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Geschichte. Unterricht.
G. W . E llis, J o h n  A d d y m a n  O ardner (1867— 1946). N achruf au f den  am  13. M ai 

1 94 6  verstorb en en  engl. B iochem iker, der sich  vor allem  au f dem  G eb iet der 
C holesterinforschung u . der B lu tgasan a lyse  einen N am en gem ach t h a t. (B ioch em ie. 
J .  4 1 .  3 2 1 — 2 4 . 1 9 4 7 .)  H .  P .  F i e d l e r .  1

J. E. V erschaffelt, P ierre  de H een . N a ch  einer kurzen L ebensbeschreibung e in 
g eh en d e A n a ly se  der experim en tellen  un d  theoret. A rbeiten  des L ü ttich er  P h y 
sikers P i e r r e  J a c q u e s  F r é d é r i c  d e  H e e n  (* 5 . 12. 1851 in  L öw en , f  2 3 . 4 . 1915 
in  L ü ttich ), d ie vor allem  der E rforschung der K onst. der M aterie und der E lek tr iz i
tä t  gew id m et w aren. B es. D iskussion  von  d e  H e e n s  m echan. T héorie su b stan tia -  
lis te  der E lek tr iz itä t. —  B ildnis u. Schriftenverzeichnis m it 172 A ngaben . (A nnu. 
A cad . roy. B elg iq u e  1 1 3 .  45— 142. 1 9 4 7 .)  Z a u n i c k .  1

A. I. K usnetzow , W . W . S sa w itsch  a ls P harm akologe. Ü berblick  über d ie phar- 
m akol. A rbeiten  des am  5. 7. 1936 verstorbenen  P h ysio logen , E ndokrinologen  und  
P harm akologen  W . W . S s a w i t s c h .  ( < t > a p M a i < o n o r n H  h  T o k c h k o j i o t h h  [P harm akol. u. 
T o x ik o l.]  1 0 . 3— 17. 1947.) H . v . P e z o l d .  1

E. C. B ate-Sm ith , D oro thy  J o rd a n  L lo y d .  N achruf auf die am  21. 11. 1946 v e r 
storbene D irektorin  der B r i t i s h  L e a t h e r  M a n u f a c t u r e r s ’  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n ,  
die vor allem  auf dem  G ebiet der P rotein forschung, bes. der G elatine tä t ig  war. 
(B iochem ie. J . 4 1 .  481— 82. 1947.) H . P . F i e d l e r .  1

R. P. Bell, R ich a rd  C a y le y  G iffa rd  M oggridge. 1915— 1946. N achruf auf den  
früh verstorbenen  Organiker, dessen  A rbeiten  über V itam in  B 1, sy n th e t. A m in o 
säuren u . P rote in e, letz tere  bes. im  H in b lick  auf d ie T extilforsch un g, lagen .
(J .  ehem . Soc. [L ondon] 1 9 4 7 .  1708— 09. D ez.) R o s d o r f f .  1

R. 0 .  E. D avis, W illiam  H orace R o ss , 1876— 1947. E in  N achruf auf den F o r 
scher auf dem  G eb iete der D ü n g em itte l: E rzeugu ng v o n  P 20 5 im  elektr. O fen, 
E rkenntn is der S ch äd lich k eit des B or-G eh. der am erikan . K alisa lze, A m m oni- 
sierung v o n  Superp hosphat, K örn un g der D ü n g em itte l u . zu letz t 1943— 45 Ü b er
führung von  N H „ N 0 3 in  e ine für D üngezw ecke geeignete  F orm . (Soil Sei. 6 4 .  
167— 69. Sept. 1947.) A . J a c o b .  1

A. A. Prokofjew , W la d im ir  O ttonow itsch T a u sso n .  N achruf auf den M ikro
b iologen  T a u s s o n  (1894— 1946), den Schöpfer der T heorie der E xotherm ie der 
biol. P rozesse, der vorw iegend über d ie B ioenergetik  der biol. S yn thesen  arbeitete. 
M H K p o Ö H O J i o r i i H  [M icrohiology] 1 6 .  191— 92. 1947.) R e n t z .  1

Fl. B ureau, „ T ra ité  de la  L u m iè re 1'' vo n  C h ristia n  H u y gens. A bhan d lun g über  
d ie  le tz te , im  Jahre  1690 ersch ienene A rbeit T raité de la  Lum ière von  H u y g e n s ,  die  
Stellung der HuYGENSschen T heorie in  der G esch ichte u. ihre B ed eu tu n g  für die
theoret. D eu tu n g  der D oppelbrechung. (B u ll. CI. Sei., A cad. roy. B elg iq u e  32.
730— 44. 1946, ausgegeb . 1947.) L i n d b e r g .  2

A. K lem enc, D ie  E rgebn isse  chem ischer F orschung  in  den  letzten fü n f  J a h r 
zehnten  u n d  ihre  schöpferischen  T h eorien . Ü bersicht über die in  den le tz ten  50 Jahren  
erzielten F o rtsch ritte  der Chem ie. (Österr. Chem iker-Ztg. 4 8 .  41— 46. Jan .-F eb r. 
1947.) W e s l y .  2

—, 30 J a h re  Sow jetchem ie. Z usam m enfassung der E rgebnisse der w issen 
schaftlich en  u . tech n . Chem ie in der U d S S R . (HstiecTiui A i < a f l e M n n  H ayn CCCP, 
O T f l e n e H H e  X n M i m e c K i i x  H ayn [B ull. A cad. Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 1 9 4 7 .  417— 25. 
S ep t./O k t.) F ö r s t e r .  2

I. F. G rigorjew, E rfo lge der geologischen W issenscha ften  in  der U d S S R  w ährend  
der letzten 30 J a h re .  V f. beh an d elt die in  den le tz ten  30 Jahren  erzie lten  E rfo lge der 
geolog . W issen sch aft auf fo lgen den  G eb ieten : G eolog. K artierung, S tratigrap h ie, 
T ek to n ik , P etrograp h ie , V u lkanism us auf K am tsch atk a , M ineralogie, G eochem ie,
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E rkun du ng der B od en sch ätze , S tu d ium  des ew igen  F rostb od en s, E rrich tu n g  v o n  
geolog. M useen. (M3BecTim AKaaeMHH H ayn CCCP, CepiiH reononiuecKaH [B ull. 
A cad . Sei. U R S S , Ser. geo l.] 1947. N r. 5. 3— 16. S ep t./O k t.) L e u t w e i n .  2

K e rn p h y s ik  u n d  K e rn c h e m ie .

Edm ond A rnous, W ahrschein lichkeitsgesetz i n  der W e llen m ech a n ik . D ie  sich  auf  
die ScHRÖDiNGERsche G leichung u. das M atrizenk alk ü l s tü tzen d e  k lass. M eth . läß t  
sich  nur au f b eschränk te O peratoren anw en den , die nur sehr se lten  in  der W ellen 
m echanik  au ftreten . D ie  M eth. von  N e u m a n n  dagegen  is t  m a th em a t. v ö llig  e in 
d eu tig , sie  is t  jedoch  für d ie  A n sä tze  n ich t zu  verw en d en . V f. sch lä g t e in e  M eth. 
vor, d ie  w en igsten s te ilw e ise  d ie E igg . des F orm alism us v o n  N e u m a n n  u .  die klass. 
M eth. vere in ig t. D ie  vorgesch lagene M eth . ersetz t d ie  B a n d en sp ek tren  durch  
FouRiER-SnELTjES-Ausdrücke. D ie  v ie lfa ch en  E ig g . d ieser O peratoren sow ie  
die  große A n p assu n gsfäh igk eit der ch a ra k terist. F u n k tio n en  der entsprechenden  
W ahrsch ein lich k eitsgesetze  erm öglichen die B eh a n d lu n g  einer b estim m ten  A nzahl 
v o n  P rob lem en  in  ein facher W eise. B e i den A n w endu ngen  d ieser M eth . werden  
u. a. das zw eite  T heorem  von  K ö n i g ,  der T heorie  des G ra v ita tion szen tru m s sow ie  
der A u sta u sch  der HAMiLTONSchen G leichungen  durch In teg ra le  der E ig en fu n k 
tion en  behan delt. (J . P h y siq u e  R ad ium  [8]. 8. 87— 93. M ärz 1947. P aris, In st. H enri- 
P oin care.) G e r h a r d  S c h m i d t .  80

Hartland S. Snyder, Q uantisierte  R a u m -Z e it.  E s w ird  g ew öh n lich  angenom m en, 
daß R aum -Z eit ein  K ontinu um  ist . D iese  V oraussetzu ng w ird  n ich t durch die  
LoRENTZ-Invarianz gefordert. E s w ird e in  B eisp ie l für e in e  d isk rete  L o r e n t z -  
in v a r ia n te  R aum -Z eit gegeben , w as die E in fü hrung  einer n atü rlich en  (k le in sten) 
L ä n gen e in h eit b ed eu te t. D ie  Q uantelung  erfo lgt desw egen , w e il das ü b lich e  vier- 
dim ension ale  Raum-Zeit-KoniinM M w n ich t g ee ig n et zu  sein  sch e in t, d ie  W echsel- 
w rkg. von  M aterie u . F eldern  r e la tiv is t. in v a r ia n t zu  b eschreib en . Ü ber d ie  W eiter 
führung dieser G edankengänge s. S n y d e r  (C. 1 9 4 8 .  I I . 6). (P h y sic . R ev . [2] 7 1 .  
38— 41. 1. 1. 1947.) S c h o e n e c k .  80

C. N. Y ang, D ie  gequantelte R a u m -Z e it.  D ie  v o n  Sn yd er  (vg l. v o rst. R e f.)  e n t
w ick e lte  T heorie der Q uantelung  v o n  R au m -Z eit is t  in v a r ia n t gegen über L o r e n t z -  
T ransform ationen , aber n ich t bei T ranslationen . E s w ird ausgefu hrt, w ie  für eine 
breitere G ruppe von  T ransform ationen  als dieLoRENTZ-Transform ationen Invarianz 
durch die V orste llu n g  der K rü m m ung v o n  R au m -Z eit erreich t w erd en  kann. 
(P h ysic . R ev . [2] 7 2 .  874. 1. 11. 1947. C hicago, 111., U n iv . o f C hicago, D ep . of 
P h y sic s.)  S c h o e n e c k .  80

Arthur M arch, Q uanten theorie  der W ellen fe lder u n d  k le in s te  L ä n g e .  A u s der 
grund sätz lichen  U n m ö g lich k e it, 2 (ruhende) T e ilch en , deren A b sta n d  unterhalb  
einer b estim m ten  L än ge 10 lie g t, durch irgend einen  V ers. räum lich  voneinander  
zu  tren nen , w ird  e in e  R au m - u . Z eitm etrik  en tw ick e lt. B e i e in em  freien  E lektron  
ü b t 10 keinen m erklichen E influß  au f d ie  W irk u n gsq u ersch n itte  der verschied. 
P rozesse  aus. (A cta  p h y sica  austriaca  1. 19— 41. 1947. In nsbruck , U n iv ., In st. f. 
th eoret. P h y sik .) S t e i l .  80

Arthur March, Q uantentheorie der W ellen fe lder u n d  k le in s te  L ä n g e . 2. M itt. 
(1 . v g l. v o rst. R ef.)  E s w ird die K o n st. 10 in  d ie  T heorie  der K ern k rä fte  e ingeführt, 
w oraus fo lg t, daß ein  ruhend es K ern teü ch en  nur M esonen m it e in em  Im p u ls h /l0 
em ittieren  oder absorb ieren kan n. D ad u rch  erg ib t sich  au ch  e in  P o ten tia l, das  
für r =  0 endlich  b le ib t. 10 b estim m t die R e ich w eite  der K ern k rä fte  u . w irk t sich  
au f d ie  S treuung v o n  M esonen an K ern te ilch en  oberhalb  108 eV  u . au f den D iv er
genzw inkel harter Schauer aus. (A cta  p h y sica  austriaca  1 .137— 5 4 .1 9 4 7 .)  S t e i l .  80

W . L. Scheen, D ie  A b so rp tio n  energiereicher E le k tro n en  der ko sm isch en  S tra h 
lu n g . A u sfüh rlich e th eo ret. D isk u ssion  der K ask ad en th eorie , w o b ei d ie  A b sorp tion , 
B rem sstrah lung, P aarb ld g . usw . der E lek tro n en  krit. b e tr a ch te t w erd en  zw ecks  
A u fste llu n g  ein es F orm elap p ., der zur A n w en d u n g  b e i E x p er im en ten  der kosm . 
S trah lun g geeign et is t . (P h ysica  13. 669— 88. D ez. 1947.) W . S c h ä f e r .  85

Giuseppe Lovera, Z erfa llss tern e  m it  zw ei Z e n tre n  a u f  pho to g ra p h isch en  P la tte n .  
A u f einer P la tte , d ie  14 M onate in  1800 m  H öhe ex p on iert w ar , w u rd e e in  Stern  
m it 5 S trahlen  u . 2 Z entren , die durch eine dickere Spur v o n  6,1 p  v erb u n d en  sind , 
gefunden . V f. n im m t an, daß beim  prim ären durch d ie  H ö h en strah lu n g  veru rsa ch 
te n  K ernzerfall g le ich zeitig  m it einer P roton en gru ppe e in  schw ereres K ern stü ck
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ausgesan d t w ird, das dann seinerseits verd am pft u. dabei eine P rotonengruppe er
zeu g t. (R ic . sei. R icostru zion e 17. 2045. D ez. 1947. T urin, U n iv ., Is t . di F is ica .)

W i e d e m a n n .  85
Paul Urban, Über d ie  E n ts te h u n g  u n d  V ern ich tung  von  M eso n en  beim  D urchgang  

durch  M a ter ie . D a s  P rob lem  der E n tsteh u n g  u. V ern ich tung v o n  M esonen in M aterie  
is t  v o n  K o b a y a s i  u .  O k a y a m a  (C. 1939. II. 4182) u . von  H e i t l e r  (C. 1938. II .  
1181) nach  der vek tor ie llen  T heorie behandelt w orden. E in  V gl. beider A rbeiten  
ze ig te , daß bei ersterer G lieder bei den M atrixelem enten übersehen w urden. Vf. 
le ite t  daher den W irk un gsqu erschn itt für die E n tsteh u n g  u. V ern ich tung von  
M esonen in  M aterie ausführlich ab, w obei er gegenüber H e i t l e r  bei der H a m i l t o n  -  
F unk tion  noch  einen Term  für d ie d irekte W echselw rkg. zw ischen  P h o to n en , 
M esonen u . schw eren T eilchen berücksichtigt u. s ta tt  der w illkürlichen A b sch n eid e- 
Vorschriften zur V erm eidung der D ivergenzschw ierigkeiten  das Im p ulsspektr. a b 
sch n eid et. D er so erh altene W irkungsquerschn itt w eich t von  dem  von  K o b a y a s i  u .  
O k a y a m a  angegebenen  stark ab, bei k leinen E nergien is t  er 25%  größer u . bei großen  
E nergien  h a t er den doppelten  W ert. D ie  A nnahm e, daß die harte  K om p on en te  der  
H öh en strah lu n g  in M eereshöhe aus M esonen besteh t, die in  der A tm osphäre durch  
P h o to n en  erzeu gt w urden, d ie nur haltbar is t , w enn das V erhältn is des W irk un gs
qu ersch n ittes für die E rzeugung v o n  M esonen hoher E nergie zu  dem  W irk u n gs
qu ersch n itt für d ie  Paarb ldg. ca. VlO is t , gew innt durch den neuen W ert des W ir
ku ngsquerschn ittes an W ahrschein lichkeit. N ach  den B erechnungen von  V f. is t  
das V erh ältn is 1/60, bei K o b a y a s i  u .  O k a y a m a  war es V ioo! der W ert is t  stark  a b 
h ä n g ig  von  der zugrunde gelegten  M esonenm asse. (A cta  ph ysica  austriaca 1. 55— 73. 
1947. Innsbruck , U n iv ., In st, für theoret. P h y s.) E . R e u b e r .  90

Paul Urban, Über d ie  E n ts teh u n g  von  M eso n en  durch L ich tq u a n ten  n ach  d er  
ska la ren  Theorie. E s w ird ganz a llgem ein  der F a ll behandelt, daß ein L ich tq u a n t  
au f ein  T eilchen (N eutron oder P roton ) a u ftr ifft u . d ieses sich unter E m ission  e in es  
M esons in  einen anderen Z ustand  verw an delt (P roton  oder N eutron). B e i k le inen  
E nergien  kön nte  d ie M esonenm asse aus der D reh un g der m axim alen  E m issio n s
r ich tu ng im  U hrzeigersinn b estim m t w erden . F ür große P hotonenenergien  w ird der 
to ta le  W irkungsquerschn itt b estim m t u. m it der F orm el von  N o r d h e i m - N o r d h e i m  
verglichen. D urch direkte In tegration , ohne Spezialisierung auf k leine oder große  
E nergien , w ird der to ta le  W irk un gsqu erschn itt erm itte lt u. früheren E rgebnissen  
gegen übergestellt. A us den U n terss. des V f. erg ib t sich , daß im  F alle  großer e in fa llen 
der E nergie die M esonenm asse eine R olle  sp ie lt. (A cta  ph ysica  austriaca 1. 167 b is  
177. 1947. Innsbruck, U n iv ., In st. f. theoret. P h y s.)  S t e i l .  90

P. Urban, Ü ber den  e lastischen S to ß  von  M eso n en . E s w ird d ie  S treuung von  
M esonen nach der skalaren T heorie von  Y u k a w a  b ehan delt u. der W irkungsquer
sch n itt a b g e le itet. Im  F a lle  großer E nergien ergibt sich eine von  der bisher v er 
w end eten  abw eichende F orm el für den Streuquerschn itt. (S .-B . österr. A kad. W iss., 
m ath .-natu rw iss. K l., A b t. H a .  155. 179— 8 8 .  1947.) v .  H a r l e m .  90

Mario Verde, Ü ber den  y -Z erfa ll des M eso n s . V f. berechnet unter A n w endu ng  
der Störungstheorie d ie W ahrschein lichk eit des Zerfalls eines geladenen vektorie llen  
M esons in  ein pseudoskalares unter A ussend un g vo n  y-Strahlung nach /q -v  p 0 +  h r . 
F ür die m ittlere  L ebensdauer erh ält er e ine F orm el, in  d ie d ie M assen u . d ie K o p p 
lun gskon stanten  eingehen . F a lls /q  ~  177 m e g ese tz t w ird, ergibt sich r 0 ~  10_16sec. 
D a experim en tell die L ebensdauer des schw eren M esons zu 10 ® sec gefunden  w urde, 
m üssen die K op p lu n gsk on stan ten  des M esonenfelds m it den N u cleonen  k leiner sein  
als angenom m en w ird: f x =)= f 0, f \ =  0 ,0 5 h  • c. (R ic . sei. R icostruzione 17. 2031— 37. 
D ez. 1947. Z ürich .) W i e d e m a n n .  90

Edmond A rnous, Z u  den S ch w ierigkeiten  des F o rm a lism u s von  P a r tik e ln  m i t  
e inem  größeren S p in  a ls y2. (C. R . hebd . Séances A cad. Sei. 224. 795— 97. 17 /3 . 
1947.) K i r s c h s t e i n .  90

Jacques van Isacker, V erallgem einerung  der G leichung eines Te ilchens m it  m a x i 
m alem  S p in  1. D ie  in  DiRAC-Matrizen ausgedrückte allg. T eilchengleichung lä ß t sich  
auf drei G leichungsgruppen zurückführen, die ein Teilchen m it dem  Spin  1, eins m it 
dem  Spin 0 bzw . ein V ern ich tungsteilch en  darstellen. D ie  ursprüngliche T e ilch en 
g leichun g w ird transform iert, um  d ie  M assenkonstanten zu  erhalten . (C. R . hebd . 
Séances A cad . Sei. 224. 1758— 60. 23. 6. 1947.) G e r h a r d  S c h m i d t .  90

J. van Isacker, Über d ie  A u flö su n g  der G leichungen fü r  e in  T e ilchen  m it  dem  
S p in  3 /2 . (B ull. CI. Sei., A cad. roy. B elg iqu e 32. 554— 63. 1946, ausgegeb . 1947.)

v. H a r l e m .  90
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J. van Isacker, Über d ie  G leichungen fü r  T e ilch en  m i t  d em  S p i n  3 /2  u n d  ih re  
zw eite  Q uan te lung . 2. M itt. (1. v g l. v o rst. R ef.) (B u ll. CI. Sei. A cad . roy. B e lg iq u e  [5] 
3 3 . 262— 67. 1947.) G e h l e n - K e l l e r .  90

H elm ut H önl, Z u r  F rage  der M a ssen s ta b ilitä t der E lem en ta rte ilch en . V f. u n ter 
su ch t d ie  M ikrobew egung eines P o l-D ip o l-T e ilch en s u n ter  dem  E in fl. der S trahlun gs- 
kraft. Sow ohl E nergie  u . Im p uls als auch  Im p u lsm o m en t w erd en  a b g estra h lt. O b
w oh l der V organg Ä h nlich keit m it dem  DiRACschen P ara d o x o n  b e s itz t , insofern  
a u ch  eine Se lbstb esch leun igung  der T eilchen  e in tr itt , w od urch  d ie  M ik rogeschw in
d ig k eit sich  a sy m p to t. der L ich tg esch w in d ig k eit näh ert, b esteh en  jed o ch  w e se n t
lich e  U n tersch ied e  gegenüber der S e lb stb esch leu n ig u n g  des DiRACschen E lek tron s. 
B ei dem  V organg so ll es sich  um  d ie  k lass .-k orrespon denzm äßige  B eschreibu ng  
n ich t des sta b ilen  E lek tron s, sondern  des sp o n ta n en  Z erfalls e in es schw eren  in 
s ta b ilen  T eilchens v o m  Spin h (des M esons) han d eln . (Z. N atu rforsch . 2 a . 537— 49. 
O kt. 1947. F reiburg i. B r., U n iv ., In st, für th eo ret. P h y sik .)  W e i s s .  90

H. H. M arvin, M a g n e tisch e  W ech se lw irku n g en  zw ischen  E le k tro n en .  E s w ird  eine  
a llgem ein e M eth. zur B erechnung der M a trixelem en te  aus der H AM ii/roN -Funktion  
angegeben  u . für a lle  2 -E lek tron en -K on figu ration en  m it s-, p -, d -E lek tron en  durch
gefü h rt. F ür die W ech selw irku ngsin tegrale  w erden Z ah len tafeln  m itg e te ilt . (P hysic . 
R e v . [2] 7 1 .  102— 10. 15. 1. 1947. L in co ln , N ebrask a , U n iv ., B race  L abor, o f P h y -  
sic s .)  E . R e u b e r .  90

A adne Ore, S tr u k tu r  des Q uadrie lektrons. (V gl. H y l l e r a a s  u .  O r e ,  C. 1 9 4 7 .
E . 650) V orläufige B erech nu ngen  führen  zu  e in em  angen äh erten  W ert v o n  0,11 eV  
für d ie  B ind ungsen ergie  e ines S y stem s v o n  2 E lek tro n en  u. 2 P o sitro n en  bei 
D isso z ia tio n  in  zw ei freie B ie lek tron en . D a s num er. E rgeb n is der v o m  V f. a u f
g este llten  V aria tion sfun ktion  s te llt  e in e  b eträ ch tlich e  V erbesserung gegen ü b er  den  
aus früheren B erechnungen  h ervorgehend en  E n ergiew erten  dar. D a  d ie  b isherigen  
B erech nu ngen  geringe In form ationen  über den w irk lichen  E nergiew ert lieferten , 
w ird  versu ch t, d ie  E nergie  des Q uadrielektrons m it größerer G en au igkeit zu  b e 
stim m en . (P h ysic . R ev . [2] 7 1 .  913— 14. 15/6. 1947. N e w  H a v en , C onnecticut, 
Y a le  U n iv ., S loane P h y sics  L ab .) G e r h a r d  S c h m i d t .  90

Theodor Sexl, Ü ber d ie  S tre u u n g  schneller T e ilch en  a n  A to m ke rn e n . E s w ird die 
S treuun g sehr schneller  ungeladener u . gelad en er T eilch en  (N eu tro n en , Protonen, 
a -T eilchen) an A tom k ernen  au f G rund der GuTH-SEXLSchen S treu th eorie , unter 
Z ugrundelegung des dreid im ensionalen  sta t . M odells für d ie  W ech selw rk g. zwischen 
e in fa llendem  T eilchen  u. streuendem  K ern u n tersu ch t. U n ter  der A n n ah m e, daß die 
ein fa llenden  W ellen  un terhalb  e ines kr it. W ertes des D reh im pulses v o m  K ern voll
s tä n d ig  absorb iert w erden , oberhalb  desselben  bei gelad en en  T e ilch en  w ie  an einer 
P u n k tla d u n g  gestreu t, b e i un gelad en en  n ich t b ee in flu ß t w erden , erg ib t sich  eine 
>93 proportionale  S treuung für ge lad en e T e ilch en . D ie  A b w eich u n g  v o m  R u t h e r -  
FORDschen G esetz b e i k le in en  Streuw ink eln  is t  p h y sik a l. au f d ie  B ild g . eines 
Z w ischenkerns in fo lge  A b sorption  der e in fa llen d en  T eilch en  zurückzuführen. 
(A c ta  p h y sica  austriaca 1. 178— 87. 1947. W ien , U n iv ., In st . f. th eo ret. P h y s.)

S t e i l . 90
R. E. M arshak, D ie  V a ria tionsm ethode  fü r  a sy m p to tisch e  N eu tro n en d ich ten . 

N a c h  der V ariation sm eth . w erden in h om ogen e In tegra lg le ich u n gen , d ie m it einer 
b estim m ten  K lasse  der S treuungsprob lem e v o n  N eu tro n en  verb u n d en  sind , b e 
h a n d e lt. F ür e in ige Sonderfälle  lassen  sich  genaue W erte  der a sy m p to t. N eu tron en 
d ic h te  angeben . (P h ysic . R ev . [2] 7 1 .  688— 93. 15/5. 1947. R och ester , N . Y ., U n iv .)

G e r h a r d  S c h m id t . 90

B. D avison , B em erk u n g  zu r  V aria tionsm ethode . D ie  v o n  M a r s h a k  (v g l. vorst. 
R ef.) au fg este llten  G leichungen für d ie a sy m p to t. N eu tro n en d ich ten  w erd en  einer  
k r it. B etra ch tu n g  un terzogen  u. erw eitert. (P h y sic . R ev . [2] 7 1 .  694— 9 7 .1 5 /5 .  1947.)

G e r h a r d  S c h m id t . 90

M. Verde un d  G. C. W iek , E in ig e  sta tio n ä re  V erte ilu n g en  der N e u tro n e n  in  e inem  
un en d lich en  M e d iu m .  D ie  sta tio n ä ren  L sgg . der G leichungen  für die D iffu sio n  u. 
V erlan gsam un g der N eu tron en  in  einem  u n en d lich en  hom ogen en  M edium  w erden  
für d ie k o n sta n te  m ittlere  freie W eglän ge, das E nergiesp ek tr. u . d ie  P u n k tq u elle  
der schn ellen  N eu tron en  angegeben . G leich artige B erech n u n gen  w erd en  für die  
verän derlich e m ittlere  freie W eglän ge im  V erh ältn is zur G esch w in d igk eit u . die  
P u n k tq u elle  der N eu tron en  angefüh rt. D ie  num er. B erech n u n g  der N eu tron en -
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V erteilung erfo lgt an einem  B eisp iel, das d ie B ed ingu ngen  in  H 20  u . P a r a f f in  B e
sch re ib t. (P h y sic . R ev . [2] 71. 852— 64.15/6 . 1947. R om , I s t itu to  F is ico  d e ll’U n iv .)

G e r h a r d  S c h m i d t .  90
M. L. Goldberger un d  Frederick Seitz, Theorie der B rech u n g  u n d  B eu g u n g  von  

N eu tro n en  d urch  K ris ta lle .  D ie  T heorie der B rechung u . B eu g u n g  der N eu tron en  
durch K rista lle  w ird v o n  versch ied . G esichtspunkten  aus b eh an d elt, w ob ei G lei
chun gen  für d ie  e la st. S treuun g der N eutronen  durch einen  ein fach en  K rista ll u n ter  
B erü ck sich tigu ng des kom p lexen  B rechungsindex u . der R eflex ion  ab ge le ite t  
w erden. D ie  LAUE-BRAGGschen B edingungen für die Streuung sind ebenfa lls erfü llt. 
Zur V ereinfachung w ird angenom m en, daß die W rkg.- Q uerschnitte u . d ie S treuun g  
von  der Sp inorientierun g unabhängig  sind. D iese  B ed ingu ng is t  erfü llt, w enn  die  
streu en den  K erne den Spin 0 haben , w ie  dies für die Isotopen  geraden  A t.-G ew . 
oberhalb  14N  zu tr ifft. E s zeig t sich , daß die so abgeleiteten  G leichungen brauchbare  
E rgeb nisse  liefern  für v ie le  K erne, die einen endlichen Spin haben . (P h y sic . R ev . [2] 
7 1 .  294— 310. 1/3. 1947. Chicago, U l., U n iv ., In st, for N uclear S tu d ies, P ittsb u rg h , 
P a ., C arnegie-Inst. of T echnol.) G e r h a r d  S c h m i d t .  90

W illiam  J. Sturm  und George P. Arnold, D er G esam tneutronenw irlcungsquer- 
sc h n itt von  D y sp r o s iu m  u n d N e o d y m iu m .  M it L iF ( l l l) -K r is ta l le n , d ie  sich  als g u te  
N eutronen-M onochrom atoren erw iesen haben , w ird das Spektrum  vom  D 20 -  
B renner aufgenom m en u. m it dem  Spektrum  verglichen , das m it L iF (100)-K rista l- 
len  erh alten  w erden is t . D ie  A uflsg. bei den (1 0 0 (-K ristallen is t  besser, jedoch  is t  
d ie  Ü b erlegenh eit der R eflexion  an ( l l l ) -K r is ta l le n  festste llb ar. D ie  W rk g .-Q u er
sch n itte  von  D y  und N d  w erden im  B ereich  der E nergien langsam er N eutronen  
m it den neuen K rista llen  geprüft. N eb en  den beiden R esonanzniveaus bei 1,74 
u n d  5 ,5  eV  tr it t  ein N iv ea u  bei n egativer  E nergie und ein es bei einer E nergie  
größer a ls 20 eV  auf. N d  w ird in  F orm  gepreßter K ügelchen aus N d20 3-P u lver  
m it O berflächendichten zw ischen  5 und 18 g  pro cm 2 gem essen. A us den E r 
gebnissen  kann auf einen großen S treuungs-W rkg.-Q uerschn itt oder ein starkes  
R eson anzniveau  bei höherer E nergie gesch lossen  w erden. D er A bsorptionsw rkg.- 
Q uerschnitt bei 0 ,025 eV  lieg t bei 9 2 -IO-21 cm 2/A tom . (P hysic . R ev . [2] 71. 
556— 57. 15/4. 1947. Chicago, U l., A rgonne N a t. L abor.) G e r h a r d  S c h m i d t .  90

Morton H am erm esh un d  Julian Schw inger, D ie  N eu tronenstreuung  in  Ortho- 
u n d  P araw assersto ff. E s w erden A usdrücke für d ie A b hängigkeit der W irk un gs
qu ersch n itte  v o n  O rtho- u . P araw asserstoff v o n  der N eutronenenergie u . der T em p. 
des W asserstoffs a b g e le itet. D ie  In terpreta tion  der Ü bergangsm essungen wird  
durch die E x isten z  des S trah lungseinfangs, der m it der Streuung in  P araw asser
sto ff vergleichbar is t , kom pliz iert. D ie  versch ied . E nergieabhängigkeit der beiden  
P rozesse sollen  eine genaue B estim m u n g  der jew eiligen  W irkungsquerschn itte er
m öglichen. (P h ysic . R ev . [2] 71. 678— 80. 15/5. 1947. N ew  Y ork, N . Y ., N ew  Y ork  
U n iv . u . Cam bridge, M ass., H arvard U n iv .) S t e i l .  9 0

E. Fermi und L. M arshall, In terferenzerscheinungen  langsam er N eu tro n en . D ie  
P h a se  der gestreu ten  D e  B r o g l i e -W ellen langsam er N eutronen  vor u. nach der  
Streuung w ird eingehend un tersu ch t. T heoret. is t  der P hasensprung 0° oder 180°. 
F olgend e M ethoden w erden angew an dt: 1. M essung der BRAGGschen R eflex ion  
ein es m onochrom at. N eutronenstrah ls in  m ehreren Ordnungen an versch ied . K ri
sta lleb en en  von  K rista llen  m it w en igsten s 2 E lem enten . 2. B est. des S treuqu er
sch n itts von  G asm oll, für W ellenlängen (A =  5,1 A), die lan g  im  V erhältn is zu  m ol. 
D im ensionen sind . 3. B est. des G renzw inkels der T ota lreflex ion  für N eutronen  von  
A =  1,87 Ä an versch ied . Sp iegeln . D ie  E lem en te  B a , B e, C, Ca, C u , F ,  F e , M g ,  
N , N i ,  O, P b , S  u. Z n  streuen  langsam e N eutronen  m it 180° P hasend ifferenz. J ,  B r ,  
CI, K  u. N a  verh a lten  sich  g leichartig , u. d ie P hasend ifferenz is t  bei ihn en  v e rm u t
lich auch 180°. L i  u. w ahrschein lich  M n  streuen m it 0°. D ie  dam it zu sam m en 
hängenden S treu qu erschn itte  w erden für versch ied. E lem ente  g leich fa lls bestim m t. 
(P hysic . R ev . [2] 71. 666— 77. 15/5. 1947. Chicago, U l., A rgonne N a t. L abor, u . 
U n iv . of C hicago.) R a v e .  90

E. Fermi un d  L. M arshall, Streu u n g sp h a se  von  therm ischen N eu tro n en  durch  
A lu m in iu m  u n d  S tro n tiu m .  D ie  M eth. zur B est. der P h ase  der durch A to m e g e 
streu ten  N eutronen  w ird auf A l u . Sr angew endet. U n tersu ch t w erden A l 20 3 u . 
SrSO i-  F ü r  d ie versch ied . BRAGGschen R eflexionsk lassen  der m onochrom at. N e u 
tronen  w erden d ie  In ten sitä ten  gem essen . D ie  Ü b erein stim m u ng der E rgeb nisse  
m it den W erten  für d ie Streuungslängen in  A l u. Sr is t  n ich t befried igend . D a s V or
zeich en  der S treuung von  A l stim m t m it dem  von  0 2, näm lich  p o s it iv , überein . E in

24
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gleiches Verh. der R eflex ion  an der (lO l)-E b en e  v o n  S r S 0 4 ze ig t an , daß d ie  S tr e u 
un gslänge von  Sr ebenfa lls p o s it iv  is t . A us den S treu u n g sw rk g .-Q u ersch n itten  für  
A l von  1,4 • IO-24 cm 2 u . für Sr von  9,5 • 10“24 cm 2 berechnen sich  die S treu u n gslän gen  
für A l zu  0 ,3 5 -IO“12 cm  u. für Sr zu 0 ,8 8 -IO“12 cm . (P h ysic . R ev . [2] 71 .  915. 15/6. 
1947.) G e r h a r d  S c h m i d t . 90

Donald R. H am ilton , E le k tro n -N eu tr in o -W in k e lb e z ieh u n g  be im  ß -Z erfa ll. V f. 
b eh an d elt d ie spezif. K orrela tion sfu n k tion en  für d ie  erlaub ten  u . v erb o ten en  Ü b er 
gänge entsp rech en d  den 5 in v a r ia n ten  F orm en  der /S-W echselw irkung. F ü r er lau b te  
Ü b ergänge w eich en  die K orrelationsfu nk tion en  für d ie  versch ied , m ög lich en  W ech sel-  
w rkgg. w esen tlich  voneinan der  ab . M it zunehm end er O rdnung des Ü b erg a n g s
v erb o tes is t  d ie  E m ission  des N eu tr in os in  der g le ich en  R ich tu n g  w ie  d ie  des E lek 
tro n s stärker b e to n t. D ie  v o ra u sgesagten  K orrela tionen  für erlau b te  Ü bergänge  
h än gen  w esen tlich  v o n  der W ahl der W ech selw rk g. ab . F erner sch e in t d ie  K orre
la tio n  e ine e in fach e a sy m p to t. A b h ä n g ig k eit v o n  der O rdnung des Ü b ergan gs
verb o tes zu  b esitzen . (P h y sic . R e v . [2] 71. 456— 57. 1/4. 1947. P r in ceto n , N . J .,  
P rin ceton  U n iv ., P a lm er P h y sica l L abor.) G e r h a r d  S c h m i d t . 90

O. K ofoed-H ansen , M a x im a le  ß -E nerg ie  u n d  d ie  M a sse  des N e u tr in o s .  V f. ste llt 
th eo ret. B etrach tu n gen  darüber an, daß m an d ie  M. v des N eu tr in o s bestim m en  
kan n, w enn m an die m ax . /(-E nergie E maI u. d ie en tsp rech en d e M .-D ifferenz /IM 
zw ischen  zw ei benachbarten  E lem en ten  m it g leicher M .-Z ahl k en n t, bei denen  eins 
in  das andere un ter /(-Zerfall übergeht (3H -> 3H e). D ie  M. des N eu tr in o  kann dann 
aus der B ezieh u n g  w erden b estim m t 4 M c 2 =  E max +  vc2. (P h y sic . R ev . [2] 71. 
451— 52. 1/4. 1947. In st. f. T heoret. P h y s ., U n iv ., K o p en h agen .) R a v e . 90

K. C. W ang, Vorschläge fü r  d en  N a c h w eis  des N e u tr in o s .  V f. sch lä g t v or: 1. D ie  
V erw endung v o n  16N  aus der R k. 160  (n ,p )16N  in  der N ebelk am m er. D ie  E xpansion  
der K am m er erfo lgt u n m itte lb ar  nach  A b sch a ltu n g  der N eu tron en q u elle , da die 
L ebensdauer von  16N  nur 8 Sek. is t . 2. 24N a  sen d et nach  der /(-S trah lung noch eine  
y- oder e“-Strahlun g aus. N a ch  K o n o p i n s k i  (C. 1946. I . 295) is t  zu  erw arten, daß 
nach  der ß -S trah lun g e in ige der R ü ck stoßk erne, w en n  sie  im  H och vaku um  frei 
bew eglich  sind , v or  der y-  oder e - -S trah lu n g  ein en  W eg  v o n  der G rößenordnung  
v o n  1 cm  zurücklegen. 3. B e i e in igen  K ernen , w ie  7B e , 41Ca, 61Cr u sw ., kann dem 
K -E in fa n g  eine y - Strahlun g  v o n  ziem lich  langer L eb en sze it fo lgen . Im  Vakuum  
kön nen  die beiden  isom eren  F orm en  getren n t u . a u f R ü ck sto ß  durch  K -Einfang  
geprüft w erden . E in  E rfo lg  d ieser T ren nun g w ürde d ie  E x iste n z  des Neutrinos 
bew eisen . (P h ysic . R ev . [2] 71.  645— 46. 1/5. 1947. H an gch ow , China, N a t . Che- 
kian g  U n iv ., D ep . of P h y sic s .)  R a v e . 90

Byron T. W right, R ü ck s to ß  vo n  S ilb e rkern en  d u rch  K - E in fa n g  i n  C adm ium . 
D ie  U n ters, der R ü ck stö ß e  beim  K -E in fa n g  in  107Cd erg ib t gew isse  A n zeich en  für 
die  E x isten z  des N e u tr in o s .  D a  d ie  h ierb ei au ftreten d en  R ü ck sto ß -A g -A to m e je
doch  un gelad en  sind  u . daher d ie  R ü ck stoß en erg ie  n ich t m it den erw a rte ten  W erten  
verg lich en  w erden  kan n, sin d  d ie  V erss. n ic h t sch lü ssig . (P h y sic . R e v . [2] 71. 
839— 41. 15/6. 1947. B erk eley , C alif., U n iv . o f C aliforn ia, R a d ia tio n  Labor.)

R a v e . 90
Vladim ir Majer, A u ff in d u n g  u n d  B e n e n n u n g  der n e u en  chem ischen  E lem ente. 

B erich tüb erb lick  an H and  der L itera tu r . (Chem . L is ty  V edu P rü m y sl. 41. 49— 50.
10. 2. 1947. S t e i n e r . 95

M iguel M asriera, Über d ie  A n z a h l  der E lem en te . B e tra c h te t m an  K ernladungen  
als E lem en tarteilch en , dann so llte  d ie  A n zah l m öglicher L ad u n g en , d ie  g le ich  der 
A n zah l v o n  E lem enten  is t , auch  g leich  sein  der EDDiNGTONSchen Z ah l N 4 (96) von  
m öglichen  ein zelnen  W ellen fu n k tion en . (P h y sic . R ev . [2] 71 .  458 . 1 .4 .  1947. 
B arcelon a .) G o t t f r i e d . 95

M. C. Schuyten, D ie  B ru cksch e  W ellenbew egung i n  der R e ih e  der A tom gew ich te . 
N ach d em  sich  das G esetz v o n  B r u c k  in  der A n w endu ng  au f In d iv id u en  u n d  in  der 
B io lo g ie  b estä tig t  h at, w ird  g eze ig t, daß d ie  R eihe  der A to m g ew ich te  m it B r u c k  - 
schen  P erio d iz itä ten  a n gefü llt is t . (N atu u rw eten sch . T ijdschr. 29.  77— 79. 10. 7. 
1947.) v .  H a r l e m . 95

Stefan M eyer, Z u r  B erech n u n g  der A tom gew ich te . A n  H a n d  e in er em pir. F orm el  
zur B erech nu ng der A tom -G ew w . (C. 1 939 .  II . 3009) w erd en  u n ter  B e n u tz u n g  
der neu esten  W erte  für d ie  Iso to p en h ä u fig k e it d ie  A to m g ew w . b erech n et u . den  
chem . u . m assen spektrosk op . erm itte lten  in  einer T ab elle  g eg en ü b erg este llt . (A c ta  
p h y sica  austriaca  1. 120— 28. 1947. W ien .) S t e i l . 95

J. G. W lnans, E in  k lassisches M o d e ll fü r  d en  K e r n .  W ird  d ie  K u b ik w u rzel des 
A t.-G ew . gegen  d ie  Q uadratw urzel der K ern lad u n gszah l für d ie  h ä u fig sten  oder
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la n g leb ig sten  Iso to p e  der E lem en te  graph. aufgetragen , so w ird eine nahezu  gerade  
L in ie  erh alten , d ie sich  vom  N eutron  zum  Curium  erstreckt. H u . H e  alle in  liegen  
n ich t au f d ieser L in ie. N ach  B etrachtu ngen  der k on stan ten  O berflächen ladungs
d ich te  w ird  für den K ern ein  M odell aufgestellt, w elch es e in e  E rklärung für v ie le  
k ernph ysikal. E rschein un gen  lie fert u. zur V orhersage neuer E ffek te  führt. D ie  
A n nah m e v o n  K ernteilchen  als d ich t gepackte  K ugeln  fü h rt zu  e in em  M odell für  
le ich te  K erne m it D ick en  in  der G rößenordnung des dop pelten  P roton en rad iu s. 
N ach  d iesem  M odell sind  die prim ären B estand teile  des K erns P roton en , D euteron en  
und N eu tron en . D o p p e lte  N eutronen , die H2-M olekülen en tsp rech en , w erden er
w a rtet. Schw ere A tom e, d ie m it D euteronen  beschossen w erden , kön nen  stab ile  
schw ere A to m e b ilden . D ie  E x isten z  sehr schw erer K erne is t  m öglich . P a lls  dieses 
K ernm odell korrekt is t , lassen  sich  die E igg. der Isotopen  aus M odellen Voraus
sagen , d ie dem  K ern als einen starren R otator u. als ein v ie la to m ig es M ol. b e 
handeln . (P h y sic . R ev . [2] 71.  379. 15/3. 1947. M adison, U n iv . o f W isconsin .)

G e r h a r d  S c h m i d t . 95
E. Am aldi u n d  B. N. Cacciapuoti, Über die A bhäng igkeit des K e rn ra d iu s  von  der 

M a ssen za h l. D ie  in  einer T abelle  zusam m engestellten  K ernradien ( =  A b stan d  vom  
M itte lp u n k t, bei dem  ein  schn elles N eutron  m it dem  K ern in  W echselw rkg. tr itt)  
v o n  17 E lem en ten  m it O rdnungszahlen zw ischen 4 u . 83 w erden h in sich tlich  der 
darin en th a lten en  s ta tis t . F eh ler untersu ch t. A nscheinend h ä n g t der K ernradius 
v o n  der A n zah l der im  K ern en tha ltenen  T eilchen ab. (P hysic . R ev . [2] 71.  739— 40. 
15/5. 1947.) S t e i l . 95

Vladimir Majer, E n td ecku n g  u n d  B en e n n u n g  des E lem entes N r .  61. K urze histor. 
D arst. der E ntd ecku ngsgesch ich te  des E lem ents Nr. 61 u. des S treites um  
dessen N am ensgeb ung ( IU in iu m , F lo ren tin u m , G-yklonium  bzw . P ro m e th iu m ). D as  
E lem en t is t  nach den MATTAucHschen R egeln  instab il, w as durch H o p k i n s  b e 
str itten  w ird. (Chem. L isty  V edu P rü m ysl 41. 284— 85. 10. 12. 1947.) S t a h l . 95

V. Santholzer, E in  Überblick über d ie  Iso to p e  des U rans u n d  der T ra n su ra n e . 
E ine kurze D arst. der U -Iso to p e  u. der Transurane nach A rbeiten  von  S e a b o r g  
sow ie C h a m b e r l a in  u . M itarbeitern. (Chem . L isty  V< du P rü m ysl 41. 267— 68. 
1 0 /1 1 .1 9 4 7 .) S t a h l . 95

H ugh M. Spencer, T a fe ln  der Iso to p e n  u n d  der Zerfa lls- u n d  U m w a n d lu n g s
rea k tio n en . In  einer T afel w erden die bekan nten  Isotopen  in  A b h äg igk eit v o n  der 
A tom num m er u . der D ifferenz der N eutronen  u. P rotonen im  K ern aufgetragen . 
D er prozen tuale  A n teil am  natürlich  vorkom m enden E lem ent, d ie  S tra h lu n g s
abgabe bzw . -aufnahm e sow ie gegeb en en fa lls d ie U nsicherheit der D a ten  w erden  
verm erkt. D ie  charakterist. Ü bergänge w erden dargestellt. —  In  einer zw eiten  
T afel w erden die Zerfallsreihen (einschl. N eptunium reihe) m it den charakterist. 
D a ten  (L ebensdauer, Strahlenart) dargestellt. D ie  problem at. F a lle  w erden krit. 
b eleu ch tet. (J . chem . E d u ca t. 24. 19— 20. C harlottesville, V a., U n iv . of V irgin ia.)

W . S c h ä f e r . 103
M elvin A. Preston, D ie  Theorie  der a -R a d io a k tiv itä t. Im  A nschluß an d ie  von  

versch ied . A u toren  en tw ick e lte  T heorie v o n  a -A k tiv itä t für den F a ll des W in k el- 
m om entes N u ll des ausgesand ten  T eilchens w erden F orm eln  für das W in k el
m om en t 4= N u ll angegeben. E s ze ig t sich, daß diese Form eln ungenau sind . Zur 
D isk ussion  des F a lles der W erte 4= N u ll w ird d ie  E inkörpertheorie m it einem  
rechteck igen P o ten tia lw a ll näherungsw eise behandelt. E s ze ig t sich , daß es z u r  
A uffindung der F orm eln  für das W ink elm om en t 4= N u ll notw en d ig  is t , d ie  F orm eln  
für das W ink elm om en t =  N u ll w ieder abzuleiten , obgleich hierbei keine w esentlich  
neuen W erte  erhalten  w erden . D ie  T heorie führt zu einer B ezieh u n g  zw ischen  der 
Z erfallskonstante u. der E m ission sen ergie  der a-T eilchen, w ob ei die nach  dem  
G E iG ER -N uT TA L L-G esetz ausgedrückten  experim en tellen  E rgebnisse w ied er
gegeben w erden . (P h y sic . R ev . [2] 71. 865— 77. 15/6. 1947. T oronto , C anada, U n iv ., 
D ep . o f M ath .) G e r h a r d  S c h m i d t .  103

M. L. Perlm an und  G. Friedlander, R ela tive  A u sb eu ten  vo n  (y , n )-R ea k tio n en . 
12C, UN ,  160 ,  WF ,  31P ,  35C7, 39A , “8A 4, 63<7w, 69Go, ' lGa, ™ P d , 109A g , 121 S b  u. 127P e  
w urden m it R ön tgen strah len  v o n  50 bzw . 100 M eV bestrah lt und die A u sb eu te  der (y, 
n)-R kk . durch die /S-A ktivität bestim m t. B e i den le ich ten  E lem en ten  b is 68N i beträgt  
die rela tive  A u sb eu te  1 b is 7. V on 58N i bis 63Cu fin d et ein  p lötzlicher unerw arteter  
A n stieg  s ta t t ,  zw ischen  63Cu u. 121Sb liegen  die W erte  zw ischen  30 u . 45. N ur 187R e  
ze ig t eine A u sb eu te  von  82. (P h y sic . R ev . [2] 72. 1272. 15/12. 1947. Schenectady , 
N ew  Y ork , G eneral E lectric  Com p., R es. L ab .) R ü d i g e r . 103

24*
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0 .  Hirzel u n d  H. W äffler, K ern p h o to e ffek t u n te r  E m is s io n  e ines P ro to n s. M it 
der L i-y -S tra h lu n g  (17 ,2  M eV) w urden die E lem en te  M g , S i ,  T i ,  C r, S e , M o , P d ,  
C d  und S n  au f e in e  (y ,p )-R k . h in  un tersu ch t. A n  fo lgen den  Iso to p en  w urde d ie  A u s
lösun g  ein es P roton s b eo b a ch te t. (In  K lam m ern  d ie  W irk u n gsq u ersch n itte  r e la tiv  
zur (y ,n )-R k . an  63Cu): 25Mg (2 ,83% ), 28M g ( l ,5 6 ) ,  29Si (3 ,45), 3° S i ( l ,2 6 ) ,  5°Ti 
(1 ,62), 63Cr (8 ,1), 77Se (4 ,8), 98Mo (3 ,5), 105P d  (7 ,3), l u Cd (4 ,4 ), U2Cd (5 ,3 ), 113Cd 
(6 ,0 ), ll7Sn (2 ,9 ), U8Sn (1 ,5). A ußerdem  w urde das W irk u n g sq u ersch n ittv erh ä ltn is  
er (y ,p )/o  (y ,n )  für d iese K erne b estim m t. N a ch  der au f der BoHRSchen M odell
v o rstellu n g  fuß en den  T heorie s te llt  o  ( y,p)/cr (y ,n )  das V erh ä ltn is der A u str it ts 
w ah rsch ein lich keiten  des P ro to n s bzw . N eu tro n s aus dem  Z w ischenk ern  dar. D ie  
b erechn eten  th eo ret. W erte  sind  jedoch  gegen über dem  E x p er im en t u m  den  
F a k to r  100 b is 1000 zu  k le in . (H elv . p h y sica  A c ta  20. 373— 404. 25. 10. 1947. 
Zürich, P h y s . In st, der E T H .) v - H a r l e m . 103

F. K. Eider jr., H. T. Motz un d  P. W . D avison , P ro to n en  a u s  d em  D eu teronen
beschuß abgetrennter N eon iso to p e . B e i den  V erss. w u rd e d as G as (99 ,5%  20N e, 
0,5%  22N e  bzw . 55%  20N e, 45%  22N e) innerhalb  der K am m er h ei e in em  D ruck  
v o n  15 cm  H g beschossen . D ie  nach  den  R k k . 20N e  (d ,p )21N e  u . 22N e  (d ,p ) 23Ne  
au ftreten d en  P roton en  wrnrden im  rechten  W in k el zum  e in fa llen d en  B ü n d el m it 
D op p elk oinzid en z-P rop ortionalzäh lern  gem essen . D ie  A u sb eu tek u rv e  für die 
99 ,5% -20N e-P rob e ze ig t, daß die P roton en gru ppen  a lle in  aus der ersten  R k . s ta m 
m en, w as durch V gl. m it der K urve  für d ie  m it dem  schw eren  Iso to p  angereicherte  
P rob e b e stä tig t  w ird . D ie  für 2lN e  erh a lten en  N iv ea u s stim m en  m it früheren E r
gebn issen  anderer A u toren  überein . F ür 23N e  w urden  e in ig e  n eu e  W erte  erhalten. 
D ie  für d ie N e-Iso to p e  u . für e in ige Ara -Iso to p e  aus den  R k k . b erech n eten  M assen
w erte  w erden  zu sa m m en g este llt. (P h y sic . R ev . [2] 71. 917— 18. 15 /6 . 1947. New  
H aven , Conn., Y a le  U n iv ., S loan e P h y s. L abor.) G e r h a r d  S c h m i d t . 103

H. A. M eyer, G. Schw achheim  u n d  M. D. de Souza Santos, Z e r fa ll  von i0K .  
D ie  E nergie der y -S trah len , die v o n  rad ioakt. 40K  e m ittier t  w erd en , w ird  nach der 
A b sorp tion sm eth . m it Cu u . P b  a ls A bsorber gem essen . D ie  b eo b a ch te te  Energie  
v o n  1,5 M eV is t  ein  w en ig  höher a ls d ie  obere G renze v o n  1,35 M eV des kontinuier
lichen  /¡-Spektrum s, so daß es schw ier ig  is t , d iese  y -S trah len  den  /?-Übergängen 
zuzuordnen. A ndererseits k ön n te  P o sitron en em iss ion  oder K -E in fa n g  auftreten, 
um  die große H ä u fig k e it von  40A r zu  erk lären . V ff. b estim m en  d ie  /?-y-Koinzi
denzen , um  zu  zeigen , daß d ie  y -S trah len  m it dem  K -E in fa n g -P ro zeß  assoziiert 
sind . D ie  M essungen w urden m it einer G en au igkeit v o n  1%  ausgefü hrt, w obei sich 
keine K oin zid en zen  ze ig ten . D em n ach  k ön nen  k ein e  y -S tra h len  m it /¡-Übergängen  
in  V erb indung g eb rach t w erd en ; der 40C a-K ern v erb le ib t dem nach  n ich t in  einem  
angeregten  Z ustand . (P h y sic . R ev . [2] 71. 908. 15 /6 . 1947. Säo P a u lo , B rasil., U niv., 
D ep . de P h y sica .) G e r h a r d  S c h m i d t . 103

0 .  H uber, H. M edicus, P. Preisw erk un d  R. Steffen , D ie  ra d io a k tive  U m w a n d 
lu n g  des 63Z n .  B e i der U n ters, der U m w a n d lu n g  des rad io a k t. 63Zn erw eist sich 
diese K ernu m w and lu ng als sta rk  k o m p lex . D ie  A b sorp tio n sk u rv e  der y-Strahlung  
ze ig t, daß bei einer be iderseits m it A l b ed eck ten  Q uelle 93%  der y -A k tiv itä t, die 
m it e inem  d ickw an digen  Zählrohr m it P b -K a th o d e  gem essen  wdrd, v o n  der 0,51 
M eV -V ernichtun gsstrah lu ng  der 63Z n-P ositronen  herrühren. N eb en  d ieser  Strah
lu n g  w erden 3 schw ächere K ern-y-L in ien  v o n  (0 ,960  ±  0 ,008) M eV, (1 ,89  ±  0,06) 
M eV u . (2 ,60  i  0 ,08) M eV nachgew iesen . D ie  re la tiv en  In te n s itä te n  der y-L inien  
w erden zu  4,5 : 2 ; 0 ,2  erm itte lt , w ob ei d ie  In ten s itä t  der H a u p tstra h lu n g  m it 100 
angegeben  w ird . D ie  A n a ly se  des P o sitron en sp ek tr . au f G rund der FERMischen 
T heorie  des /¡-Zerfalls fü h rt zu  einer Z erlegung des Sp ek tr. in  3 P artia lspektren  
m it FERM i-Verteilung. D ie  oberen G renzen d ieser P artia lsp ek tren  entsprechen  
Ü b ergängen  in  den G rundzustand  des 63Cu u. in  die b eiden  tie fs te n  N iv e a u s , deren  
A nregun g d ie  A n a ly se  der y -S trah lu n g  ze ig t. D urch  N a ch w . der C u -K -S tra h lu n g  
w ird  g eze ig t, daß e in  T eil der U m w andlu ngen  des 63Zn auch  durch E in fa n g en  eines 
A u ßenelek trons erfo lg t. D ie  E rgeb nisse  w erden  in  e inem  T erm -S ch em a  zu sam m en 
g efa ß t. D urch  V gl.-M essungen  m it e in em  R a-P räp . lä ß t  sich  d ie  A b so lu tin te n s itä t  
v o n  63Z n-P räpp. e in fach  bestim m en . Ferner w ird eine seku nd äre y -S tra h lu n g  n a ch 
gew iesen , d ie  bei der A b sorption  der P ositron en  des 63Zn in  P b  a u ftr itt. D ie  I n 
te n sitä t d ieser S trah lu n g  is t  größer als d ie  In ten s itä t, d ie  der äußeren  B rem sung  
der 63Z n-P ositronen  in  P b  en tsp rich t. (H elv . p h y sica  A cta  2 0 .4 9 5 — 518. 31 /12 . 1947. 
Zürich , E id gen . T ech n . H och schule , P h y sik a l. In st .)  G e r h a r d  S c h m i d t . 103 

A. J. D em pster, A n o rm a le  Iso to p e n h ä u fig k e ite n  d u rch  N eu tro n en a b so rp tio n  
i n  C a d m iu m .  D u rch  a u sged eh n te  B estrah lu n gen  m it la n g sa m en  N eu tro n en
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w ird das Iso top  113 au f e tw a  Vs seiner n . H ä u figk eit red uziert, w ährend die  
H ä u fig k e it des Iso to p s 114 zu n im m t. D ie  Ä nderung erstreck t sich  nur au f die  
O berfläche der P rob e, da d as Innere v ö llig  v o n  N eu tron en  abgesch irm t ist. 
H äu figkeitsänd erun gen  anderer Iso to p e  können  n ich t nachgew iesen  w erden . D ie  
aufgenom m enen  M assenspektren b estä tig en  die d irek ten  M essungen der N e u 
tronenabsorp tion  durch P roben , b e i denen m ehrere Iso to p e  angereichert sind. 
113Cd kann dem nach als der H auptabsorber langsam er N eutronen  angesehen  
w erden. (P h ysic . R ev . [2] 71.  144. 15/1. 1947. A rgonne N a t. L abor.)

G e r h a r d  S c h m i d t . 103 
A .J . D tm p s ttT y lso to p isch e V erä n d eru n g en in C a d m iu m d u rch N e u tro n en a b so rp tio n .  

(Vgl. v o rst. R ef.) D ie  große A b sorption  therm . N eutronen  in  Cd is t  b isher dem  Isotop  
113 zugeschrieben w orden. A us den vom  V f. aufgenom m enen M assenspektren geh t die  
fortschreitende Ä nderung der iso top . Zus. eines E lem en tes durch längere N eu tro n en 
exp osition  hervor. Im  Spektr. treten  d ie n. Iso top e  m it den M assen 110, 111, 112, 
113 u n d  114 auf, m it 113Cd =  12,3%  und 114Cd =  28% . D ie  schw ach en  Iso to p e  106 
und 108 erscheinen n ich t au f den A ufnahm en. P h o to m etr . M essungen des Spektr. 
einer C d-Probe nach  starker A bsorption  von  N eutronen  ergeben, daß 113Cd auf 
1,6 ±  0 ,2%  reduziert w orden is t , a lso  auf 1/ 8 seiner n . H äu fig k e it; 114Cd h a t in  der 
gleichen  Z eit auf 39,5  ±  1,5%  zugenom m en. D ie  Z unahm e v o n  114Cd is t  innerhalb  
der erreichten  G enauigkeit der A bnahm e von  U3Cd g leich . H äufigkeitsänd erun gen  
der Iso to p e  110, 111, 112 und 116 liegen  unterhalb  5% . A u s V gll. m it den H ä u fig 
k e iten  der Iso to p e  110 u . 111 w ird gesch lossen , daß die anderen häu figen  Iso top e  
A b sorptionsw irkungsquerschn itte  b esitzen , die kleiner als 1/40 des W irkungsquer
sch n ittes  v o n  ll3Cd sind , u . daß (n ,2 n )- oder andere R kk., fa lls  so lche  au ftreten , 
se lten  sind . (P hysic . R ev . [2] 7 1 .  829. 1/6. 1947.) G e r h a r d  S c h m i d t . 103 

J. V. Dunworth und B. Pontecorvo, A n reg u n g  von  113I n  durch  R öntgenstrah len . 
2 M eV -R öntgenstrahlen  können 113In  anregen m it einem  W rkg.-Q u erschn itt der
selben G rößenordnung w ie  beim  U5In . D ie  Zerfallsperiode des ll6In  w ird zu 4,5 S td . 
neu  bestim m t, für 113In  erhält m an 96 m in. (Proc. Cam bridge ph ilos. Soc. 43.  
123— 26. Jan . 1947. M ontreal, Canada, N a t. R es. Council.) R ü d i g e r . 103

Allan C. G. M itchell, Lawrence M. Langer un d  Leon J. Brown, S tra h lu n g en  vom  
ra d ioaktiven  L a n th a n  140. R ad ioak t. 140L a  als P rod . der U -S p a ltu n g  en tsteh t  
aus 140B a  m it einer H alb w ertsze it von  300 Stunden . Zur B est. der E nergie  der y- 
Strahlen  aus einer abgetren nten  140L a-Q u elle  w ird d ie  R e ich w eite  der aus einem  
A l-S trah ler  ausgelösten  CoMPTON-Elektronen m itte ls  K oinzidenzzähler  gem essen . 
F ür den energiereichsten  y-S trah l w ird  ein  E nergiew ert von  2 ,0  ±  0 ,10  M eV g e 
funden. y -y -K o in zid en z  w ird ebenfa lls beob ach tet. E s w ird angenom m en, daß  
auf e ine Zertrüm m erung 2 y-S trah lqu anten  en tfa llen . A us der A bsorptionskurve  
der y-Strahlen  gehen  ein  y -S trah l b e i 2 ,0  M eV u . e in  w eiterer b e i angenähert 
300 kV  hervor. D ie  obere G renze des ß -Strahlenspektrum s lieg t bei e tw a  1,96 MeV. 
D ie  Zahl der /¡-y -K oin zid en zen  pro registriertem  /¡-Strahl is t  unabhängig  von  der 
E nergie der /¡-Strahlen . V erss. m it einer abgetren nten  140B a -Q u elle  zeigen , daß  
sow ohl die K oin zidenzzah l als auch d ie  W erte  für d ie  e inzelnen  y-Strahlen  in  der 
erw arteten  W eise  zunehm en, fa lls das F olgeprod. I40L a  die y -Strahlen  em ittier t  
und 140B a  keine y -S trah len  hoher E nergie aussen d et. (P h ysic . R ev . [2] 7 1 .  140. 
15. 1. 1947. In d iana , U n iv .) G e r h a r d  S c h m i d t . 103

Mark G. Inghram  und Richard J. H ayden, E in ig e  durch  N e u tro n en  in d u zier te  
A k tiv itä te n  bei den  S e lten en  E rd e n . S m , E u ,  H o  u. Y b ,  in  H N O a gelöst, w erden m it  
N eutronen  des U -B renners beschossen . D ie  H alb w ertsze it sow ie d ie  A bsorption  
werden m it dem  E ich zäh ler gem essen , w ährend die M assen ein iger A k tiv itä ten  
m it dem  M assenspektrographen b estim m t w erden. F ür U3S m  b eträgt die H alb w erts
zeit 46 S td ., für U3E u  9 ,2  S td . und für 166ffo  27 Std . D ie  langleb ige A k tiv itä t  von  
E u erg ib t sich  aus 2 Iso top en , u. zw ar aus 154 und 152, das m it dem  E u -Iso top  
(H alb w ertszeit 9,2 S td .) isom er is t . B ei Y b  w ird eine neue 9 9 -S td .-A k tiv itä t g e 
funden, d ie  v o m  Iso top  175 hervorgerufen w orden is t . (P hysic . R ev . [2] 7 1 .  144. 
15. 1. 1947. A rgonne N a tio n a l L abor.) G e r h a r d  S c h m i d t . 103

Raym ond Grégoire u n d  M arguerite Perey, Über d ie  R eichw eite  der durch  A k 
t in iu m  em ittier ten  tx-Strahlen. V ff. berichten über erneute u. verfein erte  U n terss. 
der R eich w eite  der a-S trah lu n g  des A c. A ls B ezugsw ert w urde d ie m ittlere  R e ich 
w eite  der a -S trah len  von  P o  m it 3 8 ,4 m m  in L u ft angenom m en. D ie  M essungen  
ergeben für d ie a -S trah lun g  des A c in  L u ft e ine R eich w eite  von  34,6 i  0 ,2  m m . 
D an eb en  w urde e in e  w eitere  G ruppe v o n  a-Strahlen  fe stg este llt , d ie  e ine R e ich 
w eite  v o n  31 ±  0 ,5  m m  besaßen  u . e tw a  15%  der H au p tstrah lu n g  betrugen . D ie
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durch A c e m ittier te  a -S trah lu n g  b esitz t  dem nach  e in e  F ein stru k tu r . D ie  E nergie  
der zw eiten  G ruppe b eträgt 4 ,95  ±  0 ,02  M eV. (C. R . heb d . Séances A cad . Sei. 225. 
733— 734. 27. 10. 1947.) G o t t f r i e d . 103

T sien San T siang, Über d ie  D reite ilu n g  schw erer E lem en te . V ers. zur m odell- 
m äßigen  E rklärung der B eob a ch tu n g sd a ten  (vg l. C. 1947 .  970; 1948 .  I . 3 u . 648.) 
(P h y sic . R ev . [2] 72.  1257— 58. 15/12. 1947. P aris, C ollège de F ran ce , L abor, de 
ch im ie n u cl.) K i r s c h s t e i n . 103

W . G. Chlopin, E. K. G erling u n d  N. W . B aranow skaja, Ü ber d ie  E n ts te h u n g  
e in ig er stab iler P ro d u k te  der sp o n ta n en  U -S p a ltu n g  in  der N a tu r .  V ff. n eh m en  an, 
daß die sp on tan e  S p a ltu n g  des U , ebenso  w ie  d ie durch th erm . N eu tro n en , b e i 14%  
der zerfallenden  A to m e zu  sta b ilen  Iso to p en  des X e  fü h rt, u . daß d ieser sp ontan en  
S p a ltu n g  a lle  U -Iso to p en  g le ich m äß ig  u n ter liegen . S ie  b estim m ten  in  a lten  U- 
M ineralien den  G eh. an  X e , ind em  sie  n a ch  der A u flö su n g  des M inerals in  H Cl die 
E d elgase  austrieb en , an  K oh le  adsorb ierten , daraufh in  A r b ei — 120 u . X e  bei 
200° desorbierten  u . d ie  R ein h e it des X e  Spektroskop , p rü ften . S ie  fa n d en  je 1 kg 
Ü ra n in it ,  en th a lten d  63%  U , im  M itte l aus zw ei V ers. 0 ,77  m m 3 X e  b ezogen  auf 
0° u . 760 m m  D ruck . D araus b erechn et sich  u n ter  der A n n ah m e, daß k ein  X e  e n t
w ichen  is t ,  e in  A lter  des ü r a n in its  v o n  1,68 • 109 Jahren  in  g u ter  Ü b erein stim m u ng  
m it dem  durch die P b-M eth ode ge fund en en  W ert v o n  1,85 • 109. V ff. w eisen  darauf 
hin , daß w ah rschein lich  dieser P rozeß  w ährend der B ld g . der E rdrinde e ine Rolle 
sp ie lte , u . daß auch in  T h-M ineralien , w enn  au ch  u n ter  größeren Schw ierigkeiten , 
X e  zu  finden  sein  so llte . (H 3BecTiin AKageMim HayK CCCP, OmejieHiie X h m h u c c k h x  
HayK [B ull. A cad . Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 1947 .  599— 604. N o v ./D e z . R ad ium 
in s t .  der A k ad. der W iss. der U d S S R .)  W i e d e m a n n . 103

S. B ernstein, W . M. Preston, G. W olfe u n d  R. E. Slattery, P h otoneu tronen
ausbeute von  235 U -S p a ltp ro d u k ten  in  S chw erem  W asser. D ie  T a tsa ch e , daß zur Spal
tu n g  eines D eu teron s in  e in  N eu tron  u . e in  P ro to n  y -S tra h len  v o n  m indestens 
2,17 M eV n ö tig  sind , h a t d iese R k . zu  einem  g u ten  In d ik a to r  für derartige y-Strahlen  
gem ach t. M it dieser M eth. u n ters. V ff. d ie  In ten s itä ten  u . H a lb w ertsze iten  der 
y -Strahlun g, die v o n  235U -S p a ltp ro d d . ausgeh en , u n tersu ch t. E s w u rd en  8 Halb
w ertze iten  zw ischen  2,5 Sek. u. 53 S td . gefund en . D ie  Z eit zw isch en  der Ent
steh u n g  des 235U -P räp arates im  U -B ren ner u . dem  M eßbeginn  w ar nur 0,25 Sek. 
E s w ird ausführlich  au f d ie  A p p ., au f d ie  T heorie  der M eß m eth ., a u f d ie  Ergebnisse, 
ihre G en auigkeit u . e in ige  K orrek turfaktoren  e in gegan gen . D ie  R e su lta te  werden 
in  K urven  u . T abellen  dargestellt. (P h y sic . R e v . [2] 71.  573— 81. 1. 5. 1947. Knox- 
v ille , T enn ., C linton L abors.) E . R e u b e r . 103

G. J. Van Der M aas u n d  J . L. Y ntem a, E in  V ersuch  zu r  B e s tim m u n g  der Reich
w eite  des 235 U  a u s  der S tra h lu n g  e iner n o rm a len  U ranprobe. D ie  aus U 30 8 stam m ende  
Strah lun g w ird m it einem  P rop ortiona lverstärker  u n tersu ch t. D a b e i w ird  einw and
frei e ine a-S trah lu n g  des 235U  fe s tg es te llt . D ie  R e ich w eite  der 235U -K ern es wird 
näher derjen igen des 235U -K ern es a ls derjen igen  des 234U -K ern es gefu n d en  u . zu 
28,3  ±  0 ,8  m m  für 760 m m  H g  u . 0° gefund en . E in e  ku rze D a rste llu n g  der H in
w eise  au f eine 235U -a-S trah lu n g  in  der ä lteren  L itera tu r  w ird  geg eb en . (P h y
sica  13.  453— 58. S ep t. 1947.) W . S c h ä f e r . 103

G. Farw ell, E. Segrè u n d  C. W iegand, a -T e ilc h en  großer R eich w eite , d ie  in  V er
b in d u n g  m it  der S p a ltu n g  em ittiert w erden. (V o r lä u fig e r  B e r ic h t.)  E in e  m it langsam en  
N eu tron en  b estrah lte  236U -F o lie  e m ittier t gelad en e T e ilch en , d ie  w ahrschein lich  
a-T eilchen  großer R eich w eite  sind . D ie  M essungen zur B e st . der N a tu r , E nerg ie  u. 
H ä u fig k e it d ieser T eilchen  ergeben, daß d iese  T eilchen  in  K oin zid en z  (innerhalb  
5 • 10^6 Sek .) m it der S p a ltu n g  v o n  235U  u. 239P u  em ittier t  w erd en , u . daß es sich  um  
a-T eilchen  m it einer m ax . E nergie  v o n  e tw a  16 M eV h a n d e lt. E tw a  e in  a-T eilchen  
k om m t au f 250 Sp a ltu ngen  v o n  235U  u. auf 500 S p a ltu n g en  v o n  239P u . D ie  für die 
V erss. b en u tz te  D op pelion isa tion skam m er w ar m it A r g e fü llt . D ie  R e ich w eite  der 
in  K oin zidenz  m it der 235U -S p a ltu n g  em ittier ten  a-T eilchen  erg ib t sich  zu  23 cm  
L u ft. D ie  in  K oin zidenz m it der 239P u -S p a ltu n g  b eo b a ch te ten  a-T eilchen  besitzen  
ebenfa lls e in e  große R eich w eite . (P h y sic . R e v . [2] 71 .  327— 30. 15 /3 . 1947. Los 
A lam os, N ew  M exico, L os A lam os Sc ien t. L abor.) G e r h a r d  S c h m i d t . 103 

W . Seelm ann-E ggebert, D ie  chem ische A b sch eid u n g  der bei der S p a l tu n g  des 
U ra n s entstehenden E lem en te  u n d  A to m a rten . 2. M itt. (1 . v g l. H a h n  u .  M itarbeiter,
C. 1948.  I . 144.) E s w ird  die a n a ly t. A b sch eid u n g  der b e i der N eu tro n en b estra h 
lu n g  v o n  U  en tstan d en en  S p a lte lem en te  R u , R h , P d , A g , C d  u . I n  beschrieben , 
u . zw ar zuerst d ie  A b trenn un g der gen an n ten  E lem en te  n eb eneinan der aus dem  
Su lfidn iedersch lag. D ie  schn elle  D arst. der E inzelab sch eid u n gen  aus dem  U  w ird
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genauer beschrieben . (Z. N aturforsch. 2a. 569— 72. O kt. 1947. T ailfingen , K W I für  
C hem ie.) H e n t s c h e l . 104

0 .  van P aem el, Iso to p en tren n u n g  u n d  P h y s ik  der Iso tope . Ü b ersich t. T ech n .- 
w eten sch . T ijdschr. 16. 56— 59. M ärz/Apr. 1947.) v .  H a r l e m . 104

P. M alsallez, B eitra g  zu r  K e n n tn is  der Io n isa tio n sp h ä n o m en e  i n  Gasen durch  
ra d io a k tive  S to ffe . V f. d isk utiert B eobachtun gen  des V erlaufes der Ä nderungen  des 
Ion isa tio n sstro m es zw ischen  zw ei P la tten  u n ter G leichstrom spannung, deren  
Z w ischenraum  m it durch R a  ionisierter L u ft erfü llt is t , w enn der P la tten a b sta n d  
g eän d ert w ird . Er g ib t für d iesen  V erlauf Form eln , d ie  die P aram eter der M axim a  
b estim m en . B e i sehr k le in en  A b ständ en  gehen in  diese F orm eln  d ie versch ied . 
M engen des R a, die N a tu r  des G ases und sein  D ruck, sow ie  das M etall, aus dem  
die  P la tte n  bestehen , e in . (R ev . gen . L lectr. 56 (31). 139— 143. März 1947.)

K ü h n e r t . 108
W . F. Libby, C hem ie energiereicher, bei K ern rea k tio n en  en tstandener A to m e .  

W rkg. u . N a tu r  der R ückstoß-A nregung v o n  A tom en  nach versch ied . K ernrk. 
w erden d isk utiert. D ie  A nregungsenergie w ird w ahrscheinlich  hau p tsäch lich  durch  
nich t-ion isieren d e Stöß e  verlorengehen. D ie  theoret. B ehand lung w ird g e tren n t für  
P ro zesse  m it u . ohne Ä nderung der O rdnungszahl durchgeführt. F ür den ersten  
F a ll w erden  E xperim en te  an Ion en krista llen  m itg ete ilt, w obei auf die kurze R e ich 
w e ite  der R ü ck stoß atom e h in gew iesen  w ird. F ür den 2. F a ll w erden U n terss . an  
organ. H alogenverb indu ngen  herangezogen . Zur theoret. B ehand lung  erw iesen sich  
die k lass . S toß theorie  (M oleküle a ls starre K ugeln ) u. die A nnahm en von  F r a n c k  u . 
R a b i n o w i t s c h , (Trans. F arad ay  Soc. 30. [1934.] 125) als brauchbar. F ragen zum  
A b lau f v o n  R kk. im  angeregten Z ustand w erden untersucht. (J . Am er. ehem . Soc. 
69. 2523— 34. 31. 10. 1947.) E . R e u b e r . 108

G. J. Sizoo, D er U ranbrenner a ls E nergiequelle. A llg . Ü bersicht über den B a u  u. 
d ie W irk un gsw eise  eines U ranbrenners. (T echn.-w etensch . T ijdschr. 16. 60— 66. 
M ärz/A pr. 1947.) v .  H a r l e m . 110

A. A, K anajew , A to m kra ftw erke  in  U S A .  ( B c c t h k k  M amHHoerpoeHHn [N achr. 
M aschinenbau] 27. N r. 4. 20— 24. 1947.) F ö r s t e r . 110

E. U. C on don ,,,E lectron ics“ u n d  deren Z u k u n f t .  Vf. v ersteh t unter „ E lectron ics“ 
d ie w issen sch aftlich e  u . ind ustrielle  B eh an d lu n g  v o n  P rob lem en , die sich  m it elektr. 
gelad en en  T eilchen  außerhalb  fester  u. fl. K örper befassen . Er g ib t einen Ü berblick  
über d ie  E n tw . auf sieben  w ich tigen  Z w eigen dieses G eb ietes u . A u sb lick e auf ihre  
w eiteren  M öglichkeiten . B eh a n d elt w e rd en : 1. die m it E lektronenröhren arbeitenden  
R ech en m aschinen , 2. d ie M assenspektrom eter, in  denen  ehem . S u bstanzen  in  der 
D am p fphase  m itte ls  E lek tron en bom bardem ents u n tersu ch t w erden u. d ie u . a. auch  
zur F estste llu n g  v o n  Iso to p en  A n w endu ng finden , 3. d ie  P h y sik  der W ellenausbrei
tu n g  in  der Ionosphäre, 4. d ie G eräte zur Ion enbesch leunigung, u n ter denen dem  
C yclotron , dem  B eta tro n  u. dem  Syn ch rotron  besondere B ea ch tu n g  gew idm et w ird, 
5. die U rankettenrk . zur K rafterzeugung, 6. die radioakt. F orschung u . T herapie  
u. 7. das S tudium  der kosm . Strahlung. (E lectr. E ngng. 66. 355— 61. A pril 1947.)

S c h r a m m . 112
F. R. Eider, A. M. Gure w itsch, R. V. L angm u iru nd  H. C. Pollock, S tra h lu n g  a u s  

E lek tro n en  in  e in em  S yn ch ro tro n . W erden hochenerget. E lek tron en  großen B esch leu 
n igungen senk recht zu  ihrer G esch w indigk eitsr ichtu ng unterw orfen , so strah len  sie  
e lek trom agnet. E nergie  aus. E s w ird angenom m en, daß die S trah lung v o n  E le k 
tronen in  einem  Syn ch rotron  (B etatron) in  einem  schm alen K egel ta n g en tia l zur  
E lek tron en bah n  em ittier t w ird, und  daß das Spektrum  sich bis in s sichtbare G eb iet 
erstreck t. E in e  so lche  S trah lun g  w ird in  einem  70 M eV -Synchrotron b eo b a ch te t. 
D ie  m agnet. F eld stä rk e  erreicht 8100 G auss. Im  Vakuum rohr w ird als E lek tro n en 
strah lun g ein  heller w eißer F leck  b eob ach tet. D ieses L ich t is t  sehr hell, w enn  die  
R ön tgen em ission  der A p p . bei 70 M eV 50 R ön tgen ein h eiten  b eträgt u n d  kann  
noch bei T a g eslich t bei einer E m ission  von  0,1 R ön tgen einh eiten  b eo b a ch te t w erden . 
W erden d ie  E lek tron en  auf e ine Sch ich t bei höheren E nergien  zusam m engedrängt, 
so n im m t die In ten s itä t der L ich tstrah lu n g  stark  m it der E lek tron en en erg ie  zu. 
W erden jed och  d ie  E lek tron en  im  B ün del über den Sp itzenw ert des m agnet. F eld es  
hin aus zusam m en geh a lten  un d  ansch ließend  auf eine Sch ich t v er te ilt , so sch ein t d ie  
In ten s itä t  des gestrah lten  L ich tes un abh ängig  von  der E nergie zu  sein , b e i der d ie  
E lek tron en  aus dem  B ün d el en tfern t w erden. D ie  L ich tstrah lu n g  w ird  n ich t b e 
o b a ch te t, w en n  das B ün d el zusam m engedrängt w ird , bevor  seine E nergie  e tw a  
30 M eV b eträgt. D a s vom  E lek tronenbündel ausgesandte L ich t is t  polarisiert, der
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e lek tr . V ektor v er lä u ft parallel der E lek tron en balm eb en e. (P h y sic . E e v . [2] 71. 
829— 30. 1. 6. 1947. S ch en ec ta d y , G eneral E lec tr ic  C om pany, R esearch  L a b or .)

G e r h a r d  S c h m i d t . 112

W . T. H arris, V orschlag fü r  e in  fo ku ssieren d es T e lesko p  fü r  ko sm ische  S tra h len .  
E in e  m a gn et. L inse, d ie  para lle l zur A ch se  e in fa llen d e  T eilch en  fo k u ssiert, k an n  in  
F orm  eines T oroid s g e sta lte t  w erden . I s t  das T oroid  lu ft-  oder e isen g efü llt, so  is t  der  
Q uersch n itt parabol. zu  g esta lten . B e i nur te ilw e iser  E isen fü llu n g  k an n  T rap ez
oder R ech teck sq u ersch n itt erzie lt w erd en . D a  d ie  B ren n w eite  p rop ortion a l dem  
Im p u ls der e in fa llenden  T eilch en  is t , so  w irk t d ieses T elesk op  au ch  a ls Sp ek tro- 
graph. E in  so lches T eleskop  w urde k on stru iert. (P h y sic . R ev . [2] 71 .  135. 15/1. 
310— 13. 1/3. 1947. W aterb ury , C onn., ü .  S. T im e Corp.) 0 .  E c k e r t . 112

I. A. G etting, V orschlag fü r  e in e n  In d ic a to r  fü r  E le k tro n en  u n d  M e so n en  hoher 
E n erg ie . E s w ird  vorgesch lagen , d ie  Ö e r e n k o v - Strah lu n g  zum  N ach w . v o n  H öh en 
stra h lte ilch en  zu  verw end en . D a  der W ink el, u n ter  dem  b ev o rzu g te  A u sstrah lu ng  
e in tr itt , v o n  der T eilch en gesch w in d igk eit a b h än g ig  is t ,  k an n  m an R ü ck sch lü sse  auf 
T eilch en gesch w in d igk eit u . T eilchenart m achen . E s w erden  e in ige  b eson dere geo- 
m etr. F orm en des a ls Ö e r e n k o v -Zähler d ienend en  D ie lek tr ik u m s d isk utiert. 
(P h y sic . R e v , [2] 71.  123— 24. 15/1. 1947. C am bridge, M ass., In st , o f  T echnol., 
L abor, for N u cl. Sei. and  E ngn g. and  E lec tr . E n g n g . D e p .)  E . R e u b e r . 112

P. M ariens, D ie  W ilso n ka m m er . Ü b ersich t üb er d ie  A rb e itsw e ise  u . A n w end
b ark eit der W iLSON-Kammer. (T ech n .-w eten sch . T ijdschr. 16.  67— 72. M ärz/Apr. 
1 9 4 7 .) v .  H a r l e m . 112

J. M. W . M ilatz u n d  C. Van H eerden, E in e  U n tersu ch u n g  der W ilso n -K a m m e r. 
Zur P rü fu n g  der a d iab at. V erh ä ltn isse  in  der W iLSONschen N eb e lk a m m er  werden 
T em p .- u. D ruckm essungen  in  einer E x p a n sion sk am m er vo rg en o m m en , d ie  nicht 
m it einem  W .-A .-G em isch , sondern m it durch CaCl2 g e tro ck n etem  G lycerin  gefüllt 
is t . D ie  T em p. w urde am  W iderstan d sth erm om eter , der D ruck  m it e in em  M em bran
m anom eter gem essen . D ie  E ich u n g  w u rd e h e i langsam er E x p a n sio n  vorgenom m en. 
D ie  E m pfind lichk eitsd auer  der K am m er w urde durch die B e s t . des Strahlen
sek tors ein es a -T eilchenbündels g ep rü ft, das w ie  e in  rotierend er Scheinw erfer den 
ganzen  W inkelraum  in  1 Sek . a b ta s te t . N u r  für den  F a ll e in es vorgegeb en en  E x 
p an sionsdruckverh ältn isses en tsp rech en  d ie  th eo ret. E rw artu n gen  den  M essungen; 
b ei E xp an sion  en tsp rech en d  ein em  vorgegebenen  V ol.-V erh ä ltn is  m a ch t sich  eine 
z. T . w esen tlich e  Ä n deru ng  der a d ia b a t. V erh ä ltn isse  durch d ie  W ärm eab gabe von  
den W änden bem erkbar. D ie  E m p fin d lich k eitsd au er  is t  für fe s te s  D ru ck  Verhältnis 
größer a ls für fe ste s  V olum en  V erhältn is. (P h y sica  13.  21— 32. M ärz 1947. U trecht, 
U n iv ., P h y sic a l L ahor.) W . S c h ä f e r . 112

G. S. K laiber, E. A . Luebke u n d  G. C. B aldw in , R eich w eite -Im p u lsm essu n g en  
der T e ilch en  bei K e rn ze r trü m m e ru n g e n , d ie  d u rch  100 M e V -R ö n tg e n s tra h le n  ind u zier t  
w erden. D ie  MM. der T eilch en  w erd en  durch  M essung der m a g n et. F e ld stä rk e  u. 
der R e ich w eite  der B ah n en  b estim m t, d ie  v o n  der B esch ieß u n g  der G lasw and  einer 
N ebelkam m er m it R ö n tg en stra h len  v o n  100 M eV herrühren . D ie  R e ich w eite  ergibt 
sich  aus der B rem sung in  einer R e ih e  v o n  A l-F o lien , d ie  in  der N eb elk am m er an
g eord n et sind , w äh rend d ie  m a g n et. F e ld stä rk e  aus der M essun g der K rüm m ung  
der B a h n  v or  E in tr itt  in  d ie  F o lien  b estim m t w ird . B e i e in er m a g n et. F eldstärke  
v o n  2650 G auss la ssen  sich  bereits T e ilch en  m ittlerer  M. v o n  P ro to n en  u n ter
sch e id en . In sg esa m t w erden  200  schw er io n isieren d e  T e ilch en  b eo b a ch te t. 102 
dieser B a h n en  w erden  en tw eder  im  G as der K am m er oder in  e in er der F o lien  ge 
b rem st. K ein e  v o n  d iesen  102 B a h n en  w ird v o n  ein em  T eilch en  h ervorgeru fen , das 
e in e  M. nah e der oder k leiner a ls d ie  M esonen-M . b e s itz t . S äm tlich e  B a h n en  zeigen  
p o s itiv e  K rüm m ung. In  der M ehrzahl der F ä lle  h a n d e lt es sich  um  P ro to n en 
bah nen . E in ige  A b w eichu ngen  kön nen  durch V ie lfach streu u n g  im  G as der N e b e l
kam m er erk lärt w erden . D ie  T eilchen , d ie a lle  F o lien  durchdringen , w erd en  als 
P ro to n en  m it E nergien  über 28 M eV fe s tg es te llt . (P h y sic . R ev . [2] 71 .  649— 56. 
15/5. 1947. S ch en ecta d y , G eneral E lec tr ic  C om p.) G e r h a r d  S c h m i d t . 112

E. A. Luebke, G. S. Klaiber und G. C. B aldw in, N e b e lka m m e ru n te rsu c h u n g  der 
V ie lfa ch streu u n g  vo n  P ro to n en  i n  L u f t .  B e t h e  (vg l. C. 1946.  I . 1358) h a t  dar
au f h in gew iesen , daß d ie  V ie lfa ch streu u n g  v o n  T eilch en  an  d en  G asa to m en  in  
der N ebelkam m er stark e  K rü m m ungen  veru rsach en  kan n  u . so  F eh ler  b e i der 
M assenb est, aus der K rü m m ung im  M agnetfeld  bew irk t. V ff. b r in gen  den  e x p e r i
m en te llen  B ew eis  für das A u ftre ten  solcher zu fä lligen  K rü m m ungen  an kurzreich-
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w eitig en  P roton en sp u ren . D ie  b eob a ch te ten  K rüm m ungen  stim m en  q u a lita tiv  m it 
den  V oraussagen  v o n  B e t h e  überein . (P h ysic . R ev . [ 2 ]  71. 6 5 7 — 6 0 .  1 5 .  5 .  1 9 4 7 . )

P o lle r m a n n .  112
H. den H artog, F. A. Müller un d  N. F. Verster, L a u fze ite ffe k t in  G eiger-M üller - 

Z ä h lro h ren . E s w ird e in e  A p p . beschrieben , m it deren H ilfe  es m öglich  is t , den L a u f
ze ite ffek t der Sekundärelek tronen  in  Gr.-M .-Zählrohren zu  m essen . U n ter  L a u fze it 
w ird d ie  Z eit v erstan d en , d ie  vergeh t zw ischen der A uslsg . v o n  Sekundärelek tronen  
u. ihren  E in treffen  auf dem  Z ähldraht. E s ergab sich  z . B . an  einem  Zählrohr: 
D urchm esser 7 cm , g e fü llt m it 90 m m  Ar u. 10 m m  A ., ein  m axim aler L a u fz e it
e ffek t v o n  zw ei M ikrosekunden . Ferner is t  die L au fze it proportional dem  Q uadrat 
der E lek tron en bah n länge. Speziell w urden U n terss. zur F estste llu n g  der E lek tro n en - 
bew eg lich k eiten  an Zählrohren durchgeführt, die m it G as-D am pf-M ischungen v er 
sehen  w aren . B es. g u te  R esu lta te  w urden m it A r-Fü llungen erreicht. S ie gew ähr
le isten  e in  hoh es A u flösungsverm ögen , das h e iß t eine große E lek tron en b ew eg lich 
keit. (P h y sica  13. 251— 64. Mai 1947. A m sterdam , U n iv .) R e ic h a r d t .  112

S. H. Liebson, D er E n tla d u n g sm ec h a n ism u s von  selbstlöschenden G .-M .-Z ä h lern . 
(Vgl. C. 1947. E . 8 3 0 . )  M it einem  Spaltzäh ler w urde der A bsorptionskoeff. der S tra h 
lung, d ie  d ie  E n tla d u n g  längs des Z ähldrahtes hei verzögertem  Im p uls veru rsach t, 
u n tersu ch t. D ie  Zähler w aren bei versch ied . D rucken m it C H 3C l u . A r  bzw . A .  u. Ar 
gefü llt. D er D a m p f red. d ie  A n zah l der w äh rend  der E n tlad u n g  erzeu gten  E lek 
tronen. D er A b sorptionskoeff. is t  e in eF u n k tio n  des Ar, so daß die P h o to io n isa tio n  des 
Ar für d ie  A u sb reitu n g  der E n tla d u n g  län gs des D rah tes veran tw ortlich  is t . D as  
g leiche V erh . w urde auch  für H e  u. N e  in  K om bination  m it A . u . CH3C1 b e 
obachtet. (P h y sic . R ev . [ 2 ]  72. 1 8 7 .  1 5 / 7 .  1 9 4 7 .  N a v a l R es. L abor.) S t e i l .  1 1 2

H erm ann Yagoda un d  Nathan K aplan, A u slö sch u n g  des la ten ten  a -T e ilch en -  
bildes in  E m u ls io n e n .  V ff. un tersu ch en  die A u slöschu ng des la ten ten  B ild es von  
a-Teilchen au f versch ied , photograp h . E m ulsion en  hei verzögerter E ntw ick lu ng. 
D abei kan n  g eze ig t w erden , daß das la ten te  B ild  der Spuren v o n  a-T eilchen  bei 
Em ulsionen m it n iedrigem  A g-H alogen id geh . b ereits nach 5 T agen  versch w un den  
ist, daß dagegen  h e i E m ulsion en  m it hohem  A g-H alogen id geh . das la ten te  B ild  
auch bei E n tw . nach  20 T agen  noch  erkennbar is t . A us dem  E rgebnis is t  zu  folgern, 
daß die Zahl der durch die H öhenstrah lu ng  erzeu gten  Sterne in  großen H öhen  
infolge der A u slö sch u n g  le ich t u n tersch ätzt w ird. D urch  V erw endung neuartiger  
A g-H alogenidreicher Sch ich ten  kann d ie  B elichtun gsd auer auf 20 T age ausgedehnt 
werden. (P h ysic . R ev . [2] 71. 910— 11. 15. 6. 1947. B eth esd a , M d., N a t . In st, o f  
H ealth , Ind . H y g . R es. L ahor.) G e r h a r d  S c h m id t. 112

A2. Optisches Verhalten der Materie.
L. E. G urewitsch, D ichte  S tern kern e  u n d  ihre  R olle  bei der S tern b ild u n g . Vf. 

kom m t auf Grund th eo ret. Ü berlegungen  zu  fo lgenden  E rgebnissen: Schon lange  
vor der relativ ist. U m w a n d lu n g  v o n  K ernen , schon bei der re la tiv ist. U m w andlu ng  
von  E lektronen erfolgt die V erw andlung in e inen  reinen N eutronenstern . D a  die  
M ., d ie auf die e in ze lnen  T eilchen  en tfä llt , h ierbei ab n im m t, w ä ch st die krit. M. 
bis zu  60 ©  an. D ie  D reh b ew egu n g  des d ich ten  Sternes verh in dert se ine K on trak tion  
in  verschied. E n tw ick lu n g ssta d ien  in  A b h än g igk eit v o n  der M. u . dem  M om ent der 
B ew egungsgröße. In  d ich ten  Sternen  können  schw ere E lem en te  en tsteh en . Som it 
kann die ehem . Zus. d ich ter  S terne v o n  ihrem  M om ent der B ew egungsgröß e ab- 
hängen. D ie  E n tsteh u n g  ein es d ich ten , sich  drehenden K ernes h a t n ich ts m it dem  
A ufleuchten der Supernovae zu  tu n . (HoKJiaflbi AKa,re.\inn H ayK  CCCP [Ber. A kad. 
W iss. U d S S R ] [N . S .] 5 6 .  5 7 5 — 7 8 .  2 1 .  5 .  1 9 4 7 .  L eningrad, U n iv .) K o r d e s .  1 1 3

L. E. G urewitsch un d  A. I. Lebedinski, Z u r  T heorie  des A u fle u ch ten s  neuer  
Sterne. N ach  der v o n  V ff. au fgeste llten  H y p o th ese  is t  das A u fleu ch ten  von  N o v a e , 
Supernovae u . m öglicherw eise  auch novaäh n lich er S terne durch einen W ärm e
ausbruch b ed in g t, der beim  E in setzen  der K ern-R kk. en tsteh t. Im  F a lle  der Su per
n ovae g eh t dieser P rozeß  im  Sternzentrum  vor sich , im  F a lle  der N o v a e -S tern e  in  
der peripheren Sch ich t. F ür 15 K ern-R kk . w erden  d ie  T em pp. des peripheren A u s
bruchs fe stg e le g t. S ie üb erste igen  nur un w esen tlich  die T em pp. des n. G lühens. 
F ür den  peripheren A usbruch in  der N o v a  w erden d ie  A b h än g igk eit der W ärm e
abgab e v o n  der T em p., die D ick e  der exp lod ierenden  S ch ich t, d ie  In d u k tion sze it  
des A usbruchs u. d ie E volu tion sb ed in gu n gen  fe stg este llt . (> K v p H a ji  3 K c n e p n M e H -  
T a jibH O H  H T e o p e T im e c K O H  O H 3H K H  [J . ex p . theoret. P h y sik ] 17. 792— 806. Sept. 1947. 
L eningrad , U n iv .) G e r h a r d  S ch m id t. 113
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P. ten B ruggencate, D ie  A lte rsb e stim m u n g  von  S tern en , B em erk u n g e n  zu r  
J o rd a n sch en  K osm ologie . V f. u n tersu ch t d ie  A ltersb est, der S terne aus dem  B etra g  
ihrer h eu tig en  A u sstrah lu n g  sow ie d am it zusam m en h än gen d e F ragen  für d ie  F ä lle , 
daß d ie  G rav ita tio n sk o n sta n te  zeitu n a b h ä n g ig  is t , und  daß sie  u m gek eh rt p r o 
p o rtion a l zum  W elta lter  an g ese tzt w erden m uß . (Z. A strop h ysik  24. 48— 58. 1947. 
G öttin gen , U n iv ersitä ts-S tern w arte.) G e r h a r d  S c h m i d t .  113

Jack T. W ilson , S o n n e n stra h lu n g . Z u sam m en fassend e D a rste llu n g  N a ch  e in 
füh rend en  B em erku ngen  über d ie  B eo b a ch tu n g stech n ik  m it  dem  Spek troh elio - 
graphen u . dem  C oronagraphen w erden  e in ige  B eso n d erh e iten  des E in fl. der b e o b 
achtbaren  E rschein un gen  auf der Son ne m it ird. P h än om en  besp rochen: d ie  K orre
la tio n en  zw ischen  C -R egion ( /  =  5303 Á) in  der Sonnenkorona, des A u ftre ten s der 
S onnenflecken , der K urzw ellen strah lung der S on ne m it m a gn et. Störungen , 
Ä nderu ngen  des P oten tia lg ra d ien ten  auf der E rde, K urzw ellen em pfan g . (E lek tr. 
E n gn g . 66. 1209— 13. D ez . 1947. M ilw aukee, W is., A llis-C halm ers M anufacturing  
Com p.) W . S c h ä f e r .  113

Jean F. D enisse, Über d ie  radioelektrische E m is s io n  von  der S o n n e .  Ü b er  S on nen
fleck en  ex istieren  m agnet. W ech selfe ld er, d ie  sich  dem  n . M agn etfe ld  der Sonne  
überlagern. B e i b estim m ten  B ezieh u n gen  zw ischen  d iesen  F eld stä rk en  können  
elek trom agnet. W ellen  erm ittiert w erden . D a s dab ei en tsteh en d e  e lek tr . F eld  u. 
dessen  W rkg. auf d ie E lek tron en  in  e tw a  150000  km  E n tfern u n g  v o n  der S on nen
oberfläche w erden a b gesch ätzt. (C. R . heb d . Séances A cad . Sei. 2 2 5 . 1358— 60. 
22. 12. 1947.) K i r s c h s t e i n .  113

Karl Schneider-Carius, D er Sch ich ten b a u  der T ro p o sp h ä re . V f. b er ich te t über 
V orschläge zur Ä nderung der b isherigen  V orste llu ng  v o m  e in h e itlich en  A u fbau  der 
T roposphäre. (M eteorol. R dsch . 1. 79— 83. Septem ber/O ktob er  1947.)

G o t t f r i e d . 113

S. L. Seaton, T e m p e ra tu r  der oberen A tm o sp h ä re .  In  E rw eiteru n g  früherer 
B erechnungen  w erte te  Vf. d ie  G esch w ind igk eit der E lek tron en erzeu gu n g  q u. den 
R ek o m b in a tio n sk o eff. a für einen Z eitraum  v o n  24 S td n . für drei ty p . L ängen  w äh
rend ein es Ä q u in octia lin terva lls bei e in em  Son nenfleckenm in im u m  aus. Aus den  
B erechnungen  ergab sich , daß bei E -S ch ich ten h ö h en  v o n  100 km  rela tiv  hohe  
T em pp. zu  erw arten sind  un d  daß die F r  u . F 2-S ch ich ten  (etw a  200 km  u. 350 km ) 
b eträch tlich  tiefere  T em pp. besitzen . (P h ysic . R ev . [2] 71. 557. 1 5 .4 .1 9 4 7 .)

G o t t f r i e d . 113
N. B est, R. H avens u n d  H. LaGow, D ru ck  u n d  T e m p e ra tu r  der A tm o sp h ä re  bis 

120 k m .  B e im  A u fstieg  einer V 2 -R a k e te  am  7. 3. 1947 w u rd e m itte ls  D osen - bzw. 
P i r a n i -  u. PHiLiPS-M eßgeräten der sta t . u . der S tau druck  gem essen . S ta t. Druck  
100 m m  H g bei 14 km  H öhe (S tau druck  100 m m  H g b ei 40  km ); 10 m m : 28 (57); 
1 m m : 47 (73); 0 ,1 m m : 67 (89); 0 ,0 1 m m : 80; 0 ,001: 95; 0 ,0001 :1 1 3 k m . D ie  
T em p. der A tm osphäre w urde aus der N e ig u n g  der D ru ck -H öh en k u rve  u . aus dem  
V erh ältn is v o n  S tau - zum  s ta t . D ru ck  berechn et. D ie  E rgeb n isse  stim m en  bis 
40 km  H öhe m it den m ittleren  T em pp. der N A C A  (N a tio n a l A d v iso ry  C om m ittee  
for A eron autics) überein . S ie zeigen  bei 20— 30 km  e in  erstes M inim um  v o n  ca. 
220 °K . D an n  fo lg t ein  A n stieg  b is zum  M axim u m  b ei ca . 52 k m : 320 °K  (NA CA: 
350°); dann A b fa ll b is zum  2. M inim um  b e i 80 k m : 200° (240°) u . ab ca. 85 km  
w ieder e inen  A n s t ie g : bei 120 km  335° (375°) (F eh leran gaben , Ja h reszeite in flü sse  u. 
2 D iagram m e). (P h ysic . R ev . [2] 71. 915— 16. 15. 6. 1947. W a sh in g to n , D  .C., N ava l  
R es. L abor.) F r e i w a l d .  113

Otto Burkard, Sch ich tb ild u n g  in  der höheren Io n o sp h ä re . B e tra ch tu n g  zw eier  
G renzfälle a) große H öhe m it überw iegender B ild u n g  a tom aren  O u n ter  E inw . der 
U V -Sonn en strah lun g , b) geringe H öhe m it geringer D isso z ia tio n  im  V erh ä ltn is zur 
R ü ck bildun g der O-M ol., füh rt zum  Vers. deu für tie fer  lieg en d e  Io n osp h ären 
g eb iete  zutreffenden  C h a p m a n -A nsatz auch  au f d ie  F 2-S ch ich t zu  erw eitern  durch  
eine B ezieh un g, d ie das F eh len  atom aren O in  geringen  H öhen  b erü ck sich tig t. B e 
rechn ung u . D iagram m e zeigen e in erse its 50 km  über dem  D ich tem a x im u m  
( ~  300 km ) vö llig e  D issozia tion  des m ol. O u . v o n  dort linearen  K u rven verlau f  
(für den log. M aßstab), anderseits das Ü b ergangsgeb iet 0 2 O +  O in  b eträ ch tlich  
größere H öhe verschoben . F ür b estim m te  D ich tev er te ilu n g  der O -A tom e w ird  die  
Ion isierun gsstärke abh ängig  v o n  Sch ich th öh e u . E in fa llsw in k el (ebene E rde v o ra u s
gese tz t) errechnet. V on diesem  ergibt sich  eine n ich t m ehr dem  ein fach en  C osin us
gese tz  fo lgen de A b h än g igk eit. A uch  w ird nach  dem  neuen  A n satz  nur e in  T e il u. 
n ich t d ie  ganze Strahlungsenergie nach  P assieren  der sich  b ildend en  S ch ich t a u f
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gezehrt, w odurch die b isher ungek lärte T atsache erk lärt w ird, daß die Ion isierung  
der F 2-S ch ich t schon  vor Sonnenaufgang am  E rdboden anzusteigen  b eg in n t. Ü b er
e in stim m u n g  zw ischen  B erech nu ng u . B eob ach tu n g  w ird  im  G egensatz zu  C h a p -  
m ans K urven  an M essungen der krit. F requenzen der F 2-Sch ich t erhalten . H inw eis  
a u f d ie Ü b ertragu ng  der Ü berlegungen auf eine Sch ich t v o n  atom arem  N  in  F 2. 
(S .-B . österr. A kad . W iss., m ath .-natu rw iss. K l., A b t. H a . 155. 189— 203. 1947.)

E . W . H a a s .  113
A rthur Adel, B re ite  der A b so rp tio n slin ien  im  R o ta tio n ssp ek tru m  von  a tm o 

sp h ä risch em  W a sserd a m p f. Zur B est. der B reite  von  A b sorptionslin ien  w erden  
G itterm essun gen  b e i schiefem  E in fa ll durchgeführt, w ob ei es sich  ze ig t, daß die  
K orrektur w egen  endlicher S p altb reite  sehr klein ist. D ie  E xtra p o la tio n  auf v e r 
schw in dend e Sp alt breite  kann entw eder em pir. oder auf ind irek tem  W ege erfolgen. 
E rstere  M eth. w ird auf d ie B a n d e  18,64 p , letztere  auf die L in ie  15,99 p  des a tm o- 
sphär. W .-D am p fes angew an dt. D ie  H albryertsbreite des A bsorptionskoeff. beträgt 
für d ie  erstere L in iengruppe 0,12 cm “1, für die letztere  0,11 cm -1 . (P h ysic . R ev . [2]
71.  806— 08. 1. 6. 1947. U n iv . of M ichigan, Ann Arbor, M ich., M cM ath-H ulbert 
O bserv.) S t a h l .  113

Y. H. W oo und C. P. Sun, Über d ie  A b so rp tio n  von R öntgenstrah len . M it H ilfe  
älterer w e llen m ech a n . F orm eln  w ird eine num er. B erechnung der atom aren S ch w ä
chun gsk oeffizien ten  (yua =  ra +  cra; ra =  wahrer A bsorptionskoeffiz ient, <ra =  S treu 
k oeffiz ien t) v o n  N e , A r, K r, X e , O un d  CI für einen großen W ellen längenbereich  
durchgeführt. D ie  E rgebnisse w erden m it neueren experim en tellen  D a ten  v e r 
glichen . D ie  Ü b erein stim m u ng zw ischen  den theoret. u. experim en tellen  W erten  
i s t  für X <  XK (Xk =  W ellen länge der K -A bsorptionsbandkante) gu t. F ür AL >  X 
>  Xk is t  d ie Ü b erein stim m u ng bei X e  befriedigend, n ich t jedoch bei Ar. In  einem  
bestim m ten  W ellen längenbereich  lassen  sich  d ie berechneten p a-W erte durch eine  
F u n k tio n  v o n  X darstellen , d ie der em pir. A bsorptionsform el ähnlich  is t . (Sei. 
R ep. n a t. T sin g  H ua U n iv ., Ser. A 4. 398— 418. O kt. 1947. D ep . of P h y sics  and  
M etals R es. In st.)  F a e s s l e r .  114

R. B. Setlow , Roland M eyerott un d  W . W . W atson, Ultraviolette B a n d en  des 
S ticksto ffs . E s w urden d ie  R ota tio n sk o n sta n ten  für den oberen 2X -Z u stand  v o n  N t  
sowie für versch ied . Schw in gun gsn iveaus bestim m t. D isk ussion  der anorm alen  
In ten sitä tsv erte ilu n g  d ieser B anden  u. E inordnung von  N 2-B anden in das T erm 
schem a. (P h y sic . R ev . [2] 71.  133. 15/1. 1947. Y ale  U n iv ., S loane P h y sics L abor.

S t a h l . 118
Roland M eyerott, D er m etastabile  a}Tl%-Z ustand  des N 2 im  a k tiven  S tic k s to ff.  

(T agungsbericht). E n d gü ltige  B ew eise  für d ie V erm utung von  H e r z b e r g  (C. 1 9 4 6 .1. 
2010), daß der a 1/7 g-Z ustand v o n  N 2 m etastab il is t , feh len , da die F einstru ktur der  
B anden v o n  oder zu  diesem  Z ustand noch  n ich t au fgelöst sind . H e r z b e r g s  B e 
hau ptu ng kann durch das Spektr. von  V erunreinigungen im  a k t. N  g estü tz t  
w erden. F ür e in  N 2-Mol. im  a 177g-Z ustand sind  bei e inem  Z usam m enstoß m it  
einem  M ol. der V erunrein igung m it geeignetem  E nergien iveau  die Ü bergänge  
a l77g - >  x 1 v y  oder a1//*  - >  A 3v\, m öglich . D er 1. is t  als g  —> g-Ü bergang verb oten , 
w ährend der 2. ein  S in gu lett -v  T rip lett-Ü b ergang ist. D ie  Spektren der V er
unreinigung m üssen also aus e inem  E nergien iveau  über dem  G rundzustand hervor
gehen. D as rote C N -S yst. u. d ie niedrigen Schw ingungsniveaus des im  ak t. N 2 a n 
geregten v io le tten  C N -Syst. können als B eisp iele  der E rhöhung bei ax/7 g—>• A 3XU, 
die U V -B an d en  v o n  N+ als B eisp iel bei ax/7 g -v  X 1^  angesehen w erden. (P hysic . 
R ev. [2] 7 1 .  133. 1 5 /1 .1947 . Y ale  U n iv ., Sloane P h y sics  L abor.) R a v e .  118

R. B. Setlow  u n d  Roland M eyerott, D ie  Z u s tä n d e  b’ u n d  c beim  M o le k ü l No. E ine  
G ruppe v o n  B an d en , d ie den Ü bergang v o n  einem  1Z’i-Z u sta n d , 104421,1  cm “1 
über dem  G rundniveau , zum  G rundzustand darstellen , w urde analysiert. A lle  
B and kan ten  des S y st. liegen  30 cm -1 höher als der Z ustand c nach  B i r g e  u . H o p -  
f i e l d .  D ie  Schw in gun gsanalyse erg ib t, daß dieser Z ustand das N iv ea u  v  =  1 
des Z ustand es b' is t . A u s der R o ta tion san a lyse  fo lg t ein  W ert B ' =  1,143 e n r 1, 
der d ie  E inordnung b estä tig t. U n ter  der A nnahm e, daß der von  W o r l e y  m it c 
bezeich n ete  Z ustand id en t, is t  m it dem  Z ustand p v o n  G a y d o n ,  is t  e ine R o ta tio n s
störun g  bei J  =  10,11 zu  erw arten. D iese  Störungen  w urden im  p-Z ustand  u . im  
N iv ea u  v  =  1 von  b' gefunden . D ie  A rt der Störung im  Z ustand b' bew irkt eine  
scheinbare A u fspaltu ng  in  sym m . D u b lette  v o n  50 cm -1, 130 cm -1 v o n  der K ante  
en tfern t; es w ird  gefolgert, daß B i r g e  u .  H o p f i e l d s  Z ustand c das N iv ea u  v  =  1 
v o n  b' is t . w ährend W o r l e y s  Z ustand c id en t, is t  m it G a y d o n s  p-Z ustand. (P hysic . 
R ev . [2] 7 2 .  186. 15/7. 1947. Y ale  U n iv .) R i t s c h l .  118
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H enri Deslandres, A n w e n d u n g  der n eu en  A n a ly s e  der M o lek ü lsp ek tre n  a u f  in te r 
essante M o lekü le . U n tersu ch u n g  von  S ilic iu m ve rb in d u n g en .  In  F o rtse tzu n g  früherer  
U n terss. (C. 1947. 1642) b er ich te t V f. über die M olekü lspektren S i H t , S iC l^ , T o p a s ,  
B e ry ll ,  S i(O C H s)t , S iH 2F e , D ia sp o r , H y d ra rg ill it ,  S i l l im a n i t ,  T r ich lo rn itro m e th a n ,  
G lu ta th ion , G yste in  u . G lykoko ll. (C. E . hebd . Séances A cad . Sei. 225. 165— 69. 
21. 7. 1947.) G o t t f r i e d .  118

G. C. J. Z w anikken, O ptische E rsch e in u n g en  bei d u rch  S to ß  gestörten A to m en .  
V f. b eh a n d e lt m ath em a t. E m ission  u. S treuun g  des L ich ts  an  A to m en  u n ter  dem  
E in fl. des verän derlich en  e lektr . F eld es h in durchfliegen der  gelad en er T eilchen , 
w o b ei das M odell v o n  S p i t z e r  (C. 1939. I I .  321, 4436) b en u tz t w ird . (B u ll. CI. Sei. 
A cad . roy. B elg iq u e  [5] 33. 325— 72. 1947.) v . H a r l e m .  119

F. V alentin , T h erm o d yn a m isch e  T h eorie  der L ich ts treu u n g  u n d  d ie  S tr u k tu r  der 
R a y le ig h -S tra h lu n g . E s  w ird e in e  th erm od yn am . T h eo r ied er  B  a  y  l e i  g h  seh en  S treu 
strah lun g  au fg este llt . A us der T heorie fo lg t das In ten sitä tsv erh ä ltn is  der K om p on en 
te n  des RAYLEiGH-Triplets. D ie  Schw ank ungserscheinun gen  an. der S treustrahlung  
lassen  sich  au f zw ei V orgänge zurückführen , deren e in e  a d ia b a t. is t .  D ie  E r
gebn isse  w erden durch eine R eihe v o n  F ll., darunter T o lu o l, v er ifiz ier t. B e i W ., dessen  
sp ezif. W ärm en Cp u . Cv sehr nahe beieinander liegen , tr it t  d ie  M itte lk om pon en te  
in  sehr geringer In ten sitä t auf. E s ze ig t sich , daß d ie  In ten sitä tssch w a n k u n g en  der 
Streukom p onenten  auf E ntrop iesch w an k u n gen  sow ie  au f d ie  E x iste n z  v o n  therm . 
W ellen  nach  D e b y e  im  streuenden  M edium  zurückzuführen  sind . (J . P hysiq ue  
R adium  [8] 8. 31 S. M ai 1947.) S t a h l .  119

Karl Przibram , G enügen d ie  beka n n ten  S tra h len q u e llen  zu r  E rk lä r u n g  der F ä r 
bung  des n a tü rlich en  b lauen  S te in sa lze s u n d  verw andter M in era lfä rb u n g e n  ? E s wird  
der G eh. des natü rlich en  b lauen  S te in sa lzes an m eta ll. N a  a b g esch ä tz t. D er  Geh. an 
U  u . R a  gen ü gt n ich t zur E rklärung der F ärb ung. H ach  H a h n  u .  B o r n  reich t der 
G eh. an rad ioakt. H e dafür aus. A u ch  e in  K -G eh . v o n  l ° / 00 k ö n n te  in  geolog. zu 
lässigen  Z eiträum en hin reichend e E nergie  liefern . E s sin d  jed och  zu n ä ch st Bedenken  
h in sich tlich  der S ta b ilitä t  der F arb zen tren  zu  k lären , ehe d ie  B laufärbu ng m it 
Sicherheit au f d ie  S trah lu n g  b ek an n ter  Q uellen zurückgeführt w erd en  kann. In  
F lu o riten  gen ü g t der U -R a -G eh . zur L ieferu n g  der zur F ä rb u n g  n ö tig en  Energie. 
(A cta  p h y sica  austriaca  1. 131— 36. 1947. W ien , U n iv ., I I .  P h y s ik a l. In st.)

S t e i l . 125
W . A. Jasstrebow , T e m p e ra tu r  S tab ilitä t der L u m in e szen zb a n d en .  G ekürzte  

W ied ergabe der C. 1948. I . 1080 referierten  A rb e it. (IK y p H an  OKCnepH.MeHTajibHOii n 
TeopeTHuecKOH O h 3 h k h  [J . ex p . th eo ret. P h y sik ] 17. 140— 54. 1947. P hysik a l. 
L eb ed ew -In st. der A k ad . der W iss. der U d S S R .)  H e l m s .  125

Ss. A. Friedm an, A. A . T scherepnew  u n d  T. Ss. D obroljubskaja, D a s  N a c h 
leuch ten  von  Z in k su lfid lu m in o p h o re n  m it  versch iedenen  A k tiv a to re n .  B is  K o n zz . von  
10-4 g  C u /g Z n S  z e ig t a. in  der für das N a ch leu ch tsta d iu m  >  10 sec  brauchbaren  
N äherungsform el I =  A  • t -a e in e  lin eare  Z un ahm e m it der K o n z ., v o n  da ab 
erfolgt der A n stieg  w esen tlich  rascher. B e i der erw äh n ten  K on z, n im m t a den 
W ert 1,4 an ; für M n  l ieg t es zw ischen  1 un d  2; für A g  b e i e tw a  1 m it nur geringer 
K o n zen tration sab h än g igk eit. D a s K onz.-O p tim u m  is t  für N a ch - u n d  D au erleu ch ten  
jew eils dasselbe. (ÜOKJiagbi AKageMHH H ayK  CCCP [B er . A k ad . W iss. U d S S R ]  
[N . S.] 57. 5 6 3 — 64. 21. 8. 1947. P h y sik a l. L eb e d e w -In st. der A k ad . der W iss. 
der U d S S R .)  A m b e r g e r .  125

A 3. E le k tr iz itä t .  M a g n e tism u s. E le k tro c h e m ie .

Paul Schulz, E in e  S trah lu n g sq u e lle  fü r  ko n tin u ier lich e  S tra h lu n g  hoher S tra h l
d ichte. B e i e lek tr . H o ch d ru ck en tlad u n gen  in  E d e lg a sen  lie fer t d ie  kon tin u ierlich e  
Strah lu n g  ein en  sehr h oh en  A n te il an  der G esam tstrah lu n g . D ie  A u sb eu te  des 
K on tin u u m s n im m t sehr rasch m it der S trom stärk e  zu , w äh ren d  d ie  A u sb eu te  der 
L in ien stra h lu n g  e tw a  k o n sta n t b le ib t. V f. erk lärt den  raschen  A n stieg  des K o n 
tin u u m s durch e in e  m it w achsender S trom stärke ab n eh m en d e  w irk sa m e Io n i
sieru ngsspan nun g der E d e lg a sa to m e. D ie  A u sb eu te  an  k o n tin u ierlich er  S trah lu n g  
w ä ch st für d ie  v ersch ied . E d e lg a se  in  der R eih en fo lge  N e , A r, K r u . X e . V f. b e 
schre ib t zw ei E ntlad ungsroh ren  ( Q uarzlam pen m it e in em  E lek tro d en a b sta n d  v o n
3— 4 m m  u . einer X e-F ü llu n g  v o n  40 a t) . D ie  A u sb eu te  im  S ich tbaren  b e trä g t e tw a  
3 H K /W a tt . W ährend  die L am p en  im  S ich tbaren  b is w e it  in s  U V , e in  in te n 
s iv e s  K o n tin u u m  geben , ersch ein t im  nah en  U ltra ro t (0 ,8— 1 y )  e in e  in te n s iv e
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lin ien h a fte  E m ission . Im  U V  is t  d iese  L ich tqu elle  für kon tin uierliche Strahlung  
jeder anderen b ek an n ten  in  b ezug  auf A u sb eu te , S trah lun gsd ich te  u . E in fach h eit  
der H an d habu ng w e it  überlegen. (Z. N aturforsch . 2 a. 583— 84. O kt. 1947. G reifs
w a ld , U n iv .)  W i s s e r o t h .  131

1. I. L ew lntow , Über d ie  ko n tin u ier lich e  S tra h lu n g  u n d  d ie  Io n isa tio n s te m p e ra tu r  
e in er S to ß en tla d u n g  bei A tm o sp h ä ren d ru ck . V f. un tersu ch te  d ie  B ezieh u n g  der  
In te n s itä t  der B ogen- u. F unk en lin ien  der G rundsubstanz (C u) sow ie  der B e i
m engun gen  zur In ten sitä t der G rundfarben, w ob ei die E nergie der Io n isa tion  der  
B eim en gu n gen  größer (Cu +  3 %  C d, Cu +  3%  Z n ,  Cu +  3%  B i)  oder k leiner  
(z. B . Cu +  10%  A l)  a ls d ie  E nergie der Ion isation  der G rundsubstanz sein  kann. 
D ie  erh altenen  R esu lta te  sind  die ersten  experim en tellen  D a ten , d ie e in en  H in w eis  
geben , w ie  sich  d ie  In ten s itä t der G rundfarbe m it der T em p. der Q uelle, dem  
Io n isa tio n sp o ten tia l des zusam m engesetzten  P lasm as usw . ändert. (H3BecrnH 
AKaaeMHn H ayK  CCCP, Cepun d>H3nuecKafl [B ull. A cad. Sei. U R S S , S6r. ph ysiqu e]
11. 229— 38. M ai/Ju n i 1947. In st, für ph ysikal. Chem. der A k ad. der W iss. der 
LTd S S R ) R . R i c h t e r .  131

Ss. E. Frisch un d  Ju. M. K agan, Spektroskopische  U n tersuchung  der Io n e n 
bew egung im  P la sm a .  l .M itt . D ie  L in ienversch iebung des ionisierten  Ar im  P lasm a  
der p o s itiv en  Säu le w ird experim en tell un tersu ch t u . k largestellt, daß diese V er
sch ieb u n g  au f einem  durch d ie  T ransportbew egung der Ionen veru rsach ten  
D o p p L E R -E ffe k t  beruht. D ie  L in ien versch iebun g b eträgt, je  nach den V ersuchs
bed in gu n gen  u . der W ellen länge, 0 ,001— 0,004 Ä, entsprechend Ion en gesch w in d ig 
k e iten  v o n  1— 2,3 ■ 104 cm /sec . D ie  A b hän gigk eit der L in ien  Verschiebung vom  G as
druck u . der G röße des E ntlad ungsstrom es w ird un tersu ch t u. m it der T heorie v er 
glichen . D er w esen tlich e  E in fl. des transversa len  P oten tia lgrad ien ten  w ird  gek lärt. 
(>KypHaji 3KcnepnM eH TajibH 0ü h TeopeTHuecKoft < 1 > h 3 h k h  [J . exp . theoret. P h ysik ]  
1 7 . 577— 84. J u n i 1947. L eningrad , U n iv ., P h y sik a l. In st.)  A m b e r g e r .  131

N. A . P rileshajew a, N. K. Rubzow a un d  W . P. Ssytschew , Über die K o n 
zentration u n d  V erte ilu n g  der E lek tro n en su b sta n z in  der Bogen- u n d  F u n ken en tla d u n g .  
Vff. un tersu ch ten  d ie  A b sorption  u. b estim m ten  die K onz, der E lek tron en sub stan z  
in der B og en en tla d u n g  für C u  m it 0 ,5 , 1,3 u. 5%  Z n ,  d ie A bsorption in  der F u n k en 
entladung für Cu u. A g  m it 16%  Cu, d ie V erteilung der K onz, längs der E n tla d u n g s
strecke im  K ohleb ogen  für N a  u. A l ,  A g , Zn in  Cu-Legierungen sow ie d ie V er
teilung der K onz, längs der E ntlad u n gsstreck e  im  F unken  für A l, A g  u . Zn in  Cu- 
Bronzen. D ie  vorgesch lagene M essung der absol. K onz, der A tom e im  B ogen  u. 
Funken erm öglich t d ie  Zus. der K onz, des E lem en ts in der P robe u . die K onz, 
seiner A tom e zu bestim m en . (M3BecTMH AKageMHH H ayK  CCCP, Cepun <t>n3HMecKaH 
[Bull. A cad . Sei. U R S S , S6r. ph ysique] 1 1 . 239— 45. M ai/Jun i 1947. T om sk, 
K uib ysch ew -U n iv ., S ib ir. p h y sik a l.-tech n . In st.)  R . R i c h t e r .  131

A. C ßek , Therm oelektrische E rsch e in u n g en .  E s w ird B eschreibu ng u. T heorie  
therm oelektr. E rschein un gen  geliefert. D ie  b en u tzte  M eßm eth. ze ig t, daß das Verf. 
von C o m p to n  u. W e b s t e r  (P h ysic . R ev . [2] 5. [1915.] 159) nur bei G asen anw endbar  
ist. D er E ffek t v o n  J o u l e  w urde an H 2, N 2, 0 2, C 0 2, S 0 2 u . L u ft m itte ls  eines F e- 
D rahtes verifiz iert, doch fü h rt d ie a d iab at. T ransform ation w egen  sek . E ffek te  zu  
geringen W erten  der T em peraturänderung. S ie erw ies sich  auch v o n  der W a n 
dung des b en u tzten  B eh ä lters abh ängig . Zur E rklärung der b eob ach teten  E r
scheinungen m uß d ie  k in et. G astheorie  herangezogen w erden . A bschließend  
werden D em on stra tion sgeräte  beschrieben . ( S p isy  v y d ä v a n ö  prirodovödeckou F ak . 
M asarykovy U n iv . [P ubl. F a c . Sei. U n iv . M asaryk] N r. 2 8 9 .  38 Seiten . 1947. Brno, 
M orava, M asarykova u n iv ., U s ta v  exp erim en tä ln i fy s ik y .) S t a h l .  134

L. Sosnow ski, E rhöhte  u n d  verm inderte  L e itfä h ig ke iten  von  H alb leiterkon takten . 
Vf. s te llt  m a th em at. Ü b erlegu ngen  zu  H alb leiterproblem en an. E rhöhte  oder v er 
m inderte L e itfä h ig k eit w ird durch V erunrein igungen verursacht. D ie  theoret. Ü b er
legungen w erden  m it ex p erim en tellen  E rgeb n issen  verglichen . (P h ysic . R ev . [2]
7 2 .  641— 42. 1. 10 .1 9 4 7 . T edd in gton , M iddlessex, E nglan d , R es. L abor of th e  A dm i- 
ra lty .) R o e d e r .  134

W . P. Shuse un d  Ss. M. R yw kin, T em pera tu ra b h ä n g ig keit der P ho to le itfäh igkeit  
in  K u p fe r o x y d u l .  D ie  durch L ich t hervorgerufene zu sä tz lich e  L e itfä h ig k eit (P h o to 
le itfä h ig k e it) is t  im  F a lle  einer e inzigen  Sorte v o n  L adungsträgern  gegeb en  durch  
A o  =  e -u -n -  t ,  e: E lem entarlad un g. D a  m an annehm en kann, daß die B ew eg lich 
k e it  u  in  g leicher W eise  von  der T em p. T  abh ängt, w ie  bei der n. D u nk elle itfäh ig -
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k e it  a, und daß die Zahl n der in  der Sek. in  F reih eit g ese tz ten  L adu ngsträger v o n  T  
un ab h än g ig  is t ,  m uß sich  aus der A b h ä n g ig k eit v o n  A a v o n  T au f d ie  der m ittleren  
L ebensd auer x der L adu ngsträger sch ließ en  lassen . V ff. ließen  au f das zw isch en  
zw ei Son den  befin d lich e  M itte lstück  einer C m O -Probe ro tes gefilter tes  L ich t se n k 
rech t zur R ich tu n g  des e lektr . F e ld es e in fa llen  un d  b estim m ten  durch e in e  K om - 
p en sa tio n sm eth . den erzeu gten  S p ann un gsabfa ll. D ie  T em p. w urde zw isch en  + 2 0  
un d  — 100°, d ie  D auer der rechteck igen  L ich tim p u lse  t  zw ischen  2 ,28 un d  6 ,34  ■ IO"2 
Sek. v ar iiert. D ie  K urven  A a  =  f (T )  zeigen  ein  M axim um , das um  so h öh er  is t , 
2 —  5 • IO-8 Q - 1, u n d  hei um  so tieferen  T em pp. lie g t, — 40 b is — 65°, je  größer t  
i s t .  F ür T em pp. über — 30° fa llen  d ie K urven  für versch ied , t  zu sam m en , T eil <x. 
D ie  N e ig u n g  der G eraden lo g  A a  gegen  1/T  is t  im  T eil <x g le ich  der der Geraden  
lo g  o gegen  1/T m it um gekehrtem  V orzeichen . B e im  E in - u n d  A u ssch a lten  des 
L ich ts verän dert sich  A a  nach  e in em  E x p o n en tia lg ese tz  m it der Z eit. E s w urden  
d ie B ezieh u n gen  A a  — A  (1 —  exp  (— 1/2 t)) un d  x ~  ex p  (U /k T ), fa lls  a ~  exp  
(—  U /2 k T ), au f g este llt . F ür x w urden fo lgen d e W erte  g e fu n d e n : — 105°: 6 ,4  Sek.; 
—  70°: 0 ,044 S ek .; 20°: 1,3 • IO“5 Sek. (HoKnagbi AKageMHii HayK C C C P[B er. A kad. 
W iss. U d S S R ] [N . S .] 58.  1629— 32. 11. 12. 1947. L en ingrad . P h y sik a l.-tech n . 
In st , der A k ad . der W iss. der U d S S R .) W i e d e m a n n .  135

Gordon K. Teal, P h o to e lek tronenem ission  vo n  L ö su n g en  der A lk a lim e ta lle  in  
f lü s s ig em  A m m o n ia k .  D ie  P h oto e lek tro n en em issio n  v o n  L sgg . v o n  N a ,  K  u . Cs 
in  fl. N H 3 w ird  u n tersu ch t u . fe stg este llt , daß ku pferfarbene (k on z.) u n d  verd ünn te  
blau e  L sgg . v o n  K  ein  E m p fin d lich k eitsm a x . hei A =  4 800  A b esitzen  u . d ie  A u s
b eu te  bei konzentrierteren  L sgg . besser is t .  K onz. L sgg . v o n  N a  u . Cs h ei — 78° 
zeigen  ein  M axim um  hei A =  5200 Ä. N a -L sgg . sind  r e la tiv  em pfin d lich er  als die 
der beiden  anderen A lk a lim eta lle . D ie  la n gw ellige  G renze la g  bei a llen  untersuchten  
L sgg . über 7000 Ä und un terhalb  9000 A . D ie  E rgeb n isse  steh en  m it den Vor
ste llu n g en  über die V a lenzelek tron en  der A lk a lim eta lle  in  Ü b erein stim m u ng. 
(P h ysic . R ev . [2] 71.  138. 15/1. 1947. B e ll T elep h on e L ahor.) R u m p f .  135

O. P. T schanukw adse, E lek tr isch e  L e itfä h ig k e it  u n d  V isco s itä t des S y s te m s  S a l 
petersäure-W asser. In  21 versch ied . K on zz. des u n tersu ch ten  S y s t . w urden L e it
fäh ig k e it u . V isco sitä t hei 0, 10, 20, 30 u . 40° gem essen . D a s M axim u m  der L e it
fäh ig k e it lie g t  zw ischen  11 u . 12 M ol-% , der T em p .-K o eff. für 0— 20° hat hei 
25 M ol-%  ein M axim um , der T em p .-K oeff. der V isco sitä t h e i derselb en  K onz, ein 
M inim um  —  ein  B ew eis für d ie G gw. des b estä n d ig en  T r ih yd rats. D a s  M onohydrat 
(F . — 36,8°) is t  w eniger b estä n d ig  u . m a ch t sich  h e i der L e itfä h ig k e it  u . V iscosität 
n ich t bem erkbar. V f. v erm u te t, daß dies bei T em pp. um  -— 30° doch  der F a ll sein 
k ö n n te . (>KypHan OGigen X h m h h  [J . a llg . C hem .] 17 (79) .  411-— 15. 1947. Tbilissi, 
S ta a tl. S ta lin -U n iv ., L ahor für anorg. C hem .) K i r s c h s t e i n .  138

Jann ik  Bjerrum ,'R osen, A n tib a s e n u n d  A n tib a sen ko m p lexe .V o T lä x i& g eM itt. Agen- 
t ien , die in  der R k. B +  H + B H + das P ro to n  ersetzen  kön nen , w ie  z. B . Säureanhy
dride, freie u n so lv a tis ier te  M etallionen oder un ges. K oord in ation sverb h . bezeichnet 
V f. a ls A n tib asen , das aus B a se  u . A n tib a se  resu ltierend e P rod . a ls A n tih asek om p lex , 
so daß sich  fo lgen de G rundgleichung erg ib t: B a se  +  A n tib a se  ^  A n tih asek om p lex . 
(J e  nach dem  Charakter der A n tib a se  kann der K o m p lex  en tw ed er  e in e  Säure 
P roton en k om p lex), ein  Säureanh ydrid  •—  oder e in  K oo rd in a tio n sk o m p lex  (z. B. 
H gCl2; A g (N H 3)t) sein . A n tih a sen  w ie  C 0 2 u . B F 3 k ön n en  in  L sg . oder in  der 
D am p fphase  un gebunden  ex istieren , so daß d ie  A n tib asen -B asen -G leich gew ich ts-  
k o n sta n te  in  d iesen F ä llen  ein  ahsol. Maß für d ie  S ta b ilitä t  des A n tih asen k om p lexes  
d a rste llt . (A cta  chem . scand . 1. 528. 1947. K op en h agen , U n iv .,  Chem . L ahor.)

E . J a h n . 139
R. Brdißka un d  K. W iesner, D ie  G eschw ind igkeit der R e k o m b in a tio n  v o n  Io n e n , 

d ie  durch  polarographische G renzström e bei der R e d u k tio n  vo n  S ä u re n  en tstehen . D a  
d ie u n d issoziierten  M oll, e in iger Säuren v o n  der H g -E lek tro d e  h ei e in em  p o s itiveren  
P o ten tia l a ls ihre A n ion en  red . w erden , en tsteh en  2 g e tren n te  polarograp h. W ellen , 
deren H öhen  im  allg . n ich t proportional der K on z, der u n d isso z iier ten  M oll, 
u . A n ion en  in  der L sg . sind . D ie  R k . H+ +  A~ -> H A , w e lch e  das D isso z ia tio n sg le ich 
g ew ich t an der E lek trod e w ieder h erste llt , lä ß t d ie  H öhe der R ed .-W elle  e n t
sprechend der R ed . der M oll, zunehm en. N u r in  dem  F a ll, w o  d ie  G esch w ind igk eit 
der R k . genügend  k le in  is t , ste llen  d ie  H ö h en  der b e id en  W ellen  D iffu sio n sströ m e  
dar, d ie  p roportional der K onz, der u n d issoziierten  M oll. u . ihrer A n io n en  in  der 
L sg. sind . D ie  K urve  der A b h ä n g ig k eit der H öhen  vom  p H d eck t s ich  m it  der 
w ahren  D isso zia tio n sk u rv e  der e lek tro ly s ier ten  Säure. W en n  d ie  D isso z ia t io n s
k o n sta n te  e iner Säure, deren M oll. u . A n ion en  b ei versch ied . P o te n tia le n  red.
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w orden sind , b ek an n t is t , is t  es m öglich , die G esch w indigk eitsk onstan te  k der 
R k . H+ +  A “ -*■ H A oder e igen tlich  das P rod ukt y k  zu  berechnen, w obei y  d ie D icke  
der Z w ischensch ich t, in  der d ie Rk. s ta ttfin d et, b ed eu te t: y k  =  ( K — [H +])/  
([H ] (K  +  [H ]) • x  ■ 103/(n  • F q ). D er zw eite  F ak tor  is t  abh ängig  von  den K o n 
sta n ten  der C apillarelektrode u. dem  D iffusionskoeff. der reduzierbaren Säure. 
E s w ird die M öglichkeit der B est. der D issozia tion sk on stan ten  der Säure auf Grund  
der polarograph. M essungen behan delt. (Collect. T rav. chim . T chécoslov . 1 2 .  
138— 49. M ärz 1947. P rag, K arl-U n iv ., P h ysik a l. Chem. In st.) J . F i s c h e r .  139

Karel W iesner, E in  B erechnungsversuch  über d ie  absoluten  W erte der Ge
sch w in d ig ke itsko n sta n ten  der D isso zia tio n  schwacher S ä u re n .  V on B r d i ö k a  u . 
W i e s n e r  (vg l. v o rst. R ef.) w urde ein  Ausdruck für das P rod . aus der effektiven  
D ick e  der Z w ischenphase bei der tropfen den  H g-E lektrode u. der G eschw indig
k e itsk o n sta n ten  einer h im ol. R k. angegeben. Vf. sucht erstere Größe für sich allein  
zu  berechnen . E s w ird  h ierbei w ieder eine schw ache Säure vorausgesetzt, deren  
n ich td isso z iier te  M oll, hei einem  positiveren  P o ten tia l reduziert werden als die 
A inon en . A ls B eisp iel d ien t die R k. Ac~ +  H + -> A cH . D ie  R echnung kann w eiter
gefü h rt w erden , w enn es sich  ta tsä ch lich  nur um  eine R k. der angegebenen A rt 
h a n d elt. In  W irk lichkeit w erden jedoch im  Sinne von  B r ö n s t e d  H + von  allen  
Säuren geliefert, so daß v o n  einer exak ten  L sg. für säm tliche H+ abgesehen werden  
m uß . A n  der D issozia tion sgesch w in d igk eit einer Säure hei der K ata lyse  durch eine  
P ufferlsg . w ird  geze ig t, daß die A b hän gigk eit der positiven  H albw elle von  pH einer  
D isso zia tio n sk u rv e  fo lg t. (Chem. L isty  V ëdu P rüm ysl 41. 6— 8. 10. 1. 1947.)

S t a h l . 139
G. B. Bonino u n d  E. M ariani, Über d ie B erechnung  der A ktiv itä tsko e ffiz ien ten  

sta rker E lek tro ly te  in  konzen trierter L ö su n g . A u s den beiden halbem pir. E rw eite 
rungen der DEBYE-HücKELschen T heorie der L sgg. starker E lek tro ly te  durch  
H ü c k e l  e in erseits u. S c a t c h a r d  andererseits w ird eine exponentielle  K orrektur  
entw ickelt, m it deren H ilfe  d ie Schm elzpunktserniedrigungen, S iedepu nkts
erhöhungen, e lek trom otor. K räfte  reversibler E lektroden usw . in vielen  F ällen  auch  
in hochkonz. L sgg . starker E lek tro ly te  befriedigend dargestellt werden können. Für  
die „w irksam e“ D K . w ird dabei der A nsatz gem acht: D  =  D 0—A/D° m it A  =  rjLyi 
(a,iXo)'p (rl — e ine K o n sta n te  entsprechend  der F unk tion  A in einer L sg., für w elche  
das „m ittlere  Io n en v o l.“ (4/3)jra3 gleich  dem  m ittleren  Vol. der „Ionenatm osphäre“ 
4ji/3xo3 is t  (Zi =  M olenhruch; aj =  Ionenradien; 1/x  =  m ittlerer R adius der 
Ionenatm osphäre). F ü r  den E xp on en ten  <p w ird em pir. der Zahlenwert 5/2 er
m itte lt; dieser W ert lieg t nahe an 3, w elch  letzterer W ert dem  charakterist. A u s
druck der neuen  T heorie (aix 0)|p die B ed eu tu n g  eines Q uotienten aus dem  Vol. der 
DEBYEschen Ion en ku gel u . dem  m ittleren  Vol. der Ionenatm osphäre geben würde. 
E ine früher v o n  B o n i n o  u . C e n t o l a  (C. 1 9 3 4 .  I. 1011) vorgesch lagene B eziehung  
s te llt  einen Sp ezia lfa ll der obigen allgem eineren B eziehung dar. (A tti A ccad. naz. 
L incei, R end ., CI. Sei. fisich e, m at. natur. [8] 3 .  442— 45. N o v ./D ez . 1947.)

R e i t z .  139
G. B. Bonino un d  M. RoIIa, Über die B erechnung  des k inetischen  p rim ä ren  S a lz 

effektes. Zur P rü fung des A nw endungsbereiches der von  B o n i n o  u. M a r i a n i  (vgl. 
vorst. R ef.) au fgeste llten  halbem pir. N äherungsform el für die D K . von L sgg. 
starker E lek tro ly te  w ird die B erechnung des in  der K in etik  der Ionenrkk. bekannten  
BRÖNSTEDTschen prim . Salzeffektes versucht. D er Vgl. m it experim entellen  D aten  
aus der L iteratur is t  erm utigend . (A tti A ccad . naz. L incei, R end., CI. Sei. fisiche, 
m at. natur. [8 ] 3 . 4 4 5 — 4 8 . N o v ./D ez . 1 947 .) R e i t z .  139

J. Sirucek und 0 .  Viktorin, L ö slich ke it u n d  A ktiv itä tsko e ffiz ien ten  von  S ilb e r
chrom at i n  e in ig en  E lek tro ly ten . N ach  den M ethoden von  L e w i s - R a n d a l l  und  
B r ö n s t e d - L a  M e r  w urden die A k tiv itä tsk oeffz ien ten  von  A g2C r04 in  L sgg. von  
K NO j, N a N 0 3, M g (N 0 3)2, N H 4N 0 3 und C6H 5S 0 3N a bestim m t. D ie  experim en tellen  
W erte w erden m it der ersten  N äherung der DEBYEschen G leichung verglichen . D ie  
G leichungen von  G r o n w a l l ,  L a  M e r ,  S a n d v e d  und G r e i f f  geben die R esu lta te  
nicht befried igen d  w ieder. (Collect. T rav. chim . T chécoslov. 1 2 . 630— 36. N o v ./D ez . 
1947. B rno, T schechoslow akei, P h y s. É cole  P o lytech n iqu e, In st, de Chim . d. P h y s.)

D r e c h s l e r .  139.
V. Üupr, D a s N o rm a lp o ten tia l der W ism utelektrode. D as N orm alp oten tia l der 

A i-E lek trod e in  H C l-L sgg., g esä tt. an BiOCl, wurde elektrom etr. bestim m t. A ls 
G egenelek trode d ien te  K a lo m el, C h in h yd ro n  oder A g .  D ie  L sgg. wurden entw eder  
3 T age steh en  gelassen  oder 6 Stdn. hindurch gesch ü tte lt. D a s g e lö ste  B i w urde  
gravim etr. oder m it 8 -O xych ino lin , d ie A c id itä t der L sg. p o ten tiom etr . bestim m t.



F ü r das N o rm alp oten tia l ergab sich , bezogen  a u f d ie  H 2-E lek trod e, der W ert v o n  
0 ,2 0 0 4  d: 0 ,0 0 1  V olt, also  ein  um  0 ,0 2 6  V o lt negativerer  W ert, a ls v o n  J e l l i n e k  
u . K ü h n  (Z . p h ysik . Chem . 105 . [1 9 2 3 .]  3 5 3 ) angegeben . A lteru ngserscb ein ungen  
w urden n ich t b eo b a ch te t. A u ftreten d e D iffu sio n sp o ten tia le  b lieb en  u n ter  0 ,0 0 3  V olt. 
(S p isy  v y d â v a n é  prirodovédeckou F ak . M asaryk ovy  U n iv . [P ub l. F a c . Sei. U n iv . 
M asaryk] N r. 296. 26  S eiten . 1 94 7 . B rno, M orava, M asarykova u n iv ., U s ta v  
th eo retick é  a fy sik a łn i chem ie.) S t a h l .  1 40

F. C. M athers un d  C. A. D ischer, Z u sä tze  fü r  d ie  e lektro ly tische A b sc h e id u n g  des 
Z in n s  a u s  fluorw a ssers to ffsa u ren  L ö su n g en  vo n  Z in n ( I I ) s u l fa t .  V ff. ber ich ten  über 
ein geh en d e V erss. zur E rm ittlu n g  der v ersch ied , g u ten  W irk sam k eit e iner großen  
R eihe chem . Z u satzm itte l zur V erbesserung der e lek tro ly t. S n -A b sch eid u n g  aus 
H F -h a ltig en  S n S 0 4-B ädern u n ter  verg leichb aren  B ed in g u n g en , aus denen  sich  er
g ib t, daß u . a. G u in e a g rü n -B , ß -H y d ro x y ä th y l-m - to lu id in , m -  u . o-K reso l, ß -N a p h th o l, 
G uajacol, E u g en o l  a lle in  oder besser in  V erb indu ng m it anderen  Z usätzen  wie 
T reg ito l-4  bes. w irksam  sind . D ie  V erw endung der H F  v erh in d ert das durch H yd ro
ly se  der Sn-V erb . hervorgerufene T rübw erden b zw . N ied ersch lagsb ld g . im  B ad, 
jed och  w erden die A b scheid un gen  bei g leichen  Z usätzen  größer k r ista llin  u . w eniger  
fe st  in  H 2S 0 4-haltigen  B ädern . G asbldg. an  den E lek tro d en  tr it t  n ic h t a u f, dagegen  
b ild et s ich  w ährend des S trom durchgangs an der A n o d e  e in  lockerer, fe in  verteilter, 
schw arzer, aber le ich t zu  b eseitigend er F ilm  aus. (P roc. In d ia n a  A cad . Sei. 56.
141— 4 4 . 1947 . In d iana , U n iv .) N ie m i t z .  141

Rudolf Brdiëka, F ü n fu n d z w a n z ig  J a h re  P o la rograph ie . H istor. Ü b erb lick  über 
d ie E n tw . der P olarographie se it ihrer E n td eck u n g . (Chem . L is ty  V ëdu P rum ysl 
41. 2 6 2 — 66. 10. 11. 1 9 4 7 .) S t a h l .  142

J. O’M. Bockris un d  Roger P arsons, D er Q uecksilber - „ S c h la u ch e ffek t“ . (Vgl.
C. 1947. 1 738 .) B ei der anod . P o lar isa tion  der trop fen d en  H g -E lek trod e  in  L sgg. 
v o n  H C l, K C l, K B r  u. K J  auf 2 V o lt in  b ezu g  auf das B o d e n -H g  w urde e ine e ig en 
artige E rscheinung b eo b a ch te t. D ie  H g-T rop fen  w urden  schw arz u. zogen beim  
A b fallen  v o n  der C apillarenspitze e in en  schw arzen  Sch lau ch  oder F aden  h in ter sich  
her. D a s P o ten tia l der T ropfelek trode b etru g  d ab ei +  1.6— 1,7  V olt gegen die H- 
E lek trod e. Z uw eilen  w urde e ine p lö tz lich e  V erlän gerun g des F ad en s b eobachtet. 
In  K J -L sg . w ird der schw arze H g-T ropfen  nach  V erlassen  der A n ode w ieder b lank. 
In  H 2S 0 4 b ildet sich  erst bei höheren T rop fgesch w in d igk eiten  e in  kürzerer Schlauch  
u. d ie H g-T ropfen  sind  w eiß . A u ch  in  N a 2C 0 3-L sg. en tste h e n  kurze F ä d en , wobei 
der H g-T ropfen  eine gelb e  F arb e a n n im m t. In  H N O s t r it t  k e in e  Sch lau ch b ldg . ein. 
D a  das bei dem  Vers. m it HCl en tsta n d en e  schw arze B o d e n -H g  k e in e  Chloridrk. 
g ib t, w ird angenom m en, daß es sich  b e i dem  du nk len  Ü b erzu g  u m  e in  O berflächen
o x y d  h an d elt. (C ollect. T rav . ch im . T ch éco slo v . 12. 333— 36 . J u n i 1947 . London, 
Im p . Coll. of Sei. and T ech no l., L abor, o f Inorg. and  P h y s. C hem .) F o r c h e .  142

W . K em ula, E in  n eu er E ffe k t  bei G renzström en. „ Verborgene“ G renzström e. Vf. 
s te llt  auf G rund v o n  E xp er im en ten  fe st , daß verb orgene G renzström e auftreten, 
die  b isher b e i polarograpli. W ellen  ü b erh au p t n ich t b eo b a ch te t w orden  sind , oder 
nur als ein  k leiner T eil der W ellenhöh e, d ie  der ta tsä ch lich en  K o n z , des red . Ions 
en tsp rich t. D ie  E rschein un g w ird  darauf zu rückgeführt, daß d ie  Io n en  oder Mo
lek eln , die zur K a th o d e  w andern , v o n  Ion en  oder n eu tra len  M olekeln  neutralisiert 
w erden , die vorher so red. w orden  sind , daß d ie  resu ltieren d e W elle  k le in er is t , als 
der K onz, der vern ich te ten  Ion en  oder M olekeln  en tsp rich t, d ie  d ie  K a th o d e  um 
geben . D iese  E rschein un g is t  a llgem ein  u n d  n ic h t nur auf d ie  H g -K a th o d e  bei der 
P olarograp h ie  beschränk t. E s kön nen  d a m it d ie  R ed . des A ce ta ld e h yd s  in  saurer 
L ösu n g  un d  der E influß  des H 20 2 auf die W ellen h öh e der W assersto ffio n en  usw. 
erk lärt w erden . (Spraw ozdania  P o sied zeń  W y d zia łu  I I I ,  T o w a rzystw o  N aukow e  
W arszaw sk ie  [C. R . Séances Cl. I I I  Soc. Sei. L ettres V arsov ie], 40. 3— 10. 1947. 
In st, für anorg. Chem ie der U n iv . W arschau .) H . H a h n . 142

B. K abanow  und D. L eikiss, D ie  A u flö s u n g  u n d  P a ss iv ie ru n g  des E is e n s  in  
L a u g en . (V gl. C. 1947. 1 645 .) A u s S trom sp ann ungsku rven  u n d  den  E lek tr iz itä ts 
m engen , die d ie P a ssiv ieru n g  bew irken , w ird  auf den  M echan ism us der A u flösun g  
u n d  der P a ssiv ieru n g  des F e  gesch lossen . D ie  P a ssiv ieru n g  w ird  durch e in e  0 2- 
h a ltig e  A d sorp tion ssch ich t bew irkt, deren M enge nur e in en  B ru ch te il e in er m ono- 
m olekularen  S ch ich t d arste llt. Z w ischenprod . der B ld g . des F e(O H )2-N d . ist 
jH F e O f.  (HoKJiagbi AKaneMHH H ayn CCCP [B er. A k ad . W iss. U d S S R ] [N . S .] 58. 
1685— 8 8 .1 1 .1 2 .1 9 4 7 .  In st, für p h ysik . Chem . der A k ad. der W iss. der U d S S R .)

A n t r o p o f f .  142
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A 5. K o llo id ch em ie . G re n zsc h ic h tfo rsc h u n g .

Boäio Tezak, Ü ber d ie  C ha ra k ter is ie ru n g  der F ä llu n g sm a x im a  u n ter  besonderer 
B erü ck sich tig u n g  der K o a g u la tio n sersch e in u n g en . A n  den S y stem en  A g N 0 3 ( I )-K C l,
I- K B r  u . 1-N aC l w ird g eze ig t, daß zur v o lls tä n d ig en  B eschreibu ng der F ä llu n g s
erscheinungen neben  der v . WEiMARNschen L'öslichkeit d ie elektr. L adu ng der prim . 
T eilchen , d ie  K rista llstru k tu r  u . der E infl. der versch ied . M edien berücksich tigt  
w erden  m üssen . D u rch  D isk u ssion  der M axim a von  K o n z ., K rista llisa tio n , Ü b er
führung sow ie der isoe lek tr . u. sek . M axim a w ird nachgew iesen , daß hierbei krit. 
u. m on oton e P rozesse  zu  un terscheiden  sind . A usführlich  b ehan delt w erden die 
krit. V erh ä ltn isse  für d ie K oagu la tion . D ie  B ezieh un gen  zw ischen  A k tiv itä tsk o eff. 
des F ä llu n gsion s, krit. zeta -A b sta n d  u . D ick e  der Ion en atm osph äre w erden graph. 
dargestellt. (A rh iv K em iju  [Arch. Chim .] 19.  1 9 — 2 9 .  1 9 4 7 .  Zagreb, P hysik a l.-ch em . 
In st., N a tu rw iss. F a k .) L e b t a g . 1 6 3

B. Tezak un d  E. M atijevic, Über d ie  B e s tim m u n g  der Größe verschiedener K a t 
io n en  i n  w äßriger L ö su n g  m i t  H i l fe  der K o a g u la tio n sm essu n g en  a n  S ilberbrom id . 
D urch M essung der F ä llu n gsgesch w in d igk eit v o n  A g B r  w urde die krit. K o a g u la 
tionsk onz. der K a tio n en  in  A g N O 3 u. H B r ,  m it H N 0 3, K N 0 3, M g (N 0 3)2, Z n ( N 0 3)2, 
C a (N 0 3)2, S r ( N 0 3)2, B a ( N 0 3)2, A l ( N 0 3)3 u. L a ( N 0 3)3, T h (N O s)i  erm itte lt. D ie  B e 
zieh u n g  zw ischen  G röße u . W ertigk eit der Ion en  zur krit. K oagu lation sk onz, d iente  
zur B est. der Ion en größ e in  der w ss. L ösung. D an ach  scheinen das H -, M g -, Z n -  u. 
C a-Ion  an 1 M ol. W . u . das A i-Io n  an 2 M oll. W . gebunden  zu  sein. B e i den Ion en  
v o n  K ,  S r ,  B a  en tsprechen  d ie  so gefundenen  W erte für d ie Ionenrad ien  den W erten  
aus der röntgenograph. U n ters, der K rista lle . (A rhiv Kern. [Arch. Chim .] 19.  
29— 37. 1947.) L e b t a g . 163

J. M. Schm idt, F e in s te  V erte ilung  von  F lü ss ig ke iten . B eschreibu ng der ex p eri
m entellen  M ethoden  (ph otograp h. A u fnah m en sehr hoher G eschw indigkeit, L ich t
absorption des erh altenen  Sprühnebels) zur M essung der m ittleren  T ropfengröße  
u. der V erte ilu n g  der T ropfengrößen in  fe in st v erte ilten  F lü ssigk eiten . B eim  V er
sprühen eines K W sto ffte ils  u n ter  e inem  D ruck  v o n  3,5 a t durch eine kon . D ü se  
in einen L u ftstro m , dessen  G esch w indigk eit 6 m /sek . b eträgt, w urde ein  m ittlerer  
Tropfendurchm esser v o n  45 /x gem essen . (P hysic . R ev . [2] 71.  278— 79. 15. 2. 1947. 
California, In st , o f T ech nol.) F u c h s . 175

E. Cremer, Z u r  D eu tu n g  des P otenzgesetzes der A d so rp tio n .  D as P oten zg ese tz  
wird m ath em at. ab ge le ite t. U n ter  der A nnahm e, daß die a k t. Z entren einer a d 
sorbierenden O berfläche in  einer V erteilung vorliegen , bei der d ie H äufigkeit der 
Zentren m it einer b estim m ten  A dsorptionsw ärm e gegeben  ist, b esteh t e ine A b 
hängigkeit der adsorb ierten M enge von  der K onz, des A dsorbens. V ers.-E rgebnisse  
über A dsorptionsm essungen v o n  E delgasen  u . C2H 2 an ak t. K ohle, v o n  A .  an N d 20 3 
u. über M essungen v o n  A dsorptionsisotherm en  v o n  A r ,  K r  u . X e  w erden m itte ls  der 
A d sorptionsg leichu ng au sg ew ertet. (M h. Chem . 77.  126— 33. 1947. Innsbruck, 
U n iv ., P hysik al.-ch em . In st.)  W e s l y . 176

K. Schilling, E in e  e in fache  A b le itu n g  des P otenzgesetzes der A d so rp tio n .  D a s im  
vorst. E ef. b eh an d elte  G esetz w ird m a th em a t. ab ge le ite t (Mh. Chem . 77. 134— 36. 
1947. Innsbruck, U n iv ., P h y sik a l.-ch em . In st.)  W e s l y . 176

R. F. Barrow, C. J. Danby, J. G. Davoud, C. N. H inshelwood und L. A. K. 
Staveley, D ie  F reigabe u n d  D eso rp tio n  adsorbierter Gase. V ff. b er ich tet über Ver- 
suchsergebnisse an  H olzkoh le-A d sorptionssäu len . E s w erden u n tersu ch t H C N ,  
CCl4, C IC N  u . W a sserd a m p f. D a s Verh. der G ase kann m it erheblicher G enauigkeit  
aus der A d sorp tion s-Iso th erm e durch schrittw eise  N äh erun g berechn et w erden  
unter der theoret. noch  n ich t begründeten , aber prakt. erw iesenen A nnahm e, daß  
das A d sorp tion sg le ich gew ich t zw ischen  dem  G as u. dem  festen  K örper stän d ig  
aufrechterhalten  b le ib t. (J . chem . Soc. [L ondon] 1947.  401-— 16. M ärz. O xford, 
P hys. Chem . L ab.) P a u l i . 176

G. Natta un d  N. Agliardi, A k tiv ie r te  A d so rp tio n  u n d  chem ische Oberflächen
reaktionen . B ei der U nters, der a k tiv ier ten  A dsorption  v o n  H 2 an Z n O -O berflächen  
beob a ch te t m an bei w iederh olten  M essungen an der g leichen  P rob e  sch lech te  
R eproduzierbarkeit u. das A u ftreten  v o n  W . w ährend der bei erhöhter T em p. 
( 2 3 0 — 3 8 0 ° )  vorgenom m enen D esorption . A ls U rsache is t  R ed . des O xydes an der  
O berfläche durch das adsorb ierte H 2 anzunehm en. E in e  V ersch iebung des G leich
gew ich tes ZnO +  H 2 ^ Z n  +  H 20  entsp rech en d  einer Schw ächung der Z n-O -  
B ind ung an den akt. Zentren um  ca. 10 kcal/M ol reich t zur E rklärung des beobach-
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te te n  E ffek tes aus. (A tti A ccad . naz. L in cei, R end ., CI. Sei. fisiclie , m at. n a tu r . [8]
2. 383— 87. A pr. 1947.) R e i t z . 176

G. Natta un d  N. A gliardi, E in f lu ß  von  P ro m o to ren  a u f  d ie  a k tiv ie rte  A d so rp tio n  
a n  Z in k o x y d .  (V gl. v o rst. R ef.) V ergleichend e M essung der a k tiv ier ten  A d so rp tio n  
v o n  Ho an  Z n O ,  das durch C alzin ierung v o n  bas. C arbonat h erg este llt  is t ,  so w ie  an  
2 Cr20 3-haltigen  Z nO -Proben , d ie  durch A n p a sten  des g e tro ck n eten  b a s . Zn-Car- 
b o n a tes m it C r03, T rocknen  u . R ed . im  H 2-Strom  bei 300° erh alten  w u rd en  (Cr20 3- 
G eh. 4,8 bzw . 1,3% ). D ie  C r-haltigen K a ta ly sa to ren  n ehm en  etw a s m ehr H 2 au f a ls  
d as reine ZnO (vg l. auch T a y l o r  u . S t r o t h e r  C. 1934. I . 3330), w äh rend d ie  L age  
d es 1. M axim um s der a k tiv ier ten  A d sorption  zw ischen  270 u . 280° ( T a y l o r  u . 
O g d e n  C. 1936. I . 2307) durch den  Cr-Zusatz n ic h t b ee in flu ß t w ird ; d ie  p rom otor
ha ltig en  P rob en  v erh a lten  sich  a lso  so , als ob  ihre adsorb ierende O berfläche v er
größert w äre. D er A d sorptionsvorgan g se lb st is t  an ih n en  v er la n g sa m t, w ie  eine  
U n ters, seiner K in etik  ze ig t. E in e  B eein flu ssu n g  der A lteru n g sg esch w in d ig k e it  
(A k tiv itä tsv er lu st bei w iederh olter  A d - u . D eso rp tio n ) durch den  P rom otorzu satz  
k o n n te  n ich t fe stg es te llt  w erden . (A tti A ccad . naz . L in cei, R en d ., CI. Se i. fisiche, 
m a t. natu r. [8] 2. 387— 93. A pr. 1947.) R e i t z . 176

Françoise Balm a-Perrier un d  E ugène D arm ois, D ie  M e ssu n g  der sp ezifisch en  
Oberfläche von  K iese lsä u rep u lver . G elegen tlich  der M essung der M u tarota tion  organ. 
A n tim on verb b . w urde fe stg este llt , daß U n tersch ied e  b esta n d en , je  nach d em  die  
P räp p . in  P t-  oder G lasgefäßen aufb ew ahrt w urden . D ie s  b eru h t darauf, daß durch  
das G em isch SbF 3-W einsäure e in e  K orrosion des G lases erfo lg t, d ie  der M enge bzw . 
O berfläche des S i0 2 proportional v erlä u ft. E s k o n n te  an  V erss. m it S täb ch en  aus 
gesch m olzen em  S i0 2 sow ie  versch ied . S i0 2-P räpp. u . e iner 0 ,5  m ol. L sg. von  
Sb F 3 +  W einsäure g eze ig t w erden , daß b e i g leicher T em p . d ie  SiO?-O berfläche  
aus der gem essenen  o p t. D reh un g der Ä tz fl. m it b efried igen der G en au igkeit zu  er
m itte ln  is t . Zum  Vgl. w urde d ie  sp ez if. O berfläche der S i0 2-P u lver  durch A usm essen  
u n ter  dem  M ikroskop sow ie durch A d sorp tion sverss. m it D iam an tfu ch sin  b estim m t. 
A u ch  die V erm inderung der sp ezif. O berfläche v o n  S i0 2 durch G lühen bei versch ied . 
T em p. lä ß t sich  m it d ieser M eth . verfo lgen . (C. R . h eb d . Séances A cad. Sei. 224. 
1562— 6 4 .  2 .  6 .  1947.) H e n t s c h e l . 176

A 6. S tru k tu rfo rs c h u n g .

Paul Chanson, D ie  op tischen  E lem en te  e lektrosta tischer L in s e n  u n d  d a s P ro to n en 
m ik ro sk o p .  E in geh en d e D a rst. der e lek tro sta t. L in sen  und  ihres F ärb - u n d  O ffnungs- 
feh lers, sow ie  ihres A u flösun gsverm ögens. D isk u ssio n  des P roton en m ik rosk op s. 
24 L itera tu rz ita te . (A nn. P h y siq u e  [12] 2. 333— 413. J u li/A u g . 1947. Coll. de France, 
L abor.) L e n z . 181

Raym ond D audel, Ü ber d ie  V era llg em ein eru n g  e in ig er G rößen der theoretischen  
C hem ie. F ür m eh ratom ige  M oll. A B C D  . . . ,  d ie  sow oh l K o v a len zen  als au ch  E lektro- 
v a len zen  en th a lten  u . für d ie  m ehrere m esom ere F orm eln  gesch rieb en  werden  
kön nen , w ird ein  B in d u n g sin d ex  für d ie  e in ze ln en  B in d u n g en  d efin ier t, der sich 
z. B . für eine v o n  A  ausgeh en de B in d u n g  A B  aus A n te ilen  für d ie  K o v a len zb in d u n g  
A B  sow ie die n eg a tiv en  u. p o sitiv en  E lek tro v a len zen  A~B+ u . A+B“ zusam m ensetzt. 
D u rch  entsp rech en de Zus. u n ter  M itb erücksich tigun g  der freien  V a len zen  werden  
die  L adu ngen  der A tom e u . der „ Io n en p ro zen tsa tz“ erh a lten . D ie  D efin itio n en  
können  auf den F a ll v o n  Ion en  u. freien  R ad ik alen  v era llgem ein ert w erd en . (C. R. 
hebd . Séances A cad. Sei. 2 2 5 .  8 0 7 — 0 9 .  3 / 1 1 .  1 9 4 7 . )  R e i t z . 1 8 2

Maja Edstrand, Über d ie  K r is ta lls tru k tu r  des A n tim o n o x y c h lo r id s  S b 4ObC l2 u n d  
des iso m o rp h en  O xyb ro m id s.  D ie  VeTb. S b 4ObC l2 w urde durch H y d ro ly se  v o n  festem  
SbCl3 m it versch ied . M engen v o n  W . bei Z im m ertem p. oder b e i ca . 50° h erg este llt .  
In  e in igen  F ä llen  w urde Sb20 3 in  HCl g e lö st u . dann W . z u g efü g t. D ie  n a ch  ein iger  
Z eit krista llinen  N d d . w urden abfiltr iert, g e trock n et u . v o n  SbCl3 durch W asch en  
m it Ä . befreit. U n ter  gew issen  B ed in gu n gen  k on n ten  über 5 m m  große K r is ta lle  er
h a lten  w erden . —  F ür d ie  R ön tgen un ters. geeig n ete  K rista lle  v o n  S b iO ,B r 2 w aren  
schw ieriger herzustellen . Sb20 3 u . H B r w urden in  e in  G lasrohr e in g esch m o lzen  u. 
zuerst 10 T age b e i 180°, dann 18 T age  bei Z im m ertem p. geh a lten . —  D ie  V erb. 
S b tObJ 2 k on n te  tro tz  versch ied . V erss. n ic h t in  gu ten  K rista llen  g ew on n en  w erden . 
N ur bei e inem  V ers. w urden h exa g o n a le  P la tte n  erh a lten , d iese  lie fer te n  aber  
sch lech te  W EissEN B ER G -A ufnahm en u. w urden n ich t näher u n tersu ch t. —  D ie  
R ö n tgen u n ters. ergab für das Chlorid u . d as B rom id  m onok lin e  S truk tur m it 2 M oll.
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im  E lem entarkörper. K aum gruppe Cj;h. E s han d elt sich  um  einen  neuen  T yp eines  
Sch ich ten g itters aus S h -0 -S ch ich ten , d ie durch e in fach e H alogen sch ich ten  v er 
bunden sind. In  den Sb -O -S ch ich ten  sch ein t es zickzackförm ige K etten  aus Sh u. O 
zu geben. D ie  A tom k oord in aten  sind  in  einer T abelle  zu sa m m en geste llt. D ie  A b 
m essungen der E lem entarkörper sind: a  =  6 ,229, b =  5 ,107, c =  13,50 À;
ß =  97 ,27“ für Sb40 4Cl2 u. a =  6,593, b =  5,133, c =  13,43 A ; ß  =  97,89° für  
Sb40 5Br2. (A cta  ehem . scand . 1. 178— 203. 1947. S tock h o lm , U n iv ., In st. f. a llg . u. 
anorgan. C hem ie.) Sk a l i k s . 195

J. Bénard, Über d en  V erla u f der O berflächenoxydation  des E is e n s  bei erhöhten  
T em p era tu ren . V f. versu ch t das G esetz des W achstu m s der O xyde auf der Fe-O ber- 
fläche zu  bestim m en . D ie  U n ters, der senkrechten  S ch n itte  der O berfläche m itte ls  
des m etallograph. M ikroskops g e sta tte t  die B est. der D ick e  jedes B estan d teils  
(Fe20 3, F e30 4, F eO ) u . der D ickenveränderungen  als F u n k tio n  der Z eit. M itte ls  
der D iffrak tion  der R ön tgen strah len  m it großen W ink eln  kann m an andererseits 
die Struktur der versch ied . Sch ich ten  erforschen. T rägt m an d ie  nach  einer b e 
stim m ten  O xydationsdauer erhaltene O xydsch ich td icke als F u n k tio n  der Z eit 
graph. au f, so erg ib t sich , daß die G eschw indigkeit des W ach stu m s einer O x y d 
sch ich t ab h än gt v o n  der G eschw indigkeit der R k. zw ischen  F e  u. 0 2 oder den bei 
der V ersuchstem p . schon geb ild eten  O xyden u . davon , w ie  schnell d iese  E lem en te  
in  d ie  N ä h e  der O berfläche der betreffenden R k . gelangen . (J . Chim . p h ysiq u e  
P hysico-C him . biol. 44.  266— 68. 1947. V itry-sur-Seine, Centre N a tio n a l de la  
R ech erche S c ien t., L abor, cen tral des tra item en ts chim .) W e s l y . 196

Linus P auling, A to m ra d ien  u n d  in tera tom are A b stä n d e  in  M e ta llen . V on der A n 
nah m e ausgehend , daß die m eta ll. B in d u n g  der K ova len zb in d u n g  m in d esten s sehr  
ähn lich  is t  u . daß die D ifferenz der R ad ien  bei lfa ch -, 2fach- u . 3fach-B indu ng bei 
allen  A tom en  e tw a  g leich  is t , w ird eine Form el angegeben , d ie d ie  Ä nderung des 
R adius m it dem  B in d u n g sty p  (bei M etallen m it der K oord inationszahl) beschreib t. 
E in e  K orrekturform el b erücksich tigt d ie R eson anz-A ustausch kräfte . D ie  nach  
diesen F orm eln  aus experim en tellen  D a ten  erm itte lten  R ad ien der m eta ll. E lem en te  
für E in fachb in dun g sind in  einer T abelle  zusam m engestellt. D urch V ergleich  der
selben m it denen hei anderen B ind ungsarten  w erden Schlüsse auf die in teratom aren  
K räfte  in  M etallen gezogen . F ür e in ige M etalle w erden genaue A ngaben  über S tru k 
tu r ty p , A b stän d e der versch ied . N achh aratom e, V alenz usw . gem ach t. C r, M n  u . S n  
ex istieren  in  2 M odifikationen . A ls B eisp iel w erden die beiden Verbb. F e 3C  u. A u S n  
un tersu ch t. ( J . A m er. ehem . Soc. 69.  542— 53. März 1947. Y cnexu X h m h h  [Fortschr. 
Chem .] 16.  728— 43. N o v ./D ez . 1947. P asa d en a , Calif., California In st, of T ech nol., 
G ates & Crellin L aborr. of C hem .) E . R e u b e r . 197

Giuseppe Bianchi un d  R affaello Zoja, Über den  E in f lu ß  von G leichstrom  a u f  die  
D iffu s io n  von  in  M e ta llen  niedergeschlagenen S to ffe n .  B e i 4 versch ied . Stah lsorten  
m it C-Geh. zw ischen  0 ,10  u . 0 ,95%  kon nten  durch E inw . v o n  G leichstrom  keine  
Ä nderungen  der E igg ., bes. der elektr. L e itfäh igk eit u . der m kr. Struktur erzielt 
w erden . E s w urden Strom stärken zw ischen 6 u. 900 A . u . E lek triz itä tsm en gen  
zw ischen  1758 u. 168000  A m perestunden  angew andt, die T em p. betrug b is zu  450°. 
E s tr itt  also keine D iffu sion  der im  E isen  en tha ltenen  festen  S toffe  auf. (R ic . sei. 
R icostruzione 17.  1987— 90. D ez . 1947. M ailand, P o litech . L abor, e lettroch im . e 
m etallurg.) W i e d e m a n n . 197

F. I. Scham rai, D a s ternäre S y s te m  A lu m in iu m -M a g n e s iu m -L ith iu m .  1. M itt. 
D ie  M e th o d ik  des A rb e iten s m it  L i th iu m . B in ä re  S ystem e . D ie  L egierungen m it L i- 
Z usatz w erden u n ter e in em  F lu ß m itte l (am  besten  46,1 LiCl +  53,9 KCl) im  
Vakuum  oder in  e inem  m it geschm . N a , au f 500— 550° erh itz ten  M g-Spänen u . 
geschm . L i gerein igten In ertgas erschm olzen . A ls S ch le ifm itte l für L i-reichere L e 
gierungen d ien t Cr20 3 unter B en etzu n g  m it T erpentin , als Ä tz m itte l w erden v er 
w en d et: H N 0 3 +  H Cl - f  H F , a lkoh . H N 0 3 +  B enzoesäure oder alkoh. H N O s 
+  H Cl. —  S y s t .  M g -L i:  In  diesem  S y st. b esteh en  3 P h asen  fester  L sgg. (n ich t 2, 
w ie  v o n  anderer Se ite  angegeben), d ie 3. P h a se  lieg t im  G ebiet m it 98— 100%  L i. 
M g bildet m it L i e ine Verb. Mg2L i (n icht Mg5L i2). a- u. /3-Phase b ilden ein E u tek ti-  
kum  m it ca. 27 A t.-%  L i, F . 588°. D ie  per itek t. H orizonta le  zw ischen  ß- u. y -P hase  
lie g t bei ca. 182°. —  S y s t .  A l - L i :  D ie  Verb. A lL i schm , ohne Zers, b e i 718°. E in  
E u tek tik u m  zw ischen A lL i2 u. L i m it 94 A t.-%  L i schm , bei 170,6°. —  S y s t .  A lM g :  
D ie  U n terss. des Vf. bestä tigen  die E rgebnisse von  K ü r n a k o w  u .  M i c h e j e w a  
(1938— 1940). D arüber hinaus w ird noch eine neue P h ase  I I I  gefunden , d ie sich in  
fe stem  Z ustand  aus der y-P hase in  dem  T eil des D iagram m s b ild et, in  dem  K u r n a - 
k o w  u. M i c h e j e w a  einen K nick pu nkt gefunden haben . D ie  neuen D iagram m e
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w erden im  V gl. m it denen der L iteratur g eze ig t. (H s b c c t h h  Ai<ajieMHM HayK CCCP, 
OTgejieHHe XuM HuecKiix HayK [B ull. A cad . Sei. U S S R , CI. Sei. ch im .] 1947. 
605— 16. N o v ./D ez . K u rn ak ow -In st. für allg . u . anorg. Chem . der A k ad . der W iss. 
der U d S S R .) R . K . M ü l l e r . 197

A. Iandelli, D ie  L eg ierungen  zw ischen  P ra se o d y m  u n d  In d iu m .  D ie  L egieru ngen  
v o n  P r (99 ,5% ig , durch E lek tro ly se  der Chloride v o n  P r, N a u .K ;  V erunrein igungen  
un ter  0,5%  Si, F e, C, W , F . 912°, ViCKERS-Härte 60° V) m it In  (99 ,95% ig , F . 155°) 
w urden durch Z usam m enschm elzen  der M etalle  u n ter  einer S ch u tzsch ich t v o n  N a- 
oder B a-C hlorid oder ihrem  G em isch h erg este llt . D u rch  Z ulegieren v o n  In  
w ird der F . des P r (912°) zunächst herab gesetzt b is au f 708° heim  E u te k tik u m  m it 
5,5%  In ; b e i w eiterem  In -Z usatz  s te ig t  der F .,  u . es la ssen  sich  aus den  H a lte 
p u n k ten  u . den DEBY E-Photogram m en fo lgen de V erbb. erkennen: P r 3I n  (21 ,34%  
In , F . 767°, fläch en zentriertes G itter, G itterk o n sta n te  4 ,92  Ä, D im en sio n en  des 
E lem entarkörpers etw as k leiner als berechnet), P r 2I n  (28 ,93%  In , F . 1017°), P r l n  
(44,88%  In , F . 1186°, w ahrschein lich  ß- u. a-F orm  m it U m w a n d lu n g sp u n k t 1091“), 
P r 2I n 3 (55 ,98%  In , F . 1195“) u . P r l n 3 (70 ,95%  In , F . 1213°), d ie 3 le tz teren  m it 
M axim um , z iem lich  brüchig , H ärtew ert am  grö ß ten  für P r ln , am  k le in sten  für 
P r2In3 (K u rve  u . T ab elle  der charakterist. T em p p ., sch em a t. W ied ergabe der 
DEBY E-Photogram m e für die w ich tigeren  Z usam m en setzu n gen ). —  P r  b ild e t m it 
In  w ie  m it TI 3 V erbb. der Zus. 2 :1 , 1:1  u . 1 :3 , dazu  noch  d ie  V erbb. 3 :1  u . 2 :3 ;  
d ie  F F . ste igen  —  im  G egensatz zu  den L egierungen  des P r  m it TI, Sn u . P b  —  m it 
zunehm ender M enge des 2. M etalls. —  R ön tgen ograp h , genauer u n tersu ch t wird 
die  V erb. P r ln 3, nach dem  P ulverd iagram m  is t  sie  k u b .-fläch en zen triert, a 0 =  4,66Ä  
(T abelle), D 14 =  8 ,02, 1 M ol. im  E lem entarkörper, S truk tur v o m  T y p  AuCu3, A b 
sta n d  P r -I n  =  3,29 Ä (aus den A tom rad ien  b erechn et 3 ,44  A ), I n - I n  =  3,29 A 
(ber. 3 ,24  Ä). (A tti A ccad . naz. L incei, R en d ., CI. Sei. fis ich e , m a t. natur. [8] 2. 
327— 34. M ärz 1947. G enua, U n iv ., I s t . ch im .) v .  D e c h e n d . 197

J. F. H. Custers, Über d ie  B ez ieh u n g  zw ischen  V erfo rm u n g s- u n d  R e k r is ta lli
sa tio n stex tu r  von  N ic k e l-E is e n  m it  W ü rfe lte x tu r .  W ie  b ek a n n t is t , zeigen N i-F e- 
L egierungen  m it e tw a  50%  N i nach  starker K a ltverform u n g  u . darauffolgender  
R ekrista llisation  bei e tw a  1000° e ine au sgep rägte  W ü rfe ltex tu r , w ährend dies bei 
A l n ich t der F a ll is t , obw ohl es d ieselb e V erform un gstextur b esitz t . U m  m ögliche  
U n tersch ied e  im  V erform ungsm echanism us in  b eiden  F ä llen  au fze igen  zu  können, 
w urden N i-F e-P ro b en  m it W ü rfe ltex tu r  para lle l zu  einer (1 00)-E b en e  in  einer
[110]-R ich tun g g ew a lzt u . dann rek rista llis iert u n d  d ie  E rgeb n isse  m it den von  
B u r g e r s  u . L o u w e r s e  (Z. P h y s ik  67. [1931.] 605) an g le ich b eh a n d e lten  A l-E in- 
krista llen  erhaltenen  verglichen . D ie  V erform un gstexturen  z e ig ten  im  ganzen  Ü ber
e in stim m ung, w iesen  jedoch  im  ein zelnen  d eu tlich e  U n tersch ied e  auf, d ie  dem  U m 
stan d  zuzuschreiben sind , daß die F e -N i-P ro b en  tro tz  ihrer W ü rfe ltex tu r  eben  
doch  v ie lk r ista llin  sind . D iese  U n tersch ied e  bew irken  stark e  U n tersch ied e  in  den 
R ek rista llisa tion stex tu ren , d ie m it H ilfe  der R ek r ista llisa tio n sth eo rie  v o n  B u r g e r s  
(1. c.) befried igend  erk lärt w erden können . E in e  E rkläru ng der U n tersch ied e  im  
V erform ungsm echanism us, d ie das A u ftreten  bzw . das N ich ta u ftr e te n  der W ürfel
tex tu r  bedingen , k an n  jedoch  n ich t gegeb en  w erd en . (P h y sica  13. 97— 116. 
M ärz 1947.) K o c h e n d ö r f e r . 200
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A 7. G le ich g ew ich te . K in e tik .

L. R osenthaler, Z u r  Schreibw eise chem ischer Vorgänge. V f. sch lä g t vor , in  Rk.- 
F orm eln  das G leich heitszeichen  ( =  ) in  dem  S inne zu  verw end en , daß d ie  R k . von  
lin k s nach rech ts p raktisch  q u a n tita tiv  v erläu ft. D er e in fach e P fe il ( -* )  d eu te t die 
R ich tu n g  der R k. an , besagt aber n ich ts  über das V erh ältn is der G ew ichtsm en gen  
der reagierenden S to ffe  zu denen  der R k .-P rod u k te. D er D o p p elp fe il (^±) w ird  für 
um kehrbare R kk. a n gew an d t. (C him ia [Zürich] 1. 1 7 8 .  1 5 /9 .  1 9 4 7 .  Ista n b u l, G alen. 
In st, der U n iv .) S c h i c k e . 2 2 0

J. Nys, Über W assersto ffb rücken . Ü b ersich t über d ie  T heorie  der H -B rü ck e, 
die  p liy sik a l.-ch em . V erff. zur B est. der m ol. A sso c ia tio n  u . d ie  In fra ro tsp ek tro 
sk opie, d ie in term ol. H -B rü ck e u . d ie  C h elatverb indungen . (M eded. v la a m se  chem . 
V eren. 9. 2 2 5 — 5 4 .  N o v . 1 9 4 7 . )  W e s l y . 2 2 3

Arun K. D ey, D ie  B erech n u n g  der F o rm e ln  von  P o lyh a lo g en id en  a u s  L ö s lic h k e its 
da ten . D ie  B ld g . v o n  K om p lexen  w ird für gew öhn lich  aus der A uflsg . u n lösl. S to ffe  
in  G gw. ein es lö slich en  gefo lgert. M it H ilfe  des Z usam m enhangs zw isch en  G leich-
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g ew ich tsk o n sta n te  un d  den  entsprechenden K onzz. erh ält V erf. e in e  logarithm . 
G leichung, die A u fsch luß  über d ie Z ähligkeit der g eb ild eten  M ehrfachm oleküle g ib t. 
V f. verg le ich t berechn ete  m it gem essenen W erten des S y stem s B r2 in  K B r-L ösu n gen  
bei 26,5° und  18,5°. (J .  In d ian  chem . Soc. 24. 207— 08. M ai 1947. A llah ab ad , 
U n iv ., Chem . D ep .) v . S c h i e s s l . 223

Hubert Forestier un d  Charles Haasser, E in f lu ß  des p h y sika lisc h en  Z u s ta n d es  a u f  
die  R eak tio n sg esch w in d ig ke it zw ischen m etallischen O x yd e n  in  G egenw art vo n  W asser - 
d a m p f. A u s den röntgenograph. U nterss. w urde fo lgendes erk annt: F a st am orphes  
N iO  ze ig t nach  G lühen bei 415° einen sehr unvollkom m enen krista llinen  Z ustand . 
M gO  erg ib t nach T rocknen bei 100° u . 10-5 m m  D ruck das charakterist. D iagram m  
von  B ru cit, M g(O H )2 (I). N ach  G lühen an der L u ft hei 415° g eh t I in  sehr fein  
krista llines MgO über. B eim  G lühen hei 415° in  W .-D am pf b le ib t die S truktur v o n  1 
dagegen erh alten . E in  durch F ä llu n g  erhaltenes gut krist. P& O-Hydrat geh t beim  
E rhitzen  auf 415° in L u ft oder W .-D am pf in  wasserfreies PbO  über. E s w erden für  
die versch ied . E rscheinungen  H ypothesen  aufgestellt. (C. R . hebd . Séances A cad . 
Sei. 225. 240— 41. 28. 7. 1947.) B o y e . 225

A. E. van Arkel, D ie  S u b s titu tio n  der H alogene in  den  anorganischen  V er
b in d u n g en . D aß  ein  H alogen  X 2 m it.k leinerer A tom zahl ein anderes Y 2 m it größerer  
A to m za h l aus dem  H alogenid  A Y n verdrängt, ergibt sich theoret. daraus, daß der  
R k.-V erlauf in folge der K le inheit der E ntropieänderung nur durch die D ifferenz  
der B ldg .-W ärm en Q =  V x — Vy b estim m t w ird u. daß diese p rakt. g leich  der  
D ifferenz der m it den Ionenradien  (Y~ >  X “) an tib at gehenden G itterenergien , 
Q also p o s it iv  is t . D och  sind  die W erte  Q so k lein , daß in  jedem  F a lle  auch die  
u m gekehrte  R k . b eob a ch te t w erden kann. D ie  B erechnung der G le ich gew ich ts- 
k o n sta n te  noch  2 K C l  +  Br,l =± 2 K B r  +  C l2 aus den B ldg.-W ärm en für K C l  u . 
K B r bei T =  600° K  u. 1 a t B r2 liefert aber den falschen W ert 104 Cl~  auf 1 Br~. 
Man m uß berücksichtigen , daß das überschüssige Br2 n ich t Cl2, sondern B rC l  frei 
m acht u. daß K B r in das K C l-G itter e in tritt. D ann findet m an sehr g u te  Ü b er
ein stim m ung des berechneten W ertes K  =  9,8 m it dem  gefundenen 9,78, desgleichen  
für die entsprechenden  G leichgew ichte der L i- ,  N a -  u. A g-H alogen ide. D ie  Rk. 
zw ischen B r2 u . B a C l2 lä u ft über d ie B ldg. von  B rC l  u. B a C IB r ,  das m it B aC l2 
M ischkristalle b ildet. B e i T iC lt  u . T iB r t  ist  zu beachten , daß ihre M ischung auch die  
3 gem isch ten  M oll. T iC lnBr^_n en th ä lt. A uch  der Verlauf von  doppelten  U m 
setzu ngen  nach der A rt L i J  +  K C l L iC l  +  K J  lä ß t sich  le ich t auf Grund der 
B ldg.-W ärm en voraussehen , da die E ntropieänderungen sehr gering sind, u. fo lg t  
der R egel, daß das k le in ste  K ation  u. das k le in ste  A nion sich bevorzu gt verein igen . 
D agegen  erfordern entsprechende R kk. zw ischen H alogeniden versch ied . W ertig 
k eit w eitere U n teres., w eil hier durch Ionenradien u . -ladungen bed in gte  T endenzen  
Zusam m enwirken. D as g leiche is t  der F a ll, w enn M etalloide von  versch ied . W ertig 
keit, z . B . Cl2 u . 0 2, um  ein  K a tio n  konkurrieren, w obei in  extrem en  F ällen  (Cs20  
brennt in  Cl2, WC16 in  0 2) d ie  therm od ynam . V oraussage m öglich  is t , für andere  
noch D a ten  feh len  u. auch die R k. der M etalloide unter sich (S u. O) berücksichtigt  
w erden m uß. O ft ge lten  die für Ionen verbb. gefundenen R egeln für große T eile  der  
anorgan. Chem ie m it A usnahm en im  B ereich  der stark hm nöopolaren Verbb. 
u. bei allen V erbb. der N ebengruppenelem ente. D erartige U nterss. geben die M ög
lich k eit, den Grad der H om öo- oder H eterop olarität einer Verb, zu  bestim m en . 
(Ind . ch im . beige 12. 69— 71. J u n i-J u li 1947. L eiden , U n iv .) M e t z e n e r . 225

M arie-Louise Josien , B eitrag  zu r  U n tersuchung  des Z erfa lls  der un terjod igen  
S ä u re .  (V gl. C. 1937. I. 4596 u. C. 1944. II . 1040.) D ie  V erm utung, daß der Zerfall 
vo n  JO H  in  G gw. v o n  A g-S a lzen  nach  der G leichung 2 JO H  +  R A g ->• J 0 2H  
+  J A g  - f  R H  über d ie Z w ischenstufe  der jodigen Säure verläu ft, kann durch  
B est. der R k .-O rdnung beim  Zerfall g e stü tz t w erden. In  Ggw. von  überschüssigem  
A g -A ceta t in  essigsaurer L sg . ergibt sich  m indestens am  A n fang der V erss. die  
R k.-O rdnung 2. (C. R . hebd . Séances A cad . Sei. 225. 805— 07. 3/11. 1947.)

R e i t z . 225
A. I. A w gusstin ik  un d  O. P. M tschedlow-Petrossjan, K in e t ik  der R ea k tio n  von  

B a r iu m su lfa t  m i t  A lu m in iu m o x y d  in  fester P hase. D ie  m it G em ischen von  B a S O t  u. 
-4Z20 3 im  N 2-Strom  durchgeführte R k. (B ldg. von  B a-A lum inat) verläu ft hei G e
m ischen 1:1  m erklich  oberhalb 1200°, w ird bei 1300° stark besch leun igt, g eh t aber 
bei T em pp. b is 1400° n ich t zu  E nd e. S ie w ird durch die hohe A uflockerungsenergie  
(170 kcal/M ol) erschw ert; bei G em ischen 2 :1  beträgt diese 240, b e i G em ischen 3 :1  
260 kcal/M ol. D ie  R einheit der A u sgan gsstoffe  b eein flu ßt d ie  A uflockerungsenergie  
erheb lich , n ich t aber d ie  V orglühtem p. des A120 3. Z usätze v o n  CaF2, CaO u. F e20 3
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zeigen  starken  E in fl. au f d ie  R eaktion sb esch leu n igu n g . 5%  CaO b esch leu n igen  b e i  
niedrigen  T em pp. d ie  R k ., verlangsam en  sie  bei höheren T em peratu ren . A u s e in em  
V gl. der T em p .-A b h än g igk eit der G esch w in d igk eitsk on stan ten  lä ß t sich  sch ließ en , 
daß es sich  in  der H a u p tsach e  um  e in e  O berflächenrk. h an d elt. (>KypHan ripHKnaa- 
hoh Xhmhh [J . appl. Chem .] 20. 1125— 32. N o v . 1947. T b ilissi, G rusin. In d .-  
In st.)  E . K . M ü l l e r . 225

R. H. V ought, M o lek ü ld isso z ia tio n  durch  E lek tronenbeschuß , spezie ll beim  
S iC l4. N a ch  einer a llgem . B eh an d lu n g  der M olekü ld issoziation  w erden 2 M ethoden  
zur B est. der B ild un gsenergie  der Ion en , d ie sich  aus D isso z ia tion sen erg ie , E lek 
tron en a ffin itä t u . k in et. u . A n regungsenergie der B ru ch stü ck e  zu sa m m en setz t, a n 
gegeb en . D ie  G ründe dafür, daß die E rgeb n isse  beider M ethoden  e in e  g ew isse  D is 
krepanz aufw eisen , w erden d isk u tiert. D ie  ex p erim en tellen  E in zelh e iten  w erden  
beschrieb en  u . d ie  aus den  M eßkurven erh a lten en  W erte  der B ild u n gsen erg ien  u. 
In ten sitä ten  der in sg esa m t 11 versch ied , beim  SiCl4 b e o b a ch te ten  Ion en arten  in  
einer T ab elle  zu sam m en geste llt. A n H and  des BoRN schen K reisprozesses werden  
aus b ek an n ten  D a ten  (D issozia tion sen erg ie , Su b lim ation sw ärm e, E lek tro n en 
a ffin itä t u sw .) d ie E nergien  der versch ied . K o n figu ration en  v o n  e in em  S i-A tom  u.
4 C l-A tom en berechn et u. in  e in em  Schem a d a rg este llt . M it H ilfe  d ieses Schem as 
u. der gem essen en  G rößen w erden d ie  Ion isierun gsen ergien  der v ersch ied . R adikale  
a b g esch ätzt. D ie  Ion isierungsenergien  v o n  SiCl4 u . SiCl2 w urden  direk t zu  11,6 
±  0 ,2  V  bzw . 11,8 ±  0,3 Y  gem essen . Zur E rzeugu ng  der p o s it iv e n  u . negativen  
Io n en  w urden s te ts  die P rozesse  angenom m en, d ie  d ie  größere A n zah l D issozia- 
tionsp rod d . liefern. (V gl. C. 1 9 4 6 . 1. 380.) (P h y sic . R ev . [2] 7 1 .9 3 — 101. 15. 1. 1947. 
P h ilad elp h ia , P a ., U n iv ., R an dal M organ L abor, of P h y s .)  E . R e u b e r . 226

A ugustine O. A llen u n d  John A . G horm ley, Z erse tzu n g  vo n  fes tem  B a r iu m n itra t  
du rch  schnelle E lek tro n en .  V ff . schildern d as V erh. v o n  B a ( N 0 3)2, das in  einem  E lek 
tronenstrah l v o n  1,2 M eV aus e in em  V a n  d e  G r a a f f - G enerator bestrahlt w orden  
w ar, bei L sg . in  W asser. E s en tw ick e lt sich  e in  G as, das aus 0 2 m it 3%  H 2 bestand , 
in  der L sg . w aren N itr ition en  nachzuw eisen . In  T abellenform  is t  über q u a n tita tiv e  
E rgebnisse d ieser V erss. in  A b h ä n g ig k eit v o n  der B estrah lungsdau er  b erich tet. E s  
fo lg t D isk ussion  der M öglichkeiten , die zur E rk läru ng d ieser E rschein un g dienen  
kön nen . (J .  chem . P h y sic s  15.  208-— 09. A p ril 1947. O ak R id ge , T enn ., Clinton  
L abor.) H e r g l o t z . 226

Robert P. E ischens und P. W . Selw ood, S u scep tib ilitä ts -K o n zen tra tio n s-Iso th erm e  
fü r  C h ro m -A lu m in iu m o x y d -M isc h k a ta ly sa to re n .  y -A l20 3, d as durch F ä llu n g  aus 
K -A lu m in atlsg . m itte ls  C 0 2 g e fä llt  w ar, w urde nach  dem  T rock nen  u . Calcinieren 
m it w ss. Chrom säure g e trä n k t u . dann nach  8std . T rocknen  b ei 350° noch  weitere
5 S td . bei 360° im  H 2-Strom  reduziert. A u f d iese  W eise  w u rd en  C hrom oxydgehh. 
v o n  0,1 •••4 1 ,4 %  erh alten . D ie  M essung der param agn et. S u sc ep tib ilitä t  dieser 
M ischkörper, d ie auch  als K a ta ly sa to ren  In teresse  h a b en , erfo lg te  im  T em p.-G ebiet 
v o n  85 ■ • • 370° absol. u . ergab m it abneh m en dem  Cr-G eh. e in e  an fan gs langsam e u. 
oberhalb  7%  Cr schnelle  Z unahm e der sp ezif. au f das Cr en tfa llen d en  S u scep tib ilitä t, 
w ob ei d ie  G ü ltigk eit des W iE D E M A N N s c h e n  A d d it iv itä tsg e se tze s  vorausgesetzt 
w urde. D a s G esetz v o n  C u r i e -W e i s s  w ar im  g esa m ten  G eb iet für a lle  Cr-Gehh. 
stren g  erfü llt. D a s m agn et. M om ent b etru g  3,2 BoH Rsche M agn eton en  u . stieg  erst 
u nterhalb  der krit. K onz, v o n  7%  auf W erte  b is 3 ,6  M agnetonen  an . D ie se  T atsache  
w urde in  A n leh n u n g  an andere u n v erö ffen tlich te  U n terss. an  M n-O xyden  m it A120 3 
als T räger durch einen gew issen  A b fa ll der W ertig k e it g ed e u te t. V erän d erte  Red.- 
B ed in gu n gen  w aren ohne E in fl. a u f d ie  M agnetonenzahl. D ie  W E isssch e  K on 
sta n te  stieg  b is 7%  schn ell, dann langsam er u. sch ließ lich  oberhalb  10%  lin ear mit 
dem  Cr-Geh. an . D ieser  G ang w urde auf die HEisENBERGschen A u stausch kräfte  
zw ischen  den Cr+++-Ion en  zurückgeführt. D ie  für d ie  HEisENBERGsche B ezieh un g  
w ich tig e  A n zah l der näch sten  N achbarn  ein es C r-A tom s st ie g  nach  den  Ü b er
legu ngen  der V ff. so an , daß bei e tw a  3 M o l.-S ch ich ten  v o n  Cr20 3 e in  n a h ezu  k o n 
sta n ter  W ert v o n  etw a  7,5 erreicht w urde. D a m it w ürde der K n ick  in  der Su scep ti- 
b ilitä tsk o n z.-Iso th erm e  verstän d lich . A llerd ings w ürde sich  beim  Cr-G eh. nur eine  
20% ig. M onom ol.-B edeck un g der A120 3-O berfläche errechnen , w en n  m an le tz tere  
durch A d sorption  v o n  N 2 b estim m t. E s la g  daher n ah e, anzun eh m en , daß  le tz tere  
durch P oren  oder Sp a lten  w esen tlich  größer gefund en  w urde a ls d ie  für d ie  A u f
n ah m e v o n  Cr20 3 w irksam e O berfläche. E in e  w eitere  E rk läru n gsm öglich k eit w ird  
darin  geseh en , daß das S p in ellg itter  des y-A l20 3 etw a 10%  A l-F eh lste llen  b e sitz t ,  
deren A u ffü llu n g  durch C r-Ionen e tw a  dem  K nick  der K urve  en tsp räch e . ( J . Amer'.
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ch em . Soc. 69. 1590— 94. J u li 1947. E va n sto n , 111., N orthw estern  U n iv ., Chem . 
L abor.) Sa c h s e . 227

Robert P. E ischens u n d  P. W . Selwood, S tru k tu ru n te rsu ch u n g e n  a n  C hrom - 
A lu m in iu m -O x y d e n  u n d  ähn lich en  K a ta ly sa to rsys tem en . (V gl. v o rst. R ef.) F o lgen d e  
K a ta ly sa to ren  w urden un tersu ch t: y -A l20 3 m it H 1CrOi g e trän k t, getrock n et u . 
b ei 360° m it H 2 red uziert (I); B o eh m it  behan delt w ie  1 (II); K o ru n d  beh an d elt w ie  
I (III); S i 0 2-Gel beh an d elt w ie  I (IV ); M ischkatalysator A l.,0 3 ■ Cr20 3 (V) [hergestellt  
durch Suspendieren  v o n  y-A l20 3 in  25% iger N H 4O H -L sg. u . Z ulaufen lassen  v o n  
C r(N 0 3)3 u n ter  starkem  R ühren , w eiterbehan delt w ie  I]; M isch kata lysator A120 3 
■ Cr20 3 (VI) [hergestellt durch F ä llen  der N itra tgem isch e  m it N H 4O H , R ed . w ie  I];  
y-A l20 3 m it am m oniakal. M o 0 3-Lsg. geträn kt, R ed . bei 500° (V II); w ie  VII, aber  
V erw en du ng v o n  T i 0 2 an  S te lle  v o n  A1,03 (VIII); w ie  VII, aber V erw endung v o n  
T h 0 2 an  S te lle  v o n  A120 3 (IX ); M ischkatalysator A l2Oz • M oO z (X) [L ösen v o n  A l 
in  einer M o 0 3-H C l-L sg., A u sfä llen  m it N H 4O H , T rocknen, R ed . bei 500°]; y-A l20 3 
m it H 2W Ot g e trän k t, T rocknung bei 500° u . R ed . bei 580° (X I); y-A l20 3 m it  
U 0 2(C2H 30 2)2 -f- H 20  (a lkohol. L sg .) geträn kt, getrocknet bei 500° u . red uziert b e i 
650° (X II). V on  diesen  K a ta lysa toren  w urde das V erhältnis Schw erm eta ll zu  T räger  
in  w e iten  G renzen (s. u .) variiert (n icht bei III, VI u. X , für d ie nur je  e in  K a ta ly 
sa to r  h erg este llt  w urde). V on  I— XII w urde die m agnet. S u scep tib ilitä t x  (hi E in 
h e iten  v o n  IO-6) des Cr (bzw . der übrigen Schw erm etalle) b e i — 190° u. z. T . d ie  
G röße der O berfläche (in m 2/g  K ata lysa tor) durch N 2-A dsorption b estim m t, d a 
neben  w urden S truk turbestim m ungen  m it H ilfe vo n  R ön tgen strah len  ausgeführt. —• 
E rgeb n isse: x  v o n  I u. II in  A b hän gigk eit vom  Cr-Geh. (0 ,1— 27 G ew .-%  Cr) fä llt  
m it w achsen dem  Cr-Geh. unterhalb  5%  Cr stark, oberhalb 5%  schw ächer ab. O bw ohl 
d ie  O berfläche v o n  I dop pelt so groß ist w ie  v o n  II, zeigen I u. II p rakt. das g leiche  x- 
D a g eg en  beträgt d ie O berfläche v o n  III m it 5 m 2/g  nur 1/80 v o n  der v o n  Cr-freiem  I, 
au ch  x u i  is t  <C Xi- D ie  x-W erte v o n  I hängen  ab v o n  der H erst.-T em p .: erfo lgt d ie  
Im prägn ierung des A120 3 bei 90° (Ia ) s ta t t  bei 20° (Ib ), so s te ig t x von  Ia  bei 6 b is  
7%  Cr v o n  145 auf 186 (Ib ); ferner is t  Ib bei der C yclisierung von  n -H ep ta n  um  
25%  w irksam er als Ia . W ird I m it 7%  Cr 7 W ochen  in  der L u ft auf 600° erh itz t u . 
dan n  reduziert, so  ste ig t  x  v o n  165 vor dieser B ehand lung auf 265. xiv is t  bei 
gleichem  Cr-Geh. um  etw a 30%  größer a ls xi- D ie  W E isssch e  K o n sta n te  A v o n  V 
s te ig t  linear m it dem  Cr-Geh. an, w ährend A v o n  I w esentlich  flacher a n ste ig t. 
Xrv is t  um  etw a  50%  größer als xi> da in  VI das Cr räum lich, in  I aber flä ch en h a ft  
v e rte ilt  is t . x  v o n  VII— X ist  unm eßbar k lein , x  v o n  XI b eträgt nur 16 u. x  von  XII 27 
(d iese  jj-W erte bezogen  auf W  bzw . U ) bei g leichem  W - bzw . U -G eh a lt. R ö n tg en o 
graph. M essungen zeigen , daß d ie  V erteilu ng  des Cr am  besten  in  I, sch lech ter in  II 
u. bes. sch lech t in  III u. V is t  (die V erteilu ng  des Cr in  III is t  kaum  besser als bei 
einer m echan. M ischung v o n  A120 3 u . Cr20 3). W ährend das Cr in  I u. II T eilchen  
v o n  fa st  g leicher G rößenordnung b ild et, lieg t es in  V in  allen T eilchengrößen , v o n  
ein zelnen  Ion en  b is zu  K rista llen , die R ön tgen d iagram m e b ilden , vor. In  III n im m t  
das Cr20 3 die Struktur des K orund an. VI g ib t auch für 51%  Cr k eine R ö n tg en 
lin ien . (J . A m er. chem . Soc. 69.  2698— 2702. N o v . 1947. E v a n sto n , 111., N o r th 
w estern  U n iv ., Chem. L abor.) F u c h s . 227

B. Anorganische Chemie.
B. K arlik, U nsere heu tigen  K e n n tn iss e  über das E lem en t 85 (E k a jo d ). Z usam m en

fassender Ü b erb lick  über die b is 1947 ersch ienenen A rbeiten  über das E kajod . 
(Mh. Chem. 77.  348— 51. 1947.) W e s l y . 250

Albert M ichel-L ivy  und Jean W yart, K ü n stlic h e  D arste llung  von  S i lic a t
m in era lien  u n te r  hohem  D ru ck . K ü n s tlic h e  M etam orphose von  G esteinen. D a s  P rinzip  
der M eth. b esta n d  darin, in  der R k .-B om b e den D ruck  durch E x p lo sio n  e in es  
brisanten Sprengstoffes (H exogen ) zu  erzeugen. D er Sprengstoff w ar te ils  m it den  
R k.-T eilnehm ern  in n ig  gem isch t, te ils  in  der B om be gesondert un tergebrach t, u . 
zw ar hau p tsäch lich  in  den F ä llen , in  denen  die R kk. in  G gw. v o n  W . sta ttfa n d en . 
E rste  V erss. m it e inem  G em isch v o n  Sprengstoff u . S i0 2-G las ohne W . in  einem  
M essingrohr lieferten  auf G rund röntgenograph. U n terss . k leine K ristä llch en  v o n  
W illem it. Im  A g-R ohr w urde m it S i0 2-G la s in  G g w . v o n  W . bei T em pp. zw ischen  
545— 610° C ristobalit erhalten . Q uarz  w urde bei T em pp. zw ischen  440— 720° er
h a lten , w enn dem  R k .-G em isch  K O H  zu g ese tz t w orden w ar. E benso  w urde Quarz 
ohn e Z usatz v o n  K O H  bei T em pp. zw ischen  450— 650° in  einem  C u-Rohr erhalten;
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b e i 720— 730° b ild e te  sich  C ristobalit. In  ein igen  F ä llen  w urden in  den Q uarz
krista llen  k le in e F l.-E in sch lü sse  b eo b a ch te t, w ie  sie  des öfteren  in  der N a tu r  auf- 
tre ten . N a ch  1 4 täg igem  E rh itzen  e ines L ip arits auf 625° ohne Z usatz v o n  S i0 2-G las 
h a tte n  sich  Quarz- u . e in ige  O rth ok lask rista lle  g eb ild et. G leiche m etam orph e N e u 
b ildu ngen  k on n ten  beim  E rh itzen  v o n  T ek titen  b eo b a ch te t w erden . A u f ähn liche  
W eise  w urden d ie  F eld sp ä te  O rthoklas, A lb i t  u . A n o r th it  sy n th e tis ier t. B eim  E rh itzen  
e in es O bsidians h a tten  sich  in  dem  G las e ine große M enge v o n  O rthoklassphärolithen  
g eb ild et. A n  fluorierten  M ineralien w urden  d arg este llt:  T o p a s , K r y o lith  u . C h io lith . 
F erner w urden erh alten  K a ss ite r it, Z in k i t ,  S m ith so n it  u. C erussit. N i 3Ot  w u rd e er
h a lten  beim  E rh itzen  ein es G em isches v o n  Sp rengstoff, S i0 2 u . Z ucker in  e inem  
N -R ohr. W ahrschein lich  K o ru n d  w urde erh a lten  in  e in em  A l-R oh r m it e inem  
G em isch v o n  A l-P u lv er , Z uckerkohle u . Sp rengsto ff. In teressa n t w ar eb en fa lls  die  
B ld g . v o n  M a g n e tit.  In  w eiteren  V erss. w urden  b e i einer R e ih e  v o n  G esteinen  
m etam orph e Ù m w andlu ngen  b eo b a ch te t. Z ahlreiche A b b ild u n g en . (M em . Soc. 
g éo l. F ran ce [N . S .] 2 6 . M ém . N r. 55. 5— 28. 1947.) G o t t f r i e d .  261

Jean W yart, S y n th e se  von  K a ls i l i t  u n d  O rthoklas. V f. v ersu ch te  zu n ä ch st, L e u z it  
k ü n stlich  herzu stellen , u . zw ar nach  der v . C h . u . G. F r i e d e l  (B u ll. Soc. franç. 
M inéralog., 13. [1890.] 129) u. C .F r i e d e l  (B u ll. Soc. franç. M inéralog., 3 5 . [1912.] 471 ) 
beschrieb en en  M ethode. E s w urden led ig lich  d ie  M en gen verh ä ltn isse  verändert. 
U n ter  anderem  erh ie lt er ein  h exa g o n a les, e in ach siges, o p t. n e g a tiv es  S ilik at m it 
den  B rechu ngsin d izes n 0 =  1,544, ne =  1,539 i  0 ,0 0 2 , d as sich  a ls K a ls ilit  id e n ti
fizieren  ließ . U m  die B ild un gs- u. U m w andlu n gsb ed in gu n gen  festzu leg en , w urde in 
ein em  A u to k la v  ein  G em isch v . K , A l u . am orpher K iese lsäu re  in  dem  V erhältn is, 
d as genau  der F orm el v o n  K A lS i0 4 en tsp rich t, e rh itz t, b e i e iner T em p. von  380°, 
e in em  D ruck  v o n  240 k g /c m 2 (D am p fdruck  W asser) w äh rend  64 Stu nd en . D as W . 
h a tte  dem nach  seine A lk a lin itä t verloren , u . a lles M ateria l w ar b is au f w inzige  
M engen (ein Z eolith  oder P tilo lit )  a ls K a ls ilit  ausk rista llisiert. Im  w eiteren  Verlauf 
der V erss. w urden im  A u to k la v  b ei G gw. v . W . dem  sy n th e t . K a lsilit am orphe  
K iese lsäu re  beigegeben . B e i ausreichender M enge w a n d e lte  sich  der K alsilit v ö llig  
in  O rthoklas u m  (u. n ich t in  L eu z it). (C. R . h eb d . Séances A cad . Sei. 2 25 . 944— 46. 
17. 11. 1947.) R ö s in g .  261

W . Epprecht, V ersuche zu r  S y n th e se  vo n  S e rp e n tin -M in e ra lie n .  B eschrieben  
w ird  d ie  H erst. von  Serpentin  aus fe sten  S ilica ten , b es. aus O liv in  u . E u sta tit ,  
sow ie  die S y n th ese  v o n  Serpentinm inera lien  aus O xy d en  u . Sa lzen . E s werden  
V erss. zur S y n th ese  v o n  Serpentin  aus MgO - f  S i0 2 +  H 20  so w ie  durch R k . von  
A lk a lisilica t m it M g-Salzlsgg. du rchgefüh rt. H ieraus fo lg t, daß d ie  S y n th . von  
M agn esiu m -H yd ro-S ilica ten  m it serpentinartiger S truk tur  u . Z us. zw isch en  500° 
u. K o ch tem p . (100°) au f zw ei W egen  m öglich  is t :  D u rch  K o ch en  oder h yd ro
therm ale  R k . im  A u to k la v en  v o n  S i0 2(-G el) u . MgO in  W . oder durch R k . von  
M agnesium salzlösun gen  m it N a tr iu m sü ica tlö su n g en . D ie  le tz ter e  S y n th . gelingt 
sogar b ei Z im m ertem p. D ie  b e i niedriger T em p. h erg este llten  S erp en tin gele  sind  
sehr feinkörnig, in d em  ihre K orngröße b e i einer H erst. un terh a lb  v o n  e tw a  200° 
im  M itte l k au m  10-6 cm  b eträ g t, so daß d ie  E in ze lk r ista lle  m in d esten s  z. T . höchstens  
erst e in ige E lem entarze llen  um fassen . M it zuneh m en d er  B ild u n g stem p . oder bei 
h yd roth erm aler B eh an d lu n g  oberhalb  v o n  300° fin d e t e in e  K orn vergröß eru n g  s ta tt ,  
u . zw ar offenbar in fo lge  A n einan derlageru ng der zu n ä ch st w e itg eh en d  als bloß  
zw eid im ensona le  K reu zg itter -K rista lle  v o r liegen d en  T e ilch en . M ikr. sichtbare  
E in zelk r ista lle  kon nten  jed och  n ich t h erg este llt  w erd en ; im m erh in  z e ig te  es sich, 
d aß  sehr lan ge  R ea k tio n sze iten  u. A lk a lizu sä tze  e in e  gew isse  K ornvergrößerung  
hervorzurufen  verm ögen . D ie  sy n th e t. Serpentin-ßeZe u n tersch eid en  sich  v o n  den  
n atü rlich en  S erp en tin -M in era lien  durch ihre anders g ea rte te  W a sserab gab e und  
darin, daß ihre R ön tgen ogram m e zw ar m it den  In ter feren zsy stem en  v o n  A n tigorit 
b zw . C hrysotil große Ä h n lich k e it b esitzen , ohn e  jed o ch  m it e in em  der b eid en  v o ll
k om m en  üb erein zu stim m en . D ie  M ehrzahl der sy n th e t . S erp en tin e  sch e in t a ller
d in gs eher dem  C hrysotil näher zu  steh en  a ls dem  A n tig o r it, oh n e  daß sich  die  
M öglichkeit e ines G em enges der b eiden  K rista lla rten  oder einer W ech se lstru k tu r  
v ö llig  e in d eu tig  aussch ließen  lä ß t. E in  K ali-Z usatz  sch e in t um gekehrt d ie  B ild u n g  
v o n  A n tig o r it zu begü n stigen . (Schw eiz , m inéralog. petrogr. M itt. 2 7 . 1— 20. 
1947. Zürich, U n iv .)  P i s t o r .  261

Carl Drucker, D issozia tio n sg esch w in d ig ke it u n d  V isco sitä t vo n  A lk a l ip o ly 
m e ta p hospha ten . D ie  th eoret. A n a ly se  der zeitlich en  Ä nderung der V isc o sitä t z e ig t,  
daß die po lym eren  A lk a lim eta p h o sp h a te  in  einer R eih e  au feinand erfo lgen der R kk! 
dissoziieren, v o n  denen jed e  aus m ehreren Seiten rk k . b esteh en  k an n . Z w ei S tu fen
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dieser R e ih e  k on n ten  d efin itiv  u . eine dritte  m it ein iger W ahrschein lichk eit iso liert 
w erden , m it B ezu g  auf m ögliche w eitere Stu fen  lieferten  d ie V erss. k eine E rgeb 
n isse. D ie  erste  D issozia tion  verläu ft sehr rasch, in  den fo lgenden  n im m t die G e
sch w in d igk eit dagegen bem erkensw ert ab. In  der g leichen  W eise  verm ind ert sich  die  
innere V isco sitä t, doch zeigen  ihre W erte, daß die D issoziationsp rod d . im m er noch  
h och p o lym er sind . D er E n d zu stan d  is t  auch nach A b lau f ein es M onats noch k e in es
w egs erreicht, u . e in e  frisch  hergeste llte  L sg. g eh t schn ell in  e in  p o lyd isp erses S y st. 
über, auch w enn  sie anfangs e in heitlich  einen hoh en  P olym erisa tion sgrad  h a tte . 
A n gaben  über die N a tu r  der D issoziationsp rod d . w erden n ich t gem a ch t. (A cta  
ehem . scand . 1. 221— 29. 1947. U p p sa la , U n iv ., In st, of P h y s. Chem .)

B . R e u t e r . 2 6 4
E. Z intl, In term eta llische  V erb indungen . Ü b ersetzu ng der C. 1939. I . 2933) 

referierten A rbeit. (HsßecTiiH  CeKTopa <t>ii3HKO-XnMnqecKoro A najiH 3a. [Ann. Secteur.) 
A n a ly se  p h y sico -ch im .] 15. 279— 90. 1947. L e b t a g .  270

I. W . T ananajew  und E. N. D eitschm an, Über einige E ig enscha ften  der L ö su n g en  
von  B ery lliu m flu o r id . (2. vg l. C. 1 9 50 .1. 1954.) W ss. L sgg. von  B eF 2 u. BeCl2 w urden  
h ergeste llt durch A u flösen  eine3 Ü berschusses an B e  in  der betreffenden Säure. 
E s w urde dann e in e  vorher bestim m te M enge dieser Säure zugefügt, die a u s
re ich te , um  die B ldg . v o n  O xysalzen  zu verhindern. D as p H w urde m itte ls  einer  
C hinhydron-E lektrode gem essen . Im  S y st. H F -H 20  w ar das Ph höher a ls im  
S y st. B eF 2 (1 m o l.) -H F -H 20  bei der gleichen K onz, an H F . D ie  K urve  der 
p H-D ifferenz a ls F u n k tio n  der Zus. der L sg. zeig t ein M axim um  bei dem  V erhältn is  
H F :B e F 2 =  2 u . e ine U n ste tig k eit bei H F :B e F 2 =  1. V ff. sch ließen  daraus auf 
die B ld g . der Ion en  B e F 3, u . B eF t ’. D ie  S y stem e BeCl2-(b is  0,1 m o l.) -H F -H 20  u. 
HC1-H 20  m it der g leichen K onz, an freier C l-Säure besitzen  annähernd dasselbe p H, 
e in e  H F -L sg . derselben K onz, jedoch ein  w esentlich  höheres. D ie  K urve  des Pu 
als F u n k tion  der Zus. der L sg . w eist bei dem  V erhältnis H F :B eC l2 =  1 einen  
scharfen K nick  auf, w as nach A n sich t der V ff. auf d ie B ldg. des Ion s BeF+  zu rück
zuführen is t . Ferner w urde d ie L öslich keit v o n  B e(O H )2 in  1 m ol. B eF 2 b estim m t  
u. fe stg este llt , daß die Zus. der gesä tt. L sg. der F orm el 4 B eF 2-B e(O H )2 sehr nahe  
kom m t. (H3BecrnH AKaneMHH Hayi< CCCP, OTaeneHiie XiuvuiuecKHx H ayK  [B ull. 
A cad . Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 1947. 591— 98. N o v ./D ez . K urnak ow -In st. für  
allg . u . anorgan. Chem . der A kad. der W iss. der U d S S R .) W i e d e m a n n .  281

G iam battista M arini-Bettölo un d  G iustina Baroni, K o m p le x e  von  C a d m iu m 
chlorid  m it  C arbonylverb indungen . CdCl2 b ild et in  konz. w ss. oder alkoh. L sg . m it 
A ld eh yd en  u. K eton en  V erbb., so m it B en za ld eh yd  C7H „0 -2CdCl2 (I), ferner (durch
w eg  im  m ol. V erh ältn is 1 :1 ) m it P ip e ro n a l, A n is - ,  S a lic y l- ,  Z im ta ld e h y d  (II), F u r -  
ju ro l  u . 2 -O xy-4 -m ethoxyacetophenon . A ußer den V erbb. m it I u . II, d ie  b is 300  
bzw . 350° un verändert b leiben , erleiden die V erbb. beim  E rh itzen  Zers, un ter  
D u nk elfärbung. (R ic . se i. R icostru zion e 17. 435— 36. A pr. 1947. R om , U n iv ., Ist. 
di ch im ica, L abor, d ie chim . organ.) R . K . M ü l l e r .  289

J. H. Krepelka, D ie  C hem ie des P lu to n iu m s  u n d  der übrigen  T ra n su ra n e .  
Ü b ersich t. (Chem . L is ty  V edu P rü m ysl 41. 96— 97. 10. 4. 1947.) S t e i n e r .  341

J. W hite und H. Skelly, D ie  E rm ittlu n g  der G leichgewichtsiconstanten fü r  die  
U m setzungen  zw ischen  flü ss ig em  E is e n  u n d  Schw efelw assersto ff. A n fl. S tah l m it
0 .0 1 2 (% )C , Spuren Si, 0 ,017 Mn, 0 ,005 P  u. 0 ,025 S w erden bei 1530 u . 1600° 
2 versch ied . V erff. zur B est. der G leich gew ich tsk on stan te  m it H 2S durchgeführt.
1. u n ter  V erw endung einer H och tem p .-W aage u . 2. in  einer Vorr., in  der g le ich 
ze itig  4 k le in e S tah lp erlen  innerhalb  der beh eizten  O fenzone der G aswrkg. a u s
g ese tz t  w aren . W ährend die E rgeb nisse  nach dem  ersten  V erf. in fo lge  therm . 
D iffu sion  der G ase u . einer überschüssigen  S-A blagerung u n gen au  w aren , w aren  
die E rgeb n isse  nach  dem  zw eiten  Verf. genauer. E s w ird angenom m en, daß die  
w ahren W erte  noch  niedriger liegen , da gefund en  w urde, daß b eträch tlich e  Si- 
M engen durch d ie  M etallproben aufgenom m en w urden , w odurch  der W ert der 
K o n sta n te  erh öht w ird. E s w urde nachgew iesen , daß ein  b eträch tlich er S i-V erlust 
in der H 2S -H 2-A tm osphäre v o n  den in  der H eißtem peratu rzone des Ofens g e 
brauchten  feuerfesten  S to ffen , w ahrschein lich  in fo lge B ld g . e in er flü ch tigen  Si- 
V erb. a u ftr itt. D isk ussion . (J . Iron S tee l In st. 155. 201— 12. Febr. 156. 528— 30. 
A ug. 1947.) H o c h s t e i n .  354

G eorge-M aria Schwab und John Philin is, R ea k tio n en  des P y r i t s :  S e in e  ther
m ische  Z erse tzu n g , R ed u k tio n  d urch  W a ssersto ff u n d  se ine  O xyd ie rb a rke it durch  L u ft .  
(V gl. C. 1945. II . 1285.) D ie  therm . Zers, des P y r its  beg in n t bei 600°. D ie  Zersetzung-
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Z eit-K u rv e  w e ist e inen  K nick  b e i 20— 30%  Zers, auf, der w ah rsch ein lich  durch  den  
B eg in n  der B ld g . v o n  Z w ischensu lfiden  F e xSy b ed in gt w ird. D ie  Z ersetzu n g s
g esch w in d ig k eit n im m t m it ste igen d er  T em p . rasch  zu . —  D ie  R ed . des F e S 2 zu  
F e S  durch einen  k o n sta n ten  H 2-Strom  w ird zw isch en  420° (B egin n) u . 550° u n ter 
su ch t. D ie  G esch w ind igk eit is t  p roportional dem  vorhand en en  F e S . D ie  A k ti
v ierun gsenergie  d ieser a u to k a ta ly t. R k . b eträ g t m in d esten s 30 kca l/M ol. B e i der 
L u fto x y d a tio n  bei 400° b ild et sich  F e 20 3 m it e tw a  10%  F e 2( S 0 4)3, dessen  M enge  
m it ste igen d er  T em p. rasch a b n im m t. D ie  R ea k tio n sg esch w in d ig k eit is t  zw ischen  
400  u . 500° un ab h än g ig  v o n  der T em p. u . r ich te t sich  nach  der D iffu sio n sm ö g lich 
k e it  des 0 2 durch d ie  F e 20 3-S ch ich t, w e lch e  durch F e 2( S 0 4)3 stark  h era b g ese tz t  
w ird. (J . A m er. chem . Soc. 69. 2588— 96. N o v . 1947.) E n s s l i n .  354

C. Mineralogische und geologische Chemie.
H. H aberlandt, D ie  B ed eu tu n g  der S p u re n e le m e n te  i n  der geochem ischen F o r 

schung . D ie  b isher ersch ienenen  V eröffen tlich u n gen  über d ie  B e d e u tu n g  der se l
ten eren  E lem en te  in  der G eochem ie w erd en  in  zu sam m en h än gen d er  W eise  dar
g este llt . (M h. Chem . 77. 293— 323. 1947. W ien , U n iv ., M ineralog. In st .)

W e s l y .  370
R. Galopin, B eobachtungen  über d ie  D isp e rs io n  der P o la r isa tio n seb en e  nach  

senkrechter R e fle x io n  a n  a n iso tro p en  o p a ken  M in e r a lie n .  E s w erd en  d ie  G esetze u. 
V orgänge b e i der R eflex ion  polarisierten  L ich tes an A n sch liffen  v o n  opak en  M ine
ralien  dargeleg t; besonders w ird die D isp ersion  der E b en e  des reflek tier ten  L ich tes  
b eh a n d e lt. D ie  charakterist. E ig g . fo lgen d er  M ineralien  u n ter  dem  P o lar isa tion s
m ikroskop w erden an gegeben: M o ly b d ä n it ,  I lm e n it ,  B re ith a u p tit ,  C ovellin , L u zo -  
n i t ,  B is m u th in ,  B er th ie r it, B o u la n g erit, J a m e s o n it,  B o u rn o n it,  S t ib in ,  N ic k e lin ,  
M ille r it,  P y r rh o tin , C u b a n it. (Sch w eiz , m ineralog, petrogr. M itt. 27. 190— 235. 
1947. G enf, M us. d ’H ist. N a t.)  W . F a b e r .  372

St. J. T hugutt, H a rm o to m , S tr u k tu r  u n d  U rsp ru n g .  K rista llograp h . u . R öntgen- 
un terss . la ssen  e in e  V erw an d tsch aft v o n  H arm otom  (I) u . P h ilip p s it  (II) erkennen. 
B eid e  sind  isom orph, h ab en  g le ich e  R au m gru pp e C% bzw . C | D ie  D im ensionen  
v o n  I sind  a =  9 ,80, b =  14,10, c  =  8 ,66  Â , ß  124° 50', d ie  v o n  II a =  10,00, 
b =  14,25, c =  8,62 Â, ß  125° 40'. I w ird  im  G egen satz  zu  II m it K2Cr20 7-Lsg. 
stark  gelb  gefärb t, reag iert aber n ich t m it A g N 0 3 u . K 2C r04. I h a t  D . 2,44— 2,5, 
H ärte 4 ,5 , S p a ltu n g  11 (010), w eniger au sgep rägt 11 (001 ). D ie  o p t. E ig g . w erden be
schrieben . (A rch. M ineralog. T o w a rzy stw a  N au k ow ego  W arszaw sk iego  [Arch. 
M inéralog. Soc. Sei. L ettres V arsovie]. 17. 140— 47. 1947, ausgegeb . 1948.)

R . K . M ü l l e r .  372
Karl Przibram , B eobachtungen  zu r  F lu o reszen z e in ig er M in e r a lie n  a u s  dem  K ongo

gebiet u n d  B elg ien .  E s w erden  B eo b a ch tu n g en  über d ie  F lu o reszen z  e in iger M inera
lien  im  U V  (H g -D am p flam p e, F ilte r , 365 111/1) m itg e te ilt .  U n ter su ch t w erden: 
P echblende, I a n th in i t ,  B ecquerelit, S ch o ep it, F o u rm a r ié r it, C u r it, S o d d y it ,  U ranophan , 
S k lo d o w sk it, K a so lit,  T o rb ern it, S a lé it, D e w in d tit, P a rso n it ,  D u m o n tit ,  S h a rp it  u. 
U ra n o p ilit,  ferner F lu ß sp a te  un d  K a lk s p a te  versch ied . V orkom m en. (B u ll. CI. Sei., 
A cad . roy. B elg iq u e  32. 363— 69. 1946, ausgegeb . 1947.) W . F a b e r .  378

St. J. T hugutt, B eitra g  zu r  K e n n tn is  der C habasite  u n d  d es G m elin its .  D ie  A n a 
ly sen  v o n  C habasit (I)proben zeigen  große U n tersch ied e , b es. b zg l. des V erh ä lt
n isses A120 3 : >S'i02. V on 3 neu  u n tersu ch ten  P rob en  sin d  2 C aO -haltige  I u . e n t
h a lten  m ehr W . als d ie d r itte , d ie  e in en  a lkal. G m elin it d a rste llt , 2 w e itere  P roben  
sin d  gem isch te  NaO -C aO -I m it 6 M oll. W asser. D a s  V erh ä ltn is A120 3 : S i0 2 kann  
1 :5  u n terschreiten . S i0 2-arm e I hab en  te ilw e ise  nur 3 M oll. W asser. B e i I ist 
c /a  1,087, b e i G m elin it 1 ,017. (A rch. M ineralog. T o w a rzy stw a  N a u k o w eg o  W ars
zaw sk iego  [Arch. M inéralog. Soc. Sei. L e ttre s  V arsov ie] 17. 148— 62. 1947, aus
gegeb . 1948.) R . K . M ü l l e r .  380

L. P. K onnow , Q uarzlagerstätte  vo n  T sc h o k a d a m -B u la k .  B esch reib u n g  eines  
Q uarzvork. im  S ü d o sten  des K ara-M asar-G ebirges in  T a d sh ik ista n , b e i der O rt
sch a ft  T sch o k a d a m -B u la k , 45  km  nordöstlich  v o n  L en in ab ad . D e n  w ertv o lls ten  
T eil der L a g erstä tten  b ild en  drei m a ssiv e  Q uarzgänge v o n  b is zu  30 m  M ä ch tig k eit, 
d ie  sich  e tw a  5 km  in  w est-ö stlich er  R ich tu n g  h in zieh en . D ie  Z us. der e in ze lnen  
G änge sch w a n k t: S i 0 2 95 ,14  b is 98 ,84  (% ); A /20 3 0 ,1 0  b is 1 ,85; CaO  0 ,01  b is 1 ,59; 
P  0 ,0 0  b is  0 ,0 4 ; S  0 ,01 b is 0 ,04 . P rü fergeb n isse  h a b en  d ie  E ig n u n g  der Q uarze
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zur H erst. v o n  F errosclim elzen  u . ebenso zur D in asfab rik ation  erw iesen. D ie  
g eo log . L age der V orkk. u. die F örderbedingungen sind  gün stig . (Pa3BeflKa H en p  
[L agerstätten forschu ng] 13. N r. 6. 21— 2 4 . N o v ./D ez . 1 9 4 7 .)  v .  M i c k w i tz .  380

Robert L. Parker, Ü ber zw ei bem erkensw erte Q uarzverw achsungen. B eschreibung  
v o n  zw ei Q uarzkristallpaaren v o n  der G öschener A lp , deren V erw achsung nahezu  
gesetzm äßigen  Charakter ze ig t. (Schw eiz , m ineralog. petrogr. M itt. 27. 35— 38. 
1947. Zürich, E . T . H .) O p p e r m a n n . 380

A. W . M erkurjew, N e u er  T y p u s  der Q uecksilbervererzung im  U ral. Im  m ittleren  
U ral, nördlich u . sü d lich  des B erges Ssignaljnaja , un m itte lb ar  vor dem  Z usam m en
fluß  der F lü sse  Iss  u . W y ja , finden  sich  A blagerungen v o n  Z in n o b er  in  K alkbreccien  
vor. E s h a n d e lt sich  um  unregelm äßige u . sporad . a u ftreten d e  lin sen artige  C alcit- 
Zinnober-A derungen v o n  1 b is 6 m  L änge u . M ächtigkeiten , die m it w enigen  m m  
beginnen  u . b is zu  15 cm  erreichen, oder aber auch um  B eläge  innerhalb  v o n  
ton igen  M ineralen in  F orm  v o n  eingespren gten  oder em ulgierten  E insch lü ssen . D as  
G esam tb ild  der V orkk. is t  so un ein h eitlich , daß über ihre G enesis nur sehr v o r 
sich tige  Sch lüsse  m öglich  sind. (Pa3B eaK a Hegp [L agerstättenforschung] 13. N r. 6. 
25.— 30. N o v ./D e z . 1947.) v .  M ic k w it z .  380

W illiam  Pulfrey, D ie  Geologie u n d  d ie  m in era lischen  Schätze  von  K e n ia .  A n  
H an d  zw eier großer K artenb lätter  w ird d ie  geolog. Struktur v o n  K en ia  beschrieben  
u. das Vork. der w ich tigsten  M ineralien angegeben . D er nach dem  A lter  geordneten  
A u fzäh lu ng  der Sedim ente u . krista ll. G esteine fo lg t eine Ü b ersich t üb er d ie  
M ineralprod. für die Jahre 1945— 47. (B ull. Im p . In st. 4 5 . 277— 99. J u li/S e p t . 1947. 
K en y a  C olony.) Z e d l i t z .  382

F. E. Senftle und N. B. K eevil, Über das T h o r iu m -U ra n -V e rh ä ltn is  i n  der 
Theorie  der B le ierz-E n ts teh u n g . A u f einer K arte  des nordam erikan. K on tin en ts  
w ird  angegeben, w ie  sich regional u. in  bezug  auf granit. u . in term ediäre G esteine  
das M engenverhältnis von  T h zu  U  g esta lte t . A u s 1500 A n alysen  v o n  E rstarru ngs
gestein en  g eh t hervor, daß der W ert T h  zu  U  für G ranite bei 3,4 u. für in te r 
m ediäre G esteine bei 4 ,0  lieg t. D ies  V erhältn is b ie te t  keinerlei H in w eise  für die  
T heorie A r t h u r  H o lm e s ’, nach  der B leierze aus dem  B ereiche innerhalb  der Zone  
m agm at. T ä tig k e it stam m en  sollen . E x p erim en te ll gew onnene D a ten  zeigen  an, 
daß saure G esteine m ehr U  als T h en th a lten  als das bei interm ediären G esteinen  
des g leichen  G eb ietes der F a ll is t . E s h a t den A n schein , daß v o n  einer A rt regionaler  
V erteilu ng  von  T h u . U  auf dem  nordam erikan. K o n tin en t gesprochen w erden kann. 
D a s T h :U -V erh ä ltn is  im  kan ad . Schild  is t  niedriger als in  den U S A ; es fin d et sich  
dort d u rchsch n ittlich  ein  um  20%  höherer U -A n te il in  den n ich t granit. G esteinen  
des Schildes, jedoch  lä ß t sich  d ieser B efu n d  in  b ezug  au f d ie G ranite n ich t nach- 
w eisen . (Trans. A m er. geop h ysic . U n ion  28 . 732— 38. O kt. 1947. U n iv . T oronto .)

Z e d l i t z .  382
A. G. B etechtin, U ntersuchungen  von  E rzlagerstä tten  im  U ral durch  A .  P .  K a r -  

p in s k i .  V f. bespricht d ie v o n  K a r p in s k i  an geste llten  U n terss. v o n  E rzlagerstä tten  
im  U ral, w elch e  sich  neben G old lagerstä tten  bes. auf die N ickelerz-, E isenerz- u. 
P la tin  vorkk. erstrecken . (M3ßecTHH AKaaeM im H ayK  CCCP, Cepim reo jio ru q ecK aH  
[B ull. A cad. Sei. U R S S , Ser. göol.] 194 7 . N r. 1. 75— 82.) L e u t w e i n .  382

M. A . K arassik, Über d ie  G esetzm äßigkeiten  der K obalterzb ildung  a u f  der 
P o krow sker E isenerzlagerstä tte  (N o rd u ra l). Vf. b er ich tet über die E rgebnisse seiner  
m ineralog. E rforschung der P okrow sker üJisenerzlagerstätte u. die dabei fe s tg es te ll
ten  G esetzm äßigkeiten  in  der V erteilu ng  der Sulfide u. A rsenide in  der Skarn-Zone. 
D ie  vom  Vf. beschriebene P aragenesis des K o b a ltin s  u. d ie V erteilung des Co in  den  
P y riten  w eisen  darauf hin , daß die A u sscheidu ng des Co aus den E rzflu iden  in  einer  
kurzen Z eitperiode sta ttg e fu n d en  h a t, w as sich  durch die sp ezif., geochem . E igg. 
dieser E lem en te  erklären lä ß t. (RoKJiaabi AKageM iiu H ayK  CCCP [B er. A kad . W iss. 
U d S S R ] [N . S .] 57. 379— 81. 1/8. 1947. B erggeolog. In st, der U ral-Z w eigstelle  der  
A kad. der W iss. der U d S S R .) L e u t w e i n .  382

T. N. Schadlun, E in ig e  M e rkm a le  der M etam orphose von  k iesigen  E rze n . (L a g er
stä tte  der I I I .  In tern a tio n a le .)  V f. b eschreib t e in ige besondere M erkm ale der S tru k 
tu r  v o n  K orn aggregaten , sow ie  der inneren Struktur des K ornes v o n  Sulfiden, 
w elch e  zu  den hau pterzb ildend en  M ineralien der K ieserzlagerstätten  gehören, u. 
su ch t an H and  von  B eisp ielen  nachzuw eisen , daß D yn am om etam orph ose  vor lieg t. 
(M3BecTHH AKaaeMHH H ayK  CCCP, Cepun reo n o ru u e cK aH  [B ull. A cad . Sei. U R S S ,  
Sör. g6ol.] 1 9 4 7 . N r. 5. 139— 44. S ep t./O k t.) L e u t w e i n .  382
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D. P. M aljuga, Ü ber d ie  K o rre la tio n  der bu n ten  G esteine des P e rm s  n a ch  ih re m  
G ehalt a n  K o b a lt, N ic k e l,  K u p fe r  u n d  anderen  E lem en ten  der E isen g ru p p e .  D er M angel 
an L eitfossilien  in  den  b u nten  G esteinen  des P erm s füh rte  bei der E rforsch u n g  des 
E rd ölgeb ietes zw ischen  W olga  u . U ral zur A n w en d u n g  geochem . U n tersu ch u n g s
m eth od en . D iese  hab en  n ich t nur w ertv o lle  B e iträ g e  zur V erfeinerung der P er m 
stratigrap h ie  geliefert, sondern auch  w ich tig e  E rk en n tn isse  über d ie  E n ts teh u n g  der 
Sed im en tg este in e  u . ihrer L a g erstä tten  (E rdöl, K upfererze, Sa lze  u . a .)  v e rm itte lt .  
D ie  a n gew an d te  U n tersu ch u n gsm eth . b e ste h t im  P rin zip  darin, daß  Cu, N i, Co, Zn 
u. Cd durch R ubeansäure (H 2N C SSC N H 2) v o n  F e , A l, M n ab gesch ied en  u . a n 
sch ließ en d  polarograph. b estim m t w erden . D a n a ch  w eisen  G esteine  je  nach  ihrer 
A u sb ild u n g  (T one, San d stein e , K a lk ste in e, D o lo m ite ) C o-G ehh. in  der G rößen
ordnung IO“3 bis IO“5, N i-G eh h . KU2 bis 10“4 u . C u-G ehh. IO"2 bis 10~5 auf. Das 
C o :N i : C u-V erhältn is in  den ein zelnen  S ch ich ten  b le ib t se lb st über große E n t
fern ung n ah ezu  k o n sta n t. E in e  A u sn ah m e m achen  led ig lich  S ch ich ten  im  oberen  
T eil der U fa -S tu fe , d ie  lokal e ine E rhöhu ng des N i- u . C u-G eh. gegen ü b er  dem  Co- 
Geh. zeigen . A u f G rund v o n  V ergleichen  (M eta llgehh .) m it rezen ten  Sedim enten  
versch ied . F aziesb ere ich e  w erden  d ie  G esteine  der U fa -S tu fe  a ls D eltab ild un gen  
angesprochen. (HoKJiaflbi AKaaeMHH H ayn CCCP [B er. A k ad . W iss. U d S S R ] [N . S.] 
58. 1709— 12. 11. 12. 1947. V ern adsky, In st , für G eochem . u . a n a ly t. Chem . der 
A k ad . der W iss. der U d S S R .) P in k o w .  385

A nna Maria Tom ba, P etrographische U n tersu ch u n g  über e in ige  P o rp h y r ite  des 
l in k e n  A b h a n g es des m ittle ren  V a l d ’ U ltim o  (Oberetsch). N eu n  E ru p tiv g este in e  von  
B ergen  am  lin ken  U fer des U lten ta les  in  Sü dtiro l w erd en  p etrograp h ., chem . u. 
m kr. u n tersu ch t. E s ersch ein t m öglich , daß d ie  P o rp h y r ite  d ieses G eb ietes a lle aus 
dem  gleichen  M agm a stam m en , w enn  auch im  ein ze lnen  U n tersch ied e  bestehen, 
w ie  E rsatz  v o n  B io t it  durch H orn blen de. (P eriod ico  M ineralog. 16. 215— 68. 1947. 
B o logn a , U n iv ., M ineralog. In st .)  R . K . M ü l l e r .  385

Julian Tokarski, M a g m a tisch e  K a lig e s te in e  W o lh y n ie n s .  B eschreibu ng eines 
tra ch ytäh n lich en  K a li-E ffu siv g este in s (A n a lysen ) u . sy s tem a t. Ü b ersich t über die  
K a lig este in e  W olhyn iens im  a llg ., d ie  sich  in  ihrer Zus. w esen tlich  von  den CaO- 
reicheren B a sa lten  u n terscheiden . (A rch. M ineralog. T o w a rzy stw a  N aukow ego  
W arszaw sk iego [Arch. M inćralog. Soc. Sei. L e ttre s V arsovie] 17 . 127— 39. 1947, 
ausgegeb . 1948. K raków , U n iw . J a g ie ll., Zakł. M in. i P etro g r.) R . K . M ü l l e r .  385 

K azim ierz Sm ulikow ski, P etrologische M itte ilu n g e n  a u s  der Gegend von  Korzec 
u n d  des S u c z -T a ls  i n  W o lh yn ien .  D a s u n tersu ch te  G eb iet w e ist  a ls G estein  Gneiss 
m it versch ied . E insch lü ssen  u . m it G m m iim p rägn ation en  auf, ferner e in e  Granit
gruppe vom  rötlich en  T yp . E s  w ird  e in  V gl. m it den  g e o lo g .-petrograph . Verhält
n issen  benachbarter  L an d sch a ften  geg eb en . (A rch . M ineralog. T o w a rzy stw a  N au
kow ego W arszaw sk iego [A rch. M inćralog. Soc. Sei. L e ttre s  V arsov ie] 17 . 1— 126. 
1947, ausgegeb . 1948. L w ów .) R . K . M ü l l e r .  385

W . P. Florenski, E ig en h eiten  des S ed im en ta tio n sp ro zesses conchiferer S teinarten  
ein iger B ezirke  im  S ü d o sten  der T a ta r isch en  A S S R .  D ie  conch iferen  A blagerungen  
im  A ksubajew sker B ezirk  der T atar. A S S R  lassen  e in e  fe ste , e in d eu tig e  Zeitfolge  
erkennen, die sich  3m al w ied erh o lt, näm lich , v o n  u n ten  an g erech n et: lehm iger  
D o lo m it (oder M ergel), der, m it terrigenem  M aterial im m er m ehr angereichert, in 
lehm ig-alew Tit. oder sandige A b arten  ü b ergeh t; d ie  k la st. E lem en te  verm indern  
sich, d ie  C arbonate ste igen  an, es fo lg en  n . D o lo m it, d an n  S u lfa te in sch lü sse ; den 
A bschluß b ild et reiner A n h yd rit oder G ips m it geringen  C arbonat- u. S p litter
gestein sbeim en gungen . E s w erden  E rklärungen  d ieser S ed im en ta tio n sfo lg e  sowie  
der in d iv id u ellen  A b w eichu ngen  in  den 3 P eriod en  gegeb en . (HoKJiaflbi AKa.fle.Mnn 
H ayn CCCP [Ber. A k ad . W iss. U d S S R ] [N . S .] 5 7 . 715— 18. 1 .9 .  1947. M oskau, 
G u b k in -N ap k tk a-In st.) v . W i l p e r t .  385

N. Ja. D enissow , Über d ie  s tu fen w e isen  D e fo rm a tio n en  der T o n g este in e . In  der 
E n tw . der T on g este in e  w erden 3 S tu fen  un tersch ieden . In  einer V orbereitu n gsstu fe  
n im m t der V ersch ieb ungsw iderstand  a b ; d ie  in  d ieser S tu fe  b in d en d  w irkenden  
koll. G renzsch ich ten  nehm en unter Ü b ergan g  der G esteine  v o n  fe stem  in  p la st . oder  
fließend em  Z ustand  in  der B ew eg u n gsstu fe  v erk itten d e  E ig g . an ; in  der S ta b ili
sa tio n sstu fe  tr it t  a llm äh liche W ieder auf härtung u. A n näh erun g der E ig g . an  den  
ursprünglichen Z ustand  ein , ind em  d ie  B ew eg lich k e it au f den  „ G le iteb en en “ v er 
loren g eh t. (HoKJiaflbi AKafleMHn H ayn CCCP [B er. A k ad . W iss. Ü d S S R ] [N . S .] 56 . 
71— 74. 1 .4 .1 9 4 7 . M oskau, K u ib y sch ew -B a u in g .-In st.)  R . K . M ü l l e r .  385

N. Ja. D enissow , Z u r  Theorie  der F es tig ke it von  T o n g este in en .  (V gl. v o r st . R ef.)  
V f. d isk utiert d ie F ak toren , von  denen  d ie  D ru ck festig k e it to n iger  G estein e  abhängt.
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im  H in b lick  auf P rob lem e der B odenm echanik . (HoKJiagbi AKageMHn Hayi< CCCP [Ber. 
A k ad . W iss. U d S S R ] [N . S .] 58. 1147— 50. 2 1 .1 1 . 1947. M oskau, K uibysch ew -  
B a u in g .-In st.)  L e u t w e i n . 385

A. I. Ossipowa, S ed im en te  u n d  B en th o s des un teren  A la isee s  im  Gebiet des 
F lu sse s  I s fa r a  (S ü d fe rg h a n a ). A u s den A n alysen  der A leurit- u. A leurittonm ergel, 
der T onm ergel u . T one ergibt sich , daß der G rundschlam m  des un tersu ch ten  S ee 
te ils  im  G egensatz zur b isherigen A nnahm e C arbonate vorw iegend  als K alk stein , 
n ich t a ls D o lo m it en th ä lt. E s w erden außerdem  die A b lagerungen v o n  A u stern 
schalen  un tersu ch t. A u s der F au n a  des Seegrundes (B enthos) ergibt sich  Ü b er
ein stim m ung  m it den gefundenen  Schalenresten . (H oio iagb i AKageMiiH Hayic CCCP 
[Ber. A k ad. W iss. U d S S R ] [N . S .] 5 8 . 2025— 28. 21. 12. 1947. P a lä o n to lo g . In st, 
der A k ad . der W iss. der U d S S R .) R . K . M ü l l e r .  385

0 .  Ss. W jalow , Über d ie  E rdölhöffiglceit von F erghana . Im  G ebiet von  F erghana  
w erden 4 tek to n . Z onen unterschieden. T echn. erdölhöffig  is t  die M eerpaläogen
form ation , in  der 9 erdölhöffige H orizonte fe stg este llt  w urden; d iese liegen  jedoch  
zum  T eil in  größerer T iefe  (bis unter  2000 m ). D ie  b esten  A u ssich ten  für e ine A u s
b eu tu n g  b ie te t  der Z entralte il der Senkung von  Ferghana. (HoKJiagbi AicageMHii Hayn  
CCCP [B er. A k ad. W iss. U d S S R ] [N . S.] 56. 67— 69. 1 .4 .  1947. A llun ions-w iss. 
E rdölforsch , u . G eolog. Schürf-Inst.) R . K . M ü l l e r .  390

G. Je. A. E isenstadt, Über ein ige G esetzm äßigkeiten  in  der V erte ilung  des E rdö ls  
im  S ü d e m b a  B ez irk . D ie  G esetzm äßigkeiten  sind 335 A n alysen  von  E rdölproben e n t 
n om m en . B e i den L agerstä tten  w ächst m it der T iefe u. v o n  N ord nach Süd der Geh. 
a n  L e ich tö l, w ährend Teergeh. u. D . fa llen . V on den 2 m ittleren  Jurasch ichten  is t  in  
der südlichen  ein E rdölvorkom m en eher zu  erw arten. N ördlich des E m ba-F lusses  
tre ten  ö lh a ltig e  E rdöle auf, sü d lich  davon  B enzin -E rd öle . (HoKJiagbi AKageMHii 
H ayn CCCP [B er. A k ad. W iss. U d S S R ] [N . S .] 58. 629— 30. 1. 11. 1947. A llun ions 
W iss. F orsch ungsin st, für geolog. E rdölschürfung.) v .  W i l p e r t .  390

Ss. M. Grigorjew, Über d ie  genetische K la ss ifiz ie ru n g  der K austob io lithe . D ie  
K a u sto b io lith e  le iten  sich  allg . von  K oh leh ydraten  ab, aus denen sie durch A b 
sp a ltu n g  von  C 0 2, H 20  u . CH4 en tstan d en  sind. Vf. trägt ihre Zuss. in  ein D reieck 
d iagram m  C-— H —  0  ein u. u n terscheidet nach A b sp a ltu n g  von  1 bzw . 2 Moll. 
C 0 2 H um us-, S p arop elitsto ffe  u . natürliche G ase. E s w erden em pir. F orm eln  der 
fo lgen den  K lassen  e n tw ic k e lt: P flan zen , T orfe, L ign ite, B raunkohlen , S teinkoh len , 
A n th ra zite , Sch iefer u . Sapropelite, Schiefer u . B ogheadkohlen , E rdöle. F ür der 
Ü bergang der e in zelnen  K lassen  ineinander bzw . der en tstehend en  K lasse  aus der 
P flan ze  w erden aus der Zus. A u sb eu ten  in  G ew .-%  abgeleitet. (HoKJiagbi AKageMHH 
H ayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U d S S R ] [N . S .] 5 8 . 1977— 80. 21. 12. 1947. E nerget. 
K rsh ish anow sk i-Inst. der A k ad. der W iss. der U d S S R .) R . K . M ü l l e r .  390

A. P. B lud orow u nd  W . Ss. M eleschtschenko, Über K o h len fu n d e  in  den B a u x ite n  
des D evons a m  W estabhang des sü d lich en  U rals. In  e iner Sch icht buntfarbiger B a u x ite  
finden  sich  neben P y ritk rista llen  schw arze k oh lig -ton ige Schiefer m it linsenförm igen  
E inlagerungen  v o n  S te in k oh le . L etztere  hab en  36,77 (% ) A sch e, 26,63 flü ch tige  
Su bstanz, au f G esam ttrockensu bstanz bzw . 39,27 auf W .- u. aschefreie Substanz  
b ezogen . Zus. der A sch e  (% ): A120 3 48 ,00; S i0 2 28 ,26 ; F e20 3 13,91; MnO 0 ,69; 
CaO 1,49. D a s  V ork. der K ohle  w ird als S tü tze  der A u ffassu ng  v o n  der sed im entären  
N atu r der B a u x ite  angesehen. ((JJoKJiaflbi AKageMHH H ayK  CCCP [Ber. A kad . W iss. 
U d S S R ] [N . S .] 5 8 . 2013— 15. 21. 12. 1947.) R . K . M ü l l e r .  390

M. G. W aljaschko, E in ig e  A n o m a lie n  in  der V erte ilung  sa lin a rer S ed im en te  in  
Seeablagerungen u n d  ihre  U rsachen. D ie  n. A u sscheidu nsgfo lge im  K arabogas, w o der 
K rista llisation sprozeß  gegen w ärtig  große A u sm aße angenom m en h a t, is t  fo lgen de:
1. G ip s m it  S c h la m m  (I), 2 . M ira b ili t ,  3 . M irabilit +  S te in sa lz ,  4 . Steinsalz  +  
A stra c h a n it,  5. S teinsa lz  +  E p so m it.  D em gegenüber w urde in  Sa lzseen , d ie in  den  
Som m erm onaten  austrockn en , e ine abw eichende Salzfolge b eob ach tet. D iese  
A nom alien  besteh en  im  w esen tlich en  darin, daß hier schon  direkt A strach an it u. 
E p so m it zusam m en m it S teinsalz  über 1 zur A b lagerung gekom m en sind. B isw eilen  
finden  sich  über I sogar lin senartige  A nreicherungen dieser leich tlösl. Salze. D ie  
B ld g . derartiger A n om alien  u . ihr Z usam m enhang m it den jah reszeitlich  bed in gten  
L ösungs- u . A usscheidungsprozessen  in  den sogenan nten  trockenen Salzseen  w ird  
ein geh en d  beschrieben u. d ie B ed eu tu n g  des B eobachtun gsm ateria ls für die B e 
urte ilun g  fossiler Sa lzlagerstätten  hervorgehoben. (HoKJiaflbi AKaneMHH H ayn CCCP 
[B er. A kad . W iss. U d S S R ] [N . S .] 5 8 . 1751— 54. 11. 12. 1947 .) P i n k o w .  393
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D. Organische Chemie.

D r  A llgem eine  u n d  th e o re tisc h e  o rg an isc h e  C hem ie.

W . B. Jew stignejew  u n d  A. A. K rassnow skl, A b so rp tio n ssp ek tren  vo n  P h tha lo -  
c ya n in e n . D ie  von  A n d e r s o n  u. M itarbeitern  (C. 1938. I I .  3244) sow ie  v o n  B a r r e t  u . 
M itarbeitern  (C. 1941. I. 2796) beschriebenen  A b sorp tion ssp ek tren  seh en  V ff. w egen  
der schw eren  L öslich k e it der Su bstanzen  in  a -C h lom ap h th a lin  u . der M öglichkeit 
der B ld g . v o n  K ollo iden  als ungen au  an. P h th a lo c ya n in e  s ind  le ic h t lö sl. in  H 2S 0 4. 
D ies  erm öglich t d ie B est. der K onz, in  organ. L ö su n g sm itte ln . D ie  Cu-Verb. ist  
gegen  H 2S 0 4 sehr b estän d ig , d ie  m eta llfre ie  w ird  um  so le ich ter  angegriffen , je 
m ehr W . d ie  Säure en th ä lt. D er U n tersch ied  der Spek tren  in  organ. L ö su n gsm itte ln  
u . H 2S 0 4 b e ste h t in  einer Schw äch un g der In te n s itä t  u . einer V ersch ieb ung der 
M axim a nach  dem  langw elligen  T eil in  H 2S 0 4. D er B a to ch ro m effek t is t  an die A n 
lagerun g ein es P roton s oder einer Säure an den  N  des Chrom ophoren S y s t . zurück
zuführen, w äh rend die A n lagerung v o n  Säure an den N  der se itlich en  A m inogruppen  
hyp sochrom e W rkg. h a t. B e i P h th a lo cy a n in en  w ird d as P ro to n  an d ie  N -A tom e  
angelagert, d ie dem  18gliedrigen S y st. kon jugierter  D o p p elb in d u n gen  angehören, 
n ich t aber an d ie  A to m e des P yrro lk erns. B eim  V gl. der A b sorp tion sk u rven  von  
C hlorophyll in  A e. u . konz. H 2S 0 4 tr it t  nur e ine geringe V ersch ieb ung  der M axim a  
ein , o ffenbar jedoch  n ich t durch P roton anlagerun g, sondern in fo lge  Struktur
änderung durch Säureeinw irkung. (HoKJiagbi Anarie.MMM H ayn CCCP [Ber. A kad. W iss. 
U d S S R ] [N . S.] 58. 1399— 1402. 1. 12. 1947. B a ch -In st. für B ioch em . der A kad. der 
W iss. der U d S S R .)  O e h r n . D 118

Ch. Courtoy, In fra ro tsp ek tren  der M eth y lh a lo g en id e . 2. M itt. G rundschw ingungen  
der te ilw eiseD eu teriu m -su b stitu ier ten  H alogen ide  (R a d ik a l  C H 2D , C H D 2). ( l .v g l .  Ann. 
Soc, sei. B ruxelles. Sér. I . 60. [1946.] 122.) Z usam m en m it den  früher gem essenen  
In frarotabsorp tion sban den  der G em ische CH2D B r —  C H D 2B r u. CH2D J  —  CHD2J  
(vg l. I .e .)  w erden die neu  gem essen en  B an d en  des G em isches CH 2D C 1— CHD2C1 
den versch ied . S ch w in gun gszustän den  zu geord net u. m it den  aus dem  R a m a n - 
F requ en zen  berechneten  B and en lagen  verg lich en . D ie  Ü b erein stim m u n g  zw ischen  
R a m a n - u . Infrarotfrequenzen is t  g u t. D er größere T eil der durch RAMAN-Messungen 
n ich t erh altenen  F requenzen  w urde durch d ie  In frarotabsorp tion sm essu ngen  er
gänzt. A u s der re la tiv  großen In ten s itä t der H arm onischen  2vs des R ad ik als CH2D 
nahe der F requenz iq w ird  ein  R eson an zeffek t zw ischen  diesen  F requ en zen  für die 
gem isch ten  K om ponenten  sow ie für d ie V erbb. m it den  R ad ik a len  CH3 u. CDa 
gefolgert. (A nn. Soc. se i. B ruxelles, Sér. I . 61. 55— 65. 4. 4. 1947. U n iv . Löwen, 
L abor, de P h y s. m ol. e t  nu cléa ire .) R u d o l p h . D  120

W alter Gordy, Jam es W . Sim m ons un d  A . G. Sm ith , K e rn -  u n d  M o lekü l
ko n sta n ten  a u s  M ikro w e lle n sp e k tr e n : M e th y lc h lo r id  u n d  M e th y lb ro m id . In  F ort
führung früherer V erss. (v g l.G o r d y  u .  K e s s l e r , P h y s . R ev . 71. [1947.] 640.) 
w urden im  m m -W ellen längenbereich  v o n  C H lbC l u . C H ^ C l  d ie R ota tion sü b er
gänge J  =  0 nach  J  =  1 u . v o n  C H l-’B r  u. C H ^ B r  d ie  R otationsüb ergänge  
J  =  1 nach  J  =  2 gem essen . D ie  berech n eten  u . g em essen en  H yperfein struk turen  
stim m en  in allen  F ällen  sehr g u t m iteinan der überein . F ü r  d ie  Q uadrupolm om ente  
der Cl-Verbb. fo lgen  daraus n eg a tiv e  u . für d ie  der B r-V erbb . p o s it iv e  W erte . D ie  
T rägheitsm om en te  (in E in h eiten  v o n  10~40 gern2) berechnen  sich  zu  63,1 bzw . 64,0 
bzw . 87,5 bzw . 87,9 u. d ie C-C l- bzw . C -B r-A b stän d e zu 1,79 b zw . 1,94 Â. (P hvsic. 
R ev . [2] 72. 344r—45. 15. 8. 1947. D u rh am , N o rth  Carolina, D u k e  U n iv ., D ep . of 
P h y sic s .)  F u c h s . D  121

K eizö Suzuki, Ü ber d ie  K o n fig u r a tio n  von  K e tte n m o lek ü le n .  1. M itt. N o rm a l
p a ra ffin e .  U n ter  A n n ah m e un gleich förm iger V erte ilu n g  der L agen  (B evorzugu ng  
der trans-L agen) w ird die K on figu ration  v o n  P a ra ffin k etten  b erech n et. D ie  A n 
w en d u n g  au f an b eide E n d en  m it polaren G ruppen su b stitu ier te  P a ra ffin e  ge 
s ta t te t  die B erech nu ng v o n  F ein h eiten  im  G ang der D ip o lm o m en te  m it der K ette n 
länge . D a s T rägh eitsm om en t un d  der A b sta n d  beider M olekü lenden  w erd en  auf ihre 
T em peratu rab hängigkeit un tersu ch t. (B u ll. ehem . Soc. J a p an . 20. 19— 26. Jan.- 
D ez. 1947. [Orig, engl.]) K . L . W o l f . D  123

M. Je. D jatk ina, T a u to m e ris ie ru n g  von  D eriva ten  der H e terocyclen . E s wird  
durch  V gl. der au ftreten d en  R eson anz- u . B in d u n gsen erg ien  d ie  N e ig u n g  von  
O x y - , M e th y l-  u . A m in o p y r id in e n  zur T autom erisieru ng (T a u t.) u n tersu ch t. D er  
b eim  Ü b ergang v o n  der n . in  die ta u to m ere  F orm  (O x y p y r id in  -> P y r id o n ) e in 
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tre ten d e  V erlu st an  R esonanzenergie  is t  allg . bei D eriv v . v o n  H eterocyclen  größer  
a ls b e i D er iv v . v o n  Isocyclen . E in e  m erkliche N eig u n g  zur T au t, is t  nur bei den  
O x yverb b . anzun eh m en , da bei ihn en  dem  V erlust an R esonanzenergie  ein  rela tiv  
großer G ew inn an B ind ungsen ergie  gegen übersteh t. B e i den P ico lin en  is t  d ie N e i
g u n g  zur T a u t, geringer, da der V erlust an R esonanz- u. der G ew inn an B in d u n g s
energ ie  e inander e tw a  kom pensieren. B ei den A m inod erivv . tr it t  nur ein  V erlust 
an R eson anzen erg ie  ein , w ährend die B indungsenergie d ie  g leiche  b le ib t, so daß  
T a u t, n ich t zu  erw arten is t . a -D erivv . tautom erisieren  le ich ter  als y -D eriv a te . 
C hinolin- u . Isoch in olin derivv . neigen  nur dann zur T a u t., w enn der S u b stitu en t  
an dem  das H eteroatom  en th a lten d en  R ing steh t. L etzteres w urde b ereits sp ek tra l - 
a n a ly t. v o n  E w i n g  u . S t e c k  (C. 1948. I. 312) b estä tig t. (HoKjragbi AKageMHii H ayK  
CCCP [Ber. A kad. W iss. U d S S R ] [N . S.] 58. 1395— 98. 1. 12. 1947.) O e h r n .  D  123

M. F. Schosstakow ski und Je. N. Prileshajew a, A zeo trops Gemische von  V in y l-  
a lky lä th e rn  m it  A lko h o len . V iny la lky lä ther  b ilden m it A lkoholen  azeotrope G e
m ische, w en n  d ie  D ifferenz der K pp. n ich t größer als 24— 25° is t . E s w erden  
fo lg en d e  S y stem e un tersu ch t: V in y lb u ty lä th er  (K p. 93,8°) u . B u ty la lk o h o l  (K p. 
117,7°) geben bei 10,1 M ol-%  A lkoh ol ein  A zeotrop m it K p. 93,3°, V in y lb u ty lä th e r  
u . W .  b e i 42 ,0  M ol-%  W . e in  H eteroazeotrop  m it K p . 76,7°, V in y liso b u ty lä th e r  
(K p . 83,0°) u . Iso b u ty la lkh o l  (K p. 108,6°) bei 8,2 M ol-%  A lkohol ein  A zeotrop  m it  
K p . 82,7°, V in y liso a m y lä th er  (K p. 112,5— 112,7°) u. Iso a m yla lko h o l  (K p . 131,1°) 
b ei 15,5 M ol-%  A lkoh ol ein  A zeotrop  m it K p. 112,1°. D ie  S ystem e V in y lä th e r-A .  
u . V in y l-n -b u ty lä th e r -B u ty la lk o h o l-W . b ilden keine azeotropen G em ische. (/Kvpnaji 
OSinen X h m h h  [J . allg . Chem .] 17 (79). 1129— 39. J u n i 1947. In st, für organ. Chem. 
der A k ad . der W iss. der U d S S R .) T r o f i m o w . D  150

N. Puäsin und G. Stanojevic, S p ezifisch es Gewicht, V iscositä t u n d  S c h m e lzp u n k t  
der Gem ische von  Schw efelsäure m it  M o n o -, D i-  u n d  Trichloressigsäure. B e i den bin. 
G em ischen v o n  H 2S 0 4 m it M ono-, D i- u . T richloressigsäure (I, II, III) n im m t m it 
der K onz, d ie  D . e in en  linearen V erlauf, w ährend die V iscositä t y  (in absol. E in 
heiten) ein  M axim um  bei x %  H 2S 0 4, der F . ein  M inim um  beim  eu tek t. P u n k t m it 
y %  H2S 0 4 z e ig t: H2S 0 4-I: y =  0 ,1 0 1 0 (5 0 °), x  =  60; F . — 35°, y  =  70; H 2S 0 4- 
II: y =  0 ,2515  (25°), x  =  71; F . — 25°, y  =  55; H 2S 0 4- III: y  =  0 ,1300  (50°), 
x  =  65; F . +  3,5°, y  =  92. Ob die K om ponenten  in  fl. P hase K om plexe  bestim m ter  
Zus. b ilden , kann  aus den U n terss. n ich t geklärt werden (rjiacHHK Xcmhckot H pv- 
u i T B a  Eeorpag [Ber. chem . Ges. B elgrad] 11. (1940— 46). 33— 40. 1947. B elgrad, 
U n iv ., T ech n . F a k ., In st, für ph ysik a l. u. E lek trochem ie.) R . K . M ü l l e r . D  172

M. I. R aw itsch und W . G. Ssiln itschenko, In n e re  R e ib u n g  im  S y s te m  Ä th y l-  
alkohol-C hlora l-B enzo l bei 40°. D ie  innere R eibung im  bin. S y st. A .-B zl. w urde von  
D u n s t a n  (Z. ph ysik . Chem. 49. [1904.] 594) bei 25° untersu ch t, w ob ei ein  irrationales  
M inimum bei hohem  Geh. an B zl. fe stg este llt  w urde. D a s g leiche B ild  ergab die  
in  vorliegender A rbeit bei 40° durchgeführte U ntersuchung. A uch  bei den bin . 
System en C hloral(I)-B zl. u. C h lora läthyla lk oholat-B zl. w urde ein  irrationales M ini
m um  bei hohem  G eh. an B zl. gefunden . D ie  innere R eibung im  tern . S y st. I-A .-B zl. 
wurde bei den  au sgew ählten  K onzz. v o n  12,5, 25, 50 u . 75 M ol-%  B zl. b estim m t. 
D ie D iagram m e der Isotherm en  bei 40° zeigen d ie  V ertika lprojektionen  der g e 
fundenen W erte auf d ie P rism enfläch e I-A .-E igen schaft. S ie sind durch ein  irra tio 
nales M axim um  charakterisiert, das auf der S e ite  höheren Geh. an  A . lieg t. M it 
zunehm ender M enge an B z l. w ird  die innere R eibun g kleiner. D ie  D )°-Iso therm en  
im tern. S y st. I-A .-B zl. bei den angegebenen  Gehh. an B zl. zeigen m onoton  a n 
steigende K urven  ohne E xtrem w erte . (H3BecrnH  CeKTopa <t>H3HK0 - X h m h u ec k o ro 
AnajiH3a [A nn. Secteur A n alyse  p h ysico -ch im .] 15. 68— 73. 1947.)

T r o f i m o w . D  172

A. Ch. Breger un d  A. A. Shuchow itzki, Über e in en  m öglichen M e ch a n ism u s  der 
W echselw irkung adsorbierter A to m e . A u f d ie  M öglichkeit w e it w irkender K räfte  
zwischen adsorb ierten  A tom en  w ird durch R ech nu ng auf G rund der H ücK ELschen  
Theorie am  P y r e n  u . anderen ringförm igen K W -sto ffen  h ingew iesen . D ie  E n t
stehung d ieser K räfte  is t  m it der V eränderung der E lek tron en en erg ie  des Adsorben- 
ten verb und en , w as dadurch bed in gt is t , daß das adsorb ierte A tom  ein  bestim m tes  
G ebiet aus der R esonanz a u ssch a ltet, so daß der B ew egungscharakter der übrigen  
E lek tron en  des A dsorbenten  verän dert w ird. D ie  durchgeführten R echnungen  er
geben den E ffek t einer auf große E ntfernun gen  (10 Ä) w irkenden abstoßenden  
K raft. (WypHaji <t>n3HqecK0ü Xiimhh [J . ph ysik . Chem .] 21. 423— 30. 1947.)

H e l m s . D  176
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A . A . Sprysskow , U n tersuchung  der S u lfu r ie ru n g sre a k tio n .  6. M itt. Gleich- 
gew ich tskonstan ten  der S u lfu r ie ru n g sre a k tio n  des N a p h th a lin s .  (5. vg l. IKypHan 
Oßmeß X h m h h  [J . allg . Chem .] 16. [1946.] 2126 .) D ie  U n ters, des G le ich g ew ich ts
zu sta n d es der M onosulfurierung des N a p h th a lin s  in  A b h ä n g ig k eit v o n  der T em p. 
ergab fo lgen de W erte  für d ie G le ich g ew ich tsk o n sta n te  k :  bei 122° k  =  90, b e i 140° 
k  =  60, b e i 163° k  =  40. D a s G leich gew icht s te llt  sich  bei 122° nach  ca . 200  S td ., 
bei 140° nach  ca. 30 S td ., bei 163° nach  4 S tu n d en  ein . (IKypnaji Oömeß X h m h h  
[J . allg . Chem .] 17 (79). 591— 600. 1947. Iw an ow o, M edizin. In st., L eh rstu h l der 
organ. Chem .) v . K u t e p o w . D  221

A. A. Sprysskow , U ntersuchung  der S u lfu r ie ru n g sre a k tio n .  7. M itt. Gleichgewicht 
zw ischen  a- u n d  ß -N a p h th a lin su lfo n sä u re n .  (6. v g l. v o rst. R ef.) D a , w ie  früher b eo b 
a c h te tw u r d e , bei 100° d ie a -N a p h th a lin su lfo n sä u re  le ic h t h y d ro ly siert, d ie  ß-Säure  
jedoch  n ich t angegriffen  w ird, fin d e t bei d ieser T em p. e in e  U m w a n d lu n g  der a-Säure  
in  die (1-Säure s ta t t .  D ie  H y d ro ly se  der /¡-Säure b eg in n t bei 115°, d ie  V erss. wurden  
deshalb  b ei 122°, 140° u. 163° ausgefü hrt. —  B eim  Su lfurieren  m it äqu im ol. Menge 
100% ig. H 2S 0 4 im  R ohr bei 122° s te llt  sich  das G le ich gew ich t erst nach  ca . 500 Std. 
ein . D ie  a-Säu re b eträgt e tw a  4%  der M onosu lfon säu rem en ge. —  B e i 140° w ird das 
G leich gew icht nach  ca. 30 S td . erreicht, d ie a- u . ß -Säu rem engen  v erh a lten  sich 
w ie  9 : 9 1 .  V ergrößerung der N a p h th a lin m en g e  a u f 1,16 M ol bew irkt e in  Sinken  
der a-Säu rem en ge auf ca. 6 ,5% ; bei V erringerung des K W -S to ffs  st ieg  d ie a-Säure  
au f ca. 19% . E in  Sinken der n ich t in  R k . g e tre ten en  Säu rem enge —  bzw . eine Ver
ringerung der K onz, derselben —  bew irkt also e in e  A b n ah m e an a-Säure. —  Bei 
163° w urde das G leich gew icht b ereits nach  4 S td . erreicht, d ie  M enge der a-Säure  
b eträgt 6 bis 18,5%  im  G em isch der M onosu lfosäuren . A u ch  h ier w ird das G leich
g ew ich t durch geringere Säurem engen (bzw . K onz.) zu  u n g u n sten  der a-Säure ver
schoben . (IKypna/i Oömeß X h m h h  [J . allg . C hem .] 17 (79). 1309— 15. J u li 1947.)

I l b e r g -S t o j a n o v a . D  221
Paul H. Richards und Jam es W . M cBain, E in f lu ß  von  S a lzen  a u f d ie L ö s lic h 

keitserhöhung  von  u n löslichen  organischen  F lü ss ig k e ite n  durch  C e ty lp yr id in iu m ch lo rid . 
D urch  Schu tzk ollo ide, w ie  Seifen  u . ähn liche  S to ffe , w ird  die L öslich keit organ. 
F ll. in  W . erh öht. Salze  b eein flu ssen  d iese L öslich k eitserh öh u n g . Vff. hab en  diesen  
E ffek t q u a n tita tiv  v erfo lg t, ind em  sie  nach  früher beschriebener M eth. (C. 1947. 
179.) die L öslich keit v o n  B zl.  (I), n-O ctan  (II) u . n -O ctyla lkoho l (III) in  w ss. Lsgg. 
von  C e ty lp yr id in iu m ch lo r id  (IV) bei Z usatz versch ied , großer M engen v o n  KCl 
oder NaC l b estim m ten . IV w ird  bei hoh en  K on zz. durch d ie  C hloride ausgesalzen, 
bei Z usatz v o n  I erfolgt A u flösu n g  u. K lä ru n g  („ P e p tisa t io n “ ). D ie  Löslichkeit 
v o n  I u. II w ird durch Salzzu satz  erh öht, b e i n iedrigen  K on zz. an  IV is t  KCl wirk
sam er, bei höheren NaC l. V on  e in er b estim m ten  K on z, an  z u g esestz tem  Salz ab 
verringert sich  jedoch  die L ö slich k e it w ieder, b e i III u . ebenso  bei B enzaldehyd  
tr it t  nur V erk leinerung der L ö slich k e it b e i S a lzzu satz  auf. Zur E rklärung der er
h ö h ten  L öslich k e it bei un polaren  F ll. nehm en  V ff. an . daß  in  verd . L sgg . durch 
S alzzu satz  löslich k eitserh öh en d e K o llo id te ilch en  e n tsteh en , in  kon z. L sgg. die 
w irksam en M icellen sta b ilisier t oder auch  d ie  B ld g . so lcher P a rtik e l gefördert wird, 
die durch G röße u . F orm  am  w irk sam sten  sind . P o lare  M oll, w erd en  nach  Ansicht 
der V ff. nu n  nur an den polaren  E n d en  der M icellen  a n gelagert, S a lze  besetzen 
d iese  ak t. S tellen  u. verh indern  so d ie  L ösu ng . —  V ff. h ab en  w eiterh in  d ie  Messung 
der L ö slich k eit organ. F ll. in  w ss. L sgg . v o n  se ifen äh n lich en  S to ffen  festgesetzt 
(vgl. s. o .) u . geben  d ie  L ö slich k e it v o n  n -D eca n , Ö lsäure, T o lu o l, I, n -H exan , 
X y le n o l ,  III u. m -K reso l in  T r ito n  X  100- u. in  IV -L sgg. sow ie  d ie  Löslichkeit 
v o n  C yclo h exa n , p -X y lo l ,  Ä th y lb en zo l, O c ty la m in , B en za ld e h yd , M eth y liso b u ty l-  
keton  u . M eth y l-te r t.-b u ty lä th er  an . V on  den  b isher u n tersu ch ten  K o llo id en  zeigt 
das unpolare T riton  X 100 d ie  sch w ä ch ste  W rkg., das k a tio n o id e  IV d ie  stärkste. 
(J . A m er. chem . Soc. 70. 1338— 42. A pril 1948. S tanford , U n iv ., Calif.)

K r e s z e . D  224
Lawrence J. Andrew s, A lly lid in h a lo g e n id e .  3. M itt. E in e  spektrophotom etrische  

U n tersuchung  der So lvo lyserea k tio n en  von  C in n a m a lch lo rid . (2 . v g l. C. 1948. I I . 956). 
Zur E rkläru ng des in  der 2. M itt. (I.e .) b eschrieb en en  M echan ism us der Solvo lyse  
v o n  C in n a m a lch lo rid  (I) w urden je tz t  k in et. M essungen ausgefü hrt. D ie  K in etik  
der R k . v o n  I in  a lkoh . N a -Ä th y la t, die u n ter  v o lls tä n d ig er  A lly lu m la g eru n g  zu
l-C h lo r -3 -ä th o x y -3 -p h e n y lp ro p e n -( \)  (II) füh rt (C6H 5 —  CH =  CH —  CHC1, +  
C2H 50 -  -> Cr,H 5-C H (O C 2H 5)-C H  =  CHC1 +  CD), w urde sp ek tro p h o to m etr . am  V er
schw inden  des M axim um s bei 260 m p verfo lg t, das für d ie  U m lageru n g  v o n  V erbb. 
vom  P rop en y lb en zo l- in  so lche vom  A lly lb en zo l-T yp  ch arak terist. i s t .  D ie  K o n sta n te
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1. O rdnung (K ), d ie sich  nach der G leichung K  =  2 ,3 0 3 /t • lo g  (d2co m ^)t=o/ 
(d2G0m/0t, (d260m/i =  o p t. D . der L sgg. hei 260 m p ,  vg l. B r a n c h  u . T o l b e r t ,
C. 1948. II . 29) berechnete , sink t bei stark ste igen den  Ä th y la tk o n zz ., w as im  
G egensatz  zu  dem  erw arteten  Salzeffekt einer S o lv o ly se  vom  SN*-Typ steh t. —  
D em  R ü ck gang  des M axim um s bei 260 m y  von  alkohol. I-L sgg., der schon nach  
24 S td . deu tlich  ist, fo lg t die B ldg. eines neuen M axim um s bei 285 m y ,  das für  
Z im ta ld e h y d  ( H l )  charakterist. is t . D essen  B ldg. w ird nam entlich  bei konz. I-L sgg. 
durch d ie  in  reich lichen M engen en tsteh en d e HCl b eg ü n stig t, w obei der W assergeh . 
des v erw en d eten  A . die M engen des geb ild eten  III bestim m t. E in  ern eu tes A n 
ste ig en  der A b sorption  bei 260 m u  w ird auf d ie A usbldg. eines G leichgew ichts  
zw isch en  II u . l-C h lor-l-ä th oxy-3 -p lien y lp rop en -(2 ) (IV) zurückgeführt; h ierbei 
ze ig t IV das A b sorptionsverh . v o n  I. —  D ie  T atsache, daß I m it k a ltem  W . B is -  
[y-ch lor-a -phenyl-a lly l]-ä ther  (V), m it heißem  W . aber III liefert (vgl. 2. M itt., I .e .) ,  
w ird  darauf zurückgeführt, daß V unter diesen B edingungen  in  III üb ergeht. D ie  
U m w an d lu n g  k o n n te  durch Säuren k a ta lysiert w erden; ihr M echanism us en tsp rich t 
der v o n  II in  III. (J . A m er. ehem . Soc. 69. 3062— 65. D ez . 1947. D a v is , Calif., U n iv ., 
C oll. of A gric., D iv . of Chem .) G o l d . D 225

M. K. B essubetz, E in ig e  G edanken über die R ea k tio n  von  R . H erz . D ie  bei der 
E in w . v o n  S2C12 au f arom at. A m ine oder ihre salzsauren Salze en tstehend en  
T h ia zth io n iu m ch lo r id e  können als Säurechloride au fgefaßt w erden , w enn m an  
S2C12 als Säurechlorid der Säure S : S(O H )2 ansieh t. D ie  durch E inw . v o n  W . daraus 
en tsteh en d en  H yd ro x y ld er iv v ., für die die K eto-E n ol-T au tom erie  angenom m en  
w ird, verh a lten  sich w ie  einbas. Säuren; d ie K etoform  kann als L actam  der hypo- 

/N H 2
th e t . Säure A r {  b e trach tet u . die B ldg. v o n  o-A m inoarylm ercaptanen

\ s  ■ s o 2h
durch E inw . v o n  A lkalien  auf die Sauerstoff ha lt. Y erbb. als H ydrolyse der L actam - 
form  u. Zers, der liy p o th e t. o -A m inoarylth iosu lfinsäure au fgefaßt w erden . B e i 
A nnahm e der E nolform  bei dieser Rk. w ird Ü bergang in  d ie T hioketoform  a n 
genom m en m it fo lgen der H y d ro ly se  u . Zers, der Säure oder B ild g . einer N itroso- 

,N O
verb. Ar'" aus der E nolform  u. ihre U m w andlu ng in  das A m in  unter

X S .S N a
dem E infl. v o n  R ed .-M itte ln  für m öglich  gehalten . (IKypnair Odmeü Xhmhh [J . allg. 
Chem.] 17 (79). 681— 85. A pril 1947. M oskau, w iss. W orosch ilow -Forschungsinst. 
für organ. H alb fabrik ate  u . F arb stoffe.) I l b e r g -S t o j a n o w A . D  225

Elliot R. A lexander, U ntersuchungen  über den  M e ch a n ism u s  der C annizzaro- 
reaktion . 1. M itt. (V gl. C. 1950. I . 396.) S orgfä ltig  gerein igter, peroxydfreier  
B enzaldehyd  (I)  zeig t bei der C a n n i z z a r o - R ü . die g leiche U m w andlu ngsgeschw in d ig
k eit w ie  gew öhnlicher I oder I in  G gw. v o n  N a20 2, B en zoy lp eroxyd , H ydroch inon  oder 
D iphenylam in . D ie  U n em p fin d lich keit der Rk. gegen P ero x y d e  u. P ero x y d in h ib i
toren zeig t, daß die R k. n ich t e inem  radikal., sondern einem  ion. M echanism us fo lg t. 
B ei einem  solchen M echanism us kann d ie  U m w andlu ng einm al innerm ol. über den  
Benzoesäurebenzylester  (II) erfolgen:

n w-  11 H O - ,
0H | ArCHO | | J

ArCHO r z t  Ar - C— O -  ►  Ar • C— O— C— Ar ->OH“  +  Ar— CH20 • OCAr -> ArCH.OH + ArCOO-
I I »X I

OH •<— OH

oder auch durch in term ol. Ü b ergang ein es H ydrid ion s. U m  zw ischen  beiden  
M echanismen zu  un terscheiden , h a t Vf. einm al d ie  V erseifungsgeschw indigkeit des  
als Zwischenprod. au ftretend en  II gem essen . D a  II fa st augenb lick lich  verseift  
wird, während die C A N N i z z A R O - R k .  von  I bei 100° nach 6 Std . erst zu  51%  vor sich  
gegangen is t , kann II e in  Z w ischenprod . dieser R k .  sein , w as für den innerm ol. 
M echanism us sprechen w ürde, w eitere  B estä tig u n g  für d iesen M echanism us gab die 
Unters, der K in etik  der U m w andlu ng v o n  P h en y lg ly o xe l  in  M a n d e lsä u re  u n ter  den  
B edingungen der ÜANNizzARO-Rk., d ie innerm ol. nach 2. O rdnung, interm ol. m in 
destens nach  3. O rdnung verlaufen  w ürde. D ie  gefundene 2. O rdnung für d ie Rk. 
b estä tig t also hier w ie auch ind irek t bei der C a n n i z z a r o - R k . den innerm ol. M echanis
m us. (J . A m er. chem . Soc. 69. 289— 94. F ebr. 1947. U rbana, 111., U n iv . of Cali
fornia.) K r e s z e .  D  225

j .  R. Owen, B ezieh u n g  zw ischen  Oberfläche u n d  der dehyd rieren d en  W irk u n g  bei 
e inem  C r-A l-K a ta ly sa to r . D ie  B ezieh u n g  zw ischen  O berfläche u. dehydrierender

26
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W rkg. b e i e in em  C r-A l-K ata lysator  w ird an H a n d  der D eh yd rieru n g  v o n  n -B u ta n  
zu n -B u ten  +  B u ta d ien  graph. dargestellt. D eh y d rieru n gsb ed in gu n gen : A u f 1 V ol. 
K a ta ly sa to r  w urden  bei variierender K ata ly sa to ro b erflä ch e  500 V ol. n -B u ta n  b e i  
n-D ru ck  u . 1100° F  pro S td e. du rchgesch ick t. B e i einer K a ta ly sa to ro b erflä ch e  v o n  
rund 60 m 2/g  b etrug  be isp ie lsw eise  d ie  re la tiv e  D eh y d rieru n g sa k tiv itä t 100% . 
(J . A m er. chem . Soc. 69. 2559— 60. O kt. 1947. B a rtlesv ille , O kla ., P h ilip s  P e tr o 
leu m  Co.) v .  K u t e p o w .  D  227

Ju. A. Gorin un d  F. A. W assiljew a, U n tersu ch u n g  a u f  d em  Gebiet der kataly tischen. 
U m w a n d lu n g  von  A lko h o len  in K o h le n w a sse r s to ffe d e rD iv in y lr e ih e .  5. M itt.K a ta ly tisc h e  
B ild u n g  von  K oh len w a ssersto ffen  C sH lt a u s  n -B u ty la lk o h o l.  (4. v g l. C. 1948. I I . 1398). 
In  G gw. des verb esserten  LEBEDEW -Katalysators (aus einer d ehyd rierend en  und 
einer dehyd ratisierend en  K om p on en te; Zus. n ich t angegeben) w u rd en  aus n -B u ty l-  
alkohol bei 375— 400° erh alten : D ien -K W -S to ffe  C8H 14, d ie  k o n ju g ier te  D o p p el
b in dungen  en th a lten  u. deren C -S k elett dem  3-M eth y lh ep tan  e n tsp r ich t, Ä th ylen - 
K W -S to ffe  C8H 16, m it dem selben  C -S k elett, sow ie  P rod d . der W asserabspa ltun g  
u . der O xydation  des B u ty la lk o h o ls -B u ty len  u. B u ty ra ld eh y d - u. a. P rod u k te . Die 
K W -S to ffe  C8H 14 sind  ein  Isom erengem isch , in  dem  au f G rund der O xyd ation  m it 
K M n 0 4 d ie  A n w esen h eit von  3 -M eth y lh ep ta d ien -(3 ,5 ), 3 -M e th y lh ep ta d ien -(2 ,4 )  u. 
2 -Ä th y lh e x a d ie n -( l ,3) angenom m en w ird. Ih re B ld g . kan n  in  der W eise  erfolgen, 
daß B u ty la lk o h o l k a ta ly t. zu  B u ty ra ld eh y d  o x y d ie r t w ird  u . d ieser u n ter  W asser
a b sp a ltu n g  a .y -D iä th y lero to n a ld eb y d  lie fert. R ed . des a .y -D iä th y lero to n a ld eh y d s  
durch den im  1. S tad ium  der R k . en tsta n d en en  H 2 u . k a ta ly t . W asserabspaltun g  
fü h rt zur B ldg . der u n g esä tt. K W -S to ffe  m it k o n ju g ierten  D op pelb indu ngen , wobei 
g leich zeitig  e in e  V ersch iebung der D o p p elb in d u n g  sta ttf in d e t . (>KvpHaji Oßmeü 
X h m h h  [J . allg . Chem .] 17 (79). 693— 702. A pril 1947.) I l b e r g - S t o j a n o v á .  D  227

Ju. A. Gorin, A. A. W assiljew  u n d  A. K. P antelejew a, U ntersuchungen  a u f  dem, 
Gebiet der ka ta ly tisch en  U m w a n d lu n g  vor A lk o h o len  i n  K o h lenw assersto ffe  der D iv in y l-  
reihe. 6. M itt. K a ta ly tisch e  B ild u n g  von  K o h len w a ssersto ffen  CeH 10 a u s I s o p r o p y l
alkohol. (5. vg l. vorst. R ef.) M it e inem  verän d erten  LEBEDEW -Kontakt (erhöhter  
Geh. der dehydrierenden u . geringerer G eh. der d ehyd ratisierend en  K om ponente) 
w urden bei 360— 370° a s Isopropyla lkohol D ien -K W -S to ffe  m it konjugierten  
D op pelb indu ngen  der Zus. C„H10 erh a lten , d ie  in  der H a u p tsa ch e  aus 2-M ethyl- 
p e n ta d ie n -( l ,3) (I) u. zum  geringeren T eil w ah rsch ein lich  aus 2-M ethylpentadien- 
(2 ,4) b estehen . E s w ird angenom m en, daß die B ld g . v o n  I über A ceto n , Mesityl- 
o x y d , 2 -M ethylp en ten -(2)-o l-(4 ) u . D eh y d ra tisieru n g  des le tz teren  u n ter  gleich
zeitiger V ersch iebung der D o p p elb in d u n g  erfo lgt. (’/KypHan OímieM Xhmhh [J . allg. 
Chem .] 17 (79). 917— 22. M ai 1947.) W iss. F orsch u n gslab or, der L ebedew -Fabrik.

F ö r s t e r .  D  227

Ju. A. Gorin u n d  Ju . A . B orgm an, U n tersu ch u n g en  a u f  d em  Gebiet der kataly
tischen U m w a n d lu n g  vo n  A lk o h o len  in  K o h len w a ssers to ffe  der D iv in y lr e ih e .  7. Mitt. 
K a ta ly tisch e  B ild u n g  von  K o h len w a ssers to ffen  C SH U a u s  se k u n d ä re m  B utyla lkohol. 
(6. vg l. vorst. R ef.) B e i V erw en du ng e in es verän d erten  LEBEDEW -Katalysators 
(vgl. vorst. R ef.) w urden aus sek . B u ty la lk o h o l K W -S to ffe  C8H 14 erh a lten , unter 
denen 3-M eth y lh ep ta d ien -(2 ,4 )  n achgew iesen  w u rd e, u . d as V orhan densein  von 
2 -Ä th y lh c x a d ie n -( l ,2) w ah rsch ein lich  ersch ein t. G le ich ze itig  e n ts te h t  ein  K W -Stoff 
der Ä th ylenre ih e  C8H 16, der e in e  ähn liche C -K ette  e n th ä lt . F ü r  d ie  B ld g . der KW- 
Stoffe  w ird der im  v o rst. R ef. gegeb en e R k .-M echan ism us a n gen om m en . —  Die 
V erss. w urden im  elektr. b eh e izten  K upferrohr bei 300° a u sgefü h rt. D er  K ataly
sator w urde durch 2std . E rh itzen  au f 500° a k tiv ier t. S tröm ungsgeschw ind igkeit  
1 m l/M in. -— U n ter  den gasförm igen R eaktionsprodd . w urden  B u ten -(2 ) u . M eth y l
ä th y lke to n  nachgew iesen . D ie  fl. R eaktionsprodd . w urden fra k tio n ier t. D ie  Fraktion  
K p . 131— 134° lieferte  bei der H ydrierung  3 -M e th y lh e p ta n  (I), K p . 118— 119,1°. 
D urch R k. m it H B r w urden erh alten  C HH iaB r?, K p 10 108— 110°; D ;° 1,4507; 
da neben  C eH 1?B r ,  K p15 75— 80°, D?,0 1,1284. D ie  O x y d a tio n  m it 2% ig . K M n04 
lieferte  A m eisen -, E ssig- u. P rop ionsäure, neben  einer geringen  M enge eines 
K eto n s , dessen p -N itro p h en y lh yd ra zo n  b e i 115— 116° schm olz . —  D ie  Fraktion  
K p. 115,5— 118° gab bei der H ydrierung ebenfa lls I, w oraus fo lg t, daß der Ä thylen- 
K W -S to ff d ieselb e C -K ette  h a t w ie  d ie  D iv in y ld er iv a te . O x y d a tio n  m it 2% ig. 
K M n 0 4 ergab A m eisen -, E ssig -, V alerian- u . C apronsäure. D er K W -S to ff  is t  an
scheinend  ein  G em isch v o n  3 -M eth y lh ep ten -(2 ), 3 -M eth y lh ep ten -(5 )  u . anderen
Isom eren . D ie  H ydrierung der F rak tion  K p. 120— 125° lie fer te  eben fa lls  I .  Der
A n te il an D ien -K W -S to ffen  b etrug  in  der F rak tion  K p . 131— 134° 84 ,2% , jn der
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vom  K p. 115,5— 118° 33,9%  u. in  der v o m K p . 120— 125° 55,2% . ( > K y p H a j i  06m eft 
X h m h h  [J . a llg . Chem .] 17 (79). 1286— 94. J u li 1947.) I l b e r g - S t o j a n o v ä .  D 227

D 2. P rä p a ra tiv e  o rg an isch e  C hem ie. N a tu rs to ffe .

N. J. T oivonen (unter M itarbeit von  Salli N iininen (T om m ila), Salli Eskola, 
Perttu v. Laakso un d  Pentti Laukkanen) Über eine M ethode zu r  A b sp a ltu n g  desC arb-  
a lko xyres tes a u s  ß -K e to - u n d  ß-D icarbonsäureestern . ^ -K etosäureester, d ie  le ich t zur  
C arbalkoxygruppe h in  enolisieren , erleiden heim  E rh itzen  m it W . im  R ohr auf 200° 
bzw . 250° u n ter A b sp a ltu n g  der C arbalkoxygruppe K eton sp a ltu n g  (vg l. M e e r w e i n ,  
L iebigs A n n . Chem . 398. [1913.] 242). D ieses Y erf. w urde von  den  V ff. so m o d i
fiziert, daß in  e inem  offenen Gefäß gearb eitet w erden kann. E s b esteh t in  der V er
w end un g v o n  G lycerin  als L ösungsm ., w eil G lycerin hei den notw en d igen  R e- 
ak tio n stem p p . v o n  ca . 200° noch  1— 2%  W . en th ä lt u . d ie e in fache V erfolgung der 
R k. durch M essung des geb ildeten  C 0 2 g e sta tte t. D ie  A nw endung dieses V erf. er
le ich tert d ie D arst. von  5-K etocam phersäured iä thylester  aus 4-C arbäthoxy-5-keto- 
cam phersäured iä thylester  (C. 1927. I I .  1248), ohne daß saure R eaktionsprodd . e n t 
steh en , u . d ie  S y n th . von  1-M ethy lnorcam phersäure  aus 4-C arbäthoxy-5-Jceto-l- 
m eth yln o rca m p h ersä u red iä th ylester  (C. 1936. I . 4013). B eschreibung der A pp. vg l. 
O riginal. —  G enaue B estim m ungen  nach dieser M eth. w urden m it A cetessigester 
vorgen om m en. D ie  G esch w indigk eitsk onstan ten  der D ecarbäth oxy lieru ng  (K - 103) 
w urden  zu  0 ,82  (179°), 1,05 (182°), 2 ,5 (1 9 3 ° ) , 3 ,1 2 (1 9 7 °), 4,79 (205— 206°) u. 
5 ,49  (208°) berechnet. (A cta  chem . scand . 1. 133— 39. 1947. H elsink i, F in n land , 
U n iv ., Chem. In st.) G o l d .  460

I. I. Lapkin, M. G. Schkljajew a, G. A. K orjakina und O. N. W inokurow a,
S terische  H in d e ru n g  bei G rig n a rd -R ea ktio n en . 4. M itt. N e u e  M ethode zu r  D arste llung  
von  E s te rn  seku n d ä rer a -O xysä u ren .  E s w ird un tersu ch t, w iew eit d ie in  der 2. M itt. 
(TKypnaji Oömeü X h m h h  [J .a llg . Chem .] 16. [1946.] 721) beschriebene M eth. zur D arst. 
v o n  E stern  sek. a -O xysäuren  durch R k. v o n  A rylm agnesium halogen iden  m it O xal- 
ester  auf andere A rylm agnesium halogenide anw endbar is t , b e i  denen die L age der 
S eiten k etten  eine stärkere oder schw ächere ster. H inderung hervorrufen kann. D ab ei 
zeig te  sich, daß eine CH3-G ruppe in  3 -S te llu n g  ohne E in fl. is t . D en  2. R ing  im  
N ap hth ylrad ikal kann m an als einen o -S u b stitu en ten  betrach ten  u. eine geringere  
ster. H inderung als bei M esity len  erw arten; die R k. verläu ft jedoch  w ie  bei diesem . 
H erabsetzun g der ster. H inderung ze ig t sich  nur darin, daß als N ebenprodd. 
a .a ' -D in a p h th y ld ike to n  u . a .a '-N a p h th o in  en tsteh en . D iese  M eth. is t  also bei allen  
A rylm agnesium halogen iden  anw endbar, die 1 oder 2 CH3-G ruppen in  o -S te llu n g  
hab en ; a ls E ster  eignen sich  O xalsäurester prim , sow ie  sek . A lkohole.

V e r s u c h e :  P en ta m e th y lp h en y lg lyko lsä u reä th y le ster  C15H 220 3, F . 81°, beim  
B ehandeln  der G R i G N A R D - L s g .  aus 46 g  B rom pentam eth ylbenzol, 22 g  Ä th y lb rom id  
u. 13 g  Mg m it 35 g  D iä th y lo x a la t; aus P A e . K rista lle . —  2 ,3 ,5 ,6 -T e tra m e th y l
p h en y lg lyko lsä u r  eäthylester, C14H 20O3, F . 94°, aus Brom durol analog V orst. aus P A e. 
K rista lle . D ie  durch V erseifun g  erh altene S ä u re ,  C^HjjOj, schm , bei 160— 161°. 
—  2 ,3 ,4 ,6 -T e tra m eth y lp h en y lg lyko lsä u reä th y lester ,  C14H 20O3, F . 58°, aus 3 0 g  B rom iso- 
durol, 3,5 g  M g u . 21 g  D iä th y lo x a la t;  aus P A e . K ristaH e. —  a-N a p h th y lg lyko lsä u re -  
äthylester, C14H i40 3, F . 68— 69°, aus 52 g  a-N ap hthylb rom id , 6,5 g  M g u . 36 g  
D iä th y lo x a la t; K rista lle  aus A ceton . D ie  S ä u re ,  C12H10O3, schm , b ei 93°. D a s als  
N ebenprod. erhaltene a .a .'-D inaph thyld ike ton , C22H140 2, F . 193— 194° (korr.), b ildet  
gelbe K ristalle  aus T oluol, das a .a '-N a p h th o in ,  C^ib^Oa, F . 138— 139° (korr.), 
K ristalle aus A ceton . (HfypHaji OSuieü X h m h h  [J . allg. Chem .] 17 (79). 1332— 38. 
Ju li 1947. M olotow , U n iv ., L abor, für organ. Chem ie.) I l b e r g - S t o j a n o v ä .  470

1. I. Lapkin, S terische  H in d e ru n g  bei G r ig n a rd -R ea ktio n en . 5. M itt. Über den  M e 
ch a n ism u s der G r ig n a rd -R ea ktio n en  u n d  über d ie  reduzierende W irk u n g  der G rignard- 
V erbindungen. (4. vg l. v o rst. R ef., 6. vg l. C. 1948. E . 894.) V f. u n tersu ch t den V erlauf 
der Rk. zw ischen A ry lm agnesium halogen iden  m it E stern  u . s te llt  fe st, daß der  
M echanism us der R k . vor allem  v o n  der D isso z ia tio n sk o n sta n te  (K ) der Säure sow ie  
von  der Struktur des A lk o x y ls  abh än gt. M it E stern  v o n  Säuren, deren K kleiner  
is t  als die der O xalsäure, en tstehen  die n . P rodd . der 1. S tu fe  nach der G leichung: 
R -C R '(O M gX )-O C 2H 5 -> R -C O -R ' +  M g X -0 -C 2H 5. M it E stern  von  Säuren, deren  
K größer oder gleich  der der O xalsäure is t , w erden R eduktionsprodd. der ersten  Stu fe  
erhalten . Ferner liefern E ster  von  Säuren, deren K <  als die der O xalsäure is t , m it O - 
su bstitu ierten  A rylm agnesium halogen iden  nur geringe A u sb eu ten  (ster. H inderung),

2 6 *
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u. d ie  Iso lierung der R eaktionsprodd . is t  sehr schw ierig . A m eisen säu reester  liefern  
m it 0 -su bstitu ierten  A ry lm agnesium halogen iden  in  äqu im ol. M engen die n . P rod d . 
der 1. S tu fe, bei V erw endung v o n  1 M ol E ster  au f 2 Mol G r i g n a r d -Verb. e n t 
steh en  K W -S to ffe  u. K eton e  (O xydations- u . R edu ktionsprodd . der ursprünglich  
geb ild eten  sek . C arbinole). D ie  in term ediäre B ldg . freier R ad ik ale  bei d iesen  R kk. 
kann m an aus dem  A u ftreten  in ten siver  F ärb ungen , d ie sehr schn ell w ied er  v e r 
schw inden , annehm en . — N ach  der G leichung C2H 5• 0 -C O -C (R ) (O M gX ) — O C2H 5 
-> C2H 5-0 -C 0 -C H (R )(0 M g X )  +  CH3 CHO w ird die A lk oxy lgru p p e als A ld eh yd  
oder”K eton  ab gesp alten , je  nachdem  die V eresterung m it prim , oder sek . A . v o r 
genom m en w ird. D ie  Iso lierung der A ld eh y d e  w ird  dadurch m öglich , daß A ryl- 
inagnesium verbb . v erw en d et w erden , bei denen  ster. H in deru ng  a u ftr itt  u . d ie  m it  
den en tsteh en d en  A ld eh yd en  u . K eto n en  n ich t reagieren . A ls  R ea k tion sp rod d . e n t
steh en  hyd rierte  D er iv v . der 1. S tu fe , z . B . 2 ,4 ,6 -T rim eth y lm an d elsäu reester . 
D ieser  R ea k tion sverlau f, der für O xalsäureester  u . E ster  v o n  Säuren  m it gleicher  
K g ilt , w ürde n ich t bei D im e th y lo x a la t in  der R k . m it 0 -su b stitu ierten  A ry l
m agnesium h alogen id en  b eo b a ch te t;  in  d iesem  F a lle  e n ts te h e n  E ster  v o n  A ryl- 
g ly o x y lsä u ren . D ip h en y lester- u. E ster  te r t . A lk oh o le  der O xalsäure reagieren m it 
A rylm agnesium verb b ., die in  o -S te llu n g  su b stitu ier t sind , u n ter  B ld g . v o n  n . Prodd. 
der 1. S tu fe  —  A rylg lyoxy lsäu ren , d ie  jedoch  in  geringer M enge e n tsteh en , da die 
H a u p t-R k . in  fo lgender S p a ltu n g  des E ster s b e ste h t:

C6H 5-0 2C -C 0 2 -C6H 5 +  2M gB r,->- 2C 6H 5 -0 -M g B r  -f- BrOC— C O B r.

D ie  W ahrschein lichk eit d ieser A n n ah m e w ird  durch d ie  Iso lieru n g  v o n  P henol u. 
M g-O xalat bei der R k. v o n  M esity l-M gB r (I) m it D ip h en y lo x a la t  g e stü tz t.

V e r s u c h e :  E s w urden äqu im ol. M engen der E ster  u . der A rylm agnesium 
h alogen ide verw end et. I +  Ä th y lb en zo a t lie fer te  2 ,4 ,6 -T r im e th y lb en zo p h en o n , 
C16H 180 ,  K p .u 180— 182°. —  P h enyl-M gB r +  P h th a lsä u red ib u ty les ter  reagieren  
un ter B ld g . v o n  2 -B en zo ylbenzoesäurebu ty lester (S ä u re , C14H 10O3, F . 127°) u. 
D ip h e n y lp h th a lid , F . 116°. — A u s a -N ap h th y l-M gB r +  C hloressigester w urde a- 
C hloracetonaphthon, C12H 90C1, F . 39— 40° erh alten . —  Z w ischen I u. M alonester  
oder B ern ste in säu red iä th y lester  fan d en  k e in e  R kk. s ta t t .  —  D ie  R k. zw ischen  I 
u. O xalsäured iäth yl-, -d ib u ty l- oder -d iiso b u ty lester  fü h rte  zu  2 ,4 ,6 -T r im e th y l-  
m andelsäureestern  u . den en tsp rech en den  A ld eh y d en . —  A u s 1 +  D im eth y loxa la t 
w urde 2 ,4 ,6 -T r im e th y lp h e n y lg lyo x y lsä u rem e th y le s te r  (S ä u re  Cu H 120 3, F . 116— 117°) 
u. v ie l M g-O xalat geb ild et. —  a-N a p h th v l-M g B r +  D im e th y lo x a la t  ergab a- 
N a p h th y lg lyo x y lsä u rem e th y le s te r  (S ä u re , C12II80 3, F . 102— 106°) u . a .a -D in a p h th y l, 
F . 193— 194°. —- A u s I +  D ip h en y lo x a la t w urden  geringe M engen  2 ,4 ,6 -T r im e th y l-  
p h en y lg lyo x y lsä u rep h e n y le s ter  neben  v ie l M g-O xalat erh a lten . (>KypHaji OSmeii 
X h m h h  [J . allg . Chem .] 17 (79). 1339— 50. J u li 1947.) I l b e r g - S t o j a n o v ä .  470

B. A. K asanski, A. L. Liebertnan, A. F. P late, M. I. R osengart u n d  G. A. Taras-
sow a, S y n th e se  u n d  E ig en sch a ften  e in ig er A lk e n e - ( l ) . D u rch  R k . v o n  A lly lch lor id  mit 
A lkyl-M gB r w erden P e n te n - ( l) ,  H e x e n - ( l ) ,  H e p te n - ( l )  u . U n d e ce n -( l)  in  reiner 
Form  dargestellt. E in e  W and erun g der D o p p e lb in d u n g  w u rd e im  G egen satz  zu den 
F eststellu n g en  A s i n g e r s  [1942.] n ich t b eo b a ch te t. O cten -(l)  w u rd e in  reiner Form  
durch P y ro ly se  von  n -O cty la ceta t erhalten .

V e r s u c h e :  P e n te n -( l) ,  C5H 10, K p .739>7 2 9 ,2°, m an lä ß t  A lly lch lo r id  in  Ae. 
zu  C2H sM gBr in  D ib u ty lä tlier  un ter N 2 zu trop fen ; D . f  0 ,6411; n f  1 ,3719; Mol.- 
R efr. ([M R ]d) 24 ,84; 40— 45%  (A u sbeute). —  H e x e n - ( l ) ,  C6H 12, F . — 140°, K p.760
63,4— 63,6°; D . f  0 ,6748; n f  1 ,3880; [M R]„ 29 ,41; lä ß t m an C3H 7M gBr zu  A lly l
chlorid zu tropfen , so b eträgt die A u sb eu te  40— 45% , u m gek eh rt is t  s ie  geringer. —  
H e p te n -( l) ,  C7H 14, F . — 119,8°, K p .752 92,8— 93,1 , durch Z utropfen lassen  von  
A lly lch lor id  zur G r i g n a r d -V erb . ;  D . f  0 ,6975; n f  1,4005; [M R ]D 3 4 ,14 ; 47% . —  
U n d ecen -(l) ,  CUH 22, F . — 49,5°, K p .754 192,5— 192,8°; w ie  v o rst. b esch rieb en  m it
O ctyl-M gB r; D . f  0 ,7506; n f  1,4270; [M R]„ 52 ,74 ; 51% . —  O cten -(l) , CSH15,
F . — 102,7°, K p .753 120,9— 121,5°, beim  D u rch le iten  v o n  n -O c ty la c e ta t (K p .w
101— 102,5°) durch ein  auf 500— 515° erh itz tes , m it G la sw a tte  g e fü llte s  Rohr;
D . f  0 ,7160; n f , 0  1,4094; [M R]D 38 ,68; 70% . (TKypHan Oßmeü X h m h h  [J . a llg . Chem .] 
17 (7 9 ). 1503— 10. A ug. 1947. In st, für organ. C hem ie der A k ad . der W iss. der 
U d S S R  u . A llu n ion s-tech n . In gen ieurverb and  der E rd ö lin d u str ie .)

G. F r o e l i c h .  520
A. I. Sacharow a, In tra m o le ku la re  U rnlagerungen von  V erb in d u n g en  der A c e ty le n 

reihe. 2. M itt. R ea k tio n  e ines A ce ty len ch lo rid s  —  des 2 -C h lo r-2 -m e th y lp en tin -(3 )  __
m it  S ilberaceta t. (1. vg l. Hfypiiaji Oömeü X h m h i i  [J . a llg . C liem .] 15. [1945.] 4 2 9 .)
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D im eth y l-m e th y la ce ty len y lca rb in o l  w urde sow ohl aus M eth y lacety len  u. A ceton  in  
A e. in  Ggw. v o n  gepu lvertem  K O H  als auch durch B ehand eln  von  CH3-C:C  
•.MgBr m it A ceton  erhalten . K p . 133°; D° 0 ,8909; D . f  0 ,883; n f  1,44462; n f  
i , 44386. —  D urch E in leiten  von  HCl in  das Carbinol en tsteh t 2-C hlor-2-m ethyl-  
p en tin -(3 ), C6H 9C1, K p .1Ç0 61— 62°; D .f  0 ,9283; n . f >5 1,44913; n f  1,45118; daneben  
2 -M eth y lp e n ten -(l)- in -(3 ),  K p. 75— 76°, das auch  aus A ceton  u. CII3 -C :.C -M gB r als 
N ebenprod. erh alten  w urde. B eim  O zonisieren v o n  2-C hlor-2-m ethylpentin -(3) u. 
Spalten  des O zonids en tsta n d  E ssigsäure u. C hlorisobuttersäure ; beim  E rhitzen  m it  
Ag- oder P b -A ceta t u . E isessig  auf dem  W asserbad auf 60° w urde D im e th y l-m e th y l-  
acetylenylcarbinolaceta t erhalten , K p .100 1 00— 102°; D . f  0 ,9389; n f  1,43707. D ie 
selbe Verb. en tsteh t auch beim  E rhitzen  des Carbinols m it A cetan hyd rid  auf dem  
Sandbad. (Htypnaji Oßmeß X h m h h  [J . allg. Chem .] 17 (79). 686— 92. A pril 1947. 
L eningrad, U n iv ., L ehrst, für organ. Chem. der chem . F a k u ltä t.)

I l b e r g - S t o j a n o v ä .  530
A. I. Sacharow a, In tra m o leku la re  U m lagerungen in  der A ce ty len re ih e . 3. M itt. 

R e a k tio n  des A ce ty len ch lo rid s 2 -C h lor-2 -m ethylpen tin -(3 ) m i t  m agnesium organ ischen  
V erb indungen . (2. vg l. v o rst. E ef.)  Im  G egensatz zu  C a m p b e l l  u .  E l y  (C. 1941. II .  
3177) h a t  V f. bei den fo lgenden  analogen B k k . keine R eaktionsprodd . erhalten , 
sondern A lle n d er iv v ., d ie  v ie lle ich t geringe B eim engungen  der R eaktionsprodd . e n t
h ie lten . E s w ird angenom m en, daß die E n tsteh u n g  der A llen d erivv . n ich t eine  
F o lg e  der Isom érisation  der zuerst geb ild eten  R eaktionsprodd. is t , sondern daß  
ihre B ldg . durch in tram ol. U m lagerung im  A ugenblick  der R k. hervorgerufen wird. 
—  B eim  B ehandeln  von  2-C hlor-2-m ethylpentin -(3) m it CH3-M gBr bei h öchsten s  
60° u. fo lgender Zers, des P rod . m it W . u . H Cl w urde im  w esentlich en  T e tra m e th y l
a llen  (I), C7H 12, K p. 82— 84°; D . f  0,7160, n f  1,4202, geb ildet. B e i O xydation  m it 
alkal. K M n 0 4 lieferte  I A ceton  u. geringe M engen T rim ethylessigsäure, E ssigsäure  
u. A m eisensäure. —  B ei der E inw . v o n  C„H5 -M gBr auf 2-C hlor-2-m ethylpentin-(3) 
u n ter  den gleichen B edingu ngen  en tsta n d  T rim eth y lp h e n y la lle n  (II), C12H 14, K p .20 
106— 108°; D .f  0,9302; n f  1,54133; n£° 1,56237; n f  1,54703. O xydation  von  II 
m it alkal. K M n 04 ergab A cetop henon u. A ceton  neben w enig  B enzoesäure u . E ss ig 
säure. (>KypHau Oßmeü Xhmhh [J . a llg . Chem .] 17 (79). 1277— 85. J u li 1947.

I l b e r g - S t o j a n o v ä .  530
M. Ss. M alinow ski, Über d ie  E in w ir k u n g  von  S u lfu ry lc h lo r id  a u f a -O xyd e  von  

O lefinen . D urch  E inw . v o n  Su lforylch lorid  (I) auf O lefinoxyde erh ält V f. Cl- 
su b stitu ierte  E ster  der C hlorsulfonsäure, w ährend die B ldg . v o n  chlorierten  
Schw efelsäurediestern, d ie  bei O lefinoxydüberschuß zu  erw arten w äre, n ich t b e 
o b ach tet w ird. D ie  Chlorsulfonsäureester sind  tränenreizende, instab ile  F ll., d ie sich  
h ei D e st. u . A ufbew ahrung zersetzen .

V e r s u c h e :  C hlorsulfonsäure-ß-chloräthylester, C2H40 3C12S, K p .ls 90— 92°; 
durch E in leiten  v o n  Ä th y len o x y d  in  10 g  I, Zerstören des unverbrauchten  I m it 
E isw asser, E x tra k tio n  der ö ligen  S ch ich t m it A e., V erdam pfen des A e. u . F ra k 
tion ierun g des R ü ck stand s, D f  1,553; n f  1 ,459; 7 g  (A usbeute). —  C hlorsulfon-  
säure-2 ,3-d ich lorpropylester, C3H 50 3C13S, K p .5 100— 102°. A us 16 g  I u . 1 1 g  E p i
chlorhydrin  n ach  Stägigem  S tehen  durch V ak uu m dest.; g lycerinähnliche F l.;  
D f .  1,583; n f  1,482; un lösl. in  W ., lösl. in  organ. L ösu ngsm itte ln ; 16 g. —  C hlor
su lfo n sä u re -2 -chlorpropylester, C3H 60 3C12S, aus 27 g  I u . 1 1 ,6 g  P rop y len o x y d  in  
95 m l absol. A e. durch 3täg iges S tehen , Zers, m it W . u. A e .-E xtrak tion , farblose  
F l.;  D f .  1,439; n f  1,462. —  C hlorsu lfonsäure-2-chlor-2-m ethylpropylester, C4H 80 3- 
C12S, in analoger W eise  aus 10,1 g  I u. 5,2 g Iso b u ty le n o x y d (K p .5 0 °), farblose F l.;  D f . 
1,2707; n f  1,465; 7 g. —  C hlorsulfonsäure-2-chlor-3-m ethylbutylester, C5H 100 3C12S, 
K p.30 110° (Z ers.); aus 13,5 g  I u . 8,6 g  Isop rop y lä th y len oxyd  in  40 m l absol. A e .;  
farblose FL; D . f  1,1814; n f  1,468; 12 g. ■—  C hlorsulfonsäure-2-chlorcyclo-hexyl-  
ester, CgH^OjChS, bei V akuum dest. Zers.; aus 10,1 g  I u . 7,4 g  C ycloh exen y loxyd , 
farblose FL; D .f  1,3856; n f  1,456; 9,8 g. (WypHaJi Oömeü X h m h h  [J . allg. Chem .] 
17 (79). 1559— 63. A ug. 1947. Gorki, U n iv ., chem . In st., Labor, für organ. Chem ie.)

H .  v .  P e z o l d .  6 0 0
Ss. N. U schakow , I. A. Arbusowa und  Je. N. R osstow ski, Über den  A m e is e n 

säurev inylester. (V gl. auch HfypHaji ilpHK.iafliroii X h m h h  [J . Chim. appl.] 13. [1940.] 
1629.) A u s e in em  G em isch aus C2H 2 u. HCOOH (1 0 : 1) erh alten  V ff. beim  Ü b er
le iten  über m it 18%  Z n-A ceta t oder -F orm iat beladene A k tiv k o h le  bei 185 bis  
190° m it 60% ig. A u sb eu te  V in y lfo r m ia t  (I), K p. 46— 46,5°, D . f  0 ,9592. D ie  K o n 
ta k td au er  b eträ g t 3— 3,5 Sek., als N ebenprod . en tsteh t vorw iegend  A ceta ld eh yd . 
I w ird  in  G gw. v o n  B en zo y lp ero x y d  bei 80° innerhalb % Std . zu  p o lym erem  I vom
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M ol.-G ew . 71 0 0 0  (nach S t a u d i n g e r )  p olym erisiert. 7std . K och en  des P o ly m eren  
m it 3% ig. w ss. HCOOH fü h rt zur 9 8 ,3% ig ., 7 % stdl. K och en  m it W . zur 97 ,8% ig . 
V erseifung. A u ch  die V erseifung von  I m it W ., w o b ei A ceta ld eh y d  u . H CO O H  ent.r 
ste h t, w ird durch Z ugabe v o n  HCOOH besch leu n ig t. (IKypHau I IpnKjia.riHoi-i X hmhh 
[J .  app l. Chem .] 20. 1013— 18. O kt. 1947. In st, für org. Chem . der A k ad . der W iss. 
der U d S S R .) H e n s e l .  810

F. §orm , D ie  C la isen ko n d en sa tio n  vo n  G lu tar sä u r  ed iä th y lester . W äh ren d  A d ip in 
säure- u . P im elin sä u red iä th y lester  bei der E inw . v o n  A lk a lim eta ll zu  cy c l. /S-Keto- 
carbonsäuren m it 5 u. 6 R inggliedern  kon densiert w erden , g ib t G lu tarsäured iäth yl-  
ester  (I) bei der g leichen  R k. die erw artete  C yclobutan oncarb onsäure n ich t (vgl. 
K o n ,  C . 1922. I I I .  1 223). A n ihrer S te lle  b ild e t sich  aus 2 M oll. I d e r  Ä th y le s te r  (11) der 
1 ,7 -D icarbäthoxyhep tanon-(4)-carbon8äure-(3) (111). U m  d as A u ftre ten  h öh er p o ly 
m erisierter P rod d . zu  verm eid en , darf das N a  nur in  einer M enge v o n  1 M ol auf
5— 6 M ol I angew end et w erden . II is t  als /3-K etocarbonsäureester sehr em pfindlich  
u . lä ß t sich  auch b e i schonender A u farb eitu n g  n ich t iso lieren . M it K  erh ä lt m an bei 
längerem  Steh en  des A n satzes das K - S a lz  v o n  III bzw . b e i v o rsich tig em  Ansäuern  
III . B e i D e st. der R eaktionsprodd . im  V akuum  b ild e t sich  D ihyd ro reso rc in p ro p io n -  
säure  (IV). B e im  E rh itzen  m it 15% ig. H Cl lie fer t III bzw . ihr K -S a lz  ö-K etoazela in- 
säure.

V e r s u c h e :  l,7 -D icarbä tho xyh ep ta n o n -(4 )-ca rb o n sä u re-(3 )  (III), F . 71° (Ae.) 
durch C l a i s e n -K ondensation  v o n  420  g  I m it 15 g  K . Z uerst u n ter  K üh lu ng, dann  
6 S td . au f dem  W asserbad  u . 24 S td . b e i R au m tem p . steh en  lassen . D a s aus
gesch ied en e K -S a lz ,  C14H 210 7K , F . 75° (A .-A e .) , m it verd . H 2S 0 4 b is zum  U m sch lag  
v o n  K ongo versetzen  u. m it A e. ex trah ieren , sehr em p fin d lich  gegen  F eu ch tig 
k e it .—  D ih ydroresorcinprop ionsäure  (IV ; ß -[l,3 -D ike to cyc lo h exy l-(2 )]-p ro p io n sä u re ), 
C9H 120 4, F . 188° (W .), durch so fortige  A u fa rb eitu n g  des b e i der K on d en sation  er 
h a lten en  R eaktionsprod . m it verd . H 2S 0 4, A u fnehm en  in  A e . u . D est. bei 160— 180° 
18 m m ; P henolrk . m it FeC l,. —  ö-K etoazela insäure , C9H 140 5, F . 110,5° (W .), durch  
E rh itzen  v o n  III m it 15% ig. H Cl. Sem ica rb a zo n , F . 181°. (C ollect. T rav. chim . 
T ch6coslov . 12. 150— 55. März 1947. P rag -V y so ca n y , L abor d e  chim . organ. de la  
Soc. pour la  fabricat. des prod u its ch im . e t  m eta llu rg .) Z o p f f .  820

Zdzislaw  M acierew kz, D ie  R e a k tio n  vo n  M a g n e s iu m  m i t  Ä thy lb ro m a ceta t. D ie  
R k. v o n  M g  m it Ä th y lb ro m a ceta t v er lä u ft, w ie  V f. im  G egensatz  zu  M o n t a g n e  
(C. 1947. 848) ann im m t, nach fo lgen d em  Schem a: 2B rM g -C H 2 -COOC2H 5 -►BrMg- 
C H .jQ O M gB r^O ^H sJC O O C aH s -> C 2H 5OH +  B rM g-C H 2C (O M gB r): CH -COOC2H5 
->C2H 50  • M gBr +  CH3-C(O M gB r):CH  -COOC2H 5. F ü r  d iese  A n n ah m e spricht die 
K on d en sation  des R eaktionsprod . m it p -M eth oxycin n am oylch lor id , w ob ei a-[p- 
M ethoxyc in n a m o yl]-a ce to ess ig sä u re , F . 176— 177°, erh a lten  w urde. (R oczn ik i Chem. 
[A nn. Soc. ch im . P olonorum ] 22. 93— 95. 1947. W arschau , U n iv .,  Organ.-chem. 
L abor.) F r e y t a g .  870

L. G. R. T om pkins u n d  Ed. F. D egering, D eriva te  des U re th a n s;A za m a lo n sä u re -  
ester. U m  A za m a lo n sä u reester  (Im in o d ica rb o n sä u rees ter) (I) a u f ihre pharm akol. 
W irk sam keit zu  prüfen, ste llen  V ff. e in ige D er iv v . auf fo lg en d en  W egen  her:

1) H 2NCOO R — X  H (N a)N C O O R  +- 1C0° ?  H N (C O O R ), — +  N aN (CO O R )2

— +  R N (C O O R )2; 2) R N H C O O R  ± 5 +  R N aN C O O R  +C1--0 ° ^  R N (C O O R )2. Dabei 
geben die entsprechenden  K -V erbb. im  zw eiten  T e il des R eak tio n ssch em a s 1) bes
sere A u sb eu ten; Schem a 2) d ien t der D a rst. v o n  A ry ld e r iv v .  u . g ib t  nur geringe 
A u sb eu ten  im  F a lle  der a licyc lisch en  oder A lk y l-I . —  V erss., aus I u . H arnstoff 
durch R ingsch luß die N -A nalogen  der B arb itursäure zu erh a lten , w aren  erfolg los. —  
H yd ro lyse  der I m it A lkali erg ib t d ie  en tsp rech en den  U rethane, m it Säuren werden  
d ie A m in e  erhalten .

V e r s u c h e :  (A usbeuten  in  K lam m ern ): A za m a lo n sä u reä th y le s ter  (I), C6H n 0 4N , 
durch E inw . von  C h loram eisensäureäthylester  auf U reth a n  u . N a  in  X y lo l ,  K p .10
142— 145°, F . 49— 50°; (90% ). N a -S a lz ,  C6H 10O4N N a , aus I u . N a  in  X y lo l ,  körnige, 
gelb e  M asse, le ich tlösl. in  W ., te ilw eise  lösl. in  A . ; (75% ). K -S a lz ,  C6H 10O4N K , g o ld 
g länzen de P la tte n  aus w ss. A .; (90% ). —  M e th y l- l  (II), C7H 130 4N , aus K -I u . C H ,J , 
K p .10 90— 93°; (61% ). —  Ä th y l - l ,  C8H 150 4N , K p .10 92— 95°; (81% ). —  I s o p r o p y l- l ,  
C9H 170 4N , K p .10 96— 98°; (36% ). —  n -P r o p y l- \ ,  C9H 170 4N , K p .10 102— 105°; 
(53% ). —  Isobutyl-X , C10H 19O4N , K p .10 107— 111°; (3 7 % ).— s e k .- B u ty l - l ,  ClnH190 4N , 
K p .10105— 108°; (0 ,4 % ).— n -B u ty l-X , C10H 19O4N ,K p .10 110— 113°; (5 6 % ).—  B en zy l-  
I, C13H 170 4N , K p .5 1 5 0 - 1 5 2 ° ;  (41% ). —  P h e n y l-1, C12H 150 4N , F . 60— 62°; (9 0 % ).—  
a -N a p h th y l- l ,  C16H 170 4N , K rista lle  aus w ss. A ., F . 86— 87°; (30% ). —  a -M e th y l-
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allophansäureä thy lester, C5H 10O3N 2, aus II u. w ss. A m m oniak , F . 111— 112°. —  
a -Ä th y l-D e r iv .,  CsH^OjNa, F . 90 °. —  a -n -P ro p y l-D e riv .,  C7H 140 3N 2, F . 92°. (J . Am er. 
ehem . Soc. 69. 2616— 18. N o v . 1947. L a fa y e tte , In d ., P urdue U n iv ., D ep . of Chem .)

G .  A n d e r s .  8 8 0
M. I. K abatschnik, U ntersuchungen  a u f  dem  Gebiet phosphororganischer V er

b in d u n g en . 8. M itt. Über gem ischte ß -C hlorä thylary lester der phosphorigen  S ä u re . 
(7 . vgl. C. 1949. I. 487.) V orliegende A rbeit b ehan delt die R k. von  Ä th y len o x y d  
{I) m it V erbb. v o m  T y p  (R O )2PCl bzw . RO -PC12, die zu  V erbb. der allg . F orm el 
(R O )2P  • 0  • CH2 ■ CH 2C1 u . RO -P (0  -CH2 -CH2C1)2 führt. B eim  E rh itzen  v o n  D iphe- 
n yl-ß -ch lo rä th y lp h o sp h it (II) b ildet sich unter A b sp a ltu n g  von  a. ■ a.' -D ichloräthan  der 
T etraphenylester  der Ä th y len d ip h o sp h o n sä u re . A us o -P h en y len -ß -ch lorä thy lphosph it
(III) e n tste h t in  ähn licher W eise  der D ibrenzcatechinester dieser Säure, w ob ei sich  
HCl u . CH2=C H C 1 entw ickeln .

V e r s u c h e :  D ip h en yl-ß -ch lo rä th y lp h o sp h it  (II), C14H 140 3C1P, K p., 153— 154°; 
d u rch  E in le iten  v o n  etw as m ehr als 1 Mol I bei 10— 15° in  8,7 g  P hosphorigsäure- 
dip heny lesterch lor id  u . ansch ließend es E rh itzen  auf dem  W asserbad; F l.;  D .f°  
1,2336; nü0 1 ,5584; 6,2 g . W ird durch w arm es W . in  48 S td . v ö llig  h yd ro lysiert. —  
P h en y l-b is-\p -ch lo rä th y l\-p h o sp h it, C10H13O3Cl2P , K p .2 150— 152°; aus P hosphorig- 
säurephenylesterd ich lorid  u . I; F l.;  D .|°  1,2845; n|,u 1,5270; 10% (A usbeute). —  
o -P h en y len -ß -ch lo rä th y lp h o sp h it (III), C8H 80 3C1P, K p.2i5 107— 108°; aus P h os- 
ph origsäure-o-phenylenesterch lorid  u. I bei 10— 20°, dann auf dem  W asserbad;
D .|°  1 ,3444; nf,0 1,5430; 96% . W ird an feuchter L u ft schnell h y d ro ly s ier t .Verb. m it 
K upfer(I)-ch lorid , C8H 80 3C1P• CuCl, F . 135— 137°; P u lver. -— Ä th y le n d ip h o sp h o n 
sä u re , C2H 80 6P 2, F . 220— 221° (Zers.); durch V erseifen näch st. E ster  m it verd . H Cl 
im  R ohr bei 125— 145°; aus E isessig  u . A . +  A e. K rista lle; 76— 80% . L ä ß t sich  in  
G gw. v o n  NaCl b e i 0° a ls 4bas. Säure titrieren . T etraphenylester, C26H 240 6P 2, 
F . 155— 155,5°; durch 3% std . E rh itzen  v o n  II auf 250°; N äd elchen  aus T oluol; 
2 ,1  g  aus 3,6 g  I. D ibrenzcatechinester, C14H120 6P 2, F . ca. 196°; K p .5 265°; aus III, 
5 S td . im  R ohr auf 210— 260°; K rista lle; ca. 20 g  aus 35 g  III. (M3Bec™n AKafleivinn 
Hayi< CCCP, OTflenenne XwvumecKHx HayK [B ull. A cad. Sei. U R S S , CI. Sei. ch im .] 
1947. 631— 39. N o v ./D ez ., O rgan.-chem . In st, der A k ad. der W iss. der U d S S R .)

I l b e r g -S t o j a n o v ä . 980
Sidney D. Ross un d  M atthew N azzew ski, E in  neuer E rsa tz  von  A lk y lg r u p p e n  

du rch  Chlor. Im  G egensatz zu  S i l b e r r a d  (J . chem . Soc. [L ondon] 127. [1925.] 
2677) w ird gefunden , daß unter ähn lichen  B edingu ngen  w ie  dort A lkylgrup pen  
durch  CI ersetzt w erden , w obei angenom m en w ird, daß d ie  S e iten k ette  vor der 
S p a ltu n g  chloriert w ird.

V e r s u c h e  (A u sbeute in  K lam m ern): H exachlorbenzol (I), C6Clg, bei llO std .  
K ochen von  1 Mol. Ä th ylp en tach lorb en zo l (II) m it 3 M ol. S 0 2Cl2, 0 ,138 M ol. S2C12 
u. 6 g  F e-P u lver  u. A b dam p fen  des L ösu ngsm ., aus T rich loräthylen , F . 227— 229°, 
(82% ). —  A u s Isopropylpentachlorbenzol w ie  v o rst. e n tsteh t: I (45% ); aus D i-  
äth y lte tra ch lo rb en zo l: I (57% ) u. II (4% ), das in fo lge seiner L öslich keit in  heißem  
A . v o n  I abgetrennt w ird. —  P en tach lorto lu o l reagiert n ich t. —  Sow ohl S 0 2C12 u . F e  
alle in  als auch S 0 2C12 u. S2C12 allein  bew irken keinen A u stau sch ; auch w asserfreies 
FeC l3 u. S 0 2C12 führen n ich t zur R eaktion . (J . A m er. chem . Soc. 69. 3146. D ez. 
1947. N orth  A dam s, M ass., Sporrague E lek tr. Co.) R e i s n e r . 1010

M. Ss. M alinow ski un d  G. K. B arabaschew a, Über d ie  C hlorierung von  p -C y m o l  
m it  S u lfu ry lc h lo r id .  B e im  E rh itzen  v o n  p -C y m o l  m it S 0 2C12 erhält m an d as M o n o -  
chlorderiv. des C ym ols m it dem  CI aussch ließ lich  in  a -S te llu n g  der Isopropylgru pp e: 
50 g  p-C ym ol +  75 g  S 0 2C12 w erden 15 Std . un ter  R ückfluß g ek och t, das ü b er
schüssige S 0 2C12 m it W . zers. u . das P rod . d est.:  K p .3 120— 130°; 43 g  A u sb eu te . 
(WypHaji flpHKJiaflHon X hm hh[J. app l. Chem .] 2 0 .6 4 9 — 51. J u li 1947. Gorki, U n iv ., 
Chem. In st.) v .  K u t e p o w .  1010

P. A. Petjunin u n d  A. Ss. K utschina, 2 ,4 -D iha logensubstitu tion  von  R esorc in .
2. M itt. 2-C hlor-4-brom resorcin u n d  se ine  D eriva te . (1. vg l. C. 1948. I I . 1406.) D urch  
E inw . von  Cl2 auf eine essigsaure L sg . v o n  5 -B rom -2 ,4-d ioxybenzoesäure , -welche 
bei der B rom ierung v o n  /J-Resorcylsäure en tsteh t, w ird 3 -C hlor-5-brom -2 ,4-d ioxy-  
benzoesäure  (I), C7H 40 4ClBr . 2%  H 20 ,  erh alten , aus w ss. A . k r ista llines P u lver , 
F . 209° (Zers.), m it FeC l3-Lsg. v io le tte  F ärb ung; m it konz. N H S N H ^-S a lz ,  
C7H 40 4C lB r-2 N H 3. I g ib t m it CH3COCl in  B zl. das D iaceta t, Cu H 80 6ClBr, aus 
70% ig. A . fe in e  N ad eln , F . 180— 181°. —  2-C hlor-4-brom resorcin  (II), C6H 40 2ClBr 
-H 20 ,  aus I durch 6std . K och en  in  W ., N ad eln , F . 53 ,5°. D iaceta t, C10H 8O4 -ClBr, 
a u s B zn . k r ista llines P u lver , F . 82,5°. D iä th y lä th er , C10H12O2ClBr, ölige F l., K p .23
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231— 232°; D .20 1,4202; n£,° 1 ,5300. —  2-C hlor-4 ,6-dibrom resorcin , aus II m it B r2 
in  W . in  G gw. von  IJ2S 0 4, aus W . N ad eln , F . 86°. —  3-C h lo r-5 -brom -2 ,4 -d ioxyazo -  
benzol, C12H80 2N 2-ClBr, aus II u. D iazon iu m ch lorid , aus verd . A . d u n k elro te  
N a d eln , F . 184°." —  4 ,5-D ichlor-2 ,7-dibrom ,fluorescein , C20H 8O6Cl2B r2. Zu einer  
Schm elze aus P hth a lsäu rean h yd rid  u . II w ird  w asserfreies ZnCl2 zu gegeb en . D ie  
K ond en sation  verläu ft b e i 200— 215°. A u s E ssigsäure fe in  kr ista llin es z ieg e lro tes  
P u lver , F . > 3 0 0 ° ,  d ie  alkal. L sg . fluoresciert gelbgrün. (TKypnan Oomeü X h m h h  
[J . allg . Chem .] 17 (79). 1208— 11. Ju n i 1947. P h arm azeu t. M o lo to w -In st., L abor, 
für organ. Chem ie.) T r o f i m o w . 1060

P. A. Petjunin  und A. Ss. K utsch ina, 2 ,4 -D ih a lo g en su b stitu tio n  vo n  R esorc in .
з . M itt. 2 - B ro m  - 4 -chlorresorcin u n d  se in e  D eriva te . (2 . v g l. v o rst. R ef.)  B e i einer  
W ied erholun g der V erss. v o n  F a r b e  (C. 1923. I . 600) ste llen  V ff. fe st , daß d ie  von  
F a r b e  als 3 -C hlor-2 ,4-d ioxybenzoesäure u . 4 -C h lo r-l,3 -d io x y b en zo esä u re  a n 
gesprochenen  Y erbb. id en t, sind u . die K o n st. einer 5-C h lor-2 ,4 -d ioxybenzoesäure  (I) 
b esitzen . D er Strukturbew eis w ird durch Ü berführung in  das b ek a n n te  2 ,4-D ibrom -
6 -chlorresorcin  geliefert.

V e r s u c h e :  5-C lor-2 ,4 -d ioxybenzoesäure  (I), C7H 50 4C1 • 3 H ,0 ,  F . 215 —  216° 
(W .; Z ers.), a) aus jS-Resorcylsäure in  Ae. m it 15 g  S 0 2C12 in  A e . durch E rhitzen  
au f dem  W asserbad e b is zum  vö llig en  E n tfern en  v o n  H Cl und 1 std . K och en  des 
P rod . m it W asser. N ad eln , schw er lösl. in  ka ltem  W ., in  Chlf. u . B z l., le ich ter  in  den 
anderen organischen L ö su n gsm itte ln , V io lettfärb u n g  m it FeC l3-L sg ., b) aus 4- 
Chlorresorcin in  W . u . K H C 0 3 bei 1 %— 2std . E rh itzen  au f dem  W asserbad , fo lg en 
dem  20— 25 M in. langen K ochen  über freier F lam m e u . A nsäuern  der noch  heißen  
L sg. m it konz. HCl. A m m o n iu m sa lz ,  C7H B0 4C1 • 2 N H 3 ■ 4H „0 , N ad eln . D iacety lderiv ., 
CUH 90 6C1, F . 184° (aus verd . A .), m it A cety lch lo r id  in  B z l.;  N ü delchen  unlösl. in  
W ., B z l. u . Chlf., in  A .u . A e. le ich t löslich . —  3-B rom -5-ch lor-2 ,4 -d ioxybenzoesäure  
(II), C7H 40 4ClBr. 22/3 H 20 ,  F . 210— 211° aus I in  E ise ss ig  u . B r2 in  E isessig ; N adeln  
aus verd . A .; schw er lösl. in  W ., B z l. u . Chlf., le ich t lö sl. in  A . u. A e ,; g ib t m it 
FeC l3 V io lettfärbu ng. A m m o n iu m sa lz ,  C-H40 4ClBr • 2 N H 3 • 4 H 20 ,  N ad eln . D iacety l- 
d eriv ., Cu H 80 6ClBr, F . 166,5°, m it A cety lch lo r id  in  B z l.;  N a d eln  aus verd . A ., 
u n lösl. in  W . u. Chlf., le ich t lösl. in  den  übrigen  organ ischen  M itteln . —  2 -B ro m -4 -  
chlorresorcin  (III), C6H40 ,C lB r -II20 ,  F . 78 ,5° (W .), beim  7 std . K ochen  v o n  II m it 
W ., N a d eln ; verliert das K rista llw asser  le ich t im  E x sic ca to r  u . schm , w asserfrei bei 
9 3 ,5°; le ich t lö sl. in  W ., A . u . A e ., schw er lösl. in  B z l., B zn . u . Chlf., b es itz t  schwa
chen  T ribrom phenol-G eruch u . stark  brennend en  G esch m ack ; g ib t m it FeCis 
V io lettfä rb u n g . —  B eim  B eh an d eln  v o n  III in  W . in  G gw . v o n  w en ig  kon z. H 2S04 
m it B r2 in  W . w urde 2 ,4-D ibrom -6-chlorresorcin , F . 103— 104% N a d eln  aus W., 
erh alten . D ia ce ty ld eriv ., C10H 8O4ClBr, F . 76°, m it A cety lch lo r id  in  B z l., mikro
k r ista llin es P u lv er  aus B z n .;  un lösl. in  W ., schw er lösl. in  k a ltem  B zn ., leich t in 
den übrigen  organischen  M itte ln . —  3 -B ro m -5 -ch lo r-2 ,4 -d io xya zo b en zo l, C12H 80 2N2 
• ClBr; F . 177— 178°, beim  V ersetzen  v o n  III u . N a -A ce ta t in  W . m it der D iazolsg. 
aus A n ilin ; d u nk elbordeauxrote  N a d eln  aus v erd . A .;  u n lösl. in  W ., schw er lösl. in 
B zn ., Chlf. u . CC14, le ich t in  den übrigen  M itte ln .—  4,5 -D ib ro m -2 ,7 -dichlorfluorescein, 
C20H 8O5Cl2B r2, F . > 3 0 0 ° ,  aus III u . P h th a lsä u rea n h y d r id  in  G gw . v o n  wasser
freiem  ZnCl2; z iegelrotes m ikrokrista llines P u lv er  aus E ise ss ig , u n lösl. in  W ., Bzl.
и . B zn ., le ich t lö sl. in  A . u . E ise ssig ; d ie  a lka l. L sgg . zeigen  ge lb grü ne F luorescenz. 
(TKypnaJi Oßmeü X h m h h  [J . a llg . C hem .] 17 (79). 1351— 55. J u li 1947.

I l b e r g -S t o j a n o v ä . 1060
W . A. Sassossow , D ia cyld er iva te  des D ia m in o d ip h e n y lsu lfo n s .  (V gl. C. 1947. 

454.) V f. a cy liert 4 ,4 '-D ia m in o d ip h e n y lsu lfo n  (I) m it v ersch ied . Carbonsäuren  
zw ecks U n ters, der erh altenen  D ia c y ld er iv v . a u f ihre  ch em o th era p eu t. W rkg. bei 
G asbrand, T uberku lose u . In fek tion en .

V e r s u c h e : 4 ,4 '-D ifo rm y ld ia m in o d ip h e n y lsu lfo n , C14H 120 4N 2S, F . 2 60 ,5°, aus 
I u . HCOOH durch 1 % std . K och en  u . V erdünnen  m it W .; aus E ssigsäu re  K rista lle; 
71%  (K rista lle). •—  4 ,4 '-D ia c e ty ld ia m in o d ip h e n y lsu lfo n ,  F . 283— 284°, aus I in 
E isessig  m it A cetan h yd rid  durch ls td .  K och en , P rism en  aus E ssig sä u re; 80% . —  
4 ,4 '-D ip ro p io n y ld ia m in o d ip h e n y lsu lfo n , C18H 20O4N 2S, F . 222°, aus I in  A ceto n  +  
P y rid in  m it P rop ion ylch lorid , 1 T a g  steh en  lassen  u . in  5% ig. H Cl g ieß en , lange  
P rism en  aus A .-B u ta n o l; 64% . —  A n a lo g  V orst. fo lgen d e D ip h e n y ls u l fo n e : 4 ,4 '- 
D i-n -b u ty ry ld ia m in o - ,  C20H 24O4N 2S, F . 228°, P rism en aus A .-A ceto n ; 69% . 4 ,4 '- 
D iiso b u ty ry ld ia m in o - , C20H 24O4N 2S, F . 205°, kurze P rism en  aus A .;  80% . 4 ,4 '-  
D i-n -va le ry ld ia m in o -,  C22H 280 4N 2S, F . 213— 214°, N a d eln  aus A .;  74 ,5% . 4 ,4 '- 
D iiso v a le ry ld ia m in o -, C22H28Ö4N 2S, F . 196°, K rista lle  aus A . ; 23% . 4 ,4 ’-D ica p ro n o y l-
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d ia m in o -, C24H320 4N 2S, F . 186°, P rism en aus A .; 66,5% . 4 ,4 '-D iö n a n th o y ld ia m in o -, 
C26H 360 4N 2S, F . 161°, P rism en aus A .; 84% . 4 ,4 '-D ica p ry lo y ld ia m in o -, C28H 40O4N 2S , 
F . 174°, Prism en aus A .-B u ta n o l; 50% . 4,4 ' -D ip e la rg o n o yld ia m in o -, C^H ^C^NjS, 
F . 157°, kurze P rism en aus A .;  64% . 4,4 ' -D ica p rin o y ld ia m in o -, C32H480 4N 2S, 
F . 146°, B lä ttch en  aus A . ; 52% . 4 ,4 '-D ila u ry ld ia m in o -, C3?H 560 4N 2S, F . 149°, B lä t t 
chen aus A .;  58% . 4 ,4 '-D im y r is ty ld ia m in o - ,  C40H 64O4N 2S, F . 149°, N ad eln  aus A .- 
B u ta n o l; 71% . 4 ,4 '-D ip a lm ity ld ia m in o - , C44H 720 4N 2S, F . 145°, N ad eln  aus A .-B u ta 
n o l; 57% . 4 ,4 '-D istea ry ld ia m in o -, C48H 80O4N 2S, F . 138°, B lä ttch en  aus A ceton ; 44% . 
4 ,4 '-D iu n d ecen o yld ia m in o -, C34H480 4N 2S, F . 128°, B lä ttch en  aus A .; 53% . 4 ,4 '-D iole- 
y ld ia m in o -, C48H 760 4N 2S, F . 124°, R o setten ; geringe A u sb eu te . 4 ,4 '-D icarbä thoxy- 
d ia m in o -, C18H 20O6N 2S, F . 262°, K rista llpu lver aus N itrob en zo l; 97% . 4,4 ' -D i- 
b enzo y ld ia m in o -, C26H 200 4N 2S, F . 287°, rhom benförm ige P la tte n  aus P yrid in . 
4 ,4 '-D ip h en a ce ty ld ia m in o -, C28H 240 4N 2S, F . 237°, K rista llpu lver aus N itrobenzol; 
78,5% . 4 ,4 '-B is-[ fu ra n o y l-(2 )-a m in o \- , C22H 180 6N 2S, F . 286°, K rista lle  aus P y rid in ;  
96,5% . 4 ,4 ’-B is-\th en o yl-(2 )-a m in o ]-, C22H 160 4N 2S3, F . 283°, K rista llpu lver au s  
P y rid in ; 50% . 4 ,4 '-D in ico tin o y ld ia m in o -, C ^ H jg O ^ S , F . 346°, K r ista llp u lv er; 75% . 
(IKypHan Oßipeß X h m h h  [J . allg. Chem .] 17 (79). 471— 76. März 1947. M oskau, 
L abor, d. san it.-ch em . A bw ehr des M inisterium s für G esundheitsw esen der U d S S R .)

v . K u t e p o w . 1090
W . A. Sassossow , D erivate von  4 -N itro -4 '-a m in o d ip h e n y lsu lfo n . (V gl. auch  

v o rst. R ef.) Z w ecks H erst. von  chem otherapeut. P räpp. zur H eilung  von  T uber
k u lose  u . D arm infektionen  w ird eine R eihe von  A c y ld e r iw .  des 4 -N itro -4 ‘-a m in o - 
d ip h e n y lsu lfo n s  ( l) dargestellt. I w ird  aus 4-N itrochlorbenzol u . N a 2S 0 3 nach  
einer abgeänderten  M eth. von  R a iz is s  u . M itarbeitern (C. 1940. I . 534) u. G a b e l  
u . G r i n b e r g  (C. 1940. I I . 1017) gew onnen . D ie  A c y ld e r iw . von  I w erden erhalten  
durch R k. von  I m it Carbonsäurechloriden in  A ceton -P yrid in lösu ng. Ü ber d ie  
W rkg. der sy n th etis ier ten  V erbb. w erden keine A ngaben gem acht.

V e r s u c h e :  A us I in  A ceton -P yrid in  u . dem  entsprechenden Säurechlorid  
w urden durch y2std. E rhitzen  auf dem  W asserbad folgende 4 -N itro -4 '-A cy la m id o -  
d ip h en y lsu lfo n e  der allg . Zus. R - N H - C eH i - S 0 2-CeH i - N 0 2 dargestellt: R  — P r o - 
p io n y l- ,  CI5H140 £N 2S, F . 183°, lange gelb e N adeln  aus A .; 73%  (A usbeute). 
R  =  B u ty r y l- ,  C16H160 6N 2S, F . 182°, crem efarbene, rhom b. Prism en aus A -B u tan o l-  
G em isch, 77% . R  =  I so b u ty ry l- ,  C16H 160 6N 2S, F . 195°, gelb liche P rism en aus A .;  
72,5% . R  =  Iso va lery l- , C17H 180 5N 2S, F . 133°, gelbe B lä ttch en  aus A .; 67 ,3% . 
R  =  n -C ^H ^-C O -, C18H 20O5N 2S, F . 157°, gelb e  B lä ttch en  aus A .;  77,2% . R  =  n -  
C eH 13-CO-, C19H210 5N 2S, F . 158°, h ellgelbe B lä ttch en  aus A .; 64% . R  =  n -C 7H 15. 
■CO-, C20H 24O5N 2S, F . 166°, dünne, gelb liche B lä ttch en  aus A .;  54,5% . R  =  n . 
CgH^-CO-, C21H 260 5N 2S, F . 161°, B lä ttch en  aus A .; 46 ,5% . R  — n -C 3H w -C O -, 
C22H 280 6N 2S, F . 169°, gelb liche B lä ttch en  aus A .; 49 ,5% . R  =  n -C lrH :a -CO-, 
C28H 40O6N 2S, F . 168°, g länzen de B lä ttch en  aus A . u. A ceton ; 54 ,5% . R  — U n-  
decenoyl-, Ć23H280 5N 2S, F . 149°, g länzende, gelb e B lä ttch en  aus A .;  47% . R = C a r b -  
ä th o x y - , C16H 140 6N 2S, F . 213,5°, schw ach  gelb liche P rism en; 91,5% . —  4 -N itro -  
4 '-fo rm y la m in o -d ip h en y lsu lfo n , C13H 10O5N 2S, F . 227° (H CO O H ), aus 1 u . HCOOH  
durch 30 M in. E rh itzen  über freier F lam m e u. V erdünnen m it W ., gelb liches  
K rista llpu lver; 93% . —  4 -N itro -4 '-a ce ty la m in o d ip h en y lsu lfo n ,  F . 219— 220° (A .- 
A ceton ), zu  einer Suspension v o n  I in  E ssigsäure g ib t m an A cetan h yd rid , kü h lt  
auf 10° ab, fü g t C hrom säuregem isch h inzu  (T em p. < 2 0 ° )  u. verd . m it W .; 80% . 
(HfypHaji Oömeß X h m h h  [J . allg. Chem .] 17 (79). 477— 81. 1947. M oskau, L abor, d . 
san it.-chem . A bw ehr des M in isterium s für G esundheitsw esen der U d S S R .)

v .  K u t e p o w . 1090
A. A. Petrow und N. P. Ssopow, D ien sy n th e se n  u n ter  B e te ilig u n g  von  H a lo g e n 

dienen. 1. M itt. K o n d e n sa tio n  vo n  M onoh a lo g en b u ta d ien en  m it  a • ß-ungesä ttig ten  
A ld eh yd en  u n d  K e to n en .  D ie  S y n th esen  w urden ein erse its m it Chloropren (i)  u. 
Brom opren (II), andererseits m it A crolein  (III), M eth y lv in y lk eto n  (IV) u . M ethyl- 
acety len y lk eton (V ) ausgeführt. N eb en  den n. R eaktionsprodd . en tsteh en  w ech selnde  
M engen von  T rim eren. 1-C hlorbutadien gab u n ter den g leichen  B ed ingu ngen  nur  
Polym ere. D ie  F F . der Sem icarbazone, p -N itro - u . 2 ,4 -D in itrop henylhydrazone  
der K ondensationsprodd. hängen  v o n  der A rt des E rh itzen s ab. D ie  p -S te llu n g  
des H alogens w ird aus der B ld g . von  p-Chlor- bzw . p -B rom acetoph en on  bei der  
D ehydrierung der K onden sationsp rod d. a b g e le itet.

V e r s u c h e :  4-C h lo r-l,2 ,5 ,6 -te tra h yd ro b en za ld eh yd , C7N 9OCI, K p .20 104— 105°, 
aus 17,7 g  I, 11,2 g  III u. 0,1 g  P yroga llo l in  20 m l T oluol bei 18std . E rhitzen  im  
R ohr auf 95— 100°; D .20 1,1589; nf,0 1,5033; daneben ein kautschukähn liches P o ly -
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m eres (CJSl^Cl)^. B eim  E rh itzen  ohne L ösu ngsm . fä llt  d ie  A u sb eu te  an  A ld eh y d , 
w ährend die an P olym erisa tion sp rod d . zun im m t. D er A ld eh yd  g eh t le ic h t in  das  
T r im ere  (F . 157— 158°) über, se idenglänzen de N ad eln  aus T oluol +  A ., le ic h t lö sl. in  
T o lu o l, schw er in  A lkoh ol. D er m onom ere A ld eh y d  lie fert ein  Sem icarbazon , F . 153 bis  
154°, P rism en  aus verd . A ., ein  p -N itro p h e n y lh y d ra zo n ,  F . 156— 158°, orangefarb en e  
P rism en  aus verd . A . u. ein  2 ,4 -D in itro p h e n y lh y d ra zo n ,  F . 163— 167°, aus A . gelb e  
B lä t tc h e n .— B eim  Sch ü tteln  vorst. V erb. m itw s s .A g 20 -S u sp e n s io n p -C h lo r-1 ,2 ,5 ,6 - 
tetrahydrobenzoesäure, C7H 90 2C1, F . 109,5°, aus W . g länzen de Schu pp en , le ic h t lö sl. in  
A ., A e. u. B enzo l. —  M it A ceton  liefert der A ld eh y d  in  G gw. v o n  10% ig. K O H  das  
D ien ke to n , C10N 13OC1, K p .10 154— 157°, D . f  1 ,1176; n'-D° 1 ,5210. S em icarbazon , 
F . 140— 142°, aus verd . A . B lä ttch en . —  4 -C h lo r-l,2 ,5 ,6 -te trahydroacetophenon , 
C8N u OC1, K p .s0 120— 120,5°, e n tste h t aus I u. IV b ei 95°; D .|°  1 ,1216; nf,° 1,4972. 
S em icarbazon , F . 179— 180°, P rism en. p -N itro p h e n y lh y d ra zo n , F . 165— 166°, gelbe  
K rista lle . —  4-C hlor-2 ,5-d ihydroacetophenon , C8N 90C1, K p .20 129,5— 131°, aus I u. V 
bei 90— 95°; D .20 1,1740; n£° 1,5342. S em icarbazon , F . 205— 206°, P rism en . p -N itr o 
p h e n y lh yd ra zo n ,  F . 219— 220°, orangefarbene N ü delchen . B e i der D e s t . des K eto n s  
über S e n tste h t p-C hloracetophenon, K p .s 94°. Sem ica rb a zo n , F . 199 200  . p -N itro -
p h e n y lh yd ra zo n ,  F . 237— 239°. —  A u s 1 3 g  II u. 5 ,4  g  III b e i 100° e n ts te h t  p -B ro m -  
1 ,2 ,5 ,6-tetrahydrobenzaldehyd, C7N 9O Br, K p .20 121— 123°; g eh t sch n ell in  das 
T rim ere , (C7N„OBr)3 über, F . 147° (im  versch lossenen  K apillarrohr 176°), se id en 
g länzen de Nadehr aus T oluol +  A lkoh ol. —  p -B ro m -1 ,2 ,5 ,6-tetrahydroacetophenon, 
C8H u OC1, K p .20 1 35— 135,5°, aus II u. IV bei 100°; D .20 1 ,4176; ng> 1,5252. S e m i
carbazon, F . 183— 185°, P rism en  aus verd . A ., in  A . le ic h t  lö slich . p -N itr o p h e n y l
h y d ra zo n ,  F . 160— 161°, orangefarbene N ad eln . 2 ,4 -D in itro p h e n y lh y d ra zo n ,  F . 167 
bis 169°, gelb e  N ad eln . (TKypHan Oßmeü X h m h h  [J . allg . C hem .] 17 (7 9 ). 1295— 1302. 
J u li 1947. L eningrad , In st, für F lu gzeu gap p arateb au , chem . L abor.)

I l b e r g -S t o ja n o v ä . 1160

K. C. K shatriya, N. S. Shodhan u n d  K. S. Nargund, Z u r  F ried e l-C ra fts -K o n 
d en sa tio n  von  A ce ty lch lo rid  m it  D ich lorbenzo len . Im  G egensatz  zu  B o e s e k i n  (R ecueil 
T rav. ob im . P a y s-B a s  27. [1908.] 10) finden  V ff., daß sich  beim  A rbeiten  m it einem  
Ü berschuß v o n  A1C13 u . A cety lch lo rid  ohne A n w en d u n g  e in es L ösungsm . o-, m- u. 
p-D ichlorbenzol g la tt  a cety lieren  lassen ; V ff. erh a lten  90, 70 bzw . 50%  A usbeute.

V e r s u c h e :  3 ,4-D ichloracetophenon  (I), F . 75°; d ie  op tim a le  A u sb eu te  wurde 
erm itte lt, indem  je 10 g  o-D ich lorb en zol m it je  10 g  u . e in m al m it 5 g  Acetylchlorid  
m it 40, 20, 10 u. 20 g  A1C13 ohne L ösu ngsm . u m g ese tz t w u rd en ; d ie  Ausbeuten  
betrugen  90, 90, 20 u . 8% ; analog  m it CS2; 16% ; I -O x im ,  C8H 70NC12, Nadeln, 
F . 110° (A .); I -Sem icarbazon , C9H 90 N 3C13, N ad eln , F . 250° (A .); I -P henylhydrazon , 
C14H 12N 2C12, gelb liche P lä ttch en , F . 122— 124°. N a ch  den  so erm itte lten  optim alen  
R eaktionsbed ingu ngen  w urden m - u. p -D ich lorb en zo l eb en fa lls  a cety lier t. 2,4- 
D icloracetophenon ( II),  CgHgOC^, F . 42°; K p . 235— 240°; D .22 1,322; n|,2 1,5606. 
I I -O xim , C8H 70NC 12, prism at. N a d eln , F . 152° (A ); I I -S em ica rb a zo n ,  C9H 90 N 3C1,, 
N ad eln , F . 208°. D u rch  O xy d a tio n  v o n  II m it H y p o b ro m it oder a lkal. K M n 0 4 en t
stan d  2,4-D ichlorbenzoesäure, F . 164°; ca. 100% . —  2,5-D ich loracetophenon  (III),  
C8H 60C1, K p. 245— 250°, D p -5 1,352, n|,2 1 ,5595; U l-O x im ,  CgHjONCLj, lange, 
w ollige  N ad eln , F . 127°; 111-Sem icarbazon , C9H 90 N 3C12, N ad eln , F . 202— 203° (A.). 
—  2,5-D ichlorbenzoesäure, F . 152°, b ild e te  sich  durch analoge O x y d a tio n  v o n  III.  
(J .  In d ian  chem . Soc. 24. 373— 74. S ep t. 1947. A h ruedabad , G ugost C oll., M. R. 
Sei. In st.)  Z im m e r .  1160

Arne Fredga und Sigvard W ideqvist, Ü ber d en  S c h m e lzp u n k t der H y d ra tro p a -  
säure. H yd ra tro p a sä u re , C9H 10O2, nach  ä lteren  A n gaben  e in e  schw er oder n icht 
krista llisierend e F l., erstarrt, bei D arst. über den  M eth y le s te r  d e r  a -C ya n h yd ra tro p a -  
säure  durch V erseifung u . C 0 2-A bspaltung ( W i d e q v i s t ,  C. 1943. I I . 1184) b e i — 6° 
zu  einem  K rista llbrei. D erbe P rism en aus L igroin  (K p . 60— 70°) oder P A e . (K p . 30 
bis 50°) bei — 6°, F . 16— 16,5°. (A cta  chem . scand . 1. 860. 1947., h erau sgeg . 1948. 
Chem . In st ., U p psala , U n iv .) S c h u l e n b u r g .  1210

M elvin S. N ew m an, W illiam  Fönes u n d  Mary R enoll, N e u e  w achstum sfördernde  
V erb in d u n g en .  D ie  d a rgestellten  V erbb. w u rd en  auf ihre w a ch stu m sförd ern d e W rkg. 
geprüft. (R esu lta te  vg l. B o t. G az. 107. [1946.] Jun i).

V e r s u c h e :  3 ,5 -D ich lo rp h en o xyessig sä u re ,  C8H 60 3C12, F . 117,5— 118° au s 3,5- 
D ich lorp henol u . B rom essigsäureäth ylester  in  A . in  G gw. e in es Ü b ersch u sses von  
konz. w ss. K 2C 0 3-L sg. b e i Z im m ertem p. u . V erseifun g  des E sters; 50 ,7%  (A u s
beu te ). —  In  gleicher W eise: 2 -J od-4-ch lorphenoxyessigsäure . C8H 60 3C1J, F . 136
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bis 140°; 40,3% . —  2 -C h lor-4-jodphenoxyessigsäure, C8H 60 3C1J, F . 138— 141°. —•
2 .4 -D ibrom phenoxyessigsäure, C8H 60 3B r2, F . 151,8— 153,5°; 65% . M ethylester, 
C9H 80 3Br2, K p a 150°. —  2-M ethy l-4 -b ro m p h en o xyessig sä u re ,  C9H 90 3B r, F . 122 
bis 124°; 34,5% . —  2-A cety l-4 -ch lorphenoxyessigsäure, C10H 9O4Cl, F . 174— 176°. —  
2-Ä thyl-4 -ch lorphenoxyessigsäure, C10Hu O3C1, F . 109— 110°; 40 ,5% . —  2 -A lly l-4 -  
ch lorphenoxyessigsäure, CUH U0 3C1, F . 104— 106°; 36 ,3% . —  2 -P ropyl-4 -ch lor-  
phenoxyessigsäure, Cu Hj30 3C1, F . 115— 118°; 30 ,9% . —  \7 -C h lom aph thoxy-(l)" \-  
essigsäure, C12H 90 3C1, F . 169,0— 169,6°; 50% . —  2-sek .-B u ty l-4 -ch lo rp h en o xyessig -  
säure, C12H16Ö3C1, F . 124— 125,5°; 50% . —  2-B rom -4-ter t.-b u ty lp h en o xyessig sä u re , 
C12H160 3Br, F . 110,8— 111,2°; 19% . —  2-A m yl-4 -ch lo rp h en o xyess ig sä u re , C13H 170 3 
• CI, F . 127,5— 129,5°; 10,6% . —  a.-[4-C hlorphenyl]-2 ,4-dichlorphenoxyessigsäure, 
C14H 90 3C13, F . 145— 146°; 48 ,6% . —  a-[4-C hlorphenyl]-4-chlorphenoxyessigsäure, 
C14H 10O3Cl2, F . 138,5— 140,5°; 68 ,7% . —  2-C yclohexy l-4 -ch lorphenoxyessigsäure , 
Cj4H 170 3C1, F . 167,5-—170,5°. —  ß-[4 -C h lorphenoxy]-prop ion itril, C9H 80NC 1, F . 46 ,4  
bis 47 ,0°, aus p-C hlorphenol u . A crylon itril bei 130° in  Ggw. von  Na-p-Chlor- 
ph en o la t. —  y-[2 ,4 -D icM o rp h en o xy]-b u lyro n itr il, C10H 9ONC12, F . 46— 48°, K p .4 
136,5— 137,5°, aus N a-2 ,4 -D ich lorp h en o la t u . 1 ,3-D ibrom propan in  A . u . Ü b er
führung des en tstan d en en  a-B rom -y-\2,4:-dichlorphenoxy]-pro])& ns  in  das e n t 
sprechende N itr il;  35% . —  In  gleicher W eise: y-[4 -C h lo rp h en o xy]-b u tyro n itril, 
C10H 10ONC1, F . 44,5— 45,3°; 31% . —  y-[2 ,4-D ich lorphenoxy]-bu ttersäure, C10H 10 
■03C12, durch V erseifen  des N itr ils  in  E isessig  m it sd. w ss. H 2S 0 4 über 8— 18 S td .;  
72% . —- In  gleicher W eise: 2-C arboxym ethyl-4-ch lorphenoxyessigsäure, C10H 9O5Cl, 
F . 167,8— 169,5°; 40 ,6% . —- 2,4-D ich lorphenoxyam eisensäureä thy lester, C9H 80 3C12, 
K p .j 98— 99°, aus 2 ,4-D ich lorphenol in  P yrid in  m it äqu iva len ter  M enge Chlor
am eisensäureester; 66% . —  In  gleicher W eise: 2 ,4 -D ib ro m phenoxyam eisensäure-  
äthylester , C9H80 3Br2, K p .2 135— 136°; 79% . —  2,4-D ich lorphenoxyessigsäure, 
M ethylester, C9H80 3C12, K p.j 119°, durch V eresterung der Säure in  benzol. L sg . m it 
überschüssigem  M ethanol in  G gw. v o n  konz. H 2S 0 4 oder p-T oluolsu lfonsäure; 
74% . ß-C hloräthylester, C10H 90 3C13, F . 39,0— 39,6°, K p .4 157— 158°; 69% . ß -B ro m -  
äthylester, C10H 9O3Cl2B r, F . 33,6— 34,2°, K p .2 166— 168°; 89% . ß-O xyä th y lester , 
Ci0H 10O4C12, K p.j 177— 180°; 20% . A lly le s ter , Cu H 10O3C12, Kp.» 134— 134,5°; 75% . 
Iso p ro p ylester , CUH120 3C12, K p.j 139— 140°; 83,6% . M etha lly lester, Cj2H130 3Cl, 
K p .2 130— 132°; 80% . 2 -N itro -2 -m eth y lp ro p ylester , C12H130 5NC12, F . 45— 46°; 65% . n-  
B u ty les te r , C12H 140 3C12, K p .j 146— 147°; 92% . Isobu ty lester , C12H140 3C12, K p., 133 
bis 134°; 86% . A m y le s ter ,  Cl3H 160 3Cl2, Kp.» 164°; 69,3% . Iso am ylester, Cl3H 160 3CL,, 
K p.j 136— 138°; 81,8% . 2 -Ä th y lh exy les ter , C16H220 3C12, K p .0,5 173— 174°; 76,5% . 
n-O ctylester, C16H220 3C12, K p ., 173— 174°; 60% . 2 ,3-D ichlorpropylester, Cu H 10O3Cl4, 
K p .2 183— 185°; 49% . —  2 ,4 -D ibrom phenoxyessigsäure, ß-C hloräthylester, CioIIgOa 
•ClBr2, K p .0i5 182— 184°; 89,8% . ß -B rom äthy lester , C10H 9O3Br3, F . 56— 58°; 83,9% . 
ß .y-D ich lorpropylester , Cu H 10O3Cl2B r2, K p .0f5 190— 195°, aus dem  entsprechenden  
A U ylester durch Chlorierung in  CC14 bei 0°; 38,9% . —  4-C hlorphenoxyessigsäure, 
ß-C hloräthylester, C10H10O3Cl2, F . 41,5— 42,5°, K p .2,5 156— 157°; 60% . ß-B ro m -  
äthylester, C10H10O3ClBr, F . 39,6— 40,4°, K p .4,6 182-— 184°; 80% . ß-O xyäthy lester, 
Cj0H n O4Cl, F . 29— 30°, Kp.-, , 163— 166°; 23% . A lly le ster , Cn IIn 0 3Cl, K p ., 122 
bis 124°; 82% . C rotylester, C^H130 3C1, K p .2 141— 142°; 68,4% . 2 ,3 -D ich lo rp ro p y l
ester, Cu H u 0 3C13, K p .2 169— 171°; 34% . —  2-M ethyl-4 -ch lorphenoxyessigsäure , 
ß.ß .ß-T rich lorä thylester , Cu H 10O3C14, K p .4 179— 180°; 66,3% . ß-B rom äthylester , 
Cu H120 3ClBr, K p.j 153— 155°; 75% . Ä th y les te r , Cn H 130 3Cl, K p.j 115— 117°; 75% . 
n -P ropylester , Cj2Hj50 3C1, K p .0,5 109,5— 111,5°; 81% . Iso p ropylester , Cj2H j50 3C1, 
K p.j 99— 101°; 73% . 2 -N itro -2 -m eth y lp ro p ylester ,  C13Hj60 5NC1, F . 60,6—-61,6°; 
80% . —  2-P ro p y l-4 -ch lorphenoxyessigsäure , ß-C hloräthylester, C13H 160 3C12, K p .4 173 
bis 175°. 73% . Ä th y les te r ,  C13H 170 3C1, K p.j 134— 136°; 80% . Iso p ro p ylester ,  Cj4H j9 
•0 3C1, K p.6 155— 157°; 83 ,8% . —  2-sek.-B utyl-4 -ch lorphenoxyessigsäureä thylester , 
C14Hj90 3C1, K p .j 128— 129°; 89,9% . —  2 ,4 -D ijodphenoxyessigsäure, C8H 60 3J 2, 
F . 165— 167°, aus einem  G em isch v o n  M ono- u. D ijodphenol u . C hloressigsäure in  
Ggw. w ss. N aO H , V eresterung der en tstan d en en  P henoxysäu ren , V erseifung u . 
Trennung der en tstan d en en  M ono- u . D ijodp henoxyessigsäuren  über ihre K -S a lze ;  
20%- —  ß -O xyä th y l-2 ,4 -d ich lo rp h en ylä th er , C8H80 2C12, F . 57— 58°, K p.j 121— 128°, 
aus K -2 ,4 -D ich lorphenolat u . G lykolbrom hydrin  in  X y lo l bei 150° über 5 S td .;  
44% . —  2 ,4 -D ich lo rp h en o xy fu m a rsä u re , Cj0H 60 5C12, F . 235— 236° (Zers.), aus N a-
2 .4-D ich lorph en olat u . C hlorfum arsäurediäthylester in X y lo l u . ansch ließende V er
seifung  des en tstan d en en  D iesters; 14% . —  In gleicher W eise: 2-M ethy l-4 -ch lor-  
p h e n o xy fu m a rsä u re ,  CjjH90 6C1, F . 223— 227° (Zers.); 15% . —  a -[2 ,4-D ichlor- 
ph en o xy]-h ep ta n sä u re , Cj3H I0O3C12, F . 79,5— 80°, aus 2 ,4 -D ich lorphenol u . a-Brom -
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h ep ta n sä u reä tliy lester  in  A . b e i 75— 100° über 2 S td . u. ansch ließende V erseifu n g ;  
78% . Ä th y le s te r ,  C16H 20O3Cl2, K p .j 131,5— 133°; 74% . —  ln  g leicher W eise: a- 
[4-C hlorphenoxy]-hep tansäure , Cl;iJrii70 3Cl, F . 79,5— 80°; 78% . Ä th y le s te r ,  Cj5H 21 
• 0 3C1, K p.j 121— 123°; 65% .— <x-[2-M ethyl-4-chlorphenoxy]-heptansäure, Cj4H 190 3C1, 
F . 72,5— 73°; 91% . Ä th y les te r ,  C16H230 3C1, K p.j 126— 127°; 42% . —  4 -T r ich lo r-m e-  
th y l-4 -m eth y lcyc lo h exa d ien -(2 ,5 )-o n -ca rb o xym eth y lo x im ä th er ,  Cj0H j0O3NC13, F . 118,5  
b is  120°, aus dem  K eto x im  in  sd . D io x a n  m it N a N H 2 u. B rom essigsäure
m eth y lester ; 11,7% .—  4-M eth y l-4 -trich lo rm eth y l-2 -ch lo rcyc lo h exa d ien -{2 ,5 )-o n -o x im , 
C8H 70NC14, F . 182— 183°, aus dem  entsp rech en den  K eto n  in  A . m it H y d r o x y l
am inhydrochlorid ; 52 ,6% . —  N -[2-O xyäthyl]-< x-[2 ,4 -d ich lorphenoxy]-acetam id ,
Cj0H jiO3NC12, F . 121,5— 122,0°, aus 2 ,4 -D ich lo rp h en o x y a cety lc lilo r id  u. über
schüssigem  A m in oäth an o l in  trock en em  B z l.;  8 6 % . —  In  gleicher W eise: N -  
[2 -O xyä th y l]-a -\4 -C h lo rp h en o xy]-a ce ta m id , Cj0H 12O3NC1, F . 94,5— 96°; 79 ,3% . —  
N -[2 -O xyä th y l\-a .-[2 -m eth yl-4 -ch lo rp h en o xy]-a ce ta m id , CUH 140 3NC1, F . 98— 99°; 
81% . —  N -[2-O xyisopropyl]-< x-[2-m ethyl-4-ch lorphenoxy]-acetam id , Cj2H 160 3NC1,
F  80 0— 80,5°; 95% . —  N -[3 -T riflu o rm eth y lp h en y l]-a -[2 ,4 ,5 -tr ich lo rp h en o xy]-a ce t-  
a m id ,  Cj5H 90 2NC13J3, F . 191,5— 192,5°, aus 2 ,4 ,5 -T rich lorp h en oxyacety lch lorid  u. 
m -T rifluorm eth ylan ilin  in  B z l.;  73% . —  In  gleicher W eise: N -[3 -T n flu o rm e th y l-  
p h en yl\-a -[2 ,4 -d ich lo rp h en o xy]-a ce ta m id , C15H 10O2N C l2F 3, F . 148,6— 149,2°; 9 6 % .—  
N -[m -Trifluorm ethy lphenyl]-< x-[4 -ch lorphetioxy]-acetam id , Cj5H u 0 2NC1F3, F . 94 bis 
95°; 100% . -—  N -[m -T riflu o rm e th y lp h en y l]-a -[2 -m e th y l-4 -ch lo rp h en o xy]-a ce ta m id , 
Cj6H 130 2NC1F3, F . 138— 139°; 8 8 %. —  2 ,4 ,5 -T r ich lo rp h en o xyessig sä u re-ß -d iä th y l-  
a m in o ä th ylester , Cj4H 180 3NC13, K p .Il5 176— 178°, aus 2 ,4 ,5 -T rich lorphenoxyessig-  
säurech lorid  u . /I-D iäthylam inoäthan ol in  B z l.;  89% . —  2 ,4-D ich lorzim tsäure, 
C9H 60 2C12, F . 235— 236°, aus 2 ,4 -D ich lorb en za ld eh yd  nach  P e r k i n ;  70% . —  2,4- 
D ich lo rbenzyliso th ioharnsto ffhydroch lorid , C8H 9N 2SC13, F . 222— 227°, aus 2,4-D i- 
ch lorb en zylch lorid  u. T h ioharnstoff. —  2 ,4 -D ich lo rm a n d e lsä u re , C8H 60 3C12, F . 119,5 
b is  120,5°, aus 2 ,4 -D ich lorbenza ld eh yd  über d ie  B isu lfitv erb . u . das N itr il. Ver
se ifu n g  des N itr ils  m it konz. HCl b e i 100° über 5 S td .;  15% . —  1-[2 ,4-D ichlor - 
p h e n o xy ]-2 ,3 -ep o x yp ro p a n ,  C9H 80 2C12, K p .j 107— 109°, aus 2,4-D ich lorphenol u .  
E pich lorh ydrin  in  G gw. v o n  verd . N aO H  bei gew öhn licher  T em p. über 48 S td .;  
10% . —  In  gleicher W eise: l-[p -C h lo rp h e n o xy ]-2 ,3 -ep o x yp ro p a n ,  C9H 90 2C1, K p .t 
93— 9 5 0; 36% . —  1 -[3 -T r iflu o rm e th y lp h e n o x y \-2 ,3 -e p o x y p ro p a n ,  Cj0H 9O2F 3, K p.j 80 
bis 83°; 23% . —  l-[2 -M e th y l-4 -c h lo rp h e n o xy ]-2 ,3 -e p o x yp ro p a n ,  Cj0HjjO2C1, K p.j 103 
bis 105°; 32% . —  4-C hlorbenzylm ercaptoessigsäure, C9H 90 2C1S, F . 61— 62°, aus p- 
C hlorbenzylm ercaptan u . C hloressigsäure in  verd . N a O H ; 75% . —  2,4-Dichlor- 
benzylm ercaptoessigsäure, C9H 80 2C12S, F . 73— 75°; 35 ,5% . —  2,4-D ichlorbenzyl- 
su lfo n y lessig sä u re , C9H 80 4C12S, F . 181— 181,5°, aus d em  S u lfid  du rch  O xydation  
m it H 20 2 in  E isessig -E ssigsäu rean h yd rid ; 80 ,5% . —  In  g le ich er  W eise: p-Chlor- 
b en zy lsu lfo n y less ig sä u re , C9H 90 4C1S, F . 151 ,5— 152,5°; 40% . —  B en zy lsu lfo n y l-  
essigsäure, C9H j0O4S, F . 135— 137°. —- 3 -T r iflu o rm e th y lp h e n o xy ess ig sä u re ,  C9H7
• 0 3F 3, F . 93,5— 94°, aus 3 -T rifluorm eth ylp henol u . C h loressigsäure in  verd . NaO H ; 
64% . —  In  gleicher W eise: 2 -M eth y l-4 -flu o rp h e n o xy ess ig sä u re ,  C9H 90 3F , F . 147 
bis 148°; 51% . —  2-[2 '-C h lo rp h en y l]-p h en o xyess ig sä u re , C j4H j j 0 3C 1, F . 123,5 bis 
125,5°; 47 ,5% . —  2-[4 '-C h lo rp h en y l]-p h en o xyess ig sä u re , C j4H j j 0 3C 1, F . 109,5 bis 
110,5°; 85% . —  2-B ro m -4 -ch lo rp h en o xyess ig sä u re , C8H 60 3ClBr, F . 139— 140,5°, 
durch B rom ieren der 4-C hlorph en oxyessigsäu re m it B r2 bei 80° üb er 6  S td . in  Ggw. 
v o n  A1C13; 27 ,9% . —  In  gleicher W eise: 2-C h lo r-4 -brom phenoxyessigsäure , C8H60 3
• ClBr, F . 144,5— 146,5°; 6 0 % .—  2 -C h lo im ethy l-4 -ch lorphenoxyessigsäureä thy lester, 
CjjHj20 3C12, K p.j 140— 142°, aus 4 -C h lorph en oxyessigsäu reäthylester , P araform alde
h y d , ZnCl2 u . trock en em  H C l-G as b ei 60° über 1 S td .;  73% . —  2-C hlorm ethyl-4- 
ch lorphenoxyessigsäure , C9H 80 3C12, F . 127— 129°, aus dem  E ster  m it sd . HCl u. 
E isessig ; 7 3 % .—  2 -C ya n m eth y l-4 -ch lo rp h en o xyessig sä u re ,  C10H 8O3N C l, F . 156,5 bis 
159°, aus dem  2-C hlorm ethylester u . K C N  in  sd . A ceto n -W . über 6 S td . in  Ggw. 
von  N a J  u. ansch ließender V erseifung; 72% . ■—  B is-[2 ,4 -d ich lo rb en zy l\-d isu lfid ,  
Cj4H j0C14S2, F . 69— 71°, aus dem  2 ,4 -D ic lilorb en zy lm ercap tan  u . H y d ro x y la m in 
hydrochlorid  in A .;  94 ,3% . —  B is-\2 ,4 -d ich lo rb en zy l] -su lfid , Cj4H 10C14S, K p .2 197,5  
bis 199°, aus 2 ,4 -D ich lorbenzy lm ercaptan  u. 2 ,4 -D ich lorb en zy lch lor id  in  sd . A . in 
G gw. v o n  N a -Ä th y la t;  32 ,1% . S u lfo n ,  Cj4H 100 2C14S, F . 197— 199°; 83% . —  
P h en y lca rb a m in sä u re iso p ro p y lester ,  Cj0H 13O2N , F . 81,8— 83,5°, aus A n ilin  u . Chlor
am eisen säureisopropylester  in  B zl. —  4-C h lo rp h en o xyessig sä u re iso p ro p y lid en -  
glycerinester, Cj4H 1:0 5C1, K p.j 160°, aus 4-C h lorp h en oxyacety lch lor id  u . Iso-  
propylid en g lycer in  in  B zl. in  G gw. v o n  K ollidon  b ei 0° m it a n sch ließ en d em  E r
w ärm en  au f 50° über 1 S td .; 71% . —  In  gleicher W eise: 2 -M e th y l-4 -c h lo rp h e n o xy -
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essigsäureisopropylideng lycerinester, C15H 190 5C1, K p.j 151— 152°; 82% . (J . A m er. 
ehem . Soc. 69. 718— 23. März 1947. Colum bus, O hio, U n iv .) P o h l s . 1215

Ulrich W eiss, N -A r y la m id e  der M ercaptoessigsäure. 1. M itt. A n a lo g a  des a- 
C arbam ylm ercaptoacetan ilids . D urch  E inw . v o n  N a tr iu m rh od an aceta t au f die  
H ydrochloride arom at. A m ine w ird eine R eihe v o n  N -A ry l-a -c a rb a m y lm e rc a p to -  
acetam iden, Ar— N (R )— CO— CH„— S— C O N H 2, dargestellt. D ie  K o m p o n en ten  
w erden in der ausreichenden  M enge verd . H Cl bei Z im m ertem p. oder in  e in igen  
F ällen  unter V erw endung der freien B asen  in  verd . E ssigsäure u m g esetzt. D ie  
R eaktionsprodd. lassen  sich  aus CH3O H, A ., E ssigsäure oder 0 , l n  H Cl U m kristalli
sieren. D urch W . oder verd . A lkalien  w erden sie zersetzt. B ei 170— 200° tr itt  Zers, 
unter B ld g . v o n  C yanursäure e in . D ie  Farbrk. m it N itroprussid natriu m  u. alkohol. 
A lkali is t  braunrot, m it a lkal. P b-L sgg . en tsteh t e in  gelber N d ., Selen oxych lor id  
in  konz. H 2S 0 4 liefert F ärb ungen , die m it denen der entsprechenden  M ercapto- 
verbb. id en t, sind  (vg l. fo lgen des R ef.). —  o-N itran ilin , 2-A m inoresorcin, D ip h en y l
am in u. Su lfan ilsäure sind dieser R k. n ich t zugänglich ; a lip h at. A m ine liefern keine  
P rod d ., die m it denen  aus arom at. A m inen  u . R hodanessigsäure erh altenen  P rodd. 
vergleichb ar w ären . —  A ls R eaktionsm echan ism us w ird  angenom m en, daß z u 
nä ch st das A m insalz der R hodanessigsäure e n tsteh t, w ie  es im  F a lle  von  2,6- 
D im eth y la n ilin  iso liert w erden kon nte, das sich dann in  trockenem  Z ustand  oder  
in  w arm er w ss. u. alkoh . L sg. in  das entsprechende a-C arbam ylm ercaptoacetan ilid  
um lagert.

V e r s u c h e :  (F F . korr.): F olgend e a-C arbam ylm ercaptoacetam ide  der allg. Zus. 
R — N ( R ') — C O C H 2— S — C O N H 3 w urden d a rg este llt: R  =  CeH -, R '  =  C H 3, 
C j 0H 12O 2N 2S , F . 147°; 82%  (A usbeute). R  =  CeIL„ R ' =  C H S J J 1 -,  C16H 160 2N 2S, 
F . 144° (H C l-haltiger A .); 8% . R  =  o -T o ly l, R '  =  H ,  C10H 12O",N2S, F . 133° (HC1- 
haltiger  CH3O H ); 77% . R  =  p -T o ly l,  R ' = H ,  C 10H j 2O 2N 2S , F . 187°; 82% . 
R  =  3 ,4 -D im eth y lp h en y l, R '  =  H ,  Cu H 140 2N ,S , F . 157°; 63% . R  =  2 ,6 -D im eth y l-  
p h e n y l, R ' =  H ,  Cu H140 2N 2S, F . 160°; 64% . R  =  o -X e n y l, R ' =  H ,  C15H 140 2N 2S, 
F . 159°; geringe A u sb eu te . R  =  <x-Naphthyl, R ' — H ,  C13H 120 2N 2S, F . 171— 173°; 
50  bzw . 78%  (in verd . E ssigsäure). R  =  ß -N a p h th y l, R '  =  H ,  C13H 120 2N 2S, F . 197°; 
53 bzw . 77% . R  =  p -A c e ty lp h e n y l, R '  =  H ,  Cu H 120 3N 2S, F . 196°, 57 bzw . 64% . 
R  =  m -N itro p h e n y l, R ' =  11, C9H 10O4N 3S, F . 156°; 42%  (in verd . E ssigsäure). 
R  =  p -N itro p h e n y l, R '  =  H ,  C9H 10O4N 3S, F . 197°, h e llge lb ; 20 bzw . 46% . R  =  o- 
O x y p h e n y l, R '  =  H ,  C9H 10O3N 2S, F . 184°; 83% . R  =  m -O x y p h e n y l, R ' — H ,  
C9H 10O3N 2S, F . 176°; 85% . R  =  p -O x y p h e n y l,  R' =  H ,  C9H 10O3N 2S, F . 190°; 84% . 
R  =  o -M e th o x yp h e n y l, R '  =  H ,  C10H 12O3N 2S, F . 172°; 90% . R  — p -M e th o x y -  
p h e n y l, R ' =  H ,  C10H 12O3N 2S, F . 172°; 77% . R  =  o -C a rb o xyp h en y l, R ' =  I I ,  
C10H 10O4N 2S, F . 188— 190°; 71% . R  =  p -C a rb o x y p h en y l, R '  =  H ,  C10H 10O4N 2S, 
F . 215°; 67% . R  =  p -C a rb ä th o xyp h en y l, R '  =  H ,  C12H140 4N 2S, F . 146°; 48% . 
R  =  2 -O xy-5 -ca rb o m eth o xyp h en yl, R ' =  H ,  Cu H 120 5N 2S, F . 205°, 70% . R  =  p- 
C a rb o xym eth y lp h en y l, I I ' =  H ,  Cu H 120 4N 2S, F . 194°; 73% . R  =  n-C6/ i 4 • AsO(OH).,, 
R ' =  H ,  C 9H u 0 5N 2S A s ,  43% . R  =  p - C ß ^ - S O ^ N H ,,  R '  =  I I ,  C9H u 0 4N 3S2, F . 215 
bis 217,5°; 61% . R  =  p -{[P y r id y l-(2 )\-a m in o su lfo n y l} -p h e n y l, R ' — H ,  C14H 140 4 
N 4S2, F . 190°; 40% . R  =  p-l,[T h ia zo ly l-(2 )]-a m in o su lfo n y l}-p h en yl, R ' =  I I ,  Cj^il12 
0 4N 4S3, F . 192— 194°; 48% . R  =  p -{ \P yrirrä d yl-{2 )]-am inosu ljonyI)-phe ,ny l, R ' =  I I ,  
C j3H j30 4N 5S 2, F . 203— 205°, heUgelb; 13% . R  =  C6H 5N H , R '  =  H ,  F . 157°; sehr  
geringe A u sb eu te . (J . A m er. chem . Soc. 69. 2682— 84. N o v . 1947. R ichm ond, H ill, 
N . Y ., E ndo Prod . In c. R es. L abor.) G o l d . 1250

Ulrich W eiss, N -A r y la m id e  der M ercaptoessigsäure. 2. M itt. A n a lo g a  des a- 
M ercap toacetan ilid s u n d  d ie  entsprechenden O oldm ercarptide. (1. v g l . vorst. R e f .) D urch  
B ehandeln  der im  vorst. R ef. beschriebenen C arbam vlm ercaptoacetan ilide m it  
verd . N H j w erden die entsprechenden  a-M ercaptoacetan ilide , SH  -CH2 -CO -N (R )R ', 
dargestellt. Ihre G oldsalze w erden h ergeste llt, u . durch O xydation  w erden die e n t 
sprechenden D isu lfid e  gew onnen  u . charakterisiert. D ie  K on st. der 3 isom eren  
N -a-M ercaptoacety lam in oph en ole  w urde durch E n tsch w efeln  m it R a n e y - M  z u  
den N -A cety lam in op h en o len  geprüft.

V e r s u c h e :  a-M erca p to a cet-N -m eth y la n ilid , C9H jjO N S, aus der a-Carbam yl- 
m ercaptoverb . in  sd. verd. N H 3 u. F ä llen  m it HCl in  der K älte , nach dem  E x tr a 
hieren m it Chlf. als Öl; 86%  (A usbeute). Goldsalz, C9H 10O N SA u, Zers, bei 208— 210°. 
D isu lfid ,  C18H 20O2N 2S2, F . 82°, in A . m it Jod  (titriert) u . V erdünnen m it W ., aus 
w ss. A . K rista lle ; Farbrk. m it SeOCl2 in konz. H 2S 0 4 rot. —  a-M ercaptoacet-o-to lu id id  
C9H u O N S, F . 91°, (aus W .); 82% . Goldsalz, C9H 10O N SA u, Zers, bei 231°. D isu lf id ,  
€ 18H20O2N 2S2, F . 171° (M ethanol); rot. —  ¡x-M ercaptoacet-p-toluidid, C9H n O N S, aus
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W . F . 126°; 82% . G oldsalz, C9H 10O N SA u, Zers, b e i 245°. D isu lf id ,  C18H 20O2N 2S2, 
aus M ethanol F . 186°; braunrot. —  a -M erca p to a ce t-3 ,4 -d im e th y la n ilid , C10H 13O N S, 
nach  H och vak u u m su b lim ation  F . 109°; 73% . Goldsalz, C10H 12O N S A u , Zers, bei 
251°. D isu lf id ,  C20H 24O2N 2S2, aus A . F . 185°; braun; 73% . —  a -M ercaptoacet-2 ,6-  
d im e th y la n ilid ,  C10H 13O N S, aus W . F . 129°; 92% . Goldsalz, C10H 12O N SA u, Zers, bei 
259°. D isu lf id ,  C-joH^O-NaS», aus A . F . 235°; gelb . —  a-M ercaptoacet-o-phenyl-  
a n ilid ,  C14H 13O N S, aus M ethanol F . 73°; 92% . G oldsalz, C14H 12O N SA u, Zers, bei 
202°. D isu lf id ,  C28H240 2N 2S2, aus M ethanol F . 150°; gelb . —  a-M ercaptoacet-a '- 
N a p h th a lid ,  C12H u O N S, aus W . F . 132°; 80% . G oldsalz, C12II10O N SA u, Zers, bei 
246°. D isu lf id ,  C24H 200 2N 2S2, aus M ethanol F . 213°; purpurrot.— <x-Mercaptoacet-ß' - 
n a p h th a lid , C12H u 0 N S , aus A . F . 114°; 72% . G oldsalz, C12H 10O N SA u, Zers, bei 
260°. D isu lf id ,  C24H„0O„N2S2, aus A . F . 209°; sm aragdgrün . —  <x-Mercaptoacet-p- 
a c e ty la n ilid , C10H UÖ2N S , aus W . u . durch H o ch v ak u u m su b lim ation  gerein igt 
F . 140— 144°; 93% . Goldsalz, C10H 10O2N S A u , Zers, bei 268°. D isu lf id ,  C20H 20O4N 2S2, 
aus A . F . 184°; grünblau.-—  a -M erca p to a cet-m -n itra n ilid , C8H 80 3N 2S, aus W . F . 90°; 
53% . G oldsalz, C8H 70 3N 2SA u, Zers, bei 256— 258°. D is u lf id ,  C16H 140„N 4S2, aus A. 
hellge lbe  K rista lle  F . 176°; gelb . —  ¡x-M ercaptoacet-p -n itran ilid , C8H 80 3N 2S, aus 
A .,  nach  H och vak u u m su b lim ation  h ellgelbe K rista lle , F . ca. 180°; 51% . D isu lfid , 
C,6H 14OaN 4S2, aus A . h ellgelbe K rista lle , F . 198°; ge lb . —  tx-M ercaptoacet-o-oxy- 
a n ilid ,  C8H 90 ,N S ,  aus W . F . 134°; 78% . G oldsalz, C8H 80 2N S A u , Zers, bei 215°. 
D isu lf id ,  ClcH 160 4N 2S2, aus A . F . 213°; gelb . —  o -O xya ce ta n ilid , C8H 90 2N , aus 
v o rst. M ercaptoverb. in  M ethanol m it e iner sd . w ss. a lk oh o l. Suspension von  
RANEY-Ni, aus W . F . 209°; 73% . —  x -M e rc a p to a ce t-m -o xy a n ilid ,  C8H 90 2N S , aus 
M ethanol F . 154°; 90% . G oldsalz, C8H 80 2N S A u , Zers, b e i 238°. D isu lf id ,  C16H 160 4 
N 2S2, aus verd . A . F . 166°; b lau. —  m -O xya ce ta n ilid , C8H 90 2N , F . 146,5— 147,5°. —  
cx-M ercaptoacet-p-oxyanilid , C8H 90 2N S , aus W .F . 136°; 84% . G oldsalz, C8H80 2N S A u, 
Zers, bei 240°. D isu lfid ,  C16H 180 4N 2S2, aus verd . A . F . 202°; b lau . —  p -O xyacet-  
a n ilid ,  C8H 90 2N , F . 167,5— 168,5°. a -M erca p to a cet-o -a n isid id , C9H u 0 2N S , nach  
der H och vaku um su blim ation  F . 68°; 91% . G oldsalz, C9H 10O2N S A u , Zers, bei 202°. 
D isu lfid ,  C18H 20O4N 2S2, aus A . F . 126°; grün. —  a -M erca p toacet-p -an isid id , C9HU 
0 2N S , aus W" F . 119°; 92% . G oldsalz, C9H 10O2N S A u , Zers, b e i 249°. D isu lfid ,  
C18H200 4N 2S2, aus M ethanol F . 191°; v io le ttb la u . —  tx-M ercaptoacet-o-carboxyanilid , 
C9H 90 3N S , in  sd. w ss. m eth anol. N H 3, nach  H o ch v ak u u m su b lim ation  F . 160°; 
89% . Goldsalz, C9H 80 3N S A u , Zers, bei 243°. D is u l f id ,  C18H 160 6N 2S2, aus Eisessig 
F . 220— 222°; sm aragdgrün. —  a -M erca p to a cet-p -ca rb o xya n ilid , C9H 90 3N S , nach 
der H och vaku um su blim ation  F . 230°; 74% . G oldsalz, C9H 80 3N S A u , Zers, bei 284°. 
D isu lfid ,  C18H 160 6N 2S2, aus E isessig  F . 281° (Z ers.); ge lb . -—  a-M ercaptoacet-p- 
ca rb ä th o xya n ilid , Cn H 130 3N S , aus A . F . 114°; 82% . G oldsalz, Cu H 12OsN S A u , Zers, 
b ei 274°. D isu lfid ,  C22H 240 6N 2S2, aus A . F . 146°; ge lb . -—  p-[M ercaptoacetylam ino]- 
p h en ylessigsäure, C10H u O3N S , aus W . F . 141— 151°; 75% . G oldsalz, C10H 10O3NSAu, 
Zers, bei 276°. D isu lf id ,  C20H 20O6N 2S2, aus E isessig  F . 218,5— 220 ,5°; gelb . —  
p -[M ercaptoacetylam ino]-benzo lsu lfo7 iam id , C8H 10O3N 2S2, aus A . F . 203°; 81%. 
Goldsalz, CsH 30 3N 2S 2A u ,  Zers, bei 268°. D is u lf id ,  C16H 180 6N 4S4, aus M ethanol 
F . 246° (Zers.); gelb . -—  2-[p -M erca p to a ce ty la n iin o b en zo lsu lfo n a m id o ]-p yrid in , 
C i3H 130 3N 3S 2, aus M ethanol F . 198°; 80% . G oldsalz, C13H 120 3N 3S2A u , Zers, bei 
F . 231°. D isu lfid ,  C26H 240 6N 6S4, aus M ethanol F . 226— 228° (Z ers.); ge lb . —  2-[p- 
M ercap toacety lam inobenzo lsu lfonam ido]-th iazo l, Cu H n 0 3N 3S3, aus A . F . 202— 204°. 
Goldsalz, C u H - q O j N j S ü A u .  D isu lf id ,  C22H 220 6N 6S8, aus M eth anol F . 236° (Zers.); 
gelb . -— 2 -[p -M erca p to a ce ty la m in o b en zo lsu lfo n a m id o \-p yr im id in , C12H 120 3N 4S2, aus 
M ethanol F . 208°. (J . A m er. chem . Soc. 69. 2684— 87. N o v . 1947.) G o l d . 1250

Arne Fredga, D ie  op tischen  A n tip o d e n  der a -Ä th y lxa n th o g en p h en yle ssig sä u re . 
R a e. ix-Ä thylxan thogenphenylessigsäure  (I) w urde über ihr C hininsalz in  d ie  o p t. akt. 
A n tip od en  gesp a lten . S ie d ien ten  als A u sgan gsm ater ia l für d ie  D a rst. versch ied . 
D eriv v . der o p t. a k t. T hiom andelsäure.

V e r s u c h e :  a -Ä th y lxa n th o g en p h en ylessig sä u re  (I), CUH 120 3S2, F . 91— 92° (CC14- 
L igroin), durch Z ugabe v o n  a-B rom phenylessigsäu re zu  einer L sg . v o n  xa n th o g en -  
saurem  K  u. N a H C 0 3 in  W . u n ter R ühren; nach  3 täg igem  S teh en  b ei 0° Z ugabe  
v o n  W . u . HCl, P rism en ; 98%  (A u sbeute). ( +  ) - I ,  F . 51— 52° (L igro in ), durch  
frak tion ierte  K rist. des C hininsalzes von  I in M ethanol +  W .; das Salz v o n  ( +  )-I 
i s t  w eniger lösl. u. krist. nach Im p fen  schneller a ls d as v o n  (— )-I, lan ge , g län zen d e  
N a d eln ; [M%5 u. [M ]iL M61 + 6 2 9 ° ,  + 7 6 2 ,5 °  (Ä th y la ceta t, c =  1 ,099); + 6 1 3 ,5 ° ,  
+  744° (A ceton , c =  1 ,058); + 5 9 1 ,5 ° ,  + 7 2 2 °  (A . abso l., c =  1 ,115); + 5 8 3 ,5 ° ,  
+  709,5° (E ssigsäure, c =  1,114); + 6 1 4 ° ,  + 7 4 9 ,5 °  (C hlf., c =  1 ,108); + 6 0 4 ° ,
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+  736,5° (B z l., c  =  1,050); + 5 8 0 ,5 ° ,  + 7 0 8 °  (W ., c =  1,135). —  ( +  )-I-C h in in sa lz-  
H y d ra t,  Cu H 120 3S2, C20H 24O2N 2, H20 ,  prism at. K rista lle . (— )- l-C h in in sa lz -H y d ra t, 
dünne N ad eln . —  (- \-)-P h en y lth io d ig lyko lsä u re , C10H 100 4S. F . 143— 144° (Ä th y l
acetat-L igro in  u. W .), durch L ösen von  ( +  )-I in  w ss. konz. N H 3; nach 3täg igem  
Stehen  unter L uftab sch luß  Zugabe von  N aO H  u. ansch ließend  Chloressigsäure. 
N ach  1 T ag  A e .-E x tra k tio n , E indam pfen des R ü ck stand es bei 25°, A nsäuern m it  
H ,S 0 4, dünne N a d eln ; [M]j,5 +  544° (Ä th ylacetat, c =  2 ,223), [M]f>7 +  559° (c  
=  3,064); 92% . (Ark. K ern., M ineralog. G eol., Ser. B 24. N r. 15. 1— 8. 1947. 
U p p sa la , U n iv .,  L ahor, o f Organ. Chem.) J o h n .  1250

Frederick G. Mann und Jam es W atson, TetraaryV phosphonium -, -a rso n iu m - u n d  
■stibonium salze. 3. M itt. D ie  S yn th ese  u n d  E igenscha ften  von  T e tra a ry la rso n iu m -  
salzen m i t  v ie r  verschiedenen A ry lg ru p p e n .  (2 . vgl. L y o n  u .  M a n n ,  C . 1943. II . 1951). 
Zum  A u fbau  solcher V erbb., z. B . des P henyl-p -to ly l-m -to ly l-p -ch lorp heny larso -  
nium jod ids, schlagen Y ff. fo lgenden  W eg ein. P henylarsin oxyd  g ib t m it p -T oly ld iazo-  
ta t  in  N aO H  die P h en y l-p -to ly la rs in sä u re  (I). 1 lä ß t sich m it S 0 2 +  HCl zum  
P h en y l-p -to ly lch lo ra rs in  (II) reduzieren, das m it p-C hlorphenylm agnesium jodid  in  
das P h en y l-p -to ly l-p -ch lo rp h e n y la rs in  (III) übergeht. B ehand lung v o n  III m it m - 
B rom to lu o l +  A1C13 u . U m setzu n g  der w ss. L sg . m it K J  füh rt sch ließ lich  zum  g e 
su ch ten  P h en y l-p -to ly l-m -to ly l-p -ch lo rp h en yla rso n iu m jo d id  (IV). U m lagerungen  
w aren b e i der R k . nach F r i e d e l - C r a f t s ,  w ie M odellverss. zeig ten , n ich t zu  b e 
fürchten . E in e  S p altu ng der erhaltenen T etraarylarsonium salze in  o p t. a k tiv e  
Form en m it d-C am phersulfonsäure oder d-B rom cam phersulfonsäure ge lan g  n ich t. 
D esg l. fü h rte  A nw endung der 1 -N -a-P henyläthylphthalam idsäure (V), der d- 
A n tim on ylw einsäure, der T ribrenzcatechylarsensäure (VI) u. 
anderer o p t. ak tiver  Säuren n ich t zur frakt. K rista llisa tion  \  /  yO—/  
diastereom erer V erbindungen. A ls G rund für d ie beob ach tete  I 
m angelnde K rista llisa tion sfäh igk eit w ird der asym m etr. A u f
bau  der beiden Ionen angenom m en, der dem  A ufbau  eines v i
K rista llg itters  allzu großen W iderstand  en tgegen setzt.

V e r s u c h e :  p -B ro m ä th y lb en zo l  durch R ed . (nach C l e m e n s e n )  des aus A cetan - 
hydrid m it B rom benzol nach F r i e d e l - C r a f t s  erhaltenen p -B rom aeetophenon . —  
p-B ro m -n -p ro p ylb en zo l, K p. 223— 226°, aus p-B rom propiophenon (K p .18,5 138 
bis 140°; F . 47°) m it am algam iertem  Zn +  HCl. —  T r ip h e n y l-m -to ly la rso n iu m -  
jo d id , C26H 22J A s ,  F . 185— 187°, aus T riphenylarsin , m -B rom toluol u. A1C13 b ei 
180— 190°, i y 2 S td ., m it W . auslaugen , essigsauer m achen u . m it K J  um setzen , 
U m kristallisieren aus W . (Z usatz von  K J  u . N a 2S 0 3), d eutlich e F .-D epression  m it  
dem  T rip henyl-p-to ly larson iu m jodid  (F . 178— 179°). —  T r ip h e n y l-p -ä th y lp h e n y l-  
arso n iu m jo d id ,  C26H 24J A s-H 20 ,  aus T riphenylarsin  m it B rom äthy lbenzo l nach  
F r i e d e l - C r a f t s  bei 180— 190°. F . w egen  ein tretender D issozia tion  n ich t genau  
bestim m bar. —  P h en y l-p -to ly la rs in sä u re  (I), C13H130 2A s, F . 156— 157°, D iazonium -  
sa lz , aus p-T olu id in  in  konz. HCl, dann E intropfen  (bei einer T em p. < 5 ° )  der  
L sg. von  P h en y larsin oxyd  in  InN aO H  u . w eiterer ln N aO H , nach  12 S td . k o n g o 
sauer m achen, K rista lle  aus W asser. —- P h en y l-p -to ly lch lo ra rsin  (II), CX3H 12C1As, 
K.o,o5 175— 180°, aus I m it S 0 2 +  H Cl in  M ethanol un ter Z usatz v o n  etw a s K J ,  
gelbes Öl. —  P h en y l-p -to ly l-p -ch lo rp h en y la rs in  (III), C19H 16C1As, K p .2 208— 210°, 
aus II m it p -C hlorp henylm agnesium jod id  in  A e ., v isco se  F lü ssig k eit. M it B r2 in  
E isessig O xydation  zum  l \ \ -O x y d ,  C19H 16OC1As, F . 130°, K rista lle . P ilcrat, C2EH 19 
0 8N 3C1As, F . 174°, grüngelbe K rista lle  aus A . D ie  D arst. v o n  III über die  
Phenyl-p-chlorphenylarsinsäure (F . 162— 163°) erw ies sich  als w eniger g ü n stig . —  
P h en yl-p -to ly l-m -to ly l-p -ch lo rp h en yla rso n iu m jo d id  (IV), C2eH 23C lJA s, F . 148 b is  
151°, aus III m it m -B rom tolu ol nach F r i e d e l - C r a f t s  bei 180— 190° m it  
folgender U m w andlu ng in  das Jod id , K rista lle  aus A . +  A e. U m setzu n g  m it  
dem A g-Salz der d-B rom cam phersulfonsäure gab nur ein  hygroskop . durch  
K ristallisation  n ich t w eiter  spaltbares M o n o h yd ra t,  C36H 370 4ClBrSAs • H 20 .  —  
P h en y l-p -to ly l-p -ä th y lp h en y la rs in  (VII), C21H 21A s, K p .0r2 196— 198°, F . 73°, aus 
P henyl-p-to ly lch lorarsin  m it p -Ä thylphenylm agnesium brom id . M it Br2 in E isessig  
aus VII das D ia rs in o x y d d ih y d ro x y d ,  (C21H21A 20 H ) 20 .  P ik ra t,  C27H 240 8N 3A s, F . 133°, 
gelbe N ad eln  aus A . B ehand lung des VII m it m -B rom toluol nach F r i e d e l - C r a f t s  
u. U m w andlu ng in  das Jod id  bzw . T h iocyanat führte  n ich t zu  um kristallisierbaren  
V erbindungen. —  P h en y l-p -d ip h e n y ly la rs in sä u re ,  C18H150 2A s, F . 221— 225° (aus 
A .), aus dem  D iazon ium salz  des p -A m in od iph en yls m it P h en y larsin oxyd  unter Z u
satz  von  L auge. —  P h en y l-p -d ip h en y ly lch lo ra rs in ,  C18H 14C1As, K p .6>4 211— 212°, 
F . 87— 88°, aus der Arsinsäure durch R ed. w ie  oben, N adeln  aus Ä . —  P h e n y l-p -
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d ip h e n y ly l-p -ch lo rp h e n y la rs in  (VIII), C24H 18C1As, K p .0i3 279— 290°, aus dem  v o r ig en  
m it p -C hlorp henylm agnesium  jod id  in  A e. u n ter  N 2, klarer gelber Sirup . VIII- 
O x y d ,  C24H 18OC1As, F . 163° (aus E ssigester). P ik r a t ,  C30H 24O8 N 3C1As, F . 146,5 b is  
148,5°, grüngelbe K rista lle  aus A . —  P h e n y l-p - to ly l-p -d ip h e n y ly l-p -c h lo rp h e n y l-  
a rso n iu m jo d id , C31H 26C1JAs • H 20 ,  A rsin  m it p -B rom to lu o l nach  F r i e d e l - 
C r a f t s  behan deln , in  das Jo d id  überführen u . aus W . U m kristallisieren un ter  
Z usatz v o n  etw a s A . u. N a 2S 0 3. F . u n ter  A u fschäum en  zw ischen  90 u . 125°. 
d -B ro m ca m p h ersu lfo n a t,  C41H390 4C lB r S A s-2 H 20 .  D arst. w ie  oben. T rotz  A b 
sch eid u n g  ein es festen  A n teils  k eine T ren nun g in  o p t. A n tip od en  m öglich . G leiches  
E rgebnis m it d-C am phersulfonsäure. —  P h e n y l-m -to ly l-p -d ip h e n y ly l-p -c h lo rp h e n y l-  
a rso n iu m jo d id ,  C31H 25C 1JA s-H „0, u n ter V erw en du ng v o n  m -B rom to lu o l b e i der 
R k . nach F r i e d e l -C r a f t s , F . zw ischen  75 u. 135° (aus W . u. A .). —  P h e n y l-p -ä th y l-
p h en y l-p -d ip h e n y ly l-p -c h lo rp h e n y la rso n iu m jo d id ,  C32H 27C1JAs • H 20 ,  m it p -B rom -
ä th y lb en zo l bei der R k . nach  F r i e d e l -C r a f t s , F . n ich t b estim m b ar. —  1-N -a-  
P h e n y lä th y lp h th a la m id sä u re  (V), C16H 150 3N , F . 134° (aus A e . +  P A e .) , aus 1-a- 
P h en y lä th y la m in  m it P hth a lsäu rean h yd rid  in  A e. am  R ü ck flu ß , M olekular
ro ta tion  — 130° (in A .). R a cem a t aus dem  d.Z-Amin, F . 181° (un ter A ufschäum en). 
A g -S a lz  von  V, C16H 140 3N A g , durch U m setzu n g  des N a -S a lzes  m it A g N 0 3, m äßig  
lö sl. in  heißem  verd . A lkohol. A g -d -A n tim o n y lta r tra tm o n o h y d ra t.  A u s B rechw ein 
ste in  m it A g N 0 3 in  W asser. L ösl. in  h e iß em  w ss. A lk oh o l. —  A g -l-M e n th o x y a ce ta t,  
C^H^OgAg. D arst. der Säure (K p .17 188— 190°; K p .0>05 119— 122°) nach  L e f f l e r  
u . C a l k i n s  (C. 1946. I. 1243) A g -S a lz  durch U m setzu n g  des N a -S a lzes m it A g N 0 3 
in  w ss. L ösu ng. W en ig  lösl. in  W ., lö sl. in  C hloroform . —  B a-l-T rib ren zca tech y l-  
arsena t. F re ie  S ä u re  (VI) aus B ren zcatech in  u. A rsensäure in  W asser. S p a ltu n g  m it  
C inchonin. B eim  A b kü hlen  der a lkoh . L sg . A b sch e id u n g  v o n  C inchon in -l-tr ib renz-  
ca techylarsenat. B a-S a lz  durch U m setzu n g  m it B a (O H )2 in  M ethanol. E ntfernun g  
v o n  Überschuss. B a(O H )2 durch E x tra k tio n  m it abs. A lkoh ol. F ä llun g  des B a- 
Salzes m it P A e. [a]D — 438° (in W .). —  P h en y l-p -b ro m p h e n y la rs in sä u re ,  C12H 10O2 
B rA s, F . 174— 176°, aus d iazotiertem  p-B rom an ilin  m it P h en y la rsin o x y d  in  alkal. 
L sg ., K rista lle . P h en y l-p -b ro m p h en y lch lo ra rs in  (IX ), C12H 9ClBrAs, K p .0,3 184 bis 
186°, F . 46— 47° (aus A .), durch R ed . der vorigen  V erb . m it konz. HCl +  SO.,. 
P h en y l-p -c h lo rp h e n y l-p -b ro m p h e n y la rs in  (X ), C18H 13C lB rA s, K p .0-5 248— 252°, 
F . 64— 65° (aus M ethanol), aus IX in  B z l. m it p -C hlorphenylm agnesium jod id . 
X -O x y d ,  C18H 13O ClBrAs, F . 154— 156°, K rista lle  aus C yclohexan  oder C yclohexan- 
A ceto n . P ik ra t ,  C24H 160 8N 3ClBrA s, F . 184° (aus A .), g e lb e  K rista lle . —  P h e n y l-p - 
to ly l-p -ch lo rp lien y l-p -b ro m p h en y la rso n iu m jo d id  (X I), C25H 20C lB rJA s, F . 206— 208° 
(aus A . +  A e .). A u s dem  en tsp rech en den  A rsin  m it p -B ro m to lu o l n a ch  F r i e d e l - 
C r a f t s . A n sch ließend  U m w an d lu n g  in  das J o d id . d-B ro m ca m p h ersu lfo n a tm o n o -  
h y d ra t,  C35H 340 4ClBr2S A s-H 20 ,  bröcklig , g lasartig . G leiches V erh. b e i dem  d- 
C am phern itronat. 1 -N -a -P h e n y lä th y lp h th a la m a t  durch U m setzu n g  des J o d id s mit 
A g -P h th a la m a t in  50% ig. A ., g lasartig . I-M en th o xya ce ta t,  brauner, v isco ser , nicht 
krista llisierender Sirup. d -A n tim o n y lta r tra t,  C29H 240 7C lB rA sSb, aus XI m it Ag-d- 
A n tim o n y lta r tra t in  heißem  w ss. A ., F ä llu n g  m it Ä th er . B e im  U m k rist. aus W. 
3 F rak tion en , d ie  jedoch  nach  S p a ltu n g  m it K J  in  A . nur in a k t. A rson ium jodide  
ergaben . —  4 -B ro m -o -x y lo l,  C8H 9B r, K p . 206— 208°, aus 4 -X y lid in  über das Di- 
azonium salz  u . V erkochen  m it N a B r  +  C u S 0 4, W asserd a m p fd estilla tio n . —  
P h e n y l-4 -o -x y ly l-p -c h lo rp h en y l-p -b ro m p h e n y la rso n iu m fo d id ,  C26H 22C lB rJA s (XII), 
F . u n b estim m t, aus dem  entsp rech en den  A rsin  m it 4 -B ro m -o -x y lo l nach  F r i e d e l - 
C r a f t s  u. U m w andlu ng in das Jod id , U m k rista llis ieren  aus sehr v erd . A . u n ter  Z u
sa tz  v o n  etw as K J  +  K 2S 0 3. 1 -N -¡x -P h en y lä th y lp h th a la m a t,  C42H 3S0 3N C lB rA s, aus 
XII m it A g -P h th a la m a t, h ygrosk op ., sprödes G las. d -B ro m c a m p h e rsu lfo n a t.  G leich
fa lls  g lasartig . I-M en th o xya ce ta t,  S irup. d -A n tim o n y lta r tra t,  C30lI 26O7C lBrA sSb,
F . u n b estim m t, krista lline  M asse. d -H yd ro g en ta r tra t, C30H 27O„ClBrAs. 2 H 20 ,  aus 
saurem  B a-T artrat m it dem  aus XII m it A g S 0 4 erh altenen  A rso n iu m su lfa t, U m 
setzu n g  in  verd . A lkohol, sprödes G las. I-T rib ren zca tech y la rsen a t, C44H 340 6C1 
B rA s2, durch U m setzu n g  des A rson iu m su lfats m it B a-Z -T ribrenzcatechylarsenat in 
A ceto n , g u t lösl. in  A ceton , w enig lö sl. in  M etyl- u. Ä th y la lk o h o l, u n lö sl. in  W asser. 
B eim  U m k rist. u . nach  R ü ck verw an dlun g in  das Jo d id  Iso lieru n g  v o n  F rak tion en  
m öglich , die (in A ceton  ge löst) e in e  geringe A b lenk un g des p o lar isierten  L ich tes  
verursachen. (J . ehem . Soc. [L ondon] 1947. 505— 13. A p ril. C am bridge, U n iv .,  
Chem . L abor.) Z o p f f . 1380

S. Datta und  T. N. G hosh, Über d ie  Z u sa m m e n se tzu n g  vo n  H a r n s to ff-S tib a m in .  
H a r n s to ff-S tib a m in  (U rea stib am in e) (I) ist ein  in  In d ien  b e n u tz te s  M itte l gegen  
K ala-azar. I b ild e t sich  aus H arn sto ff u. p -A m in o p h en y lstib in sä u re  u. b e s itz t  e ine
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un gek lärte  S truktur. V ff. können zeigen , daß in  I versch ied . O rganoantim onverbb . 
neben  H arn sto ff vorliegen , v o n  denen V ff. zw ei, näm lich  p -A ce ta m in o p h e n y ls tib in -  
eäure  u . s-D ip h en ylca rb a m in o -4 ,4 -d is tib in sä u re ,  identifiz ieren  können.

V e r s u c h e :  1 0 g  H a rn s to ff-S tib a m in  (I) w urden m it 1 0 0 g  heißem  A . b e 
h an delt, u . beim  E ind am pfen  des A uszuges w urden 0,3 g  H arn sto ff erhalten . D er  
unlösl. R est w urde in  W . g e löst u. m it verd. HCl lackm ussauer g este llt , w ob ei ein  
N d. ausfie l; d ieser w urde in  Soda gelöst, filtr iert u. m it N aC l-L sg. v erse tz t, w ob ei 
wieder e in  N d . erhalten  w urde u . ein F iltra t (F i); der N d . w urde m it M ethanol 
behandelt u . v om  R ü ck stand  (R ) abfiltriert; die M ethanollsg. ergab beim  A b 
dam pfen des L ösu ngsm . einen w asserlösl. R ückstand; aus der w ss. L sg. ließen  sich  
m it verd. HCl 0,7 g  p -A ce ta m id o p h en y ls tib in sä u re , C8H ]0O4N S b , ausfällen . R  w urde  
in W . ge lö st, m ehrm als m it verd . IICl gefä llt u. in  w ss. N aO H  aufgenom m en, w obei 
m an als bräun liches P rod . 4,8 gs-D ip h en ylca rb a m in o -4 ,4 -d is tib in sä u re  (p .p '-U re y le n -  
d ip h en y ld is tib in sä u re ),  C13H140 7N 2Sb2, erh ielt. A us F i ließen  sich  m it verd . HCl 
noch 2,4 g  eines Sb -haltigen  P rod . ungeklärter Struktur, w elches n ich t 4-Carba- 
m inylph en ylstib in säu re  d arstellt, gew innen. (J . Indian ehem . Soc. 24. 403— 06. 
O kt. 1947. C alcutta , B engal Im m u n ity  R es. Labor.) Z im m e r . 1380

U. P. Basu und J. Sikdar, A uro th ioacy lverb indungen  von  S u lfo n a m id e n .  V ff. 
beschreib en  e in ige A uroth ioacylverbb . v o n  Sulfonam iden. Su lfonam ide geben  m it 
C hloracetylch lorid  C h loracetylderivv., die m it N H 4SCN u. nachfolgendem  E rh itzen  
m it A m m oniak  T h iolderivv. ergeben. D ie  letzteren  reagieren m it A uB r in  alkoh. 
L sg. u n ter B ldg . v o n  G oldsalzen der Zus. A uSC H 2C 0N H C 6H4S 0 2N H R . A us  
H om osulfan ilam id  w erden G oldsalze der Zus. AuSCH 2C 0N H C H 2C6H4S 0 2N H 2 
erhalten .

V e r s u c h e :  p-C hloracetam idobenzo lsu lfonam id , C8H 90 3N 2C1S, F . 217° (W .). 
Su lfan ilam id  w ird in A ceton  u. 10% ig. Sodalsg. unter E iskühlung m it C h loracety l
chlorid in  A ceton  behandelt u. m it verd . HCl angesäuert. —  p -T h io g lyk o ly la m in o -  
benzo lsu lfonam id  (I), C8H10O3N 2S2, F . 264° (Zers.). 1 Mol der vorst. Verb. w ird in  
95% ig. A . suspendiert, auf 60— 70° erh itzt, 1 Mol gepulvertes N H 4SCN h in zu 
gefü gt u. 3 S td . gerührt. D ie  te ig ig e  M asse w ird 1 Std . m it W . in  der R eibschale  
behan delt, filtr iert u. m it verd . N H 4O Ii auf dem  W asserbad erw ärm t. A bkühlen  
u. m it verd . H Cl (R osafärb , des M ethyloranges) ansäuern; farblose N ad eln  aus 
M ethanol. —  p -A u ro th io g lyko ly la m in o b en zo lsu lfa n a m id  (II), C8H 90 3N 2S2A u, aus 
vorst. V erb. u . einer a lkoh . L sg. v o n  A u B r (dargestellt durch E in leiten  von  S 0 2 in  
d ie  alkoh. L sg . von  K A uB r4 b is zur E ntfärbu ng). D er farblose N d . w ird unter L ich t
ausschluß filtr iert, m it W ., A ., absol. A . u. P A e. gew aschen u . im  abgedunkelten  
V akuum exsiccator getrockn et. —  p -T h io g lyk o ly lh o m o su lfa n ila m id ,  CgH12C3N 2S2,
F . 193— 194° (M ethanol), zu  1 Mol H om osulfan ilam id  in  A . w erden in  k leinen  
M engen 1 Mol Chloressigsäure in  A . bei 20° h in zugefügt. D ie  M ischung w ird 3 S td . 
bei 20° gehalten , dann auf 60— 70° erw ärm t u . m it 1 Mol N H 4SCN unter R ühren  
v ersetzt. W eitere  A u farb eitun g  analog I. —• A u ro th io g lyko ly lh o m o su lfa n ila m id , 
C9H u 0 3N 2S2A u, analog II. —  p-A m in o b en zo lsu lfo n -[a u ro th io g lyko ly l]-a m id , C8H 90 3 
N 2S2A u, über das C hloracetylderiv. des p -A cetam idobenzo lsu lfonam ids, C8H 90 3N 2C1S, 
u. das entsprechende T h io g lyk o la m id , C8H l0O3N 2S2, (dunkelt oberhalb 300°). —  
p-A u ro th io g lyko ly la m in o b en zo lsu lfo b en za m id ,  CI5H 10O4N2S2Au, über das Chlor- 
acety lderiv . des Su lfan ily lbenzam ids w urde die entsprechende Thiolverb . C1J I liO i 
N 2S 2 erhalten , d ie analog der v o rst. V erbb. in  das G oldsalz überführt w ird. —  
A u ro th io g lyko ly lsu lfa th ia zo l, Cu H 10O3N 3S3A u, über das C hloracetylderiv. des  
Sulfathiazols, CUH100 3N 3C1S2, F . 237° (Zers.; A .), u. das entsprechende T hio ld er iv .  
(Cu Hu 0 3N 3S3; N ad eln  aus E ssigester). —■ p -T h io g lyko ly l-3 ,5 -d ib ro m a n ilid ,  C8H 7 
ONBr2S, aus dem  C hloracetylderiv . des 3 ,5-D ibrom anilins u. N H 4S C N ; die G old 
verb. w urde n ich t rein erhalten . (J . Indian ehem . Soc. 24. 466— 68. N o v . 1947. 
Calcutta, B en ga l Im m u n ity  R es. L abor.) U l r i c h .  1380

M. I. U schakow , N. P. Schuscherina und A. D. T schinajew a, E in iv ir k u n g  von  
H y d ra z in h y d ra t a u f  D ian isa la ce to n  u n d  Zerlegung  der gebildeten P yra zo lin b a se  zu  
einem  C yclopropanderiva t. W ährend das bei E inw . v o n  H ydrazinh ydrat auf D iben-  
zalaceton  en tsteh en d e  P yra zo lin d e riv .  beim  E rhitzen  unter N 2-E n tw . in  1 ,2-D i-  
ph en ylcyclop en ten -(3 ) übergeht (vgl. K i s i i n e r ,  HU/pna/i P yccK oro  O h 3 h k o - X m m h -  
MecKoro OömecTBa [J . russ. ph ysik . ehem . G es.] 47. [1915.] 1819), liefert das analog  
m it D ia n isa laceton  erhaltene 3 -p -M e th o x ys ty ry l-S -p -m e th o x yp h e n y lp y ra zo lin  (I) 
beim  E rh itzen  l-p -A n isy l-2 -[2 '-p -a n is y lc y c lo p ro p y l-( l ')] -ä th y le n  (II). D ie  B ldg . 
ein es Dreier- oder e ines F ünferringes aus hom ologen P yrazolin derivv . erklären V ff.

27
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dam it, daß das b e i der Z erlegung v o n  I en tsteh en d e  B irad ik al R 4 • C6H 4 • CH  

=  CH - CH • CH2 • CH -C6H4-R 2 u n ter  W and erun g der D o p p elb in d u n g  zu  dem  B ir a 

dikal R 4 • C6H 4 • CH • CH =  CH • CH2 • CH • C6H 4 • R 2 isom erisiert w erden  k an n . E s  
h än gt dann von  R 4 ab, ob das e ine oder d as andere B irad ik al cy clisier t w ird . K M n 0 4- 
O xydation  von  11 lie fert A n is sä u re .  H ydrierung v o n  II das Ä th a n d er iv a t.

V e r s u c h e :  3 -p -M e th o x y s ty ry l-5 -p -m e th o x y p h e n y lp y ra zo lin  (I), c 19h 209 2n 2,
F . 130__ 131°, aus H ydrazinh ydrat u. D ia n isa la ceto n  in  A . durch 40 M in. E rh itzen
auf 65— 70°, aus A . P rism en, lösl. in  A .,B z l . ,  T oluol u . A ceto n , un lösl. in  A e .;  67%  
(A u sbeute). A g -S a lz ,  C19H ,90 2N 2A g, aus I u . A g N 0 3 in  C2H 5O H . H yd ro ch lo r id , 
C19H 20O2N ,-H C l, aus I u . a lkoh . H Cl, E . 173— 174°. N itro so verb .,  C19H 190 3N 3, aus I 
u. N a N 0 2 in  H C l-L sg., F . 142°.—  l -p -A n isy l-2 -[ 2 '-p -a n is y lc y c lo p r o p y l- ( l ') } -ä th y le n  
(II), C19H 20O2, F . 44— 45°, K p .3 189— 190°, I w ird  b e i 15— 16 m m  au f 140°, w obei 
N 2 en tw eich t, u . dann auf 200° erh itzt, der R ü ck sta n d  in A e. au fgenom m en , m it  
HCl zers. u . d ie äther. L sg . a u fg ea rb e ite t; 9 g  aus 16 g  I. O x y d a tio n  v o n  II m it  
K M N 0 4 in  A ceto n  g ib t A n is sä u re ,  F . 181— 184°, u . e in e  n ich t w e iter  un tersu ch te  
Verb. F . 112— 113°. —  l-p -A n is y l -2 - \2 ' -p -a n isy lc yc lo p ro p y l-{ l ')] -ä th a n ,  C19H220 2,
F . 70— 71°, aus II u . H 2 in  G gw. v o n  P t-S ch w a rz  in  a lkoh . L ösu n g .— 1 -p -O xyp h en y l-
2 -[2 '-p -o x yp h e n y lc yc lo p ro p y l-( l ')] -ä th a n ,  C17H lg0 2, F . 172— 173°, d ie  v orst. Verb. 
wird m it P y r idin u . N a  auf 190° erh itz t, nach  B een d ig u n g  der R k . j n i t  H 2S 0 4 
angesäuert u. in  A e. aufgenom m en. M onoaceta t, C19H 20O3, F . 121— 122° (CH3O II), 
aus v o rst. V erb. m it A cetan hyd rid . (>Pypuaji Göuien Xhmhh [J . allg . Chem .] 17 (79). 
1678— 83. Sept. 1947. In st, für allg . u . exp erim en te lle  P a th o lo g ie  der A k ad. der  
M ed. W iss. der U d S S R , L abor, für organ. Chem .) G u l i n s k y . 1810

V. Prelog und O. M etzler, Über d a s sogenannte  1 ,3 -D io xym e th y len cyc lo p en ta n o n -  
(2).  D ie  v o n  v . A u w e r s  u . N o l l  (C. 1939. I .  124) b e i der K ond en sation  von  Ä th y l-  
form iat m it C yclopentanon als N ebenp rod . erh a lten e  u. als 1 ,3 -D ioxym eth y len -  
cyclopentan on-(2) angesprochene V erb ., F . 115,5— 116,5°, w urde als ¡x-O xym ethylen- 
a '-cyc lop en ty lid en cyc lo p en ta n o n  (I bzw . II), Cu H 140 2, erk annt. Sie en tsteh t auch.

durch K ond en sation  v o n  C yclo p en ty lid en cy c lo p en ta n o n  m it Ä th y lfo rm ia t oder aus; 
C yclopentanon u . N a -Ä th y la t a ls H a u p tp ro d ., w en n  m an d as Ä th y lfo rm ia t erst 
nach  ein iger Z eit zu g ib t. —  a -O xym eth y len cyc lo p en ta n o n  erh ä lt m an  in  einer A u s
b eu te  von  60% , w enn m an zu  einem  Ü b erschu ß  v o n  Ä th y lfo rm ia t u . Na-A lkoholat- 
C yclopentanon h in zu fü g t. —  D ie  U V -A b sorp tion sk u rve  v o n  I ze ig t 2 flache  
M axim a b ei ~  2620 u . 3050 Ä . I g ib t  e in e  schw arzgrüne F eC l3-R ea k tio n . p -N itr a n il  
von  I, C17H lg0 3N 2, aus C h lf.-E ssigester  ockerfarbene N ü d elch en , F . 204°. —  P yra zo l-  
D eriv .,  C17H 18N 2, aus I u . P h en y lh y d ra z in  u . E ssigsäure; aus M eth anol N adeln,
F . 98°. (H elv . ch im . A c ta  30. 878— 880. 30. 4. 1947. Z ürich , T ech n . H ochschule.)

O h l e . 1960
P. Ruggli un d  A. H. Lutz, Über d ie  ka ta ly tisch e  H y d r ie ru n g  vo n  P h e n y lb e n zy l- 

glyo xa l.  (12. M itt. über K e to n e , K e to n sä u re n  u n d  E n o llac tone .)  (11. v g l. C. 1946.
I. 1556.) Sow ohl d ie K eto - als auch d ie  desm otrope E nolform  des P h en y lb e n zy l-  
g lyo xa ls  (I) w erden bei der k a ta ly t. H ydrierung zuerst an  der dem  P hen y lk ern  
benachb arten  C arbonylgruppe angegriffen , als Prim ärprod . e n ts te h t  P h en a c e ty l-  
ph en ylca rb in o l (II), das le ich t zum  E ndprod . l ,3 -D ip h e n y lp ro p a n d io l- ( l ,2 )  (III) 
w eiterhyd riert w erden kann. —  II, C j j H j j O s, durch H ydrierung  v o n  I in  A e . bei 
G gw. v o n  R A N E Y -N i ,  F . 114°; Sem icarbazon , F . 190— 191°. D ie  H y d r ieru n g  der 
E nolform  v o n  I g eh t w esen tlich  langsam er als d ie  der K eto form . —  III, QlsHieC^» 
durch H ydrierung von  I oder II in  A . bei G gw. v o n  R a n e y - N i , F . 65— 66°. P a r 
tie lle  H ydrierung von  I in  A . g ib t nur sch lech te  A u sb eu ten  an II. (H e lv . ch im . 
A cta  30. 1070— 72. 14. 6. 1947. B a se l, U n iv .)  K r e s z e . 2270

Heinrich R heinöoldt und  M adeleine Perrier, D a rste llu n g  v o n p -P h e n y lp h e n a c y l -  
jo d id  u n d  N eu b es tim m u n g  der S c h m e lzp u n k te  e in iger P h en a cylh a lo g en id e . p -P h e n y l-  
p h en a cy ljo d id  (I), C14H u O J, w ird  d argestellt aus p -P h en y lp h en a zy lch lo r id  (II) u . 
w asserfreiem  N a J  in A ceton , N ad eln  aus A ., F . 104,4°, th eo ret. A u sb eu te ; I w ird  
au ch  aus p -P h en y lp h en acy lb rom id  (III) w ie  v o rst. u . aus II b zw . III b e im  Kochern



i m it K J  in  A . erhalten . —  p -P h en y lp h en a cy lch lo rid , C14H n OCl, N ad eln  aus A .,
F . 129,0°; p -P h en y lp h e n a c y lb ro m id , aus A . u. CC14, F . 127,0°. —  P h en acylch lorid , 
dargestellt nach K o r t e n  u . S c h o l l  (Ber. dtsch . ehem . Ges. 34. [1901.] 1902), aus
A . u . CC14, F . 56 ,5°. —  P h en a cyljo d id , C8H 7O J, aus P henacylb rom id  u . N a.I in  

' A ceton , K rista lle  aus verd . A ., F . 34,4°; 95,4%  A u sb eu te. (J . A m er. ehem . Soc.
■i 69. 3148— 49. D ez. 1947. Säo P au lo , B rasilien , U n iv ., F acu ld . de F ilo s ., C iencias

e L etras, D ep . de Q uim .) R e i s n e r . 2360

f \  L. H askelberg und  D. Lavie, D erivate des l ,l ,l-T r ic h lo r -2 ,2 -d ip h e n y lä th a n s .  F ür
,1; d ie D arst. v o n  A n a lo g en  des D D T  durch K ond en sation  von  C hloralhydrat (I) m it
, 1 A rom aten w urden  die A rbeitsbedingungen  so verbessert, daß in  allen  F ä llen  be-

friedigende A u sb eu ten  erreicht w urden. D ie  K ondensationsprodd. w urden zur A u f
klärung ihrer K on st. im  a llgem einen  (z. B . die m it a-C hlornaphthalin, B ip h en y l, 
o-N itrop henol u . F lu oren  erhaltenen Prodd.) durch A b sp a ltu n g  v o n  H a lo g en 
w asserstoff u . O xyd ation  m it Chrom säure in bekannte B enzophenon derivv . über
g efü h rt; im  le tz teren  F a ll kon nte d ie Stelle  der B ind ung zw ischen I u . dem  arom at. 
R ing n ich t b estim m t w erden. B eim  P hen y lth iocyan atab k öm m lin g  w ar dieser W eg  
des K on stitu tio n sb ew eises n icht gangbar, w eil das Prod . bei B ehand lung  m it A lkali 
tiefergreifende V eränderungen erlitt. 1,1 ,1  -T rich lo r-2 ,2 -[p -ace tylam inophenyl]-ä than  
w urde nach  verbesserter M eth. aus I u . A cetan ilid  erhalten un d  au f e inem  davon  
un abh äng igen  W eg  durch N itrieren v o n  l,l,l-T r ich lo r -2 ,2 -d ip h en y lä th a n , R ed. u  
A cety lieru n g  aufgebaut.

V e r s u c h e :  1,1,1 -T rich lor-2 ,2 -bis-[4 '-chlornaphthyl-(l')~ \-ä than, C22H 13C1,, durch  
allm äh liches V ersetzen einer e iskalten  M ischung von  I u. a-C hlornaphthalin  m it 
konz. H 2S 0 4, 7std . Schütteln  bei 10°, A usgießen  auf E is, B ehandeln  m it sd . A . u. 
U m k rist. aus X y lo l;  71%  (A usbeute). —  l ,l ,l-T r ic h lo r-2 ,2 -b is -[b ip h e n y ly l-(4 ')] -  
ä th a n , C26H 19C13, F . 151,5*— 152,5°, durch V erm ischen einer L sg. von  I u. B ip h en y l 
in  Chlf. m it rauchender H2S 0 4 unter K ühlen  u. R ühren, A usgießen  auf E is +  Chlf., 
V orreinigen durch B ehandeln  m it M ethanol u . W asserdam pfdest., aus B u ta n o l 
N a d eln ; 41% . -— l,l-D ich lo r-2 ,2 -b is-[b ip h en y ly l-(4 :')]-ä th y len , C26H 18C12, F . 153,5°, 
durch 5std . K ochen der vorst. Verb. m it einer L sg. von  N a  in  B u ta n o l, aus A ceton -  
P A e. N ad eln; 95% . —  l ,l-D ich lo r-2 ,2 -b is -[ flu o re n y l-(x ’)\-ä thy len , C28H 18C12, F . 220,5° 
(Toluol), in 79% ig. A u sb eu te  durch A b sp altu ng von  HCl aus dem  K o n d e n sa tio n s  - 
prod. von  I m it F lu o ren  (F . 162,5°; 22% ). —  l ,l ,l-T r ic h lo r -2 ,2 -b is -[ th io c y a n o p h e n y l-  
(x ')]-ä th a n , CleH 9N 2Cl3S2, F . 234,5— 235°, durch 2std . R ühren von  e iskaltem  I- 
P h en y lth iocyan at-G em isch  m it einer M ischung von  konz. u . rauchender H 2S 0 4 
( 1 :3) u. A usgießen auf E is aus E ssigsäure N a d eln ; 40% ; erleid et bei der E inw . von  
A lkali v o llstän d ige  Z ersetzung. —  l ,l ,l-T r ic h lo r -2 ,2 -b is -\3 '-n itro -4 '-o x y p h e n y l] -  

- ■ äthan , C14H 90 6N 2C13, F . 158— 159°, durch langsam es V ersetzen  v o n  I u. o -N itro-
phenol in Chlf. m it konz. H 2S 0 4, 8std . Sch ü tteln  hei 15° u. W asserdam pfdest. aus 
M ethanol gelbe P rism en; 41% . —  l , l , l -T r ic h lo r -2 ,2 -b is - \4 ‘-n itro phenyl]-ä than  (II), 

y C14H90 4N 2C13, F . 169°, durch a llm äh liches E inträgen  von  T rich lord iphenyläthan  in
s.» rauchende H N 0 3 hei — 30° unter R ühren, A usgießen  auf E is, W aschen  m it E isw .
: u. Sodalsg. u. B ehandeln  m it A ceton-M ethanol (1 :2 0 ) aus E ssigsäure gelb liche

,15s- N ad eln ; 53% . —  D araus durch R ed . 1,1,1 -T r ich lo r-2 ,2 -bis-[4‘-a m in ophenyl]-ä than
tet (III), C14H13N 2C13, F . 144— 144,5° (Zers.). —  D araus m it B en za ld eh yd  1 ,1 ,1-
i.l» Trich lor-2 ,2 -b is-[4 '-benza lam inophenyl]-ä than , C28H 21N 2C13, F . 172— 172,5°, aus
mIk, B uty la lkoh ol T äfelchen; 66% . —  1 ,1 -D ich lor-2 ,2 -b is \4 '-a m in o p h en y l] -ä th y len ,
C.IS C14H12N 2C12, F . 145,5° (Zers.), 1.) durch H C l-A bspaltung aus III (86% ), 2.) durch

1ßti:; H C l-A bspaltung aus II m it sd . m eth y la lk oh . K OH  u. R ed . des in 84% ig. A u sb eu te
lenyfe entstandenen l ,l-D ich lo r-2 ,2 -b is-[p -n itro p h en y l]-ä th y len s  (aus E ssigsäure N adeln ,

F . 171,5— 172°) m it SnCl2 +  HCl, N ad eln ; 62% . —  1,1,1 -T r ich lo r-2 ,2 -b is-\4 '-acety la - 
}ß) (I m ino-phenyl]-ä than , C18H 17Ö2N 2C13, F . 245— 250° (Zers.), 1.) durch 6std . E rh itzen  von
jie.li I u. A cetan ilid  m it einer M ischung von  konz. u. rauchender H 2S 0 4 ( 1 : 1) auf 75— 80°
fjjjjls Ausgießen auf E is, B ehand eln  m it sd. W . u. U m k rist. aus A . oder M ethanol; 11% ;
Ü̂ H/ hfreli R ed . von  II in sd . A . m it SnCl2 +  HCl u. A cety lieren  der erhaltenen
.jj* ps D iam inoverb. m it sd. E ssigsäureanhydrid , aus N itrob en zo l dünne N ad eln . (J . 
f cbii Amer. ehem . Soc. 69. 2267— 68. O kt. 1947. R eh o v o th , P a lä stin a , D an ie l S ieff R es.
0  In st.) N a f z i g e r .  2 5 0 0

T hom as L. Jacobs und Richard I. A kaw ie, a -[D i-n -a m yla m in o m eth y l]-2 -m eth o xy-  
L Ji 1-naphtha linm ethanolhydroch lorid . a .-\D i-n -am ylam inom ethy l^ -2 -m ethoxy-l-na /ph tha-
¡.i.j lin -m ethanolhydroch lorid , C23H390 2NC1, w ird aus dem  entsprechenden  A m inok eton
L  durch R ed . m it A l-Isop rop y la t nach  J a c o b s  u .  M itarbeitern (C. 1946. I. 932)

' i ,  dargestellt, aus E ssigester , F . 136,5— 137,5° (korr.), 33%  A u sb eu te ; aus D io x a n
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krist. V erb. C23H 360 2NC1 -C4H80 2, das v om  D io x a n  durch 2 täg iges E rh itzen  a u f 70° 
b efreit w ird. (J . A m er. ehem . Soc. 69. 3148. D ez . 1947. L os A n geles, C alif., U n iv .,  
D ep . of Chem .) R e i s n e r . 2700

B. M. M ichailow  und T. K. K osm inskaja, S y n th e se n  p o lycyc lisch er V e rb in d u n 
gen. (V gl. C. 1948. E . 739; C. 1949. E . 402.) A u s 9 ,1 0 -D ilith iu m -9 ,1 0 -d ih y d ro -  
anthracen  erh ält m an durch E inw . v o n  (CH3)2S 0 4 9 ,1 0 -D im eth y l-9 ,1 0 -d ih yd ro -  
anthracen  (I) das sich  m it S zu  9 ,1 0 -D im eth y la n th ra cen (II) dehydrieren  lä ß t. A n a lo g  
w erden aus 9 ,10 -D ilith iu m -9 ,1 0 -d im eth y l-9 ,1 0 -d ih y d ro a n th ra cen  9 ,9 ,1 0 ,1 0 -T e tra -  
m e th y l-9 ,10 -d ihydroan thracen  u . aus 9 ,1 0 -D ilith iu m -9 ,1 0 -d ih y d ro -l ,2-benzanthra- 
cen (III) 9 ,1 0 -D im eth y l-9 ,1 0 -d ih y d ro - 1 ,2 -benzanthracen  h erg este llt. L e tztere  Verb. 
kann m it S zu  9 ,10-D im eth y l- 1 ,2-benzanthracen  dehyd riert w erden .

V e r s u c h e :  K W -S to ff u. L i in  P lä ttc h e n  w erden  in  A e .-B z l. (1 :1 )  m it G las
perlen u n ter  N 2 120— 140 S td . g e sch ü tte lt. M an se tz t  u n ter  K ü h len  e in e  äther. Lsg. 
von  (CH3)2S 0 4 bis zur E ntfärbu ng  zu, en tfern t den  L i-Ü b ersch u ß , w ä sch t m it W ., 
kon zentriert u . e rh itz t au f dem  W asserbad  m it verd . N aO H . E in e  L sg . des R ü ck
stan des in  T oluol w ird m it M aleinanhydrid  2 S td . g ek o ch t, m it 20% ig . w ss. KOH  
verd . u . w eitere  2 S td . gekocht. 9 ,1 0 -D im eth y la n th ra cen  (II), F . 183,5— 184,5°, I 
(F . 85— 125°, aus 10 g  A n thracen , 2 g  L i, 100 cm 3 B z l.-A e .) , w ird  m it  1,5 g  S bei 
85— 125° i y 2 S td . erh itz t u . der S -Ü berschuß in  benzol. L sg . m it H g  en tfern t; aus 
B zl. gelb e N ad eln ; 7 ,6 g  (A usbeute). —  9 ,9 ,1 0 ,1 0 -T etra m eth y l-9 ,1 0 -d ih yd ro a n th ra cen ,  
C18H 20, F . 170,5 b is 171,5° ; aus 3 g  II, 1 g  L i, 100 cm 3 B z l./A e . ; rhom b. P lä ttch en  aus 
CH3O H /A ceton  9,12 g. —  9 ,1 0 -D im e th y l-l,2 -b en za n th ra cen , F . 122— 123°; III (aus 3 g
I,2 -B en zan th racen , 1 g  L i, 40 cm 3 B z l. /A e .) w ird  m it 0 ,5  g  S 40 M in. au f 220— 230° 
erh itz t; m an löst in  P A e. u . le ite t  über A120 3; aus B z l./A . P lä ttc h e n  ; 1,7 g. (Æoioiaflbi 
AKageMHH HayK CCCP [B er. A kad. W iss. U d S S R ] [N . S .] 58. 811— 13. 11. 11. 
1947.) , W ö r f f e l .  2800

J. Charles Nichol und  Reuben B. Sandin, E in ig e  Tetram ethylan thracene . Im  
R ah m en  v o n  U n terss. über carcinogene S to ffe  w erd en  1 ,2 ,5 ,6 -T etram ethy lan thracen  
(I) u. 1 ,2 ,7 ,8 -T etra m eth y la n th ra cen  (II) dargestellt.

V e r s u c h e :  3 ,4 -D im e th y l-l,2 ,3 ,6 -te tra h y d ro p h th a lsä u re  (III), dargestellt nach  
B r u n n e r  u . M itarbeiter (Mh. Chem . 63. [1933.] 79), F . 64— 6 5° ; 8 0 %  (A usbeute). —
3 .4 -D im e th y lp h th a lsä u rea n h yd rid  (IV), durch K och en  v o n  III m it B r, in E isessig , Ab- 
d est. des L ösungsm ., 15std . E rh itzen  des R ü ck sta n d es au f 210— 220°, aus B zl. 
+  H exan  K ristalle , F . 119— 122°. —  D ie  U m setzu n g  v o n  IV m it der G r i g n a r d -  
V erb. v o n  3-B rom -o-xy lo l in  B zl. lie fert nebeneinan der 2-[2' ,3 ' -D im ethylbenzoyl]-
3 .4-dim ethylbenzoesäure  (V), C18H 180 3, aus B zl. K rista lle , F . 246— 248°, sowie
2 - \2 ',3 '-D im e th y lb en zo yl\-5 ,6 -d im ethylbenzoesäure  (VI), C18H 180 3, aus B zl. +  Ligroin  
K rista lle , F . 161°. D ie  T ren nun g der b eiden  isom eren  K etosäu ren  erfo lgt auf 
G rund der versch ied. L ö slich k eit in  E ssigsäure; A u sb eu te  8 b zw . 30% . —  Durch  
D ecarboxylierun g v o n  VI in  G gw. von  Cu u . S p a ltu n g  des en tsta n d en en  K eto n s mit 
K O H  nach B a c h m a n n  (vgl. J . A m er. chem . Soc. 57 . [1935.] 737) erh ält man
3.4-D im ethylbenzoesäure, F . 168°. —  2-[2' ,3 ' -D im e th y l ben zy l]-5 ,6 -dim ethylbenzoe
säure  (VII), C18H 20O2, durch 48std . K och en  v o n  VI m it  a k tiv ier tem  Z n-S taub  in 
n K O H , aus E ssigsäure K rista lle , F . 152— 153°. —  2 -[2 ',3 '-D im ethylbenzyl]-3 ,4 - 
dim ethylbenzoesäure  (VIII), C18H 20O2, aus V analog  VII, aus E ssigsäu re  K ristalle,
F . 187— 189°. —  1 ,2 ,5 ,6 -T e tra m eth y la n th ra cen  (I), C18H 18, durch  E rh itzen  v o n  VII 
m it w asserfreiem  Zn CI, auf 180— 185° u. an sch ließ en d e 6 0 std . R ed . m it Z n-Staub  
in  w ss. nK O H  +  A . A u s E ssigsäure b laß gelb e  N a d eln , F . 204°. D ie  R e in igu n g  er
fo lg t über das P ik ra t ,  C18H 18-CeH 30 ,N 3, aus B z l. +  A . fa s t  sch w arze  K rista lle,
F . 187— 189°. —  1 ,2 ,7 ,8 -T e tra m e th y la n th ra cen  (II), C18H 18, an a lo g  I aus V III, b laß 
gelb e  K rista lle , F . 140— 141°. P ik ra t ,  C18H 18 C6H 30 7N 3, ro te  N a d eln , F . 183 bis 
185°. —  1 ,2 ,5 ,6 -T etra m eth y la n th ra ch in o n , C18H 160 2, durch d reistü n d iges E rhitzen  
von  VI m it konz. H 2S 0 4 auf 90— 100° erfo lgt R ingsck lu ß . A u s E ise ssig  gelbbraune  
N ad eln , F . 201— 202°. D ie  g leiche  V erb. w ird  durch O x y d a tio n  v o n  I m it C r03 
erhalten . —  1 ,2 ,7 ,8 -T e tra m eth y la n th ra ch in o n , C18H 160 2, aus verd . E ss igsäu re  g e lb 
braune N ad eln , F . 160— 161°. (J . A m er. chem . Soc. 69. 2256— 58. O kt. 1947. 
E dm on ton , U n iv . of A lberta , D ep . of Chem .) H e n k e l . 2800

A. A llais, B eitra g  zu r  S y n th e se  u n d  zu r  U n tersuchung  der M eso d ip h en y la n th ra cen e . 
M eso d ip h en y la n th ra cen  (I) (R  =  H ) b in d et un ter der E in w . v o n  L ich t 1 M ol O, 
un ter B ldg. e ines P h o to o x y d s (II), das beim  E rw ärm en zu  I u . 0 2 d isso ziier t (vgh  
D u f r a i s s e , C. R . hebd . Séances A cad . Sei. 201. [1935.] 280); die“S ta b ilitä t  des II 
is t  v o n  S u b stitu en ten  (z. B . OCH3) abh ängig  (vgl. D u f r a i s s e  u . M itarbeiter, C. 1942.
I I . 876 u. 1944, II . 1044 u. früher). E s w erden nur e in ige durch OCH3u. N (C H 3),su b -



s titu ierte  D eriv v . des I dargestellt u. ihr photoch em . Y erh. untersu ch t. D ie  A usbldg. 
einer größeren Zahl m esom erer F orm en durch die S u b stitu tio n  füh rt zur S tab ilitä t des 
1-Mol. u . d am it zu  einer größeren Z erfallsneigung der P h o to o x y d e . D ie  D arst. der 
b eschriebenen  I-D er iv v . erfo lg te  m it einer A u sn ahm e nach  fo lgen dem  Schem a:
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o

HO C .H , C„HS

Zur G ew innung der B enzoy lb en zoesäu ren  w ar d ie K on d en sation  m it P h th a lsäu re
anhydrid nach F r i e d e l -C r a f t s  w eniger geeign et. Im  F a lle  der 1- u. 1,4-substi- 
tu ierten  Chinole III k on n ten  Isom ere iso liert w erden , d ie  sich  durch E rh itzen  m it 
E ssigsäure isom erisieren ließen .

V e r s u c h e :  Versuch zur D arst. v o n  l,4 -B is-[d im eth y la in in o]-9 ,10 -d ip h en y l-  
anthracen: 2-[2' ,5 '-B is-(d im eth ylam ino)-benzoyl\-benzoesäure , F . 110° ±  3° (n icht 
konstant), durch V erseifen des M eth ylesters m it sd. 10% ig. m eth anol. K O H , 
braunes Öl, das nach T agen  krista llisiert. U n lösl. in  CS2, le ich t lö sl. in  A ceton , 
E ssigester u. W .; konnte durch K rista llisa tion  n ich t gerein igt w erden . H ydroch lorid , 
aus A . m it A e., konnte eben fa lls  n ich t gerein igt w erden . —  D er K ingschluß zu  dem  
entsprechenden A thrachinon (vg l. hierzu auch F . P . 6 45999) k on n te  n ich t erreicht 
werden; m it H2S 0 4 tra t un ter energ. B ed ingu ngen  Sulfon ierung ein .

Versuch zu r D arst. von  l-M eth o xy -4 -d im e th y la m in o -9 ,1 0 -d ip h e n y la n th ra c en :  
Als Ausgangsprod. d ien te  unreiner 2-[2’-M ethoxy-5 -d im ethy lam inobenzoyl]-benzoe-  
säurem ethylester (IV), der aus o-C arbom ethoxyb en zoylch lorid  u . D im eth y l-p -an isi-  
din erhalten w orden w ar. Seine C yclisierung m it konz. H 2S 0 4 u n ter  m ilden  B e 
dingungen führte zu l-M e th o xy -4 -d im e th y la m in o a n th ra c h in o n  (V), das beim  P h en y-  
lieren m it P h en y llith iu m  l-M e th o xy -4 -d im e th y la m in o -9 ,1 0 -d ip h e n y l-9 ,1 0 -d io x y -  
9,10-dihydroanthracen  (VI) lie fer te  u . v o n  dem  die cw -im ns-Isom eren  getrenn t u. 
isoliert werden kon n ten . D ie  K ed. v o n  VI zu  dem  entsprechenden  D iph en ylanthra- 
cen war jedoch n ich t m öglich . —  B ei dem  V ers., IV m it m eth an o l. K O H  zur Säure  
zu verseifen , tra t un erw artet le ich t S p a ltu n g  in  P htha lsäu re  u . D im eth yl-p -an isid in  
ein. Gegen M ineralsäure w ar IV u n ter  den n . V erseifungsbed ingungen  b estän d ig . 
D ie U m setzung v o n  P h th a lsäu rean h yd rid  m it D im eth y l-p -an isid in  in  CS2 in  Ggw. 
von  AlClj lieferte dagegen eine ö lige Säure( ?), d ie m it H 2S 0 4 bei 170— 180° zu  1-O xy-
4 -d im e th y lam inoan thrach inon  (VII) cy clisier t w erden kon n te . —  l -M e th o x y -4 -  
d im eth y la m in o a n th ra ch in o n  (V), C17H 15Ö3N , F . 133— 134° u . 136— 137°, aus IV (er
halten aus P h th a lsä u rem eth y lester  in  85% ig. A u sb eu te) in  H2S 0 4 (66° B e) bei 50° 
(3 S td .), Zers, m it E is  u . verd . N aO H  als v io le tter  N d . (80% ), aus B zl. nach V a 
kuum sublim ation granatrote  K rista lle; 70% . In  Chlf. M axim a bei 3550, 3200, 2740
u. 2550 A. —  l -O x y -4 -d im e th y la m in o a n th ra ch in o n  (VII), C16H 130 3N , F . 144— 145°
u. 146— 147°, analog  aus IV m it H 2S 0 4 bei 170— 180° (15 M in.), aus B zl. +  B zn . 
dunkelblau v io le tt . In  Chlf. M axim a bei 3770, 3180, 2730, 2600 u. 2480 Ä. Zers, sich  
nach dem  1. F . im  B lock  le ich t u n ter B ld g . einer Su bstanz vom  F . > 2 0 0 ° .  A us 
diesem  Grund war eine Su blim ation  von  VII n ich t m öglich . —  l-M e th o xy -4 -d im e th y l-  
a m in o -9 ,1 0 -d ip h en y l-9 ,1 0 -d io xy-9 ,1 0 -d ih yd ro a n th ra cen  (VIII), C29H 270 3N , F . 211 
bis 212° ( V il la )  u . F . 240— 241° (VIII b), aus V u. P h en y llith iu m  (erhalten  aus B rom 
benzol u . L i in  A e.) un ter  G elbfärbung u . Zers, m it E is, w eniger g u t m it P h en y l-  
MgBr in  sd . T o lu o l (45 M in.); aus B z l. +  L igroin  nah ezu  farblose K rista lle; 70% . 
V il la  u . VIII b kon nten  durch frak tion ierte  K rista llisa tion  u . A uslesen  getrennt 
w erden. V IIIb , F . 226— 227° u . 243— 244°, aus V i l la  (F . 211— 212°) in  sd . E ss ig 
säure u . E in d am p fen  zun äch st a ls Öl, aus B zl. +  L igroin  K rista lle . In  Chlf. M axim a  
bei 2800, 2720 u . 2660 Ä. — A lle V erss., VIII zu dem  entsprechenden  I zu  reduzieren, 
waren ergebn islos. D ie  R ed. m it K J  in  sd. E isessig  in  G gw. von  N a-H ypop hosph it  
lie fer te  a ls N d . ein  ungenau schm , farbloses H yd ro jo d id  v o n  VIII, aus dem  m it 
10% ig. N aO H  VIII zurückgew onnen w erden kann. E s w ird  angenom m en, daß
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C„HS N(CH,)2

C ,H S

diesem  J o d id  d ie  K o n st. IX zugeschrieben  w erd en  kan n . S ie  erk lärt d ie  le ich te  
Isom erisa tion  der VIII u . deren S ta b ilitä t  gegen  R ed u k tio n sm itte l. D ie  R ed . m it  
Zn u. H Cl oder N aO H  u. d ie  Z n -S ta u h d est. fü h rten  nur zu  harzigen  Z ersetzu n g s

p rodu kten . —  S y n th .  u .  U nters, vo n  1 -D im e th y la m in o -  
9 ,1 0 -d ip h en yla n th ra cen  (X ): D a  d ie  K o n d en sa tio n  v o n  o- 
C arbom eth oxyb en zoy lch lorid  m it D im e th y la n ilin  a u s 
sch ließ lich  in  p -S te llu n g  v er lä u ft, d ien te  1-A m inoan thra- 
ch inon  (XI) a ls A u sgan gsprod ., das h e i der M eth ylierun g  
m it D im eth y lsu lfa t das g ew ü n sch te  1 -D im e th y la m in o -  
an th ra ch in o n  (X II) ergab. Seine P h en y lieru n g  m it P h e n y l
lith iu m  lie ferte  nur e in es der c is -tra n s- isom eren  Chinole, 
das m it sd. E ssigsäure isom erisiert w erd en  k o n n te . D ie  
L ssg . des aus d iesen  durch R ed . erh ä ltlich en  X sind  gegen  
S on nen lich t auß erord en tlich  em p fin d lich . K rista llisierte  
P h o to o x y d e  k o n n ten  jed och  n ich t erh a lten  w erden  u. 

nur H arze w aren d ie  O xydationsprodd ., die ca. 0 ,7%  bew eglichen  0 2 en th ie lten . —  
D ie  H ydroch loride des gelb  gefärb ten  X sind  farb los; d as freie X w ird  daher im  
w esen tlich en  in  der m esom eren Chinonform  X a  vorliegen . D a s H ydroch lorid  ist 
in sta b il u. zers. sich  bei dem  Vers. es zu  iso lieren . In  10% ig. a lkoh . H Cl is t  es gegen  

S on nen lich t stab il, nur in  m it H Cl g e sä tt . Chlf. tr it t  schnell 
m R otfärbu ng  ein . E in  J o d m e th y la t  v o n  X , k o n n te  n icht

erh alten  w erden . •—  1 -D im e th y la m in o a n th ra ch in o n  (XII), 
Ci6H i30 2lSr, P . 140— 141°, aus X I (vom  E . 255— 256°) m it D i
m eth y lsu lfa t u . w ss. N a O H , aus B z l. +  B zn . K rista lle ; 70% . 
In Ciüf. M axim a hei 3900, 3200, 2780  u . 2520 Ä. —  1-D i-  
m e th y la m in o  -9 ,1 0 -d ip h e n y l-9 ,1 0 -d io x y -9 ,1 0  -d ih  ydroanthracen  

(X III), C2?H250 2N , F . 192— 193°, aus XII m it P h en y llith iu m  
in  A e. hei Z im m ertem p ., aus B z l. +  L igroin  K rista lle  m it 
0 ,48  M ol K rista llb en zo l, das s ich  h ei 100° im  V akuum  e n t 
fern t; 65% . In  Chlf. M axim a h e i 2720 , 2620 u. 2550 A. —  

E in  Isom eres, X H Ia , F . 214— 216° u . 230— 240°, aus X III in  sd. E ssigsäure, 
te ilw e ise  als H arz, aus B zl. N ad eln . In  Chlf. M axim a h ei 2700, 2645 u. 2650 A .—  
l-D im e th y la m in o -9 ,1 0 -d ip h en y la n th ra cen  (X ), C28H 23N , F . 197 b is 198°, aus XIII 
oder X IH a  m it K J  u . N a -H y p o p h o sp h it in  sd. E ssigsäure (15 M in .), nach  dem  
V erdünnen m it W . a ls gelber N d ., aus E ss ig ester  g e lb e  K rista lle  m it gelb- 
grüner F lu orescen z; 40% . H yd ro ch lo rid , C ^H ^N Cl, aus X in  A e . durch E in leiten  
von  HCl, K rista lle , d ie sich  an der L u ft, schneller  h e im  E rw ärm en u n ter G elb
färbung in  X zurückverw andeln . —  S y n th e se  u .  U nters, vo n  2 -D im eth y la m in o -9 ,1 0 -  
d ip h en y la n th ra cen  (XIV) (vg l. auch P e r a r d , A n n . Chim . (9) 8. [1917 .] 61): A us
gehend von  2-[4 '-D im eth y lam in ob en zoy l]-b en zoesäu re  (XV) k o n n te  durch sauren 
R ingsch luß 2 -D im e th y la m in o a n th ra ch in o n  (XV I) n ich t erh alten  w erden . D agegen  
w urde XVI über d ie  en tsp rech en de B en zy lb en zoesäu re  du rch  R ingsch lu ß  zum  
A nthron u . O xyd ation  in  gu ter  A u sb eu te  erh alten . XVI lie fer te  m it P h en y llith iu m  in 
der üb lichen W eise 2 -D im e ih y la m in o -9 ,1 0 -d ip h en y l-9 ,lQ -d io xy -9 ,1 0 -d ih y d ro a n th ra -  
cen  (XVII). D ie  V ersuchsergehnisse v o n  P e r a r d  (I.e .) k o n n ten  n ic h t b estä tig t 
w erden . D ie  Salze des stark  bas. XV II sind  im  G egensatz  zu  denen  v o n  X III rot 
gefärb t; ihre K onst. (X IIIa ) en tsp rich t der der F u ch son im on iu m farh sto ffe . Isom ere  
XVII w urden n ich t b eo b a ch te t. XIV, das w ie  X im  w esen tlich en  in  der m esom eren  
Chinonform  X lV a  v orlieg t u . e in  farb loses H ydroch lorid  lie fer t, is t  in  L sg . außer

ordentlich  lich tem p fin d lich  u. 
c , h s ^ v erh a rzt schn ell, ohn e daß ein

P h o to o x y d  iso liert w erd en  kann. 
Sein  V erh. en tsp rich t dem  von  
X . —  D ie  gelb e  L sg . v o n  XIV
in  E ssigsäure h a t n a ch  5 Min. 
S on n enb estrah lu ng e in e  rote  
F arb e angenom m en, d ie  im  D u n 
k eln  n a ch  2 S td . w ied er  v er 
schw un den  is t .  Zur E rklärung  

dieser E rscheinung w ird angenom m en, daß prim , ein  H y d rop eroxyd  oder n. P h o to 
o x y d  en tsteh t, das unter der E inw . v o n  E ssigsäure zu  Salzen  v o m  T y p  der F uch-
son im onium farbstoffe  stab ilisiert w ird , z .B .  X lV a  u . XIVb. V gl. auch  D u f r a i s s e  
u . G é r a r d , B u ll. Soc. ch im . F ran ce, M 6m. 4. [1937.] 2061). —  2 -[4 '-D im e th y la m in o -  
benzoyl]-benzoesäure  (XV ), F . 208 b is 209°, (aus E ssigester) aus P h th a lsä u rea n -

C ,H S OH
\ / +

N(CH3), N1CH,),

Ct H s

XXII a X IV



1947 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 . E. 1071

R ydrid; 75%. 2 -[D im e th y la m in o b e n zy l]-b e n zo e sä u re , F . 176— 177° (aus A .), durch 
Red. von XV mit Zn/Cu (vgl. S t r a u s s ,  Liebigs Ann. Chem. 342. [1905.] 238) in sd. 
wss. NaOH (30 Std.); 75%. 2 -D im e th y la m in o a n th ra c h in o n  (XVI), C16H130 2N , F . 188 
bis 189° (aus B zl.), durch Cyclisieren der vorst. Säure u. Oxydation des erhaltenen 

r c»h« o o h  -i r c 8h» o o c o c h „

N(CH3)3

c sh 5

OCOCH,
^  Y  \ ^ y N(CHä)*

C .H ,

OCOCHj

XIV a X IV  b

A nthrons m itF eC l3 nach H a l l e r  u .  G u y o t  [1901.]; 50%. InChlf. Maxima bei 4860, 
3600, 3400, 3160, 2890, 2660 u. 2500 Ä. —• 2 -D im e th y la m in o -9 ,1 0 -d ip h e n y l-9 ,10 - 
d io x y -9 ,1 0 -d ih y d r o a n th r a c e n  (XVII), C28H250 2N , F . 152— 154°, aus XVI mit P henyl
lithium  in Ae. bei — 80° (30 Min.) u. Zersetzen m it Eiswasser, aus der äther. Lsg. 
als schwerer lösl. A nteil, neben einem leicht lösl. Harz; 75— 80%. In Chlf. Maxima 
bei 3210, 2950 u. 2460 A. D ie sehr empfindliche Substanz konnte durch K ristallisa
tion  aus A. gereinigt werden. Durch fraktionierte Kristallisation u. Auslesen konnte 
eine V erb . vom  F . 182— 184° erhalten werden. —  2 -D im e th y la m in o -9 ,1 0  -d ip h e n y l-  
a n th ra cen  (XIV), C28H23N, F . 153— 154°, aus XVII, K J u. Na-H ypophosphit in sd. 
Essigsäure (20 Min.) u. Fällen mit W ., aus A. +  Bzl. hellgelbe Nadeln; 80%. In A. 
M axima bei 4300, 3670, 3490, 3320, 3160, 3020 u. 2760 Ä. H y d ro c h lo r id , C^H^NCl,
F . ca. 160° ( ±  5°), erweicht bei 140°, in Ae. mit HCl; die Lsgg. fluoreszieren blau. 
J o d m e th y la t ,  C29H26N J, F . ca. 220° ( ± 5 )  in sd. Jodm ethyl (2% Std.), aus A. 
B lättchen; 90%. (Ann. Chimie [12] 2. 739— 89. N ov./D ez. 1947. Coll. de France, 
Lab. f. Organ. Chemie) G o l d .  2800

G. T. Tatewossjan und A. G. Wardanjan, D ie  S y n th e se  p o ly c y c lis c h e r  h y d r o 
a ro m a tisch er  K e to n e  .1. M itt. 3 - K e to - l  ,2 ,3 ,9 ,1 0 ,1 1 -h e x a h y d ro p h en a n th ren . 3 -K e to -  
1 ,2 ,3 ,9 ,1 0 ,1 1 -h e x a h y d ro p h e n a n th re n  (I) wurde auf folgendem W ege synthetisiert: 
/i-Phenyläthylm alonsäurediäthylester -* ß -P h e n y lä th y l-3 -c h lo rc ro ty lm a lo n e s te r  -v  
ß -P h e n y lä th y l-3 -c h lo rc ro ty lm a lo n sä u re  -> o .- \3 -C h lo rcro ty l\-y -p h e n y lb u tte rsä u re  -> I.

V e r s u c h e :  ß -P h e n y lä th y l-3 -c h lo rc ro ty lm a lo n sä u re d iä th y le s te r , C19H250 4C1,
Kp.jo.5_n 205— 207°, aus 44,2 g  /S-Phenyläthylmalonester, 26 g 2,4-Dichlorbuten-(2)
u. 4,6 g N a in 85 cm 3 A. durch 3 y2s t d .  Kochen, Zugabe von verd. HCl u. Extraktion  
m it D ichloräthan; D.J® 1,1137; n[,s 1,5030; 79,2% (Ausbeute). —  ß -P h e n y lä th y l-3- 
c h lo rcro ty lm a lo n sä u re , C15H170 4C1, F . 164— 165°, aus vorst. Ester durch Kochen mit 
wss.-alkoh. NaO H ; aus verd. A. Kristalle; 86,1%. -— a -[3 -C h lo rc ro ty l] -y -p h e n y l-  
b u ttersäu re , C14H170 2,C1, K p .8 203— 204°, aus vorst. Verb. durch Erhitzen; D ]8,5 
1,1286; n],3'5 1,5295. —  3 -k e to - l ,2 ,3 ,9 ,1 0 ,1 1 -h e x a h y d ro p h en a n th ren  (I), F . 80°. Man 
g ibt unter Kühlung 32 cm3 H2S 0 4 (D . 1,80) zu 6,3 g  der vorst. Verb., läßt 1 Std. 
bei Zimmertemp. stehen, erwärmt 2% Std. auf 60— 70° u. fällt m it W .; aus verd. A. 
N adeln; 74,9%. —  3 -O x y p h e n a n th re n , F . 120— 121°, bei langsamem Erhitzen von  
1,5 g  I mit 0,5 g S auf 250°; aus verd. A. Kristalle; 47,6% . P ik r a t ,  F . 159°. (IKypHan 
Oßmeü X h m h h  [J. allg. Chem.] 17 (79). 1528— 31. Aug. 1947. Chem. Inst, der Akad. 
der W iss. der Armen SSR .) G. F r o e l i c h .  2850

S. A. Weinberg, Ü b er d ie  R e a k tio n  vo n  P h th a lsä u re a n h y d r id  m i t  A c en a p h th en  
in  G egen w art vo n  A lu m in iu m c h lo r id . Für das bei der Rk. von Acenaphthen u. 
Phthalsäureanhydrid in Ggw. von A1C13 er
haltene Prod. wurde im Gegensatz zum A. P .
1997 305; C. 1935. II. 1258 in dem die Struk
tur I vorgeschlagen wird, die Struktur eines
4 ,5 -P h th a lo y la c e n a p h th e n s  (II) erm ittelt. D ie 
Rk. verläuft verm utlich über 4-Salicoyl- 
acenaptphen (2-[Acenaphthoyl-(4)]-benzoe- 
säure; III), das unter A bspaltung von W . in- 
tramol. kondensiert wird. III liefert beim  
Erhitzen m it A1C13 ebenfalls II. Der Struk
turbeweis für II wurde durch Cr03-Oxydation 
zur 4,5-Phthaloylnaphthalindicarbonsäure- 
(1.8) u. Decarboxylierung dieser zum 4 ,5 -P h th a lo y ln a p h th a lin  geliefert, das sich 
m it einem nach R i e c h e  und F r ü h w a l d  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 64. [1931.] 1603) 
synthetisierten Präp. als ident, erwies.
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V e r s u c h e :  4 ,5 -P h th a lo y la c e n a p h th e n  (II), C20H 12O2, F . 196°, a) aus je 2 g  Ace- 
naphthen u. Phthalsäureanhydrid u. 16 g A1C13 durch %std. Erhitzen auf 180°, 
Kochen des Reaktionsprod. m it 10%ig. HCl, Filtrieren, Kochen des Rückstands 
m it 5%ig. NaOH, Extrahieren des Rückstands m it 80%ig. CH3COOH u. Fällen  
m it W .; 2,2 g (Ausbeute); b) aus 2 g III durch Erhitzen m it 16 g A1C13 w ie vorst.; 
1,4g; gelbe Kristalle, lösl. in X ylol, Toluol, Bzl. u. E isessig, schlecht lösl. in A ceton
u. A ., unlösl. in Ae. u. B zn.; in konz. H2S 0 4 m it gelber Farbe u. grünlicher Fluo- 
rescenz löslich. B ei Einw. von Phenylhydrazin M o n o p h e n y lh y d r a zo n ,  C26H i8ON2,
F . 225°. —  4 ,5 -P h th a lo y ln a p h th a lin d ic a r b o n sä u re - (1 ,8 ) -a n h y d r id ,  F . > 3 6 0 ”, aus 
vorst. Verb. m it N a2Cr20 7 m it Essigsäure; gelbes Kristallpulver. —  4 ,5 -P h th a lo y l-  
n a p h th a lin , C18H 10O2, F . 175— 176°, aus vorst. Anhydrid durch Lösen in  4n NaOEl, 
Fällen der freien Säure u. 5— 6std. Erhitzen m it frisch gefälltem  HgO auf 210 bis 
240° im  Rohr; aus verd. A . gelbe Nadeln. (/Kypnaji Oômeii Xhmhh [J. allg. Chem.j 
17 (79). 1662— 70. Sept. 1947. Leningrad, Chem.-technolog. In st., Farbstoff.
Labor.) v . F ü n e r .  2950

J. C. E. Simpson, H etero cyc lisch e  V e rb in d u n g e n . R e d u z ie r te  h e tero cyc lisch e  R in g e . 
Zusammenfassende Besprechung der Darst.-M ethoden für P ip e r id in e  u. P ip e r id o n e  
durch reduktive Cyclisierung von y-Cyanestern, doppelte A lkylierung nach 
E i s l e b  (akt. CH2 m it Di-ß-Chloräthylalkylaininen) u. Cyclisierung von D i-ß -  
carbäthoxyalkylam inen nach D ie k m a n n  ; Zusam m enstellung neuerer Arbeiten 
über bicycl. Heterocyclen (C y c lo a lk a n p y r ro lid in e , - p ip e r id in e ,  -th iazo le  u. B i-  
c y c lo a za a lk a n e ), stereochem. von ß -B io t in  u. D erivv., Indol-, Chinolin- u. Cinnolin- 
synthesen. D as Gebiet der P le r in e  u. Arbeiten über Vitam in B c werden be
sprochen. -— 179 Literaturangaben. (Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 232— 61. 1946, 
herausgegeb. 1947). G o e b e l .  3000

Noël Lozac’h und Olivier Gaudin, A d d it io n s p r o d u k te  v o n  T r ith io a n e th o l. D ie  
früher (C. 1948. I. 1295) beschriebenen trisulfurierten D erivv. von A n e th o l  u. 
E u g e n o l addieren Halogene u. Schwerm etallhalogenide. D ie Geschwindigkeit der 
Rk. der Halogene m it Trithioanethol m it (I) schließt die Anlagerung an die C =C - 
Bindung aus; sie findet höchstwahrscheinlich an den sulfurierten Funktionen sta tt, 

w obei noch nicht endgültig entschieden werden kann, 
/ s~ s\  ob es die cycl. gebundenen S-A tom e sind oder die Tliion-

C=S gruppe. Für letzteres spricht aber die T atsache, daß die
OH ' Einw . von J2 auf T rithioeugenol sich von der auf I

unterscheidet, u. zwar wird aus ersterem  ein Prod. mit 
I R=CH, • o . CjH, ec]ir v jej geringerem J .-G eh . gebildet, wofür Vff. auf 

Grund einer Thion-Thiol-Tautom erie die Mischung des 
n. Additionsprod. aus der Thionform m it einem  nicht jodierten Prod. der nächst. 
K onst., das aus der Thiolform stammen m üßte, als Erklärung annehmen.

CHjO, /OCH*
>C=CH. / S — S\ y S —S \ /C H =  C\

0=C< >C=C< >C—S— S—C< >c=c< >C=0
XCH=CH/  \ CHX CH CH=CH

V e r s u c h e :  T rith io a n e th o l  (I) wird in  einem  geeigneten Lösungsm . w ie Bzl. 
gelöst u. m it dem Reagens in dem selben Lösungsm . versetzt, es b ildet sich sofort 
ein mikrokrist. N d., der nach W aschen u. Trocknen genügend rein ist. I +  Cl2, 
C10H8OS3 -Cl2, orangegelbe K ristalle, F . 98°. —  I +  Br2, C10H8OS3 • Br2, orangegelbe 
K ristalle, F . 156°. —  I +  J2, C10H8OS3 -J 2,braunrote Kristalle, F . 164°. —  I +  Hg 
Cl2, C10H8OS3 -HgCl2, gelbe K ristalle, F . 220°. —  I +  SbCl3, C10H8OS3■ SbCl3, 
orangegelbe Kristalle, F . 132°. —  I -f- SbCl5 gaben keine gleichbleibenden Ergeb
nisse. —  I -f  S n C lv  2C10H8OS3- SnCl4, ockerfarbene K ristalle, F . 185°. (C. R. hebd. 
Séances Acad. Sei. 225. 1162— 63. 10. 12. 1947.) S p a e th .  3112

A. I. Kiprianow und I. K. Uschenko, D ie  O x y d a t io n  d e r  q u a r tä re n  S a lz e  von  
D ib e n zo th ia z o ly l-  u n d  D ib e n z o x a z o ly lp r o p a n  zu  C a r b o c y a n in e n . Es wird eine Meth. 
zur D arst. von C a r b o c y a n in e n  (I) durch O xydation der diquartären Salze von 
a .cu - B is  - \b e n zo th ia zo ly l- (  2 )] - ( 11 ) u. < x .io -B is-[b e n zo x a zo ly l-(2 )]-p ro p a n  (III) mit 
K alium eisen(III)-cyanid in alkal. Medium beschrieben. B ei der O xydation des 
diquartären Salzes von a .œ -B is - [ l -m e th y lb e n z im id a z o ly l- (2 ) \- p r o p a n  (IV) konnte 
das erwartete Im idocarbocyanin nicht isoliert werden. II, III u. IV wurden durch 
Kondensation von Glutarsäure m it o-Am inothiophenol, o-Am inophenol bzw. o- 
Phenylendiam in (u. M ethylierung) erhalten.

V e r s u c h e :  a .a > -B is -[b e n zo th ia zo ly l- (2 ) ] -p ro p a n  (II), C17HUN 2S2, F . 78° (A.), 
aus Glutarsäure u. o-Am inothiophenol durch 12 std. Erhitzen auf 165— 170° im  
Rohr u. Behandeln m it 10%ig. N aO H ; 58% (A usbeute). D ijo d m e th y la t ,  C^H^N.,
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S2J2, F . 177— 178° (75%ig. A .), m it (CH3)2S 0 4; 45%. T h io c a rb o c y a n in  (I; X  =  S ) ,  
F . 249— 252° (A .), aus 1 g II-Dijodm ethylat in 12 ml A. u. 0,26 g NaOH in 10  ml W . 
durch Zufügen von 1,1 g Kalium eisen(III)-cyanid in 15 ml W . hei 0°; 557 mp
(A .); 69,5% . —  Analog vorst. wurden dargestellt: a ..a> -B is-[ben zoxazo ly l-(2 )j- 
p r o p a n  (III), C17II140 2N 2, F . 88— 89° (A.), aus Glutarsäure u. o-Aminophenol durch 
16std. Kochen unter Rückfluß, gelbliche Nadeln; 63%. D ijo d m e th y la t ,  C19H20O2 
N2j 2, F . 158— 159°; 50%. —  O x y c a rb o c y a n in
(I; X  =  O ), F . 262° (Zers.); 484 mp (A.); ,X, ,X. .

J , .o j-B is - [b e n z im id a z o l i j l - ( 2 )]-p ro p a n , f l  Xc_ rH=rH_ rH =Y  Y X| 
C17H16N 4, F . 243 (A.), aus Glutarsäure u. o- I || „ . II J
Phenylendiam in, 6 Std. auf 180— 190° im Rohr; Y n Y \Y
30%. ■— a.a> -B is - [ l-m e th y lb e n z im id a zo ly l- ( 2 )]- I I
p r o p a n  (IV), D ijo d m e th y la t ,  C21H26N4J, F . 228° CHs *
(Zers.), aus vorst. Verb, m it (CH3)2S 0 4 u. B e
handeln mit K J ; 45%. (IKypnan Oömeii Xhm hh [J. allg. Chem.] 17 (79). 1538— 42. 
Aug. 1947. Inst, für organ. Chem. der Akad. der W iss. der U dSSR .)

G. F r o e l i c h .  3142
W. M. Subarowski, S y n th e se  v o n  2 -A lk y ld e r iv a te n  d e s  a -N a p h th o th ia zo ls .  Aus

0-N aphthylenthiazthionium clilorid (I) bzw. aus //-Naphthylenthiazthionium - 
hydroxyd wird durch Spaltung m it KOH das K-Salz von 2-A m inothionaphthol-(l) 
u. daraus m it Essig-, Propion- oder B u t
tersäureanhydrid 2 -M e .th y l- (II), 2 - Ä ty h l-  
bzw. 2 -P r o p y l-a -n a p h th o th ia z o l  darge
stellt. An Stelle der Anhydride können  
die Säurechloride verwendet werden, je- Y  Y  Xs+ C i- T  T c—CH
doch ergibt sieh m eist eine geringere Aus- i I „ I I „  *
beute. D ie dargestellten N aphthothiazole Y / \ jjY  N / \ n/
lassen sich am besten über die Pikrate  
reinigen. Ihre quartären Salze reagieren 1 11
leicht m it p-D im ethylam inobenzaldehyd
(III) unter Bldg. der quartären Salze der entsprechenden Styrylderivate.

V e r s u c h e :  ß -N a p h th y le n th ia z th io n iu m c h lo r id  (I ) ,  aus /J-Naphthylaminhydro- 
chlorid in Eisessig u. Schwefelchlorid nach H e r z  (D .R .P . 360690). Daraus das 
H y d r o x y d ,  F . 147,5° (korr., Zers., A .), durch allmähliches Einträgen des Chlorids 
in W. von 40° u. Erhitzen auf 60°, bis Fl. schwach gelb ist; grünlichgraues K ristall
pulver. —  2 -M e th y l-a -n a p h th o th ia z o l  (II), F . 45-—47°, durch Versetzen einer 
Suspension vorst. H ydroxyds (1 Mol) in A. m it alkoh. KOH (3,1 Mol), Filtrieren, 
Eindampfen, l% std . Kochen des noch warmen, zähfl. Rückstands [K-Salz von  
2-Am inothionaphthol-(l)] m it Acetanhydrid, Gießen auf W . u. Reinigen des Roh- 
prod. durch Um fällen aus HCl +  NaOH, aus 60%ig. A. farbloses, kristallwasser- 
haltiges Prod., das beim  Erwärmen entwässert wird; 50% roh (Ausbeute). H y d r o 
ch lorid , F. 206° (Zers.). J o d ä th y la t ,  F . 232° (W .), aus II m it C2H5J durch 8std. E r
hitzen auf 100° im Rohr. Ä th y l-p - to lu o lsu lfo n a t, F . 170°. P ik r a t ,  F . 172,5°. —  
2 -[p -D im e th y la m in o s ty ry l] -< x -n a p h th o th ia zo ljo d ä th y la t, F . 243° (Zers.), aus II-Jod- 
äthylat u. III durch Erhitzen in A cetanhydrid; Absorptionsmaximum bei 537 m y .
— 2 -Ä th y l-a -n a p h th o th ia zo l, C13HUN S, F . 25°, K p .3 164°, analog Vorst. aus ß -  
N aphthylenthiazthionium hydroxyd m it KOH, Rk. des K -Salzes von 2-Amino- 
thionaphthol-(l) m it Propionsäureanhydrid u. Reinigung über das P ikrat; 34%  
roh. [Das als dunkles Öl vorliegende Rohprod. enthält Kristalle, wahrscheinlich  
2 ,2 '- B is - [p r o p io n y la m in o ] -d in a p h th y ld is u lf id - { l .1 ')]. P ik r a t ,  F . 183° (A). H y d r o 
ch lorid , F . 183°. J o d m e th y la t ,  F . 216° (Zers.). Ä th y l-p - to lu o lsu lfo n a t, F . 167° (Chlf.).
—  2 - \ l ' - ( p -D im e th y la m in o p h e n y l) -p r o p e n - ( l '  ) -y l-(2 ' )]-a -n a p h th o th ia zo ljo d ä th y la t,
F. 195° (Zers.), aus vorst. Ä thyl-p-toluolsulfonat u. III u. Überführung des erhal
tenen Styrylderiv. in das Jodid, aus A. roteN adeln  m itm etall. Glanz;Absorptions
maximum bei 470  mp; 7 0 % . —  2 -P r o p y l-a -n a p h th o th ia z o l, C14H 13N S, F . 23°, K p .4 
179°, analog Vorst. m it Buttersäureanhydrid. P ik r a t ,  F . 182° (A.). H y d ro c h lo r id ,  
F. 150° (Zers.). J o d ä th y la t ,  F . 205° (W .). Ä th y l-p - to lu o lsu lfo n a t,  F. 165° (Chlf.). —-
2 - [ l '- (p -D im e th y la m in o p h e n y l) -b u te n -( l') -y l- (2 ') ] -a -n a p h th o th ia z o ljo d ä th y la t , F. 155° 
(Zers.), Absorptionsmaximum bei 485— 495 mp. (IKypHau Oomen Xhm hh [J. allg. 
Chem.] 17 (79). 613— 19. 1947. Inst, für organ. Chemie der Akad. der Wiss. der 
U krSSR .) • v .  K u t e p o w . 3142

Charles E. Kwartler und Philip Lucas, D ie  D a rs te llu n g  su b s titu ie r te r  4 -A m in o -  
m e th y lp ip e r id in e  u n d  ih re r  g era d k e ttig e n  A n a lo g e n . Das Mol. des unter den H andels
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nam en D o la n tin , D o la n ta l, P e th id in ,  D em ero l, I s o n ip e c a in  u. M e p e r id in  als Anal- 
geticum  u. Spasm olyticum  bekannten. l -M e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in -4 -c a r b o n s ä u r e -  
ä th y le s te r -H y d ro c h lo r id s  (I) wird in verschiedener W eise abgewandelt, um  Zusam 
menhänge zwischen den pharmakolog. Eigg. u. der K onst. zu erm itteln. —  1 -B e n z y l-  
4 -c y a n -4 -p h e n y lp ip e r id in  (II) liefert m it H 2-RANEY-Ni das l -B e n z y l-4 -a m in o m e th y l-  
4 -p h e n y lp ip e r id in  (III), m it H2-Pd dagegen das 4 - C y a n -4 -p h e n y lp ip e r id in  (IW ), II 
geht m it H2-Pd in 4 -P h e n y l- 4 -a m in o m e th y lp ip e r id in  (V) über, das auch aus IV 
m it H2-R an ey-N i entsteht. Analog wird l - M e th y l - 4 - c y a n - 4 - p h e n y lp ip e r id in  (VI) 
durch H 2-RANEY-Ni in Ggw. von N H 3 in l-M e th y l-4 -a m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id % n  
(VII) u. l -B e n z y l-4 -p h e n y lp ip e r id in -4 -c a r b o n s ä u r e  (VIII) durch H2-Pd in 4 -P h e n y l-  
p ip e r id in - 4 -carbon säu re  (IX) verwandelt.

D ie 4-A m inom ethyl-Verbb. wurden 
o  w  0 0 0 0  t? o h r ”  m it N itroharnstoff nach D a v i s  u.
OflH5 L/UUC2II5 / t  * I OB la n c h a r d  (J . Amer. ehem. Soc. 

51. [1929.] 1790) in die entspre
chenden H arnstoff-D erivv., wie 
z. B . l -B e n z y l-4 -u r a m in o m e th y l-4 -  
p h e n y lp ip e r id in  (X) oder 1 -C ar-  

l  jo b a m in y l-4 -u r a m in o m e th y l-4 -p h e n il .
p ip e r id in  (XI) um gew andelt. Durch 

II R' =  CH2C6H5, R" =  CN Einw. vonM ethyhso-thioharnstoff-
III R' =  CH2C«,H5, R" =  CH2N H 2 sulfat auf III, VII u. IX entstanden
IV R' =  H, R" =  CN l -B e n z y l-4 -g u a n id in o -m e th y l-4 -p h e -

V R' =  H, R" =  CH2N H 2 n y lp ip e r id in  (XII), l-M e th y l-4 -g u a -
VI R' =  CH3, R'' =  CN n id in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in

VIII R' =  CH2C6H6, R" =  COOH (XIII) bzw . l -G u a n y l-4 -p h e n y lp ip e -
IX R' =  H, R'' =  COOH r id in -4 -c a rb o n sä u re ä th y le s te r  (XIV).
X R' =  CH2— C6H5, R" =  CH2NHCONH2 W eiterhin wurden durch Einw. von

XI R' =  CONH2, R" =  CH2NHCONH2 Chlorkohlensäurealkylestern (Alkyl
= M ethyl-b is-H exyl-) die entspre

chenden U reth a n e  d e r  1 -M e th y l-  bzw. l - B e n z y l-4 -p h e n y l-4 -a m in o m e th y lp ip e r i-  
d in e  bereitet. —  D a die Ringsprengung bei I-Analogen (vgl. XV) zu analget. 
wirksamen Verbb. (XVa) geführt hatte, wurden entsprechende geradkettige Sub
stanzen in den Kreis der Unters, gezogen. Zur D arst. gingen die Vff. aus von ß- 
C h lo r ä th y ld iä th y la m in  bzw. ß -C h lo r ä th y ld im e th y la m in , das m it Benzylcyanid zu 
y -D iä th y l-  bzw. y -D im e th y la m in o - ix -p h e n y lb u ty r o n it i l  (XVI) bzw. (XVII) umgesetzt 
wurde. D ie N itrilverseifung u. Veresterung ließ anschließend y -D iä th y l -  bzw. y- 
D im e th y la m in o -ix -p h e n y lb u tte r sä u r e ä th y le s te r  (XVIII bzw. XIX) entstehen. Die 
Hydrochloride von XVIII u. XIX haben merklich geringere analget. W rkg. als I- 
Hydrochlorid.

C„H S CO O R

C,HSX /R
> C H X H,(X

H * ( \  .C H ,\ N/
I
C H ,

X V II R  =  CN  
X IX  R  =  COOC2H ,

D ie Red. von XVI m it H 2-RANEY-Ni führte zu 4 -D iä th y la m in o -2 -p h e n y lb u ty la m in  
(XX), dessen Ureido- u. Guanidinoderivv. w ie bei den cycl. Verbb. dargestellt 
wurden. B ei den Guanidinoderivv. wurde die Unteres, auf die p-Chlorphenyl- u. 
3,4-Dichlorphenyl-Verbb. ausgedehnt. -— Bei der Prüfung der Präpp. auf anti- 
spasm od. W rkg. zeigte die Mehrzahl leicht spasm olyt. u. negative analget. Effekte. 
D ie W rkg. gegen A cetylcholinspasm en des isolierten Rattendünndarm s war un 
erheblich in allen Fällen. Gegen die durch BaCl2 hervorgerufenen Spasm en war
l -G u a n y l-4 -p h e n y lp ip e r id in -4 -c a r b o n s ä u re ä th y le s te r -S u lfa t  (XIV-Sulfat) 2,5m al so 
wirksam w ie P a p a v e r in  (XXI), während die anderen Verbb. weniger w irksam  als 
XXI waren. D as von XVII bzw. XX abgeleitete l - G u a n id in o -2 -p h e n y l-4 -d iä th y l-  
a m in o b u ta n -S u lfa t , ferner das l -C h m n y l-4 -g u a n id in o m e tl iy l-4 -p h e n y lp ip e r id in -S u lfa t

A h .
C<H? /C O O R  

„ / CH
h «Y c ]u

H ,C  CH,
N \ n /1j
CHa
|

1
CHj

C9H5
j
C .H ,

XV X V a
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u. das l-B e n zy l-4 -c a r b ä th o x y a m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in -H y d ro c h lo r id  zeigten 
Wirksamkeiten der gleichen Größenordnung wie XXI am isolierten jungfräulichen 
Meerschweinchenuterus.

Y e r s u c h e :  (A usbeutenin Klam m ern.)Darst. von II, VI, VIII-Ä th y le s te r , IVu. IX- 
A th y le s te r  nSLoh A .  P . 2 167 351; C. 1939. II. 4653).—  y -D im e th y la m in o -a .-p h e n y lb u tte r - 
sä u r e ä th y le s te r  (XVIII), K p .2 108°; H y d ro c h lo r id , C14H210 2N -H C l, F . 115— 117°.—  
y -D iä th y la m in o -ix -p h e n y lb u tte r sä u re ä th y le s te r , K p .3 132-—-133°; H y d ro c h lo r id , C16H25 
0 2N-HC1, F . 89— 90°. —  l -M e th y l-4 -a m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in -D ih y d r o -  
c h lo r id  (VII-D ih y d ro c h lo r id ) , C13H20N2-2HC1, aus VI m ittels H 2 - R A N E Y - N i  bei 
500 lbs., 20°, 20 Std. in 15%ig. methanol. NH3 über das Diam in, K p .12i6 170— 172°, 
(66,7% ), m it HCl in Ae., F . 287— 288°. —  4 -A m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in  (V), 
C12H18N 2, aus IV m ittels H,-RANEY-Ni bei 500 lbs., 20°, 14 Std. in 10%ig. methanol. 
N H 3, K p. 4 154°. —  H y d r o c h lo r id , C12H1SN2 -2HC1, F. 252— 254°. —  V ferner aus 
III in essigsaurem A. m ittels Pd-H 2 hei 40 lbs. u. 55° (83,2% ).—■ l -B e n z y l-4 -u r a m in o -  
m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in  (X), C20H25ON3, aus III u. N itroharnstoff in W . hei 90°, 
K ristalle aus Aceton-W ., F . 172— 174° (55%). —  l -C a r b a m in y l-4 -u r a m in o m e th y l-4 -  
p h e n y lp ip e r id in ,  C14H20O2N4 (XI), aus V m it Nitroharnstoff in W . hei 70°, 0,5 Std., 
K ristalle aus Pyridin, F . 205— 206° (Zers.) (80%). ■— 4 -U ra m in o m e th y l-4 -p h e n y l-  
p ip e r id in ,  C13H19ON3, aus X m it P d-H 2 hei 45 lhs. u. 50— 60° in einer Mischung aus 
W . (10), „2-B A lkohol“ (50) u. Eisessig (8), nach Abdestillieren, Aufnehmen in W. 
u. A lkalischstellen Kristalle, aus W . F . 186— 187°. —  l -C a r b a m in y l-4 -u r a m in o -  
m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in  (XI), aus vorst. mit Nitroharnstoff in W . hei 70°, Kristalle 
aus Pyridin, F . u. Misch-F. 205— 206°. —  l-B e n zy l-4 -g u a n id in o m e th y l-4 -p h e n y l-  
p ip e r id in - S u lf a t  (XII), C20H26N4 • % I12S 0 4, aus X m it M ethylisothioharnstoffsulfat 
in  W. hei 20° 15 Std., dann hei 100° 1 Std., Kristalle aus W ., F . 122— 125°, glasiger 
Stoff nach Trocknen bei 100°, F . 150° (30— 32%). —  l-G u a n y l-4 -g u a n id in o m e th y l-  
4 -p h e n y lp ip e r id in -S u lfa t,  C14H22N6-H2S 0 4, aus V m it M ethylisothioharnstoffsulfat 
analog, vorst., Kristalle aus W ., F . 363— 365° (Zers.) (47%). —  l -M e th y l-4 -c a r b -  
ä th o x y a m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in , C16H240 2N 2, aus VII m it Chlorkohlensäure
äthylester in D ioxan-K 2C 03, 100°, 90 Min., Kristalle aus PA e., F . 86— 88° (45,3% ). 
-— 1 -B e n zy l-4 -c a r b ä th o x y a m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in -H y d ro c h lo r id , C22H280 2N 2 
•HCl, aus l-Benzyl-4-am inom ethyl-4-phenylpiperidin in Pyridin mit Chlorkohlen
säureäthylester in A e., 16 Std. hei 20°, dann 1 Std. hei 60°, nach Fällung m it Ae. 
Kristalle aus A .-A e., F . 232— 233° (Zers.) (71%). —  Analog wurden folgende Carb- 
alkoxyderivv. bereitet: C a rb o m e th o x y -, C21H260 2N2 -HC1, F. 210,6— 211,2° (Z ers.).—- 
C a r b o -n -p ro p o x y - ,  C23H30O2N 2 • HCl, F . 219— 227° (Zers.). —  C a rb o -n -b u to x y -, 
C24H320 2N2 • HCl, F . 208— 208,8°. —  C a rb o iso b u to x y - , C24H320 ,N 2 • HCl, F . 226,6 bis 
227,4°. —  C a rb o iso h e x o x y - , C26H360 2N2 ■ HCl, F . 193— 194°. —• Von folgenden Verbb. 
werden Zus. u./oder F F . tabellar. angegeben: 4 -C y a n -4 -p h e n y lp ip e r id in  (IV), 
C^H^Na, F . 145— 146°; P ik r a t ,  C12H14N2 • C6H3N30 7, F . 205— 206°. — 4 -C a rb ä th o x y -  
4 -p h e n y lp ip e r id in -H y d r o c h lo r id , C14H190 2N -HCl, F . 154— 155°. —  l - M e th y l - 4 -  
u ra m in o m e th y l-4 -p h e n y lp ip e r id in ,  C14H21ON3, F . 200— 201°. —  l - C a r b a m in y l-4 -  
c a r b ä th o x y -4 -p h e n y lp ip e r id in ,  C15H20O3N 2, F. 119— 120°. —■ l -D iä th y la m in o -3 -  
p h e n y l-4 -u ra m in o b u ta n , C15H 25ON3, F . 83— 84°. l -G u a n y l-4 - c a r b ä th o x y -4 -p h e n y l-  
p ip e r id in - S u lf a t ,  C16H210 2N3 ■ % H2S 0 4, F . 276— 277° (Zers.). — 2 -P h e n y l-4 -d iä -  
th y la m in o b u ty lg u a n id in -H y d r o jo d id ,  C16H26N4 • H J • H20 ,  F . 91— 93°. —  2 -[p -  
C h lo r p h e n y l]-4 -d iä th y la m in o b u ty lg u a n id in -H y d ro jo d id , C16H26N4C1-HJ, F . 93— 95°. 
— 2 -[3 '.4' -D ic h lo rp h e n y l] -4 -d iä th y la m in o b u ty lg u a n id in -H y d ro jo d id , C15H24N4C12 - H J  
•H20 ,  F . 122— 123°. (J . Amer. ehem. Soc. 69. 2582— 86. N ov. 1947. Rensselaer, 
N. Y ., Sterling-W inthrop Res. Inst.) O f f e . 3231

R. Lukes, Ü b er V e rb in d u n g e n  v o n  P y r id in h o m o lo g e n  m i t  a ro m a tisch en  H a lo g en -  
n itro d e r iv a te n  u n d  ü b er d ie  I s o lie ru n g  d er re in e n  ß -su b s titu ie r te n  P y r id in h o m o lo g e n  
a u s  d em  G em isch . B ei N acharbeit einiger von Z i n c k e  [1904.] gem achter Versa, stellt 
Vf. fest, daß nur in /3-Stellung substituierte Pyridinhom ologe, z. B. ß -P ic o l in  (I) 
u. ß .ß ' - L u tid in  (II) m it aromat. Halogennitroderivv. unter Bldg. wasserlösl., aus A. 
umkristallisierbarer quartärer Salze reagieren, wobei Dinitroverbb. höhere A us
beuten u. beständigere Prodd. liefern als Mononitroverbindungen. Am besten eignet 
sich l -C h lo r -2 ,4 -d in itro b e n z o l (III). Auffallend träge reagiert l -M e th y l-3 -b r o m -4 ,6 -  
d in itro b e n z o l (IV), was vom  Vf. als B i R T L E S S - H A M P S O N - E f f e k t  (vgl. S p i t z e r  u . 
W h e l a n d , C. 1941. I. 1147) gedeutet wird. Aus den quartären Salzen lassen sich 
m it Schwermetallsalzen schwerlösl. Kom plexverbb. gewinnen. Letztere sowie die 
Quartärsalze selbst geben bei Zers, nach Z i n c k e  oder durch Kochen in einer Lsg. 
von K -Form iat in Ameisensäure die ursprünglichen Ausgangsbasen. D a <x- u. y -
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substituierte Pyridinhom ologe bei gleicher Behandlung nur Verharzungsprodd. 
liefern, eignet sich das Verf. zur Isolierung reiner/3-Substitutionsprodd. aus techn. 
Pyridinbasen. —  Vf. benutzte zur D arst. von I eine Fraktion (K p. 144°), die noch  
y - P ic o l in  (V) u. «.<*' -L u tid in  (VI), zur D arst. von II eine solche (K p. 170°), die  
neben 3— 5% II hauptsächlich 2 ,4 ,6 ,- K o l l id in  (VII) enthielt. D ie H auptm engen  
von VI bzw. VII wurden zunächst als Hydrochloride, weitere A nteile sow ie V durch 
50std. Erhitzen m it Form aldehyd auf dem sd. W asserbad als sirupöse M ethylol- 
derivv., z. B . T r im e th y lo l-y -p ic o l in , abgeschieden.

V e r s u c h e :  2 ,4 -D in itr o p h e n y l-ß -p ic o lin iu m c h lo r id  (VIII), C12H 10O4N 3Cl, F . 206 
bis 210° (Zers.). Aus 1 kg techn. Pyridinbasen (K p. 144— 145°) werden m it 1 kg HCl 
600— 650 g 2 ,6 -L u tid in  (VI) -H y d r o c h lo r id  abgeschieden, die M utterlauge wird nach 
KOH-Zugabe dest. (510 g) u. m it der 3fachen Menge Form aldehyd 50 Std. auf dem 
W asserbad erhitzt; nach W asserdampf dest. können aus dem R ückstand durch mehr
faches Eindampfen m it CH3OH oder A. die M ethylolbasen zu T r im e th y lo l-y -p ic o l in  
aufgearbeitet werden. Aus dem D estillat werden nach Ansäuern m it HCl (Tropäolin 
als Indicator), Eindampfen u. Alkalisieren 250 g  Basen erhalten, die man m it der 
benzol. Lsg. von 500 g  111 mehrere Tage bei 30— 40° stehen läßt. N ach Entfernung des 
überschüssigen III durch Extraktion m it B zl. wird eingedam pft u. aus CH3OH um- 
k rist.; gelbliche N adeln; 410 g  (Ausbeute). —  W eitere 2 ,4 -D in i tr o p h e n y l-ß -p ic o l in i-  
u m s a lz e : N it r a t ,  C12H 10O7N4, F . 192° (Zers.), aus VIII m it AgNOs in  w enig W .; aus 
A . Kristalle. P e rc h lo ra t, C12H10O8N3Cl, F . 197°, aus VIII u. NaC104 in W .; aus viel 
CH3OH K ristalle. P ik r a t ,  C18H12Ou N8, F . 156°, aus VIII u. N a-P ikrat in wenig W .; 
aus CH3OH Kristalle. C h lo ro z in k a t (IX), C24H200 8N 6Cl4Zn, F . 197°, aus VIII u. 
ZnCl2 in W .; aus sd. CH3OH K ristalle. C h lo ro m ercu ra t, C^H4„0 4N 3C13Hg, aus VIII 
u. 0,05n HgCl2-L sg.; Öl m it 2 Teilen HCl in 60 Teilen CH3OH K ristalle. —  4 -N itro -  
p h e n y l-ß -p ic o lin iu m b r o m id ,  C12Hu 0 2N2Br, aus I u. p -N itro b ro m b e n z o l  durch 18std. 
Erhitzen auf 150°, E xtraktion m it sd. W . u. A . u. W asserdam pfdest. des Rück
stands (zur Entfernung von überschüssigem I); aus A . K ristalle; 51%. — 2 -N itro -  
4 -c h lo rp h e n y l-ß -p ic o lin iu m c h lo r id , C12H 10O2N 2Cl2, analoge D arst. durch 20std. E r
hitzen von I u. l ,4 -D ic h lo r -2 -n itro b e n z o l  auf 160°; aus Isopropylalkohol Kristalle. 
C h lo ro m ercu ra t, C12H 10O2N2Cl4H g, aus W . Kristalle. —  3 -M e th y l-4 ,6 -d in tr o p h e n y l-ß -  
p ic o lin iu m b r o m id  en tsteht in geringer Ausbeute durch 20std. E rhitzen von I u. IV 
in  benzol. L sg.; lam ellenartige K ristalle. Daraus B ro m o m e rc u r a t, Ci3H120 4N3Br3Hg, 
aus W . K ristalle. — 2 ,4 ,6 -T r in i tr o p h e n y l-ß -p ic o l in iu m c h lo r id  aus I u. Pikrylchlorid  
in B zl. konnte nicht rein erhalten werden. —  ß - P ic o l in  (I), K p. 144°, a) durch 
Zers, von 200 g  VIII bei 4std. Behandlung m it 1100 cm 3 H 20  bei 200° u. 14— 15 at 
im em aillierten A utoklaven nach Absaugen von 120 g  D initrophenol u. Alkalisieren  
des F iltrats; 50 g; b) durch Zers, von VIII m it der lOfachen Menge N a-A cetat u. 
anschließender W asserdam pfdest.; 80% ; c) durch 3std. E rhitzen von 3 0 g  VIII 
u. 100 g  K -Form iat in 100  g  85% ig. Am eisensäure, Alkalisieren u . anschließender 
W asserdam pfdest.; d) durch Zers, von 75 g IX m it 600 g N a-A cetat analog b). —  
Identifizierung von I a) als P ik r a t ,  F . 149°; b) durch O xydation m it K M n04 zu 
N ic o tin s ä u r e ,  F . 234°; aus W . filzige N adeln; 80% . —  2 ' ,4 ' -D in i tr o p h e n y l-3 ,5 - lu t id i-  
n iu m c h lo r id  (X), C13H120 4N3C1; D arst. analog VIII aus 4690 g  techn. Pyridinbasen  
(K p. 170— 172°) nach A bscheidung von 4930 g  2 ,4 ,6 - K o l l id in  ( \ \ \ ) - H y d r o c h lo r id , 
40std. Erhitzen der restlichen Basen (1384 g) m it 4158 g Form alin u. W asserdampf
dest. u. nach Zugabe von 1600 g  III zum D estillat (795 g), 8tägigem  Stehenlassen  
u. Entfernung der nicht reagierenden K om ponente durch W asserdam pfdest.; aus 
A. gelbe zerfließliche Kristalle; 460g. —  W eitere2 ' ,4 ' -D in i lr o p h e n y l-3 ,5 - lu tid in iu m -  
sa lze :  P erch lo ra t, C13H120 4N3C1, aus X m it NaC104 in W .; Öl, m it CH3OH u. W. 
Kristalle. C h lo ro zin k a t, C26H24Ö8N cCl4Zn, F . 227— 228°, aus X u. ZnCL in sd. W .; 
große lanzenförmige Kristalle. C h lo ro m ercu ra t, Cj3H 12ö 4N3Cl3Hg, F . 196— 198°, aus 
X u. 0 ,0 5 nHgCl2-L sg.; aus W . Kristalle. —  3 ,5 -L u tid in  (II), K p. 168°, durch Zers, 
von 240 g  X m it 750 g  N a-A cetat in essigsaurer Lsg. u. W asserdam pfdest.; 150 g.—  
Identifizierung von II a) als P ik r a t ,  F . 238°; b) J o d m e th y la t ,  C8H 12N J ; aus A. 
Kristalle; c) Oxydation zu D in ic o tin sä u r e  (F. 310°) m it 7 Teilen K M n04 durch 
8std. Erhitzen auf dem W asserbad u. Ansäuern m it HCl. (Collect. Trav. chim. 
Tchecoslov. 12. 263— 77. April-Mai 1947. Prag-V ysocany, Ges. für Chem. u. M etall
urg. Prod., Org. Labor.) W . H o f f m a n n . 3231

Ahmed Mustafa und Mustafa K amal Hiltny, D e m  2 ,3 - D im e th y lp y r id in  v e r 
w a n d te  V e rb in d u n g e n . D arst. v o n S ti lb a zo le n  aus 2,3-D im ethylpyridin (I) u. arom at. 
Aldehyden(II) durch 30std. Erhitzen in Eisessig: 3 -M e th y l-2 -s t i lb a z o l ,  CltH N, 
K ristalle aus PA e., F . 55°. P ik r a t ,  gelbe Nadeln aus A ., F . 198°. —  2 ’-N itr o -3 -
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m e th y l-2 -s tilb a z o l, C14H120 2N2, hellgelbe Nadeln aus Leicht-Bzn., F . 105°. P ik r a t ,  
gelbe Kristalle aus A., F. 190— 191°. —  3 '-N itro -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo l  (III) C14H 120 2N 2, 
gelbe K ristalle aus A., F . 124°. P ik r a t ,  aus A., F . 208— 209°. —  4' -N itro -3 -m e th y l-2 -  
s t ilb a zo l  (IV), C14H120 2N 2, aus A ., F . 145°. P ik r a t ,  aus A ., F . 189— 199°. —  Darst. von  
A lk in e n  durch Erhitzen von I u. II mit W. im Rohr auf 170° für 10 S td .: 2 '-N itro -3 -  
m e th y l-2 -s ti lb a z o la lk in ,  C14H140 3N 2, aus A ., F. 105°. —  3 '-N itro -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo l-  
a lk in ,  C14H140 3N 2, aus A ., F. 131°. —  4 '-N itro -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo la lk in , C14H140 3N2, 
aus A ., F . 125— 126°. —  Alle Alkine gehen bei 2std. Erhitzen m it Acetanhydrid in  
die entsprechenden Stilbazole über. —  2 ,3 -D im e th y lp y r id in m e th o jo d id , C8H12N J, 
aus A ., F . 205°. —  4 '-M e th o x y -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo lm e th o jo d id , C16H18ON J, aus 
vorst. Verb. u. p-M ethoxybenzaldehyd in absol. A. in Ggw. von wenig Piperidin, 
gelbe N adeln aus W ., F . 234° (Zers.). —• 4 ' -M e th o x y -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo l,  C15H15ON, 
aus vorst. Verb. durch Erhitzen im Vakuum auf 250°, K ristalle aus Leichtbenzin, 
F . 88°. P ik r a t ,  aus A., F . 196— 197°. —  2 '-M e th o x y -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo lm e th o jo d id , 
Q^HisONJ, gelbe Kristalle aus W ., F . 205° (Zers.). —• 2 '-M e th o x y -3 -m e th y l-2 -s til-  
b a zo l, C15H16ON, aus Leichtbenzin, F . 60°. P ik r a t ,  aus A., F. 208— 209°. —  3 '-N itro -
3 -m e th y l-2 -s tilb a zo lm e th o jo d id , C15H160 2N2J -H 20 ,  hellgelbe K ristalle aus W ., 
F . 245° (Zers). Daraus beim Erhitzen III. -— 3 -M e th y lp ip e ro n y lid e n -2 -p ic o lin m e th o -  
jo d id ,  C16H 160 2N J, gelbe Kristalle aus W ., F. 260°. — 3 -M e th y lp ip e r o n y lid e n -2 -  
p ic o lin ,  C15H130 2N, Kristalle aus Leichtbenzin, F . 117°. P ik r a t ,  Kristalle aus A., 
F . 219° (Zers.). —  4' ■ D im e th y la m in o -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo lm e th o jo d id , C17H21N 2J, röt
liche Kristalle aus W ., F . 255° (Zers.). —  4 '-D im e th y la m in o -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo l,  
C16H18N2, goldgelbe N adeln aus A ., F . 93°. P ik r a t ,  ziegelrote K ristalle aus A., 
F . 202°. —  4 '- A z o x y -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo l, C28H24ON4, aus IV mit sd. alkoh. KOH  
in 10 Min., goldgelbe Kristalle aus Bzl., F . 220°. —  3 '-A zo x y -3 -m e th y l-2 -s tilb a zo l,  
C28H24ON4 analog aus III, braune Kristalle aus B zl., F . 157°. —  2 '-A zo x y -3 -m e th y l-  
2 -s tilb a zo l, C28H24ON4, hellgelbe Kristalle aus Bzl., F . 174°. (J. ehem. Soc. [London] 
1947. 1698— 99. Dezember. Abbassia-Cairo, Ä gypten, Fuad I-U niv., Fac. of Sc.)

K. F a b e r . 3231
A. Lecco und Dj. Dimitrijevic, Ü ber d a s  2 ,3 -B is -[b e n z im id a z o ly l- (2 ) -p y r id in .  

D ie von B i s t r z y c k i  u . L e c c o  (H elv. chim. A cta 4 . [1921.] 432) durch Schmelzen 
von Chinolinsäure u. o-Phenylendiamin in äquimol. Mengen erhaltene bas. Verb. 
m it F . 313° is t nicht, wie angenommen, 3-[Benzimidazolyl-(2)]-pyridin, sondern 
2 .3 - B is - [b e n z im id a z o ly l- (2 ) \ - p y r id in  (I), C19Hi3N 5, das auch durch Einw. von o- 
Phenylendiam in auf 2-[Benzimidazolyl-(2)]-pyridincarbonsäure-(3) in benzol. 
L sg. erhalten werden kann, wobei als Zwischenstufe das 2 -A m in o a n il id  der 2-  
[B e n z im id a zo ly l- (2 ) ]-p y r id in c a r b o n sä u r e -(3 ), F. 249— 250°, entsteht. Zur weiteren  
Kennzeichnung von I stellen Vff. noch das A g -S a lz ,  C19Hu N sAg2, das N itr a t  
C19H 13N5 -H N 0 3• H20 ,  u . das P ik r a t ,  C19Hi3N5 •C6H2(N 0 2)30H , F . 218°, dar. (PnacHHK 
XeMMCKor flpymTBa Eeorpag [Ber. ehem. Ges. Belgrad] 11. (1940— 46). 41— 46. 
1947. Belgrad, U niv., Techn. Fakultät, Chem.-techn. Inst.) R. K. M ü l l e r . 3231

George W . Moersch, R. W . Gouley, H. T. Patterson und Harry S. Mosher,
H e te ro c y c lisc h e  b a sisch e  V e rb in d u n g en . 11. Mitt. D e r iv a te  d es 8 - [3 '-A m in o p ro p y l-  
a m in o ] -6 -m e th o x y  c h in o lin .  (10. vgl. G o u l e y  u .
Mitarbeiter, C. 1948. I. 77). Im Rahmen der 
Unterss. über A ntim alariam ittel werden einige 
D erivv. des 8 - \3 'A m in o p r o p y la m in o ]-6 -m e th o x y  - 
c h in o lin  (I) (vgl. R o b i n s o n  u . Mitarbeiter,
J . chem. Soc. [London] 1934. 1624) dargestellt 
u. geprüft.

V e r s u c h e :  8 -[3 '- ,A c e ty la m in o p ro p y la m in o \-  
6 -m e th o x y c h in o lin , C15HX90 2N3, aus I m it E ssig
säureanhydridin sd. Eisessig, aus Methanol, F . 107 
bis 108°; 79,5% (Ausbeute).—  8 -{3 '-G a rb a m y la m i-  
n o p r o p y la m in o \-6 -m e th o x y c h in o lin , C14H180 2N4, 
aus I u. Harnstoff bei 128° (1 Std.), Verreiben der Schmelze m it W ., Pulver, F . 171 
bis 172°; 94%. —  D ie U m setzung von I mit N aH S 03 u. Glucose auf dem Wasserbad 
liefert zunächst ein Öl; nach dem Trocknen im Vakuum ein Pulver von F . ca. 80°. —
I-G lu c o s id  (II), C19H270 6N3, aus I mit Glucose u. NH4C1 in sd. absol. A. unter I l2,
F . 126°; 56%. —  8 -[3 '-M e th y lo la m .in o p ro p y la m in ö ]-6 -m e th o x y ch in o lin h yd ro c h lo r id ,
C14H 190 2N3 ■ 2 HCl • H20 ,  aus I in 50%ig. Methanol mit 27%ig. Formaldehyd auf 
dem W asserbad, mikrokrist. Pulver, F . 220— 230° (Zers.); 70%. —  8 -[3 ' -M e th y le n - 
su lfo n a ta m in o p r o p y la m in d ] -6 -m e th o x y ch in o lin , C14H180 4N3SNa, aus I mit Natrium -

N

N H  • C H ,■ C H , - C H ,- N H R

I: R = H

II: R = C H — (CHOH )3— CH— CH,OH
I O 1
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form aldehydsulfonat in wss. Methanol auf dem W asserhad, F . 237— 238° (erweicht 
hei 180°); 50% . —  5 , 6 -D im e th o x y - 8 -n itro c h in o lin , Cu H10O4N2, aus 5-Brom -6- 
m ethoxy-8-nitrochinolin m it Na-M ethylat in sd. M ethanol, aus Äe. F . 119— 120°; 
91— 96% . —  5 ,6 -D im e th o x y - 8 -a m in o c h in o lin , Cn H120 ,N 2, aus dem Vorst. m it F e  
u. HCl, aus Äe. F . 247,5°; 70— 80%. —  5 .6 -D im e th o x y - 8 -\3 ' - p h th a l im id o p r o p y l-  
a m in o \-c h in o lin , C22H210 4N3, nach E o b i n s o n  (I.e.) aus dem Vorst. m it 3-Brom- 
propylphthalim id; H y d r o c h lo r id , aus M ethanol F . 170— 171°; 22% . A us der freien  
Base m it H ydrazinhydrat in sd. absol. A . 8 - [3 '-A m in o p r o p y la m in o ] -5 ,6 -d im e th o x y - 
c h in o lin , nach dem Abdampfen des Lösungsm . u. E xtrahieren m it A e.; m it trocke
nem HCl H y d r o c h lo r id , aus M ethanol F . 207°; 66%. (J . Amer. chem . Soc. 69. 
2619— 21. N ov. 1947. State Coll., P a., School of Chem. and P hysics.) G o l d . 3231

Nelson J. Leonard und Leonard C. Smith, 4 -N itr o -6 ,9 -d ic h lo r a c r id in .  E s werden 
dargestellt (Ausbeute in Klammern): 5 -C h lo r-2 '-n itr o d ip h e n y la m in c a rb o n sä u re - (2 )
(I), C13H 90 4N 2C1, durch 5std. Kochen von 2,4-Dichlorbenzoesäure, o-Nitroanilin, 
wasserfreiem K2C 03 u. Cu-Bronze in n-H exanol unter Rühren, W asserdampfdest. 
u. Ansäuern des Filtrats m it 12nHCl, hellorangefarbene K ristalle aus A .-A ceton, 
F . 281° (35% ). ■— 4 -N itr o - 6 -ch loracridon  (II), C13H 70 3N 2C1, durch 6std . Erwärmen 
von I m it konz. H2S 0 4, Gießen in sd. W . u. Kochen des N d. m it verd. Sodalsg., 
gelbes P ulver aus Eisessig, F . 312°, Zers, bei 321°, (75% ). —  4 - N i tr o - 6 ,9 -d ich lor- 
a c r id in  (III), C13H60 2N 2C12, durch 2std. Erhitzen von I m it P0C13 unter Rühren, 
Gießen auf Eis u. wss. N H 3, gelbes Pulver aus alkoh. N H 3, F . 205°, (85% ); III 
wird auch durch Einw. eines Gemisches von PClä u. P0C13 auf II erhalten. —  III 
hydrolysiert leicht wieder zu II. (J . Amer. chem. Soc. 69. 3147— 48. D ez. 1947. 
U rbana, 111., U niv., N oyes Chem. Labor.) R e i s n e r . 3231

Gurbakhsh Singh, Tara Singh und Gurdas Singh, S y n th e s e n  in  d e r  A c r id in re ih e .
з. M itt. N -su b s ti tu ie r te  4 -M e th o x y -7 -c h lo r-9 -a m in o a c r id in e . Zum Vgl. m it Atebrin, 
das OCH3 u .  CI in 2- bzw. 6-Stellung enthält, wurden 26 A c r id in e  hergestellt, 
welche diese Gruppen in 4- bzw. 7-Stellung tragen und in 9-Stellung substituierte 
Aminogruppen besitzen.

V e r s u c h e :  6 ' -M e th o x y -4 -c h lo r d ip h e n y la m in c a rb o n sä u re -(2 )  (I), C14H120 3NC1, 
F. 200— 201°, durch 2std. Kochen von 22,9 (g) K -2.5-D ichlorbenzoat, 18,4" o-Ani- 
sidin, 0,2 gefälltem  Cu, 0,2 CuCl u. 30 cm 3 A m ylalkohol, D am pfdest., Lösen in wss. 
N aH C 03, Fällen m it HCl u. R einigung über das K -Salz; blaßgelbe Nadeln aus 
CH3COOH; 80% (Ausbeute). C h lo r id  (II), C14HU0 2NC12, F . 101°, m it PC15 (1:1 Mol) 
in PA e., aus PÄe. gelbe Nadeln. —  4 - M e th o x y -7 ,9 -d ic h lo ra c r id in  (III), C14I190NCL,, 
F. 183— 184°, aus I u. sd. P0C13 (4 Std.), Evakuieren des P0C13 u. Zufügen von eis
kaltem  N H 4ÖH; goldgelbe N adeln aus absol. B zl.; 75% ; geht in 72 Std. in das 
A c r id o n  über; stets frisch verbraucht. —  4 -M e th o x y -7 -c h lo r -9 - [y -d iä th y la m in o -  
p ro p y l] -a m in o a c r id in d ih y d ro c h lo r id  (IVa), C21H260 N 3C1-2HC1, F . 205— 207° (Zers.), 
durch 3std. Erhitzen von 2,78 g  II, 10 g Phenol u. 1, 3 g  (C2H5)2NCH2CH2CH2NH2 
auf 100°, Ausziehen der Lsg. in A e. m it 2n  NaOH u. dann m it verd. CH3C 0 0 H ;  
Zers, m it NaOH, Ausäthern, Trocknen u. Zugabe von alkoh. HCl: N d ., aus absol. 
A. +  Ae. tiefgelbes P ulver.—  Analog folgende 4 -M e th o x y -7 -c h lo r -9 - (R )-a m in o a c r id in  
(W )-d ih y d ro c h lo r id e  (nur R genannt): y - d iä th y la m in o b u ty l ,  C22H280 N 3C1-2HC1, 
F . 210— 212° (Zers.), tiefgelbes Pulver. —  e -d iä th y la m in o a m y l ,  C23H30ON3C1-2HC1, 
F . 204° (Zers.), tiefgelbes Pulver. -— y - d i - [ n -p r o p y l \ -a m in o p r o p y l ,  C23H30ON3Cl
• 2HC1, F . 206— 208° (Zers.), H y d r a t  (F. 114— 120°) 4 Std./100° getrocknet, gelbes 
Pulver. —  y - d i- \n -b u ty l] -a m in o p r o p y l ,  C25H340 N 3C1-2HC1, F . 292— 294° (Zers., 
Dunkeln bei 250°), gelbes Pulver aus H ydrat durch 20 Min. Kochen m it absol. A.
и. Eindampfen auf W asserbad; krist. aus absol. A .-Ae. m it Solvens, F . 134— 137°. 
—  y -d i- \n -a m y l] -a m in o p r o p y l ,  sehr stabiles H y d r a t ,  Sintern bei 110°, F . ca. 145°, 
W iederfestwerden, dann F . 200° (Zers.). M e k o n a t, C27H380 N 3C1 -C7H40 7, F . 205° 
(Zers.), aus Base in A e.; aus absol. A. gelbes Pulver. -— y - p ip e r id in o p r o p y l ,  C22H„S 
0 N 3C1-2HC1, F . 233— 235° (Zers.), tiefgelbes Pulver. -— 4 ' -m e th o x y p h e n y l,  H y d r o 
ch lo rid  (V), C21H170 2N2CLHC1, F . 248— 250° (Zers.), durch 2std. Erhitzen von 0,5 g  
III in 4 g Phenol m it 0,24 g p-Anisidin auf 100— 110° u. Zugabe von  20 cm3 A e., aus 
absol. A . orangegelbe Nadeln. F r e ie  B a s e , F . 165— 167°, m it 2n  N aO H , aus verd. A. 
orangefarbene N adeln. —  4' -m e th y lp h e n y l, H y d r o c h lo r id , C21H 170 N 2C1-HC1, 
F . 260°, w ie V; aus absol. A. orangegelbe Nadeln. F r e ie  B a s e , F". 225— 227°, aus 
verd. Ä . orangefarbene Nadeln. —  4 ' -ä th o x y p h e n y l,  H y d r o c h lo r id , C22H 190 2N 2C1
• HCl, F . 258— 259° (Zers.), wie V; aus A. gelbe N adeln. —  4 ' -a c e ty la m in o p h e n y l,  
C22H180 2N3C1, F . 263— 264°, w ie V aus absol. A . orangerote N adeln. —  <x-naphthyl 
H y d r o c h lo r id , C2.,H170 N 2C1 • HCl, F . 261— 262° (Zers.), w ie V ; orangefarbene N adeln
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aus absol. CH3OH. —  c a rb o x y m e th y l, C16H130 3N2C1, F . 237— 239°, aus III u. Glycin 
w ie V; in 5 %ig. NaOH gelöst u. m it HCl gefällt; Reinigung m it NaOH u. verd. 
CHjCOOH; grünlichgelbe Nadeln aus 70%ig. CH3OH. —  4 '-c a rb o x y p h e n y l, C21H15 
0 3N2C1, F . 277— 278° (Zers.), w ie V; Reinigung über N a-Salz; aus absol. A. orange
gelbes Pulver. —  2' -d im e th y la m in o p h e n y l, C22H20ON3C1, F . 204— 205°, w ie V, aus 
absol. A. orangerote K ristalle. —  4 '-d im e th y la m in o p h e n y l, C22H20ON3C1, F. 256 
bis 258° (Zers.), w ie V; aus absol. A. orangefarbene Mikrokristalle. —  4 '-d iä th y l-  
a m in o p h e n y l, C24H240 N 3C1, F . 223— 225° (Zers.), w ie V; aus absol. A . scharlachrote 
Nadeln. —  C y c lo h e x y l ,  H y d r o c h lo r id , C20H21ON2C1-HC1, F . 312— 313° (Zers.), wie 
V, grünlichgelbe N adeln aus CH3C 0 0 H . —  4 '-su lfa m id o p h e n y l, C20H160 3N3C1S, 
F. 272— 274° (Zers.), aus Chlf. —  CH3OH, w ie V. —  4 '-a rso n o p h e n y l, C20H 16O4N2 
ClAs, F . 220— 222° (Zers.), w ie V, über schwerlösl. N a-Salz m it verd. CH3COOH 
gereinigt; orangefarbenes Pulver aus CH3OH. —  p ip e r id in o ,  C19H 190 N 2C1, F. 237 
bis 239°, w ie IVa, aber 3 Std. im  Bombenrohr u. Gießen in 2n N aO H ; aus absol. A. 
gelbe N adeln. •— 6 ' -M e th o x y -4 -c h lo rd ip h e n y la m in c a rb o n sä u r e -(2 ) -[ß -o x y ä th y l] -a m id ,  
C16H 170 3N 2C1, F . 141— 142°, durch 10 Min. W asserbaderhitzen von 2,96 g II in 
20 cm3 B zl. u. 0,61 g HOCH2CH2N H 2 (Gemisch A); aus A. Mikronadeln. —  Ferner 
folgende IV : R =  ß -o x y ä th y l  (VI), C16H150 2N 2C1, F . 172— 174°, durch 2std. Kochen  
des Vakuumrückstandes von A m it 6 cm3 P0C13 u. Evakuieren; Zers, des Rück
standes m it verd. N H 3; aus verd. A. goldgelbe Nadeln. -— c a r b ä th o x y , C17H 160 SN2C1, 
F . 188— 190°, aus U rethan analog V I; goldgelbe Nadeln aus Essigester. —  p ip e r a z in o ,  
C18H 190 N 4C1, F . 190— 192°, aus mehr als 2 Mol Piperazin analog VI, goldgelbe Nadeln 
aus absol. A .-Essigester. —  ß -a m in o ä th y l, C16H160 N 3C1, F . 172— 174°, aus(CH2N H 2)2 
analog VI; aus absol. A. derbe gelbe Kristalle. —  R =  H , C14HU0 N 2C1, F . 235 
bis 237°, aus II in Phenol m it (NH4)2C 03 bei 80°, 20 Min. Erhitzen auf 130°, Ver
dünnen m it Ae. u. E inleiten von HCl-Gas: H y d r o c h lo r id  [F. 290— 292° (Zers.), 
gelbes Pulver]; m it N H 4OH zers.; aus verd. A. gelbe Nadeln. —  4 '-a c e ty la m in o -  
p h e n y lsu lfo n y l,  C22H 180 4N3C1S, F . 282— 283° (Zers.), aus vorst. Verb. in Pyridin  
mit p-CH3 •C0NHC6H4S 0 2C1 u .  Stehen über N acht; aus viel Pyridin gelbe K ri
stalle. —  4 -M e th o x y -7  - chlor a c r id o n , C14H10O2NCl, F . durch 10 Min. Kochen von
II in 5% ig. HCl oder aus I mit konz. H2S 0 4; Nadeln aus CH3COOH. (J . Indian  
chem. Soc. 24. 51— 56. Febr. 1947. Lahore, Univ. of the Panjab u. Government 
Coll., D ep. of Chem.) L e h m s t e d t .  3231

Gurbaskhsh Singh, Gurdas Singh und Mahan Singh, S y n th e se n  in  d er A c r id in 
re ih e . 4. M itt. N -su b s titu ie r te  2 -M e ih o x y -7 -c h lo r -9  -a m in o a c r id in e . (3. vgl. vorst. Ref.). 
Fortführung der vorst. Arbeit u. Synth. von 30 der genannten Verbindungen.

V e r s u c h e :  4 -C h lo r-4 '-m e th o x y d ip h e n y la m in c a rb o n sä u re -(2 )  ( I ) ,  F. 189— 190°, 
aus K-2,5-Dichlorbenzoat u. p-Anisidin analog Verb. I der vorst. M itt., grünlich
gelbe Nadeln aus CH3COOH; 75% (Ausbeute). C h lo r id , C14HU0 2NC12, F . 104°, aus 
I u. PCL, (1:1 Mol) in P A e.; aus PAe. orangegelbe Nadeln. —• 4 -M e th o x y -4 ' -ch lor- 
d ip h e n y la m in c a rb o n sä u re - (2 )  (II), C14H120 3NC1, F . 197— 198°, aus 2-Brom-5- 
methoxybenzoesäure u. p-Chloranilin; 75%. C h lo r id , C14HU0 2NC12, F . 118°, aus 
PAe. tiefgelbe Nadeln. —  2 -M e th o x y -7 ,9 -d ich lo ra cr id in  (III), C14H90NC12, F . 212 
bis 213°, durch 4std. Kochen von I oder II m it P0C13, Evakuieren u. Zers, des R ück
standes m it wss. N H 3; aus B zl. u. dann Essigester gelbe Nadeln. —  2 -M e th o x y -7 - 
ch lo r-9 -(R )-a m in o a c r id in e  (IV ): a) 1 g (1 Mol) III in 5 g Phenol u. 1,1 Mol Amin 3 Std. 
auf 100° erhitzt, m it Ae. Hydrochlorid ausgefällt; aus CH3COOH oder absol. A. 
umkrist.; daraus m it warmer 5% ig. NaOH IV, gewöhnlich aus A. um krist.; b) 1 g
III (1 Mol) in 5 g Phenol u. 1 Mol Amin 3 Std. auf Dampfbad erhitzt u. dann in 
2n NaOH gegossen; gelber N d., m eist aus verd. A. umkristallisiert. Folgende IV 
wurden nach a) hergestellt: R =  p h e n y l, F . 205°. H y d r o c h lo r id , C20H150  ■ N2C1 • HCI, 
F. 307— 308° (Zers.). —  4 '-m e th y lp h e n y l, F . 205°, H y d ro c h lo r id , C21H170 N 2C1-HC1, 
F. 316— 317° (Zers.). —  4 '-m e th o x y p h e n y l, F . 204— 205°. H y d ro c h lo r id , C21H170 2 
N2C1-HC1, F . 308— 309° (Zers.). —  4 ' -ä th o x y p h e n y l,  F . 172— 173°. H y d r o c h lo r id ,  
C22H190 2N 2C1-HC1, F . 312— 313° (Zers.). —  4 '-n itro p h e n y l, F . 210°. H y d ro c h lo r id , 
C20H14O3N3Cl-HCl, F . 293° (Zers.). —  4 '-ch lo rp h en y l, F . 193— 194°. H y d r o c h lo r id , 
C20H14ON2C12• HCl, F . 318° (Zers.). —  4 '-b ro m p h e n y l, F . 203°. H y d r o c h lo r id , 
C20H14ON,ClBr-HCl, F . 312° (Zers.). —  4 '- jo d p h e n y l, F . 203— 204°. H y d ro c h lo r id ,  
C20H14ON2C1J-HC1, F. 277° (Zers.). —  2' ,5 ' -d ic h lo rp h e n y l, C20H13ON2C13, F. 154 
bis 155°. H y d ro c h lo r id , F . 244— 245° (Zers.). —  4 '-a c e ty la m in o p h e n y l, F . 247°. 
H y d ro c h lo r id , C22H180 2N3C1-HC1, F. 326— 327° (Zers.). —  ß -n a p h th y l , F. 172— 173°. 
H y d r o c h lo r id , C24H170 N 2C1 • HCl, F . 303— 304° (Zers.). —  c y c lo h e x y l, H y d r o c h lo r id  
CjoHaONaCl-HCl, F . 272— 273° (Zers.). —  a n il in o ,  C20H16ON3C1, F. 285° (Zers.),
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—  4 '-carbo x y  p h e n y l ,  C21H 160 3N 2C1, F . 278° (Zers.). —  4 '-a rso n o p h e n y l, C20H 16O4 
N 2C1As, F . 218— 220° (Zers.). —  c a r b o x y m e th y l,  C16H130 3N,C1, F . 231° (Zers.). —  
ca r b ä th o x y , C17H 150 3N 2C1, F . 169— 171°, nach b). —  2 ‘-d im e th y la m in o p h e n y l ,  
F . 180— 181°. H y d r o c h lo r id ,  C22H20ON3C1-HC1, F . 242°, nach a). —  4 ' - d im e th y l
a m in o p h e n y l , F . 215— 216°. H y d r o c h lo r id , C22II20ON3C1 • HCl, F . 291— 292°, nach  
a). —  4 '-d iä th y la m in o p h e n y l, C24H240 N 3C1, F . 206— 207°, nach a). H y d r o c h lo r id ,  
F . 266° (Zers.). —  4 ' - su lfa a m id o p h e n y l, C20H16O3N3ClS, F . 274— 276°, nach a). —  
c h in o ly l-(5 ') , C' H,„ ON.Cl, F . 232— 234°, nach a). —  c h in o ly l- { 8 ’ ), C23H 160 N 3C1, 
F. 182— 183°, nach a). —  p h e n y la zo p h e n y l,  C26H 19ON4Cl, F . 305— 306°, durch 3std. 
Erhitzen von III in ahsol. A m ylalkohol u. p-Am inoazobenzol auf 110° u. Zugabe 
von P A e.; volum inöse orangefarbene M. aus CH3COOH. ß -o x y ä th y l ,  C16H15Oa 
N,C1, F . 164°, nach h). —  ß -c h lo rä th y l, H y d r o c h lo r id ,  C16H14ON2CLi ■ HCl, F . 270 
bis 271° (Zers.), durch 3std. Kochen vorst. Verb, m it SOCl2 u. Gießen in  E is +  W.; 
Zers, m it 10%ig. NaOH, Ausziehen m it Chlf., Trocknen m it K 2C 03 u. Zugabe von 
alkoh. HCl; aus ahsol. A . orangefarbene N adeln. —  R =  H ,  C14HU0 N 2C1, F . 241°, 
aus III in Phenol m it (NH 4)2C 03, aus A ceton gelbe M ikrokristalle; 100% roh; grüne 
Fluorescenz in Chlf., Aceton u. Pyridin, H y d r o c h lo r id , F . 312° (Zers.), aus W . gelbes 
Pulver. •— 4 ' -a c e ty la m in o p h e n y ls u lfo n y l , C22H 180 4N 3C1S, F . 316 318°, aus vorst.
Verb. in Pyridin m it 1,3 Mol p-CH3C0NH C 6H4S 0 2Cl durch 24std. Stehen; dicke 
gelbe K ristalle aus Pyridin, Lsg. grün fluorescierend. —  4 ’-a m in o p h e n y lsu lfo n y l,  
H y d r o c h lo r id , C20H16O3N3ClS, F . 310° (Zers.), durch ls td . Erhitzen der vorst. Verb, 
m it HCl-gesätt.“74%ig. A. im Druckrohr auf 100°; aus absol. A. gelbes Pulver. —  
2 -M e th o x y -7 -c h lo r -9 - [p ip e r id y l- ( l ) ] -a c r id in , C19H190 N 2C1, F . 162°, nachb ). (J . Indian 
ehem . Soc. 24. 79— 82. Febr. 1947.) L e h m s t e d t . 3231

!t

J. R. Keneford und j .  C. E. Simpson, C in n o lin e . 9. M itt. D ie  D a rs te llu n g  e in ig er
6 ,7 -  u n d  7 ,8 -d isu b s titu ie r te r  4 -O x y c in n o lin e .  (8. vgl. S i m p s o n , J. ehem. Soc. [London]
1946.1035). Ausgehend von p-M ethyl(I)-, p-Chlor(II)- u. 3,4-Dichloracetophenon(III) 
werden in 6- u. 8-Stellung substituierte 7-C h lor- u. 7 -M e th y l-4 -o x y c in n o lin e  über die 
entsprechenden o-Am inoacetophenone hergestellt, um sie als Antim alariam ittel zu 
prüfen. —  Das aus I durch Nitrieren erhältliche 3 -N itro -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (IV) 
(vgl. G a n g u l y  u . L e F e v r e , J. ehem. Soc. [London] 1934. 852) geht durch Red. u. 
Acetylieren in 3 -A c e ta m id o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (V) über. B eim  Nitrieren liefert 
V neben 3 -N itro -5 -a c e ta m id o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (VI) im  w esentlichen 2 -N itro -5 -  
a c e ta m id o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (VII). D as nach dem Verseifen erhaltene freie 
Am in (XVI) enthielt noch w enig 2 -N itro -3 -a m in o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (VIII). 
VIII konnte schließlich über 3 -C h lo r-2 -n itro -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (IX) nach be
kannten Verff. in 8 -C h lo r -4 -o x y -7 -m e th y lc in n o lin  (X) übergeführt werden. Auf 
einem analogen W ege konnte aus VII 6 -C h lo r-4 - o x y -7 -m e th y lc in n o lin  (XI) erhalten 
werden. Bei der D arst. des XI entsprechenden Brom cinnohns entstanden größere 
Mengen 5 -B ro m -2 -o x y -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (XII) als Folge einer Zers, der Diazo
verbindung. D ie D arst. von Cinnolinen, ausgehend von  II, erfolgte auf analogen 
W egen m it der Ausnahme, daß ein VI entsprechendes Chlornitroacetamidoaceto- 
phenon bei Nitrieren von 4-Chlor-3-acetam idoacetophenon (XIII) n icht entstand. 
D as nach dem Verseifen m ittels der SANDMEYER-Rk. aus XIII zugängliche III liefert 
heim  Nitrieren 4 ,5 -D ic h lo r-2 -n itro a c e to p h e n o n  (XIV), das auch aus 4-Chlor-5-amino- 
2-nitroacetophenon (XV) erhalten werden kann. XIV ist dasZwischenprod. zur Herst. 
von 6,7-Dichlorcinnolinen.

V e r s u c h e :  3 -N itro -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (IV), C9H 90 3N , nach G a n g u l y  u . 
L e  F e v r e  (I.e.), aus I m it H N 0 3 (D . 1,5) hei 0°, aus A. F . 60— 62°; 82% .— 3-A cet- 
a m id o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (V), Cu H130 2N , aus IV durch Red. m it F e  in sd. 6n HCl 
u. Acetylieren des rohen gefällten Am ins m it A cetanhydrid, crem efarbene Nadeln, 
F . 143— 144°; 7 3 % .—  2 -N itro -5 -a c e ta m id o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (VII), Cu H 120 4N2,
durch Nitrieren von V mit H N 0 3 (D. 1,495) +  konz. H2S 0 4 (5 :2 ) bei 0° u. Fällen
m it Eis, aus A . gelbe Kristalle, F . 164— 165°. D aneben 3 -N itro -5 -a c e ta m id o -4 -  1 
m e th y la c e to p h e n o n  (VI), Cn H 120 4N 2, durch Alkalisieren des w asserlösl. A nteils mit 
N H 3, rotbraune Nadeln, F . 158— 159,5°. —  2 -N itro -5 -a m in o -4 -m e th y la c e to p h e n o n  
(XVI), C9H100 3N2, durch Verseifen von VII, aus A. bronzefarbene P la tten , F . 186 
bis 187°; 35% ; liefert bei der Red. m it Fe/H Cl ein D ia m in  vom  F . 175— 180°, das 
m it o-Phenanthrenchinon kein Phenazinderiv. b ild et.— 2 -N itro -3 -a m in o -4 -m e th y l-  
acetoph en on  (VIII), C9H 100 3N 2, aus der alkoh. M utterlauge, aus M ethyläthylketon  
orange Prism en, F . 102,5— 103,5°; liefert bei der Red. m it F e u. Essigsäure ein 
D ia m in  vom  F . 75— 85°, das m it Phenanthrenchinon in sd. A . in ein P h e n a z in 
d e r iv .,  C23H16ON2, aus Essigsäure gelbe N adeln, F . 289— 290°, übergeht. —  5 -C h lo r-2 -



n itro -4 -m e th y la c e to p h e n o n , C9H80 3NC1, durch Behandeln der aus XVI erhaltenen 
Diazoverb. m it CuCl2 u. HCl, aus A. Nadeln, P . 71— 72°. —  5 -C h lor-2 -a m m o -4 - 
m eth y la ce to p h en o n , C„H10ONC1, aus vorst. Verb., gelbe B lättchen, F . 109— 109,5°. —
6 -C h lo r -4 -o x y -7 -m e th y lc in n o lin  (XI), C9H70 N 2C1, durch Diazotieren der vorst. Verb., 
Mikroprismen, F . 271— 272°. —  4 -B ro m -2 -n itro -4 -m e th y la c e to p h e n o n , C9H80 3NBr, 
aus Ligroin schwach gelbe B lättchen, F . 82— 83°. -— 5 -B ro m -2 -a m in o -4 -m e th y l-  
a ce to p h en o n , C9H10ONBr, bernsteingelbe Nadeln, F . 122,5—-123,5°. —  6 -B ro m -4 -  
o x y -7 -m e th y lc in n o lin ,  C9H7ON2Br, braungelbe Mikroprismen, F . 273 bis 274°. D a
neben 5 -B ro m -2 -o x y -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (XII), C9H90 2Br, als in Ae. lösl. Anteil, aus 
Ligroin schwach gelbe N adeln, F . 86— 87°. B e n zo y lv e rb ., C16H130 3Br, Rhomboeder, 
F . 95,5— 96,5°. —  3 -B ro m -4 -m e th y la c e to p h e n o n , aus V durch Verseifen u. Umsetzen 
der durch Diazotieren des freien Amins erhaltenen Diazoverb. nach S a n d m e y e r , 
niedrig schm. Masse. O x im , F . 94— 95°. S e m ic a rb a zo n , C10H12ON3Br, aus Pyridin 
N adeln, F . 246— 247°. —  3 -C h lo r-2 -n itro -4 -m e th y la c e to p h e n o n  (IX), C9H80 3NC1, aus 
VIII, farnkrautähnliche B lättchen, F . 128— 129°. —  8 -C h lo r-4 - o x y - 7 -m e th y lc in n o lin  
(X ), C9H 70 N 2C1, aus IX durch Red. m it Fe in verd. Essigsäure u. Verkochen der 
D iazoverb. des 3 -C h lo r-2 -a m in o -4 -m e th y la ce to p h en o n  (F. 52— 53°), aus A. haar- 
ähnliche Nadeln, F . 209— 210°. —  p -C h lo ra c e to p h e n o n (\\) , C8H,OCl, aus Acetanhydrid  
u. Chlorbenzol in G-gw. von A1C13 (vgl. auch N o l l e r  u . A d a m s , J. Amer. ehem. Soc. 
46. [1924.] 1889), K p.so 124— 126°. —  4 -C h lo r-3 -n itro a ce to p h en o n , C8H60 3NC1, aus 
II m it H N 0 3 (D. 1,5) u. konz. H2S 04 bei — 12° b is — 10°, aus CH3OH Blättchen, 
F . 102— 103°; 63%. —  4 -C h lo r-3 -a ce ta m id o a ce to p h en o n  (XIII), C10H10O2NCl, aus 
vorst. Verb. durch Red. u. Acetylieren, aus A. Tetraeder, F . 118,5— 119,5°; 72% .—  
4 -C h lo r-2 -n itro -5 -a m in o a ce to p h en o n  (XVII), C8H70 3N2C1, purpurrote Nadeln, F . 169 
bis 170°; 76% . A c e ty lv e r b .,  C10H9O4N2Cl, Nadeln, F . 142— 143°, wird am Licht rot 
Entam inierung in A. m it konz. H2S 0 4 u. A m ylnitrit bei 10° liefert 4 -C h lo r-2 -n itro  
acetoph en on , F . 53— 54°. —  4 -C h lo r-2 -n itro -3 -a m in o a ce to p h en o n  (XVIII), C8H70 3N2C1 
neben XVII, goldgelbe P latten , F . 94— 95°. A c e ty lv e rb ., C10H9O4N2Cl, Nadeln  
F. 174— 175°. Liefert bei der Red. ein D ia m in  vom  F . 87— 89°, das m it Phen 
anthrenchinon in sd. A. ein P h e n a z in d e r iv ., F. 287— 288°, bildet. —  2 ,3 ,4 -T r ic h lo r  
acetophenon, C8H5NC13, aus XVIII nach S a n d m e y e r  in konz. HCl, Nadeln, F. 65,6 
Ms 66°. —- 3 ,4 -D ic h lo r-2 -n itro a c e to p h e n o n  (XIX), CgHjCtjNClj, aus XVIII durch 
D iazotieren in H2S 0 4 nach S a n d m e y e r , orangegelbe Nadeln, F . 195— 196°. —
7 ,8 -D ic h lo r -4 -o x y c in n o lin , C8H40 N 2C12 aus XIX durch Red. m it F e in Essigsäure 
u. Diazotieren des erhaltenen Amins, Nadeln, F . 253— 254°. —  4 ,7 ,8 -T r ic h lo r  - 

„r. c in n o lin ,  C8H3N2C13, aus vorst. Verb. mit PC16 u. P0C13, aus Ligroin schwach grüne 
t Nadeln, F . 221— 222°. —  7 ,8 -D ic h lo r-4 -p h e n o x y c in n o lin , C14H8ON2Cl2, m it wss.

Na-Phenolat aus Essigester Nadeln, F . 213— 214°. 4 ,5 -D ich lo r-2 -n itro a c e to p h e n o n  
1 ; (XIV), C8H60 3NC12, aus XV nach S a n d m e y e r , oder aus III mit H N 0 3 (D. 1,5) bei 
V; 35— 38°, aus A. schwach braune Nadeln, F . 100— 102°. —  6 ,7 -D ic h lo r-4 -o x y c in n o -  
f  ' l in , C8H40 N 2C12, aus 4 .5 -D ich lo r-2 -a m in o a ce to p h en o n  (F. 157— 159°), aus Essig- 

säure Nadeln, F . 333— 334°; 91%. A c e ty lv e rb ., C10H60 2N2C12, Nadeln, F. 148— 149°. 
—  4 ,6 ,7 -T r ic h lo r c in n o lin , C8H3N2C13, aus Ligroin schwach gelbe Nadeln, F. 141,5 
bis 142,5°; 85— 90% ; hydrolysiert langsam an feuchter Luft. 6 ,7 -D ich lo r-4 -p h en -  

® , r o x y c in n o lin ,  C14HS0 N 2C12, m it K-Phenolat, Nadeln, F . 162— 163°; 85%. (J. ehem. 
ot Soc. [London] 1947. 227— 32. Febr. Liverpool, School of Trop. Med., Warrington 
Lai»- Yorke Dep. of Chemotherapy, Durkam Univ. Coll.) G o l d . 3272

C. M. Atkinson und J. C. E. Simpson, C in n o lin e . 10. Mitt. D ie  D a rste llu n g  von  
aKGCä 4-C h lor-2 -a m in o a ce to p h en o n  u n d  d e r  en tsprech en den  4 -O x y c in n o lin e . (9. vgl. vorst.

Ref.) 4-Chlorantliralinsäure liefert m it Phthalsäureanhydrid nach dem Schema 
sd.fc von G a b r i e l  u . L ö w e n b e r g  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 51. [1918.] 1493) 4-C h lor-2 -  
neSk ph th a lim id o b en zo esä u re  ( I ) ,  dessen Säurechlorid mit Malonester um gesetzt 4 -C h lor- 
yiiA 2 -p h th a lim id o b en zo y lm a lo n es te r  (II) bildet u. das bei der Hydrolyse mit wss. HBr 
° u.D in 4 -C h lo r-2 -a m in o a ce to p h en o n  ( U l )  übergeht. Der entsprechende  4 -C h lo r-2 -p h th a li-  

m id o b en zo y la ce te ss ig e ster  (IV) liefert nur 4-Chloranthranilsäure zurück. Daneben  
jitiiK gelang die Darst. von III ausgehend von 4-Chlor-2-nitranilin über 4 -C h lo r-2 -n itro - 

b en zo n itr il  (V), 4 -C h lo r-2 -n itro b en zo esä u re  (VI) u. den mit dem Säurechlorid erhalt
en, F-i! liehen 4 -C h lo r-2 -n itro b en zo y la ce te ss ig es te r  (VIII) durch Hydrolyse. Die Nitrierung der 
-iW Acetylverb. von III liefert neben wenig 4 -C h lo r-3 -n itro -2 -a ce ta m id o a ce to p h en o n  
.pirfi (VIII) im  wesentlichen 4-C h lo r-5 -n itro -2 -a ce ta m id o a ce to p h en o n  (IX). Bei der Cinolin- 
tJjWf darst. aus 4-C h lor-3 -  bzw. -5 -n itro -2 -a m in o a ce to p h en o n  (X u. XI) wurde auch die 
säure6 Bldg. von 7 ,8 -  bzw. 6 ,7 -D ich lo r-4 -o x y c in n o lin  (XII u. XIII) beobachtet. Bei der 

näheren Unters, ergab sich, daß der Austausch der N 0 2-Gruppe durch CI vor dem  
Chlob Ringschluß der Diazoverb. zum Cinnolin in der Wärme dann stattfindet, wenn

1 9 4 7  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 . E. 1081
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beim Diazotieren HCl verwendet worden war. Ähnliche Austauschrkk. wurden b e 
reits früher von M e l d o l a  u .  M itarbeitern ( J .  ehem. Soc. [London] 81. [1902 .] 988 
u. früher) beschrieben (vgl. auch vorst. Ref.).

V e r s u c h e :  4 -C h lo r -2 -p h th a lim id o b e n z o e s ä u re  (I), C15H80 4NC1, aus 4-Chloran- 
tranilsäureu. Phthalsäureanhydrid in sd. E isessig, P . 269-270°; 69% (A usbeute).—  
4 -C h lo r-2 - p h th a lim in o b e n z o y lm a lo n s ä u r e d iä th y le s te r  (II) ,  durch U m setzung des aus
I m it PC16 in sd. Bzl. erhaltenen Säurechlorids nach dem Abdest. des P0C13 u. des 
B zl. m it Na-M alonester in sd. B zl., nach dem Zers, m it verd. HCl als Öl. —  4-C h lor-  
2 -a m in o a ce to p h en o n  (III), C8H80NC1, aus vorst. Verb. m it sd. wss. HBr (D . 1,5) 
u. Reinigung über die A c e ty lv e rb . (C10H10O2NCl, N adeln, F . 148— 150°), aus wss. 
A. Nadeln F . 91— 93°. ■— 4 -C h lo r-2 -p h th a lim id o b o n zo y la c e te ss ig sä u re ä th y le s te r  (IV). 
C H 160 6NC1, wie II m it Na-Acetessigester bei 5°, später bei Zim m ertem p., aus A, 
B lättchen, F . 104°. L iefert m it sd. wss. H J  (D . 1,7) 4 -C h lo ra n th ra n ilsä u re , C7H60 2 
NC1, F . 237° (Zers.). —  4 -C h lo r-2 -n itro b e n zo n itr il  (V), C7H30 2N 2C1, aus 4-Chlor- 
2-nitranilin nach S a n d m e y e r ,  nach W asserdam pfdest.; 27% ; oder in  besseren 
A usbeuten unterVerwendung einer m itN a-A cetat congoneutral gestellten D iazols g.,
p . 100__101°. —  4 -C h lo r-2 -n itro b en zo esä u re (VI), C7H40 4NC1, durch Oxydation
von 4 -Chlor-2-nitrotoluol m it sd. verd. K M n04 oder durch Verseifen von 4-Chlor-
2-nitrobenzonitril m it 80%ig. H2S 0 4 auf dem W asserbad, F . 141— 143°. —  4-C hlor-
2 -n itro b en zo p h en o n , C8H60 3NC1, aus 4-Chlor-2-nitrobenzoylchlorid, erhalten aus VI 
m it PC15 m it N a-Acetessigester in Bzl. bei 0°, später bei Zimmertemp. u. Verseifen 
des als Öl erhaltenen VII mit 10%ig. alkoh. H2S 0 4, aus B zn. N adeln, F . 55— 56°. 
Hieraus m it F e u. Essigsäure III, F . 91— 93°; 85%. —  4 -C h lo r-5 -n itro -2 -a c e ta m id o -  
a ce toph en on  (IX), C10H9O4N2Cl, aus 4-Chlor-2-acetam idoacetophenon mit H N 0 3 
(D. 1,48) u. konz. H2S 0 4 bei — 10°, aus A. schwach gelbe B lättchen, F. 166— 168°; 
77%. —  4 -C h lo r-5 -n itro -2 -a m in o a ce to p h en o n  (XI), C8H 70 3N 2C1, aus A. gelbe Nadeln, 
p . ]76— 177°. —  4 -C h lo r-3 -n itro -2 -a ce ta m id o a ce to p h en o n  (VIII), C10H9Ö4N2C1, neben 
vorst. Verb., F . 141— 143°. —  4 -C h lo r-3 -n itr o -2 -a m in o a ce to p h en o n  (X), C8H7Ö3N,C1, 
aus A. gelbe P latten , F . 148— 150°; liefert bei der Red. m it F e ein Öl, aus dem mit 
Phenanthrenchinon in A. ein P h e n a z in d e r iv ., C22HI30 N 2C1 aus Essigsäure braune 
N adeln, F. 287°, erhalten werden kann. —  7 -C h lo r -4 -o x y c in n o lin , C8H50 N 2C1, 
durch Erwärmen der D iazolsg. von III auf dem W asserbad, aus A. Nadeln, F . 276 
bis 277°, neben wenig 4 -C h lo r-2 -o x y a c e to p h e n o n . —  7 -C h lo r-6 -n itro -4 -o x y c in n o lin , 
C8H40 3N3C1, aus XI beim Diazotieren in E isessig u. verd. H2S 0 4, aus Essigsäure 
bronzefarbene N adeln, F . 252— 254° (Zers.). —  7 -C h lo r-8 -n itro -4 -o x y c in n o lin ,  
C8H40 3N3C1, analog, aus A. gelbe Nadeln, F . 262— 264° (Zers.). —  6 ,7 -D ich lor -
4 -o x y c in n o lin  (XIII), CgH4ON2Cl2, aus XI durch D iazotieren in HCl, aus Essigsäure 
gelbbraune B lättchen, F . 333° (Zers.). A c e ty lv e r b ., F . 148— 149°. —  4 ,6 ,7 -T rich lor- 
c in n o lin , F . 141,5— 143°. —  4 - P h e n o x y - 6 .7 -d ic h lo rc in n o lin , C14H80 N 2C12, F . 162 
bis 163°. —  7 ,8 -D ic li lo r -4 -o x y c in n o lin  (XII), C8H40 N 2C12, analog aus X, aus A. 
Nadeln, F . 253— 254°. —  4 ,7 ,8 -T r ic h lo r c in n o lin , F . 217— 218°. —  4 - P h e n o x y -7 ,8 -d i
c h lo rc in n o lin , F . 214,5°. •— D ie Entam inierung von in HCl diazotiertem  XIII mit 
30%ig. HPÖ2 bei 0° liefert 4 -C h lo r-3 -n itro a c e to p h e n o n , F . 98— 99°. B ei einem 
gleichen Vers., bei dem die D iazolsg. bis zur beginnenden Trübung auf dem Wasser
bad erwärmt wurde, entstand m it HPÖ2 3 ,4 -D ic h lo ra c e to p h e n o n , F . 76— 77°; 
bildete sich analog auch aus XII. (J . ehem. Soc. [London] 1947. 232— 37. Febr.)

G o l d . 3272
J. C. E. Simpson, C in n o lin e . 11. M itt. 8 -N itr o -4 -o x y c in n o lin . (10 vgl. vorst. 

Ref.), Es konnte durch eine unabhängige Synth. gezeigt werden, daß es sich bei dem 
früher ( S c h o f i e l d  u .  S im p s o n ,  J. ehem. Soc. [London] 1945. 512) 

O beschriebenen 5-N itro-4-oxycinnolin (F. 185°), das als Nitrierungs-
prod. von 4-O xycinnolin isoliert worden war, um 8 -N itr o -4 -o x y c in -  
n o lin  (I) handelt. D as als Zwischenprod. notw endige 3 -N itro -2 -a m in o -  
a ce toph en on  (II) entstand bei der N itrierung von o -A ce ta m id o a ce to -  
p h en o n  (III) (vgl. auch B a m b e r g e r ,  Ber. dtsch. ehem. Ges. 48.

. [1915.] 537). D ie Tatsache, daß I m it Essigsäure nicht reagiert, kann
H darauf zurückgeführt werden, daß sich ein Chelatring im  Sinne der

\ /  Formulierung IV ausbildet.
IV V e r s u c h e :  3 -N itro -2 -a c e ta m id o a c e to p h e n o n , C10H 10O4N 2, durch

Nitrieren von III m it H N 0 3 (D. 1,48) u. konz. H 2S 0 4 b e i— 8° bis 0° 
u. Auslesen des Kristallgem isches, das durch K ristallisieren des 

Nitrierungsprod. vom  F. 130— 145° erhalten worden war; gelbe Prism en aus Bzl. 
F. 152— 153°, neben viel 5 -N itro -2 -a c e ta m id o a c e to p h e n o n , N adeln, aus A ., F . 15 4
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bis 155°. Aus der neutralisierten wss. Nitrierungslauge durch Extrahieren mit Ae. 
eine B a se , C10H9O2N3, aus Methanol u. A. gelbe Nadeln, F . 201— 202°; die diazo- 
tiei'te Base kuppelt nicht m it alkal. /J-Naphthol.—  3 -N itro -2 -a m in o a c e to p h e n o n  (II), 
C8H80 3N 2, durch HCl-saure Verseifung, aus wss. A. goldgelbe Nadeln, F . 95— 96°; 
liefert nach der Red. m it Fe u. Behandeln m it o-Phenanthrenchinon ein P h e n a z in -  
d e r iv ., aus E isessig gelbe Nadeln, F . 226— 227°. —  8 -N itro -4 -o x y c in n o lin  (I), 
C8H50 3N3, aus II durch Diazotieren in Eisessig u. verd. H2S 0 4, aus A. braune 
Nadeln, F. 185,5— 186,5°. (J . ehem. Soc. [London] 1947. 237— 38. Febr.)

Howard Burkett, B a s isc h  su b s titu ie r te  I s a llo x a z in e .  W egen der strukturellen  
Ähnlichkeit von R ib o f la v in  m it A te b r in  wurden bas. substituierte Isalloxazinderivv. 
zur Prüfung als Malariamittel synthetisiert. D ie Prüfung an Enten, die m it P lasm o
dium lophurae infiziert waren, ergab keine W irksamkeit. —  D ie Synth. des Dichlor - 
deriv. III ergab ein uneinheitliches Prod., das nicht weiter untersucht wurde.

V e r s u c h e : 7 ,8 -D im e th o x y -1 0 -[y -d iä th y ia m in o p ro p y l] - isa llo x a z in h y d ro c h lo r id
(II), C19H2,0 4N 5 ■ HCl • 2 H20 , aus 4,5-Dinitroveratrol durch Kochen am Rückfluß 
m it y-Diäthylaminopropylamin in Ä. (20 Std.), das zum rohen 4 -N itr o -5 - \y -d iä th y l-  
a m in o p ro p y la m in o \-v e ra tro lh y d ro c h lo r id  (IV) führte, nach dessen Hydrierung 
(P t0 2/H 2 in CH3OH, 20°, 1 Atm .) u. nach Kochen (30 Min.) das Hydrierungsprod. 
m it Alloxan in Methanol, gelbe Kristalle aus W .-Aceton, F . 220— 222° (Zers.) 
(13,1% Ausbeute). IV konnte als freie Base, Hydrobromid oder Sulfat nicht kri
stallisiert bzw. destilliert werden. -— 4 -N itro -5 -[y -d iä th y la m in o p ro p y la m in o \-o -  
x y lo l , C15H250 2N3, aus 4.5-Dinitro-o-xylol u. y-Diäthylaminopropylamin durch 
Kochen in Ä. (4 Tage), gelbe Nadeln aus W ., F . 2 1 1 — 212,5°; 77% (Ausbeute). —
7 ,8 -D im e th y l-1 0 - [y -d iä th y la m in o p r o p y l] - is a llo x a z in h y d ro c h lo r id  (I), C19H250 2N5 - HCl 
•2,5H 20 , aus vorst. mit A lloxan analog II, gelbe Kristalle, F . 289— 289,5° (Zers.); 
37,5%. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2555. Okt. 1947. Greencastle, Indiana, D e Pauw- 
U niv., D ep. of Chem.) O f f e .  3272

M. D. Maschkowski, Ü b er p a ra s y m p a th ie o ly t isc h e  E ig en sch a ften  d es n eu en  
A lk a lo id s  L in d e lo p h in . L in d e lo p h in  (I), C \ H270 4N , wurde aus der zur Familie 
P o rra g in a c e a e  gehörenden Pflanze L in d e lo f ia  a n ch u so id es  isoliert. Kristalle, lösl. 
in W ., F. 106— 107°. I gehört zu der Heliotridanreihe u. wird zu L in d e lo p h id in ,  
C8H16ON, u .  T ra c h e la n tin sä u re , C7H140 4, hydrolysiert. I besitzt parasympathico- 
ly t. u. cholinolyt. Eigg. u. ist weniger akt. als Atropin (II). Bei der B est. nach der 
Meth. von R o t h l i n  ist ! 50m al weniger akt. als II, bei der B est. der cholinolyt. 
Eigg. nach der Meth. von K ü h l  —  lOOOmal schwächer als II. D ie mydriat. Wrkg., 
erm ittelt nach I n g ,  D a w e s  u .  W a j d a  ist 250mal schwächer als bei II. (<bapMaKOJio- 
tmh h ToKCHKonorHH [Pharmakol. u. Toxikol.] 10. Nr. 4. 16.— 21. Juli/Aug. 1947. 
Moskau, Alluninos-chem.-pharmazeut. Ordshonikidse —  Forschungsinst.)

N. F. Prosskurnina und L. Ja. Areschkina, Ü ber A lk a lo id e  vo m  T y p  G a lan th u s  
W oron ovi. Aus den Knollen des zur Fam ilie A m a r y le id a c e a e  gehörenden G a lan th u s  
W oron ovi werden zwei neue Alkaloide isoliert: G a la n th in , C13H13N(OCH3)3(OH) (I), 
u. G a la n th id in , ClsH15ON . (CH20 2) (II), I ist eine feinkrist., fast farblose Substanz, 
opt. akt., [<x]D 87°, leicht lösl. in A., Aceton u. Chlf., schwer lösl. in Ae., krist. aus W . : 
mit 1 Mol H20 ,  F. 132— 133°, nach Trocknen im Vakuum bei 100° wasserfrei, 
F. 162— 164°; mit alkoh. HCl-Lsg. H y d ro c h lo r id , F . 198— 199°, feine nadelförmige 
Kristalle; m it HBr Hydrobromid, lange gelbe Nadeln, F . 201— 203°; mit Na-Per- 
cklorat P erch lo ra t, Kristallpulver, F. 199— 201°. I gibt mit CH3J J o d m e th y la t, das beim  
Kochen m it 25%ig. alkoh. KOH in die B a se  C r J l n N (O C H 3 )2 übergeht, lange gelbe 
Nadeln, F . 172— 174°. II ist eine schwer lösl. Base, F. 235— 238°, Hydrobromid, F. 
213— 213,5°, fein glänzende Kristalle aus A., Hydrochlorid, farblose feine Kristalle, 
F . 197— 199°; mit CH3J gibt II das J o d m e th y la t, F. 232— 233°, beständig gegen

G o l d . 3272

CH2-CH2- CH2-N(C2H,,)2-HC1

I: R =  CH, 
II: R =  OCH. 
III: R= CI

O

T r o f i m o w .  3500

28*
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Alkalien bei Kälte. (IK ypH an Oßmeü X h m h h  [J. allg. Chem.] 17 (79). 1216— 19. Juni 
1947. Moskau, Akad. für Med. W iss. der U dSSR .] T r o f i m o w .  3500

Je. L. Gurewitsch und G. P. Menschikow, U n tersu ch u n g  d e r  A lk a lo id e  vo n  
T ra c h e la n th u s K o r o lk o v i .  5. Mitt. S y n th e se  e in ig e r  D e r iv a te  v o n  T ra c h e la n th a m id in .  
(4. vgl. M e n s c h i k o w ,  C. 1948. II. 731). Von T ra c h e la n th a m id in  (I) wurden D erivv. 
zwecks Prüfung ihrer physiolog. W irksam keit hergestellt. D as Hydrochlorid des 
B e n zo esä u rees te rs  ruft nur schwache Anästhesie hervor. Dagegen wirkt das Mono
hydrochlorid des p -A m in o b e n zo e sä u re e s te rs  im Tiervers. ebenso stark w ie Cocain, ohne 
daß das Auge gereizt wird. D as aus 6-M ethoxy-8-am inochinolin (II) u. w -Chlorpseudo- 
heliotridan (III) (aus I u. SOCl2; vgl. Hiypnan Oomew X h m h h  [J . allg. Chem.] 15 
(77). [1945.] 225) gewonnene 6 -M e th o x y -8 -p s e u d o h e lio tr id y la m in o c h in o lin  (IV) hat 
im Tiervers. Antimalariawrkg., die aber 5— 6mal schwächer als bei Plasm ochin ist.

V e r s u c h e :  T ra c h e la n th a m id in e s te r . D as H y d r o c h lo r id  des B e n zo a ts , C15H19 
OaN - HCl, F . 204— 206°, entsteht aus I u. C6H 6C0C1, 2 Std. in  sd. Chlf.; man fällt 
m it A e.; N adeln aus A. - f  A e.; in W . u. A. sehr leicht lösl.; 7,3 g  aus 5 g I. H y d r o 
ch lo rid  des p -N itro b e n zo a ts ,  F . 242— 244° (Zers.); aus I u. p-Nitrobenzoylchlorid in 
Toluol, 6 Std. auf 115— 120° (B adtem p.); aus A. K ristallpulver; 15 g aus 6,7 g I. 
D ia c e ta t  des p -A m in o b e n zo a ts , C15H20O2N2 -2C2H40 2, F . 230— 232° (Zers.); durch 
Red. von 7 g  vorst. Verb. m it 7 g Fe-Feilicht in  80 ml 20% ig. Essigsäure bei 80°; 
man filtriert heiß u. läßt kristallisieren; aus der eingedam pften M utterlauge wird 
eine weitere Menge gewonnen; aus W . N adeln; ca. 6 g. Hieraus die freie B a se , 
Ci6H20O2N 2, F . 143— 145°; aus Ae. +  wenig A. N adeln; [a]D +  7,8° (0 ,6430g;
10 ml. A .). M o n o h y d ro c h lo r id , CI5H20O2N 2• HCl, F . 230— 232° (Zers.); aus der Base 
m it nicht überschüssiger konz. HCl in Ä .; N a d eln ; in kaltem  W . zu ca. 2% löslich. —
6 -M e th o x y -8 -p s e u d o h e lio tr id y la m in o c h in o lin  (IV); durch 6std. Erhitzen von 22 g
11 mit 20,6 g  III in 60 ml Petroleum  auf 180— 200° (Badtem p.); man löst das nach  
Erkalten ausfallende Harz in 10%ig. HCl, w äscht die Lsg. m it Ae. u. scheidet die 
Basen m it K 2C03 ab; die Trennung von nicht um gesetztem  II erfolgt auf Grund 
der verschied. Basenstärke durch fraktioniertes Ausschütteln der alkal. Lsg.; 
hierbei geht IV erst aus stark alkal. Lsg. in Ae. über. D as D ih y d ro c h lo r id , C18H23 
0 N 3 -2HC1, F . 180— 182° (Zers.), wird aus der Base m it gesätt. alkoh. HCl-Lsg. 
gewonnen; aus A. orangerote N adeln; lösl. in W ., w enig in A .; 7,2 g. (HCypHaj 
O öm eH  X h m h h  [J. allg. Chem.] 17 (79). 1714— 17. Sept. 1947. Moskau, Phytho- 
chem. Labor, des Inst, für Pharm akol., Chemotherapie und pharm azeut. Chem. 
der Akad. der Med. W iss. der U dSSR .) R. K n o b l o c h .  3500

O. Brunner und E. Singule, Z u r  K e n n tn is  d e r  S e e ig e l-F a rb s to ffe . 1. Mitt. Über 
ein e  n eu e  S y n th e se  d e s  2 -Ä th y l-3 ,5 ,8 - tr io x y n a p h th o c h in o n s - ( l ,4 ) .  B ei den Farb
stoffen verschied. Seeigelarten (Eier, Stacheln) handelt es sich um Echinochrome 
(z .B . Echinochrom A oder 2-Ä thyl-3,5,6,7,8-pentaoxynaphthochinon-[1.4]). Zur 
Klärung der Konst. der Mehrzahl noch unbekannter Seeigelfarbstoffe von diesem 
Typus wird in vorliegender Arbeit ein W eg zur Synth . gezeigt, der auch den Auf
bau von Verbb. m it asym m . V erteilung der H ydroxylgruppen erm öglicht. Bekannte 
andere Methoden gehen vom  fertig vorgebildeten R ing aus, an dessen Seitenkette 
der zw eite Ring gebaut wird; beiasym m . Substitution  dieses zw eiten Ringes können 
jedoch 2 Isomere entstehen, wodurch kein eindeutiger Verlauf der Synth . gewähr
leistet ist. Dies wird bei der vorliegenden Meth. verm ieden; als Modellsubstanz 
wurde 2 -Ä th y l-3 ,5 ,8 - tr io x y n a p h th o c h in o n - ( l  ,4 )  (I) gew ählt. Der eingeschlagene Weg 
is t  folgender: 2,5-D im ethoxybenzaldehyd (II) u. a-Brom buttersäureäthylester 
( R e f o r m a t s k i )  ->- 2 .5 -D im e th o x y -< x -ä th y lz im tsä u re ä th y le s te r  (III) -»  2 -[2 ,5 -D i-  
m e th o x y b e n zy l] -b u ta n o l  (IV) -> ß - [2 ,5 -D im e th o x y b e n zy l] -v a le r ia n s ä u r e  (V) -> 3- 
Ä th y l-5 ,8 -d im e th o x y te tr a lo n - ( l )  (VI) -*  2 -Ä th y l-3 -o x y -5 ,8 -d im e th o x y n a p h th o c h in o n -  
(1 ,4 )  (VII) -> I.

V e r s u c h e :  III, C15H20O4, aus II, a-Brom buttersäure-athylester in  B zl. u. Zn 
durch Erhitzen in Ggw.“ von Jod, F . 58°, K p .15 197— 203°; 88% (Ausbeute). 
—  IV, C13H20O3, aus III in absol. A. u. N a durch Erhitzen, Öl, K p .10 169— 171°; 
33%. —  2 - [2 ' ,5 '-D im e th o x y b e n zy l] -b u ty lc h lo r id , C13H190 2C1, aus IV in Chlf., D im e
thylanilin u. Thionylchlorid, K p .12 165— 167°; 66%. —  V, C14H20O4, aus dem vorigen 
Chlorid, N aJ  u. absol. A .; nach dem Kochen U m setzung m it KCN in A. u. Ver
seifung durch 90std. Kochen m it m ethylalkohol. KOH, K p .0,6 190— 192°. - VI,
C14H180 3, durch Erhitzen von V m it 85% ig. H2S 0 4 auf 100°, nach’ Sublim ation F . 66° 
(korr.); 82%. —  VII, C14H140 5, aus VI u. N itrosodim ethylanilin nach B uu H oi u. 
C a g n i a n t  (C . 1942. II. 1012), durch Sublimation im H ochvakuum  orano-erote
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Kristalle, F . 156° (korr.). —  I, aus V ll u. einer Schmelze aus AlCl3-NaCl, nach 
Chromatographierung u. Hochvakuumsublimation hellrote Kristalle, F. 187°. 
(Mh. Chem. 77. 251— 58. 1947. W ien, U niv., I. Chem. Labor.) R o t te r . 3550

/CHv
C H B r— C2H S | " y  ^ C — C3H 5

C O O C .H . _>" L I  C O O C 2H„

in

CH—CjH,

OCH, N-CaH*- N(CH3)2

N-C,H.N(CH£)2

OH - • 0

Sailendra Mohon Mukherjee, U n tersu ch u n g en  ü b er  S e sq u ite rp e n e . 1. M itt. S y n 
these d es T r im e th y le s te r s  e in e r  S ä u re  C sH u (C O O H )3 a u s  D ih y d ro z in g ib e re n . (2. vgl. 
C. 1948. E. 917.) D ie Synth. des T r im e th y le s te r s  der durch oxydativen Abbau von  
D ih y d ro z in g ib e re n  von R uzicka u. van  V een  (C. 1929. I. 1932) erhaltenen T r i-  
ca rbon säu re  wurde nach R eform atsk i aus Bromessigsäureäthylester u. dem en t
sprechenden K etoester (dargestellt durch Kondensation von a-Methyl-<x-[brom- 
acetylj-glutarsäurediäthylester u. Malonsäureester m it nachfolgender Hydrolyse 
u. Veresterung) u. Red. des erhaltenen Lactons u. Veresterung durchgeführt. 
Die Synth. der T ric a rb o n sä u re  gelang auch aus ¿-Isohexylhom olävulinsäureäthyl- 
ester durch Rk. mit Zn u. Bromessigsäureäthylester nach R eform atsk i, Behandeln 
des erhaltenen Lactons m it PBr5 u. A ., anschließend mit Zn-Staub u. CH3COOH 
u. Eliminierung der Iso-propylgruppe durch Oxydation des gebildeten ß-[seJc.- 
l 8 0 o c ty l] -a d ip in sä u re ä th y le s te r s .

V e r su c h e :  < x -M eth y l-a -[b ro m a ce ty l\-g lu ta rsä u red iä th y le s te r  (1 ). 50 g a-Acetyl- 
glutarsäurediäthylester (aus yS-Chlorpropionsäureäthylester u. Na-Acetessigsäure- 
äthylester) m it fein verteiltem  N a in Bzl. in das Na-Salz überführen u. mit CH3J 
10 Std. erhitzen; A usbeute 40 g a-Acetyl-a-inethylglutarsäurediäthylester, K p .6,5 
136— 138°, welcher keine FeCl3-Rk. gab u. in der K älte hromiert wurde. —  a .d -D ic a r-  
b ä th o x y-y -lce to -d -m e th y lsu b erin sä u red iä th y le s te r  (II), C19H30O9, K p .5 235— 236° (Zers.). 
50 g M alonsäurediäthylester wurden m it N a in Bzl. um gesetzt u. mit I 16 Std. 
erhitzt; A usbeute 72 g. —  y -K e to -ö -m e th y l-su b e r in sä u re d iä th y le s te r  (III), C13H220 5, 
K p .7 160— 161°. 72 g II wurden m it 400 cm3 konz. HCl 36 Std. erhizt, m it Ae. 
extrahiert, A e.-Rückstand m it ab so l.A .u . H2S 0 4(1,84) 20 Std. erhitzen u. abermals 
m it Ae. extrahieren; Ausbeute 2 5 g . —  D iä th y le s te r  d es y -O x y -y -[e s s ig sä u r e ]-ö -  
m e th y lsu b e r in sä u re la c to n s  (IV), C15H210 6, K p .6 186°. Aus 25 g III in Bzl., wozu
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in  2 Anteilen Bromessigsäureäthylester u. Zn-W olle gegeben wurden. N ach Zers, 
m it CH3COOH u. CH3OH wurde die Bzl.-Lsg. m it N H 4OH gewaschen; A us
beute 16 g. -— IV wurde durch Versetzen m it 30 g PBr5, Eingießen der dicken  
roten Lsg. in gekühlten absol. A. u. Erhitzen, Versetzen m it W . u. Extrahieren  
m it Ae., Behandeln des A e-Rückstandes m it 250 cm3 E isessig u. 40 g Zn-Staub  
in y - [E ss ig sä u re ä th y le s te r ]-ö -m e th y lsu b e r in sä u re d iä th y le s te r , C17H30O6, K p -6 181 bis 
188°, übergeführt. —  y - \M e th y le s a ig sä u re ]- 6 -m e th y lsu b e r in s ä u re d im e th y le s te r , 0341124 
0 6, K p .6 182°. IV wurde m it rotem P u. H J (1,7) 48 Std. erhitzt, das Rk.-Gemisch  
nach Filtrieren m it Ae. behandelt u. der A e.-Rückstand m it H2S 0 4 u. CH3OH 
verestert. —  y -se k .-Iso o c ty l-y -[ä th y le ss ig sä u re ~ \-y -b u ty ro la c to n  (V), C16H2R0 4, K p .4 
168°, aus 10 g 6 -Isohexylhom olävulins äur eäthyester, Zn, etw as J 2 u. Bromessig
säureäthylester nach R e f o r m a t s k i ,  w ie beschrieben ; Ausbeute 4,5 g .  —  ß-sek .-  
I s o o c ty la d ip in s ä u r e d iä th y le s te r , CjgH^Oj, K p .4 159— 160°. 4 g  V wurden, wie be
schrieben, mit 7 g  P B r5 behandelt, verestert u. anschließend m it 50 cm 3 CH3 
COOH u. Zn-Staub 16 Std. erhitzt; nach teilw eiser N eutralisation  der Essigsäure 
wurde m it Ae. extrahiert. (J . Indian ehem. Soc. 24. 449— 54. N ov. 1947. Calcutta, 
U niv., Coll. of Sei. and Technol. Sir T. N . P alit, Labor, of Chem.) F a a s s .  3600 

F. Sorm, E in  B e itr a g  z u r  O x y d a t io n  v o n  C h o le s te r in a c e ta t. Vf. untersuchte die 
Säurefraktion der Cr03-O xydation von C h o le s te r in a c e ta t  (I) u. konnte dabei die 
bisher noch nicht isolierte K e to s ä u re  II in reiner Form  erhalten.

V e r su c h e :  Zu einer Lsg. von 108 g  I in Eisessig wurde während 2 Std. eine 
Lsg. von 70 g Cr03 in 50%ig. Eisessig bei 55° zugetropft u. weitere 2 Std. bei 55°

belassen. N ach Zusatz von CH3OK wurde im Vakuum 
c , h 17 eingeengt u. m it w enig W . versetz t; es wurden 30 g

7 -K e to ch o les te r in a ce ta t  (aus Essigester F . 153°) erhalten. 
D ie M utterlaugen wurden m it 50%ig. wss. CH3OH 
versetzt u. bei 0° mehrere Tage stehengelassen; es 
wurden 43 g  der K e to s ä u re  II, C28H480 5, erhalten, aus 
CH3OH B lättchen, F . 130°. Verseifung von II mit 
alkoh. KOH lieferte kein einheitliches Prod., wahr
scheinlich bedingt durch teilw eise Wasserabspaltung. 
B ei der D est. von 3 g II bei 0,5 mm wurde ein Kohlen
w asserstoff (1,8 g) erhalten, aus A . F . 76°, dem nach 
L e t t r e  (H oppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 218. [1933.] 

67) die Formel eines B -N o r -Ä ^ -c h o le  s ta d ie n s  zukom m t. (Collect. Trav. chim. 
Tchecoslov. 12, 436— 39. Juli-Aug. 1947. Prag, V ereinigte Chem. u. Metallurg. 
W erke.) F r u h s t o r f e r .  3700

H. Lieb, V ersu ch e z u r  D a r s te llu n g  v o n  l ip o id lö s lic h e n  S u lfo n a m id e n .  Mit dem 
Ziele, lipoidlösl. Sulfonam ide herzustellen, wurden Sulfonam ide (I) m it lipoiden 
Stoffen w ie Cholesterin (II) oder C holsäureäthylester (III) kondensiert u. auf ihre 
pharmakol. u. therapeut. Brauchbarkeit untersucht. —  D a auf keine W eise Rk. 
zwischen I u. dem Chlorid oder Bromid des II e in tritt, wurde der II-Chlorkohlen
säureester (IV) (durch Einw. von C0C12 auf II) verw endet, der befriedigende Re
sultate zeigte. D ie K ondensationsprodd. zeigen gutes K ristallisierverm ögen, sind 
in W . unlösl. u. in den m eisten organ. Lösungsm m ., Olivenöl u. Oleum camphora- 
tum  löslich. D ie Beständigkeit wurde durch B est. der Verseifungsgeschwindigkeit 
untersucht; sie ist geringer als bei den einfachen II-Fettsäureestern. —  Es werden 
ferner Kondensationen von Cholesterylamin (V) (durch Red. des Chloestenonoxims 
m it C2H 5ONa) m it I u. des Ill-Chlorkohlensäureesters (VI) beschrieben.

V e r s u c h e  (gemeinsam m it H. F o l k m a n n ,  F . P e t u e l y  u .  H. P u x k a n d l ) :  
p -[C h o le s te ry lc a rb a m in o p h e n y l]-su lfo n a m id  (VII), C34H520 4N 2S, aus Prontalbin u. 
IV in A ceton durch 3/4std. Erhitzen auf dem W asserbad, K ristalle aus A ., F . 255 
bis 256° (Zers.), 75% (Ausbeute). —  p - [C h o le s te ry lc a rb a m in o p h e n y l\-su lfo n a c e ta m id , 
C36H64ObN2S, aus Albucid u. IV, N adeln F . 182° (Zers.). —  2 -[p -C h o les te ry lca rb -  
a m in o p h e n y ls u lfo n a m id o \-p y r id in ,  C39H 550 4N3S, aus Sulfapyridin u. IV, K ristalle aus 
B zl., F . 254— 255° (Zers.). —  2 -[p -C h o le s te ry lc a rb a m in o p h e n y lsu lfo n a m id o ]- th ia zo l,  
C37HS304N3S2, aus Sulfathiazol u. IV, K ristalle aus A ., F . 257° (Zers.), 70% . —  N 1- 
[p -C h o le s te r y lc a rb a m in o p h e n y lsu lfo n o n y l] -g u a n id in , CäjH^OjNjS, aus Sulfaguanidin  
u. IV, Prismen, F . 201° (Zers.). —  C41H 580 4N2S, aus Septazin (p-Benzylaminophonyl- 
sulfonam id)u. IV K ristallplättchen aus A., F . 108°. —  C68H101O6N 5S, aus Prontosilum  
rubrum u. IV orangefarbene Kristallnadeln aus A ceton u. Essigester, F . 244°. —  
C,43H 580 4iV6/S,2, aus 2-[2'.4'-Diam inoazobenzolsulfonam ido]-thiazol [C15H 140 2N8S2, 
rote kristallin. Substanz, aus W ., F . 199° (Zers.)] u. IV, braunrote Kristalldrusen,
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F . 236° (Zers.)— Verseifung des VII: VII in A. wurde mit alkoh. KOH unter Rück
fluß erhitzt u. stündlich das Fortschreiten der Verseifung durch Fällung einer Probe 
m it l% ig. alkoh. D igitoninlsg. verfolgt. Sie war nach 15 Std. vollständig (Tabelle).—  
C ^ H s A N S ,  durch Kondensation von p-Toluolsulfochlorid u. V in A ceton, stäbchen
förmige Kristalle aus A ., F . 135°. —  C 35H si0 3N 2S ,  aus p-Acetylaminobenzolsulfo- 
chlorid u. V in Bzl., Nadeln aus Aceton, F. 164°. —- C u H 30O3N 2, aus p-Nitrobenzoyl- 
chlorid u. V, Nadeln aus A., F . 145°. —  G33H 50OaN 2S ,  aus Prontalbin u. VI, Kristalle 
aus A., F . 258°. —  0$$M 520 9N 2S ,  aus Albucid u. VI, gelblichweiße prismat. Kristalle 
aus A ., F . 251°. —  (749H62O9N 10S2, aus Prontosilum rubrum u. VI, purpurrote 
Nadeln aus Methanol, F . 248° (Zers.). (Mh. Chem. 77. 324— 32. 1947. Graz, U niv.,
Med.-Chem. Inst.) R o t t e r .  3700

Dean R. Rexford und Everett S. Wallis, C h olin ch o lan a t. Cholansäure (aus
з,12-Diketocholansäure durch C u E M E N E N S E N -R ed .) wird durch 2]4std . Kochen  
m it S0C12 in das S ä u re c h lo r id , Kristalle, übergeführt. 3std. Einw. von ß-Jod- 
äthanol auf letzteres gibt den öligen E ste r , der auf Zusatz von CH3OH krist. u. m it 
18,7%ig. (CH3)3N-Lsg. in Bzl. 24 Std. im verschlossenen Rohr auf 120° erhitzt 
wird. Beim  Zugeben von Ae. neben T r im ith y la m in h y d r o jo d id  C h o la n sä u rech o lin -  
jo d id e s te r , braune B lättchen. D ie Lsg. vorst. Verb. in W. gibt beim Versetzen mit 
N a-Pikrat P ik r a t  d es C h o lin ch o la n a ts , C35H540 9N4, Nudeln aus verd. CH30 H , 
F. 194° (Zers., korr.) (J. Amer. chem. Soc. 69. 3148. Dez. 1947. Princeton, N . J., 
U niv., Frick Chem. Labor., Dep. of Chem.) R e i s n e r .  3700

L. Ruzicka, PI. A. Plattner, A. Fürstund H. Heusser, Ü ber S te ro id e  u n d  S e x u a l
h orm on e. 138. Mitt. Z u r  K o n s ti tu tio n  d es a -A n h y d ro u za r ig e n in s . (137. vgl. P l a t t 
n e r  u. Mitarbeiter, C. 1947. E. 899.) D as A c e ta t  (Ia) des A s’20-22-3 ß .2 1 -D io x y n o r -  
ch o la d ien sä u re la c to n s (23  -+  21)  (I) liefert bei katalyt. Hydrierung ein Gemisch der 
an C(20) isomeren T etra h yd ro la c to n e  (III u. IIIa.) (vgl. R u z i c k a  u .  Mitarbeiter, C. 
1941. II. 1971), deren physikal. Eigg. mit den von T s c h e s c h e  (Z. physiol. Chem. 
222. [1933.] 50; Ber. dtsch. chem. Ges. 68. [1935.] 2252) dargestellten A c e ta te n  von  
d 2- bzw. <¿1 -T e tra h y d ro a n h y d ro u za r ig e n in  übereinstimmen. Es wurde jetzt fest
gestellt, daß das A cetat der a1-Verb. dem 3 ß -A c e to x y -2 1 -o x y -2 0 -iso n o ra llo c h o la n  
sä u re la c to n  ( 2 3 -+  21) (III a)
и. das a2-Isomere dem an Cpo) 
n. Konfiguration aufweisen
den gesätt. L a c to n  III en t
sprechen. D a eine E ntschei
dung, ob a -A n h y d ro u za r ig e -  
n in  (V) die Formel I oder II 
zukom m t, m it Hilfe der 
Hydrierungsergebnisse nicht

■ möglich ist (I u. II können bei 
energ. Hydrier, das Isome- 
renpaar III u. l i l a  liefern), 
außerdem D erivv. von V u. I 
sehr gute Übereinstimm ung  
in den F F . zeigen, wurden 
weitere I-Derivv. dargestellt 
u. m it den entsprechenden 
V-Derivv. verglichen. D ie  
hierbei erhaltenen F F. zeigen 
jedoch große Differenzen, so 
daß eine Identität I— V nicht 
gegeben zu sein scheint. Auch  
die opt. Drehung scheint 
großen Differenzen zu unter
liegen, zumal festgestellt 
wird, daß sich die A sym m e
triezentren 14 u. 17 außer
ordentlich stark beeinflussen
u. damit der Beitrag des Zentrums 17 in A 14’15- ungesätt. Steroiden von der Konst. 
u. der ster. Lage der Seitenkette abhängig ist. Genaue Messung der opt. Drehung 
spricht dafür, daß V die Formel II zukomm t.

V e r s u c h e :  (FF. korr., im evakuierten Röhrchen bestim m t): A 5'-20- 22-3 ß -  
B e n zo x y -2 1 -o x y n o rc h o la d ie n sä u re la c to n  ( 2 3 - + 2 1 )  (Ib), C30H36O4, F . 245— 246°,

A cO

I I I  a n  C(20) n .  K o n f ig u ra t io n  
lila  a n  C(20) ¡so . K o n f ig u ra t io n
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300 mg I in 5 cm3 Pyridin lösen, kühlen, m it 2 cm3 Benzoylchlorid versetzen , 
12 Std. bei 20° stehenlassen, auf E is gießen, m it Ae. aufnehm en; Chromatograph. 
Reinigung an A120 3; B lättchen aus Chlf.-A.; [<x]f>°-— 28,5°; — 27,0° (c =  0 ,735; 
0,802 in C hlf.); M isch-F. m it V-Benzoat (F. 260— 261°; [a]D— 11,6°) 231— 241° 
unter Sintern bei 221°. —  A i: 20-22-3 -K e to -2 1 -o x y n o rc h o la d ie n sä u re la c to n  (23 - + 2 1 )
(IV), C23H30O3, F . 237— 238,5°, 340 mg I m it 2 cm3 Cyclohexanon u. 400 m g A l
tert.-B utylat in 15 cm 3 Toluol 4 Std. am Rückfluß kochen, m it Ae. aufnehm en, 
über A120 3 chromatographieren u. m it B zl. u. Ae. ebneren; aus A ceton-B zn. 
Rauten; [a]2D3 119,8° (c =  0,885; Chlf.); UV-Absorptionsspektr. zeigt Maximum  
bei 241 m/i u. 310 mp (löge  = 4 ,3 4  bzw. 1,84). S e m ic a rb a z o n , C23H330 3N3, aus 
Chlf.-CH3OH F . 255— 256°. O x im , C23H310 3N , aus A. F . 266— 269°. —  a -A n h y d ro -  
u za r ig e n in  (V), zeigt F . 256,5— 258,5°; [a]!>0— 13,7° (c =  0,725; Chlf.). B e n z o a t , 
F . 260— 261°, [a]|,0— 13,1° (c =  1,533; Chlf.) u. — 11,6° (c =  1,970; Chlf.). (H elv. 
chim . A cta. 30. 694— 99. 15/3. 1947. Zürich, E idg. Techn. Hochschule, Organ.- 
Chem. Labor.) H. P . F i e d l e r .  3750

L. Ruzicka, P. Meister und V. Prelog, Ü b er S te r o id e u n d S e x u a lh o r m o n e . 139. Mitt. 
U n tersu ch u n g en  ü b er d en  Z u sa m m e n h a n g  zw isc h e n  K o n s t i tu t io n  u n d  G eruch  bei S te ro i
d e n . M e th y la n d r o s ta n -  u n d  A llo p r e g n a n d e r iv a te . (138. vgl. vorst. R ef.). V ff. stellen in 
Fortsetzung ihrer Unterss. über den Geruch der Stereoide ( P r e l o g  u. Mitarbeiter, 
C. 1945.1. 42) D erivv. der m oschusähnlich riechenden epimeren A n d ro s ta n o le -(S )  her, 
die an C(3) durch CH3-  oder an Cr17) durch CH3-  oder C ,HS-  substituiert sind. Der 
Geruch wurde durch diese Substitution stark abgeschwächt. Erst in der Wärme 
tr itt deutlicher Geruch auf, wobei von 3 -M eth y la n d ro sta n -3 < x -o l (I), 3 -M e th y la n -  
d ro s ta n -3 ß -o l  (II), 1 7 -M eth ylen drostan -3< x-o l (X), 1 7 -M e th y la n d ro s ta n -3 ß -o l  (XI) u. 
A llo p re g n a n -3 a -o l  (XVIII) die ¿?a-Oxyverbb. stärkeren Geruch zeigen als ihre 
ß -E p im e re n . D ie ungesätt. 1 7 -M e th y le n a n d ro s ta n -3 a .-o l  (VIII) u. das /(-Epimere
(IX) hatten  ähnlichen Geruch w ie die entsprechenden gesätt. Verbindungen. Bei 
1 7 -M e th y le n a n d ro s ta n -3 -o n  (VI), 1 7 -M e th y la n d ro s ta n -3 -o n  (VII), A 17-20-A llo p reg n en -
3 -o n  (XV) u. A llo p re g n a n -3 -o n  (XVII) war der Geruch ähnlicher dem des Zedernöls 
als bei dem harnähnlich riechenden A n d r o s ta n o n -(3) (XX). —  D ie Darst. von
3 -M e th y la n d r o s ta n d e r iv v . erfolgte aus XX m it CH3M gJ, Isolierung des gebildeten I 
durch Chromatographie an Al20 3 u. des gleichzeitig gebildeten II als Digitonid. 
Ebenso entstand aus A -N o r a n d r o s ta n -2 -o n  (XXI) 2 -M e th y l-A -n o ra n d ro s ta n -2 a .( ‘!)-ol 
(III). D ie 1 7 -M e th y la n d ro s ta n d e r iv v . wurden ausgehend von A n d ro s ta n -3 ß -o l-1 7 -o n  
(XXII) dargestellt, das m it CH3MgJ 1 7 -M e th y la n d r o s ta n -3ß ,1 7 -d io l (IV) gab. 
Identifizierung erfolgte als 3 -M o n o a c e ta t. O xydation von XXII m it Cr03 führte zum 
1 7 -M e th y la n d ro s ta n -1 7 -o l-3 -o n  (V), H20-A bspaltung durch D est. m it C uS04 (vgl. 
B u t e n a n d t  u .  Mitarbeiter, C. 1938. II. 1416 u. M i e s c h e r  u .  K l a r e r ,  C. 1939. 
II. 3104) zu VI. D ie Lage der D oppelbindung in VI wurde durch Rk. m it 0 s 0 4 
u. Oxydation eines der entstandenen D iole (XII) m it Pb(CH3C 02)4 zum A n d r o - ,  
s ta n -3 ,1 7 -d io n  (XXIII) festgestellt. VI gab bei H ydrierung m it H ,P d-B aC 03 VII. 
Vff. nehmen an, daß die CH3-Gruppe in VII die /(-Konfiguration besitzt. M e e r -  
WEiN-PoNNDORF-Red. von VI ergab VIII u. IX. A llo p r e g n a n -3 ß .1 7 -d io l (XIII) 
wurde aus XII u. C2H 6MgJ nach B u t e n a n d t  u .  M itarbeitern (C. 1938. II . 1416) 
erhalten u. durch Oxydation m it Cr03 in  A llo p r e g n a n -1 7 -o l-3 -o n  (XIV) übergeführt. 
W asserabspaltung mit C uS04 ergab daraus XV u. dessen Hydrierung an P t0 2 
A llo p re g n a n -3 ß -o l  (XVI) neben w enig, n icht rein erhaltenem  3<x-Epimeren. Oxy
dation von XVI m it Cr03 gab XVII, das auch durch partielle H ydrierung von 
XV an P d -B a S 04 erhalten wurde. D a XVII zum A llo p r e g n a n  red. wird, kann für 
die C2H 5-Gruppe in XVII die n. 17/?-Konfiguration angenomm en werden. Aus XVII 
wurde durch MEERWEiN-PoNNDORF-Red. nach Abtrennung des ß -E p im e r e n  (als 
D igitonid) XVIII erhalten. Oxydation von XV m it O s04 führte zu XIX, Weiter- 
oxydation m it Pb(CH3C 02)4 zu XXIII.

V e r s u c h e :  3 -M e th y la n d ro s ta n -3 tx-ol (I), C20H34O, u. ß -E p im e r e s  (II) durch 
Rk. von XX m it CH3MgJ in äther. Lsg. 1 Std. gekocht, Chromatograph. Trennung 
an A120 3 u .  E lution m it PAe. u. Bzl'.-PAe.: I aus CH3OH nach Sublim ation bei 
0,01 mm /90° F . 148— 150°; [a]2/  +  24,2° ±  1,5° (c =  1,23 in Chlf.). A us den M utter
laugen von I das /(-Epimere (II) durch Fällung m it D igitonin über das schwerlösl. 
D igitonid u. Zers, des D igitonids m it Pyridin in A e., Nadeln aus A ceton, F . 128 
bis 129°; [a]/)1 +  4,2° i  L5° (c =  1,30 in Chlf.). —  2 ,-M e th y l-A -n o ra n d ro s ta n -  
2<x(l)-ol (III), C19H320 ,  analog I aus XXI, 2 Std. gekocht, K ristalle aus CH,OH , 
F . 142— 144° nach Sublim ation bei 0,005 m m /90°; -f  9,6° ± 2° (c =  1,053 
in Chlf.); gibt kein schwerlösl. D igitonid. -— 1 7 -M e th y la n d r o s ta n -3 ß .1 7 -d io l (IV)
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als Hydrat C ^H ^C^-H ,0, aus XII mit CH3MgJ in A e.-Bzl. durch 2std. Erhitzen, 
Abfiltrieren des in Ae. "schwerlösl. Prod. nach Zers, m it Eis u. N H 4C1-Lsg., Tren
nung vom  nicht um gesetzten XXII durch Fällen als Semicarbazon, E xtraktion von

I  : R  =  C H , ; R '  =  O H  
I I :  R  =  O H ;  R '= C H „

H O

O H  

R

\ /

I V :  R = C H „  
X I I I :  R  =  C2H S

/ N
O H

\ / xr
C H R

hq/

V : R  =  C H , 
X IV  : R  =  C ,H 5

V I :  R = H  
X V  : R  =  C H ,

V I I I :
O H  in  a -K o n f ig u ra tio n

oX

V I I :  R  =  C H ,
X V I I :  R  =  C2H ,

H O ly

O H

X : R  =  C H , ; X V III : R  =  C ,H ,
X I: O H  h a t  ß - K o n f ig u r a t io n ; R =  C H , 

XVI: O H  h a t  ß - K o n f ig u r a t i o n ; R = C 2H ,
X I I :  R  =  H :  

X I X :  R =  C H ,

IV mit sd. Ae. u. mehrmaliges Umkristallisieren aus Essigester, F. 210— 211° nach  
Sublimation bei 0,01 mm/140°. A c e ty ld e r iv .  von IV, C22H360 3, F. 144— 146°; [ajf,1 
-—• 18° ±  1° (c =  1,472 in Chlf.). —  1 7 -M e th y la n d ro s tä n -1 7 -o l-3 -on  (V), C20H32O2, 
durch Oxydation von IV m it Cr03 in Eisessig, aus Essigester, F . 188— 189° nach  
Trocknen hei 0,01 mm /80°; 0]£,° - f  11,3° ±  5° (c =  1,58 in Chlf.). —  1 7 -M e th y le n -  
a n d ro s ta n -3 -o n  (VI), C20H300 ,  durch D est. von V m it C uS04 hei 0,1 mm, chrom ato
graph. Reinigung des öligen D est. an A120 3 u. Elution m it PAe. Aus PAe. F . 127 
bis 128° nach Sublim ation bei 0,01 mm u. 95°; [a]!,1 +  62,3° ± 2 °  (c =  1,08 in  
Chlf.). —  1 7 -M e th y la n d ro s ta n -3 -o n  (VII), C20H32O, durch Red. von VI m it vor
reduziertem Pd-B aC 03 in A . u. chromatograph. Reinigung aus PAe. F . 130— 132°, 
nach Sublimation bei 0,01 mm u. 85°; [ajf,1 +  31,6° ±  2° (c =  1,073 in Chlf.). —  
1 7 -M eth y len a n d ro s ta n -3 ix -o l (VIII) C20H32O, u. ß -E p im e re s  (IX), C20H32O, aus VI 
durch Kochen mit A l-Isopropylat in absol. Isopropylalkohol, Isolierung u. Trennung 
beider Epimerer m it D igitonin, m it dem IX ein schwerlösl. D igitonid gibt. Chro
matograph. R einigung des aus alkoh. Lsg. gewonnenen VIII ergab nach Subli
mation bei 0,01 mm /110°, F . 176— 178°; [a] 1̂ +  45,1° ±  3° (c =  0,687 in Chlf.). 
Aus dem D igitonid nach chromatograph. Reinigung Nadeln, aus PAe. F . 131— 133°, 
nach Sublimation bei 0,01 m m /115°; [a]!,1 26,9° ±  2° (c =  0,883 in Chlf.). —  17- 
M e th y la n d ro sta n -3 tx -o l (X), C^H^O, durch Red. von VIII an P t0 2 in A. u. F iltration  
der äther. Lsg. durch eine Al20 3-Säule, aus Aceton nach Sublimation bei 0,01 m m / 
140°, F . 184— 186°; [a]/,0 +  9,6° ±  1,5° (c =  1,225 in C hlf.).—  1 7 -M e th y la n d ro s ta n -  
3ß-o l (XI), C20iI34O, durch Red. von IX analog. Vorst. u. chromatograph. R ein i
gung, Nadeln aus PA e., F . 139— 141° nach Sublimation bei 0,005 m m /85°; [a]f,° 
+  6,2° ± 2 °  (c =  1,012 in Chlf.). —  A n d r o s ta n -3 ,1 7 -d io n  (XXIII), die M utter
laugen von VI in absol. Ae. werden m it O s04 u. Pyridin verm ischt, 3 Tage unter 
Feuchtigkeitsausschluß stehen gelassen, das gebildete Anlagerungsprod. wird 
durch Schütteln m it Mannit in ln  wss. KOH um geestert, das Oxydationsprod. 
wird in Ae. aufgenommen u. der Rückstand chromatographiert, das B zl.-E luat 
enthielt unverändertes VI, die folgenden A e.-E luate 1 7 -M e th y la n d ro s ta n -1 7 ,2 0 -d io l
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(XII), C20H32O3, F . 175— 187°, nacli Sublim ation bei 0,01 m m /135°; [a]t>° +  21,6° 
± 1 °  (c =  0,926 in Cblf.). D ie letzten  A e.-E luate gaben XII m it F . 194— 199°. 
Oxydation von XII m it Pb(CH3C 02)4 in  E isessig u. chromatograph. R einigung  
ergab XXIII aus PA e., K ristalle, F . 126— 130°; [¡x]/,1 +  107° ±  7,5° (c =  0,202 
in Chlf.) D io x im ,  F . 255— 260°. —  AllopregnanA/S ,1 7 -d io l (XIII), C21H360 2, aus 
XXII in Bzl. m it äther. C2H 5M gJ, 3 Std. kochen, F . 221— 222°, aus A e. nach  
Sublimation bei 0,01 m m /130°; [a]|,0 —  1,5° ±  2,5° (c =  0,772 in Chlf.). —• A llo -  
p r e g n a n -1 7 -o l-3 -o n  (XIV), C21Hal0 2, durch O xydation von XIII m it Cr03 in  E is
essig, aus Ae., F . 147— 148°, nach Sublim ation bei 0,01 m m /110°; [a]j,° +  51,9° 
±  3° (c =  0,883 in Chlf.). —  A 17•20-A llo p re g n e n -3 -o n  (XV), C21H320 ,  durch Sublim a
tion von XIV m it wasserfreiem C uS04 bei 0,01 m m /140°, F . 112— 119° nach er
neuter Sublim ation bei 0,005 mm u. 85°; [a]|,2 +  55,5° ±  2,5° (c =  0,897 in 
Chlf.). —  A llo p re g n a n -3 ß -o l  (XVI), C21H360 ,  durch H ydrierung von rohem XV mit 
vorreduziertem P t 0 2 in Eisessig, Eindam pfen im  Vakuum , B ldg. des D igitonids 
in alkoh. Lsg. u. chromatograph. R einigung des daraus isolierten XVI an AlaO., 
aus PAe. nach Sublim ation bei 0,01 m m /90°, F . 137-—138°; [a]|° +  17,9° i  2,5° 
(c =  0,868 in Chlf.). a -E p im e re s  aus den M utterlaugen des D igitonids. Nach 
chromatograph. R einigung aus PAe. F. 180— 182°. —  A llo p r e g n a n -3 -o n  (XVII), 
C^H^O, a) durch Hydrierung von XV m it P d -B a S 04 in E isessig aus CH30 H  nach 
Sublim ation bei 0,005 m m /80” F . 116— 118°; b) durch O xydation von XVI mit 
Cr03 in Eisessig u. chromatograph. R einigung an A120 3; [a]/,1 +  44,4° ±  1,5° 
(c =  1,035 in Chlf.). —  A llo p reg n a n -3 a .-o l (XVIII), C21H360 ,  durch Red. von XVII 
m it A l-Isopropylat in Isopropylalkohol, E xtraktion  m it Ae. u. Trennung m ittels Digi- 
tonin. W eitere Gewinnung aus den alkoh. M utterlaugen. N ach chromatograph. 
Reinigung u. Sublimation bei 0,001 mm /110° F . 184— 185°; [a]£,° +  37,7° ±  2,5° 
(c =  0,835 in Chlf.). —  A llo p r e g n a n -1 7 ,2 0 -d io l-3 -o n  ( X I X ) ,  C21S .3i 0 3, durch Oxy
dation von XV m it O s04 in absol. A e. u. Pyridin-Z usatz, Um esterung des vom  
Lösungsm . befreiten R ückstandes m it M annit in 1 n w ss. KO H, Extraktion mit Ae. 
u. chromatograph. Reinigung. Hierbei wird nur ein Isomeres isoliert, F. 183— 185° 
nach Sublimation bei 0,01 m m /140°; [a]£,° +  13,3° ± 2 °  (c =  0,915 in Chlf.). —  
Abbau zum A n d r o s ta n -3 ,1 7 -d io n  (XXIII), C19H280 2, durch O xydation von XIX mit 
Pb(CH3C 02)4 in Eisessig, Extraktion m it A e., chromatograph. Reinigung an A120 3 
u. Elution m it B zl., aus PAe. F . 129— 131°. (H elv. chim . A cta  30. 867— 78. 30/4. 
1947.) H a l l m a n n . 3750

PI. A. Plattner, Kd. Meier und H. Heusser, Ü b er S te ro id e  u n d  S ex u a lh o rm o n e . 
140. M itt. E in e  vere in fa ch te  S y n th e s e  v o n  A l l l 0-3 ß -A c e to x y -2 0 -k e to -5 -a llo p r e g n a d ie n .
3. Teil (139. vgl. vorst. Ref.). D ie in der 136. M itt. (vgl. C. 1947. E . 897) 
beschriebene Synth. von A l i l 6-3 ß -A c e to x y -2 0 -k e to -5 -a llo p r e g n a d ie n  (III) wurde 
durch eine zu reineren Prod. u. größeren Ausbeuten führende abgelöst. Als Aus
gangsm aterial wurde A 16-3 ß -A c e to x y -5 -a llo ä tio c h o le n sä u re n itr i l  (I) verw endet, das 
m it N-Bromsuccinimid in A u - 16-3 ß -A c e to x y -5 -a llo ä tio c h o la d ie n sä u re n itr i l  (II) über
geführt wurde. Um satz von II m it CH3MgBr führte in 90% ig. A usbeute zu III. 
Durch alkal. Verseifung im  A utoklaven ließ sich aus II A u - 16-3 ß -O x y-5 -a llo ä tio ch o -  
la d ie n sä u re  (IV) darstellen. Mit Essigsäureanhydrid in Pyridin wurde daraus das 
A n h y d r id  d e r  A u - le-3 ß -A c e to x y -5 -a llo ä tio c h o la d ie n sä u re  (V) gebildet. D ieses ließ 
sich leicht in A u - ie-3 ß -A c e to x y -5 -a llo ä tio c h o la d ie n sä u re  (VI) u. deren M e th y le s te r  
(VII) überführen.

R , R ,

H

I .  R !  =  C H aCO ; R„ =  CN I I .  R ,  =  C H 3C O  ; R ,  =  C N

H

I I I .  R , =  CHjCO ; R ,  =  COCH,
IV . R , =  H  R , =  COOH 
V I .  R , =  CH3CO; R 2 =  COOH

V I I .  R i =  CHjCO ; R 3 =  COOCH

V e r s u c h e :  A li  ie -3 ß -A c e to x y -5 -a llo ä tio c h o la d ie n sä u re n itr i l  (II), C22H 290.,N , I 
in  absol. CC14 wird m it N-Brom succinim id 20 Min. unter B elichtung gekocht, die 
Lsg. filtriert, im  Vakuum eingedam pft, der Rückstand 2% Std. in Pyridin gekocht
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u. kurz nachacetyliert. Das Prod. wird in Ae. aufgenommen u. wie üblich auf
gearbeitet, F . 152— 152,5° (CH30 H ), sublimiert im Hochvakuum  bei 125°; [a]g> 
+  358,2°; +  360,9° (c =  0,469; 0,798 in Chlf.); Am« 286m /i (lö g e  =  4,13). —  
A l i l '>-3 ß -O x y -5 -a llo ä tio c h o la d ie n sä u re  (IV), C20H28O3, durch 7std. Erhitzen von II 
auf 165° in A . +  W . m it NaOH im Rohr. D ie alkal. Lsg. wird mit W . verd., an
gesäuert u. mit Essigester extrahiert, Kristalle aus A ceton, F . 226— 227°, sublimiert 
im  H ochvakuum  bei 200°; [<x]f,° -j- 320,5° (c — 0,730 in Chlf.). —  A l i l a -3 ß -A c e to x y -
5 -a llo ä tio ch o la d ien sä u re  (VI), C22HM0 4, man läßt IV mit Essigsäureanhydrid +  P yri
din über N acht bei Zimmertemp. stehen, dampft im Vakuum ein u. extrahiert mit 
Essigester. Ü bliche Aufarbeitung auf saure u. neutrale Anteile. Letztere ( =  A n
hydrid V) werden 7 Std. in D ioxan-W . gekocht. F. 261,5— 262,5° (Aceton), subli
miert im Hochvakuum  bei 190°; [a]f,0 +  315,9° (c =  0,527 in Chlf.). Mit Diazo- 
methan M e th y le s te r  (VII), F. 150,5— 151,5°. Wird mit Alkali zu IV verseift, wobei 
aber F . 214,5— 215,5° (aus Chlf. Benzin) (Polymorphie?). — A ^ '^ S ß -A c e to x y -S O -  
k e to -5 -a llo p re g n a d ie n  (III), C23H3203 , aus II u. CH3MgBr durch 65std. Kochen unter 
Rückfluß, F . 174— 175° (CH3"OH); [a]/° +  340°; +  347° (c =  0,717; 0,445 in Chlf.); 
Ausbeute 89,2% . (H elv. chim . A cta 30. 905— 09. 30.4 . 1947). M o h r .  3750

Marvin D. Armstrong und Vincent du Vigneaud, E in e  n eu e  S y n th e s e  vo n  
D jen lco lsä u re . Bei der Rk. von 1 (Mol) Formaldehyd mit 1 Z-Cystein in 6n HCl en t
steht überwiegend T h ia zo lid in c a rb o n sä u re -(4 ) . D ie gleiche Rk. liefert bei Ver
wendung eines Überschusses von Cystein vornehmlich D jen lco lsäu re.

V e r s u c h e :  D jen lco lsäu re , C7H140 4N2S2, langsame Zers, bei 300— 350°; durch 
langsames Zufügen von 2,6 cm 3 40%ig. Formalin zu 10 g Z-Cysteinhydrochlorid 
in 20 cm 3 6n HCl, Erwärmen auf 70°, nach 12std. Stehen Neutralisieren m it NaOH, 
Filtrieren, Aufnehmen in W ., Zutropfen von konz. N H 3, Zufügen von 1,5 g NaCN, 
u. Neutralisieren mit Eisessig; [a]/0'5—  65° (1 %ig. Lsg. in ln  HCl); [a]j>6—-47,5° 
(2% ig. Lsg. in l% ig. HCl). M o n o h y d ro c h lo r id , F . 250— 300° (Zers.). — D ib e n zo y l-  
jen k o lsä u re , C21H220 8N2S2, F . 87,5— 89°; nach d u  V i g n e a u d  u .  P a t t e r s o n  (J . biol. 
Chemistry 114. [i936.] 533). —  D ih y d a n to in  von D jen k o lsä u re , F . 201— 204°; nach  
v a n  V e e n  u .  H y m a n  (Geneeskund. Tijdschr. Nederl.-Indie 73. [1933.] 991). —  
T h ia zo lid in c a rb o n sä u re -(4 ) , F . 201— 205° (Zers.); aus 1 g Cysteinhydrochlorid, 
2 cm3 6n HCl u. 0,56 cm3 Formalin wie vorst.; Verseifung des gebildeten H ydro
chlorids ([aUp3 —  78,5° (l% ig . Lsg. in ln  HCl). (J . biol. Chemistry 168. 373— 77. 
1947. N ew  York, Cornell U niv., Med. Coll., Dep. of Biochem.) L e h w a l d .  3950

Edward L. Rickes, Louis Chaietund John C. Keresztesy , I so lie ru n g  d es R h iz o p te r in s ,  
e in e s  n eu en  W  a c h s tu m s ja k to rs  fü r  S trep to co ccu s la c tis  R .  (Vgl. K e r e s z t e s y  u .  M itarbei
ter,C . 1944. II. 1074.)Aus derGärflüssigkeit, in der m ittels Rhizopus nigricans Fum ar
säure erzeugt worden war, wurde durch Adsorptionsmethoden eine Verb. isoliert, die 
für Streptococcus lactis R (  =  S. faecalis R.) ein hochwirksamer, für Lactobacillus 
casei ein fast wirkungsloser W achstum sfaktor ist. D ie neue Verb., R h iz o p te r in ,  ClaHlä 
0 4N6, (I), entspricht dem S .L .R .-F a k to r  von S t o k e s ,  K e r e s z t e s y  u .  F o s t e r  (C. 
1945. II. 1035). D ie Isolierung geschah durch Adsorption an Knochenkohle, E lution, 
Adsorption an Norit A , E lution, Adsorption an Fullererde, E lution, Fällung bei 
Ph 7, Chromatographie an A120 3, K ristallisation als Säure oder N H 4-Salz. D ie A n
reicherung vom  ersten Kohleeluat ab war 200000fach. N ach seiner U V-Absorption  
u. potentiom etr. T itration ist I ein Pterin. Es ist unlösl. in W . u. organ. Lösungsm m ., 
lösl. in Säure u. A lkali u. hat den Charakter einer zweibas. Säure, leicht gelbe P lä tt
chen durch Ansäuern der amm oniakal. Lsg. m it Essigsäure, F . > 3 0 0 ° . 0,000034 y f  
cm 3 bedingen halbm axim ales W achstum  von S. lactis R. I kann an Kücken u. 
jungen R atten das V ita m in  B c  (Pteroylglutam insäure) nicht ersetzen. E xperi
m entelle Einzelheiten der Anreicherung vgl. Original. (J . Amer. ehem. Soc. 69. 
2749— 51. N ov. 1947. R ahway, N . J ., Merck &  Co.) O f f e .  3950

Edward L. Rickes, Nelson R. Trenner, John B. Conn und John C. Keresztesy.
E in  A b b a u p ro d u k t d es R h iz o p te r in s . (Vgl. vorst. Ref.) Durch Alkalibehandlung en t
steht aus R h iz o p te r in  (I), C15H 120 4N 6, das N a-Salz einer zw e ib a s . S ä u re  (II), 
C14H10O3N6N a2, des A p o r h iz o p te r in s . Dabei erhöht sich das Maximum der ÜV- 
Absorption bei 2800 A merklich. Bei pn 1 sind die Absorptionsbanden des I durch 
die A lkalibehandlung nach 20 Std. von 2525 u. 3225 Ä nach 2500 bzw. 3025 Ä 
verschoben; jedoch ist bei 3 pH-Werten ein typ . Pterinspektrum  erhalten geblieben. 
Die Ähnlichkeit mit X a n th o p te r in ,  I u \V i ta m in  J3C(III) geht auch aus dem polaro- 
graph. Verh. u. der potentiom etr. Titration hervor. In allen Eigg. außer dem  
M ol.-Gew. ähnelt es am meisten III. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2751— 53. N ov. 1947.
R ahway, N . J ., Merck & Co., Inc.) O f f e .  3950
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Donald E. Wolf, R. Christian Anderson, Edward A. Kaczka, Stanton A. Harris, 
Gien E. Arth, Philip L. Southwick, Ralph Mozingo und Karl Folkers, D ie  S tr u k tu r  
d e s  R h iz o p te r in s . R h iz o p te r in  (I) wurde als p - lN - ( 2 -A m in o -4 - o x y p y r im id o - \4 ,5  : &]- 
p y r a z in - ( 6 ) -y lm e th y l) -fo rm a m id o ]-b e n zo e sä u re  erkannt. Zur R einigung (vgl. zw eit- 
vorst. Ref.) wird ergänzend beschrieben, daß I aus amm oniakal. Lsg. m it Luteo- 
äthylencobalticlilorid als Doppelsalz gefällt wird, dessen rote K ristalle aus W. 
um kristallisiert werden können. 1 ist acylierbar, das A c e ty l - ( \ \ ) ,  M e th o x y a c e ty l-  
(III), P h e n a c e ty l- (IV) u. B e n z o y ld e r iv . (V) werden beschrieben. An II konnte  
ebullioskop. das M ol.-Gew. zu 369 bestim m t werden; daraus errechnet sich für 
I 327 in Übereinstim m ung m it dem elektrom etr. titrierten Ä quivalentgew icht 
167 (Mol.-Gew. 334) u . dem aus der E lem entaranalyse für C16H 120 4N„ erm ittelten  
340. D ie potentiom etr. T itration zeigt zwei Stufen; daraus wird auf eine COOH- 
u. eine schwach saure Gruppe im Mol. geschlossen. E ine freie N H 2-Gruppe wird 
(nach A uflösung des I in konz. HCl) nach v a n  S l y k e  erm ittelt. Durch saure 
H ydrolyse wird Ameisensäure u. eine V e rb . C u H 120 3N 6 (VI) gebildet. VI gibt 
ein krist. D iacetylderiv. (VII); m it KC103 u. HCl entsteht aus VI C h lo r a n il  (V lla), 
was auf einen substituierten B zl.-R ing im Mol. hinweist. Aus den M utterlaugen des 
V lla  wurde O x a lo g u a n id in  (VIII) isoliert. Beim  Erhitzen des VI im  Vakuum auf 
220— 360° entsteht p -A m in o b e n zo e sä u re  (IX), die ebenso aus I erhalten wurde. 
VIII läßt sich zu G u a n id in  (X) hydrolysieren. Aus der B ldg. von X aus VI wird auf 
das Vorliegen einer 2 -Aminogruppe am Pterin-K ern geschlossen. Zur Entscheidung, 
ob diese NEt2-Gruppe oder der N der IX form uliert seien, wurde als Modell X a n th o -  
p te r in  (XI) zu B e n z o y lx a n th o p te r in  (XII) benzoyliert u. dieses analog VI oxy
diert. D abei entstand neben V lla  B e n z o y lg u a n id in  (XIII). Daraus folgt, daß im 
XII die 2 -Amino-Gruppe benzoyliert war u. daß im I diese Gruppe unsubstituiert 
ist. Som it muß die CHO-Gruppe am N  der IX sitzen. Mit H N 0 2 entsteht aus I 
eine W .-lösl. krist. V erb . C n H n ObN 3, das D e s im in o r h izo p te r in  (XIV), in der NH 2 
durch OH ersetzt ist. Durch H ydrolyse wird aus XIV unter Abspaltung von 
Am eisensäure p - [ ( 2 ,4 -D io x y p y r im id o - \4 ,5  : \ ) } -p y r a z in - ( 6 )-y lm e th y l)-a m in o }-b e n zo e -  
sä u r e  (XV) gebildet, die ebenso aus VI m it H N 0 2 entstand. VI u. XV geben mit 
H N 0 2 ein stabiles N-Nitrosoderiv., p - \N - ( 2 ,4 -D io x y p y r im id o - [4 ,5 : b ] - p y r a z in - ( 6 )-y l-  
m e th y l)-n itro sa m in o \-b e n zo e sä u re  (XVI), deren P yrolyse ebenfalls IX lieferte. Daraus 
geht hervor, daß der N des IX-Anteils sekundär gebunden is t. Der noch nicht auf
geklärte CH2-R est im  Mol. muß als M ethylenbrücke vorliegen, da C-, N- u. 0- 
M ethylbestim m ungen ohne Ergebnis waren. Durch Form ylierung wurde aus VI 
I zurückgebildet; ebenso wurde I durch Form ylierung der aus 2,4,o-Triamino-6- 
oxypyrim idin, Dibrompropionaldehyd u. IX erhaltenen Pteroinsäure gewonnen u. 
dam it seine K onst. durch T otalsynth. bewiesen.

V e r s u c h e :  Reinigung des R h iz o p te r in s  (I), C15H 120 4N6, durch A uflösen des 
Rohprod. in nN H 40 H , Versetzen m it [CoEn3]Cl3 -3H 20 ,  Abkühlen u. Filtration  
der roten N adelbüschel des L u te o ä th y le n d ia m in c o b a ltisa lze s  des I, nach Umlösen  
aus sd. W . F . 247— 250° (Zers.). N ach Zerlegung des Salzes in sd. W . m it Essigsäure 
hellgelbe K ristallblättchen, F . > 3 0 0 °  nach Dunkelwerden bei 285°, UV-M axima  
bei pH 1 1 , 7, 3 u. 1 vgl. Original. —  A c e ty lr h iz o p te r in  (II), C17H 140 5N 6, aus I m it sd. 
A cetanhydrid, K ristalle aus N H 4OH-Essigsäure, F . > 3 0 0 ° . —  M e th o x y a c e ty lr h iz o -  
p te r in  (III), CJ8H160 6N6, aus I m it M ethoxyacetanhydrid bei 100°, M ikronadeln aus 
N H 4OH-Essigsäure, F . 258— 268° (Schäum en). —  P h e n a c e ty lrh izo p te r in  (IV), 
C23H 180 8N6, aus I u. Phenylessigsäureanhydrid analog vorst., F . 276°. —  B e n z o y l-

OH
i

OH
X II

OH
XIV R =  CHO XVI R = N O  
XV R =  H
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rh iz o p te r in  (V), C22H160 5N6, aus I m it Benzoesäureanhydrid analog vorst., Kristalle, 
F. 250° (Zers.). —  p - [ (2 -A m in o -4 -o x y p y r im id o - [4 ,5  : b ] -p y r a z in - ( 6 )-y lm e th y l) -a m in o ]-  
ben zo e sä u re -h yd ro ch lo rid  (VI-Hydrochlorid), C14H 130 3N6C1, aus I mit heißer HCl 
(4:1), gelbe Kristalle. —  VI, C14H120 3N6, aus dem Hydrochlorid m it konz. N H 4OH. 
nach Ansäuern m it Essigsäure gelbe Mikrokristalle. —  Aus I entsteht neben VI bei 
der HCl-Hydrolyse Ameisensäure, nachgewiesen als p -B ro m p h e n a c y lfo r m ia t,  
Nadeln nach Sublimation, F . u. M isch.-F. 137— 139°; ferner nachgewiesen durch 
potentiom etr. Titration, Titrationsm ittelpunkt bei pH 3,9. —  VI, C14H120 3N6, ferner 
durch Hydrolyse in sd. Alkali, 4 Std., UV-M axima vgl. Original. —  p - \N -(2 -A c c t-  
a m id o -4 - o x y p y r im id o - \4 ,5 : b ] -p y r a z in -(6')-y lrn e th y l)-acetam .ido]-ben zoesäu re  (VII),
Cj8H160 5N6, aus VI mit sd. Essigsäureanhydrid; UV-M axima vgl. Original. •— 
Oxydation des VI m it HCl u. KC103 hei 100° lieferte G h lo ra n il (V lla), C60 2C14, gelbe 
Platten aus Methanol u. O x a lo g u a n id in  (VIII), C3H5N30 3, Kristalle aus 0,2n HCl,
F . > 2 7 5 ° . G u a n id in  (X), aus VIII heim Umkristallisieren entstanden, aus den 
Mutterlaugen von VIII als P ik r a t ,  C7H8N60 7, F . >  300°, isoliert. —  p -A m in o b e n zo e -  
sä u re  (IX) aus I u. VI hei 220—-360° im Vakuum, nach Resublimation F . u. Misch-
F . 187— 188°, Identifizierung nach B r a t t o n  u .  M a r s h a l l  (J. biol. Chemistry 128. 
[1939.] 537) u. durch Überführung in p-Acetaminobenzoesäure, F . u. Misch-F. 256 
bis 258°. —  Ferner IX aus 2,6 mg I m it 2 cm3 l% ig. HCl, 3 Std. bei 200° bzw. 
aus 8 mg I m it 5 cm3 2,5n NaOH, 5 Std., Rückfluß. —  B e n z o y lx a n th o p te r in  (XII), 
C13H90 3N 6, aus X a n th o p te r in  (XI) mit Benzoesäureanhydrid, 200°, 1,5 Std., Mikro- 
kristalle aus N H 4OH-Essigsäure, F. 270— 272° (Zers.). —  O xydation des XII mit 
KC103 in HCl liefert B e n zo y lg u a n id in  (XIII), isoliert als H y d r o c h lo r id , C8H9ON3 ■ HCl, 
Nadeln, F . 200— 205° (Zers.). —  Analoge Oxydation des I liefert neben V lla  vorst. 
Hydrochlorid, F . u. Misch-F. 200— 207°. —  D e s im in o rh izo p te r in  (XIV), C15Hn 0 5N 5, 
aus I in konz. HCl mit N aN 0 2-Lsg. in Essigsäure, 20°, 1 Std., nach A btrennung von  
VI Kristalle aus W ., dimorph, Nadeln bei schnellem, quadrat. P latten  hei lang
samem Abkühlen, F. 321— 323° (Zers.). —  p - [N - (2 ,4 -D io x y p y r im id o - [ 4 ,5 : b ] - p y r a -  
z in - ( 6 )-y lm e th y l)-a m in o ]-b en zo esä u re  (XV), C14Hu 0 4N 5, aus XIV m it 15%ig. HCl, 
15 Min., 100°, kanariengelbe Kristalle aus NH 40H -Essigsäure, F . > 3 0 0 ° , UV- 
Absorptionen vgl. im Original. —  p - [N - ( 2 ,4 -D io x y p y r im id o - [ 4 ,5  :b ] -p y r a z in - ( 6 ) -y l-  
m eth y l)-n itro sa m in o ]-b en zo esä u re  (XVI), CJ4Hj0O6N6, aus XV mit N a N 0 2-Lsg. in  
HCl, L iE B E R M A N N -F a rb rk . m it Phenol u. H2S 0 4, auf Nitrosoverhb. positiv , UV- 
Absorptionen vgl. Original, liefert bei der Pyrolyse im Vakuum bei 200° IX, F . 181 
bis 184°, Misch-F. 187— 188°.—  R h iz o p te r in  (I), C15H120 4N6, aus VI mit Ameisensäure - 
Essigsäureanhydrid, 20 Min. Rückfluß, gelbe P lättchen aus NH 4OH-Essigsäure; 
ferner aus Pteroinsäure u. Ameisensäure, 100°, 1 Std., biol. A ktiv ität hei S. lactis  
R wie die des Naturprodukts. (J . Amer. ehem. Soc. 69. 2753— 59. N ov. 1947. 
Rahway, N . J ., Merck & Co., Inc.) O f f e .  3950

D3. Makromolekulare Chemie.
K. G. Denbigh, K o n tin u ie r l ic h e  R e a k tio n e n . 2. M itt. D ie  K in e t ik  d e r  P o ly m e r i 

s a tio n  im  k o n sta n ten  Z u s ta n d .  D ie in der 1. M itt. (C. 1946.1. 291) entw ickelte Theorie 
der ununterbrochenen Rkk. wird auf Polymerisationsrkk. angewendet. Hierbei 
werden 2 Punkte behandelt: 1. die M ol.-Gew.-Verteilung des polymerisierten Prod. 
hei Rkk. in Portionen u. kontinuierlichen Rkk. u. 2. der Vorteil der Anwendung der 
kontinuierlichen Rkk. im  Laboratorium. D ie ununterbrochenen Rkk. werden unter
teilt in homo- u. heterokontinuierliche Rkk., je nachdem, ob völlige Mischbarkeit 
des Reaktionssyst. eintritt oder nicht. In der mathemat. Behandlung ergibt sich bei 
den homokontinuierlichen Rkk. wegen der Existenz eines völlig stationären Zu
standes eine Vereinfachung gegenüber den Rkk. in Portionen. (Trans. Faraday Soc.
43. 648— 60. Okt. 1947. W elwyn, Herts, Imp. Chem. Ind., L td ., Butterw ick Res. 
Laborr.) ■ V i e r k .  4000

A. Dobry, Ü b er d ie  U n ver trä g lich k e it u n d  d ie  E n tm isc h u n g  d er M a k ro m o lek ü le .  
D ie gegenseitige Verträglichkeit von Hochpolymeren wird als Funktion ihres Mol.- 
Gew. u. in Ggw. von verschied. Lösungsm itteln untersucht. Es ergibt sich: Von 
35 untersuchten Paaren der Polymeren zeigen 4 keine Entmischung. W enn 2 Hoch- 
polym ere in einem bestim m ten Lösungsm. unverträglich sind, sind sie es im allg. 
in allen Lösungsm itteln. Von einer gewissen Verdünnung an werden alle Paare von 
Hochpolymoren mischbar. Je höher das Mol.-Gew. der Hochpolymeren ist, desto 
weniger verträglich sind sie u. desto mehr ist die Entmischungsgrenze (M indest
menge Trockensubstanz, bei der noch Entmischung erfolgt) nach schwachen Konzz.
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verschoben. E s besteht keine augenfällige Beziehung zwischen der U nverträglich
keit der Hochpolym eren u. der ehem. Verwandtschaft ihrer Grundmoleküle. In den 
seltenen Fällen von M ischbarkeit beobachtet man keine Strukturähnlichkeit. W ie 
in allen Fällen von Entm ischung wird jede Phase hauptsächlich von einem  der 
Hochpolymeren gebildet. D ie Gesamtkonz, an Hochpolym eren in jeder Phase is t 
von derselben Größenordnung. Der Einfl. der Temp. auf das Vol. der beiden Phasen  
ist zwischen 0 u. 55° gleich Null. Durch Messung der Voll, beider Phasen kann man 
grob das Mol.-Gew. des einen Polymeren in bezug auf das andere bestim m en. Die 
Entm ischung erfolgt nur hei K onzz., deren Abweichungen vom  v a n  ’t  HoFFSchen 
Gesetz erheblich sind. Es wird eine H ypothese über die Struktur des in der Nähe 
jedes gelösten Mol. befindlichen Lösungsm . aufgestellt. (J . Chim. physique Physico- 
Chim. biol. 44. 16— 17. 1947. Paris, Inst, de B iol. physico-chim ique.) W e s l y .  4000

P. Doty, Q u ellu n g  d e r  G itte r  d e r  P o ly m e r e n . Ü bersicht über die in den letzten  
Jahren erschienenen Arbeiten über die Quellung der G itter von  Polym eren u. 
deren Ergebnisse. D ie Anwendung der statist. Verff. auf die Lsg. u. die Gitter der 
Polymeren hat eine W iederbelebung der Forschungen über das Quellen der Gitter 
von Polym eren in F ll. hervorgerufen. D ie Unters, der Quellungsvorgänge hat sich 
als wertvolles H ilfsm ittel zur Erforschung des Verh. von trockenem  u. gequollenem  
K autschuk erwiesen u. ist die Grundlage der neuen Verff. zur B est. des Mol.-Gew. 
der Polym eren, der Zwischenwirkungskonstanten in System en von Polym eren u. 
Fll. u. der Verdünnungswärme u. -entropie. (J. Chim. physique Physico-Chim . biol.
44. 107— 16. 1947. Cambridge, U niv., D ep. of Coll. Science.) W e s ly .  4000

J. F. H. Custers, D if fu s io n  v o n  W a sse r  in  e in  P o ly m e r e s . Zunächst wird für 
eine scheibenförmige, ganz von W . um gebene Probe des Materials die W assermenge 
Q, die in das Material nach der Zeit t diffundierte, berechnet; die erhaltene B e
ziehung wurde bereits C. 1948. II. 1397 angegeben. D iffusionsm essungen wurden 
an einem mit 50% Holzmehl gefüllten P h e n o l-F o r m a ld e h y d -H a r z  (1 mm dicke 
Scheibe, Meßdauer bis zu 24 Std.) bei 100° ausgeführt. D ie Auswertung der Mes
sungen m it Hilfe der vorher abgeleiteten B eziehung ergibt für die Diffusions
konstante den W ert 0,43 • 10~3 cm 2/Std . u. für die P erm eabilitätskonstante ( =  Prod. 
aus der D iffusionskonstante u. der Löslichkeit) den W ert 1,76- IO-5 g/cm -Stunde. 
(J . Polym er Sei. 2. 301— 05. Juni 1947. E indhoven, N . V . P h ilip s’ Gloeilampen- 
fabrieken, N atuurk. Labor.) F u c h s .  4000

R. Govaerts und G. Smets, B e s tim m u n g  d e r  I n tr in s ic v is c o s i tä t  v o n  linearen  
P o ly m e r e n  in  k o n zen tr ie r te r  L ö su n g . D ie Messung der K onz.-Abhängigkeit der 
spezif. V iscosität tjep von verschied. Polym eren in mehreren L ösungsm itteln führt 
zu der empir. Beziehung jj8p/c =  [r/] (1 +  k^ep—  7jep2/ 150) (c =  K onz, in g/Liter, 
\rf\ =  Intrinsicviscosität). D ie Gleichung gilt auch für höhere K onzz. (c bis 200), 
so daß [ry] auch aus ^ -M essungen , die bei hohem c ausgeführt wurden, bestimmt 
werden kann, k wurde bei 20° bestim m t zu: P o ly s t y r o l  (1) in  B zl. 0,25, I in Toluol
0.21, 1 in Tetralin 0,20, P o ly m e th y lm e th a c r y la t  (II) in Chlf. 0,20, P o ly is o b u ty le n
(III) in Chlf. 0,27, P o ly m e th a c r y ln i tr i l  (IV) in A ceton (V) 0,27, P o ly v in y la lk o h o l
(VI) in  W . 0,32, P o ly v in y la c e ta t  (VII) in B zl. 0,25, VII in  einem  Monoäthyl- 
glykol-Ä thylacetat-G em isch 0,22 u. VII in V 0,27. D ie m it diesen k-W erten aus 
den q,p-Werten für verschied, c berechneten [ry]-Werte sind innerhalb der Meß
fehler (1%) konstant. [rf\ der einzelnen Polym eren betrug 0,0137 u. 0,0488 für
1, 0,0124 für II, 0,0435 für III, 0,0152 für IV, 0,0375 für VI u. 0,0219— 0,0533 für 
VII. (J . Polym er. Sei. 2. 612— 22. D ez. 1947. Louvain (Belgien), U n iv ., Labor, of 
Macromol. Chem.) ' F u c h s .  4000

J. W. Breitenbach und H. P. Frank, Ü b er Q u ellu n g sg le ich g ew ich te  v o n  P o ly s ty r o l  
i n  b in ä re n  F lü ss ig k e itsg e m isc h e n . V on 2 unvernetzten u. 3 vernetzten P o lysty 
rolen wurden die im Gleichgewicht vom  Polym eren aufgenom m enen Mengen 
Fl. u. deren Zus. bestim m t. E s kamen folgende F l.-G em ische (Lösungsm .-Fällungs
m ittel) zur Anwendung: 1) Bzl.-CH3OH, 2) M ethyläthylketon-C H 3OH, 3) Dioxan- 
CH3OH, 4) D ioxan-W ., 5) Chlf.-Aceton. E ine spezif. bevorzugte A ufnahm e des 
Lösungsm . kann aus den Messungen nicht abgeleitet werden. (Mh. Chem. 76. 
282— 86. Mai 1947. W ien, U niv., I. Chem. Lahor.) F r e e .  4010

I. Knunjanz, S. Rogowin, Ju. Rymaschewskaja und E. Chait, U n tersu ch u n g en  
a u f  d e m  G ebiet d e r  P o ly m e r is a t io n  in s ta b ile r  R in g e . 1. M itt. U n tersu ch u n g  d e s  P r o 
zesses d er P o ly m e r is a t io n  d e s  C a p ro la c ta m s. D as L a c ta m  der e -A m in o c a p ro n s ä u re  
polym erisiert bei 230— 302° in Ggw. von geringen Mengen W . unter B ldg. eines 
linearen, hochmol. Polyam ids. Bei Abwesenheit von W . tr itt keine Polym erisation
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ein. D ie Rk. verläuft stufenweise. Bei 230° sind nach 4 Std. 25,5% u. nach 32 Std. 
92% polym erisiert. Nach 2 bzw. 8 Std. sind polym erisiert: bei 260° 18,9 bzw. 
73,6% ; 280° 35,3 bzw. 91,7% ; 302° 65,4 bzw. 92%. D ie erhaltenen Polym erisate 
schmelzen zwischen 100 u. 212° u. haben hohe mechan. Festigkeit. (IKypnaa OGmeh 
X h m h h  [J . allg. Chem.] 17 (79). 987— 92. Mai 1947. W iss. Forschungsinst, für 
Kunstfasern, Labor, für synthet. Fasern.) F ö r s t e r .  4010

Arthur V. Tobolsky, Luis Castro, Sidney J. Stein und Alex Sacher, P o ly is o -  
p re n e : E in e  T h e o rie  d er B ild u n g  vo n  T erp en en  u n d  v erw a n d ten  V e rb in d u n g e n . Es 
wird ein Mechanismus angegeben, der zeigt, wie Terpene u. verwandte Verbb., von  
denen manche in der N atur m it trans-Polyisopren (Guttapercha u. Balata) zu
sammen Vorkommen, aus trans-Polyisopren entstehen können. Hierbei wird der 
Mechanismus von G e o r g e  u .  W a l s h  (Trans. Faraday Soc. 42. [1946.] 94) u .  die 
Annahme, daß das Hydroxylradikal, das sich bei der Zers, des anfänglich en t
stehenden H ydroperoxyds bildet, an die Doppelbindungen anlagert, um den Radi- 
kalketten-Ringschluß auszulösen, vorausgesetzt. (J. Polymer. Sei. 2.246— 54. April 
1947. N ew  Jersey, Princeton U niv., Frick Chem. Labor, u. Polytechnic Inst, o f  
Brooklyn, Inst, of Polymer. Res.) L a n t z s c h .  4030

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
Er Allgemeine Biologie und Biochemie.

M. K. Subramaniam, K e r n  u n d  N u c le in sä u r e n . Besprechung u. Zusammen
fassung einiger Arbeiten über: Nucleinsäure (I) u. Chromosomen; die Wrkg. der 
Desoxyribosenucleinsäure im Zellkern; Cytochem. Demonstration der I u. ihrer 
Proteinkom ponenten; Struktur der I, Verteilung der I in Geweben; histochem. 
Unteres, an I in homologem u. neoplast. Gewebe; Wrkg. von Enzymen auf Chromo
somen. Die verschied. Untersuchungsrichtungen erfordern eine engere Bindung 
zwischen Biochemie, Cytologie, Embryologie u. Genetik. (Current Sei. 16. 334— 35. 
N ov. 1947.) H o h e n a d e l .  4150

G. L. Nosskowa, D ie  U rsach e d es A b s te rb e n s vo n  H efe  be im  G efrieren . D ie U r
sache des Absterbens der Hefezellen bei —  1 1 ° liegt in der die Protoplasma-Proteine 
zerstörenden Wrkg. der durch Ausfrieren des W . innerhalb u. außerhalb der Zellen 
entstehenden hochkonz. Lösungen. Bei wesentlich tieferen Tempp. (— 30°) findet 
ein Absterben der Hefezellen aus diesem Grunde sowie durch mechän. Wrkg. des 
Eises nur im ersten Stadium des Gefrierens sta tt; im Endstadium wird es dagegen 
durch die Erniedrigung der W irksamkeit der eiweißzerstörenden Faktoren stark 
verlangsamt. (Mhkpp6hojio™h [Microbiology] 16.449— 59. Sept./Okt. 1947. Moskau, 
Allsowjet. Lehr- u. Forschungsinst, der Kühlindustrie, mikrobiol. Labor.)

H. v. P e z o l d .  4150
J. Mager, U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  P o ly sa c c h a r id e  d e r  Z ellm em b ra n en  von  H e fe n . 

Das aus Kulturen von T o ru lo p s is  ro tu n d a ta , T . n eo fo rm a n s  u. anderen Hefen ge
wonnene, sich m it Jod blaufärbende polysaccharidartige Gemisch besteht aus 
S tä rk e  u. aus einem P e n to s a n . Es stam m t aus der Zellmembran. Etw a 2/3 der Ge
samtmenge ist ein kom plexes Kohlenhydrat mit einem Geh. von 15% Glucose u. 
85% d-X ylose. D ie Zellen von T. rotundata enthalten eine Phosphorylase, die aus 
Glukose u. C o r i -Ester Stärke synthetisiert. (Biochemie. J. 41. 603— 09. 1947. 
Jerusalem, Hebräische U niv.) J u s t .  4150

Joseph G. Hoffman, Ü b er d ie  W righ tsch e H y p o th e s e : d ie  B e zieh u n g  zw isch en  
dem  V o lu m en w a c h s tu m  vo n  G ew ebezellen  u n d  d em  m ito tisch en  I n d e x .  Gemäß der 
Hypothese, daß die Zeit, die eine Zelle für eine gegebene Phase der Mitose braucht, 
gleich ist dem Verhältnis der Zeilenzahl, die in dieser Phase gefunden werden, ist 
es möglich, die Zeitdauer aller Phasen des m itot. Prozesses zu bestimmen, wenn 
man die Dauer einer einzigen Phase bestimmen kann. Andererseits wird der m itot. 
Index, der proportional ist dem Produkt der Zeit u. der Zahl der Zellteilungen, als 
Maß gebraucht für die W achstumsgeschwindigkeit der Gewebezellen. Mit Hilfe 
von 4 Gleichungen wird eine verbesserte Technik zur Messung der Zellvolumen
verteilung entw ickelt. D ie Meth. muß an Tumoren verschied. Alters getestet 
werden, um den möglichen E ffekt der ruhenden Zellen in der Volum enverteilung 
zu erm itteln. Es wird betont, daß die WRiGHTsche Hypothese nur zu gebrauchen 
is t für homogene entdifferenzierte Zellgruppen mit gleichförmiger W achstums-
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geschwindigkeit. (Science [New York], 106. 343— 44. 10. 10. 1947. Los A lam os, 
N ew  M exico, Los Alamos Scientific Labors.) H o h e n a d e l . 4150

René Lory, Ü b er den  E in f lu ß  e in ig e r  F e rn w irk u n g e n  a u f  d a s  M ik r o b e n w a c h s tu m .  
D ie Fernwrkg. nichtradioakt. Metalle w ie Pb konnte nicht nachgewiesen werden. 
D ie m itogenet. G u r w i t s c h -Strahlung von Saccharomyces Pastorianus auf Bac. 
pyocyaneus wurde beobachtet. D ie W rkg. ist bei festen Nährböden deutlicher als 
bei Hefesuspensionen. Folgende Bedingungen sind einzuhalten: 1. frisch über
im pfte Hefezellen. 2. Bestrahlung unm ittelbar nach dem Überimpfen. 3. Günstigste 
B estrahlungszeit 30 Min. Bei 2— 40 Millionen Zellen/cm 3 Suspension erreicht das 
W achstum  60— 100% nach 2 Std ., in festen  N ährböden 65— 160% nach 1 Std. 
D ie Erscheinung ist nur während der Latenzphase der H efe zu beobachten. Der 
N achw. gelingt sowohl durch manometr. Messung im W a r b u r g - A p p . als auch durch 
B est. des 0 2-Verbrauchs der Hefezellen. N ach 2 Std. hört die W rkg. auf. Beim 
Fehlen von Zucker ist das G u r w i t s c h -Phänom en nicht nachweisbar. (Ann. phar- 
m ac. franç. 5. 284— 93. Mai 1947. H ôpital Beaujon, Labor, de Pharm ., Hôpital 
Ambroise-Pare et Inst, de Biol. phys.-chim .) C a r l s . 4150

Gyula Fabián, W irk u n g e n  v o n  G o lch ic in  bei I n je k t io n  in  w e ib lic h e  D ro so p h ilen . 
Injektionen von 1 : 1 - 105— 1 : 3 -IO5 Golchicin in w eibliche D rosophila-Im agines im 
A lter bis 26 Std. verringert deren Lebensfähigkeit u. Fruchtbarkeit. D ie während 
der Dauer der Behandlung gelegten Eier zeigen ähnliche Schäden. (Arch. biol. 
hungarica [2] 17. 157— 62. 1947. T ihany, Lake B alaton, Hungarian Biological Res. 
Inst.) ‘ L ü p n i t z .  4150

Marguerite Vogt, B e e in f lu ssu n g  d e r  A n te n n e n d if fe r e n z ie r u n g  d u rch  C o lch ic in  bei 
d e r  D ro so p h ila m u ta n te  A r is to p e d ia .  C o lch ic in  ruft eine unspezif. W achstumshem
mung der Antennenanlage hervor. (Experientia [Basel] 3. 156— 57. 15/4. 1947. 
N eustadt i. Schwarzwald, Hirnforschungsinst.) J u s t .  4150

László J. Havas, D ie  W ir k u n g  v o n  C o lc h ic in  a lle in  o d er in  K o m b in a tio n  m i t  
H o rm o n e n  a u f  W a c h s tu m  u n d  E n tw ic k lu n g  v o n  F ro sc h e m b ry o n e n . A ls Testtier wurden 
Rana fusca, als Substanzen Colchicin Merck (I), synthetisches Thyroxin Henning (II) 
u. Thyreosan (Thym usextrakt Richter) (III) verw endet. I übt in den Konzz.
1 : 10000— 1 : 200000 wesentliche form bildende E infll. aus. In Verb. mit II u. III 
übt I eine wachstum shem m ende W rkg. aus, ohne daß die relative E ntw . der Organe 
beeinflußt wird. (Arch. biol. hungarica [2] 17. 149— 56. 1947. T ihany, Lac Balaton, 
Inst. Hongrois de Recherches Biologiques.) L ü p n i t z .  4150

Jacqueline Berthier, D e r  E ise n g e h a lt d e r  E ie r  v o n  P la n o r b is  c o m e u s  L .  während 
ih re r  E n ts te h u n g . Mit H ilfe der Berlinerblau-Rk. wurde durch Verss. in vivo fest
gestellt, daß die O vocyten von  P la n o r b is  c o rn e u s L .  große Mengen von  F e ent
halten; m it der R eifung der Eier nim m t der Fe-G eh. allm ählich stark zu; in den 
ganz jungen O vocyten is t noch kein F e nachweisbar. (C. R . hebd. Séances Acad. 
Sei. 225. 1034— 36. 2 4 .1 1 .1 9 4 7 .)  K a l i x .  4150

G. A. de Vries, D e r  E in f lu ß  vo n  L ith iu m c h lo r id  u n d  C a lc iu m c h lo r id  a u f  Viscosi- 
tä t  u n d  O b erflä ch en sp a n n u n g  a n  u n g efu rch ten  E ie r n  v o n  L im n a e a  s ta g n a lis  L .  Als 
Maß für die V iscosität der in dest. W . bzw. in CaCl2 oder LiCl-Lsg. verschied. Konz, 
suspendierten u. darauf abzentrifugierten Eier der Schlam m schnecke dient das in 
10 Klassen eingeteilte Ausmaß der Sckichtenbldg. in  den Eiern, bes. die Häufigkeit 
von Vacuolen u. Granula in der Zone des H yaloplasm as. Für die B ewertung der 
Oberflächenspannung wird der Quotient B /L  herangezogen, das Verhältnis zwischen 
dem größten Durchmesser B senkrecht zur R ichtung der Zentrifugalkraft u. dem 
größten Durchmesser L in R ichtung derselben. D ie so abgeschätzte V iscosität der 
Eier wird durch Lsgg. von 0,1— 1,0% LiCl u. 0, 1— 1,5% CaCl2 erniedrigt. 0,006% 
bis 0 ,03%ige Lsgg. von LiCl bez. 0,05% ige Lsg. von CaCl2 erhöhen sie. D ie Span
nung an der Oberfläche wird durch 0,6— l , 0%ig. LiCl- u. l,5% ig . CaCl2-Lsg. erhöht 
u. in 0,l% iger LiCl-Lsg. vermindert. Niedrigere Konzz. der beiden Salze ergaben 
keine deutliche W irkungen. D iejenigen Lsgg., w elche die Spannung an der Ober
fläche des E ies erhöhen, verringern anscheinend diese Spannung an dem zweiten 
Polkörper. D ie Vers.-Ergebnisse werden m it ähnlichen von R a v e n  verglichen u. 
im  Zusammenhang m it denjenigen anderer Forscher an Seeigeleiern besprochen. 
(Proc., Kon. nederl. Akad. W etensch. 50. 1335— 42. 1947. U trecht, U niv.)

H e n t s c h e l . 4150
W. B, Ayre und J. E inest  Ayre, K r e b s , R ü c k e n tw ic k lu n g  d e s  Z e lls to ffw ech se ls . 

D ie E ntstehung maligner T u m o re n  wird darauf zurückgeführt, daß gew isse Zellen 
unter dem Einfl. chron. V ita m in m a n g e ls  nicht mehr in  der L age sind, ihre n. Funk-
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os, tionen zu erfüllen, sondern gezwungen werden, auf prim itive, embryon. Enzym -
0 gruppen zurückzugreifen, die unter ungünstigeren Bedingungen funktionieren.
;i,„ D iese prim itiven Gruppen sind bes. auf W achstum u. Zellteilung eingestellt. Es ist
,1, möglich, daß diese Rückbldg. auch durch ehem. Carcinogene, Böntgenstrahlen,

Viren u. andere Faktoren veranlaßt wird. (Amer. J. Obstetr. Gynecol. 54. 970— 81. 
D ez. 1947. Montreal, Quebec.) E b e r l e .  4160«tal

Otto Pflugfelder, G esch w u lsta r tig e  W ucherungen  em b ryo n a le r  T r a n sp la n ta te  in  
% G a ra u s iu s  (D i x i p p u s ) m o ro su s , n ach  ex p er im en te lle r  S tö ru n g  d es H o rm o n h a u sh a lte s .
dtii (Vgl. C. 1948. E. 431.) Störungen des Hormonhaushalts bei der Stabheuschrecke,
1 s C a ra u s iu s  m o ro su s , bewirken Gewebsmißbildungen. Durch Transplantation em-

bryonalen Gewebes in die Kopfkapsel von Larven oder Imagines, bei denen die 
Corpora allata, die dominierenden Hormonbildungsstätten, entfernt waren, oder 
durch zusätzliche Im plantation solcher entstehen infolge der gestörten Hormon- 

u>.]k produktion atyp. Gewebswucherungen der drei Keimblätter. (Biol. Zbl. 66. 170.
1947.) K. M a ie r .  4160

3.(8 Herm ann Lisco, Miriam P. Finkei und Austin M. Brues, C a rcin ogen e E ig e n 
sch aften  d e r  ra d io a k tiv e n  S p a ltp r o d u k te  u n d  d es P lu to n iu m s . Eine Anzahl bei der 

np Uranspaltung entstehender radioakt. Isotope u. das Pu wurden auf ihre carcinogene
Spätwrkg. bei Mäusen, B atten  u. Kaninchen untersucht. Radiostrontium (89Sr, 

^  reiner j3-Strahler von 1,5 MeV; 55 Tage mittlere Lebensdauer) konzentriert sich,
offlll ähnlich w ie Ra, weitgehend in den Knochen. Nach der Verabreichung von Dosen

zwischen 5,0 u. 0,05 Mikrocurie/g traten nach einer Latenzzeit von wenigstens 
S 200 Tagen Knochentumoren auf. Ebenso führte die Injektion von 91Y u. 141 Ce

(reine /S-Strahler von 1,5 bzw. 0,35 MeV; 57 bzw. 275 Tage mittlere Lebensdauer) 
51 m u. 239Pu (a-Strahler; 25000 Jahre mittlere Lebensdauer) zu Sarkomen im Skelett-
lUtf system . Subcutane oder intramusculäre Applikation von Pu u. Y verursachten
, t verschiedenartige lokale Sym ptom e, Zerstörungen in der Haut u. den Muskeln.
'Ç P u , Ce u. intravenöse Injektion von unlösl. Y-Phosphat erzeugten Leberschäden,

r  Das Füttern von R atten mit 91Y, welches vom  Darm nicht absorbiert wird, führte
oft zu Carcinom des Kolons. D ie Latenzzeit betrug zwischen 135 u. 548 Tagen. 
(Radiology 49. 361—63. Sept. 1947. Chicago, Hl., Argonne National Labor.)

v . R o ka . 4160

kl®
■hl 
t.tolks
Laiiii Alberte Pullman, E le k tro n e n s tru k tu r  u n d  cancerogenes V erm ögen  a ro m atisch er
iffl.ll) M o le k ü le . D as cancerogene Vermögen organ. Verbb. m it mehreren kondensierten 

^  Ringen wird in A bhängigkeit gebracht von in gewissen Punkten des Mol. kon- 
V,,; zentrierten elektr. Ladungen. Von Bedeutung für die Entstehung u. Entw. der 
mf( cancerogenen A ktiv ität ist die Ladung der Mesophenanthren-Region oder Region K
rt«n (I) (C. 1947 . 734.), wobei ein W ert von l,2 9 e  die untere Grenze der elektr. Ladung 

für das Auftreten cancerogenen Vermögens zu sein scheint. Einführung von CH3 
“ V in 10-, 9- u. 5-Stellung des 1 ,2 -B e n za n th ra c e n s  führt zur Erhöhung der Ladung 

a ‘s von I u. damit zu erhöhter Cancerogenität ; Übergang von CHS zu C2H5 u. C3H 7 
verringert die A ktiv ität. Der enge Zusammenhang zwischen elektr. Ladung von 
I u. der Stärke der krebsbildenden Eigg. des Mol. ist auch bei den B e n za c r i-  
d in e n  vorhanden. Hierbei spielt der Ring-N eine große Rolle, da er mit anstei- 

¡dieil« gender Ringzahl im  Mol. auch die Gesamtladung vermindert. D ie Anzahl der 
»Ha* Substituenten muß bei den Benzacridinen größer sein als bei den Benz- 

anthracenen, um einen cancerogenen Effekt zu erzielen. Daher lassen sich die 
tnisi® krebsbildenden Eigg. nicht in einer einfachen Funktion von der Ladung von I 
k r a f terfassen. D ie R esultate der Meth. stimm en m it den von L o n g u e t - H ig g in s  u .  
'iscoä® C o u ls o n  (C. 1 947 . 1452) auf Grund der Mol.-Bahnen geführten Berechnungen sehr 
rjjtJ1' gut überein. Im A n th ra c e n  sind 4K-Zonen vorgebildet, deren Ladungen durch
i.DM  Substituenten in 9,10-Stellung so stark erhöht werden können, daß z .B .  9 ,1 0 -  
■isj.S* D im e th y la n th ra c e n  krebsbildende Eigg. besitzt. Methylgruppen in 1 ,4- bzw. 2,3- 
!ze flfj Stellung hingegen weisen nur eine geringe Erhöhung der Ladung auf, ohne daß die 
i der̂  Verbb. cancerogen werden. Im  übrigen scheint auch die Gestalt der Moll. u. ihr 
em Energiespektrum nicht ohne Einfl. zu sein, w ie Vf. bei 2 Derivv. des A c r id in s  fest- 
ijglichß stellen konnte. (Bull. Assoc. franç. Étude Cancer. 34  (38 ). 245— 58. 1947.)
>esp G r a u .  4160

¿Ü A. Gedeon Matoltsy,  U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  W irk u n g  v o n  3 ,4 -B e n z p y r e n  a u f  
A m p h ib ie n . 3 ,4 -B e n z p y r e n  ruft bei T r ito n  c r is ta tu s  u. R a n a  escu len ta  Vergiftungs- 

W„x erscheinungen hervor, ohne daß es zur Tumorbildung kom m t. Veränderungen  
treten auf in Leber, Nieren u. Parenchymgewebe. Außerdem treten beim Frosch, Fut
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Lungen- u. Hautödem e auf. Es wird durch Nieren u. Leber ausgeschieden. (Arch. 
biol. hungarica [2] 1 7 . 179— 8 5 . 1947. A lsogöd, Biol. Res. Station.) L ü p n i t z . 4160

0 . Mühlbock, Ü b er d ie  E m p f in d l ic h k e it  versch ied en er  M ä u s e s tä m m e  fü r  Ö s tro n . 
Em pfindlichkeit von M äusestämmen gegen Östron (I) ist bezüglich Östrusauslösung  
verschieden. Carcinomstämme (Mamma) scheinen gegen I w esentlich unem pfind
licher zu sein als andere. Um  den Abbau von I in der Leber, der je nach den Stäm 
men variieren könnte, zu verhindern, wurde I direkt in die Vagina gebracht. Dort 
wirkt I stärker als bei subkutaner Injektion; bes. in Glycerin gelöst. 2mal in 24 Std. 
erhielten Mäuse I. 2 carzinom unempfängliche Stäm m e, ein Stam m  m it höherer 
Carcinomrate u. einer m it sehr häufigem Vork. von Krebs. 10 Tage vor Versuchs
beginn wurden den Tieren die Ovarien entfernt. Der carcinom em pfängliche Stamm  
benötigte für den Östrus das 5fache von I, das die beiden nicht empfänglichen  
Stäm m e brauchten (0,001 y). D ies liegt an der verschied. Em pfindlichkeit der 
Vaginalzellen. Der erste Stam m muß also in seinen Ovarien mehr I bilden als die 
beiden ändern. Eine Korrelation zur K rebsem pfindlichkeit konnte aber wegen der 
kleinen Versuchszahl nicht sicher festgestellt werden. (A cta brevia neerl. Phvsiol., 
Pharm acol., Micrbbiol. E . A. 15. 18— 20. 1947. A m sterdam , Labor, of th e Antonie 
van Leeuwenhockhuis.) M e y e r - D ö r i n g .  4160

Alexandre Lipschutz, D ie  a n titu m o ra le  W ir k u n g  d e r  S te ro id e . D ie Unterss. über 
die antitum orale Wrkg. der Steroide gehen aus vpn Verss. an Ç -Meerschweinchen, 
bei denen durch 3monatige Verabfolgung von Östrogen Uterus- u. abdominale 
Tumoren hervorgerufen werden können. W ird gleichzeitig die zur Tumorbldg. 
nötige bzw. „fibrom atogene“ Q uantität von Ö s tr a d io l (I) m it einer gewissen Menge 
P ro g e s te ro n  (II) verabfolgt, so treten die abdom inalen Tumoren nicht auf. Werden 
die Steroide durch subcutane Im plantationen verabfolgt, so genügt eine Quantität 
von 20 mg II täglich, um die fibrom atogene W rkg. des I zu verhindern. Auch T esto -  
v ir o n , D e so x y c o r tio s te ro n  u. D e h y d ro c o r tic o s te ro n  haben eine antifibrom atogene W ir
kung. Alle diese Substanzen haben eine K eto-G ruppe in Stellung 3, während kein 
Steroid m it einer Hydroxyl-G ruppe in Stellung 3 eine fibrom atogene Wrkg. be
sitzt. E inige Beobachtungen lassen darauf schließen, daß die antifibromatogene 
Wrkg. nicht m it der antiöstrogenen W rkg. der Steroide ident, sein kann u. daß die 
antitum orale Wrkg. unabhängig ist von den anderen physiolog. W rkgg. dieser Sub
stanzen. (Bull. Acad. nat. Méd. 1 31  ([3] 1 1 1 ) .  229— 30. 1/15. 4. 1947. Santiago de 
Chile, Dep. de Med. E xp.) H o h e n a d e l .  4160

G uillaume-Daniel Hartm ann, E x p e r im e n te lle  U n te rsu c h u n g e n  z u r  K rebsbehan d
lu n g  d u rch  T e m p e ra tu re rh ö h u n g . D ie  W ir k u n g  v o n  T e tr a h y d r o -ß -  n a p h th y la m in  auf 
d ie  E n tw ic k lu n g  v o n  B e n z p y r e n tu m o r e n  b e im  K a n in c h e n  u n d  d e r  B a tte . D as Innere 
von Kaninchenohren wurde 2mal w öchentlich m it einer 5% ig. B e n z p y r e n  (I)-Lsg. 
(in Bzl.) gepinselt, die P lattenepithelcarcinom e hervorruft. R atten  erhielten von I 
im  Genick intramuskuläre Injektionen lm al w öchentlich. N ach einer Behandlungs
zeit von 50 W ochen traten Carcinome u. Sarkome auf. D anach wurden die Tiere 
m it einer Lsg. von 5 ,6 ,7 ,8 -T e tr a h y d r o -2 -n a p h th y la m in  intravenös gespritzt, daseine 
Temperaturerhöhung zur Folge hat. U m  eine heilende W rkg. zu erzielen, soll die 
Temp. 3— 4 Std. lang 41— 42° betragen. Von 30 derart behandelten R atten  heilten 8 
spontan; 17 starben an einer Tum orkachexie oder einer hochgradigen Anämie 
(bis 19% Häm oglobin). Bei 15 Tieren, die keine Fieberrk. hatten , blieben die Verss. 
ohne R esultat. Auch die Kaninchen verss. blieben ohne Ergebnis. D ie Heilungen 
scheinen von der Stärke der Fieber-Rk. abzuhängen. (Bull. Assoc. franç. Étude 
Cancer 3 4  (38). 188— 92. 1947. Basel.) H o h e n a d e l .  4160

Hans v. Euler und W anda Solodkowska, D e r  B r e n z tr a u b e n sä u re -E ffe k t  im  B lu t 
vo n  S a rk o m tie re n  n ach  E in g a b e  v o n  a n tib io tis c h e n  S to ffe n . B ei R atten  m it J e n s e n -  
Sarkom fand sich gleichzeitig m it der Bldg. der Tumoren eine Erhöhung der Konz, 
an B re n z tra u b e n sä u re  (I) im B lut von n. m it 15,3 y/m l u. von 14,2 y / l  g  frisches 
Knochenmark. Nach operativer Entfernung großer Sarkome, nach Röntgen
bestrahlung u. nach spontaner Rückbldg. nahm I im  B lut ab. Ä hnliche Wrkgg. 
traten an Tieren m it transplantierten Chemotumoren ein, auch wenn zur Rückbldg. 
der Chemosarkome ehem. definierte Stoffe, bes. von Ergoncharakter, injiziert 
wurden. Nach subcutaner Injektion von N aphthochinon, D initrophenol u. pan- 
tothensaurem  Ca sinkt I im  B lut von Sarkom -Ratten. Gegenüber spontaner Rück
bldg. der Tumoren von 8% wurden an je 10 R atten nach Injektion von Dinitrophenol 
40% , N aphthochinon 70%, Colchicin 50% u. Campher 40%  R ückbldg. fest
gestellt. D er Geh. des B lutes an I u. der Éeber an Ribonucleinsäure (II) u. Des- 
oxyribonucleinsäure (III) verschiebt sich deutlich nach Applikation von Na-Citrat,
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M ethylenblau, Urethan, Penicillin u. Streptomycin bei n. u. Sarkom-Ratten. 
Durch säm tl. Injektionen wurde das Verhältnis II: III erniedrigt, III erhöht den 
Geh. an II in der Leber wenig. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 24. Nr. 24. 
1— 11. 1947. Stockholm, U niv., Inst. f. organ.-ehem. Forschung.)

K l i n g m ü l l e r .  4160
Herbert C. Stoerk, D ie  R ü c k b ild u n g  von  L y m p h o s a rk o m -Im p la n ta te n  bei M ä u s e n  

m it P y r id o x in -M a n g e l .  D ie Vers.-Tiere erhielten e in eB 0-Mangelnahrung mit Gaben 
von D esoxypyridoxin als B 0-Antagonist u. nach 3 W ochen ein Mäuse-Lympho- 
sarcom eingepflanzt, oder die Im plantation wurde bei n.-ernährten Tieren vor
genommen und nach der Entw . des Tumors die n.-Nahrung durch die M angel
nahrung ersetzt u. die weitere Entw . geprüft. In den meisten Fällen wurde durch 
B6-Mangel das Angehen der Im plantate verhindert oder die entwickelten Tumoren 
zur Rückbldg. gebracht. Bei Zufuhr von 20 mg Pyridoxin je 100 g Nahrung hatte  
das A ntivitam in keine hemmende Wirkung. D a auch B6-Mangel allein auf die Dauer, 
wenn auch langsamer, so doch ebenso schädlich wirkt w ie ein Lymphosarkom, 
werden die Bedingungen geprüft, unter denen die Zufuhr des Antivitam ins das Tier 
am wenigsten schädigt, jedoch eine Hemmung auf das Tumorwachstum ausübt. 
(J. biol. Chemistry 171. 437— 38. N ov. 1947. Boston, Harvard Med. School, Dep. 
of B act. a. Immunol.) S c h w a i b o l d .  4160

Abraham G. W hite, D ie  W irk u n g  von  T y r o s in ,  T ry p to p h a n  u n d  T h io u r a c il  be i 
M e la n u r ie .  D ie Verabreichung von T y r o s in  u. T ry p to p h a n  an einen Patienten m it 
Melanosarkom u. M e la n u r ie  führte zu einer schwachen Steigerung der M e la n o g e n -  
a u ssch e id u n g  im Harn. T h io u r a c il  (I) führte zu einer Normalfärbung des Harns, 
beim Aussetzen wurde der Harn wieder schwarz verfärbt. 1 wirkt möglicherweise 
hemm end auf die Melaninbldg. in den Tumorzellen. Dosierung von I (3mal täglich  
0,2 g I) wirkt nicht direkt auf die Harnfarbe. (J. Lab. clin. Med. 32. 1254— 57. Okt. 
1947. New  York.) K u n z m a n n .  4160

Otto Bücher, Z u r  W ir k u n g  v o n  U re th a n  a u f  G ew ebeku lturen  in  v itro . (Vorl. Mitt.) 
Vf. untersucht die Wrkg. des Ä th y lu r e th a n s  (I) auf Gewebekulturen von aus dem  
Subcutangewebe eines jungen Kaninchens isolierten Fibrocyten. Es wird starke 
W achstumshemmung, dagegen eine vorübergehende Förderung der m itot. A k tiv i
tä t beobachtet. D ie Beeinflussung der einzelnen Zellteilungsphasen durch I wird 
eingehend beschrieben. Die Wrkg. des I auf die Zelle ist nicht nur rein tox ., sondern 
scheint weitaus komplizierter zu sein. (Schweiz, med. Wschr. 77. 1229— 30. 22 . 1 1 . 
1947. Zürich, U niv., A nat. Inst.) H. P . F i e d l e r .  4160

Hans-Erhard Bock und Rudolf Groß, Ü ber d ie  ü re th a n b eh a n d lu n g  bei B lu t 
k ra n k h e ite n , b eson ders bei L eu k o sen . (Vgl. C. 1950. I. 1503.) D ie spezif. Wrkg. des 
Urethans (Carbaminsäureäthylester) (I ) scheint sich auf den Kernstoffwechsel zu 
erstrecken. Darauf weist die Tatsache hin, daß Zellen m it verschiedenartigem Proto
plasma, wie M yelose-, Lymphadenose-, Polycythäm ie-, Lymphogranulomatose- u. 
verschied. Tumorzellen erfolgreich beeinflußt werden. D ie Hypothese wird gestützt 
durch 2 neuere Beobachtungen m it I: Drosselung der Harnsäurebldg. im A ugen
blick des W irkungsbeginns u. Um wandlung von Megaloblastenmark in erythro- 
normoblast. Mark. — Schrifttum. (Ärztl. Forsch. 1. 369— 80. 25. 12. 1947. Tübingen, 
U niv. Med. Klinik.) J u n k m a n n .  4160

Machteid E. Sano und Mona Spiegel-Adolf, U ltra sp ek tro p h o to m etr isch e  U n te r 
su ch u n gen  vo n  m en sch lich en  n o rm a len  u . T u m o rg ew eb sex tra k ten . Auf Grund der A n
nahme anderer Autoren, daß Nucleinsäure oder ihreProteinverbb. ein Teil des akt. 
Prinzips der Tumorbldg. sind bzw. daß in Tumorextrakten vermehrt Nucleinsäure 
oder ihre Spaltprodukte vorhanden sind, wurden ultraspektrophotometr. A nalysen  
von Tumorextrakten vorgenommen. Verwendet wurde Operations- u. Sektions
material von malignen u. benignen Tumoren, Lymphogranulomatose, Leukämien  
u. Lymphdrüsen neben n. Gewebe. Angabe der Technik u. der erreichten W erte. 
Danach scheint die höchste Absorptionskurve in gewisser Beziehung zu stehen zur 
Anzahl der Zellen in neoplast. Geweben. Es ergaben sich unter den verschied, 
patholog. Bedingungen Unterschiede in den Absorptionswerten, die vom  dia- 
gnost. Standpunkt von Interesse sind. (Science [New York] 106. 346— 47. 10. 10.
1947. Philadelphia, Temple U niv., Med. School and Hospital.) H o h e n a d e l .  4160

E2. Enzymologie. Gärung.
F. F. Nord und James C. Vitucci, Ü b er d en  M e c h a n ism u s  d e r  E n z y m w ir k u n g '

29. M itt. D e r  A c e ta ts to ffw e ch se l g ew isse r  h o lzzerstören der P il z e  u n d  d e r  M e c h a n ism u s
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d e r  H o lz fä u ln is . (28. vgl. V i t u c c i  u .  M itarbeiter, C. 1946. I. 1884.) U ntersucht 
wird die Einw. der in den vorangehenden M itt. erwähnten P ilze auf: Glykol-, 
Essig-, Milch-, Brenztrauben-, Bernstein-, Funaar-, Äpfel-, D im ethylbernstein- u. 
Dimethylfum arsäure. Mit Ausnahme von M e r u liu s  c o n flu e n s  waren alle P ilze  im 
stande, aus allen Säuren Oxalsäure (u. zwar als Salz) zu bilden. Freie Oxalsäure 
kann von den Organismen verwertet werden, nicht aber deren Salze. D ie U m 
wandlung A cetat -> Oxalat erfolgt auf folgenden beiden W egen: E s s ig s ä u re  -> B e r n 
s te in sä u re  —r  F u m a rsä u re  —*■ Ä p fe ls ä u r e  —> O x a lsä u re  bzw. E s s ig s ä u re  —> G ly k o lsä u re  
->• O ly o x y ls ä u r e  -> O x a lsä u re . —  Cellulose des H olzes wird durch diese P ilze auf 
folgendem W ege ahgebaut: C e llu lo se  > G lucose  -> Ä th y la lk o h o l  —> E s s ig s ä u re  —> O x a l- 
sä u re . (Arch. Biochem istry 14. 229— 41. Juli 1947. N ew  York, Fordham -U niv.)

H e s s e .  4200
F. F. Nord und Jam es C. Vitucci,  Ü b er d e n  M e c h a n is m u s  d e r  E n z y m w ir k u n g .

30. M itt. D ie  B ild u n g  vo n  p -M e th o x y z im ts ä u r e m e th y le s te r  b e i d e r  W ir k u n g  vo n  L e n 
tin u s  le p id e u s  a u f  G lucose u n d  X y lo s e .  (29. vgl. vorst. R ef.) B ei W achstum  von 
L e n tin u s  le p id e u s  auf Glucose u. X ylose entsteht p -M e th o x y z im ts ä u re m e th y le s te r .  
Derselbe wurde auch bei Holzzerstörung durch Lentinus w ie durch andere Pilze 
gefunden. D iese B eobachtung führt zu dem Schluß, daß der A bbau der Cellulose 
mit einer durch die Mikroorganismen bewirkten H ydrolyse eingeleitet wird. (Arch. 
Biochem istry 14. 243— 47. Juli 1947.) H e s s e .  4200

F. F. Nord und James C. Vitucci,  Ü b er d e n  M e c h a n is m u s  d e r  E n z y m w ir k u n g .
31. M itt. D e r  M e c h a n ism u s  d e r  B ild u n g  v o n  p -M e th o x y z im ts ä u re m e th y le s te r  durch  
L e n tin u s  le p id e u s  u n d  se in e  B e d e u tu n g  fü r  d ie  B i ld u n g  v o n  L ig n in .  (30. vgl. vorst. 
R ef.) D ie im  vorst. Ref. beschriebene B ldg. von p -M e th o x y z im ts ä u re m e th y le s te r  (I) 
erfolgt nicht nur aus Glucose u. X ylose, sondern auch aus Glycerin u. aus Aethyl- 
alkohol. Aus Glucose, X ylose u. Glycerin wird auch A . gebildet u. weiter dehydriert, 
was an der Entfärbung von Resazurin erkannt wird. A c e ta ld e h y d ,  als Dehydrierungs- 
prod. des A., ist ein Zwischenprod. der Synth. des Esters; fängt man den A cetal
dehyd m it Dimedon ab, so wird kein Ester gebildet. —  D ie Verwandtschaft von l 
m it verschied. Spaltprodd. des Lignins (II) scheint zu zeigen, daß der Aufbau von II 
aus Kohlenhydraten erfolgt, wobei die Bldg. von II durch enzym at. Abbau der 
Kohlenhydrate u. durch Synth. von m ethylierten Prodd. beherrscht ist. (Arch. 
Biochem istry 15. 465— 71. D ez. 1947.) H e s s e .  4200

Joseph V. Fiore, Ü b er d e n  M e c h a n is m u s  d e r  E n z y m u n r k u n g . 32. M itt. F e tt und 
S te r in  in  F u s a r iu m  l in i  B o l le y , F u s a r iu m  ly c o p e r s ic i  u n d  F u s a r iu m  S o la n i  D 2 P u r
p u r . (31. vgl. vorst. Ref.) U ntersucht wird der Geh. an F ett u. Sterin von F . l in i  (1) 
als einer nicht Pigm ent, aber viel F ett bildenden Art u. von  F . ly c o p e r s ic i  (II) als 
einem starken Pigm ent- u. Fettbildner. 90% der durch I gebildeten Fettsäuren 
bestehen aus Palm itin-, Linolen- sowie Ölsäure. —  Ergosterin wurde bei I, II u. 
F . s o la n i gefunden; es ist in allen drei Pilzen ehem . gleich; I bildet bis zu 1% seines 
Trockengewichtes. —  Geh. an F ett u. Sterin schwanken bei I u. II m it Konz. u. Art 
des Zuckers. —  Für Fettb ldg. wird X y lo s e  der Glukose vorgezogen. (Arch. Bio
chemistry 16. 161— 68. Febr. 1948.) H e s s e .  4200

F. F. Nord, Joseph V. Fiore und S. W eiss,  Ü b er d e n  M e c h a n is m u s  d e r  E n z y m 
w irk u n g . 33. Mitt. F e tt-B ild u n g  in  F u s a r ie n  in  G eg en w a rt e in e s  a u s  F u s a r iu m  solan i 
D 2 P u r p le  erha lten en  P ig m e n te s .  (32. vgl. vorst. R ef.) D a  von den fettbildenden  
Fusarien sowohl F u s a r iu m  ly c o p e r s ic i  (I) als auch F u s a r iu m  s o la n i  (II) pigmentiert 
erhalten werden können, wurde untersucht, ob u. w elchen E ffekt das aus II isolierte 
Pigm ent (III) auf die enzym at. W irksam keit des kein P igm ent bildenden F u sa r iu m  
l in i  B o lle y  (IV) hat. Als zu prüfende Enzym rk. wird die D ehydrierung von I s o 
p ro p y la lk o h o l  benutzt. Es ergab sich, daß die B ldg. von  A c e to n  in Ggw. kleiner 
Mengen des Pigm entes herabgesetzt wurde, ohne daß dabei das Gewicht des er
haltenen Mycels verringert wurde. F ügte man III zum Medium, so erfuhr IV eine
Verringerung an M ycelausbeute um 50% , u. es wurde der K ohlenhydrat-U m w and
lungsfaktor stark vermindert. M aximale W rkg. erfolgte bei 2,5%  Glucose im  Nähr
boden (bei Vgl. m it 5 %  u. 1 0 %  Glucose). —  W enn I auf R a u l i n - T h o m -Nährboden  
Pigm ent produziert, werden F ett sowie P igm ent m it steigender K onz, an Glucose 
ansteigend erhöht. W enn z. B . auf C z a p e k -Dox-M edium  kein P igm ent gebildet 
wird, nim m t die Fettbldg. mit wachsender Konz, an Glucose ab; der K ohlenhydrat- 
F ett-S toff Wechsel ist dann ähnlich dem, den IV auf einem der beiden genannten  
Nährböden zeigt. Auf R a u l i n - T h o m -Medium ist bei II maxim ale B ldg. von Lipoiden  
sowie maximaler Fettkoeff. begleitet von maximaler Bldg. von III, u. zwar bei Ggw. 
von 5% Glucose. — Auf CzAPEK-Dox-Nährboden werden die m axim ale B ldg. von
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F ett u. der höchste Kohlenhydrat-Umwandlungsfaktor von II begleitet durch 
m axim ale P igm entbldg. im Mycel, u. zwar bei 10% Glucose. Bei 2,5 bzw. 5% Glu
cose wird das Maximum an F ett bzw. Sterin erst nach einer W oche erreicht; auf 
10%ig. Lsg. von Glucose beobachtet man nach dieser Zeit maximale Bldg. von F ett  
u. III, nicht aber von Sterin. Es besteht keine Beziehung zwischen Bldg. von F ett  
u. von Sterin. (Arch. B iochem istry 17. 345— 58. Mai 1948.) H e s s e .  4200

Ignacio Deschamps, Ü b er d en  M e c h a n ism u s  d er E n zy m u n rk u n g .  34. M itt. 
D e r  E in f lu ß  e in e s  P ig m e n te s  a u s  F u s a r iu m  so la n i D 2 P u r p u r  (S o la n io n )  a u f  d ie  
Z u sa m m e n se tzu n g  d e r  in  F u s a r ie n  gebildeten  F e tte . (33. vgl. vorst. Ref.) D as 
früher (vgl. W e i s s ,  F i o r e  u .  N o r d ,  C . 1947. E. 929.) aus F u s a r iu m  s o la n i  isolierte 
P ig m e n t  wird S o la n io n  (I) genannt. —  Die Beobachtungen der 33. Mitt.
weisen hin auf eine Beziehung zwischen dem Mechanismus der F ettb ldg. u. einer 
MitwTkg. des Pigm entes bei den während der Umwandlung der K ohlenhydrate 
erfolgenden Dehydrierungen. Es wird jetzt untersucht, ob der Zusatz von I ( 1 m g/Liter 
RAULiN-THOM-Medium, 2,5%  bzw. 5% Glucose enthaltend) eine Änderung in der 
Zus. der von F u s a r iu m  l in i  (welches selbst kein Pigment bildet) bzw. von F u s a r iu m  
ly c o p e r s ic i  (Pigmentbildner) gebildeten F ette  zeigt. Es ergab sich, daß hei F. lyco 
persici M ycelgewicht, gebildete Menge von F ett u. auch die JZ. des F ettes durch 
Zusatz von Pigm ent nicht beeinflußt wurden. Bei dem selbst nicht Pigm ent bilden
den F . lini dagegen waren entsprechend den früheren Beobachtungen M ycelgewicht 
u. die absol. Fettm enge verringert; das gebildete F ett zeigt wesentlich höhere JZ. 
(138 sta tt 84). Der Zusatz von P igm ent hat also hier zu einem höheren Geh. an 
ungesätt. Fettsäuren geführt. Das Pigm ent scheint auch das die H2-Übertragung 
bewirkende Syst. zu beeinflussen. —  Verwendet man Isooctan als Lösungsm. für die 
F ette , so liefert das in A bwesenheit von Pigm ent durch F. lini gebildete F ett eine  
schwierig lösl. Dispersion, die erst nach weiterer Verd. verschwindet, wogegen das 
in Ggw. von I gebildete F ett leicht lösl. ist. (Arch. Biochemistry 18. 457— 64.
1948.) H e s s e .  4200

E. Aube), A. J. Rosenberg und J. Szulmajster, V ergleichende U n tersu ch u n g  der  
F e rm e n ts  y  stem e d er s tr ik te n  u n d  fa k u lta tiv e n  A n a e ro b ie r . Durch Verwendung von 
KCN u. Fe-Mangelmedien konnte ein Unterschied zwischen dem anaerohen Stoff
wechsel von E . c o li u. CI. sa c c h a ro b u ty r ic u m  nachgewiesen werden. KCN blockiert 
das Fe, das einen funktionellen Bestandteil gewisser Enzym e des Zellstoffwechsels 
bildet, u. der Fe-Mangel erlaubt keine oder nur eine unvollständige Synth. der 
gleichen Enzym e. D ie Verss. lassen darauf schließen, daß der anaerobe Stoffwechsel 
von CI. sa c c h a ro b u ty r ic u m  Fe-haltige Enzym e benötigt, während dieselben für
E .  co li nicht erforderlich sind oder aus kleineren Fe-Mengen aufgebaut werden 
können. D ie für CI. sa c c h a ro b u ty r ic u m  notwendigen Enzym e scheinen außerdem  
bei der Bldg. u. Aktivierung von H2 beteiligt zu sein, da Kulturen auf Mangel
medium in einer H2-Atmosphäre wachsen konnten, wobei bei der 1 . Passage die Ggw. 
von Pt-Schw arz zur Aktivierung erforderlich war, dagegen nicht mehr bei einer A b
im pfung dieser Kulturen. (Buh. Soc. Chim. biol. 29. 192— 95. Jan./März 1947. 
Liège.) K. M a i e r .  4210

E. F. Gale, D ie  V e rw e n d u n g  b a k ter ie lle r  E n z y m p r ä p a r a te  zu r  B e s tim m u n g  vo n  
A m in o s ä u r e n . D ie Auffindung von spezif. wirkenden A m in o sä u re d e c a rb o x y la se n  (I) 
in verschied. Bakterienarten ermöglicht bislang die Best. der natürlichen Formen  
von 6 A m in o s ä u r e n  (II) ( L y s in ,  A r g in in ,  H is t id in ,  O rn ith in , T y r o s in , G lu ta m in sä u re )  
durch manometr. Messung des freiwerdenden C 02. D ie Rk. verläuft bei sauren 
PH-Werten quantitativ. E s wurden Bakterien festgestellt, die nur eines dieser 
Enzym e produzieren; ferner ist es in anderen Fällen möglich, Bakterien so zu be
handeln, daß nur ein Enzym  aktiv bleibt. D ie hergestellten I werden gegen 22 II 
getestet, wobei nur beim spezif. Substrat Decarboxylierung eintrat. Substitution  
der <x-NH2-, COOH- oder der endständigen polaren Gruppe verhindert die Rk., 
während Einführung eine OH-Gruppe an andrer Stelle als dem Sitz der 3 polaren 
Gruppen nur Verlangsamung der Spaltung bewirkt. D ie I-Wrkg. wird durch andere 
II oder a) B estandteile von Eiweißhydrolysaten in ihrer Spezifität nicht beeinflußt. 
Nachteile der Meth. sind die ausschließliche Erfassung der Z-Formen, so daß bei 
Racemisierung der W erte zu niedrig ausfallen, b) die, wenn auch langsame, Rk. von  
O x y a m in o sä u r e n . Vorteile sind Schnelligkeit (20-—30 Min.), kleine Substanzmengen  
(0,5— 2,0 mg II), Genauigkeit (Übereinstimmung von D oppelbest, innerhalb 2 %) 
u. Verwendung ungereinigten Materials (Rohhydrolysate). (Biochem . J . 41. 
V II— IX . 1947.) K. M a i e r .  4210
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Leland C. Clark jr., Charles D. Kochakian und Julia Lobotsky, D e r  i n  v itro -  
S to ffw e ch se l des A i -A n d ro s te n d io n -3 .1 7  zu  T e sto s te ro n , c is -T e s to s te ro n  u n d  v e r 
sc h ied en en  n ic h t id e n tif iz ie r te n  S te ro id e n .  In Fortsetzung früherer Verss. (C. 1948.
I . 715) werden 2000 mg A i -A n d ro s te n d io n -3 .1 7  (I) m it Leberschnitten (100 m g 1/10 g  
Leher) im Serumpuffergemisch 2,5 Std. bei 37° aufbewahrt. Der nach Abtrennung, 
der keton. Fraktion verbliebene Rest, 17% des Ausgangsm aterials entsprechend, 
enthielt nichtketon. Steroide bzw. andere nichtfeststellbare Verbindungen. Die 
biol. Prüfung der keton. Fraktion zeigt eine höhere androgene W rkg., so daß ein 
Teil I in aktivere Verbb. um gewandelt worden ist. Trennung der keton. Fraktion  
in N ichtoxy- u. Oxyketone liefert in der N ichtoxy ketonfraktion allein 47% des 
ursprünglichen I. In der M onooxyketonfraktion werden T e s to s te ro n  (II) u. cis- 
T esto s te ro n  (III) nachgewiesen. D as Vorhandensein von II durfte die höhere andro
gene Wrkg. der keton. Fraktion erklären. Ferner wurden 3 w eitere 17-K etosteroide 
isoliert, die jedoch nicht näher identifiziert werden konnten. In  der nichtketon. 
Fraktion wurde C h o les terin  (IV) u. eine durch eine 17a-OH-Gruppe charakterisierte 
Verb. nachgewiesen. Im  wss. A nteil wird das Vorhandensein von D e h y d ro iso a n d ro -  
s te ro n g lu cu ro n id  verm utet. In einem Mikrovers. m it 80 mg I als Ausgangsmaterial 
wurden die gleichen Verbb. in etw a den gleichen V erhältnissen isoliert. Diskussion 
über den I-Stoffwechsel.

V e r s u c h e :  Aus der nichtoxyketon. Fraktion, 1130 mg, aus A .-Aceton u. 
P entan 763 mg zl4-Androstendion-3,17 (I), C19H260 2, F . 168— 169°; D ioxim , F . 141 
bis 143°. —  W eitere keton. Steroide waren n icht nachweisbar. —  Trennung der 
nichtoxy- u. oxyketon. Fraktion durch B ehandlung m it Bernsteinsäureanhydrid; 
H ydrolyse der oxyketon. Succinate m it K H C 03 liefert 224 m g Öl, das über Mg- 
Silicat-Cellit chromatographiert wird; Fraktionen 1— 10: keine Farbrk. u. krist. 
Verbb.; aus E luat 12, 13, 14 aus CH3O H -W . 87 m g T e s to s te ro n  (II), C^II^O,, 
F. 150— 152°; aus E luat 22 7,0 mg Substanz m it positivem  ZiMMERMANN-Test u. 
negativem  17-Oxy- u. 17(/?)-Oxytest, F . 194,5— 195,5° (Verb. B ); Eluate 11,15— 21 
u. 23 in 12 ml B zl. lösen, m it 6 ml Pentan verdünnen, über A^Oj chromatogra- 
phieren, Säule m it B zl., B zl. m it steigenden Mengen CH3OH u. CH3OH eluieren: 
Substanz mit F . 143— 149° (Verb. A ); aus E luat 4— 15 46,7 m g II, F . 142— 152°; 
aus Eluat 21 aus Ae. Verb. C, ein 17(a)-Oxyketon, F . 206— 211°. Hydrolyse der 
oxyketon. Succinate m it 5% ig. KOH-Lsg. liefert nach dem Ansäuern u. Aufarbeiten 
der wss. Lsg. ein Öl, das, in  B zl. gelöst, w ie oben angegeben, chromatographiert 
wird: aus E luat 7 durch F ärbtest nachgew iesen D e h y d r o iso a n d ro s te ro n  ( ~  der 
Verb. A ); aus Fraktion 11 aus verd. CH3OH II, F . 151°, w eiße N adeln; Benzoat 
F. 185— 190°; aus Fraktion 20 Verb. B -2 , N adeln, F . 198— 203°, ~  ident, mit 
Verb. B.Chromatograph. Trennung der Fraktionen 8, 9, 10 liefert Verb. A-2,
F . 124— 142°; ident, m it Verb. A , II, F . 147— 150°, u. c is -T e s to s te ro n  (III), aus 
verd. CH3OH F . 219— 221°; III-A cetat, C21H30O3, F . 109— 111°. -— Verseifung der 
nichtketon. Fraktion, 6318 mg, u. Chromatographie des neutralen A nteiles, 1185mg, 
w ie oben. Aus E luat 8— 17 C h o les te r in  (IV), F . 147— 148°; aus E luat 24 u. 25 
24,4 mg nichtkrist. Stoff. N ach Chromatographie über A120 3 krist. Substanz,
F . 215— 216,5°; positiver 17-O xytest, negativer 17(/?)-Oxytest, weder Androstan- 
diol-3(a).17(a), Misch-F. ca. 160°, noch A ndrostandiol-3(/l).17(a), Misch-F. 164 
bis 168°, noch zl5-Androstendiol-3(j3).17(a), M isch-F. 179— 181,5°. Ätiocholandiol- 
3(a).17(a) u. Ätiocholandiol-3(/3).17(a) konnten nicht zum Vgl. herangezogen 
werden. (J . biol. Chemistry 171. 493— 500. D ez. 1947. R ochester, N . Y ., Univ., 
School of Med. and D ent., D ep. of P hysiol. and V ital Econom ics.)

H. P . F i e d l e r .  4210
Frieda P. Simon, Albert M. Potts und R. W . Gérard, S to ffw e c h se l v o n  n orm alem  

u n d  m i t  P h o sg en  verg ifte tem  iso lie r te m  L u n g en g ew eb e . Vff. bestim m ten die A ktivität 
verschied, oxydierender u. hydrolysierender E nzym e von  Lungengewebe von n. 
Tieren u. von Tieren, die einige Zeit der Einw . von D ip h o sg e n  (I) ausgesetzt waren. 
D ie Leeratm ung der Schnitte u. H om ogenate w ie auch die O xydation von  A d e n y l 
sä u r e , B e rn s te in s ä u re , G ly c e ro p h o sp h a t u. X a n th in  war bei den behandelten Tieren 
verringert, während die E s te ra s e -A k tiv itä t u. die k ata ly t. W rkg. auf die A utoxy- 
dation der Ricinolsäure nicht verändert war. W urde das Gewebe der W rkg. von I 
in  vitro ausgesetzt, so trat ebenfalls eine deutliche Abnahm e der Ferm entaktivität 
ein, doch war diese zum Teil auf die Säurewrkg. von  I zurückzuführen. Von den 
untersuchten Ferm enten ließ nur K a th e p s in  eine direkte Inaktivierung durch I 
erkennen. D ie Verss. m it gepuffertem H e/e-E xtrakt zeigten, daß H e x o k in a s e  durch 
0,5 m g I/cm 3 in 15 Min. um  60— 80% inaktiviert wurde. Auch Z y m o h e x a s e  u . bes.
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E n o la s e  waren gegen I empfindlich. D ie näheren Gründe für die Schädigung der 
Lunge bei P h o sg en verg iftu n g  bleiben aber noch ungeklärt. (J . biol. Chemistry 167. 
303— 11. 1947. Chicago, U niv., Dep. of Physiol, and Biochem.)

v. P e c h m a n n .  4210
Otto Meyerhof, D ie  G ly k o ly se g e sc h w in d ig k e ite n  v o n  G lucose u n d  F ru c to se  in  

G e h irn e x tra k te n . Schon niedrige Konzz. von A d e n o s in tr ip h o sp h o rsä u re  (ATP) 
gleichen die Um satzgeschwindigkeit für G lucose  (I) u. F ru c to se  (II) aneinander an 
(vgl. C. 1947. E. 731); sie ist außerdem von der Menge H e x o se d ip h o sp h a t  abhängig; 
is t  diese größer als die optim ale Menge ATP, werden noch andere Verbb. des 
Adenylsäuresyst. rephosphoryliert, w om it dessen krit. Konz, überschritten wird 
u. die Differenz zwischen den Hexosen verschwindet. D ie A ffinität der Zucker für 
ATP wird ferner durch Insulin u. H ypophysenextrakte beeinflußt. In Homoge- 
naten nim m t m it abnehmender ATP-K onz. die A ffinität der Gehirnhexokinase 
für II schneller ab als für I. (Arch. Biochem istry 13.485— 87. 1947. Philadelphia, 
U niv. of P a., School of Med., Dep. of Physiol. Chem.) K l i n g m ü l l e r .  4210

F. S c h lenk und  M. J. W aldvogel,  U n tersu ch u n gen  ü ber d en  S to ff  Wechsel vo n  e in ig en  
R ib o s e d e r iv a te n . (Vgl. C. 1946. II. 411.) Die Abnahme von zugefügter P e n to se  (I) auf 
Grund der Orcin-Rk. in Ggw. von Gewebehomogenaten ist ein enzym at. Prozeß, 
dessen Optimum bei dialys. Aceton-Rattenleberextrakt u. G u a n o sin  (II) bei pH 5,1 
liegt. D ie Abbaufähigkeit von Organhomogenaten nim mt etwa in folgender Reihen  
fo lge a b : L eb er, N ie r e , M i lz ,  H ir n ,  B lu t,  M u s k u la tu r , T e s tis  u. H e rz . —  Rattenleber - 
hom ogenat baut in 0,015 mol. Phosphatpuffer (pH 7,5) I in folgenden Nucleosiden u. 
Nucleotiden in 3 Std. in verschied. Stärke (y  Moll. I/ml) ab: A d e n o s in -5 -p h o sp h a t 
zu ca. 9,6; A d e n o s in -3 -p h o sp h a t  zu 8,1; C o c ym a se  7; I n o s in - 5 -p h o sp h a t 8 ; G u a n y l-  
sä u r e  4 u. R ib o n u k le in sä u re  3. —  D ie freien I werden nur abgebaut, wenn anorgan. 
P hosphat zugegen ist, während 0 2 in den anfänglichen Abbaustadien keine Rolle 
spielt. D ie Notwendigkeit von Nucleosidase konnte jodometr. gesichert werden. 
E s entsteht ein stabiler Phosphorsäureester, der von Ribose-Z-phosphat verschieden  
ist u. mit Orcin nicht reagiert; er ist in ln  HCl bei Zimmertemp. stabil, spaltet in 
ln H2S 0 4 in 2 Std. 25% H3P 0 4 ab, u. in 0,2n NaOII bei 100°C in  3 Min. 20%. 
(Arch. Biochemistry 12. 181— 90. 1947. H ouston, Univ. of Texas, M. D . Anderson 
H ospital for Cancer Res.) K l i n g m ü l l e r .  4210

B. Shapiro, D e r  M e c h a n ism u s  d e r  P h lo rrh iz in -G lu c o su r ie . Verwendet wurde die 
zerkleinerte Cortex von tier. Nieren in Phosphat-RiNGER-Lösung. Bestim m t 
wurden Glucose (I), Milchzucker (II), organ, gebundener Phosphor, K reatin
phosphor, Brenztraubensäure (III), Citronensäure (IV). Bei einer Konz, von  
0,001 mol. hem m t Phlorrhizin den Abbau von I u. II in Ggw. von Sauerstoff u. 
anorgan. Phosphor, bei 0,0002 mol. wird die Oxydation von III u. IV gehem m t. 
D ie Phosphorylierung des Kreatins wird bei mol./4000 gehemm t. D iese Hemmung  
kann durch m ol./100 einer Bernsteinsäureverb, aufgehoben werden. (Biochemie. J. 
41. 151— 54. 1947. Jerusalem, U niv., Labor, for Pathol. Physiol.) L ü p n i t z .  4210

Henry W. Elliott, Albert E. Warrens und Hal P. James, W ir k u n g  von  1 -M e th y l-
4 -p h e n y liso n ip e c o tin sä u re ä th y le s te r  (D e m e ro l) u n d  6 -D im e th y la m in o -4 ,4 -d ip h e n y l-  
h e p ta n o n -(3 )  (A m id o n ) a u f  d e n  S to ffw ech se l vo n  R a tte n h im g e w e b e  in  v itro . M o r p h in ,  
D em ero l  (I) u. A m id o n  (II) sind in vivo trotz ganz verschied, chem. Struktur in ihrer 
Wrkg. völlig gleich. Vff. untersuchen, ob diese gleiche in vivo-W rkg. m it in vitro- 
Effekten auf den Mechanismus der biol. Oxydation in Wechselwrkg. steht. Es zeigte 
sich, daß II die G lu c o se o x y d a tio n  lOmal stärker als I hemm t. I u. II beeinflussen  
wahrscheinlich die D eh yd ro g en a sen , die bei der Glucoseoxydation wirken. (J. Phar
macol. exp. Therapeut. 91. 98— 102. Okt. 1947. San Francisco, U niv. of Calif., 
Med. School, D iv. of Pharmacol, and Exp. Therapeutics u. D iv. of Obstretics 
•and Gynecol.) F u h r m a n n .  4210

Norman F. Floyd, Grace Medes und Sidney W einhouse, F ettsä u resto ffw ech se l.
6. M itt. D ie  U m w a n d lu n g  v o n  A c e to a ce ta t in  C itr a t  in  tie risch en  G ew eben , u n te r 
su ch t m i t  iso to p e m K o h le n s to ff . (5. vgl. W e i n h o u s e  u .  Mitarbeiter, J. biol. Chemistry
166. [1946.] 691) A cetoacetat (I) m it markiertem 13C wurde nach der übl. Meth. 
(1. c.) durch K ondensation m it N a im Mikromaßstab hergestellt, u. N aH 13C 03
(II) aus 13C 02 durch Absorption in 1 mol. C 02-freier NaOH u. anschließende A.- 
Fällung erhalten. Vff. untersuchten, w ie w eit I an aerob  durch R attenniere u. aerob  
durch Muskel- u. Gehirnbrei an der (7iirat(III)-Bldg. beteiligt ist, u. das Auftreten  
von 13C in III auf C 02-Aufnahme beruht. W enn in /?-Stellung u. im Carboxyl 
markiertes I in Ggw. von O x a la ce ta t (IV) der Einw. von Niere, Gehirn oder Muskel
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ausgesetzt wird, w eist das gebildete III in den primären Carhoxylen eine hohe u. 
im  tertiären Carboxyl eine niedrige 13C-Konz. auf. D ie aerobe U m wandlung von  
nicht markiertem I bei A nwesenheit von II führt lediglich zur C 02-Aufnahme im  
tertiären Carboxyl. Der schwankende 13C-Überschuß der primären Carboxyle zeigt, 
daß die III-Bldg. teilw eise aus 1 u. aus IV oder endogenen Substraten stattfindet. 
Vff. nehmen an, daß in beiden Fällen die gleiche Rk. verläuft: Bldg. des markierten  
III durch Kondensation von IV m it 13C-haltigen A cetylresten aus dem zugesetzten  
I u. des n. III durch Kondensation von IV m it endogen gebildeten n. Acetylgruppen. 
D as 13C im tertiären III-Carboxyl soll von der C 02-Aufnahme, über Carboxylierung 
von a -K e to g lu ta ra t ( O c H O A - R k . ) ,  herrühren. (J . biol. Chemistry 171. 633— 38. Dez. 
1947. Philadelphia, Zankenau H ospital, Res. In st.; Houdry Process Corp. of Penn
sylvania, Marcus Hook Res. Labor.) K . M a i e r .  4210

Jacklyn B. Melchior und Harold Tarver, U n tersu ch u n g en  ü b er  E iw e iß sy n th e s e  
in  v i tro . 1. M itt. Ü b er d ie  S y n th e se  von  m a rk ie r te m  C y s t in  (3SS )  u n d  se in e  A n w e n d u n g  
a ls  M i t te l  zu r  U n tersu ch u n g  d er E iw e iß s y n th e s e . Ausgehend von dl-Serin stellten 
Vff. m it 35S markiertes C y s t in  (I) dar. W urden R attenleberschnitte oder -homo- 
genate m it I bebrütet, so wurde innerhalb 0,5— 2 Std. in Ggw. von 0 2 eine deutliche 
Fixierung beobachtet. (Durch Erhitzen wurde das Eiweiß gefällt, m it Acetatpuffer 
pH 5,6 gewaschen, m it HC104 oxydiert, S als BaSO„ isoliert u. dessen Radioaktivität 
bestim m t.) Jedoch war der größte Teil von  I nur über D isulfidbindungen gebunden 
worden, da nach Red. m it Thioglykolsäure das m eiste I wieder abgespalten wurde. 
Frühere U nterss., die einen bes. raschen Einbau von I in  Protein  gezeigt haben 
( S e l ig m a n  u . F in e ,  J. clin. Invest. 22. [1943.] 265), sind auf Grund dieser Verss. 
krit. zu bewerten. (Arch. B iochem istry 12. 301— 08. 1947. Berkeley, Univ. of 
Calif., Med. School, D iv . of Biochem .) v . P e c h m a n n .  4210

Jacklin Melchior und Harold Tarver, U n tersu ch u n g en  ü b er  E iw e iß sy n th e s e  in  
v itro .  2. M itt. Ü b er d ie  A u fn a h m e  vo n  m a rk ie r te m  S c h w e fe l d u rch  d ie  P ro te in e  von  
L eb ersch n itten  bei In c u b a tio n  m i t  m a rk ie r te m  M e th io n in  (35S). (1. vgl. vorst. Ref.) 
U nter Anwendung der vorst. beschriebenen M eth. untersuchten Vff. den Einbau 
von M e th io n in ( l)  m it 35S in das Gewebseiweiß (II). C y s t in  (III) wurde nach Säure
hydrolyse von II als Cu1-Salz isoliert. (R ossou w  u. W i l k e n - J o r d e n ,  Biochem. J. 
29. [1935.] 219). ■—  Leberschnitte, nicht aber H om ogenate, nehm en deutliche 
Mengen von I in ihr II auf, wobei der A nteil von der I-Konz. abhängt. Doch war bei 
niederer Konz. ( 2 -IO" 5 Mol/g Schnitte in 5 c m 3 KREBS-Salz-Glucoselsg.) der 
Prozentsatz größer. Zum Teil wurde 35S als C y s te in  oder III eingebaut. Durch 
Zugabe von inakt. Hom ocystein wurde die Aufnahm e verringert. (Arch. Bio
chem istry 12. 309— 15. 1947.) v . P e c h m a n n .  4210

Anita J. Z iegenhagen, Stanley R. A m es und C. A. E lvehjem , E n zym a tisch e  
O x y d a tio n  u n d  H y d r o ly s e  v o n  G lu ta th io n  d u rch  versch ied en e  G ew ebe. In Fortführung 
früherer Unterss. (A m es u .  E lv e h je m ,  J. biol. Chemistry. 159. [1945.] 549.) wurde 
der G lu ta th io n o x y d a se -Geh. verschied, tier. Gewebe bestim m t. D ie in der W ar- 
B U R G - A p p .  gemessene A ktiv ität der H om ogenate von Mäusenieren (I) war ca. 
20mal so hoch w ie die der M eerschweinchen(II)-Nieren oder Mäuseleber u. 40mal 
höher als die der II-Leher. Obwohl auch I den höchsten C y to c h r o m o x y d a se -Geh. 
aufwies, so bestand doch keine Ü bereinstim m ung in der Konz, der beiden Ferment
system e, so daß angenommen werden muß, daß bei der O xydation von G lu tath ion
(III) ein eigener Faktor beteiligt ist. Im  Gegensatz zu II-Leber besaß I keine 
hydrolysierende Wrkg. gegenüber III. E in nach H ydrolyse von  III entstehender 
Cystein-Cu-Komplex kann daher nicht der akt. K atalysator der Ill-O xydation  sein.
(J . biol. Chemistry 167. 129— 33. 1947. Madison, U niv. of W isconsin, Coll. of Agric., 
D ep. of Biochem .) v .  P e c h m a n n .  4210

Gustav W illiam Rapp, H e m m u n g  d e s  K r e a t in p h o s p h a ts  u n d  A c e ty lc h o lin -  
a b b a u s in  N e rv e n e x tra k te n  d u rch  P r o c a in . Durch Hom ogenisierung von 1 g 
frischem Froschischiadicus in 50 cm3 R i n g e r -Lsg. wird ein E nzym system  erhalten, 
w elches in E s e r in -G g w . weder A c e ty lc h o lin  (I) noch P h o s p h o k re a tin  II verändert, 
jedoch I m it II zu einer Rk. bringt, in deren Verzug von beiden äquivalente Mengen 
verschwinden. D ieses Enzym  wird durch P r o c a in  gehem m t, die Hem m ung ist 
gegenüber I u. II kom petitiv. (Arch. B iochem istry 12. 13— 17. 1947. Chicago, 
L oyola U niv., Biochem . Sect., Dep. of R es.; Chicago Coll. of D ental. Sureerv.)

J u n g . 4 2 1 0
John Mentha, Helmuth Sprinz und Robert Barnard, S c h n e lle x tra k tio n  von  

m en sch lich er E ry th ro c y te n c h o lin e s te ra se  d u rch  A lk a lip s e u d o a g g lu tin a tio n .  Mensch-
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l ie h e E r y th r o c y te n  { l )  wurden in der K älte m it 0,1 Yol. 0,85% ig. NaCl-Lsg., die durch 
Zugabe von konz. NH„OH auf pH 8,3 eingestellt war, 3 Std. lang extrahiert, wobei 
durch das Alkali Pseudoagglutination der 1 eintrat, die sich dann, ohne zu hämoly- 
sieren, leicht abtrennen ließen. Durch Saugen wurde N H 3 wieder entfernt. D ie 
neutrale Lsg. zeigte eine lOOfache Anreicherung der CTioZwiesierase-Aktivität; sie 
ist in der K älte prakt. unbeschränkt stabil. (J . hiol. Chemistry 1 6 7 . 623. 1947. 
New  York, Staten Island, Halloran Gen. H ospital.) v . P e c h m a n n . 4210

Ivan Th. Beck, Edouard Frommel und Marjorie Favre, D ie  revers ib le  H e m m u n g  
d e r  S eru m ch o lin es te ra se  d e s  P fe rd e s  du rch  e in  M e ta ll . H ält man C h olin este ra se  des  
S e ru m s  (Pferd) in Ggw. von metall. C u  hei 37 oder 4 ° , so erfolgte eine regelmäßige 
Abnahme der W irkungen. D iese kann bis zu 23% in 48 Stdn. betragen. Entfernt 
man das Metall, so wird die ursprüngliche A ktivität wieder zurückgewonnen. D ie 
Hem mung is t demnach in vitro ebenso reversibel wie sie früher ( F r o m m e l ,  H e r s c h 
b e r g  u. P i q u e t ,  C. 1 9 4 6 .  II . 591 u. 592) in vivo nach Injektionen von Metallionen 
gefunden wurde. (Arch. Sei. physiques natur. [5] 2 9  (1 5 2 ) .  107— 08. Sept./D ez. 
1947. Genf, U niv.) H e s s e .  4210

Ivan T. Beck, Marjorie Favre und Edouard Frommel, D ie  A k t iv i tä t  d er C h o lin 
es terase  d e s  M u s k e ls  im  V erla u f d e r  E rm ü d u n g . Als Vers.-Objekt diente der Gastro- 
cnem ius des Frosches. Kurzdauernde A ktivität des Muskels führt zu keiner Ver
änderung des C h olin esterase  geh. in M uskelextrakten. Wird jedoch der Muskel bis 
zu völliger Erschöpfung (etwa 15 Min. lang) gereizt, so lassen sich A k tiv itä ts
minderungen bis zu 30% feststellen. (J. de Physiol. 3 9 . 459— 66. 1947. Genf, 
Inst, de Therap. de la Fac. de Möd.) J u n g . 4210

Ivan T. Beck, Marjorie Favre und Edouard Frommel, D ie  R o lle  d e s  P r o s t ig m in s  
f ü r  d ie  A k t iv i tä t  d e r  C h o lin este ra se  im  V e rla u f d er E rm ü d u n g . 2 . M itt. (1 .  vgl. 
vorst. Ref.) Ggw. von P ro s tig m in  (1 0  y /1  cm3 R i n g e r -Lsg.) verkürzt den Z eit
abstand bis zum E intritt der ersten Anzeichen einer Ermüdungskontraktur, die 
totale Ermüdung kommt ebenfalls zu einem früheren Zeitpunkt. (J . de Physiol. 
3 9 .  4 6 7 — 7 2 . 1 9 4 7 .)  J u n g .  4 2 1 0

Eugene F. Jansen, Rosie Jang und L. R. MacDonnell, C itru s-A c e ty le s te ra se . D ie  
Unters, geht aus von einer früheren Unters. ( L i n e w e a v e r ,  J a n s e n ,  D o n n e l l  u .  
J a n g ,  Federation Proc. 5 . [1946.] 145) über Spezifität der C itru sp e k tin e s te ra se , von  
welcher ein rohes Enzympräp. auch Essigsäureester hydrolysiert, was aber die reine 
Pektinesterase nicht vermag. D iese zw eite Esterase, C itr u s-A c e ty le s te ra s e  (I) ge
nannt, konnte in Orangen, Citronen u. Grapefruit nachgewiesen werden, u. zwar 
durch Extraktion m it 0,23nNaCl-Lsg. bei pH 7,0. Das Enzym  findet sich in der 
Hauptmenge in der Flavedo u. nim m t zum Inneren hin (Albedo, Fruchtmark, Saft) 
ab. Bei den Reinigungsverss. (m it Ammoniumsulfat u. D ialyse) wird die I durch 
Natrium oxalat stabilisiert. Auch verhindert Oxalat das Dunkeln der Lsgg. von I. 
Aus dem Preßsaft der Flavedo der Grapefruit konnte durch Fällen mit Ammonium
sulfat u. nachfolgende D ialyse gegen 0,1 mol. Oxalat ein Präp. erhalten werden, 
welches 15mal mehr I als Pektinesterase (II) enthielt. I wird in Gegensatz zu II nur 
w enig von NaCl beeinflußt. (Aktivierung auf das D oppelte durch 0,15 mol. NaCl; 
B est. daher immer in Ggw. von NaCl). — Optimale W rkg.: pH 5,5— 6,5; Tempp. 
über 35° inaktivieren bei Ph 7,0; bei 50° verläuft diese Inaktivierung sehr rasch 
(II wird erst bei 10° höherer Temp. inaktiviert). Unter pH 4 ist I sehr instabil. 
I ist nicht eine Lipase, da Tributryin nur etwa 4% so stark wie Triacetin gespalten  
u. Olivenöl überhaupt nicht angegriffen wird. —  Alle aliphat. Ester der Essigsäure 
werden gespalten; andere einfache Ester wie Methyl- u. Ä thylbutyrat sowie Ä tylen- 
glykoldiform iat werden langsamer, N-Acetylglucosam in u. Acetylphosphat werden 
überhaupt nicht gespalten. (Arch. Biochem istry 1 5 . 415— 3 1 . Dez. 1947. A lbany, 
Calif., W estern Regional Res. Labor.) H e s s e .  4210

Sydney Ellis, B e n zo y lc h o lin  u n d  A tro p in e s te ra se n . In Fortführung früherer 
Verss. über die H ydrolyse von B e n zo y lc h o lin  (I) durch Plasm a des Kaninchens 
(vgl. C. 1 9 4 7 . E. 910) wird gezeigt, daß Plasm a sowie Leber u. Niere verschied. 
Kaninchen (15 Tiere wurden geprüft) große individuelle Schwankungen in der 
Fähigkeit, I zu hydrolysieren, aufweisen. D iese A ktivität kann bei einigen P las
men vollständig fehlen. D ie Substrate sind auch im stande, A tr o p in  (II) zu h y 
drolysieren. D ie A ktivitäten  der Kaninchen-Plasmaproben gegenüber I verlaufen 
im  allg., doch nicht quantitativ, proportional denen gegenüber II. D ie Ver
teilung der hierfür in Frage kommenden Fermente, I-E ste ra se  u. I l-E s te ra se , im  
Gewebe von Kaninchen, Meerschweinchen u. Fröschen ist sehr verschieden.
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Kaninchenleber u. Plasm a weisen entweder beide oder keine dieser A ktiv itäten  auf. 
M eerschweinchenleber besitzt lediglich die erstere, Froschleber zeigt im  w esent
lichen nur die letztere. 1-Esterase ist gegen N e o s tig m in -  u. F lu o r id h e m m n n g  em p
findlicher als II-Esterase. D ie A k tiv ität von II-Esterase nim m t bei etw a 40° ab, 
so daß es gelingt, durch genügend lange Bebrütung aus Kaninchenleber-Globulin  
bei 48° ein I-Esterasepräp. zu erhalten, das frei von II-E steraseaktivität ist. Die 
Inaktivierung der II-Esterase unterscheidet dieses Ferm ent scharf von  der I- 
Esterase u. zeugt für die verschied. N atur beider Ferm ente. Trocknen m it Aceton  
inaktiviert nicht die I-Esterase, schädigt jedoch die II- u. A cetylcholinesterase- 
aktiv ität. I-Esterase besitzt eine D issoziationskonstante von Kg etw a 0,002, 
während die K onstante für Pseudocholinesterase u. I niedriger als 0,0003 ist. 
(J . Pharm acol. exp. Therapeut. 91. 370— 78. D ez. 1947. D urham , N orth Carolina, 
D ep. of Physiol. and Pharmacol., D uke U niv., School of Med.) S c h o r m ü l l e r . 4210

Simone Bouchilloux und Alfred Tissières, S y n th e se  d e s  P h o s p h o r y lc h o lin s  u n d  
d e s  P h o s p h o ry lc o la m in s  in  v i tr o  d u rch  P h o sp h a ta se .  A ls Ferm entpräp. diente ein 
wss. E xtrakt (1 +  2,5) aus der D arm schleim haut des H undes. 4 ml dieser Lsg. 
wurden zu 10 g Cholinhydrochlorid, 1,5 ml 20% ig. N a-Phosphatlsg. u. 2 Tropfen 
Chlf. gegeben u. m it Soda auf pH 9,0 gebracht, 96 Std. (bei der langsamer ver
laufenden E k. m it Colamin 120 Std.) stehen gelassen. D anach wurde der Geh. an 
mineral. P  nach der Meth. von B r i g g s - R o b i n s o n  bestim m t. W egen der Schwer
löslichkeit des Cholinphosphormolybdats wurden jedoch durch Zusatz von 7 ml 
95% ig. A . zu 0,5 ml der Versuchslsg. die Phosphate vorher vom  Cholin getrennt. 
B ei der Synth. des Phosphorylcholins (I) wurden nach 48 Std. 16,6% des mineral. 
P  in Esterform wiedergefunden, nach 96 Std. die gleiche Menge, bei Phosphoryl- 
colamin (II) nach 48 Std. 19%, nach 120 Std. 28,5% . N ach A btrennung der mineral. 
Phosphate wurden I u. II als Ca- oder Ba-Salze isoliert (P /N  =  2,12; theoret. 2,19 
für C2H6P 0 4Ba). Vff. nehmen an, daß die Synth . von  I u. II unter dem Einfl. der 
alkal. Phosphormonoesterase erfolgt, lassen aber die M öglichkeit der Existenz 
einer für I u. II spezif. Phosphatase offen. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 955— 58. 
O kt./D ez. 1947. Marseille, Fac. de Méd. et de Pharm acie, Labor, de Chimie biolog.)

H a n s o n . 4210

Lucien Thivolle und Paul Thivolle , U n tersu ch u n g en  ü b er  d ie  K in e t ik  d er P hos
p h a ta se  d e r  N ie r e n . ■— M o n o m o le k u la re  R e a k tio n e n . D ie R ealisierung eines der Glei
chung für monomol. Lsgg. entsprechenden R eaktionsverlaufes hängt u. a. vom 
verwendeten Puffer ab. A n Stelle von V eronal-N a/N atrium borat wird Soda ver
w endet, unter Zusatz von einigen Tropfen NaOH (pH 9— 9,2 bei Beginn der R k .).— 
Ferner ist das Verhältnis E nzym /Substrat von Einfluß. (C. R . Séances Soc. Biol. 
Filiales 1 4 1 . 514— 15. Mai 1947. Fac. de Méd.) H e s s e . 4210

Frank Lundquist, U n tersu ch u n g en  ü b er  d ie  B io c h e m ie  v o n  m e n sc h lic h e m  Sam en .
1. M itt. D a s  n a tü r lic h e  S u b s tr a t  v o n  P r o s ta ta p h o s p h a ta s e . Frisches E jakulat vom 
Menschen enthält eine alkohollösl. Phosphorverb., die durch HgCl2-Fällung ge
reinigt wurde, ein P :N-Verhältnis von  1 besitzt u. gegen Säure stab il is t; Isolierung 
durch Füllung m it CaCl2 ergab das C a -S a lz  der C h o lin ch lo rid p h o sp h o rsä u re , 
C6H130 4N C lPC a-4H 20 ,  w eiße mikrokrist. Verb.; bei 2std. H ydrolyse m it 5nH2S 04 
wurde die Verb. zu 15% gespalten; Erhitzen m it önNaOH auf 100° bewirkt (CH3)3N- 
Abspaltung. Durch P ro s ta ta p h o s p h a ta se  wird die Verb. rasch vö llig  gespalten. Die 
Cholin-H3P 0 4-Verb. wird von den Sam enbläschen sekretiert. Ä hnliche Unterss. 
an Rindersperma zeigten bedeutend geringeren P - u. Cholingehalt. (A cta physiol. 
scand. 1 3 . 322— 33. 20/6. 1947. Kopenhagen, U niv ., Inst, of Legal Med.)

G o e b e l .  4210

Frank Lundquist, U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  B io c h e m ie  v o n  m e n sc h lic h e m  S a m e n .
2. M itt. E in ig e  E ig e n sc h a fte n  vo n  P r o s ta ta p h o s p h a ta s e . ( 1. vgl. vorst. R ef. ) Untersucht 
■wurde die enzym at. H ydrolyse von Phenylphosphat ( I ), ß - Glycerinphosphorsäure (II) 
u. Phosphorylcholin (III), dem natürlichen Substrat der m enschlichen P r o s ta ta 
p h o sp h a ta se . A ls pH-Optimum (gemessen in  A cetatpuffer konstanter Ionenstärke) 
wurde für I u. II 6,0, für III 6,3 gefunden. Fluorid, ZnCl2, O xalat u. Maleinat 
hem m en das E nzym . Citrat hebt diese Hemmwrkg. auf u. beschleunigt die H ydro
lysegeschw indigkeit bei II u. III bei Verwendung von P rostatasekret oder Sam en
plasm a ohne Inhibitorzusatz. Als A ktivierungsenergie wurden für jeden der drei 
Vorgänge 11500 cal gefunden. D ie A ffinitäten zwischen E nzym  u. Substrat wurden  
bei 37° u. 0° gem essen; für II u. III betragen sie etw a 2500 cal/m ol (37°), für I
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4200 cal/m ol; die Differenzen zwischen den W erten bei 37° u. 0° liegen innerhalb  
der Fehlergrenze der Methode. (Acta physiol. scand. 14. 263— 75. 20/11. 1947.)

G o e b e l . 4210
Charles A. Zittle, E n z y m a tis c h e  H y d r o ly s e  v o n  D e so x y r ib o n u c le in sä u r e . In  

Übereinstim m ung m it F i s c h e r  u . Mitarbeitern (C. 1941. II. 208) findet Vf. bei der 
m anom etr. u. titrim etr. B est. der Hydrolyse, daß durch die W rkg. von N u c le a se  (I) 
auf D e s o x y r ib o n u c le in sä u r e  (II) eine sek. Phosphorsäuregruppe/ 4  P-A tom e frei
gelegt u. som it T e tra n u c le o tid e  (III) gebildet werden. Nachfolgende Einw. von  
P h o sp h o e ste ra se  (IV) führt dann zur Spaltung der anderen 3 Phosphorsäuregruppen  
von III. Durch IV allein wird II ebenfalls, aber wesentlich langsamer, gespalten. 
N ach 24 Std. war von II nur noch 30% des P durch das üranreagens (J . biol. 
Chem istry 163. [1946.] 119) fällbar. (Arch. Biochem istry 13. 191— 97. 1947. 
Newark, Delaware, Biochem . Res. Foundation.) v . P e c h m a n n . 4210

Charles A. Zittle, Lorna A. Wells und Wm. G. Batt, W irk u n g  v o n  N a tr iu m -  
a rs e n a t a u f  P h o sp h o este ra se  vo n  K a lb sd a rm sc h le im h a u t. (Vgl. vorst. Ref.) D ie Spal
tung von R ib o n u k le in sä u re  u. D e so x y r ib o n u c le in sä u re  (I) durch P h o sp h o este ra se  der 
K albsdarm schleim haut wird durch 0,002 mol. N a -A r s e n a t  (II) deutlich gehem m t. 
D ie H ydrolyse der M ononucleotide (III) wird stärker beeinflußt als die der Poly- 
nucleotide. D ie III von I werden in Ggw. von II nicht mehr gespalten. W ie die 
manom etr. B est. der 1. Stufe der Nucleinsäurehydrolyse zeigte, beruht die Inhibitor - 
wrkg. nicht auf einer konkurrierenden A ffinität von II zum Ferment, da die 
prozentuale Hem m ung durch Änderung der Substratkonz, nicht beeinflußt wird. 
B ei 0,002 mol. II betrug die Hem mung 10%, bei 0,004 mol. II 40— 50%. —  Zur 
B est. des Phosphates in Ggw. von II wurde das Arsenat vor Zugabe von M olybdat 
m ittels NaHSOs zu Arsenit reduziert u. dann Weinsäure zugefügt. (Arch. B io 
chem istry 13. 395— 400. 1947.) v. P e c h m a n n . 4210

Charles A. Zittle, Z u r  H y d r o ly s e  vo n  R ib o n u c le in sä u re  u n d  D e s o x y r ib o n u c le in 
sä u re  m i t  P h o sp h o e ste ra se  a u s  K a lb s d a rm sc h le im h a u t. Angabe von manometr. u. 
titrimetr. M ethoden zur B est. der W irksamkeit der Mono- u. Diesterase sowie der 
Nucleinase von Phosphoesterasepräpp. aus der Darmschleimhaut vom Kalb. Als 
Substrate dienen Ribonucleinsäure (R NS) u. Desoxyribonucleinsäure (D N S). 
Arsenat hemmt die Zerlegung von Mononucleotiden aus D N S zu Mononucleosiden 
völlig. Der Mechanismus der Inhibitorwrkg. von Borat u. Phosphat auf Diesterase 
wird erklärt; der W echselwrkg. zwischen Borat u. der Polysaccharidkomponente 
des Ferments scheint dabei besondere Bedeutung zuzukommen. ( J. Franklin Inst. 
244. 493. D ez. 1947.) H a n s o n . 4210

Charles A. Zittle, W ir k u n g  vo n  B o ra t a u f  e in en  P ro te in p o ly sa c c h a r id k o m p le x ,  
d ie  P h o sp h o este ra se  a u s  K a lb sd a rm s c h le im h a u t. (Vgl. J. biol. Chemistry 166. [1946.] 
491. u. vorst. Ref.) D ie aus Kalbsdarmschleimhaut gewonnenen P h o sp h o d ies te ra se -  
u. alkal. P h o sp h o m o n o e s te ra se -P rä p p . wurden durch Ggw. von 0,01 mol. B o ra t (I) 
um 50% gehem m t. D iese Wrkg. scheint die Polysaccharidnatur dieser Enzym e 
zu bestätigen, da bekanntlich I m it Zuckern Kom plexe bildet. D ie in den Präpp. 
vorhandene A d e n o s in d e sa m in a se -W rkg. wurde durch I nicht beeinflußt. (J . biol. 
Chemistry 167. 297— 98. 1947. Newark, Delaware, Biochem. Res. Foundat.)

v . P e c h m a n n .  4210
Nguyenvan Thoai, Jean Roche und Madelaine Roger, V o lls tä n d ig e  I n a k t iv ie 

ru n g  u n d  R e a k tiv ie r u n g  d e r  a lk a lisc h e n  P h o sp h o m o n o estera se  u n d  d ie  A u s ta u s c h b a r 
k e it  d er a k tiv e n  M e ta lle .  (Vgl. N g u y e n  v a n  T h o a i , C. R. Séances Soc. B iol. Filiales 
Associées 139. [1945.] 814.) D ie gereinigte a lk a l. P h o sp h o m o n o estera se  (I) aus Darm  
Schleimhaut des Hundes (krist. nach N g u y e n  v a n  T h o a i ,  R o c h e  u . S a r t o r i ,
C. 1944. II . 1284) wurde durch fortgesetzte D ialyse gegen zweimal dest. W . v o ll
ständig inaktiviert. Bei R eaktivierung durch Zusatz von zweiwertigen Metallen 
in Ggw. von A la n in  bei 37° wurde eine Wrkg. erhalten, welche größer als die ur
sprünglich vorhandene war: I spaltete dann pro g N u. pro Min. bei pH 8,8 bis zu 
700 Millimoll, ß -O lycero p h o sp h a t. Maximale Reaktivierung wurde erzielt bei 2 Std. 
Inkubation m it Alanin (1 -1 0 -2 Mol.) bei Ph 8,8 u. Zusatz von Mg ( 1 • 10~2 molar). 
Mit anderen zweiwertigen Metallionen werden folgende Konzz. benötigt: Z n- u. 
F e” 1 • 1 0-7 ; Mn" 1 • 10“ 3 ; Ca” 1 • KU2. —  Vorinkubation m it der Aminosäure ist 
erforderlich. Sonst wirken die Metalle nur als A ktivatoren u. ihre W irksamkeit ist 
viel geringer. —  Vorinkubation in Ggw. von Fluoriden, Orthophosphaten, alkal. 
Pyrophosphaten verhindert die R eaktivierung durch Metalle +  Alanin. U m 
gekehrt wird die hemmende W rkg. der Fluoride, Orthophosphate u. alkal. Pvro-
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Phosphate durch Vorinkubation des Enzym s m it A lanin stark zurückgedrängt. 
Hieraus schließen V ff., daß die Aminosäuren u. die Anionen der Salze sich w ahr
scheinlich m it den gleichen Strukturelem enten der 1 verbinden. -— Bes. betont 
werden folgende Tatsachen. D ie Effektoren, bes. die K ationen u. die K om plex
bildner wirken nur regelmäßig auf gereinigte Prodd. u. bei genau bestim m ten  
K onzz. der M etalle. Im  entgegengesetzten Palle hängt diese W rkg. von  dem V or
handensein von Metallen u. natürlichen K om plexbildnern in den Präpp. der 1 ab. 
D ie mannigfachen W idersprüche zwischen den verschiedenen Bearbeitern können 
auf N ichtbeachtung dieser Befunde zurückgeführt werden. —  D ie T atsache, daß 
die M etalle so leicht auswechselbar sind, spricht nicht für die A nnahm e von P hos
phatasen m it einem spezif., gerade in dem betr. Gewebe vorhandenen M etall. A ller
dings scheinen M g  u. (in geringerem Maße) Z n  die häufigsten mineral. B estandteile 
zu sein; sie spielen eher die Rolle eines Strukturelem entes als die eines katalyt. 
wirksamen Coenzyms. (Biochim. biophysica A cta [Amsterdam] 1. 61— 75. Jan. 
1947.) H e s s e . 4210

Alton Meister, A d e n o s in tr ip h o sp h a ta se -W irk s a m k e it  d e s  m en sc h lich en  S eru m s. 
A d e n o s in tr i/p h o sp h a ta se  (I) wurde nach S i n g h e r  u. M e i s t e r  (J . biol. Chemistry 
159. [1945.] 491) hergestellt. In drei verschied. Seren (Gesunder; P atien t m it Cir- 
rhose; P atient m it m etastat. Prostatacarcinom ) fanden sich zw ei Maxima der 
W rkg.: pH 8,7— 9,1 u. 4 ,6— 5,1. Es wird angenom m en, daß zwei Enzym e, eine 
„saure“ u. eine „alkalische“ I vorliegen. (Science [New York] 106. 167— 68. 22/8. 
1947. B ethesda (Maryland), N at. Cancer Inst.) H e s s e . 4210

T. E. Kimura und K. P. DuBois, D ie  H in d e ru n g  d e r  e n zy m a tis c h e n  H y d r o ly se  
vo n  A T P  d u rch  g ew isse  H e r zm itte l . D ig i to x in  u. O u a b a in  hem m en die A d e n o s in 
tr ip h o sp h a ta se  (I) des Herzmuskels. D iese Hem m ung ist unabhängig von der C a-  
K onz., woraus zu schließen ist, daß diese A rzneim ittel n icht über einen metall. 
A ktivator wirken. D ie Differenzen in der prozentualen H em m ung bei verschie
denen Ca-Mengen beweisen, daß hier eine Dephosphorvlierungs-Rk. gehemmt 
wird, w elche nicht durch 1 katalysiert wird u. keine A bhängigkeit von den Ca- 
Ionen besteht. Verss. an R atten. D ie I-A ktivität wurde nach D u B o is  u. P o t t e r  
colorimetr. (P) bestim m t. (Science [New York] 106. 370— 71. 17/10. 1947. Chicago, 
U niv., Dep. of Pharmacol.) K a n i t z . 4210

Paul Fleury und Jean Courtois, U n tersu ch u n g en  ü b er  P h y ta s e .  2. M itt. Ver
gle ich en de K in e t ik  d e r  H y d r o ly s e  v o n  G ly c e ro p h o sp h a t u n d  v o n  In o s ith e x a p h o sp h a t  
d u rch  G e tre id ek le ie . (1. vgl. C o u r t o i s , Bull. Soc. Chim. biol. 27. [1945.] 411; vgl. 
auch C. 1948. II . 617.) Als Enzym m aterial diente eine im  Eisschrank hergestellte 
Maceration von W eizenkleie m it Toluolwasser. A ls Substrate dienten ß-G lycero- 
p h o sp h a t (I) u. In o s ith e x a p h o s p h a t  (II). B eide Substrate werden optim al bei 
P h  5,0— 6,0 gespalten. D ie A ffin ität des Enzym s ist zu II größer als zu I. In einer 
Mischung wird die H ydrolyse von I durch Ggw. von II gehem m t. B eim  Liegenlassen 
des Präp. in alkal. Lsg. werden beide W rkgg. gleichm äßig zum Verschwinden ge
bracht ; in sauerem Medium ist das Verhältnis der W rkg. auf I u. II bei Ph 3,6 =  1,84, 
bei Ph 4,1 =  2,5 u. bei pH 4,5 u. 5,5 =  2,2. Durch Erwärm en wird die W rkg. gegen 
II unterhalb von 69° langsam, darüber aber rasch vollständig vernichtet; die Wrkg. 
gegen I wird unterhalb 69° etw as rascher geschädigt, b leibt aber auch nach 5 Min. 
bei p H 6,0 u. 80— 85° zu etw a 3% erhalten. —  N aF hem m t beide W rkgg.; bei Spal
tung von I ist die Hem mung unabhängig von der Konz, des Substrates, zeigt also ein 
von den übrigen Phosphatasen abweichendes V erhalten. B ei Spaltung von  II wächst 
die Hem mung durch N aF zunächst m it der Konz, des Substrates u. verm indert sich 
dann wieder. —  N atrium m olybdat hem m t die H ydrolyse von I stärker als die von
I I .— Ammoniumrhodanid beschleunigt die Spaltung von I, n icht aber die von II. —  
N ach diesen Befunden halten Vff. es für wahrscheinlich, daß die K leie eine P h y to -  
p h o sp h a ta se  enthält, welche gegen die beiden Substrate wirksam u. vergesellschaftet 
ist m it einer gewöhnlichen Phosphatase, die gegen I, sowie auch gegen solche Inosit- 
phosphate, die weniger P als II enthalten, akt., aber gegen II inakt. ist. (Biochim. 
biophysica A cta [Amsterdam] 1. 256— 69. Mai 1947. Paris, Fac. de Pharmacie, 
Labor de Chim. biol.) H e s s e . 4210

Jean Courtois, U n tersu ch u n g en  ü b er  P h y ta s e .  3. M itt. V ersu ch e z u r  T re n n u n g  
d e r  g ly c e ro p h o sp h a ta tisc h e n  W ir k sa m k e it  v o n  d e r  p h y ta tis c h e n  W ir k s a m k e i t  d er  
W e ize n k le ie . (2. vgl. vorst. Ref.) E s ist n icht gelungen, die beiden in  der vorst. M itt. 
erkannten Enzym e voneinander restlos zu trennen. E s konnte keine T atsache fe s t
gestellt werden, w elche auf das Vorhandensein einer spezif. P h ytase hinw eist, 
w elche Inosithexaphosphat spaltet ohne auch Glycerophosphat zu hydrolysieren.



1947 E 2. E n z y m o l o g i e . G ä r u n g . E . 1 1 0 9

Es scheint so zu sein, daß die W eizenkleie eine P h y to p h o sp h a ta se  enthält m it merk
licher A ktivität, die m it einer gewöhnlichen wenig akt. P h o s p h a ta se  verm engt ist. 
(Biochim . biophysica A cta [Amsterdam] 1. 270— 277. Mai 1947.) H e s s e . 4210

Jean Courtois und Guy Joseph, U n tersu ch u n gen  ü ber P h y ta s e .  6. M itt. W ir k u n g  
versch ied en er  P h o sp h a ta se p r ä p a ra te  a u f  e in ig e  In o s itp h o sp h o rsä u re e s te r . (5. vgl. C. 
1947. E. 912) C o u r t o i s  hatte beobachtet, daß die hydrolyt. Wrkg. von Kleie 
auf Inosithexaphosphat (B) durch Zusatz von Mandelemulsion stark erhöht 
wird, obwohl letztere für sich nur sehr geringe Wrkg. auf B zeigt. D a die erhöhte 
W rkg. des Gemisches sich erst mit Fortschreiten der Bk. voll entfaltete, wurde 
verm utet, daß als Zwischenprodd. Inositphosphorsäureester m it geringerem  
Phosphatgeh. als B auftreten, die durch einfache Phosphormonoesterase (I) hydro
lysiert werden. Zur Klärung dieser Frage wurden die verschiedenen Inositphosphor
säureester (Mono-, Tri-, Tetra-, Penta- u. Hexaphosphat) der Einw. von P hospha
tasen verschiedenster Herkunft unterworfen. (Präpp. aus menschlichem Plasm a; 
Leber, Niere oder Darm vom  Hund, Meerschweinchenknochen, Samen von Bromus 
pratensis, D actylis glom erata, Sinapis alba, Soja hispida, Kleie, Mandelemulsion, 
menschlicher Prostata u. Harn, Takadiastase.) Außer beim Plasm a wurde nach  
folgendem Schema gearbeitet: 5 ml Substrat mol.,/10 (bez. auf Phosphorsäureester), 
5 ml Puffer (pH 4; 5,2; 8,2 ), 10 ml Fermentpräp., 30 ml W ., u. 0,25 ml Toluol 
wurden gem ischt. Nach im allg. 48std. Stehen bei 37° wurde der Geh. an Phosphor
säure (Meth. nach C o p a u x ) bestim m t. D ie alkal. I tier. Herkunft u. die sauren des 
Harnes u. der Takadiastase hydrolysierten das Inositmonophosphat (A) u. schwerer 
Inosittriphosphat, blieben aber ohne Wrkg. auf die höheren Phosphate; sie scheinen  
also keine Phytophosphatase (II) zu enthalten. D ie Fermentpräpp. aus Prostata u. 
den Pflanzensam en hydrolysierten in verschied. Grade alle Ester, enthalten also 
ein Gemisch von I u. II. Interessant ist, daß die Wrkg. auf ein äquimol. Gemisch  
von Tetraphosphat u. B größer war als auf Pentaphosphat. (Bull. Soc. Chim. biol. 
29. 951— 55. O kt./D ez. 1947. Paris, Fac. de Pharmazie, Labor, de Chim.)

H a n s o n . 4210
Max Schlam owitz  und David M. Greenberg, Ü b er d en  M e c h a n is m u s  d er e n z y 

m atisch en  U m w a n d lu n g  v o n  G lu co se -1 -p h o sp h a t zu  G lucose - 6 -p h o sp h a t. D ie U m 
wandlung von G lucose-1-phosphat (I) in Glucose-6-phosphat (II) unter dem Einfl. 
von P h o sp h o g lu c o m u ta se  wurde in Ggw. von radioakt. Glucose (14C) durchgeführt. 
Aus der Tatsache, daß keine radioakt. Glucose in II aufgenommen wird, u. unter 
Berücksichtigung früherer Befunde von M e y e r h o f  u. Mitarbeitern, (C. 1939. I. 
3406) wird geschlossen, daß das folgende Schema als einziges von 3 möglichen den 
Verlauf der Bk. richtig wiedergibt: I +  Enzym  Enzym-1 ^  Enzym-II ^ E n 
zym +  II. Als Zwischenprod. halten Vff. bei der Umwandlung von I in II einen 
cycl. Phosphorsäurediester für m öglich:

S o/1 \ -----o'l v ---------

i _____ ? - Hy I — t ------------- m  +H;? ! ?H
H, C—0 [H HO| —P—OHI ------ H2C----------- O------P—OH H, C---------- O-------P—OH

4 - 4 -  4-
O O  0

(J. biol. Chemistry 171. 293— 95. N ov. 1947. Berkeley, U niv. of Calif., Med. 
School, D iv. of B iochem .) H e s s e . 4210

Stig Veibel, Jorgen W angel und Gregers 0strup, Ü b er d e n  U n tersch ied  zw isch en  
ß-G lucosidase  u n d  ß -G a la lc tosidase . Im  Anschluß an V e i b e l  u . L i l l e l u n d  (C. 1941.
II. 3202) wird die Einw. des gleichen Mandelemulsins auf o -K re so l-ß -g a la k to s id  (I) 
u. o -K re so l-ß -g lu c o s id  (II) untersucht. Das Verhältnis der Konsonanten k3giuc/k3gai 
nach der Gleichung k3 =  K 03b8(Km -)- c +  Km/K mp-cp - f  (Km/K ml +  K m/K m. 
—  l)x )/c -(sa l. f.) ist in Acetatpuffer ziemlich unabhängig vom  pH. In Phosphat
puffer treten jedoch Änderungen in diesem Verhältnis auf, welche nur durch A n 
nahme von zwei verschied. Glycosidasen erklärt werden können. Zur gleichen A n 
nahme gelangt man bei Unters, der Hemmung, welche Galaktose (III) bzw. Glucose
(IV) auf die Spaltung von I bzw. II ausüben. III hemm t deutlich die Spaltung von I, 
ist aber ohne Einfl. auf die Spaltung von II. Andererseits wird durch IV die Wrkg. 
der Galaktosidase auf I durch IV etwas weniger gehemmt als die Wrkg. von Glucosi - 
dase auf II- (Biochim. biophysica Acta [Amsterdam] 1. 126— 38. Febr. 1947. 
Kopenhagen, U niv.) H e s s e . 4210
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J. M. Beäler und Gustav J. Martin, D ie  h em m en d e  W ir k u n g  v o n  V i ta m in  P -  
V e rb in d u n g e n  a u f  H y a lu r o n id a s e . (Vgl. C. 1949.11.431.) In H insicht auf B eobach
tungen verschied. Autoren, daß durch H yaluronidase (I) die Perm eabilität der 
CapiÜaren erhöht oder deren W iderstandsfähigkeit verm indert wird, wurden  
U nterss. über den Einfl. verschied. Stoffe auf die W rkg. dieser Verb. durchgeführt. 
I wurde aus Stier-Testes gewonnen, Hyaluronsäure aus dem Kam m erwasser des 
Rindes. D ie B est. der W irksam keit des ersteren geschah durch Trübungsm essung. 
E s wurde gefunden, daß die W irksam keit durch Ascorbinsäure u. D icum arol in 
K onzz. von 0,1 m g/cm 3 gehem m t wird, von den anderen geprüften Stoffen nur 
durch R utin bei einer Konz, von  1,0 m g/cm 3. Zusammen m it Ascorbinsäure be
wirken dagegen die untersuchten V itam in P-Verbb. (Hesperidin, R utin, Äsculin, 
Äsculetin, 4-M ethyläsculetin) eine bedeutende Steigerung der Hemmungswirkung. 
Durch K om bination von Dicumarol u. Hesperidinm ethylchalkon wird die H em 
m ung nicht erhöht. Salicylsäure u. Salicylursäure haben keine hem m ende W rkg., 
ebensowenig Sulfanilamid. Ein Synergismus zwischen Salicylsäure u. Ascorbin
säure is t n icht vorhanden. (J . biol. Chemistry 171. 507— 11. D ez. 1947. Phila
delphia, N ation. Drug Co.) S c h w a i b o l d . 4210

Artturi I. Virtanen und Antii Louhivuori, B e s tim m u n g  v o n  A s p a r a g in s ä u r e  m itte ls  
A s p a r a g in a s e .  E s wird eine recht genau arbeitende Meth. zur B est. der Asparagin
säure (1) m ittels fein gemahlener getrockneter Zubereitungen oder zellfreier Enzym- 
Isgg. von Pseudomonas fluorescens gegeben, die auf der Bldg. von N H 3 durch die in 
den Enzympräpp. enthaltene Asparaginase (II) beruht. Mit R ücksicht auf den 
wechselnden Geh. der Präpp. an Fumarase neben II sind bei der Durchführung u. 
Berechnung bestim m te K autelen zu beachten. —  A uf diesem  W ege konnten in 
einem Casein-Präp. m it einem Geh. von 15,7% N  5,8%  des Gesamtstickstoffes als 
I-N bestim m t werden, während in einem weiteren Präp. m it 14,6% N 6,2— 6,3% 
als I-N gefunden wurden. (Acta ehem. scand. 1. 799— 807. 1947. Helsinki, Biochem. 
Inst., Labor, of the Foundation for Chemical Res.) S i e v e r s . 4210

Jean Roche und Marcel Mourgue, Ü b er d ie  S p e z i f i tä t  d e r  A r g in a se  der L e b e r . 
(Vgl. C. 1949. I. 697.) Aktiv itä t u. Spezifität der Arginase der Leber hängen nicht 
nur von der Ggw. von — N H 2- oder — OH- u. — COOH-Gruppen in  der K ette, an 
w elche das Guanidin-Radikal verankert ist, sondern auch von der gegenseitigenLage 
dieser Gruppen im Substrat ab. (C. R. Séances Soc. B iol. F iliales 141. 498— 500. 
Mai 1947.) H e s s e . 4210

W. A. Wood, I. C. Gunsalus und W. W. Umbreit, W ir k u n g  v o n  P y r id o x d -  
p h o sp h a t : G ew in n u n g  u n d  R e in ig u n g  d e s  E n z y m s  T r y p to p h a n a s e  a u s  E sc h e r ic h ia  coli. 
Escherichia wurde gezüchtet auf einer N ährlsg., w elche 1 % Trypton, 1% Hefe
extrakt, 0 , 5 %  K H 2P 0 4 u . 0 , 1 %  Glucose enthält. N ach 4— 6 Stdn. bei 30° wurde 
stark geschüttelt u. dann nochmals 1 8— 2 0  Stdn. bebrütet. N ach dem Waschen 
wurden die Zellen entweder im Vakuum getrocknet oder in die lOfache Menge von 
eiskaltem  A ceton gegeben, abgesaugt u. m it Ae. gew aschen. D as E nzym  katalysiert 
die Rk. Tryptophan -> Indol +  Brenztraubensäure +  N H 3. E s erfolgt weder 
Oxydation noch Auftreten von Alanin oder Serin als Zwischenprodukt. (J . biol. 
Chemistry 170. 3 1 3 — 2 2 .  Sept. 1 9 4 7 . Ithaca, Cornell U niv.) H e s s e .  4 2 1 0

M. Laskowski und Anna Kazenko, N u c le o ly tis c h e  u n d  p ro te o ly tis c h e  A k t i v i 
tä ten  d e s  n eu en  k r is ta l l is ie r te n  P r o te in s  a u s  R in d e r p a n k r e a s . (Vgl. J . biol. Chemi
stry 166. [1946.] 555.) Vff. untersuchten die T h y m o n u c le o d e p o ly m e ra se -  und P ro te i-  
«ase-W irksam keit des neuen krist. Pankreasproteins bei w eiteren Rekristalli
sationen. D a die A ktivitätsänderungen der beiden Ferm entw irkungen nicht parallel 
liefen, können diese Faktoren nur als Verunreinigungen des Proteins angesehen 
werden. (J . biol. Chemistry 167. 617— 18. 1947. Milwaukee, M arquette U niv., School 
of Med., Dep. of Biochem .) v . P e c h m a n n . 4210

G. Mall, Ü b er k r is ta ll is ie r te  A d so rb a te  d e r  A b d e rh a ld e n sc h e n  A b w e h rp ro te in a se n  
a u s  H a r n  u n d  S e ru m . (Vgl. C. 1941. II. 350.) Abwehrproteinasen können aus Harn- 
acetonndd. an anorgan. K ristalle adsorbiert werden. B ei geeignetem  pH lassen  
sich spezif. Proteinasen u. unspezif. voneinander abtrennen. In aktive Ferm ente 
werden durch stark verdünnte Trypsinlsg. reaktiviert. Am  Beispiel eines Graviden- 
harns wird der A rbeitsgang beim N achweis von Abwehrproteinasen aufgezeigt. (Z. 
V itam in-, Hormon- u. Fermentforsch. [W ien] 1. 257— 78. 1947. Marburg-Tübingen, 
U niv., N ervenklinik.) F i s c h o e d e r . 4210

Rudolf Abderhalden und Paul Troch, D ie  P r o v o k a tio n  a n titu b e rk u lö se r  A b w e h r 
p ro te in a se n  m itte ls  „ P e te o s th o r“ . Peteosthor (I), das aus einem  P t-S o l, E osin
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„bläulich“ u. Th besteht, bewirkt den Zerfall von Tuberkelbakterien. Durch 
Injektionen von I konnte bei tuberkulösen Patienten, die keine spezif. Abwehr- 
ferm ente ausschieden, das Auftreten spezif. gegen Tuberkelbakterieneiweiß g e
richteter P ro te in a se n  hervorgerufen werden. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Ferm ent
forsch. [Wien] 1. 296— 300. 1947. Halle/Saale, U niv., Physiol. u. Physiol.-Chem. 
Inst.) F i s c h o e d e r . 4210

Pehr Edman, Ü b er d en  A b b a u  vo n  I n s u l in  du rch  C h y m o tr y p s in .  Kristall. 
Insulin wurde m it kristall. Chymotrypsin bis zur Konstanz des Amino-N verdaut. 
D ie Rk. wurde m ittels Papierstreifen-Test m it Ninhydrin als Chromatogramm - 
Entw ickler verfolgt. D ie Bldg. 6 verschied. Komponenten mit unterschiedlichen Rp- 
W erten (0,11; 0,20; 0,25; 0,29; 0,38; 0,55 ) in Pyridin-Amylalkohol wurde beobach
te t. D iese 6 Kom ponenten erschienen schon gleich zu Beginn der Verdauung. 
Andere Bruchstücke konnten nicht beobachtet werden; es bildete sich allerdings ein 
beträchtlicher gelatinöser N d., der nicht näher untersucht wurde. Teilweise Tren
nung wurde durch Chromatographie an Stärke in Pyridin-Amylalkohol erreicht, 
wobei 1 Kom ponente in krist. Form erhalten werden konnte. Ausführliche M itt. 
erfolgt später. (Acta ehem. scand. 1. 683— 84. 1947. Stockholm, Carolinian Inst., 
Biochem . A bt.) Jusx. 4210

Pehr Edman, Z u r  W ir k u n g  v o n  T y ro s in a s e  a u f  P e p s in ,  T r y p s in  u n d  C h y m o 
tr y p s in .  D ie von S i z e r  (vgl. J. biol. Chemistry 163. [1946.] 145.) beobachtete 
Oxydation von intakten Proteinen durch T y ro s in a s e  (1) wurde bei proteolvt. 
Ferm enten näher untersucht. D ie Verss. ergaben, daß natives Eiweiß von I nicht 
oxidiert werden kann. Spaltprodd., die in den Präpp. enthalten waren, oder die 
im Verlauf der Verss. in den Enzym lsgg. entstanden, sind für die beobachtete 0 2- 
Aufnahm e verantwortlich zu machen. (J . biol. Chemistry 167. 301— 02. 1947. 
Princeton, Rockefeller Inst, for Med. Res.) v . P e c h m a n n . 4210

Q. H. Gibson und C. Long, B re n z tra u b e n sä u re o x y d a tio n  im  O chsenherzen . D ie  
größte A ktiv ität der Brenztraubensäure (l)-oxydation durch fein zerteilte dialy- 
sierte Ochsenherzsuspensionen wird bei Ggw. von gleichzeitig zugesetztem anorgan. 
Phosphat, A deninnucleotid u. Fumaraten (II) beobachtet. Um eine irreversible 
Inaktivierung des Enzym s während der D ialyse zu verhindern, müssen Mg-Ionen 
anwesend sein. K atalyt. Mengen II erhöhen die 0 2-Aufnahme u. den I-Abbau. 
I wird völlig zu C 02 u. H20  oxydiert. RQ 1,2. (Biochemie. J. 41. 230— 35. 1947. 
Belfast, U niv., Dep. of Biochem.) F u h r m a n n . 4210

R. A. Peters und R. W. W akelin, D ie  P o te n z ie ru n g  d er T o x iz i tä t  e in ig er  b la se n 
ziehenden  S to ffe  gegenüber d em  B re n z tra u b e n sä u re -O x y d a se sy s te m  in  v itro  du rch  g e 
w isse  D ith io v e rb in d u n g e n . Ausgehend von Beobachtungen, wonach einige Dithio- 
carbaminate u. D ithiophosphonate die tox. Wrkg. von S e n fg a s  auf das B ren z-  
tr a u b e n sä u re ( l)-O x y d a se sy s t.  potenzieren, wurde die Wrkg. von D iä th y ld ith io c a rb a -  
m in a t  (II) bzw. D ith io c a rb a m in a t  (III) genau untersucht. Lediglich Verbb. mit einem  
Cl-Atom, das sich kinet. w ie im Senfgas verhält, werden potenziert, wobei die Wrkg. 
schnell einsetzt. D ie Potenzierung ist nach Unteres, der Vff. auf die Bldg. eines 
Zwischenprod. von Senfgas m it II, nämlich auf 2 -C h lo rä th y l-2 -[N -d iä th y ld ith io c a rb a -  
m a to ]-ä th y lsu lf id  (IV), zurückzuführen, das unter den Vers.-Bedingungen krist. dar
gestellt u. bereits früher (C. 1948. II . 715) beschrieben wurde. D iese Verb. ist viel 
toxischer als ihre beiden K om ponenten. D ie T oxizität von IV wird nicht auf die
Cl-Gruppe, vielmehr auf die Gruppierung = N  ■ C<^ zurückgeführt. Das Bis-

Substitutionsprod. B is-[2(N -diäthyldithiocarbam ato)-äthyl]sulfid erwies sich als 
nur wenig tox ., was darauf zurückgeführt wird, daß diese Substanz nicht das akt. 
Enzymzentrum im Gehirnbrei zu erreichen vermag. IV wirkt bei Injektion in die 
Ratte nicht tox ., erklärbar dadurch, daß IV in vivo nicht auf das I-Syst. zu treffen 
vermag. (Biochem ie. J. 41. 545— 50. 1947. Oxford, Dep. of Biochem.)

S c h o r m ü l l e r . 4210
Frederick S. Philips, Alfred Gilman, Ethol S. Koelle und Roberta P. Allen, D ie  

W irk u n g  v o n  T e tra th io n a t in  v iv o  u n d  in  v itro  a u f  d ie  A k t iv i tä t  d er B e rn ste in sä u re-  
o x y d a se . Es wurde die in einer früheren Unters. ( G i l m a n , Amer. J. Physiol. 147. 
[1943.] 115.) festgestellte nephro tox . W rkg. von T e tra th io n a t  (I) m it B ern ste in sä u re  - 
o x y d a s e (II)-Präpp. aus Taubenbrustmuskel oder Nieren u. Leber von Kaninchen 
näher untersucht. Von den 3 enzym at. Faktoren des Il-System s wurde durch I 
nur die B e rn s te in sä u re d e h y d ra se  (III) spezif. inaktiviert. D a dieses Ferment als bes. 
em pfindliches S u lfh y d r y le n z y m  bekannt ist, nehmen Vff. an, daß die Giftwrkg.
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von  I auf die Niere in vivo m it der Oxydation essentieller SH-Gruppen verbunden  
ist, obwohl Yerss., bei denen K aninchen I injiziert erhalten hatten, nur eine geringe 
oder keine Abnahm e der III-A ktivität in der Nierenrinde erkennen ließen. W ahr
scheinlich werden andere noch em pfindlichere SH -Ferm ente blockiert. (J . biol. 
Chemistry 167. 209— 17. 1947. Edgewood Arsenal, Md., Med. Res. Section.)

v . P e c h m a n n . 4210
Howard A. Howe und Josefa B. Flexner, B e rn s te in sä u re d e h y d ra se  b e i R e 

g e n e r ie ru n g  v o n  N e u r o n e n . (Vgl. H o w e  u . M e l l o r s ,  J . exp . M edicine 8 1 .  [1945.] 
489.) D ie Unters, der B e rn s te in s ä u r e d e h y d ra se  (1) von H om ogenaten des R ücken
markvorderhorns von Rhesusaffen in der W a r b u r g - A p p - ergab, daß 4— 6 Wochen 
nach Paralyse durch P o lio m y e l i t i s  die F erm entaktiv ität entsprechend dem Ausmaß 
der Lähm ung verringert war. B ei völliger Paralyse der B eine war der I-Geh. gegen
über n. Tieren um 41% vermindert. B ei Affen, denen die Nervenwurzeln der einen 
Seite durchschnitten worden waren, zeigte sich auch eine Abnahm e der 1-A ktivität 
des zugehörigen Vorderhorns, verglichen m it dem entsprechenden Vorderhorn der 
anderen Seite. 10— 12 Tage nach der Operation war die A k tiv itä t um 8%, nach 
31— 54 Tagen um 12% verringert. Es errechnet sich hieraus eine 30% ig. Ahnahme 
der I-A ktivität der betreffenden motor. N ervenzellen. (J . biol. Chemistry 167. 
663— 71. 1947. Baltim ore, Johns H opkins U n iv ., P oliom yelitis Res. Center.)

v . P e c h m a n n . 4210
James S. Wallerstein, Ralph Thomas Alba und Mary G. Haie, U n tersu ch u n gen  

ü b er d ie  W ir k sa m k e it  d e r  O x y d a s e  in  K a r to ffe lk n o lle n .  1. M itt. o -P h e n y le n d ia m in  als  
c o lo r im e tr isch es  R e a g en s. D ie Verfärbung von K artoffelknollen erfolgt durch Einw. 
der Tyrosinase auf Tyrosin. D iese sind in  den unverletzten Zellen zunächst räumlich 
getrennt. Erst Verletzung der Zellen führt zur M öglichkeit einer Reaktion. Diese 
wird bei industriell verarbeiteten Kartoffeln durch Blanchieren verhindert. Um die 
W irksam keit dieser Operation nachzuprüfen, wird eine Meth. ausgearbeitet, bei 
welcher man die zerkleinerte K artoffel 15 Min. bei 25— 30° (Maximum aber bei: 
40° u. pH 5) auf eine wss. Lsg. von o -P h e n y le n d ia m in  einwirken läßt; die ent
stehende, zunächst gelbe, dann orange, schließlich tieforangerote Färbung kann mit 
80% ig. Aceton extrahiert u. nach Filtrieren photom etr. bestim m t werden. Die 
Meth. ist innerhalb von 5% reproduzierbar. D ie In tensität der Färbung ist um
gekehrt proportional der Blanchierzeit. B ei gut blanchierten Kartoffeln ist jede 
Enzym wrkg. vernichtet, es erfolgt keine Färbung. Verschiedene Proben von Kar
toffeln, deren endgültige Färbung große U nterschiede aufw iesen, zeigten jedoch 
stets einen ähnlichen A nstieg der Färbung. —  Der m ögliche M echanismus der Rk., 
w elche zu einem vorläufig T y r o p h e n a z in  (I) genannten Prod. führt, ist folgender:

/ \ n h 2 0 0
/ Ä .  C H . ^ ?

N H .

. iYYYTHaC H  • C O O H  • C O O H
I

oc
\ S \ / '  . . . .

N H  N  N H\ /
O -P h e n y le n -  „ R o t e r  K ö r p e r “  d e r  O x y d a t io n  I

D ia m in  v o n  T y r o s in  (n a c h  R a p e r )

(Biochim. biophysica A cta [Amsterdam] 1. 175— 83. Febr. 1947. N ew  York, Overlv 
Biochem. Res. Found.) H e s s e . 4210

James S. Wallerstein, Ralph Thomas Alba und Mary G. Haie, U n tersu ch u n gen  
ü b er  d ie  W ir k s a m k e it  d e r  O x y d a s e  in  K a r to ffe lk n o lle n . 2. M itt. P h e n y le n d ia m in  a ls  
f lu o ro m etr isch es  R e a g en s. ( 1 . vgl. vorst. Ref.) D ie grün fluorescierende Lsg. von 
T y r o p h e n a z in  (I) in 80%ig. A. (s. vorst. Ref.) wird m it einem Gemisch von 2 Teilen 
n-B utanol +  1 Teil Ä thylacetat in Ggw. von W . ausgeschüttelt. N ach Verd. mit 
demselben B utanol-Äthylacetat-G em isch wird die Fluorescenz im Fluorophoto- 
meter gegen eine Lsg. von Fluorescein in 0,0 1nNaOH (1 :4000000) gem essen. Auch 
diese Fluorescenz ist umgekehrt proportional der B lanchierzeit. B ei K artoffel
würfeln von 1 cm 3 wird das A uftreten der Rk. durch 60 Sek. langes Eintauchen  
in sd. W . völlig verhindert. Das M aximum der Fluorescenz wird erreicht bei 35 
bis 43° u. p H 4,9— 5,5. Mit der Meth., w elche zu 6% reproduzierbar ist, können noch 
Spuren von enzym at. W rkg. nachgewiesen werden. Es wird angenom m en, daß der 
fluorescierende Stoff m it I ident, ist. (Biochim. biophysica A cta  [Amsterdam]
1. 184— 89. Febr. 1947.) H e s s e . 4210

James S. W allerstein, Ralph Thomas Alba und Mary G. Haie, U n tersu ch u n g en  
ü b er d ie  W ir k sa m k e it  d e r  O x y d a s e  in  K a r to ffe lk n o lle n . 3. M itt. Ü b er d ie  O x y d a t io n



■von p -K r e s o l  d u rch  m a cer ierte  G ewebe. (2. vgl. vorst. Ref.) Es wird gezeigt, daß die 
O x y d a s e  (1) der Kartoffel auch bei Macerieren in Ggw. von p -K r e s o l  (II) oder von  
B re n zc a te c h in  (III) eine Färbung liefert, welche in 80%ig. A ceton colorimetr. best, 
werden u. als Maß für die Wrkg. der I dienen kann. D ie O xydation von II, welche 
etw as besser reproduzierbar ist als die von III, verläuft regelmäßig mit abnehm en
der Geschwindigkeit; sie erreicht ihr Maximum nach 2 Min., u. zwar bei einer 
A lkalität (pu 8,6), welche nicht dem Optimum der Wrkg. entspricht, sondern dem  
Punkt, bei welchem die enzym at. Inaktivierung eine stärkere ehem. Färbungsbldg. 
in  der alkal. Lsg. übersteigt. Mit III wird dagegen die optimale Färbung bei py 6,0, 
d. h. nahe dem natürlichen pH des Macerationssaftes gefunden. —  Beim  Bleichen  
(m it Calciumhypochlorit?) in kochendem W. wird die I in 1 Min. wirkungslos. —  
D ie Temperaturkurven sind mit den beiden Substraten gleich (Ausnahme nied
rigere Temperaturen). An 50 verschied. Partien von Kartoffeln wurde die B e
ziehung zwischen den verschied. Untersuchungsmethoden erm ittelt. Zwischen II, 
III u. p -P h e n y le n d ia m in  (bei Berechnung nach M i l l s ,  Statistical Methods, New  
York 1938) besteht fast vollständige Korrelation. Zwischen der direkten colorimetr. 
Meth. ( T y r o p h e n a z in ) u. den beiden Methoden mit Phenylendiamin wurden hohe 
positive Korrelationen festgestellt. Bedeutende Korrelationen bestehen auch 
zw ischen den Methoden der vorliegenden Arbeit u. den drei anderen Methoden. —- 
D ie Meth. m it o -P h e n y le n d ia m in  (Fluorescenzmessung) wies eine hohe Korrelation  
m it dem Geh. an D io x y p h e n y la la n in  u. eine schwach positive Korrelation mit dem  
Geh. der frischen Kartoffel an T y r o s in  auf. (Biochim. biophysica A cta [Amsterdam] 

Er 1. 197— 207. Mai 1947.) H e s s e . 4210
Jam es S. Wallerstein, Ralph T. Alba, Mary G. Haie und Hilton Levy, U n te r 

su ch u n g en  ü ber d ie  W irk sa m k e it d e r  O x y d a se  in  K a r to ffe lk n o llen . 4. Mitt. E in e  q u a n 
t i ta t iv e  M eth o d e  zu r  B e s tim m u n g  d e r  P e ro x y d a s e .  (3. vgl. vorst. Ref.) D ie in der
2. M itt. (vgl. vorvorst. Ref.) beschriebene Meth. kann auch zur Best. der P eroxy
dase verwendet werden, wenn man in Ggw. von H20 2 arbeitet. Die Rk. wird durch 
Aceton unterbrochen; dann wird m it Butanol in Ggw. von W . ausgeschüttelt u. 
die Fluorescenz in beschriebener W eise gemessen. Die Ergebnisse stimm en in 
engen Grenzen mit denen der Purpurogallinmeth. von W i l l s t ä t t e r  überein; 
jedoch ist die neue Meth. einfacher u. empfindlicher. ■— T y ro s in a s e  u. P e ro x y d a s e  
zeigen in der Verteilung in den verschied. Schichten der Kartoffel hohe Korre
lation. (Biochim. biophysica A cta [Amsterdam] 1. 327— 34. Juni 1947.) 

ïis H e s s e . 4210
Jean Enselme, Roger Creyssel, André Rapatel,  Iso lie ru n g  p f la n z lic h e r  O rtho- 

■ d ip h e n o la se n  d u rch  C h ro m a to g ra p h ie . D ie Gewinnung der Phenolase-Präpp. erfolgte 
teils aus Kartoffelschalen, teils aus Champignons, indem deren Preßsaft bei — 10° 
m it dem 2- oder 3fachen Vol. 95%ig. A. gem ischt, das Präzipitat mit 1 Vol. 30%ig. 
NajHPOj-Lsg. aufgenommen, u. nach der D ialyse gegen dest. W . mit Tonerde 
geschüttelt wurde. D as m it N a ,H P 0 1-Lsg. pH 7,6— 8 erhaltene E luat wurde wiederum  
dialysiert, die Phenolate dann zur Chromatograph. B est. an Tonerde adsorbiert. 
Bei Unters, m it W ooD-Licht ließen sich 5 verschied., eingehend beschriebene Zonen 
feststellen, die getrennt eluiert wurden. Ihre Phenolasewirksamkeit wurde durch 
Messen des bei 37° im W a r b u r g - A p p - absorbierten Sauerstoffs bestim m t; dazu 

¿fc wurde jeweils 1 ml Eluat mit 1 ml Puffer (pH 7,8) u. 10% der Phenollsg. (Phenol,
¡b.ö: Brenzcatechin) versetzt u. alle 5 Min. gemessen. Das Champignonpräp. erwies sich
fiihef auf beide Substrate als wirksamer als das aus Kartoffelschalen gewonnene, beide 

Präpp. aber verloren im Laufe der Chromatographie ihre Wrkg. auf Monophenol, 
ta* während die Orthodiphenolasewrkg. zunahm. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 939— 44.

Okt./Dez. 1947. Lyon, Fac. de Méd., Labor, de Chimie biol. et méd.) 
paie H a n s o n . 4210
Hf* E. S. Guzman Barron, Zelma Baker Miller und J. Meyer, D ie  W irk u n g  von
;en.4- 2 .3 -D im e rc a p to p ro p a n o l a u f  d ie  A k t iv i tä t  vo n  E n z y m e n  u n d  a u f  d en  S to ffw ech se l von
[ i 0  G ew eben. W e b b u . v a n  H e y n i n g e n  [1943.] hatten gezeigt, daß der Anti-Lewisit-Stoff 
ataffite B A L  (2 ,3 -D im e rc a p to p ro p a n o l (I)) mit Metallen, die als prosthet. Gruppen von Enzy-
it bei) men wirken, sich zu verbinden vermag u. daraus die tox. Wrkg. von I zu erklären ver-
leiBti- sucht. In der vorliegenden Arbeit wird nachgewiesen, daß außerdem die reduzierende 
daßte Fähigkeit von I für einige tox. Wrkgg. verantwortlich zu machen ist. D ith io le  (II),
t®K die nach den Unterss. von P e t e r s , S t o c k e n  u . T h o m p s o n  (Nature [London] 156.
(21# [1945.] 616.) als Gegengifte gegen Kam pfstoffe wirken, rufen Hemmung verschied.

Enzym system e durch Vereinigung m it den Schwermetallen, die als prosthet. 
Gruppen dieser Enzym e wirken, hervor. II reduzieren C y to c h ro m  C  (III) u. zeigen
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so eine deutliche Hem m ung im Ausmaß der Oxydation von red. III durch C y to -  
ch ro m o x y d a se . D iese Hem mung ist deutlich bei Konzz., die leta l für die Tiere sind. 
Einige II verursachen eine schwache, andere eine starke Hem m ung von S u c c in -  
o x y d a s e . D ie durch II herabgesetzte A tm ung von Gewebeschnitten ist w ahrschein
lich auf verschied. Faktoren zurückzuführen: auf das verm inderte Ausmaß der 
O xydation von III, auf die Hem m ung von M etall-Protein-Enzym en u. auf die 
H em mung von SH -Enzym en durch die Oxydationsprodd. der II. I zerstört die 
physiolog. A ktiv ität von I n s u l in .  D iese Zerstörung ist wahrscheinlich auf die Red. 
der S-S-Gruppen des Insulins zurückzuführen. (Biochem ie. J . 41. Nr. 1. 78— 82. 
1947. Chicago, U niv., Chem. D iv ., D ep. of Med.) S c h o r m ü l l e r . 4210

Britton Chance, E in  In te r m e d iä r p r o d u k t d e r  K a ta la s e -W a s s e r s to f fp e r o x y d -  
R e a k tio n . K a ta la s e  (I) bildet mit H20 2 ein Intermediärprod. (II), das m it Acceptoren 
u. Inhibitoren ähnlich reagiert wie Peroxydase-H 20 2. D as Spektr. von II wurde 
von  380— 430 m p  aufgenommen u. ist gegenüber I leicht gegen das Sichtbare hin 
verschoben (em  =  340 für B lutkatalase). D ie B ildungsgeschw indigkeit von  II ist 
sehr hoch; es zers. sich bei Ggw. von reiner, krist. I nur langsam . Vf. verm utet, 
daß bei der I-H20 2-Rk. noch eine w eitere Interm ediärverb, gebildet wird. —  II 
reagiert langsam  m it Ascorbinsäure, rasch m it M ethanol u. a., sehr langsam mit 
n-Propanol, n-B utanol u. Isoam ylalkohol. —  E s wird eine Anordnung zur Messung 
von Spektren instabiler Intermediärprodd. angegeben. (A cta chem. scand. 1. 
236— 67. 1947. Stockholm, Med. Nobel Inst., B iochem . D ep.) F r u h s t o r f e r . 4210

E. Albert Zeller, V erg le ich en de B io c h e m ie  d e r  S c h la n g e n g ifte . Unterss. über das 
Vork. der O p h io -L -a m in o sä u re o x y d a se  m it H ilfe des Giftes von 16 Gattungen. Die 
A m inosäureoxydase(I-)Aktivität der Viperiden ist m it A usnahm e der Klapper
schlangen höher als die der Colubriden. Nur bei D em ansia textilis u. Bothrops 
itapetinigae fehlt die I, die Gifte sind auffallend weiß gefärbt. Auch bei Vipera 
aspis, D enisonia superba u. N otechis scutatus ist die A k tiv itä t der I um so geringer, 
je heller das Gift ist. D as gelbe Gift von Vipera aspis erzeugt Nekrosen, obwohl es 
keine Proteasen enthält, verm ag aber proteolyt. Ferm ente in den lebenden Zellen 
des gebissenen Opfers zu aktivieren, wobei die A utolyse beschleunigt wird. I ist 
ein verdauendes u. kein tox . A gens. Schlangengifte sind als Verdauungssäfte 
anzusehen. (Verh. Schweiz, naturforsch. Ges. 127. 113— 14. 1947. Basel, Univ., 
Pathol.-Anatom . Anst.) L ü p n i t z . 4210

M. Polonovski, L. Baudu und E. Neuzil, X a n th in d e h y d r a s e  u n d  F ett-E iw eiß- 
B in d u n g e n  d e r  K u h m ilc h . D ie X a n th in d e h y d r a s e  ( I ; S c h a r d i n g e r -Enzym)-Wirksam- 
keit von Milch, die einige Min. in Eis gekühlt wurde, kann bis zum  achtfachen Be
trag der bei m ittlerer Temp. gehaltenen Milch ansteigen u. b leibt auch nach dem 
W iedererhitzen voll erhalten. Man m ißt sie an der G eschwindigkeit, m it der eine 
M ethylenblaulsg. bei Ggw. von H ypoxanthin entfärbt wird. D ie W irksamkeit ist 
proportional dem F ettgehalt. I-Wrkg. des Lactoplasm as sinkt beim  Zentrifugieren 
m it steigender Tourenzahl u. is t bei 12000 Touren gleich N ull. Scheint so I an das 
F ett (Sahne) gebunden zu sein, so werden doch W . oder Lactoplasm a hochwirksam, 
sobald man sie m it der Sahne em ulgiert u. abkühlt; sie bleiben so auch nach 
Zentrifugieren auf 12000 Touren. D ie Sahne von gewöhnlicher u. von gekühlter 
Milch ist gleich wirksam. Vff. kühlten eine aus Sahne u. dest. W . bereitete Emulsion 
in einem Milch entsprechenden Verhältnis 1 Std. in Eis u. zentrifugierten sie dann. 
W ährend eine nicht gekühlte Probe lediglich in 2 Phasen zerlegt wurde, zeigte die 
gekühlte 4 verschied. Sch ichten: 1 . einen aus F ett u. A lbum inen bestehenden Boden
körper, 2 . trübe wss. Schicht, 3. Sahneschicht (geringer als bei der n icht gekühlten 
Probe), 4. zuoberst eine goldgelbe ölige Schicht. Außer dem Bodenkörper hatten alle 
Schichten ungefähr die gleiche I-Wrkg. w ie die Sahneschicht der Vergleichsprobe. 
D ie Ölabscheidung wird als Entm ischung zweier F ettan teile  angesehen, u. zwar 
des aus ungesätt. Fettsäuren u. Ölsäureestern bestehenden, zwischen —  8° u. + 1 6 °  
schmelzenden Teils (40%) u. des „Stearin“ -Teiles, (F . 30°— 60°; 60% ), der sich aus 
gesätt. Fettsäuren zusam m ensetzt. D ie Ölabscheidung findet nur bei Ggw. von W. 
sta tt u. steigt bis zu einem gewissen Grad m it dessen Menge an. D ie durch Kälte 
verstärkte I-Wrkg. der Milch wird auch durch Zusatz von Chemikalien hervor
gerufen, 1 . durch die verseifenden A lkalien, 2 . durch F ettlösem ittel, 3 . durch 
oberflächenaktive Stoffe (taurocholsaures N a, Sapamin, sulforicinsaures N a u. a.). 
Auf Grund aller angeführten Befunde führen Vff. die Einw. dieser chem . Verbb. 
w ie auch der K älte auf Milch, die sich in entsprechendem I-W irksam keits-Anstieg  
äußert, auf eine Löslichmachung des Ferm entes zurück. V oraussetzung ist seine 
Abtrennung aus der Fettbindung, sei es unter dem Einfluß polarer M olekülgruppen.
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sei es durch die Entm ischung infolge Kälteeinwirkung. D ie Bindung an den „Öl
teil“ erweist sich als lockerer als die m it dem „Stearin“ ; es hleibt dahingestellt, 
oh es sich um einfache Adsorption oder um v a n  d e r  WAALSsche Kräfte handelt. 
D ie W rkg. von so gebundenem I ist auf die Grenzschicht des Syst. Fett-W asser 
beschränkt. D abei können andere Stoffe, mit denen I diese Schicht teilt, u. U . 
ster. Hinderung u. Verminderung der Rk.-Geschwindigkeit verursachen. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 29. 958— 67. Okt./Dez. 1947.) H a n s o n . 4210

Marian W. Kies, A k tiv ie r u n g  d er S o ja b o h n e n lip o x y d a se . Nach B a l l s , A x e l 
r o d  u. K i e s  (J . biol. Chemistry 149. [1933.] 491) findet sich im E xtrakt aus Soja
bohnen eine hitzestabile ei weiß ähnliche Verb., welche die Oxydation von C a ro tin  
durch L ip o x y d a s e  u. ungesätt. F ett aktiviert. Der Aktivator konnte auch erhalten  
werden aus Gerste, Malz, Polierabfällen von Reis, verschied. Gemüsen u. anderen 
Vegetabilien, Hefe, Herzmuskel der Ratte, Ochsenmuskel u. Milch. —  C o s b y  u . 
S u m n e r  (C. 1946. I. 2258) konnten den Aktivator nicht nachweisen. D ies liegt 
daran, daß diese Autoren Gummiarabicum als Stabilisator verwendeten, welcher 
bereits genügende Mengen von Aktivator enthält, so daß ein weiterer Zusatz ohne 
Einfl. ist. —  Der A ktivator konnte in krist. Form isoliert werden. Es hegt ein 
Polypeptid  vor. Der A ktivator scheint die Bldg. einer Verb. aus L in o ls ä u re  zu  
befördern, w elche etw a bei 280 m p  absorbiert. D ie Aktivierung kann bei gereinigtem  
Enzym  300% betragen. Ahe der Lipoxydase zugeschriebenen Rkk. (nämlich 0 2- 
A ufnahm e; Bldg. von P eroxyd; Oxydation von Carotin) werden dabei beschleunigt, 
jedoch nicht gleichartig; auch besteht ein erheblicher Unterschied im Verh. des 
Syst. Enzym  -f  Substrat +  Aktivator mit Linolsäure einerseits u. mit Linolsäure
ester andererseits. Vorläufig wird das so erklärt, daß der Aktivator mehr auf das 
Substrat als auf das Enzym wirkt u. daher nicht Bldg. oder Verbrauch des F e tt
peroxydes beeinflußt. (J . biol. Chemistry 170. 121— 32. Sept. 1947. Albany, 

£; Calif., U . S. Dep. of Agricult.) H e s s e .  4210
James J. Lezeski, D ie  e n zy m a tisc h e  O x y d a tio n  d e r  F e ttsä u ren . Kurzer Ü ber

blick über Verbreitung u. Wrkg. 1 . der Oxydasen der ungesätt. Fettsäuren, u.
2. der Oxydasen der gesätt. Fettsäuren, 64 Literaturzitate. — Unter 1 wird haupt
sächlich über Lipoxydasen in Bakterien u. höheren Pflanzen (Leguminosensamen) 
berichtet, während die Abgrenzung der tier. Lipoxydasen gegen Hämoglobin u. 

Bill ähnliche Katalysatoren der Fettsäureautoxydation problemat. bleibt. „Carotin-
MB oxydase“ ist ident, mit Lipoxydase, als deren sek. Wrkg. die Carotinoxydation
Hj.® erscheint. E ine zeitweise behauptete Dehydrase-W rkg. der pflanzlichen Lipoxydase
j jy n  ( H u m m e l  u . M a t t i l l  [1944.] kann als widerlegt gelten. Soja-Lipoxydase scheint

einen A ktivator von Proteinnatur zu benötigen, was jedoch nicht unbestritten ist. 
jjjjtfe' Ihre Wrkg. setzt an einer zwischen 2 Doppelbindungen gelegenen CH2-Gruppe ein

Cu der Linolsäure), worauf es unter Umlagerung zur Bldg. zweier isomerer 
Dienhydroperoxyde (m it den OOH-Gruppen an C9 u. C13) später wahrscheinlich  
von Dienketonen komm t. —  Unter 2. dominiert der Abbau nach dem Schema der 
jS-Oxydation, der bei Schimmelpilzen eine Ablenkung in Richtung M ethylketon- 
Bldg. erfährt. E ine Phosphorylierung scheint an den prim. Stufen des Fettsäure- 

% abbaus in tier. Zellen beteiligt zu sein. D ie Ggw. von anorgan. Phosphat, Adenyl-
T0 f :  säure oder Adenosintriphosphorsäure, M g-, Fumarsäure u. Cytochrom c wird

als notwendig angegeben. D ie Stufe der Acetessigsäure wird im allg. durch K on
densation zweier Essigsäuremoll, erreicht, /i-Oxybuttersäure ist Red.-Produkt. 
Nach B r e u s c h  kondensiert sich Acetessigsäure m it Oxalessigsäure zu Citronen- 
säure, deren weiterer Abbau im Sinne des Citronensäurecyclus erfolgt, der im P rin
zip eine Essigsäureverbrennung bewirkt. W ertvolle Ergebnisse dieser Art haben  
bes. neuere Verss. m it l3C-markierten Fettsäuren ergeben. (Trans. Amer. Assoc. 
Cereal Chemists 5. 37— 49. Apr. 1947. Minneapolis, Univ. of Minnesota, D ep. of 
Bacteriol. u. Immunol.) F r a n k e . 4210

P. Karrer, Ü b er A m in o sä u re d e c a rb o x y la se n . Übersicht (Vortrag) m it 25

ntsols:

len. »'p 
-g’i  
der®*1 Literaturzitaten. E s werden hauptsächlich die sehr spezif. Aminosäuredecarb- 
L c 0  oxylasen der Bakterien u. ihr Aufbau aus Apoferment u. Coferment [Pyrid- 
i Ui« oxalphosphat (I)] behandelt. Als Wirkungsweise des letzteren wird entweder

3 ¿fi a) Hydrierung der Aldehydgruppe unter Bldg. der leicht C 02 abspaltenden Imino-
• Na!!■ J säure u - anschließende Regenerierung des I oder b) primäre Bldg. einer ScHiFFschen
® - u Base aus Aminosäure u. I, Decarboxylierung derselben u. hydrolyt. Spaltung des

Decarboxylierungsprod. angenommen. Abschließend wird über neuere Synthesen
■ j 0  von 1 berichtet. D ie Stellung des Phosphorsäurerests in dem von G u n s a l u s  

•f/vrupPK [1944/45.] aus Pyridoxalu. POCl3 dargestellten unreinen Prod. war unklar. Dagegen
30*
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wird dem von K a r r e r  u . V i s c o n t i n i  [1947.] dargestellten krist. Prod. die K onst. 
eines 3 -Pyridoxalphosphats zugeschrieben. E s war als Coferment bei den De- 
carboxylasen des Tyrosins, Arginins, Lysins u. der Glutaminsäure wirksam. 
(Schweiz. Z. Pathol. Bakteriol. 10. 351— 58. 1947. Zürich, U niv ., Chem. Inst.)

F r a n k e . 4210
P. Karrer, Ü b er T r a n sa m in a s e n .  (Vgl. vorst. E ef.) Übersichtsref. (Vortrag) mit 

20 L iteraturzitaten. Es wird über die Ferm ente der Um am inierung zwischen a- 
K etosäuren u. a-Aminosäuren, ihre Verbreitung, ihre Spezifität, ihr Coferment u. 
ihren m utm aßlichen W irkungsmechanismus berichtet. Mit Sicherheit bekannt sind 
nur die Ferm ente der (reversiblen) Um am inierung zwischen l -Glutam insäure u. 
Oxalessigsäure sowie zwischen Glutam insäure u. Brenztraubensäure, während 
Um am inierung zwischen i-Asparaginsäure u. Brenztraubensäure wahrscheinlich  
durch kein eigenes Ferm ent, sondern ein Zusamm enwirken der beiden erst
genannten Ferm ente in Ggw. katalyt. Mengen Glutaminsäure zustande kommt. 
Nach verschied, neueren Literaturangaben ist P yridoxalphosphat (I) auch das 
Coferment der Transaminasen. D iesen Angaben wird jedoch von anderen Seiten 
widersprochen. D as vom  Vf. dargestellte synthet. I zeigte keine A k tiv ität als Co- 
Transaminase. Trotzdem erscheinen Beziehungen zum V itam in B 6 (Pyridoxin) 
möglich. A uf die Bedeutung der Um am inierung für den Aminosäurestoffwechsel 
sowie auf die Beziehungen zum KREBSschen Citronensäurecyclus wird hingewiesen. 
(Schweiz. Z. Pathol. Bakteriol. 10. 358— 65. 1947.) F r a n k e . 4210

Stanley R. Ames, P. S. Sarma und C. A. E lvehjem , T ra n s a m in a se  u n d  P y r i 
d o x in m a n g e l. (Vgl. S a r m a  u . M itarbeiter, J . biol. Chemistry 165. [1946.] 55.) 
Herz u. Nieren von R atten, die 6 W ochen lang Vitam in B s-frei ernährt worden 
waren, zeigten gegenüber den Vergleichstieren, deren D iät zusätzlich P y r o d o x in -  
h y d ro c h lo r id  (150 y/100 g) enthielt, eine auf 40% verm inderte T ra n sa m in a se (l) -  
A ktivität. Der Geh. an Bernsteinsäureoxydase war dagegen nur wenig verringert. 
W ährend Zusatz von Pyridoxal (II) oder Pyridoxam in (III) m it oder ohne Adenosin
triphosphat wirkungslos war, bewirkte Ggw. von II -P h o sp h a t  oder III-P h o sp h a t 
eine deutliche I-Reaktivierung der Gewebshom ogenate. D ie I-Wrkg. der Gewebe 
von den Vergleichstieren wurde durch diese Verbb. jedoch nicht erhöht. (J . biol. 
Chemistry 167. 135— 41. 1947. Madison, U niv. of W isconsin, Coll. of Agric., Dep. 
of Biochem.) v . P e c h m a n n . 4210

David Nachm ansohn , M. Berman und Michael S. W eiss,  G eg en w a rt vo n  Cholin- 
a c e ty la se  in  g es tre if ten  M u s k e ln  u n d  H e rzm u sk e l. W egen der Bedeutung, die dem 
A c e ty lc h o lin (  I) auch bei der M uskelim pulsleitung zukom m en kann, untersuchten 
Vff. die C h o U n a ce ty la se (11)-W irksamkeit von Acetontrockenpräpp. von Tauben
brustmuskel, Skelettm uskel von Meerschweinchen(Ms) u. Herzmuskel von Ka
ninchen u. Ms. — Alle E xtrakte bildeten in Ggw. der notw endigen Faktoren 
(vgl. C. 1946. II . 407 u. 408) I. Der II-Geh. der M uskelextrakte war aber deutlich 
geringer als der von Hirn oder N ervenextrakten. In g le ich erw eise  gewonnene 
Extrakte von Leber u. Nieren besaßen keine Il-W irkung. (J . biol. Chemistry
167. 295— 96. 1947. New  York, Columbia U niv ., Coll. of P hysicians and Surg., 
Dep. of Neurol.) v . P e c h m a n n . 4210

D. E. Green, P. K. Stumpf und K. Zarudnaya, D ia c e ty lm u ta s e . Gewebe von 
Tauben u. Kaninchen enthalten ein Ferm ent, das D iacety l (2 Mol) zu Acetoin 
(1 Mol) u. Essigsäure (2 Mol) dism utiert. D ie Ferm entrk. kann in Ggw. von Bi- 
carbonatpuffer in der WARBURG-App. oder durch B est. der I-Konz. (als Osazon 
m it 2,3-Dinitrophenylhydrazin) gemessen werden. Leber- u. Brustmuskelhomo- 
genate von Tauben besaßen die größte F erm entaktivität. D urch isoelektr. Fällung 
gelang es, die D ia c e ty lm u ta se  (I) anzureichern. D as aus 50 g M uskelgewebe +  8 cms 
0,5 mol. Phosphatpufferlsg. (pH 7,5) +  300 cm 3 E is-W . erhaltene Homogenat 
wurde zentrifugiert, die überstehende Lsg. m it 10 %iger Essigsäure auf p H 6,3 ge
bracht, der Nd. verworfen u. dann weiter bis Ph 5,4 angesäuert. D iese Fällung 
wurde in wenig W . aufgenommen u. die Lsg. m it NaHCOs auf pH 7,4 eingestellt. 
Behandlung m it Aceton oder Lyophilisieren inaktivierten das Ferm ent. D ie Wrkg. 
ist an Zellpartikel gebunden, da I durch 30 Min. langes Zentrifugieren bei 15000 U ./ 
Min. sedimentiert wurde. D ip h o sp h o th ia m in  (II) ist Coferment von I, da Ansäuern 
einer Fermentlsg. mit HCl bei 0° bis pH 4,0 u. Fällung nach einigen Min. durch E in
stellen des p H auf 5,4 ein inakt. Präp. ergab, das durch Zusatz von II reaktiviert 
werden konnte. Das Ferm ent w irkt sehr spezif.; G ly o x a l, M e th y lg ly o x a l ,  D i-  
p r o p io n y l ,  B e n z il , A l lo x a n , C y c lo h e x a n d io n - ( l ,2 )  u. C y c lo h e x a n h e x o n  wurden von I 
nicht angegriffen. In  3,3 ■ 10~3 mol. K onz, waren N a F ,  F lu o ra c e ta t u. M a lo n a t  ohne
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Einfl., dagegen hem m ten J o d e ss ig sä u re  u. A r s e n i t  39 bzw. 79% der A ktivität. 
(J . biol. Chemistry 1 6 7 . 811— 16. 1947. N ew  York, Columbia U niv., Coll. of 
Physicians and Surg., Dep. of Med.) v . P e c h m a n n .  4210

P. K. Stumpf, K. Zarudnaya und D. E. Green, B re n z tra u b e n sä u re - u n d  a- 
K e to g lu ta r sä u re -O x y d a se  tier isch er  G ew ebe. Mit aus Taubenbrustmuskel gewonnenen 
Fermentlsgg. (Meth. vgl. vorst. Ref.) untersuchten Vff. den oxydativen  Abbau von  
B ren ztra u b en sä u re  (I) u. a .-K etog lu tarsäu re  (II). Ggw. von K - F e r r ic y a n id  als Elek- 
tronenacceptor an Stelle von 0 2 führte zu einer Steigerung der Rk.-G eschwindig
keit. Zwischen Substratabnahme, gebildeter E ss ig sä u re  bzw. B e rn s te in sä u re  (III), 
entwickeltem  C 02 u. verbrauchtem 0 2 oder reduziertem K3Fe(CN)e ergaben sich  
innerhalb einer gewissen Fehlerbreite stöchiometr. Beziehungen. Bei dem II-Abbau 
wurde durch Ggw. von M a lo n a t  (IV) die weitere Oxydation von III zu Fumarsäure 
verhindert. I- u. Il-O xydase benötigen zur vollen Aktivierung Zusatz von D i-  
p h o sp h o th ia m in  als Coferment u. besitzen ein breites A ktivitätsoptim um  zwischen  
Pu 7,5 u. 8,5. Sie sind jedoch nicht ident., da bei gleichzeitiger Ggw. beider Sub
strate genau die Summe der einzelnen C 02-Mengen entw ickelt wurde. A r s e n i t  
(3 ,3 -IO-3 mol.) hemm te das I-Ferment um 75%  u. das II-Ferment um 55%, 
während die gleiche Konz, an J o d e ss ig sä u re  nur die Il-Oxydation um 30% zu 
hemmen vermag. Fluoressigsäure, Fluorid u. IV waren ohne Einfluß. Anders 
als bei dem Il-Oxydasepräp. aus Katzenherz ( O c h o a ,  J. biol. Chemistry 1 5 5 . [1944.] 
21) war bei den Taubenpräpp. Zusatz von anorgan. Phosphat, A denosintriphos
phat u. Mg-Ionen nicht nötig. Acetessigsäure, Aceto-I, Oxalessig-, a-Ketobutter-, 
a-K etovalerian- u. a-Ketocapronsäure wurden von den Fermentpräpp. nicht 
oxydiert. (J . biol. Chemistry 1 6 7 . 817— 25. 1947.) v . P e c h m a n n .  4210

Riley D. Housewright und Richard J. Henry, U n tersu ch u n gen  ü ber P e n ic il-  
l in a se . 1. Mitt. D ie  P ro d u k tio n , p a r tie lle  R e in ig u n g  u n d  p ra k tisch e  A n w e n d u n g  d er  
P e n ic il l in a s e . Da die B est. von B a k te r ie n  in B lut u. anderen Fll. in Ggw. von  
P e n ic il l in  (I) zu falschen Ergebnissen führt, setzten Vff. diesen Lsgg. P e n ic il l in a se
(II) zu, wodurch I inaktiviert wurde u. die K eim zahl dann genau bestim m t werden 
konnte. —  Beispiel: Kaninchen, die 48 Std. vorher eine Sporensuspension von  
B a c il lu s  a n tra c is  intracutan injiziert erhalten hatten, bekamen 12 Std. lang alle 
2 Std. 1500— 4000 E . I intravenös appliziert. 10— 15 Min. nach der 1. Injektion  
u. dann stündlich wurden den Tieren Blutproben entnom men. 1 cm3 B lut wurde 
m it 0,1 cm3 II-Lsg. versetzt, auf Blutagarplatten gegeben u. bebrütet. Im Ver- 
gleichsvers. wurde die II-Lsg. weggelassen. Nur bei Il-Zugabe war Bakterien
wachstum festzustellen. Gewinnung von II: 500-cm3-Kolben wurden m it 125 ccm  
Nährlsg. (1,0% Caseinaminosäuren (Casamino-acids-DiFco), 2% NaCl u. 0,6%  
Glucose; mit NaOH auf pH 6,8 eingestellt u. 20 Min. autoklaviert) beschickt, 1 g  
CaC03 sowie 200 E. I/cm3 zugefügt, m it einer Sporensuspension von B a c il lu s  cereus  
beim pft (ca. 1000 Sporen/cm3 Lsg.) u. bei 37° unter schwachem Schütteln bebrütet. 
Nach 24 Std. erfolgte nochmals Zugabe von 200 E . I/cm3, u. nach 120 Std., wenn 
die höchste II-Konz. erreicht war, wurden durch Zentrifugieren Bakterien u. über
schüssiges CaC03 entfernt u. die II-Lsg. durch Filtrieren unter Verwendung einer 
entsprechenden Glasfritte sterilisiert. Durch Adsorption an Filter-Cel (2 Std. 
Rühren bei 0°) u. Eluieren mit 0,8n NH4OH gelang es, das Ferm ent noch etwas zu 
reinigen. D ie II-Lsg. war 3 Monate bei 8° u. pH 10  stabil. Beim  Dialysieren gehen 
50% oder mehr der A ktivität verloren; keine R eaktivierung durch Vereinigung mit 
Außendialysat. (J . biol. Chemistry 1 6 7 . 553— 57. 1947. Frederick, Md., Techn. 
Labor, of Camp Detrick.) v . P e c h m a n n .  4210

Richard J. Henry und Riley D. Housewright, U n tersu ch u n g en  ü b er  P e n ic i l l i 
n ase . 2. Mitt. M a n o m e tr isc h e  M e th o d e  d e r  P e n ic il l in a se -  u n d  P e n ic il l in b e s tim m u n g ,  
K in e t ik  d er P e n ic il l in -P e n ic i l l in a s e -R e a k t io n  u n d  W irk u n g e n  v o n  In h ib ito re n  a u f  
P e n ic ill in a se . (1. vgl. vorst. Ref.) D a P e n ic il l in  (I) durch P e n ic il l in a s e  (II) unter 
Freilegung einer Carboxylgruppe hydrolysiert wird, kann in Ggw. von Bicarbonat- 
pufferlsg. die Rk. in der W A R B U R G - A p p . bestim m t werden. —  Innerhalb eines ge
wissen Bereichs entsprach der Log. der Ferm entm enge dem Log. der R k.-G e
schwindigkeit. Außer bei sehr niederen II-Konzz. gehorchte die Rk. dem Gesetz 
der nullten Ordnung. D ie verschied. I-Arten wurden unterschiedlich schnell in 
aktiviert. Bezogen auf reines I-G =  1,0 betrug die Geschwindigkeit der H ydrolyse 
bei I-F: 0,78, bei I-K: 0,69, bei I-X : 1,0 u. bei einem I-Präp. des Handels: 0,78. 
D a die entw ickelte C 02-Menge der Konz, an I entspricht, kann diese Meth. auch 
zur ehem. B est. des Geh. von I-Lsgg. herangezogen werden. Fehlerbreite ca. 5%. 
II reagierte spezif., wirkte optim al bei pH 7,2 u. 36° u. wurde durch Erwärmen
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auf 46° oder darüber schnell inaktiviert. D ie Unters, ergab, daß II kein Cu- 
oder Fe-Enzym  sein kann u. daß weder freie N H 2- noch SH-Gruppen essentiell 
sind. Schwache O xydationsm ittel u. verschied. M etallionen hatten  keine Wrkg. 
auf die Ferm entaktivität. Dagegen wurde II durch Behandlung m it Pepsin  oder 
Papain geschädigt, u. das Ferment war auch gegen H20 2 u. J2 sowie stärkere R e
duktionspotentiale empfindlich. (J . biol. Chemistry 167. 559— 71. 1947.)

v . P e c h m a n n . 4210
A. G. C. White und C. H. Werkman, A s s im i la t io n  v o n  A c e ta t  d u rc h  H e fe . Ein 

S a c c h a ro m y c e s  c e re v is ia e -Stam m, der A c e ta t  (I) nicht zu oxydieren vermochte, 
bildete in Ggw. von Na-I während der ersten 24 Std. des W achstum s wesentlich 
größere Mengen F ett. Durch Verwendung von CH313COONa wurde nachgewiesen, 
daß diese Zunahme durch Aufnahm e des intakten  I Mol. ohne vorherige Um wand
lung in Kohlenhydrate (II) bedingt war. I scheint auf die Zell-II eine einsparende 
W rkg. zu haben, da in Abwesenheit von I eine starke Abnahm e der Vorrats-II er
folgte. Mit 13C in der Carboxylgruppe markierte Essigsäure scheint leicht in das 
11 - Stoffwechselsystem  der Zelle eintreten zu können. 13C findet sich in der 3- u.
4 -Stellung der Glucose in Übereinstim m ung m it der Theorie des Kohlenhydrat-II- 
Stoffwechsels. (Arch. Biochem istry 13. 27— 32. 1947. Arnes, Iowa State Coll., 
Ind. Science Res. Inst.) K .  M a i e r . 4270

A. Gottschalk, Ü b er d e n  E in f lu ß  d e r  T e m p e ra tu r  a u f  d ie  V e rg ä ru n g  von  d- 
M a n n o s e  d u rch  H efe . Im  Gegensatz zur d-G lucose is t bei der d -M a n n o se  der Temp.- 
Koeff. der Hefevergärung von der Substratkonz, abhängig. B ei zellfreier Gärung 
is t dieser Unterschied zwischen diesen beiden Zuckern nicht vorhanden. Es scheint 
also die Perm eabilität der Zellmembran eine R olle zu spielen. D ie Gärgeschwindig
keiten zwischen 28 u. 38° deuten auf das Vorhandensein zweier verschied. Aldo- 
hexase-Isomerasen, von denen die M a n n o s e -6 -P h o sp h a t-I s o m e ra s e  schneller als die 
G lu cose-6 -P h o sp h a t-Iso m e ra se  zerstört wird. Vf. schließt weiterhin aus seinen 
Verss., daß sowohl die a - als auch die ß -a -M a n n o p y r a n o s e  für sich, ohne vorher
gehende M utarotation, vergoren werden. (Biochem ie. J . 41. 276— 80. 1947. Mel
bourne, Australien, H all-Inst. of Res.) J u s t . 4270

A. Gottschalk, W e ite re  B eo b a ch tu n g en  ü b er d ie  N ic h t-V e r g ä r b a r k e it  vo n  d-Fructo- 
p y r a n o s e  d u rch  H efe . W ährend bei 25° u. kleiner Substratkonz. (0,005 mol.) die 
Gärgeschwindigkeit der d -G lu co se  der Hefekonz, proportional ist, w ächst der Gär
umsatz bei F ru c to se  als Substrat nur um y 3 bei V erdoppelung der Hefemenge. Vf.. 
sieht hierin ein weiteres A rgum ent dafür, daß die in der Lsg. vorkom m ende Gleich- 
gew.-Form d -F ru c to p y ra n o se  nicht vergoren wird; als Substrat für die alkohol. 
Gärung kann nur a .-F ru ctofu ran ose  dienen. (Biochem ie. J . 41. 47 8— 80. 1947. 
Melbourne, Australien, W alter u. E liza Hall. Inst.) J u s t .  4270

Saul H. Rubin, Jacob Scheiner und Erich Hirschberg, D ie  V o rra tb a rk e it von 
V ita m in  B 6 d e r  H efe  u n d  L eb er  fü r  d a s  W a c h s tu m  v o n  S a c c h a ro m y c e s  carlsbergensis. 
D ie W rkg. der Extraktion der V ita m in  B 6 (I)-A ktivität (für S .  c a r lsb e rg e n sis) aus 
Hefe ist bei lstd . Extraktionsdauer im p H-Bereich 1,5— 2,0 am größten u. nimmt 
bei höheren oder niedrigeren pH-W erten stufenw eise ab. D ie schwächere Rk. des 
Testorganismus auf E xtrakte, die bei nicht optim alen p H-W erten erhalten worden 
sind, kann durch weitere H ydrolyse in 0,055nH 2S 0 4(pH 1,7), 1 Std. lang, in 2nH2S04 
8 Std. lang oder enzym at. Behandlung auf die m axim al m ögliche gesteigert werden. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse für die Freisetzung der I-A ktivität der Leber. 
D ie Vertreter der I-Gruppe kommen in natürlichem  M aterial größtenteils als Kom
ponenten komplexerer Strukturen, vielleicht teilw eise in Bindung an Eiweiß, vor. 
(J . biol. Chemistry 167. 599— 611. 1947. N utley , N ew  Jersey, Hoffm ann-La Roche, 
Inc. N utrition Laborr.) K .  M a i e r . 4270

M. C. Brockmann, Joseph E. Seagram und Söhne und T. J. B. Stier, A lk o 
h o lisch e G ä ru n g  u n te r  v e rm in d e r te m  D r u c k . Gäransätze beim  W asserdam pf druck 
von  30 mm zeigten im Vgl. zu K ontrollen keine U nterschiede in der Glucose
ausnutzung u. in der Hefe Vermehrung; die Glycerin-Bldg. war erhöht. (J . Bac- 
teriol. 54. 280. Aug. 1947.) J u s t . 4270

E3. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
Max S. Dunn, S. Shankman, Merrill N. Camien und Harriette Block, D er

A m in o sä u re b e d a r f  v o n  2 3  M ilc h sä u re b a k te r ie n . Vff. untersuchten die Entw. 
von 23 Milchsäurebakterien (A) in einem Medium (I), dessen Zus. angegeben wird.
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I war nicht für alle A optim al. L a c to b a c illu s  a c id o p h ilu s  u. (4 3 5 7 )  u. L. plantarum  
<8008) wuchsen z. B. überhaupt nicht. Die Mehrzahl der Stäm m e zeigte mäßig gute  
Säurebldg., die bei allen aber bei O.lfacher Konz, der Aminosäuren (II) u. Vitam ine
(III) beträchtlich absank. Bei 0,25facher II- u. III-Konz. wurde die Säurebldg. 
nicht stark beeinflußt. D ie Zahl der unentbehrlichen II umfaßte 2 (G lu ta m in sä u re
[IV], V a lin  [V]) bei L eu con ostoc  m esen tero ides (8 2 9 3 )  bis 15 (außer Serin [VI], A la n in
[VII], P r o l in  [VIII], O x y p r o l in  [IX], N o r le u c in  [X], N o r v a l in  [XI]) bei L a c to b a c illu s  
b re v is  (8 2 5 7 ). IV u. V wurde von allen Stämmen, Iso le u c in  von 20, L e u c in  von 19, 
M e th io n in  von 10, A r g in in  von 10, T r y p to p h a n  von 13, C y s te in  von 12, H is t id in  
von 9, T h re o n in  von 6, P h e n y la la n in  von 7, T y r o s in  von 8, G ly c in  von 4, A s p a r a g in -  
sä u re  von 4, L y s i n  von 4, VI von 2 u. VII von 3 benötigt. VIII, IX, X u. XI war bei 
allen Stämmen auf die Säureprod. ohne deutliche Wirkung. Einige II wirkten bei 
4 Stämmen hemmend. VIII wurde nur von A. brems benötigt, in Ggw. hoher IX-Konzz. 
nicht. L .  d e lb rü c k ii L D  5 (9 5 9 5 )  u. L . casei e (7469) sind möglicherweise ident. 
Organismen. (J . biol. Chemistry 168. 1— 22. 1947. Los Angeles, U niv. of Calif., 
Chem. Lab.) K. M a i e r . 4310

S. Shankm an, Merrill N. Camien, Harriette Block, R. Bruce Merrifield und Max  
S. Dunn, V ita m in b e d a rf  vo n  23  M ilch sä u reb a k ter ien . Vff. untersuchten den V itam in
bedarf von 23 Milchsäurebakterien in einem vollkommen synthet. Nährmedium, das 
bes. reich an Nährstoffen war, u. innerhalb eines weiten Bereichs der Inkubations
zeiten. C h o lin , I n o s i t  u. p -A m in o b en zo esä u re  (I) wurden von keinem Stam m be
nötigt. P y r id o x in ,  P y r id o x a l  (II) u. P y r id o x a m in  (III) hemmten die Säurebldg. 
durch L . b re v is  geringfügig. Verschied. Organismen zeigten beim Fehlen von II 
u. III eine Verringerung der maximalen Säureproduktion. In einigen Verss. zeigte 
I bei L. casei e u. L. delbrückii L D 5 während der anfänglichen Inkubation eine 
Hemmungswirkung. (J. biol. Chemistry 168. 23— 31. 1947. Los Angeles, U niv. 
o f  Calif., Chem. Labor.) K. M a i e r . 4310

Merrill N. Camien, Max S. Dunn und A. J. Salle, D ie  W irk u n g  vo n  K o h le n 
h y d ra te n  a u f  d ie  S ä u re b ild u n g  vo n  24  M ilch sä u reb a k ter ien . Verss. mit 24 Milchsäure
bakterien u. 22 Kohlenhydraten (I) (u. D erivv.) zeigten, daß die Zahl von I, aus 
welchen Gas gebildet wurde, zwischen 8 bei L eu con ostoc m esen tero ides (8293) u. 0 
bei 10 anderen Organismen lag. Gasbldg. aus M a lto se  zeigten 12, keine solche 
zeigten 13 I. Aus Glucose bildeten 23 Organismen relativ viel Säure, aus 9 I entsand  
keine. L . a ra b in o su s  (8014) bildete aus 12 I Säure, L eu con ostoc d e x tra n ic u m  (8359) 
aus 2 I. B ei L a c to b a c illu s  bu ch n eri gaben nur A r a b in o se  u. X y lo s e  gutes W achstum  
u. reichlich Säureproduktion. NaCl wurde von allen Organismen gut vertragen, 
vereinzelt bis zu 4%. Höhere Salzkonzz. hem m ten die Säurebldg., über 8— 14% 
fand eine solche nicht mehr statt. D ie Existenz eines lebenswichtigen W uchs
faktors für L a c to b a c illu s  p la n ta ru m  (8008) u. auf 1 1  weitere Bakterien stimulierend  
wirkender Substanzen in Zusätzen, wie Hefeextrakt, H efeautolysat, Leberpulver, 
erscheint wahrscheinlich. (J . biol. Chemistry 168. 33— 42. 1947. Los Angeles, Univ. 
of Calif., Chem. Lab. and Dep. of Bacteriol.) K . M a i e r . 4310

Carl M. Lyman, Olive Moseley, Suzanne Wood, Betty Butler und Fred Haie,
E in ig e  ch em ische, d en  A m in o sä u re b e d a r f  d e r  M ilch sä u reb a k ter ien  beein flu ssen d e  
F a k to re n . Es wird eine Versuchsmethodik zur Unters, der Beziehung von C 02 zum  
W achstum von Mikroorganismen beschrieben. C 02 u. Vitamin B 6 (I) können den 
Aminosäurebedarf einiger Milchsäurebakterien wesentlich beeinflussen. B ei L a c to 
b a c illu s  a ra b in o su s  (A ) war beim Fehlen von P h e n y la la n in  CO, der das W achstum  
entscheidend bestim m ende Faktor. Ohne I benötigte A T h reo n in  (II), L y s in  (III) u. 
A la n in  (IV). A r g in in  (V), P h e n y la la n in  (VII) u. T y r o s in  (VlII) waren auch in Ggw. 
von I erforderlich, wenn C 02 fehlte, während in Ggw. von I u. C02 rasches W achstum  
erfolgte, wenn jeweils eine dieser Säuren weggelassen wurde. S e r in  (IX), H is t id in
(X), A s p a ra g in s ä u r e  (XI) u. P r o l in  waren ohne I nicht notwendig, jedoch steigerte  
bei ihrem Fehlen I die Entw . deutlich. Der Bedarf von A an V a lin  (XII), L e u c in
(XIII), I s o le u c in  (XHIa), T r y p to p h a n  (XIV), C y s t in  (XV) u. Glutaminsäure (XVI) 
blieb m it u. ohne C 02 u. I unbeeinflußt. Bei S trep tococcu s fa eca lis  R (B) (in Succinat- 
Acetat-Puffer) bewirkte I beim Fehlen einer der 7 Aminosäuren III, VII, VIII, 
XI, IX, IV u. XV eine beträchtliche W achstumsstimulierung. I u. C 02 waren ohne 
Einfl. auf den Bedarf an XII, XIII, XHIa, V, X, XIV, II, XVI u. M e th io n in . Fehlende 
XI werden durch C 02 +  I weitgehend ersetzt. L . casei benötigt in synthet. Nährlsg. 
in  Ggw. aller Aminsäuren I. Ohne XI ist C 02 notwendig. Zwischen dem A m ino
säurenbedarf von L eu con ostoc  m esen tero id es  u. dem an C 02 u. I war kein Zusamm en
hang feststellbar. D ie bei A u. B mit I erhaltenen Wrkgg. konnte m it w esentlich



E. 1120 E 3. M i k r o b i o l o g i e .  B a k t e r i o l o g i e .  I m m u n o l o g i e .  1947

kleineren Konzz. P y r id o x a m in  erzielt werden. E in möglicher W eg der Am inosäure- 
synth . bei den genannten Bakterien besteht vielleicht in einer Umkehrung der b iol, 
Am inosäuredecarboxylase-Reaktion. (J . biol. Chemistry 1 6 7 . 177— 87. 1947. 
T exas, Agricult. and Mechanic. Coll., Agricult. E xp. Station.) K . M a i e r .  4310

H. K atznelson, E r s a tz  v o n  T h ia m in  d u rch  b e s tim m te  A m in o s ä u r e n  b e i d e r  E r 
n ä h ru n g  v o n  B a c il lu s  p a r a a lv e i .  B .  p a r a a lv e i  w uchs ausgezeichnet in einem  15 bis
18 Aminosäuren (I) enthaltenden Medium in Ggw. von T h ia m in  (II), jedoch nur 
mäßig ohne II. W enn P h e n y la la n in  (III), V a lin  (IV), I s o le u c in  (V) u. C y s t in  (VI) 
einzeln oder zus. aus einer II-halt. Nährlsg. weggelassen wurden, blieb das W achs
tum  unbeeinflußt. W enn III, IV u. V in  einer II-freien Nährlsg. fehlten, war die 
E ntw . merklich verringert u. unterblieb nahezu beim  Fehlen von VI, so daß 
demnach III— VI in Abwesenheit von II lebensnotw endig sind. VI konnte in  II-freier 
Nährlsg. vollkom m en durch C y s te in , G lu ta th io n , H o m o c y s tin  u. H o m o c y s te in ,  te il
weise durch N a -T h io g ly c o la t ,  N a2S20 3 u. A s c o rb in s ä u re  u. n icht durch Na^SOj, 
T h io u r a c il  u. T h io h a rn s to ff  ersetzt werden. II ist dem nach für das Bacterium  un
entbehrlich, wobei unter den genannten Bedingungen II, wahrscheinlich dessen 
Thiazol(VII)-Hälfte, in beschränktem U m fang synthetisiert werden kann. VII- u. 
Pyrim idin-K om ponente (VIII) von II konnten II vollständig ersetzen. VII ermög
lichte in einem VI- oder VI-, III-, IV- u. V-freiem I-Medium u. W achstum , VIII 
nicht. (J . biol. Chemistry 1 6 7 . 615— 16. 1947. O ttawa, D ep. of Agric., D iv. of 
Bacteriol. and D airy Res.) K . M a i e r . 4310

Joshua Lederberg, D ie  E rn ä h ru n g  v o n  S a lm o n e lla .  Vf. untersuchte die Nähr
stoffbedürfnisse einer Anzahl von S a lm o n e lla -Stäm m en, w obei die Mehrzahl der
selben auf einem einfachen synthet. Medium, das Glucose, Salze u. Asparagin ent
hielt, wuchs. Der zusätzliche Nährstoffbedarf der hierbei nicht optim al gedeihenden 
Stäm m e wurde erm ittelt. Sie benötigten verschied. Am inosäuren, wie Methionin, 
Tryptophan (oder Indol), Arginin (oder Ornithin u. Citrullin), Leucin, Cystin, 
Prolin u. Vitam ine, w ie Thiamin, B iotin. (Arch. B iochem istry 1 3 . 287— 90. 1947. 
N ew  H aven, Connecticut, Y ale U niv ., Osborn B ot. Labor., D ep. of Bot. and 
Microbiol.) K . M a i e r . 4310

M. John Boyd, Milan A. Logan und Alfred A. Tytell, D a s  W a c h s tu m  von  C lostri
d iu m  w e lc h ii (B P 6K). 0,02 y  P y r id o x a m in d ih y d r o c h lo r id ,  0,05 y  P y r id o x a lh y d ro -  
ch lo rid  oder 20 y  P y r id o x in h y d r o c h lo r id /10 cm 3 bewirken üppiges W achstum  von 
CI. w e lc h ii  bei Zusatz zu einer Nährlsg. aus vitam infreiem  C a s e in h y d ro ly s a t  oder
19 A m in o s ä u r e n  (I), G lucose , C a -P a n to th e n a t, T h ia m in , N ia c in ,  R ib o f la v in , B iotin , 
F o lsä u re , A d e n in ,  G u a n in , U r a c il  u. Salzen, von denen Mg u. F e  besonders wichtig 
sind. D ie für die R atte essentiellen I sowie G lu ta m in sä u re , T y r o s in ,  A r g e n in  u. Serin  
sind unbedingt erforderlich. (J . biol. Chemistry 1 6 7 . 879. 1947. Cincinnati, Univ., 
Coll. of Med., D ep. of Biol. Chem.) K . M a i e r . 4310

Donal L. Dunphy und Mildred D. Fousek, E i n  e in fa c h e s  S u b s tr a t  z u r  K u lt iv ie 
ru n g  v o n  T u b e rk e lb a c illen . E ine N ährlsg., bestehend aus m enschlichem  C itra tb lx it 
(welches nicht frisch zu sein braucht) -— häm olysiert m it gleichen Teilen einer l% ig. 
wss. S a p o n in h g .  —- u. 5% ig. G ly c e r in , gesta ttet die G ewinnung von  Tuberkel
bacillenkulturen aus Reinkulturen u. auch aus Krankenm aterial innerhalb von
6— 12 Tagen. Begleitorganism en können durch V orbehandlung des Unters.- 
Materials m it 6%ig. H 2S O t  ausgeschaltet werden. (Yale J . B iol. Med. 19. 1013— 15. 
Juli 1947. Yale, U niv., Dep. of Pediatrics.) J . K e i l . 4310

F. Tison, Z u r  K u lt iv ie r u n g  v o n  T u b e rk e lb a c ille n  a u s  u n b eh a n d e ltem  A u s w u r f  in  
G eg en w a rt v o n  P e n ic il l in .  Aus in  üblicher W eise m it Soda behandeltem  u. dann 
neutralisiertem Tbc-haltigem  Sputum  lassen sich nach 20 Tagen im L ö w e n s t e i n - 
Medium Tuberkelbacillen infektionsfrei anreichern. W esentlich rascher, reichlicher 
u. sicherer (innerhalb 12 Tagen) gelingt der Nachw. der Tbc, wenn der lackm us
neutrale u. m it 3 Tropfen einer 5000 O. E ./cm 3 enthaltenden P e n ic i l l in ls g .  ver
setzte Auswurf in L ö w e n s t e i n -Substrat eingeim pft wird; ohne N achteil können 
nach der Verimpfung alle 3 Tage jeweils weitere 3 Tropfen Penicillinlsg. der Kultur 
zugesetzt werden. (Ann. Inst. Pasteur 7 3 .  407— 08. April 1947.) J . K e i l . 4310

Y. Raoul,  D ie  d u rch  d en  A n ta g o n ism u s  s tru k tu ra n a lo g e r  S u b s ta n ze n  n a ch g ew ie -  
sen e W ir k u n g  v o n  In d o ly l-3 -e s s ig sä u re  a u f  E sc h e r ic h ia  c o li. In d o ly l-3 - e s s ig s ä u r e  (I) 
hat auf n. E .  coZi-Kulturen keine W rkg. W ird das W achstum  des Bakterium s durch 
Zusatz von In d o ly l-3 -a c r y ls ä u r e  oder ß -I n d o ly la ld e h y d  verlangsam t, dann bewirkt I 
oder auch a -N a p h th y le s s ig s ä u re  wieder eine Normalisierung desselben. (Bull. Soc.
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Chim. biol. 2 9 . 183— 92. Jan./März 1947. Fac. de Pharmacie, Labor. d’Hygiöne et 
Centre de Recherches de l ’Höpital Foch.) K. M a i e r .  4310

Sofia Simmonds, E. L. Tatum und Joseph S. Fruton, D ie  V erw ertu n g  van  
L e u c in d e r iv a te n  du rch  e in en  M u ta n te n s ta m m  von  E sch eric h ia  co li. (Vgl. C. 1947. 1766.) 
Durch 2fache Röntgenbestrahlung eines E sch erich ia  c o li-Stammes wurde eine D oppel
m utante erhalten, die zum W achstum T h reo n in -  u. L -L e u c in  ( l)-Z u fu h r  benötigte. 
Für halbm axim ales W achstum  waren 2,2 • 10~4 Millimol L-I/10 cm3 Medium erfor
derlich. D - 1 u. D L -I s o - l  waren wirkungslos. L - l - P e p t id e  wurden als Wuchsfaktoren 
verwertet. L -L e u c y lg ly c in , L -L e u c y lg ly c y lg ly c in  u. G ly c y l-L -1 hatten annähernd 
die W rkg. von L - 1, D ig ly c y l-L -L e u c y lg ly c in  u. T r ig ly c y l-L - le u c y lg ly c in  eine etwas 
kleinere. L -L e u c in a m id  war relativ inaktiv. In hohen Konzz. wirkten die Peptide 
hemmend. A c e ty l - L - 1 hatte einen I-sparenden Effekt, wahrscheinlich durch Spal
tung in L - 1. a./3-Dehydroaminosäuren, wie A c e ty ld e h y d ro le u c in  (II), W -am id  u . 
A c e ty ld e h y d ro le u c y g ly c in  hatten weder Wuchs- noch einsparende Wirkung. (J. biol. 
Chemistry 170. 483— 89. Okt. 1947. New Haven, Yale U niv., Dep. of B otany and 
Microbiol. and of Physiol. Chem.) K. M a i e r .  4310

William E. Clapper und Charles F. Poe, V erw endu n g e in ig er  organ isch er S ä u re n  
i n  M e d ie n  fü r  d ie  T re n n u n g  d e r  G a ttu n gen  E sch eric h ia  u n d  A erobacter. Keine der 
folgenden Säuren steigerte das W achstum einer der beiden Gattungen von E sch e
r ic h ia  (E.) bzw. A ero b a c ter (Ab.): o-Aminobenzolsulfon-, dl-a-Amino-n-butter-, dl-a- 
Am inophenylessig-, p-Aminophenylessig-, Anthrachinon-jS-sulfon-, Benzidindisul- 
fon-, Benzil-, jS-Benzoylacryl-, m-, o-, p-Brombenzoe-, a-Brom- u. -capron-, d- 
Campher-, Isocapron-, m-Chlorbenzoe-, Cyanur-, a./J-Dibrombutter-, 3,5-Dinitro- 
benzoe-, 3,5-Dinitrosalicyl-, 3,5-Dijod-4-oxybenzoe-, Diphen-, o-, m-, p -Jod
benzoe-, m-Nitrobenzoe-, Resorcyl- u. Salicylsäure. Bernstein-, Milch-, Äpfel- u. 
Z-Asparaginsäure stimulierten das W achstum aller 36 getesteten Stämme beider 
Bakteriengattungen. Mit Propionsäure trat bei Ab. keine, jedoch bei 11 von 18 E .- 
Stäm men W achstumssteigerung ein; von den 7 E .-Stäm m en, die kein W achstum  
zeigten, gaben 3 anomale positive Teste m it Harnsäure (I) u. einer mit Citronen- 
säure (II). B u tte r sä u re  ergab W achstum bei allen E.-Gattungen außer 6, von 
denen 5 unnormale Rkk. mit I bzw. II geben; das W achstum von Aerobacter wurde 
nicht unterstützt. Essigsäure unterstützte das W achstum bei allen Stämmen, bis 
auf 2  E .-u . 2 Ab.-Kulturen; Mucon- u. Phenylessigsäure wirkte bei beiden Gat
tungen, Malonsäure bei fast allen Ab. u. einigen E. stimulierend. Benzoesäure be
w irkte schwaches W achstum bei einigen Ab.- u. einer E.-Kultur. /?-Phenyl-a./3- 
dibrompropionsäure, Benzylisothioharnstoff u. a-Aminoisobuttersäurehydro- 
chlorid wirkten stimulierend bei einigen Kulturen beider Gattungen. Barbitursäure 
war für alle Stämme, außer einem, Dichlor- u. Dibrombarbitursäure für einige 
Kulturen beider Typen positiv. E in guter Differenzierungstest für die beiden 
Bakteriengattungen wurde durch keine der Säuren erreicht. (Univ. Colorado Stud., 
Ser. D . 2 . 313— 21. Apr. 1947.) G o e b e l .  4310

Joseph J. Tregoning und Charles F. Poe, B ild u n g  vo n  V a r ia n te n  d er G a ttu n gen  
E sc h e r ic h ia  u n d  A e ro b a c te r  in  versch ied en en  M e d ie n . 2. M itt. S a lic in m e d iu m  (1. vgl. 
J. Bacteriol. 3 4 . [1937.] 465.) Es wird berichtet über Variantenbldg. der Gattungen 
Escherichia u. Äerobacter in S a l ic in ( l ) -Medium. Von 36 getesteten Kulturen (E. 
anindolica, E . alba, E . gruenthali, E. formica, A . cloacae) waren 14 (39%) im 
stande, nach 1— 10 Subkulturen I abzubauen. Einige I-negative Kulturen besaßen 
die Fähigkeit, direkt, ohne vorherige Subkultur, in I-Medium, I-positive U nter
stäm m e zu bilden. Auf Eosin-M ethylenblauagar u. auf Agarplatten zeigten sich be
trächtliche Unterschiede zwischen I-positiven u. -negativen Varianten bei einigen 
Stäm men in bezug auf Säure- u. Gasbldg.; I-positive bilden in einigen Fällen  
negative Varianten; positive erhielten die Fähigkeit zum I-Abbau über 3 Jahre. 
(Univ. Colorado Stud., Ser. D. 2. 295— 306. April 1947.) G o e b e l .  4310

E. Rom an, P. Poulain und E. Rinaudo, D ie  W irk u n g  d es D D T  u n d  d es H e x a -  
ch lo rc yc lo h ex a n s a u f  B a k te r ie n  d e s  S ta llm is te s . Selbst starke Dosen von D D T  oder 
H e x a s to ffe n  ( z .B . 1:200000) üben keinen hemmenden Einfl. auf die Entw. von  
humifizierenden Bakterien aus; vielfach wird das Bakterienwachstum sogar 
stim uliert. (Ann. Inst. Pasteur 73. 709— 11. Juli 1947.) J. K e i l .  4310

J.-G . Marchal und Th. Girard, U n tersu ch u n g  d es R ed u k tio n sverm ö g en s e in ig er  
B a k te r ie n  gegen ü ber A m m o n iu m m o ly b d a t. (Vgl. C. 1948. II. 1092.) Bei Züchtung von  
S e r r a t ia  in Nährlsg. Lt m it verschied. Ammoniummolybdat(I)-Konzz. gelingt’es je 
nach den Versuchbedingungen, das Red.- oder Oxydationsvermögen der Keime zu
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zeigen. Der Typ Ra von S . m a rc escen s  läßt in den ersten Tagen der E ntw . nur ein  
O xydationsverm ögen erkennen, während der Typ Ra des sporenbildenden B .  
la c t is n ig e r  Gorini nur red. E ig. zeigt. D ie Typen Rb u. S des letzten  wirken dagegen  
gegenüber I oxydierend u. reduzierend. (Trav. Lab. Microbiol. Eac. Pharmac. 
N ancy 15. 9— 22. 1946/47.) K . M a i e r . 4320

M. Ingram, E in e  T h e o rie  z u r  B e z ie h u n g  d e r  S a lz w ir k u n g  bei d e r  b a k te r ie llen  
A tm u n g  u n d  d eren  E in f lu ß  a u f  d ie  L ö s lic h k e it  d e r  P ro te in e .  D ie Annahm e, daß die 
Wrkg. konz. Salzlsgg. auf die A tm ung der Bakterien (z. T. w enigstens) m it der Er
scheinung der A ussalzung der P ro te in e  zusam m enhängt, der vielleicht ein D e 
h y d ro g e n a s e e n z y m  (I) unterworfen wird, steh t m it folgender B eobachtung im  E in
klang: 1) m it der G esetzm äßigkeit zwischen Salzkonz. u. R espirationsrate oder
I-A ktivität; 2) m it dem Einfl. der Tem p.; 3) m it dem des p H-W ertes auf dieses 
Verhältnis. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. B 134. 181— 201. 25. 3. 1947. Cam
bridge, U niv., Low Temp. Stat. for Res. in Biochem . and Biophysics.)

J . K e i l . 4320
N. L. Edson und G. J. E. Hunter, D ie  A tm u n g  v o n  M y c o b a c te r iu m  p h le i. M y c o b . 

p h le i  wurde auf Glycerin-Bouillon gezüchtet (7— 9 Tage bei 38°) u. in einem Teil der 
Verss. in  Form gewaschener S u s p e n s io n e n  verw endet. In einem  anderen Teil der 
Verss. wurden hochtourig zentrifugierte B akterienextrakte, die m it der naß
mahlenden Mühle von B o o t h  u . G r e e n  (C. 1938. II . 1976) erhalten worden 
waren, verwendet. Schließlich wurden auch in üblicher W eise hergestellte A ceton- 
präpp. der Bakterien untersucht. WARBURG-Verss. bei p H 7,2— 7,4 u. 38° zumeist 
in L uft. —- Von einer Reihe zellvertrauter Substrate (K onz. 0,01— 0,02 mol.) 
wurden von den Suspensionen am intensivsten  Glucose (I) u. dl-Milchsäure (II) 
oxydiert. W eniger intensiver war die Veratm ung von M annose, Trehalose, Brenz
traubensäure (III), Z-Äpfelsäure, Essigsäure (IV) u. ihren H om ologen bis C8, dl-/?- 
Oxybuttersäure u. Acetessigsäure. U nter anaeroben Bedingungen trat auch 
M ethylenblau-Red. ein, am stärksten m it I u. II, schwächer m it IV, Bernsteinsäure, 
/j-Oxybuttersäure u. Glycerin. Mit E xtrakten  u. A cetonpräpp. zeigt nur noch II 
kräftige 0 2-Aufnahme. Mit I ließ sich bei Verwendung von  Suspensionen weder 
anaerobe noch aerobe Glykolyse feststellen . —  D ie V eratm ung von I u. II ist un
vollständig (0 2-Aufnahme zwischen 1,3 u. 2,2 Mol. pro Mol. Substrat), obwohl RQ 
in  beiden Fällen nahe bei 1,0 liegt. Offenbar erfolgt z. T. A ssim ilation von Kohlen
hydrat. 0,001 mol. HCN hem m t die I-Veratm ung um  84% , die Il-V eratm ung nur 
um 39%. 0,0015 mol. Arsenit hem m t die Il-O xydation nur w enig (ca. 15%), die 
III- u. IV-Oxydation dagegen prakt. vollständig. B ei der Il-V eratm ung in  Arsenit- 
Ggw. (0,0045 mol.) läßt sich w ohl IV (L anthan-Jod-R k.), n icht aber III als Zwi- 
schenprod. fassen (Nitroprussid-Rk.). III-D ism utation kom m t (wegen zu geringer 
Geschwindigkeit) als D eutung des Befunds nicht in Frage, w ohl aber grundsätzlich 
gekoppelte O xydation von III durch H20 2. Auch ein weiterer, n icht zu IV, vielleicht 
aber zur A ssim ilation führender Rk.-W eg der III wird diskutiert. (Biochem ie. J. 
41. 139— 44. 1947. Otago, N euseeland, U niv ., Med. School, Travis Labor.)

F r a n k e . 4320
M. N. Mickelson und F. E. Shideman, D ie  O x y d a t io n  v o n  O ly c e r in  d u rch  E sch e

r ic h ia  f r e u n d ii .  O ly c e r in  (I) u. a -G ly c e ro p h o sp h a t  (II) werden durch E .  fre u n d ii  
rasch, ß -G ly c e ro p h o sp h a t dagegen nur sehr langsam  oxydiert. A norgan. Phosphat 
u. A d e n o s in tr ip h o sp h a t  (III) steigern die G eschwindigkeit der I-O xydation, wobei 
III wirksamer ist. Der Verlauf der I-O xydation geht anscheinend über folgende 
Stufen: I -* II->- T r io se p h o sp h a t -> Phosphoglycerinsäure. P hosphat ist bei dieser 
Reaktionsfolge ein begrenzender Faktor. D ie A nfangsstufen der I-O xydation sind 
m it dem Cytochromsystem verknüpft. Lyophilisierung der Bakterienzellen ver
minderte die Fähigkeit zur I-Oxydation m erklich, m it oder ohne Phosphatzusatz. 
Zugabe von III, gekochtem  H efeextrakt, Mn++, Mg++ u. F e+++ bewirkten keine 
W iederherst. der G esam taktivität. Zellsaft aus frischen B akterien verm ochte I 
nicht zu oxydieren. A cetonbehandelte Bakterien hatten  die Fähigkeit zur I-O xyda
tion  vollständig verloren. (Arch. B iochem istry 13. 437— 48. 1947. Ann. Arbor, 
U niv. of Michigan, Med. School, D ep. of Bacteriol. and Pharm acol.)

K . M a i e r . 4320
Ernst Simon, D ie  B ild u n g  vo n  M ilc h s ä u re  d u rch  C lo s tr id iu m  a c e to b u ty lic u m  

( W e iz m a n n ). M ilc h s ä u re  (I), unter n. Bedingungen keine Zwischenstufe der A ceton- 
Butanol-Gärung, wird von C lo s tr id iu m  a c e to b u ty lic u m  a) in einer A tm osphäre von  
CO bei Verwendung eines zentrifugierten u. gewaschenen Bakterienpräp., b) aus 
H e x o s e d ip h o s p h a t  in Ggw. von G lu ta th io n  gebildet. Vf. nim m t an, daß ein Schwer-
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m etall oder Schwermetallkomplex ein notwendiger Faktor hei der Um wandlung  
einer bislang unbekannten Zwischenstufe, die entweder 1 oder A ceton u. Butanol 
gehen kann, ist. B ren ztra u b en sä u re , welche n. durch CI. a c e to b u ty lic u m  in Essigsäure 
verwandelt wird, wird in einer CO-Atmosphäre durch zentrifugierte, gewaschene 
Bakterien nicht angegriffen. (Arch. Biochemistry 13. 237— 43. 1947.)

K. M a i e r . 4320
M. G. Sevag und E. Augustus Swart, D ie  U m w a n d lu n g  vo n  B re n z tra u b e n sä u re  

d u rc h  B a k te r ie n .  1. M itt. V erän d eru n g en  der E n z y m a k tiv i tä t  v o n  S ta p h y lo k o k k e n  bei 
Z ü c h tu n g  m i t  u n d  ohne Q lucose . Im Ruhezustand befindliche Zellen von 13 verschied. 
S ta p h y lo c o c c u s  a u re u s -Stämmen, die in Glucose( 1)-freiem Medium gezüchtet worden 
waren, verbrauchten Pyruvat (11) innerhalb 2— 8 Std. vollständig. In Ggw. von I 
gewachsene Zellen verwerteten II nur in geringem Maße oder nicht. Zusatz von  
C o c a rb o x y la se  steigerte gelegentlich die A ktivität von teilw eise wirksamen Zellen, 
jedoch nicht die von vollkommen inaktiven Formen. Aufrechterhaltung des neu
tralen Zustands des Mediums während des W achstums, Zusatz von Thioglykolat, 
Methionin, Cystein, Glutathion, Thiamin, Adenylsäure, Adenosintriphosphat u. 
Sulfathiazol veränderten die Wrkg. von 1 auf die wachsenden Zellen nicht. D ie 
gebildete Milchsäure (III) schien die A ktiv ität der Zellen nicht zu beeinflussen. 
Während des W achstum s in Caseinhydrolysat (IV) wurde zweimal so v iel III g e 
b ildet als der umgewandelten I-Menge entsprach. Dieser zusätzliche Betrag re
sultiert aus Rkk. zwischen Umwandlungsprodd. von I u. Aminosäuren. Bei Züch
tung ohne I erfolgte in IV keine III-Bildung. Zellen aus I-haltigem Medium zeigten  
die größte A ktiv ität bezüglich der II-Umwandlung beim geringsten I-Stoffwechsel. 
Sie verwerteten II während der ersten 24 Std. sehr langsam u. zu 80— 100% nach  
einer 48std. Periode. Zellen aus J-freiem Medium dismutieren II unter Bldg. von  
je 1 Mol III u. Essigsäure pro 2 Moll, um gesetztes II. Dagegen oxydieren Zellen 
aus I-Medium II unter Bldg. von 2— 4 Moll. A cetat auf 1 Mol entstandenes L aktat. 
D iese Zellen besitzen demnach nur noch ca. 20% ihrer ursprünglichen Fähigkeit 
zu dismutieren. (Arch. Biochem istry 13. 401— 13. 1947. Philadelphia, U niv. of 
Pennsylvania, School of Med., Dep. of Bacteriol.) K . M a i e r . 4320

G. David Novelli und Fritz Lipmann, B a k te r ie lle  U m w a n d lu n g  v o n  P a n th o th e n -  
sä u re  in  C o e n z y m  A  (A c e ty lie r u n g )  u n d  d ie  B e zie h u n g  zu r  B r e n z tra u b e n sä u re o x y d a 
tio n . L . a ra b in o su s  u. P ro te u s , m o rg a n ii  führen P a n to th e n sä u re  (I) in C o e n zy m  A  (II), 
ein I-Deriv., über. D ie von D o r f m a n  u . von H i l l s  an I-Mangel-Stämmen von  
P ro te u s  m o rg a n ii  beobachtete Wrkg. von I auf die Pi/rMmi(III)-Oxydation wurde 
bestätigt. Ohne I bleibt die Ill-O xydation bei der Aceioi-Stufe stehen, während sie 
mit I vollständig verläuft. II ist vielleicht bei I-Mangelorganismen der fehlende 
Faktor. Der Steigerung der Atm ung von P .  m o rg a n ii  durch I ging eine 4fache Zu
nahme der II-Konz. parallel. (Arch. Biochem istry 14. 23— 27. 1947. Boston, 
M assachusetts General H ospital, Biochem. Res. Lab.) K . M a i e r . 4320

William Shive, W. W. Ackermann, Joanne Macow Ravel und Judith Eliott 
Sutherland, B io s y n th e se n  u n te r  M itw ir k u n g  vo n  P a n to th e n sä u re . Bei Escherichia 
coli kann die D ecarboxylierung von A s p a ra g in s ä u r e  (II) zu ß -A la n in  u. damit die 
Biosynth. von P a n to th e n sä u re  (I) durch Cystein (III) gehemmt werden; dadurch 
wird I zum wachstum bestim m enden Faktor (vgl. R a v e l  u . S h i v e , J. biol. Che
m istry 166. [1946.] 407). Das K onz.-Verhältnis III/II (=  antibakterieller Index  
von III) bestim m t unter den hier gewählten Vers.-Bedingungen das W achstum von  
Escherichia coli; bestim m te der Kulturfl. zugesetzte Verbb. können auch bei g e 
drosselter Synth. von I W achstum  bewirken u. damit die bakteriostat. Wrkg. von  
III vermindern. In dieser W eise sind wirksam: C itro n en sä u re , c is -A c o n itsä u re  (IV) 
u. a -K e to g lu ta rsä u re  (V) (antibakterieller Index 300, ohne Zusatz 30). O x a le ss ig sä u re  
(VI) u. B r e n ztra u b e n sä u re  (VII) sind einzeln unwirksam, im Gemisch schwach 
wirksam; auch E s s ig s ä u re  zeigt schwache A ktivität. Pantoinsäure ist unwirksam. 
D iese „Sparwrkg.“ von IV bezügl. des Bedarfs an I wird also von ihren Vorstufen 
VI u. VII nicht erreicht, d. h. die Rk. VI +  VII ->- IV -»■ V ist gehemm t bei Mangel 
an I in den Zellen. —  Daß G lu ta m in sä u re  (VIII) die antibakterielle Wrkg. von III 
stärker herabsetzt als II (vgl. R a v e l  u . S h i v e , I.e.), ist nun durch die „Sparwrkg.“ 
von V (Desaminierungsprod. von VIII) erklärt. Eine gleiche Sparwrkg. von V 
wurde auch im Hemmungsvers. m it dem Antagonisten von I, der N - a ,y - D io x y - ß , 
ß -d im e th y lv a le ry l-ß -a m in o b u tte r sä u re , bei E . coli, u. beim Mindestbedarf von Pro
teus morganii an I im  synthet. Nährboden beobachtet. —  Bei Lactobacillus arabino
sus setzen Ö lsä u re  (IX) u. g lyk o ch o lsa u res N a  (X) den antibakteriellen Index von  
N -P a n to y l -n -b u ty la m in  (XI) von 3000 auf 30000 herauf; beide Verbb. im  Gemisch
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geben keinen erhöhten Effekt. D a IX u. X verm utlich aus A cetat aufgebaut werden, 
scheint XI die Bldg. einer gemeinsamen Vorstufe zu hemmen. —  D ie B edeutung  
von I bei enzym at. Rkk. des hypothet. ,,akt. A cetyl-R adikals“ wird diskutiert. 
(J . Amer. ehem. Soc. 69. 2 5 6 7 — 6 8 . Okt. 1 9 4 7 . Austin, Texas, U niv., B iochem . In st., 
D ep. of Chem. and Clayton Res. Foundation.) P . K a r l s o n .  4 3 2 0

L. Farkas und E. Fischer, Ü b er d ie  A k t iv ie r u n g  v o n  m o le k u la re m  W a sse rs to f f  
d u rch  P ro te u s  v u lg a r is . Vff. untersuchten die H ydrierung von F u m a r a t  (I) in  Ggw. 
von P .  v u lg a r is -Suspensionen. Der I-Hydrierung geht eine Induktionsperiode 
wechselnder Länge vorher, während deren m öglicherweise eine langsam e Red. des 
E nzym s erfolgt. D ie spezif. H ydrierungsaktivität von P .  v u lg a r is  gegenüber I wird 
um  50— 200%  gesteigert, w enn man I während des W achstum s der Nährlsg. zu 
setzt. D ie A ustauschaktivität der Bakterien bleibt von  einem I-Zusatz unbeeinflußt. 
D ie G eschwindigkeiten von Hydrierung u. H -D -A ustausch erfahren durch Schütteln  
der gepufferten Kulturen m it W asserstoff eine Steigerung. D ie Aktivierungsenergien  
beider Rkk. betragen ca. 14 Kcal. Schütteln  der Kulturen m it L uft (2 Std., 37°) 
setzt die katalyt. A k tiv ität in bezug auf beide R kk. ca. um die H älfte herab, wobei 
eine teilw eise W iederherstellung durch H ydrosulfit oder längeres Schütteln m it H2 
m öglich ist. Aerob setzen Cyanit, Fluorid u. N H 2OH Re auf 15, 60 u. 15— 20% 
herab. R E =  2,3 kVg (Vg =  Gesamtm enge des anwesenden Gases in cm3 unter 
Norm albed.) dient als Maß der A ktivierungsgeschw indigkeit der H2-Moleküle am 
K atalysator. Der Einfl. von H2-Druck u. gewissen Inhibitoren auf die Hydrier
geschwindigkeit nim m t m it steigender H ydrierungsaktivität der Bakterien zu.
I verlangsam t die Geschwindigkeit der A ustauschrk. um  so stärker, je größer die 
H ydrierungsaktivität ist. D ie Art der Rkk. u. ihre K inetik  werden diskutiert. 
(J . biol. Chemistry 167. 787— 805. 1947. Jerusalem , Hebrew U niv., Dep. of Phys. 
Chem.) K . M a i e r . 4320

Frank H. Stodola und Lewis B. Lockwood, D ie  O x y d a t io n  v o n  L a c to se  u n d  M a l 
to se  zu  B io n s ä u r e n  d u rch  P se u d o m o n a s .  E s werden 15 Pseudom onasstäm m e auf ihre 
O xydationsfähigkeit gegenüber L actose (I) u. M altose (II) geprüft. P . graveolens 
oxydiert I zu Ca-Lactobionat in  165 Std. m it 75% ig. A usbeute. P . putida, P . muci- 
dolens, P . m yxogenes, P . aeruginosa, P . pavonacea, P . putrifaciens, P . fluorescens, 
P . chlororaphis, P . syncyanea brauchen für dasselbe Ergebnis eine sehr viel längere 
Ferm entationszeit. Ohne Einw. auf I sind: P . ovalis, P . m ildenbergii, P . synxantha, 
Chrombacterium iodium, P . saccharophila. II wird m it 77% ig. A usbeute in 50 Std. 
von P . graveolens oxydiert, während die übrigen Stäm m e zu langsam  oxydieren u. 
teilw eise hydrolysieren. D ie Säuren werden aus den Ca-Salzen über das C a B rr  
D o p p e ls a lz  gereinigt, die M altobionsäure zusätzlich noch über das B ru c in sa lz  
(F. 85— 87°). D ie Kulturlsgg. enthalten im Liter: 100g Disaccharid, 0 ,6 g  KH2P 0 4, 
0,25 g M gS04-7H 20 ,  5 cm 3 Cornsteep Liquor, 3 Tropfen Sojabohnenöl. N ach dem 
Anwachsen werden 1 cm3 sterile 20% ig. H arnstofflsg. u. 2,5 g  CaC03 zugefügt. 
(K ulturtechnik vgl. H e r r i c k ,  H e l l b a c h  u . M a y ,  C. 1935. II . 3169.) (J . biol. Che
m istry 171. 213— 21. N ov. 1947. Peoria, 111., Ferm entation D iv ., Northern Regional 
Res. Labor.) K . B a u e r . 4320

W. C. Evans, D ie  O x y d a t io n  v o n  P h e n o l u n d  B e n zo e sä u re  d u rc h  versch iedene  
E r d b a k te r ie n . M y c o b a c te r iu m  c r y s ta llo p h a g u m , M ic ro c o c c u s  sp h a e ro id e s , V ib r io  
cu n ea ta , P se u d o m o n a s  ra th o n is , B a c il lu s  c lo s te ro id e s  u. V ib r io  01  verwerten in ein
facher Mineralsalzlsg. 5 0 — lOOmg/lOOcm3: P h e n o l( l ) ,  B re n zc a te c h in  (11),  B e n zo esä u re
(III), p -O x y b e n zo e sä u re  (IV), u. 3 ,4 -D ih y d ro b e n zo e sä u re  (V) als einzige K ohlenstoff
quelle. E s wurde pro Mol. Substrat 0 2 verbraucht: (Atom e) I 10, II 9, III 8 , IV 7 u. 
V 6. Vf. schließt aus dem Unterschied der 0 2-Aufnahme von  I u. II um 1 Sauerstoff
atom , daß II das erste Oxydationsprod. von l  ist. D ie  gleichen Ü berlegungen werden 
für II u. IV u. IV u. V angestellt. B ei der bakteriellen O xydation von  I oder II 
wurde o -B e n zo c h in o n  nachgewiesen. —  D ie Aminosäuren T y r o s in  u. 3 ,4 - D io x y -  
p h e n y la la n in  wurden durch V ib r io  01  in 2 R ichtungen oxydiert: A ngriff auf die 
Seitenkette nach Desam idierung oder Ringsprengung. In N ährlsgg., w elche I oder
II enthielten, wurde nach deren Abbau A m e is e n sä u r e  nachgewiesen. —  B ei den 
Substraten I— V wurden jeweils 4  Moleküle C 02 (pro Mol Substrat) entbunden. —  
In den verwendeten Zellsuspensionen wird ein eigenes D ehydrogenase-System  
angenommen. (Biochem ie. J . 41. 3 7 3 — 8 2 . 1 9 4 7 . A berystw yth, U niv ., Coll. of W ales, 
Dep. of Anim al H ealth.) I r r g a n g .  4 3 2 0

Walton B. Geiger, S tö ru n g  e in e s  S to ffw e c h se ls y s te m s  vo n  E s c h e r ic h ia  c o li  d u rch  
S tr e p to m y c in . S tr e p to m y c in  (I) beeinflußt die Oxydation N-freier Verbb. durch 
E .  c o li  nicht. D ie Geschwindigkeit der O xydation der m eisten A m in o s ä u r e n  (Ia) war
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klein u. von I unbeeinflußt. Bei Ggw. von A sp a ra g in sä n x e  (II) war die 0 2-Aufnahme 
in  Abwesenheit von I größer als in seiner Ggw., wobei II auch durch eine Misch, 
von  F u m a r a t  (III) m it einem N H 4-Salz ersetzt werden konnte. E .  coZZ-Zellen, die 
zuerst auf III oder auch auf S u c c in a t, O x a la ce ta t (IV), L a k ta t ,  G lu k o se , G ly c e r in  
(nicht jedoch P y r u v a t )  eingewirkt hatten, vermochten in A bwesenheit von I 
w esentlich leichter zu oxydieren, wohei P h o sp h a t, C o c a rb o x y la se  u., weniger deut
lich, M g  die Rk. günstig beeinflußten. Es wird aus III bzw. den angeführten Verbb. 
die Bldg. einer noch unbekannten Zwischenstufe (V) angenommen, die bei der an
schließenden Ia-Oxydation beteiligt ist. I wirkt vielleicht auf V ein u. verhindert 
deren Verwertung oder katalysiert deren Zersetzung. Möglicherweise ist V eine 
phosphorylierte C3-Verbindung. D ie rasche Transaminierung zwischen G lu ta m a t  
u. IV sowie II u. K e to g lu ta r a t  wurde durch 80 E. I/cm3 nicht beeinflußt. (Arch. B io
chem istry 15. 227— 38. 1947. New Brunswick, New Jersey, Agricult. Exp. Station.)

K. M a i e r . 4320
A. Sartory, J. Meyer und K. Buri, B e itra g  zu r  U n tersu ch u n g  d es N -S to ffw e c h se ls  

d e r  C o lib a k te r ie n . 2. Mitt. D e r S tic k s to f f  d er gebildeten  B a k te r ie n m a sse . W ährend der 
ersten 6— 7 Std. nach der Beim pfung sind in Kulturen (Pepton[I]-Medium) von  
CoZibakterien die W erte des Gesamt-N nach K j e l d a h l  sehr schwankend, da I 
in dieser Periode anscheinend nicht verwertet wird u. daher das W achstum  un
erheblich ist (bakterielle Latenzphase). Von der 8.— 14. Std. nehmen die Gesamt- 
N -W erte gleichmäßig progressiv zu u. bleiben dann konstant, d .h . I wird zu 
nehmend abgebaut u. damit der Kjeldahlisierung zugänglich. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 29. 168— 70. Jan./März 1947. Strasbourg, Fac. de Pharm., Service de Bac- 
teriol. et de Cryptogamie.) K. M a i e r . 4320

A. Sartory, J. Meyer und K. Buri, B e itra g  zu r  U n tersu ch u n g d e sN -S to f fw e c h se ls  
d e r  C o lib a k te r ie n . 3. M itt. B e s tim m u n g  d er V erm eh ru n g  der C o lib a k ter ien  d u rch  
N e p h e lo m e tr ie  u n d  m ik ro sk o p isc h e  A u s zä h lu n g . (2. vgl. vorst. Ref.) D ie Zunahme der 
Trübung eines Kulturmediums folgt im  Falle der CoZibaktorien nicht der Ver
mehrung der Zahl der Keime, außer während der 1. W achstumsphase. Je stärker 
die Bakterien sich vermehren, um so größer wird die Diskrepanz zwischen der durch 
nephelometr. Messungen u. der durch Auszählen ermittelten Keimzahl. Sie ist be
dingt durch die Beugung u. Diffusion des Lichts, die ihrerseits durch die Form, 
die opt. Eigg. u. die Beweglichkeit der stäbchenförmigen Bakterien beeinflußt 
werden, so daß eine nephelometr. B est. unmöglich wird. Dagegen kommt eine solche 
für Kokken in Betracht. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 171— 77. Jan./März 1947. 
Strasbourg, Fac. de Pharmacie.) K. M a i e r . 4320

A. Sartory, J. Meyer und K. Buri, B e itr a g  zu r  U n tersu ch u n g  d es N -S to ffw ech se ls  
d e r  C o lib a k ter ien . 4 . M itt. V ergleich  d e r  du rch  N -B e s tim m u n g , N ep h e lo m etr ie  u n d  
m ik ro sk o p isc h e  A u szä h lu n g  erha lten en  R e su lta te  u n d  deren  B e zieh u n g  zu r  V e r 
m eh ru n g  d es C o lib a k te r iu m s . ( 3 .  vgl. vorst. Ref.) D ie photoelektr. Trübungsmessung 
erlaubt die Feststellung des Beginns des A utolysestadium s, ist jedoch zur Erfassung 
des mikrobiellen Substanzverlusts infolge der A utolyse nicht empfindlich genug. Sie 
läßt in CoZibakterienkulturen 2 W achstumsphasen, eine kurze, intensiveu. eine länger 
anhaltende, erkennen. D ie mikroskop. Auszählung gibt die Zahl der lebenden u. 
toten Zellen wieder. D ie B est. des bakteriellen Gesamt-N bietet eine Möglichkeit 
zur Abschätzung der Zahl der lebenden Bakterien während der Entw. einer Kultur. 
D ie W erte sind nur für die 1. W achstum sphase zuverlässig, während die für die 2. 
erhaltenen infolge der durch A utolyse unvollständig in Lsg. gehenden E iw eiß
substanzen der Colibakterien ungenau sind. In Peptonmedium besteht eine A b
weichung zwischen der Entw. der N-K urve u. der durch Auszählen erhaltenen. Sie 
beruht auf der Inkonstanz der verwendeten Kjedahlisierungsmeth., die erst nach  
ausreichendem Abbau von Pepton durch die ferm entative Tätigkeit der Coli
bakterien (nach ca. 1 0  Std.) exakte Bestimmungen des Gesamt-N ermöglicht. D ie 
Differenz des Gesamt-N gegen den N-Geh. des Kulturfiltrats entspricht der Zahl 
der Zellen, solange keine toten  Bakterien vorhanden sind. (Bull. Soc. Chim. biol. 
2 9 .  1 7 8 — 8 3 .  Jan./März 1 9 4 7 .  Strasbourg, Facultd de Pharmacie, Services d e  
Bacteriol. et de Cryptogamie.) K . M a i e r . 4 3 2 0

J. 0 .  Lampen, M. J. Jones und A. B. Perkins, U n tersu ch u n gen  ü ber d en  S ch w efe l
s to ffw ech se l v o n  E sc h e r ic h ia  co li. 1 . M itt. W a c h stu m sch a ra k te r is tik a  u n d  S to ffw ech se l 
e in e s  M e th io n in  ben ötigen den  M u ta n te n s ta m m e s . D ie M e th io n in  (I) benötigende 
M utante 532— 171  von E . c o li zeigt annähernd lineare Abhängigkeit von der Z-I- 
K onz., wobei nach 24 Std. das W achstum beendet ist. D ie Entw. m it d - \  verläuft 
langsamer u. beträgt nach 24 Std. nur ca. die H älfte der nach 64 Std. erreichten.
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Mit d-I-Überschuß wird innerhalb von 3 Tagen nur %— % des m axim alen W achs
tum s erzielt. Zusatz einei 1-freien Misch, von Aminosäuren u. W uchsfaktoren oder 
von Leucin, Isoleucin u. Threonin (je 50 y/cm 3) steigerten das durch d - 1 bewirkte 
W achstum  um 10— 20%. N ach 14tägl. Überimpfungen in Ggw. von 10 y ri-l/cm3 
wurden m it der rZ-Form 60% des m it Z-I erzielbaren W achstum s beobachtet. D ie  
E ntw . in Ggw. von d l -1 entsprach einer K om bination der beiden Form en, wobei 
anscheinend die Z-Form zuerst rasch verwertet wird. Niedere d-I-Konzz. ( <  2 y/cm 3) 
bewirkten ein stärkeres Endwachstum  als die gleiche Menge des Isomeren. A uf ein 
H ydrolysat von Zellen, die m it d-1 gewachsen waren, sprach die M utante ähnlich  
w ie auf Z-l an, was auf Um wandlung der d-Form in eine Substanz m it Z-l-Aktivität 
hindeutet. Das Li-Salz des tx -K etosäu rehomologen von 1 besaß 70— 75%, d.Z- 
H o m o c y s tin  (II) Vio (nach 24 Std.) —  1/3 (nach 72 Std.), D e h y d r o m e th io n in ,

CH3—  S+—  CH2CH2— CH(COO-)— N H , bei niederen Konzz. (1 y/cm 3) 95%, bei 
höheren (5 y/cm 3)“60% (3 Tage) der Z-I-Aktivität. D as von I abgeleitete Sulfon 
war inaktiv, während das l . l -S u lf o x y d  (III), l - y -M e th y lsu lf in y l- l-a -a m in o b u tte r s ä u r e , 
m it Z-I ident. W irksam keit besaß. d.Z-III gab langsam es W achstum . W achstum s
geschw indigkeit der M utante u. Intensität der Verwertung von I stehen an
scheinend zueinander in einem um gekehrten Verhältnis. D ie Verwendungsmöglich
keit der M utante für die mikrobiol. I-Best. wurde untersucht. d .l-N o r le u c in  (IV) 
verm ehrte in Ggw. suboptimaler Z-I-Konzz. das Endwachstum , die A ktivität von 
d-I, II u. d.Z-III wurde stark verm indert. Auffallenderweise steigerte ein Zusatz 
von 50 y IV/cm3 zum Grundmedium den I-Geh. eines Peptonpräp. von 0,32 auf 
0,39%  u. eines H efeextrakts von 0,74 auf 0,81%  anstatt die zu erwartende Spezifi
tätserhöhung zu bewirken. (Arch. Biochem istry 13. 33— 45. 1947. Stamford, Conn., 
Amer. Cyanamid Co.) K . M a i e r . 4320

J. 0 . Lampen und M. J. Jones, U n tersu ch u n g en  ü b e r  d e n  S ch w efelsto ffw ech sel 
v o n  E sc h e r ic h ia  co li. 2. M itt. W e ch selbez ieh u n gen  zw isc h e n  N o r le u c in  u n d  M e th io n in  
b ei d e r  E rn ä h ru n g  v o n  E sc h e r ic h ia  c o li u . e in e r  M e th io n in  b en ö tig en d en  M u ta n te  von  
E sc h e r ic h ia  co li. (1. vgl. vorst. Kef.) D ie Hem m ung von E .  c o li  durch d l-N o r le u c in  (I) 
wird durch l-M e th io n in  (II) aufgehoben. In einem größeren Bereich der I-Konz. 
bestand ein annähernd konstantes I : II-Hem m ungsverhältnis. D ie für den Antago
nismus notwendigen II-Mengen sind niedriger als die von der M utante 532— 171, 
welche II nicht zu synthetisieren vermag, für halbm axim ales W achstum  unter 
gleichen Bedd. benötigten. I hem m t anscheinend primär mehr die Verwertung als 
die II-Synth. durch E . co li. D as W achstum  der M utante in  Ggw. suboptimaler
II-Konzz. wird durch I-Konzz., w elche eine teilw eise Verminderung der W achstums
geschwindigkeit bewirken, verm ehrt. I hem m t 16 Std., w enn das I : II-Verhältnis 
300:1 erreicht wird. Der Mechanismus dieser Erscheinung beruht vielleicht auf der 
besseren A usnutzung von II in Ggw. partiell hemm ender I-Mengen durch Aus
schaltung weniger wichtiger Prozesse. E ine ähnliche W rkg. h at I auf die Entw . der 
M utante in Ggw. von l l -S u l f o x y d  (III), ZcZ-III oder des a -K e to a n a lo g e n  von II an 
Stelle von II selbst. cZ-II u. H o m o c y s tin  werden dagegen vollständig durch I ge
hem m t. (Arch. Biochem istry 13. 47— 53. 1947.) K . M a i e r . 4320

J. O. Lampen, R. R. Roepke und M. J. Jones, U n tersu ch u n g en  ü b er d e n  S ch w efe l
sto ffw ech se l vo n  E sc h e r ic h ia  co li. 3. M itt. Z u r  V e rw e rtu n g  v o n  S u lfa t  d u rch  fü r  den  
e igen en  G esa m tb ed a rf a n  S ch w efe l u n fä h ig e  M u ta n te n s tä m m e  v o n  E sc h e r ic h ia  coli. 
(2. vgl. vorst. Ref.) E . co li vermag normalerweise die gesam ten erforderlichen S- 
Verbb. aus anorgan. S einer beliebigen O xydationsstufe aufzubauen. Verschied. 
M utanten benötigen zusätzlich M e th io n in  (I), andere verwerten C y s t in  oder I. 
Mehrere Stäm m e verwerten N a2S, Na2S20 3, N a ^ O ,, usw ., die M utanten 9 3 2 — 230  
u. 1 2 5 1 — 171  S u lf i t ,  159 0— 23 0  braucht S u lf id  oder andere Reduktionsstufen. 
5 0 8 — 4 6 2  u. 2 5 5 — 468  können C y s te in  (II) n icht aufbauen. 4 Stäm m e benötigen  
zum W achstum  den Zusatz von H o m o c y s te in  (III) oder I. Stäm m e m it Bedarf an 
reduzierten S-Formen oder an II vermögen ihren S-Bedarf teilw eise als I zu decken.
E . c o li  bildet aus II leicht H2S, jedoch nicht aus III. Vf f. diskutieren die möglichen 
Um wandlungswege der S-haltigen Verbb. in E . c o li  u. die Stufen, w o der E nzym 
verlust der Mutanten erfolgte. (Arch. Biochem istry 13. 55— 66. 1947.)

K . M a i e r . 4320
Jacob L. Stokes, Alma Larsen und Marion Gunness, B io t in  u n d  d ie  S y n th e s e  vo n  

A s p a r a g in s ä u r e  d u rch  M ik ro o rg a n ism e n . Viele M ilc h sä u re b a k te r ie n  benötigen zum  
W achstum  eine exogene Quelle von B io t in  (I) u. A s p a r a g in s ä u r e  (II), wenn die I- 
Menge auf 0,001 y u. weniger/10 cm 3 Nährlsg. beschränkt wird. B eträgt der I-Geh.
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0,005 y  u. mehr/10 cm3, so erfolgt ohne II nahezu n. W achstum , m it Ausnahme bei 
L eu co n o sto c  m esen te ro id es . Mit Überschuss. I u. ohne II gewachsene Zellen von  
S trep to co c cu s fa e c a lis  B , L a c to b a c illu s  a ra b in o su s , L . ca se i u. L . delbrüc lc ii enthalten  
ebensoviel II wie die m it einer minimalen I-Menge u. m it II erhaltenen. Zusatz von  
Überschuss. I bewirkt demnach II-Synth. durch die Bakterien. D ie I-II-Beziehung 
hat spezif. Charakter, da eine beträchtliche Steigerung der übrigen Vitam ine des 
Nährmedium s in A bwesenheit von II kein Bakterien Wachstum bewirkt. I wird 
anscheinend noch bei anderen Synthesen benötigt, da I auch in Ggw. überschüss. 
II für die Entw . erforderlich ist. (J . biol. Chemistry 167. 613— 14. 1947. Rahway, 
N ew  Jersey, Merck & Co., Inc.) K . M a i e r . 4320

B. P. Cardon und H. A. Barker, D ie  V ergäru n g  von  A m in o s ä u r e n  du rch  
C lo s tr id iu m  p ro p io n ic u m  u n d  D ip lo co ccu s g ly c in o p h ilu s . C lo s tr id iu m  p ro p io n ic u m  
bewirkt eine Gärung vom P ro p io n sä u r e  (I )-Typ von A la n in ,  S e r in , L a c ta t, A c r y la t  u. 
P y r u v a t .  Aus T h re o n in  (II) entsteht an Stelle von I u. E ss ig sä u re  (III) B u tte r sä u re
(IV) u. I. IV wird wahrscheinlich durch Red. der C4-K ette u. nicht durch K ondensa
tion von 2 Moll, einer C2-Verb. gebildet. E in Teil von II wird zu I oxydiert. D ip lo 
coccu s g ly c in o p h ilu s  bewirkt eine Vergärung von G ly c in  (V) unter Bldg. von C 02, 
H2, N H 3 u .  III. V ist durch keine andere als Energiequelle dienende einfache Verb. 
ersetzbar, obgleich einige D ipeptide mit V-Rest (freier COOH-Gruppe) hydrolysiert 
werden können. B e n z o y l-  u. A c e ty lg ly c in  werden ebenfalls verwertet. D ie A usbeute 
an H 2 u. anderen Verbb. aus V hängt vom H2-Partialdruck ab: oberhalb 25% wird 
kein H2 entw ickelt. Pyruvat u. Porm iat sind nicht die unmittelbaren Vorstufen  
von H2, da ersterer zu langsam umgewandelt u. letzteres überhaupt nicht abgebaut 
wird. (Arch. Biochem istry 12. 165— 180. 1947. Berkeley, Univ. of California, D iv . 
of P lant N utrition.) K . M a i e r . 4320

Orville W yss und J. Richard Stockton, D ie  k eim tö ten de W irk u n g  vo n  B r o m . 
D ie baktericide W rkg. von Brom (I) beruht bei pH >  6 hauptsächlich auf HOBr, 
während bei niedrigeren pH-Werten das aktivere Br2-Mol. wirkt. D ie baktericiden
I-Konzz. unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der übrigen Halogene. 
Der Temperatureinfl. ist größer als bei Cl2 u. geringer als bei J2. V egetative Zellen 
erweisen sich als ca. 500mal empfindlicher als die Sporen. Durch Ggw. von viel 
NH3— N wir die baktericide I-Wrkg. nicht vermindert. Zur Unters, wurden B a c il lu s  
s u b t i l is ,  B .  m e tie n s  u. P se u d o m o n a s  flu orescen s  verwendet. (Arch. Biochemistry
12. 267— 71. 1947. Austin, Texas, U niv., D ep. of Bacteriol. and Coll. of Pharmacy.)

K. M a i e r . 4330
C. A. Lawrence, C. E. Kwartler, V. L. Wilson und E. W. Kivela, Ü b er d ie  a n t i -  

b a k ter ic id e  W ir k u n g  e in ze ln er in  a ro m a tisch en  K e rn e n  su b s titu ie r te r  q u a tern ä rer  
B e n zy la m m o n iu m v e rb in d u n g e n . Modellsubstanz ist das A lk y ld im e th y lb e n z y la m m o -  
n iu m c h lo r id . In den verschied. Verbb. ist im  A lk y l r e s t  CnH2I1+1 jeweils n =  6, 8, 
10, 12, 14, 16 oder 18 u. der B e n z y lr e s t  erfährt Umwandlungen zum 2- u. 4 -C h lo r-  
b e n zy l, 2 ,4 - , 3 ,4 -  u. isomeren D ic h lo rb e n zy l, isomeren T ric h lo rb e n zy l  u. 4 -N itr o -  
b e n zy l. Testorganismen sind in der Regel S ta p h . a u re u s  u. E . t y p h o s a ; daneben in  
einer besonderen Vers.-Serie E . ty p h o sa  „ H “ , E .  ty p h o sa  „ B “ , S .  d y se n te r ia e  „ S “ , 
S . d y se n te r ia e  „ F “, S .  d y se n te r ia e  , ,H “ , E .  co li, A .a e ro g e n e s , S .  p a r a ty p h i ,  S .  en te r i-  
t id is , P ro te u s  v u lg a r is , P ro te u s  m o rg a n ii, P s .  a eru g in o sa  P s .  a eru g in o sa  „ I I “ ,  
V . cholerae „ A s “ , V . cholerae „ A l “ , S .  a u re u s , P n e u m o . I ,  P n e u m o . I I ,  P n e u m o .  
I I I ,  S .  p y ro g e n e s , CI. w e lc h ii, CI. te ta n i, CI. h is to ly tic u m , CI. o ed em a tien s. D ie W rkg. 
der verschied. Substanzen wurde bei den beiden erstgenannten Organismen durch 
Best. des „ P h e n o l-K o e f f .“ , bei den anderen Organismen durch B est. der bakterio- 
stat. u. baktericiden Konzz. festgestellt. —  D ie im B e n z y l ie s t  substituierten u. nicht 
substituierten C6-, C8- u. zuweilen auch die C10 -Verbb. sind (hier w ie nachfolgend  
nach Maßgabe des Phenol-K oeff.) unwirksam. D ie C10-, vor allem aber die C 12- 
Derivv. zeigen gegenüber den niederen Homologen eine jähe u. außerordentliche 
Wrkg.-Zunahme, die sich nach den C14-Derivv. hin z. T. noch steigert. Dann erfolgt 
nach den C^-Derivv. hin ein bedeutender W rkg.-Abfall. der bei den Cjg-Derivv. 
etwa das W rkg.-Niveau der niederen Homologe erreicht. D ie M on o ch lo r-  u. M o n o -  
miroderivv. sind gleich oder weniger wirksam als die Muttersubstanzen, die T r i-  
chlor-, vor allem aber die D i c h l o r d e i i w . fast doppelt so wirksam. D ie im Benzylrest 
nicht substituierten L o ro l- (aus dem Cocosnußöl dargestelltes natürliches Gemisch 
von C8H 17- bis C18H 37-Radikalen m it einem Durchschnittswert von C 13H 21) u. 
(7^-Derivv. sind gegenüber den grampositiven Kokken u. C lo s te r id ia  in Konzz. 
von 1:200— 400000, gegenüber E . ty p h o sa , S .  d y se n t. u. V . cholerae in Konzz. von  
1 : 1 2 8  000, gegenüber den anderen gramnegativen Bakterien erst in w esentlich



E. 1128 E 3. M i k r o b i o l o g i e .  B a k t e r i o l o g i e .  I m m u n o l o g i e .  1947

höheren Konzz. wirksam. D ie <71S-Verb. ist nur gegenüber P n e u m o co c cu s  u. S t .  p y o 
g en es  so wirksam w ie die vorgenannten, im übrigen aber fakt. unwirksam . V er
gleicht man die 3 ,4 -D ic h lo r v arianten der C 12-, C u -, C16-Verbb. untereinander, so 
liegen die Verhältnisse ähnlich w ie bei den drei letztgenannten Verbb., d. h. die 
benzylsubstituierten C 12- u. C u - bzw. die C16-Verbb. entsprechen nach W rkg.-G rad  
u. -Breite den nichtbenzylsubstituierten C u - u. C16- bzw. der C18-Verbindung. Der 
Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht darin, daß bei der B en zylsub stitu 
tion  der W rkg.-Abfall bereits bei dem Übergang von  der C14- zu der U16-Verb., bei 
der anderen Gruppe dagegen erst beim  Übergang von der C/16- zu der C'18-Verb. er
fo lgt. —  Messung der Oberflächenspannung ergab, daß sie m it zunehm ender (7-Zahl 
von C6 bis C10 sprunghaft abnim m t, um dann kaum  noch abzunehm en. E in  Zu
sam m enhang zwischen Oberflächenspannung u. antibakterieller W rkg. konnte 
nicht festgestellt werden. (J . Amer. pharmac. A ssoc., sei. E d it. 36. 353— 58. Nov. 
1947. Kensselaer, N . Y ., W inthrop Chem. Co., Inc.) C. O. L a u b s c h a t .  4330

Louise J. Daniel und L. C. Norris, W a c h s tu m sh e m m u n g  v o n  B a k te r ie n  du rch  
s y n th e tis c h e  P te r in e . 2 . M itt. U n tersu ch u n g en  a n  E s c h e r ic h ia  c o li , S ta p h y lo c o c c u s  
a u re u s  u n d  L a c to b a c illu s  a ra b in o s u s , w elche e in e n  S y n e r g is m u s  zw isc h e n  P te r in  
u n d  S u lfo n a m id  ze ig en . (1. vgl. C. 1948. I. 711.) 2 ,4 -D ia m in o -p te r in e  (I), w ie 2 ,4 -  
D ia m in o -6 ,7 -d im e th y lp y r im id o (4 ,5 -b ) -p y r a z in ,  das 6 ,7 -D ic a r b o x y p y r im id o - ,  7-C arb- 
o x y p y r im id o - ,  6 ,7 -D ip h e n y lp y r im id o -  u. P y r im id o -D eriv. hem m en das W achstum  
von  E .  c o li u. S t .  a u re u s , w elche beide Folsäure synthetisieren. Niedrige Dosen I 
in  Verb. m it S u lfo n a m id e n  (II) (S u lfa th ia zo l  (Ha)) zeigen eine deutliche Synergist. 
W rkg. bezüglich der W achstum shem m ung, w obei zw ischen den I-Verbb. graduelle 
Unterschiede bestehen. Folsäure (III) hebt die Hem m ung durch I auf, wenn diese 
in  niedriger Konz. u. gleichzeitig II zugegen sind. B ei dem Synergismus von I u. II 
hem m t I die Bldg. eines Enzym s m it 111 als prosthet. Gruppe, l l  ein bei der III- 
Synth . wirksames Enzym . II u. III zeigen bei relativ  niedrigen II-Konzz. einen 
Antagonism us gegenüber E . co li, S t .  a u re u s  u. L . a ra b in o su s .  Auch bei L . a ra b in o su s  
besteht Synergismus von I u. II, während dieser M ikroorganismus gegen IIa allein  
sehr resistent ist; bei A bwesenheit von p-Aminobenzoesäure hemmen bereits 
kleinere Ila-Dosen das W achstum . D ie Synergist. I— II W rkg. kann von Bedeutung  
in  der II-Therapie sein. (J . biol. Chemistry 170. 747— 56. Okt. 1947. Ithaka, 
Cornell U niv., Agric. E xp. Station and School of N utrition.) K . M a i e r . 4330

Gregory Shwartzman und Alice Fisher, U n tersu ch u n g en  ü b e r  d ie  a n tib a k terie llen  
E ig e n sc h a fte n  v o n  b es tra h ltem  P y r id o x a m in .  B ei Bestrahlung von  P y r id o x a m in  (I) 
unter aeroben u. anaeroben Bedingungen entsteht, hauptsächlich m it UV-Licht 
<  320 m g ,  ein antibakteriell wirksam e Substanz (II), deren A k tiv itä t von W ellen
länge, Bestrahlungsdauer, H -Ionenkonz., Tem p. u. K onz, abhängt. Peroxyde waren 
in den bestrahlten I-Lsgg. praktisch nicht vorhanden ( <  5 • 10-5 Mol/Liter); 
Einw. von K atalase veränderte die II-A ktivität nicht. Bestrahlung von I bei Pu 6,87 
bewirkte eine starke Verminderung des E xtinktionskoeffizienten  im  nahen UV- 
Gebiet. Beim  Erhitzen von bestrahltem  I b e ip H 2,1 auf 56° u. 90°, 20 Min. lang, blieb 
die II-Wrkg. erhalten, bei pH 7,0 wurde sie vollständig zerstört. II war bei einer 
Anzahl Gram-negativer, aerober Bakterien u. in schwächerem  Maße bei S ta p h y lo -  
coccu s, Stamm H, u. einem S trep to co c cu s h a e m o ly tic u s -Stam m  antibakteriell wirk
sam. D ie II-Wrkg. wurde durch einige Am inosäuren (III), erhitztes Blutserum, 
Fleischbouillon u. Casein-Säurehydrolysat, wahrscheinlich infolge des III-Geh., 
antagonist. beeinflußt, y-Globulin w irkte auf die II-Wrkg. w eit w eniger hemmend. 
Frisches menschliches oder Kaninchenserum zeigte einen geringeren antagonist. 
Effekt als die 20 Min. auf 56° erhitzten Sera. (J . biol. Chemistry 167. 345— 62.
1947. N ew  York, Mount Sinai H ospital, D iv . of Bacteriol.) K . M a i e r . 4330

R. Wahl, P. Grabar und L. Emerique-Blum, Ü b er d ie  K o n s e r v ie ru n g  u n d  
A d s o r p t io n  v o n  B a k te r io p h a g e n . L ysate von B . d y s e n te r ia e  Y 6 R ,  die in  synthet. 
Milieu durch Einw. des Phagen C  16  erhalten, wurden durch A dsorption von 65 
bis 70% der Verunreinigungen an einen in der Lsg. hergestellten N d. (End-pH der 
Fl. 5,9) von Ca3(P 0 4)2, wobei die Phagen in  Suspension bleiben, gereinigt. Eine
2. Fällung im pH-Bereich 6,5— 8,2 m ittels Ca(OH)2 erlaubt je nach dem pH-Wert 
mehr Phagen als Verunreinigungen oder umgekehrt aus der Lsg. abzutrennen. Der 
Phage G  16  behält in synthet. Milieu seine A ktivität innerhalb ziem lich großer pH- 
u. Temperaturschwankungen bei, besonders in Ggw. von N a H S 0 3, da Inaktivierung  
hauptsächlich durch Oxydation erfolgt. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 231— 37. Jan ./ 
März 1947. Inst. Pasteur.) K . M a i e r . 4331
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Frederick T. Wolf, D ie  O x y d a tio n  von  K o h le n h y d ra te n  du rch  e in en  O berfläch en 
s ta m m  vo n  P e n ic il l iu m  n o ta tu m . Es wurde der 0 2-Verbrauch eines Oberflächen
stam m s von P e n ic il l iu m  n o ta tu m  ( N R R L  1 249)  durch ein Differentialmikrorespiro- 
rneter nach F e n n  untersucht. Q o, von P .  n o ta tu m , gemessen in Laktose-Cornsteep- 
Medium, ändert sich m it dem Alter der Kultur: A nstieg bis über 16 mm 3/S td ./m g  
nach 3— 4 Tagen, danach rascher Abfall. G lucose, G a lak tose , M a n n o s e , M a lto s e  u. 
C ello b io se  werden durch P .  n o ta tu m  rasch oxydiert, langsamer dagegen G lycer in , 
C a -L a c ta t, A r a b in o s e , X y lo s e ,  R h a m n o se , L ä v u lo se , R o h rzu ck er , L a c to se , D e x tr in ,  
M a n n i t ,  S o r b it , D u lc i t  u. A d o n it .  T reh a lose  u. lösliche S tä rk e  wurden unter den Ver
suchsbedingungen nicht oxydiert. Ein Teil der Zellatmung von P .  n o ta tu m  erfolgt 
durch ein cyanidem pfindliches System unter Beteiligung von C y to c h ro m . (Arch. 
Biochem istry 13. 83— 92. 1947. Nashville, Tennessee, Vanderbilt U niv., Dep. of 
Biol.) K . M a i e r . 4340

C. Phillip Miller und Marjorie Bohnhoff, U n tersu ch u n gen  ü ber d ie  W irk u n g  des  
P e n ic il l in s .  6. M itt. W e ite re  B eobach tu n gen  ü ber d ie  in  v itro  E n tw ic k lu n g  vo n  p e n ic il-  
l in re s is te n  M e n in g o k o k k e n . (Vgl. C. 1948. I. 1025.) Testorganismus: M e n in g o co ccu s  
T y p  I ,  Stam m  274. T est-P e n ic il l in  (1): Verschied. Handels-I. D ie Subkulturen 
wurden jeweils von P latten submaximaler I-Konz. unter Verwendung großer E in 
saat (1 mm Öse) angelegt. D ie anfängliche Empfindlichkeit betrug 0,3 O .E./cm 3, 
die tödliche D osis 10 Keim e pro 20 g-Maus. Nach 147 Passagen stieg die Resistenz 
auch gegenüber anderen Stämmen (Typ I, II u. H a) auf 5000 O.E./cm 3. R ück
passage eines gegen 12 O.E. resistenten Stammes durch I-freie Medien führte (nach 
12 wirkungslosen Passagen) nach 42 Passagen annähernd zur Norm. R esistenz
erhöhung war in allen Fällen m it enormer Virulenzabnahme verbunden. D ie m itt
lere letale Dosis stieg auf das lOOOOOfache. B is auf einen Fall, wo der V irulenz
verlust bei Resistenz gegenüber 18 O.E./cm 3 bestehen blieb, genügten wenige Tier
passagen, um die alte Virulenz der Keime wieder herzustellen. Die in vitro Resistenz 
war der in vivo Resistenz annähernd analog. D ie in vitro u. in vivo resistenten  
Keime waren aufs 2— 4fache angeschwollen u. intensiver färbbar. D ie resistenten  
Kulturen als solche waren leicht gelb sta tt grau gefärbt, weniger durchsichtig als 
die Stammkultur, im ganzen mehr verhaftet u. schmieriger, leichter sedimentierbar 
u. bei 37° empfindlicher als die Stammkultur. P e n ic il l in a s e  konnte weder in leben
den, resistenten Kulturen noch in Keim extrakten nachgewiesen werden. D ie aus 
normalempfindlichen u. resistenten Keimen, sowie aus Keim extrakten hergestellten 
Immunsera lösten gleiche Agglutinin- u. Präcipitintiter aus. Auch die E ndotoxin
wirksamkeit war in allen drei Fällen die gleiche. D ie I-Resistenz des M eningo
coccus wird nicht erst durch I provoziert, sondern liegt in einzelnen mutierten  
Keimen von vornherein vor u. kann durch Auslese, in der Therapie durch u n 
zureichende Dosierung, zum Vorschein kommen. Im  Gegensatz zu den von  
S p i n k  u . F e r r i s  bei S ta p h y lo k o k k e n  gemachten Feststellungen ist die Resistenz 
von M e n in g o k o k k e n  reversibel u. nicht auf vermehrte Penicillinasebldg. zurück
zuführen. (J . infect. Diseases 81. 147— 56. Sept./O kt. 1947. Chicago, U niv., Dep. 
of Med.) C. O. L a u b s c h a t . 4340

Edward H. Frieden und Chester N. Frazier, D ie  W irk u n g  versch ied en er St of fe  
a u f  d ie  P e n ic il l in e m p f in d lic h k e it  v o n  S ta p h y lo c o c c u s  a u re u s . In einem ehem. de
finierten Nährmedium wurde die Wrkg. anorgan. Ionen, von Vitam inen, W uchs
stoffen, Aminosäuren verschied, komplexen Gemischen auf die Empfindlichkeit 
eines S ta p h y lo c o c c u s  a u re u s -Stam mes für P e n ic il l in  (I) untersucht. Verminderung 
der Mg++- oder P 0 4"'-Konz. setzt die I-Empfindlichkeit merklich herab, während 
Fehlen von G ly c in  entgegengesetzt wirkt. Durch relativ hohe N ic o t in a m id -Konzz. 
wird sie erhöht. P y r id o x in ,  nicht jedoch P y r id o x a l  oder P y r id o x a m in ,  verhält sich 
als I-Antagonist infolge in vitro-Inaktivierung von I. Uofeäure u. C a -P e n th o th e n a t  
zeigen ebenfalls gewisse antogonist. Wrkg. auf I. Menschen-, Kaninchen- u. Ge- 
flügelserum üben eine Synergist. Wrkg. aus. Caseinhydrolysat enthält wahrschein
lich eine I beschränkt antagonist. beeinflussende Kom ponente. Fehlendes Methionin  
in der Nährlsg. hat verminderte I-Empfindlichkeit zur Folge. (Arch. Biochem istry  
15. 265— 78. 1947. Galveston, Texas, U niv.of Texas, School of Med., D ep. of 
Dermatol, and Syphilol.) K. M a i e r . 4340

Julius Hirsch und Sabire Dosdogru, D ie  A n tis ta p h y lo k o k k e n w ir k u n g  von  
P e n ic il l in , S tr e p to m y c in  u n d  5 ,7 -D ic h lo r -8 -o x y c h in a ld in  (S te ro s a n ) in  v itro . Die 
Wrkg. von P e n ic il l in  (I), S tre p to m y c in  (II) u. 5 ,7 -D ic h lo r -8 -o x y c h in a ld in  (III) auf 
Staphylokokken wird durch fortlaufende Best. des 0 2-Verbrauchs ruhender u. 
proliferierender Kulturen verfolgt. D ie A tm ung von Staphylokokken in Milchsäure-
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Phosphatpuffer ändert sich bei Zusatz von I— III nicht, da sie keine Schädigung  
der Atm ungsferm ente der Erreger hervorrufen. I— III haben keine baktericide 
W rkg.; sie greifen, auch in pepton- u. hefeextrakthaltigen N ährlsgg., nur proli- 
ferierende K okken an, jedoch ist die W irkungsweise verschieden. Auf Zusatz von  
Na-I (1515 E ./m g) während der logarithm . Phase der Vermehrung treten je nach  
der angewandten Konz. 2 W irkungsformen auf: Kleine D osen (0,05 u. 0,1 E ./cm 3) 
bewirken nach einer längeren Latenzperiode einen steilen A tm ungsabfall, der von  
einer A uflösung der Zellen begleitet ist („degenerativer E ffekt“ ), größere D osen  
( 1— 1000 E ./cm 3) nach einer kürzeren L atenzzeit einen Stillstand der A tm ungs
steigerung (bakteriostat. Effekt). N ach höheren D osen erfolgt keine A utolyse. N ur 
unreine I-Präpp. zeigten beide E ffekte, reine lediglich den degenerativen. Der 
U nterschied ist vielleicht durch das Vorkommen mehrerer Penicilline in Handels- 
präpp. deutbar. Zusatz von 10— 500 E . Il/cm* ruft Stillstand der A tm ungssteige
rung hervor. D ie Atmungsgrößen fallen w ie die Atm ungsgrößen ruhender Kokken 
langsam ab. D ie Wrkg. setzt erst nach einer L atenzzeit, die m it zunehmender Dosis 
sich verkürzt, ein. 50— 500 E ./cm 3 II ergeben den gleichen bakteriostat. Effekt. 
0,57 y III/cm3 u. mehr unterbrechen sofort den A nstieg der Atmungsgrößen. III 
übt eine bakteriostat. W rkg. aus; minim ale w irksam e D osis: 0,57 y/cm 3 gegen 
1 x  10« Staphylokokken. Der Abfall der Atm ungsgrößen bedeutet kein Absterben 
der Erreger; er entspricht der Senkung der A tm ungsgrößen, die nach der natür
lichen Beendigung der H auptphase der Vermehrung in jeder Bakterienkultur ein- 
tr itt. III ist gegen gram positive Erreger w esentlich wirksamer als gegen gram- 
negative Bakterien (C o li-T y p h u s -S a lm o n e l la -G ix ip p e ). (Arch. Biochem istry 14. 
213— 27. 1947. Istanbul, U niv., H ygien. Inst.) K . M a i e r . 4340

Raoul Lecoq und Jean Solomidès, A n tib io tis c h e  W ir k u n g  d e r  p -A m in o b e n zo e 
sä u re  in  re in e m  Z u s ta n d  u n d  im  G em isch  m i t  P e n ic i l l in  u n d  S tr e p to m y c in  gegenüber 
C o lib a k te r ie n . D ie von Vff. früher beobachtete Synergist. W rkg. von p -A m in o -  
b en zoesäu re  (I) u. P e n ic i l l in  gegenüber penicillinresistenten Bakterien zeigt sich in 
vitro in gewissen Konzz. auch gegenüber Colibakterien, u. zwar als 2— 4fache Ver
stärkung, je nach den Vers.-Bedingungen. B ei Streptom ycin wurde eine 2— 3fache 
Steigerung der antibiot. W rkg. durch Ggw. von I in Form  des Na-Salzes be
obachtet. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1392— 94. 2 2 . 1 2 . 1947.)

K a l i x . 4340
Walter Kocholaty und Renate Junow icz-K ocholaty, D ie  V e rw e n d u n g  von 

K a tio n e n a u s ta u sc h e rn  z u r  K o n z e n tr ie r u n g  u n d  R e in ig u n g  v o n  A n t ib io t i c i s  basischen  
C h a ra k ters . S tr e p to th r ic in  (I) wurde aus K ulturfiltrat von A .  la v e n d u la e  durch 
Adsorption an D eca lso  oder P e r m u t i t  entfernt, I m it gesätt. NaCl-Lsg. eluicrt, die Lsg. 
bei 45° im Vakuum eingedam pft, der über P 20- getrocknete R ückstand m it sd. CHS 
OH ausgekocht, I durch Ae.-Zusatz gefällt, der N d. nach W aschen m it kaltem  absol. 
A ., Trocknen im Vakuum über P 2Os in W . gelöst, m it K ohle entfärbt u. die ent
färbte Lsg. der Gefriertrocknung unterworfen. D as erhaltene w eiße Pulver ist sehr 
hygroskop., 1 — 2 y 1 E . I entsprechend, Aschegeh. 5— 10% (NaCl), I-Geh. ca. 
15— 30% I; G esam tausbeute 70— 80% . D as Präp. dient zur w eiteren Reinigung 
durch Chromatographie an aktiviertem  A120 3. I b ildet schwerlösl. Salze m it Flavian- 
säure, AzobenzolsuLfonsäure, p .p ’-O xyazobenzolsulfonsäure, N itranilinsäure, Rho
danilsäure u. a. A m b e r l i t  ( I R  1 0 0 )  ist ebenfalls zur A btrennung von  I durch Aus
tausch verwendbar, wobei die Eluierung m it 10%ig. HCl erfolgen muß, da I durch 
die S 0 3H-Gruppe des Ionenaustausches ziem lich fest gebunden wird. Kationen
austauscher scheinen allgemein zur R einigung von A ntib ioticis basischen Cha
rakters geeignet zu sein. (Arch. Biochem istry 15. 55— 64. 1947. Philadelphia, Univ. 
of Pennsylvania, School of Med., Dep. of P hysiol. Chem. and Bacteriol.)

K. M a i e r . 4340
J. C. Lewis, R. E. Feeney, J. A. Garibaldi, H. D. Michener, D. J. Hirschmann,

D. H. Traufler, A. F. Langlykke, H. D. Lightbody, J. J. Stubbs und H. Humfeld,
S u b ti lin b ild u n g  in  O b erflä ch en k u ltu ren . S u b t i l in  (I) wurde durch Züchtung eines 
speziellen B a c il lu s  sw&ifiw-Stammes (N R R L  Nr. B-543) in flachen Schalen erhalten 
u. die antibiot. A ktiv ität eines wss. A .-E xtrakts gegenüber M ic ro c o c c u s  co n g lo m éra 
t s ,  S ta p h . a u re u s  u. S tr .  ja e c a lis  turbidim etr. getestet. D ie höchsten I-Ausbeuten  
(bis 950 m g/Liter) werden m it einem R übenm elassem edium , unter Zusatz von  
(N II4)2HPO„ (0,8% ) u. Mangan (5 mg-% ) erhalten. Gute Ergebnisse ergaben 
Nährfll. aus Spargelwasserkonzentrat, Melassen, Getreidewürze u. Cornsteepliquor. 
M aximale Ausbeuten wurden in 1— 2 cm tiefen Kulturen nach 24— 48 Std. bei 
ca. 35° erzielt. Längere Züchtung in Spargel- u. M elassemedium bew irkte einen
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A ktivitätsabfall. Temperaturen unter 35° bewirkten langsameres W achstum u. 
verzögerte I-Bldg. D ie Im pfm enge war weitgehend ohne Einfluß. D ie 1-Verteilung 
zwischen Bakterienhautschicht u. K ulturfiltrat schwankte stark m it der Zus. des 
Mediums. (Arch. Biochem istry 14. 415— 25. 1947. A lbany, Calif., W estern Regional 
Res. Labor.; Peoría, 111., Northern Regional Res. Labor.) K. M a i e r . 4340

J. J. Stubbs, R. E. Feeney, J. C. Lewis, I. C. Feustel,  H. D. Lightbody und J. A. 
¡4 Garibaldi, S u b ti lin b ild u n g  in  S u b m e rsk u ltu r . (Vgl. vorst. Ref.) Durch Submers-
i  kulturen von B . s u b t i l is  (Stam m  B -5 4 3 )  in Spargelwasser-Medium wurden aus

gezeichnete S u b ti l in  (I)-Ausbeuten erzielt. 1 Liter-Gärbehälter m it hochtourigen  
Rührern zur L uftverteilung waren Gaswaschflaschen m it gesintertem  Boden oder 
Schüttelflaschen überlegen. Spargelsaftkonzentrat, auf 8% Feststoffe verd., 30 Min. 

in. im D am pf erhitzt, auf pH 7,0 gebracht u. bei 35° mit 1 Vol. Luft/V ol. Medium pro
fe Min. belüftet, gab 1000— 1200 m g-l/L iter Medium nach 10 Stunden. Ähnliche A us

beuten wurden etw as langsamer in Nährfll. auf Rübenmelassebasis erzielt. (Arch. 
Biochem istry 14. 427— 35. 1947. Albany, Calif., Western Regional Research 

jj Labor.) K . M a i e r . 4340
® K. P. Dimick, G. Alderton, J. C. Lewis, H. D. Lightbody und H. L. Fevold,
Ä  R e in ig u n g  u n d  e in ig e  E ig en sch a ften  vo n  S u b ti lin . S u b ti lin  (I) wurde aus den von
ufe einem bestim m ten B a c il lu s  s u b t i l is -Stam m auf Spargelwasser(, ,a sp a r a g u s  b u tt
lug ju ic e “ ) -Nährboden gebildeten Bakterienhäutchen in gereinigtem Zustand erhalten.

I wirkt gegen die Testorganismen M ic ro co ccu s co n g lom era tu s, S t .  a u re u s  u. S tr .  
teil fa e c a lis  bakteriostatisch. I wird m it 70%ig. A . extrahiert, die Lsg. im  Vakuum

konzentriert, wobei das aktive Material ausfällt. Nach Entfernung unwirksamer 
Begleitsubstanzen m it 95% ig. A ., dann 85%ig A., der 1% Eisessig u. NaCl enthält, 

J wird 1 aus dem R ückstand mit 0,16 mol. A cetatpuffer bei pjj 4,6 extrahiert. Die
; ' Auszüge geben nach Behandlung m it Hy f l o ,  Deionisierung m it Austauschharzen,

Konzentrierung im Vak. u. Gefriertrocknung ein schmutzigweißes Pulver. D ie  
:6 1-Präpp. lösen sich zu mehr als 10 % in salzfreiem, saurem W ., bei pH 6— 9 zu

weniger als 0,5% ; sie sind in 0— 80%ig. A. u. CH3OH lösl., nicht in trockenem A ., 
Butanol (11), Amylalkohol, Aceton, A e., PAe. u. CHC13; 0,5% I lösen sich in n-Il- 

-■ gesätt. Wasser. Alkali inaktiviert I ; die A ktiv ität wird ferner durch Bebrütung mit
Pepsin u. Trypsin vermindert. I diffundiert ziemlich rasch durch Cellophan. Die  
I-Präpp. sind linksdrehend u. enthalten 15,8% Gesamt-N ; der Amino-N von  

*ta) 1,6% steigt nach Säurehydrolyse auf 11%; S-Geh. 4,2% . (Arch. Biochemistry
iitai* 15. 1— 1 1 . 1947. A lbany, Calif., W estern Reg. Res. Labor.) K . M a i e r . 4340

R. E. Feeney, H. D. Lightbody und J. A. Garibaldi, Z in k  a ls  u n en tbeh rlich es  
a ,«■ E le m e n t fü r  W a c h s tu m  u n d  S u b ti lin b ild u n g  v o n  B a c il lu s  s u b ti l is .  (Vgl. vorst. Ref. u.

C. 1949. II .  995.) Zn ist für das W achstum von B . s u b ti l is  u. die Bldg. von S u b ti lin  
alt® in flachen Ruhekulturen ein unentbehrliches Elem ent. Der Minimalbedarf an Zn
tu.«1 war ca . o ,l mg-% . Von den untersuchten Elem enten konnte lediglich Cd Zn teil-
ilieri* Weise ersetzen, während Al, Sr, Ga, Ba, Sn, Ni, TI, Pb, Cu, Co, Mo, Cr u. H g nahezu
] >': wirkungslos waren. (Arch. Biochem istry 15. 13-— 17. 1947. Albany, Calif., Western

i W  Reg. Res. Lab.) K. M a ie r .  4340
J. C. Lewis, E. M. Humphreys, P. A. Thompson, K. P. Dimick, R. G. Benedict,  

A. F. Langlykke und H. D. Lightbody, D ie  m ik ro b io lo g isch e  B e s tim m u n g  vo n  S u b -  
I®'*,: t i l ih .  Beschreibung einer nephelometr. Bestim m ungsm eth. für S u b ti lin  ( 1),  die auf
l 1-) ' der W achstumshemm ung von M ic ro co ccu s co n g lo m era tu s , S trep to co ccu s fa e c a lis  oder
ä;̂ rj S ta p h y lo co ccu s a u re u s  beruht. D ie Kulturen werden 4— 5 Std. bei 37° unter nicht-
sii®1’ sterilen Bedingungen bebrütet. D ie antibiol. A ktiv ität roher Kulturextrakte von
elpfc1" B a c illu s  su b t i l is  u. teilw eise gereinigter 1-Präpp. ist nicht einheitlicher Natur,
srifl'L wie die N ichtadditivität der W irksamkeit von 1-Präpp. u. die Inaktivierung ver-

schied. I-Präpp. durch CH20  zeigt. D ie I-A ktivität wird unter den Versuchs- 
liiscb®*5 bedingungen durch Aminosäuren u. die Vitam ine der B-Gruppe nicht beeinflußt.
H. Hu®'** (Arch. B iochem istry 14. 437— 50. 1947. Albany, Calif., Western Regional Res.

Labor., u. P eoria, 111., Northern Regional Res. Labor.) K . M a i e r . 4340
Charles Rivière, Maurice Thély und Gabriel Gautron, U n tersu ch u n g  d e s  C lito -  

c y b in s , d e s  a n tib io tis c h e n  P r in z ip s  d e r  C lito cyb e  c a n d id a . Inhaltlich ident, m it 
den C. 1947. E . 222 referierten Arbeiten. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 

^ t( 1386— 88. 22 . 1 2 . 1947.) K a l i x . 4340
L fo t  P. D ’Arcy Hart und G. M. Hills, E in  e in fa ch es N ä h rm e d iu m  zu r  B i ld u n g  vo n  

a n tib io tis c h e m  M a te r ia l  d u rch  B a c il lu s  lic h e n ifo rm is . Ersatz von G lucose  (I) durch 
j.£e L a e ta t  (II) bis zu 1% im C C Y -M e d iu m  von G l a d s t o n e  u .  F i l d e s  gab in ca. 2 Tagen
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eine hohe A usbeute an L icheniform in  (III) aus B . licheniform in. II-Schwankungen  
zwischen 0,2— 0,8%  beeinflußten die III-Konz. nur w enig. Zwecks E rsatzes von  
A sparagin  (IV) durch einfache N - Quelle wurden Nährlsgg. m it Na-II u. N H 4+- 
Salzen getestet, die aber nur geringe III-Bldg. zeitigten. Eine 2- bis 4fache S teige
rung der NH'J- u. II-Konzz. lieferte 160 E. III/cm 3. Höhere Konzz. hem m ten. 
NH+-II (10 cm3 Syrup/Liter) an Stelle von NH+-Salzen u. eine verringerte Na-II- 
Konz. in Verb. mit den von C a l l o w  u . H a r t  (Nature [London] 157 . [1946.] 334) 
verwendeten Salzen gaben bei Impfung m it 108 Sporen/Liter u. 6täg. Bebrütungs
dauer in 10 mm tiefer Schicht durchschnittlich 400— 600 E ./cm 3; End-pu 8,8— 9,6. 
D as aktive Material lag dann großenteils im Nährmedium frei vor. (Biochemie. 
J . 4 1 . X X V II. 1947. Mill Hill, N . W . 7, N ational Inst, for Med. R es.; Porton, 
Microbiol. R es.D ep .) K . M a i e r . 4340

Ibert C. Wells, Edwin E. Hays, Nelson J. Wade, W. L. Gaby, C. J. Carroll, L. R. 
Jones und Edward A. Doisy, E in ige  biologische E igenschaften von P yo  I I .  Von 
den aus Pseu/lomonasaeruginosa-V.alt'VLviilXvSitQn isolierten antib iot. Substanzen  
is t P yo  I I  (I) die w irksam ste. D ie letale I-Dosis lag  bei Mäusen zwischen 0,50 u. 
0,75 mg. In Konzz. von 0,1— 1,0 m g/cm 3 rief I keine H äm olyse von Kanin- 
chenerythrocyten hervor. 0,96%  I veränderten die Oberflächenspannung (OS) 
von 95% ig. A. nicht in meßbarer W eise. In w ss. 5% ig. Sodalsg. bewirkte I eine 
deutliche Verringerung der OS (78,7 D yn/cm  —»■ 75,4). I schützte Mäuse nicht 
gegen virulente Diplococcus pneum oniae-Keime. Der Verlauf der durch M yco
bacterium tuberculosis var. hom in is  bei 4 M eerschweinchen hervorgerufenen Er
krankung blieb durch tägl. I-Injektionen unbeeinflußt. (J . biol. Chemistry 167. 
53— 56. 1947. St. Louis, U niv., School of Med., D epp, of Biol. Chem., Biol. and 
Bacteriol.) K . M a i e r .  4340

Frederick Kavanagh, D ie chemische B estim m ung  von P leuro tin , einer anti- 
balcteriellen Substanz aus P leurotus griseus. D ie von dem P ilz P leurotus griseus in 
modifiziertem C z a p e k -Dox-M edium gebildete antibakteriell wirksame Substanz, 
P leurotin  (I), bildet in wss. oder verd. alkohol. Lsg. m it einer KCN-Puffer-Lsg. 
(pH 10,4) eine m ethylenblauähnliche Färbung (breite A bsorption zwischen 500
u. 750 my ) , die rasch wieder verschwindet. Ihre photokolorim etr. Messung kann zur
I-Best. dienen. Das entstehende Reaktionsprod. ist in  Form  einer krist. farblosen 
Substanz (II) isolierbar, welche saure Eigg. aufweist u. bei pH > 9  eine Blaufärbung 
gibt. II gibt bei Bestrahlung m it H g-Licht von 3660 Ä eine blaue Fluorescenz, die 
zur quant. I-Best. geeignet u. lOmal empfindlicher als die kolorimetr. Meth. ist, 
wobei nur Lsg. m it <  10 y  11/25 cm 3 verwendbar sind, da höhere Konzz. eine 
Fluoreszenzlöschung hervorrufen. D ie kolorimetr. I-Best. wurde durch 17 anti
bakterielle Substanzen nicht gestört. (Arch. B iochem istry 15 . 95— 98. 1947. New 
York, B ot. Garden.) K . M a i e r . 4340

Joan C. Freeland und E. F. Gale, D ie A m inosäurenzusam m ensetzung  einiger 
Bakterien und, H efen. Die gebundenen A m inosäuren  (I) verschied. Mikroorganismen 
(E . coli, B . sub tilis, S t. aureus, S trep . faecalis, Proteus vulgaris, Aerobact. aerogenes
u. ein Gram-(-)Organismus) wurden durch B est. der Gesam t-I in  Säurehydroly- 
saten u. der freien, an der Oberfläche haftenden, aus der N ährlsg. stammenden I 
manometr. unter Verwendung spezif. I-Decarboxylasepräpp. erm ittelt. Die I- 
Zusamm ensetzung des Eiweißes von E . coli oder A .  aerogenes blieb unter stark 
variierten W achstumsbedingungen konstant. D ie untersuchten G ram -( +  )Kokken 
enthielten ca. halb soviel A rg in in  (II) w ie die Gram-(-) B akterien. II-, Lysin-, 
H istid in -, T yrosin- u. Glutaminsäure-Geihh. verschied. Hefen u. Bakterien werden 
angegeben. (Biochemie. J. 4 1 . 135— 38. 1947. Cambridge, Med. Res. Council Unit 
of Chem. Microbiol., Biochem. Labor.) K . M a i e r . 4350

Henry Mcllwain, E in ige  P rin z ip ien  bei der Verwendung mikrobiologischer 
M ethoden. D ie T yp en  des zu  messenden Verhaltens u nd  ihre B eziehung zu  den zu 
bestimmenden Substanzen. Kurzer Überblick über das w esentliche Prinzip der ein
zelnen mikrobiol. Bestim m ungsm ethoden. 1 . Verwendung nichtproliferierender 
Organismen oder von aus diesen erhaltenen Enzym präparaten, w obei die zu 
testende V erb.a) als Substrat dient u. eines der Stoffwechsolprodd. (z. B . C 02) oder 
ein Rk.-Teilnehm er gemessen wird, b) als Coenzym w irkt, u. ein Prod. der“ kata
lysierten Rk. oder einer dam it gekoppelten (z. B . M ethylenblaured.) bestim m t 
wird, c) oder eine ihre B est. störende B egleitsubstanz selektiv zerstört w ird (z. B. 
Inaktivierung von Nicotinsäure, nicht jedoch von N icotinam id durch einen B oden
organismus). 2. W achstum sm essung (Länge, Fläche, Masse oder bestim m te Eigg., 
w ie Lichtabsorption), wobei die K enntnis des charakterist. W achstum sverlaufes
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(Latenzphase, logarithm. Phase, stationäre Phase) erforderlich ist. 3. B est. g e
wisser Stoffwechselprodd. von Organismen, deren W achstum  durch die zu be
stim m ende Verb. beeinflußt wird (Säurebldg., 0 2-Aufnahme, Red. von NO“ -> NO} 
usw.). D ie Beziehungen der verschied. Methoden zueinander werden diskutiert. 
(Biochem ie. J. 41. I I I— V. 1947.) K . M a i e r . 4360

S. Shankman, Merrill N. Camien und Max S. Dunn, D ie B estim m ung von 
G lycin in  E iw eißhydrolysäten  m it Leuconostoc mesenteroides P -60. Vff. geben eine 
Meth. zur G lyc in (l)-liest, in Eiweißhydrolysaten mit Hilfe von L . mesenteroides 
P -60  an, wobei 3täg. Inkubation bei 35° u. ein früher angegebenes Grundmedium, 
das die doppelte Gesamtaminosäurenkonz. u. 3 y  I/cms (zur Überwindung einer 
Induktionsperiode) enthielt, zweckmäßig waren. Der I-Geh. von Casein wurde zu 
1,9 ±  0,1% , von Seidenfibroin  zu 43,6 +  10% erm ittelt. (J . biol. Chemistry
168. 51— 60. 1947. Los Angeles, Univ. of Calif., Chem. Labor.) K. M a i e r .  4360 

Gershon L. Heller und Ernst R. Kirch, Die mikrobiologische B estim m ung von 
P ro lin , C ystin  u nd  Isoleucin. Das von D u n n  u . Mitarb. (C. 1946 . II. 609) an 
gegebene Grundmedium zur mikrobiol. B est. von Aminosäuren m it Leuconostoc 
mesenteroides P -60  als Testorganismus wurde modifiziert, um die Säurebldg. zu 
steigern: Sfacher Arginingeh., halber Alaningeh., Weglassung von Norleucin, Nor- 
valin u. Oxyprolin. Das neue Medium fand bei der B est. von P rolin  (I), C ystin  (II)
u. Isoleucin  (III) iii hydrolysierten Proteinen Anwendung. Zu Gelatine, Blutalbum in, 
Eialbumin, Casein oder Gliadin zugesetztes I, II oder III wurde m it einer innerhalb 
der Fehlergrenzen liegenden Genauigkeit wiedergefunden. (J. Amer. pharmac. 
Assoc., sei. E dit. 36. 345— 49. N ov. 1947. Chicago, Univ. of Illinois, Coll. of Phar
mac., Dep. of Chem.) K . M a i e r . 4360

E. 0 . Karow, Faktoren, die die Citronensäurebildung in  submersen K u lturen
»
DE
a,

beeinflussen. (Vgl. C. 1948. I. 182.) A spergillus W entii bildet Citronensäure (I) in  
A usbeuten von 50— 65% des verbrauchten Zuckers. D ie A usbeute wird beeinflußt 
durch Stamm des Pilzes, Gew.-Verhältnis der anorgan. Nährsalze, pH u. streng 
aerobe Bedingungen. Der Pilz gedeiht gut in einer m it HCl auf pH 2,0 eingestellten  
Lsg. von 150 g  Rohrzucker, l g  Harnstoff, 0,5 g  M gS04 • 7H 20 ,  0,08 g K H ,P 0 4, 
0,15 g KCl, 0,02 g  M nS04-4H 20  u. 0,01 g Z nS04-7H 20  in 1 l dest. W assen Ein 
für die I-Produktion durch das so gewonnene Zellmaterial günstiges Medium 
enthält 158 g Rohrzucker, 0,5 g Harnstoff, 0,05 g KH 2P 0 4, 0,15 g  KCl, 0,02 g  
M nS04-4II20  u. 0,01 g Z n S 0 4-7H 20  in 1 / dest. W ., mit HCl auf pH 2,0 eingestellt. 
(J . Bacteriol. 54. 41. Juli 1947. Rahway, N . J ., Merck & Co.) D e g n e r . 4380

E4. Pflanzenchemie. Pflanzenphysiologie. Pflanzenpathologie.
m
iiii 
Ml

Louis Maume und Jacques Dulac, Extrem e Werte im  Gehalt an  S ticksto ff, 
nje Phosphor säure und  K a liu m  in  W einlaub u nd  ihre Beziehung zur Gesundheit des
\p  Weinstockes. In mehreren 100  Verss. wurden in der Asche von W einlaub die mini-
,r| malen, maximalen u. optimalen W erte für den Geh. an N , P 2Oä u. K20  erm ittelt
rehyt (Tabelle). Setzt man diese in Beziehung zum physiolog. Zustand der Pflanze, so
■0. zeigt sich, daß Minimalmengen stets ungesunde Exem plare zur Folge haben,
lt, § während Maximalmengen nicht immer in den gesündesten Pflanzen auftreten.
nttiü (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1 3 7 4 ^ 7 6 .  22. 12. 1 9 4 7 . )  K a l i x .  4 4 1 0

Gabriel Bertrand und Didier Bertrand, I s t  in  der Chlora perfoliata das Rb tat- 
M; sächlich durch Cs ersetzt? Nachprüfung der früheren Verss. der Vff. (vgl. C. R.
tu«6 hebd. Séances Acad. Sei. 222. [1946.] 423.) ergab, daß in Blättern u. Stengeln von

Chlora perfoliata  entgegen den Behauptungen von F r e u n d l e r  (vgl. Bull. Soc. chim. 
Eg.® Biol. 10. [1928.] 1280) Rb u. kein Cs vorhanden ist. D ie Ergebnisse wurden durch
.¡r>0 > spektrograph. Unters, der Pflanzenasche im App. von F é r y  erhalten. D ie Angaben
mfo- von F r e u n d l e r  sind wahrscheinlich auf eine Verwechslung der Cs-Linie (4554 Â )
pda6 mit der äußersten Ba-Linie (4555 Â) zurückzuführen, die in gewöhnlichen Labor-
gjjerä* Spektrographen schwer zu trennen sind. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225.
ei die* 1232— 3 4 .2 2 .1 2 .1 9 4 7 .)  K a l i x . 4410
C0,l'- Jean Dussy, Gewisse biochemische M erkm ale von Blättern einiger N icotiana-
derf A rten . Folgende Nicotinana-Arten wurden auf ihren Geh. an N ico tin  (I) u. Ruto-
bestii siden  (II) untersucht: N . glauca, N . rustica, Var. Souffi u. Var. Texana, N . Ta-
irdlü bacum, Var. Paraguay u. Var. Purpurea, N. alata u. N . alata, Var. affinis, N.
p #  paniculata, N . Langsdorfii u. N . plumbaginifolia. Ergebnis: I ist in allen Arten,
ieïi? wenn auch in stark wechselnden Mengen enthalten (Tabelle), II dagegen nur in den
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Rustica- u. Tabacum arten, nicht in den Petunioiden u. den ihnen ähnlichen Arten. 
(Tabelle.) (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1368— 70. 22. 12 . 1947.)

K a l i x . 4420
W. H. van der Molen und H. J. C. Tendeloo, Elektrochemisches Verhalten von  

Ionen-austauscherulen S to ffen . P otentialm essungen an  P flanzenw urzeln . 3. M itt. M es
sungen a n S in a p iscd b a .(2 .M itt. V ersl.N ederl. Akad. W etensch., Afdeel Natuurkunde 
53. [1944.] 169.) Vff. bestim m ten die W urzelpotentiale von  S in a p is  alba in  ver
schied. konz. KCl-Lösungen. In  Ü bereinstim m ung m it einer früheren Theorie er- 
rechnete sich für den reziproken W ert der D issoziationskonstante 2 ,3 6 .103 u. für 
die Konz, der schwachen Säure in  der W urzel 0,0653. (Proc., Kon. nederl. Akad. 
W etensch. 50. 763— 64. 1947. W ageningen, Labor, voor P hysische en Koloid- 
chemie.) E r x l e b e n . 4450

John S. Burd, M echanism us der Abgabe von Ionen  aus Bodenteilchen an  die 
P flanze. D ie charakterist. chem. K om plexe der Oberfläche der Pflanzenwurzeln  
sind hauptsächlich K ohlenhydrate. D iese haben zwar z. T . acidoide E igg., aber so 
schwach, daß nicht einzusehen ist, warum sie H+ abgeben sollten  an Tonteilchen, 
die im  allg. stärkeren sauren Charakter haben. W ahrscheinlicher is t ,  daß derartige 
Übertragungen durch Säuren bewirkt werden, die sich ionisieren, nachdem  sie in 
die Grenzschicht eingetreten sind; in Frage kom m en als Quelle hierfür vor allem 
die ausgeschiedenen C 02-Mengen. Der Einwand, daß CO, keine genügend hohe H*- 
K onz. im  Gleichgew. ergibt, wird dadurch entkräftet, daß die Grenzschicht keinen 
Gleichgew.-Zustand darstellt. D ies wird wahrscheinlich gem acht durch die nie
drigen pH-Werte, die beim  raschen E inleiten von  C 02 in  W . beobachtet werden. 
Bei dem K ontakt-A ustausch verlassen die Ionen die B odenteilchen u. treten in die 
Einfl.-Sphäre der W urzeloberfläche so unm ittelbar ein, daß sie in  keinem Augen
blick zur homogenen Phase der Bodenlsg. gehören. D ies erklärt die Eigentüm lich
keit, daß die Wrkg. des K ontakts der A cid ität zugeschrieben werden kann, obgleich 
die meßbaren pH-Werte zu hoch 6ind, um eine solche W rkg. zuzulassen. (Soü Sei. 
64. 223— 25. Sept. 1947. U niv. of Calif.) A . J a c o b . 4460

Yen G. Shiau und James Franck, Chlorophyllfluorescenz u n d  Photosynthese bei 
A lgen, B lättern und  CMoroplasten. Eine Zusam m enfassung der Erkenntnisse über 
Beziehungen zwischen Chlorophyllfluorescenz u. p hotosynt. A k tiv itä t bei grünen 
Pflanzen. (Arch. B iochem istry 14. 253— 95. 1947. Chicago.) G r i m m e . 4460

Paul Becquerel und Jacqueline Rousseau, W irkung  einiger W uchsstoffe unter 
Z usatz von U rannitrat u nd  M angansv lfa t a u f die K e im u n g  u n d  den E rtrag von Ge
treide. U rannitrat (I) erschwert in Lsgg. 1:100 u. 1:1000 bei Einw eichzeiten von 
24 u. 48 Std. die K eim ung von Getreidekörnern; ebenso w irkt M angansu lfa t (II) 
unter den gleichen Bedingungen verzögernd. E in  Gem isch von  I u. II verzögert die 
K eim ung nur unwesentlich. Zusatz von Phenylessigsäure (III) u. ß-Indolylessig- 
säure (IV) 1:100000 zu I u. II ergibt bei 24std. E inw eichzeit in  den ersten 4 Tagen 
eine verstärkte Keim ungsverzögerung, nach 8 Tagen ist jedoch jede W rkg. ver
schwunden. Der Ertrag wird durch 24std. E inw eichen der A ussaat in I 1:1000 
um 10% verm indert, in I 1:10000  dagegen um  14% erhöht. II 1:1000 erhöht den 
Ertrag um 13%, II 1:10000  um  27%. I +  II 1:10000  g ib t nur eine Steigerung 
um  24%. I 1:10000  +  IV 1:100000 führt nur zu einer Erhöhung des Ertrags um 
5% , I 1:10000 +  III 1:100000 zu einer solchen um 14,5% ; II 1:10000  gibt mit 
III u. IV 1:100000 Zunahme um 24 u. 30% . (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 
1106— 08. 10. 12. 1947.) K a l i x . 4485

E5. Tierchemie. Tierphysiologie. Tierpathologie.
Z. Malaczynska-Suchcitz, Glykogen im  Deckgewebe des K rebses. D ie Frage, ob 

die starke G lykogen(I)-Anhäufung im  D eckgew ebe des Krebses w ährend der 
M auserzeit zum Aufbau eines neuen Panzers oder als R eserve für die Zeit (1 Woche) 
dient, in welcher das Tier bis zum Festw erden des neuen Panzers keine Nahrung 
suchen kann, wurde von Vf. an fixiertem  u. frischem  M aterial untersucht. Aid 
Grund ihrer Ergebnisse glaubt sie, daß die I-Speicherung gleichzeitig  beiden 
Zwecken dient. (Bull. Soc. Am is Sei. Poznan, Ser. B . Nr. 8. 30— 35. 1947. Poznan, 
U niv., Zool. Inst.) F r ü h w a l d . 4520

M. L. Wolfrom, D. I. Weisblat, J. V. Karabinos und O. Keller, E in  Galaktogen 
aus R inderlunge. Aus der marinen R otalge Iridea  lam inaroides h at H a s s i d  eine 
Sulfogalaktansäure (R -O SO .-O H ) in  Form ihres N a-Salzes isoliert u. als wahr-
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«cheinlich hingestellt, daß es sich hei dem Zucker um D-Galaktose allein handelt. 
Ebenso soll die Alge D ilsea edulis ein Galakton enthalten. Ein gut charakterisiertes 
Galakton m it wahrscheinlich niedrigem Mol.-Gew. wird von Pénicillium , M arlesii
G. Sm ith produziert u. als Galaktose-Carolose bezeichnet. In der Tierwelt wurde 
die Sufom ucoitinsäure gefunden. Sie wurde aus der Schnecke H elix  pom atia  isoliert 
u. ist begleitet von variierenden Mengen Glykogen u. einem Galaktogen ([a]D ca. 
—  20°), von M a y e r  analog dem „Glykogen“ als „Galaktogen“ bezeichnet. Vff. 
haben aus Rinderlunge ein Galaktogen (I) ([<x]d + 1 8 ° )  isoliert, das sich von dem 
aus der Schnecke erheblich unterscheidet. Die Herstellungsmeth. wird beschrieben. 
I is t ein amorphes, geschmackloses Pulver, F. 227— 232° (Zers.), ist in W . klar lösl., 
unlösl. in den gewöhnlichen organ. Lösungsmitteln. Nach H a g e d o r n - J e n s e n  zeigt I 
eine Red. von 0,55% . I besitzt eine merkliche Antikoagulationsaktivität gegenüber 
B lut u. gibt m it M a y s  alkal. Cu-Reagens (Galaktogen-Test) eine positive Rk., bei der 
H N 0 3-Oxydation Mucinsäure. Von Speichelenzymen wird I nicht angegriffen (U nter
schied zum Glykogen). Phosphorsäureester u. D-Galaktose vorhanden. I unter
scheidet sich von den ( +  )-drehenden Galaktanen der Meeresalgen u. der (— )-drehen
den Galakto-Carolose. (Arch. Biochem istry 14. 1— 6. 1947.) P a t z s c h . 4520

Harry H. LeVeen und William H. Fishman, B indung des Evansblau an  P la sm a
proteine: Ihre Bedeutung bei Untersuchungen über Capillarpermeabilität, F arbstoff - 
elim inationskurven aus dem B lu t und  ihre Verwendung als Proteinm arkierung. 
Plasm aproteinspiegel am Menschen u. Eliminationsgeschwindigkeit von Evansblau  
(1) zeigen keine Beziehung. Nach 10 cm 3 einer 0,15% ig. I-Lsg. war nach 24 Stdn. 
46%  des 1 eliminiert. D ie Eliminationswerte schwankten zwischen 23 u. 74%. 
A n Hunden wurde festgestellt, daß I nach geringen Dosen (15— 25 mg intravenös) 
auch nicht nach H istam in- oder Sekretinga,be im  Magen- bzw. Pankreassekret er
scheint. Nach 250 mg wurde es im  Pankreassaft nachgewiesen. —  Nach Mischen 
des 1 mit einem Protein u. folgender Ausfällung m it Trichloressigsäure wurde die 
Menge nicht gebundenen Farbstoffs bestim m t. Mit menschlichem Serum album in  
binden sich bei großem I-Überschuß 70 Mol I auf ein Mol A lbum in . Bei höheren 
Albuminkonzz. oder geringem I-Überschuß wird weniger gebunden, was für 
Reversibilität der Bindung spricht (D issoziationskonstante ca. 2 .10~3). Globuline, 
bes. ß-Globulin, binden erheblich weniger I als Albumin. Albumin zieht aus einer 
gefärbten Cellophanmembran I an sich. Dagegen läßt sich m ittels einer Absorptions - 
säure m it Dvxilit A -2  aus der Album inbindung 50% I ablösen. —  D as Verh. von  I 
schränkt seine Bedeutung bei der B est. der Capillarpermeabilität u. zur Markierung 
von Proteinen ein. (Amer. J . Physiol. 151. 26— 33. 1 .11.1947. Chicago, 111., U niv., 
D ep. of Surg. and Biochem.) J u n g .  4550

Isadore Zipkin, C itronensäure im  Speichel. D as York, von Citronensäure (1) 
im  Speichel war erstmals von P u c h e r  u. Mitarbeitern ( J .  biol. Chemistry 113 .  [1 9 3 6 .]  
2 3 5 . )  angegeben worden ( 0 ,0 4 — 1 ,3 0  mg-% ). Nach der (modifizierten) Meth. von P e r l  - 
m a n ,  L a r d y  u .  J o h n s o n  (Ind. Engng. Chem., analyt. E dit. 16. [ 1 9 4 4 .]  5 1 5 .)  wurden 
jetzt 1 8 0  Speichelproben von erwachsenen Männern untersucht, die nach Reizung 
der Schleimhaut durch Paraffin 3  Tage lang zu verschied. Tageszeiten gesam melt 
waren. Als D urchschnitt erhielt man 0 ,5 — 2 ,0 0  mg-% I. D ie Ergebnisse an den 
einzelnen Tagen blieben konst., die Tageszeit hatte keinen wesentlichen Einfluß. 
(Science [New York]. 106. 3 4 3 . 1 0 . 1 0 . 1 9 4 7 . Bethesda, Maryland, N at. Inst, of 
Health, D iv. of Physiol.) F r ü h w a l d .  4 5 5 5

Virginia N. Vail und Charles D. Kochakian, E in flu ß  der Adrenalektom ie von  
Nebennierenrindenhormonen u nd  Testosteronpropionat p lus N ebennierenrinden
extrakt a u f die ,,alkalische“ u nd  „saure'1 Phosphatase der Rattenleber und  -niere. 
Adrenalektom isierten R atten wurden entweder 2,5 m g Testosteronpropionat (I) 
in 0,1 ml Sesamöl morgens u. abends oder 1 m g Desoxycorticosteronacetat (II) tä g 
lich bzw. 2 m l N ebennierenrindenextrakt (III) stündlich injiziert u. in  den hom o
genisierten Nieren- bzw. Lebergeweben die alkal. Phosphatase (IV) bei pH 9,8 u. 
die saure IV bei pH 5,4 bestim m t. Adrenalektom ie ruft bei jungen geschlechtsreifen  
m ännlichen R atten in der Leber eine schwache Zunahme der alkal. IV hervor; 
wird 5 Tage später 8 Std. lang III injiziert, nim m t die alkal. IV ganz beträchtlich  
zu, wobei die Zunahme viel stärker ist als die des Glykogens. D ie histochem . 
U nters, des Gewebes zeigte die Zunahme (Produktion?) der alkal. IV vornehmlich 
im  Cytoplasma, in Zellwänden u. -kernen. Vorherige Behandlung m it I rief keine 
Veränderung der Wrkg. des III auf Glykogenzunahme u. Steigerung der E nzym 
aktiv ität hervor, II war unwirksam. 5 Tage nach erfolgter Adrenalektom ie wird in 
der Niere eine schwache Abnahme der alkal. IV festgestellt; diese wird verhindert
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durch 1% NaCl enthaltendes Trinkwasser oder durch tägliche Injektion von 1 m g  
II, wogegen III keinen Einfl. ausübte. D ie saure IV blieb in allen Verss. prakt. 
unverändert. (Amer. J . Physiol. 150. 580— 87. 1. 10. 1947. Rochester, N . Y ., U niv. 
of Rochester, School of Med. and D ent., D ep. of Physiol. and V ital Econom ics.)

H. P . F i e d l e r . 4558
John W. Everett, H o rm o n a le  F a k to re n , d ie  fü r  d ie  C h o les te r in a b la g eru n g  im  

C o r p u s  lu te u m  d e r  R a tte  v e ra n tw o rtlic h  s in d . Frühere Unterss. haben gezeigt, daß 
in Abhängigkeit vom Östruscyclus im Corpus luteum  (C. 1.) ±  große Mengen C h o le
s te r in  (I) abgelagert werden u. die Verm utung aufkom men lassen, daß hierfür nicht 
allein das lactogene Hormon (L u te o tro p h in  oder L a c to g e n ) (II) verantw ortlich ge
m acht werden kann. Aus an R atten  durchgeführten Verss. erhellt, daß nach In 
jektion oder Im plantation von Ö str a d io l  (als Benzoat) eine vornehm lich nach 
36 Std. in Erscheinung tretende I-Ablagerung im C. 1. erfolgt, daß dieser Vorgang 
jedoch von der H ypophyse geregelt wird, also das H y p o p h y s e n h o r m o n  (III) wahr
scheinlich der verantwortliche Stoff ist, der in Ggw. von II die I-Ablagerung be
dingt u. ein Überschuß an II die W rkg. des III auf das C. 1. verhindert. Diskussion  
über die im  C. 1. sich abspielenden cycl. Vorgänge unter Berücksichtigung der 
erhaltenen Ergebnisse. (Endocrinology 4 1 . 364— 77. N ov. 1947. Durham, North 
Carolina, Duke U niv., School of Med., D ep. of A nat.) H. P . F i e d l e r .  4559

Max N. Huffman und Arthur GroISman, R e la tiv e  Ö s tr o g e n a k tiv i tä t  v o n  m it  dem  
Ö str io l v e rw a n d te n  V e rb in d u n g e n . N ächst. Verbb. wurden geprüft in ihrer Eig.,
a) bei jungen, nichtreifen R atten eine frühzeitige Öffnung der Vagina hervorzurufen 
u. b) bei kastrierten R atten Östrusschleim zu bilden. D ie erhaltenen W erte in y g  
(W erte für b in Klammern): Ö stra d io l  0,1 (0,01); Ö str io l  0,3 (0,3); Ö stro n  1,0 (0,24); 
„ R u z ic k a s  T r io l“ , /11 •3-5-Ö s tr a tr ie n -(3 .1 6 a .1 7 a ) - tr io l  0,32 (0,6); 1 6 -K e to -a -ö s tra d io l
1,5 (0,7); I s o ö s tr o l-A  1 ,5  (0,5); 1 6 -K e to ö s tro n  2,1 (1,1). —  D iskussion über die U m 
wandlung von Östron zum Östriol im  Körper; es w ird angenom m en, daß aus dem  
Östron durch O xydation 16-Ketoöstron gebildet wird u. daß das Dion über das 
16-Keto-a-östradiol zum Östriol reduziert wird. (Endocrinology 41. 12— 16. Juli 
1947. Dallas, Texas, Southwestern Med. Coll., D ep. of B iochem ., Pharmacol. and 
E xp. Med.) H . P . F i e d l e r .  4559

Donald Coulton, M e p r a n , e in  n eu es  w ir k sa m e s  Ö stro g en  z u r  V e rh in d eru n g  oder 
H e m m u n g  d er L a c ta tio n . M e p r a n , 3 ,4 - B is - [m -m e th y l-p -p r o p o x y p h e n y l] -h e x a n  (I), 
oral anzuwenden, wird an 183 Patientinnen klin. erprobt. D ie optim ale Konz, 
beträgt 1 mg 4mal täglich an 3 Tagen, die günstigste W rkg. wird erzielt, wenn die 
Behandlung am 1. Tag nach dem A bgang aufgenom m en wird, Prim aparae reagieren 
besser als M ultiparae, über 30 Jahre alte Patientinnen besser als jüngere. Tox. Er
scheinungen wurden bei I-Behandlung nicht beobachtet. Im  Vgl. zu Stilböstro l, 
D iä th y ls t i lb ö s tr o l , a -ö s tr a d io l ,  O c to fo llin  u. Ä th in y lö s tr a d io l  is t I in bezug auf die 
Anzahl der m it Erfolg behandelten Patientinnen überlegen. (Amer. J. Obstetr. 
Gynecol. 5 4 . 289— 95. Aug. 1947. Boston, Mass., B oston U niv ., School of Med. and 
M assachusetts Mem. Hosp., Dep. of Obstetrics.) H. P . F i e d l e r .  4559

Hazel A. C. Lin, K lin is c h e  P r ü fu n g  e in e s  n eu en  s y n th e tis c h e n  Ö stro g en s. (Vgl. 
vorst. Ref.) 3 ,4 -B is - [m -m e th y l-p -p r o p o x y p h e n y l \ -h e x a n  (M e p r a n ) ,  ( I ) ,  ( R e e d  u .  
C a r n i c k ,  Jersey City, N . J.) wird bei 43 P atientinnen bei M enopause erprobt.
1 m g I, 2— 3 mal täglich verabreicht, verm ag bereits nach 2 Tagen wesentliche 
Besserung herbeizuführen; die therapeut. W rkg. beläuft sich auf ca 90, die Toxi
zität auf 2%. Der Vaginalschleim  zeigt nach der B ehandlung Östrogene R k., reagiert 
nicht mehr alkal., sondern sauer, u. auch der Östrogengeh. des B lutes zeigt wesent
lich höhere W erte. Behandlungsdauer im D urchschnitt 2— 3 W ochen. (Amer. J. 
Obstetr. Gynecol. 54. 296— 300. Aug. 1947. Jersey, N . J ., Jersey City Med. Center, 
Endocrine Clin.) H . P . F i e d l e r . 4559

A. E. Rakoff, K. E. Paschkis und A. Cantarow, K lin is c h e  B e w e r tu n g  d e s  D ien -  
ö stro ls , e in e m  sy th e tisc h e n  Ö strogen . Bisherigen Verss., die dem D ie n ö s tr o l  [4,4'- 
D io x y - y - ö -d ip h e n y l - ß  -ö -h ex a d ien , (I)] die höchste orale Östrogenwirksam keit zu
schreiben, wurden zahlreiche klin. Verss. über die Brauchbarkeit des I angeschlossen. 
I übt einen merklich hemmenden Einfl. auf die Glandula pituitaria u. eine schwä
chere Östrogene W rkg. auf das Endometrium u. die Vaginalm ucosa aus, es ist 
indiziert bei dem Menopausensyndrom u. bei Hem m ung oder B eseitigung der 
L actation, eine T oxizität wird selbst nach langdauernder Verabreichung hoher 
Dosen nicht beobachtet, auch wird die B lut- oder Harn-Zus. n icht verändert, wie 
auch die Leberfunktionsprüfungen keinen Einfl. des I erkennen lassen. (J . clin.
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Endocrinol. 7. 688— 700. Okt. 1947. Philadelphia, P a., Jefferson Med. Coll. and 
H osp.) H. P. F i e d l e r . 4559

Charles H. Birnberg, Seymour H. Livingston, Lawrence Kurzrok und Daniel 
A. Sherber, Äthonylöstradiol. Ä thonylöstradiol (1), 1— 3 Tabletten zu 0,05 mg/die, 
erwies sich in der Behandlung der Menopause in 96%, bei der Behandlung der prim , 
oder sek. Amenorrhoe in 100% u. bei der Lactationshemm ung in 75% der unter
suchten Fälle als wirksam. I zeigte keinerlei tox . Nebenerscheinungen u. kann als 
ein sehr wirksames orales Östrogenpräp. bezeichnet werden. (Amer. J. Obstetr. 
Gynecol. 54. 856—60. N ov. 1947. Brooklyn, N. Y ., Jew. Hosp. of Brooklyn, Dep. 
of Fem ale Sex Endocrinol.) H. P . F i e d l e r . 4559

Sten Wiedling, Experim entelle Untersuchungen über die W irkungsstärke von 
Follidrintabletten un d  einigen anderen Östrogenen bei verschiedenen A pplika tions- 
arten. Der Östrogene Effekt von F ollid rin (\)-Tabletten (Handelspräp. von Östron 
mit natürlichen Schutzstoffen), ehem. reinem Östron (II), Na-Östronsulfat (in 
Form von P olm arin  [III]) und Diäthylstilböstrol (IV) wurde nach A l l a n - P o i s y s - 
R attentest unter Anwendung verschied. Applikationsarten (subcutan, sublingual, 
peroral u. stomachal) vergleichend untersucht. Von den natürlichen Östrogenen hat 
I die größte perorale W irksamkeit im Ygl. zur subcutanen. Der Quotient peroral/sub- 
cutan ist für I 20% u. für reines II 4%. D ie perorale A ktivität von III entspricht 
11% vom parenteralen E ffekt der ehem. äquivalenten II-Menge. Die perorale W irk
samkeit von I ist wenigstens ebensogut wie die des synthet. IV, dessen peroraler 
Wirkungsgrad 19% beträgt. Zwischen stomachaler u. peroraler W irksamkeit konnte 
weder bei I noch bei II ein sicherer Unterschied festgestellt werden. Bei beiden 
Östrogenen is t der sublinguale Effekt dem parenteralen stark unterlegen. Die über
legene perorale W irksamkeit von I gegenüber II ist wahrscheinlich durch einen  
Schutzfaktor bedingt, der der Inaktivierung im Organismus entgegen wirkt. 
(Nord. Med. 3 6 . 2459— 62. 1947. Södertälje, Schweden, Astras Centrallabor.)

F r a n k e . 4559
Harold L. Mason und Herbert S. Strickler, Identifizierung der Steroidkom po

nente in  einem neuen, aus menschlichem H arn  isolierten Glucuronid als Pregnan- 
3<x.l7-diol-20-on. Aus dem Harn einer jungen Patientin (Pseudohermaphrodit) 
wurde nach der Technik von V e n n i n g  zur Isolierung von Natriumpregnandiol
glucuronid neben diesem ein neues Glucuronid isoliert, welches eindeutig einen  
neuen Stoff darstellte. Nach sorgfältiger Reinigung, saurer Hydrolyse u. A b
trennung nichtketon. Anteile ließ sich die Formel ('21H340 3 für das unbekannte 
Steroid (F. 207— 208°) erm itteln; Monacetat: (F. 195— 198°). F. u. Misch-F. 
identifizierten den Stoff als das von L i e b e r m a n  u . D o b r i n e r  (J. biol. Chemistry 
161. [1945.] 269.) beschriebene Pregnan-3a.l7-diol-20-on, doch wich die Drehung 
erheblich ab ([a]f,s +  51,8° sta tt — 7,8°). Oxydation des Acetates mit Chromsäure 
lieferte Ester des Ätiocholan-3a-ol-17-ons. Hieraus geht die Zugehörigkeit des 
Stoffes zur Cholanreihe, ferner die Stellung eines 3a-Hydroxyls sowie einer 17- 
Oxygruppe u. die Existenz einer Seitenkette -CO-CH3 eindeutig hervor, während 
eine llstän d ige  OH-Gruppe m it Sicherheit ausscheidet. —  Der Stoff scheint em p
findlich zu sein und sich leicht umzulagern (Ring-D-HomoVerbindung? Vgl. 
H i r s c h m a n n  u .  H i r s c h m a n n , C. 1949 . E. 1248), da schon kurzes Erhitzen in der 
Trockne genügt bzw. Adsorption an A120 3, um den F . von 212— 213° irreversibel 
auf höchstens 200° herabzudrücken. —  Das von anderen Autoren im Harn von  
Pseudohermaphroditen aufgefundene Pregnan-(3a.l7.20)-triol konnte in diesem  
Falle nicht nachgewiesen werden (vgl. M a r r i a n  u . B u t l e r , J. biol. Chemistry 
119. [1937] 565, Nature [Londen] 142. [1938.] 400 u. M a s o n  u . K e p l e r , J. biol. 
Chemistry 161 . [1945.] 235).

V e r su c h e :  Das durch Umkristallisieren aus A. gereinigte Harnglucuronid,
F . 266— 268°, wird in wss.-alkohol.-salzsaurer Lsg. in Ggw. von Toluol unter 
Rückfluß erhitzt u. aus dem im Vakuum isolierten Rückstand des Toluols nach 
G i r a r d  die Ketonfraktion abgetrennt. Aus den nichtketon. Anteilen läßt sich ein
wandfrei nur Pregnandiol isolieren (F. 237— 238°, D iacetat: F. 160— 162°, keine 
Depression m it Vergleichspräpp.). D ie keton. A nteile schmelzen, nach U m kristalli
sieren aus Methanol u . A ceton, bei 212— 213°, [a]j,7 =  + 5 1 ,8 °  ±  0,8 (c =  1,33 
in A .). —  Verss., die Mutterlaugen Chromatograph, zu reinigen (Mg-Silikat/Celit, 
A120 3) brachten keinen Erfolg u. führten zu teilweiser Isomerisierung. —  A cetat 
des gereinigten Ketons: 15 mg Substanz, m it 8 Tropfen Pyridin u. 4 Tropfen E ssig
säureanhydrid 30 Min. auf 90° erwärmt, ansäuern u. aus Aceton u. Methanol U m 
kristallisieren: F . 196— 198°. —  Abbau des A cetates: 13 mg mit 0,5 cm3 Eisessig



E . 1138 E 5. T i e r c h e m i e . T i e r p h y s i o l o g i e . T i e r p a t h o l o g i e . 1947

gelöst u. m it 0,13 cm3 einer 0,645 n Lsg. von Cr03 in E isessig versetzt, Stehen über 
N acht, dann Zersetzen m it Bzl. +  W .; den getrockenten u. eingedam pften Bzl.- 
E xtrakt (Roh-F. 172— 180°) m it Petrol-Ae. ausziehen u. dessen Rückstand m it 
wenig w ss.-m ethanol. NaOH verseifen. Das Verseifungsprod., aus A ceton lange 
N adeln, zeigt eine Um wandlung bei 137°, einen F . 148— 150°, ein B enzoat vom
F . 162° u. gibt weder selbst noch als B enzoat eine Depression beim  M isch-F. mit 
Aetiocholan-3a-ol-17-on. —  D as isolierte Glucuronid läßt sich m it R attenleber 
spalten (nach M a s o n  u .  K e p l e r ,  J . biol. Chemistry 161. [1945.] 235 u. T a l b o t  
u. Mitarbeitern, C. 1944. II . 861). Aus der anfallenden neutralen Steroidfraktion  
werden nach G i r a r d  K etone gewonnen, die bei 213— 214° schm elzen u. eine Dre
hung [<x]|,8 =  +  52,4 ±  2,4° besitzen, also ident, m it den Prodd. der sauren 
H ydrolyse sind. (J . biol. Chemistry 171. 543— 49. D ez. 1947. P ittsburgh, U niv., 
School of Med., D ep. of Physiol. Chem.; E lizabeth Steel Magee Hosp., Endocrine 
Labor.) D a n n e n b a u m .  4559

Carlos Galli Mainini, S ch w a n g ersch a fts te s t u n te r  V e rw e n d u n g  d e r  m än n lich en  
K r ö te .  Es werden männliche Kröten (B u fo  a re n a r iu m  H e n se l)  m it mehr als 100 g 
Gew. verw endet; 10 cm3 der ersten Morgenharnprobe der zu testenden Probandin 
werden der Kröte in den lateralen Lym phsack injiziert. In positiven  Fällen setzt 
bei der Kröte sofort Spermatogenesis ein u. die Sperm atozoiden wandern in die 
B lase, aus der sie durch Einführung einer kleinen P ip ette  in den A nalkanal mit dem 
Krötenharn entnom m en u. unter dem Mikroskop leicht erkannt werden können.
1 Tropfen Krötenharn genügt zur Identifizierung. Im  Vgl. zur Friedman-Rk. 
werden zufriedenstellende Ergebnisse erhalten. Injektionen von Ö strogen en , P r o 
g esteron , T esto s te ro n , T h y r o x in ,  I n s u l in ,  A d r e n a l in  oder D e so x y c o r tic o s te ro n  hatten 
bei der Kröte keine Spermatogenesis zur Folge, w ohl aber Injektionen von 100, 
500, 1000 u. 1500 1. E. ch o rio n . G o n a d o tro p in , während S e ru m g o n a d o tro p in  nur in 
einigen Fällen positive Ergebnisse erkennen ließ. (J . clin. Endocrinol. 7. 653— 58. 
Sept. 1947. Buenos Aires, R ivadavia Hosp.) H . P . F i e d l e r .  4559

Pierre Gley, Christiane Deycard und Yvonne Ripaille, K o m b in ie r te  In su ff iz ie n z  
d e r  N e b e n n ie re n  u n d  H o d e n . G leichzeitige K astration kürzt die Überlebensdauer 
nebennierenloser männlicher R atten erheblich ab. Durch T e s to s te ro n (I)-gabe läßt 
sie sich wieder etwas verlängern, günstiger noch ist D e so x y c o r tic o s te ro n  (II), doch 
wird auch m it diesem nicht die Überlebensdauer so restituiert w ie bei lediglich 
adrenectom ierten Tieren. D iese wird erst m it kom binierter B ehandlung durch I + II 
erreicht. D ie Verss. sind ein H inweis, daß I bei nebennierenlosen Tieren einen Teil 
der Ausfallserscheinungen beseitigen kann. (J . de P hysiol. 39 . 4 9 3 — 9 8 .  1947. 
Établissem ents Roussel, Labor, de Physiol.) J u n g .  4 5 5 9

Laurance W. Kinsell, S p e rm a to g e n e s is  be i einem , „ P a n - H y p o p i tu i ta r ia “ -Eunu
ch en  a ls  E r g e b n is  e in e r  T e s to s te ro n th e ra p ie . D ie längere Behandlung eines 24jährigen 
präpuberalen P atienten  m it den typ . Zeichen eines Eunuchen m it G o n a d o tro p in  (Gona- 
dogen ) hatte lediglich Zunahme des W achstum s zur Folge, während eine ömonatige 
B ehandlung m it T e sto s te ro n  (I) Sperm atogenesis (18 M ill./cm 3 E jaculat) hervorriei; 
gleichzeitig wurde der H abitus des Patienten  männlicher. D a der Gonadotropin
spiegel des Harnes zur gleichen Zeit prakt. keine Erhöhung zeigte ( <  4 Mäuse- 
einheiten/24 Std.-Harn), besteht keine Gefahr, daß I, in  physiolog. Dosen an
gew endet, eine Schädigung der Sam enkanäle hervorruft. (J . clin. Endocrinol. 
7. 781— 86. D ez. 1947. San Francisco, U niv. of California, Med. School, Div. of 
Med.) H . P . F i e d l e r . 4559

P. Siderius, F. J. A. Paesi und S. E. De Jongh, D e r  E in f lu ß  h oh er D o se n  von 
T e s to s te ro n p ro p io n a t a u f  H o d e n  u n d  N e b e n h o d e n  v o n  R a t te n  m i t  k ü n s tlic h  erzeugtem  
K r y p to r c h is m u s . N ach lOtägiger D arreichung von  täglich 2m al 0,5 m g T estosteron  
(I) zeigen n. jugendliche R atten, deren H odenaustritt einseitig  durch künstliche 
F ixation  innerhalb der Bauchhöhle verhindert ist, eine Gew.-Abnahm e des fixierten 
Testikels auf ca. 30% des Gew. des zugehörigen nicht fixierten  H odens. E ine etwa 
gleiche Atrophie wird auch bei fixierten Hoden von K ontrolltieren ohne Anwendung 
von I beobachtet. Der N ebenhoden zeigt bei m it I behandelten Tieren ste ts über
normales W achstum , gleichgültig ob der zugehörige T estikel zum  D urchtritt ge
langen konnte oder nicht; ohne A nw endung von I zeigen dagegen N ebenhoden von 
durchgetretenen höheres Gew. als von  fixierten H oden. Aus den Verss. wird ge
schlossen, daß das Verbleiben des N ebenhodens in der Bauchhöhle eine Verminde
rung der I-Em pfindlichkeit zur Folge hat, daß jedoch eine E inbuße durch über
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dosiertes I kompensiert werden kann. (Acta brevia neerl. Physiol., Pharmacol., 
Microbiol. E. A . 15. 32— 36. 1947. Leyden, Staatsuniv., Pharmakol. Labor.)

K l o c k m a n n . 4559

Howard Bern und Michael Klein, Der U reth ra lsch le im  a ls  S e x u a lh o rm o n in d ic a to r  
b e i  m ä n n lic h e n  K a n in c h e n . T esto s te ro n , T e s to s te ro n p ro p io n a t, Ö s tro n , a .-Ö strad io l 
oder Ö s tr a d io ld ip ro p io n a t,  subcutan im plantiert oder intramuskulär injiziert, ver
mögen den Zellcharakter des Urethralschleimes männlicher Kaninchen wesentlich  
u. charakterist. zu beeinflussen, so daß die Anwesenheit von bestim m ten Sexual
hormonen im Körper leicht am Zeflzustand des Urethralschleimes erkannt werden 
kann. Androgene z. B . sind in der Lage, bei Kastraten den n. Zellzustand w ieder
herzustellen. Auf die Einhaltung der näher beschriebenen Färbetechnik der aus
gepreßten Zellen wird bes. hingewiesen. (Endocrinology 41. 422— 27. N ov. 1947. 
Los A ngeles, Calif., U niv., Dep. of Zool.) H . P . F i e d l e r .  4559

William 0. Maddock und Carl G. Heller, G on adotrope H o rm o n e: S c h u tz  gegen  
In a k t iv ie r u n g .  Vf. unterscheidet 3 Mechanismen der Verstärkung der W rkg. 
g o n a d o tro p e r  H o rm o n e :  1) Synergismus =  Potenzierung der Wrkg. verschied, selbst 
gonadotrop akt. Hormone bei gleichzeitiger Injektion, wenn auch an verschied. 
Orten. 2) Augmentor-W rkg. =  Verstärkung der Wrkg. durch an sich inakt. Sub
stanzen, die am gleichen Ort mit dem gonadotropen Hormon injiziert werden 
müssen, da ihre Wrkg. auf einer Verzögerung der Absorption des Hormons beruht, 
sei es durch Fällung oder durch lokale Rk. am Injektionsort wie z. B . Ödembldg. 
u. dadurch Anlegen eines Hormondepots mit verlängerter Wrkg. 3) Protektor- 
W rkg. =  Schutz des Hormons gegen Inaktivierung in vitro. D ie gonadotrope W rkg. 
wurde beobachtet am Ovarialgew. von ca. 250 Reinzuchtratten in Gruppen von  
3— 8 Stück pro Vers., im  Alter von 22— 24 Tagen nach 3tägiger Injektion von  
2m al täglich je 1 cm3 Hormonpräp. u. Töten des Tiers 24 Std. nach der letzten  
Injektion. Als Hormonquelle dienten Hypophysenvorderlappendrüsen weiblicher 
u. männlicher R atten 3— 8 W ochen nach der Kastration, maceriert u. in Locke-Lsg. 
aufbewahrt, ferner lyophilisierte Hypophysenvorderlappenhormone von Schafen, 
Chorionisches Gonadotrophinpulver, menschliches Harngonadotrophinkonzentrat 
männlicher Kastraten, säm tlich in kontrollierten vergleichbaren Mengen. Gegen
über Durchschnittsovarialgeww. von 10 mg zeigten sich nach Gonadotrophin - 
injektionen Geww. bis über 60 mg. Wurden die Hormonpräpp. 2 y 2 Std. bei 3° g e
schüttelt oder bei 37° aufbewahrt, bewirkten sie nur Ovarialgeww. von ca. 30 mg, 
durch 2% std. Schütteln bei 37° wurden die Hormonpräpp. fast völlig inaktiviert 
u . nur Ovariengoww. von ca. 12 mg erhalten (im Streubereich des Normalwertes). 
Zusatz von „Protektoren“ -wie Vollblut, Hodenschnitten, Hirnschnitten, Al(OH)3, 
oder Eiweiß, die selbst nicht gonadotrop wirken, schützten weitgehend vor In 
aktivierung. Zusatz dieser Stoffe zu dem bereits inaktivierten Hormonpräp. war 
ohne W rkg., als Beweis echter Protektorwirkung. Ähnlicher Inaktivierungsschutz 
wurde gegenüber Hypophysen vorderlappen-Gonadotrophin von Schafen be
obachtet. Menschliches präpubertales Harngonadotrophin u. Choriongonado- 
trophin wurde selbst durch 5std. Schütteln bei 37° nicht inaktiviert, weil es an
scheinend selbst stabiler ist (oder evtl. schon Protektoren enthalten m üßte). Daher 
ließen sich hier keine Protektorwirkungen in analogen Verss. feststellen. D ie in  
vitro festgestellte Protektorwrkg. is t auch in vivo in Betracht zu ziehen, wenn es 
sich darum handelt, festzustellen, ob eine beobachtete Wrkg. als Augmentorwrkg. 
anzusprechen ist oder nicht. (Endocrinology 41. 177— 86. Aug. 1947.)

Du M o n t . 4560

G. A. Overbeek, W ir k u n g  d e r  I n je k t io n  hoher D o sen  vo n  G o n a d o tro p h in  a u f  
R a tte n . D ie subcutane Injektion von 20 mg (100001. E.) Gonadotrophin („Pregnyl“ ) 
an ausgewachsenen u. jugendlichen, männlichen u. weiblichen R atten erzeugt keine 
tox . Allgemeinerscheinungen. 5 Tage nach dem Injektionsbeginn wurde bei w eib
lichen Tieren Gew.-Zunahme von Uterus u. Ovar, ausgesprochene Luteinisierung, 
Cavitierung u. Bldg. luteoider interstitieller Zellen bei fast völligem  Verschwinden  
atret. Follikel beobachtet. Dieser Befund steht im  Gegensatz zu einem früher be
obachteten Injektionseffekt von 2 40001 . E . bei einem jugendlichen Rhesusaffen, 
bei dem Verkleinerung des Ovars u. keinerlei Bldg. eines Gelbkörpers in Erscheinung 
getreten war. Bei männlichen R atten zeigte sich die Entw . interstitieller Zellen 
unter Erwarten gering u. es wurde ein völliger Stillstand im Teilungsvermögen der 
spermaerzeugenden Zellen beobachtet. Ein u. dieselbe Menge Pregnyl erwies sich  
in  e in e r  D o s is  als erheblich wirksamer als (wie in obigem Vers.) auf 6 Injektionen
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(3 Tage) verteilt. (Acta brevia neerl. P hysiol., Pharmacol., Microbiol. E . A . 1 5 .  
63— 64 . 1 9 4 7 .) K l o c k m a n n . 4 5 6 0

A. Querido, H ir s u t is m u s , F e ttle ib ig k e it , M e n s tru a tio n ss tö ru n g e n  u n d  N e b e n 
n ie re n r in d e n u n te rsu c h u n g . Abgrenzung u. D efinition der Krankheitsbilder von  
Hirsutismus, von CusHiNGschem u. von adrenogenitalem Syndrom u. Diskussion  
dreier Fälle. D as adrenogenitale Syndrom ist wahrscheinlich auf überm äßige P ro
duktion von Steroiden androgener W irksam keit, das CusHiNG-Syndrom auf ver
mehrte Bldg. cortinartiger Stoffe zurückzuführen. D ifferentialdiagnost. bestehen  
keine Schwierigkeiten, falls Tumoren der Ovarien, der Nebennierenrinde oder der 
Thymusdrüse festzustellen sind. Ausscheidung von mehr als 40 mg an 17-Keto- 
steroiden pro Tag spricht bei w eiblichen P atienten  m it H irsutism us so gut wie 
sicher für einen Rindentum or; diagnost. schwieriger liegen Fälle ohne auffallende 
Abnorm ität. (Acta brevia neerl. P hysiol., Pharm acol., Microbiol. E . A . 1 5 .  39— 41. 
1947. L eyden, U niv.-H ospital.) K l o c k m a n n .  4561

J. Morel, P. J. Gineste und A. Derudder, W ir k u n g  v o n  E s e r in s a l ic y la t  a u f  d a s  
N e b e n n ie re n r in d e n m a rk  d e r  M a u s .  E s e r in s a l ic y la t  führt bei einm aliger subcutaner 
Injektion von 1/60— 1/75 mg zu einer Stim ulation der Zellteilung der Nebennieren
rindenmarkzellen u. erzeugt andererseits nuclearen Gigantism us m it Kerndegenera
tion. D ie Verss. bestätigen die m edullotrope W rkg. des Eserins. (C. R. Séances Soc. 
B iol. F iliales 141. 1240— 41. D ez. 1947. L ille, Fac. de m ed., Lab. d ’H istol.)

K u n z m a n n . 4561
0. M. De Vaal, T r a n s p la n ta t io n  d e r  N e b e n n ie re  in  d a s  O h r d e r  R a tte n . An 

94 m ännlichen u. weiblichen R atten wurden beide N ebennieren entfernt u. bei den 
größeren Tieren ganz, bei den kleineren halb oder gedrittelt in die Ohren transplan
tiert. D ie Zahl der Überlebenden war unterschiedlich u. bei älteren Tieren höher als 
bei jüngeren. Einige Tiere zeigten gutes W achstum  u. Vorliebe für Fleischnahrung. 
B ei den weiblichen Tieren traten Störungen im Sexualcyclus auf, der Östrus setzte 
manchmal für mehrere W ochen aus. D as uneinheitliche Verh. der Tiere ermutigt 
nicht zu weiteren Experim enten. (Acta brevia neerl. P hysiol., Pharm acol., Micro
biol. E . A. 15. 53— 56. 1947. Amsterdam , U niv., Pharmaco-Therap. Labor.)

K u n z m a n n . 4561
Dwight J. Ingle, Mildred C. Prestrud, Choh Hao Li und Herbert M. Evans, Die

B e zieh u n g en  d e r  D iä t  zu  d e n  W irk u n g e n  d e r  N e b e n n ie re n -H o rm o n e  a u f  H arn sticksto ff, 
G lucose u n d  E le k tr o ly te . Je Vers. wurden 2 n. m ännliche R atten  u. je 2 Kontrolltiere 
auf hohe K ohlenhydrat- bzw. F ett- bzw. Eiw eißdiät durch Schlundsonde gesetzt 
u. nach Gewöhnung an die Ernährungsweise alle 2 Std. bis zu 8 subcutane In
jektionen von Nebennierenhormon nach Li u. Mitarbeitern (C. 1 9 4 4 .  I. 867) 10 bzw. 
21 Tage hindurch, insgesam t 1 bzw. 3 bzw. 8 m g/Tag vorgenom m en. B ei hoher 
Kohlenhydratdiät zeigten einige Tiere Glucosurie, alle eine Erhöhung des Nicht- 
E iw eiß-Stickstoffs, eine verringerte W achstum szunahm e u. G ew ichtsverlust be
sonders bei fettreicher, am w enigsten bei eiweißreicher K ost, ferner erhöhte Aus
scheidung von K, Hypertrophie der Nebenniere u. fast völlige A trophie der Thymus
drüse. Ein Einfl. auf den N a-H aushalt war nicht nachweisbar. (Endocrinology 
4 1 .  170— 76. August 1947. Berkeley, Cal., U niv. of Calif., Inst, of E xp. Biol. und 
Kalamazoo, Mich., Upjohn Company Res. Labor.) D u M o n t . 4561

K. S. Dodgson, G. A. Garton und R. T. Williams, D ie  B in d u n g  v o n  d -A d re n a lin  
a n  b es tim m te  B ren zca te ch in d er iva te  im  K a n in c h e n . Überprüfung der Auffassung von 
R i c h t e r  (C. 1942. II . 1476), wonach A d r e n a lin  (I) im  Körper, an sta tt durch oxy
dative Desaminierung durch Bindung inaktiviert werden soll. D ie d -  u. /-Form 
von I soll beim Menschen als Ätherschwefelsäure, /-I bei R atten  als Sulfat aus
geschieden werden. Vff. fanden, daß bei R atten  nach oraler Verabreichung größerer 
Dosen I (d-Form) (F. 210°, [a]£° + 5 0 °  in n. HCl) 21% I als Glucuronid aus
geschieden werden, die als Sulfat ausgeschiedene Menge is t m it 4,3— 6.9%  nur 
unbedeutend (Fehler der Meth. ±  5% ). 1 verbindet sich dem nach anscheinend 
nicht m it Sulfat, jedoch konnte eine B indung von Brenzcatechin (II) u. Proto- 
catechusäure (III) an H2S 0 4 festgestellt werden. II erscheint als Sulfat zu 16,5 
bis 18,9% der verabreichten Mengen, III zu 13,9— 15,6%. II u. III bilden eben
falls Glucuronide; 20% III erscheinen unverändert im  Harn wieder. Ob die /-Form  
von I ebenfalls ein Glucuronid bildet, wird noch untersucht. (B iochem ie. J . 41. 1. 
1947. Liverpool, U niv ., D ep. of B iochem .) F u h r m a n n .  4561

J. A. Barclay, W. T. Cooke und R. A. Kenney, B eo b a ch tu n g en  ü b e r  d ie  A d r e n a 
lin w irk u n g e n  a u f  re n a le  F u n k tio n  u n d  Z ir k u la t io n  b e im  M e n sc h e n . Gesunden



Personen wurde 0,75— 1 mg A d r e n a lin  (1) intramuskulär oder 0,0005— 0,01 m g/ 
Min. über 25— 40 Min. intravenös verabreicht. Dabei nim m t die glomeruläre 
Filtration um ca. 20%, der renale Plasmastrom um ca. 40% ab, die filtrierte Frak
tion  entsprechend zu. Im übrigen führte I in 50% der Fälle zu einem A nstieg des 
anorgan. P -Spiegels im Plasm a, jedoch zu keiner signifikanten Verschiebung des 
Cl-Gehaltes. (Amer. J. Physiol. 1 5 1 .  621— 25. 1 .1 2 .1 9 4 7 . Birmingham, U niv.,
D ep. of Med. and Physiol.) J u n g . 4561

0 . Bonfanti, C h e m ism u s  d e r  in n ersek re to r isch en  D rü s e n . 1. M itt. Zusammen
fassende D arst. über Isolierung, Konst., Synth. u. physiol. Verh. der Schilddrüsen
hormone. (Rass. Clin., Terap. Sei. affini 4 6 .  83— 87. O kt./Dez. 1947. Ist. Serono, 
Labor. B iologici.) K i m p e l . 4562

Jean Roche, Raymond Michel und Marcelle Lafon, Ü b er d ie  B i ld u n g  vo n  
T h y r o x in  u n d  se in e r  V o rstu fen  a u s  J o d p ro te in e n . Vff. überprüfen die Bldg. von  
M o n o jo d ty r o s in  (I), D ijo d ty r o s in  (II) u. T h y r o x in  (III) aus Rindercasein (V) oder 
Schweine-Thyreoglobulin (VI), die auf verschied. W eise u. in steigendem Maße 
jodiert wurden, sowie die Abnahme des T y r o s in ( IV)-Geh. in V u. VI. V läßt sich 
unter gleichen Vers.-Bedingungen leichter jodieren als VI; die sich bildenden III- 
Mengen sind jedoch in jedem Fall abhängig von dem IV-Geh. der Ausgangsstoffe. 
D as J beteiligt sich sowohl an Substitutionsrkk., die bes. in Ggw. von N II3 in E r
scheinung treten, als auch an Oxydationsrkk., u. zwar bes. bei Pu 7,8 u. in Ggw. 
von NaHCOj. Bei der Substitution ist vornehmlich IV neben anderen Aminosäuren, 
z. B. Tryptophan u. H istidin, beteiligt, wobei die Höhe des J-Geh. für den Ausfall 
der Rk. maßgebend ist. I ist vornehmlich in sch wach jodiertem V oder VI enthalten, 
stärker jodierte Prodd. enthalten mehr II als I neben aus II entstandenem  III, 
dessen Bldg. nicht allein vom IV-Geh. des V oder VI, sondorn auch von der Stel
lung des IV im Mol. abhängig ist, weshalb ein Großteil des II gar nicht zur III- 
B ldg. befähigt ist. D ie unter Oxydationsbedingungen vorgenommene Jodierung 
des III führt zu einem Abbau des IV u. seiner Substitutionsderivate. In Ggw. von  
6— 7 Atom en J/Mol. IV wird das Optimum an III erhalten. (Biochim. biophysica  
A cta [Amsterdam] 1. 453— 65. D ez. 1947. Marseille, Fac. de Med. et de Pharm., 
Labor, de Chim. biol.) H. P . F i e d l e r . 4562

Victor Hurst und C. W. Turner, T h y ro x in se k r e tio n  d e r  w ach sen den  u n d  g e 
sc h lech tsre if  en  M a u s .  D ie Schilddrüsen von 3 W ochen alten männlichen oder w eib
lichen Mäusen, im  D urchschnitt 14,8 g schwer, produzieren 9,2 ( y )  d , l - T h y r o x in ( \ ) f  
die/100 g  Körpergew., geschlechtsreife Tiere, die bei 80° F. gehalten wurden, 2,4 
(männliche) bzw. 5,5 (weibliche) u. die bei 87° F . gehaltenen 0,7 (männliche) bzw. 
3,2 I (weibliche). (Amer. J . Physiol. 1 5 0 .  686— 92. 1. 10. 1947. Columbia, U niv. of 
Missouri, Dep. of Dairy Husbandry.) H. P . F i e d l e r . 4562

Wright Langham und R. G. Gustavson, E in f lu ß  d er S c h ild d rü s e n a k tiv i tä t  a u f  
d ie  R e a k tio n s fä h ig k e it  o v a r ie k to m is ie r te r  R a tte n  gegenüber Ö stro n . Werden ovariekto- 
misierten R atten 1, 2 oder 3 y  d . l - T h y r o x in  (I)/g Körpergew. u. Tag 3, 6 u. 10 Tage 
lang verabreicht, so wird bei gleichzeitigem  Gew.-Verlust die Rk.-Fähigkeit gegen
über Ö stro n  (II) wesentlich herabgesetzt, wobei sowohl Gew.-Verlust als auch A b 
nahme der R k.-Fähigkeit gegenüber II in logarithm. A bhängigkeit von der I-Dosis 
stehen. Erst 18 Tage nach der letzten I-Injektion reagieren die R atten n. auf II- 
Gaben. Thyreoparathyreoidektom ie steigert die II-Em pfindlichkeit, die durch tä g 
liche Injektion von 0,1 y/g Körpergew. wieder kompensiert wird. Wird ovarioektomi- 
sierten R atten 0,05, 0,1 u. 0,3%  H a rn s to ff  (III) 70 Tage lang im Trinkwasser ver
abreicht, tr itt W achstumshemm ung, Hyperäm ie u. Schilddrüsenvergrößerung ein; 
gleichzeitig wird zunächst eine Abnahme der II-Em pfindlichkeit, dann jedoch deren 
Steigerung beobachtet, ein Vorgang, der gegebenenfalls m it der tox . W rkg. des III 
erklärt werden kann. D ie II-Em pfindlichkeit der R atte in A bhängigkeit von der 
Schilddrüsenaktivität beträgt bei der n. R atte 1,33 (y), bei der hyperthyreoiden
2,5 u. bei der thyreoparathyreoidektomisierten 0,86 II. (Amer. J. Physiol. 150. 
760— 67. 1. 10. 1947. Colorado, U niv., Dep. of Chem.) II. P . F i e d l e r . 4562

Helen Wendler Oeatie und Roy 0 . Greep, E in e  cy to ch em isch e  U n tersu ch u n g  d er  
N e b e n n ie re n r in d e  bei H y p o -  u n d  H y p e r th y re o s e . Aus dem Fragenkom plex des Zu
sammenwirkens von Hypophyse, Schilddrüse u. Nebenniere (vgl. D e a n e  u . G r e e p , 
Endocrinology. 4 0 .  [1947.] 417) ergab sich die Aufgabe, die Wrkg. von Verände
rungen der S c h ild d rü se  auf die einzelnen Zonen der N e b e n n ie re n r in d e , bes. die 
Zona fasciculata (Zf.) u. glomerulosa (Zg.) zu differenzieren. Als Vers.-Material 
dienten männliche R atten, als Rkk. auf K e to s te ro id e  (I) Färbungen mit Süden IV,
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Sudenschwarz B u. nach der Plasm am eth. von S c h i f f , Autofluorescenz. D oppel
brechung u. Löslichkeit in Aceton. Bei H y p o th y re o s e , hervorgerufen durch Thyreoid- 
ektom ie oder 2 -T h io u r a c il  (11) in verschied. Menge u. Darbietung, nehmen T hym us
drüse u. Nebenniere an Gew. ab, die Zf. wird atroph, u. die I-Rkk. gehen stu fen
weise zurück. D ie A ktiv ität der Zg. ist in beiden Fällen deutlich vergrößert ; nach  
der Ektom ie hält die Zg. ihren 1-Geh. oder verm ehrt ihn sogar als m ögliche Folge  
einer Senkung des Ca-Spiegels im  B lut durch die unverm eidliche Parathyreoid- 
ektom ie; nach II-Behandlung tr itt eine zeitw eilige Schwächung ein, erklärbar 
durch das A bsinken des Na-Geh. im  B lut. B ei manchen Tieren blieben die N eben
nieren nach II-Gaben intakt. H yperthyreose entstand nach Verfütterung von 
T h y r e o id p u lv e r  in Mengen von 0,5%  u. 1% der D iä t> von denen die letztere in 
ca. 4 W ochen tödlich wirkte. In beiden Fällen ist die Zf. übermäßig vergrößert ; 
ihr I-Geh. nim m t zuerst zu, dann ab, u. in ihrem Innern treten reichlich Anzeichen 
von Zelltod auf. D ie Zg. zeigt eine fortschreitende Schwächung u. verarmt an I, 
ein Verh., das auf den extrem en N a- u. Ca-Verlust durch die nach der Thyreoid- 
behandlung auftretende Polyurie zurückgeführt wird. Für die Veränderungen in 
der Zf. wird eine verm inderte A usschüttung von A d r e n o tr o p in  bei Hypo- u. eine 
erhöhte bei Hyperthyreose durch die H ypophyse angenomm en. D ie histolog. Ver
änderungen der Zonen sind durch Abb. veranschaulicht. (Endocrinology 41. 
243— 57. Sept. 1947. Boston, Mass., Harvard Med. School, D ep. of A nat., Harvard 
School of D ent. Med.) S c h u l e n b u r g . 4562

Dulal Pada Sadhu und Samuel Brody, T h io u r a c il ,  G r u n d u m s a tz  u n d  sp e zif isch  
d y n a m isc h e  W irk u n g . D a die Beeinflussung des Stoffwechsels der beste Maßstab 
für die Tätigkeit der Schilddrüse ist, erschien es aufschlußreich, die Wrkg. des 
T h io u r a c ils  (I), des geläufigsten M ittels zu ihrer H em m ung, auf die Senkung des
0 2-Verbrauchs u. die Rückkehr zur Norm nach A bsetzung des Präp. zu unter
suchen. Als Objekte dienten männliche R atten  (150— 200 g), die 22— 25 mg I/Tag 
erhielten. Der 0 2-Verbrauch sank in  17 Tagen auf 60% des n. u. erreichte am 
18. Tag nach A ussetzung des M ittels wieder die a lte Höhe. I-behandelte Ratten zeig
ten eine herabgesetzte u. verzögerte spezif. dynam . W rkg. bei Glycin u. Glutamin
säure, aber nicht bei Tyrosin, eine Stütze für die Annahm e, daß Tyrosin mit 
Thyroxin konkurriert u. es von den akt. Zentren der Gewebszellen zu verdrängen 
sucht. D ie Schilddrüsen von R atten, bei denen die Thyroxinwrkg. primär durch I 
ausgeschaltet war, waren nach Injektion von Thyroxin u. anschließender Ver
fütterung von Tyrosin um 12% schwerer als die Kontrollen ohne Tyrosin. (Amer. 
J. Physiol. 151. 130— 33. 1. l i .  1947. Columbia, Missouri, U niv. of Missouri, Dep. 
of D airy Husbandry.) S c h u l e n b u r g . 4562

M. James W hitelaw, T h io u r a c il  b e i d e r  B e h a n d lu n g  v o n  d u rch  Schwangerschaft, 
k o m p liz ie r te m  H y p e r th y r e o id is m u s  u n d  s e in  E in f lu ß  a u f  d ie  m en sc h lich e  fetale 
S c h ild d rü se . Von der 26. W oche an wurde eine Schwangere m it T h io u r a c il  bis zur 
Geburt behandelt. D ie Anfangsdosis betrug 0,6 g  täglich eine W oche lang u. 0,4 g 
täglich über 13 W ochen. B ei der Geburt zeigten sich keine to x . Erscheinungen. 
Das Kind war eine anencephal. M ißgeburt, dessen Schilddrüse in Gew., J-Geh. 
u. histolog. Bild n. war. (J . clin. Endocrinol. 7. 767— 73. N ov. 1947. N ew  York, 
Charles S. W ilson Mem. Hosp., Johnson City.) K u n z m a n n . 4562

Jean Roche und Raymond Michel, D ie  c o lo r im e tr isch e  B e s tim m u n g  vo n  T h y 
ro x in , D ijo d ty r o s in  u n d  M o n o jo d ty r o s in . A n w e n d u n g  a u f  jo d ie r te  P r o te in e . T h y r o x in  
(I) u. D ijo d ty r o s in  (II) bilden in Ggw. von N itrit-Ionen die für o-Dijodphenole 
charakterist. Farbrk. (Rotfärbung nach N H 3-Zusatz); M o n o jo d ty r o s in  (III) gibt 
positive MiLLONsche Rk., w obei der gebildete Farbstoff eine andre spektrale Ab
sorption zeigt als der aus Tyrosin. I kann durch B utanolextraktion quantitativ  von 
II getrennt werden. Vff. arbeiteten colorimetr. M ethoden unter Verwendung dieser 
Rkk. zur quant. B est. von I, II u. III in alkal. H ydrolysaten natürlicher oder künst
lich jodierter Proteine, speziell I- u. Il-armer Schilddrüsenprodd. aus, die gestatten, 
I in 50— 200 mg Ausgangsmaterial mit ±  3%, II in 100 mg m it ±  4% u. III in 
100— 200 mg m it ± 7 %  Fehler zu erm itteln. (Biochim . biophysica A cta  [Amster
dam] 1. 335— 56. Juni 1947. Marseille, Faculté de Méd. et de Pharm acie, Lab. de 
Chim. biol.) K . M a i e r . 4562

A. W . M. Pompen, S ch w a n g ersch a ft u n d  D ia b e te s  m e ll i tu s . Kurzer B ericht über 
D iabetes m ellitus in der Schwangerschaft u. D iskussion. Es wird eine Ü berproduk
tion des g ly k o tro p e n  oder a d re n o tro p e n  Faktors durch eine sogenannte „S c h w a n g e r
sc h a f tsh y p o p h y s e “ angenommen, bei der die Drüse zum indest in  m ancher H insicht



Ü beraktivität zeigt. Für den Embryo wird ein täglicher Bedarf an G lucose  m it 
50 g  angenommen. (Acta brevia neerl. Physiol., Pharmacol., Microbiol. E . A. 15. 
42— 45. 1947.) K u n z m a n n . 4564

S. Bocchiotti und M. Orunesu, Ü ber d ie  Ä n d e r u n g  d e r  d ia b e to g en en  W ir k u n g  
d e s  A llo x a n s  in  K o m b in a t io n  m i t  A m in o sä u re n  in  v iv o  u n d  in  v i tro . W eißen R atten  
wird entweder A llo x a n  (1) u. P h e n y la la n in  (II) oder H is t id in  gleichzeitig injiziert 
oder zuerst II, nach 10 Min. I, um zu prüfen, ob die von W i e l a n d  u .  B e n g e l  
(L iebigsA nn. Chem. 439. [1924.] 196.) beschriebene U m setzung des I mit A m ino
säuren unter Bldg. von Dialursäure (III) auch in vivo erfolgt. Im Gegensatz zu 
Verss. m it I allein bleiben die Vers.-Tiere am Leben u. zeigen keine Glykosurie. Aus 
dem Ausbleiben jeder diabetogenen Wrkg. wird geschlossen, daß keine Bldg. der 
ebenfalls diabetogenen III eintritt. Es wird die Möglichkeit erörtert, daß sta tt III 
die nichtdiabetogene I s o d ia lu r s ä u r e  entsteht. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. 
Sei. fisiche, m at. natur. [8] 2. 696— 700. Mai 1947. Genua, U niv., Physiol. Inst.)

R. K .  M ü l l e r . 4564
P. Siderius, O rg a n w a ch stu m  w ä h ren d  e in es A llo x a n -D ia b e te s . Vf. prüft den E infl. 

des Insulinm angels auf das kompensator. W achstum der Niere u. auf die H yper
trophie eines der Köpfe des Musculus gastroenemius bei Durchtrennung der Sehne 
des anderen Kopfes u. des Musculus soleus. Insulin ist in diesen beiden Fällen an
scheinend ohne Einfl. auf das W achstum der O rgane  (dies im betonten Gegensatz 
zum allg. Körperwachstum verstanden). (Acta brevia neerl. Physiol., Pharm acol., 
Microbiol. E. A. 15. 56— 59. 1947. Leyden, U niv., Pharmakol. Labor.)

K l o c k m a n n . 4564
Dwight J. Ingle, Mildred C. Prestrud und James E. Nezamis, D ie  W irk u n g  v o n  

I n s u l in  a u f  d en  B lu tsp ie g e l a n  A m in o s ä u r e n  d e r  ev iscerierten  R a tte  in  B e zieh u n g  
zu m  B lu tzu c k ersp ieg e l. Es wurde der Einfl. von I n s u l in  (I) (von 0,0, 0,25, 0,5, 1,0, 
2,0, 4,0 u. 16,0 E./Tier/24 Std.) auf den Blutspiegel der A m in o sä u re n  (II) unter
sucht. Männliche Ratten (185— 205 g) wurde die Vena cava Caudal. zwischen Leber 
u. Niere asept. unterbunden. Wenn die Tiere 250 ±  2 g wogen, wurden sie nach 
Anästhetisierung m it je 18 mg C y c lo p a l (c yc lo p e n te n y la lly lb a rb itu rsa u re m  N a ,  
intraperitoneal) bis auf Niere u. Nebenniere evisceriert. —  3 Min. nach Exstirpa
tion der Leber wurde den Tieren m it einem Injektionsapp. (2— 6 Spritzen) in die 
V. saphena 20 ml/24 Std. isoton. NaCl-Lsg. mit u. ohne Glucose (III) u. krist. 
Zinkinsulin infundiert u. anschließend im Blut aus der Aorta abdomin. III ( M i l l e r ,  
v a n  S l y k e )  u .  II m it der Ninhydrin-C02-Rk. ( H a m i l t o n ,  V a n  S l y k e )  bestimm t. Je  
nach dem Verhältnis II zu III stellte sich der Blutzuckerspiegel auf n., hypo- u. 
hyperglykäm ische W erte ein. Der II-Geh. war unabhängig vom Blutzucker, aber 
abhängig vom  I u. betrug a) nicht evisceriert, V. cava abgebunden 9,9 mg-% ,
b) evisceriert ohne Insulin 28,4 mg-% nach 24 Std., c) evisceriert m it Insulin
13,5 mg-% nach 6 Std. Somit drückt Insulin den Anstieg der Blutaminosäuren 
nach Evisceration herab. (Amer. J. Physiol. 150. 682— 85. Okt. 1947. Michigan, 
Kalamazoo, Upjohn Co.) K l i n g m ü l l e r . 4564

Georg R. Constam, Ü bersich t ü b er d ie  versch ieden en  In su lin a r te n  u n d  ih re n  
In d ik a tio n sb e re ic h  in  d e r  B e h a n d lu n g  d es D ia b e te s  m e llitu s . Besprochen wird die 
Behandlung des D iabetes (leichtere u. schwerere Formen, Erwachsene, Kinder) mit 
A lt in s u l in  u. P r o ta m in -Z in k - I n s u l in . (Schweiz, med. Wschr. 77. 715— 18. 2 8 .6 . 
1947. Zürich.) K u n z m a n n .  4564

M. Rocha e Silva, D a s  G ew eb sh ista m in , M e c h a n ism u s  d er F r e ise tzu n g . Über- 
sichtsref. über frühere Verss. des A utors: Plättchenzerfall setzt einen das P la s m a 
t r y p s in  aktivierenden Faktor frei. D as auf das Leberparenchym wirkende T r y p s in  
führt zu H e p a r in  wie LHstommfreisetzung. Das H is ta m in  bewirkt dann vasom otor. 
Störungen, deren Folge Mikrothrombi der Plättchen u. weißen Blutkörperchen 
sind. (J . de Physiol. 39. 401—-11. 1947. Sao Paulo, Brasilien, Labor. deB ioch im . 
et Pharm acodyn.) J u n g .  4569

Charles F. Code, George A. Hallenbeck und Roderic A. Gregory, H is ta m in  im  
M a g e n s a ft d e s  H u n d e s . H is ta m in  (I) wurde am Meerschweinchendarm bestim m t. 
Im Magensaft finden sich dann hohe I-Aktivitäten, falls geringe Säurekonzz. vor
liegen u. umgekehrt. Nach I-Gabe enthält Magensaft nicht immer I, nach M e c h o ly l, 
I n s u l in  oder reflektor. ausgelöster Sekretion war regelmäßig I nachweisbar. (Amer. 
J. Physiol. 151. 5 9 3 — 6 0 5 .  1 . 1 2 . 1 9 4 7 .  Rochester, Minnesota, Mayo Clinic and 
Mayo Found., S e c t .  of Physiol.) J u n g .  4 5 6 9
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Tihamér Csâky und Gyula Magyary-Kossa, Ü b er d ie  R o lle  d e s  H is ta m in s  im  
Z u s ta n d e k o m m e n  d e s  se k u n d ä re n  tra u m a tisc h e n  S ch o ck s w e iß e r  R a tte n . Männlichen  
Laborratten (130— 200 g) wurden in die hinteren E xtrem itäten H istam in (I) in 
jiziert. 2500— 3000 m g/kg wirkten tödlich. Mit Extrakten der m it I vergifteten  
Tiere u. solchen, die einen tödlichen traum at. Schock erlitten hatten, wurden Teste 
auf den K atzenblutdruck ausgeführt. Der Geh. an I innerhalb verschied. Organe ist 
bei n. Tieren geringer als bei den durch I getöteten . Zwischen den n. u. den ge
schockten Tieren besteht kein U nterschied. E s wird angenommen, daß bei Labor
ratten H istam invergiftung nicht die Ursache des sekundären Schocks ist. (Arch. 
biol. hungarica [2] 1 7 .  245— 54. 1947. Budapest, Péter-P âzm âny-U niv., Physiol. 
Inst. u. T ihany am B alaton, Ungar. B iol. Forschungsinst.) L ü p n i t z .  4569

Aladâr B. L. Beznäk, Zsuzsanna Gäspar Rädy und Arisztid Gy. B. Koväch,
D ie  V e rte ilu n g  d e r  L e ta le m p f in d lic h k e it  gegen ü ber H is ta m in  b e i n o rm a le n  u n d  m it  
H is ta m in  vorb eh a n d e lten  M e ersch w e in ch en . D ie durchschnittliche letale Dosis von 
H istam in (I) beträgt bei Meerschweinchen 150 y/ 100g  (W eibchen) bzw. 250 y/100g  
(M ännchen). Durch Vorbehandlung m it I wird die N eigung der Letalitätskurve 
zuw eilen verändert. Es wird davor gewarnt, diese Ergebnisse auf menschliche 
Organismen in bezug auf I-Desensibilisation zu übertragen. (Arch. biol. hungarica [2]
1 7 .  262— 77. 1947. B udapest, Péter P âzm âny U niv., Inst, of Physiol. u. Tihany 
L ake Balaton, Hungarian Biol. Res. Inst.) L ü p n i t z . 4569

Nils Emmelin und Jorgen Frost, D ie  W ir k u n g  d e s  ß -D im e th y la m in o ä th y lb e n z-  
h y d ry lä th e r h y d ro c h lo r id s  a u f  d ie  H is ta m in -a n g e re g te  M a g e n sa f ts e k re tio n  bei der 
K a tz e .  D e s e r y l  (/J-Dim ethylam inoäthylbenzhydrylätherhydrochlorid) erregt in 
D osen um 10 m g/kg intravenös selbst die M agensekretion, ohne die H ista m in -  
induzierte Sektretion zu hemm en. (Acta physiol. scand. 1 3 .  75— 80. 1947.)

J u n g . 4569
J. H. Welsh und M. Prajmovsky, E in  A c e ty lc h o lin -K o m p le x  im  N ervengew ebe. 

N ach A b d o n  (Acta pharmacol. 1. [1945.] 325.) liegt A c e ty lc h o lin  (I) in ruhenden 
Muskel als inaktiver K om plex (II) vor, der bei M uskeltätigkeit I abspaltet.Letzteres 
verschwindet während der Erholungsphase mehr durch R esynthese zu II als durch 
E stera .se (III)-IIydrolyse. Vff. untersuchten Gehirn u. H üftnerv von  Katzen. Eine 
vollständige Trennung von II u. aktivem  I gelang nicht. Vff. erhielten eine Aceton
fällung, welche nach Kochen hohe I-W irksam keit aufwies. II wurde in 2 Verss. mit 
Hirngewebe u. 3 mit peripheren Nerven festgestellt. 8 weitere erlaubten keinen gülti
gen Schluß. D ie nach dem K altextraktionsverfahren von  A b d o n  erhaltenen 1-Men- 
gen waren m it jenen durch E xtraktion m it eserinisierter R iN G E R ls g . gewonnenen 
vergleichbar. Vff. weisen darauf hin, daß ein Auftauen der gefrorenen Gewebe vor 
der vollständigen Ill-Inaktivierung verm ieden werden muß. Gefrorenes Ratten
gehirn gab nach Eintauchen in kochende R iN G E R - L s g .  (IV) 0,8 y  I/g Gewebe, nach 
vorherigem feinem Zerreiben (K ühlung m it festem  C 02) 2,1. Gefrorenes Gehirn, 
bei 25° in eserinisierter, saurer IV zerrieben, gab nur 0,4. D ie E xtraktion von ge
frorenem Rinderhirn m it eserinisierter IV lieferte bei R aum tem p. nur 0,05 u. 0,01. 
D ie während der E xtraktion stattfindende I-Bldg. kann die I-Best. in frischem 
Nervengewebe stören. D ie I-Konzz. wurden am V entrikel von  V e n u s  m ercenaria  
erm ittelt. (J . biol. Chemistry 1 7 1 .  829— 30. D ez. 1947. Cambridge, Harvard Univ., 
Biological Lab.) K . M a i e r .  4569

Mary Pickford, W ir k u n g  d e s  A c e ty lc h o lin s  a u f  d e n  su p r a o p tis c h e n  N u c le u s  des 
ch lo ra lo s ie r ten  H u n d e s . B ei Verss. wurde während der W asserdiurese an chloralo- 
sierten Hunden, deren Nieren denerviert wurden, eine Lsg. von  A c e ty lc h o lin  (I) 
direkt in den einen oder anderen supraoptischen N ucleus injiziert. D ie Injektion 
bewirkt eine Hem mung des Harnflusses. Durch E s e r in s a l ic y la t  (Il)-zugabe zur 
Injektionslsg. wird die Hemmwrkg. verlängert. II allein zeigt schon Hemmwirkung. 
D ie Hemmwrkg. kann nicht m it Blutdruckänderung in B eziehung gebracht werden. 
D ie Hemmwrkg. war nach Entfernung der H ypophyse nicht bemerkbar. Bei In
jektion von I in die Mammillar-Körper oder den lateralen H ypothalam us trat keine 
Hem m ung des Harnflusses ein. D ie Ergebnisse sprechen nicht gegen die Hypo
these, daß I die supraopt. Zellen stim uliert. (J . P hysiology 1 0 6 .  2 6 4 — 7 0 .  3 1 . 7 .  
1 9 4 7 .  Edinburgh, U niv., Physiol. D ep.) K u n z m a n n .  4 5 6 9

John C. Finerty, E in f lu ß  v o n  D iis o p r o p y lf lu o r p h o s p h a t  ( D F P )  a u f  d ie  A c e ty l-  
c h o lin re izu n g  d e s  R e c tu s  a b d o m in is  d es F ro sch es . D a auch saure Rk. di& A c e ty lc h o lin -  
Rk. des Froschmuskels steigert u. D iis o p r o p y lf lu o r p h o s p h a t  stark sauer ist, wird die 
potenzierende W rkg. des letzteren in gepufferter u. ungepufferter Lsg. m it der Wrkg.
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entsprechender PAosphorsäuremengen verglichen. Dabei ergibt sich, daß die poten- 
ä zierende W rkg. des D F P  m indestens zu einem Teil nicht der Ksterasehemmung,
j. sondern der Säuerung zuzuschreiben ist. (Amer. J . Physiol. 151. 107— 109. 1. 11.
U 1947. St. L ouis, Missouri, W ashington U niv .,D ep . of A natom y; Ann Arbor, Michi-
*i gan, U niv .of Michigan, Physiol. Labor.) J u n g . 4569

Ed. Frommei, A. Bischler, Ph. Gold, M. Favre und D. Vallette, E in  A c e ty l • 
c h o lin sa lz  m i t  ve r lä n g erte r  W irk u n g . D a s  A c e ty lch o lin ch lo rm a n g a n a t. 1. M itt. Vff- 

‘ synthetisierten das C h lo rc u p ra t, C h lo rferra t, C h lo rz in k a t, C h lo rca d m ia t, C h lo ra u ra t
u. C h lo rm a n g a n a t  des A c e ty lc h o lin s  u. prüften die physikal. u. pharmakolog. Eigg. 
der genannten Verbb.; am günstigsten erwies sich das A c e ty lc h o lin c h lo rm a n g a n a t  
(*)».C14H320 4N2Cl3Mn, P . 157— 159 °. j jst 8e^  stabil, wird in wss. Lsg. kaum hydro- 

(liit lysiert, ist nicht hygroskop., weniger tox . als A c e ty lc h o lin h y d ro c h lo r id  (II), dagegen
t'.i, wirksamer als II. Selbst fortdauernde Injektionen von I bei der Maus rufen keine
¡g,. histolog. Veränderungen hervor. I wird im Organismus völlig dissoziiert, denn das

Metall kann selbst nach langandauernden Injektionen im Harn nicht nachgewiesen 
werden. (Schweiz, med. Wschr. 77. 1269— 76. 6 . 12. 1947. Genève, Inst, de Théra- 
peut, de ^  Fac. de méd.) H. P . F i e d l e r . 4569

Ed. Frommei, A. Bischler, Ph. Gold, M. Favre und F. Vallette, D a s  A c e ty l-  
ch o lin ch lorm an gan a t. Ü b er d ie  M ö g lic h k e it, e in  p le o d y n a m isc h e s  M e d ik a m e n t in  e in  

Di8 o lig o d yn a m isch es u m zu w a n d e ln  u n d  ü b er d ie  T o x iz i tä t  d es M e ta lls .  2 . M itt. (1. 
vgl. vorst. Ref.) In Fortsetzung der Verss. wird gezeigt, daß das an sich pleodynam . 
A c e ty lc h o lin  durch Bldg. des C h lo rm a n g a n a tk o m p le x e s  in ein oligodynam. um 
gewandelt wird. Der K om plex is t schwer hydrolisierbar u. wird auch nicht von der 
C holinesterase  angegriffen. Wird das Kom plexsalz in den empfohlenen klin. Dosen  
angewendet, ist bei einem Mn-Geh. des Salzes von 11% kaum mit tox . Mn-Wrkgg. 
zu rechnen. (Schweiz, med. Wschr. 77. 1298— 99. 13. 12. 1947. Genève, Fac. de 
méd., Inst, de Therapeut.) H. P . F i e d l e r . 4569

Jay Tepperman, Helen M. Tepperman, Barbara W. Patton und Leslie F. Nims,
W irkungen  n iederen  L u f td r u c k s  a u f  d ie  chem ische Z u sa m m e n se tzu n g  v o n  R a tte n b lu t  
u n d -nebennieren. W ährend der Geh. der N eb en n iere  an freiem C h o lesterin  (I) un
abhängig vom Barometerdruck ist, nim m t das Gesamt-I von 5,5%  (Frischgew.) 
bei Meereshöhe auf 2,46%  bei 25000 ft ab. B ei 28000 ft wurde wieder eine leichte, 
aber signifikante Zunahme festgestellt. Der A sc o rb in sä u re  geh. der Nebenniere zeigt 
mit steigender Höhe eine geringfügige Abnahme. Der B lu tzu c k e r  nim m t ab 15000 ft 
deutlich zu u. besitzt bei 25000 ft  ein Maximum. D ie B lu tm ilc h sä u re  steigt zwischen 
15000 u. 2 8 0 0 0 ft auf etw a das 4fache, das Gesamt-I des B lutes sinkt etwas ab, 

i  während das freie I wieder sehr konstant bleibt. Der A m in o s ä u r e s tic k s to ff  des
en w»; Plasmas zeigt eine geringe N eigung zur Zunahme. D ie Dauer des Unterdruckvers.
WM* betrug 4 Std. (Endocrinology 41. 356— 63. N ov. 1947. New  Haven, Connecticut,

Yale Univ., School of Med.) J u n g . 4572
George E. Gutman und Benjamin Alexander, U n tersu ch u n g en  ü b er d en  A m in o 

säu restoffw echsel. 1. M itt. B lu t-O ly k o k o ll u n d  -A la n in  u n d  d eren  B e zieh u n g en  zu  d en  
O esa m t-A m in o sä u ren  bei G esu n d en . Ogleich die Konz, des freien Aminosäure-N im  
Menschenblut genau bestim m t ist, bedarf es noch der ergänzenden B est. der ein 
zelnen Aminosäuren in diesem Zusammenhang. Vff. schließen diese Lücke durch 
Glykokoll- u. Alanin-Best, im  B lut, Plasm a u. den roten Blutkörperchen Gesunder. 
— Best.-Methoden: Glykokoll u. Alanin nach A l e x a n d e r  (J . biol. Chemistry 159. 

toi.'1' [1945.] 9. u. 160 [1945.] 51). Gesamtamino-N nach H a m i l t o n  u . v a n  S l y k e  (C. 1944.1.
seau- 1408). Glycin u. Alanin sind m it 16,8; 24,1 u. 12,3% des Amino-N am gesam ten

Blut, Plasma u. Erythrocyten beteiligt. D ie Änderungen im freien a-N H 2-N gehen  
■ Diekp denjenigen von Glycin u. Alanin parallel. D ie Glycinausscheidung im Urin während
(llirv 24 Std. ist gering. D ie Tatsache, daß Glycin u. Alanin 24% vom  <x-NH2-N des
Be®"*; Plasmas ausmachen, zeigt die fundam entale Rolle, welche diesen Aminosäuren im
bracP"' Stoffwechsel zukommt, obgleich sie als „nicht essentiell“ betrachtet werden.

J  (J. biol. Chemistry 168. 527— 36. 1947. Boston, B eth  Israel H ospital, Res. Labor.,
jutiäW1 Harvard Med. School and Dep. of Med.) N e h r i n g .  4572
j® Jj Louis A. Kazal, Aeme Higashi, Rose Brahinsky, Millard DeYoung und L. Earle

. pf Arnow, I s o lie ru n g  u n d  E ig en sch a ften  v o n  b lu tg ru p p e n sp e z if isc h e n  S u b s ta n ze n  a u s
P ferd em ä g en . Durch A utolyse u. Alkoholfällung werden blutgruppenspezif. Sub- 
stanzen aus ganzen Mägen, Magenschleimhaut u. Magensaft von Pferden isoliert. 
Ein Teil der Präparationen wurde nach S e v a g  (Biochem. Z .  2 7 2 . [1 9 3 4 .]  4 1 9 . ) ,  ein 

r¡st, w ' anderer Teil durch trypt. Verdauung enteiweißt m it nachfolgender Alkoholfällung
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der spezif. Substanz. D ie A- und B -A ktiv ität w echselt stark bei verschied. Tieren. 
D ie Drüsenregion der M agenschleim haut lieferte den höchsten u. wirksam sten A n
teil, insbes. an B -Substanz. Mit der Trypsinm eth. konnte aus nicht ausgesuchten  
Schleim hautanteilen fast ebenso stark wirksames Material isoliert werden. Mit der 
gleichen Technik wurde aus Schweinemagenm ucin eine sehr wirksam e A-spezif. 
Substanz isoliert. B ei dieser Meth. könnten allerdings im Trypsin enthaltene 
spezif. wirkende Verunreinigungen eine R olle spielen. Zwischen gruppenspezif. 
W irksam keit von M agenschleimhaut-Präparationen u. Speichel beim  gleichen Tier 
w urdenkeine qualitativen oder quantitativen Beziehungen gefunden. E ine komplette 
ehem. A nalyse der Substanzen wurde bisher nicht erhalten. Zwischen N -G ehalt u. 
A k tiv ität besteht eine gewisse Parallelität. A lle isolierten spezif. Substanzen waren 
beim Meerschweinchen anaphylaktogen. A lle gaben eine schwache Biuretrk.; die 
E ntscheidung, ob diese durch Peptidbindungen im Molekül der spezif. Substanz 
oder durch Proteinverunreinigung bedingt ist, konnte nicht getroffen werden. 
(Arch. Biochem istry 13. 329— 42. 1947. Gienolden, P a ., D ep. of Biochem ., Med. 
Res. D iv ., Sharp a. Dohm e, Inc.) A l b e r t y . 4572

S. Markees und A. Menczer, E x p e r im e n te lle  S tu d ie n  zu m  A c id o sep ro b le m .
3. M itt. D ie  D if fe re n z ie ru n g  d e r  versch ied en en  A c id o se fo rm e n  m i t  H ilfe  v o n  In su lin .  
(2. vg l. Schweiz, med. W schr. 7 6 . [1946.] 337.) Mit H ilfe des I n s u l in s  ( I )  gelingt es, 
eine Differenzierung der K etose u. der übrigen Acidoseform en durchzuführen. Die 
Alkali-R eserve (AR) des B lutes bei Kaninchen nim m t erheblich ab nach den 
Einww. von /?-Oxybutter-, Milch-, Essig-, Brenztrauben-, Citronensäure oder HCl. 
I, ohne jeglichen Zusatz verabreicht, ergibt eine Zunahme der AR. Auf die aoidot. 
W rkg. der genannten Säuren hat I keinen E influß. W urde /3-0xybuttersäure, als 
Vertreter der Ketonkörper, m it Glucose u. 1 gleichzeitig gegeben, wurde das Ab
sinken der AR auf gehalten, was unter gleichen Bedingungen m it den anderen 
Säuren nicht möglich war. Daraus ersehen V ff., daß die Ketonkörperverwertung  
der Regulation durch I untersteht. D ie B eseitigung der übrigen Säuren im Körper 
wird nicht durch I erreicht. Der intermediäre F ett- u. Kohlenhydratabbau sind auf 
das engste m iteinander verknüpft. (Schweiz, m ed. W schr. 7 7 . 828-— 34. 2. 8. 1947. 
Basel, Hoffmann-La Roche u. Co.) D ö r n e r . 4572

William R. Amberson, K lin is c h e  E r fa h ru n g e n  m i t  H ä m o g lo b in -S a lzlö su n g en . 
B ericht über 14 Fälle, deren 7 mehr als eine i. v . Injektion  von H äm oglobin-Sah lB g. 
erhielten, von diesen 5 m it se k u n d . A n ä m ie n  nach Häm orrhagie oder Infekt.
3 wiesen nach Behandlung eine R eticulocytose, A nstieg  des Häm oglobins u. der 
Häm okrit-W erte. Oligurie trat nicht auf. B ei einer sek. Anäm ie nach schwerer 
Hämorrhagie post partum stellten 2300 cm 3 in 6 Injektionen den n. Blutdruck 
wieder her. D ie P atientin  schien sich zu erholen, starb aber am 9. Tage nach 
Oligurie. —  D ie Lsgg. haben einen P r e s so r -E ffe k t , der einige Std. andauert. Die 
Blutdruckerhöhung wird von B r a d y k a r d ie  begleitet. B ei Injektionen von 500 cm1 
( =  50— 60 g Hgb) traten keine Rkk. auf, in anderen Fällen m ilde u. gelegentlich 
schwere pyrogene m it K om plikationen. D ie L sgg. agglutinieren keine Zellen der
4 klass. B lutgruppen. M e th ä m o g lo b in  wird nach großen Injektionen nicht ver
mehrt. Bei 6 Patienten traten 18% des injizierten Häm oglobins im Harn auf. 
(Science [New York] 106 . 117. 8/8 . 1947.) K a n i t z . 4572

Claude Liébecq, W ir k u n g  v o n  S ä u re n  a u f  d a s  P se u d o h ä m o g lo b in . S te llu n g  des 
P se u d o h ä m o g lo b in s  in  d e r  R e ih e  d e r  V erd o g lo b in e . (Vgl. C. 1 9 4 9 .1. 1133.) P seu d o h ä m o 
g lo b in  (1) nach B a r k a n  u . S c h a l e s  ließ sich m ittels D ialyse, Chromatographie, 
fraktionierte Fällung von denaturierten Proteinen, jedoch n icht von H äm oglob in  
befreien. Es läßt sich durch alkal. Red. nicht in ein H ä m o ch ro m o g en  überführen, 
geht jedoch in Ggw. von A m m o n ia k  in ein M o n o a za h ä m o ch ro m o g en  über; konz. 
Essigsäure führt in G a llen fa rb sto ffe  über ( B i l iv e r d in ,  B i l i v io l in  I I  u. I I I ) .  n/10 HCl 
bei 37° in 24 Std. setzt ca. 1/3 des F e frei, die Freisetzung wird durch CO nicht 
gehem m t. I u. C holeg lob in  sind som it wohl identisch. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 
52-— 54. Jan./März 1947. Liège, U niv., Labor, de Chim. physiol.) J u n g . 4572

C. Liébecq, U n tersu ch u n g en  ü b er  d a s  P se u d o h ä m o g lo b in . 7 .M itt. S u lfh ä m o g lo b in , 
C h oleg lob in  u n d  P se u d o h ä m o g lo b in . (Vgl. vorst. Ref.) W irkt KOH auf P se u d o 
h ä m o g lo b in  (I) ein, so entsteht direkt P se u d o c y a n c a th ä m o g lo b in  u. nach R ed. P seu do-  
häm och rom ogen , nach erneuter 0 2-Zugabe P se u d o c a th ä m o g lo b in  u. bei CO-Zugabe 
P seu d o -C O -h ä m o ch ro m o g en . D as letztere zeigt sich bei Aufbewahren bes. be
ständig, die Grünbande bleibt in ca. 24 Std. völlig  erhalten, die Lsg. hellt sich ledig
lich im äußersten R ot auf. D a bei Red. in stark alkal. Milieu Banden denaturierten  
Häm ochromogens auftauchen, wird verm utet, daß in I-Lsgg. noch intermediäre 
Substanzen sind, welche wieder in Häm oglobinderivate zurückverw andelt werden
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können. Wird 1 in Ggw. von Ammoniak red., so entstellt ein zusätzliches Absorp- 
tionsmaximum bei 575 m y ,  welches einem M on o a za h ä m o ch ro m o g en  zugeschrieben  
wird. Es folgen Absorptionskurven von B il iv e r d in  u. B il iv io l in e n ,  welche aus I ge
wonnen wurden. —  Aus den gesamten Befunden folgt, daß I u. C h oleg lob in  prakt. 
ident, sind. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 5 4— 71. Jan./März 1947.) J u n g . 4 5 7 2

C. Liébecq, J. Delbrouck und E. Prijot, U n tersu ch u n gen  ü b er d a s  P se u d o 
h äm oglob in . 8. M itt. F re ise tzu n g  d es E is e n s  d es H ä m o g lo b in s  u n d  P seu d o h ä m o g lo b in s . 
(7. vgl. vorst. Ref.) Es werden ältere Verss. von L e m b e r g  bestätigt, nach welchen  
P seu d o h ä m o g lo b in  sein F e durch verdünnte HCl leicht freigibt, 0 2-H ä m o g lo b in  einen 
größeren Prozentsatz abspaltet als C O - u. M eth ä m o g lo b in  u. zu hohe Säurekonzz. in 
folge H ä m a tin -Bldg. die Abspaltung wieder reduzieren. (Bull. Soc. Chim. biol. 
29. 71— 81. Jan./März 1947.) J u n g .  4572

Oscar Bodansky und Helmut Gutmann, B e h a n d lu n g  d er M e th ä m o g lo b in ä m ie . 
Bei Hunden wird eine Methämoglobinämie (I) durch intravenöse Gabe von p -  
A m in o p r o p io p h e n o n  erzeugt. Der minimale letale Methämoglobinspiegel beträgt 
80— 85% des Gesamthämoglobins. D ie schnellste u. kräftigste Wrkg. gegenüber I 
hat M ethylenblau, weniger wirksam sind Ascorbinsäure u. BAL. 1 m g/kg M ethylen
blau erweist sich als wirksame Dosis auch bei schwerster 1. Bei idiopath. I em p
fiehlt sich wegen der N otwendigkeit tägl. Darreichung die Gabe von Ascorbin
säure. (J . Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 46— 56. Mai 1947. Edgewood Arsenal, 
Med. D iv .) M a t t h i e s .  4572

Moisés Grinstein, P ro to p o rp h y r in u n te rsu c h u n g e n . 7. Mitt. E in e  e in fach e u n d  
verbesserte  M e th o d e  z u r  D a rs te llu n g  re in e n  P ro to p o rp h y r in s  a u s  H ä m o g lo b in . (Vgl.
C. 1945. I. 1137.) Zur Darst. von reinem P r o to p o rp h y r in  9 (T y p  I I I )  (I) aus H äm o
globin (II) werden Gesamtblut, Erythrocyten oder geronnenes B lut m it 2— 3 Vol. 
Aceton (III) gem ischt; das abgesaugte u. mit III gewaschene II-Pulver wird 4— 5mal 
m it 10%ig. Oxalsäurelsg. in Methanol extrahiert; in den erhaltenen vereinigten  
Häm atinlsgg. werden je 100 cm3 3— 5 g F e S 0 4 gelöst. Nach Sättigung m it gas
förmigem HCl erfolgt Farbumschlag nach rotviolett infolge Bldg. von I-M e th y le s te r  
(IV), der m it CHC13 nach W .-Zusatz abgetrennt wird. D ie CHC13-Lsg. wird nach 
Waschen mit W. u. 10%ig. N H 3-Lsg. im Vakuum konzentriert u. durch überschüss. 
CH3OH kristallisiert. Freies I entsteht beim Lösen von IV in 25%ig. HCl u. Fällung 
durch Neutralisation mit NaOH. IV, F . 224— 226° (korr.), Amai  =  631,1, 575, 0,
541,3, 507,4, 407,3 m p  (CHC13); I, ^  602,3, 556,9, 411,2 (25%ig. HCl). IV ist 
Chromatograph, einheitlich. D ie IV-Ausbeuten betragen 70— 80%. (J. biol. Che
mistry 167. 515— 19. 1947. Salt Lake City, U niv. of U tah, School of Med., Dep. 
o f  Med.) K .  M a i e r . 4572

Joachim Brugsch, U n tersu ch u n g en  u n d  A u ftre n n u n g e n  d e s  q u a n tita tiv e n  P o r -  
p h yrin sto ffW ech se ls  be i f a m iliä r e m  h ä m o ly tisc h e m  I k te ru s  u n d  H äm och ro m a to se .
11. M itt. U n tersu ch u n g en  d e s  q u a n tita tiv e n  P o r p h y r in s to  f f  w echsele be im  g esu n den  
u n d  k ra n k e n  M e n sch en . (1 0 .  vgl. C. 1948. I .  8 4 6 .)  Bei 2 Fällen von h ä m o ly t. I k te r u s  
wurde eine Vermehrung der Gesamt-PorpÄy«n(I)-Ausscheidung, verursacht durch 
Vermehrung von Stuhl-I u. in geringerem Maß auch von Harn-I, festgestellt. 
Besonders sind K o p r o -1, ferner auch D e u te ro -M e so -1 stark erhöht. Starke I-Urie 
setzte bei Verschlechterung der Leberfunktion für Gallen-I-Ausscheidung ein. 
Gesteigerte Stuhl-I-Ausscheidung u. Urobilin(II)-Vermehrung sind für häm olyt. 
Ikterus charakteristisch. Bei 1 Fall von Hämoch rom atose  war die II-Ausscheidung 
durch Stuhl u. Harn vermindert, die I-Abgabe leicht erhöht, bedingt durch P r o to - l.  
Wahrscheinlich bestand eine Störung der Häm synthose. (Z. ges. inn. Med. Grenz
gebiete 2 . 6 4 1 — 4 5 .  N ov. 1 9 4 7 . Berlin, Charité, I .  Med. Klinik.) K. M a i e r .  4 5 7 2

G. Barac, D ie  B il ir u b in -E iw e iß b in d u n g  u n d  d ie  A u ssc h e id u n g  d es B il ir u b in s  
durch d ie  N ie r e n .  Vf. berichtet über Unteres, an Hunden, denen der D uctus chole- 
dochus unterbunden wurde. N ach Eintreten des Ikterus wurde der B ilir u b in (  l ) -G e h .  
im Plasma u. Blasenharn nach verschied. Methoden bestim m t. Auch ein U ltra
filtrat des Plasm as wurde auf I untersucht. D ie Verss. ergaben, daß in der Niere 
die I-Eiweißbindung gesprengt wird, das im Plasm a frei vorhandene I wird ebenfalls 
durch die Nieren ausgeschieden. Der biochem. Vorgang u. die intrarenale L okali
sation wurden aufgeklärt. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 9 6— 9 9 . Jan./März 1 9 4 7 . 
Liège, U niv., Inst, de Clinique et de Policlinique Médicales.) B a l z e r .  4 5 7 2

H. P. Wolvekamp und W. Kruyt, Ü b er d a s  F eh len  e in er  B in d u n g  zw isch en  C 0 2 
u n d  H ä m o c y a n in .  Verss. am B lut von Homarus vulgaris, Cancer pagurus u. H elix  
pomatia. In der App. von S t a d e  u .  O ’B r i e n  nimmt häm oc y a n in h  a l  tiges B lut COa

3 2*
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zunächst schnell bis zur Herst. des Lsg.-G leichgewichts auf, wobei prakt. derselbe 
W ert wie für W . erreicht wird. Es folgt eine langsame zusätzliche Aufnahm e, 
w elche in 4 Min. noch nicht beendet ist u. w elche durch A n h y d r a s e  sehr beschleunigt 
wird. Aus den Verss. folgt, daß kein C a rh a m a t gebildet wird. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 29. 50— 52. Jan./M ärz 1947. Leyden, U niv.) J u n g . 4572

Claus Munk Plum, E in ig e  U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  E ry th ro p o e se  im  m e n sc h 
lich en  K n o c h e n m a r k , k u lt iv ie r t  in  versch ied en en  M e d ie n .  M enschliche K nochenm ark
zellen (I), durch Sternalpunktion gewonnen, konnten in LocKEscher Lösg. mit u. 
ohne Zusatz verschiedener Antiperniciosapräpp. oder m it Serum derselben oder 
anderen Personen lebend erhalten werden. N ach 8— 10 Std. kom m t die geringe 
Bldg. von E rythrocyten in  I zum Stillstand. F o ls ä u re  (0,1% ) u. L eb e re x tra k te  
erhöhen die Bldg. von E rythrocyten. „Frem des“ Serum hat ungefähr den gleichen  
E ffekt, während Eigenserum meistens eine schnelle Erythropoese verursacht. Die 
„spontane“ Bldg. roter Blutzellen war bei unbehandelter pem iciöser Anämie u. 
Leukäm ie vermindert. Patholog. Knochenm ark reagiert auf Leber- u. Folsäure
zusätze w ie n. Mark m it Ausnahm e von benigner Lym phogranulom atose. T y ro s in  
erhöhte den Effekt von Leberextrakt bei unbehandelter perniciöser Anämie u. 
Leukämie, hatte aber keine zusätzliche W rkg. bei n. Knochenm ark. Jedes patholog. 
Mark wurde durch Zusatz von n. Serum aktiviert; patholog. Serum, n. Mark zu
gesetzt, führte zu einer Abnahm e der E rythrocytenproduktion. D iese Resultate 
sowie die Unteres, über die Reifung der R eticulocyten in vitro zeigen, daß im Serum 
bestim m te aktive Stoffe vorhanden sind, die zur Bldg. der E rythrocyten bzw. 
Reifung der R eticulocyten nötig sind. (Acta physiol. scand. 14. 383— 98. 30. 12. 
1947. Kopenhagen., U niv., D ep. of P ath . A nat.) H o h e n a d e l .  4573

Halvor N. Christensen, Paul Fenimore Cooper jr., Roswell D. Johnson und 
Eleanor L. Lynch, G ly c in -  u n d  A la n in k o n ze n tr a tio n  d e r  K ö r p e r f lü s s ig k e ite n ;  e x p e r i
m en te lle  Ä n d e r u n g e n . D ie K onz, von Glycin (I) u. A lanin (II) der Erythrocyten  
nähert sich im  Verlauf verschied. Std. dem Geh. des Plasm as (III), wenn im III 
durch Zufuhr von reinen Aminosäuren der Geh. erhöht wurde. In  der Cerebro- 
spinalfl. (IV) beträgt der Geh. an I 1/10 u. an II % des III-Geh. W enn der Geh. des 
III durch Zufuhr der Aminosäuren während einiger Std. erhöht wird, steigt der 
Geh. in IV nur sehr schwach an. I scheint den N der konjug. Aminosäuren in den 
W olframsäure-Filtraten des III zu vermehren. D ie Zufuhr von N a-B enzoat ver
mehrt das beschränkt diffusionsfähige I des III. D as freie I u. der freie a-Amino-N 
wird vermindert. D ie Zufuhr von I oder dl- II führt zu einer Erhöhung des III-Geh. 
der anderen Aminosäuren. W enn I u. II als Gelatine zugeführt werden, verursacht 
II eine disproportionale Vermehrung der III-Aminosäuren. I verursacht eine ge
ringe Vermehrung des N  der freien Am inosäuren im  n. Urin, aber eine starke Ver
mehrung des N der konjug. Aminosäuren, die später als Hippursäure ausgeschieden 
werden. (J. biol. Chemistry 168. 191— 96. 1947. Cooperstown, N . Y ., Mary Imogene 
B assett Hosp.) P a t z s c h .  4573

Martin Allgöwer, Ü b er d ie  W ir k u n g  v o n  H e p a r in ,  p o lya n e th o lsu lfo n sa u rem  
N a tr iu m  (L iq u o id  R oche) u n d  tr ib a s isc h e m  N a tr iu m c i tr a t  a u f  m en sc h lich e  L eu kocyten  
in  v itro . Vf. prüfte an Hand der Migration der L eukocyten (I) u. der Phagocytose 
in vitro den Einfl. auf den zellulären Abwehrapp, des m enschlichen B lutes durch 
gerinnungshemmende Stoffe, w ie Heparin (II), polyanetholsulfonsaures N a (III) 
u. tribasisches Na-Citrat (IV). D ie M igrationsfähigkeit isolierter menschlicher I 
wurde quantitativ durch Ausm essung des F lächeninhaltes der für ein bestimmtes 
Individuum  u. bestim m te Zeit charakterist. Auswanderungsfläche verfolgt. D a die 
Hem mung der Migration u. der P hagocytose bei II, III u. IV nicht im m er parallel 
geht, wird auf eine gewisse Unabhängigkeit der beiden Phänom ene geschlossen. 
(Schweiz, med. Wschr. 77. 40— 43. 11. 1. 1947. Basel, Chirurg. Univ.-K linik.)

M e i n e r . 4573
E. Rothlin und E. Undritz, E x p e r im e n te lle r  B e itr a g  zu r  K e n n tn is  d e r  la rv ie r ten  

f e r r ip r iv e n  A n ä m ie  (S id e ro p e n ie  ohne A n ä m ie ) .  E xperim entell wurde festgestellt, daß 
larvierte, ferriprive Anämien (Sideropenie ohne A näm ie, Verbrauch der Eisen
reserven bei n. Häm oglobinwerten) sich auch beim Tier (z. B . durch M ilchdiät bei 
der weißen Laboratoriumsratte) erzeugen lassen u. w ie beim  M enschen durch 
Eisentherapie behoben werden können. Ein Vgl. des durch eine Makro-Berlinerblau - 
R k. erm ittelten Organ-Eisengeh. m it den Bluthäm oglobin-W erten (I) nach 
S a h l i  ergab nicht immer Parallelität. Darauf begründet Vf. auch für Patienten  
m it n. I die N otwendigkeit einer gründlichen Eisen therapie bei auf tretenden
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Anäm ie-Sypm tom en (M attigkeit, Schwindel usw.) (Schweiz, med. W schr. 77. 58 
bis 60. 11/1. 1947. B asel, Sandoz-A.G.) M e i n e r . 4573

L. Halberstaedter und J. Leibowitz, H ä m o ly se  u n d  F ix a t io n  v o n  E r y th ro c y te n  
d u rch  R ö n tg en stra h len . Erythrocytenkonzz. von 0,5— 5% werden durch R öntgen
strahlen 2 • 10 r in jedem Medium hämolysiert. Konzz. unter 0,5%  erfahren in 
O lucose, P h o sp h a t, B ic a rb o n a t  u. G lyk o k o ll Hämolyse, in N a C l,  K C l ,  C a C l2, N a N 0 3, 
( N H ^ S O i ,  M g S O i  u. O ly c e r in  dagegen Fixation gegenüber S a p o n in  u. E o s in . D ie 
Fixation kann durch Anwesenheit von P h o sp h a t, bes. aber B ic a rb o n a t, gehemm t 
werden. D ie hemm ende Wrkg. des S e ru m s  beruht auf seinem B ica rb o n a tg eh a lt. 
(Biochemie. J . 41. 235— 39. 1947. Jerusalem, Hebrew U niv.) J u n g . 4573

Harold A. Harper, Laurance W. Kinsell und Harry C. Barton, P la s m a - l-M e -  
th io n in sp ie g e l n ach  in tra v e n ö se r  V erabre ich un g a n  M e n sch en . Verss. an 11 gesunden  
Männern, die nach 12std. Nahrungskarenz 50,0 cm3 3%ig. d l-M e th io n in ls g . i. v. 
in 6 Min. verabreicht erhielten. M e th io n in  wird mit L eu con ostoc m esen te ro id es P -6 0  
bestim m t, wobei nur das Z-Isomere erfaßt wird. Daher sind neue Yerss. mit L a c to 
b a c illu s  fe rm e n ti 36  für beide Isomere in Vorbereitung. Maximum des Z-Methionins 
nach 15 Min. von 2,06— 4,44 mg/100 cm3. Zwischen 30 u. 180 Min. 0,82— 1,36. D ie 
Größe des Abfalls liegt bei 0,33— 0,54 mg/100 cm3/Std . D ie Ausscheidung des 
M ethionins erfolgt am schnellsten zwischen 15 u. 30 Min. im Maximum des B lu t
spiegels. 3 Std. nach Injektion wurden nur 1,6— 6,5 mg ausgeschieden, in der 
F astenzeit 0,1 m g/Std. Der initiale schnelle Abfall im  Plasm a nach i. v . wird durch 
D iffusion in B lut, Zellen u. extravasculäre Räume u. im geringen Maße auf die 
E xkretion bezogen. (Science [New York] 106. 319— 20. 3. 10. 1947.) K a n i t z . 4574

Bruno Vassei, Ruth Partrldge und M. L. Crossley, D ie  C h em ie  d e r  I n fe k t io n s 
k ra n k h e ite n . 8. Mitt. P a r tie l le  A m in o sä u re zu sa m m e n se tzu n g  g ere in ig te r  S e r u m 
a lb u m in e  vo n  H u n d e n  v o r  u n d  w ä h ren d  T y p - l-P n e u m o k o k k e n -P n e u m o n ie . (7. vgl. 
Arch. Biochem istry 4. [1944.] 59; vgl. auch C r o s s l e y  u .  Mitarbeiter, C . 1943.11. 
2072.) Durch Fraktionierung m it (NH4)2S 0 4 wurden aus S e ru m  (I) von n. Hunden, 
sowie von Tieren mit schwacher (A) bzw. schwerer (B) P n e u m o k o k k e n in fe k tio n  
(C r o s s l e y  u .  Mitarbeiter, C. 1942. II. 921) nach der Meth. von H e w i t t  (C. 1940.
I. 3806) K r is ta lb u m in  (II), G lo b o g lyco id  (III), S e ro g ly c o id  (IV) u .  P ro teo se  (V) iso 
liert. D ie prozentuale Konz, von IV war bei B gegenüber den n. oder A-W erten  
deutlich verringert, der Geh. an V bei A u. B etwas erhöht, die 2 anderen Frak
tionen nur wenig verändert. Der Geh. an N ,  S ,  K o h le n h y d ra te n  u. L ip o id e n  (VI), 
sowie die A m in o s ä u r e -Zus. der 4 Fraktionen wurde bestim m t. E in wesentlicher 
Unterschied zeigte sich nur bei dem VI-Geh. von II u .  III, wo A u. B zu einer 
Abnahme des Geh. führte. Der C y s t ( e ) in -Geh. von IV u. V war erniedrigt, der von  
III etwas erhöht, der von II unverändert. Insgesam t führte die Infektion jedoch  
zu einer deutlichen Abnahme. (Arch. Biochem istry 14. 451— 63. 1947. Stamford, 
Connecticut, American Cyanamid Co.) v . P e c h m a n n . 4574

Bruno Vassei, Ruth Partridge und M. L. Crossley, D ie  C h em ie  d e r  I n fe k t io n s 
k ra n k h e iten . 9. M itt. P a r tie l le  A m in o sä u r e zu sa m m e n se tz u n g  v o n  sa lz fra k tio n ie r te n  
S eru m g lo b u lin en  v o n  H u n d e n  v o r  u n d  w ä h ren d  T y p -I -P n e u m o k o k k e n -P n e u m o n ie .  
(8. vgl. vorst. Ref.) Im  Verlauf der Erkrankung trat eine Zunahme des E u g lo b u lin -
(I)-Geh. des S e ru m s  von 8,11% auf 14,58% bei schwacher (A) u. auf 19,03% bei 
schwerer (B) Infektion ein. Ebenso nahm die Konz, an P se u d o g lo b u lin -1 { \\)  von  
10,82% auf 21,3% bei A bzw. 15,51% bei B zu, während der P se u d o g lo b u lin -2 ( l ll ) -  
Anteil von 18,78% auf 7,63% bzw. 5,83% abnahm. Der N - u. S-Geh. der Frak
tionen war wenig verändert. Der K o h le n h y d r a t-A nteil von I hatte von 5,9% auf 
4,1% bzw. 3,4% abgenommen, der von II hatte von 3,8%  auf 4% bzw. 4,5%  zu 
genommen, während bei III die Analyse den höchsten W ert bei A ergab. D e r  L ip o id  - 
Geh. von I war unverändert, der von II u. bes. von III etw as erhöht. Bei Best. 
der A m in o sä u re -Z u s . der einzelnen Fraktionen zeigten sich keine wesentlichen  
Unterschiede. Nur der T y r o s in ( IV)-Geh. von I war bei A u. B etwas geringer, 
bei III die W erte für M e th io n in , C y s te in , IV u. vielleicht von C y s t in  etwas erhöht. 
(Arch. Biochem istry 14. 465— 7 4 .  1947.) v . P e c h m a n n . 4574

Armand J. Quick, K o m p o n e n te n  d e s  P ro th ro m b in -K o m p le x e s . B ei einem Fall 
von congenitaler H y p o p r o th r o m b in ä m ie  war „ la b ile r  F a k to r “  ausreichend nachweis
bar, jedoch fehlte die K o m p o n e n te  B , w ie durch Mischverss. nachgewiesen werden 
konnte. Infolgedessen entsprach dieses Plasm a völlig dem Plasm a eines m it D i-  
c u m a ro l Behandelten, was ebenfalls durch reziproke Mischverss. belegt wurde. In  
einem zw eiten Fall jedoch gab das Patientenplasm a —  frisch oder alt —  mit n.
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Plasm a —  frisch oder alt —  in jedem  Pall n. Prothrom binzeiten. Dagegen norm ali
sierte Zusatz von Hundeplasma (als Quelle des „labilen Faktors“ ) die Gerinnung 
nicht. Durch die Verss. ist die Anwesenheit des „ la b ile n  F a k to r s“ w ie der K om 
ponente B erwiesen. Notwendigerweise muß ein drittes Prinzip fehlen, w elches als A  
(ursprüngliche Bezeichnung des labilen Faktors) bezeichnet werden soll. A läßt sich 
aus n. Plasm a m ittels Tricalcium phosphates (zusammen m it B) entfernen. Mischung 
des Plasm as von Fall I (Mangel an B ) m it Fall II (Mangel an A) gibt ein Gemisch 
von fast n. Prothrom binzeit, wodurch ein weiterer Beleg für A gegeben ist. — Auf 
Grund früherer Veras, wird für wahrscheinlich gehalten, daß bei V ita m in  K-Mangel 
die K o m p o n e n te  A  ausfällt. (Amer. J .  Physiol. 151. 63— 70. 1. 11. 1947. Milwaukee, 
W is., M arquette-Univ., School of Med., Dep. of Biochem .) J u n g . 4574

Tage Astrup, D ie  Ir ia lc tiv ie ru n g  v o n  T h ro m b in  d u rch  T e tra n itro m e th a n . In einem 
Throm bin-Puffer-Fibrinogensystem  konnte die W rkg. des Thrombins durch vor
herigen K ontakt m it Tetranitrom ethan stark red. werden. D ie Thrombininaktivie- 
rungsrk. geht dabei als eine Rk. erster Ordnung einher, bei ihr wird eine Energie 
von E =  15000 cal. um gesetzt, während Fibrinogen unverändert bleibt. (Acta 
ehem. scand. 1. 744r—48. 1947. Kopenhagen, Carlsberg Foundation.)

J . J ü r g e n s . 4574
Angie S. Hamilton, William M. Parkins und Frederic Waltzer, V ergleich  von  

10  In fu s io n s f lü ss ig k e ite n  bei d e r  B e h a n d lu n g  m ä ß ig e r  u n d  sc h w ere r B lu tu n g e n  an  
T ie re n . Als Vers.-Tiere dienten Hunde u. Kaninchen, w elchen ca. 50 cm3 Blut/kg 
entnom m en wurde. D ie Infusionsfl. wurde entweder sofort oder nach Ablauf einer 
Stde. verabreicht. Geprüft wurden m en sc h lich es  u. H u n d e g lo b in  (I u. II) je 3,3%, 
O x y p o ly g e la tin e  (III) 5%, menschliches S e r u m a lb u m in  (IV) 5% u. 25% , mensch
liches H ä m o g lo b in  (V) 7%, Gesam tblut (VI) u. öeparinp lasm a (VII). B ei Kaninohen 
traten niemals Nebenwrkgg. auf, beim Hund wurden solche durch I, II u. VII be
wirkt. Abnahme der Blutkörperchensedim entation bew irkte I, II, IV, V u. NaCl- 
L sg., Zunahme bewirkte III u. VII. Hundeplasm a wurde nach IV immer etwas 
ikterisch. D ie Wrkg. der einzelnen M ittel wurde am B lutdruck, Hämatokritwert, 
Plasm aproteingeh. u. Überlebensrate beurteilt. U nvorteilhaft waren I u. II; NaCl- 
Lsg. w ie V ebenfalls wenig brauchbar; günstiger schienen III u. 25% ig. IV, er
reichten aber die W rkg. von 5% ig. IV u. von  VII nicht. Für die Präparation von 
VII ist von Bedeutung, die Heparinisierung am Spendertier vorzunehm en u. nicht 
erat nach Entnahme. (Amer. J . Physiol. 150. 641-— 53. 1. 10. 1947. Philadelphia, 
U niv. of Pennsylvania, School of Med., Harrison D ep.) J u n g .  4574

J. Erik Jorpes, D ie  sp e z if isc h e  T h ro m b o seb e h a n d lu n g . E i n  B e itr a g  d e r  Chemie 
zu r  M e d iz in .  B ericht über die Throm bosebehandlung in  den letzten  5 Jahren in 
Schweden. D ie Behandlung m it H e p a r in ,  auf dessen W rkg.-W eise ausführlich ein- 
gegangen wird, erwies sich der konservativen Behandlung überlegen. (Schweiz, 
med. Wschr. 77. 51— 55. 11. 1. 1947. Stockholm , Karolin. In st., Chem. Abt.)

K u n z m a n n . 4574
Erik Tage-Hansen und Knud Jansen, Ü b er d ie  B e h a n d lu n g  d e r  B lu tu n g s

n e ig u n g  bei D ic u m a rin v e ra b re ic h u n g . D ic u m a r in  (I) bei Behandlung von Throm
bosen bewirkt einen Abfall des Geh. an Prothrom bin (II), der bei Überdosierung 
oder Überempfindlichkeit gegen I zu gefährlicher W ertm inderung unter 10% führen 
kann. Gegenm ittel sind K -Vitam ingaben (III) u. B luttransfusion (IV). III zeigt 
keinen Antagonismus gegen I. IV w irkt als Zufuhr von II. Verss. m it Kaninchen, 
die 5— 50 m g I-Präp. bekomm en hatten. II-prozentgeh. des Versuchstierblutes 
=  A, des Spendertieres =  a, B lutvolum en des V ersuchstieres zu 5 y2% des Körper - 
gew. angenommen =  V, transfundierte Menge des m it N a-citrat stabilisierten 
Blutes =  v ; die II-Prozente unm ittelbar nach der Transfusion berechnen sich zu 
x  =  (A . V +  a  . v)/(V  +  v). Der II-Geh. im  B lut menschlicher Patienten  muß 
auf 30— 40% gebracht werden. Ist A =  10, V =  4 Liter, so müssen v  =  1,5 Liter 
(in bezug auf II-Geh. 100%ig) transfundiert werden, um  einen II-% -W ert von 35 
zu erreichen. D ie II-substituierende W rkg. von IV ist nur kurzfristig; sie kann 
durch die langsamere, aber stabilere W rkg. gleichzeitiger III-Gaben ergänzt 
werden. (Nord. Med. 35. 1792— 94. 29. 8. 1947.) G a b e l .  4574

B. Ingelman, D e x tr a n  u n d  se in e  V e rw e n d u n g  a ls  P la s m a e r s a tz m it te l . B iol. Verss. 
an Kaninchen sowie Unteres, im  Elektronenm ikroskop zur B eurteilung des D ex
tranm oleküls (1:30000) zeigten, daß sich die Verb. (G lucose-HaO)n - f  Fruktose als 
Plasm aersatzm ittel u. bei Blutdruckabfall nach B lutverlust als A uffü llm ittel gut 
eignet. (Acta chem. scand. 1. 731— 38. 1947. Upsala, Schweden, Chem. u. Physiol. 
Chem. Inst.) J .  J ü r g e n s .  4576
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Max S. Dunn, Merrill N. Camien, S. Shankman und Hariette Block, H a r n 
a u ssc h e id u n g  v o n  zw ö lf  A m in o sä u re n  bei n o rm a len  m ä n n lic h e n  u n d  w eib lich en  
P erso n e n , m ik ro b io lo g isc h  gem essen . (Vgl. F r a n k l  u .  Mitarbeiter, C. 1947. E. 945.) 
Vor u. nach Säurehydrolyse wurde der 24-Std.-Urin (I) auf den Geh. an freien u. 
gebundenen A m in o s ä u r e n  (11) unter Anwendung verschied. Bakterienstäm m e 
mikrobiol. bestim m t. Zur Zerstörung von Harnstoff wurde I m it Urease vor
behandelt. D ie H ydrolyse wurde in üblicher W eise mit HCl durchgeführt. —  D ie 
Gesamtausscheidung (A) der II war bei n. D iät ungefähr konst. u. unabhängig 
von dem I-Volumen. Das prozentuale Verhältnis der einzelnen II war bei Männern
(III) u. Frauen (IV) im allgemeinen gleich, wenn auch insgesamt die II-A bei den 
männlichen Versuchspersonen um 20— 30% höher war. A r g in in ,  I so le u c in , L e u c in ,  
M e th io n in  u. P h e n y la la n in  wurden in relativ geringer, L y s in ,  T h re o n in , A s p a r a g in -  
sä u r e  u. H is t id in  (V) in etwas höherer Konz, ausgeschieden. D ie G lu ta m in sä u re -A  
betrug 14— 26% der II. D iese II konnte erst nach der Hydrolyse gefunden werden, 
wird also nur in gebundener Form ausgeschieden. Bes. hoch war die Konz, an 
G ly k o k o ll  (VI), die bei den III 26— 46%, bei den IV 40— 50% der II betrug. Bei einer 
bestim m ten Ernährung (K -Diät) war A der II bis auf den Geh. an V u. VI erhöht. 
Von VI wurde dann nur 1/6— 1/10 der bei n. Kost erhaltenen W erte gefunden. D iese  
u. die Befunde anderer Autoren werden verglichen u. diskutiert. (Arch. B io 
chem istry 13. 207— 16. 1947. Los Angeles, U niv. of Calif., Chem. Labor.)

v . P e c h m a n n . 4 5 7 7

G. A. Lindeboom, E in f lu ß  d er B e n zo esä u re  a u f  d ie  A u ssch e id u n g  vo n  H a rn s ä u re .  
Vor u. nach der Geburt wurde der Einfl. von N a -b e n z o a t( l) -gaben (5,9 g  per os) 
auf die Menge der ausgeschiedenen H a rn -  u. H ip p u rs ä u r e  im Harne der W öchnerin
nen geprüft. In den meisten Fällen sank die Harnsäure-Konz, auf Vio— % 4 0r 11 • 
u. die stündliche Ausscheidung unmittelbar nach der Verabreichung von I. In ein 
paar Ausnahmefällen war nach 4 Std. die Ausscheidung wieder normal. Zwischen 
der Ausscheidung von Harn- u. Hippursäure bestand kein Zusammenhang. Für die 
Hemmungserscheinung kann keine D eutung für den Mechanismus gebracht 
werden, ein Einfl. der Leber kann ins Auge gefaßt werden. (Acta brevia neerl. 
Physiol., Pharmacol., Microbiol. E . A. 15. 27— 31. 1947. Amsterdam, U niv., Dep. 
o f Ostretr. and Gynecol.) K u n z m a n n .  4577

Marian E. Swenseid, Benjamin Wandruff und Frank H. Bethell, U rin p h en o le  
b e i  P e rn ic io sa . Nach H ydrolyse wurde der Urin von Perniciosakranken m it Ae. 
extrahiert; darauf der Ae. zunächst m it N aH C 03-Lsg., dann m it NaOH aus
geschüttelt, wodurch eine in Ae. unlösl., eine in Ae. lösl. u. in Bicarbonat lösl. u. 
eine in Ae. lösl. u. in NaOH lösl. Fraktion der U rin p h en o le  gewonnen wurde. B ei 
5 von 6 Personen ergab sich im Augenblick einer Remission (durch Leber- oder 
Magentherapie) eine Abnahme der Phenolausscheidung, welche sich innerhalb 
48 Std. vollzieht u. der häm atol. Rk. vorauseilt. D ie Ausscheidungsvermehrung 
in  der manifesten Krankheitsphase (relapse) beruht ausschließlich auf der in Ae. 
lösl. u. in Bicarbonat lösl. Fraktion, die in Ae. lösl. u. in NaOH lösl. Fraktion bleibt 
konstant oder ist sogar vermindert. D ie in Ae. unlösl. Fraktion bleibt stets kon
stant. In der Remission entsprechen die Ausscheidungswerte den n. W erten. —  
Bei Perniciosakranken m it n. A sc o rb in sä u re spiegel beeinflußt Ascorbinsäuregabe 
die Phenolausscheidung nicht, bei abnormal niederem Spiegel (1 Fall) führte sie 
zu einer Steigerung der Ausscheidung. —- D ie Beobachtungsergebnisse werden auf 
Störungen des Tt/rosmstoffwechsels bei der Perniciosa bezogen. (J . Lab. clin. Med. 
32. 1242— 47. Okt. 1947. Ann Arbor, Mich.) J u n g .  4577

Marian E. Swendseid, Benjamin Wandruff und Frank H. Bethell, U rin p h e n o l  
bei n o rm a len  P e rs o n e n ;  B e e in f lu ssu n g  d u rch  L e b erex tra k te . (Vgl. vorst. Ref.) An 
5 gesunden Personen wurde der Einfl. von L e b e re x tra k t auf die Phenolausscheidung  
geprüft. D ie in Ae. unlösl. Fraktion wird nicht beeinflußt, die in Ae. lösl. u. in  
Bicarbonat lösl. Fraktion wird bei allen Personen beträchtlich vermindert, die in 
Ae. lösl. u. in NaOH lösl. Fraktion vermehrt. D ie Wrkg. einer einmaligen Lebergabe 
(30 U. S. P .-E inheiten) hält nur einen Tag an. (J . Labor, clin. Med. 32. 1248— 50. 
Okt. 1947.) J u n g .  4577

W. Eugene Knox und William I. Grossman, D ie  I s o lie ru n g  d es 6 - P y r id o n s  von  
N 1-M e th y ln ic o tin a m id  a u s  U r in .  Bei Einw. von gereinigtem Chinin-oxydierendem  
Enzym  aus Kaninchenleber auf N 1 -M e th y ln ic o tin a m id  wird das 6 - P y r id o n  (I) ge
bildet. I, l -M e th y l-3 -c a r b o x y la m id -6 -p y r id o n , C7H80 2N 2, wird nach Enteiweißung  
m it Metaphosphorsäure, Neutralisation, Sättigung mit N aC 03 u. kontinuierlicher 
Isobutanolextraktion, Um kristallisation aus Aceton in Form farbloser Kristalle,
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F . 212— 214°, erhalten. I ist in W . u. A . leicht lösl., nahezu unlösl. in w eniger  
polaren Solventien. 1 entsteht als Umwandlungsprod. von N ic o t in a m id  (11) im  
Organismus u. wird m it dem Urin zu ca. 10% ausgeschieden. I aus Urin wurde 
durch Kochen m it Na-M ethylat unter N 2 in das 6 - P y r id o n  von  N - M e th y ln ic o t in 
sä u re  (III) übergeführt u. m it synthet. III identifiziert. Von den gebräuchlichen  
Methoden zur B est. von II-D erivv. im  Urin wird I nicht erfaßt. I kann N ic o t in s ä u r e  
in der mikrobiol. Bestim m ungsm eth. m it L .  a ra b in o s u s  nicht ersetzen, ebenso nicht 
Coenzym I, das für das W achstum  von H a e m o p h ilu s  p a ra in f lu e n za e  erforderlich ist. 
(J . biol. Chemistry 168. 363— 66. 1947. N ew  York, Columbia U niv., Coll. of P h ysi
cians and Surgeons, Dep. of M ed., E nzym e Labor.) K . M a i e r .  4577

A. D. Bernstein und N. G. Borodin, D e r  Z u c k e rg e h a lt d e r  F lü s s ig k e i t  d er v o r 
d eren  A u g e n k a m m e r  b e i e in ig e n  p h y s io lo g is c h e n  B e d in g u n g e n . Kaninchen mit 
künstlich hervorgerufener H yperglykäm ie (intravenöse Infusion von 10%ig. 
Glukoselsg.) zeigten ungefähr Proportionalität zw ischen der Z u c k e r fI)-Konz. 
in der vorderen Augenfl. u. dem B lut-I-Spiegel. E in ähnliches Ergebnis 
wurde bei der durch I n s u l in  bewirkten H ypoglykäm ie beobachtet. Beträchtliche 
zeitliche Schwankungen waren feststellbar, die w ahrscheinlich auf der Instabilität 
eines solchen kleinen Fl.-V ol. gegenüber dialytischen Prozessen beruhten. Bei 
K aninchen, die einseitiger Durchtrennung des sym pathischen N ervs am Hals u. der 
Ganglienexstirpation unterworfen worden waren, lag der I-Spiegel im  betroffenen 
Auge höher, wohl infolge gesteigerten B lutdurchflusses, u. die hypo- w ie hyper - 
glykäm ischen Wrkgg. erschienen früher. Teilweise Kom pression der Augenarterien 
für 10— 15 Min. bewirkte einen 10— 20% ig. A bfall des I-Spiegels der Augenflüssig
keit. (ErojuieTeHb SKcnepH.weHTaJibHOH EiioJiormi h MeauuHHbi [Bull. exp. Biol. 
Med.1 24. 474r—76. Dez. 1947. Iwanowa, Med. Inst., L ehrstuhl für Biochemie.)

K . M a i e r .  4578
Ivar Agrell, B eo b a ch tu n g en  ü b er  d ie  W a sse rs to ff  a k tiv ie r e n d e n  E n z y m e  w äh ren d  

d e r  In se k te n m e ta m o rp h o se . Der enzym at. Stoffwechsel während der Metamorphose 
von  C a llip h o ra  e ry th ro c e p h a la  M e i g  wird in der R eihenfolge der Aufzählung er
höht durch Fum arat, Z-Malat, G lutam inat, Glykokoll, Propanol, Butanol, Ala
nin, Form iat, Valin, Succinat, B utanal, A ., d-L actat, H exosediphosphat, a- Amino- 
buttersäure, Leucin, Pyruvat, n-B utyrat, /5-Oxyburyrat, Propionaldehyd, Acetal
dehyd, Isovaleraldehyd, Glykolat, A cetat, Isobutyrat. K einen E infl. üben aus: 
X ylose, Saccharose, E rythrit, Glucose, Propionat, Capronat, Isovalerat, Caprinat, 
Tartrat. E ine hem m ende W rkg. üben aus: Form aldehyd, M alonat, dZ-Asparagin, 
M ethylalkohol, Glycerin, G lycerinphosphat. (Acta physiol. scand. 14. 317—34. 
3 0 .12 . 1947.) L ü p n i t z .  4583

M. L. Cortellessa, N e u e s te  U n tersu ch u n g en  ü b er  d e n  E in f lu ß  v o n  T h io n in  auf 
d ie  E m b r y o n a le n tw ic k lu n g . V ersu ch e  a n  P e tr o m y z o n  f lu v ia t i l i s .  D ie Wrkg. von 
Thionin (I) auf den Zellstoffwechsel war bereits vom  Vf. u. a. A utoren an verschied. 
Material m it wechselnden Ergebnissen untersucht worden. W ährend früher Lsgg. 
von I in Leitungsw. bei Em bryonen von R ana esculenta u. Bufo v iv id is zwischen 
1:25000 u. 1:100000, bei Bufo vulgaris 1 :25000  bis 1 :50000  als tödlich, 1:500000 
jedoch als wachstumsfördernd erkannt wurden, wird jetzt bei fortgeschrittenen  
Em bryonen von Petrom yzon fluviatilis bereits 1 :2 000000  als schnell tödlich u.
1:5  000 000 noch bei längerer Einw . als tödlich gefunden, was m öglicherweise mit der 
größeren Em pfindlichkeit gegenüber 0 2-Mangel zusam m enhängt. (A tti Accad. naz. 
Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, m at. natur. [8] 3. 620— 22. N ov./D ez. 1947.)

K i m p e l .  4583
P. Mandel, R. Bieth und R. Stoll, B io ch em isch e  E n tw ic k lu n g  d e s  H ü h n e re m b ry o 

g eh irn s . D ie  V e r te ilu n g  d e r  v ersch ied en en  F r a k tio n e n  d e s  sä u re lö s lic h e n  P h o sp h o rs . 
Hühnerembryogehirne der 2. H älfte der B ebrütungszeit (10., 13., 16. u. 19. Tag) 
wurden untersucht. Ergebnisse: Der P h o sp h a g e n g é h . n im m t nach dem 13. Tage 
plötzlich u. beträchtlich zu (von 0,77 auf 3,97 bzw. 5,60 m g/100 g  Frischgew. am 
16. bzw. 19. Tage). Gesamt-P u. P h o sp h o rsä u re e s te r  bleiben ziem lich konstant, die 
O rth o p h o sp h a te  steigen (15,6 : 27,5, die P y r o p h o s p h a te  fallen 18,9 : 2,0). D ie Phos- 
phagenzunahm e fä llt zeitlich m it der M yelinisierung des Gehirns u. vielleicht mit 
dessen Funktionsbeginn zusam men. (C. R . Séances Soc. B iol. F iliales 141. 1260— 61. 
D ez. 1947.) D e g n e r .  4583

W. M. Beeson, W. P. Lehrer jr. und Ella Woods, E r b s e n , e rg ä n z t d u rc h  W e ize n 
o d er M a is k e im e , a ls  P ro te in q u e lle  fü r  d a s  W a c h s tu m . D urch Ernährungsverss. an 
Ratten bei Ggw. einer Vitam inm ixtur u. des OsBORNE-MENDELschen Salzgem isches 
wird die Eignung des Eiweißes von  W eizen- u. Maiskeimen als Ergänzung für
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Erbsen im W achstum festgestellt. Beim Vgl. von Eiprotein in Mengen des G etreide
proteins waren Maiskeime weniger leistungssteigernd. An Stelle ganzer Erbsen 
wurden in gleichen Mengen W eizenkeime oder nur 2 5 %  u. 7 5 %  gekochte Erbsen  
gegeben. D iese Mischung ergab eine bessere Wuchsförderung als Erbsen mit 0,3%  
Methioninzugabe. Unter den Versuchsbedingungen haben sich W eizenkeim e als 
Ergänzungsfutter zu Erbsfutter besser bewährt w ie Maiskeime. Literatur. 3 Tab. 
(J . of Nutrit. 34. 5 8 7 — 9 3 .  1 0 . 1 1 .1 9 4 7 .  Moscow, Idaho Agricult. Exp. Station, D ep. 
of Animal Husbandry and Home Economics.) G l i m m .  4 5 8 4

E. I. Rosowskaja, D ie  E in w ir k u n g  e in er vo rw ieg en d  k o h len h yd ra th a ltig en  
N a h ru n g  a u f  d ie  K o h le n h y d ra tre g u lie ru n g  jü n g erer K in d e r .  1. M itt. D e r  E in f lu ß  
vo rw ieg en d  k o h len h yd ra th a ltig er  N a h ru n g  a u f  d ie  A r t  d e r  g ly k ä m isc h e n  R e a k tio n  
nach  A d r e n a l in  u n d  In su lin v e ra b re ic h u n g . 19 Kinder im Alter von 2 %— 6 Jahren er
hielten eine D iät m it 110 kcal/kg Gewicht mit nur 2,2 g E iw e iß  (I) u. F e tt  (II)/kg, 
z .B . vorwiegend K o h le n h y d r a te  (III), im Wechsel mit einer D iät gleichen Kalorien- 
geh., aber m it 4 g  I u. 4 ,5 g  Il/kg (Rest: III). Der W echsel erfolgte alle 2— 7 M onate. 
D ie Versuchsdauer erstreckte sich von 10 Monaten bis zu 2 % Jahren. B ei der 1. D iät 
wurden für den Nüchternblutzucker in 54,4% der Fälle, bei der 2. in 55,8%  70 b is 
90 mg-%  gefunden. Ein höherer W ert als 90 mg-% ergab sich bei der 1. D iät in  
36% , bei der 2. in 33,4%. D ie Verabreichung von A d r e n a lin  (IV) (0,3— 0,5 cm3, 
1:1000) bzw. I n s u l in  (V) (1/ 1S E ./k g  Gewicht) zeigte, daß sowohl die V-Hypo- 
glykäm ie wie die IV-Hyperglykämie deutlich ausgeprägt waren u. bei den Patienten  
m it hoher III-Diät früher auftraten. Diese Wrkg. zeigte sich nur 10— 30 Tage nach  
dem W echsel zur III-reichen Ernährung. Ein ähnlicher Verlauf wurde beim Ü ber
gang zur ändern D iät beobachtet. Längere Perioden mit III-Diät hatten laugen
haltende Nachwrkg. zur Folge. B ei R atten, die eine Belastung m it 0,3 g  Glukose/ 
100 g Gewicht erhalten hatten, stieg das Leberglykogen (VI), bei Tieren, die 9% I 
bekamen, schneller an als bei solchen m it 18% I in der D iät. Jedoch trat bei diesen  
Tieren der VI-Abfall früher ein. D ie angeführten Ergebnisse bei Kindern sind nicht 
einem Mangel an Selbstregulierungsvermögen zuzuschreiben, sondern eher einer 
verzögerten Regulierung des Blutzuckers, wie das durch wiederholte IV-Zufuhr 
bestätigt werden konnte. Offensichtlich gibt die Leber von Kindern, die IH-reiche 
D iät bekommen, VI leichter auf neurale Reize hin ab. (B io ju ieT eH b  3 i< c n e p n -  
MeHTaJibHOH E iioJio rH H  h  M e«m ;H H bi [Bull. exp. Biol. Med.] 2 4 . 477— 79. D ez. 1947. 
Moskau. Zentral. W iss. Forschungsinst, für Pädiatrie des Gesundheitsministeriums 
der R SF SR ., A bt. für Kinderphysiol.) K . M a i e r . 4585

Karl Bernhard, D ie  e s sen tie llen  F e ttsä u re n . Zusammenfassende Darst. m it 
81 Literaturzitaten. Einleitend werden Vork., Gewinnung, Nachw. u. ehem. Eigg. 
von Linol-, Linolen- u. Arochidonsäure geschildert. Anschließend folgt Beschreibung 
der beim Fehlen dieser mehrfach ungesätt. Fettsäuren in der N a h r u n g  bei Tieren 
(R atten, Mäusen, Hunden, Raupen der M ehlmotte) auftretenden Mangelerschei
nungen (H aut- u. Nierenschäden, Gewichtsverlust, Fortpflanzungsstörungen). 
D ie noch nicht sicher geklärte Wrkg. der ungesätt. Fettsäure bezieht sich wahr
scheinlich auf den F ettum satz u. die Regulation der Fettablagerung in D epots u . 
Geweben. D ie Wrkg. der erwähnten ungesätt. Fettsäuren ist offenbar sehr spezifisch. 
Hom ologe der Linolsäure m it nur 1 oder 2 C-Atome verlängerter K ette sind un
wirksam. Eine bisweilen angegebene Wrkg. k o n ju g ier t-  ungesätt. Fettsäuren ist stark  
bestritten. In einem weiteren A bschnitt wird über Verss. m it Denterium als In d i
kator berichtet, die belegen, daß Maus u. R atte Linol- u. Linolensäure nicht zu  
synthetisieren vermögen. Angaben über eine Ersetzbarkeit essentieller Fettsäuren  
durch B-V itam ine u. umgekehrt hahen sich nicht bestätigen lassen. Im  Schluß
abschnitt wird über die Bedeutung der essentiellen Fettsäuren für den Menschen 
berichtet. Offenbar steht die natürliche Integrität der H aut in Beziehung zum Geh. 
der Nahrung in essentiellen Fettsäuren. Heilerfolge der letzteren bei Ekzemen  
sind vielfach angegeben worden, ebenso eine red. IZ. in den Serumlipoiden E kzem a
töser. (Z. Vitam in-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .199— 215. 1947. Zürich, 
U niv., Physiol.-Chem . Inst.) F r a n k e . 4585

E. L. Jack und E. B. Hinshaw, E rn ä h ru n g ss tu d ie n  a n  M ilc h fe tt .  3. M itt. D ie  
W a c h s tu m sw irk u n g  vo n  M ilc h fe tt , d a s  m i t  g ew issen  L ö su n g sm itte ln  beh an delt w u rd e ,  
a u f  ju n g e  R a tte n . M ilchfett (I), das in techn. Pentan (Skellysolve A) (II) gelöst 
wurde u. nach Entfernung von II an R atten verfüttert wird, w eist eine geringere 
W achstumswrkg. auf als unbehandeltes F ett ; außerdem besitzt es eine geringere 
Stabilität gegen Oxydation. Vff. zeigen, daß diese Wrkgg. durch Verunreinigungen 
von  II bewirkt sind. N ach R einigung von II m ittels rauchender H2S 0 4 zeigt das
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darin gelöste I n. E igenschaften. E in bei — 53° gewonnenes F iltrat von  in gereinig
tem  II gelöstem  I besitzt deutlich größere W achstum swrkgg. auf junge R atten , 
als gewöhnliches I oder andere daraus gewonnene Fraktionen. (J . of N utrit. 34. 
715— 24. 10. 12. 1947. D avis, Calif., U niv ., D iv . of D a ily  Ind.) N e h r i n g . 4585

Stephen H. Leslie und Elaine P. Ralll, D ie  W ir k u n g  h oh er F e ttd iä t  b e i R a tte n  
a u f  d ie  re n a le  A u s sc h e id u n g  v o n  W a s se r  u n d  a n tid iu r e tisc h e n  S to ffe n . 1 8 0  m it Nu- 
Chow-Kost ernährte R atten wurden im  A lter von 7 5 — 1 0 0  Tagen auf fettreiche, 
proteinarme D iät gesetzt. ( 3 8 %  F ett, 8 %  Casein, 4 7 %  Rohrzucker, 2 %  Lebertran, 
5 %  NaCl-freies M ineralgemisch, alle 1 4  Tage V itam in B K om plex-Zusatz zum  
Trinkwasser). D ie 4  einzelnen Gruppen erhielten teilw eise einen Zusatz von 1 %  
NaCl bzw. 3  mal w öchentl. intraperitoneal 1  cm 3 L eberextrakt, der unverd. 
1 4 , 8  mg N , 2 0 8  mg Trockenrückstand, 0,05 m g H istam indiphosphat enthielt bzw. 
beides bzw. keins von beiden. Zum Vers. wurden den R atten  nach 1  bzw. 5 ,  7 % ,  
1 3  u. 2 0  W ochen D iät nüchtern durch eine Magenröhre ein W asservol. entsprechend  
5%  ihres Körpergew. eingeflößt u. in Stoffwechselkäfigen der Urin alle 1 5  Min. 
gesam m elt, bis 50% des Vol. wieder ausgeschieden wurden, längstens 6 Std ., u. die 
NaCl-Konz. wurde bestim m t. Durch Phenolrotinjektion wurde die Nierenfunktion  
geprüft. F ettreiche proteinarme D iät verzögerte die W .-A usscheidung bes. bei 
Mangel von NaCl auf Grund des A uftretens von antidiuret. W irkstoffen, die dann 
im  Harn ausgeschieden wurden. Injektion von solchem  Harn in n. R atten  wirkte 
gleichfalls antidiuretisch. D ie R atten  verloren bei dieser D iät alle an Gew., die 
Leber zeigte fettige Infiltration u. Fibrose, auch die N ieren wurden bei längerer 
D iät geschädigt. D ie W .-A usscheidung bei R atten  fettreicher D iä t wird mit Er
scheinungen bei P atienten  m it schwerer H epatitis sow ie Lebercirrhose verglichen. 
Leberschädigung gibt sich danach in einer Störung des W .-H aushalts kund, hevor 
patholog. Änderungen in den Nieren eintreten. (Endocrinology 47. 1 — 1 1 .  Juli 
1 9 4 7 .  N ew  York, New  York U niv., Coll. of Med., D ep. of Med.) D u M o n t .  4 5 8 5

M. C. Wilkening, B. S. Schweigert, P. B. Pearson und R. M. Sherwood, U n ter
su ch u n g en  ü b er d en  T ry p to p h a n b e d a r f  d e r  K ü c k e n .  V ff. untersuchen den Tryptophan
bedarf der Kücken bei optim alen Gaben von N icotinsäure. (In allen Verss. 5 mg 
Nicotinsäure auf 100g der R ation.) Es wird eine verbesserte Grundration angegeben. 
D ie im  Vers. verfütterte, gereinigte Nahrung besteht aus 12% oxydiertem  Casein 
u. 10% Gelatine, letztere durch die S-Aminosäuren ergänzt. D iese Nahrung ist 
tryptophanunterwertig. D ie Kücken gedeihen aber n., wenn entsprechende Mengen 
Tryptophan zur Nahrung zugegeben werden. Der Zahlwert dieses l(— )-Tryptophan- 
bedarfs wurde zu 0,18%  der Nahrung erm ittelt. B est. des T ryptophans nach Alkali
hydrolyse mikrobiolog. durch Streptococ. faecalis R. Tierm aterial: Kücken der 
N ew  Ham pshire-Rasse gekreuzt m it W eißem  Leghorn u. W eiße Leghorn allein. 
D ie erzielten Ergebnisse stehen nach Angaben der Vff. n icht in  Übereinstimmung 
m it den Ergebnissen von G r a u  u .  A l m o u i s t  (J . of N utrit. 28. [1944.] 325.; Proe. 
S o c .E xp .B io l. Med. 48. [1941.] 526.). (J .o f  N utrit. 34. 701— 13. 10/12. 1947. Texas, 
Coll. Station, Dep. of B iochem . and N utrit. and Dep. of P ou ltry  Husbandry, 
Agric. and Mechan. Coll. of T exas.) N e h r i n g .  4585

Anthony A. Albanese, D ie  A m in o s ä u r e n b e d ü r fn is s e  d e s  M e n sc h e n . Auf Grund 
einer krit. Besprechung wird die Stickstoffbilanzm eth. für die U nters, der Eiweiß- 
u. Aminosäurenbedürfnisse des gesunden u. des kranken Menschen, bei 6 verschied. 
Gruppen des Lebensalters verw endet. D ie für den M enschen w esentlichen, d. h. 
exogenen Aminosäuren, die Verwertbarkeit der d-Am inosäuren, die Mangel
sym ptom e u. die Therapie m it Proteinen u. Am inosäuren w erden abgehandelt. 
(Ä dvances Protein Chem. 3. 227— 68. 1947. N ew  York, U n iv ., D ep. of Pediatrics, 
Coll. of Med. and Children’s Med. Serv.) K l i n g m ü l l e r .  4585

A. T. Füller, A. Neuberger und T. A. Webster, H is t id in m a n g e l  b e i d e r  R a tte
u n d  se in e  W ir k u n g  a u f  d e n  C a m o s in -  u n d  A n s e r in g e h a lt d e s  M u sk e ls .  
F ehlt H is t id in  (I) in der Nahrung, so treten bei R atten nach 1— 2 W ochen Gewichts
abnahme, Anämie, Hyperproteinäm ie u. Verringerung des E iw eißgeh. der Leber 
ein. D a diese Erscheinungen auch bei Fehlen anderer essentieller A m in o s ä u r e n  (II) 
zu beobachten sind, nehmen Vff. an, daß der I-Mangel zu einer verringerten  
Proteinsynth. führt. D er irreversible Äbbau von I im  Organismus scheint lang
samer als bei den m eisten anderen II zu erfolgen. Der I-Mangel verm indert den 
C a m o s in g e h .  des Muskels stark, während der A n s e r in g e h. nur w enig verändert 
war. (Biochem ie. J . 41. 11— 19. 1947. London, N ational Inst, for Med. R es.)

v .  P e c h m a n n .  4 5 8 5
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François Sciclounoff und R. Roch, V ita m in  A ,  a r te r ie lle r  D ru c k  u n d  Z u c k e r - 
régu la tio n . Im Gegensatz zu anderen Autoren wurde hei Personen m it essentiellem  
oder renal bedingtem Überdruck durch Behandlung m it synthet. V ita m in  A  (I) 
nur eine leichte u. vorübergehende Senkung des arteriellen Druckes erzielt. D ie 
widersprechenden Befunde sind möglicherweise darauf zurückzuführen, daß die 
anderen Autoren natürliches I verwendet haben, in dem noch andere W irkstoffe 
enthalten waren. Vff. stellten jedoch eine Gegenwrkg. des 1 gegen die durch 
Adrenalinbehandlung verursachte Hyperglykämie fest. Es wird daher auf die 
Möglichkeit der Behandlung von Leberstörungen durch I hingewiesen, bei denen die 
Bldg. von Zuckerdepots gestört ist. Auch zur Beseitigung von Adrenalin-Neben- 
wrkgg. ist I demnach geeignet. (Yerh. Schweiz, naturforsch. Ges. 127. 101— 02. 
1947. Genf.) S c h w a i b o l d .  4587

K. Patzelt, L u m in escen zm ik ro sk o p isc h e  U n tersu ch u n gen  ü b er d en  „ L e u c h ts to ff  X “  
( V ita m in  A )-O e h a lt d e r  L eb er u n d  N eb en n ieren  bei I k te r u s , D ia b e te s  m e ll i tu s  u n d  
U ra em ie . Der als „Leuchtstoff“ in Gefrierschnitten der frischen Organe fe s t
gestellte V ita m in  A ( I)-Geh. der Leber ist bei verschied. Formen des Ikterus, bei 
der atroph. Lebercirrhose u. Urämie vermindert oder ganz aufgehoben. B ei D iabetes 
mellitus erreicht der I-Geh. der Leber die höchsten beobachteten W erte. H au p t
ablagerungsort in der Leber ist das reticuloendotheliale System . D er 1-Geh. der 
Nebennieren ist bei fast allen Krankheiten, auch bei D iabetes m ellitus, herabgesetzt 
oder geschwunden. D ie Nebennieren enthalten I fast ausschließlich in der Rinde 
(Zona glomerulosa u. fasciculata), u. zwar hauptsächlich in den Epithelien. (Frank
furter Z. Pathol. 59. 151— 81. 1947. Kiel, U niv., Pathol. Inst.) E b e r l e .  4587

David Cayer, Victor Crescenzo und Sophia Cody, V ita m in  A - S p ie g e l  im  P la s m a  
w a h ren d  d er S ch w an gersch aft. B e zieh u n g  zu  d en  O e sa m tlip o id e n  d es P la s m a s .  B ei den  
untersuchten Personen war der V ita m in  A ( I)-Spiegel auch bei n. D iät u. ohne 
zusätzliche 1-Gabe innerhalb der üblichen Grenzen. Der I-Geh. ging in allen Fällen  
dem  Geh. an L ip o id e n  parallel. (Amer. J. Obstetr. Gynecol. 54. 259— 65. Aug. 
1947. Wake Forest, Bowman Gray School of Med.) E b e r l e .  4587

Herman Branson, Harvey W. Banks, jr. und Louis B. Dodson, D ie  W ir k u n g  
vo n  V ita m in e n  a u f  d en  P h osph or-S to ffW ech sel d es H ü h n e re m b ry o s . 1. M itt. V ita m in  D  
u n d  d ie  V erw ertu n g  von  a n o rg a n isch em  P h o s p h o r .  In Hühnereier wurden 0,1 cm 3 
einer isoton. Lsg. von N aH 2P 0 4, welches das Isotop 32P  enthielt u. eine A k tiv ität 
von 0,12 Mikrocurie aufwies, injiziert. E ine Gruppe erhielt ferner 0,1 cm3 P ropylen
glykol (I) mit 20 E. Vitam in D (II), eine 2. nur 0,1 cm3 I, die 3. nichts zusätzlich. 
Nach 13tägiger Bebrütung wurden die überlebenden Em bryonen auf den Gehalt 
an P-Fraktionen, sowie deren A ktivität geprüft, wobei letztere (Zahl der Im pulse 
pro y  P ): (Zahl der Impulse von 0,1 cm3 N aH 2P 0 4-Lsg.) x  105 bedeutet. Gruppe 1 
weist, ausgenommen die Fraktionen des anorgan. u. des säurelösl. P , eine höhere 
A ktivität auf als die beiden übrigen Gruppen, d. h. II fördert die Aufnahm e des 
anorgan. P  durch den Embryo. Besonders deutlich ist die Wrkg. auf die Fraktionen  
des Adenosin-, Kreatin- u. Phosphatid-P. (Science [New York] 106. 637— 38. 
26. 12. 1947.) K . M a i e r .  4587

Walton E. Grundy, Myer Freed, Howard C. Johnson, Charles R. Henderson, 
George H. Berryman und Theodore E. Friedemann, D ie  W ir k u n g  v o n  P h th a ly ls u lfa -  
th ia zo l (S u lfa th a lid in )  a u f  d ie  A u ssc h e id u n g  d er B - V ita m in e  d u rch  n o rm a le  erw ach sene  
P erso n en . 5  männl. Personen erhielten neben einer bestim m ten D iät 8— 17 Tage 
P h th a ly lsu lfa th ia zo l  (I). D ie Ausscheidung des L . c a se i-F a k to rs  (II) fiel auf ca. 10% 
des ursprünglichen W ertes ab, während die von B io t in  (III) schwächer absank. 
Nach Absetzung von I nahm der Geh. an II u. III in den Fäzes wieder zu. Eine  
allgemein verminderte Ausscheidung der übrigen B-V itam ine war nicht festste ll
bar; lediglich bei einigen Personen waren die Thiamin-, Riboflavin- u. Pantothen- 
säure-Konzz. geringfügig verringert. D ie Ausscheidung der Vitam ine im  Urin fiel 
nicht ab. D ie bakterielle Unters, des K ots zeigte eine deutliche, sofort einsetzende  
Abnahme der co lifo rm en  Organismen, während Streptokokken u. Milchsäure
bazillen durch die I-Zufuhr schwächer beeinflußt wurden. (Arch. B iochem istry  
15. 187— 94. 1947. Chicago, 111., Army Med. N utrition Labor, u. Northwestern  
U niv., Med. School, Dep. of Physiol.) K . M a i e r .  4587

Alice Digaud und Paul Fournier, E in ig e  B e obach tu n gen  ü b er d ie  F ra g e  d e r  E r 
h a ltu n g  d e s  V ita m in s  B x. Durch vergleichende Unterss. wurde festgestellt, daß die 
Haltbarkeit dieses Vitam ins in dest. W . unter Luftabschluß m it abnehmendem  
PH-Wert zwischen 7 u. 1 u. sinkender Temp. sich erhöht. Bei pH 4,5— 5,0 (Rk. von
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V itam in Bx bei einer K onz, von 1 mg/1 cm3 W .) wurde in 12 M onaten ein Verlust 
von 59% beobachtet, auch wenn die Aufbewahrung unter N 2 erfolgte. D och scheint 
der H auptfaktor bei der Zerstörung Sauerstoff zu sein, da bei Zusatz von A n ti
oxydantien die Zerstörung stark verringert ist. B ei künstlich m it Bj angereicherten  
Lebensm itteln wurde ein ähnliches Verh. festgestellt. B ei längerer Lagerung solcher 
Prodd. is t daher die dabei eintretende Abnahm e des B r Geh. zu berücksichtigen. 
(Bull. Soc. sei. Hyg. alim ent. A lim entât, ration. 35. 116— 22. 1947. Paris, É cole  
des H autes-É tudes, Labor, de Physiol. de la  N utrit.) S c h w a i b o l d .  4587

L. Randoin und A. Raffy, U n tersu ch u n g en  ü b er  d ie  A n r e ic h e ru n g  d e r  F r a u e n 
m ilc h  a n  V ita m in  B 2. (Vgl. C. 1945. II . 675.) Es wurde festgestellt, daß die Frauen
m ilch auch nach dem Kriege (1945— 1946) noch etw a um  % oder mehr verringerte 
B 2-Gehh. aufw eist. D a die Versorgung m it B ereichen  Lebensm itteln  noch un
zureichend war, wurden Verss. über die Anreicherung m ittels reinem  Vitam in B2 
durchgeführt. B ei 4 Vers.-Personen wurden täglich  1 m g, bei einer davon 10 mg 
subcutan zugeführt. Auch bei längerer V ers.-Dauer war der A nstieg des B2-Geh. 
der Milch nicht sehr erheblich u. der n. Geh. wurde nicht erreicht. D ie Nachwrkg. 
blieb nur von kurzer Dauer. E s erscheinen daher Verss. notw endig, die Zufuhr des 
V itamins zusam men m it Stoffen vorzunehm en, die eine bessere Assim ilation u. 
Fixierung im Organismus bewirken. (Bull. Acad. Méd. 131 ([3] 111). 11— 13. 1947. 
Paris, É cole des H autes-É tudes, Labor, de Physiol. de la N utrit.)

S c h w a i b o l d . 4 5 8 7

Evangeline Papageorge und Margaret Vogt Lamar, V erg le ich  d re ie r  T hioch rom -  
m eth o d en  fü r  U r in th ia m in  d u rch  e in  ve re in fa c h te s  B a se n a u s ta u sc h v e rfa h re n . Es 
wird ein schnell arbeitendes, einfaches Basenaustauschverf. unter V erwendung von 
Perm utit zur Vorbereitung von Urinproben für die fluorom etr. T h ia m in f l) -B e s t .  
beschrieben, wobei keine Adsorptionssäulen erforderlich sind, u. die einzelnen 
Stufen (Adsorption, E lution, O xydation, E xtraktion) nacheinander im  gleichen 
Gefäß (konisches Zentrifugenglas) durchgeführt werden. D ie E lution  erfolgt durch 
eine Lsg. von KCl (25%) in ca. 0 , ln  HCl. D as Verf. lieferte in Verb. mit den I- 
Bestim m ungsm ethoden von N a j j a r  u .  K e t r o n  ( J . B iol. Chem. 152. [1944.] 579), 
U r b a n  u .  G o l d m a n  ( J. biol. Chem isty 152. [1944.] 329) oder M i c k e l s e n ,  C o n d i f f  
u. K e y s  (J. biol. Chem istry 160. [1945.] 361) gut übereinstim m ende Resultate. 
B e n zo lsu lfo c h lo r id  scheint für die spezif. Zerstörung von I zum  Zweck der Best. 
fluoreszierender von T h io c h ro m  verschied. Substanzen am geeignetsten zu sein. 
(Arch. B iochem istry 14. 315— 24. 1947. Georgia, Em ory U n iv ., D ep. of Biochem.)

K .  M a i e r . 4587

B. Connor Johnson, A. C. Wiese, H. H. Mitchell und W. B. Nevens, D e r  Stoff
w ech sel v o n  N ic o t in s ä u r e  u n d  ih re  R o lle  be i d e r  E rn ä h ru n g  d e s  K a lb e s .  N ico tin säu re{\)~  
Zufuhr ist für das W achstum  des K albes nicht erforderlich. 2 neugeborene Kälber, 
die 12 W ochen eine I-freie Ernährung erhielten, zeigten keine M angelsymptome u. 
wuchsen normal. I u. deren Umwandlungsprodd. (II) wurden im Harn dieser Tiere 
während 3 Versuchsm onaten ziem lich konstant ausgeschieden. Verfüttern von 
1% S u lfa th a l id in  beeinflußte die Ausscheidung n icht. B ei I-freier D iät wurden 
ca. 50% I u. II als N v M e th y ln ic o t in a m id  (III) u. 50% als L a c to b a c illu s  arab in osu s-  
wirksame I, davon 87% in Form von N ic o t in a m id  (IV) ausgeschieden. D ie Aus
scheidung von I u. II nach verschied. Zusätzen von  I u. IV zur N ahrung wurde bei
11— 120 Tage alten Kälbern verfolgt u. keine Zunahme der III-B ldg. beobachtet. 
D ie hauptsächlichen Ausscheidungsprodd. waren IV, N ic o t in u r s ä u r e  u. wenig I. 
Vom Kalb verw ertete I wird wahrscheinlich vorw iegend in  den Körpergeweben 
aufgebaut u. weniger oder nicht im V erdauungstraktus oder Pansen. (J . biol. 
Chemistry 167.729— 36.1947. Urbana, U niv . of Illinois, D iv . of A nim al N utrition and 
D ep. of D airy Husbandry) K . M a i e r .  4587

P. Ellinger, D a s  S c h ic k sa l v o n  N ic o tin a m id m e th o c h lo r id  u n d  d e r  E in f lu ß  von  
L e b e rg if te n  a u f  se in e  E lim in a tio n s g e s c h w in d ig k e it  b e i d e r  R a tte . Lebergewebe ver
mag weder als Schnitt noch bei Perfusion (Vers.-Dauer bis 240 Min.) N ic o t in a m id 
m e th o ch lo rid  (I) zu zerstören. Initiale Verluste um 3— 12% werden als A dsorptions
erscheinung gedeutet. —  N ach intraperitonealer Gabe von I ist die Urinausschei
dung um 200%  größer als nach oraler Gabe. N ach Verabreichung von  N ic o t in a m id
(II) ist die Differenz nur ca. 50% . D ie I-Ausscheidung durch die Galle beträgt 13 
bis 56% der Nierenausscheidung. N ach I-, aber v iel ausgesproebener nach II-Gabe 
steigt bes. die Gallenausscheidung an. Eine Em ulsion von Darm bakterien vermag 
innerhalb 4 Tagen bis zu 94% des zugesetzten I zu zerstören, infolgedessen werden 
sow ohl nach oralen w ie intraperitonealen I-Gaben (10 mg) in  den Faeces sehr
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w echselnde Ausscheidungswerte festgestellt. —  Nach täglicher Gabe eines Ge
misches von C h i] , u. C C lt  zu gleichen Teilen (0,2 cm3 intraperitoneal) oder von  
gelbem  P  (2 cm3 einer 0,25% ig. Lsg. subcutan) für 11 Tage nim m t die I-Ausscheidung 
im Urin erst zu, dann wieder unter die Norm ah, um nach 8— 10 Tagen wieder n. 
zu werden. Der Vers, läßt sich am selben Tier nach Gabe des C h lf .-C C l^-Gemisches 
reproduzieren, während erneute P-Gabe zum Tod führt. —  W ird am 5. Tag der 
Vergiftung 20 m g II gegeben, so tritt nicht die n. Ausscheidungszunahme von I auf. 
(Biochem ie. J . 41. 308— 14. 41. X IX — X X . 1947. London, Lister Inst.)

J u n g . 4587
Gustav J. Martin, Leo Tolman und Jack Moss, D ie  W irk u n g sw e ise  vo n  7 -M e th y l

fo lsä u re . N achdem  festgestellt wurde, daß Sulfonamide die Verb. von p-Amino- 
benzoesäure m it Pteroylglutam insäure verhindern, u. daß 7 -M e th y lfo lsä u re
(I)-N-[4-(2-Am ino-4-oxy-7-m ethyl-6-pteridyl)-m ethylam inobenzoyl] -glutaminsäure 
gegenüber Folsäure verdrängend wirkt, wurden mit S ta p h y lo c o c c u s  a u re u s  
Verss. m it Stoffen durchgeführt, die eine Gegenwrkg. ausüben könnten. P teroy l
glutam insäure besitzt keine Gegenwrkg. gegen Sulfathiazol, jedoch eine solche 
gegen I, p-Aminobenzoesäure wirkt gegen beide Verbb., in noch stärkerem Maße 
Pteroinsäure. Keinerlei Wrkg. zeigte p-Aminobenzoyl-Z(-f-)-glutaminsäure. Sulfa
thiazol wirkt seinerseits gegen I. Letztere wirkt wahrscheinlich störend auf die Bldg. 
von Pteroylglutam insäure u. in deren Ggw. diese verdrängend, besitzt also eine 
zweifache Art von Hemmungswirkung. (Science [New York] 106. 168. 22/8. 1947. 
Philadelphia, N ation. Drug Co., Res. Laborr.) S c h w a i b o l d . 4587

James F. Welr und Mandred W. Comfort, F o lsä u re th era p ie  bei n ic h ttro p isc h e r  
S p r u e .  B eh a n d lu n g serg eb n isse  v o n  sie b en  F ä lle n . Im Gegensatz zu Literaturangaben 
konnte in sieben Fällen nichttropischer Sprue eine günstige Wrkg. von Folsäure 
nicht beobachtet werden. (J. Lab. clin. Med. 32. 1231— 41. Okt. 1947. Rochester, 
Minn.) K u n z m a n n .  4587

Esther P. Daniel und O. L. Kllne, D ie  F o lsä u re -B e s tim m u n g  beein flu ssen d e  
F a k to re n .  Zur Prüfung der W rkg. von Maßnahmen für die Vorbehandlung von  
Materialien, deren Geh. an Folsäure oder Folsäure-Komplexen bestim m t werden 
soll, oder von Verff. zur Entfernung von Folsäure aus Materialien, die als Zusätze 
für Nährlsgg. zur B est. von Folsäure verwendet werden sollen, wurden vergleichende 
Verss. m it krist. Folsäure, Tom atensaft-Serum  u. Leberextrakt-Pulver (Folsäure- 
K onzentrat u. Präp. gegen pernieiöse Anämie) durchgeführt (Best. mit L a c to 
b a c il lu s  casei). Es wurde festgestellt, daß unter dem Einfl. von Extraktion, Sterili
sation u. Lagerung, wie es für das Best.-Verf. erforderlich ist, kein Verlust an F o l
säure eintritt. Durch Behandlung im Autoklaven bei pH 3,0 u. bes. bei noch niedri
geren pH-W erten treten erhebliche Verluste ein. Zur Entfernung von Folsäure aus 
derartigen Materialien erwies sich das Erhitzen in saurer Lsg., Bestrahlung oder 
Behandlung m it Sulfit als ungeeignet. Von den geprüften adsorbierenden Mitteln 
war aktivierte Kohle bei pH <  3,0 am geeignetsten. Zur Beurteilung der W irksam
keit dieser M ittel wurde bei wss. Lsgg. von Folsäure der visuelle Vgl. der Fluores- 
cenzintensität nach der Adsorption verwendet. Auf noch bestehende Schwierig
keiten bezgl. der Freisetzung von Folsäure aus ihren Komplexen wird hingewiesen. 
(J . biol. Chemistry 170. 739— 46. Okt. 1947. W ashington, Federal Security  
A gency, Food a. Drug A dm inistrât.) S c h w a i b o l d .  4587

M. Piette, U n tersu ch u n g  ü b er d ie  p e r n iz iö se  A n ä m ie  n ach  A d d is o n -B ie r m e r . 
5. M itt. G le ich ze itig er  F o lsä u re -P a n to th e n sä u r e -  u n d  E iw e iß m a n g e l be i R a tte n . E in  
sim ultanes D efizit an F o l-  u. P a n to th e n sä u re  erzeugt bei weißen R atten, die zu 
gleich einer Eiweißmangelernährung ausgesetzt sind, hyperchrome Anämie. Im  
Knochenmark der Vers.-Tiere zeigt sich ein beträchtlicher Rückgang in der Bldg. 
der n. roten Zellarten (Erythroblasten u. Proerythroblasten). Dafür treten b e
merkenswerterweise einzelne stark basophile Körperchen von über 20 /t  in E r
scheinung, die eine M ittelstufe zwischen n. Proerythroblasten u. den Megaloblasten  
der ADDisoN-BiERMERschen Anämie darzustellen scheinen. Vf. verm utet daher, in  
seinen Verss. eine Art Vorstadium der BiERMERschen Anämie erzeugt zu haben. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 1028— 31. Okt./Dez. 1947. Acad. deM éd., Labor, central; 
Hôpital de la P itié, Labor, de la Pharmacie) K l o c k m a n n .  4587

Margaret E. Greig, D ie  W ir k u n g  d e r  A sc o rb in sä u re , d ie  du rch  P e n to b a rb ita l in  
v itro  veru rsa ch te  H e m m u n g  d e s  G eh irn sto ffw ech sels zu  re d u z ie re n . Vorhergehende 
Verss. (J . Pharm acol. exp. Therapeut. 87. [1946.] 185.) hatten zu der Annahme g e
führt, daß P e n to b a rb ita t  (N e m b u ta l) (I) u. wahrscheinlich andere spezif. A nästhetica  
den oxydativen  Stoffwechsel des Gehirns in vitro auf der F la v o p ro te in -C y to c h ro m
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fc2-Stufe hem m en. Im Anschluß daran wird der Einfl. von A s c o rb in s ä u re  (II) u . 
einer K om bination von II m it C y to c h ro m  c (III) auf die Red. der genannten H em 
m ung des Gehim stoffw echsels durch I untersucht. Messung des 0 2-Verbrauches am  
Gehirnhrei weißer R atten im  WARBURG-Vers. ergab, daß II die" durch I in vitro  
hervorgerufene Hem m ung zu reduzieren vermag. II setzt auch die durch I ver
ursachte aerobe Glykolyse des Gehirns herab, wenn Glucose als Substrat dient. 
In Einzelfällen verm ag III die W rkg. der II durch weitere Herabsetzung der I- 
Hem m ung zu steigern. (J . Pharm acol. exp . Therapeut. 91. 317— 23. D ez. 1947.)

SC H O R M Ü L L E R . 4587 
Emile Aron, A s c o rb in sä u re  u n d  a n a p h y la k tis c h e r  S ch o ck  d e s  M e ersch w ein ch en s. 

V ita m in  C  hat beim Meerschweinchen weder auf die Sensibilisierung noch auf 
den Schockm echanism us einen direkten Einfluß. Es setzt nur die Erregbarkeit der 
Organe im Tierkörper oder im isolierten Zustand herab. B ei Skorbut sind die 
Schocksym ptom e daher bes. schwer. M eerschweinchen werden durch eine hohe 
D osis Ascorbinsäure (0,2 g /kg intravenös zusam m en m it schockauslösender In
jektion) vor einem tödlichen Schock geschützt. E ine spezif. anti-anaphylaktische  
W rkg. hat Vitam inC beim Meerschweinchen nicht. ( J .d e  Physiol. 39. 175— 90.1947. 
Tour, École de Méd.) F i s c h o e d e r .  4587

A. J. Glazebrook, H. Scarborough und F. Wokes, K lin is c h e  B e s tim m u n g  von  
V ita m in  P .  3. M itt. J a h re s ze itlic h e  S c h w a n k u n g e n  im  V ita m in  C - u n d  V ita m in  P -  
G eh a lt d e r  V e rsu c h sd iä t. (2. vgl. Scarborough u. Wokes, Biochem . J. 41. [1947.] 
X V II). E ine Gruppe von K naben einer A nstalt erhielt eine D iät m it ca. 
3000 Cal/Tag. Der V ita m in  C(I)-Geh. wurde von  Zeit zu Zeit ehem., der 
V ita m in  P(II)-G eh. durch Messung der Capülarresistenz u. Vergleich m it einer 
H e s p e r id in ( l11)-Konz.-W irkungskurve bestim m t; 1 g III =  100 provisor. E. II. Die
I-Aufnahme stieg von 23 m g/Tag im M ai-Juni auf m axim al 50— 55 mg/Tag im 
O kt.-N ov. an, der Plasm a-1-Spiegel entsprechend 0,18 m g/100 cm 3 (Mai) auf 0,80 
(N ov.). D ie II-Aufnahme nahm von 7 E . (Febr.-März) bis 15 E . (Aug.-Sept.) zu 
u. fiel dann ab. D ie D iät lieferte demnach nicht den erforderlichen Tagesbedarf von 
m indestens 33 E . II. D as Verhältnis von I (m g/100 g) u. II (E ./100 g) betrug in der 
zubereiteten D iät 1,7— 5,5. D a das Verhältnis für ungekochte Kartoffeln sowie Kohl 
nur 0,5 ist, scheint II beim K ochen stärker als I zerstört zu werden. (Biochemie. J. 
41. X X V — X X V I. 1947. Edinburgh, R oyal Infirm ary, D ep. of Clin. Med. and Clin. 
Labor., u. K ing’s Langley, H erts., Ovaltine Res. Lab.) K . M a i e r .  4587

D. P. Wheatley, V ita m in  K  z u r  B e h a n d lu n g  v o n  F ro s tb e u le n . W ird V ita m in  K  
in Form des käuflichen A c e to m e n a p h th o n  entweder durch einm alige intramuskuläre 
Injektion von 5 mg u. nachfolgender oraler Gabe von täglich 2m al 10 m g oder nur 
oral, 20 mg 2mal täglich, verabreicht, so wird in 4 von  8 Fällen völlige Abheilung 
der Frostbeulen beobachtet, in den übrigen Fällen zunehm ende Verbesserung. 
(Brit. med. J . 1947. II . 689— 91. 1/11.) H . P . F i e d l e r .  4587

Sven Linde, Torsten Teorell und Karl Johan öbrink, V ersu ch e  ü b e r  d ie  P r im ä r
a c id i tä t  d e s  M a g e n s a f te s . D as Problem  der H öhe der „Prim äracid ität“ der Wand
sekretion des Magens wurde m it H ilfe einer neuen M eth. untersucht. D iese beruht 
auf Anwendung von Glycocoll, das gleichzeitig puffert u. als „Volumindikator“ 
w irkt. Mit der Meth. werden säureverm indernde Diffusionsprozesse ausgeschaltet 
u. es können zuverlässige Volum m essungen durchgeführt werden. D ie Verss. 
wurden ausgeführt an K atzen u. Hunden ; in letzterem  F all konnte durch kontinuier
liche intravenöse Histam ininjektion als M agensaftstim ulans konstante, kontrollier
bare HCl-Sekretion erreicht werden. D ie Prim äracidität (gefunden durch Teilung 
des titrierbaren Säuregeh. durch den Vol.-Zuwachs der eingeführten isoton. Gly- 
kokolI-Lsg.) is t variabel u. kann unerwartet hoch sein; sie beträgt 170 bis etwa 
350 m N. Zwischen Prim äracidität u. sekretierter Menge besteht die Beziehung: 
Je geringer die Sekretion, um so höher ist die Prim äracidität. Ausführliche D is
kussion u. Beschreibung der Methodik. (Acta physiol. scand. 14. 220— 32. 20. 11- 
1947. Upsala, Schweden, U niv., Inst, of P hysiol.) G o e b e l .  4594

Edward J. van Liere, J. Clifford Stickney und David W. Northup, D ie  W irk u n g  
d e r  R e iz u n g  d e r  C a r o tis  S in u s -R e g io n  a u f  d ie  R e so rp tio n  v o n  C h lo r id  im  D ü n n d a rm .  
15 V ers.- u. 13 Kontrollhunde m it gleichem Blutdruck (123 mm H g) wurden nüch
tern m it 300 m g/kg Körpergew. barbitursaurem N a i. v . injiziert. In den unteren  
Dünndarm wurden eine MoREAUsche Schlinge m it 100 cm3 isoton. NaCl-Lsg. ein
geführt, nach 30 Min. wurde NaCl-Konz. u. Vol. in der Schlinge gem essen. D ie 
Versuchshunde wurden m it geeigneter Elektrode direkt im Carotis Sinus 30 Min. 
m ittels HARVARD-Induktors von 7 V. gereizt. D ie geringere R esorption der Ver
suchshunde vgl. m it den Kontrollhunden an F lüssigkeit: 42% (57,9% ) u. an
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Chlorid: 52,7%  (64,8% ) wird auf reflektor. Vasokonstriktion des Dünndarms u . 
infolgedessen verringerte Blutdurchströmung auf Carotis sinus-Eeizung zurück
geführt. (Amer. J. Physiol. 150. 149— 52. 1. 7. 1947. Morgentown, W est Virginia, 
Univ., School of Med., Dep. of Physiol.) D u  M o n t . 4594

B. Friis-Hansen, Oie Mortensen und Niels A. Nielsen, G lu c o se -T o le ra n z b e i 
te il-h ep a tek to m ier ten  K a n in c h e n . Es wird gezeigt, daß hei Kaninchen nach te il
weiser A usschaltung (etwa 90%) der Leber eine H ypoglykäm ie auftritt u. intra
venös gespritzte Glucose langsamer aus dem Blut verschwindet als n. (herabgesetzte 
Glucosetoleranz). N ach dem Ausfall der Kontrollverss. wurden diese Erscheinungen  
lediglich der Red. des Lebergewebes zugeschriehen. D ie n. Blutzuckerregulation  
soll noch möglich sein, wenn mindestens 20% der Leber funktionstüchtig bleibt. 
(Acta physiol. scand. 13. 291— 96. 1947.) G o h r .  4596

Orr E. Reynolds, D ie  W irk u n g  d isk o n tin u ie r lic h e r  ch ron isch er A n o x ie  a u f  d en  
L e b erg lyk o g en b es ta n d . Unters, der Änderung des L e b e rg ly k o g e n (l)-Geh. von A lbino
ratten, die 1 Std. bis 9 W ochen hei einem Luftdruck von 379 mm Hg (entsprechend  
6000 m Höhe) gehalten wurden. D ie Leberproben der Vers.-Tiere wurden nach der 
Meth. von S a h y u m  (C. 1931. I. 1465) auf I untersucht. Es zeigte sich, daß nach 
kurzem A ufenthalt in 0 2-armer Atmosphäre ein sehr hoher Geh. der Leber an I 
vorliegt, während nach langem Aufenthalt dieser Phase mit hohem Leber-1 eine 
Periode mit ausgesprochener Verminderung der Kohlenhydratreserven fo lgt. 
(Amer. J. Physiol. 150. 65— 66. 1. 7. 1947. W ashington, Off. of Naval Res.)

F u h r m a n n . 4596
C. S. McArthur, C. C. Lucas und C. H. Best, D ie  W irk u n g sw e ise  lip o tro p e r  W ir k 

s to ffe . B e s tä tig u n g  d er E in v e r le ib u n g  vo n  T r iä th y l-ß -o x y ä th y la m m o n iu m h y d r o x y d  
i n  d a s  P h o sp h a tid m o le k ü l in  v iv o . Wurden an R atten täglich im D urchschnitt 
69 mg des Chlorides des Cholinhomologen Triäthyl-^-oxyäthylamm onium- 
hydroxyd (I) verfüttert, so ergab die ehem . C h o lin -B est. in der Leberphosphatid- 
fraktion (Fällung mit K J. J2 u. Titration desEnneajodides nachBEST u. Mitarbeiter, 
(Biochem. J. 40. [1946.] 368) höhere W erte als die biolog. m it Hilfe des cholin- 
freien, zur Ausnutzung von I nicht befähigten Mutanten 34486 des Schimmelpilzes 
Neurospora crassa (M cA rthur, L ang u .  L u cas, Canad. Chem. Process Ind. 29. 
[1945.] 100 (216)). Der Unterschied wird auf die Ggw. von I in der Leber der 
Versuchstiere zurückgeführt. Daß C hannon u .  Mitarbeiter, nach ähnlichen F üt- 
terungsverss. (C. 1938. I. 3653.) I nicht wiederfanden, beruht auf Anwendung zu 
geringer I-Gaben u. auf Mängeln des angewendeten analyt. Verf. (Best. als AuC13- 
Verb.). D as von denV ff. ausgearbeitete Verf. (oxydativer Abbau der Phosphatide 
mit K M n04 in alkal. Lsg., fraktionierte D est. der erhaltenen tert. Amine, Bldg. 
der AuCl3-Verbb.; E inzelheiten im Original) gestattete den Nachweis, daß unter 
den obigen Fütterungsversuchsbedingungen auch I an der Phosphatidbldg. 
teilnim m t u. daß Cholin u. I als solche in das Phosphatidmolekül eintreten u. 
nicht nur einzelne (z. B . CH3-) Gruppen beisteuern. —  Im Laufe von Vorverss. zur 
Entw. des analyt. Verf. wurden folgende F F . (korrigiert) erm ittelt: (C2H5)3N -H C l 
■AuC13 89°; (C2H5)2CH3N-HC1-AuC13 151— 152°; C2H5(CH3)2N-HC1-AuC13 212°; 
(CH3)3N-HC1-AuC13 234— 235°. (Biochem. J . 41. 612— 18. 1947. Toronto, U niv.)

D e g n e r . 4596
Felix Friedberg und David M. Greenberg, V e rte ilu n g  in tra v e n ö s  zu g e fü h rte r  

A m in o sä u re n  in  B lu t  u n d  G ew eben . In der klin. Medizin hat die Verwendung von  
Proteinhydrolysaten stark zugenommen. Dabei wurde beobachtet, daß der Amino- 
säuren(I)-Geh. der Gewebe 3— 9mal größer als im B lut ist. Mit Lsgg., die äqui
valente Mengen Amino-N eines Proteinhydrolysates (Parenamine) u. Glycin (11), 
LAlanin (III), Z-Glutaminsäure (IV), Z-Histidin (V) u. Z-Lysin (VI) enthalten, wurden 
Verss. ausgeführt. D ie B est. der I erfolgte nach der gasometr. Ninhydrin-M eth. im  
Plasma (VII) u. in den Geweben. I wurden in 10 ml NaCl-Lsg. (0,9% ig.) gelöst, die 
Lsg. m it NaHCOj auf pH 7,4 eingestellt u. in die Jugularvene in Dosen zu 0,16 g  
Am ino-N/kg Körpergewicht injiziert (R atten). D ie Tiere (100— 200 g schwer) 
hatten 12 Tage gehungert. 15 Min. post inject, wurden die Tiere getötet, B lu t
plasma u. Gewebe (Leber, Niere, Skelettm uskel, Gehirn) gesam m elt u. P ikrin
säurefiltrate zur B est. der I hergestellt. W erte in Tabellen. Innerhalb von 15 Min. 
post inj. werden 80— 90% der II— VII durch die Gewebe aufgenommen, am lang
sam sten jedoch IV. Leber u. Niere sind am aktivisten, Skelettm uskel weniger u. das 
Gehirn überhaupt nicht. Der höchste W ert wird mit VI erhalten. (J . hiol. Chemi
stry 168. 411— 13. 1947. Berkeley, U niv. of Calif., Med. School, D iv . B iochem .)

P a t z s c h . 4596
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Theodore Winnick, Felix Friedberg und David M. Greenberg, E in v e r le ib u n g  v o n  
l l C -m a rk ie r te m  G ly k o k o ll in  d ie  D a rm g e w eb e  u n d  d ie  H e m m u n g  d u rch  A z id e .  D ie  
A ufnahm e von G lykokoll in die Proteine des Darmgewebes wird gehem m t durch 
Erhitzen der Zellen, durch mechan. Zerstörung oder durch Zugabe von  N aN 3. 
Letzteres wird wahrscheinlich hemm end auf ein Enzym  wirken, das eine P eptid- 
Bindung hervorruft. (Arch. Biochem istry 15. 160— 61. 1947.) H e e r d t .  4596

W. D. Lotspeich und R. F. Pitts, D ie  R o lle  d e r  A m in o s ä u r e n  b e i d e r  S e k re tio n  
v o n  A m m o n ia k  d u rch  d ie  N ie r e n tu b u li .  D as Norm alindividuum  scheidet innerhalb 
24 Std. das Ä quivalent von 300— 500 ml 0 ,ln  Säure in Verbindung m it N H 3 aus. 
In  den Verss. wird eine A nzahl typ . Am inosäuren (I) 2 acidot. H unden i. v . infun
diert. D ie Höhe der N H 3-Ausscheidung wird im Plasm a gemessen u. m it der I-Konz. 
verglichen. E s wird gefunden, daß die Fähigkeit dieser I, die N H 3-Ausscheidung in 
vivo zu ändern, gleichläuft m it der Fähigkeit zur oxydativen  Desam inierung in 
vitro in Ggw. von detam initiver E nzym system e der Niere. G lycin, dl-Alanin, 
l(— )-Leucin, dl-Asparaginsäure u. ein Caseinhydrolysat rufen eine Erhöhung der 
N H 3-Sekretion hervor. l( +  )-Arginin, Z( +  )-Lysin u. l( + ) - Glutaminsäure sind 
ohne Wirkung. W ahrscheinlich stehen die I-O xydasen der Niere im  lebenden Tier 
m it der N H 3-Synth. durch die Niere im Zusam m enhang u. spielen hier eine wichtige 
B olle in der renalen R egulation des Säure-Basen-G leichgewichtes. Zwischen dem 
Um fang, zu dem eine I die N H 3-Sekretion bringt, u. dem  U m fang, in  dem dieselben 
I durch die N ierentubuli reabsorbiert werden, bestehen Beziehungen, die jedoch 
noch nicht näher bekannt sind, aber verm utlich entweder m it den physikal. Eigg. 
verschied. I oder m it allg. intrazellulären Rkk. bei den Tubularvorgängen Zu
sam menhängen. (J . biol. Chemistry 168. 611— 22. 1947. N ew  York City, Cornell 
U niv ., Med. Coll., Dep. of Physiol.; Syracuse, Syracuse U niv ., Coll. of Med.)

P a t z s c h . 45 9 6

Meyer Friedman und Sanford 0 . Byers, D ie  A u s sc h e id u n g  v o n  A lla n to in  bei 
R a tte n  u n d  H u n d e n  a ls  M a ß  fü r  d ie  G e sc h w in d ig k e it  d e r  g lo m em d ä ren  F iltration. 
N ach einer schon früher von F r i e d m a n  beschriebenen M eth. (Amer. J. Physiol. 
148. [1947.] 387) wurde die Ausscheidung von A lla n to in  (1) durch die Niere bei 
R atten u. Hunden untersucht u. m it der A usscheidung von K r e a t in in  (II) ver
glichen. D ie B est. von I im  P lasm a u. Harn geschah nach der M eth. von C h r is t-  
m a n  u. Mitarbeiter (C. 1945. II . 1234) u. die B est. von  II nach F o l i n  u .W ü  (J.biol. 
Chemistry. 38. [1919.] 81). D ie Verss. an Hunden wurden m it u. ohne parenterale 
Zufuhr von I durchgeführt; die Hunde wurden m it Ä thyl-[l-m ethylbutyl]-Na- 
Barbiturat betäubt, katheterisiert u. die Harnausscheidung durch intravenöse 
Zufuhr einer 5% ig. Glucose-Lsg. reguliert. D ie Verss. zeigten , daß bei beiden 
Tierarten I in der gleichen Größenordnung w ie II ausgeschieden w ird; die Verss. 
an Hunden ergaben weiter, daß die A usscheidung von I unabhängig ist von der 
Geschwindigkeit der Harnabsonderung u. n icht beeinflußt wird von  der Konz, 
von I im  Plasm a, sogar bei einer Erhöhung bis zum 45fachen der n. Konzentration. 
D a schon früher von F r i e d m a n  (1. c.) festgestellt wurde, daß die Ausscheidung 
von II als Maß für die Geschwindigkeit der glom erularen F iltration  angesehen 
werden kann, so scheint dasselbe auch für I zu gelten. I gehört deshalb zu den 
Substanzen, die keine Rückresorption durch die Tubuli der N iere erfahren. Die 
physiol. Ä hnlichkeit von I u. II entspricht der physiko-chem ischen. Im  Gegensatz 
zur Harnsäure, von der sich I ableitet, reagiert I n icht tautom er u. als Säure, u. II 
is t eine schwache Base. (Amer. J . P hysiol. 151. 192— 97. 1. 11. 1947. San Francisco, 
Mount Zion H ospital, Inst, of Cardiovascular Res.) F e r n h o l z .  4596

G. A. Maw, K r e a t in -  u n d  K r e a tin in a u s sc h e id u n g  bei d e r  F r a u . In Überprüfung 
bisher vorliegender Ergebnisse über die M öglichkeit einer B eziehung zwischen der 
K r e a t in { I)- bzw. K r e a t in in ( 11)- Ausscheidung in A bhängigkeit vom  menstruellen 
Uyclus stellt Vf. fest, daß, geprüft an mehreren m ännlichen u. w eiblichen Pro
banden, die alle gleichen Lebensbedingungen unterworfen waren, bei den männ
lichen Probanden keine I-Ausscheidungen feststellbar ist, bei den w eiblichen eine 
tägliche I-Ausscheidung von im D urchschnitt 50 m g erfolgt, w obei allerdings keine 
Beziehung zum menstruellen Cyclus festgestellt werden kann. D ie II-Ausscheidung 
kann bei männlichen u. weiblichen Probanden ca. 1300— 1400 m g/die betragen, 
jedoch kann auch in diesem Fall keine deutliche Beziehung zum  menstruellen 
Cyclus erm ittelt werden, wenngleich die statist. A uswertung der Ergebnisse eine 
period. Schwankung in A bhängigkeit vom  W ochentag erkennen läßt. Vorgänge,
d ie  noch einer eingehenden Prüfung bedürfen. (Biochem ie. J . 41. 482 86. 1947.
London, U niv. Coll., Dep. of Biochem .) H . P . F i e d l e r . 4596
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A. Neuberger, C. Rimington und J. M. G. Wilson, A lk a p to n u r ie -U n te r su c h u n g e n .  
ühkj, 2. M itt. F a l l  e in er  A lk a p to n u r ie  be im  M e n sch en . (1. vgl. Biochem . J. 41. [1947.] 431.) 
Uaü D ie Alkaptonurie gibt einen Einblick in den n. Stoffwechsel der aromat. Amino- 
Pm(iS säuren, bes. von P h e n y la la n in  (II) u. T y r o s in  (III). D a außer H o m o g e n tis in sä u re  (I) 
yts keine anderen Stoffwechselprodd. des II u. III in feststellbaren Mengen auftreten, 

kann die I-Best. bei der Beurteilung der Alcaptonurie w ertvolle D ienste leisten. —- 
Aufarbeitung des Harnes eines weiblichen 7jährigen Alcaptonuriepatienten liefert 

m -  als alleinige red. Substanz I, F . 144— 145°, die A nwesenheit von III, p -O x y p h e n y l-  
j? brenztrau ben - u. -m ilc h sa u re  oder P h e n y lb ren ztra u b en sä u re  kann ausgeschlossen  
?  werden. D ie I-Ausscheidung betrug im D urchschnitt 4,66 g/die, das H : N -Verhältnis 

yT* 0,495; zusätzliche II-Gaben, 3 g/die, steigern die I-Ausscheidung auf 7,0— 7,4 g I,
•; dabei ist die zusätzliche I-Ausscheidung in ca. 4— 6 Std. beendet, während 1 g 

f f  Ascorbinsäure/die, Cystein oder Methionin keine w esentliche Änderung der I-Aus- 
/ scheidung verursachen. Der I-Geh. des Plasmas beträgt ca. 3 mg/100 ml u. wird 

nach II-Gaben nicht wesentlich geändert. 2 ,5 -d l-D io x y p h e n y la la n in  (IV), oral ge- 
; geben, wird im  Körper zu I umgewandelt, weshalb angenommen wird, daß III 

zuerst zu IV, dann zu I abgebaut wird. (Biochemie. J. 41. 438— 49. 1947. London, 
N ational Inst, for Med. Res., and Univ. Coll., Med. School, Dep. of Chem. Pathol. 

] j;: and the Med. U nit.) H. P . F i e d l e r .  4596
M [ A. Neuberger und T. A. Webster, A le a p to n u r ie - Un tersu ch u n g en . 3. M itt. E x p e r i -
pyi m en te lle  A lc a p to n u r ie  bei R a tte n . (2. vgl. vorst. Ref.) Werden R atten m it einer 

M e th io n in {I)- u. CysiinfII)-freien K ost, die nur wenig T y r o s in  (III) u. P h e n y l-  
.¡j ¡C a la n in  (IV) enthält, gefüttert, so kann im Harn H o m o g en tis in sä u re  (V) nachgewiesen  

werden. II-Gaben verhindern die Alkaptonurie, es sei denn, daß der III-Geh. der 
K ost ebenfalls erhöht wurde; hohe III-Gaben verursachen die gleichzeitige A us
scheidung von p -O x y p h e n y lb re n z tra u b e n sä u re . Wird III zur proteinfreien K ost g e 
geben, tr itt die Alcaptonurie ebenfalls auf, wobei die V-Ausscheidung durch I oder
II-Gaben nicht beeinflußt wird. D ie zur Alkaptonurieerzeugung notwendigen  

ner.J.i Mengen an III u. IV werden wesentlich herabgesetzt, wenn Tryptophan- oder 
h dieI; —  allerdings in geringerem Maße —  Lysinm angel besteht. (Biochemie. J. 41. 449 
a&iijl bis 457. 1947.) H. P . F i e d l e r .  4596
^ K. M. Henry und S. K. Kon, D e r  E in f lu ß  v o n  A lte r  u n d  Z u fu h r  von  P h o sp h o r

a u f  d ie  A s s im il ie r u n g  v o n  C a lc iu m  bei R a tte n . Unterss. über die allmähliche Ä nde
rung der Ca-Assimilierung beim Älterwerden von R atten. Verwendet wurden Tiere 
von 24— 27 Tagen, wobei die Stoffwechselunterss. nach 6 Monaten, 1 u. 2 Jahren 

■eh inte wiederholt wurden. D ie Nahrung enthielt 0,011%  Ca (I) u. 0,018 bis 0,113%  P (II) 
hüte bzw. (III). Bei I u. II lag bei jungen Tieren negatives Ca-Gleichgewicht vor, bei 
nid;die jn  wurden 63% des zugeführten Ca einbehalten. Eine geringere Ca-Absorption lag  
igigi# in der Zeit zwischen 1 Monat u. 2 Jahren vor, von 96,4% positives Gleichgewicht 
von fe sank sie auf 6,7% negatives. 2 Jahre alte Tiere hatten Ca-Gleichgewicht bei 0,461%  
Koiffiß Ca u. 0,593% P-G eh. der Nahrung. D ie P-Aufnahm e zeigt eine ähnliche Entwick- 
eAiäi lung. Bei jungen Tieren scheinen die weichen Gewebe mehr P zu absorbieren als die 
tioiiaf Knochen. (Biochemie. J. 41. 169— 76. 1947.) L ü p n i t z .  4596

C. L. Comar und George K. Davis, K o b a lt-S to ffw ech se l-U n tersu ch u n g en . 3. Mitt. 
¡erfata A u ssc h e id u n g  u n d  V e rte ilu n g  im  G ew ebe vo n  ra d io a k tiv e m  K o b a lt ,  d a s  a n  H o rn v ie h  

verabreich t w ir d . (Vgl. C. 1946. II . 447 u. C. 1948. I. 724.) Es wird die Meth. be- 
aliSä* schrieben, m it der man 0,0001 y  Co radioaktiv messen kann. Wenn markiertes Co 
San Fl- oral verabreicht wird, so scheidet das Hornvieh 80% in den Faeces u. 0,6%  im  
ifflft® Urin aus, nur sehr wenig wird im Körper absorbiert. D ie Absorption von Co scheint 
iÜterpE im Dünndarm zu erfolgen, da die Co-Konz. im Dünndarm u. in den Dünndarm- 
gfljük lymphdrüsen hoch ist. D ie Leber ist das Vorratsorgan, sie enthält 5 Tage nach der 
men# Verabreichung 0,4% . Wird Co in die Jugularis-Vene injiziert, so verschwindet das 

Co schnell aus dem B lut, 65% werden durch den Urin ausgeschieden u. 30% in den

M. #1 
'a t z s c e  

n Alb. 
lärm Fi

j^jj Faeces. Größere Mengen Co werden in der Leber u. Galle gefunden, weiterhin im  
¡gülidi Pankreas, Schilddrüse, Thym us u. Nebenniere, kleinere Mengen im Magen. Sehr 

kleine Mengen Co werden durch die Placenta in die Leber des Fötus diffundiert. 
(Arch. B iochem istry 12. 257— 66. 1947. Florida, Gainesville Agric. E xp. Station.) 

e jeM H e e r d t .  4596
lensii® James H. Baxter, U n tersu ch u n gen  ü b er d en  M e c h a n ism u s  vo n  L eber- u n d  N ie r e n -  
¡¡misst« schaden . 3. M itt. M e th io n in  —  S c h u tz  gegen S ch ä d en  du rch  p y r id in h a l t ig e  N a h ru n g  
for«® bei R a tte n . (2. vgl. J. clin. Invest., Proc. 25. [1946.] 908.) P y r id in  (I) als Zusatz 

(0,2%) zu einer proteinarmen Nahrung verursacht W achstum sstillstand u. inner halb 
m. 10 von 2 W ochen Tod infolge Leber- u. Nierenschäden. Bei Fütterung m it 0,1%  I

33
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u. dl-Methionin (II) (0,15% ) n. W achstum , jedoch baldiger Tod. Hoher Zusatz vou  
II (0,5% ) ergab gutes Längenwachstum  u. Verhinderung des frühzeitigen T odes. 
Auch bei einer Nahrung, die n. Mengen von Casein enthielt, erm öglicht II trotz des 
Zusatzes von I n. W achstum . (J . Pharm acol. exp. Therapeut. 91. 345— 49. D ez. 1947. 
N ew  York, Cornell U niv .; D allas, Southwestern Med. Coll.) L ü p n i t z . 4597

James H. Baxter und Morton F. Mason, U n tersu ch u n g en  ü b er d e n  M e c h a n is m u s  
v o n  L eb er- u n d  N ie re n sc h ä d e n . 4. M itt. V erg le ich  d e r  W ir k u n g  v o n  P y r i d i n  u n d  
M e th y lp y r id in iu m c h lo r id  bei R a tte n . (3. vgl. vorst. Ref.) Unterss. über die W rkg. von 
tox . Substanzen hei Schäden u. den M echanismus ähnlicher Schäden, die durch das 
Verfüttern von cholin- u. m ethioninarm er N ahrung entstehen. M e th y lp y r id in iu m 
ch lo rid  (I) ruft nicht die gleichen Schäden hervor, w ie äquivalente K onzz. von 
P y r i d i n  (II). I wurde im  Harn der dam it gefütterten R atten  wiedergefunden. Nach 
Zufuhr von II wurde im Harn keine m ethylierte Substanz gefunden. Diskussion 
über die R elation zwischen tox . W rkg. u. A usscheidung von  I u. II. (J . Pharmacol. 
exp. Therapeut. 91. 350— 56. D ez. 1947.) L ü p n i t z . 4597

C. E. Dent, C y s te in -  u n d  M e th io n in g e h a lt d e s  L e b e rp ro te in s  b e i a k u te r  L eber
n ekrose . R atten wurden entweder m it Hefeeiweiß oder einem  Aminosäurengemisch 
ohne C y s t in  (I) u. M e th io n in  (II) gehalten. N ach E ntw . der akuten Lebernekrose 
oder Ablauf von 1 0 0  Tagen wurde die Leber auf S u lfa t - S ,  I, II, F e tt , P ro te in  u. 
N ic h tp r o te in -N  analysiert. U nter H efediät ergab sich keine Veränderung des I-Geh. 
u. eine geringe Abnahm e des II-Geh. des Lebereiweißes. Bei den Tieren unter 
synthet. D iät änderte sich ebenfalls der I-Geh. kaum, dagegen war der II-Geh. der 
nekrot. Lebern deutlich erhöht, doch muß die relative Zunahme als Folge der Ab
nahme des Gesamtgew. aufgefaßt werden. Prakt. b leibt som it die diätet. Leber
nekrose ohne Einfl. auf den Geh. der Leber an sc h w efe lh a ltig en  A m in o sä u re n . 
(Biochem ie. J .  41. 3 1 4 — 2 0 .  1 9 4 7 . London, U niv. Coll. Hosp.) J u n g .  4 5 9 7

Stephan Ludewig und Alfred Chanutin, D e r  C h o le s te r in -  u n d  A sco rb in sä u re 
geh a lt d e r  N e b e n n ie re  n a ch  V e rle tzu n g en . Vff. untersuchten die Veränderungen im 
C h o les terin  ( \ ) - u .  A s c o r b in s ä u r e ( l l ) -G e h . der N ebennieren von R atten  hei verschied. 
Verletzungen. Als schädigende M ittel gelangten zur A nwendung folgende Stoffe.- 
B is -[ß -c h lo rä th y l] - su lf id , Ä th y l-b is - [ß -c h lo r ä th y l\-a m in .  HCl, Methyl-bis-[(i-cklor-
äihi/Z]-amin.HCl, Tris-[/?-chloräthyl]-amin.HCl (III). Außerdem w urde die Wrkg. 
von W . hei 75° innerhalb von 20, 30 oder 60 Sek. geprüft. Na-Pentobarbital-An- 
ästhesie hei K ontrolltieren ruft in wenigen Std. eine deutliche Hypertrophie der 
Nebennieren hervor. Verestertes I in der Nebenniere wird durch A nästhesie während 
der ersten 6 Std. merklich verm indert, während der Geh. an freiem I keine Ände
rung erfährt. Der II-Geh. im Organ wird w enige Std. nach der A nästhesie gesenkt 
u. geht innerhalb von 24 Std. auf den n. W ert zurück. Schwere therm . Schädi
gungen rufen eine deutliche Abnahm e des E6ter-I-Geh. während der ersten 24 Std. 
hervor. Im Anschluß daran zeigt sich eine beständige u. merkbare Zunahme. Ähn
lich verhält sich II. Mäßige oder milde Verbrennungen verursachen eine beträcht
liche Zunahme des I- u. II-Gehaltes. Der B etrag an freiem I ändert sich jedoch 
nicht. Nach intravenöser Injektion von III sinkt der Geh. an Ester-I in der Neben
niere merklich innerhalb der ersten 24 Std., nicht jedoch der II-G ehalt. Intravenöse 
Injektion von 3-N-Senfgasen u. S-Senfgasen ruft deutliche Zunahme des II-Geh. 
der Nebenniere nach 24 Std. hervor. Verabreichung von  S-Senfgas auf die Haut ist 
verbunden m it N ebennierenhypertrophie. D as Ester-I steigt nach dem 3. Tag an. 
D ie beobachteten Steigerungen an I u. II in der Nebenniere werden als Zeichen 
eines den Verletzungen folgenden A daptionssyndrom s gedeutet. (Endocrinology 41. 
135— 43. Aug. 1947. Charlottesvüle, Va., U niv. of Virginia, B iochem . Labor.)

SC H O R M Ü L L E R . 4597
Isamu Awano, E rg e b n isse  v o n  F u n k tio n sp r ü fu n g e n  d e r  L e b e r  b e i L u n g en tu b er

ku lo se . U ntersucht werden T a k a ta -Serumrk., Kongorot- u. G alaktoseprobe (I), 
Serumbilirubingeh., U robilinogen(ll)- u. U rohilin(III)-R k., Gesam teiweiß u. 
relativer Globulinwert (IV). Der Prozentsatz der positiven  A usfälle steig t m it der 
Senkungsgeschwindigkeit. I, II, III u. IV entsprechen einander n icht im mer, sondern 
fallen selektiv positiv  aus. (Tohoku J. exp. Med. 49. 167— 75. 17. 10. 1947. Sendai, 
Tohoku U niv., Med. Klinik. [Orig, dtsch.]) F r ü h w a l d . 4597

N. F. Maciagan, D e r  T h y m o lf lo c k u n g s te s t.  Vf. bem erkt früher (C. 1945. II. 
1051) über den Thvm ol(I)-trübungstest als Indikator der L eberdysfunktion, daß 
bei positiv reagierenden Seren die Mischung gewöhnlich beim  Stehen über N acht 
ausflockte. Später zeigte Vf., daß nur Hepatitis-y-G lobulinfraktionen das I-Reagenz
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j ' ausflocken ; n. y -Fraktionen rufen nur eine Trübung ohne Flockung hervor. N e e f e  u .
R h e i n h o l d  (Gastroenterologia. [Basel] 7. [1 9 4 6 .]  1 ,3 9 3 )  betrachteten diese Flockung  

jjl als w ertvolle Ergänzung des Trübungstestes. Vf. verglich daraufhin eine große An-
zahl von I-Trübungs- u. Flockungstesten miteinander. Bei 8 9 %  der Fälle stim m ten  
beide Teste überein, bei 8 %  war die Trübung positiv (4  Einheiten) m it negativer 

»*? Flockung, bei 3 %  war die Trübung n. mit positiver Flockung. Unterss. der beiden
letzten Gruppen ergaben, daß der Trübungstest etwas empfindlicher ist u. bei ge- 
wissen Typen von Gelbsucht gewisse Vorteile hat. Der Flockungstest gibt jedoch  

®Aï auch eine annähernd 90%ig. Ü bereinstim m ung u. benötigt keinen Vgl.-Standard.
Ai» Es ergibt sich aus dem vorhandenen Material kein A nhalt, daß die Flockung bei
“ü: Hepatitis schneller positiv  wird u. länger positiv  bleibt als die Trübung. (Biochemie.

J. 41 . X X X V II— X X X V III . 1947. London, W estminster Hosp., Med. School.) 
J'sfef F u h r m a n n . 4597

N. R. Christoffersen und H. Raagaard, S u b lim a tt i tr a tio n  a n  S te lle  d e r  T a k a ta -  
R e a k tio n . D ie Meth. von S t o l t e  (Nederl. Tijdschr. 84. [1940.] 4887) erwies sich als 

»toi; genauer, einfacher u. prognost. sicherer als die Takatark., um Leberschäden zu be-
iffigia urteilen. Methodik: 0,5 cm8 frisches Serum, binnen 1 Std. nach Blutentnahm e, wird
ibeitör in einem Reagenzglas von 15 mm Durchmesser m it 1 cm3 0,9%iger NaCl-Lsg. vér
ifié setzt. Aus einer Bürette wird 0,14%ige HgCl2-Lsg. zugetropft, bis beginnende Trü-

bung beim Um schütteln nicht mehr verschwindet. Nach ]/ 2 Min. W artezeit wird 
geprüft, ob man Schrift durch die Probe lesen kann, u. wenn das der Fall ist, die 

fti; Titration in gleicher Weise fortgesetzt. D ie bis zum E intritt bleibender Trübung
feè! verbrauchte Anzahl cm3 HgCl?-Lsg. gibt direkt die Stärke der Rk. an. Positiver
sfc Ausfall der Takata-Rk. u. steigender Ikterus-Index entspricht einem Sublimat-
sà» verbrauch von weniger als 1,50 bis 1,60. (Nord. Med. 3 4 . 1388— 90. 20 .6 . 1947.)
yj; G a b e l . 4597

H. Rosenmund und A. F. Essellier, D ie  B o m eo lg lu c u ro n sä u re p a a ru n g  a ls  L e b e r
fu n k tio n sp rü fu n g . 0,5 g B o rn eo l (I), das spezif. nur m it Glucuronsäure gepaart wird 
u. wegen seiner W .-Dam pfflüchtigkeit leicht isoliert werden kann, wird bei kon
stanter Korngröße, ca. 50 p  Dur ehm ., in Stärkekapseln m it 200 cm3 W . nüchtern  
verabreicht u. im 12-Std.-Harn gravim etr. bestim m t. Der Urin wird 30 Min. mit 

; 10% HCl hydrolysiert u. m it W .-D am pf destilliert, D estillat m it NaOH gewaschen
u u. mit Ä .  extrahiert, der Ä. abdestilliert u. der Rückstand 12 Std. über CaCl2

getrocknet. —  d-, 1- u. d,l-I liefern in gleicher W eise einen positiven Glucuron- 
säurepaarungstest, Iso-I sind unbrauchbar, desgl. I-Handelspräpp. infolge ihres 
hohen Geh. an Iso-I. Ca. 80% der verabreichten I-Menge werden im Harn wieder 
ausgeschieden. Bei Lebererkrankungen ist die I-Ausscheidung fast restlos patholog. 
(I-Ausscheidung 30— 60%), während sie bei D iabetes, Anämien oder Leukämien  
positiv ausfällt. Bei starken Nierenschädigungen wird ebenfalls eine Herabsetzung 
der I-Ausscheidung beobachtet, so daß der Test in diesem Falle nicht mehr leber- 
spezif. ist. (H elv. med. Acta, Ser. A. 14. 295— 309. Juni 1947. Zürich, U niv., Med. 
Klinik.) H . P . F i e d l e r . 4597

Milton Landowne und Alf S. Alving, M e th o d e  z u r  B e s tim m u n g  d e r  sp e z if isc h  
' rena len  F u n k tio n e n  d e r  O lo m e ru la r filtra tio n , d e r  m a x im a le n  T u b u lä r e x k re tio n  (bzw . 

-readso rp tio n ) u n d  d e s  „ e ffe k tiv e n  B lu tf lu s se s“ d u rch  e in m a lig e  I n je k t io n  e in es  e in 
zelnen S to ffe s . Aus dem Verh. von I n u l in  u. L io d r a s t  (p -A m in o h ip p u r a t ) (I) nach  
erfolgter einmaliger Injektion wird gefolgert, daß Harnausscheidung u. P lasm a
konz. in deutlicher Beziehung zueinander stehen, so daß durch laufende Kontrolle 
der beiden Größen u. deren rechner. A uswertung die renalen Funktionen eindeutig  
bestimmt werden können, w ie dies durch Verss. bestätigt werden kann. Auch 
andere Stoffe, w ie H ip p u r a n , G lu cose  u. A sc o rb in sä u re , können an Stelle von I mit 
dem gleichen Ergebnis injiziert werden. ( J. Lab. clin. Med. 3 2 .  931— 42. Aug. 1947.

M E

iflii Chicago, 111.) H . P . F i e d l e r . 4 5 9 7
[ Rafael Dominguez, A. C. Corcoran und Irvine H. Page, M a n n i t :  K in e t ik  d e r
!Tfc V erteilu n g , A u s sc h e id u n g  u n d  V e rw ertu n g  b e im  M e n sch en . Nach den bereits früher
“ für K reatinin, X ylose u. Galaktose entwickelten Arbeite- u. Berechnungsverff.
8 j (vgl. D o m i n g u e z  u . P o m e r e n e , Amer. J. Physiol. 141 . [ 1 9 4 4 .]  3 6 8  u. frühere Ar-
-®: beiten) wurde das Verh. einer intravenösen Gabe von M a n n i t  im  menschlichen
• Körper untersucht. D ie Auffassung von N e w m a n  u . Mitarbeitern (Bull. Johns
jft! Hopkins Hosp. 75. [1 9 4 4 .]  2 5 3 .) ,  daß eine Nierenfunktionsprüfung allein aus dem
u di Verschwinden intravenös injizierten Mannits aus dem Plasm a ohne Entnahm e von
¿(1 Harnproben erfolgen könne, konnte nicht bedingungslos bestätigt werden. In praxi
¡¡»ei ist vielm ehr eine Reihe von Plasmaproben u. Harnentnahmen über einen längeren

3 3*
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Zeitraum erforderlich. (J . Lab. clin. Med. 32. 1192— 1202. Okt. 1947. Cleveland, 
Ohio, U SA ., St. Lukes Hosp. u .  Cleveland Clinic Foundation.) D e g n e r . 4597

A. Arvanitakl und N. Chalazonitis, Ü b er d ie  N a tu r  d e r  „ A k tio n s p o te n t ia le “ . 1. 
M itt. R e v e rs ib le  u n d  irr e v e r s ib le  H e m m u n g e n  v o n  N e r v e n -A k tio n s p o te n tia le n  du rch  
sp e z if isc h e  H e m m sto ffe  d e r  A tm u n g sk a ta ly s a to re n . Isolierte A xone von S e p ia  werden 
rhythm . m ittels K ondensatorentladungen oder R echtecksström en gereizt u . die 
A ktionsström e Oszillograph, aufgenom m en. D ie m itgeteilten  B eobachtungen be
ziehen sich auf die ersten 60 Sek. der Einwrkg. der im folgenden genannten Stoffe. 
S tic k s to f f  is t hei atm . D ruck in den angegebenen Zeiten wirkungslos; S a u e rs to ff  
bewirkt in einigen Sek. eine Zunahme der Erregbarkeit in direkter B eziehung zum 
Druck. K o h le n m o n o x y d  hem m t in wenigen Sek. die E ntstehung von Präpotential 
u. Spitzenpotential; die W irkungsgeschwindigkeit steh t in direkter B eziehung zum 
Gasdruck, die Wrkg. ist im  allg. reversibel durch A ustausch m it O2, jedoch nicht 
mehr vollständig nach längerdauernder Einwirkg. von  CO. C N '  bew irkt auswasch
bare Hem m ung (10~3 —  2 x  IO'2 m ol.) von Prä- u. Spitzenpotential. S H '  (1 Tropfen 
von H ,S-gesätt. Meerwasser) hem m t irreversibel in w enigen Sekunden. Ä th y l- 
u re th a n  in meerwasserisoton. Lsg. hem m t augenblicklich, die W rkg. ist leicht aus
waschbar. D ie W rkg. dieser Substanzen auf die k ata lyt. intrazellulären Redox- 
system e in vitro wird zu diesen Ergebnissen in A nalogie gesetzt u. es wird vermutet, 
daß das D e h y d r a se -C y to c h r o m -C y to c h ro m o x y d a s e -S y s te m  bei der E ntstehung der 
Aktionspotentiale beteiligt ist. (Arch. int. Physiol. 54. 406— 22. Febr. 1947. Lyon, 
Labor, de Physiol., Fac. des Sciences.) A l b e r t y .  4598

R. Arvanitaki und N. Chalazonitis, Ü b er d ie  N a tu r  d e r  „ A k tio n s p o te n tia le “.
2. M itt. A u s lö su n g  o sc iü a to r isc h e r  N e u r o n e n a k t iv i tä t  d u rc h  A n io n e n , d ie  s ic h  m it  den 
M e ta lle n  d e r  R e sp ira tio n s k a ta ly s a to r e n  v e rb in d e n  k ö n n en . (1. vgl. vorst. Ref.) Am 
gleichen Objekt w ie in der 1. M itt. (1. c.) wird die W rkg. folgender Anionen, als 
Na-Salze in meerwasserisoton. Lsg. vom  pH «  7 geprüft: M a la t ,  C i tr a t ,  Acetat, 
O x a la t, L a c ta t, P y r u v a t ,  F o r m ia t,  F lu o r id , P y r o p h o s p h a t ,  M e ta p h o s p h a t,  N itr it, 
S u lf i t ,  T h io c y a n a t, T h io s u lfa t. An einer n. isolierten N ervenfaser, die mit einer 
Frequenz von 100 Sek. m it unterm axim aler Intensität gereizt wird, bewirkt Auf
bringung einiger Tropfen der Salzlsg. auf die Stelle der R eizung maximale Ver
stärkung der Reizbeantwortung. Am  ruhenden isolierten A xon löst Aufbringung 
eines Tropfens nach einer charakterist. L atenzzeit eine unterm axim ale oscülator. 
elektr. A ktiv ität m it wachsender A m plitude aus, die sich schnell zu einer maxi
malen, von selbst unterhaltenen elektr. T ätigkeit von mehr als 3 Min. Dauer aus
bildet. Der Vorgang ist im  aUg. mehr als lOmal auslösbar. D ie Perioden der Oscilla- 
tionen schwanken um 1— 2 m /sec gleichsinnig parallel m it der Amplitudengröße. 
Eine gemeinsame Eig. der untersuchten Anionen ist deren F ähigkeit, m it F e  u. Cu 
reversible Kom plexbindungen einzugehen. Sie könnten dadurch fördernd in den 
Transport elektr. Ladungen aus der Zelle eingreifen. D ie E ntstehung u. Beeinflus
sung der zellulären A ktionspotentiale durch diese Vorgänge wird diskutiert. (Arch. 
in t. Physiol. 54. 423— 40. Febr. 1947.) A l b e r t y . 4598

A. Arvanitaki und N. Chalazonitis, Ü b er d ie  N a tu r  d e r  „ A k tio n s p o te n tia le “.
3. Mitt. S p e k tro k y m o g ra p h isc h e  U n tersu ch u n g en  a n  d e n  C y to c h ro m e n  v o n  N euronen  
in  v iv o . (2 . vgl. vorst. Ref.) D ie Veränderungen der A bsorptionsbanden der Cyto- 
chrom e  isolierter lebender NervenzeHen des O a n g l. o p t ic . von S e p ia  in Abhängigkeit 
von der Zeit für jede gewünschte W ellenlänge werden spektrokym ograph. auf
genommen. Unter der W rkg. der A nionen, die am  isolierten A xon  von  S e p ia  eine 
Oszillator, elektr. Tätigkeit auslösen (s. vorst. R ef.), werden die Absorptionsbanden  
in folgender W eise verändert: Charakterist. Verstärkung für ba, b ß , c a , cß , auf
tretend m it einer Latenzzeit von ca. 30 Sek. u. fortschreitender Intensivierung 
während der ersten 200 Sek. der W irkung. In 100— 300 Sek. vorübergehende Ver
änderung, im allg. Verringerung der allg. D urchsichtigkeit. In einigen Präparationen 
vorübergehendes Auftreten von Bandenserien zwischen 520 u. 450 m /i; period., 
konjugierte Veränderungen der Banden ca einerseits u. b ß  sowie cß  andererseits. 
Es wird erörtret, daß die Verstärkung der A bsorptionsbanden hervorgerufen wird 
durch Kom plexbldgg. der Anionen m it dem M etall der C y to c h ro m e , w obei der 
Sauerstoff vom  letzteren verdrängt wird. D ie Ergebnisse fügen sich in den Rahmen 
der Anschauung über den W rkg.-M echanismus der genannten A nionen auf die 
elektr. A ktiv ität der Nervenzellen (s. 2. M itt.) ein. (Arch. int. P hysio l. 54 . 441-— 57. 
Febr. 1947.) A l b e r t y . 4598

Raoul Michel May, M ik ro c h e m isc h e  U n tersu ch u n g en  a m  N e r v e n s y s te m .  5. Mitt. 
D ie  S ch w efe lverb in d u n g en  d e s  N e r v e n  im  V e rla u f se in e r  D e g e n e r ie ru n g . (4. vgl. Bull.



Soc. Chim. biol. 22. [1941.] 286; vgl. auch C. 1930. II . 2915.) Vf. untersucht nach 
Durchschneidung des linken Ischiasnerven (der rechte dient als Kontrolle) bei 
Hund u. K atze die Veränderung der im degenerierenden Nerven vorkommenden 
Schwefelfraktionen (Gesamt-Lipoid-, Protein-, alkohollösl. u. wasserlösl. S). Er 
glaubt, daß die bedeutende Erhöhung der wasserlösl. Fraktion eine Rolle bei der 
Regenerierung der Nervensubstanz spielt. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 1035— 42. 
O kt./D ez. 1947.) G r a l h e e r . 4598

Anders Lundberg, D ie  W irk u n g  vo n  A d e n o s in tr ip h o sp h a t u n d  ve rw a n d te n  V e r
b in d u n g e n  a u f  d a s  p e r fu n d ie r te  obere H a lsg a n g lio n . Das obere Halsganglion der 
K atze wurde durchströmt u. R eizeffekte an der Nickhautrk. beurteilt. A  T P  
0,1— 0,3 m g führt zu Erregung des Ganglions. A d e n o s in  ist unwirksam, A d e n y l 
sä u re  w irkt nur in D osen um 2 mg. N a -T r ip h o s p h a t  u. N a -P y r o p h o s p h a t  reizen 
ebenfalls in D osen um 0,5— 0,75 mg. O rth oph osph a t is t weniger wirksam. 1 mg  
N a - C i tr a t  reizt ebenfalls, jedoch ist anschließend die synapt. Übertragung ge
hem m t, so daß hier ein anderer Mechanismus vorliegen dürfte bzw. die A T P -  
W rkg. nicht auf Oa-Entzug beruhen kann. (Acta physiol. scand. 13. 277— 81. 1947. 
Lund, U niv., Dep. of Physiol.) J u n g .  4598

Z. M. Bacq und P. Fischer, N a tu r  d er in  N e rv e n -  oder Q ew ebsex tra k ten  von  
S ä u g e rn  en th a lten en  p a ra s y m p a th ic o m im e tis c h e n  S u b sta n z . Durch biol. D ifferenzie
rung am nichtgraviden Uterus u. der N ickhaut der Katze wird bestätigt, daß 
N o r a d re n a lin  (I) neben A d r e n a lin  (II) als Sympathicussubstanz vorkomm t. Milz
extrakte aus Ochsen, Rindern u. Kälbern, Pferd u. Hund enthalten nur I, E xtrakte 
menschlicher Coronararterien nur II, Extrakte der Milznerven u. der sym path. 
K ette von Pferd u. Kuh dagegen I u. II. (Arch. int. Physiol. 55. 73— 91. Aug. 1947. 
L üttich , U niv., Labor, de Pathol. générale et de Physiol. animale.) J u n g .  4598

E6. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
Jeanne Carritt, Robert Fryxell, Jeanne Kleinschmidt, Roger Kleinschmidt, 

Wright Langham, Anthony San Pietro, Robert Schaffer und Bert Schnap, D ie  V e r
te ilu n g  u n d  A x issch e id u n g  v o n  P lu to n iu m  n ach  in tra ven ö sen  G aben vo n  P lu to n iu m 
sa lzen  bei R a tte n . P u 0 2(N 0 3)2 (I), PuCl3(II), P u (N 03)4 (III) und Pu4+-Citratkomplex
(IV) werden R atten i. v. verabreicht u. der Urin u. Faeces sowie die Eingeweide 
u. Knochen auf ihren Pu-Geh. untersucht. Nach I-Gaben findet man am 1. Tag 
7,5% P u im Urin u. 2,3%  in den Faeces. Nach Gaben der anderen Salze findet man 
im Urin nur 0,33%  (II), 0,57%  III und 0,71% IV bzw. in den Faeces 3,27%, 3,80%  
u. 2,25%  Pu. Nach 30 Tagen werden nur noch etwa 0,014% im Urin u. 0,22% Pu. in 
den Faeces ausgeschieden. •— In den Knochen findet man unabhängig von der Art 
des injizierten Salzes den H auptteil des Pu, u. zwar 4 Tage nach der Injektion nach 
I 56,5% , nach II 44,9, nach III 29,4% u. nach IV 56,9% der verabfolgten Dosis. 
Auch Leber, Niere u. Milz wurden auf ihren Pu-Geh. nnterscuht. —  Nach Injektion  
unterschiedlicher Mengen von IV ändert sich an den angegebenen Prozentzahlen 
wenig. Nach per oraler Gabe von IV wird nur 0,01 bzw. 0,3%  Pu, wenn gleichzeitig 
Na-Citrat m it verabfolgt wird, resorbiert, davon werden 79% in den Knochen 
wieder gefunden. (J . biol. Chemistry 171. 273— 83. N ov. 1947. Los Alamos, 
New Mexico, U niv. of California.) H e e r d t . 4601

Hubert Meessen, O rg a n verä n d eru n g en  n ach  e x p er im en te lle r  K o h le n d io x y d 
verg iftu n g . R atten, Meerschweinchen, Kaninchen u. Hunde wurden experimentell 
einem Kohlensäure-Luft-Gem isch ausgesetzt. E s wurden irreversible Organ
veränderungen aufgefunden, u. zwar an Lunge, Leber, Niere u. Gehirn. (Schweiz, 
med. Wschr. 77. 1135— 36. 25. 10. 1947. N eustadt, Schwarzwald, Inst, für Hirn- 
forsch.) L a p p . 4606

Jonathan S. Thatcher und Arthur W. Radike, D ie  T o le ra n z gegen  K a l iu m -  
V erg iftu n g  bei A lb in o ra tte n . Es wurden 625 weiße Ratten (585 männliche u. 40 w eib
liche), 160— 220 g schwer, bei der Raumtemp. von 78° F  verwendet. D ie Tiere er
hielten kommerzielles Hundefutter u. Leitungsw., K wurde oral verabreicht. 
Tödlich wirkten 25 cm3/kg einer 1,35 mol. K-Salzlsg. nach dreimaliger Zufuhr in  
A bständen von je 4 Stunden. Es gelang, eine spezif. Toleranz gegen K-Ionen bei 
system at. u. kontrollierter Zufuhr zu erzielen. Nebennierenextrakt rief ebenfalls 
eine Toleranz hervor, diese war jedoch geringer als die durch Gewöhnung. N eben
schilddrüsenextrakt rief eine verringerte W iderstandsfähigkeit gegen K-Vergiftung 
hervor. Toleranz gegenüber NaCl konnte nicht erzielt werden. Der tödlich wirkende
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M echanismus unterscheidet sich von dem der K-Vergiftung. Es liegt ein Vorgang  
außerhalb der N ebennierenfunktion vor, der auf den K -Stoffw echsel regulierend  
einwirkt. Dieser Vorgang ist auch bei Ausfall der Nebenniere funktionsfähig. 
(Amer. J. Physiol. 151. 138— 46. 1 .1 1 .1 9 4 7 . Columbus, Ohio, U n iv ., D ep. of 
P hysol.) L ü p n i t z . 4606

André Prader, H ä m o g lo b in - u n d  C y to c h r o m -c -S y n th e se  bei d e r  B le iv e rg if tu n g . 
(Vgl. C. 1948. E. 2172.) Kaninchen erhielten 3 W ochen tgl. 1 ml, dann ebensolang
2,5 ml P b .  subacet. sol. oral. E ine sta tist. gesicherte Vermehrung des C y to c h ro m  c 
war dann im Herzmuskel, in Niere, Skelettm uskel u. Leber, dagegen nicht im 
Gehirn nachweisbar. Verm utlich ist sie eine Folge der m it der Bleianäm ie verbun
denen A noxäm ie. (Verh. Schweiz, naturforsch. Ges. 127. 106. 1947. Lausanne, 
U niv., Med. Poliklinik.) J u n g .  4606

Dorothy Moyle Needham, J. A. Cohen und A. M. Barrett, D e r  M e c h a n is m u s  des 
S c h a d e n s  am  K n o c h e n m a rk  bei S e n fg a sv e rg if tu n g e n . U nterss. an Kaninchen u. 
R atten, denen 5 m g/kg ß ß '-D ichlordiäthylsulfid (Senfgas) (I), gelöst in  Thiodi- 
glykol, in die Ohrvene injiziert wurde. U ntersucht wurde die G lykolyse von 
Knochenm ark (II), Milz (III) u. Gehirn (IV). I hem m t die anaerobe Glykolyse u. 
A tm ung von II, diese W rkg. schritt im  Verlaufe der Zeit w eiter, die gleiche Er
scheinung bei III. B ei IV (R atte) trat an Schnitten nach 48 Std. keine Hemmung 
auf. Serum u. häm olysierte E rythrocyten von I-vergifteten K aninchen hatten 
keinen Einfl. auf II n. Tiere. I wirkt auf II in vitro hem m end. (Biochem ie. J. 41. 
631— 39. 1947. Cambridge, Biochem . and Patholog. Labor.) L ü p n i t z .  4607

Antoinette Pirie, D ie  W ir k u n g  v o n  S e n fg a s  a u f  O ch sen co rn ea k o lla g en . Vf. unter
suchte die Rk. zwischen C o rn ea k o lla g en  (I) des Ochsen u. ß .ß '-D ic h lo rd iä th y lsu lfid
(II) u. fand, daß II m it I ein Prod. von höherem S-G eh. liefert (0,18— 0,33% S 
bzw. 0,43— 1,0% S nach der B ehandlung von I m it II). D ieses Prod. quillt, im 
Gegensatz zu n. I, nur wenig in saurer L sg., w idersteht der Pepsinverdauung u. löst 
sich nicht beim Kochen in verd. Säure. Vf. beschreibt die Geweberk. gegenüber 
im plantierten II-Kollagen, diskutiert die B indungsart von II m it I u. kommt zu 
dem Schluß, daß verschied, charakterist. E igg. des auf die H aut oder das Auge 
„aufgebrannten“ II (II-„burn“ ) zurückzuführen sind auf die Ggw. einer II-I-Verb. 
im geschädigten Gewebe. (Biochem ie. J. 41. 185— 90. 1947. Oxford, Nuffield Labor, 
of Ophthamol.) S c h o r m ü l l e r . 4607

Herbert P. Sarett und Bernard J. Jandorf, A u s w ir k u n g e n  ch ro n isch er D D T -  
V e rg if tu n g  bei R a tte n  a u f  d ie  L ip o id e  u n d  d ie  a n d e re n  B e s ta n d te ile  d e r  Leber. Bei 
Verss. an R atten, denen über längere Zeiträum e oral D D T  oder Oel-Lsgg. von D D T  
gegeben wurde, stellten Vff. fest, daß die Leber um 40%  an Größe zunahm. Der 
Lipoidgeh. wuchs, während der relative W .- u. G lykogengeh. konstant blieben. Die 
Zunahme war bei den P h o sph orW poiden größer als bei dem C h o le s te r in -Anteil. 
Zusätzliche Gaben von C h o lin c h lo r id  hatten  keinen E infl. auf die DDT-Wirkung. 
(J . Pharmacol. exp. Therapeut. 91. 340— 44. D ez. 1947. M aryland, A rm y Chemical 
Center, Med. D iv ., B iochem . Section.) L a p p .  4607

Edwin V. Hill und Harold Carlisle, T o x iz i tä t  d e r  2 ,4 -D ich lo rp h en o x yessig sä u re  
fü r  V ersu ch stiere . D ie 2 ,4 -D ic h lo rp h e n o x y e s s ig sä u r e  (I) u . ihre N H 4- u. N a-S alze  
werden in steigendem  Maß als Herbicide u. Pflanzenhorm one verw andt. Verss. er
gaben, daß I für Vers.-Tiere (Mäuse, R atten , K aninchen, M eerschweinchen, Hunde) 
relativ ungiftig ist. Auch die E inatm ung von I enthaltenden N ebeln führte nicht zu 
Vergiftungen. Schließlich wurde auch durch die verw endeten Lösungsm m . T rib u ty l-  
p h o sp h a t  u. D ie se lö l keine Erhöhung der T ox iz itä t beobachtet. (J . ind. Hyg. 
T oxicol. 29. 85— 95. März 1947. M aryland, Frederick, Camp D etrick .)

L a p p  4607
B. L. Hartles und R. T. Williams, D a s  S c h ic k sa l v o n  p - O x y b e n z y la m in  und 

e in ig e r  v e rw a n d te r  V e rb in d u n g e n  im  K a n in c h e n .  Substitutierte B enzvlam ine, A m bra- 
m id  (M a r fa n il)  u. V  3 3 5  werden in v ivo  inaktiviert durch D esam inierung u. Oxyda
tion  zu den entsprechenden Säuren. Vff. versuchen, die interm ediäre Aldehydstufe 
bei der Desam inierung u. Oxydation zu fassen. W enn p -O x y b e n z a ld e h y d  (I) an 
Kaninchen verfüttert wird, wird sein Glucuronid in  kleinen Mengen im  Urin aus
geschieden (isoliert als 2,4-D initrophenylhydrazon, F . 165°). B eim  Verfüttern 
von p -O x y b e n z y la m in  (II) kann der Oxyaldehyd im  Urin m it der Farbrk. von 
S a m m o n s  u .  W i l l i a m s  (C. 1942. II. 2169) nachgewiesen werden. p -O x y b e n z y l-  
a c e ta m id  w ird im  Kaninchenorganismus nicht entacetyliert u . II n icht acetyliert. 
D ie Glucuronsäureverbb. von I u. II sind die gleichen, aber die Schwefelsäureverbb.
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beider verschieden. D ie Schwefelsäureverbb. entstehen sowohl im Darm als auch 
in der Leber, während die Glucuronidbldg. nur in der Leber erfolgt. II wird in der 
Darmwand teilw eise an Schwefelsäure gebunden, bevor es desaminiert wird; nach 
Desam inierung wird es in I umgewandelt, das in der Leber vor Oxydation zu p- 
Oxybenzoesäure teilw eise an Glucuronsäure gekoppelt wird. (Biochem ie. J. 41. 
L I. 1947. Liverpool, U niv., D ep. of Biochem.) F u h r m a n n . 4607

H. G. Bray, Brenda E. Ryman und W. V. Thorpe, D a s  S c h ic k sa l b es tim m ter  
org a n isch er S ä u re n  u n d  A m id e  im  K a n in c h e n . 2. Mitt. p -O x y b e n zo e sä u re  u n d  ih r  
A m id .  (1. vgl. Biochem. J. 40. [1946.] 134; 3. vgl. C. 1948. II. 413.) p -O x y b e n za m id  
(I) wird in v ivo nicht in p-Oxybenzoesäure (II) umgewandelt. II wird im  S toff
wechsel im  Urin als p-Oxyhippursäure u. I als Protocatechusäure u. 4-Carbamyl- 
phenylglucuronid ausgeschieden. (Biochemie. J. 41. 212— 18. 1947. Birmingham, 
U niv., Med. School, Dep. of Physiol.) F u h r m a n n .  4607

Max Wachstein, U n tersu ch u n g en  ü ber d ie  n ep h ro tox isch e W ir k u n g  v o n  d l-S e r in  
a u f  d ie  R a tte . 3. M itt. D e r  E in f lu ß  e x p er im en te lle r  H yd ro n e p h ro se . dl-Serin (I) ver
ursacht in den Nieren junger männl. Ratten ausgedehnt Nekrosen, die durch ver
schied. Amino- u. andere Säuren mehr oder weniger verhindert werden können, 
wahrscheinlich durch Zurückdrängen der Reabsorption von I. Durch Abbinden  
eines Ureters bei 16 erwachsenen Albinoratten (von 195— 360 g Gewicht) unter 
N a-Am ytalanästhesie wurde experim entelle Hydronephrose hervorgerufen. Bei 
intraperitonealer Injektion von 100 mg I in 3 cm3 dest. W ./100 g  Körpergew. 1 bis 
136 Std. nach Abbinden eines Ureters zeigte sich 24 Std. nach Injektion an den mit 
Form alin fixierten u. mit H äm atoxylin gefärbten Geweben starke Nekrose, wenn
1— 3 Std. geringere Schädigungen, wenn 3— 7 Std., kaum eine nekrot. Veränderung, 
wenn 8 oder mehr Std. nach dem Abbinden des Ureters injiziert wurde, verm utlich  
weil durch die experim entelle Hydronephrose infolge des abgebundenen Ureters die 
tubuläre Reabsorption von I gestört u. die Anreicherung verhindert wurde, w o
gegen die andere Niere starke Nekrose aufwies. (J . Lab. clin. Med. 32. 1130— 35. 
Sept. 1947. Middletown, N . Y ., E lizabeth A. Horten Memorial Hosp.; New York, 
N . Y., Mount Sinai Hosp.) Du M o n t . 4607

Leonard Goldberg und K. Arvid J. Wretlind, D ie  T o x iz i tä t  e in es d ia ly s ie r te n  
P rä p a ra te s  v o n  abgebau tem  C a se in . Vff. untersuchten „Aminosol“ , ein dialysiertes 
Präp. aus enzym at. abgebautem  Casein. Als tödliche Dosis wurden gefunden: für 
Mäuse 20,2 g/kg subkutan einer 26%ig. L sg.; für Kaninchen 6,5 g/kg intravenös 
einer 26%ig. L sg.; für Kaninchen 12,5— 15 g/kg oral einer 40%ig. Suspension. 
Auf den Menschen bezogen entsprechen die gewonnenen Zahlen einer tödlichen  
Dosis von 875— 1050 g  oral bzw. 14 Liter 3,3%ig. Lsg. intravenös injiziert. (Acta 
physiol. scand. 14. 19— 26. 3 0 .1 . 1947. Stockholm, Karolinska Inst., Pharmacol.)

N e h r i n g . 4607
J. Booth und E. Boyland, N a p h th a l in  im  S to ffw ech sel. Es ist bekannt, daß 

A nthrazen im Körper teilw eise in l,2-D ioxy-l,2-dihydroanthrazen verwandelt wird. 
Neuerdings fand Y o u n g  (Cand. Chem. Process Ind. 30. [1946.] 124), daß mit 
Naphthalin (I) behandelte R atten l,2-D ioxy-l,2-dihydronaphthalin  (II) aus- 
scheiden. II schm ilzt bei 127—-128° u. ist opt. akt., [¡x]D — 154°. Vff. isolierten aus 
dem Urin von m it I behandelten Kaninchen opt. inakt. II, F. 98°. Es scheint 
sich um ein Racem at zu handeln. (Biochem ie. J. 41. X X I X — X X X . 1947. 
London, Chester B eatty  Res. Inst., R oyal Cancer Hosp. (Free).)

R. K ö n i g . 4607
Phillip Polatin, Erich Hirschberg, Saul H. Rubin und Leo A. Pirk, D ie  A u s 

scheidun g  d e s  3 ,3 -D iä th y l-2 ,4 -d io x y te tr a h y d r o p y r id in s  im  H a rn  b e im  M e n sch en .  
10 Probanden erhielten 4 W ochen lang jeden Abend 0,6 g  3 ,3 -D iä th y l-2 ,4 -d io x y -  
te tra h y d r o p y r id in  (I), das sind insgesam t 16,8 g. D ie Fluorescenz des 24 Std.-Harnes 
wurde nach H i r s c h b e r g  u .  Mitarbeitern m it u. ohne Zusatz von Hydroxylam in  
gemessen. D ie tägliche I-Ausscheidung betrug im Durchschnitt 24,7— 38,4 m g/ 
1000 ml Harn; nach dem A bsetzen von I werden in den folgenden 3— 4 Tagen nur 
noch geringe Mengen I im  Harn erm ittelt. Wird nach 2monatiger Unterbrechung 
eine einmalige Dosis von 0,6 g  verabreicht, werden im M ittel am 1. Tag 55, am 2. 
26, am 3. 11 u. am 4. 8% I wiedergefunden, so daß im D urchschnitt insgesam t 
61 mg I ausgeschieden worden sind. D ie Verss. zeigen, daß keine I-Anhäufung im  
Körper stattfindet. (Amer. J. med. Sei. 214. 662— 66. D ez. 1947. N ew  York, 
N . Y ., Dep. of Clinical Psychiatry, and N utley, N. Y ., N utrition Labor, and Med. 
D ep. Hoffmann-La Roche, Inc.) H . P . F i e d l e r .  4607



J. K. Finnegan, P. S. Larson und H. B. Haag, U n tersu ch u n g en  ü b er  d a s  S c h ic k 
s a l  v o n  N ic o t in  im  K ö r p e r .  5 . M itt. B eo b a ch tu n g en  ü b er d a s  V e rh ä ltn is  d e r  N ic o t in 
d o s is  z u m  A n te i l  d e r  im  H a r n  a u sg esch ied en en  M e n g e , d e r  ü b e rh a u p t au sgesch ieden en , 
u n d  d e r  en tg ifte ten  M e n g e . (4. vgl. L a r s o n  u .  Mitarbeiter, J. Pharm acol. exp. 
Therapeut. 86. [1946.] 239.) In Verss. an Hunden zeigten V ff., daß bei steigenden  
N ic o t in  (l)-D osen der A nteil des im  Harn ausgeschiedenen I w ächst, u. zwar steigt 
diese Menge linear m it der verabfolgten Dosis, während die entg iftete  Menge eine 
logarithm . Funktion der D osis des gegebenen 1 ist. Innerhalb von  16 Std. nach 
Verabfolgung ist die Ausscheidung von I durch den Harn beendet. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeut. 91. 357— 61. D ez. 1947. R ichm ond, Med. Coll. of Virginia, Dep. 
of Pharm acol.) L a p p .  4607

E. Uroma, Ü b er d ie  A n w e n d u n g  v o n  G o ld ch lo rid  in  d e r  B e h a n d lu n g  v o n  L u p u s  
e ry th e m a to su s . D ie Behandlungsvorschrift von H a x t h a u s e n ,  w öchentlich intra
venöse Injektionen von 1 cm 3 0,1 %ig. A u C lz -L sg., bei Versagen oder längerer 
Unterbrechung Erhöhung der D osis auf 5 bis m axim al. 10 cm 3 zu verabfolgen, 
wurde abgeändert. 38 an Lupus erythem atosus diseoides Erkrankte wurden mit 
w öchentlich 2mal 0,5 cm 3, 2mal 1 cm 3 usf. bis w öchentlich 2mal 5 cm 3 0,l% iger 
Ä uC V L sg., d. h. m it stetig  ansteigenden D osen, dazu m it einer rein symptomat. 
wirkenden T e rp e n tin -P e r u b a ls a m sa lb e  extern behandelt: 9 vollständige Heilungen, 
8 Rückfälle (3 nach 4, 4 nach 8 u. einer nach 10 M onaten), 13 Besserungen u. 8 Miß
erfolge. A kute Fälle hatten eine durchweg gute Prognose. D ie erzielten Ergebnisse 
liegen etw as hinter denen von H a x t h a u s e n  erzielten zurück. (Ann. Med. exp. 
Biol. fenn. 2 5 . 48— 52. 1947.) C. O . L a u b s c h a t .  4610

J. Pellegrino, W irk u n g  d e s  I .  B .  9 4 6  (2 ,4 -D in i tr o p h e n o l) a u f  d ie  d ie  Chagas- 
K r a n k h e i t  ü b ertra g en d en  T r ia to m id e n . 1. M itt. 2,4-D initrophenol (I) ist gegen 
Im agines von P a n s tr o n g y lu s  m e g is tu s , E u tr ia to m a  s o r d id a  u. T r ia to m a  infestans  
(T), des Hauptüberträgers des Chayas-Krankheitserregers T r y p a n o s o m a  cruzi, 
etw a gleich wirksam. B ei T wurde im  Petrischalentest m it Talkumverreibungen 
m it l% ig. 1 50% A btötung erst nach 8 Std., bei höheren Gehh. schneller erreicht, 
D ie W rkg. beginnt nach 1% Std. m it G liedm aßenlähm ung, teilw eise auch klon. 
Krämpfen von K opf u. Gliedern. D ie Em bryonalentw . im  E i w ird n icht beeinflußt, 
ebenso sind die Nym phen von T recht unem pfindlich; dagegen werden die Larven 
schon von 0,5% ig. 1 in 4 Std. zu 50% abgetötet. (Arquivos B iologia 31. 8—9. 
Jan.-Febr. 1947. Belo Horizonte, Minas Gerais, Med. F akultät.) K i m p e l .  4610 

K. Balzer und V. Lundt, B e itr a g  zu m  K a p i t e l  ,,S a lv a r s a n r e s is te n z i l . Bericht über 
138 Luesfälle der Jahre 1944/45, die pro Kur eine G esam tdosis von 4,5 bis 5,5 g Neo- 
sa lv a r s a n  (I) erhielten. E s ergab sich, daß 102 P atienten  unbeeinflußt blieben. Die 
alleinige I-Kur darf nicht w ie im  vorliegenden Fall nach dem Schem a der kombi
nierten Kur, sondern sie muß kontinuierlich m it hohen E inzeldosen durchgeführt 
werden. Der kombinierten 1-Bi-Therapie wird der Vorzug gegeben. (Dermatol. 
Wschr. 119. 577— 83. 1947. Göttingen, U niv. H autklinik.) D o s s m a n n .  4610

H. A. Krebs, W. O. Sykes und W. C. Bartley, A c e ty l ie r u n g  u n d  D esa ce ty lieru n g  
d e r  p -A m in o g r u p p e  vo n  S u lfo n a m id e n  d u rc h  tie r isc h e  G ew ebe. B ei oraler u. paren
teraler Applikation von S u lfo n a m id e n  (1) bzw. deren W -Aceii/(derivv. (II) beim 
Menschen u. Kaninchen wurde II nicht gespalten; solange I in freier Form vor
handen war, fand A cetylierung sta tt. B ei H und, K atze u. Taube wurde appliziertes 
II in I um gewandelt. Bei der Taube kann sich ein G leichgew icht zwischen I u. II 
einstellen, wenn etwa 55% der freien I acetyliert sind. Beim  H und fand Acetylierung 
nur sta tt, wenn relativ hohe Konzz. von I vorhanden waren. —  Ein II spaltendes 
Ferm ent „ A c y la s e “  (vgl. K o h l  u .  F l y n n ,  C. 1941. I. 3251) fand sich in Leber, 
Intestinalm ucosa u. Nierenrinde vom  Schaf. D as p H-Optimum war 7,3; die ein
zelnen II wurden verschied, rasch hydrolysiert. —  Leber u. N iere von  R atte, Meer
schweinchen, K atze, Hund u. Schaf veränderten I nur unbedeutend. Durch zer
kleinerte Taubenleber wurde I hingegen acetyliert; die Rk. hörte auf, wenn 55% 
des zugegebenen I acetyliert waren. D as Ausmaß der A cetylierung wurde durch 
A cetat, Brenztrauben- oder Acetessigsäure nicht beeinflußt. —  D as Gleichgewicht 
I : II ist abhängig von der jeweiligen A k tiv itä t des acetvlierenden bzw. desacety- 
lierenden System s. (Biochem ie. J . 41. 622— 30. 1947. Sheffield, U n iv ., D ep. of 
Biochem .) I r r g a n g .  4610

Horace Joules und S. 0 . V. Weller, S u lfa m e r a z in  zu r  B e h a n d lu n g  d e r  E r-  
w a c h se n e n -P n e u m o n ie . S u lfa m e r a z in  (I), ein M ethylderiv. des S u lfa d ia z in s ,  wird 
schneller als letzteres absorbiert u. langsamer ausgeschieden, ohne jedoch eine 
K ristallurie zu provozieren. D ie rasche Absorption m acht parenterale Applikation
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m eist überflüssig. Behandlungsschema: Einleitend 3 g, nach 8 Std. 2 g, dann nach  
jew eils 8 Std. 1 g  bei einer täglichen Fl.-Zufuhr von 3,4 Liter (Alkali als übliches 
A djuvans der S u lfo n a m id -T h e r a p ie  wird wegen seiner die Tubularreabsorption hem 
menden Eigg. u. der natürlichen geringen Kristalluriegefahr abgelehnt). Der hier
m it erreichte B lutspiegel beträgt im  Durchschnitt 15 mg auf 100 cm3 B lut. D ie 
Temp. pflegt innerhalb der ersten 24— 36 Std. zur Norm zu fallen. Von diesem Z eit
punkt an wird die Applikation von 8stdl. 1 g  je nach Schwere des Falles noch
2— 3 Tage fortgesetzt, so daß die Totaldosis I im D urchschnitt 18 g beträgt. Als 
A djuvantien dieser in 113 Fällen ohne Todesfall durchgeführten Therapie wird 
empfohlen, in der ersten N acht zur Hustenstillung 16 mg M o r p h in  oder bei älteren  
Patienten  100 mg P e th id in  zu injizieren oder 5,4— 11 mg D ic o d id  peroral zu geben. 
Gegen Brustschmerzen, die noch lange nach Einsetzen der I-Therapie anhalten, 
wird empfohlen, den Brustkorb durch 3stdl. Ä th y lc k lo r id -S p r a y s  zu anästhesieren. 
D ie bakteriolog. Prüfung (Sputum) von 87 Fällen war in 60 Fällen positiv , in 
10 Fällen wurden Pneum o- u. Streptokokken zusammen, in 53 Fällen nur Pneum o
kokken, in 10 Fällen nur häm olyth. Streptokokken, in 3 Fällen Staph. aureus u. in 
einem Falle F r i e d l ä n d e r s  Bac. nachgewiesen. Nach dem Erfolg zu urteilen, haben  
wahrscbeinlich auch den bakteriolog. nicht geklärten Fällen Pneum okokken  
zugrunde gelegen. (Brit. med. J . 1947. II. 947— 50.13/12.) C. O. L a u b s c h a t .  4610

Francois-Michel L6vy und Pierre Boulard, A ra c h n o id -ra d ic u lä re  R ü c k e n m a r k s 
en tzü n d u n g  a ls  F o lg e  e in e r  in s  R ü c k e n m a rk  erfo lg ten  In je k tio n  vo n  S u lfa m id o p y r in ..  
E ine ins Rückenmark erfolgte Injektion von S u lfa m id o p y r in  hatte bei einem an 
M eningitis leidenden Kind eine schwere Rückgratsverkrümmung m it neurolog., 
troph., motor., sensitiven u. Reflexstörungen zur Folge. Das besonders stark in  
M itleidenschaft gezogene linke Knie u. der linke Fuß zeigen einen gewissen Grad 
von Decalcifizierung. Zufuhr von Ca-Ionen hatte nur geringen Erfolg; Chirurg. 
B ehandlung erscheint wegen der fortgeschrittenen Störung des Rückenmarkes u. 
der Nervenwurzeln aussichtslos. Für die W iedererlangung der motor. u. sensitiven  
Fähigkeiten besteht kaum Hoffnung. (Arch. fran§. Pediatrie 4. 408— 11. 1947.)

G r a u . 4 6 1 0
Gerhard Bilecki, D ie  S u lfo n a m id n e p h ro se . Vf. beschreibt die im  Verlauf der 

Sulfonamidbehandlung auftretenden leichten bis schwereren Nebenerscheinungen, 
die bis zu nephrot. Veränderungen führen können. Das Zustandekommen der 
Nierenschädigungen wird an R atten, Kaninchen u. A ffen untersucht. (Z. ges. 
inn. Med. Grenzgebiete 2. 722— 28. D ez. 1947. Leipzig, Med. U niv.-K linik.)

F a h r n l a e n d e r . 4 6 1 0
Elias Strauss, Paul L. Richburg, Phillip Z. Saba und J. Ernest Alexander, E r 

h öh u ng  d e r  P la s m a -P e n ic il l in -K o n z e n tra tio n e n  d u rch  C a ro n a m id  u n d  N a -B e n z o a t.  
D ie protrahierenden Effekte von C a ro n a m id  (I) u. N a -B e n z o a t  (II) sind ungefähr 
gleich groß. D ie bei gleichzeitiger Anwendung von I u. II zu beobachtende poten
zierte Wrkg. läßt vermuten, daß beider Angriffspunkte verschied, sind, daß die 
W rkg. des I möglicherweise auf einer Beeinflussung der Nierenexkretion, die des II 
auf einer A n tip e n ic i l l in a s e w r k g . beruht. D a die toxikolog. Indifferenz von I u. II 
noch nicht völlig erwiesen ist (gelegentlich beobachtete Nausea u. Diarrhoea konn
ten nicht sicher als Einzelwrkg. von I oder II nachgewiesen werden) u. das Re
sorptionsvermögen für I u. II von Fall zu Fall erheblich schwankt, kann ein festes 
Dosierungsschema zur Zeit nicht gegeben werden. Der Anwendungsbereich beider 
M ittel scheint sich auf die orale u. die W achs-Öl-Applikationsform zu beschränken. 
Als Adjuvantien der intramuskulären Applikationsform vermögen sie zwar (jeden
falls bei Anwendung kleiner P e n ic il l in  (III)-Dosen) die III-Dosis als solche, n icht 
aber, wie erstrebenswert, die Injektionsfrequenz herabzudrücken. Als Adjuvantien  
der oralen u. der W achs-Öl-Applikationsform vermögen sie zwar die III-B luttiter  
um  das 2- u. mehrfache zu erhöhen, sind aber auch hier wegen der Vielzahl der die 
Resorption des III, w ie auch der I u. II beeinflussenden Faktoren schwer steuer
bare Pharmaca. (J . Lab. clin. Med. 32. 818— 31. Juli 1947. D allas, Texas.)

C. O .  L a u b s c h a t .  4 6 1 1
E. Uroma, Ü ber d ie  A n w e n d u n g  v o n  P e n ic il l in e m u ls io n  in  d e r  B e h a n d lu n g  

d e r  G onorrhoe. Erfolgsbericht über die Gonorrhoebehandlung m it einem selbst- 
hergestellten D e p o tp e n ic il l in , einer m it Hilfe der Injektionsspritze jeweils frisch 
zu bereitenden Emulsion aus 200000 in 1 cm3 physiol. NaCl-Lsg. gelösten O. E . 
P e n ic i l l in - N a  u. 2 cm3 E m u lg o l (O rio n  Labor), einer Mischung aus L a n e tte w a c h s  u. 
E r d n u ß ö l. D ie Injektionen erfolgten bei einer Totalm enge von 200000 O .E . in 
6— 7 Std. Abstand nach der „tw o-injection“ -Meth. B ei 126 Fällen wurden 117 Hei-



lungen, von den verbleibenden 9 R ecidiven 4 weitere Heilungen erzielt. (Ann. Med. 
exp. B iol. fenn. 25. 53— 60. 1947.) C. 0 .  L a u b s c h a t .  4611

C. Levaditi und A. Vaisman, U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  S tä r k e  d e r  H e i lw ir k u n g  
e in e r  K o m b in a t io n  e in e s  l ip o id lö s lic h e n  P e n ic il l in m e th y le s te r s  u n d  W is m u t b e i d e r  
S y p h i l i s .  2 Kranke m it frischer, florider (seronegativer) Lues, deren Sternalmark  
bei Überim pfung auf Kanincbenscrotum  typ . Lokalrk. zeigte, waren nach 2,7 Mega
E . Penicillin u. B i geheilt. Im Sternalmark waren nach der B ehandlung keine Spiro
chäten mehr. Ein Kranker zeigte zwischen der 1. u. 2. Kur ein kurzes seropositives 
Intervall. (Bull. Acad. nat. Möd. 131. ([3] 111). 298— 300. 13. 5. 1947. Institut 
Alfred-Fournier.) H o h e n s e e . 4611

A. Bessemans, R. Derom, P. Doussy und P. Derom, B e h a n d lu n g  d e r  e x p e r im e n 
te llen  S y p h i l i s  a m  K a n in c h e n  m i t  P e n ic i l l in  in  Ö le m u ls io n . In Erdnußöl-B ienen
wachssuspension genügen 50000 O .E . P e n ic i l l in /kg (aufgeteilt in  8 intramuskuläre 
Injektionen im täglichen Intervall) zur H eilung einer experim entell erzeugten 
Syphilis am Kaninchen. D ie N achprüfung erfolgte 4— 7 M onate nach Behandlung 
durch Übertragung der Lym phknoten u. N euim pfung m it dem gleichen Stamm. 
A uf unbekannte Faktoren, die beim  Menschen verschied, sind, wird hingewiesen. 
(Experientia [Basel] 3. 376— 77. 15. 9. 1947.) K u n z m a n n . 4611

Per Anchersen, D ie  S c h a rla c h b e h a n d lu n g . E in e  O r ie n tie ru n g  a u f  G ru n d  von  
1 0 0  F ä lle n  m i t  P e n ic illin b e h a n d lu n g . Ygl. von  100 Fällen m it Penicillinbehandlung 
u. 100 ohne diese. Penicillin wirkt günstig sowohl auf den K rankheitsverlauf wie 
gegen die Häufigkeit von K om plikationen. (Nord. Med. 35. 1509— 13. 11. 7. 1947.)

G a b e l . 4611
Konrad S. Jorgensen, A n w e n d u n g  v o n  P e n ic il l in s a lb e  in  d e r  a m b u la n te n  ch iru r

g isch en  P r a x i s .  Salbengrundlage war eine sahnige Creme aus 150 (Tin.) Stearin, 
110 Adeps lanae, 100 Paraff. liqu. gem ischt, 3 Std. bei 140° sterilisiert, vor völliger 
Abkühlung m it 10 Tin. Sol. ammon. conc. unter Umrühren u. schließlich mit 
600 Tin. aq. dest. steril, u. 25 Tin. Glycerin steril, versetzt. D ie Salbe enthielt 
500 O.E. Penicillin /g u. war 2 Monate bei 4° haltbar. Schmerzlindernde u. ent
zündungshemm ende Wrkg. bei Panaritien u. Verbrennungen. Geringere Bedeutung 
bei Infektionen m it Nekrosen, Sequestern, Abscessen u. K arbunkeln. Auffallend 
recidivhindernd bei Furunkulose u. eitriger E ntzündung der Achselschweißdrüsen. 
W enn Wrkg. eintritt, dann in wenigen Tagen; negative B eobachtungen sind Anlaß 
zur Aufnahme anderer Behandlungsweisen. (Nord. Med. 35. 1461— 64. 4. 7. 1947.)

G a b e l . 4611
Helen M acLeanund Katharine M. Howell, I s o lie r u n g  z w e ie r  c o e x is te n te r  S täm m e  

v o n  S trep to co c cu s v i r id a n s  a u s  B lu tk u ltu re n  bei P e n ic il l in e m p iin d lic h k e its te s te n .  
2 coexistente Stäm m e von S trep to co c cu s v ir id a n s  wurden bei 1 F all m it subakuter 
bakterieller Endocarditis isoliert, da ihre PeruciZZm(I)-Empfindlichkeit weitgehend 
voneinander abwich. Es ist durchaus m öglich, daß die nicht festgestellte Anwesen
heit von mehr als einem Streptokokkenstam m  bei 1-Therapie dieser Krankheit zu 
Rückfällen führen kann. Zur Isolierung der einzelnen Stäm m e einer Mischkultur 
u. zu B est. ihrer Em pfindlichkeit auf I wird eine m odifizierte Oxfordm eth. be
schrieben. (Amer. J . med. Sei. 214. 53— 55. Juli 1947. Chicago, Illinois, Michael 
Reese Hoop.) D o s s m a n n . 4611

P. Remlinger und J. Bailly, D ie  W ir k u n g  d e s  S tr e p to m y c in s  a u f  d a s  K a n in c h e n 
v ir u s . An Hunden wurden 5 mg H irnrindenaufschwem m ung eines Kaninchens, 
welches an einer Virus fixe (L yssa)-Infektion gestorben war, unter die Dura mater 
injiziert. Gleichzeitig wurden 100000 E . Streptom ycin (1) gegeben. D ie Tiere 
starben an den klass. Sym ptom en der L yssa. Auch bei K atzen wurde die W irkungs
losigkeit des I gegen das Virus beobachtet. (Bull. Acad. nat. Med. 131. ([3] 111). 
327— 28. 1 3 .5 .1 9 4 7 .)  H o h e n s e e . 4611

C. Levaditi und A. Vaisman, H e ilw ir k u n g e n  d e s  S tr e p to m y c in s  b e i m i t  ,,M y c o 
b a c te r iu m  tu b e rc u lo s is“ in f iz ie r te n  M ä u s e n . 2. M itt. (1. M itt. vgl. C. 1948. II . 1210.) 
D ie antibakterielle W rkg. des Streptom ycins (I) bei der experim entellen Tuber
kulose der R atte  besteht ohne Zweifel. B ei infizierten Mäusen verhindert die Be
handlung m it I weitgehend die K avernenbildung, während der m ikroskop. Lungen  
befund bei behandelten u. nicht behandelten infizierten Tieren der gleiche ist 
(Bull. Acad. nat. Med. 131. ([3] 111). 671— 74. N ov.-D ez. 1947. In stitu t Alfred 
Fournier.) R. K ö n i g . 4611

0 . Meier, D ie  W ir k u n g  d e s  V e tic i l l in s  a u f  d ie  S tre p to k o k k e n -In fe k tio n  d e s  K u h 
eu ters . V e tic i l l in  (I) ist chemisch reines, aber nicht krist. P e n ic i l l in - N a tr iu m s a lz ,
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das als trockenes, gelbes Pulver in Flaschen zu 100000 E . in den Handel kommt 
( V e te r in a r ia  A G ., Zürich). 5 O .E . I hemmen das W achstum des S trep to co c cu s  
a g a la c tia e  (Gelbgalt) (II) in 50 cm3 frischer Dextrosebouillon. B is zu 50000 O.E. I 
in  20— 50 cm 3 aq. dest. gelöst, rufen im gesunden Euter keine erheblichen Se
kretionsstörungen hervor. 100000 O.E. I verursachten 60 Std. dauernde Sekretions
störungen. Bei Infusion von 30000— 100000 O.E. I wird noch 24 Std. wirksames I, 
in  der Milch ausgeschieden. Eine einmalige Stoßtherapie m it 100000 O.E. I be
seitig t die Il-Infektion nicht. Vf. empfiehlt dreimalige Infusion von 30000 O. E. I, 
in 30 cm3 aq. dest. gelöst, in Abständen von 24 Std. in das vollständig ausgem ol
kene Euter. N icht nur die erkrankten Tiere, sondern der ganze M ilchtierbestand  
soll behandelt werden. Allgemeinrkk. der Tiere traten nicht auf. Nach der Infusion  
wurde kein erheblicher Milchrückgang beobachtet. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 61. 
487— 515. 1947. Liebefeld-Bern, Milchwirtschafl. u. bakteriol. A nst.)

C a r l s . 4 6 1 1

Paul Chauchard, N e u e  ch ro n a x im e tr isch e  U n tersu ch u n gen  ü b er d ie  sy m p a th is c h e n  
g a n g lio n ä re n  N e u ro n e n . Verss. am Ganglion cervicale sup. des Kaninchens. Die 
ganglionären Neuronen u. die postanglionären Fasern haben gegenüber den prä
ganglionären Fasern eine leicht verringerte Chronaxie, vollständige U nem pfindlich
keit gegenüber N ic o t in  (I) u. verringerte Empfindlichkeit gegenüber S p a r te in  wie 
S y m p a th ic o ly t ic a .  Präganglionäre Durchtrennung bringt die Chronaxie zum A n
steigen u. bewirkt eine hohe I-Empfindlichkeit. Während dieses elektive Verh. 
auch gegenüber Acetylcholin (II) feststellbar ist, sind prä- w ie postganglionäre 
Fasern gegenüber S tr ic h n in , A d r e n a lin , C a  u. K  gleichmäßig empfindlich. A n e u r in
(III) bewirkt präganglionär Sturz der Chronaxie u. dam it ganglionäre Blockierung 
vom  Typ der ,,Strychnin“ -Blockierung. D ie postganglionären Fasern sind ebenfalls 
III-empfindlich. Diese Em pfindlichkeit wird durch präganglionäre Durchtrennung 
nicht verändert. E s läßt sich daher durch III der postganglionäre, der D urch
trennung folgende Chronaxieanstieg beseitigen u. so die Leitung wiederherstellen. 
V a g o to n in  w irkt ähnlich wde III. H is ta m in  (IV) führt präganglionär zu Chronaxie
vermehrung u. dam it zu einem ,,nikotin“ -artigen Block. Postganglionär vermindert 
es die Chronaxie u. bewirkt damit einen ,,strychnin“ -artigen Block. A n te rg a n  b e
sitzt außerordentlich stark gegensätzliche Wrkgg. : ,,nikotin“ -artigen Block p ost
ganglionär u. ,,strychnin“ -artigen Block präganglionär. D ie A n tih is ta m in v r r k g .  
wird mit dieser gegensätzlichen Wrkg. zu verbinden sein. (Arch. int. Physiol. 55. 
37— 50. Aug. 1947. Paris, École des Hautes Études, Labor, de Neurophysiol.)

J u n g . 4620
Samuel M. Feinberg und Theodore B. Bernstein, H is ta m in a n ta g o n is te n . 8. M itt. 

N - [ a - P y r id y l ] -N - [ a - th ie n y l ] -N ' .  N '-d im e th y lä th y le n d ia m in , e in e  n e w  A n t ih is ta m in 
v erb in d u n g . E x p e r im e n te lle  u n d  k lin isc h e  E rfa h ru n g en . (Vgl. 1947. 470.) In ihrer 
lokalanästhesierenden W rkg. ähnelt die oben genannte Verb. (I) den m eisten A n ti
histam instoffen; die sonst bei //¿stam in(II)-Injektion bei Meerschweinchen feststell
bare Dosis letalis kann durch 30 Min. vorher vorzunehmende Injektion von 0,1 mg 
I/kg Körpergew. völlig  unwirksam gem acht werden, wde auch die durch II hervor
gerufene Kontraktion des Meerschweinchendarmes u. der durch II hervorgerufene 
anaphylakt. Schock durch I aufgehoben werden. In klin. Verss., in denen I in Form  
von Tabletten oder als Aerosol angewendet wurde, wdrd bei Heufieber, vasomotor. 
Rhinitis, präasthm at. Zuständen (seltener bei A sthm a selbst), Urticaria u. Pruritus 
ani palliative, 2— 6 Std. dauernde Wrkg. beobachtet. D urchschnittliche Dosis 
50 mg I 1— 4mal/die, D osen >  100 m g/die werden gelegentlich nicht vertragen. 
Beruhigung oder Schmerzlinderung trat jedoch in  allen untersuchten Fällen ein. 
Gelegentliche Nebenerscheinungen: Ü belkeit, N ervosität, Trockenheit in Mund u- 
Schlund, Erregung, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen u. Diarrhöe. 
( J. Lab. clin. Med. 3 2 .  1370— 73. N ov. 1947. Chicago, 111., Northwestern U niv., Med. 
School, D iv . of Allergy, D ep. of Int. Med.) II. P . F i e d l e r .  4625

Albert Dorfman und Leo R. Goldbaum, E n tg if tu n g  vo n  B a r b itu rsä u r e p rä p a r a -  
ten . Vff. führen Verss. m it Mäusen, denen sie intraperitoneal 100 m g/kg P e n to th a l  (I) 
bzw. je 150 m g/kg S e c o n a l (II), P h é n o b a r b ita l  (III) u. B a r b ita l  (IV) injizieren, durch 
u. stellen fest, daß I u. II rasch, dagegen III nur in geringem Grade u. IV kaum im  
Organismus entgiftet werden. W eitere Verss. m it Kaninchenleberteilen, denen je 
120 mg I, IL III, IV, sowie A m y ta l  (V), P e n to b a rb ita l (VI), A lu r a t  (VII), N o s tr a l  (VIII) 
u. I p r a l  (IX) zugesetzt werden, haben ergeben, daß durch die Leber I, II, V, VI, 
VIII zerstört werden, dagegen bleiben III, IV u. IX unzersetzt u. VII wird nur in 
geringem Maße angegriffen. Durch Kaninchennierenteile wird nur I zerstört, ebenso
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in abgeschwächtem  Maße durch Gehirnbrei. Aue diesen Yerss. geht hervor, daß  
die Niere nur den M alonylthioharnstoffring spaltet, während die Leber dazu auch  
noch den M alonylharnstoffring angreift. D ie Geschwindigkeit, m it der die Barbitur- 
säurederivv. zersetzt werden, ist abhängig von der N atur der in den Moll, vor
handenen Seitenketten. (J . Pharm acol. exp. Therapeut. 90. 330— 37. A ug. 1947. 
A rm y Med. D ep. Res. and Graduate School, D ep. of Chem. and P hys.)

F a h r n l a e n d e r . 4627
F. E. König, K u r z n a r k o s e n  m i t  N a r c o n u m a l , ,R o c h e“ u n d  Ä th e r  u n te r  B e rü c k 

s ic h tig u n g  d e s  B lu tm ilc h sä u re sp ie g e ls . Vf. vergleicht die A ether(l)-N arkose m it der 
Narconumal(11)-Kurznarkose. W ährend die I-Narkose eine erhebliche langdauernde 
Steigerung der Milchsäure im  B lute veranlaßt, zeigt die II-Kurznarkose keine der
artige Nebenwirkung. In den Verss. wurden die P atienten  einm al m it 10 cm3 II, 
ein andermal m it einer entsprechenden Menge I narkotisiert. A nschließend wurde 
der Blutm ilchsäurespiegel während u. nach der Narkose untersucht. E s wurde eine 
durchschnittliche Senkung des Blutm ilchsäurespiegels bis 0,3 m g-%  nach Beendi
gung der Operation u. eine solche bis 4,0 mg-%  3 Std. nach der Operation fest
gestellt. Es wird die Nebenwrkg. des I diskutiert u. angenom m en, daß das Er
regungsstadium  der I-Narkose für die verm ehrte M ilchsäureproduktion ver
antwortlich zu machen ist. (Schweiz, med. W schr. 77. 1330— 31. 20. 12. 1947. 
Zürich, U niv. Frauenklinik.) F a h r n l a e n d e r .  4627

J. Bréchet, E in ig e  U rsa ch en  d e s  V e rsa g e n s v o n  N o v o c a in - I n f i l tr a t io n e n . Obwohl 
N o v o c a in ( l  ) - Infiltrationen überzeugende Erfolge bringen bei der Behandlung von 
beispielsweise Distorsionen, komm en doch gelegentlich Versager vor. Abgesehen 
von den Mißerfolgen, die einer falschen Technik oder unrichtigen Diagnose zur 
L ast zu legen sind, gibt es einen P atiententyp , der ganz allg. schlecht reagiert. 
Solche Patienten sind kenntlich an ihren lebhaften vasom otor. R kk., gesteigerter 
Reflexem pfindlichkeit u. lebhafter H autfarbe. B ei ihnen w irkt häufig das I nur, 
wenn gleichzeitig A c e ty lc h o lin  verabfolgt wird. Vf. warnt davor, die I-Infiltration 
als ein universelles H eilm ittel anzusehen. (Schw eiz, med. W schr. 77. 894— 95. 
2 3 .8 .1 9 4 7 . D elém ont.) L a p p .  4627

Peter Adler und Georg Sändor, Ü b er d ie  V e r trä g lic h k e it v o n  L oka lan ästh etic is  
b e i in tra v e n ö se r  V e ra b re ich u n g . N o v o c a in  (I) u. P e r c a in  (II) wurden sow ohl gesunden 
als auch epüept. Personen intravenös verabfolgt. E ine zunächst erwartete höhere 
Em pfindlichkeit bei Epileptikern konnte nicht beobachtet werden, jedoch reagieren 
diese im  allg. auf höhere Gaben m it einem Vergiftungsbild von epileptoidem  Cha
rakter. Der W rkg.-Unterschied reicht jedoch zu diagnost. Zwecken n icht aus. Da 
relativ hohe Gaben sowohl des I als auch des II vertragen wurden, lassen sich 
Zwischenfälle bei der Lokalanästhesie kaum durch irrtüm liche intravenöse Injektion 
erklären. (Schweiz, med. W schr. 77. 413— 14. 5. 4. 1947. Debrecen, Ungarn, Univ., 
N eurol.-Psychiatr. K linik.) L a p p .  4627

T. Cecil Gray, C u ra re , e in e  n eu e  Ä r a  in  d e r  N a r k o se te c h n ik . C u ra re  findet bei 
chirurg. Eingriffen neuerdings v ielseitige Verwendung in K om bination m it Barbitur- 
säurederivv. (Pentothal). In der Bauchchirurgie erzielt man so die notwendige 
Erschlaffung der Muskeln, bei Thoraxoperationen ist die K ontrolle der Atmung 
erleichtert, bei Kehlkopfoperationen werden Spasm en verm ieden, allg. wird mit 
geringen D osen eine hohe anästhesierende W rkg. erzielt. A ngabe der Dosen, der 
Narkosetechnik u. der Kontraindikationon für Curare. (Arch. Serv. Santé Armée 
belge 100. 173— 88. Juli/A ug. 1947. Liverpool, U niv.) W . B r a n d t .  4627

U. S. v. Euler und C. M. Hesser, B e o b a ch tu n g en  ü b e r  H e m m u n g e n  d e r  S in u s 
d ru c k re fle x e  d u rch  E r g o ta m in , D ih y d r o e rg o ta m in  u n d  H y p e r v e n t i la t io n .  D ih y d r o 
erg o ta m in  (I), 0,10— 0,15 m g/kg, hem m t an chloralosierten K atzen (in einem Falle 
wurde außerdem 2mal 20%ig. Urethan-Lsg. infundiert) den Sinusentlastungsreflex  
ähnlich w ie E r g o ta m in  (II). D ie durch II in kleinen D osen verursachte U m kehr der 
Kohlensäurewrkg. konnte m it dem stärker sym pathicolyt. w irkenden I in kleinen 
Dosen nicht erzielt werden. H yperventilation m it L uft oder Sauerstoff vermindert 
den Sinusentlastungsreflex auf den Blutdruck der K atze oder hebt ihn auf. Die 
blutdrucksteigernde W rkg. des P ip e r id in s  wird unter den gleichen Bedingungen  
in eine Drucksenkung übergeführt. D ie blutdruckerhöhende W rkg. des A d r e n a l in s  
wird stark abgeschwächt. (Schweiz, med. W schr. 77. 20— 21. 1 1 .1 . 1947. Stock
holm , Karolińska Inst., Physiol. A bt.) K u n z m a n n .  4628

J. Raymond Klein und Norman S. Olsen, E in f lu ß  d e r  K r a m p fw ir k u n g  a u f  d ie  
K o n z e n tr a tio n  vo n  G lucose , G ly k o g e n , L a c ta t  u n d  P h o s p h a te n  im  G eh irn . D ie an



K atzen hervorgerufenen Krämpfe (z. B. mit Aminophyllin, Bromcampher, Coramin, 
Metrazol, P ikrotoxin, StrychninBulfat, N a-Sulfapyridin, Thujolm, Coffein-Na- 
benzoat) werden begleitet von einer Verminderung der Konzz. an Glykogen, Glu
cose, Phosphokreatin, Adenosintriphosphat u. einer Vermehrung der Konzz. an 
L actat, A denosindiphosphat u. anorgan. Phosphat. Der cerebrale G lucosestoff
w echsel ist während des Krampfzustandes stark vermehrt. (J . biol. Chemistry 
167. 747— 56. 1947. Chicago, Illinois, U niv., Dep. of Psychiatrv and Biol. Chem. 
Coll. of Med., Illinois Neuropsychiatrie Inst.) R. K ö n i g . 4628

Benjamin L. Gipstein, V o rlä u fig er  B e ric h t ü ber d ie  k lin isc h e  V e rw e n d u n g  von  
M e th e rg in . Bei Anwendung von M e th e rg in  ( S a n d o z )  wurden die Nachwehen er
heblich abgekürzt u. der Blutverlust im  3. Stadium vermindert. D ie Involution des 
Uterus trat schneller ein, u. das Allgemeinbefinden war verbessert. (Amer. J. 
Ohstetr. Gynecol. 54. 1065— 68. Dez. 1947. Springfield, Mass.) E b e r l e .  4628

Hans Sauter, S c h e in b a r  'paradoxe W irk u n g  vo n  M e th e rg in . (Vgl. C. 1948. E. 
1701.) Tonometr. U nterss. in der Nachgeburtsperiode zeigen, daß es durch 
M e th e rg in  (1) in üblicher Dosierung zur Erschlaffung der Uterusmuskulatur 
u. aton. N achblutungen kommen kann, die nach erneuter Gabe von I noch zu 
nehmen können. Durch Spasm olytica wie P a p a v e r in  u. P y r a m id o n  wird die n. 
Ansprechbarkeit des Uterus auf I wieder hergestellt. Es wird angenommen, daß 
durch relative Überdosierung von I ein Krampfzustand der Muskulatur oder der 
Gefäße verursacht wird, der die Ansprechbarkeit der Muskelzelle verändert. 
(Schw eiz, med. Wschr. 77. 1258— 61. 29. 11. 1947. Zürich, U niv., Frauenklinik.)

A l b e r t y . 4628
D. Savulescu, P. Sarbu und D. Iures, D ie  w eh en vers tä rk en d e  W irk u n g  von  

S p a r te in s u lfa t .  Der Rhythm us der Uteruskontraktionen wird durch S p a r  te in su lfa t  
(I) regularisiert u. beschleunigt, Intensität u. Am plitude werden erhöht. Im Gegen
satz zu der plötzlichen, kurzen u. schwer zu kontrollierenden Wrkg. der H y p o -  
p h y se n h in te r la p p e n e x tra k te  (II) ist die Wrkg. von I langsam, fortschreitend u. lang
dauernd. E ine Tetanisierung des Uterus, die manchmal nach II eintritt, ist bei den 
erforderlichen Dosen von I nicht zu befürchten. D ie Dosis für die Injektion, die bei 
Bedarf wiederholt werden kann, beträgt 0,1— 0,2 g. E ine Tetanisierung des Uterus 
tr itt erst bei einer Dosis von 1,5 g  ein. D ie Ausstoßung der P lacenta wird durch I 
nicht beeinflußt. (Presse méd. 55. 543— 44. 16. 8. 1947. Bukarest.) E b e r l e .  4628

R. Hazard, M. Beauvallet und R. Giudicelli, W ir k u n g  d e s  S p a r te in s  a u f  d ie  
G e fä ß w irk u n g e n  e in ig e r  d em  A d r e n a l in  ve rw a n d te r  A m in oa llcoh o le . S p a r te in  vermag  
am  Hund (auch nach Vagotomie) die blutdrucksteigernden E ffekte des 3 ,4 -D i-  
o x y n o r e p h e d r in s  u. die blutdrucksenkenden Effekte des 3 ,4 -D io x y e p h e d r in s  wie I s o 
p r o p y la d r e n a l in  zu steigern. (C. R. Séances Soc. B iol. Filiales 141. 219— 20. März 
1947.) J u n g .  4630

S. W. Hoobler, R. H. Lyons, R. B. Neligh, H. J. Kowalski, S. D. Malton, W. G. 
Paine, C. H. Manry, J. T. Manning und M. M. Peet, U n tersu ch u n g en  ü b er  d e n  V a so 
m o to ren to n u s b e i H y p e r te n s io n .  Bei Hochdruckkranken u. n. Personen wurde B lu t
druck u. B lutstrom  im Fuß u. Unterarm vor u. nach Gabe von T e tr a ä th y la m m o n iu m
(I) bestim m t. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Unterschiede ergaben 
sich aber bei Messung der Nierendurchblutung, welche im  Gegensatz zu Gesunden 
bei einigen Hochdruckkranken trotz Abfall des Gesamtblutdrucks nach I konstant 
blieb. W ährend som it im  peripheren Kreislauf bei der Hypertension ein vermehrter 
Vasomotorentonus keine Rolle spielt, dürfte er für den gesteigerten renalen W ider
stand bei manchen Fällen von Hypertension verantwortlich sein. (J . Lab. clin. Med. 
32. 1418— 19. N ov. 1947.) J u n g .  4630

Owen L. Slaughter, Hugh S. Brown und Khalil G. Wakim, D e r  E in f lu ß  d e s  
T e tra ä th y la m m o n iu m c h lo r id s  a u f  d en  B lu ts tro m  in  d en  E x tr e m itä te n  n o rm a le r  P e r 
son en . (Vgl. vorst. Ref.) N ach Injektion von 300— 400 mg T e tr a ä th y la m m o n iu m 
ch lorid  intravenös (100 m g/je Min.) kam es in Unterarm u. Bein zu einer Zunahme 
der Blutdurchström ung, die zwischen 5 u. 15 Min. m axim al u. noch nach 30 bis 
45 Min. nachzuweisen ist. D ie plethysm ograph. gemessene Durchströmungs- 
zunahme betrug im Durchschnitt für den Arm 87 u. für das Bein 116%. Ihr parallel 
nahm die Hauttem p. zu. (J. Lab. clin. Med. 32. 1419— 20. N ov. 1947. Rochester, 
Minn.) J u n g .  4630

Morton F. Reiser und Eugene B. Ferris jr., D ie  N a tu r  d e s  K ä lte -P r e s so r te s te s  
u n d  se in e  B e d e u tu n g  fü r  d en  n eu rogen en  u n d  h u m o ra len  M e c h a n is m u s  d e s  H o c h 
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d ru c k s .  (Vgl. vorst. E eff.) An zwanzig P atienten  m it Hochdruck wurde festgestellt, 
daß der Druckanstieg auf K ältereiz nach T e tra ä th y la m m o n iu m c h lo r id  ausblieb, w o
durch der neurogene Charakter dieser Rk. bewiesen wird. Unter Spinalanästhesie 
wird entsprechend dem U m fang der Innervationslähm ung die Rk. ebenfalls ge
däm pft. ( J .  Lab. clin. Med. 3 2 .  1 4 2 0 . N ov. 1 9 4 7 . Cincinnati, Ohio.) J u n g .  4 6 3 0

Roger Weekers, D ie  m e d ik a m e n tö se  B e h a n d lu n g  d e r  in tra o c u la re n  H y p e r te n s io n .  
I n d ic a tio n e n  u n d  W irk u n g sw e ise  v o n  D iis o p r o p y lf lu o r p h o s p h o n a t ( D F P ) .  D iis o -  
p r o p y lf lu o rp h o s p h o n a t  (D FP) hat eine dem Eserin ähnliche, jedoch protrahierte 
W rkg., wobei die therapeut. Indikationen (verschied. Glaukomfälle) für beide 
Präpp. die gleichen sind. D F P  zerstört die Cholinesterase. E ine einzige Instillation  
kann bei gewissen günstigen Fällen den Augendruck für 8— 10 Tage normalisieren. 
Für den klin. Gebrauch genügt eine 0,05% ig. Lsg. von D F P  in Erdnußöl, die ihre 
W irksam keit über 6 Monate behält. Ü ber die täglichen M axim aldosen ist noch 
nichts bekannt. Höhere Dosen wirken tödlich, die D äm pfe von D F P  sind toxisch. 
D ie Chirurg. Behandlung der intraocularen H ypertension hat durch die Einführung 
von D F P  keine Veränderung erfahren. (Acta ophthalm ol. [Copenhagen] 2 5 . 377 
bis 396. 1947. Liège, U niv., Clin. Ophtalmolog.) R .  K ö n i g .  4630

J. P. Quilliam und F. G. Strong, D ie  W ir k u n g  v o n  D iiso p r o p y lf lu o r p h o sp h o n a t  
( D F P )  a u f  d a s  iso lie r te  ü berleben de K a n in c h e n h e rz . D iiso p r o p y lf lu o r p h o sp h o n a t,  
1942 von A d r i a n ,  F e l d b e r g  u .  K i l b y  als starkes M yoticum beschrieben, über
trifft am isolierten W armblüterherzen das Eserin bezüglich Zuverlässigkeit, 
Schnelligkeit u. Dauer des W irkungseintritts. (J . P hysiology 106. 23 P . 31. 7. 1947.)

H a u s c h i l d . 4 6 3 0

A. M. Wedd und H. A. Blair, E i n  V erg le ich  v ersch ied en er  D ig ita lis -G ly k o s id e . 
D ie Verkürzung des Q-T-Intervalls wird als M aßstab für die W irkungsstärke von 
D ig i to x in ,  O u a b a in , D ig o x in  u. L a n a to s id  C  genom m en. Der Vgl. zeigt qualitative 
u. quantitative Übereinstimm ung, die W rkg. ist bei allen proportional der Kon
zentration. (J . Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 2 1 1 — 1 4 . Juli 1 9 4 7 .  Rochester, 
New York.) M a t t h i e s .  4 6 3 0

George J. Maresh und Alfred E. Farah, D e r  E in f lu ß  d e r  V erabfo lgun gsan te ile  
a u f  d ie  le ta le  D o s is  vo n  H e r zg ly k o s id e n . Vff. stellen durch Verss. an K atzen fest, daß 
die letale D osis (DL) der Glykoside D ig o x in  (I), O le a n d r in  (11) u. D ig i to x in  (111) 
sich m it dem A nteil der zugeführten Mengen beträchtlich verändert. B ei in kurzer 
Zeit injizierten hohen Glykosidmengen is t die D L groß, bei über längere Zeiträume 
injizierten niedrigen sinkt die D L bis auf einen konstanten W ert. E s wird die 
minimale D L definiert als der konstante W ert der D L, der bei geringen Anteilen 
injizierter Glykosidm engen erhältlich ist. Außerdem wird der höchste A nteil an 
injiziertem  Glykosid, bei dem die minim ale D L noch beobachtet werden kann, als 
optimaler Verabfolgungsanteil angesehen. Ferner besitzt jedes Glykosid eine 
charakterist. minimale Versuchszeit ( =  optim ale Vers.-Zeit), bei der die minimale 
DL bestim m t wird. L etztere liegt für I bei 0,180 m g/kg; für II bei 0,120 m g/kg u. 
für III bei 0,240 m g/kg; optim ale Verabfolgungsanteile u. optim ale Vers.-Zeiten 
sind für I: 0,043 m g/kg pro Std. u. 240— 270 Min., II: 0,030 m g/kg pro Std. u. 
270— 300 Min. u. III: 0,035 m g/kg pro Std. u. 390— 420 Min. (J . Pharm acol. exp. 
Therapeut. 90. 304— 12. Aug. 1947. Boston, Harvard Med. School, D ep. of Phar
m acol.) F a h r n l a e n d e r . 4630

K. K. Chen und Robert C. Anderson, D ig ita lisä h n lic h e  W ir k u n g  e in ig e r  neuer 
G ly k o s id e  u n d  S tro p h a n th id in e s te r . D ie A ustestung einiger neuer herzwirksamer Gly
koside an der K atze ergibt folgende Reihe m it abnehm ender W rkg. : D esg lu co -  
H e lle b r in  (I), C y m a ro l  (II), S a rm e n to s id  A  (III), C h e iro to x in  (IV), A d o n i to x in  (V), 
C o n v a llo s td  (VI), 3 -D iä th y la m in o a c e ty ls tr o p h a n th id in , F . 169— 170 , 3 -D im e n th y l-  
a m in o a c e ty ls tro p h a n th id in , 3  -D i -n -p r o p y la m in o a c e ty ls tr o p h a n th id in , 3  -D i  -n -b u ty l-  
a m in o a c e ty ls tr o p h a n th id in , E v o n o s id , K a l iu m c y m a r y la t ,  unwirksam waren S a r m e n 
to s id  B , M e th y lc y m a r y la t  u. 3 -C h lo ra c e ty la n h y d r o s tr o p h a n th id in . A ustestung an 
Fröschen ergab die Reihenfolge m it abnehmender W rkg.: I, IV, III, V, C y m a r in ,  
VI, II, O u a b a in . K onst. u. Wrkg. werden diskutiert. (J . Pharm acol. exp . Thera
peut. 90. 271— 75. Juli 1947. Indianapolis, L illy Res. Labor.)

M a t t h i e s . 4 6 3 0

Alva A. Knight und Jeanne Miller, V erg le ich en de U n te rsu c h u n g e n  ü b e r  d ie  J o d 
a b so rp tio n  a u s  A n a y o d in ,  C h in io fo n , D io d o c h in  u n d  V io fo rm  b e im  M e n sc h e n . In 
direkte B est. der Absorption der genannten O x y c h in o lin e  durch J -B est. nach oraler
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Verabreichung von 0,25 g V io jo rm  3mal täglich bzw. 0,75 g  3mal täglich für die 
übrigen Präpp., u. zwar nach 3(a), 7(b) u. 10(c) Tagen. J.-G eh. des B lutes vor Ver
abreichung 17 y/100 ml. Es werden folgende W erte erm ittelt: A n a y o d in  94(a), 
102(b), 102(c) ; C h in io fo n  85(a), 87(b), 81(c); Vioform 297(a), 444(b), 393(c); D io -  
d o ch in  651(a), 692(b), 615(c). D ie Absorption war bei allen Verbb. gleichmäßig, 
erreichte am 7. Tag etw a den Höhepunkt u. nahm dann allmählich wieder ab. A n 
häufung fand nicht statt, auch tox . Wrkgg. wurden nicht beobachtet. D ie Wrkg. 
der Prodd. auf Amöben dürfte bes. in der Verhinderung der Cystenbldg. zu suchen  
sein. ( J. Lab. clin. Med. 32. 1537. Dez. 1947. Chicago, 111.) H. P . F i e d l e r .  4649

Charles Rochat und Kaines Uzdins, V ersu ch  e in er  k lin isc h e n  S ilb e r th e ra p ie  m i t  
K a ta d y n .  In K a ta d y n  (I) ist die katalyt.-oligodynam . Wrkg. von ionisiertem  
m etall. A g m it der adsorbierenden von Bolus alba vereinigt. Lokal angewandt, 
scheint 1 die W undheilung zu beschleunigen, I regt die Granulation des Gewebes an 
u. unterdrückt den W undgeruch. Bei Brandwunden bedingt I-Anwendung glattere  
Narben. Bei frischen oder leicht infizierten oberflächlichen W unden werden mit I 
gute R esultate erzielt, aber auch bei schwereren Infektionen, bei denen die ge
wöhnliche Behandlung erfolglos blieb. (Schweiz, med. Wschr. 77. 1100— 04.
18. 10. 1947. Genf., U niv., Clin. Chirurg.) D o s s m a n n .  4661

A. Berner, D ie  B e d e u tu n g  e in e r  g le ich ze itig  bestehenden  A lk a lo s e  bei d e r  e x p e r i 
m en te llen  n eph ro g en en  O ste o d y stro p h ie  u n d  bei d er B le io s teo p a th ie . Bei Nierenin
suffizienz konnte durch Verabreichung von N a -B ic a rb o n a t eine deutliche günstige 
B eeinflussung festgestellt werden. D ie sonst auftretenden Knochenschäden blieben 
aus. D ie Bicarbonatgabe hatte jedoch keinen Einfl. bei Bleivergiftungen, da das 
Bicarbonat die Ablagerung u. Zurückhaltung des Bleis innerhalb des Knochens 
begünstigt. (Schweiz, med. Wschr. 77. 352— 57. 22. 3. 1947. Aarau, K antonsspital.)

L a p p . 4 6 7 5

R. H. S. Thompson und V. P. Whittaker, B r itisc h e s  A n t i le w is i t  (B A L ) a ls  
ö e g e n g if t  gegen  V erb in d u n g e n  vo n  A n tim o n , G old u n d  Q u ecksilber. In Testverss. an 
Taubenhirnen (Oxydasenhemmung) wurde festgestellt, daß B A L  auch gegen Ver
giftungen durch Verbb. von S b , A u  u. H g  wirksam ist. Geprüft wurden K - A n t im o n y l -  
ta r tra t, S tib o p h e n  (K om plexverb, des dreiwertigen Sb m it dem Na-Salz der Brenz- 
catechindisulfonsäure) u. S tib a c e tin  (Verb. des 5-wertigen Sb mit N a-p-A cetyl- 
am inophenylantim onat), weiter N a -T e tr a c h lo ra u ra t, M y o c h r y s in  (Na-Aurothio- 
m alat), l-A u ro th io g lu co se  u. schließlich H g C l2. (Biochemie. J . 41. 342— 46.1947. 
Oxford, Dep. of Biochem .) L a p p .  4675

J. Zourbas, K o n g e n ita le  E n c e p h a lo p a th ie  m i t  S tö ru n g en  d e s  n eu ro m u sk u lä ren  
T o n u s  a ls  w a h rsch e in lich e  F o lg e  e in e r  K o h le n o x y d v e r g if tu n g . M itt. u. eingehende 
klin. Beschreibung eines Falles der schädlichen W rkg. (5 Monate alter Knabe, 
letaler Ausgang) einer fetalen Vergiftung durch CO auf die spätere Entw . des 
Kindes, wobei neue Ausblicke auf das Problem der kongenitalen Encephalopathien  
gewonnen wurden. D ie M utter des Kindes hatte sich am Ende des 3. Schwanger
schaftsm onates eine CO-Vergiftung zugezogen (Unglücksfall durch Leuchtgas). 
Vf. nim m t an, daß eine cerebrale Verletzung des Fetus durch CO stattgefunden  
hat. (Arch. franç. Pédiatrie 4. 513— 15. 1947.) P a t z s c h .  4675

Raoul Lecoq, Paul Chauchard und Henriette Mazoué, D ie  „ Z u s ta n d s la g e “ b e i  
T o x ik o m a n ie n  u n d  ih re  H e ilu n g  d u rch  E n tg if tu n g . Zu Excitationen führende N erven
gifte rufen eine Verkürzung u. lähm ende Stoffe eine Verlängerung der Chronaxie 
hervor. D iese Veränderungen fixieren sich im chron. Stadium der Sucht zu einem  
stationären Zustand. D ieser kann durch intravenöse Injektion des Pharmakons 
unterbrochen werden, denn die zwar tiefe aber flüchtige Wrkg. bei dieser A ppli
kationsform unterbricht die chron. Vergiftung. (Bull. Aca. nat. Méd. 131. ([3] 
111). 338— 40. 13.5 . 1947. Paris, St. Germain-en-Laye; Labor, de Neurophysiol., 
Labor, de l ’hôpital.) H o h e n s e e .  4675

Horst Gärtner, Ü ber L u n g en b efu n d e  bei e in em  K o ru n d sch m elze r . Vf. beschreibt 
2 Fälle von Lungenfibrose, die bei Elektroofenarbeitern einer Korundschmelze auf- 
getreten waren. Beide Diagnosen werden miteinander verglichen, u. es wird an
genomm en, daß die Lungenveränderungen durch Einatm ung von M u ll i t -  bzw. 
S i l l im a n i t s ta u b  unter Mitwrkg. von amorpher S i0 2 hervorgerufen werden. (Z. ges. 
inn. Med. Grenzgebiete 2. 761— 64. Dez. 1947. Münster, Landes-U niv., Staatl.
Forschungsabt. f. Gewerbehygiene beim Hygien. Inst.) F a h r n l a e n d e r .  4681
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F. Pharmazie. Desinfektion.
I. Je. Mosgow, D ie  n eu e P h a r m a k o p o e . Überblicke über die 1947 erschienene 

neue Sowjet. Pharm akopoe u. A uszug aus der Dosierungsvorschrift für giftige, 
stark wirkende u. in der tierärztlichen Praxis oft angewandte A rzneim ittel. —  
Abschließend werden Nomenklaturfragen behandelt. (BeTepmiapun [Tierheilkunde] 
24. Nr. 3. 30— 33. März 1947.) H . v . P e z o l d .  4750

Ch. Neyron de Méons, N e u e  U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  F r u c to s id e  d e r  S c il la  
m a r it im a .  W ie bereits S c h m i e d e b e r g  [1879.] u. C o l i n  u .  C h a u d u n  (Bull. Soc. 
Chim. biol. 15. [1933.] 1520), befaßt sich Vf. m it der U nters, der M e e rzw ie b e l, 
S c i l la  m a r i t im a  L .  ( U rg in e a  s c illa  B a k e r ) , hier bes. m it einer weißen A bart von der 
libanes. K üste. N ach eingehender Beschreibung der E xtraktionstechnik  werden 
die Änderungen der Drehwerte der E xtrakte im  Laufe der 3 Vegetationsperioden  
verfolgt (Tabellen). —  E s werden die beiden bereits festgestellten  Fructoside, das 
S c i l l in  ( S c h m i e d e b e r g )  u .  das G lu co fru c to sid  ( C o l i n )  gefunden u .  aus den Dreh
werten (Tabelle) auf die A bwesenheit eines w eiteren Fructosids geschlossen. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 909— 15. O kt./D ez. 1947. B eyrouth, Fac. française de 
Méd.) K o t t e r .  4782

E. Soos, Ü b er d ie  V e rte ilu n g  d e r  B itte r s to ffe  in  C e n ta u r iu m  u m b e lla tu m . Der 
größte Teil des B itterstoffes ist in den B lüten enthalten, während die Stengel nur 
eine geringe Menge führen. D ie B est. erfolgte durch Geschmacksprüfung. (Scientia 
pharmac. 15. 18— 20. 3 0 .9 . 1947. W ien, U niv., Pharm akognost. Inst.)

K . H e r r m a n n .  4782
S. V. Puntambekar, E in f lu ß  d e r  L a g e ru n g  a u f  d e n  A lk a lo id g e h a lt  vo n  S tryc h n o s  

n u x  v o m ic a -S a m e n . Der Geh. an totalen  AÎkaloiden u. Strychnin in bis zu 194 
M onaten in Säcken bei feuchter A tm osphäre gelagerten Samen blieb prakt. un
verändert. (Current Sei. 1 6 .  346. N ov. 1947. D ehra D un, Forest Kes. Inst.)

R a n g .  4782
E. Biocca und M. Ippolito, C h em isch -b io lo g isc h e  U n tersu ch u n g en  ü ber d ie  Z u 

sa m m e n se tzu n g  vo n  C u ra re  M a k ü .  2. M itt. ( l .v g l .  C. 1 9 4 7 .  E. 973.) D ie hochwirksame 
quartäre Base Curarin u. die w esentlich schwächere tertiäre B ase Curin sind in ver
schied. Handelsprodd. von Curare(l) in verschied. Verhältnissen vorhanden. An
gaben über Herst. des echten I fehlen. L etzteres is t  in den physikochem. u. 
pharmakolog. Eigg. w esentlich verschied, von dem früher von den Vff. hergestellten 
sogenannten „unvollständigen“ I, so daß angenom m en wurde, daß bei der Herst. 
des echten I durch die Indios neben der E xtraktion  unter Veränderung der Wirk
stoffe  ehem. Prozesse ablaufen. D u t c h e r  (C. 1 9 4 7 .  1856) isolierte aus l-,,Serpa“, 
das aus Chododendron tom entosum  stam m t, Ä .- u. Chlf.-lösl. A nteile mit sehr 
schwacher u. unlösl. A nteile m it stärkster W irkung. Vff. untersuchten ein I-,,Makd“ 
vom  Rio Negro, sowie die zu dessen Herst. von den Indios verw endeten Pflanzen. 
D ie letale D osis (DL) wurde an den Schenkelm uskeln von 20— 25 g schweren 
Mäusemännchen erm ittelt. 3 g trockenes I (DL 0,2 mg) wurden dreim al je einen 
Tag m it 50 cm3 l% ig. W einsäure behandelt, die F iltrate bei 80° auf 100 cm3 ein
geengt, erschöpfend zunächst m it A e., dann m it Chlf. ausgezogen, m it H2S04 
kongosauer gemacht, nach Filtrieren m it ca. 50 cm 3 wss. Pikrinsäure (1,43 g/ 
100 cm 3) versetzt u. die so erhaltenen P ikrate der A e.- u. Chlf. unlösl. Alkaloide 
nach Absaugen u. Trocknen in je 50 cm 3 A ceton u. A e. m it 10 cm 3 n /2  HCl ver
setzt, ausgeäthert u. die Hydrochloride (11,41% ) durch Einengen erhalten. Deren 
D L beträgt 0,05 mg, die des C hlf.-Extraktes (0,45% ) 0,5 m g, der Ae.-Extrakt 
(0,29% ) ist unwirksam. Der Verlust der Gesamtwrkg. beruht auf mangelhafter 
A usbeute. Verschied. Pflanzen (trychnos, M enispermaceen, in denen qualitativ. 
Alkaloide nachgewiesen wurden, wurden m it B lättern u. W urzeln w . o. das echte 1 
selbst behandelt. Alle so gewonnenen A e.- u. C hlf.-Extrakte (0,12— 0,22% ) waren 
unwirksam. Hydrochloride von Ae.- u. Chlf.-unlösl. A lkaloiden wurden nur aus 
einer Art (Menispermacee A buta (Grisebachii?) Triana u. P lanchon) m it 2,83% 
Ausbeute u. einer DL =  7 mg erhalten. D a also sowohl A usbeute w ie pharmakolog. 
W rkg. sehr erheblich unter der von I-,,Makü“ liegen u. zudem  die W rkg. qualitativ  
verschied, ist, werden offenbar die stark wirksamen A lkaloide des I erst bei der dem 
Europäer unbekannten Herst. durch die Indios gebildet. (A tti Accad. naz. Lincei, 
Rend., CI. Sei. fisiche, m at. natur. [ 8 .]  2 . 872— 78. Juni 1947.) K i m p e l .  4782

Aage Jackerott und K. Pedersen-Bjergaard, V ersu ch e, B e n to n it  i n  u n se r e n  e in 
h e im isc h e n  S u sp e n s io n e n  zu  v erw en d en . B e n to n it  (I), der bereits in der amerikan.
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fl. 5»

Pharm akopoe zur Stabilisierung von Suspensionen verwendet wird, wird in der 
Menge von 0,5; 1,0; 2,0 u. 2,5%  7 verschied. Linim enten, Mixturen u. Suspensionen  
zugesetzt u. das Ergebnis in 7 Abb. zur Anschauung gebracht. Im  allg. reicht ein  
Zusatz von 2% I zu den offizineilen Suspensionen dazu aus, um nach leichtem  
U m schütteln gleichm äßige Verteilung zu erzielen; das A hsetzen von Ndd. erfolgt in  
geringerem U m fang und sehr viel langsamer als ohne Zusatz. D ie amerikan. Phar
m akopoe gibt zur Beurteilung des Stabilisierungsvermögens (StV .) von I-Präpp. 
eine Quellprobe an und stellt die Minimalforderung auf, daß 2,5 g  I m it 100 cm3 W. 
in einem  Meßglas auf 15 cm3 quellen sollen. D ie Vff. zeigen jedoch an 3 verschied.
I-Proben, daß das StV . nicht vom  Quellvermögen (Qu.) abhängig ist, sondern von  

rowi der V iscosität (IV), die eine wss. I-Anreibung besitzt; Q. u. V iscosität gehen ein- 
7(nli ander keineswegs parallel. (Arch. Pharmac. og Chem. 54 (104). 320— 26. 30. 8. 1947. 

Kopenhagen, Krankenhausapotheke Bispebjerg.) F r a n k e . 4786
Costas Macris, H e rs te llu n g  vo n  ga len isch en  Z u bereitu n gen  e in ig er  M e ta llp e r o x y d e .  

j t j F ü r  die Herst. bes. feinpuderiger Metallperoxyde zu therapeut. und kosm et. 
Zwecken gibt Vf. eine Meth. an, die er am Zinkperoxyd genau schildert. E ine be- 
stim m te Lsg. von Zinkammoniumsulfat oder -nitrat bzw. von Magnesium- 

j j., am m onium sulfat wird in einem Fettkörper aufgenommen, der geeignet ist, W. oder 
wss. Lsgg. zu binden (Eucerin, Em ulgatorfette). Nach guter Durchmischung wird 

' ! unter Kühlung langsam konz. H20 2-Lsg. zugegeben. Während dieses Vorganges 
-;i: reibt man die Masse fortgesetzt im Mörser. Auf diesem Wege entstehen in den F ett-

' **■ tröpfchen sehr feine Ndd. der Peroxyde. Zum Schluß wäscht man die Masse gründ
lich m it W . aus. Zur Gewinnung des trockenen Puders schließt man eine W äsche 
m it A . u. Ae. an. Reiht man den gewonnenen Puder mit Vaseline oder dgl. an, so 

M;: erhält man eine gute Paste. (Arch. Pharmazeutik 1947. Nr. 4/6. 1— 8. [Orig.
Süll griech.]) M ü l h e n s . 4790

—, N e u e  A r zn e im itte l  u n d  p h a rm a ze u tisc h e  S p e z ia litä te n . P y o ly s s in  „ A s id 11 
( A s i d  S e r u m - I n s t i t u t  GmbH., Dessau u. Berlin): Antivirus gegen Kokken, Coli- 
u. Pyocyaneusbakterien. Salbe u. F l. für Umschläge. —  P y r a s id  (Hersteller wie 
vorst.): Präp. aus Typhusbakterien zur Fiebertherapie. —  R a p h a to x  Gelb ( S c h e 
r i n g  A G ., Berlin): Unkrautbekämpfungsmittel m it Dinitro-o-Kresol. —  R e -  
la sto g en  (Dr. U h l h o r n  & Co. GmbH., W iesbaden-Biebrich): Chlorophyllin-Lsg., 
Cardiotonicum. —• R eau lfon  ( N o r d m a r k  GmbH., Ütersen): Tabletten zu 0,5 g  
Sulfaguanidin. —  T h e m a la x  (Dr. B r u n n e n g r ä b e r  & Co. GmbH., Lübeck): Ab- 

r;:\  führtabletten mit Rhabarber u. Magnesiumlactat. —  R heogen  ( R o b u g e n  GmbH.,
¡itol Eßlingen): Früher Rheolax. Tabletten mit Rhabarber, Aloe, Extractum  Colo-

cynthidis u. Belladonnae. —  R h eu m asogen  ( A n t ä o s -G e s e l l s c h a f t  H. M i c h e l , 
slv® Dippoldswalde-Ulberndorf): Rheumaeinreibung mit Campher, Terpentin u. Salicyl-
üeiii säure. —  R h e u m a s tif t  R ob u g en  ( R o b u g e n  GmbH., Eßlingen): Capsicin, Ter-
iop pentin, äther. Öle. —  R h e u m a tin -S a lb e  Z i m m e r  ( V e r e i n i g t e  C h i n i n f a b r i k e n

enls Z i m m e r  & Co. GmbH., Mannheim-W aldhof): 5% Salieylsäure, 3% Capsaicin. —
g s’-r R o b o ra n s G oda  ( G o d a  AG., Bad Hom burg): Täfelchen mit Traubenzucker, Vitamin
aaljt6 Bj, B2, C u . Phosphor. —  S a liv a n  (C. W a r m a n n  & Co., Bünde): Seifenemulsion mit
lOOa'i Campher, M ethylsalicylat u. Si.-Verbb., Rheuma-Einreibung. —  S p a s m o ly tic a -
mtl Z ä p fc h e n  H a c o p h a rm a  ( H a c o p h a r m a  H a h n  & Co., Berlin): Belladonna, Aconitum,
me (l,t Anästhetica. — S to m a c h ilo n  (Tabletten mit Baldrian, Rhabarber, M g02, Bi-Salzen
1. AM u . äther. Ölen. Gegen Magenkrankheiten. ■—• T h ilo ca n fo l ( e i f e l f a n g o , ChEM.-
i HO' P h a r m . W e r k , Bad Neuenahr): Ampullen mit 10 u. 20% Na-Camphosulfonat,
t o l l  Analepticum. —  T h io sca b o n  (C h e m . F a b r i k  F a l k e n s e e  GmbH., Falkensee bei
e.-Eit Berlin): N atrium thiosulfat u. HCl in getrennten Lsgg., Scabiesmittel. —- T o n ic u m
flgelli A s id  ( A s i d  S e r u m i n s t i t u t  GmbH., Dessau u. Berlin): Leberextrakt, Cola, Ca, Fe,
jnalitä Cu, Mn. Tabletten. —  T o n ic u m  A ta r o s t  ( A t a r o s t , Rostock): Strychnos- u. China-
Mee) Alkaloide, Coffein, As20 3. —  V aron  ( F a r b w e r k e  H o e c h s t , Frankfurt/Main):
%)« D im ethyloxyphenylm ethylam inoäthanol. Ampullen zu 10 mg, W ehenm ittel. —
niifi V e c im a l-M ig rä n e sa lb e  ( H a c o p h a r m a  H a h n  & Co., Berlin): Campher, Veratrin,

jt2,S Coniin. —  V en osan  (C h e m . - P h a r m . P r ä p a r a t e  L a n k w i t z  GmbH., Gefrees/Obfr.):
matoi Tabletten mit R oßkastanienextrakt, Ca u. Vitamin Bt. Anwendung bei venöser
aalifit Stase. —  V e rm i-R ile tte n  ( R i e d e l - d e  H a e n  AG., Berlin-Britz): Chlorbrom-
ieilü oxychinolin u. Aescin. —  V ico rd in -G o ld ta b le tten  (F. P a s c o e , Gießen): Homöopath.
,iii« Analeptikum  in 2 Stärken. —  V ip ra -c u ta n  A s id  ( A s i d  S e r u m i n s t i t u t  GmbH.,
4782 Dessau u. Berlin): Salbe m it dem Toxin der Sandotter, M ethylsalicylat u. Cam

pher. —  V ita -G u s tin  (Dr. A . O e t k e r , Bielefeld): Stärke mit Vitamin B2 als Säug- 
rer. f  lingsnahrung. —  V ita m a e x  ( U n i p h a k m a  GmbH., Freital/Sachsen): Bestrahlte

34
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Hefe. —  W a lla b a r  ( W a l l a  GmbH., A ugustusburg): B a S 0 4, K ontrastm ittel. —  
W a lla k a n  (Hersteller w ie vorst.): Ammoniakal. Fencheldestillat m it KamillenöL  
Gegen Blähsucht der Kaninchen. —  Z e m u k o  ( L o h m a n n  KG ., Fahr/R hein): Zell- 
stoff-Mullkompresse. (Pharmaz. Ztg. 83. 3S3— 55. 1 .11 . 1947.) H o t z e l . 4800

F. A. Niederheim, E in  Q u ersch n itt d u rc h  d ie  C h em ie  d e s  P e n ic i l l in s .  Überblick  
m it 85 Literaturangaben. (Österr. Ckemiker-Ztg. 48. 11— 24. Jan.-Febr. 1947. 
W ien, U niv., II. Chem. Labor.) R o t t e r .  4810

F. A. Niederheim, S tr e p to m y c in  u n d  S tr e p to th r ic in . D ie  E rg e b n isse  d e r  ch em isch 
b io lo g isch en  F o rsch u n g . (Vgl. vorst. Ref.) Überblick über Kultur eds S tre p to m y c e s  
g r ise u s , Isolierung, Eigg., Struktur u. techn. Herst. des S tr e p to m y c in s ,  S trep to -  
b io sa m in s , S tr e p t id in s ,  S tr e p ta m in s , S tr e p to th r ic in s  u. biol. u. klin. Forschungs
ergebnisse an Hand von 75 Literaturangaben. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 125— 35. 
M ai-Juni 1947.) R o t t e r .  4810

C. J. Guillissen, D ie  in d u s tr ie lle  P e n ic il l in e r ze u g u n g . Kurze Beschreibung der 
Biotechnologie u. der chem. Aufarbeitung. (R ev. F erm entat. Ind. aliment. 2.
5 8 — 6 0 . April 1 9 4 7 .)  J- K e i l .  4 8 1 0

W. A. Randall, B. A. Linden und H. Welch, Ü b er d ie  I n a k t iv ie r u n g  vo n  P e n i
c i l l in  d u rch  H y d r o x y la m in  u n d  se in e  A n w e n d u n g  zu r  S te r i l i tä ts p r ü fu n g  vo n  P e n i
c i l l in . H y d r o x y la m in  (I) verm ag bei p H 7 alle P e n ic il l in e  (II) rasch u. völlig zu 
inaktivieren. Sein Angriffspunkt muß offenbar in dem allen II gem einsam en Grund
mol. zu suchen sein. D ie resultierenden Spaltprodd. sind wirkungslos. Folgendes 
Phänom en ist von der Food and D rug Adm inistration zur II-Sterilitätsprüfung 
herangezogen worden: Bringt man amorphes II m it etw as K ulturbrühe zusammen 
u. inaktiviert anschließend m it I, so können hinterher nur 2/3 der zugesetzten Keime 
aus Thioglykolat-M edien (III) regeneriert werden. Gibt man dagegen zu II Keime 
in trocknem Zustand hinzu u. inaktiviert dann m it I, so können hinterher alle 
Keim e aus III regeneriert werden. Keine detaillierten Angaben. (J . Bacteriol. 54. 
32. Juli 1947. W ashington, Food and Drug A dm inistration.) C. 0 .  L a u b s c h a t .  4810

A. A. Poljakow, Ü b er d ie  o p tim a le n  B e d in g u n g e n  b e i d e r  A n w e n d u n g  von D es
in fe k tio n s m itte ln .  Vf. erläutert E igg. u. W irkungsweise bekannter Desinfektions
m ittel u. komm t zum Schluß, daß es ein U niversalm ittel, das allen Anforderungen 
genügt, noch nicht gibt. (BcTtpnh; pi r [Tierheilkunde] 24. Nr. 6. 23— 25. Juni 1947.)

H. v . P e z o l d . 4832
Päl Rözsa, K o n tr o lle  d e s  W irk s to ffg e h a lts  o f f iz in e lle r  T a b le tte n  d e s  I V . U n 

ga risch en  A rzn e ib u c h s . Es werden im einzelnen ausgearbeitete Unters.-Verff. an
gegeben für Tabletten von A cetylsalicylsäure, D iäthyl- u. Phenyläthylbarbitur- 
säure, Brom diäthylacetylcarbam id, Brom valerylcarbam id, Am idopyrin, Atropin, 
Codein, Barbamid, Chininhydrochlorid, Opium extrakt, Hexamethylentetramin, 
N itroglycerin, Phenacetin, Phenam id, Phenolphthalein, Santonin, Strophantin u. 
Theobrominjodid. (Magyar Gyögyszeräszstudom änyi Tärsasäg Ertesitüge [Ber. 
ung. pharmaz. Ges.] 21. 183— 99. 1. 10. 1947. B udapest, Staatl. Gesundheitsinst.)

R. K . M ü l l e r . 4880
Endre Schwimmer, T re n n u n g  u n d  q u a n ti ta t iv e  B e s tim m u n g  v o n  E m o d in  und 

E m o d in a n th ro n  in  C o r te x  fra n g u la e . E m o d in  (I) u. E m o d in a n th ro n  (II) werden mit 
Chlf. aus Faulbaumrinde herausgelöst. Der Geh. an I +  II ist prakt. konstant 
ca. 8,7% , das Verhältnis I : II in frischer R inde u. nach 6 M onaten Lagerung etwa 
2:1 , nach Trocknung hei 100° oder nach 2 Jahren Lagerung ist prakt. nur noch I 
vorhanden. D ie Vorschriften verschied. Arzneibücher werden krit. besprochen. 
(Magyar Gyögyszeräsztudom änyi Tärsasäg firtesitöje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 
21. 36— 42. 1. 4. 1947. Budapest, Staatl. G esundheitsinst.) R. K . M ü l l e r .  4880

Anna Bälint, B e itra g  z u r  U n tersu ch u n g  e in ig e r  o f f iz in e lle r  B lä tterd ro g en p u lver . 
Übersicht über die zw eckm äßigsten M ethoden der A lkaloidbest, in F olia  bella- 
donnae, hyoscyam i, stramonii, uvae ursi, digitalis, sennae usw. m it bes. Berück
sichtigung der Mikrosublimation. (Magyar G yögyszeräsztudom änyi Tärsasäg Ürtesi- 
töje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 21. 176— 79. 1. 10. 1947.) R. K . M ü l l e r .  4880

L. Fuchs und J. Trauner-Adelpoller, E in e  co lo r im e tr isch e  M e th o d e  z u r  B e s tim 
m u n g  d e s  G ly c y r rh iz in sä u re g e h a lte s  d e r  R a d . L iq u ir i t ia e .  Vff. spalteten  aus der 
Glycyrrhizinsäure (I) quantitativ  die Glucuronsäure (II) ab, setzten  zu II N aphtho- 
resorcinlsg. u. konz. HCl zu u. erhitzten 4 Std. im  siedenden W .-B ad. N ach raschem  
Abkühlen u. Zusatz von etw as A . wurde der Farbstoff m it A e. ausgeschüttelt. 
Im PuLFRicH-Photometer wurde die E xtinktion  m it F ilter S 57 gem essen. Aus



einem Drogenauszug wurde I als Bleisalz abgetrennt u. durch Kochen mit 3%ig. 
H2S 0 4 entbleit u. hydrolysiert. Eine Lsg. von Pyoctaninum  coeruleum u. alizarin- 
8ulfosaurem Natrium wurde als Farbstandard angegeben. D ie bisher bekannten  
I-Best.-Methoden wurden krit. besprochen. (Scientia pharmac. 15. 2— 17. 3 0 .9 . 
1947. Wien, U niv., Pharmakognost. Inst.) K. H e r r m a n n .  4880

J. Büchi und F. 0 . Gundersen, D ie  bio logische B e s tim m u n g  vo n  P e n ic il l in  in  
w ä ß r ig e n  L ö su n g e n  u n d  ih re  H a ltb a rk e it . In mit S ta p h y lo c o c c u s a u re u s  beim pften 
Agar werden 12 Löcher gestanzt u. je 3 dieser Löcher mit 2 verschied. Verdünnungen  
U u. u der zu bestimm enden P e n ic il l in (  1)-Lsg., die übrigen 2 mal 3 Löcher mit 2 b e
kannten l-Lsgg. S u. s beschickt. D ie Messung der Zonenbreiten der resultierenden  
Hemmhöfe ermöglicht Berechnung des I-Geh. nach der Formel: x  =  Antilog.

[2 +  log 4 • ^  ~  . Zur Erleichterung der Berechnung ist im Orig, ein
L ( ö +  U )—-( s + u )J  _
Nomogramm beigefügt. —  Bzgl. der Haltbarkeit verschied. I u. 1-Bereitungen wird 
unter Zusammenfassung eigener u. zitierter Vers.-Ergebnisse festgeste llt: DieW rkg.- 
Abnahme ist eine direkte Folge der hydrolyt., p}1- u. temperaturbedingten A uf
spaltung des instabilen /J-Lactamringes, die zur Bldg. der P e n ic il lo in - , in saurer Lsg. 
zur P e n ill in s ä u r e  führt. Aufbewahrung bei 4° u. Wahrung eines Pu 6,3, zw eck
mäßigerweise unter Verwendung isoton. P h o sp h a tp u ffe rlsg g . (physiolog. noch nicht 
erprobt) vermögen die Spaltung so zu hemmen, daß derart geschützte I-Lsgg. bei 
einer zulässigen W rkg.-Abnahme von 15% noch nach 2 Monaten verwendet werden 
konnten. N a C l  u. G lucose haben generell keine stabilisierende Wirkung. Desgleichen  
ist die Haltbarkeit unabhängig von der Konz, der Lösung. Unter den geprüften  
antisept. Adjuvantien zeigten D esogen  u. M e rfe n  ausreichende Verträglichkeit. D ie 
durchweg beobachtete bessere Haltbarkeit weniger gut gereinigter I kann so ge
deutet werden, daß diese gewisse Substanzen, vor allem wohl Salze organ. Säuren 
enthalten, die eine Puffer- oder eine direkt stabilisierende Wrkg. auszuüben ver
mögen. (Pharmac. Acta Helvetiae 22. 588— 607. 31 .10. 1947. Zürich.)

C. O. L a u b s c h a t .  4880
Elwood Titus und Josef Fried, D ie  V erw en d u n g  d er  „G egen strom verteilun g“ zu r  

A n a ly s e  von  S tre p to m y c in p r ä p a ra te n . (Vgl.' C. 1949. E. 1240.) D ie Unters, von  
S tre p to m y c in ^ I)-Präpp. auf Hom ogenität durch die CRAiGsche Gegenstrom
verteilung ließ die Ggw. weiterer, strukturell verwandter, aktiver Substanzen 
erkennen. D ie Verteilung erfolgte zwischen p-Toluolsulfosäurelsg. u. W .-gesätt. 
Butanol. D ie I-Konzz. wurden spektrophotometr. des bei pH 12 u. 100° gebildeten  
Maltols erm ittelt. (J. biol. Chemistry 168. 393— 94. 1947. New Brunswick, Squibb 
Inst, for Med. Res., D iv. of Pharmacol. and organ. Chem.) K. M a i ^ r .  4 8 8 0

G. Analyse. Laboratorium.
I. L. Korotkow, E in e  d ie  M ik ro b ü re tte  erse tzen de P ip e tte .  Eine gewöhnliche 

Pipette wird mit einer Saugkappe, bestehend aus 2 übereinandergreifenden kurzen 
Gummiröhren von 75 u. 35 mm Länge, versehen. Das obere kurze Rohr ist mit 
einer Glaskugel verschlossen u. wirkt als Titrationsrohr, das untere längere wirkt 
als Saugrohr. (rnriieHa h CaHHTapHH [Hyg. u. Sanitätswes.] 12. Nr. 7. 49— 50. 
Juli 1947.) T r o f i m o w .  5014

Niels Clauson-Kaas und Franz Limborg, E in e  M o d if ik a tio n  der M ik r o h y d r ie r 
a p p a ra tu r  n ach  B re itsc h n e id e r  u n d  B u rg e r . Es wird über einige Abänderungen der 
App., wie sie B r e i t s c h n e i d e r  u .  B u r g e r  (Chem. Fabrik 1936) entwickelt haben, 
berichtet. Es wurde eine magnet. Rührung verwendet u. die Luft durch einen 
Strom von H2 ausgewaschen, ohne vorher die ganze App. zu evakuieren. D ie neue 
App. ist einfacher u. leichter zu handhaben, während die erreichte Genauigkeit 
die gleiche bleibt. Nach einer genauen Beschreibung der App. (Abb.) folgt die 
Schilderung der Arbeitsweise, wobei bei Drucken, die etwas über 1 at liegen, h y 
driert wird. D ie mit der App. durchgeführten Verss. haben gezeigt, daß selbst bei 
40std. Hydrierungen die Abweichungen unter 0,2% lagen. (Acta chem. scand. 1. 
884— 88. 1947.) D i e t l .  5048

J. Gillis, N e u e  E n tw ic k lu n g sric h tu n g e n  in  der S p e k tra la n a ly s e . Nach kurzem  
histor. Überblick über die Hauptdaten in der Entw. der Spektralanalyse (von 
W o l l a s t o n  bis G e r l a c h )  schildert Vf. referierend die neuesten Fortschritte techn., 
m ethod. u. grundsätzlicher Art. E s werden u. a. die erreichten Leistungen im Bau

1947 _________G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . ________________E. 1179
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vollautom at. Geräte, die Verwendung photoelektr. Zellen an Stelle pliotograph. 
Aufnahmen, von GEiGER-MüLLER-Röhren für UV-Messungen u. Vervielfacher - 
photozellen für den gleichen W ellenbereich, ferner ein Beispiel moderner A us
wertungsm ethodik in der M etallanalyse behandelt (2 Schaltskizzen, 1 Diagramm). 
D en Abschluß bildet eine umfangreiche, wiederum krit. ausgewählte u. kom m en
tierte Schrifttum ssam m lung namhafterer Arbeiten über die Punkte: 1. phvsikal. 
Bedeutung u. W ahl geeigneter Linien; 2. Gitterspektrographen; 3. Strahlungs
quellen; 4. Form, Art u. Beschaffenheit der E lektroden; 5. photograph. Technik;
6. photoelektr. Technik; 7. A nalysengenauigkeit; 8. Anwendungsbereich der 
quantitativen Spektralanalyse (um faßt die erzielbaren Leistungen in  stoff- u. 
mengenmäßiger Hinsicht, hierunter auch Hinweise auf die M ikromethodik nach 
C o n v e y  u. O l d f i e l d ). Einzelheiten dieser Themen vgl. Original. (Ind. chim . beige
12 . 105— 16. A ug./Sept. 1947. Gent, U niv.) K l o c k m a n n .  5063

Isaac M. Kolthoff, A m p e ro m e tr is c h e  T itr a tio n e n .  L iteraturübersicht über die 
amperometr. Titration ab 1941 (30 Zitate). FnaCHi-iK XeMHCKor HpyniTBa, jyÖHJiapHH 
öpoj 1897— 1947 [Bull. Soc. chim . Beigrade, Nr. jubilaire 1897— 1947] 127— 43. 
Minneapolis, Minnesota U niv.) v . W i l p e r t .  5066

R. F. Milton und W. D. Duffield, D ie  B e s tim m u n g  v o n  Q u ecksilb erverb in d u n g en  
in  d e r  A tm o sp h ä re . In dem von V ff. beschriebenen Absorptionsgerät, das mit 5 ml 
einer Lsg. von 4 ml Br2 in 100 ml 8%ig. wss. NaOH beschickt ist. wird durch Durch
leiten von Luft evtl. vorhandener H g-Dam pf zu H g++ oxydiert. E in vorgeschaltetes 
Papierfilter ermöglicht das Abfangen Hg-haltiger Schw ebestoffe. N ach Auflösung 
des Filters in Königswasser erfolgt die B est. von H g in beiden Lsgg. colorimetr. 
m it D ithizon. (Analyst 7 2 . 11— 13. Jan. 1947. L ondon.) M o i s a r .  5088

A. S. Landry, D ie  g le ich ze itig e  B e s tim m u n g  v o n  B le i  u n d  Z in k  in  L u ftp ro b e n . E in  
p o la ro g ra p h isch es  V erfa h ren  m i t  zw e i Z u s a tz s to ffe n  („ d o u b le  in te r n a l  S ta n d a rd“). In 
der L u f t  von Gießereien können geringe Mengen P b  (in der Größenordnung von 
3 g g /c m 3) neben großen Mengen Z n  (300 p g /c m 3) auf polarograph. W ege gleich
zeitig bestim m t werden. B ei dem beschriebenen Verf. werden der Probelsg. Cd- u. 
Mn-Ionen in einer dem vorhandenen Pb- bzw. Zn-Geh. ähnlichen Menge zugesetzt 
u. die Verhältnisse der Pb/Cd- u. der Zn/M n-Stufenhöhen bestim m t. Aus den ge
wonnenen Verhältniszahlen werden die Pb- u. Zn-Konzz. nach Eichdiagrammen 
erm ittelt. Vf. bezeichnet diese Meth. des doppelten Zusatzes als „double internal 
Standard” ; sie stellt eine W eiterentw . der M eth. des „internal Standard“ von 
C h o l a k  u .  B a m b a c h  (vgl. C. 1 94 2 . I. 2686) dar, bei der m it einer Zusatzsubstanz 
gearbeitet wird. Pb wird in 0,1 n. salzsaurer Lsg. m it hoher, Zn nach Zusatz von 
N H 4OH mit geringerer Galvanom eterem pfindlichkeit bestim m t. D ie Cd-Mn- 
Zusatzlsg. enthält 200 p g  Cd u. 1000 p g  Mn pro cm 3 u. w ird durch Auflösen von 
0,5488 g  C d(N 03)2-4H 20  u .  3,6030 g  MnCl2-4H20  unter Zusatz von  20 cm3 kon
stant siedender HCl auf 1 Liter hergestellt. Vor der Aufnahm e des Polarogramms 
wird der L u ft-02 m ittels N 2 entfernt. Der N 2 wird zuvor durch eine W aschflasche mit 
40 cm3 N H 4OH, 40 cm3 gesätt. N H 4C1-Lsg. u. Cu-Gaze u. durch eine zw eite Wasch
flasche mit 5 nH2S 0 4 geleitet. D ie in der Greenburg-Smith -App. aus mindestens 
1 m3 Luft erhaltene Lsg. in  5% ig. H N 0 3-Lsg. oder die im  elektr. Staubabscheider 
gewonnene u. in warmer 5% ig. H N 0 3-Lsg. aufgenom m ene Staubprobe wird zur 
Trockne gedampft, mit 25 cm3 0,2 nHCl-Lsg. aufgekocht, die L sg. filtriert u. unter 
Zugabe von 5,0 cm3 Cd-Mn-Zusatzlsg„ 5 Tropfen 0,1 %ig. Bromkresolpurpurlsg. u. 
1,0 cm3 l% ig. Gelatinelsg. bei 25,0° auf 50 cm 3 aufgefüllt. In 10 cm 3 dieser Lsg. 
wird nach Durchleiten von N2 die Pb-Cd-Kurve bei 1/5 Galvanom eterem pfindlich
keit aufgenommen. Dann werden 3 Tropfen (0,05 cm 3) konz. N H 4OH-Lsg. zu
gegeben u. die Zn-Mn-Kurve bei 1/50 Galvanom eterem pfindlichkeit aufgenommen. 
D ie Eichkurven für die Verhältnisse Pb/Cd u. Zn/Mn werden m it verschied. Mengen 
einer bekannten Lsg. von P b (N 0 3)2 u. ZnCl2 m it 100 p g  P b  u. 500 p g  Zn im  cm3 
unter denselben Arbeitsbedingungen erhalten. (J . ind. H yg. Toxicol. 2 9 . 168— 74. 
Mai 1947. Concord, New Hampshire, State H ealth  D ep„ D iv. of Ind. H yg.)

F o r c h e . 5 0 8 8
Howard L. Andrews und Dorothy C. Peterson, B r a u c h b a rk e it  d e r  M e th o d e n  zur 

B e s tim m u n g  v o n  D ä m p fe n  in  L u f t .  Vff. m achten keine direkten Bestimmungen, 
sondern lösten die Dämpfe (zur Unters, wurden herangezogen B zl. (I) u. X ylidin
(II)) in Isooctan (2,2,4-Trim ethylpentan) u. bestim m ten anschließend im B e c k m a n -  
Spektrophotometer die opt. D ichte in  1 cm starker Schicht, ein Y erf., das für die 
untersuchten Lösungsm m. ausreichend gute W erte liefert, da I u. II charakterist. 
UV-Absorptionsspektren zeigen. D ie App. u. 3 verschied. M ethoden werden aus-
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führlich beschrieben. (J . ind. H yg. Toxicol. 29. 403— 07. N ov. 1947. Bethesda, 
U . S. Public H ealth Serv., N at. Inst, of Health, Ind. H yg. Res. Labor.)

H. P . F i e d l e r . 5088

a. Elemente und anorganische Verbindungen.
Vladimir N. Njegovan, Ü ber q u a n tita tiv e  A u sfü llu n g e n  in  d e r  a n a ly tis c h e n  

C h em ie . Vf. geht von der Annahme aus, daß schwerlösl. Ndd. aus konz. Lsgg. kalt 
gefällt werden können; anschließend wird verd. u. man läßt den Nd. in der Wärme 
stehen, worauf er sich in größere Kristalle umwandelt, die keine unauswaschbaren  
Einschlüsse mehr besitzen; jedoch können darin Mischkristalle u. Doppelsalze en t
halten sein. —  Eine Lsg. von 0,2— 0,3 g SO3'  wurde trocken gedampft u. nach  
Zusatz von 5ml 10%ig. HCl m it 3 ml gesätt. BaCl^-Lsg. gefällt, m it 100 ml W . 
verd., 30 Min. auf dem W asserbad gehalten, dekantiert u. nochmals m it 50 ml W . 
u. 1 ml konz. HCl 10 Min. auf dem Wasserbad erhitzt. Es ergab sich, daß Chloride 
(Mg, F e, A l, Ca, K u. N H ,, großer Ba-Überschuß) nur Abweichungen von ±  0,5%  
im B a S 0 4-Gew. verursachten, hingegen gaben N 0 3, PO]-  zu hohe, Ca2+, Cr3+ u. 
Cr20?“ zu niedrige Gewichte. Ähnlich wurde MgNH4P 0 4 aus konz. Lsg. mit NajHPO.,, 
konz. N H 3 u .  A. gefällt, jedoch eignet sich das Verf. nicht zur Fällung von PO|~. 
D ie Fällung von MnNH4P 0 4 mit Na^HFO,, erfolgte ohne Konzentrierung. (U naC H H K  
X eM H C K o r RpyniTBa, jy Ö H Jiap H H  ö p o j  1897— 1947 [Bull. Soc. chim. Beigrade, Nr. 
jubilaire 1897— 1947] 185— 99. Zagreb, U niv., Mathemat.-Naturwiss. F akultät., 
Inst, für physikal. Chemie.) v . W i l p e r t . 5106

H. Gerschbacher, V ergleich en de S tick sto ffb e s tim m u n g en  in  M e ta lln itr id e n . T iN , 
V N , F e2N u. CrN werden nach verschied. Verff. auf ihren N2-Geh. untersucht. 
D er KjELDAHL-Aufschluß (Verf. K e m p f -A b r e s c h ) ergibt die Brauchbarkeit des 
Verf. für TiN  u. CrN. VN u. F e ^  werden unvollkommen aufgeschlossen. D as 
DuMAS-Verf. ist für TiN , FeäN u. CrN brauchbar; auf VN läßt es sich bei geringer 
Steigerung der Temp. gewiß auch anwenden. Der KOH-Aufschluß erweist sich nur 
für die N itride solcher Metalle als brauchbar, die kein in der Schmelze unlösl. 
H ydroxyd bilden, nicht aber für CrN u. Fe2N. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 30— 36. 
Jan.-Febr. 1947.) W e s l y . G 243

R. F. Milton, H. F. Liddell und J. E. Chivers, E in  n eu es T itra tio n sv e r fa h re n  zu r  
F lu o rb e s tim m u n g . Als Indicator bei der Titration geringer Fluoridmengen m it 
T h (N 03)4-Lsg. dient der Farbstoff „ S o loch rom e B r i l l ia n t  B lu e  B .S .“ (N a - S a lz  d er  
S u lfo d ic h lo ro x y d im e th y lfu c h s in d ic a r b o n sä u re ) . 2— 100 y  F  lassen sich mit einer 
Genauigkeit von ca. 0,5 y  bestim m en. Im  Vgl. zu der üblichen Alizarinlackmeth. 
hat dieser Indicator folgende Vorzüge: Der scharfe Farbwechsel von Rosa nach 
Blau ist leichter erkennbar u. ermöglicht eine höhere Empfindlichkeit; der U m 
schlag tr itt ohne Verzögerung ein; die Farbe verblaßt nicht. Der Endpunkt ist am  

*?" schärfsten bei pH 3,0. D a die Titration durch zahlreiche andere Verbb. gestört wird,
: muß das Fluorid durch D est. m it HC104 in Ggw. von Glaswolle isoliert werden.
■ D ie E rm ittlung der günstigsten Reaktionsbedingungen führte zu nächst. Arbeits- 

Vorschrift: Das getrocknete A nalysenm aterial wird mit CaO verascht, die Asche 
i'1,- m it möglichst wenig W . in den Destülationsapp. gespült u. mit etwas AgC104 zur
- Ausfällung von Chlorid versetzt. Nach Zugabe von 0,1 g  Glaswolle u. 15 cm3

i®'/ 60%ig. HC104 wird das Fluor in Form von HF u. SiF4 abdest., wobei die Temp.
durch W asserzutropfen zwischen 135 u. 145° gehalten wird. D as ca. 200 cm3 be

te tragende D estillat wird auf ein bestim m tes Vol. verdünnt. Ein aliquoter Teil, der 
notf weniger als 100 y  F  enthalten soll, wird m it verd. NaOH gegen Phenolphthalein  
\M  neutralisiert, u. die Rosafärbung m it der gerade ausreichenden Menge verd. HC104 
nio beseitigt. Dann werden 1 cm 3 0,02% ig. wss. Farbstofflsg. u. so v ie l verd. HC104 
lfr zugegeben, daß die gelbe Farbe gerade nach Rosa umschlägt; schließlich werden 
Hjfl, noch 0,5 cm3 Pufferlsg. zugesetzt. (Zur Herst. der Pufferlsg. werden 22,7 g  Chlor- 
i.äOS essigsäure auf 100 cm3 W . gelöst; 50 cm 3 dieser Lsg. werden m it 6n NaOH neutrali- 
¡¡foi siert u. zusammen m it den übrigen 50 cm 3 auf 1000 cm3 aufgefüllt). D ie so vor- 

bereitete Lsg. titriert man m it 0,004n T h (N 03)4-Lsg. aus einer Mikrobürette auf 
jvt- den blaupurpurnen Farbton einer Vergleichslsg., die aus einem der Probe en t
gas sprechenden Vol. dest. W ., 1 cm3 Farbstofflsg., 0,5 cm3 Pufferlsg. u. 0,1 cm3 0,004n 
iförl T h(N 03)4-Lsg. besteht. Von dem T h (N 03)4-Verbrauch bringt man 0,1 cm3 in Ab-
¿terii zug u. liest den Fluoridgeh. aus einer Eichkurve ab. (Analyst 72. 43__47. Febr.
jj js  1 9 4 7 . London.) F o r c h e . G  246
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M. Lesbre, Ü b er e in e  schn elle  B e s tim m u n g  v o n  C h lo rid en . Krit. B etrachtung  
über die m aßanalyt. Methoden der GTiiorid-Bestimmung. N ach dem Verf. von  
V o l h a r d  können Ag, Br u. J schnell u. genau bestim m t werden. Im  Falle der Cl- 
B est. muß das leichterlösl. AgCl der U m setzung m it Rhodanid durch Filtration  
oder Einhüllung entzogen werden. Bei dem von T r e a d w e l l  empfohlenen Zusatz 
von Ae. oder Nitrobenzol ist der Endpunkt schwierig zu erfassen, w eil sich das 
Fe(SC N)3 infolge U m setzung m it dem AgCl zu FeCL, u. AgSCN ziem lich schnell en t
färbt. D ie auf Abfiltrieren des AgCl beruhende Meth. von D r e c h s e l  liefert repro
duzierbare W erte, ist aber sehr langwierig. Mit den von F a j a n s  eingeführten Ad- 
sorptionsindicatoren kann nicht in saurer Lsg. gearbeitet werden. Allein die Titra
tion nach M o h r  m it Chromat als Indicator ist schnell durchführbar, reversibel u. 
exakt. Entgegen der verbreiteten A nsicht, daß die Titration nur in neutraler oder 
schwach alkal. Lsg. ausgeführt werden darf, fand Vf. durch U nters, der Löslichkeit 
von Ag-Chromat bei pH-Werten von 2,9— 7,4, daß die B est. auch in sauren Lsgg. 
m it p H >  4 gute Ergebnisse liefert, wenn eine Korrektur für den Mehrverbrauch an 
AgNOj-Lsg. angebracht wird. D iese Korrektur beträgt bei pH 4 0,25 cm3 0,ln  
AgNOj-Lsg. auf 100 cm 3. Bei pH 7,4 kann der geringe Fehler von nur 0,07 cm3 
A g N 0 3-Lsg. vernachlässigt werden. Lsgg. von HCl oder stark sauer reagierenden 
Choloriden werden mit einem Gemisch aus äquim ol. Mengen 0 ,ln  Essigsäure u. 
N a-A cetat auf p H 4,7 gepuffert. Auf 10 cm 3 Probelsg. werden 50 cm 3 Pufferlsg. an
gew andt. Als Indicator dienen 3 Tropfen 5% ig. K 2Cr04-Lösung. D as Verf. eignet 
sich auch zur B est. von Bromid. (Bull. Soc. chim . France, Mém. [5] 1 4 .  984— 86. 
N ov./D ez. 1947. Lyon, Fac. des Sei., Labor, de Chimie Générale.) F o r c h e .  G 247 

P. Dubouloz, M. F. Monge-Hedde und J. Fondarai, C o lo r im e tr isc h e  M ik r o 
b e s tim m u n g  v o n  J o d .  D as Verf. beruht auf der E ntfärbung des in alkal. Lsg. blau 
gefärbten Thiofluoresceins durch J u. gesta ttet noch die B est. von 1,27 y  J in 
10 cm3 Lösung. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 1 4 .  898— 99. Sept./O kt. 1947. 
Marseille, Fac. de Med., Labor, de Physique.) W e s l y .  G 249

Robert Stümper und Paul Mettelock, Ü b er d ie  F ä llu n g  v o n  M o n o -  u n d  D izirkon -  
p h o sp h a te n  u n d  d ie  A n w e n d u n g  d e s  Z r i+ -Io n s  a ls  R e a g e n s  z u r  T re n n u n g  und B e
s tim m u n g  vo n  P h o sp h o r  sä u re . PO]-  wird m it 10%ig. ZrOCl2-Lsg. in 100—300% 
Überschuß in HCl-Lsg. als 2Z r02 . P20 5 quantitativ  gefällt. D as Verf. ermöglicht 
die Trennung der 3wertigen von den 2wertigen K ationen u. die B est. von PO|~. 
D ie Arbeitsweise wird im einzelnen beschrieben. (Bull. Soc. chim . France, Mém. 
[5] 1 4 .  674— 76. Juli/A ug. 1947.) W e s l y .  G 264

Panta S. Tutundzic, G a lva n o -e lek tr isch e  B e s tim m u n g  d e r  M e ta lle .  Krit. Über
sicht über die galvanoelektr. Meth. zur B est. der M etalle. —  25 Literaturangaben. — 
B ei diesen Verff. wird eine halbdurchlässige keram. Membran angewandt (dem
selben Zweck dienen Pergamentpapier, Kollodium , Gelatine); zur Trennung ge
langen 2 oder auch nur 1 E lektrolyt. D ie Trennung erfolgt durch die EMK der 
Elektroden u. Ionen. Bei größeren Mengen eines Ions (über 15 m g/100 ml. Lsg.) 
kann eine Trennung auch ohne Diaphragma durchgeführt werden. D ie Meth. ist 
entwicklungsfähig. 25 L iteraturzitate. Trennungsverff. sind ausgearbeitet worden 
für Cu, Zn, PI, Sn, B i, Ag, Co, N i, A l, Sh, Cd, In, Mo u. a. (rjiacHHK XeMHCKor 
Hpyrnraa, jyßHJispHH öpoj 1897— 1947 [Bull. Soc. chim . Belgrade, Nr. jubilaire 
1897— 1947] 283— 94. Belgrad, Techn. Hochschule, Technolog. F akultät, Inst, 
für physikal. Chemie u. Elektrochem ie.) v . W i l p e r t .  G 270

G. Winkler, D ie  sp e k tro g ra p h isc h e  B e tr ie b sa n a ly s e  v o n  A lu m in iu m  u n d  seinen  
L eg ieru n g en . Vf. macht auf die Vorteile aufmerksam, die die Durchführung der 
Betriebsanalysen von A l  u. seinen Legierungen auf spektrograph. W ege bietet. In 
den Betriebslaborr. der A lu m in iu m -I n d u s tr ie  A G ., N euhausen u. Chippis, 
kommen im wesentlichen 4 Verff. zur Anwendung. Für die A nalyse von Roh- u. 
R einm etall üblicher Handelsqualität erfolgt die Aufnahm e m it dem kondensierten 
Hochspannungsfunken m it einem einzigen Spektrogramm je A nalyse. B ei A n ti-  
co ro d a l u. ähnlichen Cu-freien Legierungen erfolgt die Aufnahm e ebenfalls m it dem 
Funken, aber in 2 aufeinanderfolgenden Spektrogram men je A nalyse. In Spektr. A 
werden Si u. F e sowie die Verunreinigungen bestim m t, in Spektr. B nur Mn u. Mg. 
D ie Funkdauer für Spektr. A gilt als Vorfunkzeit für das Spektr. B . E benfalls mit 
2 Spektren arbeitet das 3. Verfahren, das für A v io n a l  u. ähnliche Cu-haltige Le
gierungen angewandt wird, die Funkdauer, Standardproben u. P hotop latten  sind 
aber andere. Ein weiteres, m it dem W echselstrom -Abreißbogen nach P fe ils tic k e r  
arbeitendes Verf. dient für die A nalyse von R a f f in a i  u. für die B est. geringster 
Verunreinigungen im Rohm etall. D ie Aufnahm edaten für die einzelnen Verff.
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werden genau angegeben. W eiter berichtet Vf. auf Grund von Literaturangaben  
über interessante neue Konstruktionen zur Anregung der Spektren und zu ihrer 
Registrierung und Auswertung. (Chimia [Zürichj 1. 248— 52. 15. 12. 1947. Chippis)

B W . F a b e r . G 294
Marguerite Grillot, V ersu ch e ü ber d ie  V erfahren  zu r  A n a ly s e  vo n  A lk a lis ta n n a te n  

•und A lk a lic h lo rs ta n n a te n . Man löst das Stannat oder Chlorstannat in W ., das so viel 
HCl enthält, daß eine klare Lsg. entsteht, versetzt mit Methylorange u. N H 3-Wasser 
bis zum Farbum schlag in gelb, darauf mit einigen Tropfen HCl bis zum Umschlag 
in  rot (ph nicht unter 4) u. schließlich langsam, in kleinen Anteilen, m it einer 
10%ig. wss. Cupferronlsg., filtriert nach 15 Min. den entstandenen, weißen, mikro- 
krist. Nd. ab, w äscht m it kaltem  W ., trocknet bei 100°, glüht nach Zusatz von  
einigen Tropfen H N 0 3 u. wägt das S n 02 aus. Mehrere Beleganalysen beweisen die 
Brauchbarkeit des Verfahrens. (Bull. Soc. chim. France, Mein. [5] 14. 729— 31. 
Juli/Aug. 1947.) W e s l y .  G 327

C. Mayr, Z u r  q u a n tita tiv e n  B e s tim m u n g  des B le is  a ls  S a lz  d er G a llu ssä u re . Die 
L sg. des Pb-Salzes wird bei 70— 80° m it einem Überschuß an Gallussäure versetzt; 
der nach längerem Stehen abfiltrierte Nd. wird mit W. gewaschen u. bei 110° 
getrocknet. (Mh. Chem. 77. 65— 72. 1947. Wien, Univ., II. Chem. Labor.)

W e s l y .  G 3 2 8

Georges Weiss und Pierre Blum, B em erk u n g en  über d ie  B e s tim m u n g  d e s  U ra n s  
nach  A u g e r . (Vgl. A u g e r ,  C . 1912. II. 1 9 4 5 , 1913. I. 1 1 3 8 .)  Die Best. beruht auf der 
Rk. U 4+ +  2F e3+ =  U 8+ +  2 F 2+. Als Indicator dient NH4CNS. Der Endpunkt der 
bei 7 0 °  ausgeführten Titration ist scharf u. stim m t mit dem durch potentiom etr. 
B est. erm ittelten Endpunkt überein. Das NH4CNS wirkt außerdem katalyt. auf 
den Verlauf der Umsetzung. Obgleich die Anwesenheit von Fe(II)-Salzen nicht 
stört, em pfiehlt sich ein Zusatz von (NH4)2S 0 4. (Bull. Soc. chim. France, Möm. [5 ]
14. 7 3 5 — 3 7 . Juli/Aug. 1 9 4 7 . Grenoble, Fac. des Sei., Inst. d’Ülectrochimie et 
d ’Electrometallurgie.) W e s l y .  G 3 3 9

Ss. I. Malo w, A b sch e id u n g  d e r  n ich tm e ta llisch en  E in sch lü sse  a u s  h itze - u n d  sä u re-  
je s te m  S ta h l. D ie S ta h lp r o b e  wird in H2S 0 4 (1:4) gelöst, die Carbide mit H N 0 3 u. 
K M n04 oxydiert, W 0 3 mit NaOH behandelt. —  Im einzelnen: Es werden 100g  
Bohrschnitzel angefertigt, davon je 10 g  in 650 cm3 W . +  150 cm3 H2S 0 4 (1,84) 
unter gelegentlichem Erwärmen auf 80° gelöst, nach 1 Tag bis auf 125 cm3 ab 
gehebert, auf 800 cm3 aufgefüllt, nach 6 Stdn. bis auf 125 cm3 abgehebert, 300 cm3 
W . u. 75 cm3 H2S 0 4 (1,84) zugefügt, erwärmt (die Auflsg. beendet), mit 20 cm 3 
H N 0 3 (1,4) 15— 20 Min. erwärmt, auf 800 cm3 verd., nach 6 Stdn. bis auf 125 cm 3 
abgehebert, bei W -Stählen 10 cm3 15%ig. NaOH zugefügt, auf 35— 40° erwärmt, 
auf 800 cm3 aufgefüllt, nach 6 Std. bis auf 125 cm3 abgehebert, 15 cm3 H N 0 3 
(1,4) zugefügt, auf 80% erwärmt, m it 20— 30 cm3 4%ig. KM n04 fast bis zum  
Kochen 40 Min. erhitzt, kleine Mengen 5%ig. H20 2 bis zur völligen Red. des MnOa 
zugefügt, auf 600 cm3 aufgefüllt, nach 6 Std. Hauptlsg. ahgegossen. Sind die Carbide 
noch nicht völlig zers., muß die Behandlung mit H N 03-K M n04-H 20 2 wiederholt 
werden. D ie filtrierten u. gewaschenen Einschlüsse werden geglüht, gewogen u. 
chem. analysiert. (3aB0ncKan JlaöopaTopun [Betriebs-Lab.] 13. 492— 94. April 1947. 
Metallurg. Fabr. „Elektrostahl“ .) v .  W i l p e r t .  G 354

W. I. Gladuschko, B e s tim m u n g  v o n  M a n g a n  u n d  K o b a lt  a u s  derselben  E in w a a g e  
du rch  p o ten tio m e tr isc h e  T itr a t io n .  0,5 g Schlacke wird mit H C l-H N 03-Gemisch be
arbeitet, 10— 15 cm 3 H2S 0 4 (1:2) zugesetzt u. abgeraucht (weiße S 0 3-Dämpfe), 
dann in W . gelöst u. m it NH3 bis zum Beginn der F e(0H )3-Bldg. versetzt, 30 cm3 
2nHCl u. N aF zugefügt u. Mn bei 100— 120 cm3 Gesamtvol. mit titrierter K M n04- 
Lsg. bis zum Potentialsprung titriert (Pt-Elektrode, Potentiometer „Agropribor“ , 
„Moskin“ u. a.). Dann wird m it NH3 bis auf 3n versetzt, sowie mit 10 cm3 0,05n  
K3Fe(CN)6 (bei 0,3— 0,7%  Co). Der Überschuß des K3Fe(CN)6 wird m it Co-Sulfat 
oder -N itrat bis zum Potentialsprung zurücktitriert. Analysendauer 30— 60 Min. 
(3aB0gCKaH JlaöopaTopim [Betriebs-Lab.] 13. 1014— 15. Aug. 1947.)

v . W i l p e r t .  G 355
I. A. Korschunow, L. N. Ssasanowa und M. K. Schtschennikowa, A n w e n d u n g  

d e r  p o la ro g ra p h isch en  M e th o d e  zu r  B e s tim m u n g  des K u p fe r s  u n d  E is e n s  im  R oh - und, 
K a th o d e n n ic k e l. 0,5 g R oh - oder 1 g K a th o d e n -N i  wird in 10— 20 cm3 H N 0 3 (1:2) 
gelöst, 20 cm3 nN H 4Cl zugefügt, das Fe m it 25%ig. N H 3 gefällt, filtriert, gewaschen, 
1 cm3 0,2 %ig. Gelatine zugesetzt (um das Maximum auf der Cu-Welle zu unter
drücken), zur Marke (50— 100) aufgefüllt, 5 cm3 entnommen u. im Elektrolysen-
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gefäß polarographiert (Cu, bei 1/20o M axim alem pfindlichkeit des G alvanom eters). 
B ei K atbodennickelanalyse wird vor der Aufnahm e des Polarogramms ein H2-Strom  
durchgelassen u. die Galvanom eterem pfindlichkeit auf 1/6— 1/25 der m axim alen er
höht. D ie C u -B e s t . erfolgt nach der Standardkurve. Zur F e -B e s t .  w ird der N d. in 
15 cm 3 2nHCl gelöst, zur Marke aufgefüllt, 1/ 5 ( =  5 cm 3) entnom m en, 10 Min. H2 
durchgeleitet u. die Fe-W elle aufgenom m en. D ie A nalysen stimm en gu t. E s wird 
eine gesätt. K alom elelektrode als Ausrückanode verw endet, dam it keine Red. des 
F e durch das A noden-H g erfolgt. Polarographiert wird m it einem Visualpolaro- 
graphen u. gewöhnlicher Tropfelektrode. D auer beider Bestim m ungen 1 % Std. 
=  Vs der Zeit für elektrolyt. Cu- u. gravim etr. Fe-B estim m ung. (3aBOgCKaH Jla- 
6opa-ropnfl [Betriehs-Lab.] 13. 569— 71. Mai 1947. Gorki, S taatl. U n iv ., Inst, für 
Chemie.) v . W i l p e r t . G 356

W. T. Tschuiko, K o n z e n tr ie ru n g s v e r fa h r e n  b e i d e r  B e s tim m u n g  v o n  N ic k e l
sp u r e n . 1. M itt. Zur Erhöhung der Em pfindlichkeit der N i- B e s t .  werden kleine 
Mengen N i durch Niederschlagen m it Mg(OH)2 oder macerisiertem Papier (Filter
brei) in alkal., m it Zn-Fericyanid in saurer Lsg., teils auch m it Fe(O H )3 quantitativ  
ausgefällt. —  Im  einzelnen: W s s. L s gg . werden m it 40 cm 3 0,1 mol. M gS04 
+  20 cm 3 2n Alkali gefällt, in einigen cm 3 10%ig. HCl gelöst, sorgfältig neutralisiert, 
0,5 cm 3 0 ,ln  J-Lsg. u. gesätt. N a4P20 7-Lsg. +  D im ethylglyoxim  bis zur Auflsg. des 
m it Na4P 20 7 entstandenen Nd. zugesetzt: in 5— 10 Min. is t die J-Färbung ver
schwunden u. die J-N i-D im ethylglyoxim -F ärbung entw ickelt. D ie Standardlsg. 
wird m it etw a derselben Mg-Menge hergestellt. B ei 0,02— 0,005 mg Ni wird Ni 
vom  Mg nach S a n d e l l  (Colorim. determ . of trac. of m etals, 1944) extrahiert. Zur 
Anreicherung mit Papiermasse wird (3/4— 1) 7-cm -Filter 15— 20 Min. m it 1 Liter 
W . u. 20 cm 3 2nAlkali geschüttelt, der filtrierte N d. in HCl gelöst, gewaschen u. Ni 
bestim m t, wie nach der E xtraktion m it CHC13. Am m onsalze erfordern zur quantita
tiven  A usfällung viel mehr Alkali. —  Al- u. Zn-Lsgg. werden m it 40% ig. NaOH 
bis zur Auflsg. der Ndd. versetzt, N i wird m it Papierbrei extrahiert, m it Alkali ge
w aschen. Ist F e (Spuren) zugegen, so wird P yrophosphat, Seignettesalz oder Na- 
Citrat zugesetzt. — Lsg. von Cr (III) werden m it 2 cm 3 0,5 mol. K 3Fe(C N)6u. tropfen
weise 10 cm3 0,5 mol. Z nS04 je 50— 70 cm 3 Prüflsg. gefällt, das Cr ausgewaschen, 
in  2nNaOH gelöst, m it Papierm asse geschüttelt, m it NaOH das Fe(III)-Cyanid 
ausgewaschen. -— F e -L s s g .  werden m it H N 0 3 oxydiert, 2 cm 3 0,5 m ol. K3Fe(CN)s 
u. 10 cm3 0,5 mol. Z nS04 auf 50— 70 cm 3 Prüflsg. zugesetzt, m it HCl gewaschen, 
in 2nAlkali gelöst, wobei N i auch auf dem Fe(O H )3- oder dem N d. von  T u r n b u l l s  
Blau m itgefällt wird. W esentlich zur quantitativen  A usfüllung ist die Reihenfolge: 
K 3Fe(CN)6, dann Z n S04. —  C o -L sg g . werden in KCN gelöst (Trübung wird ver
nachlässigt), erwärmt, filtriert, m it 10 cm 3 2nNaOH, 75 cm 3 Br-W ., nochmals 
25 cm3 2nNaOH u. 0,1 g  Papierhrei 15— 20 Min. geschüttelt, filtriert, gewaschen, in 
20% ig. HCl gelöst. W eitere N i-B est. w ie oben. A lle angegebenen Verff. können 
etw as modifiziert zur R einigung der Präpp. von N i-Spuren verw endet werden. 
(IKypHan AHaiiHTHneCKOH X hmuh [J . analytic. Chem.] 2. 328— 33. N ov./D ez. 1947. 
D onez-Industrie-Inst. u. Zentrallabor, des D onbaßw odtrustes) v . W i l p e r t .  G 356

J. Gillis, A. Claeys und J. Hoste, D a s  o -O x y p h e n y lf lu o r e n o n  a ls  sp e z if isch es  
B e a g e n s  fü r  M o ly b d ä n  b zw . fü r  K u p f e r .  Außer den früher (A nalytica chim . Acta 
[Amsterdam] 1. [1947.] 291. 302) für den N achw. von SbUi bzw. GeIV hergestellten
9-M ethyl- u. 9-Phenylfluorenon wurden w eitere F luorenon(l)-D erivv. nach L i e b e r 
m a n n  u. L i n d e n b a u m  (Ber. dtsch. chem. Ges. 37. [1904.] 1177. 1731) hergestellt 
u. ihre Farhrkk. m it verschied. M etallionen geprüft. N eu gewonnen wurde das
9-Phenyl-2,3,3',7-tetraoxy-I (m -Oxyphenylfluorenon). A lle 3 Oxyphenylfluorenone 
sind rot, das D ioxyphenyl-I ist rotbraun m it grünem Dichroism us. D ie Fluorenone 
sind in A. wenig lösl. außer dem leichtlösl. o-O xyphenylfluorenon (II). E ine Tabelle 
gibt eine Übersicht über das Verh. von II zu zahlreichen Ionen. D anach wurden 
zwei M ethoden für den Nachw. von MoVI u. Cu11 ausgearbeitet. D ie Farbfleckrk. 
auf Mo besteht darin, daß man auf das m it der Reagenslsg. getränkte Papier 1 Trop
fen der n-salzsauren zu prüfenden Lsg. bringt, w obei Mo eine in tensiv  rote Färbung  
erzeugt. U m  sie spezif. zu machen, fügt man 2 Tropfen 20% ig. K F-L sg. zu, welche 
die Färbungen durch As, Y, F e, Ti, Sn u. Sb zurückdrängt u. die des Mo verstärkt. 
Cu kann dabei durch eine m it K F hervorgerufene indigoviolette Färbung stören; 
diese verschwindet m it 1 Tropfen 0,5nH 2S 0 4, während die karm inrote Farbe des Mo 
bestehen bleibt. D a oxydierende Ionen w ie Ce4+, M n04~ u. Cr042- das Reagens 
zerstören, sind sie vorher zu entfernen. Zum Cu11-Nachw. dient eine FäUungsrk. 
m it schwach HCl-saurer 0 ,l% ig . L sg. von II in 94% ig. A lkohol. U m  eine haltbare
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Färbung zu erzielen, w endet man eine neutrale Prüflsg. an, von der man 1 Tropfen  
auf eine Tüpfelplatte gibt, dann 1 Tropfen KF-Lsg. u. weiterhin 1 Tropfen K- 
Tartrat-Lsg. in 10%ig. H20 2. D as letzte bat den Zweck, Mo zu Perm olybdat zu  
oxdieren; das K-Tartrat bildet m it Co einen Komplex u. verhindert dessen Fällung. 
Gibt man dann 1 Tropfen Reagenzlsg. zu, so fällt Cu als indigovioletter N d., 
während allein Au u. Ru durch Red. zum Metall stören könnten u. vorher zu en t
fernen sind (desgleichen oxydierende Ionen wie beim M o-Nachw.). D ie Grenze der 
Verdünnung beträgt für beide Rkk. 1 :3 -IO4. (Analytica chim. A cta (Amsterdam]
1. 421— 28. D ez. 1947. Gent, Belgien, Univ., Labor, für analyt. Chem.)

M e t z e n e r . G 358
M. St. Mokranjac, S p ek tro g ra p h isch e , q u a n tita tiv e  in d ire k te  G o ld b es tim m u n g  in  

F ä lle n  seh r hohen F e in h e itsg ra d e s . D ie gebräuchliche Meth. der Mw-Best. ist bei sehr 
hohen Feinheitsgraden (über 999/1000) nicht ganz zuverlässig. Daher em pfiehlt 
Vf. für solche Fälle die B est. der zulegierten Elemente durch spektrograph. A nalyse, 
die neben der hohen Genauigkeit den Vorteil zeigt, bes. bei Reihenunterss., w esent
lich rascher ausführbar zu sein. D as Verf. ist auch bei sehr geringen Mengen 
anwendbar. ( rn a C H H K  X eM H C K or H p y u iT B a  E e o r p a g  [Ber. chem. Ges. Belgrad] 1 1 .  
(1940— 46). 47— 57. 1947.) R. K. M ü l l e r . G 360

N. Ss. Swentitzki, A u sso r tie ru n g  v o n  A lu m in iu m -L e g ie ru n g e n  m i t  d e m  S tee lo sk o p . 
Vf. gibt die Spektrallinien für die Legierungselemente von A lu m in iu m -L e g ie ru n g e n  
zwecks schneller spektrograph. B est. bei der Aussortierung der Legierungen an. D ie  
Anwesenheit von M g  wird durch die grünen Linien 5183,6, 5172,7 u. 5167,3; die von  
C u  durch die grünen Linien 5105,5, 5153,2 u. 5218; die von M n  durch die Linie 
4823,5; die von F e  durch die Linien 4383,5 u. 4404,7 bei geringen Konzz. (unter 
0,1% ) sowie durch die Linien 5269,5 u. 5227,2; u. die von S i  durch die v io lette  
Linie 3905,5 oder die roten Linien 6346,7 u. 6362,2 ermittelt. (3aB0gCKaa Jlaöopa- 
T o p n n  [Betriebs-Lab.] 1 3 .  1454— 59. Dez. 1947. Staatl. Opt. Inst.)

H o c h s t e i n . 5282
J. Gillis, J. Eeckhout und M. van Doorselaer, Q u a n tita tiv e  S p e k tra la n a ly s e  vo n  

W e iß m e ta ll  u n te r V erw en du n g  d e r  F u n k en a n re g u n g . Es wird eine spektralanalyt. 
Meth. zur Unters, von W eißmetall beschrieben, m it deren Hilfe es möglich ist, 
einmal die Grenzen, zwischen denen die Gehh. der Hauptbestandteile eines W eiß
metalles schwanken dürfen, u. zum ändern den maximalen Geh. an Verunreini
gungen zu bestimmen. D a diese Meth. einfach, schnell ausführbar u. von guter 
Genauigkeit ist, erscheint sie für Gießereibetriebe geeignet. (Analytica chim. A cta  
[Amsterdam] 1. 209— 17. Sept. 1947. Gent, U niv., Labor, de Chim. analyt.)

F r e t z d o r f f . 5282
M. A. Popow, B e s tim m u n g  d e s  F lu o r s  in  E rzp ro b e n . D ie B est. des F  als CaF2 

oder PbClF ist nicht empfindlich genug bei kleinen F-Mengen, da über 0,3 g/L iter  
PbClF lösl. ist; es muß daher eine colorimetr. Korrektur im Filtrat angebracht 
werden. Nachdem Vf. durch Bestimmungsverss. festgestellt hatte, daß Schmelzen 
der Probe m it NaOH dieselbe Genauigkeit ergibt w ie Schmelzen im Pt-Tiegel m it 
N^COa +  S i0 2 oder Na^COj +  ZnO, daß also der Gebrauch der Pt-G efäße ver
mieden werden kann, wird folgende Modifikation des STEiGER-MERWiTZ-Verf. en t
w ickelt: Im  Eisentiegel werden 4— 5 g  NaOH geschmolzen, einige Tropfen W . u. 
1 g Einwaage zugesetzt, 10 Min. bei 500— 600° geschmolzen, ausgelaugt, m it HNOs 
(1:3) neutralisiert, deren Überschuß m it (NH4)2C 03 (3— 4 g Überschuß) abgestum pft, 
auf 70— 100° erhitzt u. etwas eingedam pft bis zum Verschwinden des NH3-Geruchs, 
die H älfte der Lsg. m it 50 cm 3 0,lnH C l versetzt, m it etwas HNOs angesäuert, 
10— 15 Tropfen Essigsäure u. 20 cm3 10%ig. Pb-A cetat (in 1% Essigsäure) zu 
gesetzt. Das filtrierte u. gewaschene PbClF wird in 10%ig. H N 0 3 (eventuell unter  
Erwärmen) gelöst u. das CI durch Zusatz von Fe-Alaun m it Überschuß von A g N 0 3 
u. Rücktitration mit N H 4CNS bestim m t. —  D as F iltrat vom  PbClF wird m it 10 cm3 
gesätt. Na^SOi gefällt (Pb), die überschüssige Säure mit Soda bis alkal. abgestum pft, 
filtriert, auf 30 cm 3 eingedam pft, m it 0,5 cm3 Perhydrol, 5 cm3 T i(S 0 4)2 ( l g  Salz 
-f  50 cm* H2S 0 4 (1 • 84)/Liter) u. 10 cm3 HNOs im 50-cm3-Zylinder colorimetriert, 
wobei m it NaP-Lsgg. (0,2 mg N aF/cm 3) verglichen wird. Größere Li-Mengen 
stören. (3aB0flCKaa JlaßopaTopiifl [Betriebs-Lab.] 1 3 .  1164— 67. Okt. 1947. W estsibir. 
geolog. Verwaltung, Zentral-Labor.) v .  W i l p e r t . 5290

I. P. Alimarin, Q u a n tita tiv e  m ikro ch em isch e  A n a ly s e  d e r  M in e r a l ie n , E r ze  u n d  
G este in e . 9. M itt. B e stim m u n g  d e r  A lk a lim e ta llsu m m e . (8. vgl. 3aBoacKau Jla- 
ßopaTopuH [Betriebs-Lab.] 9 .  [1945.] 259.) Es wird das Verf. von M a l j a r o w  [1928, 
1930.], T a n a n a j e w  [1929.] u. bes. v o u T a n a n a j e w  (YnpaiHCbKHH X eM iM H uü  >KypHaji
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[Ukrain. ehem. J.] 5. [1930.] 87). —  HF u. Oxalsäure —  m odifiziert u. m it der 
M ikrometh. von S m i t h  verglichen: 10— 30 mg Einwaage werden im P t-T iegel 
m it W . befeuchtet u. m it 2 cm 3 40%ig;. H F zweim al abgedam pft, m it 2 Tropfen  
HCl 1— 2 Min. erwärmt, m it 2 cm 3 gesätt. Oxalsäurelsg. 2— 3mal zur Trockne u. 
bei 200— 220° erhitzt, dann 10 Min. im elektr. Ofen bei 700— 800° geglüht, mit 
je  2— 3 Tropfen 25%ig. N H , u. gesätt. (NH 4)2C 03 trocken gedam pft, in 1 cm 3 W. 
gelöst, m it 0,2— 0,3 cm3 5%ig. A.-Lsg. von 8-O xychinolin (1) u. 0,5 cm 3 N H 3 1:10  
auf dem W asserbad (70°) 10 Min. erhitzt, durch Papierbrei filtriert, m it kalter wss. 
I-Lsg. auf 5— 6 cm3 nachgewaschen (Gelbfärbung soll I-Überschuß anzeigen); die 
Lsg. wird trocken gedampft u. bei D unkelrotglut verglüht, m it 4 Tropfen H2S 0 4 
(1 :1 ), Abdampfen u. 15— 2 0 Min. Glühen bei 700° in A lkalisulfate übergeführt. Die 
Fällung m it I enthält hauptsächlich Mg; kleine Ca-Mengen im Alkalisulfat-Nd. 
müssen (bei großem Ca-Geh. der Einwaage) durch Nachfällung m it einigen Tropfen 
N H 3 u .  (NH4)2C20 4 u .  Titration m it K M n04 bestim m t u. abgezogen werden. E ven
tuell vorhandene H3P 0 4 wird nach A bscheidung aller M etalle m it 2— 3 Tropfen 
H gO -N H 3 gefällt [0,1 g frisch gefälltes HgO in 5 cm 3 L sg., enthaltend 1,2 g (NH4)? 
C 03 +  2 cm 3 NH j], 5 Min. erwärmt, filtriert, eingedam pft u. w ie oben geglüht. Bei 
geringen Genauigkeitsanforderungen wird nach T a n a n a j e w  nach Abscheidung der 
Metalle eingedam pft u. verglüht, der Rückstand in 10 cm 3 W . gelöst u. die Alkali- 
carbonate m it 0,01nHCl u. M ethvlrot titriert. A nalysenbelege von „Ader“ -Granit, 
M uskowit, Spodumen. (3aB0«CKan JlaöopaTopiin [Betriebs-Lab.] 13. 917— 20. Aug. 
1947. A llunions-Inst. für Mineralrohstoffe.) v . W i l p e r t . 5290

R. B. Snow, F e sts te llu n g  v o n  C a O -M g O -O r th o s ilic a tk r is ta lle n  e in sc h lie ß lic h  von  
M e r w in i t  (3 C a O  -M g O  ■2 S i 0 2) du rch  V e rw e n d u n g  v o n  g eä tz te n  S c h lif fe n . Es wurde ein 
Yerf. zur Feststellung der H auptkristallbestandteile in bas. S iE M E N S - M A R T iN -O fe n -  
Schlacken u. Ofenböden durch Prüfung der geätzten Schliffe ohne Verwendung eines 
petrograph. Mikroskopes durchgeführt. D as Verf. wird bes. für die Unterscheidung 
des Minerals M e r w in i t  (3 CaO - MgO • 2 S i0 2) von den B egleitbestandteilen  empfohlen. 
E s wird über einen neuen B estandteil berichtet, dessen Zus. weder durch Synth. 
noch durch Röntgenunters. bestim m t werden konnte. V erwandte Mineralien können 
nach demselben Ä tzverf. untersucht werden. D iese Art der Festellung ist bes. f ü r  
Cr-haltige feuerfeste B austoffe sehr nützlich, w o die K ristallbestandteile klein sind 
u. durch hochgefärbte oder fast undurchsichtigeChrom itkristalle (FeO.MgO) ■ (Cr20 3, 
A120 3, Fe20 3) verdeckt werden. (Metals Technol. 14. Nr. 4. Amer. Inst. Mining, 
metallurg. Engr., techn. Publ. Nr. 2167. 1— 15. Juni 1947. Kearny, N . J ., U. S. Steel 
Corp.) H o c h s t e i n . 5292

M. A. Popow, B e s tim m u n g  v o n  Z in k  u n d  C a d m iu m  in  E r z e n  u n d  G este in en  un ter  
F e ld b e d in g u n g e n . C d  wird m eist als CdS, Z n  als Zn[Hg](CNS)4 in Ggw. von Cu be
stim m t, w obei dieses isomorph ein tritt u. die Farbe von weiß in grellviolett ver
ändert. Zur Entdeckung von Mikromengen an Zn wird vom  Vf. eine empfindlichere 
Rk. empfohlen. —  Es wird eine Probe in H C 1-H N 03 (1,19— 1,4) gelöst, verdampft, 
angesäuert, m it A l-Drahtspirale Cu, Ag, Au, P t-M etalle zu M etall, Sn u. F e zu 
Oxydul red., bis keine Rotfärbung m it Rhodanid mehr zu beobachten ist. Sodann 
werden je 2— 3 Tropfen der Lsg. m it 2 Tropfen Phosphorsäure (1,7) auf Porzellan- 
platte gemischt u. die zur Prüfung auf Zn bestim m te Tüpfelprobe m it 1 Tropfen 
M ethylviolett verm ischt, die Lsg. wird gelblichgrün u. bleibt so auch nach Zufügung 
von 1 Tropfen Ammonrhodanid, wenn Zn abwesend ist, in Ggw. von Zn entsteht 
V iolettfärbung, wodurch 0,12— 0,02%  Zn ohne A bscheidung des F e nachweisbar 
sind. Zur anderen Tüpfelprobe werden auch M ethylviolett u. 1— 2 Tropfen K J zu
gesetzt, Cd wird durch grellblaue oder b lauviolette Färbung des zugesetzten KJ- 
Tropfens nachgewiesen, die beim Umrühren nicht verschw indet. E s werden
10— 3% Cd ( ~  0,1 y  Cd in der Probe) nachgewiesen, während das Zn-Minimum
1 0 -%  ( ~  0,01 y  Zn in der Probe) beträgt. (3aB0gcKaH JlaöopaTopun [Betriebs-Lab.]
13. 618— 19. Mai 1947. Chem. Zentrallabor, der W estsibir. Geolog. Verwaltung.)

v .  W i l p e r t . 5 2 9 2

b. Organische Verbindungen.

E. Abrahamczik, Ü b er d ie  B e s tim m u n g  d e s  S tic k s to f fs  i n  g e r in g s te n  M e n g e n  
o rg a n isch er S u b s ta n ze n . Es werden Verff. beschrieben, die es gestatten , den N-Geh. 
organ. Verbb. in Mengen bis zu 0,01 m g m it einer Genauigkeit von  ±  1— 2% bei 
photom etr. oder 5% bei colorimetr. A rbeitsweise zu bestim m en. Man verascht die 
zu untersuchende Probe nach K j e l d a h l , dest. das N H 3 ab u. bestim m t es in bes.
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Colorimeterrohren durch Vgl. oder m ittels photometr. Messungen. D ie geringste 
noch erkennbare Menge N H 3 entspricht rund 10— g N. D ie Ergebnisse einiger Probe
analysen beweisen die Brauchbarkeit des Verfahrens. Für die Anwendung des 
Verf. auf die Unters, von Zellsaft einer einzigen Pflanzenzelle wird eine bes. Vor
schrift angegeben. (Mh. Chem. 77. 376— 84. 1947.) W e s l y . 5352

Drude Brüel, Heinz Holter, K. Linderstrom-Lang und K. Rozits, E in e  M ik r o 
m ethode zu r  B e s tim m u n g  d e s  G esam tstick sto ffs  (G en au igke it 0 ,0 0 5  y  N ) .  D ie be
schriebene Meth. w endet das Prinzip von K j e l d a h l  a n : D ie organ. Substanz wird 
durch H2S 0 4 in Ggw. von Selen u. C uS04 als Katalysatoren bei 295° zerstört, 
was 6 Std. benötigt. D ie digerierte Mischung wird durch eine Spezialvorr. in ein  
mit Paraffin überzogenes Destillationsrohr überführt, das schon früher beschrieben  
wurde, nach Hinzufügen von NaOH im Überschuß das frei werdende Ammoniak  
in einen in dem Hals des Rohres befindlichen W -Kolben bei 40° destilliert, welcher 
einen bekannten Säuregeh. hat, so daß der Überschuß an Säure m ittels einer Mikro- 
bürette zurücktitriert werden kann. Genaue Beschreibung der verwendeten App. 
m it vielen Zeichnungen u. der Fehlerquellen. D ie Meth. gestattet die B est. von 0,1 
bis 1 y  N m it einer Annäherung von 0,005 y  N , größere N -Mengen können durch 
passende Erhöhung der Konz, der Reagenzien bestimmt werden. (Biochim. bio- 
physica A cta [Amsterdam] 1. 101— 25. Febr. 1947.) J ä g e r . 5352

H. Salvaterra, Ü b er d ie  q u a n tita tiv e  B e s tim m u n g  vo n  M e th y la lk o h o l in  L ö su n g s 
g em isc h e n . Man dest. so viel Lösungsm. ab, daß der gesamte CH3OH sich im D estillat 
vorfindet, fängt dieses in einem eisgekühlten Meßkolben auf, füllt mit Bzl. auf, ver
w endet sov ie l D estillat, daß es nicht mehr als 1 g CH3OH enthält, versetzt m it der 
lOfachen Menge Phthalsäureanhydrid u. ebensoviel cm3 Bzl., als die Einwaage in g 
beträgt, läßt das zur Veresterung bestim m te Gemisch über Nacht bei Raumtemp. 
stehen, erhitzt in einem mit Glasschliffen versehenen Kolben mit Rückflußkühler 
langsam auf 70°, hält diese Temp. 4 Std. aufrecht, entfernt das Bzl. u. die un- 
veresterten Anteile durch wiederholtes Durchsaugen trockener Luft, verseift 3 Std. 
m it n KOH am Rückflußkühler u. dest. den CH3OH ab, der nach K o e n i g  unter
sucht wird. (Mh. Chem. 77. 406— 13. 1947. W ien, T. H., Inst, für chem. Technol. 
organ. Stoffe.) W e s l y . G 560

Evald Samen, E in ig e  B eobach tu n gen  ü ber T r isu lfo n e . T r isu lfo n e  der Zus. 
C H (S 02R)3 lassen sich infolge ihres Säurecharakters acidimetr. titrieren (vgl. 
S a m e n ,  C. 1942. II. 6 4 5 ) ;  sie lassen sich aber, wie gefunden wurde, auch potentio- 
metr. titrieren. Hierzu wurde eine homogene Rk., die Inversion des Rohr
zuckers, gew ählt; Lsgg. desselben werden von T ris - [ä th y ls u lfo n y l\-m e th a n  (I), 
€ H (S 0 2C2H 5)3, mit der gleichen Geschwindigkeit wie durch HCl invertiert; 
ebenso verhält sich B is -[ä th y lsu lfo n y l\-m e th y lsu lfo n y lm e th a n , C H (S02C2H6)2 
<S02CH3). Von I wurde das Kaliumsalz, C H (S02C2H5)3, durch Neutralisieren der 
w ss. Lsg. mit KOH u. Eindampfen hergestellt; aus A. glänzende Plättchen, F . 199 
bis 200° (korr.), in W . sehr leicht löslich. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. B 24. 
N r. 6. 1— 6. 17. 9. 1947. Uppsala, U niv., Labor, f. organ. Chemie.)

A. R o t h m a n n . G 600o
Stig E. G. Aqvist, E in e  M ik ro m eth o d e  zu r  B e s tim m u n g  vo n  A la n in  in  P ro te in e n .  

1 ml der 50— 200 y  Alanin enthaltenden neutralen Fraktion des elektrodialysierten  
H ydrolysates werden mit 0,5 ml Eisessig versetzt, erhitzt, 1,5 ml 12,5%ig. N a N 0 2- 
Lsg. zugegeben u. 5 Min. weiter erhitzt. Verdünnung mit W. auf 2,5 ml u. Zugabe 
von 1,5 ml 7,5% ig. Hydrazinhydrochlorid-Lösung. Nach Abkühlen auf Raum- 
Tem p. zu 0,2 ml Lsg. 1,5 ml konz. H2S 0 4 geben, 5 Min. erhitzen, 10 Min. in Eisbad. 
0,02 ml p-Oxybiphenyl-Lsg. (225m g in 10m l 0,18 mol. NaOH) zugeben u. schüt
teln . D ie in 1 Std. entstehende vio lette Färbung wird in 0,5 cm -K üvetten im  
P u l f r i c h -Photom eter m it Filter S 57 gemessen. Standardkurve. (Acta physiol. 
scand. 13. 297— 300. 1947. Stockholm, Karolinska Inst., Chem. Dep.)

K r u s e n . G 950
M. R. Lalic, D ie  jo d om etrisch e B e s tim m u n g  des T h io n a lid s . D ie jodometr. B est. 

des ß -A m in o n a p h th a lid s  d er T h io g ly k o lsä u re  ( T h io n a lid , I) ist von der Zeit ab
hängig (I-Oxydation zu D ithionalid), vom Licht unabhängig. Durch Erhöhung 
der J2-, J~ - u. H+-Konz. wird die Genauigkeit der B est. beeinträchtigt. Eine 
B est. des I mit Bromat oder K M n04 ist auch in Ggw. von Katalysatoren nicht m ög
lich. Angewandt wurden Vso11 K J 0 3-SK J u. 1/rj0nNa2S2O3. (PriacHHK X eM H C K or 
HpyuiTBa Beorpan [Ber. chem. Ges. Belgrad] 11 (1940— 46) 58— 62. 1947. Belgrad, 
U niv., Techn. Fak., Inst, für techn. Chemie.) R. K. M ü l l e r . G 2700
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Claire E. Graham, Edward P. Smith, Stanley W. Hier und David Klein, E in e  
verbesserte  T ry p to p h a n b e s tim m u n g sm e th o d e  m i t  p -D im e th y la m in o b e n z a ld e h y d . Vff. 
berichten über eine Verbesserung der 2Vi/p£op7icm(I)-Be8timmungsineth. von  
R. W . B a t e s .  L etztgenanntes Verf. gesta ttet eine schnelle u. genaue colorimetr. 
B est. (bei Ü bung 6 Bestim m ungen in 4 Std.), ist jedoch nur für Proteine anw end
bar, die in 0 ,ln  A lkali leicht lösl. sind. D ie hier beschriebene verbesserte M eth. soll 
für alle Proteine anwendbar sein, selbst für solche, die in verd. A lkali unlösl. sind. 
D ie Meth. nach B a t e s  gibt zuweilen zu hohe u. zu niedrige W erte. D ie hohen W erte 
rühren her von der Instabilität des I-Standards in saurer Lösung. D ie Abweichungen 
der zu niedrigen W erte können auf reduzierende Substanzen, die während der 
H ydrolyse bei Ggw. großer Cystinmengen entstehen, zurückgeführt werden. Vff. 
schalten solche Fehlerquellen aus, indem  sie den Farbstandard bei Ggw. von 
Gelatine entwickeln sowie durch präzise Abänderungen der R eagenzkonzz., so daß 
der Cystin-Einfl. ausgeschaltet werden kann. —

M e th o d e :  10— 20 m g des Proteins (m it 0,1— 0 ,4 m g  I) +  35m g  Gelatine mit 
2 ml ln NaOH 2 Std. am Rückfluß kochen, auf R aum tem p. abkühlen lassen. Dazu 
0,5 ml einer 2,5% ig. p-D im ethylam inobenzaldehydlsg. in 10%ig. H2S 0 4 +  0,2 ml 
einer 2% ig. N a N 0 3-Lsg. +  28 ml konz. HCl geben. 30 Min. stehen lassen, mit 
50%ig. A . auf 100 ml auffüllen. D ie nach der gleichen M eth. m it 0— 0,6 mg I auf- 
genomm ene Eichkurve ist streng eine Gerade. Farbm axim um  550 m/i. E inige mit 
der Meth. erzielte Ergebnisse: (in % I, bezogen auf Asche, W . u. fettfreie Substanz.) 
Casein 1,32; Lactalbum in 2,35; Rinderserum 1,55; Rinderalbum in 0,57; Ovalbumin 
1,29. (J . biol. Chemistry 168. 711— 16. 1947. Chicago, W ilson Laboratories.)

N e h r i n g . G 3081
M. J. Ploquin, Ü b er e in e  co lo r im e tr isch e  B e s tim m u n g  d e s  P y r i d i n s .  Das Verf. 

beruht auf der Gelbbraunfärbung, die Chlf. m it Pyridin (1) in stark alkal. Lsg. gibt 
u. gesta ttet noch den Nachw. von 0,3— 0,2 m g I. Man vergleicht die Färbung mit 
der von Lsgg. m it bekanntem  1-Gehalt. (Bull. Soc. chim . France, Möm. [5] 14. 
700— 01. Juh/A ug. 1947. Poitiers, Fac. des Sei., Labor de Chimie organique.)

W e s l y . G 3231

c. Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Harley J. Van Cleave und Jean A. Ross, G ebrau ch  v o n  T r in a tr iu m p h o sp h a t in  
d e r  m ik ro sk o p isc h e n  T e c h n ik . D ie Einw. von Trinatrium phosphat (I) auf konser
vierte parasit. Würmer (Acanthocephala) scheint die Perm eabilität des Gewebes 
gegenüber histolog. Reagenzien merklich zu verbessern. H istol. fixierte Organismen 
zeigen ferner ausgeprägte Erweichung, ohne dabei Schaden zu nehm en, wie dies bei 
Anwendung von KOH leicht zu befürchten ist. E iner der lästigsten  Konservierungs
mängel hei Acanthocephalen u. N em atoden, das Undurchsichtigwerden der Ob
jekte, kann gleichfalls durch I behoben werden: man bringt die Präpp. nach E nt
fernen des A. in eine ca. 0,25% ig. Lsg. von I in dest. W . Frisch konservierte Exem 
plare werden fast sofort weich, geschm eidig u. durchsichtig. Ä ltere, schon gehärtete 
erfordern u. U . eine mehrstd. oder sogar m ehrtägige Behandlung, w obei sich häufige 
Kontrolle em pfiehlt, um  den Prozeß n icht allzu w eit fortschreiten zu lassen. Ist 
man hinsichtheh der Erweichung am richtigen Punkt angelangt, u. is t D urchsichtig
keit eingetreten, wird durch Baden in W . unterbrochen. So behandelte Objekte 
nehmen im Häm atoxylin- oder Borax-K arm inbad leuchtendere Farben an als 
unbehandelte u. zeigen auch in der E inbettung nur selten N eigung, sich wieder zu 
trüben. D as Verf. is t selbst nach jahrelanger Eintrocknung, erforderlichenfalls mit 
verstärkter I-Lsg., durchzuführen. (Science [New York] 106. 194. 29/8. 1947. 
Urhana, U niv. of Illinois.) K l o c k m a n n .  5661

A. Engström, Q u a n tita tiv e  cy to ch em isch e  S tic k s to f fb e s tim m u n g  d u rc h  B ön tgen -  
a b so rp tio n ssp e k tro g ra p h ie . 1. M itt. D ie th eore tisch e G ru n d la g e . A uf Grund von  B e
rechnungen wird gezeigt, daß es m ittels Röntgenabsorptionsspektrographie m ög
lich ist, N in der Größenordnung von 10-10—  10-12 g  in  2— 10 p  dicken Schnitten  
biol. Materials m it einer Oberfläche von 10-10 p  zu bestim m en, wenn man m it der 
K-Absorptionskante des N bei 31,1 A arbeitet. (Biochim . biophysica A cta  [A m ster
dam] 1. 428— 33. Sept. 1947. Stockholm , Karolińska In st., D ep. for Cell Res.)

F o r c h e . 5 6 6 4
Robert Paulais, A u s fü h r u n g  d e r  M ik r o b e s tim m u n g  v o n  K u p f e r ,  a n w e n d b a r  a u f  

bio log isch e S to ffe . D as Verf. beruht auf der gelbbraunen Färbung, die Spuren Cu 
nach dem aufeinander folgenden Zusatz von D ithizon u. N a-D iäthyldithiocarbam at
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ergeben, u. gestattet die B est. von Mengen in der Größenordnung IO'6 g, bes. in 
biol. Stoffen. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 1031— 32. N ov./D ez. 1947.)

W e s l y . 5664

d. Medizinische und toxikologische Analyse.
Pauline M. Haid, D a s  F la m m en p h o to m eter zu r  B e s tim m u n g  vo n  N a tr iu m  u n d  

K a l iu m  in  b io lo g isch em  M a te r ia l .  Beschreibung eines Flamm enphotometers zur 
Best. von N a u. K , Vorbereitung der Analysenproben, optim ale Bedingungen zur 
Erm ittlung der Na- u. K-Konzz. in Serum, Gesamtblut, Urin, Fäces u. B lut. ( J . biol. 
Chemistry 167. 499— 510. 1947. N ew  H aven, Yale U niv., School of Med., D ep. of 
Internal Med.) K. M a i e r . 5725

G. H. Spray, E in  B e itra g  z u r  M ik ro b e s tim m u n g  von  B r it is c h -A n ti-L e w is i t .  Eine 
colorimetr. Meth. zur Mikrobest, von B a l  (I) mit Hilfe von Kobaltnitrat (II) in  
biol. Substraten wird beschrieben. II-Lsg. (1 cm3 0,5%ig) wird gem ischt m it 
0,5 cm 3 2% ig. Gummiarabicumlsg. u. so viel 0 ,ln  Boratlsg. (ph 9) zugegeben, daß 
zusammen m it der I-haltigen Lsg. ein Gesamtvol. von 10 cm3 entsteht. Dann wird  
im  W asserbad auf 45° erwärmt, die I-haltige Lsg. dazugegeben u. 10 Min. bei 45° 
belassen. D ie Farbstärke wird im P u L F R i c H - P h o t o m e t e r  bei einer W ellenlänge 
von  4700 Â gemessen. Zu I-Mengen von 10— 200m g verläuft die Farbintensität pro
portional. Beim Arbeiten m it biol. Fll. wurde Essigsäure zugesetzt. In Plasm a, 
B lut u. Urin konnte I qualitativ nachgewiesen werden, jedoch nicht quantitativ. 
Im  Plasm a wurden 65— 70% wiedergefunden, der B est war wahrscheinlich o x y 
diert. Mischungen von B lut u. I ergaben nach Abzentrifugieren der roten B lu t
körperchen eine A usbeute von 30— 69% I. Im I-haltigen Urin konnten 56— 88%  
wiedergefunden werden. Es ist wahrscheinlich, daß diese Differenzen durch ehem. 
Veränderungen von I verursacht wurden, dagegen kaum wohl auf Fehlern in der B est. - 
Meth. beruhten. (Biochem ie. J. 41. 360— 61. 1947. Oxford, Biochem. Inst.)

A r n o l d . 5725
H. C. Hint und G. Thorsén, E in e  M ik ro m eth o d e  z u r  B e stim m u n g  vo n  D e x tr a n  

in  B lu t . Dextran (I), welches, teilw eise hydrolysiert, als Plasmaersatz dienen kann, 
wird in Ggw. von NaOH durch C uS04 gefällt, wobei Cu in bestimmter, nicht- 
stöchiometr. Menge gebunden wird. Nach Abzentrifugieren des Nd. wird in Lsg. 
verbliebenes Cu nach Rk. m it Na-Diäthyldithiocarbam at photometr. (470 m p )  
bestim m t. D ie Meth. eignet sich zur I-Best. in mit Trichloressigsäure enteiweißtem  
Gesamtblut u. heparinisiertem Plasm a, sowie in Körperfll. u. Organextrakten, 
m it Ausnahme von Urin. In 0,2— 2 cm3 Fl. können 0,025— 2,5% I für klin. Zwecke 
ausreichend genau erm ittelt werden. (Acta chem .scand. 1. 808— 12. 1947. Stock
holm , Serafimer H ospital.) K . M a i e r . 5725

H. E. Archer, L. Chapman, E. Rhoden und F. L. Warren, D ie  B e s tim m u n g  von  
U re th a n  (Ä th y lc a r b a m a t) im  B lu t .  Inhaltlich ident, mit der C. 1949. II. 567. re
ferierten Arbeit. (Biochem ie. J. 41. X X X I. 1947. London, Royal Cancer Hospital, 
Chester B eatty  Res. Inst., u. Bärnet, W ellhouse Hospital, Pathol. Dep.)

K. M a i e r . 5727
Pierre Guex, B eo b a ch tu n g  zu r  ph o to m etrisch en  H ä m o g lo b in b e stim m u n g  im  B lu t.  

Bei der photom etr. H b-Best. im B lut nach Behandlung mit 0,l% ig. Na^COj, dann 
mit N a-H yposulfit, zeigen die Differenzen der Extinktionskoeffizienten (EK .) bei 
Zunahme des Hb-Geh. um je 1 g / 100 cm3 eine period. Anomalie: diese betragen 
gewöhnlich 0,07, dazwischen aber, alle 5 Einheiten, 0,08. Werden die E K . aber 
genauer, bis auf 2 oder 3 Dezimalen bestim m t, so verschwindet die Anomalie, u. 
die Differenzen betragen einheitlich 0,072. (Schweiz, med. Wschr. 77. 1332— 33. 
20. 12. 1947. L eysin , Clinique „Semiramis“ ) N e c k e l . 5727

György Kedvessy, Ü b er d ie  B e s tim m u n g  k le in er  M e n g e n  von  p -A m in o b e n zo l-  
su ljo n a m id  u n d  d essen  D e r iv a te n . D ie absol.-colorimetr. Best. von A lb u c id  (I) in 
geringen Mengen kann durch eine Diazo-Rk. erfolgen. 1 cm3 I-Lsg. wird mit 
1 cm3 2n HCl versetzt, auf 0° gekühlt, 0,2 cm3 0,5%ig. N aN 02-Lsg. u. nach 1— 2 Min. 
0,2 cm3 0,5% ig. Lsg. von Thym ol in 2n NaOH u. 0,6 cm3 40%ig. NaOH zugegeben, 
auf 6 cm3 verd. u. photom etriert. I-Gehh. von 10— 150 y  können in dieser W eise 
bestim m t werden. Vf. erläutert die Anwendung des Verf. zur I-Best. in  Liquor 
(0,2 cm 3 +  20%ig. Trichloressigsäure.) (Magyar Gvôgyszerésztudomânyi Tärsasag 
Értesitôge [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 21. 31— 35. 1 .4 .1 9 4 7 . Budapest, Péter  
Pâzm âny U niv., Pharmakol. Inst.) R. K .  M ü l l e r . 5730
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N. R. Blatherwick und Joseph H. Dworkin, S ch n ettm eth ode zu r  B e s tim m u n g  v o n  
A lb u m in  u n d  Z u c k e r  in  d erse lben  H a rn p ro b e . Zu 8 Tropfen H a r n  0,8 ml 4,5% ig. 
Sulfosalicylsäure (I) geben; der sich sofort bildende Nd. zeigt die A nwesenheit von  
A lb u m in  an. Zur gleichen Lsg. 5 ml Benedictlsg. zusetzen, Lsg. wie üblich kochen  
u. abkühlen. D ie in Ggw. von Zucker erfolgende Cu-Red. wird durch vorherige 
Zugabe der 1 nicht gestört. ( J. Lab. clin. Med. 32. 1042— 43. Aug. 1947. N ew  York, 
N . Y ., L ife Insurance Co.) H. P . F i e d l e r . 5732

M. Polonovski, P. Desgrez und F. Delbarre, U n tersu ch u n g en  ü b er d ie  P h e n y l 
b re n z tra u b en sä u reo lig o p h ren ie . 4. M itt. M e th o d e  zu r  B e s tim m u n g  v o n  P h e n y lb r e n z 
tra u b e n sä u re  in  U r in e n . Zur einfachen u. schnellen B est. von P h e n y lb r e n z tra u b e n 
sä u re  (I) wird 1 cm3 Urin nach pH-Einstellung auf 6 m it W . auf 50 cm3 verd. u. 
dann m it 1 cm3 gesätt. Eisenam monalaunlsg. verm ischt. D ie Intensität der en t
stehenden Grünfärbung wird elektrophotom etr. bestim m t. D ie A ufstellung einer 
Eichkurve durch Zusatz bekannter 1-Mengen zu Urin des gleichen P atienten  wird 
beschrieben. Bei Konzz. von 0,5— 1 m g/cm 3 beträgt der relative Fehler <  5%. Die 
tägl. I-Ausscheidung betrug bei 2 Patienten 800— 1200 m g. (Bull. Soc. Chim. biol. 
29. 1049— 54. O kt./D ez. 1947. Paris, Fac. de Med., Labor, de Biochim .)

K . M a i e r . 5732
Dudley P. Jackson, W. James Kuhl, jr. und J. Logan Irvin, D ie  B e s tim m u n g  

a ro m a tisch er  A m id in e  in  P la s m a  u n d  U r in . Beschreibung einer Meth. zur fluori- 
metr. B est. a ro m a t. A m id in e  (1), w ie S t i lb a m id in  (II), P r o p a m id in ,  P e n ta m id in ,  
P h e n a m id in , p -C a rb ä th o x y b e n z a m id in , die auf der Bldg. fluorescierender Glyoxali- 
donderivv. (III) bei Um setzung von aromat. I m it Glyoxal u. Benzaldehyd in alkal. 
wss. Lsg. beruht. D ie Em pfindlichkeit der Meth. erlaubt noch die B est. von 0,5 y  II 
in der Endlsg. D ie Herst. eiweißfreier I-Lsgg. erfolgt durch Behandlung von Plasm a  
oder Serum mit kolloidalem Eisen oder durch Extraktion von I m it Butanol. Bei 
der B est. in Urin werden die gebildeten III zur Messung m it n-B utanol extrahiert. 
Aliphat. I, Guanidin, Arginin, Kreatin, Kreatinin, H arnstoff, N H 3 u. Harnsäure 
stören nicht. (J . biol. Chemistry 167. 377— 86. 1947. B altim ore, Johns Hopkins 
U niv., School of Med., Dep. of Physiol. Chem.) K . M a i e r . 5732

R. V. Coxon, A. L. Latner und E. J. King, D ie  B e s tim m u n g  von  M ir a c il  i n  
U r in . Zur B est. von M ir a c i l ,  (l-M e th y l-4 -d iä th y l-ß -a m in o ä th y la m in o th io x a n th o n )  (I), 
in Urin werden 50, 100 oder 200 cm3, je nach K onz., m it 0,3n NaOH (2— 3 cm3j 
lackmusalkal. gestellt, 2mal m it 50 cm 3 Ae. ausgeschüttelt, die Auszüge mit 0,3n  
NaOH (10 cm3), dann W . gewaschen u. schließlich m it genau 10 cm 3 nHCl extra
hiert. D ie gelbe Farbe des sauren E xtraktes wird m it Standardlsgg. aus 5 u. 10 mg I 
in 1 Liter nHCl verglichen. I kann durch die R otfärbung, die bei Behandlung seiner 
CHC13-Lsg. m it Acetanhydrid u. konz. H2S 0 4 entsteht, identifiziert werden. Nach 
Dosen von 25 mg I/kg Körpergewicht enthielt Kaninchenurin ca. 2,5 mg-I/Liter. 
(Biochem ie. J . 41. X X X .  1947. London, Brit. Postgraduate Med. School.)

K . M a i e r . 5732
Samuel Schwartz, Violet Hawkinson, Sanford Cohen und Cecil James Watson,

E in e  M ik ro m e th o d e  zu r  q u a n tita tiv e n  B e s tim m u n g  d e r  K o p r o p o rp h y r in is o m e re n  (I  
u n d  I I I )  d e s  U r in s . (Vgl. C. 1943. I. 762; C. 1947. 239.) E s wird eine Bestimmungs- 
m eth. für teilweise gereinigte, aus Urin erhaltene Lsgg. von K o p r o p o r p h y r in  I  u. I I I  
(Gesamtkoproporphyrin 2— 5 y )  angegeben, die auf der verschied. Fluorescenz- 
stabilität der 2-Koproporphyrinm ethylester in 30— 35% ig. wss. A ceton in der 
K älte beruht, wobei die des K o p r o p o r p h y r in - I I I -Esters w eit beständiger ist. Zu
gesetzte Koproporphyrin-Isomere wurden m it einem D urchschnittsfehler von 
<  3% wiedergefunden. (J . biol. Chemistry 168. 133— 44. 1947. M inneapolis, Univ. 
of M innesota Hosp., Dep. of Med.; Chicago, U n iv ., M etallurgical Labor.)

K . M a i e r . 5732
Martin Madel, Q u a n tita tiv e  B e s tim m u n g  d e s  le ich t ch lo ro fo rm lö s lich en , fre ien  

B il ir u b in s  im  S tu h l. D a die gebräuchlichen Methoden der B i l i r u b in ( I)-Best. im 
Stuhl teilw eise durch den Kotfarbstoff (II) gestört werden, wurden die m it wasser
freiem Na^SOi verriebenen Fäces m it CHC13 extrahiert, w obei prakt. keine Mit
extraktion von II stattfindet. Im eingeengten CHC13-Auszug wird nach A.-Zusatz 
die Diazokupplung ausgeführt u. nach Einleiten von HCl-Gas die E xtinktion  der 
Blaufärbung gemessen. Bei alkal. Rk. im  Stuhl ist I teilw eise an A lkali gebunden. 
Nach Vorbehandlung mit n/10H C l bis zur kongosauren Rk. wird das Gesamt-I 
erfaßt. 10 M ekoniumstühle ergaben zwischen 1,7 u. 42 mg-%  freies, CHCl3-lösl. I en t
sprechend einer tägl. Ausscheidung zwischen 0,34 u. 17 mg. (Z. ges. inn. Med. Grenz
gebiete 2. 659— 65. N ov. 1947. Berlin, Charité, I. Med. Klinik) K . M a i e r . 5734
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H. Angewandte Chemie.

VII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
J. A. Bonnet, P. Tirado Sulsona und F. Arbuna, E in f lu ß  vo n  K a lk ,  P h o sp h o r  

u n d G rü n d ü n g er  a u f  sü ß e  K a r to ffe ln  u n d  M a is  in  sa u ren  B ö d e n . Vff. stellten aus
gedehnte Düngungsverss. bei Mais u. süßen Kartoffeln (Ipomea batatas) an, wobei 
Mineraldünger verschied. Zus. mit der Gründüngung (Stizolobium deeringianum, 
C r o ta la r ia  s tr ia ta ,  V ig n a  s in e n s is  u. S o ja  m a x )  kombiniert wurde (Tabellen). E ine 
Behandlung mit Kalk, Phosphor u. Stizolobium deeringianum zeigte die besten 
Erfolge, bei Stickstoff- u. Kalimangel empfiehlt sich außerdem eine Zufügung dieser 
Elem ente. (J . Agric. U niv. Puerto Rico 31. 303— 21. Okt. 1947. Head D ept. o f 
Soils.) K n ö p k e .  6304.

Georges Guyon, D ia g n o se  d e s  S tick s to ffm a n g e ls  vo n  A p fe lb ä u m e n  d u rch  B la t t 
a n a ly s e  u n d  e x p e r im e n te lle  N a c h p rü fu n g . D ie sog. „Rotholzkrankheit“ der A pfel
bäum e in der Auvergne, die sich in der Entw . weniger kleiner Blätter u. Früchte, 
Rotfärbung von Rinde u. Holz u. Absterben der Bäume äußert, konnte auf N- 
Mangel zurückgeführt werden, da die Blätter der kranken Bäume in der Trocken
substanz nur 1,44— 1,55% N, die von n. Bäumen dagegen 2,22— 2,75% N en t
halten, u. der Geh. an P20 5, K20  u. CaO in beiden Fällen gleich ist. D a ein kranker 
Baum  außerdem nur die H älfte bis % der B lattm enge eines gesunden hat, beträgt 
seine N-Menge nur 1/5— 1/6 eines gesunden. Dreimalige Düngung mit 250 kg/ha N  
in einem Jahre brachten keine Verbesserung; erst bei W iederholung im nächsten  
Jahre wurde die Größe u. Anzahl der B lätter wieder normal. Bei Einfüllen einer 
0,5% ig. Ammonnitratlsg. in ein in den Stamm gebohrtes Loch tritt dagegen der 
Erfolg noch im gleichen Jahre ein. D a dem Boden durch die Früchte jährlich nur 
6— 20 kg/ha entzogen werden u. ihm der in den B lättern vorhandene N im Herbst 
durch den Laubfall wieder zugeführt wird, kann der N-Verlust nur auf die Wrkg. 
der Grasflächen zurückgeführt werden, auf die die Bäume dort üblicherweise ge
pflanzt werden. D iese ziehen den gesam ten Boden-N an sich, u. der Baum wird  
krank, sobald der N-Geh. der B lätter, der n. 2,30% beträgt, unter 2% sinkt. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1174— 75. 10. 12. 1947.) K a l i x .  6304 

T. Wallace, B e k ä m p fu n g  vo n  M a g n e s iu m m a n g e l be i Ä p fe ln .  Zur Behebung von  
Mg-Mangel hat sich die Spritzung mit 1— 2%ig. Lsgg. von calciniertem Kieserit sehr 
bewährt. (Annu. Rep. agric. horticult. Res. Stat., Long A shton, Bristol 1947. 
58— 61.) G r im m e .  6304

D. Price Jones, C a lc iu m ch lo ra ce ta t a ls  e in  B o d e n b e h a n d lu n g sm itte l gegen R ü b e n 
a a lw ü rm e r , H e tero d era  S c h a c h tii S c h m id t, m i t  e in ig e n  zu sä tz lich en  B eo b a ch tu n g en . 
Durch Gaben von C a-C h lo ra ce ta t in Mengen von 3 u. 6 cwt/acre wurde der Geh. 
eines Moorbodens an Cysten, Eiern u. Larven von Heterodera Sch. nicht beeinflußt, 
dagegen der Zuckergeh. der dort wachsenden Zuckerrüben deutlich erhöht. (Ann. 
appl. B iol. 34. 240— 45. Mai 1947. Cambridge, School of Agric.) K r u s e n .  6312 

R. Wiesmann, D ie  D D T -P r ä p a r a te  a ls  S ch ä d lin g sb e k ä m p fu n g sm itte l. D ic h lo r-  
d ip h e n y ltr ic h lo rä th a n  ( D D T )  ist Fraß- u. K ontaktgift für Schädlinge; seine Ver
wendung im Pflanzen-, Vorrats- u. W ollschutz. Methoden zur B est. des wirksamen  
p,p'-Isomeren. Für Serienmessungen eignet sich bes. die polarograph. Meth. m ittels 
der Hg-Tropfelektrode. (Mitt. Gebiete Lebensm ittelunters. Hyg. [Bern] 38. 144— 60. 
Basel, J . R. G eigy.) S c h e i f e l e .  6312

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
G. B. Nisbet, D ie  A u s w a h l d e s  r ic h tig en  T ie fz ie h s ta h ls . Für Karosserieteile ver

wendet man unberuhigten Stahl m it 0 ,08(% )C , 0,25— 0,40 Mn. Für Teile, die 
emailliert werden sollen, muß die Um wandlungstem p. des Stahls höher liegen als 
der Schmelzpunkt des Emails, um Verwerfungen beim Einbrennen zu vermeiden. 
Bei den bisher üblichen Emailmassen kann diese Bedingung nur durch sehr niedrige 
Gehh. an C, Mn u. sonstigen Elem enten erfüllt werden; bei neuzeitlichen E m ail
sorten können auch Tiefziehstähle üblicher Art verwendet werden. Von größter 
W ichtigkeit ist die Auswahl der richtigen Korngröße. Für tiefgezogene Teile sind  
100 Körner je sq. in. am besten geeignet. Stahl mit mehr als 200 Körnern (48 bis 
64 Rb) laßt sich nicht tiefziehen, 150 Körner eignen sich zum Drücken (rollfor- 
mation) während 48 Körner (36 Rb) rauhe Oberflächen zur Folge haben, Fließ-
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linien können durch schwaches (0,5— 2,0% ) Nachwalzen zwecks V orwegnehm en  
des Fließbereichs an der Streckgrenze, durch leichtes Nachwalzen, gefolgt von  
leichtem  G lätten in der Streckm aschine (light stretcher levelling) oder durch 
Planieren (to roller level) Vermieden werden. (Materials and M ethods 25. N r. 4. 
108— 12. April 1947. Lackawanna plant, B ethlehem  Steel Co.) K r e i t z .  6406 

—, S ta h lw e rk sa n la g e  d e r  s ta a tlic h e n  tü rk isc h e n  E is e n -  u n d  S ta h lw e r k e . D ie W erke 
liegen in Karahük. V erhüttet werden türk. H äm atiterze m it niedrigem P- u. S- 
Gehalt. Beschreibung der SiEMENS-MARTiN-Öfen u. ihrer A rbeitsweise. (Blast 
Furnace Steel P lant 35. 333— 39. März 1947.) H a b b e l .  6408

E. H. Browning, F o r tsc h r itte  in  d e r  Ü b erw a ch u n g  v o n  L ic h tb o g en ö fen . Behandelt 
wird bes. die Regelung der Elektroden. (B last Furnace Steel P lant 35. 72— 75. Jan. 
1947. W estinghouse Elektric Co.) H a b b e l .  6408

Clyde Denlinger, V o rb ere itu n g  u n d  E in s a tz  v o n  S ch ro tt. Betriebsangaben über 
Packen, Pressen, W ickeln, Sichten u. E insetzen von verschiedenartigem  Schrott im 
SiEMENS-MARTiN-Ofenbetrieb. D iskussion. (Proc. Conf., nat. Open Hearth Com
m ittee Iron Steel D ivis., Amer. Inst. Mining m etallurg. Engr. 30. 53— 61. 1947. 
Lackawanna, Bethlehem  Steel Co.) H o c h s t e i n .  6408

T. Fairley, A n w e n d u n g  d e r  S c h la ck en ü b erw a ch u n g  u n d  e in e  U n tersu ch u n g  von 
b a sisch en  S ie m e n s-M a r tin -O fe n sc h la c k e n . Es werden sta tist. Unteres, an 250 Sie- 
MENS-MARTiN-Ofenschmelzen u. den zugehörigen Schlacken durchgeführt, wobei 
die Unteres, der Schlacken nach dem Augenschein u. nach genau angegebenen 
ehem . Methoden erfolgen. D ie Schlacken- u. M etallproben werden gezogen, wenn 
das Bad geschm olzen u. eine gut flüssige Schlacke gebildet ist. D ie Frischzeit wurde 
bei den Schmelzungen um 37% verringert. D iese Verbesserung wurde durch An
w endung der Schlackenüberwachung während des Frischens u. infolge der größeren 
Aufmerksam keit beim Kalk- u. Erzzuschlag zwecks Erreichung von guten ehem. 
Zuss. des M etalls u. der Schlacke während des Schm elzens erzielt. Die statist. 
Unterss. ergaben, daß keine genauen linearen Beziehungen zwischen den Schlacken-
basizitäten, die durch die drei A usdrücke: — L18 P 20 5  ̂ ^

CaO +  0,634 P20 5
u. _ gekennzeichnet werden, bestehen. Je basischer die Schlacken sind,

i -*-2. 5
um so größer sind die Abweichungen von den linearen Beziehungen. —  Schrift
tum sangaben. D iskussion. (J . Iron Steel Inst. 155. 161— 71. Febr. 1947. 156. 
505— 10. Aug. 1947. 158. 206— 08. Okt. 1947. 160. 366. D ez. 1948. Rotherham, 
Park Gate Iron & Steel Co., L td.) H o c h s t e i n .  6408

P. Herasymenko, D e r  E in f lu ß  v o n  K o h le n s to ff  a u f  d a s  G le ich g ew ich t zw ischen  
S ta h l u n d  S ch la ck e  im  sa u re n  S ie m e n s -M a r tin -O fe n . Im Gegensatz zu den Ansichten 
von verschied, früheren Forschern wird nachgewiesen, daß Gleichgewicht für die 
m eisten Schlacken-M etall-Rkk., die in einer Schmelze des sauren S i e m e n s - M a r t i n -  
Ofens stattfinden, leicht erreicht werden kann, u. es werden Einzelheiten von vier 
solcher Schmelzen angegeben, in denen G leichgewicht zw ischen Schlacke u. Metall 
erreicht u. aufrecht erhalten worden war. Lediglich im  Falle bestim m ter Her- 
stellungsverff. nim m t die Hauptm enge der Schlacke keinen A nteil an den Aus
tauschreaktionen. E s wurden die Rkk. Mn +  FeO =  MnO +  F e sow ie Si +  2MnO 
=  S i0 2 +  2Mn u. der Verlauf der C-Oxydation im sauren S iE M E N S -M A R T iN - O f e n  
erörtert u. die Auffassung des Vf. denen von anderen Forschern gegenübergestellt.
( J . Iron Steel Inst. 157. 515— 25. D ez. 1947. München.) H o c h s t e i n .  6408

A. M. Ssamarin, A. Ju. Poljakow und L. A. Schwarzmann, Z u r  rechnerischen  
B e s tim m u n g  d er Z u sa m m e n se tzu n g e n  o x y d ie r e n d e r  S c h la c k e n  v o n  L ich tbogenöfen . 
B ei der rechner. B est. der Zus. der Schlacken kann man nicht von der tatsächlichen  
Konz, des Sauerstoffs im Metall ausgehen. N och weniger darf man hierbei von der 
Konz, des Sauerstoffs, der sich m it dem im  Eisen befindlichen C im  Gleichgewicht 
befindet, ausgehen. Für die Sicherstellung des Prozeßverlaufs der E ntkohlung muß 
die A ktiv ität von Eisenoxydul in der Schlacke einer höheren Konz, des Sauerstoffs 
im  M etall entsprechen, die nach einem  Vorschlag m it dem Sym bol [ 0 ] 8cwacke 
bezeichnet wird. D ie Größen von [0 ]SChiacke werden in A bhängigkeit vom  C-Geh. für 
Schlacken m it einer B asizität von 2— 3 graph. in Kurvenscharen dargestellt. Die 
Berechnung oxydierender Schlacken muß auf den Größen [ 0 ] ScUlacke m it nach
folgender B est. der Zus. dieser Schlacken nach einem vom  Vf. aufgestellten tern. 
Diagramm beruhen. (H3BecTna AKaaeMnn Havi< CCCP, OmeueHHe TexmmecKHx HavK 
[Bull. Acad. Sei. U R SS , CI. Sei. techn.] 1947. 1639— 47. D ez. M etallurg. Baikow- 
Inst. der Akad. der W iss. der U dSSR .) H o c h s t e i n .  6408



C. Hunter, E influß des Ausgußdurchmessers auf die Oberfläche der Brammen aus 
niedrig gekohltem unberuhigtem Stahl. Zahlreiche Unterss. über den Einfl. von vier 

H  verschied. Ausgußdurchmessem (2— 4 in.) auf die Oberflächenbeschaffenheit von
"H Brammen aus niedrig gekohltem , unberuhigtem u. nur halbberuhigtem Stahl er-

gaben, daß mit steigendem  Durchmesser, d. h. mit steigender Gießgeschwindigkeit 
Wett Sie Güte der Oberfläche der Brammen besser wird. Diskussion. (Proc., Conf. nat.
• H.; Open Hearth Committee Iron Steel D ivis., Amer. Inst. Mining metallurg. Engr. 3 0 .
(Bll 260— 6 6 . 1947. Gary Works of Carnegie-Illinois Steel Corp.) H o c h s t e i n .  6408
w Ss. S. Bockstein und Ss. T. Kischkin, D ie N atur der Spannungsem pfindlichkeit
hsA bei hochfesten Legierungen. Bei M artensitstählen bewährt sich die hohe Festigkeit
15. ]| glatter Proben nicht bei Konstruktionen, bei denen oft Zerstörung infolge Sprödig-
-WH keit auftritt. —  D ie hohe Em pfindlichkeit der Martensitstruktur bei Einkerbungen
fcffit sowie ihre herabgesetzte Zerreißfestigkeit beruhen auf dem Eindringen der C-Atome
stkiti in das K ristallgitter, sie dehnen das Gitter aus u. schwächen die interatomaren
mÖi(i Bindekräfte. Legierende Elem ente verteilen den C gleichmäßiger u. erhöhen da-
- 6 1 , H  durch die P lastizität des Martensits. (HoKnagbi AKageMHH Hayn CCCP [Ber. Akad.
äffi.JK W iss. U dSSR ] [N. S.] 5 8 .  583— 86. 1 .11 . 1947.) v . W i l p e r t .  6408

Frederick M. Washburn, Herstellung von Siem ens-M artin-Stahl m it besonderer 
m  Härtbarkeit. Beschreibung eines Verf. zur möglichst engen Begrenzung des Härt-

barkeitsbandes legierter Stähle durch genaueste Legierungsvorberechnung. —  Vf. 
erläutert die Arbeitsweise, welche sehr von einer schnellen u. genauesten Vorproben- 

“S®* analyse abhängig ist. Durch Tabellen ist eine schnelle Bemessung der härtebringen-
«li: den Elem ente möglich, welche nach Maßgabe der erm ittelten Gehh. an Begleit-
fimh elem enten dem Stahl zugesetzt werden. An Hand von Tabellen werden errechnete
fejös u. tatsächlich erzielte Härtbarkeiten gegenübergestellt. Die Proben werden am
ffiätk fertiggewalzten Material gemacht. (Proc. Conf., nat. Open Hearth Committee Iron
ft.« Steel D ivis., Amer. Inst. Mining metallurg. Engr. 3 0 . 197— 201. 1947. W isconsin
j§iä Steel Co.) M u n d .  6410

E. S. Machlin und A. S. Nowick, Der Spannungsbruch von hitzebeständigen Le- 
jJM gierungen als ein von der Geschwindigkeit abhängiger Vorgang. Bestim m t wurde die

quantitative Abhängigkeit der Zeit für einen Bruch unter Spannung, der Temp., 
der Zus. u. des Gefüges des genormten hitzebeständigen Stahles S  816 im gegossenen 

■ u. geschmiedeten Zustande sowie des niedriggekohlten Stahles N  155 nach einer
; Warmformgebung. An Hand der aufgestellten m athem at. Gleichungen kann die

- - Beanspruchungs- u. die Temp.-Abhängigkeit von der Zeit zum Bruch berechnet
m l werden. Es wird gezeigt, daß die Spannung eine derartige Wrkg. auf das Kristall-

: ; gefüge ausübt, daß eine Phasenänderung eintritt. Es erscheint möglich, daß der
alE gleiche von der Geschwindigkeit abhängige Vorgang verantwortlich ist sowohl für
nltfe: transkristalline als auch interkristalline Fehler, u. daß eine Beziehung zwischen dem
E&fc Bruch unter Spannung u. dem Kriechen besteht. —  Schrifttumsangaben. (Metals
teiw Technol. 14. Nr. 2. Amer. Inst. Mining metallurg. Engr., techn. Publ. Nr. 2137.
¡bifc 1— 13. Febr. 1947. Cleveland, O .,  Aircraft Engine Res. Labor.) H o c h s t e i n .  6410

G. Burns, Kriechen und einige dauerstandfeste Werkstoffe. Es wird die Form- 
utoj änderung von W erkstoffen in Gas- u. Höchstdruckdampfturbinen besprochen. Bis
Si-i- zu 550° nimmt man hauptsächlich niedrig legierte ferrit. Stähle mit 1(%) Cr u.
toBj' 0,5 Mo oder m it 3 Cr u. 0,5 Mo oder m it 3 Cr u. 1,0 Mo. Über 600° verwendet man
itaff« austenit. Stähle oder Ni-Cr-Legierungen mit kleinen Zusätzen anderer Elem ente
•in.W für die Ausscheidungshärtung, z. B . mit 20 Cr u. 8 N i (Stayblade), oder mit 15 Cr
¿ngii u. 15 N i (Brown-Firth R ex 78, Jessop G. 18 B) oder mit 11 Cr u. 35 N i (A . T . V.)
Itnjg oder NE-Legierungen mit 80 Ni u. 20 Cr (Nimonie). Für Rex 78 wird angegeben
säcllic eine Dehnung von 0,1%  bei 650° in 1000 Std. bei einer Belastung von 10 tons/sq. in.
ej«[ (16 kg/m m 2). G. 18 B  erreicht eine Formänderung von 0,1% bei 650° in 1000 Std.
cjj(reni unter einer Belastung von 12 tons/sq. in. (19 kg/m m 2). (Metallurgia [Manchester]
jjJgt 3 6 . 63— 65. Juni 1947. W est Drayton, Adm iralty Eng. Labor.) K . S t e i n .  6410
imm Charles M. Parker, Stahlauswahl nach dem Härtbarkeitsbereich. Gegenüberstellung
fOU der Fehler, die bei Kennzeichnung der Stahleigg. auf Grund der ehem. Zus. auf-
'•Gelß treten, m it den Vorteilen, die mit der Stahlauswahl auf Grund seiner Härtbarkeit
teilt. B verbunden sind. (Materials and Methods 25. Nr. 3. 68— 72. März 1947.)
liM» H a b b e l .  6410

M. A, Scheil, Kenntlichmachen von Eisenteilchen in  der Oberfläche von nicht
rostenden Stählen. Durch Aufpressen von Ferroxylpapier können Verunreinigungen 
von freiem Eisen in der Oberfläche von nichtrostenden Stählen, Nickel, M onel u.

W 1 9 4 7  H v i n . M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l v e r a k b t g .  E .  1 1 9 3
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Inconel leicht u. sicher nachgewiesen werden. D ie Probe beansprucht nur 5 Min. u. 
ist einfacher als der bisher übliche Nachw. m it A cetoacetanilid, m it Agar-K alium  - 
ferro-u . -ferricyanidlsg. oder m it warmem Salzwasser. (Metal Progr. 51. 4 4 2 — 43. 
März 1 9 4 7 .  A. 0 .  Smith-Corp.) K r e i t z . 6 4 1 0

G. Grenier, D as metallurgische Problem der Schiene. B erichtet wird über die 
Entw . der Eisenbahnschienen hinsichtlich Zus. u. Festigkeitszahlen in Amerika, 
Deutschland, England u. Frankreich. D ie unterschiedliche A bkühlung nach dem 
W alzen führt zu verschiedenartiger Gefügeausbldg. u. zu Spannungen zwischen 
Kopf, Steg u. Fuß, die Haarrisse im  Steg hervorrufen können. Zur Verbesserung der 
Lebensdauer dienen Verbundschienen m it unterschiedlichem  C-Geh. in K opf u. 
Steg, M n-Hartstahl für W eichen u. Kreuzungen, legierte Stähle m it 0,3(% ) C, 1 Cr
u. 3 N i sowie Abschrecken des Kopfes. Schlagprobenprüfungen. B a u m a n n - A ö -  
drucke u. Altern zur Verbesserung von D ehnung u. Einschnürung werden be
handelt. (R ev. Ind. minérale 1947. 219— 25. A prü.) B a e d e k e r .  6410

H. R. Zschokke und K. H. Niehus, Anforderungen an die Stähle für Gasturbinen. 
Es wird auf die N otw endigkeit der E rm ittlung des D auerstandverhaltens der Stähle 
für Gasturbinen über längere Zeiten hingewiesen. A ufgestellt werden die Zeit-Span- 
nungs-Kurven für 0,2— 4% Dehnung u. den Bruch bei 700° für die drei Legierungen 
m it 0,18(% ) C, 7,1 Co, 15,7 Cr, 14,4 N i, 2,9 W  u. 0,09 Ti sowie m it 0,25 C, 64,21 Co,
28,3 Cr, 5,62 Mo, 1,2 N i u. m it 0,03 C, 0,9 A l, 19,7 Cr, 74,9 N i u. 2,59 Ti. Bei Stahl 
wird durch Kaltverform ung eine Verbesserung der D auerstandfestigkeit erreicht. 
E s wird das Verh. der W erkstoffe gegenüber den W echselbeanspruchungen bei 
hohen Tempp. untersucht u. auf die N otw endigkeit ihrer Zunderbeständigkeit hin
gewiesen. Es werden Verwendungsm öglichkeiten von Gasturbinen, die bei Tempp. 
von 500 bis 570° arbeiten, angegeben. Bei einer Turbine wurde eine Betriebsdauer 
von 70000 Std. erreicht. (J . Iron Steel Inst. 156. 271— 83. Juni 1947. Baden 
(Schweiz^ Brown, Boveri and Co., L td .) H o c h s t e i n .  6410

Maurice Rey, D ie M etallurgie des K u pfers aus K atanga. N ach einer Beschrei
bung der Eigg. des in K atanga (Rhodesien) gewonnenen u. verarbeiteten Kupfer
erzes wird auf die Technik der Red. dieser Kupfererze eingegangen. (Rev.
Métallurgie 44. 261— 66. Sept./O kt. 1947.) A. W a l t e r .  6432

W. 1. Tschewkinow, Neue M eßvorrichtung für ein Haberer-Dynamometer. D ie  
Verformungsmesser der D ynam om eter von Zerreißmaschinen weisen nach einigem 
Gebrauch bleibende Verformungen auf. Zur Abhilfe wurde die kon. Spitze der Dreh
achse durch ein elast. Gelenk aus Bändern von Uhrfederstahl ersetzt. Hierdurch 
wurde auch die A nzeigeem pfindlichkeit des D ynam om eters verbessert. (3apn/icKas 
JlaßopaTopHH [Betriebs-Lab.] 13. 893— 94. Juli 1947. Gorki-Inst. für Wasser
transport-Ingenieure.) H o c h s t e i n .  6480

D. M. Nachimow, Einfaches Verfahren zur Aufdeckung von Restzugspannungen
in  gehärtetem Stahl. (Vgl. C. 1948. E . 2206.) Zur E rm ittlung von  Restzugspan
nungen in gehärtetem  Stahl wurden offene Stahlringe verw endet, die bei nach
folgendem Eintauchen in Säure zersprangen oder starke R ißbldg. zeigten. Als 
Säure wurde 0,1— 20% ig. .H2S 0 4 verw endet. D ie Einw irkungszeit der Säure bis 
zum Bruch der Ringe wird m it Verringerung der Härtespannungen erhöht. Bei 
Spannungen von 30 kg/qmm u. weniger trat ein Bruch nicht mehr ein. D ie Konz, 
der Säure zeigte prakt. keinen Einfl. auf die Zeit bis zum Bruch oder zur Riß
bildung. In W . ohne H2S 0 4-Zusatz bildeten sich trotz starker Korrosion keine Risse. 
Ein Stahl m it 0,29%  C zeigte nach gleicher Vorbehandlung eine geringere Neigung 
zur Rißbldg. als ein C-reicherer Stahl m it 0,33%  C. Behandlungen m it HCl (spezif. 
Gewicht 1 , 1 8 )  ergaben analoge W rkg., während HNOs nach 6 Std. trotz starker 
ehem. Rk. keine Rißbldg. verursachte. E ine S 0 2-haltige Atm osphäre erzeugte eben
falls Rißbildung. Bei einem S 0 2-Geh. von 0,05 g/L iter dauerte die Einwirkungszeit 
bis zur Rißbldg. 23 Std., bei 0,005 g/L iter S 0 2 nur 20 Min., bei 0,0005 g/L iter S 0 2 aber
1,5 Monate. D ie Verss. lassen erkennen, daß zwischen der Größe der Spannungen 
im  gehärteten Stahl u. der Einw irkungszeit der Säure bis zur Rißbldg. in Ab
hängigkeit von der Art der Säure ein Zusammenhang besteht. H inweis auf die 
prakt. B edeutung des mit einfachen M itteln auszuführenden Verfahrens. (3a- 
BO«CKan JlaöopaT opiw  [Betriebs-Lab.] 13. 825— 32. Ju li 1947. M oskau, Mechan. 
Inst.) H o c h s t e i n .  6480

B. Je. Ssomin, Verfahren zur Bestimm ung der Härtetiefe von stark durchhärten
den Baustählen. Verwendet werden ausgedrehte oder m assive Stahlproben in  Verb. 
m it einem Stahlblock aus einem 32% ig. N i-Stahl, der eine durchgehende Bohrung
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besitzt u. auf beiden Stirnseiten Öffnungen m it eingedrehtem Gewinde zum E in
schrauben der Proben aufweist. D as Verf. u. die Grenzen seiner Anwendbarkeit 
werden ausführlich erörtert. (3aB0flCKau JlaöopaTOpHU [Betriebs-Lab.] 13. 832— 40. 
Juli 1947. W iss. Untersuchungsinst, des Ministeriums für Bewaffnung.)

H o c h s t e i n .  6480
I. A. Oding, Auslegung des Zähigkeitskoeffizienten von M etallen. Auf Grund 

einer Interpretation verschied, m athem at. Gleichungen schließt der V f., daß bei 
plast. Verformung elast.-zäher W erkstoffe die Geschwindigkeit der plast. Ver
formung durch die beiden Kennzeichen bestim m t wird : Größe des R elaxationskoeff. 
to  u. Größe der relativen elast. Verformung rn. Der Relaxationskoeff. kennzeichnet 
die Übergangsgeschwindigkeit der elast. in die plast. Verformung. D iese Größe 
wird in einem sehr breiten Bereich in Abhängigkeit von der ehem. Zus., dem Gefüge 
u. bes. der M etalltemp. verändert. (Maeecraji AKaaeMHH HayK CCCP, O ra e /ie n n e  
TexHimecKHX Hayn [Bull. Acad. Sei. U R SS , CI. Sei. techn.] 1 9 4 7 .1 7 1 3 — 19. D ez. 
Inst, für Maschinenkunde der Akad. der W iss. der U dSSR .) H o c h s t e i n .  6480

G. I. Pogodin-Alexejew, E influß der Anordnung eines Längsrisses auf die 
Schlagzähigkeit von gehärtetem Federstahl. Ein Längsriß, dessen Richtung m it der 
Schlagrichtung zusam m enfällt, zeigt auf die Größe der Schlagzähigkeit von g e
härtetem  Pederstahl (0,64%  C, 0,91%  Mn, 0,54% Sc) keinen Einfluß. W enn jedoch  
die R ichtung des Längsrisses senkrecht zur Schlagrichtung liegt, so wird die Zähig
keit der Probe wesentlich erhöht. D ies spricht für die Möglichkeit einer Erhöhung 
der Schlagzähigkeit der Proben u. Gegenstände auf dem W ege ihrer Zus. aus 
einzelnen Platten . (3aBoacKan JlaSopaTopHH [Betriebs-Lab.] 1 3 . 1500. Dez. 1947. 
Lwow, Polytechn. Inst.) H o c h s t e i n .  6480

Edwin C. Davis, M odell zur Darstellung des Mechanismus der Härtung. Durch  
Schütteln von Schrotkörnern in einem Uhrglas erhält man Anordnungen, die den 
atom aren Aufbau von Eisenkristallen in verschied. Zuständen u. ihre Eigg. sinn
fällig erläutern. (Metal Progr. 5 1 .  248— 49. Febr. 1947. Blacksburg, Va., Virginia 
Polytechnic Inst.) K r e i t z .  6492

J. Cameron, D ie Abgabe und die Aufnahme von Wasserstoff durch Stahl in  in du 
striellen Wärmeöfen. Es wird der Einfl. von Wärmeofenatmosphären auf den H2-Geh. 
von Stahlblöcken vom  theoret. Standpunkt besprochen. Der Ha-Geh. von Ofen
gasen wird für eine Anzahl von Brennstoffen u. für verschied. Feuchtigkeits- u. 
Verbrennungsbedingungen berechnet, u. es wird gezeigt, daß er für alle prakt. B e
dingungen zu vernachlässigen ist. Es wird die Möglichkeit von lokalen H2-Anreiche- 
rungen infolge der Wrkg. von W asserdampf auf Eisen betrachtet, u. es wird nach
gewiesen, daß solche lokale Konzz. kaum 2% H2 übersteigen. Infolge der großen 
Stahlmassen u. der relativ kurzen W ärmezeiten, wie sie in der Praxis üblich sind, 
hat der H2-Geh. der W ärmeofenatmosphären prakt. keine Wrkg. auf den H2-Geh. 
des Stahlblockes. D iskussion. (J . Iron Steel Inst. 157. 609— 15. Dez. 1947. 159. 
71— 72. Mai 1948. Motherwell, Clyde A lloy Steel Co., L td.) H o c h s t e i n .  6492

C. A. Liedholm, Hochwasserstoffhaltige Ofenatmosphäre begünstigt das Auftreten  
von Härterissen. Betriebserfahrungen beim Härten von Cr— Ni— M o-Stahl u. Ver
suchsergebnisse m it zwei vom  Vf. entwickelten Proben zur Prüfung der Härteriß
empfindlichkeit lassen verm uten, daß das Auftreten von Härterissen bei schroff 
gehärteten Gegenständen aus härterißempfindlichen Stählen durch einen hohen  
H2-Geh. der Ofenatmosphäre begünstigt wird. W enn aus einem Ofen m it H2-haltiger 
Atmosphäre gehärtet wird, muß das Abschrecken nach dem Herausnehmen aus dem  
Ofen um so länger verzögert werden, je H»-reicher das Schutzgas is t; bei H2-freiem  
Schutzgas kann unm ittelbar aus dem Ofen gehärtet werden. Es wird verm utet, daß 
die günstigere Wrkg. des verzögerten Härtens ihren Grund hauptsächlich darin hat, 
daß dem beim Erhitzen eingewanderten H2 Zeit zum Entweichen gegeben wird. 
(Metal Progr. 51. 414— 19. März 1947. Caldwell, N . J ., Curtiss-Wright Corp.)

K r e i t z .  6492
L. F. Girardet und André Guédras, D ie dispersierte Zementation. Graugußhohl

proben von 75 mm Länge, 8 mm Außen- u. 3— 4 mm Innendurchmesser wurden mit 
einem Oxyd oder Sulfid von Pb, Sn, Sb oder Zn unter Zusatz von 1% N H 4C1 gefüllt, 
m it Stopfen verschlossen u. im Austenitgebiet ca. 20 Std. im  Vakuum geglüht. D ie 
Vff. finden eine m it „dispersierter Zem entation“ bezeichnete Diffusion der aus der 
Rk. des Salzes m it dem Fe freiwerdenden Metalle in das F e, gleichgültig, ob die 
M etalle m it Fe Mischkristalle bilden oder nicht. Das Eindringen der Metalle findet
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entlang den Korngrenzen sta tt, u. ihre Verteilung hängt som it vom  A usgangsgefüge 
des Gusses ab. (Fonderie 1 9 4 7 . 9 7 0 — 7 4 . D ez. 1 9 4 7 .)  K r ä m e r .  6 4 9 2

Ss. I. W itenson und W. R. B ram ev/itsch, Gaszementation m it brennendenKohlen- 
wasserstoffgasen. E ine Mischung von 4 0 — 5 0 %  C3H8 u. 6 0 — 5 0 %  n-C4lI 10, die sich 
bei 5— 6 at verflüssigt, wurde zu Härtungszwecken verwandt. D ie Mischung wurde 
zur Vermeidung der Rußbldg. bei 9 2 5 °  bei einem Verbrauch von 6 L iter/S td . 3 ,7 4  Min. 
in einem Crackofen u. darauf 2 ,2 1  Min. bei 9 2 5 °  im  Härtungsofen belassen. Für die 
E r z e u g u n g  einer Zem entationsschicht von 0 ,3 6  mm wurden 2  (Std .), von  0 ,7 2  mm 4, 
von 1 ,1  mm 6 ,  von 1 ,3  mm 8 , von 1 ,5  mm 10  u. von 1 ,8  mm 1 2  benötigt. D ie Stücke 
wurden nach der Zementierung auf 8 7 5 °  abgekühlt. 2 0  Min. bei dieser Tem p. be
lassen und in Öl abgeschreckt, auf 7 9 0 °  erhitzt, 3 0  Min. bei dieser Tem p. gehalten 
u. in Öl abgeschreckt, worauf sie 3 0  Min. bei 1 5 0— 2 0 0 °  angelassen u. an der Luft 
gekühlt wurden. Hierbei wird eine Zem entationsschicht von kleinstnadhgem  
Martensit u. eine Härte von 5 8 — 6 0  R0 bei kleinkörniger Innenschicht erhalten. 
(BecTHHK MauJHHOCTpoeiinu [Nachr. M aschinenbau] 27. Nr. 2 .  3 8 — 4 1 .  1 9 4 7 .)

F ö r s t e r . 6 4 9 2

M. G. Popow, D as Schweißen m it Cr-Ni-Stahl-Elektroden. Für das Schweißen 
einiger legierter Stähle werden Cr-Ni-Stahl-Elektroden 3-55->K verwendet (24% Cr, 
12% N i), wobei im aufgeschweißten Stahl unm ittelbar nach dem Schweißen oder 
beim  Anlassen (zur Beseitigung von Eigenspannungen) m itunter R isse auftreten. 
Zur Klärung der Ursachen für die Rißbldg. wurden Festigkeitsverss. m it unter 
verändertem Strom (200, 250, 300 A) aufgeschweißtem  Stahl nach verschied. 
W ärmebehandlung ausgeführt, die zu folgendem Ergebnis fü h rten : Niedrige Anlaß- 
tem pp. (260— 280°) beeinflussen die F estigkeit des aufgeschweißten Stahls nicht. 
Glühen bei 920— 930° ohne oder m it nachfolgendem niedrigem Anlassen verringert 
die plast. Eigg. des aufgeschweißten Stahls nur w enig. (Im  M ittel um  10%.) Glühen 
bei 1100— 1150° m it oder ohne nachfolgendem  Anlassen bei niedriger Temp. be
einflußt die Festigkeit des aufgeschweißten Stahls nicht. Som it liegen die Festig
keitswerte des aufgeschweißten Stahls höher, als die Norm es verlangt, so daß das 
Schweißen m it diesen Cr-Ni-Stahl-Elektroden sowohl vor der Wärmebehandlung 
wie auch nachträglich vorgenomm en werden kann. Es ist jedoch empfehlenswert, 
m it Rücksicht auf die Gefügeausbldg. des Grundwerkstoffs u. zur Verringerung der 
inneren Spannungen die W ärmebehandlung der W erkstücke nach dem Schweißen 
vorzunehmen. (AßToreHHoe U e n o  [Autogene Ind.] 1 9 4 7 .  Nr. 7. 10— 13. Juli.)

VoLLENBRUCK. 6 5 0 6

Paul Bastien und Suzanne Daeschner, Untersuchungen über die Korrosion von 
Gußeisen durch A lum inium - und Alum inium -Silicium -Schm elzen. In Berührung mit 
fl. A l stehen Tiegel aus n. Grauguß bezüglich des Korrosionswiderstandes an erster 
Stelle. Zusätze von Mo u. Cr haben keinen Einfluß. B ei Al-Si-Legierungen, auch 
übereutekt., deren Angriff bekanntlich stärker ist als der von A l, ist das aus
gezeichnete Verh. von Temperguß hervorzuheben. Gefügeunterss. ergaben, daß in 
Flußstahltiegeln sich der Angriff in der W eise abspielt, daß eine doppelte Diffusion, 
nämlich des Fe in das Al u. des Al in das Fe, stattfindet. B ei Tem pergußtiegeln ist 
die Diffusion des Al in das Fe sehr schwach, u. es bildet sich eine dicke Schicht der 
Verb. FeAlj. C wird aus dieser Schicht verdrängt u. erhöht in der Nachbarschicht 
den Perlitanteil. Temperguß m it globulit. Graphit zeigt ein besseres Verh. als Grau
guß gleicher A nalyse m it lamellarem Graphit. (Fonderie 1947. 962— 65. Dez.)

K r ä m e r . 6 5 3 8

J. B. Urban, F. W. Bolton und A. F. Smith, Spannungskorrosion von austeni- 
tischem Gußeisen. Gegen konz. kaust. Soda ist graues Gußeisen ziem lich beständig 
u. unem pfindlich gegen die Verschlechterung der F estigkeit durch Spannungs
korrosion. A ustenit. Eisenguß m it hohem  N i-G eh. (2 % C, 20% N i) h at eine aus
gezeichnete Korrosionsbeständigkeit; sein Verh. gegen Spannungskorrosion wird

feprüft. Unterhalb einer bestim m ten Spannungsgrenze kann die Spannungs- 
orrosion vernachlässigt werden. D iese Grenze ist im  Verhältnis zu der zulässigen 

Beanspruchung ziemlich hoch, so daß der austenit. Eisenguß gut ausgenutzt werden 
kann, u. zwar bzgl. Korrosionsbeständigkeit u. Festigkeit. (Metallurgia [Man
chester] 3 6 .  2 2 9 — 30. Aug. 1 9 4 7 .)  K . S t e i n .  6538

Marcel Bardot, Auswertung bisheriger Arbeiten über die K orrosion von Grauguß
tiegeln durch Leichtmetallschmelzen. Aus früheren Arbeiten werden die bisherigen 
K enntnisse über die W echselwrkg. zwischen A l bzw. Al-Legierungen einerseits u. Fe 
bzw. Graugußtiegeln andererseits, über beeinflussende Faktoren, Ursachen der
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R kk., Mechanismus der Rkk. u. Schutzmaßnahmen zusam m engestellt. (Fonderie 
1 9 4 7 . 798— 810. Sept.) K r ä m e r .  6538

A. J. Gould und U. R. Evans, Einige Veruche über das Rosten von Stahl in  
kochendem Wasser. An 0,3 mm dicken Blechen aus Stahl m it 0,26(% ) C, 0,21 Si, 
0,36 Mn, 0,038 P u. 0,031 S m it geschmirgelter Oberfläche wurden in dest. W . u. 
in verd. Lösungen von NaOH, NaCl, Na,,SÖ4 u. M gS04 bei ca. 100° die R osterschei
nungen in 1— 76 Tagen ohne u. m it Luftzutritt untersucht u. der Einfl. der B e
rührung der B leche m it Zunder u. Cu auf die Rostbldg. festgestellt. Es zeigte sich, 
daß bei Luftabschluß der Stahl zunächst mit W . unter Freisetzung von 1I2 reagiert, 
dann aber ein Film , der zunächst aus Ferrohydroxyd besteht, dann aber zu M agnetit 
wird, auf der Oberfläche gebildet wird, so daß der Angriff über einen langen Z eit
raum sehr schwach ist. In Ggw. von 0 2 scheint die Umwandlung von Ferrohydroxyd  
zu M agnetit oder R ost bis zu einem bestimm ten Grade in einer Entfernung vom  
Stahl stattzufinden, so daß der Film  diskontinuierlich ist u. eine starke Korrosion 
einsetzt. Salze vergrößern u. NaOH verringert den Angriff bei Zutritt von Luft, 
nicht dagegen bei Abschluß gegen L uft. Auf einem Teil der Stahloberfläche ab 
geschiedenes Cu erhöht die Intensität der Korrosion bei Kurzverss., nicht dagegen  
in Dauerversuchen. Oxydfilme, die bei einer voraufgegangenen Glühung in Luft 
gebildet u. durch Kratzer unterbrochen wurden, erhöhen in starkem Maße die 
Intensität des Angriffs. (J. Iron Steel Inst. 155 . 195— 200. Febr. 1947. Cambridge, 
U niv.) H o c h s t e i n .  6538

M. Tchorabdji Simnad und U. R. Evans, Der Vorgang der Korrosionsermüdung 
von Stahl in  sauren Lösungen. An kaltgezogenen Drähten von 2,5 mm Durchmesser 
aus Stahl m it 0,19(% ) C, 0,07 Si, 0,78 Mn, 0,02 P  u. 0,03 S wurde der Einfl. einer 
Korrosion in verd. HCl unter Stromdurchfluß auf die W echselfestigkeit in L uft, das 
Gefüge u. das Elektrodenpotential untersucht. D ie Untersuchungsergebnisse zeigen, 
daß das Verh. des Stahles gewisse Analogien zu einem in KCl behandelten Stahl 
zeigt. Gegen Ende der Behandlungszeit gehen die Korrosionsgrübchen in Risse 
über, die Festigkeit nim m t stark ab, die Geschwindigkeit der ehem. Korrosion, die 
bis dahin konstant war, nim mt stark zu u. das Potential fällt. Diese vier Änderungen 
treten schneller bei hohen als bei niedrigen Spannungsbereichen auf. Ein K athoden
strom kann einen nachweisbaren ehem. Angriff verhüten, erhöht jedoch nicht 
wesentlich die Lebensdauer. (J . Iron Steel Inst. 156.531— 39. Aug. 1947. Cambridge, 
U niv.) H o c h s t e i n .  6538

Herbert H. Uhlig, Die P assivitä t in  Eisen-Chrom-Legierungen; adsorbierte E isen 
filme auf Chrom. Fe, das m it Cr in Berührung gebracht wird, ist an der Zwischen
fläche passiv, was durch eine Elektroplattierung oder Fe-Verdampfung auf einer 
Cr-Oberfläche mit Eintauchen in 3n H N 0 3 nachgewiesen wurde. Ein Rest-Fe-Film  
bleibt stets auf der Cr-Oberfläche zurück. Der Betrag des restlichen Fe, der gegen 
H N 0 3 w iderstandsfähig ist, wurde durch Behandlung der Cr-Oberfläche mit l.önHCl 
u. Analysierung des gelösten Fe m ittels des Spektrophotometers bestimm t. Fe wird 
auf der Oberfläche von Cr in einer Art adsorbiert, die der Adsorption von A lkali
metallen auf W  ähnlich ist. D ie ehem. Eigg. des so adsorbierten Fe werden ver
ändert u. F e verhält sich w ie ein passives Metall. Der Restbetrag an Fe auf Cr 
wächst m it der Zeit, die zwischen der Fe-Aufbringung u. der Rk. mit H N 0 3 ver
strichen ist. E ine Unters, dieser Wrkg. zeigt, daß eine Oberflächenwanderung des 
Fe stattfindet, die von örtlichen Berührungspunkten beginnt u. zu allen Ver
tiefungen der Cr-Oberfläche fortschreitet. Schrifttumsangaben. (Metals Technol.
14. Nr. 6 . Amer. Inst. Mining metallurg. Engr., techn. Publ. Nr. 2243. 1— 10. Sept. 
1947. Cambridge, Mass., M assachusetts Inst, of Technol.) H o c h s t e i n .  6538

F. A. Fox und J. K. Davles, D ie Korrosion einiger Magnesium-Legierungen 
(hohen und normalen Reinheitsgrades) in  Berührung m it anderen Metallen. Einige, 
meist 5% Al enthaltende Mg-Legierungen wurden durch Eintauchen in eine m it 
Mg(OII)2 gesätt. 3%ig. Kochsalzlsg. in Berührung mit anderen Metallen auf ihr 
Korrosionsverh. hin untersucht. Während viele Mg-Legierungen sich anod. ver
halten, ist das bei den Mg-Al-Legierungen verschieden. Es wird angenommen, daß 
der anod. Oberflächenfilm unbeständig u. nicht fest haftend ist u. die Korrosion 
durch kathod. Rkk. bestim m t wird. D ie Legierungen n. Reinheitsgrades korrodieren 
galvan. stärker als die hohen Reinheitsgrades. Unterss. ergeben, daß die 5% Al 
enthaltenden Mg-Legierungen sich m der Korrosionsfl. anderen Metallen gegenüber 
anod. verhalten m it Ausnahme von gegossenem Al hoher Reinheit u. einigen 
Elektronlegierungen. (J. Inst. Metals 73 . 553— 66 . Mai 1947. London, British
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W elding Res. A ssoc.; Clifton Junction, near Manchester, Magnesium Elektron, 
L td.) G o y .  6538

W. D. Robertson, D ie W irkung von Zug- und Druckspannungen auf die K orro
sion einer Alum inium -Legierung. Es wurde die W rkg. einer Zug- u. einer en t
sprechenden Druckbeanspruchung auf die allg. u. intergranulare Korrosion von 
Duralum in (24-G) untersucht u. festgestellt, daß die A rt der Korrosion, ob allg. 
oder intergranular, von der E xistenz oder N atur der angewandten Beanspruchung  
unabhängig ist. Sie hängt nur von der m etallurg. Beschaffenheit m it B ezug auf die 
E ntw . der bevorzugten Korrosionswege durch eine ungleichförmige Ausscheidung 
ab. D ie Wrkg. einer Zugbeanspruchung zeigt sich nur in  der Beschleunigung der 
Korrosion u. ist daher kein prim. B estandteil des Vorganges der intergranularen 
Korrosion. D ie angewandte Druckbeanspruchung ist ohne W rkg. sowohl auf die 
Art als auch auf die Geschwindigkeit des Korrosionsangriffes. —  Schrifttums
angaben. (Metals Technol. 14. Nr. 6 . Amer. Inst. Mining m etallurg. Engr., techn. 
Publ. Nr. 2281. 1— 5. Sept. 1947. Cambridge, Mass., M assachusetts Inst, of 
Technol.) H o c h s t e i n .  6538

W. J. Pumphrey, D ie Versprödung von Chromei- und Alumel-Thermoelementen- 
drähten. Es wurde die Oberflächenversprödung untersucht, die in Chromei-Alumel- 
Thermoelementen bei Erhitzung über 800° in  ungereinigten Schutzhüllen aus nicht
rostendem Stahl auftritt. U nter solchen Bedingungen u. ebenso unter reinen oxy
dierenden Voraussetzungen unterliegt der A lum el-D raht einem  stärkeren Ober
flächenangriff u. zeigt stärkere Versprödung als Chromei. D ie  Versprödung der 
D rähte in der Hülle aus nichtrostendem  Stahl tr itt n icht auf, wenn die Hülle für 
3 Std. vor Gebrauch bei 800° geglüht wird, tr itt aber w ieder ein, wenn die geglühte 
Hülle vor der Verwendung geölt wird. Es wird angenom m en, daß das Öl oder andere 
C- oder S-haltige Stoffe, die im Schutzrohr nach seiner H erst. verbleiben, die Ver
sprödung verursachen. Es ist notw endig, daß alle Schutzrohre aus nichtrostendem  
Stahl für den Gebrauch von CArom,eZ-AZumeZ-Thermodrähten sorgfältig vor ihrer 
Verwendung gereinigt werden. (J . Iron Steel Inst. 157. 513— 14. Dez. 1947. Bir
mingham, U niv., M etallurgy D ep.) H o c h s t e i n .  6538

E. F. Pellowe und E. F. PoIIak, Kontaktkorrosionsprobleme bei Metallfenstem. 
D ie Korrosion bei Berührung verschied. M etalle, die für die Herst. von Metall
fenstern Verwendung finden, wird durch eine Kurzprüfung untersucht. Geprüft 
werden mit u. ohne A nstrich Al-Legierung, weicher F lußstahl, Messing, Reinst-Al, 
Zn u. rostfreier Stahl. D ie Prüfung (täglich 8 S td . in 3% NaCl durch 3 Monate hin
durch) hatte das gleiche Ergebnis w ie die A. S. T. M .-Langzeitprobe, wobei sich der 
Gewichtsverlust nach der Potentialdifferenz gegen Rein-Al richtete. A uf den über
ragenden Einfl. des Anstrichs wird hingewiesen. Scharniere aus Messing oder Bronze 
dürfen bei A l-Fenstern nicht verw endet werden. Für diese dem W etter ausgesetzten 
Teile sind Al oder verzinkter Stahl zu verwenden. (M etallurgia [Manchester] 36. 
67— 70. Juni 1947.) K . S t e i n .  6538

A. Ss. Afanassjew, W. K. Rosstowzewa und M. G. Burakowa, D ie Genauigkeit 
von Korrosionsuntersuchungen bei Verwendung einer verbesserten A pparatur. Vff. 
schildern die Verwendung einer Tauchapp. von A f a n a s s j e w  u .  R o s s t o w z e w a  
zur Unters, von Stahlproben auf atm osphär. Korrosion, die durch Einbau eines 
Temp.-Reglers u. Ventilators verbessert war. D ie F euchtigkeit wurde während der 
Verss. konstant gehalten. U ntersucht wurden Blechproben aus einem niedrig ge
kohlten u. einem Cu-haltigen Stahl. Aus den Ergebnissen wurde der m ittlere Fehler 
für eine Reihe der Verluständerungen im Gewicht unter gleichförm igen Bedingun
gen für gleichförmige Proben errechnet. D ie U nters, bestätigte die bereits früher 
von A f a n a s s j e w  u .  S c h e l u d k o  gefundene U nabhängigkeit der Untersuchungs
genauigkeit vom Korrosionsgrad u. eine nur geringe Schwankung des mittleren 
Verluständerungsfehlers bei den Versuchen. (3aso,jcK aH  JlaßopäT opH H  [Betriebs- 
Lab.] 13. 847— 50. Juli 1947. Dnjepropetrowsk, M etallurg. Inst.)

H o c h s t e i n . 6 5 4 0

Siegfried Plankensteiner, D ie P rüfung säurefester Stähle auf ihr Verhalten gegen 
interkristalline Korrosion. Behandelt wdrd die interkristalline Korrosion der Cr-Ni- 
u. C r-Ni-M o-Stähle. Geprüft wurde sta tt m it der sonst üblichen schwefelsauren 
CuSÖ4-Lsg. mit einer 0,5% ig. H2S 0 4. D abei konnte die Prüfdauer auf 24 Std. herab
gesetzt werden; die Probe war genauer u. schärfer. (M etallurgia [M anchester] 36. 
145— 48. Ju li 1947. Ternitz, Österreich.) K . S t e i n .  6540
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Ss. Je. Pawlow, Untersuchungsverfahren für Leichtmetallegierungen auf K orro
sion unter Spannung. Überblick. Untersucht werden die Korrosion unter Biege- oder 
Zugbeanspruchung sowie die Auswahl des Korrosionsmittels u. die Art der K or
rosionszerstörung. (3 a ß o a c K a a  Jla oopaT opufl [Betriebs-Lab.] 1 3 . 1234— 44. Okt. 
1947. A llunions-Inst. für Plugzeugwerkstoffe.) H o c h s t e i n .  6540

XI a. Farben. Anstriche. Lacke. Naturharze.
Giorgio Balbi, Über sogenannte synthetische Leinöle. Trocknende Öle als A us

tauschstoffe für Leinöl. (Olii minerali, Grassi Saponim Colori V em ici 24. 11— 1 2 . 
Jan. 1 9 4 7 . Como.) S c h e i f e l e .  7 0 9 6

Renato Tadini, Über die Zusammensetzung einiger Lacke auf B asis von Phthalat- 
harzen. Rezepturen für die Herst. von pigmentierten Lacken zum Streichen u. E in
brennen aus Beckosolen. (Ind. Vernice 1. 116— 22. Aug./Dez. 1947. Mailand, Resia  
s .  p. a., Servizio Tecnico.) K . F a b e r .  7106

Maurice Diribere, Infrarotbehandlung synthetischer Glycerinphtalsäurelacke. 
Vf. zeigt die Vorteile der Trocknung der synthet. Glycerinphthalsäurelacke durch 
Infrarotbestrahlung gegenüber der durch Wärmebehandlung auf. (Chim. Peintures 
1 0 .  240— 4 3 .  Aug. 1947.) E n d r a s s .  7106

Marceilo Diena, Allgemeines über die Weichmacher für Gellulosederiyate für 
Anstrichstoffe. Besprechung der für die W eichmachung von Nitrocellulose in Frage 
komm enden W eichmacher mit Angaben über die wesentlichen physikal. E igen
schaften. (Ind. Vernice 1. 93— 96. A ug./D ez. 1947. Mailand, Stabihmente „Brill“ .)

K. F a b e r . 7106
Sadhan Basu, M olekülzustand von gelöstem Schellack. Untersucht wurde das 

V iscositätsverh. von entwachstem  Schellack (1) in verschied. Lösungsmitteln u. 
bei verschied. Tempp. m ittels OswALD-Capillarviscosimeter und Thermostaten. 
R esultate: I ist molekular gelöst in A., n-Propanol, n-Butanol, n-Buttersäure u. 
Ä thyllactat, zumindest bei niedrigen Konzentrationen. W . bewirkt Solvatation des 
gelösten I. In konz. Lsg. entwickelt sich eine lose Struktur. I-Gele zeigen das 
Phänomen der Gel-Synärese. (J . Indian ehem. Soc. 24 . 148— 56. Apr. 1947; Indian  
Lac. Res. Inst., Bull. 1947. Nr. 67. 148. Namkum, Ranchi, Indian Lac Res. Inst.)

S c h e i f e l e .  7 1 4 0
Sadhan Basu, Viscosität und Achsenverhältnis von Schellack. Aus Viscositäts- 

messungen in A., Propanol u. B utanol wurden die Molekular-Achsenverhältnisse 
von hartem Schellack(l)-harz, weichem Harz u. entwachstem  I erm ittelt zu resp.
1 1 .3 , 7 .8  u. 1 0 .3 .  Untersucht wurde ferner der Einfl. von Lösern u. N ichtlösem  
sowie der Temp. auf die V iscosität von I und daraus geschlossen, daß I-Moll. nicht 
flexibel sind. (J . Indian, ehem. Soc. 24. 1 5 7— 6 2 . April 1 9 4 7 ;  Indian Lac. Res. Inst., 
Bull. 1 9 4 7 . Nr. 6 7 . 1 5 7 .)  S c h e i f e l e .  7 1 4 0

K. Balenovic und M. Mladenovic, Z ur Isolierungsmethodik und den Eigenschaften 
der Elemiharzsäuren. Bereits kleine Mengen K- oder Na- scheiden bei der üblichen 
Isolierung von Elemiharzsäuren  nach T s c h i r c h  aus deren wss. Lsgg. die Salze aus. 
Vff. verm uten, daß es sich um Aussalzen koll. gelöster Prodd. handelt. Einige bei 
der Isolierung beobachtete Anomalien sind durch diese Erscheinung zu erklären. 
Zur Isolierung extrahieren Vff. die Lsg. des Harzes in Tetrachlormethan mit l% ig. 
KOH u. mehrmals m it W . u. fällen die amorphe Säure mit HCl. 650 g Rohsäure 
werden m it 1,2 Liter 0,5% ig. NaOH 12 Std. stehen gelassen, nach Filtration der 
Rückstand m it 5 g  NaOH -f- 20 g NaCl in 50 cm3 W . behandelt, nach 24 Std. wird 
die dunkle M utterlauge abgetrennt, der Rückstand mit 5 Liter W. +  0,5 g NaOH  
ausgelaugt u. m it HCl gefällt, Ausbeute 90— 95%. D ie Ausbeute an krist. Säure 
wird durch Behandlung mit wenig kalter konz. Essigsäure erhöht. D as Vork. 
neutraler Stoffe (z. B . a- u. /i-Amyrin) im  alkal. Extrakt ist dadurch zu erklären, 
daß die Alkalisalze der Elemisäuren diese in W . unlösl. Stoffe lösen. Durch Chro
matograph. Analyse lassen sich die Komponenten aus dem Rohsäuregemisch 
trennen, bes. wenn die Ketosäure (/¡-Elemonsäure) in das gelbe 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazon übergeführt wird. (FriacHHK X cm h ck o t RpyuiTB a Beorpa« [Ber. ehem. Ges. 
Belgrad] 11 (1940— 46). 81— 90. 1947. Zagreb, U niv., Chem. Inst.)

R. K . M ü l l e r .  7140
XY. Gärungsindustrie.

Onorato Verona, Über einige die Weingärung betreffende Fragen. Vf. behandelt 
unter Bezugnahme auf Literaturangaben u. z. T. eigene Verss. folgende Probleme:
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D ie B edeutung anderer Hefearten (als der echten W einhefe, Sacch. ellipsoideus) 
für die W eingärung, Reinzuchthefe in der W eingärung, neue Heferassen durch 
Hybridation u. M utation, W rkg. der Apiculatushefen auf die W eingärung, B rett- 
anom yceshefe, Verwendung von Hefeassoziationen. (A tti A ccad. Georgofili 
[6 ] I I . 184— 94. Juli-D ez. 1947.) K i e l h ö f e r .  7554

Cristóbal Mestre Artigas, D ie Übergärungen in  der Weinbereitungslehre. Zu
sam menfassende Übersicht über dieses Gebiet, vor allem auf span. Verhältnisse 
bezogen. (Mem. Real Acad. Ci. Artes Barcelona 28. 3— 50. 1947.) G e r b e r .  7554

M. A. Amerine u. A. J. W inkler, D ie relative Farbbeständigkeit von W einen aus 
bestimmten Traubensorten. Es wurde der Farbgeh. (ausgedrückt durch den Vino- 
colorimeter-W ert nach D u j a r d i n  u .  S a l l e r o n ,  sow ie durch den auf eine Standard- 
Isg. bezogenen Farbwert), ferner der Tanningeh. zahlreicher W einproben von 
9 roten kaliforn. Traubensorten der Ernten 1936, 1937 u. 1938 kurze Zeit nach der 
Vergärung festgestellt u. dann wiederum (nach einer 8— 16monatigen Lagerung in 
5— 10-Gallonen-Eichenfässern u. 7— 9 Jahre in F laschen) im Jahre 1946. Die 
Abnahme der Vinocolorimeterwerte in dieser Zeit betrug 61,6— 81,4% , die der 
Standard-Farbwerte 17,7— 69,4% , die des Tanningeh. 11,6— 20,1% . D ie größte 
Abnahm e zeigten die W eine der Sorten A licante B ouschet u. Grand Noir. D ie ge
ringste die der Sorten Cabernet-Sauvignon u. Valdepeñas. B ei warmen, reifen Jahr
gängen m it ursprünglichem höherem Farbwert (1936) ist der Farbverlust größer als 
hei weniger reifen Jahrgängen (1937 u. 1938). (Proc. Amer. Soc. horticult. Sei. 4 9 . 
183— 85. 1947. D avis, U niv. of Calif.) K i e l h ö f e r .  7554

E. Wanner, I s t die Lenkung des biologischen Säureabbaues möglichl Unter Be
zugnahme auf R i p p e l  (C. 1 9 4 3 .  II . 84) zieht Vf. aus dem unregelm äßigen Eintritt 
des bakteriellen Säureabbaues hei verschied. W einen trotz gleicher äußerer Bedin
gungen die Schlußfolgerung, daß hierzu W irkstoffe von der A rt des Vitamin H 
notwendig sind, welche wahrscheinlich aus der Traubenheere stam m en. Hierdurch 
bietet sich die Aussicht, den Säureabbau regulieren zu können. (Weinbau, wiss. 
Beih. 1. 17— 19. Aug. 1947. K reuznach, Landeslehranst.) K i e l h ö f e r .  7554

E. Kielhöfer, Bemerkungen zu der Abhandlung von E . W anner, „ Ist die Lenkung 
des biologischen Säureabbaues möglich?“ Vf. nim m t B ezug auf die Publikation von  
W a n n e r  (vgl. vorst. R ef.). V itam in H ist als p-Am inobenzoesäure (I) erkannt, 
kom m t bes. in Hefe reichlich vor u. is t als B akterien-V itam in außerordentlich wirk
sam . Es is t deshalb nicht wahrscheinlich, daß die säureabbauenden Bakterien, die 
sich nach der Hefegärung entw ickeln, daran Mangel haben. Vers. des Vf., durch 
Zusatz von I das W achstum  von B act. gracile zu förden, waren deshalb auch er
folglos. Der biolog. Säureabbau läßt sich in der P raxis gut regulieren, zumal wenn 
man für optim ale Tem p. sorgt. D ie Annahm e besonderer aus den Trauben stam
mender W irkstoffe ist deshalb n icht erforderlich. (W einbau, w iss. B eih. 1. 75— 78. 
Okt. 1947. Trier.) K i e l h ö f e r .  7554

A. Cambltzi, D ie B ildung von racemischem Calciumtartrat im  W ein. Vf. fand im 
alten W ein opt. inakt. Ca-Tartrat-Ausscheidungen, obwohl die W einsäure des 
W eines rechtsdrehend ist. In 100 ml lösen sich 0,023 g  Ca-d-Tartrat, 0,025 g  CaJ- 
Tartrat u. 0,003 g Ca-dl-Tartrat. Bei 150° erfolgt Racem isierung des d-Salzes in 
2 Std. Vf. hält in 6 -9  Monaten bei n. Lagertem p. des W eines eine Autoracemisierung, 
die zur Ausscheidung von schwer löslichem  Ca-dl-Tartrat führt, für möglich. 
(Analyst 7 2 .  542— 43. D ez. 1947. Kingston on Tham es, Vine Products Ltd.)

K i e l h ö f e r . 7 5 5 4

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel.
E¿ Hoff-Jorgensen und V. Porsdal, Über die P hytaseaktivitä t im  Roggenmehl 

und den Phytatgehalt von Roggenbrot. D as pH-Optimum der P h ytaseak tiv itä t in 
Roggenkleiesuspensionen liegt hei etw a 5,2 hei 30°, hei höherer Tem p. mehr nach 
der sauren R ichtung verschoben. Roggenbrot m it p H 4,5 zeigt die stärkste P hytat- 
aufspaltung. In Roggenmehl u. -kleie is t die P hytaseaktiv ität w esentlich stärker 
als in den entsprechenden W eizenprodukten. Durch Milchsäure, etw as weniger stark 
auch durch Citronen- u. W einsäure, wird die P h ytaseaktiv ität erhöht. Zugabe von  
Ca-Salzen zu Roggenm ehlteigen steigert den P hytatgeh . des Roggenbrotes beträcht
lich. D as Verhältnis P hytaseaktiv ität: Phytatgeh . fä llt m it steigendem  A us
mahlungsgrad. Roggenbrot m it p H von etw a 5, welches den derzeit bevorzugten  
mehr sauren B rottypen entspricht, kann frei von P h vtat hergestellt werden unter
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Anwendung einer Kultur von Thermobacterium cereale als „Triebm ittel“ . (Trans. 
D an. Acad. techn. Sei. 1947. Nr. 2. 1— 20. Kopenhagen, U niv., Biokem iske Inst.)

H a e v e c k e r . 7 6 7 4

H. M. R. Hintzer, Der E influß geringer Mengen A neurin auf die Backart von 
Weizenmehl. A neurin  (I) wird W eizenmehl zugesetzt. Unter Verwendung von  
Extensograph u. Permentograph ausgeführte Backverss. zeigen, daß Konzz. bis 
12 mg I je kg Mehl die elast. Eigg. des Teiges nicht beeinflussen, die Gärung aber 
schwach fördern. D ie in einer niederländ. Patentschrift m itgeteilte Verbesserung 
des Brotvol. um 6,8  (15,7)%  nach Zugabe von 3 (6 ) mg I je kg Mehl kann trotz 
A nwendung verschied. Mehlarten, verschied. Teigkonsistenz, Hefemenge u. A uf
gehzeit nicht b estätigt werden. (Voeding 8 . 230— 37. 1947. W ageningen, Centr. 
Inst, voor Voedingsonderzeek T. N . 0 . ,  Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek.)

W e s l y .  7 6 7 4

Henri Griffon und Jean Delga, Der Arsengehalt einiger Tabakhandelssorten. D er 
Verbleib des Arsens während der Verbrennung. Es wird der As-Geh. verschied. 
Tabaksorten bestim m t. Für 56 Sorten französ. Zigarettentabake werden 0,5 b is  
16,9, für 6 Sorten nordafrikan. Zigarettentabake 0,5— 15,8, für 6 verschied. T abak
blätterdocken 0,2— 3,9, für 7 Sorten Rauchtabak 0,9— 9,3 u. 5 Zigarrensorten
2,6— 27,2 mg-As/kg erm ittelt. Während der Verbrennung verbleibt das As zum  
größten T eil in der Asche, nur im Zigarrenrauch sind geringe Mengen As nach
weisbar. (Ann. pharmac. fran?. 5. 343— 52. Juni 1947. Paris, Fac. de Pharm ., 
Lahor, de Chem. Biol.) H. P. F i e d l e r .  7734

I. A. Gould, Hochtemperaturbehandlung von M ilch. D ie durch K urzzeithoch
erhitzung von Milch aufgeworfenen Probleme werden besprochen u. experim entell 
durchleuchtet. Bes. wird auf die E ntstehung von sogenanntem Kochgeschmack, 
der für verschied. Milchprodd. bei unterschiedlichen Tempp. auftritt, u. ihren Zu
sam menhang mit der Bldg. flüchtiger S-Verbb. eingegangen, außerdem werden die 
durch Hocherhitzung bewirkte Erhöhung der A cidität infolge Bldg. von A m eisen
säure, teilweise Zerstörung der Lactose u. Enzymdestruktion erwähnt. (Proc. 40th  
annu. Convent. Milk Ind. Foundat., Lab. Sect. 97— 108. Okt./Nov. 1947. College
Park, Univ. of Maryland.) K r u s e n .  7756

A. J. Powers, Bekämpfung von thermoresistenten Bakterien. Maßnahmen zur 
Verhinderung von Infektionen m it thermoresistenten Bakterien im Verlauf der 
M ilchgewinnung u. -Verarbeitung werden besprochen. (Proc. 40th annu. Convent. 
Milk Ind. Foundat., Lab. Sect. 61— 70. O kt./N ov. 1947. New York, N . Y ., Borden’s 
Farm Prod.) K r u s e n .  7756

H. A. Trebler und H. G. Harding, Molkereireinigungsmittel, ihre Bestandteile 
und Funktionen. Vff. beschreiben eine Reihe von für die Milchwirtschaft em p
fohlenen alkal. R einigungsm itteln, ihre Zus., Prüfung, Anwendungs- u. W irkungs
w eise unter Berücksichtigung ihrer Kosten. (Proc. 40th annu. Convent. Milk Ind. 
Foundat., Lab. Sect. 5— 26. O kt./N ov. 1947. Baltimore, Md., National Dairy Res. 
Labor., Inc.) K r u s e n .  7756

V. H. Nielsen, Starter, Buttermilch und Sauerrahm. Ausführliche Darst. der 
Präparation guter Starter u. einige Hinweise zur Butterm ilch- u. Sauerrahm
herstellung. (Proc. 40th annu. Convent. Milk Ind. Foundat., Lab. Sect. 85— 96. 
O kt./N ov. 1947. Arnes, Iowa State Coll.). K r u s e n .  7756

S. Mukherjee und M. Goswami, Untersuchungen über die Ranzidität von Butter- 
fett. Zusammenfassende Betrachtungen über das Verderben der Nahrungsfette 
unter Hinweis auf die einflußnehmenden Faktoren; Erörterungen über natürliche 
und synthet. A ntioxygene; Unterscheidung der durch Hydrolyse verursachten 
R anzidität von derjenigen durch oxydativen Abbau. Unter B est. von SZ., 
K R E i s - Z a h l  ( W a l t e r s ,  M u e r s  u .  A n d e r s o n ,  C. 1938. II. 451) sowie Peroxyd
zahl ( W h e e l e r  u .  P a s c h k e ,  Oil and Soap 21. [1944.] 33) werden Proben von  
B utterfett unter verschied. Bedingungen über längere Lagerfristen auf ihr 
Verh. geprüft. Es zeigt sich, daß die Haltbarkeit in Abwesenheit von Feuchtig
keit besser ist als im feuchten Milieu. Casein steigert die Lagerfestigkeit nicht, 
während sich Lactose positiv auswirkt. Vanillin begünstigt die Bldg. freier Säure, 
hem m t aber das Entstehen von Peroxyden u. von Epihydrinaldehyd ( K R E i s - T e s t ) .  
E inleiten von gasförmigem H2 stabilisiert sehr wirksam gegen die hydrolyt. u. die 
oxydative R anzidität; der Effekt ist verstärkt, wenn nach dem D urchleiten von H2 
die Lagerung des Fettes in H2-Atmosphäre erfolgt; Aufbewahrung in C 02- u. N 2- 
Atmosphäre ist weniger wirksam. Bei der Prüfung von hydroxyd. Verbb.” (s. Ori
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ginal) h insichtlich ihrer antioxygenen W irksam keit erweist sich Pyrogallol als am  
stärksten hemm end (vor Brenzcatechin u. H ydrochinon); von Säuren u. Salzen sind  
gute A ntioxygene Na-Citrat u. K-Na-Tartrat. Bei Kom bination von V itam in A 
u. C ist ebenfalls ein Hem m effekt erzielbar. Zusammenfassend wird festgestellt, 
daß Einleiten von H2 in das B utterfett die hydrolyt. R anzidität bis zu 5 Monaten  
verhindert; gegen Ende dieser Frist wird das oxydative Verderben aber feststellbar. 
Betrachtungen über den Chemismus der H2-Wrkg. dahingehend, daß dadurch 
aktivierter Sauerstoff inaktiviert w ird: 0  +  H20  -> H20 - 0 ; H 20 - 0  -f- H2 -> 2 H 20 .
(J. Indian ehem. Soc. 24. 239— 48. Juni 1947. Calcutta, U niv ., College of Sei. and 
Technol. Applied Chemistry D ep.) T ä u f e l .  7758

L. Rivera Brenes, F. Marchän und E. Del Toro, Untersuchungen über Silage 
in  Puerto Rico. 1. M itt. Siliermethoden und resultierende Q ualität von Merkergras-, 
Paragras- und Zuckerrohrspitzensilagen. Es werden die in Verss. erm ittelten  bes. 
für trop. Tempp. zweckmäßigen Silageverff. u. dam it erzielte Ergebnisse be
schrieben. (J. Agric. U niv. Puerto Rico 31. 168— 79. April 1947. R io Piedras, Univ. 
of Puerto Rico, Agric. E xp. S tat.) K r u s e n .  7782

Luis Rivera Brenes, D ie A usnutzung von Qras, Hülsenfrüchten und anderen 
Futterm itteln zur Viehfütterung in  Puerto R ico. 1. M itt. Vergleich von Guineagras, 
Paragras, „M alojillo“ und einer M ischung von Paragras und tropischem K udzu  als 
Weidefutter. W eidefütterungsverss. m it Färsen ergaben die beste Futterausnutzung  
bei einer Mischung von Paragras u. Kudzu. (J . Agric. U niv. Puerto Rico 31. 
180— 89. April 1947. Rio Piedras, U niv. of Puerto Rico, Agric. E xp. Stat.)

K r u s e n . 7 7 8 2

John H. High, D ie Bestimm ung von K u pfer in  Nahrungsm itteln. Beseitigung  
gewisser Schwierigkeiten bei Veraschung der Proben u. Vereinfachung der photo- 
metr. Absorptionsm essung unter Verwendung von  N a-D iäthyldithiocarbam at als 
Färbem ittel. Ausführung der M ethode: Veraschen der Probe im  Quarztiegel bei 
600— 850°, Ausziehen der Asche m it 2:1  Vol. HCl (1 :1 ) u. H N 0 3 (1:1) unter Er
wärmen (5— 10 cm3 Säuregemisch), Überführen des E xtraktes in 100 cm3-Becher- 
glas, Zugabe von 2 g  Citronensäure oder Am m onium citrat u. 2 cm 3 l% ig. Gummi - 
arabicum -Lsg.; Neutralisieren m it N H 4OH (0,880), von dem 1— 2 cm3 im Über
schuß hinzugefügt werden. Überführen der kalten Lsg. in Meßkolben u. Auffüllen  
m it W . auf 50 oder 100 cm 3. Ein Teil der Lsg. wird m it ca. 0,5 g  Na-Diäthyldithio- 
carbamat-NaCl-Mischung (1:25) versetzt u. deren A bsorption im  Photom eter er
m ittelt. D as Photom eter wird geeicht m it einer Norm allsg. aus C u S 04 oder reiner 
Cu-Folie. —  11 L iteraturzitate. (A nalyst 72. 60— 62. Febr. 1947. London, Acton, 
Metal B ox Co. L td.) S c h e i f e l e .  7 7 8 8

Je. A. Belorutschew, Z ur Frage der Schnellbestimmung von A rsen  im  Mehl. 
Eine Suspension von 10 g  Mehl in 100 ml W . wird m it 2 ml 10%ig. H2S 0 4 an
gesäuert, bis 50° erwärmt u. nach 1 Min. filtriert. 40— 50 ml F iltrat werden mit 
7 ml konz. H2S 0 4 erhitzt, die farblose Lsg. m it W . auf 60 ml verdünnt, A s nach 
S a n g e r - B l a c k  bestim m t. B est.-D auer 45 M inuten. (Tn n - t e n a  h  C a m r r a p H H  [Hyg. u. 
Sanitätswes.] 12. Nr. 7. 50— 51. Juli 1947. K aluga, G ebietslabor, für Sanitätswes. 
u. Bakteriol.) T r o f i m o w . 7798

Ilse Antener und Otto Högl, Vergleichende Untersuchungen über die Fettbestim
mungsmethoden in  M ahlprodukten (W eizenkeimen). Vergleichend untersucht wurden 
SoxHLET-Extraktion, K altextraktion nach A c k e r m a n n ,  F ettb est, nach HC1- 
Aufschluß u. B est. nach T e r r i e r  m it A .-P A e., A e., Benzol u. Trichloräthylen. 
R esultate: K altextraktion ergab die niedrigsten, das Verf. nach T e r r i e r  die 
höchsten F ettgehalte. D ie D ifferenz betrug bis zu 20% der F ettm enge. K alt
extraktion ergibt offenbar nur das „freie“ F ett, da die m eisten L ösungsm ittel hierbei 
ähnliche W erte lieferten. D ie übrigen M ethoden setzen auch „gebundenes“ Fett 
frei. —  13 L iteraturzitate. (Mitt. Gebiete Lebensm ittelunters. H yg. [Bern] 38. 
207— 25. 1947. Bern, Eidg. Gesundheitsam t.) S c h e i f e l e .  7 7 9 8

D. V. Josephson, Identifizierung von ,,off-flavors“ in  M ilch. Bem erkungen zur 
G eschm acksphysiologie u. zur organolept. Beurteilung folgender Geschm acks
fehler: Koch-, Oxydations-, ranziger-, Kuh-, Futter- u. saurer Geschmack. (Proc. 
40th annu. Convent. Milk Ind. Foundat., Lab. Sect. 76— 84. O kt./N ov. 1947. 
Ohio State U niv .) K r u s e n . 7856

G. M. Trout, D ie Prüfung von homogenisierter M ilch. M odifikationen der 
B a b c o c k - u . G E R B E R - T e s t s  zur Anwendung bei hom ogenisierter Milch werden kurz
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besprochen. (Proc. 40th annu. Convent. Milk Ind. Foundat., Lab.^ Sect. 71— 75. 
O kt./N ov. 1947. E ast Lansing, Michigan State Coll.) K r u s e n . 7856

W. A. G. Nelson, D ie Bestimmung von Carotin in  getrocknetem Gras. Gegenüber 
den bisherigen M ethoden B n. D wird jetzt die folgende Meth. E em pfohlen: 1— 2 g 
Grasmehl m it 50— 60 cm 3 Leichtbenzin (80— 100°) 1 Std. unter Rückfluß im D am pf
bad kochen, nach Abkühlen durch Glasfilter geben u. m ittels Leichtbenzin (40 bis 
60°) in 2 • 1 Zoll-Adsorptionssäule aus Knochenmehl überführen. /5-Carotin wird 
im  E luat colorimetr. erm ittelt. Resultate: Leichtbenzin (80— 100°) is t ein w irk
sam es E xtraktionsm ittel für ß-Carotin. Knochenmehl ist ein wirksames Adsorbens 
zur Trennung von /J-Carotin von anderen Graspigmenten. Meth. E erlaubt eine 
raschere u. leichtere B est. als die anderen Methoden. D iskussion. (A nalyst 72. 
200— 05. Mai 1947.) S c h e i f e l e . 7868

X Y IIIa . Holz. Cellulose. Zellstoff. Papier. Papierdruck. Celluloid. Linoleum.
J. Cyrot, Untersuchung über die Ä thylierung der Cellulose im  Vakuum. D ie 

Ä thylierung der Cellulose wurde vorgenommen, wie folgt: 10 g Cellulose wurden 
y2 Std. m it 200 cm 3 NaOH-Lsg. durchfeuchtet, dann abgepreßt, zerrissen u. in 
500 cm 3 neutrales Äthylsulfat eingebracht. Dann wurde % Std. im  Vakuum auf 
105° erhitzt. D as fertige Prod. wurde kalt, lau u. heiß gespült. Der Geh. an Ä th y l
cellulose (I) wurde durch Lsg. in Toluol erm ittelt. Es fand sich, daß die NaOH  
50% ig sein soll; Zusatz von festem NaOH hat keinen Einfluß. D as Abpressen der 
Alkalicellulose erfolgt zweckmäßig auf 550— 750% ; es ist alsdann ein höherer 
Prozentsatz an lösl. Prod. festzustellen. W as den Druck angeht, so zeigten Verss., 
daß man über 50 mm Hg kein gutes Prod. erhält. E ine Temp. über 100° ist bei der 
Äthylierung einzuhalten. Katalysatoren haben wenig Einfluß. D as Ä thylsu lfat 
(500 cm3) kann ohne Schaden auf 200 cm 3 verringert werden. (Mém. Serv. chim . 
É tat 33. 159— 67. 1947. Aubervilliers, Comp, de Saint Gobain.)

F r i e d e m a n n . 7970
Jean Chédin und André Tribot, Untersuchung über eine Methode zur Gewinnung 

von Äthylcellulose unter Ausgang von Ä thylsu lfat im  Vakuum. D ie Umwandlung von  
Alkalicellulose in Ä thylcellulose bei Atmosphärendruck ist nicht möglich, da das 
Ä thylsulfat nicht genügend in die Alkalicellulose eindringt. Verss. im Vakuum er
gaben, daß jedem Vakuum eine Temp. entspricht, und zwar: 60° (16 mm), 70° 
(22 mm), 80° (30 mm). Bei 60° ist die Rk. unabhängig vom  Druck, bei 70° und 80° 
erfolgt bei zunehmendem Druck eine steile Abnahme der Ausbeute. D ie Dauer der 
Äthylierung beträgt bei 60° 6 Std., bei 70° 4 Std. Das W . scheint bei der Rk. die 
Rolle eines K atalysators zu spielen. —  Einzelheiten im Original. (Mém. Serv. 
chim. É tat 33. 169— 95. 1947. Paris, Labor, central des Services chim iques de 
l ’É tat.) F r i e d e m a n n . 7970.

André Tribot und Andrée Marsaudon, H ydrolyse des neutralen Ä thylsulfats, 
Reinigung des Ä thylsu lfats; Bestimmung der Ä thoxylgruppen. Vff. fanden durch 
Verss., daß sich Ä thylsulfat (I) unter Bldg. von H2S 0 4 um so stärker zersetzt, je  
höher die Temp. ist. Bei 100° schreitet die Hydrolyse mit der Zeitdauer fort. D as
selbe gilt für 49 %ig. NaOH. D ie Reinigung des rohen I erfolgt durchDest. bei 20 mm. 
Zur B est. der Ä thoxylgruppen wird die I mit Phenol gelatiniert, mit H J dieÄ thoxyl- 
gruppen in C2H5J verwandelt und m it einer alkoh. Lsg. von AgNO? als A gJ b e
stimm t. 1 Mol. A gJ entspricht 1 Ä thoxylgruppe. (Mém. Serv. chim. É tat 33. 
197— 204. 1947. Paris, Labor. Central des Services chimiques de l ’É tat.)

F r i e d e m a n n . 7 9 7 0
Jean Chédin und Robert Vandoni, Beitrag zur Untersuchung der Gelatinierung 

von Hochpolymeren. D ie Nitrocellulosen. D ie Quellung und Lsg. von Nitrocellulosen  
in A ceton beruht auf der A ffinität des bas. 0 2 des Acetons zum schwachsauren  
Charakter der N itrocellulose. Der saure Charakter der N itrocellulose beruht auf 
den H -Atom en, die an C-Atome gebunden sind, die ihrerseits direkt m it einer 
Gruppe— ONOa verbunden sind. D ie Rk. beruht also auf dem Aufbau einer Bindung 
zwischen den positiv gewordenen H-Atomen und dem bas. 0 2 des A cetons. D iese  
Theorien werden durch Messung des Dampfdrucks der Lsgg. verschied. N itro- 
derivv. in Aceton erhärtet. D ie R esultate, die für Aceton erzielt wurden, gelten  
auch für andere Prodd., die schwach bas. sind. — Einzelheiten im Original. (Mém. 
Serv. chim . É tat 33. 205— 18. 1947. Paris, Labor, central des Services chim iques de 

j . a t . )  F r i e d e m a n n . 7970
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Thérèse Petitpas und Marcel Mathieu, Über die Reaktionen bei der Gelatinierung 
der Nitrocellulosen. (Vgl. C. 1947. E . 639.) D ie Arbeit befaßt sich m it der W rkg. 
verschied. Lösungsm m . auf N itrocellulose. D ie Lösungsm m. zerfallen in  zwei 
Klassen: 1. die K etone, w ie A ceton, ferner die A lkoylacetate u. Campher, u. 2. die 
A lkoylnitrate. N ach den Röntgenbildern, der D ichtigkeitsm essung usw ., kann die 
A rt, w ie die Lösungsm m. in die Faser eindringen, folgendermaßen unterteilt 
werden. 1. solche, die an den mol. K etten  angreifen und deren W rkg. nicht durch 
die Kohäsion dieser K etten  beeinflußt wird; geordnetes K ristallgefüge. 2. solche, 
die die regelmäßige Anordnung der kristallinen Zonen nicht zu stören vermögen, 
sondern die freien A nteile der Gruppen angreifen; Oberfläche und desorientierte 
Teile der Micellen. 3. solche, die unfähig sind, selbständig zu wirken, sondern nur 
katalyt. wirken. Zwischen allen diesen Rkk. gibt es noch Zwischenstufen. (Mém. 
Serv. chim . É tat 33. 219— 37. 1947. Paris, Labor, central des Services chimiques de 
l ’É ta t.) F r i e d e m a n n . 7970

M. I. Archipow, Z ur M ethodik der Viscositätsbestimmung von Cellulose und 
Nitrocellulose. 1. M itt. D as Eichen der Capillarviscosimeter. Vf. zeigt durch ein
gehende Messungen, daß zur E ichung von Viscosim etern n icht beliebige F ll. ver
w andt werden dürfen, sondern am zweckm äßigsten D ibutylphthalat (I), dessen 
Gemische m it Ricinusöl, bei denen die Ausflußgeschwindigkeit ca. 25  ml/Min. beträgt. 
Capillaren unter 2 mm Durchmesser sind m it F ll. von 5— 2 0  Centipoises, von 2 ,0  bis
3 ,0  mm m it Fll. von 25— 65 cP. u. von 3 ,0 — 4 ,0  mm m it F ll. von 65— 25 0  cP zu 
eichen. Nur bei einer solchen B est. der K onstanten C der bekannten Formel 
y  =  C 'd 'T u . bei Anwendung des entsprechenden V iscosim eters lassen sich Viscosi- 
täten  von Cellulose oder N itrocellulose m it einem Fehler n icht größer als 5% be
stimm en. Andernfalls können die Fehler 2 0 — 4 0 %  erreichen. (>KypHaji ripHKjia/iHOH 
X h m k h  [ J .  appl. Chem.] 20. 7 73— 8 0 . Aug. 194 7 . Iwanowo, Chem.-Technolog. Inst.)

U l m a n n . 8 0 0 8

C. N. Tewari und I. S. Bhattacharya, Methode zur Bestim m ung von Campher 
in  Celluloidfilmen. 3 g Film  werden in 50 cm 3 A ceton gelöst und in einen Rund
kolben gebracht. D ann werden 200 cm 3 W . und 20 cm 3 20% ig. NaOH-Lsg. zu
gegeben. Hierauf wird an einen Kühler und zwei Vorlagen, deren zweite mit Ae. 
beschickt ist, angeschlossen. E s wird destilliert, bis alles A ceton in  die Vorlagen 
übergegangen ist. D ie erste Vorlage wird dann durch eine neue m it 50 cm3 Ae. 
ersetzt. Nun wird ein kräftiger Strom W .-D am pf durch den App. gelassen, bis sich 
etw a 150 cm 3 W . in der Vorlage angesam m elt haben. D as D estilla t, einschließlich 
dessen aus der ersten Vorlage, wird m it A e. ausgeschüttelt und der Ae. in eine 
leichte W ägeflasche gebracht. N ach dem Verdampfen des Ae. wird die Flasche 
gewogen, der Campher bei 105° verjagt u. nochmals gewogen. D ie Differenz ist 
der gesuchte Campher. D ie Meth. liefert genaue R esultate. (Ind. N ew s E dit. J. 
Indian chem. Soc. 10. 64— 68. 1947. Cawnpore, Ordnance Laboratories.)

F r i e d e m a n n . 8 0 1 8

X V IIIb . Textilfasern.
R. P. Wagner, Harold H. Webber und Ralph G. H. Siu, D er E in flu ß  ultra

violetten Lichts auf Baumwollcellulose und sein E in flu ß  auf den nachfolgenden Abbau 
durch M ikroorganismen. D ie Faserschwächung von  Cellulose durch U V-Licht 
(3 6 0 — 3 7 0  m p)  ist größer als die durch das gesam te sichtbare Spektrum . Streitig  
ist der Einfl. von 0 2 auf den Abbau. Nach K a u f m a n n  [ 1 9 2 6 . ]  u. H e u s e r  [1 9 4 3 .]  
ist es eine rein photochem . Rk. ohne M itwirkung von 0 2, erst nachfolgend wirkt 0 2 
unter Oxycellulosebildung ein. Feuchtigkeit und Oa-Konz. sind ohne wesentliche 
Einw . auf den Faserabbau, wohl aber die Intensität und Tem p. des UV-Lichts. 
Mn und F e wirken katalyt. steigernd auf den Abbau. B elichtete Cellulose hat eine 
verringerte Anfälligkeit bei Angriff durch P ilze, w ie M etharrizium  glutinosum. Auch 
hierbei sind die 0 2-Konz. u. die Feuchtigkeit ohne E influß. (Arch. Biochem istry
12. 35 — 5 0 . 1 9 4 7 . Austin, Texas, U niv . of Texas; Philadelphia, P a ., U . S. Army, 
Quartermaster Corps.) F r i e d e m a n n .  8 0 4 4

R. W . Asmussen und Frode Andersen, Untersuchungen über die E lastiz itä t von 
Cellulosefasern. 1. M itt. Elastizitätsm essungen an Baumwollfasern. E s wurden  
Messungen über die Festigkeit von Einzelfasern angestellt, w obei früher m eist 
„ S c h o p p e r s  Festigkeitsprüfer für Fasern und Einzelhaare“ benutzt wurde. Zur 
Aufklärung der inneren Struktur wurde auch die V iscosität festgestellt. Zur Mes
sung der Faserelastizität bedienten sich Vff. des Registrierapp. nach B u c h t h a l  
(Vidensk. Selsk. Biolog. Medd. 17. [1942.] Nr. 2.) Vff. fanden folgendes: das F estig-
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keitsdiagram m  für einzelne Baumwollfasern ist der Luftfeuchtigkeit linear pro
portional, während die Steifigkeit mit zunehmender Feuchtigkeit abnim m t. Bei 
der Streckung treten starke irreversible Vorgänge ein, die zu einer Zunahme der 
Länge führen, nam entlich in W . oder feuchter Luft. D ie Steifigkeit, mit dem  
Vibrationsapp. bei longitudinalen Vibrationen von 15— 30 Cyclen/Sek. gemessen, 
nim m t m it der Spannung erheblich zu und ist wenig abhängig von der Feuchtigkeit. 
D ie Beobachtung von O b e r m i l l e r  [1926.], daß nasse Baumwolle um rund 20%  
fester sei als trockene, konnte nicht bestätigt werden. (Trans. Dan. Acad. techn. 
Sei. 1947. Nr. 5. 1— 32.) F r i e d e m a n n . 8044

P. B. Sarkar, H. Chatterjee und A. K. Mazumdar, Die Säurenatur von Jutefaser. 
Vff. titrieren Ju te m it NaOH, Jod-Lsg. u. Ag-o-nitrophenolat. Sie schließen aus 
ihren Verss., daß ein A chtel der Carboxylgruppen frei, drei A chtel m it Kationen  
besetzt, die H älfte m it Lignin verestert sind. (J. Textile Inst. Trans. 38. T. 318— 32. 
Sept. 1947. Calcutta, Indien, Ind. Zentral-Jute-Komitee.) M o l l . 8052

— , Kunstharze für das Appretieren von Textilien. Zur Behandlung von W oll- 
gew ebe zwecks Verhinderung des Verfilzens u. Schrumpfens werden 8— 10%ig. Lsgg. 
von Melaminharzen  verwendet, die bei n. Temp. von selbst härten, u. zwar in solchen  
Mengen, daß auf dem Gewebe 5% seines Gewichts an Harz verbleibt. E ine zw eite  
A rt von synthet. Harzen (Zus. unbekannt) wird zur Erzielung eines Stärkeeffektes 
auf T extilien verwendet. (Mod. P lastics 24. 97. Jan. 1947.) K a l i x .  8060

Frode Andersen, Untersuchungen über die E lastizität von Cellulosefasern. 2 .M itt. 
Elastizitätsm essungen an Kunstseide-Stapelfasern. (1. vgl. vorvorst. Ref.) D ie mechan. 
E igg. von Baumwoll- und Kunstseide-Stapelfasern wurden durch vergleichende 
U nteres, festgestellt. Durch Dehnungsverss. wurde die Längsdehnung in Diagram 
men bestim m t und der Elastizitätsm odul E festgelegt. Der Elastizitätsm odul wurde 
dynam . bestim m t, indem die einseitig beschwerte Faser longitudinalen Vibrationen  
ausgesetzt wurde. D ie P lastizität der Fasern wurde durch Vergleich der elast. und 
der nicht-elast. Kom ponente des Streckvorgangs bestimm t. Im Gegensatz zu 
Baum wolle, bei der das Streckdiagramm bei verschiedener Feuchtigkeit eine gerade 
Linie zeigt, treten bei Stapelfaser Unregelmäßigkeiten auf. Trocken oder bei 
relativer Feuchtigkeit von 37— 70% nim m t die Steifigkeit bei der Streckung ab, 
um dann wieder zuzunehmen. Bei plötzlichem Zug nahm die Dehnbarkeit ab, um  
allmählich wieder anzusteigen. Wird eine Faser gestreckt, so haben wir zwischen 
der elast. und der nicht-elast. D ehnung zu unterscheiden; das Verhältnis der 
beiden Dehnungen hängt von der Feuchtigkeit und der evtl. Vorbehandlung der 
Faser ab. W ird eine Faser gestreckt und wieder entlastet, so nim mt die Länge, die 
der Dehnung N ull entspricht, zu. Vf. betrachtet abschließend das ganze Problem  
m athem atisch. (Trans. Dan. Acad. techn. Sei. 1947. Nr. 6 . 1— 14.)

F r i e d e m a n n . 8 0 7 4

X X I. Leder. Gerbstoffe.
A. Kiintzel und J. Plapper, Über den Chemismus der Sulfitierung pflanzlicher 

Oerbextrakte. (Bemerkungen zu den Arbeiten von H. G. T u r l e y  und von T. D . 
B r a u n s c h w e i g . )  Sulfitierte pflanzliche Gerbextrakte der Catechinklasse enthalten  
neben freier H2S 0 3 bzw. deren Na-Salzen gebundenes S 0 2, das als Oxysulfonsäure 
oder als echte Sulfonsäuregruppe vorliegen kann. Nach T u r l e y , der ein bes. Ana- 
lysenverf. zur B est. der verschied. Bindungsweisen des S 0 2 in sulfitierten Gerb- 
extrakten ausgearbeitet hat, ist S 0 2 am Quebrachomol. auf dreierlei A rt, als 
Schwefligsäureester, als Oxysulfonsäure u. als echte Sulfonsäure gebunden. Bei 
Anwendung der Meth. von T u r l e y  auf Di- u. Trioxybenzole kommen Vff. zu dem  
Ergebnis, daß die Abspaltung von S 0 2 m it Säure zu keinem deutlichen Endpunkt 
führt, u. verneinen daher das Vorliegen von esterartig gebundener H2S 0 3. D ie  
Oxysulfonsäuren lassen sich durch Kochen mit Säuren, wirksamer m it Alkali, ab
spalten, während die freien Sulfonsäuregruppen auch durch Alkalibehandlung nicht 
abgespalten werden. D a aber auch Verbb. wie Phloroglucin oder Brenzcatechin, die 
ihrer K onst. nach nach der Sulfitierung nur Oxysulfonsäuregruppen aufweisen  
sollten, unabspaltbar gebundenes S 0 2 enthalten, nehmen Vff. eine ätherartige Ver
knüpfung der den Oxysulfonsäuregruppen zugehörigen Oxygruppen m it anderen 
Gerbstoffmoll, an, wodurch die Sulfonsäuregruppe blockiert wird. Für die 
TuRLEY-Analyse von sulfitierten Extrakten ist die Best. des unspaltbar g e
bundenen S 0 2 ein genaueres Maß des Sulfitierungsgrades als die B est. der 
abspaltbaren H2S 0 3. —  D ie Modellverss. ergeben, daß das nach der T u r l e y - 
Meth. unabspaltbar gebundene S 0 2 zwar mit genügender Genauigkeit bestimmbar,
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aber nicht ohne Einschränkung als echte Sulfonsäure anzusprechen ist. —  W ird 
unsulfitierter Quebracho m it NaOH versetzt u. m it der äquivalenten Menge HCl 
unm ittelbar wieder angesäuert, so wird der ursprüngliche pH-W ert zurückerhalten. 
W ird jedoch nach NaOH-Zugabe eine längere Erhitzung eingeschaltet, so ist nach 
der Säurezugabe der pH-Wert niedriger. B r a u n s c h w e i g  erklärte diese Erscheinung  
m it einer Verölung der Quebrachomoll., indem beim Kochen der alkal. Quebracholsg. 
eine Entölung, also eine Aufspaltung der Diolbrücken erfolgt, bei der phenol. 
Hydroxylgruppen freigelegt werden, die den A ciditätszuw achs bewirken. Vff. 
zeigen durch Verss., daß die pH-Erniedrigung auf L uftoxydation  des Gerbstoffs 
zurückzuführen ist. D ie O xydation, bes. bei Ggw. von A lkali, kann sich auch bei 
der T u r l e y -Analyse auswirken, da das S 0 2 zu einem gewissen Grade als O xyda
tionsm ittel dient u. der dabei entstehende H2S sich m it w eiterem  S 0 2 um setzt. Die 
G erbstoffoxydation bewirkt eine Löslichkeitserhöhung des Gerbstoffs, wodurch 
der Gerbstoff seine Kondensierbarkeit m it Form aldehyd und HCl verliert. (Collo- 
quiumsber. Inst. Gerbereichem. Techn. H ochschule D arm stadt. [1947.] Nr. 1 . 
44— g8 .) G i e r t h . 8336

W. Ssurgutow, Beschleunigte Chromgerbung unter Zugabe von maskierenden 
Stoffen. D ie Dauer der Gerbung einer B löße, die gewöhnlich 8— 10 Std. u. darüber 
beträgt, konnte durch Phthalsäureanhydrid  unter Zusatz von NaOH auf insgesamt 
21/t  Std. (bei Ziegenleder) bzw. 21/2 Std. (bei Kalbleder) abgekürzt werden. Ge
w öhnliche Chromlauge wurde m it W . von 14° auf 50— 54%  des Gewichts der 
Blößen (1) gebracht (Cr-Menge 73 g/L iter, pH 4— 4,1). H inzugegeben wurden 
Phthalsäureanhydrid u. 43% NaOH (auf Phthalsäureanhydrid bezogen) in einer 
Gesam tm enge von 0,6%  von I. Menge des W . in der zugesetzten Lsg. 7— 8 % von 
I; pH 4,6— 4,8, D . 1,03, Temp. 30°; D . der G esam tm ischung 1,09, Temp. 23°, 
pH 4,2— 4,4. Bereits nach l 1/2 Std. hatten die Ziegenblößen nach dem Abgießen das 
Aussehen fertiggegerbten Leders m it glatter, sanfter Oberseite. N ach Zugabe von 
calcinierter Soda (0,05%  von I, gelöst in der 20fachen Menge W .) wurde in 3/t Std. 
zu Ende gegerbt. D ie Gerbung von Kalbleder erfolgte ohne Zugabe von Soda u. 
dauerte 2% Stunden. Der Zusatz von maskierenden Reagenzien hat folgende Vor
te ile  : Abkürzung der Gerbdauer um das 4— 5 fache bei Aufrechterhaltung der 
Güte der Gerbung; H erabsetzung des Verbrauchs an Cr-Salzen (Möglichkeit einer 
noch weiteren Verminderung bei voller N utzung der Cr-Laugen); Vereinfachung 
des Gerbverf.; Fortfall einer kom plizierten K ontrolle. ( J le rK a n  npoMbiuuieHHOCTb 
[Leicht-Ind.] 7. Nr. 1. 36— 37.1947.) F ö r s t e r . 8336

K. H. Gustavson und A. Larsson, Untersuchung über den M echanismus der 
pflanzlichen Gerbung m it Ligninsulfon- und aromatischen Sulfonsäuren. Vff. unter
suchen die Frage, inw iew eit die elektrovalenten Gruppen des Kollagens an der 
irreversiblen Bindung von pflanzlichem Gerbstoff beteiligt sind, u. stellen dabei 
fest: 1.) Nach vollständiger Blockierung der elektrovalenten bas. Gruppen mit a- 
Ligninsulfonsäure wird das Bindungsverm ögen für pflanzliche Gerbstoffe gegen
über unbehandeltem Kollagen um 22— 3 3 %  verringert, je nach N atur des Gerb
stoffs u. den Gerbbedingungen. —  2.) Nach Blockierung m it 2- u. 3 -kernigen 
Naphthalindisulfonsäuren liegen ähnliche Verhältnisse vor, indessen werden die 
gebundenen Naphthalinsulfonsäuren teilw eise durch G erbstoff ersetzt, während a- 
Ligninsulfonsäure nicht wieder abgespalten wird. D ieser A ustausch von Naphtha
linsulfonsäuren durch pflanzlichen Gerbstoff legt die w ichtige Rolle klar, die den 
bas. Gruppen des Kollagens bei der pflanzlichen Gerbung zukom m t. —  3.) Pflanz
lich gegerbte Leder, bei denen der gesam te G erbstoff irreversibel gebunden ist, 
tauschen bei Behandlung m it Sulfonsäuren einen großen Teil des Gerbstoffs 
(16— 50%) wieder aus. Gleiche W rkg. zeigen Mineralsäuren von P h . L  z .  B. 0,1 n 
HCl. —  D ie Unterss. gestatten die Errechnung des ungefähren Ä quivalentge
wichts von pflanzlichen Gerbstoffen. Aus den D aten der B indung pflanzlichen  
Gerbstoffs durch unbehandeltes u. durch m it Ligninsulfonsäure blockiertem  H aut
pulver u. aus den Zahlen des Säurebindungsvermögens der H autsubstanz im  un
behandelten u. im pflanzlich gegerbten Zustand errechnet sich für Myrobalanen- 
gerbstoff ein Äquivalentgewicht von ^  1000 , für K astanienholzgerbstoff von 
~  240. —  D ie Unterss. beweisen, daß bei der pflanzlichen Gerbung sowohl die ion. 
bas. Gruppen als auch die nichtion. Gruppen, d. h. elektrovalente Rkk. u. Neben- 
valenzrkk. beteiligt sind. Adstringierende Gerbstoffe zeigen für ion. Gruppen eine 
größere A ffinität. W elche Bindungsweise bevorzugt ist, hängt von N atur u. Konz, 
des Gerbstoffs, p H u. Gerbzeit ab. (Svensk Papperstidn. 5 0 .  Nr. 1 1 B . Festskr. 
tillägnad Erik Hägglund. 101— 08. 15/6. 1947.) G i e r t h . 8 3 3 6


