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Chemisches Zentralblatt
1947 Nr. 1 Ergänzungsband

Geschichte der Chemie.
G. Gorbach, Dr. J u liu s  Donau 70 Jahre alt. N eben  d en  B eg rü n d ern  d e r  M ikro 

chem ie, E m ic h  u .  P r e g l ,  i s t  D o n a u  a ls F ö rderer d er M ikrochem ie zu  nennen . D a 
neben  h a t  e r  A rbeiten  au f kolloidchem . G ebiet, d ie er m it den  m ikrochem . A rbeitsverff. 
zu  v e rk n ü p fen  w u ß te , ausgeführt. (M ikrochem . verein . M ikrochim . A cta . 33. 273— 77. 
19/7. 1947.) W e s l y .  1

—, Dem A kadem iker A . Je . Porai-Koschitz. G lückw unsehadresse d er A kadem ie 
d e r W issenschaften  d er U d S S R  zum  70. G eb u rts tag e  des b e k an n ten  O rganikers. 
( J K y p H a n  üpH K JiaflH O Ü  X h m h h  [J . app l. C hem .] 20. 809— 11.. Sept. 1947.)

C. S. Schoepfle u n d  W. E. Bachmann, M oses Gomberg 1866— 1947. Am  12. 2. 1947 
v e rs ta rb  M o s e s  G o m b e r g  (geb. 8. F eb ru a r 1866 in  E lisa b e tg ra d  in  R u ß lan d ), e iner der 
füh ren d en  organ . C hem iker in  den  V erein ig ten  S ta a te n . E r  w ar e in  Schüler von A. B. 
P r e s c o t t  an  d e r U n iv e rs itä t  M ichigan u . ku rze  Z eit M ita rb e ite r von  B a e y e r  in  M ün
ch en  u . V i c t o r  M e y e r  in  H eidelberg . Seine w issenschaftlichen  A rbeiten  w erden u n te r 
A ngabe seiner säm tlich en  P u b lik a tio n en  gew ürd ig t. (J .  A m er. chem . Soc. 69. 2921— 25. 
D ez. 1947.) B a r z .  1

Fritz Bräutigam, Dr. H . C. M a x  Hailinger, der Begründer der modernen Fluor- 
escenzmikroskopie. N ach ru f au f d en  am  19. F eb r. 1946 v ersto rb en en  Ö sterreich. W is
sen sch aftler, dessen besonderes V erd ienst in  d er E n tw . der M eth. b e s teh t, biol. O b
je k te  m it fluorescierenden  S toffen (spezif.) zu fä rben  („Sekundärfluo rescenz“ ) . — 
A rbeitsverzeichn is. (M ikroskopie [W ien] 2. 84— 89. 1947.) B r a u e r .  1

A. N. Sawaritzki, Über die pelrographischen Arbeiten von A . P . K a rp in sk i. Schil
derung  des w issenschaftlichen  W erüeganges K a r p in s k i s  (geb. 7. Ja n . 1847) u n te r 
W ürdigung seiner zah lreichen  p e tro g rap h . A rbeiten , die einen außero rden tlichen  E infl. 
a u f  d ie  E n tw . d er P e tro g rap h ie  in  R u ß lan d  h a tte n .  (HuBecTHH ÄKafleMHH Hayic 
C C C P . C e p u f i re o n o rH u e c K a a  [B ull. A cad. Sei. U R S S , Ser. göol.J 1947. N r. 1. 
23— 32.) L e u t w e i n .  1

Walther Gerlach, M a x  P lanck. 23. A p r il  1858 —  4. Oktober 1947. N a ch ru f au f 
d e n  w e ltb ek an n ten  deu tsch en  P h y sik e r M a x  P l a n c k  u n te r  W ürd igung  seiner w issen
sch aftlich en  L eb en sa rb eit. — L ich tb ild . (S ta h l u . E isen  66/67. 409—10. 4 17.

Hermann Weyland, B runo  W ehnelt f .  N ach ru f a u f  d e n  1902 in  E rla n g en  ge
borenen  u . am  7. Mai 1945 in  Böhm en v e rsto rbenen  Pflanzenphysio logen u . P h y to p a th o - 
logen  B . W e h n e l t ,  Sohn des b ek an n ten  P h y sik e rs  A r t h u r  W e h n e l t .  (Z . N atu r- 
fo r tc h . 2b. 79. Ja n ./F e b r . 1947.) B a r z .  1

Aage Schaeffer, Über H . C. ßrsteds A usbildung und pharm azeutisches E xam en. 
(V o rtrag .) Schilderung der Jugend- u . A usbildungsjahre  des dän . P h y sik e rs  u. C hem ikers
H . C. 0 r s t e d  (geb. 1777 zu R ud k o b in g , g e st. 1851 zu K openhagen; b is zu  seinem, 1797 
ab g eleg ten  ph arm azeu t. E x am en . (A rch. P h arm ac . og Chem . 54. (104.) 577— 90.

A. F. Kapusstinski, D as erste russische wissenschaftliche chemische Laboratorium. 
G esch ich te  u . k u rze  B eschreibung des L abor, von  L o m o n o sso w , d as im  J a h re  1748 
e rb a u t  w urde . (üpnpofla [N a tu r]  36. N r. 10. 71— 80. Okt. 1947.) I l b e r g .  2 

P. H. van Cittert und J. G. van Cittert-Eymers, Die um  1850 im  B esitz der Universität 
Utrecht b f  indlichtn  A m ici-M ikroskope. Nachw . de r Ü berlegenheit von  zwei M ikroskopen 
A m ic is  (1836 u . 1849). Selbst das von  1836 ü b e rtr iff t in  seinen V ergrößerungen bis e tw a 
230fach d as OßERHÄusER-Mikroskop von  1845. —  2 A bb., 3 T abellen , 1 D iag ram m  (m it 
L inien ü ber A uflösungsverm ögen u. V ergrößerungskraft von  M ikroskopen zw ischen 1700 
u. 1870). (P ro c .,K o n . nederl. A kad . W etensch. 5 0 .5 5 4 — 63. M ai 1947.) Z a u n ic k . 2 

Hans Schimank, D ie P h ysik  des 19. Jahrhunderts. Geistesgeschichtliche Züge ihres 
Bildes und ihre E ntw icklung zum al in  Deutschland. E rw e ite r te  B earb e itu n g  eines Vor-

F ö r s t e r . 1

B onn.)

6/12. 1947.) F r a n k e . 1

1



E .  2 A. A l l g e m e i n e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  C h e m i e . 1947
t rä g e s , d e r  in  d e r  F e s ts itzu n g  d e r  D e u t s c h e n  P h y s i k a l i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  an läß lich  
d e r  F e ie r  ih res  h u n d e rtjäh rig e n  B estehens im  J a n u a r  1945 g e h a lte n  w u rd e . (N a tu rw iss . 
34 . 2— 10. 1947. ausg. N ov.) H . A. L e h m a n n . 2

A. W. Ssokolow, D reißig Jahre Tätigkeit der Sow jetagrikulturchem ie. D arlegung  
d e r d u rch  die K o llek tiv ie ru n g  d er L an d w irtsc h aft e n ts ta n d e n e n  A ufgaben  a u f  dem  
G ebiete d er A g riku ltu rchem ie  u . d er d u rch  ih re  L ösung  e rz ie lten  E rgebn isse. (IIoq- 
BOBe^eHne [Pedology] 1947. 617— 24. O kt. D o k u tsch a jew -In st. fü r  B o d en k u n d e  d e r 
A kad . der W iss. d er U d S S R .) F ö r s t e r . 2

H. R. Schubert, Shrew sbury’s  Briefe. E in  Beitrag zu r Geschichte der Eisenerzeugung. 
B riefe des G rafen von  S h r e w s b u r y  au s d em  16. u . 17. J a h rh u n d e r t  ü b e r d ie  E n tw . d e r  
E isenerzeugung au f seinen B esitz tü m ern  in  d er G egend von  S h effie ld . ( J .  I ro n  S tee l 
In s t .  155. 521— 25. A p ril 1947. R eard in g , U niv .) H a b b e l . 2

H. R. Schubert, Die ersten Pochwerke in  der englischen Industrie . P o ch h äm m er 
zum  Z erk leinern  von  E rzen  w urden  e tw a  im  Ja h re  1500 e rfu n d en , in  D e u tsc h la n d  e r s t 
m alig  um  1505— 1507 e r r ic h te t ,  n a ch  E n g lan d  im  Ja h re  1552 d u rc h  d e n  D eu tsch en  
B u r k h a r d  C r a n ic h  e in g e fü h rt u . d o r t  in  d er P b -In d u s tr ie  in  D erb y sh ire  v e rw en d e t. 
Im  Ja h re  1569 w urden  d e ra rtig e  H äm m er au ch  in  d ie  eng l. C u -In d u str ie  e in g e fü h rt u . 
sp ä te r  au ch  zum  Z erk le in e rn  von  Schlacke b e n u tz t. ( J .  D o n  S tee l I n s t .  157. 
343— 44. N ov . 1947. R eard in g , U n iv .) H a b b e l . 2

J. Valentin, Z u r zw eihundertjährigen W iederkehr der E ntdeckung  des R übenzuckers  
durch M arggraf. (S ü d d tsch . A p o th ek er-Z tg . 87. 184— 86. A ug. 1947.) B a r z . 2

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
C. A. Coulson, W as Resonanz in  der Quantenchemie bedeutet. A ls D e fin itio n  fü r  

R esonanz in  d er Q uantenchem ie g i l t :  „W en n  d ie  E le k tro n en  e ines M oleküls in  zw ei 
oder m ehreren  S tru k tu re n  g e p aa rt w erden  k ö n n en , w elche ä q u iv a le n t o d e r n ah ezu  
äq u iv a len t m ite inander s ind , so e n tsp r ic h t d a s  ta tsä ch lich e  Mol. n ic h t  irg en d  e in e r 
d ieser S tru k tu ren , sondern  is t  eine R esonanzhybride  v o n  ih n en  a llen , w elche d ab e i 
c h a ra k te r is t. M erkm ale jeder der e inzelnen S tru k tu re n  au fw eist.“  D ie  T heorie  d er 
R esonanz lie fe rt eine form ale u . log. E rk lä ru n g  eines seh r w e iten  B ereiches v o n  V erbb . 
u . chem . R eak tio n en . Von besonderem  In teresse  is t  die  Ä h n lich k e it zw ischen  d e r 
R eso n an zs tru k tu r von  Bzl. u . de r v o n  K e k u l e  vorgesch lagenen  S tru k tu r .  (E n d ea v o u f 
6. 42— 47. J a n . 1947.) W e i s s . 10

N. D. Ssokolow, Von der N a tu r der W asserstoffbindung. B e k an n tlic h  i s t  d ie  E n t 
fernung  zw ischen dem  H -A to m  u. dem  m it ih m  d u rc h  H -B in d u n g  v e rb u n d en e n  A tom  
bed eu ten d  geringer, als aus d e r  v a n  d e r  WAALSschen A to m rad ien b e rech n u n g  fo lg t 
(z. B. fü r O -H  1,7 Ä  s t a t t  1,2 +  1,4 =  2,6 Ä), es m uß d a h e r e ine  s ta rk e  A b s to ß u n g  
überw unden  w erden , w as d u rch  e le k tro s ta t .  o der D isp e rs io n sk rä fte  a lle in  bei hom öo- 
po laren  M olekeln n ic h t m öglich, u . au ch  bei h e te ro p o la ren  k a u m  an zu n eh m en  is t .  
M an k a n n  d a h e r  n u r  bed eu ten d e  A u s ta u sc h k rä fte  an n eh m en . Vf. b e tr a c h te t  eine po lare  
Mol. A : B (B  k a n n  H  sein) u . : C (neg ativ es A to m  m it 2 n ic h t  b in d en d en  E le k tro n e n . 
E s w ird  von  3 W ellen funk tionen  zu r B eschreibung  v o n  3 E le k tro n en - u . A to m zu s tä n d en  
ausgegangen, w obei e in  A usdruck  fü r  d ie  E in w rk g . des Mol. AB u . A tom s C u . eine 
zusätz liche A ustauschenerg ie, die d ie G esam tenerg ie  des S y s t. v e rm in d e rt, e rh a lte n  
w erden. Ih re  S ;h ä tz u n g  m itte ls  SLATER-Funktionen e rg ib t die M öglichkeit e in e r A us
tauschenerg ie , die die A bstoßung seh r e rn ie d rig t u . die  H -B in d u n g  e rm ö g lich t. D as w ird 
au ch  d a d u rch  noch  e r le ic h te r t, d aß  d as H -A to m  keine  in n eren  E le k tro n e n  b es itz t. 
D ie näh ere  B erechnung dieser E nerg ie  w ird  analog  e iner M o r s e -F u n k tio n  d u rch g efü h rt. 
E n d lich  w ird  gezeigt, d aß  au ch  die d e r Bldg. d e r H -B in d u n g  en tsp rech en d e  sp ek tra le  
S tre ifenversch iebung  d er E igenfrequenz m it d e r gem essenen  ü b e re in s tim m t . (^OKJiaKH 
AicafleMHH H a y K  C C C P  [B er. A k ad . W iss. U d S S R  1 [N . S .] 58. 611— 14. 1/11.1947. 
I n s t ,  fü r  o rg an . Chemie d e r A k ad . d e r W iss. d e r  U d S S R .)  v . W i l p e r t . 15

J. L. Kavanau, Beziehungen zwischen K oh lensto ff -K ohlenstoff-B indungsenergie, 
Bindungsordnung und Atom abstand. (Vgl. C. 1948. I I .  267.) Zw ischen d e r  B in d u n g s
energie E  u . d e r  B indungsordnung  N  v on  C -C -B indungen  b e s te h t e in  em pir. e rm itte lte r  
Z usam m enhang  [1— (N /4)]2 =  1— E/133, wobei d e r  W e r t  133 k ca l d ie  B ed eu tu n g  der 
B indungsenerg ie  d e r  h y p o th e t. Q u ad rupo lb indung  (N  =  4) h a t.  D ie  B indungsenerg ie  
des B zl. en tsp ric h t d a n ac h  e in e r B in d u n g so rd n u n g  N  =  1,62 in  Ü b e re in s tim m u n g  m it 
qu an ten m ech an . Ü berlegungen  von  P e n n e y  (C. 1937. H .  198). U n te r  V erw endung  der 
D issoziationsenergie E d  k a n n  d ie  re ch te  S e ite  d e r  obigen G leichung au ch  1— E D /167 
geschrieben  w erden . Vf. v e rk n ü p ft d ie  G leichung m it e in e r f rü h e r  ( J .  chem . P hysics 12.



1947 A . A l l g e m e i n e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  C h e m i e . E .  3

[1944.] 467) a u fg este llten  em pir. B eziehung zw ischen IST, dem  A to m ab stan d  D  u . d e r  
H a u p tq u a n te n z a h l n u .  v e rg le ic h t d ie  re su ltie re n d e  f a s t  l in e a re  B eziehung D  =  a  +  b -

(C. 1943. I I .  808) au fg este llten  l in e a re n  B eziehung zw ischen D  u . E , d e r  gegenüber sie 
d e n  V orzug  au fw eist, d aß  D  se in er p h y sik a l. B edeu tung  en tsp rech en d  n ic h t g leich  N ull 
w e rd en  k an n . ( J .  ehem . P h y sics  15. 77— 78. J a n . 1947. Los A ngeles, C alif., U niv . 
of C a lifo rn ia .)  R e i t z . 15

Joseph Weiss, D ie E lektronenaffin itä t von CIO. K u rz e r  N a ch tra g  zu  d e r  C. 1948. 
I .  15 re fe rie rten  A rb e it. (T ran s. E a ra d a y  Soc. 43. 675. O k t. 1947.) G o t t f r i e d . 15

Fernand Gallais, Beziehungen zwischen den H ydroxyden und  den Elektronegativi- 
läten der Elemente. E s w ird  gezeigt, d a ß  d e r  b as. o der sa u re  C h a ra k te r  eines H y d roxydes 
v o n  d e r  E le k tro n e g a tiv itä t  xx des be tre ffen d en  E lem en tes a b h än g t. I s t  xx >  (xH— 0,4), 
so üb erw ieg t d e r  b a s .C h a ra k te r , i s t  xx <  (xH— 0,4), so überw ieg t d e r  d e r S äu re . Zw ischen 
d e r  E le k tro n e g a tiv itä t  u . dem  log des re z ip ro k en  W ertes  d e r  sa u re n  o der b as. D isso
z ia tio n sk o n s ta n te n  b e s te h t e ine  fa s t  lin e a re  B eziehung d e r  a llg . F o rm e l: lo g l/K  =  
p K  =  a  +  b - (x jj— Xx), m it  den  K o n s ta n te n  a  u . b . E s w erden  d ie  p K -W erte  in  A b
h ä n g ig k e it v o n  d en  (xH— xx)-W erten  fü r d ieH y d ro x y d e  versch ied . E lem en te  au fg e trag en  
u. es w ird  ge fu n d en , d a ß  d ie  sa u ren  H y d ro x y d e  sich  längs zw eier G eraden  so o rd nen , 
d a ß  d ie  e ine  v o n  d e n  E lem en ten  d e r  I I . ,  I I I .  u . IV. H a u p tg ru p p e  des period . Syst. 
u . d ie  a n d e re  v o n  d e n  E lem en ten  d e r  V ., V I. u . V H . G ruppe  b e se tz t w ird . F ü r  d ie  
B asen  e x is tie r t  n u r  e ine  G erade. E s w erden  fü r  d iese  G eraden  d ie  K o n s ta n te n  a  u . b  
b es tim m t. D ie  B asengerade  sch n e id e t d ie  O rd in a te  im  W erte  p K ß  =  pKn^O =  15,7. 
D ie  G erad e  (sauer) d e r  H y d ro x y d e  d e r  E lem en te  d e r  H . ,  IH .  u . IV . G ruppe  sch n e id e t 
d ie  B asen g erad e  n ich t in  einem  O rd in a ten p u n k te , fü r d e n  x H =  xx, so n d e rn  in  einem  
P u n k te  m it d e n  K o o rd in a ten  p K  =  10,1 u . (xh— xx) =  + 0 ,4 4 , in  dessen  u n m itte lb a re r  
N äh e  d ie  L ag ep u n k te  d e r  E lem en te  Ge u . Sn liegen , d ie  ja  au ch  im  period . S yst. M itte l
s te llu n g  einnehm en. D aß  d ie  H y d ro x y d e  d e r  E lem en te  d e r  V ., V I. u . V H . G ruppe eine 
b esondere  G erade b ild en , w ird  au f im  Mol. d o p p e lt gebundenen  Sauersto ff z u rü ck 
g e fü h rt, d e r  d u rc h  e inen  In d u k tio n se ffe k t d ie  E le k tro n e g a tiv itä t  des E lem en tes 
ä n d e rt.  D ie angegebenen G leichungen beziehen sich jew eils au f die hö ch sten  O x y d a tio n s
s tu fen  d e r  E lem en te . E s w ird  d a ra u f  hingew iesen, d aß  d ie  aufgefundenen  B eziehungen 
g e s ta tte n , A ussagen ü b e r b ish e r u n b ek an n te  E le k tro n e g a tiv itä te n  von  E lem en ten  zu 
m achen . (B ull. Soc. chim . F ran ce , Mem. [5] 14. 425— 30. M a i/Ju n i 1947. T oulouse, 
F ac . Sei., L abor, ch im . m in .) H . A. L eh m an n . 15

Je. Posner, W äßrige Lösungen von drei K om ponenten, die an  D oppelsalzen oder 
M ischkry  stallen gesättigt sind. D ie  in  d e r L ite ra tu r  vorliegenden  D a ten  zeig ten , d aß  
in  S y stem en  ,,2  Salze m it e inem  gem einsam en Io n  +  H 20 “  d er m olare A n te il des ge
m einsam en Io n s  a ls F u n k tio n  des Q u o tien ten  a  der G ram m äq u iv a len te  de r übrigen  
Io n e n  d u rch  em pir. G leichungen a u sg ed rü ck t w erden k a n n , deren  F o rm  c h a ra k te r is t .  
i s t  fü r  d ie  N a tu r  d er fe sten  P h a se : 1. im  F a lle  de r Bldg. v o n  D oppelsalzen  N x,H  =  
C4 +  C2 lg a  +  C3 lg 2a, 2. bei V orhandensein  e iner u n u n terb ro ch en en  R eihe von  M isch-

1 | g,
k ry s ta lle n :  N x .n  =  ^ ;—- — -——■— , 3. bei U n te rb rechung  d e r L ück en lo s ig k e it für 

Oi +  0 2 (1 +  a)
jede R eihe  v o n  M isch k ry sta llen  en tsp rech en d  N x ,h  = k 2( l +  a)ni u . N x .h  = k 2( l  +  a 2)n-j, 

w obei a ,  =  — is t .  D ie  K u rv e  N x ,h  =  (p (a) h a t  im  F a lle  1. e in  M inim um , bei 2. keine
ai

E x tre m p u n k te  u . bei 3. e inen  P u n k t  m it M ax im alw ert, der aus dem  Ü berschneiden  
zw eier K u rv en  re su ltie r t .  D er K u rv en v erlau f N x ,h  =  cp (a) k a n n  fü r  S y stem e  ,,3  Salze 
m it gem einsam em  I o n + H > 0 “  a ls  H inw eis au f d ie B esonderheit d er fe sten  P h ase  d ienen.

(JK y p H aji ©imnHecKOH X h m iih  [J .  p h y sik . C hem .] 21. 1471— 80. D ez. 1947.
T asch k en t, M itte la s ia t. S ta a t l .  U n iv ., L eh rs tu h l fü r an o rg an . Chem .) H elm s . 21

Je. Posner, Dreikom ponentige wäßrige Lösungen von Doppelsalzen, die an M isch 
krystallen gesättigt sind . (Vgl. v o rs t . R ef.) D ie d re ikom ponen tigen  g e sä ttig te n  wss. 
Lsgg. von  A launen  o der Salzen des T yps (N H 4)2 C u (S 0 4)2 zeigen fü r d en  m olaren  A nteil 
N x ,h  ih re r gem einsam en Io n en  in  d en  m eisten  F ä llen  A nnäherung  an  d en  , , Id ea lfa ll“ , 
w as d a h er k o m m t, d aß  e iner d er in  d er fü r  N x,H  ge lten d en  B eziehung au ftre ten d en

V =  1,015 +  0,875 (3/5)1' m i t  y  ~  4— 4 ( l — E /133)li2 m it  e in e r v o n  C h e r to n

1*
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F a k to re n  nahezu  1 i s t .  D ie b e tra c h te te n  S y stem e lassen  s ich  durchw eg d u rc h  d ie  Glei-

s tim m en  n ich t überein  lü r : To (ÖU4)2, (iN ü4) A l (,W 4)2 u . JV2ivig (o e u 4;2, (iN£L4)2-
Mg (S e 0 4)n. (JK ypH aJi <I>H30qecKoä X h m h h  [ J .  p h y sik . C hem .] 21. 1481— 86. 
Deiz. 1947." T asch k en t, M itte las ia t. S ta a t l .  U n iv ., L eh rs tu h l fü r  an o rg an . Chem .)

John E. Ricci, E inige mathemalische Beziehungen fü r  die Löslichkeit von S ilbercyanid . 
M it H ilfe  von G le ich g ew ich tskonstan ten , d ie  v e rm u tlic h  th e rm o d y n am . K o n s ta n te n  
sind , zusam m en m it Sym bolen  fü r d ie  K onzz. verschied . L ö su n g sa rten  u . H inzu fü g u n g  
v on  E in h e itsak tiv itä tsk o effiz ien te n  w ird  e ine m in d esten s an g en ä h erte  G leichung fü r 
verschied . P rob lem e au fg es te llt , d ie  d ie  F ä llu n g  von  S ilb ercy an id  b e tre ffen . V er
schied. a rg en to m e tr . T itra tio n e n  w erden  b eh an d e lt. ( J .  p h ysic . Colloid Chem . 51. 1375 
b is 1394. N ov. 1947. N ew  Y o rk  C ity , H e ig h ts  U niv .) A . K u n z e . 21

B. M. Wepster, Onderzoekingen over sterische beinvloeding von Mesomerie. Dissertatie, Delft. 1947.
Dordrecht: C. V. Chemische Techniek. (110 S.) fl. 3,85.

A4. Alombausteine. Atome, Moleküls.
S. T. Ma, Relativistische In va ria n z der Quantentheorie der Strahlung. Vf. h a t  gezeig t, 

d aß  d ie  üb liche F orm ulierung  d er Q u an ten th eo rie  d e r S tra h lu n g , die s ich  a lle in  m it d e r  
Q uan tis ie rung  des tran sv ersa len  A n te ils  des e lek tro m a g n e t. F e ldes b e fa ß t, m it  dem  
R c la tiv itä tsp rin z ip  ü b ere in stim m t. E s is t  n äm lich  n ic h t au f d en  e rs ten  B lick  d e u tlich , 
d a ß  die D ed u k tio n en  aus d en  allg . P o s tu la tc n  d e r Q u an ten th eo rie  des e le k tro m a g n e t. 
F eldes, sow eit sie den  tran sv ersa len  T eil des Feldes b e tre ffen , in v a r ia n t s ind , w eil d ie  
S ep ara tio n  dieses Teiles des Feldes e in  re la tiv is t .  n ic h t in v a r ian te s  Verf. is t .  D ie  A rb e it 
s te h t  im  Z usam m enhang  m it neueren  U n teres, v o n  D i r a c  (Proc. R oy . Soc. [L ondon], 
Ser. A 183. [1945.] 284). Z um  Schluß  d isk u tie r t  Vf. au ch  d ie  re la tiv is t .  In v a ria n z  d e r 
Q uan ten theorie  des n e u tra le n  M esonfeldes. (P hysic . R ev. [2] 72. 1090—-96. 1 /1 2 .1 9 4 7 . 
P rin ce to n , N . J . ,  I n s t ,  for ad v an c ed  s tu d y .)  L i e b m a n n .  80

Torsten Gustafson, Die E lim in ieru n g  gewisser Divergenzen in  der Quanlenelektro- 
dynamilc. Vf. b e tra c h te t  die W echselw rkg. e ines E lek tro n en fe ld es, d a s  d ie  DiRACsche 
G leichung e rfü llt , m it e inem  e lek tro m ag n et. F e ld . D ie W ochseiw irkungsenergie  s e tz t  
sich  in  zw eiter N äherung  aus d e r E nerg ie  des E le k tro n s  im  e ignen  F e ld  u . e inem  T eil 
zusam m en, d e r d u rch  d ie  vom  äuß eren  F e ld  erzw ungenen  Schw ingungen  h e rv o rg eru fen  
w ird . Diese in  d er gew öhnlichen T heorie  sin g u lären  A usdrücke  e rh a lte n  ohne w e ite re  
A nnahm en end liche W erte  in  zw eiter N äh eru n g , w enn m an  d ie  DiRAcsche G leichung  
d u rch  a n a ly t. F o rtse tzu n g  lö s t. (A rk . M at., A stro n o m . F y s ik , Ser. A . 34. N r. 2. 1—9. 
M ärz 1947. L und , In s t ,  för m ek an ik  och m a te m a tisk  fy sik .) W e i s s .  80

O. Brulin u n d  S. Hjalmars, Über die sym m etrische Veklor-M esonpaar-Theorie der 
Kernwechselwirkung. M it R ü c k s ich t au f d ie  E rgebn isse  neu ere r Verss. ü b e r M esonen 
kosm . S trah len  h ab en  Vff. d ie frühere  M esonpaartheo rie , d ie  sich  n u r  au f geladene 
M esonen bezog, ausg ed eh n t au f den  F a ll ge ladener u . n e u tra le r  M esonen. D ie  A nregung  
fü r d ie  sk a la re  M esonenpaar-T heorie gab  R o s e n f e l d .  D ie T heorie  s te ll t  e ine  V er
allgem einerung e iner von K l e i n  u .  d en  Vff. d u rch g efü h rte  T heorie  bei ge ladenen  
M esonen d a r. Vff. geben d en  v e rallg em ein erten  W echse lw irkungsterm  a n . D as R e 
s u l ta t  d er S tö rungsberechnung  im  F a lle  schw acher B indung  is t  , d a ß  sich  d ie  W echsel- 
w rkg. zw ischen zwei K ernen  in  d e r a lte n  u . neuen  T heorie  u m  e in en  F a k to r  u n te r 
scheiden. D ie K rä f te  in  d ieser sym m . P a a rth e o rie  s ind  im  G egensatz  zu  d en en  de r 
T heorie d er geladenen  M esonen n a tü r lic h  vom  A u stau sch ty p . (P hysic . R ev . [2] 72. 
1126. 1/12. 1947. S tockholm , Schw eden, U niv., In s t ,  fü r m a th . P h y s .) L i e r m a n n .  83 

Antonio Giäo, Über die genaue M esonenmasse. N ach  d e r  T h eo rie  d es V f., nach 
w elcher d ie  K ern te ilch en  aus E le k tro n en  zusam m engese tz te  T eilchen  sin d , d ie  w ährend 
d e r d er E x p an sio n  vorausgegangenen  K o n tra k tio n  des W elta lls  e n ts ta n d e n  sein  sollen, 
s te h en  d ie  MM. d e r E le m en ta rte ilc h en  in  u n m itte lb a re m  Z u sam m enhang  m it d em  W elt
rad iu s . U n te r  d e r V oraussetzung , d a ß  d ie  M esonen a ls  d em  K ern fe ld  en tsp rech en d e

H e l m s . 21
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T eilchen  in  d e r a k tu e lle n  W elt e n ts te h en , i s t  d ie  M esonenm asse V  8 V 10 d er P ro to n en 
m asse  n ic h t im  W id e rsp ru ch  m it de r T heorie. —  D u rch  a llg . kosm olog. A usführungen  
w erd en  d ie  Z usam m enhänge  e r lä u te r t .  (C. R . hehd . Séances A cad. Sei. 224. 1275— 77. 
5 /5 . 1947.) S t a g e . 83

F. C. Frank, H ypothetische andere Energiequellen fü r  d ie m it d e m , , Zw eiten M eson“ 
verknüp ften  E ffekte. N ach  L a t t e s ,  O c c h ia l in i  u . P o  w e l l  (0 .1 9 4 8 .1  431) erzeugen 
k o sm . M esonen a m  E n d e  ih re r  B ah n  in  p h o to g rap h . E m ulsionen  ziem lich  häu fig  
e in  sek . M eson v o n  u n g e fäh r 4 MeV k in e t. E n erg ie , o hne  d aß  d ie  S p u r eines and eren  
T eilchens e rsch e in t. E s  w ird  v e rm u te t,  d a ß  m an  zu r E rk lä ru n g  des P hän o m en s 
e in e r zw eiten  le ich te ren  M esonenart b ed arf; d ie 4 MeV k in e t . E nerg ie  s tam m en  
d a n n  aus dem  M assenun tersch ied  zw ischen beiden  M esonenarten . Vf. u n te rsu c h t eine 
R e ih e  a n d ere r  M öglichkeiten , d u rc h  P rozesse  m it d em  M ateria l d e r E m u lsio n  d ie  b e 
o b a c h te te n  E rsch ein u n g en  zu  e rk lä ren , u . v e rw irft sie säm tlich . —  1. In d u z ie r te r  
ß- o d e r K -E in fan g . D iese  P rozesse  k ö n n te n  bei e in e r R eihe v o n  K ern en  genügend  
v ie l E n erg ie  lie fern  (*°K, 87R b , 176Cp, 1870 s ,  113In ,  n 3Cd, 115Sn, 115In ,  123T e, 123Sb). 
K e in er von  ih n en  is t  in  n en n en sw erte r M enge v o rh an d en . D aß  bei an d eren  K ern en  ein  
n och  n ic h t e n td e ck te s  s tab ile res  Iso b a r e x is tie r t, is t  u n w ah rschein lich . —  2. In d u z ie r te  
E m iss io n  e in zeln e r N ucleonen . A lle so lchen  P rozesse  ab so rb ieren  E nerg ie. —  3. I n 
d u z ie r te  « -E m ission . D ie  CouLOMB-Abstoßung d u rch  m itte lschw ere  K erne  w ürde dem  
a-T e ilch en  sicherlich  so v ie l E nerg ie  geben, d a ß  seine B ah n  s ic h tb a r  w ird . —  4. In d u 
z ie r te  K e rn sp a ltu n g . D ieser P rozeß  is t  u n w ahrschein lich  bei d em  a lle in  in  F rag e  
k o m m en d en  Ag. A ußerdem  g ilt  d as  g leiche A rg u m en t w ie u n te r  3. —  5. P rozesse

( 2 ) +  Y ~  -*• ^ 2 ^ 2 )  ”̂"+ (Y = M e so n e n ). B ei k e in em  d e r in  genügender M enge in  d er
E m u lsio n  v o rh an d en en  K ern e  w ü rd e  d ieser P rozeß  (Ü bergang  zu  e inem  Iso b a r  von  
u m  2 E le m en ta rla d u n g en  k le in e re r L adung) genügend v iel E n erg ie  geben . —  6. In d u 
z ie rte  isom ere U m w an d lu n g . U nw ahrsche in lich , w eil es d a zu  isom erer K ern e  von  
10l2m al h ö h erer L ebenszeit bed ü rfen  w ürde, a ls  m an  b ish e r k e n n t.  —  A ußer d iesen  
K ern ab b au p ro zessen  is t  es m öglich, K ernaufbauprozesse  zu r E rk lä ru n g  heranzuziehen . 
Sie sind  v e rk n ü p ft m it dem  A u ftre te n  e in e r (]H Y —)-K om bination , d ie  m an n ach  B e
lieben  e in  m eson. W assers to ffa to m  od er e in  angereg tes N e u tro n  n en n en  k an n , Z. B . is t  
folgender P ro z e ß ab lau f m ög lich : ]H (e_ ) -j- Y~ ->- }H(Y~) -f- e~ -f- 2700 eV ; ]H (Y —) 
+  ?D 1H2D (Y ) +  500 eV ; )H D (Y -)  -  «He +  Y ~ +  5,46 MeV. E in e  E r 
k lä ru n g  d u rc h  d iesen  P rozeß  k a n n  ausgeschlossen  w erden  d u rc h  d ie  S e lte n h e it des 
D e u te riu m s in  n . E m u lsionen . D er g leiche P rozeß  m it e inem  zw eiten  }H s t a t t  (D 
g ib t  zu  w enig E nerg ie , au ß erd em  w ürde  d a s  au s dem  e n ts te h en d e n , in s ta b ile n  ¡H e- 
K e rn  e m ittie r te  P o s itro n  d en  H a u p ta n te il  d ieser E nerg ie  en tfü h re n . Bei e inem  g leich
a r tig e n  P rozeß  m it B or s t a t t  |D  w ürden  d ie  w ah rsch ein lich sten  R k k . a-T eilchen  b e 
fre ien  u . deren  S p u ren  m ü ß ten  s ic h tb a r  w erden . D er en tsp rech en d e  P rozeß  m it ^ N ,  
bei dem  7,3 MeV frei w erden , w as zu r E rk lä ru n g  herangezogen  w erden  k a n n , w enn  d e r 
e n ts te h e n d e  K e rn  * ¡0  3,5 MeV A nregungsenerg ie  b ek o m m t, w ird  v o m  Vf. au s s ta t i s t .  
G rü n d en  verw orfen  (V gl. d e r  Z ahl d e r b e o b ac h te ten  a b g es to p p ten  k osm . M esonen 
u . d e r  e m ittie rte n  sek . M esonen). (N a tu re  [L ondon] 160. 525. 18/10. 1947. B ris to l, 
U n iv ., H . H . W ills P h y s . L ab o r.) K o c k e l . 83

W. L. G insburg , Die Entstehung von Varitronen und „Sternen“ in  der kosmischen  
Strahlung. Im  A nsch luß  an  e ine A rb e it v on  A l ic h a n j a n ,  A l ic h a n o w  u . W a is s e n b e b g  
( J .  Physics [M oskau] 11. [1947.]; vgl. au ch  C. 1947. 1544) g ib t Vf. einige A bschätzungen  
u . R ü cksch lüsse . D an ach  s tam m en  d ie  „ S te rn e “  (K ern zertrü m m eru n g ) u . d ie V a ri
tro n en  aus e in  u . derselben  n e u tra le n  K om ponen te . D ie  Z ah l d er „ S te rn e “  u . die 
Z ah l d e r E n ts te h u n g sa k te  von V aritro n en  s i r d  g rößenordnungsm äßig  gleich  ( ~10~5/cm 3 
m in). W enn d u rc h sc h n itt lic h  in  jedem  „ S te r n “  e in  V a ritro n  e n ts te h t ,  so m uß fü r 
d ie  d u rc h sc h n itt lic h  fre i w erdende E nerg ie  im  „ S te r n “  500 MeV s t a t t ,  w ie gew öhn
lich , 100 MeV angenom m en  w erden. S ind d ie  erzeugenden T eilchen  N eu tro n en , so 
d a rf  ih re  m ittle re  E nerg ie  n ic h t geringer a ls 500 MeV se in . (JKypHaji 3KCnepiiMeH- 
TajiBHOÖ h  TeopeTHuecKOii OhmiKH [J .  exp. th e o re t.  P h y s ik ] 17. 943— 44.
O k t. 1947. L ebed ew -In st. fü r P h y s ik  der A kad . d er W iss. d e r U d S S R .) A m b e r g e b . 85

L. B loch, B em erkungen zur Kerntheorie. Vf. sch läg t e ine  e x a k t a u f  d ie  klassische 
E le k tro d y n am ik  geg rü n d ete  M esonentheorie des K e rn s v o r. E r  w ill d ie  s ta b ile n  K erne  
beh andeln  a ls d a s A nalogon eines iso lie rten  e lek tro d y n am isch en  S y s t., gekennzeichnet 
du rch  e ine  k o n s ta n te  to ta le  E nerg ie  u . A bw esenheit jed e r S tra h lu n g  d u rch  d ie  O ber
fläche 27 des S y st., w obei d a n n  d ie  F e ld s tä rk e n  a u ß e rh a lb  von  27 verschw inden  u . in n e r
h a lb  von S  keine zeitlich en  Ä nderungen  d e r L adungs- u . S tro m d ich te , d er P o la risa tio n
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u . d er M agnetisierung a u ftre te n . D ie  T heorie  w ird  an g ew an d t au f B ip ro to n , B in eu tro n  
u. D eu ton! ( J .  P hy siq u e  R a d iu m  [8] 8. 161— 64. J u n i  1947. P a ris , Ecole N orm . Supé
rieu re , L abor, de  P hys.) E c k s t e i n . 90

Ja. G. Dorfman,' N eue Resonanzmethode zur M essung  von magnetischen Momenten 
von Kernen. D ie  beschriebene M eßm eth . k a n n  fü r  beliebige p a ra -  u . d iam a g n e t. Stoffe 
zur A nw endung k o m m en . Sie b e ru h t d a rau f, d aß  bei A nlegung eines schw achen  W echsel
feldes, w elches°zu dem  s ta rk e n  k o n s ta n te n  F e ld  se n k rec h t is t ,  d ie  K e rn sp in s  e ine P rä 
zession in  de r Ä q uato ria lebene  erle iden , se n k rec h t zum  k o n s ta n te n  F e ld , w odurch  der 
P a ra  m ahnet ism us d er K ernsp ins zu  N u ll w ird . (^OKJiaflti AEaqeMHH Hayn GCCP 
[Ber. A k ad . W iss. U dS S R ] [N- S-] 57. 769— 70. 11/9. 1947. L en in g rad , H y d ro -
m eteorolog. In s t .)  H e l m s . 90

Ja. I. Frenkel, M agnetische Eigenschaften der A tom kerne. Vf. g ib t e in en  zu sam m en 
fassenden  B e rich t ü ber d ie  m ag n e t. M om ente d e r Protonen  u . N eutronen  u . d ie  d e r k o m 
p liz ie rte ren  K erne m it a n  B eispielen  au se in an d erg ese tz te r N ic h ta d d i t iv i tä t  d e r M o
m en te . Auf die A nalogie des V erh . d e r k o m p liz ie rte n  K ern e  m it d en  p a ra m a g n e t. 
K örpern  w ird  h ingew iesen . (H3BecTHH AicafleMHH H a y K  CCCP. CepHH (Dh- 
spiuecK aa [B ull. A cad. Sei. U R S S , Sér. p h y siq u e] 11. 593— 97. N o v ./D ez . 1947.)

H e l m s . 9 0
Ss. Ryshanow, Die Strahlungsubergänge schwerer A tom kerne. M it H ilfe  eines e le k tro - 

cap illa ren  M odells w ird  d a s  y -S tra h lu n g ssp e k tr . schw erer K ern e  b e tra c h te t  u . gezeig t, 
d aß  die h a r te  y -S trah lu n g  d u rch  S ch w ingungsquan tenübergänge  d e r K em o sc illa to ren  
u. die w eiche d u rc h  R o ta tio n sq u a n te n ü b erg ä n g e  v e ru rsac h t is t .  Vf. b e rech n et sow ohl 
die F requenz  a ls  au ch  die I n te n s i tä t  u . d ie  A usw ahlregeln  u . v e rg le ich t sie m it dem  
E x p erim en t. ( ÎK y p H a ji 9K cnepH M eH TajibH 0fi h  T eopeT iiuecK O Ö  <Dh3hkh [J . exp. 
th e o re t. P h y s ik ] 17. 540— 54. J u n i  1947. B a k u , A serbe idshan , U n iv ., M arinehochschule .)

A m b e r g e r . 9 0
H. Fröhlich, Kun Huang u n d  I. N. Sneddon, D ie B indungsenergien sehr leichter 

K erne. U n te r  B en u tzu n g  d e r  s ta t .  W eohselw rkg. d e r  M ö l l e r - R o s e n f e l d -T heorie  
b erech n en  Vff. an g en ä h e rt d ie  B in d u n g sen erg ien  d e r  2H -, 3H -, 3H e- u . 4H e -K e rn e . 
A us dem  Vgl. m it d e n  b e o b ach te ten  B in d u n g sen erg ien  des 3H -K ern es  u . d em  S in g u le tt-  
u . T r ip le tt-Z u s ta n d  des D eu to n s g e lin g t es ih n en , d ie  M esonenm asse zu  210— 220 
E lek tro n en m assen  u . 2 w e ite re  in  d e r  M o e l l e r - R o s e n f e l d -T heorie  v o rk o m m en d e  
P a ra m e te r  zu  b estim m en . Sow ohl d e r  M esonenm assenw ert a ls  au ch  d ie  au s d e r  E n e rg ie 
d ifferenz 3H - 3H e berech n ete  B in d u ngsenerg ie  fü r  3H e s tim m en  g u t  m it d e n  b e o b ac h te ten  
D a ten  ü b e re in . D agegen is t  d e r  th e o re t.  W e r t d e r  B indu n g sen erg ie  des 4H e n u r  h a lb  
so g roß  wie d e r  exp erim en te lle ; es w ird  d a h e r  angenom m en, d aß  in  d iesem  K e rn  noch 
zu sä tz lich  eine  M ehrkörperw echselw rkg . v o rlieg t. (P roc. R oy. Soc. [L ondon], Ser. A 
191. 61— 82. 26/9. 1947. B ris to l, U n iv ., H . H . W ills  P h y s ic a l L a b o r .;  G lasgow , 
U n iv ., D ep. of N a tu ra l  P h ilosophy .) P l i e t h . 9 0

Ivar Waller, Theorie der D iffu s io n  und Abbrem sung von N eutronen. I .  M itt.  D ie  
D iffusion  von Neutronen konstanter Energie in  einem unbegrenzten M ed ium . Vf. b e h a n d e lt  
die  D iffusion  von  N eu tro n en  u n te r  B erü cksich tigung  d er W in k e lv e rte ilu n g  d e r S treu u n g . 
D ie N eu tro n en  hab en  k o n s ta n te  E nerg ie , d as M edium  is t  iso tro p , hom ogen  u . u n b e g ren z t. 
E s w ird  eine ex p liz ite  L ösung  u n te r  de r A nnahm e gegeben, d a ß  d ie  V erte ilu n g  ku gelsym m . 
u . s ta tio n ä r  is t. (A rk. M at., A stronom . F y s ik , Ser. A. 34. N r. 3. 1— 9. M ärz 1947. 
U p sala , In s t ,  fü r  M echan. u n d  M ath . P h y sik .) W e i s s . 100

Ivar Waller, Theorie der D iffu s io n  und Abbrem sung von N eutronen. I I .  M itt.  D ie  
Energieverteilung von N eutronen, die durch elastische Stöße abgebremst sind . ( I . vgl. 
v o rs t. R ef.) D ie E n erg ieverte ilung  von  N eu tro n en , d ie  d u rc h  e la s t .  S töße v e rla n g sa m t 
sin d , w ird  fü r den  F a ll b e rech n et, d aß  d as b rem sende M edium  au s A to m en  v e rsch ied . 
A r t  b e s teh t u. au ch  N eu tro n en  abso rb ieren  k a n n . D ie In teg ra lg le ic h u n g  des P ro b lem s 
w ird  m it H ilfe  de r FouR iE R -T ransform ation  g e lö s t. (A rk . M at., A s tro n o m . F y s ik , 
Ser. A . 34. N r. 4. 1— 9. M ärz 1947.) W e i s s . 100

I. Waller, Theorie der D iffu s io n  und Abbremsung von N eutronen. I I I .  M itt. Die 
räumliche Energieverteilung von Neutronen in  einem Abschwächer. ( I I .  vg l. v o rs t .  R ef.) 
E ine  a llg . T heorie  fü r  d ie  räu m lich e  E n erg iev e rte ilu n g  v o n  N e u tro n e n  in  e in em  Ab- 
schwäc h e r  w ird  u n te r  B erü ck sich tig u n g  d e r A n iso trop ie  d e r N e u tro n en s tre u u n g  d u rc h  
d ieA tom e des b rem senden  M edium s gegeben. D ie N e u tro n en  w erd en  iso tro p  v o n  e in e r

k le in en  Quelle e m it tie r t ,  u . d er V erlangsam er i s t  hom ogen  u . u n b e g ren z t. U n te r  der 
V oraussetzung , d aß  d ie  S treu u n g  iso tro p  im  S c h w erp u n k t N e u tro n -A to m  e rfo lg t, w ird  
eine Form el fü r die s ta tio n ä re  E nerg iev erte ilu n g  angegeben. D ie  W erte  s tim m en  m it 
d en  M essungen von  J e n s e n  g u t fü r  D aO, w eniger g u t fü r  0  üb ere in . (A rk . M at., A s tro 
nom . F y s ik . Ser. A. 34. N r. 5. 1— 11. M ärz 1947.) W e i s s . 100
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Nathan Rosen, Statistische Geometrie und F undam entalteilchen. Vf. w e ist d a ra u f  
h in , d a ß  d ie  in  se iner A rb e it (vgl. C. 1948. I I .  270) v e rw endeten  G esich tsp u n k te  zu r 
B ehan d lu n g  d e r W echsehvrkg. zw ischen e inem  E le k tro n  u . e inem  e lek tro m ag n e t. Feld  
b e re its  in  g le ic h e rw e ise  v o n  d e  B e o g l i e  (vgl. C. 1935. I .  2771) g eb rac h t w orden  sind. 
(P h y s ic . R ev . [2] 72. 1253. 15/12. 1947. C hapel H ill, N . C., U n iv . of N o r th  C arolina.)

P l i e t h . 1 10

Ch. Je. Sterin, B estim m ung der Halbwertsbreite der L in ien  der K om binationsstreuung  
m it dem Fabry-Perot-Interferometer. B ei d e r  U n ters, d e r  L in ien fo rm  ste lle n  in te rfero - 
m etr . M essungen d ie  d irek te s te  M eth . d a r ,  wobei L ich tquellen  m it L in ien  n ic h t ü ber 
1 cm -1 b re it  u . E ichm aße m it ü b er 5 cm -1 D ispersion  erfo rd erlich  sind . Z u r E rre ich u n g  
d ieser V ersuchsbedingungen  w u rd e  zu r H g-L am pe p a ra lle l  zum  S p annungsnetz  e in  
SwENTiTZKi-Bogen e in g esch a lte t, so d a ß  die  L am pe s t a t t  bei n . 3,5 Am p schon bei 20 b is 
30m A m p  b ren n en  k an n . D ie m eisten  M essungen w urden  m it d e r  a n  s ich  ungeeigneten  
L am pe „ P R K “  bei 1,2— 1,4 A m p im  Schem a des SwENTiTZKi-Generators d u rc h g e fü h rt, 
en tsp rech en d  e in e r H a lb w ertsb re ite  von  0,5 cm -1 d e r  L in ien . Z u  d e n  Z Eiss-E ich- 
m aß en  n ach  FABEY-Perot m it m in im ale r D icke von  1 m m  des In v a rrin g e s  (D ispersion  
.— 5 cm -1) w u rd en  w eite re  m it 0,7— 0,5— 0,3 m m  R ingd icke  (D ispersion  7-—10— 16cm -1) 
a n g e fe r tig t u .d ie  seh r schw ierigen M essungen d u rc h g e fü h rt, d ie  g u te  Ü b e re in s tim m ung 
m it S s u s c h ts c h in s k is  M essungen zeig ten . G em essen w u rd en  d ie  H a lb w ertsb re ite n  
be i CClit C \H e, Cyclohexan, 2 .2 .3-Trim ethylbutan  ohne s tre n g e  K o rre k tu re n . ( H 3BecTHH 
AicafleMHH H a y K  C C C P . C e p iia  ® H 3H iecK aa [B u ll. A cad. Sei. U R S S , Ser. 
p h ysique] 11. 345— 47. Ju li/A u g . 1947. P h y sik a l. L ebedew -Inst. d e r  A kad . d e r  W iss. 
d e r  U d S S R .) v. W i lp e e t .  U 4

M. M. Ssuschtschinski, E in  photometrisches Verfahren zur B estim m ung der Form  
und Breite der Spektrallinien. (Vgl. v o rst. R ef.) Im  G egensatz zum  e inw andfreien , ab er 
langw ierigen  in te rfe ro m e tr. Verf. von  S t e r in  w ird h ie r  e in  p ra k t.  le ich t d u rc h fü h r
b a re s  V erf. gebo ten , d as d ie M essung d e r  A bhängigkeit d e r  In te n s itä t  d e r  S p e k tra l
lin ien  v o n  d e r  B re ite  d e r  S p ek tro g rap h en sp ak e  zu r G rundlage h a t.  D iese A bhäng igkeit 
is t  v o n  S c h u s te b  (A strophysic. J .  21. [1905.] 197) u . V an  G i t t e r t  (Z. P h y s ik  65. [1930.] 
547; 69. [1931.] 298], d ie  w ichtige F rage d e r  K ohärenz d e r  B eleuch tung  is t  v o n  M an- 
d e ls ta m  u . R o s h d e s tw e n s k i  (JK ypH aji ÜKcncpHMeHTaJitHOÜ h  TeopeTHuecKOÖ 
®H3HKH [J . exp. th e o re t. P h y sik ] 10. [1940.] 305) th e o re t.  en tw ick e lt w orden . 
Z u r D u rch fü h ru n g  d e r  M essungen w ird e ine  R eihe von  A ufnahm en g leicher B e lich 
tu n g sd a u er bei versch ied . S p a ltb re ite  a u sg e fü h rt, d ie In te n s itä tsb e s t,  e rfo lg t wie ü b lich ; 
gem essen w urde  m it dem  D re ip rism en sp ek tro g rap h en  von  Z e iss , m it t le re  K a m era  
(f =  27 cm). —  G ute  Ü bereinstim m ung m it S t e r in s  M essungen (B d .,  CClf). D ie 
z iem lich  b re ite n  L in ien  d e r  K om b in atio n sstreu u n g , m it gew öhnlichem  S p ek tra lap p . 
gem essen, e rg ab en  keine m erk lichen  V erzerrungen , so n d e rn  genügend genaue R e su lta te  
in  k u rz e r  Z eit. (Il3BecTHH AicafleM ira H a y K  C C C P . C e p u a  (Dim iTecKaH 
[B ull. A cad. Sei. U R S S , Ser. physique] 11. 348—52. Ju li/A u g . 1947. P h y sik a l. L ebe
d ew -In st. d e r  A kad. d e r  W iss. d e r  U dS SR .) v. W i lp e e t .  114

Ss. L. Mandelstam, Über die Berechnung der Reabsorplion der Speklra llin ien  in  
Anregungsquellen des Spektrum s. Z u r B est. de r R eab so rp tio n  d er A usstrah lu n g  d er 
S p ek tra llin ien  im  N ebel de r S trah lungsquelle  w erden d ie In te n s itä te n  d er gesu ch ten  
L in ien  bei 2 versch ied . K onzz. des en tsp rechenden  E lem en ts  gem essen, u . d u rch  einfache 
N äherungsverff. w ird  das V erhältn is zw ischen d er In te n s itä t  d er L in ien  u . d er K onz, 
d e r A tom e b e rech n et. —  O hne R eab so rp tio n  is t  I 0 =  aN x, bei R eab so rp tio n  w ird  nach  
I 0 =  I j  n 2—  m /n 2 —  n  k o rr ., nachdem  in  2 verschied . K onzz. (N t u . N 2) die In te n s itä te n  
(K  u . I 2) gem essen w urden , n  =  N 2/N j; m  =  I 2/I j.  D ie A usführung  d er M essungen 
s tö ß t in  d e r P ra x is  gew öhnlich n ic h t auf Schw ierigkeiten . (JK y p H aji 3KCnepHMeH- 
TajiBHOfi h  TeopeTim ecK O Ö  <Bh3hkh [J . exp. th eo re t. P h y sik ] 17. 757— 58. Aug. 
1947. P h y s ik a l. L ebedew -Inst. d e r  A kad . d er W iss. d er U dS SR .) v . W i l p e e t .  114 

Bernard T. Feld, Über die W echselwirkung kernelektrischer Quadrupolmomente in  
M olekülspektren. (Vgl. au ch  0 .  1946. I .  853.) Vf. en tw ick elt e ine  F orm el zu r B erechnung 
d e r Q uadrupolkopplung  u . v e rg le ich t sie m it d e n  v o n  N ie e e n b e e g , R a m sey  u .  Bko- 
d y ,  (C. 1 9 4 6 .1. 704), D a i le y ,  K y h l ,  S t r a n d b e r g ,  v a n  V leck . u .  W ils o n  jr . (0 . 1946.
I. 1177) u . C o le s  u . G ood  (C. 1946. 1. 1177) m itg e te ilten . A us d en  b e k an n ten  , .In v e r
sionslin ien“  von N H 3 w ird  fü r  d ie  Q uadrupolkopplung  fü r d en  N -K ern  (K ern sp in  
1 =  1) 4,18 ±  0,10 M Hz gefunden . (Physic. R ev. [2] 72. 1116— 17. 1/12. 1947. C am 
bridge, M ass., M assachuse tts  I n s t ,  of T echnol., R es. L ab o r of E lectron ics.) S t e i l .  118 

Gilbert W. King, D er asymmetrische Rotor. IV . M itt.  Eine A na lyse  der 8,5-p- 
Bande von D J) nach der Lochkartenmethode. ( I I I .  vgl. C. 1946. I . 295.) U n te r  Ver-
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W endung d e r  f rü h e r  (vgl. 1. c.) angegebenen  L o c h k a rte n m e th . w u rd e  eine  A nalyse 
d e r  8,5-jii-Bande v o n  D aO d u rc h g e fü h rt. G efunden  w u rd e , d a ß  d ie  B an d e  v e ru rsac h t 
w ird  d u rc h  e inen  Ü bergang , in  w elchem  d as in d u z ie rte  e le k tr . M om ent p a ra lle l zu  d e r 
in te rm ed iä re n  T räg h e itsach se  lieg t. D as Z en tru m  lie g t be i 1179 cm  1. D ie  M om ente 
w p rd en  b e rec h n e t u n te r  B erü ck sich tig u n g  d e r  em pir. G leichung  v o n  F ü s o n ,  R a n d a l ü  
u . D e n n i s o n  (Physic . R ev. [2] 5 6 .  [1939.] 982), in  d e r  e in  Iso to p e n effe k t zu  d en  b e 
k a n n te n  T räg h e itsm o m en ten  v on  H 20  e ingesch lossen  is t .  D ie  re z ip ro k en  M om ente 
sin d  15 38, 7,25 u . 4,84 c m -1 fü r d en  G ru n d z u stan d  u . 16,50, 7,33 u . 4,79 c m -1 fü r 
d en  oberen  Z u stan d . ( J .  ehem . P h y sics 15 . 85— 88. F eb r. 1947. C am bridge , M ass., 
A r th u r  D. L itt le ,  In c .) G o t t f r i e d .  120

R. M. Hainer u nd  Gilbert W. King, D er asym m etrische Rotor. V. M itt .  Eine A nalyse  
der 3 .7-p-B ande von U 2S  nach der Lochkartenmethode. (IV . vg l. v o rs t .  R ef.) N ach  d e r  
im  v o rs t. R ef. an g efü h rten  L o ch k a rte n m eth . w u rd e  e ine  A n alyse  d e r  v o n  N i e l s e n  u . 

B a r k e r  (Physic . R ev. [2] 3 7 .  [1931.] 722) b esch rieb en en  B an d e  v o n  H 2S b e i 3 ,7  ¡i 
d u rc h g e fü h rt. E s h a n d e lt  sich b e i d e r  B an d e  u m  d e n  R -Zw eig d e r  B a n d e , fü r  w elche 
d as in d u z ie rte  M om ent p a ra lle l  d e r  k le in en  T räg h e ita ch se  is t ,  u . zw ar zw ischen 
dem  G ru n d zu stan d  m it  v on  C r o s s  (P hysic . R ev. [2] 4 7 .  [1934.] 7) b e s tim m te n  T rä g 
h e itsm o m en ten  u . e inem  h ö h e ren  Z u s tan d  m it  d e n  M om enten  2 ,83, 3 ,10 u . 6 ,0 2 -IO -40. 
D as B an d en zen tru m  lie g t bei 2625 cm -1 . D ie  m itte ls  d e r  ob igen  M eth . e rre c h n e te  
D urch läss ig k eitsk u rv e  s tim m t g u t m it d e r  ex p erim en te llen  K u rv e  ü b e re in . (J .  ehem . 
Physics 15. 89— 91. F eb r. 1947. C am bridge, M ass., A r th u r  D. L it t le ,  In c .)  G o t t f r i e d .  120 
” ' Gilbert W. King, D er asymm etrische Rotor. V I. M itt. B erechnung von höheren 
Energieniveaus m it H ilfe  des K orrespondenzprinzips. (V. vg l. v o rs t. R ef.) D ie  R o 
ta tio n sn iv ea u s  des s ta r re n  un sy m m . R o to rs  k ö n n en  m it H ilfe  des K o rresp o n d en z
p rinzips be rech n et w erden . Vf. z e ig t, d aß  d as Q u a n ten z ah lv e rh ä ltn is  x / J ( J  +  1) d as 
v o lls tänd ige  e llip t. In te g ra l d r i t t  tr G a ttu n g  is t ,  d a s  von  H e ttm a n  ( J .  M a th . P h y sics 
2 0 .  [1941.] 127) fü r den  F a ll  d er E nerg ien iv eau s eines h y p o th e t . R o to rs  m it  d e n  T rä g 
h e itsm om enten , — 1 ,«  u . + 1 .  (y. =  P a ra m e te r  d e r A sym m etrie ) ta fe lm ä ß ig  festg e leg t 
i s t .  D er P a ra m e te r  des In te g ra ls  i s t  d ie  red . E n erg ie  E (x ) /J (  J  +  1) u . se in  M odul i s t  
eine  F u n k tio n  d er red . E nerg ie  u . des A sy m m e trie p ara m e te rs . D e r W e rt v o n  E (x) i s t  
m it  H ilfe  d er neuen  Q u an ten m ech an ik  (M atrizen rechnung) fü r a lle  G rade  d e r U n sy m 
m etrie  zw ischen — 1 u . + 1  in  S c h r itte n  v o n  0,1 b e rec h n e t w o rd en . P o ten zre ih en - 
entw w . sind  u m  jed en  P u n k t  au ch  u m  die R a n d p u n k te  d u rc h g e fü h rt w o rd en , so d a ß  
F o rm eln  fü r In te rp o la tio n  u . F eh le rab sch ä tzu n g  zu r V erfügung  s te h en . ( J .  ehem . 
P h y sics 15. 820— 30. N ov. 1947. C am bridge, M ass., M assach u se tts  I n s t ,  of T ech n o l.)

L i e r m a n n . 120

L. Fillcux, Théorie électronique des Corpuscules et exposé synthétique de ses conséquences. Paris : 
Gauthier-Villars. 1947. (42 S. m. 6 Fig.) fr. 150,— .

A ,. E le k tr iz itä t.  M ag n e tism u s. E le k tro c h e m ie .
A. P .  K apusstin , D rude's zweite M ethode in  A nw endung  a u f  die M essung  dielektrischer 

Permeabilitäten und  die B estim m ung von D ipolm om enten m it der 10-cm-W elle. Vf. 
b esch re ib t e ine  A pp. u . d ie  M eßm eth . m it  10-cm -W ellen zu r B e st. d e r  D ip o lm om ente  
u . P e rm ea b ilitä ten  b in . M ischungen. U n te rsu ch t w u rd en : B zl.-C H 3C 0 0 H ; CCl^-CH/JOO- 
C2H&, B zl.-C t HsBr, C C I,-A e., C S2-A e .,  CCI „-Chif., C S2-C h lf., CCli r C S 2 fü r 5 v e rsch ied , 
m ol. K onzz.: 5, 10, 25, 50, 75 M ol-% . A ls K o n tro llsu b stan z en  w u rd en  T oluol u . A m yl
a lkoho l b e n u tz t;  a lle  A usgangssubstanzen  w aren  g e re in ig t u . f ra k tio n ie r t .  D e r V erlauf 
d e r D ., d e r D E . u . d e r  P o la risa tio n siso th erm en  w ird  g rap h . w iedergegeben. B ei den  
S ystem en : CCl4-A e ., CS2-A e ., CCl4-C h lf., CS2-C h lf. w ird  d er MÜLLER-Effekt b e o b ac h te t, 
w odurch  d er E in fl. des L ösungsm . au f d ie  G röße des D ip o lm om entes e rh e llt  w ird . 
(T K y p n aji ÜKcnepHMeHTajibHOÖ h  T eopeT H uecK ofr <Dh3hkh [J . exp . th e o re t.  
P h y s ik ] 1 7 . 30—40. 1947.) H e l m s . 131

Harold Kenneth Hughes, D ie elektrische Resonanzmethode der R adiofrequenz
spektroskopie. D as Trägheitsmom ent und  elektrische D ipolm om ent von CsF. D ie  A rb e it 
b esch re ib t eine  neue M eth . d er R ad io frequenzspek troskop ie , bei d e r Ü b ergänge  zw ischen 
d en  E n erg ien iveaus in  e inem  einzigen R o ta tio n sz u s ta n d  eines l in ea ren  R o ta to rs  in  einem  
e le k tr. F e ld  d u rch  e in  ü b e rlag erte s  R adio frequenzfeld  e rze u g t w erden . E in  M ol.-S trah l 
d u rc h lä u ft  n ach e in an d er 3 e le k tr. F e ld er, deren  m ittle re s  d u rc h  d a s  R ad io frequenzfeld  
ü b e rlag ert is t .  E s is t  m öglich, experim en te ll m it d ieser A n o rdnung  d a s  T räg h e itsm o m en t 
u . D ip o lm om ent des Mol. zu bestim m en . D as A uflösungsverm ögen  k a n n  sow eit g e 
s te ig e r t  w erden , d a ß  d ie Ä nderung  d ieser G rößen  m it  d e r  S ch w in g u n g sq u an ten zah l 
m eß b a r w ird . F ü r  C sF  w ird  n a ch  d ieser M eth . d as T räg h e itsm o m en t zu  (187 ±  22) •
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KU4“ g • cm 2 u . d a s  D ip o lm o m en t zu  7,3 ±  0,5 D  b es tim m t, K e rn a b s ta n d  2,60 ±  0,16 Ä. 
D ie Ü b erein stim m u n g  m it M essungen n ach  and eren  M ethoden  i s t  g u t. (Physic . R ev . [2] 
72. 614— 23. 1/10. 1947. N ew  Y o rk , N . Y ., C olum bia U n iv ., P u p in  P h y sics  L abor.)

A . R e u t e r . 131
N. Ss. Nowossilzew u n d  A. L. Chodakow, Dielektrische Eigenschaften von B arium - 

litanat bei hohen Frequenzen. Vff. geben  eine  U n te rs , des T em p.-G angs d e r  D E . von  
B a -T ita n a t u . M ischungen versch ied , a n d e re r  T ita n a te  im  M itte l-, K u rz - u. M eterw ellen
b e re ich  an . Im  B ereich  v o n  1,5— 66 M H z is t  d e r  T em p.-G ang  v o n  B a -T ita n a t u n 
abh än g ig  v o n  d e r  F req u en z; C u R iE -P u n k t 80° m it e =  5700. D ie h o hen  W erte  d e r  D E . 
k ö n n en  n ic h t e rk lä r t  w erden  d u rc h  eine A usrich tung  v o n  sp o n ta n  p o la ris ie rte n  G ebieten , 
so n d e rn  m üssen  in  hohem  M aße b ed in g t se in  d u rc h  eine w ahre  P o la risa tio n  des G itte rs . 
(JK ypH aJi TexHHTecKOÖ <Dh3HKH [ J .  te c h n . Physics] 17. 651— 56. J u n i  1947. 
R ostow , U n iv ., P h y s ik a l.-m a th e m a t. In s t .)  A m b e r g e r .  131

D. F. Rushman u n d  M. A. Strivens, D ie effektive D ielektrizitätskonstante von Z w ei
phasensystem en. M essungen der e ffek tiv en  D E . t m von  porösem  B a T i0 3 bei versch ied . 
P o ro s itä tsg rad en  ergeben: B is zu m ax im al e tw a  30%  P o ro s itä t  lä ß t  sich  sm d u rch  
folgende fü r  kugelförm ige L u ftp o ren  (in  M ateria l de r w ah ren  D E . e) g ü ltig e  B eziehung 
( W i e n e r ,  P h y s ik . Z. 5. [1904.] 332) befriedigend w iedergehen ( V =  V o lum an te il d er

P o re n ) : —— fl"- =  V  Bei höheren  P o ro s itä te n  is t  em w esen tlich  k le in e r, a ls
em +  2s 1 +  2s

d ieser F o rm el e n tsp r ic h t. (P roc. physic . Soc. 59. 1011— 16. N ov . 1947. M itcham , 
P h ilip s  E le c tr . L td .,  M a teria l R es. L aborr.) 1 W . M a ie r .  131

D. I. Masch, Verluste und dielektrische D urchlässigkeit von B a riu m tita n a t in  einem  
Ultrahochfrequenzfeld. N ach  d e r v o n  D i w i l k o w s k i  (C. 1936. I .  4878; 1941. I .  494) e n t 
w ick e lten  M eth . w erd en  die D E . s u . der V erlustw inkel ö von  B arium titana t u . R u til bei 
A =  23,7 cm  gem essen. B a r iu m tita n a t  P ro b e  1 s =  1250; tg  6 =  0 ,409; P ro b e  2 e =  
1420; tg  6 — 0 ,204; R u t i l  K ry s ta ll  e =  94; tg  6 =  0 ,22; R u t i l  p u lv e ris ie rt s  =  100; 
tg  ö =  0,0172. ( JK y p H a J i S K c n e p iiM e irra J iB H o fi h  T e o p e T u q e c ic o ü  <1>h3hkh [J . exp. 
th eo re t. P h y s ik ]  17. 537— 39. J u n i  1947. P h y s ik a l. L ebedew -Inst. d e r A k ad . d e r W iss. 
d er U dS SR .) A m b e r g e r .  131

M. Ss. Kossman u n d  N. N. Ssosina, Dielektrizitätskonstanten fester D ielektrika bei 
hohen Tem peraturen. E s w ird  die e ffek tiv e  D E . von  Calcit, Schiefer, B eryll u . a . bei 
hohen  Tem pp. (400— 600°) m it H ilfe  d er b a llis t . M eth. fe s tg es te llt  u . gezeigt, d aß  die 
e ffek tive  D E . häu fig  seh r hohe W erte  b e s itz t  (103— 10a), w obei es sich  w eniger um  
Vol.- a ls um  O b erfläch en p o larisa tio n  infolge ungleicher P o ten tia lv e rte ilu n g  h an d e lt. 
( JK y p H a J i  Ü K cnepH M eH T ajiB H oä h  T e o p e T H q e c ic o ä : <Dh3 h k h  [J . exp. th e o re t.  
P h y s ik ]  17. 472— 75.1947 . L en ingrad , S ta a t l .  Pädagog . H e rzen -In st.)  A m b e r g e r .  131 

M. Ss. Kossman, Die dielektrische H ysteresis. U n te r  H inw eis au f d ie  U n zu län g lich 
k e i t  d e r v on  S a w y e r  u .  T o w e r  (C. 1930. I .  3012) bei S e ig n ettesalz  u . v o n W m  (3 jieic- 
TpH TecTBO  [E le k tr iz itä t]  1946. N r. 3 ; vgl. auch C. 1947. 5) bei B a -T ita n a t  v e r 
w en d eten  A pp. te i l t  Vf. m it d ieser A nordnung  aufgenom m ene H y s te res isk u rv en  fü r 
Glas (b is 400°) m it. D ie von  den  frü heren  A u to ren  n ic h t e rw äh n te  B eziehung zw ischen 
d en  Ä p p .-K o n s ta n te n  u . d er A r t  d er H y s te res isk u rv en  w ird  gezeig t. (JK y p H a J i 
3 K cnepH M eH T aJiB H ofi h  T e o p e T n u e c K o f t  <Ph3 H k h  [ J .  exp. th e o re t.  P h y s ik ]  17. 
507— 08. 1947. L en in g rad , S ta a t l .  P ädagog . H e rzen -In s t.)  A m b e r g e r .  13

Donald H. Andrews, N eue E ffekte  bei der Supraleitung. D ie S u p ra le itu n g  w urde  
zur K o n s tru k tio n  eines e le k tr . T h erm o m eters zum  B estim m en  k le in e r W ärm em engen  
b e n u tz t, bes. zu r E n erg ieb est, k u rze r Im p u lse  in fra ro te r  S tra h lu n g . E s k o n n ten  E n e r 
g ien  der Größe 10~4 erg in  IO-3  Sek. w ährenden  Im p u lsen  m itte ls  su p ra le iten d en  V erbb. 
bestim m t w erden. D iese W erte  en tsp rechen  Tem p.-Ä nderungen von  10~7 G rad . D ie  in 
fra ro te  S tra h lu n g  w urde zu 50%  vom  S u p ra le ite r a b so rb ie rt, d ieser re f le k tie r t  d ie  S tr a h 
lung also  n ic h t to ta l ,  w ie häu fig  angenom m en w ird . B egrenzt w ird  d ie  M eßgenauigkeit 
d u rch  W ärm eström ungen  im  S u p ra le ite r. D iese sind  a m  s tä rk s te n  in  d em  G eb iet, in  
dem  die S u p ra le itu n g  b eg in n t u . nehm en ab , w enn d er K ö rp er völlig  su p ra le iten d  w ird . 
D iese E rscheinung  k a n n  a k u s t .  im  L au tsp rech e r nachgew iesen  w erden . B eim  D u rc h 
gang  d u rch  d en  Ü m w an d lu n g sp u n k t is t  e ine  d e u tlich e  T o n änderung  zu b eo b ach ten . 
In  gewissen T em p.-B ereichen  w erden  fe rn e r d ie  P ro g ram m e d e r  R u n d fu n k se n d e r im  
L au tsp recher h ö rb a r. Verss. zw ischen 0,1 u . 30 M Hz zeig ten , d a ß  b e s tim m te  W ellen 
längen  bevorzugt vom  S u p ra le ite r  re g is tr ie r t  w erden . W urde d ie  W ellen länge k o n s ta n t  
gehalten  u. d ie T em p. v e rä n d e rt,  so w urde e ine A r t  „T em p .-B an d en “  b e o b ac h te t, in 
denen d ie  e le k tr. S ignale bes. d e u tlich  h e rv o rtra te n . D ie Z ah l d ieser „ B a n d e n “  n im m t 
m it ste igender S tro m stä rk e  zu. (Science [New Y o rk ] 106. 117— 18. 8 /8 . 1947. Jo h n s  
H opk ins U niv .) R o b d e r . 136
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A. Meschkowski un d  A. Schalnikow, Oberflächenerscheinungen bei Supraleitern im  
Zw ischenzustand. D ie  G ebiete  d e r S u p ra le itu n g  u . des N o rm a lzu stan d es, aus denen e in  
S u p ra le ite r  im  Z w isch en zu stan d  b e s te h t ,  t r e te n  aus de r O berfläche d es Supra le iters 
h e rau s  ohne d as f rü h e r angenom m ene V erschw inden d e r  G eb iete  zu r O berfläche h in . 
D ie V ersuchsanordnung  is t  in  d er frü h eren  A rb e it d e r  Vff. (C. 1948. I I .  1157) 
b esch rieb en ; u n te rs u c h t  w erd en , m it p r a k t .  g le ich em  E rg eb n is , zwei Sn-K ugeln  von  je  
30 m m  D u rchm esser (1. g e zü c h te te r  K iL G E R -Sn-E inkrystall, R e in h e it 99 ,998% ;
2. te c h n . Sn). Zu b em erken  is t ,  d aß  d ie  V ersuchstem p . im  a llgem einen  bei 3,2° K , also 
b e trä c h tlic h  u n te rh a lb  d e r k r i t .  T em p. (Tk =  3,7° K  fü r Sn) lie g t.  A uf noch  u n v er
öffen tlich te  Verss. v o n  S c h a ln ik o w  u . S c h a r w in  bei T em p p ., d ie  n u r  0,01— 0,02° 
u n te rh a lb  Tk liegen, w ird  h ingew iesen . (JE y p H a ji  3KCnepnMeHTaJiBHOH h  Teo- 
peTHTCCKOfi <Dh3h k h  [J- exp . th e o re t.  P h y s ik ] 17. 851-—61. O k t. 1947. In s t ,  fü r 
p h y s . P rob lem e d e r A k ad . d e r  W iss. d e r U d S S R .) A m b e rg e r .  136

B. G. Lasarew, A. A. Galkin u n d  W. I. Chotkewitsch, E in ige  Versuche zur S u p ra 
leitung bei hohen Frequenzen. D ie U n te rss . w urden  n ach  e in e r neu en  M eth ., w obei S tro m - 
S pannungs-K urven  bei Ü berlagerung  v o n  Gleich- u . W echse ls trom  gem essen w erden, 
u n ternom m en  m it dem  Ziel e iner R ed . d e r oberen  G renze d e r R e la x a tio n sz e it (b isher 
< 1 0 - 6 sec). B e n u tz t w urden  D rä h te  v o n  0,1— 0,2 m m  D u rchm esser aus S n u . v o r a llem  
TI, d a s wegen de r Lage seines S p ru n g p u n k te s  (2,38° K ) bes. g ee ignet is t ;  a rb e ite t  m an  
bei 2° K , so h a t  m an  bei m äßigen  k r i t .  W erten  fü r  S tro m  u . M agnetfe ld  d en  Vorzug, 
im  B ereich  von  fl. H e  I I  m it se iner g u ten  W ärm eü b e rtrag u n g  zu  se in . D ie O x yda tion  
des TI w urde d a d u rch  verm ieden , d aß  die P ro b en  u n te r  d e s t. W . o der e iner sp ä te r  e n t 
fe rn ten  S ch u tzsch ich t v o n  H arz  h e rg e r ich te t wunden. D ie  h ö ch ste  verw endete  F re 
quenz w ar 2 107 H z. D ie M essungen e rg aben , d aß  bei 2° K  die R e lax a tio n sze it im  F alle  
von  TI < 2  • 10-8 sec is t .  D er B egriff de r R e lax a tio n sze it i s t  m it  e in e r gew issen V orsich t 
zu geb rauchen , w eil in  e inem  S u p ra le ite r  d ie w ahre  R e la x a tio n sz e it d e r  S u p ra le itu n g s
phänom ene w ah rschein lich  m it and eren  T räg h e itse rsch e in u n g en , w ie z. B . d e r V erschie
bung de r G renzflächen zw ischen su p ra le iten d en  u . n . le iten d en  P h asen , v e rk n ü p ft is t. 
Es is t  in te re s sa n t, daß  m an  bei 2 • 10-8 sec in  d ie  G rößenordnung  d e r Z e itd au e r fü r  die 
G le ichgew ich tseinste llung  v on  E lek tro n en ü b erg än g en  k o m m t. D u rch  w e ite re  S te i
gerung  d e r F req u en z  u . S enkung  d er T em p. hoffen  d ie  V ff., fü r TI d ie  R e lax a tio n sze it 
u . ih re  T em p era tu rab h ä n g ig k e it bestim m en  zu  k ö n n en . (^O K JiaflH  AKaneMHH H a y K  
C C C P  [Ber. A kad . W iss. U d S S R ] [N. S.] 55. 817— 19. 1947. —  C. R . [D ok lady] 
A cad. Sei. U R S S  [N. S.] 55. 805—07. 1947. C harkow , P h y sik a l.-C h em . I n s t ,  d e r  A kad . 
der W iss. d er U k ra in S S R .) S c h o e n e c k . 136

F. Hurbard Horn u n d  Waldemar T. Ziegler, Supra le itfäh igkeit und  S tru k tu r  der 
H ydride  und N itr id e  von T anta l und  N iob . T a- u . N b -P u lv e r w u rd e n  b e i 800° 
h y d rie r t  u . bei 1180°, 1200° u . 1350° in  N 2 n i t r ie r t  u . in  jed em  F a l l  d ie  B ru tto z u s . des 
R eak tio n sp ro d . b e s tim m t. A n d iesen  P ro b en  w urde d ie  G i t te r s t ru k tu r  d u rc h  D e b y e -  
ScHERRER-Aufnahmen u n te rsu c h t u . d e r S p ru n g p u n k t au f m ag n e t. W ege gem essen . 
T a n im m t H  bis m in d esten s 34,37 A tom -%  auf u n te r  B ldg. e in e r e in z igen  P h ase  m it  
k u b .-rau m zen trie rtem  G itte r  u n te r  k o n tin u ie rlich e r G itte rau fw e itu n g . D er S p ru n g 
p u n k t s in k t d a b e i von  4,08° K  au f u n te r  1,9° K . —  N b  n im m t b is  zu  e tw a  10 A tom -%  
H  u n te r  B ldg. e in e r einzigen  P h ase  m it k u b .-ra u m ze n tr ie r te m  G it te r  u n te r  k o n tin u ie r 
licher G itte rau fw eitu n g  au f. D er S p ru n g p u n k t s in k t  d a b e i v o n  8,98° K  au f 7,38° K  
u . b le ib t bei w e ite rer H -A ufnahm e a n n äh e rn d  k o n s ta n t.  E tw a  stö c h io m e tr . T a -N itr id  
zeig te e in  ko m pliz ie rtes R in g sy stem . Bei d ieser P ro b e  u . ebenso  e in e r n u r  24,3 A to m -%  N  
e n th a lte n d e n  t r a t  b is 1,88° K  k e in  S p ru n g p u n k t auf. A n n ä h ern d  s tö c h io m e tr . Nb- 
N itr id  h a t  e in  k u b .-f läch en zen trie rte s  G itte r . P ro b en  m it ge rin g erem  N -G eh . w u rd en  
ebenfa lls  u n te rsu ch t. D en h ö ch sten  S p ru n g p u n k t h a t  d a s  s tö ch io m e trisch e . —  In 
a llen  F ä lle n  is t  d ie  A bnahm e der S p ru n g tem p . m it  e in e r s ta rk e n  V e rb re ite ru n g  des 
Ü b erg an g sin te rv a lls  ve rb u n d en . —  D ie V erflüssigung  des H e e rfo lg t in  d e r V ersuchsapp . 
nach  d em  SiMONschen E x p an s io n sv erfah ren . ( J .  A m er. ehem . Soc. 69. 2762— 69. 
N ov. 1947.) O . E c k e r t .  136

K. A. Tumanow, A. I. Schalnikow u n d  Ju. W. Scharwin, Z u r  Frage der S upra le it
fäh igkeit der Lösungen von N a trium  in  A m m oniak . N ach  O g g  (P h y s i \  R ev . [2] 69. 
[1946.] 243 u . C. 1946. I. 299) lie g t die S u p ra le itfäh ig k e it v o n N a  in N H 3bei 90—120° K. 
u. d a m it  w esen tlich  h ö h er a ls  b e im  re in en  M etall oder se inen  L egierungen . (^O KJiaflU  
ÄKaneMHH H a y K  C C C P  [Ber. A k ad . W iss. U d S S R ] [N. S .] 56. 33—37. 10/4.
1947. In s t ,  fü r p h y sik a l. P rob lem e d e r A kad . d e r W iss. d e r U d S S R .) W . E n g e l . 136

Ja. G. Dorfman, M agnetische M om ente der A tom e in  festen  und  flü ss ig en  K örpern. 
Z usam m enfassende  D a rs t .  d e r P ro b lem e  d e r m ag n e t. M om ente  d e r  E le k tro n en h ü lle  
d e r Atom e. Vf. e rw äh n t u n te r  den  e x p erim en te llen  M ethoden  d ie  M agnetisie rung  in
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k o n s ta n te n  F e ld e rn , d ie  R esonanz  bei R adio frequenzen , d ie  p h o to m ag n e t. u . die  op t. 
M eth . u . d en  W eg ü b e r d ie  S treu u n g  m o n o ch ro m at. N eu tro n en . F rag en  d e r m agnet. 
M om ente d er A tom e u . d er zw ischenatom aren  B indungen  in  fe sten  u . fl. K örp ern  w erden 
fü r re ine  M etalle, L egierungen, H a lb le ite r  u . M etalloide, d ie lek tr. K örper u . E lek tro ly t«  
b eh an d e lt. (EÍ3BecTHH AicafleMHH H a y ic  C C C P . C e p u a  O H an u ecK aa  [B ull. 
A cad. Sei. U R S S , Sór. p hysique] 11. 598— 606. N ov ./D ez. 1947.) H e lm s .  137 

J. B. Willis u nd  D. P. Mellor, Die magnetische Susceptibilität einiger N ickelkom plexe  
in  Lösung. 12 K om plexsalze  des N i, u. zw ar Bis-salicyla ldehydnickel, B is -8 -oxychinolin- 
nickel, B is-form ylcam pheräthylendiam innickel, B is-acetylacetonäthylendiam innickel, B is-  
salicyla ldoxim nickel, B is-salicyla ldehydäthylendiam innickel, B is-salicylaldehyd-o-phe- 
n ylend iam inn icke l, B is-N -m ethylsa licyla ld im innickel, B is-sa licyla ld im innickel, B is -4 .4 ' - 
dim ethyldiazoam inobenzolnickel, B is-m ethylg lyoxim nickel u . N ickel(II)-xan thogenat 
w urden  in  o rg an . L ö su n g sm itte ln  gelöst u . d ie  m agnet. S u sce p tib ilitä t d e r Lsgg. b e 
s t im m t (L ösungsm . P y rid in , C hloroform , M ethyl-, Ä th y la lk o h o l, B zl., D ioxan). Bei 
e in e r R e ih e  d ieser Lsgg. t r a t e n  p a ram ag n e t. M om ente fü r  d as N i, schw ankend  von
0— 3,2 M agnetonen , au f, obw ohl d ie  fe s ten  K om plexe d iam ag n e t. sind . Bei P y rid in  
a ls  L ösungsm . w ird  angenom m en, d aß  d as P y r id in  in  d en  u rsp rü n g lich en  K om plex  
u n te r  B ldg. e ines o k tae d r. K om plexes, fü r  d en  3 M agnetonen zu e rw arten  sind , e in t r i t t .  
B ei d en  an d eren  L ö su n g sm itte ln  w ird  angenom m en, d aß  u n te r  ih rem  E in fl. aus p lanaren  
(d iam ag n e t.) te tra e d r .  (p a ram ag n e t.)  K om plexe g eb ilde t w erden . D ie B est. d e r S ta 
b ili tä tsk o n s ta n te  zeig t, d aß  eine  D issozia tion  n ic h t e in t r i t t ,  also freie N i2+-Ionen  n ich t 
fü r d en  P a ram ag n etism u s v e ran tw o rtlich  sind . E in e  Iso lieru n g  d er a ls  fü r  d en  P a ra 
m agnetism us v e ran tw o rtlic h  g ed ach ten  K om plexe aus den  Lsgg. gelang n ic h t. ( J .  
Am er. ehem . Soc. 69. 1237— 40. J u n i  1947. S idney, A u stra lien , U n iv ., Chem . D ep.)

W . A l b e e c h t .  137
A. L. Jones un d  L. B. Yeatts, E in e  magnetische Untersuchung über die A rt der B in 

dung des dreiwertigen E isens in  einigen Kom plexen m it schwefelsaurem Brenzcatechin. 
Aus M essungen d e r m agnet. S u sce p tib ilitä t wss. Lsgg. von  FeCl3 u . C6H 20 2(S 0 3N a)? 
im  M ol-V erhältnis 1: 3 bei p H <  5,7 (b lau), p H 5,7— 7,0 (v io le tt) u . p H >  7,0 (ro t) bei 
27° ergibt sich , d aß  d a s  F e  in  d en  versch ied . K om plexen d ie M agnetonenzahl des F e 3+- 
Ions ( ~  5,9 BoHRsche M agnetonen) h a t .  In  den  Lsgg. liegen also Ionenkom plexe vor, 
(J . A m er. chem . Soc. 69. 1277— 80. J u n i  1947. C leveland, O ., Cornell U n iv ., D ep .o f 
Chem .) W . A l b e e c h t .  137

L. Cholodenko, Über d ie B ereichsstruktur ferromagnetischer Körper in  Gegenwart 
eines magnetischen Feldes. E s w erden d ie E xistenzbed ingungen  e iner B e re ich ss tru k tu r 
a n  e inem  fe rrom agnet. P rü fs tü c k  m it sehr k le iner A n iso trop iekonstan te  von  d er Form , 
e in es d ü n n en  P lä ttc h e n s  th e o re t.  u n te rsu c h t, d as  sich  im  Z u stan d  hom ogener D ehnung 
(in  R ich tu n g  d er N orm alen  zu r O berfläche), bei g leichzeitigem  V orhandensein  eines 
m ag n e t. Feldes in  g le icher R ich tu n g , befindet. In  d er B e trach tu n g  k o m m t das M odell 
von  L a n d a u  u .  L i e s c h i t z  zu r A nw endung, w obei zu r V erm eidung m a th e m a t. Schwiei ig- 
k e ite n  seh r g robe Idealis ie ru n g en  u . B erechnungsverff. verw endet w erden (die^ allg. 
T heorie  d er B ereiche v e rfü g t ü ber ke ine  b estim m ten  M odelle). D ie fe rrom agnet. K örper 
w erden in  Ab- u . in  A nw esenheit eines äußeren  m ag n e t. Feldes b e tra c h te t,  u . zw ar die 
E nerg ie  d e r  A u s ta u sc h k rä fte , d ie  m ag n e t.-e la st. E nerg ie, d ie E nergie der A nisotropie 
u . d ie m ag n e t. E nerg ie  (inhom ogene M agnetisierung u . O berfläche). D ie k r i t .  E nergie 
des M agnetfeldes x  f>  [1000  r¡ s te ll t  w ohl d ie  obere  E xistenzgrenze  d e r B ereichs

s t r u k tu r  d a r , d ie  A nfangssuscepcib ilitä t x  w ird  zu 6,93 D  132/« I2 g e sc h ä tz t; B e c k e r s  
u. D ö R e in g s  (1939) abw eichende F orm el b ezieh t sich au f e inen  anderen  F a ll. (JKyp- 
aaji 9KcnepHMeHTajiBHOÖ h  TeopeTiiuecKoft <D h 3h k h  [J . exp . th e o re t. P h y s ik ] 17. 
698— 707. Aug. 1947. G ork i, P h y s ik o tech n . In s t.)  v . W i l p e r t .  137

Ja. G. Dorfman, über die R ealitä t einiger Gesetzmäßigkeiten, die Abstände zivischen 
Atomen und  magnetische Eigenschaften m iteinander verbinden. Zwei von  G a l p e r i n  a u f
gestellte  G esetzm äß igkeiten  zw ischen A to m ab s tän d en  u . m agnet. E igg. von F erro  m ag
n é tica  b esteh en  n a ch  A usführungen  des Vf. d a ru m  n ic h t zu  re ch t, w eil sie au s den  b is
herigen V ersuchsergebnissen  n ic h t en tn o m m en  w erden  k ö n n en . (TKypnaJl T exH H - 
uecKoft < B h 3 h k h  [ J .  te c h n . P hysics] 17. 1215— 18. O k t. 1947.) H e lm s .  137 

Ja. Ss. Schur, Über die magnetische T e x tu r  der Ferromagnete. Vf. w eist in  einem  
zusam m enfassenden B e rich t au f ein ige M ethoden zu r E rk en n tn is  d e r m ag n e t. T ex tu r 
u . ih rer U n te rs , im  e inzelnen  h in : D e r G ang d er M ag n e to s trik tio n  u . d er M agnetisie
rung  im  B ereiche schw acher m agnet. F e lder, d er E in fl. e la s t .  Spannungen  au f d ie M agne
tis ie rungskurven , d ie  V eränderung  des e le k tr. W id e rstan d es der F e rro m ag n e te  im  Mag
ne tfe ld , d as V erhalten  d er P u lv e rfigu ren  v o n  B i t t e r - A k t j l o w .  A m  Beispiel des N i
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w erden  diese A b h äng igkeiten  wie dergegeben. F ü r  F e rro s ilic iu m  (4 %  Si) zeig t die M agneti
sie rung  in  A b h än g ig k eit v o n  de r F e ld s tä rk e  v o r u . n a ch  d e r th e rm o m ag n e t. B earbe itung  
versch ied . V erlauf, ebenso bei zwei m it u . ohne M agnetfe ld  e rh itz te n  P ro b en  die M agneto
s tr ik tio n  im  V erh ä ltn is  zu r F e ld s tä rk e  usw . F ü r  e ine  F e-N i-A l-C o -C u -L eg ie ru n g  
w urde d er E in fl. d e r th e rm o m ag n e t. B earb e itu n g  au f d en  V erlau f d es E n tm a g n e ti
sierungszw eiges d e r H ysteresissch le ife  w iedergegeben fü r e rh itz te  P ro b en  m it B ||H , 
ohne F e ld  u . B _L H . (IÏ3BecTHfl AicaaeMHH H a y n  C C C P . C e p n a  fl>H3HqecKaa 
[B ull. A cad. SA. U R S S , Sér. physiq u e] 11. 640—48. N ov ./D ez . 1947. I n s t ,  fü r d ie 
P h y s ik  der M etalle de r U ra l-Z w eigste lle  d e r A k ad . d e r  W iss. d e r U d S S R .) H e lm s . 137 

Louis Néel, D ie K oerzilivkra ft eines kubischen ferrom agnetischen P ulvers m it aniso
tropen Körnern. Vf. zeig t, d aß  beim  U n te rsch re ite n  d er K orn g rö ß e  e ines fe rro m ag n e t. 
P u lv e rs  u n te r  eine b es tim m te  G renze (300 Â fü r  Fe) d ie  M ag netisie rung  n u r  d u rc h  
D rehprozesse e rfo lg t, w as zu D au erm ag n ete ig g . fü h r t .  Speziell bei k u b . k ry s ta ll i-  
sie renden  P u lv e rn  fü h r t  d ie  T heorie  in  Ü b e re in stim m u n g  m it  d e r E rfah ru n g  zu  d em  
E rgebn is, d aß  d ie hohen  K o e rz itiv k rä f te  d u rc h  d ie  F o rm a n iso tro p ie  d ieser P u lv e rk ö rn er 
zu stan d e  kom m en  u . d aß  d ie  m ag n e t. K ry s ta lla n iso tro p ie  d a b e i n u r  v o n  sek . E in fl. 
is t ,  u . zw ar b e rechnet sich  d ie  K o e rz itiv k ra f t  Hc im  allg . F a lle  k o m p rim ie r te r  P u lv e r

N m
zu Ho =  0,26 TtJ (1 —  d /d o ), w obei n  =  — - —- N  u . M d ie  E n tm ag n etis ie ru n g sk o e ff.2»
län g s d e r k le in en  bzw. g roßen  A chse des e llip so id . angenom m enen  P u lv e rs , J  d ie  S ä t
tigung sm ag n e tis ie ru n g , d  u . do d ie  D . des k o m p rim ie rten  P u lv e rs  bzw. des m assiv en  
M etalls s ind . Bei n ic h t  k u b . P u lv e rn  m it g roßer m ag n e t. A n iso trop ie-E nerg ie , z. B . 
M n -B i, i s t  dagegen d ie  m ag n e t. K ry s ta lla n iso tro p ie  d ie  w ahre  U rsach e  fü r  d ie  D a u e r
m ag n eteigenschaften . (0 . R . heb d . Séances A cad . Sei. 224. 1550— 51. 2 /6 . 1947.
G renoble, U n iv ., I n s t ,  de  P h y siq u e .) F a h l e n b r a c h . 137

M. W. Dechtjar und  G. M. Raisskaja, Der E in f lu ß  der T e x tu r  magnetischer M o
mente a u f  die magnetischen E igenschaften p o lykrysta lliner Ferromagnetika. D ie  A nfangs- 
u . m ax im ale  P e rm e a b ili tä t  p o ly k ry s ta llin e r F e rro m ag n e tik a  m it  p o s itiv e r  M agneto - 
s tr ik tio n  w äch s t in  (oder in  d e r N ähe) d e r vorw iegenden  O rie n tie ru n g sric h tu n g  der 
m ag n e t. M om ente in  d e r an fän g lich en  S p in v erte ilu n g . D e r E in fl. d e r  vorw iegenden  
an fän g lich en  S p in o rien tie ru n g  au f d ie  R em anenz  u . d ie  F o rm  d e r  H y steresissch le ifen  
w ird  in  schw achen F e ld e rn  u n te rsu c h t u . geze ig t, d a ß  p la s t .  D e fo rm a tio n  d ie  m ag n e t. 
T e x tu r  z e rs tö r t .  E x p erim en te ll w ird  d ie  frü h er (vgl. 0 . 1910. I I .  3157 u . J .  P h y sics  
[M oskav] 1. [1939.] 159) besch riebene  M eth . angew en d e t. (JK y p H a ji ÜKcnepHM eH- 
TaJiBHOÖ H TeopC T iiqecK O ß <I>H3IIKH [J .  ex p . th e o re t.  P h y s ik ]  17. 911— 14.
O k t. 1947. M oskau, Lom onossow -U niv .) A m b e r g e b .. 137

Ss. W. Wonssowski, Elektrische Eigenschaften der Ferromagnete. Ü b e rs ich t ü b e r  d ie  
experim en te ll gefundenen  u . th e o re t. g e d eu te te n  e le k tr . E igg . d e r  Ü b e rg an g sm e ta lle , 
bes. d e r  F e rro m ag n e te . D ie T em p .-A b h än g ig k eiten  w erden  e in g eh en d  b esp rochen . 
(H3BecTHH AKa^eMHH H a y K  C C C P . C e p n a  i>H 3H aecK aa [B u ll. A cad . Sei. U R S S , 
Sér. physiq u e] 11. 617— 22. N ov ./D ez . 1947. I n s t ,  fü r  d ie  P h y s ik  d e r M etalle  d e r  
U ral-Z w eigstelle  d e r  A k ad . d e r W iss. d e r U d S S R .) H e lm s . 137

Louis Néel, Theorie der A nisotropie gewisser im  M agnetfeld  wärmebehandelter M agnet
stähle. Z u r E rk lä ru n g  d er A n iso trop ie  v o rzu g sg erich te te r  A l - N t-C o -D au erm ag n e te  
n im m t Vf. a n , daß  d ie  K ö rn er d er m ag n e t. P h a se  sich  b e i E rw ärm u n g  u n te r  d em  E in fl. 
v o n  O berflächenspannungen  a b ru n d en  m üssen . E rfo lg t d ie  E rw ärm u n g  im  M ag n e t
feld, so w ird  d ie  F o rm  d er K ö rn er e in  in  F e ld ric h tu n g  lan g g estreck tes  E llip so id . B eim  
A bküh len  im  M agnetfeld  w ird  diese E llip so id fo rm  e ingefroren . Sie soll a u s  G ründen  
d er versch ied . E n tm ag n e tis ie ru n g  in  den  v e rsch ied . H a u p tac h se n  des E llip so id s  d ie  
U rsache  fü r  die A niso trop ie  v o rzu g sg erich te te r M a g n e ts täh le  se in . E in e  B erechnung  
au f d ieser G rundlage fü h r t  zu  E n erg iew erten , d ie  m it d e r M essung ü b e re in s tim m en , 
w äh ren d  die a lte  E rk lä ru n g  ü b e r e ingefrorene M ag n e to s trik tio n ssp an n u n g en  d a zu  n ic h t 
in  d er Lage w ar. (C. R . hebd . Séances A cad. Sei. 225. 109— 11. 16/7. 1947. G renoble, 
U n iv ., In s t ,  de  P h y siq u e .) F a h le n b r a c h .  137

Ja. Ss. Schur und W. I. Drcshshina, Über die magnetische Tem peraturhysteresis in  
ferromagnetischen W erkstoffen. D ie u n te r  dem  N am en  ,,T e m p e ra tu rh y s te re s is“  b ek an n te  
E rscheinung , d aß  d ie  M agnetisie rung  eines fe rro m ag n e t. W erksto ffes bei e iner b estim m 
te n  äuß eren  F e ld s tä rk e  bei E rw ärm u n g  u . A b k ü h lu n g  n ic h t  d en  g le ichen  W ert b e s itz t, 
k a n n  zwei versch ied . U rsachen  h a b en : 1. U n te rsch ied e  in  d e r k ry s ta llo g ra p h . S tru k tu r  
n ach  E rw ärm u n g  bzw. A bkü h lu n g  (B eisp ie l: irrev e rsib le  F e-N i-L eg ieru n g en ). 2. U n 
tersch ied e  im  m ag n e t. A ufbau  aus E le m e n ta r  bereichen . Vf. u n te rs u c h t  2 Beispiele des 
zw eiten  T y p s: F e -S i-S ta h l  u. N i. Seine E rgebn isse  sind  m it d e r A nnahm e v e rträ g -
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lieh , d a ß  d ie  T em p .-H y steresis  g en au  w ie d ie  ü b liche  m ag n e t. H ysteresisseh leife  die 
Folge des A u ftre te n s  irrev e rs ib le r W an d  V erschiebungen is t ,  d a  d ie  T em p.-H ysteresis- 
erscheinungen  d o r t  bes. s ta r k  s ind , wo d u rch  m ag n e t. oder th e rm . V orbehandlungen 
Z u stän d e  geschaffen  w erden , aus denen  d ie  irrev ersib len  Prozesse b evorzug t ab laufen . 
(J3,oiuiaflH  AKaßeMHH H a y n  C C C P  [Ber. A kad . W iss. U dS S R ] [N. S.] 56. 37 
b is 42. 1/4. 1947. I n s t ,  fü r  M eta llp h y sik  d e r U ral-Z w eigstelle  d e r A kad . de r W iss. 
d e r  U d S S R .) F a h l e n b r a c h . 137

Ja. Ss. Schur u n d  W. I. Droshshina, Über die lemperaturabhängige magnetische 
H ysteresis bei ferromagnetischen S to ffen . I .  M itt.  D ie M agnetisierung von  Ferrosilicium  
(4 %  Si) u . N i  w ird  im  k o n s ta n te n  M agnetfeld in  A bhäng igkeit v om  durch lau fenen  
T em p.-C yclus u n te rsu c h t (u n te re  G renze — 195°; obere v a r iie r t  von  0— 300°). D abei 
z e ig t sich  bei schw achen  F e ld ern  eine tem p e ra tu rb ed in g te  m ag n e t. H y ste res is  (A bb.: 
M eßanordnung , 11 M eßkurven). D ie  th e o re t.  D eu tu n g  is t  noch n ic h t abgeschlossen. 
( J K y p H a J i  Ö K cnepH M eH T ajiB H oß  h  T e o p e T n a e c K o f i  <Dh3 h k h  [J . exp. th e o re t. 
P h y s ik ] 17. 607— 13. J u l i  1947. I n s t ,  fü r M etallphysik  d e r U ral-Z w eigstelle  d er A kad. 
d e r  W iss. d e r U d S S R .) A m b e b g e r. 137

L. F. Bates u n d  A. S. Edmondson, Die adiabatischen Tem peraturänderungen, die 
d ie  M agnetisierung von Kobalt in kleinen und  mittleren Feldern begleiten. G etem perte  
u . u n g e tem p erte  d icke  D rä h te  von  Co w urden  nach  e iner frü h er beschriebenen M eth. 
(vgl. C. 1941. I I .  2415; 1944. I .  1067) u n te rsu c h t, um  d ie  th e rm . Ä nderung zu m essen, 
d ie  b e i d e r  Ä nderung  d e r M agnetisierung  d u rch  stufenw eise E rhöhung  der F e ld s tä rk e  
au f  B e träg e  v o n  h ö ch sten s ein igen h u n d e rt Oe auf tre te n . D ie b eo bach te ten  Ä n
deru n g en  sin d  re la tiv  h och  u . ganz  anders a ls beim  F e  u . N i. E s w ird  v e rsu ch t, d ie  E r 
schein u n g en  m it  H ilfe  m oderner V orstellungen ü ber Ferrom agnetism us zu  d eu ten . 
(P roc . p h y sic . Soc. 59. 329— 43. 1/5. 1947. N o ttin g h am , U niv . Coll.) W . A l b r e c h t .  137

Ss. Karpatschew u n d  M. Smirnow, Kontaktpotentiale zwischen verschiedenen 
flü ssig en  M etallen. E s  w erden  d ie  K o n ta k tp o te n tia le  fü r d ie  M etallpaare  S n -P b ,  
T l - B i ,  T l - S n  in  fl. Z u s tan d  gem essen u . gezeig t, daß  in n erh a lb  d er M eßgenauigkeit die 
K o n ta k tsp an n u n g e n  m it d en  P o ten tia ld iffe ren zen  zw ischen den  e lek trocap illaren  
M axim a d e r  b e tre ffen d en  M etalle  id en t, s in d . (Vgl. auch  K a r p a t s c h e w  u . M itarb e ite r, 
JKypHaJi ®H3HHecKOft X h m h h  [J . p h y sik . Chem.] i7 .  [1943.] 1; 18. [1944.] 47.) 
(T K y p H a J i <J>H3HHeCKOÜ X h m h h  [ J .  p h y sik . Chem .] 21. 1205— 12. O k t. 1947.
Sw erd low sk , In s t ,  fü r  Chem. u . M etallu rg , d er A k ad . d er W iss. d e r  U dSSR .)

A m b e b g e r . 140

A3. Thermodynamik. Thermochemie.
G. K. Djakonow, Grundsätze des näherungsweisen M odellierens der Prozesse physiko 

chemischer Um wandlungen. Vf. g eh t v o n  d e r  a llg em ein s ten  F o rm  d e r  k r i t .  G lei
chung a u s: Qu =  f (K o ,P r ,P r ',R e ,q c i /c P2d '. . . ) ;  K r ite r ie n : Q u =  des q u a s is ta tis t .
C h a rak te rs , K o  =  des K o n ta k ts , P r  =  P r a n d t l s  fü r  W ärm e- u . P r ' M a te n a la u s 
tau sch , R e  =  R e y n o l d s , q n /ep o d  =  bestim m en  das V erh ältn is  zw ischen d en  
F e ld e rn  d e r  K onzz. u . T em p era tu ren . D ie re a len  P rozesse s in d  n u r näherungsw eise  
a ls e in ige  G renzfälle  d ieses a llg em einsten  F a lle s aufzufassen. D ie G ru n d sä tze  des 
näherungsw eisen  M odellierens sin d  v on  d e r  Schule K ir p it s c h e w s  en tw ickelt w orden. —  
Je d e r  k o m p liz ie rte  Prozeß  k a n n  a ls  eine G esam theit von  S tad ien  d e r  Bew egung u . d e r 
U m w andlungen  von  M aterie  u . E n erg ie  au fg efaß t w erden . D ie a llg . G leichung fü r 
die G eschw indigkeit jedes S tad iu m s, a ls  D ifferenz d e r  G eschw indigkeiten  des d irek ten  
u. u m g ek eh rten  Prozesses d a rg e s te llt , k a n n  in  d im ensionsloser F o rm  gegeben w erden. 
Bei A n n äh eru n g  a n  d as th e rm o d y n am . G leichgew icht w erden  d ie  G leichungen b e d in 
gungslos in v a r ia n t. E s e rg ib t sich  d a n n  d ie  w ich tige  F o lg eru n g : die quasistatist. S tadien  
eines kom plizierten Prozesses s in d  kinet. bedingungslos invarian t, d a s  h e iß t e n th a lte n  
keine F a k to re n  d e r  Z eit u . des R aum es in  d en  bestim m en d en  K rite r ie n . Bei s ta tio n ä re n  
heterogenen  Prozessen  k a n n  m an  e in  S yst. k in e t. K r i te r ie n  angeben . E s e rgeben  sich  
d an n  folgende G renzfä lle : 1. D ie  P rozesse d e r  U m w andlung  u . des A ustausches sind  
q u a s is ta tis t ., d iese  P rozesse  k ö n n en  r e in  th e rm o d y n am . b e h an d e lt w erden . 2. D ie 
U m w andlung v e r lä u f t  q u a s is ta tis t .,  d ie  A ustauschprozesse  sin d  n ich t s ta tis t is c h . D ie 
K in e tik  e rfo lg t h ie r  n u r  d u rc h  A ustauschprozesse, d ie  k r i t .  G leichung h a t  die 
eingangs gegebene F o rm , d och  fe h lt  d a r in  ,,K o “ . D as G eb iet d ieser F ä lle  u m faß t d ie  
D iffusionsprozesse. 3. D ie  U m w andlung  e rfo lg t n ic h t s ta t i s t . ,  d ie  A ustauschprozesse  
sind q u a s is ta t is t .,  d ie  K in e tik  d ieser P rozesse  is t  un ab h än g ig  v o n  d e n  A u s tau sch 
bedingungen. H ie r  g i l t  n u r :  Q u =  f ( K o . . . ) .  D e r F a ll  u m faß t d ie  r e in  chem . P roblem e, 
das Prozeßgebiet i s t  d a s  k in e tisch e . A lle 3 G renzfälle  sind  in v a r ia n t, sie  s te llen  die 
G rundfälle  d a r , d en en  gegenüber d ie  p a r tie lle n  F ä lle  e ine  g roße M an n ig faltigke it auf-
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Weisen. ( ^ o m i a a H  A icafleM H H H a y K  C C C P  [B er. A kad . W iss. U d S S R ] [N . S .] 
57 . 701— 04 . 1 /9 . 1947.) v . W i l p e r t .  146

Jo h n  G. K irkw ood, D ie statistisch-mechanische Theorie der Transportprozesse.
I I .  M itt. Transport in  Gasen. ( I . vg l. C. 1 9 4 6 .1. 423.) Vf. le i te t  m it te ls  d e r  M ethoden , 
d ie  in  d e r  e rs te n  A rb e it d ieser R e ih e  en tw ic k e lt w u rd en , d ie  b e k a n n te  C h a p m a n - E n s k o g -  
T heorie d e r  T ran sp o rte rsch ein u n g en  in  G asen  g e rin g e r D . au s d e n  P rin z ip ie n  d e r  s ta t i s t .  
T heorie  d e r  G ase ab . D iese A b le itu n g  e rg än z t u . k lä r t  d ie  gew öhnliche p h y sik a l. A rg u 
m en tie ru n g  d ieser w ich tig en  T heorie. ( J .  chem . P h y sics  1 5 . 72 /6 . J a n .  1947.)

F a l k e n h a g e n . 146
Jo h n  G. K irkw ood, Berichtigung-. S tatistische M echan ik  der Transporlprozesse.

I I .  M itt. Transport in  Gasen. (Vgl. v o rs t. R ef.) D iese  N o tiz  des Vf. e n th ä l t  d ie  B e rich 
tig u n g  e in iger D ru ck feh le r v o rs t. A rb e it, d ie  sich  im  w esen tlichen  au f d ie  z e itlich en  
M itte lw erte  beziehen. ( J . chem . P h y sics 1 5 . 155. M ärz  1947.) F a l k e n h a g e n . 146

Joseph  E . M ayer u n d  W illiam  B and , Quantenkorrektion f ü r  thermodynamisches 
Gleichgewicht. Bei hohen T em pp. v e rh ä lt  sich  jedes S y st. k la s s ., u . d ie  W ahrsch e in lich 
k e it  fü r eine K o n fig u ra tio n  is t  p ro p o rtio n a l exp  —  U /k T , m it Ü  =  p o ten tie lle  E nerg ie . 
N ach  W i g n e r  w erden  q u an ten m ech an . A bw eichungen  bei E rn ie d rig u n g  d e r  T em p. 
d u rch  M u ltip lik a tio n  m it e inem  F a k to r  1— f a n g en ä h e rt, w obei f p ro p o rtio n a l h 2 is t  
u . A usdrücke in  T -2  u . T ~ 3 b es itz t. D iese N äh erung  g i lt  n ic h t m eh r fü r e in  S y s t. von  
v ielen  F re ih e itsg rad en , z. B. fü r  d ie  gegenseitige A b h än g ig k eit v ie le r M oleküle. In  d iesem  
F a lle  w ird  d as P o te n tia l  U  d er E x p o te n tia lfu n k tio n  d u rc h  U  —  k T f e rse tz t,  f i s t  d ie  
obige WiGNERscbe F u n k tio n . ( J .  chem . P h y s ic s  15. 141— 49. M ärz 1947. C hicago,
III., U n iv ., In s t ,  fo r N u c lea r S tu d ies .) W e is s . 146

J .  L. F in ek , Über metastabile Gleichgewichtszustände in  der Therm odynam ik . U n te r 
su c h t w ird  d er B egriff de r R e v e rs ib il itä t  m it  dem  E rg eb n is , d a ß  d ie  F ra g e  n ach  d er 
R e v e rs ib il itä t  e ines P rozesses in  engem  Z u sam m en h an g  s te h t  m it  d e r  Z ah l d er u n a b 
häng igen  V ariab len  des S y stem s. In  d e r k lass . T h erm o d y n am ik  w erden  bei e in e r n u r 
m echan . u . th e rm . Ä nderungen  u n terw o rfen en  abgesch lossenen  h om ogenen  P h a se  n u r 
zwei u n abhäng ige  V ariab le  in  B e tra c h t gezogen, w obei sich  d a n n  ein ige  Z u s tän d e  a ls  
m e ta s tab il e rgeben. E s w ird  ryin a n s ta t t  d er P h a sen e in te ilu n g  d er v ie l u m fangre ichere  
B egriff d er U m w andlungen  im  w eite ren  S inne fü r d a s  Verb.. e ines S y s t.  e in g e fü h rt, von 
dem  d ie  P h asenum w and lung  n u r e in  spezie ller F a ll  is t .  U n te r  d iesen  U m w an d lu n g en  
w erden  alle  chem . R k k . in n erh a lb  e iner P h ase  w ie au ch  D isso z ia tio n , V erdam pfung , 
K ry s ta llisa tio n  usw . v e rs tan d en . So h a t  z. B. eine  e inzige gasförm ige P h a se  m it  D is
soziationsvorgang  d re i u n abhäng ige  V ariab le  w ie p , v , T ; d ie  Z u stan d sg le ich u n g en  sind  
d a n n  v on  d er F o rm  e =  F  (p, v , T) =  G (p, T , x) u . v  =  (p, T , x ), w obei s d ie  in n ere
Energie- u. x  d en  G rad d er U m w andlung  b ed eu ten . D iese G leichungen  u m fassen  a lle , 
m e ta s tab ilen  Z u stän d e . ( J .  F ra n k lin  I n s t .  2 4 3 . 1— 12. J a n .  1947. B ro o k ly n , N . Y ., 
F in c k  L ab o r.) S c h ü t z a . 146

W . K . Ssem entschenko, Phasenübergänge zweiter A r t und kritische Erscheinungen. N ach  
A n sich t des Vf. i s t  d e r  B ereich d er P b asenübergänge  2. A r t  b e trä c h tlic h  zu  e rw e ite rn , 
u . zw ar v o r a llem  d u rch  d ie  E rscheinungen  an  fe s ten  u. fl. L sgg ., bei denen  sich  d ie  
O rdnung der M olekü lg itte r sp ru n g h a ft ä n d e rt . D ie U n s te tig k e it  d e r spezif. W ärm e a ls  
F u n k tio n  d er T em p. an  so lchen k r i t .  P u n k te n  w ird  au f d as N e u au ftre te n  bzw . d ie  
Z erstö rung  m ol. B indungen  von  versch ied , p o ten tie lle r  E n erg ie  z u rü ck g e fü h rt. A uch  
vom  S ta n d p u n k t d er S ta tis t ik  aus lassen  sich  die k r i t .  E rsch e in u n g en  p lau s ib e l m achen , 
w enn m an  ein  M axim um  der F lu k tu a tio n  d e r th e rm . K oeff. a ls  ih re  U rsach e  a n s ie h t.  
( J K y p H a j i  d> H 3im ecK 0ä X h m h h  [ J .  p h y s ik . C hem .] 2 1 . 1 4 6 1 — 6 9 . Dez. 1 9 4 7 . M oskau , 
S ta a t l .  U n iv ., P h y s ik a l. F a k ., L abor, fü r P h y s ik  d er L ösungen .) K i r s c h s t e i n . 146

A. H . C ottrell, Therm ische Unordnung in M etallen und  Legierungen. Z u sam m en 
fassende  Ü b ersich t ü b e r d ie  M ethoden  d e r  s ta t i s t .  T h erm o d y n am ik . B e h a n d e lt  w e r d e n  
d e r  B egriff E n tro p ie , geo rd n ete  A no rd n u n g en  in  d e r  N a tu r ,  d ie  G egensätze  zw ischen 
o rd n en d en  u . en tgegengese tz ten  T endenzen , G itte rlee rs te llen , d ie  spezif. W ärm e 
von  A tom schw ingungen , d ie  f re ie  E n erg ie  v o n  fe s ten  L sgg., L ö slich k e it in  e in fach en  
L egierungssystem en, Ä n d e ru n g en  d e r  L ö slich k e it m it d e r  T em p. sow ie d e r  Ü b e r g a n g  
vom  g eo rd n e ten  in  d en  u n g e o rd n e ten  Z u s tan d  in  fe s ten  L ösungen . (M etal T re a tm e n t 
14 . 93— 102. H O . Som m er 1947.) G o t t f r i e d . 146

Jacob  Bigeleisen, D as M olvolum en wäßriger Lösungen von Perchlorsäure. E s 
w urde d a s  Molvol. von  P erch lo ra tsäu re lsgg . in  W . bei 15, 25 u . 50° b e rech n e t u. b is zu  
u n b eg ren z te r V erdünnung  e x tra p o lie r t.  A us d en  a ls  F u n k tio n  d e r K onz , ta b u lie r te n  
W erten  k ö n n en  d ie  D . de r Lsg. u . e ine  B eziehung  zw ischen M olvol. fü r  K onz. u . d em  
e x p erim en te ll e rm itte lte n  G rad  de r Io n isa tio n  e rm i t te l t  w erden . D er Io n isa tio n sg rad



n im m t ra sc h  m it zunehm ender K onz. ab . D iese A bnahm e erzeu g t e inen  raschen  
A nstieg  des M olvolum ens. D ie A bw eichung des M olvol. d e r  Perch lo rsäu re lsgg . vom  
G renzgesetz s in d  augenschein lich  d u rch  Io n -Io n - u . Ion -L ö su n g sm itte l-B in d u n g en  v e r
u rsa ch t. ( J .  physic . Colloid Chem. 51. 1369— 74. N ov. 1947. Chicago, 111., U niv .)

A. K u n z e . 148
W. W. Tarassow, Z u r Theorie der W ärm ekapazität hochpolymerer Verbindungen. 

E in flu ß  der gegenseitigen W irkung der Ketten und Schichten. W eiteren tw . d e r  T heorie 
d e r  W ärm ek a p a z itä t hochpo lym erer V erbb. (vgl. C. 1947. 974). D b b y e s  Lsg. d e r  A uf
g abe  d e r  Schw ingungsw ärm ekapazitä t eines fe sten  K ö rp e rs  bei iso tro p em  e last. 
d re id im ensionalem  K o n tin u u m  m it g leichgroßen  K rä f te n , d ie  d ie  Moll, zu  K e t te n -  
S c h ic h te n -G itte r  v e re in ig t, g i l t  som it fü r  homodynam. S t ru k tu re n , den en  gegenüber 
es v ie le  heterodynam. S tru k tu re n  g ib t, d ie  n ic h t zwangsweise au ch  a n iso tro p  zu  se in  
b rau ch en . D ie m eisten  an o rg an . u . o rg an . G läser s in d  h e te ro d y n am .-iso tro p , n u r  die 
k ry s t .  M etasilica te  s ind  h e te ro d y n am .-an iso tro p . —  Vf. e rw e ite r t  d ie  f rü h e r  gegebene 
F u n k tio n  d e r  W ärm ek a p a z itä t fü r  e in  lin ea re s  2- u . 3-dim ensionales K o n tin u u m  cm =

/  T  \ m r m,T x rod x  0 m ( e m/T \ -1
3m  (m  +  1 )  R  J  c x~ j — 3 m R -uju \e —l)  m = l  fü r K e tte n , m  =  2 f ü r

S ch ich ten , m  =  3 im  DEBYE-Fall), d ie  sich  fü r  G itte r ty p e n  C d J2 u . M olybdän it g lä n 
zend  b e w äh rt h a tte n ,  u . k o m m t fü r  d ie  W ärm ek ap az itä t Ci(3) v o n  au feinanderw irken-

(@a ©3r /0 3\  /© 3\1
d e n  K e tte n  zum  A usdruck  Ci(3) =  D x ( ®i( t “ )— Up ) . fü r  S ch ich ten  en t-

1947 A3. T h e r m o d y n a m i k .  T h e r m o c h e m ie .  E .  15

sprechendC s(3) =  D 21 I — ( ©~ ) )— ^>3\ 7T / ’ d ie  W ärm ek ap az itä tsfu n k

t io n e n  des l in e a re n  K o n tin u u m s, D 3d ieD ß B Y E -F u n k tio n b ed eu te t,D 2 d as Sym bol d e r  2- 
d im ensionalen  F u n k tio n . E s zeig t sich , d aß  d e r  Gang d e r  W ärm ek ap az itä t fü r h e te ro d y 
nam . S tru k tu re n  d u rc h  2 c h a ra k te r is t .  Tem pp. au sg ed rü ck t w erden  k an n : 0 1  o der 0 2 
(in n ere  Schw ingungen d e r  K e tte n  od er Schichten) u . 0 3 ( ih re r  gegenseitigen W rk g .; 
©! =  hv/k ; 0 3 =  hvj/k). T abelle  zum  G ang d e r  F u n k tio n en  Cx u . D 2 vgl. d ie 
o b en  z it ie r te  A rb e it. B ei (im  Vgl. m it  0 3) n ied rig en  Tem pp. e rgeben  beide A u s
d rü ck e  (Cx u . C2) e in  T 3-G esetz d e r  W ärm ek ap az itä t; be i g roßen  U n te rsch ied en  in  
d e n  c h a ra k te r is t .  Tem pp. ( 0 3/ 0 1o d e r 0 3/ 0 2<^ 1) e x is tie ren  T em p.-G ebiete , in  denen 
fü r  d ie  K e tte n  e in  T 1-, fü r  S ch ich ten  e in  T 2-G esetz g ilt .  E s w ird  eine T abelle  ge
geben  fü r  versch ied , © j/T  (20— 3) u . ©3/© j (0,00— 1,00), d ie  e ine  g u te  Ü b e re in stim 
m ung d e r  b e rech n e ten  u. ex p erim en tell gefundenen  W erte  z. B. fü r  MgSiOs zeig t (vgl. 
K b l l e y , 1945. I I .  1447.) (^oKJiaflH AKaneMHH HayK C C C P  [B er. A k ad . W iss. 
U d S S R .] [N .S .] 58. 557—80. 1/11. 1917. M oskau, C hem .-technolog. M endelejew- 
I n s t . )  v. W i l p e r t . 149

K. B. Jatzimirski, Die thermochemischen Radien hydratisierter Ionen. N ach  
K a p u s s t i n s k i  (C. 1934. I I .  1585) is t  d ie G itte renerg ie  U  ledig lich  eine F u n k tio n  der 
L ad u n g  u. d e r Io n en rad ien , wobei U  =  - A  H k-^J H x +  HHkx (m it -/I  Hk, -  A Hx, 
—zfllkx a ls B ildungsw ärm e des gasförm igen K a tio n s , des gasförm igen A nions bzw. des 
festen  Salzes). S ind  diese 3 B ildungsw ärm en u. d er R ad iu s eines Ions b e k an n t, so lä ß t 
sich d e r  andere  Io n en rad iu s  berechnen . A nw endung au f den H y d ra tis ie ru n g sv o rg an g  
u. tabe llenförm ige  Ü b ersich t ü b e r in sgesam t 20 H y d ra t-Io n e n . D a  sich die E n tro p ie  
des H y d ra ts  m eist a d d itiv  aus d en  E n tro p ie n  des Salzes u. des W . zu sam m en setz t, 
so u n te rsch e id e t sich  d ie  H y d a tis ie ru n g sw ärm e  p ra k t.  n ic h t von  de r freien  H y d ra t i
sierungsenergie, w odurch die M öglichkeit gegeben is t ,  die W ah rschein lichkeit de r Bldg. 
der e inzelnen H y d ra te  m it H ilfe  de r G leichung Q =  U k -U -m  /  +  E  abzuschätzen . 
In  d ieser G leichung bed eu ten  Q die H yd ra tis ie ru n g sw ärm e  des Salzes, U  u .U k  die G itte r 
energien en tsp rech en d  dem  A usgangssalz u. dem  H y d ra t ,  X d ie V erdam pfungsw ärm e des 
W. u. E  die E nerg ie  des Prozesses. (.ZJoKJia^H ÄKa^eMHH HayK C C C P  [B er. A kad. 
W iss. U d S S R ] [N. S .] 58. 1407— 10. 1/12. 1947.) A m b e r g e r . 152

K.B. Jatzimirski, Z ur Frage der H ydratationswärme derlonen und derGitterenergie. (Vgl. 
v o rst.R ef.) U n te r  B enu tzung  d e r  b ek an n ten  B eziehungen  von  H a b e r -B o r n  (I) u . F a j a n s

287 2 n  (  0 345 \
(III), d e r  G leichung v o n  K a p u s s t i n s k i  (II): U  =  m u iiu  ■ c*er

N e2m 2 l  1 \
halbem pir. B eziehung  (VI): F  =   ̂1— D  /  U' ^Cr einfaclle11 G leichung fü r die

H ydra ta tio n sw ärm en  (VII): Q =  F  +  T S H (SH == H y d ra ta tio n se n tro p ie )  be rech n et 
Vf. die H y d ra ta tio n sw ärm en  fü r  d ie  Io n e n  L i', N a ',  K ',  R b ',  C s', C a" , S r" ,  B a " , M g",
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Ag-, Z n " , F e " ,  C o " , N i" ,  C d " , H g " , P b " ,  H \  F ,  CP, B r ',  J', S "  u . O " ; d ie  G it- 
te re n e rg ie n  fü r  d ie  fo lgenden  Salze: L iF , L iC l, L iB r, L iJ ,  L i2S, L i20 ,  N aF , NaCl, N aB r, 
N a J ,  N a 2S, N a 20 ,  K F , K C l, K B r , K J ,  K 2S, K 20 ,  R b F , E b C l, E b B r , E b J ,  E b 2S, E b 20 ,  
CsF, CsCl, C sB r, C sJ , Cs2S, Cs20 ,  C aF 2, CaCl2, C aB r2, C a J 2, C aS , CaO, S rF 2, SrC l2, 
S rB r2, S r J 2, S rS , S rO , B a F 2, B aC l2, B aB r2, B a J 2, B aS , B aO , M gF2, MgCl2, M gBr2, 
M g J2, MgO, MgS, N iCl2, N iS , N iO , CoCl2, C oB r2, C oF 2, CoO, CoS, FeC l2, F rB r2, F e J 2, 
FeO , FeS , ZnCl2, ZnBr„, Z n J 2, ZnO, Z nS , A gF, AgCl, A gB r, A g J , Ag20 ,  Ag2S, 
CdCl2, C dB r2, Cd J.„  CdO“, C dS, PbC l2, P b B r2, P b O , P b S , H gC l2, H g B r2, H gO  u . H gS ; 
d ie  D issozia tionsenerg ien  fü r H F , H Cl, H B r, H J ,  H 20  sow ie d ie  noch u n b e k an n ten  
L ösungsw ärm en  fü r  MgO, M gS, N iS , N iO , CoO, CoS, FeO , F eS , Z nO , Z nS , CdO, CdS, 
PbO , P b S , H gO , H gS , A gB r, A g J , Ag20  u . A g,S . D e r Vgl. d e r  H y d ra ta tio n sw ä rm e n  
m it  d e n  M eßergebnissen  v o n  L a t im e r  zeig te, d a ß  die  n a ch  d e r  G leichung  VI sow ie nach

d e r  G leichung IV: Q =  ™ b e rec h n e te n  W erte  d u rch w eg  u n te r  d e n  gem essenen

liegen . ( J K y p H a ji  0 6 m e ß  X h m h h  [ J .  a llg . C hem .] 1 7 . (7 9 .) 169— 74. 1947.)
v .  W i l p e r t . 1 5 5

A4. Grenzschichtforschung. Kolloidchemie.
W. K. Ssementschenko u n d  L. P. Schichobalowa, Oberflächenspannung von L ö 

sungen geschmolzener Salze. I I I .  M itt. (EL vg l. C. 1948. I I .  470.) A n  d en  Lsgg. v o n  
A lkalich lo riden  in  L i2S 0 4 w urde fe s tg e s te llt , d aß  d ie  O berfläch en sp an n u n g  fü r  e in e n  
gew issen B ereich  in n e rh a lb  k le in e r K onzz. u n ab h än g ig  v o n  d e r  K onz. is t .  B ei d e r  
U n te rs , and ere r A lkalihalogenid- u . -su lfa tgem ische s te ll te  s ich  h e rau s , d a ß  d iese  E r 
scheinung  n u r  d a n n  a u f tr i t t ,  w enn  d ie  A nionen  des G em isches v e rsch ieden  sind . A ls 
E rk lä ru n g  h ie rfü r w urde A n io n en ad so rp tio n  ge fu n d en . D ie  g ru n d leg en d en  Ü b e r
legungen  h ie rzu  w u rd en  frü h e re n  A rb e ite n  des Vf. (JK ypH a.il (DH3nnecKOfi X h m h h  
[ J .  p h y sik . Chem .] 21. [1947.] 613 u . 707) en tn o m m en , d ie  h ie r  au f d ie  m a th e m a t. 
B ehan d lu n g  v o n  G em ischen e rw e ite r t  w erden . (JK ypH aJi d>H3HHecKOÖ X h m h h  [ J .  
p h y sik . C hem .] 21. 1387— 1401. D ez. 1947. M oskau, S ta a t l .  U n iv ., L ab o r, fü r  P h y s ik  
d e r L ösungen .) K i r s c h s t e i n . 166

P. Pugatschewitsch u n d  W. Konstantinow, E xperim en te lle  B es tim m u n g  der Ober
flächenspannung  des Quecksilbers und der leichtschmelzbaren M etalle. Vff. geben  e in e  neue 
M eth . z u r  M essung d e r O b erflächenspannung  an , d ie  ohne d ie  v o n  D i d e n k o  u . P o - 
k r o w s k i  v erw an d te  e lek tro m a g n e t. A u srü stu n g  a rb e ite t .  D ie  n a c h  d e r F o rm e l v o n  
V e r s c h a f f e l t - S c h r ö d i n g e r  b e rech n eten  O b erfläch en sp an n u n g en  w erd en  a m  Bei
spiel des P b  u n d  H g im  T em p era tu rb e re ic h  v o n  330— 500° bzw . 0— 210° a n g e fü h rt  
u . zeigen lin ea re  A b h än g ig k e iten  von  d er T em p era tu r . (/[oK JiaflH  ÄKaaeM HH HayK 
C C C P  [Ber. A k ad . W iss. U d S S B ] [N. S.] 57. 797— 98. 1 1 /9 .1 9 4 7 . M oskau , S ta a t l .  
Lom onossow -U ni v ., W iss. F o rsch u n g s in s t.)  H e l m s . 166

I. P. Twerdcwski u nd  A. N. Frumkin, D ie A bhängigkeit der Benetzbarkeit des 
Quecksilbers von der N a tu r  des Lösungsm ittels. D ie B e n e tz b a rk e it  des Hg w urde  in  A b
h ä n g ig k e it v o n  d e r Zus. von  W .-A .-L sgg . u n te rsu c h t u . ge fu n d en , d a ß  be i ste igendem  
A .-G eh. d er L sg . d er B a n d w in k e l ab n im m t, u m  fü r  re in e n  A . p r a k t .  0 zu  w erden. 
G leichzeitig  v e rrin g e rt sich  au ch  d ie  A b h än g ig k eit seines W ertes  v o n  d e r  P o la risa tio n , 
b e i m ehr a ls  90%  A . i s t  d e r  E an d w in k e l p ra k t .  n ic h t  m ehr von  ih r  ab h än g ig . W eiter 
w urde d e r Z usam m enhang  d er E le k tro ca p il a r i t ä t  des H g  m it  d e r P o la r isa tio n  bei v e r
schied. W .-A .-M ischungen  (0— 95%  A.) u . 0 ,3 n N H 4N 0 3-Lsg. fe s tg e s te ll t . F ü r  diese 
L sgg. w u rd en  au ch  O b erflächenspannungen  n a ch  d e r M eth . v on  R e b i n d e r  gem essen. 
B erechnet w urden  d ie  W erte  d e r G ren zspannungen  d e r im  G le ichgew ich t s ich  befinden
d en  L ö sungsm .-S ch ich t an  d e r G renze H g /G as in  A b h än g ig k e it von  d e r A .-K onz, für 
d as M axim um  d er E le k tro ca p illa rk u rv e . (T K y p n a n  (f>H3HueeKOä X h m h h  [J . 
p h y sik . C hem .] 21. 819—24. J u l i  1947. M oskau, I n s t ,  fü r  p h y sik a l. C hem . d e r A kad. 
d e r W iss. d er U d S S R .) H e l m s . 166

Franklin Hutchinson, Der Selbstd iffusionskoeffizien t von A rgon. D e r  D iffusions- 
koeff. fü r  d ie  D iffusion  v o n  4lA r in  n o rm ales A r (99 ,6%  40A r) w u rd e  m it te ls  ra d io 
a k tiv e r  M ethoden  bei 32 cm  H g  u . 22° C zu  D  =  0,423 ±  0,003 qcm /sec b estim m t. 
A ußerdem  w eist Vf. a u f  d ie  B ed eu tu n g  d e r  au s d e r  B eziehung  p D  =  e-t] s ic h  e rg eb en 
d e n  Z ah l £ h in , d ie  nach  L ite ra tu rw e r te n  u . n ach  d e r  ob igen  M essung fü r  A r b e i H 2, N e, 
A r, K r , X  u . C H 4 in  d e r  N äh e  v o n  1,30 lie g t. (P hysic . R ev . [2] 7 2 . 1256. 15/12. 1947. 
N ew  H av en , C onn ., Y a le  U n iv ., S loane P h y s . L ab o r.) S t e i l . 171

I. Lauder, D ie Trennung  der Sauerstoffisotopen durch T h erm od iffu sion . D ie 
K o n s tru k tio n  eines E in s tu fen - u . V ierstu fen ap p . z u r  T ren n u n g  d e r  S au ersto ffiso to p en
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d u rch  T herm odiffusion  w ird  besch rieben ; d ie  b e s ten  O perationsbed ingungen  sind  b e 
s tim m t w orden . T ren n u n g  w ird  am  ra sch esten  e rz ie lt, w enn bei einem  D ru ck  begonnen 
wird, d e r  e tw as h öher a ls  d e r  O p tim ald ru ck  is t ,  u . d e r  D ru ck  d a n n  langsam  red . w ird. 
E in  S yst. zu r E rzeugung  eines u n u n terb ro ch en en  S trom es von  re inem  0 2 in  d en  A ppa
ra te n  be i belieb igen  G eschw indigkeiten  u . D ru ck en  w ird  beschrieben . N ach  15wöchigem 
B etrieb  w urde  S auersto ff m it 20%  180  iso lie rt. (T rans. F a ra d a y  Soc. 43 . 620—30. 
O k t. 1947. B risbane, A u s tra lia , U niv . of Q ueensland, D ep. o fC hem .) S c b o e n e c k .  171

Hans Jebsen-Marwedel, Qualitative Lösungsmechanik. I. M itt. Capillare W irkung  
a u f A nordnung und Schwund von Schlieren im  Glas. A n dem  V erh. sch lie riger G lasflüsse 
w erden  d ie  B edingungen  zu r F ö rd eru n g  d er H o m o g en itä t u n te rsu c h t u . a ls g rundlegend  
fü r  räu m lich e  V orgänge ge funden , d ie dem  Lösen vo rangehen . D ie außergew öhnliche 
T räg h e it, m it d e r sich  diese V orgänge in  d er G lasschm elze absp ielen , u . die T atsache , 
d a ß  b e im  G lase fa s t  a lle  Z u stän d e  au ch  e ingefroren  w erden , m achen die G lasschm elze 
zu m  id ea len  U n te rsu ch u n g so b jek t fü r  die L ösungsm echanik . G ru ndsätz lich  b re ite t 
sich  d ie  F l. m it  d e r re la tiv  geringeren  O berflächenspannung  ü ber derjen igen  m it d er 
h ö h e ren  au s u . g e h t d a n n  e r s t  d u rc h  D iffussion (d u rch  d e fo rm ato r. K rä f te  b egünstig t) 
in  Lsg. ü b er. D e r —  beim  G las m k r. verfo lgbare  —  Vorgang w ird  an  M odellbeispielen 
v ie l f ä l t ig e r lä u te r t .  (Angew. C hem ., A usg. B 1 9 . 186— 90. J u l i  1947. G elsenkirchen, 
D tsc li. L ibby-O w ens-G es. fü r  m aschinelle  G lasherstellung  AG .) S t a g e .  172

H. Jebsen-Marwedel, Qualitative Lösungsmechanik. I I .  M itt. Hydrodynamische  
W irkung molekularer K räfte bei capillaren Vorgängen an löslichen Flüssigkeitspaaren. 
(I . vgl. v o rs t. B ef.) D ie S tröm ungsm echanik  zw ischen zwei lösl. F lü ss ig k e itsp a rt
ne rn  w ird  q u a li ta t iv  u n te r  besonderer H eranziehung  der D urchm ischung von  G las
schm elzen a ls  Beispiel fü r e inen  d e u tlich  verfolgbaren  u. langsam  verlaufenden Vorgang 
besprochen . D em  L ösungsvorgang g eh t eine cap illa re  V erteilungsform  voraus, w enn 
die  A usbreitung  d u rch  A dhäsion  rasch er v e rläu ft a ls die mol. D iffusion, also bei s ta rk en  
U n te rsch ied en  in  der O berflächenspannung  u. bei hoher D iffusionsträgheit. D ie A dhä- 

<Äfc*Sfcchhcht k a n n  u n te r  b e s tim m ten  V oraussetzungen eine A blenkung ins In n ere  d e r
g e s ta lt  erfah ren , daß  eine A ufspaltung  d er G rundm asse e in t r i t t  u . d ie  D iffusion e rs t 
viel sp ä te r  w irksam  e inse tz t. —  D ie Schich tungen  von zwei F ll. w erden in  A bhängigkeit 
von deren  spezif. G ew icht u. O berflächenspannung k r i t .  besprochen. D ie S tröm ungs
m echanik  fü r den  F a ll, d aß  d ie schw erere F l. m it d er k leineren  O berflächenspannung 
un ten  lie g t, fü h r t  zu s ta rk e r  D urchm ischung. A m  Beispiel des sinkenden  Tropfens w ird 
die D urchm ischung  eingehend e r lä u te r t .  A n der G renzfläche e iner vorsich tigen  Ü b er
sch ich tung  t r i t t  bei verschw indend k leiner D ifferenz im  spezif. G ew icht der beiden F ll. 
e ine  gegenseitige D urchdringung  in  sche inbarer T ropfenform  (,,R egen“ -Phänom en) ein. 
(Angew. Chem ., Ausg. B 19. 239—46. Sep t. 1947. G elsenkirchen, D tsche. Libby-O w ens 
Ges. fü r  m asch. G lasherstellung.) S t a g e .  172

A. B. D. Cassie, M ultim olekulare Adsorption. H. M itt. M it H ilfe  s ta t i s t .  A nalyse 
w ird  gezeig t, d a ß  d ie  v o n  B r u n a u e r ,  E m m e tt  u . T e l l e r  vorgeschlagene m ultim o le
k u la re  A dsorp tionsiso therm e n u r  fü r  solche System e anw endbar is t ,  bei denen  A d
so rp tio n  in  e inzelnen  M ol.-G ruppen e rfo lg t; sie is t  n ich t anw endbar bei m u ltim o le
k u la re r  A dsorp tion  ^ 'zu sa m m e n h än g e n d e n  Schichten , die au f e ine  zusam m enhängende 
m onom olekulare S ch ich t ü b e rlag ert sind . E in ige  E ffek te  d e r O berflächenenergien 
w erden  besprochen u . es w ird  gezeigt, d aß  die W asserabstoßung d u rc h  K e ra tin  g leich
wohl m it  se in er A dsorp tion  von  W asserdam pf v e re in b ar is t . (T rans. F a ra d a y  Soc. 43. 
615— 20. O k t. 1947. H eading ley , Leeds.) H e n t s c h e l .  176

W. G. McMillan, Mehrschichtenadsorption von Gasen an Oberflächengemischen. D ie 
G leichung von  B b u n a ü e r ,  E m m e tt  u. T e l l e r  (BET) (C. 1 9 4 0 . I .  1477) fü r  d ie  A d 
so rp tio n  eines Gases an  e in e r fre ien , ebenen u . hom ogenen O berfläche w ird  e rw e ite r t für 
den  F a ll e in e r M ischung zw eier so lcher O berflächen, um  zu versuchen , d ie  b eo bach te ten  
A bw eichungen u n te rh a lb  e in e r m onomol. Sch ich t zu e rk lä ren . D ie  re su ltie ren d e  
G leichung e rsch e in t e in fach  fü r d en  F a ll, d a ß  d e r  A dsorp tionsenerg iefak to r c fü r  jede 
d e r  b e id en  O berflächenkom ponenten  v e rh ä ltn ism äß ig  groß is t  w ie z. B. b e i d e r  Tief- 
tem p .-A d so rp tio n  von N 2, A r usw . D iese N äherungsform  d e r  G leichung w ird  auf die 
iso th erm e  N 2-A dsorp tion  an  einem  anorgan . Salz ang ew an d t u . e rg ib t w esentlich 
bessere Ü b erein stim m u n g  m it den  V ersuchsdaten  a ls  d ie  ein fache B E T-G leichung. 
Das G ebiet d e r  Ü b ereinstim m ung  d e r  experim en tellen  u . d e r  B E T -Iso th e rm en  wird 
auf d e r  G ru n d lag e  d e r  Z w eikom ponentenoberfläcbe d isk u tie r t .  D ie B edingungen 
w erden angegeben, u n te r  denen  m an  zwei g e tre n n te  B ezirke  d e r  Iso th e rm e n  e rh ä lt,  
d ie  m it d e r  B E T -G leichung  übere in stim m en , w enn m an  zwei Sätze  von  P a ra m e te rn  
ben u tz t. E s w ird  vorgeschlagen, d en  n ied rigeren  d ieser b e iden  B ezirke v e ran tw o rtlich

2
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zu  m ach en  fü r  d ie  ge legen tlich  b eo b ach te te  „ g e s ä t t . “  A d so rp tio n  b e i W e rte n , d ie  n u r 
k le in en  B ezirk en  e in e r m onom ol. S ch ich t en tsp rech en . ( J .  chem . P h y s ic s  15. 390— 97. 
J u n i  1947. C hicago, 111., U n iv ., In s t ,  fo r  N u c lea r S tu d ie s .)  N i e m i t z .  176

L. W. Raduschkewitsch, E in e  Theorie der D y n a m ik  der A dsorp tion  an  einem  
realen körnigen Adsorbens. D as F o rtsc h re ite n  des A dso rp tio n sp ro zesses im  A d so rp tio n s
m itte l  w urde b is je tz t  u . a . sch em atis ie ren d  a ls  in  e in e r E b en e  e rfo lgend  b e h a n d e lt .  
U n te r  B erücksich tigung  des in  W irk lich k e it un reg elm äß ig en  „ F ro n tv e r la u fe s“  g ib t  
Vf. e ine  d e r F orm el von W ic k e  (C. 1941. I .  628) analoge  F o rm e l u . p rü f t  s ie  m it  g u te r  
Ü bereinstim m ung  a n  d er A d so rp tio n  v o n  A. u . CCl4-D äm pfen  a n  A k tiv k o h le . D ie  
F orm el von  S c h i l o w  (JK y p H an  P y ccK O ro  ® H3H KO-X nM HuecK oro O ßiqecT B a 
[ J .  ru ss . p hysik .-chem . G es.] 51. [1929.] 1107) ü b e r d ie  D a u e r  e in e r  S ch u tzw rk g . 
b ed arf e iner M odifizierung. (^O K JiaflH  ÄKa^eMHH H a y K  CCCP [B er. A k a d . W iss. 
U d S S R ] [N- S.] 57. 471— 74. 11 /8 . 1947. M ilitä r-W o ro sch ilo w -A k ad . fü r  chem . 
A bw ehr.) A m b e r g e r .  176

Allen S. Rüssel u nd  John J. Stokes jr., Sorp tion  von W assersto ff an  Tonerde. E s 
w ird  die S orp tion  von  H 2 an  8 v e rsch ied . T on erd ep ro b en  im  T em p .-G eb ie t v o n  400— 900® 
u . bei D rucken  von  9— 620 m m  in  e in em  Q uarzgefäß gem essen . Sie i s t  v o n  d e r  G rö ß en 
o rdnung  v o n 0,05— 0,2 cm 3/ g  (bezogen au f N orm alb ed in g u n g en ) u . n im m t m it  fa llen d e r 
Tem p. u . p ro p o rtio n a l d e r 4. W urze l des D ru ck es zu. Im  G leichgew ich t is t  w eniger 
a ls  1%  d er O berfläche m it H 2 b ed eck t. D ie E rg ebn isse  s tim m e n  q u a li ta t iv  m it den en  
e in e r ä lte re n  A rb e it v o n  T a y l o r  (C. 1931. I I .  2414) ü b e re in . ( J .  A m er. chem . Soc. 69 . 
1316— 19. J u n i  1947. N ew K en sin g to n , P a ., A lu m in u m  Co. of A m erica , A lu m in iu m  
R es. L ab o rr.)  N o n n e n m a c h e r .  176

A. J. P. Martin, D ie Grundzüge der Chromatographie. B esp rech u n g  e in ig e r fü r  die 
A nw endung d e r  M eth . w ich tig e r G esich tsp u n k te . (E n d ea v o u r  6 . 21— 28. J a n .  1947.)

H e n t s c h e l .  177
T. B. Gapon, Je. N. Gapon un d  F. M. Schemjakin, Chromatographische Austausch-

adsorption der Ionen. D ie  T heorie  d e r  ch ro m a to g ra p h . A d so rp tio n  an o rg an . lo n e i^ y i
v o n  G a p o n  in  m eh re ren  V erö ffen tlichungen  en tw ic k e lt w o rden . I n  d e r  Gleichu: 
d ie  A u stau sch iso th erm e  is t  k lt2  =  k2fk l , d ie  A u s ta u sc h k o n s ta n te  (a ls  V e rh ä ltn is  
zw eier A d so rp tio n sg eschw ind igkeitskonstan ten  d e r  Io n e n  1 u . 2) d ie  w ic h tig s te  G röße. 
W enn u , d ie  G eschw indigkeit des A bflusses d e r  L sg . d u rc h  d ie  a d so rb ie re n d e  Säule, 
ue d ie  G eschw indigkeit d e r  E in s te llu n g  des A ustau sch g leich g ew ich ts b e d e u te t ,  so 
e rgeben  d ie  F ä lle  m,> « «  u . u , <Me m it  d e n  Z usätzlichen 3 M öglichkeiten  k 4 > k 2 6 F ä lle  
d e r  sch a rfen  u . u n sch a rfen  T rennung  u . d e r  v ö lligen  u . te ilw e isen  V erm isch u n g  d er 
Io n en  be im  C hrom atograph . T ren n u n g sv erfah ren . D ie  T h eo rie  w ird  d u rc h  Tren- 
nungsverss. m it  e in igen  g e fä rb ten  Io n e n  b e s tä t ig t;  d ie  Io n en lsgg . w u rd e n  d u rc h  eine 
N a-P erm utit-Lsg . f i l t r i e r t  (nach  K u r n a k o w ,  B e r g  u .  S w e s c h n i k o w a ,  C. 1939. ü .  3031, 
h e rg este llt) , wobei d ie  K o n s ta n te n  d e r  A dsorp tio n sg esch w in d ig k eit d ie  R e ih e  C u l l>  
U 0 2n > C o i l ,N i n  b ild e ten . D ie  C hrom atograph . T ren n u n g  v on  C u  u . Co e r fo lg t le ich t, 
ra sch  u . v o lls tän d ig . (Vgl. auch  C. 1950. I I .  1326.) (^O K JiaflH  AKaflejvraH H a y K  CCCP 
[Ber. A kad . W iss. U d S S R ] [N. S .] 58 . 595— 97. 1/11. 1947. M oskau , L an d w . T im irjasew - 
A kad .) v. W i l p e r t .  177

A6. Strukturforschung
G. P. Iwanzow, Das Tem peraturfeld rings um  einen kugelförm igen zy lindrischen  und 

nadelförmigen K rysta ll, der in  der unterkühlten Schmelze wächst. F ü r  d as W ac h s tu m  eines 
K ry s ta lls  in  d e r u n te rk ü h lte n  Schm elze w ird  fü r  d ie  fe s te  P h a se  in  d e r  g a n zen  M. 
t  =  tk  angenom m en, w äh ren d  fü r  d as a ls  u n b ew eg t an g en o m m en e  f l. F e ld  F o u r i e r s  
G leichung 9 t/3 r  =  a v 2t  ge lten  soll. F ü r  d as T em p .-F eld  um  e in en  n ad elfö rm ig en  K ry s ta ll 
ko m m t  Vf. zum  A usdruck  ( t— t 0) / ( tk — 10) =  E i ( — w R - v /2 a ) /E i ( —w R /2 a ), worin 
v = y ( r / R ) 2 +  [(z—-w r)/R ]2 — (z— w t) /R ; R  =  c o n s t =  K rü m m u n g sra d iu s  d es Para- 
boloidgipfels, d e r  d ie P h asen tren n u n g sfläch e  ( v =  1) d a r s te l l t ;  w =  c o n s t=  W achstum s- 
geschw indigkeit d e r  N adel in  A ch sen rich tu n g . F ü r  d e n  P a ra m e te r  w R /2 a  g ilt:  
c(tk— t 0)/q =  —-(wR/2a) • ew R/2a j]i (—  wR/2'a). D ie A ufgabe w ird  e in e  b e s tim m te , so
b a ld  w  gegeben w ird . (^O K Jia/jH  AKafle.wHH H a y K  CCCP [B er. A k ad . W iss. U d S S R ] 
[N . S .] 58. 567— 69. 1/11. 1947. M oskau, Z en tra le s  w iss. F o rsc h u n g s in s t, fü r  Schw arz- 
m eta llu rg ie .) v . W i l p e r t .  190

Georg-Maria Schwab, K rysla llilorientierung in  A n la u f  schichten. I I I .  M it t .  Orien
tierung von Silberjodid a u f Silberbromid. ( I I .  vg l. C. 1943. i .  931.) In h a lt l ic h  id e n t, m it 
d e r C. 1948. I .  783 re fe rie rten  A rb e it. (T ran s. F a ra d a y  Soc. 43 .(T ran s. F a ra d a y  Soc. 4 3 . 715— 23. N o v ./D ez . 
1947.) E . J a h n . 190
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Georg-Maria Schwab, K rysta llitorienlierung in  A nlaufschichlen. IV . M itt. Orien
tierte A n la u f  schichten a u f T h a llium  (I)-halogeniden. ( I I I .  vg l. v o rs t. R ef.). In h a ltl ic h  
id en t, m it  d e r C. 1948. I .  783 re fe rie rten  A rb e it. (T rans. F a ra d a y  Soc. 43. 724— 33. 
N o v ./D ez . 1947.) E . J a h n . 190

E. J. W. Verwey und  E. L. Heilmann, P hysikalische Eigenschaften und K ationen
anordnung von O xyden m it Sp inell Struktur. I .  M itt. K ationenanordnung in Spinellen. 
W egen bem erk en sw erte r e le k tr. u . m agnet. E igg. i s t  d er a to m are  A ufbau  von  V erbb. 
m it d e r K ry s ta l ls tru k tu r  des Spinell MgAl20 4 von  tech n . In teresse . E s w urde deshalb  
eine g roße A n zah l von  Sp inelloxyden  rön tg en o g rap h . u n te rsu ch t u . fe s tg es te llt , ob  
sie d ie  , ,n . “  S p in e lls tru k tu r  besitzen , oder die „ u m g e k eh rte “  von  B a r t h  u . P o s n ja k  
aufgefundene. B estim m te  R egeln  k o n n ten  a u fg este llt w erden, die auch  anw endbar 
sind  au f k o m p liz ie rte re  Spinelle  oder au ch  feste  Lsgg. verschied . Spinelloxyde. F ü r  
versch ied . S p in e llty p en  w urden  M a d e lu n g -K o n s ta n ten  b erechnet, um  ih re  S ta b il i tä t  
auf d e r G rundlage des M odells de r Io n en k ry s ta lle  (BoRNsche G itte rth eo rie) zu u n te r 
suchen. D ie  E xperim etale rgebn isse  sind  a llerd ings n u r  teilw eise d u rch  solche Ü ber
legungen zu e rk lä ren . A lle A usnahm en von d er e le k tro s ta t .  T heorie können  ve rstan d en  
w erden d u rch  d ie  A nnahm e, d aß  F e 3+, G a3+, I n 3+, Z n2+ u . Cd*+ wegen eines b e trä c h t
lichen  covalen ten  B eitrags zu r ehem . B indung die K oord inationszah l 4 besitzen. ( J .  ehem . 
P h y sics 15. 174— 80. A pril 1947. E indhoven , N iederlande, N. V. P h ilip s5 G loeilam pen- 
fab riek en , U n te rsuchungslabor.) S c h u b e r t .  190

E. J. W. Verwey, P . W. Haayman und F. C. Romeijn, P hysikalische Eigenschaften und  
Kationenanordnung von Oxyden m it Spinellstruktur. I I .  M itt. Elektronenleitfähigkeit. 
( I .  vg l. v o rs t .  R ef.) D ie B eziehung zw ischen E lek tro n en le itfäh ig k eit u . K a tio n en 
an o rd n u n g  w urde u n te rsu ch t. Verschied. G ründe sprechen fü r d ie  A nnahm e, d aß  
F e30 4 sowohl F e 2+ als a u c h F e 3+in  d er 16zähligen Lage e n th ä lt.  D er U m w andlungspunkt 
bei T em pp. d er fl. L u ft g ehört ve rm u tlich  zu einem  e rh ö h ten  O rdnungsgrad  bei tie fer 
T em p. fü r d ie  V erteilung  d er 8 E lek tro n en  zwischen den  16 F e -G itte rp u n k ten  der 
E lem en tarzelle . D ie b e trä ch tlic h  e rh ö h te  L eitfäh ig k eit u n te rh a lb  d er U m w andlungs
p u n k te  zeig t te trag o n a le  A nisotropie, w enn d er K ry s ta ll  in  einem  M agnetfeld a b 
g e k ü h lt w ird . D ie m öglichen V erteilungen d er E lek tro n en  im  K ry s ta ll bei tiefen  Tem pp. 
w erden d isk u tie r t. In  kom pliz ie rte ren  Spm ellen, die sowohl F e 2+ u . F e 3+ e n th a lte n  
a ls auch  andere  M etallionen , w ird  der E lek tro n en au stau sch  m ehr oder w eniger be
h in d e r t  d u rch  d ie frem den M etallatom e. D ie höheren  W iderstandsw erte  im  Vgl. m it 
Fe30 4 k önnen  grob  d u rch  eine e rh ö h te  A k tiv ierungsenerg ie  beschrieben w erden. Die 
U n te rs , e iner A nzahl von  Substanzen  m it verschied. K atio n en an o rd n u n g  zeig t, daß  
d ie  A ktiv ierungsenerg ie  (u. dah er auch  d er e lek tr. W iderstand) am  n ied rigsten  sind , 
w enn die E lek tro n en  wie in  F e30 4 längs d er Fe in  d er 16zähligen Lage w an d ern  können.
(J .  ehem . P hysics 15. 181— 87. A pril 1947. E indhoven , N iederlande, N . V. Philips* 
G loeilam penfabricken, U ntersuchungslabor.) S c h u b e r t . 190

I. Näray-Szabö u n d  J. Neugebauer, K rysta llstruktur des Nalrium jodates. Vff. 
w ied erh o lten  d ie  S tru k tu rb e s t,  des N a J 0 3 m it  D reh - u . Schw enkaufnahm en, d a  d ie 
von  Z a c h a r ia s e n  a n  H an d  von  P u lv erau fn ah m en  ab g ele ite te  S tru k tu r  K o o rd in a tio n s
verh ä ltn isse  aufw ies, d ie  etw as ungew öhnlich w aren . Sie fan d en  gegenüber Z a c h a r ia s e n  
eine d o p p e lt so g roße Zelle (c-A chse verd o p p elt)  u . e ine  an d ere  R aum g ru p p e . D ie 
Zelld im ensionen sind  folgende: rh o m b ., a =  5,75 Ä, b =  6,37 Ä, c =  8,10 Ä , q röntg. =  
4,40 g /ccm , z =  4, R au m g ru p p e  D Jg-Pbnm ; 4 N a + liegen  in  (4 b) x/2 0 0 ; 4 J 5+ in  
(4 c) x  y  1/i  m it x  =  0,01, y  =  0 ,01 ; 4 O-  in  (4 c) x  y  *jt  m it  x  =  0,656, y  =  0,080; 
8 O- in  (8 d) x  y  z m it x  =  0,122, y  =  0,165, z =  0,043. D ie S t ru k tu r  e n th ä l t  d e fin ie rte  
J 0 3-G ruppen , d ie  nahezu  te t ra e d r .  g eb au t s ind , wobei n u r 3 E cken  d u rc h  O-Atome 
b ese tz t s ind , w ährend  J  im  M itte lp u n k t des T e traed e rs  lieg t. Folgende Ionen ab stän d e  
liegen v o r: J - 0  2,05 (2 N achbarn ), 2,08 (1), 2,89 (1) u . 3,48 Ä (2); N a - 0  2,27 (4), 
2,44 Ä (2); N a - J  3,48 A ; 0 - 0  3,16, 3,35, 3,51 u . 3,55 Ä. T ro tz  d e r  Ä h n lichkeiten  
g ehört N a JO j n ic h t zum  P ero w sk it-T yp . A ngabe e in e r Tabelle  zum  Vgl. d e r  D im en
sionen d e r  X Ö 3-G ruppen  in  C h lo ra ten , B ro m aten  u . Jo d a ten . (J . Am er. ehem . Soc. 69. 
1280— 83. J u n i  1947. B u d a p es t, U niv . of T echn. an d  Econom ical Sei., Phys.-ehem . 
L abor.) P l i e t h .  195

Jerry Donoghue und  William N. Lipscomb, Die K rysta llstruktur des H ydrazin ium -  
dichloridsN 2H6Clt . W y o k o f f  (C. 1923. I I I .  1501) h a t  die S tru k tu r  des N 2H 6C12 e rfo rsch t 
u. die zwei erfo rderlichen  P a ra m e te r  m it den  se inerzeit m öglichen M itte ln  angegeben. 
Vff. bestim m en  diese m it H ilfe  von  ein- u . zw eidim ensionalen  FouR iER -A nalysen zu 
u =  0,052 u. v  =  0,278 gegenüber 0,04 u . 0,27 bei W y c k o f f .  E in  geringer U n te rsch ied  
im  N -N -A b stan d  gegenüber gasförm igem  H y d raz in  w ird  fe s tg e s te llt  u . m it den  ver-

2*
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ä n d e rte n  L a d a n g sre rh a lta iss e n  im  K ry staU  g egenüber d e n  gasfö rm ig en  M oll, e rk lä r t .  
E s  fo lg t k u rze  Sch ilderung  d e r  K o o rd in a tio n en , d e r  g e rin g e  U n te rsch ie d  g eg en ü b er 
d em  F lu o rid  w ird  a u f  d ie  g rö ß ere  K o o rd in a tio n sfä h ig k e it d es CI - Io n s  im  Vgl. zum  
F - - I o n  zu rü ck g e fü h rt. ( J .  c-hem. P h v sies  15. 115— 19. M ärz 1947. P a sa d e n a , CaUf., 
I n s t ,  of T ech n o l., D ep . o f C hem .) H b k g l o t z .  19o

R . I .  G arber. Ss. J a .  Saliw adnyi u n d  W . I .  S tarzew , E in flu ß  der M o sa ikstru k tu r a u f  
den W iderstand gegen die mechanische ZtciUingsbUdung bei alronsalpeler. E inzelne 
E ü jk rv s ta lle  von  X a X 0 3 z e ig ten  e in en  an o m a l g ro ß en  W id e rs ta n d  geg en  d ie  m echan. 
Z w illingsbildung. M an k a n n  d ie  E in k ry s ta lle  in  3 G ru p p en  e in te ile n : so lche, die im  
zw eiten , im  d r i t te n  u . im  v ie r te n  S ta d iu m  d e r  Z w illingsb ldg . z e rs tö r t  w erden . l>ie Ver- 
sch iebungsspannung  bei d iesen  G ru p p en  b e trä g t  500 g /m m . in  e in ze ln en  F ä lle n  bis 
1000 <* m m . L uTE -D iagram m e ließ en  in  G ruppe  1 e in e  g robw olk ige  M o sa ik s tru k tu r  
e rken n en , w ährend  G ruppe 3 tad e llo se  D iag ram m e aufw ies. D ie  m k r. In h o m o g en itä t, 
n ich t die m ak ro sk o p ., i s t  d a h e r d ie  U rsach e : d e r  sich  a u sb re iten d e  Z w illing  s tö ß t  an  
d en  G renzen d e r  M osaikblocks a u f  W id e rs tän d e . (/loK -TaoH  A sa je M H E  H a y s  C C C P  
[B er A kad . W iss. U dS S R " [X . S." 58. 571— 72. 1/11. 1947. C harkow , P h y sik o teo h n . 
I n s t  d e r A k ad . d e r  Wiss." d e r U fa S S R .)  v . W i l p e r t . 200

E . Kinder, Elektronenstrahlschäden an  K rysta llen . M itg e te ilt  w erd en  q u a li ta t iv e  
B eo bach tungen  ü b e r  V erän d e ru n g en  v o n  K ry s ta l le n  u n te r  E inw . v o n  E ie k tro n e u 
s t  rah len . D ab ei w erden  zu n äch st u n d u rc h s tra h lb a re  K ry s ta l le  h e ll u . porös. Gewisse 
B ezirke  im  K ry s ta l l  w e rd en  b ev o rzu g t ab g eb a u t. A usgezeichnete  R ich tu n g en  im  K ry - 
s ta l l  b le ib e n  e rh a lte n  (K a n ten , D iag o n alen  usw .). D ie  E rsch e in u n g en  w u rd en  b ish e r 
b e i N aC l, C a S 0 4-2B ü0 , M oO , u . MgO b e o b ac h te t. S ie  u n te rs c h e id e n  sich  g rundsä tz lich  
v o n  d e n  b e i  th e rm . B ehan d lu n g  a u f tre te n d e n . (X a tu rw iss . 34 . 23. 1947. ausg. 
N ov. H e lm b rech ts , O b erfr., frü h eres  A EG -Forsc-hungsinst.) H . A . L ehxazvs. 200 

Werner Köster, Zicei mechanische E igenschaften des festen  K örpers. Elastizität 
fester K örper. E s  w ird  ü b e r M ethoden  z u r  M essung  d es E .a s t iz i tä tsm o d u ls  u . Ales- 
sungen  a n  E in k ry s ta ile n  b e r ic h te t .  A n  70 L eg ieru n g ssy stem en  w ird  d e r  E in fl. der 
L em erungsb ildung  au f d en  E la s t iz i tä tsm o d u l g em essen . J e d e r  b e so n d e re n  B indungs
fo rm  e n ts p r ic h t e in  b e s tim m te r  E la s t iz i tä ts m o d u l;  b e i s t a r k  h o m ö o p o la re r Bindung 
i s t  e r  h ö h e r a ls  be i m e ta ll . B in d u n g . D u rc h  K a ltv e rfo rm u n g  w ird  e r  h e rabgese tz t, 
d u rc h  L agerung  t r i t t  „ E rh o lu n g “  e in . M it s te ig e n d e r T em p . n im m t  d e r  E la s tiz itä ts 
m o d u l a b . P o ly m o rp h e  U m w an d lu n g en  s in d  d u rch w eg  v o n  s p ru n g h a f te n  Ände
ru n g en  des E la s tiz itä tsm o d u ls  b e g le ite t. E la s t iz i tä tsm o d u l u . P o isso X sch e  Querkon
tra k tio n sz a h l  s in d  s ta r k  s tru k tu ra b h ä n g ig .  —  D ie  L o g a rith m e n  d e r  K o m p ressäb ifitin  
s in d  d e n  L o g arith m e n  d es E ie k tro n en v o lu m e n s  (A to m v o lu m en s, Ionenvolum ensi 
p ro p o rtio n a l. (X a tu rfo rsch . M ed. D tse h l. 1939— 1946. 8 . T e il I .  119— 25. X ov . 1947.)

U slstJl t t e r . 2 0 0

Theodor Pöschl u n d  Helmut Bückle, H ärle fester K örper. U n te r  H ä r te  w ird  nach 
M aB TE X S  d e r  W id e rs tan d  v e rs ta n d e n , d e n  e in  K ö rp e r  d e m  E in d rin g e n  e in es anderen, 
w enig d e fo rm ierbaren , en tg e g en se tz t. D a n ac h  s te l l t  d ie  BRiXELLsche H ä r te  (M akrohärte  
H b =  P / . t t5. w orin  P  d ie  L as t u . r  d e n R a d iu s  des E in d ru ck sk re iseo  b e d eu ten , a u f  kleine 
V erform ung e x tra p o lie r t,  d ie  D ru ck streck g ren ze  d es W erk sto ffe s  d a r . B ei der 
M ik ro h ärte  n a ch  H l n e x a n n  (k le in e  VlCKERS-Pyramide a u s  D ia m a n t,  d ie  m it 1— löOs 
b e la s te t w ird) zeig t sich , d a ß  h ie rb e i d ie  L a s t  n ic h t  p ro p o r tio n a l d e r  E indruckfläcL i 
is t .  E s  w ieg t bei ab n eh m en d e r E in d ru c k g rö ß e  d e r  T re n n a n te il  d e r  F e s t ig k e it  immei 
n och  vor. Alan k a n n  m it d ieser M eth . d ie  H a r te  V erteilung  a n  sp a n lo s  v e rfo rm te n  Mas
se n a rtik e ln  (P a tro n en h ü lse n  z. B .) p rü fen . £ ;  k ö n n e n  Seigerungszonen  u n te rso  "v 
w erden  usw . (X a tu rfo rsch . M ed. D tse h l. 1939— 1946. 8 . T eil L  144— 158. X ov . 1947 
K a rlsru h e , T H .)  U m s t a t t e b .  200

Albert Kochendörfer, P lastizitä t krystaU iner S to ffe . D ie  b e o b ac h te te  G le it festig 
k e it  v o n  E in k ry s ta ile n  b le ib t h in te r  d e r  a u s  d em  u n g e s tö r te n  G it te r  b e rec h n e te n  zurücl 

S tö rste llen  im  G itte r  d e u te t  (M o sa ik s tru k tu r) . D ie  G le itv e rfe s tig u n g  w ird a  
e ine  W irk u n g  d e r V ersetzungen  a n  d en  F e h ls te llen  d es G it te rs  g e d e u te t.  Z u r  Kern 
Zeichnung d er V erform ungsvorgänge in  V ie lk ry s ta llen  sc h läg t S p ä th  v o r , E la s tiz itä t  
g renze u .  Streckgrenze  a u f  fe s te  W erte  des V erh ä ltn isses  v o n  b le ib en d er zu  e la s t .  Del 
n u n g  zu  beziehen u . n ic h t,  w ie b ish e r ü b lich , n u r  a u f  fe s te  W erte  d e r  b le ib en d en  DehnuL 
a ^ e*5.' S p ä th  w eist fe rn e r d a ra u f  h in , d a ß  a u c h  R e la x a tio n  d e r  S p a n n u n g  b e i k o nsta i 
ie r  D ehnung  v o n  B ed eu tu n g  sei. S p an n u n g en , d ie  R ö n tg e n lin ie n  v e rb re ite rn , e: 
s treex en  sich  a u f  d ie  gan zen  K rü m m u n gen u . w irk e n  n ic h t v e rfe s tig en d . Spannungei 
d ie  v e rfestig en d  w irk en , s in d  in  d e r  U m gebung  d e r  K o m g re n ze n  lo k a lis ie r t  u . verbre 
t e m  die R ön tg en lim en  n ic h t.  Bzgl. d e r  F ra g e  d e r  E rh o lu n g  k ö n n e n  k e in e  eindeutig«
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Schlüsse gezogen w erden . D ie W echselfestigkeit i s t  von  de r F req u en z  u . d er Tem p. 
®i w eitgehend  un ab h än g ig . —  N ach  D e h l i n g e r  k a n n  sich in  einem  b e la s te te n  W erksto ff

uiCsU n u r  d an n  ein  beliebig lange b estehendes G leichgew icht ausb ilden , w enn  d e r  äußeren
H K ra f t  d u rc h  eine  innere  G eg enkraft d as G leichgew icht g eh a lten  w ird . N ach  P ö s c h l

Billiin t r i t t  im  W erk sto ff eine zu r G eschw indigkeit p roportiona le  W id e rs tan d sk ra ft auf, die
Ba® gegenüber d er äu ß eren  K ra f t  in  d er P hase  verschoben is t .  E ine hysteresisfre ie  E lastiz i-

Kntda tä tsg re n ze  k a n n  es d a h er n ic h t geben. (N atu rfo rsch . Med. D tsch l. 1939— 1946. 8. Teil
'he,dien I .  126— 43. N ov. 1947. S tu t tg a r t ,  T H .) U m s t ä t t e r . 200

Kurt Bennewitz, Innere D äm pfung der festen Körper. D äm pfung w ird  a ls  E n tro p ie 
v erm eh ru n g  g e d eu te t. Von d en  d re i A rte n  d er D äm pfung  w ird  die d u rch  T ran sp o rt 
b ed in g te  R e lax atio n sd äm p fu n g  b e tra c h te t.  D as MAXWELLsche R e lax a tio n sth eo rem  
m it n u r  e inem  R elaxatio n sm ech an ism u s i s t  zu  en g ; W ie c h e r t  fü h r t  m ehrere  M echa
n ism en e in . K e h n  n im m t aus ehem . G ründen  (H ochpolym ere) die E x is ten z  m ehrerer 
R elax atio n sm ech an ism en  an . S m e k a l fin d e t aus Verss. die  B erech tigung  des M a x - 
WELLschen T heorem s. B e n n e w it z  u . R ö t g e r  behandeln  d as P rob lem  d u rch  hom ogene 
D ifferen tia lg le ichungen  ( n + 2 ) te r  O rdnung. H o lz m ü l le r  u . J e n k e ’l  behandeln  das 
P rob lem  d u rch  s im u lta n te  D ifferentia lg le ichungen m it d rei R elaxationsm echan ism en . 
U m s t ä t t e r  b e h an d e lt d as P rob lem  m it H ilfe re ta rd ie r te r  S pannungen  u . g e lan g t au f 
diese W eise zu  G eschw indigkeits-, D ruck-, T em p .-F u n k tio n en  d er inneren  R eibung . 
PÄSLER h a t  sich speziell m it d er Theorie des lo g arith m . D ekrem en ts b e faß t, sow eit 
es d u rch  W ärm ele itung  zustan d ek o m m t. D er U n te rsch ied  zw ischen th e rm . u . D iffu 
sionsdäm pfung  b e s te h t d a rin , daß  es bei th erm .D äm p fu n g  n u r e ine  b e s tim m te  Tem p.- 
L e itfäh ig k e it g ib t,  w ährend  bei D iffusionsdäm pfung in  d e r R egel g ruppenm äßige 
V erte ilung  m it S chw erpunktsb ildung  zu e rw arten  is t .  (N a tu rfo rsch . Med. D tsch l. 1939 
b is  1946. 8 . Teil I .  179—88. N ov. 1947.) U m s t ä t t e r .  200

F. K. Th. van Iterson, Spröder Bruch von plastischem M aterial. Stoffe k önnen  auf 
zw eierlei A rt b rechen : 1. D urch  p la s t. F ließen  gem äß dem  MAXWELLsehen Gesetz, 
n ach  E insch n ü ru n g . 2. D urch  p lö tz lichen  B ruch gem äß dem  M a r io t t e -P o n c e le t -  
schen  G esetz, w enn die g rö ß te  D ehnung , die B ruchdehnung , e rre ich t is t .  D er spröde 
B ruch  w ird  h ierbe i a ls e in  K erbspannungsprob lem  b e tra c h te t  u . in  e llip t. K o o rd in a ten  
d a rg este llt . E s w erden drei F ä lle  m it hyperbo l. K erben  von  verschied . K rü m m u n g s
rad iu s  im  K erbgrunde b e tra c h te t.  D ie T ran sfo rm atio n  de r K erb sp an n u n g en  au f o r th o 
gonale  K oord ina ten  e rg ib t, d aß  die Spannungen im  K erbgrunde  unendlich  groß w erden 
k ö n n en , w enn die K rüm m ungsrad ien  u n end lich  k le in  w erden. E s w ird  an  einem  spröde 
gebrochenen  B rü ck en träg er gezeigt, d aß  auch bei w eichem  S ta h l ein  B ruch  ohne jede 
D efo rm ation  v o r sich gehen k a n n . (P ro c ., K on . nederl. A kad . W etensch . 50. 246 
bis 251. 1947.) U m s t ä t t e r .  200

B. Anorganische Chemie.
UrtefMitak W. L. Roth, T. W. DeWitt und  Anthony J. Smith, Polymorphie von rotem Phosphor.
deuten,*̂  D u rch  6— 8std . E rh itz e n  von w eißem  P  au f 280° in  in e rtem  Gas u . ansch ließende
. Be T ieftem p .-D est. bzw. d u rc h  E rh itz en  e ines W -D rah tes  au f 800° in  P -D am pf gewonnene
r diemitl-4 P rä p p . von  ro tem  P  w urden  m kr. rö n tg enograph . u . m itte ls  th e rm . D ifferen tia lan a ly se
--EindrudS u n te rsu ch t. K ry s ta llb ld g . w urde d u rc h  th e rm . A lte rn  bei 350—600°, A ufw achsen aus
c‘ ,„£fij dem  D am pf, K ry s ta llisa tio n  aus d e r  Schm elze u . Im p fen  e in e r Schm elze von weißem

, P  e rz ie lt. A uf d e r  A nheizkurve  t r e te n  zw ischen R aum tem p. u . 550° d re i U n s te tig k e iten
’ ” , jjus au f, be i ca. 460°, 520° u . 540°. Alle bei n ied rigeren  Tem pp. d a rg es te llten  H andels- u .

L ab o ra to riu m sp räp p . von ro tem  P  zeigen das g leiche R ön tg en d iag ram m  m it b re item  
d iffusen  R ing . N ach  dem  T em pern  bei h ö h eren  Tem pp. e rh ä l t  m an  in  B estä tig u n g  d e r 
E rgebnisse  d e r  th e rm . A nalyse (w ahrschein lich  5) verschied . M odifikationen m it lin ien 
re icherem  D iagram m . B ei e in e r V erdam pfungstem p. v on  550° u . e in e r K o ndensa tions- 
tem p . v o n  545° ließen  sich /e in h eitlich e  tr ik lin e  K ry s ta lle  (ro te r  P v ) e rh a lte n . E ine  
sichere  Z uordnung  d e r  fe rn e r b eo b ach te ten  hexagonalen  u . te trag o n a len  F o rm en  gelang 
n ich t. ( J . A m er. ehem . Soc. 69. 2881— 85. Nov. 1947. S chenectady , N . Y.)

H e n t s c h e l . 265
Marie-Louise Delwaulle und  Félix François, Herstellung und Eigenschaften des 

Phosphorthiobromochlorofluorids. Ramanspelctren von Phosphorthiodibromofluorid, 
Phosphorthiodichlorofluorid und Phosphorthiobromochloro fluor id. Phosphorth iob rom o- 
ehlorofluorid  w ird  d u rc h  F lu o rie ren  v on  P ho sp h o rth io d ib ro m o ch lo rid  bei 80— 100° 
u n te r  2— 4 cm  H g  D ru c k  oder von  P ho sp h o rb ro m o d ich lo rid  bei derselben  Tem p. u. 
7—8 cm  H g-D ruck  h e rg este llt . Bei de r F luo rie ru n g  von  PS C l2B r e rh ä l t  m an  zu n äch st 
eine M ischung von P S C ljF  u. PSB rC IF, aus w elcher d u rch  frak tio n ie rte  D est. PS B rC lF
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gew onnen  w ird . D ie  D a te n  der neu en  Verb. s in d : K.p.760 9 7 98°, D .204 1 ,96 , P S B rC IF
is t  eine farb lose  F l .,  die a n  d e r L u ft ra u c h t .  —  D ie A n a ly sen erg eb n isse  w erd en  n u t- 
g e te ilt  —  M it d e r U n te rs , des RxM A N-Spektr., d a s  m it d en  h ie r  e rs tm a ls  m itg e te ilten  
u . verm essenen  B  a m a n - S p e k tren  v o n  PSC12F  u . P S B r2F  v e rg lich en  w ird  w ird  d er 
Beweis d e r E x is te n z  d e r n eu en  V erb. e rb ra c h t.  D ie BAMAN-Linien d e r  3 V erbb . sind  
ta b e lla r . zu sam m engeste llt. (C. B . heb d . Séances A cad . Sei. 225. 1308 09. 22/12.

) S t a g e . 265
Paul Baumgarten und  Werner Bruns, Über das Verhalten von B o rfluorid  gegenüber 

einigen anorganischen Substanzen und  sein A nlagerungsprodukt an  Phosphortrichlorid. 
B orfluorid  b ild e t m it PC13 eine b is — 6° b estän d ig e  V erb . B F 3-PC13. A n  (P20s)2, 
u . J  la g e r t  es sich n ich t an . (Chem. B er. 80. 517—20. D ez. 1947. B e rlin ,U n iv ., Chem. 
Inst,.) °  W . A lb b e c h t .  271

Robert G. Smalley, Das S ystem  N a A lS iO i -C a 2A l^ S i0 1. D as G leichgew ich ts
v e rh ä ltn is  d er H o ch tem p era tu rp h ase  des S y s t. N a A lS i0 4- C a 2A l2S i0 -  w ird  ex p eri
m entell d u rch  die A b k ü h lm eth . u n te rsu c h t. Vf. s te ll t  fe st, d a ß  d as V erh . d ieses Syst. 
von dem  eines ech ten  Z w eisto ffsyst. in  e in e rB c ih e w ic h tig e rB e g e ln  a b w eich t, u . n im m t 
d ah er an , d aß  es sich h ier in  W irk lich k e it u m  e in  V ie rsto ffsy st. h a n d e lt .  A uf d iese  W eise 
w ird  d a rg es te llt , in  w elchem  A usm aß G le ich g ew ich tsv erh ä ltn isse  k o m p lex  ü b e rtrag en  
w erden k ö n nen , u m  sogar in  so e in fachen  Schm elzen d u rc h  d ie  s ta rk e  T endenz  gewisser 
M ineralien kom plexe, feste  Lsgg. zu b ilden . Im  e in zeln en  w erd en  u . a . d ie  E igg . folgen
der k ry s ta ll in e r  P h asen  b e h an d e lt: C arneg ieit, N ep h elin , G eh len it. E in e  T afe l b rin g t 
th e rm . D a ten  fü r d as S y st. N a A lS i0 4- C a 2A l2S i0 7. ( J .  Geology 55. 27— 37. J a n .  1947. 
Chicago, U n iv .) R ö s in g . 272

Julian R. Goldsmith, D as System  C aA l2S i20 f r Ca2A l2S i0 ^ -N 'a A lS i0 4. D as th erm . 
G leichgew icht im  S y st. CaAl2Si20 8-U a 2A l2S i0 7-N aA lS iÖ 4 w ird  ex p erim e n te ll durch  
d ie  A uspressungsm eth . u n te rsu ch t (quench ing  m ethod). D ie D a te n  sin d  in  T abel
len  au fg efü h rt u . d ie R e su lta te  in  v ie len  G le ichgew ich tsd iagram m en d a rg e s te llt . D a 
in  a llen  K ry s ta llp h a se n  kom plexe, fe ste  Lsgg. vorliegen , is t  es k e in  D re ip h ase n sy s t., 
u. n ach  d em  V erlauf d er K ry s ta llis a tio n  m uß es a ls  e in  V ie rp h ase n sy s t. d er v ie r  zu 
sam m engesetz ten  O xyde angesehen  w erden . D ie Zus. d e r b e i d ieser U n te rs , e rh a lte n e n  
G ehlen it-M ischkrysta lle  w ird  a m  b esten  d ad u rch  au sg e d rü c k t, d a ß  m an  e ine  feste  Lsg. 
m it e in em  b ish er u n b e k an n ten  „M ol.“  d e r Z us. C a 0 -2 A 1 20 3 an n im m t .  D ie  in  der 
fe sten  Lsg. vo rh an d en en  S u b stan zen , w ie A n o rth it,  N ep h elin , C a rneg ieit n . G ehlenit 
w erden  genau  u n te rsu c h t. Z um  S chluß  w e ist Vf. au f d ie  pe trq lo g . B ed eu tu n g  seiner 
U n terss. h in . ( J .  Geology 55. 381— 404. Sep t. 1947. C hicago, U n iv .) R ö s i n g . 272

Albert Michel-Lévy, Jean Wyart u n d  Mireille Miehel-Lévy, K ünstliche  Darstellung  
von B io tit und H ercynit bei hohem D ruck. B io ti t  w urde d a rg e s te ll t  au s e in em  Gemisch 
von  33(% ) S i0 2, 13 A120 3, 1 5 F e 20 3, 16 MgO, 10 K 2C 0 3, 17 K 2S iF 6, d a s  g em isch t war 
m it dem  Sprengstoff H exogen, d er in  d e r Bom be zu r E x p lo sio n  g e b ra c h t w u rde . Nach 
d er D e to n a tio n  w urde die Bom be 15 T age au f 680° e rh itz t .  I n  e in em  zw eiten  V ers. war 
das G em isch n ich t m it dem  Sprengstoff gem isch t, au ß erd em  w ar e tw as  W . hinzugegeben 
w orden. In  a llen  F ä llen  h a t te  sich  B io tit g e b ild e t; d an eb en  k o n n te  H ercyn it, F eA l20 4, 
fe s tg es te llt  w erden. A uch O rth o k las  m it B io tite in sch lü ssen  w urde fe s tg e s te ll t . A uf ähn
liche W eise w urde H e rcy n it a lle in  d a rg es te llt . (C. B . heb d . Séances A cad . Sei. 225. 
85—87. 16/7. 1947.) G o t t f b ie d .  346

W. I. Goremykin, H ydroxylam in - und  H ydrazinkom plexverb indungen  des P latins 
und P alladium s. IX . M itt. Über das asym m etrische lelrasübslituierle H yd roxylam in -  
•plalotetramin und tx-A m inopyridinverbindungen des P la tin s . E s  w u rd e n  4 fach  su b s ti tu 
ie r te  asym m . P la to te tra m in e  h e rg es te llt  u . d ie  u n g leiche  B e s tän d ig k e it d e r  B indungen 
zw ischen den  n e u tra le n  S u b s titu en te n  u . P t  fe s tg e s te llt . tx -A m in o p yrid in  k a n n  in  ge
m isch ten  P t-H y d ro x y lam in v e rb b . en tw ed er e in e  o d e r 2 K o o rd in a tio n ss te llu n g e n  be
setzen . Im  le tz te re n  F a ll i s t  d as  a -A m in o p y rid in  m it te ls  eines sek . N -A tom s a n  das 
P t  gebunden .

V e r s u c h e :  H yd ro x y la m in -A m m o n ia k -P y r id in -A m in o p y r id in -P la lin c h lo T id  (I), 
|P tN H 2O H N H 3P y « P y |C l2, e rh a lte n  aus |P tN H 2O H N H 3PyC l|C l u . A m in o p y rid in , un term  
M ikroskop  w eiße, lange  S täb ch en , le ich t lösl. in  W . u . v e rd . A ., f ä llb a r  au s d e n  Lsgg. 
d u rc h  absol. A. u . A .-A e.-M ischung , s p a lte t  m it  H C l n a c h e in a n d e r  N H 2O H , N H 3 u. 
i tV a a ' )‘ Ü yd ro x y la m in -A m m o n ia k -P y rid in -A m in o p y rid in -P la iin c h lo ro p la tin il,
| P tN H 2O H N H 3P y « P y ||P tC l4, au s K 2P tC l4 u . m it  e in ig en  T ro p fen  10% ig . H C l oder 
E ssig säu re  v e rse tz te r  wss. Lsg. von  I, ro sa ro te  K ry s ta l le ,  w enig  lö sl. in  k a lte m  W., 
A. u . A .-A e.-M ischung, v e rä n d e r t  sich  lan g sam  a n  L ic h t u . L u f t ,  d u n k e lt  a llm äh lich  
b e i 100 120° u . w ird  sch ließ lich  zu M etall r e d u z ie r t .  —  Ira n s-D ih yd ro xy la m in -
D xam m opyrid in-P la tinch lorid , | P t2 N H 2O H 2 « P y  | Cl2, d u rc h  V e rrü h re n  v o n  0,33 g



1947 C. M i n e r a l o g i s c h e  u n d  g e o l o g i s c h e  C h e m i e .  E. 23
  — ‘
tran s-l P t2 N H 2OHCl2 | m it 0,57 g festem  A m inopyrid in  u . 3— 4 T ro p fen  W ., u n te rm  
M ikroskop se h r d ü n n e , lan g e , w eiße N a d e ln , wenig lösl. in  W . u . verd . A ., noch w eniger 

SWt in  s ta rk e m  A ., w ird  aus se in en L sg g . d u rc h  absol. A ., absol. A e., C9H 6u . ih re  M ischungen 
n ic h t g e fä llt. —  D ihydroxylam in -A m in o p yrid in -P la tin ch lo ro p la tin it  (II), | P t2 N H 2- 
OH/xPy || P tC l4, aus | P t2 N H 2OHCls |, A m inopyrid in  u . w enig W ., A uflösen  des e n t 
s te h en d e n  sch w arzen  N d. in  2— 3 T ro p fen  10% ig. HCl n ach  12— 14 S td n ., ro te , d icke , 
lan g e  P rism en , un lösl. in  W ., ve rd . u . absol. A. u . an d ere n  L ö su n g sm itte ln . —  H ydro- 
xy la m in -A m in o p yrid in -P la tin ch lo ro p a lla d it, | P t2 N H 2O H aP y  || PdC l4, in  a n a lo g er W eise 
wie I I  e rh a lte n  in  s ta rk  s a u re r  L sg ., g roße schw arze P rism en, p ra k t.  un lösl. in  W ., A. 
u . ä n d e rn  o rg an . L ö su n g sm itte ln , w ird  a n  L u f t u . L ich t zu M etall re d u z ie r t .  —  trans- 
D ih yd ro xyla m in -D ia m in o p yrid in -P la tin jo d id , | P t2 N H ,O H 2 aP y  | J 2, aus 0,2 g tra n s -  
| P tN H jO H Ja  |, 0,55 g A m inopyrid in  u . e in igen  T ropfen  W. u n te r  Z u sa tz  v o n  absol. 
A ., u n te rm  M ikroskop seh r M eine, zu  B üscheln  v e re in ig te  N ad eln , le ich t lösl. in  W ., 
w eniger lösl. in  v e rd . A ., seh r wenig lösl. in  absol. A lkohol. (H3BecTHH AicafleMHH 
H a y K  CCCP. OTfleneHHe X h m h to c k h x  H a y K  [B ull. A cad. Sei. U R S S , CI. Sei. 
ch im .] 1947. 241— 47. M a i/Ju n i. K u rn ak o w -In st. fü r a llg . u . anorg . Chem . de r A kad. 
d e r W iss. d e r  U d S S R .) F ö r s t e r .  355

A. Hellmann un d  Je. Goruschkina, Über A lkylverbindungen des P la tin s. B eim  
E rh itz e n  v o n  (C H 3)3P t J  in  B zl. m it P y rid in  e rh ie lten  Vff. d ie V erb. (C ff3)3P tJ P y 2, 
b laßgelbe m ik ro k ry sta llin e  V erb ., g u t lösl. in  heißem  Bzl. u . A lkohol. A usbeu te  q u a n ti
ta t iv . D a  diese V erb . beim  an d auernden  E rh itzen  m it 25% ig. H 2S 0 4 u . m eh rs td . K ochen 
m it W . d a s  P y rid in  n ic h t a b sp a lte te , m uß angenom m en w erden , d a ß  es m it d em  P t  
k o o rd in a tio n sm äß ig  gebunden  is t .  Beim  E rh itz en  von  (CH3)3P t J  in  B zl. m it  Ä th y len 
d iam in  re su ltie rte  eine schneeweiße m ik ro k ry sta llin e  V erb. d e r Z us. (CH 3)zP tJ 2 E n .  
B eim  U m k ry sta llis ie ren  des T rim eth y ld iä th y len d iam in jo d id s des P t  au s h e ißem  W. 
w u rd en  weiße g länzende N üdelchen von  d er Z us. [{(CH3)3P tE n } 2E n ] J 2 e rh a lte n . Bei 
d e r  B est, d e r m ol. L eitfäh igkeit ergab  sich fü r v  =  10 000, t  =  25° /u =  274,24. B eim  
E in le iten  von  gasförm igem  N H 3 in  eine Lsg. v o n  (CH3)3P t  J  in  B zl. (bis zu r E n tfä rb u n g  
d e r Lsg.) f ä ll t  ein  w eißer N d. aus. N ach  A usw aschen m it Bzl. re su ltie r t  e in  m ikro- 
k ry s ta llin e r  S toff, g u t lösl. in  W . u . A lkohol. D u rch  A g N 0 3 vo llkom m ene A usfällung  
in  d er K ä lte . W ahrschein lich  v e rlä u ft d ie  R k . n ach  (CH3)3P t J  +  3N H 3 =  [(CH3)3Pt- 
( N n 3)3]J. ÄKafleMHH H a y K  CCCP [B er. A k ad . W iss. U d S S R ] [N. S.]
57. 43— 44. 1/7. 1947. K u m a k o w -In s t. fü r  allg . u . an o rg an . Chem . d e r A k ad . d er 
W iss. der U dS SR .) S t e i n b e r g .  355

C. Mineralogische und geologische Chemie.
A. P. Winogradow und Je. I. Donzowa, D ie Isotopenzusam mensetzung des Sauer

stoffes einiger M ineralien. E s w ird d ie  iso tope  Zus. des 0 2 d e r  C 0 2 v o n  K a lk m u sch e ln  
d e r  M olluske Unio pictorum  d e r  J e tz tz e i t  sow ie v o n  Calciten  m ag m a t. A bstam m ung 
bestim m t (Zers, m it HCl, R ed. des C 0 2 m it H 2 bei 300° m it N i-K a ta ly sa to r , A usfrie ren  
des sy n th e t. H 20  in  Auffanggefäßen). R ein igung  u . B est. d e r  D. des W. m itte ls  Q u arz 
schw im m ers. F e rn e r  w urden  C upril, M agnetit, Chrom it m it H 2 bei 600— 1300° red . 
u . die D. des 0 2 bestim m t. D er 0 2 des C alcits w urde um  + 6 ,5 ,  jen e r d e r,F lu ß m u sch el um 
+  7,8 y  schw erer a ls  d e r  0 2 des H 20  g efunden . C u p rit zeig te ke in en  Schw erezuw achs 
(y  =  0), C h ro m it n u r  einen geringen  ( + 2 ,5  y), M ag n e tit + 5 ,5  y. D ie su b ae ra le  
oder sub aq u a le  H e rk u n ft d e r M ineralien  zeig t so m it U n te rsch ied e  in  d e r  Iso topenzus. 
des^02, w oraus a u f  d ie  Genesis d e r  M ineralien  geschlossen w erden  d a rf. —  D aß  y  n ich t 

jilsctsi“1 11,5, so n d ern  n u r 7,8 b e trä g t,  kom m t d a h e r , d aß  d as d r i t te  O -A tom  des C aC 03 dem  W. 
t der Bi«- en ts tam m t, es w erden  n u r  11,5 y 2/3 gefunden . (^OKJiaflH ÄKafleMHH H a y K  CCCP
(¿i*kami- [Ber. A kad. W iss. U dS S R ] [N. S .] 56. 391— 92. 1947. V ern ad sk y -L ab o r. fü r  geochem .
Eifliis* Problem e d e r  A kad. d e r  W iss. d e r  U d S S R .) v. W i l p e r t . 378
¡(.¿io®*- A. P. Winogradow u n d  Je. I. Donzowa, Sauersto ff isotope von A lum in ium silica t-

Gebirgsgesteinen. 15—20 g  fe inzerm ahlenes Al-Silicat-G estein  w erden m it  3- b is 4fachem  
^keoret. U berschuß  a n  re in e r A k tiv k o h le  im  in d u k tio n se rh itz ten  G rap h ittieg e l au f 

■-r. : 1700 2000° g eb rach t u . das en ts teh en d e  CO üb er N iC e-K ata ly sa to r in  W . ü b erg efü h rt 
51813+ n. ausgefroren. D er Geh. an  180  u n te rsch e id e t sich  von  dem  nach  de r frü h eren  M eth. 
SHjOH- - - (vgl- v o rs t. R ef.) h e rg este llten  W . fü r  G ran it (Onegasee, O stufer) u m  0 ± 0 , 4  y ,  fü r

B asa lt (B allarne Schonen, Schw eden) um  +  0,8 y ;  fü r  T rap p  (T u lun , O stsib irien) 
um  +  0,8 y ;  fü r  D o le rit (D alm eny, L in lithgow , S ch o ttlan d ) um  — 2,4 y. OHoKJiaflH 
AicafleMHH H a y K  CCCP [B er. A kad . W iss. U d S S R ] [N . S.] 58. 83—84. 1/10. 1947. 
V ern ad sk y -In st. fü r  Geochem . u . a n a ly t.  Chem . d er A kad . de r W iss. d er U dSSR .)

A m b e r g e r . 3 7 8
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L. H A hrens, Das Vorkommen to n  T h a lliu m  in  der E rdkruste . D e r  T I-G eh. m  d er 
E rd k ru ste  w ird  von  G o l d s c h m id t  m it 0,00003 G ew .-%  angegeben , » l e  w e n ^ e n  vor- 
handenen  D a te n  s tam m en  ans p e g m a tit . M ineralen . Vf b e s tim m t a u s  (fern V e rh ä ltn is  
R b /T l aus K alium m ineralen  u . aus P o llu c it e in en  lO fach  h ö heren  W e rt, n äm lich  
O 0003 Gew V  T I t r i t t  sow ohl in  v ie len  Su lfiden  w ie a u ch  in  K a u u m m m e ra ien  auf. 
f S e  ^ w Y o r b f l S e  268. 19/9. 1947. M assach u se tts  In s t ,  o f ^ h n o h ,  l £ p . 
of Geol.)

D, P. M aliuga, Über den Boden und die P flanzen  a ls L e it merk male beim  A u f  suchen 
r ou Metallen. X ach einem  kurzen  gesch ich tlichen  Ü b erb lick  ü b e r d ie  b ish e rig en  U nteres, 
d es M etallgeh von  B öden u . P flan zen  u n te rsu c h t Vf. d ie  en tsp rec h en d e n  \  e rh ä ltn is se  
fü r  verschied Y i-C o-Erzlagerstätten des U ra ls . E s  w ird  in  2 T ab e llen  d ie  c h a ra k te r is t .  
A nreicherung v o n X i u . Co in  d en  d o itig e n B ö d en  u .P fla n z e n  nachgew iesen . (Il3BeeTHH 
AsageM HH H av K  C C C P . C e p n a  reo -T O ra iecK aH  [B u ll. A cad . Sci. U R S S , 
Sér. géol.] 1947." N r. 3. 135— 38.) L s t t w e t s .  378

D. P. G rigorjew , Bem erkungen zu  den Untersuchungen to n  IT. G. A ewhouse und  B . E . 
Stoiber über die B estim m ung der Ström ungsrichtung von mineralbildenden Lösungen. Vf. 
k r itis ie r t  d ie von  X e w h o u s e  au fg este llte  T hese, d a ß  m an a u s  u ng leichm äß igem  W uchs 
u . ungleichm äßiger B ew achsung au f d ie  R ic h tu n g  sch ließen  k ö n n te , in  de r d ie  m in eral- 
b ildenden IiSgg. geflossen se ien . E s  w ird  a u f  d ie  A rb e iten  a n d ere r fo rs c h e r  h in g ew iesen, 
die die g leichen E rscheinungen  au f d en  E in fl. d e r  G ra v ita tio n  zu ru ck fu h ren . D ie  K lä 
ru n g  d ieser F ra g e  b le ib t w e ite ren  U n te res. V orbehalten . (3anH C EH  B cepoeC H Ä C K oro 
M H H ep a .'io n n ecE O ro  O öm ecT B a [M ém . Soc. ru sse  M inéral.] [2] 76 . 275— SO. 1947. 
L en ingrad , B e rg -In s t., L eh rs tu h l fü r  M ineralogie.) L k c t w e l s . 3 /8

Ss. Ss. Sm irnow , Über den derzeitigen S tand  der Theorie von der E ntstehung mag m a- 
togener Erzlagerstätten. X a ch  H inw eis a u f  d ie  U n z u län g lich k e it d e r  h e u tig e n  E rk e n n tn is 
üb er d ie  E n ts te h u n g  m agm atogener L a g e rs tä tte n  w en d et s ich  Vf. 2 H a u p tfra g e n  z u :
1. w oher s tam m en  d ie  e rzh a ltig en  L ösungen?  2 . a llg . C h a ra k te r is tik  d ieser Losungen. 
Vf. weist- au f d ie  au f d iesem  G ebiet b esteh en d en  W id ersp rü ch e  h in  u . k o m m t zu  dem  
Schluß, d aß  d er m it d e r E rfo rschung  v o n  E rz la g e rs tä tte n  b e sc h ä ftig te  Geologe s ich  n ich t 
n u r an  d ie  h e u te  b esteh en d en  T h eorien  h a lte n  k a n n . (3aHHCKH BcepoeCHÖCKOro 
M nHepationrqeC K O ro O öm ecTBa [M ém. Soc. ru sse  M inéral.) [2 .] 76. 23—36. 
1947.) L e u t w e i v . 378

W . I . Lebedew, Z u r Frage der K rystaü isa tionsfo lge  in  A bhängigkeit vom Energie
zustand der Elemente im  Gitter. Vf. d is k u tie r t  d ie  b e k a n n te  B ow EX sehe R e ak tio n sre ih e  
d e r  A usscheidung fern. u . sa u re r  M ineralien  au s d e m  M agm a. E i  e rg ib t  s ich , d a ß  in  
d en  F rü h au ssch e id u n g en  a lle  O -A tom e in  s t a r k  p o la r is ie rte m  Z u s ta n d  v o rlieg en , 
w äh ren d  in  a m  z u le tz t ausgesch iedenen  M uskow it u . Q uarz  vö llige  D e p o la risa tio n  
h e rrsch t. I n  d e r  A usscheidungsreihenfolge ä n d e r t  s ich  d a s  A l-S i- , bzw . S i-O -A l-V er
h ä ltn is  o ffenbar in  g ese tzm äß iger W eise. (/I,OK.Ta^K A iia g e M n n  H a v K  CCCP 
[B er. A k ad . W iss. U d S S R ] [X . S .]  56. 289— 92. 21/4. 1947.) L e c t w e i x .  378

W . A. N ikolajew , Über D reistoffsystem e m it flüch tigen  K om ponenten  und  d ie  S ta 
dien des magmatischen Tiefenprozesses. Vf. c h a ra k te r is ie r t  d ie  H a u p tm e rk m a le  der 
G leichgew ichtszustände v o n  D re isto ffsy stem en  m it  f lü c h tig e n  K o m p o n e n te n  u .  die 
B edeutung , die diese S ystem e fü r  d ie  K e n n tn is  des m a g m a t. T ie fenprozesses h ab en . 
W egen der K om pliz iertheit d ieses Prozesses m üsse m an  sich  a u f  F e s ts te llu n g  d e r  zeit
lichen  A ufeinanderfolge u . U n te re , d e r G le ichgew ich tszustände  d e r  e in ze ln en  P hasen

76. 63— 75. 1947.) L e c t w b l s . 378
W. A. Aprodow, Über die Pseudomorphosen des Schw efels a u f  dem  G ips  in  den kun- 

gunschen Mergeln von W erehne-Tschussowsk. B esch reibung  d es G ip jv o rk . in  W erehne- 
T schussow sk u . des a u s  dem  G ips e n ts ta n d e n e n  n a tü r lic h e n  S . D iese r h a t  dieselbe 
äußere  K r v sta llfo rm  wie d e r G ips, d e r sich im  F a lle  des au fgew achsenen  S v o n  m ilchig- 
w eißer F a rb e  zeig t. D iskussion  d er E n ts te h u n g  des S a u s  d em  G ip s d u rc h  R ed . m it  C 
o d e rC H 4. ( £ OK -iajH  A n a j e j o n i  H a y K  C C C P  [B er. A k a d . W iss. U d S S R ] [X .S .]5 8 . 
203 / 38. 21/12. 1947. M olotow , S ta a tL  U n iv .) H e l m s .  380
, Peaeock, Über Heazlewoodit und die synthetische V erbindung  -V¡jSs. D ie  in

d e r M etallurgie d e r h ick e lro h - u . -fe inste ine  se it B o b v e m a s v  (1908) b e k a n n te , w ichtige 
> erb . X ijS j w urde a ls  id en t ,  m it dem  se lten en  M ineral H eaz lew o o d it a n s  T asm a n ien  e r 

w iesen. 1896 von  P e t t k b e d  a ls , ,A b a rt des P e n t la n d i t“  b esch rieb en , m it d e m  es d o rt 
in  S e rp en tin  (neben M ag n e tit)  v o rk o m m t. R h o m b o ed r. E le m en ta rz e lle  n a h e z u  k u b . ;
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D 1—R 32, v e rb esserte  (W e s t g r e n  1938) A b stän d e : a  — 5,730, c — 7,125, r  4 ,072kX , 
a =  89°25'. N i3S2 m it 25 x x x , ü y ,  SN i1/ ^ ,  yV iy . y y l/iS , x  =  7  =  7 « ;
SC«]Ni- X i-X i N i-S  =  2 ,2 8 k X , m assig u . körnig , ohne K ry s ta llfo rm  od er S p a l t 
barkeit. B ruch  uneben , spröde, H  =  4 (C + ) ,  Dm=  5,82, D r=  5 ,87; m eta llg länzend , o p a k ; 
F a rb e  b laß  gelb lich , b ro n zeb rau n ; S trich  hellb ronze; n ic h tm a g n e t.; im  A nschliff 
uelblichcrem e, s ta rk  an iso tro p  ( lila -g rü n ) u. M osaikstruk tu r. S tä rk s te  DEBYE-Lmien 
(10) 1 817 (9) 2,88, (8) 1,657 k X . T abelle  d er D e b y e -Auf nahm en  (C u /N i-S trah lu n g ). 
A nalyse: X i 72,13, S 25,96, FeO  0,55, U nlösl. 0,59 =  99,23 % . E rschm olzen  aus 
3 N i:2 S  in  ev ak u ie rte n  Q uarzg lasröhren , D. 5,87. —  5 A bbildungen , 2 T abellen . 
(U niv . T o ron to  S tu d ., geol. Ser. 51. 59— 69. 1947.) S c h ü l l e r . 380

Ss. A. Kaschin u n d  B. Je. Karski, Über sulfidische Nickellagerstätten in den D ia 
basintrusionen des westlichen Uralabhanges (Lagerstätten von Ust-Tschurolsk im  K rasno- 
Wischersker Gebiet). 1 K a r te , 5 M ikrophotos. Vff. beschre iben  einen fü r diese Gegend 
neuen L ag e rs tä tten ty p , d e r  aus M ag netk ies-P yrit-V ork . m it P e n tla n d itfü h ru n g  b e s teh t. 
Ausgehend von  m k r. u . ehem . A nalysen w ird festg es te llt, d aß  N i hau p tsäch lich  als 
P e n tla n d it, v ie lle ich t auch  im  M agnetkies vorlieg t, w ährend  Cu a ls K upferk ies a u f tr i t t .  
P t-M etalle  k o n n ten  au ch  m it sp ek trog raph . A nalysenm ethoden  n ich t gefunden 
w erden ( H 3BecTHH AicaßeMHH H a y n  C C C P . C e p u a  recw ioniuecK aH  [B ull. Acad. 
Sei. U R S S , Ser. geol.] 1947. N r. 6. 79— 86. N ov./D ez.) L e u t w e in .  383

L. P. G. Koning, L inneit aus der Flaadgrube der Nickelerzlager Stätte von E vje, 
Südnorwegen. D ie N i-Sulfide von E v je  bilden die R än d er von  in tru s iv e n  G abbros u. 
sind  liq u id m ag m at. wie andere  norweg. V orkom m en. K onzz. von  O xyden g leicher 
Genese sind  d ie  Ilm en it-M agnetite  vom  Eggersund im  A n o rth o sit-N o rit. P y r i t  g eh ö rt 
m it H ä m a ti t,  I lm e n it u . M agnetit zu den E rs tk ry s ta llisa ten , L in n e it, M agnetkies 
u . a . zu  den  späteren . Alle S ilica te  scheinen vor den E rzen geb ildet zu sein. — M agnetit 
w ird  von L inneit u. M agnetkies v e rd rän g t. L in n e it: hell-rö tlich-crem e, h ä r te r  a ls 
M agnetkies, weicher als P y r it ,  id iom orph m it (111), S p a ltb a rk e it (100). Z ahlreiche E in 
schlüsse von K upferkies, M agnetkies u . G angm ineralen erzeugen eine S ie b s tru k tu r. 
L in n e it w urde ebenfalls in  S ud b u ry  in  O ntario , in  d er K ey  W est-M ine in  N ev ad a  u . a. 
gefunden, wo e r supergen a ls U m w andlungsprod. geb ildet sein soll, w ährend  e r  h ier 
p rim äres M ineral d er E rze  is t .  (P roc., K on. nederl. A kad . W etensch. 50. 307— 14. 
1947.) S c h ü l le r .  383

A. A. Aprodowa, Bleiglanz in  den Ablagerungen der Vorkommen von Werchne- 
Tschussowaja. E s w ird über F u n d e  von  Bleiglanz am  rech ten  U fer des oberen Tschussow a- 
ja-F lusses b e rich te t, 70 km  nordöstlich  der S ta d t Molotow, u . A nalysen von Schürfproben  
gegeben. (^OKJiaflH AKa^eMHH H a y n  C C C P  [B er. A kad . W iss. U d S S R ] [N. S.] 
56. 843— 44. 11/6. 1947.) L e ü t w e in .  383

A. A. Amirasslanow, D ie Entw icklung der Buntmetall-Lagerstätten und das Vor
kommen seltener Metalle in  30 Jahren. Vf. g ib t fü r d ie  M etalle  C u, P b , Z n, N i, W o, 
Mo, Sn, H g , Sb, fü r seltene M etalle  u . B au x ite  e inen  neuen Ü b erb lick  ü b e r d ie  E ntw . 
in  d en  le tz te n  30 Ja h re n . (ropH H Ü  JK ypH aji [B erg -J .]  121. N r. 11. 11— 15. Nov. 
1947.) L e u t w e in .  383

N. G. Ssalimowski, Die E isen-M ängan-Lagerstätte Pobushje. Im  Süden d e r  U dS S R  
liegt eine w eniger b ek an n te  F e-M n -L agerstä tte , die  zw ar n ich t g roß  is t ,  ab e r doch von  
e iner gewissen B edeu tung  fü r die Z u k u n ft se in  k ö n n te . E in e  D u rch sch n ittsan a ly se  
üb er 32 verschied . E rzm u ste r  e rg ab :M n  31,5(% ), F e  19,7, S i0 2 4,7, H 20  20,1. A n M ine
ra lien  kom m en O xyde des F e  u . M n neben Q uarz u. G rap h it vor. (PopH H Ö  JK ypH aji 
[B erg -J .] 121. N r. 2. 8. 1947.) L e u t w e in .  383

.!'• Skobnikow, Entwicklung der Eisenerzlagerstätten in der U d S S R .  A n läß lich  
des 30-jäh rig en  Ju b iläu m s d e r  O ktoberrevolution  w ird e in  Ü berb lick  ü b e r d ie  E isen 
erzp ro d u k tio n  u . E rw eite ru n g  d e r  K enntnisse d e r  russ. E isen e rz la g ers tä tte n  gegeben.
( P o p sH Ö  JK ypH aji [B e rg .-J .]  121. N r. 11. 9— 11. Nov. 1947.) L e u t w e i n . 383 

F . W . T schlichrow , Über die I  erwitterung der W olfram ite in  den Vorkommen des 
Zentralen Kasachstan. A uf den  L ag e rs tä tten  K ysyldshal, M aitass , Ju s h n y  K o u n rad  
u VVolframowyje Ssopki w urden  V erw itterungserscheinungen des W olfram its  (I) b e 
o b ach te t u . u n te rsu ch t. Im  A nfangsstad ium  des V erw itterungsprozesses w ird  I  fe in 
porig u . le ich t. M it fo rtsch re iten d er W egführung des W  b ilden  sich  a n  S te lle  von  I 
lockere, erdige A ggregate von  Fe- u . M n-Oxvden. D as W  w nnrW t
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A N Sawaritzki, Über Pegm alit als Zwischenglied zw ischen E ffu sivg este in  und, Erz- 
gang. Vf.‘b esch re ib t d ie A nzeichen, d ie au f e ine  V erw an d tsch a ft d e r  P e g m a ti te  xm t dem  
m ag m at. G estein  u . den  E rzgängen  h inw eisen, b e sp rich t d ie  A n s ic h ten  versch ied . F o r
scher h ierüber u . z ieh t den  Schluß, d aß  die au s d em  a b k ü h le n d en  M agm a sich  bildenden 
L s ^  welche die T räger d e r E rzsu b stan z  sm d , a u ch  zu r E n ts te h u n g  d e r P eg m atite  
führeA P eg m atite  sind  das E rgebn is de r E in w . p o s tm a g m a t. R e s tlo su n g en  au f das 
M uttergeste in . (3anHCKii BcepoccH HCKO ro M H H ep aJio riiu ecK O ro  O oipecT B a 
[Mém. Soc. russe M inéral.]. [2.] 76. 3 7 - 5 0 .  1947.) L e u t w e in .  385

N. D. Ssobolew, Neue Angaben über das M allciner Serpen tinm assiv  und  die E isen
erze seiner Verwitterungskruste. Vf. b esch re ib t d as im  N o rd k a u k asu s  gelegene M alkiner 
Sernen/inm assiv  u . d ie do rtig en  geolog. u . p e tro g ra p h . V erh ältm sse . B es. w ichtig  
erscheinen die E rgebnisse fü r die in  de r V erw itte ru n g sk ru s te  d es M assivs gelegenen 
E isenerzfelder, denen Vf. en tgegen  d e r b isherigen  A nnahm e eine  w e it g rößere  Ver
b re itu n g  zuschreib t. (^OKJiaflH  AKafleMHH H a y ic  CCCP [Ber. A k ad . W iss. U dSSR ] 
[N- S.] 56. 735— 37. 1 /6 . 1947.) L e u t w e in .  385

E. Szädeczky-Kardoss, Tektonische Vorgänge und  Bedingungen fü r  die Erzführung  
bei alkalischen Eruptivgesteinen. D ie B ldg . a lk a l. M agm en, bes. a lk a l.  B a sa lte  u. der 
fü r diese ty p . B eg le itm inera lien  w ird  a n  H a n d  e in ig e r B eisp ie le  in  U n g a rn , O stafrika, 
im  pazif. In se lgeb ie t u . im  b r i t .- a rk t .  B ezirk  au f ze itlich  m it  d e r  E ru p tiv p e rio d e  zu
sam m enfallende o der d ieser u n m itte lb a r  vo rausgegangene ep ii o g enet. A orgänge, bes. 
auf das A bsinken des b e tre ffen d en  M agm agebietes z u rü c k g e fü h rt. (U ng. P a la tin . 
Joseph-U niv . tech n . u . W irtsch aftsw iss ., F a k . B erg-, H ü tte n -  u . F o rs tw es . Sopron, 
M itt. berg- u . h ü tte n m än n . A bt. 16. 336— 41. 1944-—1947.) M ü rz . 385

Jacques Fromaget, Über das Vorkommen permrscher K ohlen der unteren Indosinia- 
schichten des Song Ca-Tales (N ordannam ). D ie  be tre ffen d e  L a g e r s tä t te  lieg t auf dem 
rech ten  U fer eines k le in en  lin k e n  Z uflusses des Song Ca, n ä m lich  des K he-H u, etw a 
300 m  vom  Z usam m enfluß, 2 k m  h a n g w ärts  des K he-B o. Vf. b e r ic h te t  k u rz  über die 
Geologie d er L a g e rs tä tte  (perm . A lte r  is t  sicher). Infolge V e rtik a ls te llu n g  des Flözes 
d u rch  te k to n . Vorgänge is t die  K ohle  u m g elag ert, h a t  d a d u rch  e in  flu id a les  Aussehen 
angenom m en u . e n th ä lt  zah lreiche g la t te  u . gebogene F ließebenen . Sie is t  le ich t, glänzt 
auf a llen  B ruchflächen, die o ft iris ie ren . Im  T agebau  is t  d ie K o h le  le ic h t, i  glänzend, 
in  de r M itte  des Flözes u . zum  L iegenden h in  le ic h te r  b rech b a r a ls  in  d en  hangenden 
P a r tie n . Insgesam t is t  die  K ohle  seh r hom ogen, w enn au ch  e in  w enig  re icher an  flüch
tigen  B estand te ilen  im  T agebau (M itte l 13,1) a ls im  S to llen  (11,8). E s  h a n d e lt  sich um 
H alb fettk o h le , d ie in  d er Zus. d e r K ohle  vom  C harleroi seh r ä h n e lt ,  v o n  d er einige A na
lysen a ls Vgl. zu dem  V ork. von  K he-B o g eb rac h t w erden . (C. R . heb d . Séances Acad. 
Sei. 225. 1 3 4 7 -4 9 . 22/12. 1947.) R ö s in g . 387

M. F. Beljakow, E in  schungitähnliches M inera l aus dem  nordwestlichen Jakulien. 
N ach  k u rzer E rw äh n u n g  der S ch u n g itfu n d ste llen  in  d e r U d S S R  b esc h re ib t Vf. ein  in 
J a k u tie n  aufgefundenes M ineral, w elches se inem  Ä ußeren u . d e r E le m en ta ra n a ly se  nach 
große Ä hnlichkeit m it Schungil h a t ,  von  dem  es sich  ab er d u rc h  e in  geringeres spezif. 
Gewicht u n terscheide t. D en p h y s ik a l.u . chem . E igg . n a ch  h a n d e lt  es s ich  u m  e in  s ta rk  
um gew andeltes B itu m en . ( rI[oK .iaj[H  AicafleMHH H a y n  CCCP [B er. A kad . W iss. 
U dSSR ] [N. S.] 58. 863— 65. 11/11. 1947.) L e u t w e in .  387

Ss. A. Schagojanz, Beitrag zur Frage der , .Zungenbildung“ der CO »-haltigen M ineral
wässer im  Gebiet der K aukasischen M ineralwässer. Vf. b e sc h re ib t k u rz  d ie  hydrolog. 
V erhältnisse des M ineralw asservorkom m ens im  K a u k asu s  u. f ü h r t  d a s  zungenförm ige 
A u ftre ten  der do rtig en  C O ,-haltigen W ässer au f d ie  in  den  Z onen  te k to n . S törungen 
au ftre ten d en  bogenförm igen B rüche zu rü ck , d u rch  die d ie  C O „-haltigen  M ineralw ässer 
hochsteigen . (ßoK JiaflH  AKafleMiiH H a y ic  CCCP [B er. A k ad . W iss. U dSSR ] 
[N . S.] 58. 859— 62. 11/11. 1947.) L e u t w e in .  393

H' BfràncsiîCl1’ Les miaéraux de Belgique et du Congo Beige. Paris: Dunod. 1947. (X V I I I ,  574 3.) 8 0 0 Belgian

Godehard Lanzen, Stereographische Projektionsbilder der 32 Kristallklassen. Zusammengest. nach F . Rinne, Zur 
Nomenklatur der 32 Kristallklassen. Bonn: Bouvier. 1947. (1 Taf. m. F ig .31,5 x  44 ,5cm.) D M 1 ,— .

D. Organische Chemie.
Dp Allgemeine und theoretische organische Chemie.

Edouard Calvet u nd  Georgette Sebille, Über die A ffin itä t von Phenolgruppen ent
haltenden System en zu Aceton. B estim m t w erd en  d ie  L ö sungsw ärm en  Q =  f(n ) von 
einem  .Mol gelösten  S toffes in  n  Molen A ceton , w obei sich  d ie  U n te rs , au f d ie  Mono- 
bzw. D iphenole Brenzcatechin, Besorcin, H ydrochinon  u . P ikrinsäure  sow ie au f Tri-
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nitrotoluol e rs tre c k t. Bei d en  Mono- u . D iphenolen  w erden  am  A nfang  d e r K u rv e  
Q =  f(n ) M ischungsw ärm en von  ca. 5000 cal b e stim m t, w e ite rh in  w erden  zw ischen 
n  =  i  u . n  =  3 - 5  ca. 1000 cal p ro  Mol A ceton frei. F ü r  d ie  fu n k tio n e llen  A ffin itä ten  
L ösungsm . -  g e löste r S toff g i l t  e ine  A dditionsregel, die  jedoch beim  A u ftre ten  ehem . 
V erbb. u n g ü ltig  w ird . W eitere  V oraussetzungen fü r die A dditionsregel s ind , d aß  n u r 
schw ache A ffin itä ten  v o rh an d en  sind  u . d aß  keine D urchdringung  d e r Moll, e in  t r i t t . 
(B ull. Soc. chim . F ran ce , Mém. [5] 14. 2 8 6 -8 9 . M ärz/A pril 1947. M arseille, Jb ac. 
des Sei.) S c h u t z a . 400

A. Sandoval u n d  L. Zechmeister, Einige spektroskopische Veränderungen die m it  
der sterischen Isom érisation der D iphenylbuladiene Zusammenhängen. V if. w o llten  ie s t-  
s te lle n , w iew eit ein ige a u f  dem  G ebiet d e r  c is-trans-isom eren  C aro tino ide  (G en era l
ü b e rs ich t: Z e c h m e is te r ,  C. 1946. I .  21) angew and ten  M ethoden u . g e fo lg e rten  
Schlüsse ih re  P a ra lle le n  in  dem  s tru k tu re l l  e in facheren  F a ll d e r  1.4-D ifhenylbuladiene-
1.3, C16H 14, fin d en . A ußer d e r  gew öhnlichen F orm  (tran s-tran s) sind  noch eine  c is-trans- 
u . eine c is-cis-Form  v o n  D ip h en y lb u tad ien  m öglich. Bei H an d h ab u n g  von  p rä p a ra tiv e n  
M engen d e r  tran s -tra n s-V e rb . sch e in t keine s te r. U m lagerung  s ta ttz u f in d e n . B ei B e
lich tu n g  (diffusem  T ageslich t, Sonnenlicht u . e lek tr. G lühbirne) f in d e t in  Lsgg. (Bzl. u. 
H exan) v o n  g e rin g er K onz, (e in  p a a r  y  p ro  ccm) e ine  t r a n s —*■ cis-U m lagerung  s ta t t ,  
wie d u rc h  E x tin k tio n sk u rv en  u . C hrom atograph. A dsorp tion  fe s tg es te llt w erden  konnte. 
D u rc h  k a ta ly t.  B ehand lung  m it Jo d  konnte  jew eils d ie  tran s -tra n s-V e rb . z u rü ck 
gew onnen w erden . ( J .  Am er. ehem. Soc. 69. 553— 57. M ärz 1947. P a sa d e n a , C alif., 
I n s t ,  of Technol.) L in k e .  400

H. de Boer, J. P. W. Houtman u nd  H. I. Waterman, Der Isom erisationsm echanis- 
m us ungesättigter Fettsäuren durch S 0 2. S y stem at. U nterss. h a tte n  gezeig t (vgl. C. 1937.
I .  4174), d aß  d er Po lym erisa tion  von Leinöl u .d e rd e r  E s te r  von  Linol- bzw. L ino lensäu re  
d u rc h  E inw . von S 0 2 eine U m lagerung der D oppelbindungen v o rau sg eh t. Vff. u n te r 
suchen an  H an d  zah lreicher L ite ra tu ran g ab en  .den M echanism us d ieser Isom erisa tionen . 
S 0 2 k a ta ly s ie r t  d ie c is - tra n s -Isom érisation  un g esä tt. F e ttsäu re n . B ei e tw as höherer 
Tem p. k a ta ly s ie r t  es auch  d ie  U m w andlung eines Mol. m it m ehreren  D oppelb indungen , 
d ie  eine m itte lständ ige  CH2-G ruppe haben, in  ein  solches m it kon jug ierterD oppelb indung . 
B eide R k k . k önnen  d u rch  d ie  A nnahm e e rk lä r t  w erden, daß  S 0 2 zu n äch st e in  Anlage- 
rungsprod. m it b irad ik alem  C h arak ter b ild e t; innerm ol. U m lagerungen u . folgende 
A bspaltung  de r S 0 2-G ruppe ergeben die Isom eren. S 0 2 bew irk t also d ie  Ü b ertrag u n g  
e in es H -A tom s von  einem  C-Atom zu einem  ändern  ; der po lare  C h arak ter des S 0 2-Mol. 
i s t  dabei w esentlich. Vff. s te llen  w eiter den U ntersch ied  gegen den M echanism us an d ere r 
Isom erisa tio n sk ata ly sa to ren  heraus: Bei der Isom érisation  m it H y d rie rk o n ta k te n  w ird  
e in  H -A tom  aus dem  Mol. herausgenom m en ; das resu ltie rende  R a d ik a l lag e r t w ieder ein  
H -A tom  an , u . zw ar k a n n  d as an  e iner anderen  S telle  geschehen, so d a ß  e in  Mol. m it 
k o n ju g ie rte r  D oppelbindung e n ts te h t. Bei der Isom érisa tion  m it A lk a li k ö nnen  a n  eine 
D oppelb indung  eine O H -G ruppe u. e in  H -A tom  an g elag ert w erden ; es w erden d a n n  d ie  
O H -G ruppe u . e in  H -A tom  eines anderen  C-Atoms abgespalten . (P roc ., K on . nederl. 
A kad . W etensch . 50. 1181—88. N ov. 1947.) IV. F a b e r . 400

Santi R. Palit, Die Löslichkeit von Seifen  und einigen Salzen in  Gemischen von L ö 
sungsmitteln, von denen das eine glykolartig ist. E in  aus zwei L ösungsm itte ln  bestehendes 
Gem isch, von  denen  eines dem  G lyko ltyp  angehört (als G -Lösungsm . bezeichnet) u . 
das andere  e in  o rgan . Lösungsm . d a rs te llt, das K W -stoffe zu lösen verm ag, wie höhere  
A lkohole, gech lo rte  K W -stoffe u. dgl. (als H-Lösungsm . bezeichnet), zeig t fü r Seifen 
e in  höheres L ösungsverm ögen a ls  jede d er beiden reinen K om ponenten  a lle in . E s 
w ird e in  ausgedehntes V ersuchsm aterial über d as Lösungsverm ögen verschied . G -H - 
Gem ische m itg e te ilt ;  a ls  V ertre te r de r Seifen w ird  hau p tsäch lich  Na-Oleat g ew äh lt 
u. seine L ö slich k e it in  Gem ischen von  Äthylenglykol, Propylenglykol, Glycerin m it 
a lip h a t. u. a ro m a t. A lkoholen , Chlor-KW -stoffen, A ceton u . D ioxan  bei 25° in  

I han g ig k e it von  d e r  Z us. angegeben. Die L öslichkeitsku rven  zeigen ausgesprochene 
lax im a, che m eist zw ischen 60—80%  G-Lösungsm. liegen. D as G lykol b ild e t m it 

dem  COO-Ende d er Seife W asserstoffbrücken, u . die A lky lgruppe der Seife w ird  d u rch  
das H -Losungsm  gelöst, au f diese A rt is t  das Gem isch w irksam er a ls d ie  e inzelnen 
Lösungsm ittel D ie U rsache fü r dieses W asserstoffb indungen b ildende V erm ögen der 
G lykole im  Vgl. m it den  einw ertigen  Alkoholen w ird  auf d ie W echselw rkg. d er e inen

TA negn l  7 ef  GruP ? e a u * elne  andore zu rückgeführt, w odurch d er H ydroxylw asser- 
s to tt des Glykols p o sitiv e r a ls sonst erscheint. Von diesem  S ta n d p u n k t w ird  au ch  d a s

^  Seife durch Phenole, K resole, M ethy la lkohol u .d g l .
F W  i  ^ ^  schließlich  gezeigt, daß  d ie G ruppe X O O , wo X  ein  n ieh tm e ta ll. 
E lem ent b ed eu te t —  z .B .  N i t r i t ,  M etaborat, A lu m in a t, H y p o p h o sp h it, M etaa rsen it,
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C hlorit —  infolge d ieser W assersto ffb indungen  m it  d em  G lykol h o h e  L ö s lic h k e it in  
G lykolen aufw eist. ( J .  Am er. ehem . Soc. 69. 3 1 2 0 -2 9 . Dez. 1947H ^ ^ ’ T̂ V^

Santi R. Palit, Elektronische Deutung der organischen Chemie 1. M itt. D ie Rolle 
des Lösungsmittels bei der Bestim m ung der R eaktionsgeschw indigkeit. A n H a n d  der 
V eres te ru n g srk k ., d er M e n scHUTKiNschen R k . u . d e r p h o to ch em . O x y d a tio n  von 
Chlf d u rch  O , g ib t Vf. eine D eu tung  des L ösu n g sm itte lem flu sses bei ehem . R eak tio n en . 
Zu G runde g e leg t w erden h ierbe i : l .d e r  E lek tro n en m ech an ism u s n ach  d e r T heorie  von 
L e w is  2. die A nnahm e e iner H -B in d u n g  zw ischen e inem  p o s itiv e n  H -A to m  u . einem  
neg ativ en  in  dem  betreffenden S y st. e n th a lte n e n  E le m en t u . 3. d ie  A u sdehnung  v o rst. 
Annahm e auf a l e  H -A tom e, e insch ließ lich  d e r  in  P a ra ffin e n , w obei in  d iesem  h a lle  
d ie  S tä rk e  der H -B indung von  d er P o la r itä t  d e r jew eiligen  C -H -B m d u n g en  ahhängen  
w ird  Diese B indungen m it K W -S to ffen  d ü rf te n  n u r  seh r schw ach  se in . —  D ie E r 
gebnisse d er U n ters, w erden in  e in e r R egel zu sam m en g efaß t: J e  m eh r e in  Lösungsm . 
durch  eine H -B indung  oder au f an d ere  W eise d ie  a k t .  Z en tren  b lo c k ie rt ,  d ie  a n  einer 
ehem . R k . te ilnehm en , u m  so geringer w ird  d ie  R eak tio n sg esch w in d ig k e it in  diesem  
sein ; je  m ehr ein  L ösungsm . d u rch  eine  H -B in d u n g  o der au f an d ere  W eise d ie  zu r R h . 
nötige  E lek tronenw anderung  b eg ü n stig t, u m  so h ö h er w ird  d ie  R eak tionsgeschw ind ig 
k e it  in  dem  L ösungsm . se in . —  So is t  d ie  G eschw ind igkeit d e r V ereste rung  in  H ex an  
oder H e p tan  >  in  B zl. u . in  CC14 >  in  CHC13. T heorie  u . B eo b ach tu n g  stim m en  g u t 
überein . —  D ie th e o re t.  D eu tu n g  des L ösu n g sm itte le in fl. bei d e r  M EN SC H TJTK IN -R k ., die 
d u rch  ein  e lek tronenabgebendes Lösungsm . b e g ü n stig t w ird , i s t  zu r Z eit n u r q u a li ta t iv  
m öglich. Bei dieser R k . is t  de r Vgl. zweier K W -stoffe, w ie H e x an  u . B z l., als Lösungsm . 
d u rch  D eu tu n g  des E in fl. d er v a n  d e r  WAALSschen K rä f te  au f e in  E le k tro n en 
p a a r noch n ic h t m öglich. B e tra c h te t m an  die R k . C2H 5: J  +  : B  (B ase) =  [C2H 5: B1+ 
+  [: J ] - ,  so k a n n  m an  h ier dennoch  zu e iner gew issen K lä ru n g  des P ro b ien s kom m  * 
J  is t  e ine  B ase im  S inne von L e w is ,  u . d a ru m  w ird  d a s  H -A to m  im  Lösungsm . d i. 
T endenz besitzen , E le k tro n en , w enn au ch  schw ach, v o m  J  ab zuziehen . J e  e lek tro 
p h ile r oder po larer dieses H  n u n  is t ,  u m  so s tä rk e r  w ird  d e r sp a ltu n g sfö rd ern d e  E infl. 
des Lösungsm . sein. D aru m  w irk t Bzl. s tä rk e r  a ls H e x an  u ., z. B. bei d er R k . von 
P y rid in  m it CH3J , Chlf. s tä rk e r  a ls  CC14. N och k rä ftig e r  w irk en  A lkohole, u . zw ar in 
de r Reihenfolge p rim . >  sek . >> te r t iä r .  E m pir. e rg ib t sich  d u rc h  Vgl. m it dem  n u r als 
E lek tro n en d o n a to r w irkenden  A ., d aß  die A cceptoreigg . des H  im  L ösungsm . s tä rk e r  
au f d as J  e inw irken , a ls d ie D onatoreigg . des O au f das schw ach  e le k tro p h ile  A lkyl-H , 
w enn das Lösungsm . beide W rkgg. ausüben  k a n n . —  Vf. w e is t a u f  e in ige  Schw ierig
k e ite n  bei d er B ehandlung  d ieser P rob lem e h in , z. B. d ie  Ä nderung  d e r  B a s iz itä t  oder 
A c id itä t eines L ösungsm . m it d er A rt des ge lö s ten  S toffes. ( J .  o rg . C h em istry  12. 
752—59. N ov. 1947. B ro ok lyn , N . Y .) P e t t e r s .  400

Vibeke Lund, J. Chr. Gjaldbaek u nd  Carl Faurholt, U ntersuchungen über M ono
alk ylcarbonate. 10. M itt. Monoalkylcarbonate der Butylalkohole. (Vgl. au ch  C. 1944. II . 
415.) E s w erden G leichgew ichtsbedingungen u . R eak tio n sg esch w in d ig k e iten  bei Bldg. u. 
Zers, de r v ie r Monobutylcarbonate (I) ,  NaC4H 9C 0 3, in  wss. L sg . bei 0° e rm it te lt .  —  Die 
D a rs t. der festen  I erfo lg te  d u rch  E in le iten  v o n C 0 2 in  d ie L sgg. v o n  1 g N a  in  100 ccm 
der w asserfreien A lkohole. N u r beim  n-B utyla lkohol (II) sch ied  s ich  d as P ro d . in  Kry- 
s ta llen  a b ; beim  Iso- (III), sek. (IV) u. tert. B utyla lkohol (V) w u rd e  e in  Gel e rh a lte n , 
das zur w eiteren  U m setzung  e inen  Tag lan g  m it C 0 2 u n te r  20— 25 a t  D ru c k  beh an d e lt 
w urde, w orauf de r A lkohol im  V akuum  a b g ed am p ft w u rd e . T ro tz d em  w aren  die A us
b eu ten  in  den le tz te ren  F ä llen  wenig befried igend ; d e r  G eh. d e r d a rg e s te ll te n  I aus II, 
III, IV u. V w ar 95, 63, 65 u . 35% . Z ur A nalyse  w erd en  d ie  a n  N a O H  0 , l n  L sgg. der 
I m it B aC l2 v e rse tz t, wobei n u r C arb o n at, n ic h t die I a u sfa llen . B eim  S teh en la ssen  oder 
E rw ärm en  der Z en trifu g a te  lie fern  au ch  die I u n te r  Z ers . B a C 0 3, d a s  m it  0 , ln  HCl 
t i t r i e r t  w ird . —  W ird  C 0 2 in  die Lsg. v on  N aO H  in  e in em  B u ty la lk o h o l e in g e le ite t, so 
reag ie rt es sowohl m it den  B u ty la tio n en  C4H 90 _ u n te r  B ldg. v o n  I-Io n e n , a ls  auch  m it 
ntÜ- /->vr^er /S ? ® ' VOn F ü r  d ie R e a k tio n sk o n s ta n te  k '  des V organgs C 0 2 +

G4H 9CO3-  +  H 20  w ird  bei den  C a rb o n a ten  von II, III, IV u. V 
’ > * ’ > 10 ' 2 u . ~  0 gefunden ; V fä ll t  a lso  au s d e r R eihe . H ie rau s  u. aus

d er G leichgew ich tskonstan ten  lä ß t  sich die G esch w in d ig k eitsk o n stan te  k c H co  -  für die 
Z ers, der C arbonate  von  II, III u. IV zu IO -3-05, HU3’52 u . IO- 3-73 'b e stim m en . —  W erden 

,1.n  , g e löst, so w erden sie m ehr oder w eniger zers., in  sa u re r  u . s ta rk  a lk a l. L sg . vo ll
s tän d ig . In  schw ach a lk a l. Lsg. bei n ic h t zu  n ied rig er A lkoho lkonz, w ird , au ß er bei V, 
ein  von  beiden S eiten  e in s te llb a res  G leichgew icht e r re ic h t. F ü r  K  = c c H 0H • c HCOj-- 
f/ 0c .ir .c o .-  ‘I w ird  z. B. m it den  A usgangskonzz. cAlkohol=  1, cKHCOs =  0,1 u . cNajC0 ’=
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0,05 bei II, III u. IV 29,2, 25,9 u . 89 e rh a lte n ; bei V i s t  die  C arbonatb ldg . auch 
n ach  T ag en  so gering , d a ß  eine B erechnung  von  K  n ic h t m it S icherhe it möglich 
is t .  I n  sa u re r  Lsg. w erden  d ie  I seh r ra sch  zers ., um  so rasch er, je sau re r  d ie  Lsg. is t ;  
d ie  Z ers , des C a rb o n a ts  von  V erfo lg t in  jedem  F a ll  u n m eß b a r ra sch . (D an sk  T idssk r. 
F a rm ac . 21. 243— 56. D ez. 1947. D a n m ark s  fa rm aceu tisk e  H ojskoles, A fdeling for 
u o rg an isk  K em i.) F r a n k e .  400

E. A. Bljumberg un d  N. M. Emanuel, K inetische Besonderheiten der O xydations
reaktion des Acetaldehyds in  Gemischen, die der , , Abschreckung“ unterworfen werden. 
Vff. le i te te n  bei 215° u . 90 m m  H g  CH3CHÖ  -f- 0,75 0 2 d u rch  e in  Q uarzrohr u . e r 
h ie lten  bei e in e r A nfangskonz, des A ldehyds von 52 m m  H g bei de r A nalyse  der P ro d d . 
im  P u n k te  A Pnr 26,8 m m  H g  C H 3 CHO, 14,6 m m  H g  P e ro x y d  u . 11,8 m m  H g Säure. 
W en n  d ie  B k . ab g esch reck t w urde u . d ie B e ak tio n sp ro d d . w ieder au f T em pp. von  
160— 215° e rh itz t  w u rden , b eo b ach te te  m an  e in  he lles, b laues A ufleuch ten . D er k r i t .  
Z erse tzu n g sd ru ck  der C H 3GOOOH h ä n g t v on  den  and eren  K o m ponen ten  d er M ischung 
ab , z. B. is t  e r bei CH3C 0 0 0 H  +  1,67 C 0 2 7 m m H g . (TJoKnagH AuafteMHH H a y ic  
C C C P  [B er. A kad . W iss. U d S S B ] [N. S.] 57. 361— 63. 1 /8 .1947 . In s t ,  fü r p h y sik a l. 
Chem . d er A k ad . d er W isS. d e r U d S S B , L abor, fü r  K in e tik  d er Z w isehenprodd.)

H e l m s . 4 0 0
Fraser P. Price, M echanism us der alkalischen Spaltung  von S i-H  - B in d u n g en : T e m 

peraturkoeffizienten  der Spaltungsgeschwindigkeit einiger Tria lkylsilane. D ie Z er
setzungsgeschw ind igkeit von  T ria lk y ls ilan en  in  a lkoh . Lsg. m it N atriu m alk o h o la t oder 
A lk a lih y d ro x y d  bei zwei versch ied . T em pp. w urde in  A bhäng igkeit von de r A lkalikonz., 
d em  W .-G eh . d e r Lsg. u . d e r  G röße d e r o rg an . S u b s titu en te n  gem essen. In  absol. 
a lk o h .K O H -L sg . e rfo lg te  d ie  B ldg. des S ilano ls aus T riä th y ls ilan  n ach  d er G leichung: 
O H “ +  B jS iH  +  R 'O H  =  R 3SiO H  +  O B '-  +  H 2, also  u n te r  U m w andlung von  

'd ro x y l in  A lk o x y l. —  D a  d ie  A nalyse  d er Z ersetzungsprodd. keine K W -stoffe in  
jrö ß eren  M engen e rgab , k a n n  d ie  B k . au ch  wie fo lg t d a rg es te llt  w erden: R 3SiH  
O B '~  HOK- >H 2 +  B 3S iO B ' +  O B - , w om it au ch  de r R eak tio n sv erlau f in  wss. a lkoh . 
Lsg. w iedergegeben w ird . —  A n der Z ersetzungsgeschw indigkeit des D iä th y lm eth y l- 
s ilans w urde d e r V erlauf d er S ilano lb ldg . a ls R k . I .  O rdnung sow ohl in  bezug au f d ie 
S ilan- w ie au ch  d ie O H “-K onz, gefunden . D er E in fl. von  H 20  w urde an  4 Beispielen 
u n te rs u c h t: D iä th y lm e th y l-, D im ethy lp ropy l-, T riä th y lm eth y l-, u . D ipropy lm ethy lsilan . 
S te igender H 20 -G eh . d e r a lk o h . Lsg. e rh ö h te  d ie R eaktionsgeschw ind igkeit b e trä c h t
lich . —  Aus d en  M essungen fo lg te , d aß  d ie A k tiv ierungsenerg ien  in  absol. a lkoh . Lsgg. 
u . wss. a lk o h . L sgg. t ro tz  d e r sehr v ie l höheren  G eschw indigkeiten in  le tz te ren  n u r um  
d en  F a k to r  3 oder 4 versch ieden  sind , so d aß  w esen tlich  s tä rk e r  n egative  W erte  fü r 
d ie  E n tro p ie  d e r A k tiv ie ru n g  in  wss. Lsg. anzunehm en sind . —  R eak tio n sk in e t. w urde 
diese B eo b ach tu n g  m it  d er u n tersch ied lich en  Größe von H 20  u . A lkohol u. d a rau s 
resu ltie ren d en  K raftfe ld - u . E nerg iep o ten tia län d eru n g en  sowie verschied. Schw ingungs
energ ien  d e r H -O H - u . H -O B -B in d u n g en  g ed eu te t. F e rn e r ergaben  sich  d ie gleichen 
g ru n d sä tz lich en  U n tersch iede  in  den  R eaktionsgeschw ind igkeiten , wie sie auch  bei 
re in  o rg an . V erbb. fü r  U m setzungen  m it nucleophilen  (kationophilen) R eak tio n s
p a r tn e rn  g e lten . D an ach  w urde angenom m en, d aß  das H y d ro x y l in  de r L inie der
S -H -B in d u n g , ab er von  d er S e ite  des A lkyls an  d as Mol. h e ra n tr i t t .  —  D ie bei den  
R k k . m it D iä th y lm eth y l-, D im eth y lp ro p y l-, D ipropy lm ethy l-, T riä th y l- u . T rip ropyl- 
silan  b eo b ach te te  g leichzeitige  Z unahm e von  A ktiv ierungsenerg ie  u . AktivierungB- 
en trop ie  m it d er Größe de r A lk y lres te  w ird  d isk u tie r t .  —  D ie D a rs t. von  drei neuen 
S ilanen  ü b e r G r ig n a r d - V erbb. w ird  beschrieben :

P ro d u k t G r ig n a r d C hlorsilan A usbeute
%

K p.

(n-P rop .)3S iH n-P ro p . B r SiH C l3 43 169,5— 169,8
( n-Prop. )2CH3SiH n -P rop . Br CHjSiHC L 49 126,8— 127,2

n-Prop. (CH3)2S iH ..n-Prop. B r 
C H jB r SiH C l3 12 73— 74

(C2H 6)3SiH C2H 6Br SiH C l3 71 106,8— 107,2
( C A ) 2CH3SiH CH3Br CH3SiH C l2 20 77,2— 77,6

(J . A m er. chem . Soc. 69. 2600—04. Nov. 1947. S chenectady , N . Y ., General 
E lec tric  Co., B es. L abor.) O h l e r i c h .  400

J. Vaughan und  L. Phillips, Therm ische Zersetzung von E xplosivsto ffen  in  fester  
Phase. 1. M itt. Die thermische Zersetzung verschiedener Mono- und Dinitro-



henzoldiazooxude im  V akuum  nebst einer Bem erkung über d ie  K in e tik  des thermischen  
Zerfalls von 2 -Nitrobenzol-4 -d iazo-l-oxyd . D ie  Z erse tz tm gsgesehw ind igkeit im  V a k u u m  
w ird  v on  folgenden V erbb. u n te rsu ch t: 4-(I) u ö -^ i t io b e n z o l-^ d ia z o - l-o  7  (U )r
2-Nitrobenzoh4-diaZo-l-oxyd (III), 4 .6 -D in itrobenZo l-2 -d iazo -l-o x y d  (IV) u  2 .6 -D m itro -
benzol-4-diazo-l-oxyd (V). D er u n te rsu ch te  T em p.-B ereich  e rs tre c k t  s ich  v o n  60— 120 ,  
d ie  gasförm igen Z ersetzungsprodd. gegen die Z e it a b g e tr a g e n ,  zeigen S -fö rm igen  V er
lau f E ine  k a ta ly t.  B eschleunigung d er Zers d u rc h  feste  oder gasförm ige g r s e tz u n g s -  
P ro d d  erfo lg t n ic h t. D ie V erbb. I u . II sind  w eniger b e s tän d ig  a ls  III ebenso  is t  IV 
gegenüber V weniger bestän d ig . D ies w ird  au f d ie  geringere  R eso n an z  d e r 2 -D iazo -l- 
oxyde infolge d er nahen  N ach b a rsch a ft d e r e le k tr . L ad u n g en  z u ru ck g e fu h rt. N itro - 
<Tuppen in  o- oder p -S te llung  zum  0 -A to m  in  2 -D iazo -l-oxyden  b ew irk en  e rh ö h te  S ta 
b ili tä t  in  m -Stellung scheinen sie ohne E in fl. zu  se in . Ä hnliche E rsch e in u n g en  t re te n  
bei der o -S u b s titu tio n  in  4 -D iazo-l-oxyden  auf. D ie  b e o b a c h te te n  E rseh ein im g en  
w erden auf e lek tro n en th eo re t. G rundlage e rk lä r t .  D ie  K in e tik  d e r Z ers , v o n  III w ird  in  
Ü bereinstim m ung m it den  V orste llungen  v on  P b o it t  u . T o m p k in s  (T ran s . T a ra d a y  Soc. 
40. [1944.] 488)°über d ie Zers, in  fe ste r P h ase  g efunden . ( J .  ehem . Soc. [L ondon] 
1947. 1560— 65. D ez. M in istry  of S upply , A rm am en t R es. D ep .) S c h ü t z a . 400

D. J. LeRoy und  Allan Kahn, Die Q uecksilber-fP ^-photosensib ilisierte  H ydrierung  
von Ä thylen . I n  einem  ringförm ig-zy lindr. Q uarzrohr m it  e ingeschobener H g -L am p e  
wurde d ie sensib ilisierte  H yd rie ru n g  von  Ä thylen  (m it H g -D am p f g e sä ttig t)  zw ischen  
42 u . 320° m anom etrisch  sowie d u rch  T ie ftem p era tu rfra k tio n ie ru n g  d er R e ak tio n s- 
prodd . verfo lg t. Verss. ohne E in s tra h lu n g  erw iesen d as F e h len  th e rm . R e ak tio n en . 
Ä than  u . B u tan  e n ts te h en  neben  geringfügigen M engen von  M e th an ., P ro p a n  u . hö h eren  
P araffinen . D ie R eak tionsgeschw ind igkeit i s t  bei T em pp. u n te rh a lb  200° u n ab häng ig  
vom  BL,- u . Ä th y lendruck . D as V erh ältn is  Ä th a n : B u tan  sch e in t v o n  d e r  e in g e s tra b lte n  
In te n s itä t  abzuhängen . Bei höheren  T em pp. is t  d ie  G eschw indigkeit d e r B u tan b ld g . 
ebenfalls wenig abhängig  v om  H 2-D ruck  u . d e rT e m p ., d ieÄ th an b ld g . jed o ch  v o n  beiden , 
da  h ier die m it e iner A ktiv ierungsenerg ie  von  m in d esten s 10,5 kcal/M ol v e rk n ü p fte  
Gleichung (5) des folgenden R eak tio n ssch em as w irk sa m  w ird : 1. H g (3P j) +  H j =  
2 H  +  H g  ( % ) ;  2. H  +  C2H 4 =  C2H 5; 3. 2 C2H 5 =  C4H 10; 4. 2 C2H 6 =  C2H« +  C2H 4; 
5. C2H 5 +  H^ =  C ,H 6 +  H . D ie A k tiv ie rungsenerg ie  zu  4. w ird  au f 1,2 kcal/M ol oder 
m ehr gesch ätz t. M it einer R eak tionsw ärm e zw ischen 5,7 u . 6 ,9  kcal/M ol fü r  5. k o m m t 
m an au f eine A k tiv ierungsw ärm e zw ischen 3,6 u . 5 ,4  kcal/M ol fü r d ie  rü ck läu fig e  
R eak tio n . —  D ie th eo re t. G eschw indigkeitsg leichungen sind  angegeben . P o ly m eri
sa tio n en  w aren  geringfügig u . n ic h t v o n  de r T em p. b e e in flu ß t. (J . ehem . P h y s ic s  15. 
816— 19. Nov. 1947. T oron to , U n iv ., D ep. of C hem .) A h r e n s . 400

L. Ch. F reid lin , A. A. B alandin , A. I. Lebedew a u n d  G. A. F rid m an , D er ka ta ly 
tische Ersatz von Halogen durch H yd ro xyl in der aromatischen Reihe. 3. M itt. Die 
aktivierende W irkung von Cu. (2. vgl. Ü3BeCTHH AK a^eM Iiri H a y K  CCCP. 
OTfleneHEre XHMBraecKHX H a y K  [B ull. A cad. Sei. U R S S , CI. Sei. c h im .]  1945. 
53.) Die Vff. beziehen sich au f ih re  frü h eren  A rb e iten  (Il3BecTHH AKa^e.MHH H ay K  
CCCP. OT«ejieHHe X u M an ecK iix  H a y K  [B ull. A cad . Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 
1945. 53. 154. 375. 655 u. C. 1947. 724; A c ta  physicoch im . U R S S  21. T1946.] 55) 
d ie ebenfalls den  E rsa tz  von a ro m a t. gebu n d en em  H alogen  d u rc h  H y d ro x y l b e 
treffen . E s w ird  die ak tiv ie re n d e  u . reg en erie ren d e  W rkg . v o n  C u-V erbb. b e i der 
H ydro lyse  von  Chlorbenzol in  Ggw. von  S ilicagel in  d e r D am p fp h ase  u n te rsu c h t. 
E s w ird  gefunden, daß  d ie A k tiv itä t  v on  S ilicagel d u rc h  Z ugabe von  C u-V erbb. 
um  das ca. zw eifache s te ig t u . d a ß  d ieser K a ta ly sa to r  th e rm . D e sa k tiv ie ru n g  
im  gleichen T em p .-In te rv a ll (500— 550°) e rle id e t, w ie S ilicagel a lle in . E s  w ird  fe s t
gestellt, d aß  Cu-Verbb. a lle in  ohne S ilicagel b is 550° d ie  H y d ro ly se  von C hlorbenzol 
d u rch  W asserdam pf n ich t ka ta ly sie ren  können. F e rn e r  w ird  geze ig t, d a ß  Cu-Verbb. 
a u ß er der ak tiv ie ren d en  W rkg. eine regenerierende W rkg . a u f  S ilicagel au sü b e n , dessen 
A k tiv itä t  durch  m ineral. B eim engungen (CrCl3, H 3P 0 4, MgCl2) e rn ie d r ig t o d er v e r
n ic h te t is t. Dies is t  e in  H inw eis d a rau f, d aß  d ie  d e sak tiv ie ren d e  W rkg . von  m ineral. 
B eim engungen n ic h t zu e in e r Ä nderung  d er Zus. o der S tru k tu r  des S ilicagels fü h rt. 
_ m -\e rb b . können also a ls In d ic a to r  d ienen, m it  dessen  H ilfe  m an  d ie  u m k eh rb are  
V ergiftung des Silicagels von  d er n ic h t u m k eh rb a ren  th e rm . D e sa k tiv ie ru n g  u n te r 
scheiden kann . D ie E rgebnisse d er A rb e it s te h en  in  v o lle r Ü b e re in s tim m u n g  m it  der 
von Vff frü h er en tw ickelten  T heorie  des P rozesses; sie geben  d ie  M öglichkeit, von 
einem  allgem einen G esich tsp u n k t au s d ie R olle , d ie  C u-V erbb. in  d e r A u s tau sch rk . 
von H alogen  d u rch  H y d ro x y l e in e rse its  in  d e r  D am p fp h ase , a n d e re rse its  in  d e r fl. 

hase  u n te r  M itw rkg. von  A lkali sp ielen , zu b e tra ch te n . (H3BecTHH AKa^eMHH H a y K
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C C C P . OTgejieHne X h m h to c k h x  H a y n  [B ull. A cad. Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 
1947. 515— 22. S e p t./O k t. In s t ,  fü r  o rgan . Chem ie d e r A kad. d er W iss. d er U dS SR .)

R . K n o b l o c h . 40 0
A. Ss. Karamjan und  L. I. Russinow, Z u r Frage des M echanism us des elektrischen 

Trennungsverfahrens fü r  Kernisomere. N achdem  gezeig t w orden  w ar ( R u s s in o w  u .  

K a r a m ja n ,  ^O K JiagH  AicafleMHH H a y ic  CCCP [B er. A kad . W iss. U dS SR ] 
[N. S .] 55 . [1947.] 603 ; C. 1948.1. 3), d a ß  C2H 5B r nach  B e strah lu n g  m itlan g sam en  N eu 
tro n en  ra d io a k tiv e  B r-A tom e en ts teh en  lä ß t ,  d ie  d u rc h  e in  e le k tr. F e ld  ausgeschieden 
w erden, wobei e ine  T rennung  d e r  Iso m eren  80B r* (H a lb w ertsze it T  =  4 ,4  S td n .) u . 
80 B r (T  =  18 M in.) e rfo lg t, u n te rsu ch en  Vff. d en  M echanism us d iese r  T rennung , 
wobei gefunden  w ird , d a ß  d ie  T rennung  a ls  E rg eb n is  d e r  S tö ru n g  des ra d io a k tiv e n  
G leichgew ichts au fzu fassen  is t .  E s w ird  gezeig t, d aß  au ch  ohne A nlegen eines 
e lek tr. F e ldes d ie  T rennung  d e r  K ern isom eren  des B r e rfo lg t (also n ich t infolge v e r 
schied. Ionenbew eg lichkeit); sie  e rfo lg t au ch  bei an d ere n  A usscheidungsverff. in  F o rm  
e iner G leichgew ich tsstö rung  b e re its  im  C2H 5B r, d ie  Iso m eren  verlassen  das Ä thy l 
(bes. 80B r, 18 M in.). D u rch  B eh an d e ln  von  50 ccm  C2H 5B r (b es trah lt)  m it  50 ccm 
C2H 4B r2 (u n b e s trah lt)  u . T rennung  v on  C2H 5B r u . C2H 4B r2 d u rc h  D est. k o n n te  d e r  
T rennungskoeff. d e r  be id en  Iso m eren  um  d as 25fache e rh ö h t w erden. (/JoK JiagH  A jca- 
geMHH H a y n  CCCP [Ber. A kad . W iss. U dS S R ] [N. S .] 58. 573— 76. 1/11. 1947. 
L en in g rad , P h y sik o tech n . In s t ,  d e r  A kad. d e r  W iss. d e r U dS S R .) v . W i l p e r t .  400

W. C. Price u n d  A. D. Walsh, Die Absorptionsspektren von Benzolderivaten im  
V akuum ultraviolett. 1. M itt. U n te rsu ch t w urde zu erst d a s U V -A bsorp tionsspek tr. 
von  B zl. in  dem  W ellen längenbereich  <  2 1 0 0  Ä. M an k a n n  dieses S p e k tr . in  d re i 
Teile te ilen : d er e rs te  Teil i s t  e in  G ebiet diffuser A bsorp tion  m it einem  M axim um  bei 
e tw a 1 9 8 0  Ä . D er zw eite  Teil des S p ek tr. is t  e in  äu ß ers t s ta rk es  A bsorp tionsgeb iet 
m it dem  M axim um  bei e tw a  1 7 9 0  Ä. D ie A bsorp tion  in  diesem  G ebiet is t  so s ta rk , 
daß in  d en  A b so rp tio n sk u rv en  d as G ebiet m it 1 9 8 0  Ä als e in  langw elliger A usläufer 
des M axim um s v o n  1 7 9 0  Ä  ersch e in t. D as M axim um  bei 1 7 9 0  Ä b e s te h t aus m ehreren  
scharfen B anden , denen  ein  kon tin u ie rlich e r A bsorp tionsbuckel üb erlag ert is t .  D ie 
scharfen B an d en  des 1 7 9 0  Ä -G ebietes s te llen  einen RYDBERG-Übergang dar. D as d r i t te  
Absorptionsgebiet lieg t u n te rh a lb  1 6 0 0  A; es tre te n  h ier eine Serie von  sta rk en , schm alen 
Banden d es gew öhnlichen  R  YD B ER G -Typs  auf. U n te rh a lb  1 3 5 0  Ä sind  andere  s ta rk e  
Banden zu  b e o b ach ten , bei denen es sich  um  d ie  e rs ten  R esonanzbanden  h a n d e lt, 
welche zu  dem  zw eiten  Io n isa tio n sp o ten tia l des Bzl. führen . D as S p ek tru m  des Toluols 
ist d em  des B zl. seh r äh n lich , n u r is t  es re la tiv  zu dem  S p ek tr. des Bzl. u m  etw a 
3 3 0 0  cm -1 n ach  län geren  W ellenlängen zu verschoben. Die RyDBERG-Banden sind  sehr 
viel w eniger in te n s iv  a ls bei dem  B zl., das M axim um  lieg t bei e tw a  18 3 0  Ä gegenüber 
1 7 9 0  A im  B enzol. D iese V erschiebung des S p ek tr. n ach  dem  R o t zu  b e ru h t w ah r
scheinlich  au f d rei G ründen : 1. einer Ü b ertrag u n g  v on  neg ativ er L adung  von der M ethy l
g ruppe  au f d en  R in g ; 2 . H y p erk o n ju g atio n  u . 3. P o la ris ie rb ark e it der C H 3-G ruppe. —  
D as S p ek tru m  des X y lo ls is t  p ra k tisc h  das gleiche w ie d as des Toluols; es is t  re la tiv  
zum  Bzl. noch w e ite r n a ch  längeren  W ellenlängen zu verschoben u . d ie  R y d b e r g -  
B anden  h ab en  p ra k tisc h  ih re  ganze In te n s itä t  verlo ren . D as A bsorp tionsm axim um  lieg t 
bei e tw a  1 8 9 0  A. —  D as S p ek tr. des Monochlorbenzols i s t  sehr ähn lich  dem  des B zl., 
n u r is t  es n a ch  längeren  W ellenlängen zu verschoben. W ie im  X ylol t re te n  auch  h ier 
die RYDBERG-Banden des Bzl. n ic h t auf. D as A bsorp tionsm ax im um  lie g t bei e tw a  
1870  A. B anden , w ahrschein lich  analog dem  1 9 8 0  Ä -S yst. des Bzl. t re te n  bei e tw a  
2 1 5 0  Ä auf. D ie  bei e tw a  2 6 0 0  A a u ftre ten d en  B anden  sind  sehr v iel schw ächer a ls  die 
bei 2 1 5 0  A. E in e  w eitere  s ta rk e  B ande t r i t t  bei e tw a  1 4 6 0  Ä a u f; sie is t  w ahrscheinlich  
analog den  , ,D “ -B anden d er A lk y lh a lo g en id e .— In  dem  S p ek tr. des o-Dichlorbenzols 
liegt das A b so rp tio n sm ax im u m  bei 1 7 9 0  Ä im  B zl. u . bei 1 8 3 0  Ä im  M onochlorbenzol 
bei e tw a  1 9 0 0  Ä. D ie  s ta rk e  A bsorp tionsbande, die im  M onochlorbenzol id en tifiz ie rt 
wurde a ls  analog  den  , ,D “ -B anden  d er A lkylhalogenide, t r i t t  h ie r bei kü rzeren  W ellen
längen (1 4 5 0  A) auf. Im  Monobrombenzol u . Monojodbenzol i s t  d ie  A bsorp tion  im  w esen t
lichen d ie  g leiche w ie im  M onochlorbenzol. Im  M onojodbenzol t r i t t  das e rste  A bsorp- 
tionsgeb iet bei e tw a  2 2 5 0  A au f; es is t ,  w enigstens zum  Teil, analog dem  G ebiet von 
1980  Ä beim  B enzol. E s e n th ä lt  w ahrschein lich  noch die B anden , d ie analog den  , ,B “ - 
B anden des M eth y ljo d id s sind . D as zw eite  G ebiet bei e tw a  2 2 5 0  Ä en tsp ric h t den 
,,C “ -B anden  des M ethy ljod ids u . Iso p ro p y ljo d id s , w ährend  die B anden  zw ischen 17 0 0  
u. 1750  A  w ahrschein lich  analog  den , ,D “ -B anden d er A lkylhalogenide sind. Im  M ono
brom benzol t r e te n  die , ,B “ -B anden zw ischen 2 0 0 0  u . 2 1 0 0  Ä, die ,,C “ -B anden bei e tw a 
1970 Ä u. d ie  , ,D “ -B ande bei e tw a  1 6 0 0  A auf. —  P yr id in  g ib t  e in  S p ek tru m , das sehr 
ähn lich  d em  des B zl. u . seinen ein fachen  D e r iw . is t ,  jedoch  bei sehr v iel kürzeren
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W ellenlängen. D ie H a u p tab so rp tio n  lie g t m it ih rem  M axim um  bei e tw a  1700 Ä . (p roc 
B oy , S o . [ W » ] .  Ser. A 191. 2 2 - 3 1 ,  26/9. 1 9 « .  C .m b r.d g e , L a b o r^  ol
P h y sica l Chem.)

A. D. Walsh Die Absorptionsspektren von Benzolderivaten im  Vakuum ultraviolett.
2. M itt. (1. vgl. v o rst. R ef.) U n te rsu ch t w urden  d ie S p ek tren  von  S tyro l (I),  a-M ethyl- 
styrol (II), Phenylacetylen  (III), P henylcyan id  (IV) u . P henylisocyanat (V) —  A uf der 
kurzw elligen Seite des I-S p ek tr. t r i t t  e in  s ta rk e s  A b so rp tio n sg eb iet a u f  d a s  s ich  von 
e tw a  2450—2300 Ä e rs trec k t. E s b e s teh t aus zwei H a u p tb u ck e ln , d ie  e tw a  1650 cm  
vo n einander g e tren n t sind. D ies e n tsp r ic h t w ahrschein lich  e iner sym m . C -C -V a len z - 
frequenz. D as bei e tw a  1950 Ä a u ftre te n d e  A b so rp tio n sm ax im u m  is t  w ahrschein lich  
analog dem  1790 Ä-M axim um  im  B enzol. E in ige  w enige diffuse B an d en  t r e te n  au f der 
kurzw elligen Seite des 1950 Ä -M axim um s au f; ih r  M ax im um  lie g t bei etwa, 1560 A. —
Die A bsorptionsgebiete von  II zeigen, obw ohl sie s ta rk  d en  I-B an d en  g le ichen  keine 
regelm äßigen V erschiebungen gegenüber dem  I -S p e k tru m . D as bei I  bei 1950 A auf
tre ten d e  M axim um  is t  bei II n ach  k ü rzeren  W ellen längen  zu  ve rsch o b en  u . lieg t bei 
e tw a  1880 Ä ; d a s 2350 Ä -G ebiet v o n  I i s t  bei II seh r v ie l w eniger in te n s iv  re la tiv  zu 
der kurzw elligen A bsorp tion  u . ebenfa lls  re la tiv  zu  I  n a ch  k ü rze ren  W ellenlängen zu 
verschoben. Die A bsorp tion  bei 1560 Ä in  I dagegen is t  bei II n a c h  län g e ren  W ellen
längen (~ 1 6 0 0  Ä) zu  verschoben . —  D as S p ek tr. von  IV z eig t e in  B an d en sy stem , das 
sich von e tw a  2390 b is e tw a  2200 Ä e rs tre c k t. D ie be iden  H a u p tb a n d e n  sin d  1870 cm "1 
von e inander g e tre n n t. E s is t  d ies sicherlich  eine sym m . V alenzschw ingung der 
C = C -B in d u n g . A ndere schw ächere B anden  zeigen F req u en zu n tersch ied e  von e tw a  
780 c m “1 u . e tw a  1000 c m -1. D ic h t u n te rh a lb  2000 Ä  t r i t t  e in  d iffuses A bsorp tions
gebiet m it einem  M axim um  bei e tw a  1910 Ä auf. A ußerdem  t r i t t  bei e tw a 1650 Ä ein 
diffuses D u b le tt  u . es t re te n  noch einige schw ächere B an d en  bei k ü rze ren  W ellenlängen 
auf. —  Im  S p ek tr. von  IV lie g t d a s H au p tab so rp tio n sm ax im u m  b e i e tw a  1900 Ä; es 
is t  o ffensich tlich  anolog dem  M axim um  von  Bzl. bei 1790 Ä . E in  w eite res  s ta rk es  Ab
sorp tionsgebiet lieg t zw ischen 2240 u . e tw a  2090 Ä ; es e n th ä lt  eine P rogression  diffuser, 
aber g u t e rk en n b arer B anden  u n d  F requenzdifferenzen  v o n  1974, 715 u . 245 cm -1. Auf 
der kurzw elligen  Seite  des 1900 Ä -M axim um s t r e te n  zwei d iffuse  B a n d en  u m  1600 Ä 
au f m it e iner F requenzdifferenz von  e tw a  680 c m -1. —  D as S p e k tr . v o n  V b eg in n t mit 
e inem  S y st. scharfer B anden  in  der Gegend von  2600 Ä ; sie s ind  o ffen s ich tlich  anolog 
den  B enzolbanden bei 2600 Ä. D as m it se inem  M axim um  bei e tw a  1830 Ä  liegende 
A bsorp tionsgebiet i s t  w ahrschein lich  analog  dem  1790 Ä -M axim um  des B enzols. Diese 
enge A nalogie m it dem  B enzolspek tr. ze ig t, d aß  m an  V d en  e in fach e r su b stitu ie rten  
B enzolen zu o rd n en k an n . Zu verm erken  is t  noch, d aß  V n ic h t d ie  c h a ra k te r is t .  Absorption 
bei 2900 Ä zeig t, welche m an  in  e in fachen  K eto n m o ll, f in d e t, d ie  d ie  C =  0-Gruppe 
e n th a lte n . E s is t  w ahrschein lich , d aß  die U ntersch iede  zw ischen d e m  S p ek tr. von V 
u . den  S p ek tren  von A ldehyden  u . K e to n en  a u f  d en  n ied rig eren  Io n e n c h a ra k te r  der C0- 
G ruppe des V zurückzuführen  is t ,  oder m it an d eren  W o rten , d ie S tru k tu r  0 — N  == C == 0 
s te u e r t sehr v iel m ehr zu dem  n . Z u stan d  des V-Mol bei a ls  S tru k tu re n  wie 
&— N += C — O “ oder 0 — N  =  C+— O - . (P roc. R oy . Soc. [L ondon], Ser. A 191.
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Leonard Doub und  J. M. Vandenbelt, D ie ultravioletten Absorptionsspektren  einfacher f 

ungesättigter Verbindungen. 1. M itt. M ono- und  p-disubstitu ierte  Benzolderivale. Die 
A bsorption  von  Bzl. u . seinen m ono- u . p -d isu b s titu ie r te n  D e r iw .  k a n n  a ls  nahezu 
gleichm äßige Folge von  m in d esten s 3 B an d en  d a rg e s te ll t  w erd en . D ie  sp e k tra le  Lage ,
dieser B anden w urde b es tim m t d u rch  d en  V ersch iebungsw ert d e r  s u b s ti tu ie r te n  Grup- f* .'
pen, sow ohl e in fach  wie in  K o m b in a tio n . D ie e rs te  P r im ä rb a n d e  k a n n  b is zu m  Ende 7m 
des s ich tb a ren  S p ek tra lbere iches verschoben  w erd en . E in e  e m p ir. h a lb q u a n tita tiv e  
B eziehung w urde a b g ele ite t, in  de r die W echselw rkg . d e r  su b s titu ie re n d e n  Gruppen I *fel 
\ t 1 1 \ T sc^llc6 unS der e rs ten  P rim ärb a n d e  e in g e h t fü r  d e n F a ll  d e r  p -d isu b stitu ie rten  '3  

e r  ., wo die G ruppen  von  k o m p lem en tärem  T y p  sin d , d . h . o r th o - , p a ra -  bzw. meta- 
g e ricn te t. D er V erschiebungseffekt e iner su b s titu ie re n d en  G ru p p e  a u f  d ie  Primär- 

an e l o n  B zl. w urde in  V erb. g e b rac h t m it e in e r R ich tu n g sv e rsc h ieb u n g  v o n  Elek
tronen zum  oder vom  B enzolring in  A b h än g ig k eit v o n  d e r  E le k tro n en a n z ieh u n g  durch 
r>le ,.. ™PPe ‘ D er E ffek t e in facher Ion isierung  a u f  d ie  B a n d en v e rsch ieb u n g  b ild e t eine 

es a igung des P rin z ip s . D ie A rt d er E lek tro n en w ech se lw rk g ., a u f  d e r  d ie  Banden- 
971T  99UIv  h ä n g t m it d er M esom erie zu sam m en . ( J .  A m er. chem . Soc. 69.
2 7 1 4 -2 3 . Nov. 1947. P a rk e , D av is  u . Co., R es. L a b o rr.)  R i t s c h l . 400

jii,’ ^  Hodgson u n d  D. E. Hathway, D ie A bsorptionsspektren einiger Mononilro- 
naphthylam ine und die Beobachtung ihrer S trukturen . 2. M itt. 3-, 5-, 6-, 7- und  8 -Nilro- 
-n a p h th y la m in e  und 6-N itro-l-naph thy lam in . (1 . vgl. T ran s . F a ra d a y  Soc. 41. [1945.]
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115.) D ie  S p e k tren  von  2-, 3-, 4 -N itro -l-naph thy lam in  (I, II u . III) u. 6-N itro-2-naphthyl- 
am in  (IV) im  G eb ie t 2300—4800 Ä  zeigen 2 B anden . Bei 5- u . 7 -N ttro-2-naphthylam in  
(V u . VI) fo h lt d ie  langw elligere  B ande. A us d er F requenzversch iebung  gegenüber a- u. 
/¡-N itro n a p h th a lin  w ird  au f größere  E lek tro nenbew eg lichkeit im  Mol. geschlossen u. 
bei I —IV e ine  S tru k tu r  m it  z en tra le r  D oppelb indung  im  N a p h th a lin k e rn  angenom m en. 
3- u . 8-N itro-2-naphthylam in  u. 6-N itro -l-naph thy lam in  zeigen 3 B anden , de ren  Lage 
e ine z en tra le  E in fach b in d u n g  im  N a p h th a lin k e rn  anze ig t. Bei V u n d  VI d eu ten  die 
S p e k tren  au f je  4 R eso n a n zs tru k tu ren  m it zen tra le r  E in fachb indung  h in . (T rans. 
F a ra d a y  Soc. 43 . 643—48. O k t. 1947. H u d d ersfie ld , T echnical Coll., D ep. of Colour 
Chem.) A. R e u t e r .  400

A. L. Wilds, Lloyd W. Beck, Warren J. Close, Carl Djerassi, James A. Johnson jr., 
Thomas L. Johnson u n d  Clifford H. Shunk, D ie U V  -Absorptionsspektren ot.ß-ungesättig
ter Ketone, die einen dam it konjugierten aromatischen Kern enthalten. Vff. b e rich ten  über 
d ie U V -A b so rp tio n ssp ek tren  e in iger cycl. a ./S -ungesätt. K eto n e , d ie  d a s G erüst des 
B en zalacetons (I) u . des N a p h th a lac e to n s  e n th a lte n . D ie S u b s titu tio n  d e r p -S te llung  
zu r S e ite n k e tte  v o n  I  d u rch  O H  u . OCH3 b ew irk t e ine  V erschiebung der beiden M axim a 
u m  den  g leichen  B e trag  n ach  län geren  W ellen , doch  is t  d ie  V erlagerung des 1. M axim um s 
be i ~ 2 2 0  m p  geringer a ls  d ie  des 2. M axim um s bei e tw a  ~ 285  m/x, d a s  n ach  ~320  m p  
g ew an d ert is t .  I s t  dagegen d ie  O H -G ruppe a ce ty lie r t, so g le ich t das U V -Spektr. völlig 
d em  v o n  I. Vff. d e u te n  d iese  V ersch iebungen  a ls  V eränderungen  d e r M esom erie d ieser 
V erbb. im  S inne d e r fo lgenden F o rm eln :

r y_ C H ,   C H ,

CH ^ - L c h  =  c h — o == o 
—\  /  W

C H ,— O =
\ = /

=  CH—CH =  C—O -

fO f  v
( II 4 .A

C H ,— C — O— \

  ^  CH,
n |

> — CH =  CH— C==0.

Die d u rc h  d ie  OCH3-G ruppe bed in g te  V erschiebung d er A b so rp tionskurve  v on  I is t 
etwa von  g leichem  B etrage  w ie d ie d u rch  E in fü h ru n g  e iner 2. C= C -D oppelbindung 
in das k o n ju g ie rte  System . (Vgl. von p-M ethoxybenzalaceton  m it Cinnamalaceton). 
A ''v -2'-Kelo-3A-äihydro-1.2-cyclopentenonaphlhalin  (II) g ib t fa s t  das gleiche UV-Ab- 
sorptionsspektr. w ie I, w ährend  die A bso rp tio n  des 1-Ketohexahydrophenanthrens (III)

S\/
HC C = 0

II I(3h C-Hj

ktor

*- , i■ndonj w1

= o / \  
! I

I

<
\

\ / \ /
m

S\/'
'X j IV

gegen d ie  von  II n a ch  e tw as längeren  W ellen  verschoben  i s t ;  das 2. M axim um  bei 
~  300 m/x i s t  schw ächer, aber b re ite r  a ls  bei II. D ie U V -A bsorp tionskurve des 3-P henyl- 
cyclopenten-2 -ons-l (IV : R  =  H) g le ich t völlig  d er von  I u . d er A ustau sch  von R  =  H  
gegen R  =  OH , OCH3 u . OCOCH3 h a t  q u a lita tiv  u . q u a n ti ta t iv  sehr ähn liche  E ffek te  

ist w ie bei I . —  D as U V -S pek tr. des 2 -Naphthalacetons (V) i s t  w esen tlich  k o m pliz ie rte r als 
t kann aL>: d a s von  I . D ie A b so rp tio n sk u rv e  zeig t 3 M axim a, von denen  das m ittle re  bei ~ 270  m p, 

'speltsl d a s  dem  2. M axim um  v o n  I e n tsp r ic h t, in  2 Z acken  au fg esp litte rt is t .  D en  gleichen 
C h a rak te r zeigen die K u rv en  d er K e tone  Via, VIb, VIII, von  denen  le tz te res  d u rch  R ed. 
von VII a n  d e r H g-T ropfelek trode  e n ts te h t  (C. 1945. I I .  659), sowie die vom  C hrysen 
abgeleite ten  K e to n e  X—XIII, w ährend  d as von  C yc lopentenophenanthren  abgeleitete  
K e to n  IX s ta rk e  A bw eichungen zeig t, aber noch das c h a ra k te r is t . au fg esp litte rte  
m ittle re  M axim um  bei 270— 280 m p  aufw eist.

e  , o  O H
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Y _ r °  f T V  ,/ N | / v
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VII

VI a R = R '  =  H
b  R = C H , ; B /  =  H 
c R = C H , ;  R '= O C H ,  
d R = C H , ; R ' = O H  
e R = C H , ;  R ' = O  CO CH,

I II I
% / \ S VIII
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Das 3. M axim um  alle r d ieser V erbb. V bis XIII in  d er Gegend v o n  310—320 m p  w ird  d em  
k o n ju g ie rten  S y s t. B  des C innam alacetons zu g eordnet, dessen  M ax im um  g leich fa lls  
bei d ieser W ellenlänge lieg t. D ie  E in fü h ru n g  e iner O H -, OCH3- u . O • C O • CH 3-G ru p p e

o  C H 3
II CHs I

/ \  / \ / \  / \ / V  / V N/ \ / \  / \ / \ j  /

K )    ✓ X / S / S / S o/ \ / % /   A / y ^ '
I II I I II J

x S / M
1>

S / \ /  IX X / M  X X / \ /  XI X / \ / XII

COOCH 3 CHs

/ \
R

/ s  C H  =  CH — C =  0' / X  id I ✓ / / % /
/ v v n a o  / y w ^  1 11 II II I M l bJ x /\/
% / \ S  XIII S / \ ^  XIV B

in  VIb in  K o n ju g a tio n  zu  d iesem  S y s t. h a t  q u a li ta t iv  d ie  g le ichen  E ffek te  w ie bei I: 
d as 3. M axim um  w ird  noch  s tä rk e r  a ls  d as 2. n ach  län g e ren  W ellen  versch o b en . D as 
auch  zu dieser G ruppe gehörende D ienon  XIV is t  d u rch  e in  besonders h ohes 1. M ax im um  
bei 233 m p  ausgezeichnet, d as  au f d as g ek reu z t k o n ju g ie rte  S y s t. im  B in g  d  z u rü c k 
g efü h rt w ird , ebenso w ie d as a n  g leicher S te lle  liegende s ta rk  e n tw ick e lte  1. M ax im um  
v on  VII. —  D ie A b so rp tionskurve  des 1 -Naphthalacetons (XV) h a t  g leich fa lls  3 M axim a 
(bei 224, 251 u . 334 m p), von  denen d as 1. a m  s tä rk s te n  e n tw ick e lt, d a s  3. am  schw ächsten  
u . b re ite s ten  is t .  G anz äh n lich  sind  d ie  K u rv e n  fü r d ie  K e to n e  XVIa u . b.

0 = C — CH3 a _____________________ a _c* TT

Ah  L ^  J V
\ m  V X, X /

| H I I  I I
A A  A \ / X /  ^ \ / X /. .. - f
1 ) 1  l l l l
x / \ /  x / M s / \ ^

XV XVIa  XVI b
Vff. v e rm u ten  dah er, daß  d as 3. M axim um  dem  k o n ju g ie rten  S y s t. v o n  XV zuzuordnen  
is t .  —  Vff. ü b e rtrag en  sch ließ lich  d ie  oben en tw ick elten  G edankengänge  au f einfache 
a ro m a t. K etone. A us dem  Vgl. von  Acetophenon (Amax =  243 m p)  m it d en  e in fach sten  
a lip h a t. fli./J-ungcsätt. K e to n en  fo lgern  sie, d aß  d er o p t. E ffek t eines m it e in e r C O -G ruppe 
in  K o n ju g a tio n  s tehenden  B enzolringes n ahezu  g leich  i s t  d e r e in e r e in fach en  a lip h a t. 
C =  C -D oppelbindung. D ie S u b s titu tio n  d er B enzolkerne in  p -S te llu n g  zu r C O -G ruppe 
d u rch  OCH3 w irk t sich  o p t. beim  A cetophenon  u . B enzaldehyd  ganz  so au s w ie bei I, 
n äm lich  in  e iner V erschiebung des M axim um s n a ch  län g e ren  W ellen , 270 m p  bzw. 
277 m p. D ie W rkg. der OCH3-G ruppe is t  au ch  h ie r  e tw a  g le ichw ertig  d e r E in fü h ru n g  
e iner neuen  C =  C -D oppelbindung (Vgl. v o n  p -M eth o x y aceto p h en o n  m it I). A uch  der 
E ffek t d er CO-G ruppe is t  nahezu  g leichw ertig  d er -C =  C -D o p p e lb in d u n g : S tyro l 
(245 m ,«) —  Acetophenon (2,43 m p), l-P henyl-1 .3 -bu tad ien  (280 m p)  —  I  (286 m p). — 
1-Ketotetrahydrophenanthren  (XVII), d as s ic h  v o n  III n u r  d u rc h  d ie  D o p p e lb in d u n g  in 
9 .10-Stellung u n tersch e id e t, zeig t im  U V -S pek tr. 3 M axim a, v o n  d en en  d a s  1. höchste  
M axim um  bei 251,5 m p  v e rm u tlich  d er K o n ju g a tio n  v o n  CO u . B enzolring , d a s  2. bei 
284,5 m p  der B en za lace to n stru k tu r zuzuordnen  i s t .  D em gem äß v e rsch ie b t d ie  E in 
führung  e iner OCH3-G ruppe in  7 -S tellung  d as 2. M ax im um  v o n  III a ls  a u c h  d a s  von 
XVII nach  längeren  W ellen, w ährend  d as 1. M ax im um  n u r  w enig b ee in flu ß t w ird . 
D as S p ek tr. von  4-Ketotetrahydrophenanthren  (XX) i s t  dem  von  XV ä h n lich . D as 
M axim um  bei 311 m p  d ü rfte  d er K o n ju g a tio n  v o n  CO u . N a p h th a lin rin g  zuzu o rd n en  se in .

V e r s u c h e :  3-(p-Acetoxyphenyl)-cyclopenten-2-on-l, C13H 120 3, (IV: R  =  OCOCH3), 
aus M ethanol B lä ttch e n  vom  F . 122— 123°. ( J .  A m er. ehem . Soc. 69. 1985— 94. Aug. 
1947. M adison, U niv . of W isconsin.) O h l e .  400

D2. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
J. Beersmans u nd  J. C. Jüngers, Synthese und Untersuchung des Deuteromelhyl- 

chlorids, -bromids und -jodids. Vff. h a b en  d ie  M onohalogenide des Deuterom ethans 
d u rch  V eresterung  v o n  CD3O H  m it d en  H alogenw assersto ffen  d a rg e s te ll t  u . geben  d ie
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p h y sik a l. K o n s ta n te n  sowie d as R a m a n - u .  U ltra ro tsp e k tr . d er V erbb. an . D ie D eu tero - 
v e rb b . h a b en  e inen  g rö ß eren  D am p fd ru ck  p u . eine k le ine re  V erdam pfungsw ärm e X 
a ls  d ie  gew öhnlichen Isom eren , n ach  U n te rss . an  teilw eise d e u te r ie r ten  D e r iw .  is t  die  
E rh ö h u n g  v o n  p  in  e rs te r  N äh eru n g  p ro p o rtio n a l dem  Geh. an  schw erem  W assersto ff. 
—  Von ih re r  D a rs t.  h e r  e n th a lte n  d ie H alogenide s te ts  S puren  v o n  D im e th y lä th e r . — 
CDSC1, K p . — 24,6», log pmm =  — 1593,76/T —  4,06144 log T  +  19,02286; X =  
5,279 k ca l. —  CD3B r, K p . +  2,8»; log pmm =  — 1683,89/T — 3,28743 log T  +  17,00870; 
X =  5,896 k ca l. —  CD3J ,  K p . +  41,4»; log pmm =  — 1471,9/T +  7,5613; X =  6 ,733kcal. 
(B u ll. Soc. ch im . beiges 5 6 . 21,38— 50. M ai/Aug. 1947. Löwen, U niv .) K r e s s e .  510

Locke White jr. u n d  0 .  K. Rice, Die thermische Reaktion von H exafluoräthan m it  
Quarz. E s w ird  fe s tg es te llt, d aß  d ie  Zers, v o n  C2F6 in  einem  Q uarzgefäß im  B ereich  
v o n  800— 842° h e te ro g en  e rfo lg t, d ie  vorherrschende  R k . sch e in t C2F 6 +  3/2 S i0 2 
CO C 0 2 +  3/ä SiF4 zu  se in . S e lbst b e i 842° sch e in t eine  hom ogene Zers, des C2F6 
n ic h t zu  erfo lgen, w onach es zu  den  s tab ils ten  organ . V erbb. gehört. Ä th a n  ze rse tz t 
sich  b e re its  u n g e fäh r b e i e in e r um  250» n iederen  T em p era tu r. D er s tab ilisierende  E infl. 
d er F lu o ra to m e  is t  d a m ith ie r  wie auch  in  and eren  organ . V erbb. erw iesen . (J. Am er. 
ehem . Soc. 6 9 . 267— 70. F ebr. 1947. C hapel H ill, N . C., U n iv .) S c h ü t z a .  510

J. D. Park, A. F. Benning, F. B. Downing, J. F. Laucius und  R. C. McHarness. Die  
Synthese von Tetrafluoräthylen. Monochlordifluormethan  g ib t d u rch  Pyro lyse  bei Tem pp. 
über 65° u . versch ied . D rucken  eine Serie von  P y ro ly sa ten , u n te r  denen  Tetrafluor
äthylen  d as  einzige O lefin is t .  Auf G rund d ieser E ig . k a n n  es aus dem  R eaktionsgem isch  
abgeschieden w erden, K p .760 =  — 76,3». E s w ird  vorzugsweise a ls Lösungsm . bei d e r  
H e rs t .  von  K u n sts to ffen , a ls D ie lek trik u m , zu r S y n th . von organ. F-V erbb. u . zur 
H e rs t. e iner Serie von neuen Verbb. von de r allg . Fo rm el H (C F2)nCl b e n u tz t, wobei 
n  =  2— 14 is t .  D iese sind  g u t beständ ig  u . un g iftig , w ährend d ie  w e ite rh in  aus I d a r 
s te llb a ren  Fluorchlorcyclopropane hochgiftig  sind . I k a n n  ferner zur D a rs t. von  cycl. 
Perfluoriden  wie C3F6, C4F 8, C6F 10 usw. b e n u tz t w erden. (Mod. P la stic s  2 4 . 150. Aug. 
1947.) , K a l i x .  520

Lewis F. Hatch, John J. Russ und  Leon B. Gordon, Allylchloride. 3. M itt. D a r
stellung der 1.3-D ichlor-2-methylpropene-(l). (4. vg l. C. 1949. I I .  190; vg l. auch
C. 1 9 4 7 . 329.) Vff. s te llten  die 2 geom etr. Isom eren  von  1.3-D ichlor-2-methylpropen-(l) 
(I) d a r  u . b estim m ten  deren  p h y sik a l. D a ten  u . die der Z w ischenprodukte. —  2 4 std . 
E inw . von  konz. H Cl auf M ethally lch lo rid  (II) bei 60— 65» g ab  77% 1.2-Dichlor-2-me- 
thylpropan  (III), K p .745 1 07®, n ^25 =  1,4362. E in le iten  von  Cl2 in  4 l/2Mol III bei 60» 
u n te r  R ü h ren  u . B elich tung  m it e iner 6 0 W -L am p e  g ab  56%  1.2.3-Trichlor-2-methyl- 
propan  (IV), K p .160 108,5», nD2» =  1,4745, n D26 =  1,4724, D .264 =  1,3002. IV e n ts ta n d  
au ch  bei C hlorierung von  II m it S 0 2C12 nach  M o o ra d ia n  u . C lo k e  (J .  Am er. ehem . Soc.
68. [1946.] 785). E s w urde 3 S td n . m it 10% ig. wss. N aO H  u n te r  R ü h ren  am  R ückfluß  
g ekoch t, m it W asserdam pf dest. u. m it NaCl g e s ä tt ig t ; D est. gab  65%  Isom erengem isch : 
3-Chlor-2-methylpropen-(2)-ol-(l) (V), das d u rch  frak tio n ie rte  D est. bei 150 m m  g e tren n t 
w u rd e ; niedrigsd. V: K p .742 1 60,5», nD25 =  1,4703, n D30 =  1,4675, D .2»4 =  1,1292,
D .“ 4 =  1,1248, D .3»4 =  1,1200; hochsd. V: K p .743 1 67,4®, nD2® =  1,4702, n D25 =  1,4691, 
D .2»4 =  1,1251, D .2B4 =  1,1206. 15 M in. E inw . von  konz. HCl (M ol-V erhältnis 1:4) auf 
die e inzelnen F ra k tio n e n  von  V auf dem  D am pfbad , 12std . S tehen  bei Z im m ertem p. u. 
D est. bei 150 m m  g ab  72% I;  niedrigsd. I :  K p .741 130®, n D25 =  1,4698, nD80 =  1,4675, 
D .254 =  1,1629, D .3»4 =  1,1571; hochsd. I :  K p .745 132,0», n D23 =  1,4740, nD30 =  1,4712, 
D .2B4 =  1,1667, D .304 =  1,161 2. H ydrolyse  v o n l  gab  entsprechendes Isom eres V. •— E in 
le iten  von Cl2 in  ein  Gem isch von  3 Mol II u. 300 ccm  CC14 bei 20— 30® u . D est. bei 150m m  
g ab  33%  I ,K p .150 81®, n D25 =  1,4710, 25% 3-Chlor-2-chlormethylpropen-(l), K p .,50 85®, 
n D25 =  1,4728, n D3» =  1,4705, D .2S4 =  1,1722, D .3»4 =  1,1666 u . 26%  IV. 2 Mol der so 
e rh a lten en  I-F ra k tio n  w urden m it 10% ig. Ü berschuß von  10% ig. Sodalsg. h y d ro ly 
s ie rt u . m it Ae. e x tra h ie r t ,  d an n  bei 25 m m  d e s t.:  V, K p .25 76®, D .254 =  1,1247; 3 .5 - 
Dinitrobenzoat, F . 93,5»; es w urde dabei also w ahrschein lich  h au p tsäch lich  d as n iedrigsd . 
V geb ild e t. ( J .  A m er. ehem . Soc. 6 9 . 2614— 16. N ov. 1947. A u stin , T ex ., U niv . of 
T exas, D ep. of Chem .) R e is n e r .  520

W. E. Bissinger, R. H. Fredenburg, R. G. Kadesch, F. Kung, J. H. Langston, H. C. 
Stevens u nd  F. Strain, E inige Reaktionen des Buladienmonochlorhydrin, l-Chlorbuten-(3)- 
ol-(Z). E ine  R eihe von  R k k . des l-Chlorbuten-(3)-ol-(2) (I) w urden  u n te rsu ch t. Bei der 
C hlorierung von I  (vgl. W i l l i a m s ,  T rans. Am er. In s t .  chem . E n g r. 3 7 . [1941.] 171) 
w urde 1.3.4-Trichlorbutanol-(2) (II) in  m axim al 77% ig. A usbeu te  e rh a lte n  neben  Poly- 
äthern (Ha), deren  Bldg. d u rch  A nw esenheit von  C l-Ionen zu rü ck g ed rän g t w erden 
k o n n te  (vgl. B a r t l e t t  u .  T a r b e l l ,  J .  Am er. chem . Soc. 58. [1936.] 466). HCl-Ab- 
sp a ltu n g  aus II fü h rte  w ahrschein lich  zu einem  Gem isch zweier Dichlorepoxybutane  (III).

3*
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W äh ren d  V erss., C hlormethylvinylketon  (IV) aus I d u rch  O x y d a tio n  h e rzu ste lle n , u n 
befriedigend w aren , gelang dessen D a rs t .  au f in d ire k tem  W ege. D ie H y d ro ly se  v o n  1 

(vgl. K a d e s o h , J .  A m er. ehem . Soc. 68. [1946.] 46) p R  
CH,cicnciCHCH2Cl ws8. N a H C 0 3-Lsg. fü h r te  zu  E rythrol (V) [B u ten -(l)-d io l-

I (3-4)], 3 .4-E poxybuten-(l)  (VI) u . trans-B uten-(2)-d io l-(1 .4)
V (VII) neben  e tw as a ld e h y d artig em  M ateria l. I n  e in e r D is-

(CH,Cit'HCHCH,Cl)y kussion  zeigen V ff., d aß  d ie  B ldg. von  VII a u s V bzw. VI
I ü ber e in  C arbonium ion , C H 2OHCH+CH = C H 2, m öglich  u .
I v om  p H d er H ydro lyse lsg . ab h än g ig  is t ,  w as d u rc h  d a s  V erh.

iia CH3C1CHCH0HCH2C1 VOn  VI bei versch iedenem  p H in  Ggw. v o n  C l-Ionen , die 
ab er ke in en  E in fl. h ab en  (vgl. B r ö n s t e d  u .  K i l p a t r i c k , 

J .  Am er. ehem . Soc. 51. [1929.] 428 u . Y ottng , R o b e r t s  u . W i n s t e i n , J .  A m er. ehem . 
Soc. 64. [1942.] 2157), u . von  V, d a s in  Saurem  M edium  u n te r  U m lag eru n g  in  V II ü b e r
g e h t (vgl. H e a r n e , A. P . 2 373 956), b e s tä t ig t  w urde. E ry th ry lsu lfit  (Va) u .  E rythryl-  
earbonat (Vb) w urden d a rg es te llt . —  I b ild e te  m it  wss. N aC N -Lsg. e in  G em isch  isom erer 
Butadiencyanhydrine  (V lll) , aus den en  sich  n u r  schw ierig  C yanbutadien  d u rc h  H 20 -  
A bspaltung  gew innen ließ . K a ta ly t .  H y d rie ru n g  v on  V III fü h rte  zu  B u ty len cya n h yd rin  
(IX ), aus dem  sich  n ach  H y d ro ly se  u .  H 20 -A b sp a ltu n g  y-Valerolacton  b ild e te , w as 
d a rau f h in d eu te te , d aß  d ie  C N -G ruppe in  V l l l  a n  e in  E n d-C -A tom  g eb u n d en  w ar. — 
F ern er w urden  d e r  Chlorameisensäureester u .  Kohlensäureester v o n  I d a rg e s te llt .

V e r s u c h e  : 1.3.4-Trichlorbutanol-(2) (II), C4H 70C13, au s I u. Cl2 in  CC14 bei 
— 5“ bis + 5 ° ,  K p.„ 86— 93°, n D20 =  1,50 47. Polyäther (Ha), seh r viscoser R ü c k s ta n d  
bei D est. von  II, m ittle res  M ol.-Gew. 360 (k ryoskopisch). W urde  dm  C hlorierung  v o n
I  in  konz. H C l vorgenom m en, so b ild e te  sich neben  II u. Iia e tw as  B utadiendichlorhydrin , 
C4H 80 2C12, be rech n et aus C l-B estim m ungen. —  Dichlorepoxybutan  (III), C4H 60C1,, aus
II m it 20% ig. wss. N aO H  in  96% ig. A usbeute , K p .45 96— 100°, n D20 =  1,4749. — 
l-Chlor-3.4-dibrombutanol-(2), n a ch  P e t r o w  (vgl. C. 1939. I .  2956) au s I  u . B r2 in  
CHCl3,K p .10 126— 129°, n D20 =  1,56 35. —  l-C hlor-3.4-dibrom butanon-(2), n a c h  P e t r o w  
d u rch  O x yda tion  aus v o rs t. m it C hrom säure, K p .l0 112— 114°, n D20 =  1,5544. D e 
brom ierung  m it ¡Zn schlug feh l. M it N a J  (vgl. W i n s t e i n , P r e s s m a n  u . Y ottng , C. 1940.
I. 2931) in  A ceton  w urde aus dem  K e to n  in  55% ig. A u sbeu te  C hlorm ethylvinylketon  (IV), 
CjHjOCl, a ls  trän en reizen d e  F l. e rh a lte n , K p .140 89— 90°, K p .60 70°, K p .l0 37— 39°,
F . —43 bis — 30°, n D2® =  1,4675, D .2°4 =  1,2604. —  1.3.4-Trichlorbutanon-(2), 
C4H 50C13, aus II nach  P e t r o w , trän en re izen d , K p .10 89— 90°, n D20 =  1,4968, ließ  sich 
n ic h t in  ein  Sem icarbazon oder 2 .4 -D in itro p h en y lh y d razo n  ü b erfü h ren  u . k a u m  zu IV 
dechlorieren . —  W urde I m it 10% ig. Ü berschuß  e in e r wss. K a H C 0 3-Lsg. e rh i tz t ,  so 
e rh ie lten  Vff. 3 .4-E poxybuten-(l)  (VI) 16% ig. A usbeu te , d ie  u n te r  an d ere n  Be
d ingungen  au f 50%  e rh ö h t w urde, K p . 63— 66°, n D20 =  1,41 32, Erythrol (V) 40% ig. 
A usbeute  (bzw. 55— 65% ), K p .2 74— 80°, nD20 =  1,4608 u . trans-Buten-(2)-diol-(1.4) 
(VII) 6% ig. A usbeute , K p .ä 104— 105°, nD2« =  1,4755. VII e rs ta r r te  bei 24— 25°, sein 
Dibromid, F . 132— 133®. VII u. C h lo ram eisen säu rem eth y lester g ab en  in  Ae. in  Ggw. 
von  P y rid in  bei — 4° Bulen-(2)-bis-(methylcarbonat)-(1.4), P lä ttc h e n  au s W ., F . 68—-69°. 
Ä hnlich  w urde das Bism ethylcarbonat des E ry th ro l e rh a lte n , K p .4 95— 97°, n D2“ =  
1,4290. —- U m  die W rkg. von C l-Ionen au f die H y d ra ta tio n  von  VI fe s tzu s te lle n , w urden  
einige P roben  in  verschied , wss. Lsgg. g ekoch t u . d ie  M engen e n ts ta n d e n e n  V bzw . VII 
b estim m t. —  W ährend  beim  E rh itz en  von V m it w asserfre iem  K a„C 03 oder m it H a 2C 0 3- 
Lsg. keine V eränderung e in tra t ,  lie ferte  K ochen in  H C l-Lsg. (P h  1,6) in  5- bzw . 7% ig . 
A usbeu te  VII u. Crotonaldehyd, a ls 2.4-D initrophenylhydrazon, F . 185— 186°, id e n tif i
z ie r t, neben  65%  u n v e rän d e rte m  V. —  E ryth ry lsu lfit (Va), C4H G0 3S, au s V u . Di- 
m eth y lsu lfit bei 120“, 86% ig. A usbeute , K p .3 56— 58°, n D2° =  1,4588; lie fe r te  be i 70° 
m it B enzoylperoxyd u n te r  SÖ2-E ntw . eine schw arze g e la tin ö se , in  A ceto n  u n lö sl. Masse. 
—  Erythrylcarbonat (Vb), C ^ O j ,  aus E ry th ro l-N a  u . D iä th y lc a rb o n a t bei 110— 130°, 
95% lg. A usbeute , K p .s 102— 106°, nD2° =  1,4487; lie fe rte  bei 70° m it  B enzoy lperoxyd  
eine h a r te  spröde polym ere, in  A ceton u . Chlf. un lösl. V erb ., d ie  s ich  in  h e iß em  Ä th y len 
carb o n a t lö ste  u . bei über HO® erw eichte. —  B u tad iencyanhydrin  (VIII), C6H 7ON, 
74% ig. A usbeute, w ahrschein lich  zu 70%  l-C yanbuten-(3)-o l-(2 ), K p .30 132— 133°,- 
n D20 =  1,4559, V erteilungskoeff. zw ischen A e ./W . bei Z im m ertem p . 5 ,6 ; tx-N a^hthyl- 
urethan, k ry s t .  aus Bzl. +  PA e., F . 112,5— 113,5°. —  B is-[l-C hlorbuten-(3)-2-oxy]- 
methan, C9H 140 2C12, n ach  A d a m s  u . A d k i n s  a u s I u . P a ra fo rm a ld eh y d  in  Ggw. von  
FeC l3, K p .10 117— 121°, n Dä° =  1,4737. D ieses re ag ie rte  n ic h t m it ISfaCN o d e r CuCN. 
D a  es auch  k e in  G r i g n a r d -Reagens lie ferte , w a r es n ic h t m öglich , VIII auf d iesem  
W ege d a rzu ste llen . —  C yanbutadien, C5H 5N , d u rch  P yro lyse  v o n  VIII a n  S ilicag el od er 
Al bei 290—350°, K p .60 61— 63°, nD20 =  1,4812. — B u ty lencyanhydrin  (IX), C^H jO N,



au s VIII m it schw arzem  P d  in  D ioxan  bei 25°, 82% ig. A usbeu te , K p .30 126— 129°, 
nD20 =  1,4348— 1,4350, v e ru n re in ig t m it VIII; a-N  aphthylurethan, F . 105— 106°. M isch- 
F . d e r a -N ap h th y lu re th a n e  v on  VIII u . IX lag  bei 101—102°. Bei E rh itz e n  von  IX 
m it konz . H 2S 0 4 auf 155° u . ansch ließendem  K ochen m it e tw as W . w urde n ach  Aus- 
ä th e rn  e in  P ro d . gew onnen, d a s w ahrschein lich  y -V  alerolacton w a r, K p .10 79— 80°, 
n D20 =  1,4351, F . — 37 bis — 35°, V erseifungsäquivalen t 98. — Chlorameisensäureesler 
von  I, C6H 60 2C12, aus I u . C0C12 bei 20— 25° u n te r  B enutzung  eines m it  T rockeneis +  
A ceton  besch ick ten  R ü ck flu ß k ü h le rs , 67% ig. A usbeu te , K p .22 75— 76°. —  Kohlensäure
ester v o n  I ,  C9H 120 3C12, aus I  u . C0C12 in  Bzl. in  Ggw. v on  P y rid in  bei 0— 10°, 79% ig. 
A usbeute , K p .4 116— 121°, n D20 =  1,47 26. ( J .  A m er. ehem . Soc. 69. 2955— 61. 
Dez. 1947. B a rb e rto n , O ., R es. L abor, of P itts b u rg h  P la te  G lass Co., C olum bia 
Chem . D iv .) L in d e n b b b g .  520

Tsing-Lien Chang un d  Yü-Chih Wei, Über deuteriumhaltigen Äthylalkohol. D urch  
H ydro lyse  von  N a-Ä th y la t u . A l-Ä thy lat m it D 20  w urde C2H 6O D d arg este llt, K p .76078,8°,
D .264 =  0,801 (CjH jOH  : K p .700 78,32°, D .254 =  0,78506). (Sei. R ep. n a t.  T sing H u a  
U n iv ., Ser. A 4. 451—52. O k t. 1947. D ep. of Chem.) P e t t e r s .  560

James F. Bourland und  Henry B. Hass, M echanism us der Kondensation von N ilro- 
alkanen m it A ldehyden. D ie von  P r i e b s  (L iebigs A nn. Chem. 225. [1884.] 319) e n t 
d eck te  K o n d en sa tio n  von  A ldehyden m it N itro m e th an , d ie  von  H e n r y  (C. R . hebd. 
Séances A cad. Sei. 120. [1895.] 1265) e rw e ite rt w urde u . n ach  dessen  U n te rss . n ach  
A rt e iner A ldo lkondensation  v e rläu ft, w ird  d u rch  saure  K a ta ly sa to re n  b eg ü n stig t. 
N ach  d en  B eobach tungen  von  K a m l e t  (A. P . 2 151 517 [1939.]) v e rläu ft die H e n r y -  
sche R k . am  besten , w enn m an d ie  N a-V erb. des N itro a lk an s  m it d e r B isu lfitverb . 
des A ldehyds um se tz t. D a  d ie K o n d ensa tion  R '-C H =  O -f- R aC = N 0 2N a ^  R ' • 
CH(O Na) -  CR2-N 0 2 ein  G leichgew icht d a rs te ll t  u . d u rch  Z usa tz  der äq u iv a len ten  
Menge e iner Base q u a n ti ta t iv  rü ck w ärts  v e rlau fen  k a n n , sp ie lt n ach  A uffassung der 
Vff. d as B isu lfit n u r a ls sau rer K a ta ly sa to r  e ine  R olle . D ie R k . k a n n  auch  d u rch  E ssig 
säure  u . K ohlensäure  k a ta ly s ie r t  w erden.

V e r s u c h e :  3-M ethyl-3-nilro-4-heptanol, C8H 170 3N , d u rch  Zugabe von n -B u ty r- 
a ld eh y d , in  N a triu m su lfit gelöst, zu e iner Lsg. von  2 -N itro b u tan  in  der berechneten  
M enge N aO H  bei 60° a ls  o rangefarbenes ö l ,  K p .10 117— 119°, A usbeu te  27,8%  (vgl. 
V a n d e r b i l t  u . H a s s ,  In d . E ngng. C hem ., in d . E d it .  32. [1940.] 34). — 2-M ethyl-2- 
nitro-3-hexanol ( I ) ,  C7H 150 3N, d u rch  Z ugabe äqu im ol. Teile  von n -B u ty ra ld eh y d  u . 
E isessig  zu 2-N itrop ropan , in  verd . N aO H  gelöst, bei 50°, K p .s 103— 106°, A usbeute  
86 ,2% . — 3 -N itro-4-heptanol, C7H 150 3N , A usbeu te  88 ,4% . —  2.4-D im ethyl-2-nitro-3- 
pentanol, C7H 150 3N , A usbeu te  30,4% . —  3.5-D im ethyl-3-nitro-4-hexanol, C8H 170 3N , 
A usbeu te  36,4% . — I durch  Zugabe von  n -B u ty ra ld eh y d  zu e in e r a lk a l. 2-N itropropan- 
lsg. u n te r  g leichzeitigem  E in le iten  von C 0 2 bei 45°, U m setzung  55% . —  2-N itro-l- 
phenyl-l-propanol, C9H n 0 3N , aus N itro ä th a n  in  verd . N aO H  u. B enzaldehyd bei 
65— 75° u n te r  E in le iten  von C 0 2, K p .2 120— 126°, A usbeu te  91%  bei e inem  U m satz  
von  48% . ( J .  org. C hem istry  12. 704—07. Sep t. 1947. L a fa y e tte , In d .,  P u rd u e  U n iv .)

G o l d . 5 6 0
A. Ja. Jakubowitsch und  Ju. M. Sinowjew, Sulfochlorierung als neue Methode der 

Sulfierung von A lkanen. Eigenschaften und Anw endung der A lkansulfochloride. G esam t
überb lick  m it L ite ra tu rv erze ich n is  über d ie  E n tw . u . den  derzeitigen  S ta n d  der Su lfo
ch lorierung d er A lkane. (Y cn ex H  X h m h h  [F ortsch r. Chem .] 16. 581—98. S ep t./O k t. 
1947. M oskau.) v .  K u t e p o w .  6 0 0

G. Forrest Woods und  Herman Sanders, E in ige Reaktionen des 2.4-Pentadienal. 2.4- 
P en tad ien al (I) (vgl. W o o d s  u. S a n d e r s ,  J .  Am er. chem . Soc. 68. [1946.] 2483) w urde 
du rch  einige R k k . c h a ra k te r is ie r t. In  DiELS-ALDER-Rkk. k a n n  I a ls  D ien oder D ieno- 
philes reag ieren . M it C6H 5M gBr re ag ie rt I u n te r  1 .2-A ddition . D as d ab ei geb ilde te  
P rod . g ab  u n te r  1 .5-U nilagerung der O H -G ruppe (vgl. ähn liche  U m lagerungen  bei 
H e i l b r o n ,  J o n e s ,  M cC o m b ie  u . W e e d o n ,  J .  chem . Soc. [London] 1945. 84 u . C y m e r -  
m a n , H e t l b r o n  u . J o n e s ,  J .  chem . Soc. [L ondon] 1945. 93) 5-Phenylpentadien-(2.4)-
ol-(l) (II), d as se inerseits  a n  d er L u ft  u n te r  Zers, in  Zim taldehyd  überging.

V e r s u c h e :  2.4-P entadienal ( I ) ,  aus 2-Ä thoxy-A 3-d ih y d ro p y ran  in  H 3P 0 4
durch  W asserdam pfdest., K p .20 38— 40°. H ydrierung  von  I  in  Ggw. von  R a n e y - N I  
in  W. bei 2— 3 a t  H 2-D ruck u . Z im m ertem p ., die  seh r lan g sam  verlief, lie fe rte  Valer- 
aldehyd, id en tif iz ie rt a ls  2 .4-D initrophenylhydrazon, C jjH 140 4N 4, K ry s ta lle  aus wss. A., 
F . 105,5— 106,5° (vgl. A ir s ,  F i r t h  u . G a r n e r ,  J .  chem . Soc. [London] 1946. 1089), u. 
n-A m ylalkohol, id en tif iz ie rt a ls a-N aphthylurethan, C16H 190 2N , K ry s ta lle  aus PA e., 
F . 68°. —  3-A ldehyd-A i -tetrahydrophthalsäureanhydrid, C9H 80 4, aus I  d u rch  K ochen m it 
M aleinsäu reanhydrid  in  Toluol, K ry s ta lle  aus PA e., F . 153— 154°. 4-A ldehyd-5-vinyl-
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1.2-dim ethyl-A '-cyclohexen, Cu H 160 ,  aus I  u . 2 .3 -D im .ethy lbu tad ien  im  CA RIU S-Bohr 
bei 150° Kp.g 117— 118°, n D26 =  1,5100, dessen  2 .4-B inürophenylhydrazon , O17rL20'J 4i>U, 
gelbe K ry s ta lle  aus wss.’ A ., F . 179— 180°; Semicarbazon, C12H 19ON3, g län zen d e  P l ä t t 
chen  aus wss. A ., F . 202°. —  5-P henylpentadien-(2 .4)-o l-(l) (II), 0 n H 12O, a u s  I u. 
C6H 5M gBr, K ry s ta lle  aus PA e., F . 78— 79°; Phenylurethan, C18H 170 2N , N a d e ln  aus 
PA e., F . 99,5— 100°. II m ußte  u n te r  N 2 a u fb ew a h rt w erden , d a  es a n  d e r P u l t  eine 
g u m m iartige  M. m it A ldehydgeruch b ilde te . W enn  le tz te re  m it A. b e h a n d e lt  w urde , 
k o n n te  aus d er E x trak tio n s lsg . Zim taldehyd-2.4-dinitrophenylhydrazon, C15H X20 4N4, d a r 
g es te llt w erden, ro te  K ry s ta lle  aus E ssig ester, F . 253— 254°. 5-P h enylpen tano l-(l), 
C, H lßO aus II d urch  R ed. m it R a n e y -N i  in  A. bei Z im m ertem p . u . 3 a t  H ^-D ruck, 
K p .14 150— 151°, K p .8 133— 134°, n D26 =  1,5122; P henylurethan, K ry s ta l le  a u s  PA e., 
F  73 5°; 3 .5 -Dinitrobenzoesäureester, C18H 180 6N 2, K ry s ta lle  a u s  P A e., F . 67,5°. ( J .
Am er. ch em .S o c .6 9 . 2926— 28. D ez. 1947. Coll. P a rk , M d., U n iv .) L i n d e n b e r g . 670 

J .  C. Sauer, K etendim ere aus Säurechloriden. A usgehend  v o n  S ä u re ch lo rid e n  d e r  
allgem einen Form el R C H 2-COX w u rd en  d u rch  H a lo g en w assers to ffab sp a ltu n g  m it 
t e r t .  a lip h a t. A m inen nach  fo lgendem  R eak tio n ssch em a :

R -C H ,-C O X  +  R '3N  -  [R -C H  =  C =  O] +  R 'aN - H X
2 [R  • CH =  C =  0 ]  -*■ R  • C H 2 • CO • CR =  C =  O

dim ere M onoalky lke tene  h e rg este llt , w obei d a s  zu ers t en ts te h en d e  m onom ere K e ten  
sich  sofort u n te r  dem  k a ta ly t .  E in fl. d e r  te r t .  A m ine oder d e ren  H y d ro ch lo rid e  d im eri- 
s ie rt. D ie H alogenw assersto ffabspaltung  w urde in  e inem  in e r te n  L ösungsm . w ie A e., 
Bzl. oder CCl4bei gew öhnlicher T em p. in n erh a lb  3 S td n . oder in  sd. T oluol in  w enigen M in. 
d u rch g efü h rt. D ie A u sbeu ten  a n  d im eren  K e ten en  sch w an k en  zw ischen  40 u . 100% . 
M it N .N -D im ethy lan ilin  u . P y rid in  g e lin g t die R k . n ic h t , au ch  n ic h t bei e rh ö h te r  T em p. 
u . e rh ö h tem  D ru ck . B eifolgendes Schem a v e ran sc h a u lic h t d ie  W ic h tig k e it d e r  d im eren  
K e ten e  a ls  gü n stig e  A usg an g sm ateria lien  fü r d ie  H e rs t .  v o n  /3 -K etosäu ren :

R '- O H

R - C H a C 0 C R = C = 0 .

----------_ >

R ' - N H 2

h 2o  
-------------->

R -C H 2- C 0 - C H R C 0 2R '

R  • C H 2 • CO • C H R  • CO ■ N H R '

R -C H 2- C 0 C H R - C 0 2H  ~ C°> . (R C H 2)2-CO

Von In teresse  is t  die H alogenw assersto ffabspa ltung  des 5-C arbom ethoxyvaleroy lch lo- 
r id s  u. ansch ließende H y d ra tis ie ru n g  des en ts teh en d en  d im eren  K e te n s  zu r U ndecanon-
6 -d is ä u re - ( l .l l )  m it e iner G esam tau sb eu te  v o n  70% :

CH30 2C -(CH 2)4-C0-C1 +  R 3N  -
H O H

CH ,0„C • (CH2)4 • CO • C [(CH ,), • C 0 2CH3] = C = O  ------ >
N aO H

H +
N a 0 2C(CH2)4 • CO • CH [(C H ,), • C 0 2N a]C 0 2N a  ►

—C02
HO^C • (CH2)4 • CO • (CH2)4 • c o 2h .

H alogenw assersto ffabspaltim g  eines G em isches zw eier Säurech lo ride  so llte  zu  4 K eten- 
d im eren  füh ren . Bei d er en tsp rech en d en  R k . e ines G em isches au s A cety lch lo rid  
u . L au ry lsäu rech lo rid  w urden  d u rch  U m setzung  m it A n ilin  d ie  be iden  m öglichen  e in 
fachen  D im eren  u . d as gem isch te  D im ere Cn H 23- C 0 - C H = C = 0  nachgew iesen , das 
andere  gem isch te  D im ere CH3-CO-C(C10H 21) = C = O  k o n n te  jedoch  n ic h t  g e funden  w er
den . E in  ähn liches R e su lta t  w urde be i d e r H alo g en w assers to ffab sp a ltim g  eines Ge
m isches aus Prop ionyl- u . C aproylchlorid  e rh a lte n . N ach  S t a u d in g e r  („D ie  K e te n e “ . 
F e rd in an d  E n k e , S tu t tg a r t  1912, S. 19) e n ts te h t  aus A d ip in säu rech lo rid  d u rc h  H a lo 
genw assersto f fab sp altu n g  das P rod . [O =  C =  C H -(C H 2)2-CH =  C =  0 ] 2, ohne d aß  
d ie  S tru k tu r  bew iesen w ird . Vf. fan d , d aß  d ie  H a lo g en w assers to ffab sp a ltu n g  q u a n ti
t a t i v  v e rlä u ft, aber das R eak tio n sp ro d . v e rh a rz t b e im  D estillie ren . W ird  jed o ch  das 
R eak tio n sp ro d . m it A. b e h an d e lt, so e n ts te h t  in  40% ig . A usbeu te  d e r C yclopentanon- 
ca rb o n säu reä th y les te r  (I). W ahrschein lich  e n ts te h t  aus dem  zu ers t e n ts ta n d en e n  m ono
m eren  K e ten  d u rch  R ingsch luß  das a -K e to te tra ru e th y le n k e te n , d as A . u n te r  B ldg. 
v on  I a n la g e rt. S ebacy lsäurech lorid  hingegen g ib t  n u r e in  po lym eres K e te n d e riv a t.

V e r s u c h e :  D ie Säurech lo ride  w u rd en  aus d en  S äu ren  m it  T h io n y lch lo rid  
d a rg e s te llt , z. B . Stearinsäurechlorid  m it 86% ig. A usbeu te  au s S te a rin sä u re  u . T h io n y l-
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ch lo rid  bei g e w ö h n lic h e rT e m p .ü b e r4 8 S td n .,K p .1150°. Stear insäur ¿bromid, aus S te a rin 
säu re  u . P h o sp h o rtrib ro m id , K p .j 172— 178°, A usbeu te  10% . —  T riä th y la m in  w urde 
d u rch  D e s t. üb er a -N ap h th y liso cy a n a t gerein ig t. — Ketendimere R • CH 2 -CO -C(R) =  
C — 0 ;  d u rch  H y d ra ta tio n  u . D ecarboxylierung en ts tan d en e  Ketone (R -C H 3)3 -CO; 
A n ilid e  R -C H 2 -C O -C H R -C O -N H -C 3H s. Dimeres Hexadecylketen, R  =  CltH33, aus 
S tearo y lch lo rid  in  w asserfreiem  Bzl. m it T riä th y lam in  u . T riä th y lam in h y d ro ch lo rid  
bei gew öhnlicher T em p. üb er 16 S td n ., aus L igroin , F . 62— 63°, A usbeute  90,3%  Keton, 
R  =  C16H33, F . 86— 87°. A n ilid , R  =  C13H 33, aus verd . A ., F . 77— 78°. I n  gleicher W eise 
aus S tearo y lb ro m id  in  Ae. m it 83% ig. A usbeute. —  Dimeres M ethylketen, R  — CH3, 
au s P ro p io n y lch lo rid  in  w asserfreiem  sd. Ae. m it T riä th y lam in  u . T riä th y la m in 
h y d ro ch lo rid , K p .12 57— 58°, A usbeu te  70 ,5% . D urch  A nlagerung von A . e n ts te h t  der 
a-Propionylpropionsäureäthylester, K p .u  85—86°, m it 65% ig. A usbeute . —  Dimeres 
Keten, R  =  H , au s A cety lch lorid  bzw. -brom id in  Ae., K p .400 96°, A usbeute 50%  bzw. 
40% . Keton, R  — H , a ls  D ibenzalverb . iso lie rt, F . 108°. A n ilid , R  =  H , F . 83— 84°. 
Dimeres Ä thylketen , R  =  C2H S, au s n -B u ty ry lch lo rid  in  L igroin , K p .32 95— 96°, A us
b eu te  70% . A n ilid , R  =  CZH 3, F . 84— 85°. —  Dimeres n-Propylkelen, R  =  n-C3H 7, aus 
n-V aleroy lch lorid  in  L igroin , K p .30 1 35°, A usbeute  93% . Keton, R  — w-C3H 7, K p. 182 bis 
183°. A n ilid , R  — n-C3H 7, F . 68— 69°. —  Dimeres Isopropylketen, R  =  iso-C3U 1, aus 
Iso v a leroy lch lo rid  in  A e., K p .36 108— 110°, A usbeu te  56 ,5% . Keton, R  — iso-C3H 7, 
K p .32 48— 51°. A n ilid , R  =  iso-C3H 7, F . 105— 106°. —  Dimeres Butylketen , R  — CXH 3, 
au s C aproy lch lo rid  in  L igroin , K p .l0 127— 129°, A usbeute  40% . A n ilid , R  =  Ci H 3, 
F .  76— 77°. —  Dimeres H exylketen, R  — C6H 13, aus C apryloylchlorid  in  A e., K p .2 132 b is 
133°, A usbeu te  56% . Keton, R  — CeH 13 (8-Pentadecanon), F .  41°, aus A ., A usbeute  
95% . A n ilid , R  =  C6H 13, F . 80— 82°. A m id , R  =  C6H 13, C16H 310 2N, F . 109— 110°. 
A nlagerung  von  A . e rg ib t a.-C apryloylcaprylsäureäthylester, K p .4 161— 165°. —  D i
meres Decylketen, R  =  C10HZ1, aus L auroylch lorid  in  A e., F . 41— 42°, A usbeute  100% . 
Keton, R  =  C30H 21, F . 69°. A n ilid , R  =  C10HZ1, F . 84— 85°. A m id , R  =  C30H iv  F . 
114— 115°. Dimeres Dodecylketen, R  =  C12I l25, aus M yristoy lch lorid  in  L igroin , F . 42 
b is 44°. Keton, R  =  C ^H ^ ,  F . 74— 75°. A n ilid , R  =  <712/ / 25, F . 82°. —  Dimeres H exa
decylketen, R  — C13H33, aus S tearoy lch lorid  bzw. -brom id in  Bzl. bzw. A e., F . 62— 63°, 
A usbeute  100% bzw. 83% . Keton, R  =  Qf6H33, F . 86— 87°. A n ilid , R  =  C13H33, F . 77 
b is 78°. A m id , R  =  C16H33, C3^EL710 ^ i ,  F . 104“. —  Undecanon-6-d isä u re -(l.ll) ,  Cn H 180 5, 
aus 5 -C arbom ethoxyvaleroylchlorid  in  sd. Ae. m it T riä th y lam in  zum  en tsprechenden  
K e ten , das m it Ca(OH)2 in  90% ig. sd. A . h y d ra tis ie rt  w urde, aus sd. W ., F . 109°, A us
b eu te  6 7% ; Semicarbazon, C12H 210 5N3, aus W ., F . 194— 195“. —  2-Cyclopentanoncarbon- 
säureäthylester (I), aus A dip insäurech lorid  in  B zl. m it  T riä th y la m in  zum  K e ten , das 
n ic h t iso lie rt, sondern  m it A. u m gesetz t w urde, K p .u  103— 104°, A usbeute  4 0 % ; Sem i
carbazon, F . 142— 144“. —  H C l-Abspaltung eines Gemisches aus Acetylchlorid u . Lauroyl
chlorid in  B zl. d u rch  T riä th y lam in . N ach  E n tfe rn en  des T riä th y lam in h y d ro ch lo rid s 
w urden  die en ts tan d en en  K etengem ische m it A nilin  u m gesetz t u . nach  20 S td n . S tehen  
d ie  e n ts ta n d en e n  A nilide aus A. f rak tio n ie r t k ry s ta llis ie rt. E s w urden  e rh a lte n : a- 
Lauroyllauranilid , F . 84— 85°, A usbeute  40% . Acetoacetanilid, F . 83— 84°, A usbeute  
30% . A ls Beweis fü r d ie E n ts teh u n g  sym m . D im erer; Lauroylacetanilid, C20H 31O2N, 
F . 54— 57°, A usbeu te  9% , g ek u p p elt m it p-N itrobenzold iazonium chlorid  in  50% ig. 
D io x an  fü h r t  zum  oi-(p-Nitrophenylazo)-lauroylacetanilid, C26H 340 4N4, F . 84— 85° aus 
95% ig. A ., a -A ce tlau ran ilid  g ib t u n te r  gleichen B edingungen diesen F a rb sto ff  n ich t.
—  H C l-Abspaltung eines Gemisches von Propionylchlorid u . Caproylchlorid in  PA e. d u rch  
T riä th y la m in  fü h r t  zu  folgendem  K etengem isch : M ethylketen, K p .30 70— 76°, A usbeute 
3 6 % ; gemischtes Keten, C9H 140 2, K p .30 111— 116°, A usbeute  2 3% ; B utylketen , K p .30 
135— 148°, A usbeu te  27% . W ird  d as gem ischte K e ten  m itN H 3-G as in  Ae. b eh an d e lt, 
so e n ts te h t  e in  N d. (aus A . F . 102— 103°), der a-C aproy lprop ionam id , CgH^OaN, «- 
P ro p io n y leap ro n am id  oder e in  G em isch beider sein k an n . ( J .  A m er. ehem . Soc. 69. 
2444— 48. O k t. 1947. W ilm ing ton , D el., D u P o n t de N em ours & Co.) P ö h ls .  710

S. M. McElvain u n d  Robert L. Clarke, Ketenacetale. 18. M itt. Penlaäthoxyäthan  
und  Tetraälhoxyäthylen  (Diäthoxyketendiäthylacetal). ("Vgl. au ch  C. 1945. I I .  783.) 
Vff. besch re iben  die D a rs t.  v o n  Pentaäthoxyäthan  (V) aus D iäthoxyäthylacetat (I) u . 
dessen  R k . m it N a-Ä th y l zu  Tetraälhoxyäthylen  (VI). D as K e ten a ce ta l VI zeig t keine  
T endenz zu r D issozia tion , es w urde ch arak te ris ie rt d u rch  seine R ü ck v erw and lung  in  
V m it A. u . d u rch  seine R k . m itB r2, die zur Bldg. v o n Ä th y lo x a la t u . Ä th y lb rom id  fü h rt.
—  D iäthoxyacetam id  (II), au s I m it konz. N H 3, aus PA e. F . 77— 78°. —  D iäthoxy- 
acetonitril (III), analog  wie in  J .  A m er. ehem . Soc. 69. [1947.] 2657 beschrieben , K p .20 68 
bis 70°, nD25 =  1,39 37. —  Diäthoxyim inoäthylacetathydrochlorid  (IV), au s III n ach  
M c E lv a in  u . N e l s o n  (C. 1945. I .  1358), D iäthoxyim inoäthylacetat, C8H 170 3N , K p .2091 
b is 92°, D .264 =  0,957, n D25 == 1,4147. —  V, C12H 260 5, aus IV u . abso l. A. beim  S tehen
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u . sp ä te re  Zugabe v o n  N a -Ä th y la t b is z u r  b as. R k . ,  K p . 205— 207°, K p.g 85— 86°,
D .264 =  0,935, n D25 =  1,4072. V w ird bei h ö h e re r T em p. in  Ggw. v o n  IV sch n e ll zu  
I u. A. zers ., d ie  Z ugabe v on  N a -Ä th y la t v e rh in d e r t  diese K a ta ly se . —  VI, C10H 20O4, 
au s V u .N a -Ä th y l in  PA e. u .N 2-A tm osphäre , K p .740 195— 196°, K p .s 70— 71°, D .2S4 =  
0,949, n D25 *= 1,4213. D ie R k . g e h t zu m  Teil u n te r  w eite rg eh en d er Z ers, v o n  V u . VI 
v o r sich, d ie A usbeu ten  a n  VI sind  d a h e r  gering . ( J .  A m er. ehern  Soc. 69. 2661— 63. 
N ov . 1947. M adison, W is., U n iv .) K r e s s e .  720

J. Wiemann, Reduktion einer M ischung von Aceton u nd  C aprylsäureester durch 
Natrium, bei Gegenwart von Wasser. W ie s ich  in  e in e r f rü h e re n  A rb e it  des Vf. (vgl. 
K a p r o n  u . W ie m a n n , B ull. Soc. chim . F ran ce , Mém. [5] 12. [1945.] 945) zeig te , fü h r t  d ie  
R ed. e iner M ischung des K e to n s R 4C 0 R 2 u . e ines E s te rs  R C 0 2C2H 5 u n te r  d e n  ange
gebenen B edingungen zu dem  K etol R -C O -C (O H )R 1R 2 (I) u . d em  dreiwertigen 
Alkohol R^aCCOHi-RCCOH^-OCOBORiRa (II). A uch au s A ceton  +  C ap ry lsäu rees te r  
en ts teh en  diese V erb indungen . V erfe in e rte  A u fa rb e itu n g  des R e ak tio n sp ro d ., d a s  bei 
V erw endung äqu im ol. M engen des K e to n s  u . des E s te rs  in  m ax im ale r  A u sb eu te  a n fä llt  
(vgl. K a p ro n , C. R . hebd. Séances A cad. Sei. 223. [1946.] 421), u . U n te rs , d e r  R a m a n - 
S p ek tren  zeigen, d aß  d u rc h  W asserab sp a ltu n g  aus dem  K e to l in  d em  vo rlieg en d en  F a ll 
noch die V erb. CH3-(C H 2)6-C O -C (C H 3) =  C H 2 (III) a u f tr e te n  k an n .

V e r s u c h e :  R ed. w ie f rü h e r  angegeben. A u fa rb e itu n g  d u rc h  V ak u u m d est. 
bei 12 m m. F ra k tio n  70— 100° b e s te h t aus u n v e rb ra u c h te m  C a p ry ls ä u re e s te r  u . etw as 
P in ak o n . —  F ra k tio n  110— 120° e n th ä lt  d a s  K etol, Cn H 220 2, K p .12117°; D .17>54 =
0.8963; n D17-5 =  1,442; M ol.-R efr. 54,91. RAMAN-Linien b e i 1707, 1574, 1624, v o n  
den en  d ie  be id en  le tz te re n  d e r  V erb . III zukom m en m üssen . A nw endung  d e r  M eth. 
von  H ü h l  ze ig t, d a ß  dem  K e to l ca. 10%  d e r  V erb . III beig em en g t s in d . A uch  d ie 
A nalysenw erte  des au s dem  K e to l e rh a lte n e n  Semicarbazons, C12H 260 2N 3, m it  d em  F. 118° 
w eisen d eu tlich  au f d iese  V eru n rein ig u n g  h in . —  F ra k t io n  125— 145° e n th ä lt  den  
dreiwertigen A lkohol, C14H 30O3, K p .13139#; D .184 =  0 ,908; n D18 =  1 ,452; M ol.-R efr. 
72,94. A uch h ie r  zeigen d ie  U n te rs , des RAMAN-Spektrums u . q u a n ti ta t iv e  B est. ca . 7%  
u n g e sä tt. V erbb . an . —  F ra k tio n  150— 180° e n th ä l t  D ik e to n  (K p .12 gegen  165°; F . ca. 
50° aus A .; F a rb e  gelb) u . vom  C a p ry la t ab g e le ite te s  A cy lo in  (K p .12 gegen  171°; 
F . 40—43° aus PA e.). (B u ll. Soc. chim . F ra n c e , M ém. [5] 14. 479— 80. M a i/Ju n i 
1947. L ille , Fac . des S e i., L abor, de  C him ie gén. e t  C him ie o rg an .)  Z o fff . 740

A. Léman, Über die H ydrolyse des Essigsäureanhydrids. 1. M itt.  H ydro lyse  in  
Gegenwart von P yr id in  bei Raum tem peratur. U n te res, ü b e r  d ie  in  Ggw. v o n  P y r id in  s ta rk  
besch leunig te  u . in  d e r  p rä p a ra tiv e n  C hem ie v ie lfach  b e n u tz te  H y d ro ly se  d es A eetan - 
hy drids. D a  d ie  B ldg. v o n  A eetan ilid  au s E ssig säu rean h y d rid  m it  A n ilinw asser gegen
über d e r  H ydro lyse  au ch  be i Ggw. von  P y r id in  s t a r k  b ev o rzu g t is t ,  k a n n  d iese  A cety- 
lie ru n g  unbedenk lich  be i d e r  M essung d e r  H ydro ly seg esch w in d ig k e it A nw endung  fin d en . 
D ie q u a n ti ta t iv e  A usw ertung  zeig t, d a ß  d ie  H y d ro ly se  in  ih rem  ze itlich e n  A b lau f a n 
n äh ern d  d e n  G esetzen e in e r R k . e r s te r  O rd n u n g  fo lg t.

V e r s u c h e :  A us n  b is n /5  wss. P y rid in lsg . w u rd en  d u rc h  Z u sa tz  w ech seln d er 
M engen A cetan h y d rid  P ro b en  h e rg es te llt , d ie  0— 0 ,3  Mol P y r id in  p ro  Mol A cetan h y d rid  
en th a lten . N ach  d e r  festg ese tz ten  Z eit w u rd e  e in  Ü bersch u ß  v o n  A n ilin w asse r Zuge
se tz t u . d ie  be i d e r  H y d ro ly se  g eb ild e te  E ss ig säu re  neb en  d em  N d . v o n  A eetan ilid  
d u rc h  T itra tio n  b estim m t. I n  e in e r B lin d p ro b e  w u rd e  n ach  g en ü g en d er W a rte z e it  d ie 
G esam tm enge d e r  be i d e r  H y d ro ly se  g eb ild e ten  E ssig säu re  b e s tim m t. D ie  H y d ro ly se , 
die be i R au m tem p . u . bei A bw esenheit v o n  P y r id in  n ach  ca. 45 M in. v o lls tä n d ig  is t ,  
w ird bei Z usa tz  e in e r äq u im o lek u laren  Menge P y r id in  a u f  30  Sek . v e rk ü rz t .  B ei den  
au sgedehn ten  V ersuchsreihen  w erden  jew eils d ie  G esch w in d ig k eitsk o n stan ten  angegeben. 
A uffallend is t  bei höherem  P y rid in zu sa tz  d e r  m it  fo r tsc h re ite n d e r  H y d ro ly se  h e ra b 
g ed rü ck te  W ert d e r  G esch w ind igkeitskonstan te . A ls G ru n d  h ie r fü r  m u ß  m a n  die 
hem m ende W rkg. d e r  geb ild e ten  E ssigsäu re  ansehen , d ie  d e r  R k . 1. O rd n u n g  ü b e r la g e r t  
is t .  V on w eite rem  E infl. au f d e n  G ang d e r  R k . i s t  d ie  im  V erlau f d e r  H y d ro ly se  f re i
w erdende W ärm em enge. (B ull. Soc. chim . F ran ce , M ém . [5] 14. 514— 22. M a i/J u n i 
1947. L ille , 13, ru e  d e  T oul L abor, d e  C him ie o rg an .)  Z o p f f .  810

H. J. Harwood und A. W. Ralston, Die Synthese von Laurinsäure  u nd  D odecylam in  
die enthalten. Durch Umsetzung der GRiGNARD-Verb. v o n  Undecylbromid mit
1.?C'02 (aus B a u C 0 3) k a n n  e ine radioakl. Laurinsäure  ( I )  e rh a lte n  w erden . I  lie fe r t  b e im  
Ü b erle iten  m it N H 3 ü b e r A120 3 ein  akt. Laurinsäuren itril (II) (vg l. H o e r r  u . B in k e r d  
J .  org. C h em istry  9. [1944.] 68), d as bei d e r R ed . m it N a  in  akt. D odecylam in  (III) 
ü b e rg efü h rt w erden  k a n n . U m  d ie  V erluste  an  a k t .  S u b s tan zen  zu  v e rrin g e rn  w u rd e n  
bei den  e inzelnen  S tu fen  in a k t .  M a teria lien  zu g ese tz t.
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V e r s u c h e :  I ,  Cu H 2314COOH, aus U ndecy lm agnesium brom id  m it 14C 0 2 in  Ae. 
bei — 10°; n a ch  d e r sau ren  Z ers, a ls  K -S alz  iso lie rt u . g e re in ig t, aus A c e to n itril  bei 
— 10°, P . 43,52°. —  II, Cn H 2314CN, aus I u n te r  Z usatz  von in a k t . I m it N H 3 ü ber A120 3 
bei 390°, A usbeu te  97 ,4% . —  III, Cn H s:)14CH2N H 2, aus II, in  w asserfre iem  B u tan o l 
ge lö s t, in  sd. T oluol m it N a ;  n ach  dem  W aschen m it W . u . E n tfe rn en  des L ösungs
m itte ls  g e re in ig t ü ber d as C h lo rh y d ra t (in  50% ig. A.) u . Ü berführen  des A m ins in  d a s 
Acetat v om  P . 68,5— 69° (aus B zl.), A usbeu te  91 ,5% , A k t iv i tä t  0,24 m Curie. 
( J .  org . C h em istry  12. 740— 41. Sep t. 1947. Chicago, 111., A rm our an d  Co., Res. 
L abor.) G o l d .  810

L. N. Owen u nd  H. M. Babatunde Somade, Olefinsäuren. 2. M itt. Das R eaktions
vermögen von 0L-Bromacrylsäure und verwandten Verbindungen. (1. vgl. C. 1946. I .  1394.) 
W ie frü h e r (1. c.) fe s tg e s te llt  w urde, re ag ie rt <x-Bromerotonsäur m it A lkoxyden  u n te r  
B ldg. von  «- u . /3-A lkoxycro tonsäuren . Z um  Vgl. w urde  n u n  das Verh. von  tx-Brom- 
acrylsäure  (I) u n te rsu ch e . D iese  re ag ie rt m it A lkoxyden  u n te r  B ldg. von  «- Brom-ß- 
alkoxypropionsäuren, d ie  bei w e ite rer E inw . in  ß-A lkoxyacrylsäuren  u . a .ß-D ia lkoxy- 
propionsäuren  um g ew an d e lt w erden . Im  G egensatz zu r C ro tonsäurere ihe  e n ts te h e n  
aus I  k e in e  « -A lk o x y acry lsäu ren . Bei V erw endung h ö h erer A lkoxyde  s te ig t die A u s
b eu te  an  A lk o x y acry lsäu ren  b e trä ch tlic h . M it T hioessigsäure  re ag ie rt I unter- 
B ldg. v o n  oi-Brom-ß-[acetylthio\-propionsäure, u . in  g le icher W eise w urde  d ie  e n t 
sp rechende c h lo rie rte  S äure  e rh a lte n ; « -B rom cro tonsäure  ging diese R k . n ic h t  ein . 
B en zy lm ercap tan  lie ferte  m it I  ß-[Benzylthio]-acrylsäure, v e rm u tlich  ü ber a-Brom-/?- 
ben zy lth io p ro p io n säu re  a ls Z w ischenprod.; au ch  diese U m setzung  erfo lg te  m it «-B rom - 
c ro to n säu re  n ic h t. N ach  v. A t j w e r s  u . K ö n i g  (L iebigs A nn. Chem . 4 9 6 . [1932.] 31) 
re ag ie rt a-C hlorcro to n säu re  me th y le s te r  m it CH2N 2 u n te r  B ldg. von  4-M ethylpyrazol- 
3-carbonsäuremethylester (II); a-C hlor- u . « -B rom acry lsäu re  lie fern  m it CH2N 2 Pyrazol-
3-carbonsäuremethylester, w ährend  a -B ro m cro to n säu re  II e rg ib t. Im  G egensatz  h ierzu  
e rfo lg te  m it a-B rom -/i./?-d im ethylacrylsäure ke ine  A dd itio n , sondern  es e n ts ta n d  led ig 
lich  d e r M ethy leste r d er Säure . «-B rom - u . « -C h lo rac ry lsäu rem eth y leste r liefern  m it 
D iazoessigsäurem ethy lester Pyrazol-3.5-dicarbonsäuredimethylester, d er in  gleicher W eise 
b e re its  von  B ü c h n e r  u . P a p a n d ie c k  (1893) aus « ./S -D ibrom propionsäurem ethy lester 
e rh a lte n  w urde. U n te r den  gleichen B edingungen reag ie rten  a-B rom - u . « -C hlorcroton- 
säu rem e th y le s te r schw ieriger u n te r  B ldg. von  4-M ethylpyrazol-3.5-dicarbonsäure- 
dimethylester in  geringer A u sb eu te ; a -B rom -/?./J-d im ethy lacry lsäurem ethy lester reag ie rte  
n ich t. D ie U m setzung  von  CH2N 2 m it « -su b s titu ie r ten  A cry lsäure- oder C ro tonsäure- 
e s te rn  fü h r t ,  fa lls  n ic h t U m w andlung  des in te rm ed iä r g eb ilde ten  P y razo lin s  in  d as 
P y razo l e rfo lg t, u n te r  N 2-V erlust en tw ed e r zu einem  höheren  H om ologen des E s te rs  
oder einem C yclopropanderiv . ( v . A u w e r s u . K ö n i g ,L ieb ig sA n n .C h em .4 9 6 .  [1932.] 252; 
Y o u n g ,  A n d r e w s ,  L in d e n b a u m  u .  C r i s t o l ,  J. A m er. chem . Soc. 66. [1944.] 810). 
E s w ar d ah er n ich t überraschend , zu  finden , d aß  « -M etho x y acry lsäu rem eth y leste r 
m it C H 2N 2 ein  P ro d . lie fe rt, das 1-M ethoxycyclopropan-l-carbonsäuremethylester e n th ie lt . 
D ieser + T -E f fe k t  de r a -stän d ig en  C H 30 -G ru p p e  zeig t sich  auch  d a rin , daß  a-M ethoxy- 
a c ry lsäu rem e th y les te r m it m ethano l. HCl a./x-D imethoxypropionsäuremethylester e rg ib t, 
w äh ren d  m it m ethano l. CH3O N akeine  R k . erfo lg t. D ie L ic h tab so rp tio n  v on  «-M ethoxy-, 
a -Ä thoxy-, ß-M ethoxy-, /S-Äthoxy-, /L Isopropoxy- u . /? -te rt.-B u to x y acry lsäu re  (in  A .) 
w urde b e s tim m t.

V e r s u c h e :  ß-M ethoxyacrylsäure, GiHsOj, aus a ./3-D ibrom propionsäuro m it 
m eth an o l. CH3O N a (7 S td n . am  R ü ck flu ß ), P la tte n  aus W ., F . 102°, /max 2280 Ä, 
fmax 14100; lie fe rte  m it 2 .4 -D in itro p h en y lh y d razin su lfa t in  5nH 2S 0 4 M alonaldehyd- 
säure-2.4-dinilrophenylhydrazon, C9H 8OgN4, aus E ssig este r-P A e. (K p. 40— 60°) c itronen- 
gelbe N ad eln , F . 136° Z ers. — ct.-Bromacrylsäure (I), aus « ,/3-D ibrom propionsäure m it 
nN aO H  bei 0°, P rism en  aus PA e. (K p. 60— 80°), F . 72°. —  R k . des vorigen  in  M ethanol 
m it m e th a n o l. C H 3O N a (3 S td n . am  R ückfluß) e rg ab  neb en  geringen  M engen (j-M ethoxy- 
acry lsäu ro  n ach  U m setzung  m it CH3J  u . Ag20  in  Ae. e in  u n g e sä tt . Öl, au s dem  n ach  
B ehandeln  m it 2% ig. K M n 0 4-Lsg. in  verd . Sodalsg. a-B rom -ß-m ethoxypropionsäure- 
melhylester, d e r  w ahrschein lich  geringe Mengen « ./3 -D im ethoxypropionsäurem ethy lester 
e n th ie lt ,  e rh a lte n  w u rd e ; m it N H 3 (D. 0,88) e n ts ta n d  a-B rom -ß-m ethoxy propion- 
am id, C4H s0 2N B r, F . 83°. —  E n tsp rech en d  vorigem  aus I  m it C2H 5O N a in  A. n ach  A b
tren n u n g  von  ß -Ä th o xy  acrylsäure  (P la tte n  aus W ., F . 109°, ^max 2290 Ä , fm ai 7000) 
u. V ereste rung  m it CH3J  a.ß-D iälhoxypropionsäureäthylester, C9H 1S0 4, K p .n 87°, 
nD21 =  1,4130. —  A us I in  Iso p ro p an o l m it iso-C3H 7O N a eine n ic h t zur K ry s ta llisa tio n  
zu b ringende  ölige S äure  (K p .0 0J 55°, n D15 =  1,4425), die m it 2 .4 -D in itro p h en y lh y d raz in - 
su lfa t  M alo naldehydsäure-2 .4 -d in itropheny lhydrazon  e rg ab  u . d a h e r  zu r H au p tsach e  
aus ß-Isnprnpoxyacrylsäure  neben  e tw a  12% cn.ß-Diisopropoxyacrylsäure  b e s tan d . —
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ß -te r t.-B u to x ya cry lsä u re , C7Hl20 3, aus I mit tert.-C4H 9OK in tert. Butanol, Nadeln aus 
PAe. (Kp. 60—80°), F. 86,5°, /max 2370 Ä, /max 15 400; lieferte mit 2 .4-Dinitrophenyl- 
hydrazinsulfat das 2 .4-Dinitrophenylhydrazon der Malonaldehydsäure. —  a -M e th o x y -  
a crylsäu re , C4H60 3, aus dem Methylester (Kp.1568—60°, /max 2280 A, e =  7300, 
Ainfi 2360 Ä, e =  6400, dargestellt nach B a k e r ,  C. 1943. I. 719) mit 2nNaOH, Nadeln  
aus PAe. (Kp. 40—60°), F. 52°, /max 2280 A, £max 6000; liefert mit 2.4-Dmitro-
phenylhydrazinsulfat Brenztraubensäure-2.4-dinitrophenylhydrazon, F. 218°. —  a- 
Methoxy- u. /3-Äthoxyacrylsäure reagierten mit methanol. CH3ONa (6 Stdn. am Rück
fluß) nicht — a-B rom -ß- [acety lth io ]-prop ion säu re , C5H 70 3BrS, aus I mit Thioessig- 
säure, Prismen aus CC14, F. 85—86°. In gleicher Weise aus a-Chloracrylsäure a-C hlor-  
ß -[ace ty lth io ]-prop ion säu re , CsH 70 3C1S, aus CCI4 F. 75°. — ß -[B e n zy lth io ]-a c ry lsä u re ,  
C10H10O2S, aus I mit Benzylmercaptan in Pyridin, Platten aus CC14, F. 162— 163°, 
/max 2740 Ä, £ =  15 500. — P yra zo l-3 -carbon säu rem eth ylester, C6H60 2N2, aus I oder 
«-Chloracrylsäure mit überschüssigem äther. CH2N 2 (5 Tage bei 20°, dann Abdampfen 
des Lösungsm. u. Erwärmen auf 60“), Prismen aus W ., F. 141°. •— 4 -M e th y lp y ra zo l-3 -  
carbonsäurem ethylester (II), C6H 80 2N2, wie voriges aus a-Bromcrotonsäure, Prismen 
aus W., F. 170°. — a -B ro m -ß .ß -d im e th y la cry lsä u rem eth y lester , C6H 90 2Br, aus der Säure 
mit CH2N2 bzw. mit Methanol ( +  H 2S 0 4), Kp.9 76°, nD21 =  1,4909; lieferte mit wss. 
NH3 (D. 0,88) a -B ro m -ß .ß -d im e th y la cry lsä u rea m id , C5H8ONBr, Nadeln aus PAe. 
(Kp. 60—80°), F. 129“. — P yrazo l-3 -.5 -d ica rb o n sä u red im eth y le ster , C7H 80 4N 2, aus I- 
Methylester oder <x-Chloracrylsäuremethylester mit Diazoessigsäuremethylester in PAe. 
(Kp. 80— 100°), Prismen aus W ., F. 152“. — 4 -M eth y lp yra zo l-3 .5 -d ica rb o n sä u re d im e th y l-  
ester, C8H 10O4N 2, aus a-Bromcrotonsäuremethylester entsprechend vorigem, Prismen 
aus W ., F. 128—129°; das gleiche Prod. lieferte der «-chlorierte Ester. — Bei der U m 
setzung von a-Brom-/3./i-dimethylacrylsäuremethylester mit Diazoessigsäuremethyl
ester wurde der Ester (Kp.6 70°) unverändert zurückgewonnen; identifiziert durch 
Überführung in das Säureamid, F. 128°. — Aus a-Methoxyacrylsäuremethylester mit 
überschüssigem CH2N 2 (4 Tage bei 20°) eine Fl. vom  Kp. ca. 135°, die m it wss. NH 3 
(D. 0,88) 1-M eth ox ycyc lo p ro p a n -l-ca rb o n sä u rea m id , C5H 90 2N, Nadeln aus PAe. 
(Kp. 40—60°), ergab. — a .a -D im e th o x yp ro p io n sä u rem eth y lester , aus a-Methoxyacryl- 
säuremethylester in Methanol durch Sättigen mit HCl bei 0°, Kp .20 67°; lieferte mit 
methanol. 2.4-Dinitrophenylhydrazinsulfat B ren ztrau ben säu rem eth yle ster-4 .2 -d in itro -  
p h en ylh ydrazon , F. 186— 187°, mit wss. N H s a .a -D im e th o x y p ro p io n sä u re a m id , C6Hn 0 3N,
F. 117°. (J. ehem. Soc. [London] 1947. 1030—34. Aug. London, Imperial Coll. of 
Sei. and Technol.) H u m m e l .  810

H. Schinz und M. Hinder, D arstellu n g  und E igenschaften  versch iedener a -K elo -y -la c-  
tone. a -K eto-y-bu tyro lacton e  (I), die in //-Stellung monoalkyliert sind (IV), konnten 
Vff. auf folgendem Weg in guter Ausbeute erhalten: a -Ä th o x a ly lfe ttsä u reester  (II), 
durch Kondensation von Fettsäureestern mit Oxalestern erhalten, werden in Ggw. 
alkal. Katalysatoren mit F orm alin lsg . zu a-K eto -ß -ca rb ä th o x y-ß -a lk y l-y -la c lo n en  (III) 
kondensiert. Mit verd. Mineralsäure gehen die III (Ketonspaltung) in die IV über. Bei

C O O R ' COOK.' R — CH  CO R — C = C — O H  O

R —CH— CO— C O O R ' C H ^Q R — C ------- CO - *  OH. CO ^  C H , CO CO^ ^ C O

Verwendung von a-Ketosäuren an Stelle der II ist die Ausbeute an IV gering. An Be
sonderheiten wurde bei der Reaktionsfolge gefunden, daß bei ß -O xysäu reestern , ihren
O-Äthern u. -Estern die Oxalesterkondensation nicht gelingt, hier werden unter W.-, 
Alkohol- oder Säureabspaltung die a./3-ungesätt. Ester gebildet, die dann mit Oxalester 
in y-Stellung kondensieren. Il-Verbb., die einen aromat. Rest R besitzen, geben bei der
Kondensation mit Formaldehyd a -A ry la cry lsä u reester, die aus den prim, gebildeten
Hl-Verbb. durch Abspaltung von CO u. C 02 entstehen. — Der Lactonring ist bei III 
leicht zu öffnen, bei den IV-Verbb. jedoch ziemlich beständig. Nach Ergebnis der Brom
titration u. nach der Art des Spektrums sind die IV vollständig enolisiert, verschied.
Enolderiw. wurden dargestellt. An der Luft zers. sich die IV rasch zu den entsprechen
den K etolen  u. Oxalsäure, bei 300° entstehen «-substituierte A croleine. Die Übertragung
der Rk. auf die Kondensation von Il-Verbb. mit höheren Aldehyden zur Darst. von 
y-substituierten IV gelang nur mit schlechten Ausbeuten bei Verwendung von Pyridin
oder Piperidin als Kondensationsmittel, die entstehenden III-Verbb. konnten nicht zu
den IV verkocht werden. — Ähnlich wie die IV-Verbb. können auch die in ß - Stellung
acylierten I (V) durch Kondensation von Ä th oxalylketon en  ( VI) mit Formaldehyd in

c h 2 c o  
\  /  n i

R—CH CO
VIIII IV R =  Alkyl 

V R =  AcylO



1947 D „ . P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e .  N a t u r s t o f f e .  E .  43

alkal. oder saurer Lsg. dargestellt werden. Hier sind auch Kondensationen mit höheren 
Aldehyden, die zu y-substituierten V führen, leicht ausführbar. Die V sind stark enoli- 
sierte, lackmussaure, krystalline Substanzen. — Aus den H-Verbb. erhielten Vff. mit 
K ,C 03 die K e toan h ydride  VH, die durch Alkoholyse u. Decarboxylierung in »-Keto
ester übergeführt werden konnten.

V e r s u c h e :  A. Y i - V e r b i n d u n g e n .  — a-K eto-ß-carbä th oxy-ß-m eth yl-y -bu tyro-  
laclon, C8H10O5 (lila ), aus Äthoxalylpropionsäureester mit 30 %ig.Formalinlsg. u. K^COs 
bei 15° oder mit Trioxymethylen u. Pyridin, Kp.0>1 120— 125°, D .194 =  1,2510, nD11 =  
1,4607; A n ilin overb . C u H 170^ N , gelbe Krystalle aus Essigester, +P A e., F. 77— 79° (Zers.) 
— a.-K eto-ß-m ethyl-y-lacton , C5H60 3 (IVa), durch Ketonspaltung von li la  mit 10%ig. 
H 2S 0 4 oder 15%ig. HCl, Kp.12 125—130°, Nadeln aus Bzl., F. 90—92°; E nolacetat 
C .H sOl , aus IVa mit Acetanhydrid in Pyridin, Kp.n 145— 150°, aus Ae. +  PAe., F. 32 
bis 33°; Enolbenzoal C \,H iaOi , Prismen aus A e .+  PAe., F. 72—73°; Enolm ethyläther  
C ,H sO „  aus IV mit CHJNÄ in Ae. oder mit CH3J u. Na-Äthylat in A ., Kp.u 110— 112°, 
Nadeln aus Ae. +  PAe.," F. 42— 43°; A n ilid  von  IVa, CuH uO.>N, aus Cyclohexan,
F. 108— 110°. oi-Keto-ß-brom -ß-m ethyl-y-lacton, C5H50 3Br, aus IVa in W. u. Br2, Kp.0Jl 
90°, aus Bzl. +  PAe., F. 95—97°. — Ä thoxalylönan lhsäureester  (Hb), C13H220 5, aus 
Oxalsäurediäthylester u. Önanthsäureäthylester mit Na-Äthylat in Ae., Kp.0,05 90—92°. 
a-K eto -ß-carbä th oxy-ß-n -am yl-y-lac ton , C12H180 5 (Illb), analog lila  bei 20—25°, Kp.0)05 
105— 108°; oi-K elo-ß-n -am yl-y-lacton , C9H140 3 (IVb), aus Hlb mit H2S 0 4 +  W. (1:2) u. 
Eisessig beim Kochen am Rückfluß, Kp.0l(U 88—91°, D ,184 =  1,0846, nD18 - 1,4870; 
E nolm ethylä ther C 10H l6O3, Kp.n  136— 1393, D .l:l4 =  1,0360, Dp15 =  1,4740; Enolacetat 
CuFjjOj, Kp.0.07 112— 113°, D .164 - 1,0876, nD16 =  1,4711. — Ä th oxälylisoocty lsäu reester  
(HC), C14H240 5, analog Hb mit Isooctylsäureäthylester u. K-Ähylat, Kp.0,02 81—82,5°; 
<x-K eto-ß-carbäthoxy-ß-isohexyl-y-lacton, C^H^Og (IHc), analog IHb, Kp.0>016 103 bis 
105°. a-K eto-ß-isoh exyl-y-lacton , C10H16O3 (IVe), analog IVb, Kp.0>018 86— 87,5°; E nol
aceta t, Kp.0,05 115— 118°. — A th oxaly la lly lessigsäu reä th ylesler  (Hd), CuH x60 5, Kp.u  
126— 128°, D .174 =  1,0717, nD15 =  1,4458; cx-K eto-ß-carbäthoxy-ß-allyl-y-lacton, Cl0H12Oä 
(Hld), Kp.0,08 95—98°, D .164 =  1,2018, nD15 =  1,4755, keine Ketonspaltung durch
geführt. — a.-K elo-ß-carbäthoxy-y-lacton, C7H8Os (Hie), aus Oxalessigester mit 38%ig. 
Formalinlsg. u. wss. K2C03, Kp.0)I 93— 107°, aus Bzl. +  Hexan, F. 106— 106,5°; a -K eto -  
y-lacton  Gl H i0 3 (IVe), F. 115°, sehr imbeständig. — a-P h en ylacrylsäu reester , CuH 12Oa, 
durch Oxalesterkondensation mit Phenylessigsäureester u. Kondensation des Reak- 
tionsprod. mit Formalinlsg. u. K2C03 in W., Kp.12 114— 116°, analog dargestellt »-(«- 
N aphthyl)-acrylsäureester, C15H 14Ö2, F. 52—53°. — ix -K eto-ß-carbäthoxy-ß .y-d im ethyl- 
y-la c to n , C9H120 5, aus Ha mit Acetaldehyd in Pyridin, Kp.0>02 90— 95°; /x-Keto-ß-carbäth- 
oxy-ß -n -am yl-y -m eth yl-y-lacton , C13H20O6, analog wie die vorst. Verb. aus Ilb, Kp.0,02 
110— 112°; <x-K eto-ß-carbälhoxy-ß-n-am yl-y-n-hexyl-y-lacton, C18H30O6, Kp.0,0314(>—143°. 
— y-Ä thoxalylcrotonsäureäthylester, C10H 14O5, durch Oxalesterkondensation von -Athoxy- 
buttersäureäthylester in Ae., Kp.0;1 100°, aus Cyclohexan, F. 82—83°. — B. V- u. VI- 
V e r b x n d u n g e n .— Propionylbrenztraubensäureester (Via), ausDiäthyloxalatmitM ethyl- 
äthylketonu.Na-Äthylat in Ae., Kp.n 108— 111° ; o .-K eto-ß-propionyl-y-lacton , C-H80 4fVa), 
aus Via mit 38%ig. Formalirdsg. durch Einleiten von HCl, aus Bzl., F. 128°; Enol
acetat C9H10O5, aus Bzl. +  PAe.,F. 117°; ix -K eto-ß-prop ionyl-y-n -hexyl-y-laclon , C13H20O4, 
analog Va aus Via mit önanthol, Nadeln aus PAe., F. 85— 86°. — Ä th oxa ly lm eth yl-  
heptenon  (VIb), analog Via mit Methylheptenon, Kp.0,08 101— 106°; a.-K eto-ß-\ß '-m ethyl- 
hexen -4 '-on -l'-yY \.y .lacton , CnH)40 4, (Vb) aus VIb mit 38%ig. Formalinlsg. u. KjCO,- 
Lsg., Nadeln aus PAe., F. 87—88°. — Ä thoxalylcyclohexanon  (VIc), analog Via mit 
Cyclohexanon, Kp.0,08 98— 104°. Bei der Kondensation mit Formaldehyd entstand 
nicht die erwartete V-Verb., sondern ß-(C yclo h ex a n -l.l)-y -la c to n  ( ?) (79Hj40 2, F. 152°. — 
C. VH- P e r b i n d u  n g e n .  — x'-M ethyl-O L-kelobernsteinsäureanhydrid(Vlla), C5H 40 4, aus Ha 
mit wss. K2C03 bei 70°, Kp.n  125—130°, Blättchen aus Bzl., F. 112— 114°. — VHa 
geht jiurch Methanolyse in Ggw. von Pyridin in a-K etobu ttersäurem ethylester, Kp.27 
72-—74°, Sem icarbazon  F. 148— 149°, über. — a -n-A m yl-a -ketobern ste insäu rean h ydrid  
(Vllb), C9H120 4, aus Ilb analog wie Vlla, Kp.0;08 104— 108°, Blättchen aus Ae. +  PAe.,
F. 93— 94°; <x-K etocaprylsäureäthylester, C10H18O3, aus Vllb mit A. in Ggw. von Pyridin. 
Kp.u 100— 103°, D. 164 =  0,9561, nD16 =  1,4355; Sem icarbazon, C11H210 3N3, aus wss. 
Methanol, F. 104— 105°. (Helv. chim. Acta 3 0 . 1349—73. 1/8. 1947. ETH Zürich.)

K r e s s e . 8 7 0
Wallace R. Brode und Max W. Hill, Um lagerung der isom eren 1 .2 -D im elhy lam in o-  

chlorpropane. Syn th ese des A m id o n s. Die Angaben von S c h u l t z  (J. Amer. ehem. Soc.
6 9 . [1947.] 188) über A m idon  werden bestätigt. l-D im e th ylam in o-2 -propan o l (I) u.
2 -D im e th y la m in o -l-p ro p a n o l (II) geben mit SOCl, in  Chlf. die H ydroch loride  der ent
sprechenden D im ethylam inochlorpropane  HI u. IV." Beide Salze — u. auch ein Gemisch



E .  44 D 2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e .  N a t u r s t o f f e .  1947

derselben — ändern beim Erhitzen ihre Krystallform u. schm, scharf bei 191 191,5®,
da sie sieh zu demselben Prod. umlagern. III u. IV geben mit NaOH die freien Basen, 
die sich durch Kp.110 60—63° u. Infrarotabsorptionsspektren nicht unterscheiden. Es 
liegt entweder eines der beiden Dimethylaminochlorpropane oder ein Gleichgewichts- 
gemisch beider vor. III (aus I) gab mit feuchtem, Ag20  12% II. (J* Amer. ehem. Soc. 
69. 724. März 1947. Columbus, O., Ohio State Univ.) L e h m s t e d t .  900

E. T. Borrows, B. M. C. Hargreaves, J. E. Page, J. C. L. Resuggan und F. A. Robinson
D arstellung und Eigenschaften ein iger langlcettiqer a liph a tisch er A m in e . Eine Reihe prim, 
sek. u. tert. aliphat. Amine mit 8—30 C-Atomen wurde dargestellt u. auf ihre anti
bakterielle Wirksamkeit geprüft. Als hochwirksam gegen Strept. haemolyticus u. 
Staph. aureus erwiesen sich in vitro diejenigen mit 17—20 C-Atomen. Einige ver
hinderten das Wachstum von Mycobacterium tuberculosis. Die Dissoziationskonstan
ten dieser Amine wurden gemessen u. in einer Tabelle mit den antibakteriellen Eigg. 
verglichen. Ein engerer Zusammenhang zwischen beiden Daten konnte jedoch nicht 
festgestellt werden. 8-A m in open tadecan , 2-A m inooctan  u. 9-A m in oh eptadecan  wurden 
durch Hydrieren entsprechender Ketone in Ggw. von N H 3 gewonnen, 1 -A m in oh exa-  
decan  durch alkal. Hydrolyse von Phthalocetylimid. Hydrierung von Undecanal (aus 
a-Methoxylaurinsäure) in Ggw. von Butylamin führte zum Butylundecylamin. Di- 
n-octylamin u. Di-n-nonylamin wurden durch katalyt. Hydrierung der entsprechenden 
Nitrile dargestellt. Andere sek. Amine wurden als Nebenprodd. bei der Herst. tert. 
Amine gewonnen, die durch Erhitzen eines Alkylbromids mit N H 3 oder einem prim. Amin 
unter Druck dargestellt wurden. Die Einw. von Alkylbromiden auf Cyclohexylamin 
in Ggw. von Pyridin oder Natriumcarbonat, ebenso die katalyt. Hydrierung von Cyclo- 
hexanon in Ggw. von Alkylaminen führte zu alkylierten Cyclohexylaminen. Tert. 
Amine ließen sich am besten durch ihre Oxalate charakterisieren, einige prim. u. sek. 
Amine gaben gut kryst. Salze mit m-Nitrobenzolsulfonsäure.

V e r s u c h e :  F orm am idopen tadecan , CwH33ON, aus Diheptylketon, Ammonium
carbonat u. 85%ig. Ameisensäure bei 185— 190° (4 Stdn.), Kp.J5 220— 230°. Hydrolyse, 
die sehr langsam verläuft, führt zum 8 -A m in open tadecan . Mit 5%ig. Ausbeute auch 
durch Hydrieren von Diheptylketoxim mit Na u. A ., oder mit 56%ig. Ausbeute durch 
Hydrieren eines Gemisches aus Diheptylketon, N H 3 u. A. in Ggw. von RANEY-Ni bei 
150° u. 72 atü herstellbar, Kp.12 157°; m -N itroben zo lsu lfon at, C21H380 5N2S, aus Bzl. 
feine Nadeln, F. 150°. — 9-A m inoheptadecan-m -n itrobenzolsu lfonat, C23H420 6N 2S, aus 
PAe. mikrokryst. Pulver, E. 142— 143°. — 2-A m in ooctan , aus Methyl-n-hexylketon, 
Kp. 164— 166°. — P h th a locety lim id , C24H370 2N, aus Cetyljodid u. Phthalimidkalium (4 
Stdn.), aus A .,F . 73—74°, Ausbeute 84%. Mit HCl oder Hydrazin erfolgt keine Hydro
lyse, 40%ig. alkoh. Natronlauge führt zum 1-A m in oh exadecan . H ydro ch lo rid , F. 140 
bis 145°; P ik ra t, F. 75—78°. — 1-A m inqheptadecan , aus Stearylurethan (erhalten aus 
Stearinsäureamid in Methanol mit Na-Äthylat u. Brom in der Wärme, aus A ., F. 70 
bis 75°) durch Hydrolyse mit 10%ig. alkoh. Natronlauge. H ydroch lorid , C17H38NC1,
F. 162-—1640. A cetylperb. C19H39ON, F. 62°. — 2-O ctylam inooctan , aus 2-Aminooctan, 
Octylbromid, Natriumcarbonat u. A. bei 160° über 9 Stdn., Kp.14 165°; H ydroch lorid , 
C16H36NC1, aus Aceton, F. 151— 152°; m -N ilroben zo lsu lfon at, C22H40OEN 2S, aus PAe. 
schillernde Prismen, F. 75—76°. — H ex a d ecy lä th y la m in , aus Äthylaminhydro
chlorid, Ätznatron u. Cetyljodid, Kp.15 210°; H ydroch lorid , Cl8H40NCl, aus A ., F. 206 
bis 207°. — B u ty lu n d ecy la m in , aus Undecanal (erhalten aus a-Bromlaurinsäureäthyl- 
ester mit Na-Äthylat u. D est., Kp.5 165— 170°; 2 .4 -D in itro p h en y lh yd ra zo n , CI7H260 4N4, 
F. 102°) u. n-Butylamin durch Hydrieren in Ggw. von R a n e y - N P  m -N itroben zo l
su lfonat, C21H380 6I\2S, F. 92—94°. — D i-n -h ex y la m in , aus n-Hexylbromid u. alkoh. 
N H 3, Kp.ie 125— 130“; m -N ilrobenzo lsu lfonat, C18H320 EN 2S, F. 119— 120°, daneben 
T ri-n -h ex y la m in , Kp.16 165— 170°; O xala t, C20H41O4N, aus W., F. 120°; m-^N itrobenzol- 
su lfonat, F. 107— 108°. ■— D i-n -o c ty la m in , durch Hydrieren von Octansäurenitril in 
A. bei 80° u. 75 atü in Ggw. von RANEY-Ni, Ausbeute 45%, oder aus n-Octylbromid 
u. NH3 (D .0,880), Kp.16 178°; H y d ro c h lo r id ,F. 238°; m -N itroben zo lsu lfon at, C22H40OBN2S, 
^■115— 116°, daneben T ri-n -o c ly la m in , C24H51N, Kp.0)7 164— 168°; D i-n -n o n y la m in , 
C18H39N, Kp.12 188°, Ausbeute 66%; M on oh ydra t, C18H39N 'H 20 ,  F. 42°; m -N itroben zo l
su lfonat, C^HuOjNjS, aus PAe. in wächsernen Platten, F. 107— 108°; H ydroch lorid , 
aus Cyclohexan +  Dioxan, F . 230—232°. — D i-n -d ecy la m in , F. 44—49°; H ydroch lorid , 
C20H44NC1, aus Aceton, F. 208—210°. — Iso a m yl-n -h ex y la m in , aus n-Hexylbromid 
u. Isoamylamin, Kp.22 100— 105°; H ydrobrom id , F. 247—250°; O xala t, C13H „ 0 .N  
■F- 219—220°. Als Nebenprod. Iso a m yl-d i-n -h e x y la m in , Kp.22 140— 145; O xalat, 
Cl9H390 4N, F. 128— 130°. — B e n zy l-n -h ex y la m in , aus Benzylamin u. Hexylbromid’ 
K p.12 128— 130°; H ydrobrom id , C13H22NBr, aus Bzl., F. 217—218°. Daneben B e n z y ld i ’.
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n -h ex y la m in , Kp.30 1 85— 195°; O xalat, C2]H350 4N, aus Bzl., F. 95°. — M eth y l-d i-n -  
h ex y la m in , aus n-Hexylbromid u. Methylamin, Kp.1B 121— 122°; H ydrochlorid., 
C13H30NC1, F. 144— 145°. — M  eth yl-n -h exyl-n -octy lam in , aus Methyl-n-octylamin u. 
n-Hexylbromid in Bzl. bei 160° über 7 Stdn., Kp.22 140— 145°; O xalat, C17H350 4N, aus 
verd. A ., F. 227—228° (Zers.). — M elh yl-d i-n -octy lam in , aus Octylbromid u. 30%ig. 
Methylaminlsg. bei 165° (10 Stdn.), Kp.10 158°, Ausbeute 42%; H ydroch lorid , F. 149 
bis 150°. Daneben M e lh y l-n -o c ly la m in , Kp.16 140—160°, u. T ri-n -octy lam in . — Ä th y l-  
d i-n -o c ty la m in , C18H39N, Kp.10 166—167®. — n -P ro p y l-d i-n -o c ty la m in , C19H41N, Kp.l0 
174°. — M eth y l-d i-n -n o n yla m in , Kp.25 204°; H ydrochlorid, C19H42NC1, aus Bzl., F. 149 
bis 150°. — Ä th y l-d i-n -n o n y la m in , Kp.20 208°; H ydroch lorid , C20H44NC1, aus PAe., 
F. 78— 70°. — T ri-n -n o n y la m in , C27H57N, aus Di-n-nonylamin, n-Nonylbromid u. 
Natriumcarbonat (wasserfrei) in A. bei 160° (9 Stdn.), Kp.0>01 178—180°; Ausbeute 
49%; O xalat, C29H690 4N, aus Dioxan, F. 107— 108®. — T ri-n -dodecylam in , aps Dodecyl- 
jodid u. N H 3 (D. 0,880); H ydroch lorid , C36H76NC1, aus PAe., F. 78—79°. Daneben D i-n- 
d o d ecylam in , Kp.15 290—310°. — C yclohexyl-n -h exylam in , aus Cyclohexylamin, n- 
Hexylbromid, Na-Carbonat in A. bei 160° (6 Stdn.), Kp.15 125—135°; H ydrochlorid, 
CjjH^NCl, aus W ., F. 240°. — C yclohexyl-n -octylam in , aus Cyclohexylamin, n-Octyl- 
bromid in sd. Pyridin (4x/2 Stdn.), Kp.13 145—150°; H ydrochlorid , C14H30NC1, aus Ace
tonitril, F. 212°. — In gleicher Weise: C yclohexyl-n -decylam in , Kp.ie 155— 160°; H ydro-  
brom id, C16H34NBr, aus Aceton feine Nadeln, F. 228—230°. — C yclohexyl-n -dodecyl-  
a m in , Kp.ls 200—205°, Ausbeute 28%; H ydrochlorid , C18H38NC1, aus Aceton, F. 202°. — 
C y cloh exyl-n -n on y lam in , durch Hydrieren einer Lsg. von Cyclohexanon, n-Nonyl- 
amin in A. bei 140° u. 100 atü in Ggw. von RANEY-Ni, Kp.12 160°; H ydrochlorid , 
C16H 32NC1, aus Aceton +  PAe., F. 216°. (J. ehem. Soc. [London] 1947. 197—202. 
Febr. Greenford, Middx., Glaxo Labor.) P öh ls. 910

C. A. Burkhard und R. H. Krieble, A lk y lie ru n g  von C hlorsilanen . Untersucht wurde 
die Addition von Halogensilanen an Olefine (vgl. S o m m e r , P i e t r t j s z a  u . W e x t e m o e e ,  
C. 1948. II. 1284; K h a b a s c h ,  J e n s e n  u . U e e y ,  C. 1947. 451; K h a b a s c h ,  U e r y  u .  
J e n s e n ,  C. 1947. 24). Die den von K h a r r a s c h  beschriebenen Additionsprodd. von 
CC14, CBr4, CHBr3 u. CHC13 an Olefine entsprechenden Additionen der gleichen Si- 
Verbb. zu /S-Halogenalkylsiliciumhalogeniden wurden nicht erhalten. Addition von 
SiHCI3 an Olefine in Ggw. von Peroxyd oder i m UV lieferte: Isobu ty ltrich lorsilan , Kp. 136°,
1 -P en ty ltrich lorsilan , Kp. 166—169°, C yclohexyltrich lorsilan , Kp. 199°, aus Isobutylen 
bzw. 1-Penten bzw. Cyclohexen. — 1 .2 -B is-(trich lorsih jl)-ä th an , Kp. 199°, 1 .3 -ß is - ( tr i-  
ch lorsily l)-propan , Kp. 111°, aus Vinyl- bzw. Allyltrichlorsilan. 1 .2 -B is-(trich lors ily l)-  
äth an  aus Acetylen hatte den Kp. 202°; 1-P en ty lm elh y ld ich lo rs ila n , Kp. 164—168°, 
aus 1-Penten, u. 2 -P en lylm eth yld ich lorsilan , Kp.10„ 100°, aus 2-Penten. — Addition von 
Methyldichlorsilan war mit geringeren Ausbeuten möglich. Di-n-propylmethylsilan 
reagierte, wenn überhaupt, nur sehr langsam. — Da sowohl Peroxyde (Diacetylperoxyd, 
Benzoylperoxyd u. tert.-Butylperbenzoesäure) wie UV die Rkk. katalysierten, wurde 
deren Verlauf über freie Radikale angenommen: a) R-CH =  CH2 +  +SiC)3 -*■
R — +CH — CH2 — SiCl3; b) R — +CH — CH2 — SiCl3 +  HSiCl3 ->- R — CH2 — CH2-
SiCl3 +  +SiCl3; c) R — + CH — CH2 — SiCl3 +  R — CH =  CH2 R — + CH — CH2 -
(RCHCH2)SiCl3. Die Bldg. monomerer Reaktionsprodd. ist abhängig von den relativen 
Geschwindigkeiten der Rkk. b u. c. Styrol liefert ausschließlich hochsd. Prodd. nach c. 
(J. Amor. ehem. Soc. 69. 2687—89. Nov. 1947. Schenectady, N. Y., General Elec
tric Co., Res. Labor.) O h l e b i c h .  950

George S. Forbes und Herbert H. Anderson, S ilic iu m o x y iso cya n a le  und S ilic iu m -  
oxyiso th iocyan a t. (Vgl. C. 1945. II. 981.) 2 cm3 Hexachlordisiloxan, Si2OCl6, u. 12 g Ag- 
Isocyanat(I) gaben beim Rückflußerhitzen 1,6g H exaisocyan a tod isiloxan  (II),Si20(N C 0)6. 
II konnte auch durch langsame Einw. von W. auf Si-Isocyanat (III), Si(NCO)4, ohne 
oder mit organ. Lösungsmitteln (Ae., Aceton, Bzl.) dargestellt werden, F. 44,5°, 
Kp.,4 163°, Kp.63 190°, Kp.760 260° (Zers.). Die Mol.-Refr. R von II — als Fl. von 
20° (im Gemisch mit III) bestimmt — betrug 57,4 cm3. — Eine Suspension von 60 g I 
in 100 cm3 Bzl. wurde mit 3 g Si30 2Cl8 (IV) 10 Min. unter Rückfluß gekocht. Dann 
wurde nach 4maligem Zusatz von je 2,75 g IV weiter erhitzt (1j 2 Stde.), bis in der Fl. 
kein CI mehr vorhanden war. Die Ag-Salze wurden abfiltriert u. mit heißem Aceton 
gewaschen. Nach Einengen u. Vakuumdest. des Rückstandes wurden 5—6 g Ocloiso- 
cyan a to tris iloxan  (V), Si30 2(NC0)8, erhalten, hellgelbe F l., Kp.2 170°, D .204 =  1,508, 
n =  1,4658 im weißen Licht, R =  78,1 cm3. — 20 g Si2OCl6 wurden in 100 cm3 Bzl. 
mit 90 g AgNCS l/2 Stde. gekocht. Nach dem Einengen des Filtrats auf 50 cm3 schie
den sich Krystalle ab, die aus Bzl. umgelöst wurden. 6 g H exaiso lh iocyan atod isiloxan ,
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Si20(NCS)6, F. 120— 121°. — II u. V werden von Aceton u. Dioxan sehr gut, von B zl., 
CS2, CC14 u. Ae. dagegen schlecht gelöst. (J . Amer. ehem. Soe. 69. 3048— 49. Dez. 
1947. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) L e h m s t e d t .  950

Herbert H. Anderson, M eth y ls ilic iu m iso th io cya n a te . M olarrefra k tio n en . Trimethyl- 
chlorsilan, (CH3)3SiCl, Dimethyldichlorsilan, (CH3)2SiCl2, u. MethyltrichlorsUan, (CH3)- 
SiCl3, konnten durch Erwärmen (30 Min. auf 80-—90°) mit Silberisothiocyanat (30% 
Überschuß) in Bzl. oder Hexan in die entsprechenden S ilic iu m iso th io c ya n a te  über
geführt werden. Ausbeute 85%. — Für die Berechnung der Verdampfungswärmen in  
cal/Mol (VW) u. der T r o u t o n - Konstanten (TK) dienten die frisch gereinigten Präpa
rate. Um die Dichten (D.) u. die Mol-Refr. (R) des M eth y ls ilic iu m tr iiso th io -  
cya n a ts  (I), (CH3)Si (NCS)3, u. des S ilic iu m te tra iso th io cya n a ts  (II), Si(NCS)4, bei 20® 
messen zu können, wurde I durch Mischen mit D im eth y ls ilic iu m d iiso th io cya n a t (III), 
(CH3)2Si(NCS)2, gelöst, während I zur Verflüssigung von II diente. Die Berechnung er
folgte nach demMischungsgesetz. Die Hydrolyse der fl. Methylsiliciumisothiocyanate ver
lief ziemlich träge, so daß sieohnp besondere Schwierigkeiten analysiert werden konnten. 
III wurde zu einer auf W. schwimmenden Fl. verseift, die hauptsächlich aus cycl. Di- 
methylsiloxanen bestand. — T rim e th y lsilic iu m iso th io cya n a t, (CH3)3Si(NCS): Kp. 143,1 
±  0,3°, F. —32,8°, D .204 =  0,931, n 20 =  1,4820 ±  0,0005, Konstante in Dampf (A) 
7,7899, Druckgleichgewicht (B) 2043, VW =  9,350, TK =  22,5, R =  40,18 cm3. — 
III: Kp. 217,3 ±  1,0°, Kp.u  99—99,5«, F. 18,0», D .204=  1,142, n2» =  1,5677 ±  0,0005, 
A =  8,3006, B =  2658, VW =  12,150, TK =  24,8, R =  49,92. — I: Kp. 266,8 ±  1,0«, 
Kp.15 145,6®, F. 72,4°, D .2«4 =  1,304, A =  8,4273, B =  2995, VW =  13,700, TK =  
25,4, R =* 59,8. — II: Kp. 313,0°, F. 143,8«, D .2°4 =  ca. 1,409, A =  8,4484, B =  3276, 
VW =  13,900, TK =  23,7, R =  70,4 cm3. — Die für R  gefundenen Werte stimmen  
mit den für Isothiocyanate berechneten überein u. sind verschieden von denen für 
Thiocyanate. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 3049—51. Dez. 1947. Cambridge, Mass., Har
vard Univ.) L e h m s t e d t .  950

A. N. Nessmejanow, I. F. Lutzenko und N. I. Wereschtschagina, A u s  dem, Gebiet 
der quecksilberorganischen Verbindungen. 34. Mitt. D ie  S yn th ese  von H alogenquecksilber - 
acetaldehyden  und H alogenquecksilberacetonen. I. Teil. (33. vgl. C. 1947. 1458.) Durch 
Hinzufügen von Quecksilberacetat zu Vinyl-n-butyläther (oder zu Vinyläthyl-, Vinyliso- 
amyl- u. Divinyläther) in wss. oder alkohol. Lsg. u. Zusatz von KCl bzw. KBr wird 
A cetaldehydquecksilberch lorid  bzw. A ceta ldehydquecksilberbrom id  als farblose kryst. 
Verb. erhalten, die in W. u. gewöhnlichen 0 2 enthaltenden organ. Lösungsmitteln (mit 
Ausnahme von Ae.) lösl. sind. Bei Einw. von Br2 erhält man Bromacetaldehyd, u. 
beim Ansäuern scheidet sich Acetaldehyd ab. Bei der Red. mit Al-Isopropylat entsteht 
aus Acetaldehydquecksilberchlorid das Aethanolquecksilberchlorid . Andere reduzierende 
Mittel bewirken leicht die Abscheidung von metall. Hg. A cetonquecksilberchlorid  besitzt 
ähnliche Eigg. u. wird auf dem gleichen Wege aus Isopropenylbutyläther dargestellt. — 
A cetaldehydquecksilberchlorid , ClHgCH2CHO, aus heißem W .F . 130— 131°; A ceta ld eh yd 
quecksilberbrom id, BrHgCH2CHO, aus heißem W ., F. 138— 139°; A cetonquecksilber
chlorid, CH3COCH2HgCl, aus Methanol, F. 104°, lösl. in A ., Aceton, Chlf., Aethylacetat, 
unlöslich in Äther. (Ü3BecTHa ÄKa^eMHE H ayic CCCP. OT/jenem ie Xhmh- 
n ecK H X  H ayn  [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1947. 63—69. Moskau, 
Staatl. U niv., Lehrstuhl für organ. Chemie.) U t e r m a r k .  950

A. I. Kitaigorodski, A u s  dem  Gebiet der quecksilberorganischen  V erbindungen. 
34. Mitt. Röntgenslrukturuntersuchung von  C 2H 2-H gC IB r. H . Teil. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Elementarzelle u. Raumgruppe von C2H2- H gC IB r  wurden zu C92t, mit b l e u ,  
n 1  b, a =  6,84 A, b =  18,42 A, c =  4,17 A, erm ittelt. N a c h  der PA T T E R SO N schen 
Analyse liegen die Atome Hg, CI u. Br auf einer geraden Linie, wobei die Abstände 
Hg-Cl =  4,54 A u. H g-Br =  2,43 Ä sind, so daß die Verb. in trans-Form vorliegt. Der

CI
Charakter der Verb. kann nicht durch die Hauptvalenzformel CH =  CH, die zur Anord-

HgBr
nung der Atome Hg, CI, Br auf einer Geraden im Widerspruch steht, noch durch 
einen komplexenAufbau, der mehr Raum für die C2H2-Gruppierung beanspruchen würde, 
erklärt werden. Die ehem. Angaben von F r e i d l i n a  u .  N e s s m e i a n o w  C. 1941. I. 
2374), die zur Erkenntnis der intermediären Natur der ehem. Bindungen führte", 
wurden bestätigt. (MnBecTiifi Ana^oMim H a y n  CCCP. OT/jejieHne X hmhtockhx 
H ayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1947. 259—64. Mai/Juni. Inst, für 
organ. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) F ö r s t e r .  950
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R. Ch. Freidlina und 0 .  W. Nogina, A u s  dem  Gebiet der quecksilberorganischen V er
bindungen. 3 5 . Mitt. D ie  R eak tion  von  A cetylen  und S u b lim a t bei A bw esenheit 
ein es L ösu n gsm ittels. (3 4 .  vgl. vorst. Reff.) Wird H gCl2 unter Ausschaltung eines 
Lösungsm. mit C2H2 3 Stdn. auf 100° erhitzt, so bildet sich in guter Ausbeute das 
schon bekannte cis-ß-C hlorvinylquecksilberch lorid , C2H2HgCl2, F. nach mehrfachem 
Umkrystallisieren 76—77°. Die trans-Verb. findet sich nur als unwesentliche Bei
mengung, kann jedoch in etwas größerer Menge gewonnen werden, falls dem C2H2-Strom  
Wasserdampf beigemischt wird, F. 123— 124°. (HuBecTHH AicaneMHH HayK CCCP. 
OTflejieHHe XHMiurecKHX HayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1947. 105 
bis 106. Inst, für organ. Chemie der Akad. der Wiss. der UdSSR.) U lm a n n .  9 5 0

A.N. Nessmejanow, A. Je. Borissow und A. N. Abramowa, A u s dem Gebiet der 
quecksilberorganischen Verbindungen. 36. Mitt. Über d ie  U m lagerung stereoisomerer 
m etallorganischer V erbindungen der Ä thylenreihe bei B estrahlung m it u ltraviolettem  L ich t. 
(35. vgl. vorst. Ref.) Bei der Belichtung von D i-(trans-ß-ch lorvinyl)-quecksilber vom F. 71° 
( N e s s m e j a n o w ,  B o r i s s o w  u. G u s s k o w a  (H 3bocthh AicaaeMHH HayK CCCP. O t -  
aejieHHe XnMnqecKHX HayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1945. 639) mit 
UV-Strahlen erhielten Vff. nur das Di-cis-Isomere (Kp. 52,5—53°; D .204 =  2,7929; 
nD20 =  1,6124); Ggw. des cis-trans-Isomeren konnte nicht festgestellt werden. Eine 
Rückbldg. des Di-trans-Isomeren durch UV-Bestrahlung des Di-cis-Isomeren findet 
nicht statt. — trans-ß-C hlorvinylquecksilberch lorid, F. 123—124°, wurde in absol. A., 
Bzl. sowie in  Toluol belichtet, wobei das cis-Isomere (F. 78°) in je nach den Ver
suchsbedingungen wechselnden Mengen erhalten wurde. (HÜBecTHfl AKa^CMHH 
H ayK  CCC P. OTfleueniie X hm htockhx HayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. 
chim.] 1947. 289—93. Mai/Juni. Inst, für organ. Chem. der Akad. der Wiss. der 
UdSSR.) I l b e r g .  950

I.T. Esskin, A u s  dem  Gebiet der quecksilberorganischen Verbindungen. 37. Mitt. 
Quecksilberorganische D erivate des T h ioan iso ls . (3 6 . vgl. vorst. Ref.) Zur Synth. 
von Hg -organ. Verbb. vonBzl. mit der CH3S-Gruppe als Substituent wird dieDiazometh. 
angewandt. Man erhält aus p-Aminothioanisol eine Diazolsg., die bei Umsetzung mit 
HgCl2 über das Doppelsalz (CH3SC6H4N2Cl)2HgCl2, F. 133° Zers., p-C hlorm ercurith io- 
an isol (I), CH3SC„H4HgCl, in Blättchen, F. 282—284°, liefert. Analog erhält man über 
das Doppelsalz OH3SC6H4N2ClHgCl2, F. 104—105° Zers., die o-V erb. (II) in Nadeln, 
F. 153—154°. Die Einw. von Cu-Pulver auf I in Aceton-Pyridin-Lsg. liefert M ercurib is-  
p-th ioan isol, (CH3SC6H4)2Hg, in Krystallen, F. 160— 160,5°, leicht lösl. in Bzl., Chlf., 
A. u. Essigester. Hieraus durch Erhitzen mit IU-Acetat in sd. Isoamylalkohol 
p-A cetoxym ercu rith ioan iso l, CH3SC6H4HgOCOCH3, Krystalle, F. 184—184,5°. Beim  
Erhitzen in Eisessig unter Zusatz von H 20 2 gibt I p-C hlorm ercuriphenylm ethylsu lfon , 
CH3S 0 2C6H4HgCl,Kryställcben, wenig lösl. in organ. Lösungsmitteln, F. 310—315° Zers.; 
Br führt in p-B rom ph en ylm eth ylsu lfon , F. 102— 104°, über. — Aus II entsteht in Aceton- 
Pyridin-Lsg. mit Cu-Pulver M ercurib is-o-th ioan isol, (CH3SC6H4)2Hg, aus Ligroin 
F .10 1— 102°. (H3BecTna AKaaeMHH HayK CCCP. OTfle^teHHe XnMHHecKHX HayK  
[Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei, chim.] 1947. 405—09. Juli/Aug.). R. K .M ü l l e r .  950

N. Ss. Kotschetkowa, R. Ch. Freidlina und A. N. Nessmejanow, A u s dem  Gebiet 
der quecksilberorganischen V erbindungen. 38. Mitt. Über d ie  Besonderheiten  des  
chemischen V erhaltens von ß -A m in oalkylquecksilbersa lzen . (37. vgl. vorst. Ref.) 
Durch Anlagerung von HgCl2 an C2H4 in einem Medium von Aminen entstehen /S-Amino- 
äthyl-Hg-Salze, die Mineralsäuren anlagern können unter Bldg. der entsprechenden 
NH4-Basen. Dagegen läßt sich an die £-Aminoäthyl-Hg-Salze kein CH3J anlagern. 
Es werden folgende Verbb. erhalten: N -(ß -B rH g -ä th y l)-p ip er id in , C5H10 >  N • CH2C H ,• 
Hg Br, F. 88—88,5°; H  B r-N -(ß -B r  H g-ä th y l)-p ip erid in , HBr-C5H 10>  N • CH2CH2HgBr, 
F. 101— 101,5°; H J -N -(ß -J H g -ä th y l)-p ip e r id in , HJ-C5H10>  N-CH2CH2Hg j“, F.“85 bis 
86°; H C l-ß -C lH g -tr iä th y la m in , HC1-(C2H5)2>  N-CH2CH2HgCl, F. 105— 105,3°; H C l- 
P h e n y l - ( ß  - N - ä th y lp ip e r id y l)  - H g, C-H,„ >  N-CH2CH2HgC6H5-HCl, F. 125° Zers. 
(H3BecTHH AKa^cMim HayK CCCP. OT/jeJieHiie X hm htockhx HayK [Bull. Acad. 
Sei. USSR, CI. Sei. chim.] 1947. 347—52. Juli/Aug.) R. K. M ü ller . 950

Robert E. Lutz, Philip S. Bailey, Russell J. Rowlett jr., James W. Wilson, III, R. K. 
AUison, M. T. Clark, N. H. Leake, R. H. Jordan, R. J. Keller, III und K. C. Nicodemus, 
M alariah eilm itte l. E in ig e  neue sekundäre und tertiäre A ry lm eth y la m in e . Bei Unterss. 
über Malariaheilmittel stellten Vff. eine Reihe neuer Verbb. dar, u. zwar (A) sek. A m in e  
des Typs ArCH2NHR, (B) drei .V-B n n zy l-N -{d ia lky lam in oa lkyl)-am in e  sowie (C) tert. 
A m in e  des Typs ArCH2N(R)R . Als Ausgangsmaterial für die Darst. von Typ A 
dienten folgende ScmEFschen Basen: C6H5• CH:'N -isopropyl, Kp.4 64°. — c jS 5-CH:N-
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sek .-b u ly l, Kp.3 86—88», nD2» =  1,5211. — C6H5-CH:N-B-ociyI, C15H 23N, K p.2 142 
bis 143», nD2° =  1,5136. -  p-CH3Ö-C*H4-CH:N-W-&a<yi, Kp.3,6 126-127'». -  Die 
genannten Verbb. werden sämtlich durch Kondensation des Aldehyds mit dem ent- 
sprechenden prim. Amin ohne Lösung&m. dargestellt. — Durch Zugabe von konz. 
NaOH zu einer Mischung von Bzl., Aldehyd u. Hydrochlorid des prim. Amins werden 
erhalten: p-Cl-C6H4‘C H :N ‘CH3, C8H 8NC1, Kp.2 69—71°. — p-CH3Ö-C6H4-CH:N 'CH3, 
Kp.14 113-115». -  o-Ci-C6H4-CH:N-CH3, Kp.2 7 8 -8 0 » , nD2» =  1,5660, durch Kon
densation mit 25%ig. wss. Methylamin. C6H6-CH:N-n-dodecyi, 0 l9H31JN, Kp.4 
167», nD20 =  1,5022, Kondensation in Äther. — Die Verbb. der Gruppe A werden durch 
Hydrierung der S c h i f f  sehen Basen mit R a n e  y-Ni in 95%ig. A. (im allg. bei Raum- 
temp. u. Normaldruck) dargestellt (Hy =  Hydrochlorid): C0H6• CH2■ N H • iso p ro p y l, 
0 ,nH lsN, Kp., 66—68», nD20 =  1,5029; H y ,  F. 195», aus Isopropylalkohol. — 0 ^ -  
c L ^ T E - s e i - b u t y l ,  CnH 17N, Kp.2 8 4 -8 6 « , nD2» =  1,5023; H y ,  F. 143— 145», aus Bu- 
tanon. -  C6H5-CH2-NH-n-oclyZ, C16H 26N, Kp.is 156-157», nD2» =  1,5068. -  C6IL- 
C K v -N ll-n -d o d e c y l, Kp.2 185— 190°; H y , F. 201—202,5°. C6H5*CH2*
N H -cyclohexyl, Kp.98 209—210», nD23 =  1,5290; H y ,  F. 252—253» (nicht analysiert). —
o-Cl• C6H4• CH„- N H • CH3, Kp.2 83—84», nD20 =  1,54 05 (nicht analysiert). — p-Cl-C6H4- 
GH2• N H • CH3, Kp.23118— 121»; H y , C8H10N-HC1, F.194— 195» aus Äther. Das R a n e y -  
Ni verursachte nur in sehr geringemMaße eine Eliminierung des p-Halogens. — p-CH30  ■ 
C6H4 CH2-NH.CH3, Kp.2 88—96». — p-CH3O-C0H 4-CH2-NH-m-&«lyl, Kp.2 147— 151», 
nD25 =  1,508. — a-Furj/I-CHvNH-C2HS, Kp.26 73—75»; H y , F. 120— 121». — a -N a p h -  
«AyöCH2-NH-CH3, H y ,  F. 187— 188°. — N -(l-P h e n y lp e n ty l) -m e th y la m in , Kp. 242 
bis 243»; H y ,  C,2H19N-HC1, F. 144— 145« aus Ae. +  A ., durch D est. einer Mischung 
von n-Butyl-Mg-bromid in absol. Ae. +  Toluol, bis der Rückstand 100» erreicht, dann 
Zugabe von Benzalmethylamin u. Ae.-Extraktion nach Hydrolyse. —  Gruppe B : N -  
B e n zy l-N -(4 -d iä th y la m in o p en ty l)-a m in , C16H 28N2, aus Benzylbromid u. Novalamin in 
Ae., Öl, Kp.4,6 142,5— 149», nD20 =  1,4982; D i-H y , aus Ae. gefällt u. aus A. umkryst. 
F. 142— 144° (erweicht bei 85—87°). Weitere Darst. der gleichen Verb. durch Hydrie, 
rung von N - B enza l-N -(4 -d iä th y la m in o p en ty l)-a m in  (ö l, Kp.14 155,5°, nD20 =  1,5 180, nicht 
analysiert). — N -B en zy l-N -(3 -d i-n -b u ty la m in o p ro p y l)-a m in , C18H32N2, durch Hydrie
rung der aus Benzaldehyd u. y -H ib u ty la m in o p ro p y la m in  erhaltenen rohen ScHiEFschen 
Base mit R a n e y - N I ,  Kp.G 169— 170», nD23 =  1,4920— 1,4923. — N -B e n zy l-N -(3 -d i-  
ä th yla m in o p ro p y l)-a m in , C14H 24N2, durch Hydrierung der ScHiFFschen Base aus Benz
aldehyd u. y -D iä th y la m in o p ro p y la m in  unter Druck, Kp.3,5 129», nD26 =  1,5010. — 
Die Darst. der Gruppe C erfolgte durch Einw. von Arylmethyl- bzw. Alkylhalogeniden 
auf sek. Amine, im  allg. in Äther. [C J Ü fiH ^ ^ N -n -d ecy l, C24H 35N, Kp.0,5 216— 217°, 
nD20 =  1,52 53. — [C €H bC H ,]2N -m y r is ty l, C„8H4;N, Kp.2 216—217», nD2» =  1,5130. — 
[G6H6C,H2]2VC'H2-GH2-(76H5- I ly ,  C22H 23N - HCl, F. 201—203» aus Ae. +  Alkohol. — 
p-C l ■ C6H i ■ G H 2N : (n-octyl)2, C23H40NC1, Kp.0)5 225—226», nD2» =  1,4903. —  p - G l - C f l ^  
C H 2N : (n -n on yl)2, C25H44NC1, Kp.0,5 234—235», nD2» =  1,4889. — V-(p-C7-C6H4 GJ?2)- 
tetTahydrochinolin-H y, C16Hl6NCl, F. 54—55».— p -B r  ■ C ,H i ■ CI12N : (n-oct?yl)2, C23H40MBr, 
Kp.0,6 228—229», nD2» =  1,5003. — p - B r C 6H i C H 2N (C H 2C RH 5)-cyc lo h ex y l-H y,
C20H 24NBr- HOI, F. 67—68», aus Alkohol. — p -B r  C eH l -G H 2N (p -G  H2C3H ß C H 3)-n -bu tyl, 
C A O N B r , Kp.„,B 215,5», nD2» =  1,5629. — p -B r  ■ GÜH , ■ C H ,N ,C H /J J i- ^ -H y ,  C2,H20- 
NBr-HCl, F. 204», aus absol. Alkohol. — rx-N aphthyl-C II.¿N (C2H rJ 2- I I y , C15Hl9N-HCl, 
F. 217—218», aus A e . + Methanol. — a .-N a p h th y l-C H zN : (n -a m yl)-, C21H 31N, Kp.j 
187—188», nD2» =  1,5395. — <x-N aphthyl-C H ,N (C H .zC 6Hb)C H 3-H y ,  F. 223—225». — 
a-N a p h lh y l C H 2N (C H 2C 3H3)„-H y, C25H23N-HC1, F. 192— 194», aus Isopropylalkohol. — 
tx-N aphthyl-C H 2N (p -C H iC <iHi Gl G H .,-H y, C19H 18NC1 • HCl, F. 208—209», aus Isopropyl
alkohol. — <x-N aphthyl-CH t N (p : C H 2C 3H ß C H 3)CHr H y ,  C20H 21ON-HC1, F. 188— 190», 
aus Ae. +  Aceton. — Das bei einigen Kondensationen benutzte a-( B rom m eth yl)-n aph -  
thalin  wird durch Erwärmen von Paraformaldehyd u. Naphthalin in HBr +  Eisessig 
mit anschließender Benzolextraktion gewonnen, Kp. 150— 155». (J. org. Chemistry 12. 
760—66. Nov. 1947. Charlottesville, Univ. of Virginia, Cobb Chem. Labor.)*

H e n k e l . 1 2 1 0
W. I. Stawrowskaja und K. Ss. Toptschijew, Offene A naloge von  A n tim a la ria s to ffen  

der Chinolinreihe. Mit dem Ziel, einen näheren Einblick in die Ärt der akt. Gruppen von 
A n tim alariasto ffen  zu  gewinnen, synthetisieren Vff. 2 Verbb. der aromat. Reihe, in wel
chen die Struktur eines offenen Mol. des Pyridinringes des Chinolinkernes vorliegt. Im
Falle des l-M e th o x y-3 -(N -y -d iä th y la m in o p ro p y l)-4 -(N -p ro p y l)-p h en y len d ia m in  (I) ist
der Ring an einem C des Pyridins geöffnet u. im  Falle des l- (y -D iä th y la m in o p ro p y l-  
am in o)-3 -(y-d iä th y la m in o p ro p y l)-b en zo l (II) am N  des Pyridins. Prüfung der Präpp. 
gegenüber Hühnermalaria ergab bei I einen unwesentlichen Antimalariaeffekt, während 
II völlig inaktiv ist. —
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V e r s u c h e :  3-N  ilro -4 -(N -propyl-N -p -su ljo to lu o lam in o)-an iso l (III), C'i7 ü 2<)05N2S. 
Durch Erhitzen von 3-Nitro-4-(N-p-sulfotoluolamino)-anisol, Propylbromid u.̂  K^CO, 
in absol. A. Nadeln, F. 106°. — 3 -N itro -4 -(N -p ro p y la m in o )-a n iso l, Cl0H140 3N2. Aus 
voriger Verb. durch Erhitzen mit konz. H2S 04, öl, Kp.7 185— 187°. — 3-A m in o-4-  
(N -p ro p y la m in o )-a n iso l, Cl0Hl0ON2. Aus voriger Verb. durch Red. mit Sn in HCl,

-weiße silbrige Krystalle, F. 64°. — I, C17H31ON3. Aus voriger Verb. u. Diäthylamino- 
propylchlorid, Öl, Kp.2 146— 148°. — y-(m -A m in oph en yl)-p ropyla lkoh o l, C8H13ON. 
Durch Red. des Äthylesters der m-Aminozimtsäure mit Na in absol. A ., ö l, Kp.2 
168— 174°. C h lorhydra t, C9H140NC1, F. 118°. — m -A m ino-(y-brom propyl)-benzol, 
C9H12NBr. Aus voriger Verb. durch Austausch des OH durch Br vermittelst HBr. — 
m -A m in o-{y-d iä lh y la m in ö p ro p y l)-b en zo l, C13H22N2. Aus voriger Verb. durch Erhitzen 
mit Diäthylamin in A., ö l, Kp.6 197—200°. — II, C20H37N3. Durch Erhitzen der vori
gen Verb. mit Diäthylaminopropylchlorid, ö l, Kp.2 240—245°. (^OKJiaßH Aica- 
aeMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 237—41. 11/10.
1947. Inst. f. Malaria u. Parasitologie d. Akad. d. Wiss. d. UdSSR.) ü l m a n n .  1210

René Thomassin, Uber eine M ethode zu r D arstellung ein iger A n ilid e  von arom atischen  
M on osu bstilu tionsderiva ten  der A m in oessigsäure m it der F orm el R -N H - C H 2-C O O H . 
Gewinnung der Verbb. durch gleichzeitigen Ersatz des Halogenatoms u. der Alkoxy- 
gruppe des C hloressigsäurebulylesters durch Phenylaminogruppen unter Verwendung 
des aus Anilin erhältlichen Pkenylam inom agnesium halogenids. In weiteren Verss. auch 
Einführung der Toluidin-, Phenetidin- u. Naphthylaminreste. Damit sich das Halogen
atom nicht der Rk. entzieht, muß eine genügende Menge des als Lösungsm. dienenden 
Ae. vorhanden sein. Benzylamin sowie sek. u. cycl. Amine (Methylanilin, Äthylanilin, 
Diphenylamin, Piperidin, Carbazol) sind nicht zur Rk. zu bringen oder führen nicht zu 
kryst. Verbindungen.

V e r s u c h e :  A n ilin oacetan ilid , C14H14ON2, durch Einw. von Chloressigsäure- 
butylester auf Phenylaminomagnesiumjodid oder -bromid in äther. Lsg. bei Raum, 
temp., aus A. Nadeln, F. 114—115°. — o -T o lu id in o-o-m eth ylacetan ilid , C16H18ON2, 
auf analoge Weise mit der aus o-Toluidin erhältlichen metallorgan. Verb., Blättchen- 
F. 93— 94°; Mangel an Lösungsm. während der G r i g n a r d - R ü .  führt zur Verunreini, 
gung mit Chloracetotoluidid (F. 91°). — p -T o lu id in o -p -m eth y la ce ta n ilid , C16H 18ON2 
mit p-Toluidin, Blättchen, F. 136— 137°. — o - P h e n e tid in o -o  -ä th o x y a ce la n ilid  
C4gH220 3N, mit o-Phenetidin; trotz Verwendung einer größeren Menge Ae. Verfestigung 
gleich nach dem Zusetzen der GRIGNAED-Verb. zu dem Chloressigsäurebutylester ; von 
dem verbleibenden viscosen Öl getrennt, kleine Prismen, F. 116— 116,5°. —  p-P h en e- 
tid in o -p -ä lh oxyacelan ilid , C18H220 3N, mit p-Phenetidin, Blättchen, F. 141—141,5°. —  
a-N aph th ylam in o-N .tx -n aph lh ylaeetam id , C22H18ON2, mit a-Naphthylamin, Nadeln, 
F. 161—162“. — ß-N aph th ylam in o-N .ß -n aph th ylacelam id , C22H18ON2, mit /3-Naphthyl- 
amin, gelbe Blättchen, F. 171—172°. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 457—59. 
Mai/Juni 1947. Poitiers, Fac. des Sei., Labor, de Chimie.) Z o p f  f .  1270

Leon L. Gershbein, Herman Pines und V. N. Ipatieff, U m setzungen von I s o p ro p y l
alkohol in Gegenwart von m agnesium oxydhaltigen  K a ta lysa to ren . Beim Überleiten von 
Isopropyla lkoh ol (I) über MgO bei 490° erfolgt nach Unterss. der Vff. gleichzeitig De
hydrierung zu Aceton  (II) u. Dehydratisierung zu P ropen  (III). Das nebenher aus II 
entstehende M e sity lo x y d  wird unter der Wrkg. von MgO durch I zum entsprechenden 
Alkohol hydriert, dieser geht schließlich unter W.-Abspaltung in 2-M eth ylpen tad ien  
über. In analoger Weise entsteht das ebenfalls in den R aktionsprodd. gefundene
1 .5 .5 -T rim eth yl-1 .3 -cycloh exad ien  aus Isophoron  (IV). *Vff. bewiesen diesen Mechanismus 
durch Rk. von I im Gemisch mit IV u. von II unter den angegebenen Bedingungen. —  
Werden dem MgO Dehydratisierungskatalysatoren (A120 3, T h 02) oder Dehydrierungs
katalysatoren (M o03, Fe20 3, Cr20 3, MnO, ZnO, Cu, Al) zugesetzt, so zeigt die Rk. von I 
im  allg. nicht die erwarteten Ergebnisse. Nur bei Zusatz von T h 02 ist die Bldg. von 
III begünstigt, bei A120 3 bilden sich durch H,-Übertragung von I an Mesityloxyd u. 
Phoron Isobu tylm ethylketon , D iisobu tylketon  u. geringe Mengen 2 .6-D im ethyl-3 -hep len

CH a— C H a— CH aN(CaH s) 3

I

O aN III

4
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neben II u. III. Die angewandten Dehydrierungskatalysatoren haben als Zusatz zum 
MgO nur wenig Einfl. auf die Ausbeute an II, M o03 bewirkt im  Gegenteil erhöhte Bldg. 
von III. — MgO, durch Fällung einer Nitratlsg. mit NH4OH bei 95° oder Na OH bzw. 
N H 4OH bei 25°! Die Zusätze wurden durch Imprägnierung (Mischung der Nitrate 
mit MgO u. Zers, bei 400—800°) oder gemeinsame Fällung dargestellt. —  1 .5 .5 -T r i-  
m ethuT1.3-cyclohexadien , C9Hl4, Kp. 131— 134°, durch Hydrierung daraus 1.5.5-Tri- 
methylcyclohexan, Kp. 128— 135°, nD2° =  1,4254. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2888— 93. 
Nov. 1947. Evanston, 111., Northwestern Univ.) K r e s s e .  1810
■p* Adrien Albert, John A. Mills und Richard Royer, B e n zy la m in a n a lo g e  chem otherapeu- 
tischer D iam id in e . Aromat. Diamidine der allg. Formel I, worin X  fehlen oder CH2, 
O, OfCEL^O, 0(CH2'50  u .  CH =  CH bedeuten kann, haben antiparasitäre Eigg. gegen
über Protozoen. Um festzustellen, ob diese Eigg. bedingt sind durch die Amidingruppen

oder durch die bas. Gruppierung an den En
den des Mol, wurden entsprechende Benzyl
amine der allg. Formel II aufgebaut. Die zur 
Anwendung kommenden D initrile wurden 
in methylalkohol. Ammoniak in Ggw. von 
R a n e y -N i  bei 110° über 20 Min. hydriert. 
Auf diese Weise wurden dargestellt: p .p '-B is -  
(a m in o m eth y l)-d ip h en y l, p .p '-B is - (a m in o -  

m eth yl)-d iph en ylm eth an , p .p '-B is-{a m in o m eth y l)-d ip h en y lä th er , 1 .3 - [p .p '-B is -(a m in o -  
m eth yl)-d ip h en o x y \-p ro p a n , 1 .5 - \p .p '-B is -(a m in o m e th y l)-d ip h e n o x y \-p e n ta n  u. p .p ' - B is -  
(am inom ethyl)-stilben . Die dargestellten Verbb. sind weiße, wasserunlösl. Substanzen, 
die schnell C02 anziehen, jedoch beständig sind in Form ihrer weißen, leicht krystalli- 
sierenden Salze, von denen die Diacetate löslicher sind als die Dihydrochloride. Die 
Verbb. des Tynus II wurden mit denen des Typus I bei T ry p a n o so m a  rhodesiense, 
congolense, P la sm o d iu m  gallinaceum  usw. geprüft, waren jedoch alle ohne Wirkung. —• 
Die Hydrierung der Nitrile erfolgte nach der Meth. von S c h w o e g l e r  u .  A b k i n s  
(C. 1940. I. 1972). — p .p '- B is -(a m in o m eth y l)-d ip h e n y l, C14H 16N2, Kp 0i5 180°, F. 144 
bis 145°, Ausbeute 80%, lösl. in sd. A ., Bzk, Äthylacetat u. kaltem  Pyridin; P ikra t, 
F. 232—235°; D iben zoylverb ., F. 249—250°; D iace ty lverb ., F. 281—283°; D ihydro- 
ehlorid, Cl4H18N2Cl2, aus heißer sd. HCl, lösl. in 100 Teilen kalten Wassers. —  p .p '-B is -  
(am in om eth yl)-d iph en ylm eth an , C16H18N2, aus sd. Bzl. u. PAe. Krystalle, F. 90°, Aus
beute 80%, leicht lösl. in A., wenig lösl. in Ae.; D ih ydroch lorid , F. über 350°, wenig 
lösl. in A.; D ibenzoylverb ., C29H260 2N2, in Pyridin u. Benzoylchlorid, Ausbeute 90%. 
Krystalle aus Chlorbenzol, F. 224°, wenig lösl. in Bzl., Aceton u. Äthylalkohol. — 
p .p '  - B is-[am in om eth y l)-d iph en ylä th er, C14H l6ON2, Kp.0j3 186°, F. 77°, leicht lösl. in 
A., Amylalkohol u. in sd. Toluol oder Aceton u. wenig lösl. in Ae. u. PAe.; D ih yd ro 
ch lorid, F. über 360°; D iaceta t, in 8nEssigsäure bei 50°, Fällung durch Aceton, F. 156°, 
leicht lösl. in kaltem W. u. sd. Äthylalkohol. — 1 .3 -[p .p '-B is -(a m in o m e th y l)-d ip h e n o x y  ]- 
propan , Kp.„,5242°, aus A., F. 90—91°, Ausbeute 70%, fast unlösl. in sd. Bzl., mäßig 
lösl. in sd. Aceton; D ihydrochlorid , F. über 360°, wenig lösl. in  kaltem  W ., leicht lösl. 
in sd. W.; D iaceta t, C17H220 2N2• 2 C2H40 2, F. 178°, leicht lösl. in kaltem  W ., mäßig lösl. 
in sd. A., unlösl. in Aceton. — 1 .5 -[p .p '-B is -(a m in o m eth y l)-d ip h en o x y]-p en ta n , aus wss. 
A., F. 74—75°, Ausbeute 70%, leicht lösl. in Pyridin u. in Methanol, mäßig lösl. in Ae. 
u. PAe.; D ihydrochlorid , F. über 360°, lösl. in kaltem W., unlösl. in A. u. Aceton. D i
acetat, Cl9H 260 2N2-2 C2H40 2, F. 161°, leicht lösl. in W., mäßig lösl. in kaltem  A ., leicht 
lösl. in sd. A., unlösl. in Aceton. — p .p '-B is-(a m in o m eth y l)-s tilb e n , C16Hl8N2, aus Chlor
benzol u. A., F. 210—211°, Ausbeute 75%, lösl. in sd. A ., mäßig lösl. in sd. Bzl. oder 
Pyridin, unlösl. in Aceton, Ae. oder PAe.; D ih ydroch lorid , mäßig lösl. in sd. W ., unlösl. 
in A. oder Aceton; D iaceta t, F. 206—207°, bei 210° wieder festwerdend, erneuter F. 255°, 
leicht lösl. in W., lösl. in sd. A., unlösl. in Aceton. — tra n s -p .p '-D iam in o slilb en , aus 
p-Nitrotoluol in methylalkohol. Ätznatronlsg. bei 100°. Nach 1/ 2 Stde. wird konz. 
HCl zugegeoenu. Methanol abdestilliert. Das Reaktionsprod. besteht aus einem Gemisch 
von Dinitrodibenzyl, Dinitrostilben u. zur Hauptsache Dinitrosostilben. Dieses Ge
misch wird in salzsaurer Suspension mit einer Lsg. von ZinnUI)-chlorid in konz. HCl 
bei 80° red. mit anschließendem 2std. Rühren bei 100°. Nach Stehen in Eis über 2 Tage 
wird der Nd. aus NaCl u. Diaminostilben-Zinn(IV)-chlorid abgesaugt u. mehrmals mit 
sd. W. ausgezogen. Die vereinten Filtrate werden alkal. gemacht, das ausgefallene
Diaminostilben über das Dihydrochlorid gereinigt. Aus sd. Chlorbenzol F. 225__226°.
Ausbeute 45%. Erneutes Um'<rystallisieren aus verd. A., Krystalle vom F. 227 228*.
(J. ehem. Soc. [London] 1947. 1452—55. Nov. Sydney, Univ.; Adelaide, Univ.)
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Herbert H. Hodgson und Edward R. Ward, E in ige R eaktionen  und D erivate der 
6- und 7 -N itro -2 -n aph th ylam ine . 2. Mitt. N itrieru n g  und K u p p lu n g  m it D iazoverbin- 

^ düngen. (1. vgl. C. 1948. II. 1068.) 6- u. 7-N itro-2-n aph th ylam ine  (I u. II), deren 
Aminogruppe durch Acetylierung oder Tosylierung geschützt ist, werden nur in 1- 

^ Stellung nitriert, die entstandenen Dinitroverbb. sind gegen weitergehende Rk. sehr
widerstandsfähig. Ebenso erfolgt die Kupplung mit diazotierten Aminen nur in 1- 
Stellung; Vff. haben dies durch Oxydation der entstehenden o-Aminoazoverbb. zu T r i
azolen  bewiesen. Die Aminogruppe in den 6- u. 7-N ilro-l-p -n ilrobenzo lazo-2-naph lhyl-  

Wv am inen  (V u. VI) ist leicht in die Oxy- bzw. Acetoxygruppe
überführbar; der glatte Verlauf dieser Rk. wird durch eine 0H (+)
Übertragung der Wrkg. der 6 (7)-Nitrogruppe auf die 2-Stel- 

^9 lung erklärt. Ebenso nehmen Vff. einen desaktivierenden
Einfl. der Nitrogruppe bei dem 6-N ilro-2-naphlhol auf die (—> 

tei 1-Stellung an; die Verb. kuppelt infolgedessen nicht, Vff. 1 a
Dk« schreiben ihr nebenstehende chinoide Struktur zu.

V e r s u c h e :  7'N itro-2-aceln aph lh alid  (III), aus A. F. 221°. — 1 .7 -D in ilro -2 -  
acelnaphthalid  (IV), C12H90 5N3, aus III mit H N 03 (D. 1,5) unterhalb 20°, aus Eis- 

idiai essig gelbe Nadeln, F. 222°. — 1 .7 -D in itro-2-n aph thy lam in , C10H 7O4N3, aus IV mit
f-h 50%ig. H2S 0 4 in A., aus wss. Pyridin goldgelbe Nadeln, F. 248—249“. — 1 .7-D in itro-
aa» p-to luo lsu lfo -2-naph thalid , C17H130 6N3S, aus der entsprechenden 7-Nitroverb. mit H N 03
Mi»). in  Eisessig bei 60°, gelbe Platten, F. 165°. — 6-N ilro-l-p -n itroben zo lazo-2-n aph thy lam in
flfo (V), , Nadel n, F. 304°;  6-N itro-l-p-ch lorbenzolazo-2-naph thylam in ,C 1JB.u O^Ni C l,
toma orangerote Nadeln, F. 261°; 6 -N ilro -l-p -lo ly la zo -2 -n aph th ylam in , C17H140 2N4, orange-
tt,v. rote Platten, F. 234°; 7-N itro-l-p-ch lorbenzolazo-2-naph thylam in , C16HU0 2N4C1, schar
st 5 lachrote Nadeln, F. 199°; 7-N ilro-l-p -n itroben zo lazo-2-n aph thylam in  (VI), C16Hn 0 4N5,
nJgft schwarzrote Nadeln, F. 265—266°. Die Farbstoffe wurden durch Kupplung von I 

bzw. II mit den entsprechenden diazotierten Aminen dargestellt u. aus Nitrobenzol 
umkrystallisiert. Die Farben in konz. H2S 0 4 sind angegeben. Durch Oxydation der 
Farbstoffe mit Cr03 in sd. W. wurden die Triazole dargestellt (FF. aus Nitrobenzol): 

y f,. 6 -N itro -1 .2 -n aph th o-p-n itroph en yltriazo l, C16H 90 4N6, fleischfarbene Platten, F. 288°;
ßjj, 7-N itro-1 .2-naph tho-p-n itrophenyltriazol, C16H90 4N6, fleischfarbene Platten, F. 311 bis

312°. — 6-N U ro-l-p-n itrobenzolazo-2-naph lhol, C16H10O5N4, aus V mit N aN 02 in sd. 
0  Eisessig u. Hydrolyse mit alkohol. HCl, aus Eisessig rote Krystalle, F. 314°. — 7-N ilro- 
^ l-p-n itrobenzolazo-2-naphlhylacela t, C18H 120 6N4, aus VI mit N aN 02 in  sd. Eisessig,

’ ■ orangerote Nadeln, F. 233°; 7-N itro-l-p-n itrobenzolazo-2-naph thol, C16H10O6N4, aus
Nitrobenzol rote Krystalle, F. 310° Zers. (J. ehem. Soc. [London] 1947. 1060—62. 

5^ Aug. Huddersfield, TH.) K r e s s e .  2700
Alexander Müller, B is-[prcpen ylph en olä th er], 11. Mitt. D ie  B ild u n g  von  A nlh ra-  

chinonderivaten  beim  Chrom säureabbau des D iisohom ogenols. (10. vgl. C. 1945. II. 1733.) 
Bei vorsichtiger Oxydation des l-O xy-3'-ketodii$ohom ogenols (I) kann das 2 .3 .6 .7 -T e lra -  
m elhoxy - 9-acelyl - 9 .10  - endoäthyliden - 9 .1 0 -d ih y d ro a n lh ra n o l-1 0  (III) isoliert werden, 

- -  dessen Eigg. u. Rkk. Vf. beschreibt. Bei weiterer Oxydation von III wird die Endo- 
brücke aufgespalten unter Bldg. von IX ->  X -* 2.3 .6 .7 -T elram ethoxyan lh rach inon  

—- (XI). XI entsteht auch beim Chromsäureabbau des D iisohom ogenols Selbst über die
i.®r’ Zwischenstufe des 4-P yru vyl-5 -vera troylvera lro ls (8. Mitt., vgl. C. 1945. I. 1011).
«las In beiden Fällen nimmt Vf. die intermediäre Bldg. des 1 .3-D ioxy-3 '-ketod iisoho  wogenols

(II) an, dessen 3-Oxygruppe unter dem Einfl. des anhängenden Acetylrestss hr reaktions- 
[irr fähig ist. — III, C22H ,40 6, aus dem Carbeniumsulfat von I in veid . Essigssure mit
»JE- 2 Äquivalenten Chromsäure, aus A. oder Dioxan-W., F. 196— 197°; S u lfa l-T r ih y d ra l
Bäf C ^ O .- H S O ,  +  3H ,0  (IV), aus III in Eisessig mit konz. H 2S 0 4, F. 178— 179°; S u lfa l-

l , iJ* T etrah ydra t, orange Prismen, F. 172°. — 2.3 .6 .7 -T elram ethoxy-9 .10 -en doä th yliden -9 .10 -
.rf.> dihydroan thranol-10  (V), C20H22O5, aus IV u. Methanol, grüngelbe Prismen aus Dioxan-W .,

F. 185°. — 2 .3 .6 .7 -  T elram ethoxy - 9 .1 0 -  (10 .11  -dehydroendoälhyliden) - 9 .1 0 -d ih y d ro -  
id ■ - anthranol-9  (VII), C20H20O5, aus III u. Na-Methylat in Dioxan, gelbe Nadeln aus n-
GeBi Propanol, F. 210—214°. — 2 .S .6 .7 -T elram eth oxy-9 .10-endo-!x-oxyälhyliden-9.10-dihydro-
eseR" anthranol-9  (VIII), C20H22O6, aus III mit n-Butanol u. Na, gelbe Prismen aus wss. Essig-
ontJ- säure, F. 226—227°. VlII bildet ein Carbenium sulfat, rote Nadeln, F. 130— 135°. —
rilif 2 .3 .6 .7  - T elram eth oxy - 9 .1 0 - endo-<x - brom äthyliden - 9 .10 -d ih yd ro a n th ra d ib ro m id  (Via),
nilstf [C20H ,9O4Br] Br2, aus III in Essigsäure mit Br2. — 2 .3 .6 .7 -T elram ethoxy-9 .10-endo-o.-brorn-

ä lh yliden -9 .10 -d ih yd ro a n lh ra d io l-9 .1 0  (VIb), C20H21O6Br, aus Via beim Stehen mit 
Methanol, Prismen aus Äthylacetat-PAe., F. 150—153° Zers. — 2 .3 .6 .7 -T elram ethoxy- 

-2» 9 .1 0-en do-tx -oxyä th yliden -9 .10 -d ihydroan lh rad io l-9 .10 (VIc), C„0H 22O7, aus VIb beim Er-
PdjV hitzen mit wss. A., F. 143°. — 2 .3 .6 .7 -T e lram ethoxy-9 .10-en doäth en yliden -9 .10-d ih ydro-
2fll) an lh rad io l-9 .10, C20H20O3, durch Bromierung von III u. Zugabe von Methanol, oder aus
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v ia  durch Extraktion mitChlf. u. W., aus Ae., F. 188— 189°. — 2 .3 .6 .7 -T e tra m elh o x y -  
9-acelylanthron  (IX), C20H20O6, aus III in Dioxan mit H20 2 u. Na-Methylat, oder aus den 
Carbeniumsalzen von I mit Chromsäure oder konz. H N 03 bei Zimmertemp., aus A., 
F. 234—236°. — 2 .3 .6 .7 -T e lra m elh o x y a n th ra n y lsu lfa t, C18H170 5 H S04 +  VaHjjO, aus

c o c h 3
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VII
IX in Eisessig mit konz. H 2S 0 4, F. 175— 178°. —- 2 .3 .6 .7 -T e tra m eth o x ya n th ro n , C18H180 5, 
aus der vorigen Verb. in  A. mit K-Acetat, gelbe Nadeln, F. 175—176°. — 2 .3 .6 .7 -T e tra -  
m e th o x y -9 -o x y -9 -a ce ty la n lh ro n (X ),C M'H.i0O 7, aus IX mit H 20 2 in  Eisessig, ausDioxan-W., 
F. 325°. — XI, C18H160 6, durch Oxydation von X mit verschied. Oxydationsmitteln, 
F. 343—344°. (J. org. Chemistry 12. 815—22.Nov. 1947. Budapest,Univ.) K r e s s e .  2800

Howard D. Hartough und Alvin I. Kosak, A c ylie ru n g ss tu d ie n  in  der Thiophen- 
und F uranreihe. 4. Mitt. Starke  anorganische S auersto ffsäuren  a ls  K a ta lysa toren . 
(3. vgl. C. 1948. I. 455.) Starke anorgan. Sauerstoffsäuren, wie H 2S 0 4 u. H 3P 0 4 u. 
Fluorsäuren von P, S u. B (Zusammenstellung vgl. Original) katalysieren die Acy- 
lierung von T hiophen  (I) u. F uran  (II) mit Säureanhydriden u. Säurehaloiden; ihre 
Dissoziationskonstante für das erste H-Ion ist größer als 10 2, worauf ihre Wirksamkeit 
begründet zu sein scheint. Andere Säuren mit Dissoziationskonstanten der gleichen 
Größenordnung, z. B. Trichloressigsäure u. HBr katalysieren die Acylierung nicht, 
H F wirkt nur in großen Konzentrationen. Von den Vff. wird 85%ig. sirupöse Ortho- 
phosphorsäure bevorzugt angewandt, weil sie am wirksamsten ist u. am wenigsten zu 
Nebenrkk. Anlaß gibt.

V e r s u c h e :  2-A cetylth ioph en , C6H6OS, aus I u. Essigsäureanhydrid unter Zu
gabe von 85%ig. H 3P 0 4 in Essigsäureanhydrid bei 60— 90°, bei 100—110° u. Ver
dünnen des Reaktionsprod. mit W., Kp.4 77°, F. 10— 11°, nD20 =  1,56 66, Ausbeute 94%; 
O xim , C6H 7ONS, F. 112— 113°. Mit 100 g HF pro Mol I bei 15—20° beträgt die Aus
beute 44%. — 2-A cety l-5 -m eth ylth ioph en , C7H 8OS, K p.2 84,5°, F . 27—28°, nD20 =  
1,5622, Ausbeute 90%; O xim , C7H9ONS, aus verd. A., F. 124— 125,5°, erstarrt bei 126°, 
schm, erneut bei 128— 129°, E. 122°, neuer F. 124,5— 128°. — 2-A cety l-4 -m eth ylth ioph en , 
C7H 8OS, Kp.3 86°, nD20 =  1,56 00, Ausbeute 18%; O x im , C7H 9ONS, F. 132,5— 134°, 
erstarrt bei 135°, schm, erneut bei 135,5— 137°, E. 127°, neuer F. 130— 132°. — 
2-A cety l-3 -m elh ylth ioph en , C7H 8OS, K p.4 79°, nD20 =  1,56 1 8, Ausbeute 74%; Oxim, 
C7H 90X S, F. 84,5— 86°, erstarrt bei 87°, schm, erneut bei 88—89°, E. 77,5°, neuer F. 
88—89°. — 2-A cetyl-5-ch lorth iophen , C6H 50C1S, K p.4 88°, F. 46 ,5-A 7°, Ausbeute 70%; 
aus 2.5-Dichlorthiophen wurden 18% erhalten; O xim , C6H 60NC1S, F. 159— 160,5°. —
2-P ropan oy lth ioph en , C7H 8OS, Kp.7 88°, nD20 =  1,55 39, Ausbeute 89%; S e m i c a r b a z o n ,  
CsHnÖNgS, F. 172— 173°. — 2 .5 -D ipropan oylth ioph en , C10H 12O2S, aus dem Rückstand, 
aus Essigester u. PAe., F. 129— 129,2“, Ausbeute 1,5%. — 2-n -B u tan oylth ioph en , 
CgHioOS, Kp.3 87—93°, nD20 =  1,5413, Ausbeute 87%; S em icarbazon , C9H 13ON3S, 
F. 175— 176°. — 2 -BenzoyIth iophen, CuH 8OS, K p.2 120—-121°, F. 56,5— 57°, Ausbeute 
81%. — 5-(2 -T h en oyl)-pen tan säu re , C10Hl2O3S, F. 79—80°, Ausbeute 35%. —  2-A cetyl-  
fu ra n , C6H60 2, Kp.6 45—50°, F. 30—32", Ausbeute 62%. — 2-B en zo y lfu ra n , CjjHgOj,
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unter Verwendung von H 2P 0 2F -H 20  bei 40°, Kp.3 140— 150°, F. 43,5—44°; O xim , 
CuH 90 2N, F. 121— 122°. (J. Amer."ehem. Soc. 69. 3093—96. Dez. 1947. Paulsboro, 
N- J-, Socony-Vacuum Laborr.) G o l d .  3071

Howard D. Hartough und Loretta G. Conley, A cylieru n gsstu d ien  in  der T hiophen- 
und F uranreihe. 5. Mitt. Thiophencarbonsäuren und Sem icarbazone au s A ce ty l-  
th iophenen. (4. vgl. vorst. Ref.) Durch Oxydation mit Na-Hypochlorit wird eine 
Reihe Acetylthiophene mit guten Ausbeuten in die entsprechenden Thiophencarbon
säuren übergeführt.

V e r s u c h e :  A cetylth iophen  (vgl. vorst. Ref.), Sem icarbazon , C7H 9ON3S,
F. 188— 189°; 2-Thiophencarbonsäure, C5H40 2S, mit Na-Hypochlorit bei 55°, F. 129 bis 
130°, Ausbeute 95%. — 2-A cetyl-b -m eth yllh ioph en , Sem icarbazon, CRHu ON3S, F. 215 bis 
216° (Zers.); 5 -M ethylth iophen-2-carbonsäure, C6H60 2S, F. 137— 138°, Ausbeute 79%. — 
2-A cetyl-4 -m elh yllh ioph en , Sem icarbazon, C8H n ON3S, F. 219—220°; 4-M ethylth iophen- 
2-carbonsäure, C6H60 2S, F. 120— 121“, Ausbeute 85%. — 2-A cetyl-3 -m eth ylth ioph en , 
Sem icarbazon , CgHj^ONjS, F. 207—208°; 3-M ethyllh iophen-2-carbonsäure, C6H60 2S, 
F. 147— 148°, Ausbeute 85%. — 2-A cetyl-5-brom thiophen, C6H6OBrS, Kp.5 107,5— 110°, 
F. 94—95°, Ausbeute 75%, Sem icarbazon , C7H 8ON3BrS, F. 232—233°; 5-B rom -  
th iophen-2-carbonsäure, C5H 30 2BrS, F. 141— 141,5°, Ausbeute 70%. — 2-A cety l-5 -  
chlorthiophen, Sem icarbazon , C7H 80N 3C1S, F. 232,5—233,5°; 5-Chlorthiophen-2-carbon- 
säure, C5H 30 2C1S, F. 153— 153,5°, Ausbeute 92%. — 2-A cetyl-5 -tert.-am ylth ioph en , 
CuH16OS, K p.2 111°, nD20 =  1,5356, Ausbeute 84%, Sem icarbazon , C12H19ON3S, 
F. 214—215°; 5-tert.-A m ylth iophen-2-carbonsäure, C10H14O2S, F. 85—86°, Ausbeute 
89%. — 2-A cety l-5 -(2 '-pen ty l)-lh ioph en , CnH16OS, Kp.6 121— 125°, nD20 =  1,5313, 
Ausbeute 71%, Sem icarbazon , C12H19ON3S, F. 184—186°; 5-(2 '-P en ly l)-th ioph en -2 -  
carbonsäure, C10H14O2S, Kp.n 152— 155°, nD26 =  1,5405. — 2-A cetyl-5 -tert.-bu tylth io-  
phen, C10Hi4OS, Kp.4 114°, nD20 =  1,53 43, Ausbeute 81%, Sem icarbazon, CnH17ON3S, 
F. 209—210°; b-lert.-B utyU hiophen-2-carbonsäure, C9H120 2S, F. 128— 128,5°, Ausbeute 
94%. — 3-A cety l-2 .5 -d i-tert.-bu ty lth ioph en , C14H22OS, Kp.3 105°, F. 54—55°, Ausbeute 
41%, liefert kein Semicarbazon; die daraus dargestellte 2.5-D i-tert.-bu tylth ioph en -3-  
carbonsäure ( ?) wurde nicht isoliert. — 3-A celyl-2 .5-dich lorth iophen , C6H4OCl2S, nach 
S t e i n k o p f  u .  K ö h l e r  (C. 1938. I .  880) mit Acetylchlorid u .  A1C13 in PAe., Kp.3 87°,
F. 38—38,5°; Sem icarbazon, C7H 70N 3C12S, F. 212—213° (Zers.); 2.5-D ichlorthiophen-
3-carbonsäure, C5H 20 2CJ2S, F. 147— 148°, Ausbeute 84%. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 
3096—98. Dez. 1947.) ' G o l d .  3071

Howard D. Hartough und Alvin I. Kosak, A c ylie ru n gsstu d ien  in  der T hiophen- 
und Furanreihe. 6. Mitt. D irekte A cylie ru n g  m it Carbonsäuren und P h o sp h o rp en to x yd . 
(5. vgl. vorst. Ref.) Die Acylierung von Thiophen  (I) u. F uran  mit organ. Säuren in 
Ggw. von P20 6 (vgl. auch StEiNKOPF, Liebigs Ann. Chem. 413. [1917.] 346; 424. [1921.] 
1) wird beschrieben. Diese Meth. wird bes. zur Darst. höherer aliphat. u. aromat. 
Ketone angewandt; ihre Ausbeuten nehmen mit wachsendem Mol.-Gew. der Säure zu. 
2-Thiophenaldehyd konnte mit Ameisensäure nicht erhalten werden. PC13, SOCl2 u. 
S 0 2C12 begünstigen die Acylierung nicht.

V e r s u c h e :  2-Acetylthiophen, C6H 6OS, aus 1— 1,5 Mol I u. 1 Mol P20 5 mit 
1 Mol Eisessig in Bzl., Kp., 87°, F. 10— 11°, nD20 =  1,56 66, Ausbeute 44%; O x im , 
C6H7ONS, F. 112— 113°. — 2-(2 '-Ä th ylbu lan oyly th ioph en , C10H 14OS, K p.2 91—93°, 
n D20 =  1,53 90, nD30 =  1,5268, Ausbeute 65%; O xim , C10H15ONS, F. 78—79“. — 2- 
(2'-Ä th ylh exan oyl)-th iophen , C12H18OS, Kp.„ 116— 117°, nD2“ =  1,5176, Ausbeute 65%; 
O xim , C12H19ONS, F. 53—54“. — 2-D ecanoylth iophen, C14H 22OS, Kp.„ 179— 180“, 
nD20 =  1,50 83, Ausbeute 42%; O xim , Öl; Sem icarbazon, C15H 25ON3S, F. 110— 110,5“; 
2.4 -D in itroph en ylh ydrazon , C20H 26O4N4S, F. 119,5— 120,5“. — 2 .5-D idecanoylth iophen , 
C24H40O2S, Kp.8230—250°, F. 109—109,5°, Ausbeute 23%, neben dem vorgenannten. — 
2-(A 9- 10-O ctadecenoyl)-thiophen, C22H36OS, Kp.2 250—255°, Ausbeute 55%; 2 .4 -D i-
n ilroph en ylh ydrazon , C28H40O4N4S, rote wachsähnliche Krystalle, F. 68—68,5°. — 
D im eres 2 -(A 9■10-Ocladecenoyl)-thiophen, C44H720 2S2, als Destillationsrückstand des 
vorgenannten, Ausheute 42%. — 2-B enzoylth iophen , CuH 8OS, Kp.e 160— 163“, aus 
verd. A., F. 56,5—57°, Ausbeute 66% .—  2-Thenoylih iophen , C9H6OS2, Kp.10 189— 190°, 
aus verd. A., F. 88—89°, Ausbeute 52%. — 2-A cetylfuran , C6H60 2, analog, Kp.3 47—48“, 
aus verd. A., F. 30—32°, Ausbeute 7%; O xim , C6H ,0 2N, F. 102— 103,5°; 2 .4 -D in itro 
ph en ylh ydrazon , C12H10O5N4, F. 219—220“. — 2-D ecanoylfuran , C14H 22Ö2, Kp.4 150 bis 
154°, Ausbeute 18%; 2 .4-D in itroph en ylh ydrazon , C20H 26O5N4, F. 90—91,5°. — 2- 
B enzoylfuran , CnH 8Ö2, K p.2 142— 145°, aus verd. A., F. 43,5—44°, Ausbeute 40%; 
O xim , CuHfl0 2N, F. 138— 139°. (J. Amer. chem. Soc. 69. 3098—99. Dez. 1947.)

G o l d .  3071
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P. Hey, Syn th ese  e in es neuen M escalinhom ologen . Vf. beschreibt die Synth. des 
d,l-(3.4.5-Trimethoxyphenyl)-2-aminopropans (I), eines Methylderivats des Mescalins. 
Er kondensiert 3.4.5-Trimethoxybenzaldehyd mit Nitroäthan zu l-(3.4.5-Trimethoxy- 
phenyl)-2-nitropropylen (II). Dieses wird elektrolyt. zu I reduziert. Nach einer zweiten 
Meth.. kondensiert Vf. 3.4.5-Trimetkoxyhenzaldehyd mit Propionsäureester, hydriert 
die 2-Methyl-3-(3.4.5-trimethoxyphenyl)-acrylsäure (III) mit Na-Amalgam zum Pro- 
pionsäurederiv. IV, überführt die Säure über das Chlorid in das Amid V u. baut dies 
nach H o f m a n n  zum Amin I ab. Die vier Zwischenprodd. werden als neue Substanzen 
beschrieben. Es wird auf die eventuelle Entstehung des vic. 2-Methyl-5.6.7-trimethoxy- 
hydrindens hingewiesen, das durch Ringschluß aus 2-Methyl-3-(3.4.5-trimethoxyphenyl)- 
propionylchlorid entstanden sein soll. — I, H ydroch lorid  aus Methanol, F. 219—220°, 
Ausheute aus II 47%, aus V 15%. — II, Prismen aus A .,F . 95°, Ausbeute 95%. — III, 
lange Krystalle aus verd. Aceton, F. 156,5°, 82% Ausbeute. — IV. rhomb. Krystalle 
aus°Bzl., F. 116°, 98% Ausbeute. — V, schmale Prismen aus verd. Methanol, F. 141°, 
90% Ausbeute. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 20. 129—34. April/Juni 1947. 
Leeds, Univ., Pharmacological Labor.) K o k t e .  3500

H. Rupe und W. Thommen,Der E in flu ß  der R eduktionsm ethoden  a u f  d a s E ntstehen  von 
Stereoisom eren. D iek a ta ly tisch eR ed u k tio n d es  2 .3-C am pherchinons. 2 .Mitt. (Vgl.C. 1942,1. 
1380). Nach Unterss. der Vf f. sind die durch Red. des 2.3-C am pherch  in o n s( \)  auf ehem. Wege 
nach M a n a s s e  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 30. [1897.] 659) oder katalyt. nach R u p e  u .  
M ü l l e r  (0. 1942. II. 287) entstehenden 2.3 -C am ph an g lyko le  (II) keine opt. ein
heitlichen Substanzen. Durch Darst. der p-Nitrobenzoate u. Acetonverbb. aus 
diesen II-Gemischen konnten Vff. 3 der 4 möglichen stereoisomeren reinen II er
halten. — K atalyt. Hydrierung von I in A. bei Ggw. von R a n e y - N I  führt zum Gemisch 
A, C10H 18O2, aus Bzn., F. 250—253°, [a]D20 =  — 13,4° (A.), ändert sich bei vielfachem 
Umkrystallisieren nur langsam. A cetonverb. ausA , Kp.13 113— 114°, [oGd20 = — 15,0°; 
daneben bleibt unverändert zurück trans-G lykol Ila, Cl0H 18O2, F. 230—231°, [a]D20 =  
+  17,7° (A.). — cis-G lykol Ilb, aus der Acetonverb, durch Verseifung mit 50%ig. 
Essigsäure, F. 253—255°, [a]o20 = — 17,7° (A.); p-N itro b en zo a t von Ilb C17H 210 5N, 
auch aus dem Gemisch A erhalten, gelbe Nadeln aus Bzn., F. 129— 130°, [a]D20 =  
—29,7°, D i-p-n itrobenzoat, C24H 240 8N2, gelbliche Nadeln aus Bzn., F. 191— 192°, [a]D20 =
■—21,1°. — Durch Red. von I mit Zn u. Eissssig nach M a n a s s e  (-»  a -u . /J-Oxycampher) 
u. weiter mit Na u. A. wurde Gemisch B gewonnen. B gab nur geringe Mengen Aceton
verb., unverändert blieb trans-G lykol IIc, F. 230—231°, [a]D20 =  + 9 ,8 °  (A.). — Die 
opt. Reinheit von Ila, b u. c wurde durch Unters, der Rotationsdispersion geprüft. 
(Helv. chim. Acta 30. 933—47. 14^6. 1947. Basel, Anst. für organ. Chem.) K r e s s e .  3550 

Charles R. Hauser, Betty I. Ringler, Frederic W. Swamer und Donald F. Thompson, 
D ie C la isen -B en zoylieru ng  bestim m ter M ethylenketone m it P henylbenzoa t nach der 
N atriu m am idm eth ode. 40. Mitt. über K ondensationen . (39. vgl. Y o s t ,  C. 1947.
E. 206). Die Reaktionsfähigkeit der Ester bei ihrer Verseifung u. bei der Acy- 
lierung von Ketonen gehen wegen des ähnlichen Mechanismus beider Rkk. pa
rallel. Vff. haben deshalb zur Durchführung der bisher schwer erreichbaren Benzoy
lierung von Cyclohexanon, H yd rin ä o n -1 , T etra lon-1 , P rop ioph en on  u. C am pher  mit 
gutem Erfolg das leicht verseifbare P henylbenzoat angewandt. Die Rkk. wurden nach 
der im C. 1945. II. 776 bzw. von L e v i n e ,  C o n r o y ,  A d a m s  u. H a u s e r  im  C. 1947. 328 
beschriebenen Meth. mit NaNH2 ausgeführt, nur bei Campher lagen die Ausbeuten 
unter 45%, hier entstand nebenher das Benzoylderiv. des /5-Diketons. Cyclohexanon 
kann auch mit M ethylbenzoat acyliert werden, die anderen Ketone dagegen nicht. — 
Bei Verss., Cyclopentanon  mit Methylbenzoat zur Rk. zu bringen, entstand unter 
Selbstkondensation des Ketons u. Benzoylierung a.'-B enzoyl-o.’-cyclopen tylidencyclo- 
pentanon  C17H180 2, gelbe Nadeln aus A., F. 99,5°. — a-B en zoy lcycloh exan on , F. 88—89°; 
a - B enzoy lh ydrin don -1 , F. 100— 101°; (x-B enzoyltetralon-1 , F. 75—77°; B e n zo y lp ro p io -  
phenon, F. 83,5—84“; cx-Benzoylcam pher, F. 87—88,5“. (J. Amer. chem. Soc. 69. 
2649—51. Nov. 1947. Durham, N. C., Duke Univ.) K r e s s e .  3550

V. Bruckner, J. Koväcs und I. Koczka, Vorkom m en von B e tu lin säu re  in  der R inde  
von P la tan en . Das von D a v i d  (vgl. Magyar Gyogyszeresztudomänyi Tarsas&g Ertesitöje 
[Ber.ung.pharmaz. Ges. ] 20. [ 1944. ] 8; C. 1944. II. 957) aus der Rinde vonPlatanusaeeri- 
folia isolierte Platanol erweist sich als ident, mit B etu lin säu re  (I), C30H48O3, dem Oxy- 
dationsprod. von B etu linm onoacetat (vgl. R u z i c k a ,  L a m b e r t o n  u. C h r i s t i e ,  Helv. 
chim. Acta 21. [1938.] 1706; C. 1939 .1. 3385), welche auch von R o b e r t s o n ,  S o l i m a n  u . 
O w e n  (vgl. J. chem. Soc. [London] 1939. 1267; C. 1939. II. 3994) in der Rinde von 
Cornus florida u. von K a w a g u c h i  u .  K im  (vgl. J. pharmac. Soc. Japan 60. [1940.] 171;
C. 1940. II. 3041) in den Samen von Zyzyphus vulgaris aufgefunden worden ist. Mit 
I sind wahrscheinlich auch das Platanin von J a r e t z k y  (vgl. Arch. Pharmaz. Ber.
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dtsch. p h a rm a z .  Ges. 2 8 2 . [1944.] 75) u . d ie  Platanolsäure von Z e l l n e r  u .  Z i f f e r  
(vgl. Mh. Che m. 46. [1925.] 325) identisch.

V e r s u c h e :  Isolierung von I, C30H48O3, durch 9std. Extrahieren der Rinde von 
Platanus acerifolia mit Methanol u. mehrmaliges Umkrystallisieren seines Rückstandes 
aus absol. Methanol. Aus 2000 g Rinde wurden 36 g I erhalten, F. 311—313° Zers., 
korr.; [a]D22 =  +  7,79° (inPyridin).— A ceta t (II), C32H50O4, au slu . Acetanhydrid oder 
Eisessig in der Siedehitze, F. 287—289° Zers., korr.; [<x]D22 =  +12,09° (in Pyridin). 
Aus II konnte durch Kochen mit methylalkohol. Pottasche I zurückerhalten werden. —  
A cely ld ih ydrobetu lin säu re , C32H620 4, aus II mit P t0 2 in absol. A. oder Essigester oder 
durch Kochen von Dihydroplatanol (III) mit Eisessig, aus Methanol oder Eisessig,
F. 307° Zers., korr. — D ihydrobetu linsäure  (III), C30H50O3, aus I katalyt. mit P t0 2 in 
Äthanol. Substanz behält beim Trocknen bis zu 140° x/2 Mol. Krystall-A., welcher erst 
bei 200° abgegeben wird, F. 311—315° Zers., korr.; Verb. zeigt keine Rk. mit Tetranitro- 
methan. — D ihydrobetulonsäure, C30H48O3, durch Oxydation von III mit Chromsäure 
in Eisessig bei Wasserbadtemp., aus Aceton, F. 255—258° Zers., korr.; O xim , C30H4eO3N, 
aus vorst. Verb. u. Hydroxylaminhydrochlorid in A. unter Zusatz einer 2%ig. alkohol. 
Lsg. von KOH, Nadeln aus A., F. 285°, Zers., korr.; A ceta t, C32H610 4N, durch Kochen 
des Oxims mit Acetanhydrid, F. 150— 151°, korr. — B elu linsäurem ethylesler, C31H60O8, 
aus I u. D iazom elhan  bei 0°, aus Bzl. Prismen, F. 224—225°, korr. — A celylbelu lin -  
säurem elhylester, C33H520 4, aus II u. Diazomethan, F. 203°, korr., [a]D22 =  +16,86° 
(in Chloroform). — A celyld ih ydrobetu lin säu rem eth ylester, C33H640 4, F. 235°, korr. —  
B rom betu linsäure, C30H17O3Br; zu einer Chlf.-Lsg. von I wurde eine 4%ig. Lsg. von 
Brom in Chlf. hinzugelügt u. im Vakuum bei Zimmertemp. eingeengt, F. 250—251“ 
Zers., korr. — A celylbrom betulinsäuTe, C32H490 4Br, aus vorst. Verb. u. überschüssigem 
Acetanhydrid, oder aus I in sd. Eisessig u. Brom in Eisessig, oder aus II in Chlf. u. 
Brom in Chlf., aus Chlf. u. überschüssigem Methanol, F. 280° Zers., korr. — A c e ly l-  
Irom beluU nsäurem ethylester, C33H510 4Br, aus vorst. Verb. u. Diazomethan bei 0°, aus 
Methanol, F. 138—140°, korr. •— A cetylbetu linsäurelacton , C32H480 3, aus I mit 98%ig. 
Ameisensäure u. Umsetzung des Reaktionsprod. mit Acetanhydrid, aus Xylol F. > 340°  
Zers., korr., oder durch lstd . Kochen von II mit 98%ig. HCOOH, aus X ylol F. > 340°  
Zers., korr., oder aus I mit Eisessig +  10% HCl, 90 Min. im geschlossenen Gefäß bei 
100°, oder aus I mitEisessig u. Salzsäure durch 2std. Kochen. — I wurde in N2-Atmo- 
sphäre bei 240° mit Se dehydriert. Aus dem nach Extraktion mit Ae. gewonnenen 
Reaktionsprod. mit Pikrinsäure in A. neben einer Verb. in Prismen, F. 44—45°, korr., 
in der wahrscheinlich ein gesätt. KW-stoff C+I+jo vorliegt, 1 .2 .5 .6 -T etram ethyln aph th alin -  
pikrat, C20H19O7N3, F. 148“, korr., aus Äthylalkohol. Mit Ammoniak entsteht 1 .2 .5 .6 -  
T etram ethylnaphthalin , C14H16, F. 111— 112°, korr. (J. ehem. Soc. [London) 1948. 
948—51. Juli. Szeged, Ungarn., Univ.) M e n g e l b e r g .  3550

H. H. Inhoffen, D er W eg vom  C holesterin  zu m  F ollikelhorm on  ö stra d io l. Ausführ
liche zusammenfassende Darst. der Rkk., die vom Cholesterin bzw. von Androstan- 
deriw. über Bromierungsprodd. u. ungesätt. Ketone schließlich durch therm. Zers, 
zum östradiol führten, unter fast ausschließlicher Berücksichtigung der Arbeiten des 
Verfassers. (Angew. Chem.59. 207— 12. Juli/Aug. 1947. Braunschweig.) P. K a r l s o n .  3750

Herbert E. Ungnade und Francis V. Morriss, Östrogene W irksam keit und Isom orph ie. 
Schmelzdiagramme von Mischungen natürlicher u. synthet. Östrogene (6 Kurven vgl. 
Original) zeigen, daß a -Ü slra d io l(I) mit S tilb ö slro l(II) bzw. m esoides D ih y d ro s tilb ö slro l( lll)  
Mischkrystalle gibt u. daß I mit II oder III isomorph ist. Es ist ungewiß, ob die festen 
Lsgg. beim F. noch kontinuierlich sind. Letzteres gilt auch für die Mischkrystalle aus 
II u. d l-D ihyd ro slilb ö stro l (IV). II u. III zeigen völlige Mischbarkeit in fester Phase. 
Daraus wird auf Trans-Konfiguration desII-Isomeren vom F. 171° geschlossen. — Ö stron  
(V) u. I scheinen Mischkrystalle zu bilden. — dl-r-3-(4  -O x y c y c lo h e x y l)4 -(4  c-oxycyclo -  
hexyl)-hexan  bildet keine Mischkrystalle mit der entsprechenden Dihydroverbindung. 
(J. Amer. ehem. Soc. 69. 1545—47. Juni 1947. Columbia, Mo., Univ., Chem. Abtlg.)

Orf e . 3750
R. D. Zivadinoviö, D ie  Syn th ese des V ita m in s A . Zusammenfassende Übersicht. 

( rn a c H H K  XeM HCKOr ^ p y n iT B a  E e o r p a f l  [Ber. ehem. Ges. Belgrad.] 12. 268—75.
1947.) U l m a n n .  3800

Karl Dimroth, Ü ber d ie Syn th ese  von M odellen  ungesättigter S teroide vom  T y p  des 
E rgosterins. Während natürlich vorkommende u. partialsynthet. dargestellte Verbb. 
vom Typus des E rgosterins (I) bei Bestrahlung mit UV-Licht unter Ringöffnung Verbb. 
der Vitamin-D-Reihe ergeben, tritt bei P yroca lcifero l (II) u. Isopyroca lcifero l (III) trotz 
des gleichartigen Syst. konjugierter Doppelbindungen eine andere photochem. Rk. 
ein. Zur Aufklärung dieser Unterschiede hat Vf. gemeinsam mit 0 . Lüderitz (Disser-
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tation Göttingen 1944) Modellsubstanzen synthetisiert n. ihr photochem. Verh. unter
sucht. — «-tranS-Dekalon wird in Ggw. von K-Amylat mit 2-Acetyl-l-m ethylcyclo- 
hexen-1 zum A 12-ll-O xo-7a-m eth y lh ex a d ek a h yd ro ch rysen  (IV) kondensiert, dieses nach 
M e e r  w e i n  zum A 12-ll-O x y-7 a -m e th y lh ex a d ek a h yd ro ch rysen  (V) red. u. daraus durch 
W.-Abspaltung ein Gemisch der isomeren KW-Stoffe A 10-11-7a-m eth ylte tradekahydro -  
chrysen  (VI) u.°A Wa-'l z -7a-m ethyltetradekahydrochrysen  (VII) gewonnen, bei dem meistens 
VI überwiegt; nur mit K H S04 bei 160— 170° wird fast ausschließlich VII erhalten, 
dessen UV-Absorption mit Amax =  275 u. 285 m/z, e =  16000 der von I sehr ähnlich 
ist. I n  gleicher Weise wurde auch aus dem bereits von H u b e r  (C. 1938. I. 4181) dar
gestellten 9-Oxy-5a-methyldodekahydrophenanthren das sehr unbeständige zl8a:9-io:ioa- 
5 a-M ethyldekahydrophenanthren  (VIII) erhalten. — Durch Messung der Veränderung 
des UV-Spektrums läßt sich die photochem. Rk., die VII bzw. VIII bei Bestrahlung mit 
UV-Licht erleidet, verfolgen; sie entspricht genau dem Verh. von II bzw. III. Vf. führt 
das auf die räumliche Anordnung der Substituenten an Cßa u. Ü7a zurück. Die ster. 
Verhältnisse werden ausführlich diskutiert, u. VII wird auf Grund seiner photochem. 
Rkk. mit UV-Licht u. mit sichtbarem Licht in Ggw. von Eosin als Gemisch von 2 Stereo- 
isomerenpaaren (2 Racematen) angesehen, die II bzw. III entsprechen; die beiden an
deren möglichen Isomerenpaare werden bei der Synth. nicht gebildet. Daraus wird ge

schlossen, daß der synthet. Aufbau von natürlichen Steroiden auf diesem Wege un
möglich ist. — Aus Analogiegründen wird geschlossen, daß bei der photochem. Rk. 
\-+ L u m is te r in  eine Umlagerung an C9 u. C10eintreten muß. (Angew. Chem.59. 215—18.

L. Gindin, A. Abkin und Ss. Medwedew, Ü ber den M ech an ism u s der gem einsam en  
P o lym erisa tio n  des B u ta d ien s m it V in y lc y a n id  und < x-M eth ylvin ylcyan id  unter E in 
w irku ng von B enzo y lp ero x yd . Die Reinigung der 4 im Titel genannten organ. Verbb. 
wird kurz beschrieben, dann folgen die Methodik u. App., sowie die Analysenverff. in 
Kürze. Das Arbeitsverf. ist einfach: die Rkk. werden in zugeschmolzenen dickwandigen 
Glasampullen mit 1—1,5 g Reaktionsgemisch im Thermostaten bei konstanter Temp. 
(±0,1°) durchgeführt, es sind daher Vorrichtungen zum Evakuieren, Fernhalten des 
0 2(N2-Strom), Kühlen mit Eis u. fl. Luft verwendet worden. Analysen: N  wird nach 
K j e l d a h l  bestimmt. Benzoylperoxyd wurde nicht nach H e l l i s e n  u .  G e r m a n s  be
stimmt (die Ergebnisse waren zu niedrig), sondern durch Behandeln des Polymeren 
(0,15—0,25 g) mit 10 ccm CHC13 12—16 Stdn. in  N 2, Zusatz von 8 ccm Eisessig u. 
0,8 ccm gesätt. wss. KJ-Lsg., Schütteln 1 Stde. bei 20° im dunklen Thermostaten in 
N 2 u. Titration mit Na2S20 3: Ergebnisse befriedigend. Die Polymerisationsrk. wird 
auf ihre Abhängigkeit von verschied. Faktoren untersucht u. gefunden, daß die Zus. 
des Polymeren hauptsächlich von Bestand u. Natur der Komponenten abhängt, 
also von den K onstanten« u. ß  der gemeinsamen Polymerisation, für deren Berechnung 
eine einfache Formel gegeben wird; in geringerem Grade hängt die Zus. von der Tiefe 
der Umwandlung ab; die maximale Ausbeute erhält man bei annähernd äquimol.

Juli/Aug. 1947.) P. K a r l s o n .  3800

D3. Makromolekulare Chemie.
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Verhältnis der Komponenten. Die Temp. innerhalb 50 u. 70° u. auch die Zeitdauer 
des Prozesses hatten sehr geringen Einil. auf die Zus. des Polymeren. Die Konz, des 
Benzoylperoxyds bestimmte nur die Anfangsgeschwindigkeit der Rk., das Peroxyd 
zers. sich rasch u. die Rk. läuft weiter ausschließlich auf Kosten der Kettenverzweigung 
der Komponenten. Die Polymerisation des Butadiens verläuft bedeutend langsamer 
als die der Cyanide, diese sind daher für die weitere Polymerisation in erster Linie 
maßgebend, sie verläuft auch in Abhängigkeit von der Konz, dieser Komponente. Bei 
Mangel einer Komponente hört die Polymerisation auf: der Grenzwert ist erreicht. Es 
wird die Gleichung der Zus. aufgestellt, die den Prozeß befriedigend beschreibt, nament
lich den regelmäßigen Wechsel der monomeren Komponenten, z. B. im Fall der aceo- 
tropen Gemische. ( J K y p n a j i  <Dh3HH6CKOÖ X h m h h  [J. physik. Chem.] 2 1 . 1269 
bis 1287. Nov. 1947. Moskau, Physikochem. Karpow-Inst.) v. W i l p e r t .  4010

A. A. Berlin und I.F.Bogdanow , U ntersuchungen a u f  dem G ebiet der Chem ie und T ech
nologie syn thetischer hochm olekularer Verbindungen. 1. Mitt. Erforschung der P o ly m e ri
sa tion  des D im eth acrylä th ylen glyko lesters . Synthese des Äthylenglykoldimethacrylats 
(Esters) (I): 750 g frisch dest. trockenes Methylmethacrylat (nD20 =  1,4170) wurde mit 
100 g vakuumdest. Äthylenglykol (nD20=  1,4325, Kp.7>5 92—93°) vermischt, sodann 5 g 
konz. H 2S 0 4 u .  50 g (aus W. umkryst.) Hydrochinon zugesetzt, vermischt u. im  Kolhen
5—6 Stdn. bei 140—150° mit einer 1,5-m-Kolonne unter Dauerzuleitung von trockener 
C 02 oder N 2 erhitzt; das gebildete CH3OH u. der Überschuß des Methylmethacrylats 
wurden als azeotropes Gemisch (Kp. 65°) abdest. (100—120 cm3 CH3OH); es wurde abge
kühlt u.im N2-StrommitNaHC03oder CaC03neutralisiert, ahfiltriert, mitCaCljgetrocknet 
u. im Vakuum dest. (7,5 mm, 40% Ausbeute). Das Polymere ist sehr hart, glasartig,
D. 1,2323, es depolymerisiert sich oberhalb 210—220° im C 02-Strom, ergibt bis 70%  fl. 
Prodd., bei Dest. im Vakuum ergab das Depolymerisat 25% nicht weiter untersuchter 
Prodd., bis 40% 1 u. bis 39% ungetrennten Rest. — Die Polymerisation wurde nach 
dem Verf. der Vol.-Messung untersucht. Bei der Polymerisation waren weder Ansteigen 
der Viscosität noch Änderung des Brechungsexponenten zu beobachten, da das unlösl. 
Gel sofort auszufallen beginnt. In Lösungsmitteln (Aceton) erfolgt die Polymerisation 
bedeutend schneller als en bloc ( =  ohne Lösungsm.: Adsorption eines Teiles des Mono
meren durch dasGel). Wird neben I auch Methylmethacrylat mitpolymerisiert, so steigen 
Viscosität u. Brechungsexponent nur, wenn das polyfunktionale Monomere nicht über 
0,1%  des ganzen Methylmethacrylats beträgt (Bldg. des /¡-Copolymeren). Bei mehr Geh. 
an polyfunktionalem Monomeren ändert sich der Typus des Polymeren, u. die Induk
tionsperiode wird bedeutend vergrößert (verlängert). Zur Erklärung wird angenommen, 
daß die Polarisierbarkeit der C-C-Bindungen des Monomeren mit der trimeren en bloc- 
Polymerisation im bedeutenden Maße verbunden ist, falls die Entfernungen zwischen 
den Doppelbindungen gegeben sind. — Vf. unterscheidet zwischen einem lösl. ß-P o ly -  
meren u. einem unlösl. trimeren (y-Polymeren). Eine Anzahl damit verbundener Fragen 

ist noch zu untersuchen. ( J K y p H a ji  0 6 m ;e f i X h m h h  [J. allg. Chem.] 17. (79 .)
1699—1705. Sept. 1947.) v. W i l p e r t .  4010

I. M. Kolthoff und W. J. Dale, D er M echanism us der E m ulsion spo lym erisa tion .
2. Mitt. D er E in f lu ß  des Sauerstoffs a u f d ie  E m ulsionspolym erisation  von S tyro l. (L vgl. 
C. 1947 . 177.) Die durch 0 2 hervorgerufene Induktionsperiode ist umgekehrt pro
portional der Konz, des als „Katalysator“ dienenden Persulfats u. direkt proportional 
dem 0 2-Partialdruck. Dabei wird der 0 2-Verbrauch durch die Aktivierungsgeschwindig
keit des Styrols bestimmt, die proportional der Persulfatkonz. ist. Die Länge der 
Induktionsperiode hängt kaum von der Emulgatorkonz, ab; dies deutet darauf hin, 
daß hauptsächlich die im W. gelösten Styrolmoll, vom Persulfat aktiviert werden. 
Die Polymerisationsgeschwindigkeit ist der Quadratwurzel der Emulgatorkonz, propor
tional. Der Sauerstoff wirkt wie ein zeitweiliger Verzögerer. (J. Amer. chem. Soc. 69. 
441—46. Febr. 1947. Minneapolis, Minn., Univ.) W. B r o s e r .  4010

L. K. J. Tong und W. O. Kenyon, P olym erisa lion sw ärm en . 3. Mitt. S ty ro l und  
su bstitu ier te  S tyro le . (Vgl. C. 19 4 7 . 176.) Es ■werden die scheinbaren P o ly m e risa tio n s
wärm en  von Styrol u. substituierten Styrolen im isotherm. Calorimeter bestimmt; 
sie wachsen linear mit der Katalysatorkonzentration. Extrapolation auf die Ka
talysatorkonz. Null ergibt folgende Polymerisationswärmen in kcal/Grund mol. bei 
76,8°: S ty ro l  — 16,1, o-C hlorstyrol — 16,4, p-C hlorstyrol —16,0, 2.5-D ich lorstyro l —16,5 
u. Ä th ylv in y lb en zo l — 10,3. Die Abhängigkeit der Polymerisationswärme von der Ka
talysatorkonz. wird unbekannten Nebenrkk. zugeschrieben. (J. Amer. chem. Soc. 69. 
1402—05. Juni 1947. Rochester, N. Y., Kodak Res. Labor.) W. B r o s e r .  4010 

C. W. Bunn und E. V. Garner, K rysta lls tru k tu r  zw eier P o lya m id e  (N ylo n e). Es 
werden ins einzelne gehende Deutungen der Röntgenbeugungsmuster von Fasern u.
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Häutchen aus 66- u. 610-Polyamiden vorgeschlagen. Die Krystallstrukturen der beiden 
Substanzen sind völlig analog. Bei den Fasern dieser beiden Polyamide gibt es gewöhn
lich zwei verschied. Krystallmodifikationen a u. ß, welche verschied. Packungen geometr. 
ähnlicher Moll. sind. Die meisten Fasern bestehen hauptsächlich aus der a-Modifikation. 
Im Falle des 66-Polymers wurden Fasern erhalten, die keinen merklichen Anteil an 
^-Modifikation enthielten. — Elementartranslationen u. Reflexindizierung für a  wurden 
aus Faseraufnahmen gewonnen u. an doppelt orientierten Häutchen geprüft. Die 
Elementarzelle der a-Form ist triklin, a =  4,9 Ä, b =  5,4 A, c (Faserachse) =  17,2 Ä; 
a =  48 5°, ß =  77°, y =  63,5° im Falle des 66-Polymers; a =  4,95 Ä, b =  5,41 A, 
c (Faserachse) =  22,4 A; « =  49°, ß =  76,5°, y =  63,5° im Falle des 610-Polymers. In 
beiden Fällen geht e in  Kettenmol. durch die Zelle. — Die Atomkoordinaten in a-Kry- 
stallen wurden bestimmt durch Deutung der relativen Reflexintensitäten. Die Ketten  
sind nahezu eben. Die Sauerstoffatome scheinen etwas außerhalb der Kettenebene zu 
liegen. Die Moll, werden verbunden durch Wasserstoffbindungen zwischen C= 0 -  u. 
NH-Gruppen, so daß Blättchen entstehen. Eine einfache Packung dieser Blättchen 
gibt die «-Anordnung. Eine andersartige Packung der Blättchen gibt eine zwei Moll, 
enthaltende trikline Zelle, u. das ist die für ß vorgeschlagene Struktur. — Schatten
streifen in Schichtlinien (jedoch nicht im Äquator) der Fiberaufnahmen werden Mol.- 
Blättchenanordnungen zugeschrieben, bei denen a  u. ß statist. abwechseln. — Die opt. 
Eigg. der Fasern u. doppelt orientierten Blättchen passen zusammen mit der röntgeno- 
graph. erhaltenen Primärstruktur. Nichtorientierte Proben sind sphärolitisch. Es wer
den einige beachtenswerte Ähnlichkeiten zwischen der Krystallographie der Polyamide 
u. der der Faserproteine besprochen. (Proc. Roy. Soc. [London] Ser. A 189. 39—68. 
27/3. 1947. Northwich, Chesire, I. C. I. Ltd., Alkali D iv., Res. Dep.) S c h u b e r t .  4010

J . F. D anielli and  R. Brown, N ucleicA cid. S ym posiaof th e  Society  for E x p e rim en ta l B io lo g y ,N o .l .  N ew  Y ork : Mac 
ra illan  Co. 1947. (V III  +  290 S. u . 18 T af.) $ 8 ,5 0 .

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
Ej. Allgemeine Biologie u. Biochemie.

Ja. 0 . Parnass, Fortschritte der sowjetischen Biochemie im Zeitraum 1 9 1 7 —1 947 .  
Ühersichtsbericht ohne Literaturangaben. ( Y c n e x a  CoBpeM eH H O Ü  E iiO JiorH H  
[Advances mod. Biol.] 24. 205—18. Sept./Okt. 1947. Moskau.) F r a n k e .  4100 

Erna Reinholz, Röntgenmutationen bei Arabidopsis Thaliana (L ) Heynh. Be
strahlungen 40 Stdn. vorgequollener Samen von Arabidopsis Thaliana mit Dosen von 
750—6000 r. Die direkt aus den Samen hervorgegangene 1. Generation zeigte zwar 
zahlreiche somat. Schädigungen, aber nur eine einzige Mutante. Dagegen traten in 
der 2. Generation zahlreiche Mutanten auf (nach 6000 r 62,5%), bei denen teilweise 
die Konstanz der neuen Erbmerkmale schon durch 8 Generationen verfolgt werden 
konnte. In reziproken Kreuzungsverss. erweisen sich die neuen Erbeigg. als unifak- 
toriell spaltend, rezessiv u. chromosomal bedingt. Es handelt sich also vorwiegend um 
Genmutationen. Bei den Mutanten treten Merkmale auf, die auch sonst bei verschied. 
Wildrassen Vorkommen. Es wird angestrebt, durch künstliche Mutation aus einer 
bestimmten Wildrasse eine bestimmte andere zu erzeugen. (Naturwiss. 3 4 . 26—28. 
ausg. Nov. 1947. Laibach, Univ., Botan. Inst. u. KWT für Biophysik.) J u n k m a n n .  4101

I. A. Rapoport, Derivate der Carbaminsäure und Mutationen. Vf. gelang es, die 
ersten bestimmten chem. Rick. desGens nachzuweisen. Sie sind abhängig von der gegen
seitigen Beeinflussung von Aminogruppen im Gen u. einigen Carbonylverbindungen. 
Quantitativ die stärksten Mutationen erhält man durch Formaldehyd u. ebenso auch 
durch den Äthylester der Carbaminsäure. Untersucht wurden 3000 Chromosomen in 
der Nachkommenschaft männl. Drosophila melanogasler, die dem Einfl. subletaler 
Konzz. der Präpp. ausgesetzt waren. Im Vgl. zu den 2000 Kontrollen war der Mu
tationsprozeß über 25mal erhöht. Andere Ester waren weniger effektvoll. Es be
steht ein Parallelismus zwischen dem Grade der Einw. auf die Morphose u. der Zahl der 
Mutationen. Der gleichen Gesetzmäßigkeit unterliegt die Sterilität. Die Mutations- 
Rkk. unter dem Einfl. von Äthylcarbamat u. Formaldehyd zeugen von der großen Be
deutung des Geneiweißes bei der Übertragung vererbter Eigenschaften. (EiOJiJieTeHB 
3K cnepm vieH T ajii.H O H  B a o jio rH H  h  M e /p m iiH H  [Bull. exp. Biol. Medizin] 2 3 . 
198—201. 1947. Moskau, Inst, für Zytologie, Histologie u. Embryologie der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) R e n t z .  4101

Luc de Seguin, Verschwinden der durch Wellen von ultrahoher Frequenz bei Klein
tieren verursachten Schädigungen. Bestrahlungen von Ratten u. Mäusen mit 21cm-
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Wellen, die so kurzfristig oder so schwach sind, daß sie keine äußeren Verbrennungen 
hervorrufen oder durch das Zentralnervensyst. selektiv absorbiert werden, oder die 
Körpertemp. nicht über 41° erhöhen, verursachen nur geringe Schädigungen, bes. in 
der Lunge (schwache Hämorrhagien, Gefäßerweiterungen usw.), die ausführlich be
schrieben werden. Diese Anomalien sind nach einigen Tagen verschwunden. Sie werden 
deshalb nur als Folgen einer verstärkten physiol. Rk. gegen die übernormale Wärme
steigerung aufgefaßt. (Vgl. auch C. 1949. I. 408.) (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 
225. 76— 78. 7/7. 1947.) K a l i x . 4 1 0 2

A. S. McFarlane, Über radioaktive Spürerelemente. In einem Vortrag u. der nach
folgenden Diskussion wird die Darst. u. die Anwendung von radioakt. Isotopen zum 
Studium des Verh. von Stoffen im Körper u. zur Erklärung des Verlaufs ehem. Rkk. 
zusammenfassend besprochen. (Proc. Roy. Soc. Med. 40. 354—60. Mai 1947.

Ju N K M A N N . 4102
Albert Raynaud und Marcel Frilley, Zerstörung der Hypophysenanlagen von 13 Tage 

alten Aläuseembryonen durch Röntgenstrahlen. Der von den Vff. beschriebene App. 
(vgl. C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 217. [1943.] 54) zur Herst. dünnster Bündel von 
Röntgenstrahlen für lokale Bestrahlungen auf kleinstem Raum wurde dazu benutzt, 
bei 260 Mäuseembryonen steigende Dosen auf die Hypophysenanlagen einwirken zu 
lassen. Eine vollständige Zerstörung trat erst bei 2 am 12. u. 13. Tage erfolgten 6std. 
Bestrahlungen mit 100 000 r ein. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 206—07. 21/7.
1948.) _ K a l i x .  4102

Eric G. Ball, Biochemischer Mechanismus der cellularen Oxydation. Kurze Be
trachtung über Redoxpotential, Elektronen, Cvlochrome u. Coenzyme. (Science [New 
York] 106. 118. 8/8 .1947.) K a n i t z .  4150

A. C. Ivy, Biologie des Krebses. Übersicht. (Science [New York] 106. 455—60. 
14/11. 1947. Chicago, 111., Univ., Coll. of Med., Dep. of Clin. Sei.) J u n k m a n n . 4160

B. I. Sbarski, Die Wege der biochemischen Krebsforschung. Die Entdeckung can- 
cerogener Stoffe gab uns die Erklärung für die Entstehung mancher professionellen 
Krebse. Das Vorhandensein des Phenanthrenkerns in den Sexualhormonen, Gallen
säuren usw. deckte auch cancerogene Stoffe im menschlichen Organismus auf. 
Charakterist. ist die Störung des Kohlenhydratstoffwechsels im Tumorgewebe. Es 
überwiegt die als Energiequelle dienende anoxydative Glykolyse, während im n. 
Gewebe Oxydationsprozesse die Energielieferanten sind. Im Krebsorganismus ist auch 
die Harnstoffsynthese herabgesetzt. Für ein bestimmtes Gewebe charakterist. Fermente 
verlieren gewöhnlich ihre Aktivität, wenn dieses Gewebe maligne wird, u. die höhere 
Aktivität eines Tumorfermentes weist darauf hin, das dieses Ferment für das Ausgangs
gewebe nicht spezif. war. Histidasen, Desaminasen u. Katalasen sind meist herab
gesetzt, proteolyt. Fermente meist erhöht aktiv. Subcalor. Ernährung (Maus) setzt die 
Häufigkeit von Spontantumoren herab. Ein hoher Eiweißprozentsatz hemmt das 
Tumorwachstum. Die Vitamine A u. B2 sowie die Folsäure wirken anticancerogen, 
während Ascorbinsäure, Biotin u. auch Cystin stimulierend wirken. Die einzelnen Or
gangewebe spiegeln durch ihren bestimmten Aminosäuregeh. die „ehem. Anatomie“ 
wieder. Vf. fand im Eiweiß experimenteller Mäusetumoren mehr Arginin u. weniger 
Tyrosin als in n. Organen. Der Cystingeh. zeigte große Schwankungen. Der Methio
ningeh. war meist herabgesetzt, was auf eine Störung der Methylierungsprozesse schlie
ßen läßt. Nach der Hypothese des Vf. liegt das Gemeinsame verschied, cancerogener 
Substanzen oder Einfll. in der Eig., die Eiweißsynth. in Richtung der Malignität zu 
beeinflussen. So soll sich ein oharakterist. „Krebseiweiß“ entwickeln, das noch eines 
detaillierten Studiums bedarf. Man müßte auch nach Agenzien suchen, die imstande 
wären, die Synth. von „Krebseiweiß“ zu paralysieren u. sie zu normalisieren. Ein sol
cher Mechanismus liegt möglicherweise der Strahlenbehandlung zugrunde. (C oB eT C K aa 
MegitmiHa [Sowjet-Med.] 11. Nr. 7. 1—4. Juli 1947.) R e n t z .  4160
P leikart Stumpf,MeiizinischeStrahlenkunde. Merkbl.zur Vorlesg. u. f. d . Praxis. Anh.: Ekg.-Merkblatt. 4. erw.

Aufl. M ünchen: M üller &  S tein icke . 1947. ( 6 8  S.) D M 2,80 .

E2. Enzymologie. Gärung.
N. M. Ssissakjan, A. M. Kobjakowa und N. A. Wassiljewa, Die tägliche Periodizität 

der Adsorptionsfähigkeit in Pflanzen und ihr Zusammenhang mit der fermentativen Syn
these der Saccharose. In Fortführung der Unterss. von K ü r s s a n o w ,  I s s a j e w a  u . P o -  
p a t e n k o  (C. 1947. 595), die einen Zusammenhang zwischen der Jahresrhythmik der 
fermentativen Saccharoséblàg. u. den Schwankungen der Adsorptionsfähigkeit gegen
über Inverlase bei der Zuckerrübe entdeckten, stellen Vff. fest, daß Gewebe aus Wurzeln 
u. unterird. Teilen der Pflanze 2 tägliche Adsorptionsmaxima um 8 u. 16 Uhr auf weisen,
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während die assimilierenden Pflanzenteile (Blätter) nur 1 Maximum um 1 6  Uhr haben. 
Auch die Kurve der Saceharosesynth. weist, einen täglichen Rhythmus auf mit einem  
Maximum bei 16 Uhr. — In den assimilierenden Organen besteht also eine direkte 
Abhängigkeit zwischen den täglichen Schwankungen der Adsorptionsfähigkeit u. der 
fermentativen Saccharosebildung. (^OK-ia^H A ica^eium  UaVK CCCP [Ber. Akad. 
Wiss. UdSSR] [N. S.] 57. 479—SO. 11/8. 1947. Baeh-Inst. für Biochem. der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) V. P e z o l d .  4200

L. A. Nikolajew und N. I. Kobosew, Besonderheiten  im  Verhalten  d er K a ta la se  in der  
A dsorptionsseh ieh t. In einer früheren Arbeit stellen Vff. fest, ( K o b o s e w ,  <Kyp- 
Ha.T <I>n3irqecKOÜ X n.\m n [J. physik. Chem.] 19. [1945.] 48), daß H ä m in  auf Kohle
( G r a p h i t )  a u f g e b r a c h t  k e i n  M a x i m u m e i n e r  s p e z i f . K a t a l a s e a k t i v i t ä t  a u f w e i s t ,  s o n d e r n  daß
diese monoton mit fortschreitender Verdünnung zunimmt. Damit muß nach der Theorie 
der aktiven  , ,G esam theiten“  (C. 1939. I. 4280) dem einzelnen Häminmol. die größte 
Aktivität zukommen. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daß dasselbe auch für 
eine Leberkatalase (nach B a t e l l i  u .  S t e r n ,  s .  R. W i l l s t ä t t e r ,  Unterss. über Enzyme 
S. 382 [1928.]) gilt, sowie daß ausschließlich die Wechselwrkg. benachbarter Moll, des 
Ferments untereinander u. nicht deren Wechselwrkg. mit dem Adsorptionsmittel die 
Aktivität der Adsorptionskatalase schwächt. Möglicherweise ist dieses Ergebnis ganz 
allg. wichtig in dem Zusammenhang, daß in der Regel Biokatalysatoren in großer Ver
dünnungwirksamsind. (/loK-ia-jH AKage.Mnn H ayic CCCP [Ber. Akad. W iss.UdSSR] 
[X. S.] 55. 335—38. 1/2. 1947. Moskau, Staatl. Lomonossow-Univ.) A m b e k g e r .  4200

Sidney Weinhouse und Ruth H. Millington, Acetatstoffxcechsel der H efe, untersucht 
m it iso topem  K oh lenstoff. Oxydation von Ba- u. Mg-Acetat, dessen COOH-Gruppe mit 
13C markiert war, durch Preßhefe führt zu Anhäufung von Citrat u. COä, deren Geh. 
u. Verteilung an 13C in Übereinstimmung stand mit der Annahme, daß der Tricarbon- 
säurecyclus in Hefe ein hauptsächlicher Oxydationsprozeß ist. Die Verss. zeigen:
1. Unsymm. C6-Säure ist eher ein direkter Teilnehmer an dem Cyelus als Citrat. —
2. Nicht alle C4-Säuren werden in dem Cyclus gebildet, sondern es existiert noch ein an. 
derer unabhängiger Mechanismus für deren Bldg. aus A cetat. 3. Unter den vorliegenden 
Bedingungen sind keine Zwischenprodd. der Umwandlung von Acetat in Citrat im 
rasch sich einstellenden Gleichgewicht mit C 02 oder XaHCOs. Hieraus ergibt sich 
folgendes Schema des stationären Zustandes der Acetoxydation in Hefe:

CHjCOOH - f  HOOC • CH2• CO • COOH -> [C6-Säure] -  Citrat

HOOC • CH2 • CHOH • COOH COOH

HOOC • CH =  CH • COOH HOOC ■ CH2 • CH • CHOH • COOH
| - c o s 
4

2• CH3■ COOH -> HOOC CHj-CH,-COOH<■ HOOC• CH2• C H ,■ CO• COOH

Dieses Schema weicht also von dem Schema von W i e l a n d  u .  S o n d e r h o f f  (Liebigs Ann. 
Chem. 499. [1933.] 213) ab. (J. Amer. chem. Soc. 69. 30S9—93. Dez. 1947. Phila
delphia, Pa., Houdry Process Corp.) H e s s e .  4270

Ej. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
A. B. Tschernomordik und R. M. Gurina, M ilch m olken  an S te lle  von  Lactose. Vff. 

weisen auf die Möglichkeit hin, die für die Herst.vonXährböden für bakteriolog.Unterss. 
notwendige Lactose durch M ilchm olken  zu ersetzen, die nach Gewinnung aus Milch 
durch HCl - Beh andlung mit Alkali auf pH 7,4—7,6 gebracht u. 20 Min. bei 112° im 
Autoklaven belassen wird. Best. des Geh. anLactose polarimetrisch. (PnrneHa n  CaHn- 
Tapna) [H jg. u. Sanitätswes.] 12. Xr. 9. 3 7 -3 8 . Sept. 1947. Minsk, Inst, für Mikro- 
biol. u. Epidemiol.) U lm  a n n .  4310

A. I. Schapiro und O. K. Filippowa, D ie  bakteric iden  E igenschaften e in ig er P flan zenöle. 
Vff. untersuchten die baktericide Wrkg. der Öle aus den Früchten des Faufbaum.es u. 
der Wildrose. Sie erwiesen sich wirksam gegenüber Staphylococcus aureus, hämolyt. 
Streptokokken, Colistäbchen. Ruhrerreger, Salmonellen u. einigen Anaerobiern. Die 
wirksamen Bestandteile der ö le  sind noch imbekannt. (JKypHa.T MiiKpooinxiOrnn, 
9miseMH(Xiornn n II-\piyHOOHO.Tiorim  [J. Mikrobiol., Epidemiol., Immunobiol.] 
1947. Nr. 10. 26. Okt. Krasnojarsk, Inst, für Epidemiol. u. Mikrobiol. u. Med. Inst.)

d u  M a n s .  4 3 2 0
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Je. G. Liwkina, Seife als baktericides Agens. Vf. untersuchte die Wrkg. von Seifen- 
Isg. auf Gonokokken, Eiterkokken u. Ruhrstäbchen. 1—2%ig. Lsgg. von Natron- 
eeife töteten frische Aufschwemmungen der Gonokokken innerhalb von 5 Minuten. 
Auch die 0,5%ig. Lsg. erwies sich in gleicher Weise wirksam. Es wurden 33 Gonokokken
stämme geprüft. 0,l% ig. Lsg. brauchte 30 Minuten. Sogar die 0,05%ig. Lsg. konnte 
bei einer Einwirkungsdauer von 1 Stde. alle Stämme töten. Die Gonokokken im Eiter 
waren etwas widerstandsfähiger. Die Seifenlsg. war also wirksamer als Formalin oder 
Phenol. Hämolyt. Streptokokken gingen in 2 —10%ig. Lsg. von Na- bzw. K-Seife 
innerhalb von 30 Min. ein, in l% ig. Lsg. spätestens in 1°—2 Stunden. Staphylokokken 
erwiesen sich als viel resistenter. Manche Stämme überlebten die 48std. Einw. der Sei
fenlösungen. K-Seife war etwas wirksamer als Na-Seife. Die alkal. Rk. der Seifenlsgg. 
erklärt ihre baktericide Wrkg. nicnt. pjj-Werte einiger hochwirksamer Lsgg. schwank
ten zwischen 7,2 u. 8,0. Auch erwiesen sich die entsprechenden Alkalilsgg. unwirk
sam. Die Ruhrstäbchen verlangten je nach dem Typ einen Aufenthalt von 2—24 Stdn. 
in  5 —10%ig. Lösungen. Die Verwendung von Seifenlsgg. in der Prophylaxe der 
Gonorrhöe wird empfohlen. ( J K y p H a a  M HKpoÖHCWiorHH, 9rtHgeM HOJiorH H H 
IlMMyHOÖHO-iOrHH [ J. Mikrobiol., Epidemiol., Immunobiol.] 1947. Nr. 10. 26—28. 
Okt. Chabarowsk, Med. Inst.) D ir H a n s .  4320

Dietrich Jerchel, Inverlseifen und Telrazoliumsalze. Zusammenfassender Bericht 
über die deutschen Arbeiten der Jahre 1939— 1946 über baktericide Invertseifen u. 
Tetrazoliumsalze. (Naturforsch. Med. Deutsehl. 1939—1946. 3 9 .1. 59—65. Nov. 1947. 
Heidelberg, KWI für med. Forsch.) S c h i c k e .  4320

M. Stacey und M. Webb, U ntersuchungen über d ie an tibakteriellen  Eigenschaften der  
G allensäuren  und ein iger C holansäurederivate. Die Angaben der Literatur über die bak- 
teriostat., baktericiden u. bakteriolyt. Eigg. von Gallensäuren  (I), die zur Verwendung 
von I zur Anreicherung einzelner resistenter Bakterienarten aus Gemischen führten, 
werden zusammengestellt. Für die eigenen Verss. wird eine Reihe von Gallensäuren u. 
D eriw ., größtenteils nach bekannten Methoden, dargestellt. Bei Verss. zur Darst. von 
D iform yldesoxycholsäure  (I) wurde gefunden, daß das bei Einw. von 80%ig. HCOOH 
auf Na-Desoxycholat (II) (5 Stdn., 60—70°) entstehende Na-Formiat die Formylierung 
katalyt. beschleunigt. Das gleiche gilt für die Formylierung von Cholsäure (III) zu T ri-  
form ylcholsäure (IV) u. von C h olylam id  (V) zu T riform ylch o ly la m id  (VI). Im einzelnen 
wird die Darst. von Glykocholsäure (VII), Taurocholsäure (VIII), G lykodesoxycholsäure  
(IX), I, IV, T aurodesoxycholsäure  (X), D esoxych o ly lh ydrazid  (XI), 3 -K e to -7 ,1 2 -d io x y-  
cholansäure (XII), 7-K elo-3 .12-d ioxycholansäure  (XIII), 12-K eto -3 .7 -d ioxych o lan säure  
(XIV), 3.7-D iketo-12-oxycholansäure  (XV), 3.12-D iketo-7-oxycholansäure  (XVI) u. 7.12- 
D iketo-3-oxycholansäure (XVII) kurz beschrieben. Die bakteriostat. Eigg. der gallen
sauren Na-Salze wurden an Staphylococcus aureus nach der Reihen-Verdünnungsmeth. 
in Pepton-NaCl-Glucose-Lsgg. turbidimetr. bestimmt bei Ph7. Gleichzeitig wurden die 
Oberflächenspannungen der Kulturlsgg. nach Zusatz von gallensauren Na-Salzen ge
messen. Dabei konnte eine gewisse Parallelität festgestellt werden. Die Grenzverdün
nung, bei der die wirksamen Gallensäuren noch bakteriostat. wirken, entspricht einer 
Erniedrigung der Oberflächenspannung um ca. 4,5 dyn. Eine Beziehung zwischen 
ehem. Struktur u. bakteriostat. Wrkg. besteht nicht. Die Grenzkonzz. der bakteriostat. 
Wirksamkeit bei 37° nach 24 Stdn. liegen bei den Na-Salzen der III bei 1:2000—2800, 
XII 1:5200, XIII 1:800, XIV 1:4000— 1:4800, XV 1:800, XVI 1:400— 1:800, XVII 
1:400, 3 .7 .1 2 -Triketocholansäure <  1:400, der VII 1:2000— 1:4000, VIII 1:2000, D es- 
o x y  cholsäure 1:32000, IX 1:8000, X 1:8000, der Essigsäure-Choleinsäure 1:16000 bis 
1:32000, der A pocholsäure 1:32000. Kurven u. Tabellen betr. Oberflächenspannungs- 
emiedrigung bei verschied. Gallensäuren u. Konzz. vgl. Original. (Proc. Roy. Soc. 
[London], Ser. B 134. 523—37. 30/9. 1947. Birmingham, Univ., Chem. Dep.)

O f f e . 4 3 2 0
Jorgen Lehmann, Untersuchungen über den Tuberkelbacillus. Bakteriostatische 

Wirkung, Differenzierung in vitro. Vf. prüft die bakteriostat. Wrkg. verschied. Benzol- 
deriw . gegenüber dem KoCH-Bacillus. Unter den Aminobenzoesäuren fand er die 
p -Aminobenzoesäure u. unter den Oxybenzoesäuren die o-Oxybenzoesäure am stärksten  
wirksam (Konz. ca. 10-4 Mol/1). Bei den 2fach substituierten Benzoesäuren ergab 
sich die höchste Wirksamkeit bei der 4-Amino-2-oxybenzoesäure (p-Aminosalicylsäure 
I) (ca. 10-5 -molar). Durch Ersatz der in 4 -Stellung befindlichen Aminogruppe 
durch N 0 2, OH oder S 0 3H verschwindet die Wirksamkeit größtenteils, dagegen weniger, 
wenn die OH-Gruppe in 2-Stellung durch NH2 oder NHCOCH3 ersetzt wird (Konz, 
von ca. 10~3 Mol/1 nötig). Nach Ersatz der OH-Gruppe in 2 durch CI oder CH3 ist die 
Wirksamkeit nur unbedeutend verringert (ca. 10~4 Mol/1). Die 4-Aminogruppe ist
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also wesentlicher für die Wirksamkeit als die OH-Gruppe in 2-Stellung. Ersatz der 
Carboxylgruppe durch eine Methyl- oder Sulfogruppe bringt die bakteriostat. Wrkg. 
gänzlich zum Verschwinden. Wird in die 4-Aminogruppe ein Methyl- oder Stearylrest 
eingeführt, bleibt die Wirksamkeit unverändert, wird aber weitgehend zerstört durch 
Einführung eines Sulfanilylrestes in die Aminogruppe (10“ 3-molar). Veresterung der 
Carboxylgruppe mit CH3OH, C2H5OH oder Furfurylalkohol hat keinen deutlichen Einfl. 
(10-«— 10” 5-molar). In ähnlicher Konz, wirken Äthyl- u. Isobutylester der p-Amino- 
benzoesäure bakteriostatisch. Mandelsäure u. 4-Aminomandelsäure sind nur schwach 
wirksam (10-2 -molar). — Die bakteriostat. Wirksamkeit der I bezieht sich spezif. 
auf den KOCH-Bacillus u. hindert (nach S i e v e r s )  nicht das Wachstum nichtsäurefester 
Bakterien. Eine Resistenzentw. beim KOCH-Bacillus gegenüber der I wurde weder 
in vitro noch klin. beobachtet. Tierverss. wurden als Kurzverss. am Meerschweinchen 
gemacht. Nach Y o u m a n s  ( Quart. Bull. Nordwestern Univ. mc d. School 20. [1946.] 420) 
starben in 2 Versuchsreihen mit infizierten Mäusen, deren Futter 2 bzw. 1 % I enthielt, nur 
5 bzw. 0%, während in den Kontrollreihen ohne I-Darreichung 85 bzw. 75% der 
Tiere starben. — Vom Menschen wurden Dosen von 16 g I täglich während mehrerer 
Wochen gut vertragen. Die Applikation ist möglich per os, intravenös oder intra
muskulär. Seit Frühjahr 1944 wurden ca. 200 Patienten mit I behandelt. Die ab
schließende Beurteilung ist noch nicht möglich. (Rev. gén. Sei. pures appl. [N. S.] 54. 
222—30. 1947. Göteborg, Univ.) H a u p t .  4320

André Lwoff und Hélène Ionescu, E rsa tz  des K a liu m s durch R u b id iu m  und C äsiu m  
bei der bakteriellen  B ild u n g  von B renztraubensäure a u s  Ä p fe lsä u re . Vff. hatten früher 
gezeigt (C. 1948. II. 1309), daß M o ra x a lla  L w o ffi bei Ggw. von KCl die Bldg. von 
Brenztraubensäure aus Äpfelsäure bewirkt, daß jedoch Zusätze von Sr-, Na-, Mg-, 
Mn-, Ni-, Cu-, Co- u. Zn-Ionen die Bldg. der Traubensäure nicht bewirken. In der vor
liegenden Arbeit zeigen die Vff., daß Bldg. von Brenztraubensäure aus Äpfelsäure 
jedoch eintritt, wenn man KCl durch RbCl oder CsCl ersetzt. Die Verss. ergaben, daß 
bei mol. Konzz. der Größenordnung von 10_B— IO-4 die Bldg. von Brenztraubensäure 
bei Ggw. von Cs gegenüber der von K  u. Rb nur sehr gering ist, während in diesem 
Konzentrationsbereich die Aktivität von K u. Rb angenähert dieselbe ist. Bei Konzz. 
von 1-10~3—7 • 10 ~3 schneidet die Cs-Kurve die entsprechenden K- u. Rb-Kurven, 
wobei der Schnittpunkt Cs/K bei niedrigeren mol. Konzz. liegt als der Schnittpunkt 
der Cs- u. Rb-Kurven. Bei höheren Konzz. is t die A ktivität der Ionen Cs >  Rb >  K, 
bei niederen Konzz. K, Rb >  Cs. Es ist möglich, daß die Rb-Kurve die K-Kurve bei 
Konzz. von etwa 10“5 schneidet; da die Bldg. von Brenztraubensäure in diesem Gebiet 
sehr gering ist, lassen sich genauere Angaben hierüber nicht machen. (C. R. hebd. 
Séances Acad. Sei. 225. 77— 79. 7/7. 1947.) G o t t f r i e d .  4330

James L. Roberts, R eduktion  von F e rr ih yd ro x yd  durch B a c illu s  p o ly m y x a .  Die 
Red. von Ferrihydroxyd in Suspensionen u. auf Bodenkoll. beruht auf der Tätigkeit 
von Bakterien, von denen Bacillus polymyxa bes. akt. ist. Zellen dieser Bakterien
rasse kommen in relativ großer Zahl in Bodenproben vor. Vorläufige biochem. Prüfung 
des isolierten Materials hat gezeigt, daß in Ggw. von Ferrihydroxyd Glucose rascher 
fermentiert u. weniger H entwickelt wird. (Soil Sei. 63. 135—40. Febr. 1947. Purdue, 
Univ., Agric. Exp. Stat.) S c h e i f e l e .  4 3 3 0

Jean Basset und René Paille, A n tik ö r p e r  und P ro te in e , ih re B in d u n g en  in  den 
A ntim ikrobenseren . (Vgl. C. 1949. I. 701.) Ausgewachsene Tauben wurden mit von 
Pferden gewonnenem Antirotlaufserum behandelt. Die Trennung der Albumine u. 
Globuline erfolgte nicht durch Aussalzen, sondern durch Behandeln mit Aceton  bei 
niedrigen Tempp. nach P i e t t r e  (1937). Die immunisierenden Antikörper sind im 
Serum zu 60% an Albumin u. zu 10% an Globulin gebunden. Das Verhältnis ist also 
in den Antimikrobenseren ähnlich wie in den antitox. Seren, in denen 80% Antitoxin  
an Albumin gebunden sind ( P i e t t r e  1924). — Die agglutinierenden Antikörper sind 
nur an Albumin gebunden im Gegensatz zu den antitox. Seren. (C. R. hebd. Séances 
Acad. Sei. 225. T096—98. 1/12. 1947.) C a r l s .  4371

H. Haxthausen, U ntersuchungen über d ie  R olle der L ym p h o c y ten  a ls  Ü berträger der 
Ü berem pfindlichkeit bei allergischem  E kzem . In  V erss. a n  M eerschw einchen m it D in itro -  
chlorbenzol- u . D ixan th ogenallergie w urde d ie  LANDSTEiNERsche E n td e ck u n g  b e s tä t ig t ,  
d aß  d ie Ü berem p fin d lich k eit gegenüber P ik ry lch lo rid  bei M eerschw einchen passiv  
ü b ertrag en  w erden k a n n  d u rch  In je k tio n  von  Zellsuspensionen aus e x p erim en te ll e r 
zeug ten  P leu raex su d a ten . D ie Sensib ilisierung  erfo lg te  m it 1 % ig. a lk o h . L sg . v o n  Di- 
n itro ch lo rbenzo l bzw. m it 10% ig. ö liger Lsg. von  D ix an th o g en  au f d e r H a u t.  D as 
P erito n ea lex su d a t w urde d u rch  In je k tio n  von  20 cm3 2% ig. A garlsg . e rzeu g t. D ie Ü b e r
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tragung gelingt auch bei Injektion von Thymuszellensuspension, woraus auf eine 
Trägerfunktion der Lymphocyten geschlossen wird. Übertragung mit Leukocyten 
bzw. Lymphocyten aus dem Blut u. Lymphknoten ist bei Meerschweinchen u. Menschen 
mit Ekzemallergie mißlungen. (Acta dermato-venerol. [Helsingfors] 27. 275—86. 1947.)

L a n g e c k e r . 4 3 7 2

E4. Pflanzenchemie und -physiologie.
Miryam Zimmerman, M agnesium  in P fla n ze n . Zusammenfassende Darst. der 

Beobachtungen über die Rolle von Mg als Chlorophyllbestandteil, Phosphatträger, 
Frucht- u. Samenkomponente, über seinen Einfl. auf Kohlenhydraterzeugung u. -trans- 
port, Alterung, N-Fixierung, über Mg-Bedarf u. Mg-Absorption der Pflanzen in Ab- 
keit von K- u. Ca-Konzentration. (Soil Sei. 63. 1—12. Jan. 1947. New Brunswick, 
N . J., Rutgers U niv., New Jersey Agric. Exp. Stat.) S c h e i t e l e .  4 4 1 0

L.K.Wood, Jahresze itliche Schw ankung in B la tt- und B odenkaliu m . Ermittelt wurde 
der K- Geh. des ersten reifen Blattes hinter der Wachstumsspitze bei roter u. schwarzer 
Himbeere, Stachelbeere u. Boysenbeere, gezogen auf vier Böden m it Düngergaben, 
wobei von zwei Böden die Veränderung im Geh. an austauschfähigem K bestimmt 
wurde. Resultate: Blatt-K  wurde stark beeinflußt durch K-Düngung u. Wachstums
stadium. Mit Ausnahme von schwarzer Himbeere war derK- Geh. am höchsten während 
der Blüte, bei roter u. schwarzer Himbeere am niedrigsten in der Nachernteperiode, 
bei Stachelbeere im Fruchtstadium. Eine Beziehung zwischen Boden- u. Blatt-K  
konnte, vielleicht wegen ungeeigneter Blattwahl, nicht festgestellt werden. K-Absorp- 
tion von der 6— 12 in. Bodenschicht ist bes. hoch während des Blütestadiums. Die 
K-Gabe wird zweckmäßig nicht auf der Oberfläche, sondern in einer 4 —6 in. tiefen  
Furche angewendet. (Soil Sei. 63. 305—14. April 1947. Oregon Agric. Exp. Stat.)

S c h e i f e l e .  4 4 1 0
—, B eitrag zu r K e n n tn is  der biochem ischen K o n s titu tio n  des M aiskorn es. In zahl

reichen Maisproben verschied. Provenienz wurden W., Protein, Lipoide, Kohlen
hydrate u. Mineralbestandteile bestimmt. (Tabellen s. Original.) Eindeutige Schlüsse 
auf Wrkg. von Rasse, Herkunft, Wachstumsbedingungen auf den Futterwert lassen sich 
noch nicht ziehen. (Ann. Ecole nat. Agric. Montpellier [N. S.] 27. 207—13. Dez. 1947.)

G rim m e. 4420
Ss. Ss. Perow, E iw eißprotosäuren  in  einer R eihe von Sam en grasartiger, strauch

artiger und bau m artiger P fla n zen . Aus den Samen von Hafer, Baumwolle, Pistazie, 
Goldregen, Albizie, Mindalie, Judenkirsche u. einer Reihe anderer gras-, strauch- u. 
baumartiger Gewächse lassen sich Proteine vom Typ der Protosäuren isolieren. Die phy- 
sikal. u. ehem. Konstanten, wie isoelektr. Punkt, Titrationszahl, N-, Tyrosin-, Trypto
phan- u. Arginin-Geh., D., Oberflächenspannung, Viscosität, Brechungskoeff. u. elektr. 
Leitfähigkeit ihrer l% ig. Na-Proteinate liegen nahe den Konstanten der bereits bekann
ten Caseinprotosäuren. Diese Tatsachen bestätigen die frühere Hypothese, daß das 
native Eiweiß aus Protosäuren besteht, die als Proteinkomplex äther- oder salzartig 
an verschied. Typen alkal. Substanzen gebunden sind. — Vf. vermutet das Vorhanden
sein einer bestimmten „Einheit“ im Bestände der nativen Proteine von Samen verschied. 
Pflanzentypen. (.ZJoKJiaflH B c e e o i0 3 H O ä  A K a ^ e M iin  CejibCKOX03HÖCTBeHHHx 
Hayic HMeHH B . H . J leH H H a [Proc. Lenin Acad. agric. Sei. USSR] 12. Nr. 6. 3 - 8 -  
1947. Staatl. Lenin-Akad. der landwirtschaftl. Wiss.) v. P e z o l d .  4420

Y.-R. Naves, Uber d a s Vorkommen von Jononen in  P flanzenstoffen . Hinweis auf 
eine Privatmitteilung von B o h n s a c k ,  der aus dem Fruchtmark von Himbeeren, Rubus 
idaeus L., ß -Jon on  als Semicarbazon isoliert hat. — Die Mitt. von E l z e  (Riechstoffind, 
u. Kosmet. 4. [1929.] 72), daß man aus einer Himbeeressenz Iro n  als p-Bromphenyl- 
hydrazon isolieren kann, konnte von keinem anderen Bearbeiter bestätigt werden. 
(Helv. chim. Acta 30. 956—57. 14/6. 1947.) O h l e .  4420

J. M. siatensek, E inige U rsachen f ü r  die Veränderung des C um aringehalts in S ü ßklee. 
Cumarin (I) verursacht den bitteren Geschmack in Süßklee u. ist indirekt verantwort
lich für die sogenannte sweetclover Bluterkrankheit des Viehes durch Bldg. des koa
gulationsverhindernden 3.3'-Methylenbis-4-oxycumarins. Unter verschied. Bedingungen 
gezüchteter Süßklee wurde fluorometr. auf I-Geh. untersucht. Resultate: Der I-
Geh. zeigt in den verschied. Pflanzenteilen große Unterschiede, worauf bei Probenahme 
zu achten ist. Bei zweijährigem Süßklee steigt der I-Geh. im ersten Jahr bis Ende 
Juli u. fällt dann bis Spätherbst ziemlichrasch ab, während er im zweiten Jahr im frühen 
Blütestadium ein Maximum erreicht u. dann rasch bis zur Reife abfällt. Der rasche 
Abfall des I im Herbst des ersten Jahres in den Pflanzenspitzen ist von einer Zu
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nähme an I in den Wurzeln begleitet. Der Proteingeh. zeigte eine analoge Ver
änderung. Im Schatten gewachsene Pflanzen hatten etwas höheren I-Geh. als solche 
in  vollem Licht. N-Düngung hatte keinen merklichen Einfl. auf I. Positive Be
ziehungen bestehen zwischen I-Geh. im 1. u. 2. Wachst ums jahr. (J. Amer. Soc. 
agronom. 39. 596—605. Juli 1947. Lincoln, Nebr., Agric. Expt. Station.) S c h e i t e l e .  4420

Anton Lang, B eiträge zu r  G enetik  des P h o loperiod ism u s. II. M itt. P hotoperiod is-  
m us und A u to p o lyp lo id ie . (I. vgl. C. 1944. I. 1098.) Die Blütenbldg. bei autotetra- 
ploiden Formen von H yo scya m u s n iger (Langtagpflanze), H yo scya m u s a lbu s, A n tirrh i-  
num  m aiu s  (Tagneutrale) u. X a n th iu m  (Kurztagpflanze) in vei schied. Tageslängen 
wurde untersucht. Gegenüber den diploiden Stammformen zeigten sich folgende Ver
änderungen: Bei H . n iger waren die krit. Tageslänge, Blattzahl u. Schoßzeit vermin
dert, die Blütezeit dagegen verlängert. Bei H . albus verzögerte sich das Erscheinen von 
Knospen u. Blüten, die Blattzahl war unverändert. Bei A n tirrh in u m  u. X anth ium  
verzögerte sich das Erscheinen von Knospen, bei A n tirrh in u m  auch das von Blüten, 
die Blattzahl war bei beiden herabgesetzt. Die Unterschiede waren in allen Fällen 
quantitativer Art u. absol. wie relativ gering. Die Ergebnisse werden im Hinblick 
auf einige grundsätzliche Fragen der Polyploidieforschung erörtert. — 3 Tabellen,
8 Diagramme. (Z. Naturforsch. 2b. 36—44. Jan./Febr. 1947. Tübingen, KW I für 
Biol., Abtlg. Melchers.) Barz. 4450

Chr. P. A. Duym, J. G. Komen, A. J. Ultee und B. M. van der Weide, K e im u n g s
hem m ung durch  E x trak te  von Sam en d er Zuckerrübe (B eta  V u lgaris). Vff. extrahierten 
die Samen von B eta  vu lgaris  nach der Meth. von F r ö s c h e l  (vgl. Biol. Jaarb. 7. [1940.] 
73) u. untersuchten die keimungshemmende Wrkg. der Auszüge an Samen von A ven a  
sa tiv a , L e p id iu m  sa tivu m  u. P a p a ver  orien ta le . Der Hemmungseffekt wurde haupt
sächlich durch die anorgan. Stoffe der Extrakte bewirkt, dürfte also auf osmot. Ur
sachen beruhen. Spezif. H e m m s t o f fe  wurden nicht gefunden. (Proc., Kon. nederl. 
Akad. Wetensch. 50. 527—35. 1947.) E r x l e b e n .  4455

P. D. Globin, U ntersuchung des E in tr itte s  von M in era lsa lzen  in  d ie  P fla n ze n  mit 
H ilfe  der S a fta n a lyse . Vf. setzte das Wurzelsyst. von M a isp fla n ze n  einem zusätzlichen 
hydrostat. Druck aus u. unterwarf den Saft einer Analyse nach Ss a b  i n i n .  Hierbei 
wurde festgestellt, daß diese Meth. zur Unters, des Eintritts von Mineralsalzen in die 
Pflanze nur brauchbar ist, wenn der angewandte Zusatzdruck gleich der Transpiration 
ist. ( ^ O K J ia s H  Bcecoio3Hoö A n a ^ e M H E  CeJn,cK oxo3H Ü C TB eH H H X  H a y K  h m ch h
B . H. J l e H H H a  [Proc. Lenin Acad. agric. Sei. U SSR ] 12. Nr. 6. 38—43. 1947. 
Woroschilowgrad, Landw. Inst.) v. P e z o l d .  4460

Karl E. Rapp, K ohlen h ydra tsto ffw ech sel von Joh n son gras. W achstum u. Kohlen
hydratgeh. von Johnsongras (Sorghum halepense) wurden während eines Jahres im 
Topfvers. erm ittelt. Resultate: In den Frühstadien begünstigt der Stoffwechsel die 
Bldg. von Glucose; die Kohlenhydratreserve im Rhizom ist erschöpft, ehe Schößlinge 
auftreten. Später wird Saccharose das vorherrschende Kohlenhydrat. Nach Eintritt der 
Reife wird das Kohlenhydrat aus den Spitzen als Glucose in das Rhizom transportiert, 
wo es für die Winterspeicherung in Saccharose umgewandelt wird. Johnsongras eignet 
sich als Kulturpflanze auf Böden, die starker Erosion unterworfen sind, u. zwar für 
Futterzwecke sowie als Zucker- u. A.-Lieferant. Samenbldg. erfolgt in  weniger als 
2 Monaten nach der Sprossung. (J. Amer. Soc. agronom. 39. 869—73. Okt. 1947. 
Lexington, K y., Kentucky Agric. Exp. Stat.) S c h e i f e l e .  4460

George O. Rudkin und J. M. Nelson, Chlorogensäure und d ie  A tm u n g  d er Süßkartof
fe ln . Aus den Wurzeln der „Süßkartoffeln" (Ipomoea batatas) wurden 2 Verbb. iso
liert, die die 0 2-Aufnahme u. C 02-Abgabe von dünnen Süßkartoffelschnitten in Puffer - 
Isg. bei pH 5 —6 erhöhten. Die eine Verb. wurde als Chlorogensäure (I) erkannt; die an
dere Substanz (Komponente A) (II) besteht wahrscheinlich aus 3 Stoffen, von denen 
einer überwiegt u. I nahe verwandt zu sein scheint. Beide scheinen im Zellgewebe als 
Wasserstoffüberträger im Zusammenspiel mit der Oxydase zu wirken.

V e r s u c h e :  Bataten wurden mit Aceton extrahiert, das Aceton abdest., die 
wss. Lsg. über Kieselgur filtriert u. aus dem Filtrat die o-Diphenole mit neutralem Blei
acetat gefällt. Nach Umfällen aus verd. Essigsäure +  bas. Bleiacetat (pH 8,5) wurde 
der Pb-Nd. mit H^SC^ zerlegt, die filtrierte Lsg. bei Ph 2 mit Essigester extrahiert u. 
m it PAe. versetzt. Die gefällten Verbb. wurden durch Gegenstromextraktion zwischen 
Phosphatpuffer pH 4,7 u. Essigester verteilt. Der Essigester enthält H. Aus dem 
Phosphatpuffer wurde nach Einstelien auf pH 2 mit Essigester die Komponente B 
extrahiert. Beide Essigesterlsgg. wurden getrennt mit PAe. gefällt u. ergaben II u. 
Komponente B. Letztere wurden noch zweimal einer analogen Gegenstromextraktion
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(pH 3,8) unterzogen, u. ergab nach Konzentrieren I, C16H180 9, Krystalle aus W., F. 
208—210° (korr.); P entacela t, C26H28Ou , F. 178,5—179,5° (korr.). — II wurde durch 
ähnliche Maßnahmen weiter gereinigt u. ergab nach alkal. Hydrolyse K affeesäure, 
C9H 80 4, F. 195—196° (korr.). (J. Amer. ehem. Soc. 69. 1470—75. Juni 1947. Columbia 
Univ., Chem. Dep.) O fee. 4462

R. Salzmann, Ü ber d ie  B ak terien rin g  fau le  der K artoffeln . Die Bakterienringfäule der 
Kartoffel, verursacht durch C orynebacterium  sepedonicum , ist in Europa nur gering 
verbreitet. Sie ist aus USA. durch Import amerikan. Kartoffeln eingeschleppt worden. 
Das Krankheitsbild wird besprochen, desgl. makroskop. u. mkr. Verff. zum Nachweis. 
(Schweiz, landwirtsch. Mh. 25. Nr. 11. 5 Seiten. 1947. Sep. Zürich-Oerlikon.)

G rim m e. 4490

E5. Tierchemie und -physiologie.
Albert Hirschman, Albert E. Sobel, Benjamin Kramer und I. Fankuchen, Eine  

R öntgenstrah lendiagram m sludie an  K nochen m it hohem Phosphatgehalt. Es wurden 
junge Ratten mit einer D iät gefüttert, die 0,03% Ca. 0,9% P u. kein Vitamin D ent
hielt. Nach 4 Wochen wurden die Tiere getötet, die Knochen entfettet, pulverisiert u. 
von dem Pulver Röntgendiagramme hergestellt. Knochen sowohl von den Versuchs
tieren als auch von den Kontrolltieren zeigten Apatitstruktur, auch wenn das Pulver 
bei 600° geglüht wurde. Wurde es jedoch bei 900° geglüht, so ergaben die Röntgen
aufnahmen nur bei den Kontrolltieren Apatitstruktur, bei den Versuchstieren dagegen 
/?-Ca3(P 04)2; nach S o b e l ,  R o c k e n m a c h e r  u . K r a m e r  (vgl. J. biol. Chemistry 158. 
[1945.] 475; 159. [1945.] 159) ist die Zus. derartig P-reicher Knochen (CaHP04)1,g 
(CaC03) (Ca3[P 0 4]2)2,„. Da weder CaHP04 bei den ungeglühten, noch Pyrophosphat bei 
den geglühten Knochen nachgewiesen werden konnte, schließen Vff., daß CaHP04 nicht 
als selbständiger Krystall vorliegt, sondern an der Oberfläche des Apatits adsorbiert 
ist. (J. biol. Chemistry 171. 285—91. Nov. 1947. New York, Jewish Hospital of 
Brooklyn, Dep. of Biochem. and Pédiatrie Res. Labor, u. Polytechnic Tn st, of Brook
lyn, Dep. of Chem.) M a ss m a n n . 4510

Louis Lapicque, E in e  a lle , vergessene Tatsache: d ie  Leber des M an n es enthält 2y2 m al 
so viel E isen  w ie d ie  der F rau . Vf. hat schon vor vielen Jahren (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales Associées 48. [1896.] 653) festgestellt, daß die Leber des Mannes 0,23°/00, die 
der Frau 0,03°/00 Fe enthält. Der Mindergeh. ist die Folge des Verlustes von Menstru
ationsblut. Von der Geburt bis zum 15. Lebensjahr besteht dieser Unterschied nicht. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 214. März 1947.) W e s l y .  4510

M. Loeper, M. Le Sourd und Sterboul, D iä th ylstilböslro l und m yeloische L eu käm ie. 
Eine 50jährige Frau, der vor 20 Jahren 1 Ovar entfernt worden war, hatte seit der 
Menopause (3 Jahre) eine typ. Leukäm ie  mit 200—300 000 Leukocyten, davon 30 bis 
50% granulierte M onocylen. Zuerst wurden 10 mg D iäth ylstilböstro l (I), dann 20 u. 
30, schließlich 40 mg täglich gegeben, insgesamt 1280 mg; die 1. Gabe über 4 Tage, 
die 2. über 27, die 3. über 18, die 4. über 5 u. die 5. über 6 Tage. Die Zahl der Leuko
cyten sank nach einem kurzenAnstieg wie bei derStrahlentherapie von 270000 auf 170 000, 
nach der 2. Gabe auf 100000 u. nach der 4. auf 59000. Parallel damit gingen die Mono- 
cyten auf 18°/op zurück u. die polynucleären  stiegen auf 66. Die E rythrocyten  stiegen 
von 3,6 auf 4,2 Mill., das Körpergewicht von 42 auf 48,5 kg. I ist demnach ein brauch
bares Medikament in der Behandlung der myeloischen Leukämie. Von einer Spezifität 
kann man aber nicht sprechen, solange nicht größere u. eingehendere Unterss. vor
liegen. Die notwendige Dosis u. Dauer können variieren mit der Krankheit, der Kranken, 
ihrem Sexus, Konst. u. Menopause. I scheint ein Element bei der Reifung der granu
lierten Leukocyten zu sein. (Bull. Acad. Méd. 131. ( [3] 111.) 86—90. 1947.) K a n i t z .  4559

E. B. Verney, D as an tid iuretische H orm on und d ie  F aktoren , d ie  seine Sekretion  
bestim m en. (Vgl. C. 1947. 67.) Aus einer großen Anzahl vielfältig variierter Verss. an 
Hunden zieht Vf. folgende Schlußfolgerungen: Die Aufrechterhaltung des osmot. 
Druckes des arteriellen Blutes wird gewährleistet durch ein im Stromgebiet der Carotis 
interna (nachgewiesen durch Unterbindungsverss. u. durch Inf usions verss. mit hy- 
perton. Lsgg.) gelegenes Organ von Osmorezeptoren. Es wird vermutet, daß diese 
Osmorezeptoren kleinste bläschenförmige Gebilde sind, die im Gebiet des Nucleus 
supraopticus histolog. nachgewiesen werden konnten. Von ihnen sollen nervöse Impulse 
dem Hypophysenhinterlappen zufließen, die zur Freisetzung des an lid iu rel. H y p o 
physenhorm ons führen. Diese Osmorezeptoren sind kaum permeabel für N a C l, N a 2SO t 
u. Saccharose, stärker, aber begrenzt permeabelfür D extroseu . leicht permeabel für H a rn 
sto ff. Ein zweiter Mechanismus der Anregung der diuresehemmenden Hinterlappen
sekretion führt über emotionelle Beanspruchung, die über den Nucleus supraopticus

5
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u. vielleicht auch supraventricularis wirksam wird. Dieser Mechanismus wird durch 
Sympathicusausschaltung begünstigt, durch Sympathicuserregung (Injektion kleinster 
Mengen A d ren a lin  oder T y ra m in )  unterdrückt, unabhängig von den Wrkgg. dieser 
Maßnahmen auf Blutdruck u. Blutverteilung. Die osmot. Regulation ist vom Sym- 
pathicus unabhängig. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. B 135. 25—106. 16/12. 1947. 
Cambridge, Univ., Dep. of Pharmacol.) J u n k m a n n .  4560

Z. M. Bacq, A rtereno l oder A d ren a lin  in  den  G ew ebsextrakten. In  Fortsetzung einer 
früheren Arbeit (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. [1947.] 537) die für die Pferde- u. 
Rindermilz den Nachw. einer sympathomimet. Substanz, die nicht A d ren a lin  (I) 
aber offenbar N oradren a lin  (A rtereno l) (II) ist, erbracht hatte, wurde gezeigt, daß in 
der Milz vom Rindu. Kalb sich reines II findet u. in denExtrakten von sympath. Nerven 
offenbar ein Gemenge von I u. II. Die Extraktion des Herzens bzw. der Coronarnerven 
des Menschen ergibt reines I. Es wird angenommen, daß in bestimmten Organen die
I-Synth. auf der Stufe des II stehenbleibt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
963—64. Sept. 1947. Lüttich, Univ., Labor, de pathologie générale.) L a n g e c k e r .  4561

M. Gülzow, W irku n g des N ebenn ierenrindenhorm ons a u f  den  K oh lenhydratstoffw echsel 
Unterernährter. III. Mitt. (II. vgl. Z. ges. innere Med. Grenzgebiete 2 . [1947.] 91; vgl. 
auch C. 1948 .1. 127.) Verss. an Unterernährten, teils im Stadium der Dekompensation oft 
mit Ödemen, teils im Stadium der Wieder auf fütterung. Erstere zeichnen sich durch 
eine hypoglykäm.-diabet. Stoffwechsellage aus: niedriger Nüchternblutzucker, starke 
In s u lin -Hypoglykämie, flache A d re n a lin -Hyperglykämie, geringe capillarvenöse Blut
zuckerdifferenz u. mangelnde spezif.-dynam. Wrkg. nach oraler Kohlenhydratbelastung. 
Diese Symptome lassen sich durch Behandlung m it m ittleren N ebennierenrindenhorm on- 
gaben (Percorten) normalisieren, wobei sowohl Aufnahme als Verwertung der Kohlen
hydrate gefördert werden. In der Auffütterungsphase wirkt das Rindenhormon un
günstig auf die Stoffwechselfunktionen, anscheinend, indem es bremsend auf die in 
dieser Phase hochaktive Hypophyse einwirkt. Die periphere ZuckerVerwertung wird 
gehemmt. Es besteht demnach in der Inanitionsphase eine pluriglanduläre Insuffizienz, 
ähnlich wie nach Hypophysenausfall, während der Wiederauffütterung jedoch eine 
Überfunktion des Hypophysenvorderlappens. (Z. ges. innere Med. Grenzgebiete 2. 
398— 409. Juli 1947. Greifswald, U niv., Med. Klinik u. Poliklinik.) J u n k m a n n .  4561 
8T'- N. G. Belenki und Ju. I. Rajetzkaja, Ü ber d ie  Z um ischung von T h io h a rn s lo ff und 
seinen D erivaten zum  F utter. Die Anwendung antithyreoider Präpp. zur Geflügelmast 
zeigt keinerlei positive Wrkg., auch T hioh arnslo ff  u. 4 -M eth y l-2 -th io u ra c il können wegen 
ihrer tox. Wrkg. auf den Organismus nicht empfohlen werden. — D ie unter dem 
Einfl. von antithyreoiden Präpp. beobachteten Veränderungen des Ausmaßes der 
Schilddrüse u. ihres histolog. Aufbaues sind von der Wachstumsperiode der Tiere ab
hängig. (.ZJoiwiaflH B cecoiosiiofi AKa^eMim CejibCK0X03HÖCTBenHHX Hayic 
HMeHH B . H . JleHHiia [Proc. Lenin Acad. agric. Sei. U SSR] 12. Nr. 5 . 30—39. 
19 47 .) v. P e z o l d .  4562

Z. D. Makarowskaja, D er B esta n d  a n  B lu tgasen  bei pen etrieren den  V erletzungen des  
Brustkorbes. Bei Verletzten mit schweren, penetrierenden Verwundungen des Thorax 
wird eine Verminderung der 0 2-Sättigung des arteriellen Blutes beobachtet. Bei Kom
plikationen (Pneumo-Pyo-Hämothorax) ist die C 02-Spannung des arteriellen u. venösen 
Blutes erhöht. Sonst findet man bei einem bedeutenden Teil der Verletzten einen ver
größerten Unterschied in der C 02-Spannung des arteriellen u. venösen Blutes. 
(KjiHHHqecKaa M e^apiiHa [Klin. Med.] 25. Nr. 4. 58—63. 1947. Moskau, Inst, 
für Hämatologie u. Bluttransfusion, Hospital der therapeut. Klinik u. therapeut. Abtlg.)

S i e l e r .  4572
Mary Virginia Gardner, D as B lu tb ild  von  norm alen  L abora toriu m slieren . E in  Über

blick über d ie  L itera tu r von 1 9 3 6 —1946 . Behandelt werden R atte, Maus, Kaninchen, 
Hamster, Meerschweinchen u. Affe. (J. Franklin Inst. 243. 77—85. Jan. 172—76. 
Febr. 251—57. März. 434—36. Mai. 498—502. Juni. 244. 155. Aug. 1947.)

U . J a h n .  4572
John T. Edsall, D ie  P lasm apro te in e  und ih re  F rak tion ieru n g . Umfassende Übersicht 

unter bes. Berücksichtigung der biol. Funktionen des Plasmas, der Kriterien für Tren
nung u. Reinheit, der den Fraktionierungsmethoden zugrunde liegenden allg. Prin
zipien, der Abtrennung der Euglobuline in wss. Medium bei niedriger Ionenstärke, der 
Aussalzmeth. u. bes. der Tieftemperaturfraktionierung bei niedrigen Ionenstärken in 
Ggw. von mit W. mischbaren organ. Fällungsmitteln. 222 Literaturzitate. 
(Advances Protein Chem. 3. 3 8 3 —479." 1947.) H e l l m a n n .  4572

George J. Hummer, D. H. Hamly und Charles Sheard, Fluorescenz von roten B lu t
körperchen. Vff. suchten auf Grund der Arbeiten von K e l l e r  u .  S e g g e l  (Folia haematol.
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[Leipzig] 52. [1941.] 582) u. anderen nach fluorescierenden Reticulocyten. Unter 
„glücklichen Bedingungen“ , hoher Beleuchtungsintensität, sorgfältiger Fokussierung 
u. weitgehender Dunkeladaption des Auges konnten sie im Fluorescenzmikroskop im 
Blut eines Kaninchens, dem dreimal innerhalb von vier Tagen Phenylhydrazin bei
gebracht worden war, etwa 1% fluorescierende Erythrocyten beobachten. Die Dauer 
der Fluorescenz betrug zwischen 4u. 120 Sekunden. Blut eines Patienten mit pemiciöser 
Anämie zeigte gelbgrüne Fluorescenz. Die Zahl der Fluorocyten kann nicht zur Menge 
des fluorescierenden Pigments im Blut in Beziehung gesetzt werden, weshalb es nicht 
ohne weiteres möglich ist, diese Zahl mit anderen klin. Befunden in Beziehung zu 
setzen. (Science [New York] 106. 169 —70. 22/8. 1947. Toronto, Univ., Dep. Botany; 
Roehester, Minn., Mayo Found., Di v. Phys. and Biophys. Res.) B e a b e b .  4573 

W. Wilbrandt und H. U. Wyss, D ie  W irkung von A dstrin gen den  a u f  d ie  Z ellm em bran  
der E rythrocyten . D ie Wirkung von F orm aldehyd, T a n n in  u. Goldchlorid auf die Mem
bran der Erythrocyten wurde mit photoelektr. Methodik durch Aufnahme von Zeit
kurven der Hämolyse u. Kurven der osmot. Resistenz untersucht. Formaldehyd be
wirkt eine Verzögerung der osmot. Hämolyse in hypoton. Kochsalzlsgg. u. in  isoton. 
Lsgg. eindringender Substanzen, die mit der Konz, des Formaldehyds zunimmt u. sich 
über viele Stdn. stetig fortschreitend verstärkt. Dabei weitgehendes Verschwinden des 
für Säugetiererythrocyten charakterist. Unterschiedes in der Hämolysegeschwindigkeit 
in Harnstoff- u. Glykol-Lösungen. Die osmot.Resistenz formaldehydhaltiger Erythro- 
cytensuspensionen nimmt langsam ab; die Wrkg. tritt erst in Konzz. oberhalb 0,5% 
Formaldehyd auf u. beruht nicht auf einer kolloid-osmot. Hämolyse. Die Wrkg. des 
Tannins auf den Verlauf osmot. Hämolysen besteht darin, daß die Geschwindigkeit 
zwar nicht wesentlich verändert wird, das erreichte Gleichgewicht aber mit steigender 
Tanninkonz, nach niederen Hämolysegraden verschoben wird. Die osmot. Resistenz 
wird durch Tannin nicht wesentlich verändert. Goldchlorid wirkt in höheren Konzz. 
ähnlich wie Tannin, die Wrkg. entwickelt sich aber langsamer, niedere Konzz. 
führen zu allmählich fortschreitender Verminderung der osmot. Resistenz. Die 
Annahme einer „Abdichtung“ der Zellmembran als gemeinsame Grundlage der Wrkgg. 
wird als unzulänglich bezeichnet. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5, 457—71. 1947. 
Bern, Univ., Pharmakol. Inst.) H e l l m a n n .  4573

Bernard Delage, A d so rp tio n  von A n ion en  durch rote B lu tkörperchen . Unter verschied. 
Bedingungen durchgeführte Verss. ergaben, daß die Verhinderung der Blutkoagulation 
durch N a -C itra t, N a-O xala l u. N a F  auf die Bindung von Ca-Ionen des Blutes zurück
zuführen ist. Tritt trotzdem Koagulation ein, so müssen Ca-Ionen in Freiheit gesetzt 
worden sein, was nur durch Adsorption von Citrat-, C20 4- oder F-Ionen an rote Blut- 
körperchen(I) erklärt werden kann. Sind sehr wenig IimVerhältnis zumAntikoagulations- 
mittel vorhanden, so tritt keine Koagulation ein, weil nicht alle seine Anionen durch 1 
adsorbiert werden können. Das Eintreten der Koagulation ist auch von der Menge 
von I zu der des Plasmas abhängig: für mehr als 0,5% I auf 0,1 cm3 citrathaltiges 
Plasma reicht die Menge des Fibrinogens nicht zu einer vollständigen Koagulation aus. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1187—88. 10/12. 1947.) K a l i x .  4573

Ch, Wunderly, Ü ber häm olytische S ystem e m it G lutathion a ls  K om ponen te. Erythro
cyten von Mensch, Rind u. Kaninchen werden nach Vorbehandlung mit gallensauren 
Salzen durch gepufferte Lsgg. von red. Glutathion  hämolysiert, wobei die Wirksamkeit 
als Sensibilisator in folgender Reihenfolge zunehmend gefunden wird: N a-Cholat<C.Na- 
G lykocholat <  N a-T au roch o la t <  N a-D esoxychola t. Zur Erklärung wird angenommen, 
daß die gallensauren Salze die Grenzschichten der Erythrocyten so beeinflussen, 
daß dem Glutathion oder dessen Verb. mit den genannten Salzen das Eindringen 
gelingt. Der Vorgang wird also durch nichtosmot. Rkk. eingeleitet u. endet mit osmot. 
Hämolyse. Erythrocyten vom Kaninchen, die mit Hundeamboceptor sensibilisiert 
sind, zeigen wesentlich geringere Bereitschaft zur Hämolyse als unvorbehandelte (ab
schirmende Wrkg. des Proteinmantels). Der Ablauf der genannten hämolyt. Systeme 
wird nicht gehemmt durch Na-Glycerophosphat, Ca-Gluconat, Glucosamin, Glucose, 
Diglycylglyein u. Glycyltyrosin, dagegen in zunehmendem Maße gehemmt durch 
M altose  <  L actose <  Saccharose <  D extrin  <  hexosediphosphorsaures Ca <. D esoxy- 
corticosleron-ß-d-lactosid. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. 91—104. 1947. Zürich, 
Univ., Med. Klinik.) H e l l m a n n .  4573

L. F. Torochowa, Z ur Frage nach der R olle des V ila m in d efiz its  in  der Pathogenese  
der K a la ra k ta . Die Analyse des klin.Materials (556 Kataraktakranke der Jahre 1941—45) 
ergab einen Anstieg von 6,4 auf 21,8% für das mittlere Alter (31—50 Jahre), also eine 
„Verjüngung“ der praesenilen Katarakta. Mit Beendigung kies Krieges (1946) sank die 
Zahl wieder auf 12,1%. Eine genauere Analyse des Krankenmaterials für 1945 ergab
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vielfach Zeichen einer A- und B-Avitaminose. Weitere Zeichen (Zahnschäden, Ame
norrhoe usw.) wiesen ebenfalls auf alimentäre Faktoren als Ursache für eine Zunahme 
der praesenilen Katarakta hin. In der Literatur wird die Bedeutung der B2- u. C-Avita- 
minose bes. unterstrichen. Tägliche Gaben von Riboflavin u. Ascorbinsäure führten 
aber nur in 3 von 13 Fällen zu einer Aufhellung der Linsentrübung mit Zunahme der 
Sehschärfe. Wenn wir demnach von einer konservativen Behandlung u. Prophylaxe 
der beginnenden Katarakta noch weit entfernt sind, so scheint trotzdem die Vitamin
therapie noch eher begründet zu sein als andere Behandlungsmethoden der letzten Zeit. 
(BecTHHK 0<|>TaJiMOJiorHH [Nachr. Ophtalmol.] 26. Nr. 5. 33—35. Sept./Okt.
1947. Tscheljabinsk, Augenklinik des Med. Inst.) R e n tz . 4587

P. Karrer, V itam ine a ls  B au stein e von  F erm enten . Übersichtsreferat über die Er
gebnisse eigener u. fremder Arbeiten aus dem Gebiet der V itam in e des B -K o m p le x e s  
in ihren Beziehungen zu den verschied. Cofermentwirkungen. Die Frage synthet. Anti
vitamine, z. B. gegen Vitamin B„, u. deren Wirkungsweise wird erwähnt. Das Schrift
tum ist bis Anfang 1946 berücksichtigt. (Chimia [Zürich] 1. 3—12. 15/1. 1947.)

H anson . 4587
H. J. Bein, Q u alita tive und q u an tita tive  C h arakterisieru n g  des A c e ty lch o lin -A n eu r in -  

A n tagon ism u s. V itam in  B x hemmt am Blutdruck des intakten Kaninchens die Wrkg. 
der Parasympathicomimetica. Es wirkt am isolierten Kaninchendünndarm u. Meer
schweinchendarm sowie am isolierten virginellen Meerschweinchenuterus parasympa- 
thicolytisch. Nach dem Verh. der Konzentrations-Wirkungskurven wird der A c e ty l
ch o lin -A n eu rin -A n ta g o n ism u s  am isolierten Dünndarm des Meerschweinchens als atro
pinähnlich angesprochen. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. 190—201. 1947.)

H e l l m a n n . 4587
Léon Petit, A p p a r a t f ü r  d ie  D osieru n g  von fluoresc ieren den  S toffen  und se ine A n w en 

du n g a u f  d ie  B estim m un g von V itam in  B v  Bei dem Verf. von E l l i n g e r  u .  H o l d e n  
(vgl. J. Soc.chem. Ind. 1944. April) wurde die dort angewandte potentiometr. Kompen
sation durch eine opt. ersetzt. Ein nach diesem Prinzip arbeitender App. wird ausführ
lich beschrieben (Abb.). Die damit meßbaren Konzz. an fluorescierender Substanz 
betragen 0,01—2,5 y/cm3 mit einem Fehler von ±1,5%  an der unteren u. ±0,2%  
an der oberen Meßgrenze. Der App. eignet sich bes. zur Best. von V ita m in  B 1 durch 
Messung der Fluorescenz von T hiochrom . (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 186 
bis 188. 21/7 .1947.) K a l i x .  4587

K. Gratzl und Edith Gratzl-Czermak, E in e  einfache und genaue B e stim m u n g  des 
V itam in s B v  Das Verf. macht sich die Tatsache zunutze, daß A n eu rin  (I) von Hefe 
quantitativ in Carboxylase verwandelt wird, durch die in einem Gärsubstrat die C02- 
Bldg. gefördert wird. Dabei werden Hefekulturen angewandt, die prakt. frei von I 
sind. Den auf I zu prüfenden Stoffen wird in HCl-Lsg. in der Hitze das Gesamt-I durch 
Extraktion entzogen. In einfachen Gärgefäßen wird je 1 cm3 I-Lsg. mit dem Gär
substrat vermischt; die gebildeten C 02-Mengen werden graph. ausgewertet; es besteht 
eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit der C 02-Entw. u. dem Logarithmus 
der I-Konzentration. Es ist möglich, in 1 cm3 Lsg. Mengen zwischen 0,018 u. 1,08 zu 
bestimmen. Das Verf. erlaubt, in 8 Stdn. 64 u. mehr Bestimmungen mit gleicher Ge
nauigkeit auszuführen, falls die nötigen Mengen gleichartigen Gärsubstrates vorhanden 
sind. Die Fehlergrenze liegt bei ±  3%. (Mikrochem. verein. Mikrochim. Acta 33. 
263—67. 19/7. 1947.) W e s l y .  4587

J. Waddell und G. H. Kennedy, D ie an tirach itisch e W irku n g  von re inem  k rysta llin en  
V itam in  D s im V  er gleich m it dem  U . S . P  .-S tan dard lebertran  bei d er B estim m u n g  nach der 
K ükenm ethode. Als rachitogenes Futter diente eine Mischung aus 58 (Teilen) Maismehl, 
25 Weizenmehl, 12 Säurecasein, 2 gefälltem Ca-Phosphat, 2 Trockenhefe, 1 jodiertem 
Salz. Auf 1 kg Gemisch gibt man noch 0,2 g M nS04-4 H 20 . Auf je 99 g des Futters 
kommt 1 g einer Lsg. von Vitamin D3, gelöst in Pflanzenöl bzw. Lebertran. Aus den 
umfassenden Verss. (Tabellen im Original) ergibt sich ein Wirkungswert von 53,7—58,4 
±  1,94—2,82 Mill. A. O. A. C.-Einheiten je 1 g reines kryst. Vitamin D3. (J. Assoc. off. 
agric. Chemists 30. 190—206. 15/2. 1947. New Brunswick [N. J .], E. I. du Pont 
de Nemours u. Co., Biol. Labor.) G r i m m e .  4587

Robert Elman, D ie  Verwendung von E iw e iß  und E iw e iß h yd ro ly sa len  f ü r  in travenöse  
Ernährung. Zusammenfassende Darst. der möglichen Gefahren der Meth. sowie des 
Stoffwechsels von intravenös injiziertem Eiweiß (als menschliches Plasma, Protein
hydrolysat u. Gemisch reiner Aminosäuren) ; Vgll. mit oraler Gabeu. therapeut. Verwen
dung. (Advances Protein Chem. 3. 269—93. 1947 . Saint Louis, Mo., Washington, 
Univ. and Barnes Hosp., Dep. of Surgery.) H e l l m a n n .  4 5 8 9
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M. Gülzow, Z u r B ewertung des P lasm aeiw eiß  bei der D ystroph ie des Erwachsenen. 
Die Hypoproteinämie ist nicht ausschließliche Ursache der Odementstehung. Vf. 
findet bei verschied. Dystrophien Eiweißwerte zwischen 3,2 u. 9,3%, wobei bei etwa 
10% der Erkrankten n. u. übernormale Werte gefunden wurden. Übernormale Werte 
wurden bes. in der Rekonvalescenz bei Eiweißüberfütterung gefunden. Manche Fälle 
wiesen auch Ödeme u. Ascites auf. Auch terminal in der Dekomposition als Ausdruck 
starker Bluteindickung kann Hyperproteinämie Vorkommen. Wesentlich sind auch 
die qualitativen Veränderungen der Bluteiweißkörper. Aus einer Gegenüberstellung 
von je 35 Kranken ist ersichtlich, daß beim Hungerschaden hier ähnliche Verhältnisse 
wie bei der Nephrose vorliegen. Die grobdispersen Eiwe.ßkörper überwiegen über die 
feindispersen. Kurz vor dem Tode wurden gefunden: Gesamteiweiß 3,2—6,8%, A lb u 
m ine 1,0—3,3%, G lobuline  1,3—4,0%; A lbum in-G lobu lin -Q uotien t 0,3—1,9, E u globu lin -  
Pseudoglobulin-Q uolien t 0,7— 10, F ibrinogen  0,4—3,8%. Während der Auffütterung 
können sich die qualitativen Veränderungen rasch zurückbilden. Oft genügt Bettruhe 
bei unveränderter Kost. Die im Ödemstadium n. oder übernormale Gesamtplasmamenge 
nimmt während der Ausschwemmung der Ödeme ab, dabei wechseln Eindickungs- 
u. Verdünnungsphasen im Plasma. Veränderungen in der ehem. Zus. der Eiweiß
körper im Hunger sind zu vermuten (Dysproteinämie). Die Verminderung der E u- 
globu linfra ,k tion  wird mit vermehrter Infektionsanfälligkeit in Zusammenhang gebracht. 
Der Plasmaeiweißgeh. spiegelt bis zu einem gewissen Grade die Ernährungsweise 
wider, wie Reihenunterss. indenMangeljahren zeigen, doch hält Vf. den B lutcholesterin
sp ie g e l für einen empfindlicheren Indicator. Die Entstehung der Bluteiweißkörper 
wird diskutiert. (Z. ges. innere Med. Grenzgebiete 2. 417—23. Juli 1947. Greifswald, 
U niv., Med. Klinik u. Poliklinik.) J t t n k m a n n .  4389

J . J . Hoff, C. G. Hoff-Vermeer, J. P . Spruyt, De v itam ines. 8 s te  d ruk . G orinchem : J .  N oorduyn en  Zoon. 1947. 
(168 S.) f l . 2,75.

— , M ethods of V itam in  A ssay , P repared  and  ed ited  by  the  A ssociation of V itam in C hem ists, Inc . New York: 
In te rsc ience  P ub lishers, In c ., 1947. (189 S.) $ 3,50.

Ee. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
M. A. Lewtschenko, E in flu ß  von B rom n atriu m  a u f  den Cholesteringehalt des B lu tes  

gesunder T iere. Kaninchen erhielten täglich 0,2 g N a B r  in 4%ig. Lsg. pro 1 kg Körper
gewicht. Die Cholesterinbest, erfolgte einmal wöchentlich. Der Cholesteringeh. des 
Blutes stieg im Laufe der ersten Wochen auf das 2 —3fache des Wertes bei den Kon
frontieren. Das Gewicht der Tiere änderte sich nicht. Die gleiche Dosis führte beim 
Hund zu keiner wesentlichen Änderung des Blutcholesteringehaltes. Wird aber beim 
Hund die Dosis auf 1 g pro 1 kg Tier täglich erhöht, so kann eine deutliche Hypercholeste- 
rinämie (das 2 —3fache der Norm) erzielt werden, die am 3 . - 4 .  Tage des Vers. be
ginnt u. noch 3—4 Wochen nach Abschluß der Bromierung andauert. (8>apMaKCWiorHfl 
H ToKCHKO.norHfl [Pharmakol. u. Toxikol.] 10. Nr. 6. 22—28. Nov./Dez. 1947. Mos
kau, I. Med. Inst., Lehrstuhl für Pharmakol.) R e n t z .  4606

Je. M. Krepyschew, Z u r Frage des B lu tca lc iu m s von H unden bei in travenöser 
P in en (T erpen tin )-Z u fu h r. An 38 Hunden wurden 284 ehem. Analysen durchgeführt. 
Die Ca-Best. im Blutserum refolgte nach d e  V a a r d .  P in en  applizierte man in Dosen 
von 0,001—0,01 g pro kg Körpergewicht intravenös. 24—48 Stdn. danach kommt es 
zu einer Zunahme des Ca im Serum im Mittel um 1,5—2 mg%. Während der ersten 
3 Tage nach einer kleinen Pinendosis werden die Tiere lebhafter, der Herzstoß ist ver
stärkt, der Puls verbessert, die Atmung vertieft u. verlangsamt, u. die Temp. nimmt
etwas zu. Wiederholte Pineninjektionen führen neben einer Ca-Zunahme zur Beruhi
gung der Tiere, zu einem serösen Ausfluß aus der Nase, zu Husten u. evtl. zu Puls
arhythmien. Die Hämoglobinmenge nimmt etwas ab, die Gerinnbarkeit des Blutes 
etwas zu. (fDapM aKOJiorHH H ToKCHKOJiorHfT [Pharmakol. u. Toxikol.] 10. Nr. 6. 
43—47. Nov./Dez. 1947. Kasan, Staatl. Baumann-Veterinärinst., Lehrst, für Phar
makol.) R e n t z .  4608

F. Caujolle, C. Franck und J. Heynard, D ie L o ka lisa tion  des T h y m o ls und se iner  
Ä th er in  der Lunge. T h ym o l u. seine Ä ther (M eth y l-, Ä th y l- , P ro p y l- , Iso p ro p y l- , B u ty l- , 
Iso b u ty l u. B en zy l-), die i. v. in Chloralhydratnarkose an Hunde (0,95—2,33 g/kg) 
verabreicht wurden, lokalisierten sich elektiv im Lungenparenchym bis zu 39% der 
Dosis, nur gering in Leber (0,0—5,6%) u. Nieren (0,0— 1,7%). Diese Lokalisation 
tritt bes. eindrucksvoll bei den aliphat. Athern auf. Diese Abhängigkeit von der lipopekt. 
Funktion der Lunge verdient bes. pharmakol. Interesse. (Bull/Aead M<kl 131 ( m  
111.) 9 4 -9 6 . 1947.) K a n i t z .  4608
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W. Wilbrandt und J. L. de la Cuadra, D ie  P rü fu n g  der L oka lan ästh etica  a m  •peri
pheren N erven stam m  und der M ech an ism u s d er W irku n gsverstärku ng du rch  C offein . 
Durch Auffaserung des Nerven an der Einwirkungsstelle des Anästheticums wird die 
Wirksamkeitsprüfung der Lokalanästhetica am Nerv-Muskelpräparat des Frosches 
vereinfacht u. verbessert. Die üiffusionszeiten werden dadurch so stark verkürzt, daß 
in Abständen von 10 Min. am gleichen Präp. mehrere Substanzen bzw. Konzz. 
serienweise geprüft werden können. Durch Extrapolation der reziproken Zeiten 
bis zum Wirkungseintritt auf den Wert Null läßt sich die Schwellenkonz, bestimmen; 
sie ist befriedigend reproduzierbar u. wird durch vorherige Einw. anderer Anästhetica 
nicht verändert. — Die Wirkungsverstärkung des N ovoca in s  durch C offein  beruht nicht 
oder doch nicht in erster Linie auf einer Permeabilitätssteigerung durch Coffein. Die 
Schwellenkonz, von Novocain u. Larocain wird bei Coffein-Ggw. auf 1/ 10 des Nor
malwertes herabgesetzt. Qualitativ ähnliche, aber quantitativ geringere Verstär
kungen der Wrkg. wurden im Quaddelversuch am Menschen u. im  Corneavers. am 
Kaninchen beobachtet. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. 265—71. 1947. Bern, 
Univ., Pharmakol. Inst.) H e l l m a n n .  4614

V. de Lavergne, J. Helluy, G. Faivre und Ch. Henry, D ie  W irku n gen  d es N ovocain s  
a u f  d ie  S ym ptom ato log ie  des cephalen experim entellen  T e ta n u s heim M eerschweinchen. 
Es wurde zum Vgl. mit Durchsehneidungsverss. des Facialis die einfache N  ovocain- 
Infiltration untersucht u. damit eine , .funktionelle“  Sektion erhalten (1cm 3 l%ig. 
Novocain am Austritt des Nerven aus dem Foramen stylomastoides), während an der
selben Stelle u. in der gleichen Menge verabreichte physiol. Kochsalzlsg. unwirksam ist. 
Es kommt zu einer Facialisparalyse unmittelbar u. von langer Dauer. Die Beziehungen 
zum experimentellen Tetanus sind dieselben wie bei der chirurg. Ausschaltung. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 141. 925—26. Sept. 1947.) L a n g e c k e r .  4614

Pierre Oury, D ie  therapeutische W irku n g  in traven öser In jek tio n en  von  A tr o p in  und 
N ovoca in . I. v. Injektionen von 3—4 ccm l% ig. N ovoca in lsg . u. 0,5 mg A tro p in 
su lfa t zusammen, die sy m p a th . u. p a ra sym p a th .Wrkg. vereinigen, haben einen bemerkens- 
werten therapeut. Effekt ohne Nebenerscheinungen. Bericht über schnelle Erfolge bei 
schmerzhaften Syndromen des M agens (U lcera  des M agens u. D u oden u m s, auch bei 
perforierenden), des K olon s u. der B lase (K o lik en  u. S tein e), Schwangerschaftserbrechen, 
A sth m a -D ysp n o e , schm erzhaften H erzanfällen  u. d ep ress iver Ä n g s tlic h k e it. Bei allen 
diesen Zuständen handelt es sich offenbar um eine pathogenet. Einheit als Störung des 
Tonus des neurovegetativen N erven system s, die sich durch Atropin-Novocain wieder ins 
Gleichgewicht bringen läßt. (Ann. Méd. 48. 62—78. 1947.) K a n i t z .  4614

John Burgmayer, D ie  A n w en du n g  der Lachgasnarkose in  der za h n ärztlich en  P ra x is . 
Es wird kurz über Vorzüge, Anwendungsbereich, Narkosegerät, Instrumente, Verlauf 
u. Komplikationsmöglichkeiten einer Lachgasnarkose in der zahnärztlichen Praxis 
berichtet. (Dtsch. zahnärztl. Z. 2. 444—49. 1/7. 1947. Hamburg-Harburg.)

B a r z .  4614
S. N. Iwanowa, D er E in flu ß  ein iger A n a lep tica  a u f  d ie  L a ten zperiode  des R eflexes 

bei chemischer, therm ischer und elektrischer R eizung . Die Verss. wurden an Spinalfröschen 
durchgeführt. Als ehem. Reiz diente eine 0,05%ig. H2S 0 4, als therm. Reiz W. von 36 
bzw. 40°, als elektr. Reiz Einzelschläge (Gleichstrom). Die Lsgg. der Analeptica in
jizierte man in den Rückenlymphsack. Bei der ehem. Reizung rufen S try c h n in  (I)- 
N itra t  (1:10000 u. 1:20000) u. C ord iam in  (Diäthylamid der Nicotinsäure, ï% ig.) (II) 
eine Verlängerung der Latenz bis zu völligem Verschwinden der reflektor. Rk. hervor. 
Bei der therm. Reizung ist die Latenzzeit weniger deutlich verlängert. P ik ro to x in  
(30—80 y  pro 1 g Tier) u. C ardiazo l (l% ig.) sind in beiden Fällen ohne Einfluß. Bei der 
elektr. Reizung verlängert keines der Analeptica die Latenzzeit. I u. II wirken durch 
Änderung des Charakters der vom Rezeptorenapparat kommenden Impulse im Spinal
mark, während bei den am Gehirn angreifenden Mitteln dieser Einfl. fortfällt. 
(<PapM aKOJiorHH h  ToK CH K O Jiorufl [Pharmakol. u. Toxikol.] 1 0 . Nr. 6. 3—7. 
Nov./Dez. 1947. Leningrad, I. Med. Pawlow-Inst., Lehrstuhl für Pharmakol.)

R e n t z .  4615
T. A. Grassmik, B ehandlung der M a la r ia  m it lackfarbenem  B lu t und C h in in . Vf. 

verwendet zur Behandlung von akuten u. chron. Malariafällen folgende Meth. : 3 — 5 cm3 
Blut des Kranken werden mit 10 cm3 l% ig. Lsg. von salzsaurem Chinin hämolysiert 
u. dem Kranken intravenös injiziert. Nach einigen Stdn. fä llt die Temp. bis zur Norm 
ab. Anfälle akuter Malaria werden regelmäßig kupiert, doch sind Rückfälle am 12. 
oder 14. Tag häufig, da die Plasmodien nicht immer aus dem Blut verschwinden. Bei 
chron. Malariafällen sind die Erfolge besser. (C oB eTC K afl MeflHptiHa [Sowjet-Med.]
11. Nr. 9. 13 — 14. Sept. 1947.) K u t s c h e r .  4616
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T. Ss. Busko, Ü ber d ie-B eh an d lu n g  der M a la r ia  m it in traven öser T ro pfin fu sion  
von A c rich in . Die intravenöse Tropfinfusion von A c rich in  kupiert Malariaanfälle: 
Recidive werden durch diese Behandlung nicht vermieden. ( K j i l l H i m e c K a H  M e g t m u H a  
[Klin. Med.] 25. Nr. 10. 72—73. Okt. 1947. Kuban, Med. Inst., Propädeut.- 
therapeut. Klinik.) S i e l e r .  4616

Barbara A. McLaren, Eimer F.Herman, C. A. Elvehjem und Edward Schneberger, 
D ie A n w en dun g von P hem erol bei der B ehan dlu n g  gew isser bakterieller F isch kran k
heiten. Phem erol ist ein quaternäres Ammoniumsalz (farblose u. geruchlose Ivrystalle 
mit 1 Mol. Krystallwasser; hohe Löslichkeit in W.; pg ö— 6; Oberflächenspannung 
der wss. Lsg. [1:1000] bei 25° 36 dyn/cm). Es hat sich als wirksam für die Behandlung 
der Flossenfäule bei Regenbogenforellen (S alm o g a ird n erii ir id eu s)  erwiesen. Es ist 
wahrscheinlich auch bei anderen Arten anzuwenden. Die günstigste Anwendungsweise 
ist das 30 Sek. lange Eintauchen in eine Lsg. 1:10000. Danach kam es zur Regeneration 
der zerstörten Flossen. Sekundäre Pilzinfektionen wurden auch behoben. Es wirkt 
tox. gegen Fische, wenn sie länger als 2 Min. mit der Lsg. in Kontakt bleiben, jedoch 
zeigt es keine schädigende Wrkg. auf die Vegetation in den Fischteichen. (Trans. 
Wisconsin Acad. Sei., Arts Letters 37. 265—74. 1945 [ausg. 10/4. 1947]. Madison, 
Wis., Univ., Dep. of Biochem. u. Wisconsin ConservationDep., Biol. Div.) L ü p n i t z .  4619 

S. F. Schosstakowski, W. A. Awakowa und A. D. Ljapin-Dolinski, Ü ber d ie  V er
w endung von V in y lin b a lsa m  bei K rieg sverw u n d u n g . V in y lin  ist der techn. Name für 
ein durchsichtiges harzartiges Prod., welches durch Polymerisation von Vinylbutyl- 
äther entsteht. Vff. verwenden das Vinylin in reiner Form, indem sie es unmittelbar 
auf die Wunde oder auf die entzündeten Gliedmaßen applizieren. Vinylin besitzt 
anästhesierende Eigg., vermindert die Schmerzen, fördert das Wachstum des Granu
lationsgewebes u. eine schnelle Epithelialisierung. Es hat baktericide Eigg., indem es 
die Mischflora von Kokken in eine Monokokkenflora um wandelt u. gegen Ende der Er
krankung die Wunde sterilisiert. Der Behandlung mit Vinylin geht regelmäßig eine 
chirurg. Versorgung der Wunde voraus. (CoBeTCKaii MefliinyiHa [Sowjet-Med.]
11. Nr. 9. 15—16. Sept. 1947. Kiew, Militär-Hospital.) K u t s c h e r .  4619

Rolf Brodersen, Form aldehydharnstoff a ls  A n tisep ticu m  der H arnw ege. Der 
genannte Stoff erwies sich im Tiervers. als wenig toxisch: Mäuse vertrugen 5 g/kg 
subcutan, Kaninchen zeigten nach oralen oder intravenösen Gaben von 1 g/kg keine 
Symptome; bei der Sektion wurden keine makroskop. Zeichen einer Reizung der Harn
wege sowie kein Blut im Harn gefunden. Der Urin eines Kaninchens von 2 kg, das 
intravenös 0,5— 1 g des Stoffes erhalten hatte, zeigte ein pH von 8,0—8,5 u. tötete  
P roteus  noch 8—12 Stdn. nach der Injektion ab. Neben P roteu s werden am stärksten 
gramnegative Darmbakterien beeinflußt, die durch Konzz. von 1: 5000 bis 1: 10000 
des Stoffes abgetötet werden. Eine frische Lsg. des Stoffes zeigt übrigens keine anti
bakteriellen Eigg., diese entwickeln sich erst beim Stehen (durch Formaldehydab
spaltung aus dem Additionsprod. von der Formel C3H e0 3N 2). Die therapeut. Prüfung 
des Stoffes wird angeregt. (Dansk Tidsskr. Farmac. 21. 73—74. März 1947. Kopen
hagen, Universitätsinst. für allg. Pathologie.) F r a n k e .  4619

Ss. Ch. Tokar, Zur Frage der Behandlung tox isch-septischer Scharlachform en m it 
P en ic illin . Da die Eiterkokken gegen P en ic illin  (I) empfindlich sind, wurde das Mittel 
in 11 Fällen angewandt. Es ist erforderlich, während einiger Tage insgesamt 300000 
bis 400000 O. E. intramuskulär zu verabreichen, um einen deutlichen Heileffekt zu 
erzielen. Die geringe Anzahl der Fälle gestattet keine Schlußfolgerungen, doch ist Vf. 
davon überzeugt, daß I bei tox.-sept. Scharlachformen ein sehr wertvolles Mittel ist. 
(CoBeTCKan MegnqiiHa [Sowjet-Med.] 11. Nr. 10. 26—27. Okt. 1947. Frunse- 
Krankenhaus für Infektionskrankheiten.) R e n t z .  4619

M. Ja. Spiwak, Versuch einer Fleckfieberbehandlung m it P en ic illin . Es wurden 10 
Fleckfieberkranken, beginnend mit dem 6. Tage der Erkrankung, alle 2 Stdn. 15000 O.E. 
amerikan. P en ic illin  (I) intramuskulär verabreicht. Die Gesamtdosis betrug in einzelnen 
Fällen 700000 O. E. Während die Fieberperiode sonst im Mittel 15,4 Tage dauert, 
wurde sie durch die I-Behandlung bei 9 Kranken im Mittel auf 9,6 Tage red. u. 
endete mit einem krit. Temperaturabfall, dem Schwitzen u. tiefer Schlaf folgten. Auch 
während des Fiebers verringerte I die Kopfschmerzen, erhellte das Bewußtsein u. besserte 
den Appetit. (CoBeTCKaa Me/nmnHa [Sowjet-Med.] 11. Nr. 10. 20—21. Okt. 1947. 
Rostow a./D ., Med. Inst., Therapeut. Hospital-Klinik.) R e n t z .  4619

G. Parturier, Pellenc und Hilleret, W irksam keit des P e n ic illin s  bei gew issen  hepalo- 
biliären  Z uständen . Kurzer Bericht über 3 Fälle von Leber- u. Gallenblasenstörungen  
u. ihre Begleiterscheinungen, behandelt mit 100—200 000 E. P en ic illin . (Bull. 
Acad. Med. 131. ([3] 111.) 111— 13. 1947.) K a n i t z .  4619
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J. Stegmaier, N achtrag  zu r A rb e it „ Z w e i desparate F älle von In fek tio n  am  A uge  
m it P en ic illin  geheilt“ . (Vgl. E lin . Monatsbl. Augenheilkunde augenärztl. Fortbild. 111. 
[1945/46.] 237.) Bei der Gonoblennorrhoe mit schweren Hornhautkomplikationen 
konnten auch mit einer Penicillintropfbehandlung (1000 E./ccm) Erfolge erzielt werden, 
eine Konz., die auch für Vorderkammerspülungen höheren, endothelschädigenden 
Konzz. vorzuziehen ist. (Klin. Monatsbl. Augenheilkunde augenärztl. Fortbild. 112. 
187—88. 1947. Stuttgart, Augenklin.) L a n g e c k e r .  4619

I. M. Schtscherbakow, Gonorrhöebehandlung m it e in m a lig e r  P en ic illin g a b e . Aus
gehend von der Überlegung, durch gleichzeitige intravenöse Zufuhr hyperton., 10%ig. 
Salzlsgg. die rasche Ausscheidung des Penicillins (I) aus dem Organismus zu verlang
samen, werden zusammen mit einer einmaligen intramuskulären Injektion von 100 000E. 
1 10 cm3 einer 10%ig. CaCl2-Lsg. gegeben. 63% der Fälle mit akuter u. chron. Gonorrhöe 
einschließlich sulfonamidresistenter, heilten aus. Nach Ansicht des Vf. ist die Behand
lung abgesehen von der Wirtschaftlichkeit jener mit mehrmaliger Injektion gleichwertig. 
(B ecT H H K  B e H e p o J io rH H  h  .H epM aTO JiorH H  [Nachr. Venerol. Dermatol.] 1947. 
Nr. 1. 31—32.) K. M a i e r .  4619

E. I. Grosnowitsch, A. G. Kan und R. I. Gitkina, Z u r F rage d er P en ic illin th era p ie  
der s u l f am idresisten ten  Gonorrhoe der Frauen. 40 Fälle sulfonamidresistenter Gonorrhoe, 
davon 9 mit aufsteigender, wurden mit Gesamtdosen von 100000—200000 E. Peni
cillin (I) behandelt, wobei die Vff. die Einzeldosierungen variierten. 3 Fälle zeigten 
keinen Heilerfolg. Bei sulfonamidresistenter Gonorrhoe sollen nicht unter 150000 E. 
verabreicht werden. Auf das Fehlen von Nebenerscheinungen, außer gelegentlicher Be
einflussung der Menstruation, bei der I-Applikation wird hingewiesen. (B ecT H H K  
B e H e p o J io rH H  h  ^ e p .w a T O Jio rH ii [Nachr. Venerol. Dermatol.] 1947. Nr. 1. 37— 38. 
Vereinigte Polikliniken des Verkehrsministeriums, Dermatolog.-venerolog. Abtlg.)

K. M a i e r .  4 6 1 9
F. Hussels, D ie  P en ic illin beh an dlu ng  der S y p h il is . Für die P e n ic illin  (I)-Behand- 

lung der Lues war die Aussicht auf Verkürzung der Krankheitsdauer u. eine Behand- 
lungsmeth. ohne schädliche Nebenwrkgg. maßgebend. Bei bestimmten Luesformen 
ist I nicht mehr wegzudenken. In Deutschland war bisher Erfahrung nur bei gleich
zeitig bestehender Gonorrhöe möglich mit wesentlich niedrigerer Dosierung, als sie 
in USA. bei der Luesbehandlung mit I üblich ist. Dabei wurden Unterdrückung von 
Primär- u. Sekundärerscheinungen, häufig Auftreten von HERXHEiMERscher Rk. u. 
Verschwinden der Spirochäten aus den Efflorescenzen gesehen. Nach Berichten aus 
USA. (150 000 Fälle) ergab die Behandlung der Frühlues (2,4 Millionen O. E. in 
7 Tagen bei 3stündlichen Injektionen) 83— 92% vorläufige Heilung. Penicillin K gab 
schlechtere Resultate als G. Sehr günstig ist Behandlung der spätluet. Gummen. 
Mesaortitis wird nicht beeinflußt. Die Behandlung der Neurolues ist noch nicht zu 
beurteilen. Auch für die früh connatale Lues ist wegen Einfachheit u. Unschädlichkeit 
I zu empfehlen. Bei Salvarsanresistenz, -empfindlichkeit u. -schaden is t I das Mittel 
der Wahl. (Aerztl. Wschr. 1/2. 1121—27. 30/12. 1947. Berlin-Zehlendorf, Stadt. 
Krankenhaus Zinnowald.) * L a n g e c k e r .  4619

Petersenn, Tabellarische Ü bersich t über d ie  In d ica tion sgeb ie te  von C hem otherapeu- 
tica: Su lfon am ide, Sulfa th iazole und andere. (Vgl. Merz, C. 1948. I. 1136.) (Süddtsch. 
Apotheker-Ztg. 87. 183—84. Aug. 1947. Eschach.) B a r z .  4619

R. L. Gamburg und A. M. Fedotowa, R ation elle  A n w en dun g von S u lfo n a m id p rä p a -  
raten  bei K in derpn eu m onien . Die Art u. Verabreichung der Präpp. (Sulfapyridin =  
S u lfid in  [I], Sulfathiazol =  S u lfa zo l\\Y \)  ist von wesentlicher Bedeutung für den Blut- 
u. Harnspiegel derselben. Es wurden 0,2 g pro 1 kg Körpergewicht u. nach Absinken der 
Temp. zur Norm 0,1 g eines der Sulfonamide oral gegeben. Nach I war in 75% der Fälle 
die Temp. bereits am 1. Tage wieder normal, u. eine Verbesserung des Zustandes war 
am 2. Tage eingetreten. Nach II kam es hierzu in 66% bzw. erst am 3. Tage. II wird 
rascher eliminiert u. macht weniger tox. Erscheinungen. Eine nächtliche Pause von 
6 —8 Stdn. ist ohne wesentlichen Einfl. auf den Blutspiegel der Sulfonamide, weshalb 
man sie statt 6 auch 5mal in 24 Stdn. verabreichen kann. Bei der schlagartigen Therapie 
(1. Dosis =  V2 der 24-Stdn.-Dosis) erhält man nach oralen Gaben die maximale Konz, 
im Blut in 3—4 Stdn., bei der klass. Form der Verabreichung (1. Dosis doppelt so groß 
wie die übrigen 4) erst nach 6 Stdn., dafür ist nach 48 Stdn. die Konz, in letzterem  
Falle höher. Das gleiche gilt für den Harn. Die schlagartige Therapie ist angebracht bei 
schweren Formen der Pneumonie u. bei spätem Beginn der Behandlung. Die Menge 
des bakteriostat. wirksamen freien I in Blut u. Harn nimmt allmählich ab, diejenige 
des gebundenen I aber zu, u. zwar in Abhängigkeit von der Funktion der Leber u. dem



Zustand des Stoffwechsels. Bei pneumoniekranken Rachitikern, wo der I-Effekt ge
ring ist, überwiegt die gebundene Form. Ungeachtet einer genügenden I-Konz. im Blut, 
war der Erfolg unbefriedigend bei Kindern mit Hypovitaminose, chron. Dysenterie u. 
absced. Prozessen in der Lunge, was auf die Bedeutung des immunbiol. Zustandes 
des Organismus hinweist. In solchen Fällen ist eine komplexe Therapie angebracht 
(Bluttransfusion, Vitamine). (üenH aTpiia [Pädiatrie] 1947. Nr. 1. 4 3 — 5 0 . Thera
peut. Speranski-Klinik u. Pädiatr. Inst, der Akad.der Med. Wiss. der UdSSR, Abtlg. für 
exp. Pathol.) R e n t z .  4 6 1 9

W. A. Wolynskaja und Ss. Ja. Fleksser, M assive  D osierung des S u lf id in s  bei 
K in derpn eu m onien . Die stoßartige einmalige Dosierung nach der von P l a t t  angegebe
nen Meth. führt ohne Auftreten einer Vergiftung zu einem raschen u. guten Erfolg bei 
der kruppösen Pneumonie. Bei der Bronchopneumonie war der Effekt nicht schlechter 
als bei der Verabreichung in refracta dosi. Die Desintoxikation trat bei einmaliger Do
sierung rascher ein. Bei beiden Arten war die Aufsaugung der entzündlichen Infiltrate 
um 3 —8  Tage verzögert. Bei Kindern mit schwerer Rachitis u. Keuchhusten waren 
Bluttransfusionen u. eine zusätzliche Physio- u. Hämotherapie erforderlich. Bei K in
dern in den ersten Lebensmonaten war auch die massive Therapie nicht genügend wirk
sam. Zwischen dem Sulfidinspiegel im Blut ( 1 ,1 —7 ,4  mg%) u. dem Ausgang der Krank
heit waren keine Beziehungen zu erkennen. (Ile^HaTpiiil [Pädiatrie] 1947. Nr. 1. 
51. Moskau, Kinderkrankenhaus.) R e n t z .  46 1 9

f M. Ja. Poljakowa, D ie  B edeutung der dyn am isch en  U ntersuchung des w eißen  B lu t
bildes bei der kru ppösen  P neum onie der K in d e r . 3 2  Kinder litten an einer schweren, 5 8  
an einer mittelschweren Pneumonie. Das Alter der Kinder schwankte zwischen 3 u. 

■8 12 Jahren. 4 0  Kinder bekamen S u lf id in , 2 0  S u lfazo l, während 3 0  keine Sulfonamide er-
% hielten. Während der akut fieberhaften Periode zeigte sich eine sympathicoton. neutro

phile Leukocytose mit gleichzeitiger Lympho-, Mono- u. Eosinopenie. Mit dem Abfall 
ui der Temp. bei der Krise kommt es zu Leukopenie mit relativer Zunahme der Lympho-
d  cyten, Monopenie u. Auftreten von Eosinophilen (vagoton. Übergewicht). Die Leuko

penie war bes. ausgesprochen bei der Sulfidinbehandlung. Die Rkk. des hämopoet. 
1« Syst. während der verschied. Stadien der Lungenentzündung entsprechen den verschied.
Iss Zuständen des vegetativen Nervensystems. (IleßHaTpHil [Pädiatrie] 1947. Nr. 1.
gw 3 1 —33. Zentrales wiss. Forschungsinst, für Pädiatrie des Gesundheitsministeriums
ik der RSFSR, Klin.-diagnost. Labor.) R e n t z .  4 6 1 9

M. Roninsson, S u lfid in  und postpneum onische K om plika tion en . In 2 Fällen (Ab- 
sceß u. nachfolgende eitrige Pleuritis) mit tödlichem Ausgang fanden sich an der Leiche 
im Eiter 2 mg% u. im Blut 1,5 mg% S u lfid in  (I). Bei Lebzeiten der Patienten waren 
im Blut I-Konzz. zwischen 6 u. 10 mg% festgestellt worden. Trotz dieser hohen Konzz. 
konnte die Entw. von Lungenkomplikationen in diesen u. anderen Fällen nicht ver- 

*  hindert werden. Immerhin beobachtet man die Komplikationen in der I-Ära seltener
als in der Zeit vorher, was offenbar mit einer Verkürzung der Krankheitsdauer zusam
menhängt. (CoBeTCKaa Me^miiiHa [Sowjet-Med.] 11. Nr. 12. 11—12. Dez. 1947.)

R e n t z . 4 6 1 9
isfi  ;-------------

W .Blüme.M ediziniseheToxikologie. E inL eh rbuch f.Ä rzte ,A po thekern .C hem iker. 2. Aufl. Leipzig: G eorgThiem e. 
1947. ( X I I +  293 S.) D M 1 2 ,— .

■ I. A. Gmsynin, Tox iko log ieg iftiger P flanzen. Phyto-Toxikologie. M. Selchosgis. 1947. (264 S .), 6  R b l. 70 Kop.
(russ.).

W. Holzer, Physikalische Medizin in  D iagnostik  und T herapie. 5. und 6 . erw. A ufl. W ien: W ilhelm M audrich. 1947. 
\k ' (742 S. m . 379 Abb. u. 125 Zahlentaf.)

1 9 4 7  F .  P h a r m a z i e . D e s i n f e k t i o n . E .  7 3

F. Pharmazie. Desinfektion.
sfl| Johannes Faber, M it der G ranulierungsflüssigkeit kom bin iertes G lä ttm ilte l bei der
[r?i Tablettenherstellung. (Vortrag.) Vf. gibt Bedingungen für ein gutes Glättmittel. Bei 

der Prüfung der Wrkg. von Fettstoffen  wirkte Milchzucker mit 10 g einer Emulsion 
von 10% Ricinusöl (mit Sudan 3 gefärbt) in 5% Gelatinelsg. granuliert, hinsichtlich 
Farbstoffverteilung u. Korngröße bei weitem am einheitlichsten. Gute Erfahrungen 
wurden auch mit Ammoniumstearat in lösl. Stärke gemacht. 2 g Stearinsäure werden 
mit ca. 0,5 g Ammoniaklsg. u. 7,5 g W. bis zur breiigen Konsistenz erwärmt u. mit 
einer Lsg. von 10 g lösl. Stärke in 90 g W. gemischt, worauf in der üblichen Weise 
granuliert wird. — Für Injektionstabletten muß das Glättmittel leichtlösl. in W. sein. 
Ürethan u. bes. Chlorbutol (10% des Granulatgewichtes) werden empfohlen. (Arch. 
Pharmac. og Chem. 54. (104) 599—604. 20/12. 1947. Kopenhagen, Apotheke des 
Reichskrankerrhauses.) F r a n k e .  4766
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H. Lund-Rasmussen, E in e  H ersiellungsm ethode f ü r  lösliche C h loram in lab letten . 
Bei den bisher meist verwendeten hoch stärkehaltigen Chloramintabletten hatten sich 
Lösungsschwierigkeiten bei Verwendung warmen W. ergeben. 2 Teile Chloramin 
werden mit 1 Teil fein pulverisiertem KCl vermischt, mit einer ausreichenden Menge 
Stärkelsg. (1: 10) befeuchtet u. durch Sieb Nr. X  unter Pressen granuliert. Das Granulat 
bleibt 3—4 Tage bei Zimmertemp. zum Trocknen liegen, worauf es bei 35—40° bis 
zur Gewichtskonstanz weiter getrocknet wird; der Verlust an wirksamem CI beträgt 
so nur ca. 2%. Das Granulat wird hierauf tablettiert. Die Tabletten (ca. 1,5 g) lösen 
sich in 150 cm3 W. von 20° in ca. 5 Min., in W. von 80° in 1/2— 1 Minute. (Arch. Pharmac. 
og Chem. 54. [104] 345—71. 13/9. 1947. Frederiksberg, Apotheke „Godthaab“ .)

F r a n k e .  4766
Ss.Ch.Babitsch, E lek tro d ia lyse  a lsM elh o d e  zur A btrennung von  A lk a lo id en  a u s 'pflanz

lichen Rohstoffen und anderen Substanzen. I. Mitt. D ie Elektrodialyse zwecks Abtrennung 
von A lka lo iden  wurde in einem 3-Zellen-App. von P r a u s n i t z ,  bestehend aus einer Ka
thoden-, Anoden- u. mittleren Zelle, durchgeführt. Das jeweilige Vol. der Zellen betrug 
350 ccm. Die Verss. haben ergeben, daß die in  die mittlere Zelle in  Form einer wss. 
Lsg. eingefüllten Alkaloide ausschließlich in  die Kathodenzelle wandern. Z. B. betrug 
die Wanderungsgeschwindigkeit bei salpetersaurem Strychnin, das als 0,25%ig. wss. Lsg. 
in die mittlere Zelle eingefüllt wurde, bei 140 V u. 0,15 Amp u. bei Verwendung vonC- 
Platten als Elektroden nur 30 Minuten. Im Vgl. zur Elektrodialyse erforderte die Ab
trennung des Strychnins mittels Dialyse unter sonst gleichen Bedingungen 24 Stunden. 
Nach Vf. kann die vorgeschlagene Meth. mit Vorteil zur Abtrennung von Alkaloiden 
aus pflanzlichen Rohstoffen angewandt werden. (JKypHaji IIpHKJiaßHoii X h m h h  
[J. appl. Chem.] 20. 652—59. Juli 1947. Irkutsk, Lehrstuhl der pharmazeut. Chemie 
des Staatl. medizin. Inst.) v .  K t j t e p o w .  4782

— , P a p a ver  som niferum , L .,  der M ohn . Ausführliche Monographie über Anbau, 
Chemie u. Verwendung. (Pharmazie, Erg.-Bd. 1. Beih. 4. 235—340. 1947.) H o t z e l .  4782

Je. I. Ginsburg und N. I. Gawrilow, Ionophorese a ls  M ethode zu r A bsch eidu n g und 
T ren n u n g  organischer B asen . V. Mitt. A bsch eidu n g von B asen  a u s O p iu m  u n d  ,,E lek tro -  
o p iu m “  au s M oh n kapseln . (IV. vgl. M a k a r o w ,  T p y u n  B e n o p y c c K O ro  CejiBCKOxo3- 
jiücTBeHHOro ÜHCTHTyra [Ann. white russ. agric. Inst.] 1938. Nr. 1. 55.) Aus O pium  
kann man durch Ansäuern mit Essigsäure oder C 02 M o rp h in  u. N a rk o tin  gewinnen u. 
voneinander trennen. Die Abtrennung des Narkotins aus Opium durch Elektrophorese 
ist vollständiger als die durch Extraktion. Mit W. bei 50—55° ausgezogene Mohn
kapseln liefern, wenn sie zusammen mit dem wss. Extrakt in das Elektrophoresegefäß 
gebracht werden, bei Anwendung einer Pt-Kathode u. Durchleiten von CÖ2ein ,,Elek- 
troopium“ , das dem gewöhnlichen Opium durchaus ähnlich ist; die Ausbeute an 
Morphin beträgt 70—80%. ( J K y p H a ji  U pH K JiaflH O Ü  X h m h h  [ J .  appl. Chem.] 20. 
120—29. 1947. Moskau, U niv., Labor, für Eiweißchemie.) R. K. M ü l l e r .  4782

C. G. Lund, Ü ber d ie V erfärbung von C ode in saft und C o d e in sp rit beim  A ufbew ahren. 
Die bräunliche Verfärbung der genannten Präpp. in weißen u. braunen Flaschen bei 
Tageslicht u. Zimmertemp. sowie im Dunkeln u. bei Kellertemp. wurde jeweils 8 Monate 
lang an Hand wss. Vergleichslsgg. von J  in K J  verfolgt. Es ergab sich, daß sowohl 
Licht als auch höhere Temp. die Verfärbung der Codeinpräpp. beschleunigen. Bedin
gungen für die Bereitung eines stabilen Codeinsirups sind die Verwendung frisch 
bereiteten Codeinsprits u. frisch u. kalt zubereiteten Zuckersirups. Bei Aufbewahrung 
in brauner Flasche u. bei Zimmertemp. verfärbt sich ein so hergestellter Codeinsirup 
während der ersten beiden Monate nicht; im Eisschrank bei + 4 °  aufbewahrt, zeigt er 
auch nach 8 Monaten noch keine Verfärbung. (Dansk Tidsskr. Farmac. 2 1 . 83—91. 
April 1947. Kopenhagen, Krankenhaus Bispebjerg, Apotheke.) F r a n k e .  4790

* Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, G rundm asse f ü r  S u p p o sito r ie n . Als 
Grundstoffe für Suppositorien u. Tabletten werden Gemische von verschied. A cyl-  
am inocyclohexanolen  oder ihrer Alkyläther verwendet. Diese Verbb. haben einen F. 
in der Nähe der Körpertemp., sind ungiftig, wasserlösl. u. mit den meisten therapeut. 
Mitteln gut verträglich. Erfindungsgemäße Gemische bestehen z. B. aus 12 (Teilen) 
4-A cetam idocyclohexanol, 44 S tea rin  u. 2 (HOCH2CH2)3N  (I), oder aus: 40 3-Acetamido- 
cyclohexanol, 57 Stearin, u. 2 NaC103, oder aus: 3 -A cetam idocycloh exylä th ylä th er, 
20 Stearin u. 1 I. (Schwz. P. 215 239, ausg. 1/9. 1947.) K a l i x .  4797

Minister of Supply in His Majesty’s Government of United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, London, übert. von: Rudolph Albert Peters, Lloyd Arthur Stocken 
und Robert Henry Stewart Thompson, Oxford, Foster Neville Woodward, Alfred Frank
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Millidge und Edward James Gasson, London, England, G egengiftm ittel und P ro p h y-  
la k ticu m  gegen A rsen . Es handelt sich um Dithiole wie 1.3-Dimereaptopropan; 1.3-Di- 
mercaptopropanol; 2.3-Dimercaptopropanol; 2.3-Dimercaptopropylmethyläther; 1.2-Di- 
mercaptopropan u. 1.2-Dimercaptoäthan. Diese Stoffe werden in Mengen von 10 bis 
20% zu inerten Trägerstoffen wie Pflanzenölen oder Lanolin zugesetzt. Einzelbeispiele 
über die Herst. der Präpp. u. Tabellen über die physiol. Wrkgg. bei lewisitvergifteten 
Tieren. (A. P. 2 432 797 vom 28/4. 1943, ausg. 16/12. 1947. E. Prior. 24/3. 1942.)

S c h i n d l e r .  4807
William F. Hamilton, Altadena und Frederick M. Turnbull, Los Angeles, Calif., 

V. St. A ., S ta b ilis iertes  L okalanästheticum , bestehend aus einer wss. Lsg. von ß-Diäthyl- 
aminoäthyl-p- äthoxybenzoesäurehydrochloridu. 0,5—2,5% Salicylsäure als Stabilisier
mittel, die jede Niederschlagsbldg. durch Hydrolyse der ß -V evh . verhindert u. das Prod. 
prakt. unbegrenzt injizierfähig macht. Die Wrkg. der Salicylsäure auf wss. Lsgg. der 
/¡-Verb. verschied. Konzz. wird an Hand einer Tabelle dargestellt. (A. P. 2 431 553 
vom 24/7. 1945, ausg. 26/11. 1947.) S c h i n d l e r .  4807

* I. R. Geigy A.-G., N 1-A cy lsu lfa n ila m id e . Aromat. Sulfonamide werden mit 
Verbb. der Formel RR'R//C-CÖOH (R u. R' =  Alkyl, R" =  gesätt. oder ungesätt. 
aliphat., cycloaliphat., araliphat. oder aromat. Rest) kondensiert. Z. B. erhitzt man 
42,8 (Teile) p-Acetylaminobenzolsulfonamid mit 38,1 Methylpropylbutylacetylchlorid 
in Ggw. von 1,5 Cu-Pulver u. 200 Chlorbenzol einige Stdn. unter Rückfluß. Nach dem 
Verseifen erhält man p-A m in oben zo lsu lfon säu re-(m eth ylpropylbu ty lacety l)-am id  (F. 216 
bis 217°). Analog werden p-A m in oben zo lsu lfon säu re-(d im elh ylbu ty lacety l)-am id  (F. 199 
bis 200°), -(m e th y ld ip ro p y la c e ty l)-a m id  (F. 227—228°), -(d im eth ylben zy lacety l)-am id  
(F. 213°) sowie dessen in der Benzylgruppe durch o-Chlor (F. 158°), m -Chlor (F. 154°), 
p-Chlor (F. 212°), m -M eth y l (F. 165°) u. p -M e th y l  (F. 215°) substituierte D eriw . her
gestellt. Mittel gegen Tuberkulose. (E. P. 586 217, ausg. 11/3. 1947.) N o u v e l .  4807

* British Schering Research Laboratories, übert. von: Donald H. Hey und Wm.
L. Norris, D eriva te  des p -T o lu o lsu lfon am ids . Verbb. der Zus. p-X C6H S 0 2NHCH,C,,H4- 
S02NH2-p, worin X  N H 2 oder CH2N H 2 bedeutet, erhält man durch Kondensation eines 
p-Acetamidobenzolsulfonylhalogenids oder eines a-Acetamido-p-toluolsulfonylhalogenids, 
gelöst in einem mit W. mischbaren Lösungsm., wie wss. Aceton, u. vorteilhaft in 
Ggw. von NaHCOs, mit p-NH2CH2C6H4S 0 2NH2 u. anschließende Hydrolyse der Acetyl- 
gruppe. — Die so erhaltenen Prodd. werden auf diese Weise in reinerer Form erhalten 
als nach dem Verf. von B e r g e i m  u .  B r a k e r .  Sie werden als antibakterielle M itte l 
oder als Z w ischenprodd. zur Herst. dieser Mittel verwendet. Die Herst. von <x-(p- 
A m in oph en ylsu lfon am ido)-p-to lu o lsu lfon am id , Nadeln aus heißem W., F. 210—211°, 
u. von a-(ix -A m in o-p-to ly lsu lfon am ido)-p-to lu o lsu lfon am id , Tafeln aus heißem W., F.
185,5—186,5°, ist beschrieben. Verwendet man an Stelle der CH3CONH-Verbb. die 
entsprechenden Nitroverbb. der Halogenide als Ausgangsverbb., so muß nach der 
Kondensation die Nitrogruppe red. werden. (E. P. 5913 518, ausg. 20/10. 1947.)

R o i c k .  4807
American Cyanamid Co., V. St. A., H erstellung von S u lfon ylgu an id in en . E in Sul- 

fonylguanylharnstoff, der durch Hydrolyse eines Sulfonyldicyandiamids gewonnen 
wird, wird in Ggw. von W. mit einem bas. Mittel behandelt. — Z. B. erhitzt man eine 
Lsg. von 22,4 g B en zo lsw lfon yld icyan d iam id  in Ggw. von Ae., W. u. Äthylenglykol 
3 Stdn. am Rückfluß, kühlt leicht ab, fügt 4,22 g 95%ig. NaOH zu, erhitzt weitere 
15 Min., filtriert, läßt erkalten. B enzolsu lfonylguan id in , Zers, bei 200—203°, nach Um- 
krvstallisieren aus W. bei 210—211°. — Aus n-Butylsulfonylguanylharnstoff n -B u ty l-  
su lfon ylgu an id in , Zers, bei 157— 158°. — Aus Sulfanilylguanylharnstoff S u lfa n ily l-  
guanidin , Zers. 185— 186°. Diese Verb. auch aus p-Acetylaminobenzolsulfonyldicyan- 
diamid oder -guanylharnstoff. — Weitere Ausgangsstoffe sind genannt. — Chemo- 
therapeutica. (F. P. 918 751 vom 12/12. 1945, ausg. 18/2. 1947.) D o n l e .  4807

Ciba Pharmaceutical Products, Inc., übert. von: Klaus Hofmann, Summit, N .,J ., 
V. St. A ., H erstellung von 2-substitu ierten  F uran-3.4-dicarbonsäuren  und ihren D erivaten  
sow ie den entsprechenden T etrahydrodicarbonsäuren . Ausgehend von einem 2-substi
tuierten Furan der Formel I, worin R eine -C H 2OH- Gruppe u. x  eine der Zahlen 2, 3, 4 
usw. bedeuten, wird dieses mit einem Acetylendicarbonsäureester zur Rk. gebracht, 
woraus das Zwischenprod. II entsteht . Nach Hydrierung mit einem geeigneten Kataly
sator wird das Prod. III gebildet, das durch Dest. ein Mol. Äthylen verliert u. den Ester 
IV ergibt. Nochmalige Hydrierung gibt die gesätt. Verb. V, die mit Hydrazinhydrat ein 
Gemisch stereoisomerer Hydrazide VI bildet. Letztere werden über die Azide VII in 
die isomeren 3.4-Diaminocarbäthoxyderiw. VIII umgelagert. Durch Hydrolyse ent-



E .  7 6 E .  P h a r m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 1 9 4 7

steht dann die isomere Diaminoverb. IX, die in Salzform, z. B. als H 2S 0 4-Salz, isoliert 
werden kann, entsprechend folgendem Schema:
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Entsprechend diesem allg. Herstellungsprozeß folgen Einzelbeispiele für Tetrahydro- 
3.4-dicarbomethoxyfuran-(2)-n-valeriansäuremethylester, den Äthylester, das Furyl- 
(2)-n-pentanol, die 3.4-Dicarboxyfuran-(2)-n-buttersäure, das 3.4-Diearbäthoxyfuran- 
(2)-n-pentanol, das 3.4-Dicarboxyfuran-(2)-n-pentanol, die isomeren 3.4-Diamino-

carbäthoxytetrahydrofuran-(2)-n-pentanole, die 3 iso
meren 3.4-Diaminocarhäthoxytetrahydrofuran-(2)-n- 
valeriansäuren u. das Biotinanaloge3.4-Diaminotetra- 
hydrofuran-(2)-n-valeriansäure. Letzteres wird durch 
Oxydation eines Urethans der nebenst. Formel mittels 
Chromsäure in Eisessig über das entsprechende 

Urethan der Tetrahydrofuran-(2)-n-valeriansäure u. Hydrolyse mit Ba(OH)2 erhalten. 
A. P. 2 432 016 vom 24/11. 1943, ausg. 2/12. 1947.) S c h i n d l e r .  4807

Pyridium Corp., Yonkers, übert. von: Wolffe Harry Feinstone, Yonkers, und 
Harris L. Friedman, New York, N. Y., V. St. A ., H erstellung von P yrid in verb in d u n g en . 
Bes. gegen Mycobacterium tuberculosis akt. M ittel der allg. Formel I (X  =  Amino- 
radikal oder zu Aminoradikalen hydrolysierbare oder reduzierbare Radikale, R =  Alkyl 
mit nicht mehr als 2 C-Atomen u. Y =  Älkyl mit nicht mehr als 6 C-Atomen, die YO-RO- 
Gruppe steht vorzugsweise in  2-, X  vorzugsweise in  5-Stellung) er
hält man ausÄthylenglykolmonomethyläther,-monoäthylätheroder 
monobutyläther u. 2-Chlor-5-nitropyridin u. nachfolgende Red. 
der gebildeten Nitroverbb. zu 2 -M e lh o x y ä th o x y -5 -a m in o p y r id in , 
2 -Ä th o x y ä th o x y -5 -a m in o p y r id in  u. 2 -B u to x y ä th o x y -5 -a m in o p y r id in .
(A. P. 2 433 267 vom 25/7. 1945, ausg. 23/12. 1947.) Probst. 4807

Soc. des Usines Chimiques Rhöne-Poulenc (Erfinder: Robert-Ludovic Despois und 
Paul Charpentier), Frankreich, H erstellung von E stern  au s a liph a tisch en , arom atischen , 
ara liph a tischen  Säuren  oder N -D ia lk y lca rb a m in sä u ren  e in erse its und 4 -A ry l-4 -o x y -  
m eth y lp ip erid in en  andererseits. Die Ester, die der allg. Formel Ia, in der Ar einen ge
gebenenfalls substituierten Arylrest, X einen aliphat., aromat. oder araliphat. KW-stoff- 

R est oder ein dialkylsubstituiertes N-Atom u. R einen ali
phat., aromat., araliphat. KW -stoff-Rest oder auch ein H-Atom 
bedeuten, werden nach üblichen Verff. gewonnen, z. B. durch 
Umsetzung einer Säure X-COOH oder eines Deriv. derselben 
(Säurechlorid, -anhydrid) mit einem Aryloxymethylpiperidin; 
durch Rk. eines Salzes einer Saure X-COOH mit einem 
Arylhalogenmethylpiperidin, usw. — Z- B. mischt man 10 g 
1 - M e th y l- 4 - p h e n y l-4 -o x y m e th y lp ip e r id in  (I) mit 25 g Essig
säureanhydrid (II), kocht 2 Stdn. am Rückfluß, verjagt über
schüssiges II, nimmt mit W. auf, neutralisiert mit Na2C'03, 

mit Ae. u. rektifiziert. l-M eth y l-4 -p h en y l-4 -o x ym eth y l-p ip er id in -ess ig sä u re -  
159— 162°. — Aus I u. Propionylchlorid l-M e th y l-4 -p h e n y l-4 -o x y -m e th y l-  

p iperid in p ro p io n sä u reester , Kp.4 153— 155°. — Aus I u. Butyiylchlorid 1-M elh yl-  
4 -phenyl-4 -oxym eth ylp iperid in bu ttersäu reester, Kp.2,5 153— 155°. — Aus I u. Isovalerian-

/ \
— RO— |- -|—3

\  /  N

Ar— C— CH20-
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säurcchlorid l-M eth yl-4 -ph en yl-4 -o x ym eth y lp ip er id in iso va leria n sä u reester, Kp.4 172 bis 
174°. — Aus I u. Be nzoylc blond l-M eth yl-4 -ph en yl-4 -oxym eth ylp iper id in ben zoesäu re-  
«sler, Kp.x 200°, F. 87°. — Aus I u. Phenylacetylehlorid l-M e th y l-4 -p h en y l-4 -o x ym eth y l-  
p iperid in ph en ylessig säureester, Kp.2205—208°. — Aus l  u. DiäthylcarbaminsäurecMorid
1-M eth yl-4 -ph en yl-4 -oxym eth ylp iperid in d iä th ylcarbam in säu reesterh ydroch lorid , F. 190 
bis 191°. — Aus I u. Dimethylearbaminsäurechlorid l-M eth y l-4 -p h en y l-4 -o x ym eth y l-  
p iperid in d im eth ylcarbam in säu reesterh ydroch lorid , F. 242°. — Pharmazeutiea mit diuret. 
Wirkung. (F. P. 920 491 vom 9/10. 1945, ausg. 9/4. 1947.) D o n l e .  4807

Imperial Chemical Industries Ltd., James Dobson, William Ogiloy Kermack und 
William Chalmers Hutchison, England, H erstellung neuer P yrid o a cr id in e . Man gelangt 
zu 9-Halogen-1.2:3'.2'-pyridoacridinen, die in 3- u./oder 6-Stellung einen nichtsauren 
Substituenten, z. B. ein Halogenatom, tragen können, wenn man PC1S, PBr5, POCl3, 
POBrs oder ein Gemisch dieser Verbb. mit einer 2 -[Chinolyl-(6')-amino]-benzoesäure, 
die in 4- u./oder 8'-Stellung einen nichtsauren Substituenten aufweisen kann; oder mit 
dem entsprechenden 2-Chinolylaminobenzoylchlorid oder -bromid; oder mit dem ent
sprechenden 1.2:3'.2'-Pyridoacridon, das durch Ringschluß zwischen der Acylgruppe 
u. der 5-Stellung des Chinolinrings aus einer dieser Verbb. gewonnen wird, in der Wärme 
u. gegebenenfalls in Ggw. eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels (Überschuß an 
P0C13) umsetzt. — Z. B. erhitzt man 6,6 (Teile) 2-[Chinolyl-(6')-amino]-benzoesäure(I) 
[erhalten aus o-chlorbenzoesaurem K (IV) u. 6-Aminochinolin(II)] mit 30 P0C13 4 Stdn. 
unter Rückfluß auf 150°, dest. P0C13 ab, behandelt den Rückstand mit NaOH (in 
kleinen Mengen, damit keine Hydrolyse der Chlorverb, zu dem entsprechenden Acridon 
erfolgt). 9 -C h lo r-1 .2 \3 '.2 '-p yrid o a cr id in , F. 181,5°. Diese Verb. auch aus 1 .2 :3 ’.2 '-P y r i-  
doacridon, das bei der Cyclisierung von I mit konz. H2S 0 4 entsteht, — Aus 4-Chlor-2- 
[cbinolyl-(6')-amino]-b:nzoesäure [hergestellt aus 2.4-dichlorbenzoesaurem  K  (V) u. II] 
b .9 -D ich lo r-l.2 \3 ’ .2 '-p yrid o a cr id in  (III), F. 219°. -— Aus 4-Chlor-2-[chinolyl-(6')-amino]- 
benzoesäure (Äthylester, F. 108°) mit SOCl2das Säurechlorid, F. 218—219°; hieraus mit 
P0C13 III. — Aus IV u. 8-Chlor-6-aminochinolin (VI) 2-[8 '-C h lorch in olyl-(6 ')-am in o\-  
benzoesäure; hieraus mit P0C13 3 .9 -D ich lor-1 .2 :3 ' .2 ’-p yrid o a cr id in , F. 208°. -— Aus V 
u. VI 4-C hlor-2-[8 '-ch lorch inolyl-(6 ')-am ino]-benzoesäure, dann 3 .6 .9 -T r ich lo r-1 .2 :3 '.2 '-  
pyridoacridin, F. 286°. — Durch Behandlung von 4-Cblor-2-[8'-met}iy'ehino,y]-6')- 
amino]-benzoesäure mit konz. H 2S 0 4 3-M eth yl-6 -ch lor-1 .2 :3 '.2 '-pyr idoacridon  (Zers, bei 
383°), das mit PC15 u. POCl3 in 3 -M eth y l-6 .9 -d ich lo r-1 .2 :3 '.2 '-p yr id o a cr id in , F. 232°, 
übergeführt wird. -— Die Verbb. werden durch W. u. Säuren, bes. bei höheren Tempp., 
zu Pyridoacridonen  hydrolysiert. — Zwischenprodd. für die H erst. von chem olherapeul., 
bes. von parasiten tötenden  M itte ln . (F. P. 923 029 vom 1/3. 1946, ausg. 25/6. 1947.
E. Priorr. 18/9. 1944, 31/12. 1945 u. 16/1. 1946.) D o n l e .  4807

Imperial Chemical Industries Ltd., Francis Henry Swinden Curd, Barbara Jean 
Lowell, Harry Tacon Openshaw, Laurence Conrad Rayman, Roy Hull und Alexander 
RobertUS Todd, England, H erstellung  neuer P yrim id in verb in d u n g en  der allg. Formel Ia, 
in der X Wasserstoff oder einen KW-stoff-
Rest, Y Wasserstoff oder einen neutralen ^ = c—x  N = C—x
Substituenten bedeuten u. X  u. Y auch ge- c c—Y ia H,N—c c—y iia
meinsam eine Alkylenkette darstellen kön- II |1 2 || ||
nen; während R" für Wasserstoff, einen Al- N — <J—NR”—A—NRR' N — c—z
kylrest oder einen einfach substituierten Al
kylrest, z. B. eine Alkoxyalkyl- oder Dialkylaminoalkylgruppe; A für eine aliphat., ali- 
cycl. oder aliphat.-carbocycl. Bindung steht u., wenn A oder ein Teil von A eine aliphat. 
Kette ist, diese durch O-, S- oder N-Atome unterbrochen sein kann; schließlich XRR' 
eine stark bas., gegebenenfalls substituierte Aminogruppe, z. B. eine Alkylamino-, 
Dialkylamino-, Piperidinogruppe usw., ist. Die Verbb. werden u. a. dadurch gewonnen, 
daß eine Verb. der Formel Iia, in der Z einen labilen Substituenten, wie ein Halogen
atom, eine Äther- oder Thioäthergruppe darstellt, mit einem Diamin R "H X -A -X R R ' 
umgesetzt wird, u. zwar in Form der freien Basen oder ihrer Salze. Wenn R" Wasser
stoff bedeutet, muß die R"HX-Gruppe zuvor geschützt werden, etwa durch Acylierung. 
Lösungs-, Verdünnungsmittel u. säurebindende Mittel (großer Überschuß an Diamin) 
können anwesend sein. — Die als Ausgangsstoffe benützten 2-Amino-4-halogenpyrimi- 
dine sind zum Teil bekannt u. werden zum Teil nach üblichen Verff. hergestellt ; die 
Äther- u. Thioätherverbb. werden aus ihnen durch Umsetzung mit Oxy- oder Mercapto- 
v e r b b .  erhalten. An Ausgangsstoffen sind genannt: 2-A m ino-4-ch lor-p . (p. =  P y r im id in )
2-A m ino-4-ch lor-6-m ethyi-, 2- A m in o-4-ch lor-5 ,6 -d im eth yl-, 2-A m in o-4-ch lor-5-m eth yl-, 
2-A m in o-4-ch lor-5-ä th yl-6 -m eth yl-, 2-A m ino-4-ch lor-5-brom -, 2- A m ino-4-ch lor-5-benzyl-6- 
m eth yl-, 2-A m in o-4-ch lor-5-phenoxy-, 2 -A m ino-4-ch lor-5 .6-trim ethylen -, 2-A m ino-4-ch lor-
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5.6-teiram eth ylen -p . u. die entsprechenden 4-B rom -, 4 -Ä th o x y -, 4 -P h en o x y-  u. 4 -M e th y l-  
m ercaptoverbb. einerseits; Ä th ylen d ia m in  (II), 2 -D im eth y la m in o ä th y l-, 2 -D iä th y la m in o -  
ä th y l-, 3 -D iä th y la m in o p r o p y l3 -D im e lh y la m in o p r o p y l- , 4 -D iä lh y la m in o b u ty l-  4 -D iä th y l- 
om in o-1-m eth ylbu ty l-, 3 -D iä th y la m in o -1 .2 -d im e th y lp ro p y l-, 3 -D iä th y la m in o -2 -o x y  p r o p y l- r 
2-M eth y la m in o ä lh y l-, 3 -B u ty la m in o p ro p y l- , 3 -(ß -D iä th y la m in o ä th y lo x y )-p ro p y l- , 3 -(ß -  
D iä th y la m in o ä th y lm erca p to )-p ro p y la m in , 5 -D iä th y la m in o -l-a m in o p en ta n , 2 -P y r ro lid in o -  
ä th ylam in , 1 .3 -B isd iä th y la m in o -2 -am in opropan , N -Ä th y l-N -(ß -d iä th y la m in o ä th y l)-ä th y -  
len d iam in , 2 -P ip er id in o ä th y la m in , 3 -P ip e r id in o p ro p y la m in , p -D im e th y la m in o ä th o x y-  
a n ilin , p -D iä th y la m in o ä lh o x ya n ilin , p -D iä thy lam in ocU h ylm ercap toan ilin , 3 -D iä th y l-  
am ino-2 .2 -d im e th y lp ro p y la m in , 3 -D ib u ty la m in o p r o p y la m in ,N - M e lh y l-N -(ß -d iä th y la m in o -  
ä th y l)-p ro p y len d ia m in , ß -P ip erid in o -o i-m eth y lä th y la m in , N -M e th y l-N '-d iä th y lä th y le n -  
d ia m in , N -Ä th y l-N '-d iä th y lä th y le n d ia m in  u. B is-(ß -d iä th y la m in o ä th y l)-a m in  anderer
seits. — Der Substituent -N B /'-A -N itB / kann auch stufenweise aufgebaut werden. —  
Die neuen Verbb. geben Salze mit anorgan. u. organ. Säuren u. werden als M itte l gegen 
M a la ria  verwendet. — Man erhitzt z. B. 5,3 (Teile) 2-A m in o-4 -ch lor-5 .6 -d im eth yl-p . (I) 
mit 20 ß -D iä th y la m in o ä th y la m in  (III) 5 Stdn. am Rückfluß, verjagt überschüssiges 
Diamin, löst den Rückstand in HCl, macht alkal., extrahiert mit Ae. u. dest. im Vakuum. 
2 -A m in ’o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-5 .6 -d im e th y lp yr im id in , F. 67— 72°. Analoge 
Prodd. aus I u. y -D iä th y la m in o p ro p y la m in  (V) (F. des Prod. 107— 108°; Kp.0l001 180 bis 
190°); I u. d -D iä th y la m in o b u ty la m in  (F. des Prod. 58—61°, Kp.0)001 175— 180°); I 
u. d -D iä thy lam in o-tx -m eth ylbu tylam in  (VI) (F. 82— 83°, Kp.0,001 140°); I u. ß -D im eth y l-  
am in oä thy lam in  (Kp.0,001 150— 155°); I u. y -D im e th y la m in o p ro p y la m in  (F. 75—76°, 
Kp-o>ooi I55—165°); y-n - B u ty la m in o p ro p y la m in  u. I (F. 91—94°, Kp.0)001 165— 170°); 
I u. y -D i-n - b u ty la m in o p ro p y la m in  (Zers, des Bis-3.5-dinitrobenzoats bei 194— 195“, 
Kp.0,2li 190°); I u. y -P ip e r id in o p ro p y la m in  (F. 145,5— 146,5°; Kp.0,001 170°); I u. y-[V- 
M eth y l-N -(ß -d iä th y la m in o ä th y l)-a m in o ]-p ro p y la m in  (F. 41— 43°, Kp.0)00l 220—230°); 
y -(ß -D iä th y la m in o ä th o x y)-p ro p y la m in  u. I (Zers, bei 210°, Kp.0>001 210—220°); I u. II 
(Verb. XIII vom F. 160,5— 161,5°); I u. ß -D iä th y la m in o ä th y lm e th y la m in  (Kp.0,001 170 
bis 180°, F. des Bis-3.5-dinitrobenzoats 154—156°). — Aus 2 -A m in o-4 -ch lor-5 -ph en oxy-p . 
(IV) u. III 2-A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-5 -p h en o x y-p ., F. 114— 115°. — Aus 
IV u. V 2-A m in o -4 -(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-5 -p h en o x y-p ., F. 130,5“. IV, F. 157,5°, 
durch Erhitzen von POCl3 mit 2 -A m in o -4 -o x y -5 -p h en o x y-p .; diese Verb., F. 255—256°, 
aus G u anidinhydroch lorid  (X) u. N a-F orm ylph en oxyess igester  in Ggw. von hfa-Äthylat. — 
Aus 2-A m in o-4-ch lor-5-ä th yl-6 -m eth yl-p . (VII) u. VI 2-A m in o-4-(d -d iä th ylam ino-tx -m ethy l-  
bu ty la m in o )-5 -ä th y l-6 -m e th y l-p .,F . 91—93°. — Aus VII u. III 2 -A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o -  
ä th y la m in o )-5 -ä th y l-6 -m eth y l-p ., F. 86°, daneben etw as2 -A m in o -4 -o x y-5 -ä th y l-6 -m elh y l-p .
•— Aus 2-A m in o-4-ch lor-6-m eth yl-p . (VIII) u. III 2-A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-  
6-m eth y l-p ., F. 70—72°; D ip ik ra t, F. 216— 218“. —  Aus VIII u. VI 2 -A m in o -4 -(ö -d iä th y l-  
am ino-o i-m eth ylbu ly lam in o)-6-m eth yl-p ., gelbes Öl. — Aus 2-A m ino-4-ch lor-5-benzyl-6 -  
m eth yl-p . (IX) u. III 2 -A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-5 -b en zy l-6 -m e th y l-p ., F. 123,5 
bis 125°. IX vom F. 182,5— 183,5° aus PC15 u. 2 -A m in o -4 -o x y -5 -b en zy l-6 -m e th y l-p .,
F. 273—275°; diese Verb. aus X u. a -B en zy lacetessigester  in Ggw. von Ka-Äthylat. — 
Aus IX u. V 2 -A m in o -4 -(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-5 -b en zy l-6 -m e th y l-p ., F. 126,5°. —- 
Aus IX u. VI 2-A m in o-4 -(ö -d iä th y la m in o -tx -m eth y lb u ty la m in o )-5 -b en zy l-6 -m e th y l-p ., Öl 
vom Kp.0,001 195—200°. — In analoger Weise aus 2-A m in o-4 -ch lor-5 .6 -te tram eth ylen -p . 
(XI) u. geeigneten Diaminen: 2 -A m in o -4 -{ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-  bzw. 2-A m ino-  
4 -(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-  bzw. 2-A m in o -4 -(6 -d iä th ylam in o-o i-m eth y lbu ty lam in o)-
5 .6 -te tram eth ylen -p ., FF. 117—-118, 87—90 bzw. 112,5— 113°. XI vom  F. 206— 207° 
aus 2-A m in o-4 -oxy-5 .6 -le lram eth y len -p . u. PÖC13. — Aus 2-A m in o-4 -ch lor-5 .6 -tr im eth y-  
len -p . (XII) folgende Verbb.: 2 -A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-, 2 -A m in o-4 -  
(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-  u. 2-A m in o-4-(d-d iä th ylam ino-< x-m eth ylbu tylam in o)-5 .6 -lri-  
m eth ylen -p ., FF. 83—-84, 84,5—85,5 u. 118— 119°. XII durch Kondensation von X mit 
C yclopentanon-2-carbonsäureäthylester in Ggw. von Ka-Äthylat zu 2 -A m in o -4 -o x y-5 -  
ben zy l-6 -m eth yl-p . u. Chlorierung dieser Verb. mit POCl3. — 4,5 (Teile) 2-A m in o-4 -(ß -  
a m in o ä th y lam in o)-5 .6 -d im eth yl-p . (XIII) u. 1,8 n -B u tyra ld eh yd  werden in 100 absol. 
A. gelöst u. bei n. Druck mit H2 in Ggw. eines BaSÖ4-Pd-Katalysators geschüttelt. 
2 -A m in o -4 -(ß -n -b u ty la m in o ä th y la m in o )-5 ,6 -d im eth y l-p ., viscoses ö l, das bei 4 ,5 -10-5 mm 
Hg u. 160— 170° siedet. — Aus 2-A m in o-4-ch lor-5-brom -6-m eth yl-p . (XIV) u. V 2 -A m in o-  
4-(y-d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-5 -b ro m -6 -m eth y l-p ., viscoses Öl, das zu einer festen 
Substanz vom F. 108,5“ erstarrt. — Aus XIV u. III 2-A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y l-  
am in o)-5 -brom -6-m eth yl-p ., Kp.0,01 200°. XIV aus 2 -A m in o -4 -o x y-5 -b ro m -6 -m eth y l-p . 
u. POCl3. — Aus 2-A m in o-4-ch lor-5-m eth yl-p . (XV) u. III 2-A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o -  
ä th y la m in o )-5 -m eth y l-p ., gelbes Öl; D ip ik ra t , F. 195— 196“. — Aus XV u. V 2 -A m in o -  
4 -(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-5 -m e lh y l-p ., F. 70— 71“. XV durch Einw. von POCl3



auf 2-A m in o -4 -o x y -5 -m e th y l-p ., das bei der Kondensation von X mit N a-tx-F orm yl- 
prop ion ester  (erhältlich aus A m eisensäureäthylester, P ropionsäureä thylester u. N a )  
entsteht. (F. P. 920 511 vom 6/12. 1945, auscr. 10/4. 1947. E. Priorr. 18/1. u. 6/12. 1944 
u. 14/2. 1945.) D o n l e .  4807

Imperial Chemical Industries Ltd., Frederick Robert Basford, Francis Henry Swinden 
Curd, Francis Leslie Rose, Harry Tacon Openshaw, Roy Hull und Alexander Robertus 
Todd, H erstellung neuer P yrim id in verb in d u n g en  der allg. FormelIa, in der X  u. X' Wasser
stoff oder einen KW -stoff-Rest, Y Wasser
stoff oder einen, gegebenenfalls einen oder N = c—NH—Y N=C— NH—Y
mehrere nichtsaure Substituenten tragen- T J, I T J, J._Y,
den KW-stoff-Rest, R" Wasserstoff, eine || || a || ||
Alkylgruppe oder eine einfach substituierte N— c—NE"—a—NEE' N—0—Z Ha
Alkylgruppe, z. B. eine Alkoxyalkyl- oder
Dialkylaminoalkylgruppe bedeuten u. A für eine aliphat., alicycl. oder aliphat.-carbo- 
cycl. Bindungsgruppe steht, die durch KW-stoff-Reste, Oxy-, Alkoxy-, Dialkylamino- 
alkylgruppen usw. substituiert u., falls A oder ein Teil von A eine aliphat. Kette ist, 
durch O-, N- oder S-Atome unterbrochen sein kann, während KRR' eine stark bas. 
Gruppe, z. B. ein Alkylamino-, Dialkylamino-, Piperidinores t,ist. Man setzt Verbb. der 
Zus. IIa(Z ist ein beweglicher Substituent, z .B . ein Halogenatom, eine Äther- oder Thio
äthergruppe) mit einem Diamin R "H N-A-X R R' um; soll eine Gruppe -H R ''-A -N H R  
eingeführt werden, so wird die endständige Aminogruppe vor der Kondensation blockiert, 
z. B. durch Acylierung, u. dann wieder freigesetzt. Die Rk. erfolgt vorzugsweise in 
der Wärme u. in Ggw. eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels, z. B. eines Überschusses 
an Diamin, u. allenfalls eines säurebindenden Mittels, wie NaOH. Der bas. Substituent 
kann in 4-Stellung auch stufenweise eingeführt werden. Die als Ausgangsstoffe be
nötigten 4-Halogen-6-aminopyrimidine sind zum Teil bekannt u. werden zum Teil nach 
üblichen Verff. hergestellt; durch Rk. mit Oxy- oder Mercaptoverbb. ergeben sie die 
entsprechenden 4-Äther- u. 4-Thioätherverbindungen. Folgende Pyrimidinverb, sind 
genannt: 4-C h lor-6-am in o-2-m eth yl-p . (p. =  Pyrimidin), 4-C hlor-6-am ino-2 .5-dim ethyl-, 
4-Chlor-6-am ino-5-m ethyl-, 4 -C h lor-6-(p -ch loran ilino)-2 -phenyl-, 4-C hlor-6-(p-m ethoxy- 
anilino)-2-m elhyl-, 4-C hlor-G -(p-ch loranilino)-2-m ethyl-, 4-C hlor-6-(p-n itroanilino)-2-m e- 
thyl-, 4 -C h lor-6-(6 '-brom -2'-naph thylam ino)-2-m ethyl-, 4 -C h lor-6-(p-m elhoxyan ilino)-2 .5- 
dimelhyl-, 4-C h lor-6-(p-ch loran ilin o)-2 .5 -d im eth yl-, 4-C h lor-6-(p-ch loranilino)-2-m ethyl-5- 
äthyl-, 4-C hlor-6-(p-m ethoxyan ilino)-2 -m ethyl-5 -ä lhyl-p . u. die entsprechenden 4-B rom -, 
4-Äthoxy-, 4 -P h en o x y-  u. 4 -M ethylm ercaptoverbindungen. Als Diamine eignen sich u. a. 
die in F. P. 920 511 (vorst. Ref.) aufgezählten Verbindungen. — Die Prodd. geben mit 
anorgan. u. organ. Säuren Salze u. werden als H eilm itte l gegen M a la ria  sowie als Zwischen- 
prodd. fü r  d ie  H erst. solcher M itte l verwendet. — Z. B. werden 4 (Teile) 6-A m ino-4-chlor-
2.5-dim ethyl-p. (I) u. 10,4 y -D im eth y la m in o p ro p y la m in  (XIV) 6 Stdn. am Rückfluß er
hitzt, überschüssiges Diamin abdest., der Rückstand in verd. HCl gelöst, die Lsg. mit 
Na OH alkal. gemacht, das sich abscheidende ö l mit Chlf. extrahiert u. aus der Chlf.- 
Lsg. im Vakuum destilliert. 6 -A m in o -4 -(y-d im eth ylam in opropylam in o)-2 .5 -d im e th y l-p ., 
zähes Öl, das aus PAe. als feste Substanz vom F. 89—91° gewonnen wird. B is-3 .5 -d i-  
nitrobenzoat, F. 207,5—209°. — Aus I u, anderen geeigneten Diaminen G -Amino-4- 
(ß -d iä th ylam in oä th ylam in o)-2 .5 -d im eth yl-p ., F. 82—82,5°; 6 -A m in o-4 -(y-d iä th ylam in o-  
p ro p y la m in o )-2 .5 -d im eth y l-p .,F . 99—99,5°.— Aus 4-C hlor-4-am ino-2-m ethyl-p . 6-A m in o-  
4-(d-diä thylam ino-a .-m ethylb iitylam ino)-2-m ethyl-p ., Kp.0,p001 170°, u. 6-A m in o-4 -(ß -d i-  
ä th ylam inoäth ylam in o)-2-m eth yl-p ., F. 93,5—94,5°, sowie 6-A m in o-4 -(y-d iä th ylam in o- 
propy lam in o )-2 -m eth y l-p ., F. 91—92,5°. — Aus 4-C h lor-6-(p-ch loran ilino)-2-m ethyl-p . 
(II) u. ß -D iä th y la m in o ä th y la m in  (III) 4-(p-C h loran ilin o)-6-{ß-d iä th ylam inoäth ylam in o)-2- 
m ethyl-p ., F. 148— 149°. — Aus II ferner 4 -(p -C h loran ilin o )-6 -(y -d iä th ylam in opropyl- 
am in o)-2-m elh yl-p ., F. 128°; 4-(p-C h loran ilin o )-6 -(y -d ibu ty lam inopropylam in o)-2 -m eth yl- 
p ., F. 93—94°; 4-{p -C h loran ilin o )-6 -(y -p ip er id in o p ro p y la m in o )-2 -m e th y l-p ., F. 110°; 
4-(p-C h loran ilino)-6-(d-d iä thylam ino-0 i-m ethylbu tylam ino)-2-m ethyl-p ., Kp.0>1 222—224® 
(D ipilcrat, F. 149— 151°); 4-(p-C hloranilino)-6- [y -{ß '-d iä th y la m in o ä th o x y)-p ro p y la m in o ]- 
2 -m ethy l-p ., Kp.0ll5 245—249° (D ip ik ra t, F. 181— 182°). II vom F. 152° wird aus 
p-C hloranilin  (X) u. 4 .6-D ich lor-2-m ethyl-p . (V) hergestellt. — Aus 4-C hlor-6-(p-m ethoxy-  
an ilino)-2-m eth yl-p . (IV) Nr. III 4-(p -M cth oxyan ilin o )-6 -(ß -d iä th ylam in oä th yla in in o)-2 -  
m eth yl-p ., F. 146— 148°. — Aus IV u. y-D iä th y la m in o p ro p y la m in  4 -(p -M eth o x ya n ilin o )-  
6 -(y-d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-2 -m eth y l-p ., F. 130°. — Aus IV u. ö-B iäthylam ino-/x- 
m eth ylbu tylam in  4-(p-M ethoxyanilino)-6-{ö-d iä lhylam ino-oi-m ethylbu tylaT nino)-2-m ethyl- 
p .,  F. 103°. IV wird aus V u. p -A n is id in  (VIII) erhalten. F. 142— 143°. — Aus 4-Chlor- 
6-(p -n itroan ilino )-2 -m eth yl-p . (VI) u. III 4 -(p -N itroan ilin o )-6 -(ß -d iä th y lam in oä th ylam in o)-
2-m ethyl-P -, F. 130— 131°; ferner aus VI folgende Verbb.: 4-(p -N ilro a n ilin o )-6 -(y -d i-
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m eth y la m in o p ro p y la m in o -2 -m eth y l-p ., F. 169°, u. 4 -(p -N  itro a n ilin o )-6 -(y -d ib u ty la m in o -  
p ro p y la m in o )-2 -m e th y l-p ., F. 101°. VI durch Umsetzung von V mit p -N itro a n ilin .

271—272°. — Aus 4-C h lor-6 -(6 '-b rom -2 '-n aph th ylam in o)-2 -m eth yl-p . (VII) u. III 
4-(6 '-B rom -2 '-n ap h th y la m in o )-6 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-2 -m e th y l-p .,'F . 129— 131°.— 
Aus VII noch folgende Verbb.: 4 -(6 '-B ro m -2 '-n a p h th y la m in o )-6 -(y -d id th y la m in o p ro p y l-  
a m in o )-2 -m e th y l-p ., F. 129— 130°; 4 -(6 '-B ro m -2 '-n a p h th y la m in o )-6 -(y -d im eth y la m in o -
p ro p y la m in o )-2 -m e th y l-p ., F. 132— 134°; 4 -(6 '-B ro m -2 '-n a p h th y la m in o )-6 -(y -d ib u ty l-  
a m in o p ro p y la m in o )-2 -m eth y l-p ., F. 91—93°; 4 -(6 '-B ro m -2 '-n a p h th y la m in o )-6 -(ö -d iä th y l-  
am in o-oi-m ethylbulylarn ino)-2-m ethyl-p ., F. 109— 110°. VII entsteht aus V u. 6-B rom - 
ß -n a p h th y la m in , F. 191— 192°. — Aus 4-C h lo r-6 -(p -m eth o x ya n ilin o )-2 .5 -d im eth y l-p . 
[F. 201°; durch B k. von 4 .6 -D ich lo r-2 .5 -d im eth y l-p . (IX) u. VIII] mit III 4-(p -M eth o x y-  
a n ilin o )-6 -(ß -d iä th y la m in o ä lh y la m in o )-2 .5 -d im eth y l-p ., Kp. 0,05 203° (D ih ydroch lorid ,
F. 254—255°). — Aus 4 -C h lor-6 -(p -ch loran ilin o )-2 .5 -d im eth yl-p . (XI) (F. 176— 177°; 
durch Bk. von IX mit X) u. III 4-(p -C h lo ra n ilin o )-6 -(ß -d iä th y la p iin o ä th y la m in o )-2 .5 -d i-  
m eth y l-p ., Kp.0,07 200° (D ih ydroch lorid , F. 263—264°). — A u* XI ferner: 4-(p-C hlor- 
a n ilin o )-6 -(y -d ia th y la m in o p ro p y la m in o )-2 .5 -d im e th y l-p ., Kp.0,045 204° (D ih ydroch lorid ,
F. 217—218°); 4 -(p -C h loran ilin o ) - 6 - ( y  - d im e th y la m in o p ro p y la m in o } - 2 .5 -d im e th y l  - p . ,
F. 105° (D ihydroch lorid , Zers. bei 275—276°); 4-(p-C h loran ilin o)-6-(d -d iä th ylam in o-a .- 
m elh ylbu ly la m in o )-2 ,5 -d im elh y l-p ., Kp.0,055 205°. — Aus 4-C h lor-6-(p-ch loran ilin o)-2- 
m eth yl-5 -ä th yl-p . (XII) [F. 166“; aus 4 .6 -D ich lo r-2 -m eth y l-5 -ä lh y l-p . (XV) u. X] mit III 
4 -(p -C h loran ilin o )-6 -(ß -d iä th y la m in o ä lh y la m in o )-2 -m eth y l - 5 - ä th y l -p .  (D ih ydroch lorid , 
Zers, bei 268—270°). — Aus XII ferner: 4 -(p -C h lo ra n ilin o )-6 -(y -d im eth y la m in o p ro p y l-  
am in o)-2 -m eth yl-5 -ä th yl-p .-d ih ydroch lorid  (Zers, bei 278—279°; D ip ik ra t, F. 171— 173°);
4 -(p -C h lo ra n ilin o )-6 -(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-2 -m e lh y l-5 -ä lh y l-p ., K p.0l0G5 210° (D i
hydrochlorid, F. 162°). — Aus 4 -C h lo r-6 -(p -m eth oxyan ilin o )-2 -m eth yl-5 -ä th yl-p . (XIII) u. 
III 4 -(p -M eth o x ya n ilin o )-6 -(ß -d iä th y la m in o ä lh y la m in o )-2 -m e th y l-5 -ä lh y l-p ., Zers, bei
250—251°.'— Aus XIII u. XIV 4 -(p .M eth o x ya n ilin o )-6 -(y -d im eth y la m in o p ro p y la m in o )-2 -  
m eth y l-5 -ä th y l-p ., F. 106— 107°. XIII (vom F. 157°) aus VIII u. XV. — 4-Chlor-6- 
a m in o -5 -m eth y l-p .(F . 237—238°; erhalten durch Halogenierung von 4 .6 -D io x y-5 -m eth y l-  
p .  m it P0C13 zu 4 .6 -D ich lor-5 -m eth yl-p ., F. 56,5—57,5°, u. Behandlung dieser Verb. 
mit NH3) wird mit III zu 6 -A m in o -4 -(ß -d iä th y la m in o ä th y la m in o )-5 -m eth y l-p ., F.
95,5—96,5°, oder mit y-D iä th y la m in o p ro p y la m in  (XIX) zu 6 -A m in o -4 -(y -d iä lh y la m in o -  
p ro p y la m in o )-5 -m eth y l-p ., F. 93—94°, umgesetzt. — Aus 4-C hlor-6-(ö-diäthylam ino-oi- 
m eth ylbu ly lam in o-2 -m eth yl-p . (XVI) u. 6-D iäthylam ino-cn-m ethylbu tylam in  (XVII) 4.6- 
B is-(d -d iä th ylam in o-a .-m eth ylbu ty lam in o)-2 -m eth yl-p ., Kp.0,001 210°. XVI aus 4-Chlor- 
6 -o xy-2 -m eth yl-p . u. XVII durch Erhitzen in  Ggw. von POCl3. Kp.0>126 168— 170°. 
— 4-C h lo r-6 -(p -n itro -an ilin o )-2 .5 -d im eth y l-p . (F. 208—210°; durch Erhitzen von IX 
mit p -N itro a n ilin  in Eisessig u. in Ggw. von etwas K J) wird mit III zu 6 -(p -N  itroani- 
lin o )-4 -(ß -d iä th y la m in o -ä th y la m in o )-2 .5 -d im eth y l-p ., F. 104— 106°, kondensiert. D ih y
drochlorid , F. 254—256°. — Aus 4-C h lor-6 -(p -ch loran ilin o )-2 -ph en yl-p . (F. 124°; erhält
lich aus X u. 4 .6 -D ich lor-2 -ph en yl-p .) mit III 6-(p -C h lo ran ilin o )-4 -(ß -d iä th ylam in oä th yl  
a m in o )-2 -p h e n y l-p ., F. 78—80°; P ik ra t, F. 210°. — Aus 4-C hlor-6-(p-ch loran ilino)-2-  
m eth yl-5-ph en yl-p . (XVIII) u. XIX 4-(p -C h lo ra n ilin o )-6 -(y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o )-2 -  
m eth yl-5 -ph en yl-p . (H y d ra t  vom F. 65—66°). Herst. von XVIII (F. 155— 156°): 4.6- 
D io x y-2 -m elh y l-5 -p h en yl-p . wird mit POCl3 zu 4 .6 -D ich lo r-2 -m eth y l-5 -p h en yl-p ., F. 160°, 
umgesetzt u. diese Verb. mit X behandelt. (F. P. 923 363 vom 5/3. 1946, ausg. 4/7. 
1947. E. Prior. 13/11. 1945.) D o n l e .  4807

American Cyanamid Co., Jackson P. English und Joe H. Clark, H erstellung  von 
M etan ilam idod iazin en  der allg. Formel Ia, in der Dz für den B est eines substituierten 
oder unsubstituierten Diazins (Pyrimidins, Pyridazins oder Pyrazins) u. Z für Wasser

stoff, einen Alkylrest oder einen salzbildenden kation. Best 
steht, werden nach an sich üblichen Verff., z. B. durch Um- 

) — \  Setzung eines m-Aminobenzolsulfonsäureamids mit einem
s /)—so 2—N(Z)—Dz Halogendiazin in Ggw. eines säure bindenden Stoffes, gewon-

—  ia nen. Auch m-Nitro- oder m-Acylaminobenzolsulfonamide
eignen sich als Ausgangsstoffe. In den Beaktionsprodd. kann 

das saure H-Atom der Sulfamidogruppe mit Alkalialkoholaten oder -hydroxyden 
zu den Alkalisalzen umgesetzt werden; auch Salze von Cu, Fe, Al, As, Cr usw. sowie 
von Morpholin, Phenylpropylamin u. anderen Aminen lassen sich hersteilen. Weiterhin 
kann das H-Atom durch Alkylreste ersetzt werden, z. B. durch Behandlung mit Diazo- 
methan, -propan usw. — Z. B. werden 41 (Teile) C h lorpyrazin  (I), 62 Metanilamid (II) 
u. 55 wasserfreies K2C 03 5 Stdn. am Bückfluß bei 160— 180° verrührt, das Gemisch 
gekühlt, in 400 W. gelöst, mit Wasserdampf von I befreit; dann fällt man nicht um
gesetztes II durch Einstellung des pH auf 7,5—8, filtriert, säuert das Filtrat mit Essig-
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säure an. 2-M eta n ila m id o p yra z in , F. 228— 230°. — Aus 2 -M ela n ila m id o p yrim id in  (II) 
u. Na-Alkoholat das N a -S a lz  von II. — Aus II u. 2.5-Dichlorpynmidm (IV) 2-M etan il-  
a m id o -5 -ch lo rp yrim id in  (III); H ydroch lorid . — III auch aus II u. 5-ChJor-2-metbyl- 
thiopyrimidin, F. 60—62°, das bei der Umsetzung von IV mit Methylmercaptan-Na 
entsteht. —  Durch Behandlung von III mit Diazomethan in Ae. erhält man N 1-M eth yl-
2 -m eta n ila m id o -5 -ck lo rp yrim id in , F. 130°. — IV durch Behandlung von 2-O xy-5-chlor- 
p y r im id in  (V) mit POCl3. F. von IV ist 54°, Kp. ist 190°. — V, F. 237—238° (Zers.), 
■wird durch Diazotieren von 2-Amino-5-chlorpyrimidin(sulfat) u. Verkochen der Diazo- 
verb. erhalten. — Die neuen Sulfonamide haben prophylakt. u. heilende Wrkg. gegen
über Protozoen von der Art der Vogelmalariaerreger. (F. P. 921 961 vom 11/2. 
1946, ausg. 23/5. 1947. A. Prior. 14/2. 1945.) D o n l e .  4807

Soc. des Usines Chimiques Rhone-Poulenc (Erfinder; Paul Charpentier), Frankreich
(Seine), H erstellung von P henoth iazinderivaten  der nebenst. allg. Formel, in der Rt 
u. R 2 Wasserstoff oder Alkylreste, R3 u. R4 Alkylreste u. n eine ganze Zahl ¿>1 bedeuten 
u. die Benzolkeme durch Alkyl- oder Alkoxyreste substitu
iert sein können. — P henoth iazin  (I) oder ein Substitutions- 
prod. desselben wird mit einem Dialkylaminoalkylhalogenid 
in Ggw. eines Halogenwasserstoff bindenden Mittels, wie 
NaNH,, u. bes. in der Wärme u. in einem organ. Verdün
nungsmittel umgesetzt. — Z. B. gibt man zu einem Gemisch 
von 60 g I, 240 g Xylol u. 14 g NaNH2 (85%ig.) am 
Rückfluß in l 1̂  Stdn. 40 g Diäthylaminoäthylchlorid, er
hitzt 1 Stde. weiter, kühlt ab, nimmt mit 800 cm3 W. 
auf, macht mit HCl schwach sauer, dekantiert Xylol, neutralisiert die was. Schicht mit 
NaOH, filtriert, macht das Filtrat stark alkal., extrahiert die sich abscheidende Base 
mit Ae., verjagt den Ae., dest. den Rückstand im Vakuum. N -H iä lh ylam in oä lh yl-  
ph en o th iazin , Kp.j,j 200—205°; H ydroch lorid , F. 174— 175°. — In analoger Weise 
N -D iä th y la m in o p ro p y lp h en o th ia z in , Kp.1)6 213—215° u. N -D im eth ylam in oäth ylph en o-  
Ih iazin , Kp.x 183—-187°. — Therapeutica mit antidyspnoischer Wirkung. (F. P. 917 595 
vom  5 /3 . 1945, ausg. 15/1. 1947.) D o n l e .  4807

Harry H ill,P as teu riza tio n . 2 n d e d .  L ondon: H . K . Lewis &  Co. 1947. (Y III  +  296 S.) 21s.
— , D eutsches A rzneibach. 6 . Ausg. N eudruck u n te r  Beifügung von zw eiM itte ilungendesehem .B eichsgesundheits- 

a m tes  über k riegsbedingte Ä nderungen. B erlin : A rbeitsgem einschaft M edizinischer Verlage. 1947. (475 S.) 
DM 18,— .

6. Analyse. Laboratorium.
Leon Segal, E in e verbesserte T rich terkonstruktion . Der größte Teil des Stiels eines 

Glastrichters wird entfernt u. der verkürzte Trichter an einen Normalschliffkonus an
geschmolzen. Als vorteilhaft bezeichnet Vf.die stabile Flaschen- Trichter- Verb., die Ver
hinderung des Überlaufens bei Überfüllung, da der Überschuß im Trichter bleibt, u. 
die gegenüber gewöhnlichen Trichtern vergrößerte Gießgeschwindigkeit. Die Luft 
entweicht durch die Mitte des Trichters, während die Fl. an den Wänden herabläuft. 
(Science [New York] 106. 132. 8/8.1947.) P l e m p e .  5006

N.W. Baryschew, D ie  experim entellen  Grundlagen des Verfahrens der Entnahm e undV or- 
bereitung der Laboratorium sproben zu r A n a lyse . Untersuchtwerden: 1. Abhängigkeit der zu- 
fälligenAnalysenfehler PI vom Feinheitsgrad der Partikeld; 2. optimale Anzahl« der Pro
ben, aus denen die Einwaagen zur Analyse entnommen werden. An Erzen wurden unter
sucht; S u lfid e  mit hohem Pb- u. Zn-Geh. (8,5 u. 6,8%); W -Q uarz-Erze mit ungleich 
großen Wolframiteinschlüssen, 0,33% W 03 ;M olybdänit-Q uarz-E rze, 0,95% Mo; u. Pegm atit 
mit großen Xassi/entkrystallen, 0,55% Sn. Die Einwaagen für die Analysen wurden 
bei jedem Erz auf ein bestimmtes Gewicht (zwischen 1 u. 3 g) festgelegt. Zur Fest
stellung des Verhältnisses von PI u. d  wurden Analysen bei verschied. Feinheitsgrad, 
zwischen 48 u. 220 Maschen, durchgeführt; es konnte keine größere Genauigkeit durcli 
feineres Zerreiben erzielt werden, die Analysengenauigkeit blieb bei 48 Maschen dieselbe 
wie bei 220 Maschen. Nur bei den W-Erzen scheint die geringere Genauigkeit bei 48 
u. 65 Maschen der Grobheit des Materials zuzuschreiben zu sein. Die Ungenauig
keit der Analyse übertrifft jene durch mangelnden Feinheitsgrad verursachte um 
etwa das 3fache. Zwischen V (Variationskoeff. des Metallgeh.) u. n (Anzahl der 
Probeentnahmestellen zur Gewinnung einer Analysenprobe) ist keine Gesetzmäßig
keit zu entdecken. Vf. bemerkt abschließend, daß bei sehr gleichmäßigen Proben 
ein Feinheitsgrad von bis 35 Maschen u. 9 Probeentnahmestellen genügen, bei sehr

6
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ungleichmäßigen sind bis 65 Maschen u. 25 Probenmischungen für die Analysenprobe 
zu empfehlen. (SaBOflCKaa JlaöopaTopiiH [Betriebs-Lab.] 13. 521—32. Mai 1947. 
Allunions-Wiss. Forsch.-Inst, der Mineralrohstoffe.) v. W i l p e r t .  5012

Kenneth M. Richter, E in  R ein igungsgerä t f ü r  P rä zis io n sm ik ro p ip e tten . Beschrei
bung eines einfach konstruierten u. zweckmäßigen Instruments zur Reinigung der Mi
kropipetten u. Mikronadeln des Mikromanipulators nach R. C h a m b e r s .  (Science 
[New York] 1 0 6 . 598—99. 12/12. 1947. Univ. of Oklahoma, School of Med.)

G e r h a r d  G ü n t h e r .  5014 
Victor Sinn, Zw ei einfache, w iderstan dsfäh ige au tom atische B ü retten . ¡Zwei leicht 

zu verfertigende Büretten mit automat. Nullpunktseinstellung, deren eine den häu
figeren Wechsel der Titrierfl. erleichtert, werden beschrieben. — Abbildungen. (Chim. 
analytique [4] 2 9 .  108. Mai 1947. Thann et Mulhouse, Labor, de Recherches des 
Fabriques de Prod. Chim.) M e t z e n e r .  5014

A. Lacourt, P. Stoffyn und A. M. Timmermans, E in e  waagerechte, selbsttä tige, ver
besserte M ikrobürette. Die von H y b b i n e t t e  u .  B e n e d i t t i - P i c h l e r  (C. 1 9 4 3 .  I .  423) 
vorgeschlagene waagerechte, selbsttätige Mikrobürette unterscheidet sich von anderen, 
ähnlichen Meßgeräten dadurch, daß sie kein mittelbares Mittel zur Schätzung der aus- 
geflossenen Flüssigkeitsmenge braucht u. daß die Flüssigkeitssäule durch das Spiel 
der Capillarkräfte u. der Oberflächenspannung gehalten wird. Durch Einbau eines 
um 2—3 cm aufsteigenden Syphons ist es möglich, die Ausströmung der Fl. genauer 
zu regeln, ohne daß die Bürette eine allzu fein ausgezogene Spitze braucht. Die Fl. 
strömt, so lange die Berührung mit der zu bestimmenden Lsg. andauert, aus. Auch 
Büretten ohne capillaren Durchmesser können mit diesem Bremssyphon versehen 
werden, sofern ihre lichte Weite nicht über 3,5 mm liegt. In diesem Falle breitet sich 
der Meniskus im  waagerechten Teil des Geräts aus; man betrachtet die an den kon
kavsten Meniskusteilen angelegte Tangente als Flüssigkeitsgrenze; diese Tangente 
verläuft senkrecht; ihre Lage ist für die Maßeinteilung wichtig u. leicht zu kennzeichnen. 
Der Wert der Maßeinheit des Gerätes beträgt ±0,0011 cm3. Das Gerät erlaubt z. B. 
die Best. von 0,21 y  J mit einer Genauigkeit von ±0,02% . (Mikrochem. verein. Mikio- 
chim. Acta 33. 217—20. 19/7. 1947. Brüssel, Univ., Centre de Microchimie [Orig.: 
franz.]) W e s l y .  5014

— , B esprechung ca lorim etrischer S tan d a rd s . Als calorimetr. Standards werden 
B enzoesäure für den Temp.-Bereich von 10—375° K u. synthet. A l20 3 im Bereich von
0— 1500° K in Betracht gezogen. Wünschenswert erscheint die Schaffung eines han
delsüblichen u. geeichten Pt-Widerstandsthermometers für 10—300° K oder darüber. 
(Chem. Engng. News 2 5 .  2138. 28/7. 1947.) S c h ü t z a .  5016

—, M ikrom ethode zu r B estim m un g des M olekulargew ich ts m it K o fle r s  Schm elz
p u n k tsa p p a ra t (nach R ast). Vf. hat einen Spezialmetallblock, der zu K o f l e r s  Schmelz- 
punktsapp. paßt, konstruiert. Einige Verss. zeigen, daß der Durchschnittsfehler unter 
5% liegt. Bestimmt man statt des F. den E., so ist der Fehler nur halb so groß. (Arch. 
Pharmac. og Chem. 5 4 .  (1 0 4 .)  17. 4/1. 1947.) F r a n k e .  5018

CI. Herbo, Vergleich der G ewichte du rch  d irek te  W ägung. V f. beschreibt eine Meth. 
zum Vergleich der Gewichte durch direkte Wägung, deren Zuverlässigkeit nicht ge
ringer ist als die der klass. Meth. des Gewichtsvergleichs durch indirekte Wägung 
(Substitution u. Transposition). (Analytica chim. Acta [Amsterdam] 1. 254—59. 
Sept. 1947. Brüssel, Labor, de Chim. Minérale et Analyt. de L ’Univ. Libre.)

• F r e t z d o r f f .  5022
R. Grangaud, L abora toriu m snotiz über den  Gebrauch aperio d isch er M ikrow aagen . 

Da bei den üblichen aperiod. Waagen mit einer Empfindlichkeit von 0,01—0,001 mg 
der Beobachtungs- ebenso groß wie der Instrumentfehler ist, wurde an Stelle der 
Regulierschraube, mittels deren das Ablesenetz, vor dem die am Waagebalken fest 
angebrachte Mikrometerskala (I) bei der Wägung sich einstellt, befestigt ist, durch 
eine mit einer Teilungstrommel versehene Mikrometerschraube ersetzt. Sie ist so 
gebaut, daß eine Umdrehung der Trommel genau einem Teilstrich der I entspricht, und 
mit einem festen Zeiger versehen, um die Anzahl der Umdrehungen abzulesen. Mittels 
dieser Einrichtung kann eine weitere Dezimale abgelesen werden, die bei hinreichender 
Genauigkeit und Empfindlichkeit der Waage in Rechnung gesetzt werden darf; jeden
falls aber dient die Einrichtung dazu, zunächst diese Werte der Waage festzustellen. 
Als Beispiel werden die Werte, die an einer BuNGEschen Waage mit einer Empfindlich
keit von 0,01 mg und 50 g Belastungsgrenze nach Anbringung der Verbesserung er
zielt wurden, mitgeteilt: Genauigkeit und Empfindlichkeit bis zu 0,001 mg, also Fehler 
nicht über 0,001—0,002 mg. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 229—30. März/ 
April 1947. Algier, Medizin. Fac., Labor, für biol. Chemie.) M e t z e n e r .  5022
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3 —, S tan dards fü r  F iltr ie rp a p ie r  fü r  d ie A n a lyse . Kurzer Hinweis darauf, daß das
tof| „ N a t i o n a l  B u r e a u  o f  S t a n d a r d s “  Untersuchungsmethoden zur Prüfung vonFiltrier- 
jV papier für analyt. Zwecke ausgearbeitet hat, die sich bes. auf D., Acidität, Reinheit
t;.'‘ der Cellulose, Wasserdurchlässigkeit u. Veränderung bei der Lagerung erstrecken.

(Keine speziellen Angaben.) (J. Franklin Inst. 243. 423—24. Mai 1947.) K a l i x .  5024 
501( D. G. Avery und R. Witty, D iffu s io n sp u m p en : E in e  kritische Betrachtung der

bestehenden Theorien*  Die grundlegenden Theorien für die Diffusionspumpen sind in 
utjv den Jahren 1915—1923 veröffentlicht. Dann erschienen erst wieder etwa ein Jahr
(ftij nach Herausgabe der krit. Betrachtung der Vff. theoret. Arbeiten über dieses Thema,
tes :jj die naturgemäß von den Autoren nicht berücksichtigt werden konnten. G a e d e  faßte
51)14 seine Gedanken 1915 in einer längeren Arbeit zusammen, dann folgte 1916 L a n g m u i r
; u. wieder ein Jahr später C r a w f o r d .  Während alle 3 zunächst die Verschiedenheit der
I,jj von ihnen angewendeten Prinzipien hervorhoben ( G a e d e  die Diffusion, L a n g m u i r
mjg die Kondensation u. C r a w f o r d  die Düsenrichtwrkg.), muß nach dem heutigen Stand
ieia: gesagt werden, daß bei allen drei Typen die Ursache zur Erzeugung eines Hochvakuums
13 die gleiche ist, nämlich die Diffusion von Gasmoll, in das Büschel dispergierender
njjjj! Dampfmoll. (Hg oder Öl). Ein Unterschied besteht eigentlich mehr in der Art, wie
;ms; von den 3 Autoren der hemmende Einfl. infolge Rückdiffusion der Gasmoll, in das
¡)jefl Hochvakuum ausgeschaltet wird; bei G a e d e  durch das Anpassen der freien Weglänge
g,5 der Dampfmoll, an die Abmessungen der Diaphragmaöffnung, bei L a n g m u i r  durch

gjjkj bes. intensive Kühlung zwecks wirksamer Kondensation der Dämpfe, bei C r a w f o r d
durch Richten des Dampfstrahles mit größter Strömungsgeschwindigkeit. All diese 
Überlegungen werden ausführlich erklärt, die Weiterentw. zu mehrstufigen Pumpen 
geschildert u. als wesentlich neuer Beitrag in der Zeit zwischen 1923 u. 1947 auf diesem  
Gebiet der Vorschlag von Ho (1932) herausgestellt, der mehrere parallel geschaltete 

ulü ■ Düsen mit Erfolg verwendete. Die Arbeit schließt mit Hinweisen auf die Beziehungen:
ir Sauggeschwindigkeit, Heizenergie, Vordruck u. Druck auf Hochvakuumseite unter-

£■<0 . einander. (Proc. physic. Soc. 5 9 . 1016— 29. Nov. 1947.) E b e r t .  5026
5dg M. W. Kamenzew, T am m annofen  m it innerem  Schutzüberzug. Zur Vermeidung

i einer schnellen Zerstörung der Kohlenrohre in TAMMANN-Öfen durch die Ofenatmosphäre
■eich ra wird vorgeschlagen, die Rohre innen durch einen feuerfesten Überzug zu schützen.

Für Tempp. bis 1850—1900° kommt eine Schicht aus weißem Korund Nr. 200—230 
mit Zusatz von 10—15% feuerfestem Ton u. für höhere Tempp. geschmolzener Magnesit 

A jjji (zermahlen u. durch ein Sieb Nr. 200—230 gesiebt) mit Zusatz von 5% Wasserglas
in Frage. Angaben über die Anbringung des Schutzüberzuges. (3aBOncKaa Jlaöopa- 
TopiïR [Betriebs-Lab.] 13. 1262. Okt. 1947. Zentrales wiss. Forschungslabor, für 
Schliffe.) H o c h s t e i n .  5028

A. Linford, D ie  V iscositälsbestim m ung von F lüssigkeiten . Zusammenfassender 
Überblick über die verschied. Typen von Viscosimetern u. ihre Arbeitsweise. (Machinery 
Lloyd (Continent. Edit.) 1 9 . 38—44. 8/2. 1947.) G o t t f r i e d .  5040

P. A. Iwanow und G. W. Aronowitsch, R otationsviscosim eter W IR -4 5 . Mit dem 
beschriebenen Viscosimeter kann innerhalb eines Meßbereichs von 0,01—40 P eine 
Messung in 2 —5 Min. ausgeführt werden. Die Messung beruht auf der Änderung des 
dynam. Widerstandes eines Motors durch die von der Viscosität der Fl. abhängige 
Drehgeschwindigkeit des darin befindlichen Rotors. Die Messung erfolgt mittels einer 
Wh e ATSTONEschen Brücke auf Grund einer empir. Eichkurve. Einzelheiten werden an 
Hand einer Abb. beschrieben. (3aBOflCKaaJIa6opaTopna [Betriebs-Lab.] 13.237—38. 

î t Â i k  Feln\ 1947. Gorki, Phys.-techn. wiss. Forschungsinst.) R. K. M ü l l e r .  5040
Fernand Charron, B allis tisch es Viscosim eter. Das bes. für sehr viscose Fll. geeig

nete Viscosimeter besteht aus einer Capillare, aus der die zu untersuchende Fl. unter 
einer bestimmten Schubspannung austritt, die durch Verschiebung eines Stempels in 

é t é  einem weiteren, mit der Capillare verbundenen Zylinder hervorgerufen wird. Der 
Jfitieli Stempel selbst erfährt den erforderlichen Impuls durch ein Rammpendel. Es werden 
,j,eSjä die der Wirkungsweise dieses Viscosimeters zugrunde liegenden Beziehungen abgeleitet,
. ¡d» aus denen hervorgeht, daß hier die Messung der Viscosität auf diejenige eines Winkels 
'stellt!. u- einer Länge zurückführbar ist. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1472—74. 28/5. 
ndficl- 1947.) H e n t s c h e l .  5040
ng er- F. Cap, B em erkungen zu  einer einfachen Dichtebestim m ungsm ethode f ü r  F lü ssig -
i'ehk1 keiten. Von G i c k l h o r n  (vgl. Protoplasma 7 . [1929.]) ist ein Verf. zur schnellen Best. 
Harz/ der D. kleinster Flüssigkeitsmengen empfohlen worden. Es besteht darin, daß man die 
22 FL (H- =  Sj) in eine Capillare anhebt u. diese auf eine Lsg. vergleichbarer D. ( =  sa) 

vorsichtig aufsetzt. Die Umschichtung der beiden Fll. erfolgt um so schneller, je größer
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der D.-Unterschied (sL—s2) ist. Die Passagezeit des in der Capillare zwischen 2 Marken 
aufsteigenden Flüssigkeitsfadens läßt sich abstoppen. Die graph. Darst. der Abhängig, 
keit der Passagezeit vom D.-Unterschied (Sj—s2) ergibt eine Hyperbel, die je nach der 
Fl. verschieden hoch liegt. Vf. untersucht die physikal. Art des Parameters, der die 
La<m der Hyperbeln bestimmt, u. stellt eine Gleichung für die vorliegende Hyperbel
schar auf. (Mikrochem. verein. Mikrochim. Acta 33. 195— 99. 19/7. 1947. Wien,
Univ., Inst, für theoret. Physik.) W e s l y .  5042

A. M. Airumow, E in  A räom eter zu r D ich tebestim m ung tonh altiger L ösungen  neuer 
K on stru k tion  nach M ichailow . Das Aräometer nach M i c h a i l o w  besteht aus einem Gefäß 
aus Weißblech, mit einem Außendurchmesser von 65 mm u. einer Höhe von 365 mm. 
Im oberen Teil des Gefäßes ist auf der Außenseite eine Skala von 1,0— 2,5 angebracht. 
Gesamtgewicht des Aräometers 130 g. 400 cm3 der zu bestimmenden tonhaltigen Lsg. 
werden in das Gefäß gegossen u. das Gefäß wird in reines W. getaucht. Eintauchtiefe =  
spez. Gewicht. Genauigkeit 0,01— 0,02. (HeiJ>THHoe X o 3 H Ü c t b o  [Petrol.-Wirtsch.] 
25. Nr. 5. 28. Mai 1947. Baku.) .. T r o f i r i o w .  5042

Igor Voinovitch, D ie  a n a ly tisch e C hem ie in der U d S S B . Überblick über die Entw. 
der analyt. Chemie in Rußland während der letzten 25 Jahre. (Chim. analytique [4] 
29. 257— 59. Nov. 1947.) M e t z e n e r .  5050

G. Charlot, D ie  N ü tzlich k e it der D efin itio n  der S äuren  u n d  B asen  nach Brönsiedl 
in  der a n a ly tisch en  Chem ie. Es werden die Vorteile der BRÖNSTEDTschen Definition 
der Säuren u. Basen u. ihre Anwendung auf die analyt. Chemie diskutiert. Mit ihrer 
Hilfe lassen sich die pH-Formeln der Säure-, Basen- u. Salzlsgg. vereinheitlichen u. ihre 
Anwendung vereinfachen, außerdem lassen sich analoge Überlegungen für das Redox- 
syst. u. den Elektronenaustausch anstellen. Ebenso ermöglicht diese T b orie im Falle 
der nichtwss. Lösungsmittel,die Begrenzung der Aciditätsskala vorauszusehen u. die in 
inerten Lösungsmitteln auftretenden Erscheinungen zu erklären. (Analytica cliim. 
Acta [Amsterdam] 1. 59— 68. Jan. 1947. Paris, Ecole de Phys. et de Chim. ind.)

G. Charlot, J. P. Wolff und S. Lacroix, E in e  V era llgem einerung der Theorie von 
B rönsted  in der analytischen  Chem ie. Vff. machen den Vorschlag, alle Rkk. als einen 
Teilchenwechsel aufzufassen entsprechend: 1. Austausch von Elektronen zwischen 
Oxydant u. Reduktor, das würde gleichzeitig der klassischen Auffassung von Oxy- 
dations- u. Reduktionsrkk. entsprechen; 2. Austausch von Ionen u. polaren Moll, 
zwischen einer Donator- u. Acceptorverbindung. Hierher gehört auch der Austausch 
von Protonen zwischen Säuren u. Basen. Bei dem größten Teil aller Rkk. handelt es 
sich um den Austausch von Ionen u. Vff. wenden auch in diesen Fällen die von B r ö n 
s t e d  für den Austausch von Protonen angestellten Überlegungen an. Dadurch treten 
zwischen diesen verschied. Reaktionstypen Analogien auf, die große Vereinfachungen 
m it sich bringen. Betrachtet man die einzelnen Rkk. als Funktionen der Natur der 
ausgetauschten Teilchen, besteht die Möglichkeit, etwas über den Einfluß der verschied, 
bekannten Faktoren zur Steuerung vorauszusagen. (Analytica chim. Acta [Amsterdam]
1. 73—-89. März 1947. Paris, Ecole de Physic et de Chim. Ind.) F r e t z d o r f f .  5050 

Luis W. Alvarez, D ie  M essun g  ku rzer Z eiten . Mit Unterstützung der Atomenergie
kommission wurden Meßprinzipien moderner Frequenzspektrometer abgewandelt, um 
einen einfachen Impuls von IO-9 Sek. Dauer durch Einschalten von Verzögerungs
gliedern u. Beobachtung von Interferenzen zu bestimmen. Heine Einzelheiten. (Physic. 
Rev. [2] 7 2 . 741. 15/10. 1947. Berkeley, Calif., Univ.) H. L o r e n z .  5052

N. W. Golub, Laboratorium sgerät zu r  ununterbrochenen E lek tro lyse  m it einem  Filter
d iaph ragm a. Kurze, durch eine Figur erläuterte Beschreibung des Geräts. (3aBOflCKaft 
J la ß o p a T o p n H  [Betriebs-Lab.] 13. 1257. Okt. 1947. Ukr. Zweigstelle des Inst, für 
Cellulose- u. Papierind.) K i r s c h s t e i n .  5054

G. A. Lanskoi und W. I. Titow, U ber das A rbeiten  m it Kalom el-H albelem enten. 
Es wird für das Kalomelhalbelement eine Art K i p p - App.-Form empfohlen, eine Rund
röhre mit mehreren Einschnürungen u. m it Seitenröhrchen. In  der untersten Kugel 
ist das Hg, in der nächsten HgCl -j- Hg, darauf KCl; oben die Lsg.; der Pt-Draht wird 
durch ein Glasröhrchen eingeführt. Die Anordnung verträgt Schütteln u. sogar Um
kippen, ohne daß ein Umladen erforderlich wäre. —- Das Herauskriechen des KCl 
wird am besten dadurch vermieden, daß man die Halbelementröhren m ittels Kork
stopfen in die Öffnungen der Porzellanplatte eines Exsikkators einsteckt u. die Seiten
rohrverb. in eine KCl-Lsg. eintauchen läßt. Es genügt auch das Einfüllen von KCl-Lsg. 
in den Boden des Exsikkators, um Eintrocknen u. Kriechen des KCl zu vermeiden. 
(3aBOflCKaa J la ß o p a T o p i i J i  [Betriebs-Lab.] 13. 1017— 18. Aug. 1947. Allunions-

F r e t z d o r f f .  5050

Inst, der Mineralrohstoffe.) v . W il p e r t . 5054
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Thomas Merton, In terferenzm ikroskopie. Bei der Interferenzmikroskopie handelt 
es sich um eine opt. Meth., um Objekte vergrößert sichtbar zu machen, deren Brechungs
exponent sich nur sehr wenig von demjenigen der Umgebung unterscheidet. Sie besteht 
darin, daß das Objekt zwischen zwei halbdurchlässige Glasplatten gebracht wird. 
Läßt man monochromat. Licht einen solchen Plattensatz durchlaufen, wobei beide 
Platten exakt parallel in geringem Abstand voneinander lokalisiert sind, dann erhält 
man bei Änderung des Abstandes period. auftretende Maxima u. Minima der Durch
lässigkeit. Die durchgelassene Intensität zeigt bes. eine sehr steile Abhängigkeit von 
dem Plattenabstand. Wird nun an Stelle von Luft ein Beobachtungsobjekt mit den 
oben gek. Eigg. bzgl. des Brechungsexponenten eingebracht, dann ist dies äquiva
lent einem Luftpolster örtlich unterschiedlicher Stärke. Man erhält so ein kontrast
reiches Bild des Objektes. Vf. berichtet über verschied. Unterss. an dieser von 
ihm im wesentlichen entwickelten Meth. u. diskutiert bes. zusätzliche opt. Maß
nahmen mit dem Ziel, den Arbeitsbereich der Interferenzmikroskopie zu erweitern. 
(Proc. Boy. Soc. [London], Ser. A 191. 1—6. 26/9. 1947.) R e u s s e .  5056

J. P. Wolff, A cid im etr ie  in  organischen Lösungsm itteln . Die relative Stärke der 
Säuren ändert sich in verschied. Lösungsmm. 1. mit der Dielektrizitätskonstante (DE.) 
u. 2. mit den sauren oder bas. Eigg. des betreffenden Lösungsmittels. Auf Grund 
theoret. Überlegungen lassen sich folgende einfache Regeln auf st eilen. Es werden 
3 Typen von Säuren unterschieden: 1. ungeladene Säuren (HCN, H B 02, HF); 2. positiv  
geladene Säuren (NH4+, Salze von Amminen, hydratisierte Kationen [A1(H20 )3]3+) u. 
negativ geladene Säuren (saure Salze von mehrbas. Samen). Handelt es sich um zwei 
Samen vom gleichen Typ, bleiben ihre relativen Stärken die gleichen unabhängig von 
der Größe der DE. des verwandten Lösungsmittels. Handelt es sich um zwei Samen von 
verschied. Typus, ändert sich ihre relative Stärke mit der DE. des Lösungsmittels. Die 
Stärke ungeladener Säuren bleibt konstant, die positiv geladener wächst u. die negativ 
geladener nimmt ab, wenn dieD E. desLösungsm. sinkt. Bei Lösungsmitteln, derenDE. 
<  20 ist, ändert sich die relative Stärke positiv geladener Säuren nicht mehr, während 
die negativ geladener steigt. In sauren bzw. bas. Lösungsmitteln ist der Stärkebereich 
von Samen beschränkt, da in samen bzw. bas. Lösungsmitteln keine stärkere Säme 
bzw. Base bestehen kann als das Lösungsm. selbst. In inerten Lösungsmitteln dagegen 
ist der Stärkebereich der Säuren nicht begrenzt. Diese Regeln sind ebenso auf Lösungs
mittelgemische wie auf reine Lösungsmittel anzuwenden. Durch Mischung von zwei 
oder mehreren Lösungsmitteln läßt sich die DE. entsprechend der betreffenden Säure 
modifizieren. Weiterhin erlauben diese Regeln, die Stärke einer Säme in einem ge
gebenen Lösungsm. vorauszusagen (Analytica chim. Acta [Amsterdam] 1. 90—112. 
März 1947. Paris, Labor, de Chim. analyt. de l'Ecole de Physic et de Chim.)

F r e t z d o r f f .  5066

a) Elemente und anorganische Verbindungen.
Ju. A. Kljatschko und N. P. Kondratjuk, Untersuchungen zu r Theorie der chemischen  

A n a ly se . I. Mitt. E ntstehung der N iederschläge und gew ichlsanalytische M ethoden.
II. Mitt. A bhängigkeit des F ällungsprozesses sow ie der E igenschaften des N iederschlags 
von der Reihenfolge der Zugabe der Lösungen. I. Zur Prüfung mehrerer analyt. Theorien 
werden Verss. zur Ausfällung des B aS04 u. Fe(OH)3 durchgeführt : 1. Wss. u. wss.- 
alkohol.-Lsgg., 0,1—0,4—1,0—4,0n (A.-Lsgg. b ei0,1 nbis 80%, bei 0,4nbis 60% A.), von 
BaCl2 +  K 2S 0 4 oder H2S 0 4 werden in gleichen Mengen (je 25—50 ccm) zusammen
gegossen u. mit demselben Vol. W. oder W.-A.-Lsg verd.; die Lsgg. werden erhitzt; 
die Fällung wurde auf zweierlei Art durchgeführt: langsam (5— 1945 Min.) u. auf ein
mal. 2. Auf ähnliche Art wurden wss. u. wss.-alkohol.-Lsgg. von FeCl3 in NH3, 0,5 bis
1—2-—3—4—5n, mit 10—90 Vol.-% A. bei konstanter Temp. (die Fe-Fällung ist sehr 
Temp.-empfindlich) ausgefällt. Es wurden die Voll, der entstehenden Ndd. gemessen. 
Es konnte gezeigt werden, d a ß  das von T a n a n a j e w  empfohlene Verf. zweier Fällungs
arten (rasch u. langsam) gut ist, seine Einteilung in krystalline u. amorphe Körper 
veraltet ist u. in der Praxis das Gegenteil dessen einiritt, was man erwartet. Zur 
Erklärung reichen auch die Theorien von W e y m a r n  u .  H a b e r  nicht aus. Nach Vff. 
muß die Solvatation beachtet werden: Hydrophilie u. -phobie bei wss., Lyophilie u. 
-phobie bei wss.-alkohol.-Lsgg., wodurch die Syneresis (Verdichtung) der Ndd. sowie die 
Wahl des passenden Fällungsverf. eine einheitliche Erklärung finden; die Empfindlich
keit des Nd. gegen das Fällungsverf. läßt den Grad der Lyophilie des Nd. erkennen. —-
II. Es werden in derselben Art dieFällungen von Mg(OH)2, ferner von MgC03 u. MgHP04 
untersucht. 50 ccm 2n M gS04-7 H20  +  10 ccm lOnNaOH werden rasch oder langsam 
zusammengegossen u. mit 150 ccm W. auf 210 ccm (konstantes Endvol.) v e r d ü n n t .
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Zusatz von NaOH zu Mg ergibt Ndd. anderer Art als bei umgekehrtem Zusatz, im ersten 
Fall werden hydrophilisierende Mg-Ionen, im zweiten hydrophobisierende OH-Ionen 
auf der Oberfläche des Nd. adsorbiert. Auch wss. -alkohol. Lsgg. wurden untersucht, u. zwar 
wurden 50 ccm M gS04-7 H 20  (24,613 g in 125 ccm A. -f- 225 ccm W. =  350 ccm) mit 
1,5 ccm 10n NaOH versetzt u. mit 150 ccm Gemisch (65 ccm A. +  85 ccm W.) verd.; 
umgekehrte Zusatzfolge der wss.-alkohol. Lsgg. wurde nicht untersucht. Zusätzliche Verss. 
wurden mit 2nM gS04-7 H ,0  u. C 03- u. H P 04-Ionen ( 2 11 u .0,7n Na-Salze dieser 
Anionen) durchgeführt. Das Gesamtergebnis ist nicht so einfach zu deuten wie die 
Verss. mit B aS04 u. Fe(OH)3, da dieselben Ndd. [Mg(OH)2 z. B .] hydrophil oder hydro
phob reagieren je nach dem vorhandenen Überschuß-Ion (OH, M g): Mg-Ion im Über
schuß bedingt einen hydrophoben, jedoch organo. (A.-)-philen Niederschlag. Alle Verss. 
mit Mg(OH)2, MgC03 u. M gHP04führen zum Begriff der solvatotrop.Wrkg. der potential
bestimmenden Ionen (I), deren Solvatationsgrad auf dem Nd. dessen Solvatations- 
höhe bestimmt. Haben die I einen annähernd gleichen Solvatationsgrad, so bekommt 
der Nd. einen bestimmten Charakter (er wird z . B.  lyophoh), bei verschied. Solvatations
grad der genannten Ionen wirkt sich die Reihenfolge der Reagenzienmischung unter
schiedlich aus. Der Solvatationsgrad hängt jedoch auch von der Gitterstruktur des Nd. 
ab, auf dem das I adsorbiert wird. Das Altern der Ndd. wird so aufgefaßt, daß d iel sich 
durch die Lsg. hindurch austauschen u. dabei die thermodynam. stabileren hydro- 
phobisierenden Ionen in der Adsorptionsschicht vorherrschend werden. (3aBOgCKafl 
JlaoopaTopilH [Betriebs-Lab.] 13. 901—16. Aug. 1947. Kriegs-Veterinär-Akad., 
Lehrstuhl der anorgan. u. analyt. Chemie.) v .  W i l p e r t .  5100

L. Kuhlberg und L. Matwejew, D ie  A n w en dun g organischer R e doxsystem e in  der 
anorganischen A n a ly se . VI. Mitt. L eukofluorescein  a ls  R eagens zu m  N ach w eis von 
S p u ren  von O x yd a tio n sm itte ln . (V. vgl. JKypHaji 06in;eö X h m h h  [J. allg. Chem.] 8. 
(70.) [1938.] 1139; C. 1939. II. 4289.) Um L eukofluorescein  (I) zum Nachweis von 
Spuren oxydierender Stoffe mit Erfolg verwenden zu können, wird von Vif. ein spezielles 
Verf. zur Herst. eines empfindlichen Präp. der Leukoverb. ausgearbeitet. Danach wer
den 20 g Eluorescein in der Kälte in 10 ccm einer 5%ig. Lsg. von KOH oder NaOH 
gelöst, 2ccm 5% ig. Na-Amalgam hinzugefügt u. einige ccm PAe. zur Bedeckung der 
Flüssigkeitsoberfläche. Es wird 1—2 Min. kräftig geschüttelt bis zum Verschwinden 
der Farbe. Das derart gewonnene Präp. ist ca. 1 Tag haltbar. Wird I als Reagens in 
einem alkal. Medium angewandt, so werden in ein Reagensglas erst 1—2 ccm PAe. u. 
1 ccm I eingebracht u. anschließend die zu prüfende F l .; nach 1/ 2 Min. wird 1 ccm konz. 
NH,OH hinzugefügt. Kontrollbest. mit dest. Wasser! Soll in saurem Medium gear
beitet werden, so werden vor der NH4OH-Zugabe 2,5 ccm 10%ig. HCl hinzugefügt. Prü
fung einer Reihe von Oxydationsmitteln ergab, daß sich mit I noch nachweisen 
lassen in saurem Medium: S 20 8" 100,0 y ,  F e 100,0 y , J 0 3' 8 ,0  y ,  BrOs' 4,5 y , u. in 
alkal. Medium: M n "  0,1 y , M n O /  0,065 y ,  F e (C N )3 "  0,030 y .  Mit Hilfe von I lassen 
sich auch schnell Peroxyde im Ae. nachweisen. (JKypHaJi O öm eö X h m h h  [J. allg. 
Chem.] 17. (79.) 457—59. 1947. Kiew, in st, für Ernährung.) Ulmann. 5100

M. A. Popow, Z u r A n w en dun g des M e th y lv io le tts  in  der q u a n tita tiven  Analyse. 
Verunreinigungen (z. B. Fe, Cu) im M elh ylv io le tt stören seine Verwendung, z. B. die 
Best. von Zn u. Cd. Zur Entfernung des Cu (bis zu 0,7%) wird empfohlen: 1,5 g des 
kryst. Präp. fein zerreiben, in 100 ccm warmer (60—70°) l,5% ig. HCl lösen; nach dem 
Abkühlen 10—15 Min. lang einen starken H 2S-Strom durchleiten, 10 Min. absitzen 
lassen, filtrieren; das Filtrat auf die Hälfte eindampfen (H„S ist dann verflüchtigt), 
auf 100 ccm verdünnen u. verwenden. (3aBOflCKaH JlaßopaTopiiH [Betriebs-Lab.] 13. 
1489. Dez. 1947. West-sibir. Geolog. Verwaltung, Zentral-Labor.) v. W i l p e r t .  5100

R. Beicher und G. Ingram, E in  neuer Farbflecknachw eis f ü r  S u lfite  u n d  Schwefel
d io x yd . Eine neue Tüpfelrk. auf Sulfite u. SO, benutzt haltbare Reagenzien. Man läßt 
die durch Ansäuern mit 2nH2S 0 4 entwickelten SOa-Dämpfe auf einen Tropfen an
gesäuerter NH4-Metavanadat-Lsg. treffen, wobei Red.zu V lv eintritt. Bringt man dann 
den Tropfen auf Tüpfelpapier mit FeCl3 Zusammen u. danach mit ammoniakal. Dimethyl- 
glyoxim(I)-Lsg., so verursachen die durch Rk. mit V IV gebildeten Fe2+-Ionen die 
bekannte kirschrote Färbung. Statt des I kann man auch o-Phenanthrolin oder a.a'-Di- 
pyridyl verwenden, die im Gegensatz zu jenem haltbare Färbungen liefern. D ie unter 
den Bedingungen der Rk. gleichfalls reduzierend wirkende Gase entwickelnden Thio- 
sulfate, Sulfide u. Nitrite müssen vorher beseitigt werden, dieses durch Zufügung von 
Anilinchlorhydrat, die beiden ersten durchFällung mit Hg(II)-Chlorid, u. hinderndann  
auch bei großem Überschuß nicht den Sulfitnachw., durch den noch 4 y  erfaßt werden. 
Diese Nachw.-Meth. bietet auch Aussicht zur colorimetr. Mikrobest, des SO,. (Analytica
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chim. Acta [Amsterdam] 1. 417—20. Dez. 1947. Aberdeen, Univ., Dep. of Chem.; 
Maidenhead, Courtaulds, Ltd., Res. Labor.) M e t z e n e r .  5110

Margot Goehring, E in  Verfahren zu r B estim m ung von S u lfo x y la t, B isu lfit, T hio- 
su lfa t und von P oly th ion at nebeneinander. Die bisherige, im wesentlichen auf KüR- 
t e n a c k e r  (1938) zulückgehende Meth. erlaubt durch indirekte Analysenverff. die 
jodometr. Best. von Polythionaten(S30 6'', S40 6", S60 6"), Bisulfit u. Thiosulfat neben
einander. Jedoch war es nicht möglich, diese Substanzen auch bei Anwesenheit von 
Sulfoxylat (Hyposulfit) in ihrer Gesamtheit nebeneinander durch jodometr. Titration 
zu erfassen, weil Sulfoxylat ebenso wie Thiosulfat durch Jod sofort oxydiert wird. 
Vf. arbeitet eine Meth. zur titrimetr. Best. der Einzelverbb. in gemeinsamer Lsg. aus. 
Von letzterer wird eine 1. abgemessene Menge zu überschüssiger angesäuerter Jodlsg. 
zugesetzt, das nicht verbrauchte Jod mit Thiosulfat zurücktitriert. 10 ml 0,lnJodlsg. =  
0,25 mMol Sulfoxyl (H2S 0 2) oder 0,5 mMol Sulfit (HSOs) oder 1 mMol Thiosulfat 
(S2Oa" ): Verbrauch a ml Ö,lnJodlsg. (s. Gleichungen am Schluß des Referates). Zu 
einer2.abgemessenenMenge werden5 ml 38—40%ig. Formaldehydlsg. zugegeben u. nach 
Ansäuern mit 10%ig. Essigsäure mit 0,lnjodlsg. titriert (Erfassung von Sulfoxylat 
u. Thiosulfat. 10 ml 0,lnJodlsg. =  0,25 mMol H2S 0 4 oder 1 mMol S A " :  Verbrauch 
b ml 0,lnJodlösung. Eine 3. Probe wird mit 30 ml 0,4nNa2S 0 3-Lsg. versetzt, wodurch 
S40 6" u. S60 6" in S20 3" überführt werden. Nach Neutralisation u. 5 Min. Stehen werden 
5 ml 40%ig. Formaldehydlsg. u. 20 ml 10%ig. Essigsäure zugegeben u. mitO,lnJodlsg. 
titriert. 10 ml 0 ,lnjodlsg . =  0,25 mMol H2S 0 2 oder 1 mMol S20 3" oder 1 mMol 
S40 6" oder 0,5 mMol S60 8": Verbrauch c ml 0,lnJodlösung. Zu einer 4. abgemessenen 
Menge wird nach Ansäuern 0,lnjodlsg. in geringem Überschuß zugesetzt, dadurch 
werden H2S 0 2in S 0 4" u. S20 3" in S40 6" überführt. Nach Zugabe von 30 ml 0,4nNa2- 
S 0 3-Lsg. wird wie bei der 3. Probe titriert: Verbrauch c' ml 0,lnjodlösung. 10 ml der 
c'-Jodmenge =  2 mMol S20 3" oder 1 mMol S40 6" oder 0,5 mMol S A " -  Eine 5. Probe 
wird zunächst mit Jod titriert, dann mit W. auf 250 ml verdünnt. Zusatz von 7 ml 
10%ig. KCN-Lsg., Neutralisation gegen Phenolphthalein, 5 Min. Stehenlassen, Zugabe 
von 5 ml 40%ig. Formaldehydlsg., Ansäuern mit 5 ml verd. H2S 0 4 (1 :4), Titration mit 
0 ,ln  Jodlsg. bis zur bleibenden Blaufärbung, Verbrauch d ml 0,lnjodlösung. 10 ml 
0,lnJodlsg. =  2 mMol S20 3" oder 1 mMol S40 6" oder 1 mMol S A " . Zu einer 6. Probe 
Zugabe von 30 ml 0,4nNa2SO3-Lsg., Neutralisation mit NaOH gegen Phenolphthalein, 
5 Min. Stehenlassen, Ansäuern mit 20 ml Essigsäure, Titration zuerst mit 2n-, dann 
mit 0,ln  Jodlsg., Fortsetzung dann wie bei 5. Probe: Verbrauch d' ml 0,lnJodlösung. 
10 ml der verbrauchten Jodmenge =  2 mMol S20 3" oder 2 mMol S4Oe" oder 1 mMol 
S A " . Eine 7. Probe wird mit Jodlsg. titriert, anschließend Sulfidabbau nach 
K u r t e n a c k e r ,  10 ml 0 ,ln  Jodlsg. — 1 mMol S20 3" oder 0,5 mMol S3Oe" oder 0,5 
mMol S40 6" oder 0,5 mMol S A " :  Verbrauch e ml 0,lnJodlösung. Sulfidbest, durch 
Fällung als ZnS u. Differenzbest, zwischen Gesamtjodverbrauch u. Jodverbrauch 
nach Zn-Fällung möglich. Zur Errechmfng der einzelnen S-Fraktionen werden fol
gende Gleichungen angegeben:

, ,  , „  a—b a + 2 c ' —2 d'—c 4 d '—2 c'
mMol H2S 0 3 =  “20-  oder  gö  mMol H2S20 3 =  — ^ -----

„  , „  b +  2 e'—4 d' c—2 d' c—2 d
mMol H2S 0 2 =   n  oder ' 40 1111101 H2S3°« =  ~ 20“

mMol H2S40 8 =  mMol H2S60 6 =

(Z. analyt. Chem. 128. 6—9. 1947.) H a n s o n .  5110
M. A. Portnow und Ss. I. Elkina, Schnellbestim m ungsm ethode fü r  Fluor. Das be

schriebene Verf. ist für Verdünnungen von 40—1200 mg/1 bei Raumtemp. ( —20°) 
geeignet; Dauer der Best. 5 Minuten. — Zu 50 ml verd. Fluoridlsg., enthaltend 2 bis 
60 mg F, gibt man 50 ml A., 3 Tropfen einer 0,1 mol. K3[Fe(CN)8]-Lsg. u. eine Suspension 
von KCe [Fe(CN)6] in solcher Menge, daß in der titrierten Lsg. eine feste Phase vorhanden 
ist. Als Elektrodenpaar dient eine Pt-Kalomel-Elektrode. Man titriert bei 150 mV mit 
Ce(N03)3-Lsg. (50 g/1), bis die Galvanometemadel nicht mehr auf 0 steht. (3aBOflCKaa 
JlaöopaTopua [Betriebs-Lab.] 13. 822—24. Juli 1947.) F ö r s t e r .  5110

A. K. JBabko, Über d ie  M ethodik  der colorimelrischen B estim m ung des F luors. Den 
auf Entfärbung stark gefärbter Komplexverbb. beruhenden colörimetr. Bestimmungs
methoden des F liegt das Schema F -j- MR MF -¡- R zugrunde, wobei der MF-Komplex
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sehr beständig u. der MR-Komplex stark gefärbt sein muß. Das Eisenrhodanverf. 
ist schlecht geeignet wegen geringer Beständigkeit des Fe-F-Komplexes u. schwacher 
Intensität der Färbung. Ebenfalls geringe Farbintensität, jedoch hohe Beständig
keit des gebildeten F-Komplexes hat die Rk. des F mit der T i-H 20 2-Komplexverbindung. 
Sie wird von Fremdionen wenig beeinflußt. Die Ali zarinkomplexverbb. von Zr u. 
Th genügen den beiden Anforderungen der Beständigkeit des gebildeten^F-Komplexes 
u. der Farbintensität. Die Rk. wird jedoch von fremden Ionen, wie S 0 4", P 0 4'" usw. 
stark beeinflußt. Die Auffindung von Bestimmungsmethoden, bei denen eine Färbung 
(statt wie frütier üblich eine Entfärbung) eintritt, wird als be... vorteilhaft bezeichnet. 
(3aBOflCKaaJlaßopaTopHS [Betriebs-Lab.] 13. 803—07. Juli 1947. Kiew, Univ.)

F ö r s t e r .  5110
M. M. Rainess und B. A. Freidlina, B estim m un g  kleiner M engen von F luor in  w e ißem  

R u ß . Der als Füllmittel in der Gummiindustrie benutzte, aus S i 0 2 bestehende sogenannte 
„ w e iß e  R u ß " , der durch doppelte Umsetzung zwischen NH3 u. H2SiF6 erhalten wird, 
darf nicht mehr als 0,02% F enthalten. Für die von den Vff. ausgearbeitete photo- 
eolorimetr. Bestimmungsmeth. wird l g  S i0 2 unter Zugabe von 2 g fein gepulvertem  
Ferrosilicium in einem mit Tropftrichter versehenen Kolben mit 50 ml H2S 0 4 (1:2)  
destilliert. Das Destillat (35—40 ml) enthält die S i0 2 in Form von H 2SiF6. Etwaige 
Trübungen werden durch Filtration durch ein poröses Glasfilter beseitigt. Nach Zu
gabe von 2 ml 3nH2S 0 4, 2 ml 3nHCl u. 5 ml Zr-Alizarin-Indicator wird colorimetriert. 
Die Dest. ergab sowohl bei Zugabe von NaF wie ohne Zusatz bei einem Geh. von 0,1 mg F 
in 1 g S i0 2 genaue Werte. Der Indicator wird durch Vermischung von 25 ml einer 
Lsg. von 0,17 g Alizarinsulfonatriumsalz in 100 ml dest. W. u. 25 ml einer Lsg. von 
0,87 g Zirkonnitrat in 100 ml dest. W. hergestellt, die nach 10—20 std. Aufbewahrung 
im Dunkeln mit 100 ml dest. W. versetzt wird. Dauer der Best. ca. 1 Stunde. Die 
volumetr. u. potentiometr. Meth. erwies sich nach eingehenden Verss. für die Best. von 
F in weißem Ruß als unzureichend. (3aBOflCKaa JlaÖopäTOpilH [Betriebs-Lab.] 
13. 819—22. Juli 1947. Staatl. Inst, für angew. Chem.) F ö r s t e r .  5110

Ju. A. Tschemichow und Je. I. Wendelstein, D ie  B estim m u n g  von F lu or in  m eta lli
schem Z irk o n iu m . Die Herst. von metall. Z r  ist gewöhnlich an die Red. von K 2ZrF6 
durch metall. Na gebunden. Infolge der schwierigen Löslichkeit der hierbei erhaltenen 
Fluoride kann das metall. Zr noch F  sowohl in  Form von K 2ZrFg als auch von NaF 
enthalten. Bei der Best. von F nach der Destillationsm eth. ist seine voraufgehende 
Trennung von Zr erforderlich. Zu diesem Zweck wird eine einleitende Sinterung des 
metall. Zr mit Na2C 03 im Pt-Tiegel durchgeführt. Der wss. Auszug wird m it H 2S 04 
u. Kieselsäure mit nachfolgendem Abdampfen von H 2SiF6 behandelt. Der weitere 
Analysengang is t gleich dem von den Vff. vorgeschlagenen Verf. zur Best. von F  in Be- 
Materialien (vgl. C. 1948. I. 142). (3aBoacKaa JlaöopaT opiia [Betriebs-Lab.] 
13. 815:—16. Juli 1947. Moskau, Elektrolampenwerk.) H o c h s t e i n .  5110

R. Ss. Pilnik, B estim m ung der C hloride nach dem  m ercurom etrischen  Verfahren. 
20—40 ccm der Prüflsg. werden im Erlenmeyer (150—200 ccm), falls alkal., neutrali
siert (mit H N 03, Phenolphthalein oder Lackmuspapier), 5 Tropfen H N 0 3 1,4 Über
schuß Zugefügt, 0,5 ccm 0,05nNH4CNS, 0,5 ccm 50%ig. F e(N 03)3-Lsg. zugesetzt u. die 
gefärbte Lsg. mit 0,lnHgNO3 bis farblos titriert. Blindprobe ohne Prüflsg. erforderlich, 
die ccm H gN 03 werden von den ccm der Analyse abgezogen. — D ie erhaltenen H g- 
Rückstände werden filtriert, kalt gewaschen bis nicht mehr sauer (Methylorange) u. 
im Kolben mit dem gleichen Gewicht (10 g : 10 g) Fe-Späne, 50 ccm W., 20 ccm 
konz. HCl erwärmt bis zum Grauwerden, durch Zusatz von 10 ccm konz. HCl alles 
Fe gelöst, die gefärbte Lsg. abdekantiert, mit HCl u. W. kalt gewaschen, filtriert, 
getrocknet u. das metall. Hg wie üblich gereinigt. Ausbeute 94%. Beleganalysen 
befriedigend. (3aBO«CKaH JlaöopaTopna [Betriebs-Lab.] 13. 687—89. Juni 1947. 
Uraler chem.-wiss. Forschungsinst.) v. W i l p e r t .  5110

Colette Loeb, Albert Bänderet und Jean Meybeck, Ü ber d ie  B e stim m u n g  von  CI 0 2 
in  einer vm ßrigen Lösung von N a C l und N a C l 0 2. Es wird eine polarograph. Meth. angege
ben, um Mengen des neutralen Mol. ClOa zwischen 1/2500 u. 1/250 Mol bei Ggw. gleich
bleibender Mengen NaCl u. NaC102 in wss. Lsg. zu bestimmen. Unter Berücksichtigung 
der besonderen elektrochem. Bedingungen ist die polarograph. Zelle so eingerichtet, daß 
zu einer reversiblen Bezugselektrode eine leitende Brücke durch eine Salzlösung her
gestellt wird, die gestattet, die fallenden Quecksilbertropfen schnellstens dem Bad zu 
entziehen. Die erhaltenen Kurven sind vermutlich von 0 2rMoll. beeinflußt u. dazu durch 
ein ungeklärtes Maximum verwickelt. Die Meth. soll darum verbessert werden. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1309—11. 22/12. 1947.) H. L o r e n z .  5110
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I. I. Strishewski, Methoden der A n a lyse  von Argon. Überblick über die Verff. zur 
Best. von N 2, 0 2, H 2 u. S-V erbb. in A r  u. zur spektroskop. Reinheitsprüfung. (K hc- 
Jiopoft [Sauerstoff] 4. Nr. 6. 33—43. Nov./Dez. 1947.) R .-K.M ü l l e r .  5110

r *
P. F. Ipatow, Über die Verwendung von N esslers Reagens in  A m pu llen . Wie fest- 

gestellt wird, ändert sich N esslers Reagens beim mehrjährigen Aufbewahren in Am
pullen. Die Änderungen zeigen Abhängigkeit von der benutzten Glassorte. Es handelt 
sich hierbei um einen Einfl. des Alkalis im Reagens auf die Resultate der NHS-Be- 
stimmung. (TKypnaji AiiajinTHnecKofl Xhmhh [J. analytic. Chem.] 2. 239—41. 
1 9 4 7 .)  U l m a n n .  5110

W. Leithe, Über m ikrom aßanalytische N ilra tbestim m ungen . (Vgl. C. 1946.1. 1596.) 
Das vom Vf. entwickelte Verf. wird durch einige Maßnahmen verfeinert, so daß Mengen 
bis 0,002 mg N O / genau u. rasch ermittelt werden können. Dię Grundzüge des Verf. 
haben sich nicht geändert. Die Fehlergrenze beträgt ±  0,002 mg. Das vom Vf. ange
gebene Mesoverf. unterscheidet sich vom Mikroverf. nur durch die 10 mal stärkeren 
Meßlösungen. Es ist für Mengen von 0,1— 1,5 mg N O / vorgesehen u. hat eine Fehler
grenze von 0,005—-0,01 m gN 03'. (Mikrochem. verein. Mikrochim. Acta 33. 149—51. 19/7. 
1947. Linz, Labor, der Österreich. Stickstoffwerke A.-G.) W e s l y .  5110

G. Charlot und D. Bezier, M ethode zur qualita tiven  A n a ly se  von K a tio n en  ohne sy s te 
m atische Trennung. I. Mitt. C harakterisierung von A rsen , Z inn , A n tim on  und W ism ut. 
Vff. versuchen in dieser Arbeit bereits schon früher von ihnen beschriebene Methoden 
für die qualitative Analyse von Kationen (C. 1943. II. 1653; C. 1944. II. 1206) weiterhin 
zu vervollkommnen bes. im Hinblick auf die Best. kleiner Mengen eines Elementes in 
Ggw. größerer Mengen eines oder mehrerer anderer Kationen. Für den Nachw. von 
As wählen Vff. 1. dessen Rk. mit Ammonmolybdat nach vorangegangener Oxydation 
d esA slll zu Asv mit Alkalipersulfat, störend wirken hierbei die Phosphate; 2. seine 
alkal. Red. mit Al zu AsH3 u. dessen Nachw. mit A gN 03, hierbei stört die Anwesenheit 
von NH4+, PH3, H2S; Cuil u .  HgU setzen die Empfindlichkeit der Rk. herab. Sn weisen 
Vff. durch seine reduzierende Wrkg. auf J/JK-Stärkelsg. nach. Geht man von SnIV- 
Lsgg. aus, muß vorher mit Fe-Pulver zu Snil red. werden. Energische Oxydationsmittel 
stören die Rk.; U IY u. T im  stören insofern nicht, da ihre Reaktionsgeschwindigkeit 
mit, J  sehr gering ist. Dagegen stört die Ggw. von W u. Mo, die durch Fällung mit 
Cinchonin bzw. a-Benzoinoxim entfernt werden müssen. Der Nachw. von Sb wird in 
Ggw. von Nitrit mit Rhodamin B geführt: violetter Niederschlag. Hierbei stören W, 
V u. Mo. Bi weisen Vff. durch Red. mit Stannosalzen zu metallischem Bi nach. Hg 
muß entfernt werden u. Cu, Ni, Co u. Fe müssen bei Anwesenheit größerer Mengen als 
Cyankomplex gebunden werden. Die Empfindlichkeit dieser Rkk. liegt zwischen 10-3 
u. 10-4 Mol/1000 cm3. (Analytica chim. Acta [Amsterdam] 1. 113—23. März 1947. 
Paris, Feole de Physic et de Chim. Ind.) F r e t z d o r f f .  5110

J. Gillis, J. Hoste und A. Claeys, M ethylflu oron , ein  spezifisches R eagens a u f  A n tim on . 
Vff. untersuchen die schon bekannte Rk. des Methylfluoron (9-Methyl-2.3.7-trioxy-6- 
fluoron) mit Antimon u. versuchen durch Modifizierung der Ausführung der Rk. ihre 
Spezifität zu erhöhen. Es wird die Reinheit des Methylfluorons durch die Schmelz
punktsbest. seines Acetylderiv. geprüft u. seine Darst. beschrieben. In festem Zustand 
ist das Methylfluoron stabil, dagegen seine Lsgg. in A. nicht; Löslichkeit in A. 0,095%. 
Im  Gegensatz zur früheren Ausführung der Rk. im Reagensglas oder auf der Tüpfel- 
platte führen Vff. die Rk. auf Filtrierpapier (S u. S n° 589) aus. Die Spezifität der Rk. 
wird erhöht, wenn sie in saurer Lsg. (InHCl) ausgeführt wird u. der auf dem Filter
streifen entstandenen Fleck mit H ,0 , u. HCl nachbehandelt wird. Es stören nur noch 
solche oxydierende Ionen, die in der Lage sind Sb3+ in Sb2+ umzuw'andeln. Aus
führung der R k .: Auf einen Streifen Filtrierpapier bringt man einen Tropfen einer 
frisch bereiteten Lsg. von Methylfluoron (0,17% Methylfluoron in gleichen Teilen 
2nHCl u. 94%ig. A ., Lösen unter Erwärmen), läßt den A. bei gewöhnlicher Temp. 
verdampfen u. gibt auf den entstandenen gelben Fleck einen Tropfen der auf Sb zu 
untersuchenden sauren Lsg. (InHCl) u. behandelt mit einer Mischung von H20 2 u. 
HCl (6% H20 2 in InHCl) nach. In Ggw. von Sb3+ bildet sich ein roter Fleck. D arst. 
des M eth y lflu ron : 10 g 1.2.4-Triacetyltrioxybenzol unter Erwärmen lösen in 100 cm3 A. 
+  100 cm3 15%ig. H2S 0 4, Abkühlen auf 30—40° u. 10 cm3 Paraldehyd hinzufügen;. 
Lsg. färbt sich rot. Nach 8 Tagen Methylfluoronsulfat absaugen, mit A. waschen u. 
das Prod. in 200 cm3 W. geben. Infolge hydrolytischer Spaltung bildet sich Methyl
fluoron: orangerotes Pulver; Ausbeute: 0,5 g. Schmelzpunkt des Acetylderiv. 222,5 bis



E. 90 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1947

224°. (Analytica chim. Acta [Amsterdam] 1. 291—301. Sept. 1947. Gand, Univ., 
Labor, de Chim. analyt.) F r e t z d o r f f .  5110

W. I. Tschugunowa und A. P. Iwanowa, B estim m un g  von M a g n es iu m o x yd  in  
einem  P u lve r von m etallischem  M agn esiu m . Die Meth. beruht auf der Lsg. des Oxyds 
durch eine 5%ig. Lsg. von Chromsäureanhydrid; sie eignet sich zur Analyse von metall. 
Mg-Pulver u. zur Best. seiner ehem. Beständigkeit. (3aBO^CKaa J la ß o p a T o p i iH  
[Betriebs-Lab.] 13. 1 1 6 3 - 6 4 .  Okt. 1 9 4 7 .) H o c h s t e i n .  5 U 0

J. E. Wells und K. C. Barraclough, D ie  B estim m un g von W assersto ff in  flüssigem  
S tah l. Zur Best. von H2 im fl. Stahl werden vergleichende Unterss. nach fünf verschied. 
Arbeitsweisen durchgeführt, die die Verwendung einer durch W. gekühlten Form, 
einer gußeisernen Abschreckform, einer Blockprobe u. die Verff. an gekerbten Guß
blöckchen von H a t f i e l d  u .  N e w e l l  einschließen. Aus Verss. an verschied. Stahl
sorten ergab sich, daß die beste u. einfachste Meth. eine abgeänderte Probe von H a t -  
f i e l d - N e w e l l  mit gekerbten Blöckchen zu sein scheint, in der die Probe so bald wie 
möglich aus der Form genommen u. darauf in W. abgeschreckt wird. (J. Iron Steel 
Inst. 155. 27—32. Jan. 1947. Sheffield, Brown-Forth Res. Labor.) H o c h s t e i n .  5110

B. Ja. Barkow, Verfahren zu r Schnellbestim m ung von P hosph or im S la h l. Die Beschleu
nigung der P-Best. im S ta h l wird erreicht durch Verwendung von warmer (35 
bis 40°) H N 0 3 (D. 1,15) als Lösungsm. unter Zusatz von 4 —8 Tropfen H20 2. 
Hierdurch kann man die Lsg. der Probe bei höherer Temp. beginnen, ohne P-Verluste 
befürchten zu müssen. Die Ausfällung der Phosphorsäure wird ohne voraufgehende 
Abkühlung u. Neutralisierung der Lsg. ausgeführt. (3aBOflCKaH J l a ß o p a T o p n f l  
[Betriebs-Lab.] 13. 1253—54. Okt. 1947. Tschussow, Metallurg. Fabrik.)

H o c h s t e i n . 5 1 1 0

W. W. Drosdow, Je. Ss.Kositseh und A. L. Rotinjan, S chnellbestim m ung von K u pfer  
in  einem  N ickelelek tro lyten . Da die grüne Färbung des Ni-Elektrolyten die Fixierung 
des Äquivalentpunktes sehr erschwert u. die Anwesenheit von Eisenoxyd die Resultate 
erhöht, wurde eine direkte Ga-Best. im Ni-Elektrolyten durch Titrierung m ittels Hypo
sulfit durchgeführt. Der störende Einfl. von Eisenoxyd wurde durch Zusatz von Flu
oriden ausgeschaltet. (3aBOHCKaa JlaßopaTopHH [Betriebs-Lab.] 13. 1256. Okt. 
1947. Inst. Gipronickel, Labor, für Hydrometallurgie.) H o c h s t e i n .  5110

G. I. Weitzblit, K u pferbestim m u n g  in  Z innbronzen  u n d  M essin g  ohne Z innabtren 
nung. Nach Auflsg. der Probe in einem Gemisch von HF u. HNOs u. nach Verdünnung 
mit heißem W. wurde eine Cu-Elektrolyse mit 1,5 Amp u. 2 —2,2 V bei 60—70° durch
geführt. Nach 20—25 Min. wird H2S 0 4 (1:4) zugesetzt u. die Elektrolyse bis zur voll
ständigen . Entfärbung der Lsg. fortgesetzt. (Ö aBO flCK aa J la ß o p a T o p i iH  [Betriebs- 
Lab.] 13. 1255. Okt. 1947.) H o c h s t e i n .  5281

B. N. Rankki, M ethoden zu r P rü fu n g  des M olybdängehaltes von E rzen . Vf. behandelt 
Maßnahmen zur Vereinheitlichung der benutzten Methoden. (3aBO,gCKaH JlaßopaTOpriH 
[Betriebs-Lab.] 13. 895—96. Juli 1947. Balchaschski, Zentrallabor, der Kupferhütte.)

F ö r s t e r . 5 2 9 0
N. Ss. Tkatschenko und Ss. M. Chripatsch, Verfahren zur Schnellbestim m ung von M angan  

im  E rz. Schnellbestimmungen von Sin in Erzen werden ausgeführt durch Rücktitrie
rung des Überschusses an mangansaurem K durch eine Lsg. von zweiwertigem Mn. 
Beschreibung des Analysenganges. (3aBOflCKaa J l a ß o p a T o p i iH  [Betriebs-Lab.] 
13. 1254—55. Okt. 1947.) H o c h s t e i n .  5290

Ss. K. Tschirkow, Elelctrom etrisches unlcom pensiertes Verfahren der B estim m un g  von 
N iclcel und K u p fe r  in  E rzen . Die Titrierung von N i u. Cu wird mit einer ammoniakal. 
Lsg. von Kaliumcyanid in Ggw. von NH4C1 mit einem Elektrodenpaar Pt~Ag durch
geführt. Ni u. Cu werden in einer Lsg. nacheinander ohne Trennung titriert. Die Menge 
des einen oder anderen Elementes wird nach den Titrierungskurven bestimmt, auf denen 
zwei äquivalente Punkte enthalten sind, die jedem Element im einzelnen entsprechen. 
Fe stört die Best. von Cu u. N i nicht. (3aBOflCKaH J la ß o p a T o p i iH  [Betriebs- 
Lab.] 13. 1158—62. Okt. 1947. Ural-Geolog. Verwaltung, Zentr. ehem. Labor.)

H o c h s t e i n . 5 2 9 0

b) Organische Verbindungen.
L. M. Kuhlberg und S. W. Iwanowa, E in  neues P r in z ip  zu r  U nterscheidung von 

H om ologen , Isom eren  und im  B a u  ähnlichen  organischen V erbindungen. Zum Nachw. 
u. zur Unterscheidung von einander ähnlichen organ. Verbb. empfehlen Vff. die Aus
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nutzung der verschied. Rkk. zahlreicher anorgan. Ionen mit diesen Verhb. oder mit 
mikrosynthet. gewonnenen Prodd. aus denselben. Es werden 19 mikrochem. Rkk. 
zur Unterscheidung von aromat. u. heterocycl. Verbb. verschied. Klassen angeführt. 
-— Unterscheidung des <x-Naphlhols von ß-N aph th ol. Azofarbstoffe aus diazotiertem  
m-Nitroanilin u. phenol. OH enthaltenden Verbb. reagieren verschieden mit Mg,(OH)2 
in Abhängigkeit von der Lage der OH-Gruppe. Im Falle der a-Verb. erhält man einen 
lilaroten N d., bei der /3-Verb. ist der Nd. leuchtend rosa. — Unterscheidung des B re n z
catechins von R esorcin  u. H ydroch inon . Nur die erstere Verb. vermag innerkomplexe 
Fe-Salze zu bilden. Im Falle des Brenzcatechins erhält man eine intensive rotlila 
Färbung, während die beiden anderen Verbb. nur einen gelbbraunen Fe-Nd. verur
sachen. — Unterscheidung des R esorcins  von Orcin. Beide D ioxyderiw . geben mit 
diazotiertem p-Nitroanilin Farbstoffe, die nach Zugabe von Be-Salzen im ersten Fall 
einen rotbla Nd., im zweiten einen orangeroten Nd. bilden. — Unterscheidung des 
P u rp u r in s  von Iso p u rp u r in . Für Polyoxyantbrachinone ist ihre Fähigkeit zur Bldg. 
lebhaft gefärbter innerkomplexer Salze mit schweren Metallen charakteristisch. Je 
nach Vorliegen von Purpurin oder Isopurpurin erhält man nächst. Färbungen: bei 
T h + + + +  dunkelviolett oder rotliia, bei Be++ rosa oder gelb, bei U 0 2++ blau oder grün, 
bei Pb++ fliederfarben oder schmutziggelb, bei Cd++ rosa oder gelb. — Unterscheidung 
des o-A m in oph en ols  von p-A m in oph en ol. Nur erstere Verb. vermag innerkomplexe 
Salze zu geben, so mit Cu-Salzen (10%ig. Lsg.) ein intensiv lilarot gefärbtes'Produkt. 
— Unterscheidung der o-A m inobenzoesäure von m -A m inobenzoesäure. Während die 
m-Verb. mit Cu-Salzen ein n. blau gefärbtes Salz gibt, erhält man bei der o-Verb. einen 
leuchtend grünen Nd. eines innerkomplexen Cu-Salzes. — Unterscheidung des A n ilin s  
von o -T o lu id in . Es werden Isonitroverbb. dargestebt, die unter charakterist. Farb- 
erscheinung Mg(OH)2 adsorbieren. Ein leuchtend rosa Nd. zeigt Anilin an, ein blau- 
fiiederfärbener o-Toluidin. — Unterscheidung des p -P h en y len d ia m in s  von D im ethyl- 
p -p h en y len d ia m in . 1.2-Naphthochinon-4-sulfonsäure läßt sich in alkal. Medium leicht 
mit Aminen ZU Verbb. kondensieren, welche dank des Vorhandenseins von chinoidem 
O u. der OH-Gruppe in o-Stellung mit Metallsalzen farbige innerkomplexe Salze geben. 
Im Falle von p-Phenylendiamin fällt ein roter Nd. aus, bei der Dimethylverb. ein 
blauer. — Unterscheidung des o-P h en ylen d ia m in s  von m- u. p -P h en y len d ia m in . Alle 
3 Diamine geben mit 1.2-Naphthochinon-4-sulfonsäure farbige Verbb., aber nur das 
Prod. der o-Verb. reagiert mit Uranylsalzen unter Bldg. eines dunkelroten Nieder
schlages. — Unterscheidung des p-Phenylendiamins von m-Phenylendiamin. Erstere 
Verb. gibt mit CuS04 einen braunroten Nd., letztere einen grüngelben eines komplexen 
Salzes. — Unterscheidung des p-Phenylendiamins von 1 .4 -D iam in o-2 -m eth ylben zo l. 
Beide Verbb. geben mit Cu-Salzen Komplexverbb., die bei Ggw. von Rhodaniden die 
Erscheinung der Autoxydation zeigen unter Bldg. farbiger Oxydationsprodukte. Die 
p-Verb. gibt eine violette Färbung, das Toluylendiamin eine purpurrote. — Unter
scheidung des B e n zid in s  von o-T o lu id in . Der Komplex mit CuS04 zeigt bei Austausch 
des Sulfats durch Nitrat im Falle des o-Toluidins die Erscheinung eher Autoxydation 
unter Farbänderung. Die Rkk. können durch Tüpfeln auf Filtrierpapier durchgeführt 
werden. Benzidin gibt eine rotbraune Färbung, o-Toluidin eine dunkelblaue. — Unter
scheidung des m -N ilroan ilin s  von o- u. p -N itro a n ilin . Diazotierung u. Kupplung mit 
a-  oder /J-Naphthol gibt Farbstoffe, die mit Mg(OH)2 charakterist. Färbungen geben. 
Im Falle der m-Verb. ist der erhaltene Nd. rotlila, bzw. leuchtend rosa, bei der o-Verb. 
violett bzw. gelb u. bei der p-Verb. blau bzw. schmutzigrosa. — Unterscheidung des 
D im e th y la n ilin s  von D id th y la n ilin . Durch rotes Blutlaugensalz werden Amine oxy
diert, schnell bei Ggw. von Zn-Salzen. Hierbei fällt gleichzeitig das Ferrieyanid des Zn 
aus, auf dem die Oxydationsprodd. der Amine adsorbiert werden. Die Diäthylverb. gibt 
einen leuchtend roten, die Dimethylverb. einen orangefarbigen Niederschlag.-—- Unter
scheidung des B zl. von T oluol. Es wird im Mikroreagesnglas nitriert, zum Amin red., 
diazotiert u. mit p-Nitrophenyldiazoniumchlorid gekuppelt. Der erhaltene Farb
stoff gibt im Falle des Bzl. mit Mg(OH)2 eine purpurrote, bei Toluol eine lila Färbung. — 
Unterscheidung der B arbitu rsäu re  von D iäth ylbarb itu r säure. Nur erstere Verb. gibt 
mit N aN 02 Violursäure, die mit Fe++ ein blauviolettes innerkomplexes Salz bildet 
Diäthyl- wie auch Diphenyl- oder Äthylphenylbarbitursäure zeigen keine Färbung. — 
Unterscheidung des P y r id in s  von P ip e rid in . Nur erstere Verb. besitzt die Fähigkeit, mit 
Cu-Salzen Komplexverbb. zu geben. NH4-Rhodanid-Lsg. u. CuS04-Lsg. geben einen 
leuchtend grünen Komplex. — Unterscheidung des A n lip y r in s  von P yra m id o n . Beide 
Verbb. geben mit FeCl? farbige Prodd., die im ersten Falle rot, im zweiten blau sind. 
Erhitzt man die Reaktionsprodd. kurz u. fügt nach dem Erkalten erneut FeCl3 hinzu, 
so bleibt die Färbung im Falle des Antipyrinprod. bestehen. — Unterscheidung des 
8 -O xych in olin s  von 5 .7 -D ib ro m -8 -o x ychinolin. Nur die erstere Verb. in  A. gibt mit
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Uranylsalzen einen orangeroten Nd. eines innerkomplexen Salzes. — Außer auf vorst. 
Beispiele weisen Vff. noch auf eine ganze Reihe weiterer einander ähnlicher Stoffe hin, 
die sich durch entsprechende Rkk. voneinander unterscheiden lassen: <x- u. ß -B e n zo in -  
o x im  (verschied. Löslichkeit der Cu-Salze), Isonilrosoacetophenon  u. C h lorison itroso -  
acetophenon  (Salze mit Fe++), A cetylaceton  u. M onom eth ylacetylaceton  (Tl-Salze bei Ggw. 
von CSj), a- u. ß-A m in oan th rach in on  (Diazotierung, Kupplung mit Dim ethylanilin, 
Salz mit SnCl6— ), C h in olin  u. ot-M elhylch inolin  (Kondensation mit p-Dimethylamino- 
benzaldehyd, Zn-Salz bei Ggw. von Rhodanid), a -N ilro so -ß -n a p h th o l u. ß -N itro so -a -  
naphlhol (Salze mit Zr), o- u. p-A m in o a rso n sä u re  (Th-Salze bei Ggw. von Salicylaldebyd), 
R h odam in  u. 2 -T h io h yd a n to in  (Kondensation mit p-Dimethylaminobenzaldehyd, Ag.- 
Salz), A ceta m id  u. M elh y lacelam id  (Ag-Salze in  schwach alkal. Medium), T h io h a rn sto ff  
u. M eth ylth ioh arn sto ff (Os-Salze), R esorcin  u. H ydroch in on  (Kupplung mit p-Nitro- 
phenyldiazoniumsalz, Mg(OH)2 in  alkal. Medium), B enzolcarbonsäure  u. B en zo lsu lfon 
säu re  (Schmelzen mit Alkali), o -O xyben za ldeh yd  u. m- u. p -O x yb en za ld eh yd  (Konden
sation mit Hydroxylamin, Cu-Salz), p-  u. o-N itro lo lu o l (Red., Diazotierung, Kupplung 
mit jS-Naphthol, Mg-Salz). (/Kypna.T A H aJiH TH 'iecK O Ö  X hm hh [J. analytic. 
Chem.l 2. 198— 209. 1947. Kiew, Technolog. Inst, für Leichtindustrie.)

U l m a n n .  5350
L. Genevois, Q uan tita tive organische M ik ro a n a lyse  m itte ls  d irek ter u n d  in d irek ter  

T ilan om elrie . Das Verf. der Titration oxydierender Verbb. mit TiCl3 in C 02-Atmosphäre 
u. Rücktitration in Ggw. von KCNS als Indicator mit Eisenalaun, am besten in  0,01n 
Lsgg., die 0,5n salzsauer sind, wird mit ausführlichen Angaben über die App. beschrieben. 
Für die Rücktitration noch verdünnterer TiCl3-Lsgg. wird 0,002nMethylenblaulsg. 
empfohlen. Die Bedingungen für die direkte reduktometr. Titration der Leukoderiw. 
liefernden Farbstoffe, der durch Red. spaltbaren Azofarbstoffe, der Chinone u. der 
Polyoxychinone, der Triphenylmethanfarbstoffe, der Diketone u. der Anthocyane 
werden angegeben. Hieraus ergibt sich eine indirekte Best. des Tannins neben Gallus
säure, da nur jenes mit Patentblau gefällt wird u. der Farbstoffüberschuß titanometr. 
bestimmt werden kann. Auch alle Nitro- u. Nitrosoverbb. können infolge ihrer Reduzier
barkeit, durch TiCl3 bei 60° zu Aminen, titriert werden. — Die indirekte Titanometrie 
is t ganz allg. anwendungsfähig. Sie beruht darauf, daß man durch eine quantitative 
u. möglichst spezif. Rk. ein Nitroderiv. der zu bestimmenden Verb. herstellt, quantitativ 
isoliert u. titanometr. bestimmt. (Chim. analytique [4] 29. 53—58. März. 77—82. 
April. 101—06. Mai 1947. Bordeaux, Univ.) M e t z e n e r .  5350

Ion Irimescu und Barbu Popescu, Ü ber e in e 1 verein fach te M ikrom ethode zu r  B e
stim m u n g von K oh len sto ff und W assersto ff in  organischen V erbindungen. Vff. beschreiben 
eine modifizierte Meth. der Best. des C u .  H nach P r e g l .  Statt des Gasometers, des 
Druckreglers u. der MARiOTTEschen Flasche werden eine Stahlflasche für Sauerstoff mit 
Reduzierventil u. ein Stromgeschwindigkeitsmesser nach F r i e d r i c h  verwandt. Die 
Absorptionsröhrchen für C 02 u. H20  werden mit Sauerstoff gefüllt gewogen, ein Nach
spülen mit Luft erübrigt sich also. Als Oxydationsschicht dient eine 120 mm lange 
Strecke einer CuO-PbO-Kieselgur-Mischung. Um die durch das P b 0 2 verursachte 
Fehlerquelle auszuschalten, werden die bei der Verbrennung N-haltiger Substanzen 
auftretenden Stickoxyde an hochakt. Kieselgelpulver, das mit einer H 2S 0 4-Diphenyl- 
amin-Lsg. getränkt ist, absorbiert. Das Absorptionsmittel wird in einem Spezialrohr 
eingeführt. (Z. analyt. Chem. 128. 185—93. 1948. Bukarest, Univ., Med. Fac., Labor, 
für allg. Chem.) F r e t z d o r f f .  5352

K. Horeischy, Ingeborg Dreher und O. Hoffmann-Ostenhof, E in e  au tom atische  
m ikroan alytische B estim m un g des K oh lenstoffes u n d  W asserstoffes in  organischen S u b 
stanzen. Für die Mikrobest, von C u. H wird eine Verbrennungseinrichtung beschrieben, 
die mehrere Verbesserungen aufweist; dazu gehören die elektr. Heizung u. eine w eit
gehende Selbstbetätigung der gesamten Handhabung. Zur Füllung des Verbrennungs
rohres werden verwendet ein Pt-Kontakt, CuO, Ag-Wolle u. PbO,. Der bewegliche Bren
ner wird durch einen Synchronmotor betrieben. Die Heizung des P b 0 2 wird durch 
einen Fe-H2-Widerstand u. bes. gute Isolierung auf gleicher Temp. gehalten. Es werden 
Absorptionsgefäße nach A b r a h a m c z i k  (C. 1938. I. 383) verwendet- Mit 2 der be
schriebenen Einrichtungen ist man imstande, 2 Analysen gleichzeitig auszuführen. 
(Mikrochem. verein. Mikrochim. Acta 33. 221—30. 19/7. 1947. Wien, U niv., I. Chem. 
Labor.) W e s l y .  5352

A. Müller, Verbessertes A zotom eter zu r M ik ro - und H albm ikrobestim m u n g des S tic k 
sto ffs nach D u m as. Die üblichen Azotometer leiden unter dem Übelstand, daß Verun
reinigungen aus dem Kautschukschlauch in die konz. KOH gelangen. Zur Vermeidung 
dieses Übelstandes verwendet Vf. ein Gerät, das statt des Kautschukschlauches Glas-
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rohre enthält. Die Bedienung des Gerätes wird an Hand einer Zeichnung im einzelnen 
beschrieben. (Mikrochem. verein. Mikrocliim. Acta 33. 192—94. 19/7. 1947. Wien, 
U niv., I. Chem. Labor.) W e s l y .  5352

N. Ss. Nikolajew, Über d ie  M ethoden zu r B estim m ung des F luors in  organischen  
P rä p a ra ten . Aufzählung u. Bewertung der zur F-Best. in organ. Substanzen vor
geschlagenen Methoden. Als bes. brauchbar wird die Behandlung mit NaNH2 nach 
V a u g h n - N i e u w l a n d  (Tnd. Engng. Chem., analyt. Edit. 3. [1931.] 274) bezeichnet, 
bei der die Fehler 0,05% nicht übersteigen. Bei der von Vf. (H3BecTHH Aica- 
ReMiiH Hayn CCCP. OTflenemie X h m i i t c c k h x  HayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. 
Sei. chim.] 4. [1945.] 310) modifizierten Abart der Elementaranalyse wird F durcli bei
gemischte SiO, in SiF4 übergeführt, das durch NaF gebunden wird. Von den colorimetr. 
Verff. wird die Meth. nach M i l t o n ,  L i d d e l l  u .  C h i v e r s  (Analyst 72. [1947.] 43) 
hervorgehoben, bei der Th-Nitrat als Indicator verwandt wird, das unmittelbar das 
Ende der Titration anzeigt. Die genauesten Ergebnisse werden mit der alten Meth. 
von O s t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 26. [1893.] 151) erhalten. (3aBOflCKail JlaOopaTopua 
£Betriebs-Lab.] 13. 807—13. Juli 1947. Inst, für allg. u. anorgan. Chem. der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) F ö r s t e r .  5352

K. Horeischy und F. Bühler, M ikrom ethode zu r quan tita tiven  B estim m u n g  organisch  
gebundenen Schwefels. Es wird ein neues Verf. zur Mikro-S-Best. beschrieben. Die organ. 
Verb. wird mit H N 03 u. HCl nach C a r i u s  im  Bombenrohr aufgeschlossen. Die ent
stehende H2S 0 4 wird in einem Quarzbecher mittels eines elektr. Heizblockes bei 105 
bis 110° von den leichter flüchtigen Säuren (HCl u. H N 0 3) befreit u. maßanalyt.- 
acidimetr. bestimmt. Der Analysenfehler beträgt höchstens ± 0 ,1 % . Für 12— 18 Ana
lysen benötigt man 9 Stunden. Die Übertragung des Verf. auf den Halbmikromaßstab 
ist ohne weiteres möglich. (Mikrochem. verein. Mikrochim. Acta 33. 231—43. 19/7. 
1947. Wien, Univ., I. Chem. Labor.) W e s l y .  5352

Ion Irimescu und Eugenia Chirnoaga, M ikrobestim m ung des Schw efels im  organischen  
M olekü l nach dem  H ydrierungsverfahren . I. Mitt. D ie  m ikroanalytische B estim m ung  
des Schivefels. Es handelt sich um das Prinzip nach t e r  M e t j l e n ,  verbessert durch 
einen sehr einfachen Apparat. Die organ. Substanz wird bei 1000—1100° unter 
Zusatz eines Pt-Katalysators vercrackt, der gebildete H2S in einer abgemessenen Menge 
0,01nAgNO3 in Ag2S überführt, u. der A gN03-Überschuß nach V o l h a r d  titriert. 
Fehlergrenze: ±0,3% . Die Meth. eignet sich auch in der Mikroanalyse für alle organ. 
Substanzen außer solchen, die neben Schwefel noch Metall enthalten. Der Katalysator 
wird durch Einlegen kleiner Quarzringe in konz. Pt-Chlorwasserstoffsäure mit an
schließendem Trocknen u. Glühen in fein verteilter Schicht erzeugt u. die Quarzringe 
in das Veraschungsquarzrohr eingeführt. Der Katalysator wird nach ca. 10 Bestimmun
gen durch Kohlennd. unwirksam, kann aber in glühendem Zustand leicht durch E in
blasen von Atemluft regeneriert Werden. Substanzen, die reichlich Kohle abscheiden, 
wie Cystin, wird 10—20 mg Ammonnitrat bei 1—3 mg Substanzeinwaage beigemischt. 
(Z. analyt. Ghem. 128, 71—80. 1947. Bukarest, TH, Chem.-analyt. Labor.)

H a n s o n . 5 3 5 2

Jiodrich H. Krepelka, K valita tivn iC hem icka Atialysa (Q ualita tive  Chemical A nalysis). P rague: (Czechoslovakia) 
Czachoslovak Chemical Society 1947. (X II , 341 S.) 275 Czechoslovak crones.

— , Symposium on p g  m easurem ent. P h iladelphia: A m erican Society for T esting  M ate rials  1947. (79 S.) $ 1,50.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Jean Alibert, D ie  F iltra tion  durch Cellulose und synthetische Fasern enthaltende  
Gewebe. Vf. schlägt für Filtrationen die Verwendung von Mischgeweben aus Cellulose 
u. synthet. Fasern wie Nylon u. Rhofil vor. (Chim. et Ind. 58. 341—45. Okt. 1947.)

G r i m m e .  5830
F. Bion, W iedergew innung von L ösungsm itteln  nach dem  A bsorptionsverfahren . E in

führend werden die verschied. Wiedergewinnungsverff., wie Kondensations-, Adsorp- 
tions- u. Absorptionsverf. behandelt, um dann näher auf die Theorie des Absorptions- 
u. Adsorptionsvorgangs organ. Lösungsmittel einzugehen. Ferner werden eine Anzahl 
von Verss. über das Absorptionsverf. beschrieben. — 3 schemat. Abb., 3 Kurvenbilder. 
(Mitt. Ges. Ludw. von Roll’schen Eisenwerke A. G., Gerlafingen 6. 133—37. Dez. 
1947.) S t a g e .  5 8 4 6

V. Chibaeff, Berechnung von D estillationskolonnen ohne seitliche Entnahm e. Aus
gehend von der Bodenzahlbest, nach M c C a b e - T h i e l e  wird hier für die Trennung von
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Gemischen mit 2  Schlüsselkomponenten ein Näherungsverf. zur Berechnung der er
forderlichen theoret Böden angegeben, das bei Kenntnis des Mindestrücklauf Verhält
nisses u. des Verhältnisses der Feuchtigkeiten eine Beziehung zwischen Bodenzahl u. 
prakt, Rücklaufverhältnis zu errechnen gestattet, aus welcher der optimale Wert 
entnommen werden kann. (Rev. Inst, franç. Pétrole Ann. Combustibles liquides 2. 
2 5 — 3 7 . Jan. 9 9 — 1 0 7 . Febr. 1 9 4 7 .)  S t a g e .  5 8 6 4

Waltraud Schäfer, N om ograph ische B estim m u n g  von  B odenzah len  und A u sta u sch 
zahlen in D estilla tionskolonnen  f ü r  beliebiges R ü ck la u f Verhältnis. D ie bisherigen Verff. 
zur Best. von Boden- u. Austauschzahlen in Destillationskolonnen beziehen sich ent
weder nur auf ideale Gemische oder sind — wenn sie in ihrer Anwendung für den Prak
tiker brauchbar sind — höchstens Näherungen, die einen Anhalt liefern. Hier wird eine  
Meth. entwickelt, die es dem Praktiker gestattet, sofort die Bodenzahlen für ein vor
gelegtes Zweistoffgemisch u. beliebiges Rücklauf Verhältnis abzulesen: In einem Nomo- 
gramm wird für eine vorgegebene Anreicherung die Mindestbodenzahl bestimmt. Aus 
zwei Diagrammen wird dann das Mindestrücklaufverhältnis für die vorgegebene An
reicherung sowie die bei einem festen Rücklaufverhältnis benötigte Bodenzahl abge
lesen. Mit diesen Werten wird in einem zweiten Nomogramm, das die hyperbol. Be
ziehung zwischen Bodenzahl u. Rücklaufverhältnis zur Grundlage hat, die bei einem  
beliebigen Rücklaufverhältnis benötigte Bodenzahl abgelesen. — Die Meth. ist auch 
für Austauschzahlen in gleicher Weise verwendbar. (Angew. Chem., Ausg. B 19.
2 5 1 — 5 3 . Sept. 19 4 7 . Helmstedt.) S t a g e .  5 8 6 4

George G. Schmidt, Forest Hills, N. Y., M isch vorrich tu ng  fü r  F lü ssig k e iten . Eine von 
einer Pumpe betriebene Saugleitung für die in einem Behälter zu mischende Fl. ist  
am Grunde des Behälters angeschlossen. In dem Behälter oberhalb der Mündung der 
Saugleitung befindet sich der äußerlich kegelstumpfförmige Mischkörper ; dieser besteht 
aus Leitblechen u. -schaufeln, die einen schnelleren Flüssigkeitsstrom erzeugen, der den 
langsam nachfließenden Teil unter Wirbelbldg. ansaugt. Die Pumpe fördert das Ge
misch im steten Kreislauf unterteilt in den Behälter zurück. Die Vorr. dient bes. zum  
Mischen von Farbstofflösungen. (A. P. 2432175 vom 1 6 /1 0 . 1 9 4 4 , ausg. 9 /1 2 .  1 9 4 7 .)

H o l m . 5 8 2 7
Texaco Development Corp., V. St. A ., H erstellung stab iler Ö l-in -W a sser-E m u lsio n en . 

Stabile Öl-in-Wasser-Emulsionen, die in erster Linie Schmiermittel sind, aber auch 
Trägerstoffe für pulverförmige Erzeugnisse, insekticide M ittel u. Farbbäder sowie 
Salbengrundlage für kosmet. Zwecke sein können, erüält man, wenn man als Emulgier
m ittel ein Guanidinsalz einer gesätt. einbas. Carbonsäure mit mindestens 10  C-Atomen 
oder ein Gemisch eines solchen Guanidinsalzes u. eines Alkylolaminsalzes einer Carbon
säure mit mindestens 10  C-Atomen verwendet, wobei das Verhältnis von Guanidin- 
zu Alkylolaminsalz größer als 1 ist. Freies Alkylolamin kann zugegen sein. Die Viscosität 
der Emulsion soll bei 99°innerhalb desBereiehes von 6 0  u. 1 0 0 S A Y B O L T -S ek . liegen. Die 
folgende Zus. sei z. B. angegeben: 2 ,7 ( % )  Guanidinstearat, 1 ,1  Triäthanolaminstearat, 
0 ,3  freies Triäthanolamin, 1 5 ,0  Mineralöl u. 8 0 ,9  Wasser. (F. P. 917 563 vom 2 0 /1 1 .  1 9 4 5 , 
ausg. 1 5 /1 . 1 9 4 7 .) _ P r o b s t .  5 8 2 7

Usine d’Appareils Électriques & Chimiques Udapec (Soc. à Responsabilité Limitée) 
und Jacques Zucker, Schweiz, F iltr iervorrich tu n g , bestehend aus einem Kasten, in dem  
mehrere Filterbeutel auf starre Stützvorr. aufgezogen sind, wobei die offene senkrechte 
Seite der Beutel durch Klemmvorr. geschlossen wird. Das schlauchartig aus jedem der 
Beutel heraustretende Abzugsrohr für das F iltrat ist mit der Stützvorr. fest u. mit 
der Abzugsleitung absetzbar verbunden. Die Beutel ruhen mit ihren Innenwänden 
leicht auf gabel- oder rinnenförmigen Trägern, die ihrerseits fest mit der Wandung des 
Kastens oder einem abnehmbaren Rahmen verbunden sind. — Zeichnungen. (F. P. 
92 8733 vom 1 7 /4 .  1 9 4 6 , ausg. 5 /1 2 .  19 4 7 . Schwz. Prior. 1 7 /4 .  1 9 4 5 .)  D o n l e .  5 8 3 1

Air-Maze (Great Britain) Ltd., England, F lü ssigkeitsfilter. Das Filter besteht 
aus mehreren Lagen feinmaschiger Drahtnetze, die wellenförmig in  V-Form gepreßt 
sind. Die Höhe der Wellen u. der Durchmesser der Maschen der einzelnen N etze nehmen 
in  der Richtung der durchlaufenden Fl. ab, während der Öff nungsVinkel gieichbleibt 
u. etwa 7 5 °  beträgt. Die Drahtnetze sind so übereinander gelegt, daß sich die W ellen
züge kreuzen. Vorzugsweise wird das Filter so aufgebaut, daß je 2 aufeinanderfolgende 
Drahtnetze die gleiche Maschengröße u. Wellenhöhe besitzen u. die letztere im Ver
hältnis 2 0  : 2 0  : 1 2  : 1 2  : 6  : 6 : 3  : 3  abnimmt. (F. P. 917 665 vom 2 5 /1 0 .  1 9 4 5 , ausg. 
1 7 /1 . 1 9 4 7 . A. Prior. 7 /6 .  1 9 3 9 .)  K a l i x .  5 8 3 1

R. A. CDllaeott, R efrigeration . London: S ir Isaac  P itm an  and  S o n s ,  L td . , 1947. (V, 69 S.) 6 s.
— , D ie Chemische In d u s tr ie  und ih re  N ebenprodukte . 3. A ufl. Z ürich: V erlag fü r  W irtsch afts lite ra tu r G .m . b  H  

1947. (232 S.) F r . 15,— .
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III. Elektrotechnik.
W. W. Stender und I. E. Bausslit, Über d ie  D epolarisa tion  durch „schw efliges G as“ 

bei der elektrolytischen  Gewinnung von K u p fer  au s schwefelsauren Lösungen. Die Verwen
dung hochporöser C-Anoden, die mit S 0 2 als Depolarisatorgas durchspült werden, bei 
der elektrolyt. Gewinnung von Cu aus CuS04-Lsgg. führt zu einer bedeutenden Er
niedrigung des Anodenpotentials, d. h. zu einer bedeutenden Verminderung der Span
nung u. des Energieverbrauchs. Als günstigste Anodenstromdichte gilt 100—200 Amp/ 
m2. Der Verbrauch von im Inland hergestellten Mustern von hochporösen C- u. graphi- 
tierten Anoden betrug 6— 12 kg/t Kathoden-Cu. Das in den Anodenkörper eingeführte 
S 0 2 wird durchschnittlich zu 50% zu H2S 0 4 oxydiert. Der Verbrauch von S 0 2 für 1 kg 
Kathoden-Cu beträgt im Mittel 2,5 kg. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, das bei 
der elektrolyt. Cu-Gewinnung mit S 0 2-Gas als Depolarisator gewonnene Cu ohne zu
sätzliche H2S 0 4 zu erhalten. Nachteile sind: die unvollständige Oxydation des S 0 2; 
die erforderliche große Reinheit des Depolarisationsgases; der Mindestgehalt von
6—12% an S 0 2 im „schwefligen Gas“ . (TKypHaJi UpHKJiaflHOÖ X hmhh J. 
appl. Chem.] 20. 155—62. 1947.) H e l m s .  5956

M. Gevers und F. K. du Pré, E in e bem erkenswerte E igenschaft technischer fe s te r  
D ielek trika . (Vgl. C. 1947. 1450.) Messungen der elektr. Eigg. einer Reihe von techn. 
festen Dielektrika ergaben: 1. Die Tangente des Verlustwinkels tg<5 ist von der Fre
quenz in einem großen Gebiet nahezu u. von der Amplitude im Meßfeld gänzlich unab
hängig; 2. Die DE. e ist nahezu unabhängig von der Frequenz u. besitzt meistens einen 
positiven Temp.-Koeff.; 3. Zwischen tg ô u. den Temp.-Koeff. der DE. besteht 

1 dedie Beziehung—- — =  Atgd, worin A nur wenig von der Art des Stoffes u. vonE ÔT
der Frequenz abhängt u. umgekehrt proportional der absoluten Temp. T ist. Bei 
Zimmertemp. ist A «  0,5. Untersucht wurden die folgenden Dielektrika: Quarzglas, 
Glimmer, „Kersima“, Borglas, Cu-Zn-Ferrit, Mycalex, G40 Glas, Ebonit, Röntgenglas 
(NaCa-Silicatglas), „Pliofilm“ , Celluloid, „Pertinax“ u. „Novotext“ . (Philips’ techn.
Rdsch. 9. 91—96. 1947.) G o t t f r i e d .  5976

A. Schulze, K u p fe r  a ls  L eiterw erkstoff. I. Mitt. Zusammenfassender Bericht über 
chem. Beständigkeit des Cu, seine physikäl. -Eigg. sowie genauere Angaben über die 
elektr. Leitfähigkeit u. den Einfl. von Verunreinigungen auf die Leitfähigkeit. (Arch.
techn. Mess. 1947. Z 921—1. Juli.) G o t t f r i e d .  5978

A. Schulze, K u p fe r  a ls L eilerw erkstoff. II. Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Zusammen
fassender Bericht über die Verwendung des Cu in der Elektrotechnik. (Arch. techn. 
Mess. 1947. Z 921—2. Okt.) G o t t f r i e d .  5978

American Lava Co., übert. von: Haris Thurnauer und James Deaderick, Chatta- 
nooga, Tenn., V. St. A., E lektrisches keram isches Iso lier  m ateria l m it hoher D ie lek tr iz i
tätskonstante und geeignetem K apazitä lstem pera tu rkoeffiz ien ten . 43% Ba-Titanat, 55% 
T i02 u. 2% Ca-Phosphat in einer Feinheit <  325 Maschensieb werden zur Herst. einer 
homogenen Mischung trocken oder naß innig gemischt. Als Bindem ittel wird weißes 
Mehl oder Dextrin zugesetzt. Wenn naß gemischt worden ist, ist die Mischung vor Zu
gabe des organ. Bindemittels zu trocknen. Die M. wird unter starkem Preßdruck zu 
entsprechenden Körpern geformt, die Formlinge werden im keram. Ofen in oxydieren
der oder inerter Atmosphäre bei 1200°—1400° gebrannt, so daß völlige Sinterung ein- 
tritt u. ihre Feuchtigkeitsabsorption < 0 ,1 %  ist. Das gesinterte Material ist von guter 
mechan. Festigkeit, hat hohe dielektr. Widerstandsfähigkeit, einen niedrigen dielektr. 
Verlustfaktor u. ist bes. geeignet zur Herst. von Kondensatoren. Die DE. is t 37, 
Kapazitäts-Temp.-Koeff. zwischen 40 u. 80° 0, u. der Leistungsfaktor beträgt bei 
1000 kc =  0,08%. Von besonderem Wert ist ein Gemisch aus 98% Ba-Titanat u. 
2% Ca-Phosphat. Es weist nach dem Sintern eine DE. von 1110 auf. (A. P. 2 429 588 
vom 2/10. 1941, ausg. 21/10. 1947.) B b w e r s d o r f f .  5977

* International Nickel Co. of Canada Ltd., übert. von: John Stockdale und Donald
E. Rison, Iso lierte  elektrische W iderstände. Elektr. Widerstände, wie Drähte oder 
Bänder, die aus Cr-haltigen Legierungen (Ni-Cr, Ni-Cr-Fe oder Fe-Cr) bestehen, er
halten einen Überzug von Ni, der oxydiert wird. Z. B. wird ein 0,5 mm starker Draht 
aus 20% Cr u. 80% Ni 5 Min. bei 1000° ausgeglüht, in W. getaucht, in W. gekocht, bis 
alle Salze entfernt sind, zu 0,45 mm Stärke ausgezogen u. 30 Min. bei 900° oxydiert. 
(Can. P. 444 636, ausg. 21/10. 1947.) , N o u v e l .  5981

* Frederick Barton, A lum inotherm ische G ew innung von E rdalka lim eta llen . Eine 
Legierung aus Al u. einem Metall mit sehr hohem Kp., z. B. W, wird mit einer Schicht
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Erdalkalioxyd überzogen u. das Ganze elektr. erhitzt. Dabei verdampft Al aus der 
Legierung u. reagiert mit dem Oxyd, dann verdampft das freie Erdalkalimetall. Diese 
Axt der Erzeugung von Metalldampf wird bes. in Elektronen- u. Entladungsrohren 
angewandt, ebenso bei der Herst. von Photozellen. (E. P. 594 135, ausg. 4/11. 1947.)

K a l i x . 5 9 8 9
Farnswerth Research Corp., übert. von: Lozure G. Wolfgang, Blufftown, Ind.,

V. St. A., V erstärker fü r  P hotoström e. In  eine Verstärkerröhre für photoelektr. Ströme 
wird eine flache lichtempfindliche Kathode mit einer zentralen Öffnung eingesetzt u. 
gegenüber dieser Öffnung eine Elektronen erzeugende Elektrode. Auf der anderen 
Seite der Öffnung wird eine Elektronen absorbierende Kathode angeordnet, die in 
leitender Verb. mit der Verstärkerelektrode steht. — 4 Abbildungen. (A. P. 2 433 724 
vom 29/5. 1944, ausg. 30/12. 1947.) . K a l i x .  5991
E r n s t  D ünner,E in führung  in  d ie  E lek tro techn ik . Z ürich : H ascher. 1917. (476 S.) Schw eiz, f r .  36 ,— .

IY. Wasser. Abwasser.
T. P. Afanassjew, D ie  G run dw assertypen  des m ittleren  W olgagebietes u n d  ihre K la s s i

f ik a tio n  nach der chem ischen Z usam m ensetzung . Die Auswertung der Ergebnisse von mehr 
als 1000 Wasseranalysen bestätigte die von V e r n a d s k y  u .  a. geäußerte Ansicht von 
der zonalen Verbreitung der Grundwassertypen u. führte zur Aufstellung einer Klassi
fikation der Grundwassertypen u. eines Grundwasserprofiles für das mittlere Wolga
gebiet. Dort wurde mit zunehmender Tiefe folgende Veränderung in der Zus. des Grund
wassers festgestellt: Von süßen u. schwach mineralisierten außerordentlich heterogen 
zusammengesetzten HOÖ3' - u. HCÖ37SÖ 4"-Typen über die noch verschiedenartigen 
S 0 4"- u. S 0 4"/CI'-Typen zu den gleichförmigen, stark mineralisierten CI'-Typen. Die 
Grundwassertypen werden nach Kationen (Ca” , Ga” /Mg” , Ca” /Mg”/Na-, Ca"/Na-, 
Mg"/Na-, Na-) u. Anionen (H 0 0 3', H C03'/S 0 4", S 0 4", S 0 4"/C1', Gl') in 30 Klassen ge
ordnet. Diese Klassifikation unterscheidet sich nur wenig von dem Syst., das S c h t s c h u -  
k a r e w  bereits 1934 für die Mineralwässer des Kaukasus aufgestellt hatte. (/^OKJiagN 
Aica/];eMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1701—04. 11/12. 
1947. Ssawarenski-Labor, für hydrogeolog. Probleme der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

P i n k o w . 6012
C. B. Taylor, B akterio logie des W assers. Bericht über eine Tagung, auf der 

Fragen der Biologie des Versorgungswassers u. Methoden der Bekämpfung der Ver
unreinigungen von Fluß- u. Gebrauchswasser behandelt wurden. (Nature [London] 
160. 583—85. 25/10. 1947. Reading, Univ.) Junkmann. 6012

W. W. Wedernikow, Versuchsergebnisse d er fre ien  F iltra tio n . D ie Gegenüberstel
lung verschied, theoret. Ableitungen über die freie Filtration gegenüber den prakt. 
Versuchsergebnissen in der Natur zeigt die Zweckmäßigkeit der vom Vf. abgeleiteten 
Formel nicht nur für die Best. der Filtrationsausbeute, sondern auch für die Ermittlung 
der Filtrationskoeffizienten in situ bei Versuchsanlagen. (Il3BecTnH AKa^eMHH HayK 
CCC P. OTfleneHHe TexHunecKHX HayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 
1947. 993—1004. Aug. Sektion für wiss. Ausarbeitung der Probleme für Wasserwirt
schaft der Akad. der Wiss. der UdSSR.) T r o e i m o w .  6014

T. I. Golubew, D ie  E n te isen u ng  von T rin k w a sser  u n ter F eldbedingungen. Auch 
hohe Fe-Gehh. des W. lassen sich nach Vf. durch Chlorierung mit C hlorkalk  (I) beheben. 
Dieser gelangt in Form eines fl. Breies zur Anwendung, der in das zu reinigende W. ein
gerührt wird. Nach 2—3 Stdn. Stehen ist das W. rein u. auch ohne Filtration ver
wendbar. Bei tiefen Brunnen wurde I direkt in diese eingebracht, am besten abends, 
so  daß am nächsten Morgen gereinigtes W. entnommen werden konnte. (PnrHeHa n 
CaiiHTapifH [Hyg. u. Sanitätswes.] 12. Nr. 10. 24—25. Okt. 1947.) U l m a n n .  6016

G. K. Ssergejew, C hlorierung von Schneew asser. Bei Anwendung von Chlorkalk (I) 
zur Reinigung von Schneewasser (5 g I u. 15 g eines Koagulationsmittels auf 100 Liter 
W.) sind bei Tempp. von 0—3° wenigstens 3 Stdn. notwendig, bis das W. gebrauchs
fähig ist. Bei 4—6Ü genügen 45 Min., erst bei über + 7 °  genügen die vorgeschriebenen 
20 Minuten. (r iir iie iia  n CaHiiTapiia [Hyg. u. Sanitätswes.] 12. Nr. 10. 25—26. 
Okt. 1947.) U l m a n n .  6018

I. K. Lukjanow, Ü ber die C h lorierung des T rin k w a ssers in  K a sa n . Kurzer Hinweis 
auf die Mängel der alten Chlorierungsanlage in Kasan, es wird dort hauptsächlich das 
W. der Wolga verwandt, u. Vorschläge zu deren Behebung, wobei bes. eine Standardi
sierung der Untersuchungsmethoden gefordert wird. (Pm-iieHa h  CaHHTapnfl 
[Hyg. u. Sanitätswes.] 12. Nr. 10. 24. Okt. 1947.) U l m a n n .  6018
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P. Oesterle und H. Held, D ie L eistu n g  von Quecksilberhochdruck- und -höchst
drucklam pen fü r  d ie  E n tkeim ung von T rin kw asser. Es werden die Quecksilberhoehdruck- 
jampe HgQöOO  u. die Quecksilberhöchstdrucklampe HgO 500  der O s r a m  G. m. b. H.  
hinsichtlich ihrer Eignung zur Desinfektion von W. (mit Coli u. Staphylokokken infi
ziertes Spree- oder Leitungswasser) in  Durchflußapp. aus Quarz untersucht. Beide 
Lampen liefern ein an biolog. akt. Strahlung reiches Spektr., HgQ 500 ist jedoch trotz 
geringerer Stromaufnahme u. geringerer Lichtintensität HgO 500 überlegen, da sie 
einen größeren Anteil biolog. akt. Strahlen aussendet. Die Entkeimung ist mit beiden 
Geräten fast 100%ig., die Erwärmung des Bestrahlungsgutes ist bei der Höchstdruck
lampe intensiver. Letztere führt nicht zur 0 3-Bldg., die Hochdrucklampe tut dies. 
(Dtsch. Gesundheitswes. 2. 608—10. 1/10. 1947. Berlin, Univ., Hygien. Inst.)

Ju N K M A N N . 6018
N. B. Akopjan und B. L. Afrikjan, D ie E n tfernung der chemischen Verunreinigungen  

d e r  A bw ässer der F abrik fü r  synthetischen K au tschuk ,,S so w p ren “ . Die üblichen Methoden 
zur Entfernung der ehem. Verunreinigungen der industriellen Abwässer (Absitzen in 
Klärgruben u. Neutralisation) erweisen sich bei den Abwässern der synthet. Kaut
schukbetriebe als ungenügend. Anschließend an diese Behandlungen wird vorgeschlagen, 
das Abwasser durch einen vierfachen Filter zu filtrieren. Die Filter stellen keram. Böh
ren vom Durchmesser 150 mm dar. Die Gesamtarbeitshöhe beträgt 1,8 m. Als Füll
m ittel dient Split von Korngröße 30—40 mm. Es ist zweckmäßig, in gewissen Zeit
abständen das Filter mit Na2S20 3-Lsg. durchzuspülen. Die im Abwasser enthaltenen 
Cl-Derivv. des Butens (Chlor-4-butadien-1.2 u. 2.4-Dichlor-2-buten)'spalten zum Teil 
CI ab, wodurch der biol. Beinigungsprozeß gehemmt wird u. zum Stillstand kommt. 
(rurH ena h CamiTapiifi [Hyg. u. Sanitätswes.] 12. Nr. 6. 5— 9. 1947. Erewan, Med. 
Inst., Lehrstuhl für allg. Hygiene.) T r o e i m o w .  6042

T. Anorganische Industrie.
Earl P. Stevenson, D ie zukünftige S tellung des Sauerstoffs in  der In d u s trie . Die im  

Kriege begonnene Entw. zur wirtschaftlichen Darst. von reinem 0 2 (99,0—99,5%) im 
großen Maßstab soll sehr wichtige u. neuartige industrielle Anwendungen erfahren. 
Die Produktionsanlagen für 0 2 werden ein sehr großes Ausmaß erreichen. Einzelne 
Neugründungen sollen allein so viel an reinem 0 2 erzeugen, wie insgesamt vor dem 
Krieg in USA. produziert worden ist, so daß umwälzende Neuerungen in der Industrie 
zu erwarten sind. (Science [New York] 106. 123. 8/8 .1947.) P l e m p e .  6082

I. P. Ussjukin, Einrichtungen fü r  d ie  E rzeugung von technischem  S au ersto ff in  den  
U S A . Es werden an Hand von Zeichnungen Konstruktion u. Arbeitsweise der App. 
der H y d r o c a r b o n  B e s e a e c h  mit einer Stdn.-Leistung von 5000 bzw. 60 000 cbm 
(ersterer unter gleichzeitiger Gewinnung von Ar u. Kr), von K e l l o g ,  C l a r k e  u .  der 
App. der A i r  P r o d u c t s  mit einer Stdn.-Leistung von 5000 cbm 98%ig. 0 2 besprochen. 
(KucJiopofl [Sauerstoff] 4. Nr. 4. 1— 14. Juli/Aug. 1947.) F ö e s t e e .  6082

I. P. Ussjukin, D as sow jelrussische w issenschaftliche F orschungsinstitu t f ü r  S au er
stoffm aschinenbau, seine Aufgaben und seine E rfolge. Das Inst, befaßt sich mit allen 
apparativen Problemen der Kälteindustrie, einschließlich der Wärmeübertragung u. 
der Wärmeökonom. Fragen der Rektifikation in der Luftzerlegung. (Kiic-iopofl 
[Sauersroff] 4. Nr. 5. 5—8. Sept./Okt. 1947.) R. K. M ü l l e r .  6082

—, D ie A rbeiten  russischer Gelehrter und S p ezia lis ten  zur T ech n ik  der liefen T em p e
raturen und der technischen A nw endung von S au ersto ff in  den Jahren  1917—1947. Lite
raturzusammenstellung. (K ucjiopofl [Sauerstoff] 4. Nr. 5. 35—46. Sept./Okt. 1947.)

R. K. M ü l l e r .  6082
E.-G. Voiret, D a s fran zösisch e Schwefelproblem . Bedarf, Rohstoffe (elementarer 

Schwefel, Pyrite, ö le  u. Kohlen, Gips), Gewinnungsverfahren. (Chim. et Ind. 58. 188 
bis 193. Aug. 1947. Lyon, Labor, municipal.) G e r h a r d  G ü n t h e r .  6086

F. Salsas-Serra, N eue Verbesserungen in der gleichzeitigen F abrikation  von Schw efel
und Salpetersäure. Nach einem kurzen Überblick über das Verf. K a c h k a r o f e - M a t i g -  
n o n  (K.-M.), das darin besteht, daß die aus der NH3-Verbrennung stammenden, verd. 
nitrosen. Gase zusammen mit den Pyritröstgasen in mehreren Absorptionskammern 
als nitrose Säure kondensiert werden, die ihrerseits in einer Kolonne durch Wasser
dampf u. gegebenenfalls durch Verdünnung mit schwacher H N 03 gespalten wird unter 
Entw. von hochoxydierten, fast 100%ig. nitrosen Gasen, so daß diese, mit Luft ge
mischt, in Absorptionskammern von geringem Rauminhalt schnell als 65%ig. HNOs 
gewonnen werden, während die aus der Spaltung der nitrosen Säure stammende H2Süi 
im Gloverturm vollständig denitriert wird, werden die prakt. Ergebnisse einer ersten
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in Vado Ligure erstellten Anlage zur Erzeugung von 4 0  t  H 2S 0 4 u. 2 0  t  H N 0 3 je Tag 
mitgeteilt. (Chim. et Ind. 5 8 .  4 3 3 — 3 8 . Nov. 1 9 4 7 .)  M e t z e n e r .  6088

Ju. K. Delimarski und Ss. D. Schargorodski, R eduhlionsbedingungen  des S il ic iu m - 
d io x y d s  in  G egenw art von A lu m in iu m  und, C a lc iu m . Bei der Herst. von F erro silic iu m  
(I) durch Red. des S i0 2 in Form von Kaolin m ittels Kohle in Ggw. von CaO wird das 
Gleichgewicht Schlacke-Metall in 45  Min. bei 165 0 — 1700° erreicht. Die Red. des SiO 
beträgt hei 1700° 7 3 % , steigt in einzelnen Fällen auf 8 6 %  u. bei 1750° auf 8 9 % . Für den 
maximalen Reduktionsgrad genügt ein Kohleüberschuß von 1 0 % . D as optimale Ver
hältnis Ca0/Al20 3 liegt zwischen 0 ,8  u. 1 ,0 . Mit Erhöhung der S i0 2-Menge im I vermin
dert sich der Reduktionsgrad des S i0 2. Die meisten Verss. wurden mit 170 g Fe, 19,12 g 
S i0 2, 15,87 g A120 3, 12,7 bzw. 15,87 g CaO u. 8 ,42  g C durchgeführt. Bei 1700° konnte 
unter den genannten Mengenverhältnissen (15 ,87  g CaO) in 6 0  Min. I mit 4 ,2 5 %  Si u. 
0 ,3 7 %  Al erhalten werden. Bei Anwendung von 19,12 g S i0 2, 15 ,87  g A120 3, 12,70 g 
CaO, 22 g C u. 52 g Eisenoxyd wurde bei 1700° in 60  Min. eine Red. des S i0 2 zu 70%  
erreicht, doch liegen die mit Fe20 3 erhaltenen Werte im allg. wesentlich unter den mit 
Fe erhaltenen. "(JKypHan üpHKJiaflHOä X h m h h  [ J .  appl. Chem.] 20. 7 8 1 —93. 
Aug. 1947. Inst, für allg. u. anorgan. Chem. der Akad. der W iss. der UdSSR.)

F ö r s t e r .  6106
P. W. Geld, A. Ss. Mikulinski, M. Ss. Poljakowa und A. P. Sseljanski, R eduktion  

von A lka lim eta llen  au s ihren C hloriden. I. Mitt. D arste llu n g  von m eta llisch em  N atriu m  
durch R eduktion  se ines C hlorids m it C alciu m carb id . D ie Gewinnung von metall. Na u. 
K durch Red. ihrer Chloride mit CaC2 gelingt mit Ausbeuten von 80—90%. Durch 
Zusatz von NaF oder CaF2 kann der Prozeß beschleunigt u. seine optimale Temp. 
herabgesetzt werden. Bei 0,5 mm Hg wurde bei Zusatz von 6% CaF2 bei 900° eine 
Ausbeute von 64%, bei Zusatz von 6% N aF bei 875° eine Ausbeute von 82% erhalten. 
Die Umsetzungen müssen in fein zerkleinerter u. brikettierter Mischung durchgeführt 
werden. (JKypnaJi ü p H K J ia f lH o ä  X h m h h  [J. appl. Chem.] 20. 800—08. Aug. 1947.

_______________________  F ö r s t e r . 6116

Ernest C. Bierce, Pasadena, Calif., V. St. A ., Schm elzen von Schw efel. Zum Aus
schmelzen von S aus Mineralien, die freien S enthalten, wird ein Ofen benutzt, in dem 
ein Teil des im Rohmaterial vorhandenen S als Heizstoff dient. Der Ofen arbeitet 
kontinuierlich u. wird mit Gasbrennern in Betrieb gesetzt. — Beschreibung, 2 Ab
bildungen. (A. P. 2 4 3 3  591 vom 4 /1 1 . 1 9 4 4 , ausg. 3 0 /1 2 .  1 9 4 7 .)  K a l i x .  6087

Fernand Frédéric Schwartz, Chile, B ereitu n g  von  ko llo ida lem  S chw efel durch Zers, 
von NH4-Polysulfidlsgg., gegebenenfalls in Ggw. von eiweißartigen Schutzkoll., dad. 
gek., daß das an S gebundene Ammonium derart eliminiert wird, daß in der Lsg. kein 
Elektrolyt gebildet wird oder leicht ionisierhare Salze entstehen, die S nicht ausfällen. 
Man erreicht dies dadurch, daß man die Lsg. aufkocht bzw. Luft durch sie leitet, oder 
das NH4-Polysulfid mit einer schwachen, leicht ionisierbaren Säure, wie Bor- oder 
Kohlensäure, neutralisiert; oder mit einem Aldehyd, wie Form-, Acetaldehyd, Acrolein, 
Glucose, behandelt. — Die opalisierenden Lsgg. können mit W. beliebig verdünnt 
werden. — Beispiele. (F. P. 924 256 vom 2 0 /3 . 1946, ausg. 31 /7 . 1947 .) D o n l e .  6087

American Cyanamid Co., New York, N. Y., übert. von: August Merz, East Orange, 
N. J ., V. St. A., H erstellung  von S u lfu ry lch lo rid . Als Ausgangsprod. werden A lka li-, 
E rd a lk a li-  oder M g-C hlorsu lfonate  benutzt. Bei mehrstd. Erhitzen geben diese S02 
u. Cl2 in  äquimol. Mengen ab. Dieses Gemisch leitet man durch eine wassergekühlte 
Reaktionskolonne, die mit granulierter Aktivkohle gefüllt ist. Dabei findet eine fast 
quantitative Umsetzung zu Sulfurylchlorid statt. (A. P. 2 431 880 vom 24/5. 1941, 
ausg. 2/12. 1947.) K a l i x .  6087

Jacques Courteneuve, Cochinchina, G ew innung von Schw efelsäure a u s G ip s. 70 (Teile) 
G ip s  werden mit 30 stark Fe-haltigem L a te r it auf 1100— 1500° erhitzt, wobei folgende 
Rk. eintritt: 3CaS04 +  Fe20 3->- 3CaO +  Fe2(S 0 4)3->  Fe20 3 +  3 S 0 2 +  3 0 . Dem ent
weichenden Gasgemisch wird soviel Luft Zugesetzt, daß es sich auf 550—600“ abkühlt, 
dann leitet man es durch ein horizontal geneigtes Fe-Rohr, das folgendes Katalysator
gemisch enthält: 80% Laterit (mit 60—70% Fe2Os u. 10—20% Al2Os), 5% Mn02, 1% 
Wolframsäure, 0,5% CuO, 0,5% P b 0 2 u. 13% F eS04. Die Länge des Rohres ist so be
messen, daß die Temp. der austretenden Gase 90—-100° beträgt. Während der Rk. 
wird das Rohr dauernd um seine horizontale Achse gedreht u. im Innern durch Ven
tilatoren eine gute Durchmischung der Gase herheigeführt, so daß S 0 2 quantitativ zu 
S 0 3 oxydiert wird. Die entweichenden Gase leitet man in W. Zur Absorption von SO,. 
Das Gemisch von S 0 2 +  0 2 kann mit Dampf gemischt auch dazu verwendet werden, 
um durch Rk. mit NaCl oder CaCl2 HCl darzustellen. (F. P. 917 760 vom 8/9. 1942, 
ausg. 21/ 1 .  1947.) K a l i x .  6089
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YI. Silicatchemie. Baustoffe.
Oscar Knapp, K riegsersa tzm itte l f ü r  G lasrohstoffe in D eutschland. Dem Mangel 

an B orax  war am schwersten zu begegnen, sein Ersatz gelang nur unvollkommen durch 
Gemische von ZnO -j- MgO, ,,S io to “ , , ,F lu ßm itte l 26“  u. N a -T i-S ilic a le , am besten 
durch T etra -N a -P h o sp h a t, Na2P20 7, von dem 1 Teil 2 Teile Borax vertreten kann, 
jedoch höchstens bis zu 6 Teilen Borax. Besser gelang der Ersatz von Borax in der 
Emailleherst. durch Gemische aus Na2C 03 +  K 2C 03 +  Na-Phosphat +  Fluoride. Dem 
später auch auftretenden Mangel an Na-Verbb. wurde durch Anwendung von B a sa lt, 
P hon olith , T ra ch y l, G lim m er, F e ldspa t u. sogar durch Fe-Schlaeken  begegnet, aus denen 
das Fe so gut wie möglich magnet. entfernt worden war. Mn als Färbemittel wurde durch 
einheim. Mn-Mineralien mit nur 20% Mn, mit Zusatz von C- u. Fe-Pulver, ersetzt. 
Der Mangel an Se war nicht auszugleichen, so daß zuletzt nur noch grünliches Glas 
gewonnen werden konnte. Als Entfärbemittel wurden F eldspat u. FeF3 benutzt. 
(Glass Ind. 2 8 .  413—14. Aug. 1947. Ujpat, Ungarn.) K a l i x .  6170

E. S. Shitomirskaja, D ie  A nreicherung von G lassanden. Überblick über die zur 
Enteisenung u. Enttonung der Sande anwendbarenMaßnahmen u. Apparate. (CTeKOJiB- 
Haa h  K e p a M H a e c K a a  IIpoM BiiiiJieHHOCTB [Glas- u. keram. Ind.] 4 .  Nr. 9.
1—3. Sept. 1947.) R. K. M ü l l e r .  6170

I.I. Kitaigorodski, G.G. Ssentjurin und W. A. Rischina, D ie Reduktion von N a iriu m -  
su lfa t bei der Glasherstellung. Da Na2S 0 4 in Rußland weit verbreitet u. oft schon durch 
Oberflächenabbau leicht zu gewinnen ist, wird es vielfach an Stelle von Na2C 03 bei der 
Glasherst. verwendet, obgleich es schwerer zu verarbeiten ist: die Glasbldg. erfolgt 
langsamer als mit Na2C03, u. außerdem tritt eine stärkere Korrosion der Glaswanne 
ein. Dem Glasfluß muß ein Reduktionsmittel in großem Überschuß zugesetzt werden, 
andernfalls verbleibt darin damit unmischbares Na2S 0 4. Es muß mit einem Überschuß 
von C auf 1100° erhitzt u. nach einiger Zeit noch mehrfach C zugegeben werden. Trotz
dem ist mit einem Rest von 2% unreduziertem Na2S 04 zu rechnen. Die besten Er
gebnisse wurden mit Holzkohle von 0,385 mm Durchmesser erzielt, ihre Wrkg. ist 
nämlich stark von der Korngröße abhängig. Es wurden systemat. Verss. mit einem 
Glas aus 72,35(g) S i02, 10,50 CaO, 1,89 A120 3, 2,46 Borax, 37,82 Na2S 0 4 u. 2,27 Reduk
tionsmittel angestellt. Das letztere bestand aus Holzkohle, Elektrodenkohle, Anthrazit, 
Koks u. Mischungen davon. Die Glasmasse wurde auf 1100, 1200, 1300 u. 1350° bis 
zur Gewichtskonstanz erhitzt. Damit wurde dieRed. von Na2S 0 4 als prakt. vollständig 
angesehen. (Vgl. auch C. 1 9 4 8 . II. 646.) (Glass Ind. 2 8 .  636. Dez. 1947.)

K a l i x . 6 1 7 0
W. A. Rybnikow, D iasporrohm ateria l f ü r  die H erstellung von Glasschm elzöfen. 

D ia sp o r  kann für sich oder zusammen mit 7—30% Tonerde, gegebenenfalls nach Ver
arbeitung auf ein Konzentrat, als Rohstoff für Glasschmelzöfen verwendet werden. 
Vf. gibt Beispiele für Steine aus diesem Material u. gestampftes Gut. (CTCKOJiBiiaH 
h  K e p a M im e c K a a  IIpoM H m JieH H O CTb [Glas- u. keram. Ind.] 4 .  Nr. 8. 4 —6. Aug. 
1 9 4 7 .) R. K. M ü l l e r .  61 7 2

D. B. Ginsburg, D er E in flu ß  der Feuchtigkeit und Stückgröße fe s te r  B rennstoffe a u f  
die Q ualitä t des Gases und d ie  L eistungsfähigkeit des G asgenerators. Vf. erörtert Zus. 
u. Menge des aus der Vergasungszone austretenden Gases, den Wärmeaustausch in  
der Vorheizzone, die Zus. des Gases u. Dimensionen der Generatoren bei Vergasung von 
Holz, Spänen, Torf, Braun- u. Steinkohle, Anthrazit u. Koks u. leitet für alle diese 
Fälle Gleichungen für die erforderliche Schichthöhe ab. (CTeKOJiBHaa h K epajm - 
u ecK a a  IIpoM H m JieH H O CTB [Glas-u. keram. Ind.] 4 .  Nr. 9. 3—8. Sept. 1 9 4 7 .)

R. K . M ü l l e r .  6172
A. A. Kefeli, D er E in f lu ß  des Zusatzes von H alogensalzen a u f  d ie  spek tra le  A b so rp 

tion von m it K oba lt gefärbtem  Glas. Als Untersuchungsobjekte dienten 5 B orsilica t-  
gläser der Zus. 1 K20 -n  ß20 3-5 S i02, in denen n =  3,4,5,10 u. 20 war, u. 6 B oralglääev  
der Zus. 1 K20 ‘n B20 3, in denen n =  3,4,5,10,30 u. 300 war. Co wurde in Form von 
CoO in einer Menge von 0,1% zugefügt. Bei Zugabe von je 2% wurde das Spektr. durch 
IvF kaum, durch K J sehr wenig, durch KCl u. KBr jedoch stark verändert. Erhöhung 
der KCl-Zugabe von 2 über 4 auf 6% verstärkte jedesmal die Wrkg. beträchtlich. Eine 
starke Änderung der Größe der spektralen Absorption u. das Auftreten neuer Absorp
tionsbanden wurden nur bei den Gläsern mit einheitlichem Charakter der Struktur der 
Absorptionskurven erhalten, die für das rosa gefärbte Zentrum des Co-Ions typ. ist. 
Zur Erklärung dieser Erscheinung wird auf die analoge Wrkg. des Zusatzes von H alo  
gensalzen auf die spektrale Absorption von Co-Salzlsgg. verwiesen, die dieUmbldg. des 
(CoR6)' '-Komplexes (R =  Mol. des Lösungsmittels) in den neuen ungesätt. Konden
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sationskomplex (CoHal4)" bewirkt. (^OKJiaflH AKafleMHH H ayK  CCCP [Ber. 
Akad. Wiss. UdSSR] [N- S.] 58. 10 5 1 -5 4 . 21./11. 1947. Staatl. Opt. Inst.)

' F ö r s t e r . 6 1 7 6
— , Verlang er ung der G ebrauchsfäh igkeit von  G laspreßform en . D ie Formen werden 

2 0 —50 Min. lang mit einem Bad von geschmolzenen Salzen bei 800—900° F (427—482°C) 
behandelt. Hierdurch werden die graphitartigen Verunreinigungen abgelöst u. die 
Metalloxyde in Modifikationen umgewandelt, die in verd. Säuren von einer Konz, 
lösl. sind, die noch nicht das Metall angreift. Nach dem Salzbad werden die Formen 
zunächst auf 400—500° F (204—260° C) abgekühlt, dann in W. getaucht u. schließlich 
k u r z  mit 5%ig. HCl ausgewaschen. (Glass Ind. 2 8 .  357. 384. Juli 1947.) K a l i x .  6180

H. Moore und A. K. Lyle, Ä nderungen  der Z usam m ensetzung des G lases f ü r  Glas
g e fä ß e 'in  den Jah ren  1932— 194 6 . Glasbehälter hatten früher die gleiche Zus. wie 
Fensterglas; zur Erhöhung der ehem. Widerstandsfähigkeit der Gefäße sind die Unter
schiede im Laufe der Zeit jedoch immer größer geworden. In  den Jahren 1932—1946 
wurden an zahlreichen Mustern systemat. Unterss. über den Geh. an Hauptbestand
teilen angestellt u. das Ergebnis in  30 Diagrammen niedergelegt. Daraus ergibt sich 
z. B ., daß der Geh. an S i0 2 u. Alkalioxyden im Laufe der Zeit immer geringer, der an 
CaO +  BaO +  MgO +  A120 3 immer höher geworden ist; außerdem ist die Zus. durch 
Einführung immer zahlreicherer kleiner Zusätze, wie Fluß-, Entfärbe-u. anderer Mittel, 
immer komplizierter geworden. Die Extreme sind Gläser mit 74% S i0 2, mehr als 
17% Alkali u. weniger als 9% CaO, andererseits solche mit mehr als 14% CaO u. weniger 
als 13% Alkalioxyd. Im allg. geht die Tendenz zu Gläsern mit mindestens 15% CaO u. 
etwa 12% Alkalioxyd. Alle Gläser enthalten ferner mehr als 0,5% A120 3 zur Verbesse
rung der ehem. Widerstandsfähigkeit; 46% aller Gläser BaO als ,,fin ing“ , 37% aller 
Gläser B20 3, u. zwar 0,2—0,6%, einMuster 1%, u. in 61% aller Proben wurde F gefunden, 
jedoch selten mehr als 0,3%. Manche Gläser enthielten alle 4 dieser kleinen Zusätze, 
manche überhaupt keinen. MgO ist jetzt in allen Gläsern vorhanden, es wird meist 
in Form von Dolomit zugesetzt. (Glass Ind. 2 8 .  563—66. 580. 590. 599. Nov. 1947. 
Hartford, Conn., Hartford Empire Co.) K a l i x .  6210

Ss. K. Dubrowo, der therm ischen B ehandlung a u f  d ie  chem ische B eständigkeit
des G lases. Auf der Oberfläche der opt. G läser K-9 u. LF-2[Zus.: S i0 2 65,9 (60,90;(%); 
B20 3 1 ,0(—); A120 3 1,49(—); As20 3 0,22( —); Zn0 3 ,7 5 ( - ) ;  CaO 5,14 ( - ) ;  K .0  14,28 
(8,07); Na?0  8,22 (5,35); FbO — (25,48); D . 2,56 (2,94); Erweichungstemp. 600° 
(510°)], die in neutralem M ittel auf 100—200° unterhalb der Erweichungstemp. erhitzt 
wurden, verläuft eine Umgruppierung der Moll., die zu einer erhöhten ehem. Beständig
keit führt. Der Vergleichswert a/a4 (I), in dem a bzw. a4 die Milliliter angtben, die bei 
Titration der Oberfläche einer frischen Bruchstelle mit Natrium-Jod-Eosin vor, bzw. 
nach der Erhitzung (II) verbraucht sind, beträgt nach siebenstd. II von K-9 unmittel
bar nach der Behandlung 2,0 u. geht infolge Hydrolyse der neu gebildeten Verbb. nach 
16 Stdn. auf 1,30 zurück. Sowohl bei halbstd., wie bei mehrstd. II von K-9 auf 600° 
ist I 1,30. Bei halbstd. II von LF-2 auf 400° ist I 1,57. Bei länger dauernder II der 
Gläser auf Tempp. in der Nähe des Erweichungsgebietes spielen sich andere, die ehem. 
Beständigkeit beeinflussende Vorgänge ab. (JKypHan üpiiKJiaflHOii Xhmhh [J. 
appl. Chem.] 2 0 .  714— 20. Aug. 1947. Inst, für allg. u. anorgan. Chem. der Akad. der 
Wiss. der UdSSR, Labor, für Chem. der Silicate.) F ö r s t e r .  6200

James P. Poole und Maxwell Gensamer, S ystem atisch e U ntersuchung des Einflusses 
der einzelnen O xyde a u f  d ieV isco sitä t des G lases. In  einem bin. Na-Silicat-Glas wurde der 
Einfl. des Ersatzes von S i0 2 durch mol. Mengen von N a20 ,  CaO, BaO, MgO, SrO u. 
MgO u. A120 3 auf die Viscosität im Bereiche von 108— 1014 P gemessen, wobei 
der Austausch der Oxyde soweit fortgesetzt wurde, bis Entglasung eintrat. Die Ergeb
nisse wurden in Diagrammen einmal als Logarithmen der Viscositäten in Beziehung zu 
den reziproken Werten der absol. Temp. u. einmal als Konzz. der variierten Kompo
nente bei konstanter Viscosität in Beziehung zu den reziproken Werten der Tempp. 
eingetragen. Der Einfl. der einzelnen Oxyde auf die Viscosität ist, wie zahlreiche Bei
spiele zeigen, sehr verschieden u. hängt weitgehend von der Ggw. der übrigen Kompo
nenten ab. Als allg. Regel konnte nur gefunden werden, daß in Na-Ca-Al-Silicat- 
Gläserndie Wrkg. der einzelnen Komponenten auf die Viscosität annähernd additiv ist, 
was jedoch für Gemische von Alkalien oder Erdalkalien schon nicht mehr gilt. (Glass. 
Ind. 2 9 .  321. 350. Juni 1947.) Kahx. 6200

—, Sicherheitsglas. Die Anwendung von Sicherheitsglas ist ab 1. Jan. 1948 gesetz
liche Vorschrift für alle Fenster, Türen u. Windschutzscheiben der neu zugelassenen 
Kraftwagen im Staate Colorado. Anführung der Vorschriften, denen ein Glas genügen
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muß, um als „Sicherheitsglas“ bezeichnet zu werden, u. Liste derjenigen Fabrikate, 
die diesen Anforderungen genügen. (Glass Ind. 28. 636. Dez. 1947.) K a l i x .  6200

R. F. Bisbee, Verringerung von Verlusten  bei Verwendung von E m a il. II. Mitt. 
W estinghouse- P rogram m  zur U nterstützung der In du strie  m it Fortschritten in der Ernai- 
lierung von morgen. Diese Verbesserung bezieht sich auf Ti-haltige Emails u. Ti-Stähle. 
Dieses Email hat bes. günstige Eigg. in bezug auf Verschleißfestigkeit, Widerstands
fähigkeit gegen Säuren u. gutes Biegevermögen. Als besonderer Vorteil wird die geringe 
Auftragsstärke des Emails mit ca. 0,003 in. genannt, die der Dicke von organ. Über
zügen entsprechen würde. Ti-Email haftet bes. gut auf Ti-Stählen. Bei diesem Stahl 
ist die Korrosionssicherheit hervorzuheben. (Better Enamel. 18. 13—16. Mai 1947.)

J. F i s c h e r .  6212
W. Ss. Artamonow, E m aillen  f ü r  E isenbahnsignale. Eine Fmoi/auflage liefert nicht 

nur gut sichtbare Farben für Eisenbahnsignale, sondern bewirkt auch einen guten 
Schutz des Grundmetalls. Als Pigmentfarbe für rote Emails dient ein Gemisch von 
24(%) S, 11 Se u. 65 CdC03, das bei 560—580° gebrannt u. in einer Menge von
3—5% der Grundmasse zugesetzt wird. Für gelbe Emails wird CdS mit 1—2% Se 
verwendet, Zusatzmenge 5%. Für grüne Emails wird CoO, MgO u. Cr20 3 (2 : 8:10) 
in feingemahlener Mischung bei 1300— 1350° gebrannt u. mit 5% zugesetzt. Bei weißem 
Email werden Sb, Sn02 oder Sb20 3 in einer Menge von 3—5% verwendet. Vf. erörtert 
die Technologie des Emaillierprozesses u. die zweckmäßigste Konstruktion der Signale. 
— Abbildung. (CTeKOJiBHaa h KepaMiinecKaa IIpoMHniJieHHOCTi. [Glas- u. keram. 
Ind.] 4. Nr. 8 .  13—16. Aug. 1947.) . R. K. M ü l l e r .  6212

Ju. M. Butt, Bestim m ungsm ethoden der Geschwindigkeit der Z em enthydratation  sow ie  
der d ie  Zem ente bildenden Verbindungen. Es werden 5 Methoden krit. betrachtet. Die 
einzige direkte der quantitativen petrograph. Analysen ist sehr kompliziert u. mühsam, 
die übrigen 4 sind indirekte Verff., von denen das nächstliegende völlig befriedigende 
Ergebnisse liefert: das Verf. der Best. des gebundenen Wassers. Erst wird das hygroskop. 
W. bei 100° entfernt, dann das gebundene bei 1000°. Die 3 übrigen indirekten Verff. 
haben alle ihre Schwierigkeiten: die Best. des Ca(OH)2, das beim Härtungsprozeß ent
standen ist, ist zur Best. einzelner Klinkermineralien geeignet, jedoch nicht zur Best. 
der Hydratationsgeschwindigkeit, da die Menge Ca(OH)2 in den ersten 6 Monaten 
steigt, bei längerer Dauer wieder fällt. Es gibt jedoch interessante Einblicke in die 
Vorgänge bei der Verhärtung. Das Verf. der Best. der Verfestigungswärme verlangt 
die Anwendung komplizierter (adiabat., isotherm, oder Thermos-)Calorimeter, gibt im  
übrigen befriedigende Resultate. Das Verf. der Best. der Hydratation durch Messung 
der veränderten DD. erfordert eine große Meßgenauigkeit (0,001—0,002). (3aBO^CKaa 
JlaßopaTopna [Betriebs-Lab.] 13. 715— 19. Juni 1947. Moskau, Chem.-technolog. 
Mendelejew-Inst.) v .  W i l p e r t .  6252

G. Batta, D ie  A nw endung der N a d el von Le C h ätelier zum  N ach w eis der E m p fin d 
lichkeit der Zem ente gegenüber sulfathaltigen  W ässern. L e  C h ä t e l i e r  hatte sein In
strument entwickelt, um das Treiben des Zements durch die ursprüngliche Ggw. stören
der Bestandteile zu messen. Hier wird die Nadel gebraucht, um die Beeinflussung 
verschied. Zementarten durch sulfathaltige Wässer, Seewasser u.W . von Schutthalden 
des Kohlenbergbaus festzustellen. (Chim. et Ind. 58. 501—02. Nov. 1947. Lüttich, 
Univ., Labor, des Materiaux techniques.) M e t z e n e r .  6252

General Electric Co., New York, V. St. A., übert. von: John Edwin Stanworth,
Sheffield, England, G lassätze zur H erstellung von elektrischen G lühlam pen  aus 56—64 
(Gew.-Teilen) S i0 2 +  B20 3, 22—30 Oxyden von Ba, Sr, Mg, Zn, Ca, 10— 17 N a20  +  
KaO u .  0— 5 F2. Zur Herst. von Rohren für Glühlampenstengel benutzt man Glassätze 
aus 58—62 (Gew.-Teilen) S i0 2 +  B20 3, 24—28 Oxyden von Ba, Sr, Mg, Zn u. Ca, 12 
bis 15N aaO u. K 20 , 0—2 F2, davon im Maximum B20 3 =  10%, BaO u. SrO == 20%, 
MgO =  10%, ZnÖ =  10% u. CaO =  5%. Besondere Erfolge werden erreicht mit Zuss. 
aus 52,9% S i0 2, 6,2% B20 3, 14,4% BaO, 8,4% ZnO, 1,9% CaO, 1,3% F2 u. 14,6% 
Alkalioxyden u. 56,0% S i0 2, 4,0% B2Os, 11,6% SrO, 4,0% BaO, 5,0% MgO, 5,0% 
ZnO, 1,3% F2 u .  13,0% Alkalioxyden. Das Glas weist gute Verarbeitbarkeit in der 
Flamme auf, entglast nicht u. zeigt hohe spezif. elektr. Widerstandsfähigkeit. (A. P. 
2 429 432 vom 11/3. 1946, ausg. 21/10. 1947. E. Prior. 19/3. 1945.)

B e w e r s d o r e .  6171
Glas Science, Inc. New York, übert. von: Helen S. Williams, State College, Pa., 

V. St. A., F ärbung von G las m it D äm pfen  flüchtiger K u pfersa lze . Bei Behandlung der 
heißen Oberflächen von Natron- oder Kaliglasgegenständen mit Dämpfen der Kupfer
halogensalze bei hohen Tempp. wandern die Kupferionen ins Glas u. ersetzen die Al
kaliionen, letztere verbinden sich mit Halogen u. die Alkalihalogenverbb. schlagen
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sich an den Glasoberflächen nieder. Z. B. wird ein Gegenstand von n. oder Natron
kalkglas in einen geschlossenen Behälter zusammen mit festem Kupferchlorid ein
gebracht, der 5 Stdn. bei 425° unter Zugang von Luft erhitzt wird. Es entsteht im Be
hälter eine Atmosphäre von Kupferchloriddämpfen, die mit den heißen Glasoberflächen 
reagieren. Die Kupferionen bilden mit dem Glas Kupfersilicate oder -komplexsilieate, 
die Na-Ionen des Glases bilden NaCl, welches sich auf der Glasoberfläche als weißer 
Nd. absetzt. Das Glas wird abgekühlt, gewaschen u. ist zunächst farblos. Bei redu
zierender Behandlung in  H 2 bei 460° wird es in 5 Min. rot. Nach Entfernung aus dem 
Ofen hat es nach 30 Min. eine mittlere rote Farbe, aber es ist kein m etall. Lüster ge
bildet. Ein Sodakalkglasgegenstand wird 6 Stdn. bei 550° der Einw. von Kupfer
chloriddämpfen ausgesetzt. Er weist eine blaue Färbung auf. Nach reduzierender Be
handlung bei 460° hat er eine dunkelrote Farbe u. zeigt ausgesprochene metall. Re
flexion. So können bei verschied. Tempp. u. unter wechselnden Oxydations-Reduk- 
tions-Bedingungen verschied. Schattierungen von einem sehr m atten Blaßrot bis zu 
einem intensiven Rot, gegebenenfalls mit metall. Lüsterbldg. erhalten werden. Auf 
diese Art kann Fensterglas, Flaschenglas, aber auch Spezialglas gefärbt werden. (A. P. 
2 428 600 vom 6/3. 1945, ausg. 7/10. 1947.) B e w e r s d o r f .  6177

Eastman Kodak Co., übert. von: Kuan-Han Sun und Thomas E. Callear, Rochester, 
N. Y., V. St. A., O ptisches C a d m iu m -L a n th a n -B o r-G la s  m it hohem  Brechungsexponenten  
und m itte lm äßigem  A bbe-W ert. Glasrohstoffzuss. aus 41 (Gew.-%) CdO, 34 La20 3 u. 
25 B20 3 oder 34 CdO, 33 La20 3, 24 B20 3 u. 9 Ta2Os werden in  gepulverter Form, gut 
durchgemischt, in einem Platingefäß bei ca. 1200— 1300° geschmolzen. D ie Schmelze 
wird gerüttelt oder gerührt u. in 400—600° heiße Formen gegossen, wo sie einer lang
samen Abkühlung überlassen wird. Man erhält ein reines, farbloses, wetterfestes Glas, 
mit dem Brechungsexponenten 1,7895 oder 1,8132 u. dem AßBE-Wert 4 4 ,4  oder 42,5. 
(A. P. 2 430 540 vom 9/8. 1946, ausg. 11/11. 1947.) B e w e r s d o r f .  6201

Kelsey I. Harvey, Beaver, Pa., V. St. A ., B or, B le i und L ith iu m  enthaltende keramische 
M asse . Mischungen aus 33% (Gew.-Teilen) Borsäure, 33% B leiglätte, 9 Lithiumnitrat 
oder 33% Borsäure, 33% Bleiglätte, 15 Lithiumcarbonat oder 3 3 Borsäure,  
Bleiglätte, 33% Lithionglimmer werden wie eine keram. Zus. zu Körpern geformt, 
gesintert (150—400° F) (66—204° C) u. dann durch W eitererhitzen (450—750° F) 
(232—400° C) Zur Verglasung gebracht. Die so hergestellten glasartigen Körper können 
nach Entfernung aus dem Ofen schnell auf Raumtemp. abgekühlt werden, ohne erst 
den üblichen umständlichen Weg der stufenweisen, langsamen Abkühlung von Glas
körpern durchmachen zu müssen. Sie weisen einen niedrigen Ausdehnungskoeff. auf 
u. können daher auch bei späterer Benutzung einer plötzlichen Erhitzung oder Abküh
lung ausgesetzt werden, ohne Zu Bruch zu gehen. Die glasähnlichen Körper sind zäh, 
hart u. dauerhaft. Infolge der Ggw. von Borsäure sind die hergestellten Erzeugnisse 
elast. u. an u. für sich wenig zerbrechlich. Die Mischungen sind auch für Glasuren u. 
Emails äußerst brauchbar. Die daraus hergestellten Emails u. Glasuren neigen nicht 
zur Rissebldg. u. sind sehr fest u. stabil. (A. P. 2 426 395 vom 22/5. 1939, ausg. 26/8. 
1947.) B e w e r s d o r f .  6213

VII. Agrikultnrchemie. Schädlingsbekämpfung.
Bernard Geze, A ltböden  und B öden in tä tiger E n tw ick lu n g . Besprochen werden 

die Unterscheidung von Alt- u. Entwicklungsböden u. die Wkkgg. des Klimas, des 
Grundgesteins, der Vegetation, der Mikrobentätigkeit u. Kulturmaßnahmen. Als 
Typvertreter dienten ein Kamerunboden u. eine Roterde aus dem Bas-Languedoc. 
(Ann. Ecole nat. Agric. Montpellier [N. S.] 27. 263—87. Dez. 1947. Montpellier, 
Ecole nat. d’Agric.) G r i m m e .  6300

K. Kruminsch, Ü ber d ie  B raunerden  L ettlan ds . Es handelt sich bei den Braun
erden Lettlands umu rsprünglich podsol. Böden, die sich durch landschaftliche Nutzung 
allmählich dem Typ der Braunwaldböden im Sinne v o i l R a m a n n  nähern. (IIoHBOBegeHHe 
[Pedology] 1947. 400—04. Juli.) L e u t  w e i n .  6300

Je. I. Ssokolowa, Über d ie N a lu r  der schw arzbraunen B ergw aldböden  d er K r im . Vf. be
schreibt die am Hauptgebirgszug der Krim in 400—800 m Höhe vorkommenden braunen 
Bergwaldböden, bespricht deren ehem., granulometr. u. mineralog. Zus. u. stellt fest, 
daß diese Böden eine genet. selbständige Reihe bilden. Charakterzeichen der Boden
bildung sind ein in Auslaugung leicht lösl. Salz u. Carbonat, außerdem Eluvialprozeß 
u. Rasenbldg., die zur Ansammlung von Humus führt. (IIonBOBegeHHe [Pedology] 
1947. 452—64. Aug. Moskau, Staatl. Univ., Lehrstuhl für Bodenkunde.)

L e d Tw e i n . 6 3 0 0
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K. P. Gorschenin, Die sibirische Schwarzerde. Kurze Übersicht über die Ergebnisse- 
der zahlreichen in  den letzten  6 0  Jahren durchgeführten Unterss. der Schwarzerde
böden Sibiriens, die im  Zusammenhang m it ihrer unterschiedlichen E ntstehungs
geschichte u. den jetzigen geograph. Verhältnissen in den einzelnen Gebieten ihre be
sonderen Charakterzüge tragen u. sich scharf voneinander unterscheiden. (ÜOUBOBe- 
fleHiie [Pedology] 1 9 4 7 . 3 3 0 — 3 5 . Juni.) L e u t w e i n .  6 3 0 0

N. N. Bolyschew, D ie Genesis der gewöhnlichen Schwarzerde im  Gebiet des Flusses Ui 
der W estsibirischen Ebene. An H and der Ergebnisse genauer Unterss. der bei zahlreichen  
Bohrungen entnommenen Bodenproben erklärt Vf. das Entstehen des Schwarzerde
bodens in  dem untersuchten Gebiet. Er kom m t im  Gegensatz zu anderen Forschern  
zum  Schluß, daß die Salzansammlung in  den hellbraunen (quartären) Lehmböden  
des Gebiets am U i-F luß erfolgt is t;  die tert. Gesteine haben in  dieser H insicht auf die 
höher liegenden Schichten nicht eingewirkt. D ie Struktur der Bodenprofile u. die chem.- 
physikal. E igg. deuten auf eine Entstehung in zwei Etappen hin. (HonBOBegeHHe 
[Pedology] 1 9 4 7 . 660—68. Nov. Moskau, Staatl. U n iv ., Lehrstuhl für Bodenkunde.)

L e u t w e i n . 6 3 0 0
Ju. A. Liwerowski, Böden der Waldsteppe des Amurgebietes. Es handelt sich bei 

den Am urwaldsteppen nicht, w ie bisher angenommen, um Podsol- oder podsolierte  
Böden, sondern um  Soloneztypen oder graue W aldböden in  Übergängen zum Solonez. 
D iese Entw. wurde eingeleitet m it der xerothermen Phase des Quartär, in  der die B öden  
schwach salin . wurden u. auch heute noch sind. Es bestehen gewisse Verwandtschaften  
m it den Prärieböden von Nordamerika. Auffällig is t  bei dem hier geschilderten  
B odentyp das F ehlen von Carbonaten im Profil. D ieser Um stand bedarf noch weiterer  
Klärung. Der Arbeit sind ausführliche Analysentabellen in  Profilaufnahm en beigefügt. 
(IIoqBOBegeHHe [Pedology] 1 9 4 7 . 385— 99. Juli.) L e u t w e in .  6300

B. F. Petrow, Über die Bodendecke Südsachalins. N ach kurzen allg . Bem erkungen  
über K lim a, geograph. Verhältnisse u. Flora Südsachalins gibt Vf. eine Charakteristik 
der Böden des Südteiles der Insel, die sich durch große E införm igkeit auszeichnen. 
Neben sehr wenig Alluvial- u. etwas Moorboden kommen fast nur Podsolboden vor, die 
für die landwirtschaftlicheNutzung gut geeignet sind, aber von der japan.Bevölkerung  
bisher nicht ausgenützt wurden. Vf. gibt eine schem at. Bodenkarte u. einen um fang
reichen Literaturnachweis. (I Io q B O B e g e H H e  [Pedology] 1 9 4 7 . 6 4 1 — 5 1 . N ov.)

L e u t w e i n . 6 3 0 0
S. W. Meisted und Roger H . Bray, Basenaustauschgleichgewichte in  Böden und  

anderen Austauschstoffen. Untersucht wurden E infl. von  K onz., Ionenverhältnis usw. 
auf die Austauschrkk. von Böden, natürlichem  Silicat u. syn thet. Austauschstoffen  
(Am berlite IR -1, Perm utit Zeo-Karb) u. zwar nach: a) Gleichgewichtsverf. (G S), wobei 
eine bestim m te Menge Salzlsg. m it einer bestim m ten Menge Austauschm aterial im  
geschlossenen Syst. geschüttelt u. zum G leichgewicht gebracht wird, u. b) Auszugs- 
verf. (AS), wobei eine bestim m te Menge Austauschm aterial erschöpfend ausgezogen  
wird m it einer Salzlsg. bestimmter Zusammensetzung u. K onzentration. Schluß
folgerungen: D ie Verteilung von Ionen, gleicher Valenz auf einer Austauschfläche  
wird durch die K onz, der Lsg. in einem  GS weniger beeinflußt als in  einem  AS. D ie  
Lösungskonz, von  Ionen verschied. Valenz hat einen deutlichen Einfl. auf ihre end
gültige V erteilung auf dem Austauschmaterial in  beiden System arten. D as Ionen
verhältnis in  der Auszugslsg. ist ein bestimmender Faktor für die Verteilungder Ionen- 
auf dem Austauschm aterial. D ie Verteilung der Ionen auf einer Austauschfläche ist  
mehr von der N atur des K oll. als von irgendeinem anderen Faktor abhängig. Das 
lösl. Am on im  AS beeinflußt nicht das Basenverhältnis auf der Austauschfläche, doch 
kann es die Gesamtmenge der adsorbierten Basen beeinflussen. E s is t  anzunehmen, 
daß Böden u. natürliche Silicate als eine Gruppe in  GS u. AS reagieren, aber von  
den untersuchten synthet. Austauschm aterialien verschieden sind. H  verh ielt sich  
nicht wie die anderen m onovalenten K ationen im AS, indem seine V erteilung  
auf der Austauschfläche innerhalb des untersuchten Bereichs keine Funktion seiner 
K onz, in  der Auszugsfl. darstellte. (Soil Sei. 63. 209—225. März 1947. Illinois 
Agric. Exp. S tat.) S c h e i f e le .  6304

J. R . Neller und C. L. Comar, Verwendung von radioaktivem Phosphor zur Bestim m ung  
der Faktoren, welche die F ix ieru n g  von Phosphor in  Böden beeinflussen. W ss. Lsgg. von  
Monokaliumphosphat -f- radioakt. Phosphor wurden 9 verschied. Bodentypen zu
gesetzt u. die Proben bei Zim m ertem p., 40 u. 100° getrocknet. Der % -Geh. des gegen  
eine N a-A cetat-E ssigsäure-E xtraktionslsg. zurückgehaltenen P  blieb derselbe, unab
hängig yon der Trocknungsweise. In Sandböden gab die ehem. B est. von extrahierbarem
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P  etwas höhere W erte als die Isotopenm eth., bei Lehm - u. Tonböden stim m ten  beide 
überein. In  G leichgewichtslsgg. von B oden u. N a-A cetat^E ssigsäure-E xtraktionslsgg., die 
lösl. Phosphat enthielten , erfolgte eine progressiveAbnahm e im % -G eh. zurückgehaltenen  
P  m it zunehmender K onz, im Bereich zwischen 50 u. 450 p. p. m. D iese Abnahm e der 
Fixierfähigkeit war am größten in  den Sand-, am geringsten in  den Lehm- u. Tonböden  
(m axim ale Abnahme 51,3%  bei N orfolk loam y sand, m inim ale 2,1%  bei C oxville  clay). 
W urden die B öden nach Zusatz der Phosphatlsgg. getrocknet, so  war der fix ie ite  
% -Geh. größer als bei Zusatz des Phosphats in  der E xtraktionslösung. D ie F ixierfähig
k eit der B öden für P  gegenüber E xtraktion  m it verd. Säure steh t in  direkter Beziehung 
zu ihrem  Tongehalt. Auch läu ft die F ixierung dem F euchtigkeitsäquivalent der Böden  
u. zu einem  geringeren Grade ihrem  Geh. an S ilt  u. organ. Substanz parallel, während 
eine Beziehung zu den pH-W erten nicht besteh t. (Soil Sei. 6 4 .  379—87. N ov. 1947. 
Florida Agric. E xp. S tat.) S c h e i f e le .  6304

G. Barbier und J. Chabannes, Über die R ück läu figke it der P hosphatfix ierung im, 
Boden. Man kann bei der Phosphatfixierung 2 gu t unterschiedene A rten sehen: 1. Schnelle 
Fixierung, charakterisiert durch eine reversible Adsorption infolge Bindung zwischen  
Phosphation u. austauschbaren Tonkationen, vornehm lich Ca. D ie gebundenen Phos
phate bleiben lösl. in verd. Säuren. 2. Langsam e Fixierung durch Fe u. A l, welche 
zur starken Phosphatfestlage führt, fa st unlösl. in  Säure. DurchZuführung von akt. CaO 
läß t sich die starke Phosphatfestlegung allm ählich auf heben. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Agric. France 1 9 4 7 .  735—38.) G rim m e . 6304

E. T. York und H . T. Rogers, Der E in flu ß  von K a lk  a u f  die Löslichkeit von K alium  
in  Böden und a u f seine Verfügbarkeit fü r  P flanzen. Laboratorium s- u . Gewächshausverss. 
m it 6  Alabam aböden zur E rm ittlung des E infl. von  K alk  auf d ie Freigabe von  nicht
austauschfähigem  B oden-K , die F ixierung v o n  angew andtem  K  sow ie auf d ie  Absorp
tion  von  K  durch Pflanzen (A lfalfa, Sericea, Sudangras). R esu lta te: Zusatz von Ca 
führte zu stärkerer Freigabe von  nichtaustauschbarem  K  auf jedem  der untersuchten  
Böden. Ca erhöht d ie F ixierung von  angewandtem  K  in  B öden von  grober Textur. 
Sudangras u. A lfalfa scheinen wechselnde C a : K -V erhältn isse besser zu ertragen als 
Sericea. Zusatz von Ca kann zur Erhöhung oder Erniedrigung des verfügbaren K 
führen, je  nach der F ähigkeit des Bodens, angewandtes K  zu fix ieren , u. je  nach Art, 
Menge u. L öslichkeit der K -haltigen  M ineralien im  B oden. D ie  Ca-W rkg. is t  auch 
abhängig von  der wechselnden F ähigkeit verschied. Pflanzen, breite Ca : K -Verhältnisse  
zu tolerieren. (Soil Sei. 6 3 .  467— 77. Jun i 1947. Alabam a Agric. E xp . S tat.)

S c h e i f e le .  6304
J. B. H ester und F. A. Shelton, Löslichkeit von E isen in  überfluteten Böden. W ie im 

M odellvers. gezeigt wird, geht unter anaeroben Bedingungen u. bei neutraler R k. das 
im  B oden vorhandene E isen  bevorzugt als F e ++ neben F e +++ in  Lösung. Dadurch 
kann es zu einer lokalen Verarmung an P hosphat im  Boden kom m en, w ie  sie  bei charak
terist. Phosphorm angelkrankheit der T om aten in  der Gegend von Chatham  (Canada) 
u. Toledo, O., beobachtet wurde. (Science [N ew  York] 1 0 6 .  595. 12/12. 1947. 
Riverton, N . J .) H e n t s c h e l .  6304

G. W. Leeper, Formen und  R eaktionen von M angan im  Boden. A uf Grund eigener 
Verss. u. früherer A rbeiten werden folgende Schlußfolgerungen gezogen: D ie  große 
M ehrzahl der neutralen u. a lkal. B öden versorgt d ie P flanzen m it genügend Mn. Die  
m eisten dieser B öden enthalten  beträchtliche M engen reakt. M anganoxyde, die durch 
neutrale Chinollsg. extrahierbar sind. Jedoch tr itt  auf e in igen  an reakt. Mangan- 
oxyd reichen B öden M angelkrankheit auf, während andere m it wenig extrahierbarem  
Mn davon frei sind, so daß der Chinoltest für die Charakterisierung nicht ausreicht. 
Aus den Zahlwerten für reakt. Mn in  Bodenprofilen geht hervor, daß dessen Menge 
m it der Tiefe in  v ielen  ausgelaugten Böden rasch abnim m t. (Soil Sei. 6 3 .  Nr. 2. 79  
bis 94. Febr. 1947. M elbourne, U niv. School of Agrie.) S c h e i f e le .  6304

W. H. M aclntire, S. H. W interberg, L. B. Clements und H . S. Johnson jr., Die  
Düngew irkung flü ssiger Orlhophosphorsäure. In  Topfverss. an Roggengras u. R otklee  
wurden 85% H 3P 0 4 in  Verdünnungen 1 : 1 ,  1 : 4 u. 1 : 9 im  V gl. Zu Superphosphat 
(45,5%  P20 6) auf drei verschied. A rten gegeben. R esu ltate: A lle Gaben w irkten w achs
tum sfördernd u. beeinträchtigten n icht die K eim un g; H 3P 0 4 war etw as weniger w irk
sam  als Superphosphat. D ie  Verdünnungsgrade 1 : 1 ,  1 : 4 ,  1 : 9  ergaben keine m erk
lichen Unterschiede in  der Wrkg. oder im  P 20 6-G eh. der Pflanzen. Oberflächendüngung  
m it H 3P 0 4 u . Superphosphat ste igerte  das W achstum  von  Roggengras u. d ie P 20 5- 
Aufnahme bei 80 u. 160 lbs. Zugabe, von  R otklee bei 80, aber n icht hei 160 lbs. 
( J .  Amer. Soc. Agronom. 3 9 .  971— 80. Nov. 1947. K noxville , T enn., U n iv . T en
nessee Agric. Exp. S ta t., D ep. of Chem.) S c h e i f e le .  6304
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I. A. Nakaidse, Anwendungsmengen und Formen der phosphorsauren D üngemittel 
bei Roterden. Phosphoritm ehl (1) steht in  seiner W irksamkeit dem Superphosphat (II) 
auf Roterde- u. Podsolboden nicht nach. Physiol. saurer Kunstdünger in  Form von  
(NH 4)2S 0 4 erhöht die Aufnahmefähigkeit der Pflanzen für P 20 5 des I; am besten wirkt 
auf Roterdeböden m it 30% I neutralisiertes II. (^OKJiaflH BcecOK)3HOfi AKa^eMHH 
CeJiBCK0X03flftcTBeHHHX Hayic hmchh B. H. JleHiina [Proc. Lenin Acad. 
agric. Sei. U S SR ] 12. Nr. 5. 22—26. 1947. Allunions Inst, für Teeind. u. subtrop. K ul
turen.) v .  P e zo i.d . 6304

Em il Truog, R . J. Goates, G. C. Gerloff und K. C. Berger, M agnesium -Phosphor- 
W echselwirkung in  der Pflanzenernährung. Feld- u .K ulturverss. anE rbsen m it w echseln
den Gaben von  Mg u. P, nachdem prakt. Erfahrungen über die günstige Wrkg. von bas. 
H ochofenschlacke m it ca. 6% MgO u. sogenanntem Serpentin-Superphosphat Vorlagen. 
R esultate: Chem. Analyse der Erbsensaat ergab gleichm äßige Zunahme des P -G eh. 
m it steigender Mg- Gabe, u. zwar war die P-Zunahme stärker als bei einfacher P- Gabe. 
Mg w irkt als P-Überträger. (Soil Sei. 63. 19—25. Jan. 1947. U niv. of W isconsin.)

S c h e i f e le .  6304
C. Bould und B. Catlow, Düngungsversuch m it schwarzen Johannisbeeren. Schwarze 

Johannisbeeren haben zur guten B latt- u. Fruehtentw. ein ausgesprochen hohes N-Be- 
dürfnis, welches durch alleinige Kompost- u. Stallm istdüngung nicht gedeckt werden 
kann, so daß eine Beigabe von konz. organ. oder anorgan. N-Düngern nötig is t . (Annu. 
Rep. agric. horticu lt. Res. S tat., Long Ashton Bristol 1947. 52—58.) G rim m e. 6304

Vincenzo Carrante, Zweiter Beitrag über Citronendüngungsversuche. (Fünfjahresplan  
1942— 46.) 1. M itt. Sektion „Galatea" in Pieno Campo. Bei den Düngungsverss. (Dünger
gabe einm al jährlich) wurde vor allem auf die Elem ente N, P, K , Ca u. die organ. Substanz 
Rücksicht genommen. N  ist unbedingt erforderlich. Man gibt ihn am besten zu je 
50%  in  organ. u. anorgan. Form. K 20  ist nicht so w ichtig, doch erzielt man m it ihm  
besseres Fruchtaussehen. P20 5 wird nur in  geringen Mengen verarbeitet. B estes Ver
hältnis N :  P :  K  =  32: 0,7: 1,4 (als Oxyde bzw. Anhydrid bezeichnet). (Ann. Speri- 
m ent. agrar. [N. S.] 1. 27—69. 1947. Acoreale Staz. sperim. di E rutticult. e di Agru- 
m icult.) G rim m e. 6304

R. Kohlet, Untersuchungen über den E in flu ß  der S tickstoffdüngung a u f den K ra n k 
heitsbefall und die Speisequalilät der Kartoffel. I . M itt. Bericht über 4 Jahre lang durch
geführte umfassende Düngungsverss. an den wichtigstenSorten u. auf den verschieden
sten  Böden, wobei neben einer Grunddüngung von Stallm ist, Superphosphat u. K 2S 0 4 
steigende Salpetergaben gegeben wurden. D as E rntegut wurde zu Beginn u. gegen 
Ende der Lagerungsperiode auf Krankheitsbefall u. Speiseeigg. geprüft. H ohe N-Gaben 
führten in einigen Fällen zu merklich starkem  Krautfäulebefall u. verm ehrtem  Auf
treten von Phytophthora- u. Knollennaßfäule. Einer stärkeren N-G abe sollte  ste ts eine 
vorbeugende Cu-Spritzung parallel gehen. D ie E isenfleckigkeit wird durch die N-Dün- 
gung nicht beeinflußt, auch nicht die Braun- u. H ohlherzigkeit. Schwarz- u. Grau
fleckigkeit wird durch hohe N-Gaben merklich gesteigert, so daß man die N-Gabe mög
lichst n icht über 30 kg steigern sollte (organ. +  anorgan. N). — E in  E infl. der Düngung 
auf den Geschmack der Speisekartoffeln konnte nicht eindeutig festgestellt werden. 
(Landwirtsch. Jb . Schweiz 61. 665—99. 1947. Zürich-Örlikon, E idg. landw. Vers.- 
Anst.) G rim m e. 6304

W . Plant, E. J. H ew itt und D. J. D. Nicholas, W irkung von K alk  und Düngemitteln  
a u f K artoffeln a u f stark saurem Boden, bestimmt durch sichtbare Sym ptom e und chemische 
Prüfungen. D ie  m it zahlreichen Kartoffelsorten durchgeführten Verss. bewiesen er
neut die E m pfindlichkeit gegen Bodensäure, so daß durch Beigabe von CaC03 die 
Bodenrk. reguliert werden muß. Bei genügendem CaO-Vorrat im  Boden wirken sich  
die D üngem ittel bedeutend besser aus. Mineraldünger wirkten in folgender absteigender 
Reihe: N P K  — P K  — N K  — K  — N P  — P. M n-Überschuß kann große Schädigungen  
auslösen. (Annu. Rep. agric. horticult. Res. S ta t., Long Ashton Bristol 1947. 97 b is 
103.) G rim m e. 6304

D. J. D. Nicholas und E. Catlow, Düngungsversuche bei Gemüsepflanzen. X I . M itt. 
W irkungen von S ta lldung und  verschiedenen D üngungsmaßnahmen bei B lum enkohl. A ls 
Düngem ittel wurden verwendet N  als N itrokalk in Mengen von 8 cwt/acre (davon  
4 als Basisdünger, 4 als Kopfdünger), P  als Superphosphat 4 cwt/acre u. K  als K 2S 0 4 
oder K 2C 03 2 cwt/acre, Stalldung 20 tons/acre. D ie Düngerwrkg. wurde laufend durch 
Schnellanalysen auf N P K , Mg u. CI kontrolliert. Mg-Mangel zeigte sich bei den Verss. 
mit PK , N P K  (als K 2S 0 4) und Stalldünger. D ie Erträge bei Stalldung waren wohl in 
folge N-M angel geringer als bei N P K . Chloridgaben führten zwar zu B lattschädi
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gungen, gaben aber hohe Ernten. (Annu. Rep. agric. horticu lt. R es. S ta t., Long Ashton  
Bristol 1 9 4 7 . 103—09.) G rim m e . 6304

D. J. D. Nicholas und E. Catlow, Düngungsversuche bei Gemüsepflanzen. X II . M itt. 
W irkungen von S ta lldung  und verschiedenen D üngungsm aßnahm en bei drei K arto ffe l
sorten. (X I. vgl. vorst. Ref.) In  den Verss. waren 3 K artoffelsorten eingesetzt, als 
Dünger wurden gegeben N  als (N IL )2S 0 4, 3 cw t/acre, P  als 16,5% ig. Superphosphat,
4,5 cwt/acre, K  als K 2S 0 4 oder K 2C 0 3 bzw'. KCl 2 cw t/acre, N a  als NaCl 2 cwt/acre, 
Stalldung 20 tons/acre. W ährend des Vers. erfolgte eine Cu-Spritzung zur Vermeidung 
einer M ehltauinfektion. Mg-Mangelschäden zeigten sich bei N  u. N P K 2S 0 4-Düngung, 
dagegen nicht bei NPK Cl-Düngung. N  u. K-Mangel beeinflußten den Ertrag am  m eisten, 
reine° Stalldüngung desgl. infolge N-M angel. (Annu. Rep. agric. horticu lt. R es. Stat., 
Long A shton B ristol 1 9 4 7 .  110— 17.) G rim m e . 6304

D. J. D. Nicholas und E. Catlow, Düngungsversuche bei G emüsepflanzen. X III . Mitt. 
W irkungen von S ta lldung und anderen D üngungsm aßnahm en bei K arto ffe ln  und  B lum en
kohl 1946 und 1947. (X II. vgl. vorst. R ef.) B ei den Verss. zeigten  sich am  stärksten  
N-u. Mg-Mangelschäden, vor allem  hei Beigabe von  Chlorid. R eine Stalldungdüngung 
l it t  ste ts  unter N-M angel, dabei zeigten sich gleichzeitig  M g-Mangelschäden. Letztere 
ließen sich verm eiden hei NPKC1 u. bei N P K 2S 0 4 +  M gS04. N-M angel w irkte sich vor 
allem  heim  Ertrage aus. (Annu. R ep. agric. horticu lt. Res. S ta t . ,Long A shton Bristol 
1 9 4 7 . 118—26.) G rim m e . 6304

C. Bould und E. Catlow, Vergleichende Untersuchungen über die W irkung  von S ta ll
dung, K om post und  anorganischen D üngem itteln  a u f  P flanzen  und  Boden. I. M itt. 
W irkung  a u f  Ertrag und  Zusam m ensetzung von K arto ffeln  und  B lum enkohl. Bericht 
über vergleichende Verss. hei Blum enkohl u. K artoffeln. Es ergab sich , daß neben 
einer ausreichenden Volldüngung m it mineral, oder organ. Volldüngern noch zwei
m alige Spritzungen m it 2% ig. K ieseritlsg. W achstum  u. Ertrag ausschlaggebend 
beeinflussen. (Annu. Rep. agric. horticu lt. Res. S ta t., Long A shton B ristol 1 9 4 7 . 
61—70.) G rim m e . 6304

L. Depardon und P. Buron, Spargeldüngung. Vff. em pfehlen zur Erzielung höchster 
Spargelerträge eine Düngung m it 10 000 kg Stalldung, 400—450 kg C a(N 03)2 ( 13%ig.) 
u. 150 kg KCl je ha. (C. R. hebd. Séances Ac-ad. Agric. France 1 9 4 7 .  713— 16.)

G rim m e . 6304
H. T. Rogers, B orw irkung und  Boraxtoleranz verschiedener H ülsenfrüchte. Feld- 

verss. m it B orax (I) an A lfalfa, K lee , Erbse, Lupine, W icke, Sojabohne u . Erdnuß 
auf leichten  Böden. R esu ltate: B ei I-G abe erzeugte A lfalfa durchschnittlich  58% 
mehr H eu, auch K lee u. W icke lieferten  höhere E rträge. H ingegen war die I-Wrkg. 
gering bei Erbse, Lupine, Soja u. Erdnuß. Geringe I-Toleranz zeig ten  Soja, Erbse, 
Rot- u. W eißklee. Der B-Bedarf von Alfalfa is t  äußerst gering, wenn es auf roten  u. 
gelben Podsolboden im  Südosten der U SA. angepflanzt w ird. E ine einzelne I-Gabe 
von 20 lbs./acre ergab m axim ale E rträge auf sandigen, B -arm en B öden während 
3 Jahren. D a bei A lfalfa Sym ptom e des B-M angels auftreten , ehe e in  m erklicher Ab
fa ll im  H euertrag e in tr itt, erscheint es zweckm äßig, I in  k le in en  M engen jährlich 
oder jedes zw eite Jahr zusam m en m it anderen D üngern zu geben. (J . Amer. Soc. 
Agronom. 3 9 .  897— 913. Okt. 1947. Auburn, Alabam a Agric. E xp. S ta t., Dep.
of Agronom. Soils.) S c h e i f e l e .  6304

Torbjcrn Gaarder und S. R eyset, Versuche m it K u p fer  an H afer a u f  Moorböden 
in  Westnorwegen. D as Cu als Spurenelem ent im  Boden soll aus 3 Fraktionen bestehen, 
u. zwar einer in W . lö sl., einer m obilisierbaren (oder extrahierbaren) (vgl. B r u n ,  vorst. 
Ref.) u. einer organ. gebundenen Fraktion. Auf dem  Versuchsfeld in  Furunesat (Suim- 
fjord) wurde im  H erbst 1941 der Pflanzenbestand abgebrannt. D ann wurde das Feld  
1,1 m tie f m it 7 m A bständen drainiert, 15 cm  tie f gepflügt u. m it K alk  unter Zusatz 
von C uS04 gedüngt. D as Moor is t  ursprünglich stark sauer (p H 3,6) u. sehr asche- 
arm u. enthält als oberste Schicht 15 cm  Rohhum us. Von 1942— 1945 wurden jährlich 
von jedem  der 25 Versuchsfeldabschnitte (je 20 m 2) der H afer geerntet u. je 5 Boden
proben entnom m en. D ie R eifeperiode des H afers is t  unabhängig von der Cu-Düngung, 
aber abhängig vom  p H-W ert des Bodens. D ie  am  stärksten  m it K alk  gedüngten Böden 
haben die kürzeste u. die schwach gekalkten  Böden die längste Reifeperiode. Wenn 
der p H-W ert der gekalkten Moorböden auf ungefähr 4,6 gefallen is t , b leib t er einige  
Jahre konstant. Für die M obilisierung des Cu u. Fe in den westnorweg. Böden scheint 
dieser p H-Wert günstig zu sein. Ohne Cu-Zugabe ste ig t die Cu-Konz. der Böden kon ti
nuierlich. B ei konstantem  p H u. steigendem  Cu-Geh. des Bodens ste ig t d ie Cu-Konz. 
in  Korn u. H alm . Bei zunehm endem  p H-W ert des Bodens scheint der Cu-Geh. des 
Kornes rascher zu sinken als der im  H alm . Bei konstantem  p H des Bodens nim m t die
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Ähren- u. Kornausbeute m it zunehmender Cu-Konz. des Bodens zu. Für H aferkultur auf 
westnorweg. Marschboden wird K alkung bis zum p H 4 ,5 —5 bei gleichzeitigen Cu-Ga- 
ben entsprechend 12 m g/Liter Boden in die 15 cm  starke Oberschicht (oder 7 kg C uS04- 
5 H 2O/10C0 m 2) empfohlen. D a die Reifeperiode des Hafers bei p H 6 am  kürzesten ist,  
sollen unkultivierte Marschböden, wenn sie genügend Cu u. Fe enthalten, bis zu diesem  
PH-Wert gekalkt werden. D ie Unterss. zeigen, daß die Cu-Konz. in  Korn u. H alm  un
abhängig von Cu-Zugaben sehr p H-abhängig is t . D as Minimum der Cu-Konz. scheint 
hei p h 5,5 zu liegen. D ie Cu-Konz. in  Korn u. H alm  schwankt im  Verhältnis 5 : 3. 
H afer kann relativ  große Mengen Cu auch aus frisch m it K alk gedüngten, Cu-armen 
Moorböden absorbieren, wenn der p H-W ert des Bodens nicht zu hoch liegt. (Bergens 
M useums Arbok 1946/47. N aturvit. Rekke Nr. 5. 5 — 88. Sep.) C a r ls .  6304

A. Ss. Ryshkowa, Baktericide Eigenschaften von Hexachlorcyclohexan. HCH b e 
sitz t keine baktericiden Eigg. u. kann daher n icht zur Bekäm pfung bakterieller u. 
Pilzerkrankungen der Pflanzen angewandt werden. Auf die Mikroflora des Bodens 
zeigt HCH ebenfalls keine Wrkg., auch wird die Bldg. der Knöllchen bei Leguminosen 
u. die Entw . von Azotobacler nicht beeinflußt. (^ O K J ia ^ H  Bcecoi03Hoß ÂKa^eMHH 
CejiBCKOxo3iiiicTBeHHHx H a y K  h m ch h  B . H . JleHHHa [Proc. Lenin Acad. agric. 
Sei. U SSR ] 12. Nr. 3. 16—18. 1947. Allunions-Inst, für landwirtschaftl. M ikrobiol.)

v. P e z o ld .  6 3 1 2
A. Ss. Deschewaja und W . I. Orlow, Quecksilberorganische Beizm ittel. Vff. bespre

chen die sowjet. Forschungsergebnisse der letzten 10 Jahre auf dem Gebiet der queck- 
silberorgan. B eizm ittel, sowie deren Verwendung in der Praxis m it besonderer Berück
sichtigung der Präpp. „N T U IF -l“ u. „ N IU IP -2 “ . (Æ o K Jia flH  B ceco ro sn o ü  A k r-  
fleMHH CeJiBCK0X03HficTBeHHLix H ayK  HMeHH B . II. JleHHHa [Proc. Lenin Acad. 
agric. Sei U S SR ] 12. Nr. 3. 10—15. 1947. Ssam oilow-Inst. für Düngungs- u. Insekto- 
fungicidenforschung.) v. P e z o ld .  6312

L. Desalbres und R. Labatut, Neue Insekticide. Chlorderivate der Terpenreihe. N ach  
einleitender Aufzählung der Verff. zur H erst. chlorierter D erivv. der Terpenreihe, 
wie z. B. der Anlagerung von HCl oder CI an P inen, werden in Tabellen Bornylchlorid, 
Dipentendihydrochlorid, 2.6-Dichlorcamphan u. 1-M ethyl-2,6-dichlorisopropylbenzol m it 
bekannten Insekticiden, wie DDT verglichen. D ie insekticide W rkg. wird am  Bohnen
käfer, am Hundefloh (Pulex), der Schweinelaus u. dem  gewöhnlichen Holzbock geprüft. 
(Chim. e t Ind. 58. 443— 48. Nov. 1947.) P ö h ls .  6312

André Kling, Moderne Insekticide. D ie Entwicklung und Entdeckung von D D T .  
Bericht über die Arbeiten von L ä u g e r  u . Mitarbeitern (vgl. C. 1945. II. 1537; 1946. 
I. 386) u. D o m e n jo z  (C. 1945.1. 836). (Chim. et Ind. 57. 22—30. Jan. 1947.)

R ie m s o h n e id e r . 6312 
I. Ss. Korjakin und M. M. Popowa, Versuch der A nw endung von D D T  zum  Abtöten  

von Insekten. Vff. verwendeten Im port-DDT zur Entwesung einiger Dörfer in  K a 
sachstan. Läuse, Flöhe, W anzen u. Fliegen gingen schnell zugrunde, die Küchenschaben  
waren v iel widerstandsfähiger. Während die Bevölkerung keine Schäden zeigte, traten  
beim Sanitätspersonal leichte Beschwerden auf. (/KypHaJi M H K p 0 6  H OJI orn H , 9 n n -  
/jeMHOJiorHH h  ÜMMynoßHO.iorHH [J. M ikrobiol., Epidem iol., Im m unobiol.] 
1947. Nr. 10. 11— 12. Okt. Kasachstaner Inst, für Epidem iol. u. M ikrobiol.)

d u  M a n s . 6 3 1 2
W . N. Kornilowa, Verbrauchsnormen und K onzentration der Bordeaux]lüssigkeit 

bei der B ekä m p f ung von M ilben. Vf. beschreibt Verss. zur Bekämpfung von Weinmilben  
m it verschied. Konzz. der Bordeauxlösung. (BnHO^eJiHe h  BiiHorpa^apcTBO CCCP 
{W eingewinn, u. Rebenzucht] 7. Nr. 8 . 33. Aug. 1947. Dagestan, Versuchsstation für 
Wein- u. Gemüsebau.) E c k e . 6312

W . A. K. Stubbings, Chemische Bekäm pfung der Apfelgespinstmotte. Aus den E igg. 
des Insektes (Fam ilie Tortricidae) werden geeignete Bekäm pfungszeiten und -arten 
entw ickelt, danach wird ein Spritzprogramm aufgestellt. D ie Vorzüge des m it B en
tonit fixierten  u. m it N etzm itteln  versetzten N icotins werden dargestellt. (South  
A fricanind. Chemist. 1. 62—65. Dez. 1947. Stellenbosch, W est. Prov., Fru it Res. Inst.)

Sc h l ä g e r . 6 3 1 2
P. Frezal, Zweite M itteilung über Capnodis tenebrionis L . Der Schädling Capnodis 

tenebrionis L. befällt vor allem  die Rosaceenobstsorten (Pflaum e, Aprikose, Pfirsich, 
Kirsche u. Mandel, Birnen u. Äpfel). Zu seiner Bekäm pfung hat sich am besten die 
Behandlung m it Injektionen in  den Stamm m it M ethylbromid in alkoh. Lsg., CS2 
rein u. in wss. Em ulsion u. p-Dichlorbenzol in CS2 (4 0 % ) bewährt, während DDT, 
reines p-Dichlorbenzol, Form aldehyd u. Trichloräthylen weit abfielen. (C. R . hebd. 
Séances Acad. Agric. France 3 3 . 651—55. 1 9 47 .) G r im m e. 6312
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Ss. M. Fedorow, N eues über die Biologie der Reblaus und  die M aßnahm en zu ihrer B e
käm pfung. Es werden drei Arten der R eblaus u. deren E ntw icklung, E igg ., Lebensweise  
u. Vermehrung sowie die zur Bekäm pfung der Laus angew andten agrotechn. u. ehem. 
M ethoden beschrieben. Letztere M ethoden sind nach Vf. zuverlässiger, aber zur Zeit 
noch nicht vollkom m en ausgearbeitet. (BiiHOßeiiHe h  B a H O rp a ^ a p c T B O  C C C P  
[W eingewinn, u. R ebenzucht] 7. Nr. 6 . 36—39. Juni 1947.) F r a n k e .  6312

TÜL K linkowski und H .-W . Nolte, Stärkeres A u ftre ten  des K artoffelerdflohes, Psylliodes  
a ffin is  P a y k .,  in  M itteldeutschland. Zusam m enfassender Ü berblick über Massenauf
treten  des K artoffelerdflohs, seine Ursachen u. die Art der Schäden. D ie  Züchtung  
von Im aginalparasiten is t  gelungen. In  der B estäubung m it Gesarol, die unter U m 
ständen mehrmals zu wiederholen is t , besitzen  wir ein  sicher wirkendes Bekäm pfungs
m ittel. —  Zahlreiche Literaturangaben. (Nachrichtenbl. d tsch . Pflanzenschutzdienst 
1. (27.) 105—09. O kt./N ov. 1947. W eimar, B iol. Z entralanstalt für L a n d -u . Forstw irt
schaft, Z weigstelle Aschersleben, u. P flanzenschutzam t für das Land Thüringen.)

K n o b la u c h .  6312

Louis-Marcel Chevallier, Frankreich (Rhone), Löslichm achen natürlicher Phosphate. 
Man behandelt sie  in gem ahlenem  Zustand m it konz. H 2S 0 4 n. neutralisiert die M. 
dann m it N H 3 (wss. L sg. oder Gas). Sie kann durch Verm ischen m it phosphorsäuie-, 
Stickstoff-, kalium haltigen Stoffen auf D üngem ittel verarbeitet werden. —  Z- B. läßt 
man auf 20 kg Phosphat (34% P 20 5) 2 0 k g  H 2S 0 4 (57° Be) ca. 45 M in. einwirken, 
neutralisiert m it 16 kg N H 4OH (22° Be) u. g ib t 18 kg KCl (49% K 20 )  zu. Schließlich  
verm ischt man m it Traubenkernkuchen. (F. P. 928 585 vom  4 /6 . 1946, ausg. 2 /12. 
1947.) D o n le .  6283

Im perial Chemical Industries Ltd., E ngland, Verbesserung bei Superphosphatdünge
m itteln. P hosphatdüngem ittel, w ie Superphosphat, D oppel- oder Tripelsuperphosphat 
werden gegebenenfalls zusam m en m it R ohphosphat auf 250— 600°, zw eckm äßig auf 
400°, m ittels H eißluft, Abgasen oder W asserdam pf erh itzt. Vorteile sind langsam e 
W rkg. im  Erdboden u. geringerer F luorgeh., etw a 0 ,6 % u. darunter. (F. P. 918 836 
vom  14/12. 1945, ausg. 19/2. 1947. E . Prior. 8/9. 1944.) S c h in d le r .  6283

* Serafino Gaddini, Sticksto ffdünger. Zur Vermeidung von  N -V erlusten durch Ab
spaltung von  N H 3 wird künstlichen oder natürlichen N -h a ltig en  D üngem itteln  
B raunkohle  zugesetzt, d ie getrocknet u. fe in  pu lverisiert worden ist. Ihre M enge kann 
bis zu 10% betragen. (It. P. 417 299, ausg. 14/1. 1947.) K a l i x .  6285

Office National Industriel de l’Azote, Frankreich (H aute-G aronne), Verminderung  
der H ygroskopizität von aus hydratisierten C a-N itraten  bestehenden D üngem itteln . Man 
führt wasserfreie oder hydratisierte Ca-Nitrate in sehr wenig hygroskop. Salzgem ische 
über, indem  m an auf sie (N H 4)2S 0 4 u. gegebenenfalls K 2S 0 4 einw irken lä ß t. Phosphor
saure Salze können außerdem zugem ischt werden. -— Z. B . verm engt m an 1,4 t  (N H 4)2S 0 4 
m it 1 1 C a(N 03)2-4 H 20 ;  das Gem isch enthält 16% N , davon 1/3 in  salpetersaurer u. 2/3 
in  am m oniakal. Form . (F. P. 923 637 vom  8/2. 1946, ausg. 11/7. 1947.) D o n le .  6285 

Solvay & Co., B elgien, Herstellung von basischem Calciumchlorat. Aus Lsgg., die 
zugleich CaCl2 (I) u. Ca(C103)2 (II) en thalten  u. d ie bei verschied. Verff. als Nebenprodd. 
entstehen, kann ein  a ls U nkrautvertilgungsrnittel verw endbares bas. Ca-Chlorat von  
der Zus. Ca(C103)2-C a(0H )2 durch Z usatz vonC a(O H )2 gew onnen w erden, w enn m an die 
Lsgg. auf eine K onz, von 2,7 Mol CaCl2 +  3 ,5  Mol Ca(C103)2 im  L iter bringt u . dabei 
das Verhältnis der mol. M engen von  I : II auf höchstens 0,7 e in ste llt . D ann wird bei 
Tempp. zwischen 35 u. 100°, vorzugsweise bei mehr als 50° 1— 1,1 Mol Ca(OH )2 auf 
1 Mol II zugegeben u. gut verrührt, worauf nach kurzer Z eit das bas. C hlorat ausfällt. 
Von da an wird die Temp. allm ählich auf etw a 20° gesenkt. D as Verf. kann auch so  
m odifiziert werden, daß m an zunächst m it Ca(OH )2 e in en  T eil des CaCl2 a ls CaCl2- 
Ca(OII)2 • H"20  ausfällt, abfiltriert, die Lsg. etw as konz. u. dann, w ie oben beschrieben, 
das bas. Chlorat ausfällt. Man verw endet z. B. als Ausgangsprod. 1000 kg einer L sg., 
die 48,8%  II u. 5,6%  I enthält, u. g ib t bei 50° 56 kg Ca(OH )2 zu, das in  300 Liter R estlsg. 
der vorhergehenden Rkk. suspendiert worden is t . Man erhält 250 kg eines w asserhaltigen  
N d ., dem  m an zur vollständigen Trocknung 10 kg CaO zusetzt. D as E ndprod. enthält 
dann 69,5(% ) II, 1 CaCl2 u. 27,5 Ca(OH)2, die M utterlauge: 41 II, 7,3 I, 1 Ca(O H )2 u.
50,7 W asser. 300 L iter davon werden zur H erst. der in  der 1. Stufe benötig ten  Ca(OH)2- 
Suspension verw endet, aus dem  R est von  726 L iter durch Zugabe von  125 kg Ca(O H )2 
u. 524 kg Lsg. von 42%  II +  31% I das bas. Ca-Chlorid ausgefällt, das auf Ca(O H )2 u. 
CaCl2 verarbeitet werden kann. M it der R estlsg ., d ie nun 48,8%  II u. 5,6%  I enthält, 
wird der K reislauf der Rkk. wieder begonnen. (F. P. 918 163 vom  30/11. 1945, ausg. 
31/1. 1947. Belg. Prior. 20/12. 1944.) K a l i x .  6313
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* Tham es Hardrubber Co., übert. von: Francis N. P ickett und Donald D. Murray,
Insektenvertilgungsm iltel werden durch Erhitzen von p-Dichlorbenzol m it Chloralhydrat 
auf 65— 100° in  Ggw. von Caleiumchlorid gewonnen. In analoger W eise können noch  
andere A rylderivv . von Trichloräthanen  hergestellt werden. D ie Reaktionsprodd. werden  
aus B zl. um kryst. n. besitzen einen durchdringenden, die Insekten vertreibenden Geruch 
u. DDT-Charakter. (E. P. 593 488, ausg. 17/10. 1947.) K a l i x .  6313

* Pest Control Ltd., übert. von: Christopher Holyroyd Barker, Insektenverlilgungs- 
mitlel werden gewonnen, indem  man 100 g 2.4-D initro-6-cyclohexylphenol m it 5 g  
Trockenrückstand von Sulfitcelluloseablauge u. 318 g W. 3 Stdn. lang in  einer K ugel
mühle m ahlt, 68  g D icyclohexylam in zugibt, nochm als 1 Stde. m ahlt u. schließlich noch  
m it 0,5 g  „Cellofas W L D “ als Verdickungsm ittel m ahlt. Es entsteht dabei das Dicyclo- 
hexylam insa lz von 2.4-D initro-6-cyclohexylphenol, das in verd. Lsgg. als Sprühm ittel 
angewandt wird. (E . P. 592 426, ausg. 17/9. 1947.) K a l i x .  6313

Dow Chemical Co., übert. von: George E. Lynn und Bernard J. Thiegs, 
Midland, M ich., V. S t. A ., Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsm ittel. Zur 
Unterdrückung von  Fomes annosus  auf Citrusfrüchten u. zur Vernichtung von  
K artoffelkäfern, roten Spinnen u. ähnlichen Pflanzenschädlingen wird e in  wasser- 
unlösl. organ. Insektengift bei einer Temp. über seinem  F. zusam m en m it einem  N etz 
m itte l in  W. em ulgiert, dann e in  feinverteilter S toff wie z. B. K ieselgur zugesetzt, 
bis die Mischung eine pastenartige K onsistenz angenommen h at, das Ganze getrocknet, 
fe in  gem ahlen u. auf die gefährdeten Pflanzen verstäubt. Als G iftstoffe verw endet 
m an z. B. Phenothioxin, Dinitrokresol, Laurylth iocyanal, 2.4.5-Trichlorphenol, 2.4.5.6- 
Tetrachlorphenol, o-Phenylphenol, 2.4-D inilro-6-tert.-butylphenol, 4-C hlordiphenyloxyd, 
2 .2 '-D ichlordiphenyl, Chlornaphthalin, Isopropylnaphtha lin  u. ähnliche Verbindungen. 
Man verrührt z. B. 40 (Gew.-Teile) Di-(4-chlorphenoxy)-methan, F. 67°, u. 2 partiell 
neutralisiertes Nopco-1216-Spermöl in  60 W. von 70° u. se tz t  dann bei dieser Temp. 
58 K ieselgur zu. D ie Mischung wird dann an der Luft getrocknet u. fe in  gem ahlen. 
Sie  kann in  diesem  Zustande oder in  W. em ulgiert verw endet werden. (A. P. 2 423 457  
vom  23/6. 1944, ausg. 8/7. 1947.) K a l i x .  6313

L .  A. Richards and othcrs, Diagaosis and  im provem ent of saline and  a lkaline  soils. R iverside , C alif.: U. S. D ep art
m ent of A ;ircu ltu re  Regional S alln lty  L abora to ry  1947. (157 S.)

Vincent S iu ch d ll, M anual on f crtilizer m annfactnre. B altim ore: The Daviaon Chem ical C orporation 1947. (126 S.) 
$ 4,—.

T ill. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
A. E. Lance, Die Eisenerze von Deutschland. Es werden die einzelnen L agerstätten  

der verschied. Erzarten beschrieben u. Angaben über ihre Zus. u. sonstigen Eigg. 
gem acht. Von den G esam tvorräten u. der Förderung der einzelnen Gruben werden 
an H and von Zahlentafeln u. Standortkarten nähere M itt. gem acht. (J . Iron Steel 
In s t . 156. 449— 76. Aug. 1947. Control Commission of Germany.) H o c h s t e i n .  6354

W . I. Namojuschko und K. K. Chasanowitsch, N eue Eisenerzlager in  der Karelisch- 
Finnischen  S S R .  Vf. beschreibt zw ei neuentdeckte, m ächtige Eisenerzvorkk. im  
W esten des Zentralgebiets der Karelisch-Finnischen SSR, welche den skandinav. Vorkk., 
sow ie denen auf der H albinsel Kola sehr ähnlich sind. Proben von der ersten Lager
stä tte  zeigten folgende Gehh.: 27,17(% ) lösl. Fe (G esam t-Fe =  35,29), 0,23 S, 0,13 P. 
Das Erz der zweiten Lagerstätte scheint noch eisenreicher zu sein. Der bisher fest
gestellte  Erzvorrat wird auf mehrere 10 M illionen t  geschätzt. M it dem Auffinden w eite
rer Lagerstätten ist zu rechnen. (TopfiMft JKypHan [Berg-J.] 121. Nr. 5. 3 —7 . 1947.)

L e u t w e i n .  6354
W . A. Kulibin, Aufgaben aus dem Gebiet der Eisenerzaufbereitung. Vf. g ib t eine  

Übersicht über die in den nächsten Jahren zu lösenden Aufgaben aus dem Gebiet der 
Erzaufbereitung, bespricht die in Frage kommenden Erzarten u. Aufbereitungsverff. 
m it ihren jeweilgen Vorzügen u. Nachteilen. Die Verbreiterung der Eisenerzbasis in  
der U dSSR  wird durch Ausbeute von Lagerstätten erfolgen müssen, die Aufbereitung  
der Erze zur Voraussetzung haben. Die Magnetscheidung des Erzes wird im Vorder
grund stehen. (T op H n ä JKypHan [Berg-J.] 121. Nr. 10. 3 - 6 .  Okt. 1947.)

L E rjT W E rN  6360
W . A. P8T0W, A ufbereitung von Eisenerzen nach dem Schwim m - und  S inkverfahren . 

Vf. beschreibt die zur Zeit in den USA. im Betrieb bzw. im Bau befindlichen Anlagen, die 
Eisen- u. Manganerze nach dem Schwimm- u. Sn kverf. aufbereiten; er bespricht 
den Verfahrensgang u. die erzielten Ergebnisse. Erfolgreiche Anwendung findet das 
Verf. bei Aufbereitung von H äm atiterz, alten Abgängen vom Setzverf., M n-E rzen
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sowie S id erü  u. Lim on it. D ie Ergebnisse sind besser als beim  Setzverf., die Verarbeitungs- 
kosten niedriger. In Anbetracht des geringen W asserverbrauchs is t  die A nwendung des 
Verf. bes. aussichtsreich bei E rzvorkk. m it geringen W asserreserven. (TopHHÖ  
JKypHaJi [B erg-J.] 121. Nr. 10. 31—35. Okt. 1947.) L e u t w e in .  6360

A. I. Batanow, Aufbereitung der M anganerze aus der Lagerstätte Polunotschnoje. 
Vf. beschreibt zwei für die Aufbereitung von Mn-Erzen der L agerstätte Polunotschnoje  
projektierte Verfahrensstammbäume für Naß- und Trockenaufbereitung, sow ie die zu 
erwartenden Ergebnisse. D ie neuerrichtete Fabrik arbeitet nach dem Naßverfahren. 
Zwischen den erzielten u. projektierten Ergebnissen k lafft ein großer Unterschied, zu 
dessen Aufklärung ergänzende Aufbereitungsversuche durchgeführt werden. D ie  gegen
über der projektierten niedrigere Ausbringung an gewaschenem  Erz u. dam it auch an 
Erzm etallgeh. ist auf die unvollständige Erfassung des Kornes von 0 —3 m m  zu
rückzuführen. Es is t  notw endig, die vollständige G ewinnung des Feinerzes durchzu
führen, welches dann hei der Agglomerierung von Eisenerz als Zusatz dienen oder auch 
für sich allein agglom eriert werden kann. (T opilH Ü  JKypHaJl [B erg-J.] 121. Nr. 10. 
35—37. Oktober 1947.) L e u t w e in .  6360

A. H. Leckie, J. R. Hall und C. Cartlidge, Versuchsofen f ü r  die Untersuchung von 
Verbrennungsproblemen in  Siem ens-M artin-Ö fen. I. M itt. Beschreibung der Anlage. 
Allg. Ausführungen u. D iskussion. (J . Iron Steel Inst. 155. 392—405. März. 156. 
501—04. Aug. 157. 201—06. Okt. 1947. B ritish  Iron and Steel R es. Assoc. bzw. 
Shelton Iron Steel and  Coal Co., L td .) H a b b e l .  6370

A. H. Leckie, J. F . Allen und G. Fenton, Versuchsofen fü r  d ie  Untersuchung von 
Verbrennungsproblemen in  Siem ens-M artin-Ö fen. II . M itt. Der E in flu ß  der Gas- 
geschwindiglceit, der Bem essung der Gas- und Luftzüge, des L u ft-G a s- Verhältnisses, des 
Druckes im  Ofen und des Heizwertes der Gase. (I. vgl. vorst. R ef.) D ie Unterss. ergaben, 
daß die besten Ergebnisse erhalten wurden, wenn bei geeigneten Zügen m it dem theoret. 
L uft-G as-V erhältnis, hohen Ofendrücken u. hohem  H eizw ert gearbeitet wird. Die 
für die G estaltung der Züge, bes. für das Verhältnis der Gas- u. L uftzüge m aßgeben
den Faktoren werden besprochen. —  Diskussion. (J. Iron Steel Inst. 155. 4 0 5 —22. 
März. 156. 501—04. Aug. 157. 201—06. Okt. 1947. B ritish  Iron and Steel Res.
Assoc.) H a b b e l .  6370

G. H. Todd, Instandha ltung  der S iem ens-M artin-Ö fen. P rakt. M aßnahmen zur Ver
besserung der O fenhaltbarkeit. — D iskussion. (Proc. Conf., nat. O pen-H earth Committee 
Iron Steel D iv is ., Amer. Inst'. Min. m etallurg. Engr. 30. 98— 108. 1947. Ashland
Plant, American Rolling M ill Co.) H o c h s t e in .  6370

R. Rüssel Fayles, E in  P lan  zur Verm inderung der Herdschwierigkeiten in  basischen 
Siem ens-M artin-Ö fen. D ie Feuerfestigkeit u. D ichte von SiEMENS-MARTiN-Ofenherden 
wird durch ehem . Angriff, hohe Tem pp. u. m echan. Abnutzung im  B etrieb  verm indert. 
Als H auptgründe für diese Abnutzung werden genannt: 1. D as E insickern von fl. 
M etall in den Boden u. die m echan. Erosion des H erdes heim  K ochen des eingedrungenen  
M etalls; 2. die Im prägnierung der obersten H erdschicht m it F lu ß m itte ln , die den Er
w eichungspunkt der H erdauskleidung herabsetzen; 3. das A btropfen von  den Silica- 
steinen  des Gewölbes u. der W ände, d ie im  H erd Spalten bilden; 4 .überhohe Tempp., 
die lokal weiche u. durch Badwrkg. angefressene Zonen bilden. Von bes. starker  
Wrkg. zeigt sich das Eindringen von F lu ßm itteln , bes. von E isenoxyd  in  den Herd. 
So nahm  nach 250 Chargen der E isenoxydgeh. im  M agnesit von 8 auf 30% zu. Obwohl 
reines MgO durch FeO u. CaO in  seiner F euerfestigkeit n ich t herabgesetzt wird, wird 
der Erweichungspunkt von techn. verw endetem  M agnesit, der CaO, F e20 3 u. A120 3 
enthält, durch weitere Aufnahme v o n S i0 2, CaO u. F e 20 3 stark erniedrigt. (Proc.Conf., 
nat. O penH earth Com m ittee Iron Steel D ivis.,A m er. In st. Min. m etallurg. Engr. 30. 43 
bis 52. 1947. Lukens Steel Co.) H o c h s t e in .  6370

G. C. Lawton, Instandha ltung  des Schlackenabstichloches. Angaben über die Form, 
Größe, Anordnung, W asserkühlung u. Instandhaltungsarbeiten von Schlackenabstich
löchern an SiEM E N S -M A R TiN -Ö fen . — D iskussion. (Proc. Conf. nat. O pen-H earth Com
m ittee Iron Steel D iv is. Amer. In st. min. m etallurg. Engr. 30. 83— 88. 1947. Inland  
Steel.) H o c h s t e in .  6370

M. W . Thring, M öglichkeiten f ü r  ausgedehntere Verwendung von S a u ersto ff in  der 
britischen Eisen- und  S tahlindustrie . A llg. Überlegungen über die Vorzüge der Ver
wendung von 0 2 oder von m it 0 2 angereicherter Luft bei Verbrennungsprozessen, 
bes. auch zur Verwendung im  H ochofen- u. Stahlw erksbetrieb. (J . Iron Steel In st. 
156. 285—91. Juni 1947. B ritish  Iron and Steel Res. Assoc.) H o c h s t e in .  6400
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W . L. Kerlie, Über die Entphosphorung von hochphosphorhaltigem Roheisen. Nach- 
gew iesen wird die Abhängigkeit der O xydation des P  vom  C-Geh. des Bades bei der 
Verarbeitung von hochphosphorhaltigem  (2%) Roheisen im  SiEMENS-MARTiN-Ofen. 
D ie Frischvorgänge im  Stahlbad werden auf therm odynam . Grundlage erläutert u. 
Angaben über die Reduktionsbedingungen u. Reduktionszeiten m it prakt. H inweisen  
für die Durchführung der Entphosphorung des Stahles gem acht. Auf der Grundlage 
von  entw ickelten allg. Gleichungen werden im  einzelnen 2 Beispiele für das Frischen  
von hochphosphorhaltigem  R oheisen besprochen. Es wird gezeigt, daß es bei e inem  
R oheisen m it 2% P  notwendig is t , das Frischen in zwei oder drei Stufen durchzuführen, 
wobei der P-Geh. in der ersten Stufe bis ca. 0,6% red. wird u. nach dem Abschlacken  
eine w eitere Schlacke gebildet u. noch mehr P  entfernt wird. Anschließend kann das 
Frischen kontinuierlich durch Zusatz von noch weiterem R oheisen fortgeführt werden, 
aber die Frischzeit hängt von der zulässigen C-Abnahme u. dem zu entfernenden P -B e
trag ab. (J . Iron Steel Inst. 157. 173—82. Okt. 1947. Corby, Stewarts and Lloyds, 
Ltd.) H o c h s t e in .  6400

J. E. H urst und R. V. Riley, Das Feingefüge von handelsüblichem, säurebeständigem  
Silicium gußeisen. Es werden die Vorbereitung m etallograph. Schliffe aus Si-Guß  
angegeben u. die im  Zweistoffzustandsdiagramm F e-S i auftretenden Phasen u. deren 
Gefügeaussehen im  polierten, n icht geätzten u. geätzten Zustand m itgeteilt, wobei der 
E infl. von 0 ,05—4(%) P , 0 ,5—7,00 Mn, 0,5—8,00 Cu u. 3—3,5 Mo auf das Gefüge des 
Si-G ußeisens erörtert wird. A ls günstigste Ätzm eth. erwies sich ein E intauchen der 
polierten Probe für 5 — 20 Sek. in eine kalte Lsg., die aus 1 Teil H P , 1 Teil H N 0 3 u . 
6  Teilen W . bestand. Die festgestellten Phasen sind: a-, a " - , y-, ?/- u. £-Phase. E in  
P-Geh. bis 0,1 bewirkt keine Veränderung des Eeingefüges. E rst bei 0,22 P  werden 
ein  beträchtlicher Betrag einer dispersen Phase u. ein geringerer Betrag einer leicht 
ätzbaren m assiven Phase entw ickelt, die sich von der Carbidphase unterscheiden  
u. als ein  Carbid-Phosphid-Komplex angesehen werden. D ieser K om plex nim m t m it 
wachsendem  P-Geh. zu. Während ein  Mn-Geh. bis zu 2,00 nur geringe W rkg. auf das 
Feingefüge zeigte, war bei 7,5 Mn die H älfte des C als Carbid gebunden u. die andere  
H älfte trat als feiner Graphit auf. E in Zusatz von 3,5 Mo verursachte die Entw . einer 
neuen, eutektikum ähnlichen Phase. Bei 0,56 Cu tr itt eine disperse Phase in den Silicium - 
Ferritflächen auf. Es wird darauf hingewiesen, daß durch mkr. Verff. n icht alle  die  
durch Röntgenunters. beobachteten Phasen nachgewiesen werden können. (J. Iron  
Steel Inst. 155. 172—78. Febr. 1947. Darlaston, Staveley , Bradley Foster Res. Labor.)

H o c h s t e in .  6404
C. B. Jenni, Slahlqualilät und Stahlgüsse. Behandelt werden bes. d ie Forderungen 

bzgl. einer vollständigen Desoxydation, der Abwesenheit von gelösten Gasen, nam entlich  
von H 2, der S- u. P-Überwacliung u. der L eichtflüssigkeit. (Proc. Conf., nat. Open 
H earth Committee Iron Steel D iv is., Amer. Inst. Min. m etallurg. Engr. 30. 143—45. 
1947. Eddystone, P a., General Steel Castings Corp.) H a b b e l .  6408

J. W . Spretnak, Temperaturerwägungen bei der Erstarrung von beruhigt vergossenen 
Stahlblöcken. E ine Überhitzung beim Gießen hat auf die Ausbldg. der Prim ärblock
struktur eine sehr große Bedeutung. Als prakt. Maßnahmen zur Temp.-Überwachung 
bei der Erstarrung von beruhigt vergossenen Stahlblöcken werden angegeben: der 
Grad der Überhitzung, der durch die Gießtemp. überwacht werden kann; die anfäng
liche K okillentem p. — eine steigende K okillentem p. is t  gleichbedeutend m it einer 
Abnahme der Überhitzung — u. die Kokillenwandstärke, welche die bei der Erstarrung 
sich ergebenden K okillentem pp. beeinflußt. D ie W ärmestrahlung von der K okillen
oberfläche kann ein weiteres M ittel der Wärmeabfuhr sein, wenn hohe K okillentem pp. 
während der Erstarrung erreicht werden. — Diskussion. (Proc. Conf., nat. Open 
H earth Committee Iron Steel D ivis., Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 30. 187—94. 
1947. Carnegie In st, of Technol.) H o c h s t e in .  6408

G. W . H um es, Abschrecken der m it A ufsa tz vergossenen Stahlblöcke m it W asser. 
Die K okillen m it Tonaufsätzen werden beim Stahlgießen n. gefüllt u. nach dem Abguß 
m it feinem  A nthrazit bedeckt. 20—45 Min. nach dem  Abguß wird der A ufsatz m it 
W. gefüllt, das nach seiner Verdampfung noch zweimal nachgefüllt wird. Durch diese  
Behandlung wird eine schnelle Erstarrung des oberen Blockendes erzielt, so daß der 
Block schnell in den Tiefofen überführt werden kann. Obgleich der Block unter dem  
schnell erstarrten Blockende noch Lunkerung aufw eist, is t  das untere Blockende sehr 
rein. — Diskussion. (Proc. Conf., nat. Open Hearth Com m ittee Iron Steel D iv is., 
Amer. Inst. Min. m etallurg. Engr. 30. 194—96. 1947. Carnegie-Illinois Steel Corp.)

H o c h s t e i n . 6408
— , Ersatz fü r  Roheisen im  basischen Schmelzbetrieb von Stahlformgießereien. Es 

werden kurze Ausführungen über die Praxis einzelner W erke gem acht. E. R . Nelson
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berichtet über den B etrieb bei der C o n t in e n t a l  S t e e l  C o b p . D ort werden als E rsatz  
für Mn bei F ehlen  von R oheisen Spiegeleisen u. Mn-Erz verw endet. D a  der vorhandene 
Schrott S-reich is t , muß e in  hohes K a lk /S i0 2-Verhältnis in  der Schlacke vorhanden 
sein. C wird durch Gußeisen oder Petrolkoks in  die Charge eingeführt. R .R  Fayles be
handelt die Praxis der L u k e n s  S t e e l  C o . D ort gelangt ein  kleiner Betrag von 80%ig. 
Ferrom angan bei Chargen, d ie einen verhältnism äßig geringen A nteil an Schrott u. 
E isen aufweisen, in den E insatz, da andernfalls keine n. Badwrkg. auftr itt u. die 
S-Entfernung schwierig is t . Auch kann hierfür Spiegeleisen benutzt werden, während 
hochprozentiges Mn-Erz erst in  A ussicht genom m en ist . Zur A ufkohlung wird ein 
Gemisch aus A nthrazit u. K oks verwendet. Es werden Angaben über den E infl. der 
Roheisenersatzstoffe auf d ie O fenhaltbarkeit, -betriebsweise u. die W irtschaftlichkeit 
der A rbeitsweise gem acht. H .L.Tear erörtert die Schm elzweise der J o n e s  a n d  L a u g h l in  
S t e e l  C o b p ., wo  ein ige Verss. m it K oks oder A nthrazit enthaltenden Chargen gemacht 
worden sind. D a hierdurch die Chargen an S angereichert wurden, m ußten neben 
längeren Chargenzeiten erhöhte K osten  für F lu ßm ittel aufgewendet werden. W. H. 
Steinheider berichtet über den B etrieb der S h e f f i e l d  S t e e l  C o b p . H ier wurde bei 
E insatz von kaltem  Schrott fl. K upolofeneisen verw endet, das aus zwei Kupolöfen 
angeliefert wurde. E s werden Angaben über d ie Zus. der B eschickung, Ofenleistung 
sow ie über den Bau u. B etrieb  der K upolöfen gem acht. D as K upolofeneisen enthielt 
2 ,8 5 —3% C u. 0 ,35—0,45%  Si. Zur Erhöhung seines C-Geh. wurden später auch 
J/eante-Briketts oder Graphit zugesetzt. E in  Zusatz von  F eu ch tigk eit in  den Kupol
ofen blieb ohne m erklichen Einfluß. A .E .G etz behandelt die Praxis der K e y s t o n e  S t e e l  
a n d  W ib e  C o . Geeignete B eträge von C, Mn u. S i m üssen im  E insatz vorhanden sein, 
u. ein  forcierter Ofenbetrieb muß für eine große O fenleistung aufrechterhalten werden. 
E ine gute Flam m e u. Überwachung der B rennstoffe, eine sorgfältige Betriebspraxis 
u. eine gleichm äßige Ofentemp. sind für eine lange Ofenreife erforderlich. Normaler- 
weise gelangen Spiegeleisen u. 10%ig. S i-E isen  m it in  die Beschickung zum  Ausgleich 
des Mn- u. Si-M angels im  Schrotteinsatz. K oks in  verschied. Form en dient als Ersatz 
für C. E ine sorgfältige Auswahl des Schrotts muß für die verschied, zu erzeugenden 
Stahlarten erfolgen. K oks, Spiegeleisen u. S i-E isen  m üssen in der B eschickung derart 
v erte ilt  sein , daß sie  beim  Schm elzen sofort vom  B ad aufgenom m en werden können. 
McMöllin berichtet über d ie  Praxis der G e n e b a l  S t e e l  C a s t in g s  C o b p . A ls Koh
lungsm ittel wird hier Teerkoks verw endet, der zweckm äßig auf den K alk , bedeckt mit 
leichten Drehspänen, in den Ofen ein gesetzt wird. — D iskussion . (Proc. Conf., nat. 
Open H earth Com m ittee Iron Steel D iv is., Amer. In st. Min. m etallurg. Engr. 30. 114 
bis 123. 1947.) H o c h s t e in .  6408

C. Sykes, H. H. Burton und C. C. Gegg, W asserstoff bei der Stahlherstellung. An 
verschied, unlegierten Stählen, an legierten Vergütungsstählen u. nichtrostenden Stäh
len wird die H öhe des H 2-Geh. in  A bhängigkeit von den Herstellungsbedingungen  
(E lektro- oder MAETIN-Ofen, in Blöcken, Brammen u. Schm iedestücken) untersucht. 
Ferner werden das Gefüge, die E lastizitätsgrenze, Streckgrenze, Z ugfestigkeit, Bruchdeh
nung, Einschnürung von Längs- u. Querproben aus G ußblöcken u. vorgeschmiedeten  
Blöcken untersucht u. fe stg estellt, daß die Z ähigkeit der Stäh le abnim m t, wenn der 
H 2-Geh. über 2 cm 3/100 g lieg t. E ine U nters, der W rkgg. von  verschied. W ärmebehand
lungen auf die H ,-G ehh. zeigt, daß e in  rela tiv  hoher H 2-Geh. n ich t autom at. zu Haar
rissen zu führen braucht. K ein endgültiger B ew eis über d ie W rkg. von H 2 auf Seige- 
rungsbldg. wurde erbracht, obwohl ein ige legierte Stahlblöcke u. Schm iedestücke große 
Schwankungen im  H 2-Geh. zeigten . Es wird die D iffusionsfäh igkeit von H 2 bei verschied. 
Tempp. bestim m t u. d ie Bedeutung des H 2-Geh. für d ie F lockenbldg. im  Stahl erörtert. 
—  Schrifttum sangaben. (J . Iron Steel In st. 156. 155—80. Juni 1947. Thos. F irth  and 
John Brown L td.; E nglish Steel Corp., Brown-Firth R es. Labor.) H o c h s t e in .  €410 

J. H. Andrew, H. Lee, H. K. Lloyd und N. Stephenson, E in flu ß  des W asserstoffs 
a u f  die Gefügeumwandlungen in  Stählen. U ntersucht wird der E infl. von H 2 auf den B e
reich der Austenitum wandlung von 22 Stäh len  in  folgendem  Zusam m ensetzungsbereich: 
0 ,0 8 —1,01(% ) C, 0 ,1 6 -0 ,8 1  Si, 0 ,2 5 - 3 ,3  Mn, 0 ,0 0 9 -0 ,1 6 5  P , 0 ,0 0 7 -0 ,0 4 7  S, 0,04 
bis 3,35 Cr, 0 —0,61 Mo u. 0 ,06—26,04 N i. E s wird nachgew iesen, daß in allen Stählen  
Beziehungen zwischen der H 2-Entw . u. dem  B ereich der Austenitum w andlung bestehen. 
E s wird die W rkg. der Legierungselem ente auf die H 2-Entw. von Stahl erörtert u. ge
zeigt, daß die H 2-Diffusion im  «-Bereich m it der Stahlzus. u. seiner Behandlung schw ankt. 
Bei Erzeugung von nascierendem  H  durch E lektrolyse auf der Oberfläche von Stahl
proben hängt die D iffusionsgeschw indigkeit von  H 2 u. seine L öslich keit bei Raum- 
tem p von dem  Stahlgefüge an. Unteres, über die H 2-Entfernung aus Stahl unter iso
therm. Bedingungen bestätigen, daß die gün stigste  Temp. für d ie  H 2-Entfernung m it 
einer schnellen Um wandlung korrespondiert. Es wird die R ißem pfindlichkeit von iso-
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therm . behandelten Proben untersucht, u. gewisse anomale R esu ltate von Rißbldg. für 
unlegierte u. N i-Stäh le werden auf den E infl. des Gefüges auf d ieH 2-Diffusion u. L öslich
k eit bei Raum tem p. zurückgeführt. In Ggw. von H 2 is t  die Umwandlung eines 3%-Cr- 
Stah ls unter isotherm . Bedingungen bei 700° etwas langsam er, während in den anderen 
F ällen  H 2 keine retardierende W rkg. auf die isotherm . Umwandlung zeigte. D ie INatur 
d es isotherm . Umwandlungsprod. wurde untersucht u. gezeigt, daß im 3%ig. Cr-Stahl 
m it 0,2 C die Temp. von 480° ein  K riterium  war, die die Bldg. von Cr,C3 u. F e3C trennt. 
D ie H 2-Versprödung schwankt m it der Wärmebehandlung der Stähle, u. es wird nach
gew iesen , daß in  einem  3%ig. Cr-Stahl die Ggw. von H 2 bis zu einem  Betrag von 3 cm 3/  
100 g in  A bhängigkeit von der angewandten Wärmebehandlung eine Versprödung her
vorrufen kann, u. die Dehnung u. K ontraktion von H 2 verschieden beeinflußt werden. 
D ie  H 2-Verteilung in  einer Zugprobe hat einen deutlichen Einfl. auf die mechan. E igen
schaften . Versprödung durch H 2 u. Flockenem pfindlichkeit sind nahe miteinander 
verbunden, u. die H 2-Diffusion u. seine Löslichkeit sind für beide die maßgebenden F ak
toren. Hierbei wird festgestellt, daß eine plötzliche H 2-Entw. bei einer Rißbldg. nicht not- 
w endigerw eiie m it dem Zusammenbruch einer H 2-ieichen Kom ponente verbunden ist. 
W ährend H 2 die Hauptursache der F lockenem pfindlichkeit von Stählen is t , sind Span
nungen dadurch von Bedeutung, daß sie die D iffusion u. die H 2-Löslichkeit beeinflussen 
können. (J. Iron Steel Inst. 1 5 6 . 208— 53. Juni 1947. Sheffield, Univ.) H o c h s t e i n .  6410

C. Sykes, Stähle zur Verwendung bei höheren Temperaturen. B estim m t wurden die  
0,1-, 0,2- u. 0,5-Grenze, die Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Einschnürung u. Kerbschlag
zähigkeit bei 20, 400 u. 455° von Längs-, Tangential- u. Radialproben aus dem Rande 
u. Kern von 20—40 tons schweren Schmiedestücken von folgenden vier S täh len : 1 .0,39( %) 
C, 0,23 Si, 0,79 Mn, 0,022 P, 0,030 S, 0,19 Cr, 0,41 N i; 2. 0,32 C, 0,23 S i, 0,55 Mn, 
0 ,0 1 2  P , 0,013 S, 0,09 Cr, 0,63 Mo, 0,32 N i; 3. 0,25 C, 0,21 Si, 0,54 Mn, 0,027 P, 0,030 S, 
0,38 Cr, 0,43 Mo, 2,23 N i u. 4. 0,28 C, 0,25 S i, 0,56 Mn, 0 ,0 1 4 -0 ,0 2 4  P, 0 ,006—0,035 S, 
3,25 Cr, 0,41—0,57 Mo, 0 ,2—0,4 N i. Untersucht wurde der E infl. einer Glühzeit bis zu 
2 Jahren bei 400 u. 500° auf die Ergebnisse desZugvers. u. die Kerbschlagzähigkeit bei 
20 u . 400—500° u. festgestellt, daß die Festigkeitseigg. der legierten Stähle in Form  von  
großen Schm iedestücken nicht einer schnellen Änderung bei Arbeitstem pp. von 400 
bis 500° unterliegen. Bei Abkühlung auf Raumtemp. muß m it einer gewissen Abnahme 
der K erbschlagzähigkeit, jedoch nicht der Zähigkeit gerechnet werden. Dieser Abfall 
der Kerbzähigkeit kann durch W iedererhitzung auf Arbeitstem p. beseitigt werden. 
F estgeste llt wurden ferner die Festigkeitseigg. bei Raum tem p. u. zu Dehnungen von  
0,2 oder 0,5% sowie zum Bruch führende Spannungen bei 500—800° für folgende drei 
Stäh le: 1. 0,012 C, 1 3 -1 4 ,5  Cr, 3 ,5 - 4 ,5  Cu, 3 ,5 - 4 ,5  Mo, 17— 18,5 N i, 0 ,5— 1 Ti, 
bis 0,25 V ; 2. 0,23 C, 14,66 Cr, 3,55 Cu, 3,75 Mo, 17,85 N i, 7,2 Co, 0,82 Ti u. 3. 0,11 C, 
17,84 Cr, 9,5 N i, 0,22 Nb. (J . Iron Steel In st. 1 5 6 . 3 2 1 -3 8 .  Juli 1947. Brown-Firth  
R es. Labor.) H o c h s t e i n .  6410

— , Bibliographie über Icriechfeste und hitzebeständige Stähle. Im  Anschluß an die vorst. 
referierte Arbeit von S y k e s  wird eine umfassende Zusammenstellung über das Schrift
tum  aus den Jahren 1937—1947 gebracht. Von den aufgeführten etw a 350 Arbeiten 
werden z. T. ausführliche Inhaltsangaben gem acht. ( J. Iron Steel Inst. 1 5 6 . 338—69. 
Ju li 1947.) H a b b e l .  6410

N. T. Gudzow und K. M. Gelfand, Der E in flu ß  von Kobalt a u f die Eigenschaften von 
Schnelldrehstahl. E in  Zusatz von Co bewirkt eine günstigere Verteilung des W im  
Stahl: seine Konz, im  überschüssigen Carbid wird herabgesetzt u. diejenige in der 
y-Phase erhöht; daraus ergibt sich eine Erhöhung der Legierbarkeit des M artensits 
m it W u. der L öslichkeit der Carbide im  A ustenit. Die Gitterdimensionen der a-Phase  
(M artensit) sind bei Ggw. von Co kleiner, wodurch die Ausscheidung von Carbiden aus 
der a-Lsg. erschwert wird; dieser Erscheinung kom m t jedoch nur untergeordnete B e
deutung zu, w ichtiger is t  die gleichzeitig erzielte Erhöhung der R ostfestigkeit u. der 
H ärte. D ie Unterss. lassen einen Zusatz von 10—12% Co zum Schnelldrehstahl als 
em pfehlenswert erscheinen. Zu berücksichtigen ist die Neigung dieser Stähle zur ober
flächlichen Entkohlung u. ihre etw as erhöhte Sprödigkeit; diese Nachteile lassen sich  
durch Anwendung von Schutzüberzügen u* Erhöhung der Anlaßtem p. auf 600° leicht 

•beseitigen. (EfeBecTHH AKafleMHH H a y n  CCCP. OTßejieHHe TexHuuecKiix H a y n  
[Bull. Acad. Sei. U R SS, CI. Sei. techn.] 1 9 4 7 . 93—104.) R. K . M ü l l e r .  6410 

P. A. Slessarew, M eißelstahl f ü r  das Seilschlagbohren. An M eißelstahl für das Seil
schlagbohren werden zwei einander widersprechende Anforderungen gestellt: hohe 
Verschleißfest]gkeit u. große Zähigkeit. Erfüllung beider Forderungen erscheint nur 
bei Verwendung legierten Stahles u. zweckentsprechender W ärmebehandlung m öglich. 
Vf. bespricht das Ergebnis vielfacher Verss. m it legierten u. unlegierten C-Stählen. Es
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hat sich ergehen, daß Meißel aus legiertem  Stahl um  25—4 8 %  größere V erschleißfestig
keit haben u. eine um  25—32%  höhere Bohrleistung zulassen, sie zeigen aber hohe 
therm . Erm üdung und haben daher in der Praxis nur kurze Lebensdauer. D ie besten  
Ergebnisse brachte der unlegierte Stahl C-63 m it 0 ,6 0 —0,70 C, 0 ,5 5 —0,80 Mn u. 0,15 
bis 0,30 Si. (ro p H H Ü  JK ypH aJi [B erg-J .] 121. Nr. 10. 14— 19. Okt. 1947. M agnito
gorsk, Bergm etallurg. Inst.) L e u t w e in .  6410

Henry C. Boynton, N ickek-M angan-C hrom -Slahldraht f ü r  Steuerkabel. D rähte aus 
N i-M n-C r-Stah l m it 0 ,3 0^ 15(% ) C, 5— 6 Mn, 12— 13 N i u. 4 Cr haben bei + 7 5  bis 
— 60° F  ( + 2 4  bis — 51° C) fast den gleichen W ärm eausdehnungskoeff. w ie d ie gebräuch
lichen Al-Legierungen. Der Stah l, der als Stabm aterial 67 000— 125 000 lb s ./sq . in. 
(47— 87 k g /m m 2) Streckgrenze, 112 000— 145 000 lb s ./sq . in . (78— 101 k g /m m 2) 
F estigk eit u. 30— 60% Dehnung auf 2 in . hat, erreicht a ls hartgezogener Draht 
240 000— 280 0 00  lb s ./sq . in . (169— 197 k g /m m 3) F estig k eit bei 1— 1,5% Dehnung. 
(M aterials and M ethods 25. N r. 4. 91— 93. A pril 1947.) K r e i z .  6410

L. R. Jackson, A. M. H all und A. D. Schwope, D ie Vergleichseigenschaften von 
mehreren A rten  von handelsüblichem K u p fer  nach K altverform ung und  nach R ekrysta lli-  
sation. D ie R esu ltate von  kaltgezogenen u. geglühten Proben aus 3 handelsüblich  
hergestellten Cu-Sorten zeigen, daß die Form  der wahren Spannungs-Dehnungs-Dia- 
gramme für die 3 Cu-Sorten prakt. die gleiche is t  trotz einiger U nterschiede in der 
Korngröße. D ie Zugfestigkeitsunters. is t  n icht fähig, feine Unterschiede zwischen  
den verschied. Cu-Sorten nachzuweisen. D as Erweichen der hartgezogenen Kupfer
sorten bei relativ  niedrigen Tempp. u. langen W ärm ezeiten kann auf Grund von bei 
hohen Tem pp., aber nur kurzzeitig geglühten Proben vorausgesagt werden. Be
rechnungen für die Langzeitproben, die von den, K urzzeitwerten gem acht wurden, 
taxieren die verschied. Cu-Sorten nicht nur in  der richtigen Ordnung, sondern stehen  
auch in  quantitativer Übereinstim m ung m it den experim entell bestim m ten  W erten. —  
Schrifttum sangaben. (M etals Technol. 1 4 . Nr. 6 . Amer. In st. m in. m etallurg. Engr., 
techn. Publ. Nr. 2274. 1— 10. Sept. 1947. Columbus, O., B atte lle  M emorial. Inst.)

H o c h s t e in .  6432
T. H. Sehofield und F. W . Cuckow, D as Feingefüge von verarbeitetem, arsenfreiem  

und m it Phosphor desoxydiertem  K up fer m it kleinen W ismutgehalten. D ie  Sprödigkeit 
von kaltverarbeitetem , As-freiem  u. m it P  desoxydiertem  Cu, das geringe Bi-Mengen 
enthält, nach einer Abschreckung von  550°, scheint von  dünnen H äutchen  begleitet 
zu werden, die in  der H auptsache an den K orngrenzen auftreten u. durch elektrolyt. 
Polieren sichtbar gem acht werden können. Von 750° abgeschrecktes Cu is t  n ich t spröde 
u. zeigt solche H äutchenbldg. n icht. E in sprödes M aterial m it H äutchenbldg. kann 
durch Abschreckung von  750° wieder zähe u. frei von  H äutchenbldg. gem acht werden. 
D ie  genaue N atur dieser H äutchen konnte noch n ich t erm ittelt werden, doch ist es 
w ahrscheinlich, daß sie aus B i oder einem  B i enthaltenden B estandteil bestehen. —  
D iskussion. (J . In st. M etals 7 3 .  377—84. Febr. 786—806. Aug. 1947. Teddington, 
N at. P hysical Labor.) H o c h s t e in .  6432

E. Voce und A. P. C. H allowes, Der Versprödungsvorgang durch W ism ut bei des
oxydiertem  K up fer. Der Vorgang der Versprödung wurde untersucht u. eine Erklärung 
dieses Vorganges auf Grund der experim entellen Ergebnisse gegeben. D ie  mechan. 
Eigg. von Cu m it bis zu 0,01%  B i wurden durch K erbzugverss. bei Tempp. bis zu 
850° sow ie durch Kerbschlag- u. Biegewechselverss. nach Abschreckung von  gleichen  
Tempp. festgestellt. B ei den B iegewechselverss. en th ie lt das Cu bis zu 0,03%  Bi. Die 
Versprödung war durch Übertragung des B i in  das Cu auf dem  W ege über die Dam pf
phase erzeugt worden. Bi-G ehh. von  0,001%  verursachen eine geringe Versprödung 
bei Tempp. zw ischen 450 u. 600°, obgleich  Proben bei R aum tem p. nach Abschrek- 
kung aus diesem  T em p.-G ebiet nur dann Versprödung zeigten , w enn der Bi-Geh. 
0,002%  oder mehr betrug. Sowohl der Versprödungsgrad als auch das G ebiet, in dem  
dieser auftr itt, wachsen m it steigendem  B i-G ehalt. D ie  Versprödung wird auch beein
flußt durch die Korngröße des Cu, d ie D esoxydationsw rkg. der ursprünglichen Schmelze, 
durch den R est-P-G eh. des Cu sow ie durch flie  Anw esenheit von B i-D am pf in  der Glüh- 
atm osphäre. D ie Ergebnisse führen zu dem  Schluß, daß die Ursache der Versprödung 
elem entares B i is t , welches in  Form  eines dünnen Film es an den K orngrenzen des Cu 
vorliegt u. daß bei Tempp. über 600° ein  wachsender B i-Betrag in fester Lsg. in  das Cu 
eindringt. Aus einer Betrachtung der Tem p., bei welcher die Eigg. des B i-haltigen Cu 
gleich  denen von Bi-freiem  Cu werden, sow ie der B i-Beträge, die aus der D am pfphase  
durch eine R eihe von Bi-freien Cu-W erkstoffen von geregelter Korngröße aufgenom m en  
werden, wurde abgeleitet, daß die L öslichkeit von B i in  m it P  desoxydiertem  Cu von  
unter 0,001% bei 600° auf ca, 0,01% bei 800° ansteigt. Es wird ein  kurzer Überblick
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über die Faktoren gegeben, die den zulässigen Bi-Geh. unter prakt. Bedingungen be
einflussen. —  Schrifttum sangaben. D iskussion. (J . Inst. M etals 73. 323— 76. Febr. 
786—806. Aug. 1947. London, B ritish  Non-Ferrous M etals Res. Ass.) H o c h s t e i n .  6432

Georges B lanc, Die Herstellung von Gußstücken aus K upfer. A n Stelle von H olz
kohle wird ein neutrales A bdeckm ittel aus 45(%) gestam pftem  Glas, 20 trockenem  
Quarzsand u. 35 N a 2C 03oder eine Abwandlung aus 40 gestam pftem  Glas, 20 trockenem  
Quarzsand, 30 N a 2C 03 u. 10 CaF2 genannt, welches auf den teigigen E insatz  in  A n
teilen  von  300— 500 g auf 100 kg M etall aufgebracht u. bis zum Guß darauf belassen  
wird. H at eine in  eine Gußeisen- oder Kohleform gegossene Probe oder schon das 
Einsatzm aterial bombierte Oberfläche u. seidenartigen Bruch, is t  das Cu H 2-haltig. 
Mit 0,05— 0,1% CuO oder S n 0 2 wird dann bei 1280° oxydiert. Sauberes A bdeckm ittel 
bleibt auf dem  Bad, unsauberes wird abgezogen u. durch 2 H andvoll N a 2C 0 3 oder 
B 20 7 ersetzt. D ie O xydationsm ittel werden m it der Glocke getaucht. H atte  die Probe 
oder der E insatz eingefallene Oberfläche u. ziegelroten Bruch, is t  das Cu 0 2-haltig. 
Mit einer Mischung aus 25(%) N a2C 03, 25 K 2C 03, 40 trockener H olzkohle (kein K oks, 
keine Kohle) u. 10 gestam pftem  Glas wird das Bad gut bedeckt. M it 0,1— 0,2% 15% ig. 
P-C u wird, wenn die gesam te Charge auf einm al vergossen wird, im  Tiegel desoxydiert, 
sonst in jeder Pfanne; bei 1150—1180° wird vergossen. (Fonderie 1 9 4 7 . 853— 57. Okt.)

K r ä m e r . 6 4 3 2
0 . R. J. Lee und L. Northcott, Der Schleuderguß von R ädern aus K upfer-Legierungen  

in  Sandform en. Vergleichend untersucht werden das Vergießen von Rädern in ruhen
den Sandformen u. das Vergießen derselben m it einer vertikal angeordneten Schleuder
gußm aschine bei verschied. Gießtempp. u. Um drehungsgeschwindigkeiten der letzteren. 
Als Legierungen wurden verwendet: eine Al-Bronze m it 5% Fe u. 5% H i, ein Messing 
hoher Z ugfestigkeit, ein gun-metal (Geschützbronze), ein Ph-haltiges gun-metal u. eine  
Phosphorbronze. D ie Legierungstypen m it engem  Erstarrungsbereich (Al-Bronze u. 
Messing) sind für den Schleuderguß weniger geeignet_als die m it großem Erstarrungs
bereich (gun-metal u. Phosphorbronze). Durch Anwendung hoher Schleudergeschwin
digkeiten werden Steigerungen bei Al-Bronze u. Messing stark verringert. D ie Eigg. 
der Zinnbronzen u. Phosphorbronze wurden durch Schleuderguß beträchtlich ver
bessert. Heben einer Verbesserung der Dehnungswerte wurden Festigkeitszunahm en  
von 3% beim Messing u. bis zu 35% bei der Phosphorbronze erzielt. D ie Quersehnitts- 
fläche der Räderstege is t  auch von Einfl. auf die Güte des Gusses. (J . Inst. M etals 7 3 .  
491— 520. April 1947. London, British Hon-Ferrous M etals Res. Assoc.) G oy. 6432

J. E. Burke und J. G. Shiau, Die W irkung einer mechanischen Verformung a u f das 
K ornwachstum  in a-M essing. Obwohl Kornwachstum  u. Korngrenzenverschiebung an 
der Oberfläche verhindert werden, wird die Erscheinung der Rekrystallisationskeim e  
an der Oberfläche nicht unterdrückt. D ie Kornform, die von einem  durch Spannungen  
erzeugten W achsenherrührt,ist wesentlich verschieden von der, die von einem  n. W achsen  
in Messing herrührt, obwohl die W achstum sgeschwindigkeit n icht merklich verschieden  
ist. D as W achsen der von früher bestehenden Körner in  dem  verform ten Messing u. 
die Bldg. von Rekrystallisationskeim en sind konkurrenzfähige Vorgänge. D as Korn
wachstum  tr itt  m it einer Geschwindigkeit auf, die nur von der Glühtemp. u. der vor
liegenden Korngröße abhängt. Spannung kann die K eim bldg. von neuen Körnern 
bei Erhitzung auf eine geeignete Temp. verursachen, jedoch besteht für die Bldg. der 
Keim e eine Inkubationsperiode. Je größer die Spannung is t , desto kürzer is t  die  
Inkubationsperiode. Schrifttum sangaben. (Metals Technol. 1 4 . Nr. 6 . Amer. Inst, 
min. m etallurg. Engr., techn. Publ. Hr. 2265. 1— 14. Sept. 1947. Chicago, 111., U niv.)

H o c h s t e in . 6 4 3 2
D. P. Bogatzki, Die R eduktion der Oxyde des N ickels durch festen K ohlenstoff in  

Zusammenhang m it ihren Dissozialionsprozessen. Im  Gemisch m it C (in Form von Ruß) 
dissoziiert N iO 2 unter 120°, N i20 3 bei 200—220° unter Bldg. fester Lsgg. (B ertholliden); 
infolge der W ärmeentw. bei der Oxydation des C durch den bei der D issoziation frei- 
werdenden O hat die Red. exotherm en Charakter. Aus der festen Lsg. wird N i20 3 
durch festen  C hei 450—500° zu NiO  red .; dieser Vorgang wird bei 710—720° langsamer  
u. hört allm ählich auf. D ie stark endotherme Red. von NiO durch festen  C beo-innt 
bei 585—600° u. erreicht ihr Optimum oberhalb 700°, um bei 950—1000° zu enden; 
der Reduktionsgrad des NiO  ändert sich linear m it Temp. u. Reduktionsdauer. D ie v o ll
ständige Red. zu N i erfordert bei 1000° ca. 3 Stunden. Das erhaltene N i is t  bei hydro- 
metallurg. Verff. ehem. weniger akt. als das durch Red. m it H 2 gewonnene. Techn. 
ist die Red. m itH 2, W assergas oder konvertierten natürlichen oder techn. C’H 4-haltigen  
Gasen vorzuziehen, die z. B. in einem  mechan. Ofen vom  Typ N i c o l s - H e r r e s h o f f  er
folgen kann. (H3BecTiiH AKaxjeMimHayK CCCP. OTfleJieHiie TexHimecKux H ayK

8*
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B ull. Acad. S e i., U R S S , CI. Sei. techn .] 1 9 4 8 . 105— 12. M oskau, K urnakow -Inst. 
für allg . u. anorgan. Chem. der Akad. der W iss. der U d SS R  u. K alin in -Inst. für B unt
m etalle u. Gold.) R . K .  M ü lle b . .  6434

M. Pirani und J. Sandor, D ie D iffu s io n  von K ohlensto ff in  W olfram . Unterss. 
wurden m it geschm olzenem  W  ausgeführt, das bei 1535— 1700° aufgekohlt wurde. 
E s wurden die Größe der Carbidbldg. bestim m t u. die W erte desD iffusionskoeff. berech
net. D ie  D iffusionsaktiv itätsenergie betrug 59000 cal/g-A tom . E ine Prüfung des 
m i r .  Gefüges des aufgekohlten W  schlug bezüglich eines Nachw eises von  Korngrenzen
diffusion fehl. Aus Röntgenstrahlunterss. der Oberfläche des aufgekohlten W wurde 
geschlossen, daß die aufgekohlte Zone hauptsächlich WC is t  m it noch einem  sehr ge
ringen R estbetrag an ß -W. E s wird eine Erklärung des D iffusionsvorganges gegeben. 
— Schrifttum sangaben. D iskussion . (J . In st. M etals 7 3 .  385—95. Febr. 807—08. 
Aug. 1947. London, B ritish  Coal U tilisa tio  n R es. Ass.) H o c h s t e in .  6440

A. G. M etcalfe, D ie feste  Löslichkeit von W olframcarbid und  T itancarbid. Mit Hilfe 
von Röntgenstrahlen wurden Struktur u. G itterkonstanten der WC—TiC-Legierungen 
untersucht. Es ste llte  sich heraus, daß die feste L öslichkeit von TiC in WC selbst bei 
Tempp. um  2500° noch gering is t , dagegen TiC bei 1400° 73 Gew.-% WC löst. Diese 
L öslichkeit ste ig t bis zu annähernd 95,5% bei 2450 ±  50°. W ie eingehende Unterss. 
zeigten, handelt es sich bei dieser festen  Lsg. um  eine regellose Verteilung der M etall
atom e im  kub.-flächenzentrierten K rysta ll m it oktaedr. zugeordneten C-Atomen. 
D ie Unterss. w inden bis 2800° ausgedehnt, von den gewonnenen Ergebnissen wurde 
ein vorläufiges Gleichgewichtsdiagram m  für den WC—TiC-Bereich des tern . Ti—W-C- 
S yst. aufgestellt. (J . Inst. M etals 7 3 .  591— 607. Juni 1947. Cambridge, Queens’ Coll.)

Go y . 6440
James T. Kemp, D ie deutsche P ra x is  im  Frischen von aus A lum in ium schro tt er

schmolzenem A lu m in iu m . Überblick über die von den Amerikanern u. B riten im  Jahre 
1945 in  D eutschland Vorgefundenen u. während des K rieges angew endeten Arbeits- 
verff. zur Reinigung von Üm schm elz-A l aus A l-Schrott. (M etals Technol. 1 4 . Nr. 3. 
Amer. In st. m in. m etallurg. Engr., techn. Publ. Nr. 2143. 1/14. April 1947. Waterbury, 
Conn., Am erican Brass Co.) H o c h s t e in .  6442

Paul A. Beck, Joseph C. Kremer, L. J. Demer und M. L. H olzworth, D as Komwachs- 
tum  in sehr reinem A lu m in iu m  und in  einer A lu m in iu m -M a g n esiu m -V erb in d u n g . Das 
isotherm . W achsen der Körner wurde in  gew alzten Bändern aus sehr reinem  Al u. einer 
sehr reinen Al-Legierung m it 2,1% Mg bei verschied. Tem pp. untersucht. D ie  Re
su ltate zeigen, daß unabhängig von der Tem p., dem  Legierungsgeh. u. dem  Betrag der 
früheren Verformung ein  w eiteres W achsen der m ittleren Korngröße auf hört, wenn ein 
W ert erreicht wird, der ungefähr gleich  oder etw as größer als der der Bandstärke ist. 
W enn das K ornwachstum  nicht durch die Probendicke begrenzt war, nahm  der 
m ittlere Korndurchmesser ungefähr proportional der fraktionierten L eistung der Glüh- 
zeit zu. Der Fraktionsexponent w ächst m it der Tem p. bis zu e inem  W ert von 0,45. 
D a ein  Kornwachsen über einen Zeitraum  von 11 Tagen beobachtet wurde, kann die 
bisherige Anschauung, wonach sich die Korngröße in A bhängigkeit von  der Temp. 
einem  äußersten oder stabilen W ert nähert, n icht mehr aufrecht erhalten  werden. Die 
Wrkg. von 2,1%  Mg in  fester Lsg. lag in  der Abnahm e der Korngröße nach der Re- 
krystallisation u. in  der Zunahme des Fraktionsexponenten, welcher die Geschwindigkeit 
des Kornwachstum s u. seinen Verfall bestim m t. —  Schrifttum sangaben. (Metals 
Technol. 1 4 . Nr. 6 . Amer. In st. min. m etallurg. Engr., techn . Publ. Nr. 2280. 1—23. 
Sept. 1947. U niv. of N otre D am e.) H o c h s t e in .  6442

P . Brenner und W . Roth, N eue E ntw icklungen  in  korrosionsbeständigen A lu m in iu m -  
M agnesium-Legierungen. U nters, des E infl. der chem . Zus. u. W ärmebehandlung auf 
die interkrystalline Korrosion von Al-M g-Legierungen m it 5— 9% Mg. E s wird eine 
neuartige W ärmebehandlung für diese Legierungen vorgeschlagen, in welcher die Le
gierung sehr langsam  von der H om ogenisierungstem p. m it einer G eschwindigkeit von 
50°/Stde. abgekühlt wird. Korrosionsprüfungen zeigen, daß die nach dem  neuen Verf. 
behandelten Legierungen gegen interkrystalline Korrosion u. Spannungskorrosion 
auch bei trop. Tempp. unem pfindlich sind. Während Kaltverform ung die Neigung 
zur interkrystallinen Korrosion erhöht, sind kleine Zusätze von Cu, Mn, Cr u. Zn von 
verschied. W irkung. Einige dieser Zusätze, z. B. Cu, verringern die Spannungskorrosions
beständigkeit im  hom ogenisierten Zustand u. verbessern sie im  gealterten  Zustand. Der 
hohe Spannungskorrosionswiderstand von Legierungen m it kleinen Gelih. an Cr an 
Stelle  vom  n. Mn-Zusatz is t  von besond rer W ichtigkeit. Es wird die Beziehung zwischen 
W ärm ebehandlung, mkr. Gefüge u. E m pfindlichkeit zur interkrystallinen Korrosion 
u. bes. der Spannungskorrosion nachgewiesen. D iskussion. (J . In st. M etals 7 4 . 
159— 90. 1947. 639— 52. Aug. 1948.) H o c h s t e in .  6442
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G. V. Raynor und P. C. L. P feil, Über die Beschatfen h e it der a lum inium reichen  
A lum in ium -K obalt-N ickel-Leg ierungen . Mit H ilfe von Röntgenstrahlen sowie m etallo- 
graph. u .therm . Methoden werden Al-reiche Legierungen des Al—Co—N i-S yst. untersucht. 
Isotherm en bei 600° u. 540° zeigen, daß das Gleichgewicht im  festen Zustand nur die 
prim, feste Lsg. ( a ) ,  C o2A19 u. N iA l3 enthält. Im  Gegensatz zum {a +  N iA l3)-Zustands
feld is t  das (a +  CoAl9)-Feld bei großer Löslichkeit für N i sehr w eit. Bei 637,9° tr itt  
ein  tern. E utektikum  auf. Al-ärmere Legierungen zeigen, daß das tern. E utektikum  
die prim, feste  Lsg. (a), Co»Al9 u. N iA l3 enthält m it ungefähr 0,35% Co u. 5,4% N i. 
D ie L öslichkeit von Co in N iA l3 ist beschränkt, die von N i in C o2A19 jedoch groß. Co 
kann durch N i bis zu einer Grenze der Zus. 10,28(%) Co, 22,9 N i u. 66,82 Al ersetzt 
werden. Art u. Größe der Löslichkeit von N i in C o2A19 stim m en m it den im  Zusammen
hang m it früheren Arbeiten über das Syst. A l-F e -N i gem achten Voraussagen überein. 
(J . In st. M etals 73. 609— 23. Juni 1947. Birm ingham , U niv.) G o y .  6442

G. V. Raynor, Der A u fb a u  der a lum inium reichen A lu m in iu m -M a n g a n -K o b a lt-  
Legierungen. D as Syst. A l-M n-Co wird m it H ilfe mikrograph. sowie therm. U nter
suchungsm ethoden im  Bereich von 0— 5,6(% ) Mn u. 0—4 Co untersucht. D ie  sich  
aus der fl. bin. Al-reichen Al-Co-Legierung ausscheidenden Prim ärkrystalle entsprechen  
in der Zus. etw a der Verb. C o2A19. Im  festen Zustand ste llt  sich nur zwischen MnAl6 
u. C o2A19 ein Gleichgewicht m it der prim, festen Lsg. ein . D ie isotherm en Zustands
diagramme (630, 600 u. 500°) weisen ein großes 3-Phasengebiet (oc +  MnAJ6 +  CoA 19) 
auf, das sich nach tieferen Tempp. hin erweitert. Bei 654,4° w eist das Syst. ein  aus der 
a-Phase u. den Verbb. MnAlg u. C o2A19 gebildetes tern. E utektikum  auf m it etwa  
1,55(%) Mn u. 1,4 Co. (J . In st. M etals 7 3 . 521— 36. April 1947. Birm ingham , U niv.)

G o y .  6442
H. T. Greenaway, D ie Oberflächenspannung und Dichte von B le i-A n tim o n - und  

C adm ium -A ntim on-Legierungen. Die Oberflächenspannung von Cd hat einen stark  
positiven  Temp.-Koeff. von seinem  F. aufwärts um  40°, wonach er wieder schwach  
negativ  wird. Die Schwankungen der W erte, wie sie durch verschied. Forscher für Cd 
u. Sb erhalten worden waren, sind von derselben Ordnung, w ie sie für Hg erhalten  
wurden. Bestim m t wurden ferner die Oberflächenspannungen von fl. Cd-Sb- u. P b-Sb - 
Legierungen. D ie Kurven der Oberflächenspannung, die in Abhängigkeit von der Zus. 
aufgezeichnet wurden, zeigen einen starken Abfall für das C d-Sb-Syst., welches eine  
feste interm etall. Verb. (CdSb) enthält, jedoch nur einen geringen Abfall für das Pb~Sb- 
Syst., in welchem  keine interm etall. Verb. auftr itt. Es wurde ferner eine einfache, 
genaue Meth. zum  Messen der DD . von fl. Legierungen entw ickelt. D ie Meth. gibt 
reproduzierbare Ergebnisse, deren Werte für H g, Pb, Sb u. Cd in guter Übereinstim m ung  
m it den tatsächlichen W erten stehen. (J . In st. M etals 7 4 .  133— 48. N ov. 1947. Mel
bourne, Broken H ill Assoc. Sm elters P ty ., Ltd.) H o c h s t e in .  6448

B. D. Cullity, Das K rystallgefüge einer Q old-B eryllium -Legierung. E ine Legierung 
m it 50% Au u. 50% Be hat bei der Röntgenunters. ein sehr dichtgeschlossenes kub. 
Gefüge ergeben, in welchem  die Anwesenheit der Be-Atom e die Au-Atom e aus ihren n. 
flächenzentrierten Lagen verdrängt hat. E s ist ein Gefüge, wie es als Ferrosilicium -Typ  
bekannt is t . (M etals Technol. 1 4 . N r .3. Amer. In st. m in. m etallurg. E n gr.,tech n .P u b l. 
Nr. 2152. 1— 5. April 1947. Cambridge, M ass., M assachusetts In st, of Technol.)

H o c h s t e i n . 6 4 6 2
J. C. Chaston, R. A. Edwards und F. M. Lever, Versprödung von P la tin /P la tin -  

Rhodium -Therm oelem enten. Es wurde die Versprödung von Pt-Therm oelem enten, die 
in verschied. Um gebungen erh itzt worden waren, untersucht. P t wird nicht durch E r
hitzung in  Berührung m it C, KW -stoff-Däm pfen oder S allein spröde. E s wird jedoch 
gezeigt, daß, wenn P t in  einer S i0 2-Schutzhülle in Ggw. kleiner Mengen von S u. C 
erhitzt wird, Versprödung auftreten kann. Es wird angenommen, daß unter diesen B e
dingungen die flüchtige Verb. S iS 2 gebildet wird, u. daß diese P t angreift unter Bldg. 
von P t-Siliciden an den K rystallgrenzen. (J. Iron Steel Inst. 155. 229—31. Febr. 1947. 
W embley, M iddlesex, Johnson, M atthey & C o., Ltd., Res. Labor.) H o c h s t e i n .  6 4 6 4

L. Reeve und A. Howard, Bruch von P latin- und P la tin -R hodium -D rähten  m it 
13% R hodium  bei ihrer Verwendung als Einlauchthermoelemente. Es wird der inter- 
krystalline Angriff auf Pt- u. Pt-Rh-Therm oelem entendrähte, die umgeben von einem  
S i0 2-Schutzrohr auf eine kurze Länge in einem  Graphitblock in  Gegenwart einer ge
ringen Menge Schmieröl erh itzt wurden, untersucht. D ie Unters, dauerte 15 Min. bei 
1400°. D as verwendete Schmieröl enth ielt 0,2% S. Es zeigte sich, daß der Angriff auf 
den Draht n icht nach einer vollständigen Glühung oder im  kaltgezogenen Zustande 
des D rahtes, sondern nach einer nur teilw eise durchgeführten Glühung am  stärksten  
war. Si u. S waren die hauptsächlichsten Bestandteile des korrodierenden M ittels.
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Durch spektrograph. U nterss. wurde nachgewiesen, daß in  den korrodierten Stellen  
Cu, S i, Mn, N i u. Fe anwesend waren. Durch ein  Ausglühen der Eisenschutzrohre für 
die Therm oelem ente bei R otg lu t m it gleichzeitigem  Luftdurchblasen wird diese Art 
des interkrystallinen Angriffs auf die Therm odrähte in  der P raxis verm ieden. (J . Iron 
Steel In st. 155. 216—20. Febr. 1947. Sennthorpe, A ppleby-Frodingsham  Steel Co., 
L td ..) H o c h s t e in .  6464

T. Land, Untersuchung der Versprödung von P la tin—R hodium -D raht in  den Schutz
hüllen von Pyrometern fü r  flüssigen  S tahl. E s wurde d ie Versprödung von  Pt-Thermo- 
elem enten in  Pyrom etern für fl. S tah l experim entell dadurch untersucht, daß neue 
Therm odrähte verschiedener M aterialzus. in der N ähe des D rahtes im  Pyrom eter aus
gesetzt wurden. Es wurde fe stg este llt, daß Öl oder andere C -haltigen M aterialien in 
den Therm oelem enten Stahlrohren die Ursache der Versprödung bilden. ( J. Iron Steel 
In st. 155. 214—15. Febr. 1947. Sheffield , Jessop & Sons, L td ., R es. Dep.)

H o c h s t e in .  6464
H. J. Goldschmidt und T. Land, E ine Röntgenuntersuchung der Versprödung von 

Platin- und  P la tin -R hod ium -D räh ten . E s wurden Pt- u. Pt-Rh-Therm oelem entendrähte, 
die im  B etrieb  Öl u. Graphit in  Ggw. von  S i ausgesetzt waren, röntgenograph. unter
sucht. In der Grundmasse traten  drei Phasen auf, von  denen zwei als Silicide bestimmt 
wurden. D ie  stärkere Versprödung der D rähte wird durch die Bldg. eines Phasen
aggregats, das von dem  des P t-D rahtes verschieden is t ,  erk lärt. B eim  Auftreten eines 
spröden Bruches im  P t-R h-D rah t hat eine Seigerung einer feinkrystallinen Pt-Phase, 
die frei von R h is t , aus der Grundmasse, die an R h angereichert is t , stattgefunden. 
(J . Iron Steel In st. 155. 221—26. Febr. 1947. Sheffield , Jessop & Sons, L td ., Res. 
D ep.) H o c h s t e in .  6464

Frederick S. Dever, Zweckm äßige Verfahren beim P unktschw eißen . Behandelt 
werden die Vorbereitung der B leche, die Durchführung des Verf. u. d ie Überwachungs
maßnahm en. (Iron Age 159. 46— 50. 30 /1 . 1947. San D iego, R yan  Aeronautical Co.)

H a b b e l .  6596
H. R. c iau ser, D as Schw eißen schwer zu schweißender W erkstoffe unter inertem 

Schutzgas. Bei dem  H eliarc-Sohw eißveri. kann m it Gleich- oder W echselstrom  u. 
m it u. ohne Zusatzdraht geschw eißt werden. Bei W echselstrom schw eißung sind 
hohe Frequenzen vorteilhaft, weil sie längere L ichtbogen ergeben. D as Verf. is t  u. a. 
für nichtrostende Stähle, A l, Mg u. a. N ichteisenm etalle  anwendbar u . für a lle Schweiß
lagen geeignet. (M aterials and M ethods 25. N r. 4. 86— 90. A pril 1947.) K r e i z .  6506

H. B ull, E inige E in flü sse  der E rw ärm ung beim  Schw eißen korrosions- und hitze- 
beständiger Stähle. E s werden die m artensit. Stäh le m it 12— 14{%) Cr, d ie ferrit. mit 
16— 26 u. die austen it. rostfreien u. h itzebeständigen  Stähle behandelt u. der Einfl. 
der Schweißhitze im  M aterial zu beiden Seiten  der Schw eißnaht untersucht. Bei den 
m artensit. Stählen sinkt die K orrosionssicherheit durch die Anlaßwrkg. beim  Schweißen. 
N  verfeinert bei den ferrit. Stählen das Gefüge u. erhöht d ie H ärte. Der E infl. der Er
wärmung auf die F estigkeitseigg . der austen it. Stähle m it Mo, N b  u. T i wird erörtert 
u. darauf hingewiesen, daß beim  Schweißen verschied. W erkstoffe oder m it Elektroden 
einer abweichenden Zus. W erkstoffm ischungen en tstehen  können, die hart u. spröde 
sind u. ein  kleineres spezif. Volum en einnehm en. (M etallurgia [M anchester] 36. 
137— 44. Ju li 1947. Brown B a y ley ’s S teel W orks, L td .) S t e in .  6506

F. W örtmann, E in  neues Verfahren zum  Schw eißen von Schienenverbindungen. 
Zur Erhöhung der W echselfestigkeit von Schienenstößen wurde e in  neues Verf. ausgear
beitet, bei dem  die Schienenstöße nach Aufbiegen des Fußes m it einer Verdickung am 
Fuß m itte ls L ichtbogenschw eißung verbunden werden. (J . Iron Stee l In st. 156. 261 
bis 270. Jun i 1947.) H o c h s t e in .  6506

Charles J. Bureh, Arnold L. R ustay, Alan Crowell und Stephan M. Jabionski, Preß-
schweißen von R ingen aus rostsicheren S tählen . D ie  R inge bestanden aus Cr—Ni-Stählen  
m it bis 0,1(% ) C, 17— 19 Cr, 8— 12 N i u. entw eder N b  ( = 8 -C) oder T i ( =  4-C) oder 
m it bis 0,2 C, bis 2 Mn, 24— 26 Cr, 19— 22 N i u. entw eder b is 1 S i oder 1,75— 2,25 Si. 
D as Schweißen wurde m it der Sau erstoff-A cety len-F lam m e durchgeführt. D as Gefüge 
u. die m echan. E igg. der Schw eißungen wurden untersucht. Für eine gu te  Verb. der 
Schw eißflächen sind w esentlich  ihre O berflächenbehandlung, der Enddruck u. die Art 
u. H öhe der E rhitzung. (S teel Process. 32. 782— 87. 802— 04. 812. D ez. 1947. Linde
A>r Products Co., W ym an G ordon Co.) H a b b e l .  6506

H. E. Zentler-Gordon und E. R . Roberts, Das Niederschlagen von M essing. E s wer
den eingehende A ngaben über den neuesten  Stand der U nters, von  M essingbädern u. 
von M essingndd. gem acht. B ei laufender Überwachung der Bäder, vorausgesetzt, daß
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sie  gleichm äßig belastet werden, kann für die Konstanz der Bäder garantiert werden. 
(M etal F inish. 45. 66—69. April 1947.) J- F is c h e r .  6516

1.1 . Tscheburaschkina und W . G. Jegorow, Z u r Frage der W irksam keit des Gebrauches 
von Schutzflüssigkeiten bei der elektrolytischen Chromierung. D ie Menge des Chromsäure- 
anhydrides, die bei der E lektrolyse in  die Luft gelangt, wird nicht nur durch die Strom- 
d ich te  u. die Badtem p. bestim m t, sondern auch durch die Oberfläche des Bades u. der 
Größe des betr. Gegenstandes. D ie  Chromierung von Gegenständen m it einer G esam t
oberfläche b is 20 dm 2 kann bei einer Strom dichte von 30 Am p/dm 2 u. Badtem p. von  
55° ohne V entilation bei einer Sehutzfl. von 10 mm Stärke durchgeführt werden. Bei 
einer Strom dichte von  40 A m p/dm 2 u. einer Oberfläche des Gegenstandes von 20 dm 2 
muß die Sehutzfl. eine Stärke von 15 mm besitzen. Schutzschichten von 20 u. 25 mm  
sind  unzureichend bei Chromierung von Gegenständen m it einer Oberfläche > 3 0  dm 2 
u. einer Strom dichte von 20 A m p/dm 2 u. höher. Als Sehutzfl. diente eine Petroleum 
fraktion von  200— 270°. (T H rn e H a  h  C aH H T ap u H  [H yg. u. Sanitätsw es.] 12. Nr. 6 . 
42. 1947.) T r o f im o w .  651.8

Herbert Chase, A nw endung des Hartverchromens bei der Ford M otor Co. Überblick  
über das Verf., die Einrichtungen u. die Anwendung des Verf. für verschleißfeste W erk
zeuge u. Lehren u. zum  W iederverwendbarmachen von solchen Gegenständen, die durch 
Bearbeiten Unterm aß erhalten haben. (Iron Age 159. 51—53. 30 /1 . 1947.)

H a b b e l .  6518

— , 1947 Guidebook and Directory forthe Metal Finishing Industries. Xew Yorkl8 N. Y .: Metallndustry Publis
hing Co., (486 S.) $ 1,50.

IX. Organische Industrie.
* Victor W olf Ltd. und Richard Rowe, Ester. An Stelle von gasförm igem  HCl wird 

für Esterifizierungen ein Gemisch von MgCl2, CaCl2, NaBr oder SrBr2 u. konz. H 2S 0 4 
oder H 3P 0 4 verwendet, u. zwar in solcher Menge, daß der entw ickelte Halogenwasser
stoff 1—2% der Reaktionsmischung ausm acht. Zweckmäßig nim m t man H alogenide, 
die  in dem Gemisch lösl. sind, während die gebildeten Sulfate oder Phosphate darin 
unlösl. sein sollen. D ie entstandenen Ester werden m it W. ausgewaschen u. in  üblicher 
Weise auf gearbeitet. (E. P. 591 421, ausg. 18 /8 . 1947.) N o u v e l .  6579

* Standard Oil Development Co., Gewinnung von Alkylhalogeniden. N iedere A lkyl
halogenide von bis zu 4 C-Atomen, die zum H erauslösen von FitiEDEL-CRAFTS-Kataly- 
satoren aus Isoolefinen u. Diolefinen gedient haben, werden dadurch wiedergewonnen, 
daß die Mischung getrocknet, fraktioniert u. m it 90— 93%ig. H 2S 0 4 unterhalb 60° 
gewaschen w ird, worauf die Alkylhalogenide dest. werden. Durch das Verf. werden
O-Verbb., w ie Äther, Alkohole u. K etone, entfernt. (E. P. 591 358, ausg. 15/8. 1947.)

N o u v e l .  510
*Imperial Chemical Industries Ltd. und W m. B. W halley, Fluorderivate aliphatischer 

Kohlenwasserstoffe. Halogenierte aliphat. K W -stoffe, die 3 H alogenatom e an einem  
C-Atom  enthalten , werden mit einem  aus Sb-Pentahalogenid u. H F  erhältlichen Reak- 
tionsprod. bei über 30° unter Druck zu Verbb. um gesetzt, die 3 F -Atom e an einem  
C-Atom aufweisen. Z. B. erhitzt man das aus 600 (Teilen) SbCl6 u. 200 H F  bei 130° 
im  A utoklaven erhaltene Prod. der Formel SbCl2F 3-2 H F  m it 480 CC12F 2 bzw. CHC12F  
unter Druck 3 Stdn. auf 160°. Beim  Aufarbeiten erhält man Chlortrifluormelhan  in  
75% ig. bzw. 8 8 %ig. Ausbeute. Analog entsteht Fluoroform  aus Chlf. sowie 1 .1 .1 -Tri-  
fluor-2-chloräthan  aus l.l-D ifluor-1.2-dichloräthan. (E. P. 589 167, ausg. 12/6. 1947.)

N o u v e l .  510
* Imperial Chemical Industries Ltd., Hexachloräthan. D ie Anlagerung von Cl2 an 

Tetrachloräthylen erfolgt durch Zugabe des letzteren zu einem  großen Überschuß 
(m indestens 100%) von  fl. Cl2 unter Druck. Während der Rk. bestrahlt man die Lsg. 
unter Rühren m it einer weißglühenden Lichtquelle u. sorgt dafür, daß die Temp. bei 
der exotherm en Um setzung unter 60° bleibt, indem man einen Teil des fl. Cl2 zurück
fließen läß t. D ann wird das überschüssige Cl2 verdam pft. D ie Ausbeute an reinem  
Hexachloräthan  ist  fast quantitativ . (E. P. 591 780, ausg. 28/8. 1947.) N o u v e l .  510

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von 1.2-Dinitroäthan, 
(F. 40°). Man läßt Stickstofftetroxyd (N20 4) zusammen m it Äthylen bei Tempp. nicht 
über 15° bei n . oder überatmosphär. Druck reagieren, wobei sich N 20 4 in fl. Phase  
befindet, das gasförmige Ä thylen wird in das fl. N 20 4 eingeleitet. (F. P. 918 145 vom  
30/11. 1945, ausg. 30/1. 1947. E . Priorr. 31/3. 1941 u. 10/3. 1942.) P k o b s t . 510 

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Verbesserte organische Sticksto ff
verbindungen. U m  die H altbarkeit von 1.2-Dinitroäthan (I) zu erhöhen, kryst, man I
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zuerst m öglichst mehrere Male um , trocknet das erhaltene kryst. I in  E xsikkatoren  
über CaCl2 u. P 20 6 u. versetzt es dann im  geschm olzenen Zustand m it 0 ,1— 2 %, vorteil
haft 0,5% , einer organ. Säure, vorteilh aft einer arom at. Sulfonsäure, z. B . B enzolsulfon
säure, p-Toluolsulfonsäure, Naphthalin-2-sulfonsäure, N aphthalin-1.5-disu lfonsäure, 
Naphthalin-2 .7-disulfonsäure, Anthrachinon-1.5- oder -1 .8 -disulfonsäure oder Ge
m ische dieser Säuren, wobei man 1 noch zweckm äßig vor oder nach der Zugabe des 
Stabilisators bei verm indertem  Druck (2— 20 mm) u . in  A nw esenheit eines inerten  
Gases, wie C 0 2, auf Tempp. von  40— 80° erh itzt. (F. P. 918 373 vom  4/12. 1945, ausg. 
6/2. 1947. E . Priorr. 19/5. 1944 u. 18/5. 1945.) R o ic k .  510

Imperial Chemical Industries Ltd., Charles W illiam  Scaife, H arold Baidock und 
Arthur Ernest W ilder Sm ith, England, H erstellung organischer Stickstof¡Verbindungen. 
Organ. Verbb., die m indestens einen aus O u. N  zusam m engesetzten , in  einer niedrigeren 
O xydationsstufe befindlichen R est (N itroso- u. N itritgruppe) enthalten , werden in 
D e r iw . dieser Verbb., in  denen diese R este  in  einer höheren O xydationsstufe vorliegen, 
durch Behandlung m it N 20 4 in  Ggw. oder A bw esenheit von  0 2; oder m it N 20 3 oder NO  
in  Ggw. von 0 2 übergeführt. D ie  organ. Verbb. gehören der a lip hat. R eihe an u. ent
halten  m indestens 2 0 -A tom e; oder der a licycl. bzw. a lip hat.-a licycl. R eihe u. weisen  
dann m indestens 5 Kern-C-Atom e auf. D as Verf. e ign et sich  bes. für die H erst. von  
aliphat. N itroverbb. aus g esä tt., a liphat. N itrosoverbb. oder N itritoverbb. sow ie von  
nitroaliphat. N itraten  aus g esä tt., n itrosoaliphat. N itr iten  oder nitroaliphat. N itriten, 
hauptsächlich dann, wenn diese Verbb. n icht mehr a ls 8 C-Atome en thalten . In ähnlicher 
W eise können entsprechende n itroalicycl. u. nitroaliphat.-alicycl. Verbb. aus analogen, 
gesä tt., a licycl. oder aliphat.-a licycl. Verbb. bereitet werden. Man arbeitet vorzugsweise  
in  fl. Phase u. läß t z. B. 0 2 oder ein  0 2-haltiges Gas durch e in  Gem isch der organ., 
N -haltigen Verb. m it N 20 4 ström en. Tempp. von  0— 20° u . n. D ruck sind bes. geeignet. 
—  Z. B . le ite t  m an einen langsam en 0 2-Strom  bei 10° während 12 Stdn. durch ein 
Gemisch von  2 g l-N itroso-2-nitroisobutan, 30 g N 20 4 u . 100 cm 3 M ethyläther, verjagt 
das Lösungsm . u. dest. den R ückstand bei 1 mm H g. 1 g 1.2-D initroisobutan. — Aus 
ß-N itroä thy ln itrit ß -N itroä thyln itra t. —  Aus N itronitrosooctan D initrooctan. (F. P. 918 715 
vom  11/12. 1945, ausg. 17/2. 1947. E . Prior. 11/12. 1944.) D o n le .  510

E. I. du Pont de Nemours & Co., V. S t. A ., Herstellung von V in y lflu o rid en . Man 
le ite t  e in  trockenes, gasförm iges Gem isch von H F  u. einem  A cetylen-K W -stoff, dessen 
Mol.-Gew. höchstens 85 beträgt, über einen aus M ercuriacetat (I), -chloram id, -/3-ehlor- 
äthenylchlorid, -phosphat oder -sulfid bestehenden u. auf einem  Träger befindlichen  
K atalysator bei 25— 250°. Der A cetylen-K W -stoff entspricht der a llg . Formel 
R -C = C H  (R  =  H  oder einem  einw ertigen K W -stoff-R est) bzw. der Formel 
R '-C H =  CR,/ - C s  CH (R' u. R "  sind H -A tom e oder einw ertige, g esä tt. KW -stoff- 
R este); er besteht z .B .  aus Acetylen  (II), M onovinyl-, M ethylacetylen , P en ten -3 -in -(l), 
H exen-3 -in -(l), 3 -M ethylbu ten-3-in -(l). D as M engenverhältnis lie g t  bei 3 Mol H F : 1 
Mol K W -stoff bis zu 1 Mol H F  : 2 Mol K W -stoff. —  Z. B . lö st m an 51,4 g I in  8 cm 3 
Eisessig, verd. m it 150 cm 3 dest. W ., im prägniert m it der Lsg. 300 cm 3 H olzkohle u. 
trocknet 88 Stdn. im  Vakuum . Über diesen K ata lysator le ite t  man in  einem  doppel
wandigen Rohr bei 40° ein  Gem isch von  1,5 Mol H F  u. 1 Mol II; d ie  abziehenden  
Gase werden von H F  u. F eu ch tigk eit befreit u. m it einem  Gem isch von  C 0 2-Schnee 
u. A ceton kondensiert. N ach 5 1/ 2 Stdn. 86% ig. A usbeute an V in y lflu o rid  (neben 
Spuren von 1.1-D ifluoräthan). —  Aus M onovinylacetylen  u. H F  2-F luorbutadien-(1.3). 
D ie beiden Ausgangsstoffe dürfen vor dem  E in tr itt in  d ie  App. n ich t gem ischt werden.
F . P. 928 704 vom  12/3 . 1946, ausg. 5 /1 2 . 1947.) D o n le .  520

Shell Development Co., V. St. A ., H erstellung von ungesättigten Halogenkohlenwasser - 
stoffen, besonders V inylhalogeniden, aus Olef inen. Man führt einen T eil der olefinhaltigen  
K W -stoffe in eine 1. H alogenierungszone, den R est der Olefine in  eine 2 .H alogenierungs
zone, le ite t H alogen in die 1. Zone u. ein 0 2-haltiges Gas in  die 2. Zone; unterwirft die 
Ausgangsstoffe in der 1. Zone einer k a ta ly t. H alogenierung zu gesätt. Halogen-KW -stof*  
fen, w an deltd iesein  einer besonderen Zone durch therm .H alogenw asserstoffabspaltung in 
ungesätt.H alogen-K W -stoffeu .H alogenw asserstoff u m ,le ite t den dabei entstehenden H a
logenwasserstoff in die 2 . H alogenierungszone, nim m t dort eine Behandlung bei 150— 300° 
vor (in Ggw. eines K atalysators, der ein H alogenid eines M etalls von  variabler Valenz  
um faßt) u. führt die Olefine m ittels des dabei entstehenden H alogens in  g esä tt. H alogen- 
K W -stoffe um , die nun ebenfalls der Dehydrohalogenierungszone zugeführt werden. D ie  
Beschickung m it K W -stoffen wird so geregelt, daß in der 2. Zone genügende M engen 
an Olefinen vorhanden sind, um  eine Um setzung m it einem  beträchtlichen Teil des dort 
anwensenden H alogenw asserstoffs zu erm öglichen. A ls K atalysatoren für d ie 2 . H a lo 
genierungsstufe eignen sich bes. H alogenide von M etallen der 1. Übergangsreihe des
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Period. S yst., z. B. CuCl2. —  Beispiel für die Erzeugung von Vinylchlorid  aus einem  
Ä thylen  enthaltenden u. in einem  k a ta ly t. Spaltverf. gewonnenen Gasgemisch (als 
gesätt. Chlorierungsprod. entsteht intermediär hauptsächlich Äthylendichlorid. —  Vor
richtung. (F. P. 918 985  vom  3/12. 1945, ausg. 24/2. 1947.) D o n le .  520

* Sherwood Paints Ltd. und Max Kaufm ann, Vinylchlorid. Man erh itzt 1 Mol
1.2-Dichloräthan in  Ggw. eines aliphat. oder alicycl.A lkohols von m indestens 4 C-Atomen 
(B uty l-, A m ylalkohol oder Cyclohexanol) m it 1 Mol NaO H  oder KOH auf 60° oder 
höher, lö st das gebildete Alkalichlorid in W . u. trennt die wss. Schicht ab. Man erhält 
Vinylchlorid  in hoher Ausbeute, laicht um gesetztes D ichloräthan u. der Alkohol wer
den durch D est. wiedergewonnen. (E. P. 590 324, aus. 15/7. 1947.) N o u v e l .  520

* Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint-Gobain, 
Chauny et Cirey, Vinylchlorid. C2H 2 u. HCl setzt man bei 100° in Ggw. eines Hg- 
Vanadat-K atalysators um, den man dadurch erhält, daß man Aktivkohle zuerst mit 
einer N H 4V 0 3- u. dann m it einer HgCl2-Lsg. im prägniert. Her erhaltene K atalysator  
is t  von besserer H altbarkeit u. größerer W irksam keit als die bisher verwendeten Hg- 
Salze. (E. P. 596 186, ausg. 30/12. 1947.) R o ic k .  520

Cie. de Produits Chimiques & Electrometallurgiques A lais, Froges & Camargue,
(Erfinder: Fournier und Zwilling), Frankreich, Herstellung von asymm etrischem Dichlor- 
äthylen  (I). Man läßt Trichloräthan  nach u. nach in K alkm ilch von 50— 85° einfließen. 
D as sich bildende I dest. dabei in dem  Maße, w ie es sich bildet, ab. Zur kontinuierlichen  
G estaltung des Verf. genügt es, die entstehende CaCl2-Lsg. u. den Überschuß an K alk  
laufend aus der Beaktionsvorr. zu entfernen. — Beispiele. (F. P. 917 721 vom  24/7. 1945, 
ausg. 20/1. 1947.) D o n le .  520

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von a-N itroisobutylen  (I). 
Man behandelt Dinitroisobutan bei 20° in Ggw. von W. (in geringem  Überschuß) m it  
einem  oder mehreren bas. Stoffen, w ie H arnstoff, Oxyde, H ydrate, Carbonate, B i-  
carbonate von Alkali-, Erdalkalim etallen, N H 4, Mg, Pb u. Oxyd, H ydrat, Carbonat u. 
bas. Carbonat von Zn. Am  schnellsten kom m t man m it wasserlösl. Basen zum Ziel. 
Vorzugsweise wendet man die Base in äquivalenter Menge zu der bei der B k . frei werden
den H N 0 2 an. Das gebildete I kann man durch wiederholte E xtraktion m ittels eines 
flüchtigen Lösungsm., wie M ethyläther, von dem  Reaktionsgem isch abtrennen. Der 
Extrakt wird hierauf über N a2S 0 4 getrocknet, vom  Lösungsm . durch D est. befreit u. 
unter vermindertem Druck destilliert. D as im  Verlaufe der B k . m itgebildete 1-Nitro- 
2-methylpropylen-2  kann man erforderlichenfalls durch fraktionierte D est. unter ver
mindertem Druck abscheiden, es besitzt K p .15 40— 43°, während I bei K p.1B 59— 62° 
übergeht. (F. P. 918 371 vom  4/12. 1945, ausg. 6/2. 1947. E. Priorr. 13/3. 1944 u. 
12/3. 1945.) P ro b s t .  520

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von ß-N itroälhyläthern. 
Man läß t N itroäthylen mit einem Alkohol (vorzugsweise in der Nähe des Kp. des 
Alkohols u. bei Überdrucken reagieren. Man kann auch von 1.2-D initroäthan oder von  
/S-Nitroäthylnitrat ausgehen u. diese Stoffe m it dem  Alkohol zur Um setzung bringen, 
Es wird auf die angegebenen Weisen z. B. /J-Nitroäthyläthyl-, /3-Nitroäthylbenzyll- 
n-Propyl-/j-nitroäthyl-, Isopropyl-/J-nitroäthyl-, n-Butyl-/5-nitroäthyl-, n-Am ylnitro- 
äthyl- u. M ethylnitroäthyläther erhalten. (F. P. 918 367 vom  4/12. 1945, ausg. 6/2. 
1947. E . Priorr. 1/2., 2/2. 1942.) P r o b s t  560

Standard Oil Development Co., D el., übert. von: Erving Arundale, Colonia, 
und Louis A. M ikeska, W estfield, N. J ., V. S t. A ., Herstellung von mehrwertigen A lko
holen aus cycl. Acetalen, wie Dioxane  u. Dioxolane, durch E rhitzen m it einem  aliphat. 
Alkohol, z. B. M ethylalkohol, in  Ggw. eines sauren K atalysators. Temp. unterhalb  
90°. —  E in  Olefin m it mehr als 2 C-Atomen wird m it M ethylal Zu einem  cycl. Form al 
u. CH3 • OH kondensiert u. dieses wird m itC H 3 OH in  Ggw. eines sauren K atalysators, 
z. B. HCl, H 2S 0 4, H N 0 3, H Br, H 3P 0 4, H F, C1S03H , FeCl3,N a H S 0 4, SO, oder PC13, um 
gesetzt. —  154 (Teile) 4-M ethyl-m -dioxan, 7,5 konz. H 2S 0 4 in  158 CH3-OH werden 8 V2 
Stdn. bei 68— 81° unter Rückfluß erhitzt. Dabei entsteht M ethylal, welches bei 39 bis 
52,5° übergeht. Der Rückstand wird m it m ethylalkohol. K OH  neutralisiert u. der 
M ethylalkohol darauf abdestilliert. Beim  Destillieren des Rückstandes im  Vakuum  
geht 1.3-B utandiol bei 95— 105° unter 3 mm Druck über. —  Aus Trim ethyl-m -d ioxan  en t
steht dabei 2.3-D im ethylbulandiol. (A. P. 2 421 862 vom  31/12. 1940, ausg. 10/6. 
1947.) M. F. M ü l l e r .  570

Standard Oil Developm ent Co., V. St. A., Herstellung mehrwertiger Alkohole aus  
cyclischen Acetalen, wie m -D ioxanen und D ioxolanen. D as bei der H ydrolyse sich  
einstellende u. den A blauf der Rk. störende Gleichgewicht wird dadurch aufgehoben,
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daß der neben den A lkoholen entstehende Aldehyd laufend in  Form  einer Verb., aus 
der er später leich t wieder abgespalten werden kann, aus der R eaktionszone entfernt 
wird. Zu diesem  Zweck behandelt m an die cycl. A cetale m it ein- oder mehrwertigen  
A lkoholen , m it M ercaptanen, Chlorhydrinen, G lykoläthern, Am inoalkoholen, Estern  
usw. bei erhöhter Temp. u. gegebenenfalls in Ggw. von  K atalysatoren. D ie  dabei sich  
bildenden A cetale können m it Olef inen wieder zu cycl. A cetalen um gesetzt werden 
[Beispiel: Trim ethy lä thy len  +  Form aldehyddim elkylacetal -*  4 .4 .5 -Trim ethyl-m -d ioxan
(I)]. H ach einer Variante des Verf. kondensiert man Olefine oder ihre ungesätt. D e r iw .,  
w ie A lkohole, Äther, H alogenide, in  Ggw. saurer K atalysatoren m it Aldehyden u. 
behandelt dann die Beaktionsprodd., die cycl. A cetale einschließen, m it A lkoholen usw.
-— Zu Chlorhydrinen oder A lkylendichloriden gelangt m an durch U m setzung der cycl. 
A cetale m it einem  Alkohol u. m it HCl (Beispiel: I +  M ethylalkohol +  HCl 2.3-Di- 
methyl-1.3-dichlorbutan  +  Chlormethyläther - f  W .). —  Z. B . erh itzt m an 154 (Teile) 
4-M ethyl-m -dioxan  m it 7,5 H 2S 0 4 (in 158 M ethylalkohol gelöst) 8 1/2 Stdn. am  Rück
fluß auf 68— 81° u. zieht dabei laufend insgesam t 90 g M ethylal ab. Der Rückstand  
wird m it m etkylalkohol. K O H  neutralisiert u. durch D est. zerlegt. 112 Teile Bulan-
1.3-diol. —  Aus I 2.3-D im ethylbutandiol, K p .2 80— 85°. —  Aus 4.5-Tetramethylen-m- 
d ioxan  2-O xym ethylcyclohexanol, K p .3 111— il4 ° .  —  A us 4-M ethyl-4-chlormethyl-m- 
dioxan  4-C hlor-3-methylbutan-1.3-diol, K p .4 109— 111°. —  Aus 4.4-Dimethyl-b-chlor-m- 
d ioxan  2-C hlor-3-methylbutan-1.3-diol, K p -4 90— 91,5“, F . 65°. —  Aus 4.4-D im ethyl-m - 
dioxan  (II) 3-M ethylbutan-1.3-diol (III). —  Aus II m it Ä thylenglykol ebenfalls III, außer
dem  D ioxolan. —  Aus 4-M ethyld ioxolan  m it M ethylalkohol Propan-1.2-diol u. Methylal. 
—  W eitere Ausgangsstoffe: 2.4 .4 .6-Telram ethyl-, 2 .6-D iisopropyl-4 .4-dim ethyl-, 2.4.4- 
Trim ethy l-, 2 .6-D iphenyl-4 .4-dim ethyl-, 4-n-P ropyl-, 2 .4 .4 .5 .6-P entam ethyl-, 4.4-Di- 
äthyl-, 4.4-D im ethyl-5-isobutyl-, 4 -(Trim ethylä lhyl)-4 -m ethyl-, 4-P henyl-4-m elhyl-, 4-Me- 
thyl-4-äthoxyäthyl-, 4-M ethyl-5-m ethoxy-, 5.6-(l'-Chlorbenzo)-, 4-M ethyl-4-vinylm eta- 
dioxan; 2 .4 .4 .5 .5-Pentam ethyl-, 4 .4-D im ethyl-2-isopropyldioxolan. (F. P. 917 973 vom 
24/11. 1945, ausg. 27/1. 1947.) D o n le .  570

E. I. du Pont de Nemours & Co., V. St. A ., Herstellung von M elhanlrisulfonsäure  (I). 
Man g ibt E isessig oder Essigsäureanhydrid zu Oleum , wobei m an die Temp. im  Laufe 
der Zugabe der ersten 50— 75% auf 65— 85° u. während der Zufügung des R estes nicht 
über 90° steigen läß t. D as m indestens 50% I enthaltende Gem isch (II) liefert bei der 
Reinigung krystallin . I-H ydrat in  m indestens 98% ig. K onz., das frei von  m etall. Ver
unreinigungen ist. II is t  ein guter K atalysator für die H erst. von  V inylacetat u. Vinyl- 
idendiacetat aus A cetylen  u. Essigsäure; es enthält eine Mol.-Verb. aus äquim ol. Mengen 
von I u . H 2S 0 4, die äußerst hygroskop. is t  u. bei der H ydrolyse I-Trihydrat u. H 2S04 
liefert. Außerdem entstehen Sulfoessigsäure u. M ethandisulfonsäure. —  I kann auch 
als K atalysator für Acetylierungen, Verseifungen, W asserabspaltungen; als T w i t c h e l l -  
Reagens für die F ettsp altung; als Trocknungsm ittel; M etallbeize; E xtraktionsm ittel 
für K  u. A l aus ihren M ineralien; als E lek trolyt in A kkum ulatoren; a ls Oxydations
m ittel; als Zusatz zu D üngem itteln  usw. verwendet werden. —  B eispiele. (F. P. 924 311
vom  21/3. 1946, ausg. 1/8. 1947.) D o n le .  600

Georges Carpeni und Pierre Souchay, Frankreich (Seine), Herstellung von Thio- 
glykolsäure (I) und ihren Salzen  durch U m setzung eines H yposu lfits m it einem  chlor
essigsauren Salz in  der S iedehitze, H ydrolyse der K ondensationsprodd. m it über
schüssiger Säure in  der Siedehitze, E xtraktion  von I aus der abgekühlten Lsg. m ittels 
Essigsäurebutylester (II) u. D est. im  Vakuum . —  Z. B. w ird 1/ 2 Mol Chloressigsäure 
in Ggw. von Phenolphthalein m it N aO H  neutralisiert, m it J/ 2 Mol N a-H yposu lfit 
zum  Sieden erhitzt, das Gemisch m it 1 Mol H 2S 0 4 u. W . 5 Min. aufgekocht, m it 4— 5 g  
granuliertem  Zn behandelt, die Lsg. m it II extrah iert usw. (F. P. 929 112 vom  29/3. 
1946, ausg. 17/12. 1947.) D o n le .  850

George C. H aie, D over, N . J ., V. S t. A ., Ä thylenharnsto ff der Zus. I kann durch
Erhitzen von  Am m onium carbonat (II) m it Ä thylenglykol, Ä thylendiam in (III) oder 
Ä thylenoxyd erhalten werden. —  191 (g) III u. 480 II werden langsam  gem ischt u. in 

\  ticIT e inem  Ölbad unter R ückfluß erh itzt. D ie  Tem p. lä ß t m an langsam
0 = ( , /  | 2 bis auf 145° ansteigen u . erh itzt bei d ieserTem p. einige Stdn. weiter.

\ n h c h  1 4)ie nach dem  Abkühlen erhaltene v iscose fl. M. extrah iert man
m it A. u. dest. dann den A. ab. Man erhält einen prallt, reinen I 

in  Form  weißer K rysta lle  m it dem  F . 131°. (A. P. 2 430 874 vom  1 /3 . 1944, ausg. 
18/11. 1947.) R o ic k .  880

* Boots Pure Drug Co. Ltd., W allace F. Short und Peter Oxley, G uanidinsalze. 1 Mol 
Cyanguanidin wird m it 2 Mol eines N H 4- oder Am insulfonats kondensiert. Z- B. erhitzt 
man 2 g Cyanguanidin m it 10 g Am m onium benzolsulfonat 30 Min. auf 260°. Es entsteht
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Guanidinbenzolsulfonat (F . 211°). A nalog w erden  G uanidin-p-toluolsulfonat (F. 231 bis 
231,5°), -p-oxybenzolsulfonat (F . 201— 201,5°), -methansulfonat (F. 207°), M ethylguanidin- 
benzolsulfonat (F . 128°), P henylguanidinbenzolsulfonat (F. 154— 154,5°), Isopropyl- 
guanidin-p-toluolsulfonat (F . 110— 120°), C yclohexylguanidin-p-toluolsulfonat (F. 136 
b is  136,5°) u . N  .N -D im ethylguanidin-p-toluolsulfonat (F . 179°) h e rg este llt . (E. P. 
593 675, ausg . 22/10. 1947.) N o u v el . 880

Am erican Cyanamid Co., V. S t. A ., Herstellung von Cyanurchlorid. Man erh itzt 
Chlorcyan  in  GgW. von  K ohle u . HCl oder einem  Chlorid von  M etallen der 2. Gruppe 
des Period. Syst. a ls K atalysator ein ige Stdn. auf eine Tem p., die über dem  K p. des 
Cyanurchlorids, jedoch unter seinem  Zersetzungspunkt lieg t. In  einem  geschlossenen  
Gefäß, das etwas K ohle enthält, erh itzt m an z. B . ein  Gemisch aus 356 (Teilen) 
C hlorcyan u. 19 HCl 4— 5 Stdn. auf 240— 400°, wobei 157 Cyanurchlorid ( =  8 6 % 
A usbeute bezogen auf Chlorcyan) entstehen. D as restliche Gasgemisch, das noch  
175 Chlorcyan enthält, wird be ider  nächsteuR k. w iederverw endet. Durch entsprechende  
Abkühlung nach beendeter Rk. kann m an kryst. Cyanurchlorid erhalten, das absol. 
frei von  Chlorcyan ist. Als K atalysatorgem isch kann auch K ohle m it einem  Zusatz  
v o n  2,5—30% CaCl2 oder 3,75% MgCL,, SrCl2 oder MgCla verw endet werden. (F. P. 
918 707 vom 11/12. 1945, ausg. 17/2. 1947. A. Prior. 16/1. 1945.) K a l i x .  890

F. H offm ann-La Roche & Co., Akt.-G es., Schweiz, Herstellung von ß -A la n in  durch 
e lektrolyt. O xydation von 3-A m inopropanol-(l). Man arbeitet z. B. in  schwefelsaurer 
Lsg. m it Pb-Elektroden ohne Diaphragm a (1 A m p/dm 2) unter Rühren u. K ühlen, fä llt  
die H 2S 0 4 m it Ba(O H )2, entfärbt das F iltra t m it K ohle, dam pft es im  Vakuum  ein. 
Ausbeute: 75— 80%. (F. P. 929 020 vom  14/6. 1946, ausg. 15/12. 1947. Schwz. Prior. 
5 /9 . 1945.) D o x le .  940

* Shell Development Co., übert. von: De Loss E. W inkler und Seaver A. Ballard 
Phenolverbindungen. Isophoron wird in  der Dam pfphase m it akt. A120 3, das ein Fe- 
O xyd enthält, hei 400— 650° in Berührung gebracht. Es en tsteh t 3 .5-D im ethylphenol. 
(E. P. 588 099, ausg. 14/5. 1947.) N o u v e l .  1.020

Imperial Chemical Industries Ltd. und Horace Andrew Basterfield, England, Iso lie 
rung von 2.4-D im ethyl-6-tert.-butylphenol(\) aus I u. 2.5-D im ethyl-4-tert.-butylphenol (II) 
enthaltenden Gemischen durch Behandlung der Gemische m it wss. ' Lsgg. eines 
Alkalihydroxyds u. Abscheidung des unlösl. I. Gemische, die I u. II enthalten, werden 
durch Butylierung von 2.4- u. 2 .5-D imethylphenol (III) enthaltenden Gemischen, z. B. 
mit Isobuten (V) in  Ggw. von H 2S 0 4 oder H 3P 0 4 gewonnen. D ie Butylierung wird nicht 
wesentlich über den Punkt hinaus getrieben, bei dem  die m axim ale Menge an in  wss. 
Alkalihydroxyd unlösl. Prod. en tsteh t. Man verwendet z. B . 10%ig. NaOH. D as I 
kann nach der Isolierung durch Erhitzen m it etw as H 2S 0 4 auf 200° oder höher zu
2.4-D imethylphenol (IV) entbutyliert werden. —  Z. B. behandelt man ein Gemisch 
(122 g) aus 65% IV u. 35% III in  Ggw. von  4 g 98% ig. IŁ S 0 4 bei 55° m it einem  KW - 
stoff-Gem isch, das 12% V enthält, bis eine 65% ig. Butylierung (Absorption von 42 g V) 
erreicht is t . N un zerlegt m an das Gemisch m it 2 0  g in  200 cm3 W. gelöstem  NaO H  in 
eine wss. u. eine ölige Schicht u. dest. aus dieser das I m it W asserdampf ab. (F. P 
920 164 vom  3/12. 1945, ausg. 31/3. 1947. E . Priorr. 19/6. 1944 u. 15/6. 1945.)

D o x le .  1020
Imperial Chemical Industries Ltd., Reginald Thomas Foster und Nicholas Bennett,

Herstellung von Dichlorphenolen, bes. 2.4-Dichlorphenol (I). Man unterdrückt die E n t
stehung höherchlorierter Prodd. dadurch, daß m an geschm olzenes Phenol (II) der Einw. 
von Cl2 aussetzt, b is sich ein  Prod. von  m axim alem  Erstarrungspunkt (ca. 37°) gebildet 
h at. D ieses wird dann durch fraktionierende D est. aufgearbeitet. D ie Chlorierung wird 
durch laufende B est. des Erstarrungspunktes von aus dem  Reaktionsgem isch gezogenen 
Proben kontrolliert. —  Z. R. schm ilzt man 250 (Teile) II, ste llt  nun die Erwärmung ein, 
le itet 19 Cl2/Stde. ein , hä lt die Temp. bei 80°, beginnt m it der Probenahme, wenn 
ca. 1,9 C lj/l Mol II zugeführt sind, bricht die Chlorierung ab, wenn der E rstar
rungspunkt 37° erreicht is t ,  dest. das Gemisch bei 110  mm Hg u. sam m elt die bei 
145— 147° übergehende Fraktion. Ausbeute: 390 I vom  F. 39— 40°. (F. P. 920 514 vom  
28/8. 1945, ausg. 10/4. 1947. E . Priorr. 21/4. 1943 u. 19/4. 1944.) ’ D o x le .  1020

Cie. du Gaz de Lyon, Frankreich (Rhône), H andelsnaphthalin von erhöhter R einheit. 
E ine wassergekühlte, rotierende Trommel taucht in  fl. N aphthalin, wobei sie kontinu
ierlich  einen Teil desselben als anhaftende, zunächst fl. Schicht wegführt. D iese er
starrt rasch u. wird durch ein festangebrachtes Schabemesser als Gramdat abgehoben. —  
Zeichnung. (F. P. 925 919 vom  3/4. 1946, ausg. 17/9. 1947.) D o n le .  2700

* Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, H ydrophenanlhrenderivate. Sub
stitu ierte  1 -Ketötetrahydrophenanthrene behandelt man m it einem  Alkylm agnesium ,
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halogenid oder einem  A lkaliacetylid , dehydratisiert die erhaltenen D e r iw . u. bzw. oder 
hydriert. —  8 (Teile) 7-M ethoxy-l-oxo-2 -carbom ethoxy-2 -m eth y l-1 .2 .3 .4 -tetrahydrot 
phenanthren in  50 Bzl. trägt m an in eine aus 1 Mg u. 12 C2H 5Br in  80 absol. A e. 
hergestellte GRIGNAKD-Lsg. ein . L äßt man bei R aum tem p. stehen , erh itzt das Ge
m isch dann unter R ückfluß, kü h lt, zers. m it e isk a ltem  N H 4C1 u. rein igt, so erhält 
man 7-Methoxy-l-äthyl-l-oxy-2-carbomethoxy-2-methyl-1.2.3.4-tetrahydrophenanthren, F , 
151— 152°. In ähnlicher W eise , erhält man das entsprechende C arbäthoxy-D env.-
E. 149_150°. D ie  H erst. der folgenden 1.2.3.4-T etrahydrophenanthrene (I) wird be
schrieben: 7-M ethoxy-l-äthyliden-2-carbom elhoxy-2-m ethyl-1, F . 125— 128° (2-Ä thyl- 
D eriv. F . 148°); 7-M ethoxy-l-ä lhyl-2 -carboxy-2-m ethyl-l, F . 225— 228°; 7 -O xy-l-ä thyl, 
2-carboxy-2-m ethyl-\, F . 201— 203° ( M ethylester, F . 86— 8 8 °, 7-B enzoat, F . 126 128°- 
7-P ropionat, F . 88— 89°); 7-O xy-l-ä lhyliden-2-carboxy-2-m ethyl-\, F . 176— 182“; 7- 
M ethoxy-l-m ethylen-2-carbom ethoxy-2-m ethyl-l,F .91— 98°;7-O xy-1 .2-dim ethyl-2-carboxy-
I, F . 244°; 7-O xy-1.2-diäthyl-2-carboxy-1, F . 188— 189° (7-M ethylä ther, F . 174° un
scharf). —  Ferner wird die H erst. folgender 1 .2 .3 .4 .9 .10-H exahydrophenanthrene (II) 
beschrieben: 7-M ethoxy-1-oxy-l-ä thyl-2 -carbom ethoxy-2-m ethyl-l\,F .91— 92°; 7-M elhoxy-
1-äthyliden-2-carbom ethoxy-2-m ethyl-\\, F . 146— 147°; 7-M ethoxy-l-ä thyliden-2-carboxy-
2 -m eth yl-ll, F . 191— 192° (Zers.); 7-O xy-l-ä thyl-2-m ethyl-2 -carboxy-ll, F . 184— 1840; 
u. 7-M ethoxy-l-ä thyl-2 -carboxy-2-m ethyl-ll, F . 168— 170°. (E. P. 591 994, ausg. 4 /9 . 
1947.) R o ic k .  2850

* Imperial Chemical Industries Ltd., John G. M. Bremner und Robert R. Coats 
Tetrahydrofurfurol. Däm pfe von Tetrahydrofurfurylalkohol u. W . werden m it Luft 
über Ag- Gaze bei 500° unter gew öhnlichem  Druck g e le ite t. Man erhält Tetrahydrofur
fu ro l  in 60% ig. A usbeute. (E. P. 593 617, ausg. 21 /10 . 1947.) N o t jv e l.  £051

* American Cyanamid Co., übert. von  Erwin K uh , 2 -A m in o p yrim id in .  D ie  Herst. 
von  2-Am inopyrim idin (einem  Zwischenprod. für den Aufbau von  Sulfadiazin) durch 
Behandlung von 2-Am ino-4-chlorpyrim idin m it Zn-Staub kann durch Zugabe eines 
oberflächenakt. M ittels, w ie A ktivkohle, Silicagel oder D iatom eenerde, w esentlich er
leich tert werden. Der bisher erforderliche große Überschuß an Zn (6  Mol) kann bis 
auf 1/3 dieser Menge red. werden. (E. P. 592 166, ausg. 10/9. 1947.) R o ic k .  3252

* Soc. des U sines Chimiques R höne-Poulenc, 2 -A m ino-4 -m ethy lpyrim id in . M an  
kondensiert l-B u tin -3 -on  (K p.85°, unbeständig; erhältlich  durch O xydation  von
l-B utin -3-o l m it Chromsäure) m it einem  G uanidinsalz in  Ggw. von  H 2S 0 4 erst bei 30° 
u. dann bei 50— 80°. Es en tsteh t 2-A m in o -4 -m eth y lp yrim id in  (F. 158°) in  60% ig. A us
beute. (E. P . 595 738, ausg. 15/12. 1947.) N o u v e l .  3252

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
Hermann Ziegenspeck, Faserdichroism us und E inlagerungsrichlung der Farb- 

teilchen. Vf. sieh t in  der T atsache der M etachrom asie einen B ew eis dafür, daß die 
Ursache der Farbentstehung von  der ehem . K ernstruktur unabhängig is t . Er weist 
in  diesem  Zusam m enhang darauf hin, daß man aus dem  Benzazurin m it U ltra
filtration  oder D iffusion auf rein physikal. W ege eine gelb liche, rote, rotvio lette  u. 
blauviolette bis blaue Fraktion abtrennen kann. Ferner wird noch darauf hingewiesen, 
daß sich die Baum wolle m it dem selben Mol. verschieden ech t färben ,läß t. A ls noch 
charakteristischer wird die M etachromasie der M etallsole z .B . des Au oder des Ag ange
führt. Erzeugt man durch Tränken m it Goldchlorid, B elichten  u. R ed. eine Gold
faser, so erscheint diese schwarz bis blauschwarz gefärbt. M acht man dies m it einer 
dicht gepackten Faser (Nessel oder R am ie), so kann man beim  B etrachten über oder 
unter dem  N ikol m it dem  Mikroskop die Faser rot oder blaugrün gefärbt sehen, je 
nachdem  die Faser quer oder längs zur Polarisationsebene geste llt  lieg t. (Am bronn). 
D iese Erscheinung erklärt sich aus dem  Feinbau der Faser. W eitere Einzelheiten  
hierüber werden besprochen. Abschließend w eist Vf. W ege, von  denen er hofft, daß 
diese der Lösung der Frage nach der Ursache der Farbentstehung näher kom m en. 
(M ikroskopie [W ien] 2. 318— 20. 1947. K ötzing, Bayr. W ald.) P. E c k e r t .  7002

— , N eue Farbstoffe und H ilfsm itte l. Solarätzgelb G, e in  ätzbarer su bstantiver F arb
stoff, M usterkarte Nr. 8 6 2 ;  D iazam inlichtscharlach GL, e in  D iazotierungsfarbstoff 
(Nr. 8 5 1 ) ;  Xyieraec/Ü-P-Farbstoffe für D am enstoffe u. Strickgarn (Nr. 8 8 2 ) ;  Hydro- 
sulfitätzungen auf Zellwolle (Nr. 8 7 5 );  M odetöne m it Cuprofixdruck-F-drbs offen für 
Möbel- u. D ekorationsstoffefN r. 8 5 9 ) ;  C upro fix-Farbstoffe für lich t- u. w aschechte Ä tz 
fonds (Nr. 8 7 0 )■, E clipsbrillantgrün 46 der I .R .  G e ig y A .-G ., B asel, e in  Schw efelfarbstoff 
(Nr. 1 1 1 7 );  Tinonchlorgelb 5 G K , e in  K üpenfarbstoff von  G e ig y  (Nr. 1 1 1 8 ) .  (T e x til-  
R dsch. [S t. Gallen] 2 .  1 3 8 . April 1 9 4 7 . B asel, Sandoz A .-G .) Z a h n .  7 0 2 0
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W. Je. Rosstowzew, Uber die Löslichkeit der N aphthole. Im  Anschluß an D . R. P . 
560 580; C. 1933. I. 2179 u. F. P. 679 411 C. 1930. II. 2834 (I. G. F a rb e n )  wird 
festgestellt, daß nach eigenen Verss. das ,,ka lte“Löseverf. für Naphthole  ohne CH20 -  
Zusatz gegenüber dem „warm en“  Verf. keine Verringerung der erforderlichen A lkali
mengen ergibt. Vf. entwickelt e in  verbessertes „Alkohol-C H 20-V erf.“ : das Naphthol 
wird m it etwas Sprit verrieben, m it der theoret. Menge Alkali (oder etwas mehr) 
verm ischt, Form alin zugesetzt u. das Gemisch einige Zeit zur Bldg. der CH20-V erb. 
stehengelassen , wobei Zeit u. Temp. für jedes Naphthol verschieden, spezif. u. genau  
einzuhalten s in d ; die erhaltene Stam m lsg. wird in  W. gegossen, das m it Türkischrotöl 
u. Leim  versetzt ist. Für Naphthol A S -G  ist  das Verf. nicht geeignet (Bldg. einer 
unlösl. CH20-V erb.). Das Verf. ergibt eine Verbesserung der substantiven Eigg. der 
gelösten  Naphthole gegenüber dem „warm en“ Verf.: bei Naphthol A wird um 23%  
verm ehrte Farbstoffbldg. auf der Faser festgestellt; die feuchten naphtholisierten  
Gewebe zeigen bemerkenswerte Luftbeständigkeit, was für die Färberei ohne Zwischen
trocknung von Vorteil ist. (TeKCTiiJibnaa IIpoMHniJieHHOCTR [Textil-Ind.] 7 . 
Nr. 9. 27— 28. Sept. 1947.)   H e ld .  7020

Riverside & Dan River Cotton Mills, Inc., V. St. A ., Färben von Mischgeweben aus 
Fasern von Baumwolle oder regenerierter Cellulose und von Acetatseide. Man erhält echte  
Färbungen, die auf Baum wolle (A) bzw. regenerierter Cellulose (D) u. auf Acetatseide (E) 
gleichförm ige oder auf E dunklere Töne aufweisen, wenn man dem  Bad zuvor eine be
stim m te Menge eines A lkohols oder einer analog wirkenden Substanz zusetzt, die auf 
die A ffin ität von E zur Farbstofflsg. anregend, auf die A ffin ität von A oder D nicht oder 
vermindernd einwirken. D a bei unlösl. Küpen- oder Schwefelfarbstoffen, die vor der 
Anwendung in alkai. Lsg. red. werden m üssen, durch die Anwesenheit eines Alkohols 
oder dergleichen die Gefahr der Verseifung erhöht wird, muß man hier die A lkalität der 
Lsg. dadurch modifizieren, daß man die üblichen stärkeren Alkalien durch N H 3 usw. 
ersetzt. —  Z- B. färbt man ein Gewebe aus 52% Viscose u. 48% E 10 Min. bei 37,7° 
m it einem einen Direktfarbstoff (Pontam ingelb CH No. 365) enthaltenden Bad, dem  
man zuvor 60 Vol.-% A. zugesetzt hat, in durchgehend gleich intensiven, gelben Tönen. 
— Weitere Beispiele, auch für die Färbung m it anderen Farbstoffen in Ggw. von M ethyl-, 
Isopropyl-, Butylalkohol, D ioxan, A ceton, Cellosolve. (F. P. 928 944 vom  12/6. 1946, 
ausg. 11/12. 1947.) D o n le .  7021

Textron Inc. und Luigi Carlo Galatioto, V. St. A ., Gleichmäßige Färbung von Cellu
loseacetatgeweben. Man behandelt sie zunächst m it einem  E ntfettungsm ittel, dann m it 
der wss. Lsg. eines N etzm itte ls ( Gardinol, Igepon T, Nekal B X  usw.) u. in noch feuchtem  
Zustand mit einem Farbbad, das ein Lösungsm . für Celluloseacetat (I), z. B. Cellosolve, 
enthält. Außerdem können anorgan. u. organ. Säuren (H 2S 0 4, Ameisen-, Essigsäure) 
anwesend sein. D ie Konz, an Farbstoff u. Lösungsm . kann fortschreitend erhöht wer
den, wobei diejenige des Lösungsm. folgende 3 Phasen durchlaufen soll: 1. eine K onz., 
bei der die Lsg. eine N etz- u. Durchdringungswrkg. auf I, die größer als die von  W. is t , 
aber sonst keine W rkg. ausübt, 2 . kr it. Entglänzungs (Delustrage)-K onz., die sich in  
einer opt. Änderung der I-Oberflächen, aber sonst in  keiner W eise äußert, 3. krit. 
Quellungskonz., bei der das Absorptions- ü. Quellungsvermögen von I erhöht wird u. 
oberhalb deren völlige Dispergierung u. Auflsg. e in tritt. —  Beispiele. (F. P. 929 565 
vom 21/6. 1946, ausg. 31/12. 1947. A . Prior. 23/6. 1945.) D o n le .  7021

Imperial Chemical Industries Ltd., David Norman Sharing, Frank Hayhurst Slinger 
und W illiam  Wyndham Tatum, England, Färben von Acetatseide in  blauen Tönen durch  
Behandlung m it einer wss. L sg., die eine Substanz der nebenstehenden, allg. Formel 
enthält, in  der Y  für A lkali oder N H 4 steht u. der P henyl
rest P  einen gesä tt. K W -stoff-Substituenten von 3— 6 C- 
Atom en enthält, der gerade oder verzweigt u. m it dem Kern 
P  an einer oder zwei Stellen  verbunden sein kann. Solche 
Verbb. werden z. B . durch R k. eines 1-Chlor- oder 1-Brom- 
anthrachinons, das in  4 -Stellung eine N H 2-Gruppe trägt, 
m it geeigneten arom at. Am inen gewonnen. In 3-Stellung  
w eist das H alogenanthrachinon entweder bereits eine fer
tige Sulfonsäuregruppe auf; oder ein H alogenatom , das 
nach der K ondensation m it dem  arom at. Amin durch Behandlung m it einem  lösl. Sulfit 
in  die Sulfonsäuregruppe übergeführt wird. Genannt sind: Fam ino-4-(p-n-butylani-  
lino)-anthrachinon-2-sulfonsaures N a  (II) [aus l-am ino-4-bromanthrachinon-2-sulfon- 
saurem N a  (I) u. p -n -B u ty la n ilin  hergestellt]; l-am ino-4-(p-n-propylanilino)-anthra- 
chinon-2-sulfonsaures N a  (aus I u. p-n-P ropylan ilin ); l-am ino-4-(p-tert.-butylanilino)-
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anlhrachinon-2-sulfonsaures N a  (aus I u. p-ter t.-B u ty la n ilin ); l-am ino-4-(p-isoam yl-  
anilino)-anthrachinon-2-sulfonsaures N a  (aus I u. p -Iso a m y la n \lin ); l-am ino-4-{p-cyclo- 
hexylanilino)-anthrachinon-2-sulfonsaures N a  (aus I u. p-C yclohexy lan ilin ); l-am ino-4 -  
(ar-tetrahydro-a- oder -ß-naphthylam ino)-anthrachinon-2-sulfonsaures N a  (aus I u. ar- 
Telrahydro-oc- oder -ß -n a p h thylam in ); l-am ino-4-(p-isopropyl- bzw. -o-n- butyl- bzw. 
-m -n- butylanilino)-anthrachinon-2-sulfonsaures N a . —  Z. B . lö st  m an 1 (Teil) II unter 
Aufkochen in  150 W ., verd. m it ka ltem  W. auf 5000 Teile, rührt 30 NaCl ein , geht bei 
30° in  die Lsg. m it 100 Acetatseidegewebe ein , erwärm t innerhalb 15 M in. auf 85°, hä lt 
45 Min. bei dieser Tem p., spült u. trocknet das Gewebe, das in  licht- u. w aschechtem , 
leuchtendblauem  Ton gefärbt is t . (F. P. 929 162 vom  15/6. 1946, ausg. 18/12. 1947.
E. Priorr. 19/6. 1944 u. 15/6. 1945.) D o n le .  7021

I. R. Geigy A .G ., Schw eiz, Herstellung metallisierbarer Azofarbstoffe. Man diazotiert 
Verbb. der allg. Formel A -C O -B -N H 2, in  der A  einen o-O xycarboxyarylrest u. B einen  
arom at. R est bedeuten, wobei A noch andere Substituenten enthalten  u./oder B durch 
H alogen, A lkyl-, Carboxyl-, N itro-, Sulfonsäure-, Oxy, A lkoxy-, Aryloxygruppen usw. 
substitu iert sein können, u. kuppelt die Diazoverbb. m it beliebigen Azokom ponenten. 
Man w ählt die K om ponenten vorzugsweise so, daß die Farbstoffe ausreichende Lös
lichk eit aufweisen. D ie als Ausgangsstoffe dienenden Am inodiarylketone werden z. B. 
nach F r i e d e l - C r a f t s  durch K ondensation von  arom at. Carbonsäurehalogeniden, die  
einen in  eine freie N H 2-Gruppe überführbaren Substituenten en thalten , m it niedrigen  
A lkylestern von arom at. o-Oxycarbonsäuren, Verseifung der Ester u. E ntw . der freien 
N H 2-Gruppe (z. B. durch Red. e in er N 0 2-Gruppe) hergestellt. In  einer beliebigen Phase  
des Verf. können Substituenten, z. B . Sulfonsäuregruppen, eingeführt werden. E nt
hält die D iazokom ponente in  o-Stellung zur Diazogruppe einen lackbildenden Sub
stituenten , so wird im  allg. eine K upplungskom ponente verw endet, die in  o-Stellung  
zur K upplungsstelle ebenfalls einen solchen Substituenten auf w eist. —  W oll- bzw. 
Cellulose- bzw. Druckfarbstoffe. —  Beispiele: l-(3 '-Am inobenzoyl)-4-oxybenzol-5-car- 
bonsäure (V) [durch alkal. Verseifung von  l-(3 '-N itrobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure- 
methylester u. R ed. der N 0 2-Gruppe] -*■ l-(2 '-C hlorphenyl)-3-m ethyl-5-pyrazolon-5 '-  
sulfonsäure  (I); färbt W olle (B) aus saurem  Bad in  grünlichgelben Tönen, deren E cht
heit durch Nachchromierung verbessert wird. Analoge Farbstoffe aus l-(2 '.5 '-D ichlor- 
phenyl)-3-m ethyl-5-pyrazolon-4'-sulfonsäure  (II) als K upplungskom ponente; oder aus
1-(4'-Aminobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure  (VI) [erhalten durch R k . von  4-Nitro- 
benzoylchlorid u. Salicylsäuremethylester (IV), Verseifung u. Red.) u. I oder II. — l-(3 '-  
Aminobenzoyl)-3-methyl-4-oxybenzol-5-carbonsäure  [aus 3-N itrobenzoylchlorid  (III) u. o- 
Kresotinsäuremethylester\ -*■ I, gelb auf B. Analoge Farbstoffe aus l-(3 '-A m inobenzoyl)-
2-methyl-4-oxybenzol-5-carbonsäure (erhalten aus III u. m -K resotinsäure) bzw. l-(3 '-  
Aminobenzoyl)-5-methyl-2-oxybenzol-3-carbonsäure  (aus III u. p-K resotinsäure) bzw.
l-(3 '-Am ino-4'-m ethylbenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure  (aus 3-N  itro-4-methylbenzoyl- 
chlorid u. IV) u. I oder II. —  l-(3 '-Am inobenzoyl)-3-sulfo-4-oxybenzol-5-carbonsäure  
[durch Sulfonierung von l-(3 '-N itrobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure  u. R ed. der 
[N 0 2-Gruppe] -> l-(2 '-C hlorphenyl)-3-m ethyl-5-pyrazolon, grünlichgelb auf B. —  l-(3 '-  
Aminobenzoyl)-4-oxynaphthalin-3-carbonsäure  (aus III u. l-O xy-2-naphthoesäurem elhyl- 
ester) -*• I , gelb auf B. —  V -> 2-Acetylam ino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsäure, gelbrot 
auf B. —  V —* 2-O xynaphthalin-3.6-disulfonsäure, orange auf Cellulose (A) im  Chrom
druck. Analoge Prodd. m it l-O xynaphthalin-3 .6-disulfonsäure  u. 2-O xynaphthalin-b  .8- 
disulfonsäure  (V kann durch VI ersetzt werden). —  V -+• l-A cely lam ino-8-oxynaphtha lin -
3.6-disulfonsäure  (VII), bläulichrot auf A im  Chromdruck. E in  analoger Farbstoff aus 
VI u. VII. —  l-(3 '-Am ino-4'-sulfobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure  [durch K onden
sation von 4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid (VIII) m it IV, a lkal. Verseifung des Prod., Aus
tausch des Cl-Atoms gegen die Sulfonsäuregruppe m ittels N a2S 0 3 u. R ed. der N 0 2- 
Gruppe ] -*  2-Am ino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsäure, gelbrot auf B. —  l-(4 '-O xy-3 '-  
aminobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure  (IX) (durch Um setzung von IV m it VIII, Ver
seifung, A ustausch von  CI gegen OH u. R ed. der N 0 2-Gruppe) -*■ l-A cetylam ino-7-  
oxynaplithalin . Chromierung führt zu einem  Farbstoff, grau auf B. —  IX -»- 5 .5 '-D ioxy-  
2 .2 '-d inaphthylharnstoff-7 .7 '-disulfonsäure  (X), ro tv io lett auf A (rubinrot bei N ach
kupferung). D ie N aßechtheit wird durch Nachbehandlung m it Salzen von  Schwer- 
m etallen, z. B. von 3-wertigem  Cr, noch verbessert. —  IX -* 5 .5 '-D ioxy-2 .2 '-d inaph lhyl-  
am in-7 .7 '-disulfonsäure, b lauviolett auf A (beiNachkupferung v io lett). —  l-(4 '-M eth o xy-  
3'-aminobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure  (XI) [durch E rhitzen von  l-(4 '-C hlor-3 '- 
nitrobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäure m it m ethylalkohol. K O H  u. R ed. der N 0 2- 
Gruppe] X, dann Kupplung m it diazotierter A nthranilsäure ; gelbrot auf A, bei N ach
kupferung bläulichrot. Analoger Farbstoff en tsteh t, wenn XI durch IX  ersetzt wird. —  
IX -*• 2-Benzoylam ino-5-oxynaphlhalin-7-Sulfonsäure, bei Nachkupferung blaurote Töne
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auf regenerierter Cellulose (D). —  IX -* 2 -P henylam ino-5-oxynaphlhalin-7-Sulfonsäure  
oder 2-(4'-O xy-3'-carboxyphenylam ino)-5-oxynaphthalin-7-sulfonsäure, rubinrot bzw. 
rotv io lett auf D. —  V -*■ l-(3 '-Sulfam idophenyl)-3-m ethyl-3-pyrazolon  (XII), grünlich- 
blau auf B bei gleichzeitiger Chromierung. —  l- (3 ' -Amino-4'-chlorbenzoyi)-4-oxyben- 
zol-5-carbonsäure (X III) -*■ XII, rötlichgelb. XIII wird durch Um setzung von VIII m it 
IV, a lkal. Verseifung des Prod. u. B ed. der N 0 2-Gruppe gewonnen. —  Als Diazokom- 
ponenten kom m en noch in Betracht: l-(2'-Amino-5'-nitrobenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbon- 
säure ; l-(3 '-A m ino-6 '-acylam ino-  oder -6'-chlor- oder -6 '-a lkoxy-, -aryloxy- oder -aralk- 
oxy-benzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäuren; l-(3 '-A m ino-4 '-aryloxy-  oder -4’-aralkoxy- 
oder -4'-carboxymethoxybenzoyl)-4-oxybenzol-5-carbonsäuren. (F. P. 920 658 vom  24/1. 
1946, ausg. 15/4. 1947. Schwz. Prior. 25/1. 1945.) D o n le .  7053

C. L. Bird, The Theory and Practice of Wool Dyeing. Bradford, Jorkshire: Society of Dyers and Colourists. J947.
(207 S.)

XIa. Farben. Anstriche. Lacke. Naturharze.
Ss. G. Tumanow, D ie Herstellung von kobaltblauen und chromrosa M ineralfarben  

vom S p in e ll-T yp . Es wurden blaue Co-Pigmente der isomorphen Reihen CoO-Al20 3: 
CoO-MgO-Al20 3; CoO-ZnO-Al20 3 u. rosa Cr-Pigmente der isomorphen B eihen A130 3- 
Cr20 3; M g0-A l20 3-Cr20 3; Z n 0 -A l20 3-Cr20 3 untersucht. D ie Synth. erfolgte unter 
Verwendung von M ineralisatoren (B 20 3) im  Tem p.-Bereich von 900—1350°, wobei die  
Zeit der Tem p.-Einw. zwischen 30 Min. u. 3 Stdn. schwankte. — D ie Messung der L ich t
durchlässigkeit der erhaltenen Pigm ente, ihre petrograph. u. röntgenograph. Unters, 
sowie die auf genommenen Thermogramme bestätigten, daß es sich überwiegend um  
Verbb. vom Spinelltyp handelt. Dabei zeigten die Pigm ente der Zinkreihe die größte  
Gleichartigkeit u. Säurebeständigkeit. Bzgl. Reinheit u. Intensität der Farben stehen  
ebenfalls die Zn-Pigmente vor den Co- u. Cr-Spinellen an erster Stelle. — D as Verf. der 
Einschmelzung innig vermischter Oxyde (gefällte H ydroxyde) m it B 20 3 erw ies sich als  
brauchbarer Weg zur Spinellsynthese. Etwa 1300° wurde als optim ale Bildungstem p. 
für die Pigmente unter Verwendung von B 20 3 a ls F lußm ittel festgestellt. (/^OK.ia^Li 
AKafleMHH H ayK  C C C P  [Ber. Akad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 57. 6 9 - 7 2 .  1/7. 1947. 
Moskau, Chemo-technolog. M endelejew-Inst.) P tn k o w . 7090

T. M. O’Neil, Penlek  —  seine Geschichte und Anw endungen. P entek, eine M ischung 
aus ca. 8 8 % Pentaerythrit (I) u. 12% D ipentaerythrit (II) wird durch alkal. A ldol- 
kondensation von CH20  u. Acetaldehyd m it nachfolgender C a n n iz z a r o -Rk. hergestellt. 
Pentek  wird bes. in der Anstrichm ittelindustrie v ie l verwendet, z. B . zur H erst. von  
synthet. trocknenden Ölen, modifizierten u. unm odifizierten H arzestern, A lkylharzen  
u. Tallölestern, zur Herst. von Wachsen, Emulgier- u. H etzm itteln , als Plastifizierungs- 
u. Erweichungsm ittel für thermoplast. Harze u. die Gummiindustrie. Gegenüber G ly
cerin besitzt Pentek Vorzüge, die im einzelnen besprochen werden. D ie H erstellung von  
Pentek-Estern u. Alkyden wird im  Original eingehend beschrieben u. deren Eigg. 
werden an H and von Tabellen erläutert. (Paint Ind. Mag. 62. 370— 89. N ov. 1947. Gar- 
field, N . J ., H eyden Chemical Corp.) P r e i j .  7096

H. Barnes, M. W. H. Bishop und K. A. Pyefinch, Betriebsversuche m it Bewuchs 
verhindernden Anstrichen. Zur genauen Beurteilung des Betriebsverhaltens eines Bewuchs 
verhindernden Anstrichs auf Seeschiffen ist es wesentlich, die Seeroute, die Anlauf
häfen, d ie gesam te Betriebszeit u. den Einfl. des K lim as m it in  B etracht zu ziehen. 
Erst wenn dies alles bekannt u. in Bezug zu der ursprünglichen ehem. Zus. des Anstrichs 
gesetzt worden is t , lassen sich bestriebssichere Angaben über das Verh. der Anstriche  
machen. (J . Iron Steel In st. 157. 429—46. N ov. 1947. M illport, Isle  of Cumbrae, 
Scotland, Marine Stat.) H o c h s t e in .  7106

H, Barnes, S tu d iu m  über Bewuchs verhindernde Unterwasseranstriche. A llgem eine  
Einführung in das Studium  der Bewuchs verhindernden Verbb. u. ihre W irkung. D ie  
physikochem . Natur der Farbe u. Verff. zu ihrer Prüfung. Erörterung der w ahrschein
lichen R kk., die zwischen den Komponenten (säurehaltiges Harz u. bas. P igm ent) 
während der H erst. des Lackes auftreten. Einzelheiten einer U nters, über die G eschwin
digkeit des M aterialverlustes einer Serie von m it Lack bestrichenen Gegenständen, die  
in Seewasser über 2 aufeinanderfolgende 40-Tage-Perioden eingetaucht waren. B est. 
der krit. Auslaugungsgeschwindigkeiten einer Anzahl von üblichen Bewuchs ver
ursachenden Organismen u. Vgl. des Cu-Verlustes im  Betrieb u. unter Aussetzung auf 
einem  Floß. (J . Iron Steel In st. 157. 587— 600. Dez. 1947. 159. 175— 85. Juni 1948. 
Millport, Scottish Marine B iological Assoc.) H o c h s t e in .  7106
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Charles A. Tanner jr., Am herst, und W infred J. Cauwenberg, P iney R iver, Va., 
V. St. A ., R u til. Man wäscht T iö 2-H ydrat, das durch H ydrolyse einer bas. T i-Sulfat- 
lsg. entstanden is t  u. 200 g T iö 2 en thält, verd. m it so v ie l W ., daß der Geh. an  calei- 
niertem  Prod. 20%  beträgt, m ischt m it 34 g bas. TiOCl2, filtr ier t, w äscht chlorfrei, 
m ischt m it einer konz. wss. Lsg. von  0,24 g Ferriam m onium sulfat (F e20 3-Geh. 0,04 g) 
u. einer konz. wss. Lsg. von  1 g K^C03, trocknet u. calcin iert die M. durch 5 std . S teige
rung der Temp. von  300 auf 975° u. 4 std . E rhitzen auf 1000°. Man erhält T i0 2-Pigm ent 
in  R utilform . (A. P. 2 427 165 vom  29/1. 1944, ausg. 9/9. 1947.) N o u v e l .  7091

* K am alakasha Ganapathi Kudra und Halengady Rathnakar K am ath, Pigm ente aus 
Acajounußölflüssiglceit. D ie F ll. des Acajounußöls oder deren B estandteile  (Anacardol, 
Anacardsäure oder deren A nilide oder N aphthalide) werden m it d iazotierten  Aminen 
in alkal. Lsg. gekuppelt. Z. B. lö st man ein  Gem isch von 30 g A ca jounußö lfl. (JZ. 250, 
AZ. 170) u. 25 cm 3 A. in 100 cm 3 4% ig. NaO H , fü llt  m it einer Lsg. von  10,6 g N a 2C03 
auf 500 cm 3 auf, versetzt unter kräftigem  Rühren m it 9,5 g d iazotiertem  A n ilin  u. salzt 
das entstandene to te  Öl m it 25 g NaCl aus. D as ö l  liefert beim  Entw ässern 38 g eines 
öllösl. Pigm ents. Mit ändern Am inen werden ähnliche Ergebnisse erhalten . (E. P. 
591 906, ausg. 2 /9 . 1947.) N o u v e l .  7091

Am erican Chemical Paint Co., V. S t. A ., Anstrichfarben. P igm ente, trocknende  
Öle u. Harze werden in  einer wss. Lsg. suspendiert, die solche Säuren en thä lt, die das 
M etall u. seine Oxyde (z. B. R ost) etw as lösen. D iese  W rkg. wird durch Zusatz von 
Puffersalzen geregelt, außerdem werden noch F ll. zugegeben, d ie m it beiden Phasen, 
der wss. u. der öligen mischbar sind, z. B. Cellosolve oder B utylcellosolve. Zur Viscositäts- 
regelung des Gemisches werden dem  W . kolloidale Stoffe w ie Leim , G elatine, Agar, 
M ethylcellulose usw. zugesetzt. D ie nichtw ss. Phase muß eine solche V iscosität besitzen, 
daß in  der aufgetragenen Schicht nach Verdunsten des W . die Tropfen von  selbst 
zusam m enfließen. Für Anstriche auf F e, Zn u. Pb verw endet m an als Säurezusatz 
einen  solchen von Phosphor-, Arsen- oder Oxalsäure, speziell für Pb u. Ca-haltiges 
Mauerwerk H 2SÖ4. Schließlich setzt man dem  Gem isch noch kationenakt. Stoffe, z. B. 
organ. Amine m it 12 C-Atomen, zu. E ine erfindungsgem äße Anstrichfarbe wird z. B. 
durch H om ogenisierung folgender 3 K om ponenten hergestellt: A  =  52,5 (kg) Alkyd- 
harz, 17,5 Phenolform aldehydharz, F . 101— 111°, 25 Toluol, 5 sek. Octylalkohol; 
B  =  27,27 A, 27,27° N aphtha, 13,64 E isenoxydrot, 13,64 B aryt, 18,18 Asbestin; 
C =  10 A, 40B, 1,72 75% ig. H 3PÖ4, 2,78 M onooleyltriäthanolam in, 110,08 n-Butanol 
u. 35,42 Wasser. (F. P. 919 231 vom  20/12. 1945, ausg. 3 /3 . 1947.) K a l i x .  7097

Jeno Ilkovicz, B indem itte l fü r  Anstrichfarben. 32 (Teile) einer w asserfreien Metall
seife werden m it 56,8 Paraffin zusam m engeschm olzen, eine wasserfreie Lsg. von  10,2 NH3 
in  A . zugesetzt u. zu einer hochviscosen E m ulsion verrührt. Vor Gebrauch werden 
25 dieses Gemisches m it 50 einer 10%ig. w ss. Lsg. von  tier. Protein gem ischt. (Ung. P. 
133 557, ausg. 1/10. 1947.) K a l i x .  7097

* E. I. du Pont de Nemours & Co., Synthetische trocknende Öle. Benzoesäure, die einen 
oder mehrere ungesätt. R este enthält, wird m it m ehrwertigen A lkoholen verestert. 
Zur H erst. der Ester d ient z. B . eine Säure der Form el p-C H 2 : C H - C H : CH-CO- 
CeHi -COOH, die durch Behandlung von p-Acetobenzoesäure  m it Acrolein  erhält,ich  ist. 
Die Ester werden als Ersatz für natürliche trocknende Öle in  Überzugsm assen ver
wendet. (E. P. 585 849, ausg. 2 6 /2 . 1947.) N o r m .  7097

* Svenska Oljeslageriaktiebolaget, übert. von: K. H. M agnusson und H. Sander, 
Rein igung  von Sto ffen  f ü r  den Gebrauch in Farben und  Im prägnierm assen . Tier. u. 
pflanzliche trocknende oder halbtrocknende Öle u. F ette , z. B. Leinöl, werden mit 
H ilfe von 35— 80% ig. H 2S 0 4 gereinigt, dann m it L uft oder ö 2-haltigen Gasen bei 
Tempp. nicht über 150° geblasen u. schließlich m it einer zweibas. Säure, z. B. Phthal
säureanhydrid, behandelt. (Sehwed. P. 118 873, ausg. 27 /5 . 1947.) N o u v e l .  7097

Chemprotin Products, Trenton, M ich., übert. von: Jam es H. Okey, P ittsburgh, Pa., 
Laszlo Kormendi, N ew  York, N . Y. und B. Clark Boeckeler, Grosse He, M ich., V. St. A., 
Herstellung und  R ein igung  von Gluten. D as G luten enthaltende Stärkem aterial wird 
m it wss. Lsg. von  N a-S a licy la t u. N H 3 (p 5I 9) behandelt. N ach Absetzen der Stärke 
u. Verunreinigungen wird die G lutenlsg. für sich  gewonnen u. eingedam pft. Mit Hilfe 
der beiden Chem ikalien gelingt es auch, G luten zu Suspensionen zu vera ibeiten , wobei 
G lycerin u. Polyvinylw eichm acher im  H in b lick  auf die Anwendung als Streicbfaiben- 
grundlage eine R olle spielen. A usführungsbeispiel für die Bereitung einer Leinölfarbe 
auf G lutenbasis. (A. P. 2 431 417 vom  12/5. 1944, ausg. 25/11. 1947.)

S c h i n d l e r . 7097
Edgar K ahil, Frankreich (Var), Anstrichverfahren. U m  die L öslichkeit von  A lgi

naten , Leim en, M ethylcellulose usw., die auch auf der Anstrichfläche mehr oder weniger
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erhalten  b leib t, zu beseitigen, trägt man nacheinander 2 Massen von verschied. Zus. 
auf, die B estandteile enthalten, welche von der einen in  die andere Schicht unter E n t
stehung von unlösl. Verbb. reagieren. Für die M. I verwendet man z. B. N a-A lginat als 
B indem ittel, allenfalls unter Zusatz von Gummi u. dgl., sowie reaktionsfähige F ü ll
m ittel (CaC03, ZnO); die M. II kann N H 4-Alginat, Na- oder K -Silicat enthalten. H ier
bei en tsteh t unlösl. Ca- oder Zn-Alginat. Einen bes. unlösl. Anstrich bekom m t man, 
w enn in I Zn-Borat u. in II N H 3 vorhanden ist. —  B eisp iel: I besteht aus 10 ( G ewichts
teilen) N a-A lginat, 20 ZnO, 5 CaC03, 70 W .; II aus 10 Alginsäure, 1 0 N H 3, 5 T i0 2, 
10 Lithopone u. der erforderlichen Menge Wasser. (F. P. 920 406 vom  27/9. 1945, ausg. 
8/4. 1947.) D o h le .  7107

is» 1 1 -----------------------
J1.5 H. W.Chattleid,VaraiähConetituentä. 2nd ed. Rev.bv G. M. Sutheim. London: Leonard H illL td .,1947. (572S.

8 7,50.

IS50 X Ib. Polyplaste (Kunstharze. Plastische Massen).
F. B . Stanley, Die Fabrikation von K unststo ffen  in  den V. S t. A . im  Jahre 1946. 

Beschreibung der Verbesserungen der bisher ausgeübten Verff. u. angewandten Ma
schinen. (Mod. P lastics 24. 137— 46. Jan. 1947.) K a l i x .  7170

; - Gordon M. K line, Fortschritte in  der KunslsloJJindustrie der V. S t. A . im  Jahre 1946.
Übersicht über neue Herstellungs-, Anwendungs- u. Analysenverff. sowie App. an 
H and von 410 L iteraturzitaten. (Mod. P lastics 24. 153— 58, 192, 194, 196, 198, 200. 
Jan. 1947.) K a l i x .  7170

A. F. Bujanow, N eue Werkstoffe. Aufzählung der w ichtigsten K unststoffe u. 
ihrer Verwendungsarten. (Hayna H JKh3HB [Wiss. u. Leben] 1947. Nr. 12. 16—22. 
D ez.) F ö r s t e r .  7170

J. J. P. Staudinger, Polyvinylidenchlorid. Überblick über seine Herstellung, E igen
schaften und A nw endung. 1. M itt. Herstellung des M onomeren, Polym erisation und  
M ischpolym erisation. Nach einem histor. Rückblick wird die H erst. von V inyliden- 

beiriii; chlorid (I),C 2H 2C12, u. dessen Vorprodukt, 1.1.2-Trichloräthan, C2H 3C13, an H and des
'fei & Schrifttum s beschrieben. Ferner werden die Eigg. von I m itgeteilt. Sowohl Block-, Lö-
Ictylafc sungs- als auch Em ulsionspolym erisation von I sind möglich. Es wird eine große Anzahl
18 Aste verschied. K atalysatoren u. Emulgatoren aufgeführt. Mit vielen anderen Vinylverbb.
)8n-BsB bildet I  M ischpolym erisate. (Brit. P last. 19. 381— 89. Sept. 1947.) W. B r o s e r .  7172
JHL’i J. A. Palmer, Verarbeitung von Polyvinylidenchlorid. W eitere Ausführungen des
ireienk Vf. (vgl. Mod. P lastics 22. [1944.] 141) über die Verarbeitung des unter den Handels-
ronW Hamen Saran, Velon u. Viskord bekannten Polyvinylidenkunstharzes im  Preß- u.
B o c k *  Spritzgußverf., einige Arbeitsregeln für die H erst. von P latten , Stäben u. Rohren
seht. |®! mit K rystallstruktur des Materials oder m it gestreckten (orientierten) Molekülen. (Mod.
jaa® Plastics 25. 97— 101. Sept. 1947.) K a l i x .  7172

—, E™  neues wärmebeständiges, klares Polyacrylsäureharz, , , P lexiglas  F “ . Das 
olen Harz konnte durch Pressen von Pulver bei 227— 229° hergestellt werden. E s zeigt
■.¡¡¡0 vor allem  eine sehr geringe Schrumpfung. —  Eine Tabelle gibt die übrigen physikal.
iflHjgs Eigg. an. (Mod. P lastics 24. 119—20. Aug. 1947.) K a l i x .  7172
jjsjujgc Ch. Ss. Bagdassarjan, Photopolymerisation von Vinylverbindungen. II . M itt. Die

Photopolymerisation von M elhylmethacrylat. Im  Anschluß an eine frühere Arbeit 
, (/K ypnaJi O n 3HuecKoft X iim hh [J. physik. Chem.] 18. [1944.] 294) wird die
^ Photopolym erisation vo n  M elhylm ethacrylat bei 303— 313 m/u u. 253— 265 m[m sowie

¿1 teiM 25° u- 5d° untersucht. D ie Polym erisationsgeschwindigkeit V wird dargestellt durch
V =  k -|/l-M « , wobei I  L ichtintensität, M Konz, an Monomeren, a. = 1 ,2 7  (experim entell) 

/ ¡  jFÜ unabhängig vom  Lösungsm. (Ä thylacetat, B zl., CC14, A.) ist. Trotz hoher Licht-
absorption im  Reaktionsgem isch ve iläu ft die Rk. im ganzen Volumen. Bei 310 m /i 

, .in'-.- ist V 3m al so groß wie bei 260 m /i . D ie Aktivierungsenergie von 10,2 kcal/M ol ist für
irt; A: beide Fälle g leich . Viscosimetr. Unterss. in  Chlf. nach S c h u lz  u . D in g l in g e r  (C . 1942.

I. 2378) bestätigten den Befund der Vff., bes. [ry] =  k -P “  m it m =  0,85. Der Zu
sammenhang von lo g [77] u. log(M2 • w/V) hat die Neigung m, wobei w =  Vol. des Reak-

1 Vit® tionsgefäßes ist. Berücksichtigung (rechner.) der Verteilungsfunktion. D ie Quanten-
u V  ausljeule wächst von 0,15 bei dem reinen Monomeren auf 0,4 bei einer 10%ig. Lösung.
'■ m  Die Länge der K etten  wird durcl1 Rekom bination der akt. Radikale bestim m t
’ (K y p n a J i (PiraHqecKOÖ X hmhh [J . physik. Chem.] 21. 25—35. 1947. Moskau,

Karpow-Inst. für Physikal. Chemie.) P h i l i p o f f .  7172
L. R. Miller, A nw endung von schnellhärtenden Phenolharzen. D ie Verwendung 

schnell härtender Phenol-CH 30-H arze zur H erst. von Guß- u. Preßformen nach dem  
Zentrifugalspritzgußverfahren. (Mod. P lastics 25. 118—20. Sept. 1947.) K a l i x  7176
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Philip H. Rhodes, Abhängigkeit der R eaktionsfähigkeit von resorcinhaltigen K u n s t
harzen vom  ph- Wert. Resorcin  u. Form aldehyd  m it weniger als 0,2%  freier A m eisen
säure reagieren sehr heftig  u. exotherm  m iteinander, wenn die R k. bei 80° e in geleitet  
wird. Durch Einstellung des pn-W ertes des R eaktionsgem isches auf 4 ,5— 5,0 wird die 
R k. stark gem äßigt, in  neutraler Um gebung u. bei Anwendung geringer Mengen von  
NaO H  als K atalysator wird die R k. dahingehend m odifiziert, daß bei n. Temp. in 
einigen Stdn. H ärtung e in tr itt. Durch Änderungen des pg-W ertes u. des K atalysators  
lassen sich die Eigg. der Reaktionsprodd. w eitgehend variieren (2 Tabellen). Ihre 
R eaktionsfähigkeit wird durch R k . von  100 cm 3 einer 50% ig. w ss. Suspension oder 
alkoh .L sg. m it 37% ig.Form alin bei 25° geprüft. —  2 Tabellen über d ie Gelierungszeiten  
bei n. Temp. u. 140° F  (60° C). (Mod. P lastics 24. 145— 46. 238. 240. Aug. 1947. 
Rhodes Ind. Corp.) K a l i x .  7176

A. I. K ogan, D ie A nw endung  der Acidolyse bei der G ew innung von , ,A lkydharzen  
Vf. untersucht die Acidolyse von Lallem antiaöl, Sonnenblum enöl u. Baumwollsamenöl 
durch Erhitzen m it Phthalsäure, Maleinsäure u. Bernsteinsäure oder deren Anhydriden 
m it der äquivalenten Menge W. im  A utoklaven auf 160— 181° u. findet, daß haupt
sächlich ein Säurerest im Mol. des Triglycerids durch die zweibas. Säure ersetzt wird; 
nebenher erfolgt aber auch hydrolyt. Spaltung des Triglycerids. Der größere Teil des 
Prod. der Acidolyse hom ogenisiert sich bei E rhitzen m it der der angewendeten zweibas. 
Säure äquivalenten Menge Glycerin u. gibt die A lkydharze . D iese dienen als Grundlage 
zur H erst. von LackeD, deren Eigg. von der Zus. der H arze abhängen. (JKypH aji 
IIpHKJiaaHoft X h m h h  [J. appl. Chem.] 20. 375— 80. 1947.) R . K n o b lo c h .  7176 

Otto Bayer, D as D iisocyanatpolyadditionsverfahren (P olyurethane). Zusammen
fassende Beschreibung eines neuen Aufbauprinzips für hochm ol. Verbindungen. Nach 
Charakterisierung der bisherigen Polykondensations- u. Polym erisationsverff. werden 
die Grundlagen des neuen D iisocyanatpolyadditionsverf. behandelt. D iisocyanate  (I) 
oder Verbb., die I leich t abspalten (H andelsnam e Desmodur), ergeben m it Polyoxyverbb.
(II) (H andelsnam e Desmophen) Polyurethane  (IV), u. m it prim . D iam inen  (III) Poly
harnstoffe  (V), letztere reagieren m it I zu polym eren biuretähnlichen Verbb. weiter. 
Mit tx-co-Diolen ergeben I lineare Polyurethane (VI), d ie als Faserstoffe  u. als Thermoplaste 
verwendbar sind. Handelsbezeichnungen des Standard-VI aus 1.6-H exandiisocyanat -f
1.4-Butandiol sind Perlon U  (Fasern) u. Igam id  U  (Therm oplaste). Es werden die 
Eigg. der VI beschrieben. Zur Erhöhung der geringen L öslichkeit von  VI werden 
M isch-VI hergestellt, die bes. im: K unstleder  u. Folien  Verwendung finden . M it III geben 
I infolge W eiterrk. keine linearen Polym ere, sondern vernetzte, unschm elzbare hydro
phile Polym ere ohne techn. Bedeutung. Verbb. m it mehr a ls 2 OH-Gruppen bilden mit 
I vernetzte, völlig  unschm elzbare u. unlösl. Polym ere, d ie als De-De-Lacke  Verwendung 
finden. Durch Verm ischen von I u. II m it Füllstoffen  (z. B . H olzm ehl), Formen u. 
E rhitzen werden neuartige De-De-Preßmassen  erhalten , die den P henoplasten  ähneln, 
jedoch elastischer sind. P olyester aus Triolen u. D icarbonsäuren, die noch freie OH- u. 
COOH-Gruppen enthalten , reagieren m it I zunächst unter B ldg. von  Urethan- u. 
später auch von Carbonamidgruppen unter COa-Abspaltung. H ierbei entstehen Schaum
stoffe (H andelsbezeichnung Moltopren) von sehr hoher F estigk eit. Auch als Klebstoffe 
lassen sich I-II-G em ische gut verwenden. D as Diglycerid des Leinöls  g ib t m it I so
genanntes Urethanleinöl, das das L einölstandöl w eit übertrifft. Auch neue kautschuk- 
elasl. Stoffe u. Gerbstoffe können unter Verwendung von I h ergestellt werden. Eine 
Verknüpfung von C elluloseketten m ittels I is t  n icht m öglich. Es wird die H erst. der 
w ichtigsten I, II u. III angegeben. (Angew. Chem ., Ausg. A  59 . 257— 72. Sept. 1947. 
Farbenfabriken Bayer, Leverkusen/R hein.) W. B r o s e r .  7180

* E. I. du Pont de Nemours & Co., P olym erisation  von Ä thylen . D ie  Polym erisation  
von C2Ht  erfolgt bei 100—-250° unter 800— 1000 at D ruck in Ggw. von  Verbb. mit 
akt. H alogen, wie Ca(OCl)2 oder Na-N-Chlor-p-toluolsulfonam id. Man kann auch in 
Anwesenheit von tert.-B utylalkohol arbeiten oder m it M ethylm ethacrylat, D imethyl- 
fum ara t oder Styrol copolym erisieren bzw. auf die Endprodd. N a H S 0 3 oder Propion
säureanhydrid einwirken lassen. (E. P. 590 816, ausg. 2 9 /7 . 1947.) N o u v e l .  7173

* E. I. du Pont de Nemours & Co., P olym erisation  von Ä thy len . D ie  Polym erisation  
von C2H4 erfolgt durch 14— 18 std . E rhitzen auf 100— 125° unter 600— 1000 a t Druck 
in  Ggw. eines Ä lkylhydroperoxydkatalysators, wie tert.-B u ty lhydroperoxyd  oder Äthyl- 
hydroperoxyd. Vorzugsweise wird in  Anwesenheit von W. oder einem  organ. Medium, 
wie B zl. oder tert.-B utylalkohol, gearbeitet. Man erhält Polym erisate, deren Mol.- 
Geww. zwischen 19000 u. 30 400 liegen. (E. P. 591 335, ausg. 14/8. 1947.)

N o u v e l .  7173
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* Im perial Chemical Industries Ltd., Ernest L. Midwinter und Raymond B. Richards,
Polythenm ischung. 70 (G ew.-Teile) P olyth en  (Schm elzviscosität bei 190° 1 300 000  
poises) u . 30 aktiviertes CaC03 m it einer Teilchengröße nicht über 0,1 y  werden bei 
170° gew alzt u . in  P latten  gepreßt. D ie  P latten  sind bei — 40° biegsam  u. sind zäher 
u. erweichen höher als dieses P olythen  a lle in . (E. P. 584 620, ausg. 20/1. 1947.)

P a n k o w . 7173
* E . I. du Pont de Nemours & Co., Polylhenmischungen. Man stab ilisiert bei hohem  

D ruck erhaltenes P olyäth ylen  durch Zusatz von 0,005— 5G ew .-%  eines Aceton-D i- 
phenylam inkondensationsprod. (I) gegen Abbau bei hohen Tem peraturen. So kann m an  
P olyth en  im  Schm elzverf. oberhalb 145° ohne übermäßigen A nstieg des Verlustfaktors 
u. der V iscosität m it anderen Stoffen m ischen u. für elektr. Isolierung verwenden. I 
erhält m an durch 24std. Erhitzen von 2 Mol Aceton m it 1 Mol D iphenylam in in  Ggw. 
von  H J  im  A utoklaven bei 190—250°. (E. P. 585 504, ausg. 7/2. 1947.)

P a n k o w . 7173
* N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Erfinder: W. L. J. de Nie), Wässerige 

Dispersionen von Polymeren aus Monomeren. Die Polym erisation wird in einer wss. 
Em ulsion in  der W eise ausgeführt, daß der Zusatz neuer Mengen des Monomeren in 
einer Konz, erfolgt, die über derjenigen im Polym erisationssyst., aber unter der höchsten  
niederschlagsfreien Polymerenkonz. liegt. Es entstehen Polym ere von sehr hohem  
M ol.-Gew. bei abgekürzter Reaktionszeit. In Betracht kommen Vinylchlorid  oder 
-acetat, S tyro l u. Isobuten, Butadien, Acryl- u. Methacrylverbb. (Acryl- oder M ethacryl- 
säureester u. Acrylsäurenitril), Vinylidenverbb. (Vinylidenchlorid) sowie M aleinsäure
ester. Z. B. bringt man 3 kg W., 410 g 24%ig. Cetylsulfatlsg., 90 g 9%ig. H 20 2 u. 5 ccm  
4nH 2S 0 4 in  einen Autoklaven aus V2A-Stahl (pH-W ert der M ischung 5,8), erwärmt 
unter Rühren auf 50° u. versetzt m it 1 kg dest. Vinylchlorid. Nach 3 y 2 Stdn. beginnt 
die Polym erisation. W enn ungefähr 10% polymerisiert sind, was durch Verdampfen 
einer Probe des Monomeren u. Best. der D. festgestellt wird, g ibt man noch 500 g V inyl
chlorid zu, unterbricht nach 15 Min. die Polym erisation, indem man das R eaktions
gem isch durch einen Kühler leitet, u. verdam pft das nicht um gesetzte Vinylchlorid  
(550 g). D ie Konz, der Polymerensuspension beträgt 22% u. die D. 1,060, ohne daß 
ein Nd. vorhanden ist. D ie Koagulation ergibt ein Polymeres, das gewaschen, getrock
net u. in M ethylcyclohexanon gelöst wird. Eine 5% ig. Lsg. besitzt eine V iscosität von 
14 Sek. bei 25°. (Holl. P. 59 166, ausg. 15/3. 1947.) N o u v e l .  7173

* E. I. du Pont de Nemours & Co., V inylidenjluoridpolym ere. V inyliden fluorid  (I) 
wird in Ggw. von 0 2 oder von einem  Peroxyd bei 20— 350° unter 150— 1000 at Druck  
polym erisiert. Z. B. erhitzt man 40 g I in  Ggw. von 50 g W. u. 0,1 g Benzoylperoxyd  
1 0 y 2 Stdn. auf 79— 81° unter 860— 955 a t Druck. Man erhält 7 g eines Polymeren, 
das bei 145—-160° erweicht u. gegossen, geformt u. gepreßt werden kann. E s ist gegen  
H itze u. Licht widerstandsfähig u. löst sich in Isooctan, Toluol, X ylol, Methanol, Chlf. 
u. CC14. (E. P. 590 817, ausg. 29 /7 . 1947.) N o u v e l .  7173

* E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von. Lawrence A4. Richards, Herstellung von 
M ischpolym erisaten von Vinylthiolestern und B utadiendion-1.4-säureestern in  Abwesen
heit eines Verdünnungs- oder Lösungsm. für das Monomere oder Polym ere, in  Ggw. 
eines Lösungsm. für das Monomere oder Polym ere oder in  einem  N ichtlöser für das 
Monomere. Man bestrah lt 80 (Gew.-Teile) Vinylthiolacelat, 20 Diäthylm aleal u. 0,5  
Benzoin unter N 2 m it einer 100 W att Hg-Lampe 48 Stunden. K lares, le ich t gelbes 
Polym eres m it 78,5% V inylthiolacetat. D ie  verseiften M ischpolymeren können zu 
K ationaustauschern  u. Wasserweichmachern, die anderen Polym eren können für 
Überzüge verw endet werden. (A. P. 2 418 426, ausg. 1/4. 1947.) P a n k o w . 7173

* Imperial Chemical Industries Ltd., Polymerisation und M ischpolym erisation von 
A cryln itril in wss. Lsg. einer O enthaltenden S-Verb., die m it einem  O-abgebenden 
K atalysator oxydiert werden kann. (E. P. 586 881, ausg. 3 /4 . 1947.) P a n k o w . 7173

* American Viscose Corp., übert. von: Frank G. Pearson, M ischpolym erisation von 
A cryln itril und Trifluorchloräthylen  in  Substanz m it UV -Strahlung oder einer M ischung 
von Benzoylperoxyd u. Tetraäthylblei. In  den üblichen Lösungsm itteln unlösl. P o ly 
meres m it 98,6 Vol.-%  Acrylnitril. (E. P. 584 742, ausg. 22/1. 1947.) P a n k o w . 7173

* Imperial Chemical Industries Ltd.., Polymerisieren von D ich lord ijluorä tkyhn(C i\  :CC12) 
allein oder zusammen m it anderen Äthylenverbb. wie Ä thylen , Vinylacetat, A cryln itr il, 
Styrol, M ethylm ethacrylat m it Peroxydkatalysatoren. Verwendung der Polym eren  
für Film e, Fäden, Überzüge. (E. P. 590 390, ausg. 16/7. 1947.) P a n k o w . 7173

* E. I. du Pont de Nemours & Co., a-Methylencarbonsäurefluoride. E in  Gemisch von  
206 (Gew.-Teilen) CH2: C(CH3)COCl u. 200 SbF3 erhitzt man 7 Stdn. unter Rückfluß

9*
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bei 100° u. gewöhnlichem Druck, läß t über N acht stehen u. destilliert. Man erhält
81,5 CH2: C(CH3)COF (I) als rauchende farblose F l., Kp. 56,5—-58°, nD25 =  1,3703. In  
derselben W eise kann auch CH2: CHOOF erhalten werden. —  I kann man auch dadurch 
erhalten, daß man 150 [GH2: C(CH3)C 0]20  (II), 116 K F  u . 1.5 H ydrochinon  
1 Stde. bei 100°, eine weitere Stde. bis 140° u. 3 Stdn. bei 140° erh itzt, 50 II 
hinzugibt u. das Gemisch 1 Stde. bis 160° erh itzt. I, das bei dieser Arbeits
weise unter gelegentlichem  schwachem  Absaugen abdestilliert, gew innt m an in einer 
Menge von 70 Gew.-Teilen. —- D ie Acrylylfluoride können entweder für sich allein 
oder m it einem  L ösungsm ittel unter Verwendung von 0,1—-2% eines organ. Peroxyd
katalysators m it oder ohne Bestrahlung polym erisiert werden; die Polym erisations
geschwindigkeit erhöht sich m it dem Ansteigen der Temperatur. D ie günstigste Tem
peratur liegt bei 35—40°. Viele Gemische polymerisierbarer Verbb. können m it Acrylyl- 
fluoriden zusam m engestellt werden u. führen zu film bildenden P olym eren, die farblos, 
kräftig, biegsam , sow ie beständig gegen H itze u. L icht sind. D iese polym eren Prodd. 
können durch H itze u. Druck verform t werden. (E. P. 591 383 ausg. 15 /8 . 1947.)

R o io k . 7173
* United States Rubber Co., Terpolym ere  aus D ially läther, einem  A crylsäureester eines 

gesätt. e inw ertigen Alkohols u. einem  Ä thylen-a./5-dicarbonsäureester eines gesätt. 
einw ertigen A lkohols nach dem E m ulsionspolym erisationsverf. oder nach dem Ölphasen
prozeß. —  60 (Teile) M ethylm elhacrylat (I), 20D iäthylfum aral (II) u. 20 D iallylä ther  (III) 
werden in  200 W ., 4 ,5  Aerosol OS, 0 ,5  K 2S20 8 u. 2 30% ig. wss. H 20 2 20 Stdn. bei 60° 
gerührt. Man fä llt  m it NaCl u. erhält e in  weißes P olym eres m it 71% I, 24%  II u. 5% III, 
lösl. in  Aceton, D ioxan  u. CHC1S. E s is t  hart, transparent, erw eich t bei 130°, kann in 
der W ärme durch Pressen geform t z. B. gespritzt werden. N ach  Z usatz von  P lastizier
m itte ln  erhält m an zähe kautschukartig e last. M assen. E nth alten  die P olym eren höhere 
A nteile  an I u. II, so sind sie  zäh, therm oplast. u. werden von K eton- u. Esterlösungs
m itte ln  angegriffen. Hoher A nteil an  III verursacht erhöhte H ärte u. Lösungsm.- 
F estigkeit. Verwendung für Überzüge, K lebm ittel, zum Im prägnieren von  Textilien  
u. anderen porösen Stoffen. Behandlung des oben h ergestellten  Terpolymeren mit 
härtenden Stoffen w ie B enzoylperoxyd u./oder W ärme m acht sie  infolge weiterer Poly
m erisation unlösl. u . unschm elzbar. (E. P. 586 457, ausg. 19 /3 .1947 .) P a n k o w . 7173

General Aniline & Film  Corp., V. St. A ., Herstellung von In lerpo lym eren  aus fu n k 
tionellen Derivaten von a -Halogenacrylsäuren und am  K ern durch 2— 5 Halogenatome 
substituierten Styrolen. D ie  Polym erisation erfolgt bei 20— 120° unter Bestrahlung 
m itU V -Licht u. zweckm äßig inG gw .eines K atalysators. L ösungsm ittelu . Emulgiermittel 
können zugegen sein. G eeignete A usgangsstoffe sind <%-Chloracrylsäuremethylester (I), 
-äthyl-, -butyl-, -octyl-, -lauryl-, -allyl-, -m ethallyl-, -2-chlorallyl-, -crotyl-, -oleyl-, -cyclo- 
hexyl-, -glykol-, -glycerin-, -m annitester; a-C hloracrylsäurenitril, -am id , -m elhylam id  u. 
die entsprechenden <x-Bromacrylsäurederivv. e inerseits; 2.5-, 2.6-, 3.6-, 2.4-Dichlorslyrol 
usw. u .ih re  G em ische andererseits. Bevorzugtes M engenverhältnis: 2— 15% Polychlor- 
styrol: 98— 85% I. —  Z. B. b elich tet man unter L uftausschluß in  einem  verschlossenen  
Glasrohr e in  Gemisch von 95% frisch d est. I u. 5% 2.5-D ichlorstyrol 6 S tdn. bei 25° 
m it üV -L icht u. erh itzt dann 24 Stdn. auf 120°. Farbloses, durchscheinendes, hartes 
P olym erisat vom  E rweichungspunkt 120°, das z. B. zu opt. L insen  verform t werden 
kann. —  W eitere Beispiele. (F. P. 923 236  vom  18/6 . 1946, ausg. 22 /12 . 1947.)

D o n le .  7173
Anglo-Iranian Oil Co. Ltd., Eric W illiam  Musther Faw cett, Albert Millien und 

Norah Mulhern, England, Weichmachungs- und F üllm itte l f ü r  P olystyro l (I). Höhermol. 
M ineralölfraktionen, z .B .  Nebenprodd. der Schm ierölfabrikation, werden m it einem  
polaren Lösungsm. ( S 0 2, S 0 2-B zl.-G em isch , Fuifurol, Phenol) oder bei erhöhtem  Druck 
m it einem  für gewöhnlich gasförm igen K W -stoff (Propan) extrah iert ; oder m it H 2S 0 4 
behandelt, das Prod. vom  Säureschlam m  befreit, neutralisiert u. im  Vakuum  destilliert. 
D ie dabei anfallenden, mäßig v iscosen bis harzartigen K W -stoffe von der D . 0,995 
bis 1,075 u. dem  Mol.-Gew. 200— 850 sind hauptsächlich von arom at. Beschaffenheit, 
wei en außerdem eine gew isse Menge an ungesätt. Bindungen u. einen geringen Grad 
an gebundenem  S u. N  auf u. sind m it I gut verträglich. Sie können noch weiter be
handelt, z. B. an Tonerde adsorbiert u. wieder desorbiert; chloriert, m it Luft geblasen; 
m it S oder Se dehydriert werden. D ie  Vermischung m it I läßt sich in Ggw. oder Ab
w esenheit eines Lösungsm . (B zl., X ylol) oder in wss.D ispersion (N H 4-01eat a ls Em ulgier
m ittel) durchführen. —  100 (Teile) I werden m it 50 K W -stoff-Fraktion (II) in  400 Bzl. 
g e löst u. das B zl. verjagt. H artes Prod. für Form- u. Überzugsmassen. —  100 I u. 
100 II werden 2 Stdn. auf 100° erh itzt u. die M. zu einer F olie  ausgew alzt. Sie eignet 
sich zum  Überziehen von M elalldrähten. (F. P. 929 377 vom  13/6 . 1946, ausg. 24 /12 . 1947.
E . Prior. 2 /J . 1943.) D o n le .  7173



* Svenska Oljeslageriaktiebolaget, übert. von: S. V. K. A. Richter und H. H. Meyer,
Öllösliches Phenolharz. Man löst oder em ulgiert Phenol-HCHO-Resol in  G lycerin, 
trocknet u. sä tt. die Lsg. m it K olophonium  oder anderem Harz. (Schwed. P. 118 784, 
ausg. 13/5. 1947.) ‘ P a n k o w . 7177

Bakelite Corp., Howard Leonard Bender und Alford Gailey Farnham, V. St. A .,
Herstellung älzalkalibeständiger und hitzehärtbarer Phenolformaldehydharze. Man ver- 
äthert die arom at. Oxygruppen eines Vorkondensats aus einem  Phenol, bes. Phenol (I) 
oder einem  m -substituierten Phenol, u. Formaldehyd, das durch alkal. K ondensation  
erhalten wurde u. —  im  Falle von I —hauptsächlich aus 2 .2 '-Diphenylolm ethan (II) be
steh t, bis zu m indestens 50% u. vorzugsweise bis zu 90% durch Einführung von Me
thyl-, Ä thyl-, Benzylgruppen usw. u. härtet gegebenenfalls das entstehende Harz in  
saurem Medium (pH 4— 7). D as Prod. is t  unlösl. in  sd. Aceton, weitgehend alkali-, 
säure-, licht- u. hitzebeständig u. kann in fast jedem Verhältnis m it einem  H arnstoff
formaldehydharz gem ischt werden. D ie Prodd. werden z. B. als Weichmacher für andere 
verwendet u. liefern durchscheinende F ilm e. Durch Zusatz geringer Mengen an Oxy- 
verbb., bes. an Alkoholen, kann die H altbarkeit von Lsgg. der nichtgehärteten Harze 
beträchtlich erhöht weiden. Für die Verätherung verwendet man die Vorkondensate 
zweckm äßig in Form  ihrer Na-Salze. —  Z. B. erhitzt man ein Gemisch aus 470 g I, 
6 0 0 g  Form aldehydlsg. (37,5% ig.) u. 4,7 g MgO 2 Stdn. auf 90°, löst das Prod. nach  
Abkühlung in einer Lsg. von 200 g NaOH in 1500 cm 3 W ., äthyliert die dabei ent
stehende Lsg. des Na-Salzes von II durch ls td . Erhitzen m it 848 g D iäthylsu lfat (III) 
u. 25 g N aO H  auf 75— 85°, säuert mit Essigsäure an, wäscht m it W ., Butanol, dest. im  
Vakuum . 600 g des sehr haltbaren äthylierten Harzes w eiden erhalten. Nun gibt man 
0,5% III zu, lö st in Toluol, erhitzt im Vakuum von 300 mm Hg 5 Min. unter Rückfluß, 
dann ca. 25 Min. auf 100° bis zur Gelbldg. u. lö st das Gel unter Erwärmung in Butanol. 
U nter Zusatz von III bei 135° gehärtete Film e sind in Aceton unlöslich. —  W eitere 
Beispiele. (F. P. 920  626 vom  23/1. 1946, ausg. 14/4. 1947. A. Prior. 7/2. 1945.)

D o n l e .  7177
* W ingfoot Corp., Allylcarbonate von mehrwertigen Phenolen und deren Polymere. 

E ine Lsg. eines mehrwertigen Phenols in Pyridin wird bei — 10° m it Chlorameisen
säureallylester versetzt. Dann wird das Reaktionsprod. gewaschen, getrocknet u. 
destilliert. Auf diese Weise erhält man Diallylcarbonylester der Formel C6H 4(OCOO- 
CH2-C H : CH2)2, z . B .  den Diester des Brenzcatechins, K p .4 165— 166°, des Resorcins, 
K p.j 143— 146°, u. des Hydrochinons, F. 53— 54°, sowie den Triester des Pyrogallols, 
K p.j 200—210°. Die Ester polymerisieren beim Erhitzen auf 60— 90° in Ggw. von  
Benzoylperoxyd u. liefern harte, klare, durchsichtige Harze von großer W iderstands
fähigkeit gegen Lösungsm ittel u. H itze. (E. P. 585 775, ausg. 24 /2 . 1947.)

NotJVEL. 7177
* W ingfoot Corp., Malonsäureester und ihre Polymeren. Ester der allg. Zus. 

R R  C(C02CH2C X : CH2)2, worin R H  oder einen aliphat. Acylrest, R' einen aliphat. 
Acylrcot u. X  H , A lkyl oder Halogen bedeuten, erhält man durch Behandlung eines 
Na-M alonsäuredialkylesters m it einem  Acvlhalogenid, Um setzung des erhaltenen Acyl- 
m alonsäuredialkylesters mit einem A llylalkohol, C H ,: CXCH2OR, in Ggw. eines E ster
austauschkatalysators, z. B. p-CH3C6H 4S 0 3H , u. Gewinnung des erhaltenen Esters 
durch D estillation . Dieser Ester kann vorteilhaft in  Ggw. eines geeigneten K ata ly 
sators bei Tempp. von 60—-90° polymerisiert werden. Aus CH2(C 02C2H 5)2, N a, CH3COCl 
u. Allylalkohol erhält man M onoacetyl- u. Diacetylm alonsäurediallylester. D ie P oly
meren haben harzartige Eigenschaften. (E. P. 592 421, ausg. 17/9. 1947.) R o ic k .  7177

* British Industrial Plastics Ltd., W illiam Blakey, Alfred Brookes und Frederick 
Lyth Hudson, Harzartige Kondensationsprodukle. H arnsto ff wird m it CH„0 u. m in
destens 10% B isu lfit  in Ggw. eines sauren K atalysators (pH unter 4 ) kondensiert. Das 
entstandene Prod. dient zum Imprägnieren von Papierbrei. Es m acht das Papier 
beständig gegen F euchtigkeit. (E. P. 593 111, ausg. 8 /10 . 1947.) N o u v e l .  7181

* Imperial Chemical Industries Ltd., übert. von: Alan A. Drummond und John W> 
Dorling, Harzartige Kondensationsprodukte. H arnstoff u. Bernsteinsäuream id  werden  
mit CI120  in Ggw. eines einwertigen Alkohols kondensiert. Es entstehen Harze, die 
zähere u. biegsamere F ilm e bilden als solche, die ohne Bernsteinsäuream id hergestellt 
sind. (E. P. 594 101, ausg. 3 /11 . 1947.) N o u v e l .  7181

Wladimir Zaliwski, Frankreich (Seine), Herstellung von K unstharzen  durch Poly- 
Idjli Kondensation von H a rn sto ff  (I), Trioxym ethylen  (II), Hexam ethylentetram in  (III), 

Phthalsäureanhydrid  (IV) u. Phenol (V) in einem  Reaktionsm edium , das aus Ä thylen
glykol u ./oder B utylenglykol, W ., N H 3 besteht u. in jedem Falle N H 3 oder Glykol - 
saureamid enthalten muß. D as Gewichtsverhältnis liegt bei 450— 455 (Teilen) I, 315

1947 Hxjb. P o l y p l a s t e  (K u n s t h a r z e . P l a s t is c h e  M a s s e n ). E. 133
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bis 318 II, 135— 136 III, 70— 31 V u. 30— 60 IV; das Verhältnis von I : II so ll außerdem  
ste ts  1,43, das von I I : III 2,33, das von (III u. V ) : IV 1,93— 4,53 betragen. Man er
wärm t auf 88— 96°, dann ste ig t  die Tem p. von selbst auf 108— 135°. D abei ändert 
sich das pH von 6,5— 7 bis zu einem  W ert von 10 u. fä llt  dann auf 6,5— 7 zurück. Vis- 
coses, durchscheinendes Harz, das sich  leicht in W . lö st, m it Ölen em ulgiert u. mit 
alkoh. Harzlsgg. oder Trichloräthylen m ischt. E s kann als Klebm ittel verwendet oder 
m it bei n. Temp. neutralen F ü llm itte ln  gem ischt u. m it sauren Stoffen gehärtet werden. 
—  B eispiel. (F. P. 928 974 vom  13/6 . 1946, ausg. 12/12. 1947.) D o n le .  7181

W illiam  W alker & Sons Ltd., Jam es Ranald Alexander, Donald Burton und Frederick 
H ausm ann, England, W eichmachen von A m in - , H arnsto ff-, Th ioharnsto ff-, M elam in- 
Formaldehydharzen  m it H ilfe von anorgan. Lactaien, wie N H X-, N a -, K -Lacta t. Z. B. 
versetzt man 10 (G ew.-Teile) einer w ss., durch K ondensation von 1 Mol Harnstoff 
m it 2 3/ 4 Mol Form aldehyd bei pH 7,5 u. zu letzt 4 ,5  gewonnenen Lsg. m it 6 einer 
50% ig. wss. Na-Lac tat-L sg. u. trocknet sie 3 Tage unter verm indertem  D ruck bei 30°. 
Durchscheinendes, n icht brüchiges Produkt. (F. P. 929 339 vom  19/12. 1945, ausg. 
23/12. 1947. E. Priorr. 14/12. 1942 u. 6 /1 1 . 1943.) D o n le .  7181

Soc, Rhodiaceta (E rfinder: Fernand-Rem y Chambert, Daniel-Joseph Joly und 
Joseph-Eugene W ersinger), Frankreich (Seine), A ufarbeitung  der A bfälle  von Superpoly
amiden, die aus m indestens einer Dicarbonsäure u. einem  D iam in s ta mmen, durch Be
handlung m it W. u. einem  darin lösl. M etallhydroxyd in der W ärme u. unter Drpck, bis 
sie in ihre A usgangsstoffe gespalten  sind. —  Z. B. erh itzt man in  einem  A utoklaven aus 
rostfreiem  Stahl 1550(Teile) Polyhexam ethylenadipam idabfälle u. 3584 N aO H  (15%ig.) 
3 Stdn. bei 14— 15 k g/cm 2 Druck auf 200°, extrah iert aus dem  H ydrolysat Hexamethy
lendiam in  m it dam pfförm igem  B zl. u. scheidet aus der w ss. Lsg. die A dip in sä u re  durch
Ansäuern mit HCl ab. Ausbeute: ca. 90%. (F. P. 926 873  vom  14/5. 1946, ausg. 14/10.
1947.) D o n le .  7181

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
G. Ch. M olotkowski, D as K öpfen der W urzeln als Faktor der Ä nderung derselben 

beim K ok- und K rim -S a g h yz. (Vgl. /[oKJiaflH AKafleMHH HayK CCCP [Ber. 
Akad. W iss. U dSSR ] [N. S .] 56. [1947.] 969; C. 1947. 1902.) Aus geköpften Wurzeln 
der K autschuk  führenden Pflanzen K ok-Saghyz u . K rim -Saghyz herauswachsende 
Regenerate gleichen in  ihrem  anatom . B au nicht der M utterwurzel u. sind in  der Regel 
auch reicher an K autschuk. (/[oKJiaflH AKayjeMHii HayK CCCP [Ber. Akad. 
W iss. U dSSR ] [N. S .] 58. 1527— 30. 1/12. 1947. Tschernowitz, S taatl. U n iv .)

U lm a n n . 7222
B. Dogadkin und S. Tarassowa, Über Strukturänderungen des K autschuks, hervor

gerufen durch die W irkung  des molekularen Sauerstoffes. II . M itt. K in e tik  der destruk
tiven A u flö su n g  des vulkanisierten K autschuks. (I. vgl. D o g a d k in ,  JKypHan Oömefi 
X h m iih  [J. allg. Chem.] 15. (77.) [1945.] 177.) Es wird der Nachw . geführt, daß die 
von W il l ia m s  (C. 1939. II . 1789) beobachtete Auflsg. von  vulkanisiertem  Kautschuk 
in  K W -stoffen n icht auf die W rkg. der dort zugesetzten  P eptisierungsm ittel, sondern 
ausschließlich auf die Ggw. von  mol. 0 2, der bei den Verss. von  W il l ia m s  nicht fern
gehalten wurde, zurückzuführen is t . D ie Verss. werden m it denselben Kautschukzuss. 
wie bei W il l ia m s  durchgeführt. A uf einen G laskörper werden durch Tauchen Kaut
schukhäutchen von  0,08— 0,25 mm Stärke aufgebracht, dann vu lkanisiert u. in  Xylol 
bei 87,5— 107,0° in  Ggw. von  variierenden Ö2-Mengen abgelöst, wobei die Reaktions
geschwindigkeit durch fortlaufende Probenahm e aus der Lsg. gem essen wird. Unter 
sorgfältiger Vermeidung von  0 2-Zutritt werden in  N 2-Atm osphäre nach 15 Stdn. nur 
2,8%  des K autschuks gelöst. Auch m it den von  W il l ia m s  em pfohlenen Zusätzen (auf 
X y lo l): 2% Na-O leat, 0,4%  Piperidin oder 0,4%  eines K ondensationsprod. aus Butyr- 
aldehyd m it Anilin, konnte sogar bei 141° innerhalb von  72 Stdn. keinerlei Lsg. des 
K autschuks beobachtet werden. U nter E infl. von  0 2 verläuft die Lösungsgeschwindig
keit linear, solange die Oberfläche konstant b leib t. Es wird darin e in  B ew eis für die 
in  heterogener Rk. auftretende W rkg. des 0 2 gesehen. B ei 102° u . 760 mm beträgt die 
Lösungsgeschwindigkeit 5 ,9 -10~7 cm /see. B ei den Messungen m it variierendem  Partial
druck des 0 2 (zwischen 22,4 u. 756 mm) wird eine parabol. verlaufende Abhängigkeit 
der Lösungsgeschwindigkeit von der Oä-Konz. gefunden, die durch die theoret. ab- 

k -y -P  *
g ele ite te  Form el v  =  ^ p  '  ̂ ausgedrückt wird, wobei k u. y  konstant sind u. P  der

Partialdruck des 0 2 ist . D ie T em p .-Abhängigkeit der k inet. K onstante  für d ie Lösungs
geschwindigkeit verläuft linear. D ie daraus berechnete scheinbare Aktivierungs-
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energie des Prozesses beträgt 23 000 cal/M ol. Der Temp.-Koeff. der Rk. beträgt für das 
untersuchte In tervall 2,55. Zusätze von 5% Piperidin oder Naphthylm ercaptan zum  
K autschuk als K atalysatoren für die 0 2-Xnlagerung haben verschied. W irkungen. 
W ährend Naphthylm ercaptan beschleunigt, verzögert Piperidin die R eaktion. Die  
Viscosität der erhaltenen K autsehuklsg. zeigt unter Berücksichtigung der K onzentra
tionsgleichheit während des Lösungsvorganges ein  Maximum, was auf den Abbau der 
Moll, auch in  der Lsg. deutet. Obwohl der Vorgang des Strukturzerfalls bei der Auf- 
lsg. des K autschuks im  einzelnen nicht bekannt ist, wird auf Grund von Carboxyl- 
gruppenbldg. angenommen, daß diese Spaltung an den Stellen des 0 2-E intrittes in  das 
Mol. erfolgt. Der Unters, dieser Frage wollen die Vff. eine weitere Arbeit widmen. 
Der Zerfall des K autschukm ol. kann auf Grund der gem achten Beobachtungen dar
g este llt  werden: O xydation—»- Abbau (D estruktion)—► Lösung. Vff. schlagen vor, die  
untersuchte Rk. als destruktive Auflsg. zu bezeichnen. (rKypHEJi O ßnfefi X hmhh 
[J . a llg. Chem.] 17. (79.) 1401— 14. Aug. 1947. Moskau, Lomonossow-Inst. für fein- 
e h em . Technologie.) Z e l l e n t i n .  7222

A. Jurshenko und Ss. Minz, Der Dispersitätsgrad von synthetischem L a tex  in  den 
verschiedenen Stadien seiner Bildung. In  Fortführung der Unteres, über die Polym eri
sation von K W -sto ffen  in Emulsionen (vgl. ^(oKJia/(H ÄKageaiHH HayK CCCP 
[Ber. Akad. W ies. U dSSR ] [N. S.] 47. [1945.] 354) werden experimentelle Angaben 
über die Änderung der Teilchengröße während des Prozesses der Em ulsionspolym eri
sa tion  von Buladien-(1.3) in  Lsgg. von Na-O leat u. Lsgg. des N a-Salzes  der Butyl-ix- 
naphlhalinsulfosäure  gemacht. E ingeleitet wird der Vorgang in  allen Fällen durch tert.- 
B utylhydroperoxyd. Es ergibt sich, daß die m ittlere Teilchengröße des Polymeren m it 
dem Anwachsen der Konz, des sich bildenden Latex steigt. D ie Ergebnisse weisen auf 
die R ichtigkeit der Annahme hin, daß prakt. die Teilchenzahl des sich bildenden  
Polym eren sich im Polymerisationsprozeß nicht ändert. D iese Zahl wird durch die 
Zahl der Micellen des Em ulsionsm ittels in der Vol.-E inheit der wss. Phase bestim m t, 
insofern die Micellen Polymerisationszentren sind, u. hängt vor allem von der Natur  
u. Konz, des angewendeten Em ulsionsm ittels ab. (^OKJiaflH AicaaeAfflH HayK CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 55. 339—42. 1/2. 1947. Lebedew-Inst. für wiss. 
Unters, des synthet. Kautschuks.) R. K js to b lo c h . 7222

Anglo-Iranian Oil Co. Ltd., Eric W illiam  Musther Fawcett und Albert Millien»
England, Weichmacher f ü r  Polymere aus Halogenkohlenwasserstoffen oder K ohlen
wasserstoffderivaten, wie Ä thern, Estern usw., m it M etallsulfiden oder -polysulfiden, 
besonders aus 1.2-Dichloräthylen und N a -P o lysu lfid . Man verwendet höhermol. KW- 
stoffe, die aus M ineralöldestillaten oder -rückständen mit selektiven, vorzugsweise 
polaren Lösungsm itteln (S 0 2, S 0 2-Bzl.-G em ischen, Alkoholen, Furfurol, Phenolen usw.) 
extrahiert wurden; die Extraktionsprodd. können anschließend einer D est., Adsorption 
u. Desorption, chem. Abwandlung (Chlorierung, Dehydrierung, B lasen m it Luft) unter
worfen werden. — Z .B . werden 100 (Gew.-Teile) eines R ohöldestillats vom  Siede
bereich 350— 525° bei 53° m it 200 eines Gemisches von S 0 2 u. B zl. (85: 15) behandelt, 
das E xtrakt vom  Lösungsm. befreit u. im  H ochvakuum  destilliert. Klares KW -stoff-Öl
(I) vom  Kp. 400— 470°, Mol.-Gew. 330, D . 1,05. — 101 werden mit 100 Äthylendichlorid- 
N a-Polysulfid-Polym erisat innig gem ischt, 1 Stde. auf 100° erh itzt, die M. m it 10 K aut
schuk, 25 Gasruß, 0,5 Stearinsäure, 0,35 D iphenylguanidin u. 10 ZnO homogenisiert 
u. 60 Min. bei 130° vulkanisiert. Vulkanisat von verbesserten mechan. E igenschaften. 
(F. P. 929 014 vom  14/6. 1946, ausg. 15 /12.1947. E . Prior. 31 /12 .1942 .) D o n u e .  7227

Cie. Industrielle de Credit, Frankreich (Seine), Verslärkungsmittel f ü r  N atur- und  
K unstkautschuk, bestehend aus kryplokrystallin . Tonerden, wie K aoliniten, H alloysiten, 
Allophanen, A ttapulgilen  usw. Um  die Vulkanisationsdauer, die durch diese Zusätze 
erhöht wird, auf das n. Maß herabzusetzen, fügt man außerdem aliphat. oder a licycl., 
prim, oder sek. Am ine, w ie Mono-, D ibutyl-, D ibenzyl(?)-, D iäthyl-, C yclohexylam in, 
Ä thylen-, H exam ethylendiam in, P iperidin, in Mengen von 0 ,5— 2% zu. D ie Am ine sollen  
im  a llg . fl. sein u. geringen Dampfdruck haben. —  Beispiel: 100 (Teile) smoked sheet, 
6 ZnO, 2,5 S, 3 Stearinsäure, 0,4 Diphenylguanidin, 1 Benzothiazolyldisulfid, 1 P henyl- 
/J-naphthylamin, 2  K ienteer, 1 D ibutylam in, 60 kryptokrystallin. Tonerde. Vulkani
sationsdauer: 10 M in.; Bruchfestigkeit: 3,2 kg /m m 2; Bruchdehnung: 350% . (F. P. 
928 718 vom  29/3 . 1946, ausg. 5 /12 . 1947.) °  D o n le .  7227

XY. Gärungsindustrie.
N. N. Prosstosserdow, Zellfreie Gärung. U nter Hinweis auf die vor 50 Jahren erst

m als von B ü c h n e r  durchgeführte Abtrennung des Zym asekom plexes werden H erst.
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u. E igg. von H c/epreßsäften geschildert. D ie H auptkom ponenten des Zym asekom - 
plexes, die Unterschiede zwischen zellfreier u. gewöhnlicher H efegärung, die w ichtigsten  
Zwischenprodd. unter besonderer Berücksichtigung der „A bfangverff.“  werden erwähnt. 
D ie Bedeutung des starken Gärvermögens der H efe für den K onkurrenzkam pf m it 
anderen Organismen u. die W ichtigkeit der Gärungstheorie für die Praxis der W ein
bereitung werden betont. (B a H O flem e H B aaorpagapcT B O  CCCP [W eingew inn, u. 
Rebenzucht] 7. Nr. 10. 16— 17. O kt. 1947.) F r a n k e .  7506

Edouard Negre, Hefegärung u nd  Steigen. D er E infl. der Lüftung auf H efe is t  vo ll
kommen klar. Sie kom m t jedoch weniger bei H efe in voller A k tiv itä t in Frage als vor der 
eigentlichen Hefegärung, da in letzterem  F alle eine Gewöhnung an S 0 2 entstehen kann. 
Man ist som it in der Lage, der H efe die gewünschte A k tiv itä t in  jedem Medium anzu
erziehen. (Ann. Ecole nat. Agric. M ontpellier [N. S .] 27. 215—65. Dez. 1947. Mont
pellier, Ecole nat. d ’Agric.) G rim m e . 7532

A. B. M elzter, Betriebsverluste bei der W eingew innung. Vf. erörtert d ie Ursachen 
der Verluste u. Maßnahmen zu ihrer Vermeidung. (B aH O geJiae a  B anorpagapcT B O  
C C C P  [W eingewinn, u. Rebenzucht] 7. Nr. 8 . 13—18. Aug. 1947. W einkom binat 
Massandra.) E c k e .  7554

0 .  R. Schulz, A ktiv ierung  der Gärung des Traubenm osts. Vf. untersucht den E infl. 
eines Zusatzes von gekochtem  oder pasteurisiertem  W einbodensatz oder von Trocken- 
präpp. daraus auf die Gärung sterilen Traubenm osts in Ggw. reiner K ulturhefe. Der 
Zusatz dieses „A k tivators“  in  Form  von 0,1— 0,2% getrocknetem  oder 0,5%  pasteuri
siertem  Bodensatz verhindert das W achstum  von  W ildhefen, bes. w enn die Gärung 
bei niedriger Temp. u. träge erfolgt. Er beschleunigt aber auch die Gärung u. bewirkt 
vollständige Mostvergärung. Bes. vorteilhaft is t  der Zusatz bei Ob3t- u. Trauben
m osten, die arm an Biokatalysatoren sind. E ine Änderung der chem . Zus. des W eins 
bewirkt die A ktivierung nicht. D ie so gewonnenen W eine haben ein  zwar schwächeres, 
doch harmon. Aroma u. enthalten  weniger Säuren. (B aH O flenae h  B aaorpagapcT B O  
C C C P  [W eingewinn, u. Rebenzucht] 7. Nr. 7. 9— 15. Ju li 1947.) F r a n k e .  7554

W . F. Burdshanadse, Verluste des Traubenm ostes während der Gärung. E s wird 
der Verlust des Traubenm ostes bei der alkoh. W eingärung, die nach zwei verschied. 
W eisen, der kachetin. (I) u. europäischen (II) ausgeführt wurde, bestim m t. N ach dem
I.-Verf. werden die zerquetschten Trauben (Most sam t Trester), ohne sie  abzupressen, 
vergoren. N ach II dagegen wird nur abgepreßter Most vergoren. Gesamtzueker 
des Mostes im  I  (nach B e r t r a n d )  betrug 18—21% , im  II: 18—22% . In  den Verss. 
des Vf. wurden vom  Traubengewicht 14— 16% Trester, 84—86%  M ost u. 75 ,96—77,46%  
W ein gewonnen. Der G esam tverlust bei der I-G ärung ergibt sich  als Differenz 
zwischen der Menge der Gesam ttrauben u. der Menge des entstandenen Weines 
(m it Bodensatz) u. Trester, u. beträgt in G ewichtsprozenten im  ganzen 7,13 bis 
8,18%  der Ansteiltrauben. Im  II-Verf. waren die G esam tverluste des Mostes bei 
16,51—22,2%  Zuckergeh. 8 ,25—10,87% . (B aH O flenae a  BaHorpaaapCTBO CCCP 
[W eingewinn, u. Rebenzucht] 7. Nr. 6 . 18—23. Juni 1947. Zentrales Labor, des 
M inisteriums für Genußm ittelind, der G rusinSSR.) F r a n k e .  7554

Je. I. Kwassnikow und P. P. Arjaschkina, Der D D T -E in flu ß  a u f  den Prozeß 
der Hefevermehrung und der Gärung. D ichlordiphenyltrichloräthan  „ D D T “ (I) is t  als 
ein neues, stark wirkendes insekticides M ittel bekannt, das in der L andw irtschaft u. 
teilw eise auch im W einbau gegen verschied, schädlich wirkende Insekten  verwendet 
wird. D ie Vff. haben die W irkung von I auf die Lebensvorgänge der W einhefe unter
sucht. Der sterile Most m it einem  Zuckergeh. von 20%  u. pn 4,2 wurde in  verschied. 
Verss. m it 1 , 10, 100 m g u. 1 g/11 versetzt u. m it reiner K ulturhefe Saccharom yces ellipsoi- 
deus Rasse Steinberg 92 in Konzz. von ca. 100 M illionen Zellen in 100 ml geim pft. Gä- 
rungs-Temp. 18—20°, Dauer 21 Tage. Es ergab sich, daß das I auf die Hefeverm ehrung  
stim ulierend wirkt u. daß diese Wrkg. m it Zunahme der Konz, von I ansteigt u. die m axi
male Wrkg. bei einer Konz. 100 mg/1 erreicht wird. Bei höheren Konzz. nim m t die Wrkg. 
allm ählich ab. B ei I-G aben von 50 g/1 tr itt  eine stark bremsende Wrkg. ein , bei weiteren  
Steigerungen verm indert sich die A .-Ausbeute, auch die Menge der titrierbaren u. flüch
tigen Säuren nim m t etwas ab. Die K lärung des W eines ist gut. I beeinflußt die Mor
phologie der H efezelle nicht. Re ner Talk aktiv iert den Gärungsprozeß. (B im o g e j ia e  h 
B H H O rpaflapcTB O  CCCP [W eingewinn, u. Rebenzucht] 7. Nr. 6. 2 3 —27. Juni 1947. 
M ittelasiat. Zweigstelle des Inst. M agaratsch.) F r a n k e .  7554

W . M. Losa, Die M uskattrauben A rm eniens. Vf. beschreibt d ie versuchsw eise H erst. 
von Tisch weinen aus Muskatreben von  Armenien. Diese Weine haben bei richtiger Be-



arbeitung die Q ualität derjenigen, der südlichen Krim . (B llH O ^ e Jin e  h  B l i n o r p a -  
f la p c T B O  CCCP [W eingewinn, u. Rebenzucht] 7. Nr. 8 . 10—12. Aug. 1947. Kras- 
nodar, Inst, für Nahrungsm ittelind,) E c k e .  7554

Josef Löschnig, Anleitung zur Herstellung und Behandlung der Obstweine (Gärmoste) und Süßmoste. 6. verm. u. 
verb. Aufl. Wien: Scholle-Verl. 1947. (64 S. m. 1 Taf.) gr. 8° =  Scholle-Bücherei. Bdch. 119. S.¡3,50.

XVI. Nahrnngs-, Genuß- und Futtermittel.
Erika Timm, Prüfungsergebnisse bei den Getreideernten 1945— 1947 der sowjetischen 

Besatzungszone Deutschlands. Besprechung von Analysentabellen über W .-, K leber
geh., hl-G ew icht, Besatz, Tausendkorngewicht u. Aschegehalt. (Versuchsanst. Ge
treideverw ert. Jber. 1945/1947. 17— 22.) H a e v e c k e r .  7664

Erika Timm, B estim m ung der Streuung des Eiweißgehalles bei verschiedenen Ge
treidearten. Die durchschnittlichen W erte der untersuchten Erntem uster 1946 u. 1947 
von W eizen u. Roggen lagen höher als die von N e u m a n n -P e ls h e n k e  gefundenen  
Durchschnittswerte von 12,5% u. 10%. (Versuchsanst. Getreideverwert. Jber. 1945/ 
1947. 22— 23.) H a e v e c k e r .  7664

G. Brückner und T. Specht-Semerak, Untersuchungen an H irse und ihren Vermah 
lungsprodukten. Unterss. an Rohhirse u. Speisehirse, Angaben über Asche- u. Fettgeh. 
Quellungsvermögen der Speisehirse u. der Hirsestärke, Analysentabellen über verschied  
Mahlpassagen u. Mahlprodukte. (Versuchsanst. Getreide verwert. Jber. 1945/1947
34— 59.) H a e v e c k e r .  76 6 4

W . Cunliffe, Der Dextringehalt von M ehl. Mehle, die mehr als 2,3%  D extrin  (ge
messen nach dem  RuNSEY-Test) oder Maltose enthalten , geben beim  Backen von Hefe 
brot eine klebrige Krume. D ie gesetzlich zulässige H öchstm enge an D extrin beträgt 
13%. Der Geh. an D extrin geht m it dem an M altose n icht parallel, jedoch m it dem  
an a -Am ylase. Der öfters empfohlene Zusatz von HCl oder Milchsäure zu stark dextrin
haltigem  Mehl zur Einstellung eines pn-W ertes von höchstens 5,0 führt leicht zu einer 
zu harten Krume, lederartigen Kruste u. zu einem  Brot von geringem  Volumen. (Food
Ind. 19. 191. Dez. 1947.) K a l i x .  7670

L. M. Bramsson, Quantitative B estim m ung von organischen, verunreinigenden B e i
mengungen im  M ehl. Da die übliche Anwendung von Sieben oder von F ll. verschied. D . 
zur B est. von Jfeftibeimengungen unbefriedigende R esu ltate ergab, schlägt Vf. vor, 
jeweils 10 g in  dünner Schicht auf ein  B latt g lattes Papier (oder Glas) auszubreiten u. 
m it der Hand die verunreinigenden Teilchen, diese in Gruppen von < 5  mm, 5 —10 mm  
u. >  10 mm unterteilend, auszusuchen u. zu zählen. 10 Teilchen in 1 g Mehl sind noch  
nicht zu beanstanden. (Tm rieHa h  CatiHTapiia [H yg. u. Sanitätsw'es.] 12. Nr. 9.
35—37. Sept. 1947.) U lm a n n . 7670

Gerhard Brückner, Die Gewinnung von Hafermehl fü r  die Brotbereitung. Besprochen
werden Schälung u. Vermahlung des Hafers, ehem. Unters, der Hafermehle. (Versuchs
anst. Getreide verwert. Jber. 1945/1947. 26—33.) H a e v e c k e r . .  7670

C. B. Faulstich, , ,Homogenisiertes“ Brot. E in  F ettzusatz m acht den B rotteig nur 
dann lockerer, wenn das F ett dem Teig n icht als solches zugegeben wird, sondern 
vorher m it W. u. den üblichen Zusätzen an Milch u. Zucker in einem  Hom ogenisator  
mit hohem  Druck em ulgiert wird. Die Wrkg. des F ettes ist aber auch nach diesem  
Verf. nur gering. (Food Ind. 19. 191—92. Dez. 1947. American Inst, of Baking.)

K a l i x . 7 6 7 4
Kerjean und M. Bremaud, Untersuchung über fadenziehendes Brot. B ericht über 

Vork. von fadenziehendem  Brot, dessen Unters, die Abwesenheit von Bacillus mesen- 
tericus ergab. D ie Unters, des Klebers, Brotes u. Mehles ergab die Ggw. eines auf Gela
tine züchtbaren B acillus von sehr feiner Struktur, der aber nicht näher definiert werden 
konnte. Bemerkenswert war, daß Säure- u. Zuckergeh. des Brotes einen bes. idealen  
Nährboden für den fraglichen Bacillus darstellten. (Bull, anciens E lèves Ecole franç. 
Meunerie 1947. 213— 16. N ov./D ez.) H a e v e c k e r .  7674

P. Remlinger und J. Bailly, Fadenziehendes Brot. (Vgl. vorst. R ef.) Vff. berichten  
über n. Brot, welches im  Juni 1946 bei großer H itze in Tanger ausgegeben wurde. 
Nach 24— 48 Stdn. war die K ruste noch unverändert, während die Krume feucht u! 
schleimig wurde, wobei ein unangenehmer u. süßlicher Geruch auftrat, der den weiteren  
Verzehr des Brotes unm öglich machte. Die aus dem  Brot isolierten Bakterien waren 
folgende: Bac. panificans , Bac. mesentericus, Bac. panis. Für Tiere war das Brot un
schädlich, bei einigen Menschen stellten  sich Diarrhoen ein. (B ull. Acad. Méd. 131 
[3] 111 . 65 6 8 . 1947.) H a e v e c k e r .  7674
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A. Pollard, Margaret E. Kieser und Alice Crang, Faktoren, welche die Q ualität von 
K artoffeln  beeinflussen. IV . M itt. B ericht über D üngungsverss. m it 8 verschied. 
K artoffelsorten. D ie geernteten K nollen wurden auf ihre K ocheigg. geprüft. 
E s zeigte sich, daß das Schwarzwerden beim  K ochen in  der R egel m it K 20-M angel 
parallel läuft, daß schlechte K ocheigg., z. B. P latzen , m eistens durch Bodensäure u. 
Ca- u. P-Mangel bedingt sind. D ie Verss. werden fortgesetzt. (Annu. Rep. agric. 
horticult. Res. S ta t., Long A shton B ristol 1947. 233—41.) G rim m e . 7678

L. C. Luckwill, Weitere Versuche über die Verwendung von W achstumssubstanzen  
zur Verhinderung des K eim ens von eingelagerten K artoffeln . D ie  Verss. wurden aus
geführt m it M ethyl-a-naphthylacetat u. M ethyl-a-naphthylm ethyläther in  l% ig. 
M ischung m it Talkum . K ontrollvers. m it reinem  Talkum . Angewendet ■wurden je 
t  K artoffeln 100 g der M ittel, wodurch bis A pril/Juni die K eim ung fast vollständig  
verhindert wurde. M ethyl-a-naphthylacetat w irkte schon bei einer Gabe von 20 g / t 
m erklich keim ungsherabsetzend. E in  Vers. unter Verwendung von  2.4-Dicldor- 
phenoxyessigsäure war ohne Erfolg inbezug auf Auskeim ungsverhinderung. — Kartoffeln, 
nur m it Talkum  behandelt, zeigten  bei der Lagerung von N ovem ber bis J u li einen 
G ewichtsschwund von 24% , bei Behandlung m it obigen M ischungen aber nur von 
10%. Außerdem waren die n icht behandelten K artoffeln bedeutend weicher. (Annu. 
Rep. agric. horticu lt. Res. S ta t., Long Ashton B ristol 1947. 137—42.) G rim m e . 7678 

J. W . Greene, Grant C. Marburger und J . A. Rohrm ann, K artoffelflocken zur Her
stellung von Kartoffelbrei. D ie K artoffeln werden gewaschen, aber n ich t geschält, in 
3/i  in . dicke Scheiben geschnitten , m it Schale gekocht u. dann langsam  gefroren, wo
bei die Zeit der K ühlhaltung unw esentlich is t .  D ann werden sie langsam  aufgetaut, 
m it irgend einer bekannten Vorr. geschält, die Schalen durch W assersprüher entfernt 
u. das Material in  2 Stufen getrocknet, u. zwar erst durch Pressen oder Zentrifugieren 
u. dann durch W arm luft, wobei die Arbeitsvorschriften genau eingehalten  werden 
müssen. Andernfalls werden zuviel Zellen zerstört u. der aus den F locken  hergestellte 
Brei bekom m t einen unangenehm en pastenartigen G eschm ack. B eim  A rbeiten nach 
dieser Meth. werden nur etw a 2% Zellen zerstört, während 6— 12% Zellverlust ohne 
G eschm acksbeeinträchtigung zulässig sind. —  7 Abbildungen. (Food Ind. 19. 86— 89. 
213— 15. D ez. 1947. Denver, U n iv .; Boulder, Colo., U n iv . of Colorado; Chicago, 
U l., Food & Container In st.) K a l i x .  7678

N. N. Prosstosserdow, Die W eintraube als D iät- und H eilm ittel. A llg . Überblick 
über die ehem. Zus. der W eintrauben u . ihre heilende W irkung. (BllHO^eJlne 
h  B n H o rp a « a p c T B O  C C C P  [W eingewinn, u . R ebenzucht] 7. Nr. 1. 27—30.
Jan. 1947.) v. K u t e p o w .  7688

F. Hirst und W . B. Adam, Veränderungsprüfungen. K onservierung durch Erhitzen 
und  T iefküh len . D ie Verss. erstreckten sich auf Erdbeeren, H im beeren, Birnen, Erbsen 
u. Bohnen, welche entweder m it H itze oder T iefkühlung konserviert wurden. Hierbei 
wurde vor allem  auf E rhaltung der frischen Farben W ert gelegt. (Annu. Rep. Fruit 
Vegetable Preservat. Res. S tat., Campden, Glos. 1947. 11—18.) G rim m e . 7688 

Alice Crang, D. P. James und M. Sturdy, Vergleich der Konservierungseigenschaften 
verschiedener Rhabarbersorten. B ei der A nalyse von im Frühjahr bzw. Sommer geerntetem  
Rhabarber ergab sich, daß Sommerrhabarber höhere W erte an Trockensubstanz (Zucker, 
Säure, P ektin  u. Ascorbinsäure) erreicht. B ei den K onservierungsverss. übertraf der 
Frühlingsrhabarber den Sommerrhabarber, bei der Verarbeitung auf Marmelade lagen 
die Verhältnisse um gekehrt. (Annu. R ep. agric. horticu lt. R es. S ta t., Long Ashton 
Bristol 1947. 225—33.) G rim m e . 7688

D. S. Moschette, W . F. Hinm an und E. G. H aliday, Der V itam ingehalt von Obst
konserven. D ie  Veränderungen im  V itam ingeh. von  Fruchtkonserven u. Fruchtsäften 
wurden unter Laboratoriumsbedingungen (4-, 8 - u. 12m onatige Lagerung bei 10, 18 u. 
30°) u. bei einjähriger Aufbewahrung in Lagerhäusern der verschiedensten Klimazonen 
der V. St. A ., bes. bzgl. der Konz, an Thiam in u. Ascorbinsäure, beobachtet. Bei beiden 
Versuchsgruppen zeigte sich, daß der V itam ingeh. m it steigender Tem p. stärker als 
m it längerer Z eit abnim m t. Sogar die jahreszeitliche Tem p.-Zunahm e is t  in  der Kurve 
des abnehm enden Vitam ingeh. deutlich  ausgeprägt. (Food Ind. 19. 192. 196. Dez. 
1947.) ,  K a l i x .  7688

M. M. Patton und L. H. Miller, Die B eständigkeit von V ita m in  C. In  frischem  Obst 
u. Gemüse kann durch M ischen der Prodd. m it zerstoßenem  E is die H altbarkeit von 
V itam in C erheblich verbessert werden. N ach 2 Tagen zeigten  die 14 Sorten von Ge
m üse u. Früchten noch keine meßbare Abnahm e des Geh. an V itam in C. W'eitere Verss. 
ergaben, daß das Mischen m it E is günstiger in dieser Beziehung is t  als d ie Lagerung 
in einer K ühlzelle neben oder über E is. (Food Ind. 19. 196— 98. D ez. 1947.) K a l i x .  7688
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W . J. Finnegan und Thomas F. Carter, D as E in frieren  von N ahrungsm itteln . Durch  
Regelung des Einfriervorganges können die Eigg. des Gefrierprod. weitgehend variiert 
werden (bes. im  geschlossenen Behälter). Wird z. B. der Saft von Citrusfrüchten in 
der üblichen W eise in einem  zylindr. Behälter eingefroren, bildet sich ein etw a 2 cm  
starker M antel von reinem E is an den Behälterwänden, während weiter nach innen  
die Farbe immer intensiver wird. Ganz im  Innern bleibt ein Kern von ungefrorener 
breiiger Substanz. Werden die Behälter während des Einfrierens dauernd um  die 
horizontale Achse gedreht, so bildet sich ein homogenes Gefrierprodukt. (Food Ind. 19. 
198. 200. D ez. 1947.) K a l i x .  7706

Dag Nickelsen, Die Verwendung von A lum in ium dosen  in  der norwegischen K onserven
industrie. Der einzige N achteil von Al-Dosen für Fischkonserven besteht in  der geringen  
W iderstandsfähigkeit gegen Säuren, deshalb sind sie nur für ölhaltige Konserven ver
wendbar. Außerdem muß beim Sterilisieren zur Vermeidung des Aufbauchens Druck  
angewandt werden. Man arbeitet m it 1,25— l ,4 a t  bei 110— 112° 45—60 M in., wobei 
der Druck bei zu starker Aufwölbung des Dosenstapels autom at. verstärkt wird. Zur 
H erst. der Dosen verwendet man 3 Sorten Al: anod. behandeltes A l, lackiertes A l u. 
eine Al-M n-Legierung. (Food Ind. 19. 114— 17. Dez. 1947. Oslo-Lokkeveien, Nor
wegen, A. S. Nordisk Alum inium -Industri.) K a l i x .  7752

Rudolf H eiss, R ohsto ff Molke. D ie Auswertung der Nährsalze, des M ilchzuckers 
(4 bis 4,5% ) u. des Eiweißes (ca. 1%) der Molke für die m enschliche Ernährung ge
sch ieht 1. durch Gewinnung der Einzelbestandteile, 2. durch Konzentrieren der Molke 
durch Eindicken u. Trocknen, 3. durch mikrobiol. Verarbeitung der Molke (K efir
molke, Molkennährhefe, Pilzm ycel). Die Vor- u. Nachteile dieser verschied. W ege wer
den besprochen. Die beste Ausnutzung der Nährwerte erreicht man auf dem unter 
2< genannten Wege. Einen wesentlichen Fortschritt bei der mikrobiol. Um wandlung 
der Kohlenhydrate in Eiweiß ste llt das Verf. der Maischeverschäumung der Z e l l s t o f f - 
F ab rik  Ma nnHerm- WaLDhoF dar. (Kurzbriefe Ernähr. Landwirtsch. 1947. B IV  
3c. Mai 1947. München, Inst, für Lebensmittelforschung.) H ä b e l .  7756

Paul Riedel, Die Molkenverwertung. Auf Grund analyt. u. w irtschaftlichen Zahlen
materials weist Vf. nach, daß die Molken, bes. in Trockenform, einen w ichtigen Faktor 
in  der Ernährungswirtschaft darstellen. —  Tabellen. (Dtsch. Lebensm ittel-Rdsch. 43. 
121—23. Dez. 1947. Dresden.) S c h in d le r .  7756

—, W asserstoffsuperoxyd als M ilchkonservierungsmittel. K rit. Betrachtung eines 
Berichts aus Italien , wonach 0,1%  39% ig. H 20 2 als Sterilisierungsm ittel für Milch 
geeignet ist. D ie Wrkg. tr itt  jedoch erst nach 8 Stdn. ein  u. hält nur 3 Tage an. D a
nach kann H 20 2 nicht als Sterilisierungsm ittel für Milch angesehen werden. Außer
dem  is t  seine Anwendung in Milch in  den V. St. A. u. anderen Ländern verboten, ebenso 
wie die des weiterhin empfohlenen Additionsprodd. aus 35% H 20 2 u. 65% H arnstoff. 
Auch bei Anwendung von H 20 2 sind darüber hinaus alle  die üblichen Maßnahmen zur 
Sterilisierung der Milch nötig. (Food Ind. 19. 129. D ez. 1947.) K a l i x .  7756

Gabriel Bertrand, Milchkonservierung. Für die Konservierung von Frischm ilch  
kom m en außer Tiefkühlung oder Erhitzung auch Zusätze von ehem. K onservierungs
m itteln, z. B. von Trichlornitromethan ( =  Mikrolysin) in Frage. Zum Verbrauch in 
den Kolonien em pfiehlt sich die Verarbeitung auf Kondensm ilch u. M ilchpulver. (Chim.
e t  Ind. 58. 329—34. Okt. 1947.) G rim m e. 7756

Jean K eilling, André Camus und Pierre Jabot, Bem erkung über eine A llerungs
erscheinung bei Trockenmilcherzeugnissen. Auf Grund von Gärungsverss. an älteren  
Molkenpulvern, die gegenüber frischer Molke eine Herabsetzung der entstandenen A.- 
Menge um 30% zeigten, sind eingehende Verss. an Trockenmilcherzeugnissen durch
geführt worden. Versuchsanordnung: Beimpfung eines Liters einer sterilen Lsg. des 
zu untersuchenden M ilchpulvers m it 25 cm3 einer Hefe-Lsg. (erhalten aus einer ste 
rilen Aufschläm m ung eines 3 Jahre alten M ilchpulvers u. 30 cm3 K ulturhefe durch 
3täg. Bebrütung bei 30°). Gärdauer 7 Tage im Brutschrank. Steril entnommene Zwi
schenproben wurden auf Reduktionsvermögen u. A.-Geh. geprüft. 3 untersuchte Mol
kenpulver (W alzentrocknung) von 1, 2 u. 3 Jahren Alter zeigten eine dem A lter en t
sprechende Verfärbung ihrer Lsgg. bis ins Schwarze u. eine Abschwächung der Gä
rungsgeschwindigkeit. Messung der letzteren bei M ischungen von Molkenpulvern 
verschied. Alters (1 u. 3 Jahre) bewiesen die durch Lagerung bedingte Zerstörung eines 
biol. Faktors, der nach weiteren Verss. als der „B ios“ -Faktor von W i l d i e r s  erkannt 
wurde. Auch Milchpulver zeigen derartige Unterschiede im Gärvermögen der Lactose, 
wobei nicht nur das Alter, sondern auch die Art der Herst. ( Sprühverf. bzw. W alzen
trocknung) eine Rolle spielen. (B ull. Soc. sei. H yg. alim ent. Alim entât, ration.
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35. 194—201. 1947. Zentralstation für landw irtschaftl. Technol. des N ationalinst, 
für landw irtschaftl. Forschung.) G r a u .  7756

Aenny Benzler, N ahrungsm ittelkuD de und ihre p rak tische  A usw ertung. H annover: la n d tu c h -V rr la y  G .m .b .H

A T h ie lund  R Strohecker,Taschenbuch fü rd ieL eb en sm itte lch em ie . H ilfs ta b e llc r  f. d. A rbeiten d . Chrm ikf re Le- 
bensm ittelchem ikers.G äruncschem ikers.Fettchem ikerf ,W asBerch(mik<ii u .verw andte) Berufe. Zusam mengest. 
u . bearb . u n te r  M itw. v. H. Patzsch. 2. ve rb . u . verm . A ufl. B erlin : de G rny ter. 1947. (X V -)-183 S.) 8° =  
A rbeitsm ethoden d . m odernen N aturw issenschaften . I M  10,— .

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

Jean Sfiras, Geblasene Pflanzenöle. N eben einer Ü bersicht über die bekannten  
Zusammenhänge zwischen JZ ., VZ., A Z. u. V iscosität von  bei verschied. Tempp. ge
blasenen Fettsäuren u . Pflanzenölen wird über bisher unveröffentlichte Verss. des Vf. 
berichtet. W ird geblasenes E rdnußöl verschied. A usgangsviscosität unter Luftabschluß  
auf 250° erh itzt, so fä llt die V iscosität zunächst, u . zwar u m so  mehr, je höher die Aus
gangsviscosität war. D ie V iscosität von  Lsgg. hochviscoser Erdnußöle in  z. B . Anthra- 
cenöl steh t nicht in  direktem  Verhältnis zur V iscosität des reinen Öles. —  W ährend die  
AZ. der m eisten Öle, teilw eise  erheblich, m it der V iscosität zunimmt ,  n immt sie während 
des B lasens von R icinusöl ab. H ochviscose R icinusöle sind nicht mehr vö llig  lösl. in 
Alkohol. —  In  geblasenem  Olivenöl wurden nachgewiesen: A ze la in -, N o n y l-  u. D ioxy- 
slearinsäuren, in geblasenem  R icinusöl neben unveränderter R ic ino l-  etw as önanlh- 
säure. —  M itt. der K ennzahlen zweier Gruppen geblasener R icinusöle des H andels, von 
denen die eine niedrige AZ., SZ. u . U nlöslichkeit in  A. bei 95° aufw eist. — D ie  Viseosi- 
tä ten  stark geblasener Öle lassen sich genau nur bei Verwendung gleichdim ensionierter  
Capillaren m essend vergleichen. —  W eder die Theorie von  S t a u d i n g e k  noch die von 
K a u f m a n n  erklären befriedigend die Zunahme der VZ. beim  B lasen. Vf. sch ließ t aus

dem  Vork. von  D i- u. O xysäuren auf eine A rt Veresterungsrk. nach: p > C H — OOC— 

(CH2)n—COO—C H < p . (Ind. Parfüm erie 2 . 114— 22. A pril 1947. A rgenteu il, Roure- 

B ertrand-Fils & J u s tin  D upont.) H e l l e r .  7894
Friedrich Kiermeier, D er E in flu ß  des Schälens a u f lagernde Sonnenblum ensam en. 

Ausgehend von der Tatsache, daß geschälte Sonnenblum ensam en bei der Lagerung 
w esentlich schlechter haltbar (Erhöhung der Säurezahl) sind als solche im  ungeschälten  
Zustand, werden system at. Verss. zur Aufklärung dieses Verh. ausgeführt. D abei zeigt 
sich, daß der E infl. der Temp. geringer is t  als derjenige der L uftfeuchtigkeit. Die 
Versuchsergebnisse werden dahingehend ausgedeutet, daß die Sam enkerne nach 
Entfernung der Schale eine erhöhte U m satzbereitschaft erlangen. D as starke Ansteigen  
der Säurezahl im  Petrolätherextrakt wird auf eine durch Chlorogensäure katalysierte  
O xydation von Am inosäuren bzw. Proteinen zurückgeführt, ohne daß die F ettkom po
nente entscheidend m itbeteilig t is t . (B iochem . Z- 318. 265—74. 1947. München, 
In st, für L ebensm ittelforschung.) T ä u f e l .  7894

H. Jasperscn und R . Jones, E in ige  unverseifbare Bestandteile der Desodorierungs- 
destillation vegetabiler Öle. Zur Aufklärung der Zus. der bei der Desodorierung pflanz
licher Öle durch D est. m it gespanntem  Dam pf anfallenden Prodd. werden deren un- 
verseifbarer Anteil untersucht u. die Ergebnisse an H and des Schrifttum s diskutiert. 
D ie Abtrennung des Unverseifbaren aus den D estillaten  erfolgt nach Verseifung mit 
alkoh. KOH durch E xtraktion m ittels Ae. (s. Original) m it anschließender fraktionierter 
D est. im Vakuum. Es werden nachgewiesen: K etone, hauptsächlich M ethylketone  
(identifiziert als Semicarbazone), M ethylcarbinole (identifiziert durch Elem entarana
lyse), feste u. fl. K W -stoffe (identifiziert durch Löslichkeit, K p., JZ ., Brechungsindex, 
Absorption im U V ), darunter Terpene. Der Geh. an den nachgewiesenen Bestandteilen, 
bezogen auf die untersuchten Öle [Cocosöl (I), Palm kernöl (II), Palm öl (III), Erdnußöl 
(IV), Baum wollsaatöl (V) u. Sonnenblum enöl (VI)] beträgt; Terpene (I: 0,004% ; 
II: 0,004% ; III: 0,025% ; IV : 0,019% ; V: 0,025% ; VI: 0,0135% ); aliphat. K W -stoffe  
(I: 0,004% ; II: 0,004% ; III: 0,007% ; IV: 0,013% ; V: 0,01% ; VI: 0,0045% ); Me
thylketone (I: 0,02% ; II: 0,026% ; III: 0,0008% ; IV: 0,0004% ; V: 0,0002% ; VI: 
0,0001% ): M ethylcarbinole (I; 0,006% : II; 0,002% ). (J. Soc. ehem. Ind. 6 6 . 13— 17. 
Jan. 1947. Liverpool, J. B ibby & Sons, L td., Res. Labor.) T ä u f e l .  7894

* Procter & Gamble Co., übert. von: W alter P. W illiam s, Fetthärlung. Pflanzliche
u. tier, ö le  werden durch längeres E rhitzen m it N a -M ethoxyd  in feste, genießbare F e tte



um gewandelt. Man bringt zu diesem  Zwecke z. B. 100 (Teile) gereinigtes Baum woll- 
saatöl m it der JZ. 109,3 auf 120° F  (49° C) u. verrührt unter Luftabschluß innerhalb  
30 Min. darin eine 10%ig. Suspension von 0,2 Na-M othoxyd in X ylol. Dann wird auf 
50° abgekühlt, bis festes F ett auskrystallisiert. Anschließend wird 3 Tage lang auf 
70° F  (21° C) erwärmt, wobei das ganze Gemisch fest wird. Dann wird darin der K a ta ly 
sator m it 20% ig. HCl inaktiviert u. m it W. ausgewaschen. D as entstandene F ett  hat 
eine JZ- von 109,5. D as Verf. kann auch m it partiell hydriertem Baumwollsaalöl, E rd 
nußöl, Palm öl, Sardinenöl usw. durchgeführt werden. Wenn das entstandene F ett  
e in e  zu hohe Konsistenz besitzt, kann etwas von dem unveränderten Ausgangsprod. zu
gem ischt werden. (E. P. 590 737, ausg. 28 /7 . 1947.) K a l i x .  7903

Guiseppe Mazzoni und Carlo Mazzoni, Italien , Schnelle und kontinuierliche Verseifung  
von Fetten. D ie vorerhitzten F ette u. A lkalien werden in einer Vorr., die schnell rotie
rende, m it Erhöhungen versehene Scheiben enthält, gründlich gem ischt u. augen
blick lich  in Seifen übergeführt. W eitere apparative Einzelheiten. —  Zeichnungen. 
(F. P. 925 563 vom  12/4. 1946, ausg. 8/9. 1947.) D o n le .  7907

Compania Industrial, Chile, Herstellung von Seife aus dem Öl vom Pottwal (Physeter  
macrocephalus) durch Zu ;ammenschmelzen u. E rhitzenm it Alkali in Abwesenheit von W. 
bei Tempp. oberhalb 270°, bes. bei 300—325°, unter Entw. von H 2. Dabei finden gleich
zeitig  2 Rkk. s ta tt , in  exotherm . Rk. die Verseifung der freien Fettsäuren u. in  endo
therm . Rk. die Umwandlung der höhermol. Alkohole in  höhere Fettsäuren unter A b
spaltung von H 2. Daneben verläuft noch eine 3. Rk., gemäß welcher das im  Überschuß  
angewandte A lkali auf die ungesätt. Fettsäuren einwirkt u. dabei bes. die vorhandene 
Ölsäure in  N a-P alm itat u. N a-A cetat unter Abspaltung von H 2 übergeführt wird. Die  
in  diesem  einstufigen Verf. gewonnene Seife besitzt eine große W aschkraft u. schäum t 
k iä ftig . (F. P. 918 335 vom  3/12. 1945, ausg. 5/2. 1947.) M. F. M ü l l e r .  79U

XVIIIa. Cellulose. Zellstoff. Papier. Papierdruck. Celluloid. Linoleum.
M. A. Millet und A. J. Stamm, Imprägnierung von Holz m it H arnsto ff-F orm aldehyd

harzen. Furniere von x/ic 'n. Dicke wurden m it Harnstoff-Formaldehyd- (I), Dimelhylol- 
harnsloff- u. wasserlösl. Phenolharzen (II) in 25%ig. Lsg. getränkt u. vergleichende 
Preßverss. mit 200, 400, 800 u. 1200 lbs./sq. in. bei 212 u. 310° F  (100 u. 154° C) aus
geführt. Dabei zeigte sich das m it I behandelte Holz am widerstandsfähigsten u. das 
m it II imprägnierte als am wenigsten fest. Bei Anwendung von I m it geringem Geh. 
an Lösungsm. tr itt während der Pressung eine so starke Härtung ein, daß das b e
handelte Holz schwerer zusammendrückbar als unbehandeltes ist. Auch der W iderstand  
gegen Quellung war bei dem m it I behandelten Holz besser als bei den m it den anderen 
Harzen behandelten Proben. (Mod. Plastics 24. 159. 160. 208. 210 u. 212. Febr. 1947. 
Madison, W is., U .  S. Dep. of Agriculture, Forest Products Service.) K a l i x .  7952

M. A. Millet und Alfred J. Stamm, Behandlung von Holz m it kunstharzbildenden  
Gemischen. Im  Anschluß an frühere Unterss. (vgl. Mod. P lastics 24. [1946.] 150 u. 
vorst. R ef.) prüften dio Vff. den E infl. der Imprägnierung von kom pakten H olz
stücken m it Lsgg., aus denen dann innerhalb der Fasern Kunstharze erzeugt wurden, 
auf die mechan. Eigg. des Holzes. Es wurden dazu Splintstücke von 2 x 2  in. X 4 f t .  u! 
2 x 2 in. X 6 f t . von handelsüblichen, auf etwa 10% W.-Geh. getrockneten Hölzern ver
wendet, im Druckzylinder m it Phenol-, H arnstoff- u. Dim ethylolharnstoff-Form aldehyd- 
harzlsgg. m it 20% festen Bestandteilen getränkt, 2 Wochen lang ofengetrocknet u. 
dann durch 7 std . Pressen bei 310° F  (154° C) gehärtet. An Probequerschnitten zeigte  
sich, daß die Imprägnierung zwar gleichm äßig u. stark ist, daß sie aber nicht zu einer 
nennenswerten Erhöhung der H ärte, W asserbeständigkeit u. des Schrumpfungs
widerstandes führt. D ie Harnstoff harze zeigen dabei ungünstigere Wrkgg. als die  
Phenolharze (2  Tab.). Obgleich die Behandlung ganzer H olzstücke som it einfacher 
ist, is t  sie prakt. unbrauchbar, da die H erst. des gleichen Holzkörpers aus kunstharz
getränkten Sperrholzplatten zu wesentlich besseren Ergebnissen hinsichtlich der Ver
besserung der mechan. Eigg. des H olzes führt. (Mod. P lastics 25. 125—27. Sept. 
1947.) K a l i x .  7952

Günther Becker und Gerda Theden, Ergebnisse und Aufgaben a u f dem H olzschulz
gebiet. Ubersichtsbericht über neuere Forschungsergebnisse betr. Holzschädlinge  
Holzschutzm ittel u. Schutzverfahren. —  190 Literaturangaben. (Technik 2 494
bis 504. Nov. 1947. Berlin-Dahlem , M aterialprüfungsamt.) °  B a rz .  7952

G. M. Ginodman, Reinigung der Abgase aus Sulfatzellstoff-Fabriken. D ie Abgase  
einer Sulfatzellstoff-Fabrik sind übelriechend, explosionsfähig u. führen große Mengen 
M ineralstaub m it sich, sie  enthalten: ca. 93,00—96,72% N a2S 0 4 neben 1 23—3 20%
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N a2C 0 3 u. 0,80— 1,58% U nlöslichem . D urch einen 65-t-WAGNER-Ofen gehen täglich  
1750 kg dieses Staubes verloren, was 15% der G esam tsulfatm enge entspricht. D ie  
Teilehengröße des Staubes lie g t zw ischen 100 u. <  10 p ,  d ie H auptm enge (36,7% ) 
lieg t unter 60 p . Durch E lek trofilter  oder Gaswäscher (Skrubber) läß t sich  dieser Staub  
zu 95— 98%  für den B etrieb zurückgewinnen. D ie  Zus. der A bgase des A ufschlusses 
wird angegeben. Vf. s te llt  entgegen anderen Angaben fest, daß der flüchtige  Teil der 
Abgase nur 2,24 kg beträgt. D er S-G eh. der Abgase, auf H 2S bezogen, wurde m it 
16%  des Gesam tschwefels erm itte lt. D ie  E xplosionsgrenze des ungerein igten  Abgases 
lieg t bei einer 2% ig., die des m ittels Laugen gerein igten bei einer 10% ig. Beim engung. 
D ie  größte Gefahr b ilden die Däm pfe des T erpentinöls, unterste Grenze 0,75% . Wie 
w eiter gefunden wurde, m üssen die Abdäm pfe zuerst auf 30° abgekühlt u. dann m it 
der 50fachen Menge L uft verd. werden. Solche Abgase lassen  sich vorteilh aft u. b illig  
im  WAGNER-Ofen verbrennen bzw. zurückgewinnen. (ByMaJKHaa HpOMHmJieHHOCTB 
[Papierind.] 22 . Nr. 7. 16— 22. N ov./D ez. 1947. T rust „G asootsch isstka“ , Zentral- 
Labor.) E g g e r t .  7960

Tryggve Bergek, Sune Gustavsson und Erik Lindvall, D ie heiße Veredelung der 
Cellulose. Es wird versucht, auf experim entellem  W ege den Vorgang u. den Verlauf 
des Prozesses beim  Veredeln von  Sulfitzellstoff m it heißer Lauge an H and der bei der 
heißen Behandlung ein tretenden Zerstörung der C ellu lose, in  A bhängigkeit von  Zeit 
u. von  dem Alkaliverbrauch, zu klären. E s wurde gefunden, daß der Abbau der Cellulose 
abhängig is t  von  der verw endeten A lkalim enge u. der A lkalikonzentration. D ie  Verss. 
werden eingehend beschrieben u. deren Ergebnisse an H and m ehrerer K urven be
sprochen. (Svensk  Papperstidn. 50. Nr. 11 B . Eestskr. tillägnad  E rik  Hägglund. 
22— 27. 1947.) P. E c k e r t .  7962

Erich Adler, Über die „lose gebundene“ schweflige Säure der Sulfilablauge. II . Mitt. 
Z u r  chemischen N a tu r der S 0 2-bindenden Substanzen. D as Problem  der U nters, besteht 
in  der Auffindung solcher A ldehyde u. K etone in  der Su lfitab lauge, deren Bisulfit- 
bindungsverm ögen genügend groß ist, um  den hohen Bindungsgrad der B isulfitaddukte  
in  der Ablauge sow ie deren partielle  R esistenz in  der K reideneutralisierung zu erklären. 
U ntersucht wird d ie  R olle der Zucker in  der Su lfitablauge bei der S 0 2-Bindung der 
Uronsäure u. anderer Zuckerarten. U ntersucht werden ferner d ie flüchtigen A ldehyde u. 
die L igninsulfonsäure als S 0 2 bindende K om ponente. E s wird u. a. gefunden, daß bei 
K unstseidencellulosekochungen infolge der re la tiv  stark sauren Rk. gegen das Ende 
des Prozesses u. beim  Abgasen eine w eitgehende Aufspaltung der Ligninsulfonsäure- 
bisulfitaddukte u. zum Teil auch eine Zerstörung der Carboxylfunktion in  der Lignin
sulfonsäure stattfinden. U nter den m ilderen Bedingungen der H artkochung dagegen 
werden d ie  L igninsulfonsäurebisulfitaddukte größtenteils erhalten  b le iben  u . in  die 
fertige Ablauge gelangen. —  6  Abbildungen. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. 11 B. 
Festskr. tillägnad Erik H ägglund. 9— 16. 1947.) P. E c k e r t .  7962

Donald D. Niemeyer und Loren V. Form an, A m erikanische Untersuchungen von 
melaminharzhaltigem, naßfestem  A ltpap ier . Der hydrolyt. Abbau des M elaminharzes 
führt zur Beeinträchtigung der F estigkeitseigg. der Cellulose. Der g leiche Nachteil 
ergibt sich bei hoher A cidität u. einer Temp. von 85° bzw. bei längerem  Erwärmen bei 
dieser Temp. u. geringeren Säuregraden, z. B . Druckkochung. Ohne Schädigung läßt 
sich m elam inharzhaltiges Altpapier m it m ilden m echan. M itteln  regenerieren, wenn man 
m ittels Alaun einen pH-W ert von  4 e in ste llt  bei einer Temp. nahe dem  Siedepunkt. 
Eine m ehrstufige mechan. Behandlung is t  nachteilig , g leichfalls e in  Zerschneiden in 
sehr kleine Teile. B ei großen M engen naßfestem  M aterial h a t sich  am besten der Dampf
strahlprozeß bewährt. (Paper Trade J. 124. 143. 1947. R eferiert nach Papier 1.
7/8. 151— 53. Okt. 1947.) P. E c k e r t .  7974

— , N orm ung analytischer F ilterpapiere. D urch das N a t i o n a l  B u r e a u  o f  S t a n 
d a r d s  wurde eine Eigenschaftsnorm ung von F ilterpapieren aller handelsüblichen  
Marken entw ickelt, wodurch die Eignung eines bestim m ten Papiers für einen bestim m 
ten  Zweck angegeben werden kann. Für die allgem einen a n a ly t. A rbeiten kommen 
F ilter für grobe, m ittelkörnige und feine Ndd. in  F rage.— Auf die große B edeutung ana
ly t. Filterpapiere für w issenschaftliche u. industrielle Zwecke wird hingew iesen. Die  
bisher verwendeten Filterpapiere kam en unter traditionellen M arkennamen haupt
sächlich  aus England, D eutschland und Schweden. Durch den Krieg wurde d ie bisher 
in Am erika noch nicht aufgenom m ene Produktion auch hier durchgeführt. Zum  Quali- 
tä tsvg l. dieser Prodd. wurde eine U nters, der physikal. u. ehem . Eigg. durchgeführt. 
Untersucht wurden die D urchflußgeschwindigkeit von W. durch die Papiere, Zurück
haltung feiner N dd., Aschegeh. u. R ißfestigkeit nassen Papiers; außerdem D ., R einheit 
der Cellulose u. A cidität. Für die B est. der Durchflußgeschwindigkeit wird eine bes. ein-
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fache Meth. angegeben. Auch die zunehmende Brüchigkeit bei längerem Lagern wird 
durch besonderen Verff. untersucht, die eine Vorhersage über die B eständigkeit ge- 
statten . ( J .  F r a n k lin  Inst. 243. 2 4 5 — 4 6 . März 1947 .) H e c h t .  7 9 8 4

Richard E. Thibaut. Abwaschbare Tapete. Auf eine Papierunterlage wird e in  C ellu
loseacetatfilm , Marke ,,Lum arith“ , von 0 ,0 0 0 8 8  in. Dicke aufgebracht, der durch Färben, 
Pressen u. andere Verff. gem ustert worden ist. Es kann auch ein durchsichtiger h ilm  
auf bedrucktem  Papier aufgetragen werden. D as fertige Material kann m it W ., Seifen- 
lsgg. u . CC14 ohne Schaden gewaschen werden u. is t  sehr widerstandsfähig gegen mechan. 
Beschädigungen. (Mod. P lastics 25. 8 8 . Sept. 1947. Celanese Corp. of America, 
P lastics D iv.) K a l i x .  7988

Alfred J. Stamm und Harold Tarkow, Madison, W is., V. S t. A ., Acetylierung von 
Lignocellulosematerial, wie Holzpappe oder -furnier. Das Material wird bis zu 6 %, 
zweckmäßig 2% Feuchtigkeitsgeh. getrocknet u. m it essigsäurefreiem Essigsäure
anhydrid a llein  oder in  Mischung m it 5—50 Vol.-%  trocknen tert. Aminen (Pyridin, 
Chinolin) u./oder A ceton bei 130—230° F  (54^-110° C) unter Druck behandelt u. unter  
Vermeidung des Verwerfens getrocknet. W ichtig ist die weitgehende Abwesenheit 
von Feuchtigkeit. S ta tt unter Druck zu imprägnieren, kann man das Material auch unter 
Vakuum setzen oder erhitzen u. dann unter Abkühlen im prägnieren. —  Man taucht 
Holzfurnier m it ca. 2% Feuchtigkeitsgeh. in  essigsäurefreies Essigsäureanhydrid u. 
gib t einen D ruck von 751bs./sq. in. auf, erwärmt 8— 16 Stdn. auf ca. 185° F  (85° C), 
trocknet nach dem  Abkühlen 16 Stdn. bei 180° F  (82° C) u. 3 Stdn. bei 212° F  (100° C). 
—  Trocknes Furnier m it 2% Feuchtigkeitsgeh. wird m it Essigsäureanhydriddämpfen  
bei 175—230° F  (79— 110° C) 8— 16 Stdn. behandelt U. 3 Stdn. bei 180° u. 2—4 Stdn. 
bei 212° F  getrocknet. Das behandelte Holz ist weniger hygroskop. u. arbeitet daher 
weniger. Es kann in  üblicher W eise m it Phenolleimen verpreßt werden. (A. P. 
2 417 995 vom  14/11. 1944, ausg. 25/3. 1947.) P a n k o w . 7953

Owens-Corning Fiberglas Co., Delaware, übert. von Howard W . Collins, Newark,
O., V. St. A ., Verstärktes Sperrholz. Zwischen eine Mehrzahl von Schichten aus 
Holz werden Schichten von ßlasfasern eingebracht, die durch Harz oder Caseinleim  
m it den H olzschichten verbunden werden. Die Glasfasern gelangen als Gewebe, Faser
m atten , Schichten parallel gelegter Fasern, Strähnen oder Garne zur Verwendung, 
die m it Caseinleim oder Phenolformaldehydharz überzogen sind. D ie H olzschichten  
sind dünne imprägnierte H olzplatten oder Holzfasern oder -späne, imprägniert u. zu  
dichten Schichten gepreßt. D iese Holzschichten werden ebenfalls m it Caseinleim oder 
Phenolformaldehydharz bestrichen, so daß nach Fertigstellung der übereinander 
lagernder Holz- u. Glasfaserschichten m ittels H itze u. Druck eine innige Verb. aller 
Schichten erzielt wird. Z. B. bringt man zwischen 3 Holzschichten 2 G lasfaserschichten, 
bei denen die Fasern entweder abwechselnd einmal in Längsrichtung u. einm al in Quer
richtung gelegt sind, oder jede Glasfaserschicht enthält 3 E inzelschichten von Glas
fasern übereinander, davon sind 2 Schichten schräg gelegt, eine in  Längsrichtung. 
Sperrholz aus 4 Schichten weist 3 Glasfaserschichten auf, von denen eine die Fasern  
in Längsrichtung gelegt enthält, bei den beiden anderen liegen die Fasern schräg. Bes. 
prakt. haben sich Glasseilgewebe, die fabrikmäßig hergestellt werden, als Zwischenlage 
gezeigt, die korbmäßig m it Kreuzungsschnüren aus Baumwolle oder anderen organ. 
Fasersträhnen geflochten sind. Solche m it Fasern oder Fasergeweben verstärkte Sperr
holzplatten oder -Winkelstücke sind von großer L eichtigkeit, dabei äußerst stab il 
u. fest, prakt. in der Verarbeitbarkeit beim Schneiden oder Formen u. in hohem  Grad 
wasserwiderstandsfähig. (A. P. 2 428 325 vom  30/10. 1942, ausg. 30/9. 1947.)

. B e w e rs d o b f .  7953
Bondens Gruvaktiebolag, übert. von: Bror 0 . H äger, Holzimprägnierung. D ie  

Konservierung des H olzes wird m it Lsgg. von Doppelsalzen von Z n , Cu, Cd oder A l  m it 
H3AsOi  u. Zusatz von Lr03 ausgeführt. Das letztere wird in  solchen Mengen zugegeben  
daß es d ie bei der H erst. der Salze im Überschuß anzuwendende H 3AsO, unter B ldg’ 
von schwerlösl. Arsenaten bindet. Bei Herst. von Zn-, Cu- oder Cd-Salzen verw endet 
man z. B. auf 1 Mol H 3A s0 4 0 ,6  Mol Metallverb., bei H erst. von  A l-Salzen 1 Mol 
A1,03 oder 2 Mol Al(OH)s auf 4 Mol H3A s04. (A. P. 2 432 007, ausg. 2 / 1 2 . 1947.)

* d  i j  „  . . . .  , . ... , K a l i x .  7953
* Bohdens Gruvaktiebolag, ubert. von: Bror O. H äger und Stig B. Kjellström

Holzimpragnierung. D as zugeschnittene Holz wird in  einen geschlossenen B ehälter, 
gebracht u. dieser stark evakuiert. Dann wird eine wss. Lsg. oder Em ulsion des K on
servierungsm ittels eingeleitet, das Vakuum aufgehoben u. D ruck angewendet. D as H olz  
muß dabei vollständig in  der Lsg. untergetaucht sein. Nach einiger Z eit wird die Lsg.
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abgelassen u. wieder e in  schw aches Vakuum  angew andt, um  die überschüssige Lsg. zu 
entfernen. (A. P. 2 432 008, ausg. 2/12. 1947.) K a l i x .  7953

* H. 0 .  V. Bergström  und K. G. Trobeck, A u farbeitung  von A blaugen von S u lfi t
cellulose. D ie Bldg. von harten, unverarbeitbaren Ndd. beim  Eindam pfen der Sulfit- 
ablauge wird verm ieden, wenn man vor Beginn der K onzentrierung auf 1 m3 1— 10 g 
N a-H exam etaphosphat zusetzt. (Schwed. P. 118 913, ausg. 2 7 /5 . 1947.) K a l i x .  7963 

Gesellschaft für Chemische Industrie in B asel, Basel, übert. von: Andreas Ruperti, 
Arlesheim , Schweiz, Veresterung von regenerierter Cellulose. D ie  regeneiierte Cellulose 
wird in Form  von Stapelfasern, F äden oder B ändern zunächst m it einer wss. Lsg. 
des V eresterungskatalysators, z. B. 40% ig. K -A cetat, geträn kt u. getrocknet. Dann 
wird das M aterial m it dem  V eresterungsm ittel, z. B. E ssigsäureanhydrid , geträn kt u. der 
Überschuß davon abgepreßt. In  der 3. Stufe wird die V eresterung durch Einw. von  Warm
lu ft, z. B. 3 Min. bei 110° oder 6 Min. bei 100°,durchgeführt. D urch ein en  anderen Warm- 
luftstrom  wird das unverbrauchte V esterungsm ittel zum  größten  T eil entfernt u. 
schließlich der le tz te  R est ausgew aschen. B ei Anwendung weniger reaktionsfähiger 
V eresterungsm ittel z. B. Buttersäureanhydrid , m üssen höhere Veresterungstem pp. an
gew andt werden. D as Verf. kann auch zur restlosen  V eresterung freier OH-Gruppen 
von  partiell veresterter oder verätherter regenerierter C ellulose angew andt werden. 
(A. P. 2 420 499 vom  5/2. 1943, ausg. 13/3. 1947, Schw z. Prior. 14/1. 1942.)

K a l i x . 7971
E. I. du Pont de Nemours & Co. und Donald Ellsworth Drew, V. St. A ., Herstellung

ebener und  nicht einlaufender Folien aus regeneiierter Cellulose, P o lyvinyla lkohol usw. Man 
trägt auf die trockenen F olien (höchstens 10% F euchtigkeit) einen zusammenhängenden 
Überzug aus einer hydrophoben M. auf, unterwirft das getrocknete Prod. der Einw. von 
fl. W ., W asserdampf oder von  L uft m it rela tiv  hoher F eu ch tigk eit, so daß von der 
Grundrehicht eine nennenswerte Menge W. aufgenom m en wird, u. trocknet bei geringer 
Spannung bis zu einem  Feuchtigkeitsgeh ., der ungefähr m it den durchschnittlichen 
atm osphär. Bedingungen im  G leichgew icht steht.-— Z-B .überzieht man Regeneratfolien 
m it einer M. aus 5,2 ( Gew.-%) N itrocellulose (11,6%  N ), 0,43 Paraffinw achs, 3,5 Becka- 
cite-H arz (m odifizierter K autschukm aleinsäureester), 0,87 D ib u ty lp hth alat, 24,3 Toluol,
55,8 Ä thylacetat, l , 8 B utylacetat, 8,1 A ., verdam pft die flüchtigen L ösungsm ittel, zieht 
die Folien kontinuierlich durch W. von 65° (Verw eilzeit 1 M in.), preßt sie zwischen Wal
zen, trocknet sie über auf 80° geheizten W alzen, läß t sie dabei zunächst leicht einlauien 
u. red. die F eu chtigkeit schließlich unter leichter Spannung auf 6— 7% . —  Verwen
dung als Verpackungsmaterial, für die Herst. von Landkarten  usw . (F. P. 927 056 vom 
17/5. 1946, ausg. 20/10. 1947. A. Prior. 16/4. 1943.) D o n l b .  7995

XVIIIb. Textilfasern.
Klaus Stoeckhert, Über die Oberflächenhärte von Beschichtungen. E in leitend  wird 

eine D efinition des Begriffes „O berflächenhärte“ von Schichtstoffen  (gummierte Ge
webe, Kunstleder) gegeben u. auf die Bedeutung der Prüfung hingewiesen, deren einzelne 
Methoden diskutiert werden. (M elliand T extilber. 28 . 319-—21. Sept. 1947.)

P . E c k e r t . 8036
G. Dreifuss, Versuche zur P rü fu n g  und  B eurteilung von Feingeweben. Einführung 

eines Standardgewebes. Standardgewebe aus B aum w olle u. Z ellw olle werden webtechn. 
u. ehem. charakterisiert. N ach der Ausrüstung der Rohgewebe erfolgt eine mechan, 
Schrum pfbehandlung, um die durch die A usrüstung bed ingten  Veränderungen fest
zustellen. Z ugfestigkeit u. Scheuerfestigkeit werden durch die m echan. Schrumpf
behandlung wenig verändert im  Gegensatz zur K n itterfestigk eit u. zum Eingehen beim
W aschen. Zellwollgewebe is t  Baum wollgewebe unterlegen in  der Z ugfestigkeit (trocken 
u. naß). Beide Gewebearten sind in  der T rocken-Scheuerfestigkeit ebenbürtig. (Tex- 
til-R dsch. [St. Gallen] 2 . 12— 15. 45— 52. 79— 88. 111— 17. April 1947.) Z a h n . 8070 

— , Kraftdehnungseigenschaften bestimmter Garne und W irkw aren aus Kunstseide, 
N ylo n  und natürlichen Fasern. Zahlreiches künstliches u. natürliches Fasermaterial 
wurde als Faser u. in  verarbeitetem  Zustand (W irkware) auf d ie  physikal. E igg. u. a. 
tex tile  D aten  untersucht. D ie  Ergebnisse sind in  Tabellen zusam m engestellt u. kurven
mäßig ausgewertet. (R ayon T ext. M onthly 28. Nr. 9. 74— 76. Sept. N r. 10 . 62—65. 
Okt. 1947.) P. E c k e r t .  8070

W . James Lyons und Irven B. Prettym an, M essung des dynam ischen  Slreckwertes 
und der Hysteresis von Reifenbespannungen. Beschreibungen ein es elektrom agnet. 
Vibrators zur Messung von E lastizitätsm odul u. H ysteresis für die Fäden für Autom obil
reifenüberzüge u. Angabe der dieser M eßmethode zugrunde liegenden Schwingungs
gleichung. (J . appl. Physics 18. 586—87. Juni 1947. Akron, O.) H e n t s c h e l .  8070
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—, Fortschritte in  der K unstseide und hei der Kunstseideherstellung. Zur Unter - 
‘••1® scheidung der O xycellulose (COOH-Gruppen enthaltend) von H ydroeellulose läßt 
» Sv m an Diam ine auf das Muster einwirken, z. B. Benzidin (p-Phenylendiam in, m -Toluylen- 
ist Süi diam in, Chlor-m-phenylendiamin u . a.), diazotiert u. kuppelt m it einer geeigneten  
- 1-4 K om ponente (p-Naphthol, N aphthol AS-BO, Phenylm ethylpyrazolon u. a .). D ie  

Cellu lose färbt sich je nach Art der Kom ponente verschieden an, im  Gegensatz zur 
Kisiü H ydroeellulose, die ungefärbt bleibt. W eiterhin wird die Frage der elektr. Leitfähig
keit keit von T extilien , vor allem  auch von Cellulosefilm en, in  Abhängigkeit von Feuchtig
keit»' keit u. Salzgeh. behandelt. Ferner finden sich in  dem Artikel Ausführungen über das 
wtoat, i W asserfestm achen von Cellulosefilm en durch mehrfache Behandlung. D ie hierbei 
pMiÜv wirksam en Substanzen sind, abgesehen vonden  verschiedensten Lösungsm itteln,W achse, 
m.yk? syn th et. H arze, z. B . aus dem Isobutyläther des D im ethylolharnstoffs, Polyvinyl- 
•uäaati alkohol, der m it B utylaldehyd zur Rk. gebracht wird, u. Nitrocellulose. Beschrieben  
teil ers werden auch neuere Fortschritte auf dem Gebiet der Farbstoffe u. der Färberei, u. zwar 
laktKL neue Farbstoffe für Viscose, A cetat u. N ylon. (Silk  and Rayon 21. 1525— 30. Nov. 
langte 1947.) P. E c k e r t .  8070
emfflfc F. Peterson, Robert L. McDowell und Sam R. Hoover, Nach dem T o p f-S p in n -
igewmit verfahren erzeugtes Caseinfasergarn. Vortragsreferat. Es wird ein Verf. zur H erst. 
Ujll von Caseinfasern in kontinuierlichem  Arbeitsgang u. beschleunigter Härtung mit 

Kit Form aldehyd im  Spinntopf beschrieben. Der gezwirnte Faden soll einen höheren 
St.AJ Z ähigkeitsindex aufweisen als gewöhnliches Kunstseidengarn. D ie F estigkeit (65%  
jIM  relative L uftfeuchtigkeit bei 21°) wird m it 1,2 g/den., u. die Dehnung mit 50% 
lamnw (trocken) angegeben. Durch Strecken in warmer Salz- oder Form aldehydlsg. läßt 
ftoida. sich die F estigk eit in trockenem u. nassem Zustand über das bisher bekannte Maß 
st, sot verbessern. D ie Formaldehydhärtung wird durch eine schnelle Ionenrk. m it Al-Salzen  
röchetk ergänzt. D ie Faser wird acetyliert. Ferner kann sie einer Behandlung m it Siliconen  
dmclii; unterworfen werden, was zu einer Verbesserung der Naß- u. Trockenfestigkeit führt. 

mnEeaK (Papier. 1. 192. N ov. 1947. Philadelphia 18, Pa., Eastern Reg. Labor.) 
inwack,5)1 P- E c k e r t .  8078
htMit !ü; —> Gesteigerte Anwendung von Fäden aus K unstharzen. Für die H erst. von Fäden
; j u . Geweben ist P olyvinyliden  am besten geeignet. Es wird als Rohm aterial unter dem  
ßtaeiräS ■Namen , ,S a ra n “ in den Handel gebracht u. von verschied. Firm en unter den Bezeich- 
chstleicita nungen ,, Velon“, ,,V isko rd “, , ,Cogon“ , ,,M ilss  P lastic“ u. „ L u m ite“ zu Geweben für die 
. -t verschiedensten Zwecke verarbeitet. Es ist sehr wetterbeständig u. ehem. widerstands- 
lF i'fflB tehig. (Mod. P lastics 24. 89—97. Aug. 1947.) K a lix .  8080

¿05U L. Ja. Kremnew und A. I. Shdanowitsch, Emulsionen fü r  dünne Glasfasern. Die
Herst. einer geeigneten Emulsion für Textilfasern gelingt nach Vff., wenn Alizarinöl 
mit dem sogenannten K ontakt nac-n P r t b o w  versetzt wird, der zu H älfte aus N aphtha
sulfonsäuren besteht u. eine beträchtliche Menge Mineralöl u. 2—3% freie H 2S 0 4 ent- 

|0i. iiiM® hält. Das geeignetste M engenverhältnis zwischen Ricinusöl plus K ontakt u. W. für den 
gm(cuiiier Betrieb war 7,5: 92,5%. Die Beständigkeit der Emulsionen aus PETROW-Kontakt u. 
ffiseiäefflS R icinusöl in den Verhältnissen 1 : 1, 1: 2, 1: 3, 1 : 4 u. 1 : 5 beträgt 96, 132, 160, 132, 
¡ept.lffi 104 Stunden. Die Entfernung der Em ulsion von dem fertigen Faden erfolgt durch 

p.EcßT W aschen m it 0 ,2 —0,25% ig. N H 3 u. anschließend m it Wasser. ( J l e r K a a  üp oM H iii- 
miM E -JieHHOCTR [Leichtind.] 7. Nr. 1. 37—38. 1947. Glasfabrik Drushnaia Gorka )
3|jeserden̂ i F ö r s t e r .  8 0 8 2 '
eifolgt eiM̂ E . Nem tschenko, Bestim m ung der Festigkeit eines gedrehten Fadens aus Glas. Bei
fflinder®?' Verwendimg einer vom  Vf. ausgearbeiteten Vorr. m it „Schnecken“  (Ebonitzylindern  
¡¡¡dun. K- mit Schraubengewinde auf der Oberfläche) wird bei Glasfäden eine um ca. 3 0 %  größere 

Reißlänge u. eine um ca. 3 8 %  größere Dehnung bestim m t als nach dem gewöhnlichen  
rfesiigfeî , Verfahren. D ie neue Meth. wird auch zur Festigkeitsbest, an Fasern aus anderem  
’ebeiAWi: Material (z. B. Perlon) empfohlen. (TeKCTHJiBHafl IIpoMHinJieHHOCTB [Textil-Ind ] 
47.) ^  7 . Nr. 7. 3 1 — 3 2 . Ju li 19 4 7 :) R. K . M ü l l e r .  8 0 8 2
„ aus D ts! ---------------------------------------

Solvay & Co., Belgien, Verfahren zum  Bleichen von Fasergut mittels Chlor. Nach  
der Behandlung der Fasern m it ak t. Chlor in wss. Lsg. bei pn unter 3 unterwirft man sie, 

’ in V- gegebenenfalls nac'h Spülung u. Auspressung, der Einw. eines Entkalkungsm ittels, 
:. Nr. 1c- •. wie Alkalihexam etaphosphat u. -sulfam at, bei Ggw. von N a2C 03 u. bei pn ca. 11,

I IT / M 'f t  1 ,4  TV» n  t »  v » 4- ,  1 . .  - .  i  ^  A A v .  4 1 . . .  1 1 -  4 . .  C I 4 a  £ £  —__  4 .  -  ■ I ^11. 1 "I * / f »  1 1 1 1, worauf man den teilweise entkalkten  Stoff erneut m it Chlor bei pu unter 3 behandelt, 
•dun Siref - um schließlich unter Verwendung einer Lsg. von NaH SO s u. N a2C 03 bei pn 8,5 zu ent- 
dektro^- cpioj-en p s w ird ein reinerer W eißton erzielt als bei W eglassung des 2. Chlorierungs- 

’• i •Fd Prozesses- (F. P. 918 044 vom  27/11. 1945, ausg. 28/1. 1947. Belg. Prior. 15/12. 1944.)
i / P i o b s t . 8027
O-ISCHEL"1
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Mathieson Alkali W orks und Ralph Leonard Carr, V. S t. A ., B leichen von Cellulose
textilien. Man tränkt sie m it einer wss. Lsg. von Chlorit u. H ypochlorit u. se tzt sie dann, 
ohne daß ein Überschuß an dieser Lsg. noch vorhanden wäre, der E inw . von  W asser
dam pf aus. Vor der Bleichung wird die Faser zweckm äßig gerein igt, z. B. durch Im 
prägnieren m it wss. NaO H  u. Behandlung m it W asserdam pf. D as Verhältnis von  H ypo
chlorit zu Chlorit in der B leichlsg. lieg t zw ischen 0 ,5 :1  u. 4 :1 . Behandlungsdauer; 
ca. 1 Stde. bei 60— 70°. —  K onz, an verfügbarem  CI: e tw a 2,5— 3 g/L iter . (F. P. 923 449 
vom  7/3. 1946, ausg. 7/7. 1947. A. Prior. 16/5. 1945.) D o n le .  8027

* E rn .t Berl, Netz- und E m ulgierungsm ittel, bestehend aus wasserlöslichen Su lfo n 
säuren  von Petroleumdestillaten  u. Teerdestillaten. (A. P. 2 4 1 3 3 5 5 , ausg. 7 /1 .1947 .)

M. F. M ü l l e r . 8029
* American Cyanamid Co., übert. von: Kathryn L. Lynch, 3.5-D iallcylcyclohexylsulfo. 

succinate. B is-(3.5-dialkylcyclohexyl)-sulfosuccinate, brauchbar als N etzm ittel, erhält 
man durch Verestern von M aleinsäureanhydrid (I) oder M alein- oder Fumarsäure mit 
dem entsprechenden Alkohol u. anschließendes Sulfonieren des erhaltenen Diesters. Die 
Sulfonierung wird in vorteilhafter W eise durch Erhitzen des D iesters m it einer wss. 
Lsg. von N a-B su lfit oder M etabisulfit oder den entsprechenden K  oder N H 4-Verbb. 
durchgeführt. —  HO (Teile) 3.5-D im ethyleyclohexanol m ischt m an m it 38 I in  80 Toluol, 
das 1,5 p-CH3C6H4S 0 3H enthält, rührt das Gemisch 4,5 Stdn. bei 132° u. entfernt dabei 
das während der Veresterung entstandene H 20 .  N ach dem W aschen m it verd. NaOH  
u. H 20  u . dem Entfernen des Lösungsm. u. überschüssigen Alkohols durch D est. unter 
verm indertem  Druck sulfoniert m an das erhaltene Bis-(3.5-dim ethylcyclohexyl)-m aleat 
durch 8,5 std . E rhitzen unter Rückfluß u. Rühren in Ggw. von 30 N a H S 0 3 in einem 
Gemisch von 80 C2H5OH u. 25 H 20  u. E xtraktion m it Ae., um etw a vorhandenen un- 
sulfonierten D iester zu entfernen. D ie wss. Lsg. wird dann eingedam pft u. ergibt Bis- 
(3.5-dim ethylcyclohexyl)-N a-sulfosuccinat eine spröde, weiße, wasserlösl. feste  Masse. In 
(ähnlicherW eise erhält man aus 340 3.3.5-Trim ethylcyclohexanol, 98 I u. 103 N aH S03 
B is-(3 .3 .5-trim ethylcyclohexyl)-N a-sulfosuccinat, spröde weiße feste M., die sich leicht 
zu einem  feinen, weißen, wasserlösl. Pulver verreiben läßt, das annähernd das 1,5-fache 
der N etzkraft der vorhergehenden Verb. aufw eist. (A. P. 2 415 255, ausg. 4 /2 . 1947).

R o i c k . 8029
N. V. W . A. Scholten’s Chemische Fabrieken, H olland, Zubereitungen von in  der

Kälte quellbarer Stärke, deren Lösungen nach dem Trocknen wasserbeständige Schichten 
geben. Man behandelt Stärke unterhalb 140° bei e inem  p H von  5— 7 m it mindestens 
10% eines Aldehyds. —  Z. B. suspendiert man 1000 Teile K artoffelstärke in  einem  Ge
m isch von 800 (Vol.-Teilen) 40% ig. Form aldehydlsg. u. 1000 W ., s te llt  das pn  m it NaOH 
auf 6 u. behandelt die M. bei 120— 130° auf einer rotierenden W alze. D as Prod. gibt 
m it der 8— lOfachen Menge W. eine v iscose, durchscheinende Lösung. —  Appretier-, 
Schlichte-, B indem ittel. (F. P. 926 972 vom  15/5. 1946, ausg. 16/10. 1947. H o ll. Prior 
18/6. 1945.) D o n le .  8033

American Cyanamid Co., Em il Alfred V italis und John Edward Lynn, V. St. A., 
Griffverbesserungsmittel fü r  T ex tilien  aus Wolle, Baum w olle, K unstseide, N y lon faser usw. 
Sie um fassen die kationak t. K ondensationsprodd. (I) von  aliphat. Am inen u. Salzen aus 
aliphat. substitu ierten Guanidinen u. N -A lkylcarbam insäuren m it 2— 10 Mol. eines 
A lkylenoxyds von 2— 4 C-Atomen, im  Gemisch m it e inem  anionakt. M itte l (II), das 
eine unverzweigte aliphat. K ette  von  m indestens 12 C-Atomen en th ä lt. D ie Prodd. I 
entstehen bei der Um setzung von höheren A lkylam inen m it w ss. Lsgg. von  Cyanamid 
in Ggw. von C 0 2. ■—• Z. B. werden 269 (Teile) Ocladecylamin  bei 45° in 135 Isopropyl
alkohol gelöst, innerhalb l x/2 Stdn. m it 25 festem  C 0 2 bei einer Temp. unterhalb 65® 
versetzt; dann g ib t man in  4— 5 Stdn. 87,6 C ya n a m id 'd is  23,9% ig. Lsg. zu, le ite t  bei 
83— 89° gasförm iges C 0 2 e in , erh itzt eine weitere Stunde. D as Prod. is t  e in  Gemisch 
aus N-octaäccylcarbaminsaurem Octadecylguanidin  u. N-octadecylcarbam insaurem  Ocla
decylam in. E s wird m it Ä th ylenoxyd  bei 60— 66° derart behandelt, daß der Druck 
im  R eaktionsgefäß nie über 1,45 kg/cm 2 s te ig t  u. 5 — 7 Mol. aufgenom m en werden, 
u. im  Vakuum  auf Sirupkonsistenz eingedam pft. —  A ls Verbb. II verw endet m an vor
zugsweise Sulfobernsteinsäurederivv. der allg.Form el MeOOC • CH( SO;iMe) • CH2 - CO ■ NH R, 
in  der R  für einen aliphat. R est m it 12 oder mehr C-Atomen u. Me für N a, N H 4 usw. 
steh t. Man löst z. B. bei n. Temp. 36 g prim . L aurylam in  u. 20  g M aleinsäureanhydrid  
in  150 cm 3 A ceton , neutralisiert m it 45% ig. NaO H  auf pH 7, verjagt das A ceton, 
verrührt das Prod. m it einer w ss., warm en Lsg. von  N a H S 0 3 in A ., erh itzt 2 S td n ., 
dam pft zur Trockne. D i-N a-Salz von Laurylam idosulfobernsteinsäure. Analoge Verbb. 
m it Tetradecylam in  oder Ocladecylamin usw. —  Waschechte E ffekte, d ie m itunter durch 
Zusatz von Salzen mehrwertiger M etalle, w ie A12( S 0 4)3, noch verbessert werden können.
F. P. 925 773 vom  10/5. 1946, ausg. 10/10. 1947. A . Prior. 14/5. 1945.) D o n le .  8033
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United Gas Improvement Co., übert. von: Frank J. Soday, B aton Rouge, La., 
V. St. A ., Im prägnierung von organischem M aterial m it K unstharzen. F lächenförm ige  

,ll organ. Stoffe w ie z. B. Papier, T extil- u. Strohgewebe, Leder usw. werden m it einer
lyji, 25% ig. Em ulsion eines synthet. H arzes aus polymerem B utadien  im prägniert u. zwischen

geheizten  W alzen auf eine Temp. über dem  E. des Harzes erwärm t, so daß die emul- 
üi. gierende F l. verdam pft u. das Harz eine geschlossene Schicht bildet. Man verw endet
iE dazu vorzugsweise ein  Polym erisationsprod. aus K W -stoffen m it BF3, in  denen der
SiI|ii B utadiengeh. der Olefine m indestens 75% beträgt, u. die einen Erweichungspunkt
.,1H von  etw a 60° besitzen. Das fertige Material wird zur H erst. von Gebrauchsgegenständen
® der verschiedensten Art benutzt. (A. P. 2 416 232 vom  3/4. 1943, ausg. 18/2. 1947.)

ijli K a l i x .  8037
Ui Josef Bancroft & Sons Co., V. St. A., Beseitigung der Entflam m barkeit von Cellulose-
45S' und E iw eißfasern  durch Behandlung m it einer wfis. Lsg. einer starken, in diesem  Sinne
tas. wirkenden u. die N aßechtheit vermindernden Säure oder ihrer Verbb. (Orthophosphor-
»v, säure, N H 4-, D im ethylam in-, Isopropylamin-, Guanidin-, Guanylharnstoff-, Harnstoff-
D(i phosphat, Sulfam in-, Phosphamin-, Diamidophosphorsäure, M onomethyl-, F luo-
M phosphorsäure, H 2S 0 4, Sulfonsäuren usw.) u. einer organ. wasserlös]. N-Base (Harn-
iffiif stoff, Guanidin, Guanylharnstoff, Dicyandiam id u. a .), Erhitzen (z. B. 3— 15 Min.

auf 160— 180°), W aschen u. Trocknen. Die Menge an Säure u. Base soll etw a so groß 
Dg sein, daß 0 ,5— 5% Säure (berechnet auf Grundlage von Orthophosphorsäure) u. 0,25

6 % N  eingeführt werden; das Pu der Lsg. wird so gew ählt, daß die zu behandelnde 
0 i,E W are ein  p H von  2— 7 aufw eist. Bei der Behandlung von Cellulosefasern is t  man be-
Ä  strebt, so viel als m öglich N  u. so wenig als möglich C in den Säure-Cellulose-Kom plex
r/ einzuführen. Säure u. Base können zusammen als Salze eingesetzt werden. Um  die

Q uellbarkeit der Faser in W. herabzusetzen, kann man einen Aldehyd, wie Formaldehyd, 
|n der. Lsg. zusetzen. —  Z. B. trägt man auf ein Gewebe W .,das49,6%  H arnstoff u. 18,4%

100%ig. Orthophosphorsäure enthält, auf, trocknet die Ware 1/2 Min. bei 150° u. 
behandelt sie 2 Min. bei 175° im  Ofen. —  Man bereitet ein Gemisch aus 57 (Teilen) 
Polypyrophosphorsäure, 66 Guanidincarbonat, 132 H arnstoff u. 255 W ., bringt es auf 
e in  Baumwollgewebe auf u. erhitzt dieses 5 Min. auf 165°. — D as Verf. eignet sich  
auch zur Behandlung von Papier u. Holz. —  Viele weitere Beispiele. (F. P. 922 965 
vom  27/2. 1946, ausg. 24/6. 1947.) D o n l e .  8037

4/111 
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E. Ramsbottom, The fireproofing of fabrics. London: H is M ajesty’s S tationery  Office. 1947. (YI -f -125 S. m. 
12 F ig .)  2s. 6 d.

XIX. Bronnstoffe. Erdöl. Mineralöle.

ieiM 
B mitin
«Proi:
-ipfií
Holl/ A. Rom Walter, Inkohlung und Verkohlung. Im  Lichte der Kohlenforschungs- 

OSiJ orgebnisse unseres Jahrhunderts wäre es begründet, den Stand der Kohlung (Ver- 
in, V.& kohlung u. Inkohlung) m it der durchschnittlichen M ol.-Größe zu kennzeichnen, denn 
j|4«*" bei a ll diesen Vorgängen wächst dieser W ert im  festen Prod. stetig ; bei der Verkohlung 
iSate u. bei der Inkohlung reiner H um ite allerdings nebst allgem einer Austilgung aller Nicht- 
•lOSAi kohlenatom e, bis endlich Graphitmoll, entstehen. Es feh lt jedoch die M öglichkeit, 
jttel(II|. dieso Größe zu messen. Vf. geht im einzelnen auf die bei den bisherigen Unterss. ver- 
Pie Pn¿ nachlässigte M itwrkg. des durch die Deckschichten eindringenden Luftsauerstoffes u.

! des durch B akterientätigkeit gebildeten S-Geh. bei der Inkohlung ein. Durch oxy- 
135 ¿ fí dierende Dehydrierung is t  nicht nur die Anthrazitbldg., sondern auch die Entstehung 
jgteP von Graphit sowohl aus H um iten, wie auch aus Sapropeliten denkbar. D ie Treimung 
jj leiti der Begriffe der Inkohlung u. Verkohlung is t  insofern scharf, als die Bldg. der Riesen- 
; 0110 moll. bei der Inkohlung im  W ege exothermer, oxydierender Dehydrierung ohne Gas- 
¡00  B entbindung, durch elem entar gelösten Luftsauerstoff u. bei gewöhnlicher Temp. („auf 
(je! Pr- kaltem  u. nassem  W ege“ ) erfolgt, bei der Verkohlung hingegen bei Tempp. über Í750, 

m  fg4 durch W ärme verbrauchende therm . D issoziation m it Gasentbindung (C 02, H 2S, H 2o ’ 
et man1 N H 3, CO, H 2, N 2 u. K W -stoff-Spaltung) u. stets ohne Mitwrkg. elem entaren’ Luft- 

Sauerstoffes. Inkohlung u. Verkohlung greifen ineinander, u. die durch Luftzufuhr im  
Bergbau beschleunigte Inkohlung le ite t immer Verkohlung, zuweilen sogar Selbst- 
entzündung ein. D ie Bldg. der Graphitstruktur auf kaltem  W ege durch Inkohlung  

a itetf is t  durchaus m öglich. D enkt man sich nämlich den O-Geh. organ. M aterials m it dem  
zt2Sí¿ äquivalenten Teile seines H -G eh., den überschüssigen Teil seines H-Geh. aber m it 
, t f#! äquivalentem  Frem dsauerstoff zu H 20  vereinigt u. abgespalten, so blieben die C-Atome 
]tetid  „ungeordnet“ zurück. D ie gegenseitige Sättigung aller K ohlenvalenzen führt zunächst 
jhö0» wohl zu einer ungeordneten, isotropen Zusammenballung des C-Atomhaufens, aber die 
ftEl (0? W ärmebewegung kann die Graphitordnung in  diesem isotropen H aufen ebenso her-

10*
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stellen , w ie z. B . im  amorphen S, der sich  auch bei gewöhnlicher Temp. alsbald rhomb. 
(m ikrokrystallin) ordnet. (Ung. P alatin-Joseph-U niv. techn. u. W irtschaftsw iss., 
Fak. Berg- H ütten- u. Forstwes. Sopron, M itt. berg- u. hüttenm änn. A bt. 16. 77— 89. 
1944— 1947.) W ü r z .  8120

E. Szädeczky-Kardoss, Kohlenpetrographische Untersuchungen an ungarländischen  
miozänen Braunkohlen , insbesondere an  denen des Borsoder Beckens. Ü berblick über die 
allgem einen genet. u. stratigraph. V erhältnisse der ungar. m iozänen K ohlenlager u. 
petrograph. Einzelbeschreibungen der K ohlen des Borsoder R eviers. (U ng. Palatin- 
Joseph-Univ. techn. u. W irtschaftsw iss., Fak. Berg-, H ütten- u. Forstw es. Sopron, 
M itt. berg- u. hüttenm änn. A bt. 16. 176— 193. 1944— 1947.) W ü r z .  8124

A. Ss. Predwoditelew, Zar Fragre der Gasbildung beim B rennen  der K ohle in  der Schicht. 
Je nach Ö2-Verbrauch werden die R kk. der Gasbldg. in  2 K ategorien e in gete ilt. Bei 
den zur 1. K ategorie gehörenden R kk. wird 0 2 nur in der K ohlenm asse u. an der K ohlen
oberfläche oder°in unm ittelbarer N ähe derselben verbraucht. E ei den zur 2. Kategorie 
gehörenden R kk. wird 0 2 in der Gasphase zur Verbrennung des von  der Oberfläche der 
K ohle in den Gasraum diffundierenden CO verbraucht. E s können folgende R kk. sta tt
finden: Bldg. von  C 0 2in  der K ohle oder an der K ohlenoberfläche u. anschließende Red. 
des C 0 2 zu CO; g leichzeitige  Bldg. von  CO u. C 0 2 u. anschließende Verbrennung von CO 
zu CO„. D ie  Verbrennung von  CO fin d et in  unm ittelbarer N ähe der Kohlenoberfläche 
s ta tt . Für die R kk. wird eine Grundgleichung u. für d ie gleichzeitige Bldg. von CO u. 
C 0 2 e ine D ifferentia lg leichung abgeleitet. (Il3B ecT H H  AK a/jeM H H  HayK CCCP. 
O T fleJ ieH n e  T ex H iin ecK H X  HayK [B ull. Acad. Sei. U R S S , CI. Sei. techn .] 1947. 
1329—40. Oktober.) T ro f im o w . 8128

A. W. Lukin, Über die Abhängigkeit zwischen der Feuchtigkeit im  T o r f und der 
In tensitä t seiner Trocknung. D ie Verss. wurden im  T herm ostaten u. im  „Fushitom eter“ 
durchgeführt. Aus dem  erhaltenen Zahlenm aterial wurde die Beziehung i =  f (Wabsol.) 
graph. dargestellt. Bei Verss. im  „F ush itom eter“  wurde neben dem  ersten  krit. Punkt 
noch ein  zweiter festgeste llt. Es b esteh t eine lineare A bhängigkeit zw ischen dem 
ersten krit. P unkt der K urve u . dem  Zersetzungsgrad des Torfes, wobei dieser Punkt 
im  Gebiet von  50— 76%  relativer  F euchtigkeit des Torfes lieg t. Der zw eite krit. Punkt 
der K urve lieg t im  Gebiet von 30— 40% relativer F euchtigkeit u. wurde nur bei niedrigen 
u. m ittleren Zersetzungsgraden des Torfes festgeste llt, wobei er bei niedrigem  Zer
setzungsgrad scharf ausgeprägt ist. (Top<j)HHaH H pO M tinuieH H O C T B  [Torfindustrie] 
24. Nr. 12. 17— 19. Dez. 1947.) T r o f im o w . 8134

A. W . Lukin und Je. P. Ssem enski, Z u r Frage der Veränderung der Oberfläche als 
Träger der Verdam pfung bei Torfziegeln während des Trocknungsprozesses. Vf. leitet 
eine Form el zur Berechnung der Verdam pfungsoberfläche der m aschinell verformten 
Torfziegel aus dem  V ol.-G ew icht des Torfes ab. D ie  graph. D arst. d ieser Beziehung 
ergibt fast eine Gerade. (Top<j)HHaa H p o M b im n eH H O C T b  [T orfindustrie] 24. Nr. 8. 
20—23. 1947. M oskau, T orfinst.) v . F ü n e r .  8134

N. M. Topolnitzki, Über die Methode zur Berechnung des E in flu sses der Witterung 
a u f  die Trocknung des Torfes. D ie zur Z eit übliche Meth. der Berechnung des Witterungs- 
koeff. der Trocknung von Stück- u. Frästorf nach der Größe des Feuchtigkeitsdefizits 
der Luft wird vom  Vf. a ls n icht genügend genau angesehen u . abgeleitet, daß der 
K oeff. unter Ausnutzung der Temp. der verdam pfenden O berfläche, des Feuchtigkeits
defizits der Luft bei der Temp. des feuchten Therm om eters oder nach der Größe der 
psychrom etr. Differenz (t— tp  berechnet werden soll. (Top({)HHail HpoMbiiiiJieHHOCTB 
[Torfindustrie] 24. Nr. 8 . 4— 7. 1947.) v . F ü n e r .  8134

N. G. Starowoit, Z u r Frage der A ustrocknung  von F rästorf in  sich erhitzenden Stapeln. 
In  H eizstapeln tr itt  Selbsterwärmung des Torfs  ein , wodurch der F euchtigkeitsgeh. von 
57— 67% auf 31— 37% zurückgeht. E ine genaue Tem p.-K ontrolle is t  bei gelagertem  
Torf erforderlich. (Topcjum ail H poM H m JieH H O C T b [Torfindustrie] 24. Nr. 9. 
22 24. Sept. 1947.) R . K .  M ü l l e r .  8134

I. SS. Galynker, R. N. Pitin und I. L. Farberow, D ie Berechnung des Verschwelungs
prozesses der K ohlen und Brennstoffe  des M oskauer Gebietes m it e inem j esten Wärmeträger. 
Für die Verschwelung von  Kohle  des Moskauer Reviers ist die hierzu erforderliche 
Menge an H albkoks größer als für Torf. Der H albkoksverbrauch in  einer Preßluft
erwärmungsröhre hängt in  der H auptsache von der F euchtigkeit des B rennstoffes ab. 
Der therm . W irkungsgrad wird m it Erhöhung des Feuchtigkeitsgeh. des Brennstoffes 
verringert. B ei einer F euchtigkeit der Moskauer K ohle von 30%  u. des Torfes von 
40%  is t  der therm . W irkungsgrad für diese Brennstoffe fast gleich  groß. D er Temp.- 
Abfall des als W ärmeträger verw endeten Halbkokses in  der Verschwelungskammer
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von  700 auf 550° ergibt einen niedrigeren Wirkungsgrad als der Tem p.-Abfall von  600 
auf 600°. (BecTHHK ÜHSKeHepoB a TexHHKOB [Anz. Ing. Techniker] 1947 . 5—9. 
Jan.) H o c h s t e in .  8140

T sch. A . Ssobolewski, Z u r Frage der Gewinnung von Gasen m it hohem Heizwert 
aus Torf. K ritik  der Arbeit von Eutin (vgl. Top<j)HHaH npoMbinuieHHOCTb [Torf
industrie] 23. [1946.] Nr. 10.). Der Vf. schlägt vor, einfache Kammeröfen m it Gas
abnahm e von unten u. Gasgeneratoren zu verwenden. Es wird eine vereinfachte  
Anlage für Trocknung, Verkokung u. Pyrolyse von Teer vorgeschlagen. D ie K apazität 
der Anlage soll 5— 20 M illionen cbm Gas pro Jahr betragen. Der H eizwert des im  
H aushalt verwendbaren Gases kann unter 4000 cal/cbm  betragen, wodurch die A nlage
kosten  herabgesetzt werden können. (BecTHHK I l iP K e H e p o B  n TexHHKOB [Anz. 
Ing. Techniker] 1947. 272— 74. Juli/A ug.) T ro ftm o w . 81.40

A. W. Masstrjukow und B. G. Grinberg, Die Gewinnung von Torfkoks im  Schacht
ofen. Vff. beschreiben die H erst. von Torfkoks  für m etallurg. Zwecke im  Schachtofen, 
wobei entweder m it natürlichem  Zug oder m it zusätzlichem  Blasen gearbeitet wird; 
die Temp. lieg t bei 600— 800°; die Druckfestigkeit des erhaltenen Kokses beträgt bis 
100 kg/qcm , die Ausbeute erreicht bei natürlichem  Zug 25—30% , bezogen auf Torf; 
der K oks is t  sehr arm an Schwefel. (Top<|>HHaH IIpoMHniJieHHOCTb [Torfindustrie] 
24. Nr. 8 . 24— 25. 1947. Moskau, T orfinst.) v. F ü n e r .  8144

G. G. Tokarew und Polubojarinow, Halbkoks als Brennmaterial f ü r  Autom obil
gasgeneratoren. Zur Vergasung von H albkoks aus Shurinsker K ohle in  Autom obilgas
generatoren dürfen nur Stücke von 10— 40 mm Größe verwendet werden. Koksgrus 
bis 10 mm darf 8— 10% nicht übersteigen. Der Aschengeh. soll 4—5% betragen, sein  
m ittlerer S-Geh. im  trockenen Zustand 0,2— 0,5% , wobei die 0 ,6 %-Grenze nicht über
schritten werden darf. Der Geh. an leichtflüchtigen Bestandteilen muß in  den Grenzen 
von 8— 12%, im M ittel zwischen 10 u.12%  liegen. D as Teerausbringen bei Erwärmung 
bis 900° muß unter 0,15%  betragen u. die K oksfeuchtigkeit bei 6— 8% liegen. Das 
Trockengewicht je cbm soll 400—450 kg sein. (BecTHHK ÜHSKeiiepoB h TexHHKOB 
[Anz. Ing. Techniker] 1947. 18—23. Jan.) H o c h s t e in .  8144

—, Untertagevergasung von Kohle. R ückblick auf belg. Verfahren. Das P i e r r e -  
D e m a rt-Verf. wird kurz beschrieben. (Iron Coal Trades Rev. 155. 743. 17/10.1947.)

H a b b e l.  8148
A. F. Iwanow, Vergasung von festem B rennsto ff m it sauerstoffhaltigem W ind. B e

schreibung der Grundlagen der Arbeitsweise des deutschen Gasgenerators Syst. T h y s s e n -  
G a lo k s c h  u . der K oksvergasung der C o n s o lid a t e d  M in in g  a n d  S m e lt in g  C o m pa n y 
in Canada. (K ucJiopo« [Sauerstoff] 4. Nr. 4. 46—48. Juli/A ug. 1947.)

F ö r s t e r .  8148
M. L. Hughes, Die Verteilung des Brennstoffes in Gaserzeugern. Durch Modell- 

verss. m it Beobachtungsglasscheiben wird die Verteilung des Brennstoffes in  Gas
erzeugern bei verschied. Arten des E infüllens u. unter verschied. Bedingungen geprüft. 
Auf Grund der Beobachtungen über den E infl. des Gaserzeugerdurchmessers u. der 
E insatzglocke, der Höhe des Aschenbettes u. des Niedergehens des E insatzes werden 
Folgerungen für die Ofenkonstruktion u. die Beschickungsvorr. gezogen. ( J. Iron 
Steel In st. 156. 55—74. Mai 1947. S k etty  H all, Swansea, B ritish Iron and Steel 
Res. Ass., Swansea Labor.) H o c h s t e in .  8148

M. L. Hughes, Untersuchungen über den G asfluß in  den B rennstoff schichten von 
Gaserzeugern. Untersucht wurde der Gasfluß durch Brennstoffschichten, die auf 
verschied. W egen hergestellt waren, durch Modellverss. mit Beobachtungsglasscheiben. 
Es wird gezeigt, daß der Gasweg in der Hauptsache von der Größenscheidung des 
Brennstoffes u. der relativen Porosität der Aschen- u. Brennstoffschicht abhängt. Eine  
verhältnism äßig geringe Änderung der Einsatzglocke kann eine beträchtliche Änderung 
im Gasfluß ohne Änderung der Form der Brennstoffschicht bedingen. Warme u. kalte  
Zonen im  Feuer können zu groben u. feinen Zonen im Aschenbett führen u. auf diese  
W eise den Gasfluß w esentlich beeinflussen. (J . Iron Steel Inst. 156. 371—79. Juli 
1947. S k etty  H all, B ritish Iron and Steel Res. Ass., Swansea Labor.) H o c h s t e in .  8148

N. W. Tschalow und W. A. Ljamin, D ie Reinigung von Generatorgas aus Holz von 
Harzen in  Plattenelektrofiltern. In  E lektrodenplattenfiltern kann man aus H olz her
gestelltes Generatorgas von  Harzen  um 95% der gesamten im Gas befindlichen H arz
menge u. um 99% von den H arzen reinigen, die sich in einem tropfenförm ig-fl. Zustande  
(eine Art Nebel) befinden. Für eine solche Reinigung muß das Gas im  Sprühfeld 10 
bis 14 Sek. verweilen, u. seine Geschwindigkeit zwischen den Elektroden soll in  den  
Grenzen 0,3— 0,4 m /sec liegen. D ie Gastemp. im  E lektrofilter muß 82— 85° betragen,
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daher 8— 10° über dem  Taupunkt liegen. B ei diesen B edingungen wird die F eu ch tig
keit desH arzes20—25%  sein, u. dieVerluste an Essigsäure werden 25%  nicht übersteigen- 
Bei der Projektierung der Anlage soll für eine ausreichende Anzahl von Reserveelektro. 
filterkam m ern gesorgt werden, dam it die Sprühelektroden zwischendurch von  Harz
ansätzen gerein igt werden können. (BecTHHK ÜHHceHepoB h  TexHHKOB [Anz. Ing. 
Techniker] 1947. 34— 39. Jan.) H o c h s t e in .  8150

J. E. de Graaf, Bem erkung über Streuungen in  der Qualität von Generatorgas. Die 
Güte "von Generatorgas für Stahlwerke wird stark beeinflußt durch seinen Teer- u. 
F euchtigkeitsgehalt. Sie wird verbessert durch einen hohen Geh.an flüchtigen Bestand
teilen  im  Gas, durch einen hohen F . der Asche u. bes. durch Vermeidung eines hohen 
Feingeh. in der K ohle. Der G eneratorenbetrieb wird im  einzelnen besprochen u. die 
E infil. von Durchsatz u. einer irregulären K analbldg. der Beschickungssäule besprochen. 
Es werden Anhaltsregeln für die Anpassung desD am pf/Luft-V erhältnisses bei schwanken
den Bedingungen, bes. bei veränderten Eigg. der K ohle, angegeben. — Diskussion. 
(J . Iron Steel Inst. 157. 1 8 3 -9 0 .  Okt. 1947. 158. 4 5 6 - 6 2 .  April 1948. Ijmuiden, 
K oninklijke Nederlandsche H oogovens en Staalfabrieken, N . V.) H o c h s t e in .  8150 

Maurin, A nw endung  der potentiometrischen M ethode zur E rm ittlung  der Agressivitäl 
des Erdbodens. Grundlagen des Verfahrens. M eßeinrichtungen. Anwendung bei der 
Verlegung einer G asfernleitung u. bei ihrer antikorrosiven Überwachung nach erfolgter 
Verlegung. (J. U sines Gaz 71. 182— 88. 15/11. 1947.) F. S c h u s te r .  8156

K. I. Lopatin und Ss. D. P ali, Zum  Problem der Gasversorgung von Leningrad. 
E ine w esentliche w irtschaftliche Verbesserung der V erw ertung des in  Leningrad ver
wendeten Schiefergases wird durch die gleichzeitige Auswaschung von  C 0 2 u. H 2S m it 
Lsgg. von  Ä thanolam inen (z. B. 76[% ] D iäthylenglykol, 19 M onoäthanolam in, 5 W.) 
erzielt. D iese wird der N H 3- ü. (1. u . 2.) N aphthalinausw aschung nachgeschaltet. Es 
werden zwei technolog. Schem ata (m it u . ohne D iäthylenglykol) gebracht u. die wirt
schaftlichen V orteile unter Berücksichtigung der anschließenden Trockeneisfabrikation 
erläutert. (JKypHaJi IIpHKJiaflHofi X h m h h  [J . appl. Chem .] 20. 494— 501. Juni 
1947. Leningrad, Techn. In st. Lensow jet.) R . K . M ü l l e r .  8156

N. W. Schischakow, D ie Vergasung von B ren n sto ff als Gewinnungsmethode von 
Stadtgas. Vf. erörtert die Betriebsergebnisse von  in  D eutschland (Hirschfeld) u. Öster
reich (Brüx) m it Steinkohle u. Braunkohle verschied. H erkunft betriebener Gas
erzeugungsanlagen m it Vergasung unter hohem D ruck (20 at). In  der U d SS R  durch
geführte gleichartige Vergasungsverss. m it Steinkohle  aus dem  Moskauer R evier führten 
zu dem  Schluß, daß sich m it dieser K ohle ein  gleichm äßiger Gasgeneratorenbetrieb 
durchführen läßt. B ei geeigneter H eißdam pfzufuhr feh lt Schlackenbildung. Die ab
gezogene Asche is t  feinkörnig u. enthält Stückchen aus geschm olzener oder gesinterter 
Schlacke. E ine Veränderung der Brennstoffeuchtigkeit in  den  Grenzen von  18—30% 
beeinflußt den Vergasungsverlauf u. seine Ergebnisse prakt. n icht. Der Wärmeinhalt 
des Gases (4100— 4200 kcal/cbm ) lieg t höher als bei der Vergasung von  v ie len  Braun
kohlen unter hohem Druck. D ie Leistung der Anlage hängt ab von  der Leistung der 
verwendeten K om pressoren. Der N utzkoeff. der A nlage lieg t bei 62— 64% . Charakterist. 
sind die geringen W ärm everluste beim  Abziehen der Asche. (BecTHHK IIHSKenepOB 
h  TexHHKOB [Anz. Ing. Techniker] 1947. 23— 27. Jan .) H o c h s t e in .  8156

F. Delaroziere, Erniedrigung des Gehalts a n  Schwefel in  Gasreinigungsmassen, die 
der fre ien  A tm osphäre ausgeselzt sind . D ie fortschreitende Abnahm e des S-Geh. in  der
artigen MM. läßt sich  durch die Um wandlung des S in  lösl. E isen- u . Am m onsalze er
klären , die dann vom  Regenwasser ausgew aschen werden. (J. U sines Gaz 71. 142. 
15/10. 1947.) F . S c h u s t e r .  8172

Je. W. R oginskaja, Über die chemische Zusam m ensetzung des Säureanteiles des 
Holzgeneratorgasteeres. Unters, eines durch trockene D est. von 80%  N adelholz u. 20% 
Laubholz industriell gewonnenen Teeres auf n ich t flüchtige organ. Säuren ergab bei 
Anwendung eines üblichen Analysenganges (m ehrfache E xtraktion  m it 2% ig. NaOH, 
W asserdam pfbehandlung, E xtraktion  m it A e., D urchleiten  von  CO», Eindampfen, 
E xtraktion  m it A ceton u. Ansäuern) keine zuverlässigen R esu ltate . Es gelang nur, 
H um insäuren  in  einer Menge von  2,1%  des Ausgangsteeres nachzuw eisen. Durch 
spezielle Unterss. hingegen konnten 2,5%  an Uronsäuren der a llg . Form el C6H 10O7, 
in  der H auptsache tx-Galakturonsäure, iso liert werden u. ca. 2%  einer Säure der Formel 
C20H 34O2, F. 177— 178°, [a ]D20 =  + 3 2 ,5 6 ° , bei der es sich um  Telrahydroabielinsäure  
handeln dürfte. (JKypHan IIpHiuiaflHOfi X h m h h  [J. appl. Chem .] 20. 564—73. 
J u n i 1947. H olztechn . K irow-A kad.) U lm a n n . 8178

M. I. Ssubbota, K om plexe Untersuchung der Gründe der Saisonabhängigkeit der A n 
gaben über Bodengase. Der A nteil der schweren nichtbrennbaren T eile  von  Boden-
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gasen schwankt m it der Jahreszeit infolge von Schwankungen in  der H äufigkeit u. 
der T ätigkeit der Bodenbakterien. Es ist schwierig, die Beziehung zwischen diesen  
nichtbrennbaren Gasen (Stickoxyden) u. tieferliegenden erdölführenden Schichten zu 
erklären. Es können vielleich t die K W -stoff-Gase dieN ährquelle unbekannter Bakterien  
se in , oder die KW -stoffe verstärken die T ätigkeit der denitrifizierenden Bakterien  
unter Bldg. von  Stickoxyden, oder KW -stoff-Bakterien nutzen bei O-Mangel N -O - 
haltige Salze als 0 - Quelle unter Entw . v o n N 20  aus. (He<J)TflHoe X o s h ö c t b o  [P etrol.- 
W irtsoh.] 25. Nr. 7. 13— 17. Juli 1947.) J. S ch m id t. 8186

W . G. W assiljew, I. W. W yssotzki und F. M. Pantelejew, Das Artschedaer Gas
vorkommen. D as ca. 180 km  nordwestlich von Stalingrad liegende Gebiet von Artscheda 
ist reich an Gasvorkommen. Bei einer Bohrtiefe von 300—600 m ausströmendes Gas 
hat die Zus.: 9 6 ,4 4 -9 8 ,64(%) CH4, 0 ,7 8 -0 ,6 5  C2H 6, 0 ,3 0 -0 ,3 3  C3H 8, 0 ,3 0 -0 ,2 5  C4H 10, 
0 ,4 8 —0,33 C6H 12 u . höher, 0,50 CÖ2 +  H 2, 1,0 N 2. D ie Gesamtausbeute einer Bohr-
ste lle  beträgt bei einem Druck von 38 at 350—400000 m 3 je Tag. D ie ersten Erdöl
tropfen zeigten sich bei 444—446 m. Eine besondere Bedeutung kommt den 2000  m 
tie f liegenden Devonschichten zu. (He(j)THHOe Xo3HfiCTBO [Petrol.-W irtsch.] 25  
Nr. 6 . 17—23. Juni 1947.) T ro f im o w . 8186

G. K. M aximowitsch, Z u r M ethodik der Berechnung von Pelroleumvorräten. Vf. legt 
der Berechnung von Petroleumvorräten die allg. F oim el: V =  F  • h • n ■ m zugrunde, 
in  der V industrielle Petroleumvorräte in der Schicht, F  Fläche der erdölhaltigen 
Schicht, h  Stärke der Schicht, n Porosität der Kollektoren, m Ausnutzungs- 
koeff. des porösen Raumes bedeuten. Durch prakt. Rechenbeispiele wird die Anwen
dungsm öglichkeit der Formel erläutert. (HeijiTHHOe X03HÜCTBO [Petrol.- 
W irtsch.] 25. Nr. 5. 29— 37. Mai 1947.) T ro f im o w . 8188

Ss. F. Fedorow, Einige Gesetzmäßigkeiten der geologischen S truk tur und der E nt
stehungsbedingungen von Erdöl- und Gaslagerstätten im  Ural-Wolgagebiet. Vf. g ib t einen  
Überblick über die geolog. Struktur des nordöstlichen, im Molotow-Gebiet gelegenen 
u. des zentralen, im Südosten der Tataren-SSR gelegenen Teiles des großen erdöl- 
führenden Ural-W olga-Gebietes, sowie eine Analyse der Entstehungsbedingungen für 
die Erdölvorkommen. Es wird auf die wichtige Rolle des Bodenwassers bei Ent
stehung u. Zerstörung von Erdölvorkk. (Auswaschen, Verdrängen des Öls) hin
gewiesen. (ll3BecTHH AicageMHH HayK CCCP. CepuH reoJiornnecKaH [Bull. 
Acad. Sei. Ü R SS, Sdr. göol.] 1947. Nr. 5. 121—30. Sept./Okt.) L e u t w e in .  8188 

Ss. I. Mironow, Erdölvorkommen im  Ural-Wolga-Gebiet und Aufgaben ihrer 
weiteren Erforschung. Nach einem  geschichtlichen Überblick über die Entdeckung u. 
Erforschung der E rdölvorkk. im Üral-W olga-Gebiet bespricht Vf. die Ergebnisse 
der geochem. Unterss. u. system at. Schürfungen, welche die westliche Ausbreitung 
erdölführender Schichten bis in die balt. Provinz hinein vermuten lassen, u. gibt H in 
weise für die weitere Erforschung des Gebietes. (ÜBBecTHH AKageMHH HayK CCCP. 
CepHH reoJioriraecKaH [B ull. Acad. Sei. U R SS, S6r. göol.] 1947. Nr. 5. 113—20. 
Sept./O kt.) L e u t w e in .  8188

Ss. L. Sakss, Ausw ahl und Untersuchung von Bohrkernen a u f Wasser- und Petroleum- 
Sättigung. Um  ein genaues dBil über die Schichtführung zu erhalten , wird vorgeschlagen, 
Kerne m it 8 —10 cm Durchmesser u. von 15—20 cm Länge für die Unters, zu verwen
den. Für die B est. des Öl- u. Wassergeh. im Bohrkern werden drei Methoden angeführt. 
Diese kann erfolgen durch therm. Dest. der Probe in einer Retorte bei Tempp. bis 1000°, 
durch Abtreiben des Öles u. W. m it heißer Luft oder durch gleichzeitige Dest. des W. 
u. E xtraktion des Öles m it Bzn. m it Kp. 95—110°. D ie letzte Meth. ist die einfachste 
u. g ib t die genauesten Ergebnisse. Es wird eine W .-Bestimmungsapp. nach D e a n  u. 
S t a r k  verwendet, wobei die Probe in einer Extraktionshülse im Kolbenhals befestigt 
ist. E inwaage 100 g. (Hecjmmoe X o 3 H ü c tb o  [Petrol.-W irtsch.] 25. Nr. 6 . 24—30. 
Juni 1947.)   T ro f im o w . 8188

* Imperial Chemical Industries Ltd., Leslie Marshall Clark und Philip Hamer, K lärung  
von A bflüssen der Kohlenwäsche. D ie in den Waschwässern der Kohle suspendierten 
mineral. Bestandteile werden mit einer Na-Pektat-Lsg., zweckmäßig unter Zusatz einer 
als Beschleuniger dienenden A l2(S 0 4)3-Lsg., zum Koagulieren gebracht. Auf 1 000 000 
(Teile) W. sollen 0,5— 5 festes N a-Pektat u. 5— 50 A12(S 0 4)3-1 8 H 20  entfallen, doch 
können bei höherem  Geh. des W . an festen Stoffen bis zu 100 N a-P ektat angewandt 
werden. D as behandelte W ., dessen p H-Wert z. B. 6,2 oder 6,7 beträgt, kann man zu 
erneuter W äsche benutzen oder in  die Flußläufe ableiten. (E. P. 591 507, ausg. 20 /8 .
1947.) N o u v e l .  8135
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N. V. de B ataafsche Petroleum  M ij., N iederländisch-Indien, E ntfernung  von CO 
aus Gasen durch k ata ly t. Um w andlung in  C 0 2 u. H 2 m ittels W asserdam pf, gek . durch 
die Anwendung von K atalysatoren, die Cu, MgO u. A120 3 en thalten , u. von  unterhalb  
ca. 400° liegenden Temperaturen. —  H erst. des K atalysators: Gleiche Voll, von  0,33- 
m ol., wss. Cu-, Mg- u. A l-N itrat-L sgg. werden gem ischt, m it 16% ig. N aO H  gefä llt, der 
N d. filtr iert, gewaschen, getrocknet, zu P astillen  geform t u. 2 Stdn. hei 260° m it H 2 
reduziert. D ann le ite t  man über 40 cm 3 des K atalysators in  der Stde. 5 L iter eines aus 
4,5(% ) C 0 2, 1,3 O lefinen, 1 0 2, 19,5 CO, 53 H 2, 12 gesätt. K W -stoffen , 8,7 N2 bestehenden  
Gasgem isches zusam m en m it 4 g W asserdam pf bei 259°. CO-Geh. des abziehenden  
Gasgem isches: 0,46% . (F. P. 928 852 vom  7 /5 . 1946, ausg. 10/12. 1947.) D o n le .  8165

Société Lyonnaise des Eaux et de l ’É clairage, iibert. von: Jean Duham el, Ent
schwefelung von Leuchtgas. D as Gas wird durch eine a lkal. Lsg. eines N ilrosoferricy- 
anids ge le ite t, wodurch der darin enthaltene H 2S absorbiert wird. Aus dieser Lsg. wird 
freier S in  gu t filtrierbarer Form  durch O xydation  m it L uftsauerstoff abgeschieden. 
D ie K onz, der Lsg. so ll 1— 30%  betragen, ihre A lkalitä t wird durch Zusatz von Alkali- 
hydroxyden, Carbonaten, P hosphaten oder von  Organ. B asen  auf 7,5— 8  eingestellt. 
(F. P. 918 850 vom  18/8. 1943, ausg. 19/2. 1947.) K a l i x .  8173

Thermoid Co., Trenton, N . J ., übert. von: Adelbert M. Graham, Paulding, O., 
V. St. A ., Schulzüberzüge fü r  Bohrröhren zu m  B ohren a u f  ö l ,  zäh u. w iderstandsfähig  
gegen Verschleiß u. Zerreißen, werden hergestellt durch spiralförm iges Um w ickeln eines 
Lochdorns m it dünnen Schichten von  K autschuk. A uf d iese  W eise wird auf dem  m it 
einer Specksteinlsg. um gebenen Lochdorn bei höheren Tem pp. e in  K autschukzylinder  
gebildet, der sich beim  A bkühlen zusam m enzieht. D ie A ußenseite dieses Zylinders 
wird m it einem  feuchten Stoffband um w ickelt, so  daß er unter D ruck steh t u. beim  
V erdunsten des W. während der anschließenden V ulkanisierung schw indet, wodurch 
die Verdichtung erhöht wird. D ie  so geb ildeten  Z ylinder w erden nach dem  Vulkani
sieren in  geeignete Längen geschnitten . B ei der Verwendung d ieser Schutzüberzüge 
is t  es üblich, ihren Durchm esser beträchtlich  über das D oppelte des n. zu erweitern. 
E in  als B eispiel dargestellter Überzug besteh t aus etw a 30 sehr dünnen Schichten. — 
Zeichnungen. (A. P. 2 433 042 vom  22/4. 1941, ausg. 23/12. 1947.) H a t jg . 8191

Sun Oil Co., Philadelphia, P a ., übert. von: W ilmer E. McCorquodale jr., Ardentown, 
D el., und Lloyd G. M agill, Chester, P a ., V. S t. A ., Destillieren von Rohpetroleum. Das 
Rohöl wird in  mehreren W ärm eaustauschern m it einem  Seitenstrom -G asöl u. -Naphtha 
vorerhitzt. D as Rohöl wird durch A ustausch m it den  Fraktionierböden w eiter erhitzt 
u. die leich ten  K W -stoffe werden abgetrennt. D as restliche R ohöl wird in  einem  Ofen 
erh itzt u. gelangt in  den unteren T eil eines Fraktioniergefäßes, v o n  w elchem  die oben 
benutzten Seitenstrom -G asöle u. -N aphtha abgezogen werden. D ie  oben abgetrennten  
le ich ten  K W -stoffe werden kondensiert u. gelangen danach in  den  oberen T eil des Frak
tionierturm es. Dadurch, daß die niedrigsd. A nteile  von  vornherein  entfernt werden, 
bevor die eigentliche Erhitzung sta ttfin d et, u. durch den  Zusatz der leich ten  Anteile 
im  oberen Fraktionierraum  wird eine große D urchsatzm öglichkeit an  Öl geschaffen. 
— Zeichnung. (A. P. 2 426 110 vom  14/10. 1942, ausg. 19/8. 1947.) M. F. M ü l l e r .  8193

Phillips Petroleum Co., D el., übert. von: Jesse A. Guyer und Lawrence G. 
Molique, B artlesville , O kla., V. S t. A ., Mehrschichtige K atalysatorkam m er  für die 
k a ta ly t. Um w andlung von  K W -stoffen , in  welcher die K ata lysatorsch ich ten  getrennt 
voneinander untergebracht sind u. unabhängig voneinander beliebig ersetzt werden 
können. D ie K atalysatorkam m er b esitz t einen äußeren Iso lierm antel u. eine innere 
feuerfeste A uskleidung aus einem  Gem isch von  S i0 2, A120 3, F e20 3, FeO , CaO u. T i0 2. 
Hierfür sind folgende Gew.-%  angegeben: 5 0 ,6 1  S i0 2, 3 1 ,0 6  A120 3, 3 ,7 6  F e20 3, 2 ,7 3  FeO,
1 0 ,0 8  CaO u. 1 ,9 4  T i0 2. —  2 B la tt  Zeichnungen. (A. P. 2 431 803  vom  2 4 /4 .  1943, 
ausg. 2 /1 2 . 1 9 4 7 .)  M . F . M ü l l e r .  8197

* Standard Oil Developm ent Co.,übert. von  Donald L. Campbell.-Kontrolle wntf Rege
lung der Mengen des flüssigen K atalysators und  der Kohlenwasserstoffe bei der katalytischen  
Um wandlung von Kohlenwasserstoffen durch einen Venturimesser. Der App. regelt den 
Zufluß des K atalysators in  das R eaktionsgefäß, w elches m it dem K W -stoff-D am pf- 
u. K atalysatorgem isch beschickt ist, u. g esta ttet einen konstanten Zufluß der dam pf
förmigen K W -stoffe durch den M ischer für den K atalysator u. die Ö ldäm pfe, deren 
M engen aufeinander abgestim m t werden. (A . P. 2 424 i4 7 , ausg. 1 5 /7 . 1 9 4 7 .)

M. F . M ü l l e r  8197
Standard Oil Developm ent Co., V. S t. A ., Katalytische Umsetzungen in der D a m p f - 

oder Gasphase, bes. beim  Cracken u. bei der Dehydrierung  von K W -stoffen , wobei der K a ta 
lysator sich in  feiner Verteilung befindet u. Vorsorge getroffen wird, daß m it den aus dem



1947 Hxix- B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . E. 153

Reaktionsraum  abziehenden Gasen u. Däm pfen m öglichst wenig K atalysatorm atcrial 
weggeführt wird. Das gas- oder dam pfförm ige KW -stoff-Prod. wird von unten nach 
oben durch die K atalysator- u. Reaktionskam m er hindurchgeführt u. bringt dabei 
die feinen K atalysatorteilchen in  einen aufgelockerten, fein  verteilten  Zustand. Über 
der K atalysatorsch icht befindet sich in  der Reaktionskam m er ein  hoher, freier R aum 
in  welchem  der größte Teil der feinen K atalysatorteilchen  von  den nach oben ström en, 
den Gasen u. dam pfförm igen Prodd. getrennt wird. D ieselbe Einrichtung is t  auch in  
der Regenerierkam m er getroffen, wo durch den K atalysator ein  Gas- u. Dam pfstrom  
hindurchstreicht. Zur Verm eidung des Ablaufs einer Sekundärrk. in  dem hohen freien  
Raum  über der K atalysatorschicht sowohl in  der R eaktions- als auch in der Regenerier
kammer wird in  den oberen freien  Raum  der Reaktionskam m er ein  K W -stoff-öl in  
feiner Verteilung als K ühlm edium  für die abziehenden Gase u. Däm pfe eingespritzt. 
Ebenso wird in  den  heißen Regeneriergasstrom  nach dem  Verlassen der regenerierten  
K atalysatorsch icht im  Regenerator ein  K ühlgas e ingele itet, um eine weitere sek. Ver
brennung oberhalb der K atalysatorschicht zu verm eiden. —  Zeichnung. (F. P. 918 444  
vom 6 /1 2 . 1 9 4 5 , ausg. 7 /2 . 1 9 4 7 .) M . F . M ü l l e r .  8197

Standard Oil Development Co., V. S t. A ., übert. von: Robert W. Krebs, Katalytisches 
Crackverfahren fü r  Kohlenwasserstoffe, wobei der größte Teil der KW -stoff-Däm pfe 
direkt aus der Rk.-Zone abgetrennt u. gesondert davon der in  feiner Verteilung 
u. in  einem  fließenden Zustande sieh befindliche K atalysator im  Gemisch m it KW - 
stoff-D äm pfen abgezogen u. in  eine Trennzone g e le ite t wird. D ie Trennung findet in  
einem  Zylindr. Cyclon unter verm indertem  Druck u. unter Z uleiten eines Gasstromes 
s ta tt , wodurch der K atalysator in  eine wirbelnde Bewegung kom m t u. die Abtrennung 
der K W -stoff-Däm pfe erleichtert wird. D ie K W -stoff-Däm pfe werden entweder in eine  
Fraktionierkolonne ge le ite t oder in die Rk.-Zone zurückgeführt. Der abgetrennte  
K atalysator w ird regeneriert u. in  die Rk.-Zone zurückgeleitet. — Zeichnung. (F. P. 
917 870 vom  2 1 /1 1 . 1 9 4 5 , ausg. 2 3 /1 . 1 9 4 7 . A. Prior. 3 0 /1 2 . 1 9 4 4 .)  M . F . M ü l l e r .  8197

Shell Development Co., Joseph B. W yman und Henry D. Loeb, V. St. A ., K a ta ly 
tische Spaltung von Kohlenwasserstoffen nach dem F luidifikationsverfahren. Man setzt  
die App., in der sich eine m it dem Reaktionsraum  direkt verbundene Fraktionierkolonne 
befindet, in  der W eise in  Gang, daß man den Reaktionsraum  durch E inleiten von  
heißer Luft u. die K olonne durch E inleiten heißer, 0 2-freier Verbrennungsgase anheizt, 
diese Gase als gem einsam en Strom an einem  zwischen den beiden App.-Teilen befind
lichen Punkt abzieht u. die Heizung so lange fortsetzt, bis die Tempp. genügend hoch 
sind, um die Einführung von überhitztem  Dam pf ohne merkbare K ondensation von  
W. zu gestatten . Der Dam pf wird dann m it den Verbrennungsgasen entfernt u. die 
App. mit gasförm igem  K W -stoff u. Dam pf gereinigt. —  Beispiel, Vorrichtungen. 
(F. P. 928 900 vom  29 /5 . 1946, ausg. 10/12. 1947. A. Prior. 1 /6 . 1945.) D o n le .  8197

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigs
hafen a. Rh-, K atalytische Spaltung von Kohlenwasserstoffen, w ie Mineralölen, Teeren 
u. ihren D estillations-, E xtraktions- u. Druckhydrierungsprodd., sowie gasförmigen 
KW -stoffen. D as Vol. des K atalysators, den man durch den Reaktionsraum  führt, 
ist m indestens so groß (vorzugsweise 5— 25mal größer) wie das Vol. des Spalt
materials in  fl. Zustand, das man in der gleichen Zeit durchsetzt. Das Material wird vor 
der Spaltung in  2 oder mehrFralctionen, die verschieden leicht spaltbar sind, zerlegt; die 
am schwersten spaltbaren Fraktionen werden nahe dem E intrittsort des K atalysators, 
die leichter spaltbaren an von dieser Stelle mehr oder weniger w eit entfernten Punkten  
in die R eaktionskam m er eingeführt. Der Transport des K atalysators erfolgt z. B. m it 
archimed. Schrauben, Förderbändern oder dgl. D ie leicht spaltbaren Fraktionen können  
zusammen m it verdünnenden Gasen, wie H2, W asserdampf, N 2, C 02, W assergas, am  
entgegengesetzten Ende zugeführt u. die gesam ten Reaktionsprodd. in  der M itte der 
Reaktionskam m er abgezogen werden. (F. P. 924 342 vom  22/3. 1946, ausg. 1 /8 . 1947.)

D o n l e . 8197
* Standard Oil Developm ent Co., übert. von: ChrrlesE. Jahnig, Verfahren und Vor

richtung zur Abtrennung von flüssigen Katalysatoren aus der Kohlenwasserstoffum wand
lung von  dem  dam pfförm igen K W -stoff-M aterial. Der von der Umwandlungszone  
kommende K ata lysator  gelangt in  den unteren Teil einer Trennungszone zum Ab
streifen, in  der ein Abstreifgas den K atalysator von unten nach oben im  Gegenstrom  
durchstreicht. Gegebenenfalls wird der K atalysator noch in  einer zweiten Stufe mit 
dem Abstreifgas behandelt. D ie dabei abgeführten K W -stoffe werden dem ctrom, 
welcher im oberen Teil der Reaktionszone entweicht, zugeführt. ( A. P. 2 425 808, 
ausg. 1 9 /8 . 1 9 4 7 .)  M. F . M ü l l e r .  8197
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Cie. Française des Procédés Houdry, Frankreich (Seine), Frank W illiam  Rose und 
Frederick W alter Steuber, V. St. A ., K atalytische Spa ltu n g  von Kohlenwasserstoffen, 
besonders von höhersiedenden und  schwer verdampfbaren Erdölfraklionen  in  Ggw. eines 
esten , fließenden K ata lysators u. in  kontinuierlichem  D urchsatz durch eine Um
wandlungszone, dad. gek., daß man die vorgeheizten K W -stoffe zunächst m it einer 
inerten, ebenfalls fließenden Substanz (I) in Berührung bringt, deren Temp. höher 
als d ie der K W -stoffe is t , so daß e in  direkter W ärm eaustausch erfolgt. D ie  nun auf 
Spalttem p. befindlichen K W -stoffe, die n icht von  A sphaltbestandteilen  befreit zu 
werden brauchen, werden dann in  der Um w andlungszone m it dem  K atalysator ver
m ischt, der z. B. von  oben nach unten rieseln kann. A ls Substanzen I verwendet man 
Stoffe von  hoher spezif. W ärme ( >  0,15), die gegenüber Tem pp. von  mehr als 600° 
beständig sind u. zweckm äßig auch eine ziem lich hohe D . aufw eisen, z. B. Oxyde von 
M etallen der 2.— 4. Gruppe des Period. Syst., bes. geschm olzenen Quarz, Z r0 2, Sand; 
freie M etalle (sow eit sie k a ta ly t. nur mäßig wirksam  sind); S ilicate, Carbide, calcinierte 
M ineralien, seltene Erden, vulkan. G estein usw. N ach dem  A ustreten aus der Spaltungs
zone werden K atalysator u. I nach physikal. M ethoden voneinander getrennt, etwa 
durch Sieben nach ihren verschied. Korngrößen, unter Benützung ihres verschied., 
ferrom agnet. Verh. u. dgl. Der K atalysator wird für sich  regeneriert u. I durch Ab
brennen von den koksartigen Ablagerungen befreit. —  Vorrichtung. (F. P. 929 006 
vom  13/6 . 1946, ausg. 15/12. 1947. A. Prior. 14/6. 1945.) D o n le .  8197

Filtrol Corp., übert. von: W right W. Gary, Los A ngeles, Calif., V. S t. A ., K ata ly
tisches Crackverfahren m it feinkörnigen suspendierten K atalysatoren, welche frei von 
solchen T eilchen sind, d ie eine F ein h eit von  weniger a ls 20 ß  besitzen. D as Gemisch 
von  Öl m it K ata lysator  wird in  einer Rohrschlange auf Cracktem p. erh itzt u. danach 
in  eine dam pfförm ige F raktion u. in  eine fl. katalysatorhaltige  F raktion  getrennt. Der 
K atalysator wird von  dem  fl. A nteil getrennt u. in  einen R egenerierofen, z. B. in  einen 
ÜERRESHOFF-Ofen g e le ite t u. dort unter Z uleiten  von  sau erstoffh a ltigen  Gasen ab
gebrannt. D ie G eschwindigkeit der Gase in  dem  Ofen wird so hoch gehalten , daß die 
feineren K atalysatorteilchen  von  weniger als 20 ß  dabei fortgeführt w erden u. lediglich 
K atalysatorteilchen  von mehr als 20 ß  Zurückbleiben. L etztere  w erden nach dem 
Regenerieren in  d ie Crackzone zurückgeleitet. (A. P . 2 432 744 vom  23/1. 1943, ausg. 
16/12. 1947.) M. F. M ü l l e r .  8197

Filtrol Corp., übert. von: W right W. Gary, Los A ngeles, und Robert B . Secor, South 
G ate, C alif., V. S t. A ., K ata ly tisches Cracken von Petroleum kohlenwasserstoffen  bei 
900— 1000° F  (482— 538° C) m it einem  akt. T onkatalysator, w elcher erhalten  wurde 
durch Säurebehandlung eines m it Säure aktivierbaren Tones, welcher m it Mineralsäuren 
basenaustauschbare Ionen enthält. D urch die Säurebehandlung wird der A l20 3-Geh. 
in  dem  Ton verringert u. die k a ta ly t. W irksam keit erhöht. D anach wird der Ton mit 
N H 4-OH behandelt, um  den titrierbaren  Säuregeh. des Tons zu verringern u. NH 3 in 
eine basenaustauschbare Form  überzuführen. —  Zeichnung. (A. P. 2 432 746 vom 
7/2. 1944, ausg. 16/12. 1947.) M. F. M ü l l e r .  8197

Shell Developm ent Co., übert. von: Bernard S. Greensfelder und Stanley Z. Perry, 
V. St. A ., Verfahren zum  katalytischen Cracken von K ohlenwasserstoffölen. D iese  werden 
zunächst auf 370-—440° vorgew ärm t u. dann m it dem  feinpulverigen  K atalysator, 
z. B. aus syn thet. S i0 2-Al20 3 -Z r02, gem ischt. D as Cracken wird bei 650— 760° durch
geführt. Der teilw eise verbrauchte K ata lysator wird ununterbrochen aus der Reaktions
kammer abgeführt u. m it einem  Strom  eines te ilw eise  gebrauchten Regeneriergases 
in  die Regenerierkam m er ge le ite t, wo die auf dem  K ata lysator  niedergeschlagenen 
K ohleablagerungen durch Verbrennen en tfern t werden. D ie  Regenerierung geschieht 
unter K ühlung. —  Zeichnung. (F. P . 917 806 vom  22/10. 1945, ausg. 22/1. 1947. A. 
Priorr. 17/7. 1944 u. 6/4. 1945.) M. F. M ü l l e r .  8197

Standard Oil Developm ent Co., V. S t. A ., Regenerierung von Crackkatalysatoren. 
Zur Verbrennung der auf K atalysatoren, w ie S ilicagel, während des Crackens nieder
geschlagenen C-Verunreinigungen, ohne daß dabei so hohe Temp. au ftreten , daß der 
K atalysator dadurch inak tiv iert wird, suspendiert m an denselben fe in verteilt in  einem 
Gas u. g ib t nur so v ie l 0 2 hinzu, daß nur e in  T eil des C verbrannt w erden kann. Dann 
wird das Reaktionsgem isch in  eine K ühlzone gele ite t, wieder m it einer zur vollständigen  
Verbrennung des restlichen C ungenügenden 0 ,-Menge gem ischt u. verbrannt u. aber
m als gekühlt. D ieser R eaktionscyclus wird solange w iederholt, bis a lle  C-Verunreini
gungen verbrannt sind. (F. P. 918 388 vom  4/12. 1945, ausg. 6/2. 1947.) K a l i x .  8197 

Standard Oil Developm ent Co., D e l., übert. von: Charles W. Tyson, Summit, 
N. J ., V. S t. A ., Regenerieren von Katalysatoren fü r  die KohlenwasserstofjU mwandlung,
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bes. zum Cracken  vonK W -stoffen . D ie Zu behandelnden K W -stoffe werden in  Dam pf - 
form  m it dem  fein verteilten  Craekkatalysator in  innige Berührung gebracht u. dabei in  
Aufwärtsbewegung durch die Behandlungszone geleitet. E in  Teil der am  B oden der R e
aktionskam m er angesam m elten K atalysatorm asse wird fortlaufend abgetrennt u. zur R e
generierkam m er g e le ite t. Der K atalysator enthält noch beachtliche Mengen von dam pf
förm igen Um wandlungsprodd. u. von festen  brennbaren kohligen Niederschlägen. D ie  
K atalysatorm asse wird in  der Regenerierkolonne von oben nach unten hindurchgeleitet, 
während e in  Luftstrom  vom  B oden her in  solcher Menge entgegengeführt wird, daß der  
Sauerstoffgeh. n icht ganz ausreicht, um  die kohligen Ndd. auf dem K atalysator zu ver
brennen. D ie Verbrennungsgase werden aufwärts durch die Verbrennungszone gele itet u. 
reißendabeid ie  anhaftendenKVV-stoff-Dämpfe m it. Der K atalysator gelangt vonhier in  
eine zw eite Regenerierzone, wo m it überschüssiger L uft die restliche Kohlenstoffm enge  
durch Verbrennen aus der K atalysatorm asse entfernt wird. Von hier gelangt der re
generierte K atalysator in  die Um wandlungszone Zurück. —  Zeichnung. (A. P. 2 428 691 
vom  10/6. 1944, ausg. 7/10. 1947.) M. F. M ü l l e r .  8197

* Texas Co., übert. von: Charles E. Moser, Behandlung von Crackkalalysatoren nach 
dem Regenerieren  m it einem Olefin, z. B. Propylenen  oder B utylenen, vor der W ieder
verwendung. —  E in Gasöl (Kp. 500— 700° F  [260— 371° C]) wird verdam pft u. mit 
einem  Um w andlungskatalysator bei 900— 1000° F  (482— 538° C) zusammengebracht. 
Dabei werden 2,2 Vol. fl. Gasöl auf 1 Vol. K atalysator verwendet. Behandlungsdauer 
4 Stunden. Verwendet man dazu einen Crackkatalysator ohne Propylen Vorbehandlung, 
so erhält m an ein Gasolin m it der Octanzahl 80,8 u. m it Propylenvorbehandlung ein 
Gasolin m it der Octanzahl 82,3. —  D ie Olefinbehandlung des K atalysators besteht im  
(Durchleiten eines Stromes von Propylengas etwa 30 Min. lang bei 900— 1000° F  
482— 538° G). (A. P. 2 425 482, ausg. 12/8. 1947.) M. F. M ü l l e r .  8197

Standard Oil Development Co., V. St. A ., Verfestigung ölartiger Treibstoffe durch  
Zusatz von Seifen. A ls Stabilisierungsm ittel werden geringe Mengen einer sulfonierten 
organ. Substanz, z. B. von sulfoniertem  Sperm acetiöl (I), verwendet. —  Man m ischt 
2 ,0 4 1 k g  Fettsäuren aus hydriertem  Fischöl, 1,020 kg Holzharz u. 0,090 kg I, rührt die 
Mischung in 56,78 Liter eines Erdölbenzins ein, neutralisiert m it 1,134 kg einer 50%ig. 
NaO H . H altbare, gelartige Masse. (F. P. 920 696 vom  25/1. 1946, ausg. 15/4. 1947.)

D o n l e . 8211
Soc. ISlisee Duhamel & Fils, Frankreich (Nord), Erleichterung der Em ulgierung von 

Anthracenölen, dad. gek., daß man durch inniges E inm ischen anderer Stoffe die DD. 
der F l. einerseits u. der suspendierten Teilchen andererseits einander nähert. Verwendet 
man etwa für die Em ulsion in  W. m it H ilfe von wenig N a2C 0 3 10 (Teile) Olein u. 90 An- 
thracenöl, so kann man die D. des Ganzen auf 1 einstellen u. dann für die festgelegte 
Verdünnung die M engenverhältnisse aus der Beobachtung des steigenden oder sinkenden  
Rahmes bestim m en. Em ulgierm ittel, w ie Sulforicinat, beeinflussen die D. der KW -stoffe 
wenig. —  M ineral. Spindelöl kann m it Anthracenspindelöl verm engt werden usw. 
(F. P. 920 781 vom  10/10. 1945, ausg. 17/4. 1947.) D o n l e .  8217

Standard Oil Development Co., V. St. A ., Schmieröl, bestehend aus einem Gemisch 
von M ineralschmierölen  m it einem  öllösl. M ischpolym erisat von Styrol u. einem  Olef in, 
welches an den Enden der K ohlenstoffkette konjugierte Doppelbindungen besitzt. —  
Geeignete Ausgangsstoffe für die M ischpolymerisate sind Styrol, p-M ethylstyrol, 2.4- 
D im ethylstyrol, p-Ä thylstyrol. Von Olefinen sind genannt: 1.3-Butadien, 2.3-Di- 
m ethyl-1.3-butadien, Isopren, 2-Butyl-1.3-butadien, 2-Chlor-1.3-butadien. — 2% eines 
M ischpolymerisats aus Styrol u. 2.3-D im ethylbutadien  werden einem  Mineralschmieröl 
zugesetzt. —  50 (g) Isopren  u. 50 <x-Methyl-p-methylstyrol werden in  200 g einer wss. 
Lsg. von Na-Oleat em ulgiert u. in Ggw. von 0 ,2  g K-Persulfat u. 0 ,6  g Dodecylm ercaptan  
polym erisiert. D avon werden 2% einem  M ineralschmieröl zugesetzt. (F. P. 918 765 
v o m  12/12. 1945, ausg. 18/2. 1947.) M. F. M ü l l e r .  8221

C. C. W akefield & Co. Ltd. und Elliott Alfred Evans, England, Zusätze zu Schm ier
mitteln, besonders Hochdruckschmierölen, bestehend aus Chinonen u. ihren Derivv., z. B . 
p-Chinon, D i-, T ri-, Tetrachlor-, Dimethoxydichlor-, D ioxydichlor-, D icyandichlor-, 
Tetraäthylmercapto-p-ehinon, p-Chinonmono- oder-dichlorimin, in Mengen bis ca. 2 Gew.- 
%. Sind diese Verbb. in den Ölen nicht hinreichend lösl., so setzt man sie als Lsgg. oder 
Dispersionen, z. B. in Cyclohexanol usw., zu. Außer den Chinonen können auch noch 
organ. S-Verbb., w ie Mercaptane, Bisulfide, Thiocyanate, Thioäther; ferner Metall- 
verbb.; A ntioxydantien , w ie tert. Butylkresol; Korrosionsschutzm ittel, w ie Mercapto- 
benzothiazol, usw. m itverwendet werden. (F. P. 929 470 vom  19/6. 1946, ausg. 29/12. 
1947. E. Priorr. 8 /1 . u. 2 1 /8 . 1941.) D o n l e .  8221
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N. V. de Bataafsche Petroleum  Mij., H olland, Herstellung von Schm ierm itteln  u n i  
Zusätzen zu solchen. Arom at. Verbb., die eine oder mehrere polare Gruppen, z. B. 
OH- oder COOH-Gruppen en thalten , werden zusam m en m it einem  Überschuß an 
Verbb., die eine aliphat. Doppelbindung u. mehr als 4 C-Atome aufweisen, gleichzeitig  
einer alkylierenden u. polym erisierenden Behandlung unterworfen. A ls Ausgangs
stoffe eignen sich Benzylalkohol, Benzoe-, M andelsäure, Phenol, Salicylsäure  (I), Amino- 
phenol, N itronaphtha lin , N aphtha linsu lfonsäuren  u. ihre Gemische einerseits; Hexen, 
Decen, Cyclohexen, P ara ffinspa ltprodd ., A lly l-, Oleylalkohol, Öl-, L inolsäure, Acrolein, 
ungesätt. Ester aus Rüb- oder Sojabohnenöl andererseits, usw. D ie  Um setzung wird 
in  Ggw. von K atalysatoren, w ie A1C13, B F3, H F , oberhalb ca. 50° vorgenom m en; an
schließend können die Prodd. in M etallsalze, z. B . der 2., 3. u. 6 . Gruppe u. der Fe- 
Gruppe, übergeführt werden. —  E in  Gem isch aus I u. einer zwischen 30 u. 340° sd. 
Fraktion, die aus einem  D estilla t der in  Gasphase durchgeführten Paraffinspaltung 
stam m t, wird im  M engenverhältnis 1: 8 unter E in leiten  von BF3 auf 100° erhitzt, 
nach 2 Stdn. m it Dam pf, dann m it W . behandelt u. das v iscose Öl (SZ .  55) m it Ca (0 H )2 
neutralisiert. 4% des Prod. werden in  einem  Schm ieröl gelöst. —  Verwendung in 
Verbrennungsmotoren. (F. P. 929 275 vom  18/6 . 1946, ausg. 22 /12 . 1947. H oll. Prior. 
31 /7 . 1945.) D o n l e .  8221

N. V. De Bataafsche Petroleum  Mij., N iederländisch-Indien , Regenerierung ge
brauchter Schmieröle fü r  Verbrennungsmotoren. D ie ö le  werden bei Tem np., die oberhalb 
200°, aber unterhalb der Tem pp., bei denen eine nennenswerte Spaltung erfolgt, durch 
B auxit perkoliert. Dieser soll geringen Fe-G eh. haben u. w ird, wenn nötig, m it HCl 
vorbehandelt u. dann aktiv iert (m ehrstündiges E rhitzen auf 500°). —  Beispiele. (F. P. 
924 253  vom  20/3. 1946, ausg. 31/7. 1947. H oll. Prior. 21/3. 1945.) D o n l e .  8221

C. C. W akefield & Co., Ltd., England (Erfinder: E lliott Alfred E vans und John 
Scotchford Elliott), Verbesserung der Eigenschaften und  K orrosionsschutz von Schmier
m itteln, bes. für Brennkraftm aschinen, durch Zusatz eines Esters der phosphorigen Säure 
u. thiophosphorigen Säure. D iese E ster werden h ergestellt durch U m setzung einer 
m it einer OH-Gruppe substitu ierten  arom at. Thioätherverb, m it einem  Polysulfid. 
D ie Um setzungsprodd. enthalten  ein  oder mehrere S-A tom e u . ein oder mehrere P- 
A tom e im  M olekül. —  221 (g) PC13 werden in  500 ccm  CC14 u. 350 K resolgem isch gelöst 
u. 2 Stdn. unter HCl-Entw. erwärm t. N ach dem  A bkühlen wird eine Lsg. von 269 g 
Di-{3-carbom ethoxy-4-oxyphenyl)-thioäther  in  300 ccm  CC14 zugesetzt, u. nach Zusatz 
von 190 g Pyridin wird das Gemisch 15 Min. gelinde erwärm t u. über N acht stehen ge
lassen. Danach wird die Lsg. von  dem  kryst. salzsauren Pyridin getrennt, filtriert u. 
unter Vakuum  d est., wobei CC14 u. überschüssiges Pyridin entfernt werden. Der Rück
stand wird schließlich unter Vakuum  bei 110° erh itzt. Man erhält 650 g einer rötlich
gelben viscosen F lüssigkeit. Der R eaktionsverlauf wird durch die folgenden Glei
chungen wiedergegeben:

CH,

/ \

\ /

/ \
+  2 HCl

CH, CH,
CH,OOC COOCH,

\
H O - /  \ _ s — /  V o n' - o — p—  o— !

+
\ / Cl \ /

COOCH; COOCH,

+  2 HC

6 ,2 g  Thio-p-kresol werden in  eine Lsg. von  3,44 g PC13 in 30 ccm  B zl. eingetragen, u. es 
wird bis zur Beendigung der H Cl-Entw. erwärmt. Darauf werden 2,73 g p .p '-D io xy-  
diphenylthioäther  u. 3 g Pyridin zugegeben u. es wird 15 Min. erwärm t. N ach dem



1947 H X IX . B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . E. 157

Abkühlen wird filtriert u. destilliert. Der Reaktionsverlauf wird durch die folgenden  
G leichungen bezeichnet:

CH,

A
2 | | +  PCI,

\ /

H,C
\ / \

CH,
/ \ /

SH 01

+  2 HCl

/ y
I— S— P —  S—[ J +  HOo o OH

(

  P— 0 —i  >— S— <  >— O —P

c h , - /  / - s / /  \ s - /  y .

-CH,

-CH,

Aus o-Chlorphenol u. dem  Tetrasulfid  des p-tert.-Butylphenols en tsteh t ein Prod. der 
F orm el:

(CH,),C C(CH,),

/  S— S—S—/  \

! f 

5
IS

.

k
Ür

\ci
/

/ - \ _ o  /
\ _ /  ° \ /    p
/  \ - o /  \ _ /  0

\01

/ \
CI

\ / °  
p
\ _ n /

/ “ \
\  _ /

J\ _ )  
ICI

+  2 HCl

5,4 g Kresol werden in  eine Lsg. von 3,43 g PC13 in 30 ccm  B zl. eingetragen u. so lange 
erwärmt, bis die HCl-Entw. aufgehört hat. Danach werden eine Lsg. von 8,35 g D i- 
(3-carbomethoxy-4-oxyphenyl)-thioäther in 20 ccm  Bzl. u. 3,5 g Pyridin zugegeben u. 
es wird 15 Min. erwärm t. Man erhält eine gelbe halbfeste Masse. D ie Um setzung 
geschieht nach den Gleichungen:

CH,
I

/ \
I I: 
\ /

CH,
I

/ \

CH,
JA:

- O H +  PC I, ■

\ . ci

+  2 HCl

CH,
I

/ \

CH,
IA

I 1 -0 — P— o — l J 
\ /  I, \ /CI

COOCH, COOCH,
\ _  /

H O - /  / _ S ~ \  / - ° H  -9

/  V o
COOCH,

CH

C H ,-< ^  S/ ~ ° / /

+ h q

8,35 g Di-(3-carbomethoxy-4-oxyphenyl)-thioäther werden in 30 ccm  CC14 u. 2,5 g 
Pyridin gelöst, dazu wird eine Lsg. von 1,15 g PC13 in 10 ccm  CC14 gegeben. D as Ge-
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m isch wird 15 Min. erwärm t. Man erhält 7,6 g eines festen , gelben undurchsichtigen  
u. harten Prod. nach der folgenden Gleichung:

c o o c h 3 CO O CH 3

\ _  /
3 H O - /  / ~ S —  \  °H  +  PCla

C O O C F 3 COO CH 3

\ _  _ /

/  COOCH, COOCHä

 o - (  > - s - <  > - 0H +3flC1

\  COOCH,
\  \

D ie nach dem  Verf. erhaltenen Um setzungsprodd. dienen bes. zur Verbesserung der 
Schm ieröleigg. von paraffin. M ineralölen. Sie werden in M engen von  0,3 0,5%  zu
gesetzt. (F. P. 918 180 vom  1/12. 1945, ausg. 31/1. 1947. E . Priorr. 25/3. 1941 u. 25/3. 
1942.) M. F . M ü l l e r .  8223

— , Einsparung von Schmiermitteln. Hrsg. vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf: Verlag Stahleisen 
1947. (32 S.) DM2,25.

— , Petroleum Facts and Figures. JN"ew York: American Petroleum Institute. 1947. (136 S.) S 2 ,— .

XXIY. Photographie.
A. Engström und B. Lindström, Die photographische W irksam keit von Röntgen- 

strahlen von 2,5— 25 Ä  Wellenlänge. M essungen der photograph. Schwärzungskurven  
an Feinkornfilm en (Agfa Printon u. Ilford High R esolution) im  A-Bereieh von  2 ,5—25 A 
ergaben lineare Schwärzungskurven bis zu einer Schwärzung von  0 ,15  für a lle  4. Bei 
höheren Schwärzungen unterschiedliches Verh. der F ilm sorten u. A bhängigkeit von A. 
(Experientia [Schweiz] 3. 410— 11. 15/10. 1947. Stockholm , K arol. In st.)

W. M a ie r .  8598
Philip A. Friedeil, D as latente B ild . Ausführungen über die Experim entiertechnik  

bei Unterss. über das laten te B ild  u. ein ige A rbeitsregeln dazu, w ie z. B. A rbeiten in 
völliger D unkelheit, alleinige Verwendung von Em ulsionen, die absol. frei von  Sensibili- 
sierungs-, F ilter- u. Lichthofschutzfarbstoffen sind, usw. (Amer. Photogr. 41. Nr. 11. 
14— 15. Okt. Nr. 12. 14— 15. Nov. 1947.) K a l i x .  8598

W illiam  T. Sim pson, F arbstoffsensibilisierung von photographischen Em ulsionen  
und der Trip lettzustand. Auf Grund neuerer U nterss. wurde e in  E lektronenzustand in 
organ. Moll, aufgefunden, der m etastabil is t  u. unabgesätt. E lek tronen  enthält (Triplett
zustand). H ierauf wird e in  M echanismus der Farbstoffsensib ilisierung in  photograph. 
Em ulsionen begründet: B ei der A bsorption von  L ich t geht das von  dem  Bromsilber 
oberflächenadsorbierte Farbstoffm ol. über den angeregten S in glettzu stand  in  den 
Triplettzustand über. W egen der M etastab ilität kehrt das Farbstoffm ol. unter Abgabe 
der Energie an den B rom silberkrystall in  seinen G rundsinglettzustand zurück, wobei 
ein  E lektron aus einem  G itterbrom ion herausgeschleudert wird. D ieses E lek tron  wird 
entweder in  einer „ F a lle “  eingefangen oder kehrt in  eine der ursprünglichen ent
sprechende S te lle  unter Aussendung von L icht oder W ärm eentw. zurück. (J. ehem. 
P hysics 15. 414. Juni 1947. B erkeley, C alif., U niv. of California) H e l l m i g .  8604 

Ss. M. Ssolowjew und W. A. Sm irnowa, Z u r Frage der N a tu r der photographischen  
W irkung der Benzim idazole. Benzim idazol se lbst is t  fa st in a k t., dagegen is t  3-Nitro-
2-m ethylbenzim idazol e in  starker Stabilisator, noch stärker 5-N itrobenzim idazol. Die 
R eaktionsfähigkeit der Benzim idazole gegenüber Ag' steh t in  keiner B eziehung zu ihren 
bei Einführung in  die photograph. E m ulsion beobachteten photochem . W irkungen. 
Eine W echselwrkg. m it m etall. Ag is t  m it Sicherheit nicht erkennbar. D ie  W rkg. eines 
D esensibilisators beruht darauf, daß er den Farbstoff von der O berfläche des AgBr 
entfernt bzw. seine Adsorption verhindert, während ein Sensibilisator um gekehrt die 
Adsorption an AgBr entweder überhaupt nicht beeinflußt oder fördert. D ie  se lek tive
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W rkg. der B enzim idazolderiw . läßt sich am besten m it ihren Adsorptionseigg. erklären. 
(JKypHan IIpHKnaflHOfi X hmhh [J. appl. Chem.] 20. 439—48. Mai 1947. Moskau, 
K ino-Photo-Inst.) R. K. M ü l l e r .  8604

A. Hautot, D as Verteilungsgesetz der Bromsilberkörner in  den lichtem pfindlichen  
photographischen Schichten. Vf. s te llt  sich die Aufgabe, die s ta tist. Verteilung der A b
stände zwischen den Bromsilberkörnern an lichtem pfindlichen Schichten experim entell 
zu erm itteln . An H and von M ikrophotographien wird durch Auszählung der Brom 
silberkörner einer großen Zahl (etw a 600— 800) gleich großer Flächen (Maschen) die 
Statist. Verteilungsfunktion (Anzahl der Maschen, die auf eine bestim m te Anzahl der 
Bromsilberkörner fä llt) erm ittelt. E s ergibt sich hierfür eine GAUSSsehe Norm al
verteilung. Vf. findet beispielsweise als m ittlere Anzahl a  für eine Maschengröße von  
2 5 /i2 6,60 Körner, für eine andere Em ulsion 3,50 Körner; die zugehörigen Gauss- 
Streuungen sind 2,06 bzw.. 1,89. Aus den <x-Werten fo lgt der m ittlere Abstand der 
Bromsilberkörner zu 2,2 bzw. 3,0 p . D ie gegenseitigen Abstände der Bromsilberkörner 
gehorchen nicht einer G atjss-Verteilung. (Sei. Ind. photogr. [2] 18. 359— 63. Dez. 
1947. Liège, U n iv ., Labor, de P hys. Gén.) H e l l m i g .  8608

G. W . Kendall, E in flu ß  des Zusatzes von N atrium th iosu lfa t zum  Entwickler. Zusatz 
von N a2S20 3 zum Entw ickler führt immer zu Em pfindlichkeitsverlust u. kann deshalb 
nur dort angewandt werden, wo die E m pfindlichkeit n icht so w ichtig is t . N a2S20 3- 
haltige E ntw ickler werden deshalb vorzugsweise angewandt, um  überbelichtete Negative  

ifi auf die n. D ichte zurückzuführen. Im  übrigen g ib t ein solcher Entwickler feines Korn
u. sonstige kleine Vorteile: die E ntw icklungszeit braucht z. B . n icht genau eingehalten  

a.1.: zu werden. M it steigendem  N a2S20 3-Geh. nim m t auch der Schleier ab, der y-Wert
SB bis zu 50 g/gal. le ich t zu, u. der B ild ton geht allm ählich in Rotbraun über. Unter den 

angewandten Versuchsbedingungen traten niem als dichroit. Schleier auf, wie oft be- 
Sis hauptet wird. D ie m it Mengen von 0— 640 g N a2S20 3 auf 1 gal. D -19-Entw. bei einer 

Einwirkungszeit von  5,8 u. 12 Min. bei 6 8° F  (20° C) erzielten Schwärzungskurven 
werden wiedergegeben. (Amer. Photogr. 41. 15— 16. April 1947.) K a l i x .  8610 

John Hill, H erstellung von Schablonen aus K unststo ffen . H ochtransparentes P lex i
glas von V8 in . D icke  wird m it einer lichtem pfindlichen Schicht versehen, auf die die 

f i; Grundrisse der in  einer Fabrikanlage aufzustellenden M aschinen kopiert oder gezeichnet 
0v  werden. N ach E ntw . der Zeichnungen werden die Um risse ausgeschnitten u. in die 

so erhaltenen Schablonen kleine M agnete in  Form eines Drahtringes an beliebiger Stelle  
leb eingesetzt. Auf einer Grundrißzeichnung der Fabrikräume auf einer transparenten 
>iU Celluloseacetatfolie wird dann m it H ilfe der Schablonen die günstigste Aufstellung der 

Maschinen ausprobiert. D ie  F olie  lieg t dabei auf einer F e-P la tte , die die Schablonen 
ja. durch ihre M agneteinlagen festhält. N ach beendeter Planung wird unter die Acetat- 
¡jjgis folie ein  lichtem pfindliches Papier gelegt u. die Fabrikanlage m itsam t den Maschinen 

darauf kopiert. (Mod. P lastics 25. 170— 71. D ez. 1947. Mount Clemens, Mich.)
¡¡je K a l i x .  8614
I ¡j A. W. Bromberg und 0 .  Ss. M alzewa, Physikalisch-chemische Grundlagen der H y- 

drotypemethode der Farbenphotographie. I. M itt. Die Quellung dünner Gelatineschichten. 
Die K in etik  der Quellung dünner Gelatinescbiohten auf F ilm  oder Glas wird in Ab- 
hängigkeit von  der Schichtdicke, der Tem p., der A cidität des Mediums u. den Bedin- 
gungen der Gerbung m it Cr-Alaun untersucht. Für die von Schichtdicke u. Endquel- 

W  lung unabhängige K onstante K 0 ergibt sich die Gleichung: K 0/ü ioo =  ( l /r 1|2)-log  
[ioo/(ioo-i)], wobei i =  Quellungsgrad zur Zeit t ,  ioo =  Endquellungsgrad, ¿ioo =  Dicke 

IroBä ¿er gequollenen Sch ich tist. M iteinerÄ nderungdesE ndquellungsgradesändert sich stets 
d die K onstante der Q uellungsgeschwindigkeit in  um gekehrter Richtung. Der hemmende 
r f  E infl. von Farbstoffen auf die Quellung wird m it M ethylenblau bestätigt. ( JKypHaJi 

ITpuK JiaA H O ii X h m h h  [J. appl. Chem.] 20. 422—30. Mai 1947.) R .K . M ü l l e r .  8616 
A. W. Bromberg und 0 .  Ss. Malzewa, Physikalisch-chem ische Grundlagen der 

Hydrotypemethode der Farbenphotographie. II . M itt. Die Färbung von Gelatineschichlen 
in  wässerigen Lösungen organischer Farbstoffe. (I. vgl. vorst. Ref.) D ie bei der H ydro- 
typie  angewandten sauren Farbstoffe ( Thiocarm in R , Direktrosa C) werden von  der 
G elatineschicht analog wie andere saure Stoffe aufgenommen. Abweichungen sind 
durch A ssoziation der Farbstoffe bei höheren Konzz. zu erklären. Vff. untersuchen  
den E infl. der A cidität des Mediums, der Waschung u. Gerbung (m it Cr-Alaun) der 
G elatine auf die Farbstoffbindung u. deren Reversibilität. Für die K inetik der Färbung 
ergibt sich aus den experim entellen Befunden eine Diffusionsgleichung. D ie Geschwin
digkeitskonstante der Färbung ist  um gekehrt proportional der Dicke der gequollenen  
Schicht. (TKypHaji IIpHKJianHOÜ X h m h h  [J. appl. Chem.] 20 . 539—48 Juni 1947 

; Labor, für K olloidchem ie WAChS.) R. K. M ü l l e r .  8616eKii'
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A. W . Bromberg und 0 .  Ss. M alzew a, Physikalisch-chemische. Grundlagen der 
Hydrotypemelhode der Farbenphotographie. III . M itt. Die Hydrotypeübertragung. (II. 
vg l. vorst. R ef.) Vff. le iten  eine Gleichung ab für d ie K in etik  der H ydrotypeübertragung  
d es Farbstoffs zwischen ausgegerbten G elatineschicbten. H ie Übertragungsgescbwin- =
d igk eit hängt ab von der A cidität des B lankfilm s, der D. der M atrize u . der Tem p., ihre ,n
V ollständigkeit auch von  der D. der M atrize u. der Tem p., n icht aber von Quellungs
grad u. A cidität der Schichten; sie  nim m t m it der A lterung des ausgegerbten Blank- =
film s zu. Es zeigt sich , daß halbkoll. bas. Cr-K om plexe saure Farbstoffe d irekt binden.
D iese K om plexe können von  Schiebt zu Schiebt diffundieren. (JKypHaJiIIpHKJiaflHOÖ 
X hmhh [J. appl. Chem .] 20 . 549— 57. Jun i 1947. Labor, für K olloidchem ie WAChS.)

R. K . M ü l l e r .  8616
M. A lenzew, Die Schw ärzungskurven photographischer P la tten  bei sehr kurzen  E x-  :;,,n

positionszeiten. D ie Scbwärzungskurven für drei Sorten von  pbotograph. P latten Klj
(Isoortbo 280 X  u. D , R eproduktion 60 X  u. D  u. Ilford panchrom at 3500 X  u. D) wur- or„al
den bei B elichtungszeiten  von 7— 10 ' 5 sec untersucht. Von 7-—IO-3  sec nim m t die JJf
Krüm m ung der Kurven ab, u. bei weiterer H erabsetzung auf 10-5 ändert sich d e r  
K urvengang n icht mehr. ( /K y p n a ji 3KCnepHMeHTajibHOÖ h  T eopeT H qecicoä ;r ,i
<Dii3HKH [J. exp. tbeoret. P hysik ] 17. 75— 78. 1947. P bysik al. L ebedew-Inst. d e r  I  zjry,
Akad. der W iss. der U d SS R .) H e lm s . 8634 ■

. I  der Is
Eastm an Kodak Co., übert. von: Burt H. Carroll, Leslie G. S. Brooker und John jßttel 

Spence, Rochester, X . Y ., V. S t. A ., Sensibilisierungsverfahren. E ine kom binierte 
Sensibilisierung m it bas. u. sauren Farbstoffen  zugleich  is t  m öglich, wenn m an e in  Ge
m isch aus einem  oder m ehreren M erocyaninen  m it e inem  oder m ehreren bas. Farb
stoffen  aus der Gruppe der M onom ethin-, D im elhinhem i- oder T rim eth incyan ine  oder 
m it Slyrolfarbsloffen  anw endet. H ierzu lassen  sich  vorzugsw eise M erocyanine verwen
den, die infolge ihrer schw achen A bsorption durch das H alogensilberkorn nur schwach i 
sensibilisieren, andrerseits auch gewisse bas. Cyanine, d ie für sich a lle in  überhaupt nicht ¡¡¡¡¡¡¡¡m
sensibilisieren. D ie  für das Verf. brauchbaren M erocyanine haben die allg. Formel flm [
R —N(M  =  M)n_ 1—C =  (M— M)nl_ 1 =  C— C =  O. H ierin  b ed eu tet R  eine substitu- Ißfä (

h  .   L  Q  J  |  fecsl;

ierte oder unsubstitu ierte A lkylgruppe, oder eine Arylgruppe wie z. B. M ethyl-, Äthyl-,
A lly l1-, ß-Ä thoxyäthyl-, ß-O xyäthyl-, (3-Pbenylätbyl- oder B enzyl-, M eine substituierte 
oder unsubstituierte M etbingruppe, Q die n ichtm etall. A tom e, d ie zur Vervollständigung 
eines Ö gliedrigenH eterocyclus nötig sind, u. Z die n ichtm etall. A tom e, die zur Vervoll
ständigung eines 5- oder 6 -gliedrigen H eterocylus erforderlich sind, n =  1 oder 2 u. 
m =  2 oder 3. Der durch Q angedeutete H eterocyclus ist z. B . e in  R hodanin-, 2 -Thio- 
2 .4  (oder 3.5)-oxazoldion-, 2-Thiohydantoin- oder 5-Pyrazolonring m it mindestens 
einer S 0 3H- oder COOH-Gruppe, d ie direkt oder ind irek t an den  H eterocyclus gebun
den sein  können. Der durch Z angedeutete H eterocyclus kann e in  B enzothiazol-, Benz- 
oxazol-, Benzoselenazol-, a- oder ß -N aphthothiazol-, a- oder /3-Naphthoxazol-, a- oder 
ß -N aphthoselenazol-, Thiazöl-, Selenazol-, Oxazol- oder C hinolinkern sein , auch die 
entsprechenden Am m onium - oder M atallsalze können verw endet werden. Der Mero- 
cyaninfarbstoff wird in  M engen von  0,025— 0,15 g auf 1 g-Mol. H alogensilber u. der bas. 
Farbstoff in  der 2— 3fachen Menge des sauren angew andt. Es werden vorzugsweise 
M erocyanine zugesetzt, d ie d ie allg. Form el

R _ N — (CH =  CH) , — C =  C H — C = C  C =  O

<v> Z " ^  XHR Xp/
besitzen , in  der R  eine A lkylgruppe m it höchstens 4 C-A tom en u. P  einen Pyr- 
azolonring bedeutet; an  bas. Farbstoffen  w erden vorzugsw eise so lche benutzt, wie 
sie  von  M e e s  in: The Theory of Photographie Process (New Y ork 1942) beschrieben 
sind. Auf 1 Mol H alogensilber g ib t m an z. B. e in  Gemisch von  0,085 g 3 .1 '-Diälhyl- 
6 '-M ethyl-4.5-benzothia-2 '-cyaninbrom id  u. 0 ,043 g 4-[(3 -Ä thyl-2  (oder 3)-benzothiazoly- 
■liden)-isopropyliden]-3-m ethyl-l-p-sulfophenyl-5-pyrazolon. D er Z usatz zur Emulsion 
erfolgt in  der üblichen W eise. (A. P. 2 430 558 vom  26/10. 1945, ausg. 11/11. 1947.)

K a l i x .  8605
* E. I. du Pont de Nemours & Co., Copolymere, die sich von Tetrafluoräthylen  und 

anderen halogenierten Ä thylenen ableiten. M ischungen aus T etra fluorä thylen , einem 
C hlorpolyfluoräthylen  u. einem  halogenierten Ä thylen , das m indestens 1 H -A tom  an 
e in em  C-Atom der Äthylengruppe en thält, werden in Ggw. einer Peroxydverb, unter 
Druck auf 40— 200° erh itzt. D ie entstandenen Copolymeren sind w ertvoll für photo- i  ijm» 
graph. u. Röntgenfilihe. (E. P. 593 286, ausg. 13/10. 1947.) N o u v e l .  8609


