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FR IED R IC H  ASINGER

C hem ie und Tedm ologie 
der Paraffin-Kohlenwasserstoffe

1956. XXIV, 720 Seiten -  108 Abbildungen -  1 Tafel -  192 Tabellen -  

gr. 8° — Ganzleinen DM 42,—

Der Verfasser behandelt die Herstellung bzw. die Gewinnung natürlicher 

Paraffin-Kohlenwasserstoffe, wie sio in Erdgasen, Erdöl usw. Vorkommen 

oder im gasförmigen Zustand bei der Kohlehydrierung frei werden. E r 

beschreibt die verschiedenen Isolierungsverfahren und die weitere chemi

sche Verarbeitung der Paraffin-Kohlenwasserstoffe durch Chlorierung, 

Nitrierung, Sulfochlorierung, Sulfoxydation, Oxydation und verschiedene 

andere bisher technisch bedeutende Substitutionsreaktionen.

Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich m it der Isomerisierung der Paraffin- 

Kohlenwasserstoffe, deren Kenntnis im Zusammenhang m it einem zweiten 

in Vorbereitung befindlichen W erk über Chemie und Technologie der 

Olefine vom gleichen Verfasser von besonderem Interesse ist.

Besonders hervorzuheben ist das Kapitel über die Substitutionsvorgänge 

bei den Paraffin-Kohlenwasserstoffen, da es ein Gebiet umfaßt, das bis heute 

überhaupt noch nicht zusammenfassend in  der gesamten W eltliteratur er

örtert wurde.
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E . 2901

Chemisches Zentralblatt
1948 E Nr. 17 / 1 8  Ergänzungsband 5

Geschichte. Unterricht.
Werner Köster, Georg Grube zum  05. Geburtstag. K urzer Rückblick auf das 

W irken des Forschers (geb. 6. 5. 1883). N ach elektrochem . A rbeiten u n te r  F örster  
folgten A rbeiten über Legiorungsbldg., S truk tu run terss., Legierungsbldg. durch 
Oberflächendiffusion, K onstitu tionsunterss., Edelm etall-, M n-Legierungen u. deren 
Um wandlungen, Theorie der Legierungsbldg. u. a. m. (Z. M etallkunde 39. 129. 
Mai 1948.) K atz . 1

Angelica Schräder, Heinrich Hanemann zum  65. Geburtstag. N ach einem G lück
wunsch von G. Masing im  Nam en der D e u ts c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  M e ta l l 
k u n d e  w ürdigt Yf. den Ju b ila r als Lehrer, Forscher und Menschen. Ü bersicht über 
die reichen A rbeitsergebnisse des bekannten, heu te in Schweden lebenden M etall
kundlers. (Z. M etallkunde 39. 289— 90. Okt. 1948.) K o c h e n d ö r fe r . 1

E. Buchwald, Walther Kossel 60 Jahre (4. 1. 1948). K urze W ürdigung der A r
beiten  des bekannten  Physikers. (Physik. Bl. 4. 29— 30. Ja n . 1948.) K l e v e r . 1

Ernst Kraus, Otto Ampferer. W ürdigung des Menschen u. W issenschaftlers 
Otto  A m pfe r e r  (geb. 1. 7. 1875 Innsbruck, gest. 9. 7. 1947), D irek tor i. R. der 
Österreich. Geol. S taa tsansta lt. (Neues Jb . Mineralog. Geol. P aläonto l., Mh., 
A bt. B. 1945— 1948. 291— 94.) M. G e h l e n -K e l l e r . 1

E. Kraus, D as W erk Otto Ampferers. (Vgl. vorst. Ref.) Ü berblick m it B iblio
graphie. (Neues Jb . Mineralog. Geol. P aläontol., Mh., A bt. B. 1945— 1948. 295 
bis 316.) M. G e h l e n - K e l l e r .  1

F. Fattinger, A uer von Welsbach. Die Bedeutung A u e r  von  W elsbachs als 
g röß ter Österreich, ehem. Forscher u . E rfinder w ird anläßlich der 90. W iederkehr 
seines G eburtstags gew ürdigt. (Österr. Chemiker-Ztg. 49. 78. M ai/Jun i 1948.)

W e s ly .  1
K. Sandved, Professor Dr. J .  N . Bronsled. N achruf auf den am  17. 12. 1947 

im  68. Lebensjahre zu K openhagen verstorbenen bekannten  Physikochem iker 
(Tidsskr. K jem i, Bergves. M etallurgi 8. 25— 26. F ebr. 1948.) L e c k e . 1

D. D. Mason, Guy Wollard Conrey 1887— 1948. N achruf auf den am 20. A pril 
1948 verstorbenen am erikan. A grikulturchem iker. (Soil Sei. 66. 171— 72. Sept. 
194S.) v . K r u e g e r . 1

Henri Esteve, Raym ond Belange 1874— 1948. D er N achruf auf den französ. 
R iechstoffchem iker erw ähnt U nterss. über Propylbrenzcatechin  u. A cetylenverbb., 
die zur Synth. der H eptin- u. O ctincarbonate des M ethyls führten , welche in  der 
R iechstofiindustrie verw endet werden. (Ind. Parfüm erie 3. 245— 46. Aug. 1948.)

W e s l y . 1
Ju. Ss. Salkind, Sh. I .  Jotzitsch (1870— 1914). B iograph. W ürdigung des in 

Serbien geborenen organ. Chemikers u . Verzeichnis seiner 1897— 1911 veröffen t
lichten 77 A rbeiten, hauptsächlich  über M g-organ. Verbb. u. daraus gewonnene 
A cetylenverbb., bes. Carbinole. (/Kypna.a Oömen Xhaihh [J . allg. Cliem.] 18(80) .  
972— 83. Mai 1948.) S ch m id t-Jo u a n se n . 1

J. R. Partington, Prof. M a x  Planck. Persönliche E rinnerungen an  M. P la n c k . 
(N ature [London] 161. 47— 48. 10/1. 1948.) K l e v e r . 1

—, Erinnerungen an M a x  Planck. Persönliche E rinnerungen von Alfred 
Bertholet, Basel, Heinrich Ficker, W ien, Agnes von Zahn-Harnack, Berlin, 
Wilhelm Westphal, Berlin, Felix Ehrenhaft, W ien, Axel von Harnack, Tübingen, 
J. R. Partington u. E. Lamla, G öttingen. (Physik. Bl. 4. 161— 74. A pril 1948.)

B. R e u t e r . 1
1
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Louis de Broglie, M a x  Planck und das W irkungsquantum. (Physik. Bl. 4. 
138— 42. A pril 1948.) B. R e u t e r . 1

Ernst Brüche, M a x  Planck und die Physikalische Gesellschaft. E rinnerungen aus 
den Jah ren  1889— 1900 u. 1918— 1948. (Physik. B l., 4. 152— 00. A pril 1948. 
Moshach.) B. R e u t e r . 1

A. G. Betechtin, Z u m  Gedächtnis des M itgliedes der Akadem ie S . S . Sm irnow  
(1S95— 1947). N achruf auf den bedeutenden Geologen u. Mineralogen, dessen V er
dienste bes. auf dem Gebiete der E ntdeckung  u. U nters, neuer Pb-Zn-, Sn-W - u. 
A u-M o-Erzlagerstätten in  Sibirien lagen. (BecTiuiK Ai<ageMnn Hayi< CCCP [M itt. 
A kad. Wiss. U dSSR ] 18. 65— 69. Okt. 1948.) R. R ic h t e r . 1

—, Gheorge Spacu. B iographie m it W ürdigung u. Verzeichnis seiner w issen
schaftlichen A rbeiten. (Rev. §tiin[ificä ,,V. A dam aehi“ 34. 229— 35. Ju li/S ep t. 
1948.) v. D e c h e n d . 1

Herbert S. Klickstein, Thomas Thomson. Pionierhistoriker der Chemie. 
T hom son  (geb. 12. 4. 1773 in  Crieff, England, gest. 2. 7. 1852 in  H oly Loch). E r 
w ar M itarbeiter der „Encyclopaedia B ritann ica“ u. gab ein m ehrbändiges W erk 
„System  of Chem istry“ heraus. W ährend seiner T ätigkeit als Hochschullehrer b e 
faß te  er sich vor allem m it der Geschichte der Chemie u. gab u. a. eine „H isto ry  
of tlie Royal Society“ u. eine „H isto ry  of C hem istry“ heraus. T hom son  h a t 54 
Veröffentlichungen hinterlassen. (Chymia [Philadelphia] 1. 37-—53. 1948. B er
keley, Calif.) F r ie d e m a n n . 1

' —, M arc T iffeneau  (1S73— 1946). Lebensbeschreibung. D ie w ichtigsten E r 
gebnisse seiner Forschungen werden e rö rte rt. H ierzu gehören die mol. U m lage
rungen, bes. die (Sem i)-Hydrobenzoin- u. die (Sem i)-Pinakolinum lagerung. Die 
U nterss. über die Um lagerungen erstrecken sich auf Glycole u . ih re Abkömmlinge, 
Halohydrine, Vinylalkohole. W eitere A rbeiten befassen sich m it Raum isom erie, 
bes. m it der A nlagerung von Säuren an cycl. E poxyde, wobei sich die WALDENSche 
U m kehrung abspielt. (Bldg. von H alohydrinen durch E inw rkg. von H ypohalogen
säuren auf Ä thylenverbindungen. Schließlich sind die pharm akodynam . A rbeiten 
von T if f e n e a u  von B edeutung; sie befassen sich m it den Beziehungen zwischen dem 
A ufbau u. der W rkg. der sym pathom im et. u . der anolept. Amine, der örtlich w ir
kenden B etäubungs- u . der hypno t. M ittel. (Bull. Soc. cliim. F rance, Mem. [5] 
15. 905— 32. 1 Bild. S ept./O kt. 1948.) W e s l y . 1

K. Myrbäck, H arry Willstaedt. Lebenslauf des am  31. 12. 1947 verstorbenen 
D ozenten der S tockholm er Hochschule I I a r r y  W i l l s t a e d t  u . W ürdigung seiner 
A rbeiten, bes. auf dem G ebiet der V itam inchem ie, der Chromatograph. Analyse u. 
der U nterss. an Tuberkelbazillen. (Svensk. kem . T idskr. 60. 20—21. Ja n . 1948.)

v. K r u e g e r . 1
C. A. Browne, Neue Kenntnisse über Fredrick Accum, 1769— 1838. (Vgl. J .  cliem. 

E ducat. 2. [1925] 829. 1008. 1140.) W eitere E inzelheiten über F r i e d r i c h  C h r i 
s t i a n  A ccum , der am  29. 3. 1769 in  Bückeburg geboren w urde u. als gelernter 
D rogist im Ja h re  1793 nach London übersiedelte, wo er als ana ly t. u . sehriftstellern- 
der Chemiker tä tig  w ar. Bes. beschäftigte sich A ccum  m it den P rodd . u. Neben- 
prodd. der neu erfundenen L euchtgasfabrikation  u. beschrieb u. a. N H3, Teer, 
Pech, A sphalt u. ein „rectified essential oil“  (Benzol). (Chymia [Philadelphia] 1. 
1— 9. 1948.) F r ie d e m a n n . 1

M. Schofield, Der vielseitige Chemiker Berzelius. Betrachtungen zum  100. Todes
tage. A nläßlich des 100. Todestages von J .  J .  B er z e l iu s  schildert Vf. einige Züge 
aus dem Leben und  Schaffen des großen G elehrten. (Ind. Chemist 24. 501— 04. 
Aug. 1948.) II ILLER. 1

Pierre Lemay und  Ralph E. Oesper, Pierre Louis Dulong —  sein Leben und sein  
Werk. D u lo n g  (1785— 1838), zu Rouen geboren, veröffentlichte 1811 eine A rbeit 
über die wechselseitige U m setzung lösl. u. unlösl. Salze. Im  gleichen J a h r  ste llt er 
das hochexplosive NCI3 dar. S päter veröffentlichte er m it dem  P hysiker P e t it  eine 
A rbeit über die A usdehnung fester u. fl. K örper. 1819 veröffentlichten die beiden 
F orscher das Gesetz über die Beziehungen zwischen spezif. W ärm e u. Atomgewicht. 
Mit B er z e l iu s  bestim m te D u lon g  die Zus. des W ., m it T h e n a r d  arbe ite te  er die 
Verss. D ö b er e in er s  über K atalyse nach. W eiter fü h rte  D u lon g  eine große Anzahl 
physikal. Messungen aus. (Chymia [Philadelphia] 1. 171— 90. 1948. F on tenay  sous 
Bois u. Cincinati, Univ.) F r ie d e m a n n . 1

G. C. Schmidt, W ilhelm H ittorf (27. 3. 1824— 28. 11. 1914.) W ürdigung des 
Schaffens des bedeutenden deutschen Physikers. (Physik. Bl. 4. 64— 68. F ebr. 
1948.) * K l e v e r . 1
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Henry M. Leicester, Umstände, die Mendelejew zum  Periodischen System  h in 
führten. Als Professor der Chemie in  St. P etersburg  gab Me n d e l e je w  (geb. 1834, 
gest. 1907) seine „G rundzüge der Chemie“ heraus (1870). Seiner F ähigkeit, ehem. 
Erfahrungen zu verallgem einern, en tsprang  1869 das „Periodische System  der 
E lem ente“ , das die At.-Geww. in  Beziehung zu den physikal. u . ehem. Eigg. setzt. 
E r  sagte auf G rund seines Syst. die noch unbekannten  E lem ente Ga, Sc u. Ge 
voraus. Die Idee eines A ufbaus der E lem ente aus einfacheren B austeinen verw arf 
M e n d e l e je w . (Chymia [Philadelphia] 1. 67— 74. 1948. San Francisco, Coll. of 
Physicians and  Surgeons.) F r ie d e m a n n . 1

M. Schofield, Z um  Andenken an Viktor M eyer. Zur 100. W iederkehr seines 
G eburtstages. (Chem. and  Ind . 1948. 6— 7. 3/1.) F r ie d e m a n n . 1

A. A. Jelissejew, Der erste russische Elektrotechniker —  iE. W. Petrow. E s w ird 
die B edeutung der A rbeiten P etrow s  (1761 — 1834) in  der Geschichte der P hysik  
u . Technik gew ürdigt, von denen bes. die E ntdeckung  des elektr. Bogens u. die 
M öglichkeit seiner techn. A nw endung hervorgehoben wird. (SneicrpimecTiio [E lek
tr iz itä t]  1948. Nr. 8. 72— 81. Aug.) R. R ic h t e r . 1

Clara De Milt, Carl Weltzein und  der Kongreß von Karlsruhe. D er In ternationale  
Kongreß fand  im  Septem ber 1860 auf A nregung von K e k u l é  s ta t t ;  er w urde von 
W e l t z e in  m it einer A nsprache eröffnet. Dem K ongreß w urde als erstes die F rage 
vorgelegt, ob zwischen A tom  u. Molekül ein U nterschied zu m achen sei, ob der A us
d ruck „zusam m engesetztes A tom “ n ich t durch „R ad ika l“ ersetzt werden könne 
u. ob der Begriff „Ä quivalen t“ n ich t unabhängig  von den Begriff en A tom  u. Mol. 
sei. W eitere F ragen  betrafen  die chem. N om enklatur, nam entlich auch im  H inblick 
auf die BERZELiusschen Theorien u. die evtl. E inführung neuer chem. Symbole. 
(Chymia [Philadelphia] 1. 153— 69. 1948. Tulane, U niv., H . Sophie Newcomb 
Mem. Coll.) F r ie d e m a n n . 1

R. Winderlich, Das Zeitalter der Alchemie. K rit. Ü berblick über die Alchemie: 
die ägypt.-hellenist., die pers.-arab ., deren R ückführung auf ind. u . cliines. E in 
flüsse abgelehnt w ird, u. die la tein ., d. h . m ittelalterliche. 59 L ite ra tu rangaben . 
(Angew. Chem. Ausg. A. 60. 274— 79. O ktober 1948. Oldenburg.) K u n tz . 2 

John Read, Schottische Alchemie im  17. Jahrhundert. (Chymia [Philadelphia] 
1. 139— 51. 1948. S t. Andrews, Scotland, U niv.) F r ie d e m a n n . 2

F. Sherwood Taylor, Das Streitgespräch zwischen M orien und M erlin . E in  eng
lisches alchimistisches Gedicht. D as G edieht um faß t 370 Zeilen. D er volle T itel 
la u te t :  „D as S treitgespräch zwischen Mo r ie n , dem V ater, u . Me r l in , dem Sohn. 
W ie der Stein der W eisen behandelt werden soll.“ Als notw endig fü r den A lchi
m isten bezeichnet M o r ie n  4 Stoffe: Ilg , A uripigm ent, Sal arm oniacum  u. S. 
(Chymia [Philadelphia] 1. 23— 35. 1948. Oxford, Museum of the  H istory  of Science.)

F r ie d e m a n n . 2
Erwin Schrödinger, 2400 Jahre Quantentheorie. (Ann. P hysik  [6] 3 .43— 48. 1948. 

Dublin, Ind . for A dvanced Studies.) K ir s c h s t e in . 2
J. R. Partingfon, Die Begriffe Substanz und chemisches Element. N a tu rp h ilo 

soph. B etrach tungen  über Substanz u. E lem ent von den alten  Griechen (P la to , 
A r ist o t e l e s  u .a .)  über T homas von A q u in o  zu B o y l e , R ic h t e r , D a l to n , 
B e r t h o l l e t , Avogadro , Cannizzaro  u . endlich zu Ma x w e l l  u . Cr o o k es . (Chymia 
[Philadelphia] 1. 109— 21. 1948. London, U niv., Queen M ary Coll.)

F r ie d e m a n n .  2
Sidney M. Edelstein, Priestley schlichtet den Wasserstreit. In  einem von Vf. a u f

gefundenen Brief vom 14. 12. 1783 b e to n t P r ie s t l e y , W a tt  habe gefunden, daß
W . aus „reiner L u ft u . P h logiston“ bestehe. P r ie s t l e y  u . V olta haben H2 u. 0 2 
zusam m en verb ran n t (1776), aber erst Ma cqu er  (1777) fand, daß hierbei W . e n t
ste llt. Dasselbe fand P r ie s t l e y  1783 u. te ilte  es W att  m it. P r ie s t l e y  v e r tra t die 
A nsicht, daß „entzündliche L u ft“ (H2) u. „Phlogiston“ dasselbe seien. Ähnliche 
Verss. m achte zu r gleichen Zeit auch Cä v e n d is h  zusam m en m it B l a g d e n . E s e n t
spann sich dann ein S tre it über die P rio r itä t von W a tt  u . von Cä v e n d ish , aller
dings ohne persönliche Feindschaft der beiden Forscher. D urch  den Brief von 
P r ie s t l e y  w ird der S tre it zugunsten von W a tt  entschieden. (Chym ia [Philadelphia] 
1 .123— 37. 194S. New Y ork City, D ex te r Chem. Corp.) F r ie d e m a n n . 2

Maurice Daumas, Die Schule der französischen Chemiker um  1840. D ie Chemie 
bau te  auf den Lehren von B e r z e l iu s , Ga y -L u ssa c , Avogadro  u . A m pè r e  auf. 
D umas stellte die Lehre von den S ubstitu tionen , L a u r e n t  (1837) die Theorie von

1 *
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den R adikalen auf. Im  Gegensatz zu B e r z e l iu s  (0  =  100) w urde H =  1 bzw. 
0  =  16 aufgestellt. D er D eutsche G m elin  lehrte  das Syst. der Ä quivalente. Zu der 
Zeit, als L ie b ig  in  Gießen begann, gewann die französ. Chemie durch D um as, 
T h é n a r d , Ch e v h eu l  u . a. ih re V orm achtstellung. L a u r e n t , der den U nterschied 
zwischen A tom  u. Mol. zeigte, w ar m it G er h a r d t  zusam m en einer der f ru c h t
barsten  V orläufer der m odernen Chemie. (Chymia [Philadelphia] I. 55— 65. 1948. 
Paris.) F r ie d e m a n n . 2

N. A. Kapzow, Russische Forscher auf dem Gebiet der Elektrotechnik des 19. J a h r 
hunderts. Geschichtlicher Ü berblick, bes. über die V erdienste der russ. Forscher, 
(ycucxn <t»H3MMecKHx Hayi< [Fortschr. pliysik. W iss.] 35. 80— 119. Mai 1948.)

K le v e r .  2
George Urdang, Frühe chemische und pharmazeutische Geschichte des Kalomels. 

Geschichte des IIg2Cl2 vom 16. bis zum  Beginn des 19. Jah rh u n d e rts . Die Beschrei
bung des französ. A lchim isten J ea n  R en o u  zeigt, daß Hg2CI2 vor 1608 bereits 
bew ußt dargestellt w orden is t durch E rh itzen  von H g m it H2S 04 u. NaCl. 1778 
zeigte Sc h e e l e  die D arst. von Hg2Cl2 durch F ällung  (M ercurius dulcis praecipi- 
tatus), ebenso F r ie d r ic h  W ö h l e r  1854. Die Form el des Kalom els w urde 1809/10 
durch D avy aufgeklärt. (Chymia [Philadelphia] 1. 93— 108. 1948. M adison, Wis., 
Amer. In st, of th e  Ilis to ry  of P harm acy.) F r ie d e m a n n . 2

Tenney L. Davis, Die frühe Anwendung von Kaliumchloral in  der Pyrotechnik. 
Dr. M oritz M eyers Flammen-M ischungen. In  der frühen Periode der P yro techn ik  
verw andte man K N 0 3, S u. C zusam m en m it anderen Zusätzen. D ie E inführung  des 
von B er th o llet  erforschten KC103 gab, zusam m en m it färbenden Substanzen, 
wie S r(N 03)2 u. B a(N 03)2, der Feuerw erkerei neue A ntriebe. Moritz Me y e r  führte  
die flam m enfärbenden N itra te  von Ca, Sr u. B a ein (1833). D urch richtige Mischung 
von KC103, S, C u . K N 0 3 w ußte er die A bbrenngeschw indigkeit, die G asentw . u. 
die Brillanz der Feuerw erkssätze zu regeln. (Chymia [Philadelphia] 1. 75— 92. 1948. 
Norwell, Mass.) * F r ie d e m a n n . 2

M. W. Travers, Calciumcarbid als bibliographisches Thema. Vf. berich te t kurz
über die w ichtigsten A rbeiten über die H erst. von Calciumcarbid. 1863 W ö h l e r , 
1891/92 M. W . T ra vers, 1892 Mo issa n , 1892 T . L. W il s o n . F erner w ird erw ähnt, 
daß n icht B e r t h e l o t , sondern E dm u n d  D avy , der B ruder I I u m ph ry  D avys, der 
E ntdecker des Acetylens war. (Chem. and  Ind. 1948. 588. 11/9.) H il l e r . 2

Marian Grotowski, Stand der P h ysik  vor der Entdeckung von Polonium  und  
Radium . H istor. Rückblick auf den S tand  des physikal. W issens vor E ntdeckung 
der R ad ioak tiv itä t. (W iadomości chem. 2. 145— 48. Juli/A ug. 1948.)

F r e y t a g . 2

Alicja Dorabialska, F ünfzig  Jahre Entwicklung der Lehren der Radioaktivität. 
D ie m it B ec q u e r r e l  u . Ma r ie  Sklo d o w sk a -Cu r ie  einsetzende E ntw . der Atom- 
pliysik w ird kurz dargelegt. (W iadomości chem. 2. 148— 51. Juli/A ug. 1948.)

F r e y t a g . 2

Max Kronstein, Mittelalterliche Oberflächenbehandlungstechnik. Beschriftung 
oder B em alung von P ergam ent, enkaust. M alerei m it Bienenwachs u. Ölen, Mosaik - 
u. Glasmalerei, E ntw . der Tem pera- u . der Freskom alerei. Dem  Einfl. des frischen 
K alks bei der Freskom alerei w iderstehen u. a. K alkw eiß, Cadmiumgelb, K o b a lt
blau, echtes U ltram arin , Cr20 3 u. Elfenbeinschwarz. Metall. Ü berzüge u. chem. 
O berflächenbehandlungen. Vergolden von Ag, Cu u. Messing, A ufbringon dünner 
A u-H äutchen auf Holz, V erputz u. M arm or, Aufschmelzen von Gemischen aus Au, 
G laspulver oder Porzellan auf Glas, Porzellan oder M etall. Verzinnen, Verzinken. 
Vergoldungen, Versilberungen u. Verzinkungen. (Amer. P a in t J .  32. N r. 31. 
64-Ä76. 26/4. N r. 36. 30— 36. 31/5. 1948. New Y ork, ü n iv ., Res. D iv .D ep . of Engng.)

F r i e d e m a n n . 2

Heinrich W ulf, Künstlerfarben einst und jetzt. H istor. B etrach tungen . (Farbe u. 
L ack 54. 106— 08. Mai 1948. Berlin, Hochschule für bildende K ünste.)

H . P . F i e d l e r . 2

J. W. Davis, Anwendungen der Naßasbestmethode. Auf den Boden eines R eagenz
rohres w ird nasser A sbest u . darüber eine P ackung  M g-Band (oder Fe-Späne) ge
b rach t u. beides erh itz t, so daß aus dem W asserdam pf H2 en ts teh t, der angezündet 
oder angesam m elt u . nachgewiesen w ird. (School Sei. Rev. 30. 110— 11. Okt. 1948. 
Borden G ram m ar School.) B lu m r ic h .  6
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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
—, Anorganische Chemie. F o rtsch rittsbe rich t des Jah res 1947: N ach einer E in 

le itung  von P. L. Robinson u. einem allg. Teil von R. E. Dodd u. P. L. Robinson 
über fehlende E lem ente, A t.-Gew w., Moll, m it E lektronendcfizit sowie L anthanono 
u. A ctinone behandelt J. Weiß einige in term ediäre Vcrbb. bei anorgan. R kk., u. 
zw ar freie R adikale u. Ionen von K ation-A nionkom plexen. (Annu. Rep. P rogr. 
Chem. 44. 50—B i. 1948.) B. R e u t e r . 10

Grete Henry-Hermann, Die K ausalität in  der P hysik . Gedanken über die v e r 
schied. D eutungsm öglichkeiten der U nbestim m theitsrelation  H eise n b e r g s  u . über 
ih rer A usw irkung auf die Biologie. (S tudium  generale [Heidelberg] 1. 375— 83. 
Okt. 1948. Brem en.) K u n zm a n n . 10

Rudolf Seeliger, P h ysik  und F inalität. E rkenntnistlieoret. B etrach tung  über 
die F in a litä t in der P hysik . (E lek tron  Wiss. Techn. 2. 53— 58. April/M ai 1948.)

K l e v e r . 10
H. Koppe, Statistische Methoden in  der P hysik . Zusam menfassendo B e trac h 

tu n g  über die B edeutung der S ta tis tik  in  der Physik. E s w erden besprochen: die 
k inet. Theorie der Gase, die s ta tis t. M echanik, die Q uan tensta tistik  u . die Schw an
kungserscheinungen. (Z. Ver. dtsch. Ing. 90. 205— 07. Ju li 1948. G öttingen.)

K l e v e r . 10
U. Dehlinger, Praktische Vernunft in  der P hysik . E rkenn tn is theoret. B e trach 

tungen. (Physik. Bl. 4. 1— 4. Ja n . 1948.) K l e v e r . 10

Ar  Kernphysik und Kernchemie.
F. Hund, Zugänge zum  Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie. Es wird

versucht, auf G rund der NEWTONsclien Mechanik in  bewegten System en das V er
ständnis der EiNSTEiNsclien allg. R ela tiv itä ts- u. G rav itationstheorie zu erleichtern. 
(Z. P hysik  124. 742— 56. 1948. Jena.) K l e v e r . 80

A. Schild, Diskrete Raum -Zeit-M annigfaltigkeit und  integrale Lorentz-Trans- 
formationen. Vf. g ib t eine einfache d iskrete Raum -Zeit-M annigfaltigkeit an , die 
zw ar n ich t bei der gesam ten LoRENTz-Gruppe in v arian t is t, aber doch eine e r 
staunlich  große Zahl von LoRENTZ-Transformatiouen zu läß t, so daß auf ih rer 
G rundlage eine b rauchbare physikal. Theorie entw ickelt w erden kann. Zu dem  
Zweck geh t er von einer M in k o w s k i-W elt aus, deren 4 K oordinaten  ganzzahlig 
sind, dabei is t die Lichtgeschw indigkeit als E inheit gew ählt. D ie homogenen 
L o r en t z-Transform ationen, die dieses G itte r in v arian t lassen, n en n t er integrale 
T ransform ationen. W eltvektoren m it ganzzahligen K om ponenten heißen integrale 
Vektoren. Die G ruppe der integralen T ransform ationen w ird eingehend disku tiert. 
(Physic. Rev. [2] 73. 414— 15. 15/2. 1948. P rinceton, N. J . ,  In s t, for A dvanced 
S tudy.) L ie r m a n n . 80

I. Je. Tamm, Über einige mathematische Methoden zur Theorie der Teilchen
streuung. Es w ird  eine V aria tionsm eth . zu r Best. der E igenfunktionen des kon 
tinuierlichen Spektrum s der SciiRÖDiNGER-Gleichung, die der M eth. von R itz 
fü r das d iskrete Spektrum  analog ist, beschrieben. Die M eth. e rlaub t es, nach dem 
A nnäherungsverf. den S toßquerschnitt der Teilchen zu berechnen. W eiter w ird 
die Teilchenstreuung durch ein zentrales K räftefeld  im  Im pulsraum  behandelt. 
OKypnan 3KcnepiiMenTaimnoii ii TeoperauecKoii Tii3iikii [J . exp. theoret. Physik] 18. 
337. April 1948. Akad. d. W iss., Lebedew -Inst. fü r P hysik .) K l e v e r . 80

Artur Kohaut, Z ur graphischen A nalyse von Häufigkeitsverteilungen. Z unächst 
w ird die grapli. Analyse einer H äufigkeitsverteilung, die sich aus 2 GAUSSSchen 
V erteilungskurven zusam m ensetzt, nach  dem von K . Da e v es  u . A. B e c k e l  („A us
w ertung  durch G roßzahlforsehung“ , Berlin 1942) angegebenen Verf. (Verwendung' 
von 2 Netzen, einem H äufigkeitsnetz u . einem W ahrscheinlichkeitsnetz) b e 
schrieben. Vf. zeigt nun  am  gleichen Beispiel, daß das gleiche Ergebnis auch u n te r 
Verw endung von n u r einem N etz gewonnen w erden kann. D adurch  w ird die 
Zeichner. Analyse von H äufigkeitsverteilungen einfacher u . le ichter durchführbar, 
außerdem  w erden die Ä ste der H äufigkeitskurven genauer erha lten ; schließlich 
kontrollieren sich bei dieser D arst. die Lagen der P rozentsum m engeraden u. jene 
der H äufigkeitskurven gegenseitig. (Z. N aturforsch. 3 b. 95— 99. M ärz/A pril 1948. 
A stheim  a. Main, P ost Volkach.) F u c h s . 80
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E. Brüche, Dimensionsbeziehungen bei der Bewegung geladener Teilchen in  
Feldern. 3. M itt. (2. vgl. C. 1938. I. 1544.) Boi Modellvers. is t es grundsätzlich  w ich
tig , zur Ü bertragung  der am  Modell erhaltenen  R esu lta te  die Diinensionsbezie- 
hungen zu kennen. Ausgehend von der K enngröße von R e s c h , die das zusam m en
fassende Dimensionsgcsetz für Bewegungsvorgänge darstc llt, werden verschied. 
P roblem e disku tiert, und  zw ar w ird  auf den reinen e lek trosta t. P all, auf die W ellen
n a tu r  des E lektrons, auf den E infl. von W echselfeldern, auf die W rkg. magnot. 
Felder, auf Anfangsgeschwindigkeiten u n d  auf die R aum ladungsw rkg. eingegangen. 
H ierbei w ird fü r jeden der angegebenen F älle eine spezielle K enngröße angegeben, 
die bei derartigen Ü berlegungen k o n stan t zu h a lten  ist. Als Anwendungsbeispiel 
w ird eine Ä knlickkeitsbetrachtim g am  E lektronenm ikroskop durchgeführt. (Optik 
[S tu ttg a rt]  3. 413— 18. Juli/A ug. 1948.) C. R e u b e r . 80

D. Bohm und  E. P. Gross, Plasmaschwingungen als eine Ursache der Beschleuni
gung der kosmischen Strahlenteilchen. Vff. zeigen, daß Plasm aschwingungen von 
Ionenw olken im  in trag a lak t. R aum  einen M echanismus kum m ulativer Energie
übertragungen hervorrufen können. (Physic. Rev. [2] 74. 624. 1/9. 1948. Prineeton, 
N .J . ,  Univ.) G o t t f r ie d . 85

J. A. van Allen und  H. E. Tatei, Die In tensitä t der kosmischen Strahlung im  
Einzelzähler zwischen Seehöhe und 161 km  Höhe. M it einem in einer V -2-Rakete 
untergebrachten  Einzolzählrohr w ird die Im pulszahl zwischen Seehöhe u. 161 km  
H öhe fü r eine geom agnet. B reite  von  41° N  gem essen: bis 19,8 km  ste ig t die In ten s i
t ä t  s ta rk  an, fä llt dann  bis etw a 55 km  auf etw as weniger als die H älfte  des M axim al
w ertes u. b le ib t dann —  abgesehen von einigen wohl n ich t reellen kleineren A b
weichungen —  bis 161 km  H öhe konstan t. H ieraus errechnet sich u n te r der V oraus
setzung isotropen S trahleneinfalls eine In te n s itä t der P rim ärstrah lung  zu j = 0 ,1 2  
jo sec, cm2 u. sterad ian . Die gemessene In ten sitä tsk u rv e  en tsp rich t in  niederen 
H öhen den früheren Messungen anderer A utoren. —  Anhangsweise w ird die von 
der Zählergeom etrie abhängig gezählte S trah len in tensitä t reg istriert. (Physic. Rev. 
[2] 73. 245— 51. 1/2. 1948. Silver Spring, M aryland, Johns H opkins Univ., Appl. 
P hys. Labor.) St a g e . 85

A. G. Fenton und  D. W. P. Burbury, M essungen der Ost-W est-Asymmetrie der 
kosmischen Strahlung in  Hobart, Tasm anien. Vff. ste llten  Messungen über die 
Energie kosm. S trahlen  in H obart (südl. geom agnet. B reite  51,7°) an. M it einem 
GEiGER-Zählerteleskop w urden die Messungen bei einem Zenitw inkel von 45° u. 
m it u . ohne 12,5 cm Pb-A bsorber durchgeführt. B eobachtet w urde, daß die A sym 
m etrie um  einen F ak to r  von über 2 zunahm , w enn der Pb-A bsorber b en u tz t wurde. 
Diese Zunahm e deu tet darauf hin, daß die h a rte  K om ponento der S trah lung  für 
die A sym m etrie bei der höheren B reite veran tw ortlich  zu m achen is t. D ie Größe 
der Zunahm e läß t verm uten, daß bevorzugt die negativen Teilchen durch das P b  
absorb iert werden. (Physic. Rev. [2] 74. 589— 601. 1/9. 1948. H obart, Tasm anien, 
Univ.) G o t t f r ie d . 85

C. Y. Chao, Durch durchdringende Teilchen erzeugte kosmische Strahlenschauer. 
Vf. b erich te t über N ebelkam m eraufnahm en in  Seehöhe zur U nters, der E n t
stehung von Schauern durch durchdringende Teilchen. Bei der A usw ertung der 
P la tte n  w ird  unterschieden zwischen „E lek tronenschauern“ , bei denen nu r E lek
tronen  zu beobachten sind, u. „gem ischten Schauern“ , bei denen vom E n tsteh u n g s
o rt aus außer E lektronen durchdringende Teilchen oder s ta rk  ionisierende Teilchen 
ausgehen. A ußerdem  w urde reg istriert, ob als erzeugende Teilchen ionisierende oder 
n ich t ionisierende Teilchen in F rage kom m en. Aus der s ta tis t. A ufstellung ergib t sich, 
daß in  beiden S chauerarten  der A nteil n ichtionisierender durchdringender Teilchen 
bei der E rzeugung der Schauer sehr viel geringer is t als die ionisierender durch
dringender Teilchen. Die gem ischten Schauer w erden zum  größten  Teil durch 
prim äre P ro tonen  ausgelöst, w ährend die E lektronensehauer in  einem b e trä c h t
lichen Maße durch gewöhnliche Mesonen ausgelöst w erden. (Physic. Rev. [2] 74. 
492— 94. 15/8. 1948. Cambridge, Mass., In s t, of Technol., P hys. D ep., Labor, for 
Nucl. Sei. a. Eng.) G o t t f r ie d . 85

H. Bridge und  W. Hazen, Schauererzeugung durch durchdringende Teilchen in  
11000 F uß. D urch gleichzeitige B eobachtung von G e ig e r -MÜLLER-Zählern, einer 
Nobelkam m er u. einer Ionisationskam m er in kom binierter A ufstellung w urden die 
durch durchdringende Teilchen erzeugten Schauer in  14000 F uß  Höhe u n te r
sucht. F estgestellt w urde, daß w enigstens 2/3 der beobachteten  Schauer, die 
durch durchdringende Teilchen erzeugt worden war, welche einen 5 incli dicken
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Pb-A bsorber trafen , aus einer M ischung von energiereichen E lektronen und  
Teilchen bestanden, die schwerer als E lektronen waren. D ie H äufigkeit dieser E r 
eignisse bei dieser H öhe re la tiv  zu der in Seehöhe ergibt, daß die auslösenden Teil
chen nichtgew öhnliche Mesonen sind. D ie Ggw. von schwereren Teilchen in  den 
Eloktronenscliauon w ird eingehend behandelt. (Physic. Rev. [2] 74. 579— 88. 1/9. 
1948. Cambridge, Mass., In st, of Technol., P h y s .D ep t., Labor. fo rN ucl. Sei. a. Eng.)

G o t t f r ie d . 85
Chou Chang-Ning, Kostnische Strahlenschauer in  Seehöhe und unter 30 m  Ton. 

In  einer m it A r gefüllten Ionisationskam m er aus D uralum in u. D rucken von etwa 
82 a t  bei 0° w urden kosm. S trahlenschauer in Seehöhe u. u n te r  «30 m Ton u n te r
sucht. In  beiden N iveaus w aren die K am m ern teils unabgeseliirm t, teils m it Al bis zu 
33 cm S tärke oder P b  bis zu 18 cm S tärke «abgeschirmt, wobei die Schirme ober
halb der K am m ern angebrach t w aren. E s ergab sich, daß, wenn m an auch die 
M öglichkeit einiger n ich t elektrom agnet. Prozesse fü r die Erzeugung von Schauern 
n ich t vollkom m en ausschließen kann , die gewöhnliche Q uantentheorie der S tra h 
lung  u. der Kaskadenprozesse die beobachteten  Erscheinungen an  beiden N iveaus 
zum größten  Teil befriedigend erk lärt. 51 L ite ra tu rz ita te . (Physic. Rev. [2] 74. 
1659— 66. 1/12. 1948. N at. Univ. of Amoy, China.) G o t t f r ie d . 85

M. Deila Corte, Über die Verteilung der Dichte in  ausgedehnten Schauern. Vf. 
findet experim entell eine A bhängigkeit der in  der A rbeit von Cocconi u . M it
arbe iter (C. 1946. I. 850.) auftretenden  Größe K von der Form  K (r) =  23 ■ r -0 5, 
1 <  r  <  40 cm. (A tti Accad. naz. Lincei, R end., CI. Sei. físicho, m at. n a tu r. [8]
4. 79— 84. Jan . 1948.) A m b e r g e r . 85

Edward Appleton , Das Elektron in  Theorie und P raxis. V ortrag  über die tlieoret. 
Grundhagen und  Anw endung der E lektronen. (Chem. and  Ind . 1948. 819— 26. 
25/12.) G er h a r d  Sc h m id t . 90

D. Rivier u. E. C. G. Stuecklberg, E in  konvergenter Ausdruck für das magnetische 
M oment des Neutrons. B erichtigung zu der C. 1949. I. 1081 referierten  A rbeit. 
(Physic. Rev. [2] 74. 986. 15/10. 1948.) G o t t f r ie d . 90

Paul Urban, Über das magnetische M oment des Protons und des Neutrons. D as z u 
sätzliche m agnet. M oment dos P ro tons und des N eutrons w urde auf G rund von 
Mesonenemission bzw. -absorption nach der vektoriellen Y ukaw a-Theorie erm itte lt. 
Z ur Verm eidung der au ftretenden  Divergenzen w ird nach der MARCHSchen Theorie 
der Im puls abgeschnitten  und  h ierauf das In teg ral exak t bestim m t. A uf G rund der 
bekannten experim entellen W erte  ergib t sich die Möglichkeit, die M esonenmasse 
bzw. die K onstan te  der K ernkräfte  zu überprüfen. Die dabei sich ergebenden W erte 
stim m en m it den früher erm ittelten  W erten  g u t überein. (S.-B . österr. A kad. W iss., 
m atli.-naturw iss. K l., A bt. I I a .  156. 287— 98. 1948.) v. H a r l e m . 90

M. C. Keils, Berechnung von Wechselwirkungspotentialen aus Stoßquerschnitts
messungen. F ü r  das W echselw irkungspotential der F orm  V(r) =  —  K/r» (r =  A b
stan d  zwischen den beiden stoßenden P artikeln ) g ib t Vf. eine N äherungsm eth. an , 
die völlig h inreicht, um  die K onstan te K  zu bestim m en. ( J .  chem . Physics 16. 
1174— 75. Dez. 1948. Cambridge, Mass. M assachusetts In s t, of Technol. D ep. of 
Chem.) W e is s . 90

Julian Eisenstein und Fritz Rohrlich, Berichtigung zu „Neutronen-Protonen- 
Streuung bei 100 M e V “. B erichtigung der C. 1949. I. 1081 referierten  A rbeit. 
(Physic. Rev. [2] 73. 1411. 1/6. 1948.) K ir s c h s t e in . 90

N. Ss. Akulow, Über die D iffusion transmutierender Teilchen. In  einer früheren 
A rbeit (vgl. C. 1948. I I .  156.) w urde der Diffusionsprozeß von transm utierenden 
Teilchen untersucht. E s w ird die Berechnung von sich gegenseitig transm utie ren 
den Diffusionswellen dureligeführt, u . fü r deren Fortpflanzungsgeschw indigkeit eine 
Form el entw ickelt. (Hoima/w AicaaeMmi Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 61. 235— 38. 11/7. 1948.) A m b e r g e r . 90

R. G. Sachs, Phänomenologische Theorie der Austauschslröme in  Kernen. Die 
Theorie w ird  n u r auf die A ustauschm om ente von 3H  u. 3H e angew andt. D abei 
w urde gefunden, daß die berechneten  A ustauschm om ente sechs- oder siebenm al zu 
klein sind, um  die beobachteten  M omente zu erklären. Es w ird geschlossen, daß die 
richtigen B eiträge zu dem  m agnet. M oment in  d irek ter Beziehung stehen zu dem 
Mesonenfeld, welches die Kernwechselwirkungen beschreibt. (Physic. Rev. [2] 
74. 433— 41. 15/8. 1948. E rra tu m  75. 1605. 15/5. 1949. M adison, W isconsin, Univ.)

G o t t f r ie d . 90
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T. Grjebine, Anordnung der Elemente nach der Zahl der Elektronen in  der im  
A ufbau  befindlichen Schale in  Abhängigkeit von der M asse. (Anordnung in  D oppel
serien.) Vf. o rdnet die E lem ente m it allen iliren Isotopen in  einem D iagram m  an , 
dessen Abszisse die M. u. dessen O rdinate die Zahl der E lektronen in  der jeweils im  
A ufbau befindlichen Schale darste llt. D er V orteil dieser A nordnung besteh t darin , 
daß sich der A ufbau der E lektronenhülle u. der Verlauf von K ernprozessen ü b e r
sichtlich erkennen lassen. (Bull. Soc. chiin. F rance, Mein. [5] 15. 473— 76. M ärz/ 
A pril 1948.) B. R e u t e r . 95

Martin H. Studier und  Earl K. Hyde, E ine neue radioaktive Reihe —  die 
Protaktinium-Reihe. E rs t seitdem  künstliche Um wandlungen herbeigeführt werden 
können, w urde die (4n +  1)-Reihe gefunden u. nach der langlebigen A usgangs
substanz 237Np, N eptunium reiho genannt. Vff. berichten über einen Zweig der 
U ran-R adium -R eihe, die aus sy n th e t. dargestellten Isotopen bes teh t u. schlagen 
vor, diese neue Reihe nach dem ersten  Glied 230P a  P ro tak tin ium reihe zu nennen. 
Sie w urde durch Beschießen von Th m it D euteronen u. H e-Ionen dargestellt. Die 
Reiho tr if f t die U ran-R adium -R eihe in  RaC '. (Physic. Rev. [2] 74. 591— 600. 
1/9. 1948. Chicago, 111., Argonne N ational Labor.) G o t t f r ie d . 95

Tollef Larsson, E ine neue radioaktive Reihe — die N eptunium fam ilie. Neben den 
drei bekannten, in  der N a tu r  vorkom m enden Reihen rad ioak tiver Fam ilien (U-, 
Th- u. Ac-Reihe) is t bes. durch die U nterss. von Sea borg  u . M itarbeitern  eine
4. Reihe rad ioak t. E lem ente, die N eptunium reihe, aufgeklärt. Sie geh t vom 237Np 
aus. Säm tliche Glieder können m it der Form el 4 n  -j- 1 (n =  ganze Zahl) erm itte lt 
werden. 237N p is t a-S trah ler u . h a t eine H albw ertszeit (HZ.) von 3 Millionen Jah ren . 
W eitere M itglieder dieser Fam ilie sind 233P a  (HZ. 27,4 Tage), 233U, 23sTh u. 209Bi als 
Endglied. 233U sp a lte t sich m it N eutronen u. kann  som it als Energiequelle dienen. 
D a ferner 2331J bei der N eutronenanlagerung von T h  en ts teh t, kann  auch dieses an 
sich n ich t spaltende E lem ent ind irek t zur Energiegew innung ausgenutzt werden. 
(Tidsskr. K jem i, Bergves. M etallurgi 8. 100. Ju n i 1948.) G erhard  Sc h m id t . 95

E. Treiber, Über einen zahlenmäßigen Zusammenhang zwischen Atomvolumen  
und Atomgröße. Inhaltlich  ident, m it der C. 1949. I. 1327. referierten A rbeit. (S.-B. 
österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. Kl., A bt. I l b  157. 4— 10.1948. Graz, Univ., 
In s t, fü r theorot. u . physikal. Chemie.) H e r r . 95

N. Feather, E in  revidiertes Sargent-Diagramm. D as neue D iagram m  um faßt 
den Bereich von Z =  81 bis Z =  93 einschließlich. F ü r  Z =  84, 85 u. 86 sind keine 
Angaben eingetragen. In  dem  D iagram m  liegen die P u n k te  au f G eraden, die „ e r
laub ten“ bzw. „einm al verbotenen“ U m w andlungen entsprechen. Zwischen diesen 
bekannten  L inien kann  noch eine w eitere G erade gezeichnet w erden, die näher an 
der Geraden fü r erlaubte U m w andlungen liegt. Es w ird die A nnahm e diskutiert, 
daß die neue Gerade einm al verbotenen U m w andlungen en tsp rich t, die b isher 
bekann te  G erade aber zweimal verbotenen R kk. entsprechend der Gam o w -Te l l e r - 
schen Regel. (N ature [London] 161. 431— 32. 20/3. 1948. E dinburgh, U niv., Dep. 
of N at. Philos.) R ü d ig e r . 95

W . B. Jones jr., Der Wirkungsquerschnitt von H  für langsame Neutronen. 
Gemessen w urde der gesam te N eutronenw irkungsquerschnitt von W . in  dem 
Energiebereich von 0,003— 100 eV. Um die Ä nderung des W irkungsquerschnitts 
m it der Energie zu bestim m en u. um  einen genauen W e rt fü r den freien N eutronen- 
P ro tonen-W irkungsquerschnitt zu erhalten , w urden genaue Messungen des W ir
kungsquerschnitts des W . in  dem Energiebereieh von 0,8— 100 eV durchgeführt. 
Zur K ontrolle des aus den Messungen an  W . erhaltenen W ortes des N eu tronen- 
P rotonen-W irkungsquerschnitts w urden in  dem gleichen Energiebereich Messungen 
des gesam ten W irkungsquerschnitts von Cyclohexan durchgeführt. U m  den W ir
kungsquerschnitt des W asserstoffs in W . u. Cyclohexan zu bestim m en, w urden in 
dem  gleichen Energiebereich die W irkungsquerschnitte von O und  C gemessen. 
F ü r  O ergab sich aus Messungen an  A1,03 3,7 • 10~21 cm 2 u. fü r C aus Messungen 
an  reinem  G raphit 4,7 • 10"22 cm2. M it diesen W erten  erhä lt m an aus den Messungen 
a n  W . fü r den freien N eutronen-Protonen-W irkungsquerschnitt 20,0 • 10“21 cm 2 
u . aus den Messungen an Cyclohexan 20,1 ■ 10“21 cm 2. D er w ahrscheinliche Fehler 
w ird  als n ich t größer als ±  0,3 - IO-21 cm 2 angenom m en. (Physic. Rev. [2] 74. 
364— 69. 15/8. 1948. I th ak a , N . Y., Cornell U niv., Labor, of Nucl. Studies.)

G o t t f r ie d . 95
G. E. Pake und  H. S. Gutowsky, Kernrelaxation in  E is  bei —-180°. K urze v o r

läufige M itt. über Messungen der S p in-G itter-R elaxation  fü r P ro tonen  in E is bei
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— 180° u. Vgl. m it Messungen anderer A utoren. (Physic. Rev. [2] 74. 979— 80. 
15/10. 1948. Cambridge, Mass., H arvard  U niv., Lyrnan Labor, of P hys. and  Gibbs 
Chem. Labor.) G o t t f r ie d . 95

F. A. Jenkins, K ernspin  der Kohlenstoff isotope. (Vgl. C. 1949. I. 364.) Um den 
K ernspin von 14C festlegen zu können, w urden neue Spektrogram m e m it hoher 
Dispersion der SwAN-Banden von C2 hergestellt, u . zw ar von P roben, die zu 50%  
bzw. zu 40%  in 13C u. 14C angereichert w aren. M it Hilfe einer neuen Anregungs- 
m eth. genügten C-Mengen in  der G rößenordnung von einigen y. Aus photom etr. 
Messungen der In ten sitä ten  do rD u b le tts  vom A -Typ ergab sich fü r 13C ein V er
hältn is von 3 :1 , woraus sich der K ernspin in  Ü bereinstim m ung m it den früheren 
Messungen zu % ergab. F ü r 14C tra te n  n u r die L inien der sym m etr. N iveaus auf. 
H ieraus folgt fü r 14C ein K ernspin von N ull und  ferner, daß der K ern  der E in s t e in - 
B o s e -S ta tistik  folgt. Tabellar. sind die W ellenzahlen der L inien in  den R-Zweigen 
der 0,0-Bande fü r alle 12C, 13C u. 14C enthaltenden  Moll, in dem Bereich K  =  12 bis 20 
angegeben. U n tersucht w urde noch ein isotop. E ffek t in der A ufspaltung der elek- 
tron . T rip le tts ; er stim m te m it dem aus der allgemeinen Term form el fü r 377-Zu- 
stände berechneten überein. (Physic. Rev. [2] 74. 355— 63. 15/8. 1948. Berkeley, 
Col., Univ., D ept. of Phys.) G o t t f r ie d . 95

Ernest Pollard, M essung der Energieänderung des Kerns. Bei der im  allg. a n 
gew andten M eßm eth. w ird  eine Schicht m it a-Teilchen bekann ter Energie b e 
schossen. Die dabei auftretenden  P rotonen- oder N eutronengruppen w erden be
obachtet. D ie Energie dieser Teilchen w ird durch A bsorption bestim m t. Bezeichnet 
Q die Energieänderung, so w ird angenom m en, daß die kleineren Q-W erte A n 
regungszuständen in  den E ndkernen  entsprechen u. daß die ausgesandte y-Strah- 
lung energie- u . ausbeutem äßig genau den dabei au ftretenden  P ro tonengruppen  
en tsp rich t. D urch  jede genau beobachtete K ernrk . lassen sich die entsprechenden 
Q-W erte bestim m en. Jede der un tersuchten  Rkk., (a, p), (d, p), (a, n), (d, n), 
(d, a), (p, p), h a t  ih re  bes. Eigg. u. w ird bezüglich E indringungsfähigkeit, der 
Energieabgabe des K erns u. der Reichweiten der ausgelösten Teilchen un tersuch t. 
Die Eindringschwelle is t für P ro tonen  u. D euteronen oberhalb 6 MeV u. fü r a-Teil
chen oberhalb 15 MeV von B edeutung. U nterhalb  des Schwellenberges is t ebenfalls, 
ein E indringen möglich (Tunneleffekt), was durch die W ellennatur der einfallenden 
Teilchen hervorgerufen w ird. Bezüglich der Energieabgabe liefern s ta rk  negative 
Q-W erte Teilchen, die zu geringe Energie besitzen, um entw eder den K ern  zu v er
lassen oder nachgewiesen zu werden. Zur R egistrierung der Teilchen d ien t eine 
Ionisationskam m er m it d irek ter V erstärkung der prim . Ionisation. D ie beim  Ü b er
gang des K erns auf einen Zustand geringerer A nregung entstehende y-S trah lung  
w ird ebenfalls un tersuch t. F erner w ird festgcstellt, daß die rela tive A usbeute der 
Teilchen m it der A rt der R k., der Beschießungsenergie u . dem B eobachtungsw inkel 
variiert. Aus den fü r die verschied. R kk. beobachteten Q -W erten w erden die 
Energieniveaus der K erne abgeleitet. H ierbei zeichnet sich der Schalenaufbau bei 
den K ernen ab. So erscheint z. B. bei 15N u. 14C, wo die P -Schale m it N eutronen voll 
besetzt ist, ein b reiter Zwischenraum. (Nucleonics 2. 1— 17. A pril 1948. New H aven, 
Connecticut, Yale Univ.) G er h a r d  Sc h m id t . 95

H. 0 .  W. Richardson, Spinabhängigkeit der magnetischen Dipol-Gammastrahlung 
und das Kernniveauschema von 20HPb. F ü r  die Ä nderung der Q uantenzahl A I  =  i  2 
is t die m agnet. D ipolstrahlung verboten, w ährend die elektr. Q uadrupolstrahlung 
em ittie rt w ird. Bei Spinänderungen erh ä lt m an m agnet. D ipolstrahlung, die dreim al 
größer als die reine elektr. Q uadrupolstrahlung fü r die gleiche Q uantenenergie ist. 
D am it lä ß t sich eine E inordnung der ^-S trahlen  erreichen. W eite r werden zwei 
mögliche Energienieveauschem ata von 20SP b  (ThD) m itgete ilt u . d isku tiert. (N ature 
[London] 161. 516— 18. 3/4. 1948. E dinburgh, U niv., Dep. of N atu ra l Philos.)

S t e il . 95
Salomon Rosenblum, Manuel Valadares und Jeannine Vial, F einstruktur der 

magnetischen a-StraJdspektren von Ion ium . M ittels auf P t  elek tro ly t. n iedergeschla
genem Io-Th w urde das Geschw indigkeitsspektrum  gemessen. E s w urden im  Vgl. 
zu ThC Energien von 4682 ±  10 etw a 69 u. 170 keV  fü r die H aup tg ruppe  ge
messen. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 227. 1088— 90. 22/11. 1948.) St e il . 95

Mario Ageno und  Mario Chiozzotto, Über die Absorption von 17 M eV -E lek
tronen in  Stoffen m it verschiedener Ordnungszahl. CoMPTON-Elektronen w erden in  Al 
durch y-Strahlen  von 17,6 MeV aus der R k. L i’ (p, y) e rhalten  u . g raph . u . tabellar. 
die In tensitä tsabnahm e als F unk tion  von g  • cm2 fü r Fe, Al, Cd, P b  u. Paraffin
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angegeben. (A tti Accad. naz. Lincei, R end., CI. Sei. fisiclie, m at. n a tu r. [8] 5. 
401— 04. Dez. 1948.) A m b e r g e r . 95

L. W olfenstein und R. G. Sachs, Bemerkung über die W inkelverteilung bei K ern 
reaktionen. Berichtigung zu  C. 1949. I . 268. referierten A rbeit y o iiE i s n e r u . Sachs 
(Physic. Rev. [2] 73. 528. 1/3. 1948. Chicago, U niv. u. M adison, W isconsin, Univ.)

R ü d ig e r . 103
N. P. Heydenburg, C. M. Hudson, D. R. Inglls und  W. D. W hltehead jr., W inkel

verteilung von 7 L i  (p, a) a. (Vgl. C. 1948. E. 2000). W ashington, D. C. Carnegie In st., 
D p t. of Torr. M agnet. D ie W inkelvorteilung von a-Teilchen aus einem Beschuß 
von Li m it P ro tonen  w urde m it einer Ion isationskam m er u. einem linearen M ulti
plier bei einer Protonenenergio von 1,0 bis 3,0 MeV gemessen. Die A usbeute in A b
hängigkeit von dem  R ichtungsw inkel 0  kann  durch die Gleichung Y (0 ) =  Y (90°) 
X ( l + A  eos20  +  B cos1©), wobei der Term  B cos1© deutlich erkennbar ist, 

wiedergegeben werden. D er W ert von A zeigt eine Resonanzspitze bei etw a 1 MeV 
und  n im m t dann  fü r größere Energiew erte m onoton ab . Die W erte von B, b e 
rechnet aus den D aten , liegen zw ischen—-0,1 b is — 1,2, allerdings so unregelm äßig, 
daß m an aus ihnen  n ich t ihre A bhängigkeit von der Protonenenergie bestim m en 
kann . (Physic. Rev. [2] 73. 241— 45. 1/2. 1948.) L ie r m a n n . 103

S. Devons und  M. G. N. Hine, y-Strahlung von sBe. Vff. un tersuchten  die 
W inkelverteilung der y-S trah lung  von 8B e bei Beschießung von 7L i durch P ro 
tonen fü r Protonenenergien von 300— 800 KeV. M it einer „dicken“ L i-T arget u. 
P rotoneneuergien von 500 KeV is t die y -S trah lung  n ich t genau isotrop, sondern 
von der Form  1 +  0,05 cos #, wo O der W inkel zwischen dem P ro tonenstrah l u. 
der R ich tung  der y -S trahlung bed eu te t; m it einer „dünnen“ L i-T arget u. w echseln
der Protonenenergie is t die W inkelverteilung nahe der Resonanz von der Form  
1 +  a cos &, wo a fü r Protonenonergien >  etw a 435 KeV positiv  u. negativ  für 
geringere Protonenenorgien is t; die vorw ärts-rückw ärts-A sym m etrie zeigt ein 
M aximum (|a| ~  0,3) fü r P rotonenenergien von etw a 350 KeV u. 620 KeV. (Physic. 
Rev. [2] 74. 976— 78. 15/10. 1948. Cambridge, E ngland, U niv.) G o t t f r i e d .  103

L. E. Glendenin und  A. K. Solomon, E in  Vergleich der Beta-Spektren von 1SG 
und  35<S. Die hochaktiven Quellen befanden sich in  1 cm E n tfernung  vor dem 
G lim m erfenster (2,8 m g/cm 2) des V ictoreen-Zählers. D ie extrapolierten  A b
sorptionen sind fü r 14C 28,5 ±  0,5 m g/cm 2 u. fü r 35S 31,7 ±  0,5 m g/cm 2. Ü ber 
den ganzen A bsorptionsbereich sind die beiden A bsorptionskurven einander ä h n 
lich. Dieses Ergebnis is t besonders h insichtlich der verschied. H albw ertszeiten 
(I4C : 5100 Jah re , 35S : 87 Tage) bem erkensw ert. (Physic. Rev. [2] 74 .700— 01. 
15/9. 1948. Cambridge, Mass., In st, of Technol., Dep. of Chem.) St e il . 103

Eugene P. Cooper, Über das Versagen der ß-Zerfallstheorie bei kleinen Energien. 
S itzungsbericht. (Physic. R ev. [2] 74. 1565.15/11. 1948. Oregon, U niv.) St e il . 103

R. L. W alker und  B. D. McDaniel, y-Strahlspektrometermessungen von F luor und  
L ith iu m  bei Beschuß m it Protonen. U n tersucht w urden die Spektren der von L i  
u. F  bei P rotonenbeschuß em ittierten  y-S trah lung  m it einem Spektrom eter, das 
die gesam te Energie der E lek tronenpaare m ißt, die in  einem dünnen S trah ler er
zeugt w erden, welcher der y-S trah lung  ausgesetzt ist. D as Spektrom eter u. die 
appara tive  A nordnung w ird ausführlich beschrieben. Aus dem durch Beschuß 
einer dicken L i-T arget m it 1,15-M eV-Protonen erhaltenen  Spektrum  vrarden neue 
y-Strahllin ien  n ich t beobach tet; die von anderer Seite verm utete  L inie bei 
14,8 MeV w ar dagegen k la r ge trenn t von der 17,6-MeV-Linie. E ine genaue U nters, 
der beiden Li-Linien fü r eine dicke L i-T arget u . P rotonenenergien von 0,46, 0,75 
u. 1,15 MeV ergab, daß die niedriger energet. L inie beträch tlich  b reiter is t als die 
experim entelle A uflösungsbreite. Dies könnte die Ggw. von zwei oder m ehr n icht 
aufgelösten L inien anzeigen, findet jedoch eine natü rliche E rk lärung  in  dem K ern 
übergang, der fü r die 14,8-M eV-y-Strahhmg veran tw ortlich  is t: 7L i +  HI —> 8Be* 
-> 8Be** +  h i'. Bei S trahlungsübergang, der den 14,8-MeV-y-Strahl g ib t, h in te r
lä ß t den 8B e-K ern in  einem angeregten N iveau bei 2,8 MeV, entsprechend der 
Differenz in  der Energie der zwei y-Strahllinien. D as V erhältn is der In tensitä ten  
der niedrigenerget. L inie zu der höherenerget. L inie w urde zu etw a 0,50 fü r 0,46- 
M cV-Protonen u. 1,5 fü r 1,15-M eV-Protonen gefunden. —  D ie y-S trah lung  von F  
besteh t nach den U nteres, aus zwei L inien bei 6,13 ±  0,06 u. 6,98 ±  0,07 MeV u. 
n ich t aus n u r einer Linie, wie b isher angenom m en w orden w ar. Mögliche Ä nde
rungen in den Lagen u. den rela tiven  In ten sitä ten  der beiden L inien m it Ä nderungen 
in  der Protonenenergie w urden un te r Verw endung von P rotonenenergien von 0,45,
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0.7 u. 1,15 MeV untersucht. D as V erhältnis der In tensitä ten  I (6,1)/I (7,0) fü r die 
drei P rotonenenergien w urde zu 23, 5,8 bzw. 2,0 gefunden. D ie Energien der zwei 
y-Strahllinien dagegen ändern sich n ich t m it Ä nderung der Protonenenergie. Die 
folgende R k. is t fü r den U rsprung der F-y-Stralilungen veran tw ortlich  zu m achen: 
i»F +  UI -> 2°No* -> 160 *  +  4I le  +  Q, 160 *  -> 10O +  Im. (Physic. Rev. [2] 74. 
315— 27. 1/8. 1048. I tliaka , N. Y., Cornell U niv.) G o t t f r ie d . 103

Ernest Pollard und  David E. Alburger, W eitwinkelstreuung der 2iN a-y-S trah
lung. U n tersuch t -wurde die S treuung der 1,38-MeV u. 2,76-M eV-y-Strahlung von 
2lN a bei einem m ittleren  Streuw inkel von 135°. Als S treusubstanzen w urden Mg, 
Al, P b  u. H g benu tz t. F ü r  jedes E lem ent w urden drei definierte K om ponenten der 
gestreuten  S trah lung  beobachtet. D ie weiclieste S trahlung, m it einer Energie von 
etwa 200 KeV, ist getrenn te CoMPTON-Strahlung. D ie nächst h ä rte re  m it einer 
Energie von 500 KeV ist die Positronenvernichtungsstrahlung. Die d ritte  S tra h 
lung h a t eine Energie zwischen 1,1 u. 2,8 MeV. Sie is t zum Teil der B rem sstrahlung 
zuzuschreiben, is t jedoch zu h a r t, um  ganz durch diesen Prozeß e rk lä rt werden zu 
können. Es is t keine scharfe R esonanzkernstreuung, da sie nahezu gleich in  Mg 
u . Al ist, w ährend nu r bei Mg scharfe Resonanz auftreten  sollte. Infolge Fehlens 
scharfer Resonanz m it dem 24M g-Nivcau bei 1,38 MeV u. 2,76 MeV m uß geschlossen 
■werden, daß diese N iveaus geringer als V l O O  eV breit sein müssen u. daß die e n t
sprechenden Übergänge von quadrupolarer oder höherer O rdnung sind. (Physic. 
Rev. [2] 74. 926— 32. 15/10. 1948.) G o t t f r i e d .  103

J . S. Barlow und  F. T. Rogers jr., Über die positiven Teilchen, die vom  32P  in  der 
Nebelkammer erscheinen. Bei V erwendung von 32P  zwischen zwei 0,15 in. dicken 
Kollodium folien ergab die Analyse der A ufnahm en 7240 E lektronenspuren, 11 posi
tive  Spuren u. ein V erhältnis von 0,15- 10~2. E s werden noch zwei mögliche V er
suchsanordnungen zwecks genauer Best. des U rsprungs der positiven Teilchen 
erw ähnt. (Physic. Rev. [2] 74. 700. 15/9. 1948. Chapel Hill, N. C.) St e il . 103

L. B. Borst und  J. J. Floyd, Der radioaktive Zerfall von ,0K .  (Vgl. auch C. 1950.
1. 1315.) K urze M itt. über vorläufige Messungen der Vff. an 40K u. Vergleich m it 
den Ergebnissen anderer A utoren. (Physic. Rev. [2] 74. 989— 90. 15/10. 1948. 
U pton, N. Y., B rookhaven N at. Labor.) G o t t f r ie d . 103

Charles L. Peacock und  Roger G. W ilkinson, Der Zerfall von Scandium  46, 
Gold 198 und W olfram 185, 187. M it einem 180°-Spektrom eter w urden die N a tu r 
u . die Energien der S trahlungen der durch N eutronen u . D euteronenaktiv ierung  
erhaltenen rad ioaktiven  Isotopen 46Sc, 199Au, 185W  u. 187W  untersucht. 4CSc (85 Tage) 
zerfällt u n te r  Em ission von zwei G ruppen von ^-S trahlen  der m axim alen Energien 
0,36 (ca. 98% ) u. 1,49 MeV u. zwei y-Strahlen m it den Energien 0,89 u. 1,12 MeV 
Konizidenzmessungen ergaben, daß jeder ^-S trah l der 0,36 M eV-Gruppe durch 
Kaskadenem ission von zwei /-S trah len  gefolgt w ird. Die K -Konversionskoeff. 
w urden zu 0,0008 u. 0,0004 fü r die 0,89 bzw. 1,12 MeV /-S tra h len  gefunden. D ie 
niedrigenerget. ß-S trahlgruppe h a t einen ft-W ert von 2 • 106 u. is t daher einfach 
verboten. A ndererseits m uß die höherenerget. G ruppe m indestens zweifach verboten  
sein, da sie einen ft-W ert von 6,8 • 10° h a t. D a der entstehende 46T i-K ern ein 
gerade-gerade K ern ist, h a t er wahrscheinlich den Spin N ull; der Spin des 40Sc-Kern 
h a t daher verm utlich einengroßen W ert. -  D as Zerfallsschema des 198Au zeigt, daß die 
Em ission eines /?-Strahles einer einzelnen G ruppe m it E mal =  0,97 MeV zu einem 
angeregten Zustand von 198H g fü h rt, der in den G rundzustand  durch die Em ission 
eines 0,408-MeV -/-Strahl zurückkehrt. D er K -Konversionskoeff. des /-S tra h ls  
w urde zu 0,025 gefunden. —  Die Strahlungen des 24-h 187W  erwiesen sich als sehr 
kom plex. Zugegen sind zwei G ruppen von ^-S trahlen , die E n dpunk te  bei 0,63 u. 
1,33 MeV haben. Außerdem  w urden fünf /-S tra h len  m it den Energien 0,14, 0,21, 
0,48, 0,62 u. 0,69 MeV festgestellt. —  D er Zerfall des 77-d-Isotops 185W  scheint 
einfach zu sein. Es w urde ein einfaches ß-Strah lspektrum  m it einem E n d 
p u n k t bei 0,43 MeV erhalten. /-S tra h len  w urden n ich t gefunden. (Physic. Rev. 
[2] 74. 297— 303. 1/8. 1948. B loom ington, Ind ., U niv.) G o t t f r ie d . 103

L. L. W oodward, D. A. McCown und  M. L. Pool, Radioaktive Br-Isotope. E in 
radioaktives B r-Isotop —  77B r  —  m it einer H albw ertszeit von 2,4 Tagen w urde 
durch Beschießen von elektrom agnet. angereiehertem  76Se m it D euteronen u. beim 
Beschuß von elektrom agnet. angereichertem  74Se m it a-Teilchen erhalten . E s w urde 
ein Positronenendpunkt von 0,4 MeV bestim m t. D as V erhältn is des K -Einfangs 
zur Positronenem ission ergab sich zu 20. D as W irkungsquerschnittverhältn is der 
(d, n)- u . (d, 2n)-Rkk. zur E rzeugung des Isotops is t 0,3. D as V erhältn is der Sum m e
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der W irkungsquerschnitte fü r die B ldg. von 77B r durch 76Se (d, 11) u . 77Se(d, 2n) 
zu dein W irkungsquerschnitt fü r die Bldg. von 82B r durch 82S e(d , 2n) ist 0,4. 
—  E in  weiteres rad ioak t. B r-Isotop (1,7 li) — 75P r — w urde durch D euteronen- und 
P rotonenbeschießung von angereichertem  71Se erhalten . E s w urde ein P ositronen
endpunk t von 1,6 MeV bestim m t. D as V erhältnis des K -Einfangs zu r P ositronen
emission aus der 71S e(d ,n )-R k . is t 4,4, das des W irkungsquerschnitts zu r Bldg. von 
75B r durch die 71S e(d ,n )-R k . zu der v o n 82B r durch die 82Se(d, 2n)-Rk. 2,1. — Das 
4,4-S td .-Isotop 80B r w urde durch eino S e (a ,p )- ltk . erha lten ; es em ittie rt P osi
tro n en  m it einem E n d p u n k t von 0,8 MeV. Bei der H erst. von 77B r durch P ro tonen 
beschuß von Se w urde festgestellt, daß die (p ,y )-R k . 2/3m al so w ahrscheinlich is t 
wie die (p, n)-R k. (Physic. Rev. [2] 74. 870— 75. 15/10. 1948. Columbus, Ohio, 
S ta te  Univ.) G o t t f r ie d . 103

W alter E. Meyerhof, Bemerkungen über die ß-Spektren von 90Y und  B0*SV. Die 
vom Verf. aufgenom m enen KuRiE-Diagrammo von 90Sr u. °°Y erlauben einen Vgl. 
der gesam ten /(-In tensitä ten  m ittels der FERMischen Theorie des /(-Zerfalls. Dieser 
Vergleich is t unabhängig von der M essung des niedrigenerget. Teils der /«-Spektren. 
(Physic. Rev. [2] 74. 621— 22. 1/9. 1948. U rbana, Hl., Univ., D ept. of Phys.)

G o t t f r ie d . 103
G. Friedlander, M. Goldhaber u n d  G. Scharff-Goldhaber, Langlebiger meta

stabiler Zustand von 125Te. D as 2 ,7-Jalire 125Sb zerfällt nach R e id  u . K est o n  
(C. 1946. I. 579.) u n te r Emission von /(-Strahlen, /-S trah len  u. Te-K -R üntgcn- 
strah len . Um festzustellen, ob die Te-K -R öntgenstrahlen  von einem m etastabilen  
Z ustand des 125To em ittie rt werden, w urde To chem. von einer 125Sb-Quelle ge
tren n t. D ie T e-F rak tion  erwies sich als ak tiv . Gemessen w urde die A bsorption der 
E lek tronen  in Al u. die A bsorption der P hotonen  in  Cd u. In . Aus den Messungen 
kann  geschlossen werden, daß die S trah lung  hauptsächlich  K -S trah lung  von Te 
is t u . daß, wenn n ich t konvertierte  /-S tra h len  einer Energie von etw a 120 K eV  
zugegen sind, ih re In te n s itä t ^  1%  der in  die K -Schale konvertierten  Ü bergänge 
ist. D ie H albw ertszeit des 125Te* w urde zu etw a 2 M onaten bestim m t. (Physic. Rev. 
[2] 74. 981— 82. 15/10. 1948. U pton , Long Island , Brookliaven N at. Labor.)

G o t t f r ie d . 103
Geoffrey W ilkinson und  Harry G. Hicks, Einige neue radioaktive Isotope von 

Tb, Ho, T m , Cp, T a , IV und Re. Es w urden folgende rad ioaktive Isotope erha lten : 
152Tb, 153Tb, 151Tb, 155Tb, 10°Ho, 784' 782Ho, ™2’lalHo, 163IIo, 101Ho, 1MTm , “ ’Tm , 
m .issT m , 170Cp, 171Cp, I71172Cp, 176Ta, 177Ta, 178' l77T a, i79-i78W , !82Re, i83w*Re 
u. I84’183Re. Tabellar. sind S trahlungstype, -energie u. H albw ertszeit angegeben. 
(Physic. Rev. [2] 74. 1733— 34. 1/12. 1948. Berkeley, Cal., Univ., R adiation  Labor, 
and Dep. of Chem.) * G o t t f r ie d . 103

C. E. Mandeville, M. V. Scherb und  W. B. Kelghton, E ine Untersuchung der 
Strahlungen von Niob 95, Rhenium  1S8, Osmium 191 und Osmium 193. M ittels der 
C. 1949. I. 856 beschriebenen A bsorp tions-u . K oinzidenzm ethoden w urden die 
S trahlungen des 35-Tage-95Nb, des 18-Std.-188Re, des 32-Std.-1910 s  u. des 17-Tage- 
1930 s  un tersuch t. Aus der A bsorptionskurve von 95N b ergab sich eine m axim ale 
/J-Stralilenenergie von 0,14 MeV. Die m axim ale Energie der /-S tra h lu n g  w urde 
zu 0,92 MeV bestim m t. D er /J-y-Koinzidenzkoeff. w urde zu 1,3 • 10“3 pro /(-Strahl, 
der /-/-K oinzidenzkoeff. zu (0,28 ±  0,02) • IO-3 pro  /-S tra h l gefunden. E ine 
geringe A nzahl von /(-/(-Koinzidenzen bei dem Zerfall von 95N b ergab eino B e
stä tigung  dafür, das einige der /-S tra h len  konvertie rt w erden. —  D ie 18-Std.- 
A k tiv itä t von 188Ro w urde durch halbstündiges Beschießen von ReV, m it lang
sam en N eutronen in der P ile induziert. Die Messungen ergeben eine m axim ale 
Q uantenenergie von 1,39 MeV. Gemessen w urde ein sehr geringer /(-y-Koinzidenz- 
koeff.; er is t konstan t von 0,5 g /cm 2 bis 0,05 g /cm 2; bei diesem P u n k t se tz te  ein 
A nsteigen der K urve ein. D er K nick in  der K urve bei 0,05 g /cm 2 deu te t auf die 
Ggw. eines ß -S trah lspektrum s m it einer m axim alen E nergie von 0,225 MeV hin. 
Dieses S pektrum  is t anscheinend gekoppelt m it dem 1,39 MeV /-S tra h l u. anderen 
/-S trah len . D er ^-/-K oinzidenzkoeff, von 0,02 • IO-3 pro  /(-Strahl erstreck t sich 
bis zu /(-Strahlenergien von über 1 MeV. Dies w ürde darauf h indeuten , daß die 
2,07 MeV /(-Strahlen von 188R e zu einem niedriger liegenden angeregten N iveau 
von 1880 s  führen. D ie /(-/(-Koinzidenzen fallen auf N ull bei 0,018 g/cm 2; dies e n t
sprich t einer K onversionselektronenenergie von 0,12 MeV oder einer y-Stralilen- 
cnergie von 0,19 MeV. D er pro /-S tra h l beobachtete y-y-Koinzidenzkoeff. von 
(0,096 ±  0,009) • IO-3 zeigt, daß die /-S tra h len  in  K askade em ittie rt w erden. —  
D er E n d p u n k t der h a rte n  /(-S trahlen von 1910 s  (32 S td.) en tsp rich t einer m axi-
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m alen Energie von 1,15 MeV. P ro  /1-Strahl w urde, unabhängig  von der ß-Stralilcn- 
enorgie, ein /?-y-Koinzidenzkoeff. von 0,03 • IO-3 gefunden. W ie bei lö8Ro deu te t 
dies darauf bin, daß die b a rten  /¡-Strahlen zu einem tiefliegenden angeregten Z u 
stand  von 191I r  führen. Dies w urde durch ^-^-Koinzidenzen bestätig t, deren Koeff. 
bei 0,024 g/cm 2 den W ert N ull erreicht, entsprechend einer K onversionselektronen - 
cncrgie von 0,14 MeV u. einer y-Strahlonenergie von 0,22 MeV. F estgeste llt w urde 
eine m axim ale '/-S trahlenenergie von 1,58MeV. Gemessen w urde ein y-y-Koinzidenz- 
koeff. von (0,13 ±  0,03) • 10~3 pro y-S trahl. — A bsorption der /?-S trah lung  in Al 
von 1930 s  ergab eine m axim ale E nergie von 0,15 MeV. Gemessen w urden ferner 
die ß-y- u. die y-y-Koinzidenzen. —• E s w ird noch kurz über die S trahlungen von 
12iSb  u . 108A u  berich tet. Vff. finden ^-^-Koinzidenzen bei 121Sb u. geben die K urve 
w ieder. In  einem A nhang w ird die ehem. Reinigung von 95Nb u. 198Au beschrieben. 
(Physic. Rev. [2] 74. 888— 93. 15/10. 1948. Swarthm ore, P a ., F rank lin  In s t., B arto l 
Res. Found.) G o t t f r ie d . 103

Franklin B. Shull, Die ß-Strahlspektren von Europium  und Wolfram. A usführ
liche Beschreibung eines neu konstru ierten  m agnet., doppelt fokussierenden ß- 
S trahlspektrom eters, m it dem die Spektren des 9,2 S tdn .-152E u, des 5— 8 Jahre- 
152Eu, des 5— 8 Jah re -154E u  sowie des 75T age-18SW  un tersuch t werden. (Physic. 
Rev. [2] 74. 917— 25. 15/10. 1948. Ann. Arbor, Michigan, Univ., R andall Labor, of 
P hys.) G o t t f r ie d . 103

K. K. Keller und K. B. Mather, E ine Untersuchung von Sam arium  und Gado
lin ium  nach der photographischen Methode. Zur U nters, der Teilchen m it großer 
Reichweite, die Sm em ittiert, w urde ein Teil einer Ilford/ C 2-Platto  m it Sm (N 03)3 
im prägn iert, nach 32 Tagen entw ickelt u . enth ielt dann viele a-Spuren m it einer 
Ä quivalentreichw eite in L u ft von 1,12 cm. In  einem Gebiet, das etw a 4000 Sm- 
Spuren en th ielt, w urden 14 —  w ahrscheinlich durch V erunreinigung herv o r
gerufene —  lange Spuren wechselnder Länge gefunden. E in gleiches G ebiet des 
n ich t im prägnierten  Teiles der P la tte  zeigte 35 lange Spuren, die als a-Teilchen von 
U, Th oder Po identifiziert w urden. Protonenem ission w urde n icht beobachtet. — 
Zur U nters, der verm uteten  langlebigen « -A ktiv itä t von n -Gd w urden eine Anzahl 
von C2-Em ulsionen m it reinem  Gd20 3 im prägniert. Die P la tten  w urden nach 4, 9 
u . 14 W ochen nach der Fertigste llung  entw ickelt. Aus den Ergebnissen scheint für 
die H albw ertszeit des 152 a  ein W ert von <  1015 u. >  1019 Ja h re  wahrscheinlich. 
(Physic. Rev. [2] 74. 624— 25. 1/9. 1948. S t. Louis, Miss., W ashington U niv., Phys. 
D ept.) G o t t f r ie d . 103

C. E. Mandeville, M. V. Scherb und W. B. Keighton, Strahlungen von P la tin  193 
und Gold 199. (Vgl. 1949. I I .  1158.) D argestellt w urden das 4-Tago-193P t  u . das
з,3-Tage-199Au durch B estrahlen von P t  m it langsam en N eutronen u. anschlie
ßende ehem. T rennung u. R eindarst., die ausführlich beschrieben w ird. D as Isotop 
193P t  em ittie rt K onversionselektronen der Energie 0,115 MeV u. R öntgen
strah len  von 70 KeV. Aus der ß -y-Koinzidenzkurvo kann  geschlossen w erden, daß 
die K onversionselektronen durch keine oder nu r sehr geringe y-Strahlenergie b e 
g le ite t sind. Gemessen w urde ein y-y-Koinzidenz. —  A l-Absorptionsm essungen der 
^-S trah len  von 199A u ergaben eine m axim ale Energie von  0,38 MeV. Pb-A bsorption 
fü h rte  zu einer y-Strahlenenergie von 0,18 MeV. ß-ß- u. /i-y-Koinzidenzen von 199Au 
w urden beobachtet u. ein Zeriallsschem a gegeben. (Physic. Rev. [2] 74. 601— 05. 
1/9. 1948. Swarthm ore, P a ., F ranklin  In st., B arto l Res. F oundation .)

G o t t f r ie d . 103
O. Huber, R. Steffen und F. Humbel, Anregungs-Niveaus des197Au-K ernes. Beim 

(p ,n)-P rozeß  an 197Au entstehen zwei Isom ere des 197H g (25 u. 65 S tdn.), die beide 
durch K -Einfang zerfallen. Die Energieniveaus des beim Zerfall entstehenden 197Au- 
K ernes werden durch Best. der K onversionselektronen der y-übergänge im  m agnet. 
H albkreisspektrom eter ausgemessen. D abei werden L  (63 KeV)- M(73,5 KeV)-
и.N (76,5 KeV)-K onversionselektronen einer y-S trah lung  von 0,077 M eVgemessen, 
die m it einer H albw ertszeit von 65 S tdn. abfallen. D urch K -y, K-ß- u. K-L-Koinzi- 
denzmessungen in  einer Z ählrohrstandardvorr. w ird  der absol. Konversionskoeff. 
dieses 0,077 MeV y-Überganges zu o =  ah +  «M +  ax : (Ne +  Ng) =  0,76 ±  0,1 
bestim m t. Aus der Spektrom eterm essung folgt w eiter durch A usplanim etrierung 
der einzelnen Konversionslinien fü r das V erhältn is «i,: («M -f- aN) =  3,2 ±  0,5, 
u. daraus ergib t sich «L =  0,58 ±  0,08 u. aM +  cxn- =  0,18 ±  0,04. (Ile lv . physica 
A cta 21. 192— 94. 10/8. 1948. Zürich, E T II.)  W e s l y . 103

Alan Andrew und W. R. Smythe, Die Konzentrierung von H elium  3. Zur 
K onzentrierung von 3Ho aus E rdgas konstru ierten  Vff. einen Zweistufenapp.,
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dessen erste S tufe aus 4 parallel angeordneten Cuisius-DicKEL-Kolonnen, die 
zweite S tufe aus 29 in  Serie verbundenen HERTZ-Pumpcn bestand. U n ter B e
nutzung der Theorie von J o n es  u . F urry  (C. 1946. I . 1355.) errechnet sich fü r die 
CLUsius-DiCKKL-Ivolonuen eine L eistungsfähigkeit von 0,036 g pro  T ag  von 700- 
facher K onz, über N orm al. D ie IlERTZ-Pumpen h a tte n  einen berechneten T renn 
fak to r von etw a 1,8 • 103. N ach 7tägigem  ununterbrochenem  B etrieb w urden 0,25 
der ersten S tufe entnom m en u. in die zweite S tufe übergeführt. N ach weiteren 
7 Tagen h a tte  die erste Probo von 30 cm 2 bei einem D ruck von 10 mm  die Zus. 
3He 0,5(% ), 4H e 59,5 u. IL  40,0. H ieraus erg ib t sich, daß etw a ein J a h r  benötig t 
w ürde, um  ein Gemisch m it 50%  3H e zu erhalten . (Physic. Rev. [2] 74. 496— 97. 
15/8. 1948. P asadcna, Cal., In st, of Teclmol.) G o t t f r ie d . 104

B. B. M clnteer, L. T. Aldrich und  Alfred O. Nier, Konzentrierung von 3H e durch 
thermische D iffusion. (Vgl. C. 1948. I. 791.) Beschreibung einer Anlage, die der von 
J o n es  u . F u r ry  (C. 1946. I. 1355) angegebenen w eitgehend entsprich t. M it der 
Anlage w urde in kontinuierlichem  B etrieb  ein H e m it einem V erhältn is 3H e/4He 
von 0,0021 erhalten , w ährend in dem Ausgangsgas das V erhältn is 1,5 ■ 10~7 betrug. 
(Physic. Rev. [2] 74. 946— 49. 15/10. 1948. M inneapolis, M inn., U niv., D ept. of 
Phys.) G o t t f r ie d . 104

I. Dostrovsky, E. D. Hughes im d D. R. Llewellyn, Fraktionierte Destillation und  
ihre Anwendung bei der Konzentration der schweren Isotopen von Sauerstoff und  
Wasserstoff. Auf G rund günstiger E rfahrungen  bei der A nreicherung von Isotopen 
m it einer gläsernen K olonne w urde eine größere M etallkolonne von 30 F uß  Höhe 
u. 3 inch D urchm esser fü r die Dest. u n te r Vakuum  ko n stru ie rt; die F üllung  der 
Kolonne besteh t aus Phosphorbronzedrahtnetz, die Isolierung aus Glaswolle. Die 
A pp. is t fü r langdauernde, kontinuierliche u. au tom at. D est. eingerichtet. N ach 
16tägiger Dest. en th ie lt die Blase etw a 1% H„130  bzw. 3%  HDO. D as A nreiche
rungsverhältn is q fü r 180  (im V erhältnis zur anfänglichen K onz.) kann  durch die 
Gleichung wiedergegeben w erden: q =  6,80— 5,45 exp. (—- 1/16)— 0,18 exp. (— t / 
0,77) . . ., wobei t  die Zeit in  Tagen seit Beginn des Vers. bedeutet. (N ature [London]
161. 858— 59. 25/5. 1948. Bangor, N orth  Wales, Univ. Coll.) H e n t s c h e l . 104

Rayniond R. Edwards, Frances B. Nesbett und  A. K. Solomon, Durch Rückstoß  
aktivierte und thermische Austauschreaktionen zwischen Schwefel 35 und Schwefel
kohlenstoff. E ine Lsg. von CS, in CC14 (10 Vol.-%  CS,) w urden einen M onat lang 
dem  N eutronenstreufeld  eines Cyclotrons ausgesetzt. B estim m t w urden die gesam te 
35S -A ktiv ität sowie die A k tiv itä t im  CS2. Gefunden w urde, daß etw a 50%  des in 
den nichtflüchtigen V erbb. un terha lb  R aum tem p. gebildeten 35S als CSS* vorlag. 
In  einem zweiten Vers. w urde eine Lsg. von 1 g C2C10 in 1 m l CS2 in  einer geschlos
senen Q uarzröhre 30 Tage der Beschießung in  der Oak Ridge P ile ausgesetzt u. 
12%  als CSS* erhalten . Endlich w urde der A ustausch von Sulfidion in  wss. Lsg. 
m it CS2 un tersuch t. D ie R k. schreite t durch Sulfidaustausch m it Thiocarbonation 
(CS3~) fo rt u . scheint durch F ällung  von BaCS3 kata ly s ie rt zu werden. W enn ander
seits das CS3" durch Säure zersetz t w ird u. das en tstehende CS2 m it CC14 ex trah iert 
u. analysiert w ird, dann  zeigt dieser A ustausch eine H albw ertszeit von etwa 
40 M inuten. (J .  Amer. ehem. Soc. 70. 1670. A pril 1948. Cambridge, Mass., In st, of 
Technology, Dep. of Cliem. and Labor, for N uclear Science and  Engineering, u. 
Boston, H arv ard  M edical School, B iophysical L abor.) G o t t f r ie d . 104

Georges Kayas, Isotopenaustausch zwischen einem monophasischen K up fer
amalgam und Cu++-Ionen. D er Isotopenaustausch zwischen M etallen und  ih rer 
Salzlsg. w ird s ta rk  von der Beschaffenheit der M etalloberflächc beeinflußt. Um 
reproduzierbare V erhältnisse zu schaffen, verw endet Vf. ein m onophas. Cu-Amal- 
gam  m it 64Cu (aus elek tro ly t. Cu durch B estrahlen  m it D euteronen hergestellt) im 
K o n tak t m it Cu-Sulfatlösung (pH O-t 4). U n tersuch t w urde die W anderung des 
04Cu von der E lek trode zur Lsg. als F unk tion  der A m algam konz., der Lösungskonz, 
und  der Tem p. Is t x die Konz, an  m ark ierten  Ionen in  der Lsg. zur Zeit t  und  x ,-o 
die Gleichgewichtskonz., is t ferner x  =  0 fü r t  =  0, so erg ib t sich theoret. log
(X c*o   x )/x  co =    k t. D ie gemessenen rad ioaktiven  A k tiv itä ten , aufgetragen
in der Form  log (1 —  x /x  ™) gegen die Zeit ergaben gerade Linien. Bei Konzz. des 
Amalgams von 0,0050 bis 0,0005 g-Atom Cu/cm3 ergab sich bei 20 ±  0,01° lc 
=  31,8 . 10“6 bis 162,5 . 10-,;. Bei konstan t gehaltener Amalgamkonz, und  V aria
tion  der Lsg. von einfachmol. bis V100 mol. und  2,0 ±  0,01° änderte  sich die N ei
gung der G eraden im V erhältn is 1 : 10, w ährend die Konz, im  V erhältnis 100: 1 
variierte . D er T em peratureinfl. von 10° zu 10° zwischen 0° u n d  60° ergab, nach der
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ÄRRHENiussclien Gleichung ausgew ertet, eine A ktivierungsenergie von 9600 cal 
(C. R . hobd. Séances Acad. Sei. 226. 2144— 46. 28/6. 1948.) v . D e c h e n d . 106

M. Blau und J. R. Carlin, Industrielle Anwendungen der Radioaktivität. Ü b er
sicht über die Anwendung rad ioak t. Substanzen in  der Technik zur Beseitigung 
elek trosta t. Ladungen, zur I le rs t. von H ochohm w iderständen (ionisierte G as
strecke), zur elek trosta t. Messung von Spannungen, bei rad ioak t. L ichtquellen. 
An Stello von G lühkathoden lassen sich K athoden  m it künstlich rad ioak t. S ub
stanzen verwenden, die sich durch große K onstanz auszoichnen. E s w ird die K on
struk tion  einer Vorr. beschrieben, die es erlaubt, den F lächeninhalt unregelm äßiger 
F lächen un te r B enutzung rad ioak t. Substanzen auszum essen. G eräte zur laufenden 
Überw achung der Dicke von dünnen F ilm en w erden angegeben. F l.-N iveaus können 
laufend kontro lliert werden. D ie Nullanzeige bei Halbm ikrowaagen, G alvano
m etern  u. „rad ioak t. M ikrom etern“ lä ß t sich g u t m ittels rad ioak t. Stoffe bewirken. 
Indicatoren werden n ich t besprochen. (Electronics 1948. 78— 82. A pril. Janesville. 
W is., G ibbs M anufacturing and Res. Corp.) R ü d ig e r . 110

Hugo Neuert, Über die Erzeugung von Ionenstrahlen mittels einer Hochfrequenz
entladung. (Vgl. C. 1949. E . 1166.) N ach einem Verf. von T h o n e m a n n  h a t Vf. aus 
einer elcktrodenlosen H ochfrequenzentladung in  II, m it Hilfe einer G leichspannung 
von 10—-20 kV lonenström e bis zu 20 mA herausgézogen. D ieser Ionenstrom  ste ig t 
proportional der Saugspannung und  etwas w eniger als proportional m it der Sender- 
le istung an. D urch geeignete schwache M agnetfelder kann  die Ionenstrom stärke 
wesentlich vergrößert werden. D er Ionenstrom  se tz t sich in  jeweils bestim m baren 
V erhältn is aus I l f  und  l i t  zusam m en. (Z. N aturforsch. 3a. 310— 12. Mai 1948, 
W eil a. R h.) D r e c h s l e r . 112

Jargen Koch, Geschwindigkeitsfokussierung in  einem magnetischen Ablenkfeld. 
Beim D urchgang eines Ionenstrahles durch ein m agnet. F eld  rufen bekanntlich  
kleine Ä nderungen der Beschleunigungsspannung störende Schwankungen des 
Ionenstrahles am Sam m elzylinder hervor. Vf. gleicht diesen E ffek t durch einen 
vorgelagerten A blenkkondensator aus, dessen Spannung proportional m it der 
Ionenbeschleunigungsspannung geändert w ird. D er dabei zu w ählende P ro p o r
tio n a litä tsfak to r h än g t von der F orm  des m agnet. Feldes und  der Lage von K o n 
densator und  Sam m elzylinder ab. (Kgl. danske Vidensk. Selsk., m ath.-fysiske 
Medd. 24. N r. 7. 1— 21. 1948. K openhagen, In s t, fü r theore t. Physik.)

D r e c h s l e r . 112
A. Abragam, Halbquantenmäßige Berechnung des Strahlungsspektrums in  einem  

Elektronenbeschleuniger. N ach Sc h w in g e r  em ittie rt ein in Kreisbewegung befind
liches E lek tron  eine S trahlung, deren Energiespektr. sehr reich an H arm onischen 
ist. E ine solche S trah lung  w ird quantenm äßig  un tersuch t. D ie erhaltenen R esu lta te  
stim m en m it den auf die b isher übliche W eise erhaltenen so g u t überein, daß die 
beschriebene R echnungsart als geeignet angesehen w erden kann , die b isher übliche 
M eth. zu ergänzen oder zu ersetzen. (J . P hysique Radium  [8] 9. 143— 46. A pril 
1948.) Schram m . 112

K. R. MacKenzie, Frequenzmodulation eines Cyclotrons (Tagungsbericht). E ine 
M eth. der F requenzm odulation m it einem Frequenzbereich von 2 ,4  : 1 w urde e n t
w ickelt u . dadurch die M öglichkeit geschaffen, in  naher Z ukunft P ro tonen  oder 
D euteronen im 184-inch-Cyclotron zu beschleunigen. D as K ernstück  is t ein R e 
sonanzsystem  m it einem bes. entw ickelten K ondensator, das durch einen G itte r
röhrengenerator gespeist w ird. (Physic. Rev. [2] 73. 540. 1/3. 1948. U niv. of Cali
fornia.) R a v e . 112

W. Bosley, J. D. Craggs, D. H. McEwan und J. F. Sitiee, E in  20 M eV-Betatron. 
(Vgl. C. 1948. I. 1375.) E s w ird die K onstruk tion  eines 20 M eV-Betatrons be
schrieben u. im  wesentlichen Verss. dargestellt, die sich m it den E lektronenbahnen 
im  B eta tron  in  dem M agnetfeld im  A ugenblick der E lek troneninjektion  befassen. 
( J .  In stn . electr. Engr., P a r t  I , 95. 352— 58. Aug. 1948.) R e ic h a r d t . 112

N. Svartholm, Geschwindigkeits- und Zwei-Richtungsfokussierung von geladenen 
Teilchen in  gekreuzten elektrischen und  magnetischen Feldern. (Vgl. C. 1954. 1404.) 
Theoret. Überlegungen über die Fokussierungseigg. eines gem ischten elektr.- 
m agnet. Feldes im H inblick auf die /bSpektrom etrie. Je  nach W ahl der in  der elektr. 
Feldverteilung noch enthaltenen P aram e te r sind m ehrere Spezialfälle in  der a ll
gemeineren Ü berlegung en thalten . Vf. h ä lt die V erbesserung des Auflösungs
verm ögens eines B l e a k n e y - oder N iER-Spektrom eters auf G rund seiner G edanken-



gänge fü r möglich. (Physic.R ev. [2] 74. 108— 09. 1/7. 1948. S tockholm , Ak. u. Sei., 
Nobel In st, of Phys.) L e n z . 112

A. 0 . Hanson und  J. L. McKibben, E in  Neutronendetektor m it gleichbleibender 
Em pfindlichkeit von 10 I ie V  bis 3 M eV . D er N eu tronendetek to r besteh t in  der 
ersten A usführungsform  aus einem zentralen  B F 3-Proportionalzähler von 2,54 cm 
D urchm esser u. 20 cm effektiver Länge, der von P araffinzylindern  von 30,5 cm 
Länge und  15, 20 u. 30,5 cm D urchm esser um geben ist. D er P roportionalzäh ler is t 
durch einen Cd-Schirm gegen direk te therm . N eutronen geschützt. E in  A l-R ohr 
bew irkt e lek trosta t. A bschirm ung. D as Z ählrohr bes teh t aus Messing, die M itte l
elektrode aus K ovar-D rah t von 0,25 m m  Dicke. E ine geerdete Zwischenelektrode 
von 6,3 mm D urchm esser d ient als Schutzring. D er Zähler w ar m it 80%  10B- 
angereichertem  B F 3 von 250 Torr, gefüllt. Bei einem P o ten tia l von -— 2700 Volt 
am äußeren R ohr be trug  die V erstärkung  etw a 10. D ie Zählstöße w urden geeignet 
v e rs tä rk t. —  Die zw eite Ausführungsform  unterscheidet sich von der ersten  h a u p t
sächlich durch einen zusätzlichen Paraffin-B orscliirm , um  die E m pfindlichkeit 
gegen S treuneutronen  herabzusetzen. D er P roportionalzäh ler is t 27 cm lang, h a t 
1,28 cm D urchm esser u . w urde m it B F 3 von 400 Torr, gefüllt. —  Beide Zähler 
konnten  gleichzeitig b en u tz t w erden. Em pfindlichkeitskurven im  Bereich von 
10 KeV bis 3 MeV w urden aufgenommen. (Physic. Rev. [2] 72. 673— 77. 15/10.
1947. S anta Fc, Neu Mex., Los Alamos scient. Lab.) R it sc h l . 112

J. W. Keuffel, Parallel-Plattenzühler und die M essung sehr kurzer Zeitintervalle. 
D ie Z ählcliarakteristik  eines Entladungsrohres m it zwei p lanparallelen E lektroden 
w ird, bes. im H inblick auf die M essung sehr kurzer Zeitabstände, un tersuch t. E in 
solcher Zähler aus zwei K upferp la tten  von 35 cm F läche u. 2,4 mm  A bstand, ge
fü llt m it 0,5 a t  A r u. 6 mm H g X ylol h a t  die folgende Charakteristikschw elle 
1500 V, P la teau  1500 V m it einem A nstieg von 4%  auf 100 V Z ählträgheit 5 - 10~“ 
Sek. (Physic. Rev. [2] 73. 531. 1/3. 1948. Calif. In s t, of Technol.) O. E c k e r t . 112

C. Balakrishnan, J . D. Craggs und  A. A. Jaffe, Entladungsausbreitung in  
Geiger-Zählern m it M ethan- und M ethanfArgon-Füllungen. (Vgl. Craggs u . J a f f e ,
C. 1948. I I .  1381. u . N atu re  [London] 159. [1947.] 369.) Verss. über die durch 
Photoionisation  verursachte E ntladungsausbreitung  in un te rte ilten  G e ig e r - 
Zählern. (Physic. Rev. [2] 74. 410— 14. 15/8. 1948. M anchester, M etropolitan- 
Vickers E lectrical Co., L td ., Research D ept.) G o t t f r ie d . 112

Aimé Cotton, Eugène Cotton und  Pierre Tauzin, Bemerkungen zu  der N otiz der 
Herren F e lix  Ehrenhaft und  H . Herzog. Vff. erheben E inw ände gegen die A rbeit 
von E h r en h a ft  u . H erzog  (C. 1949. I I .  495.), daß die beobachteten  K ra f t
w irkungen von L ich t und  M agnetfeld auf koll. Teilchen verallgem einert werden 
m üssen, z. B . auf ^-S trah len  rad ioak t. Stoffe, u . daß dam it die derzeitigen theore t. 
Gesetzm äßigkeiten keine G ültigkeit m ehr besitzen. Die beobachtete V erstärkung 
der Schw ärzung pliotograph. P la tten  durch /(-Strahlen beim Anlegen raagnet. 
Felder kann  eine Reihe von G ründen haben, die durchaus m it den de'- 
theore t. E rkenntnissen, insbesondere m it dem fokussierenden Einfl. s .v~ 
M agnetfelder auf die jLStraklen, verständlich  sind. Die tr iv ia lste  E rk lärung , daß 
die Em pfindlichkeit der P ho top la tten  bei den Verss. von E h r en h a ft  u . H erzog  
durch die S trom wärm e des benachbarten  E lektrom agneten  zugenommen h a t und 
die weiteren D eutungsm öglichkeiten sollen experim entell geprüft werden. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 227. 794— 97. 27/10. 1948.) F a iil e n b r a c h . 112

A2. Optisches Yerhalten der Materie.
C. F. v. W eizsäcker, Kosmogonie. Zusam m enfassende Ü bersicht über die d e u t

schen Forschungsarbeiten üb er die Geschichte des U niversum s (Alter der W elt, 
rad ioak t. u. andere M ethoden; W eltm odelle, A nfangszustand) u . der einzelnen 
Objekte. Bes. w ird  au f die Turbulenz- u . R otationsphänom ene hingewiesen. (N a tu r
forsch. Med. Dtsclil. 1939— 1946.20.413— 26. Sept. 1948. G öttingen.) K i.evf.r . 113

O. Klein, E in  Fall von Strahlungsgleichgewicht in der allgemeinen Relativitätstheorie 
und seine Tragweite für das frühe S tadium  der Sternentwicklung. Es w ird gezeigt, daß 
die EiNSTEiNsclien Feldgleichungen der allg. R ela tiv itä tstheorie  in  dem F all regel
loser S trah lung  kugelsym m etr. Lösungen zulassen, entsprechend einer M assendichte, 
welche im Z entrum  w illkürlieh gew ählt w erden kann  u. wobei die D. bei großen 
A bständen  sieh einem W ert n äh e rt, der um gekehrt proportional dem  Q uadrat des 
A bstandes vom M ittelpunk t ist. Dieses R esu lta t m acht es wahrscheinlich, daß in
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der allg. R e la tiv itä tstheorie  S terne odor Stornsystem e möglich sind, die ganz aus 
S trah lung  in  einem nahezu sta tionären , aber auf die D auer zunehm end instabilen 
Z u stan d  bestehen. E in  solcher S tern m it einer Zentraltem p. von 10l0° w ürde dem 
Sternm odell von B esk o w  u. T r e f f e n b e r g  entsprechen, wobei das G rav ita tions
feld, abgesehen von den innersten  Teilen, fast allein aus dem S trahlungsfeld e n t
s te h t. (Ark. M at., A stronom i Pysik , Ser. A. 34. N r. 19. 1— 11. A pril 1948. S tock
holm , U niv., In s t, fü r M echanik u. m athom at. Physik.) Sc h o e n e c k . 113

A. Daudin und  Ch. Fehrenbach, Die C N - und G.¿-Banden in  den Spektren der 
Kohlenstoff-Sterne (Klasse G). D ie Spektren der sehr kalten  R iesensterne der Klasse 
C sind hauptsächlich  durch sehr sta rke  A bsorptionsbanden der Mol. C2 (S w a n - 
System ) u. CN (R ot-System ) charak terisiert. F ü r  die C2-SwAN-Banden ergib t ein 
quan ten theore t. Vgl. m it den V ers.-Ergebnissen eine annehm bare Ü bereinstim 
m ung u. liefert S tern tem pp. von etw a 2000°. Bei den ro ten  CN-Banden bes teh t 
zwischen Theorie u. E xperim ent eine m erkliche Lücke u. eine Tom p.-B est. is t n ich t 
möglich. —  Aus der S truk tu r-U n ters, der sehr kom plizierten CN -Banden folgt ein 
überraschend hoher B estan d te il an  Isotopen. W ährend C auf der E rde  n u r 0,7%  
13C en thält, w ird fü r die S terne der K lasse C festgestellt: 65(%) 12C u. 35 13C, sowie 
75 14N u. 25 15N. ( J .  Physique R adium  [S] 9. 163—65. Mai 1948. O berservatoiro 
de H au te  Provence.) ' M ic h e l s s e n . 113

D. Stanley-Jones, Pulsierende Sterne und Kernenergie. Vf. vergleicht die P h ä n o 
mene pulsierender S terne m it der Explosion in  einer A tom bom be. Q ualita tiv  
werden die U nterschiede der fü r beide Ereignisse w irksam en F ak to ren  (MM. G ra 
v ita tionskräfte  u. a.) erö rte rt. D ie B etrach tung  liefert einen B eitrag  fü r das V er
stehen der Phasenfolge im  K reislauf der Erscheinungen bei den Cepheiden. In  dem  
F all der Supernovae un te rstü tzen  q u an tita tiv e  Überlegungen der ausgestrah lten  
E nergie die A nnahm e, daß der U rsprung dieser Energie in  einer K ernketten -R k . 
zu suchen ist. (N ature [London] 162. 934. 11/12. 194S. L ie r m a n n . 113

W. Becker, Über eine empirische Beziehung zwischen Farbtemperatur und  
Strahlungstemp>eratur, abgeleitet aus Bedeckungsveränderlichen. F ü r  18 System e von 
BV w erden aus den A m plituden des Lichtwechsels u. den Radienverhältnisson der 
beiden K om ponenten die U nterschiede der S trahlungstem pp; (Tg) beider K om 
ponenten berechnet; gleichzeitig werden die Spoktralklassen in  F arb tem pp . (Tp) 
um gewandelt. Aus diesen D aten lä ß t sich eine Beziehung zwischen Tp u. Tg a b 
leiten, deren N ullpunk t durch die Sonne gegeben ist, bei der Tp u . T a d irek t b e 
obach te t sind. D ie so aus den BV gewonnene Beziehung stim m t q u a lita tiv  m it der 
früher aus den Delta-Cepliei-Veränderlichen abgeleiteten überein. M ittels der a u s 
geglichenen K urven w ird die Skala der T F in eine T a-Skala verw andelt, die, von 
den Riesen der späteren  Spektralidassen abgesehen, g u t m it den ganz unabhängigen 
Ergebnissen von P il o w sk i bzw. K u ip e r  vereinbar ist. Zw ergsterne führen  an-

' .end zu der gleichen Beziehung zwischen T F u. T a wie Riesen, w om it dio W ahl 
U „/^wergsternes Sonne zur Festlegung des N ullpunktes unbedenklich wäre. (Z. 

Ä s.rophysik  25. 145— 60. 1948. Ham burg-Bergedorf.) Sc h o e n e c k . 113

L. Biermann und  P. Wellmann, P hysik  der Sternatmosphären. Ü bersich t über 
die deutschen A rbeiten  w ährend der K riegsjahre. H äufigkeit der E lem ente in  den 
S ternatm osphären  (H , leichte Elemente, H e  in  r-Scorpii, Vgl. m it anderen  Sternen). 
K ontinuierliches S pektrum , L inienspektren ausgew ählter S terne, T urbulenz in 
S ternatm osphäron. (N aturforsch. Med. D tschl. 1939— 1946. 20. 119— 59. Sept.
1948. H am burg-Bergedorf.) K l e v e r . 113

E. Schoenberg und K. Wurm, Das Sonnensystem . Zusam m enfassende Ü b er
sieh t über die deutschen Forschungsarbeiten über die P lane ten , die M eteore, das 
Zodiakalliclit u . die K om eten w ährend des Krieges. (N aturforsch. Med. D tschl. 
1939— 1946. 20. 285— 314. Sept. 1948. M ünchen u. H am burg-Bergedorf.)

K l e v e r . 113
J. H unaerts, Betrachtungen über die M öglichkeiten zur Identifizierung der K o 

metenemissionen im  nahen Infrarot. D urch die Sonnenstrahlung erregt, erscheinen 
in  den K oinetenspektron dio F luoreszenzbanden der zweiatom igen Moll. <72, C N , 
CH , C H +, N H , OH, OH. '', C O r, N t, wie auch der dreiatom igen CH , u . N H ,.  Vf. 
un tersuch te be3. das Spektralgebiet oberhalb 7000 A bis etw a 9000 AI F ü r  das Mol. 
C N  w urde das B andenprofil berechnet, indem  Em ission von 2I7-Niveaus a n 
genom m en w urde, deren Besetzungszahlen einer BOLTZMANN-Verteilung en t-
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sprechen. (Bull. CI. Sei. Acad. roy. Belgique 5. 531— 46. 1948. Observ. Boy. de 
Belg.) W is s e r o t h . i  13

Victor von Keussler, D ie physikalischen Grundlagen und  die technischen H ilfs 
mittel der Sonnenbeobachtung. N ach A ufzählung der A ufgaben der Sonnenbeobach
tu n g  w erden die Einfll. angeführt, die die A tm osphäre u. die S onnenstrahlung auf 
die A pparate  ausüben. Sodann w erden die G rundlagen u. die W irkungsweise der 
einzelnen A pparate u. M ethoden auseinandergesotzt u . die techn. A usführungen 
beschrieben, wobei die F o rtsch ritte  der le tzten  20 Ja h re  im  V ordergrund stehen. 
(Z. angew. P hysik  1. 232— 42. Nov. 1948. F reiburg  i. Br.) Sc h o e n e c k . 113

I. Galvenius und H. Wold, Statistische Prüfungen der Theorie der Sonnen- 
flecken von H .A lfven . E ine s ta tis t. A nalyse des fü r m ehrere Jah rzeh n te  vorliegenden 
M aterials über die Sonnenfleckentätigkeit bestä tig te  die Theorie von A l f v e n , nach 
der die Sounenflecken durch P ulsationen im  Inneren der Sonne m it einer Periode 
von ca. 22 Jah ren  bedingt sind. (Ark. M at., A stronom i Fysik, Ser. A. 34. N r. 24. 
1/9. A pril 1948.) G o t t f r ie d . 113

J. O’Reilly und  R. F. Christy, A nte il der Kohlenstof freaktionen in  der Sonne. 
U nter B enutzung der neuen H albw ertbreiten  fü r die R kk. p +  12C u. p +  13C 
(für p  +  12C : Up =  35 bzw. 40 keV fü r die Resonanzstellen 0,45 u. 0,55 MeV) u. 
neuer -/-S trahlbreiten w ird der W rkg.-Q uerschnitt der genannten R kk. fü r die ge
ringen Energien der S ternrkk . ex trapo lie rt (Einniveauform el). E s zeigt sich, daß 
die 12C-Rk. 40mal öfter vorkom m t, als von B e t h e  errechnet w urde. D as V erhältn is 
der 13C-Rk. zum  Vork. der 12C-Rk. b e trä g t 9, w ährend auf der E rde ,3C 90mal 
seltener vorkom m t als 12C. Das V erhältn is der H äufigkeit der 12C-Rk. zu der der 
R k. 13N(p,tx) be träg t je tz t 3 • IO-4, in  besserer Ü bereinstim m ung m it der H äufig 
keitsverteilung. (Physie. Rev. [2] 73. 536. 1/3. 1948. California In st, of Technol.)

R ü d ig e r . 113
S. E. W illiams, hnpu lsjorm  der von der Sonne ausgehenden Hochfrequenz- 

Strahlung. Solare S trah lung  w urde au f einer Beobachtungsfrequenz von 75 MHZ 
h in te r dem zw eiten G leichrichter eines Em pfängers reg istrie rt und  die abklingenden 
K urventeile  der erhaltenen Im pulse einer näheren B etrach tung  unterzogen. 58 Im 
pulse erwiesen sich dabei als exponentiell abklingend, 15 Im pulse zeigten diese 
Eig. weniger ausgeprägt und  fünf w aren m it Sicherheit n ich t exponentiell a b 
klingend. Es kann  angenom m en w erden, daß der fallende Teil der Im pulskurve ein 
Bild des A usklingens der S trah lung  is t. Um festzustellen, ob zeitlich benachbarte  
Im pulse ähnliche H albw ertszeiten der A bklingfunktion besitzen und  dam it d er 
gleichen S trahlungsregion zugeordnet w erden können, w urden diese Zeiten e r 
m itte lt. D ie erhaltenen W erte  b ieten  keine sichere S tü tze fü r die genannte A n
nahm e. (N ature [London] 162.108. 17/7. 194S. U niv. of W est. A ustr.)

A. E n g e l . 113
R. G. Giovanelli, Wasserstoffätmosphären in  Abwesenheit eines thermodyna

mischen Gleichgewichtes. 4. M itt. Die Sonnenchromosphäre. (3. vgl. A ustral. J .  sei. 
Res. Ser. A 1. [1948] 305 S.) D ie A usw ertung experim enteller D aten  fü r die E lek 
tronenkonz. in  der un teren  Chrom osphäre fü h rt zu der Beziehung N e =  5 . 1011 exp 
(— 6- 10~*z)/cm3, wo z =  H öhe der Chrom osphäre, gemessen 500 km  oberhalb 
der Basis der C hrom osphäre; diese Gleichung g ilt fü r 0 <  z <  2,5 ■ 108 cm. O ber
halb  der 500 km-Zone sind die H -A tom e p rak t. alle vollständig ionisiert; die Tem p. 
berechnet sich aus dem D ichtegradienten  zu 2,7 • 104°K. Die u n te re  Chrom osphäre 
scheint sich im  therm . u. h y d ro sta t. Gleichgew. zu befinden. F ü r  den M echanismus 
der A bsorption der H a-S trah lung  durch eine Chromosphäre, die heißer als die 
P ho tosphäre  ist, w ird eine E rk lärung  gegeben. (Austral. J .  sei. Res., Ser. A 1. 
360— 68. Dez. 1948. C. S. I .  R., D iv. of Physics.) F u c h s . 113

E. Regener, Das atmosphärische Ozon. Zusam m enfassender B erich t über die 
O-j-Forschung (Geh. der A tm osphäre, H erkunft, Tem p., photochem . Gleichgew., 
obere Grenze der 0 3-Schicht) in  D eutschland w ährend des Krieges. (N aturforsch. 
Med. D tschl. 1939— 1946. 18. 297— 307. Sept. 1948. S tu ttg a rt u. W eißenau.)

K l e v e r . 113
J. H. Shaw, G. B. B. M. Sutherland und  T. W . W ormell, Stickoxydul in  der 

Erdatmosphäre. K urzer Hinweis auf A rbeiten  der Vff., die die Ergebnisse von 
A d e l  (C. 1940. I .  3369. u . C. 1942. 1 .1343)bestätigen. (Physic. Rev. [2] 74. 978— 79. 
15/10. 1948. Cambridge, E ngland, Solar P hys. Observ.) G o t t f r ie d . 113

F. W. Paul Götz und  E rnst Schönmann, Die spektrale Energieverteilung von  
H im m els- und  Sonnenstrahlung. M it dem  Aroser Q uarz-Prism en-Spektrographen



t wurden im  W ellenlängengebiet 3300 bis 5500 A die Spektren des blauen Ilim m els- 
lichts u . ergänzend die der direkten Sonnenstrahlung m it einer auf schwarze Tem pp. 
geeichten W -Bogenlampe verglichen. Die A bhängigkeit des Zenitlichtes von Sonnen
höhe u. atm osphär. T rübungszustand wird beschrieben; an klaren Tagen en tsp rich t 
es in Aroser Höhenlage gu t einer R a y l e ig h -Atm osphäre. F ü r trü b e  Tage m uß die

^ Theorie einer „M IE-A tm osphäre“ aufgestellt werden. (Helv. physica A cta 21. 
1 5 1 — 68. 15/6. 1948. Arosa, L iclitk lim at. O bservatorium .) K l e v e r . 113

K. W. Meissner, L. G. Mundie und P. H. Stelson, Struktur der 2D -Term e des 
Bogenspektrums von L ith ium . Die D u b le tts tru k tu r  der Li-Linien w ar zuerst von 
K en t  (Astrophysic. J .  40. [1914] 337.) genauer un tersuch t worden. Aus den 
Messungen w ar ein definierter U nterschied zwischen den D ublettin te rva llen  der 
p- u. s-Linien u. der d-Linien festgestellt worden. Zur B estätigung der Ergebnisse von 
K e n t  u . gleichzeitig zur E rw eiterung  der K enntnisse der höheren D-Term e w urden 
interferom etr. W ellenlängenm essungen hoher Präzision un te r V erwendung einer 
A tom strahllichtquelle durchgeführt. Die erhaltenen W ellenlängen u. W ellenzahlen 

i sind tabellar. zusam m engestellt. Zur N achprüfung der erhaltenen W erte  w urde 
V  noch ein L i-V akuum bogenspektrum  in terferom etr. vermessen. Die nach den 

‘ beiden M ethoden erhaltenen W ellenlängen stim m ten innerhalb der Fehlergrenzen 
r überein. E s gelang, die A ufspaltung einiger 2D -Term e zu bestim m en. A ußerdem  

w urde die H yperfe instruk tu r der Resonanzlinie 6708 Ä untersucht. E s ergaben sich 
die folgenden In terva lle : M ultip le ttaufspaltung  d P u ,, >/„ A P  =  0,3360 ±  0,0005 

\ cm-1, H yperfeinaufspaltung von 22S>/. Av1 =  0,0278— 0,0008 cm-1 u. H yperfein- 
! aufspaltung  von 22Pi/, Av* =  0,007— 0,002 cm-1. Zur Best. der Isotopenverscliie- 
> bung w urde die W ellenlänge der Resonanzlinie von 6Li u. 7Li gemessen. F ü r  °Li 

m. ergab sich ?. =  6708,072 ±  0,001 A  u. fü r 7Li ?. — 6707,912 Ä. H ieraus erg ib t sich 
I eine Isotopenversckiebung der schwachen K om ponente von A / . ~  + 0 ,1 6 0 A  
I ( Av — —  0,356 ±  0,002 cm-1). (Pliysic. Rev. [2] 74. 932— 38. 15/10. 1948. Lafay- 

e tte , Ind ., P u rdue  Univ.) G o t t f r ie d . 118
R. Herman und L. Herman, Über das Triplettsystem des neutralen Kohlen- 

|  oxyd-M oleküls. D as sehr kom plizierte CO-Spektrum kann wegen der Dissoziation 
[ bei E ntladungen  schwer ohne S törung durch andere S trahlung, z. B. von C oder 

CO,, erhalten  w erden. E s w ird hier u n te r  neuen V ers.-Bedingungen (m ehrere mm  
|  H g u. tiefe Tem p.) un te rsuch t, wobei die R ekom bination begünstig t ist. —  D ie 
I s ich tbaren  CO-Spektren bei E ntladungen  a) in X e-A tm osphäre m it 0 2-Spuren 
|  zwischen C-Elektroden bei n . Tem p. u. bei ziemlich hoher S trom dichte u . b) in  No 
ä m it CO-Spuren bei der Tem p. des fl. N, n . bei genügend geringer S trom dich te 
jj w erden als plio tograph. A ufnahm en wiedergegeben u. verglichen, a) g ib t das CO- 
i| S pektrum  in Ggw. s ta rk er SwAN-Banden von C2 u. en th ä lt auch drei B andenköpfe 
i eines noch n ich t geklärten  System s. Aber in b) sind die CO -Tripletts g u t erkenn- 
, bar. W ährend  bei der Q uantenzahl v ' =  3 die Bande sehr schwach ist, is t bei 
! V  =  2 u. v ' = 4  ihre In ten s itä t sehr s ta rk  u. w ird gedeutet als von der P räd issozia

tion des Zustandes d3 in  zwei angeregte A tom e CÜD) u. 0 (3P) herrührend . A uffällig 
is t bei der tiefen Tem p. eine E rw eiterung des bisherigen T rip lett-S ystem s bis je n 
seits der bei v ' =  9 sta ttfindenden  Prädissoziation des Zustandes d3/7. Sogar in 
den hohen Energiestufen von v ' >  9 bis v ' =  16 werden Ü bergänge beobachtet.

! Besonders s ta rk  t r i t t  die B ande bei v ' =  10 auf, welche der R ekom bination der 
angeregten A tom e C(3P ) u. O(H )) entsprechen soll. Alle bisher beobachteten  CO- 

i T rip letts des sichtbaren Bereichs sind in einer Tabelle nach W ellenlängen u. Quan- 
| tenzahlen zusam m engestellt. ( J . Physique R adium  [8] 9. 160— 62. Mai 1948.)

M ic h e l s s e n . 118
E. H. Coleman, A. G. Gaydon und W. M. Vaidya, Das Spektrum  von Jod-

| oxyd (JO) in  Flam m en. D as JO -Spektr. w ird durch E inführung  von J  in  ein
Knallgasgebläse erhalten . D a frühere Zuordnungen dieses Spektr. unzufrieden- 

B  stellende In tensitätsverte ilungen  ergaben, w urden die B anden zwischen 4189 
u. 6273 A erneu t eingeordnet, u. die -M olekülkonstanten berechnet. Aus den

g j W erten folgt die D issoziationskonstante fü r den G rundzustand  zu 1,9 ±  0,2 eV
=  44 kcal. E in Teil der Banden ist, wahrscheinlich infolge P rädissoziation, sehr 
diffus. Die N eueinordnung s teh t in gu te r Ü bereinstim m ung m it den B anden- 

! Systemen von CIO u . BrO . Bei E inführung von J  in  eine M ethylalkoholflam m e e r
scheinen intensive B anden m it dem Bandenkopf bei 4045 A* u. einem sich a n 
schließenden K ontinuum , bei E inführung  von B r dagegen eine schwächere B ande 

¡Ü bei 3670 A. Beide B anden sind unbekann ten  U rsprunges. (N ature [London] 162.
O *

*

V'  ̂ 'J&<
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108— 09. 17/7. 1948. London, Im p. Coll. of Sei. a. Teclinol., Chem. Engin. Dep.)
Sta h l . 118

Bengt E. Nilsson, Hydrid ,- und Deuteridbanden von A lum in ium , K upfer, 
Silber und Gold. K urzm itteilung  über Spektren, die in  einem H ohlkathoden- 
E ntladungsro lir m it Ho als G rundgas un te rsu ch t w urden. Die schon früher ge
fundene K an te  der C uH -Bauden bei 4280 A konnte u n te r den untersuchten  Verbb. 
n u r bei A lH , in tensitätsschw ach u. m it einem B andenkopf bei 4240 A aufgefunden 
werden. (N ature [London] 162. 109. 17/7. 1948. U niv., Stockholm , Physics Inst.)

St a h l . 118
B. Ja. Dain und A. A. Katschan, Über die N a tur der ultravioletten Absorptions- .

bandc der Ionen des dreiwertigen Eisens. E e(III)-Ionen  werden in m it II CIO., an- \
gesäuerter Pe(C104)3-Lsg. u n te r  der Einw . von UV-Liclit der Quarzlam pe u n te r  f
gleichzeitiger Bldg. von 0 2 zu F e(II)-Ionen  reduziert. D ie Red. erfolgt nu r im  G ebiet 
der U V -A bsorption von E e(III)  (M aximum bei 240 mju). D ie Gasm enge is t p ro 
portional der Einw .-Zoit u . unabhängig von der T em peratur. E s w ird dam it b e 
s tä tig t, daß die A bsorptionsbaude von F e (II I)  ein „S pek trum  der E lektronen- 
überführuug“ darste llt. Die photochem . Rk. v erläu ft nach : F e3% H O I! iA ,Fe-’
+  H + +  OH. (jfoKJianw Ai<aaeMim Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.]
61. 471— 74. 21/7. 1948. Physik.-Chem . P issanshew ski-Inst.der A kad. der W iss. der 
U krSSR .) H e lm s . 118

Austin F. Rogers, Genogonal, eine neue kristallographische Bezeichnung. Vf. 
schlägt einen neuen A usdruck —  oenogonal —  zur Bezeichnung von W inkeln vor, 
die an verschied. Ivristallarteu  auftreten . z. B. die Prism enw inkel im te tragonalen  
u . hexagonalen System . Das W ort is t abgeleitet von griech. y.oivög u. ycovia, also 
„gemeinsam e W inkel“ . (Science [New York] 108. 092— 93. 17/12. 1948.)

H il l e r . 119
Otto Halpern, Kleinwinkelbeugung an Gittern. K urzer B ericht über eine theoret. 

U nters, der Beugung von L ieht- und  Materiewellen u n te r  kleinen W inkeln. Die 
E ffek te erweisen sich als unabhängig  vom  genauen Einfallsw inkel, hingegen ergibt 
sich ein s ta rk er E infl. der spezif. N a tu r  der G itterstörungen. D ie Beugung an  einem 
kleinen idealen K rista ll u n te r kleinen W inkeln (bei Vernachlässigung der E x tin k 
tion) h a t einen in tegralen  Q uerschnitt, der p roportional N*/, ist, wo N die G esam t
zahl der A tom e des idealen M ikrokristalls bedeutet. E in  entsprechendes E rgebnis % 
w ird  bei der B ehandlung eines „G ases“ von unabhängigen M ikrokristallen e r
halten , wenn ih r durchschnittlicher A bstand  vergleichbar m it ih ren  linearen 
D im ensionen ist. Völlig anders liegen die V erhältnisse im normalorweise au ftre ten 
den F all von polykristallinem  M aterial, da h ier die G itterfehler gewöhnlich von der 
G rößenordnung der G itte rkonstan ten  sind. E s soll besonders die E lek tronen 
beugung nach K ik u c h i u n te r  diesen G esichtspunkten d isk u tie rt w erden. (Physic. 
Rev. [2] 73. 653— 54. 15/3. 1948. U niv. of Southern  California.) F a e s s l e r . 119

P. Kunze und  Liselotte Hohl, Über den E in flu ß  elektrostatischer Felder au f L icht \ 
nach J .  Stark. 1946 h a t Stark  (Physik. Bl. 3. [1947.] 162.) eine E rscheinung m it
geteilt, der zufolge L ich tstrah len  durch inhom ogene F elder abgelenkt w erden [ 
sollen. V oraussetzung sei die P ara lle litä t der elektr. V ektoren von Feld  und  L icht. 
Obwohl m it größeren F eldstärken  als bei Stark  (2000 kV/cm) gearbeite t w urde, | 
gelang_ eine B estä tigung  des E ffektes n icht. E s w ird darauf hingewiesen, daß die 
d isku tierte  E rscheinung m it dem  E ffek t der S treuung  von L ich t an  L ich t zu- i 
sam m enhängt, der schon früher vergeblich gesucht w orden ist. W ill m an beide 
E ffek te theore t. begründen, so is t es erforderlich, q uad ra t. G lieder in  die Ma x w e l l - j
G leichungen einzuführen, so daß die D K  de3 V akuum s eine F unk tion  der F eldstärke ,
w ird. D erartige q uad ra t. G lieder sind  z. B . von B orn (Proc. Roy. Soc. [London].
Ser. A. 143. [1934] 410.) vorgeschlagen w orden, sie werden jedoch ers t bei sehr 
viel höheren Feldstärken  w irksam , als m an experim entell hersteilen kann . (Ann. 
P hysik  [6] 2 .2 7 0 — 72. 1948. Rostock, Univ., P hys. In st.) R e ic h a r d t .  119

Robert D. Cowan, Die Anwendung von Pholozellen im  ultravioletten Bereich 
durch Fluoreszenz. Vf. berich te t über M ultiplier-Pliotozellen, die bis zu 3000 A bziv. 
2000 A em pfindlch sind. In  V erbindung m it fluorescierendem  M aterialien konnte 
L ic h t der W ellenlänge 1942 Ä  reg istriert w erden. Zwischen 2000 u . 3000 Ä w ird die 
G esam tausbeu te  der Photozelle bei der F luorescenzm eth. auf I/4!i geschätzt, w oraus 
sich  u n te r  B erücksichtigung der geom etr. F ak to ren  ein F luoreseenzquanten- 
aus tausch  von ru n d  30%  ergibt. Die Verwendung von Photozellen im  Bereich des 
U V -L ichts, in  dem m it V akuum  gearbeite t w erden m uß, konn te  b isher wegen '»
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Felilens genügend s ta rk e r L ichtquellen in diesem G ebiet n ich t erp rob t werden. 
(Physic. E ev . [2] 73. 1234. 15/5. 1948. Chicago, Univ.) B o e d e r . 119

Frank Matossi und  Robert Mayer, E ine  Erweiterung der Polarisierbarkeits
theorie des Bamanej/ektes. D ie Theorie des Kam an-E ffek tes von P la c z e k  besitzt 
zwei M ängel: 1. es is t bekann t, daß der D epolarisationsfaktor q der kohären ten  
K ay le ig h -S tre u u n g  u n te r  der A nnahm e abgeschätzt w erden kann , daß die S treu 
ung  durch den induzierten  Dipol hervorgerufen wird, der m it der Frequenz der ein
fallenden S trah lung  schwingt u. daß darüber h inaus das induzierte D ipolm om ent 
in  verschied. R ichtungen des Mol. wegen des wechselseitigen Einflusses der in d u 
zierten Dipole in  den A tom en des Moleküls verschieden is t ( S ilb e rs te in sc Iic s  
Modell der op t. A nisotropie). N ach der Theorie sollte m an die D epolarisation der 
RAMAN-Linien durch E insetzen der Ä nderung der P o larisierbarkeit fü r das in 
duzierte M om ent in die Gleichungen der R a y le ig h -S treu u n g  berechnen können. 
A ber schon bei einfachen Moll, versagt die Theorie; so e rhä lt m an z. B . fü r 0 2 
g — 0,26, w ährend die allgem eine Theorie n <  6/7 fü r alle to ta lsym m etr. 
Schwingungen g ib t. M it H ilfe des Modells von S i lb e r s te in  e rhä lt m an n =  0,63;
2. der D epolarisationsfaktor der to ta lsym m etr. L inien von Calcit u. Aragonit 
sollte fü r jede O rientierung der K ristalle  N ull sein, w ährend fü r einige Orien
tierungen endliche W erte experim entell beobachtet w orden sind. M it einigen A n
nahm en is t es jedoch möglich, eine Ü bereinstim m ung zwischen beobachteten  u. 
theoret. Ergebnissen zu erzielen, ohne die G rundlagen der P o larisierbarkeitstheorie 
zu ändern. Es w ird angenom m en, daß die atom are P o larisierbarkeit a von der a n 
regenden F eldstärke E , abhängig is t u . zw ar is t a — a0 +  /5E2. F erner w ird  a n 
genom men, daß in  den K ristallen  ein störendes Feld vorhanden ist, das von der 
K ristall Symmetrie abhängig is t. (Physic. Rev. [2] 74. 449— 55.15/8. 1948. W ash ing
ton , D. C., N aval Ord. Labor.) G o t t f r ie d . 120

B. Bleaney, M ikrowellen-Spektroskopie von Gasen. Ü bersicht über die v e r
w endeten M essmethoden. (J . In stn . electr. Engr., P a r t  I I I .  95. 340. Sept. 1948. 
Oxford, Clarendon Lab.) Schramm . 121

E. W antuch, J . H. Rohrbaugh, J. P. Cooley, J[. H. G reigund J. Shmoys, D urch
lässigkeit von M aterialien im, Millimeterwellengebiet. A u m ehreren handelsüblichen 
Polystyrol-P la tten  verschied. H erkunft, Dieken 6— 15 mm, auch einer Teflon- 
P latte , w urde die D urchlässigkeit fü r 0,3 bis 2,2 cm -W ellen g itterspektroskop. ge
messen. D ie Ergebnisse sind  in  K urven  zusam m engestellt. Abgesehen von einer 
p rak t. vollen D urchlässigkeit der P o lysty ro l-P la tten  fü r X >  1,4 cm zeigen die 
M aterialien charak terist. U nterschiede. (J . appl. Physics 19. 1092— 93. Nov. 1948.

N ie h r s . 121
Willis Jackson und J. A. Saxton, Hochfrequenz-Absorptionsphänomene in  

Flüssigkeiten und festen Körpern. D ie M ikrowellentechnik verlangt die K enntn is 
der Leitfähigkeit u. der dielektr. V erluste von fl. u. festen M aterialien, die in  den 
A pp. u. dem übertragenden Medium vorhanden sind, u n te r  ihnen als w ichtigsten 
dem  Polythen  u. TFosser. Beide Stoffe weisen m axim ale V erluste, allerdings v er
schied. G rößenordnung, im  Zentim eterw ellenband auf. D iese Messungen haben 
überzeugender als die Messungen bei langen W ellen die Grenzen der D e b y e  sehen 
Dipoltlieorio aufgezeigt. D ie Messungen des A bsorptions-Streueffektes bei Nebel, 
W olken, Regen u. Hagel ermöglichen eine w eitgehende A bschätzung der m eteoro- 
log. Einfll. auf dio A usbreitung von Zentim eterw ellen. Die U nterss. an W. zeigten 
ferner, daß gelöste Salze die S tru k tu r  des W . in  gleicher W eise verändern  wie eine 
Tem peraturerhöhung. F erner w urden Verss. unternom m en zur E rm ittlu n g  der 
dielektr. V erluste, die sich aus den natürlichen Schwingungen u . D rehungen der 
Moll, in  festen K örpern  ergeben. (J . In s tn . electr. E ngr., P a r t  I I I  95. 341— 42. 
Sept. 1948. Im p. Coll. u. N at. P liys. L abor.) " Schram m . 121

T. Schmidt, D as Quadrupolmoment des Broms. B em erkung zu zwei A rbeiten 
von T o w n es  u . M itarbeiter (C. 1947. E . 661.) u . T o la n sk y  u . T r iv e d i (C. 1 94 1 .1. 
1515.) über die A bsorptionsspektren von B rC N  u . CIC'N m it W ellenlängen um  
1 cm. Aus ihnen beiden lä ß t sich ungefähr dasselbe Q uadrupolm om ent q =  +  0,2 
• IO*24 berechnen. OKypiia.n SKcnepiiMenTanbnoil n TeopeTimecKoii <6h3hkii TJ- exp. 
theoret. Physik] 18. 101. Ja n . 1948.) H e l m s . 121

Nobuji Sasaki, E in  Ionenmikroskop m it transversalem M agnetfeld. E s w ird  ein 
elek trosta t. Ionenm ikroskop fü r 4 kV, 6fache Vergrößerung, m it m assiver, ind irek t 
heizbarer Anode fü r Em issionsunterss. beschrieben. Bei der E rp robung  geeigneter 
Leuchtschirm e (U nterdrückung der A ufladung!) w urden beste  Ergebnisse erzielt,
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w enn der L euchtstoff durch eine bes. P räp ara tio n  in  die Maschen eines feinen 
D rahtnetzes eingebracht w ar. U ntersuchungsobjekte w aren hauptsächlich  K C l u. 
N aC l, das in kreuzförm ige R itze der Fe-Anode eingerieben w ar. Beim A bdam pfen 
der Spuren überschüssigen M aterials auf der Anode w urde das F ortsch reiten  einer 
scharfen Grenze des em ittierenden Bereichs beobachtet, bis schließlich nu r das 
em ittierende Kreuz ein scharfes B ild  gab. Bei M ischung KCl +  NaCl konnten  die 
B ilder von K*  u. Na*  durch regulierbare A uslenkung m it transversalem  M agnetfeld 
ge trenn t erhalten  w erden. D abei w ar im 1. S tadium  ste ts  n u r das K J-B ild beobach t
b ar (Um wandlung N a+ +  K  —>■ Na +  K J?). E rs t nach s ta rker V erarm ung von K 
in  der Anode w urde auch das Na* -Bild sichtbar. —  T rotz geringer Vergrößerung 
e rlaub t dieses Verf., einerseits die Em issionsvorgänge verschied. Stoffe neben 
einander ge trenn t zu beobachten, andererseits die em ittierten  Stoffe auch  m assen- 
spektroskop. zu analysieren. (J . appl. Physics 19. 1050— 53. Nov. 1948. K yoto, 
Japan , Univ., In st, of Chom.) N ie h r s . 125

Je. M. Brutnberg und  F. M. Pekerm an, Eine neue Methode zur Untersuchung der 
Absorptionsspektren von Kristallphosphoren. A ufnahm e der S pektren  von E in 
kristallen . Die K ristalle werden m it Vaseline bestrichen und  u n te r  ein M ikroskop 
m it 40faeher Vergrößerung gelegt. Die K ristallindividuen sollen m öglichst eben 
sein, hinreichend dünn in S trah lrich tung  und  hinreichend groß senkrecht dazu. 
M it einer hochbelastbaren  K ryptonlam pe w urden Belichtungszeiten von 20 bis 
40 See. erhalten . Ü ber Meßergebnisse, gewonnen an Zinksulfidphosphoren, w ird b e
rich te t. (Uoicnagbi Ai<ageMHu Hayi< CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 61. 
43—46. 1/7. 1948.) K . Sc h u b er t . 125

Wilfrid R. Foster, Bedeutung der Fluorescenz des akzessorischen M inerals Zirkon. 
(Vgl. C. 1948. E. 13.) Auf G rund der U nters, sehr vieler Zirkon en thaltender Proben 
von E rstarrungsgesteinen, Sedim entgesteinen und  K onzen traten  findet Vf., daß 
Zirkon im  u ltrav io le tten  L ich t s tä rk e r fluoresciert als allgem ein angenom m en 
w ird. Seine Ergebnisse sucht Vf. auf die B eurteilung von H andelskonzentraten  u. 
auf die Lösung petrograph . F ragen  anzuw enden. (Arner. M ineralogist 33. 724— 35. 
Nov./Dez. 1948. D etro it, Cham pion S park  P lug  Co.) W . F a b e r . 125

Ss. A. Friedman und  N. 0 . Tschetschik, Photoelektrische Photometrierung bei 
Leuchtphosphoren vorübergehender W irkung. Zur U nters, des A bklingens von L eucht- 
phosplioren, das sich über längere Zeiten erstreck t u . Ä nderungen der L ich tin tensi
t ä t  über fünf Zehnerpotenzen m it sich b ring t, is t die photoelektr. P lio tom etrierung  
der visuellen überlegen. Als P h o to v erstä rk e r d ient eine R öhre nach K u b e t z k i, 
der V erstärkungskoeff. kann  zu 102, 103, 104 u. 105 gew ählt w erden. F erner w ird 
ein Sekundärelektronenvervielfacher verw endet. Vff. benutzen eine K om pensations- 
m eth. u. kühlen m it fl. L uft. E s erfolgt eine photograph. R egistrierung des G alvano
m eters. Die Schaltskizze sowie das Schem a der A nordnung sind wiedergegeben. 
D er Zeitm aßstab  kann  verschied, gew ählt werden. E inige A bklingkurven sind 
wiedergegeben. E s kann  auch der A nfang der Phospliorescenz, beginnend bei 0,1 
bis 0,2 Sek., registriert w erden. HCypnan TexmmecKoii <t>H3HKH [J . techn. Physics] 18. 
35— 38. Jan . 1948. Physik. Lebedew -Inst. u . In st, fü r A utom atik  u. M echanik der 
A kad. der W iss. der U dSSR .) W ie d e m a n n . 125

Ss. I. Pekar und  M. F. Deigen, Quantenzustände und optische Übergänge eines 
Elektrons im  Polaron und im  Farbzentrum eines Kristalls. Die E nergiespektren , die ip- 
F unk tion  der E lektronen- u . die O szillatorstärke der Ü bergänge worden behandelt. 
Sowohl im Polaron, w orunter der lokalo Q uantenzustand des E lektrons im idealen 
Ionenkrista ll verstanden wird, der dadurch  zustande kom m t, daß das E lek tron  den 
K rista ll polarisiert u . dann seinerseits in einer P oten tialm ulde festgehalten wird, 
als auch in den F arbzen tren  n äh ert sich das Energiespektrum  m it w achsender 
Q uantenzahl asym pto t. dem eines Il-ähnlichen A tom s. U n ter dem  Einfl. des L ichts 
is t der E loktronenübergang l s — > 2p  bei w eitem  w ahrscheinlicher als alle übrigen 
Übergänge. (JKypnaji BKCnepiiMeHTanbHOn n TeopeTimecKoii <J>H31IKH [ J .  exp. theoret. 
P hysik] 18. 481— 86. Ju n i 1948. Kiew, U niv. u . P liysikal. In st, der A kad. der 
W iss. der U kr. SSR.) W ie d e m a n n . 125

A3. Elektrizität. Magnetismus. Elektrochemie.
—, Allgemeine und physikalische Chemie. F o rtsch rittsbe rich te  des Jah res  1947 

über die K inetik  von Elektrodenprozessen von J. A. Agar (experim entelle M ethoden, 
die elektro ly t. D oppelschicht, Theorie der II-Ü berspannung, experim entelle U nterss.
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über die A bscheidung von II, aus wss. Lsg., anod. Prozesse, nichtw ss. Lsgg., Dif- 
iüsions- u . K onvektionsprozesse) u. über die Spektren im  fernen U V  u. verw andte 
Them en von A. D. W a l s h . (Annu. R ep. P rogr. Chem. 44. 5—49. 1948.)

B. R e u t e r . 130
Jerzy Rayski, Negative Energien in  der verallgemeinerten E lektrodynam ik. 

Zur V ereinfachung der B erechnung fü r die Feldenergie u n te r gleichzeitiger 
V erm eidung kom plizierter H ilfsbedingungen w ird eine skalare verallgem einerte 
Theorie m it einem skalaren P o ten tia l berechnet. Bei der aufgestellteu 
Bedingung fü r die IIam iltonscIio Gleichung sind die gewöhnlichen u. außer
gewöhnlichen F elder reell, die Energie jedoch bleibt unbestim m t. (Physic. Rev. 
[2] 74. 629. 1/9. 1948. Torun, Polen, N. Copemicus Univ.)

G er h a r d  Sc h m id t . 130
Ludwig Flamm, Elektrische Feldmechanik. N ach einer allgein. E inführung  in 

die Feldm echanik berechnet Vf. elektr. E lem entarwellen, d isku tiert die Form eln 
fü r k inet. Energie u. Im puls der Feldm aterie  u . zeigt, wie an die Stelle der D ynam ik 
des M assenpunktes die D ynam ik der Massenlinie t r i t t .  (S.-B. österr. A kad. W iss., 
m ath.-naturw iss. Kl., A bt. I I .a  156. 176— 202. 1948.) v . H a r le m . 130

Hansgeorg Laporte, Energiemesser zur M essung des Energieinhaltes einzelner 
elektrischer Im pulse beliebiger Kurvenform , besonders zur M essung einzelner gedämpf
ter Schwingungen. D a es um ständlich  ist, gedäm pfte, hochfrequente Schwingungen 
(Zeitdauer 1 msec u. Energieinhalt e tw a 50 mW sec) im  Oscillograplien aufzu
nehm en, das Oscillogramm auszuplanim etrieren u. daraus den E nerg ie inhalt zu 
bestim m en, verw andelte Vf. in  einem K onstan tanw iderstand  elek tr. Energie in 
W ärm e, die zum  V erlängern der [Meßzeit in  einem W ärm espeicher gesam m elt 
w urde. Tem p.-Erhöhung w urde an  Therm olelem enten m it angepaßtem  Spiegel
galvanom eter bestim m t. Die kleinste gespeicherte W ärm em enge betrug  2 • 10-3 
Wsec. Abschließend beschreibt Vf. konstruk tive  E inzelheiten der Therm osäule. 
(Z. angew. P hysik  1. 187— 89. Sept. 1948.) R o e d e r . 130

N. D. Morguliss und W. Ss. Jagowdik, Einige physikalische Eigenschaften der 
O xyd-Barium-Thermokathoden. Die un te rsuch te  O xydkathode h a tte  einen zylindr. 
N i-K ern m it Innenheizung; eine Schicht von d <  200 p  D icke der gewöhnlichen 
O xydpaste w ar aufgetragen. In  der O xydschicht w aren drei Sonden (N i-Streifchen 
~  7 p  dick, 0,15 mm breit, 2— 3 W icklungen) in 50, 80— 100 u. 150 g  A bstand  vom  
K ern eingeschm iert. Die Teinpp. w urden m it S ie m e n s’ opt. M ikropyrom eter ge
messen, die M eßapp. —  ein T yratron-G enerato r fü r Relaxationsschw ingungen. — 
Vgl. M o rg u lis s -G a b o n it s c h  (IRypnaji TexHimecKon 4>h3hkh [ J .  techn. P hys.] 16. 
[1946] 1097). Die em ittierten  Exponential-Im pulse von 1 U z-Frequenz erm ög
lichten die A ufzeichnung der V A -C harakteristik  m ittels eines Dum ont-208-B- 
K atkoden-O szillograpken. —  Es konnte der Tem p.-Abfall (Oxyd —>■ K ern) ge
messen werden (sa 100°) sowie einige Vol.-Eigg. der Therm okathode gefunden 
werden, die die Erscheinungen kennzeichnen, die innerhalb einer realen Oxyd- 
Thorm okathode w ährend der E lektronenem ission au ftre ten . Sie w urden den VA- 
C harak teristikkurven  entnom m en. Es kann  nam entlich  der T otalw iderstand  der 
Schicht zwischen den Sonden sowie die spezif. Leitfähigkeit der O xydschicht b e 
stim m t werden. (HoKJiagbi ÄKaneMHH Hayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 
59. 247— 50. 11/1. 1948. Kiew, Schewtschenko-Univ.) v. W i l p e r t .  131

Karel Frederik Niessen, Die Erdkonstanten aus kombinierten elektrischen und  
magnetischen M essungen, die teilweise in  der N ähe des Senders ausgeführt wurden. 
Theoret. A rbeit, die sich m it der B est. der D K . u. der elektr. L eitfäh igkeit der E rd 
oberfläche in  der N ähe des Senders (d .h . fü r E ntfernungen r, fü r die g ilt 2?. <  r  <  
44, worin /. =  M eßwellenlänge) befaß t. D ie [Meßwerte können m ittels eines e in 
fachen Syst. von K urven, deren Gleichungen abgeleitet w erden, in  einfacher W eise 
ausgew ertet w erden. (Z. N aturforsch. 3a. 552— 58. A ug./Nov. 1948. E indhoven, 
H olland, N . V. P h ilips’ G loeilam penfabrieken, Philips Res. Labor.) F u c h s . 132

Erwin Lohr, Thermoelektrizität, thermomagnetische und  galvanomagnetische 
Transversaleffekte, behandelt vom Standpunkte der Differentialform des Entropie
satzes. E s w ird gezeigt, wie ein pkänom enolog .-kontinu itä tstheoret. Verf. fü r die 
E rk lärung  der therm oelektr. E rscheinungen herangezogen w erden kann . (S.-B. 
österr. A kad. W iss., m atli.-naturw iss. K l., A bt. I l a  156. 355— 81. 1948. Anz. 
österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. Kl. 84. 89— 91. 1947.) v . H a r le m . 133 

N. 1. Ionow, Die energetische Verteilung der positiven K alium ionen, die sich bei 
der Oberflächenionisation am W olfram bilden. In  dem  Felde eines zylindr. Kon-
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densators -wurde die E nergieverteilung der Therm oelektronen u. der positiven K - 
Ionen, die durch oberflächliche Ion isation  von IC, K B r u. KCl am  W -D rah t e r 
zeugt-wurden, un tersuch t. Z-wischen 1300 u . 2400° K  des D rah tes -war die V erteilung 
der K -Ionen eine MAXWEixsche. Die V erteilungstem p. fü r die positiven Ionen e n t
sprich t der der Therm oelektronen, die von derselben em ittierenden O berfläche 
ausgesandt werden. IKypnan OKcnepiiMenTaJibHOH h TeopenmeCKOti Oii3iii<n [J . exp . 
theore t. Physik] 18. 96— 100. Ja n . 1948. Leningrad, P hysiko-techn. In s t. d e rA k ad . 
der W iss. der U dSSR .) H e l m s . 133

Bertil S tälhane, Der nichtlineare Widerstand von Halbleitern und Sperrschichten 
bildendem M aterial. E s -werden auf G rund der L ite ra tu r  die W iderstandseigg. von  
in  der E lek tro technik  als H alb leiter u . Sperrschichten, bes. bei G leichrichtern, v e r
w endeten festen K örpern  geschildert. Diese Stoffe sind durch einen gekrüm m ten  
V erlauf der A bhängigkeit der Spannung von der S trom stärke gekennzeichnet. 
Diese -wird durch 2 F ak to ren , näm lich die Tem p.-Ä nderung bei großer Tem p.- 
A bhängigkeit des W iderstandes u. den Sperrschiehtw iderstand bedingt. D iese 
beiden F ak to ren  w erden eingehend behandelt. (Tekn. T idskr. 78. 65— 74. 7 /2 . 
1948. Stockholm .) J ü r g e n  Sc h m id t . 134

J. R. Partlngton, G. V. Planer u n d  I. I. Boswell, Spannungsefjekte in  T itanat- 
polykristallen. (Vgl. C. 1948. I. 1381.) F ü rT ita n a te  vom  P erow sk ittyp , w ie B a T i0 3 
m it ferroelektr. Eigg. bei Tem pp. bis zum  CuRiE-Punkt, bei welchem  eino ¿-Um 
w andlung von einer ungeordneten  zu einer kub. K ris ta lls tru k tu r s ta ttf in d e t. 
M aterialien dieses T yps besitzen hohe D urchlässigkeiten, die bis zu einem M axim um  
im T em peraturgebiet der U m w andlung ansteigen. O berhalb des CuniE-Punktes 
w ird die Beziehung zwischen P olarisa tion  u. angelegtem  F eld  linear. E s w urden 
die K urven  bestim m t, die eine Beziehung der D urchlässigkeit aufzeigten, w ährend 
ein G leichstrom feld (3300 V/cm) dem polarisierenden F eld  überlagert w urde. 
Vff. nehm en an, daß bei A nlegung des Feldes o rien tierte  G ebiete auf K osten 
anderer w achsen, w odurch anisotrope Spannungen hervorgerufen w erden, die eine 
Verschiebung des CuRiE-Punktes nach  tieferen Tem pp. h in  bewirken. G leich
zeitig  w ird  das M axim um  der D urchlässigkeit-Tem peraturkurve progressiv nach 
niedrigeren W erten  der D urchlässigkeit herabgesetzt, u . zw ar infolge der zu 
nehm enden P olarisa tion  des M aterials. N ach A bschalten des Feldes ste llt sich die 
ursprüngliche L age w ieder ein. (N ature [London] 162. 151— 52. 24/7. 1948. London, 
U niv., Queen M ary College, Cliem. Dep.) G o t t f r ie d . 135

L. Apker, E. Taft und  J . Dickey, Photoelektrische Em ission und Kontaktpotentiale 
von Halbleitern. In  kugelförm igen P hotoröhren  m it auswechselbaren S trah lern  
w urde die Energieverteilung der äußeren Photoelek tronen  von  den H albleitern  
Te, Ge u. B  m it denen m ehrerer M etalle verglichen. Die K on tak tp o ten tia le  w urden 
aus den S ättigungspunkten  der S trom -S pannungscharak teristiken  bestim m t. F ü r  
die H albleiter tra te n , im  G egensatz zu den M etallen m it der gleichen A rbeitsfunk
tion , ausgesprochen wenig E lek tronen  m it Energien nahe dem E in s t e in -Maximum 
auf. D ie V erteilungen lassen sich ganz allgemein w iedergeben durch den A usdruck: 
N(v, E) dE  ~  q(v) E  (liv— cp —  ö— E)md E ; dabei bedeuten  <p die A rbeitsfunktion, 
5 die Energiedifferenz zwischen dem FERMi-Niveaü u. der Oberfläche des besetzten  
B andes der E nergiezustände, m einen P aram eter, der abhängig is t von der Form  
dieses B andes u . der Energieabhängigkeit der photoelek tr. Anregungsw ahr- 
seheinlichkeit u . q eine sich langsam  ändernde F unk tion  von v. D ie spek tra len  V er
teilungen der photoelek tr. A usbeuten  variierten  sehr viel schneller m it v als jene 
fü r  M etalle u . w aren n ich t m eßbar, w enn n ich t h -rep um  einige Zehntel eines eV 
überstieg . N ahe dem EiNSTEiN-Maximum wichen die Energieverteilungen von der 
oben gegebenen einfachen Beziehung ab . E xperim entell konn ten  keine scharf de
fin ierten  S toppotentiale festgelegt w erden, die den oberen K an ten  der besetzten  
B änder der E nergiezustände in den H alb leitern  entsprachen, m u. <5 konnten  n ich t 
eindeutig  definiert w erden; ty p . W erte  von m , die sowohl aus E nergie wie aus 
Spektralm essungen erhalten  w orden w aren, w aren 3/? u . 2. W erte  von <5 w aren 
0,10— 0,18 eV fü r aufgedam pftes Te (?> ~  4, 76 eV), 0,2— 0,3 eV fü r aufgedam pftes 
Ge (<p ~  4,8) u . 0,3— 0,5 für py ro ly t. F ilm e von B (cp ~  4,6 eV). Aus therm oelek tr. 
Messungen ergab sich, daß alle P roben  vom P -T yp  w aren. (Pkysic. R ev. [2] 74. 
1462— 74. 15/11. 1948. Schenectady, N .Y ., G eneral E lectric Res. Labor.)

G o t t f r ie d . 135
W. C. Dunlap jr. und  E. F. Hennelly, Nichtgleichrichtendes Germanium. D urch 

Schmelzen von G e-Pulver bei einem D ruck  von <  10"4 mm  H g hergestelltes Ge 
zeigte keinerlei O berflächengleiehrichtung am  G e-M etallkontakt. D as m ittle re  Gleich
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gew ichtsverhältnis von daraus hergestellten zehnpunktigen K ontak tg leichrich tern  
fü r 20 V hei Zim m ertem p. w ar 3,54. Bei — 196° w ar das m ittlere V erhältn is 1,22. D as 
M etall w ar bei Z im m ertem p. von schwachem N -Typ, bei — 196° vom  P -T yp . H a l l - 
E ffektm essungen an  größeren P roben  ergaben, daß das M aterial bei tiefen Tem pp. 
vom P -T yp  w ar u . bei 70° zum  N -Typ um schlägt. (Physic. Kev. [2] 74. 976. 15/10. 
1948. Schenectady, N . Y., G eneral E lectric Co., Res. L abor.) G o t t f r ie d . 135 

Richard K. Cook, Martin Greenspan und  Pearl G. Weissler, Thermische Spannung  
eines Kristallquarzes. A usführl. W iedergabe der C. 1948. I . 976. referierten  A rbeit. 
(Physic. Rev. [2] 74. 1714—H9. 1/12. 1948. W ashington, D. C., N at. B ur. of S tand.)

G o t t f r ie d . 135
Richard K. Cook, Gleichungen der Piezoelektrizität. Vf. m acht auf einige F ehler 

in  den Gleichungen der P iezoelek trizitä t in  dem B uch von Ca d y  „P iezoelectricity“ 
aufm erksam . (N ature [London] 161. 524— 25. 3/4. 1948. W ashington, N at. B ur. of 
S tand.) G o t t f r ie d . 135

G. K. T. Conn und  B. Donovan, Anomale Widerstandsänderungen im  M agnet
feld bei W ism ut. An dünnen Bi-Folien (5— 150 /t dick), die aus E inkrista llen  b e
stehen, deckt Vf. Anom alien in  der W iderstandsänderung in rela tiv  kleinen M agnet
feldern auf. Im  Gegensatz zu dem  üblichen Verli. der W iderstandszunahm e des Bi 
m it w achsendem  M agnetfeld nahm  der W iderstand  einiger dieser P roben  m it 
wachsendem  M agnetfeld bis 400— 500 Oe zunächst ab  bis zu 0,4%  u. stieg dann  erst 
m it w achsendem  Felde an . N ich t alle P roben  zeigten dieses anom ale V erhalten. D a 
die E rscheinung n ich t durch HALL-Effekt zustande gekommen sein kann , b le ib t sie 
zunächst theore t. ungeklärt. (N ature [London] 162. 336. 2S/8. 1948. Sheffield, 
Univ., Dep. of Physics.) F a h len b r a c h . 137

Antonio Giäo, über das M agnetfeld im  Inneren der Erde. A uf der G rundlage der 
Theorie des m echanom agnet. E ffektes stellte Vf. Berechnungen an  über d ieÄ nderung 
der horizontalen u. vertikalen  K om ponente des m agnet. Feldes m it der Tiefe. F e s t
gestellt w urde, daß sich die horizontale K om ponente des M agnetfeldes m it der Tiefe 
erniedrigt, daß die vertikale K om ponente dagegen m it der Tiefe zunim m t. D em 
entsprechende Messungen in  einer G rube in T ransvaal (Tiefe 1463 m) u. einer Grubo 
in  L ancashire (Tiefe 1300 m) ergeben eine B estätigung der theo re t. Ü berlegungen. 
(C. R .h e b d . Séances Acad. Sei. 226. 1298— 1300. 19/4. 1948.) G o t t f r ie d . 137 

Hiroshi W atanabe, Kollektiver Elektroncn-Ferrcmagnetismus. 2. M itt. In  F o r t
setzung der l .M itt .  (C. 1948. E . 2595) behandelt Vf. je tz t nach der Theorie deskollek- 
tiven-E lektronen-Ferrom agnetism us das P roblem  der m agnet. S useeptib ilität ober
halb  des C U R IE -P unktes u. der m it dem Ferrom agnetism us verbundenen spez. 
W ärm e. Als Beispiele werden AV u. N i-Legierungen m it Cu, Z n  u . Cr herangezogen. 
J .  physic. Soc. Ja p a n  3. 317— 22. Sept./D ez. 1948. (Tohoku U niv., Res. In s t, for 
Iron , Steel an d  other M etals. [Orig.; engl.].) J .  v. H a r l e m . 137

Hiroshi Sato, Über die Theorie der B ildung ferromagnetischer Überstruktur
legierungen. Bei der Bldg. einer 'U berstruktur in  ferrom agnet. Legierungen (etw a 
N i3Mn, Fe3Al) tre ten , wie experim entell gefunden, einige A nom alien in  den physi- 
kal. Eigg. auf. E sw ird  gezeigt, daß diese Anom alien das Ergebnis zweier zusam m en
w irkender E ffekte sind: B ldg. einer U b erstru k tu r u. A uftre ten  einer spontanen 
M agnetisierung. J .  physic. Soc. Ja p a n  3. 91— 92. Jan ./F eb r. 1948. (Sendai, Tohoku 
Univ., Res. In st, for Iron, Steel and  other M etals [Orig. : engl.].) v . H a r l e m . 137 

J. B. Birks, Natürliche und induzierte ferromagnetische Pesonanz. (Vgl. C. 1950.
I I .  1323.) Die natü rliche ferrom agnet. Resonanz is t der LARMOR-Spinresonanz in 
der inneren A nisotropie u. (oder) dem Spannungsfeld H„ des M aterials zuzuschrei
ben. U n terB enu tzung  der Beziehung hr„ = g (oBII„, wo /iß dasBoHRscheM agneton be
deu tet u. g =  z fü r ein E lektronenspin  ist, w urde II „ aus den experim entellen W erten  
von v„ fü r N i-Z n-F errit, Fe30 4 u . y-Fe20 3 berechnet sowie induzierte  ferrom agnet. 
Resonanz aus der von K it t e l  (C. 1949 .1. 15.) angegebenen Beziehung IIn  =  g pjflli 
fü r kugelförm ige P roben. Vf. bestim m te das Feld  H«, bei dem m axim ale A b
sorption e in tra t. I IP erwies sich als unabhängig  von der G em ischkonzentration. 
S etzt m an H ; =  (H p2 -f- I I ,2)*;., dann  erh ä lt m an gu te  Ü bereinstim m ung m it den 
experim entellen D aten . (Physic. Rev. [2] 74. 988. 15/10. 1948. Glasgow, U niv., 
D ept. of N a tu ra l Philosophy.) G o t t f r ie d . 137

J. L. Snoek, Dispersion und Absorption von magnetischen Ferriten oberhalb ein  
Megahertz. D ie vom  Vf. u . seinen M itarbeitern  entw ickelten F errite  zeigen nennens
w erte A bsorption u. D ispersion in m agnet. W echselfeldern e rs t bei sehr hohen 
Frequenzen oberhalb 1 M egahertz, und  zw ar bei hohen P erm eab ilitä tsw erten  (z .B .
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F erro x cu b cIII  =  M angan-Zinkferrit) früher als bei kleinen Perm eabilitä tsw erten  
(z. B. FerroxcuboIV  =  N ickel-Zinkferrit.) Die U rsache dieser H ochfrequenz
verluste w ird in A nlehnung an  eine Theorie von L andau  u . L if s h it z  (C. 1936. I. 
1188.) M agnetisierungsprozessen durch Kreiselbewegungen der E lem entarbereiche 
zugeschrieben. F ü r reine u. unvcrspann te P olykristalle w ird u n te r der A nnahm e 
geringer D äm pfung zwischen Grenzfrequenz co0, Susceptib ilitü t /  u . m agnet.

g
M om ent pro cm3M die B eziehung: u>0 % =  -^ IglM (g =  e/m c =  1,7610°) errechnet.
D er E infl. innerer Spannungen geh t nach Aussage des E xperim ents in R ichtung 
einer Vergrößerung der V erluste bei niedrigen F requenzen u. einer Verkleinerung 
bei hohen Frequenzen. (Physica 14. 207— 17. Mai 1948. E indhoven. N. V. Philips 
Gloeilam penfabrieken, N atu rk . Labor.) F a h len b r a c h . 137

L. F. Bates und E. G. Harrison, Die, adiabatischen Temperaturveränderungen, 
die die M agnetisierung einiger ferromagnetischer Legierungen in  kleinen und mittleren 
Feldern begleiten. E s w urden von 7 verschied, ferrom agnet. Legierungen die 
Ä nderung im  W ärm einhalt beim D urchlaufen durch eine m agnet. Ilysteresis- 
schleife nach  der M eth. von B a t es  u . W e st o n  (C. 1940. I I .  1404) gemessen. Beim  
R ückgang der M agnetisierung vom  M aximum t r i t t  bei allen Legierungen A bkühlung 
auf. Geringe Ä nderungen der Zus. der Legierungen scheinen bedeutenden E influß 
auf die therm om agnetischen Eigg. zu haben. Dies tr if f t vor allem zu bei Legierungen, 
die etw a die Zus. von In v a r haben. Die E rgebnisse w erden an H and  der m odernen 
Vorstellungen über therm om agnet. Prozesse d isku tiert. (Proc. physic. Soc. 60. 213 
bis 225. 1/3. 1948. N ottingham , U niv. College.) W e r n e r  A l b r e c h t . 137

R. G. Annajew, Über die Änderung des elektrischen Widerstandes und der 
thermoelektrischen K ra ft im  longitudinalen Magnetfeld in  einer N i3M n-Legierung als 
F unktion der geordneten Phase. Vf. un tersuch t die M agnetisierung von Ni3M„ -Proben, 
die zwischen 20 Min. u . 30 S td . auf 370° gehalten u. anschließend an der L u ft a b 
gekühlt w aren, ferner den longitudinalen  galvanom agnet. E ffek t als F u n k tio n  der 
m agnet. F eld stärke sowie den longitudinalen tkerm odynam . T h o m so n-Effekt im 
Sättigungsfeld als F unk tion  von (T2 —  Tx). D anach liegt im  sta rken  Feld ein P a ra 
prozeß vor. (HoKJiaabi Ai<ageMun Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 
1009— 12. 21/8. 1948. Moskau, Lomonossow-Univ., W iss. Forschungsinst, fü r 
Physik.) A m b er g er . 137

Paul Pascal, Adolphe Pacault und  Arakel Tschakirian, Magnetochemie des Ger
m anium s und seiner Verbindungen. E s w urden fü r die folgenden Ge-Verbb. die 
molaren S usceptib ilitäten  (1. Zahl) bestim m t, u. nach A bzug der PASCALseben 
Inkrem ente fü r die an das Ge gebundenen A tom e die A tom suseeptib ilitä t des Ge 
(2. Zahl) errechnet. (Alle W erte X — 10°) Ge-Metall 8,1, — ; GeO 2 8 ,8 , 24,2; 
GeO, 34,2, 25,1; GeS 40,9, 25,9; GeS, 53,3, 23,3; GeCl4 72,0. — 8,4; G eJ4 174,0, 
— 4,4; GeCl3Cs 114,0, 12,7; Ge(C2II5)4 125, 18,4; iso-Ge(C5Hn )4 267,2, 18,3; Ge(C6H5)4 
218,0, 9,8; Ge(C„H5S)4 295,0, 26,8; Ge3N4 90,6, 22,9. Die M eßgenauigkeit w ird im  
H inblick auf die p räpara tiven  Schwierigkeiten u. die Em pfindlichkeit der P räp p . 
auf 2%  eingeschätzt. D as Gesetz der A d d itiv itä t der A tom susceptib ilitäten  läß t 
sich n ich t allg. auf M etallverbb. anw enden, da die A tom susceptib ilitäten  der M etalle 
durch die B indungsart s ta rk  beeinflußt werden. Das Gesetz der A d d itiv itä t gilt 
n u r  fü r V erbb., bei denen sich die E lek tronenhüllen  der A tom e n ich t durchdringen, 
wie sich h ier fü r GeO u. GeS aus dem  Vergleich der Ge— O bzw. Ge— S-A bstände 
m it den Ionenradien zeigen lä ß t. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 226. 849— 51. 
15/3. 1948.) R ü d o r ff . 137

A. I. Schalnikow und Ju. W. Scharwin, Untersuchung der E indringtiefe eines 
magnetischen Feldes in  einen massiven Supraleiter. Vff. un tersuchten  ein massives 
Sn-S tück in Form  eines E llipsoides von 4 cm Länge u. 1 cm D urchm esser in  einem 
Felde von 0,44 bis 49,S Oe bei Tem pp. von 3,0 bis zur k rit. Tem p. des Sn bei 
3,704° K. Aus der durch die Tem p.-Ä nderung in  einer die Sn-Probe um gebenden 
Spule hervorgerufenen EM K kann die E indringtiefe <5 des m agnet. Feldes berechnet 
werden. F ü r  dö/dT  findet m an bei niedrigen F eldstärken  u. Tem pp. das asym pto t. 
G esetz: dö/OT =  5,4 • 10~°/(3,715 —  T )1,5. (IKypHan OKcnepiiMenTanbuoii u Teopc- 
TiiMeCKOÜ 0H3UKU [J . exp. theoret. Physik] 18. 102— 03. Ja n . 1948. In s t, für 
physikal. P roblem e der A kad. der W iss. der U dSSR .) H e l m s . 137

J. G. Daunt, Die magnetischen Schwellenkurven von Supraleitern. B erichtigung 
zu der C. 1948. I. 13S3 referierten A rbeit. (Physic. Rev. [2] 74. 985. 15/10. 1948. 
Columbus, Ohio, U niv., M endenhall Labor.) ” G o t t f r i e d .  137
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Felix Ehrenhaft, Spiralförmige Bahnen bei der longitudinalen und transversalen 
Photophorese und über Brownsche Bewegungen. Die einpolige magnetische Ladung. 
Im  w esentlichen inhaltlich  gleich m it der C. 1946. I. 713 referierten  A rbeit. (Acta 
pliysica austriaca 2. 187— 97. 1948. W ien, U niv., 1. P hysikal. In st.)

F a h len b r a c h . 137
0 .  Jessln, Geschmolzene Silicate als mikroheterogene Elektrolyte. Vf. behandelt 

vergleichsweise die Silicate  zweiwertiger Oxyde, u . zwar die V erbb. des S i0 2 m it 
MgO, FeO, M nO, ZnO, CaO, SrO, BaO, wobei E ntm ischung der geschmolzenen 
Silikate I, O berflächenspannung, A k tiv itä t der Oxyde, elektr. L eitfäh igkeit u . 
V iscosität zugrunde gelegt werden. Die m ikroheterogene S tru k tu r  der geschmolzenen 
Silikate w ird  aus der E ntm ischung u. aus der A bnahm e der O berflächenspannung 
des FeO bei Zusatz von S i02 u . a. Oxyden erm itte lt. D ie m ikroheterogeno S tru k tu r  
e rlaub t einige E igenheiten "der geschmolzenen Silicate zu e rk lä re n : das langsam e 
A bsinken der A k tiv itä ten  der M etalloxyde im Vgl. zu dem P rod. ih rer Io n en - 
anteile sowie des S i02 im Vgl. zu seinem M ol-Anteil; die hohe V iscosität, ihTe große 
L eitfähigkeit, deren A bsinken beim E rsatz  s ta rk er K ationen durch schwache, die 
Tem p.-A bhängigkeit der V iscosität te rn . System e. (H3BecniH AKaaewnH Hayi< CCCP, 
Orgeneniie XiiMimecKux Hayic [Bull. Acad. Sei. U R SS, CI. Sei. chiin.] 1948. 561— 67. 
Nov./Dez. U raler Polvteclin . K irow -Inst. u. Ural-Zweigstelle der A kad. der W iss. 
der U dSSR .) * v . W il p e r t . 138

Ja. A. Fialkow und  0 .  I. Schor, Thermische Dissoziation und elektrische L e it
fähigkeit des Chlorjods im  geschmolzenen Zustande. Die Leitfähigkeitsm essungen 
bei JC1 w urden bei 35— 97° nach K o h lr a u s c i i - O s tw a ld  durchgeführt u. ergaben 
die W erte  fü r k ■ 103 =  4,52 ( 35°); 5,11 (45°); 5,14 (konstan t bei 50— 70°); 3,49 
(97°). A uf der E rh itzungskurve in dem selben Tem p.-Bereich zeigte sich ein endo
therm er K nick bei 65— 70°: Beginn der therm . D issoziation 2 JC1 ^  J ,  +  Cl2. 
A uch JC1 +  CI, JC13 is t möglich, da orangegelbe K ristalle (Anflug, verschw and 
heim  A bkiihlen) beobachtet w erden konnten . D ie therm . D issoziation is t daher 
um kehrbar, wie bei JB r. —  D er B efund b e tr. JC1 deckt sich m it jenem  von 
C o rn o g  11. K a r g e s  (J .A m er. ehem. Soe. 54. [1932] 1882.). (>Kypnan Oömeii Xhmhh. 
[J . allg. Chem.]. 18 (80). 14— 17. Ja n . 1948. In st, fü r allg. u. anorgan. Chem. der 
A kad. der W iss. der U kr SS R.) v. W i l p e r t .  138

W. Ss. Ssyrokomsk! und  W. B. Awllow, E in flu ß  der Komplexbildung au f den 
Potentialwert von System en m it analytischer Bedeutung. 1. M itt. Es w urde das 
R edoxpotential des Syst. F e3*/Fe2+ in Ggw. von K om plexbildnern u n te rsu ch t u. 
als form ales P o ten tia l (bei mol. Ionenkonz.) bestim m t. Bei der B est. w urde Nä 
durchgeleitet. W ährend  das n. P o ten tia l fü r F e3+/F e2f 0,77 be träg t, w urde fü r das 
form ale P o ten tia l in schwefelsaurer Lsg. 0,714 (bezogen auf n. H2-Elektrode) ge
funden, in HCl-Lsg. 0,704. Zusatz von K om plexbildnern senkte den W ert in I12SÖ ,,: 
Weinsäure 0,706, Citronensäure 0,688, / / ,  POl 0,516, Oxalsäure 0,462, H P  0,422, 
H t P20 7 0,416; in  H C l: H 3POt 0,505, Oxalsäure 0,493, jff4P 20 j 0,416. M an kann  
daher m it diesem Syst. u n te r  A nw endung der 3 le tz tgenann ten  Säuren Lsgg. m it 
auf ±  5 mV genau einstellbarem  P o ten tia l zwischen 0,714 u. 0,416 hersteilen . 
F ü r  Fe3* sind Phosphor-, Pyrophosphor-, Oxal- u . F lußsäure, fü r F e 2+- o-Phenan- 
tlirolin u. a,a '-D ipyridy l „spezifisch“ . D erE in fl. des M ediums (der K onz.) w irk t sieh 
m eßbar a u s : J e  s tä rk e r die Senkung, desto stabiler is t die K om plexverb .: s tä rk s te r  
K om plex m it Pyropbosphorsäure, schw ächster m it W ein- u. C itronensäure. 
(3anogCKaH JlaöopaTopiifi [Betriebs-Lab.] 14. 1151— 59. Okt. 1948. U raler Gorki- 
U niv.) v . W il p e r t . 138

T. Iwanowskaja und  I. Motschan, Die Dissoziation des Wasserstoffs an reinem 
und m it Thoriumauflage versehenen Wolfram. U n tersuch t w ird die H„-Dissoziation 
an 80 u sta rken  D rähten  aus reinem  oder m it verschied, s ta rken  Th-S“ckichten v e r
sehenem W  bei Tem pp. zwischen 1196 u. 1700° K . Die D issoziationsw ärm e w urde 
zu ~  43000 cal/Mol bestim m t, ihre Geschwindigkeit n im m t m it Zunahm e des Tb- 
Anteils an der Oberfläche ab. Die A ktivierungsenergie am  m it T h  belegten W  ist 
größer als heim  reinen W , weil im ersteren  F a ll eine geringere K om pensierung der 
Ladungen des IL-Mol e in tr itt. OKypuaa OiiriHMCCKon Xhmhh [J . physik. Chem.] 22. 
439— 43. A pril 1948. Leningrad, P hysikal.-techn . In s t, der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) H e l m s . 139

K. V. Grove-Rasmussen, „ Äquitransferente“ Lösungen. N ach A nsicht des Vf. 
besteh t kein A usdruck dafür, wenn die K ation- u. A nionbeweglichkeiten in einer 

sL4oh sind, entsprechend der G leichung: Vu;C; =  S vyc y . A c r e e  u . M itarbeiter 
p räg ten  fü r  diese Beziehung den A usdruck: isoelektrisch. E ine ideale Halbzelle
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is t eine solche m it einer stabilen , reversiblen E lektrode, ohne H ysteresis, niedrigen 
EM K-Tcmp.-Kooff., deren E lek tro ly t konz. u . isoelektr. ist. Vf. lehn t diesen A us
druck ab u. schlägt dafür „äq u itran sfe ren t“ , vor. (Acta cliern. scand. 2. 937.1948.)

J .  F is c h e r . 139
Je. A. Kanevvski, Z u r Theorie des Elektrodenpotentials. 1. M itt. Das 1 Fesen des 

Elektrodenpotentials und  die M öglichkeit der Berechnung des absoluten Potentials. 
(2. vgl. C. 1953. 939G.) D urch theore t. Ü berlegungen w ird gezeigt, daß die B e 
rechnung dos absol. E lek trodenpoten tials rein  tkerm odynam . n ich t möglich ist, 
da die ehem. Energie der Iononhydra ta tion  unbekann t ist. I s t  die le tz tere  bekann t, 
dann brauchen die W erte fü r  die einzelnen P o ten tialsp rünge an  der Phasengrenze 
n ich t bekann t zu sein. E s w ird eine Form el zur B erechnung des absol. E lek troden 
poten tia ls abgeleitet. (IKypnaa OiKiiiiecKon X hmhh [J .p h y sik . Chem.] 22 .1397 -1404 . 
Nov. 1948. M oskau, S taa tl. In s t, fü r seltene u. Spurenm etalle.) A m b e r g e r . 140

D. Thomas Ferrell jr., Jone Blackburn und W. C. Vosburgh, Die Silber-Silber- 
oxalat-Elektrode. Zur B erechnung des Löslichkeits-Prod. von A g-O xalat w urde 
die EM K der K e tte  H ,(P t), H2C20 4, Ag2C20 4, Ag gemessen. —  D ie H erst. der Ag- 
O xalat-E lektroden aus Ag-Oxyd "führte n ich t zu reproduzierbaren W erten , dagegen 
w urde m it E lektroden aus A g-O xalat, bes. wenn dieses 3fach um krista llis iert w ar, 
Ü bereinstim m ung innerhalb  0,01 mV erreicht. D ie Gefäße w aren aus Pyrex-G las 
u. H-förm ig m it einem H ahn in  der V erbindungsleitung. D ie E instellung des G leich
gewichts w urde durch V erw endung einer S tickstoff-V akuum technik beschleunigt.
—  EM K-M essungen w urden (nach einigen vorläufigen Messungen an  E lem enten 
m it E lektroden aus lm al um krist. A g-O xalat, die jedoch n u r auf 0,1 mV überein
stim m ten) an E lem enten m it A g-E lektroden aus 3fach um krist. A g-O xalat hei 
Tem pp. zwischen 22 u. 40° gem acht. D ie W erte  stim m ten  durchschnittlich  überein 
auf 0,03 mV. D ie B erechnung der Norm al-EM K ergab nach  E x trapo la tion  auf eine 
gesam te ionale Konz, von 0 die W erte  0,4723 V hei 25°, 0,4679 V hei 30° u. 0,4624 V 
bei 35° (in absol. V um gew andelt 0,4725, 0,4681 u. 0,4626 V). —  Die Ergebnisse 
werden m it den Messungen fü r die M ercurooxalat-E lektrode von L a r s o n  u .  Tom- 
s ic e k  (C. 1942. I I .  985.) verglichen. Aus den N orm al-E lektrodenpotentialen  der 
A g-O xalat-E lektrodc u. der Silberelcktrode (letztere nach O w en  u . B r i n k l e y  jr .  
CÄ1939.1. 1324.) w urden die Löslichkeitsprodd. von A g-O xalat 8,8S- 10~12,1 ,4 1-10-11 
ii. 2,0, • 10_u hei 25, 30 bzw. 35° erhalten . Aus den Löslichkeitsprodd. u . den nach 
der DEBYE-IIücKELschen Gleichung berechneten A ktivitäts-Ivoeff. w urde die 
scheinbare Löslichkeit berechnet, wobei sich durch E x trapo la tion  auf 18° 31,7 mg 
ionisiertes A g-O xalat je  L ite r ergibt. A g-O xalat scheint zu 93%  in A g-n . O xala t- 
Ionen dissoziiert zu sein. (J . Am er. chem. Soc. 70. 3S12— 15. Nov. 1948. D uke, 
U niv., A bt. Chemie.) v. D e c iie n d .  140

Oscar Scarpa, Über die Gültigkeit der Gibbs-Helviholtzschen Gleichung fü r  K o n 
zentrationselemente. F ü r  K onz.-E lem ente erster A rt (2 gleiche M etallelektroden) 
tr if f t ,  wie Vf. für 10 E lek tro ly te  zeigt., eine notwendige V oraussetzung fü r die 
G ültigkeit der GiBBs-IlELMHOLTzsclien Gleichung, näm lich die Bedingung u  • d v /d t
—  v  • d u /d t =  0 (u,v-Beweglichkeiten des Anions bzw. K ations) im allgem einen 
n ich t zu, is t dagegen fü r K onz.-E lem ente zw eiter A rt gültig. (A tti Accad. naz. 
Lincei, R end., CI. Sei. fisiche, m at. n a tu r. [8] 5. 226— 30. Nov. 1948.)

A m b er g er . 140
S. A. Iofa, N. B. Moissejewa, Ss. Ja. Mirlina und  Je. Je. Krymakowa, Über die 

Bildung von Wasserstoffperoxyd im  alkalischen Kolileelement m it iAifldepolarisation. 
E s w ird  gezeigt, daß der hei der D epolarisation von kaltgepreßten  K ohleelektroden 
(m it Luftdepolarisation) adsorbierte L uft-O , hauptsächlich  in  H ,0 , um gew andelt 
w ird. Die experim entelle Best. der G ew ichtszunahm e des arbeitenden E lem entes 
(Zn, K ohleelektroden m it 30% ig. K O I! als E lek tro ly t) zeigt, daß im  E lek tro ly ten  
40— 70%  des aus I I ,0 2 gebildeten 0 2, bezogen auf die theo re t. m axim ale Menge, v e r
bleiben. ILO , reichert" sich im  E lek tro ly ten  bis zum  Gleichgewicht an, das von der 
Tem p. u. anderen F ak to ren  abhängig is t. D er überwiegende Teil beteilig t sich an  der 
D epolarisation. D adurch werden 40— 70%  m ehr Zn verb rauch t als durch den 
S trom  aufgelöst -werden. D urch Zugabe v o n K M n 0 4 (2,6 u. 1,3%) AgNOs (2,6% ) 
zur K ohleelektrode oder A uftrag  vonP dC l2 (0,06 u. 0,01 g) u . K M n 0 4 (0,15 g) w ird 
der Bldg. von 11,0, vorgebeugt. Salze u. Oxyde von Ni u . Co sind unw irksam . Die 
m it K ata lysa to ren  versehenen E lek troden  adsorbieren den Luft-O , n u r halb  so 
s ta rk  wie ohne K ata ly sa to r. Bei Verw endung der kata lysierten  K ohleelektroden 
konn te  die K ap az itä t um  30— 50%  u. die A rbeitsspannung um  10— 20%  erhöht 
w erden. Die Rolle der Zusätze zur K ohleelektrode m it L uftdepolarisation besteh t
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darin , daß die D epolarisation  bei A bsorption der halben 0 2-Menge ohne H20 2-Bldg. 
verläuft. ()Kyphaji IIp11k;ia;uioii X hmhh [ J . appl. Chem.] 21. 329— 40. A pril 1948. 
Moskau, U niv. L eh rstuh l fü r E lektroehem . u. W iss. Eorschungsinst. fü r E lek tro- 
kohleelomento.) H el m s . 140

M. H. Everdell, Änderung des Standardelektroden-Potentials m it der Temperatur. 
Im  A nschluß an eine A rbeit von G il b e r t  (Discuss. F araday  Soc. 1. [1947] 320.) 
un tersuch t Vf. die M öglichkeit die Ä nderung des II-S tandardelek trodenpoten tials 
zu bestim m en. (N atu re [London] 162. 995— 96. 25/12. 1948. N ottingham , Univ.)

J .  F is c h e r . 140
N. P. Fedotjew, N. W. Beresina und  Je. G. Krugiowa, Kathoden m it herab

gesetztem Wasserstoffabscheidungspotential. Verss. zeigten, daß eine m erkliche Sen
kung des K atliodenpotentials bei der IL -E n tw . ohne große Schwierigkeiten möglich 
is t. 15 C-lialtige u. m it Cr, Ni, Mo, V 'leg ierte  S tähle ergaben keine positiven R e
su lta te . Bessere Aussichten boten  richtige m echan. B earbeitung der Oberfläche. 
Es w urden verglichen: S andstrahlen , Schmirgeln u. E lektropolieren. D ie erste A rt 
zeigte die besten Ergebnisse. D ie aus einem ehem. beständigen u. einem u n b estän 
digen galvan. Belag bestehenden E lek troden  ergeben deutliche P o ten tia le rn ied ri
gungen. Im  Vgl. zu einem reinen N i-Belag zeigen kom binierte E lek troden  aus Ni 
und  S, Se, Te, As, Sb, Bi, Zn  bei allen S trom dichten  von 50 bis 1000 A /m 2 ein ge
ringeres P o ten tia l. Im  B etrieb  w ird die ehem. unbeständige K om ponente en tfe rn t 
u . ru ft die Bldg. einer m ikroporigen O berfläche hervor, w odurch die ta tsäch liche 
kathod . S trom dichto geringer w ird. (>Kvpii;ui npHKJiaflHOH X hmhh [J . appl. Chem.]
21. 317— 28. A pril 1948. Leningrad, Technolog. Inst. Labor, fü r Elektrochem ie.)

H e l m s . 140
G. Bianchi, Über die D iffusion von kathodischem Wasserstoff in  P la tin . D ie 

teilweise einander w idersprechenden L ite ra tu rangaben  über die Diffusion von 
kathod . abgeschiedenem  II durch dünne P t-F olien  finden ihre E rk lärung  durch  eine 
(unveröffentlichte) B eobachtung von Scarpa  u . Colom bo , daß m an neben völlig 
„gesunden“ P t-F olien  häufig  solche m it m ikroskop. Löchern oder Rissen findet, 
durch welche eine schnelle W anderung des H ein treten  kann, die dann  eine echte 
Diffusion vo rtäusch t. Vf. knü p ft an diese B eobachtung an  u. m iß t die zeitliclio 
Ä nderung des elektroehem . P o ten tia ls  auf der Rückseite einer P t-K atliode . E r  v e r
w endet hierzu  in A nlehnung an frühere A utoren als E lektrolysiergefäß einen E bonit- 
Becher, dessen B oden durch die P t-K a tk o d e  gebildet w ird  u. der selbst in  eine HC1- 
Lsg. e in tauch t. Als K athoden  dienen P t-P olien  von 0,02 u. 0,03 mm  S tärke : 1. im 
rohen W alzzustand, 2. nach 8std. Tem pern bei 950°, 3. ebenso getem perte Folien 
m it einem P t-Sckw arzüborzug auf der Seite der H-Abscheidung. D as T em pern b e 
w irkt eine sta rke  K ornvergröberung u. gleichzeitig Verschwinden der in  der u n 
behandelten  Folie vorliegenden bevorzugten O rientierungsrichtung, w ie das 
Röntgenbild  ausweist. N ach E inschalten  der E lektro lyse m it 0,4 A /dm 2 lä ß t sich 
eine langsam e Diffusion des H durch das P t  nachweisen, die nach  7— 15 S tdn . zu 
einer G leichgewichtseinstellung des P o ten tia ls  fü h rt. D ie Diffusion w ird  deutlich 
durch die S tru k tu r  (Vorbehandlung) des M etalles beeinflußt. D ie s ta rk e  H erab 
setzung des K athodenpoten tia ls durch die P la tin ierung  verringert u n te r  sonst 
gleichen Bedingungen die durch das P t  h indurch diffundierende H -Menge. (A tti 
Acoad. naz. Lincei, R end., CI. Sei. fisiche, m ä t. n a tu r. [8] 4. 206— 11. F ebr. 1948.)

R e it z . 141
N. Ja . Chlopin, N. A. Rafalowltsch und  G. P. Akssenowa, Das M a xim u m  auf den 

Stromspannungskurven des Arsens. 2. M itt. Bewegungen im  Kathodenraum bei der 
M axim um bildung au f den polarographisclien Kurven. (1. vgl. C. 1949. I I .  496.) A n einer 
festen Hg- u. an einer H g-Tropf elektrode in verschied. E lek tro ly ten  (K N 0 3, C u{N 03),, 
CoCl3, (N H t )2SO 4, N H 3, N a 2S 0 3, D im ethylglyoxim , Cystenchlorhydrat, M g SO.,, Ä s ,0 3, 
Essigsäure) un tersuchten  Vff. die Bewegung der E lck tro ly t-F l. in  der N ähe der 
K athodenoberfläche hei verschied. Spannungen u. Tropfgeschw indigkeiten. Bei 
der K om pliziertheit der E rscheinungen lä ß t sich noch keine E ntscheidung zugun
sten  einer der zahlreichen D eutungsverss. (21 L ite ra tu rz ita te ) fällen. D ie E r 
scheinungen an  der festen u. an der Tropfelektrode sind n u r u n te rh a lb  — 1,8 V 
einander ähnlich, zwischen 0 u. — 1,8 V  sind keine R egelm äßigkeiten zu b e 
obachten. (IKypnan Oomen X hmhh [J . allg. Chem.] 18 (80). 1009— 18. J u n i 1948. 
Molotow, S taa tl. P harm az. In s t. u. Sanitärkygien . Bezirkslahor.)

K ir s c h s t e in . 141
N. Ja . Chlopin, Das M a x im u m  au f den Stromspannungskurven des Arsens.

3. M itt. Reaktionen bei der Elektrolyse des Arsens an der Hg-Tropfelektrode. (2. M itt.
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vgl. vorst. Ref.) Die M axim um bldg. is t durch bestim m te V erhältnisse bei der Red. 
an  der sich ständig  erneuernden Oberfläche der H g-Tropfen bedingt. Aus Analogie- 
betrachtungeu schließt Vf., daß Kom plexbldg. den E ffek t verursach t. N ach ein
gehender E rö rte rung  der A nteile, die die verschied. K om ponenten des E lek tro ly ten  
dabei haben können, kom m t Vf. zu dem Schluß, daß As m it einer schwachen Säure 
einen K om plex b ildet, der zur H g-E lektrode d iffundiert u. d o rt m it hydratisierten  
Co- oder Fe-Ionen als K ata ly sa to r reduziert w ird, wobei H2 abgeschieden w ird. 
(>Kypiiau Oöuieii Xhmhh [J . allg. Chem.] 18 (80). 1019— 26. Ju n i 1948. Molotow, 
P harm azeut. In st. u. S anitärhygien. Bezirkslabor.) K ir s c h s t e in . 141

Hans Schmidt, Elektrolysen in  wasserfreier Essigsäure. Als W eg zur D arst. reiner 
anorgan. Verbb. w urden aus Lsgg. von Salzen in  Eisessig K ationen (Sh, As, Bi, Ag, 
Au) u. A nionen (Halogene, N 0 3_ usw. an Ag- bzw. Ni-Anoden als entsprechende 
Verbb., Halogene auch un te r Halogenierung zugesetzter, ungesätt. KW -stoffe) 
elektrolyt. abgeschieden, wobei das PARADAYsche Gesetz im  allgem einen gilt. 
(Forsch, u. F ortsehr. 24. 1. Sonderheft. 23. Nov. 1948. Greifswald.)

B l u m r i c h . 1 41
A. Klenienc, Glimmlicht-Elektrolyse. 15. M itt. Die polare Stromleitung bei der 

Glimmlichtelektrolyse und  die dam it zusammenhängenden besonderen Vorgänge. (14. 
vgl. C. 1950. I I .  3S4.) Inhaltlich  ident, m it der C. 1949. I I .  389. referierten A rbeit. 
(S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. I l b  157. 243— 57. 1948. 
W ien, T H , In st, fü r anorgan. u . analy t. Chemie.) H e r r . 141

Hugh A. McKenzie, Polarographische Strom-Zeit-Kurven. Vf. un te rsuch t die 
Strom -Zeit-Bezieliung für den einzelnen H g-Tropfen im D iffusionsgebiet fü r  
0,001 Mol P b  in l n  KCl (0,01%  Gelatine), 0,001 Mol Cd in 0,1 n KCl (0,01%  G e
latine) u. 0 2 in 0,1 n  KCl (0,01%  Gelatine). D ie S trom -Zeit-K urven bildeten 
angenähert P arabeln  der O rdnung 1/3 m it einer leichten D iskon tinu itä t nach e tw a 
den ersten 0,3 Sek. (Tropfzeit 0,4 Sek.). Die Beziehung zwischen log i u. lo g t  
w ar angenähert linear. D ie m ittle re  Neigung w ar 0,29 u. n ich t 0,17, w ie nach der 
Beziehung von I lkoviö  zu erw arten  war. D as V erhältn is des m axim alen Strom s 
zum m ittle ren  S trom  h a t te  einen m ittleren  W ert von 1,29 a n s ta t t  1,17. U n te r B e
nu tzung  der neuen Strom -Zeit-Beziehung konnte Vf. den m ittle ren  S trom  fü r eine 
gegebene EM K u. große Serienw iderstände genau berechnen. (J .  Amer. chem . Soc. 
70. 3147— 48. Sept. 1948. Sydney, A ustralien, Counc. for Sei. and  Ind . Res.)

G o t t f r i e d . 1 4 2
Je. M. Skobetz, P. P. Turow und W. D. Rjabokon, Über die Anwendung fester 

Elektroden in  der Polarographie. 3. M itt. (2. vgl. C. 1949. I. 712.) D urch Verss. 
w ird gezeigt, daß entgegen der A nsicht von H eir o w s k y  nich t die O berflächen - 
erneuerung, sondern die Fl.-Bewegung in  E lek trodennähe fü r die zeitliche S tab ili
sierung der S trom stärke an der festen E lektrode veran tw ortlich  ist. N ur durch 
ausreichende E rneuerung  der Lsg. hei ausreichender R otation  erh ä lt m an  an  der 
Oberfläche der festen E lek trode eine dünne E lektrodenschicht, deren D icke der 
Schichtdicke der K apillartropfen  en tsprich t. Bei ca. 300 U m drehungen/M in. e r
reich t der D iffusionstrom  fast den G renzw ert. An der ro tierenden E lek trode t r i t t  
fa s t m om entan eine S tabilisierung des Strom es ein. Die Polarogram m e hei s ta tio 
närer u. ro tierender fester E lek trode werden theore t. gedeutet. (3aooacKa>! Jla- 
öoparopiiH [Betriebs-Lab.] 14. 772— 77. Ju li 1948. In st, fü r allg. u. anorgan. Chem. 
der A kad. der W iss. der U krSSR .) v. AVil p e r t . 142

A. D. Obrutschewa und  I. L. Rubinstein, D ie Polarisationskapazität einer m it 
Iridiumschwarz bedeckten Elektrode. D ie E lek trode, ein dünnes P t-N etz  von 10 cm 2 
F läche, w urde erst iridium geschw ärzt, dann zusam m engerollt. D ie A ufladungs
kurven der m it Ir-Schw arz bedeckten E lek trode zeigten, im Gegensatz zu P t-  
E lektroden, deutlich drei Gebiete: If-G ebiet, D oppelschicht, O-Gebiet, eine andere 
Reihenfolge der B indefestigkeit von H u. I r :  H B r <  HCl <  K O H  <  H 2S 0 4 (P t- 
E lek trode: H B r <  HCl <  H2S 0 4 <  K O H ). Die O-Verzögerung beginnt in  KOH  
hei 0,34 \ r, in ILSO, 0,5, in  HCl 0,73, in  H B r bei 0,97 V. (HoicnaflM AicaaeMHH Hayic 
CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 63. 403— 06. 1/12. 1948. M oskau, Lo- 
monossow-Univ.) v. W il p e r t . 142

I. A. Lewin, G. B. K lark und  G. W. Akimow, Teilweise polarisierte M ehr
elektrodensysteme. In  F o rtfüh rung  der A rbeiten ü b er das elektroehem . V erb, von 
m ehreren E lektroden in S ternschaltung (vgl. C. 1947. E . 176. C. 1949. I . 16.) im  
teilweise polarisierten  M ehrelektrodensyst. w ird die g raph . E rm ittlu n g  der P o la ri
sationskurven fü r 3 E lektroden in R eihenschaltung theore t. e rö rtre t. D as Arerf. 
w ird an  Gu-Cd-Zn u . Cu-Fe-Zn  in ln  N aC l nachgeprüft. (Rokjia;u>i A¡<a;ie.Mi111 Hayic
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CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 399— 402. 1/12. 1948. In st, fü r physik. 
Cliem. der A kad. der Wiss. der U dSSR .)  "  v . W il p e r t . 142

N. D. Tomaschow und  M. A. Timonowa, Elektrochemische Untersuchung der 
Korrosionsprozesse der M etalle in  Äthylenglykollösungen. U n tersucht w urden die 
anod. u. kathod . P olarisationskurven fü r Cu, Fe u. A l  bei der K orrosion in wss. 
Äthylenglykol( 1 )-Lösungen. In  55% ig. wss. 1 zeigte sich eine bedeutende kathod . 
u. eine sehr geringe anod. P o larisierbarkeit der E lektroden. G eringerer I-Geh. 
ändert den C harak ter der anod. K urven n ich t; es w ird jedoch der m axim ale 
Diffusionsstrom  erhöht u . die 'Überspannung bei der IL -E ntw . erniedrigt. D urch 
Ausw ertung der P olarisationskurven w ird gezeigt, daß tro tz  der geringen spezif. 
L eitfäh igkeit des wss. I der W iderstandsfak tor bei der K orrosion der M etalle in  
diesen Medien n u r eine un tergeordnete Rollo bei den M ikroelementprozessen spielt. 
E rs t bei größeren M akroelem enten w ird er von Bedeutung. Zugabe eines In h i
b ito rs w irk t nu r schwach auf die kathod. Polarisation der Metalle, h in d e rt aber 
sta rk  den anod. Prozeß. E s t r i t t  s ta rk e  anod. Polarisierbarkeit der E lektroden auf. 
(IKypiian <t>H3imecK0H Xhmhh [J . pbysik. Chem.] 22. 221— 31. F ebr. 1948. M oskau, 
A llunions-Inst. für Flugzeugm aterialien.) H e l m s . 142

A. Hickling und W. H. Wilson, Grenz-Diffusionsströme an Drahtelektroden. 
Vf. stellen Unteres, an über polarograph. D iffusionsström e bei D räh ten  verschied. 
S tärke u. geben an, welche S tärken  fü r bestim m te Grenzstrom m essungen besonders 
geeignet sind. (N ature [London] 162. 489— 90. 25/9. 1948. Univ. Liverpool, In st, 
f. Anorg. u. P hys. Chem.) E . Se id e l . 142

Ss. A. Rosenzweig und  B. N. Kabanow, Passives E isen und kathodischc R eduk
tion des Eisenoxydhydrats. Bei der Suche nach den G ründen fü r die beschleunigte 
Passivierung von Fe bei der w iederholten anod. O xydation w urde gefunden, daß 
Fe(O H )2 an der K athode n ich t völlig reduziert w ird. W eiter ergab sieh, daß sich 
beim prim . anod. Prozeß eine passivierende H au t bildet, die eine tiefere O xydation 
des F e  verh indert. (JKypHaji O h3hhcckoh X hmhh [J . physik. Chem.] 22. 1214— 18. 
O kt. 1948. M oskau, In st, fü r phys. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR , A bt. 
für Elektroehem .) " K ir s c h s t e in . 143

Ss. A. Rosenzweig und  B. N. Kabanow, Die Überspannung des Wasserstoffs an  
der Eisenpulverelektrode. D ie Ü berspannung des H  an einer red., anod. oxydierten 
u. m it L u ft oxydierten  reinen Fe-Pulver-E lek trode in 5n N aOH-Lsg. w urde ge
messen. D ie Neigung der K urve der Ü berspannung zum Logarithm us der Strom - 
diclite is t fü r die oxydierte E lektrode vergrößert; sie än d ert sich m it dem O xyda
tionsgrad der Oberfläche von 0,12 bis 0,22 V. Im  G ebiet der S trom dichte >  10"* 
A /cm 2 is t die Ü berspannung des H an einer oxydierten Oberfläche des F e  erhöht. 
Bei 10-5 A /cm 2 b e trä g t der U nterschied ungefähr 0,2 V. D er anorm ale G ang der 
Ü berspannungskurve des II am  reinen F e  bei geringen S trom dichten  wird e rk lä rt 
durch die O xydation der Fe-Oberfläche, die in  alkal. Medium bei P o ten tia len  v o r
kom m t, die wesentlich negativer sind als die gewöhnlichen, sta tionären  P o ten tia le . 
(>Kypna;i OiiamiecKoii X iimhh. [J . physik. Chem.] 22. 513— 20. A pril 1948. M oskau, 
In st, fü r phys. Chem. der A kad. der Wiss. der U dSSR .) H e l m s . 143

S. A. Iofa und S. B. Petschkowskaja, D ie K inetik  der Zersetzung von Am algam  
und die Überspannung des Wasserstoffs an der Quecksilberkathode in  alkalischen 
Lösungen. D ie Geschwindigkeit der Zers, von Na-A m algam  m it 0,0144 bis O,51g-Mol/ 
L ite r in  reinem  W . w urde u n te r  H2-Atm osphäre bei 20° gemessen. D ie Ä nderung der 
Konz, des N a im  Am algam  bestim m te sich im L aufe der R k. aus der Ä nderung der 
Konz, an N aO II in der Lsg., die durch Messung der L eitfäh igkeit m ittels P t-  
E lektroden erhalten  w urde. Gleichzeitig d ienten diese E lektroden zu r M essung des 
P o ten tia ls  des Amalgams, das unm itte lbar die H -Ü berspannung anzeigt. D ie 
Gleichung —  d x /d t =  k p x  m it x =  N a-Konz. im  Am algam  zur Zeit t  konn te  b e 
stä tig t werden. Dem nach is t die A nschauung F r u m k in s  über den elektroehem . 
M echanismus der Zers, des Am algam s richtig, der zwei Prozesse vorsieht, die Ion isa
tion  des Alkali-M etalls u. die E n tladung  der H -Ionen, von denen der 2. geschw indig
keitsbestim m end ist. D ie H -Ü berspannung ist in  alkal. Lsgg. an  der H g-E lektrode 
um  55 m V höher als in  sauren. Die A bhängigkeit der Ü berspannung von der Zus. 
der Lsg. nach rj =  A  —  v-’i (KT ln O IF /F ) +  2R T  ln i/F  (%  in verdünn ten  Lsgg. 
iden t, m it dem elektrokinet. ^-Potential, in  A bw esenheit n eu tra le r Salze tp, =  
~  R T  ln  O H '/F  -f  k) w urde bes tä tig t. (RoKJiagfei ÄKageMnn Hayn CCCP [Ber. A kad. 
W iss. U dSSR ] [N. S.] 59. 265— 68. 11/1. 1948. M oskau, Lom onossow-Univ., L eh r
s tuh l für Elektrochem ie.) W ie d e m a n n . 143
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A4. Thermodynamik. Thermochemie.
P. T. Landsberg, Lorentz-ähnliche Transformationen. Die Analogie zwischen der 

DiNGLESchen re la tiv is t. Theorie der W ärm estrahlung u. der speziellen Theorie der 
R e la tiv itä t kann  durch die E inführung  einer T ransform ation, hei der sich die 
LoRENTZsche u. DiNGLEsche T ransform ation als Spezialfälle erweisen, in  eine 
genaue m athem at. Form  gebrach t werden. H ierdurch  w ird  ein w eiterer B eitrag  zur 
E ntw . der W ärm etheorie geleistet. (N ature [London] 161. 208— 09. 7/2. 1948. 
A lderm aston, Borks., A ssociated E lectrical Industries L td ., Res. Labor.)

G er h a r d  Sc h m id t . 140 
Herbert Dingle, Lorentz-älinliche Transformationen. D ie vorst. ref. A rbeit von 

L a n d sb er g  is t von besonderem  physikal. Interesse, da sie die D ifferenz zwischen 
den verschied. Eigg. der Strahlungs- u . Bewegungsgesetze e rläu tert. D ie L a n d s- 
BERGSchen Gleichungen ermöglichen die A bleitung einer rohen R elation  zwischen 
spezif. W ärm e u. Tem p. durch Analogie m it der mecliau. Relation zwischen M. u. 
Geschwindigkeit. (N ature [London] 161. 209. 7/2. 1948.) G er h a r d  Sc h m id t . 146 

Max Köhler, D ie Volumviskosität in  idealen Gasen als gaskinetische Transport
erscheinung. (Vgl. C. 1946. I. 879.) Die phänom enolog. M echanik deform ierbarer 
K örper liefert fü r ein Gas 2 R eihungskonstan ten : die gewöhnliche K onstan te »; u. 
die der sogenannten V olum reibung. In  m ehratom igen Gasen is t diese im allg. u n 
gleich Null, dagegen in  m äßig verdünnten  einatom igen Gasen streng  gleich Null. 
F ü r  das idealrauhe K ugelm ol., dessen innere Bewegung n u r aus R o tation  besteht, 
w ird  die V olum reibung nach der CHAPMAN-ENSKOGsehen M eth. in  erster N äherung 
berechnet. E s erg ib t sich, daß der Koeff. der V olum reibung infolge R otation  der 
Moll, im m er m indestens von der gleichen G rößenordnung is t wie der gewöhnliche 
Reibungskoeff. u. daß er dio gleiche Tem p.- u . D ruckabhängigkeit besitzt. Die 
V olum reibung t r i t t  bei der Schallabsorption in  der A kustik  u . in  der G asdynam ik 
in  Erscheinung. Sie liefert einen B eitrag  zur klass. Schallabsorption. Beim rauhen 
Molekülmodeli b e trä g t er m indestens 20%  der Schallabsorption, die sich aus der 
KiRCHHOFEsehen Form el hei alleiniger B erücksichtigung der gewöhnlichen Reibung 
u . W ärm eleitung ergib t. Sohallabsorptionsm essungen an  ebenen W ellen kleiner 
A m plitude bei m ehratom igen Gasen stehen in  gu te r Ü bereinstim m ung m it der 
Theorie. Die theore t. Forderung, daß die V olum viscosität infolge M ol.-Rotation 
hei einatom igen Gasen gleich Null sein soll, w urde von K e l l e r  (C. 1940. I I .  2577) 
an A r  bes tä tig t, n ich t dagegen von I t t e r b e e k  u . M itarbeiter (C. 1940. I. 2431) bei 
M essungen an  He u . N e. Die D iskrepanz konnte jedoch n ich t gek lärt werden. 
(Z. P hysik  124. 757— 71. 8. Sept. 1948. H orb am  N eckar.) L in d b e r g . 146 

Je. N. Wassenko, Thermodynamische Eigenschaften der Lösungen starker Elektro
lyte in  Formamid. 2. M itt. Aktivitätskoeffizienten der Chloride des K alium s, R ubid i
um s und Caesiums im  Formamid. (1. vgl. C. 1948. I I .  565., 3. vgl. C. 1949. E . 19.) 
E s w erden die G efrierpunktserniedrigungen fü r 0,02— 0,8 mol. K C l, 0,02— 0,4 mol. 
RbCl u . 0,001— 0,5 mol. CsCl in Form am id bestim m t, ferner die G leichungen für 
die A bhängigkeit der F unk tion  j/m'/= von der Konz, dieser Lsgg. gefunden u. der 
A ktiv itätskoeff. dieser Salze fü r die angegebenen Konzz. berechnet. Diese für 
F orm am id als Lösungsm . durchgoführten Best. u. Gleichungen bestätigen  dessen 
Ä hnlichkeit m it W. als Lösungsm ittel. (>Kypnan <t>n3n'iecK0ii X hmhh [J . physik. 
Chem.] 22. 999— 1001. Aug. 1948. Lwow, Polytechn. In s t., L eh rstuh l fü r  physik. 
Chemie u. Charkow, U niv., L ahor fü r physik. Chemie.) v . W il p e r t . 150

V. de Landsberg, Anwendung der Gleichung von Duhem-M argules au f die A b 
sorption von D ämpfen durch die Lösungsmittel. Vf. behandelt dio E x trak tio n  einer 
G askom ponente aus einer M ischung m ittels eines Lösungsm., in  dem rein physikal. 
Lsg. s ta ttf in d e t (Gaswaschen). E s w ird angenom m en, daß die b inäre  fl. M ischung 
n ich t dem  RAOULTschen Gesetz gehorcht. D urch Anwendung der G leichung von 
D u h e m -Ma rgu les gelangt Vf. zu  einer M eth. der Berechnung der P artia ld rucke  bei 
K enntnis einiger experim enteller W erte  des G esam tdrucks bei m ittleren  K onz. u. 
der S ättigungsdrücke der reinen K om ponenten bei derselben Tem peratur.' Als 
Beispiel w ird das System : A.-W . durchgerechnet (25°). Als p rak t. Beispiele werden 
einige F ragen  bei der T rocknung von Gas durch  Glykol u. hei der E n tfernung  von 
Benzol aus Schwerölgas behandelt. (Ind . chiin. beige 13. 37— 50. M ärz/A pril 1948. 
Tillour, S. A. des E ngrais e t des P rodu its  Chimiques de la  Meuso, Labor.)

W ie d e m a n n . 150
M. D’Hont und J. C. Jüngers, Die Berechnung des chemischen Gleichgewichts.

4. M itt. Bestim m ung der spezifischen Wärme. (3. vgl. C. 1948. E 1377.) Zusammen-
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fassender B erich t über D efinition, Berechnung u. B estim m uugsm ethoden der spezif. 
W ärm e fester u. fl. Stoffe. K rit. B etrach tung  der verschied. Verff. an H and von 
Beispielen. (Meded. vlaam se ehem. Veren. 10. 173— 92. Aug. 193— 206. Sept. 1948.)

R u d o l p h . 151
W. W . Wojewodski und G. K. Lawrowskaja, Die Rekombination der Atome auf 

festen Oberflächen. Vff. messen die E rw ärm ung, die bei der R ekom bination von 0  - 
Atomen zu Moll, auf Quarz, gewöhnlichem Glas, M olybdänglas u. Glas m it KCl-, 
LiCl- oder K ,B 40 7-Überzug auf P t  u. auf m it ZnO ■ Cr20 3 oderA gN 03 bearbeite tem  
Quarz au f tr itt . Überlegungen über Diffusion u. W ärm eleitung führen zu dem 
Ergebnis, daß die W ahrscheinlichkeit e fü r die W iedervereinigung t:„ —y pt =  0,3 
. e-4900 RT bzw. e0->-ZnO • Cr,Os =  0,6 • e-5200/UT is t. F ü r II auf ZnO • Cr20 3 ist 
s =  8 • e-sooo/RT. (ffoiuiaubi Auane-uim Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. ü d S S R J 
[N. S.] 63. 151— 54. I l / I l .  1948. In s t, fü r cliem. P hysik  der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) * K ir s c h s t e in . 155

Hans ToIIert, Über die Gültigkeit des Stefanschen Satzes für assoziierte F lüssig
keiten. N ach K. L . W o lf u . M itarbeitern  soll das V erhältn is von innerer V er
dam pfungsw ärm e zu mol. Oberflächenenergie zwischen den Grenzen 3 u. 4 liegen, 
ta tsäch lich  w erden aber infolge Assoziation, wie bei A., W erte  bis über 10 g e
messen. Bei W . be träg t der W ert 6,8. E s w ird  nun  versucht, m it H ilfe dieses 
m odifizierten St e fa nsehen Satzes die A ssoziationswärm e, speziell bei W ., zu e r 
m itteln . Infolge der Ä hnlichkeit des O rdnungszustandes von fl. W . u. K ristallen  liegt 
es nahe, zu Aussagen über das fl. W . von kristallw asserhaltigen anorgan. Salzen her 
zu gelangen. D as Mol.-Vol. u . die M olwärme von K ristallw asser w ird  erm itte lt, 
ferner auch die E nthalp ieänderung , die bei der B indung des W . als K ristallw asser 
a u f tr it t .  Bei E x trapo la tion  der Molwärme auf das Molvol. des freien W . von
18,05 cm w ird  der G renzw ert Cp0 =  11,6 cal/m ol/grad für das K ristallw asser ge
funden, fü r den G renzw ert der E ntha lp ieänderung  1,44 kcal. D ieser W ert ste llt 
zugleich die Schm elzenthalpie des Eises dar. Die w ahre V erdam pfungsw ärm e des 
W . is t nun berechenbar nach 7,,/>. =  Cp0/Cp =  / „ / l 0540 =  11,4/18,05;
=  6657 cal/m ol. N ach dem STEFANSchen Satz e rh ä lt m an dam it den um  etwa 7%  
die obere Grenze übersteigenden W ert von 4,30. B erücksichtig t w erden m üßte  
noch der E infl. der Assoziation auf die O berflächenspannung, wozu Messungen 
dieser Größe u n te r  D ruck  notw endig w ären. (Z. N aturforsch. 3 b. 249— 53. Juli/A ug. 
1948. C lausthal, Chem. Inst.) Sch ütza . 155

M. Sch. Gelfman, Untersuchung der Zusammensetzung von Säuregemischen nach 
den Wärmeeffekten der Gemische. Diese von K u r n a k o w  em pfohlene g raph . U nter- 
suchungsm eth.: Zus. —  Eigg. w ird folgenderm aßen angew endet: A uf die Abszisse 
des K oordinatensyst. w ird die Zus. des S yst. u n d  auf die O rdinate eine seiner 
physikal. Eigg. (F., V iscosität, e lek tr. L eitfähigkeit, Spez. Gew., u. a. —  in den 
U nterss. des Vf. die Bildungswärm e Q) aufgetragen. N ach den erhaltenen K u r
ven kann  m an über die V erbb. u rteilen , die aus den K om ponenten entstehen . Vf. 
un tersuch t die Säuregemische TlßO ^— S 0 3, I L S 0 4 — H N 0 3, H N 0 3— S 0 3 auf ihre 
W ärm ebldg. und  ste llt fest, daß hierbei verschied, b isher n ich t b ekann te  chem. 
V erbb. en tstehen  können. Aus den erhaltenen K urven  w urden die m olaren  W erte  
der W ärm ebldg. dieser Verbb. gefunden, wobei die g röß ten  W erte  der V erbb. aus 
H N 0 3 und  S 03 darauf hin deuten , daß diese im  Vergleich m it den anderen b e
sonders stab il sind. D as w ird auch durch  den großen W ert der m axim alen A rbeit 
der E n tstehung  dieser Verbb. und  durch die bedeutende D am pfspannung b e 
s tä tig t. (HCypnan npHKJiaÄHofl Xhmhh [J .  appl. Chem.] 21. 1099— 1106. N ov. 1948.)

St e in b e r g . 156
N. S. Hush, Die freie Energie der H ydratation von gasförmigen Ionen. F ü r  die 

freie E nergie der H y d ra ta tio n  von isolierten („gasförm igen“ ) Ionen w ird die B e
ziehung abgele ite t: — 4 F h =  — AF, +  4 Fi +  AF, —  103 • 92 • z kcal (4 F , =  freie 
Energie der Bldg. von hyd ratisierten  Ionen, 4F , =  freie Energie der Ion isation , 
4F„ =  freie Energie der Bldg. des gasförmig, einatom igen E lem entes, z =  W ertig 
keit). Auf G rund bekann ter D aten  w erden so folgende W erte  fü r — d F h, die als 
S tandardw erte  anzusehen sind, berechnet (in kcal u . bezogen auf 298,2°): Cs* 
68,8, Rb+ 74,9, K+ 78,6, Na* 96,1, L i+ 120,1, Au* 152,7, Ag+ 110,8, Cu* 108,3, 
T P  76,6, H* 257,3, J~ 62,S, Br~ 70,8, CP 77,2, F~ 106,7, Be2* 570,8, Mg2* 450,9, 
Ca2* 374,0, Sr2* 341,6, B a2* 318,1, V2* 433,7, Cr2* 449,8, M n2* 436,3, F e2* 460,9, 
Co2* 459,7, P d 2* 497,1. N i2* 486,3, Ag2* 357,3, Cu2* 492,8, H g2* .432,1, Cd2* 425,6, 
Zn2* 479,9, P b 2* 354,8, Sn2* 374,6, Se2“ 320,5, S2" 320,0, L a2* 796,7, Y2* 824,3, 
Sc2* 843,4, A l2* 1086,7, V2* 860,1. Cr2* 989,9, F e2* 1124,5, Co2* 1123,3, T l2+ 965,7,

3
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In 3* 968,3, Ga3* 1048,5, T h 4* 1819,2, P b 4* 1499,2, Sn4* 1799,8. F erner w ird noch 
dF h  von OH~ zu — 81 u. von SH-  zu — 64 berechnet. Aus den z)Fh-W erten w ird 
nach  der Beziehung 4 F h =  A F / —  zz, wo A F /  =  freie Energie der W echsel- 
w rkg. zwischen einem Ion u. einem W.-Mol. (auch die „chem . freie E nergie der 
H y d ra ta tio n “ genannt), x  =  O berflächenpotential der Salzlsg., die G röße x  fü r  
reines W . berechnet zu — 0,30 V ; daraus folgt w eiter, daß die positiven Pole der 
Moll, an der Grenzfläche W ./G as nach der G asphase hin o rien tiert sind. F ü r  edel
gasähnliche Ionen w ird die A nw endbarkeit einer m odifizierten BoRNSchen Glei
chung in  der B erechnung der freien Energie der H y d ra ta tio n  behandelt u . eine 
Gleichung vorgeschlagen, die in  sehr gu ter Ü bereinstim m ung m it experim entellen 
D aten s teh t. 41 L ite ra tu rangaben . (A ustral. J .  sei. Bes., Ser. A. 1. 480— 93. Dez. 
1948. Sydney, U n iv ., D ep. of Org. and Appl. Chem.) F u c h s . 166

F. I. Dubowitzki (un ter M itarbeit von M. Kusm ina), Gekoppelte Reaktionen  
bei der Oxydation der Gemische von 2 CO 0 2 +  I I2 und  2 CO +  O, +  P H 3. Z ur Ver- 
suchs-App. gehörten  3 K olben, in  denen die Gemische hergestellt w urden, die 
durch G lashahn- u . -rohrverbb. über ein Sammelgefäß ins R eaktionsgefäß geleitet 
w u rd en ; dabei passierten  sie ein U -R ohr m it s ta rk e r K ühlung  (fl. L uft), in  welchem 
die R eaktionsprodd. eingefroren w urden u. das zugleich als Puffervol. diente, da 
aus diesem U -R ohr eine dauernde N achlieferung von H 2 oder P H 3 verfügbar w ar. 
Zur B eseitigung der ständ ig  erfolgenden Explosionen beim  Zusam m enbringen von 
P H , u . 0» w urde P H 3 im  K olben eingefroren, m it 2 CO u. 0 2 gefüllt, dann P H 3 ganz 
langsam  sublim iert, ohne daß es die Explosiv-K onz. erreichte. D ie Beim ischung des 
Induk to rs be trug : 0,03— 0,07%  P H 3 u. 0,02— 0,05%  H2. —  Ergebnisse: R eines 
C 0 -0 2-Gemisch en tflam m t bei 520°, die geringe H 2-Beimengung senk t diese Tem p. 
erheblich, bei 5%  H2 flam m t die M ischung bereits bei 90— 100° auf (jedoch n ich t 
eine M ischung von 5%  H2 +  95%  0 3!). Bei der R k. is t ein A usbrennen des CO 
(O xydation zu C02) n ich t zu  beobachten, es b ren n t nu r der In d u k to r (H2, P H S), 
jedoch nu r in  Ggw. von CO, denn ein Gemisch von 0,5%  P H 3 +  L u ft g lü h t u n te r 
halb 350— 400° n ich t auf. 1— 2 Sek. nach dem Aufflam m en konn te  ein Leuchten  
beobachtet w erden, das von  kurzer D auer w ar. E in  dauerndes L euchten  zeigte sich, 
w enn durch O ffenhalten der Verb. m it dem  Interim s-Sam m elgefäß ein frischer Z u
strom  des Gasgemisches m it ih re r geringfügigen Beim engung an  In d u k to r  erfolgte. 
Das L euchten  zeigte sich innerhalb  fester T em peraturgrenzen: fü r P H 3 n ich t u n te r 
halb  385— 390°, fü r H2 n ic h t u n te rh a lb  470— 480° (bei H2 u n te r  gewissen B edingun
gen pulsierend). E ine P /T -K u rv e  zeichnet den Bereich der L euch trk . des P H 3 ab . 
Bei der L euchtrk . erfolgte ein A usbrennen des Gemisches bis zu 50— 60% . D er 
Induk tionsfak to r (Koeffizient) b e tru g  I  ~  1000 (Molzahl CO : M olzahl PI13) —  ein 
Minimum, da vielleicht n ich t alle Moll. H , u. P H 3 durch die R k. aufgebraucht 
w urden; der W ert des F ak to rs  lieg t etw a 2,5mal höher. In  Ggw. re la tiv  größerer 
Induktorm engen is t der F a k to r  klein. —  D ie Vorgänge w erden nach der T heorie der 
verzweigten K etten  gedeutet. B ei höheren Konzz. des Ind u k to rs  w ird  durch dio 
häufigere Gelegenheit des Zusam m entreffens von Moll, die a k t. F orm  des Ind u k to rs  
in  die in ak t. stabile verw andelt, bei geringen Konzz. h ä lt sie sich länger u . oxydiert 
m ehr CO zu C 02. (HoKJiagw AKageMuii HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] 
[N. S.] 63. 6S9— 92. 21/12. 1948. In s t, fü r  chem. P hysik  der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) v . W i l p e r t .  157

J. Bingel, E ine  Näherungslösung der Wärmeleilungsgleichung m it Anwendungen  
in  der Wärmetechnik. Zur L ösung  der D ifferentialgleichung des eindim ensionalen 
Problem s der T em p.-L eitfäh igkeit 6 T /6 t =  a  • 6-T /öx- m it a — 7,/c • y  =  W ärm eleit- 
fähigkeit/spezif. W ärm e ■ D ich te g ib t Vf. e ineN äherungslösungT  =  C • F t • e -  x/FEZT, 
die n u r  bis m axim al 10% vom  exak ten  W e rt abweichen soll. Als A nw endungs
beispiel w ird  der F a ll eines zylindr. R ohres (ra =  10 m m , r s =  5 m m ) aus F e  oder 
K eram ik  durchgerechnet, das von einem Gas m it der Tem p. 1500° m it einer b e 
stim m ten  G eschw indigkeit durchström t w ird, gekennzeichnet durch  eine bestim m te 
Wrärm eübergangszahl a. In  diesem Spezialfall b e trä g t das Tem p.-Gefälle zwischen 
A ußen- u . Innenw and bei F e 400°, bei K eram ik 1150°. Infolge der dabei au f
tre ten d en  W ärm espannungen m uß das R o h r aus O xydkeram ik zu B ruch  gehen. 
(Arch. M etallkunde 2. 106— 07. März 1948.) F a h le n b ra c h .  158

J. A. H. Kcrsten, Über die Beziehung zwischen der thermischen Leitfähigkeit 
verdünnter Gase und  dem Empfindlichkeitsbereich von Pirani-M eßgeräten. D ie u n te r  
der A nnahm e der P ro p o rtio n a litä t von D ruck u. W ärm eleitfähigkeit von  L u ft (im 
u n te rsuch ten  D ruckbereich IO"5— 10- r mm Hg) berechnete E ichkurve fä llt bis zu 
0,06 m m  H g m it der experim entell gefundenen zusam m en, obwohl die m ittle re  freie
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W eglänge der L uftm oll. viel M einer als der D urchm esser des M eßgerätes w ar; da sie 
jedoch größer als der D urchm esser des H eizdrah tes w ar, b es tä tig t das Ergebnis die 
Feststellungen von K n u d s e n , daß die D ruckabhängigkeit der W ärm eleitung vor
wiegend vom  V erhältnis des D rahtdurchm essers zur m ittleren  freien W eglängo der 
MoU. abhäng t. Die Em pfindlichkeit eines P ir a n i-G crûtes n im m t bei konstan ter 
B rückenspannung s ta rk  m it zunehm endem  D ruck  ab , hauptsäch lich  als Folge der 
sta rken  A bnahm e der Tem p. des D rah tes m it zunehm endem  D ruck. (Physica 
14. 567— 68. Dez. 1948. A rnhem , N . V. K . E . M. A., Ees. D ep.) G o t t f r ie d . 158

R. L. Abbey und  G. E. Barlow, Schallgeschwindigkeit in  Gasen. M eth. zu r B est. 
von Schallgeschwindigkeiten in  Gasen bei niedrigen Frequenzen von etw a 1000 Hz 
pro  Sek. u . niedrigen D rucken. Sie b eruh t auf der akust. R ückkopplung eines 
M ikrophons und  eines Lautsprechers, in V erbindung m it einem V erstärker. D er 
D ruck  v ariie rt zwischen 1 A tm . und  wenigen mm  Hg. Durchgem essen w urden: 
L u ft, N 2, On, C 02 und  GH.. E ine K orrek tu r der W ände der R öhre von kreisförmigem 
Q uerschnitt nach I I elm h o ltz-K ir c h h o ff , die bei niedrigen D rucken sehr groß 
ist, w ird berücksichtig t. D ie G eschw indigkeit s te ig t im allgem einen m it abnehm en
dem D ruck. So is t die Geschwindigkeit in  L u ft 4 m /sek höher bei einem D ruck  von
2,5 cm H g gegenüber der bei 1 A tm . zeig t CH, anorm ales V erhalten . 20 L ite ra tu r- 
angaben. (Austral. J .  sei. Res., Ser. A 1. 175— S9. Ju n i 1948. U niv. of M elbourne, 
Physics Dep.) F a l k e n h a g e n . 159

R. Parshad, Ultraschallwellen in  Wasser-Alkohol-Gemischen und  die A nalyse von 
deren zwischenmolekularer W irkung. (Vgl. C. 1949. I . 760.) D ie von G ia co m in i 
(J . acoust. Soc. Am erica 19. [1947] 701.) gemessene A bhängigkeit der U ltraschall- 
geschw indigkeit v  von W .-A .-Gemischen von der Konz, c u . der Tem p. t  w ird 
folgenderm aßen gedeu te t : Bei zunehm endem  t  sowie bei Zusatz von A. n im m t die 
Assoziation von reinem  W . ab ; je  höher t ,  um  so weniger A. is t zu r vollständigen 
Entassoziation  des W . notw endig. M it zunehm ender E ntassoziation  n im m t die 
K om pressib ilität ab u. v  entsprechend zu. D a reiner A. ebenfalls assoziiert ist, gehen 
die (v, c)-K urven durch ein M axim um , dessen H öhe m it zunehm endem  t  abn im m t 
u. dessen B reite  m it zunehm endem  t  w ächst. D as Verschwinden des M axim um s bei 
3 n  wss. NaCl-Lsgg. w ird auf die entassoziierende W rkg. des NaCl zurückgeführt. 
A uch die v-W erte der Gemische aus W . u. höheren Alkoholen können auf G rund der 
A ssoziation erM ärt w erden, w enn die naheliegende A nnahm e gem acht w ird, daß die 
entassoziierende W rkg. der Alkohole au f W . m it zunehm ender K etten länge fällt. 
(J . acoust. Soc. Am erica 20. 66— 67. Ja n . 1948. Corvallis, Oreg. College, D ep. of 
Physics.) F u c h s . 159

Paul Bastien, Jacques Bleton und  Emmanuel de Kerverseau, E in flu ß  der 
Dimensionen der Kristallisation au f die Ausbreitung des Ultraschalls in  den M etallen. 
U n tersucht w urden m ittels U ltraschall (Frequenz 2,5 M c/Sek.) Fe, austenit. 18/8- 
Slahl und  Cu. Bei der Reflexion w urden in gewissen Fällen  Anom alien beobachtet, 
die sich in  parasitä ren  Echos verschied. A m plituden äußerten ; in  einigen F ällen  
konnte das Echo von der U nterseite der P robe nicht gefunden w erden. P arallel h ie r
m it w urde ein anom al sta rker E nergieverlust der die P robe durchsetzenden S tra h 
lung festgestellt. Diese A nom alien tra te n  auf, w enn die K ris ta llite  in  F e  u . S tahl 
die Dim ension von 1 mm, in  Cu von 0,7 m m  überschritten . D as V erhältn is 0,7/1 
en tsprich t dem V erhältnis der Fortpflanzungsgeschw indigkeiten des U ltraschalles 
in  Cu u. F e : 3710/5170. D ie Anom alien tre ten  auf, wenn die K orngröße ein V iel
faches der Halbwellenlänge des U ltraschalls b e träg t. Vff. nehm en an , daß die 
Anomalien auf induviduellen Schwingungen der K ristallite  beruhen. (C. R . hebd. 
Séances Acad. Sei. 227. 726— 28. 11/Okt. 1948.) G o t t f r ie d . 159

A5. Kolloidcliemie. Grenzsclnchtforschung.
M. L. Corrin, Der E in flu ß  von Salzen und der Kettenlänge auf die kritische 

Konzentration von Kolloidelektrolyten. (Vgl. C. 1948. I . 979.) D ie theore t. B ehand
lung des Salzeinfl. auf die k r it. Konz, fü r die M icellenbidg. in  Lsgg. langkettiger 
E lek tro ly te lä ß t sich durch A nw endung des M assenwirkungsgesetzes auf das G leich
gewicht zwischen nichtassoziierten langkettigen Ionen, Gegenionen u . dem A ggregat 
vornehm en. Aus den experim entellen B efunden lä ß t sieh so das V erhältn is der lang
kettigen Ionen u. der in  die Micelle ein tretenden  Gegenionen berechnen. Ä hnliche 
Überlegungen führen zur A ufstellung einer Gleichung, in  der die Ä nderung der k rit. 
Konz, m it der P araffinketten länge fü r  langkettige paraffin . Salze m it der gleichen

3 *
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polaren  funktioneilen G ruppe dargestellt w ird. (J . Colloid Sei. 3. 333— 38. Aug. 
1948. Berkeley, Calif., U niv.) H e n t s c h e l . 160

Kazimierz Kapitańczyk, Kolloides H elium . Die D arst. von koll. H e erfolgt aus 
einer M ischung von 10 Teilen 17,6n  N aO H  u. 1 Teil m it H e gesätt. W . bei 2°. Diese 
koll. He-Lsg. is t le icht g e trü b t u . h ie lt sich 9— 10 S td ., der Schaum  ist daher u n 
bedeutend u. unbeständig  (falls üb erh au p t au ftre ten d : 24 S td .). Die u ltra inkr. 
P rü fung  (Z sig m o n d y -W ie g n e r ) ergab Ggw. von koll. K lüm pchen unregelm äßiger 
F orm  von etw a 4 y y  D urchm esser (Capillardruck 200 a t, berechnet 4 y y ,  gemessen 
23 y y  bei V erdünnung 2000). D a die Löslichkeit des H e (in W . von 10°a =  0,00991) im 
Bereich 0— 50° ansteig t, is t bei ihm  eine leichte Neigung zur B ldg. mol. V erbb. 
anzunehm en. 10 L ite ra tu rz ita te . (Poznańskie Tow arzystwo P rzy jació ł N auk, P race  
K om isji m at.-przyrodniczej, Ser. A 5 .181—-94. 1948. Posen [Poznan], U niv., In st, 
fü r anorgan. Chemie.) v. W il p e r t . 160

H. B. Klevens, Bestim m ung der kritischen Micellenkonzentrationen durch R e
fraktion. V erw endet w urde ein In terferom eter vom  T yp R a l e ig h -IIa b e r -L öw e  
fü r  eine Schichtdicke von 160, 290 mm. Die Tem p.-K onstanz w ar m 0,003°. Die 
E ichung  w urde m it NaCl-Lsgg. durchgeführt. Die G enauigkeit der zl n-W erte lag 
bei 2 • 10"7. Die Seifen w'urden hergestellt durch m ehrfache F rak tion ierung  der e n t
sprechenden E ste r, nachfolgende Verseifung u. m ehrfaches U m kristallisieren aus 
A. u. A ceton. U n tersu ch t w urden zunächst N a-A lkylsulfonate  (C8, C10, C12, C14, 
C16). D ie K urven  der A bhängigkeit An  von der K onz, ergaben bei der k rit. Micellen- 
konz. einen K nick. Von Seifen w urden un tersuch t die K -Salze der CI0-, C]2-, Cn - 
Säuren, von Alkylaminhydrochloriden  die C12, CJ4, C16-Verbindungen. Die Differenz 
der W erte  d n /d K o n z . scheint infolge der G leichm äßigkeit innerhalb  einer hom o
logen Reihe eine add itive  F unk tion  der K ettenlänge zu sein. W eitere A bhängig
keiten  von d n  von der Konz, w urden un tersuch t von K -L aurat (1) bei 25° u. N a - 
Dodeeylsulfonat (II) bei 35°. Die Ä nderungen der k rit. Micellenkonzz. in  A bhängig
keit von der T em p. werden dargelegt f ü r Na-Decylsidjonat, I, II u. K -M yris ta t  ( II I)  
innerhalb  25— 65°. D ie Einw . der K ettenlänge auf die k rit. Micellenkonz. w urde 
un tersuch t fü r  K-Salzo der F e ttsäu ren  C6 bis C16, fü r die N a-A lkylsulfonate  Cs, 
C,0, C12, C14, C16, u. fü r Alkyltrim ethylam m onium bromide  C8, C10, C12, CM, C10. Die 
E inw . von E lek tro ly ten  auf die k rit. Micellenkonz. von I w urde un te rsuch t für 
K C l, K B r , K I ,  K N O z, K 2SO v K 2P .fi-  bei 25°. W eitere Unteres, w urden m it Seifcn- 
miscliungen durchgeführt: I u. I II , I II  u. K-Caprinat, I I I  u. N a-Laurylsulfa t. Aus 
den  Verss. w ird festgestellt, daß die k rit. Micellenkonz. m it der Konz, der Seifen- 
Isgg. zunim m t. Innerhalb  20 bis 40° ist die Zunahm e gering, über 40° dagegen sta rk . 
D io k rit. Micellenkonz. is t eine logarithm . F unk tion  der A nzahl der C-Atome der 
K W -Stoff kette . Zugabe von E lek tro ly ten  erniedrigt die k rit. M icellenkonz., jedoch 
n ich t gem äß dem Massen Wirkungsgesetz. Bei Seifenm ischungen liegen die W erte 
zwischen den ursprünglichen. E s w ird eine Beziehung dargelegt, nach der die k rit. 
Micellenkonz. eines Gliedes einer Reihe bestim m t w erden kann, wenn die W erte 
der anderen Glieder dieser Reihe bekann t sind. (J . physic. Colloid Chem. 52. 
130—48. Ja n . 1948. Chicago, 111., U niv., Georg H erbert Jones Chem. Lab.)

B o y e . 162
W. F. Bradley und  R. E. Grim, Kolloid-Eigenschaften von Silikatschichten. An 

H and  der L ite ra tu r  über die K ristallisa tion  der Illit-  u . M onlm orillonitginppe  b e 
handeln  Vff. die Bldg. und  den A ufbau des M ontm orillonits, N a-B entonits und  Ca- 
M ontm orillonits u . die N a tu r  der stabilen  Kom plexe, die sich aus der Behandlung 
von M ontm orillonit m it organ. V erbb., w ie Polyam inen u. Polyglykolen ergeben. Es 
scheint, daß einfache polare organ. Lösungsm . die M ontm orillonitoberfläche lösen. 
U n ter den A m inen, die beim B asenaustausch ak tiv  sind, w erden einfache Schich t
kom plexe erhalten . D urch therm . A nalyse w ird  die V erbindungsenergie von H20  
m it M ontm orillonit u n te r verschied. Bedingungen bestim m t. Aus den Unteres, 
w ird  geschlossen, daß sich Erscheinungen der Kolloidchem ie bei dieser A rt von 
S ilikatschichten aus der E rscheinung des gebundenen II20  und  der analogen V or
stellung von gebundenem  Lösungsm. ergeben. Dasselbe S ilikatgerüst w eist dabei 
einen anderen G rad von H20-A nlagerung in  dem  Teil des S ilikatgerüstes auf, 
w elcher H ydroxyl-Ionen besitzt. Es w ird angenom m en, daß das deliydroxylierte 
S ilikatgerüst in  der Lage ist, m it sich selber Ilydroxylw asser von w esentlich ge
ringerer Verbindungsenergie als das welches der natü rlichen  S tru k tu r  en tsp rich t zu 
verbinden. E rlä u te rt w erden die therm . K urven eines W yom ing-B entonits u n d  dessen 
K urven  nach dem E rh itzen  auf verschied. Tem pp. m it R eliydratisierung. (S ta te  I lli
nois, D ivis. S ta te  geol. Surv., Rep. Invest. 1948. Nr. 138. 1404— 13.) P is t o r . 162
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F. Kunze, Die freie Oberflächenenergie binärer Systeme als F unktion  der zwischen 
den Molekeln wirkenden Kräfte. Inhaltlich  ident, m it der C. 1949. 11. 498 referierten 
A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., inath .-naturw iss. K l., A bt. I I  b 157. 302— 75. 
1948. W ien, U niv., 1. Chem. Labor.) H e r r . 166

Henri Devaux, Der Gebrauch von auf Quecksilber ausgebreiteten F ilm en fü r  die 
A nalyse der Lagen anziehender Pole und die Rolle dieser Pole bei verschiedenen 
physikalischen Eigenschaften der M aterie. Vf. te ilt seine B eobachtungen, die der 
Verallgemeinerung fähig sind, am  Beispiel des CuSO, m it: D est. W. b re ite t sich auf 
H g sehr schlecht aus. Bei Zusatz von CuSO,, (auch in  Spuren) jedoch geh t die A us
breitung  sehr lebhaft vor sich, ein Beweis dafür, daß das Salz sehr s ta rk  vom  H g 
angezogen w ird. In  diesem Zustand h a t das Cu-Salz seine W asserlöslichkeit v e r
loren. E ine O berflächenverkleinerung genügt dann, um  auch das H ydratw asser 
abzustoßen, so daß der feste Z ustand erreicht w ird. Selbst in einer gesätt. W asser
dam pfatm osphäre schlägt sich auf dem Film  W . nieder, ohne ihn  aufzulösen. E in  
Überschuß an  Cu-Salz über die der Hg-Oberfläche entsprechenden Menge is t d a 
gegen w ieder in W . löslich. Dieses Verh. zeigen sehr viele lösl. m ineral, u . organ. 
Substanzen, die auf H g F ilm e bilden können. Sie verlieren dann ih re w ahre L öslich
keit, F lüch tigkeit u . K ristallisierbarkeit, denn alle m onom olekularen F ilm e sind 
n ich t kristallin . In  tangentieller R ichtung zu r Oberfläche v erhä lt sich jedoch der 
F ilm  wie eine Flüssigkeit. (C. R. hebd. Söances Acad. Sei. 226. 1649— 51. 24/5. 
1948.) St e il . 166

N. I. Smirnow und  Ss. Je. Poljuta, D as tropfenweise A u s  fließen einer Flüssigkeit 
in  eine andere Flüssigkeit oder ein Gas. Vf. berechnet aus der Theorie der D im ensionen 
(durch D im ensionsanalyse) die A bhängigkeit der verschied. G rößen voneinander, 
die den Vorgang der Tropfenbldg. einer in  eine andere ausfließenden F l. b e 
stim m en. Die P rü fung  der Form el erfolgte an Ausflußverss. m it W . in  Bzl., 
CC1,, A ethylbrom id, N itrobenzol, Ae, Anilin, Cvclohexauol, ferner aller genannten 
F ll. in  L u ft; W . in H exan u. Isobutylalkohol, endlich Bzl. u. CC1, in W asser. Die 
bei den Verss. angew andten Glas-Ausflußröhren variierten  im  D urchm esser von 
0,4 bis 9 mm, die D. von 660 bis 1560 kg/m 3, die O berflächenspannung von 0,0002 bis 
0,0052 kg/m . Die Versuchsergebnisse bestätig ten  d ieForm eln . (IKypnau ripiiKJianuoii 
XiiMiui [J . appl. Chem.] 21. 1137— 46. Nov. 1948. L eningrad, Technolog. In st.)

v. W il p e r t . 166
1. Petrjanow  und N. Rosenbljum, Über die Randwinkel kleiner Tropfen. Vff. 

un tersuch te an A sbestfäden verschied. D urchm esser ( ~  0,05 bis 0,5 «) die G röße 
von solchen Tröpfchen, deren D urchm esser von der gleichen G rößenordnung w ar 
wie die Reichweite der interm ol. K räfte . Bei festem  Fadendurchm esser w ächst der 
R andw inkel des Tropfens m it seinem D urchm esser, Die W echselwkg. zwischen 
Tropfen u. F aden  n im m t m it dem Fadendurchm esser zu. Aus Verss. m it T itan - 
oxychlorid u . Cenco Ily v ac  Oil N r. 93050 C ergab sich die Reichweite der interm ol. 
K räfte  als etw a 2— 3 ■ 10-5 cm. (UomiagH AKäaeMim Hayi< CCCP [Bor. A kad. Wiss. 
U dSSR ] [N. S.] 61. 661— 64. 1/8. 1948. W iss. Phys.-Chem . K arpow -Forschungs- 
inst.) K ir s c h s t e in . 166

Ja. 1. Frenkel, Über das Verhalten von Flüssigkeitstropfen au f der Oberfläche 
eines festen Körpers. 1. M itt. Das Herabrollen der Tropfen von einer geneigten Ober
fläche. Die Randwinkel eines F l.-Tropfens auf einer festen U nterlage werden b e 
handelt, vor allem ihre V eränderung bei einer Neigung der U nterlage. E s w ird die 
Bedingung fü r den G renzw ert dieses Neigungswinkels abgeleitet, bei dem der 
Tropfen zu rollen beginnt. D er M echanismus der Tropfenbew egung w ird  im  ein
zelnen d isku tie rt u. die A bhängigkeit der Erscheinungen vom  B enetzungsgrad 
behandelt. IKypnau OKcnepii.MeiiTanbuoii h TeopenmecKoii Oii3HKit [J . exp. theore t. 
Physik] 18. 659— 67. Ju li 1948. Leningrad, Physik.-Techn. In s t, der A kad. der 
W iss. der U dSSR .) W ie d e m a n n . 166

A. S. Buchanan und  E. Heymann, Elektrokinetisches Potential und Oberflächen
struktur von Barium sulfat. —  C. 1949. I I .  393. (N ature [London] 161. 691. 1/5. 1948. 
Melbourne, Univ.) I I e n t s c h e l . 167

G. A. H. Elton, Theorie des Strömungspotentials. Auf G rund des A uftre tens des 
sogenannten elektroviscosen W iderstandes, einer scheinbaren E rhöhung  der 
V iscosität in  Capillaren u. engen Spalten  bei S trom durchgang, is t zu erw arten , 
daß die bei Verw endung sehr feinpulvriger D iaphragm en u n te r  B enutzung  der 
üblichen Gleichung nach H elm h o ltz-Sm o lu ch o w sk i berechneten  f-P o ten tia le  
zu niedrige W erte  ergeben. Dies is t fü r die Theorie der O berflächenleitfähigkeit u. 
der B eständigkeit lyophiler Sole von B edeutung. (N atu re [London] 161. 847— 48. 
29/5. 1948. London.) I I e n t s c h e l . 167
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A. L. Chein, Über die Theorie der Zähigkeit von Flüssigkeiten von G. M . Pan- 
tsclienkow. R i. w eist n ach , daß die von P a n tsc h en k o w  (G ostoptechisdat 
1947) abgeleitete Gleichung fü r die V iskosität die experim entellen Befunde n ich t 
rich tig  w iedergibt. Die b ehaup te te  Ü bereinstim m ung im  Falle von Benzol u. CC1, 
b e ru h t auf Rechenfehlern, ebenso die bei der Vordam pfungswärm e von NaCl. 
Vf. gelangt von den theore t. V oraussetzungen P a n tsc h en k o w s  ausgehend zu einer 
anderen Gleichung, die jedoch m it den experim entellen B efunden ebensowenig zu 
vereinbaren ist. E r  un te rz ieh t daher die theore t. G rundlagen einer P rü fung  und  
lehn t sie schließlich ab . (IKypnan Oii3nuecK0ü X hm hh[J.physik. Chem.] 22.1513-21. 
Dez. 1948.) W ie d e m a n n . 172

Wulf B. Kunkel, Größe und Charakter der Fehler bei Teilchenradixis-Schätzungen 
nach dem  Stokessc/ic«. Gesetz, hervorgerufen durch den Gestaltjaktor. In  einem G las
zylinder von 90 cm Höhe, 10 cm D urchm ., m it schwerem, hollem Öl bekann te r 
V iskosität und  D. w urden Fallverss. zur B est. der Abweichungen vom  St o k e s - 
schen Gesetz durchgeführt. Als O bjekte dienten  verleim te K onfigurationen aus 
Glasperlen ( ~  1 m m  D urchm .) in  K etten-, Schichten- u . Haufenform , ferner Bleche 
u . N adeln. F ü r einzelne Kugeln w urde das STOKEssche Gesetz bis zu Geschwindig
keiten von 8 cm/sec bei W andabständen  >  1 cm exak t bestä tig t. Säm tliche anderen 
G estalten, auch Strom linienform  usw., zeigten geringere Geschwindigkeiten, als 
nach  jenem  Gesetz zu erw arten. F ü r  gewöhnliche (nicht-extrem e) K onfigurationen 
gingen die Abweichungen bis zu 20% , für extrem e K onfigurationen, Bleche, N adeln, 
bis zu  56% . D ie w irkliche Größe bzw. M. von Schwebeteilchen is t  also entsprechend 
größer als die nach jenem  Gesetz erm ittelte. E x trem e K onfigurationen stellen ihre 
H auptträgheitsachse in  F allrichtung. Leicht unsym rn. Form en zeigen s ta rk e  A b
weichungen der FaE rich tung  von der Vertikalen, täuschen also (in einem H o p p e r - 
LABY-Verf.) n ich t vorhandene L adungen vor. —  D ie Meßergebnisse sind in  TabeUen 
zusam m engestellt. E infache Beziehungen zwischen G estaltparam etern  u. Geschwin
digkeit konnten  n ich t aufgefunden werden. M aßgebend fü r das V erh. der Form en 
scheint allein die spezif. Oberfläche u. die spezrf. K anten länge zu sein. (J . appl. 
Physics 19. 1056— 58. Nov. 1948. B erkeley ,'U n iv . of California, Dep. of Phys.)

N ie h r s . 175
G. F. H üttig, Z ur Auswertung der Adsorptions-Isothermen. Inhaltlich  iden t, m it 

der C. 1949. I I .  394 referierten A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. 
K l., A bt. I l b  157. 177— 84. 1948. Graz T H , In st, fü r anorgan. u. physikal. Chemie.)

H e r r . 176
Jam es W. Hensley, A rthur 0 . Long und  John E. W illard, Reaktionen von Ionen  

in  wäßriger Lösung m it Glas und  Metalloberflächexi. W eiches Glas in einer 0,05 mol. 
NajCOj-Lsg. zeigte eine schnelle Sorption von IVd-Ionen, die nach 2— 3 S td . einen 
scheinbaren G leichgewichtswert von ca. 0,5 Einfachlagen bei 25° u. von 5 E in fach 
lagen bei 90° erreichte (Nachweis durch Tracer-Ionen.) Die anfängliche S orptions
geschwindigkeit zeigt eine angenähert fünffach lineare A bnahm e bei A bnahm e des 
p Tt-W ertes von 12 auf 5. Vor dem  E in tauchen  erh itzte  P roben  sorhierten  schneller 
als solche, die nu r m it W . gewaschen u . m it CCl4-Dampf e n tfe tte t w orden waren. 
D ie scheinbare A ktivierungsenergie w ar jedoch dieselbe, d. h . ca. 10000 cal/Mol. 
in  neu tra le r Lösung. Vorheriges E in tauchen  der P robe in  9n  HCl erhöh te  die A k ti
vierungsenergie fü r Sorption in  neu tra ler Lsg. auf 13500 cal/M ol., w oraus geschlos
sen w erden kann , daß der A ustausch  von N a-Ion  m it einer — Si— O Il-B indung 
schwieriger is t als m it einer — Si— ONa-Bindung. Die Sorption von Ag-  u . Gs-Ionen 
is t q u a lita tiv  der der N a-Ionen gleich. 0,2— 5 Einfachlagen von N a-Ionen werden 
sorh iert durch gereinigte Oberflächen von A l, Stahl, A g  u . P t  innerha lb  einer E in 
tauchzeit von einigen S td . hei Z im m ertem peratur. (J . Am er. chem . Soc. 70. 3146 
bis 3147. Sept. 1948. Madison, W isc., U niv., Dep. of Chem.) G o t t f r ie d . 176

G. W. W inogradow und  L. P. Borodulina, Nomogramme fü r  die Langm uir- 
Gleichung. E s w erden Nom ogram m e in  F orm  von EEipsen angegeben, die B e 
rechnungen nach der LANGUMUiR-Isotherme m it der fü r die Sorptionstechnik nötigen 
G enauigkeit gesta tten . (>KypHaji npHKJiagHoii X iimiih [ J .  appl. Chem.] 21. 249— 50. 
M ärz l9 4 8 .)  W ie d e m a n n . 176

A. G. K eenan, Z u  Andersons Abänderungen der B .E .T .-G leichung. D ie A n
w endung der von An d e r s o n  modifizierten A dsorptionsisotherm en-G leichung von 
B ru n a u e r , E m m ett  u . T e l l e r  auf die A dsorption von N t n . A r  an G asruß (D aten 
von B e e b e  u. M itarbeiter C. 1948. I I .  22.) liefert bessere Ergebnisse, d a  sich in  Ü ber
einstim m ung m it dieser Gleichung aus den D aten  fü r dio A dsorptionsw ärm e ein 
etwas größeres Vol. der M onoschicht ergibt als nach B r u n a u er , E m m ett  u. T e l l e r .
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E ine andere, von D o le  (J . ehem. Pliysics 16. [1948] 25) abgeleitete A dsorptions- 
Gleichung w ird als gleichwertig m it der ANDERSONschcn G leichung angesehen.
( J .  Amer. chem. Soc. 70. 3947— 48. Nov. 1948. O ttaw a, K anada, N at. Res-Labor., 
Dop. of Chem.) v. D e c h e n d . 176

G. Ruess und  W. Ruston, Elektronenmikroskopische Untersuchung von A k t iv 
kohlen. Inhaltlich  iden t, m it der C. 1949. I. 1332. referierten A rbeit. (S.-B. österr. 
A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. I l b  157. 193— 99. 1948. Zell am  See- 
T hum ersbach.) H e r r . 176

F. A. Paneth, Ionenaustausch zwischen Kristallober flächen und Lösungen. R ü ck 
blick an  H and der L ite ra tu r  auf die im  Ja h re  1922 vom  Vf. eingeführto M eth. der 
Messung absorbierender K ristallpulveroberflächen m ittels rad ioak t. Ind ikato ren  
u . die Untorss. über den A ustausch zwischen K ristalloberflächen u. Lösungen. 
B ehandelt werden dio E ntw . der theore t. G rundlagen, die experim entellen E r 
gebnisse u . die M öglichkeiten der Anwendung. 22 L ite ra tu rangaben . D iskussion. 
( J .  Chim. physique Physieo-Chim. biol. 45. 205— 11. Sept.-O kt. 1948. D urkam  
(Engl.), Radiochem. Labor.) Ma u s . 177

Marcel Pauthenier, Untersuchungen über die elektrische Coalescens von Nebel 
und Wolken bei irgendwelchen Temperaturen m it H ilfe elektrisch geladener Aerosole. 
In  einem T urm  w urden m it Industriezerstäuhern  Nebel hergestellt, die innerhalb  
4 Min. einen dichten Nebel erzeugten, der reproduzierbar war. 2 Min. sp ä ter w urde 
das elektr. geladene Aerosol (Quarzstaub) eingeleitet. D ie Tröpfchen h a tte n  D u rch 
messer von 14 bis 15 p. Bei Verwendung von W .-Tropfen (50 bis 100 p  D urchm .) 
is t die elektr. L adung  u. ih re V erteilung größer als bei Q uarzstaub. Aus den Verss. 
w ird gefolgert, daß hei der Erzeugung künstlicher W olken u. Regen die V erw endung 
von elektr. geladenen W .-Teilchen w irkungsvoll is t. (C. R . hebd. Séances A cad.
Sei. 226. 587— 89. 16/2. 1948.) B o y e . 180

Jean-Jacques Trillat und  Arlette Laloeuf, Untersuchung der S truk tur von 
Ammoniumchloridrauch durch Elektronenbeugung und  Elektronenmikroskopie. E in  
dünnes K ollodium häutchen w urde einige Augenblicke in  den durch  HCl u. 
NH.,OH erzeugten N H 4C1-Rauck gehalten  u. m ittels E lek tronenbeugung u n te r
sucht. Es h a t te  sich kein Nd. gebildet, n u r einige sehr feine K örnchen. D as a u s
gezeichnet scharfe Pulverdiagram m  ergab ein einfach kub. G itte r vom  Typ CsCl 
m it a =  3,863 ±  0,003 Â. U n ter dom Elektronenm ikroskop orscheint der Nd. 
zusam m engesetzt aus kleinen kugelförmigen Teilchen m it Durclim essorn zwischen 
0,09 p  u. 0,3 p, dio etw a 1 p  voneinander en tfe rn t sind. A ußerdem  tre ten  einige 
io lierte größere Aggregate m it einem D urchm esser von etw a 1 p  u. m ehr auf, die 
un te r dem gewöhnlichen M ikroskop sich tbar sind. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 
227. 67— 69. 5/7. 1948.) G o t t f r ie d . 180

A6. Strukturforscliung.
Bodo v. Borrles und  E rnst Ruska, Neue Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der 

Elektronenmikroskopie und  der Übermikroskopie. B eitrag  zu der Polem ik bzgl. der 
P rio r itä t im  B an  von E lektronenm ikroskopen snhlichtm ikroskop. A uflösung. In  
eingehend h isto r. B etrach tung  der E lek tronenoptik  stellen Vff. fest, daß sie die 
ersten u. entscheidenden B eiträge sowohl w issenschaftlich als auch tcchn . fü r die 
Uberm ikroskopie geleistet haben. (Frequenz 2. 267— 78. Okt. 1948. Berlin.)

W e it b r e c h t . 181
Ss. L. Pupko, Alum inium oxydhäutchen als Träger fü r  Elektronenmikroskop- 

objekte. Vf. em pfiehlt zu r G ewinnung 100— 300 A dicker, am orpher Al20 3-H äutchen : 
Techn. reines B latt-A l von 2 cm 2 w ird ohne w eitere m echan. B ehandlung 2 Min. 
alkal. en tfe tte t, gowässert u. als Anode in  H N 0 3 (d =  1,35— 1,4) +  CH3OH (1 :2) 
10— 15 Min. lang u n te r 0,3— 0,35 A /cm 2, 4— 4,5 V, m it K ohlekathode bei 20° An- 
fangstem p. elektrolysiert. D er E lek tro ly t erreicht e rs t einige Zeit nach  der B e
nu tzung  sein O ptim um . N ach einer w eiteren W ässerung kom m t das A l-B lättcken 
1 Min. in  eine auf 75° erw ärm te Lsg. von 4% ig. H3P 0 4 (75% ) u. 2% ig. Cr20 3 zu r 
Lösung des O xydkäutchens. N ach m ehrm aligem  W ässern u . T rocknen w ird  das 
B lättchen  15— 20 Sek. anod. oxyd iert u. kom m t dann zur A blösung des O xyd
häutchens einige Sok. in  eine g esätt. Sublim atlsg., h ierauf in  W asser. HoKnagbi 
AKaue.Mim HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 259— 60. 21/11. 
1948.) A m b e r g e r . 181

J . Karle und  I. L. Karle, E in  neues Verfahren zur Berechnung der radialen  
Verteilungskurven aus Elektronenbeugungsdaten. A bleitung von Form eln zur Be-
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rech nun g der radialen V erteilungskurven aus E lektronenbeugungsdiagram m en. 
(Amer. M ineralogist 33. 767. N ov./Dez. 1948. N aval Research Lahor.)

G o t t f r ie d . 181
R. Pepinsky, Beschreibung und Arbeitsweise einer gitterkontrollierten Fein- 

jocusröntgenröhre. R öntgenröhre, die hauptsächlich  fü r Stroboskop. Beugungs- 
unterss. period. G itterstö rungen  bestim m t ist. (Amer. M ineralogist 33. 771. N ov./ 
Dez. 1948. A labam a, Polytechnic In st.)  G o t t f r ie d . 181

R. Pepinsky und H. M. Long jr., Beobachtungen über die Charakteristiken eines 
Geiger-Zählers m it H ilje  einer gitterkontrollierten Röntgenröhre. Vers. zur Festlegung 
der C harakteristiken eines GEIGER-Zählrohrs m it H ilfe der im vorst. Ref. b e
schriebenen R öntgenröhre. (Amer. M ineralogist 33. 772— 73. N ov./Dez. 1948.)

G o t t f r ie d . 181
M. Eckstein und  S. Siegel, Achromatisierung von Debye-Scherrer-Linien. B e 

richtigung zu der C. 1949. I . 961. referierten  A rbeit. (Physic. Rev. [2] 74. 625. 
1/9. 1948.) G o t t f r ie d . 181

P. Juan Galmés, Die kovalente B indung nach der wellenmechanischen Theorie. 
E inführung in  die P hysik  der E lektronenhülle, sow eit sie fü r eine qualita tive  E r 
klärung  der chem. B indung  benötig t w ird. D arauf basierend w ird der heu tige S tan d  
des W issens über die chem. B indung und  die W ege skizziert, die zu diesem E rk e n n t
n iss tand  geführt haben . Auf die Behandlung der m athem at. M ethoden w ird völlig 
verzichte t. A finidad [3] 25. 345— 50. M ärz/A pril; 385— 89. M ai/Jun i 1948. In s t. 
Quirn, do Sarriä.) F . L e n z . 181

E. Ss. Ssarkissow, Berechnung der Atomabstände inerter Gase in  Kristallen. 
E rw eiterung der früheren Berechnungen. (Vgl. C. 1948. I I .  465. 1145; C. 1951. I I .  
632.) (RoKnagbi AKageMiin Hayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 6 2 .231— 34. 
11/9. 1948.) A m b e r g e r . 1S2

Fernand Gallais und Emile Masdupuy, Über die K onstitution des L ith iu m 
nitrids und die E xistenz des Ions N a~. Um  festzustellen, ob N, sich zu N :l“ ionisieren 
kann , w ird geprüft, oh dieses Ion  einer der beiden B estandteile  des L i3N  ist. D as 
zu den Verss. verw endete L i3N  w ird  durch V ereinigung von L i u . getrocknetem  N2 
hei 450 bis 460° in  einem Fe-Ofen hergestellt. In  einer Zelle w ird die L eitfäh igkeit 
des L i3N  zwischen F e-E lek troden  hei Tem pp. zwischen 20 u. 550° erm itte lt. B is 
360° is t L i3N p rak t. ein N ich tleiter. O berhalb 360° zeigt sich eine anfangs schwache, 
dann  s ta rk  ansteigende K ristalleitfäh igkeit, bis sich hei 550° die K ennzeichen einer 
Ionenleitfähigkeit einstellen. O berhalb von 550° n im m t die L eitfäh igkeit w eiter zu 
u . erreicht heim  F . einen W ert, der etw a dem M ittelw ert der Ä quivalen tleitfäh ig
keiten von geschm. K B r u. KCl en tsp rich t. Jedoch sind die oberhalb von 550° au s
geführten  Messungen n ich t sehr genau, weil L i3N  dann V eränderungen durch B in 
dung von N2 u. A ngriff auf das F e  erleidet. D ie E lektro lyse von L i3N im  V akuum  
hei gleichbleibender Tem p. zwischen 480 u. 550° fü h rt zur E ntw . von N2 an der 
Anode. Das an der elek tro ly t. Zelle angebrachte H g-M anom eter zeigt vom A ugen
blick des Stromschlusses einen D ruckanstieg  von 55 mm in 1 M inute. D er D ru ck 
anstieg b e trä g t aber n u r ®/4 des nach dem  FARADAYschen Gesetz zu erw artenden 
W ertes; der Fehlbetrag  erk lä rt sich wohl durch teilweise R ekom bination der frei 
gem achten E lem ente. Man darf aus den V ers.-Ergebnissen schließen, daß L i3N ein 
E lek tro ly t, der das Ion N 3_ en th ä lt, is t. (C. R. hebd . Séances A cad. Sei. 227. 
635— 37. 27/9. 1948.) W e s l y . 182

Aadne Ore, Positronenhaltige molekulare System e. Bem erkungen zu r B est. der 
S tab ilitä t von atom aren u. mol. System en, die ein P ositron  en tha lten  (z. B . 
e+Cl~). (Physic. Rev. [2] 73. 1272. 15/5. 1948. P rinceton , U niv.) St a g e . 182 

Louis Harris, David Jeffries und Benjamin M. Siegel, E ine elektronenmikro
skopische Untersuchung von Goldrauch-Niederschlägen. (Vgl. C. 1950. I I .  2285.) 
Von erh itz ten  W -F äden  w urde A u verdam pft, das sich in  F orm  von Aerosolen 
abscheidet u. auf dünnen Kollodium filmen niedergeschlagen w urde. D ie U ltraro t- 
D urchlässigkeit derartiger Schichten w urde un te rsu ch t u . m it ihrem  elektronen- 
m ikroskop. beobachteten  A ufbau in Beziehung gebracht. E rfo lg t die V erdam pfung 
hei kleinen N2-Partialdrücken, z. B . 0,3 m m , so en tstehen  Au-Teilchen von 15 bis 
100 A; bei größeren D rucken (bis 3 m m ) solche von 125— 200 Â. Diese schw am m 
artig  aufgebauten  Schichten besitzen ein ausgezeichnetes U ltraro t-A bsorp tions
verm ögen. I s t  jedoch hei der V erdam pfung neben N2 (I mm) auch 0 2 vorhanden 
(0,08 mm), so en ts te h t gleichzeitig W 0 3 u. die A ggregation der Aerosolteilchen e r
folgt so, daß ein kettenförm iges N etzw erk en ts teh t, welches n u r geringes A bsorp-
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tionsverm ögen im U ltra ro t, dagegen großes im  sichtbaren Spektralbereich besitzt. 
( J . appl. Pliysics 19. 791— 94. Aug. 1948. Cambridge, Mass., M assachusetts In st, 
of Technol., Dep. of Ckem.) I I a u l . 182

J. I. Horvath, Z u r Theorie des H Cl-M oleküls. U n ter V erw endung der E igen
funktionen von H a r t r e e  u . F ock w ird erneu t die B indungsenergie u . die P o lari
sationsenergie des HCl-Mol. nach der s ta tis t. M eth. von 
B ombäs und N e u g eb a u er  berechnet und  m it dem aus 
dem beistehenden K reisprozeß sich ergebenden W ert 
verglichen. D ie A bweichung b e trä g t ca. 11% . D ie a p 
p roxim ativ  aus der D issoziationsenergie berechnete Oszil
lationsenergie stim m t bis auf ca. 5%  m it dem von H e r z 
b e r g  und  Sp in k a  beobachteten  W ert überein. D ie V er
w endung der HARTREE-FocKSchen E igenfunktionen zur 
B erechnung ergib t also etwas günstigere R esu lta te  als die 
früheren Berechnungen m it den älteren  IlARTREEsehen 
P unk tionen . (E xperien tia  [Basel] 4. 142— 43. 15/4. 1948. Debrecen (U ngarn), Univ.)

W a l t e r  Sc h u l z e . 182
B. W . Nekrassow und  W. W. Stutzer, Der räumliche B au  des Diborans. E s 

w ird die S tru k tu r  des D iborans B2II6 u. seiner Ä thanähn lichkeit un te rsu ch t u . 
gezeigt, daß den elektronograph. M essungen von B a u e r  (C. 1946. I .  1829; L o n -  
g u e t - I I ig g in s  u . B e l l ,  C. 1945. I I .  1302.) am besten  das Gefüge zweier T etraeder
m it gem einsam er K an te  en tsp rich t: > wobei die P aram eter B — B
=  1,79 Ä ; B —  H iu„  =  1,18 Ä ; B —  II,nn =  1,37 A ; <  H B H i?„  =  122,5°; <£ H B II,nn 
=  98° etwas bessere K urven der visuellen In tensitä tsm ax im a ergeben. (JKypnaa 
Oömeü X hmhh [J . allg. Cliem.] 18 (80). 832— 34. Mai 1948.) v . W il p e r t . 182

F. de Boer, Struktur und  Leitfähigkeit in  der Gruppe V I  b des periodischen 
System s. In  A nschluß an eine V eröffentlichung von v. H ip p e l  (C. 1948. I I .  93S.) 
te ilt  Vf. eigene B eobachtungen m it. D ie trigonalen Form en von Sc  u . Te  zeigen 
eine bem erkensw erte Anomalie, insofern der therm . Ausdehnungskoeff. parallel zur 
c-Achse negativ  is t. Diese Anom alie m uß aus der G itte rs tru k tu r  e rk lä rt werden. 
D ie A nziehungskräfte zwischen den S pira lketten , die parallel zu r c-Achse liegen, 
erhöhen die Valenzwinkel u . verursachen eine V erlängerung der Spiralen bei gegen
seitiger A nnäherung. D ie A nnahm e von van d e r  WAALS-LoNDON-Kräften zwischen 
den K etten  reich t aber zur qu an tita tiv en  E rk lärung  der Anom alie n ich t aus, was 
im wesentlichen auf den abnorm en W ert des van d e r  WAALS-Radius im trigonalen  
Se-G itter von 1,74 Ä an  Stelle eines n . W ertes von ca. 2,0 zurückzuführen ist. Das 
Vorliegen elektr. L eitfäh igkeit m acht die M itbeteiligung m etall. K rä fte  entsprechend 
der von v. H ip p e l  diskutierten  Resonanz zwischen 2 G itte rs tru k tu ren  plausibel. 
Das P o lyäthy leng itter, das aus Z ickzackketten aufgebaut is t u . in  dem  jedes A tom  8 
nächste N achbarn h a t  gegenüber n u r 4 bei S pira lketten , w eist eine größere G itte r
energie auf als das S pira lke tteng itte r. Um zu erklären, daß tro tzdem  im  Se u. Te 
das le tztere  gefunden w ird, m uß m an annehm en, daß der abnorm e R adius von 1,74 Ä 
im Z ickzackgitter n ich t existieren könnte. D ie E rniedrigung des van  d e r  W a a ls- 
Radius von 2,0 auf 1,74 w ürde som it durch die m etall. K räfte  veru rsach t u. das V or
liegen dieser K räfte  in  der trigonalen  F orm  des Se u . Te w ürde das S p ira lke tteng itte r 
stab iler m achen. Auch bei dieser B etrach tung  ergib t sich, daß die A nnahm e einfacher 
G itte rk rä fte  unzureichend is t u . daß ein B eitrag  von K räften  des m etall. T yps in  B e
tra c h t gezogen w erden m uß. (J .  ehem. Physics 16. 1173— 74. Dez. 1948. E indhoven, 
N iederl., N . V. Philips G loeilam penfabriekcn, Philips Res. Labor.) R e it z . 182 

George H. Vineyard, Kleinwinkel-Röntgenstreuung amorpher Substanzen. N ach 
einer Besprechung der G ründe fü r die überm äßige S treuung  von  R öntgenstrah len  
am orpher Substanzen bei kleinen S treuw inkeln w ird eine F orm el fü r die gestreu te  
In te n s itä t von einer definierten m akroskop. Inhom ogenitätsbereiche en thaltenden  
Substanz abgeleitet. Aus der Form el is t der E infl. sowohl m akroskop. wie m ikro- 
skop. mol. A nordnungen ersichtlich. Auf G rund der erhaltenen Form el w erden einige 
frühere Beobachtungen über K leinw inkelstreuung von fl. u . gasförm igen A r  u n te r 
sucht. B e trach te t w erden ferner ein Modell von kleinen, in  einer D am pfphase e n t
haltenen  Flüssigkeitströpfchen sowie von kleinen in  einer fl. P hase  en thaltenen  
Gasblasen. (Physic. Rev. [2] 74. 1076— 83. 1/11. 1948. Columbia, Mo., U niv., D ep. 
of Phys.) G o t t f r ie d . 186

Bernard Vonneguf, Die Temperaturabhängigkeit der Keimbildungsgeschwindig
keit von unterkühlten flüssigen Z inn - und 'Wassertropfen. Beim  Phasenübergang

Ci +  H + +  c -
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fest-fl. einer kom pakten Subst. kann  die K eim bildungsgeschw indigkeit (K B G .) 
von  der W achstum sgeschwindigkoit der bereits gebildeten K riställehen experi
m entell o ft n u r schwer ge trenn t werden. Is t die F l. jedoch in  eine Vielzahl 
sohr kleiner, von einander unabhängiger Tröpfchen aufgetoilt, so is t die Anzahl 
der in  der Zeiteinheit fest gewordenen Tröpfchen unabhängig  von der W achs
tum sgeschw indigkeit u. n u r  ein Maß fü r die K B G . N ach dieser M eth. w ird die 
K B G  an un te rküh lten  Sn-Tröpfcken, die in  B akelite  oder „O ctoil S“ eingebette t 
sind u. an  W .-Tröpfchen, die sich au f einer m it P o lystyro l überzogenen v e r 
chrom ten M etallunterlage befinden, erm itte lt. D er A nteil der um gew andelten 
Tröpfchen w ird beim Sn röntgenograph. u . d ila tom etr., beim  W . visuell in 
A bhängigkeit von Zeit u. Tem p. verfolgt. In  beiden F ällen  ergeben sich s ta rk  
negative Tomp.-Kooff. der K BG . u. A ktivierungsenergien der G rößenordnung 
von —  2 • IO5 cal. (J .  Colloid Sei. 3. 563— 69. Dez. 1948.) W . B r o s e r . 190

B. Ja . Piness, D as isotherme Wachsturn, von K eim en heim Zerfall einer über
sättigten festen Lösung. E s w ird  gezeigt, daß die Geschwindigkeit des W achsens von 
Keim en eine nichtm onotone F unk tion  ih rer G röße is t. Sie is t nu ll fü r  Keim e 
„ k r it .“  G röße, die sich im  Gleichgewicht m it der Lsg. befinden u. erreich t ein 
M axim um  bei doppelter k rit. Größe, um  dann  um gekehrt p roportional den 
linearen A usm aßen zu fallen. D araus folgt die E xistenz einer Ink u b atio n sze it; 
diese t r i t t  sowohl bei natürlichen  als auch künstlichen K eim en in  Erscheinung. D ie 
Inkubationsperiode h a t  ein M inim um  bei der Ü bersättigung . D ie nach  der I n 
kubationszeit e in tretende K ristallisa tion  w ird durch eine schnelle V erringerung der 
Konz, der Lsg. begleitet. D ie endgültige Größe der gewachsenen Keim e nim m t 
m onoton m it der Ü bersättigung  (Ü nterkühlung) zu. Sie is t aber n ich t w esentlich 
verschieden von der nach der Inkubationsperiode erreichten  Größe. D ie q u a n tita 
tiven Beziehungen sind durch Form eln wiedergegeben. (BCypnau 3i<cnepnMeHTaJib- 
HOit ii TeopeTimecKoii <t>;i3m<u [J . exp. theoret. P hysik] 18. 29—44. Ja n . 1948. 
Charkow, Ü niv., P hysiko-techn. In s t, der A kad. der W iss. der U k rS S ß .)

H e l m s . 190
R. Kaischew und  G. Bliznakov, Z ur Theorie der Airsscheidung von homöopolaren 

Kristallen au f strukturlosen Unterlagen. D as Aufwaehsen eines einatom igen hom öo
polaren K ristalls m it einfachem  kub. G itte r  auf einer frem den s truk tu rlosen  U n te r
lage w ird d isku tiert. Bei jeder Tem p. is t auf der frem den U nterlage die 100-Netz- 
ebene die stabilste, die 110-Netzebene is t in stab il gegenüber 100 u. s tab il gegenüber
111. F ü r  die F rage, parallel zu w elcher der Gleichgewichtsform flächen die A us
scheidung erfolgt, is t die Ü bersättigung  u . die B ildungsgeschw indigkeit der zwei
dimensionalen Keim e m aßgebend. Bei größeren Ü bersättigungen w ird die A us
scheidung vor allem parallel 100 erfolgen, bei sehr großen Ü bersättigungen u. 
höheren Tem p. parallel 111. (C. ß .  Acad. bulgare Sei., Sei. m a t. n a tu r. 1. N r. 2/3. 
23—26. A pril-Juni/O kt.-D ez. 1948. Physikal. In s t, der B ulgar. A kad. der Wiss.)

W ie d e m a n n . 190
Ja . I. Olschanski, D ie Kristallisationsgeschwindigkeit fester Kolloide hei hohen 

Temperaturen. U ntersucht w urde das W achsen von K ristallen  in  einphasigen 
Kolloiden, wobei die C-haltigen M aterialien bei ca. 2000° bis 3000° in  einem K ohle
rohrofen e rh itz t w urden. H ierbei b ildet sich G raphit, der sich wie ein ech ter k rist. 
K örper verhä lt. Bei ihm  w ächst die G röße der K ristalle von 10~7 auf IO-3 cm u. 
m ehr. D a das W achsen der K ristalle aller C-haltigen M aterialien von einer be
deutenden V erringerung des elek tr. W iderstandes begleitet w ird, d ien t die elektr. 
L eitfäh igkeit als Maß fü r die K ristallgröße. U n tersuch t w urde bes. P etro lkoks, 
der einer Vorglühung bei 1200° unterw orfen u. im  Labor, m ittels HCl ehem. 
gereinigt worden w ar. W ie aus graph . D arstellungen entnom m en w erden kann, 
verläu ft der W achstum sprozeß sehr schnell u . w ird  durch E rhöhung  der Tem p. 
noch beschleunigt. (HoKJiaaw Ai<ageMHH HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. ITdSSß] 
[N. S.] 62. 489— 92. 1/10. 1948.) H o c h s t e in . 190

B. Ja . Piness, Z ur K ine tik  der zweiphasigen (eutektischen) K ristallisation. Es 
w ird gezeigt, daß die experim entell bekannten  B esonderheiten der eu tek t. K rista lli
sa tion  dadurch  bedingt sind, daß nahe der Oberfläche des w achsenden K ristalls 
eine kon stan te  Gleichgewiohtskonz. der ausfallenden K om ponente au frech t e r 
ha lten  w ird u. daß die G eschwindigkeit der G renzverschiobung gleich dom D if
fusionsstrom  der ausfallenden K om ponente is t. W ährend  des W achstum s des Keim s 
stellen sich solche K rüm m ungsradien der G renzen ein, daß die G eschw indigkeit 
der G renzverschiebung überall gleich ist. Die zeitliche K onstanz dieser Geschw indig
keit feh lt bei zylindr. Sym m etrie. H ier n im m t sie m it steigendem  K eim radius zu.
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(JKypnaJi TexiiimecKOÜ ®H3HKH [J . techn . Physics] 18. 831— 42. Ju n i 1948. Charkow, 
U niv. u . Physik.-Techn. In s t, der A kad. der W iss. d er U krS SR .) L eb ta g . 190

Charles Kiefer, Über die Möglichkeiten der B indung und Orientierung von M ole
külen einer F lüssigkeit au f einem festen Körper. E p itax ie  zwischen K ao lin it und  
Wasser. N ur die polaren F ll. können stab ile  Suspensionen geben. D ie P o la r itä t is t 
notwendig, genügt aber n ich t. E s w ird die K ris ta lls tru k tu r von K aolin it besprochen. 
D ie E p itax ie  zwischen einer F l. u . einem festen K örper w ird  s ta rk  begünstig t durch 
die Beweglichkeit der Moll, der F lüssigkeit. E s werden zwei A rten  von W . bei wss. 
tonartigen  Suspensionen un terschieden: W ., das durch E p itax ie  gebunden is t u . W ., 
das m ehr oder weniger frei von jeder A nziehung ist. D ie scheinbare V iscosität häng t 
ab von der Menge" des freien W assers. D urch  experim entelle Schlüsse w ird die 
Existenz einer E p itax ie  zwischen K aolin it u . W . bestä tig t. (C. R. hebd . Séances 
Acad. Sei. 226. 1602— 03. 19/5. 1948.) B o y e . 190

T. A. Popowa, Die M öglichkeit eines K riterium s fü r  die Erkennung von K rista lli
sationstypen. (Ygl. C. 1948. E . 20.) F ü r  ein bin. Syst., das eine K om ponente zu 
80— 100 Mol-% en thä lt, w ird eine Gleichung fü r die L iquiduskurve angegeben. 
W enn keine polym orphen U m w andlungen u. ehem. V erbb. au ftre ten , k ann  aus 
em pir. D aten  ein W ert fü r die Tem p. der oberen K ristallisationsgrcnze errechnet 
w erden, der den K ristallisa tionstyp  bestim m t. An As-Jz— P J 3, GeH 0— Thioplien  
M nOL— PbCU, Se— J , SbB r3— O JK ß 3, K N 0 3— N a N 0 3, AgCl— CuCl, N a J — C dJ2, 
A g B r—A g J  w erden die berechneten W erte m it den experim entellen verglichen. 
(>Kypnan <t>H3HiiecKoii Xhmhh [J . physik . Chem.J 22. 261— 64. F ebr. 1948. M oskau, 
W iss. Forschungsinst, fü r Glas, phys.-chem . Labor.) H e l m s . 190

A. A. Leontjewa, Untersuchung der linearen Kristallisationsgeschwindigkeit im  
System  A lbit-Anorthit-D iopsid. A n G läsern verschied. Zus. aus den genannten 
M ineralien w ird die lineare K ristallisationsgeschw indigkeit eingehend un te rsuch t. 
Die K ristalle  wachsen von der Oberfläche in  das Innere der Schmelze. Als E r 
klärung  w ird die große O berflächenspannung angegeben. B ei der K ristallisa tion  is t 
die K om ponente, deren A nteil am  Gemisch am  größten  is t, fü r K rista llgesta lt u . 
W achstum sgeschw indigkeit m aßgebend. Bei A bnahm e ih rer Konz, w ird die K ri
stallisationsgeschw indigkeit verm indert, die K urve nach tieferen Tem pp. v e r
schoben. (>KypHaji d>H3HMecKOü X hmhh [J . physik. Cliem.] 22. 1205— 13. O kt. 1948. 
M oskau, In s t, fü r geolog. W iss. der A kad. der U dSSR , A bt. fü r  techn. u . exp. 
Petrographio .) K ir s c h s t e in . 190

Henri Bader, Freiheitsgrade einfacher Symmetrieelemente. Vf. zeigt, daß die 
üblichen Sym m etrieelem ente streng  n u r auf ein 3-dimensionales Modell angew andt 
werden dürfen. Die spezif. E lem ente von 1- u . 2-dim ensionalen G ruppen werden 
definiert. (Amer. M ineralogist 33. 642— 44. Sept.-O kt. 1948. New Brunsw ick, 
R utgers B ureau of Mineral Res.) W . F a b e r . 190

W. May, T. J. Tiedema und  W. G. Burgers, Einschlüsse in  A lum inium kristallen. 
D urch die Ä tzm eth. von L aco m b e  u .  B e a u ja r d  (C. 1947. E . 1000.), bei der kleine 
kub. Ä tzgrübckon im  Al erzeugt werden, kann  m an beweisen, daß die bei der 
R ekristallisation unaufgezehrt bleibenden K ristalle zu ihrem  M utterkorn  eine 
Spinell-Zwillingslage auf ± 5 °  genau einnehm en. W ill m an also nach  der M eth. 
der k rit. Verform ung einen E inkrista ll herstellen, so h a t  m an von einem M aterial 
auszugehen, dessen T ex tu r so beschaffen ist, daß keine M öglichkeit fü r das A uf
einandertreffen von Individuen in Zwillingsstellung besteh t. (N atu re [London] 
162. 740— 41. 6/11. 1948. D elft, Techn. U niv., Labor, f. Physic. Chem.)

K . Sc h u b e r t . 190
R. King, R. W. Calin und  B. Chalmers, Mechanisches Verhalten von K rista ll

grenzen in  M etallen. N ach K ê (C. 1948. I. 875.) lassen sich U nterschiede in  den 
m echan. Eigg. von Al- P roben  verschied, m ittle re r K orngröße erk lären  durch die 
A nnahm e, daß sich die K orngrenzen w ie viscose F ll. verha lten . D iese A nnahm e 
w urde dadurch geprüft, daß ein Sn-Zw eikristall einer Spannung m it Schubkom po
nente in  R ich tung  der K orngrenze ausgesetzt w urde, wobei die gegenseitige L age 
der Individuen durch feine S triche quer zu r K orngrenze m ark iert w ar. E s ergab sich 
in  der T a t bei Tem pp. einige G rad u n te r  dem F . eine zunehm ende re la tive  V er
schiebung der K ristalle. Beispielsweise w urde bei einer Schubkom ponente von 
590 g/cm 2 bei 222° eine Anfangsgeschwindigkeit von 7-10-4 cm /S td . erreicht. Die 
Geschwindigkeit n im m t allerdings m it der Zeit ab . D ie g röß te  beobach tete  V er
schiebung betrug  0,1 mm. B ei U m kehr der Schubspannung nach s ta rk e r E rn ied ri
gung der F ließgeschwindigkeit findet die Verschiebung m it be träch tlich  erhöhter



Geschwindigkeit in der neuen R ich tung  s ta t t .  E s sind Anzeichen fü r eine seitliche 
Verschiebung w ährend des K orngrenzengleitens vorhanden, wobei jedoch noch 
n ich t erwiesen ist, ob diese sekundären Einflüssen zuzuschreiben ist. (N ature 
[London] 161. 6S2. 1/5.1948. Farnborough , H an ts ., Roy. A ircraft E stab l., H ar- 
well, Berks., A tom . E n . Res. E stab l.) K. Sc h u b er t . 190

E. G. Cox, G. A. Jeffrey und  M. R. Truter, K ristallstruktur von N itron ium - 
pcrchlorat. Vff. ste llten  m it Hilfe von R öntgenstruk tu raufnahm en  fest, daß sich 
NC106 aus den Ionen N OJ u. CIO7 au fbau t, was m it anderen, aus dem R a m a n- 
S pektrum  gewonnenen A ussagen übereinstim m t. D ie K ristalle  sind m onoklin, 
a  =  9,25 Ä, b =  6,99 Ä, c =  7,34 A, ß =  113,5°, u. en thalten  4 Moll, in  der Zelle. 
N O t is t linear m it N— 0  ~  1,1 Ä ; C104~ is t in  erster N äherung te traed r. m it 
CI— 0  ~  1,5 Ä. E s w urde das zweidimensionale PATTERSON-Verf. angew andt u. 
das Ergebnis durch Vgl. der berechneten u. beobachteten  S truk tu ram p lituden  
bestä tig t. (N ature [London] 162. 259. 14/8. 1948. Leeds, U niv., Chem istry Dep.)

E . R e u b e r . 195
David Harker, Beziehungen zwischen den „Phasenungleichheiten“ , der Patterson- 

F unktion  und  den Im plika tionen  von Buerger. T heoret. B etrachtungen. (Amer. 
M ineralogist 33. 763— 64. N ov./Dez. 1948. G eneral E lectric Co.) G o t t f r ie d . 195

David Harker, Hypothetische Regellosigkeit und ihre Verwendung bei K rista ll
strukturbestimmungen. S truk tu rtlieo re t. Ü berlegungen. (Amer. M ineralogist 33. 
762— 63. Nov./Dez. 1948. G eneral E lectric Co.) G o t t f r ie d . 195

David Harker, Absolute Intensitätsskala fü r  Kristallbeugungsdaten. E s werden 
Form eln hergeleitet zur U m w andlung der Q uadrate des „K ris ta lls tru k tu rfak to rs“ 
in einem absol. M aßstab. (Amer. M ineralogist 33. 764-— 65. N ov./Dez. 1948.)

G o t t f r ie d . 195
R. Brill und A. de Bretteville jr., über die K ristallstruktur von A lP O v  A1PO., 

h a t ein hexagonales G itte r  u . fast die gleiche a-Achse (4,975 A) wie Q uarz 
(4,905 Ä). D ie c-Achse dagegen is t 10,84 Ä, bei Quarz 5,39 Ä. D ie V erdopplung der 
c-Achse zeigt, daß Al- u . P -L agen in  E benen parallel zu r Basisebene abwechseln. 
Genaue P unk tlagen  w erden n ich t angegeben. Aus vorläufigen In ten sitä tsm es
sungen muß geschlossen w erden, daß der P — 0 -A bstand kleiner is t als der Al— 0 - 
A bstand. Aus diesem G rund m uß ein großer B etrag  von Ioneubindung in A1PO., 
zugegen sein. (Amer. M ineralogist 33. 750. N ov./Dez. 1948. F o rt M onm outh, N. J .,  
Signal Corps Engineering L abor.) G o t t f r ie d . 195

Sven V. Berger, Intensitätsmessungen am  Zn-Fe-Spinell und seinen festen
Lösungen m it Fe2Os. (Vgl. C. 1948. E . 2603.) R öntgenstrah lun terss. an Z n sFeK0 S2 
n . Z n 3,2Fel2t20.t2 (I) beweisen deren N orm al-Spinellstruktur, u. daß der O -Para- 
m eter "des Zn-Fe-Spinells 140° ±  0,7 (0,389 ±  0,002) u. von I 139° ±  0,3 
(0,386 i  0,001) b e träg t. In  I w ird 4,8 Zn21' durch 3,2 F e3+ erse tz t u. folglich 1,66 □  
gefunden; die Lage des □  in  der Zelle konnte n ich t bestim m t werden. E s ergeben 
sich keine W idersprüche gegen die s ta tis t. V erteilung der □  über te trahedra len  u. 
ok tahedralen  Zwischenräumen. Diese A nnahm e w ird zur G rundlage der folgenden 
Berechnungen genom men. 6 D iagram m e geben die In ten s itä ten  im In terva ll von 
135— 145° an . (Acta polytechn. [Stockholm ], Chem. includ. M etallurgy Ser. 1. 
Nr. 4. 1-14. 1948. u . Chalmers Tekn. Hökskolas H andl. N r. 66. G öteborg, Chalmers 
U niv. of Technol., L ab. for Silica Research.) D. H a h n . 195

H. L. Bragg, Atomumordnung im  metallischen Zustand. Vf. bespricht zusam m en
fassend den Ü bergang von dem geregelten in  den regellosen Z ustand, speziell in 
m etall. System en. 11 L ite ra tu rz ita te . (J . A rvid-H edvall F estsk rift 1948. 75— S l. 
18/1. Cambridge, Cavendisli Labor.) G o t t f r ie d . 197

John T. Norton, E ine Technik zur quantitativen Bestim mung der T extur von  
Metallblechen. E s w ird eine röntgenograpli. M eth. zu r Festlegung einer P olfigur von 
ausgew alzten Blechen beschrieben, wobei die In ten s itä ten  der In terferenzen m it 
einem G e ig e r -MüiX E R -Z ählrohr bestim m t w erden. Aus dem  Blech w erden kleine 
S täbe m it ih ren  Achsen parallel zur Ebene des Blechs u. verschiedenen W inkeln 
m it der W alzrichtung geschnitten. D as Z ählrohr w ird so aufgestellt, daß der von 
der gew ünschten kristallograph. E bene reflek tierte  S trah l in das R ohr einfällt, 
u. h ierauf w ird  der S tab  kontinuierlich um  seine Achse gedreht. A uf einem R e
gistrierstreifen, der synchron m it der S tab ro ta tion  läu ft, w ird die In te n s itä t der 
reflektierten  S trah lung  au tom at. als F unk tion  der W inkelstellung reg istriert. D a 
alle S täbe zylindr. sind u. den gleichen D urchm esser haben, is t eine K orrek tu r
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fü r die A bsorption n ich t erforderlich. (J . appl. Physics 19. 1170— 78. Dez. 194S. 
Cambridge, Mass., In st, of Technology.) G o t t f r ie d . 197

Louis Weil, E ine Bestim mung der Textur von Eisenpulver m it großer Koerzitiv- 
krajt durch die M essung der Benetzungswärme. E s w ird der Vers. gem acht, durch eine 
Messung der B enetzungsw ärm en von ex trem  feinkörnigen F e-Pulvern  m it hoher 
K oerzitivkraft, hergestellt durch T ieftem peraturreduktion  der Eorm iate, und von 
K arbonyleisenpulvern den m ittleren  D urchm esser der E einstpulver, der viel kleiner 
als das Auflösungsverm ögen der L ichtm ikroskopie ist, zu erm itteln . E s w ar a n 
zunehm en, daß die B enetzungsw ärm e proportional der G esarntpulveroberfläche ist. 
O xydationseffekte konn ten  ausgeschlossen w erden. E s zeigte sich, daß die H er
stellungsbedingungen des Fe-Pulvcrs aus den F orm iaten  auch ohne Ä nderung der 
hohen K oerzitivkraftw erte  die W erte der B enetzungsw ärm en bis zum  F a k to r  3 
beeinflussen können, so daß die hohen K oerzitivkraftw erte  scheinbar in  einem 
verhältn ism äßig  großen K orngrößenbereich erha lten  werden. Aus dem  Vergleich 
der Benetzungsw ärm en fü r die feinsten  P u lv er u n d  die C arbonylpulver, die m it 
einer K orngröße von 4 g  m ikroskop. auszum essen sind, w ird fü r die feinsten 
Fe-P u lver nach der Red. der F o rm iate  eine m ittle re  K orngröße von 450 À e r
m itte lt, wobei die A nnahm e g la tte r ru n d er K örner gem acht w ird. D a diese A nnahm e 
nich t zu trifft, muß w ahrscheinlich m it einer etwas größeren K orngröße fü r diese 
P u lv er gerechnet w erden. D ie K orngrößenbestim m ung s tim m t größenordnungs
m äßig m it der röntgenograph. überein. Diese feinsten P rim ärkö rner sollen 
schwam m förm ig in H aufen au ftre ten . W ird  der A bstand  der K örner voneinander 
enger bis zu  einigen A, so kann  die B enetzungsflüssigkeit n ich t m ehr zwischen sie 
eindringen, w odurch ein zu großes K orn vorgetäuscht w ird, entsprechend dem  oben 
dargestellten E infl. der H erstellungsbedingungen. N im m t die K oerzitivk raft z. B. 
bei zu hoher R eduktionstem p. ab , so zeigt die s ta rk e  A bnahm e der B enetzungs
w ärm e auf 1/20, daß die P rim ärkö rner zu größeren E inheiten  zusam m engebacken 
sind. (C. R . hebd. Séances A cad. Sei. 227. 48— 50. 5/7. 1948. Grenoble, U niv., 
In st, de Phys.) F a h len b r a c h . 197

Jözef Mazur, Der E in flu ß  tiefer Temperaturen auf den M echanismus der 
Austenit-M artensit-U m wandlung. S ystem at. U nterss. w urden durchgeführt über 
den E infl. tiefer Tem pp. au f die G itte rp aram eter von A usten it und  M artensit sowie 
über das A chsenverhältnis c /a  des M artensit. S tähle m it 0,89 u n d  1,2%  C w urden 
zwecks E rlangung einer M artensit-S truk tu r bei 930° ca. 15 Min. in CO geglüht. 
Z ur E n tfernung  der Z underschicht w urden die P roben  g eä tz t u . anschließend 
DEBYE-ScHERRER-Diagramme aufgenom m en u n te r  V erw endung einer Co-Röhre 
m it F e-F ilter. N ach einem Verweilen der P roben von 30 Min. bis 6 S td . in  fl. 
N2 bzw. I le  (1,5° K) w urde aberm als geröntg t. D er G itte rparam eter von c des M arten 
sits n im m t in  fl. H e s tä rk er ab  als in  fl. N2 bzw. L u ft, a  zeigt nu r geringe Ä nde
rungen. Das V erhältnis c /a  im  M artensit fä llt nach dem  K ühlen in  fl. H e sta rk . 
D er G itte rparam eter von A usten it n im m t ebenfalls nach dem A bkühlen auf Tem p. 
von fl. N2 bzw. H e ab. Jedoch  geben hier fl. N2, fl. L u ft und  fl. H e einen gleich 
großen E ffekt. (N ature [London] 162. 184— 85. 31/7. 1948. M etallurgy Dep., Roy 
School of Mines London, Im p. Coll. of Science and Teclinol.)

IIa u f f e . 197
T. A. Lebedew und W. M. Guterman, Über die Größe der Ladung von in  y-Eisen  

gelösten Kohlenstoffteilchen. In  der heutigen Theorie der Legierungen is t die A uf
fassung verb reite t, daß im m etall. A ggregat jene Teilchen sich lösen, diffundieren 
u. in  vielen Phasen m itw irken, deren D im ensionen sich aus dem  K rista llg itte r a b 
leiten. L e b e d e w  zeigte 1934 aus dem  Diffusionsprozeß des C in  y-Fe, daß ersterer 
sich im  A usten it als das K ation  C4+ auflöst. Um die G röße dieser L adung fe s t
zustellen, verw endet Vf. „A rm co“ -Eisen (d =  1 mm, 1 =  40 mm). D er m ittlere 
Teil w ird bis zum  C-Geh. 1,2—-1,25% zem entiert, die zem entierte S telle m it dem 
VICKERS-App. m arkiert, die E rh itzung  der P roben m it G leichstrom  im V akuum  
bei verschied. Tem pp. (900, 950, 1000, 1050 u. 1100°) 8—-20 S td . durchgeführt. 
D ie G röße der Verschiebung der C-angereicherten Zone zur K athode 11. Anode 
w ird m etallograph. beurte ilt. W echselstrom erhitzung g ib t gleiche Verschiebung 
des C nach beiden Seiten von der gehärte ten  Zone. Als q ualita tive  C harakteristik  
dieses „E lek tro lyse“ -Prozesses w ird die Ü berführungszahl angenom m en. M it Hilfe 
der ScHWARZschen Form el (Z. E lektrochem . 43. [1937] 585.) u . durch Vgl. der Vor
suchsdaten  m it den theoret. kann  eine exak te  eindeutige Schlußfolgerung n icht 
gem acht werden. Jedenfalls s te h t fest, daß die in  y-Fe gelösten C-Teilchen als 
K ationen vorliegen. H öchstw ahrscheinlich liegt die Größe der elektr. L adung
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dieser Teilchen zwischen 3 u. 4 E inheiten . (Uoicnagbi AKage.Miin Hayn CCCP [Ber. 
A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 1201— 03. 1/6. 1948.) S t e i n b e r g . 197

A. M. Borsdyka, Z u r  Frage der Veränderung der Wärmcbesländigkeit von metal
lischen festen Lösungen in  Abhängigkeit von der Temperatur. Vf. w eist au f die Z u 
sam m enhänge zwischen K orngröße u. W ärm ebeständigkeit h in , wobei die K o rn 
oberfläche durch W ärm eeinw . u. Spannungen beeinfluß t w erden kann . Als Beispiel 
werden die V erhältnisse bei Cr-Legierungen des y-Fe bei verschied. W ärm e
behandlung m itgeteilt. (Roioiaflu Ak<ia£mhh Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 60. 383— 85. 21/4. 1948.) K i r s c h s t e i n . 197

A. M. B. Douglas, Struktur von Co2A la. (Vgl. C. 1950. II .  866.) N atu re  [London]
162. 565— 66. 9/10. 1948. (Cambridge, Cavendisch L abor, C rystallographic Labor.)

G o t t f r i e d . 197
Francis T. Worrell, Zwillingsbildung in  telragonalen Cu-M n-Legierungen. A us

führliche D arst. der C. 1948.1. 877. referierten A rbeit. (J .  appl. Physics 19. 929— 33. 
Okt. 1948. Chicago, 111., U niv., In s t, for tho  S tudy  of M etals.) S a r r y .  197 

N. Ss. Akulow und  N. S. Mirjassow, Über eine neue Methode zur Erforschung der 
plastischen Verformung ferromagnetischer Kristalle. A uf den Anschliff eines ferro- 
m agnet. Stoffs w ird eine Suspension von F e20 3 in A. gegeben; die entstehenden 
F iguren w erden im  M ikroskop beobachtet. D ie Ergebnisse einer system at. E r 
forschung der N iederschlagsfiguren an  ferrom agnet. Fe-K ristallen  bei verschied. 
Verform ungsgraden w erden m it R öntgendaten  verglichen u. zwei verschied., von 
einander unabhängige N d.-L iniensystem e gefunden. (JKypiian TexnimecKon <1>h3hkh 
[ J .  techn. Physics] 18. 389— 94. März 1948. M oskau, U niv., W iss. Forschungsinst, 
fü r Physik.) K. S c h u b e r t .  200

T. Ju. Ljubimowa, P. A. Rehbinder und  L. A. Schreiner, D ie Ausbildung der 
Zone der plastischen Deformation und  der Oberjlächenverfestigung bei der Deformierung 
eines M etalls in  Gegenwart oberflächenaktiver Stoffe. Vff. deform ieren polykristall. 
Z n  u . Cu fü r  disperse System e durch W alzen in  L u ft bzw. in  0,1 % ig. S tearinsäure 
in  K erosin oder 0,2% ig. Oleinsäurelsg. in  VaselineÖl. D ie H ä rte  11,, s te ig t fü r  eine 
Zn(Cu)-Probe von 55 (88) fü r die unbearbeite te  P robe auf 68 (103) beim  W alzen 
in L u ft u . 77 (116) in  oberflächenakt. Medium. Vff. bestim m en ferner II,< als F u n k 
tion  des A bstandes (in //) von der Oberfläche in  L u ft bzw. oberflächenakt. M edium. 
Das M axim um  liegt dabei fü r Zn jeweils bei ~  80 p  fü r Cu bei ~ ,9 5  bzw. ~  130 g. 
Beim oberflächenakt. Stoff sind diese M axim a bei Zn um  ~  15% ,'bei Cu um  ~  5%  
höher als in  L u ft. (Roiaiagbi Ai<aneMHH Hayic CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 
63. 293— 95. 21/11. 1948. In s t, fü r physik . Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR , 
A bt. fü r disperse System e.) A m b e r g e r . 200

Henry Eyring, Jay W. Frederickson und  Dan McLachlan jr., Fließmechanismus 
in  festen M etallen. N ach einem allg. Ü berblick über das P roblem  w ird der E infl. 
der D ichteschw ankungen, bed ing t durch die therm . Atom bewegung, b e trach te t. 
Die experim entellen E rgebnisse 'an  M essing  u. Stahl zeigen, daß das V erh ä ltn is : freie 
Aktivierungsenergie zu r absol. Tem p. von der Tem p. unabhängig  is t sowie das 
Vol. Vh der Fehlstellen zu r absol. Tem p. konstan t is t. D er so fü r Vs errechnete 
W ert fü r Messing u. S tah l erg ib t sich als unw ahrscheinlich klein, w eshalb die A n
nahm e gem acht w urde, daß fü r das verform te M etall das Vol. der L eitungselek
tronen  abzuziehen ist. H ieraus ergeben sich dann  neue G esichtspunkte üb er das 
F ließen der M etalle. (Proc. n a t. A cad. Sei. USA 34. 295— 304. 15/6. 1948.)

SCHAAL. 2 0 0
A. W. Stepanow, Erscheinung der künstlichen Gleitschichtbildung. 2. M itt. Über 

die K eim e fü r  die künstlichen Gleitschichlen. (1. vgl. C. 1948. I I .  1154.) D ie lokale 
S törung  des G itters w ird durch einen D ruck auf die Oberfläche eines S teinsalz
kristalls, der in der festgelegten W eise o rien tiert ist, hervorgerufen. E ino S törung 
dieser A rt liefert den K eim  fü r G leitschichten. D ie Ü bereinstim m ung zwischen der 
A rt der S törungsgebieto u. der Theorie der S pannkraft fü r elast.-anisotrope K örper 
lä ß t sich feststellen. D er M echanismus u. die Bedingungen der Bldg. von G leit
schichten w erden d isku tiert. (TKypnan 3i<cnepi!MeHTajibHoii ii TeopeTimecKOii <I>i:3hkh 
[ J .  exp. theo re t. P hysik] 18. 741— 49. Aug. 1948. Leningrad, Physik.-Techn. In s t, 
der A kad. der W iss. der U dSSR .) G er h a r d  S c h m id t . 200

Pierre-Jean Bouchet, E in flu ß  der Orientierung auf die magnetische Änderung  
des Youngschen M oduls in  einem monokristallinen Invarblättchen. Um  nachzuweisen, 
ob zwischen dem  zlE-Effekt u . der M agnetostriktion eine Beziehung besteh t, 
w urden Messungen nach  L ic h t e n b e r g e r  (Ann. P hysik  [5] 15. [1932], 45.) an 
E ink rista llb lä ttchen  von In v a r durehgeführt. Aus der K urve is t ersichtlich,
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daß sie in  bezug auf die R ich tung  [110] sym m etrisch verläu ft, en tlang  der der 
zü i-E ffek t seien s tä rksten  W ert m it 18% erreicht. zlE is t pralct. N ull nach den 
R ichtungen [100] u . [110], eine parallel, die andere senkrecht zur B lättchenebene. 
Aus den Messungen erg ib t sich, daß der m ittle re  zlE -Effekt in  der (lOO)-Ebene 
eines Invareinkristalls einen W ert von etw a 5,3%  erre ich t in  g u te r Ü bereinstim 
m ung m it Messungen von K ö s t e r . (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 227. 904— 00. 
3/11. 1948.) G o t t f r ie d . 200

Robert Cabarat, Léon Guillet und  René Le Roux, E in flu ß  der physikalisch-chem i
schen K onstitution der K upfer-Zink-Legierungen au f die Elastizitätseigenschaften. Bei 
der B est. des YouNGSchen E lastiz itä tsm oduls E u. der inneren R eibung von Cu-Zn- 
Legierungen m it H ilfe des A pp. nach Cabarat bei gewöhnlicher Tem p. zeigte die ß- 
P hase  eine E rniedrigung der M axim a der inneren R eibung entsprechend der Zus. 
der Legierung. Allo Legierungen von 48,8%  Zn enthielten  nach der m kr. P rü fung  
n u r w enig y- u . c-Phase. Bei der y-Pliase is t die innere R eibung n ich t herabgesetzt, 
w ährend E  ein absol. M axim um  aufw eist. D ie Ergebnisse entsprechen genau dem 
V erh. der Cu-Sn-Legierungen (vgl. C. 1949. I . 533), die A bnahm en folgen einem der 
elektr. L eitfäh igkeit analogen Gesetz. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 227. 681— 83. 
4/10. 1948.) Sa n d e r . 200

A ;. Gleichgewichte. Kinetik.
Frederick R. Duke, Reaktionen gleichgeladener Ionen. 1. M itt. E in  neutrales 

Zwischenprodukt bei der Oxydation m it Alkalipermanganat. D ie Zers, von A lkali
perm anganat zu M anganat kann  stöchiom etr. durch die Gleichung 4M n04~ +  H 20  
-> 4MnÖ4~+ HO +  4H+ ausgedrückt w erden, die in 4 stu f enweise verlaufende R kk. ze r
leg t w ird. Als 1. S tufe b ilde t sich ein Gleichgewicht, das durch die G leichung M n04-  
+  ILO M n04~ +  HO +  H+ (I) dargestellt w ird. Als die langsam ste S tufe der 
Zers, w urde die Verb. der beiden O II-R adikale angenom m en, OH +  OH -> H20 2. 
D ann fo lg t: M n04_ +  H20 2 —> IIO , +  M n04~ +  H+ und  als le tz te  S tufe HO,
-f- MnO.V -> 0 2 +  M n04" +  H+. Die G leichgew ichtsnatur der R k. I  w urde durch 
eine A nzahl sorgfältig ausgew ählter Verss. geprüft, aus denen hervorgeht, daß das 
V orhandensein der nach I  en tstandenen  P rodd . die Zers, beeinflußt. K urven  zeigen 
die A bhängigkeit; der Zerfallsergebnisse des A lkaliperm anganats bei konst. Tem p. 
u . H ydroxyîionenkonz. von der Ggw. des w echselnden Geh. an  M anganationen. 
Sauerstoff hingegen h a t  keinen E infl. auf das E rgebnis der Zers, des A lkaliperm an
ganats. D as E rgebnis lä ß t keine E ntscheidung  darüber, ob das Gleichgewicht 
homogen oder heterogen ist, zu. A uf jeden  P all is t eine reduzierend w irkende Subst. 
vorhanden. D urch  die W rkg. des gebildeten O II-R adikals w ird ein negativ  ge
ladenes Ion le ich t oxydiert. (J . Amer. ehem. Soc. 70. 3975— 78. Dez. 1948. E as t 
Lansing, Mich.) B ra sch o s. 221

H. J . Breitner, Rhythmische K ristallisation beim Gefrieren von Wasser. M ikro
skop. w urde das Gefrieren von reinem  W . u . von E lek tro ly tlsgg . verschied. K onzz. 
un tersuch t. E s ergab sich ganz allgem ein, daß der H ab itu s der K rista lle  von der 
K ristallisationsgeschw indigkeit u . der Salz- bzw. F rem dstoffkonz, abhängig  ist. 
W eitgehend unabhängig  dagegen scheint er von dem ehem. C harak ter der gelösten 
Substanz zu sein, soweit es sich um  E lek tro ly to  u. n iederm olekulare Substanzen 
handelt. E s w ird eine mögliche E rk lärung  fü r das E n tstehen  der Verzweigungen 
der E iskristalle gegeben. (Kolloid-Z. 111. 80— 82. Nov. 1948. Uffeln.)

G o t t f r ie d . 221
A rtur Kutzelnigg, Rhythmische E ntm ischung. Nach B eobachtungen an R ück 

ständen  von der A uslaugung techn . Schwefelbarium schm elzen, die nach einiger 
Zeit eigenartige E ntm ischungen zeigten, w erden Verss. hierzu  beschrieben. E ine ' 
M ischung aus Schwerspatmehl u . 10%  Reduktionskohle (K orngröße u n te r  0,1 m m ) 
zeigt, w enn sie in einem zylindr. Gefäß einer ständigen E rsch ü tte ru n g  ausgesetzt 
w ird, eine deutlich sichtbare dunkle horizontale Streifung, deren A bstand  ca. 1 mm 
b eträg t. D iese E rscheinung, die sich auch an M ischungen ans SchweTtspatmehl u . 
10% Zinksulfidleuchtfarben  beobachten  läß t, w ird als rh y th m . E ntm ischung  b e 
zeichnet. Ih r  w ird allgem eine B edeutung  zugeschrieben. (Kolloid-Z. 111. 82— 83. 
Nov. 1948. Hom berg.) L a f fe r e n z . 221

F. Faltis und  Edeltraud Adler, Allgemeine K onstruktion und  Volumberechnung 
der geometrischen Körper, in  deren E ckpunkten die Substituenten sitzen, m it be
sonderer Berücksichtigung der Koordinationszahl 8. Inhaltlich  ident, m it der C. 1949.
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157. 292— 93. 1948. W ien, Univ., P harm azeu t. Cliem. In st.)  H e r r . 223

A. K. Babko, Die Abhängigkeit der Zusammensetzung komplexer G ruppen in  
Lösung von den Konzentrationsbedingungen. Allg. B etrachtungen, über die stöchio- 
m etr. Zus. von K om plex-Ionen, die in  einem dreieckigen D iagram m  (Lösungsm., 
Z entral-Ion, koordiniertes Ion) dargestellt w erden können. E s w erden die Grenzen 
der A nw endbarkeit des Verf. von J o b  (Ann. Ckimie 9. [1928] 113.) bei der Best. 
der Zus. von K om plexgruppen in der Lsg. an p rak t. Beispielen aufgezeigt. (>KypHa/i 
Oömeii Xhmhh [J . allg. Cliem.] 18(80). S16— 22. Mai 1948. In s t, fü r allg. u. auorg. 
Chem. der A kad. der Wiss. der U dSSB .) K ir s c h s t e in . 223

W. G. Tronew und  W. N. Tschulkow, Über die thermodynamische Grundlage des 
P rinzips der Trans-W irkung. E lek tro s ta t. Überlegungen sind zu r q u an tita tiv en  
D eutung  der T rans-W rkg. (das Z entra latom  is t an  der dem  Liganden en tgegen
gesetzten Seite am  reaktionsfähigsten) in  K om plexverbb. n ich t ausreichend, v ie l
m ehr sind nach A nsicht der Vff. thorm odynam . Zusam m enhänge zwischen Z en tra l
a tom  u. L iganden sowie innerhalb  der L iganden fü r die Transw rkg. m aßgebend. 
O rdnet m an die kom plexbildendon L iganden nach der S tärke ih rer T ransw rkg., 
so erg ib t sich die gleiche Reihenfolge (CN >  C2H4 >  NO, >  J >  B r >  Gl >  N H 3 
>  ILO ), wie nach der G röße ih rer freien Bildungsenergie. Diese T atsache sowie 
die R eduzierbarkeit gewisser K om plexe durch H oder H 2 lassen bei gründlicherer 
experim enteller E rforschung der U m lagerungen in  K om plexen eine B estä tigung  der 
These der Vff. erw arten . (Hoicnagbi AKageMiui Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. UdSSR] 
[N. S.] 63. 545— 48. 11/12. 1948. K urnakow -Inst. fü r allg. u. anorgan. Chem. der 
A kad. der W iss. der U dSS R , H ochdruck-Labor.) K ir s c h s t e in . 223

Franz Hein, Löslichkeit von Innerkomplexen in  Neutralsalzlösungen. Vf. s te llt 
fest, daß die an  sich geringe Löslichkeit von Cr- u. Co-Glycinen durch Zusatz von 
N eutralsalzen erhöht w ird. D er E ffek t is t um  so größer, je  schwerer das in dem je 
weiligen N eutralsalz vorliegende Anion bzw. K ation  is t u. eine je  größere L adung 
das betreffende K ation  trä g t. U n tersuch t w urde die W rkg. von N a N 0 3, K N 0 3, 
C a(N 03)2, S r (N 0 3)2, L iC l, N aC l, K C l, CaCl,, S r C l ,  BaCL, I I  B r, L iB r , N a B r, K B r .  
GaBr2, S rB r2, B aB r2, L aB rs, T hB rit N a .f, K J ,  C aJ2, S r J 2, B a J 2. Die B eobach
tungen lassen sich auf G rund der m odernen e lek trosta t. Theorie der Löslichkeits- 
beeinflussung deu ten  und  stü tzen  gleichzeitig die A nnahm e des Vf. von einer 
e lek trosta t. B indung innerhalb  des Am inosäurekom plexes. Auch die Bldg. von 
M olekülverbb. w ird in E rw ägung gezogen. (Forsch, u . Fortsohr. 24. 22. Nov. 1948. 
Je n a , Univ.) L evi. 224

Georg W ittig und  Georg Keicher, Über metallorganische Komplexverbindungen. 
Aus A l-Triphenyl u . P henyl-L i b ildet sieh in  ä ther. Lsg. u n te r Aufsieden die 
m etallorgan. K om plexverb. [(CaJFI5)4.i4Z]ZJ, die so beständ ig  ist, daß das gebundene 
Phenyl-L i n ich t m ehr m it Benzophenon reagiert. Es verm ag sieb auch n ich t m ehr 
m it dem  zum  GrLMAN-Test. benu tz ten  MiCHLERSchen K eton um zusetzen. M an kann  
daher m it diesem Tüpfelreagens die Bildg. von K oordinationsverbb. aus Li-organ. 
m it anderen m etallorgan. V erbb. titr im e tr . verfolgen. —  A uf entsprechendem  W ege 
können auch [(C6iT5)4Z?]Li, [(C'67i6)3.ibi]Li u . [(C6H 3)3Be]Li dargestellt w erden, alles 
farblose, in  Ä. lösl. P rodd ., deren K om plexbeständigkeit vom Al zum Bo in der 
genannten  Reihenfolge abnim m t. Bes. stab il sind die K om plexe m it Al u. B als 

Z entra latom  (Z), die eine stabile E lektronenachterschale 
c.Hj "U im Sinne von D urchdringungskom plexen ausb ilden : D as

h,c, -  i  -C,H, l i+. Phenyl-L i h a t seine A dditionsfreudigkeit verloren, da das
E lek tronenduh le tt im anion. Phenyl, dem die m etallorgan. 

C*H* J Verb. ihren  R k.-Fähigkeit, z. B. gegenüber Benzophenon,
verdank t, durch B indung an  das K oordinationszentrum  

Al oder B engagiert ist. Dagegen setzen sich die K om ploxverbb. m it Säurechlo
riden um , z. B. [(C6H5)4Al] L i +  C6H5 • CO ■ CI =  (C6II5)3A1 +  C0II5 - CO • C6H5 
-f LiCl. (N aturw issenschaften 34. 216. 1947, lierausgeg. April 1948. Tübingen, 
Univ., Chem. In st.)  ‘ B. R e u t e r . 224

W iktor Jakób, Ü6er die Komplexverbindungen. 2. M itt. Die zur heutigen V or
stellung von den K om plexverbb. führenden Theorien von G. L e w is , I . L a n gm u ir  
u. W . K o sse l  sowie die Therm odynam ik der chem. B indung u. K oordination  in 
R aum gittern  der Salze werden kurz besprochen. (W iadomości chem. 2. 153— 59. 
Juli/A ug. 1948. Sehles. T . II.) F r e y ta g . 224
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F. Kunze, Über den Zusammenhang von Aktivierungsenergie und A ktions
konstante bei heterogenen Reaktionen. Id en t, m it der C. 1948. E . 548. referierten  
A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. I l b  157. 267—71. 
1948. W ien. U niv., I .  Cliern. Labor.) H e r r . 225

A. A. Grinberg und  B. S. Orlowa, Über die Wechselwirkung der zweiwertigen 
Platinverbindungen m it Jod. F ü r  ihre tkeore t. Ü berlegungen benutzen Vff. die 
I tk . : PtC l“  +  2 J  P lC lp  +  J„ +  2 CI", und  beschränken sieb bew ußt auf die 
O xydations-R eduktionsw rkg. zwischen C hlorplatinat und K J . Die Gleichgewichts
konstan te  obenstehender Klc. findet m an aus den P o ten tia len  der System e: P tC l "  
+  2 © :j± P tC l“  +  2C1-  und  J ,  +  2 © ^ ±  2J~ . D as P o ten tia l des P t-S y s t. ist0 ,758, 
das des J-S y st. 0,540 V. Aus der Gleichung der G leichgew ichtskonstante berechnet 
sich diese fü r [Cl~] =  1 zu  K  ^  107. D iese Größe besagt, daß die Kk. zwischen 
äquivalenten  Mengen C hlorplatinat und  J  p rak t. n ich t s ta ttf in d en  kann . Diese 
tkeore t. Ü berlegung g ib t aber n ich t die V ersuchsverliältnissc getreu  wieder, da in 
den Verss. die A nnahm e gem acht w ird, daß die W echselwrkg. zwischen den Ionen 
P tC l "  und  P t  CI“  einerseits u . den J-Ionen  andererseits n ich t s ta ttf in d e t. A ußer
dem muß berücksichtig t werden, daß im  F alle einer ta tsäch lichen  O xydation des 
Ions P tCly-  zunächst n ich t das Ion  P tC l” , sondern das Ion P tC l4 J ~  sich bilden 
m üßte. D as P o ten tia l des entsprechenden Syst. m uß kleiner als das P o ten tia l des 
C hlorplatinat-Syst. sein. E s liegt w ahrscheinlich zwischen 0,76 V (Poten tia l des 
C l-P latinat-Syst.) und  0,39 Y  (Poten tia l des J-P la tin a t-S y st.) . N im m t m an an, daß 
der E rsatz  der CI-Koordinate durch die J-K oord ina te  das P o ten tia l um  die Größe 
(0,76 —  0,39)/3 ^  0,12 V erniedrig t, so w ird das n. P o ten tia l des Syst. P tC l4J “  
+  2 ©  j j r  P tC ljJ2'— +  2 CP etwa 0,64 V betragen. A ller W ahrscheinlichkeit nach 
is t h ier E =  0,6*4 V die u n te re  Grenze des ta tsäch lichen  P o ten tials . M an k an n  es 
durch  folgendes Schem a veranschaulichen: 3P tC l4J7~ 2 P tC l"  +  P U " .
Diese Überlegungen weisen auf ein p rak t. kaum  durchführbares T itrieren  h in . D ie 
betrach te ten  Beziehungen sind fü r den F all charak terist., wenn im  Syst. wenig 
J-Ionen  anwesend sind, z .B . beim Oxydieren des C klorplatinats m it alkoh. J-L sg. 
W endet m an eine Lsg. von J  in K J  an, so ste ig t die O xydierbarkeit des Chlor- 
p la tina ts  durch J  m it dem E rhöhen der Konz, des K J ,  m it der T em peraturerhöhung 
u. m it der Rk.-D auer. F ü r  den Grenzfall (Jo d -P la tin it)  is t ein annäherndes q u a n tita 
tives T itrieren  möglich, da das P o ten tia l des System s P tJ ; :-  +  2©  P t J -;-  +  2 J~ 
0,39 V b e träg t, w ährend das P o ten tia l des J-S y st. w esentlich höher (bei 0,54 V) 
liegt. Abschließend be trach ten  Vff. die Lsgg. von J  in  H B r, K C l u . K C N S . Im  
experim entellen Teil beschreiben Vff. die W echselwrkg. zwischen K 2PtClt  und  
alkoh. J-Lsg., zwischen K 2PtC l4 und  J  +  K J  sowie das Syst. [P t(N H 3) f i l2] +  J 2 
+  2C1~^± (Pi(NFI:t) f i l i '] +  2 J - . Auch die W echselwrkg. zwischen den* geom etr“ 
isomeren Jodiden P t(N H 3) ,J 2 und J  sowie die W echselwrkg. zwischen B r-P la tin it 
und Rhodan-P latinit des K  m it J  werden an H and von auf schließ enden Verss. und  
potentiom etr. K urvenm ateria l behandelt. (>Kypna;i npwcfianiioii X hmhii [J . appl. 
Chem.] 21. 1083— 94. N ov. 1948. Leningrad, Technol. L ensow jet-Inst., L eh rstuh l 
fü r allg. Chem.) St e in b e r g . 225

W. W. Wojewodski, Z ur Frage der Beschleunigung der langsamen O xydations
reaktion des Wasserstoffs m it Wasserdämpfen. D ie von W il b u r n  u . H in s h e lw o o d  
angeführte D eutung  der W irkung des ILO auf die langsam e O xydation des H 2 
in  m it KCl behandelten  R öhren, die darin  besteht, daß das an  der W and  adsor
bierte  H ,0  den K ettenabbruch  so verändert, daß die W and n ich t m ehr so w irksam  
ist, w ird vom Vf. durch eine andere ersetzt. W enn die au to k a ta ly t. R k. I I0 2 + H 20  
—> II20 2 +  OH in homogener Phase den aus den E xperim enten  gewonnenen W erten  
zugeordnet w ird, so stim m en die berechneten u. gefundenen W erte  fü r  das V er
hältn is der Rk-Gesclrwindigkeiten m it u . ohne II2Ö (T =  570° C) besser überein als 
bei W ilb u r n  u. H in s h e lw o o d . (/Kypnaa OiinimecKOii Xhmmh [J . physik. Chem.) 22. 
457— 60. A pril 1948. M oskau, In s t, fü r chem. P hysik  der A kad. der W iss. der 
U dSSR , Labor, fü r Elem entarprozesse.) H e lm s . 225

W. I. Wesselowski, Der M echanismus der photoelektrochemischen Prozesse an  
der A g  . A g .fi-Elektrode. Vf. un tersuch t die photogalvan. reagierenden K om plexe 
von anod. polarisierten A g ■ Ay„0-Elektroden in  alkal. Lsg. sowie die spek tra le  
E m pfindlichkeit des photoelektrocliem . Prozesses, deren langwellige G renze bei 
etw a 900 m/r liegt, w orauf sie bis etw a 765 in ¡i linear anste ig t u . einen konstan ten  
W ert bei etw a 610 m it erreicht. Vf. g ib t ein R eaktionsschem a, als dessen le tz te  
S tufe die A bscheidung von y ,  0 ? erscheint u . vergleicht abschließend die E r 
gebnisse m it dem heterogen sensibilisierten Syst. der Zn - ZnO • O II-E lektrode der

4
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vorhergehenden A rbeit (vgl. C. 1948. I I .  806). W ährend hier zu r Zerlegung eines 
Mol. H20  1 Q uant ( h r 0 =  3,2 eV) genügt, sind bei der A g-Elektrode hierzu 2 Q uan
ten  (h i'0 =  1,35 eV) erforderlich. (>Kypii;ui <t>n3iiliecK0H Xhmhh [J . physik. Chem.]
22. 1302— 11. Nov. 1948. M oskau, P liys. Chem. K arpow -Inst.)

A m b e r g e r . 226
Radislav Domansky, Über die TJV-Slrahlung bei der anodischen Oxydation des 

A lum in ium s. D ie bei anod. O xydation von A l  au ftre tende UV-Strahlung  w urde 
nachgewiesen u. gemessen sowie die Bedingungen ih rer E n tstehung  un tersuch t. 
D ie Al-Anodo überzieht sich u n te r  gewissen V oraussetzungen m it einer O ber
flächenschicht von geringer Leitfähigkeit, w odurch eine deutliche M inderung der 
S trom stärke hervorgerufen w ird. In  sauren Lsgg. w ird diese Schicht abgelöst, so 
daß kein A bsinken der S trom stärke, aber auch keine U V -S trahlung beobach tbar 
ist. In  0, l n  Lsgg. von N aO H , Na„COs, N a .,B ,02, K C N  u . N aN H .H PO ., hingegen 
t r i t t  U V -S trahlung auf. E ine geringere In te n s itä t derselben is t bei Verw endung 
von 0 , ln  N a 2SOt -, von noch geringerer in  0 , ln  H*SOt -Lsg. feststellbar. In  0, l n  
N aC l-, N a N O y, HCl-, H N 0 3-, (COOH),-, K iFe(CN )llü  K sFe(CN )a- u. N H fiN S - Lsgg. 
w urde keine S trah lung  nachgewiesen. Aus allen B eobachtungen geh t die R ich tig 
k e it der Theorie von R . A u d u b e r t  hervor, daß V oraussetzung fü r  die E n tstehung  
von U V -S trahlung die B ldg. n ich tle itender Schichten auf der Al-Anode ist. (Sbornik 
Vysokö Skoly Technickö D ra  E d v ard a  Benese B rne [Trans. D r. E d vard  B eins 
techn. U niv. Brno] 17. 103— 22. 1948. Brno, E d . Beneä-T. H ., In st. f. theore t. u . 
physikal. Chemie.) F r e y t a g .  226

M. N arasim hasastri, Über diedurcli dasOxalation katalysierte Reaktion zwischen 
Vanadaten und  aromatischen A m inen . A n ilin , D im ethylanilin, Paratoluidin, a- 
N aphtylam in , D iphenylam in, D iphenylbenzidin  und  Benzidin  w erden in  schwefel
saurer Lsg. m it bestim m ten Mengen von 0,1 n-V anadat-Lsg. verse tz t u n d  die Zeit, 
die bis zum  A uftre ten  einer bestim m ten F arb e  vergeht, verglichen m it der Zeit, 
die bis zum  A uftre ten  eines entsprechenden F arb tons, nachdem  den Lsgg. soviel 
einer Oxalat-Lsg. zugesetzt wur, die einer Gesam tkonz, von 1 ■ 10" 2n bzw. 0,5 • 10_2n 
en tsprich t. N ach Zusatz der O xalat-Lsg. t r a t  die F ärb u n g  in allen F ällen  schneller 
auf als ohne Zusatz. (C urrent Sei. 17. 327. Nov. 1948. W aithair, A ndhra  U niv., 
Chem. Labor.) W e r n e r  A l b r e c h t .  227

Ju- Ss. Terminassow und M. Ss. Belefzki, Röntgenographische Untersuchung der 
Struktur des Nickelskelettkatalysators. Vff. untersuchen röntgenograph. den nach 
der Auflösung der N i2Al3-Legierung in  N aOH-Lsg. verbleibenden AT-Skelctt- 
kata ly sa to r u . finden, daß er aus dispersen N i-K ristallen der hexagonalen M odi
fikation  b es teh t; a =  2,56 A, c =  4 ,16Ä . Dagegen liegt Ni nach  der S elbst
entzündung des Pulvers in der kub. M odifikation vor u. en th ä lt noch NiO als B ei
m ischung. Im  N i-K rista llg itte r is t II, gelöst en thalten . (Uoiuiaflbi Aksacmhu Hayic 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ) [N. S.] 63. 411— 13. 1/12. 1948.)

v . F ü n e r . 227

B. Anorganische Chemie.

N. A. W assilenko, Untersuchung der Löslichkeiten im  System  Am m onium sulfat— 
A m m onium sulfit—Am m onium bisulfit— Wasser. l .M it t .  D as ternäre System  
Am m onium sulfat—Am m onium bisulfat— Wasser. Die erhaltenen U ntersuchungser
gebnisse über das te rnäre  Syst. (N H i )2S 0 4— N H 4H S 0 3— H 20  u . der b inären  System e. 
(N H t )1SOi —  H 20  u .  N H iHSOs —  H 20  sind auf G rund der visuell-polytkerm . M eth. 
(I) erhalten  worden. D as b inäre Syst. N H 4H S 0 3— ILO w urde im  In terv a ll der 
Tem pp. von +  30° bis zum  vollkom m enen Gefrieren des Syst. nach der I-M eth. 
un tersuch t. Die Poly therm e des Syst. besteh t aus 2 Ä s te n : E is und  (NH4)2S20 5. Dem 
k ry o h y d ra t. P u n k t m it den festen P hasen  E is u n d  (NH4)2S ,0 5 en tsp rich t ein 
Geh. an 60,5%  N H 4H S 0 3 in  der Lsg. u n d  die Tem p. — 31°. N ach derselben M eth. 
w urde das Syst. (NH4)2S 0 4 —  H 20  im T em p.-In tervall von +  30° bis zum  voll
ständigen Gefrieren un tersucht. D ie P oly therm e besteh t aus 2 K u rv e n : E is und 
(NH4)»S04. Dem kryohydra t. P u n k t m it den festen P hasen (NH4)2S 0 4 und  E is e n t
sprich t die Zus.: 39,25%  (NH4)2S 04 60,75% ILO u. die Tem p. — 19,0°. D as aus 
3 K om ponenten bestehende Syst. w urde ebenfaÜs im  T em p.-In tervall von + 3 0 °
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bis zum  vollständigen Gefrieren un tersuch t. D ie Polytlierm o dieses Syst. ist 
durch Sättigungsfelder charak terisiert (NH4)2S 0 4, (NH4)2S20 5 und  E is. Doppelsalzo 
und  feste Lsgg. konnten hier n ich t festgestellt werden. Dem  3fachen k ryohydra t. 
P u n k t m it den festen P hasen (NII4)2S 0 4, (NH4)2S20 5 u. E is en tsp rich t die Zus.: 
50,5%  N H 4H S 0 3, 10,0%  (NH4)2S 0 4 u . die Tem p. 34,5°. (>KypHan npmoiagHOH 
X hmiiii [J . appl. Cliem.] 21. 917— 26. Sep. 1948.) St e in b e r g . 243

Je. P. Dergunow und  A. G. Bergman, Kom plexbildung zwischen den Fluoriden  
der Alkalimetalle und der M etalle der vierten Gruppe. Bei der U nters, der hin. System e 
KE— T hF 4 u. B bF — T liF4 w urde die Bldg. von folgenden Kom plexen festgestellt: 
M e \  [ThF7] ( I ) ; h ie 1 [ThF5] (II) u . die b isher n ich t bekannten  M & [F -3 T äF 4] (III) . 
W urde K  durch R b ersetzt, so w urde I beständiger, II unbeständiger. M it N a F  
u . L iF  w urde keine K om plexverb, vom  T yp I erhalten . D ie K om plexe vom  T yp III  
wiesen auf den Schm elzdiagram m en so scharfe M axim a auf, wie sie fü r bin. Salz
system e bisher n ich t bekann t w aren. H ieraus u . aus dom Fehlen des Kom plexes 
M er2[ThF„] is t zu schließen, daß die I I-K om plexe eine andere S tru k tu r  aufweisen als 
(NH4)2SiF„ • N H 4 F . III  is t schwerer schm elzbar als II. Seine B eständigkeit n im m t 
zu, wenn K  durch R b.ersetzt w ird. D ie visuell-polyterm . Analyse v o n K F — T hF — R bF  
ergab, daß die K om plexe I, II u . I I I  eine lückenlose Reihe fester Lsgg. bilden. D as 
G runddreieck von K F —T hF — R bF  en th ä lt 3 T etragone u. 1 D reieck :K F — K3T h F 7 
— Rb3ThF_— R b F ; K3T hF ,— K T hF 5— R b T liF — Rb3T liF ,; K T hF5— K F  • 3 T hF 4 
— RbF- 3T1iF4— R bTliF5; KF- 3T1iF4— T hF 4— RbF- 3T hF 4. (floKJiagM AKageMiw 
IIayi< CCCP [Bor. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 391— 94. 21/4. 1948. K urnakow - 
In st. fü r allg. u . anorgan. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR , Labor, fü r Salz
schmelzen.) L eb ta g . 246

A. M. Lukin, Über die Reaktionsjormen der Schwefelsäure und ihrer einfachsten 
Derivate. (Zur Theorie des Sulfurierens.) Die F rage nach der S tru k tu r  der Schwefel
säure is t bisher fas t im m er dahingehend b ean tw orte t worden, daß sie als H2S 0 4 
reagiere, w ährend die Form el H20  • S 0 3 n ich t zu trifft. Beim Sulfurieren 
werden im m er noch A ngliederungen der II2S 0 4 an  die zu sulfurierende organ. Verb. 
als Zwischenprodd. angenom m en, obgleich m an sie n ich t h a t isolieren können. Vf. 
m acht darauf aufm erksam , daß beide Form en der Schwefelsäure bei verschied. 
R kk. in  B e trach t zu ziehen sind u. b rin g t Beispiele dafür, daß auch die Schwefel
säure zu den „quasi-kom plexen V erbb .“ zu zählen w äre: die W rkg. der Schwefel
säure auf Polycycloketone, die zu Sulfaten oder Sulfonoxyden fü h rt (je nach der 
Konz, der Schwefelsäure), ferner das Sulfurieren des Phenols durch verd . 1I2S 0 4, 
endlich des verschied. Verh. der Chlorsulfonsäure. D ie Schwefelsäure reag iert dem 
nach sehr ausgesprochen n ich t einheitlich, sondern je  nach den V ersuchsbedin
gungen. (RoK.’iafli.i AKageMiui Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 
591— 94. 1/5. 1948. In st, fü r organ. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

v . W il p e r t . 253
D. S. Villars, Untersuchungen an Gasrußen. 2. M itt. Grignard-Analyse. (1. vgl.

C. 1948. I I .  172.) Sorgfältig getrocknete P roben von H andelsrußen sowie von 
experim entell hergestellten R ußen w urden in  Xylol suspendiert u . m it bestim m ten 
Mengen GRiGNARD-Reagens (CH3M gJ) um gesetzt. D as gebildete CH4 -wurde nach 
20 Min. Kochzeit q u an tita tiv  erfaß t. N ich t um gesetztes GRiGNARD-Reagens w urde 
sodann m it W . zers. u. das hierbei entstehende CH., gleichfalls gemessen. So w urden 
die im  R uß vorhandenen CO- u. O H -G ruppen u n te r  der A nnahm e bestim m t, daß 
sie w ie lösl. Carbonyl- u . H ydroxylverbb. reagieren. —  Carbony 1-Sauerstoff scheint 
bei allen un tersuchten  R ußen den H ydroxyl-Sauerstoff um  13— 30%  zu über- 
treffen. —  D a n u r 26%  des durch A nalyse der flüchtigen B estandteile (H20 , C 02, 
CO) nachgewiesenen Sauerstoffs durch GRiGNARD-Analyse erfaß t w erden, w ird a n 
genom men, daß der größere Sauerstoff-A nteil nach H. M. Sm allw ood  in  Form  
ä therartiger, chem. m ehr oder weniger indifferenter B rückenbindungen zwischen 
den K an ten  angeschnittener G raphitebenen vorliegt. Vgll. zwischen den v e r
schied. in  den flüchtigen B estandteilen  vorkom m enden Sauerstofftypen deuten  au f 
größenordnungsm äßige Zusam m enhänge zwischen O H -G ruppen u . oberhalb 950° 
freiwerdendem  W . hin. D a zwischen anderen Sauerstofftypen keine Beziehungen 
aufgefunden w urden, w ird geschlossen, daß die V erteilung dieser B indungsarten  
dem Tem p.-Gleichgewicht zwischen 600 u n d  800° en tsp rich t. —  Aus O berflächen
m essungen m it N , u . B u tan  w ird  auf das V orhandensein einer unim ol. Sauerstoff
schicht geschlossen. (J . A m er. chem. Soc. 70. 3655— 59. Nov. 1948. U . S. R u b b er 
Comp. Gen. Labor.) K n ä u e l . 260
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Reinhard Nast, Über das D iarsin, A s J I x. Das aus einem gem ischten Mg-AI- 
A rsenid m it verd. Säuren entw ickelte Gas, das hauptsächlich  aus AsTI3 besteht, 
w ird  in  einem STOCKsdien H ochvakuum app. frak tion iert. D abei w erden geringe 
Mengen von flüchtigem  Diarsin, As2H4, erhalten , das in reinem  Z ustand au ß e r
ordentlich zersetzlicli ist. E s is t analog dem D iphosphin gebau t u. die G rundsubstanz 
der Kakodyle. Bei Tem pp. über — 100° zerfällt es in  AsH3 u. einen festen, ro ten  
K örper der Zus. (A s J I )x, der offenbar eine echte stöchiom etr. Verb. ist, obwohl 
ana ly t. s te ts  ein gewisser H -Ü berschuß beobachtet w ird. Vf. fü h rt das darauf 
zurück, daß die Verb. etwas AsH3 adsorb iert en th ä lt. Bei Tem pp. über -f- 150° 
zerfällt (As2H )x im  H ochvakuum  in elem entares As, AsH3 u. I l2. (Chem. Ber. 81. 
271— 77. Mai 1948. M ünchen, Techn. Hochschule, A norgan.-chem . Labor.)

B . R e u t e r . 265
W illiam H. Schechter, Harry H. Sisler und  Jacob Kleinberg, Die Absorption 

von Sauerstoff durch N a trium  in  flüssigem A m m o n ia k : Beweis für die E xistenz von 
N atrium superoxyd. E s w ird  eine App. fü r T ieftem p.-U nterss. u. ihre A nw endung 
auf die G asabsorption in Lsgg. von fl. N II3 beschrieben u. bes. die 0 2-Aufnahm e in 
Na-Lsgg. in N H 3 bei — 77° q u an tita tiv  un tersuch t, wobei die 0 2-Aufnahm e in 
verschied, konz. Lsgg. der Bldg. einer Verb. der ungefähren Zus. N a 0 2 entsprechen 
w ürde u. die Existenz dieser bei — 33° n ich t nachweisbaren Verb. bei — 77° als 
gesichert gelten kann. Bei der A nalyse des nach A bdest. des N II3 erhaltenen Prod. 
w ird etw a die H älfte des dem  N a20 2 entsprechenden 0 ,-V ol. frei. D as nach dem 
A bdam pfen des N H 3 erhaltene deutlich heterogene R k.-P rod . scheint aus einer 
weißen u. gelben K om ponente zu bestehen, in  welchem Zusam m enhang auf die 
Analogie m it der gelben F arb e  des K 0 2 hingewiesen w ird. (J .  Amer. chem. Soc. 70. 
267— 69. Ja n . 1948. Lawrence, K ansas, U niv., Chem. Labor.) K. K a r b e . 274

Hisaichi Arakawa, Die Trennung und Reinigung der Seltenen Erden aus M o n 
azit. 1. M itt. E in p räp a ra tiv e r T rennungsgang fü r die A nreicherung von Th u. von 
Ceriterden. Die gewonnenen E rfahrungen  werden wie folgt zusam m engefaßt: 
Th-freie Ceriterden lassen sich aus der Lsg. des M onazits m it 93% ig. A usbeute als 
D oppelsulfate fällen. D as Verf., Th aus einem F iltra t zu fällen, aus dem bereits 63% 
der Ceriterden abgeschieden sind, g ib t bessere Ergebnisse als die d irek te fra k tio 
nierte Fällung der M onazitlösung. Ce lä ß t sich aus einer Lsg. als Ce-IV-Ammonium- 
doppelsulfat m it 92— 96% iger R einheit u. 70—-75% A usbeute abscheiden. Bei 
dieser T rennung w ird m axim ale R einheit dann erreicht, wenn gerade soviel N H 3 
zugegeben w ird, daß die gelbe F arbe des Ce4+ aus der Lsg. eben verschw indet. 
(Bull. chem. Soc. Ja p a n  21. 43— 48. Dez. 1948. [Orig.: engl.] Tokyo, Univ., Fac. 
of Science, Chem. In st., Tokyo, Noguchi In st.) W e ig e l . 303

B. G. Harvey, D ie A ktin iden  und die Chemie des P lutoniums. Vf. behandelt zu 
nächst die F rage der S tellung der E lem ente Ac—U u. der T ransurane im  Period. 
S yst.: Die zuerst von Sea borg  aufgestellte Theorie, die E lem ente vom Ac an 
bildeten eine den L an than iden  entsprechende G ruppe, die durch Auffüllung des 
5f-Niveaus zustande kom m t u. deshalb als ,,A ktin  idengruppe“ bezeichnet w ird, 
findet ihre S tü tze in  den Spektren  u. einigen chem. Eigg. dieser E lem ente. Vf. geht 
dann  auf die Chemie des P u  ein. D er In h a lt dieses Teils s tim m t im  wesentlichen 
m it dem  der in  C. 1948. I I .  474. referierten  A rbeit des Vf. überein. D arüber hinaus 
en th ä lt vorliegende A rbeit folgendes: N ach Seaborg  en th ä lt Pechblende 1 Teil Pu 
in  10u . —  P u  kom m t drei-, vier-, fünf- u. sechswertig vor. In  salzsaurer Lsg. können 
P u  (III) , P u  (IV), P u  (V) u. P u  (VI) nebeneinander im  Gleichgew. existieren. Der 
Pu(V)-Geli. is t dabei im allg. sehr gering, doch ergib t sich an H and von Messungen 
des A bsorptions-Spektr., daß in sehr verd. HCl 35%  des vorhandenen P u  im fünf
w ertigen Zustand vorliegen. Die D isproportionierungskonstante fü r das Gleichgew. 
3Pu(IV ) ws 2 P u (III)  +  P u  (VI) be träg t bei 25° in  1,545 mol. HCl 1 • 10~4 u. 
in 0,183 mol. HCl 6,9. Sie is t um gekehrt proportional der fünften P otenz 
d er Säurekonz. u. bei 70° 300— 4000mal größer als bei 25°. Bei niedrigeren IICl- 
Konzz. t r i t t  P u  (V) in beträchtlichen Mengen auf. Um die Bldg. von koll. P u  (IV) 
zu verm eiden, w erden Mischungen von P u  ( III)  u. P u  (VI) benu tzt. Die Gleichgew.- 
K onstan te für das Gleichgew. Pu (II I)  +  2 P u  (VI) 3 P u  (V) be träg t 8,1 u. 0,59 
in  0,1081 mol. u . 0,0615 mol. HCl. D ie K onz, von P u  (IV) is t u n te r  diesen B e
dingungen sehr gering. P u  (V) liegt in  Lsg. verm utlich  als Oxyion PuOA  vor, das 
sich vom sechswertigen P u 0 2++-Ion n u r durch  die L adung  un terscheidet. Das 
analoge U O /- I 011 is t viel weniger stab il als das P u 0 2+-Ion. —  Lsgg. von P u  (III)- 
Sulfat m it A lkalisulfat geben auf A.-Zugabe N dd. von kristallinen Doppelsalzen 
der allg. Form el R P u(SO 4)2 • 4H„0, wobei R =  Cs, Rb oder NI14 sein kann. Die



Cs- u. Rb-Salze sind lavendelblau, das N H 4-Salz etwas in tensiver blaßblau . In  A b
wesenheit von H  w erden etw a 3%  der Salze pro Stde. zu P u  (IV) oxydiert. In  der 
L anthanidenreihe existieren analoge V erbb., z. B . N H 4L a(S 04)2 • 4 ILO . A ußerdem  
sind Doppelsalze der Zus. P iPu{SOi ).i m it K =  K  u. TI (I) bekannt. Ih re  Eigg. sind 
bisher noch n ich t beschrieben. —  P u  ( I I I )  w ird zu P u  (IV) durch m ilde O xydations
m ittel wie 0 ,  oder auch langsam  durch Cl2 in  saurer Lsg. oxydiert, ferner in  der H itze 
durch N 0 3“ T onen oder bei Zim m ertem p. durch konz. H N 0 3. D ie O xydation durch  
N 0 3“-Ionen scheint au to k ata ly t. zu sein. V erm utlicher M echanism us: I. 2 P u 3+ 
_¡_ N 0 3“ +  2H + —> 2 P u 1+ +  N O ,“ +  ILO. 2. NO,“ reag iert m it w eiterem  P u a+ 
nach P u 3+ +  N 0 2“ +  2 II+ -> 2 P u 4+ + "N 0  +  11,6. 3. W eiteres N 0 3“ w ird ge
b ildet nach 2 NO +  N 0 3“ +  H+ +  Ha0  -> 211X0",. E s is t unsicher, ob Rk. 2 oder 3 
geschw indigkeitsbestim m end ist. —  M it I I20 ,  b ildet P u  (IV) in  n ich t zu saurer Lsg. 
zunächst eine ro tb raune F ärbung  u. dann einen grünen flockigen N d.einesPeroxyds, 
das bei F ällung  aus schwefelsaurer Lsg. verm utlich  die Zus. Pu.,07 • xSOA (x ~  2/3) 
h a t. Beim Stehen bei Z im m ertem p. zersetz t sich die Verb. u. verändert ih r  A us
sehen: P u 0 3 ■ 1/ 3SOi en tsteh t. P u  ähnelt in  dieser Beziehung Th. P u  (VI) w ird 
durch II20 2 in 0,5 mol. HCl zu P u  (V) reduziert, das dann zu P u  (IV) u. P u  (VI) 
disproportioniert. Auch P u  (II I)  w ird gebildet, u. zw ar durch Red. von P u  (IV) 
m it H ,0 , u. durch D isproportionierung von P u  (V). ln  0,5 mol. HCl is t P u  (II I)  
das H aup tp roduk t. A ndererseits oxydiert H20 2P u  (II I)  zu P u  (IV), so daß le tz ten  
Endes II20 3 k a ta ly t. reduziert w ird. F ü g t m an zu einer P u  (IV )-haltigen Lsg. 
nu r sehr geringe Mengen 11,0, zu, so fällt kein Peroxyd, sondern es en ts teh t ein 
brauner, auf Zusatz von m ehr ILO , ein ro te r Kom plex. D ie Gleichgeww. dieses 
Syst. werden durch Messung der A bsorptionsspektren bestim m t. D er b raune

Kom plex b a t die S tru k tu r  P u -0 0 - P u - 0 H b+ oder y 0 '
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P u : >Pu^ 0 0 /
, der ro te

,00 . V+ L oux
Pu< >Pu . —  P u  (VI) kann als N a-P lu ton-  

XO(K J
H O -P u-O O -P u-O O H 5+ oder
ylacetat in  Form  te traed r. K ristalle  gefällt werden, allein oder auf einem 
Träger von N a-U ranylaceta t, m it dem  es M ischkristalle bildet. —  P u(V I)-ha ltige  
Lsgg. werden allm ählich durch die Einw . der Prodd. ihrer eigenen «-S trah lung  
reduziert. D ie Red.-G eschw indigkeit is t in bezug auf die P u (V I)-K ouz. nu llter 
Ordnung, in  bezug auf die G esam t-Pu-K onz. erster O rdnung. —  M it Alkalien 
bilden Pu(V I)-L sgg . P lu to n ate , entsprechend den U ranaten . Man kann  P u  (VI) 
als Ba-Plutonat ausfällen, dessen L öslichkeit von 35 m g/L iter 15 Min. nach F ällung  
auf 12 m g/L iter 14 S tdn. nach  F ällung  zurückgeht in einer Lsg., die 0,025 mol. an 
Ba++ u. 0,1 mol. an 011“ ist. —  A ußer durch die bereits früher (I.e.) genannten 
Reagentien kann  P u  (IV) auch durch IIC104 bei 170° schnell u. vollständig  zu 
P u  (VI) oxydiert w erden. -— W enn es wohl auch n ich t möglich ist, P u  (IV) zu 
P u  (VI) reversibel an einer E lek trode zu oxydieren, so findet doch die Red. von 
PuÖ2+“ in IIC104-lialtiger Lsg. bei einem P o ten tia l sehr nahe dem der P u (III ) -  
P u(IV )-K ette  in HC104s ta tt .  In  0,5 mol. HCl be träg t d asP o ten tia l dcrP u(IV )-Pu(V I )- 
K ette  — 1,006 V. D adurch, daß die P o ten tia le  der beiden K etten  nahezu gleich 
sind, ist erklärlich, daß P u  in  allen W ertigkeiten  in m erklichen Konzz. im  Gleich- 
gew. nebeneinander beständig  ist. —  A ußer m it KMnOä kann  P u  auch m it Ceri- 
su lfat t i t r ie r t  werden, wenn m an es zuvor m it Zn-Amalgam in einer C0.,-Atmo- 
sphäre in H2S 0 4-haltiger Lsg. zu P u  (II I)  reduziert. D er E n d p u n k t der T itra tion  
w ird po ten tiom etr. bestim m t. (Nucleonics 2. N r. 4. 30— 40. A pril 1948. Chalk 
River, O ntario, N ational Res. Council of Canada, Div. of A tom ic Energy.)

B. R e u t e r . 3 4 1
Abani K. B hattacharya und Harish C. Gaur, Physikochemische Untersuchungen 

dev Zusammensetzung komplexer Ferro- und Ferricyanide. 3. M itt. Konduktio- 
mctrische Untersuchungen der Zusammensetzung von Kupferferrocyanid. (2. vgl.
C. 1947. E . 673.) Die Zus. von K upferferrocyanid w urde m ittels konduk tom etr. 
T itra tion  von C uS04 u. Ivalium ferrocyanid un te rsuch t u . die E rgebnisse auf G rund 
der Schlüsse früherer therm om etr. u. po ten tiom etr. T itra tio n  d isku tiert. (J .  Ind ian  
ehem. Soc. 25. 27—-32. Ja n . 1948. A gra, A gra Coll., Chera. Labor.) v. H a r l e m . 354

Abani K. B hattacharya und  Harish C. Gaur, Physikochemische Untersuchungen 
über die Zusammensetzung von komplexen metallischen Ferro- und Ferricyaniden.
4. M itt. Thermometrische Untersuchung der Zusammensetzung von Kadmiumf&rro- 
cyanid. (3. vgl. vorst. Ref.) K adm ium ferrocyanid  w urde u n te r  V erw endung von 
Lsgg. in  W . bzw. W . U.A. nach der therm om etr. M eth. un te rsuch t. Die Zus. en tsp rich t 
ungefähr K tCdFe(CN)e, sie w ird  durch F ak to ren  wie H ydrolyse u. A dsorption he-
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einflußt. D as durch konduktom etr. U nters, von K o l th o ff  (Z. ana ly t. Chem. 62. 
[1923] 209.) erhaltene K 3Cd3[Fe{CN)3\  w urde n ich t beobachtet. (J . Ind ian  chem. 
Soc. 25. 185— 90. A pril 1948.) v . IIa r lem . 354

Abani K. Bhattacharya und  Harish C. Gaur, Physikochemische Untersuchungen 
über die Zusammensetzung von komplexen metallischen Ferro- und Ferricyaniden.
5. M itt. Potentiomctrischc Untersuchung der Zusammensetzung von Kadmiumferro- 
cyanid unter Benutzung von Ferro-Ferricyanidelektroden. (4. vgl. vorst. Ref.) Die 
A nw endung der Ferro-Ferricyanidelek trode fü r die po ten tiom etr. U nters, zeigt 
Ü bereinstim m ung m it den Ergebnissen nach der therm om etr. M ethode J .  Ind ian  
chem. Soc. 25. 191— 94. A pril 1948.) v . IIa r l e m . 354

Abani K. B hattacharya u n d  H arish C. Gaur, Physikochemische Untersuchungen 
über die Zusammensetzung von komplexen metallischen Ferro- und  Ferricyaniden.
C. M itt. Konduktometrische Untersuchungen über die Zusammensetzung von 
Kadmiumferrocyanid. (5. vgl. vo rst. Ref.) D ie Ergebnisse der konduktom etr. U nters, 
bestätigen die der therm om etr. u. po ten tiom etr. U ntersuchungen. K„CdFe{CN)a w ird 
gebildet, aber die Zus. is t außerdem  durch H ydrolyse und  A bsorption beeinflußbar. 
( J .  Ind ian  chem. Soc. 25. 220— 26. Mai I94S.) v. H ar lem . 354

C. Mineralogische und geologische Chemie.
W. I. Michejew und  I. I. Schafranowski, Über die Übereinstimmung der theore

tischen und genetischen K rista lltypen von Zinkblende. E ingangs besprechen Vff. kurz 
die verschied. U rsachen fü r  die E n tsteh u n g  dieser oder jener K ristallform  u. die 
bisher zur K lärung  dieser F ragen  angew andten Verff., die alle auf einen Vgl. der 
theore t. errechneten Reihenfolge der K ristallflächen m it der s ta tis t. erm ittelten  
W ertigkeit dieser F lächen beruhen. Solch eine rein s ta tis t. M eth. befriedigt n ich t, 
weil der E infl. chem .-phys. F ak to ren  dabei n ich t völlig elim iniert w ird. E s m uß der 
Chemismus der S tru k tu r  u . des um gebenden M ittels berücksichtigt w erden. Vff. 
behandeln die V erhältnisse hei der K ristallisa tion  von Sphalerit, von dem zwei 
m ineragenet. verschied. T ypen Vorkom m en; te traed r. u. dodekaedrischo. D er erste 
T yp is t der m ineragenet. ä ltere  u . t r i t t  in  den sulfid. Z n-P b-L agerstä tten  auf, der 
zw eite is t m ineragenet. jünger u . findet sich in  den siderit., fluo rit-bary t. u . m etaso- 
m at. Pb-Zn-Vorkom m en. (3anncK» Bcecoio3Horo MimepanonmecKoro Oomecrna 
[Sehr. Allunions m ineralog. Ges.] [2] 77. 267— 71. 1948.) L e u t w e in . 372

B. M. Shaub, Paragenese von Granat und  Begleitmineralien der Barton M ine bei 
North Creek, N . J .  Vf. h a t  auf der B arton-G ranat-M ine bei N orth  Creek, N . Y., 
eine Anzalil von P roben m it G ran a t u . Begleitm ineralien gesam m elt, u. zw ar fü r eine 
paragenet. U nters., die angeregt w orden w ar durch das Vork. v. H ypersthen- 
kristallen (bis zu 10 cm Länge), die von ih rer Basis in  den H ornblenderändern  bis 
in  die G ranatm assen hineinreichen. D iese variieren  in  der G röße bis zu 30 cm im  
S chnitt. A ndere H ypersthenkristalle  bis zu 2,5 u. 1,25 cm L änge sind im  G ranat 
vo llständig  eingeschlossen. Zusätzlich zu der gewöhnlich selten dicken H ülle von 
H ornblende, die den G ranat um gibt, kom m t im allgem einen eine H ülle von Plagioklas 
vor, die zwischen dem G ranat u . der H ornblende liegt. H in u. w ieder b ildet der 
F eld spat H üllen oder unregelm äßige Massen bis zu 2,5 cm Dicke. G u t entw ickelte 
K ristalle  von H ypersthen  u. einseitig g u t ausgebildete K ristalle  von H ornblende 
kom m en zusam m en m it größeren Massen von F eldspa t vor. E ine A nzahl anderer 
M ineralien t r i t t  an den K o n tak ten  u. oder in  dem  Plagioklas oder dem  G ranat auf. 
D ie tex tu rellen  u. s truk turellen  Beziehungen deuten  darauf hin, daß die R ich tung  
u . A nordnung der K ristallisation  zen tripeta l den um gehenden Massen des gabbroi- 
den Gesteins zum  G ranat liegen, der außer dem  sauren P lagioklas, als le tztes Mineral 
auskristallisiert ist. (Amer. M ineralogist 33. 208. M ärz/A pril 1948. M assachusetts, 
N ortham pton , Sm ith College.) R ö s in g . 378

M. N. Schkabara, Z u r Frage der Umwandlung von Zeolithen. Auf G rund  ein
gehender Unteres, von Zeolithen (1) aus verschied. G ebieten der U dSS R  kom m t 
Vf. zu folgender F ests tellung : Bei der U m w andlung der Ca-, N a-, K -haltigen I ent- 
stehen  reine Na- oder Ca-I. Infolge hoher Beweglichkeit der I-K ationen entstehen, 
falls die M utterlauge Mg u. F e  en thält, in  I zusam m engesetzte Mol. m it Ü b er
gängen in  Chlorit, Prehnit u . M ontm orülonit. Sofern ü b erh au p t eine U m w andlung 
von I in  K aolin vorkom m t, is t dies keine so gewöhnliche E rscheinung w ie hei 
F e ld sp a t. F in d e t sich im  I ein Geh. an  Mg oder F e, so is t  er durch feinste E in-
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Schlüsse von Chlorit oder anderen M ineralien bedingt. P re h n it k ann  auch  bei 
niederen Tem pp. entstehen, bei denen sich auch I in  P re h n it um w andeln kann . Mit 
der chem. Um w andlung des I is t eine S truk tu ränderung  verbunden, die zu einer 
V erringerung der Sym m etrie fü h rt. (Uoimaflbi AKaflCMiin Hayi< CCCP [Bor. A kad. 
W iss. UdSSR.] [N. S.] 60. 105— 08. 1/4. 1948.) L e u t w e in . 378

S. Whitehead und  W. G. Radley, D ie  Deutung von Angaben über geophysi
kalische A u ln ahm en  nach der Widerstandsmethode. E ine grapli. M eth. zu r A nalyse 
von M eßergebnissen, die bei B estim m ungen des elektr. W iderstandes m it der
4-Elektroden-M eth. auf horizontal geschichtetem  U nterg rund  angew andt w urde, 
h a t J .  M. H ou gh  bes. bei einem aus 2 Schichten aufgebauten  U ntergrundes 
angew andt. Vff. haben  diese grapli. M eth. schon in  Proc. physio. Soc. 47. [1935] 
589. beschrieben u. K urven fü r den F all angegeben, wo die v ier E lek troden  in  
gleicher E n tfernung  angeordnet sind. (N ature [London] 162. 187. 31/7. 1948.)

P in k o w . 378
J. M. Hough, D ie  Deutung von Angaben über geophysikalische A u ln ahm en  nach  

der Widerstandsmethode. Die in vorst. Ref. erw ähnte V eröffentlichung von 
W h it e h e a d  u . R a d l e y  is t dem Vf. vor Beginn seiner U nterss. unglücklicherweise 
entgangen u. daher unberücksich tig t geblieben. A ußerdem  w eist Vf. darauf hin, 
daß die graph. M eth. n ich t n u r  heim  2-Schichtsystem , sondern speziell fü r gewisse 
T ypen  von M ehrschichtsystem en anw endbar ist, w ofür ein ty p . Beispiel aus der 
P rax is angeführt w ird. (N ature [London] 162. 187. 31/7. 1948.) P in k o w . 378 

Peter Paulitsch, Zw e i Hornblenden aus M e labas itender Hochalm -Ankogelgruppe. 
O pt. u. chem. w urde eine H ornblende aus dem  P ra s in it  vom  R adhausberg  u n te r 
sucht. D ie Brechungsindizes ergeben sich zu na =  1,649; nß  =  1,663; ny  =  1,669 
(alle ±  0,002); Pleochroism us-— is t a =  schwachgelb, b =  grasgrün, c =  blaugrün. 
D as M ittel zweier A nalysen lieferte die folgenden W erte : S i0 2 45,05 (% ); TiO, 1,40; 
A120 3 13,78; F e20 3 0,99; FeO 9,98; MnO 0,20; MgO 12,01; CaO 10,28; N a20  3,84; 
K 20  0,16; II20 + 2,33; II,O -  0,15; F  Spur. W eiter w urde H ornblende aus dem  H o rn 
blendefels vom  Ankogel un tersuch t. D ie Ilauptbreohungsindizes sind na =  1,610; 
ny  =  1,627; nß — 1,638 (alle i  0,002). Pleochroism us a  =  b laßgrün , fa s t farb los; 
b =  grasgrün; e =  bläulichgrün. M ittel zweier A nalysen: S i0 2 51,63 (% ); T i0 2 
S pur; A120 3 7,39; Fe20 3 2,50; FeO 5,30; MnO 0,17; MgO 18,09;"CaO 12,32; N % 0 
0,61; K 2Ö — , II20 + 2,31, H 20 _ — ; F — . (Tscherm aks mineralog. petrogr. M itt. 
[3. F .] 1. 14— 18. Ju n i 1948. Graz, U niv., M ineralog.-Petrograph. In st.)

G o t t f r ie d . 380
L. Déverin, E isenha ltige  Oolithe der A lp e n  und des Ju ra .  In  einem reduzierenden 

Seeschlamm w urden als Folge period. erneuerter V erdrängung von encrin it. K alk  
durch E isensilikat Chamositooide  erzeugt, deren geschichtete H ülle eisenreicher u. 
dam it dunkler als der K ern  ist. Solche B ildungen w erden v o rerst Ooide  von alpinem  
Typus genannt. Jed e  morpholog. E igentüm lichkeit k an n  einem  bes. Z eitpunk t 
oder U m stand  ihres Entw icklungsganges zugeschriehen w erden; Ch loritoo lithe  sind 
im  Schweizer Ju ra  n ich t w eit verb reite t. K om m t allerdings Cham osit vor, dann  
lassen sich leicht Ü bereinstim m ungen m it den alpinen F orm en nachweisen. (Schweiz, 
mineralog. petrogr. M itt. 28. 95— 102. 1 Tafel. 1948. Lausanne, U niv., L abor, de 
minéralogie e t de pétrographie.) R ö s in g . 380

M. G. Chakrapani Naidu und  K. C. Channabasappa, P ig eon it in  verschiedenen 
Doleritgängen aus der Umgebung von Robertsonpet (K o la r) , E in  in  den C harnockit- 
serien vorkom m endes gesteinsbildendes M ineral w urde b isher fü r P igeon it gehalten ; 
die W erte  der Brechungsindizes, insbes. aber die große Auslöschungsschiefo ließen 
es zweifelhaft erscheinen, daß diese B est. zurecht bestand . E s ergab sich, daß dies 
M ineral n ich t eine Mischung D iopsid-K linoenstatit, sondern D iopsid-Hedenberg it 
ist. (Current Sei. 17. 181— 82. J u n i 194S. Bangalore, Ind ien , D opt. Gcology.)

Z e d l it z . 380
G. Carobbi und C. Minguzzl, D ie  in  geringeren M engen vorhandenen Bestandteile  

des P o llu c its  von E lb a  und  des P e ta lits  von E lb a  und  Utö {Schweden). D ie spektro- 
graph. U nters, von Pollueit aus einem turm alinhaltigen  G ran it von E lb a  erg ib t die 
Ggw. von K, F e (Spuren), L i, N a, Ga, TI, Ca, R b u. Mn neben Cs-Al-Silicat. In  
P etah tp robon  werden nachgewiesen (Reihenfolge der M engen): N a, Mg, F e, Mn, 
Ga (Elba) u. N a, Ca, Mg, Fe, Mn, Ga (Schweden). (A tti Accad. naz. L incei, R end., 
CI. Sei. fisiche, m at. n a tu r. [8] 4. 653— 58. Ju n i 1948. F lorenz, U niv., Is t. d i M ineral., 
Petrogr. e Geochim.) r . k . Mü l l e r . 380

Padurow, S tre ifung  und R ie fung  der P r ism en  flächen des Quarzes. Die Be
griffe Kombinationsstreifung u. Kombinationsriefung n a c h  K a lb  bedürfen einer
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tieferen P rägung ; es solle der G rad der R egelm äßigkeit aller liierlier gehörenden 
Erscheinungen m it berücksichtig t w erden. So kann  an  Quarz von folgenden vier 
S ku lp tu rarten  geredet w erden: 1. K om binationsstreifung, 2. S treifung oder
V izinalstreifung, 3. R iefung oder V izinalriefung, 4. unregelm äßige R iefung oder 
Vizinaloidriefung. Die erste A rt zeichnet sich durch große Regelm äßigkeit aus, 
die bis zur v ierten  A rt m ehr u . m ehr abnim m t. D er Vorschlag w ird an  Quarz eines 
F undpunk tes (Lanzoda) dem onstriert. (Neues Jb . M ineralog., Geol. P aläonto l., 
Mh., A bt. A 1945/48. 151— 60. ausgeg. 1948. F ladungen, Bayern, K W I fü r S ilika t
forsch.) " Ze d l it z . 380

N. N. Padurow, E in ig e  morphologische Besonderheiten der Q uarzzw illinge. Die 
Verzwilligung des Quarzes nach den Brasilianer-, D auphine- u. LEYDOLT-Gesetzen 
werden u n te r  Berücksichtigung der L ehre von K o s s e l -Str a n sk i zur D eu tung  der 
Vizinal- u. V izinaloidbildungen herangezogen. A uch der um gekehrte W eg w ird 
vorgeschlagen, näm lich das Verzwilligungsgesetz ohne physikal. A ngriff des K ri
stalles aus den morpholog. F lächeneigentüm lichkeiten heraus zu deuten . (Neues 
Jb . M ineralog., Geol. P aläonto l, Mh., A bt. A 1945/48. 106— 14. ausgeg. 1948. 
Fladungen, B ayern, K W I fü r Silikatforsch.) Z e d l it z . 380

W. A. Chwosstowa, T lien a rd it von der Sckam -Sch ika l-Lagerstätle . Salzvork. 
vom Scliam -Schikal finden sich neben dem H au p tb estan d te il H a l i t  auch A blage
rungen von A strachan it, M ir a b i l i t  u. T lienard it. G enauer un te rsuch t w urden drei 
Theuarditm onokristalle , die auffallend niedrigen L ichtbrechungskoeff. u. B ei
mengungen von 4,5%  A nhydrit u . 2,5%  K 2S 0 4 zeigten. (3annci<u Bcecoio3noro 
MimepanoniMecKoro OömccTiia [Sehr. A llunions mineralog. Ges.] [2] 77. 317— 20.
1948. In st, fü r geolog. W iss. der A kad. der W iss. der U dSSR .) L e u t w e in . 380

V. Charrin, D ie  T itanm ine ra lie n  in  F rankre ich . F rankre ich  selbst verfügt über 
wenig Ti-M ineralien. I lm en it  kom m t in  der B retagne vor, R u t i l  im  D epartem ent 
Saöne-et-Loire. D ie B aux itrückstände  der A l-Fabrikation  en thalten  8— 10%  T i in  
Form  von R util, doch is t ih re  Gewinnung schwierig u. b isher n ich t ausführbar. In  
den Kolonien (Senegal) kom m en große Mengen T i-haltiger Sande vor, die durch 
W äsche an  O rt u . S telle leicht auf 50— 52%  TiO., konz. w erden können. D aneben 
en tha lten  sie noch ca. 10% Z r ,  das durch elektrom agnet. A ufbereitung gew innbar 
ist. A uch in  M arokko g ib t es T i-haltige Sande in beträch tlicher Menge m it 5—-14% 
TiO», die auf 38— 40%  angereichert w erden können u. die erhebliche Zr- u . M onazit- 
gehh. aufweisen. Große Ilm enitvorkk . besitz t M adagaskar. (Peintures, P igm ents, 
Vernis 24. 280. Sept. 1948.) F r e e . 380

P. Ss. Ssamodurow und  1. D. Ssedletzki, Z u r  M ine ra log ie  der feuerfesten Tone  
der Schissa-Lagerstätte im  No rdkaukasus. Therm ., chem. u. m kr. w urden weißer (a), 
rosaroter (b) u. b rauner (c) Ton vom  B erg Schissa (Teilchen <  0,002 mm) u n te r
sucht. Alle Therm ogram m e sind einander ähnlich. D as Therm ogram m  von a  e n t
h ä lt die fü r Ilalloysit (1) charak terist. endotherm en H altepunk te  bei 130 u. 580°
u. den exotherm en H altep u n k t bei 980°. F ü r  b u. c liegen die H altep u n k te  bei 140, 
590 u. 970° bzw. 130, 570 u. oberhalb 900°. D ie N äherungsform eln s in d : A L 0 3 • 2S iO z 
■2,3 H O  (a), A W 3 ■ 2S iO „ ■ 2 ,4 H O  (b), Ä l„ 0 3 ■ 2 S i0 2 ■ 2,7I L O  (c). D iese Form eln 
liegen zwischen denen von I u . M etahalloysit. D ie M inerale besitzen eine fein- 
b lä ttrige  S tru k tu r  u. den B rechungsexponenten n m =  1,346— 1,549, der zwischen 
den W erten  von I xi. M etahalloysit liegt. (Homiagbi ArnueMim Hayi< CCCP [Ber. 
A kad. W iss. U dSSR ] [N. S. ] 60. 869— 90. 11/5. 1948.) L eb ta g . 380

Ss. W. Grum-Grshimailo, D ie  Rosafärbung der T u rm a line . Vf. beschreib t die 
A bsorptionskurven rosafarbiger T u rm a lin e  im  sichtbaren, UV- u. in fraro ten  G e
bie t des Spektrum s. Es w ird die F arbänderung  beim E rh itzen  auf eine dabei 
s ta ttfindende  V alenzänderung der Mn- u. F e-lonen  zurückgeführt, wobei die 
U m w andlung FeO -> Fe»03 u. Mn20 3—>MnO sta ttf in d e t, w odurch die R osa
färbung verschw indet. (Roiuia/ibt AKageMiin Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 60. 1377— 80. 11/6. 1948. In s t, fü r K ristallographie der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) L e u t w e in . 380

A. A. Tschumakow, A. 1. Morosow und  I. W. Ginsburg, Vesuv ian  aus den 
westlichen Ke iw en  au f der K o la -H a lb in se l. 1947 fanden Vff. auf der K ola-H alb
insel A nhäufungen von Vesuvian (I)-K ristallen in  der K on tak tzone zwischen 
A lkaligraniten  u. A nortliositen. L etz te re  bilden einen in  A lkaligranit eingeschlos
senen X enolit, der zweifache k on tak tm etasom at. U m w andlungen erfahren h a t;  
zuerst durch die ä ltere  In tru sion  feinkörniger A lkaligneisgranite u . dann  durch 
sp ä te r erfolgte In trusion  grobkörniger A lkaligranite. Vff." beschreiben den An-



orthosit u. sodann I. Bei den flächenarm en I-K ristallen hande lt es sich m eist um  
Kom binationen von Prism en- u. P inakoidflächen von säulig-prism at. H abitus. 
Dio Flächen zeigen in  der Kegel feine Q uerstrichelung. D ie F arb e  der kleinen 
K ristalle is t rein gelb, die der großen flaschen- u. schm utziggrün. H ä rte  6,5, S trich 
weiß. D. 3,4218, Glasglanz. Seinen physikal. Eigg. u. der chem. Zus. nach 
ähnelt I s ta rk  dem von K okscharow  beschriebenen W ilu it. Genet. handelt es sieh 
bei I um  ein kon tak tm etasom at. M ineral, das (infolge Einw . hydro therm aler 
Lsgg. der A lkaligranite) aus bas. Plagioklas en tstanden  ist. Neben 1 en tstanden  im 
A northosit auch E pidot, B io tit, F luorit, H ornblende, stellenweise auch M ikroklin 
u. Quarz. (ffokjiam.i AKa;iemiiii HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSK ] [N. S.] 61. 
1099— 1101. 21/8. 1948. Wiss. Forschungsbasis K ola der A kad. der Wiss. der 
UdSSK.) L e u t w e in . 380

L. Tokody, W urtz it von Fe lsöbanya. Schon II. L a s pe y r e s  h a t (1884) W u rtz it 
an  A ntim onitnadeln  als scliwefel- bzw. orangegelbe Kügelchen von 0,5— 2 mm 
Größe beobach tet; K ristalle h a t  er n ich t gefunden. Z unächst beschreibt Vf. P y rit  
auf einer Q uarzschicht, w ie er bisher von Felsöbanya noch unbekann t w ar (K om 
bination von a  (100) u. o (111)). Auf der Gegenseite der Q uarzschicht sitzen zah l
reiche W u rtz itk rista lle  von 1— 2 m m  Größe. Sie sind von Covellin bzw. P y rit  üb er
zogen, u. deshalb is t ih re  F arb e  dunkelindigoblau oder blauschw arz. Die K ris ta ll
flächen sind m a tt oder völlig glanzlos. Folgende zwei K ristallform en w urden an 
sieben K ristallform en festgeste llt: e (0001) u . o (2021). W egen ih rer W inkelw erte 
sind die Form en 1 (5051) u. m (1010) unsicher. D ie Oberfläche von c (001) is t m eist 
gekrüm m t, o (2021) is t s te ts  vorherrschend, ihre F lächen sind s ta rk  gestreift. D er 
K rista lltypus is t im m er pyram idal. Die K ristalle von F elsöbanya ähneln  denen 
von B eaver Co. (U tah) n . Jop lin  (Missouri) sehr. —  D ie S paltbarkeit des W urtz its  
von Felsöbanya is t k la r erkennbar nach (1010) u. (0001), Spaltflächen lebhaft g las
glänzend; ih re F arb e : braun-schw arz. H ärte : größer als beim K alkspat, geringer 
als beim F lußspat, dem nach 3 [/>• S trich rö tlich-braun. Im  D ünnschliff je  nach 
Dicke m it honig-gelber-ro tbrauner F arbe durchsichtig, n bedeutend  größer als der 
des Balsam s. Senkrecht zur c-Achse keine A chsenbild. S paltp la tten  nach P rism a 
u. Basis isotrop. D er W u rtz it h a t  sich also aus der m etastabilen  P hase  in  stabile 
Zinkblende um gewandelt. D ie W urtz itk rista lle  von F elsöbanya sind Zinkblende- 
Param orphoseh nach W u rtz it. E rzm ikroskop. U nterss. haben die im  D ünnschliff 
beobachteten Eigg. b es tä tig t. B em erkensw ert sind dio E inschlüsse von Chalkopyrit, 
P y rit, G alenit u. Covellin, deren B esonderheiten hinsichtlich ih rer A usbildung, 
ihrer E n tstehung  u. E ntw . kurz e rläu te rt werden. A uf G rund ehem. U nters, hande lt 
es sich zweifellos um  W u rtz it. In  konz. HCl löst er sich gu t, es entw ickelt sich dabei 
l t 2S; die Lsg. is t vom F e gelb. In  IIN O :) löst er sich rasch u. scheidet S aus. D er 
Zu-Beschlag ist auf Kohle zu erkennen, er lä ß t sich auch auf nassem  W ege nach- 
weisen. D er W u rtz it von F elsöbanya ist das le tz te  hei niedriger Tem p. u. u n te r 
geringem D ruck en tstandene u . zum großen Teil in Z inkblende um gew andelte 
Ausscheidungsprod. der M ineralassoziation hydro therm alen  U rsprungs. (Schweiz, 
mineralog. petrogr. M itt. 128. 702— 06. 1948. B udapest, Pazm dny-Péter-U niv . 
M ineralog.-Petrograph. In st, des U ngar. N ationalm useum s.) R ö s in g . 380

Simonne Caillère, Stéphane Hénin und  Suzanne Mériaux, Über X y lo t i l ,  eine 
eisenhaltige Varietät des Sep io lit. N ach einem Vergl. der chem . A nalysen, der W asser- 
abgabe u. der Röntgendiagram m e von X ylotil u. Sepiolit w ird vorgeschlagen, den 
einen N am en als überflüssig fallen zu lassen, da p rak t. völlige G leichheit zwischen 
beiden M ineralien bestünde. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 227. 855— 50. 27/10.
1948.) Ze d l it z . 380

Per H. Lundegärdh, E in ig e  Bemerkungen zu r Bestim m ung und Verte ilung des 
Z in k s .  Zink w urde m it dem HiLLGER-Spektrographen im Kohlebogen bestim m t. 
Es wurden einige H undert G esteine auf ih ren  zn-Geh. u n te rsu ch t; angefangen von 
G raniten aus dem Archaicum  bis zu den A m phiboliten. Die Geh., welche fü r die 
einzelnen Vorkommen, schwanken zwischen 0 u. 400 Teile pro  Million. (Kungl. 
Lantbrukshögskolans Ann. 15. 1— 36. 1948.) E n s s l in . 380

R. R. Franco und  W. Loewenstein, Z irk o n iu m  aus dem Gebiet von Poços de 
Caldos. In  dem G ebiet von Poços de Caldas, Minas Geraes (Brasilien) kom m t Zirkon 
in E inzelkristallen, in K ristallgruppen u. in  bo tryodalen  Verwachsungen m it 
faserigem, radialem  Zirkonium oxyd vor. D as am orphe Zirkonium oxyd scheint 
durch Ausfüllung aus heißen, aszendenten Lsgg. en tstanden  zu sein, die ihren  Zr- 
Geh. durch Zerstörung p rim äre r Z irkonium silikate erhalten  haben . D iese w aren in
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der H auptsache Rosenbusehit, A s tro p h y llit  u. E u d ia ly t .  Eine erhebliche Menge des 
Zirkons scheint jünger als das Zirkonium oxyd zu sein, was wohl als E rgebnis der 
W echselwrkg. von kieselsäureführenden Lsgg. m it dem Oxyd anzusehen ist. (Amer. 
M ineralogist 33. 142— 51. M ärz/A pril 1948. Säo. P aulo , Univ., D ep. M ineralogy 
and  Petrograpliy .) R ö s in g . 380

D. P. Grigorjew, Gesetzmäßigkeiten bei der B ild u n g  von K u p fe rsu lf id en  in  
Schwefelkieslagerstätten des M it te l-U ra ls .  In  den Schw efelkieslagerstätten des M ittel- 
U rals kommen folgende Cu-Sulfide vo r: K up fe rk ie s , B o rn it , Kup fe rg lan z, D ig en it 
(Cuban it u. V a lle r iit  sehr selten). D ie s truk tu rellen  u. tex turellen  Eigg. dieser 
M ineralien sprechen fü r ih re  m etasom at. E n tstehung . D er A blauf der genet. 
W echselbeziehungen w ird besprochen. D ie K upfersulfido in den Schwefelkieslager
s tä tte n  des M ittel-U rals w erden au f ehem. R kk. zwischen den M ineralien der Schwe
felkies-Erzkörper u . Cu-haltigen Lsgg. zurüekgeführt. (3anncKii Bcecoi03iioro 
MimepajiormiecKoro OömecTisa [Sehr. Allunions, mineralog. Ges.] [2] 77. 32— 42. 
1948.) P in k o w . 382

B. P. Krotow, Perioden  epirogenetischcr Bewegungen, ih re  E tappen  und die  
zugehörigen genetischen T ypen  von Eisenerzlagerstätten. Bei der Erforschung der 
L ag e rs tä tten  vom  A lapajew sk-Typ w urden im  Mesozoikum u. K änozoikum  am 
U ral 4 Zyklen epirogenet. Bewegungen festgestellt. J e  nach der A rt der Einw. 
erfolgte eine Konz, der Erzm ineralien entw eder im  V erw itterungsrückstand  an der 
Oberfläche oder an  der Basis der V erw itterungskruste in  der Zem entationszone bzw. 
im G rundw asserhorizont. Zum  1. L ag e rs tä tten ty p  gehören einige Mn- u. Fe- 
E rzlagerstä tten , zum  2. Typ Ni- u . F e/N i-E rz lagerstätten . (RoiuiaUbi AKaneMim Hayi< 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 59. 1007— 10. 21/3. 1948. In st, fü r Geol. 
Wiss. der A kad. der W iss. der U dSSR.) P in k o w . 382

Je. A. Radkewitsch, D e r M etam orph ism us der E rze  von Ssinantscha. Vf. ana ly 
siert die Bedingungen des M etam orphism us der sulfid. S n-P b-Z n-L agerstätte  von 
Ssinantscha (Ferner Osten). Die E rze tre te n  im  K o n tak t m it P orphyritlagergängen 
auf, dio sich zwischen D iorit- u. Q uarzporphyrdecken eingeschoben haben. Die 
Bldg. der Erzgänge erfolgte in 4 S tad ie n : Sulfide von Sn, P b , Zn u. Q uarz; Car- 
bonate; M agnetit; U m w andlung der E rze in unm ittelbarem  K o n tak t m it Porpliy- 
riten. Die L ag ers tä tte  is t als T yp  charak terist. fü r die G ruppe der epizonalen 
K assiterit-Sulfid-L agerstätten . (HriiicCTMii Ai<a«eMim Hayi< CCCP, Cepim Teononi- 
MecKan [Bull. Acad. Sei. U R SS, Sör. göol.] 1948. N r. 3. 131— 40. M ai/Juni.)

P in k o w . 382
I. Korowjakow, Z u r  Frage  der Entstehung der S ib ir ischen , an T ra p p  gebundenen 

su lfid ischen  Kup fe r-N icke l-Vorko tnm en . In  der F rage der Genesis der m agm at.- 
sulfid. Cu-Ni-Vorkk. herrsch t noch keine E inigkeit, was einerseits auf dio K om pli
ziertheit der Frage, andererseits auf das Fehlen genügender U nterlagen zu ih rer 
Lsg. hinw eist. Vf. s tud ierte  die V erteilung des Ni in den effusiven P la teaubasalten  
der Sibirischen P la ttfo rm , weil diese die ty p . V ertre te r nichtdifferenzierten B asa lt
m agm as sind u. hat- dabei folgendes festgeste llt: Im  undifferenzierten M agma 
effusiven B asalts kom m t Ni nu r in  T ausendstel-, Cu n u r in H undertste lprozenten  
vor. Infolge von T iefendifferentationen en tstanden  P ik rite , in  denen eine Ni- und  
Cu-Anreickerung s ta ttfan d  (bei N i s tä rk e r als hei Cu). D as Vork. feiner Sulfid- 
Einsprenglinge in  den P ik riten  (P yrrho tin , P en tlan d it, Chalkopyxit, P y rit)  beweist, 
daß Ni in  sulfid. Form  Vorgelegen h a t. E s s te h t aber fest, daß Ni G itterhostandteil 
im  Olivin ist, wo es Mg isom orph verd räng t. Die über den P ik riten  liegenden D ia 
base sind noch ärm er an N i als die ganz u n ten  liegenden, so daß es den Anschein h a t, 
als ob das M agma infolge der D ifferentation  u. der A bsorption von N i durch den 
P ik rit Ni-Krmer geworden sei. Vf. kom m t zu dem Schluß, daß die E n tsteh u n g  der 
N i-Kiese m it einer T iefendifferentation verbunden  w ar. (ifoioiagM AKageauut HayK 
CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 61. 1073— 74. 21/8. 1948.)

L e u t w e in . 382
L. M.'Miropolski, Über d ie Zonenbildung in  den Sedimentanhäufungen in  den 

Oberkasanschen Ablagerungen der Tarta re i.  Vf. beschreibt die V erteilung der Sedi
m ente in  der O berkasanzeit in  der T arta re i, die sich von den U nterkasanschen d a 
durch scharf unterscheiden, daß hei ersteren  in  räum licher H insicht eine Zonen- 
bldg. u . in  zeitlicher das A uftre ten  von Zyklen zu beobachten ist. R äum lich sind drei 
Form ationen  zu unterscheiden. Im  O sten B untsandstein , im  W esten Zechstein, 
dazwischen eine Ü bergangsform ation. D ie zweite E rscheinung p räg t sich in  einer 
dreifachen A ufeinanderfolge von Zyklen in  der Sedim entanhäufung in  vertikaler
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R ichtung aus, dio am  deutlichsten  im Zechstein zu beobachten ist. D ie E n tstehung  
der Oberkasanschen Sedim ente w ar offensichtlich an ein Meer gebunden, das im 
östlichen u. nordöstlichen Teil der T arta re i ein flaches K leinm eer m it Uferlinien 
bildete, das von A nfang an  s ta rk  m it terrigenem  M aterial angefüllt w urde, w ährend 
der westliche Teil ein Ü berbleibsel des ep ikontinentalen  Meeres als N achfolger des 
dortigen U nterkasanm eeres w ar u . den tieferen Teil der Depression einnahm . Bei 
einem Vgl. der Ober- u. U nterkasanischen A blagerungen kom m t m an zum  Schluß, 
daß vor der A blagerung der O berkasanschen Sedim ente in  der T arta re i eine k u rz 
fristige E rhebung d er Ö rtlichkeit sta ttgefunden  h a t, die in  eine langsam e allg. 
rh v th m . E rhebung überging u. sich am  stä rk s ten  im Osten u. NO ausw irkte . 
(RoKJiaflbi AicageMHH Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 1075— 78. 
21/8. 1948.) L e u t w e in . 382

A. W. Beasley, Schwerem ineral-Strandsande im  südlichen Queensland. 1. M itt. 
N a tu r  der Verte ilung und Ausdehnung und d ie Entstehungsart der Ablagerungen. 
D er S trand  der O stküste im  südlichen Teil des S taa tes Queensland (U m gebung von 
Brisbane) en th ä lt die reichsten Schw erem inerallager der W elt; hei den in  den 
Sanden angeroiclierten M ineralien hande lt es sich um  Z irk o n -R u til-I lrn en it . Spuren 
von A u , S n  u. P t  w aren schon früher bekann t. D ie natü rliche A nreicherung ü b e r
schre ite t gelegentlich die 10 Vol.-% -G renze. Es w ird über In h a lt, A usdehnung, 
V erteilung u. E n tsteh u n g  berich te t. (Proe. Roy. Soc. Queensland 59. 109— 40. 
20/12. 1948. Dep. of Geol., Queensland, Univ.) Z e d l it z . 382

Paul Kathol, D as  Cubnkonglonierat von Badenweiler-Neuenweg im  südwest
lichen Schwarzwald. M it Hilfe der G eröllanalyse w urde die A ltersstellung der v e r
schied. G esteinsarten des südlichen Schw arzwaldgrundgebirges erforscht. D as im  
W esten  der K ulm zone au ftre tende K onglom erat enth ielt eine reichhaltige A n
sam m lung k rista lliner Gesteine, die m it den von H o e n e s  aufgestellten G esteins
ty p en  jenes Gebietes verglichen w erden konnten . A us den U nterss. ergaben sich 
w ertvolle E inblicke in  die örtliche T ektonik , die Sedim entationsbedingungen u. die 
geolog. A ltersstellung. (Neues Jh . M ineralog., Geol. P aläonto l., A bh., A bt. A 79. 
407— 70. 1948. Bingen a. Rhein.) Z e d l it z . 382

Josef Frechen, D ie  Genese der O liv inausscheidungen vom D re ise r W eiher (E ife l)  
und  F inkenberg (Siebengebirge). Die bekann ten  Olivinknollen der Vork. am  D reiser 
W eiher, Eifel, u . vom  Pinkenberg , Siebengebirge, w urden hinsichtlich  ih rer E n t 
stehung einer U nters, unterzogen. D ie Olivinbom ben des D reiser W eihers bildeten 
sich entsprechend der E ntw . der M ineral-Zus. durch einfache Zusam m enlagerung, 
w ährend ihre äußere D eform ation auf den A usw urfm echanism us zurückgeführt 
w ird; die basalt. O livineinschlüsse hingegen ließen F ließ tex tu r der F rühausschei
dungen erkennen. (Neues Jb . M ineralog., Geol. P aläonto l., A bh., A b t. A 79. 
•317— 406. 1948. Bonn.) Z e d l it z . 382

P. de Wijkerslooth, M inera lisationsersche inungen in  der Buch t von M ezze l 
nächst Bom m erig im  Geu lta l (Süd-L im burg, H o lland ).  Die N ord w est-V erlängerung 
des belg. Pb-Zn-Gangzuges w urde auf holländ. B oden im  Bom m erigbezirk durch 
Bohrungen u. geophysikal. M ethoden un te rsuch t. D er obere Teil der NW -SO 
streichenden G angsystem e en th ie lt vor allem F e ,  nach der Tiefe zu fand  sieh Pb , 
Z n  u. Cu. D ie Aufschlüsse reichen n u r bis in  das u n te re  Senon, n ich t ab e r in  das 
liegende K arbon hinein, in  dem  eine noch s tä rkere  V ererzung angenom m en w ird. 
(Proe., K on. nederl. A kad. W etenscb. 51. 894— 99. Sept. 1948.) Z e d l it z . 382 

Ja. I. Olschanski, Über das große F ließverm ögen von Sulfidschm elzen und  seine 
mögliche geologische Bedeutung. Beim  Schmelzen von F e S  im  Fe-Tiegel lä u ft das 
gesam te F e S  rasch über den Tiegelrand. Beim  Schmelzen eines Sulfid-Silicat- 
gomisches im  Quarzglastiegel s te ig t in  Ggw. von ca. 1%  N a-S ilicat ein Sulfid- 
Silicatgemisch m it 40— 50%  Sulfid an  der W andung hoch. D as A ufsteigen des 
fl. FeS w ird, wenn die aufsteigende Schmelze einen porigen K örper d u reb trän k t, 
von der Benetzungsenergie bestim m t, wenn das aufsteigende F eS  sich in  einer F l. 
löst, von der Lösungsw ärm e oder dadurch, daß neben dem FeS-A ufstieg eine FeS- 
E rs tarrung  auf einem höheren N iveau erfolgt. In  Ggw. anderer Sulfide w ird der
F . von FeS  auf 800— 900° gesenkt. H ieraus erk lä rt sich das A uftre ten  der Sulfide 
als m assive A blagerung bis zum  im prägnierten  G estein. D ie Sulfidm igration kann  
infolge des großen Fließverm ögens ohne einen einseitigen, m it der tek to n . A k tiv itä t 
verbundenen D ruck  erfolgen. D as Sulfidm agm a is t als ak t. chem. Agens anzusehen, 
bei dessen E indringen in  das G estein dieses w eitgehend v erän d ert w ird. (Hoiuiagbi 
AKageMHii HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 187— 90. 11/11. 1948.)

L eb ta g . 382
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Francis J. Turner, Über d ie tektonische Bedeutung von Deform ationslan ie llen in  
Quarz und Ca lc it, übersich tsa rbe it. (Trans. Am er, geophysic. Union 29. 565— 69. 
Aug. 1948. [P art I] Berkeley, Cal., U niv.) G o t t f r i e d . 382

Lothar Krumbeck, D a s  Q uartär bei Dorchheim  (Oberjranken). Eingehende 
quartärgeolog. U nters, der Talzüge der Regnitz u . W iesent. N ach Beschreibung 
der Bohrprofile der R egnitzniederterrassen w ird  dem W iesentalluvium  besonderes 
Augenm erk gewidm et, w oselbst sich neben subfossilem Holz fossilisierte M ücken
larvenröhrchen-K alktuffe vorfanden. (Neues Jb . M ineralog., Geol. P aläon t., A bh., 
A bt. B 89. 258— 314. 1948. E rlangen.) Ze d l it z . 382

L. W. Chmelewskaja, N. G. Morosowa, K. 1. Taganow, Ss. M. Katschenkow mul 
L. A. Woitzechowitsch, Z u r  F rage  der Paragenese des T itan s, des organischen Koh len- 
stojjs und e in iger anderer Elemente. C, V, Mn, Ti, Ni, B a u. Sr finden sich in  v e r
schied. litholog. G ruppen der un tersuchten  erdölführenden Gesteinen von G rosny 
(Sand, Ton u. Carbonat). In  der M aikop-Schicht fanden sich V, N i u. Ba, die 
jedoch in der schweren F rak tio n  fehlten. L etz te re  en th ie lt viel Ti, w ährend  Mn in 
den einzelnen P roben verschied, s ta rk  au ftra t. In  der Tschokrak fehlte V völlig 
in der Schw erfraktion. Ni, Mn u. T i fanden sich im Gestein u. in  der Schwer - 
frak tiou . B a u. Sr fanden sich n u r in  der Schw erfraktion. In  P roben der sarinat. 
Schichten w aren V, Ti, N i u. Mn in der Schw erfraktion n ich t oder nu r schwach 
vertreten . W ährend alle V -lialtigen Gesteine organ. C enthielten, fand  sich keines
wegs in allen P roben m it organ. 0  auch V. (Uoiuiaabi Ai<ajieMiiii Hayi< CCCP [Ber. 
Akad. Wiss. U dSSR  [N. S.] 63. 713— 15. 21/12. 1948. Allunions W iss. Forschungs- 
inst. für E rdölschürfung.) F ö r s t e r . 382

Conrad Burri, D ie  petrographischen P rov in zen  M itte lita lie n s .  N ach einem kurzen 
B ericht über die neueren A nsichten über den B au u. die petrograph . P rovinzen des 
Apennins g eh t Vf. auf die Beziehungen zwischen den einzelnen P rovinzen (Toskana, 
U m brien u. rom an. Provinz) ein u . versucht, ihre gegenseitigen Beziehungen u. ih re  
genet. B edingtheit klarzulegen. ( Schweiz, m ineralog.petrogr. M itt. 2 8 .49— 64.1 Tafel. 
1948. Zürich, Techn. Hochsch. M ineralog.-petrograph. Inst.) R ö s in g . 385

A. P. Lebedew, F a z ie s  und  chemische T ypen  jurassischer D iabase im  zentralen 
Kaukasus. Zu den w ichtigsten K om ponenten des m agm at. Komplexes der Ju raz e it 
im zentralen  K aukasus gehören die D iabase. Sie w erden aufgegliedert in  : subm arin  - 
ejfusive Faz ie s , der Spilite, P lagioklasporphyrite, V itrophyrporphyrito  u . M andel- 
steine zugeordnet w erden; sub intrusive F a z ie s  m it A ugit-Chlorit-D iabasen, Leuko- 
diabasem  D iabaspegm atiten , D iabasv itrophyren  u n d  V arpolithen ; hypabyss. 
in tru s iv eFa z ie s  m it A ktinolith-D iabasen, D iäbasporphyriten , P yroxeniten , Ilm enit- 
G abbro-D iabasen und  S erpentin iten . —  Zur ehern. C harak teristik  der aufgezählten 
G estem stypea w urden 27 Vollanalysen ausgeführt, deren Ergebnisse in  einer 
Tabelle zusam m engestellt sind. (Hoknaabi Ai<a«eMiw Hayi< CCCP [Ber. A kad. Wiss. 
U dSSR ] [N. S.] 59. 135— 38. 1/1. 1948. Geolog. In st, der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) P in k o w . 385

N. Ja. Denissow, Über d ie Beziehungen zwischen den E igenschaften toniger Ge
steine und den klim atischen Bedingungen. D er Einfl. des K lim as, vor allem  der Ndd., 
auf den Prozeß der g rav ita tiven  V erdichtung toniger Gesteine äol. E n tstehung  
w ird an m ehreren Beispielen aus verschied. K lim azonen e rläu tert. D ie m ächtige 
Decke von Löß u . Lößlehm  im Süden der U dSSR  is t verm öge ih rer S orptionskraft 
als R egulator des W .-H aushalts anzusehen. Jede E rhöhung  der N dd. h a t eine B in
dung erheblicher W .-Mengen zur Folge, die aus dem n. K reislauf herausgenom m en 
werden. In  Trockenperioden kom m t es dagegen zu r V erdunstung des so rp tiv  g e
bundenen W . u. dam it zur erneuten  Eingliederung in  den K reislauf. Es w ird die 
V erm utung geäußert, daß die im  Süden der UdSSR beobachtete E rhöhung der 
F euchtigkeit im Lößlehm  bzw. im Löß m it K ondensationsprozessen in Beziehung 
s teh t. (M3BecTiiíi AiojieMim Hayn CCCP. Cepim reorpatjumecKan n rem]>u3imecKafl 
[Bull. Acad. Sei. U RSS, Sér. géogr. géophysique] 12. 283— 88. M ai/Jun i 104S. 
M oskau, K uibyschew -Inst. fü r Bauingenieurw esen.) P in k o w . 385

M. Je. Jakowlewa, E in e  differenzierte Gabbro-D iabas-In trusion im  Gebiet der 
Seen Cheta-Glubokoje au f der T a im yr-H a lb in se l.  Die In trusion  besteh t ans sechs 
verschied. G abbro-D iabasen: 1. P rism at.-körn ig ; 2. P rism at.-oph it. ; 3. Poikilit.- 
o p h it.; 4. P ik ri t.;  5. T ax it.; 6. K ontakt-G abbro-D iabase. Die oberen 4 Schichten 
sind direk te D ifferentiationsprodd. des has. M agmas. M ineralgeh. der einzelnen 
Schichten und  op t. Eigg. der w ichtigsten M ineralien w erden beschrieben. Die 
Zus. der einzelnen M ineralien än d ert sich von Schicht zu Schicht n u r  wenig.
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Lediglich bei Olivin, und  rhom b. P yroxen  n im m t der Fe-G eh. von oben nach 
un ten  ab und  der Mg-Geli. entsprechend zu. (Aoioiaabi Ai<ageMnn Hayi< CCCP 
[Ber. Akad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 59. 541— 44. 21/1. 1948. P in k o w . 385

Artur Holmes, M o n az it vom Bodm in  M oo r, Cornw all: E in e  Untersuchung zur 
Geochronologie. 1. M itt. M o n az it a ls  geologischer Zeitmesser. Aus den A nalysen von 
Sm ales (vgl. folgendes Ref.) erg ib t sich ein A lter von 290 Mill. Jah ren . D as geol. 
A lter des analysierten  M onazits vom G ranit des Bodm in Moores dü rfte  spütkam br. 
oder frühperm . sein, das absol. A lter in  Ü bereinstim m ung m it den spä tkarbon . 
In trusionen könn te  oa. 215 Mill. Ja h re  betragen . Es w ird gezeigt, daß es unw ahr
scheinlich ist, diese D iskrepanz lediglich der Ggw. von P b  zuzuschreiben. NiERsche 
isotop. Analysen auf P b  an  offensichtlich frischem u. unverw ittertem  M onazit 
haben ergeben, daß ein V erlust von P b  u. U sta ttgefunden  haben  m uß. Der M on
az it is t daher kein zuverlässiger A ltersanzeiger, wenn die U nters, n icht eine Best. 
der Pb-Isotopenantoile anzeigt. D as scheinbare A lter, das aus dem gesam ten P b  
errechnet w urde, m ag wegen des Teil- oder T otalverlustes an  U u. wegen der Ggw. 
von gediegenen P b-S puren  zu hoch sein. D as scheinbare A lter kann  wegen des T eil
verlustes von P b  zu niedrig sei. Zu Vergleichszwecken b ring t Vf. eine A nzahl 
ana ly t. D aten  u. A ltersangaben von M onaziten verschied. L okalitä ten . (Proe. Roy. 
Soc. Edinburgh Sect. B. 63. 115—-24. 1948. U niv. of Edinburgh.)

R ö s in g . 3S5
A. A. Smales, M o n az it vom B odm in  M oor, Co rnw a ll: E in e  Untersuchung zur 

Geochronologie. 2. M itt. A n a ly se  vom M o n a z it  vom Bodm in  M o o r au f B le i,  T ho rium  
und U ran . (1. vgl. vorst. Ref.) Die A nalysenm etli. u. die benu tzten  A pp. w erden 
besehriehen, ferner g ib t Vf. einen Ü berbnck üb er die polarograph. U nterss. u . die 
Ergebnisse. (Proe. Roy. Soc. E dinburgh , Sect. B. 63. 125— 29. 1948. Im peria l 
Chemical Industries L td ., Billingham  Div., Res. D ep., Billingliam, Co. D urham .)

R ö s in g . 385
S. Conti, D as G ran itm ass iv  von P a lld ra -F o rn e lli und' die T r ia sk lip p en  in  der 

Steinkohlenform ation von M a lla re -B o rm id a  (U gu risch e  A lpen ). B erich t über das 
beträch tliche V orkom m en von G ranit zwischen Pallare u. Fornelli (Savona) sowie 
über die petrograph . u . tek ton . Eigg. der G ran ite  u. deren L agerungsverhältnisse 
zu den Steinkohlenvork. u n te r  B erücksichtigung der h ier au ftre tenden  k lippen
artigen M armor- u. Quarzeinsclilüsse. (A tti Accad. naz. Lincei, Mein., C'l. Sei. 
fisiche, m at. n a tu r., Sez. I I  [8] 2. 19— 42. 1948.) Sa n d e r . 385

Kurt E. Lowe, D er S to rn i-K in g -G ran it hei Bea r M oun ta in , N ew  Yo rk .  E ine ge
d räng te  Zusam m enfassung über die geolog. Position, den s truk tu re llen  A ufbau u. 
die E n tstehung  des S torm -K ing-G ranites. (Amer. M ineralogist 33. 200. M ärz/April 
1948. New York, City Coll.) R ö s in g . 385

Ju. Ju. Jurk, Über den K o n ta k t zwischen den G ran iten  von Korosten undSch ito - 
m ir  in  W olhyn ien. In  der neueren geolog. L ite ra tu r  gilt es als feststehend, daß die 
G ran ite  des Korostensclien (1) Magmas jünger sind als die G ran ite  vom  Shitom ir-
(H)-Typ, obgleich K on tak te  zwischen beiden n ich t bekann t w aren. Vf. h a t  1946 
solche unm ittelbaren  K on tak te  in W olhynien en tdeckt, wobei an einer S telle g rob 
körniger, rapakiv iartiger G ran it des I-P lateaus u n te r  dem  grauen  11-Granit sich 
erstreck t u. sich in diesem m it einer Apophvse einkeilt. In  der N ähe finden sich eine 
ganze A nzahl X enolithe grauen, m ittelkörnigen II-G ranits in m itten  der Rapalrivl- 
g ran ite  des 1-Plateaus. An einer anderen Stelle ist ein m ittelkörniges II-G ran it
massiv um gehen von G ranit des I-P lateaus. D er II-G ran it is t ein homogenes, graues 
bis hellgraues Gestein, in dem m an m it bloßem Auge F eldspat, Quarz u. Schuppen
b io tit erkennen kann. U nter dem M ikroskop sieht m an M ikroklin, O rthoklas, 
Plagioklas, Quarz, B io tit, Zirkon, R u til, sek. M uskovit, Chlorit u . K aolinit. D er 
G ran it des 1-Magmas is t grobkörnig, grüngrau  u. bes teh t in  der H auptsache aus 
F eldspat, Quarz, H ornblende u. B io tit u . en th ä lt unregelm äßig v erte ilt große 
pyrita rtige  A usscheidungen von K alispat. (Roioiaabi AKaneMim HayK CCCP [Ber. 
Akad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 1095— 97. 21/8. 1948. In st, fü r geolog. W iss. der 
Akad. der W iss. der U krSSR .) L e u t w e in . 3S5

K. H. Scheumann, Petrotektonik des variscischen und prävarisc ischen K r is t a l l in s  
am  nördlichen Rande der böhmischen M asse und in  den Sudeten. Vf. ste llt die E rgeb 
nisse petrograph . D etailarbeiten  über die tek ton . A nalyse des nördlichen Grenzlandes 
der böhm . Masse zusam m en. Im  einzelnen w erden behandelt: D ie m etagran it. 
Epigneise der Phyllitdecke, die Schergleitung der G lim m erschieferdecke üb er dem 
G ranitk lo tz, die m agm at. E inw anderungen der Bewegungsfuge, die Cordierit-
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gneisbldg., G ranulitschiefer in  der Bewegungsfläche, die tek ton . Scbürflinge der 
Glimm erscbieferdecke, die G ranulisierung u. die p räv a ris t. Gesteine. (Naturforsch. 
Med. D tsclil. 1939— 1946. 48. 17— 25. Sept. 1948.) H il l e r . 385

H. I. Drever und  D. F. Livingstone, E in ig e  basaltische Gesteine von W est-Grön
land. Bei dem ersten  G estein bande lt es sieb um  eine P robe  aus einem P ik r itb a sa lt  
von einem Gangschwarm  auf der H albinsel N ügssuaq. A n H and  der m ikr. u . chem . 
Unteres, w ird gezeigt, daß dieses Vork. chem. m it anderen P ik ritb asa lten  vergleich
b ar u. dem nach als ein durchschnittlicher P ik ritb asa lt anzusehen ist. D as zw eite 
Gestein, ein O liv inbasa lt, s tam m t von derselben Halbinsel. H ierbei is t in teressan t, 
daß von dem  spä ter k ristallisiertem  P ay a lit ein op t. Ü bergang zu dem  frü h e r 
kristallisierten F o rste rit besteh t. Chem. is t das G estein m it solchen der b rit.-a rk t. 
P rovinz in  Zusam m enhang zu bringen. Dagegen lä ß t sich keine geschlossene 
Analogie m it den b isher von W est-G rönland beschriebenen G esteinen erkennen. 
D as d ritte  Gestein, von  der Insel Disko, is t ein o liv in fre ie r Basa lt, obwohl G rund 
zu der A nnahm e besteh t, daß F ay a lit vorhanden w ar. D as hauptsächliche s tru k 
turelle  C harakteristikum  is t der sehr krasse U nterschied zwischen den P lagioklas
einsprenglingen u. der feinkörnigen Grundm asse. E in  chem. ähnliches G estein is t 
von O st-G rönland bekann t. 36 L ite ra tu rausgaben . (Proe. S oy . Soc. Edinburgh, 
Sect. B . 63. 97— 114. 1948.) R ösin g . 385

A. W. Ssidorenko, Geröllzusammensetzung in  den Sandschichten der südöstlichen  
Karakum e. Das Geröll der K arakum folge der N iederungskarakum e b es teh t aus 
38,5%  Sedim entgestein, 29,93%  M agmagestein, 31,57%  m etam orph. Gestein. Das 
in  der Sand-Tonebene vorkom m ende Geröll bes teh t aus 95,96%  Sedim entgestein, 
2,88%  M agm agestein u. 1,16%  m etam orph. Gestein. D ie verschied. Zus. des Gerölls 
u. der in  beiden G ruppen vorkom m enden K alksteine u. Sandsteine bew eist die v e r
schied. H erkun ft der beiden G eröllgruppen. W ährend  das Geröll der 1. G ruppe 
durch Z erstörung der K alk-Sandschichten , der sauren E ru p tiv - u. m etam orph. 
Gesteine, en tstanden  ist, is t das Geröll der 2. G ruppe das P rod . der D enudation  der 
K alk- u. Sandsteinschichten, teilweise der bas. E ruptivgesteine u. der k rist. 
Schiefer. D ie Zus. der K arakum folge is t dieselbe w ie die des A m u-D arja-A lluvium s. 
Das Geröll der Sand-Tonebene is t davon verschieden. D as Geröll der südöstlichen 
K arakum e stam m t aus den F lüssen oder w ahrscheinlicher vom  Treibeis w ährend 
des Hochwassers. (RoKnagbi AKaneMim Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 
62. 525— 27. 1/10. 1948. T urkm cn. Zweigstelle der A kad. der W iss. der U dSSR .)

L eb ta g . 3S5
Je L. Butakowa, K le in e  G ranod io rit- und  G ranod io rit-Po rphyr-In tru s ionen  im  

nordöstlichen M ogo l-T au . Eingehende geolog.-petrograph. Beschreibung der I n tru 
sionen u. genaue A ngaben über den Chemismus der beteiligten G esteine: Grano- 
diorite, G ranod io rit-Po rphyre , M onzon ite . An die Gesteine dieser kleinen I n tru 
sionen is t die Skarn-Scheelit-M ineralisation des nordöstlichen Mogol-Tau gebunden. 
D ie bedeutendste TFol/ram -Lagerstätte dieses Reviers is t Tsclioruch-Dairon, 17 km  
nördlich Leninabad. Dio d o rt au ftre tenden  alb itisierten  G ranodiorite en thalten  
linsen- und  gangförmige K örper von  Skapo lith -G ranat-, G ranat- und  seltener 
Pyroxen-G ranat-G estein . Scheelit is t  in  Skapolith-haltigen Gesteinen u. Skarnen 
konzentriert, kom m t aber auch in  A lhitgesteinen vor. (3aniici<n Bcecoioanoro 
MmiepaaoniMCCKoro OömecTBa [Sehr. A llunions mineralog. Ges.] [2] 77. 77— 89. 
1948.) P in k o w . 3S5

Gilbert Gaucher, Über ein ige Bedingungen ka lk ige r Krustenb ildungen . B erich t 
über die Bldg. von V orw itterungskrusten  an K alkgesteinen u n te r  M itw irkung von 
W asser, insbesondere bezogen auf die k lim at. V erhältnisse in  N -A frika. (C. R . hebd. 
Séances Aoad. Sei. 227. 215— 17. 19/7. 1948.) Z e d l it z . 385

J. Tokarski, Magm atische Ka ligeste ine  in  W o lhyn ien . Inkaltsgleich m it der
C. 1947. E . 1044 referierten A rbeit. (Bull. in t. Acad. polon. Sei. L ettres, CI. Sei. 
m ath , n a tu r. Sér. A. 1947. 113— 24. A pril/Jun i, kerausgeg. 1948.)

R . K . Mü l l e r . 385
Victor T. Allen, Verw itterung von P la g io k la s  zu B a u x it .  In  Oregon v erw itte rt 

Plagioklas zu K aolin-H alloysit oder zu B eidellit-N ontronit. D urch  W egführung der 
K ieselsäure bilden sich dann aus diesen Tonm ineralien G ihhsit u . B aux it. Gegen
sätzliche A ngaben in  v ier neuen P ub likationen  messen diesem Zw ei-E tappen- 
S tadium  n u r un tergeordnete B edeutung bei: „daß  K alkfeldspat freies A lum inium 
hydroxyd  erg ib t“ , „daß G ibbsit vor K aolin bei der V erw itterung von allen, bes. 
jedoch bei sauren E ruptivgesteinen e n ts te h t“ , „daß  sich u n te r trop . Bedingungen



L ate rit aus bas. E ruptivgesteinen b ilde t“ u. „daß  K aolin ein unlösl. H ydrosilikat 
is t u. der U m bildungsvorgang m it seiner E n tste llung  ende t“ . E ine bei Alcoa (Ore
gon) in  einem eisenschüssigen B auxitvork . n iedergehrachte B ohrung ergab, daß 
die V erw itterung m ehr als 175 F uß  h iun terre ich t, m it nach oben zunehm enden Geh. 
an Al, Fe, T i u . W . entsprechend einem beständigen, jedoch n ich t regelm äßigen 
Verbrauch an  K ieselsäure. D er Al-Geh. be träg t in  den oberen 50 F uß  47— 25% , in  den 
darunterliegenden 100 F uß  35— 24% ; das E isenoxyd 49— 18%  bis 32— 15% , T i
8— 3%  bis 7— 3% , W . 25— 13% bis 13— 9% , w ährend der SiO,-Geh. von 2— 23%  bis 
auf 21— 26%  zunim m t. E ine Ü hergangsschicht von Ton (über 100 F uß  m ächtig) 
tren n t den B a u x itim  H angenden des Vorwitterungsprofiles von dem darunterliegen
den. (Amer. M ineralogist 33. 191— 92. M ärz/A pril 1948. Missouri, S ain t Louis, Sain t 
Louis U niv. In st, of Geophys. Technol.) R ö s in g . 385

J. Tokarski, Über den U rsp rung  des sogenannten „B en ton its “  von Podo lien  und  
W olhyn ien . E in  als B en ton it bestim m tes M aterial, welches in  te rtiä ren  Sauden in  der 
Um gebung von Lwow u. im  Bezirk W olbynien gefunden w urde, w urde einer ein
gehenden m ikr. u. chem. A nalyse unterzogen u. festgestellt, daß  es von vu lkan. 
Tuff stam m t. D ie chem. Zus. des Lw ow -Bentonits is t annähernd  gleich der „kollo i
dalen“ F rak tion , welche hei der m echan. A nalyse von reinem  T uffit gefunden w ird. 
A ußerdem  w urde zwischen der G ruppe von schweren M ineralien ty p . basalt. H orn 
blende, überwachsen m it verw ittertem  Glas, e rm itte lt; diese H ornblende betrug  
einen hohen P rozen tsa tz  in  den M ustern von Chodowice. Im  B en ton it w urden außer 
Schwermineralien, die vom  T uff herrühren , auch solche, die den Lw ow-Sanden e n t
sprechen, festgestellt. Vf. n im m t an , daß die Schwermineralien dieses B entonits 
einer M ischung entsprechen, die aus Tuff- u . n . M eergeröllablagerungen im  V er
hältn is 2 :  1 zusam m engesetzt ist. (Bull. in t. Acad. polon. Sei. L ettres, CI. Sei. 
m ath . n a tu r., S6r. A 1947. 48— 58. Jan ./M ärz, herausgeg. 1948.) P ist o r . 385

N. Ja. Denissow, Strukturmechanische Eigenschaften der Tongesteine und  ih re  
Änderungen. A uf G rund der U nters, über die V eränderungen der struk turm eclian . 
Eigg. von Tongesteinen durch einen A ußendruck leh n t Vf. die K onsolidierungs
theorie von T erzag hi (Theoretical soil mechanics, N .Y . 1944) ab , die von einer 
viel größeren K om prim ierbarkeit des Skeletts im Vergleich zu der des W . ausgeht. 
D iese Theorie g ilt n ich t fü r die elast. u . die s truk tu r-e last. D eform ation, da h ier die 
n icht vergleichbaren elast. K om prim ierbarkeit des W . u. der viscose W iderstand  
der Gesteine einander gegenübergestellt w erden. D er Ü bergang der G esteine in  den 
stabilen Z ustand durch E rhöhung der prim . K ohäsion w ährend der V erfestigung 
(akt. Rk.) is t so lange möglich, bis der D ruck der unstabilen  Zone auf das a n 
grenzende G estein durch deren W iderstand  kom pensiert w ird. N ach Ü berw indung 
des G esteinsw iderstandes erfolgt die passive R k., hei der W eglänge u. R ich tung  der 
Verschiebung von fester u. fl. P hase sich decken. Die u n te r ständiger Verfestigung 
verlaufende ak t. R k. e rk lä rt die abklingende K urve P o rositä t/D ruck . D ie s tru k 
turellen u. struk tu r-e last. D eform ationen der Tongesteine können n ich t als lineare 
Deform ationen angesehen werden. J e  höher der Beweglichkeitskoeff. Q, desto 
eher is t die passive R k. möglich, die durch entsprechende W ahl der D eform ations
spannung verh indert werden kann. Die ersten B elastungen müssen geringer sein 
als die folgenden u. rich ten  sich hei gegebenem Q nach der prim . K ohäsion. (Uoiuia/iu 
AKaaeMHH HayK CCCP [Ber A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 60. 1239— 42. 1/6. 1948. 
Moskau, KuibysckeW -Inst. fü r Bauwesen.) L e b t a g . 385

N. W. Kirssanow, Über ein ige Besonderheiten der O berp liozän -M on tm orillon it- 
tone des Transkamagebietes. Die dichten hochdispersen oberpliozän. M ontm orillonit- 
tone (I) von 29 L agers tä tten  des T ranskam agebietes en thalten  94,77%  P e lit -  
teilchen <  0,01 m m . D ie Teilchen <  1 /t betragen  39,8% . I b es teh t zu über 50%  
aus M g-M ontmorillonit, außerdem  aus H yd rog lim m er u. M etaha llo ys it. oder K a o 
lin it .  D er A le u r it -Teil be träg t 4— 5% . In  den schweren F rak tionen  (0,1— 0,3% ) m it 
D >  2,9 sind 18% Ep ido t, 10,4% M agne tit, 7,9%  Goethit, 7,5%  P y r it ,  5,1%  
H äm atit  u. 10,5% S id e r it  enthalten , außerdem  20—25%  G ranat, Turm alin, Zirkon, 
Spinell, R u til, Chlorit, A patit, Zoisit, Fe-Erzm ineralien (je 1— 5% ). Akzessor. 
sind v ertre ten : S tauro lith , A ugit, D isphen, Sphen, B io tit, M uskovit, gediegenes Cu. 
Die leichten F rak tionen  bestehen zu 75%  aus F eld spat u . K ieselstein. U ntergeordnet 
kommen vo r: V ivianit, Chalcedon, Gips u. Calcit. Chem. u. spektrograph. werden 
nachgewiesen: H , Be, B, C, O, N a, Mg, Al, Si, P , CI, K, Ca, T i, V, Cr, Mn, F e, Co, 
Ni, Cu, Zn, Sr, Zr, Sn, Ba, P b . Gegenüber den P elito liten  n. der E rdrinde is t der 
Geh. an  Al u. F e  erhöht, an Mg, K , N a u. Ca niedriger. Im  Gegensatz zu den 
Pelitoliten is t der Mg-Geh. höher als der von Ca. I besitz t s ta rke  Bleich- u . W asch-
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eigg., ein holies Bindoverm ögen u. hohe m eclian. F estigkeit im ungebrannten  Z u 
stand . Es kann als industrielles Adsorbens, Füllm asse fü r Seife u. W aschm ittel, 
natürliches B aum aterial, B indem ittel fü r Zem ent, G ießform m aterial u. R oh
m ateria l fü r tonhaltige Lsgg. der E rdö lindustrie  angew andt w erden. (UoKnagw Ai<a- 
qeMiiii Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 1037— 30. 21/5. 1948. 
K asan, Zweigstelle der A kad. der W iss. der U dSSR , Geol. Inst.)

L eb ta g . 385
A. D. Ssultanow, Über die „Tongerölle“ in  der produktiven Schicht. D ie m it 

Sand verk itte ten , als Beweis fü r den kontinen ta len  U rsprung  der p roduktiven  
Erdölsohicht von Apsoheron angesehenen abgerollten Tone en thalten  2U— 4%  
Sand >  0,1 mm, 7— 25%  A leuritfrak tion  0,1— 0,01 mm  u. 72— 95%  T onfrak tion  
<  0,01 mm. Sie bestehen aus 5— 8%  Quarz, 15—-40% F eldspat u. 30— 65%  T on
m ineralien. Die Sehw erfraktion en th ä lt 10— 30%  U m enit-M agnetit, 20— 45%  L im o
nit, 6— 10% Leukoxen, 4— 7%  G ranat, 6— 15% Zirkon, 2— 5%  R util, 3— 7%  T u r
malin, 5—-15% Glimm er, 6— 15% Chlorit, 4— 12% E pidot-Zoisit, 1— 4%  Stauro- 
litli. Als E inzelkörner kommen häufig vor: D isphcu, T itan it, B ary t, G laukophan, 
SiUimanit, H ornblende u. Pyroxen. Sie stellen in der H auptsache g u t sortierte  
aleurit. u . reine Tone dar. Gegen die Bldg. aus der zerstörten  p roduk tiven  Schicht 
sprich t die sta rke  A brollung, der geringe Quarzgeh. u. die Ggw. von D isphen, 
Sillim anit u. S tauro lith . Diese festen Tonbruchstücke gehören zu den A blagerungen 
des südöstlichen K aukasusgebirges. Sie sind in  die G ruppe der Tongerölle einzu
reihen, die in  das Becken der produktiven  Schicht von der K üste kam en. (floicnaAbi 
AKaaeMHH Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 1027— 28. 21/5. 1948.)

L eb ta g . 385
N. Ja. Denissow, Z ur Theorie der Deformation lehmhaltiger Gesteine. Vf. b e 

tra c h te t die K räfte , die den deform ierenden K räften  im  Tongestein entgegenwixken 
u. un terscheidet eine prim . K ohäsion, die durch die mol. A nziehungskräfte e n t
s teh t u. sich vorwiegend in  den koll. Film en zeigt, u. eine durch physikochem . 
Prozesse bew irkte K ohäsion der S truk turverfestigung . E ine tabellar. Ü bersicht 
un te rrich te t über die natürlichen D eform ationen der Tongesteine, (flokhäflu Aica- 
ae.Mim Hayi< CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 59. 243— 46. 11/1. 1948. 
Moskau, K uibyscliew -B au-Ingenieur-Inst.) v. W il p e r t . 3S5

V. M. Goldschmidt, K. Krejci-Graf und H. Witte, Spuren-Metcdle in  Sed i
menten. In  einer Tabelle sind 277 Analysen, von E rdölm üttergeste inen u. bitum inösen 
Sedim enten in  H inblick auf Spurenelem ente wie Ni, Co, Cr, V, Mo, Sn, zusam m en
gestellt. Die Sapropelite zeigen A nreicherung von V, M o, z. T . N i,  die G y ttjen  von 
Cr. V :Cr ist in  G y ttja  u. Torf ~  1, in  Sapropeliten ~  10. V :Mo ist in Sapropeliten 
m eist ~  10, in  G y ttjen  w esentlich kleiner. Die Gelih. des Erdöls u. d. O xybitum ina 
an  V u. N i variieren sehr s ta rk  infolge der wechselnden Menge der A schensubstanz. 
V reichert sieh offenbar bes. bei der A sphaltierung an , w enn diese n ich t durch 
karbonat. Nebengestein bedingt is t. A uf G rund  dieser A nalysen is t eine geochem. 
K ennzeichnung der Ablagerungsfacies möglich. (Nachr. A kad. W iss. G öttingen, 
m ath.-physik . K l., m ath.-phvsik.-chem . A bt. 1948. 35— 52.) H il l e r . 385

A. W. Shiwago, Über die Entstehung rezenter Schotterablagerungen im  mittleren 
T eil der Meeresküste Abchasiens. U nterss. erbrachten den N achw., daß es sieh hei 
den erw ähnten Schottern um terrigenes M aterial handelt, das von den Flüssen u. 
B ächen des westlichen K aukasus vorwiegend im S pät- u. Postglazial herangeführt 
u. do rt abgelagert w urde. (JfoKJiaflbi AKaaeMHH Hayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 59. 1603— 05. 21/3. 1948.) P in k o w . 385

W. v. zur Mühlen, Radioaktive Bohrlochmessungen. Ref. einer A rbeit von 
Me r c ie r  (Oil W eekly 123. [1940] N r. 7. 56). Mit einer versenkbaren Ion isations
kam m er w ird die prim . G am m astrahlung der einzelnen Schichten gemessen, wobei 
S tahl, Zem ent u. Spülung im Bohrloch n ich t störend sind. N eben dieser M eth. ist 
eine andere in  Verwendung, hei der durch im  In stru m en t erzeugte N eutronen im 
Gestein eine sek. G am m astrahlung ausgelöst u. verw erte t w ird. (Erdöl u. Kohle
1. 43— 44. 1948.) R ö t t e r . 390

John D. Hem, Schwankungen in  der Konzentration von gelösten festen Stoffen in  
einigen südwestlichen Strömen. Gemessen w urden die Konzz. von gelösten Stoffen 
in den W assern von Rio G rande, Pecos R iver u. Gila R iver durch B est. der 
spezif. L eitfähigkeit, aus der angenähert die K onz, der gelösten festen Subst. in 
Teilen pro Million erhalten  w urde. G anz allgemein ergab sich, daß eine A bhängig
keit zwischen der K onz. u . der D urchflußm enge bestand , dera rt, daß bei großen
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D urchflußm engen die Konz, abnahm  u. um gekehrt. Die Versuchsergebnisse sind 
graph. wiedergegeben. (Trans. Am er. geophysic. Union 29. 80— 84. F eb r. 1948. 
Albuquorquo, New Mexico, U. S. Geol. Survey.) G o t t f r ie d . 393

D. Guljajewa, Über den Borgehalt in  den rezenten Seeschlämmen. D urch U nters, 
des B-Geh. in  den feinkörnigen u. sandigen Schläm m en der nördlichen Meere 
(B arent-, Petschora-, Grönlandsee) u. in  den lehmigen Schläm m en der südlichen 
Meere (Asowsches-, Kaspisches-, K arisches- u . Schwarzes Meer) sowie des W olga
deltas w ird festgestellt, daß in  den Sedim enten der Nordm eero der B-Geh. 2,91 
. 10~3— 10,7 - 10~3%  beträg t. Am borreichsten is t der feinkörnige Schlam m  des 
K ar. Meeres. In  den sandigen Schlämmen sind 2,91 ■ 10-3— 6,2 • 10~3%  B en thalten , 
in  den lohmigen Schläm m en der Südm eere 5 ,2 4 -10-3— 6,2-10_3% . D er K a lk 
schlam m  vom  K asp. Meer en th ä lt 1,52 • 10 ' 3%  B, der Sandschlam m  vom  W olga
de lta  n u r 0,65 • 10_3% . Bei hoher B-Konz. im  W . is t der Schlam m  borreicher. D er 
feinkörnige Schlamm eines Meeres en th ä lt m ehr lösl. B als der grobkörnige. D er 
geringe B.-Geh. im  Schlamm des W olgadeltas bes tä tig t die A bhängigkeit d e sB - 
Geh. der Schläm m e von der B.-Konz. im  Meerwasser. (HoKJiagw AKaaeMiui Hayi< 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 833— 35. 11/5. 1948. In st, fü r m ineral. 
B rennstoffe der A kad. der W iss. der U dSSR .) L eb ta g . 393

A. Klemenc und  G. Heinrich, D ie  Verte ilung des A rgons in  der Erdatm osphäre. 
Iden t, m it der C. 1949. I I .  502. referierten A rbeit. (S.-B. östcrr. A kad. W iss., m ath .- 
naturw iss. Kl., A bt. I l b  157. 253— 58. 1948. W ien, T U , In st, fü r allg. Chemie.)

H e r r . 396

I). Organische Chemie.
Dr  Allgemeine und theoretische organische Chemie.

C. A. Coulson, D ie  freie Valenz bei organischen Reaktionen. Vf. g ib t einen kurzen 
A briß über die neuere Entw icklung der M ol.-Zustandstheorie u . ih rer A nw endung 
auf die organ. Chemie. Bezugnehm end auf einige frühere V eröffentlichungen (vgl. 
Coulson  u. L o n g u et-H ig g in s , P roc. Roy. Soc. A. 191. [1947] 39 192. [1947] 16 
u. 193. [1948] 447, 456), w ird der Begriff der freien Valenz definiert u . am  Beispiel 
der Ü bergänge B z l.  —  P y r id in ,  N ap h th a lin  —  C h in o lin  die S törungstheorie ein
geführt u . d iskutiert. (J .  Chim. physiquePhysico-C liim . biol. 45. 243— 47. S ept./O kt. 
1948. London, K ing’s Coll., Dep. of Phys.) F r e n k l e r . D 10

R. D. Brown, E in e  quantenmechanische Untersuchung des A zu len -M o le kü ls . 
Mit quatenm echan. M ethoden (LCAO-molecular o rb ita l M ethode), speziell nach der 
Meth. von W h ela n d  (C. 1943. I. 1459.), w erden berechnet die rr-E lektronendichte, 
B indungsabständo u. die Polarisationsenergien, die benötig t w erden, um  das 
Azulon an  einem der 5 möglichen A tom e so zu polarisieren, daß elektrophile, nucleo- 
pliile oder R adika l-S ubstitu tion  möglich w ird. N ach der B erechnung w ird e lek tro 
phile S ubstitu tion  das C-Atom 1 des Azulens bevorzugen, nucleophilo u . Radikal- 
S ubstitu tion  das C-Atom 4. (Trans. F arad a y  Soc. 44. 984— 87. Dez. 1948. Mel
bourne, A ustralien, U niv., Chem. Dep.) '  A. R e u t e r . D 10

A. A. Balandin, Theorie der M u lt ip le tts  und  Theorie des Übergangszustandes. 
An der D ehydrierung von Alkoholen (Ax) zu A ldehyden u. K etonen (A;,) zeigt Vf. 
die M öglichkeit einer gleichzeitigen A nw endung derM ultip le ttheo rie  u . der Theorie 
des ak tiv ierten  Kom plexes auf die heterogene K atalyse . Aus den fü r  das A dsorp
tionsgleichgewicht auf G rund der s ta tis t. Therm odynam ik abgeleiteten Gleichungen 
geht hervor, daß das V erhältnis der Zust an dssum m c der adsorb ierten  Moll, zu der 
des Gasmol. f„/f fü r die A lkohole u . A ldehyde gleich ist. E s g i l t : fa f f x — / a /f2 
~  /«,//[ =  =  /?'. wenn m it ' die W erte  der Homologen bezeichnet w erden.
Die BoRKsche Gleichung (Mfypuaji <t>H3Hueci<oii Xhmhh [ J .  physik . Chem.] 13. [1939] 
421) fü r die G leichgewichtskonstanten a, =  a2 =  a( =  a'? findet eine theoret. 
Begründung. Aus der auf G rund der Theorie des ak tiv ierten  K om plexes abgeleiteten 
Gleichung fü r die D ehydrierungsgeschw indigkeit u . der Theorie von B a l a n d in  
(McnecTjia AKaaeMim HavK CCCP, cepiui xhm. [Nachr. A kad. W iss., chem. Ser.], 
1945, N r. 4. 339.) über die A lkoholdehydrierung geh t hervor, daß der ak tiv ie rte  
Komplex dieselben F reiheitsgrade b esitz t w ie der adsorbierte K om plex. Alle Z u
standssum m en fü r  die inneren  F reiheitsgrade sind m it einer A usnahm e im  adsor

5
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bierton u. ak tiv ie rten  K om plex gleich. Dies bezieht sich auf die Sym m etriezahlen, 
die S tatist. E lektronengew ichte u . die durch den K ernspin bedingten s ta tis t. G e
wichte. D er U nterschied besteh t darin , daß im A dsorptionskom plex ein F re iheits
grad  vorhanden ist, welcher der Valenzschwingung von C—H ' en tsprich t. Im  
ak tiv ierten  K om plex t r i t t  s ta t t  dessen ein F reiheitsgrad  der fortschreitenden B e
wegung längs der ltk .-A chse auf. F ü r  alle Alkohole is t die Zustandssum m e der 
C— Il'-Schw ingungen konstan t, da die entsprechenden F requenzen genügend kon
s ta n t sind. D as V erhältnis f + /f»( + is t der Index  fü r den ak tiv ierten  K om plex) is t fü r 
verschied, prim . Alkohole gleich u. unabhängig  von der T em peratur. Auch ihre 
D ehydrierungsgeschw indigkeiten erweisen sich als gleich. (BoKJiagbi AKageMHH Hayic 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 535— 38. 11/12. 1948.)

L eb ta g . D l  14
Francesca M. Garforth, Christopher K. Ingold und Harry G. Poole, Angeregte 

Zustände des Benzols. 1. M itt.: E in füh rende  Betrachtung e in iger spektraler E ig e n 
schaften von Schw ingungen, die m it Elektronenübergängen von Benzo l und  deuterierten 
Benzolen verknüpft s ind . In  zwei vorangehenden Serien von A rbeiten haben 
I ng old  u . M itarbeiter die Schwingungen des Benzols im  G rundzustand  aufgeklärt 
(J . chem. Soc. [London] 1936 und 1946). In  den vorliegenden 12 A rbeiten w ird der 
erste elektron. angeregte Z ustand  un tersuch t. D as experim entelle M aterial liefern 
die U V-Absorptions- u . Em issionsspektren des Bzl. u. einiger D euterobenzole, die 
z .T . neu aufgenom m eu werden. In  der 1. M itt. werden die G rundlagen der a ll
gem einen Spektroskop. Theorie, soweit benötig t, zusam m engestellt, die N om en
k la tu r der Schwingungen gegeben u. Auswahlregeln fü r Schwingungen m it Elek- 
tronenübergangen d isku tiert. N ach einer Beschreibung des 1. U V-Absorptions- u. 
F luorescenzbandensystcm s von C01I6 werden die Auswahlregeln der Aic-B„,.-Über
gänge der verschied, deu terierten  Benzole, ge trenn t nach ihren  jeweiligen S ym 
m etrieklassen, ausführlich behandelt. D er Besprechung jeder Sym m etrieklasse wird 
eine Tabelle der beobachteten  Schwingungsfrequenzen der entsprechenden Bzl.- 
D erivate im  E lek tronengrundzustaud  (der vorangehenden Reihe von A rbeiten vgl. 
C. R. B a il e y  u . M itarbeiter, J .  chem. Soc. [London] 1946. 299 entnom m en) zu 
grundegelegt u .in  je  einer Tabelle die im  angeregten Z ustand  erlaub ten  Schwingungen 
in K om bination  m it dem  Alc-B2u-übergang  angegeben. Die zu erw artenden  A uf
hebungen von E n ta rtu n g en , A ufspaltungen, In tensitätserhöhungen  durch R esonanz
effekte usw. beim Ü bergang zum  angeregten Z ustand w erden eingehend d isku tiert. 
(J . chem. Soc. [London] 1948. 406— 17. April. London, U niv. Coll., Sir W illiam 
Ram say u. R alph F ö rster Labor.) A. R e u t e r . D 118

Francesca M. Garforth und Christopher K. Ingold, Angeregte Zustände des 
Benzols. 2. M itt.: A n a ly se  des ersten u ltravioletten Bandensystems des Absorp tions
spektrums von Benzol. (1. vgl. vorst. Ref.) D er Analyse des ersten  UV-Banden- 
svstem s werden die von R a d l e  u . B e c k  (C. 1941. I. 2651.) veröffentlichten A b
sorptionsspektren zugrundegelegt. In  einer Tabelle w erden alle beobachteten  A b
sorptionsfrequenzen, die In te n s itä t u. die vollständige Zuordnung gegeben. Zum 
Beweis der Zuordnung werden die 25 beobachteten  Bandenfolgen auf A usw ahl
regeln, E n ta rtungen  usw. einzeln d isku tiert u . daraus 11 G rundschw ingungen im 
elektron. angeregten Zustand abgeleitet. Vergleiche m it den A bsorptions- u . Fluo- 
rescenzspektren verschied, deu terierte r Benzole w erden n ich t herangezogen, son
dern  fü r diese A rt der Beweisführung auf die 11. M itt. dieser R eihe verwiesen, 
wo sie fü r alle isotopen Benzole gleichzeitig geführt w ird. (J .  chem. Soc. [London] 
1948. 417— 27. April.) A. R e u t e r .  D 118

Francesca M. Garforth und Christopher K. Ingold, Angeregte Zustände des 
Benzols. 3. M it t . : Analyse des ersten ultravioletten Bandensystems des Fluorescenz- 
spektrums von Benzol. (2. vgl. vorst. Ref.) Auf G rund der Messungen des Fluores- 
cenzspektrum s von Bzl. von I ngold  u . W il so n  (C. 1936. I I .  3405 u. C. 1937. I. 
49.) w ird eine Tabelle aller beobachteten  F luorescenzm axim a m it In te n s itä t u. 
vollständiger Schwingungszuordnung angegeben. Die Beweise der Zuordnung 
w erden wie in  der 2. M itt. n u r aus der Diskussion der Bandenfolgen dieses Spek
trum s geführt. In  m ehreren Bandenserien w ird deutlich A ufspaltung durch 
FERMi-Resonanz beobachtet. (J . chem. Soc. [London] 1948. 427— 33. April.)

A. R e u t e r . D 118
Francesca M. Garforth und Christopher K. Ingold, Angeregte Zustände des 

Benzols. 4. M itt.: A n a ly se  des ersten u ltravioletten Bandensystems des Absorptions
spektrums von Hexadeuterobenzol. (3. vgl. vo rst. Ref.) D as von S po n e r  (C. 1941.
I I .  23) gemessene U V -A bsorptionsspektrum  von C6De w ird entsprechend dem  Verf.
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in  (len vorangehenden M itt. d isku tiert u. eine Tabelle aller Frequenzen u. Z uord
nungen gegeben. Aus der Bandenfolge können 10 G rundschw ingungen im elektron. 
angeregten Z ustand abgeleitet werden. ( J .  cliem. Soc. [London] 1948. 433— 40. 
April.) A. R e u t e r . D 118

Francesca M. Garforth und Christopher K. Ingold, Angeregte, Zustände des
Benzols. 5. M itt.: A n a ly se  des ersten u ltravioletten Bandensystems des Fluoresccnz- 
spektrums von Hexadeutcrobenzol. (4. vgl. vorst. Ref.) In  gleicher Weise wie in  den 
vorangehenden M itt. w ird das Fluorescenzspektrum  von C6I)6, aufgenom m en von 
I ng old  u . W ilso n  (C. 1936. I I .  3405. u. C. 1937. I. 49.), analysiert. Tabelle der 
Frequenzen m it Zuordnung der Schwingungen vgl. Original. ( J .  ehem. Soc. [L on
don] 1948. 440— 45. A pril.) A. R e u t e r . D 118

Francesca M. Garforth, Christopher K. Ingold und Harry G. Poole, Angeregte 
Zustände des Benzols. 6. M it t . : Beschreibung und A na ly se  des ersten ultravioletten  
Bandensystems des Absorptionsspektrum s von 1.3.5-Trideuterobenzol. (5. vgl. vorst. 
Ref.) Die A ufnahm e des U V -A bsorptionsspektrum s von 2200— 2700 Ä w ird be
schrieben, Teile des Spektrum s als M ikrophotom eterkurven abgebildet. In  einer 
Tabelle m it säm tlichen beobachteten  F requenzen werden In ten sitä ten  u. die Z u 
ordnungen angegeben. Die Zuordnung, die au f der Diskussion der einzelnen B anden - 
folgen basiert, liefert 14 Grundschwingungen im oberen E lek tronenzustand . 
(J . ehem. Soc. [London] 1948. 445— 56. A pril.) A. R e u t e r . D 118

Arthur P. Best, Christopher K. Ingold und Christopher L. Wilson, Angeregte 
Zustände des Benzols. 7. M itt.: Beschreibung und A n a ly se  des ersten u ltravioletten  
Bandensystems des Fluorescenzspektrums von 1.3.5-Trideuterobenzol. (6. vgl. vorst. 
Ref.) N ach kurzer Beschreibung der A ufnahm etechnik w ird wie in den v o ra n 
gehenden M itt. die Analyse des F luorescenzspektrum s von 1.3.5-Trideuterobenzol 
m it Tabelle aller Frequenzen u. Zuordnung durchgeführt. (J .  ehem. Soc. [London] 
1948. 456— 60. April.) A. R e u t e r . D 118

Francesca M. Garforth, Christopher K. Ingold und Harry G. Poole, Angeregte 
Zustände des Benzols. 8. M itt . : Beschreibung und A n a ly se  des ersten u ltravioletten  
Bandensystems des Absorptionsspektrum s von 1 .4-Dideuterobenzol. (7. vgl. vorst. Ref.) 
Die A ufnahm e des Spektrum s erfolgt, w ie in  der 6. M itt. beschrieben. D ie voll
ständige Schw ingungsanalyse erfordert bei diesem Mol. eine eingehendere D is
kussion als in den vorhergehenden M itt., da durch die A nordnung der Isotopen 
in 1,4-Stellung die bei hexagonal sym m etr. Benzolen en ta rte ten  Schwingungen 
hier in  je  zwei getrenn te Schwingungen auf spalten . F requenztabelle m it Zuordnung, 
die die Identifizierung von 18 Grundschw ingungen im  angeregten Z ustand e r
m öglicht. (J . ehem. Soc. [London] 1948. 461— 75. April.) A. R e u t e r . D 118 

Francesca M. Garforth, Christopher K. Ingold und Harry G. Poole, Angeregte 
Zustände des Benzols. 9. M itt.: Beschreibung und A na ly se  des ersten u ltravioletten  
Bandensystems des Absorptionsspektrum s von 1.2.4.5-Tetradeuterobenzol. (8. vgl. 
vorst. Ref.) D as U V -A bsorptionsspektrum  von 1.2.4.5-Tetradeuterobenzol w ird 
beschrieben u. die Sehwingungsanalyse wie in  den vorhergehenden M itt. du rch 
geführt. 17 G rundschw ingungen im  oberen E lek tronenzustand  w erden identifiziert. 
F requenztabelle m it Zuordnungen vgl. Original. (J . ehem. Soc. [London] 1948. 
475—-83. April.) A. R e u t e r . D 118

Francesca M. Garforth und Christopher K. Ingold, Angeregte Zustände des 
Benzols. 10. M itt.: A na ly se  des ersten u ltravioletten Bandensystems des Absorp tion s
spektrums von Monodeuterobenzol. (9. vgl. vorst. Ref.) D as von B e c k  u . S p o n e r  
(C. 1946. I. 1194.) veröffentlichte U V -A bsorptionsspektrum  von M onodeutero
benzol w ird wie in den vorangehenden M itt. analysiert. F requenztabelle m it Z u
ordnungen vgl. Original. (J . ehem. Soc. [London] 1948. 483— 91. April.)

A. R e u t e r . D 118
Francesca M. Garforth, Christopher K. Ingold und Harry G. Poole, Angeregte 

Zustände des Benzols. 11. M itt.: Vergleiche zwischen den ersten u ltravioletten A b -  
sorptions- und Fluorescenzbandensystemen isotopisch-isomerer Benzole und  weitere 
Bestimmungen von Schwingungsfrequenzen im  oberen E lektronenn iveau. (10. vgl. 
vorst. Ref.) Die Spektren der vorher einzeln d iskutierten  verschied, deu terierten  
Benzole werden m iteinander verglichen. Die P rodukt-R egel von T e l l e r  u . R e d 
lich  wird auf die Schwingungen im elektron. angeregten Z ustand angew endet. 
Ferner w ird das K raftfe ld  im  angeregten Z ustand nach dem P o ten tia lansa tz  von 
W ilso n  (Physic. R ev. 45. [1934] 706.) fü r Schwingungen in  der M olekülebene m it 
den K orrek turen  von B e l l  (Trans. F arad ay  Soc. 41. [1945] 293.) fü r Schwingungen

5*
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aus der Molekülebene heraus berechnet. Nach diesen Methoden werden die in der
I .— 10. M itt. gegebenen Schwingungszuordnungen b es tä tig t u. w eitere n ich t b e
obachtete Schwingungen berechnet. Zum  Schluß -wird eine Zusam m enstellung aller 
30 G rundschw ingungsfrequenzen der isom eren Benzole im  oberen E lek tronen 
zustand  (B2u) angegeben u . k rit. d isku tiert. (J . ehem. Soc. [London] 1948. 491— 507. 
April.) ” A. R e u t e r . D 118

Francesca M. Garforth, Christopher K. Ingold u n d  Harry G. Poole, Angeregte 
Zustände des Benzols. 12. M itt.: D e r E ffe k t der elektronischen Anregung a u f die  
Beometrie, d ie elastischen Eigenschaften und die N u llpunktsenerg ie  der Benzo lm o lekü le : 
D er E ffe k t isotopischer Substitu tion  au f d ie Energ ie  des Elektronenübergangs. (11. vgl. 
vorst. Ref.) D ie Ergebnisse der vollständigen Schw ingungsanalysen in  der 1. bis
I I .  M itt. w erden zusam m enfassend in  bezug au f A tom abstände, Valenzwinkel u. 
K raftfe lder im  angeregten Benzol besprochen. D er C— C-A bstand is t  im  angeregten 
Z ustand von 1,39 auf 1,43 Ä aufgeweitet, der C— II-A bstand  von 1,08 auf 1,07 Ä 
verkürzt. E ntsp rechend  is t die C— C -V alenzkraftkonstante um  14% niedriger, die 
C— H -K onstan te  um  6%  höher als im  G rundzustand . D ie Folgerungen fü r  den te i l
weise ungesätt. C harak ter der B indungen w erden d isku tiert, ebenso entsprechende 
Ä nderungen der K onstan ten  fü r Biegungen, Torsionen u. andere D eform ationen 
des Bzl.-M oleküls. D ie L age des U rsprungs des E loktronenübergangs verschiebt 
sich sukzessive m it fortschreitender D euterierung des Bzl. E s w ird  gezeigt, daß die 
Energie eines E lektronenübergangs sich aus einem  A nteil, der D ifferenz der E lek 
tronenenergie der kom binierenden N iveaus u. aus einem zw eiten A nteil, der D iffe
renz der K ern-N ullpunktsenergie zusam m ensetzt. D a der rein  elektron. A nteil an  
der Ü bergangsenergie sich als p rak t. k o n stan t erweist, kann  die V erschiebung des 
B andenursprungs bei isotop. S ubstitu tion  des Mol. durch die Ä nderung der Null- 
punktsenergio q u a n tita tiv  e rk lä rt werden. (J . ehem. Soc. [London] 1948. 508— 17. 
April.) A. R e u t e r . D 118

A. Kiss und  J. Hyross, Z u r  L ich tabsorp tion  der N itroderiva te  des Benzols. (Vgl. 
C. 1948. E. 1208.) Vff. erk lären  die S tru k tu r  der A bsorptionskurven von N itro- 
derivaten  auf G rund der G renzform en des G rund- u . Ä nregungszustandes. D ie 
elektrom ere W irkung der S ubstituen ten  is t größer als ibro induk tive  W irkung. 
Bei den N itrobenzolen meinen Vff. dem  Bzl. u. der N itrogruppe eigene A bsorptions- 
gebieto zusprechen zu können. Dies is t bei den N itrobenzaldohyden weniger der 
Fall. Boi den N itroanilinen u . N itropheuolen k ann  m an n ich t von einer separaten  
A nregung der einzelnen Chrom ophore sprechen. Z ur Diskussion w erden die Spektren 
folgender Verbb. als Skizzen angegeben: B z l.  (in H exan); N itrobenzo l (H eptan, A.); 
Benzaldehyd  (A.); o-, m - u . p-N itrobenzaldehyd  (H exan); o-, m- u. p -D in it ro -  (W .); 
symm. T r in it ro -  (0,001 mol. HCl); C h lo r- (H ep tan ); o-, m- u . p-Chlorn itrobenzol (H ep
ta n ); T o lu o l (H exan); o-, m- u. p -N itro to luo l (H ep tan); o-, m- u. p -N it r a n i l in  (A.); 
P ik r in s ä u re  (A .); o-, m- u. p -N itro -  (A.); 2,4-, 2,6- u . 3,5 -D in itropheno l (W .). (Äeta 
U niv. Szegediensis, Sect. Sei. n a tu r., Ä cta  cliem. physica 2. 76— 82. 1948. Szeged, 
U ngarn, U niversität, In s titu t fü r anorgan. u . ana ly t. Chemie.) K la a r . D 118

A. Kiss und  R. Pauncz, Über L ich tabsorp tion  von isomeren Derivaten  von Benzal- 
a n ilin .  Vff. d iskutieren auf G rund der m öglichen S tru k tu ren  von G rund- u. An- 
regungszustand die verschiedenen A bsorptionskurven von D erivaten  des Benzal- 
anilins. D er am  C-Atom bzw. N -Atom  der A zom ethin-G ruppe gebundene P heny l
kern  verhä lt sich verschieden in bezug auf seine Mesomerie. Bei 2- u. 4 -0xyderiva- 
te u  erscheint die erste A bsorptionsbande an  der Grenze des S ichtbaren, dagegen 
feh lt diese B aude bei den 2'- u. 4 '-D erivaten . D ie C hinonim in-S truktur is t also im 
G rundzustand  viel weniger v ertre ten  als die C biuonm etb in-S truk tur. Die u n te r
suchten  Benzalaniline liegen nach  ihren  A bsorptionskurven in trans-S tellung  vor. 
Vff. ste llten  im  allgem einen freie D rehbarkeit der R adikale fest, die möglichen 
Lagen w erden wiedergegeben. D ie E ffek te w erden an  folgenden V erbb. un tersuch t: 
2-Oxy-, 2 -M etlioxy , 3-Oxy-, 4-O xy- u. 4-M e thoxyben za lan ilin ; Benzal-2-, 2-Oxy- 
benzal-2-, 3-Oxybenzal-2-, Benzal-3-, Benzal-4-, 2-Methoxybenzal-2-, 4-Methoxy- 
benzal-2- u. 2 -M ethoxybenza l-4 -oxyan ilin ; Benzal-2-, 2-Oxybenzal-2-, Benzal-4-,
2-Oxybenzal-4- u. 4-O xybenzal-2-m ethoxyan ilin . Die S pektren  in  A. aufgenommen. 
(A cta U niv. Szegediensis, Sect. Sei. n a tu r., A cta ehem. physica 2. 83— 89. 1948. 
Szeged, U ngarn, U niv. of Szeged, In s titu t fü r anorgan. u . ana ly t. Chem.)

K la a r . D 118
Karl Dimroth und  Otto Lüderitz, Über d ie  U ltravio lettabsorption a,ß-ungesättig

ter Ketone und  ih re r Semicarbazone. a,/?-ungesätt. C arbonylverbb. üb erfü h rt man 
zur C harakterisierung durch ihre U V -Spektren zweckm äßig in  die entsprechenden
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Semicarbazone, die 25— 35 m y  langwelliger u . erheblich in tensiver als die freien 
Carbonylverbb. absorbieren u. sich so auch besser von der C = C — C =C -G ruppie- 
rung  unterscheiden lassen. E s w ird gezeigt, daß a, /S-ungesätt. K etone, die dies 
Verh. n ich t zeigen, d. h . auf
fallend schwach u. kaum  ro t- H H
verschoben absorbieren, of- h , / \ h  nh -CO-NH, h , / \ h n  ■ co • NH
fenbar in  einer durch Um- A !l |j i
lagerung etwa gem äß der nJX/ X ¿ r  H= \ / l \
Form elgleichung A en tstan - h . c h , h  c
denen Pyrazolinform  vor- CH>
liegen. F ü r  M es ity lo x yd ,  bei 
dem die U m lagcrung schon
länger bekann t ist, l-A ce ty l-cyc lohexen -( l)  u . l-M ethyl-2-acetyl-cyclohexen-(2) 
konnten  das Sem icarbazon  u. das entsprechende P y ra zo lin d e r iv .  g etren n t d a r
gestellt u. vermessen w erden, w ährend fü r l-M e thy l-2 -ace ty l-cydohexen -(l)  und
i,3 -D im etliy l-2 -acety l-cyc lohexen-(l) der E ingschluß offenbar so le ich t geht, daß das 
Sem icarbazon n ich t zu fassen ist, w oraus sich die oben angeführte A bsorptions
anom alie erk lärt, da die entsprechenden Pyrazoline sehr ähnlich wie die K eton- 
grundkörpor absorbieren, aus denen sie en tstanden  sind. Gemessen w urde das 
Bandenm axim um  zwischen 230 u. 270 m y. Lösungsm . A. (Chem. Ber. 81. 242— 47. 
Mai 1948. G öttingen, Chem. U niv. L ab.) E . G. H o ffm a n n . D 118

A. Ss. Dawydow, D ie  Abhäng igke it der Frequenz des durch p -Po lypheny le  ab
sorbierten L ich tes von der A n za h l der Pheny lg ruppen . F ü r p -Po lypheny le  wird die 
A bhängigkeit der Frequenz u. der In te n s itä t der L ich tabsorp tion  von der Zahl 
der P henylgruppen berechnet. Es ergib t sich fü r einen A nstieg der Zahl N der 
Phenvlgruppen eine Verschiebung der ro ten  A bsorptionsgrenze zu längeren W ellen, 
doch w ird diese Verschiebung m it w achsendem  N im m er geringer. D ie In ten s itä t 
der A bsorption is t p roportional N. D ie B erechnungen stim m en fü r N = 2— 6 g u t m it 
den experim entellen Befunden überein. (IKypnan 3i<cncpiiMcnTajibnoii n Teope- 
TimecKoii d>ii3iiKi( [J . exp. theore t. P hysik] 18. 515— 18. Ju n i I94S. P hysik . In st, 
der A kad. der W iss. der U krS SR .) W if.df.m a x n . D 118

L. A. Bljumenfeld, Deutung des Absorptionsspektrum s von N a p h th a lin  u nd  die  
Absorptionsspektren d isubstitu ierter N aphtha line . (Vgl. C. 1948. I I .  280.) D ie A b
sorptionsspektren  von 1.3(1)-, 7.4(11)-, 2.7(111)-, 1.6(IV)-, I.d(V)-, 2.6(VI)- u. 1.8- 
D in itro naph tha lin  (VII), von 1 .5 -N aph thy lend iam in  (VIII) u . N aph tha lind isu lfo - 
ch lo rid -( l.ö )  (IX) w urden in  A. bzw. bei V zum  Vergl. auch in Aceton im  G ebiet 
2200— 4100 Ä un te rsuch t. Von den beiden B anden w urde die bei 3160— 3680 Ä 
dem Ü bergang A!g -> A,s, die bei 2750— 3380 Ä  dem  Ü bergang A]g— A2„ zugeschrie
ben. D er 1. Ü bergang is t bei N aph tha lin  (X) verboten , bei d en D id e riv v . is t das 
V erbot gelockert; eine A usnahm e b ildet wegen seiner Sym m etrie V u . in  geringerem  
Maße auch IX. Die V erhältnisse bei VI w erden bes. behandelt. Bei VII u . VIII 
w urde n u r die 1. B ande beobachtet. A uch die A bsorptionsspektren  von X u . seinen 
M onoderivv. werden d isku tiert. (IKypna.n On3nuecK0ii Xhmhh [J . physik . Chem.]
22. 1419— 26. Dez. 1948. Moskau, P hysikal. Chem. K arpow -Inst.)

W ie d e m a n n . D 118 
W. A. Weidenbach und  Je. A. Karpowitsch, Veränderungen der Absorp tion s

spektren von Farbstoffen  bei ih re r Umsetzung m it Gelatine. D er E infl. von G elatine 
auf das A bsorptionsm ax m um  von sauren  u. bas. F arbstoffen  w ird un te rsu ch t. So 
zeigte es sich, daß Zugabe von kation . G elatine zu Sulfogruppen en thaltenden  F a rb 
stoffen das A bsorptionsm axim um  nach dem  langwelligen G ebiet verschiebt. Bei den 
Farbstoffen Säurefuchsin, D irektdiazoschw arz S, D irek trosa S, G uineagrün, Säure
grün 2 J  u . Tliiocarm in be träg t der bathochrom e E ffek t ca. 10— 20 m y.  Zugabe von 
anion. G elatine zu bas. F arbstoffen  (Fuchsinbase, K ristallv io le tt) bew irkt die Aus- 

CH, H,N OH

. N =  N -  / V X| -  N — N 
■ I I J 

NaOsS/ X / x / X 'SO,X.'i
bldg. eines neuen M axim um s bei kürzeren W ellenlängen, w ährend  das M axim um  
in wss. Lsg. fast verschw indet. E in  anderer E ffek t w ird  dagegen bei D irektschw arz-3 
(diese Farbstoffbezeichnung is t dem  im  S taatsverlag  erschienenen S tandardw erk 
A nilinfarbstoffindustrieentnom m en) beobachtet. D er F arbsto ff h a t  ein A bsorptions
m axim um  bei 490 m y  u . zeigt einen gleichm äßigen Abfall nach R o t. Zugabe von
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auion. G elatine bew irkt das A uftre ten  zweier M axima gleicher In te n s itä t bei 
480— 490 m/i u. 580— 590 m p. Zur E rk lärung  dieser E ffek te w ird angenom m en, 
daß eine N eutralisierung der negativen L adung der sauren Farbstoffe infolge Zu
nahm e der E n tfernung  zwischen den Schw erpunkten der negativen u. positiven 
L adung einen bathochrom en E ffek t hervorru ft u. andererseits eine N eutralisierung 
der positiven L adung der bas. Farbstoffe zu S törungen der K onjugation  der D oppel
bindungen füh rt. (JKypnan ripinuia/uioii Xhmhh [J . appl. Chem.] 21. 414— 20. 
April 1948.) G ö t z e . 11 118

Pauline Raniart-Lucas und Joseph Hoch, Deform ation der E lektronenbahnen  
des S tickstoffs durch C y c lis ie ru n g . (S truktu r und  Absorp tion  des Benzotriazo ls.) (Vgl. 
C. 1950. I. 1585.) Im  Verlauf von U nteres, über S tru k tu r  u . A bsorption fanden Vff., 
daß N in der — N = N -G ru p p e  im Benzotriazo l (I) wie in den a-S ubstitu tionsprodd . 
oder in einem 6-Ring-IIeterocyclus bzw. einem offenen Mol. in verschied. Z uständen 
existiert. In  neutralem  M edium befindet sich I im Gleichgewicht zwischen (1) (über
wiegend) u. (2), in saurer Lsg. versch ieb t es sich nach (1), in alkal. Lsg. nach (2);

In  I u. den a-D erivv. is t die — N 
= N -G ru p p e  auf die Spektren  
ohne E influß. I, I-a-m othyl u. I-a- 
phenyl absorbieren in denselben 
Bereichen wie Anilin, M ethylanilin 
u. D iphenylam in. D ie D eform ation 

der Valenzwinkel der N -A tom e in -—-N—N-—  fü h rt zur B indungsschw ächung zw i
schen — N = N - u. dem  restlichen Molekül, diese Verbb. liegen in der transparen ten  
Form  vor. Die S tru k tu r  der a-D erivv. is t eindeutig  (1), die der /5-Derivv. m ehr (2) 
als (3). D urch K ingerw eiterung um  /> CiL (a) oder R ingöffnung (b) w erden die 
norm alen Valenzwinkel w iederhergestellt, u . beträch tlicher A bsorptionswechsel

resu ltiert aus v e rs tä rk te r B indung 
zw ischen— N = N -  u. K ern. (5) u. 
(6) besitzen absorbente Form . (4) 
dagegen tran sp a ren te ; die M axim a 
der A bsorptionsspektren (in v 
10-12) liegen fü r (4) bei 1031, fü r 
(5) u. (6) bei 829 bzw. 850. L e it
fähigkeitsm essungen an  (4), (5) u. 

(6) weisen zum indest auf eine A m m onium struktur hin. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sei. 227. 1041— 42. 15/11. 194S.) K l e e b e r g . D 118

E. Schaueiisfein (un ter M itarbeit von Inge-Ochsenfeld-Lohr, Helga Puxkandl 
und Margret Stampfer). Absorptiorisspektrographische S tud ien  an  l-Ascorb insäure. 
1. M itt. (Vorläufige M itt.) Inhaltlich  iden t, m it der C. 1949. I I .  635 referierten 
A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m atli.-naturw iss. K l., A bt. II  b 157. 415— 17. 
1948. Graz, Univ., In st, für theore t. u. physikal. Chemie.) I I e r r .  D 118

Hugo Theorell ,Eine Bemerkung über die Absorptionsbanden von Ferricytochrom  c. 
\ f .  s te llt fest, daß die A uffindung der B anden bei 695 u. 655 in/i durch ihn  1940 
bis 1943 veröffentlicht worden ist, w ährend die A bsorptionsbanden in  alkal. Lsg. 
bei 675 u. 640— 45 m /i von B igw oo d  u . M itarbeitern  1934 festgestellt w urden. 
(Areh. B iochem istry 17. 359. Mai 194S. Stockholm , Med. N obel-Inst.)

S c h w a ib o ld . D 118 
J. Lecomte, J. J. Leendertse und  H. I. Waterman, Anwendung der In fra ro t

absorptionsspektren auf die Untersuchung von Kohlenwasserstoffpo lymerisaten. (Vgl. 
C. 1947. 719.) Aus definierten Olefinen (Penten-(2), T rim ethy lä thy len  +  M e th y l
äthyläthylen, Oyclohexen, Tetrahydronaphtha lin , Hexadecen) m it A1C13 erhaltene 
Polym erisate (Mol.-Geww. ca. 200— 400) u. zum  Teil deren H ydrierungsprodd. 
werden im Bereich 500— 1400 cm-1 un tersuch t. Die Spektren  der verschied. P o ly 
m erisate unterscheiden sich in charak terist. Weise, w ährend die der E inzelfrak
tionen eines Polym erisats un tere inander sehr ähnlich sind. Die relative Schärfe der 
B anden zeigt, daß die H auptm enge der K om ponenten dasselbe B auprinzip  au f
w eist; Identifizierung einzelner Verbb. is t jedoch noch n ich t möglich. —  Die P o ly 
m erisate der aliphat. _01efine sind dem  Ausgangsstoff en tsprechend m ehr oder 
w eniger s ta rk  verzw eigt; chem. nachgewiesene N aphthene konnten  wegen der 
Ä hnlichkeit ih rer Spektren  m it A liphaten n ich t naehgewiesen w erden. Die D oppel
bindungen gehen von te r t .  C-Atomen aus, n u r bei einer re la tiv  einheitlichen Iso- 
penien-Polym erisatfraktion sind auch endständige vorhanden. —  Cyclohcxenpoly- 
inensa te  en tha lten  neben Polycyclohexenen auch kondensierte System e wie Per-

A / \
! II N (ß)V \N/

II (a)
<D

V \ v
N il

(2) ( 3)
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kydroanthracene. —  Aus T etra lin  en tstehen  neben Spuren D ekalin  größere Mengen 
H ydroantkracene, daneben wahrscheinlich H ydrophenantkrene, jedoch kein ß- 
D inaph thy l. —  E in  harzartiges P inenpoiym erisa t besaß ein n ich t deu tbares S pek
trum . (Bull. Soc. chim. F rance, Mein. [5] 15. 253— 60. M ärz/A pril 1948. P aris, 
Sorbonne, Labor, des Kecherclies phys. u. D elft, L abor, de Ckimie industrielle.)

L e c k e . D 120
J. Mann, H. W. Thompson, U ltrarot-Spektren und fester Zustand : M essungen  

m it po laris ie rter S trah lung. M it einem selbstregistriereuden E inzelstrah l-S pek tro 
m eter w erden zwischen 3 und  14/j m it linear po larisierter S trah lung  die A bsorptions
spektren  von K ristallen  u. dünnen Film en organ. Substanzen aufgenom m en. Die 
P roben werden dabei zunächst m it den K ristallachsen parallel, dann  sukzessive 
senkrecht zur Polarisationsebene des L ichtes orien tiert. Als P o larisa to r d ien t ein 
Selenspiegel, dessen H erst. im Original beschrieben ist. Die In te n s itä t zahlreicher 
Banden, insbesondere derjenigen, die fü r bestim m te polare G ruppen ( C = 0 ,  NH , 
OH) spezif. sind, h än g t s ta rk  von der O rientierung der K ristalle  ab . In  m anchen 
F ällen  lä ß t sich hieraus die Lage derartiger G ruppen im  K ristall u. dam it dessen 
S tru k tu r  bestim m en. Diese neue M eth. b ildet daher eine w ertvolle E rgänzung zur 
R öntgen-S trah lun ters. von K ristallen ; sie erm öglicht um gekehrt, sofern Molekül- 
und  K ris ta lls tru k tu r b ek an n t sind, die Z uordnung von Schw ingungsbanden. U n te r
sucht w erden: A ce ta n ilid  CHaCO • NH ■ C6H5, Pheny lace tam ido-M ethy lcyan id  
C8H 5-CH 2-C O -N H -C H 2-CN, Benzam id  C„H5-CO -N H 2, D ipheny lace ty len  C6I I 5 C 
=  C-CSH5, B e n z il C6I I 5• C 0  ■ C 0  • C0II5, Z im tsäu re  C6I I5-CII =  C H  COOII u. ihr 
Methylester, A d ip in säu re , 2 ,4 ,6-T rich lo rp lieno l als K ristalle. Als Film e w urden 
gem essen: N aturkautschuk, P o ly v in y la lko h o l.  A bb. der Spektren  im  Original. 
(Proc. Roy. Soc. [London] Ser. A. 192. 489— 97. 1948. Oxford, P hysical Chem istry 
Labor.) ' A. R e u t e r . D 120

C. W. Young, P. C. Servais, C. C. Currie und M. J. Hunter, O rganos ilic ium - 
polymerc. 4. M itt. Infrarotuntersuchungen an  cyclischen d isubstitu ierten S ilo xanen . 
(3. vgl. W r i g h t  u . H u n t e r ,  C. 1948. I I .  1167.) A n H and  einer A nzahl zum  Teil 
neuer, eycl. trim erer u. te tram ere r Organosiloxane w ird gezeigt, daß die In fra ro t
analyse, bei der Vff. einen B a ir d  A ssociA TEs-D oppelstrahlspektrographen a n 
w endeten, zur Konstitu tionserm ittlung  dieser V erbb. m it gutem  Erfolg angew endet 
w erden kann. D ie M eth. g es ta tte t die E rkennung der verschied, organ. R este u. die 
Best. der Ringgröße. Die sehr eingehende tlicoret. D eutung  der aufgenom m enen 
S pektren schließt m it der Postu lierung  von opt. u . geom etr. stereoisom eren Cxclo- 
siliconen.

V e rs u c h e :  D arst. der cycl. D im ethyltri- u . -tetram eren  vgl. die 3. M itt., 
sowie P a tn o d e  u . W ilc o c k  C. 1947. 1365., H u n t e r  u . M itarbeiter (J . Amor. chem. 
Soc. 68. [1946] 667); über die entsprechenden D ipkenylverbb. vgl. H y d e  u . D e  
L o n g  (C. 1941. I I .  2079), B u r k h a r d ,  D e c k e r  u . H a r k e r  (J . Amer. chem. Soc. 67. 
[1945] 2174), I I y d e  u. M itarbeiter (J .  A incr. chem. Soc. 69. [1947] 488). H exaä thy l- 
cyc lo tr is ilo xan  (I) u. Octaäthylcyclo tetrasiloxan ( II), aus D iäthyldichlorsilau  in Ac., 
Zers, m it Eis u. danach 1 std . Kochen. Nach dem W aschen m it W . u. 1 std . Kochen 
m it 5% ig. N aO H  lieferte die frak tion ierte  D est. 60— 70%  I, K p50 156,7°, F . 9,9°, 
D f  0,9549, nf,° 1,4308, visc. 25 (Viscosität) 3,6 (Centistokes) u. 10— 20%  II, K pj 127°, 
E rw eichungspunkt — 64°, D f  0,964, nf,“ 1,4336, visc.25 11,2. —  2,4,6-T rim e thy l- 
tr ipheny lcyc lo tr is ilo xan  (1 II) u . 2,4,6,8 [Tetram ethyltetraphenylcy clo tetrasiloxan  (IV). 
500 g M etliylphenyldicklorsilan (V) (K pT60 204°, D f  1,1578, nf,0 1,5190) in  3 Voll. 
Ao. w urden durch langsam e Zugabe von 370 cm3 W . pro  Mol. V u n te r  E iskühlung 
hydrolysiert. N ach dem Trocknen im  V akuum  verblieb als R ückstand  ein wasser- 
klares Öl, visc.20 203, nf,0 1,5451, D f  1,125. N ach einer K urzw egdest. (300°, 0,1 mm) 
w urden 76,7%  eines flüchtigen A nteils erha lten  (visc.20 1S7, nf,0 1,5445, D f  1,121), 
sowie 19,5% eines n ich t flüchtigen (visc.20 614000, nf,0 1,5472, D f  1,133). 
E rs te rer w urde über eine Kolonne erneut destilliert: 1. F rak tio n  (157° u. 0,5 mm) 
III, weiße K ristalle  aus M ethanol, F . 100°. D ie M utterlauge visc.20 82,5, gab bei 
längerem  E rw ärm en auf Zim m ertem p. farblose K ristalle, F . 45,5° (aus M ethanol). 
Nach der In fraro tanalyse handelt es sich um ein Isom eres von I I I .  Aus dem  n ic h t
flüchtigem R ückstand  nach mehrwöchigem Stehen IV (15— 20% ), w eiße K ristalle  
aus M ethanol, F . 99°. Aus der M utterlauge von IV bildeten  sich auch nach 3jäkrigem  
Stehen keine w eiteren K ristalle. — 2 ,4 ,6 -fr iä th y ltr ip h en y lcy c lo s ilo xan (V \)  u. 2,4,6,8- 
Tetraäthyltetraphenylcyclotetrasiloxan  (VII). N ach der M eth. zu r D arst. von I u. II 
w urde D ich lo rä thy lpheny ls ilan , K pJ0 94°, hydrolysiert. Bei der D est. w urden hei 
250° K olben-Tem p. u. 0,05— 0,10 mm 77,5%  einer F l. erha lten  (visc.25 81). N ach
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w eiterer D est. über eine K olonne w urde ein Gemisch der Isom eren von VI erhalten , 
K p 0,02. 166°, nf,5 1,5402, D f  1,0932, v isc.25 63,6, aus dem sich auch nach 4jäkrigem  
Stehen keine K ristalle abschieden, sowie VII, K p 0ll 212°, nf,5 1,5430, D f  1,1000, 
visc.25 220. Aus le tzterem  schied sich nach 3wöckigem Stehen 10% eines feinkrist. 
Isom eren von VII ah, F . 106° (aus M ethano l).—  Tctraäthyl-2,4-diphenylcyclotri- 
siloxan  (VIII).  Die „Cohydrolyso“  eines Gemisches von 2 Moll. D ichlordiätliylsilan 
m it 1 Mol. D ichloräthylpkenylsilan nach der beschriebenen M eth. ergab ein hoch- 
komplexes Gemisch von cycl. tr i-  u . te tram eren  Siloxanen, aus dem VIII, K p 05 
150°, nf,0 1,5008, D f  1,0561, sowie Pentaäthylphenylcyclotrisiloxan, K p12 165°, 
nf,0 1,4734, D f  1,0096 erhalten  w urden. (J . Amor. chem. Soc. 70. 3758— 64. 
Nov. 1948. M idland, Mich., Dow Chem. Corp. u. Dow Corning Corp.)

P e t t e r s . D 120
Donald K. Coles, Frequenzen der M ikrowellenabsorptionslinien von M ethy l

alkohol und ihr Starkeffekt. (Vgl. C. 1951. I .  572.) Von H e r sh b e r g e r  u . T u r k ev ich  
(Physic. Rev. [2] 71. [1947]. 554) sowie von D a il e y  (C. 1948. I .  1391) w urde über 
25 M ikrowellenahsorptionslinien fü r M ethylalkohol berich te t, d a ru n te r über 
8 Linien, die eine konvergierendo Serie zu bilden scheinen. D ie erste  L inie dieser 
Serie w urde nun  in  drei verschied. L inien aufgelöst u . außerdem  w urden genauere 
Frequenzm essungen an den ersten  9 Gliedern der Serie durchgeführt. D er St a r k - 
Effekt erster O rdnung dieser Linien, der zuerst von D a il e y  (vgl. I .e .)  beobachtet 
worden war, w urde genauer un tersuch t. D ie V ersuchsergehnisse (Frequenzen u. 
STARic-Koeff. sind tabellar. zusam m engestcllt. (Physic. Rev. [2] 74. 1194— 95. 
1/11. 1948. E as t P ittsb u rg h , P a ., W estingkouse Res. L abor.) G o t t f r ie d . D 121

B. A. Pjatnitzki, Temperaturauslöschung der Phospliorescenz von Benzoesäure. 
E s w ird gezeigt, daß im  T em peratu rin te rva ll T  =  90— 165° K  ein Ü bergang 1 
(spontaner Ü bergang vom  m etastab ilen  d irek t auf das n . N iveau, beg leitet von 
einer Phospkoreszenzstraklung) s ta ttf in d e t (a =  const., e =  0). Bei 165— 233° K 
t r i t t  ein Ü bergang 2 m it einer A ufnahm e von A ktivierungsenergie ein (e =  0,014 
eV). U n ter Ü bergang 2 w ird  hierbei der Ü bergang vom  m etastab ilen  au f das n. 
über ein höheres N iveau verstanden , verbunden m it einer zusätzlichen A ufnahm e 
von A ktivierungsenergie. Im  T em peraturbereich  233— 266° K  w ird  w ieder ein 
Ü bergang 2 beobachtet, wobei jedoch die aufgenommeno A ktivicrungsenergie 
größer is t (e =  0,04 eV). Bei allen genannten  Tem pp. sind die E lek tronen  Übergänge 
von Ü bergängen ohne S trah lung  (Übergänge 3) begleitet, deren W ahrscheinlichkeit 
m it steigender Tem p. zunim m t. Sie bestim m en die A bnahm e der Phosphoreszenz
in te n s itä t der Benzoesäure (I) m it steigender T em peratur. U n te r Ü bergang 3 w ird 
ein strahlungsloser ak tiv ie rte r Ü bergang verstanden , hei dem die E nergie der vom 
m etastabilen  N iveau sich loslösenden E lek tronen  n ich t in  W ärm eenergie übergeht. 
H ier findet eine Tem peraturauslöschung s ta t t .  D ie Tem p. des oberen M om entan
zustandes lieg t fü r  die Phosphoreszenz von  I bei 310° K . (Hoioiagbi AicageMim HayK 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 62. 59— 62. 1/9. 1948. G orki, Tsclikalow- 
In s t. fü r Bauingenieurwesen.) L eb ta g . D 125

W. F. Watson und  Robert Livingston, Konzentrationslöschung der Fluorescenz 
in  Chlorophyll-Lösungen. W e is s  u. W e i l -Ma l h e r b e  (C. 1945. I I .  626) berich teten  
über U nterss. zu r K onzentrationslöschung der Fluorescenz hei Chlorophyll. Vff. 
un ternahm en  ähnliche E xperim ente u n te r  sorgfältiger A usschaltung jeder Re- 
absorption . Sie finden im  Gegensatz zu  W e is s  u . W e i l -Ma l h e r b e , daß bis ca. 
10~3 M ol/Liter keine Löschung a u f tr itt .  D ie In tensitä tsabnahm e des Fluorescenz- 
lichtes en ts teh t durch R eabsorption. E xperim entelle E inzelheiten u. 2 M eßkurven 
w erden m itgeteilt. (N ature [London] 162. 452— 53. 18. 9. 1949. M inneapolis, M inn., 
U niv., D iv. of P hys. Chem.) E . R e u b e r . D 125

G. Weber, Das Löschen der Fluorescenz in  F lüssigkeiten durch Kom plexbildung. 
Bestim mung der mittleren Lebensdauer des Kom plexes. F ü g t m an zu einer Lsg. eines 
fluorescierenden F arbstoffs einen Löscher, so is t das V erhältn is der Fluorescenz- 
in tensiä ten  vor u . nach  dem Löschen J 0/ J  =  N 0t0/ N t (1), wo N„ u. N  die A nzahl 
der angeregten Moll, bedeuten, die u n te r  Em ission in  A bw esenheit oder hei Ggw. 
des Löschers desak tiv iert w erden können, u . r 0 u . t  die entsprechenden W erte  der 
m ittleren  L ebensdauer des angeregten Zustandes. N ur bei dem  idealen Löschen 
durch  Zusam m enstoß is t N /N 0 =  1. Beim  Löschen durch K om plexbldg. kann  m an 
annehm en, daß die Moll., die Teile des Kom plexes sind, n ich t em ittieren  können. 
E s is t dann  N /N 0 =  a2 der D issoziationsgrad des K om plexes. D ie neue m ittle re  
L ebensdauer des angeregten Zustandes der Fluorescenz nach  Zugabe des Löschers 
is t r  =  1/(1 ja  -f- 1 /t0) (2), wo <7 die m ittle re  freie L ebensdauer der fluorescierenden



Moll, bedeutet. Im  allg. kann  der D issoziationsgrad des K om plexes n ich t d irek t 
bestim m t werden, aber a kann  aus der Gl. (1) elim iniert w erden. N enn t m an die 
m ittlere L ebensdauer des Kom plexes 2  u. die to ta le  Konz, des F arbstoffs [F] hei 
einer definierten K onz, des Löschers, dann  bes teh t ein Gleichgewicht der Form  
I /o -a  [F] =  1/27-(1 —  a) [F] (3), wo die linke Seite die in  der Z eiteinheit ge
bildeten K om plexe u. die rechte Seite die in  derselben Zeit zerfallenen K om plexe 
bedeutet. E rse tz t m an l/a  durch seinen in  Gl. (2) gegebenen W ert, lö st nach  1/a 
auf u. se tz t dies in  Gl. (1) ein, so e rhä lt m an J „ /J  =  t 0/ r  [1 +  2 fx 0 ( t 0/ t  —  1)] (4). 
W enn 2  -< x0 ist, dann  erh ä lt m an J q/ J  =  x0/x  (5). Aus Gl. (4) is t  ersichtlich, 
daß 2 / t 0 bestim m t w erden kann, w enn die V erhältnisse J 0/ J  u . t 0/ t  bekann t sind. 
Das erste kann  le ich t durch pko tom etr. M essung bestim m t w erden, w ährend  das 
zweite aus der P o larisa tion  des F luorescenzlichtes erha lten  w erden kann . D ie

Polarisation  der Fluorescenz in  Fll. is t — =  El E°-, wo p; die P olarisation
t 1 1

"p  Poder ungelöschten Lsg., p die nach  Zugabe des Löschers u . p 0 die G renzpolarisation 
bedeuten. Vf. bestim m te J / J 0, p u . 2 / t 0 von den folgenden System en: Aus- 
löschung der Fluorescenz von Rhodam in B  durch H ydrochinon, Löschen der 
Fluorescenz von Eosin-Gelb durch H ydrochinon u. K J  sowie Löschen der F luo 
rescenz von Riboflavin  durch Coffein, Adenosin, H ydrochinon, K J  sowie Säuren 
u. Alkalien. D ie V ers.-Ergebnisse sind tabellar. u. z. T . g raph. angegeben. (Trans. 
F arad ay  Soc. 44. 185— 89. A pril. 1948. Cambridge, U niv., Sir W illiam  D u nn-Inst. 
of Biochem.) G o t t f r ie d . D 125

Igor Belic, D ie Kristallform  und die dielektrische Konstante von T ri- und  Tetra- 
chlornaphthalinen. E s is t n ich t möglich, die isolierenden Eigg. von T ri- u. T etra- 
cb lornaphtbalinen, welche als D ieletrika hei der H erst. von K ondensatoren  b en u tz t 
werden, durch Messen der D K K . festzustellen. D ie K ap a z itä t dieser K ondensatoren  
h än g t von der K ristallform  ah. U n te r dem M ikroskop als P la tte n  au ftre tende 
N aph thaline gaben K ondensatoren  n. K a p a z itä t; b ildeten  die K rista lle  jedoch 
Spliärolithe, dann  lag die K ap az itä t e tw a 30%  niedriger. D a es sich hei den v e r
w endeten C hlornapkthalinen in der H aup tsache um  Gemische von chlorierten 
N aphtlialinen  handelt, wechseln die m kr. B ilder u . dam it auch die elektr. Eigg. 
von F all zu F all. (Arhiv K em iju [Arcli. Chim.] 20. 61— 63.1948. L ju b ljan a , In s t, for
In d u stria l Res.) G o t t f r ie d . D 132

Irène Kodomtzeff, Untersuchung der magnetischen Susceptibilitäten und  der
Parachore einiger ,,Stannane“ und  „Distannane“ (Alkylverbindungen des Z inns). 
S usceptih ilität u. P aracho r folgender Sn-Alkyle w erden b es tim m t: (CH3)4Sn, 
(C2II,)4Sn, (C3H 7)4Sn, (C41I )4Sn, (C,Hu )4Sn, (C7H15)4Sn, [(C2II3)3Sn]2, [(C3H 7)3Snj2, 
[(C3H 7)3Sn]2(CH2)6. D ie nach  dem A dditionsgesetz fü r das Sn-Atom  ausgerechneten 
atom aren  S usceptib ilitäten  u . P arachore  nehm en m it zunehm ender A nzahl von 
C-Atomen zunächst unregelm äßig ab  bis zu A tonizahlen von 4— 5, um  danach 
hei 7C-Atomen w ieder etwas anzusteigen. D ie V erbb. m it 2Sn-A tom en m it den 
gleichen R adikalen  zeigen hei der E inlagerung eines K W -stoffes zwischen die Sn- 
A tom o die gleichen W erte w ie die Verbb. m it einem Sn-Atom. W enn die beiden Sn- 
A tom e dagegen benachbart sind, t r i t t  ein A bfall von S uscep tih ilitä t u . P arachor 
ein. (C. R. hebd. Séances A cad. Sei. 226. 407— 09. 2/2. 1948.)

F a h len b r a c h . D 137
Santi R. Palit, Elektronische Deutung der organischen Chemiewirkung von Substi

tuenten au f die Stärke organischer Basen. D ie S tärke organ. B asen h än g t n ic h t nu r 
von der Ggw. elektronenabgebender oder -anziehender G ruppen ah . Vf. n im m t an, 
daß 3 F ak to ren  die S tärke einer organ. Base bestim m en, gemessen an  der B indungs
stä rk e  zwischen der Base u. einem Bortrialkyl (vgl. B ro w n , Science [New York] 
103. [1946] 385.). 1. D er + -  o d .— I-E ffek t der G ruppe, die in  A m m oniak  (I) ein 
H-Atom ersetzt. 2. D ie A bstoßung zwischen den verbliebenen II-A tom en um  das 
zentrale N -A tom  und  einem P ro ton . 3. D er E infl. des freien E lek tronenpaares u n d  
seine H erabsetzung durch sterische H inderung. So is t I eine schwache Base, da 
durch das s ta rk  elektronegative N-Atom  die N— H -B indungen po larisiert u n d  die 
H -Atom e schwach positiv  geladen sind, so daß sie auf ein herannahendes P ro to n  
tro tz  der A nziehungskraft des freien E lek tronenpaares abstoßend  w irken. W ird, 
wie z. B . im  H ydroxylam in  oder H ydrazin , ein H -A tom  von I durch eine E lek tronen  
anziehende G ruppe ersetzt, w ird die S tärke der Base verringert. W ährend  bei
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A lk y lam in en  der 1. F a k to r  fast keine Rolle spielt, bew irkt bei M onoa lky lam inen  der
2. F ak to r  eine Schwächung der A bstoßung eines an  das System  herannaheuden  
Protons, so daß die S tärke der Base größer ist als bei I. D ia lk y la m in e  sind aus dem 
gleichen G rund noch stä rkere  Basen als I, jedoch n ich t so s ta rk , wie zu erw arten  
w äre, da der F ak to r  3, eine sterische H inderung des freien E lek tronenpaares, a b 
schwächend w irk t. Bei T r ia lk y la m in e n  is t dieser E ffek t so s ta rk , daß diese Basen 
schwächer sind als I. D a der - f l-E f fe k t  der Ä thy lg ruppe größer is t als der der 
M ethylgruppe, ist Ä th y lam in  eine s tä rkere  Base als M e th y la m in , w ährend  bei 
B u ty l-  u. P ro p y la m in  die sterische H inderung eine geringere B asiz itä t als die des 
M ethy lam in s  bew irkt. D a die M ethylgruppe am le ichtesten  polarisierbar ist, be
sitzen auch ihre H -A tom e eine abstoßende W irkung auf ein keran tre tendes P ro ton . 
U n ter dem Begriff „sterische H inderung“ sind 3 F ak to ren  zusam m engefaßt: 1. eine 
räum liche B ehinderung; 2. die endständige M ethylgruppe der K W -S toffkette  einer 
A lkylgruppe kann  abschirm end vor das freie E lek tronenpaar des X-Atom s tre ten  
u. 3. die verschiedene P o larisie rbarkeit einer N— II - u . einer N— C-Bindung. Cycl. 
Amine sind sehr schwache Basen, soweit die cycl. G ruppe ein mesomeres System  
ist, z. B. bei A n i l in  (II); is t die Mesomerie aufgehoben, z. B. im Cyc lohexy lam in , 
so ist dieser Stoff eine s ta rk e  Base. E rse tz t m an in II die II-A tom e an N  durch 
A lkylgruppen, so s te ig t dam it die B asiz itä t, da diese G ruppen die Resonanz durch 
eine form al positive A ufladung des N-Atoms gegenüber der norm alen E lek tro 
n ega tiv itä t des N-A tom s stören. In  Ben zy lam in  spielt die Resonanz keine Rolle, 
so daß cs sich en tsprechend einem aliphat. A lkylam in verhä lt. W ird  eine arom at. 
Base, z. B. II, nich t am  N-Atom , sondern am  Benzolkern su b stitu ie rt, so ergeben 
sich je  nach Stellung verschiedene E ffekte. In  p-S tellung bew irkt der S ubstituen t 
eine erhebliche Vergrößerung der B asiz itä t, da die s ta rk e  E lek tronenabgabe au f das 
freie E lek tronenpaar des N-A tom s w irk t. In  m -Stellung is t die E lek tronenabgabe 
wesentlich schwächer und  die B asiz itä t entsprechend w eniger gesteigert. In  o- 
S tellung überlagern sich zwei E ffe k te : die Resonanz des Ringes und  die räum liche 
Interferenz der G ruppe in  o-Stellung. K ernsubstitu ie rte  B enzy lam ine  zeigen die 
E ffekte nu r in o-Stellung. Die E ffek te 1— 3 machen G u a n id in e und  A m id in e  zu 
starken  Basen. H ier w irk t auch die Resonanz der C— N -D oppelbindung, durch die 
E loktronenanreickerung am  N -Atom  die B asiz itä t verstä rkend . Beim H arn sto ff 
und den Säuream iden w erden die E lek tronen  durch  die C— 0 -D oppelbindung vom 
N-Atom abgezogen. Diese V erbindungen sind also rech t schwache Basen. Vf. ste llt 
das Verli. von Ind icatorbasen  bzw. Ind ica torsäureanionen als Basen fest. Je  
stä rker eine Indicatorbase, desto k leiner kann  die P rotonenkonz, am  U m schlag
p u n k t sein. Ind icatorbasen  zeigen das nach dem vorher G esagten zu erw artende 
V erhalten. U nstim m igkeiten, wie beim o-Effekt des K reso ls , sind möglicherweise auf 
ungenaue Messungen zurückzuführen. L ä ß t m an n ich t P ro tonen , sondern ein elektr. 
neutrales Mol., z. B. B o rtr ia lk y l,  auf die B asen einwirken, w ird die B asenstärke 
hauptsächlich  von der A nziehungskraft des freien E lek tronenpaares abhängen. 
W eiter sind schwächere elektr. K rä fte  und  sterische E ffekte zu berücksichtigen. 
( J . Ind ian  chem. Soc. 25. 127— 38. März 1948. C alcutta, In d ian  Assoc. for tlie 
C ultivation of Science, Dep. of Phvs. Chem.) P a u l ig . D 139

Albert Smola, D ie  B a s iz itä t der organischen A m in e  und ihre Sa lzb ildung  m it 
schwachen Säuren. 2. M itt. (1. vgl. C. 1948. E . 2016.) Die Bldg. von Salzen aus 
Am inen u. C02 u. ih r Zerfall bei höheren Tem pp. is t eine reversible R eaktion. 
D ie Am ine absorbieren auch andere sau re Gase (H2S, S0.2). D as Verli. bei der Salz- 
bldg. zwischen Aminen u. F e ttsäu ren  w ird  eingehend e rö rte rt u. die techn . A us
w ertung der Salzbldg. m it schwachen Säuren behandelt (Patenthinw eise). (M itt. 
chem. F orsch .-Inst. Ind . Österreichs 2. 43— 45. Ju li 1948. W ien.)

S c h a ff . D 139
F. Sorni und Z. Sormovä, Über d ie polarograph ischc Reduktion  heterocyclischcr 

Verbindungen. 2. M itt. Reduktion  quaternärer P y r id in de r iva te .  In  F ortse tzung  
einer früheren A rbeit (vgl. Chem. Obzor 18. [1943] 213) w urden folgende Modelle 
von Codehydrasen polarograph. un te rsu ch t: P yrid inb rom m ethy lat (I), Trigoneilm  
(II), N icotinsäuream idjodm ethylat (III)  (K a r r e r , Ilelv . chim. A cta 19. [1936.] 
811) u . N -Tetraacetylglucosido-/?-carbonam idopyridiuium brom id (IV), (K a r r e r , 
H elv. chim. A cta 20. [1937.] 55). An Stelle von III w urde das geeignetere Brom- 
m ethy la t (V) verw endet, dargest. aus N icotinsäuream id u. überschüssigem  Metliyl- 
brom id in D ioxan-Lsg., F . 224° aus A. I g ib t n u r im  s ta rk  alkal. M edium, also als 
H ydroxyd, II im neu tra len  u. alkal, V u. IV dagegen auch im  sauren M edium d e u t
liche W ellen. Die R ed.-Potentiale dieser V erbb. sind von der Konz, der Il-Ionen
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unabhängig, was auf den quaternären  N, bei V u. IV auf die ^-S tellung der COOII- 
' - '  • • —      87. A pril 1948.)G ruppe zurückzuführen ist. (Chem. L isty  Vedu P rüm ysl. 42. 82
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S t e i n e r . D 142
George H. Jeffcry und Arthur I. Vogel, Phys ika lisch e  E igenschaften und che

mische Konstitu tion . 18. M itt. D re ig lied rige  und vierg liedrige Koh lensto ffringe. (17. 
vgl. C. 1949. I. 1231.) Vff. geben die Ergebnisse neuer M essungen der physikal. 
Eigg. von einigen Cyclopropan- u. C yclobutanverbindungen, hauptsächlich  der 
Cyclopropau- u. C yclobutancarbonsäurcn, sowie
solcher der -1,1-Dicarbonsäurcn. Die Inkrem ente  (C i l jn  R, i (CH,)n R,
fü r die R ingkonstan te w erden nach Ib e re c h n e t; L r ' / C\ . ,  * Y ,1,,. CH\ r,
es ergeben sich nächst. W erte : C1U R’ 1 CH* XR*

P Rc R d R r Ra' VI -0°
D reiring: 12,3 0,592 0,614 0,656 0,646 — 4,7 2
Vierring: 10,0 0,303 0,317 0,332 0,322 —  4,62
E s zeigt sich, daß die hier angebenen K onstan ten  von den früher m itgeteilten  a b 
weichen. Folgende Verbb. werden u n te rsu ch t: Cyclopropy lm ethylkc lon  K p 757 111°, 
Hd 1,42490, Rd 23,91, M n f 0 119,86, D f °  0,8994; Cyclopropan carbonsäure  K p27 
97°, F . 17,5°, nD 1,43832, R D 20,77; Mng> 123,82, D f  ° 1,0889; M  ethylcy c lopropan- 
carboxylat Kp™  117,5°, nD 1,41860, R n 25,34, Mnf,°° 142,03, D f  0,9972; Ä th y l-  
cyclopropancarboxylat K p703 133°, nu 1,42070, R d 30,02, M n f 0 162,17, D f  0,9638; 
n -P ropy lcyc lop ropancarboxy la t  K p706, 155°, nD 1,42446, R D 34,70, Mnf,"0 182,72, D f  
0,9441; n-Buty lcyc lop ropancarboxy la t  Kp--, 175°, nD 1,42847, R D 39,36, M n f ’ 
203,12, D f  0,9304; n-A tny lcyc lopropancarboxy la t K p753 193°, K pl7 S7°, n D 1,43219, 
R d 43,90, Mnf,n° 223,74, D f  0,9221; D iä th y lcyc lop ropan -J, 1 -d icarboxylat I ip 22 114"’, 
im 1,43310, Rd 45,60, Mn?,00 266,84, Di" 1,0015; D i-n -p ropy lcyc lo p ropan -1,1-d i
carboxylat Kpj» 124°, iid 1,43751, Rd 54,82, Mn?,0° 307,98,D f  1,0249; D im ethylcyclo - 
butan-1,1-d icarboxylat K p8 87°, nD 1,44154, R n 40,70, M n f°  248,20, D f  1,1182; 
Düithy lcyc lobutan-1 ,1-d icarboxylat K pu 101,5°, iid 1,43590, R D 50,01, M n f°  287,51, 
D f  1,0466; D i-n-propy lcyclobutan-1 ,1  -d icarboxy lat K pI3 129°, nD 1,43913, Rd 59,33, 
Mn?,°° 328,52, D f  1,0122; D i-n -bu ty lcyc lobu tan -1,1 -d icarboxy lat K pu  146°, iid 
1,44205, R d 68,49, Mn?,00 369,65, D f  0,9905; Cyclobutancarbonsäure  K p 772 195,5°, 
n D 1,44355, Rd 25,14, Mnf,°° 144,52, D f  1,0570; Methylcyclobutancarbo x y la t  K p7rjl 
134,5°, iio 1,42590, Rd 29,71, Mn?,°° 162,70, D f  0,9844; Athylcyc lobutancarboxy la t 
Ivj)7r,2 152°, iin 1,42 581, R n 34,41, Mn?,0° 192,74, D f  0,9540; n -P ropy lcyc lobu tan- 
carboxylat K p ;65 172°, n D 1,42912, R D 39,06,Mn?,°° 203,20, D f  0,9389; n -B u ty lcyc lo - 
butancarboxylat ICp32 98°, nD 1,43274, RD 43,66, M n f°  223,82, D f  0,9294; n- 
Am ylcyc lobu lancarboxy la t K p20 105°, nD 1,43600, Rr> 48,30, M n f°  244,46, D f  
0,9217; weitere gemessene K onstan ten  vgl. Teil X . (J . chem. Soc. [London] 1948. 
1804— 09. Xov. London, W oolwieh Polytechn.) Z i m m e r .  D 148

Arthur I. Vogel, Phys ika lisch e  Eigenschaften und  chemische Konstitu t ion . 
19. M itt. Fün fg lied rige  und sechsgliedrige Koh lensto ff ringe. (18. vgl. vorst. Ref.) 
Vf. g ib t die Ergebnisse neuer Messungen der oben angegebenen physikal. Eigg. 
(vgl. vorst. Ref.) einer Reihe von Cyclopentan- u. Cycloliexanderivv. an . Zur B e
rechnung der Inkrem ente  werden teilweise frühere Messungen des V f. ben u tz t 
(J . ehem. Soc. [London] 1938. 1338); die W erte , m it A usnahm e der K etone u. 
Halogenide, sind folgende:

P  Rc R d

Fünfring: 4,6 — 0,19 — 0,19
Sechsring: 1,4 — 0,15 — 0,15

R p
— 0,19 

0,16

Rn'
—  0,22 

0,17

M nf°
-  4,56 

3,5 3.tri ’  V ) v / j i u    v «  i  t    O j U  u  *

Auch diese W erte weichen von früher angegebenen Größen (E is e n l o h r , Spektro- 
chetnie organ. V erbindungen, F . E n k e  [1912] 86 u. R uzicka  u. B o e k e n o o g e n ,
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Iie lv . Chem. Acta» 14. [1931] 1323) ebenfalls deutlich ab. Folgende Verbb. werden 
un tersuch t: Cyclopentylm ethyläther lvp;o3 105°, nn 1,42036, R D 29,42, Mn?,00 142,27, 
D f  0,8624; C  yclopenthyläthyläther K p 766 122,5°, no 1,42316, R D 34,11, Mn?,00162,50, 
D f  0,8528; Cyclopenty lfo rm ia t K p702 138°, no 1,43209, Rd 29,53, Mn?,00 163,46, 
D f  1,0026; Cyclopentylaeetat K p700 153°, nD 1,43178, Rd 34,07, Mn?,00 1 83,51, D f  
0,9753; Cyclopentxjlchlorid  K p777 114,5— 115°, nD 1,45127, l t D 27,96, Mn?,00 151,78, 
D f  1,0053; Gyclopentylbrom id  K p753 136,5°, nn 1,48858, R d 30,99, Mn?,00 221,86, 
D f  1,3873; Cyclopenty ljod id  K p2„ 58°, nD 1,54705, R D 36,38, M n f°  303,29, D f  
1,7092; D icyc loh exy l K p750 233°, F . 4°, nD 1,47954, R D 53,22, Mn?,00 2 46,04, D f  
0,8868; Cyclohexyhnethyläther K p703 133,5°, nD 1,43470, R d 34,02, M n |'°  163,81, 
D f  0,8752; Gyclo liexy läthy lä ther K p70, 148,5— 149,5°, nd 1,43505, Rd 38,73, Mn?,0° 
183,99, D f  0,8640; C yc lohexy lfo rm ia t K p 757 160°, nD 1,44305, Rd 34,19, Mn?,00
184,96, D f  0,9941; Cyclohexylacetat K p752 172°, nD 1,44174, R d 38,77, Mn?,°°
205.00, D f  0,9697; Cyclohexy lch lo rid  K p755 142°, iid 1,46235, R d 32,99, Mn?,00
173,46, D f  0,9891; Gyclohexylbrom id  K p;60 164°, nD 1,49526, Rd 35,61, Mn?,°°
243,84, D f  1,3360; Cyc lohexy ljod id  K p20 81,5°, nD 1,54765, R D 41,05, Mn?»° 325,13, 
D f  1,6244; w eitere gemessene K onstan ten  vgl. Teil X . ( J .  chem. Soc. [London] 
1948. 1809— 13. Nov.) Z im m e r . D 148

Arthur I. Vogel, P hys ika lis ch e  E igenschaften und  chemische Konstitu tion .
20. M itt. A lipha tische  A lkoho le  und  Säuren. (19. vgl. vo rst. Ref.) Vf. g ib t die E r 
gebnisse neuer Messungen der Brechungsindices u . des P arachors (vgl. vorst. Ref.) 
von verschied. A lkoholen u . a liphat. Säuren. D urch S ub trak tion  des W ertes fü r 
die A lkylgruppe (Teil X I) gelangt m an zu nächst. Ink rem enten :

P  Rc R d Rp Bo' Mn f  °
OII 30,2 2,536 2,546 2,570 2,588 23,94
C02II 73,7 7,191 7,226 7,30S 7,368 63,98

Die A ddition der K onstan ten  fü r  CO (Teil X I) u . OH ergibt annähernd  die W erte 
fü r die d irek t bestim m te C 02H -G ruppe; im  Gegensatz hierzu lassen sich die I n 
krem ente der CO 0 -G ruppe (Ester) n ich t aus der CO-Gruppe (Ketone) +  des O 
(Äther) berechnen (Teil X II). Im  Gegensatz zu S u g d e n  (The P arachor and  Valency 
[1930], 167) konnte keine,,negative A nom alie“ („negative anom aly“ ) des Parachors, 
noch ein stetiges A bsinken des W ertes m it der Tem p. innerhalb  des un tersuchten  
Tem p.-Bereiches festgestellt w erden; Vf. sieht es daher als unw ahrscheinlich an, 
den P arachor zur B eobachtung von Assoziation an a liphat. A lkoholen u . Säuren 
heranzuziehen. Folgende V erbb. w urden u n te rsu ch t: M ethylalkohol K p 7M 64,5°, 
i i d  1,32855, R 0 8,22, Mn?°° 42,57, D f  0,7924; Äthylalkohol K p ;00 78°, nD‘ 1,36139, 
Rd 12,90, Mn?°° 62,72, D f  0,7910; n-Propxjlalkohol K p7M 96,5°, nD 1,38556, R D 
17,54, Mn?,0° 83,32, D f  0,8043; Isopropylalkohol K p700 82,3°,nD 1,37711, R D 17,58, 
Mn?,00 82,75, D f  0.7S64; n-Butylalkohol Kp,,„, 117°, nD 1,39929, R D 22,14, Mn?,°° 
103,72, D f  0,8104; Isobutylalkoliol K p75„ 107,5°, nD 1,39549, R D 22,17, Mn?,00 1 03,43, 
D f  0,8021; n-Amylalkohol K p740 136°," n D 1,40999, R D 26,84, Mn?,00 1 24,29, D f  
0,8136; Isoamylalkohol K p7M 130,5° (K p -0 130°), nD 1,40731 (1,40865), R D 26,75 
(26,76), Mn?,00 124,05 (124,is ) , D f  0,8118 (0,8139); n-Uexylalkohol K p736 155,5°, 
iid 1,41816, Rd 31,39, MnJ"° 144,90, D f  0,S205; n-Heptylalkoliol K p 76., 175°, iid 
1,42351, Rd 36,04, Mn?,°° 165,41,D f  0,8219; n-Octylalkoliol K p705 212°, nD 1,43325, 
R d 45,34, Mnf,°° 206,75, D f  0,8273; n-Nonylalkoliol; es sind dieselben K onstan ten  
wie fü r n-Octylalkohol angegeben; n-Decylalkohol Kp-00 229°, iid 1,43660, Rd
50.00, Mn?,00 227,36, D f  0,8287; n-Undccy la lkoho l K pTO9 243,5°, nD 1,43918, Rd
54,64, Mn?,°° 247,97, D f  0,8298; A lly la lk o h o l K p-00 97°, n D 1,41266, R d 16,98,
Mn?,00 82,05, D f  0,8524; 2-M cthoxyäthy la lkoho l K p;57 124°, u D 1,40238, R D 19,18, 
Mn?,00 1 06,68, D f  0,9663, 2-Ä thoxyäthy la lkoho l Kp-el 135°, n„ 1,40751, R D 23,89,
Mn?“" 126,84, D f  0,9297; n -B utoxyä thy la lkoho l K p7M 168°, nD 1,41956, RD 33,13,
Mn?,00 167,75, D f  0,9018; Bexizylalkohol K p 754 203°, nD 1,54033, R D 32,47, Mn?,°° 
166,55, D f  1,0454; 2-Pheny lä thy la lkoho l K p 7W 216,5°, n D 1,53210, R d 37,12, M n f°  
187,15, D f  1,0198; Tetrahydrofu rfu ry la lkoho l Kp-6, 176°, iid 1,45197, Rd 26,15, 
Mn?,00 148,29, D f  1,0535; Essigsäure  Kp*,, 118°, n D 1,37151, RD 12,99, Mn?°° 82,36, 
D f  1,0492; Prop ionsäu re  Kp-,,,, 140,7°,' nD 1,38623, Rd 17,51, M n f°  102,69, D f  
0,9942; n-Buttersäure  K p758 162,5°, n D 1,39768, R d 22,22, Mn?““ 123,14, D f  0,9563; 
Isobuttersäure  K p77ä 154,5°, nD 1,39300, R n 22,17, M n f  122,69, D f  0,9483; n- 
Va leriansäure  K p767 1S4°, nD 1,40800, RD 26,83, M n f°  143,80, D f  0,9390; Iso- 
valeriansäure  K pre2 176,5°, nD 1,40331, RD 26,85, Mn?“" 143,32, D?° 0,9286; n- 
Gapronsäure  K prG 203°, nD 1,41626, R d 31,48, Mn?«" 164,52, D f  0,9265; n-Heptan-
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säure  K p7M 222°, n D 1,42361, Rd 36,08, M n f 0 185,32, D f  0,9200; n-Octansäure  
K p763 236°, nD 1,42777, R d 40,79, M n f°  205,90, D f  0,9093; w eitere gem essene K on
stan ten  vgl. 10. M itt. Die P - u . y-W erte der hölieren M etlianolliom ologen sind 
niolit angegeben. (J . chem. Soc. [London] 1948. 1814— 19. Nov.) Z im m er. D 148

Arthur I. Vogel, P hys ika lis ch e  Eigenschaften und  chemische K on stitu t ion .
21. M itt. A lipha tische  M ercaptane, S u lf id e  und D isu lf id e .  (20. vgl. vo rst. Ref.) ln  
F ortsetzung  seiner U nterss. über die B est. des P arachors u. der R efrak tionen  im  
Zusam m enhang m it der K onst. un te rsuch te  V f. eine größere A nzahl von  a liphat. 
M ercaptanen, Sulfiden u. D isulfiden. Aus den erhaltenen Ergebnissen ergab sieh 
als B eitrag  der S Il-G ruppe zum  P aracho r ein W ert von 66.4; die entsprechenden 
B eiträge fü r S in  den M ercaptanen u. Sulfiden sowie fü r S2 in  D isulfiden sind 
50.7, 48.6 u. 97.2. D ie B eiträge zu den R efraktionen fü r die C-, D-, F - u. G '-L inie 
u . die M ol.-Refr. fü r die D -Linie (alle bei 20°) w erden bestim m t zu 8.691, 8.757, 
8.919, 9.057, 50.2 fü r die S Il-G ruppe, 7.665, 7.729, 7.876, 8.017, 52.76 fü r  S in 
M ercaptanen, 7.852, 7.921, 8.081, 8.233 u. 52.86 fü r S in  Sulfiden u. 15.914, 16.054, 
16.410, 16.702, 106.52 fü r  S2 in  D isulfiden. U n tersuch t w urden die folgenden V erbb. 
(die Zablenangaben bedeuten  K p., n f  u. D f ) :  Äthylm ercaptan , 35.0°/768 min, 
1.43168, 0.8468. Propy lm ercaptan, 67.37755m m , 1.43610, 0.8398; Isop ropy l-  
mercaptan, 50.67753 mm, 1.41886, 0.8182; n-Buty lm ercaptan , 98.17765.5 mm, 
1.44255, 0.8417; Isobutylm ercaptan, 887764 mm, 1.43822, 0.8346; te rt.-Bu ty l- 
mercaptan, 647749 mm, 1.42246, 0.7985; n -Am ylm ercaptan, 1257771 mm,
1.44656, 0.8431; Isoam ylm ercaptan, 118.2— 118.77765 mm, 1.44365, 0.8398; 
n-Hexyhnercaptan , 152.57762 m m , 1.44937, 0.8438; n-Hepty lm ercaptan , 174°/ 
766 m m , 1.45207, 0.8417; n-Octylm ercaptan, 1957761m m , 1.45377, 0.8429; T h io - 
phenol, 1687758 mm, 1.58973, 1.0766; Pheny lm ethy lsu lfid , 192— 192.57761 mm,
I.58747, 1.0594; Phen y lä th y lsu lf id , 204.57759 mm, 1.56656, 1.0211; P h e n y lp ro p y l-  
su lf id , 74.573.0 mm, 1.55521, 1.0006; Pheny liso p rop y lsu lf id , 7074 m m , 1.54641, 
0.9848; Pheny l-n -bu ty lsu lf id , 10476 m m , 1.54658, 0.9831; Phen y l-n -am y lsu lf id ,
I I I .5 7 5  m m , 1.53990, 0.9713; Pheny l-n -hexy lsu lf id , 124.572.0 m m , 1.53358, 
0.9588; Schwefelmonochlorid  1357748 m m , 1.6500, 1.6776. ( J .  chem. Soc. 
[London] 1948. 1820—-25. N ov. London, W oolwich Polyteclm ic.)
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E in ig e  p rim äre , sekundäre und  tertiäre A m in e .  (21. vgl. vo rst. Ref.) E s w urde eine 
Reibe von prim ., sek. u . te r t .  Am inen un te rsuch t. Aus den erhaltenen  M eßergeb
nissen w urden als B eiträge zu dem  Parachor, zu den R efraktionen fü r die C-, D-, 
F- u. G '-L inie sowie zu der M ol.-Refr. fü r die D -Linie (alle hei 20°) die folgenden 
W erte erha lten : fü r die N II2-Gruppo in  prim , a liphat. Am inen 44.0, 4.414, 4.438,
4.507, 4.570, 22.64, fü r die N II-G ruppe in  sek, a lip h a t. Am inen 28.4, 3.572, 3.610,
3.667, 3.732, 23.34, fü r  die N H -G ruppe in  sek. arom at. Am inen 27.1, 4.548, 4.678,
5.000, 5.273, 29.52, fü r N in  te r t .  a liphat. Am inen 7.2, 2.698, 2.744, 2.820, 2.914,
24.37, fü r N in  te r t .  arom at. Am inen ?, 4.085, 4.243, 4.675, 5.155, 30.23, fü r N  in 
prim , a liphat. A m inen 12.6, 2.356, 2.376, 2.414, 2.482, 27.80, fü r N  in  sek. a liphat. 
Am inen 12.7, 2.546, 2.582, 2.624, 2.692, 25.90 u. fü r N  in  sek. arom at. Am inen
II.4 , 3.522, 3.550, 3.957, 4.223, 32.08. U n tersuch t w urden die folgenden V erbb. 
(die Zahlenangaben bedeuten  K p., n f  u. D . f ): P ro p y la m in ,  487750 mm, 1.38815, 
0.7173; n -B u ty la m in ,  777750 mm, 1.40086, 0.7414; Isobu ty lam in , 67.57753 mm, 
1.39700, 0.7346; sek .-Bu ty lam in , 63.57764 m m , 1.39320, 0.7246; n -A m ij la m in ,  
104.57761 mm, 1.41147, 0.7544; Isoam y lam in , 96.5— 97.57767 mm, 1.40830, 
0.7491; n -H cxy la m in ,  1307762 mm, 1.41801, 0.7660; n -H ep ty lam in ,  153.57762m m ,
1.42452, 0.7754; n-O cty lam in , 176.57763 mm, 1.42922, 0.7819; A lly la m in ,  54.5°/ 
758 mm, 1.42051, 0.7621; Ä th y lend iam in , 1177750 mm, 1.45677, 0.8977; A n i l in ,  
184.57750 mm, 1.58547, 1.0221; B enzy lam in , 1857767 m m , 1.54830, 0.9816; 
Cyc lohexy lam in , 1337756 m m , 1.45926, 0.8671; D iä th y lam in , 557756 m m , 1.38637, 
0.7074; D ip ro p y la m in ,  1087751 m m , 1.40499, 0.7400; D iiso p ro p y la m in ,  83.5°/ 
765 min, 1.39236, 0.7169; D i-n -bu ty lam in , 1597761m m , 1.41766, 0.7601; D iis o -  
butylam in, 137°/742 mm, 1.40900, 0.7460; D i-sek .-buy lam in , 1357765 m m , 1.41092, 
0.7534; D i-n -A m y la m in ,  67°/4 mm, 1.42722, 0.7771; D iiso am y lam in ,  186— 186.5°/ 
756 mm, 1.42346, 0.7708; D icyd o h exy lam in ,  113.5°/9 m m , 1.48454, 0.9123; Ä th y l-  
N-methylcarbamat, 169.57769 mm, 1.41826, 1.0115; Ä th y l-K -Ä th y lca rb am a t,  175°/ 
748 mm, 1.42151, 0.9784; N -N itro som e th y lan ilin , 120°/13 m m , 1.57764, 1.1297; 
M e th y la n ilin ,  193°/.73S mm, 1.57094. 0.9867; N -N itro so ä th y la n ilin ,  131°/20 mm,
1.55969, 1.0881; Ä th ij la n il in ,  202.5°/750 m m , 1.55397, 0.9601; n -P ro p y la n ilin ,
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2 19 7 7 5 8 111m, 1.54217, 0.9426; n -B u ty la n ilin ,  237— 2387760 mm u. 10573 mm, 
1.53342, 0.9305; T r iä th y la m in ,  89.57759 mm, 1.40101, 0.7275; T r ip ro p y la m in , 
156.57760 mm, 1.41706, 0.7588; T ri-n -bu ty lam in ,  2127761 mm, 1.42967, 0.7781; 
T ri-n -am y lam in ,  10975 mm, 1.43665, 0.7907; T riiso am y lam in ,  9474 mm, 1.43305, 
0.7848; B en zy ld iä thy lam in ,  209— 2107757 mm u. 125712 mm, 1.49734, 0.8938; 
Ä th y ln itr ilo tr ic a rb o xy la t  (N itrilo triam e isensäu re triä thy leste r), 143710 mm, 1.42897,
I.1392; D im e th y lan ilin ,  1947760 m m , 1.55776, 0.9571; D iä t l iy la n il in ,  214.5°/ 
748 mm  u. S6,5°/6 mm, 1.54178, 0.9353; D i-n -p ro p y la n ilin ,  242°/758 m m  u. 95.4°/ 
4 mm, 1.52873, 0.9176; D i-n -b u ty la n ilin ,  269— 270°/760 mm, 1:51929, 0.9058. 
( J . cliem. Soc. [London] 1948. 1825— 33. Nov.) G o t t f r ie d . D 148

Arthur 1. Vogel, Phys ika lis ch e  E igenschaften und chemische Konstitu t ion .
23. M itt. Verschiedene Verbindungen. Untersuchung der sogenannten K o o rd in a tio n s 
b indung in  Este rn  von O xysäuren  und in  N itropa ra ffm en  durch Bestim m ung der 
M o leku lä rre frak tion . A tom are, strukture lle und  Gruppenparachore und R e f raktionen. 
(22. vgl. vorst. Ref.) In  F o rtse tzung  der U nterss. über die B est. des P arachors u. 
der R efraktionen im Zusam m enhang m it der chem. K onst. un te rsuch te  Vf. eine 
Reihe der verschiedenartigsten  V erbindungen. Aus den erhaltenen  Ergebnissen 
werden die B eiträge der verschied. G ruppen zu dem P arachor, den Refraktionen 
für die C-, D-, F -u .  G '-L inie sowie fü r die M ol.-Refr. fü r die D -Linie (alle bei 20°) 
bestim m t. In  dieser Reihenfolge ergaben sich die folgenden W erte fü r CI, aus 
D ichloracetaten 107.3, 11.973, 12.030, 12.180, 12.290, 99.72; fü r CI aus Mono- 
balogenverbb. 55.2, 5.821, 5.844, 5.918, 5.973, 50.41; fü r Cl3 aus T rieliloracetaten 
158.2, 17.9S5, 18.078, 18.325, IS.468, 149.07; fü r B r aus M onobromvorbb. 68.8, 
8.681, 8.741, 8.892, 9.011, 118.07; fü r B r2 aus C ILB r, 135.1, 17.14, 17.25, 17.55, 
17.79, 247.36; für B r2 aus CHBr3 203.5, 26.06, 26.24, 26.72, 27.09, 380.68; fü r 
-  CH aus O rthoam eisensäuretrialkylestern 20.6, 3.497, 3.527, 3.550, 3.573, 22.47; 
fü r >  S 0 2 aus D ialkylsulfaten 85.4, 7.803, 7.838, 7.878, 7.918, 93.59; fü r >  SO aus 
D ialkylsulfiten 67.1, 7.983, 8.046, 8.158, 8.247, 73.19; fü r -) PO aus T rialkyl- 
orthopliospliaten [PO(OR)3] 53.1, 5.87, 5.91, 5.93, 5.98, 72.13; fü r P  37.7, 8.91, 
9.01, 9.25, — , — ; fü r - ) P 0 4 aus T rialkylortliopliospkaten [R3P 0 4] 107.8, 10.733, 
10.769, 10.821, 10.905, 139.74; fü r >  S 0 3 aus D ialkylsulfiten 105.3, 11.273, 11.338,
II.468, 11.550, 118.09; fü r >  S 0 4 aus D ialkylsulfaten  123.4, 11.050, 11.090,
11.153, 11.225, 138.86; fü r die G ruppe — N =  0  aus D ialkylnitrosoam ineii 53.4, 
5.130. 5.200, 5.397, 5.577, 43.14; fü r die G ruppe =  N-NO aus D ialkylnitrosoam inen
68.0, 7.748, 7.850. 8.100, 8.358, 09.67; fü r — NO, aus N itroparaffm en 73.8, 6.662, 
6.713, 6.823, 6.918, 65.61; fü r — ONO aus A lky ln itriten  75.3, 7.187, 7.237, 7.377,
7.507, 62.27; fü r — N 0 3 aus A lky ln itra ten  92.9, 8.973, 9.030, 9.170, 9.293, 87.59; 
fü r — C03 aus D ialkylcarbonaten  82.4, 7.662, 7.696, 7.754, 7.818, 86.35; fü r >  CO 
aus D ialkylcarbonaten 44.6, 4.414, 4.442, 4.478, 4.512, 41.20; fü r -—SCN aus 
A lkylthiocyanaten 112.0, 13.313, 13.400, 13.603, 13.808, 88.90; fü r — NCS aus 
A lkylisothiocyanaten 113.9, 15.445, 15.615, 15.980, 16.300, 93.11; fü r >  CS aus 
A lkylxantliaten  [C S (0 R ).S R ] 74.2, 12.84, 13.07, 13.67, 14.22, 77.20; fü r >  CO
16.0, 0.25, 0.25, 0.27, 0.24, — 6.04; fü r >  CS 17.0, 2 .42 ,2 .56 ,2 .99 , 3.33, — 1.37; 
fü r — NO 26.4 (20.9), 0,68 (0.83), 0.69 (0.85), 0.79 (0.99), 0,76 (1.08), — 3.97( —  5.50) ; 
fü r > C  =  C <  19.9, 1.545, 1.575, 1.672, 1.720, — 6.07; fü r — CN 48.8, 0.161, 0.124,
0.092, — 0.008, — 13.62 u. fü r — C =C H  (Endstellung) 40.6, 1.959, 1.977, 2.061,
2.084, — 12.56. —  Die folgenden V erbb. w urden un te rsu ch t (die Zahlenangaben 
bedeuten K p., nt,0 u. D.?0): Dichloressigsäuremethylester, 143°/763 m m , 1.44275, 
1.3767; Dichloressigsäureäthylester 155.5°/764mm, 1.43841,1.2826; Dich loressigsäure- 
propylester, 174.5— 175°/169 mm, 1.43993, 1.2230; Dichloressigsäure-n-butylester, 
192°/749 m m ; 1.44245, 1.1848; Trichloressigsäuremethylester, 152°/758mm, 1.45707, 
1.4884; Trichloressigsäureäthylester, 166°/755 m m , 1.44997, 1.3800; Trich lo ressig- 
säurepropylester, 68°/8.5 mm, 1.45057, 1.3225; Trich loressigsäure-n-butylester,
81.5°/7.5 m m , 1.45187, 1.2747; M ethy lench lo rid , 40°/763 mm, 1.42456, i.3247; 
M ethylenbrom id, 97°/760 mm, 1.54119, 2.4956; M ethy len jod id , 80°/25 m m , — ,
3.3240; Ä thy lidencM orid , 57.5°/761 mm, 1.41596, 1.1776; sym m . Tetrachloräthan  
147°/770 mm, 1.49437, 1.5984; Chloroform , 61.5°/765 m m , 1.44611, 1.4904; M e th y l
chloroform, 73.5°/758 mm, 1.43832, 1.3376; Kohlenstofftetrachlorid , 76.5°/766 mm, 
1.46025, 1.5941; Ä thylidenbrom id , 108°/771 m m , 1.51223, 2.1018; sym m . T e tra 
bromäthan, 124°/19 mm, 1.63533, 2.9501; Brom oform , 148.5°/761 mm, 1.59763, 
2.8870; 1.2.3-Trib rom propan, 102°/18 mm, 1.58633, 2.4222; Orthoameisensäure- 
äthylester, 143°/765mm , 1.38979, 0.8934•, Orthoameisensäurepropylester, 91°/17 mm, 
1.40711, 0.8794; Orthoameisensäure- n-butylester, 127°/16 mm , 1.41806, 0.8713; 
T h iony lcM o rid , 76.5°/768 mm, 1.52048, 1.6366; S u lfu ry lch lo r id , 69.5°/775 mm,



1.44325, 1.6708; Phosphortrich lo rid , 757772 mm, 1.51473, 1.5761; Phosphoroxy- 
chlorid, 106.57775 mm, 1.460S5, 1.6795; Phosphortrib rom id, 171.57763 m m ,
1.69632, 2.8903; D im ethy ln itrosam in , 1517767 mm, 1.43580, 1.0050; D iä th y ln itro s-  
am in, 174.57777 mm, 1.43791, 0.9428; D ip rop y ln itro sam in ,  89713 mm, 1.44365,
0.9160; D i-n -bu ty ln itro sam in , 125— 125.5721 mm, 1.44746, 0.9009; N itrom ethan, 
1017762 mm, 1.3S152, 1.1371; N itroä than , 1147765 mm, 1.39173, 1.0497; 1-N itro - 
propan, 130.57761 mm, 1.40130, 1.0009; 2-N itropropan , 119.57752 mm, 1.39426,
0.9876; 1-N itro -n -bv lan , 151.5— 152.57780 mm, 1.41028, 0.9710; 1-N itro-n-pentan, 
66716 mm, 1.41751, 0.9525; 1-N ilro -n -hexan , 81.5715 mm, 1.42346, 0.9396; N it r o 
benzol, 207.57760 m m , 1.55246, 1.2031; n -B u ty ln it r it ,  27788 mm, 1.37683, 0.8823; 
n -A m y ln it r it ,  104.57763 mm u. 29740 mm, 1.38931, 0.8820; n -H e x y ln it r it ,  129.5 
bis 1307761 mm u. 52744 m m , 1.39846, 0.8778; Ä th y ln itra t, 887757 mm, 1.38528, 
1.1076; P ro p y ln itra t,  1107762 m m , 1.39725, 1.0538; n -B u ty ln itra t,  135— 135.5°/ 
763 mm, 1.40647, 1.0228; Dim ethylcarbonat, 89.57755 mm, 1.36700, 1.0706; D i-  
äthylcarbonat, 125.57758 mm, 1.38433, 0.9764; D ipropy lcarbonat, 1657752 mm, 
1.40072, 0.9429; D i-n-buty lcarbonat, 204.57758 mm, 1.41167, 0.9251; D iiso -  
butylcarbonat, lS7.5°/763 m m , 1.40731, 0.9137; Me.thyUhiocyanat, 130.57765 min, 
1.46854, 1.0744; Ä thy lth iocyanat, 145.57765 mm, 1.46304, 1.0116■ P rop y lth io cya -  
nat, 164.57760m m , 1.46314, 0.9S17; n-Bu ty lth io cyana t, lS 47770m m , 1.46389,
0.9610; Ä thy liso th io cyanat, 132— 132.57762 mm, 1.50435, 0.9962. ( J .  ehem . Soe. 
[London] 1948. 1833— 54. Nov.) G o t t f r ie d . D 148

G. A. M. D iepennnd G. Meyer, E in ig e  Bemerkungen zu r Behandlung von Fragen , 
die bei der kon tinu ie rlichen  R ek tif ik a tio n  b inärer Gemenge au f treten. Die Vorgänge 
bei der R ektifizierung eines b inären Gemenges (Aceton-Chlf.) w erden d isku tiert, 
wobei die E nthalpiediagram m e nach  T h ie l e -McCa b e  u . nach Ro n ch o n  einem  k rit. 
Vgl. unterzogen werden. Bei n ich t bekannten  M ischungswärmen kann  näherungs
weise angenom m en w erden, daß F l.- u. D am pfast geradlinig verlaufen. N ur bei 
gleicher V erdam pfungsw ärm e beider K om ponenten haben die L inien den gleichen 
A bstand. Im  allg. is t die M eth. P on ch on  die einzig brauchbare. (Chem. W eekbl. 
44. 57— 67. 31/1. 1948. D elft, T U , A norgan. Labor.) F r e e . I) 150

Shun-ichi Satoh, W ärm ekapazität und  chemische Konstitu t ion . Die W ärm ekapa
z itä t organ. Verbb. is t teils add itiver, teils konstitu tiver N atu r, doch ist allg. die 
erstere vorherrschend ; n u r  bei den A m inosäuren spielt die zweite eine größere Rolle. 
Vf. bespricht an  H and eigener Messungen den E infl. der K onst. auf die W ärm e
kapazität. So w urde gefunden, daß G ly c in  u. P hen y la la n in  niedrigere M olwärmen 
haben als die Isom eren G lyko lsäuream id  u. p -Ace tan is id id . A nderseits ergaben
o-N ilropheno l, o -N itroacctan ilid , S a licy lsäu re  u. Brenzcatechin  höhere Mol wärmen 
als ihre m- u. p-Isom eren. Vf. beschreib t eine M eth. zu r B erechnung der M olwärm en
organ. Verbb. für feste K örper, F ll. u. Gase. Nach dieser M eth. theore t. berechnete 
W erte fü r n-Dodecan, p-Oxybenzoesäure, P ropan , M ethan u. n -H ep tan  zeigten 
gu te  Ü bereinstim m ung m it experim entell bestim m ten W erten . ( J .  sei. Res. In st. 
[Tokyo] 43. 19— 30. Dez. 1948.) G o t t f r ie d . D 151

M. M. Scheletschnik, Wärmeeffekt der CalciumcarbidzerSetzung durch Wasser. 
Vf. un tersuch te  die A bhängigkeit der W ärm em enge, die bei der Zers, von CaC2 m it 
ILO gebildet w ird, von der Tem p., hei der die Zers, erfolgt, u. entw ickelte die 
G leichung Q =  27078 +  22,33 T— 0,006 T 2 zur Berechnung des W ärm eeffekts 
dieser Zers., die die A bhängigkeit des W ärm eeffekts der Zers, von chem . reinem 
CaCo hei einem D ruck von 1 a ta  beiT em pp. von 0— 100° g ib t. F ü r  Ca-Carbid m it 
85_% CaC2 w urden folgende W erte e rm itte lt: bei 0° 431, hei 25° 438, bei 50° 445, 
bei 75° 451 u. bei 100° 456 kcal/Mol. (ABToremioe Ueno [Autogene Ind .] 1948. 
Nr. 8. 18. Aug.) R . R ic h t e r . D156

H. Tscham ler, Über binäre flüssige M ischungen. 2. M itt. M ischungswärm en, 
1 olunieffekte und Zustandsdiagram m e von Ch lorex m it Cyclohexan und  M ethy lcyc lo - 
hexan. (1. vgl. C. 1948. E . 722.) Iden t, m it der C. 1949. I. 1099 referierten  A rbeit. 
(S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. Kl., A bt. I l b .  157. 223— 32. 1948. 
Wien, U niv., I. Chem. Labor.) H e r r . D 156

H. Tschamler, Über b inäre flüssige M ischungen . 3. M itt. M ischungsw ärm en, 
jo lum effekte und  Zustandsdiagram m e von Ch lorex m it kernmethylierten Benzolen. 
ai V? , 7 0 rst- Bef.) Iden t, m it der C. 1949. I . 1099 referierten  A rbeit. (S.-B. österr. 
Akad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. I l b  157. 233— 42. 1948.) H e r r . D 156
T/ . B- Tschamler, Über binäre flüssige M ischungen. 4. M itt. M ischungswärme und  

olumeffekte beim System  Chlorex-Styrol. (3. vgl. vo rst. Bef.) Id en t, m it der C. 1949.
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I . 1099 referierten A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. 
I l b  157. 243— 47. 1948.) H e r r . D 156

A. W. Dumanski, Ja. F. Meshenny und Je. F. Nekrjatsch, L y o p h ilie  disperser 
Systeme. 2. M itt. Benetzungswärme von Stärke, Gelatine, A g a r  und  K ie se lsäu re 
anhyd rid  bei Benetzung m it W asser und  A lkoho l. (1. KojijiohahŁih >Kypna;i [Coll. J .]  
9. [1947.] 355.) Die B est. der B enetzungsw ärm e w ird  bei w echselnden Konzz. von 
W ., A. u . wss. A ., sowie hei wechselndem W .-Geh. des zu benetzenden Stoffes 
(S tärke , A g a r, Gelatine, S i0 2) durchgeführt. U n te r bestim m ten Bedingungen t r a t  
m it A. eine negative B enetzungsw änne auf (m axim al — 7,1 cal hei B enetzung von 
Agar, — 4,4 cal bei G elatine, — 5 cal bei S tärke). Die positive W ärm etönung ist 
gering: G elatine 0,62, A gar 0,06, S tärke 1,68 cal. Die in tegrale B enetzungsw ärm e 
fü r  1 g W . b e trä g t ca. 75 cal fü r alle v ier Stoffe. D ie Zahlen sind  etw as zu  klein, 
da Quellen u. Löslichkeit unbeach tet blieben. (Kojijiohahmh IKypnan [Colloid J .]  10. 
103— 11. M ärz/A pril 1948. In s t, fü r allg. u. anorgan. Chem. der A kad. der W iss. 
der U krSSR , Kolloid-Lahor) v. W il p e r t . D 156

M. B. Zapiór, D as  dielektrische Po ten tia l und  die Oberflächenspannung ein iger 
A rzne im itte l bei verschiedenen Wasserstoffionenkonzentrationen. 1. M itt. Messungen 
der O berflächenspannung von  Py ram id o n , H om atrop in  u n d  S tova in  hei verschied. 
H -Ionenkonz. u. B erechnung von deren D issoziations-K onstanten m it H ilfe der 
Beziehung von K a m ie ń s k i. D er Einfl. von S ubstituen ten  auf das physiolog. u. 
clektrocapillare Verb. in  A ntipyrin , D im ethylam ino-antipyrin  usw. w ird u n te r
sucht. Substanzen verschied, chem. K onst., aber ähnlicher physiol. W rkg. w irken 
auf die O berflächenspannung von W . ähnlich; hei ähnlicher chem. K onstitu tion  is t 
die W rkg. um  so größer, je  größer die Moll. sind. (Bull. in t. Acad. polon. Sei. 
L ettres, CI. Sei. m ath . n a tu r., Sór. A, 1947. 142— 56. Juli/D ez. ansgeg. 1948. L ab . 
of phys. Chem. an d  el. Chem., K rakau .) K. L . W o l f . D 166

M. B. Zapiór, D as  dielektrische Po ten tia l und  die Oberflächenspannung ein iger 
Arzne im itte l bei verschiedenen Wasserstoffionenkonzentrationen. 2. M itt. (1. vgl. 
vorst. Ref.) A uf G rund von Messungen des Einflusses der H -Ionenkonz. auf die 
elektrocapillaren Eigg. von P ilocarpin , S trychnin  und  B rucin w erden die Dissozia
tionskonstan ten  dieser u n d  anderer Substanzen berechnet. E in tr it t  einer A m ino
gruppe in den Benzolring von Ä thylbenzoat verm indert die elektrocapillarc W ir
kung. E ine D im ethylam inogruppe im  Mol. von Ä thyl-p-am inobenzoat ru ft eine 
sta rke Zunahm e hervor. D er E influß der M ol.-Größe auf dielektr. P o ten tia l und  
O berflächenspannung w ird  w eiter d isku tiert. (Bull. in t. A cad. polon. Sei. L e ttres, 
CI. Sei. m ath . n a tu r., Sór, A, 1947. 157— 167. Ju li/D ez. ausgeg. 1948.)

K . L. W o l f . D 166
N. A. Gorjunowa und  Je. W. Kuwschinski, Bestim m ung der D iffu s io n sko e ff i

zienten der Däm pfe von Cyclohexan, Ch loroform , Aceton (D iffu s io n  in  Lu ft) .  Die 
Diffusionskoeffizienten (D„) w urden hei Tem pp. von 20— 45° bestim m t. D ie Tem pp. 
w urden so ausgew ählt, daß die D am pfspannung des Stoffes 160— 180 mm  betrug ; 
die nächst, angegebenen W erte  sind auf 760 mm  um gerechnet. Cyclohexan, 
D„ =  0,086 ±  0,003 (cm 2/Sek.) C h lf., 0,091 ±  0,002. Aceton, 0,109 ±  0,009. 
K ontrollen m it Bzl. u. Äe. d ien ten  zu r E rm ittlu n g  der A ppara tu rkonstan te . 
(TKypnan TexiuiuecKOii <t>i!3iii<H [J . techn. Physics] 18. 1421— 25. Nov. 1948. L en in 
grad, phys.-techn. In s t, der A kad. der W iss. der U dSSR .) v . W il p e r t . D 171

G. F. Hüttig und  G. Pietzka, Über d ie  adsorptive B in d u n g  von M ethano l und  
Ä thano l an  die Oxyde des S ilic iu m s , T ita n s , Z irk o n iu m s  und Tho rium s. Inhaltlich  
ident, m it der C. 1949. I I .  399. referierten  A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .- 
naturw iss. Kl., A bt. I l b  157. 185— 92. 1948. G raz, T II , In s t, fü r anorgan. u. 
physikal. Chemie.) H e r r . D 176

Karl Wirtz, Resonanz und  W asserstoffbindung der C a rboxy l- und  der A m id -  
gruppe. D er E nergiegrundzustand des 4-jr-Elektronensystem s des Carboxylions des 
Essigsäurcm oleküls w ird quan ten theore t. nach dem 2. N äherungsverfaliren b e 
rechnet. D ie Kopplungsenergie der jr-E lektronen erg ib t sich u n te r  gewissen V oraus
setzungen zu 2 V 2 A ,  wobei A =  A ustauschintegral is t ;  sie is t um  V2 größer als 
heim  gleichen jedoch isolierten System . Dies E rgebnis w ird u n te r B enutzung  des 
em pir. Zusam m enhanges zwischen B indungscharak ter u. Bindungsencrgio der v e r
schied. C— O-Bindungen dazu verw endet, den E nergieinhalt des Carboxylions des 
Essigsäurem oleküls m it u. ohne Resonanz zu erm itteln . Im  ersteren P alle  en tsp rich t 
dem  B indungscharak ter 0,5 • V2  pro C— O-Bindung eine E nergie v o n  130,5 kcal, 
also fü r  beide 261 kcal, w ährend  fü r  le tzteren  die Sum m e aus I C —O- u. 1 C— O-
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B indung 222 kcal liefert. D ie D ifferenz von 39 kcal w ird  als Resonanzverfestigung 
des Carboxylions bezeichnet. D er Vgl. m it rein  ernpir. D aten , die aus dem Z u
sam m enhang der R am an- u. U ltra ro tspek tren  sowie der A tom abstiinde m it der 
Bindungsenergie folgen, erg ib t einen endgültigen M ittelw ert von 40 kcal. Die 
em pir. R esonanzverfestigung der undissoziierten Essigsäure b e trä g t 28 kcal. Die 
A cidität der Essigsäure w ird auf G rund dieser R esu lta te  auf den Resonanzenergie- 
gewinn bei der Ionisation  zurückgeführt u. der A nteil der Resonanz zu r Energie 
der W asserstoffbindung im Essigsäuredoppelm olekül auf G rund der eingetretenen 
Sym m etrierung zu 2 kcal bestim m t. D ie Resonanzenergie kann  m it eingeschränkter 
G enauigkeit aus theore t. u. em pir. D aten  fü r das Essigsäureion zu 53 kcal u. fü r 
das Essigsäurem olekül zu 35 kcal e rm itte lt w erden. D araus folgt fü r  das Ion 
A =  68 kcal. F ü r  die A m idgruppe w erden auf G rund m angelnder em pir. V ersuchs
ergebnisse n u r allg. Analogieschlüsse gezogen, insbesondere w ird  fü r die R esonanz
verfestigung beim Ü bergang vom m onom eren zum dim eren Molekül auf eine 
G rößenordnung von 1 kcal pro W asserstoffbindung geschlossen. (Z. N aturforsch. 
2a. 264— 71. Mai 1947. G öttingen, M ax-P lanck-Inst. fü r Physik.)

L . F is c h e r . D 182
A. Kofler und  M. Brandstätter, Z u r  isomorphen Vertretbarkeit von H ,  O H , CI: 

sym m .-Trin itrobenzo l, P ik r in säu re , P ik ry lc h lo r id . S ym m .-T r in itro ben zo l(B), P ik r in 
säure  (P) u. P ik ry lc h lo r id  (C) sind polym orph. B . is t als m onotrop. d im orph be
kann t. Zu den bereits bekannten 3 M odifikationen (F. I 123,5°, I I  110°, I I I  106°) 
w erden zwei w eitere (F. 109° u. 88°) aufgefunden. P  besitz t 3 M odifikationen 
(F. I 122°, I I  105° I I I  75°). C weist 5 M odifikationen au f: (F. I 81°, I I  61°, I I I  60°, 
IV  59° u. V 58°). Die m ikroskop. U nterss. zeigen, daß sich die drei Stoffe iso- 
d im orph verhalten . Im  Syst. B : P  b ildet P  I (122°) eine lückenlose M ischkristall
reihe m it P  I I I  (109°); im Syst. C :P  oder 0  :B lä ß t sich bei R aum tem p. eine M isch
k rista llreihe vom  P -T ypus bis zu einem Geh. von 70%  P ikrylchlorid  herste ilen ; im  
Syst. C :B  n im m t diese M ischkristallreihe B I I I ,  die dem S tru k tu rty p u s  von P  I 
en tsp rich t, zwischen 30 u. 68%  Geh. an T rinitrobenzol als neue K ris ta lla rt, d. h. 
stabilisierte Zwischenphase, am  Schm elzdiagram m  teil. D ie im  Syst. P  :B von der 
stabilen  P  zu der M odifikation I I I  des B gehende M ischkristallreiho (P I =  B I I I )  
is t bis 80%  Geh. an B stab il u. w ird  h ier von der zweiten vollständigen, von dem 
stabilen  B zu r instab ilen  M odifikation der P ik rinsäure  gehenden Reihe (B I  =  P  I I I )  
in  einem E u tek tik u m  von 115° geschnitten . Die erstgenannte Reihe P  I— B I I I  
w ird aber knapp  vor ihrem  E nde nochm als von einem K urvenast geschnitten , der 
von B I I  (110°) ausgeht u . m it der M ischkristallreihe P  I— B I I I  ein E u tek tikum  
bei 109,5° u. 99%  B-Geli. liefert. Im  Syst. C :B  s te h t als H auptm ischkristallreihe 
wiederum der G itte rty p  der stab ilen  P ik rin säu re  (B I I I )  im  V ordergrund. Sie ist 
bis über 70%  Geh. an  C ausführbar u. zwischen 29— 68%  Geh. an B als stabilisierte 
Zwischenphase die beständigste K rista llart. Im  Syst. C :P  t r i t t  außer der P  I-R eihe 
in  untergeordnetem  M aße die C II-R eilio  hervor. Sie lä ß t sich bis etw a 30%  P-G eh. 
verfolgen; bei höherer P-K onz. b ildet sie Synkristallisato  m it der P  I-Reilie, wenn 
die K ristallisation  u n te r 50° erfolgt. Zwischen 26 u. 37%  P-G eh. t r i t t  eine s tab ili
sierte  Zwischenphase auf, dio m it C I I  ein E u tek tikum  bei 56° b ildet. (Mh. Chcm. 
78 .6 5 — 70. Ja n . 1948. S.-B. üsterr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. I Ib  
157. 65— 70. 1948.) W e s l y . D 190

Maria Brandstätter, Z u r  isomorphen Vertretbarkeit von O H , N H 2, C H a und CI: 
Pentachlorbenzolgruppe. (Vgl. auch vorst. Ref.) D ie V ertre tb ark e it von OH, N IE , 
CI13 u .  CI in der Pentachlorbenzolgruppe w ird  geprü ft. Von den sechs möglichen 
System en: 1. Pen tach lo rpheno l: Pen taeh lo ran ilin , 2. Pen ta ch lo rpheno l: Pentach lor- 
toluol, 3. Pentach lorphenol: Hexachlorbenzol, 4. P en ta ch lo rto luo l: Pen taeh lo ran ilin , 
5. P en tach lo rto luo l: Hexachlorbenzol, 6. H exach lo rbenzo l: Pen taeh lo ran ilin  bilden 
die fünf ersten  System e lückenlose M ischkristallreihen; das 6. Syst. w eist Misch
barke it m it M ischungslücke auf. D a sowohl P entaeh loran ilin  als auch H exachlor
benzol m it Pentachlorphenol u . P en tach lorto luo l lückenlose M ischkristallreihen 
bilden, Pentachlorphenol u . Pentach lorto luo l ihrerseits auch lückenlos m ischbar 
sind, m uß dasselbe K rista llg itter vorliegen. D ie beschränkte M ischbarkeit zwischen 
der NH,- u . der Cl-Verb. m uß daher auf Ü berschreitung der Toleranzgrenze in n e r
halb derselben K ris ta lla rt u . n ich t auf Isodim orphie zurückgeführt w erden. (Mh. 
Chem. 78..217— 21. März 1948. S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. 
I l b  157 .217 -21 . 1948. Innsbruck, U niv., P harm akognost. In st.)  W e s ly .  D 190

R. H. Ferguson und  E. S. Lutton, D ie  Po lym o rph ie  von T r io le in .  Vff. haben bei T r io  - 
le in (I ), erhalten  durch V eresterung von G lycerin m it überschüssiger Ölsäure, R öntgen -
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Streuaufnahm en gem acht u. sein therm . Verli. un te rsuch t. 1 b esitz t danach drei poly- 
m orphe Form en, deren F F . zu — 32 ±  1,0°, — 13 ±  1,0° u . +  5,5° d irek t bestim m t 
sowie aus Abkühlungs- u. E rh itzungskurven  erhalten  w erden konnten , die W erte 
stim m en gu t m it den von W h e e l e r  u . M itarbeitern  (C. 1940. I I .  333) gefundenen 
überein. N ach der R ön tgenstruk tu ranalyse  zeigen die 3 F orm en von 1 Ä hnlichkeiten  
m it den polym orphen Form en von T r is te a r in  u. können deshalb iii der angegebenen 
Reihenfolge als a-, ß '- u. /LForm  bezeichnet w erden. A lle 3 Form en von I haben , wie 
die gesiitt. G lyceride, E lem entarzellen m it doppelter K etten länge, bei der a-Form  
kann eine schiefe L age der K e tten  angenom m en werden. —  a-, ß '- u. |?-Form worden 
aus der Schmelze durch schnelles A bkühlen auf ■— 70° bzw. — 40° oder 0° erhalten , 
in  der K apillare b ildet die «-Form  dabei eine steife, durchsichtige, feste Masse, deren 
S tru k tu r  iden t, m it der opaken F orm  ist, w ie sie beim  A bkühlen der Schmelze auf 
—  55° en ts teh t. D er F . der «-Form  fällt m it der U nterkühlungsgrenze von I zu 
sammen. (J . Amer. ehem . Soc. 69. 1445— 48. Ju n i 1947. Ivorydale, Ohio, P roc ter 
& Gam ble Co.) K r e s z e . D 190

Kurt Hess und Heinz Klessig, Röntgeninterferenzen von M is ch k r is ta lle n  in  
Seifen  und von M ischm ice llen  in  Se ifen lösungen ; zur Anordnung  der Enden  verschieden 
langer Para ffin ke tten  in  gittergeordnetem Zustand. U ntersuch t w urden röntgeno- 
grapli. zuerst feste Seifenm ischungen von K a liu m o le a t-K a liu m lau ra t  (I), K a liu m -  
oleat-Ka lium capronat (II) u. K a liu m la u ra t-K a liu m cap ro n a t  (III). Diese festen 
Seifenm ischungen w urden durch  E indunsten  der wss. oder alkoliol. Mischlösungen 
erhalten . In  allen Fällen  tra te n  M ischkristalle m it scharfen u. in tensitä tss tarken  
Basisinterferenzen auf, deren A bstand sich kontinuierlich m it dem M ischungs
verhältn is ändert. In  I än d ert sich die Lage der d ia tropen  Reflexe kontinuierlich 
zwischen den entsprechenden N etzebenenabständen von d =  44,0 Ä fü r  reines 
K aiium oleat u. d =  31,0 Ä fü r reines K alium laurat. In  II ändern sich die N etz 
ebenenabstände ebenfalls kontinuierlich zwischen d =  44,0 Ä fü r K aiium oleat auf 
d — 19,0 A fü r  reines K alium capronat. Bei III än d ert sich der N etzebenenabstand 
kontinuierlich von 31,0 Ä auf 19,0 Ä. -— Von denselben System en wie oben w urden 
Seifenmischlösungen un te rsuch t. Bei der H erst. dieser Lsgg. w urde von ungefähr 
gesätt. Lsgg. der reinen K om ponenten ausgegangen, so daß sieh bei Ä nderung des 
M ischungsverhältnisses auch jeweils die Gesam tkonz, in der Misclilsg. änderte. 
Diese Lsgg. zeigen ein den festen  Seifengemischen analoges V erhalten. —  Auch bei 
einem tern . Gemisch von K a lium o lea t-K a liu rrd au ra t-K a lium cap ro na t  w aren im 
festen u. gelösten Z ustand  die In terferenzen  überraschend scharf. —  A uf den D ia
gram m en von I u. II tra te n  auch innere In terferenzen auf, deren N etzebenen- 
abstand  etwa der vierfachen M oleküllänge en tsp rich t; auch diese In terferenz ändert 
sich kontinuierlich m it dem  M ischungsverhältnis. A uf dem D iagram m  von III fällt 
fü r die M ischung m it 8,6 M ol.-%  K alium capronat die scharfe u. in tensive A us
bildung dieser inneren In terferenz au f; es w ird angenom m en, daß bei diesem 
M ischungsverhältnis ein einheitlicher M ischkristall m it dem N etzebenenabstand 
d — 48 A vorliegt. —  Die beobachtete  E rscheinung der scharfen Basisinterferenzen 
w urde ebenfalls bei zwei Igepalen, D iiso h e x y l-  bzw. D ihep ty lp lieny lpo lyg lyko lä ther 
m it 20 u. 30Ä thylenoxydresten (M ischungsverhältnis 1 :1) beobachtet. W ährend die 
ungem ischten Igepale N etzebenenabstände von d =  80,3 Ä bzw. 99,6 Ä besitzen, 
zeigt die Mischung eine B asisinterferenz entsprechend d =  89,6 A. —  B estim m t 
w urde der G itte rbau  der M ischkristalle bzw. der Mischmicellen, wobei sich e n t
gegen der üblichen Auffassung einer fransenm äßigen V erhängung überstellender 
M olekülenden eine d ich teste  P ackung  der K W -Stoffreste u n te r  K nickung der üb er
stehenden Molekülenden ergab. Diese A nschauung vom G itte rbau  der einbas. 
Mischseifen w urde durch das V erhalten  der Mischseifen aus zweibas. Säuren m it 
verschied. K ettenlänge g estü tz t, die keine M ischkristallbldg. zeigten. U ntersucht 
w urden binäre Mischungen der neu tra len  K -Seifen aus A d ip in säu re  (C6), Korksäu re  
(Ca), Sebacinsäure  (C10) u. der Hexadecandicarbonsäure  (Clg), u . zw ar die System e 
c is/Cio, C1S/C6, C1S/C„ u. Cl0/Cs. In  allen F ällen  tra te n  n u r die den K om ponenten 
entsprechenden Basisreflexe nebeneinander auf. (Chem. Ber. 81. 327— 40. Ju li 1948. 
R ubi, P o st Langenw ang i. Allgäu.) G o t t f r ie d . D 195

A. Kotier, Schmelzkurven m it In flex ionspunk len  und  M ischungslücken  der 
flüssigen Phasen in  organischen Zweistof¡Systemen. A ufstellung der Schm elz
diagram m e organ. Zweistoffsysteme durch therm . A nalyse m ittels der K o f l e e - 
schen M ikrom eth. (L. und  A. K o f l e r , M ikrom ethoden zur K ennzeichnung organ. 
Stoffe u . Stoffgemische, U niversitätsverlag  W agner, Innsbruck  1948). Bes. werden 
die Zweistoffsystem e der beiden M odifikationen des A cetam ids (A =  stabile Modi-
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fikation, F . 80°, Ai =  instabile M odifikation, F . 70°) m it n-T rin itro to luo l (I), p- 
N itrophenetol (II), Benzil (III) , )?-Naplitholm ethyläther (IV) u. A cenaphtlien (V) 
un tersucht. Alle un tersuchten  System e zeigen Inflexionsstrecken oder M ischungs
lücken der fl. Phasen. D ie Inflexionsstrecken sind durch die M ischungslücken e r 
k lärbar. F ü r  die L age der E u te k tik a  der beiden M odifikationen des A cetam ids 
(E„ und  Ei), H öhe und  Bereich der M ischungslücken (ML) und  die k rit. Lösungs- 
tem p. der fl. P hasen  (K LT) ergeben sich folgende W erte : System  A -I : K L T  69°; 
E„ 73°, 82%  I; Ei 65°, 24%  I. System  A - I I :  E„ 56°, 96%  II ;  Ei 54°, 94%  II ;  die 
ML reich t von 42 bis 85%  II bei 63°; K LT 68°; A .-II  besitzt eine Inflexionskurve; 
im System  A,—11 schneidet die Schm elzkurve die M ischungslücke an . System  
A - I I I :  D er K urvenast von III  w ird von der M ischungslücke un te rb rochen ; E , 77°, 
11% I I I ;  Ei 68°, 7%  I I I ;  ML reich t von 28 bis 77%  III  bei 88°; K LT 94°. System  
A -IV : E , 71°, 97%  IV; Ei 66°, 14% IV; ML, 76° und  ML, 70° fü r  beide M odifika
tionen zwischen 18 und  96%  IV; K LT 130°. System  A -V : E„ 79°, 5,5%  V; Ei 69°, 
4%  V ; die M ischungslücke ist h ier auch bis 200° noch n ich t geschlossen, sie reicht 
von 12 bis 97,5%  V. Zur U nters, von System en der le tz teren  A rt eignet sich bes. 
die M odifikation dor M ikrom eth. von L . K o f l e r  (zur V ereinfachung der th e r 
m ischen A nalyse organischer Substanzen von L . K o f l e r , Z. ana ly t. Chem. 128. 
[I94S] 533), deren A nw endung auf das genann te Syst. ausführlich beschrieben 
w ird. A u d i im System  N aphthalin-R esorcin  w ird eine M ischungslücke festgeste llt; 
die K LT liegt bei 93°. H ieraus geh t hervor, daß auch in diesem Syst. die Inflexion 
n ich t auf eine V erbindungsbldg. im  Schmelzfluß zurückzuführen ist, sondern v ie l
m ehr durch die Mischungslücko erk lä rt w erden kann . Im  Syst. N aph tha lin -H ydro
chinon konnte das Vorliegen einer M ischungslücke im un te rküh lten  Z ustande n icht 
nachgewiesen w erden; im  Syst. N aphthalin-B renzcatechin  t r i t t  bei U nterkühlung  
auf R aum tem p. keine E ntm ischung der Schmelzen ein. (Z. ana ly t. Chem. 128. 
543— 49.1948.) ' II. G e h l e n . D 221

W. W. Korschak und N. N. Lebedew, Über den M echan ism us der F riede l-G ra ft- 
schen Reaktion. 8. M itt. S tru k tu r der Kom plexverb indungen von A lum in iu m ha lo g en i
den m it Ha logena lky len . (7. vgl. I K y p n a J i  06meü X h m h h  [J._ allg. Chem.] 18 (80). 
[1948] 1470.) Lsgg. von A lum inium brom id (I) in  Ä thylbrom id (II) absorbieren im 
UV fast in dem gleichen G ebiet wie II allein, doch ist die A bsorption s tä rker, z. E . 
bei 2550 Ä doppelt so s ta rk  wie bei II allein. D aß I sich an der A bsorption kaum  
beteiligt, lä ß t sich in Analogie zu der bekanntlich  sehr schwachen A bsorption von 
A lum inium chlorid (II I)  annehm en. Aus diesem Verh. w ird geschlossen, daß die 
In tensitä tserhöhung  m it dor Bldg. von K om plexverbb. aus I u. II in Zusam m en
hang s teh t. C harak terist. ist, daß die In te n s itä t m it E rn iedrigung der Konz, an I 
steigt, was im K onzentrationsbereich von 11 +  20 Gew.-%  I bis II +  2 Gew.- %  1 
verfolgt w urde. D as bei genügend niedriger Konz, notwendigerweise ein tretende 
M aximum der In ten sitä t, nach dem  In tensitä tsab fall e in tre ten  m uß, w urde noch 
n ich t erreicht. E s w ird angenom m en, daß die K om plexbldg. auf einer Solvatisie
rung  von I durch eine sehr große A nzahl (n) von II-Moll. b eru h t, wobei —  um  die 
In tensitä tszunahm e m it E rn iedrigung der Konz, zu erklären  —  n  m it der I-Konz. 
veränderlich sein kann, z. B. größer bei niedrigerer K onzentration . D ie von M e e r 
w e i n  (Liebigs Ann. Chem. 455. [1927] 227) vorgeschlagene F orm ulierung  der 
K om plexverbb. von A lkylchloriden m it I II , R +[A1C14]~, en tsp rich t in  m ancher B e
ziehung n ich t dem V erh. dieser V erbb., u. die analoge Form ulierung R H [A1XSY] 
(X =C 1, B r; Y =C1, Br, J ,  F ) fü r die K om plexe aus einem beliebigen A lkylhalogenid 
u. I oder III  lä ß t sich n ich t in  der W eise stü tzen  (wie dies von m anchen A utoren 
geschah), daß das in der FRiEDEL-CRAFTSschen R k. entw ickelte Gemisch von H a
logenwasserstoffen analysiert w ird. Zw ar en th ie lt dieses Gemisch im F alle von 
A lkylchlorid u. I H B r u. HCl im V erhältn is 3 :1 , wie es die Kom plexform el, iii deren 
Anion 3B r u. 1C1 gleichartig  an Al gebunden sind, erw arten  ließ. D och konnten 
Vff. in  vorliegender U nters, zeigen, daß sich dieses V erhältn is im F alle  anderer 
Halogene än d ert u . allein davon abhäng t, in welchem Ausm aß die sek. Rk. A1X3 
+  HY rj) A1X„Y, +  IIX  v o n sta tte n  geht. Vff. legen fü r I u. I II  die Form ulierung 
X . +  X r i L  x  _  X v  -  / X  +  / X  

/Al yAiy >A1( ak , w onach Ü berlagerung zweier R esonanzstruk turenX/  x /  \ x  ** x /  -x x o e
vorliegt, zugrunde, u. erk lären  die Bldg. von Kom plexverbb. m it A lky lh a loge 
niden  durch A nlagerung an A1X,, z. B. [ A lC l2 ■ ? iR Y Y  [AlG%]~~, wo n veränderlich ist. 
D ie Bldg. derartiger K om plexe w ird durch perm anen te  u. induzierte  Dipole hei den 
A lkylhalogeniden begünstig t. Diese Form ulierung w ird allen experim entellen T a t
sachen gerecht. —  43 L ite ra tu rz ita te . (TKypnaji Oumeii X h m h h  [J . allg. Chem.] 18

6*
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(80). 1766— 74. Okt. 1948. M oskau, Cliem.-Technolog. M endelojow-Inst.)
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L. H. Thomas, Viscosität und molekulare Assoziation. 1. M itt. D ie früher (C. 1946. 
X. 1822.) vom Vf. veröffentlichten Beziehungen w erden auf assoziierte F ll. ausgedehnt. 
Es w ird eine viscosim etr. M eth. zu r B erechnung des A ssoziationsgrades hei A lkoholen 
u. Am inen angegeben. Bei niederen Alkoholen (Methyl-, Ä thy l-, n.- u. iso-Propyl-, 
n .- u . iso- u. te rt . B uty l-, iso-Amyl-, Ilop ty l- u. Octylalkohol) sind die Assoziations- 
grado w eitgehend tem peratu runabhäng ig . (J . chem . Soc. [London] 1948.1345— 49. 
Sept. T reforest, School of Mines and Technol.) L a n tzsc h . D 223

L. H. Thomas, Viscosität und molekulare Assoziation. 2. M itt. E ine Beziehung  
zwischen Viscosität und D am pfdruck assoziierter F lüssigkeiten. (1. vgl. vo rst. Ref.) 
Es w ird eine allg. Beziehung angegeben zwischen der V iscosität assoziierter Fll. 
u. deren D am pfdruck. E s folgen Tabellen u. K urven  über die A bhängigkeit der 
Assoziationsgrade von der Tem p. hei einigen A lkoholen: 4-M etliylpentan-l-ol,
3-M ethylpentan-l-ol, Hcxan-2-ol, 2-Methylpentan-2-ol, 2-M ethylpentan-l-ol, 3- 
M ethylpentan-2-ol, 2-Aclhylbutan-l-ol, 2-Mcthylpentan-3-ol, 4-Methylpentan-2-ol,
2,2-D imethylbutan-l-ol, Hexan-3-ol, tert. Am ylalkohol, 2,3-Dimethylbutan-2-ol u. 
tert. Butylalkohol. S teigender A ssoziationsgrad hei 25° in  der angegebenen R eihen
folge. Bei niederen Ternpp. scheinen sich stab ile  A ssoziationskom plexe zu bilden. 
(J . chem. Soc. [London] 1948. 1349— 54. Sept. T reforest, School of Mines and 
Technology.) L a n tzsc h . D 223

E. P. Martin und R. C. Pink, Die Löslichkeit von Z inkseifen  in  organischen 
Lösungsmitteln. (2. vgl. T u g h an  u. P in k , C. 1952. 1615.) Bei der Best. der Löslich
keit der Zn-Salze der Decansäure, Laurinsäure, M yristinsäure  u . Stearinsäure in 
Toluol (I), X ylo l (II), Ocladecylalkohol (III), Laurinsäure (IV) u. Nitrobenzol (V) 
zeigte sich, daß fü r jedes Syst. eine k rit. Tem p. besteh t, oberhalb der die sonst 
geringe Löslichkeit der Zinkseife steil ansteig t. Die k r it. Tem pp. w erden fü r Zink- 
decanat, -laurat, -m yrista t u . -stea ra t in I, II, III, IV u. V angegeben. W ie ebullio- 
skop. Messungen ergeben, findet zw ar Micell-Bldg. der Zn-Seifen s ta t t ,  doch ist 
diese für die s ta rk  erhöhte Löslichkeit n ich t veran tw ortlich . Die A ufnahm e der 
A bkühlungskurven der geschm olzenen Zn-Salze zeigt deutliche Sprünge, die auf 
m esomorph. U m w andlungen h indeuten . E ine Lsg. erfolgt hei der k rit. Tem p., 
w enn die Moll, des Lösungsm . zwischen die K W -Stoffketten  im  G itte r der Seife 
oindringen können. Auf eine gewisse P ara lle litä t bei der S tru k tu r  der M etallseifen 
u . den kau tschukartigen  Stoffen w ird hingewiesen. —  Z n-S tearat lä ß t sieh hei der 
Kurzwcgdest. bei 133° u. 10~‘ 111111 nahezu unverändert überdestillieren. (J .  chem. 
Soc. [London] 1948. 1750— 55. N ov. B elfast, Queen’s Univ.) H e n t s c h e l . D 224

E. Cremer, Absolutberechnung heterogener Reaktionsgeschwindigkeiten. (Vgl. 
C. 1950. I. 1056.) Vf. un te rsu ch t die the rm . Zers, von Äthylchlorid  an BaCL, PbCl2, 
CdCl2, CoCl2 u. NiCl,, findet dafü r eine R k. 1. O rdnung u. n im m t als geschwindig- 
keitshestim m enden S ch ritt der R k. einen quantenm echan. Ü bergang eines E lek 
trons an . D ie A usw ertung der M eßergebnisse fü h rt zu einer G leichung d(C ,II5Cl)/ 
d t =  z • v  • v  • c • exp (7./RT— E /R T — 4 V T n  V m (U — E) ■ r/li), die es g es ta tte t, 
aus A dsorptionsm essungen A bsolutberechnungen heterogener Rk.-Geschwindigkei- 
ten  zu bestim m en; die linke Seite der G leichung bedeu te t die Zerfallsgeschwindig
keit des C,H-C1, w ährend Vf. u n te r  z =  Zahl der A dsorptionszentren m it der 
A dsorptionsw ärm e / ,  E =  w ahre A ktivierungsw ärm e der R k., U  =  H öhe der 
Energieschwclle zwischen Ausgangs- u. E ndzustand , r  =  B reite  der Energie- 
seliwelle beim Energieniveau E , c =  Konz, des C2II5C1 im G asraum , v  =  A d
sorptionsvolum en, y — Schwingungszahl, m  =  Ruhm asse eines E lek trons 11. u n te r  
T, R u. li die üblichen B edeutungen versteh t. (E xperien tia  [Basel] 4. 349— 51. 
Sept. 1948. Innsbruck, U niv., Chem. In st.)  Z im m e r . D 225

Atte Meretoja und Eero Tommila, K inetik  der Canizzaro-Reaktion. D ie freie 
Energie, Wärmetönung und Aktivierungsentropie. In  früherer A rbeit (T ommila  
[1942]) w aren fü r die Rk. von Benzaldehyd u. N aO II in  wss. M ethanol H äufigkeits
fak to r u . A ktivierungsenergie der A RRH EN ius-Gleicliung hei k o nstan te r Lösungs-
111.-Zus. (Ac u . E c) erm itte lt worden. M it diesen W erten  w erden je tz t die P a ra 
m eter Ed u. Ad in isodielektr. Lsgg. berechnet. N ach g raph . Verf. ( E n-Funktion 
von 1/DK) w ird durch E x trapo la tion  1/DK —> 0 der E nerg iebetrag  E D 0015,1 kcal 
erhalten , der h ier s te ts  den größten  Teil der G esam t-A ktivierungsenergie ausm acht 
(DK  3 0 bis 65; Er, 19,5 bis 17,1). Log A D is t hinreichend konstan t (13,32im  M ittel.) 
D ie experim entell gefundenen trim ol. G eschw indigkeitskonstanten k =  v/[R C H O ]2
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■ [OH- ] w erden nach k =  k 'K  aufgespalten, wobei k ' die bimol. K onstan te  des 
gesehw indigkeitsbestim m enden S ehrittes ECHO +  R I4C (0H )0-  (2) u . K  die K o n 
s ta n te  des vorgelagerten Gleichgewichts RC1I0 +  OH-  — R H C (0H )0~  (1) sind. 
D ie erm itte lten  A ktiviernngsenergien E c u. Ed sind dem nach aus der A ktivierungs- 
energie E'c (bzw. E[,) der bimol. R k. (2) u. der W ärm etönung  des G leichgew ichts(1) 
zusam m engesetzt. Entsprechendes g ilt fü r  die H äufigkeitsfak toren  u. A ktiv ierungs
entropien. K  w ird abgeschätz t u n te r  der A nnahm e, daß E c' +  10,2 kcal u. A 55 2,0 
•10M is t u . erg ibt sich zu K  +  4 - 10-6 cm3/m ol. Aus der G röße von K  w ird ge
schlossen, daß dem  K om plex R iIC (0 H )0 -  eine reelle E xistenz zukom m t. D ie freie 
Energie, W ärm etönung u. A ktiv ierungsentropie sowie die n iclit-elektr. u. dielektr. 
B eiträge zu diesen Größen w erden aus den entsprechenden W erten  von A c, E c, 
Ad n. E d sowie E d für B enzaldehyd in  einer R eihe von W ./M ethanolgem ischen 
errechnet. W ärm etönung u. E n trop iebeitrag  von (1) sollen negativ  u. som it E c 
u. A ' größer als die experim entell gefundenen W erte  sein. D ie G rundgrößen 
zlG + , A ll  +  u. A S + w erden fü r eine R eihe von substitu ie rten  Benzaldehyden in  
46 %ig. M ethanol u. in 50% ig. D ioxan gegeben. (Acta chem . scand. 2. 358— 64. 1948. 
U niv. of Helsinki, P in land , Chem. In st.)  Ma n t h e y . D 225

S. Winstein, Carolyn Hanson und  Ernest Grunwald, W irkung benachbarter 
Gruppen bei Umsetzungsreaktionen. 10. M itt. K in e tik  der Solvolyse. van trans-2-Acet- 
oxycyclohexyl-p-toluolsulfonat. (9. vgl. C. 1946. I. 307.) N ach der Solvolyse von 
trans-2-A cetoxycyclohexyl-p-toluolsulfonat (I) in  Essigsäure w urde die hei der R k. 
gebildete p-Toluolsulfonsäure ti tr ie r t  u . ebenso aneli in Lsgg., die W ., E ssigsäure
anhydrid , K alium acetat, D iphenylguanidin (II) u. D iphenylguanidinium -p-toluol- 
su lfonat (III) en th ielten . In  0,17 m ol.-Essigsäure in W . zeigten die berechneten  R e
ak tionskonstan ten  erste r O rdnung gu te  K onstanz. Ohne hinzugefügtes W ., jedoch 
in  Ggw. von K alium aceta t oder III w aren die in teg rierten  R eak tionskonstan ten  
erster O rdnung befriedigend, zeigten jedoch dio Tendenz, um 8— 10% abzufallen, 
w enn die R k. zu 70— 80%  vollendet w ar. In  A bw esenheit von hinzugefügtem  W. 
oder eines essigsauren Salzes w ar die K inetik  kom pliziert; die R eak tionskonstan te 
fiel zuerst beträch tlich  ab, um  im w eiteren V erlauf dor R k. w ieder anzusteigen. 
W erte  fü r 25 R eaktionsabläufe werden m itgete ilt, die zeigen, daß die H inzufügung 
von W . oder A ceta t ein geringes A nsteigen der K onstan ten  bew irkt. Dio K ata lyse  
kann  linear sein, aber der E ffek t is t so gering, daß die strenge L in e a ritä t durch n. 
experim entelle A bweichungen verdunkelt w ird. Dio ex trapo lie rte  R eak tions
konstan te  fü r n ich t hinzugefügtes W . oder Salz scheint annähernd  1,9- 1 0 1 sec-1 
zu betragen, w ährend  0,55 mol. H 20  ein A nsteigen um  18% bew irken. B ei einer Konz, 
von 0,1 Mol. III, 0,55 Mol. ILO w ächst die G eschw indigkeit um  15% . D as durch 
die H inzufügung von 0,1 Mol. II zu den norm alen w asserfreien L ösungsm itteln  
hervorgerufene A nsteigen der K onstan te  b e trä g t etw a 10% . D ie G eschwindigkeiten 
m it K alium aceta t in  Ggw. eines kleinen Ü berschusses an E ssigsäureanhydrid  im 
Lösungsm. sind im allg. einige %  niedriger. D ie die G eschw indigkeit bestim m ende 
S tufe bei der Solvolyse is t die Bldg. des Ions > C  • O ■ CMe : 0 + • C <  (IV). W asser u. 
A eetation, die die B eschaffenheit des P rod . u . das ster. E rgebnis beeinflussen, üben 
diesen E infl. in der die G eschw indigkeit bestim m enden S tufe n ich t aus. In  ä h n 
licher W eise scheint IV bei der A lkoholyse von I das Zw ischenprodukt zu sein, 
wobei die Bldg. von O rthoester auf einer späteren  S tufe erreich t w ird  als die Stufe, 
auf der die G eschwindigkeit bestim m t w ird. D ie beste D eu tung  der ab w ärts
steigenden Tendenz is t die, daß I durch die W rkg. von Säure u. Toluolsulfonation 
au f ein Zwischenprod. w ie etw a O rthod iaceta t regeneriert w ird. (J . Am er. chem. 
Soc. 70. 812— 16. F ebr. 1948. Los Angeles, .Univ. of California.)

W u p p e r m a n n . D 225
S. Winstein, E. Grunwald, R. E. Buckles und  C. Hanson, W irkung benachbarter 

Gruppen bei Umsetzungsreaktionen. 11. M itt. Einige Reaktionsabläufe, bei denen 
benachbarte Gruppen beteiligt sind. (10. vgl. vorst. Ref.) Im  Zusam m enhang m it der 
T eilnahm e benachbarter G ruppen bei nucleophilen V erdrängungsreak tionen  vom 
ünim olekularen Typ führen G eschwindigkeitsm essungen zu einem V erständn is  des 
die G eschw indigkeit bestim m enden Ionisierungsschrittes. D ies k ann  entw eder eine 
d irek te  Bldg. des Ringes I sein oder die vorhergehende Bldg. des Ions II. Die G e
schwindigkeiten der A cetolyse von C yclohexyl-p-toluolsulfonaten ergeben die 
Reihenfolge: unsu b stitu ie rt, 1,00 >  trans-2-acetoxy-, 0,30 >  cis-2-acetoxy, 4,5 
• 10-4. Die Reaktionsgeschw indigkeiten der entsprechenden Chloride m it S ilber
ace ta t sind q u a lita tiv  ähnlich. Die R eaktionsabläufe von  2-B utanolen  und  Cyelo- 
hexanolen m it H alogenw asserstoffsäuren zeigen, daß ein benachbartes trans-B r-



A tom  eine Geschwindigkeit erg ib t, die m it der von unsubstitu ie rtem  M aterial v e r
gleichbar ist. E in  tran s-J-A to m  vergrößert und  ein trans-C l-A tom  verk le inert 
den R eaktionsablauf um  einen F ak to r  von annähernd  103 bzw. 10*. Diese E rgeb 

nisse führen zu der A nnahm e, daß die Ionisie- 
,A rung  m it trans-A cetoxy-, Brom - u. Jod- d irek t

S+ S zu I füh rt. A ndererseits fü h rt die Ionisierung m it
\  /  \  /  \  I + /  trans-C l- ri. eis-Acetoxy w ahrscheinlich zu II.
y cß -  C-Ax  )C ß------ c“\  D as P rod . der A cetolyse von cis-2-Acetoxycy- 

elohexyl-p-toluolsulfonat (III) is t hauptsäch- 
I II lieh eine trans-V erbindung. cis-2-Clilorcyclo-

hexan  liefert 87%  cis-l-A cetoxy-2-chlorcyclo- 
hexan, K p .,2 98,3— 98,9°, n&s 1,4664. cis-l,2-C yclohexandiol-m onoacetat, gem ischt 
m it -diacetat, und  p-Toluolsulfochlorid gehen 67%  III, P . 77— 78°. ( J .  Amer. 
chem. Soc. 70. 816— 21. F eb r. 1948.) W u p p e r m a n n . D 225

S. Winstein, Ernest Grunwald und  L. L. Ingraham, W irkung  benachbarter 
Gruppen bei Umsetzungsreaktionen. 12. M itt. Geschw indigkeit der Aceto lyse von 2- 
substituierten Cyclohexylbenzolsu lfonaten. (11. vgl. vorst. Ref.) F ü r  Geschwindig
keitsm essungen w urden die folgenden V erbb. hergestellt: Cyclohexyl-p-brom benzol- 
sulfonat, P . 48,1— 48,6°; 2 -substitu ierte  Cyclohexyl-p-brom benzolsulfonate: trans- 
2-Acetoxy-, F . 97,4— 97,9°; cis-Isomeres, P . 118,4— 118,8°; trans-B r-, P . 91,9 bis 
92,3°; trans-M ethoxy-, P . 65,6— 66°; trans-C l-, P . 77,9— 78,3°; trans-O II-, P . 106,9 
bis 108,8°; trans-p-B rC 0H 4SO3, P . 123,3— 123,7°; cis-Isom eres, F . 128,7— 129,2°; 
trans-2-Jodcyclohexyl-p-to luolsulfonat, P . 51— 52°. E ine U nters, der Acetolyse 
dieser E ste r ergab die rela tiven  G eschwindigkeiten der Ionisierung der Alkyl- 
Sauerstoffbindung. Diese re la tiven  G eschw indigkeiten der Solvolyse (k /k ir) hei 25° 
liegen in  der Reihenfolge: tr a n s - J  1120, trans-A cetoxy  0,305, tran s-B r 7,18 • 10~2, 
trans-M ethoxy 5,28 • 10-2, eis-Acetoxy 1,31 - IO"4, trans-C l 0,94 • 10~4, cis-O S02C6 
H4B r 1,6 • 10~5, trans-isom eres 1,4 - 10 +  D er dio Geschwindigkeit bestim m ende 
Ionisierungssohritt scheint vorwiegend eine d irek te Bldg. des Ringes I (Geschwindig- 
keitskonstan tok  j )  zu sein, wenn es sich um  benachbartes tra n s -J , B r und  A cetoxy- 
handelt, und  vorwiegend die Bldg. des Carbonium ions II (Geschw indigkeits

konstan te  k„), wenn trans-C l u. OSO.,C0II4B r u. 
. A cis-A cetoxy u . OSO2C0H 4B r benachbart sind.

S+ s U nter B enutzung  von k /k H fü r benachbartes CI
\  /  \  /  \  I + /  zu r B estim m ung einer effektiven D ielek triz itä ts-
/ ß  t ° \  / cß Ca\  k onstan ten  w urde die Energie, die zwischen den

Dipolen C/3— SA und  Ca— O im  Ü bergangssta- 
I II dium  zur Bldg. von II w irksam  is t, berechnet

fü r benachbartes J ,  B r u. die M etlioxygruppe. 
Auf diese W eise w urden geschätzte  W erte  von kc/k H erhalten , und  entsprechende 
W erte von k/j /k c w urden berechnet aus der Beziehung kzi/kc =  [(k /kH)/(kc/ku)] —
I. Die treibende K raft, die den in  trans-S te llung  stehenden benachbarten  G ru p 
pen zukom m t und  als ETln(k,i / kc) defin iert ist, h a t die folgenden W erte  in 
kcal/M ol hei 25°: J  8,49; A cetoxy 4,60; B r 3,53; M ethoxy 0,86. (J . Am er. ehem. 
Soc. 70. 821— 28. F ebr. 1948.) W u p p e r m a n n . D 225

S. Winstein und Ernest Grunwald, W irkung  benachbarter G ruppen bei U m 
setzungsreaktionen. 13. M itt. A llgem eine Theorie über benachbarte G ruppen und  
Reaktionsab lauf. (12. vgl. vorst. Ref.) D ie G eschwindigkeiten der Solvolvse (k) von 
C JU C irB r— CILBr, C„H5CHC1CH2J ,  (CH3)2CBrCII2B r u. (CH3)2CC1CH2J  w urden 
bestim m t zum Vergleich m it den bekannten  G eschwindigkeiten (kn) der en tsp re
chenden 1-Phenyl-äthyl- u . tert.-B uty l-halogenide. D ie G eschwindigkeiten der 
Solvolyse w erden auch fü r  te rt.-B u ty lc lilo rid  in 48,61 gew ichts-% ig. wss. D ioxan 
bei 34,S6° und  für CIL :CCH3CH2C1 in W . hei 27,2° m itgeteilt. D ie m itgete ilten  
rela tiven  R eak tiv itä ten , k /k H, zusam m en m it anderen, entw eder früher m itgeteil
ten  oder aus Geschw indigkeitsdaten in der L ite ra tu r  abgeleiteten, erstrecken sich 
über den Bereich der S tru k tu r  des a- wie auch des /S-C-Atoms (Ca und Cp), die 
prim . (P), sek. (S) oder te r t .  (T) sein können. M it benachbartem  Chlor in S/?Sa, 
P/jTa und T/jTa System en u. m it benachbartem  H ydroxyl in  P/?Ta, S/sTa u. T p 
Ta System en u. in HOCILCHCICII: CIL sind die W erte  von k /kH nahezu k o n stan t. In  
diesen F ällen  is t die die Geschw indigkeit bestim m ende Ion isation  vorwiegend eher 
die Bldg. des Carbonium ions (G eschw indigkeitskonstante kc) als die d irek te Bldg. 
des Ringes (G eschw indigkeitskonstante k,i), so daß k /k H im w esentlichen k c/kn 
ist. Die beobachtete  U nem pfindlichkeit von kc/k H gegen Ä nderungen in der S truk-
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ü ir, Ä nderungen des Lösungsm ittels u . der sich ab trennenden G ruppe w ird eher von 
der früher bei der D iskussion des E ffektes benachbarter G ruppen benu tzten  elektro- 
s ta t .  B ehandlung erw arte t. E ü r benachbartes B r und  J  än d e rt sich k /k H w eitgehend 
m it der S tru k tu r. Die W erte  von lo j/kc, die m it Ililfe  von Schätzungen von k„/kH 
aus der e lek trosta t. B ehandlung erhalten  w urden, reichen fü r J  von 7,2 • 102 im 
P //IV S y s te m  bis 1,7 • 106 im S /i  Sa-System  u. fü r B r von 1,1 im  P/s T a-System  bis
4,7 • 102 im  T/¡Ta-System . Diese V erhältnisse entsprechen genau denen, die von 
einer qualita tiven  Theorie vorausgesagt w erden, die anerkenn t, daß a-S ubstitu tion  
den R ing u. zu einem größeren B etrag  das Carbonium ion stab ilisiert u. daß ß- 
S ubstitu tion  den R ing stab ilisiert. /¡-Substitu tion  bew irkt also eine Vergrößerung 
von k u. k n /k c, w ährend a-S ubstitu tion  k  u. k c vergrößert u. k j / k c verm indert. Dio 
qualita tive  Theorie e rk lä rt die bei den Geschwindigkeiten beobachtete  Tendenz zur 
Schließung des Ä thylenoxydringes aus in verschiedenartiger W eise substitu ie rten  
Ä thylenchlorliydrinen. In  ähnlicher W eise s te h t sie in  E inklang  m it dem günstigen 
E ffek t von a-M etkyl-Substitu tion  auf die Schließung von Ä thylenim in- u .£-L acton- 
R ingen. F ü r  benachbartes B r, J  u. M ethoxyl standen  die W erte  fü r die Ä nderung 
der als R T ln (k j /k c) defin ierten  treibenden  K ra ft L  m it den Zahlen Na u. N/j von 
a- u . /LM ethylgruppen im E inklang  m it der Beziehung L = L „  —  2,27 Na +  1,79N ß. 
In  einerT abelle sind die W erte  für L 0, die treibende K ra ft im P aP /i-S ystem , fü r die 
benachbarten  G ruppen J ,  B r, M etlioxy, 0 " , N H , u. SCII2CH2OH zusam m en
gestellt. (J . Am er. chem. Soo. 70. 828— 37. F ebr. 1948.) W u p p e r m a n n . D 225

S. Winstein u n d  Rowland Adams, W irku n g  benachbarter G ruppen bei U m 
setzungsreaktionen. 14. M itt. D ie  5,6-Doppelb indung in  Cholesteryl-p-to luolsu lfonat 
a ls  eine benachbarte Gruppe. (13. vgl. vorst. Ref.) Bei der A cetolyse von Cholesteryl- 
p-toluolsulfonat (I) is t die G eschw indigkeitskonstante erster O rdnung ungefähr 
lOfrual so groß wie die fü r den Cycloliexylester. Die G eschw indigkeit is t em pfind
lich gegen einen Zusatz von W ., N atriu m ace ta t, K alium aceta t oder L ith iu m 
perch lora t zu dem Lösungsm . Essigsäure. D er schwache nucleopliile C harak ter der 
Essigsäure, die T atsache, daß der Salzeffekt von N atriu m ace ta t bei der Acetolyse 
n ich t größer is t als der von L ith ium perch lorat, u. die annähernde Id e n ti tä t  der G e
schwindigkeiten von A cetolyse u. A lkoholyse von I sprechen gegen einen M echanis
mus bei der Isosterol-U m lagerung, der einen nucleophilen Angriff am  C. hei dem dio 
Geschw indigkeit bestim m enden S ch ritt einsclilösse. D aher ste llt die Isosterol- 
U m lagerung einen P all dar, hei dem  ein E lek tronenpaar der 5,6-Ä tliylendoppel- 
b indung  an einer V erdrängungsrk. vom unim olekularen T yp am  C3 te iln im m t. 
(.T. Amer. ehem. Soc. 70. 838— 40. F ebr. 1948.) W u p p e r m a n n . D 225

Ernest Grunwald und S. Winstein, W irkung  benachbarter G ruppen  bei U m 
setzungsreaktionen. 15. M itt. Geschwindigkeiten und  Lösungsm itteleffekte bei der 
A lkoho lyse  und H yd ro lyse  des a.-Brom propionations. D ie  Ca rboxy lion -G ruppe . 
(14. vgl. vo rst. Ref.). D ie H ydrolyse u. M cthanolyse von N a-a-brom propionat hei 
Ggw. von N aO II u. N atrium m ethy la t w urde in Lsgg. von w echselnder ionaler K onz, 
bei 64,04° un tersuch t. E ine k inet. A nalyse m ach t deutlich, daß beide, sowohl die 
bimol. wie auch die unim ol. spezif. R eaktionsgeschw indigkeitskonstanten  (k2 bzw. 
k ,) m it der ionalen K onz, ansteigen. Die Ä nderung  von k j m it dem W echsel im  
Lösungsm . u. der ionalen Konz, w ird d isku tiert im  Sinne einer die G eschw indigkeit 
bestim m enden Ionisierung entw eder zu dem Zw itterion oder zu dem
a-L acton N c:'l-Ä c« o , wobei k 0 u. k j  die spezif. G eschw indigkeitskonstanten 
sind. E ine unzw eideutige E ntscheidung hinsichtlich des Reaktionsm echanism us, 
ausgehend von den Salz- und  Lösungsm itteleffekten allein, is t n ich t möglich. Jedoch 
der Hinweis, den diese E ffek te  liefern, u . das m itgete ilte  T atsachenm ateria l, bes. 
die hohe R e ak tiv itä t von a-B rom propionation, verglichen m it Isopropylbrom id, 
u. der Gegensatz zum  a-B rom isobutyration  sind vereinbar m it der die Geschwindig
keit bestim m enden, durch k j sym bolisierten Ionisierung. D as V erhältn is der G e
schw indigkeitskonstanten fü r die R k. des Zwischenprod. hei der Solvolyse von 
a-B rom propionation m it Brom ion u. dem  Lösungsm ., abgele ite t aus Messungen 
an Lsgg. m it hohen B rom ionenkonzentrationen, b e trä g t 2,9 in  M ethanol u . 0,76 
in W asser. (J . Amer. chem. Soc. 70. 841— 46. F ebr. 1948.) W u p p e r m a n n . D 225

Marcel Tuot, Untersuchung e in iger a liphatischer, a ry la lip ha tische r und  cyclischer 
Kohlenwasserstoffe (C u— C20). 2. M itt. Theoretische Betrachtungen über d ie Reaktions
mechanismen. (1 .vgl. Bull. Soc. chim . F rance, Mem. [5] 14. [1947.] 1087.) Vf. un te rsuch t 
dio bei der D arst. der K W -stoffe beobachteten  sek. R kk. vom  elek tronentheoret. 
S tandpunk t aus. Bei der B rom ierung sek. A lkohole in  Ggw. von ionisierten S ub
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stanzen, wie PBiv, II3P 0 4, H ,S 0 4, H B r usw., t r i t t  zunächst eine V eresterung ein, 
diese E ste r können sich u n te r  Bldg. von  A lkenen zersetzen, welche Br„ u. H B r zu 
einem Gemiseli von Mono- u. isom eren D ibrom iden anlagern, bei denen die te rt . 
D erivv. vorwiegen. D ie B rom ierung von Isop ropano l fü h rt ziem lich ausschließlich 
zu dem sek. M onobrom deriv., da H B r nach der Regel von Ma r k o w n ik o f f  an 
P ropen  angelagert w ird  u. das prim . C-Atom eine höhere B indungsenergie besitz t. 
D ie Brom ierung von Alkoholen m it verzw eigten K etten  m it  gasförm igem  H B r 
liefert u. a. D ibrom derivv., deren E n tsteh u n g  Vf. auf eine teilweise D issoziation 
von H Br, R k. des en tstandenen  B r2 m it dem  W . aus der E sterbldg. zu  H B r u . H O Br 
u. R k. des le tzteren  m it einem ak t. H -A tom , wie es an einem te r t .  C-Atoin v o r
handen ist, zu rück füh rt: R  • CHBr • CH, • C(CH3) (R ')—  II +  IIO B r. So fü h rt die 
Einw . von H O Br auf 2-Brom -2,5-d im ethylhexan  zu einem Gemisch von 2,5-D ibrotn-
2,5-dimethylhexan, 2-Brom -2,5-dim ethylhexanol-{5) u. 2,5-D im ethylhexanol-(2), w o
bei dio Alkohole durch H ydrolyse der te r t .  H alogenderivv. en tstanden  sind. Die 
E n tstehung  von 2-Brom -2,6-dim ethylheptan  neben 4-B rom -2ß-d im ethy lheptan  hei 
der U m setzung von 2,6-Dm iethylheptanol-(4) m it IIB r w ird m it der A bspaltung  
u. A nlagerung von W . erk lä rt:
(C H ,), • CH • C II, • CHOH • C H , • CH - (CH ,), ~  H »° ) (C H ,), • CH • C H : CH • C H , - CH • (C H ,), +  H »° , 

(C H ,), • CH • CHOH • C H , • C H , • CH ■ (CH,), ~  H >° ) (C H ,), • C : CH • C II, • C H , ■ CH ■ (CH,),

D ie S ynth . nach W urtz besteh t aus verschied. S tufen. Z unächst w erden O rgano
natrium  verbb. gebildet, wobei sich im  P alle verschied, organ. R este das M etall 
vorzugsweise m it dem am  w enigsten substitu ie rten  R est verb indet. D ie R k.- 
Geschwindigkeit h än g t von der Tem p. ah u. n im m t m it w achsender Verzweigung 
des reagierenden C-Atoms ah. Die Na-Verb. reag iert m it dem Ilalogenderiv . u n te r  
Bldg. freier Radikale, deren Rk.AVeise von der P o la r itä t der reagierenden u. der 
benachbarten  C-Atome abhäng t. D ie freien R adikale können je  nachdem  sich 
dim erisieren, sich m it anderen  R adikalen  verbinden oder eine D isproportionierung 
erleiden, die zu r gleichzeitigen Bldg. von A lkanen u. A lkenen fü h rt. D ie D im erisa- 
tion  findet vorzugsweise hei positiv  reagierenden C-Atomen, also prim , oder sek., 
s ta tt ,  da diese die V alenzelektronen anziehen; eine V erschiedenheit der P o la ritä t 
der zu den reagierenden A tom en benachbarten  C-Atome ru f t ein F eld  hervor, das 
günstig  auf dio Verb. m it anderen R adikalen w irk t. D ie negativen R adikale, also 
solche m it te r t .  oder q u a te rn är reagierenden C-Atomen, erleiden n u r D ispro
portionierung. D as A lken b ilde t sich vorzugsweise auf K osten desjenigen R adikals, 
dessen reagierendes u. benachbartes C-Atom verschied. P o la ritä t besitzen. D ie ster. 
H inderung hei der K ondensation von O rganom agnesium verbb. m uß als ein P h ä 
nomen der P o la ritä t angesehen w erden, da sich ein elektronegatives E lem ent, wie 
CI, in «-Stellung zu r funktionellen G ruppe wie eine Verzweigung verhält, obgleich 
der R adius des CI-Atoms nu r wenig größer is t als der eines II-A tom s der n ic h t
verzweigten K etten . D as zweiwertige R adikal der Di-Mg-Verb. des A cetylens ist 
s ta rk  positiv, so daß in  diesem P all n u r  die n . K ondensationen ein treten . Die k o n 
jugierten  D oppelbindungen des arom at. Ringes gehen dagegen V erbb. w ie B en za l
dehyd  oder Benzy lch lo rid  eine negative P o la ritä t, die sek. W rkgg. wie die Red. hei 
der GRiGNARD-Kondensation begünstig t. Die Verbb. der alicycl. Reihe verha lten  
sich wie die aliphat. Verbb. desselben Typs. D ie D ehydrata tion  der Alkohole häng t 
wesentlich von der Beweglichkeit der in P räge kom m enden H -A tom e ah. Bei 
Polyolen besteh t eine K onkurrenz zwischen einem einer O H -G ruppe benachbarten  
II-A tom  u. dem H-Atom  einer 2. H ydroxylgruppe, sofern diese sich in einem nach 
der BAEYERsclien Spannungstheorie günstigen A bstand  befindet; H -A tom e an  te r t . 
C-Atomen sind dabei bevorzugt u . füh ren  zu D oppelbindungen, w ährend  im 
P all von prim , oder sek. C-Atomen vorzugsweise Ä ther oder E poxyde entstehen. 
U nabhängig  davon, oh bei der H ydrierung  in Ggw. eines m etall. K ata ly sa to rs II 
als A tom  oder als P ro ton  reag iert, w ird die H ydrierungsgeschw indigkeit von der 
P o la ritä t der C-Atome der ungesätt. B indung bestim m t, dio ihrerseits von den 
benachbarten  Atom en oder G ruppen beeinfluß t w ird, dabei is t aber zu berück
sichtigen, daß H infolge seiner besonderen K onst. (Pehlen einer inneren abschirm en
den E lektronenschale) bes. ak t. ist. Die Verzweigung a liphat. K e tten  oder die 
Ggw. der s ta rk  negativen P henylgruppen an bereits substitu ie rten  C-Atomen in 
«-Stellung zu r D oppelbindung w irk t h indernd  auf die H ydrierung . D ie H ydrie
rungsgeschwindigkeiten der D reifach- u . der D oppelbindung zeigen einen deutlichen 
U nterschied, was sich durch das Pehlen von Verzweigungen an  der D reifachbindung 
erklären  läß t. In  vielen Fällen  w ird die Ä nderung der H ydrierungsgeschw indigkeit
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noch durch einen Phasenwechsel (Lösliehkeitsuntorschiede) v e rs tä rk t. F ü r  die 
selektive H ydrierung  von V erbb. m it Dreifach- u. D oppelbindungen is t R aney-N i 
geeigneter als P t-S chw arz . Im  P all von 2,7-D im ethyl-3 ,6-d iisopropyloctin-(4)-d ien- 
(2,6) w ird zunächst dio D reifachbindung hyd rie rt, das en tstandene Trien en th ä lt 
3 konjugierte D oppelbindungen, wobei die positiven M ethylgruppen an  den E nden 
die H ydrierung  in 2,7-Stellung begünstigen. D as dabei en tstandene 2,7-D im ethyl-
з ,6 -d iisop ropy ld ien -(3,5) w ird w eiter in  3,6-SteUung hy d riert, wobei die Geschwin
digkeit durch die A nw esenheit der negativen G ruppen herabgesetzt w ird. Das 
resultierende 2,7-D im ethy l-3 ,6-diisopropylocten-(4) en th ä lt in «-Stellung zur D oppel
bindung 2 negative G ruppen, es lä ß t sich daher n u r noch u n te r  A nw endung von 
D ruck hydrieren . D er arom at. R ing, der ein Syst. konjugierter D oppelbindungen 
in  geschlossener K e tte  en th ä lt, erfordert eine besondere A ktiv ierung  fü r die A uf
hebung dieser D oppelbindungen. Allg. n im m t Vf. fü r  jede chem. R k. in erste r L inie 
die Bldg. eines labilen in term ediären  P rod. an, dessen N a tu r  von der funktionellen 
G ruppe abhängig  is t ;  in  zw eiter L inie h än g t die R k.-Fähigkeit von der mol. S tru k 
tu r  u. bes. von der P o la r itä t der reagierenden u. der benachbarten  A tom e ab. (Bull. 
Soc. cbim . F rance, Mém. [5] 15. 291— 301. M ärz/A pril 1948. S traßburg , École n a t. 
supérieure du  P étro le  e t des Com bustibles liquides.) S pa e t ii. D 225

Clifford Paterson u. E. K. Rideal, Chemische Reaktionen an  dünnen F ilm e n .  R kk. 
an monomol. Schichten sind fü r die R eaktionsk inetik  w ichtig. A ber auch ein großer 
Teil des biol. Geschehens verläu ft in  derartigen  Zwischenschichten der M em
branen, und  w ir können A rbeitsm odelle fü r solche System e aufstellen. Verss. haben 
ergeben, daß drei verschied. T ypen von R kk. ein treten  können, w enn ein R eak tions
p a rtn e r  in  ein S u b stra t gebrach t w ird, auf dem eine M onoschicht niedergeschlagen 
ist. —  Im  ersten  P all erfolgt R k. zwischen den ak t. G ruppen der M onoschicht und 
den Moll, der zugefügten Substanz. H ierher gehören H ydrolysen von L aetonen  n. 
E ste rn , Lactonisierung von O xysäuren, O xydationen (m it verd. K M n04) von 
Substanzen wie Triolein u. cis- u. trans-E la id in - u. Ö lsäuren. M ehr kom plex sind 
die M onoschicht-O xydation u. folgende Polym erisation  von trocknenden Ölen
и. R kk. von A ldehyden an Pepsin u. P ro te in . — E in  anderer R eak tionstyp  w ird 
beobachtet, w enn die zugefügten Moll, u n te r  K om plexbldg. m it den polaren  G rup 
pen der M onoschicht, dio in das S u b stra t hineinragen, reagieren. D ies erfolgt u n te r  
W asserstoffbindung. So w erden zugesetzte Am ine m it P henolgruppen der M ono
schicht reagieren u. um gekehrt. So erfolgt beim Zusatz von T anninsäure, die eine 
A nzahl g e tren n ter P henolgruppen en thä lt, u n te r  einer Schicht von langkettigem  
Amin oder P ro te in  W asserstoffbindung zwischen verschied. A m inogruppen in  der 
M onoschicht m it den H ydroxyl-Phenolgruppen in  einem Tanninsäure-M ol., u. es 
en ts te h t eine zweidim ensionale Tanninm onoschieht. —  D er d r itte  T yp  is t die 
„F ilm durchdringung“ . H ier durchdringen die zugefügten Moll, das film bildende 
M aterial. W enn die M onoschicht hei k o nstan te r F läche gehalten  w ird, is t  die Folge 
der D urchdringung ein A nsteigen des D rucks. D as E rgebnis is t  ein Mischfilm, der 
die K om ponenten in  mol. V erhältn is en th ä lt. Bei der D urchdringung erfolgt n icht 
nu r R k. an den Köpfen, sondern auch durch Van  d e r  WAALSselie B indung in den 
n icht polaren Teilen der K etten , die erheblich zu der festen B indung beiträg t. So 
w erden Phenole m it Aminen, Säuren m it A lkoholen reagieren. D erartige R kk. sind 
fü r biol. Geschoben bezeichnend. Saponin im  S ubstra t, weniger als einige Teile auf 
eine Million, w ird eine Cholesterinm onoschicht durchdringen und  den O berflächen
druck auf 50 dyn/cm  heraufdrücken. I s t  die H ydroxylgruppe des Cholesterins 
esterifiziert, so is t die D urchdringungskraft viel schwächer. D ie D urchdringungs
k ra ftp o la re r  G ruppen fü r Cholesterinfilm e w ächst —>N H 3—> S 04- > S 0 3- * C 0 0 —>N 
(CH3)2 —> G allensäuren. Bei P ro te in  haben Saponin wenig, F e ttsäu ren  sta rke 
W rkg. u n te r  Bldg. eines L ipo-Protein-K om plexes. —  M an k ann  L ipo-Protein- 
Schichten bilden. D räng t m an sie zusam m en, so w ird das P ro te in  in  das S u b stra t 
gedrückt, das u n te r  dem Cholesterin sich befindet. Man erreich t völlige T rennung, 
obwohl beide fest m iteinander v e ran k ert sein m üssen. B eseitigung des D rucks läß t 
die a lte  Schicht w ieder en tstehen . Versuchsweise w urde auch die verteilende W rkg. 
von P ro te in - u . L ipoid-D urchdringungen an biolg. M em branen geprü ft. (Proc. 
Roy. In stn . G reat B rita in . 34. (P a rt. I). 109— 12. 1948. D avy  F a rad a y  Res. Lahor.)

G r a u e . D 225
N. V. Vartak, N. L. Phalnikar und B. V. Bhide, D ie  K in e t ik  der B ild u n g  von 

A n ilid e n .  1. M itt. Vff. verfolgten die R k. zwischen A n i l in  (I), c =  0,1 Mol/1, u. 
den M ethylestern verschied, su b stitu ie rte r Benzoesäuren  in  N itrobenzol bzw. Xylol 
zwischen 80 u. 145° durch titrim etr. B est. von I. Die R k. fü h rt n ich t zu einem
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Gleichgewicht, denn Benzoesiiureanilid u. CH30 H  ergehen bei m ehrstd . E rh itzen  
kein  M ethylbenzoat u. A nilin. E s hande lt sich um  eine bimol. R eaktion . Vff. b e 
stim m ten  die R eaktionsgeschw indigkeitskonstanten k  u. berechneten  den W a h r
scheinlichkeitsfaktor P  (bei Z =  2,8 • 1011) u. die A ktivierungsenergie E . In  ()E  
in  cal u . P - 107; in N itro b e n z o l: H  (6200, 7,3), o-NO, (4200, 7,8), m -N 02 (3800, 
15,5), p-NOo (3800, 8,1), o-Br (4600, 3,7), m -Br (4500, 3,9), p -B r (4300, 9,0), o-Cl 
(4500, 5,2), m-Cl (4500, 3,6), p-Cl (4200, 8,8), o-OCII3 (5000, 8,1), m -0C H 3 (4800,
з,2), p-OCH3 (4300, 5,9), o-OII (5400, 1,0), m -O Il (5000, 1,9), p-OH (5000, 1,6),
o-CH3 (4800, 5,2), m-CH3 (4700, 5,2), p-CII3 (4600, 4,9). F ü r die k -W erte ergibt 
sich in o-, m- u. p -S tellung die Folge: N 0 2 >  B r >  CI >  OCII3 >  OH >  CIi3 >  II, 
wobei p- >  m- >  o-. —  Vff. un tersuch ten  ferner den Zusam m enhang zwischen den 
k-W erten (bzw. log k/Z) u. den D ipolm om enten p  der entsprechend substitu ie rten  
Benzole nach der G leichung von E vans, M organ u. W atson  (J .  chem. Soc. [London] 
1935. 1174). Im  Gegensatz zu diesen fanden Vff., daß außer m - u. p - auch o-Substi- 
tu en ten  (ausgenom m en m- u. p-O H ) die Beziehung erfüllen. Bei Berücksichtigung 
der effektiven M om ente von m -S ubstituen ten  (u cos oo°) liegen die m- u. p-Sub- 
stituen ten  hei der D arstellung log k/Z gegen p  auf einer gem einsam en K urve.
O -Substituenten  w urden wegen ster. H inderungen von dieser B etrach tung  au s
genom men. (J . Ind ian  chem. Soc. 24. 131 A— 141. A pril 1947. Poona, Sir P ara- 
shuram bhu Coll., M aharaja P ra tap sin h  Chem. Lahor.) G n a u c k . D 225

M. Vanpee, D ie  K in e t ik  der langsamen M ethan-Verbrennung. D ie direk ten  Ver- 
brennungsprodd. der langsam en C H ,-O xydation sind II20  u. CO. D as CO w ird  
dann  w eiter zu C 02 oxydiert. D ie 2. Rk. w ird von der ersten kata lysiert. E s w ird 
gefunden, daß die B eschleunigung der CH.,-Verbrennung zu Beginn der R k. vom 
I120  verursach t w ird. D ie R eaktionsgeschw indigkeitskonstanten  u. die A k tiv ie
rungsenergien der CH ,-V erbrennung (E ,) u. der CO-Verbrennung (E2) werden 
angegeben: E , =  93500 cal, E„ =  82000 cal. (Ann. Mines Belgique 47. 111— 49 
1947/48. In st. N ational des Mines.) K . K a u fm a n n . D 225

0. L. McCabe und  J. C. Warner, D ie  K in e t ik  der Reaktion  zwischen Ä th y le n -  
halogenhydrinen und  H y d ro x y l- Io n  in  W asser und  gemischten Lösungsm itte ln . Es 
w ird die K inetik  der R k. zwischen Ä thylen- Jo d , -Brom u. -F luorhydrin  u. H ydroxyl- 
Ion erm itte lt. Dio R k.-G eschw indigkeit hoi Jod- u. B rom -H ydrin  w ird  durch 
H alogenbest, nach V o l h a r d , bei F luo rhydrin  durch V erfolgung der OH-Ionenkonz. 
bestim m t. D as H aup t-R k .-P rod . is t in  allen 3 F ällen  Ä thylenoxyd, u. die R k. 
verläuft durchweg nach der 2. O rdnung. D iaktiv ienm gsenergien liegen zwischen 
21,5 u. 22,2, woraus fü r alle 3 R kk. auf denselben M echanismus geschlossen wird. 
F ü r  jedes H aloliydrin is t die R lr.-G eschw indigkeit in D ioxan-W . am  höchsten, 
dann  folgt W . u. dann  M ethanol-W . als Lösungsm ittel. D er E infl. nichtw äss. L ö 
sungsm . auf die G eschw indigkeitskonstanten w ird q u a lita tiv  auf G rund der v e r
schied. G leichgewichte erk lärt. ( J .  Amer. chem. Soc. 70. 4031— 34. Dez. 1948. 
Carnegie In s titu te  of Technology D epartm en t of Chem istry.) N o w o t n y . D 225

F. Kunze, Z u r  Deutung der K a ta ly se  der M onochloressigsäurehydro lyse. Iden t, 
m it der C 1949. I I .  1279 referierten  A rbeit. (S.-B . österr. A kad. W iss., m ath .- 
naturw iss. K l., A bt. I l b  157. 259— 66. 1948. W ien, T . H , In st, fü r allg. Chemie.)

H e r r . D 225
Vibeke Lund und  Carl Faurholt, Untersuchungen über Carbamate. 3. M itt. D ie  

Carbamate von M onoä thy lam in  und D iä th y lam in .  Es werden Bldg. u. Zus. obiger 
C arbam ate in  wss. Lsgg. hei 18° u n te r  B erechnung der Bldg.- u. Zers.-Geschwindig
keiten  un tersuch t. Beim E inleiten  von C 02 in  wss. Lsgg. der Am ine, die außerdem  
NaO H  en thalten , werden C arbam ate u. C arbonate gebildet. H ieraus konnten  die 
G eschw indigkeitskonstanten fü r kcsirsNHCOOH u. k(c,H.,).NCOOH zu 1Ö519 bzw. IO5-46 
bestim m t werden. In  saurer Lsg. erfolgt die Zers, der C arbam ate so schnell, daß die 
Geschwindigkeit der Zers, n icht gemessen w erden konnte. In  alkohol. Lsg. ließ sie 
sich bis Pi, ¡0 erfassen, da dann  der Zerfall verläu ft nach C arbam at -> Am in +  C 02 
ii. C 02 +  OH-  —> 1IC03- , Die h ierbei experim entell bestim m ten  G eschw indigkeits
w erte  stim m en m it der berechneten Zeit überein. In  schwach alkal. Lsg. s te llt sich 
ein Gleichgew. des Zerfalls ein. F ü r  18° w urde diese fü r C arbam at-Ion  -f  H 20  
=  H C 0 3 -f- Am in bestim m t zu IO-1-74 bzw. IO-0-62. (D ansk T idsskr. P arm aci 22. 
109— 23. Mai 1948. D anm arks farm aceutiske Hojskoles Afdeling for uorgani.sk 
Kem i.) J ü r g e n  S c h m i d t . D 225

J. Coops, H. Galenkamp, J. Haantjes, H. L. Luirink und W. Th. Nauta, Energe
tische Daten der C— C -B in d u n g . 4. M itt. Aktiv ierungsenerg ie , A rrhen ius-Konstan te
и. Halbwertsze it fü r  die D issoz ia tion  von 6 Kohlenwasserstoffen vom T y p  des Petita-
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phenyläthans in  o-D ich lorbenzol a ls  Lösungsm itte l. (3. vgl. C. 1943. I . 1978.) Vff. 
berechnen grapli. die A ktivierungsenergie (E) u. AnRHENius-Konstante (A) der im  
experim entellen Teil genannten V erbb. nach der Form el T  log K  =  T  log A — E /R . 
Die G eschw indigkeitskonstante fü r die D issoziation (K) w urde aus der G eschwindig

keit der A bsorption von 0 2 in  o-Dichlorbenzol u. Pyrogallol nach K  =    —
erm itte lt, wo z das Vol. des in der Zeit t  absorbierten  0 2/G esam tvol. des 0 2 fü r die 
vollständig  abgelaufene R k. u. t  die Zeit in  Sek. ist.. Die U nteres, zeigten, daß die 
A bsorption des 0 2 sofort nach der D issoziation der Ä thane erfolgt u . daß die R kk.
1. O rdnung sind. Bei den Verbb. II, I II  u . IV tr if f t le tzteres n u r beschränk t zu, da 
nach A bsorption einer bestim m ten Menge 0 2 N ebenrkk. m erklich worden, die 
teilweise ein Abweichen der experim entell gefundenen W erte  von den theoretisch  
berechneten verursachen. In  den b e trach te ten  Fällen h a t  dio S ubstitu tion  einer 
oder zweier CHa-G ruppen in  den P heny lresten  des P en tap h en y lä th au s keinen 
w esentlichen Einfl. auf die A ktivierungsenergie.

V e r s u c h e :  Pentaphenylälhan, P . 151— 161°, Fy.kuum .174,5-—175°, aus Tri- 
p lienylm ethyl-N a (I) u. D iphenylbrom m ethan u n te r N2 in Ä. N ach W aschen m it 
HCl u. W . u. A btrennen der Bzl.-Ä .-Schicht w ird im V akuum  u n te r  N2 dest. 
E =  30,1 kcal, A =  10,1 • IO-14, ti/2 =  48,6 Min. —  1.1.1.2-Tetraphenyl-2-(2-m ethyl- 
phenyl)-äthan, P . 145— 176° (Zers.), F .Vak. 175,5— 176,0°. D arst. wie vorst. aus I 
u . Phenyl-2-m ethylphenyl-chlorm ethan, E =  29,2 kcal, A =  7,7 • 10-14, t =  17,2 
Min. -— 1.1.1,2-Tetraphenyl-2-(3 '-m ethylphenyl)-äthan  aus I u. P henyl-3-m ethyl- 
phenylclilorm ethan, P . 146— 160° (Zers.), P . Tak. =  171,5— 172,5°, E  — 31,4 kcal, 
A =  7 7 ,5 -IO-14, ti/3 =  39,2 Min. 1.1.1.2-Ietraphenyl-2-(4-m ethylphenyl)-äthan  (II), 
P . 149— 168° (Zers.), P . vak 173— 174°, aus I u. Phenyl-4-m ethylphenylchlor- 
m ethan, E  =  29,3 kcal. A = 3 ,1  - IO-14, t>/„ =  50,1 Min. —  l. l . l-T r ip h e n y l- 2 .2 -d i-  
(3-m etliy lphenyl)äthan  ( II I)  aus I u. D i-(3-m etkylplienyl)-chlorm etkan, P . 129 
bis 142° (Zers.), P . Vak. 148— 149°, E =  28,1 kcal, A =  1,6 • IO-14, ty, =  33,2 Min. —
l. l.l-T r ip h eny l-2 .2 -d i-(4 -m e th y lpheny l)-ä than  (IV) aus I u . D i-(4-inethylphenyl)- 
chlorm ethan, P . 150— 158°, P . vak. 180— 181°, E =  29,7 kcal, A =  5,3 • 10-14, 
by, = 5 3  Min. (Recueil T rav . chim . Pays-B as 67. 469— 83. Ju li/A ug. 1948. A m ster
dam , Chem. Labor, of th e  V rije Univ.) Sc h ip k e . D 225

Harold Wittcoff und  Sidney E. Miller, H yd ro x y lh a llig e  Stearinsäuren. 1. M itt. 
Reaktion, von Prevosts Reagens m it Ö lsäure- und  E la id insäu reeste rn : Bew eis fü r  die  
Ko n fig u ra tio n  der Oxysäuren. (2. vgl. C. 1948. I I .  1178.) Vff. haben die Verss. von 
G r e e n  u . H il d it c h  (vgl. C. 1935. I I .  3596) über die E inw . von A g-Jodbenzoat 
(P revosts Reagens) (I) auf Ölsäureester (II) u. E la id insäu reester  ( II I)  w iederholt. 
Im  Gegensatz zu den Befunden der genannten  A utoren w ird nach ihren Ergebnissen 
bei der Rk. von I u . II n u r die niedrigsclimelzendo F orm  (IVa) der 9,10 -D ioxy - 
stearinsäure  (IV) gebildet, hei der R k. von I m it III  n u r die hochsohm elzende Form  
(IVb) von IV. N im m t m an hei der Benzoxylierung trans-A ddition  an die D oppel
b indung an, so is t IV a  als th reo-Form , IV b  als ery thro-Form , gebildet durch  n. 
cis-Addition, zu bezeichnen. Die Ergebnisse stehen in  Ü bereinstim m ung m it den 
Verss. zu r E poxydation  von II u. I II  von K in g  (C. 1945. I I .  242). Sie w idersprechen 
der Theorie vo iiÄ th e r t o n  u . H il d it c h  (C. 1945 .1 . 18), die die R k.-M echanism en hei 
A dditionsrkk. n ich t genügend berücksichtig t. —  IV a, C18HMÖ4, durch E rh itzen  
von A g-B enzoat m it J 2 in  Bzl., Zufügen von Ö lsäurem ethylester u . w eiterem  
24std. K ochen u n te r  R ückfluß sowie anschließende Verseifung m it N aO H , aus 
Ä th y lace ta t F . 93— 94°. D ie M eth. gab bessere A usbeuten als das Verf. von 
G r e e n  u . H il d it c h  ( I .e .)  —  IV b, ClgII3(J0 4, analog wie IV a m it E laid insäure- 
m ethylester, aus A.-Bzl. F . 130— 131°. (J . A m er. chem. Soc. 69. 3138— 39. Dez.
1947. M inneapolis, Min., General Mills Inc.) K r e s z e . D 225

Chas E. Waring und Walter E. Mutter, D ie  K in e t ik  der thermischen Zersetzung 
von gasförmigem M ethyläthy lketon. Es wird nach einer eingehend beschriebenen 
s ta t. M eth. an H and der D ruckänderung  u. P roduk tanaly sen  die K inetik  des 
M ethy l-Ä th y l-K e ton -Ze rfa lle s  in  G asphase zwischen 547 u. 630° s tu d iert. Bis zu 
D rucken von 50 m m  A usgangsdruck verläu ft die Rk. nach  der ersten  O rdnung. 
U nterhalb  50 mm geh t die Rk. in  die zw eite O rdnung über. A uf G rund  der k inet. 
Messungen u. der Prod.-A nalysen w ird angenom m en, daß die R k. n ich t üb er freie 
Radikale verläu ft. Es w ird ein m it den experim ent. E rgebnissen übereinstim m ender 
Zers.-M echanismus form uliert u . eine Gleichung zur B erechnung der spezif. G e
schw indigkeitskonstante der P rim är-R k . entw ickelt. Die A ktivierungsenergie der 
reinen Zers.-Rk. ohne Sekundärreaktionen  w urde zu 67 200 cal e rm itte lt. E s w urde
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gefunden, daß die Zers, über in te rm ed iär entstehendes K eten  verläuft. A uf G rund 
von P roduktanalysen  konn te  berechnet worden, daß dio Zers.-Geschwindigkeit 
des K etens ach tm al so schnell als die des Ketons  verläu ft. (J . Amer. chem. Soc. 
70. 4073— 81. Dez. 1948. Brooklyn, P o lytechn. In s t., D ep. of Chem istry u. Univ. 
of Connecticut.) N o w o t n y . D 225

Earl Warrick und  Paul Fugassi, D ie  K in e t ik  der thermischen Zersetzung von  
Propionsäure-tert.-butylester. D ie therm . Zers, von Propionsäure-tert.-butylester (I) 
is t wie die von tert.-Butylacetat (II), (vgl. R u d y  u . F u g a ssi, J .  physic. Colloid Chem. 
52. [1948] 357) ein unim ol. P rozeß u. geh t nach der G leichung I —>(GH3)2C = C H 2 
+  CoHjCOOH vor sich. Zwischen 239,9° u. 296° u. hei D rücken von 17— 125 mm  
H g is t die G eschw indigkeitskonstante der R k. gegeben durch log k  =  12,794—  
39,160/2,303 RT, durch  den kleinen induktiven  E ffek t der M ethylgruppe in I 
w ird also sowohl F requenzfak to r als auch A ktivierungsenergie der R k. gegenüber 
den W erten  bei II etw as verringert. —  Bei V erw endung von reinen G lasgefäßen 
sind die Ergebnisse infolge von W and-R kk. n ich t reproduzierbar, D esaktiv ierung 
der W andoberfläche w urde erreicht, w enn vor Beginn der Verss. das m it I gefüllte 
Gefäß einige S td . auf 360° e rh itz t w urde. (J . physic. Colloid Chem. 52. 1314— 19. 
Nov. 194S. P ittsb u rg h , P a ., Carnegie-Inst. of Technol.) K r e s z e . D 225

C. Krauz und A. KoCi, Über d ie E in w irk u n g  u ltravio letter S trah len  au f 2,4,6- 
T rin itro to luo l. D as Sonnenlicht u. U V -Strahlen haben q u alita tiv  die gleiche Zers.- 
W rkg., doch w irken U V -Strahlen 25mal schneller. Boi B erührung m it M etallen, 
bes. in  Ggw. von W ., bilden sich in beiden Fällen  le ich t entflam m bare u. explosive 
Salze. A ber auch n ich t belichtetes, also von Zers.-Prodd. freies T rin itro to luo l zeigt, 
allerdings in  s ta rk  verringertem  Maße, das gleiche V erhalten. Die Em pfindlichkeit 
w ächst m it der B elichtungsdauer. Entgegen anderen  E inw änden is t T ro ty l keines
wegs als vollkom m en gefahrlos anzusehen, was m it den p rak t. E rkenntn issen  von 
K ostev itc h  [1926] u. Suc h a rew sk i [1927] übereinstim m t. (Chem. Obzor. 23. 
81—-85. 30/5. 1948. P rag , T .H . In s t. f. org. chem. Technologie.) S t e in e r . D 226

D2. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
R. S. Cahn, E in  französischer N om enk la tu rp lan . Besprechung des von D u po n t  

u. L ocou in  (C. 1946. I. 1842.) vorgeschlagenen Nom enklatursystem s homocycl. u. 
helerocycl. Verbb., die m ehr als einen R ing en thalten , in seinen hervorstechendsten  
Zügen. E s w erden Mängel des System s, die dem DYsoNschen n ich t anhaften , a u f
gezeigt u. mögliche V erbesserungen angegeben; im  übrigen w eicht das System  
rad ikal von den in  E ngland  d isku tierten  ab. (Chem. and Ind . 1948. 166. 13/3.)

R . K n o b lo c ii. 450
Perttu V. Laakso, Struktu rzah l. E in  Vorsch lag zu r genaueren Charakteris ie rung  

von Strukturisom eren. Vf. besprich t das in  D yson s  Buch ,,A New Classification and  
E num eration  System  for Orgauic Com pounds“ (Oxford 1947) em pfohlene P rinzip  
der S truktu rzah l in  bezug auf seine A nw endung in den gebräuchlichen F orm el
registern zwecks E rleich terung  bei der A uffindung von V erbb., von welchen viele 
Isom ere existieren. Die S tru k tu rzah l is t defin iert als eine aus 3 (m anchm al 4, 5 
oder 6) Ziffern bestehende Zahl, deren erste, zw eite bzw. d ritte  Ziffer die Anzahl 
der prim ., sek. bzw. te r t .  C-Atome einer Verh. ang ib t. (Chem. and  Ind . 1948. 
387— 88. 19/6. Oxford, D yson P errins Lahor.) R . K n o b lo c ii. 450

L. Rosenthaler und L. Capuano, Über eine Anw endung von T ha llium ve rb in 
dungen in  der organischen Chemie. Thalloacetat reag iert m it C2H5 J  u n te r  Bldg. von 
T1J u. CH3COOC2H5. Tl-Verbb. scheinen sich som it an  Stelle von Ag-Verbb. fü r 
R kk. im Sinne von Halogen • R  +  T lX ->  R X  +  TI ■ Halogen in  solchen Fällen 
zu eignen, in  denen die oxydierende W rkg. oder die Leichtzersetzlichkeit der Ag- 
V erbb. s tö rt. (Pharm ac. A cta H elvetiae 23. 116. 27/3. 1948. Istanbu l, U niv ., Galen. 
In st.)  D e g n e r . 460

F. A. Hochsiein und Weldon G. Brown, A d d it io n  von L iA lH 4 an  D oppe l
bindungen. D urch elektrophile N achbargruppen ak tiv ie rte  a liphat. V erbb. m it 
Doppelbindungen w erden von L iA lH , h y d rie rt (vgl. C. 1948. I I .  819). So findet 
hei der Einw . von LiAlH, auf Z im taldehyd zunächst die H ydrierung  zu Zim talkohol 
s ta t t ;  wobei das H -A tom  der O II-G ruppe durch Al erse tz t w ird ; es en ts te h t aber 
kein A lkoholat, sondern ein K om plex. A nschließend erfolgt die H ydrierung  der 
D oppelbindung, hei der 1 H -A tom  vom  H ydrid , das andere durch das hydro ly
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sierende M edium geliefert w ird. Ü ber dio S tru k tu r  des K om plexes erhalten  Vff. 
G ew ißheit durch die Verw endung von CH3(CH2)3-OD als P ro tonendonato r hei der 
Säurehydrolyse. H ierbei t r i t t  D in  dio dem  P henylring  benachbarte  C IL-G ruppe 
ein. D a der K om plex kein C 02 add iert (keine 
C—Li-Bindung), ätherlösl. is t u. außerdem  zu 
1 -Phenylpropandiol oxyd iert w ird, nehm en Vff. 
h ierfür S tru k tu r  I a n :

V e r s u c h e :  Zimtalkohol, P . 33— 34°, aus
Z im taldehyd in  Ae. hei — 10° m it 10% ü b e r
schüssigem LiAlH4 u. Zers, m it 10%ig. H2S 04;
90% .— Dihydrozimtalkohol, K p .21 132°, K p. 237,5°,
aus vorst. Verb. +  L iA llI4 in  Ae. hei Z im m ertcm p. (H2-Entw .), % std. K ochen 
u. Zers.; n?,11 1,527S; 93% . —  Propylalkohol, durch  3std. E rh itzen  von 6,8 g 
Allylalkohol u. L iA lII, in B u ty lä tlie r auf 100°, Zufügen von D iäthylenglykol, 
A bdam pfen u. R ektifikation  bei 80 m m ; n ,̂0 1,3981; 1,7 g (unrein), bei R aum - 
tem p. w ird durch LiAlH., n u r das bewegliche H -A tom  ausgetauscht. 3,5- 
Dinitrobenzoat, F . 72°. —  Amylalkohol-d, durch 10 Min. S chütte ln  von A m yl
alkohol m it D20  (99%ig). —  Dihydrozimtalkohol-d, K p .20 131,5-— 132°, durch 
Red. wie oben in  Ggw. vorst. Verb. u . Zers.; Geh. an  d-Verb. 21,8% . — D i-  
hydrozimtsäure-d, F . 47,5°, a) durch 3std. E rh itzen  vorst. Verb. m it K O H  auf 
245— 255° (H2-E n tw .); 88%  m it 37%  d-G eh.; b) D urch  O xydation m it C r03 in 
Eisessig; 13% m it 17,5 M ol-%  d-V erhindung. — 'Trim ethylhydrocinnamylam m o- 
niumbromid-d, F . 150— 152°, aus vorvorst. Verh. m it H B r zum  Brom id-d u. 6std. 
Kochen m it T rim ethylam in in  ahsol. A., P la tten . —  Allylbenzol-d, F . 156— 160°, 
durch E rh itzen  vorst. Verb. auf 280— 320°, A usäthern  u. R ek tifika tion ; nf>° 1,5176; 
68% . D aneben im  Gemisch m it Propenylbenzol, nß0 1,5492. —  1-Phenylpropandiol- 
(1,3), durch E inleiten von L u ft in  den A l-Kom plex m it Z im talkohol in  A., Zufügen 
von verd. H2S 0 4, A usäthern  u. V akuum dest./0 ,2  m m  hei 100°, nf,° 1,5451. D i-p- 
nitrobenzoat, P . 110°. (J . Amer. chem . Soc. 70. 3484— 86. O kt. 1948. Chicago, Hl., 
U niv., G. II. Jones Labor.) L e h w a l d . 470

Giuseppe Illari, Über die Ketonsynthese nach Friedel und Crafls, ausgehend von 
A nhydriden und  Säuren. Bei der R k. von Eisessig m it A1C1-, in  Ae. im  M olverhältnis 
2 :1  en ts te h t Aluminiummonochloriddiacetat; es geh t w eder in  E ssigsäurehydrid 
noch in A cetylclilorid über. F ü h r t  m an die R k. im M olverhältnis 1 :1 durch, so 
reagiert auch der Ae. m it, u . es en ts te h t ein Oxoniumsalz, welches sich heim E r 
hitzen zersetzt in  A10C1, Ä thylchlorid  u. Ä thy lace ta t. —  In  Ggw. von Ä1C13 v e r
halten  sich also a liphat. Säuren sowie deren Chloride u. A nhydride analog wie 
arom at. u . aliphat. IvW -Stoffe. —  Die Ergebnisse w erden theoretisch  d isku tiert.

V e r s u c h e :  A  luminiummonochloriddiacetat, C., H6 0., C1A1, 
aus 2 Mol Eisessig u. 1 Mol Ä1C13 in Ae., 5 S td. hei Zimm er- c,Hs\ n . / S !  
tem peratu r. E ntw ickelt hei der Pyrolyse hei 200— 300° HCl- c,Hs/  \OOCCHä 
Gas. —  Oxoniumsalz, wahrsoheinl. der S tru k tu r  I, aus 
1 Mol Eisessig u. 1 Mol Ä1C13 in  Ae., 5 S td . bei Zimm er- 1
tem pera tu r. L iefert hei der Pyrolyse hei 200° Äther, Ä th y l
chlorid, Äthylacetat, K p. 770, u. AlOCl. (Gazz. cliim. ita l. 78. 687— 96. Sept. 1948. 
Camnino, Is t. Chim. Gen. U niv.) W a l ter  S im o n . 470

J. Beersmans und  J. C. Jüngers, Synthese und Untersuchung der Deutero
methanole. Von den Isotopen M ol.-Arten des M ethanols w urden sy n th e tis ie rt: 
CD3OD durch R k. von CO m it D2 hei 280° u. 3,5 a t  in  Ggw. eines CuO— ZnO— 
Cr20 3-K ata lysato rs; CD3OH  daraus durch  H D -A ustausch; CIPOD  durch V er
seifung von O xalsäuredim ethylester m it D20  u. N a2C 03. D ie anderen  Isotopen 
konnten bisher n ich t erhalten  w erden, hei der R k. von CH2N2 m it D20  en ts tan d  
nicht, wie erw arte t, CH,DOD, sondern eine M ischung iso toper M ethanole. G enaue 
Vers.-Bedingungen u. die Reinigung der P rodd . w erden ausführlich beschrieben, 
ih re K pp., D am pfdrücke, die daraus berechneten V erdam pfungsw ärm en u. die 
R am an- u . U ltraro tspek tren  werden angegeben. (Bull. Soc. chim. beiges 56. 72— 91. 
Jan ./A pril 1947. Leuven, U niv., Labor, voor phys. Scheikunde.) K r e s z e . 480 

R. Pieck und Ch. Courtoy, Über die Darstellungsmethoden fü r  M ethylchlorid. 
Vff. stellten in dem in üblicher W eise durch R k. von M ethanol (I) m it IICl d a r
gestellten M ethylchlorid (II) Spektroskop, größere Mengen von Dimethyläther (III) 
fest, sie un tersuch ten  daher dio verschied, m öglichen D arst.-M ethoden fü r II. D er 
HI-Geh. w urde dabei durch Messung der U ltra ro tabso rp tion  verfolgt —  bei den 
jeweiligen A bsorptionsm axim a der einen V erbb. (II: 1355 cm -1 III: 1180 cm -1)
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absorbiert die andere Verb. n icht. A ußer durch Chlorierung von M ethan w ird fast 
völlig III-freies II nur durch Rk. von I m it PC15 erhalten , eine 70%ig. A usbeute 
ergib t Zutropfen von I zu PC15 u n te r  K ühlung, W aschen der Gase m it W . u. 
K ondensieren des II. Die V ers.-Ergebnisse sind tahellar. zusam m engestellt, die 
Spektroskop. M eth. genau beschrieben, dio Spektren  in D iagram m en angegeben. 
(Bull. Soc. chim. beiges 56. 65— 71. Jan ./A pril 1947. Leuven, U niv., Labor, voor 
pliys. Scheikunde.) K r e s z e . 510

E. T. McBee, Anthony Truchan und  R. 0 .  Bolt, E in ig e  fluorierte Derivate des 
P ropans. (Vgl. C. 1947. 1555.) D urch U m setzen von CF3 • CC1 =  CC1, (I) m it H F  
in Ggw. von SbCl, findet u n te r A ddition von I IP  an die D oppelbindung u. a n 
schließendem H alogenaustausch bzw. gleichzeitig sta ttfin d en d er Cl-Addition 
durch A ntim onclüorofluorid u. anschließendem  H alogenaustausch die Bldg. einer 
M ischung von C F 3— C H C l— C C L F  (II), C F 3— C H C I— G C IF ,  (III), C F — C H C l— C F 3 
(IV), C F 3— C C L — C C L F  (V) u. G F 3— C C L — CCIF«  (VI) s ta t t .  D a II von unveränder
tem  I n ich t ge trenn t w erden konnte, w urden seine K onstan ten  durch eine u n 
abhängige S ynth . aus C F 3— C I IC l— C C l3 (VII) durch F luorieren erm itte lt. Die 
K onst. von II ergab sich aus der Ü berführung in  C F 3—C H  — GF., (VIII) durch 
Cl-A bspaltung (vgl. H e n n e  u . M itarbeiter, C. 1942. 11.1445; C. 1 9 4 7 .1838.), u . durch 
IIC l-A bspaltung zu C F 3— C G I= C F 3 (IX). Dio A usbeuten an  III u. IV variieren  m it 
der angew andten Menge IIF , die an  V u. VI m it der angew andten Menge SbCl5. 
E ine w eitere F luorierung  von IV findet selbst bei 260° n ich t s ta tt .  VIII add iert 
u n te r D ruck hei 140° Brom  u n te r  Bldg. von G F 3— C I I B r — CF.2B r  (X), das u n te r 
H B r-A bspaltung le ich t in C F 3— C B r= G F .2 (XI) übergeht.

V e r s u c h e :  Aus C F 3 C C l  =  C C L  (I), etw a 5,5 Moll. H F  u. 0,1 Mol. SbCl5 
hei 250° (100 S td .) u . F rak tion ieren  des organ. A nteils des R k.-P rod . w urden e r
halten : 21%  einer M ischung von I u. C F  3■ C H C l■ C C L F  (II), 1%%GF3-G H G I -G F 3 
(IV), C3IIF 6C1, K p. 14,5— 15°, D .4 1,5415, 50%  C F 3-C H G I-G C IF „  (III), C31IC1,F,, 
K p. 50,4°, D f  1,5564, n f  1,3208, 2%  C F 3■ C C L ,-C C IF „  (VI), C3C13F5, u. 2 % C F 3-C C !2 
■ C C L F  (V), C3C14F4. —  C P 3■ C H  =  CF., (VIII), C3H FS, aus 111 u. Z n-S taub in sd. A .; 
86% "(A usbeute); h ieraus C F 3— C I L — C P 3 durch A ddition von H F  (vgl. H e n n e  u. 
M itarb., I.e .). —  C F 3- C H C l- C C l3 (VII), C3IIC14F 3, aus CF3— CII =  CC1„ fl. Chlor u. 
SbCl5 hei 140° (24 Std.), K p. 125,1°, D f  1,6757, n f  1,4180, 53% . —  II, C3HC13F.„ 
aus VII, SbF., u. SbCl3 durch K ochen am  R ückfluß, K p. 87-—■87,3°, 57% . —  C F 3 • CI1 B r  
■CF2B r  (X), C'3H B r,F 5, aus VIII u. Brom  im R ohr hei 140° (24 Std.), K p. 88°, 
D f  2,1637, n f  1,3780. ( J .  Amer. ehem. Soc. 70. 2023— 24. Ju n i 1948. L afayette , 
Ind ., P u rdue  U niv., Res. F oundation  u. Dep. of Chem.) G o l d . 510

Julian M. Mavity, Herman Pines, Richard C. Wackher und  John A. Brooks, 
Isom erisierung von n -Pentan . W irkung  verschiedener Zusätze. Die hei der Isom eri
sierung von n -P en tan  zu Isopen tan  m ittels A1C13— H Cl-K atalysatorS  auftretenden  
N ehenrkk. -— D isproportionierung u. Crackung —  können nach Verss. der Vff. 
durch Zusätze cycl. K W .-stoffe u . ih rer D erivv. u n te rd rü ck t w erden. Als bes. 
w irksam  erweisen sich: N aplithene, u. zw ar Cyclohexan u. mono- u. d isuhstitu ierto  
Cycloliexane m it niedrigerem  Mol.-Gew., z. B. M ethyl- u. D im ethylcyclohexan, 
A rom aten, bes. Bzl., Toluol u. te rt.-B u ty lbenzo l (jedoch n ich t höhere n-AIkyl- 
henzole), N aphthalin , ferner einige D erivv. arom at. KW -Stoffe (Chlorbenzol, p- 
CMortoluol, D iphenyläther) u . schließlich —  als billige K W -stoff-Q uelle —- die 
C6-Fraktionen einiger D estillatbenzine m it einem kleinen oder m äßigen Geh. an 
A rom aten u. N aphthenen (Skellysolvo B bzw. T rin idad-D estilla tbenzin); E n t
fernen des Bzl. aus Skellysolve m ittels Oleum verschlechtert seine W irkung. — 
F ü r  die Konz, des Zusatzes g ib t es ein O ptim um ; die optim ale K onz, der arom at. 
K W -stoffe is t wesentlich niedriger als die der anderen (0,25— 0,5 Vol.-%  des a n 
gew andten P en tans gegen 5— 10% hei N aphthenen  u. 8%  bei Skellysolve) u . m uß, 
bes. bei Bzl., genau eingehalten w erden, da dieses hei Ü berschreiten des Optim um s 
n ich t n u r die N ehenrkk., sondern auch die Isom erisierung hem m t. Diese Ergebnisse 
w urden aus Verss. in  unterbrochenem  u. ununterbrochenem  B etrieb  erhalten, 
erstere in einem Turbom ischer-A utoklav, le tztere in  einem Syst. m it Sättiger, in 
dem  das Gemisch von n -P en tan  -f  Zusatz m it A1C13 beladen w ird, w orauf es in den 
m it F ü llkörpern  beschickten R k.-R aum  gelangt, dem oben durch eine Capülaro 
wasserfreier HCl m it bestim m ter Geschwindigkeit zugeleitet w ird. Bei letzteren 
Verss. haben die cycl. Zusätze die w eitere günstige W rkg., die Bldg. eines unlösl. 
Schlammes im  S ättiger u. dam it den AlCl3-Verbrauch zu verringern . —  Die Zusätze 
selbst w erden im  Prozeß teilweise alky liert, wie fü r Cyclohexan u. Bzl. nach
gewiesen w ird. In  vorläufigen Bem erkungen zum  M echanism us der R kk. auf G rund
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von Verss. m it reinen Stoffen w ird die N otw endigkeit der A nw esenheit von Car- 
bonium -Ioncn zur E in le itung  der Isom erisierung u. deren mögliche Inan sp ru ch 
nahm e durch zu hohe Bzl.-IConzz. dargelegt. (Ind . Engng. Chem. 40. 2374— 79. 
Dez. 1948. Riverside, Hl., U niversal Oil P rod . Co.) v. D e c h e n d . 510

Ja.T.Eiduss, N. D. Zelinsky und N.I.Jerschow, Über die kondensierende W irkung  
von M ethylenradikalen auf Ä thylen. Es w ird  nachgewiesen, daß Gemische von 
Ä thylen  m it EL einer k a ta ly t. H ydrierunkspolym erisation unterliegen, wenn geringe 
Mengen CO zugegen sind. E in äquim ol. C2H4- I I 2-Gemisch, das 4 - 7 %  CO e n t
h ä lt, reag iert hei 190° u. der S tröm ungsgeschw indigkeit 100 L ite r/L ite r K a ta ly 
sa to r in  der S td ., wobei C2H.i u. IE zu 70— 98%  verb rau ch t w erden; die R k. kann  
so geleitet werden, daß nu r 25— 30%  des C2H4 zu C ,II0 h y d rie rt werden. D abei 
bilden sich 30— 45 cm3/L ite r-S td . an  fl. K W -Stoffen, davon 35 V ol.-%  einer 
G asolinfraktion, die 54 (Gew ichts-% ) B utylen , 19 P ropylen , 3,3 Propan, 18,2 
Ä than, 4,1 B utan  u. 1,1 Ä thylen  en th ä lt. D as vom Gasolin befreite K ondensat 
liefert (auf G esam tkondensat bezogen) 7,3%  C8-, 11,8 C7-, 14,5 C6- u. 19,1 C5- 
V erbb., davon 60— 70%  ungesättig te . CO-freie Gemische ergaben kein Öl u. kein 
Gasolin, sondern n u r  Ä than . C2II, +  CO ohne H 2 reag iert n icht. P ropylen-, B u 
ty len- u. Isobutylen-H 2-Gemisclie liydropolym erisieren gleicherm aßen in  Ggw. von 
CO. Die R k. s te h t m it der Bldg. von M ethylenradikalen aus CO u. II2 in Zusam m en
hang. H ierfür sprich t, daß die Ggw. von CO notw endig is t, u. daß die optim ale 
Tem p. gleichzeitig die optim ale Tem p. zur Bldg. von M ethylenradikalen ist. 
(HoiuiagM AKageMtm Hayi< CCCP [Ber. A kad. YViss. U dSSR ] [N. S.] 60. 599— 601. 
1/5.1948.) v . W il p e r t . 520

H. J. Bäcker, D ie Eigenschaften der Srdfonylgruppe. 3. M itt. Oxydation von 
Telrathioorthokohlensäuretetramelhylester. (2. vgl. C. 1948. E . 3007.) Tetrakis- 
[methylmercaptof-methan (I) verb rauch t bei der O xydation m it Perbenzoesäure in  
Chlf. bei — 5° 7 bis 8 A tom e 0 u n te r  Bldg. eines Gemisches A, aus dem durch 
W aschen m it W . M ethansulfonsäure (II) en tfe rn t werden k an n ; das verbleibende 
Prod. B zers. sich bei 110°, als flüchtiges P rod . lä ß t sich dabei D im ethyldisuljoxyd  
(IM; Methanthiosulfonsäuremetliylester) isolieren; der n ich t flüchtige R ückstand  
en th ä lt II u. Tris-[methansulfonyl]-methan  (IV). W enn B in  N aO II gelöst u . bei 
100° m it HCl wieder ausgefällt w ird, en ts teh t ein P rod. gleicher Zus. C, das im  
Gegensatz zu B bei 110° stabil ist u. ein Gemisch von IV u. M ethansulfinyl-bis- 
[methansulfonyl\-methan (V) darste llt. D a IV in  B u. C vorhanden ist u. B u. C die 
gleiche ana ly t. Zus. haben, m uß die zweite K om ponente von B ein Isom eres von V 
(Va) sein; Va ist fü r die Zers, von B bei 110° veran tw ortlich . —  D ie O xydation von 
Bis-\melhylmercapto\-bis-[methansulfonyl]-methan (VI) fü h rt zu ähnlichen P rodd . 
wie die von I, diese werden als A', B' bzw. C' bezeichnet. A' en th ä lt nu r 2%  II, B'
en th ä lt weniger therm olabiles P rod . Va als B. C' ist wie C ein Gemisch von IV u. V.
D a die O xydation von Methylmercapto-bis-[methansulfonyl]- 
methan (VII) kein Va, sondern d irek t V liefert, is t die Bldg. 
von Va an die Ggw. von 2 CII3S-G ruppen gebunden. Von den 
5 0-Atomen in Va w erden bei der therm . Zers. 2 zugleich m it 
2 S-Atomcn als III abgespalten, von den restlichen 3 0-Atomen 
dürften  2 an das verbleibende S-Atom, das 3. an das Zentral- 
C-Atom gebunden sein. Vf. schlägt daher fü r Va nebenst. S tru k 
tu r  vor. W enn sich bei der O xydation von I oder VI das e n t
sprechende Tetrasulfon üb erh au p t bildet, so h a t  cs n u r eine 
sehr kurze L ebensdauer, es lä ß t sich jedenfalls n ich t isolieren.

V e r s u c h e  (m it Bos): O xydation von 6 g  I m it n Perbenzoesäure in  Chlf. 
zunächst u n te r  K ühlung auf — 5°, dann  u n te r  langsam em  E rw ärm en auf Zimm er - 
tem p. (3 Tage) lieferte 5,9 g P rod . A; beim W aschen von A m it W . hin terblieben
4,7 g P rod. B, aus der wss. Lsg. w urde II als Ba-Salz (C2IL,O0S2B a • 1 % 1I20 ; 
2 g) ausgefällt. E rw ärm en von 3,3 g B u n te r verm indertem  D ruck lieferte 1 g 
D im ethyldisuljoxyd  (III), C2II60 2S2, K p .2,5 84— 85°, F . — 13°, nj,1' 1,511. In  einem 
w eiteren Vers. w urden 1,835 g B durch 3std. E rw ärm en auf 110° zers., es h in te r
blieben 0,868 g, aus denen m it W . 0,177 g  II ausgewaschen w urden, der R ückstand 
bestand aus 0,6533 g Tris-[methansulfonyl]-methan (IV), C4H 10O6S3. —  S yn thet. 
ist III durch O xydation von D im etliyldisulfid m it 2 Mol Perbenzoesäure oder 
ILO, erhältlich. — Methylmercapto-bis-[methansulfonyl]-methan (VII), C4H 10O4S3, 
F . 199° (CHjCOOH), durch Lösen von B is-[m ethansulfonyl]-m ethan in  alkoh. 
Na-Ä thylatlsg., Zugabe von III u. 2 Min. K ochen; 90%  (Ausbeute). —  D urch 
mehrmaliges Aufnehm en von B in  der W ärm e in  N aO H  u. A usfüllung m it Säuren

CII,so.
\  S-CH,

\  / \  c o
/  \ yHO S-CH,

0
Vn
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en ts tand  P rod . C, das sich m it w arm er CII3COOH in das unlösl. IV u. das lösl. 
Methansulfi?iyl-bis-[tnethansulfonyl]-methan  (V; C4111()0 5S3, zers. sich bei 180°) 
trennen  ließ. V en ts te h t ferner durch O xydation von VII m it 1 Mol. Perbenzoe- 
siiure. V lä ß t sich m it alkal. K M n04-Lsg. zu IV w eiter oxydieren. •—• Bis-[m ethyl- 
mercap(o]-bia-\methansulfo?iyl]-tnethan (VI), C5I i J20 4S4, P . 122° (CH3OII), aus V II 
in  alkoh. NaOC2H5-Lsg. u. I I I ;  87% . O xydation von 5,28 g VI analog der von I 
gab 4,92 g P rod . A' u. daraus nach E n tfernung  von II 4,82 g P rod . B', das durch 
5 Min. E rh itzen  auf 110— 115° 27,6%  seines Gewichts verlor. D urch Lösen von B ' 
in  NaOH u. A nsäuern m it HCl en ts tan d  P rod . C', aus dem  wie oben V u. IV isoliert 
w urden. —  Die T itra tionsku rve von IV ( J o n g e ) zeigt, daß IV eine ähnlich sta rke  
Säure ist wie HCl. (Recueil T rav . chirn. Pays-B as 67. 894— 906. N ov. 1948.)

S p a e t h . 6 0 0

J. Wiemann und  G. Laude, Isomerisierung von a-Äthylen- und a '-Ä thylen- oder 
Arylglykolen unter dem E in flu ß  von Raney-N ickel. (Vgl. C. 1948. E . 1392.) E ine 
ähnliche U m lagerung, wie die von M a r t i n e a u  u .  W i e m a n n  (C. 1939. I . 3869.) m it 
verkupfertem  ThO, durchgeführte, w ird m it R a n e y -Ni erhalten . Bei T em pp. zw i
schen 130— 200° können Glykole der K onst. R— CH =  CH— C Il(O H)— CH(OII)— CH 
=  CH— R 'durch  einfache D est. im  V akuum  über R a n e y - M  isom erisiert w erden; 
die Isom érisation is t  le ichter bei P ropylen- als bei V inylderivaten. M an erh ä lt bes. 
a-D iketone, die durch  U m w andlung des sek. A lkohols in  K eton  en tstehen . K etole 
w erden in  bedeutend  geringerer Menge erhalten . D ie R k. verläu ft nach  Vff. fo l
genderm aßen: R — CH = C H — C Il(O H )— CH(OH)— CH = C H — R ' -> (R— CIL 
— CH,— CO— ÇH(OH)— CH =  CII— R ') -> R— CH2—  CII2—  CO—  CO—  C H 2—  C H , 
— R '. Die a-Ä thylen-, a-ary lierten  G lykole geben das erw arte te  ary lie rte  K etol 
le ich ter; die zum  D iketon führende D ehydrierung  geh t h ier u n te r  H ydrierung  
einer bedeutenden Menge niclitum gelagerten Glykols vor sich; die R k. finde t in 
geringem  U m fange s ta t t .  D ie leichte Isom érisation  der « ,a '-D iäthylenglykole u . a- 
ary lierten  a -Ä thylenglykole zeigt, verglichen m it der bedeutend  schwereren D e
hydrierung  der aus le tz teren  Glykolen erhaltenen  ary lierten  K etole, daß es sich um  
eine w ahre U m lagerung h an d e lt; das unsym m . Glykol, wie das Vinyl-propenylgly- 
kol g ib t das D iketon sehr leicht, w ährend  sich das E iv inylg lyko l schwerer als das 
I isom erisiert. D ie R k. w ird  n u r  bei einer effektiven D ehydrierung schwierig.

V e r s u c h e :  D ipropenylglykol (I), M indesttem p. fü r rationelle Isom érisation 
150°; R k .-P rodd . sind : DibuUjryl, K p .n 58— 58,5°, D ioxim , F. 179,8— 180,5° (un- 
korrig iert); Butyrylpropenylcarbinol,. K p .J2 90,5— 91°, n £,5 1,449, D p  0,9404, im  
R am anspektr. eine Ä thylenlinie bei 1640; Mol. Refr. 40,50. —  10  g  D ivinylglykol 
geben bei 130— 175° u. 150 mm I lg  n u r 2 g Isom erisa tionsprodukt: D ipropionyl, 
KP-™ 41— 41,3°, K p .;80 129°, D ioxim  F . 185— 185,5°. —  V inylpropenylglykol, 
Isom érisation leichter als bei D ivinylglykol, K etol in  sehr geringer Menge. D as Rk.- 
Prod. B utyrylpropionyl g ib t ein D ioxim  vom F . 165,1— 165,3°. —  Phenylpropenyl- 
glykol; bei 185— 200° u. 15 mm w erden aus 17,g 4 g  U m w andlungsprodd. erhalten , 
sov Plienylbutyrylcarbinol, Cu H 140 2 (K p .13 131— 133°, D>8-5, 1,0536, n tf ’s, 1,522,
Mol. Refr. 51,52, C 73,33 (% ), II 8,10; Semicarbazon, C12H 17N30 2, F . 157— 158°, 
C 60,35, II 7,53), Butyrylbenzoyl, Cu II]20 2 (gelbe F l., K p .14 122-—T23°, D 1,s"r’ 
1,0349, i O '’ 1,5215, Mol. Refr. 52,41, C" 74,1, II 6,66 ; Disemicarbazon, aus A. 
F . 223— 223,5° (Zers.), im MAQUENNE-Block 251°, N nach D u m a s  28,7; nach E li
m inierung des Hydrazodicarbonamids m it einer 30% ig. KO H-Lsg. w ird das D i
semicarbazon, Cj3HlgN60 2, F . 253— 254° (MAQUENNE-Block), C 52,3, H 6,7 erhalten). 
(Bull. Soc. cliim. F rance, Mein. [5] 15. 676— 78. M ai/Jun i 1948. Lille, W iss. F a 
k u ltä t, Labor, fü r allg. u. organ. Chemie.) R o t t e r . 720

Mary F. White und J. B. Brown, D ie Isolierung von Arachidonsäuremethylester 
durch chromatographische Adsorption. Das Vorkommen von Eikosanpentaensäure in  
Adrenal-Lipoiden. Vff. beschreiben die Isolierung von Arachidonsäuremethylester 
von großer R einheit (JZ . 319,1; VZ. 319,2; n 25 1,4828; bei B rom ierung 92% ig. 
A usbeute an Octabromiden) durch  A nreicherung m ittels T ieftem p.-K ristallisation  
auf 65%  u. A btrennung von M etliyloleat u. anderen ungesätt. E ste rn  durch selek
tive  A dsorption an A12Ö3 m it PAe. ( +  1,5%  Ae.) u . Ae. als Lsgrnin. in  N2-Atmo- 
sphäre. E ine F rak tio n  m it JZ . 375 (Verseif.-Äquival. 318,1; n 25 1,4853) bestand  
hauptsäch lich  aus M ethyleikosanpentaenoat, w odurch die Ggw. von E ikosanpentaen
säure in  A drenal-Lipoiden erwiesen w urde. (J . Amer. ehem. Soc. 70. 4269— 70. 
Dez. 1948. Columbus, Ohio, Ohio S ta te  U niv.) L i n d e n b e r g . 810

F. L. Breusch und H. Keskin, Synthesen von O xy- und Ketofettsäuren. (Vgl.
C. 1946. I . 1975.) Infolge des biochem. Interesses an  gewissen Oxy- u. K etosäuren
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wird die D arst. einiger a-O xy-y-ketofettsäuren,' R  • CH2 - CO • CII2 • CH(OH)
• COOH (I) sowie einiger a -0 x y fe ttsäu ren , R  • CII, • CH2 • CH, • CH(OH) • COOH 
(II), durch partielle Red. von a ■ y-D iketofettsäuren (vgl. Enzym ologia 11. [1943] 
356) m ittels n ichtam algam iertem  Zn u. HCl beschrieben. F erner w erden a,ß- un- 
gesiitt. y-K etosäuren durch K ondensation von Chloral m it M ethylketonen nach der 
M eth. von K o e n i g s  u . W a g s t a f f e  (Bor. detscli. ehem. Ges. 2 6 .  [1883]. 554) zu 
C hloralketonen u. nachfolgende Verseifung d arg este llt: R  • C II2 • C 0  • C1I3 +  IICO -CC13 
-> R- C H , ■ CO ■ C II, • CH (O H ) • CC13 ( 111)-> R • CH 2• CO • CH = C I I  ■ COOH ( IV). Ih re  
Red. m it Zn u. HCl lieferte die entsprechende y-K etosäure, R -C H „-C O -C H 2 -C H ,
• COOH (V); ih re O xydation m it KMnO., (vgl. F i t t i g , Liebigs A nn. Chem. 268. 
[1892] 4) ließ a, /?-D ioxy-y-ketofettsäuren, R -C II2 -C O 'C H (O H )-C II(O H )'C O O H  
(VI), entstehen. Die bekannten  a, ß, -/-Oxy- u. K eto fe ttsäu ren  sind in  einer Tabelle 
m it dem L itera turnachw eis zusam m engestellt. —  a-Oxy-y-ketononansäure (I, 
R = C 4I I9), C9II1(;0 4, aus a,y-D iketonansäureätliy lester in A. m it Zn u. konz. IIC1, 
bei Zim m ertem p. bis zum  Verschwinden der FeCl3-Rk. der a-K etogruppe; nach dem 
Verseifen des A e.-E x trak ts der m it W . verse tzten  Rk.-M ischung m it 10%ig. NaO H 
u. A nsäuern K ristalle aus Bzl. m it PA e., F . 71— 73°; 15% (Ausbeute). —  a-Oxy-y- 
ketodecansäure, C10H 18O4, analog, F . 79— 81°; 20% ; Heptylsäure-bis-[p-dimethyl- 
aininophenyV\-ureid, F . 133°; Semicarbazon, Cn H210 4N3, aus Bzl. u. PAe., F . 115°; Oxitn, 
C19H190 4N, aus W ., F . 96°; Cn H10O3N 3, durch längere Einw . von Sem icarbazidhydro- 
chlorid  F . 220°. —  a-Oxy-y-ketoundecansäure, Cu H ,0O4, F . 83°; 40% . —  a-O xy-y, 
ketolridecansäure, C13H24Ö4, F . 89°; 40% . —• a-Oxy-y-kelopenladecansäure, 015^28^, 
F . 92°; 30% . —- a-Oxydecansäure (II , R==C5H U), CI 0H ,0O4, aus a,y-D iketodecan- 
säure m it am algam iertem  Zn in 15%ig. HCl bei Z im m ertem p., aus PAe., F . 69— 70°; 
Bis-[p-dimethylaminophenyl]-ureid, aus A., F . 134°. —  l-Trichlor-2-oxy-4-ketohexan  
(III ,  R = C H 3), C„H90 2C13, aus Chloral u. M ethylketon in  sd. Eisessig (15 S td.) u. 
E x trah ieren  der m it 4% ig. NaOH neu tra lisierten  Rk.-M ischung, K p .8 139— 140°, 
F . 56—58°. —  l-Trichlor-2-oxy-A-ketoheptan, C7Hn 0 2Cl3, analog, K p .12 147— 150°, 
F . 49— 51°; 148%. —  l-Trichlor-2-oxy-4-ketooctan, Csi l 130 2Cl3, K p .7 148— 151°, 
F . 44— 45,5°; 15%. —  l-Trichlor-2-oxy-4-keto-6-methylheptan, CfIIJ30 2Cl3, K ristalle 
F . 86— 87°; 32% . —  l-Trichlor-2-oxy-4-keto-6-methylhepten-{5), C8I tu 0 2Cl3, K ri
stalle, F . 89— 90°; 10%. —  l-Trichlor-2-oxy-4-ketononan, C9II150 2C13, K ristalle, 
F . 53— 54,5°; 20% . —  l-Trichlor-2-oxy-4-keto-7-methyloctan, C911150 2C13, K ristalle, 
F . 76— 78°; 15%. —  l-Triclilor-2-oxy-4-ketodecan, C10H 17O2Cl3, K ristalle, F . 45 
bis 46°; 20% . —  l-Trichlor-2-oxy-4-ketoundecan, CjjHjALCU, K ristalle, F . 38— 40°; 
13%. —- A"< ß-y-Ketohexensäure, (IV, R = C II3), C6II80 3, F . 107— 109°, aus III 
(R = C H 3) m it 10%ig. wss. KOH  in sd. A., aus Chlf. m it P A e.; 20% . —  Aa- P-y- 
Ketoheptensäure, C7I I ,0O3, F . 111— 112°, aus III (R =  C2H5) durch Verseifen m it 
4% ig. wss. K ,C 03; 15%. —  A(u ß-y-Ketooctensäure, C8H 12Ö3, F . 105— 106°; 20% . —  
A"> ß-y-Keto-E-methylheptensäure, C8II120 3, F . 91— 93°; 20% . —  Aa, ß-y-Ketononen- 
,säure, C0II).,O3, F . 117— 118°; 40% . —  zl°. ß-y-Keto -s-mcthyloclensäure, C9I1140 3, 
F . 100— 103°; 18%. —  zK ß-y-Ketpdecensäure, C10H 16O3, F . 110— 111°; 50% . —  
Semicarbazon, Cu H 190 3N3, K ristalle  aus A., F . 218— 219°. —  A«< ß-y-Keloundecen- 
säure, Cn II130 3, F . 120°; 10% . —  y-Ketononansäure (V, R =  C4I I9), C9H le0 3, 
P- 64— 66°, aus IV (R =  C41I9) durch Red. m it Zn u. HCl in A. bei Z im m ertem p.; 
10%- •—' y-Keto-$-methyloctansäure, C9II160 , K ristalle, F . 50— 51°; 20% . —  y-Keto- 
decansäure, C10HlsO3, F . 68— 69°; 10 % .— a,ß-D ioxy-y-ketononansäure(V \, R = C 4I1,), 
( '0lfio05, F . 120— 123°, aus IV (R =  C,119) in K ,C 0 3-Lsg. m it K M n04 bei Z im m er
tem p., nach dom A nsäuern u. A usäthern  K ristalle  aus wss. A .; 15% ; Semicarbazon, 
C,»Hi90 5N3, F . 207° (Zers.). —  <x,ß-Dioxy-y-ketodecansäure, C10H 18O6, F . 119— 120° 
u n te r vorherigem  Erw eichen; 15% ; Semicarbazon, CUH 2,0 5N3, F . 109° (Zers.), aus 
wss. A. (Arcli. B iochem istry 18. 305— 18. Aug. 1948. Is tan b u l, U niv., 2. Chem. In st.)

G o l d . 870
VI. Marecek, Die B ildung der Harnstoffe und ihrer Zwischenprodukte. Es werden 

folgende R kk. beschrieben: C 0 2 + N I I S =  HCNO H 20 , bei welcher bei Ggw. von 
D ehydratations-K atalysatoren  bei Tem pp. von 400° im  w arm -kalten  R ohre ge
gebenenfalls auch K ondensations- u. Polym erisationsprodd. des Am m onium - 
cyanats sowie H arnstoff en tstehen ; CO +  2N H 3 =  CO(NII)., +  ILO . F erner die 
Rkk. zwischen N II3 u. COS im R ohr u. in absol. A ; CI, CO u. N H ,; CÖ u. N IL  N IL ; 
CO u. N H 3; CS2 u .  N H 3. (Chem. Obzor. 23. 217— 21. 30/12. 1948. P rag.)"

S t e i n e r . 880
Witold Hermanowlcz, Untersuchungen- über Allantoinsäure. 1. M itt. Bildung  

von Allantoinsäure aus A llantoin . Bei der U m w andlung von A llantoin (I) im  tier.
7
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u. pflanzlichen Organismus t r i t t  Allantoinsäure (II) auf. Im  Zusam m enhang dam it 
u n te rsu ch t Vf. die Bldg. von II aus I im  alkal. M edium in  A bhängigkeit von Zeit, 
Tem p. u. pn -W ert. D er Ü bergang von I in II is t eine B k. 1. O rdnung. Als R esu lta t 
der Verss. w ird II am  günstigsten  wie folgt e rha lten : I w ird m it 30% ig. K O Ii 
18 S td. bei 25° belassen, die Lsg. m it H 2S 0 4 auf p H 2,6 ungesäuert, das ausgeschie- 
denc P rod. im E xsiccator getrocknet u. über das Na-Salz gerein ig t; F . 168° (Zers.). 
D as N a-Salz w ird aus II u. NaOH  u. Ausfällen m it 96% ig. A. hergestellt. (Roczniki 
Chem. [Ann. Soc. chim. Polonorum ] 22. 159— 80. 1948. W ilna, U niv., Physiol.- 
Cliern. In st.)  G u l in s k y . 880

J. V. Koätir, L. Loukota und V. Sicho, D ie Stickstoffanalogen des Yperits. 
Eigg. von Dichlordiäthylmethylamin, N -M ethyldiäthanoiam in  u. Trichlortriäthyl- 
am in  m it L ite ra tu rangaben . (Chem. L isty  Vüdu P rüm ysl 42. 16. Ja n . 1948.)

S t e i n e r . 9 2 0
B. A. Hems, J. E. Page und J. G. Waller, D ie Verwendung von K unststo ff Ionenaus

tauschern zur Trennung von basischen Am inosäuren. Die Ilexonbasen (V) A r  ginin, I I  i- 
stid in  u .L y s in  können durch den K ationenaustauscher „Leo K arb  215“ (II) getrenn t 
w erden u. m it geeigneten Basen u. Säuren oluiert werden. II adsorb iert aus P ro te in 
hydrolysaten  ferner einige nicht-bas. A m inosäuren. „Leo K arb  216“ b indet I nu r 
aus einer M ischung von A m inosäuren, is t aber n ich t so w irksam  wie II. Die großen 
Fl.-M engen, die hei g u te r T rennung fü r die E luierung notw endig sind, lassen eine 
techn. A nw endung dieses T rennungsverf. n icht zu. W ährend H istid in  m it 0 ,25n- 
N II3 e lu iert w ird, kann  A rginin m it ln -P y rid in  en tfe rn t werden. Dies erm öglicht 
eine T rennung der I. (J .  Soc. ehem. Ind . 67. 77— 80. F eb ru ar 1948. Greenford, 
Middlegon, Glano Labors.) S c h u c i i a r d t . 950

E. V. McCollum und  Agatha A. Rider, Fraktionierung von A m inosäuren aus 
H ydrolysalen in  nichtwässerigen Systemen. M itt. von Verss. zur F rak tion ierung  von 
A m inosäuren aus nichtw ss. System en, wobei die E ignung verschied. A m inosäuren 
ausgew ertet w urde, in  Acetonlsgg. von organ. Säuren verschied. Löslichkeit au f
zuweisen. Von den un tersuch ten  Säuren erwiesen sieh die folgenden, gelöst als NH,r  
Salze in A ceton, als b rau ch b ar: Tricliloressigsäure, D ichloressigsäure, p-Toluol- 
sulfonsäure, 4-N itrochlorbenzolsulfonsäure, d-Cam phersulfonsäure, d,l-Cam pher- 
sulfonsäüre, Benzolsulfonsäure u. n-B utylsulfonsäure. E s werden A ngaben über die 
Technik der auf fünf verschied. A rten  durchgeführten  F rak tion ierung  gem acht. 
(Science [New York] 108. 111— 12. 30/7. 1948. B altim ore, Johns H opkins Univ.)

SciIORMÜLLER. 950
Vincent E. Price, Maurice Errera und  Jesse P. Greensteln, Weitere Unter

suchungen über a,a-Dialanylaminopropionsäure. Zwei Moll. dZ-Chlorpropionnitril 
werden m it einem Mol B renztraubensäuro  in  konz. II2S 0 4 gekuppelt. Ü ber die 
A lanylam ino-a-chlorpropionam inopropionsäure lä ß t sich dann das saure Salz der 
<x,a-Dialanylammopropionsäure e rhalten . Ih re  E inw . auf R attenn ieren  w ird  u n te r
sucht. (Arch. B iochem istry 17. 51— 60. Apr. 1948. Bethesda, Md., U nited  S tates 
P ublic H ealth  Serv., N ational In st, of H ealth . N ational Cancer Inst.)

R a u s c h n i n g . 9 5 0
A. Emr, E ine neue Synthese des d,l-M ethionins. In 45 cm 3 absol. A. löst man 

2,3 g N a, g ib t 20,3 g Form ylam inom alonester u. nach Lsg. 11,5 g M ethylm ercapto- 
2 -chloräthan zu. Man kocht etw a 45 Min. bis zu r neu tra len  R k., f iltr ie rt vom  NaCl 
ab  u . verdam pft den A. im V akuum . D er en tstandene 2-Form ylam ino -2-(2'-m ethyl- 
m ercap toäthylj-m alonsäurediäthylester w ird m it 100 cm 3 1 :4 W . verd. HCl bis 
zu r vollständigen Verseifung gekocht (etw a 1 S td.), wobei gleichzeitig heftige D e
carboxylierung e in tr itt. N ach w eiterem  einstd . K ocheu werden nochm als 100 cm3 
v erd . HCl zugefügt u . neuerlich 3 S td . gekocht. D ie HCl w ird im  V akuum  v e r
dam pft, 15 cm 3 W . zugegeben u. neuerlich verdam pft. D as schwach bräunliche Öl 
w ird in 120— 150 cm 3 absol. A. gelöst, m it wenig A ktivkohle aufgekocht u . die freie 
A m inosäure aus dem F iltra t  m it P y rid in  gefällt. N ach 2tägigem  Stehen im  Eis- 
schrank w ird filtr ie rt. A usbeute 11,6 g rohes u. nach U m krist. aus verd . A. 10,8 g 
reines d,l-M ethionin  (72,6%  der T heorie); F . 278— 280° (Zers.). D ie S ynth . is t eine 
E rw eiterung  der M eth. von G a l a t  (C. 1947. 1748) zu r H erst. von A m inosäuren. 
(Chem. L is ty  Vedu P rüm ysl 42. 6. Ja n . 1948. P rag , S p o f a , Verein, p liarm . W erke, 
V EB, Forscliungs- u . K ontrollinst.) S t e i n e r . 950

Donald T. Warner und Owen A. Moe, Am inosäuren. 1. M itt. N eue Synthesen  
von dl-Tryptophan, dl-Ornithin und dl-Glutaminsäure. Cyclisierung von y-Acet- 
am ido-y, y -dicarbäthoxy-hutyraldeliyd-phenylhydrazon (I) fü h rte  zu einem Indol- 
deriv. (II), aus dem  T ryp tophan  erhalten  w urde. G esam tausbeute 50% .
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CH, NHCOCH,
/  \ /
CH, C —COOCjH, + - 

<2H, C =  0 

^ r h /
III

CjHjOOC 

C,H,OOC—C -  NHCOCH,

|cH,

CH,

CH =  N - N H - < ^ /  

I

NH

COOC,H,
I

-C H ,-C -C O O C ,H ,
I
NHCOCH,

II

K ataly tische Red. von I fü h rte  zu einem Piperidon  (III). H ydrolyse ergab Ornithin. 
O xydation von y-Acetam ido -y-carbätlioxy-y-cyanbutyraldehyd (IV) ergab y- 
Acetamido -y-carbätlwxy -y-cyanbiMersäure, aus der Glutaminsäure e rhalten  w erden 
konnte.

V e r s u c h e :  a-Acetamido-a-carbälhoxy-ß-[indolyl-(3)]-propionsäureälhylester,
0 5N, (II) a) aus I m it verd. H 2S 0 4 bei Siedctcm p., F . 156— 157° aus A.-W .,

A usbeute 73% ; b) aus I in  Eisessig m it B F 3 nach S n y d e r  u .  S m i t h  (C. 1945.
II. 490), F . 153— 155° aus A.-W ., A usbeute 25%. —  dl-Trytophan  Cn H 120 2N2, 
nach S n y d e r  u .  S m i t i i  ( J .  Amor. ehem. Soc. 66. [1944.] 350), F . 281— 283°. —  
ß-Acetamido-ß-carbäthoxypiperidon, C10H 18O4N2, (II I)  aus I durch kataly tische 
Red. m it R aney-N i in A. bei 100° u. höherem  D ruck, F . 136,5— 138°, A usbeute 
70% . — dl-Ornithin-monohydrochlorid, C5H130 2N2CJ, aus III  m it konz. HCl 
nach A l b e r t s o n  u .  A r c h e r  (J . Amer. ehem. Soc. 67. [1945] 2043); D ipikra t 
F . 196°; Dibenzoylverb. F . 186°. —  y-Acetamido-y-carbüthoxy-y-cyanbuttersäure, 
C10H 14O5N2 (V), aus IV u. K M n04 in der K älte  u . schwach alkal. Lsg., F . 154— 154,5°. 
—  dl-Glutaminsäure, CsH 90 4N, aus V m it konz. HCl u. N eutralisation  m it N aO Il 
auf pi, 3,2, F . 193— 194° (Zers.); N -Benzoylderiv., F . 156— 157,5°. (,T. Amer. cliem. 
Soc. 70. 2765— 67. Aug. 1948. M innesota, M inneapolis, Gen. Mills Inc., Chem. L a 
bor.) B e c k e r .  950

Donald T. W arner und  Owen A. Moe, Aminosäuren. 2. M itt. E ine neue Synthese 
des dl-Lysins. (1. vgl. vo rst. Ref.) Ausgehend vom y-Acetam ido -y ,y-dicarbäthoxy- 
butyraldeliyd  (I) w urde nach nebenstehendem  Schema d l-Lysin  erha lten :

COOCjH, COOC,II,

CH,CONH -  C -  CO OC,H, C1I.CON H-C-COOC.H,
1 HCN I
CH, ------>- CH,
1 I ! II
CH, CII,

|
CHO CHOH.' j

CN
+  A c,0

r  c o o C jii , -v r  c o o c ,h ,  >

CH,CONH — C — COOC,H, CH,CO NH -  C -  COOC,H,||
CH,I

CH,
1

CH 4------- CH .1II
CH c i io c o c i r ,

V  CN V  CN J
! H ,

4-PtO,
COOC,H, COOHjj

CH.CONH —C —COOC.H, C1I - NH, • HC
| HCl \
CH, -------V (CH,).[
CII, NH, • HCl

CII,l
CII,

i i i

-NHCOCH,

V e r s u c h e :  a-Acetamido-a-carbäthoxy-y-oxy-y-cyanvaleriansäureäthylester,
   (II) aus I u. fl. HCN bei 0— 10°, F . 86,5— 87,5° aus Bzl., A us

beute 80% . —  a ,s-Diacetamido-ct -carbäthoxy-capronsäureäthylesler, C]5I i250 8N2, (III) ,
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a) aus 11 u . E ssigsäureanhydrid  bei 85°, nacli E inengen im  V akuum  k a ta ly t. hyd rie rt 
m it P t0 2 u. E ssigsäureanhydrid  hei hohem D ruck, E. 132,5— 133,5° aus Bzl.-A., 
A usbeute 52%  auf I bezogen; b) aus II in  Bzl. u . P y rid in  m it POOL,, H ydrierung 
wie u n te r a, P . 131,5— 133° aus Benzol; e) aus A cetam idom alonester in  absol. A ., 
y-Clilorobutyronitril, N a J  u. N a-Ä thy lat, H ydrierung des Zwischenprod. wie 
u n te r  a, P . 132— 133° aus absol. A. u . anschließend aus Bzl. —  dl-Lysin-dihydro- 
chlorid, CgII]0O2N,C1,, aus III m it konz. HCl, P . 181— 186° (Zers.), A usbeute 77% ; 
Monohydrochlorid, CÖII1. 0 2N2C1, P . 256— 258° (Zers.); Dibenzoyhierin., C,0Iio20 4No, 
F . 145— 146°; D ipikrat, P . 185— 187° (Zers.). (J . Amor. ehem. Soc. 70. 3918— 20. 
Nov. 1948. M inneapolis, M inn., Gen. Mills, Inc., Chem. Labor.) B e c k e r . 950 

A. F. Diwinski, M. I. Kabatschnik und W. W. Ssidorenko, Untersuchung der 
Reaktion von Phosphorigsäurethioestern m it Halogenalkylen und -acylen. D ie Einw. 
von H alogenalkylen auf Phosphorigsäureester, die zu Phosphonsäureestern  führt, 
w urde auf Thioester (RS)3P  übertragen . D ie T rith iophosphoüsäureester I1 P( =  S) 
(SR ')2 en tstanden  aber n icht, da n ich t P , sondern S das H alogenalkyl (Halogen- 
acyl) an lagert, so daß die R k. nach dem Schem a (R S)3P  +  R 'X  —> (R S)2P  —  
S ( i iR 'X ) —>(RS)2P X  +  R S R ' u n te r  Bldg. von Dithiophosphorigsäuredialkylester- 
halogeniden u. Sulfiden  oder (bei Halogenacyl) zu R SC O R ' füh rt.

V e r s u c h e :  D ie R kk. w urden im R ohr bei 140— 190° ausgeführt u. die Re- 
aktionsprodd. durch F rak tion ieren  im V akuum  im C 02-Strom  getrenn t. Ä th y l
phenylsulfid, K p. 202— 204°; aus (C6II5S)3P  u. C2H5J ;  36%  (Ausbeute). — P henyl
benzylsulfid, P . 38— 40°; aus (C0H 5-S)3P  u. C„H5 -CH2C1; 53% . —  Phenylacetyl- 
sulfid, K p .10 100°; aus (C6I I 5-S)3P u. CH 3-C0C1; 52% . D iäthylsulfid, K p. 92— 93°; 
aus (C2H 5-S)3P  u . C2HsJ . —■ Ä thylacctylsuljid  (I), K p. 113— 115°; aus (C2II5S)3P  
u. CILjCOCl; 47%  n e b e n Dithiophosphorigsäurcdiäthyl&sterchlorid (II), K p .5 84?—85°; 
D -“ 1,2050; nil' 1,5850; 42% . —  Thiophosphorigsäureäthylesterdichlorid (III),  
K p .10 53°; aus II u. CH3COCl; 28%  neben 30%  I. —  Aus III u. CH3C0C1 e n t
stehen I u. P013. —Dithiopliosphorsäurediäthylesterchlorid, K p .u 125°; aus (C2II5S)3PO 
u. CHjCOCl; 40%  neben I. —  A dd u k t aus (C2H5S)3P  u. C2H5J ,  (C2H ß ) 2P-—S  
( C J I ß J ,  P . 125— 127°; aus den K om ponenten bei 15— 20° u. m ehrm onatiger 
Einw irkung. (Hoioiaabi AKaae.win Hayic C C C P  [ßer. A kad. W iss. U dSSRJ [N. S.] 
60. 999— 1002. 21/5. 194S.) I l b e r g - S t o j a n o v ä . 9S0

I. R. Hunter, R. L. Roberts und  E. B. Kestcr, D im yristino- und Eruco-stearino- 
kephalin. Im  R ahm en der U nteres, üb er die Lagerfähigkeit von E ipulvern  w ird 
eine S ynth . von <x,y-D im yristino-(I) u. <v,y-Erucostearinokephalin  (II) durchgeführt 
(vgl. auch z. B. R o s e , C. 1949. I. 308). a. , y-D im yristin  (III) konnte aus Glycerin m it 
M yristinsäure  (IV) u. a , y-Glycerincrucostearat (V) aus Stearinsäureglycinester (VI) 
u. Erucasäure (VII) erhalten  werden. I u. II w urden nach dem von R o s e  (I.e.) 
beschriebenen Verf. durch  U m setzen der aus III u. V m it P0C13 erhaltenen  Dichlor- 
p liosphorsäureester (VIII), die n ich t rein isoliert w erden konnten , m it ß-Oxyäthyl- 
phthalimid  (IX) erhalten . Die bei der H ydrolyse der aus III erhaltenen VIII e n t
stehenden a ,  y-Dimyristinphosphorsäure (X) konnte als Cliinoliniumsalz der w ah r
scheinlichen K onst. XI (vgl. auch W a g n e r - J a u r e g g  u . W i l d e r m u t h , C. 1945. I. 
1353) isoliert werden.
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V e r s u c h e :  I II , C31II60O5, aus II vom P . 53,8— 54,6° (aus Aceton) u . Glycerin 
hei 195— 200° u n te r N2 (5 S td.) u . E x trah ieren  m it H exan, aus absol. A. u . H exan, 
P . 66, 1— 66,3°, A usbeute 20% . —-V I, C20H400 3, aus K -S tea ra t u. E pich lorhydrin  
nach K e s t e r  u . M itarbeiter ( J .  org. Chem istry 8 . [1943] 550), P . 54,7— 55°, A usbeute 
50% . — V, C43IIg20 5, aus VI u. VII in  sd. Chlorbenzol (28 S td .), nach dem A bdam pfen 
des Lösungsin. aus H exan (bei 23— 25°) u. ahsol. A. (bei 23— 25°) P . 56— 57°, 
A usbeute 40% . U nverändertes VI konn te  aus den M utterlaugen wiedergewonnen 
werden, K p .0,i 160— 175°, aus ahsol. A. P . 54— 55°. •—• I, C33HM0 8N P , durch U m 
setzen von 111  m it einer bei 5° erhaltenen M ischung von POCl3 u. P y rid in  in  alkohol
freiem Chlf. bei 10°, spä ter bei 25° u. 40°, U m setzen der erhaltenen Lsg. von V III 
(R =  II' =  C13II27) m it IX hei 10— 15° u. Spalten des als V erdam pfungsrückstandes 
erhaltenen P h thalkephalins X II (R  =  R ' =  C13H17) in G lykolm onom ethyläther 
+  0 ,5n  N aO II m it H ydrazinhydra t, aus A. Kügelchen F . 173— 174° u n te r v o r
herigem D unkeln im  offenen Röhrchen. —  II, C45H ss0 8N P, analog aus V als p as ten 
ähnliche M. aus dem  R k.-Prod. aus absol. A. P . 163,5— 164°, A usbeute 25% . —  
X-Chinoliniumsalz (XI), C71H12gO10N P2, durch E in trägen  von III  in  eine Chlf.-Lsg. 
von POCl3 u. Chinolin bei 10° sp ä ter bei 30°, E indam pfen im  V akuum  (1— 5 nun) 
bei Zim m ertem p. u . Vermischen m it n llC l hoi 0— 5° als N d., aus E ssigester P . 96,6 
bis 97,5°, A usbeute 62% . (J . Amer. ehem. Soc. 70. 3244— 47. Okt. 1948. A lbany, 
Cal., W estern Reg. Ros. Lab.) G o l d . 980

Philip A. Di Giorgio, Leo H. Sommer und  Frank C. Whitmore, Die vollständige 
Chlorierung von MethyUrichlorsilan. 20. M itt. Über Organosilicmmverbindungen. 
(19. vgl. T y l e r  u . M itarbeiter, C. 1948. E . 2325; vgl. auch K r i e b l e  u . E l l i o t h ,
C. 1947. 187 u . C. 1947. 1364.) D ie D arst. von Trichlormethyllrichlorsilan  (I) durch 
pliotochem . Chlorierung von M etliyltrichlorsilan (II) hei 70—-105° w ird beschrieben. 
Seine H ydrolyse m it HCl oder N H 4C1 liefert u n te r S paltung der Si-C-Bindung 
Chloroform: C13C— SiCl3 +  II20  C11C13 +  SiO, ~f- 3 IICI; die n iedriger chlorierten 
II-Derivv. zeigen diese Spaltungstendenz nicht.

V e r s u c h e :  M etliyltrichlorsilan  (II), CII3Cl3Si, aus CH3MgBr u. SiCl4, K p .73?_.73-
64,5— 64,8°. •—■ Trichlormethyltrichlorsilan (I), CCl„Si, aus sd. II durch E inleiten 
von trockenem  Clor u n te r  Belichten m it einer 450-W att-Tageslichtlam pe u n te r 
E ntw . von HCl, bis zu einer Rk.-Tem p. von 150°; w achsähnliche M., K p .740 155 
bis 156°, P . 115— 116°, A usbeute 56% . —  Bei H ydrolyse m it 4V. durch Aufgießen 
der ä ther. Lsg. auf E is u. Stehenlassen bei Z im m ertem p. Chloroform, K p .730 57— 59°, 
n(,° 1,436— 45. Aus den niedriger sd. Chlorierungsfraktionen w urde ein P u lv er e r
halten, das 20%  CI en thä lt. —"B ei H ydrolyse in Ggw. von HCl oder hei Zers, einer 
Lsg. von I in n -B u ty lä th e r m it konz. wss. N H 3 w urde neben Chlf. die berechnete 
Menge S i0 2 bzw. teilweise hydratisierte  SiO, gefunden. (J . Am er. cliein. Soc. 70. 
3512— 14. Okt. 1948. S ta te  Coll., P enna, School of Chem. and Physics.)

G o l d . 980
Luigi Rosnati, Derivate der Chlorsilicane. 1. M itt. A m ine. Bei der Einw rkg. 

von trockenem  N H , auf Chloralkoxysilican in inerten  Lösungsm m . en tstehen  
Rexaalkoxydisilicanam ine  der Form el [(OR)3Si]2 =  N H , z. B. H exaäthoxydisilican- 
amin, H exam ethoxydisilicanam in  u. DiphenyltetramethoxydisiUcanamin. Bei der 
Rk. von D ichlordim ethoxysilican m it N H S en tste llt D im ethoxyim inosilican. Die 
U m setzung von M onochlortriäthoxysilican m it D im ethylam in liefert T riäthoxy-  
V , A7' -dimcthylaminosilican.

V e r s u c h e :  Hexaäthoxydisilicanam in, C12H310 GNSi, Ivp .10 115— 116°, aus 
Chlortriäthoxysilican u. gasförmig. NH 3 in Bzl., 20— 30 Min. u n te r  K ühlung.
D .„ 1,003. Lösl. in A., Ae, Bzl. u. Chlf., unlösl. in  W ., in  dem es sieh schnell zersetzt . 
38% (Ausbeute). D aneben en ts teh t D iäthoxyim inosilican, K p .10 210— 220°. -— Mono- 
chlortriäthoxysilican, K p. 155— 159°, aus H exaäthoxydisilicanam in u. gasförmig. 
IIC1 in Bzl., 15 Min. u n te r  K ühlung. —  H exam ethoxydisilicanam in, C0H J9O0NSi2, 
K p .8 95— 97°, aus Chlortrim ethoxysilican. Ä hnelt der H exaäthoxyverb indung . •— 
D im ethoxyim inosilican, C2H 70 2SiN, K p .10 184— 185°, aus D ichlordim ethoxysilican 
u. NIT,-Gas in Bzl., 30 Min. u n te r  K ühlung. D 15 1,021, lösl. in organ. Lösungsm m ., 
zersetzt sich in W asser. —  Phenyldiniethoxychlorsilican, C8H j,0 2ClSi, K p .7 95— 97°, 
aus Phenyltrichlorsilican u. M ethanol, erst u n te r  K ühlung, dann  auf dem W asser
bad. Lösl. in  Bzl., Ae. u. Chloroform ; zersetzt sich m it W asser. L iefert bei der Rk. 
m it N H 3 in Bzl. D iphenyltetramethoxydisilicanamin, CI6II230 4NSi. K p .6 92— 95°- 
Dj5 1,124. L öst sich in organ. Lösungsm m . u. zersetz t sich m it AVasser. —  Tri- 
äthoxy-N ,N '-dim ethylam inosüican, CsH210 3N Si, K p. 166— 167°, aus C h lo rtriä thoxy
silican u. trockenem  D iäthy lam in  in Bzl., 30— 40 M inuten. L eich t lösl. in  A., Ae.,
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Bzl. u. Chlf., zersetzt sich m it W asser. L iefert m it gasförmig. HCl in  Bzl. Monochlor- 
triäthoxysilican. (Gazz. chirn. ita l. 78. 516— 23. J u n i/J u li  1948. Melegnano, L ab. di 
sicerca dell’In d . cliim. D ort. Saronio.) AVa l t e r  S i m o n . 980

Otto Kruber, Z ur K enntn is der Phenole des Steinkohlenteerschweröls. 3. M itt. 
(2. vgl. C. 1941. I. 603.) Aus der X ylcnol-F raktion  des S teinkohlenteers w urden 
w eitere 5 Phenole isoliert, u . zw ar: 2-Oxy-l-methyl-4-äthylbenzol (I), 2-Oxy-l-m ethyl- 
5-älhylbenzol (II), 5-O xy-1,2,4-trimcthylbenzol ( =  Pseudocumenol) (III), 3,5-Di- 
älhylphenol (IV) u. 2-Oxy-diphenyl (V). I u. II w urden nach E n tfernung  der hochsd. 
Xylenole durch Sulfieren, A uskühlen, F rak tion ieren  als Gemisch erha lten , das 
durch ausw ählende Sulfierung u. R ückspaltung  der Sulfonsäuren g e tren n t wurde. 
In  den M utterlaugon des Isopseudocumenols fand  sich III, in der um  250° sd. P heno l
frak tion  IV, in  der um  280° sd. Phenolfrak tion  V.

V e r s u c h e :  2-Oxy-l-niethyl-4-äthylbenzol (I), C9H 120 , aus fl., von 3,4- u. 3,5- 
DimothyTphenol durch A usfrieren befreiten  X ylenol-N achlauf (Kp. 222,5-—225,5°), 
nach dessen partie lle r Sulfurierung m it konz. I i 2S 0 4, wobei 3,4-D im ethylphenol als 
g u t krist., schwerlösl. Sulfonsäure ab ge trenn t w urde, u . nach W .-D est. des F iltra ts  
von dieser, anschließender F einfrak tion ierung  des AV.-Dainpf-flüchtigen Öls (Kp.
— 22.3°), Sulfierung des D estilla ts zur g u t k rist. Sulfonsäure  (K ristalle aus verd. 
II2S 04, F . 97°), S paltung  der Sulfonsäure m it überh itz tem  AV.-Dampf u. 70% ig. 
H2S 04 u. D est.: K p.;6Q 223° (unlcorr.), 610 g aus 55lcg X ylenol-N aclilauf. —  
Phenylurethan, C10H 17O2N, derbe P rism en aus A., F . 110— 111°. —  p-Nilrobenzoat, 
CMH 150 4N, blaßgolbe P la tte n  aus A., F . 51— 50°. —  Phenoxyessigsäure (2-M ethyl-5- 
äthylphenoxyessigsäure), Cn H 140 3, lange N adeln aus B zn., F . 100°. —  M ethyläther, 
C10H14O, K p .16 96°, erg ib t m it K M n04 Methoxytereplithalsäure, F . u. M isch-F. 280 
bis 282°. I is t ident, m it einem  nach M o r g a n  u . F e t t e t  ( J .  Chem. Soc. [London] 
1934. 418) dargestellten P rä p a ra t. —  2-Oxy-l-methyl-5-äthylbenzol (II), C9II120 , 
aus dem F il tr a t  der I-Sulfonsäure nach  A usschütteln  m it Bzl., Aussalzen m it 
NaCl, S paltung  wie bei I u. D est., Öl von ty p . Phenolgeruch, K p .760 222°. —  
Phenylurethan, CwH 170 2N, N adeln aus A., P . 104°.—  p-Nitrobenzoat, CJ0II15O4N, 
blaßgelbe B lättchen  aus A., F . 70°. —  Phenoxyessigsäure (2-M ethyl-4-äthylphenoxy- 
essigsäure), Cu I i140 3, lange N adeln aus A., F . 125— 126°. —  M ethyläther, C10H 14O, 
angenehm  riechendes Öl, K p .,6 94°; geh t m itK M n 0 4 in  M elhoxyisophthalsäure über.
—  Pseudocumenol (5-Oxy-l,2,4-trimeihylbenzol) ( I I I ) , zu 1%  aus den M utterlaugen
rückständen  des Isopseudocum enols durch Um lösen aus B zn., lange N adeln, F . u. 
M isch-F. 72°, K p .-00 232°. —  3,5-Diäthylphenol (IV), C10H 14O, aus X ylenol-N aclilauf 
(K p. 235— 250°) liacli E n tsäuerung  m it N aIIC 0 3-Lsg., R einigung durch Arorsulfu- 
rierung m it gleicher Gew.-Menge H 2S 0 4, V akuum -F rak tion ierung  (K p ,700 243 bis 
249°), stufenw eiser E x trak tio n  der Bzl.-Lsg. m it 4— 5% ig. N aO H  (A btrennung des 
s tä rk e r sauren 3,4,6-Trimethylphenols), schwertförm ige K ristalle  aus Bzn., F . 76°, 
K p-7Go 248°, A usbeute 200 g  aus 80 kg X ylenol-Naclilauf. —  Phenylurethan, 
C17H 190 2N, N adeln aus A., F . 149°. —  p-Nitrobenzoat, C12H 170 4N, gelbliche K ristalle 
aus A., F . 83°.— M ethy lä ther, Cn II )0O2, Öl, K p .16 115°, erg ib t m it KM nÖ4 5-M ethoxy- 
isophthalsäure. —  2-Oxydiphenyl (V), aus den zu ca. 5%  in der A cenaphthen- 
D iphenylenoxyd-Fraktion  en thaltenen  „sauren  Ölen“ neben n ich t isolierten S- 
haltigen Phenolen sowie a- u . j?-Naphtliol durch  D est. zum  R ohnaphthol (K p. 282 
bis 289°) u . dessen stufenw eiser E x trak tio n  m it 5% ig. N aO H  aus Bzl.-Lsg., 
große Prism en aus B zn., F . u . Misch- F . 59— 60°, K p .760 287°, A usbeute
9— 10% des Rolinaphthols. (Chem. Ber. 81. 221— 24. Mai 1948. Duishurg-M eiderich 
G esellschaft fü r  T eerverw ertung  m . b . H ., AAriss. L ahor.) Of f e . 1060

Gunvant Chandulal Amin und  Narsinh Muljibhai Shah, Untersuchungen über 
die Friessche Verschiebung. 3. M itt. D ie Friessche Verschiebung von H ydrochinon
estern. (2. vgl. T hakor  u . S h a h , J .  Ind ian  chem . Soc. 23. [1946.] 234.) E s wurde 
die F rie ssc Iic  R k. an  verschied. H ydrochinonestern , wie Hydrochinondiacetat, 
-dipropionat, -di- u . -monobenzoat sy stem at. un te rsuch t. E s w urden die optim alen 
B edingungen der U m lagerung dieser E ste r liorausgearbeitet u . als w ichtigstes ge
iundun, daß m indestens 3,3 Mol A1C13 pro Mol E ste r vorhanden  sein müssen, daß 
die U m lagerung in  N itrobenzol n ich t e in tr it t  u . die Tem p. m indestens 140° betragen 
m uß. Bei der U m lagerung des H ydrocliinondibenzoats bildeten  sich neben 2-Oxy-
5-benzoyloxybenzophenon noch verschied. N ebenprodukte.

V e r s u c h e :  Hydrochinondiacetat, F . 128— 124° (A.), bildete sich durch  Zugabe 
von A cetanliydrid  zu einer wss. Sodalag. von 55 g H ydrochinon innerhalb  30 Min.; 
78— 80 g (Ausbeute). —  H ydrochinondipropionat, P lä ttch en , F . 112— 113° (A.), 
analog in  60% ig. N aO H -Lsg. aus 1 1 g  H ydrochinon; 15— 16 g. —  Hydrochinon-
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dibenzoat, F . 2 0 0 — 2 0 1 ° ,  nach S c h o t t e n - B a u m a n n .  —  Hydrochinonmonobenzoat, 
F. 1 6 2 — 1 6 3 ° ,  nach W i t t  u . J o h n s o n  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 2 6 .  [ 1 8 9 3 . ]  1 9 6 8 ) .  —  
Hydrochinonacetophenon, grünliche N adeln, F . 2 0 1 — 2 0 2 °  (A.) u . Iiydrochinon- 
propiophenon, N ädelchen, F . 9 1 — 9 2 ° ,  w urden in befriedigenden A usbeuten  ( ~  5 0  
bzw. ~  3 0 % )  aus den entsprechenden E stern  durch FRiEssche U m lagerung nach 
T h a k o r  u .  S h a h  ( J .  Ind ian  chem. Soc. 2 3 .  [ 1 9 4 6 ]  1 9 9 )  erhalten . Bei der FRiESschen 
Rk. von H ydrocliinondibenzoat en tstanden  verschied. Stoffe, die wie folgt au f
gearbeitet w urden : das erhaltene Reaktionsgem isch w urde m it heißem  W . au s
gezogen, wobei ein R ückstand  (R) h in terblieb . D er Auszug w urdo auf ca. 7 5 — 8 0 °  
abgekühlt, die ausfallenden K ristalle w urden als Hydrochinonmonobenzoat, F . 1 6 2  
bis 1 6 3 ° ,  iden tifiziert; beim w eiteren A bkühlen fiel Hydrochinonbenzophenon, 
C]3H 10O3, F . 1 2 4 — 1 2 5 ° ,  in  Form  flacher N adeln aus; positive FeCl3 ■ R k .; aus der 
M utterlauge w urde noch wenig H ydrochinon, F . 1 6 9 — 1 7 0 ° ,  gewonnen. D er R ü ck 
stan d  (R) w urde m it A. ex trah iert, w oraus Monobenzoylliydrochinonbenzophenon (1), 
C20H14O4, grünliche N adeln, F . 9 4 — 9 5 ° ,  isoliort w urde; FeCl3-Rk. positiv ; die 
M utterlauge gab noch Hydrochinonmonobenzoat, F . 1 6 2 — 1 6 3 ° ;  der in A. unlösl. 
Rest erwies sich als Hydrocliinondibenzoat. I-Acetylderiv., C22H 160 3, N adeln, F . 9 4  
bis 9 5 °  (A.). I-Benzoyideriv., C27Hls0 5, F . 1 1 7 — 1 1 8 ° .  —  Zur w eiteren Iden tifiz ie
rung w urde I m it 60% ig. H2S 0 4 verseift, es w urde Hydrochinonbenzophenon,
F. 1 2 4 — 1 2 5 ° ,  erhalten . Dibenzoat, F . 1 1 7 — 1 1 8 ° .  Semicarbazon, F . 1 5 9 — 1 6 0 °  (Zers.). 
Dimetlioxyderiv., durch B ehandeln m it D im ethylsulfat, F . 5 1 — 5 2 ° .  ( J .  Ind ian  
chem. Soc. 25. 3 7 7 — 8 3 .  Aug. 1 9 4 8 .  A hm edabad, G u ja rt Coll., M adhavlal Raneli- 
hodlcl Sei. Inst.) Z i m m e r . 1 0 6 0

E. Ziegler und  G. Zigeuner, Über Phenolalkohole. 5. M itt. Das Verhalten gegen
über Diazoniumverbindungen. (vgl. C. 1948. E . 1597.) V oraussetzung fü r die an 
Phenolalkoholen (I) u n te r E lim inierung von M ethylolgruppen festgestellte K u p p 
lungsfähigkeit m it D iazonium verbb. is t das V orhandensein einer freien phenol. 
H ydroxylgruppe. Phenolmethyläther des p-Kresoldiallcoliols u. Benzylalkohol re a 
gieren z. E . u n te r analogen 'Reaktionsbedingungen n ich t in diesem Sinne. V er
m utlicher A blauf der K upp lu n g srk .: 1. in  Analogie zu D i m r o t h  (Ber. dtsch . chem. 
Ges. 50. [1918.] 1534) E n tsteh u n g  eines D iazophenolesters durch  W anderung  des 
Azorestes u. u n te r  gleichzeitiger V erdrängung der M ethylolgruppe in  Form  von 
I1COH u n te r  Ü bergang in  einen O xyazokörper. 2. W ahrscheinlicher is t die Bldg. 
eines D iazoesters als Zwischenstoff, da die O xym ethylgruppe eine w eitaus größere 
R eaktionsfähigkeit als die phenol. H ydroxylgruppe besitzt. 3. D ie leichte U m 
setzung von D iazonium verbb. m it 1 kann jedoch auch im V erb. le tz te rer gegenüber 
wss. A lkalien beruhen. 4. Auch das elektrom ere Verb. der P henolationen  m uß 
näher b e tra ch te t w erden. E ine A nlagerung des D iazokations am  C arbeniation an  das 
einsame E lek tronenpaar u n te r  Bldg. eines Zwischenstoffes w äre denkbar, welcher 
Vorgang zw angsläufig die A bspaltung  der M ethylolgruppe in  F orm  von HCOH zur 
Folge h ä tte .

V e r s u c h e :  2 -Oxy-3 ,5 -diniethylazobenzol, C14H 14ON2, aus 1,52 g 2-Oxy-3,5- 
dim etliylbenzylalkohol in 50 cm 3 10 % ig. wss. N aO H  u. B enzoldiazonium sulfatlsg
(II) u n te r E iskühlung, 1,6  g  ziegelrote K ristalle; aus P yrid in-W ., bzw. durch  S ubli
m ation im  V akuum  dunkelro te N adeln, F . 89,5°. —  2-Acetoxy-3,5-dimethylazobenzol, 
CI6H 160 2N2, F . 69°. —  2-Oxy-3,5-dimethyl-4'-nitroazobenzol, C}4H 130 3N3 aus in- 
Xylenolalkoliol u. p-N itrobenzoldiazonium chloridlösung. R o tv io le ttfärbung , m it 
verd. HCl A bscheidung b rauner F locken; aus Eisessig b raune  N adeln, F . 192,5°. — 
2-Oxy-3,5-dimethylazobenzolsulfonsäure, C14H140 4N2S, aus 1,52 g  m -Xylenolalkoliol 
u. 1,84 g D iazosulfanilsäure. Die rub in ro te Lsg. gab m it HCl feine gelbe N adeln, 
die aus verd . IIC1, T riehloräthylen bzw. Chlf. n ich t analysenrein  erha lten  w urden; 
über 110° Zers. —  2-Methoxy-3,5-dimethylazobenzolsulfonsäure-{4'), aus der vorigen 
Verb. u. D im ethylsulfat, gelbe N adeln. —  2-Oxy-3-oxymethyl-5-methylazobenzol
(III), C14H 140 2N2, aus 1,68  g p-Kresoldialköhol ( IV), N aO II u . II. M it HCl ro tb raunes 
P rod., aus A.-W . ro te  N adeln vom P. 117,5°. Diacetat, CJ8H 180 4N2, aus verd . A. 
oder Ligroin gelbe N adeln, F . 81°. —  3-Methyl-5-benzol-azo-6-oxybenzäldehyd, 
CmH 120 2N2, aus I II  u. m -nitrobenzolsulfosaurem  N a in  N aO H  durch 4std . E rh itzen . 
Aus A. oder verd. Essigsäure dunkelro tbraune N adeln vom  F . 122°. Semicarbazon, 
c ir,IIi50 2N2, verwachsene, dnkelbraune B lättchen , aus verd . Eisessig, F . 2 1 2 ° 
(Zers.). —  3-Methyl-5-benzolazo-6-oxybenzylchlorid, C14H 130 N 2C1, m it konz. HCl 
12 S td. bei Z im m ertem p., aus heißem  A. u n te r V ersetzen m it konz. HCl, orange- 
farbeneN adeln ,F . 115°.— 2-Oxy-3-oxymethyl-5-methyl-4'-nitroazobenzol, Cj4H ,30 4N 3, 
aus IV ü. p-N itrohenzoldiazonium chlorid, ans A. oder A ceton-W . ro tb rau n e  N adeln,
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F . 181°. Diacetat, ClsH170 6N3, ans Cyclohexan orangerote N adeln, F . 152,5°. —
2-Oxy-3-oxymcthyl-5-methylazobenzolsidfonsäure-(4'), aus IV u. D iazosulfanilsäure; 
aus verd. HCl bzw. W . seidig glänzende, orangegelbe N adeln, Zers, bei ca. 200°. 
M ethylierung dieses P rod . fü h rt zu 2-Methoxy-3-oxymethyl-5-methylazobenzolsulfon- 
säure-(4'); aus W . gelbe N adeln. D urch  Lösen in  konz. HCl en ts te h t 2-Oxy-3-chlor- 
m ethyl-5-mathylazobenzolsulfonsäure-(4 '); aus A. u. konz. HCl dunkelro tb raune B lä t t 
chen der Zus. C14HJ30 4N2SC1 • C2H5OH. —  2-Benzolazo-4-methyl-6-p' -nitrobcnzolazo- 
phenol, C19H 150 3N5, aus 2-0xy-3-oxym ethyl-5-inethylazobenzol u. p-N itrobcnzol- 
diazonium chloridlsg. Aus Pyridin-W -, D ioxan-W . u. Cyclohexan braugelbe N adeln, 
F . 167° Zers. —  D er beim K upplungsvorgang frei w erdende HCOII w urde nach 
E n tfernung  der K upplungsprodd. in  den F iltra ten  durch Versetzen m it einer 
0,5% ig. salzsauren Lsg. von 2 ,4-D initrophenylliydrazin als D initrophenylhydrazon  
gefä llt. Aus A. gelbe N adeln vom  F . 162°. A nalog w urde die Bldg. des HCOII bei 
der U m w andlung des m -X ylenolalkohols durch  K ochen m it 5% ig. N a2C 03-Lsg. 
bzw. 5% ig. wss. N aO H  in 2,2 '-D ioxy-3,5,3 ',5 '-telramethyldiphenylmethan  nach- 
gewiesen. (Mh. Chem. 79. 42— 54. A pril 1948. G raz, U niv., In s t, fü r O rgan, u. 
P harm azeu t. Chemie.) R o t t e r .  1070

E. Ziegler und  H. Lüdde, Über Phenolalkohole. 6. M itt. D ie Kondensation des 
p-Kresoldialkohols m it Phenolen in  Gegenwart von Benzaldehyd und konz. Salzsäure. 
(5. vgl. vorst. Ref.) In  der 3. M itt. (Ber. dtsch . ehem. Ges. 77. [1944.] 731) w urde 
gezeigt, daß B enzaldehyd u. p-Kresoldialkohol (I) m it konz. HCl 6-Mcthyl-S-chlor- 
niethyl-2-plienyl-benzo-l,3-dioxan  (IV) g ib t, wie auch andere D ioxym ethylphenole. 
W erden hingegen äquim ol. Mengen von I, B enzaldehyd u. 2,4-Dimethylphenol (II) 
in  Ggw. von 9n HCl 2 S td . e rh itz t, e rh ä lt m an  6-M etliyl-S-\2'-oxy-3',5 '-dimetliyl- 
benzyl]-2-phenyl-benzo-l,3-dioxan  (111). D er R eaktionsverlauf is t voraussichtlich 
folgender: Bei E inw . von konz. IICl auf I en ts te h t sehr rasch 2,6-Dichlormethyl-4- 
methylplienol; als Zwischenprod. e n ts te h t bei dieser R k. 2-Chlormethyl-4-methyl-
6-oxymethylphenol, das u n te r  A nlagerung von B enzaldehyd über das H albäeeta l 
in IV übergeht. D urch  K ondensation  m it II, die u n te r  IIC l-A bspaltung erfolgen 
m uß, en ts teh t als E ndprod . III.

V e r s u c h e :  I II , C24H240 3, a) aus I, Benzaldehyd, II u. 9n HCl, 2 S td . auf 
kochendem  W asserbade, b) IV u. II 2 S td . auf 100° erhitzen, c) in  HCOII (30% ) 
u. konz. HCl bis zur S ättigung  HCl einleiten u. p-K rcsol, B enzaldehyd u. II zu 
geben, 2 S td . auf 100° erhitzen , I I I  aus A. B lättchen , F . 185,5°. —  6-M ethyl-S- 
[2'-acetoxy-3',5 '-dimethylbenzyl]-2-phenylbenzo-l,3-dioxan, 025110504 • C2II5OH, N a
deln aus A., P . 150,5°. —  6-M ethyl-8-[2'-benzoyloxy-3',5 '-dimethylbenzyl\-2-phenyl- 
benzo-l,3-dioxan, C:nII ,s0 4, aus CC14 B lä ttchen , F . 198°. —  6-M ethyl-S-[4'-oxy-3',5'- 
dimethylbenzyl]-2-phenyl-bcnzo-l,3-dioxan, C24H 240 3, aus I, B enzaldehyd u. 2,6- 
D im ethylphenol (V) oder ans IV u. V, aus A. N adeln, F . 187,7°. —  6-M ethyl-S- 
[4'-acetoxy-3',5 '-dimethylbenzyl\-2-phenyl-benzo-l,3-dioxan, aus A. N adeln  vom
F . 148° der Zus. C26H260 4-C2H 50 H . —  0-M ethyl-S-[4'-benzoyloxy-3',5 '-dimelhyl- 
benzyl]-2-phenyl-benzo-l,3-dioxan, C31II280 4, aus CC14, F . 195— 196°. —  6-M ethyl-S- 
[N-phenylmethylamin]-2-pheriyl-benzo-l,3-dioxan, C22II210 2N, aus IV u. A nilin in 
Bzl., aus A .gefiederte B lättchen , F . 1 1 2,2°. —N itrosam in, C22H 200 3N2, aus A. gelblieli- 
grüne Stäbchen, F . 95°. (Mh. Chem. 79. 55— 60. A pril 1948.) R o t t e r . 1070

G. Zigeuner und E. Ziegler, über Phenolalkohole. 7. M itt. Verhalten gegenüber 
piazoniumverbindungen. (6. vgl. vorst. Ref.) Phenolm onoalkohole verha lten  sich 
im  allgem einen gegenüber D iazonium verbb. genau  so wie Phenole. Sind m ehrere 
M ethylolgruppen vorhanden, können diese m itu n te r stufenweise u n te r HCOII- 
A bspaltung  verd räng t werden. D as elektrom ere Verb, der Phenolationen w ird fü r 

diese E rscheinung als am  w ahrscheinlichsten angesehen. InE rw ei- 
te ru n g  der Unteres, (vgl. vo rvorst. Ref.) w ird  hier die K upplungs
fähigkeit von o, p-Phenoldialkoholen, w ie o-Kresol-( I) u . Guajacoldi- 
alkohol (II), un te rsu ch t. Auch h ier zeigte sich die schon am  Saligenin 
beobachtete größere R eaktionsfäh igkeit der p-Stelle. D er E rsatz  
der zweiten M ethylolgruppe gelang, selbst bei A nw endung des 
reaktionsfähigeren p-N itrobenzoldiazonium clilorids, n ich t. Auch an 
diesen Beispielen is t der Zusam m enhang zwischen K upplungs- 
fähigkeit u . D iphenylm etlian-B ldg. in  alkal. M edium erkennbar. 
Bldg. der o-Benzolazoderivv. w urde n ich t beobach tet, ein Zeichen, 

daß die p-chinoide Form  bevorzugt erscheint (III).
V e r s u c h e :  2-Oxy-3-methyl-5-benzolazobenzylalkohol, C14H 140 2N2, aus 1,10%ig. 

N aO H  u. Benzoldiazonium sulfatlsg., aus Cyclohexan orangefarbene N adeln, F . 95°.

(+)/ o \

CH.OH 
(-)

I
CIIjOH

HI
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— 2-Oxy-3-7nethyl-5-benzolazobenzaldehyd, C14H 120 2N2, aus dem  vorerw ähnten 
Alkohol u. m -nitrobenzolsulfosaurem  N a, aus verd. Ä. gelbe N adeln, F . 76°. —
2-Oxy-3-methoxy-5-benzolazobenzylalkohol, C14IT140 3N2, aus II wie oben, aus Bzl. 
goldgelbe B lättchen , F . 122,4°. Diacelat, C18H180 5N2, N adeln, aus verd . Essigsäure, 
F . 80°. -— 2-Oxy-3-methoxy-5-benzolazobenzaldehyd, C,4II120 3N2, aus dem v o r
erw ähnten Alkohol wie oben, aus Eisessig orangefarbene N adeln, F . 150° oder durch 
K uppeln von o-Vanillinaldehyd in  N aO Il m it B enzoldiazonium sulfat, M isch-F. 
151,6°. (Mh. Chem. 79. S9— 91. Ju n i 1948.) R o t t e r . 1070

G. Zigeuner und  E. Ziegler, Über Phenolalkohole. 8. M itt. Verätherungsreak
tionen. (7. vgl. vo rst. Ref.) Beim Vers., 2-Oxy-3-benzolazo-5-m ethylbenzylalkohol
(I) zu benzoylieren, w urde beobachtet, daß aus 1 Mol 1 u. 1 Mol m ethylalkoh. 
NaOH m it Benzoylchlorid das Monobenzoat, 2-Oxy-5-methyl-3-benzolazobenzyl- 
benzoat (II), en ts teh t, w ährend sich aus 1 Mol I u. 2 Mol Lauge u. Benzoylchlorid 
das Dibeyizoat des 2-Oxy-3-benzolazo-5-methylbenzyl-alkohols (i 11) b ildet. A lkohol
benzoate verha lten  sich A lkalien gegenüber wie Pseudohalogenide u. gehen leicht 
in Cliinonniethide über. Diese Neigung scheint gem ildert, denn B ehandeln m it 
alkoli. NaOH  fü h rt zum  Ä ther.

V e r s u c h e :  II, C21H ls0 3N 2, aus I wie oben beschrieben oder aus Benzolazo- 
phenolpseudoclilorid u . N a-B enzoat, aus A. rub in ro te  B lättchen , F . 109°. —  III , 
C2SH220 4N2, aus dem N a-Phenolat des I oder aus I orangegelbe B lättchen , F . 138°. 
Die T rennung von Mono- u. D ibenzoat kann  meclian. ausgeführt w erden. —  2-Oxy-
3-benzolazo-5-methylbenzyläthyläther, C16H ls0 2N2, a) aus II  oder aus I II , oder aus 
2-Oxy-3-benzolazo-5-bcnzylchlorid, N adeln, F . 53,5° aus Pyridin-W asser. —  2,0- 
Dibenzoyloxymeihyl-d-7nethylphenol, C23H20O5, aus 2,6-D iclilorm ethyl-4-inethyl- 
phenol N adeln aus verd . Essigsäure, E . 68,5— 69°. —  2,2' -D ioxy-3 ,5 ,3 ',5 '-tetra- 
Tnethyldibenzyläther, Ci8H220 3, aus X ylenolalkohol u . 2-Oxy-3,5-dim ethylbenzyl- 
clilorid, oder aus Xylenolalkohol, Bzl., A ceton u. HCl, Nadeln aus L igroin, F . 99 
bis 100°. (Mh. Chem. 79. 100— 105. Ju n i 1948.) R o t t e r . 1070

E. Ziegler, Über Phenolalkohole. 9. M itt. D ie Zwischenstoffe bei der Darstellung 
von Novolaken. (8. vgl. vorst. Ref.) Bei der K ondensation von Phenolen, F orm alde
hyd u. Säuren en tstehen  die sogenannten „N ovolake“ , wobei folgender R eak tions
verlauf w ahrscheinlich is t: Die prim , au ftretenden  Phenolalkohole bilden sofort 
m it HCl Chlorm ethylphenole, die sich sek. m it Phenolen u n te r  A bspaltung  von 
HCl verknüpfen. Neben m it — CH2-Brücken verknüpften  V erbb. sind auch Benzo-
1,3-dioxan-Abkömmlinge zu erw arten.

V e r s u c h e :  (B earbeite t m it R o l a n d  Z w i r n ) : 2,6-Bis-[4’-oxy-benzyl]-p-kresol, 
C2iII20O3, aus 4 -M ethyl-2 ,6-dichlorinetliylphenol u . Phenol, aus Essigsäure N adeln, 
F. 213—214°. —  Triacetat, C27H280 6, aus M ethanol F . 118°. —  2-Methyl-4,G-dichlor- 
methylplienol, C„H10OC12, aus 2-M ethyl-4,6-dioxym ethylphenol u. HCl, aus Ligroin 
Nadeln, F . 68°. —  2,4~-Bis-[2’-oxy-3 ',5 '-dimethylbenzylf-o-hresol, C25H 280 3, aus 2 - 
M ethyl-4,6-dichlorm etliylphenol u. 2,4-D im ethylphenol, aus A. N adeln, F . 158°. — 
2,3,6 ,G -Tetraddonncth ylhydrochinon, C10HI0O2Cl4, aus 2,3,5 ,6-Tetraoxym cthyl- 
hydrochinon u. HCl, aus Bzl., Tauch-F . 193°. —  2,3,5,6-Tetrakis-[2 '-oxy-3 ',6'- 
di7nethylbenzyl]-hydrochinon, C43H40O6, aus der Chlorverb. u . 2,4-D im ethylphenol, 
aus Dioxan-W . B lättchen , F . 27i,5°. —  Hexaacetat, CMI1580 12, F . 275— 276°. -—
2,3,5,6-Teirakis-\2'-Oxy-5'-methylbenzylf-hydroclmion, C38H 380 6, aus der Chlorverb, 
u. p-Kresol, aus A .-W . B lättchen , F . 266°. Hexaacetat, C50Hr)0O12, aus A .-W . B lä t t 
chen, F . 222°. —  2,3,ö,6-Tetrakis-[2-oxy-5-chlorbenz7jl]-hydrochinon, C34H ;oO„Cl4, 
aus der Chlorverb. u . p-Chlorphenol, aus Pyridin-W . S täbchen, M ol.-Verb., F . 132°, 
aus A. B lättchen , F . 273— 274°. (Mh. Chem. 79. 142— 47. Ju n i 1948.)

R o t t e r . 1 0 7 0
E. Ziegler und  H. Lüdde, Über Phenolalkohole. 10. Milt,. Einführung  von  

Rhodaivgruppen. (9. vgl. vorst. Ref.) F ü r  die E in führung  von R hodangruppen in  
Phenolalkohole w ird von Vff. ein günstigerer W eg, als b isher b ek an n t (vgl. v o n  
A u w e r s  [1901] u. S t e p h a n i  [1901]), gefunden. D a die HSCN bezüglich ih rer 
D issoziationkonstante u . in  ihrem  ehem. Verb. den Halogenw asserstoff säu ren  sehr 
nahe s teh t, m uß te  die Bldg. von  R hodanm ethylphenolen durch d irek te  E inw . von 
HSCN auf O xym ethylphenole möglich sein. Verss. m it wss. Lsgg. von p-Kresol- 
dialkohol (I), KSCN u. HCl bei 70° ergehen, daß sich bei ku rze r R eaktionszeit,
1— 2 Min., das 2-Phodanmethyl-4-7nethyl-6-oxymethylphenol (II) m it 85%  (Aus
beute) neben 2,6-Dirhodari7nethyl-4-methylphenol ( II I)  m it 5%  b ildet, w ährend 
sich das Gleichgew. hei längerer Einw . von IISCN wie folgt än d e r t: 5 Min. 37%  II, 
20% I I I ;  10 Min. 20%  II, 47%  I I I ;  ISM in. 11% II, 41%  I I I ;  20 Min. 1,1% II,
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35%  I I I ;  über 20 Min. V erharzung. D ie E in führung  der K hodangruppen gelingt 
genauso g u t m it der entsprechenden Menge I I 2S 0 4; daß die genannten  M ineral
säuren n ich t in  die R k. eingreifen, geh t aus einem positiven Vers. m it reiner HSCN 
hervor.

V e r s u c h e :  II, CjdHjjOSCN, aus Cyclohexan F . S6°. M it FeCl3-Lsg. intensive 
B laufärbung. —  6‘-Methyl-8-rhodanmethyl-2-phenylbenzo-1,3-dioxan, C17H 150 2NS, 
aus II, Benzaldehyd u. 9n  HCl; aus A. K ristalle, F . 111,5°. —  2-Rhodanmethyl-4- 
methyl-6-chlormethylphenol, C10H 10OSNC1, aus II  in  A ceton u. IICl, 1— 2 Min. auf 
50°, aus P A e zu S ternchen verw achsene N adeln, F . 103°, Zers, m it wss. A lkalien. —
2,6-Dichlormethyl-4-7>iethylphenol, C9II10C12, durch E inleiten  von HCl in  II, F . 86°. 
Die V erseifung von II fü h rt zu I, F . 129— 130°. •— III , Cu I I j0OS2N2, aus A. N adel
büschel, F . 132°. M it FeCl3 in tensive R otfärbung . —  2,G-Bis-\ß-oxy-5-methylhenzyl\- 
p-kresol, aus I II  u. p-K resol u n te r H SC N -Entw icklung, F . 213— 214° aus Eisessig. 
(Mh. Chem. 79. 316— 21. Aug. 1948.) R o t t e r .  1070

E. Ziegler und G. Zigeuner, Über Phenolalkohole. 11. M itt. Verhalten gegenüber 
Diazoniumverbindungen. (10. vgl. vorst. Ref.) Um das Verb. von Phenolalkoholen, 
d ie außer der M ethylolgruppe (vgl. 5. M itt., vorst. Reff.) noch reaktionsfähige 
H -A tom e in  o- bzw. p-S tellung zur phenol. H ydroxylgruppe tragen , gegenüber 
D iazonium verbb. zu studieren, w erden Verss. m it Saligeninen u. Orientiorungs- 
verss. m it Phenolalkoholen durchgeführt. Aus le tzteren  w ird  e rk a n n t: M it D iazoni
um verbb. kuppeln sehr le ic h t: Eugenotinalkohöl, 2,6-Dimethylol-4-methoxyphenol,
2-Oxy-3,5,6-trimethylbenzylalkohol, p-Cyclohexylphenol-, p-n-Butylphenol-, p-tert.- 
Butylphenol- u . -p-Äthylphenoldialkohol sowie Dimethylolverbb. der p-Kresolzweikem- 
u. p-Kresoldreikernverbb. sowie Härlungsprodd., die durch E rh itzen  von p-tert.-Butyl- 
phenoldialkohol erzeugt w urden. Zögernd kuppeln : p-Chlorphenoldialkohol, Brom- 
saligenin, 2-Oxy-2-oxymethijl-5-methylazobenzol, ferner 2 ,2 '-D ioxy-3,5,3 ',5 '-tetra- 
methyldibenzyläther u . 2 ,2 '-D ioxy-3,5,3 ',5 '-tetramethyldiphenylmethan. K eine m erk
liche K upplung  t r i t t  ein bei: 3,5-Dichlor- u, 3,5-Dibrorn-2-oxybenzylalkohol. Me- 
thylolgruppen w erden bes. le ich t verd räng t, w enn die G esam tzahl der einsam en 
E lek tronenpaare der phenol. H ydroxyl- u . O xym ethylgruppe zugeordnet scheint. 
B evorzugt w ird in  p-S tellung gekuppelt. E inführung  von negativierenden S ub
stituen ten  verm indert die K upplungsfähigkeit bzw. heb t sie auf.

V e r s u c h e :  2-Oxy-5-methylazobe7izol, C13Hi2ON2, aus p-M etliylsaligenin u. 
B enzoldiazonium sulfatlsg.; aus Pyrid in-W . goldfarbene B lättchen , P . 107°. 2-Oxy- 
5-benzolazobenzaldehyd, C13H 100 2N 2, aus Benzolazosaligenin u. m -nitrobenzolsulfo- 
saurem -N a, F . 128°. •— p-Nitrobeiizolazosaligenin, CuHu 0 4Na, aus Saligenin u. p- 
N itrobenzoldiazonium chloridlsg., aus T rich loräthy len  hellro te  N adeln, F . 163°. —
l-B rom -6-p '-nitrobenzoazophcnol, C12H s0 3N3B r, aus p-Brom saligenin wie oben, aus 
T rich loräthylen  gelbe N adeln, F . 151,5°, 30%  A usbeute. (Mh. Chem. 79. 358— 62. 
O kt. 1948.) R o t t e r .  1070

Kenneth M. Campbell, Barbara K. Campbell und  Sr. Eieanor Marie Salni, D eri
vate niederer aliphatischer A m ine. Zur Best. der bei der CaO -Spaltung von A thylen- 
im inen (vgl. C. 1946. I I .  205) anfallenden, niederen, a liphat. Amine, die in  salz
reicher u. ketonhaltiger wss. Lsg. in  einer K onz, von 5— 10% vorliegen, durch 
U m w andlung in g u t krist., W .-unlösl., leichtidentifizierbare Verhh. w urden un te r 
analogen Bedingungen g e teste t: A rylisocyanate, P henyl- u . o-Tolylisothiocyanat, 
p-M ethoxyphenyl- u. a-N aphthyliso th iocyanat, niedere Säurechloride, 2,4-D initro- 
benzolsulfonylchlorid, 3,5-D initrobenzoylclilorid, p- u. m -N itrobenzolsulfonyl- 
clilorid u. j3-Naphtlialinsulfonylchlorid. N ur die le tz ten  drei w aren verw endbar, 
die übrigen lösten sich n ich t in W ., b ildeten keine k ris t. V erhh. oder reagierten 
n ich t hei dieser K onzentration . Von D iisopropylam in u. D i-sek .-butylam in ließen 
sich keine D erivv. hersteilen (ster. H inderung).

V e r s u c h e :  N ächst. N -substitu ierte  p-N itro-, m-Nilro-benzolsulfonaniide u. 
ß-Naphthalinsulfonamide en tstanden  aus 5% ig. Aminlsg. u. dem  entsprechenden 
Sulfonylclilorid in  10%ig. K O H -L sg .; sek. A m ine filtr ie rt u . k rist. aus A .; prim . 
Am ine filtrie rt, angesäuert u. Nd. rek ris ta llis ie rt: N -sübstitu ierte  p-Nitrobenzol- 
sulfonamide, F F ., der entsprechenden 7n-Nitrobenzolsulfonamide in  (), die der ß- 
N aphthalinsulfonam ide in  []: M ethyl, F . 110— 111°(117— 118°) [105— 106°]. —  
D im ethyl, F . 92— 93° (73— 74°) [Öl]. —  Ä thi/l, F . 105— 106° (77— 78°) [81— 80°]. —  
D iäthyl, F . 134— 135° (65— 66°) [83— 84d]. —  n-Propyl, F . 84— 85° (59— 60°) 
[73— 74°]. —  ¡so-Propyl, F . 114— 115° (64— 65°) [100— 101°]. —  D i-n-propyl, F . 86 
bis 87° (59— 60°) [Öl]. —- Di-isopropyl, F . 340°, Zers. (320° Zers.) [Öl]. —  n -B u tyl, 
F . 81— 82° (55— 56°) [54— 55°]. —  sek.-B utyl, F . 55— 56° (59— 60°) '[66— 67°]. —
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Di-sek.-butyl, F . 320° Zers., (320° Zers.) [keine V erb .] .—  D i-isobutyl, F . 91— 92° 
(87— 88°) [81— 82°]. (Proc. Ind ian . Acad. Sei. 57. 97— 100. 1948.)

L e h w a l d . 1090
H. J. Bäcker und  G. J. de Jong, Die Eigenschaften der Sulfonylgruppe. 2. M itt. 

Die Isomerisierung von Allylbenzylsulfon zu  Propenylbenzylsulfon. (1. vgl. C. 1948.
E. 1583.) D ie Isom erisierung von Allylbenzylsulfon (I) zu Propenylbenzylsulfon  (II) 
gelingt in  Ggw. genügend bas. te r t .  Amine bei 120° oder in  sd. A .; als M echanismus 
für diese Isom erisierung w ird angenom m en, daß zunächst ein P ro to n  von der a- 
M etliylengruppe von I an  das te r t .  Am in abgegeben w ird, das en tstehende Anion 
kann in zwei mesomeren Form en reagieren, von denen die zweite bei der W ieder
anlagerung des P ro tons II lie fert: I +  R3N —> CH2= C H — CII— SO2CHA10I i5 +  
R3N H ; C II ,= CH— CH— S 0 2CH2C„H5 CH2—  C H = C H — SO2CH2C0H5; CH,— CH
= C H — S 0 2CH2C6H 5 +  R 3N II -> II +  E 3N. W ird  II m it A. in  Ggw. von NaOC2H5 
oder m it Phenol in  Ggw. von NaOC0H5 oder m it P iperid in  behandelt, so findet A n 
lagerung in  ^-S tellung s ta t t ,  u. zw ar dü rfte  der A nlagerung die Isom erisierung von 
1 zu II vorausgehen, da aus II dieselben P rodd . entstehen, u. da bei der R k. von  I 
m it Phenol II als N ebenprod. gefunden w urde. In  neu tra ler oder sau rer Lsg. is t die 
A ddition polarer R eagentien an I schwer zu bewerkstelligen, so konn te  keine A n
lagerung von H B r, BrCN oder Phenol (ohne Na) bew irkt w erden, dagegen gelang 
die Rk. m it H J ;  hierbei en ts tan d  ein Gemisch von ß- u. y-Jodid, von denen das 
y-Jodid  durch E in le iten  von N II3 n ich t v e rän d ert w ird, w ährend das /J-Jodid H J  
zu 11 abspalte t. D urch therm . A nalyse des Syst. y-/ß-Jod id  w urde festgestellt, daß 
der F . des ursprünglich  erhaltenen Gemisclis der Zus. 83%  ß- u. 17% y-Jod id  e n t
spricht. —  I lagert in  CCl4B r, an , II nicht.

V e r s u c h e :  Benzylthiol (Benzylmercaptan), K p. 195°, aus Benzylelilorid u. 
Thioharnstoff. —  Allylbenzylsulfid , K p .13 117— 118°, durch  Ü berführung  vorst. 
Verb. m it N aO H  in  A. auf dem W asserbad in  die N a-V erb., V ersetzen m it A lly l
ch lo rid in  der K älte  u . 10 Min. E rw ärm en; 83%  (Ausbeute). —  Allylbenzylsulfon  (I),
F . 63— 64° (A.), durch O xydation vorst. Verb. in  CII3C 0 0 II  m it 33% ig. H 20 2 z u 
nächst u n te r  K ühlung  m it Eis/NaCl, dann  w ährend 10 S td. bei R aum tem p. u. 
schließlich u n te r  allm ählichem  E rw ärm en auf 90°; 85% . —  Propenylbenzylsulfon
(II), F . 83— 84° (A.), aus I a) durch 6std . E rh itzen  m it T riam ylam in auf 120°; 
50% ; b) durch  8std . K ochen m it T riam ylam in in  A .; 45% ; c) durch 16std. K ochen 
mit N -B enzylpiperidin in  A .; 45% . —  y-Jodpropylbenzylsulfon, C10H 13O ,JS , 
F. 130— 131° (A.). ls td . E rh itzen  von I m it 57% ig. I I J  u . G ießen auf E is lieferte 
70% Gemisch von ß- u . y -Jod id  (F. ~ 9 6 ° ) , in  dessen Lsg. in  absol. A . N II3 in  der 
Wärme eingeleitot w urde; heim  A bkühlen k ris t. das y -Jod id  aus; 15% ; aus der 
M utterlauge durch E indam pfen II. —  y-O xypropylbenzylsulfon, P . 128°, durch B e
handlung vorst. y -Jodids m it A g-A cetat u . H ydrolyse des gebildeten A ceta ts m it 
NaOH. —  ß-Äthoxypropylbenzylsulfon  ( III) , C12II180 3S, F . 64,5— 65,5°, a) durch 
lstd . K ochen von I m it einer Lsg. von N a in absol. A ., N eu tra lisa tion  m it HCl, 
Einengen, Zugabe von A ceton u. A bfiltrieren von N aC l; aus A. m onokline P rism en;
b) ebenso aus II. —  ß-Oxypropylbenzylsulfon, F . 98°, durch Ä therspa ltung  von III  
niit H J .  —  ß-Phenoxypropylbenzyisulfon, C16l I ls0 3S, F . 116— 117° (A.), durch 
Lösen von Na u. I in geschmolzenem Phenol, 20— 30 Min. E rh itzen  auf 120— 130°, 
Zugabe von W . u. HCl, E n tfernen  des überschüssigen Phenols u . A ufnehm en des 
gebildeten Öls in  w arm em  A .; 32% ; aus der M utterlauge 7,5%  I I . —- ß-Piperidino- 
prophylbenzylsulfon  (IV), C15H 170 2NS, F . 83°, a) durch ls td . K ochen von I m it 
P iperid in ; 95% ; b) ebenso aus I I; ~  100%. —  Die kristallograph. D aten  von III  
wurden (m it T r a p ) bestim m t. (Recueil T rav . chim . P ays-B as 67. 884— 93. Nov.
1948. Groningue, U niv., L ahor de chim. organ.) S p a e t h . 1090

A. B. Sen und  V. S. Misra, Untersuchungen über die Friessche Umlagerung. 
l .M itt. E s w ird erstm alig  die F r ie s  sehe R k. m it Phenolestern  u. E ste rn  su b 
stitu ie rte r Phenole von ungesätt. aliphat. C arbonsäuren erfolgreich durchgeführt. 
H ierbei geben die E ste r der a, /?-H exensäure u . die der /S-Isopropylacrylsäure im 
sogenannten Backverfahren die entsprechenden o-O xyketone; dagegen gelang es 
nicht, E ste r der Ölsäure der FRiESsclien R k. zu unterziehen.

V e r s u c h e :  a, ß-Hexensäure ( I), F . 31— 32°, aus 54 g n -B uty raldehyd , Malon- 
säure u. P y rid in  durch 6std . E rh itzen  auf dem W asserbad (bis zu r Beendigung der 
C02-Entw .), danach  w urde vom P yrid in  abdest. u . I aus dem  Reaktionsgem isch 
durch Zugabe von 50% ig. II2S 0 4 gefä llt; 65 g (A usbeute). Chlorid, K p .10 59°, 
m it SOCLj; 70 g. A m id , CGIIUÖN, F . 98— 99° (W.) ( L e t c h  u . L i n s t e a d , J .  chem.



E .  3 0 0 8  D 2. P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1 9 4 8

Soc. [London] 1932. 449. F . 122°), aus dem  Chlorid u. konz. N H 3. —  ß-Isopropyl- 
acrylsäure (II), K p .5 115°, wie vorst. aus Isobu ty raldehyd , M alonsäure u. P yrid in . 
Chlorid, Kp..,o 65°. A m id , C6Hn ON, F . 71— 72°. —  ölsäure{l\\)-clilorid, K p .x 116°. 
—  Die nächst. E ste r w urden aus Säurechloriden u. den entsprechenden Phenolen 
durch E rh itzen  auf dem  W asserbade, bis zu r Beendigung der H C l-Entw ., her- 
gestellt. Zur Reinigung w urde im  V akuum  d e s t.; durchschnittliche A usbeuten 
65— 75% : I-Phenylester, C12II140 2, K p .13 182°. I-o-Kresylester, C13I11|50 2, Kp.„ 157°.
l-m-Kresylester, C13H 160 2, K p .15 176°. I-p-Kresylester, C13H10O2, K p., 149°; Ester des 
Resorcimnonomethyläthers, C131I10Ö3, K p., 152°. Ester  des Hydrochinonmonomethyl
äthers, C14H j80 3, K p .12 183°. —  II-Phenylester, C12II140 2, K p .4 119°. I I -o-K resyl
ester, C13H 10Oo, K p., 153°. I I -m-Kresylester, C13II l6Ö„, K p., 128°. I I -p-Kresylester, 
C13H 10O2, K P;  134°.—  I I I -o-Kresylester, C25II40O2, K p .5 191°. I II  -m-Kresylester, 
C25II40O2, K p .4 249°. I I I -p-Kresylester, C25II40O2, K p .13 230°. E inige der vorst. E ste r 
w urden nach F r i e s  m ittels A1C13 u . E rh itzen  auf ca. 100° um gelagert; die e n t
standene rö tliche M. w ürde m it verd. IIC l zers., das abgeschiedene Öl m it Ae. e x tra 
h ie rt u. im  V akuum  d est.; die nächst, aufgefülirten o-Oxylcetone w urden als solche 
durch positive FeCl3-Rk. u . positiven PYMAN-Test (J . ehem . Soc. [London] 1930. 
280) iden tifiz iert; als 2,4-Dinilröphenyl-hydrazone w urden identifiziert: l-[2 '- 
Oxyphenyl]-hexen-(2)-on-(l), ClsH ls0 5N4, Kp-! 136°. l- \2 ' -Oxy-6'-methylphenyl]- 
hexen-(2)-on-(l), C19I1200 5N4, K p .4 149°. l-[2'-O xy-3'-m ethylphenyl]-hexen-(2)-on-(l) 
C19I!20O5N4, K p., 144°. l-[2'-O xy-4'-m ethylphenyl\-hexen-{2)-on-(l), C19H20O5N4, K p., 
152°. l-[2'-Oxy-3'-niethoxyphenyl]-hexen-(2)-on-(l), C19H 200 0N4, K p.u  131°. l-[2 '-  
O xy-4'-äthoxyphenyl]-hexen-(2)-on-(l),C20H22O6N4, K p .13 170°. l-[2 '-O xyphenyl\-4 ,4- 
dimethylbuten-(2)-on-{l), ClgH 180 5N4, K p., 91°. l-[2'-O xy-G '-methylphenyl]-4,4-d^• 
methylbuten-(2)-on-(l),C19lI20Ortik i , K p.278° ,l-[2'-O xy-3'-methylphenyl]-4,4-dim ethyl- 
buten-(2)-on-(l), C19H20Or,N4, Kp.., 89°. l-[2'-Oxy-4'-methylphcnyl]-4,4-dimethylbuten-
(2)-on-(l), C19I I ,0O5N4, K p .2 81°. ( J .  In d ian  ehem. Soc. 25. 393— 96. Aug. 1948. 
L ucknow , Indien , U niv ., Chem. Dep.) Z i m m e r . 1160

Lester P. Kuhn und  Alsoph H. Corwin, Das Verhalten organischer Säuren und  
Ester in  Schwefelsäure. Organ. Säuren u. E ste r können in II2S 0 4-Lsg. a u f  zwei v e r
schied. Weisen ionisieren: einm al k ann  „K ation isierung“ erfolgen 

R CO O ll' +  I12S 0 4 -> R C O O R 'ID  +  IISO.,“, 
der durch G efrierpunktserniedrigung bestim m te v a n  ’t  H on-sche i-W ert liegt bei 
diesen V erbb. bei 2, heim  Eingießen in  W . oder A. w ird, die Verb. unverändert 
w iedergew onnen; zum  anderen beobachtet m an auch „A cylierung“ RCOOR' 
+  3ILSO., -> RCO‘ +  H30 + +  R'OSOpH +  2 I IS 0 4-, h ier is t der i-W ert bei 
R ' =  II ~ 4 ,  hei R ' =  Alkyl hei 5; hei E ingießen in W . enstelit aus dem  E ste r  die 
Säure, bei E ingießen in  den Alkohol R "O H  der E ste r RCOOR". Vff. haben  nun 
folgende E ste r aus den Säuren u. A lkoholen hei Ggw. von p-Toluolsulfonsäure d a r
gestellt: Äthylbenzoat, Chloräthylbenzoat (Kp., 105°), Trichloräthylbenzoat (K p., 106 
bis 107°; D ]5 1,352; n p  1,5343), Cellosolvebenzoat (K p.s 106— 107°), Cellosolve-p- 
Chlorbcnzoat (K p., 131°, D p  1,160, n p  1,5130), Gellosolve-3,4-dichlorbenzoat (K p .4 
159— 160°, D p  1,250, n p  1,5272), Cellosolve-p-nilrobcnzoat (K p .35 218°), A nissäure
methylester (E. 48°), Anissäureäthylester (K p.x 122°), Anissäurechloräthylester (K p .4 
155°, D p  1,222, n p  1,5421), Anissäurecellosolveester (K p., 140°, D p-1,094, n p  1,5142), 
Äthylacetat, Ghloräthylacetat (K p.M 73°), Cellosolveaceiat (K p .760 154°), Trichlor- 
äthylacelat (K p.,, 71°), Chloressigsäurechloräthylester (K p .20 100°), Chloressigsäure- 
cellosolveesler (Kp.,,, 108°, D p  1.133, n p  1,4374). D as A usm aß ih rer A cylie
rung  in H,SO., w urde durch E ingießen der Lsg. in  W . in B est. der freien Säure 
sowie durch M essung ih rer i-W erte b estim m t; ebenso w urden diese Verss. 
hei Benzoesäure u. A nissäure seihst durchgeführt. N ach ih ren  Ergebnissen e r
leichtern  elektronenanziehende G ruppen im  A lkoholrest u . elektronenabstoßende 
G ruppen im  S äurerest des E sters die A cylierung, w ährend elektronenanzichcnde 
G ruppen im  S äurerest die A cylierung hindern. Auch bei den a liphat. E stern  
w urden h ie r zum  erstenm al A cylierung nachgewiesen, ebenso bei den arom at. 
S äu red e riw . ohne o-ständige G ruppen. A n issäu rederiw . (I) zeigen im  G egen
satz zu E ste rn  der 3,4,5-Trim ethoxybenzoesäuro (II) A cylierung. W ährend  bei I 
die M cthoxygruppe in  einer E bene m it dem Ring liegt u . deshalb R esonanz
effekte ausüben kann , is t bei II diese conplanare L age durch die beiden benach
b arten  OCH3-G ruppen gehindert, Resonanz kann  daher n u r beschränk t ein treten , 
es t r i t t  keine N egativ ierung der S äuregruppe u. daher auch keine A cylierung in  
H2S 0 4 auf. —  Die un tersuch ten  E ste r unterscheiden sich in  ih rer A cylierung von 
früher beschriebenen V erbb., ih re  i-W erte liegen zwischen 3 u . 4; beim  Eingießen
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in M ethanol b ildet sich aus ihnen n ich t der M ethylester der Säure, sondern die freie 
Säure selbst. Vff. nehm en daher an, daß das aus diesen Verbb. entstehende Acylion 
unbeständig is t u. m it einem Bisulfation ein A cylsulfat b ilde t: RCO4 +  I IS 0 4“ 
—> KCOOSÜjH. Diese A cylsulfate zerfallen m it M ethanol u n te r  B ildung der freien 
Säure. Zum Nachweis der kurzlebigen Acylionen haben  Vff. das Verf. von N e w m a n  
u. G i l d e n h o r n  (C. 1948. I I .  28.) angew andt: sie gaben zu einer Lsg. von Na-Azid in 
II, SO., den b e tr. E ste r bei 0° u . m aßen das Vol. des nach 1 S td . entw ickelten G as
gemisches (N2 u . C 02). Bei Benzoesäure stim m en ihre Ergebnisse n ich t m it denen 
N e w m a n s  ü b e re in ; Vff. führen das auf die andere Reihenfolge in  der A nw endung 
der R eagentien (dort erst Säure, dann  N aN 3) zurück. Palls die M eth. daher richtige 
W erte liefert, b ildet auch Benzoesäure ein unbeständiges Acylion. —  A ußer den 
angeführten E infll. is t auch die B asiz itä t des E sters fü r das A usm aß der A eylierung 
wichtig. In  Ü bereinstim m ung m it dem von D a y  u . I n g o l d  angenom m enen M echanis
mus (C. 1942. I I .  1777.) t r i t t  zunächst K ationisiorung ein, das K ation  ze r
fällt dann  nach RCOORTU -> RCO+ +  K 'O II, R 'O II +  2 I I 2S 0 4 -> R'OSO.,11 
+  1I30 + +  I IS 0 4~. Dieser M echanismus e rk lä rt die geringe A eylierung bei Cello- 
solvechloracetatu. Cellosolvedichlorbenzoat, sowie den hem m enden E infl. von N aH S 0 4 
auf die A eylierung. —  D as A dsorptionsspektr. vom  Ä thylbenzoat in  H exan  u. 
konz. II2S 0 4 is t angegeben. (J . Amer. chein. Soc. 70. 3370— 75. O kt. 1948. B a lti
more, Mo., The Johns H opkins Univ.) K r e s z e . 1200

H. de Graef u n d  J. Pierret, D ie E inw irkung von 3-Nitrophihalsäureanhydrid  
auf Alkohole. D a die Bldg. gu t charak terisierte r saurer E ste r der 3-Nitrophthalsäure
(I) durch Einw . von 3-Nilrophthalsäureanhydrid  (II) auf Alkohole selbst in  Ggw. 
großer Mengen W . leicht verläuft, w ird die U m setzung von I m it prim . u . sek. 
Alkoholen q u an tita tiv  verfolgt u. die q ualita tive  T rennung von A lkoholm ischungen 
geprüft. —  I, CsH 50 6N, P . 217° (W .), aus P h thalsäu reanhydrid  in konz. I i2S 0 4 
m it H N 0 3 (D. 1,52), A usbeute 33,6% . II, CsH30 5N, P . 164,5°, aus I m it sd. E ssig
säureanhydrid, aus der m it Bzl. versetzten  Eisessiglösung. —  Bei der q u an tita tiv en  
Verfolgung der V erersterung von g esätt. Il-Lsgg. in A ceton bzw. M ethyläthy lketon  
+  Bzl. ( 1 :1 )  m it überschüssigen, w ährend der Messung p rak t. konstan t bleibenden 
Mengen an A lkoholen bei 20° ergab sieh, daß prim . Alkohole leich ter als sek. A lko
hole u. te r t .  Alkohole üb erh au p t n ich t reagieren. Die Geschwindigkeit der E ste r - 
bldg. n im m t in der Reihenfolge M ethanol, A., P ropanol, B utanol, Isobutanol, sek.- 
Propanol, sek.-B utanol, Cycloliexanol, sek.-Hexanol ab. In  sd. Lösungsm itteln  is t 
die Esterbldg. nach  2 S td . beendet; die A usbeute is t p rak t. q u an tita tiv . D ie sehr 
unterschiedliche V eresterungsgeschw indigkeit prim . u. sek. Alkohole erlaub t eine 
Charakterisierung beider A lkoholtypen in  Mischungen nebeneinander. So konn te  
eine Mischung von M ethanol u. Isopropanol bzw. sek.-B utanol g e tren n t werden. 
Darüber h inaus konnten auch M ethanol-Isobutanol- u . Isopropanol-sek.-H exanol- 
Miscliungen g e tren n t w erden. Auch die T rennung der Isom eren des techn. Iso 
amylalkohols, von o-(III)- u . p-Metliylcyclohexanol (IV) konn te  durchgeführt 
werden. W ährend  m it den genannten Alkoholen N itroph tha lsäureester der K onst. V

aus den E stern  der
Konst. V u. VI. —  3 -Nitrophthalsäurebutylester-(l), C12H 130 6N, F . 176°; 3-Nilro- 
phthalsäurebutylester-(2), C12III30 6N, P . 151°. —- 3-Nitrophthalsäure-o-methylbenzyl- 
ester-(l), C1GII13OcN, P . 185°; 3-Nitrophthalsäure-o-methylbenzylester-(2), C]6iI 13O.N, 
P. 151°. —  F erner werden 3-Nitrophthalsäureester von folgenden Alkoholen  b e 
schrieben: m-M ethylbenzylalkohol-[l), C16H 130 6N, F . 169°; m-Methylbenzylalkohol-
(2), C)0H 130 6N, P . 142°. —  p-M ethylbenzylalkohol-(l), CI6H 130 6N, P . 163°; p-M ethyl- 
benzylalkohol-(2), C16HJ3O0N, P . 141°. —  a-Naphthylcarbinol-(l), C19H 13O0N, P . 
173,5°; a-Naphthylcarbinol-(2), C19H,3O0N, P . 161°. —  Cyclohexylcarbinol-(l), 
C,3H1;0 6N, P . 193°; Cyclohex ylcarbi n ol-(2), C]5H 170 6N , F . 131°. —  trans-W l-(l), 
° u H 170 8K, P. 129°; tm ns-\U -(2), Ct5I I ,70„N, F . 144°. —  tra n s -\\-{ l) ,  C15I I ,70 6N,
F . 183°; <ra>w-IV-(2), C15H ,7O0N, P . 167°. (Bull. Soc. cliim. beiges 57. 307— 19. 
Sept. 1948. Brüssel, U niv. Libre, Service de Chim. Organ.) G o l d . 1220

J. J. Blanksma, Über einige Diphenylaminderivate. Aus l-Chlor-2,4-dinitro- 
benzol u. 3,5-Dichloranilin in A. erhielt Vf. durch K ochen in  Ggw. von N a-A cetat

e n ts f .o h o n  lio fp .rn  l^o.7i7.vl-

*

N aphthylearbinol, Cyclo- 
hexylcarbinol, trän s -111 NO,

II

NO,

VIu. trans-IV Mischungen v
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з ,5 -Dichlor-2 ',4 '-dinitrodiphenylam in, C12H 70 4N3C12, F . 180°, aus A. orangegelbe 
N adeln. 3,5-Dichlor-2,4,2 ',4 '-Tetranitrodiphenylam in, Ci2H50 8N5Cl2, F . 220°, durch 
N itrie rung  vorst. Verb. m it w asserfreier H N 0 3, die S tellung der eingeführten 
N 0 2-G ruppen is t n ich t ganz sicher, aus A. gelbe K ristalle . •— 3-Chlor-o-phenyl-amino- 
2,4 ,2 ',4 '-tetranitrodiphenylamin  (i), C18Hn 0 8N8Cl, F . 146°, aus vorst. Verb. durch 
Kochen m it A nilin in  A ., aus A. o rangerote K ristalle. —  4-Nitro-2-aminodiphenyl- 
am in, F . 125°, aus 2 ,4-D initrodiphenylam in m it N a2S2 (besser als Na2S) in A., 
stah lb laue N adeln, neben wenig 2-N itro-4-am inodiphenylam in. —  4-Nitro-2-amino- 
1 -N-cyclohexylaminobenzol, F . 98°, aus 2,4-D initro-l-N -cyclohexylam inobenzol 
(ygl. B l a n k s m a  u . W i l m i n k , Recueil T rav . ehem. P ays. Bas. 6 6 . [1947.] 448; 
durch Red. m it Na2S2 in wss. A ., aus A. ro te  K ristalle. (Recueil T rav . cliim. P ays- 
B as 67. 1005— 10. D ezem ber 1948. Leiden.) L i n d e n b e r g . 1310

D. S. Tarbell, C. W. Todd, M. C. Paulson, E. G. Lindstrom und  V. P. W ystrach, 
D ie Synthese einiger substitutierter Thiocarbazone. Thiocarbazone (I) sind em pfind
liche R eagentien au f geringe Mengen an  A rsenverbb., Vff. s te llten  daher eine Reihe
I-Verbb. aus den entsprechenden Thiocarbaziden  (II) durch O xydation in  alkoh. 
alkal. Lsg. m it IL 0 2 dar. Die II w urden nach verschied. M ethoden erh a lten : N ach 
der FiscuER-M etli. w erden H ydrazine m it CS2 zu  den Plydrazinsalzen einer Ditliio- 
carbazinsäure A rN H -N H C S 2H -N II2N H A r (II I)  um gesetzt, die beim E rh itzen  
H2S abspalten  u . in  die II übergehen. D arst. der dazu benötig ten  H ydrazine durch 
Red. der D iazonium verbb. m it Na2S 0 3 oder SnCl2 gelang n ich t bei Ggw. von 
D onorgruppen in  o- oder p-S te llung  im  Mol., so bei den D iazonium salzen von 
p-Am inodim ethylanilin , 2,6-D im ethoxyanilin, 4-D im ethylam ino-l-N aphthylam in, 
N -[p-Am inophenyl\-m orpholin  u. 2-Am inodiphenyl. D er versuchte U m satz von 
N -B rom -M g-A n ilin  auf C1NH2 ergab n u r p-B rom anilin  u. N H 3 an  S telle des H y d ra 
zins. —  Längeres E rh itzen  der 111 nach Beendigung der H2S -E ntw . fü h rt zur Bldg. 
von Thiosemicarbaziden. —  D ie 2. M eth. zu r D arst. der II w ar die N itroform azyl- 
m eth. nach B a m b e r g e r . Am besten  w ird  dabei eine D iazonium salzlsg. bei p R 6 m it 
N a-N itrom etlian  um gesetzt oder die K upplung  bei p H 4,5 m it CH3N 0 2 selbst v o r
genom men, fü r den M echanism us g ilt das Schem a: ArN„+ +  CH„ =  NO„-  
-> ArN  = N — CILNOo A rN H N  = C H N 0 2; ArNV +  A rN  • N  = C H N 0,~  -> ArN 
=  N -C H (N 02)-N  = *N -A r. Die so gebildeten N itroform azylverbb. w erden 
durch alkoh. (N Ii4)2S zu  den II reduziert. —  Eigg. der dargestellten  I sind tabellar. 
angegeben, ebenso I-V erbb., die n ich t in  reiner Form  erha lten  w erden. Bei diesen 
Verbb. t r i t t  sehr leicht O xydation zu Carbodiazonverbb., A r -N = N C S -N = N A r  
ein, die ein durchkonjugiertes System  besitzen.

V e r s u c h e :  2-Aminodiphenyläther, auch Red. von 2-N itrodiphenylätlier m it 
II, bei Ggw. von R a n e y -M  oder m it Z n-S taub  u . CaCL in A., F . 45,5— 47°. —  2- 
Phenoxyphenylhydrazin  Ci2H 12ON2, aus der vorst. V erb. durch  D iazo tie renu . Red. 
m it Sn CU— HCl, aus A. F . 152— 154°. Hydrochlorid, F . 171° (Zers.). Benzalderiv.,
F. 129— 130,5°. —  2-Nitro-4‘-methozydiphenyläther, aus dem  K -Salz von Ilydro - 
chinonm onom ethyläther in A. m it o-Nitroclilorbenzol bei 160°, aus A., F . 74 
bis 74,5°. —  2-Nitrodiphenylsulfid, aus Thiophenol in Sodalsg. m it o-Nitrochlor- 
benzol auf dem W asserbad, gelbe K ristalle  aus A ., F . 78— 80°. —  2-Am inodiphcnyl- 
sulfid, durch Red. der vorst. V erb. oder aus 2 -Chloracetanilid u. Thiophenol in  
K O I! u. n -B utanol bei Ggw. von Cu-Pulver bei 280— 300°, K p .3 154— 160°, F . 33°. 
—  4-Am ino-3-phenoxydiphenyl, ClsHj«ON, aus 3-Brom -4-acetam idodiphenyl u . dem 
K -Salz von Phenol bei Ggw. von Cu-Pulver bei 180°, aus A., F . 100— 101,5°. 
Acetylvcrb., aus verd. A ., F . 166— 167°. —  4-Amino-3-phenylmercaptodiphenyl, 
C18H15SN, analog wie die vorst. Verb. m it den K-Salz von Thiophenol bei 260— 2S0°,
F . 68— 70°. Acetylderiv., F . 132— 134,5°. —- 2-P yridylhydrazin , aus 2-Brom pyridin
и. 85% ig. H ydrazinhydra t bei 125° w ährend 24 S td .; bei R k. der Verb. m it CS2 in 
Chlf. u. E rh itzen  des Nd. im W asserbad en ts tan d  keine Il-V erb ., sondern 3-Mer- 
captopyrido(2,l: c)-symm.-triazol, C0H 5N3S, F . 209— 210°.—  Triäthylam insalz  des 
Phenyldithiadiazolonmercaptcns, C14H21N3S3, aus P henylhydrazin  m it CS2 u. N(C2HD)3 
in  Clilf. im D am pfbad un te r H ,S -A bspaltung, aus Bzl. F . 91,5— 92,5°. —  2-M eihyl- 
thiolphenylthiosemicarbdzid, CgHjjNjS,, aus 2 -M ethyltliiolphenylhydrazin u. CS2 in

A. am  R ückfluß w ährend eines Tages, aus 
R . A  N - C • NH • NH • <f V  R Xylol, F . 172— 173° Z ers .; bei n u r Istdg.

I = j  11 V , E rh itzen  en ts tan d  die entsprechende II-
R" R' s R' r " V erbindung. —  I-V erbb., allg. Form el:

B  =  R "  — H , R ' =  00,11, (IV). C^H^OoN.S., F . 167— 168° Zers.; 
B  =  R "  == H , R ' =  OCH„ Cj5H 160 2N4S, *F. 1S6° Zers.;
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R  =  R "  =  H , R ' =  OGJHs, C17H20O2N4S-C H 3OH, F . 1 7 0 °  Zers.;
R ' — R "  =  H , R  =  OCeH s, C25H„0O.,N4S, F . 145° Zers.;
R  =  R "  =  H , 1?' =  C70ffS) CmH20N4S, F . 154° Zers.;
R  — R ' — I I , R "  =  C6f /5, C25H20N4S, F . 151,5° Zers.;
R  =  R "  =  H , R ' =  OCßHiOCH^p), C,7IL40 4N4S, F . 153° Zers.;
R  — R "  =  / / ,  R ' =  SC 0Hß, CMH20N4S3, F . 1 3 1 — 1 3 3 °  Zers.;
R  =  l i "  =  H , Ä ' =  SC H ,, C15HmN4S3, F . 145— 146°;
R  =  <76H 5, Ti' =  OCßHb, R "  =  H , C37H280 2N4S, F . 159— 161° Zers.;
R  =  <76ff5, R ' =  SCßHß, R "  =  H , C37H2SN4S3, Z. 147— 149° Zers. —
Verb. IV w ar am  em pfindlichsten als Reagens auf A rsenverbindungen. ( J .  Amer. 
ehem. Soc. 70. 1381— 85. A pril 1948. R ochester, N . Y., U niv.) K r e s z e . 1310

Price Truitt, Loren M. Long und Marjorie Mattison, E ine neue Synthese 0- 
svhstituierter O xyamine. W ährend  Isoam yl-, Cyclohexyl-, /3-Phenyl;itliyl- u. 4- 
M ethoxybenzylalkohol bei der U m setzung m it M onochloramin s ta t t  der erw arte ten  
Oxyamine n u r N H 3 liefern, en tstehen  aus ß-Phenoxyäthanol (I) sowie Benzylalkohol
(II) in  geringer A usbeute (1— 5% ) die entsprechenden O xyam ine: R— ONu
+  CI ■ N II, -> R — ONH2 +  NaCl. O-ß-Phenoxyäthylhydroxylaminhydrochlorid, 
C8H120 2NC1, aus N a-/?-Phenoxyäthylat in  Bzl. m it einer ä ther. M onochloraminlsg. 
un te r K ühlung  m it Eis-K ochsalz, sp ä te r auf dem AVasserbad, E ingießen in  W. u. 
E xtrah ieren  der ä th er. Lsg. m it 10%ig. HCl, aus A. +  Ae., F . 172— 174° (Zers.). —
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, C7H10ONC1, analog, F . 229— 235° (Zers.). 
(J .  Amer. ehem . Soc. 70. 2829. Aug. 1948. D enton, Texas, N orth  Texas S ta te  Coll., 
Dep. of Chem.) G o l d . 1320

E. Ziegler und K. Gartier, Über Indophenole. (Vorl. .Mitt.) D ie durchgeführten  
Verss. zeigten, daß das E in tre ten  der Indophenol-R k. keinen schlüssigen Beweis 
für das Vorliegen von freien p-Stellen in  Phenolen liefert. —  Aus 2,6-Dimethyl- 
phenol, 4-Oxy-3,5-dimethyl-benzylalkohol u. 4,4 '-D ioxy-3,5,3',5 '-Tetramethyldiphe- 
nylmethan  w urde in  alkal. Lsg. m it Chinonimidchlorid in  g la tte r  U m setzung das 
Indophenol des 2,6-Dimethylpkenols gebildet, welches m it HCl ein definiertes Salz 
gibt. (Mh. Chem. 79. 6 3 7 — 3 8 .  Dez. 1 9 4 8 .  S.-B. österr. A kad. W iss., m a th .-n a tu r-  
wiss. K l., A bt. I l b .  157. 6 3 7 — 3 8 .  1 9 4 8 .  Graz, In s titu t fü r organ. u . pharm az. 
Chemie.) T r o f i m o w . 1 3 2 0

M. Protiva, J. Urban, V. Rericha und J. Jilek, Antihistam instoffe. 2 .  M itt. Über 
die Herstellung einiger Aralkyläther u . Aralkylthioäther. A ntih istam instoffe sind 
durch V orhandensein des Ä thylendiam inrestes (I) bzw. des Ä thanolam inrestes (II) 
gekennzeichnet. In  der 1. M itt. ( J .  K o l i n s k y  u . M. P r o t i v a , Casopis cesk. Lckär- 
nietva 60. [ 1 9 4 7 ]  2 5 )  w urden bas. A ry lä the r (II , R =  Phenyl) beschrieben. B enzyl
äther ( I I I )  u . B enzliydry läther (VI) w urden anfänglich nu r als Spasm olytica v e r
wendet. ( J .  R. G e i g y O Als A ntihistam inicum  w urde zuerst B enadryl (VI, R =  CH?) 
bekannt ( P a r k e , D a v i s  & Co.). —  D urch K ondensation der Na-A lkoliolate m it 
A lkylam m oalkylchloriden w urden w eitere bas. Ä th er durch V akuum destillation  
oder als H ydrochloride durch F ällung  der trockenen ä th er. Lsg. der rohen Base 
m it absol. alkoliol. IIC1 erhalten . T hioäther w urden durch K ondensation  von 
Benzliydrylchlorid m it dem entsprechenden A m inoalkylm ercaptid  in absol. A. 
in Form  von H ydrochloriden hergestellt. D ie Zw ischenprodd. XVI11 u. XIX w urden 
nach A l b e r t s o n  u . C l i n t o n  (C. 1 9 4 5 .  II. 4 8 2 )  gewonnen.

V e r s u c h e :

JJ‘> N .C I I 2.C H 2. N ^ 3 (I) R ■ 0  ■ C II2■ CI i 2- ( I I )  R = A ra lk y l

C0H5— C H ■ O ■ C II2• C II2• N R 2 ( II I , X =  A lkyl, R  =  Ä thyl)

X
Benzyl-ß-diäthylaminoäihyläther (IV), C13H21ON, K p .4 1 3 4 — 1 3 6 ° ,  Hydrochlorid  
hygroskopisch. —  q j ^ q h  2. 0  ■ CH 2 • CH 2 ■ N(C2H5)2 (IV)

Benzyl-ß-piperidinoäthyläther (V), Cj4Hn ON, K p.j 1 3 5 — 1 4 0 ° ,  Hydrochlorid,
F. 102°. —  CII -CH

C„H - C H 2. o  • c h 2• c h 2. n < c h  ̂ c h ^> c h 2 (V)
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Phenyläthyl-ß-diäthylaminoäthylätlier (XI), C14H23ON, rein n ich t isolierbar. —  
(C0H5) ■ CH 2 • CH„ • 0  • C II. • CH 2 ■ N(CSHS)2 (XI) 

Phenylpropyl-ß-diäthylaminöäthyläther  (IX), C,sH ,rjO ii, K p., 142°. —
(C8H5) • CH 2CH 2- C II2 • 0  • CH 2 • C II2 ■ N(C2Hä)2 ( IX)

Styrylmethyl-ß-diäthylam inoäthyläther  (X), CJ5H23ON, K p.j 130—-145°, Hydrochlorid 
ölig. —

(C„HS).C H  == C H -C H 2-0 -C H 2-C H 2-N(C2H5)2 (X)

Benzhydryl-ß-diäthylam inoäthyläther (VI, R  =  CoII5), C19II ,3ON, Hydrochlorid,
F. 143°. —

(C8H5)2 • C II ■ 0  • C II2 • C II2 • N R . (VI)

Benzhydryl-ß-piperidinoäthyläther (VII), C„0H25ON, K p.j 184— 185°, Hydrochlorid,
F . 16C— 68°. — (j|[  QJJ

(C6H5)2- C H  • 0  • C H . ■ C II. ■ N < c h ' - CII!>  CH2 (VH)

Benzhydryl-bis-[diälhyla)ninoisopropyl]-äther (V III), C2,,II30OlST2, K p.j 179— 184°.—
,C H 2-N-(C2H5),

(CaIL ) . • C II ■ 0  • CH<f ‘ J (V III)
1 0 5 \ C H 2 - N- ( C2Hs)2

1.2-Di/phenyl-l-[ß-diäthylaminoäthoxy~\-ätlian (X II), C20H 27ON, Ivp.2-3 169— 171°, 
Hydrochlorid, F . 93°. —

C„H5 • C I I • 0  • CI I2• CI I2• N( C2IL,)2 (X II)

C H . - C A
1.2-D iphenyl-1 -[ß-piperidi7ioäthoxy]-älhan (X III), C21IL 7ON, ICp.3 190— 195°; H y 
drochlorid, F . 105—-109° (roh). —

.C II2— CII2X
C6H 5 ■ C II • 0  ■ C II. ■ C II. • N < c h “_  *> CII. (X III)

C ll-C jIIg
Trityl-ß-diäthylaminoätliylätlier (XIV), C.5IL 9ON, le ich t zers., K p. 200— 206°. 
Hydrochlorid, F . 154— 56°. —

(C0II5)3C- 0  • C II. ■ C II. N(C2H5)2 (XIV)
Benzhydryl-ß-diäthylaminoäthylthioäther (XV), CjgU^NS, Hydrochlorid, F . 100 
bis 105°. —

(C6II5)2 - C H S -  CH 2 ■ CH . • N(C.H6)2 (XV)

Benzhydryl-ß-piperidinoäthylthioäther (XVI), C20H25N S, Hydrochlorid, F . 176— 177°.
n  j j  021

(C8H5).C I I S  - C II. • C II. • N < c h 2_ c h ;>  CH. (XVI)

Äthyl-ß-pipcridionäthylüther (XVII), C9H190 N , K p .]3 95°. —

C2I I 5 ■ 0  • C II. • C II.  ■ C II. (XVII)

Zur H erst. von X V I verw endet: 
ß-Piperidinoälhylisothiuroniumchlorid-nydrocldorid  (XIX), F . 221— 222°, u. ß- 
Piperidinomethylmercaptan  (X V III), Ivp.85 130°.

c h < c h : I c h / i , ' c e - ' c h ‘ ' s ' c C , ' 2 h c i  (x ix >
„  /C IL — CH.,
CH2 < C H _ C H > N -C H - CH 2SH  ( X V I I , )

(Chem. L isty  Vedu P rüm ysl. 42. 2— 5. 10/1. 1948. P rag , SPO FA , Verein. P harm . 
W erke, VEB.) S t e i n e r . 1320

V. Bruckner, J . Koväcs und  K. Koväcs, Über die elektrolytische Reduktion der 
aliphatisch gebundenen Nitrogruppe. 2. M itt. Es zeigte sich, daß nach der in  der
l .M it t .  (C. 1938. I I .  4053.) geschilderten M eth. der elek tro ly t. Red. von aliphat.
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gebundenen N itrogruppen  zu A m inogruppen bei der V erarbeitung  größerer M engen 
(0,1 g-Mol) S törungen au ftre ten , die ibrc U rsache in  den Eigg. der verw endeten 
Illeikathoden haben  und  sieh durch die V erw endung von H g-K athoden  um gehen 
lassen. E ine entsprechende App. w ird  beschrieben. Als K atlio ly t d ien t ein Alkohol- 
Eisessiggemisch im  V erhältn is 2 : 1 , das m it H 2S 0 4 angesäuert w ird; katliod . S trom 
dichten m eist 0,07 A /cm 2.

V e r s u c h e :  l-[3,4-Dimelhoxyphenyl]-2-acetylaminopropanol-(l) aus l-[3,4- 
D im ethoxyphenyl]-2-nitropropyl-(l)-acetat, F . 130— 131°; 63— 93% . —  l-[3-M eth- 
oxy-4-benzoxyphenyl)-2-acetylaminopropanol-(l) aus l-[3-M ethoxy-4-benzoxy- 
phenyl]-2-n itropropyl-(l)-acetat, F . 139°; 73% . —  l-[3,4-Dibenzoxyphenyl]-2- 
acetylaminopropanol-(l) aus l-[3 ,4-D ibenzoxyphenyl]-2-nitropropyl-(l)-acetat, F . 
109— 112°; 69 u. 82,5% . -—- l-[3,4-D iäthoxyphenyl\-2-acetylaminopropanol-(l) aus
1-[3 ,4-D iüthoxyphenyl]-2-nitropropyl-(l)-acctat, F . 124°; 57— 66%. —  l-[4-M eth- 
oxyphenyl]-2-acetylaminopropanol-(l) aus l-[4-M ethoxyphenyl]-2-nitropropyl-(l)- 
aceta t, F . 134°; 55,5% . —  l- \3 ,4-M ethylendioxy phenyl] -2-acetylaminopropa- 
nol-(l) aus l-[3 ,4-M ethylendioxyphenyl]-2-nitropropyl-(l)-acetat, F . 128°, i 29°, 
130°, 131°; 42— 82% . •— l-[3,4-M ethylendioxyphenyl]-2-am i?iopropylen-(l,2)-Hy- 
drociüorid aus l-[3 ,4-M ethylendioxyphenyl]-2-nitropropylen-(l,2), F . 184°; 14,4 bis 
19,2%. —  l-[3-M ethoxy-4-äthoxyphenyl]-2-acetylamino-propanol-(l) aus l-[3-M etli- 
oxy-4-ätlioxyphenyl]-2-nitropropyl-(l)-acetat, F . 107°; 76% . (A cta U niv. Szege- 
diensis, Sect. Sei. n a tu r., A cta ehem. physica 2. 18— 24. 1948. Szeged, U niv., 
Inst. f. org. Chemie.) G a b r i e l e  G ü n t h e r . 1340

F. Wessely,  K. Benedikt und H. Benger, Z ur K enntnis der Am inosalicylsäuren. 
(Vorl. M itt.) Bei Verss. über Synthesen der Am inosalicylsäuren  ste llten  Vff. fest, 
daß die 2-O xy-4-aminobenzoesäure (p-Aminosalicylsäurc) bei 145° u n te r CO,-Ab
spaltung u. Bldg. des m-Aminoplienols schm ilzt u. n ich t hei 220°, wie in der L ite ra 
tu r  (S e id e l  u . B it t n e r , Mh. Clicm. 23. [1902.] 423) angegeben w ird. (Mh. Chem. 
79. 185— 86. Ju n i 1948. S.-B. österr. Alcad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. I I b  
157. 185— 86. 1948. W ien, U niv., Med.-Chem. In st.) R o t t e r . 1350

F. Wessely,  K. Benedikt und H. Benger, Z ur Synthese der Am inosalicylsäuren. 
(Vgl. vorst. Ref.) Von den vier möglichen A m inosalicylsäuren sind n u r d rei b e 
kann t: Die 2-Oxy-3-aminobenzocsäure (I), die 2-Oxy-S-aminobenzoesäure (II) u. die
2-Oxy-4-aminobenzoesäure oder p-Aminosalicylsäure (P A S ), deren bisherige H ers t.- 
A rten beschrieben werden. Vff. stellten  diese 3  Verbb. nach der von M a r a s s e  
(Frdl., I II  [1890— 94] 812; IV [1894— 97] 152) bei Phenol angew andten M eth. her 
u. erhielten gu te  A usbeuten. Carboxylierung von Am inophenolen in  wss. Lsg. ge
lingt nu r beim m -A ininophonol; das gleiche g ilt auch bei den D ioxybenzolen.

V e r s u c h e :  I, aus o-Aminophenol u. K ,C 03 im  A utoklaven (50 a tü  CO,) 
14 S td. bei 220°, E indam pfen der angesäuerten wss. Lsg. im  V akuum , Aufnehm en 
in M ethanol u. V erestern m ittels konz. I I ,S 0 4. fL ßO ^E stcr, F . 90°, 5%  A usbeute. —  
II, aus p-Am inophenol durch 8std . E rh itzen  bei 200°, F . 270° Zers., 76% . —  
P A S , aus m-Aminophenol, 40 a tü  C 02, 12 std . E rh itzen  auf 180°; Hydrochlorid,
F. 228° (Zers.); 87% ; bei A nsäuerung m it HCl auf p H 2— 3 fällt PA S aus, F . 149° 
(quan tita tive  C 0 2-Abspaltung). —  Zur Identifiz ierung w urde die PAS über die
2-Oxy-4-cyanbenzoesäure in  2-Methoxylerephthalsäure übergeführt, F . 270— 280°; 
Methylester, F . 71— 73,5°; als N ebenprod. w urde 2-Oxy-4-chlorbenzoesäure, F . 207°, 
erhalten. (Mh. Chem. 80. 197— 201. A pril 1949; S.-B. österr. A kad. W iss. m ath .- 
naturw iss. K l., A bt. I lb .  158. 197— 201. 1949.) R o t t e r . 1350

H. R. Snyderund Clay Weaver,  Darstellung von einigen Azo-Borsäurcn. (Vgl. C.
1949. I I .  517.) M ehrere Azo-Farbstoffe, die die B orsäuregruppen en th ielten , 
wurden durch Einw . von Diazonium salzen (Benzidin, p-Am inobenzoesäure, 
4,4 '-D iam inodiphensäure u. m -Am inobenzolborsäure) auf m -O xybenzolborsäure
u. m -D iäthylam inobcnzolborsäure hergestellt. Die B orsäuregruppe w ird leicht 
durch Cu- u. Ag-Salze (z. B. C u-IIydroxyd aus am m oniakal. C uS 0 4-Lsg. u . 
H ydroxylam in) u. wss. Halogenlsg. abgespalten. Aus diazotiertem  Benzidin u. 
m -Oxybenzolborsäuro en ts teh t I,

I  R  =  B (OH), I I  11 =  HgCI I I I  R  =  H

Mit UgCl2 geh t I in  II über, und  dieses m it HCl in  III. D urch Red. von III e n t
stehen Benzidin u. p-Am inophenol. m-Diäthylaminobenzolborsäure (IV)
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C,HSN(C.IIS)S

V

(C.IIä).N-<^_________“  N \  „ /  c °OH
! = =
B(OII), VI

w urde aus m -N itro-benzolborsäure durch Red. in  G egenw art von A cetaldehyd 
dargestellt. IV gab m it am m oniakal. S ilbernitratlsg . V. VI en ts tan d  aus IV u. 
d iazo tierter p-Am inobenzoesäure. R k. zwischen n -B u ty lb o ra t u. o-Chlor-mercuri- 
phenol oder A cetoxym ercuribenzol w aren erfolglos.

V e r s u c h e :  A. Azo-Farbstoffe ausm-Oxybenzolborsäure. 2-(p-Carboxybenzolazo)-
5-oxybenzol-l-borsäure, C131IU0 5N2B. D iazo tierte  p-Am inobenzoesäure w urde zu 
einer kalten  m -Oxybenzolborsäuro (in 20% ig. N aO H ) zugetropft. N ach Zugabe von 
6 nHCl w urde der gelatineartige N d. durch E rh itzen  m it A. koaguliert u. ab filtriert, 
in  w arm em  A. gelöst und  durch V erdünnen m it gleichem Vol. w arm en W . zur 
K ristallisa tion  gebrach t. P . 254— 256°. —  Darst. von 4 ,4 '-bis-{2-Bor-4-oxy-bcn- 
zolazo)-dipJienyl, C24H 20O0N4B2. D iazotiertes B enzidin w ird  zu m -Oxybenzolbor- 
säure (in einer wss. Lsg. von N a2C 03 u. N aO H ) zugegeben. N ach ls td . R ühren 
w urde diese tie fro te  Lsg. in  ka lte  konz. HCl gegossen, der N d. ab filtrie rt u. aus 
heißem  A. durch V erdünnen m it heißem  W . um krista llisiert. D er ro te  Nd. zersetzte 
sich langsam  über 300°; ein genauer P . bzw. genauer Z ers.-P unkt konnte n ich t fe s t
gestellt werden. —  Struictur-Beweis. E ine heiße alkoh. Lsg. des Farbstoffes w urde m it 
einem Ü berschuß von HgCl, in 50% ig. A. versetzt, 3 S td . am  R ückfluß gekocht, 
der ro te  N d. getrocknet, m it HCl 2 S td. am  R ückfluß gekocht u. der fa s t schwarze 
Nd. getrocknet. N ach Zugabe von 10%ig. N aO II auf (S0° erh itz t, m it N a2S20 4 v e r
se tzt, über N ach t stehen gelassen u. auf p It 8 gebrach t. D urch 2maliges Digerieren 
m it 10%ig. NaOH w urde p-Am inophenol von B enzidin ge trenn t, die vereinigten 
Auszüge m it I I2S 0 4 angesäuert, m it P errisu lfa t verm ischt u. der D am pfdest. u n te r
worfen. D er rolie B enzid inrückstand  in heißem  W . gelöst, e n tfä rb t u . abgekühlt. 
Iden tifiz iert durch M ischschm elzpunkt. —  4,4'-bis-(2-Boro-4-oxybenzolazo)-diphen- 
säure, C20H2OO10N.,B2. Zu einer wss. Lsg. von N aO H , Na2C 03 u . m -Oxybenzol- 
borsäure w ird  eine d iazo tierte  Lsg. von  4.4 '-D iam inodipliensäure zugegeben, 
2 S td. gerührt, au f 75° erh itz t, m it T ierkohle behandelt u. das F il tr a t  m it 
k a lte r konz. HCl verse tzt. N ach w iederholter Reinigung w ird der N d. in 
heißem  A. gelöst, m it heißem  W . verd . u . abgekülilt. D as so erhaltene ro te  feine 
P ulver h a t keinen definierten P ., zersetz t sich langsam  über 300°. —  2-(3-Boro- 
benzolazo)-5-oxybenzolborsäure, C12II120 5N 2B2. m -A m inobenzolborsäure (durch ka- 
ta ly t. Red. von m -N itrobenzolborsäure) w ird  d iazo tiert u. zu einer ka lten  Lsg. von 
m -O xybenzolborsäure in 10%ig. N aO H  gegeben. N ach 12std. S tehen w ird die Lsg. 
in  einen Ü berschuß von 25% ig. H 2S 0 4 gegossen. Beim  A bkühlen ro te  K ristalle , aus 
W . u. A. (1 0 :1 )  um krista lliert, Zers, über 350°. —  2-(p-Carboxybenzolazo)-5- 
diäthylaminobenzolborsäure (VI), Cn II200 4N3B. Darstellung von m-Diäthylam ino- 
benzolborsäure (IV). E ine Lsg. aus m -N itrobenzolborsäure, Eisessig u . A. w ird m it 
R aney-N i geschü tte lt u. das F il tr a t  m it frisch dest. A cetaldehyd u. P la tinoxyd  
u n te r  2— 3 a t  W asserstoffdruck 36 S td . geschü ttelt, filtr ie rt u. konzentriert. Das 
Öl in  I I 2S 0 4 gelöst u. diese Lsg. langsam  zu einer 15%ig. N aIIC 0 3-Lsg. gegeben. 
D er rosa N d. in  5% ig. N aO Il-L sg. gelöst u . m it 10%ig. 1I2S 0 4 angesäuert u . der 
fa s t weiße Nd. im  V akuum  über P 20 5 getrocknet, F . 142— 144°. E in Teil des Nd. 
w ird m it am m oniakal. S ilbernitratlsg . behandelt u . das D iäthy lan ilin  als P ik ra t 
isoliert. —  K upplungs-Reaktion: D iazo tierte  p-A m inobenzoesäure w ird zu der 
HCl-sauren D iäthylam inobenzolborsäure zugetropft, diese M ischung u n te r  R ühren 
in  eine 6 nN aO H -Lsg. gegossen u. der N d. in  Eisessig gelöst, m it W . verd. u . das 
ro tb rau n e  P rod . aus 50% ig. A. um krista llisiert, F . 248— 250°. —  Umsetzung von 
Benzolborsäure m it Benzol unter dem E in flu ß  von C u-H ydröxyd. A m m oniakal. 
C uS04-Lsg. u. H ydroxylam in w erden m it B enzolborsäure gem ischt u. das durch 
D am pfdest. gewonnene Bzl. als D initrobcnzol identifiziert. —  Versuche, über den 
Gebrauch von Quecksilberphenylderivaten bei Borsäuresynthesen. K eine R k. w urde 
beobach tet als eine M ischung von A cetoxym ercuribenzol u . n -B u ty lb o ra t 1 Std. 
auf dem D am pfbad e rh itz t w urde. 3 S td . w urde die M ischung auf 140— 150° erh itzt
u. in einen Ü berschuß von 3nH Cl gegossen. Ä th erex trak te  en th ielten  keine Benzol
borsäure. Auch eine bei 14std. Rückfluß erh itz te  M ischung von o-Chlormercuri-

F-üniinoben-'*’ 
zoesäure
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plienol, n -B u ty lbo ra t u. Benzol reagierte n icht. D ie Zurückgew innung von o-Clilor- 
m ercuribenzol erfolgte im m er q u an tita tiv . (J . Amer. cliem. Soc. 70. 232— 34 
Jan . 1948. U rbana, Illinois, U niv. von Illinois.) Sch o k r e . 1380

L. A. Sweet, D. G. Calkins und  C. K. Banks, E ine anomale Reaktion von 2- 
Nitro-4-arsonophenylätliem. W ährend  4-Arsono-2-nitrophenoxyessigsäuremethyl- 
ester (I) m it alkoh. oder wss. N II3 das erw arte teA cetam id  (II)b ilde t, reagieren Oxv- 
am ine u. D iam ine m it I anorm al, es en tstehen  un te r A bspaltung  der Ä thergruppe 
substitu ie rte  3-N itro-4 -aminobenzolarsonsäuren (III). D a die o-N itro- u. p-Arsono- 
gruppe zusam m en n ich t den ak tiv ierenden Einfluß auf die Ä therb indung  ausüben 
können, nehm en Vf f. die in term ediäre Bldg. eines Aminsalzes bei der R k. an. 
I w urde bei 80° w ährend  6 S td. um gesetzt m it Äthanolam in
(IV), Diätlianolamin, M orpholin  u. Ä thylendiam in , Eigg. Y - < f  a ,0 ,ii 
der en tstehenden  III-V erbb. sind n ich t angegeben. D as V 
gleiche P rod . wie aus I u. IV en ts tand  auch aus der I ent- no ,
sprechenden freien Säure, 3-Nitro-4-ß-oxyäthoxybenzolarson- 
säure oder 3-Niiro-4-methoxybenzolarsonsäure m it IV. —  -  o c ii.co n h ,
Red. von II in  W. b e i Ggw. von R a n e y -N i  m it H 2 ergab UJ Y _ n /R i
6-Arsono-3-oxy-l,4,2-Benzoxazin, auch  u n te r  m ilden Bedin- \ 5G
gungen v erläu ft die Cyclisierung also heftig  genug, um  die
Ä m idgruppe zu elim inieren. D as gew ünschte 2-Am ino-Phenoxyacetam id  k onn te  auf 
diesem W eg n ich t erhalten  w erden. (J . Am er. ehem. Soc. 69. 2260— 61. O kt. 1947. 
D etroit, Mich., P arke, D avies & Co.) K r e s z e . 1380

Herm ann R ichtzenhain, Enzym atische Versuche zur Entstehung des L ignins.
3. M itt. Die Dehydrierung des 5-Allylpyrogallol-l,3-dimethyläthers. (2 . vgl. C. 1945. 
II. 1328.) D ie D ehydrierung des 5-Allylpyrogallol-l,3-dimethyläthers (I) m it ()., in 
Ggw. von C ham pignon-Ferm ent bei p It 8 fü h rte  zu einem äthcrunlösl. I-Iaupt- 
prod. (C22H 240 7) (A), das verm utlich  im  Sinne des Schemas 2C11II1,,03 +  O =  
=  C22H 240 7 +  4H  en tstanden  ist. D aneben w urde noch ein öliges in  Ae. lösl., aber 
nicht näher un tersuchtes P rod . (15— 20% ) gefunden. A en th ä lt noch die 4 u r 
sprünglichen OCH3-G ruppen u. 1 phenol. O H -G ruppe. Die beiden ändern  O-Atome 
sind anscheinend ä th e ra rtig  gebunden.— Bei der O xydation des m ethylierten  A. m it 
KM n04 in  sd. A ceton w urden isoliert u . iden tifiziert: 7,6%  Trimethylgallussäure
(II), 0 ,5%  2,6-Dimethoxy-4-carboxyphenoxyessigsäure (IV) und 0,28%  3,4,5- 
Trimetlioxyphthalsäure (V) neben 39%  nicht völlig abgebauten  M aterials und 
Oxalsäuredim ethylester.

CII, -  CH -  CII2 COOH CO.R
III : R -  CH, 

IV: R = II
CH.O-I J-OCII, I « 1 , 0 %  -OCH, « 1 , 0 - % / -OCH,

OH !
O -  CIIj • CO.R

co2r
| OCH, OCH,

/ N - C O .R  I / — t  ! i y— l
- C - <  > - 0 - C I I 2- C - C - <  > - 0 -

CH,0 - l  J— OCH, \  / '
VI

! V OCH, OCH,
OCH,

CH CH • CH,

VII : R. == CO,H /  \

/ - O C H ,  VIII : R — H C H ,0 -y  / ! OCH, IX

O -  CH(C02H)2 OH

C 0 - C 2II, HO • CH—C,II.
] I

/ \  X : R = II / \  XII : R = CH, ■ C.H,

CH.O-I J-OCH, XI : R “  C.H, - C.H, CH,0 —l J— OCH, XIII : R =  H
f

Oll OR
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Diese Ergebnisse sprechen dafür, daß in A neben E ndgruppen der unveränderten  
F orm  I auch G ruppen von der Form  VI en tha lten  sind. Die Frage, ob die a- u. 
^-ständigen C-Atome der ursprünglichen A llylgruppen durch  D oppelbindungen 
zusam m engehalten werden oder durch E infachbindungen u. dann  noch ä th erartig  
gebundene 0 -Atome tragen , b leib t noch offen. W ürde die K ondensation von 
2 Molekülen I so erfolgen, daß das eine m it seinem plienol. O-Atoin an das a- oder 
^-ständige C-Atom der A llylgruppe der ändern  Moleküle I gebunden w ird, m üßte 
bei der O xydation von A die Säure V II en tstehen , die auch in  IV übergehen könnte. 
E s zeigte sich indessen, daß die syn tlie t. bereitete, analog gebaute Säure V III un te r 
den Rk.-Bedingungen beständig  ist. Vf. h ä lt daher diese M öglichkeit der V er
knüpfung von I-G ruppen fü r unwahrscheinlich. Dagegen zw ingt die A uffindung 
von V zu der A nnahm e, daß außer der K ondensation  über 0  noch eine d irek te 
K upplung von A llylgruppen m it Benzolkernen s ta ttf in d en  m uß. D er U nterschied 
in der B indungsverteilung zwischen A u. L ignin bes teh t also hauptsächlich  nur 
darin, daß in  Ä die ätherartigen  B indungen der I-G ruppen am  •/-C-Atom der A lly l
reste stehen, w ährend im  L ignin die C9-E inheiten  durch Ä therb indungen  am  «-C- 
Atom  der A llylreste zusam m engehalten w erden. —  D urch U m lagerung von I m it 
ainylalkohol. KOH w urde 5-PropenylpyrogaUol-l,3-dimethyläther (IX) dargestellt, 
ferner die V erbb. X— X III, von denen X III eventuell als Zwischenprod. bei der 
dehydrierenden K ondensation von IX eine Rolle spielen könnte.

V e r s u c h e :  Verb. (C2, I I 240 7)x; Reinigung des gelbbraunen N d. durch Lösen in 
Chlf., E indam pfen der f iltrie rten  Lsg., D urchkneten  des H arzes m it Ae., wobei es 
pu lvrig  w ird, u. frak tion ierte  F ällung  des Pulvers aus Bzl. m it Cyclohexan. 
.Methylierung m it D im ethylsu lfa t u. N aO H . —  Trimethylgallussäurcmethylester (II), 
Kp-o'oi 140°, F . 82°. —  "Dirnethylester der 2,6-Dimetiioxy-4-carboxyphenoxyessig- 
säure (III) , C]3H 160 7, aus Cyclohexan K ristalle, F . 107— 108°. —  D ie zugehörige 
freie Säure IV, Cu II120 7, krista llis iert aus W ., F . 211°. —  3,4,5-Trimcthoxyphtlial- 
säureanhydrid, Cu H 10O6, F . 144— 145°. —  IV w urde syn tlie t. aus Syringasäure- 
m etliylester durch K ondensation m it Brom essigester u . N a in  CII3OII (3 S td. bei 
100°) u. Verseifung der E ste r III  bere itet. —  2,6-Dimethoxyphenoxymalonsäure 
(V III), aus PyrÖ gallol-l,3-dim ethylätlier u. B rom m alonester m it NaOC143; V er
seifung m it alkohol. CII30 I I ; aus Bzl. verfilzte N adeln, F . 131° (Zers.).—  5-Propenyl- 
pyrogallol-1,3-dimethyläther (IX), Cn II 140 3, gelbliches Öl, K p.14178— 181°; Benzoyl- 
deriv., ClsH 180 4, aus A. N adeln vom  F . 112— 113°. —  3,5-Dimethoxy-4-benzyloxy- 
propiophenon (XI), Cl8H20O4, aus Propiosyringon  u. B enzylchlorid m it NaOCH3 
in CH3OH. A us Cyclohexan B lättchen  vom  F . 71—-72°. —  [3,5-D imethoxy-4-benzyl- 
oxyphenylj-älhylcarbinol (X II), C13II220 4, aus XI in Isopropanol m it A l-Isopropylat 
nach M e e r w e i n ;  F . 64°. —  [4-Oxy-3,5-dimethoxyphenyl]-äthylcarbinol ( X I I I ) ,  
Ch Hw0 4, a u s X II in a b so l. A. m it N a; aus Cyclohexan, K ristalle, F . 98°. (Chem. Ber. 
81. 260— 65. Mai 1948. Heidelberg, U niv.) Oh l e . 1460

E. R. Buchman und D. R. Howton, Gyclobutanderivale. 5. M itt. Ziegler-Bromie
rung von Gyclobuten. (4. vgl. C. 1949. I. 284.) U n ter den fü r die B rom ierung von 
M ethylencyclobutan angew andten op tim alsten  Bedingungen (I.e.) lieferte Cyclo- 
bu ten  n u r etw a 1% 3-Bromcyclobutcn-(l) u. als H aup tp rod . 48%  1,2-Dibromcyclo- 
butan, so daß die R k. ohne W ert fü r die S ynth . von Cyclobutadien ist.

V e r s u c h e :  (Alle F F . korr.) 52,2 g  N -B rom succinim id w urden m it 1,14 g 
D ibenzoylperoxyd u. einer Lsg. von 22,8 g Cyclobuten in 21 1 cm 3 Bzl. u n te r  Druck 
7 S td . auf 75— 80° e rh itz t, dann  auf 4° abgekühlt, m it Toluol ausgew aschen u. 
das Rk.-Gem isch frak tion iert. D er zwischen Bzl. u. Toluol sd. A nteil, der m it alkoh. 
A gN 03 s ta rk  positive R k. ergab, w urde m it T rim ethylam in  in Bzl. um gesetzt u. 
das erhaltene P rod . in 2-Cyclobutenyl-trimethylammoniumpikrat, C13H J60 7N4, 
F . 197,0— 197,5°, übergeführt. Als w eitere R k.-P rodd . w urden iso liert: N-Phenyl- 
succinim id, F . 147— 152°, 1,2-Dibromcyclobutan, K p .10 52,8— 53,7° u. Succinimid. 
( J .  Am er. chem. Soc. 70. 3510— 11. O kt. 1948. Pasadena, Calif., California In s t, of 
Technol.) Sc h ic k e . 1810

Herman Plnes, B. M. Abraham und V. N. Ipatieff, Isomerisierung gesättigter 
Kohlenwasserstoffe. 5. M itt. Der E in flu ß  von Cyclohexen au f die Isomerisierung von 
M ethylcyclopentan und  Cyclohexan. (4. vgl. J .  A m er. chem . Soc. 68. [1946] 2518.) 
Vff. studieren  die um kehrbare Isomerisierungsrlc. von M ethylcy clopentan (I) in 
Cyclohexan  (II) bei Ggw. von A lBr3u. H B r im  H ochvakuum  (Skizze der A pp.). Dabei 
w ird gefunden, daß die R k. n u r möglich is t bei Ggw. von geringen Konzz. (min
destens 0,05 M ol.-%) Cyclohexen ( I I I)  oder Cyclohexylbromid (IV). D er E infl. der 
Gehh. von I II , A lBr3 u . H B r u. der R k .-D auer au f die Isom erisierung von I in II
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wird un tersuch t, w obei sich folgendes erg ib t: I w ird auch nach 19std. Schütteln  
bei 25° n ich t zu II isom erisiert bei A nw endung von 9,0 (stets M ol.-% ) A lB r3 u.
1,0 H B r; bei 3,2 H B r w erden 2,0 II erhalten . Bei 9,0 A lBr3 u. 1,0 H B r bei Ggw. 
von 0,05 I II  w erden 28 II erha lten ; E rhöhung des III  auf 0,2 bew irk t Zunahm e 
auf 58 II. U m gekehrt w ird  II m it 2A lBr3 u. 0,99 H B r bei Ausschluß von III  n ich t 
um isom erisiert; 0,107 III  bew irkt Bldg. von 9 I. Bei den U nteres, über den Einfl. 
der Konz, von H B r auf die Isom erisierungsrk. finden Vff. folgende Zusam m en
hänge: A usgehend von 100 I, 9,0 A lBr3 u. 0,08 III  (bzw. bei A bw esenheit von IIB r 
0,08 IV) werden ohne Zusatz von H B r 17 II erhalten . Zusatz von 1,1 IIB r bew irk t 
U m isom erisierung zu 30 II, Zusatz von 3,0 H B r g ib t 78 II, d .h .  E rhöhung  des 
H Br-Zusatzes bew irkt größere A usbeute an II. Von geringerer B edeutung  auf die 
Isom erisierungsrk. is t bei gleichbleibenden Konzz. von I, A lBr3, IIB r u. III  der 
Einfl. der B k .-D auer; p rak t. ohne E infl. is t bei gleichbleibender R k.-Zeit die Konz, 
des A lBr3, sofern diese n ich t u n te r  1,0 sink t. D ie Isom erisierungsrk. n im m t im 
Laufe der Zeit ab, weil das ak tiv ierende 111 verb rauch t w ird, kom m t aber nach 
Zugabe von I II  erneu t w ieder in Gang. So geben z. B. 100 I m it 1,0 A lBr3, 1,0 IIB r 
u. 0,11 III  nach  19 S td . 38 II, ohne daß diese A usbeute bei längerer R k.-D auer 
verändert w ird. E rn eu te r Zusatz von 0,12 I II  g ib t nach w eiteren 19 Std. 80 II. 
Das fü r die U ntorss. b enu tz te  I w ird durch k a ta ly t. Isom erisierung von 11 am A1C13- 
K on tak t m it nachfolgender m ehrfacher F einfraktionierung erhalten  u. über fl. 
N aK -Legierung aufbew ahrt, n?,u 1,4100; durch UV-Absorption lä ß t sich kein II 
mehr nacliweisen. (J . Amer. ehem. Soc. 70. 1742— 46. Mai 1948. E vanston , 111., 
N orthw estern U niv., Ipatieff Iligh-pressure and C atalytic L abor., Dep. of Chem.j

K l a ssk e , 1810
Théodore Posternak, Untersuchungen in  der Gruppe der Cyclite. 10. M itt. Überden 

Isoinosit. (9. vgl. Ile lv . chim. A cta 30. [1947] 441.) D er von M ü l l e r  (1912) aus Meso- 
inosit (I) durch Einw . von IIC l-Essigsäure bei 
160° (60 S td .) erha ltene Isoinosit h a t sich als i
dl-Inosit ( II) erwiesen. F . 245° (unkorr.), 253° y \  \ J  \/\  \ |  y \  i\;
(korr.). Löslichkeit in W .: 4,5 bei 15°; 6,0 V— 1/ \ -------/  V ------1/
bei 17°, 10 bei 20°. M onokline K ristalle  m it
a : b : c  =  1,2107 : 1 :1,0761. Hexaacetat, F . I II
111°. A usbeute 10% . (Ile lv . chim. A cta 31.
2242— 43. 1 / 1 2 . 1948. Lausanne, U niv.) O h l e . 1860

H. Moureu, P. Chovinund M.Brunet,  Über A 2-Cyclopentenylacetaldehyd und  einige 
Derivate von A2-Cyclopenten, Zur D arst. von IV w urde zunächst die Ited. des e n t
sprechenden N itrils m it SnCl2 in  Ae. versucht, die aber n ich t erfolgreich w ar. Besser 
eignete sich die D ehydrierung von III nach M o u r e u  u . M i g n o n a c  (Bull. Soc. 
chim. F rance, Mom. '29. [1921] 88). D a aber die D arst. von 1 11  selbst Schwierig
keiten bereitete, die aus I über den Ä thylester durch Red. nach B o u v a u l t  u . B l a n c  
ausgeführt w ird, w urde d irek t von I ausgegangen u. dieses in Ggw. von MnO m it 
HCOOH m it gu te r A usbeute um gesetzt. Von 111 w urde eine Reihe von bisher n ich t 
bekannten E stern  dargestellt. D ie Einw. von Mg auf VI, das dem  A lly ltypus e n t
spricht, is t heftig  u. g ib t V. Bei gleichzeitiger Einw. von CO,, u. VI auf Mg im  Ü ber
schuß konn te  dagegen in geringer Menge II erhalten  werden.

V e r s u c h e :  A--Gyclopenlenylacetaldehyd (IV), C7H 100 . a) In  einer ausführlich 
beschriebenen A pp. w urde A2-Cyclopcntenyläthylalkohol ( II I)  m it fein verteiltem  
Ag als K a ta ly sa to r bei 400— 410° u n te r 20— 25 m m  in 0 ,-A tm osphäre dehydriert. 
Ausbeute 75— 85% ; die T rennung von III  ist durch R ektifikation  im  V akuum  
leicht möglich, b) D a das fl. Gemisch von A2-Oyclopentenylessigsäurc (I) u. HCOOH 
nicht beständig  ist, w urden die beiden Säuren einzeln in das R k .-R ohr in D am pf
form eingeführt. Als K ata ly sa to r diente MnO auf einer T rägersubstanz, Tem p. 390°. 
IV w urde aus der kondensierten Fl. m it Ae. ex trah ie rt u. der Ae. z u r  W ieder
gewinnung n ich t um gesetzter I m it Na2C03-Lsg. gewaschen. A usbeute an IV 75 bis 
78%, bewegliche, schwach gelbliche Fl. m it unangenehm em  Geruch, Kp.,- 50°; 
gibt eine B isulfitverb., die sich m it 2n II2S 0 4 zersetz t; Semicarbazon, F . 116°', lä ß t 
sich n u r schwer reinigen. —  Die E ste r von III w urden entw eder aus Säure u. III  
oder aus Säurechlorid u. dem N a-D eriv. von III  oder aus Säurechlorid u. I II  d a r 
gestellt, im allg. in der K älte ; die A usbeuten betrugen 75— 80% . Ameisensäureester, 
CsH jj0 2, Kp.j» 69— 70° ; VZ. 400. Essigsäureester, C5Hn 0 2, K p .16 86— 87°; VZ. 361. 
Propionsäureester, C'JOHl60 .,, K p .J3 96— 97°: VZ. 338. Buttersäureester, Cj]H180.,, 
K p .14 109— 110°; VZ. 305. fsovaleriansäureester, C12H 20O2, K p .ls 117— 118°; VZ. 285. 
Capronsäureester, C,3II220 2, K p .15 163— 164°; VZ. 266, I -Ester, C1 ,H 20O2, K p .12
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148— 151°; VZ. 254. Phenylessigsäureester, C15H l80 2,K p .14 169— 170°;VZ.243. Z im t
säureester, Ci0IIlsO2, Ivp .12 171— 172°; VZ. 2 3 0 ."—  A^-Cydopentenylacetonitril, 
C7H 9N, durch Einw . von P ,0 5 auf das entsprechende A m id im  V akuum . —  z l 2 , 2 - 
Dicyclopentenyl (V), G10Hh . Cyclopentadien w urde in Chlorcyclopenten (VI) über- 
geführt u. dieses langsam  zu M g-Spänen (doppelte theo re t. Menge) u. absol. Ae. 
zugefügt, wobei etw as C ,H .B r zugegeben w urde, um  die Rk. in G ang zu setzen. 
Die Zugabe m uß in  dem  Tem po erfolgen, daß der Ae. siedet, ohne K ühlung  zu e r
fordern, denn die un terbrochene R k. lä ß t sich n u r  schwer w ieder in  G ang setzen 
u. ein Ü berschuß an  VI fü h rt zu einer P o lym erisation . N ach beendeter R k. w ird auf 
Eis gegossen, die abgegossene Lsg. m it konz. HCl angesäuert u . m it Ae. ex trah iert, 
A usbeute 65% , K p .15 70°; n ?,0 1,4940; das P rod . w ird beim S tehen le ich t gelb. V 
konnte nach W u r t z  n ich t erhalten  w erden, da VI w eder in  Ae. noch in Bzl. m it N a  
reagierte. — Aleprolsäure (acide aleprolique, A2-Cyclopentenylameisensäure) (II), 
Cal l 80 2. —  y2 Mol. VI in  dem gleichen Vol. Ae. w urde u n te r  gleichzeitigem  E in le iten  
von C 02 langsam  zu 15 g Mg u. 25 ein3 Ae. zugegeben u. nach üb licher A ufarbeitung  
aus der"sauren Lsg. 0,8 g II erha lten , K p .]5 130°. Aus der neu tra len  Lsg. w urde 
etwas V isoliert. (Bull. Soc. chim . F rance, Möm. [5] 15. 96— 99. Ja n ./F eb r. 1948. 
P aris, L abor, m unicipal.) S p ae tii. 1920

Hans A. W eidlich, Über die Darstellung von substituierten Cyclopentanonen. 
5. M itt. (4. vgl. C. 1941. I I .  1390.) Als M odellsubstanz für eine gep lan te Equilenin- 
synthese ste llte  Vf. das D iketon IV durch Cyclisierung des Chlorids der 3-ß-Naphthyl-
2-methylcyclopentan-l-on-2-essigsäure (III) m it A1CL, dar. III w urde durch B ro 
m ierung (-> II) u. M alonestersynthese aus 3-N aphtkyl-2-m ethylcyclopentan-l-on 

erhalten . —  Um  zu  prüfen, ob bei dieser u . ähnlichen Cycli- 
o n o sierungen eine ster. Isom erisierung am  C(2) zu befürch ten  ist, 
V \L  A  behandelte  Vf. cis- u. trans-F o rm  der 3-j3-Naphthylcyclopen- 

„ I i  J tan-l-on-2-essigsäure u n te r  gleichen Bedingungen m it H F
(vgl. K o e b n e r  u. R o b in so n , C. 1939. I. 2206). Aus beiden Iso-

\ / \ Z '  m eren en ts ta n d  das gleiche K eton I vom F . 122— 123°, dessen
j, H. j s te r. Z uordnung allerdings n ich t sicher ist. E s is t möglich,

aber n ich t geprüft, daß die liier beobachtete  Isom erisierung 
R CH,: iv  der cis- oder der tran s-F o rm  ausb leib t, w enn der te r t .  W asse r

stoff am  C(2) wie bei IV durch C1I3 e rse tz t ist.
V e r s u c h e :  3 ',4-Diketo-l,2,3,4-tetrahydro-l,2-cyclopèntànophenanthren (I), F . 

122— 123°, K p .0il 190°; a) durch 12std. Stehenlassen der cis-3-/?-Naplithylcyclo- 
pentan-l-on-2-essigsäure m it w asserfreier H F  bei R au m tem pera tu r (Cu-Autoklav) ; 
b) aus der trans-S äu re  analog nach K o e b n e r  u . R o b in so n  m it nachfolgender, 
Chromatograph. Reinigung an  ALÖ3 ; N adeln aus CII3O II. —  3-ß-Naphthyl-2-methyl-
2 -bromeyelopentan-1-on ( II)  (R ohproduk t in  Ae.-Lsg.), aus 3-/?-Naphthyl-2-methyl- 
cyclopentan-l-on u. B r2 in Eisessig. —  3-ß-Naphthyl-2-methylcyclopenten-(3)-on-[l), 
F . 128— 129°, heim  A bdam pfen der Ae.-Lsg. von I I ;  schwer lösl. in  Benzol. —-
3-ß-Naphl!iyl-2-?nathylcy clopentan-l-on-2-essigsäure ( III) , durch  U m setzung von II 
(aus 8 g K eton) m it Na-M alonester (aus 5,7 g M alonester) in trockenem  Ae., 2std. 
K ochen des öligen E sters m it m ethanol. KOH u. D ecarboxylierung der freien Säure 
bei 170°; braunes Öl (roll); 3,S g  (Ausbeute). —  3’,4-Di'keto-l,2,3,4-tetrahydro-2- 
methyl-l,2-cyclopentanoph.enanthren (IV), C1SH 160 2, F . 192°, K p .0,2 ca. 190°, aus 
dem Chlorid von I II  m it A1C13 in  CS2 (über N ach t stehen  lassen); k r is t. aus A .; 
A usbeute: gering. (Chem. Ber. 81. 4 1 —4 ",. J a n u a r  1948. Heidelberg, U niv., Chem. 
In s t.;  Berlin, Allgem. In st, gegen G eschw ulstkrankheiten, Rudolf-Virchow- 
K rankenhaus.) P r a c e ju s . 1950

A. Korolew und  W. Mur, Neue Beispiele der asymmetrischen Synthese. D ie m it 
Fum arsäurem ono- (1) u. -di (ll)-l-inen thy lester u. B utad ien  als 2. K om ponente 
durchgeführte D iensynth. fü h rte  nach  V erseifung des A dduk ts zu  trans-Ai -Tetra- 
hydrophthalsäure (III), hei der eine der opt.-akt. Form en vorherrsch t. A uch Malein- 
säurem ono-l-m enthylester (IV) gab opt.-akt. I II ; dem nach erfolgte u n te r  den Re- 
aktionsbedingungen Isom érisation von IV zu 1. N ächst., durch D ienkondensation 
u. Verseifen gewonnenen V erbb. w aren ebenfalls opt.-akt.-. 4-Ghlor-AK-tetrahyd.ro- 
phthalsäure, aus I u. Chloropren u. 6-M ethyl-A i -cyclohexentricarbonsäure-(1.2.3), 
aus Sorbinsäure-l-m enthylester u . M aleinsäureanhydrid.

V e r s u c h e :  Fumarsäuremono-l-menthylester (1), K p .10 205°; [a%" — 76,4°(A.). 
—  Fumarsäuredi-l-menthylester (II), K p .s 210°; [<*]{/’— 97,8° (Bzl.). —  Maleinsäure- 
mono-l-menthylester (IV), F . 85°; [a]k! -—^74,05° (A.). —  A ddukt aus Chloropren u_._ I, 
C18I1220 4C1, K p .10 248— 250°; aus den K om ponenten in  sd. A ceton; dickes Öl;
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[<x]5 —  48,19° (A.). H ieraus durch 2std . E rh itzen  m it alkoliol. A lkalilauge ( +  ) 4- 
Chlor-Al -tetrahydrophthalsäure, CsH 90 4C1, P . 165,4;— 168°; Täfelchen; [a]),8 •+ 3,1° 
(CI-LjOH). —  Die H erst. der A ddukle  (V, VI u. VII) aus 1 bzw. II bzw. IV u. B u tad ien  
erfolgt u n te r  D urchleiten  des le tzteren  durch die Lsg. der E ste r  in  sd. X ylol; 
R eaktionsdauer 30 S td .; die A dduk te  werden hierbei als Öle erhalten . E in  k rist. 
P rä p . (Nadeln) von trans-Ai -Tetrahydrophthalsäuremono-l-menthylester, C18II2S0 4, 
P . 75— 85°, w ird aus I u. B utad ien  in  Bzl. hei 7 M onate langer Einw . bei Zimmer- 
tem p. gew onnen; [a]j>4—  47,1° (CH3OH). —  ( -f-) Irans-A 1 -Tetrahydrophthalsäure 
(III),  CsH10O4, aus den ölig erhaltenen  A ddukten  V, VI u. VII m it alkoli. A lkali
lauge; alle erhaltenen P räp p . u. Gemische aus ihnen schm ., ebenso wie das früher 
un tersuch te  R acem at (UoKJiaau AKageivniH Hayi< CCCP [Ber. A kad. AViss. U dSSR ) 59. 
[1948] 71) bei 170°; [a]?,1 + 8 ,0 °  (aus V); [a]^s + 1 ,0 2 °  (aus VI); [a]b8 +11 ,65° 
(aus VII); Lösungsm . in allen Fällen  CH3OH. —  Sorbinsäure-l-menthylester, K p.s 
164°; [a]{>6 — 82,5° (Bzl.). —  6-M ethyl-Al -cyclohexenlricarbonsäure-(l,2)-anhydrid- 
(3)-l-menthylester, C20H28O5, F . 105— 108°; aus vorst. E ste r u. M aleinsäureanhydrid, 
20 Min. auf dem  sd. W asserbad; aus CH3OH N adeln; [a]},4 — 58,93° (CHaOH). —  
(— ) 6-M ethyl-A i -cyclohexentricarbonsäure-(l,2,3), C10H 12Ö6, F . 180° (Zers.); aus 
vorst. Verb. m it alkoli. A lkalilauge; K ristalle; [a]),11 — 2 ,0° (CH3OH). (Uoimaabi 
AKafleMiiii Hayic CCCP [Ber. A kad. AViss. U dSSR ] [N. S.] 59. 251— 53. 11/1. 1948. 
W oroschilow -Inst. fü r  organ. Zwisclienprodd. und  Farbstoffe.)

Maurice Metayer, Über den Verlauf der Leuckart'sehen Reaktion. Vf. un te rsuch t 
die bei der LEucKARTsclien A m insynth . ( A l e x a n d e r  u . AVi l d m a n  C. 1948.
E. 2025) en tstehenden  Zw ischenprodukte. N ach 7std. E rw ärm ung von 160 g 
Cyclokexanon m it 250 g F orm am id  erh ä lt m an durch Dest. folgende F rak tionen : 
a) K p .40 <  140°; b) K p .15 150— 154°, A usbeute 80 g ; e) R ückstand  25 g. D ie 
F rak tion  a) bes teh t aus D icyclohexylam in  (I) u. w iedergewonnenem F orm am id , die 
F rak tio n  b) aus einem  fl. A nteil, hauptsächlich  1, u. einem festen Stoff, der aus 
CII3OII u. Aceton um krist. w ird (F. 166— 167°) u. durch E lem entaranalyse als 
F orm iat des I, CI3H23Ö2N, e rkann t w ird. Diese Arerb. en ts te h t auch durch  Einw . 
von HCOOH auf I in  ä ther. Lsg. u. langsam e Arerdam pfung des Ae., sie is t le icht 
lösl. in  Ac., A. u . CHjOII. E ine M ischung m it der nach der oben erw ähnten  A rbe its
weise erhaltenen  Verb. zeigt keine G efrierpunktserniedrigung. D urch  B ehandlung 
des F o rm ia ts m it HCl e rh ä lt m an  das H ydrochlorid  des I, das von 300° an  sublim iert. 
Alkali se tz t die Base in  F reiheit, K p .;oo 252°. D urch Lösen in CH3COOH u . V er
setzen m it N aN 0 2 e rh ä lt m an die N itrosoverb. C12H22ON2, F . 105°. D as Benzoyl- 
deriv. gew innt m an durch  Einw . von C6HsCOCl auf das A m in in  alkal. L sg .; es w ird  
aus wss. CH3OH um krista llisiert, F . 102°. Die E n tstehung  des F orm iats des I b e 
weist, daß die A m insynth. nach L e u c k a r t  n icht nach der T heorie von AVa l l a c h  
verläuft. Vf. g ib t dem R k.-V erlauf eine andere, ausführliche D eu tung , wobei er die 
erhaltenen Vers.-Ergebnisse zugrunde legt. (Bull. Soc. chim . F rance , Mein. [5] 15. 
1097— 1100. N ov./Dez. 1948. P aris, In st. Catholiquc, Labor, de Cliimie organique.)

Herbert E. Carter, R. K. Clark jr., Betty Lytle u n d  G. E. McCasland, D ie S y n 
these von Aminoanalogen des Inosits  (Inosam ine). Auf G rund von U nterss. über den 
D iam inoinosit S trep tam in  (vgl. C a r t e r  u . M itarbeiter; C . 1948. E . 426) 
werden die M onoam inoverbb. des Inosits ( — Inosam ine) un te rsuch t. —  Aus Inososen 
werden die Oxime u. Phenylhydrazone ( = N — R) u. durch H ydrierung  m it II2 in 
Ggw. von R a n e y - N I  die Monoinosamine dargestellt. A us scyllo-Inosose (I) worden 
2 hinsichtlich der N H .-G ruppen epimere m eso-Inosam ine e rh a lte n : mcso-Inosamin- 
S A  (II) u. m eso-Inosam in-SB  ( I I I ) ;  aus DL-epi-Inosose ( IV) nu r D L-Inosam in-

D ioT atsache, daß sowohl I-Oxiin wie I-Phenylhydrazon II u. I II  liefern, zeigt, daß 
tro tz  s ta rk  alkal. Rk. bei der D arst. von Oxim keine Isom erisierung e in tr itt. —  
Aus dem anfallenden Gemisch von II +  I I I  e rhä lt m an II durch w iederholtes U m 
kristallisieren m it W asser. Zur Gewinnung von I I I  ü b erfü h rt m an das Gemisch der

R. K n o b l o c h . 2020
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R A  (V):
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V erbb. II -f- I II  in  die beiden H exaacetylderivv. u. m it am m oniakal. CH3OH in die 
N -A cety lverbb .; N -A cety l-III is t in  am m oniakal. oder wss. CH3OH selileebterlösl. 
u. is t durch U m kristallisieren zu  erhalten . —  Kigg. u. F F . (K o F L E R - M ik r o  b lock): II: 
P rism en, 240° (Zers.). —  Gemisch von H exaacetyl-II +  - II I , 235— 247°. —  H exa- 
acetyl-II, 260— 261°. —  N -A cetyl-II, 246— 248° (schnelles E rh itzen ; Z e rs .) .— 
I I -Hydrochlorid (Monohydrat), N adeln, 235— 237°. —  N -A eety l-III, 289— 291° 
(Zers.). —  H exaace ty l-lll, B lä ttch en : 299— 301° (Sublim ierung ab  200°). —  III- 
Hydrochlorid, >  260°. —  D , L-Hexaacetyl-W, infolge U m lagerungen m ehrere F F . : 
160— 162°; 184— 186°; 192— 194°. —  D , L -N -A cety l-V , N adeln aus CII3OII, 
205—206°. —  V-Hydrochlorid, 234—236° (Zers.). (J .  biol. Chem istry 175. 683— 90. 
Sept. 1948. U rbana, U niv. of Ul., D iv. B iochem ., Noyes L ahor. Chem.)

K l in g m ü l l e r . 2110 
Hermann Richtzenhain und  Margot Meyer-Delius,  Östrogene Stilben- und  D i- 

phenyläthan-Derivate. 1. M itt. (2. vgl. C. 1949. E . 244.) D as 3,3' -Dioxy-2,2' -diäthyl- 
slilben( I) u . das entspr. a.,ß-Bis-(3-oxy-2-äthyl-phenyl)-äthan(II) w urden syn the tisiert, 
w eiterhin tx, ß-Diäthyl-a, ß-bis-(3-methoxy-2-äthyl-phenyl)-äthan (III) 3,4' -Dioxy-2- 
älhyl-diphenylmethan  (IV), a-(4-Oxyphenyl)-ß-(3-oxy-2-äthylphenyl)-äthan  (V) u.

a-(4-Oxyphenyl)-ß-(3-oxy-2-äthylpkenyl)-butan  (VI). I erzeugt 
m it 10 y, II m it 20 y bei 87%  der T iere V ollbrunst, VI m it
5 y bei 75% . V is t erst m it 0,5 m g im  A l l e n -D oisy-T est
w irksam , IV n u r ganz schwach Östrogen.

V e r s u c h e :  3-M ethoxy-2-äthyl-henzoesäureinethylester, 
K p .jj 145— 147°, F .39— 41°, Cu H140 3, übergeführt in  das 
H ydrazid  C10H14O2N2, p . 122— 123°, m it Benzolsulfochlorid 
in  P y rid in  in  das Benzolsulfoliydrazid C10H 180 4N„S, 
F . 167— 170°, das m it Na„C03 in  Ä thylenglykol bei 
160° den 3-Methoxy-2-äthyl-benzaldehyd (VII),  C10II12O2, 

K p .^  129°, liefert (2 ,4-D initrophenylhydrazon Ci6H260 5N4, F . 211— 212°.) N ach 
E inleiten  von II2S in  die alkoli. salzsaure Lsg. von VII scheidet sich
der Thioaldehyd krist. oder ga lle rta rtig  aus, der in kleinen P ortionen  m it
K upferbronzc dest. 3,3 '-Dimethoxy-2,2'-diäthylstilben, C20If24O2, F. 109— 110°, e r
g ib t. D as en tspr. Ä th an  C20H26O2, F. 83— 84,5°, daraus "durch H ydrieren  m it P d- 
Oxyd in  Eisessig u. durch  6std . K ochen m it Eisessig-H Br II, C18H220 2, F . 154— 155°.
— 3,3' -Dimethoxy-2,2' -diäthylbenzoin aus VII durch K ochen m it KCN in 50%ig. 
Alkohol, ausäthern  u. D est. K p.r> 200°, C20II24O4, F . 76— 81° (aus verd . Essigsäure 
oder M ethanol). 3 ,3 '-Dimethoxy-2,2'-diäthyl-benzil au s  vorst. Verb. m it F e h l in g - 
scher Lsg. oder aus dem  3-M ethoxy-2-äthyl-benzoylchlorid m it Mg (u. Jod), K p.s 
195°, C20H22O4, F . 85— 87°, ließ sich n ich t nach C lem m ensen  reduzieren. —  3-Acet- 
oxy-2-äthylbenzoesäure, aus der 3-Oxysäure m it A eetanhydrid  in  P yrid in , CuHw0 4, 
F . 137— 138° (aus Benzol), daraus das Säurechlorid m it Thionylchlorid, K p.lr> 145°.
—  3-Oxy-2-äthylbenzaldehyd  über das m it Benzolsulfoliydrazid in P yrid in  h e r
gestellte /?-(3-Acetoxy-2-äthyl-benzoyl)-benzolsulfoliydrazid, F . (roll) 147— 155°, 
wie oben, C9H 10O2, F . 106—-114°; 2 ,4-D initrophenyihydrazon, F . 220— 221° (aus 
Eisessig). I aus vorst. Verb. über den T hioaldehyd, R einigung durch Lösen in A lkali 
u . Sublim ation, ClsH20O2, F . 191— 192°. —  (3-M ethoxy-2-äthylphenyl)-äthylcarbinol, 
aus 3-M ethoxy-2-äthylpropiophenon m it A l-Am algam  in 40% ig. Alkohol. N ach 
A uskristallisieren eines P inakons (F. 175— 176°, C24H340 4), K p .0,0 107— 108°, 
C12Hls0 2. Im  R ückstand  ein zweites P inakon, F . 138— 140°, C24H340 4. —  1’-Chlor- 
propyl-3-metlioxy-2-äthylbenzol aus dem Cärbinol m it HCl in Benzol, K p .0,s 99— 100°, 
C12IIi7OCl. —  III , aus vorst. Verb. m it M g-Pulver in  A ether, nach  D est. bei K p .0l5 
160— 172° ein schwerer (F. 163°) u. le ich ter lösl. Isomeres, F . 109°, C24H340„. — 
3,4'-Dimethoxy-2-äthyl-benzophenon  aus 3-M ethoxy-2-äthylbenzoylchlorid (K p .12 
125— 127°) u. Anisol in CS2 m it A1C13, K p .0l5 174— 178°, F . 60° (aus PAe.), C17H JS0 3.
—  IV aus vorst. durch Red. des k rist. H ydrazons m it N a in Alkohol bei 165“ u. 
E n tm ethy lie ren  des im V akuum  dest. D im etkoxyderiv. u n te r  N2, K p .0l3 200°, 
F . 139° (aus Bzl.), CJ5II180 2. —• 3-M ethoxy-2-äthyl-phenylessigsäure aus 3-Metlioxy- 
2-äthylbenzoylchlorid über das D iazoketon, Cu H140 3, F . 76— 77° (aus Cyclohexan).
—  3-Methoxy-2-äthylbenzyl-[4-methoxyphenyH-kelon  (VIII)  aus dem im V akuum  
dest. Säurechlorid (K p .13 i40— 145°) der vorst. Säure m it Anisol u. A1C13, ClsII20,O3, 
F . 52° (2,4-D initrophenylhydrazon, 0 24H ,40 6N4, F . 200°). —  3,4 '-Dimeihoxy-2- 
äthylstilben aus VIII durch H ydrieren m it R a n e y -N L  sublim iert hei 2 0 0 ° ,  C18H20O2,
F . 81°. Red. von VIII m it A l-Isopropylat gab eine n ich t näher charak terisierte  
V erb. C21H 240 3, F . 136— 138°. —  a.-(Mcthoxyphenyl)-ß-(3-methoxy-2-äthylphenyl)- 
äthan  aus dem H ydrazon  von VIII m it N a in A. bei 160°, C18H 220 2, farbloses Öl. —

^ y c H % CH/ s
y  V C H ,-C H , 
OH I
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V aus vorst. Verb. m it E isessig-IIB r u n te r N2, Dest. des Alkalilösl. bei K p .0,3 150°, 
F . 97— 98° (aus Cyclohexan), C10IIlaO2. —  3-M cthoxy-2,ct-diäthyl-benzyl-(4-methoxy- 
phenyl)keton  aus V III m ittels N a-A lkoholat u. Ä tliyljodid in  Bzl., blaßgelbes Öl, 
K p .0)4 182— 185°, C20I i24O3 (2,4-D initrophenylhydrazon, F . 156°, C25H280 6N4). —
a.-(4-M ethoxyphenyl)-ß-(3-methoxy-2-äthylphcnyl)-buian  durch Red. des H ydrazons 
m it N a in A., Öl, K p .0,3 160°, C20H ,0O2. —  VI aus vorst. Verb. durch E n tm ethy lie ren  
wie oben, K p .„,3 180°, C1SH22 0 2. —  3-M ethoxy-2-äthylphcnylacetonitril aus 3- 
M ethoxy-2 -äthylphenylessigsäuream id (F. 170°, Cu HJ50 2N) m it PC13, K p .0>3 108°, 
Cn Iij3 ON. —  a-(3-M ethoxy-2-äthyl-phenyl)-ß-(4-mcthoxy-phcnyl)-acrylnitril aus 
vorst. Verb. m itN a-A lltoliolat u . A nisaldehyd, K p .0,3 190°, gelbliches Öl, CI9H 130 2N.
— 3-Oxy-2-äthylphenylessigsäure aus 3-Acetoxy-2-äthylbenzoesäure über das 
Säurechlorid u. D iazoketon, F . 154— 155° (aus W . oder Bzl.), C10II12O3. Die K o n 
densation dieser Säure m it p-O xybenzaldeliyd fü h rte  n ich t zu einem einheitlichen 
P roduk t. (Chem. Ber. 81. 81— 92. März 1948. ausgeg. 12/7. 1948. Heidelberg, Univ.)

W. W u n d e r l i c h . 2250
E. Ziegler und  G. Zigeuner, Spaltungen mittels Diazoniumverbindungen. 1. M itt. 

Über Dioxydiphenylmethane. E ingehendes S tudium  der bereits erw ähnten  R k. von 
2,2'-D ioxy-3,3,3 ',5 '-Tetramethyldiphenyhncthan  (I) (vgl. C. 1948. E. 1597) m it 
D iazonium verbb., wie p-N itrobenzoldiazonium chlorid, wobei Spaltung  zu 2- 
Oxy-3,5-dimethyl-4'-nitroazobenzol (II) u . HCOH e in tr itt. Die K upplungsfähigkeit 
des I is t in Analogie zu den Plienolalkoholcn durch das mesomere V erhalten e r
k lärbar: D urch Anteiligwerden des D iazokations am freien E lek tronenpaar w ird 
I prim , in  A zokörper u. Phenolalkohol gespalten, die Sekundär-R k. geh t u n te r Bldg. 
von II, HCOH u. ILO vor sich. Diese A nschauung über den Zerfall w ird auf w eitere 
Beispiele ausgedehnt. A bspaltung des Brücken-C-Atoms erfolgt in  der Regel dann, 
wenn beide K erne phenol. H ydroxyle tragen, wovon eines abgedeckt sein kann . 
Zur F rage, ob m it Hilfe von Benzoldiazoniumclilorid ev. vorhandene — CII,- 
Brücken im  L ign in  nachgewiesen w erden können ( K ü s t e r  u . D a u r , Cellulose- 
chemio 11. [1930] 4) is t zu sagen: Das N ichtvorhandenseiu von HCOH in der A uf
schlußlauge is t kein Beweis, daß keine S paltung sta ttgefunden  h a t, da auch Di. 
oxydiphenylm etliane m it substitu ie rten  M ethylenbrücken der Spaltung  unterliegen. 
Der N achw. von HCOH ließe aber noch keinen sicheren Schluß auf V orhandensein 
einer — CH,-Brücko zu, da dieser auch aus einer M ethylolgruppe stam m en könnte.
— Die u n te r verhältn ism äßig  milden Bedingungen durchführbare M eth. der S pal
tung von P lienolderivv. kann  fü r die K onstitu tionsaufk lärung  höherm ol. P rodd . 
auf phenol. Basis (Phenoplaste, L ignin usw.) von B edeutung sein.

V e r s u c h e :  S paltung des I: 1,28 g I in  30 cm 3 10%ig. N aO II m it p-N itro- 
benzoldiazoniumchlorid versetzen. Es en ts teh t II, C1411J30 3N3, aus Pyrid in-W . 
braune N adeln, F . 193°, 80%  (Ausbeute). —  Spaltung des 4 ,4 '-D ioxy-3,5,3’,5'- 
tetramethyldiphcnylmethans, a) m it Benzoldiazoniumsulfat ( II I)  aus verd . E ssig
säure gelbe N adeln von 4-Oxy-3,5-dimethylazobenzol, C14H 14ON2, F . 95°, 90% ; b) m it
2,4-D initrobenzoldiazonium sulfat aus Eisessig orangerote N adeln von 2-Oxy-3,5- 
dimethyl-2',4 '-dinitroazobenzol, F . 218°, C11H 12Ö5N4, 90% ; diese Verb. w urde auch 
hei K upplung  von 4-Oxy-3,5-dimethylbenzylalkohol bzw. des 3,5-Dimelhylphenols 
m it 2,4-D initrobenzoldiazoniurnsulfat erhalten . —  Spaltung des 4 ,4 '-D ioxy-3 ,3 '- 
bis-[oxymethyl~\-5,5'-diniethyldiphenylmethan m it I II  g ib t aus Cyclohexan gelbe 
Nadeln von 2-Oxy-3-methyl-5-benzolazobenzylalkohol, C,4H]40 2N2, F . 95°. -— S p a l
tung des 4 ,4 '-D ioxy-3,3’-dimethyldiphenylmethans m it I II , aus verd . A, gold- 
glänzende N adeln von 4-Oxy-3-methylazobenzol, CJ3H 12ON2, F . 129— 130°. —  S p a l
tung des 4 ,4 '-Dioxydiphenylmethans m it I II , aus W . bzw. Bzl. orangefarbene B lä tt
chen von 4-Oxyazobenzol, C,2H10ON2, F . 154°. —  Spaltung des 4 .4 '-D ioxydiphenyl
methans m it II I, aus A. orangefarbene Prism en von 4-Oxyazobenzol, aus dem F iltra t 
wurde Acetaldehyd  als D initrophenylhydrazon, F . 147°, gefällt. —  Spaltung des
l,l-Bis-[4-oxy-3-methylphenyl]-cyclohexans m it I II , aus Cyclohexan bzw. verd . A. 
goldfarbige B lättchen  von 4-Oxy-3-methylazobenzol, Cj3H,,ON2, F . 130— 130,5°; im 
F iltra t w urde Cyclohexanon als D initrophenylhydrazon, F . 156,5— 157°, gefällt. —  
Spaltung des 6-M ethyl-8-[4'-oxy-3',5 '-dimethylbehzyl\-2-phenylbenzo-l,3-dioxans m it 
III, aus verd . Essigsäure gelbe N adeln von 4-Oxy-3,5-dimethylazobenzol. C14I I 14ON,, 
F. 95°. (Mh. Chem! 79. 363— 70. Okt. 194S. Graz, U niv. In st. f. Organ, u. Pharm a'- 
zeut. Chemie.) R o t t e r . 2260

G. Zigeuner und E. Ziegler, Spaltungen mittels D iazoniumverbindungen. 2. M itt. 
Über Phenolphthalein. (1. vgl. vorst. Ref.) Im  Gegensatz zu der A nnahm e, daß in 
folge der Analogie im  B au der D ioxydiphenylm ethane u. des Phenolphthaleins (I)



E. 3022 D 2. P räparative organische Chem ie . N aturstoffe. 1948

eine S paltung des le tzteren  m it D iazoniuinverbb. möglich w äre, w ird  festgeste llt: 
D ie Spaltung  m it Benzoldiazoniumchlorid  (II) t r i t t  n u r  zu etw a 25%  ein. O d d o  
(Ber. dtsch . chem . Ges. 47. [1914.] 969) gelang zw ar die T rennung der Azokörper, 
jedoch n ich t die Identifizierung. Als S paltp rodd . w erden p-Oxyazobenzol ( I I I)  u. 
2-[4'-Oxybenzol)-benzoesäure (IV) festgestellt. D urch  die von Vff. durchgeführten  
Verss. worden die A nsichten von O d d o  bzw. S c h e s t a k o f f  (Ber. dtsch . chem. Ges. 
47. [1914.] 331) über die K upplungsfähigkeit su b stitu ie rte r Phenole w iderlegt.

V e r s u c h e :  3,2 g I in 90 cm 3 3% ig. N aO H  w erden m it der äquim ol. Menge II 
versetzt. N ach N eutralisieren m it verd . H2S 0 4 b rauner N d .; aus Bzl. orange
farbene B lättchen  von I II , F . 154°; aus dem  F iltra t  sechseckige B lättchen  von IV, 
CJ4H 100 4, F . 2 1 2 — 213° (Zers.). D as D iatrium salz des I g ib t m it p-N itrobenzol- 
diazonium ehlorid (V) einen b raunen  N d. (A); B ehandlung von A m it Benzoyl- 
chlorid g ib t das Benzoat des 4-[4' -Nitrobenzolazo]-phenols, C19H 130 4N3, aus Toluol 
orangefarbene N adeln, F . 195°. 4-[4' -Nitrobenzolazof-phenol, C12II90 3N3, durch 
V akuum sublim ation hei 200° aus A, orangerote Prism en aus Toluol, F . 213—-214°. 
A w ird  in s ta rk er, heißer N aO H  gelöst u. abgekülilt. B lä ttchen , aus N itrobenzol 
dunkelbraune N adeln von 2,4-Bis-\4'-Nitrobenzolazo]-phenol, C13H 120 5N6, F . 278°. 
Im  F il tra t  von A wie auch in  A w ird  4 '-Oxybenzophenoncarbonsäure-(2) in  sechs
eckigen B lättchen , F . 212— 213° (Zers.), festgestellt. Als Z ers.-Prodd. des V werden 
p-N itrochlorbenzol u . p-N itroplienol aus dem F iltra t  isoliert. D ie q u an tita tiv e  Best. 
der Spaltprodd. fü h rt zu 80% ig. A usbeuten, ebenso wie die K upplung  der Carbinol- 
jortn des I m it V. —  vic.-m -Xylenolphthalein, C21H22 0 4 aus P h tha lsäu reanhydrid  u.
2,6-D im ethylplienol, F . 256° g ib t bei der Spaltung  m it 2,4-D initrobenzoldiazo- 
n ium sulfat 4-[2',4 '-Dinitrobenzolazo]-2,6-dimethylphenol, C14H 120 5N4, orangefarbe
nen N adeln aus Eisessig, F . 218°. (Mh. Chom. 79. 371— 78. Okt. 1948.)

R o t t e r . 2 2 6 0

A. N. Nessmejanow, B. A. Ssasonowa und  Je. B. Landor, K onstitution und  
Reaktionsfähigkeit der Halogenmagnesiumenolate von Ketonen. (Vgl. Uoioiagu Ai<a- 
AeiHHH Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. UdSSR] 59. [1948.] 707.) D ie M etallderivv. von 
K etonen haben entw eder O xokonst. (A) oder E no la tkonst. (B), aber n ich t meso-

l i  i i  r i  1 ]
inero Ionenkonst. (C): Me— C— C =  0  (A); C = C — O— Me (B); C = C — O—  Me+ 

' l i  l l U -I
-0-+ C— C = 0  ~M+ (C). Bei 3std. K ochen von B enzalacctom esitylen m it C6II5MgBr

in  Ae. en tstehen  54%  ß,ß-D iphenylpropiomesitylen  (1) als BrM g-Enolat, isoliert als 
Ätherat, C28II330 2BrM g; K ristallpu lver aus Bzl. +  Cyclohexan; daraus das freie I 
m it NHjCl-Lsg., F . 82°. I erg ib t m it C8H5M gBr in  Ac. nach (C6IL, )X '!ICH,COCnII3 
(CH3)3 +  CjHjMgBr =  C0II0 +  (C„H5)2CHCH =  C(OMgBr)C0H3(CH3)3 ein BrM g- 
Enolat von I, ebenfalls m it 1 (C J Ir>)20  kristallisierend, das in  Bzl. erheblich weniger 
lösl. ist. Beide E no la te  sind cis-trans-Isomere u. liefern m it C0II5COC1 die e n t
sprechenden Enolatbenzoate, C31II280 2, F . 162° bzw. 145° (Aceton), heim  Behandeln 
m it (CII3)4N J, dann C6H5COCl aber n u r das E no la tbenzoat vom  F . 145°. (HoKnaabi 
AKaaeMim HayK CCCP [Bor. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 395— 98. 1 / 1 2 . 1948. 
Moskau, Lomonossow-Univ.) R. K. M ü l l e r . 2360

Remo de Fazi und  Salvatore Carboni, Untersuchungen über die Indone. 20. M itt. 
Chlorderivate des 2-Äthyl-3-phenylindons. (19. vgl. Gazz. cliim. ita l. 76. [1946.] 283.) 
Bei der Chlorierung von 2-Äthyl-3-phenylindon e n ts te h t 2-Chlor-2-Äthyl-3-chlor-3- 
phenylhydrindon  ( I) ; in dieser Verb. is t das 3ständige Chloratom  beweglich u . kann 
le ich t ausgetausch t werden, z. B. gegen Ilyd roxy l-, M ethoxyl-, A cetoxy- u. andere 
G ruppen. Sowohl I als auch seine durch solche A ustauschreaktionen  erhältlichen 
D erivv. liegen jeweils in  zwei Isom eren vor, die sich durch  die F F . unterscheiden. — 
Bei den R kk. der 2-Clilor-2-äthyl-3-oxy-3-phenylhydrindone m it N aO H  en ts te h t 2- 
Äthyl-3-phenylhydrindonoxyd, w ährend die U m setzung von 2-Chlor-2-äthyl-3-chlor-3- 
phenylhydrindon  m it alkohol. K O H  eine o-[l-Phenyl-2-chlor-2-äthyl]-vimjlbenzoe- 
säure liefert.

V e r s u c h e :  2-Äthyl-3-phcnylindon, aus Benzophenon u. a-B rom buttersäure- 
ä th y les te r in  Bzl. in Ggw. von Zn, Zers, des R eaktionsprod. m it verd . H 2S 0 4 u. 
B ehandlung des o.-Äthyl-ß-diphenylmilchsayreeslers m it konz. H 2SO,. —  2-Chlor- 
2-äthyl-3-chlor-3-phenylhydrindon  (I), C17II140C12, F . 115— 116° (Cyclohexan), aus 
vorst. V erb. u. Cl2 in  CC14, etw a 1 y2 S tunden. L eicht lösl. in  Bzl., weniger in  Ligroin. 
L iefert m it A gN 0 3 in  A ceton AgCl; fä rb t sich m it konz. H 2S 0 4 gelborange; ist 
lich tbeständig . G ib t heim 2std. K ochen m it Cu in  Bzl. die vorst. V erbindung. — 
2-Chlor-2-äthyl-3-chlor-3-phenylhydrindon  (I), C17H140C12, F . 130— 131° (Ligroin),
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aus den cyclohexanisclien M utterlaugen der vorst. V erbindung. G ibt die gleichen 
lik k . wie die vorst. V erbindung. —  2-Chlor-2-äthyl-3-oxy-3-phenylhydrindon, 
C17H150 2C1, F . 111— 113° (Ligroin), aus I in  A ceton u. konz. wss. A gN 0 3-Lsg. 
neben ÄgCl. I s t  lich tbeständ ig  u. fä rb t sich m it konz. HCl orangegelb. —  2-Chlor- 
2-äthyl-3-oxy-3-plienylhydrindon, C17II150 2C1, F . 170— 171°, aus den M utterlaugen 
der vorst. V erb .; verhä lt sieh wie die vorst. V erbindung. —  2-Chlor-2-äthyl-3- 
acetyloxy-3-phenylhydrindon, C19H 170 3C1, F . 171— 173° (Ligroin), lich tbeständig , u. 
Clsi l 170 3CT, F . 177— 178° (Ligroin), w ird  am  L ich t gelblich, aus 1 u . A g-A cetat in  
Eisessig, 20 Min. u n te r  R ückfluß oder 30 Min. auf dem W asserbad. —  2-Chlor- 
2-äthyl-3-methoxy-3-phenylhydrindon, C1SH170 2C1, F . 137— 139° (M ethanol), aus I 
durch Kochen m it M ethanol. V erfärbt sich etwas am  L ich t. —  2-Chlor-2-ätliyl-3- 
äthoxy-3-phenylhydrindon, C19H 190 2C1, F . 152— 154° (A.), aus I analog vorst. Ver
bindung. V erfärb t sich langsam  am  L ich t. —  2-Chlor-2-äthyl-3-äthoxy-3-phenyl- 
hydrindon, C19H 190 2C1, F . 186° (A.), neben vorst. Verb. oder beim  äußerst la n g 
sam en A bdam pfen der vorst. Verb. m it Benzol. W ird  am  L ich t schnell gelb. —  
2-Chlor-2-äthyl-3-äthoxy-3-phenylhydrindon, C19H190 2C1, F . 154— 175°, beim  U m 
kristallisieren der vorst. Verb. aus A .; ist ein Gemisch der beiden vorst. V erbb.; 
fä rb t sieh am  L ich t gelb. —  Verb. C23H20ONCl, F . 191— 192° (Bzl./Ligroin), licht- 
beständig, u. C23I120ONC1, F . 186—JS8° (Bzl./Ligroin), w ird am  L ich t gelb, aus I 
u. Anilin, 16 Std". bei Z im m ertem peratur. —  o-[l-Phenyl-2-chlor-2-äthyl]-vinylbeuzoe- 
säure, C17H150 2C1, F . 142— 143° (Ligroin), aus 1 durch Kochen m it 4% ig. alkoliol. 
K O H. Lösl. in  A lkalihydroxyden u . -carbonaten . M ethylester, C13H 170 2C1, ölig; lä ß t 
sieh zur Säure verseifen. —  2-Äthyl-3-phenylhydrindonoxyd, C17H140 2, F . 52— 54° 
(verd. A.), aus 2-Chlor-2-äthyl-3-oxy-3-phenylhydrindon u. 0 , ln  N aO H . W ird  am  
L icht rosa. (Gazz. chim . ita l. 78. 567— 83. Aug. 1948. P isa, Is t. Chim. F arm . Univ.)

W a l ter  S im o n . 2650
H. T. Huang, D. S. Tarbell und  H. R. V. Arnstein, Die Cyclisierung von ß-[3- 

Brom-4,5,6,4'-tetramethoxydiphenylyl-(2)]-propio?isäure. Vff. zeigen, daß ß-\3-Brom- 
4,3,6,4'-tetramethozydiphenyiyl-(2)]-propionsäure (1) u n te r FRiEDEL-CRAFisschen 
Bedingungen u n te r  W anderung des B r zu einem H ydrindon-D eriv. cyelisiert w ird, 
dessen S tru k tu r  bewiesen w urde durch U m w andlung in  l-Acetamido-4-[4' -methoxy- 
phenyl]-5,6,7-tm nethoxyhydrindan, einem Isom eren des N -A cetylcolchinolm etliyl- 
äthers, das auch aus dem  Cyclisierungsprod. der ß-[4,5,G,4‘-Tetramethoxydi- 
phenylyl]-propionsäure ( 1 1 ) erhalten  wurde.

V e r s u c h e : 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, aus 3,4,5-Trim ethoxybenzoylclilorid 
in X ylol m it IL  in Ggw. von P d -B aS 0 4-K ata lysato r über die B isulfit-Verb. in  60 
bis 64% ig. A usbeute, F." 74— 75°.—  ß-[4,5,G,4'-Tetramethoxydiphenylyl-{2)]-propiou- 
säure (II), aus /?-(2-Jod-3,4,5-trim ethoxyphenyl)-propionsäurem ethylester u . p- 
Jodanisol in Ggw. von Cu-Bronzo in 49% ig. A usbeute, feine N adeln aus Bzl., 
F. 100— 103° (neben etw as 2,2 ',3 ,3 ',4 ,4 '-Hexamelhoxy-6,6'-di-(ß-carboxyäthyl)-di- 
phenyl, K ristalle  aus Bzl., F . 190— 192°). —  4-(4-MetKoxy-3-bromphenyl)-5,6,7- 
trimethoxyhydrindon-(7), C19II190 5Br, aus dem  Chlorid von I in  34% ig. A usbeute 
durch E rh itzen  m it A1C13 in  N itrobenzol, kleine glänzende P rism en aus M ethanol 
bzw. A., F . 145— 146° (nach 6 R ekristallisationen); O xim , C1?IL 0O5N Br, rech tw ink 
lige P lä ttch e n  aus M ethanol, F . 202— 205°. L etzteres gal) bei gewöhnlicher H ydrie
rung in  Ggw. von RANEY-Nickel in  am m oniakal. A. u n te r  A ufnahm e von 3 Mol. IL
l-Am ino-4-(4'-m ethoxyphenyl)-5,6,7-trim ethoxyhydrindan  (VI), isoliert als H ydro
chlorid, C49H 230 4N- HCl, Büschel feiner faseriger N adeln ans verd . HCl, F . 225— 226° 
(nach leichtem  S in tern); Pikrat, C^HjeOjjNj, seidige gelbe N adeln aus A., F . 172 
bis 173°; N -Acetyl-D eriv., C21II250 5N, K ristalle aus wss. M ethanol, F . 179,5°, das 
U V -A bsorptionsspektrum  w ar sehr verschied, von dem des N-Acetylcolchinol- 
m ethyläthers. —  4-(4'-M ethoxyphenyl)-5,6,7-trim ethoxyhydrindon-(l), durch Cycli- 
sierung von II in  62%ig. A usbeute, glänzende N adeln aus M ethanol, F . 89°; Oxim , 
81%ig. A usbeute, F . 215°, gab hei k a ta ly t. Red. in 80% ig. A usbeute ebenfalls VI, 
keine F .-E rn iedrigung  der H ydrochloride, A cetyl-D erivv. u . P ik ra te . —  3,4,5- 
Trimethoxybenzoylmalonsäurediäthylester, C17I1220 S, in 87% ig. A usbeute aus 3,4,5- 
T rim ethoxybenzoylchlorid u. Na-M alonester in Bzl., K ristalle  aus wss. A ., F . 89 
bis 90°, ließ sich bei niedr. Tem p. u . D ruck n ich t hydrieren  u. hydrolysieren  zu der 
/L(3 ,4 ,5 -Trim ethoxyphenyl)-propionsäure. Neben 3,4,5-Trim etlioxybenzoesäure 
w urde n u r  ein neutra les unbekanntes P rod. in  K ristallen  aus Bzl., F . 201— 20 2°, 
erhalten. ( J .  Am er. chem. Soc. 70. 4181— 84. Dez. 1948. R ochester, N . Y ., U niv., 
P ep . of Chem.) L in d e n b e r g . 2650

Sigvard W ideqvist, Über die Carbälhoxylierung und A lkylierung  von a-Naphthyl- 
acetonitril. Zur D arst. von in «-Stellung durch den N aph thy lrest substitu ie rten
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C yancarbonsäureestern aus A lkylcarbonaten  kann  im Gegensatz zu (len A ngaben 
von W a l l i n g f o r d , J o n e s  u . H o m e y e r  (C. 1943. I . 2082.) durchaus N a als K on
densationsm ittel angew endet werden, wobei die A usbeute ebenso g u t is t wie bei der 
Anw endung von NaOC2H5. Bei 100° kann  N a m it D iä thy lca rbona t dann  zu C2H5ONa 

CO reagieren, wenn es im  Vgl. zum  N itril im  U berschuß vorhanden ist. —  
A lkylierte Verbb. der A ry lcyansäureester können zw ar dadurch hergestellt w erden, 
daß die A lkylierung in  Verb. m it der C arbäthoxylierung des N itrils durchgeführt 
w ird, doch sind die A usbeuten  besser, w enn erst das C arbäthoxylicrungsprod. 
isoliert w ird. —  D ie alky lierten  A ry lcyancarbonsäureester lassen sich durch E r 
h itzen  m it alkohol. KOH zu den N itrilen  decarbäthoxylieren . A uch bei deren D arst. 
is t vorherige Isolierung des A lkyl-a-naphthylcyansäureesters besser als die gleich
zeitige A lkylierung u. D ecarboxylierung des A rylcyancarbonsäureesters.

V e r s u c h e :  a-Naphthylacetonitril (1), aus wss. KCN u. A. durch langsam e 
A ddition  von a-C hlorm ethylnaphthalin  in der Siedehitze, w eiteres 4std . E rhitzen , 
Zusatz von W . nach A bkühlung u. CCl4-E x tra k tio n ; A usbeute 72% ; K p .u  188 
bis 193°. —  a-Naphthylcyanessigsäureäthylester (111), a) in  47% ig. A usbeute aus K  
in  Ä. +  K ohlensäured iä thy lester (II) durch sehr langsam e Zugabe von I, wobei 
heftige R k. u n te r  Em ission von grünlichblauem  L ich t e in tr it t  u . das R -P rod . sich 
als K -Salz abscheidet; nach B ehandlung m it verd . H ,SÖ 4 u . A b trennung  der Ä.- 
Schicht w ird frak tio n ie rt; K p .s 20 2°; b) in wesentlich besserer (84% ig.) A usbeute 
durch E rh itzen  einer M ischung von II, N a u . I auf 100— 110°, nach  Lösen des N a 
auf 160° u n te r ste tiger A bdest. des gebildeten A., A nsäuern  der Rk.-M ischung m it 
Essigsäure, B ehandeln m it W . u . F rak tion ie rung ; viscoses Öl. E s liefert in  konz. 
NH.,OH a-Naphthylcyanacetamid, C13H 10ON2; aus A. feine N adeln, F . 193— 194°. — 
a-[a-Naphthyl]-cymibuttersäureäthylester (V), C17H 17Ö2N ; a) nach der K ondensation  
von I m it II w ird der gebildete A. beseitigt, D iä thy lsu lfa t (IV) bei Zim m ertem p. 
zugefügt u. 2 S td . auf 140° e rh itz t; nach der A bkühlung B ehandlung m it W ., 
W aschen der organ. Schicht m it verd . N aO H , verd . H 2SÖ4 u. W . u. D est.; A us
beute 38% ; F . 81— 82° (A.). b) Aus N a in A. durch Zufügen von III  u. C2II5Br, 
4std. Kochen u. A bfiltration  des N aB r; A usbeute 62% . —  tx-[a-Naphthyl\-butyro- 
nitril, C14II 13N, a) aus I durch K ondensation  m it II, Ä thylierung  m it IV, A bdest. 
von überschüssigem  11, Lösen des R ückstandes in  alkohol. K O H, ls td . Kochen, A b
filtration  des gebildeten K 2C03, N eutra lisieren  der F iltra te  m it Essigsäure, A bdest. 
des A., V erdünnen des zurückbleibonden Öls m it A. u . W aschen m it A .; b) w esent
lich reiner aus V durch % std. Kochen m it alkohol. K O II, A bfiltra tion  des K 2CÖ3, 
A bdest. des A., Lösen des R ückstandes in  Ä. u. W aschen m it 1I2SÖ4; A usbeute 
72% ; K p .s 182°. Verseifung durch 2tägiges K ochen m it w ss.-alkohol. K O II, A bdest. 
des A., V erdünnen des R ückstandes m it W ., Beseitigung unveränderten  N itrils 
m it Ä. u . A nsäuern des wss. A nteils zu a-[a-Naphlh yl] - buttersäure, C14H14Ö2; F . 85 
bis 86° (PAe.). —  Phenylcyanessigsäureäthylester (VI), aus N a u. II durch E rh itzen  
auf 120° u. langsam e A ddition  von P heny lace ton itril; bei der A bdest. des A. w erden 
erheblich m ehr als die berechneten  Mengen erhalten , w as auf die N ebenrk. von N a 
m it II zurückzuführen ist. D aher is t es w ahrscheinlich besser, das N itril m it II 
schnell zu versetzen u. danach  N a zuzufügen. Die N a-V erb. von VI scheidet sich 
beim A bkühlen aus u. w ird  m it verd . CH3COOH zersetz t; A usbeute 75% ; K p .10 148 
bis 150°. Phenylcyanacetamid, F . 149°. (Ark. Kem ., M ineralog. Geol. Ser. B. 24. 
N r. 14. 1— 7. 15/1. 1948. U ppsala, U niv., Organ. Chem. Labor.)

N i t z s c h k e . 2700
M. Lora-Tamayo und J. L. Leon, D ie Kondensation von 2,3-Dimethylbutadien-

(1,3) m it p-Benzochinon. Im  V erlauf der U nteres, über die q u an tita tiv e  Best. 
konjugierter System e w erden die A dditionsprodd. von 2 ,3-D im etliylbutadien (I) 
m it p-Benzochinon (II) näher geprüft (vgl. L o r a  u . F e r n a n d e z  (A n .F isica  Quirn. 
42. [1946.] 1183). In  alkoli. Lsg. bei Z im m ertem p. vereinigen sich I u . II im  V er
h ältn is  1 : 1  zu 6,7-Dimethyl-5,8,9,10-tetrahydro-a-naphthochinon ( I I I) , das sieh 
durch E rh itzen  oder durch Einw . von HCl zu (i,7-Dimethyl-6,S-dihydro-l,4-d.ioxy- 
naphthalin  ( IV) isom erisiert (vgl. auch M o r g a n  u . C o u l s o n  (J .  chem. Soc. [London]

1931. 2323 u. D .R .P . 324661, C. 1930. I I .  809 u. 
o OH D .R .P . 521621, C. 1931. I I .  1758). I II  u. IV ad-

H ,( \  s \ \  h ,C \ _ J. d ieren kein I m ehr. Z ur q u an tita tiv e n  Auswer-
!| i 'l 'q  tu n g  w urde III  aus der alkoli. Rk.-Lsg. m it W .

/ \ y i \ /  H gefällt u . gewogen u. im  F iltra t  das überschüssige
HaC 1 Q I ljo d o m e tr .  t i t r ie r t .  D iese M eth. liefert die glei

chen Ergebnisse, wie sie nach  der von M o r g a n  
h i  iv  u . C o u l s o n  (1 .c.) erha lten  w erden. I II , C12HI40 2,
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aus I u. II in  A. bei Zim m ortem p. (4 S td.) nach dom F ällen  m it W . gelbe N adeln, 
F . 116°; D ioxim , C12H 10O2N2, F . 234°, aus A. —  IV, C12IIj402, F . 235°, dureb  Iso 
m erisieren von III  durch E rw ärm en über den F . oder m it konz. HCl in  sd. A .; 
Diacelylverb., C10I i18O,,, F . 134°, aus I II  oder IV in  sd. E ssigsäureanliydrid, aus A. 
N adeln. (J . ehem . Soc. [London] 1948. 1499— 1501. Okt. M adrid, A lonso B arba-

A. N. Tatarenko und  I. P. Zukerwanik, Kondensation von aromatischen Ver
bindungen m it Alkoholen in  Gegenwart von A lC l3 (und anderen Reagenzien). 14. M itt. 
Am yltetraline. (9. vgl. C. 1940. I. 1189, vgl. auch C. 1941. I. 2930.) Vif. u n te r 
suchen die A lkylierung von T etra lin  m it Isoam ylalkohol (I), Pentanol-(2) (II) u. 
2-M ethylbutanol-(2) (III) in  Ggw. von A1C13, ZnCl2 u. H 3P O t. M it A1C1S verläu ft 
die K ondensation auch u n te r  m ilden Bedingungen (niedrige Tem p. u. kein A1C13- 
U bersehuß) u n te r  s ta rk er V erharzung u. Bldg. von liochsd. Stoffen. D ie A usbeuten 
an Am yltetralinen  sind unterschiedlich u. n ich t hoch. Die A lkylierung in Ggw. von 
ZnCl2 im  R ohr bei 170— 200° erfolgt ohne V erharzung m it guten  A usbeuten (S2%). 
In  Ggw. von IIsP 0 4 v erläu ft die Rk. m it I, II u. III bei 100— 130° g la tt, jedoch m it 
geringeren A usbeuten als bei ZnCl2 (50%).

V e r s u c h e :  A lkylierung m it I fü h rte  vorwiegend zu ß-tert.-Amyllctralin, 
Ci5II22, Ivp .725 275— 276°; Dj" 0,9351; ni>° 1,5278; O xydation m it H N 0 3 füh rte  zu 
Trimellitsäure, F . 218°; D ehydrieren m it S zu ß-tert.-Amylnaphthalin, K p .72r> 288 
bis 289°; Dj° 0,9755; n?,° 1,5766. —  A lkylierung m it II füh rte  zu ß-sek.-Amyltetralin, 
K p .725 277—-278°; D 2,0 0,9336; nt>° 1,5620; O xydation fü h rte  zu Trimellitsäure-, D e
hydrierung  m it S zu ß-sek.-Amylnaphthalin, K p .725 292— 293°; D 20 0,97.38; nt>° 
1,5759. —  A lkylierung m it III füh rte  zu ß-tert.-Amyltetralin  m it (len gleichen K on
stan ten  wie oben. —  ß-Isoamyltelralin, C15H 22, K p.72r, 280— 281°, aus T etra lin  u . 
Isovalerylchlorid m it nachfolgender Red. des erhaltenen K etons. D ehydrierung 
m it S fü h rte  zu ß-Isoamylnaphthalin, K p .725 295— 296°; D f’ 0,9724; nf,° 1,5747. 
(IKypnan Oilmeii Xhmhh [J . allg. Chom.] 18 (80). 106— 09. Ja n . 1948. M ittelasiat. 
Univ., Labor, fü r organ. Chemie.) v. F ü n e r .  2700

Herbert H. Hodgson und  Donald Bailey, Die Isolierung der bisher unbekannten 
Anti-Diazosulfonate in  der Naphthalinreihe, sowie verbesserte Darstellungsvorschriften 
von 2- und  4-Nilro- und  4-Chlor-l-naphthylamin. Die N aphthalin-syn-diazosulfo- 
nate, denen nach den von H o d g s o n  u . M a r s d e n  (vgl. C. 1944.1. 5 3 2 )  in  der B enzol
reihe ausgeführten  Unteres, die Form el von unstabilem  Naphthalin-1- u . -2-diazo- 
sulfil (I u. II) zugeschrieben werden m uß, stabilisieren sich einerseits zu 1,1'- u. 
2,2’-Azonaphthalin  ( III  u. IV) u. andererseits zu dem  n ich t kuppelnden u. tiefer 
gefärbten 1- u . 2-Naphthalin-anti-diazosulfonat (V u. VI). 4-Nitronaphthalin-l-diazo- 
sulfit (VII) is t nam entlich  in Ggw. von N a2S 0 3 in n eu tra le r Lsg. beständ iger als I 
u. II u . verw andelt sich w esentlich langsam er als diese in  4,4 '-Dinitro-1,1'-azo
naphthalin  (V III) u. Natrium-4-nitronaphthalin-l-diazosulfonat (IX)- Beim  4-Chlor- 
naphthalin-l-diazosulfit (X) w urden ähnliche V erhältnisse gefunden. Die B eständ ig 
keit der genannten D iazosulfite n im m t in der Reihe VII >  I, II >  X ab. Die hohe 
S tab ilitä t des VII w ird auf die steigendo A nzahl der R esonanzstruk tu ren  gegen
über I, II u. X zurückgeführt. Ih re  S tab ilitä t is t gegenüber den D iazosulfiten der 
Bcnzolreihc, die als H auptreak tionsprodd . Sulfonate liefert, geringer; h ier sind die 
symm. A zoverbb. die wesentlichen S tabilisierungsprodukte. —  IX reag iert le icht 
m it p-N itrobenzoldiazonium chlorid u n te r  Bldg. einer Verb. vom Typ XI, die m it 
alkal. /LN aphthol zu p-Nitrobenzolazo-ß-naphthol (X II) kuppelt u. IX unverändert 
zurückläßt. Die entsprechende U m setzung von p-N itrobenzoldiazonium chlorid 
m it VII (in Ggw. von Na2S 03) ergab eine Substanzm ischung, die m it ß-N aphthol 
zu X II u. 4-Nitronaphthalin-l,l'-azo-2'-naphthol (X III) kuppelte ; die T atsache, 
daß das F il tr a t  nach der Brom oxydation gleichfalls X II u . X III  als K upplungs- 
prodd. liefert, lä ß t darauf schließen, daß die S tabilisierung von V II zu IX u n m itte l
bar nach dessen Bldg. beginnt.

Inst, fü r Chemie, Organ. Chom. A bt.) G o l d . 2700

N -  N — SO,Na N =  N - O —SO.Na sr--=N

i in

V e r s u c h e :  Naphthalin- 1-diazosulfit (I), aus einer m it CaC03 kongoneutral 
gestellten Lsg. von in  HCl diazotiertem  a-N aphthylam in, m it N a2S 0 3 u . w enig Soda
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bei 0°, als orangegelber N d .; kuppelt m it /LN aphthol. —  1-Näphthalin-anti-diazo- 
suljonat (V), C10I I7O3N2SNa, aus der Suspension von I in  W ., durch R ühren  bei 0° 
u n te r E ntw . von Na, neben in W . unlösl. 1 ,1 '-Azonaphthalin  ( III) , C20HUN2, F. 198°

(aus Eisessig ro te  N adeln), durch E indam pfen 
des in  W . lösl. A nteils, E x trah ieren  des R ü ck 
standes m it A. u. Fällen der alkoh. Lsg. m it 
A e., aus W . ro tb rau n e  M .; kup p elt n ich t m it 
j?-Naphtliol. •— 1-Naphthalinazo-ß-naphthol, 
C29Hi4ON2, durch  O xydieren der wss. Lsg. 
von V m it Brom  u. K uppeln  m it ß-Naplithol, 
ro te  N adeln aus Eisessig, F . 229— 230°.— N aph- 
thalin-2-diazosuljit (II),  analog aus /1-Naph- 

thy lam in  als gelber N iederschlag. —  2-Naphthalin-anti-diazosuljonat (VI), C10I I 7O3 
N2SNa, wie V, als ro tb rau n e  Masse. —  2,2 '-Azonaphthalin  (IV), C20H 14N2, dunkel
ro te  P rism en aus Clilf., F . 204°. —  2-Naphthalin-azo-ß-naphthol, O20HI4ON2, ro t
braune N adeln aus Eisessig, F . 178— 179°. •—• 4-N ilronaphthalin-l-d iazom lfü  (VII),  
wie I aus 4 -N itro -l-naph thy lam in  als orangegelber N d .; geh t in  wss. Suspension 
allm ählich in  VIII u. IX über. —  4-N itronaphthalin-l,T-azo-2'-naplithol (XIII),  
C20IT13O3N3, dunkelro te N adeln aus N itrobenzol, F . 262— 263°. —  4,1 '-Dinilro-
I ,1 ' -azonaphthalin (VIII),  C20H120 4N4, ro te  N adeln aus N itrobenzol, F . 334°. — 
p-Nitrobenzol-azo-ß-naphthol (X II), C16HU0 3N3, F . 250°. —  Natrium-4-nitronaphtha- 
lin-l-diazosulfonat (IX), C10I I0O5N3SN a, aus V11 neben IX, als orangerote M., kuppelt 
n ich t m it /3-Naplithol. —  Verb. XI als gelber N d., aus den K om ponenten; liefert 
m it ß-N aphthol XII  u . IX. —  4-Chloracato-l-naphthalid, C^HjoONCI, aus Aceto-1- 
n aph tha lid  in Eisessig u. IIC1 (D. 1,18) m it einer wss. NaC103-Lsg. bei 50° als 
orangegelbe V erbindung. —  4 -Chlor-1 •'naphthylamin, C10I ISNC1, durch Verseifen 
der vorst. Verb. m it 50% ig. H 2S 0 4 in  sd. A. u. N eutralisieren  des Sulfats m it NI13 
schwach gelbe N adeln aus wss. A., F . 98°. —  4-Chlornaphthalin-l,1 '-azo-2'-naphthol, 
G'20Hj3ON2C1, dunkelro te N adeln aus N itrobenzol, F . 218— 220°. —- 4-Chlor- 
naphthalin-l-diazosuljonat, C10I l60 3ClSNa, gelbe V erbindung. —  4-N itro-l-naphthyl- 
am in, C10H 8O2N2, durch M ononitrieren von Aceto- 1 -naphthalid  (vgl. J .  ehem. Soc. 
[London] 1933. 1205) als in  heißer verd. HCl lösl. A nteil des Verseifungsgemisches, 
gelbbraune N adeln aus Eisessig, F . 193— 194°.— 2-N itro-l-naphthylam in, C10H s0 2N 2 
aus dem in verd . HCl unlösl. A nteil der vorst. Verb. in Eisessig durch Fällen  
als Sulfat u . W aschen m it W . orangegelbo P rism en aus Eisessig oder 90% ig. 
Am eisensäure, F . 143— 144°. (J . ehem. Soc. [London] 1948. 1183— 87. A ugust. 
H alifax u. H uddersfield, Technical Coll.) G o l d . 2700

A. V. Rege und  S. V. Shah, Über die E inw irkung von Chlor und  Brom  auf 
2-Acelyl-l-naphthql und  von Brom  au f 2-Oxy-3-naphthoesäure. D urch Einw . von 
Cl2 bzw. Br2 im  Ü berschuß erhielten  Vff. aus 2-A cetylnaphthol-(l) (I) Trichlor- 
methyl-l-ozy-4-chlornaphthyl-(2)-Jceton (II) bzrv. Dibrommethyl-l-oxy-4-bromnaph- 
lhyl-(2)-keton (III), aus 2-Oxynaphthoesäura-(3) (IV) l,6-Dibrom-2-oxynaphthoesäure- 
(3) (V), deren oxydatives S paltp rod . als 4-Bromphthalsäure iden tifiziert w urde. —
II, C12H0O2Cl,„ F . 141°, durch Behandeln von I m it überschüssigem  Cl2 in E ssig
säure, gelbe Substanz aus Alkohol. —  III,  C12H 70 2B r3, F . 201°, durch Zutropfen 
von Bv2 zu auf 110° (Ölbad) erh itz tem  I, bis sich das R k .-P rod . abscheidet, aus 
Chlf. gelbe K ristalle. —  V, Cu H60 3B r2, F . 251° (A.), du rch  S chütte ln  von IV in 
Essigsäure m it Br2; erg ibt m it alkal. K M n04 au f dem  Sandbad  (6 S td.) nach A n 
säuern u. A e.-E x trak tion  4-Bromphthalsäure, CsIIr,0 4B r, F . 168°. (J . In d ian  ehem. 
Soc. 25. 488. Okt. 1948. K olhapur, R a ja ra in  College, Ckem. Dep.)

I I a g e n g u t h . 2 7 0 0

H. R. Snyder und F. W. Wyman,  Synthesen und Reaktionen einiger substituier
ter Naphthalinborsäuren. (Vgl. C. 1948. E . 3013 4-D im ethylaiu ino-l-naphthalin - 
borsäure (I) u, 4-M etkoxy-l-naphthalinborsäure (II) w urden nach  den üblichen 
M ethoden (GrtiGNARD-Vcrb. u . B u ty lbo ra t) hergestellt u. der W rkg. verschied. 
Reagenzien ausgesetzt. D ie B orsäuregruppe der beiden P rodd . k ann  durch milde 
H ydrolyse en tfe rn t werden, oder es kann  ein E rsa tz  durch verd . Säuren, Basen 
u . gewisse D iazonium salze s ta ttf in d en . D ie B orsäuregruppe w ird durch die 
4 -D im ethylam inogruppe s tä rk er gelockert als durch die" 4-M ethoxygruppe.

V  e r s u c h e :  4-Dimethylamino-l-bronmaphthalin  als T rinitrobenzolderivat,
C18II150 6N4B r. N -A cetyl-1 -naphthylam in w ird nach  M e l d o l a  (Ber. d tsch . ehem. Ges. 
11. [lS78] 1900) brom iert, das Brom am in m it ä thanol. H C lliydro lysiertu . das B rom 
am in nach G ilm an  u. B a n n e r  (C. 1940. I I .  339.) m ethy lie rt. Das" Roliprod. w ird zu
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einerkoclienden8% ig.P ikrinsäurelsg . (iu A .) gegeben u. das ro h e P ik ra t (F. 1 50— 154°) 
gewaschen u. m it wss. N H 3 behandelt, in  Ae. aufgenom m en, m it K 2C 03 gewaschen 
u. dest., K p .2 137— 139°. E ine andere D arst. des Am ins erfolgte nach F r ie d l ä n d e r  
u.W ELMANS(Ber.dtseh.chem. Ges.,21. [1888] 3127) durch Brom ieren des D irnentliyl- 
1 -naphthylam ins in  CC14 m it B r. D as freie aus dem  H ydrobrom id  m ittels 10 %ig. 
NaOH dargestellte A m in in Ae. aufgenom m en, getrocknet u . dest., K p .4 115— 130°. 
Gereinigt über P ik ra t, aus A. F . 154— 156°.F .desT rin itrobenzolderivates94— 95°. ■— 
4-Dimethylamino-l-naphthalinborsäure ( I) .  D ie G r ig n a r d -Verb. w urde zu einer s ta rk  
gerührten  Lsg. von n -B u ty lbo ra t in  Ae. bei — 15° zugegeben. N ach üblicher A uf
arbeitung w urde die A e.-Schicht m it 5% ig. HCl ex trah iert. Aus dem  H ydrochlorid  
der A m inoborsäure w urde durch tropfenw eise Zugabe von 10%ig. N aO H  die freie 
Am inoborsäure dargestellt, F . 82— 85°. —  Reaktionen der 4-D im ethylam ino-l- 
naphthalinborsäure. M it H N 0 3. Zu einer Lsg. von
I in  E isessig w ird eine zu gleichen Teilen aus W . 
u. H N 0 3 bestehende k a lte  Lsg. tropfenw eise z u 
gefügt. N ach 10 Min. w ird m it kaltem  W . verd . 
u. der N d. aus A. um krist., F . 88— 89° (ident. 
m it2 ,4-D in itro-l-d im ethylam inonaphthalin ).-—
Mit H N 0 2. E ine Lsg. von I in  Eisessig w ird 
tropfenw eise m it 20% ig. wss. N aN 0 2-Lsg. 
versetzt. N ach 15 M in. m it W . verd., in  verd.
NaOH gelöst u. m it verd . HCl wieder ausgefällt. Aus wss. A. 193 bis 195° 
(Zers.), iden t, m it 4 -N itroso-l-naphto l. —  M it wss. N a IIS 0 3. E ine M ischung 
von 1 m it 20% ig. wss. N a lIS 0 3 w ird  4 S td. am  Rückfluß erh itz t, das m it A lkali 
ausgefällte Öl in  Ae. gelöst, getrocknet u. m it alkohol. P ik rinsäure  verse tzt, F . 145 
bis 146°, iden t, m it P ik ra t des 1 -D im ethy lam inonaph tha lins.— Mit P ikrinsäure. 
Zu einer kochenden Lsg. von P ik rinsäure  in  A. w urde eine Lsg. von I in A. z u 
gegeben, 15 Min. am  R ückfluß erh itz t, aus A. F . 142— 144°, iden t, m it P ik ra t des
1-D im ethylam inonaphthalins. —  M it wss. N aO H . E ine Lsg. von I in sauerstoff- 
freier 10% ig. wss. N aO H  w ird  4 S td . (un ter Leuchtgas) am  R ückfluß erh itz t. 
Das nach  A e.-E x trak tion  erhaltene Öl gab ein P ik ra t vom  F . 145— 146°, iden t, 
m it l-D im ethylam inonaphtlia lin . D urch A nsäuern der wss. alkal. Lsg. e n t
steht ein N d. (I), der im Ü berschuß der Säure lösl. ist, durch verd . NaOH 
wieder ausfällt, F . 80— 83°. —  M it Diazonium salz. Zu d iazo tierter p-Am ino- 
benzoesäuro w ird 1 in 10%ig. HCl u. eine Lsg. von N a-A cetat in W . zugegeben. 
Roter N d., aus A, F . 204— 206° (Zers.), ident, m it der durch K upplung  von I- 
D im ethylam inonaphthalin  m it dem selben Diazonium salz erha ltenen  V erbindung. — 
4-Methoxy-l-naphthalinborsäure (II).  Die G R iG N A R D -L sg . von 4-M ethoxy-l-brom - 
naphthalin  w ird  tropfenw eise bei — 60° m it n -B u ty lho ra t verse tz t, über N ach t 
stehen gelassen, m it W. verd. u. m it 2% ig. wss. N aO H  ex trah iert. D ie durch A n
säuern erhaltene rohe B orsäure (53% ) w urde gereinigt u . getrocknet u . schmolz 
bei 150— 155° (Zers.), nach  E in tauchm ethode F . 195°. -— Reaktionen von 4-M etlioxy-
1-naphthalinborsäure. M it H N 0 3. Zu einer Lsg. von II in Eisessig w ird  eine zu 
gleichen Teilen aus W . u. konz. I IN 0 3 bestehende Lsg. zugegeben u. nach 30 Min. 
mit W . verd ., aus A. F . 138— 139°, iden t, m it 2 ,4 -D in itro -l-naph tho l. W urde die 
Rk.-M ischung bei 2 ° gehalten, resu ltierte  II. —  M it I IN 0 2. Zu einer Suspension 
von II in  E isessig w urde eine 20% ig. wss. NaNO,-Lsg. zugegeben, das F il tr a t  nach 
30 Min. m it W . verd., m it Ae. ex trah iert, das Öl in  A. gelöst, en tfä rb t u . m it
1,3,5-Trinitrobzl. behandelt, F . 138— 139° (Trinitrobzl.-D eriv. von 1-Metlioxy- 
naphthalin). —  M it verd. Essigsäure. D a eine 30 Min. am  R ückfluß erh itz te  M i
schung von II in  Eisessig n ich t reagierte , w urde m it W . verd . u . w eitere 30 Min. 
gekocht. D as aus der m it W . verd . Lsg. erhaltene Öl w urde m it Ae. ex trah ie rt 
u. als Trinitrobenzol-D eriv. identifiziert (s .u .). —  M it wss. N aO H . E ine Lsg. von
II in 10 % ig. wss. NaOH w urde 30 Min. e rh itz t u . das nach A e.-E x trak tion  
erhaltene Öl iden tifiziert als T rin itroderiv . des 1-M ethoxynaphthalins. (J . 
Am er. ehem. Soc. 70. 234— 237. Jan . 1948. U rbana, 111., U niv.)

Sc h o r r e . 2700
Francis Earl Ray und Patricia Ouinlin, Verbindungen fü r  Krebsforschung. 

2 . M itt. Fluoren-2-carboxamidine. ( 1 .  vgl. B l o c h  u . R a y ,  J .  n a t. Cancer. In s t. 7 .  
[1946] 61). E rö rte rung  der bisherigen E rfahrungen  (vorzugsweise an  M äusen u. 
R atten) über die the rapeu t. Eigg., welche verschiedene, die A m idingruppe e n t
haltende Verbb. besitzen, an H and zahlreicher L ite ra tu rz ita te . H ervorgehoben 
werden die günstigen bisherigen E rfahrungen  bei A nw endung von Stilbam idin  
[4■ (H2N )(IIN  :) C • Cßllj— C H :CH— C6I I 4• C( :N H )( N IL) -4 ']gegenK ala A zar,M äuse

B(OH), B (O II)2
! !

N (C H ,), OCH,
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tum oren , M am m acarcinom e (selektive Zerstörung der neoplast. Zellen) u. trans- 
p lan tab le  Lym phosarkom e, sowie die H em m wrkg. geradkettiger A m idine auf 
A m inoxydase. D ie W rkg. des S tilbam idins is t gekennzeichnet durch Zunahm e des 
Globulingeh. des Serums. Bei der Hem m wrkg. der geradkettigen  A m idine be
obachteten  B laschko  u . D u t h ie  (Biochem. J .  39. [1945] 347) einen m axim alen 
E ffek t bei CH3(CH2)XC :N  H • N H 2, wenn x  =  12, also ein ausgesprochenes O ptim um  
bei A nwesenheit von 14 C-Atomen im  Molekül. D en Vff. erschienen deshalb eine 
am idingruppenhaltige Verb. m it insgesam t 14 C-Atomen bes. aussichtsreich. 
Gleichzeitig erw arte ten  sie von einer K om bination  der A m idingruppe m it einer 
Verb. von bekannter V erw andtschaft zur Krebszelle (wie careinogene KW -Stoffe, 
B uttergelb , 2 -Acetylam ino-fluoren) gesteigerte W irksam keit. D eshalb ste llten  sie 
F luoren-2-earboxam idin (1) her, dessen Molekül 14 C-Atome en th ä lt, ausgehend 
von Eluoren über die S tufen 2-N itro-fluoren —> 2 -Amino-fluoren —> Fluoren-2-diazo- 
nium chlorid —> 2-Cyanfluoren -> I.

V e r s u c h e :  2-Nitro-fluoren  ( II) u. 2-Amino-fluoren  ( 111) nach  Organ. Syntheses 
13. [1933] 74 (vgl. S am peyu . R e i d , C. 1948. E .  2058) hergeste llt.— Fluoren-2-diazo- 
niumchlorid  (IV) nach  m odifiziertem  FoRTNER-Verf. (Mh. Chem. 25. [1904] 443) er
halten  durch E inleiten  von trockenem  HCl-Gas in  Lsg. von III  in BzL, bis Nd. von 
111-HC! n ich t m ehr zunim m t. D en N d. ab filtrie rt, in  konz. HCl suspendiert u . bei 0° 
m it N aN 0 2 (als g esä tt. L sg .) d iazotiert. N ach beendeter Zugabe m uß freie H N 0 2 noch 
nach 10 Min. nachw eisbar sein (Jodstärkepap ier), IV ab filtrie rt u. gewaschen m it A., 
dann  noch m it Ae. —  2-Gyanfluoren  (V): G esam ter Nd. IV in  W. suspendiert u. 
portionsw eise zur siedenden Lsg. von 0,37 Mol. KCN u. 0,14 Mol. C uS04 in  100 
W . gegeben. N ach 1 >/2std . K ochen N2-Entw . beendet, b raune, feste S ubstanz 
ab filtriert, getrocknet u. 4m al m it A. ex trah iert, vereinigte E x tra k te  nach T ier
kohle-B ehandlung m it gleichem Vol. W . gefällt: V, F . 78°, nach 3mal. U m krist. aus 
PAe. (K p. 70— 90°) lichtgelbe K ristalle, F . 92°. Bei sehr langsam em  U m krista lli
sieren werden lange, hellgelbe N adeln vom F . 105° erhalten . F . 105° bisher in  der 
L ite ra tu r  noch n ich t erw ähnt. Die hochschm elzende V erb. is t nach  A nalyse u. R kk. 
das gleiche P ro d u k t wie V, w ahrscheinlich eine polym orph kristalline Form . —  
Fluoren-2-carboxamidin  (I) : E inleiten von trockenem  HCl-Gas in  Suspension von V 
in absol. A. bis zu r völligen Lsg. (un ter W ärm eentw icklg., R aum tem p. einhalten!). 
N ach 2 tägigem  Stehen der purpurfarbenen  Lsg. is t das Äthylfluorenim idat-H Cl 
(VI) auskris t., F . 135°. M utterlauge, im  V akuum  m ittels durchgeleiteten  L uftstrom s 
eingeengt, erg ib t 2. K ristallisa tion . Lsg. des festen Im inoesters in  10%ig. alkoliol. 
N H , 18 S td . stehen lassen, erg ib t I-HC1, F . 290° (Zers.), lösl. in  heißem  A., wenig 

in kaltem  A., lösl. in kaltem  W . I-HCI in W. u. iiber-
H, schlissigem 10%ig. N aO II g ib t die freie Base I, um krist.

0 / C \ / \ / C  -  NH au s  A. F . 190° (Zers.), unlösl. in W ., lösl. in  organ. Lösungs-
 I j ¿,H r m itte ln . Die U ntersuchungen ü b er die W irksam keit von

V u . I-HCI im  SLOAN-KETTERING-Institut f ü r  K re b s 
fo rsch u n g  s in d  n o ch  n ic h t abgesch lossen . D ie E rg e b 

n isse sollen sp ä te r  v e rö ffen tlich t w erden . ( J .  org. C h em istry  13. 652— 54. S ept. 
1948. C incinnati, U n iv ., L ab o r, of R ad io ch em is try .) Sc h il d k n e c h t . 2750

Francis Earl Ray, Elizabeth Kreiser Weisburger u n d  John H. Weisburger,
Verbindungen für Krebsforschung. 3. M itt. Einige Derivate des 9 ,9 '-Bifluoryls. 
(2. vgl. vorst. Ref.) A uf G rund der w ichtigsten L ite ra tu r  über die physiolog. Eigg. 
von Fluorenderivv. lassen sich anästhetisierende u. antispasm od. W rkg. beiA m ino- 
alkoholestera der F luoren-9-carbonsäure u . der F luorenon-2-carbonsäure feststellen 
( B u r t n e r  u. C u sie , J .  Amer. Chem. Soc. 65. [1943] 262, 1582; ferner R a y  u .  

R ie v e s c h l ,  C. 1945. I I .  19) u. careinogene Eigg. beim  2-Am inofluoren u. einigen seiner 
D erivv. (B ie ls c h o w s k y  u . G r e e n ,  N atu re  [London] 149. [1942] 526). E iner A nnahm e 
P in c k s  (Ann. N. Y. Acad. Sei. 50. [1948] 1 .) zufolge b eruh t die careinogene W rkg. der 
le tzteren  Verb. auf der U m w andlung in  ein Bifluoryliden-D eriv., welches dann  als 
Zwischenprod. fü r die E n tstehung  des Carcinogens funk tion iert. —  Bei verschied, 
durch Protozoen u. B akterien  verursach ten  K rankheiten  wie Leishm aniasis,Trypano- 
somiasis, S taphylokokken- od. S treptokokken-Infek tionen  haben  V erbb. m it der 
s ta rk  bas. A m idingruppe >  C :N II • N H , tk e ra p eu t. A k tiv itä t en tw ickelt; z .B . zeigen 
V erbb. vom Typus H„N • N H : C— ( C H );— C : NH -NH 2 m axim ale W irksam keit, wenn 
n  =  11 (K in g  u. M itarbeiter, A nn. tro p . Med. P arasito l. 32. [1938] 177); arom at. 
Verbb. vom Typus H N -N H  : C— C6H4— x— C61I4— C :N H -N H ,, wo x - ( C H , ) - ,  
eine K e tte  m it Ä therb indung— O— (CH2)„—  O—  oderÄ thylenbindung— CH = C H — , 
tripanocide Eigg. (vgl. A s h le y  u .  M itarbeiter C. 1943 .1. 26) u. W irksam keit gegen



1948 D 2. P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  Ch e m ie . N a t u r s t o f f e . E. 3029

Sarkom e 37 bei M äusen sowie einen günstigen Einfl. auf P a tien ten  m it m ultiplen 
Myelomen (H a r t w e l l , Caneer Res. 6. [1946] 489; bzw. Sn a p p e r , J .  M it. Sinai H osp., 
13. [1946] 119). —  Yff. stellten  deshalb D erivv. des 9,9'-Bifluoryls her, welche sym- 
m etr. durch A m idingruppen in  l . l '-S te llu n g  (Typ I) u. in 2 ,2 '-S tellung (Typ II) 
sub stitu ie rt sind. Beim 9,9'-Bi- 
fluoryl (II) sind die 2- u. die 2'-
v 1 ollun rr nuPAh O I A

gehen von den bek. Fluorenon-1- 
u. -2-Carbonsäuren aus u. re d u 
zieren sie m it Zn in  wss. K O II u . erhalten  dabei in  kürzerer R k.-Zeit bessere 
A usbeuten als R a y  u . K r e is e r  (C. 1947. E . 709) bei der Red. der 9-Ivetosäure 
m it Zn u. N H 3 in  A. zur 9-Oxysäure. E in  Versuch, vollständige Red. 
der F luorenon-2-carbonsäure zur F luoren-2-carbonsäure durch V erlängerung der 
Rk.-Zeit au f 86 S td . zu erreichen, schlug fehl. 9-Chlorfluoren-l- u. -2-carbonsäure- 
chloride w erden erhalten  durch B ehandlung der 9-Oxysäuren m it SOCl2 u . in  die 
A ethylester m ittels absol. A. übergeführt. N ach der M eth. von F in k e l s t e in  (Ber. 
dtscli. ehem. Ges. 43. [1910] 1528) en ts teh t daraus durch V erknüpfung zweier K erne 
des 9-Chlor-Deriv. das entsprechende Bifluoryl. Verss. zur Am monolyse der D iäthy l- 
cster der 9 ,9 '-B ifluo ry l-l,l '-  oder -2,2'- dicarbonsäure in Bzl. od. A. (2 M onate bei 
R aum tem p.) w aren erfolglos. D eshalb werden die Amide aus den Säurechloriden h e r
gestellt u . m it POCLj in  die N itrile in gu te r A usbeute verw andelt (H o u b e n , „M e
thoden d. Org. Chemie“ 4. [1941] 12). —  D iäthy l-9 ,9 '-b ifluory l-l,l'-d icarb im idat- 
di-hydrochlorid ließ sich n ich t nach P in n e r s  M eth. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 23.  
[1890] 161) aus dem  9 ,9 '-B ifluo ry l-l,l '-d in itril herstellen. Anscheinend verm ag 
dieses o-substitu ierte  N itril keinen Im idoester zu bilden (S h r in e r  u . N e u m a n n , 
C. 1946. I. 449). 9 ,9 '-B ifluoryl-2,2 '-dinitril dagegen reag iert sehr leicht m it absol. A. 
u. IIC1 u n te r  Bldg. des Im idoesters, der in  gu te r A usbeute 9,9 '-B ifluoryl-2,2 '- 
dicarboxam idin-dihydrochlorid liefert (w eiß); daraus durch F ällen  m it Ae. aus 
absol. alkohol. Lsg. infolge von L uftoxydation  leicht das ro te  9,9 '-B ifluoryliden- 
Deriv. (kleine Teilchen-G röße); es is t beständig  gegen L uftoxydation , wenn es 
langsam aus absol. A. k rista llis iert (große Teilchengrößo). —  Die sym m . disubsti- 
tuierten Bifluoryle müssen in  l-, d- u. meso-Form  existieren, weil 9- u . 9'-C-Atome 
asymm. sind ; Vff. haben n ich t versucht, die meso- von der racem .-Form  zu  trennen . 
Nach m ehrw öchiger A lterung g ib t der 9 ,9 '-B ifluory l-l,l '-d icarbonsäure-d iä thy l- 
ester beim  U m krist. aus A. eine F rak tion  von F . 196— 198°, w ährend das bei der 
Darst. erhalteno Isomerengemisch bei 120— 160° schmolz, w ahrscheinlich das R ace
m at. Ähnlich w urde aus dem ursprünglich bei 110— 190° schm elzenden Gemisch von 
9,9'-B ifluoryl-2,2'-dinitril durch U m krist. aus A ceton u. Isoam ylalkohol ein hoch- 
sclim. Isom eres, F . 264— 267°, erhalten . U m kristallisieren kurz nach  der H erst. 
ergibt keine definierte E rhöhung des F ., A lterung  des M aterials schein t unum gäng
lich nötig  zu sein. Die F F . m ancher Bifluorylderivv. sind Z ers.-Punkte, wobei das 
weiße P rod. W asserstoff verliert u . in  das orangerote B ifluorylidenderiv. übergeht. 
Folgende Verbb. w urden dargestellt:
1. Derivv. der l.l '-R e ih e n :

V e r s u c h e :  Alle F F . unkorr. •— 9-Oxyfluoren-1-carbonsäure (IV). Lsg. von 
8 5 g Fluorenon-1-carbonsäure (III) , dargest. nach F ie s e r  u . Se lig m a n  ( J .  Amer. 
ehem. Soc. 5 7 . [1935] 2174), in  1700 cm 3 W . u. 97 g Ä tzkali auf 70° erw ärm en u. 
100 g Z n-S taub u. 0,5 g  CuSO,, zufügen u. u n te r  m echan. R ühren  2%  S td . am 
Rückfl. kochen, Zn-Überscliuß abfiltrieren. D as k a lte  b raune F il tra t  tropfenw eise

Stellung durch 8 C-Atome ge trenn t, 
weshalb das M olekül einige physio- 
log. W rkg. haben kann  u. m an e r 
w arten  kann , daß das große Mol. 
tox. W rkgg. abzuschwächen v e r
mag. -—- T rotzdem  es eine ganze 
Anzahl von D arst.-M ethoden für 
B ifluoryl g ib t (vgl. Original), sind 
nur wenige D erivv. bekann t. Vff.

9
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2. D erivv. der 2 ,2 '-R eihen:

0 - n

( f  )

X II X =  O; R =  COOH X X I
X III X =  OH; R =  COOH X X II
XIV X -  CI; R  =  COCI X X III

XV X =  CI; R  =  COOC,H,
XVI X -  CI; R =  CO OCH, XXIV

XVII X =  CI; R  =  CONH,
X V III X «  CI; R  =  CN XXV

XIX R =  COOCjH,
XX R => COOH

R =  COCI 
R = CONH,
R — CN

,NH • HCl
R

/ L'
C\  x OC,Us

.NH 
■ C<f • HCl

xnh,

neu tra lisiert m it verd. 1IC1 (3 S td.). Zu schnelle Zugabe der Säure bew irk t V er
harzung. Rosa-weißen N d. abfiltrieren , w aschen, trocknen  (115°). A usbeute an  IV 
80 g (94% ). F . 191— 194°; 2mal aus Xylol F . 198— 199° (creme-weiß).-— 9-Chlorjluo- 
ren-l-carbonsäurcchlorid (V), aus IV u. S0C12 K ristalle  m it Ligroin (K p. 30— 60°) 
w aschen, F . 162— 163°; 2. K ristallisation  durch A bdest. des SOCl2 aus M u tte r
lauge. —  9-Ohlorfluorcn-l-carbonsäure-üthylester ..(VI). Gesamt-V m it absol. A. 
bis zur Lsg. erh itzen , A. abdest. -> VI (dunkles Öl); dieses Öl 2mal m it L igroin 
(Kp. 30— 60°) y2 S td . am  Rückfl. kochen, dekantieren , m it Kohle k lären, bei 0° 
über N acht stehen lassen, lange, weiße N adeln (73%  der Theorie), aus Ligroin 
F . 56— 57°. —  9,9 '-Bifluoryl-1,1'-dicarbonsäure-diäthylester (VII). Lsg. von VI in 
Aceton zur Lsg. von N a J  in  Aceton. Sofort w ird J  frei, NaCl fä llt aus, 1/i Std. 
rückflußkochen, nach S tehen über N acht, Lsg. von N aSH  in W . dazu. N ach 5 Min. 
rühren, W . h inzu ; w eitere 15 Min. rühren , abfiltrieren, crem e-weißer V II, F . 120 
bis 160°; 95%  der Theorie, P robe aus A., F . 130— 160°, nach 4 W ochen aus A., 
F . 196— 198°. —  9,9'-Bifluoryl-1,1'-dicarbonsäure (V III) aus roher V II in  alkoliol. 
KO H, weiß, F . 340°. —  9,9 '-Bifluoryl-1,1'-dicarbonsäuredichlorid (IX) aus V III 
u. S0C12 K ristalle m it Ligroin waschen (K p. 30— 60°), w eiße N adeln, F . 272— 275° 
(Zers.). ’—  9,9 '-Bifluoryl-1,1'-dicarboxamid  (X) aus IX u. konz. N H 3(0°), hell
braunes Amid, F . >  310°, wenig lösl. in  üblichen organ. Lösungsm m .; aus 10 g 
k rist. IX 8 g  reines X. —  9,9 '-B ifluoryl-1,1 '-dinitril (XI) aus 9,5 g X u. P0C13, 
N itril abfiltrieren  u. w aschen, grauw eiß u. fe ttähn lich , F . 300° (Zers.); aus D ioxan 
(2mal), weiße Nüdelchen F . 328°. —  9-Oxyjluoren-2-carbonsäure [X \\\),F luorenon-  
2-carbonsäura (X II) m it Z n-S taub  u. C uS04 in  wss. Ä tzkali reduzieren wie bei I I I ; 
keine Neigung zur H arzbldg. wie bei I I I ;  aus alkal. Lsg. m it konz. IICl fällbar, 
F . 240° (aus A.). —  9-Chlorfluoren-2-carbonsäurechlorid (XIV) aus X III  u. S0C12, 
Kristalle, m it L igroin gewaschen (Kp. 30— 60°), weiß, F . 136— 150°. —  9-Chlorjluo- 
ren-2-carbonsäureäthylester (XV) aus k ris t. XIV u. absol. A., N d. m it absol. A. 
waschen, lu fttrocken  weiß, F . 127— 128°. •— M ethylester (XVI) aus XIV u. absol. 
CH jO II; winzige weiße N adeln (Ligroin, K p. 60— 90°), F . 110— 1 1 1 °. —  9-Chlor- 
fluoren-2-carbonsäureamid (X V II): XIV u. konz. NH., (0°), weißes P rod ., F . 227 
bis 228° (aus Isoam ylalkohol). —  9-Gldorfluoren-2-nitril (X V III) aus XVII u . 20 cm 3 
P0C13, hellbraunes P rod. aus Isoam ylalkohol (Kohle) weiße Nüdelchen, F . 158 
bis 159°. —  9,9 '-B ifluoryl-2,2 '-dicarbonsäure-diäthylester (XIX) durch ls td . Rk. 
von N a J  in A ceton m it XV, gelblich-weißem P rod., F . 200° (Zers.), aus Xylol, weiße 
K ristalle, welche bei 220° teilweise zu schmelzen begannen, bei 227° R otfärbung 
der Schmelze, bei 245° vollständig  geschmolzen. —  9,9 '-B ifluoryl-2,2 '-dicarbon
säure (XX): aus XIX m it alkoliol. Ä tzkali, unlösl. in  üblichen organ. Lösungsmm ., 
F . >  360°. —  XX-dichlorid  (XXI) aus XX u. SOCk, F . 284— 288° (Zers.). —  XX- 
diam id  (XX II) aus XXI u. 700 cm 3 konz. N Iis, aus Essigsäure weiß, w ird  bei 360° 
ro t. E in  iden t. P rod . aus XVII m it N a J  in A ceton, w obei J 2 frei w ird. N ach E in 
engen u. Versetzen m it N aH S 0 3 in  W . hellgelbe Suspension, gelbes, aus Essigsäure 
weißes X X II, F . >  300° (Zers.). —  9,9'-B ifluoryl-2 ,2 '-dinitril (X X III) aus XXII 
u. POCl3 wie bei X I; Roliprod. (gelbbraun), s in te r t bei 90— 110°. Zur Isomeren- 
trennung  R ohprod. in  Aceton % Std. m it K ohle kochen, F iltra t einengen, Kristalle 
5mal m it Aceton waschen, M utterlauge w eiter einengen, K ristalle m it Aceton 
extrahieren , körniges Weißes P rod. A, F . 215— 235°. Aus eingedam pften A ceton
m utterlaugen  dunkles Öl, aus Isoam ylalkohol (Kohle) k rist., P rod . B. F . 110— 140°; 
nach 4-woelienlanger A lterung P rod . A, 3mal aus Isoam ylalkohol, weiße Nadeln, 
F . 264— 267° (Zers.); P rod . B, 2mal aus Isoam ylalkohol, hellbraun körnige K ri
stalle, F . 110— 135° (Zers.). —  D iäthyl-9,9 '-bifluoryl-2,2 '-dicarbimidat-dihydro- 
chlorid (XXIV): zu X X III in  absol. D ioxan Ä. u . bei 0° m it HCl-Gas gesätt., nach
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28 Std. weiße K ristalle, F . ca. 215° (Zers.). —  9,9 '-B ifluoryl-2,2' -dicarboxamidin- 
dihydrochlorid (XXV) aus Im idoester XXIV u. N H 3 gesätt., absol. A., weiße K ristalle  
leicht lösl. in  W ., A. (95%ig). Das feinverteilte P rod . sehr luftem pfindlich , bes. 
feucht; geh t über in  die ro te  9,9 '-B ifluorylidenverb.; auch durch U m kristallisieren 
aus 6n HCl en ts te h t B ifluoryliden, Ggw. von Z n-S taub  verh indert die O xydation. 
Probe, aus absol. A.-Ae., s in te rt bei ca. 270°, F arbvertie fung  über orange nach  ro t 
u. beginnt bei 310° zu schmelzen. (J . org. Chem istry 13. 655— 62. Sopt. 1948.)

Sc h il d k n e c h t . 2750
Ja. I. Denissenko, Katalytische Umwandlungen in  der Reihe des Plienylcyclo- 

pentans. 10. M itt. (Vgl. C. 1940. I. 2147.) In  Ggw. von p la tin ie rte r K ohle geh t
2-M ethyl-l-[y-cyclohexylpropyl]-cyclopentan (1) bei 315— 320° über m ehrere, 
n icht isolierte Zwischenstufen in  1-M ethylphenanthren  (II) über. U n ter den gleichen 
Bedingungen liefert 2-M etliyl-l-[/?-plienylätliyl]-cyclopentan (III) einen k o n 
densierten arom at. K W -stoff, verm utlich  9-Methyl-4,5-benzoindan (IV).

V e r s u c h e :  2-M ethyl-l-[y-cyclohexylpropyl\-cyclopentan  (I), K p .743 278,5 bis 
279°; Dj° 0,8639; nD° 1,4710; aus 2-M ethyl-l-[y-phenylpropyl]-cyclopentan u. II2 
in Ggw. von P t/K o h le  bei 220— 230°. —  1-M ethylphenanthren  (II), F . 117,5— 118°, 
beim Ü berleiten vorst. Verb. über P t/K olile  bei 315— 320°, aus A. P lä ttch en . 
Pikrat, F . 135— 136°, gelbe N adeln. —  2-M ethyl-l-[ß-phenyläthyl]-cyclopenlan
(III), CJ4H20, K p .5 107°; D (u 0,9262; n?,0 1,5192; aus 2-.Methyl-I-[/S-phenyläthyl_]- 
cyclopenten durch H ydrieren  m it H, in  absol. A. in Ggw. von P t .  —  9-M ethyl-4,ö- 
benzoindan (IV), K p .752 280— 290°, nj,0 1,5980, durch D ehydrieren von III  bei 
315— 320° in  Ggw. von P t/K oh le . P ikrat, C2öH 170 7N3, F . 94— 95°, orange N adel
büschel. O xydation von IV m it H N 0 3im  R ohr liefert P h thalsäure . (IKypaan Oömeii 
X hmiiii [ J .  allg. Chem.] 18 (80). 216— 18. F ebr. 1948.) v . F ü n e r . 2850

L. Sihlbom, Untersuchungen im  Retengebiet. 1. M itt. Bestim mung der S truk tur  
von 4-Nitro-3-acetamidoreten. Vf. berich te t über die D arst. einer Reihe von Nitro- 
retenen u . ih re S truk turbestim m ung. Als A usgangsm aterial d iente 3-Acetaminoreten. 
Bei m ilder N itrierung  w urden hieraus 2 M ononitroderiw ., bei deren einem .die N 0 2- 
G ruppe in  9-Stellung s teh t, erhalten . E ine V orunters. ergab, daß die N 0 2-Gruppo 
von dem  anderen  N 0 2-Deriv. (I) n ich t in  10 -Stellung war. I w urde durch CrÖ3- 
O xydation in  das Chinon  (II) übergeführt. D a II auch 2 N -Atom c en th ä lt, m uß die 
N 02-G ruppe an  ein C-Atom der beiden anderen B zl.-K erne gebunden sein. Im  
anderen F all w ürde die N 0 2-G ruppe bei der O xydation elim iniert w orden sein. Um 
Chinonbldg. zu verhindern , w urde das entsprechende Chinoxalin  (III) dargcstcllt. 
Bei Verss., die A cetylgruppe in  Alkalilsg. abzuspalten, w urde ein in tensiv  dunkel
rotes Öl gebildet, das als unreines x-Nitro-3-aminoreten  iden tifiz iert w urde. Bei Red. 
von I m it SnCI, in Eisessig +  konz. HCl w urde ein P rod . (IV) erha lten , das m it 
Säuren Salze b ildete u. le ich t m it E ssigsäureanhydrid acety lie rt w erden konnte. 
W ahrscheinlich is t Im idazolringbldg. eingetreten, die zeigt, daß die N H 2-G ruppe 
in o-Stellung zur acety lierten  N H 2-G ruppe in  3-Stellung, also entw eder in  2- oder 
4-Stellung s teh t. D as Hydrochlorid, das N-Acetylderiv. u. das P ikra t von IV w urden 
dargestellt, wie andere Im idazole bildet IV ein sehr schwer lösl. P ik ra t. Verss.,
I m it N a2S in  A.-Lsg. zu reduzieren, führten  zu einem dunkelro ten  Öl, das bei E in 
leiten von HCl in  die trockene Ae.-Lsg. das H ydrochlorid  von x-Nilro-3-aminoreten
(V) ergab. V konn te  d iazo tiert w erden u. ergab bei A cetylierung I. D as Na3S h a t te  
also n ich t die N 0 2-Gruppo reduziert, sondern n u r  wie A lkali gew irkt u . die”A cety l
gruppe abgespalten. S päter w urde an Stelle von N a,S  K O H  angew andt. V w urde 
krist. u. an a ly t. rein  in einer A usbeute von 80%  erhalten . W eite r w urde 3, x-D i- 
aminoreten (VI) dargestellt, das die R kk. eines o-Diam ins zeigte. E s reag ierte  m it 
Retenehinon u n te r  Bldg. des Chinoxalins (VII). D ie N O ,-G ruppe m uß 2 - oder 4- 
Stellung einnehm en. Zwei M ethoden sind zur Best. dieser beiden M öglichkeiten 
anwendbar. In  beiden Fällen  w ird das N itroam in desam iniert u . x-Nitroreten  (VIII) 
erhalten. VIII kann  entw eder über das x-A m inoreten zu x-Oxyreten  um gew andelt 
werden, das m it dem bekannten 2-Oxyreten verglichen w ird, oder es k ann  zu x- 
Nitroretenchinon oxydiert werden, das m it dem kürzlich erhaltenen  2-Nitroreten- 
chinon verglichen wird. Die erste Rk-Reilie w urde q u a lita tiv  durch D iazotierung 
von x-Am inoreten u. E rhitzen  des Diazoniumsalzes durchgeführt. E s w urde krist. 
x-Oxyreten erhalten , das m it D iazonium salzen u n te r  in tensiver Farbstoffb ldg. 
kuppelt. D a 2 -Oxyreten n ich t kuppelt, m uß das vorliegende O xyreten ein 4-Deriv. 
sein. Bei der anderen R k.-Reihe w urde VIII m it C r0 3 zu einem  Chinon  IX (lange 
gelbe N adeln, F . 185— 185,5°) oxydiert, das m it o-Phenylendiam in u n te r  B ldg. 
eines Chinoxalins (X) reagierte. D a 2-N itroretenchinon einen anderen F . u. andere

9*
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K ristallfo rm  aufw eist, m uß IX die N0.r G ruppc in  4-Stellung besitzen. M it der A uf
klärung der S tru k tu r  von I als 4-Nitro-3-acetamidoretcn w urde gleichzeitig ein 
anderes S truk turproblem  gelöst. E s w urde früher gezeigt, daß bei s tä rk e rer N itr ie 
rung  von XI ein D initroderiv . erhalten  w urde, das m it dem  Dinilro-3-acetamidoreten 
ident, ist, das bei w eiterer N itrierung  von I en ts teh t. Dieses D initroderiv . h a t also

CH, CH,
\ /

CH

O.N— 
CH,COHN—

ü ü  i l — CH,

CH,COHN kl3 J - C H ,

O.N-
CII,

-CH ,

IV

0,N

V II V III IX

eine N 0 2-Gruppe gem einsam  m it XI u. eine m it I, u. die Form el m uß daher 4,9- 
Dinitro-3-acetamidorelen sein. A ußer den fü r  die S tru k tu rau fk läru n g  erforderlichen 
Verbb. w urden noch andere neue Substanzen dargestellt. Von Diaminoreten  w urden 
das Hydrochlorid u. das P ikra t gewonnen, von VI w urde außerdem  ein Sn-K om plex 
isoliert. Bei Red. von XII m it SnCl2 in  A.-HCl-Lsg. w ar das zuerst erhaltene P rod. 
ein Kom plex des H ydrochlorids des D iam ins m it Sn, der auch d irek t aus D iam in 
u. SnCL erhalten  w erden kann . XII u. XIII kristallisieren m anchm al in einer dunkel
ro ten  Form  an  Stelle der rötlichgelben. W ahrscheinlich handelt es sich h ier auf jeden 
Fall beim 4-Deriv. um  eine M olekülverb, m it dem Lösungsm . (A. oder CH3OII). Bei 
Red. von XII w urde gleichzeitig m it VI vom F . 81° ein P rod. vom  F . 95° isoliert, 
das m it R etenchinon ein Chinoxalin vom  gleichen F . wie das aus dem  P rod. vom 
F . 81° ergibt. D er Miscli-F. beider Chinoxaline zeigt keine Depression. W ahrschein
lich is t die zweite Verb. eine andere F orm  von VI. Die frühere A nnahm e, daß XIII 
an  der L u ft unbeständig  ist, s tim m t n ich t. W ird  das H ydrochlorid  von X III in Ä . 
suspendiert u. m it einer HaXC^-Lsg. geschüttelt, so w ird eine gelbe Lsg. erhalten , 
die, auf F iltrie rpap ier ge tropft, einen gelben F leck b ildet, der nach der A e.-V er
dam pfung in tensiv  ro t w ird. Diese ro te F ärbung  w ird  n ich t durch L ufteinw . herv o r
gerufen, sondern is t die F arb e  von XIII, das m it Ä. eine blaßgelbe Lsg. b ildet. Bei 
A cetylierung en ts te h t aus der ro ten  Substanz XI. F erner w ird  eine modifizierte 
M eth. zur D arst. von I beschrieben, die darauf beruh t, daß das 9-Deriv. in  Bzl. 
pralct. unlösl. ist, w ährend das 4-Deriv. leidlich lösl. is t. D as Isom erengem isch w ird 
daher m it Bzl. ex trah iert u . das darin  lösl. D eriv. aus Eisessig um kristallisiert, 
wobei sehr reines I orhalten  w ird. Die in Bzl. unlösl. Verb. bes tand  aus p rak t. 
reinem  XI.

V e r s u c h e :  4-Nilro-3-acetamidorelen (I) aus 3-A cetam inoreten m it P ropion
säure u. lconz. H N 0 3 in Eisessig. R k.-Prod. m it Bzl. ex trah ieren . Aus Eisessig 
F . 196— 197°. Die in Bzl. unlösl. Substanz w ar p ra k t. reines 9-Nitro-3-acetamido- 
reten (XI), aus Eisessig F. 284— 285°. —  4-Nitro-3-acetaminoretenchinon (II), 
C20HjsOsN2, aus vorst. m it C r03 in Eisessig. Aus Eisessig flache gelbe P rism en, 
F . 187-— 188°. —  4-Nitro-3-acetamidoretenchinoxalin  ( II I) , C2SiL 20;,N.,, aus vorst. 
m it o-Phenylendiam in in  absol. Alkohol. Aus E isessig hellgelbe kleine N adeln,
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F. 305° (Zers.), m it konz. I i2S 0 4 in tensiv  ro tb raune F ärbung . —  2-M cthylrctimid- 
azol-(3'.4‘) (IV), C2„H20N2, aus Im it  SnCl2• 2I120  in  Eisessig j- konz. IIC1. Aus Bzl. 
sehr kleine nadolförm ige K ristalle, F . 199— 199,5°. Die gleiche Red. k ann  in A.- 
IICl-Lsg. ausgeführt w erden. Pikrat, m it P ikrinsäure in  P ropylalkohol, F . 272° 
(Zers.). Hydrochlorid, aus Eisessig-IICl-Lsg. nadelförm ige K ristalle, F . >  300°. 
Nach T rocknen bei 130° w urde m it 0, ln N aO II titr ie r t. —  N-Acetyl-2-m ethyl- 
retimidazol-(3' .4'), C22II22ON2, aus vorst. P rod . m it E ssigsäureanhydrid. Aus Essig
säureanhydrid  lange nadelförm ige K ristalle, F . 269° (Zers.). —  4-Nitro-3-amino- 
reten (X II), CJ8II180 2N2, aus I m it K O I! in A. u. AVasser. G elblichrote K ristalle, 
F . 124— 125°, A usbeute 84% . Pikrat, aus A. nadelförm ige, ro tb rau n e  K ristalle, 
F. 145° (Zers.). Hydrochlorid, hellgelbes P rod ., Zers. 155°, m it 0,1 n N aO Il titr ie r t.  
I aus N itroam in in  E ssigsäureanhydrid. Aus Eisessig gelbe nadelförm ige K ristalle, 
F. 196— 197°, M isch-F. m it 1 zeigte keine Depression. —  3,4-Diaminoreten  (VI), 
C48H20N2, aus X II m it Na2S20 4 in  CH301I u. W asser. Aus PA e. u . 10% Bzl. nadel- 
förmige K ristalle, F . 80— 81°. Rilcrat, aus A. dünne federähnliche K ristalle, F . 165° 
(Zers.). N ach T rocknen bei 100° (3 S td.) G rünfärbung. Hydrochlorid, aus A. Flocken, 
F . 242— 244°. —  Der K om plex a m  VI m it SnC l2, G ^H ^N iS n C U  -3 H Cl, aus X II in 
A. m it SnCl2 • 2 II20  in konz. HCl (Durchleiten von llC l-Gas). N adelförm ige P rism en, 
F . ca. 190°, A usbeute 85% . CI w urde m it 0,1 n N a O Il titr ie r t,  Sn als Sulfid gefällt 
u. S n 0 2 v e rb rann t. D as Kom plexsalz konnte auch aus VI m it SnCl2 -2 1 1 2 0  in A. 
u. konz. HCl erhalten  w erden (D urchleiten von IICl-Gas). —  Reto-3'.4' :2.3-reto- 
9". 10" : 5.6-pyrazin, (VII) C30H32N2, aus VI in A. u. Retencliinon in  absol. Alkohol. 
Aus D ioxan kanariengelbe nadefförmigo P rism en, F . 299— 300°, durch  konz. I i2S 0 4 
intensiv grünlichblaue F ärbung . —  4-Nitroreten (V III), C1,1IJ80 ,N , aus X II in 
Eisessig m it 1I2S 0 4 (1:3) u. hypopliosphoriger Säure in konz. H 2S 0 4. Aus absol. 
A. u. P ropylalkohol (100:20) schwach gelbe, lange prism enförm ige K ristalle, 
F. 136— 137°, A usbeute 30% , leicht lösl. in siedendem Eisessig (4 g in 10 cm3), 
Löslichkeit in absol. A .: l g  in  15 cm 3). —  4-Nitroretenchinon (IX), C18H150 4N, aus 
4-N itroreten in  Eisessig m it C r03. Lange gelbe Nadeln, F . 185— 185,5°. —  4-Nitro- 
relenchinoxaUn (X), C24I l10O2N3, aus vorst. P rod . m it o-Phenylendiam in in  Alkohol. 
Aus L igroin  schwach gelbe, sehr kurze N adeln, F . 175— 176°, m it konz. I12S 0 4 
rö tlichbraune F ärbung . —  9-Nitro-3-aminoreten (X III), ClsI l Ig0 2N2, aus 9-Nitro-
3-retylam inhydroclilorid in  A. m it N aO H . Aus A. rötlichgelbe nadelförm ige K ri
stalle, F . 152— 153°. Pikrat, aus A. gelbe nadelförm ige K ristalle, F . 182— 183° 
(Zers.). —  9-Nitro-3-acetamidoreten (XI), aus N itroam in m it überschüssigem  E ssig
säureanhydrid. Schöne gelbe K ristalle in  Form  von Flocken, F . 286— 287°. (A cta 
ehem. scand. 2. 486—500. 194S. Stockholm , Univ., In st, of Organic Chem. and  
Biocliem.) A m elxjng. 2850

K. J . K arrtnan, Retenühtersuchungen. 11. M itt. Bromierung von 2- und  3- 
Retenol. (10. vgl. A cta  chem. scand. 1. [1947] 449.) E inw . von  Chlor au f I liefert 
keine einheitlichen V erbindungen. U m setzung von I m it mol. Mengen B rom  in  E is 
essig fü h rt zu II, m it einem Ü berschuß von Brom zu III. I m it 2 Mol Brom  liefert 
ein Gemisch von II u. III. II kuppelt m it diazotierten  A m inen, deshalb kann  das 
Br-Atom n ich t in  4-Stellung stehen. III kuppelt gleichfalls m it d iazo tierten  A m inen. 
Das B rom atom  in  II is t sehr fest gebunden u. durch  längeres K ochen m it N aO H  
in Propylalkohol n ich t abspaltbar. In  III u n te r  den gleichen Bedingungen w ird 
ungefähr ein Br-A tom  abgespalten. —  U m setzung von IV m it mol. Mengen Brom  
in Eisessig fü h rt zu V. Mit einem Ü berschuß von Brom  w ird ein Dibrom-2-retenol
(VI) erhalten . In  V u. VI können die Br-A tom e durch A lkali n ich t abgespalten 
werden. —  D ie charak terist. R kk. der O II-G ruppe geben II, V, VI, n ich t aber III. 
H insichtlich Löslichkeit u . Kupplungsverm ögen m it d iazotierten  Am inen verhä lt 
sich auch III wie ein Retenol. —  In  Eisessig gelöstes I g ib t m it einem Tropfen 
IICHO (40% ig.) u . einem Tropfen HCl nach einigen Sek. eine perm anganatähnliche 
Färbung, nach kurzer Zeit einen v io le tten  N iederschlag. IV, V, VI geben diese 
Rk. n icht. Geringe Mengen I in  IV lassen sich so nachweisen. II g ib t die gleiche 
Farbrk ., n ich t aber III. — Die O H -G ruppe in  I u . II reag iert le ich t m it D im ethyl- 
sulfat u . m -N itrobenzazid. M ethylform anilid u . POCl3 liefert m it I u . II einen 
Aldehyd. I m it N H 4C1 u. Eisessig gekocht, fü h rt zu 3-Am inoreten (als A cetylverb.) 
in gu ter A usbeute, II dagegen liefert nu r verharz te  P ro d u k te . Aus I m it arom at. 
Aminen im A utoklaven erh itz t, e rhä lt m an in  Ggw. von Jo d  nahezu q u an tita tiv e  
Ausbeuten an  ary lierten  3 -Am inoreten. II w ird bei gleicher R k. verharz t. —  I w ird 
sehr leicht, A cetyl-3 -retenol sehr langsam  brom iert. —  O xydation von 2-Acetoxy- 
brom reten fü h rt zu einem o-Chinon, das in  das entsprechende Chinoxalin ü b e r
geführt w erden kann . D a es B r en thält, kann  die 9— 10-Stellung n ich t durch Brom
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su b stitu ie rt seiu. —; O xydation von reinem  3-A cetoxybrom reten fü h rt zu einem 
unreinen o-Chinon, das in  ein brom freies Chinoxalin übergeführt w erden kann . Es 
liefert m it dem Chinoxalin des 3-A cetoxyreten keine F.-Depression, aber die A n
alyse stim m t n ich t dam it überein . O xydation von unreinem  3-A cetoxybrom reten 
fü h r t  in  gleicher Weise zu einem Brom chinoxalin, w odurch erwiesen ist, daß die 
9— 10-Stellung in  I n ich t durch  Brom su b stitu ie rt sein kann . Vf. konn te  dieses 
isomere 3-Acetobrom reten n ich t isolieren. In  II m uß deshalb hauptsächlich  eino 
Verb. vorliegen, in der die 9- oder 10-Stellung des I durch Brom  su b stitu ie rt ist. 
D aneben en ts te h t in  kleiner Menge ein II, in  dem die 9- oder 10-Stellung n ich t 
durch Brom  su b stitu ie rt is t. Ü ber die S tellung der B rom atom e in II u. V werden 
kinet. U nterss. herangezogen, auf G rund deren Vf. annim m t, daß in V das Br- 
A tom  im gleichen Benzolring wie die O Il-G ruppe s teh t, w ahrscheinlich in  3- oder
4-Stellung. —  F ü r  II ist der Sitz des Br-A tom s im  gleichen Benzolring wie die OIl- 
G ruppe auf G rund der W erte fü r die alkal. H ydrolyse ausgeschlossen. W ahrschein
lich stehen sie, was in Ü bereinstim m ung m it der O xydation des 3-Aeetobrom- 
retens s teh t, in  9- oder 10-Stellung. —  Es w erden die D issoziationskonstanten 
von I, II, III, IV, V, VI in 60% ig. äthylalkohol. Lsg. bestim m t.

V e r s u c h e :  D eriw . des 3-Retenols (I). Monobromrelenol (II), C18H 17OBr, 
durch B rom ierung von gelöstem  I (0,1 .Mol) m it 0,1 Mol B rom  bei 30— 3S°. A us
beute 20— 21 g. Aus der M utterlauge fä llt auf Zusatz von W . ein w eiterer A nteil 
(9— 10 g) eines Isom erengem isches aus. Aus Bzl. F . 177— 178°. P ikra t, aus Bzl. 
orangerote N adeln, F . 160,5-—161,5°. ■— Acetoxybromreten, C2oH1!)OBr, aus II 
m it E ssigsäureanhydrid ; A usbeute 85% . Aus A. F . 154— 155°. Pikrat, aus 
A. gelbe N adeln, F . 160— 161°. —  Benzoxybromrelen, C25H 210 2B r, aus II u. 
B enzoesäureanhydrid; aus A. N adeln, F . 124— 125°. -— Mcthoxybromreten, 
Ci3II!9OBr, aus I I m it D im etliy lsulfat in 5 n N aO H . Aus A. N adeln, F . S5— 86°. — 
m -Nitrophenylcarbaminsäureesler des Bromretenols, NO2C0H.1 -NHCOOClgH 16B r, aus 
II u. m -N itrobenzazid in Xylol. Aus A. F . 192,5— 193,5°. —  Tribromretenol ( III) , 
CI8Hir,OBr2, aus II m it einem Ü berschuß von Brom  in Eisessig bei 40— 50°; 
aus Toluol F . 138— 139°. III  lä ß t sich w eder m it E ssigsäureanhydrid  noch m it 
Bcnzoylchlorid, D iazom etlian oder m -N itrobenzazid acylieren. —  D eriw . des 
2-Retcnols (IV). Monobromretenol (V), analog II. B rom ierung erfolgt langsam er. 
Aus A. N adeln, F . 105— 106°, le icht löslich in Bzl., Toluol, A. u. L igroin. Pikrat, 
orange N adeln, F . 134— 135°. —  Acetoxybromreten, wie das 3-Deriv., aus A. Schup
pen, F . 171—-172°. —  m-Nitrophenylcarbaminsäureester des Bromretenols, aus V u. 
m -N itrobenzazid in  X ylol; aus Toluol F . 210— 211°. —  Dibromretenol, ClsII10OBr2
(VI), wie I II , N adeln, F . 116:— 117°. —  2-Acetoxybromreten; durch 2std. E rhitzen  
der K om ponenten im Bom benrohr, aus Propylaikoliol F . 181— 182°. —  D ie Oxy
dationen der A cetylderivv. der M onobrom retenole w urden m it Chrom säure in  essig
saurer Lsg. vorgenom m en. —  O xydation von 3-Aceto-x-brom reten, F . 153— 154°, 
fü h rt zu einem o-Chinon, das keinen konstan ten  F . h a t. D urch  K ondensation des 
reinen Chinons m it o-Phenylendiam in resu ltie rt ein Chinoxalin bzw. ein Chinoxalin
gemisch, das etw as brom haltig  is t. N ach w iederholtem  Umlösen F . 177°. —  3-Acet- 
oxyretenchinon und  o-Phenylendiam in liefern ein Chinoxalin CH2COOCwH KN 2C J li , 
heilgelbe N adeln, F . 178— 179°. Beide Cliinoxaline geben keine F .-D epression, aber 
die A nalysenw erte stim m en n ich t g u t überein. —  O xydation eines unreinen 3-Acet- 
oxy-x-brom retens (F. 145°) liefert ein Chinon, dessen Kondensationsprod. m it o- 
Phenylendiam in, CH3COO(Br)C’js77,,N 2C0H t, bei 226— 227° schm ilzt. —  O xydation 
von 2-A cetoxy-x-brom reten b ie te t keine Schwierigkeiten. —  Kondensationsprod. 
des o-Chinons m it o-Phenylendiam in, CH2COO[Br)Cn H u N 2C0H v  F . 215—-216,5°. — 
Die alkal. H ydrolyse w ird in aceton. Lsg. m it alkohol. N aO H  vorgenom m en. Nach 
60 Min. w ird die H ydrolyse m it Salzsäure un terbrochen u. m it 0,1 n B ary thyd ra t- 
lsg. zu rü ck titr ie rt. N ach 60 Min. sind verseift 1: 49% , I I : 64% , IV : 43% , V : 94%. 
(Svensk kem . T idskr. 60. 1— 1 1 . Ja n . 1948. L und , U niv., D ep. of Org. Chem.)

IV. L o r e n z . 2850
John B. W right, H. G. KoIIoff und  Jam es H. H unter, H istamin-Antagonisten.

1. M itt. Alkam inäther. E s w erden Stoffe der allg. Form el I dargestellt u . ih re  anti- 
spasm od. u . A ntih istam inw rkgg. m it ß-Dirnethylaminoäthyl-benzhydryläther-Hydro
chlorid (II) verglichen. D arst. der Ä ther entw eder aus d isubstitu ie rten  Metliyl- 
brom iden (III) u . den entsprechenden A m inoalkoholen (IV) in  Ggw. von wasser
freiem  K -A cetat (Verf. A) oder durch U m setzung des N a (Li)-Salzes des disubsti- 
tu ie rten  Carbinols (V) m it A m inoäthvlchloriden (VI) (Verf. B)
R ,,R 2 =  CHBr +  HOCH,CH2— N (R 3)„ -> R.R„CH • O • CILC1LN(R3), (Verf. A)

" I I I  " I V  " " I
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R ,,R ,C II • ONa(Li) +  C1CIL • C tLN  (R 3)2 -> I (Verf. B)
V VI

Bei Verf. B sind die A usbeuten  gering bei Verw endung von ß -D im ethylam inoäthyl- 
chlorid (VI, R 3 =  CH3). Großer Ü berschuß an VI (Verf. C) erhöht die A usbeute 
wenig, wolü aber Zugabe eines w eiteren Ä quivalents Na- oder L i-Am id. (Verf. D).

V e r s u c h e :  (Säm tliche F F . korr.) ß-{l-Pyrrolidyl)-äthylchlorid-hydrochlorid, 
CjHjjNCI-HCI, aus /?-(1 -Pyrro lidy l)-ä tlianolu . SOCLin Cblf. b e iR au m tem p ., Tafeln 
aus Isopropylalkohol-Isopropyläther, F . 173,5— 174°, 94%  (A usbeute).— ß-(l-P yrro- 
lidyl)-äthylchlorid (VII), aus vorst. u . wss. K 2C 03, farblose F l., K p .M 90°, 88% . —  ß- 
(4-M ethyl-l-piperazin)-äthanol, durch Red. von 1-P iperazinäthanol u . 3 Mol CH20  
m it RANEY-Ni, E indam pfen, Aufnehm en m it Ae. u. Auszielien m it verd . K 2C 03- 
L sg.; nach E indam pfen u. Aufnehm en m it Ae. farblose F l., K p .3 73— 75°; 87,5% . —  
Dihydroclilorid, C7H160 N 2 -2HC1, F . 208,5—4209,5°. —  ß-(l-Pyrrolidyl)-äthyl-benz- 
hydryläther. (Verf. A.) Aus 2 Moll. B enzhydrylbrom id, 3 Moll. ß-(i -P yrro lidy l)- 
ätlianol u. 2 i/ 2 Mol w asserfreiem  K -A cetat, 4 S td . 150— 170° u n te r N2, E in trägen  in  
W., A usziehen m it Ac., A usschütteln  m it verd . HCl, alkal. m achen u. ausäthern , 
K p .0)7 101— 105°, A usbeute 57% . —  Hydrochlorid, C19H23ON ■ HCl, aus v o rs t. u. 
HCl-Gas in  Ae., K ristalle  aus Isopropylalkohol-Essigester (1 :20) F . 132— 132,5°. 
W irksam keit (bezogen auf II =  1) 1,5— 2. —  Jodmetliylat, C19H23O N -C H 3J ,  aus 
absol. A. —  Isopropyläther, F . 164,5°, W irksam keit 1— 1,3. —  ß-[l-{4-M cthyl)- 
piperazyl\-äthylbenzhydryläther. D arst. Verf. A ., F . 50— 53°, A usbeute 67% . —  
Dihydroclilorid, C20II2()ON2- 2 HCl, K ristalle aus A ceton-Isopropylalkohol, F . 190 
bis 190,5°, W irksam keit 0,1. —  ß-{l-Pyrrolidyl)-äthyl-l,2-diphenyläthylather. 
(Verf. B). Benzylphenylcarhinol m it ca. 1 Mol N aN H 2 2 S td. 60— 70° in  Bzl., dann  
m it ca. 1 Mol V II 18 Std. 90— 95°, nach Eingießen in  W ., A nsäuern  u. E n tfernen  
des Bzl. aus alkal. Lsg. ausätliern , K p .0,7 196— 197°, A usbeute 73% . —  Hydrochlorid, 
C.qHjjON-HCl, K ristalle  aus A ceton-Isopropylalkohol, F . 113,5— 114,5°, W irksam 
keit 0,03. —  ß-(l-PyrroHdyl)-äthyl-(<x'-butyl)-amyläther, CJ5II31ON. D arst. nach  B, 
K p .2,3 124— 127°, A usbeute 42% , W irksam keit 0,3. •— ß-{l-Pyrrolidyl)-ä thyl-a 'ß ' - 
di-(p-methoxyphenyl)-äthyläther. D arst. nach B., K p .0,35 218— 220°, A usbeute 
51%. —  Jodmetliylat, C,2H29 0 3N -C H 3J , K ristalle aus absol. A. —  Isopropyläther, 
F. 143— 145°, W irksam keit 0,07. —  ß-(l-Pyrrolidyl)-älhyl-(a.-thienylphenyl)-
methylätlier, D arst. nach B., K p .0,5 180— 182°, A usbeute 63% . Jodmetliylat, C17I1 21 
0 N S -C H 3J ,  K ristalle  aus absol. A. —  Isopropyläther, F . 133— 134°, W irksam keit 
0,14— 0,25. —  ß-(l-Pyrrolidyl)-äthyl-ßphenylcyclohexyl)-methyläther-hydrochlorid  
C19H290 N  • HCl. D arst. nach B. D as H ydrochlorid  b le ib t in  Bzl. gelöst u. w ird m it 
Ae. gefällt. A us Isopropylalkohol-Essigester, F . 152,5— 153,5°, A usbeute 60% , W irk 
sam keit 0,07— 0,14. —  ß-Dimethylaminoäthyl-(a-thienylphenyl)-methyläther, D arst. 
nach B, doch w ird  die Menge an ß-Dimethylaminoäthylchlorid  (V III) verzehnfacht. 
(Verf. C), K p.o,« 132— 134°. A usbeute 18%. Bei V erw endung von 1 Mol V III-IIC 1 
s ta tt  10 Mol V III u. 2 Mol N aN H 2, A usbeute 67%  (Verf. D). -— Hydrochlorid, 
C,5H190 N  S • HCl, K ristalle aus ahsol. A .-Isopropyläther, F . l  19— 121°, W irksam keit 
0,4. —  Jodmetliylat, C15H19ON S-CH 3J ,  K ristalle aus absol. A ., F . 176,5— 177°,' 
W irksam keit 0,3. —  ß-DimetKylaminoäthyl-l,2-diphenyläthyläther. D ars t. nach  D., 
Kp-0,35 130— 132°, A usbeute 69%. —  Hydrochlorid, C18H230N - HCl, K ristalle  aus 
Aceton, F . 132— 133°, W irksam keit 0,04. —  ß-Dimetkylaminoäthyl-(phenyl-cyclo- 
hexyl)-methyläther, D arst. nach D., K p .0)25 120— 125°, A usbeute 15% . —  H ydro
chlorid, Cj7H 27O H  • HCl, K ristalle aus Essigester-Isopropyläther, F . 137— 139°, 
W irksam keit 0,06. (J . Amer. chem. Soc. 70. 3098— 3100. Sept. 1948. Kalam azoo, 
Mich., U pjohn Co.) Of f e . 3000

A. P. Terentjew  und  L. A. Kasitzyna, Sulfonicren und  Sulfonsäuren acido- 
phober Verbindungen. 1. M itt. Sulfonieren von F uran. (Vgl. auch C. 1947. 196.) 
W ährend hei der Sulfonierung von F u ran  m it 1I2S 0 4 in (CII3CO).,0 oder m it S 0 3 
in D ichlorätlian n u r sehr wenig Sulfonierungsprod. gebildet w ird  u. vorwiegend 
harzartige P rodd . entstehen, w ird bei V erw endung von P yrid insu lfo trioxyd  
(,,Pyridinsulfonsäure“ ) a -Furansulfonsäure (II) ohne V erharzung m it re la tiv  gu ten  
A usbeuten erhalten . Das Ba-Salz g ib t m it B r2 oder H N 0 3 BaSO,t u . maleinsaures Ba.

V e r s u c h e :  Pyridinsulfotrioxyd  (I), C5H5OsN S, F . 175° (Zers.). Man g ib t zu 
einer 25% ig. Lsg. von 5 0 0 g S 0 3inD ieh lo räthan  tropfenw eise u n te r  E iskühlen  eine 
50%ig. Lsg. von 500 g P yrid in  in  D icliloräthan u. tro ck n e t den N d. hei 50— 60°; 
P u lver; h a ltb a r  in  Ampullen, m it A lkali Zers, u n te r  Gelb-, dann  O rangefärbung 
un te r Bldsr. von Olutaconaldehyd. —  a-FuranSulfonsäure (II), Ba-Salz, CsH60 8S2Ba, 
aus reinem oder techn. F u ran  u. I durch 8— lOstd. E rh itzen  auf 100° in  A m pullen,
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30— 40 Miu. B ehandeln des P rod . m it wss. B aC 03-Paste, F iltrie ren , E indam pfen u. 
F ällen  m it A .; 30%  (Ausbeute) hei F u ra n : I =  1 :1 , 56%  hei 1 :2  u. 90%  bei 1 :3. 
Bei 4std. K ochen m it 25% ig. I1C1 w ird S 0 2 entw ickelt, O xydation der 7% ig. wss. 
Lsg. m it B iyW asser liefert maleinsaures Ba, C4II20 4Ba, glänzende B lättclien . 
Aus dem  Ba-Salz w ird  I I I  durch B ehandeln einer I0% ig. wss. Lsg. m it II2S 04, 
F iltrie ren  u. E indam pfen e rh a lten ; Öl liehen w enig an  der L u ft zerfließenden K ri
stallen. N a-Salz, C4H 30 4SNa, aus der Lsg. des Ba-Salzes m it Soda, F ällen  aus W . 
m it A lkohol. Pb-Salz, d irek t aus dem  Roliprod. der Hk. von F u ran  m it I u. P h C 0 3. 
Ag-Salz, an der L u ft schnell dunkelnder N iederschlag. Fe-, N i-  u . Cu-Salze, g u t lösl. 
in  W . u. Alkohol. —  S-Benzylthiuronium salz , C12IIJ4Ö4N2S2, F . 205° (Zers.) aus dem  
Ba-Salz m it S-B enzylthiuronium chlorid, glänzende K ristalle. (IKypnau OGmeii Xhmiiii 
[J . allg. Chem.] 18 (80). 723— 28. A pril 1948. M oskau, U niv., Zelinsky-Labor. f. 
organ. Chemie.) Sc h m id t - J o h a n se n . 3061

M. G. W oronkow und  A. Ss. Broun, Untersuchung der Reaktion von Schwefel 
m it ungesättigten Verbindungen. 2. M itt. Synthese von ß-Phenylthiophen und seiner 
Homologen. (1. vgl. B ro un  u . W o r o n k o w , C. 1947. E . 713.) 2-M ethyl-3-phenyl- 
bu tad ien -(l,3 ) (I) reag iert m it S u n te r Bldg. von ß'-M ethyl-ß-phenylthiophen  (II, 
ß - Phenyl-ß'-thiotolen). A nalog w urden aus « -Methyl-/3-äthyl- u. /9-Mothyl-a-äthyl- 
styrol durch B k. m it S ß-Phenyl-a'-thiotolen  bzw. ß-Phenyl-a-thiotolen  erhalten . 
Bei der R k. von sek.-B utylbenzol m it S erfolgt D ehydrierung u. R ingschluß u n te r  
B ldg. von ß-Phenylthiophen  ( III) . E ine E rhöhung  der A usbeute an I II  (5% ) durch 
Zusatz von K ata lysa to ren  (Fe, A1C13, A ktivkohle) gelang n ich t.

V e r s u c h e :  2-M ethyl-3-phenylbutadien (I), CUH12, K p .4 60,7°, K p .24 90°, aus 
a,/?,j?-Trimethylstyrol [D arst. vgl. B r o u n , W oron ko w  (I.e.)] durch Brom ieren u. 
D est. des erhaltenen  D ibrom ids hei 24 m m ; Dj° 0,9497; iijj" 1,5400. —  ß-Phenyl- 
ß'-thiotolen (II), CUH 10S, K p. 256,5— 258,0°, F . 4,0°, aus 14,4 g  I u . 6,4 g S durch 
8 7 2std . E rh itzen  u n te r  langsam er S teigerung der Tem p. von 180° auf 230° u. D est.; 
D-;u 1,1151; nf,° 1,6162; 3,9 g (Ausbeute). G ib t m it schw efelsaurer Isatin lsg . eine 
b laugrüne F ärbung . Hg-Acetatderiv., F . 171°. —  a-M ethyl-ß-äthylstyrol, Cn H14, 
K p .15 88,8°, K p ,754 200°, durch D ehydratisieren  von M ethylpropylplienylcarbinol (er
halten  nach G rig n a r d  aus A cetophenon u. Propyl-M gBr) m it O xalsäure; D p  0,9039; 
nt,0 1,52598; 42% . —  ß-Phenyl-a'-thiotolen, Cn I l10S, F . 73,5— 73,7°, K p .750 272 bis 
274°, aus 38,6 g vorst. Verb. m it S (10 S td ., 210°); 11,4 g .Hg-Acetatderiv., F . 113,3 
bis 113,5. —  ß-M ethyl-a-äthylstyrol, C141II4, K p. 196,4-—198,6°, aus D iäthylphenyl- 
carbinol (nach G r ig n a r d  aus Ä thy lbenzoa t u. Ä thyl-M gBr) durch D ehydratation  
m it O xalsäure; D j° 0,9075; nj>° 1,51977; 50% . —  ß-Phenyl-a-thiotolen, Cu H j0S, 
K p. 258,8— 260°, F . — 0,5° bis -f- 0,2°, aus 73 g  vorst. V erb. durch 9std. E rh itzen  
m it S auf 210°; D f  1,1096; 1,59713; 13 g. Hg-Acetatderiv., F . 126,5— 129°. —
sek.-Butylbenzol, K p .771 173,2— 174,2°, aus Benzol u . n-B uty la lkohol nach Me y e r  
u. B er n h a u e r  (Mh. Chem. 54. [1929.] 721); D ]0 0,8617; nj,“ 1,48995. —  ß-Phenyl- 
thiophen (III) , K p .764 255— 257°, F . 91,5— 92°, aus 47 g vorst. Verb. u. 44,9 g S 
durch 48std. K ochen, W asserdam pfdest. des R eaktionsprod. u . A usäthern  des 
D estilla ts; 2,2 g. E in  Z usatz von F e-P u lver oder A ktivkohle fü h rte  n ich t zu einer 
E rhöhung  der A usbeute, hei Ggw. von A1C13 w urde I I I  ü b erh au p t n ich t isoliert. 
(IKypnaji Oömeii X hmhh [ J .  allg. Chem.] 18 (80). 70— 76. Ja n . 1948. L eningrad, 
U niv., L ehrst, fü r organ. Chem.) v . K u t e p o w . 3071

Frederick Leonard und Ulrich V. Solmssen, 2-Thenylsubstituierte D iam ine m it 
A ntihistam inw irksam keit. (Vgl. auch E r c o l i, Sc h ä c h ter , L eo n a r d  u . So l m sse n , 
A rch. B iochem istry 13. [1945] 487.) D a die A ntih istam inw irksam keit von Amino- 
a lky lä thern  u. A lkylendiam inen m it unerw ünschten  N ebeneffekten verbunden  ist, 
w erden 2-theny lsubstitu ierte  A lkylendiam ine vom  T yp I (R ' =  P henyl- oder 
2-Pyridyl-, R "  =  gerade oder verzw eigte A lky lenkette  m it 2 oder 3 C-Atömen, 
B =  (CH3)2N- oder der P iperid inrest) au fgebau t (vgl. auch z. B. W e s t o n , C. 1947. 
1756.) Die hierzu notw endigen sek. Am ine II u . I I I  w urden  durch  K ondensation  
von Anilin (IV) bzw. 2-Am inopyridin (V) m it den A lkylam inoalkylchloriden VI 
u. von IV u. V m it 2-Thenylehlorid (VII) bzw. 2-Thiophenaldehyd (V III) dargestellt. 
Von den aus I I u .  I I I  m it V II bzw. 11 erhaltenen  I is t das N  ,N -D im ethyl-N '-phenyl- 
N '-[2-thenyl]-äthylendiam in  (IX) hei hoher W irksam keit durch eine sehr geringe 
G iftigkeit ausgezeichnet (vgl. auch K y r id e s , Me y e r  u . Z ie n t y , C. 1948. II .  595). 
D ie T atsache, daß die H ydrochloride von N -,N *-D im ethyl-N 1 -phenyl-N 1 -[2-thenyl\-
1,2-propandiamin  (X) u . N - ,N 2-D im ethyl-N 1-[2-pyridy i]-N l -[2-thenyl]-1,2-propan - 
diam in  (XI) bei ih rer D arst. eine Zers, erleiden, w ird  dadurch  erk lä rt, daß das z. B. 
aus X durch N eu tra lisa tion  en tstehende H ydrochlorid  X II über die 5 -gliedrigen
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Ringsystem e X III  u . XIV m it dem H ydrochlorid  XV im Gleichgewicht s teh t, das 
in  Ggw. von A., als Lösungsm . in  2-Thenyläthyläther (XVI) u. N 2,N 2-D im ethyl-N 1- 
phenyl-l,2-propandiaminhydrochlorid  (XVII) zerfällt. Die prim . Bldg. von VII, 
das m it A. dann  XVI liefert, k ann  ebenfalls angenom m en w erden. D ie geringe 
S tab ilitä t der H ydrochloride von X u. XI w ird  auf den ste r. E infl. der C li3-Ver
zweigung des A lkylrestes zurückgeführt. D ie P ik ra te  u . Succinate von X u. XI 
sind dagegen stabil.

Calls • NH, + CI • R"B V ,  +  VII
VI * R ' • NH ■ R"B — :-------

C,H,N • NH, +  CI • R "B ----------- A
11 !i 11 +  ,R"B

^ s /^ C H .n/
C,H, • NH, +  CI • CH, • C,H,S —v . , VI I +  ' ' E ’

VII f; R' • NH ■ CH,C,H,S ———— - 
C,H,N • NH, +  0 =  CH • C,H,SA III

V III

CH,
I

CH, -  CII

C .H ,S -C H ,\I 1 .CH,
N HN< 

C ,H , /  +  XCH,

CH, CH,
I I

CH, -  CH CH, -  CII

C,H,S • C H .\  1 .CH, C,H,S • C H , \  1 .CH, 
N N< N N<

C , H , / \ H /  CH, C , H , / \ H /  XCH,

e r

e r  _
XII XIII XIV

CH, CH,
! i

CII, -  CII CH, -  CII
| | .CH,__________ _____ _ I I

C.H, - N H  HN< (i P n rTr «-C.H,S-CH,\ | CII,
+  XCH, +  \  / - C H , - Ü - C , H ,  NH N<
CP S C ,I I , /+  CII,

x v ii x v i e r  x v

V e r s u c h e :  N 2,N 2-D im ethyl-N 1-phenyl-l,2-propandiam in, (X V III), Cu HlgN 2, 
aus Anilin (IV) u. /?-D im ethylam inopropylehlond-(X X I)-H ydrochlorid in sd. Toluol 
in Ggw. von W .-freiem  K 2C03 nach  dem Zers, m it W . u. E x trah ie ren  m it Ae., K p .3 
97— 102°, n £)0 1,5300; 73,3%  (A usbeute); P ikrat, C17H210 ,N 5, F . 158— 159° aus A .—  
N 2,N 2-D im ethyl-N 1-\2-pyridyl]-l,2-propandiam in  (XIX), CX0H 17N3, aus einer durch 
Kochen von 2-A m inopyridin (V) m it N aN IE  in  sd. Toluol erhaltenen  M ischung 
durch Zutropfen von XXI, K p .5 128-— 131°, n tf 1,4969; 86,5% ; D ipikrat, C22I123 
0 X4N 9, F . 210°. —  N -[2-Thenyl]-anilin  (XX), CXXHXXNS, aus IV u. 2-Thenylchlorid
(VII) in sd. Bzl. in  Ggw. von K 2C 03, K p .12 174— 177°, w ird bei 37— 39° fest; H ydro
chlorid, Cu II12NSC1, F . 170— 171°. —  2-\3-Phenylam ino]-pyridin, CX0HX0N2S, aus
2-Tliiophenaldehyd (V III) u . V in sd. 95%ig. A m eisensäure, aus Toluol +  B zn., 
F . 78— 80°; 53 ,5% .— N ,N -D im cthyl-N '-phcnyläthylendiam in, C10H 16N2, aus IV u. ß- 
D im ethylam inoäthylchlorid , K p .6 100— 104°, nf,“ 1,5395; 81,5% . —  N ,N -D im ethy l-  
N '-phenyl-N '-[2-thenyl]-äthylendiamin  ( IX), CMH ,0N2S, aus vorst. Verb. u . N aN H 2 in 
Toluol bei 100° m it V II, K p .7 183— 185°, n ?7 1,5902; 6 9 ,8 % ;Hydrochlorid, C15H21SC1, 
iu Ae. m it alkoli. IIC1, aus A., F . 186— 187°.— N ,N -P entam ethylen-N ' -phenyl-N '-[2- 
thenyl]-äthylendiamin, ClsH24N2S, K p .5 215— 218°; 58% ; Hydrochlorid, C18H25N2SC1, 
F. 187— 188°. —  N 2,N 2-Dimethyl-N1-phenyl-N 1-[2-theAiyl]-!,2-propandiami?i (X), 
C16H„2N2S, aus dem  aus XX m it N aN II2 in  Bzl. erhaltenen  N a-Salz m it XXI in  sd. 
Bzl., K p .3 164— 171°, ny' 1,5792, 77% ; P ikrat, C221I250 7N5S, aus Bzl., F . 139— 140°; 
Bisuccinät, C„0H 2,O,N2S, in  Ae. m it einer Lsg. von B ernsteinsäure in  A., aus M e
thy lä thy lke ton  +  A e.; F . 99— 100°. —  N 3,N 3-D im ethyl-N i -phenyl-N 1-[2-thenyl]-
1,3-propandiamin, CI6H22N2S, K p .3 158— 161°; 78,6% ; Hydrochlorid, C16H23N,SC1, 
F. 138— 139°. —  N ,N -D im ethyl-N '-[2-pyridyl]-N '-[2-thenyl]-äthylendiam in, C,.,Hlä 
N3S, Ivp .0 166— 168°; 64,8% ; Hydrochlorid, CMII20N3SC1, F . 162— 163°. —  N ,N -  
Pentamethylen-N'-[2-pyridyl]-N'-[2-thenyl]-äthylendia?nin, C17H23NsS, K p.x 189 bis 
194°; 67,5% ; Hydrochlorid, C17H 24N3SC1, F . 135— 136°. —  N 2,N 2-D iniethyl-N1- 
[2-pyridytl-N 1-[2-thenyl]-1,2-propandiamin  (XI), C15H 21iST3S, aus dem  m it N aN H , 
erhaltenen N a-Salz von XIX m it V II in sd. trocknem  Toluol, K p .1>5 162— 169°’ 
nD 1,5755; 53 ,2% ; D ipikrat, C27H270 14N 9S, aus A ceton, F . 136— 138°; Bisuccinät, 
C19H270 4N3S, aus M ethyläthylketon, F . 101— 102°. —  N 3.N 3-D im elhyl-N l -[2- 
PyridyV\-N1-[2-thenyl}-l,3-propandiamin, C15H2JN3S, K p .4 171-174°; 33,1% ; H ydro
chlorid, CjjH22N3S, F . 122— 124°. —  X V III, Cu H 18N 2, aus X in Ae. m it m ethanol.
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HCl, Behandeln des sirupösen V erdam pfungsrückstandes m it A lkalien u . F ra k 
tionieren des organ. A nteils im  V akuum , K p .4 111— 113°, K p .3 106— 108°, n?/' 
1,5321; M onopikrat, F . 155— 156°, neben 2-Thenyläthyläther (XVI), 0 7H ioOS, 
K p .3 52°, K p .5 58,7°, K p .700 184— 185°, n j,6 1,5061 u. unverändertem  X. (J . Arner. 
cliem. Soc. 70. 2064— 67. Ju n i 1948. Nerv York, N. Y ., W arner In st, for T h era 
peut. Res.) G o l d . 3071

H. R. Snyder und  Ernest L. Eliel, A lkylierung  m it dem Jodm ethylat von 1-Methyl-
3-dimethylaminomethylindol (1-M ethylgramin). (L y t t l e  u. W e is b l a t , C. 1949.1 .52.) 
A lkylierungen m it dem  neu hergestellten  l-M ethyl-3-dim ethylam inoindol (1-M ethyl- 
gramin) (I) u . seinen quartä ren  Salzen verlaufen ebenso wie m it Gramin sehr viel 
le ichter als m it H ilfe einfacher A m ine m it einem B enzylradikal oder deren q u ar
tä re n  Salzen, so daß h ier der gleiche Rk-M eclianism us, E rsatz  der T rim ethy lam in
gruppe im quartä ren  V erband durch das Anion der zu alkylierenden Stoffe w ah r
scheinlich gem acht w ird. So reag iert I bzw. dessen Jo d m eth y la t (II) le icht m it 
einer wss. Lsg. von NaCN u n te r  Bldg. von l-M ethylindol-3-acetonilril (III) u. 
einer kleinen "Menge eines flüchtigeren Isom eren. Zum  K onst.-Bew eis w urde III 
zu  l-M ethylindol-3-essigsäure (IV) verseift u. zu 1-M ethyltryptam in  (VI) reduziert; 
ferner w urde IV in 1,3-Dimethylindol (V) übergeführt, das in  F ., M isch-F. der P i 
k rate  u. den Infraro tabsorp tionsw erten  m it denen des auf anderem  W ege d a r 
gestellten V übereinstim m t.

V e r s u c h e :  1-M ethylindol, K p .31 134— 135°, nach F isc h e r  u . H e ss  aus N- 
M ethylplienylhydrazin u. B renztraubensäure, nj,° 1,6062. —  l-M ethyl-3-dim ethyl- 
aminoindol (I), C12H 16N2, K p .0,2 94— 97°, durch S chütte ln  von I-M ethylindol m it 
einer gekühlten  M ischung aus wss. D im ethylam in, Eisessig u. 40% ig. CH„0-Lsg. 
bei 5° u. A usschütteln  des alkalisierten Rk.-Gem ischs m it A e.; (Ausbeute) 77,5 
bis 97 ,3% ; n 0̂ 1,5743. —  P ikra t, C18II190 7N5, F . 145— 146°, gelbe P rism en aus A. —
l-M ethyl-3-dim ethylam inom ethylindoljodm ethylat (II), C13II19N2J ,  F . 195° (aus A., 
Zers.) aus I in A. u. C Ii3J  u n te r  K ühlung; T rocknen u n te r  N2; 96— 98% . —  1- 
M ethylindol-3-acetonitril (III) , CUH 10N2, F . 58—-59° (aus P  Ae.) u . 70— 71° eines 
bes. gereinigten P rod ., aus II durch  2l/4std . K ochen m it wss. NaCN, E x trah ieren  
des teils festen, teils öligen R k.-Prod. m it Ae. u . D est. des R ückstands bei 0,15 mm 
D ruck u. 123— 131°; 60— 64% . —  l-M ethylindol-3-essigsäure (IV), Cn IIn 0 2N, 
F . 127— 128,5° (aus W . oder Bzl.) aus I II  durch 17std. K ochen m it alkoh. NaÖH 
u. frak tion ierte  F ällung  aus dem A e .-E x trak t; N d., A usbeute 90% , Pikrat, C17HM 
0 9N4, F . 160,5— 161,5°, ro te  N adeln aus Bzl. —  1,3-Dimethylindol (V), durch E r 
h itzen  von IV bei 200° u. D est. des b raunen  Öls bei 140— 170° u. 20 m m  D ruck ; das 
leicht gefärbte D estilla t (nf>° 1,5920) liefert ein P ikrat, F . 142,5— 143,5°, iden t, m it 
dem P ik ra t aus dem  über Skatol erhaltenen  V. —  1-M ethjjltryptamin  (VI), K p .0ll 
108— 110°, aus I I I  in A. durch K ochen m it N a; farbloses Öl, Pikrat, F . 178— 179°. 
Hydrochlorid, F . 199— 201°, Plithalim id, F . 176,5— 177° in  Ü bereinstim m ung m it 
L ite ra tu rw erten . (J . Am er. ehem . Soc. 70. 1703— 05. U rbana, Hl., Noyes ehem. 
Labor. U niv.) Sch u le n b u r g . 3081

Henri de Diesbach, Erich Heppner u n d  Yves Siegwart, Untersuchung der Benzoyl- 
derivate des Indigos. 8.M itt. (7. vgl. C. 1946.1.1562). .Höchster G'et6/?(I) w ird durch Alkali 
in IX, VI u. einL actam  (II) gespalten, das Vff. synthetisieren  u . dam it dio von H o p e u . 
M itarbeitern  (C. 1933. I I .  3129) angenom m ene Form el widerlegen konnten . D am it er-

g ib t sich für den F arbsto ff die Form el I. D ie Bldg. von I aus Dibenzoylindigo  durch 
E inw . von XV in Ggw. von ZnCL en tsp rich t der bekann ten  U m w andlung des Indigo- 
d ianils in sau re r Lsg. in  ein Indoîochinolinderivat. D ie O xydation von II fü h rt zu VII, 
wobei Vff. als Zw ischenstufen oxydative Öffnung des P yrro lringes u. erneu ten  Ring-
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Schluß durch W anderung eines II-A toins vom N zur CO -Gruppe annehm en, das 
Prod. VI g ib t durch C 02-A bspaltung VII.

/ \  CO „ . C O O H

i c "  I ! L ) —COOH

ob -> 0( ->    -► vuOC ''C-COOH 
\

\ .
\

VI

Die zunächst unwahrscheinliche O xydation der D oppelbindung zu — CO— COOH 
erscheint dadurch  g laubhaft, daß II an  die D oppelbindung W . anlagern  k an n ; die 
Oxydation einer — CH,— C H O H -K ette erscheint w ahrscheinlicher. IIo p e  u. M it
arbeiter beobachteten  beim E rw ärm en von II m it KOH die Bldg. einer farblosen 
Säure ClaHu 0 3N. In  W irklichkeit handelt es sich aber um  ein L acton  (XI), aus dem 
sich die Säure X gewinnen läß t. XI lä ß t sich einfach u. doppelt zu X II bzw. X III 
m ethylieren, diese V erbb. en thalten  im  Gegensatz zu der A nnahm e von H ope kein 
K rista llw .; Vff. schlagen dafür die nächst. Form eln vor:

—  i / ° H  f 0 0 H  A  | > - ° C \  A  i / 0 CH» C 0 0 H  

/ \ NH/  XcHA k  A \ NH/ XCH,— \ / \ n h / \ ch , -

X \ /  XI \ /  XII U
D urch B est. der Zahl der ak t. II-A tom e der Yerbb.
X, X II u . X III  w urde bewiesen, daß ein H -A tom  
der M ethylengruppe ak t. sein m uß. Beim  A bbau 
von I en ts te h t als N ebenprod. XIV, das in  seinen 
Eigg. den Indoxan th inen  ähnelt. I kann  bonzoy- 
liort w erden, das P rod . is t iden t, m it dem „ X ylo l
körper“ von P o sn er  (C. 1929. I I .  2459), bei dessen E n ts teh u n g  die Ggw. von 
etwas Cu-Pulver den 'Kingschluß sehr zu beschleunigen scheint. F ü r  den D e s o u - 
LAVY-Körper nehm en Vff. die Form el XVI an, da daraus I m it konz. H ,S 0 4 
oder dem  Ag-Salz von IX en tsteh t.

Y e r s u c h e :  2-[o-Carboxybeniyliden\-indoxyllactam
(II). 8 g  o-Phthala ldehyd  ( II I)  in 40 cm 3 A. w urden 
beim K p. m it 6 g  Indoxyl (V) in 20 cm 3 A. u . einigen 
Tropfen P iperid in  versetzt. N ach % Std . K ochen w urde 
die rö tliche Lsg. m it W . verdünn t, der A. abdest. u. 
die beim  A bkühlen auskristallisierende ro te  Säure IV 
nach dem  A bfiltrieren m it kalterN allC O j-L sg. ausgezogen; 
daraus w urde IV nach F iltra tio n  m it verd. CH3COOII 
ausgefällt, A usbeute 6 g. Beim Erw ärm en in  organ.
Lösungsm m . erleidet IV Ringschlpß u. konn te  daher n ich t w eiter gereinigt werden. 
Der Ringschluß zu II w urde durch E rw ärm en in A cetanhydrid  ausgeführt; II 
konnte auch d irek t durch ]/ 2std . E rw ärm en von V u. III  in CH3COOH in Ggw. 
einiger T ropfen konz. HCl därgestellt werden, is t dann  aber weniger rein . II  ist 
ident, m it dem  A bbauprod. von I, gelbe N adeln. F . 235°, in  wss. oder alkoh. 
Alkali finde t keine Ringöffnung s ta tt .  Phenylhydrazon, C22H ,,ON?, o range
gelbe K ristalle, F . 227°. -— m-Dibrom-o-toluylsäurebromid. o-Toluylsäurechlorid 
wurde bei 180— 215° u. B elichtung m it B r2-Däm pfen, die von CO, m itgeführt 
wurden, behandelt. D as P rod. w urde dest., F . etw a 40°, is t wenig beständig  
u. muß gleich w eiter verw endet werden. —  N-[o-(o)-Dibromtoluyl)]-anthranil- 
säure, C15Hn 0 3N B r2. A nthranilsäure (VI) in  Toluol w urde m it dem  vorst. 
Säurebrom id in  wenig Toluol versetzt, V I-H ydroclilorid ab filtrie rt u. die Lsg. im  
Vakuum eingeengt, wobei das P rod. ausfiel, wreißos Pulver, F . 165° u n te r  H Br- 
A bspaltung. °  °  2'-o-Carboxyphenyl-3-oxy-phthcdiniidinlaclon (V II), ClsH 90 3N,
durch E rw ärm en des vorst. P rod . auf 170°, R einigung durch Sublim ation, weiße

A
k.

C-Cl
c oc '~

I  J
C -N / X /

/  CO-C.H,
OC /

" 0  XVI V /

-  I/OCH, COOCII, 

NH/  XCH.- / \

x... U
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N adeln, F . 216°, ident, m it dem P rod . von I I o p e  u . M itarbeitern . —  2-[o-Carboxy- 
benzyl]-2-oxyindoxyllacton  (XI), C16Hu 0 3N . a) II w urde m it 15%ig. KOH 6 S td . im 
A utoklaven auf 140— 150° erw ärm t, die erhaltene gelbe Lsg. in der W ärm e m it 
HCl angesäuert u. das P rod . ab filtrie rt, weiße K ristalle, F . 237° (A). b) XI en ts teh t 
in  gleicher W eise durch  E rw ärm en von IV w ie vorst. im  A utoklaven , c) 45 g I 
in 450 cm 3 konz. II,SO., w urden in  Eisw . eingegossen, ab filtrie rt u. die M. m it 
450 cm3 15%ig. K O H  d igeriert; diese M ischung w urde 6 S td . im  A utoklaven auf 
140—-150° erw ärm t, die bräunliche F l. von einem unlösl. gelben P rod . abge trenn t 
u. die Lsg. m it konz. HCl verse tzt, wobei XI schon in der W ärm e ausfiel. Aus dem 
Rohprod. w urden V erunreinigungen m it Ae. im  Soxhlet ex trah ie rt u. das P rod . aus 
A m ylalkohol oder A. krista llis iert, A usbeute etw a 10 g, unlösl. in  der K älte  in 
N aH C 0 3-Lsg., lösl. in  C arbonat- u. A lkalilsgg. in der W ärm e. —  D ie A lkalischmelze 
von 2,0 g i i  m it 30 g NaOH bis 280° lieferte 0,0 g o-Toluylsäurc. (V III) u. durch 
D iazotierung u. K upplung  m it /3-Naphthol der en tstandenen  VI 1,5 g Farbstoff 
vom F . 270°. —-  XI lieferte bei der Alkalisclimelzo ebenfalls V III u. VI. —  2- 
[o-Carboxybenzyl]-2-oxy-indoxyl (X), C10l In O.,N. XI w urde in  10%ig. N aO H  beim 
K p. gelöst, die abgekühlte  Lsg. tropfenw eise m it verd. HCl angesäuert, m it Ae. 
ausgeschütte lt u. das Lösungsm . im  V akuum  en tfern t. D as P rod . w urde über P 20 5 
getrocknet; verliert bei 190° W. u. geh t wieder in  XI über. X w ird m anchm al beim 
alkal. A bbau  von I neben XI erhalten . —  2-[o-Carboxybenzyl]-2-metlioxyindoxyl 
(X II) u . sein M ethylester (X III). X I in  5% ig. N aO H  w urde u n te r  R ühren  bei 40 
bis 50° m it M ethylsulfat in  kleinen A nteilen versetzt. X III  ab filtrie rt u . m it w arm er 
verd . N aO H  u. W . gewaschen, F . 98° (verd. CII3OH). Aus der alkal. Lsg. durch 
A nsäuern  X II, F . 183° (verd. CII3OH). X III  en th ie lt kein K ristallw asser. Die 
ZERE\viTiNOFF-Best. von X ergab 3,82 H okt., von X II 2,90 H akt., von X III  1,84 H akt., 
von XI an  Stelle der erw arte ten  2 oder allenfalls 3 ak t. II-A tom e 3,79 I Iakt., wofür 
Vff. keine E rk lärung  angeben können. —  2-[o-Carboxyphenyl]-2-oxyindoxyl (XIV), 
C'i-,H30 3N. D er beim  alkal. A bbau  von I verbleibende gelbe R ückstand  bes teh t aus 
unverändertem  F arbsto ff u. einem A bbauprod., das m it sd. CII3C 0 0 II  ex trah iert 
w erden konnte, gelbe K ristalle, F . 218° (Essigester), wenig lösl. in  organ. Lösungs
mm. in der K älte , m it gelber F arbe  u. g rüner Fluorescenz lösl. in  A. u. Ae. in  der 
W ärm e, g ib t m it FeCl3 in  A. in tensive R otfä rbung ; lieferte ein ro tes Ag- u. orange
farbige A lkalisalze; konn te  wegen der U nlöslichkeit dieser Salze n ich t m ethy lie rt 
w erden. Benzoylderiv., C22H ]30 4N , aus XIV in P y rid in  m it Benzoylclilorid (XV), 
hellgelbe K ristalle, F . 228° (CH3C 0 0 H ). D ie Alkalischm elze von XIV gab  etwas 
Indigo, Benzoesäure (IX) u. VI. —  I, C30II180 4N2, en th ä lt ein ak t. H -A tom . I w urde 
m it XV 4 S td . zum  Sieden erh itz t, die abgekühlte  Lsg. in A. eingegossen, w ieder 
zum  Sieden e rh itz t u. nach  einigen S td . unverändertes I ab filtriert. N ach 2 Tagen 
h a tte  sich ein hellgelbes, m anchm al sogar farbloses P rod . gebildet, C37H 22OäN2,
F . 243° (CH3COOH; Xylol), iden t, m it dem „Xylolkörper“ , en th ä lt kein ak t. Il-  
A tom  m ehr; g ib t beim E rw ärm en m it 70% ig. H 2S 0 4 I u . IX. —  0,5 g  XVI, 1,5 g 
S ilberbenzoat u. 10 g  IX w urden 6 S td . zum  Sieden erh itz t, die beim  A bkühlen fest 
gewordene M. in  viel Ae. aufgenom m en, die Lsg. filtr ie rt u. der R ückstand  m it 
NH 4OH, EIN03 n. w arm em  W . gewaschen, wobei 0,2 g I zurückblieben. Aus der 
Ae.-Lsg. w urden nach A usschü tteln  von IX m it N H 401I 0,25 g XVI zu rück - 
gewonnen. D as erw arte te  I-Benzoylderiv. w urde n ich t erhalten . (Ile lv . chim . A cta 
31.724— 35.30/4. 1948. F ribourg , U niv., In s t, de Cliimie.) S p a e t h . 3081

J. Sikdar und  T. N. Ghosh, Darstellung von 5,5-D iphenylhydantoin. Vff. haben
5.5-D iphenylhydantoin  dargestellt aus Benzil (I) m it alkoh. A lkali u. H arnstoff (II). 
D er Rk.-M echanism us "wird d isku tiert.

V e r s u c h e :  Diphenylacetylendiurein  ( II I) , I'1. 360° (Zers.); aus 7 g  I u. 4 g  II 
in A. bei l% s td . Kochen, rechteckige P la tte n  aus Eisessig; 2,7 g (Ausbeute). —
5.5-D iphenylhydantoin, CwH ]20 2N2 ,F . 294— 296° (Zers.); fein gepulvertes I (15 g) 
in  einer Lsg. aus 7,5 g N aO H  in A ./W . w ird  m it 7,5 g 11 verse tz t u. 1 % S td . gekocht, 
beim  V erdünnen m it w enig W . fä llt I II  aus (0,7 g), F il tr a t  ansäuern  m it konz. HCl, 
N d. w aschen m it wss. N aH C 03; rechteckige P la tte n  aus A .; 11,5 g ; oder aus 5 g 
B enzilsäure u. 2,5 g II bei 6std . trockenem  E rh itzen  im Ölbad auf 135— 140°; 2,2  g. 
(J . In d ian  ehem . Soc. 25. 109— 12. M ärz 194S. C alcu tta , B engal Im m un ity  Res. 
L abor.) ' G o e b e l . 3122

Norman Picus und  Paul E. Spoerri, Brückensnbstituierta H emicyaninn. Nachdem  
von anderen F orschern  bereits eine ganze R eihe der den p -D im ethylam inostyrylrest 
tragenden  u. fü r die Sensibilisierung photograph . Schichten w ichtigen H em icyanine  
(I) sy n th e tis ie rt w orden is t (vgl. B ro o k er  u . M itarbeiter, J .  Am er. ehem. Soc. 67.
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[1945] 1875), befaß t sieb diese A rbeit m it der S yntb . zweier F arbsto ffe  dieser K lasse 
IV u. V), die eine substitu ie rte  B utadienbriicko en thalten . Als A usgangsm aterial 
dienen p-Dimethylaminobenzalaceton ( 11  )u.B is-\p-D im ethylam inobenzal]-aceton(l II), 
welche nach  dem V erfahren von B ro o k er  u . W h it e  (vgl. A .P . 2112140 ; C. 1938.
II . 4358) m it B enzoth iazoljodätliy lat kondensiert werden.

V e r s u c h e :  II. D urch K on- UH ,  v
densation von p-D im etliylam ino- 
benzaldehyd m it A ceton un te r
Einw. von wss. alkohol. NaOH (vgl. K ö h l e r  u .  C h a d w e l l ,  Org. Synth . 
21. [1941] 78), F . 133— 135° (aus A.), Oxirn C12H16ON2, gelb, F . 184— 186°; 
Phenylhydrazon, C18H2lN3, grüngelb, F . 166— 167°; p-Nitrophen ylhydrazon , 
ClsH20O2N4, blauschw arz, F . 200— 202°; 2,4-Dinilrophenylhydrazon, ClsH 190 4N5, 
ro tb raun , F . 232— 233°. —  III . Aus II u . p-D im ethylam inobenzaldehyd m it wss. 
alkohol. K aO H  beim  E rh itzen  auf dem  W asserbad, F . 189,5— 191° (aus A .). —  
2-[2' -M ethyl-4' -p-dimethylaminophenyl-1' ,3' -butadieri\-benzothiazoljodäthylat (IV),
C22H25N2S J . Beim  E rh itzen  von II m it B enzotliiazoljodäthylat in  A cetanhydrid  am  
Rückfluß, F ällung  m it Ae. u . N achbehandlung m it K J  in  heißem  M ethanol. 
Schwarzgrüne K ristalle  vom F . 229— 230° (aus M ethanol; Zers.), A usbeute 1,5% . —  
2-[2' -p-D im ethylam inostyryl-4'-p-dim ethylaminophenyl-1' ,3' -butadien\-benzothiazol- 
jodäthylat (V), C31II3.,N3S J . In  analoger Weise u n te r Verw endung von III . Schw arz
grüne K ristalle , F . 242— 243° (Zers.), A usbeute 5,4% . (J .  Am er. ehem . Soc. 70. 
3073— 75. Sept. 1948. Brooklyn, N. Y., Polyteclm ic In st, of Brooklyn Chemical 
Labor.) Z o p f f . 3142

Aleardo Oliveno, G. B. Marini-Bettölo und Guido Bargellini, Flavonderivate des
1,2,3,5-Tetraoxybenzols (Oxyphloroglucin). 1. M itt. (Vgl. C. 1950. I I .  1575.) Bei der 
K ondensation von 2-Oxy-3,4,6-Trimethoxyacetophenon  (1 ) m it Benzaldehyd e n t
steht 2-0xy-3,4,6-Trim ethoxychalkon, welches beim E rh itzen  m it Säure in A. üb er
geht in  5,7,S-Trim ethoxyjlavanon ; dessen O xydation m it S e0 2 liefert 5,7,8-Tri- 
methoxy/lavon. E s läß t sich in  das 5,7,8-Trioxy-  u. in das 5,7,8-Triacetoxyderiv. 
überführen. O xydiert m an das Clialkon in Ggw. von m ethanol N aO H . m it 30% ig. 
II20 2, so en ts te h t 3 -Oxy-5 ,7 ,8-Trim ethoxyjlavon ; es lä ß t sich in  das entsprechende
3,5,7,8-Tetraoxy-, 3,5,7,8-Tetraacetoxy- u. 3,5,7,8-Tctramethoxyderiv. überführen. —  
Die entsprechenden R kk. lassen sich m it den K ondensationsprodd. aus I u. A nis
aldehyd oder V eratrum aldehyd durchführen.

V e r s u c h e :  2 -Oxy-3 ,4 ,6 -lrimethoxyacetophenon(l), au s 1,2,3,5-Tetram ethoxy- 
benzol n ach  B a r g e l l in i u . Zoras (vgl. Gazz. ch im . ita l.  64 [1934], 192). —  2-Oxy-
з,4,6-Trimethoxychalkon, C18II130 5, F . 144°, aus I u. B enzaldehyd in  A. in  Ggw. von 
wss. N aO H , 24 S td . bei Z im m ertem peratur. G elborange K ristalle  aus M ethanol. 
In A lkalihydroxyden ro torange löslich. —  5,7,8-Trimethoxyflavanon, C18HiS0 -, 
F- 130°, aus vorst. Verb. u . IICl in A., 30 S td . u n te r  R ückfluß, oder aus vorst. Verb.
и. NaOH in A ., einige Std. bei 40°, dann  bei Z im m ertem peratur. N adeln aus verd . 
Alkohol. —  5,7 ,8-Trimethoxyjlavon, F . 167— 168°, aus vorst. V erb. u. S e0 2 in  
Amylalkohol, 8 S td . u n te r Rückfluß. K ristalle aus verd . A .; in  konz. I i2S 0 4 gelb 
löslich. —  5,7,8-Trioxyjlavon, F . 255— 260° (Zers.), aus vorst. Verb. u . H J  (D 1,7) in  
Essigsäureanhydrid, i  S td. bei höchstens 135°. Gelbe K ristalle  aus Ä th y lace ta t/
E.-Ä ther. G ib t m it FeCl3 in  A. b raune  F ärbung . —  5,7,8-Triaeetoxyflavon, F . 225 bis 
226°, aus vorst. Verb. u. E ssigsäureanhydrid in  Ggw. von N a-A cetat u n te r  Itück- 
fluß. N adeln aus verd. Essigsäure. —• 3-Oxy-5,7,8-trim ethoxyflavon, C18Hj60,„
F. 179°, aus 2 -Oxy-3 ,4 ,6-trim etlioxyckalcon u. 30% ig. H 20 2 in  m ethanol.-wss. N aO H  
unter E rw ärm en. Gelbe Nadeln aus verd. A .; g ib t m it II2S 0 4 ro te  F ärbung . —

H .c , J -
Die en tstehenden  Farbstoffe 

zeigen ein b reites A bsorptions
band im  sich tbaren  G ebiet m it 
dem M axim um  bei 5550 Ä bzw. 
5700 Ä  (2 A bsorptionskurven 
zwischen 3000— 8000 Ä).
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3,5,7,8-Telraoxyjlavon,~F . 230— 233°, aus vorst. Verb. u. H J  in Essigsäureanhydrid  
bei höchstens 135°. Gelbe N adeln  aus A. oder Eisessig. —  3,5,7,8-Tetraacetoxyjlavon, 
F . 169— 170°, aus vorst. Verb. u . E ssigsäureanhydrid  in  Ggw. von N a-A cetat. 
K ristalle  aus A. oder E ssig säu re .—  3,5,7,8-Tetramethoxyflavon, F . 162— 163°, aus 
T etraoxydoriv . u. D iazom ethan in  M ethanol oder m it D im ethy lsu lfa t u . P o ttasche , 
in  A ceton. P rism en  aus Bzl./L igroin. —  2-Oxy-3,4,6,4'-tetramethoxychalkon,
F . 138— 140°, ro te  N adeln aus Alkohol, analog dem  B enzalderivat. —  5,7,8,4'- 
Tetramethoxyflavanon, F . 138— 140°, aus vorst. V erb .; Tafeln u. N adeln aus Essig - 
estor. —  5,7,8,4 '-Tetramethoxyflavon, F . 209— 210°, aus vorst. Verb. u. SeO,. H ell
gelbe Tafeln u. N adeln. —• 5,7,8,4'-Tetraoxyjlavon, F . oberhalb 300°, aus vorst. 
Verb. u. H J  in  E ssigsäureanhydrid . N adeln aus Alkohol. —  5,7,8,4 '-Tctraacetoxy- 
flavon, F . 244°, aus vorst. V erb. durch A cetylierung. N adeln aus Eisessig. —  3-Oxy- 
5,7,8,4'-tetramethoxyjlavon, C19H ,80 7, F . 165°, hellgelbe, seidige N adeln aus Alkohol. 
—  3,5,7,8,4'-Pentaoxyjlavon, F .2S0°, aus vorst. Verb. durch D em ethylierung. Gelbe 
K ristalle  aus wss. Alkohol. Iden tisch  m it Herbacetin. —  3,5,7,8,4 '-Pentaacetoxy- 
flavon, F . 188— 190°, N adeln aus Eisessig. Id en t, m it Penlacetylherbacetin. —
з ,5 ,7 ,8 ,4 '-Pentamethoxyjlavon, F . 156— 158°, aus dem P en taoxyderiv . m it D i
m ethy lsu lfa t u . P o ttasch e  in  A ceton. N adeln aus verd. M ethanol oder Eisessig. —
2-Oxy-3,4,6,3',4 '-pentamethoxychalkon, F . 146— 148°, gelbe N adeln aus Alkohol. —  
5,7 ,8 ,3 ',4 '-Pentamethoxyflavanon, F . 172°, aus vorst. Verb. durch Isom erisierung. — 
5,7,8,3 ',4 '-Pentamethoxyjlavon, C20I~I20O7, F . 198— 199°, aus vorst. Verb. u . SeO,. 
Hellgelbe N adeln aus A .; lösl. in  konz. II2S 0 4 m it gelber F arbe . —  5,7,8,3',4'- 
Pentaoxyflavon, C15H 10O7 (K orr. d. B e f.!),“F . gegen 300°, aus verd . E ssigsäure 
oder verd . Alkohol. —  5,7 ,8 ,3 ',4 '-Pentaacetoxyflavanon, C,5H20Oj,,, F . 214° aus E is
essig. —  3-Oxy-5,7,8,3 ',4 '-pentamethoxyjlavon, F . 228— 229°, blaßgelbe N adeln aus 
Ä th y la ce ta t. —  3,5,7,8,3 ',4 '-Hexaoxyjlavon, Zers.-P. gegen 310— 315°, aus vorst. 
Verb. durch D em ethylierung. Gelbe N adeln aus verd . Alkohol. Id en t, m it Gossypetin 
aus G ossypiuin herbaceum . —  3,5,7,8,3’,4 '-Hexaacetoxyjlavon, F . 229— 230°, aus 
vorst. Verb. durch A cetylierung. N adeln aus Eisessig. -— 3,5,7,8,3 ',4 '-Hexamethoxy- 
jlavon, F . 170— 172°, aus dem H exaoxyderiv . durch M ethylierung m it D iazom ethan 
oder m it D im ethylsulfat. N adeln  aus Alkohol. (Gazz. chim . ita l. 78. 363— 72. 
Ju n i/Ju li  1948. Rom a, U niv ., Is t. di Chim., L ab. di Chim. organ.)

W a l t e r  S im o n . 3211
Aleardo Oliverio u n d  Guido Bargellini, Flavonderivale des 1,2,3,5-Tetraoxy- 

benzols. (Oxyphloroglucin.) 2. M itt. (1. vgl. vorst. Ref.) Bei der partieUen M ethylie
rung  von 2,4-D im ethoxy-3,6-dioxyacetophenon oder bei der Einw rkg. von Acetyl- 
chlorid in  Ggw. von A1C13 au f B enzylanziarol oder bei der FuiESschen Verschiebung 
von A cetylanziarol en ts te h t 2-Oxy-4,5,6-trimethoxyacetophenon  (I). E s geh t beim 
K ochen m it E ssigsäureanhydrid  über in  4-M ethyl-5,6,7-trimetlioxycumarin. Bei 
der K ondensation  von I m it B enzaldehyd, A nisaldehyd u. V eratrum aldehyd  e n t
stehen 2-Oxy-4,5,G-trimethoxy-, 2-Oxy-4,5,G,4'-tetramethoxy- bzw. 2-Oxy-5,G,7.3' ,4' - 
pentamethoxychalkon. Diese lassen sich in  gleicher W eise w ie die in  vo rst. Ref. 
beschriebenen Chalkone in  die entsprechenden Flavanone, Flavone n.Flavonole ü b er
führen ; einige dieser V erbb. sind iden t, m it bekann ten  N aturstoffen .

V e r s u c h e :  Pyrogalloltrhnethyläther, F . 47°, K p. 235— 240°, au sP y rogallo l u. 
(CII3)2S04 in A ceton /P ottasche u n te r  R ückfluß. —  2,6-D imethoxychinon, nach 
G r a e b e  u . H e ss  (Liebigs A nn. Chem. 340. [1905], 238).— 2,6-Dimethoxyhydrochinon- 
diacetat, F . 120-—1210, aus vorst. V erb. u . N a-A cetat in  Ggw. von Z n-Pulver in 
E ssigsäureanhydrid  u n te r  W asserbildung, dann  % Std. u n te r  R ückfluß. •— 2,4- 
Dimethoxy-3,G-dioxyacetophenon, F . 158— 160°, aus vorst. V erb. u . A1C13 in  N itro 
benzol, 5— 6 Tage bei Z im m ertem peratur. G elbgrünes P u lver. —  2-Oxy-4,5,G- 
trimethoxyacelophenon (I), Cn H140 5, F . 40— 41°, K p20 1 80— 185°, aus vorst. Verb.
и. (CH3) ,S 0 4 in  B zl./Pottasche, 14 S td . u n te r  R ückfluß ; oder aus Benzylanziarol 
u . A cetylchlorid in  Ggw. von A1C13 in  Ae., 24 S td . u n d  Zers, m it HCl/W . 1 :1 ;  
oder aus A cetylanziarol u. A1C13 in  N itrobenzol, 60 S td . bei Z im m ertem p. u . Zers, 
m it wss. HCl, y2 S td . auf dem W asserbad. H exagonale K ristalle  aus verd. Alkohol. 
Semicarbazon, C12H 170 5N3, F . 206— 207°, N adeln aus M e th an o l..—  4-M ethyl-5,7,6- 
trimethoxycumarin, F . 113°, aus I u. E ssigsäureanhydrid  in  Ggw. von N a-A cetat, 
24 S td . u n te r R ückfluß. N adeln aus W asser. —  Benzylanziarol, CleII ls0 4, F . 52°, 
aus A nziarol u . Benzylchlorid in A ceton /P ottasche, 8 S td . u n te r  R ückfluß. Nadeln 
aus verd . A. oder P .-Ä ther. —  2-Oxy-4,5,6-trimethoxychalkon, ClsHJ8Os, F . 103— 104°, 
aus I u . B enzaldehyd in A. in  Ggw. von wss. N aO H , 24 S td . bei Z im m ertem peratur. 
Gelbe N adeln aus M ethanol; in  konz. II2S 0 4 ro to range löslich. —  5,7,8-Trim ethoxy- 
flavanon, C1SII1S0 5, F . 160— 161°, aus vorst. Verb. u . HCl in  A ., 40 S td . u n te r  R ück
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fluß. N adeln aus M ethanol; in  konz. H 2S 0 4 gelb löslieh. —  5,6,7-Trimethoxyjlavon, 
F. 168— 169°, aus vorst. Verb. u. S e0 2 in  A m ylalkohol, 12  S td . u n te r R ückfluß. 
Nadeln aus Alkohol. In  konz. II2S 0 4 hellgelb löslich. E n ts te h t auch  bei der M ethy
lierung von n a tü rl. Baicalein. —  5,6,7-Trioxyflavon, F . 260— 265°, aus vorst. Verb. 
u. I I J  (D. =  1,7) in  Essigsäureanhydrid , 2 S td . bei 135— 140°. Gelbe K ristalle  aus 
verd. Alkohol. Iden t, m it Baicalein  aus Scutellaria baicalensis. —  5,6,7-Triacetoxy- 
jlavon, F . 190— 192°, aus vorst. Verb. u. Essigsäureanhydrid  in  Ggw. von N a- 
A cetat, N adeln aus Alkohol. —  3-Oxy-5,6,7-trimethoxyjlavon, ClsH 10Oe, F . 215 bis 
216°, aus 5 ,6 ,7-Trim ethoxyflavanon u. A m yln itrit in Ggw. von HCl in A., 2 S td. 
bei Z im m ertem peratur. Citronengelbe K ristalle  aus Alkohol. In  konz. I12S 0 4 gelb 
löslich. —  3,5,6,7-Tetraoxyjlavon, F . 251— 252° (Zers.), aus vorst. Verb. u. 11J  in 
Essigsäureanhydrid. B laßgelbe N adeln aus Alkohol. —  3,5,6,7-Tetraacetoxyflavon, 
F. 185—486°, aus vorst. V erb. durch A cetylierung. K ristalle aus Ä thy lace ta t. —
3,5,6,7-Tetramethoxyjlavon, F . 110°, aus dem  T etraoxyderiv . u. D iazom ethan oder 
(C1I3)2S 0 4 in  A ceton /P ottasche. N adeln aus Ä thy lace ta t. —  2-Oxy-4,5,6,4’-tetra- 
methoxychalkon, C10H20Oc, F . 140— 141°, aus 1 u. A nisaldehyd. Gelborange N adeln 
aus M ethanol. G ib t m it konz. II2S 0 4 k arm inro te  F arbe u. löst sich gelb. -— 5,6,7,4'- 
Tetramethoxyflavanon, C,0l l 2OO0, F . 114—-115°, gelbe Prism en aus A .; fä rb t sich 
m it konz. II2S 0 4 ro torange. —  5,6,7,4'-Tetramethoxyjlavon, F . 162° (Essigester), 
aus dem  Chalkon u. ScO,. Id en t, m it Scutellareintetramethyläther. —  5,Ü,7,4'- 
Tetraoxyflavon, Zers.-P. gegen 300°, aus vorst. Verb. u . I I J  in E ssigsäureanhydrid. 
Gelbe K ristalle  aus Am ylalkohol. Iden t, m it Sculellarein. —  5,6,7,4'-Tetraacetoxy- 
jlavon, F . 235— 238°, aus vorst. Verb. durch A cetylierung. N adeln aus Essigester. 
Ident, m it Acetylscutellarein. —  3-Oxy-5,6,7,4'-tetramethoxyjlavon, C]8IIls0 7, 
F. 185—-186°, aus dem Chalkon u. 30% ig. II20 2 in  A., 2 S td. B laßgelbe Nadeln aus 
Alkohol. —  3,5,6,7,4'-Pentaoxyflavon, Zers.-P. 310— 315°, aus vorst. Verb. u. H J  
in E ssigsäureanhydrid . Gelbe K ristalle aus verd. Essigsäure. Id en t, m it Nortan- 
geritin. — 3,5,6,7,4'-Pentaacetoxyflavon, F . 233— 234°, N adeln aus Essigester. —
з,5,6,7,4'-Pentamethoxyjlavon, F . 153— 154°, aus dem P en taoxyderiv . durch 
M ethylierung m it D iazom ethan oder (CII3)2S 04. K ristalle aus Essigester. Id en t, m it 
Tangeritin  aus C itrus nobilis deliciosa. —  2-Oxy-5,6,7,3',4 '-pentamethoxychalkon, 
C20H„2O7, F . 136°, gelborange N ad e ln ; g ib t m it konz. I I ,S 0 4 gelborange F ärbung . — 
5,6,7,3',4'-Pentamethoxyflavanon, C20II22O7, F . 168°, aus vorst. V erb, durch Isom eri
sierung in  saurem  M edium. K ristalle  aus Alkohol. F ä rb t sich m it konz. H2S 0 4 gelb
orange. —  5,6,7,3',4 '-Pentamethoxyjlavon, C20H20O7, F . 177— 178°, aus dem  Chalkon
и. SeO,. G elbgrüne K ristalle  aus A .; fä rb t sich m it konz. II2S 0 4 ro torange. —  
5,6,7,3 \4 '-Pentaoxyflavon, C15I i 10O7, F . 275°, aus vorst. Verb. u. H J  in  Essigsäure
anhydrid . Hellgelbe N adeln aus A .; fä rb t sich m it konz. H 2S 0 4 gelb. —  5,6,7,3',4'- 
Pentaacetoxyflavon, C,5H ,0O]2, F . 205°, aus vorst. Verb. durch A cetylierung. N adeln 
aus verd . Essigsäure. —  3-Oxy-5,6,7,3',4 '-pentamethoxyjlavon, C2()i l 2()Os, F . 234 bis 
235°, gelbe N adeln aus Alkohol. —  3,5,6,7,3',4 '-Hexaoxyjlavon, F . ?, aus vorst. 
Verb. durch D em ethylierung. Gelbe N adeln aus Alkohol. Iden t, m it Quercetagetin 
aus Tagetes p a tu lax . —  3,5,6,7,3',4 '-Hexamethoxyflavon, F . 210°, aus vorst. Verb. 
durch A cetylierung. K ristalle  aus Eisessig. — 3,5,6,7,3 ',4 '-Hexamethoxyflavon, 
F. 140— 142°, aus dem  Ilexaoxyderiv . durch M ethylierung m it D iazom ethan oder 
(CI13),S 0 4 in A ceton/Pottasclie. Id en t, m it Quercetagetinhexamethyläther. (Gazz. 
ch im .'ital. 78. 372— 85. Ju n i/Ju li 1948.) W a l t e r  S im o n . 3211

Aleardo Oliverio und  Guido Bargellini, Flavonderivale des 1,2,3,4-Telraoxy- 
benzols. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der K ondensation von  1,2,3,4-Tetram etlioxybenzol 
m it A cetylchlorid in  Ggw. von A1C13 en ts teh t 2-Oxy-3,4,5-lrimethoxyacetophenon
(1). 1 h iß t sich m it Benzaldehyd, A nisaldehyd, V eratrum aldehyd , T rim ethylgallus- 
aldehyd u. P iperonylaldeliyd zu den entsprechenden Ghalkonen kondensieren. Bei 
deren Isom erisierung erhä lt m an Flavanone, die bei der O xydation m it S e0 2 in  die 
entsprechenden Flavone übergehen; denn O xydation m it I I ,0 2 liefert Flavonole. 
Keine der erhaltenen  Verbb. erwies sich m it bekann ten  N atu rp rodd . identisch.

V e r s u c h e :  l,2-Dioxy-3,4-dimethoxyhenzol, K p 20 160— 170°, aus 2-Oxy-3,4- 
dim ethoxyaeetophenonu. 1 0 % ig .N aO IIu . 3% ig. II20 2, */, S tunde. B laßgelbes Öl. —
1,2,3,4-Tetrameihoxybenzol, F . 85°, aus vorst. Verb. u. (CII3)2S 0 4 in  A ce to n -P o tt
asche, 4 S td . u n te r  Rückfluß. —  2-Oxy-3,4,5-lrimethoxyacetophenon (l), Cn Hu Oa, 
F . 88°, aus vorst. Verb. u . A cetylchlorid in  CS2 in  Ggw. von A1C13, 4 S td . u n te r  
Rückfluß. Citronengelbe K ristalle aus M ethanol, g ib t m it konz. II2S 0 4 gelbe 
Färbung. p-Nilrophenylhydrazon, C17H190 6N3, F . 186°, gelbe K ristalle. Semicarbazon, 
CjoHjjOjNj, F . 222°, perlm utterfarbene Schuppen. —  2,3,4,5-Tetramethoxyaceto-
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phenon, C12H160 5, F . 24— 25°, aus vorst. Verb. durch M ethylierung in  A ceton. -—
2-Oxy-3,4,5-trimethoxychalkon, C18H 180 6, F . 115°, aus I u. Benzaldehyd in  A. in  
Ggw. von N aO H , 24 Std. bei Z im m ertem peratur. Gelbe K rista lle  aus A .; g ib t m it 
konz. HoSO., ro te  F ärbung . —  6,7,8-Trimetlioxyflavanon, C18H 180 6, F . 105°, aus 
vorst. Verb. u . HCl in  A., 30 S td . u n te r  R ückfluß. K ristalle  aus M ethanol; g ib t m it 
konz. II2S 0 4 gelbe F ärbung . —  6,7,8-Trim ethoxyflavon, C,SI1160 5, F . 146°, aus vorst. 
Verb. u . S eö 2 in  A m ylalkohol, 8 S td . u n te r  R ückfluß. Hellgelbe K ristalle  aus 
M ethanol; g ib t m it konz. H2S 0 4 gelborange F ärbung. —  6,7,8-Trioxyjlavon, 
C15H 10O5, F . 280° (Zers.), aus vorst. Verb. u. H J  (D. =  1,7) in  E ssigsäureanhydrid, 
2 S td . u n te r  R ückfluß. Hellgelbe K ristalle  aus wss. A ., in  konz. H 2S 0 4 citronengelb 
löslich. —  6,7,8-Triacetoxyjlavon, C21H 10O8, F . 205— 208°, aus vorst. Verb. u. 
Essigsäureanhydrid  in Ggw. von N a-A cetat, 2 S td . u n te r R ückfluß. K ristalle  aus A. 
oder Eisessig. —  3-O xy-6,7,8-trimethoxyjlavon, C18H10Oö, F . 154— 155°, aus dem 
Chalcon u. 30% ig. II20 2 in  wss.-alkohol. K OH u n te r  R ückfluß. P rism en aus A .; 
in  H 2S 0 4 gelb löslich. —  3,6,7,8-Tetraoxyjlavon, C15H 10O6, Zers.-P. gegen 250°, aus 
vorst. Verb. durch D em ethylierung. In  konz. H 2S 0 4 gelb löslich. — 3,6,7,8-Tetra- 
acetoxyjlavon, C23H18O10, F . 220— 2 2 1 °, aus vorst. Verb. u. E ssigsäureanhydrid 
in  Ggw. von N a-A cetat. K ristalle  aus A. u. Eisessig. G ibt m it konz. II2S 04 gelbe 
F ärbung . —  3,6,7,8-Tetramethoxyjlavon, C19H 180 6, F . 116— 117°, aus dem Tri- 
m ethoxyflavonol u. D iazom ethan in  M ethanol. Gelbe N adeln aus M ethanol. —  
In  analoger W eise wie die vorst. V erbb. w urden säm tliche folgenden D erivv. von I 
dargestellt: 2-Oxy-3,4,5,4'-tetramethoxychalkon, C19H 200 8, F . 110°, ro torange K ri
sta lle  aus M ethanol; g ib t m it konz. H ,S 0 4 orange F ärbung . -— 6,7,8,4'-Tetra
methoxy,flavanon, C19H 20O„, F . 93— 94°, schwachgelbe N adeln aus M ethauo l; in konz. 
H2S 0 4 ro torange löslich. —  6,7,8,4'-Tetramethoxyjlavon, C19HlsO„, F . 175— 176°, 
gelbe K ristalle  aus A .; g ib t m it konz. I I2S 0 4 ro to range F ärbung . —  6,7,8,4 '-Tetra
oxyjlavon, C15H 10O(,, hellgelbe K ristalle  aus A., in konz. I I ,S 0 4 gelb löslich. — 
6,7,8,4'-Tetraacetoxyjlavon, C,3H18O10, F . 253— 254°, K ristalle aus verd. E ssig
säure; in  A. sehr w enig löslich. —  3-O xy-6,7,8,4'-tetramethoxy flavon, C19Hls0 7, 
F . 187°, hellgelbe K ristalle  aus Alkohol. In  konz. H „S04 goldgelb löslich. —  3,6,7,8,4'- 
Pentaoxyjlavon, C15I I i0O7, F . oberhalb 360°, gelbliche K ristalle  aus A .; g ib t m it 
konz. H2S 0 4 gelbgrüne F ärb u n g ; is t hygroskopisch. —  3,6,7,8,4 '-Pentaacetoxyflavon, 
C25H20O]2, F . 216°, N adeln aus Essigsäure. —  3,6,7,8,4'-Pentamethoxyjlavon, 
C20H200 7, F . 141°, N adeln aus A., in konz. IL S 0 4 citronengelb löslich. —  2-Oxy- 
3,4,5,3 ',4 '-pentamethoxychalkon, C20II22O7> F . 118— 119°, orange Schuppen; g ib t 
m it konz. II2S 0 4 R otfärbung. —  6,7,8 ,3 ',4 '-Pentamethoxy flavanon, C20H22O7, 
F . 127— 128° (A.); in  konz. II2S 0 4 k irschro t löslich. —  6,7,8,3 ',4 '-Pentam ethoxy
jlavon, C20IL 0O7, F . 191— 192°, citronengelbe P rism en aus A .; g ib t m it konz. II2S 0 4 
gelborange F ärbung . —  6,7,8,3 ',4 '-Pentaoxyflavon, C15H 10O2 -ILO , F . 304— 305°, 
gelbe K ristalle aus verd . A .; in  konz. H ,S 0 4 gelb löslich. — 6,7,8,3 ',4 '-Pentaacetoxy
flavon, C2-II20O12, F . 165— 166°, N adeln aus Eisessig. G ib t m it konz. I I ,S 0 4 gelbe 
F ärbung . —  3-O xy-6,7,8,3 ',4 '-pentamethoxyjlavon, C2CIH 2q0 8, E. 199°, citronengelbe 
K ristalle  aus A., in  konz. 1I2S 0 4 gelborange löslich. —  3,6,7,8,3 ',4 '-hexaoxyjlavon, 
C15O10Oc - CH,OH , gelbe N adeln aus M ethanol. —• 3,6,7,8,3 ',4 '-Hexaacetoxyflavon, 
C27II220 14, F . 203— 204°, K ristalle  aus E isessig; g ib t m it konz. II2S 0 4 gelbe F ärbung . 
—  3,6,7,8,3 ',4 '-Hexamethoxyflavon, C21H 220 8, F . 168— 169°, N adeln aus M ethanol; 
g ib t m it konz. II2S 0 4 gelbe F ärbung . —  2-Oxy-3,4,5-lrimethoxy-3' ,4' -methylen- 
dioxychalkon, C191I180 7, F . 126— 127°, aus I in  üblicher W eise u . durch  frak tion ierte  
K ristallisa tion  aus M ethylacetat. R otorange Schuppen aus M ethano l; g ib t m it konz. 
II2S 0 4 R otfärbung. —  6,7,8-Trim cthoxy-3 ' ,4' -methylendioxyjlavon, C19H180 7,
F . 165— 166°, seidige N adeln aus A .; in konz. IL S 0 4 ro tv io le tt löslich. •— 5,6,7- 
Trim ethoxy-3’,4 '-methylendioxyjlavon, C19II160 7, F . 178—-179°, c itronengelbe Nadeln 
aus M ethanol; in konz. H2S 0 4 gelb löslich. —  3 -0 x y -6,7,8-trim ethoxy-3’,4 '-methylen
dioxyjlavon, C19H 18Os, F . 205— 206°, seidige N adeln aus A .; g ib t m it konz. 1LS04 
gelborange Färbung . —  3,6,7,8-Tetram ethoxy-3 ',4 '-methylendioxyjlavon, C20HJ8Os, 
F . 196°, N adeln aus A .; g ib t m it konz. H 2S 0 4 gelborange F ärbung . —  2-Oxy- 
3,4,5 ,3 ',4 ',5 '-hexamethoxychalkon, C2lH 24Os, F . 112°, ro torange Tafeln aus A .; in 
konz. ILSO.i ro t löslich. —  6,7,8,3 ',4 ',5 '-Hexamethoxyflavanon, C2III24Os, F . 105 bis 
106°, seidige N adeln aus A .; in  konz. I12S 0 4 ro t löslich. —  6,7 ,8 ,3 ',4 ',5 '-Hexam ethoxy
flavon, C21I1220 8, F . 186— 187°, hellgelbe, seidige K ristalle; in konz. II2S 0 4 ro t 
löslich. —  6,7,8,3 ',4 ',5 '-Hexaoxyjlavon, C15H i0O8, hellgelbe N adeln aus A .; in konz. 
ILSO j orange löslich. —  6,7,8,3 ',4 ',5 '-Hexaacetoxyflavon, C271L20 „ ,  F . 198— 199° 
(verd. Essigsäure); in  konz. II2S 0 4 gelborange löslicli. —  3-Oxy-6,7,8,3',4',5'- 
hexamethoxyflavon, C21II230 9, F . 186°, hellgelbe N adeln aus M ethanol; in konz
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II2SOj gelb löslich. —  3,6,7,8,3' ,4' ,5 '-Heptaoxyilavanon, C15H 100 9, Zers.-P. oberhalb 
330°, gelbe K ristalle  aus verd. P yrid in . —- 3,6,7,8,3' ,4‘,5' -Heplaacetoxyflavon, 
CogH^Oju, F . 215°, N adeln aus Eisessig; in  H 2S 0 4 gelb löslich. —  3,6,7,8,3',4 ',5 '- 
Heptamethoxyflavon, C22II240 9, F . 146— 147°, N adeln aus M ethanol. (Gazz. chim . 
ital. 78. 386— 96. Ju n i/Ju li  1948.) W a l ter  S im o n . 3211

R. Lukes, Über N -M elhyl-1 ,2,5,6-Tetrahydropyridin. In  Verfolg einer früheren 
A rbeit (L u k e s , Collect. T rav . chim. Tchöcoslov. 10. [1938] 66) gelang es, aus den 
R ed.-Prodd. von N -M ethylpyridinium salz m it überschüssiger H C 02H das N- 
M ethyl-l,2 ,5 ,6-tetrahydropyrid in  über das H ydrobrom id-D ibrom id zu gewinnen. —  
464 g bei 250° umgeschm olzenes H • CO„K m it 464 g 80% ig. IICOOH w urden 
destilliert, bis die Tem p. des R ückstandes 175° erreichte. N ach A bkühlen w urden 
1000 g HCOOIi u. 174 g 1-M ethylpyridinium brom id zugegeben u. w ieder destilliert, 
bis die Rk.-M asse 250° zeigte. Aus dem  D estilla t erhielt m an 76 g h y d rie rte  P y rid in 
basen (K p. 105-—-107°). Diese w urden m it H B r neu tra lisiert u . eingedam pft. 175 g 
des H ydrobrom idgem isches, in 1350 g 48% ig. H B r gelöst, m it 50 ccm B r v erse tz t u. 
nach eintägigem  Stehen durch D est. vom B r u. IIB r befreit, aus A. u m kris t.:
l-M ethyl-3,4-dibrompiperidinhydrobromid, F . 203— 4°. Die Base l-M ethyl-3 ,4  
dibrompiperidin  (I) lä ß t sich im V akuum  dest., unrein K p. 10 122°. —  100 g Ilydro-
bromid von I, 200 g  W . u. 30 g Z n-S taub in  Rk. gebrach t u. d e s t.: 1-M ethyl-1,2,5,6-
telrahydropyridin, K p .: 112,5° von Charakter. Geruch. H ydrobrom id aus A. N adeln,

CH C H ,,
/  V  CH, — CH — CH — CH «=■ CH,

CH, CH C H P
i I I I I

C1I, CH,
\  /

N I I  a  X  =  J
C H ,C H ,' X  I I »  X  ~  CH,SO,

I I  I I  c X  =  OH

F. 159— 60°; P ik ra t, N adeln F . 201— 2°; l,l-D im ethyl-l,2 ,5 ,6-tetrahydropyrid in- 
jodid, F . 270° ( I Ia ) .  D urch erschöpfende M ethylierung von II über IIb  en ts tan d  
das 1 -D im ethylam inopentadien ( I I I ) ,  Kp. 129° verm utlich  das . . . dien-(2,4). 
(Collect. T rav . chim. Tchöcoslov. 12. 71— 80. 1947. Chem. L isty  Vedu Prilm ysl
42. 51—-54. März 1948. Prag-V ysocan. Verein f. chem. u. m etallurg. P rod.)

St e in e r . 3231
J. P. W ibaut und  S. Vromen, Herstellung von 3-M ethyl-4-alkylpyridinen aus

3-M ethylpyridin. (73. M itt. über Pyridinderivate.) Nach dem Verf. von W ib a u t  
u. A r e n s  (C. 1941. I. 3077 u. 1942. I I .  658) lassen sich wie beim  P y rid in  auch beim
3-M ethylpyridin (I) die Ä thyl-, n-Propyl- u . n -B uty lgruppe in  die 4-Stellung ein
führen. Zur Gew innung von 3-M ethyl-4-äthylpyridin  (II) w ird I m it E ssigsäurean
hydrid u. Z n-S taub  (III)  u . dann  m it Essigsäure u.* I II  erh itz t. Die H erst. der 
Homologen is t entsprechend.

Versuche: (FF . u. K pp. sind korrigiert.) Im  folgenden beziehen sich die ein- 
geklam m erten Zahlen auf die D arst. von 3-M f.thyl-4-n-propylpyridin  (IV) u. 3- 
M cthyl-4-n-butylpyridin  (V). —  29 g I (15, 15) u. 125 cm3 A cetanhydrid  (50 cm 3 
Propionsäureanhydrid, 50 cm3 B u ttersäureanhydrid) w urden m it 25 g III  (12,5, 20 ) 
in 2 S td. ( I 1/,, 2) bei 35— 40° (45, 50— 70°) u n te r  R ühren verse tz t, 20— 30 Min. 
weiter g erührt, m it 25 cm3 Essigsäure (17,5 cm3 P ropionsäure, 20 cm3 B u ttersäure) 
u. 10 g I I I  (6, 8) sd. gerührt u. innerhalb 3/4 S td. ( l x/2, Vs) noch 15 g I I I  (8, 8) zu 
gefügt. D ann w urde m it 200 cm 3 AV. verd ., m it N aO II s ta rk  alkal. gem acht u. m it 
W .-Dampf 600 ein3 F l. (A) (800, 800) überdestilliert. Zur H erst. von 11 gab m an ü b er
schüssige 38% ig. HCl zu A, dam pfte auf 100 cm3 ein, m achte alkal. u. ä th e r te  aus. 
Durch D e s t /b e i  22  mm w urden 9 g I zurückgew onnen u. 8— 9 g (ca. 45% ) II, 
CsIInN, erhalten , K p. 13 80— 81°, K p .75() 192— 93° (etw as Zers.); P ikra t C8Hn N 
• C„H30 7N3, gelbe N adeln aus A., F . 144— 45°. —  II w urde durch wss. K M n04 
(3 Std., AVasserbad) zu Ginchomeronsäure o xyd ie rt.—  IV w urde w ie II aus A b e re ite t: 
3 S (27%) IV, C J I 13N, Kp. 13 93— 94°; P ikrat C9H13N • C6II30 7N3, F . 136— 38° (aus 
Ä.). —  Ebenso V, C10II15N (1 ,5g , 12%), K p . , 4 106— 08°, blaßgelb, w urde nach 
Reinigung über das Pikrat C10H 15N • C6II30 7N3 (F . 134— 35° [aus A.]) farblos. 
(Recueil T rav . chim. Pays-B as 67. 545— 50. S ept./O kt. 1948. A m sterdam , U niv.)

L e h m s t e d t . 3231
L. Veliuz, G. Aniiard und M. Pesez, Aldehyde und Doebner-M üler-Reaklion. 

L M itt. 2-Methyl-5-carboxy-7-aminochinolin. (Argl. auch C. 1949.1. 28.) Arff. konden
10
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sieren A cetaldehyd m it 3,5-D iam inobenzoesäure u. stellen als Fluorescenzursache 
2M ethyl-5-carboxy-7-aminochinolin  (I) fest. E s w ird angenom m en, daß es sich 
bei seiner Bldg. um  eine D o e b n e r-M ille r-R Ic . hande lt. D ie D ecarboxylierung des 
goldgelben, fluorescierenden, sehr wenig lösl., bei 250° sublim ierbaren I fü h rt zu 
7-Am ino-2-methylchinolin.

Versuche: 2-M ethyl-5-carboxy-7-aminochinolin  (I), Cu H 10O2N , zu einem ver
eisten Gemisch von 10 cm 3 P ara ldehyd  u. 10 cm 3 absol. A. g ib t m an langsam  50 cm3 
einer 50% ig. wss. Lsg. von 3 ,5-D iam inobenzoesäuredihydrochlorid(auf 0° gekühlt). 
D ie orangegelbe Lsg. w ird langsam  ro t;  nach einigen S td . bei 15— 17° setzen sich 
gelbe N adeln des I-IIydrochlorids ab, die beim  A bsaugen u. W aschen m it W . in 
hellgelbe K ristalle  des freien Am ins übergehen; wenig lösl. in  AV., unlösl. in  den ü b 
lichen organ. Lösungsm m . außer P y rid in  u. Essigsäure (1,5%  beim K ochen). Die 
wss. Lsg. is t gelb m it gelbgrüner F luorescenz; 4 g (A usbeute). H ydrat, Cu H 10O2N2 
• H20 , Hydrochlorid, Cu III0O2N2 • IICl • ILO , gelbgrüne N adeln aus A ceton, bis 
280° Zers, ohne defin ierten  F .;  g ib t m it AV. das freie Amin. —  2-Methyl-5-carboxy- 
7-acetamidochinolin, C13H 120 3N2, F . 315° (Zers.), 0,5 g 1 in  5 ein3 (CII3C 0)20  1 Std. 
erh itzen . Farbloses P rod . m it fah lb lauer Fluorescenz im  W ooD -L icht; sehr wenig 
lösl. in  AV., lösl. in  A lkalien u. A lkalicarbonaten ; die wss. neu tra len  u. sauren  Lssg. 
zeigen schöne blaue, die alkal. n u r schwache gelbe Fluorescenz. -— 2-Methyl-7- 
aminochinolin, C10II10N2, F . 145°; (aus CC1.,), durch trockene D est. von I u n te r  C02- 
A bgabe als le ich t kristallisierendes Öl; wenig lösl. in  kaltem  AAL, m ehr in  heißem ; 
wss. Lsg. grünblau , ä th er. bei Sonnenlicht b lauv io le tt fluoreseierend. Pikrat, 
F . 216— 217° (Zers.). Acetylderiv., F . 190— 191°, blaue Fluorescenz. (Bull. Soc. chim. 
F rance, Mdm. [5]. 15. 678— 79. M ai/Jun i 194S. P aris, wiss. D ienst Itoussel-Uelaf.)

R o t t e r . 32 3 1
L. Velluz, M. Pesez und  G. Amiard, Aldehyde und  Doebner-Miller-Reaktion.

2. M itt. Charakterisierung der Gruppe — CILCIIO. ( 1 . vgl. vorst. Ref.) Die E rk e n n t
nis, daß n u r A ldehyde der K onst. R — CIL— CIIO m it 3 ,5 -Diaminobenzoesäure 
oder m -Phenylendiam in fluorescierende Chinaldine geben, fü h rt zu r A usarbeitung 
einer M eth. zum  N achw. von A ldehyden dieser Zusam m ensetzung. D ie M eth. ge
s ta t te t  den N achw. von Acetaldehyd bis zu Konzz. von 2 ■ 10 -6 u. ind irek t den von 
A ., M ilchsäure, Essigsäure, Propandiol-1,2, oder auch, nach  U m w andlung in  m- 
D iam ine, von B zl., Benzoesäure u . ih rer E ster. Aron den natürlichen  Zuckern gibt 
n u r die d-Ribodesose die R eaktion . —- D ie Indicatorlsg . (I) w ird  aus 2 g D iam ino
benzoesäurehydrochlorid  u. 50 cm 3 H3P 0 j  (D. 1,62) hergestellt, die m it dest. AAr, 
auf 100 cm 3 aufgefüllt werden. D ie II3P 0 4 soll die störende Blau-Fluorescenz 
un terdrücken . I is t im  D unkel h a ltb a r. Zu einer A ldeliydlsg. g ib t m an das gleiche 
\ rol. I. J e  nach  K onz, erscheint die gelbgrüne Fluorescenz schneller oder langsamer. 
Bei Konzz. von 10~4 an  A cetaldehyd t r i t t  die F luorescenz nach 15 Min. (kochendes 
AVasserbad), bei 2 ■ HP6 nach m ehreren S td. ein. B leib t sie nach 24 Std. bei W ood- 
L ich t aus, so is t die R k. negativ . F ü r den Ä thy lester der D iam inobenzoesäure is t die 
Sensibilitätsgrenze 5 • K P0. —  Reagens 11: 2 g m -Phenylendiam inhydroclilorid, 
50 cm 3 II3P 0 4 (D. 1,62), dest. W . bis 100 cm 3. D ie R k. ist analog, n u r is t die E m p
findlichkeit geringer; 3 • 10~5 fü r A cetaldehyd nach 1 S td ., 2 • HP5 nach 24 Stunden. 
—  L ite ra tu r. (Bull. Soc. chim . F rance, Mein. [5] 15. 680— 81. M ai/Jun i 1948.)

R o t t e r . 3231
L. Velluz, M. Pesez und  M. Herbain, Aldehyde und  Doebner-Miller-Reaktion.

3. M itt. Titration von Acetaldehyd. (2 . vgl. vo rst. Ref.) Vff. beschreiben eine fluoro- 
m etr. M eth. zur B est. von 30 bis 80 y  Acetaldehyd  u n te r  V erw endung der D o e b n e r - 
MiLLER-Rk. m it 3,5-D iam inobenzoesäure (I). Als Arergleichsskala w ird eine Lsg. 
von 2-M ethyl-5-carbdxy-7-aminochinolin  (II) verw endet. — A usführung: 1 0 g  I- 
H ydrochlorid  in  100 cm 3 AAL, über A ktivkohle f iltr ie rt. Man füg t zu 2 cm 3 einer Lsg. 
von 50 m g II-M onohydrat in  1000 cm 3 5% ig. HCl 10 cm 3 7 mol. II3P 0 4 u . fü llt mit 
dest. AV. auf 100 cm 3 auf. 1 ein3 en tsp rich t 1 y  II. —  D ie P robe  soll 10— 100 */ 
A cetaldehyd in einem E ndvol. von 20 cm 3 (K ü v e tte  des E lek trophotom eters nach 
M e u n i e r ) en thalten . Zu 3 cm 3 der Aldeliydlsg. g ib t m an 2 cm 3 des I-Reagens u- 
5 cm 3 einer 7 mol. II3P 0 4. N ach 10Min. auf dem kochenden AVasserbad k üh lt man 
2 S td . bei 15— 17° in  AV.; m an fügt 5 cm 3 7 mol. II3P 0 4 zu u. ergänzt m it dest. AV. 
au f 20 cm 3. Die p lio tom etr. A blesung geschieht in einem  MEUNiER-App, m it W o o d - 
L am pe u. G rünfilter. M it der II-Lsg. w ird die E ichkurve m it genügender Projtor- 
tio n a litä t festgestellt. D iagram m . (Bull. Soc. chim. F rance, Mem. [5] 15. 681— 82. 
M ai/Jun i 1948.) R o t t e r . 3231

Hans Andersag, Antim alariam ittel aus der Gruppe halogensubstituierter Chinolin
verbindungen. S ubstitu ierte  4-Oxychinoline w urden durch K ondensation  von sub
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stitu ie rten  A nilinen u. substitu ie rten  Oxalessigestern, Verseifung u. D ecarboxylie
rung der K ynurensäureester erhalten . U m setzung m it POOL, fü h rte  zu den 4-Chlor - 
chinolinen. Diese w urden durch Kk. m it a liphat. D iam inen, die eine prim . A m in
gruppe enthielten , in  bas. a lky lierte Am inochinoline  übergeführt, die auf ih re W irk 
sam keit gegen Vogelm alaria un te rsu ch t w urden. Am w irksam sten w aren D erivv. 
des 7-Chlorchinolins. N eben den 7-Chlorkynurensäureestern w urden ste ts  auch die
5-Chlorverbb. erhalten . Die als Zwischenprodd. gebildeten 4,7-Dichlor(VIII)- u.
4.5-Dichlorchinolin(IX) w urden durch Red. u. anschließende N itrierung  in  7-Chlor- 
bzw. 5-Chlor-S-nitrochinolin übergeführt. D ie Chlor-4-oxy-3-methylchinolincarbon- 
säure-(2) (VI) vom  P . 266° lieferte nach O xydation m it K M n0 4 4-Chlor-2-amino- 
benzoesäure, w om it bewiesen w ar, daß es sich um  das 7-Chlorchinolinderiv. handelte . 
W ährend 7-Chlor- u. 7-Chlor-3-tnethyl-4-[diäthylaminoisopentylamino]-chinolin (I) 
hochwirksam  bei Vogelm alaria w aren, w aren die entsprechenden 5-Chlorverbb. 
unw irksam . M ehrere Homologe von I m it unterschiedlicher K etten länge w urden 
dargestellt u. ihre chem otlierapeut. W rkg. verglichen. Als N ebenprodd. w urden bei 
der D arst. von I 4-Am inopenten-(l)- u . 7-Chlor-3-methyl-4-isopentylaminochinolin 
erhalten, die im T iervers. ohne W rkg. w aren.

Versuche: 5-Chlor-8-\diäthylaminoisopentylamino\-chinolin, C18H26N3C1, K p. 4 
175— 177°, durch 12 std . E rh itzen  von 5-Chlor-S-aminocliinolin, 2-Brom -5-diäthyla- 
m inopentanliydrobrom id u. AV. im sd. W asserbad, E rw ärm en m it C H 3COOH, 
E x trak tio n  m it Ae., Zugabe von N aO H  u. A ufnehm en in Ae.; blaßgelbes Öl. —  6- 
Chlor-8-[diäthylaminoisopentylamino]-chinolin, C1SH,„N3C1, K p. 4 180— 181°. —  
7-Chlor-4-oxychinoli?icarbonsäure-(2)-äthylester (II), C12H 100 3NC1, P . 251° (aus 75% ig. 
CH3COOH dann  A.), durch 15std. S tehen von 3-Cliloranilin (IV) u. Oxalessigester- 
K-Salz in Eisessig, V erdünnen m it AV., N eutra lisa tion  m it N aO II, A ufnehm en in 
Ae., W aschen m it x/ 2 n  H 2S 0 4 u . l/2 n N aO H  u. E intropfen des Ä therrückstands in  
Paraffinöl von 250°. — 5-Öhlor-4-oxychinolincarbonsäure-(2)-äthylester, C12H 100 3NC1, 
F. 200°(aus A.) durch V erdünnen der M utterlauge m it AV., E rh itzen  des Nd. in 
absol A. auf 50— 60°, Zugabe von H 2S 0 4 u. Zerlegung des Salzes m it AV. u. Na- 
A cetat. —  7-Chlor-4-oxy-3-methylchinolincdrbonsäure-[2)-äthylester ( III) , C]3II120 3 
NC1, F . 226°, durch 3stci. Kochen von IV, O xalpropionsäureäthylester u. einigen 
Tropfen konz. II2S 0 4 in  Chlf., A btrennen des AAL, E indam pfen, E in tropfen  in 
Paraffinöl von 250°, V erdünnen m it L igroin, Kochen m it A. u n te r  E inleiten  von 
HCl, A btrennen  dos Hydrochlorids [F. 191°; 58%  (Ausbeute)] u. Zerlegung m it AV. 
u. N a-A cetat. —  5-Chlor-4-oxy-3-methylchinolincarbonsäure-(2)-äthylester, C j 3 H 120 3 

NC1, F . 21S°, durch E in rühren  des salzsauren alkoli. F iltra ts  u . A bstum pfen m it 
N a-Acetat. —  7-Chlor-4-oxychinolincarbonsäure-{2) (V), C10H8O3NCl, F . 292° (Zers.), 
durch 2 std . Kochen von II m it verd. N aO H , V erdünnen m it AAL u. Zugabe von 
HCl. —  5-Chlor-4-oxychinolincarbonsäure-(2), C10H0O3NCl, F . 291° (Zers.), D arst. 
analog V. —  7-Chlor-4-oxy-3-methylchinolincarbonsäure-[2) (VI), CnH 80 3NCl, 
F. 266° (Zers.). —  4-Chlor-2-aminobenzoesäure, C7H60 2NC1, F . 234°, durch  K ochen 
von VI m it 2n  N aO H , A nsäuern m it verd. HCl in der H itze, A ufnehm en in  n/2 
NaOH, Zugabe von K M n04 bei 47— 48°, A nsäuern des F iltra ts , V2std . K ochen des 
Nd. m it 5n  HCl u. Zugabe von N a-A cetat. —  5-Chlor-4-oxy-3-niethylchinolincarbon- 
säure-(2), (.’„ H A N O I, F- 249° (Zers.). T rennung von VI üb er das schwerlösl. Ba- 
Salz, Cu I i60 3NClBa • 1ILO, P rism en. —  7-Chlor-4-oxychinolin, (VII) C9II6ONCl, 
F. 274° (nach Sublim ation im  H ochvakuum  bei 250° u. K ristallisa tion  aus Aceton), 
durch K ochen von V m it a-C hlornaphthalin  bis zu r beendeten C 02-Entw ioklung. —  
Analog: 5-Chlor-4-oxychinolin, F . 259°. -— 7-Chlor-4-oxy-3-methylchinolin, F . 320°. 
— 5-Chlor-4-oxy-3-methylchinolin,F . 266°. —  4,7-Dichlorchinolin (V III), C9H5NC12, 
F. 93° (aus Ligroin), K p .3 125°, durch F/oStd. K ochen von V II m it POCl3, E in 
dam pfen im  V akuum , Aufnehm en in M ethylenchlorid u. D estilla tion . —  A nalog:
4.5-Dichlorchinolin (IX), K p .5,5 134°, F . 118°. —  4,7-Dichlor-3 -methyIchinolin (X), 
KP-5- 5,5 130°, F . 87°. — 4,5-Dichlor-3-methylchinolin, K p .3 146°, F . 74°. —  7- 
Chlor-8-nilrochinolin, C9H50 2N2C1, F . 186° (aus A.), durch 3std. Kochen von V III 
m it konz. H N 0 3 u. Sn, Zerlegung des Salzes m it N aO H , W asserdam pfdest., Lösen 
des 7-Clilorchinolins in H2S 0 4, Zugabe von konz. H N 0 3 u n te r K ühlen u. Gießen in 
Eiswasser. —  5 -Chlor-S-nitrochinolin, C9H50 2N 2C1, F . 136° (CH3OH oder M ethylen - 
chlorid-PAe.), aus IX wie vorst. beschrieben. —  7-Chlor-4-[diäthylaminoisopentyl- 
amino\-chinolin, C1SIL„N3C1. F . 88° (aus Ligroin —  wenig Bzl.), K p .„,2 212— 214°, 
durch 7std. E rh itzen  von V III u . 2-A m ino-5-diäthylam inopentan (XI) im  Ölbad 
von 180°, Lösen in verd. CH3COOH, A usäthern , Zugabe von N aO H , u. A usätliern . 
Pikrat, F . 207°. ß-Resorcylat, ClsILf,N3Cl, F . 228— 229° (aus AAL), aus 2 Mol 2,4- 
Dioxybenzoesäuro u. 1 Mol Base in Aceton. —  5-Clor-4-[diäthylaminoisopen-

10*
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thylaminoj-chinolin, K p „  221°. P ikra t, F . 176°. —  7-Chlor-3-niethyl-4-[diäthylami- 
noäthylaminb]-chinolin, K p .2l5 209— 212°, durch 15std. E rh itzen  von X, Phenol, 
D iäthy lam inoäthy lam in  u. etw as N a J  auf 170— 180°, A ufnehm en in  Ae., Ausziehen 
m it NaOH u. A ufarbeitung  der ä th er. Schicht. Hydrochlorid, F . 238°. P ikrat, 
C28H280 14N 9C1, F . 237° (aus verd . CH3C 0 0 H ). —  A nalog nächst. 7-Chlor-3-methyl- 
chinoline: 4-[y-Diäthylaminopropylamino]-, P ikrat, F . 208°. —• 4-[ö-Diäthylamino- 
butylamino] — , P ikra t, F . 235°.. —  4-[e-Diäthylaminopentylamino] ■— , P ikrat, 
F . 175°. —  4-[C-Diäthylaminohexylamino] — , P ikra t, F . 187— 190°. —  7-Chlor-3- 
methyl-4-[diäthylaminoisopentylamino]-chinolin  (I), C19H28N3C1, K p .0,5- i  204— 210°, 
durch 20std. E rhizen von X, XI Phenol u. N a J  auf 170— 180°, Zugabe von M ethylen
chlorid, R ühren  m it W . (E x tra k t A), R ühren  der M ethylencliloridlsg. m it 10%ig. 
NaOH u. dann verd. HCl, A bstum pfen m it N a-A cetat, A usziehen m it M ethylen
chlorid (nach V ereinigung m it der vorher zurückgebliebenen M etliylenchloridlsg. 
E x tra k t B), Zugabe von NaOH zu der ossigsauren Lsg. u. A ufnehm en in  Benzol. 
Pikrat, F . 218°. Pikrolonat, F . 243°. Hydrochlorid, S irup. D urch A nsäuern der Lsg.
A, E inengen, Zugabe von N aO H  u. E x trak tio n  m it Ae. w urden iso liert: Pcntenyl- 
am in, C5HUN, K p. 87— 92° u. X I, C9H 22N2, K p .2 52°. D urch E indam pfen der Lsg.
B, Aufnehm en in  n  HCl w urde das H ydrochlorid  einer n ich t iden tifiz ierten  Base 
erhalten , C18H24N2C12, F . 288° (aus CH3OH-Essigester). D urch Zugabe von Na- 
A ce ta t zu dem  salzsauren F iltra t , E x trak tio n  m it Ae. D est. im  V akuum , u. Zugabe 
von ZnCl2 w urde ein Doppelsalz erhalten , F . 185° (aus A. u . wenig HCl), aus dem 
nach  Zers, m it sd. AV. u. wenig verd. HCl, G ießen in N aO H , A usäthern  u. Dest.
7-Chlor-3-methyl-4-isopentenylaminochinolin, C15H 17N2C1, K p .0l8 168° erhalten  
wurde. —  5-CJilor-3-methyl-4-[diäthylaminoisopentylamino]-chinolin, C19H28N3C1, 
K p .0l4 190— 193°. P ikra t, F . 188°. (Chem. Ber. 81.499— 507. Dez. 1948. AATippertal- 
E lberfeld, B ayer-Forscliungsstätton , AViss.-chem. Labor.)

H il d e g a r d  B a g a n z . 3231
H. King und  Jean  AVright, Antiplasmodische W irksam keit und  chemische K o n 

stitution. 9. M itt. Carbinolamine, die sich vom 6,7-Dimethylchinolin ableiten. (7. vgl. 
AA'o r k ,  C. 1945. I I .  135; 8 . vgl. J .  chem. Soc. [London] 1946. 1063.) D as aus
з,4-X ylidin, C hloralhydrat u. H ydroxylam in nach  Sa n d m e ie r  (Helv. chim . A cta
2. [1919.] 234) erhaltene Isonitrosoacet-3,4-xylidid (I) liefert bei der B ehandlung m it 
konz. II2S 0 4 4 verschied. Arerbb .: 5,6-Dimethylisatin  (II) als H au p tp ro d .; 4,5- 
D im ethylisatin  (III); G-Stdjoisonitrosoacet-3,4-xylidid (IV) u. 4,5-Dimethyl-7-sulfo- 
isa tin  (V). Die K onst. von II is t bekann t. Die K onst. von III w ird dadurch b e
wiesen, daß sein N -A cetylderiv . in  die 2-Oxy-5,6-dimethylchinolin-4-carbonsäure 
übergeführt w ird. Diese w ird über die 2-Chlor-5,6-dimethylchinolin-4-carbonsäure
и. 5,6-Dimethylchinolin-4-carbonsäure in  das 5,6-Dimethylchinolin  um gew andelt. 
D ie K onst. von IV u. V w ird  wie folgt bewiesen: IV lä ß t sich m it I i2S 0 4 zu V 
cyclisieren. V reag iert m it A cetophenon nach  P f i t z i n g e r , (J .  p ra k t. Chem. 5 6 . 
[1897.] 283.) zu 2-PKenyl-5,6-dimethyl-8-sulfochinolin-4-carbonsäure, deren Sulfo- 
g ruppe nach F i e s e r  u . B o w e n  (C. 1 9 4 1 . I .  2112.) durch B r erse tz t 
w ird. D ie Red. der S-Br-Verb. liefert 2-Phenyl-5,G-di?nethylchinoUn-4-carbon- 
säure. Diese is t iden t, m it der V erb., die aus 4 ,5-D im etliylisatin, A cetophenon u. 
A lkali nach P f i t z i n g e r  erha lten  w ird  u. is t n ich t iden t, m it der 2-Phenyl-G,7- 
dimethylcinchoninsäure (XXVII), die nach der gleichen R k. aus 5 ,6-D im ethylisatin  
en ts teh t. II w ird über das N -A cetylderiv. in  die 2-O xy-6,7-dimethylchinolin-4- 
carbonsäure um gew andelt, die über die 2-Cl-Verb. in  die 6,7-Dimetliylcinchoninsäure
(XIV) übergeführt w ird. D er X IV -Ä thylester w ird m it Ä th y lace ta t zu 6,7-Dimethyl- 
4-chinoloylessigsäureäthylester kondensiert, u . daraus nach Säurehydrolyso das 6,7- 
(Dimethyl-4-acetochinolin erhalten.D ieses  liefert m it V>r„6,7-Dimethyl-4-bromacetochi- 
nolin  XV II). In  analoger AVeise wird aus XXV11 das 2-P~henyl-6,7-dimethyl-4-bromace- 
tochinolin (XXX11) erhalten . XV11 u. XXXII kondensieren m it P iperid in  u . Morpholin 
u n te r  Bldg. von K etobasen, die zu den entsprechenden Carbinolbasen red. w erden. 
Bei der K ondensation von XVII m it D i-n-alkylam inen u. anschließender ka ta lv t. 
Red. en tste llt dagegen M etliyl-6,7-dimethylchinolyl-4-carbinol. Die Red. von XVII u. 
XXXII nach P o n n d o r f  liefert die entsprechenden Brom carbinolc, die g la tt m it 
D i-n-alkylam inen zu den gew ünschten Carbinolbasen kondensieren. Die darge
ste llten  Carbinolbasen w urden auf ih re  an tip lasm od. AVrkg. am  Plasm odium  
relictum  des K anarienvogels geprü ft (Tabelle).

Versuche: Isonitrrosoacet-3,4-xylidid, (I), C10H 12O2N2, F . 179°, aus 3,4-Di- 
m ethylanilin , C hloralhydrat, H ydroxylam inhydrochlorid  u . krist. Na2S 0 4 in verd. 
HCl nach  S a n d m e y e r .  R einigung des R ohprod. über das N a-Salz C10HjjO2N2Na 
(72% ), aus A. N adeln. —  N , N '-D i-(3,4-dim ethylphenyl)-harnstoff, C17B 20ON2,
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F. 236°, N ebenprod. von I, P rism en aus Eisessig. (Vgl. C a n z e n e u v e  u . 

M o r e a u ,  C. R . Acad. Sei. P aris  124. [1897.] 1103.) -— N , N '-D i-(6-nitro-3,4-di- 
methylphenyl)-harnstoff, C17H 180 5N4, F . 270°, aus vorst. Verb. u . HNÖ3(D =  1,5) in  
Eisessig. Schwache gelbe Prism en aus P yrid in . —  5,6-D im ethylisatin, (II), F . 215°, 
durch Lösen des N a-Salzes von I in  konz. I i2S 0 4 u n te r  K ühlung  u. anschließend 
40 Min. E rw ärm en auf 75°. D as Rohprod. w ird in  50% ig. N aO ll gelöst u. in  der 
Siedehitze m it konz. HCl angesäuert. A btrennung schwerlösl. N ebenprodd. durch 
E x trak tio n  m it A ., ro te  N adeln aus Alkohol, (42% ), (vgl. dagegen K r ä n z l e i n ,  

Chem. Ber. 70. [1937.] 1776.) — N -Acetylderivat, C12Hu 0 3N , F . 182°, gelbe Prism en 
aus Bzl., liefert bei m ehrfachem  U m kristallisieren aus A. 4,5-D imethyl-N-acetylisa- 
tinsäureäthylester, C14H 170 4N, F . 103°, schwachgelbe P rism en u. 4,5-D im ethyl-N - 
acetylisalinsäure,C12H 130 4N, F . 196°, aus A. schwachgelbe P rism en — 4,5 D im ethyli- 
satin, ( III) , C10H 9Ö2N, F . 222°, aus N -A cetyl-4,5-dim ethylisatin; ro te  P la tte n  aus 
M ethy lä thy lketon ; N-Acetylderivat, C12Hu 0 3N , F . 128°, aus den M utterlaugen des 
N -A cetylderiv . von II, goldgelbe P la tte n  aus Bzl.-Cyclohexan. —  6-Sulfoisonitroso- 
acet-3,4- xy lid id {  IV), C10H12 0 5N2S, N ebenprod. von II, durch Auswaschen aus dem 
R ohprod. m it W ., gelbe N adeln aus A ., F . >  300°.—  4,5-D im ethyl-7-sulfo isatin(\), 
C10H 9O„NS, aus vorst. Verb. durch Cyclisation m it I12S 0 4. Reinigung über das Ba- 
Salz; orangerote N adeln aus W ., F . >  300°, Na-<Safe "C10H sO5N SN a, aus dem in  A. 
unlösl. R ückstand , der bei der D arst. von II anfä llt, orangerote N adeln aus W ., 
F . >  300°. —  2-Phenyl-5,6-dimethyl-8-sulfochinolin-4-carbohsäure (VI) ClsH 150 5NS, 
F . 298°, aus N a-4,5-dim ethylisatin-7-sulfonat, A cetophenon u . wss. NaOH-Lsg., 
16 S td ., 100°, N adeln ; N a-Salz  C18H 140 3N SN a, N adeln aus A., F . >  300°.
8-Brom-4-carboxy-2-phenyl-5,6-diniethylchinolin  (VII), C18H 140 2N B r, F . 220°, aus 
vorst. Verb. u. B r2 in  wss. OH (vgl. F i e s e r  u . B o w e n  C. 1941. I .  2112.), 
aus Bzl-A. schwach gelbe N adeln. Hydrobromid, F . 148°, gelbe N adeln aus 
A ceton-IIB r. —  2-Phenyl-5,6-dimethylchinolin-8-sulfonsäure (V III), c 17h 15o 3n  s ,  
Nebenprod. bei der D arst. von V II, F . >  350 , N a-Salz, Cn H 140 3N SN a, 
Nadeln aus A., F . >  350°. —  8-Brom-2-phenyl-5,6-dimethylchinolin  (IX), C17H 14N B r, 
F . 183°, N ebenprod. bei der D arst. von V II, aus A. hellgelbe P rism en. —  2-Phenyl-
5.6-dimethyl-cinchoninsäure (X), C18H150 2N, F . 266°, a) aus V II durch H ydrieren  
m it Pd-T ierkolile in  1 n K O Il, sclnvach gelbe P rism en aus der Lsg. des N a-Salzes 
in AV. u n te r  Zusatz von S äure; b) aus I II  nach  der M eth. von  K r ä n z l e i n ,  (Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 70. [1937.] 1776.) u n te r  Verw endung von N aO H . N a-Sa lz  C18H 14 
0 2N N a, N adeln aus A., F . >  300°. —  2-Phenyl-5,6-dimethylchinolin  (XI) C17I115N, 
F" 110°, aus vorst. Verb. u . Cu-Bronce in Chinolin, 4 S td. u n te r R ückfluß, P la tten  
aus Cyclohexan. —  6,7-Dimethylcarbostyril-4-carbonsäure (X II), C12IIn 0 3N, aus N- 
Acetyl 5 ,6-dim ethylisatin  u. wss. NaO H -Lsg., 1 S td. u n te r  Rückfluß, A nsäuern m it 
konz. HCl u. einige Min. u n te r  R ück fluß ; feine N adeln aus Eisessig, F . >  350°. —  
2-Chlor-6,7-dimethylcinchoninsäure (X III), C12II100 2Nhl, F . 218— 219°, aus vorst. 
Arerh. m it P0C13 nach der M eth. von C o h e n  u . K i n g ,  (C. 1938. I . 40.), N adeln 
aus E ssigsäure; N a-Sa lz  CJ2H 90 2NClNa, N adeln aus AAL, F . > 3 0 0 ° . —
6.7-Dimethylcinchoninsäure (XIV), C12Hn Ö2N, F . 321°, aus vo rst. Arerb. nach der 
Meth. von  C o h e n  u .  K i n g ,  loe. eit., au sP y rid in -W . N adeln. Äthylester C14H 150 2N, 
P. 68°, K p .3 168°, aus dem Säurechlorid u. A., P rism en aus L igroin. —  6,7-Di- 
methyl-4-chinoloyl-essigsäureäthylester (XV), F . 4S°, aus dem Ä thy leste r von XIV, 
Ä thylacetat u. N aN IL  in absol. Bzl., 16 S td. un’te r  R ückfluß ; A btrennung  von
6.7-D im ethylcinchoninam id durch E inrühren  in  AAL u. T rennung vom  A usgangsprod. 
durch B z l.-E x trak tion  der wss. P hase ; Öl, das beim S tehen krista llin  w ird ; H ydro
bromid C18H I70 3N • H B r, F . 162°, schwach gelbe P rism en aus M ethanol-äther. 
HBr. —  6,7 -Dimethyldnchoninsäureamid  (XVl), C12H 12ON2, F . 241°, N ebenprod. 
hei der D arst. von XV, aus A. N adeln. —  6,7-Dimethyl-4-bromacetochinolinhydro- 
bromid (XVII), C13H12ONBr • H B r, F . 236— 238°, aus dem  H ydrobrom id  von  XV u. 
Br2 in  24% ig. H B r, 1 S td . auf 70— 80° u. 20 Min. auf 85°, lederfarbene P rism en aus 
Eisessig. (Vgl. R a b e ,  P a s t e r n a c k  u .  I v i n d l e r ,  B er. dtsch. chem . Ges. 50. [1917] 
152.). —  Piperidinomethyl-6,7-dimethyl-4-chinolylcarbinol (X V III), C18H24ON2, 
F. 132°, aus vorst. Verb. u . P iperid in  in  absol. Ae. u . anschließender H ydrierung  
m it A d a m s -K a ta ly sato r in  M ethanol-3 n HCl, Zusatz von A lkali u . E x trak tio n  m it 
Chlf, P rism en aus Cyclohexan. Hydrobromid  ClsH24ON2 • 2H B r, F . 220°, N adeln aus 
A.-wss. H B r.— M orpholinomethyl-6,7-dimethyl-4-chinolylcarbinol (XIX), C17I I , ,0 2N2, 
F . 164°, aus XVII u. Morpholin analog X V III, P rism en aus Ä th y lace ta t. H ydro 
bromid, C17H 220 2N2 • 2 IIB r • H2Ö, P . 200°, aus W . P rism en. —  6,7-Dimethyl-4- 
ehinolylmethylcarbinol (XX), CI3HJ5ON, F . 152°, aus XVII m it D i-n-butyl-, D i-n- 
amyl-, u. D i-n-hexylam in analog X V III; P rism en aus Ä th y la ee ta t; Hydrobromid
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CX3H15ON • H B r, F . 228— 229°, aus W . N adeln. —  ß-(N-M ethyl-5,6-dimetliyl- 
chinolyl)-äthylsulfonsäurebetain (XXI), CX4H X70 4N S, F . 270°, aus vorst. Verb. u. 
D im ethylsu lfa t in  Bzl., 10 S td . u n te r  R ückfluß aus AV. gelbe N adeln. —  6,7-Di- 
methyl-4-chinolylmethylketon (X X I1), CX3HX3ON, F . 93°, aus XV u. 15% ig. I I2S 04, 
3 S td . u n te r  R ückfluß ; Sublim ation im  H ochvakuum  hei 140° schwachgelbe 
P rism en aus L igroin. •— 6,7-Dimethyl-4-brommethylchinolylcarbinolhydrobromid 
(X X III), Cj3H 14ONBr. H B r, F . 222°, aus XVII u. A l-Isopropylat in  Isopropanol, 
2  S td. u n te r  R ückfluß u n te r  E n tfern u n g  des A cetons, Zugabe von H B r u. E indam p
fen zur T rockne, P rism en aus Eisessig. —• Dibutylanxinomethyl-G ,7-dimethylchinolyl- 
carbinoldihydrobromid (XXIV), C21H 32ON2 ■ 2 H B r, F . 161°, aus vorst. V erb. u. 
D i-n-butylam in in Bzl., 16 S td. u n te r  R ückfluß, P rism en aus M ethy lä thy lketon- 
M ethanol. •—- Diamylaminoniethyl-G,7-dimethyl-chinolylearbinoldihydrobromid  
(XXV), C23II30ON2 • 2 H B r, F . 184°, aus X X III u. D i-n-am ylam in in  Bzl., 16 Std. 
u n te r R ückfluß, P rism en aus A .-Ä thylacetat. —  Dihexylaminomethyl-G  ,7-di- 
methylchinolylcarbinoldihydrobromid (XXVI), C23l l , 0ON2 ■ 2H B r, F . 181°, aus 
X X III u. D i-n-hexylam in in  Bzl., 24 S td . u n te r  R ückfluß, P rism en aus A .-Ä thyl
ace ta t. •— 2-Phenyl-6,7-dimethylcinchoninsäure (XXVII), CX8HX50 2N, F . 250°, 
aus 5 ,6-D im ethylisatin  u . A cetophenon nach  der M eth. von K r ä n z l e i n , 

loc. cifc., N adeln aus Pyridin-AV., N a-Sa lz, C18H 140 2N N a, N adeln aus A., 
F . >  300°. —  2-Phenyl-G,7-dimethylchinolin  (XX V III), C17II 15N, F . 147°, aus 
vorst. Verb. u. Cu-Bronce in  Chinolin, 4 S td . u n te r  R ückfluß, aus A. 
Nadeln. —  2-Phenyl-6,7-dirhethylcinchoninsäureäthylester (XXIX), Ci0Hi3O,N, 
F . 101— 102°, aus XXVII u. SOCl2, 2 S td . u n te r  R ückfluß, Zugabe von A., 
2*Std. u n te r  R ückfluß, aus A .-Prism en. —  2-Phenyl-G ,7'-dimethyl-4-chinoloylessig- 
säureäthylester (XXX), C22H210 3N, F . 108°, aus XXIX, Ä th y lace ta t u . N aN II, in 
ahsol. Bzl., 16 S td . u n te r  R ückfluß ; zu r T rennung des Itk.-G em isches w ird  in AV. 
eingerührt, der feste R ückstand  m ehrm als m it Ae. gewaschen, die lu fttrockenen  
K ristalle m it verd . Essigsäure verrieben u. m it Bzl. ex trah iert. D er R ückstand  b e
ste h t aus 2-Phenyl-6,7-dimethylcinchoninsäureamid CXSHX60 N 2, F . 258°, N adeln aus 
Eisessig. D er B z l.-E x trak t k rist. aus A. in  N adeln. -—- 2-Phenyl-6,7-dimethyl-4- 
chinolylmethylketon  (XXXI), C19II17ON, F . 127— 128°, aus vorst. Arerb. u. 0,5 n 
N aO H , 2 S td ., 100°, aus absol. Ä. P rism en .— 2-Phenyl-6,7-dimethyl-4-chinolylbrom- 
methylketonhydrobromid (XX XII), CX9IIX0O N B r-H B r, F . 218— 220°, aus vorst. Verb, 
u. Br2 in  Eisessig, 5 Min. 100°, K ristalle  aus Eisessig. —  2-Phenyl-G,7-dimethyl- 
4-brotnäthylchinolylearbinolhydrobromid (X X X III), C19Hls0 N B r • H B r, F . 216°, aus 
vorst. Verb. u. A l-Isopropylat in  Isopropylalkohol, 1 y2 S td . K ochen; dabei w ird das 
hei der Rk. en tstehende Ä ceton abdestiilie rt; durch Zugabe von I n H B r u. E in 
dam pfen u n te r verm indertem  D ruck  w ird  das H ydrobrom id k rista llin  erha lten ; 
N adeln aus Essigsäure. E inige A nsätze k rista llis ierten  aus Essigsäure-wss. H B r in  
schwach gelben Prism en, F . 278°. Beide F orm en liefern  m it sek. Basen Rk.- 
P roduk te . —  Dibutylaminomethyl-2-phenyl-6,7-dimethyl-4-chinolylcarbinol-dihydro- 
bromid (XXXIV), C27H30ON2- 2 H B r, F . 210— 211°, aus vorst. Verb. (F. 273°) u. 
D i-n-butylam in in  Bzl., 14 S td. u n te r  R ückfluß, N adeln aus n/ 10 H B r. —  D iam yl-  
aminomethyl-2-phenyl-C},7-dimethylchinolylcarbinoldihydrobromid (XXXV), C29H40 
ON 2 -2 IIB r, F . 207°, aus X X X III (F. 275°) u . D i-n-am ylam in in  Bzl., 14 Stil, 
un te r Rückfluß, N adeln aus 1 n H B r. —  D ihexylaminoäthyl-2-phenyl-6,7-dim ethyl- 
chinolylcarbinoldihydrobromid (XXXVI), C3XIT44ON 2 • 2 IIB r, F . 207— 208°, aus 
X X X III (F. 218°) u. D i-n-hexylam in in  Bzl., 20 S td. u n te r  R ückfluß, N adeln aus 
A .-l n HBr.-— M orpholinomethyl-2-phenyl-G,7-diinethyl-4-chinolylcarbinol (XXXVII) 
C23H260 ,N 2, F . 173°, a) aus X X X III (F. 272°) u. M orpholin in  Bzl., 17 S td . un te r 
Rückfluß, Zugabe von 1 n  N aO H  u. E x trak tio n  m it Chlf., aus Bzl. P rism en ; b) aus 
XXXII u. Morpholin in  absol. Ae., 1 S td. n . Tem p., anschließende H ydrierung  des 
kristallinen R k.-Prod. m it ADAMS-Katalysator in  M ethanol u . 3 n HCl, zu r E n t 
fernung von 2-Phenyl-6,7-dim ethyl-4-cinchoninsäuro u. von 4-Acetyl-2-plienyl-6,7- 
dim ethylchinolin w ird das in AAL gelöste R k.-Prod. m it Ae. ex trah iert u. anschlie
ßend durch E x trak tio n  m it Chlf. von n ich t identifizierten  harzigen B estandteilen  
befreit. R einigung der Base üb er das Dihydrobromid  C,3H2e0 2N 2 -2H B r, P . 236°, 
aus wss. A. N adeln. —  Piperidinomethyl-2-phenyl-6,7-dimethyl-4-chinolylcärbinol 
(XXXVIII), C,„H2SON2, F . 130— 131°, aus XXXII u. P iperid in  analog vorst. Verb., 
N adeln aus Ä th y la ce ta t; D ipikrat C24H 28ON 2 -2C6H 30 7N3, F . 190° (Zers.), gelbe 
P rism en aus M ethy lä thy lketon ; Dihydrochlorid  C24H28O N 2 -2HC1, F . 230°, Nadeln 
aus wss. A..; Dihydrobromid, C24H ,8ÖN 2 -2H B r, F . 256— 258°, aus AAL N a d e ln .—
5,6-Dimethylcarbostyril-4-carbonsäure (XXXIX), C12H n 0 3N, F . 356°, aus N-Acetyl-
4,5-dim ethylisatin  u. wss. N aO H , 1 S td . u n te r  R ückfluß, A nsäuern  m it konz. HCl
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u. einige Min. u n te r  R ückfluß, N adeln aus der wss. Lsg. des N a-Salzes durch  A n
säuern m it HCl. —  2-Chlor-5,6-dimethylcinchoninsäure (XL), C18H100 2NC1, F . 220°, 
aus vorst. Verb. m it P0C13 nach der M eth. von C ohen  u. K in g  (C. 1938.
I. 4050.); R einigung über das N a-Salz; kub. K ristalle  aus E isessig; 
N a-Salz  C12H 90 2NClNa, N adeln aus A., F . >  300°. —  5,6-Dimethylcinchoninsäure 
(XLl), C12Hu 0 2N, F . 284° (Zers.), aus vorst. Verb. nach der M eth. von C ohen  u . 

K ing, wie vorst., P rism en aus Eisessig. 6“,7-Dimethylchinolin (XL1I) Cn Hn N, F . 58°, 
aus XIV durch E rh itzen  m it CaO, wobei das R k.-Prod. abdestillie rt. Reinigung 
durch Sublim ation bei 85— 10070,3 m m . P rism en aus Cyclohexan; P ikrat, 
Cu IIu N 'C „H 30 7N3, F . 269°, gelbe K ristalle  aus M ethyläthylketon. (Vgl. R . II. 
M anske, L . M a rio n  u. F . L e g e r ,  Canad. J .  Res. 20B . [1942.] 133.)—  5,6-Dimethyl- 
chinolin (X LIII), Cn IIn N, F . 45°, aus XLI analog vorst. Verb., P rism en aus P A e.; 
P ikrat Cu Hn N-C8H 30 7N3, F . 190— 191°, gelbe N adeln aus M ethy lä thy lketon . —  
6-Chlorcinchoninsäureätliylester (XLIV), F . 69— 70°, aus 6-Chlorcinchoninsäure, 
SOCL u. A. (vgl. K . N. C am pbe ll u. J .  F . K e rw in , J .  Amer. Chem. Soc. 68. [1946]. 
1837.), P rism en aus L igroin. -—• 6-Chlor-4-chinoloylessigsäureäthylester (XLV), aus 
vorst. Verb. u . N aN IL  in  absol. Bzl., 16 S td . u n te r  Rückfluß (vgl. K . N. C am pbe ll 
u. J .  F . K e rw in , J .  Amer. chem. Soc. 68. [1946]. 1837.). —  6-Chlorcinchoninamid 
(XLVI), C10H 7ON,C1, F . 243°, als N ebenprod. hei der D arst. vorst. V erb., N adeln  aus 
Essigsäure. —- 6-Chlor-4-acetylchinolin (XLVI1), aus XLV m it verd. Säure oder verd . 
Alkali nach K .N . C am pbe ll u. J .  F . K e rw in  (J .  Amer. chem. Soc. 68. [1946.] 1837). 
— 6-Chlor-4-broinacelylchinolinhydrobromid (XLVIII), F . 236°, aus XLV nach 
K. N. C am p b e ll u .  J .  F . K e rw in  wie vorst. oder aus vorst. Verb. nach K . N. Camp
b e l l ,  C. H . H e lb in g  u. J .  F . K e rw in , J .  Amer. chem. Soc. 68. [1946.] 1840). —  
ß-Chlor-4-chinolylmethylcarbinol (XL1X), CUH 10ONC1, F . 110°, aus vorst. Verb. 
durch R ed. nach  M e e rw e in -P o n n d o rf ,  N adeln aus Ä thy lace tat-C yclohexan ; 
Hydrobromid C nH joO N C l-IIB r, F . 200— 202°, P rism en aus Isopropylalkohol. —  
2-Phenyl-G,7-dimethylchinolinmethosullal (L), C19H2l0 4NS, F . 184—-186°, aus 2- 
P lienyl-6,7-dim ethylchinolin (XX V III) u. D im ethylsulfat in Bzl., 3 S td . au f dem 
D am pfbad, aus A. Prism en. —  2-Phenyl-G,7-dimethylchinolinmethojodid  (LI), 
C1S1IISN J , F . 200°, aus vorst. Verb. u . N a J  in  W .; gelbe Prism en aus M ethanol. —  
2-Phenyl-G,7-dimethylchinolinmethochlorid (U I ) ,  C18If18NCL H 20 , F . 224— 226°, 
aus vorst. Verb. u . AgCl; P rism en aus A .-Ä thylacetat, die bei 110° J/> Mol W . 
verlieren. —  2-Phenyl-5,6-dimeihylchinolinmethojodid  (LI 11), C18H48N J , F . 225° 
(Zers.), XI über das M ethosulfat analog LI, oder aus XI u. M ethyljodid, 24 S td. 
bei 110° im R obr, aus A. gelbe Prism en. —  2-Phenyl-G,6-dimethylchinolinmetho- 
chlorid (LIV), C18H]SNC1-H 20 , F . 205°, aus vorst. Verb. analog L11, P rism en aus 
M ethanol-Ä thylacetat. —  6,7-Dimethylcinchoninsäureamidmethojodid (LV), 
Cj3I115ON2J ,  F . 256°, aus XVI über das M ethosulfat analog LI, orangegelbe N adeln 
aus M ethanol. —  6,7-Dimethylcinchoninsäurearnidmethochlorid (LVI), C13II150 N 2C1 
•H20 , F . 262°, aus vorst. Verb. analog L II, P rism en aus M ethanol-Ä thylacetat. —  
2-Phenyl-G,7-dimethylcinchoninsäureamidmethojodid (LVI1), C19H 19ON2J ,  F . 220°, 
aus 2 -Phenyl-6,7 -dim ethylcinchoninam id analog LV; orangerote N adeln aus 
Methanol. —  2-Phenyl-G, 7-dimethyleinchoninsäurealrmdmethochlorid (LVI II), 
C19H190 N 2C1-H20 , F . 263°, aus vorst. Verb. analog L II, P rism en aus M ethanol- 
Ä thylacetat. —  6-Chlorcinchoninsäureamidmethojodid (LIX), Cn HI0ON2C lJ, F . 240° 
(Zers.), aus XLVI analog LV, gelbe Prism en aus M ethanol. —  6-Chlorcinchonin- 
säureamidmethochlorid (LX), Cu Hio.ON2Cl2-H20 , F . 220° (Zers.), aus vorst. V erb., 
analog L II, P rism en aus M ethanol-Ä thylacetat. (Proc. Roy. Soc. [London] Ser. B , 
135. 271— 92. 1948. H am pstead, N ational In s t, for Med. Res.)

M e n g e l . 3231
F. E. King, T. Henshall und  R. L. St. D. W hitehead, Synthetische und  stereo- 

chemische Untersuchungen über hydrierte cyclische Basen. 2. M itt. Cis- und trans- 
Dekahydrochinoline. D a trans-O ktahydrindol n ich t durch H ydrierung  aus Indo l 
zugänglich is t ( 1 . vgl. J .  chem. Soc. [London] 1945. 277), un tersuchen Vff. am 
Dekahydrochinolin (I) syn the t. Wege, um  die trans-V erb. durch R ingschluß einer 
inonocycl. Verb. darzustellen. Vff. führen C yclohexanon-2-carbonsäureäthylester 
in 2-[3'-Äthoxypropyl]-cyclohexanon-2-carbonsäureäthylester (II) über u . erhalten  
daraus m it B a (O Il)2 2-[3'-Äthoxypropyl\-cyclohexanon  (III, A usbeute 42% ) neben 
2-[3'-Äthoxypropyl]-pimelinsäure (IIIa , 32% ), die m it ((’ipCO)20  in  III übergeht. 
I I I -Oxim  w ird  m it N a in  A. zu trans-2-(3’-Ä thoxypropyl)-cyclohexylam in  (IV a) 
reduziert, das über trans-2-(3'-Äthoxypropyl)-cyclohexylbenzamid  (trans-V) m it 
HBr in ein Gemisch von trans-2-[3'-Brompropyl]-cyclohexylbenzamid  (VI) u . trans-2- 
(3'-Brompropyl)-cyclohexylaminhydrobromid (VII) übergeführt w ird. Aus VI ent-
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ste llt m it IICl trans-l-H C l u. daraus trans-1. Aus III-O xim  en ts te h t m it I l2 über 
R a n e y -Ni IV a u. das cis-Isom ere (IVb), daraus m it I lB r  cis- u. trans-l-H B r. Mit 
F orm am id nach  L e u c k a r t  g ib t I II  le ich t ab trennbare  trans-2-(3' -Älhoxypropyl)- 
cycloliexylformamid  (V illa )  neben dem  cis-Isom eren (V H Ib), das m it Säure in 
IVb übergebt. V H Ib  u. die Benzoyl-Verb. von IVb (Vb) geben m it I l ü r  cis-l, das 
sich beim Kochen m it konz. IICl n ich t isom erisiert.

V e r s u c h e :  2-(3'-Äthoxypropyl)-cyclohexanon-2-carbonsäureäthylester (II),
CiiH240 4, aus C yclohexanon-2-carbonsäureäthylester-N a-V erb. u. 3-Ä thoxypropyl- 
brom id. Farbloses Öl, K p.u  167— 168°. —  I I -2,4-Dinitrophenylhydrazon, C20H28O7N4, 
aus PAe. tiefgelbes, feinkrist. Pu lver, F . 76°. —  2-[3'-Äthoxypropyl\-cyclohcxanon
(II I)  aus II durch 6std . Kochen m it 27% ig. B a(O Il)2, E x trak tio n  der kalten , m it 
konz. HCl angesäuerten  Lsg. m it Ae. u. D est. der m it 10%ig. wss. N aO H  ge
waschenen u. getrockneten  Äe.-Lösung. K p .12 128— 129°. —  111-2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazon, C17H240 3N4, aus wss. A. oranges, feinkrist. Pu lver, F . 77°. —  I I -Semi- 
carbazon, C12H230 2N3, aus PA e. farblose N adeln, F . 96°. —  lll-O x im , Cu H 2l0 2N, 
K p .12 163— 164°, aus PAe. farblose P la tten , F . 47°. —  2-(3' -Ä thoxypropyl)-pim elin- 
säure ( I I Ia ) ,  C,2H220 5, aus 11 durch D est. des A e .-E x trak ts  der angesäuerten  N aO H - 
W asch-Lsg. von III . Farbloses Öl, K p .8 243— 248°, das langsam  ers ta rrt. —  III  aus 
111 a durch E rh itzen  m it (CH3C 02)0 . -— Trans-2-(3' -Äthoxypropyl)-cyclohexylam in  
(IV a) aus III-O xim  durch R k. m it N a in A .; Öl, K p .g 114°, das rasch in  C arbonat 
übergeht. —  trans-2-(3'-Äthoxypropyl)-cyclohexylbenzamid  (trans-V), CISH 270 2N, 
aus IVa. Aus wss. A. farblose N adeln, F . 119°. —  trans-2-[3'-Brompropyl]-cyclo~hexyl- 
benzamid (VI), C16H22ONBr, aus trans-V  durch Sstd. K ochen m it 50% ig. wss. H B r, 
E inengen u. S tehen des R ückstands m it wss. N1I3 u . Ae. Aus der Ae.-Lsg. K rista lle ; 
aus PAe. farblose Nüdelchen, F . 127°. —  trans-Decahydrochinolinhydrochlorid 
(trans-I-IIC l) aus trans-V  durch R k. des in  absol. Ae. gelösten trockenen  R ü ck 
stands (VII) der wss. P hase  der IIB r-R k . m it HCl. Aus A .-Essigester farblose 
P la tten , F . 278° (Zers.), daraus trans-1, K p.lr> 78— 80°, farblose N adeln, F . 48°. — 
Va aus III-O xim  durch  H ydrierung  der Lsg. in  N H 3-gesätt. A. über R a n e y - N I  

bei 37 at./130° u. B enzoylierung des Amins. —  lrans-l-H B r, C9H 17N -H B r, aus 
III-O xim  durch 5std. K ochen des R ed .-P rod . m it 50% ig. H B r u. E x trak tio n  des 
m it wss. N H 3 versetzten  T rockenrückstands m it A e.; daraus K ristalle, F . 278°. — 
trans-l-H C l m it HCl, c is-l-P ikra t (C9II17N • C0H 3O7N3, aus Chlf.-PAe. gelbe P rism en,
F . 134°) m it P ik rinsäure , N -B enzoyl-cis-1 (C]0IT21ON, aus PAe. K ristalle, F . 96°) 
m it Benzoylclilorid aus den A e.-M utterlaugen des H ydrobrom ids. —  cis- u . trans- 
2-(3'-Äthoxypropyl)-cyclohexylforniam id  (V IIIb , a) aus III  durch lOstd. R k. m it 
N If4-Form iat im  B om benrohr bei 200° u. D est. des A e.-E x trak ts  der wss. Lösung. 
Aus dem D estilla t, K p .7 187— 191° m it PAe. K ristalle  ( V i l la ,  C12H 230 2N, aus wss. 
A. N üdelchen, F . 84°) u. Öl (V H Ib). —  cis-V  aus V H Ib durch 90 Min. K ochen m it 
wss. HCl u. A., W aschen der Lsg. m it Ae. u. Benzoylierung des durch D est. des 
A e.-E x trak ts  der alkal. Lsg. erhaltenen  Öls vom  K p.u  117°. Aus PA e. feinkrist. 
Pu lver, F . 54°. —  tra n s -\ aus V i l l a  analog cis-V. cis-l-H C l, C9I I 17N-HC1, aus 
V III b analog trans-I-HC1, N adeln, F . 218° (Zers.). —  cis-1 aus cis-V analog trans-1. 
( J . ehem. Soc. [London] 1948. 1373— 75. Sept. Oxford, D yson P errins . Labor.)

Ernest H. H untress und  EIHott N. Shaw , 4-Benzyl-2,6-dim ethylpyridin, 1- 
Benzylisochinolin, 9-Benzylacridin und  verwandte Verbindungen. Z ur A ufklärung 
der Farberscheinungen beim Ü bergang q u atern ärer OH-Verbb. a- u . y-substi- 
tu ie r te r  6-gliedriger einfacher u. kondensierter N -H eterocyclen in iliro A nhydro- 
basen w urden 20 Verbb. dieser A rt beschrieben. Bei der b isher unbekann ten  V erb. IV

S c h i e b t . 3231

Y ..Y

II COOC.H,
III COOH
IV H
V H I

IX II NO, NO,
II NH, H

CH;
Y N

X
XIV X -  II
XVI X - NO:

VI« H NHCII, H XI
VII H. NHCOCH, H XII

VIII II OH H XIII

X Y
H II

NO, H 
NO, NO,N

w urden verschied . S ubstituen ten  in  p -S te llung  des B enzylradikals eingeführt. 
N itro v erb b . gaben  bei dem Ü bergang die stä rk s ten  F arbänderungen . E ine b lu tro te
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Färbung  t r a t  auf bei XII, bei XVI dagegen nu r die gelbe u n su b stitu ie rte r Basen.
l-Benzyl-3,4-dihydroisochinolin  w ird bei der D est. über K O I! zum  größ ten  Teil in  
Isochinolin u . Toluol gespalten. Bei der B ehandlung der Jo d m eth y la te  m it alkohol. 
Kali zeigten sieh folgende Farbw echsel: IV rosa-gelb; V gelb-tiefb lau; IX gelb
tiefb lau; VII weiß-gelb; V ia  weiß-gelb.

V e r s u c h e :  4-Benzyl-2,6-dimethyl-l,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäurediäthyl- 
ester (I), aus Phenylacetaldehyd, A cetessigsäureäthylester u . NI13 in A .; A usbeute 
71% ; N adeln aus 75% ig. M ethanol, F . 117— 118°. —  4-Benzyl-2,6-dimethyl-3,5- 
dicarbonsäurediäthylester (II) zu 80%  durch  E rh itzen  von I m it S, blaßgelbes Öl, 
K p .10 199— 204°, durchsichtige P lä ttch en  aus Essigester, F . 47,0— 48,5°. —  4-Benzyl-
2,6-dimethyl-3,5-dicarbonsäure ( II I) , C10H15O4N, q u an tita tiv  durch Verseifung von II 
mit alkoh. Kali, F . 257— 25S° (CO,-Entw.). —  4-Benzyl-2,6-dim ethylpyridin  (IV), 
durch E rh itzen  des K -Salzes von I I I  m it Ca(OH)2, K p .17 107— 169°, nf,0 1,5686, 
Öl m it b laß gelbblauer Fluorescenz, A usbeute 30% , bezogen auf P heny lacetaldehyd . 
Pikrat, C20H18O7N4, orangefarbene B alken, F . 142— 143°. Jodmethylat, C15H iSN J , 
glänzende rosafarbene oder gelbe F litte r  aus A. +  Ae., F . 150,5—-152,0°. —  
4-(4-Nitröbenzyl)-2,6-dimethylpyridin  (V), CJ4H I40 2N2, aus IV durch B ehandeln des 
N itra ts  m it I i ,S 0 4, N adeln aus A. +  W .,F . 135,5— 136,5°. Jodmethylat, CJ5H 170 2N2J ,  
gelbe K ristalle  aus A., F . 216— 217°. —  4-(4-Nitrobenzoyl)-2,G-dimethylpyridin, 
0j4HJ20 3N„, aus V m it K M nö4, überfüh rbar in  p-N itrobonzoesäure, F . 235— 236°. —  
4-(4-Aminobenzyl)-2,6-dimethylpyridin  (VI), C14H 16N2, aus V durch H ydrieren  über 
P tO , in A. zu 93% ; N adeln aus 40% ig. M ethanol, F . 132— 133°. Acetylderiv. (VII), 
C16H1S0 N 2, F . 145— 146°. Jodm ethylat von V II, CI7H2lON2J , F . 193— 194°. —  
4-{4-Methylaminobenzyl)-2,G-dvmcthylpxgridin (V ia), Ci8H22N2J 2, durch M ono
m ethylierung von VI m it C1I3J bei 90°, Bldg. des Jodm ethv la ts  u . H J-A dd ition  
an den anderen A m ino-N ; K ristalle, F . 195— 196°. —  4-(4-Oxybenzyl)-2,6-dimethyl- 
pyrid in  (V III), C14H 15ON, aus VI durch D iazotieren u. V erkochen; P rod . aus A. 
nach Zusatz von W ., F . 163— 164°. —  4-{2,4-Dinitrobenzyl)-2,G-dimethylpyridin ( IX), 
C14Hi3Ö4N3, aus IV zu 50%  in konz. II2S 0 4 u. Zusatz von rauchender HNÖ3, 
Nadeln aus Bzl., F . 139,5°; auch aus der M ononitroverb. darste llbar. Jodmethylat, 
C15Hi0O4N3J ,  gelbe K ristalle  aus A ., F . 210— 211°. —  l-Benzyl-3,4-dihydroiso- 
chinolin (X), aus Ar-(2-Phenyläthyl)-phenylacetam id u n te r  W asserabspaltung  u. 
Ringschluß durch K ochen in  T etra lin  m it P 20 5 u. A bscheidung der Base durch 
Zusatz von N aO H , 84% , Öl, K p .2 195— 198°, n-D“ 1,6167; P ikra t, F . 173,5— 175°. —
1-Benzylisochinolin  (XI), aus X" durch D ehydrieren über Pd-Schw arz bei 190°, 
K p ,2 160— 162°. Pikrat, F . 179— 181°. Jodmethylat C17HWN J, blaßgelbe K ristalle  
aus A., F . 229— 231°. —  l-(4-Nitrobenzyl)-isochinolin  (X II), C18H 12Ö2N 2, aus XI 
wie bei IV zu 51% ; R ohprod. K p.1)S 218— 220°, N adeln aus verd . A., F . 85— 86°; das 
Jodmethylat w ird m it K M nö4 zu p-N itrobenzoesäure, F . 233— 235°, oxydiert. —
1-(2,4-Dinitrobenzyl)-Isochinolin (X III), Cj8H ,j0 4N3, aus X I, gelöst in  konz. H 2SÖ4, 
u. konz. H N 0 3; 12% ; gelbe F litte r  aus 50% ig. A., F . 160— 162.° —  9-Benzylacri- 
din (XIV), aus Phenylessigsäure u. D iphenylam in durch E rh itzen  m it ZnCl2 auf 
200°; gelbe K ristalle  aus Bzl., F . 174— 175°. —  9-Benzylacridinium nitrat (XV), 
C20I IK)()3N2, aus XIV durch Kochen m it 3 n HNÖ3, gelbe N adeln aus Eisessig durch 
Fällung m it Ae., F . 167 bis 168°. —  9-(4-Nitrobenzyl)-acridin (XVI), C20H 14O2N2, 
aus XV durch Lösen in konz. H 2S 0 4 bei 50°; 75% ; goldglänzende F litte r  aus A. bei 
W asserzusatz, F . 195— 198°. Jodmethylat, C24H 17Ö2N 2J ,  tie fro te  derbe K ristalle, 
F. >  250°, wenig lösl. in W asser. —  9-{4-Nitrobenzoyl)-acridin, C20Hi2O3N 2, aus 
XVI durch  K ochen in Eisessig m it Na2Cr20 7, gelbe K ristalle  aus A., F . 226 bis 
228°; im  G egensatz zu den isom eren N itroacridonen keine F ärb u n g  m it alkoh. 
Kali. (J . org. Chem istry 13. 674— 81. Sept. 1948. Cambridge, Mass., In s t, of 
Technology, D ep. of Cliem.) S c h u l e n b u r g . 3231

W alter W ilson, Einige 2,4-Diamino-5-acylamido-6-oxypyrim idine. D urch Aey- 
lieren von 2 ,4 ,5 -Triamino-G-oxypyrim idin  (I) m it Säurechloriden, S äureanhydriden 
oder Carbonsäuren werden einige 2,4-D iam ino-5-acylam ido-6-oxypyrim idine d a r 
gestellt (vgl. auch D .R .P . 206454 u. 213 711). D as aus I u . E ssigsäureanhydrid  
erhältliche 2 ,4 -Diamino-ö-aeetdmido-G-oxypyrimidin (II) konn te  zum  K o n st.- 
Beweis auch durch K ondensation von G uanidin m it A cetam idocyanessigester ( II I)  
gewonnen werden. Bes. leicht u. g la tt w ird 2,4-D iam ino-6-oxypyrim idyl-5-oxam in- 
säure (IV) gebildet, die alsZw ischenprod.für d ieL eukop terindarst. angesehen werden 
kann (vgl. T o t t e r ,  J .  biol. Chem istry 154. [1944.] 105). Z ur näheren C harak te ri
sierung w urden die UV-A bsorptionsspektren aufgenom m en. D urch  K ondensation 
Ton I m it p-Acetam idobenzolsulfonylchlorid u. Verseifen des erhaltenen  2,4-Di-
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am ino-5-p-acetam idobenzolsu lfonam ido-G -oxypyrim id ins  (V) konn te  2,4-D iam ino-5- 
p-am inobenzo lstd fonam ido-6-oxypyrim id in  (VI) erkalten  w erden; es is t weniger 
w irksam  als Sulfanilam id.

H II
I I

H.N N NH, HN N NH HN N NH
\ s \ /  \ s \ j

II : R = COCH,
IV : R =  CO • COOH

L II —  L I  •> L I V : R =  SO, • C.H, ■ NHCOCH,N i ;  N i  N 1
' V X  / \ ^ \  / V ' N  VI : R = SO, ■ C.H. ■ NH,

T NH, H | NH, II | NH ■ R
OU I OH OH

V e r s u c h e :  2,4-D iamino-5-acetamido-6-oxypyrim idin  (II),  C6I i 90 2N6, aus der 
N a-Bisulfit-V erb: von 2,4,5-Triam ino-G -oxypyrim idin  (I) in  wss. N aO H  m it E ssig
säureanhydrid  bei 5°, nach dem F ällen  (m it CO») aus W . gelbe K ristalle, F . 343 bis 
344° (Zers.); in  0 ,1  n  N aO H  2400 A (e =  8400), 2610 A (e =  14020) P.rain.
2350 A (e =  7470), 2450 A (e =  7470), in verd. HCl U .  2030 A (e =  15 900). — 
Acetyloximinocyanessigsäureäthylester, C7H 80 4N2, durch  A cetylieren von Oximino- 
cyanessigsäureäthylester nach  C h e r c h e z  u . C o l e s u i  (C. R. liebd. Séances Acad. 
Sei. 194. [1932.] 1954), K p .3 120— 128°, aus PA e. K ristalle, F . 44°. —  Acetamido- 
cyanessigester (III),  C7II10O3N2, aus vorst. Verb. in  Eisessig m it Z n-S taub  bei 
25— 30°, Zugabe von E ssigsäureanhydrid , E rw ärm en auf 70— 80° u. E inengen des 
F iltra ts , aus Essigester, F . 129°, A usbeute 64% . —  II, C6H 90 2N5, aus G uanid in
hydrochlorid  u. III m it N a-A lkokolat in  sd. A., F . 339— 341° (Zers.); P ikrat, 
C12Hu 0 9N8, gelbe N adeln, F . 254— 255° (Zers.). —  2,4-Diamino-5-benzamido-6- 
oxypyrim id in , Cu I In 0 2N5, aus I u. Benzoylchlorid in  verd . N aO H  u n te r  K ühlung, 
aus verd . Essigsäure hellgelbe N adeln, F . 318— 319°; in  0,1 nN aO Ii AmaJC. 2280 
bis 2300 Â  ( e  — 23 300). —- 2,4 -Diamiwo-5-a.-oxypropionamido-G-oxypyrirnidin, 
C7H u 0 3N5, aus der N a-B isulfitverb. von I u. cZZ-Milclisäure bei 115— 125°, aus W. 
gelbe K ristalle, F . 299— 301° (Zers.); in  0,1 nN aO Ii 2600 A (e =  7900),
4m,„. 2380 A (r =  3860), in  0,1 nHCl 2650 A (e =  15300). —  2,4-Diamino-G- 
oxypyrim idyl-5-oxam insäure  (IV), C0I i 7O4N5, analog m it sd. wss. O xalsäure als N d.; 
Na-Salz, CeH60 4N5N a, wenig lösl. in  W .; in  0,1 nN aO Ii Zm i. 2630 A (e =  1 1500), 
2min. 2450 A  (e =  5300). —  2,4-D iam ino-G-oxypyrim idm , C4H„ON4, aus W . Nadeln, 
F . 286— 288° (Zers.); ließ sich nach  S c h o t t e n - B a u m a n n  n ich t benzoylieren; in 
0 ,1 nN aO Ii >U* 2620— 2660 A (e =  13220), in  0 ,1 nHCl 7.mal. 2630 A (s =  19200); 
Sulfat, C8H 120 2N 8-II2S 0 4, in  0 ,1 nN aO H  ¿m« . 2620 A (e =  22050), 2450 A (e =  
10140), AmIn. 2470 A (e =  9100), 2410 A (e =  9100). —  2,4-Diamino-5-p-acetamido- 
benzolsulfonam ido-6-oxypyrim idin  (V), C12H 140 4N6S, aus I m it p-Acetam idobenzol- 
sulfonylchlorid in verd . N aO H  bei 80°, aus W . hellgelbe N adeln, F . 280° (Zers.). —
2,4-D iamino-5-p-atninobenzolsulfonamido-6-oxypyrim idin  (VI), C10HJ2O3N6S, aus V 
m it sd. 5 nN aO H , aus W . hellbraune K rista lle ; in  0 ,1  nN aO Ii 2590 A (e =
22800), Xmla. 2250 A (e =  8600). ( J .  ehem. Soc. [London] 1948. 1157— 61. A ugust. 
N ottingham , Boots P u re  D rug  Co. L td .) G o l d .  3272

Lydia Monti und  Carlo Pacini, Über einige Thiopyrim idinderivate. Bei der E in 
w irkung  von T kioharnstoff au f a-n-A m ylacetessigester in  Ggw. von N a-Ä thylat 
en ts te h t 4-M ethyl-5-n-amyl-2-thiouracil. —  4-Phenyl-2-thiovJrax.il liefert bei der Rk. 
m it 40% ig. Form alin 5-M ethylen-4-phenyl-2-thiouracil. —  D urch  U m setzung von 
6-Oxy-4-alkyl-2-thiopyrim idinen u. 6-O xy-4,5-dialkyl-2-tkiopyrim idinen m it F o r
m aldehyd in  Ggw. von H2S 0 4 e rh ä lt m an die entsprechenden M ethylenäther dieser 
Thiopyrim idinderivate.

V e r s u c h e :  4-M ethyl-5-n-amyl-2-thiouracil, C10HJ6ON2S, F . 217— 219° (W.), 
aus a-n-Am ylacetessigester u. T hioharnstoff in  wenig A. in  Ggw. von N a-Ä thylat, 
30— 40 Min. u n te r Rückfluß. 69%  (Ausbeute). Ag-Salz, C10H lr,ON,SAg. Hg-Salz, 
Cu-Salz. —  5-Methylol-4-phenyl-2-thiouracil, Cn H 10O2N 2S, F . 250— 251° (A.), aus 
4-Phenyl-2-Thiouracil u . 40% ig. Form alin  in  10%ig. N aO H , 24 S td . bei Z im m er
tem p era tu r. 86%. In  konz. II2S 0 4 gelb löslich. •— 2-Thio-4-inethyl-G-oxy-5-pyri- 
midinalkoholmethylenäther, C7H 80 2N2S, F . 140— 141° (CC14), aus 4 -M ethvlthio- 
u racil u. 40% ig. Form alin in  verd. 1I2S 0 4, 24 S td . bei Z im m ertem p. (84% ); oder 
aus 5-M ethylol-4-m ethyl-2-thiouracil u . F orm aldehyd in  verd. H 2S 04, 24 S td . bei 
Z im m ertem peratur. —  2-Thio-4-phenyl-6-oxy-5-pyrimidinalkoholmethylenäther, 
C12H10O2N 2S, F . 151— 152° (A.), aus 4-Phenyl-2-thiouracil analog vorst. V erbindung 
(90% ). Oder aus 4-Phenyl - 5-m ethy loi - 2 - th io  uracil analog vorst. V erb .; gelbe K ri
stalle . —  4,5-Dimethyl-2-thiouracilmethylenäther, C8H 10O2N2S, F . 133— 135° (A.),
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aus 4,5-D im ethyl-2-thiouracil analog vorst. V erbindung. 73% . —  4-M ethyl-o-äthyl- 
2-thiouracil?nethylenäther, C0II12O2N2S, F . 103— 104° (sd. W .), aus 4-M ethyl-5-;ithyl- 
2-thiouracil in  analoger Weise. 82— 83% . •— 4-Methyl-5- n-amyl-2-thiouracil- 
methylenäther, CI2H 180 2N2S, F . 122— 125° (sd. W .), aus 4-M ethyl-5-n-am yl-2-tliio- 
uracil in  analoger W eise. 41% . (Gazz. ehim . ita l. 78. 638— 46. Aug. 1948. Siena, 
Univ., Is t. Cliim. F arm . Toss.)j W a l ter  S im o n . 3272

Daniel M. Brown und  George A. R. Kon, Einige heterocyclische Analoga von 
Stilbenen. D ie B eobachtung, daß bas. substitu ie rte  S tilbene vom  allgem einen Typ 
R2N • C0I I 4 • C H : CH • A r carcinogene Eigg. haben u. die E n tw . tran sp lan tie r te r  
Tum oren in B a tte n  zu verh indern  vermögen, regte dazu an , V erbb. darzustellen, 
in denen ein Benzolring des Stilbens durch einen heterocycl. R ing erse tz t ist. 
4-D im ethylam inobenzaldehyd kondensiert sich g la tt m it 4-M ethylpyrim idin in 
Ggw. von ZnCl2 u n te r Bldg. von 4-[4-Dimelhylaminostyryl]-pyrim idin. D urch 
K ondensation von 4-D im ethylam inobenzaldehyd m it 2-O xy-4,6-dim ethylpyrim idin 
in Ggw. von w enig P iperid in  konnten  S ta r k  u . B ö g em an n  (Ber. dtseli. ehem. Ges.
43. [1910.] 1128) 2-O xy-4-[4-dim ethylam inostyryI]-6-m ethylpyrim idin (I; R  =  OH) 
darstellen. Vff. fanden, daß bei der R k. auch 2-Oxy-4,6-bis[4-dimethylaminostyryl]- 
pyrim id in  ( I I ;  R =  O II) gebildet w ird. D a die Löslichkeit der O xyverbb. gering 
ist, w urde das Roliprod. von I (R =  OH) fü r die D arst. von 2-Chlor-4-[4-dimethyl- 
aminostyryV\-6-methylpyrimidin  (I; R  =  CI) verw and t u. daneben 2-Chlor-4,6-bis- 
[4-dim ethylam inostyryl\-pyrim idin  ( I I ;  R  =  CI) erhalten . T rennung u. Reinigung 
der Cl-Verbb. erfolgte Chrom atograph, über A120 3. D urch E rh itzen  von I (R =  Cl) 
m it A m inen lassen sich 2 -bas.-substitu ierte Pyrim idino [I; R  =  P iperidino-, 
Morpliolino-, Cyclohexylamino-, D iäthylam ino-, 2-D iäthylam inoäthylam ino- oder 
Bis-(2-oxyäthyl)-am ino-] in gu te r A usbeute gewinnen. Dagegen gelang es n ich t, 
m it m ethylalkohol. NIL, bei 175° ein U m setzungsprod. zu erhalten . Beim K ochen 
von 4-D im ethylam inobenzaldehyd m it 2-A m ino-4,6-dim ethylpyrim idin in  A cetan- 
liydrid b ildete sich eine geringe Menge von 2-Acetamino-4-\4-dimethylaminostyryl]- 
6-methylpyrim idin  ( I ; R  =  N H -C O -C H 3). II (R =  Cl) reag iert le icht m it P iperid in  
unter Bldg. von 2-Piperidino-4,6-bis-[4-dimethylaminostyryl]-pyrim idin  ( I I ;  It =  
C5H10N). Verss., I (R  =  Cl) zu enthalogenieren, scheiterten  (vgl. Ga b r ie l  u . 
Colman (Ber. d tsch . ehem. Ges. 36. [1903.] 3383 u. a.), dagegen e n ts te h t bei der 
H ydrierung der Cl-Verb. in  Ggw. von P d -K ata ly sa to r 2-Chlor-4-[ß-(4-dimethyl- 
aminophenyl)-äthyl]-6-methylpyrimidin  ( I I I ; R =  Cl), das bei der R k. m it P iperid in  
2-Piperidino-4-[ß-(4-dimethylaminophenyl)-äthyl]-6-methylpyrimidin  ( I I I ;  R =  
C5H10N) liefert u. das auch bei der H ydrierung von I (R =  C5H30N) resu ltie rt. D urch  
Behandeln von 2 -Oxy-4-styryl-6-m ethylpyrim idin (S tark  u . B ö g em a n n , 1. c.) 
mit P0C13 e rh ä lt m an 2-Chlor-4-styryl-6-methylpyrimidin  (IV ; R  — Cl) u . daraus 
mit P iperid in  2-Piperidino-4-styryl-6-m ethylpyrim iäin  (IV ; R =  C5II10N). In  
gleicher Weise w urden aus 2-O xy-4,6-distyrylpyrim idin (Stark  u . B ö g em a n n , 1. c.) 
2-Chlor-{V; R =  Cl) u. 2-Piperidino-4,6-distyrylpyrim idin  _(V; R =  C5H 10N) d a r
gestellt. 2 -Piperidino-4 ,6-dim ethylpyrim idin u. 2,6-D ipiperidino-4-m ethylpyrim idin 
waren tro tz  V ariierung der Versuchsbedingungen n ich t m it D im ethylam inobenz- 
aldehyd zu r U m setzung zu bringen. I (R =  C5H 10O) u. I (R  =  C3H ,O N ) besitzen 
stark "w achstum shindernde E igg.; über die biolog. U nters, w ird an anderer S telle 
berichtet. r

N ?  » A H
(CH,), N CH : CH—<\ _ _ / > N N • < ^ ) >  • CH : C H - l ^ j U c H  : CII • < Q >  - N (CH,),

I CH, II
, R R

N • N ■

(CH,), N - < Q >  ■ C1I> • CH* N  C .H , • CII : CH • <f  ^  N

II I  CH, IV  CH,

D urch K ondensation  von 4-N itrophenyl- ,l
essigsäure m it Chinolin-6- u. -8-aldehyden (Ro- c h ^ A ^ o h  • ch • c h
d io n o v u . B e rk e n h e im , J .G en .C hem .R ussia  14. C<H> ™  . ch  •» |. c n  . CH c,H,
[1944.], 330; nach der M eth. von P f e if f e r  v
(Ber. dtsch. chem. Ges. 48. [1915.] 179) gelang
die Bldg. von' 0- u. 8 -\4 -Nitrostynjl]-chinolin  (VI; R  =  N II2, R ' =  II u. V II; R = • 
NO,), die bei der Red. m it SnCl., ( P f e i f e f r  u . S e r i e w s k a ja ,  B er. dtsch . chem. Ges.
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44. [1911.] 1110) in  die entsprechenden A m inoverbb. (VI; E  =  NI12, E ' =  H) u. 
(V II; R =  N IE ) übergehen. Aus Chinolin-6-aldehyd u. C0H ,-C lL -M gC l en tstand  
eine geringe Menge ß-Phenyl-a-[chinolyl-(6)]-äthanol (V III) neben harzigen I ’rodd. 
Chinolin-6-aldehyd lä ß t sich m it N a-P heny laceta t in  A cetanhydrid  zu der n ich t 
decarboxylierbaren ct-Phenyl-ß-[chinolyl-(6)]-acrylsäure (VI; E  =  II, R ' =  C 02H) 
kondensieren. D ie E ed . von 6-N itro-2-styrylchinolin  (S c h m id t , B er. dtsch. ehem. 
Ges. 38. [1905.] 3718) m it SnCl2 u. trockenem  HCl in  Eisessig liefert 6-Amino-2- 
styrylchinolin  (IX ; E  =  N IE , E ' =  11), wohingegen bei der E ed . m it Sn u. Salzsäure 
2-[ß-Phenyläthyl)-chinolin  e rha lten  w ird (S c h m id t , 1. c.). Bei der K ondensation  von
6-N itrochinaldin (H a m er , J .  Cliem. Soc. [London] 119. [1921.] 1435) m it 4-Di- 
m etkylam inobenzaldehyd in  Ggw. von ZnCl2 konnten  6-Nitro-2-[4-dimethyla7nino- 
styryl]-chinolin  (IX ; E  =  N 0 2, E ' =  N(CH3)2) u . G-Nilro-2-[4-nitrostyryl]-chi?iolin 
(IX ; E  =  E ' =  N 0 2) in fa s t q u an tita tiv e r  A usbeute gefaß t u . durch E ed . m it 
SnCl, +  rauchender HCl in  IX (E  =  N H 2, E '  =  N(CH3)2) u. IX (E  =  E '  =  N H 2) 
(B r o w n in g  u . M itarbb., Proc. E oy . Soc. [London] Ser. B 109. [1931.] 51) übergeführt 
werden. D as fü r die D arst. von 6-Styryl-l-m ethyl-l,2 ,3 ,4-tetrahydrochinolin  (XI) 
erforderliche 6-Formyl-l-methyl-l,2,3,4-telrahydrochinolin  (X) w urde aus 1-M ethyl- 
tetrahydrochinolin (F e e r s  u . K o e n ig s , B er. d tsch . ehem . Ges. 18. [1885.] 2389) 
m it N -M ethylform anilid u . POCl3 in  Bzl. nach V il s m e ie r  u . H aak (Ber. dtsch. 
cliem. Ges. 60. [1927.] 119) gewonnen. Bei Chinolin versag t eine ähnliche E k . D urch 
U m setzung des A ldehyds m it C„HSCH 2 • MgCl u. D ehydra ta tion  des (nicht isolierten) 
Carbinols en ts te h t die gew ünschte S tyry lverb .

2-[4-Dimethylaminostyryl]-thiazol (X II) en ts ta n d  n u r  in  geringer A usbeute aus 
den K om ponenten und  die A nalysenw erte stim m ten  n u r annähernd . In  ähnlicher 
W eise lieferte 2-M ethyl-/3-naphthathiazol 2-[4-Dimethylaminostyryl]-ß-naphlha- 
tliiazol (X III). D as von H ofm a nn  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 13. [1880.] 1235) u . M ills  
u. W h it w o r t ii (J . ehem. Soc. [London] 1927. 2748) auf andere W eise syn th . 
2-Styrylbenzthiazol w urde durch E rh itzen  von 2-M ethylbenzthiazol m it B enz
aldehyd in  Ggw. von konz. HCl dargestellt (vgl. B ro o k er  u . Spr a g u e , C. 1942. I. 
2976); nach gleicher M eth. w urde 2-[4-Dimethylaminostyryl)-ß,ß'-naphthathiazol 
aus den K om ponenten erhalten , w ährend  die K ondensation  ohne K ata ly sa to r 
(R u p e  u . Schw arz, Z. F arben  u. T extil Cliem. 3. [1904.] 397; C. 1 9 0 5 .1. 100) n ich t 
gelang. L eich t darstellen ließ sich 2-[4-Dimethylaminostyryl]-benzimidazol (R u p e , 
P e d r in i  u . Co l l in , H elv. chim . A cta  15. [1923.] 1321) aus o-Phenylendiam in u. 
4-D im ethylam inozim taldehyd. ü b e r  die K ondensation  der q uaternären  Salze des 
2-M ethylbenzoxazols m it A ldehyden is t  bereits viel gearbeite t w orden (vgl. u . a, 
B ro o k er  u . W h it e , J .  Amer. cliem. Soc. 57. [1935.] 2480). D a sich die A ngaben 
betreffs des 2-Styrylbenzoxazols (XIV; R  =  II) teilweise w idersprechen, haben  Vff. 
die genann te Verb. aus 2-M etliylbenzoxazol u. Benzaldehyd in Ggw. von ZnCl2 
sy n th e tis ie rt u . den F . 81— 82° gefunden in  B estä tigung  der A ngaben von B y- 
w a t e r  u. M itarbeitern , J .  Amer. ehem. Soc. 67. [1945.] 905). U n te r sorgfältig kon
tro llierten  Bedingungen gelang eine ähnliche K ondensation  m it 4-D im ethyIam ino- 
benzaldehyd, wobei 2-[4-Dimethylaniinostyryl]-benzozazol (X IV ; R  =  N(CH3)2) e n t
stand . Beim E rh itzen  von 1-M ethylphthalazin m it 4-D im ethylam inobenzaldehyd in 
Ggw.von ZnCl2 w urden n u r geringe Mengen von l-[4-D imethylam inostyryl}-phthalazin
(XV) gebildet. 2-[4-Nilrostyryl}-juran  (X V I; R  =  NOs) Heß sich durch K ondensation 
von F urfuraldeliyd  u. 4-Nitroplienylessigsäure in  Ggw, von P iperid in  u. aus 
diazotiertem  p-N itroan ilin  u . F ury lacry lsäure (Me e r w e in -R1v.) gewinnen. Bei der 
E ed . u n te r  sauren Bedingungen bilden sich n u r  harzige P rodd-, w ährend  über 
R a n e y -M  die A zoxyverb. XVII en ts te h t u . m it Z n-S taub  u. NH.,CI in alkoli. Lsg. 
2-[4-Am inostyryl]-furan  (XVI; R  =  N IL) erhalten  werden konnte.

N N N
IX X CH, XI CH,
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/ n \  / - x  j \ y s \  „
|| C • CII : CH — f  % — N  (CH,), I f  C • CII : CH —¡f >
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XIV XV
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XVI XVII

V e r s u c l ie :  Alle F .F .  sind unkorr. 4-[4-Dimethylaminostyryl]-pyrim idin, 
C44H 15N3, beim  E rliitzen von 4-M ethylpyrim idin m it 4-D im ethylam inobenzaldehyd 
u. ZnCl2 im  Ö lbad auf 165°, gelbe N adeln aus A., F . 119°; P ikrat, C14Hj5N3-C6H 30 7N3, 
p u rp u rro te  Prism en, die sich bei 175° in  schwarze N adeln um w andeln u. bei 195 bis 
196° schm. —  2-Oxy-4,6-bis-[4-dimethylaminostyryl]-pyri?nidin, C^II^ON.,, bei 
der K ondensation  von 2-Oxy-4,6-dim ethylpyrim idin m it 4-Dim ethylam inobenz- 
aldeliyd in  sd. A. bei Ggw. von P iperid in  (S tark u . B ögem ann  [1. c.j) oder bei Ggw. 
von wenig konz. IICI in  verd. A. neben 2-Oxy-4-[4-dimethylaminostyryl\-G-methyl- 
pyrim id in  (scharlachrote P rism en, F . 253°, Zers.), pu rpu rro te  B lättchen  +  0 ,51I20  
aus D iäthylenglykol, zers. sich bei 316— 31S°. —  2-Ghlor-4-\4-diviethylaminostyryl]-
6-m ethylpyrim idin, C15H 16N3C1, aus dem Itohprod. von vorst. Rk. beim  Kochen m it 
P0C13, gelbe B lä ttch en  aus Bzl. +  PAe. (K p. 60— 80°), F . 176—-177° neben 2-Chlor- 
4,G-bis-[4-dimethylaminostyryl\-pyrimidin, C24I125N4C1, ro te P lä ttch en  aus Bzl., 
F . 223— 224°. —  2-Piperidino-4,G-bis-[4-dimethylaminostyryl]-pyrimidin, C23H35N5, 
aus vorst. Cl-Verb. beim K ochen m it P iperid in , gelbe Prism en aus Bzl. +  PAe. 
(Kp. 60— 80°), F . 223— 224°. —  2-Pipcridino-4-[4-dimethylannnostyryl]-6-methyl- 
pyrim idin , C20H20N4, analog vorst. Verb., hellgelbe P lä ttchen  aus PAe. (K p. 60 bis 
80°), F . 168— 169°. —  2-M orpholino-4-[4-dimethylaminoslyryl]-6-methylpyrim idin, 
C491I2I0 N 4, blaßgelbe N adeln aus PAe. (Kp. 60— 80°), F . 155°. —  2-Cyclohexyl- 
amino-4-[4-dimethylaminostyryl\-G-methylpyrimidin, C21H 25N4, hellgelbe N adeln ans 
PAe. (K p. 60— 80°), F . 142— 143°. —  2-[ß-Diäthylaminoäthylamino]-4-[4-dirnethyl- 
aininostyryl]-G-methylpyrimidin, C21H31N6, gelbe P rism en aus PA e. (K p. 60— 80°), 
F. 80— 81°. —  2-Diäthylamino-4-[4-dimethylam inostyryl]-6-methylpyrim idin,
CJ3I i28N4, gelbe N adeln aus PAe. oder grünlichgelbe P lä ttch en  aus verd . A., F . 1 2 1  
bis 122°. —  2-[Bis-(ß-oxyäthyl)-amino]-4-[4-dimethylaminostyryl]-6-methylpyri- 
midin, C19H20O2N.„ hellgelbe Prism en aus verd. A ., F . 116°. —  2-Pipcridino- 

. f-\2-(4-dimelhylaminophenyl)-äthyl]-6-methylpyrim idin, C20H 28N4, aus 2-Piperidino-
4-[4-dim othylam inostyryl]-G-m ethylpyrim idin bei der H ydrierung  in  Ggw. von 
Pd-SrC 03-K ata lysato r in A. bei Z im m ertem p., K ristalle  aus verd . A., F . 70°. —  
2-Äthoxy-4-[4-dimethylaminostyryl]-6-methylpyrim idin, C17H2lON3, aus der en tsp r. 
2-Chlorvorb. beim K ochen m it alkohol. N a-A thvlat-Lsg. in Bzl., orangefarbene 
B lättchen aus PAe. (K p. 60— 80°), F . 120°.~2-Chlor-4-[ß-(4-dim ethylam inoplicnyl)- 
äthyl].6-m ethylpyriniidih, C15H 18N3C1, aus der en tspr. 2-Chlorverb. bei der H ydrie
rung in  Ggw. von P d -S rC 03-K ata lysato r in Bzl. +  A., P rism en  aus PA e. (K p. 40 bis 
60°), F . 59— 60°. L iefert m it P iperid in  die en tspr. 2-Piperidinoverb., von F . 70° 
(s. o.). —  2-Chlor-4-styryl-6-methylpyrimidin, C43HUN2C1, aus 2-Oxy-4-styryl-6- 
n iethylpyrim idin beim  Kochen m it POCl3, N adeln aus PAe., F . 95°. —  2-Pipcridino-
4-styryl-6-methylpyrim idin, ClgH21N3, aus vorst. Cl-Verb. beim  K ochen m it P ip e ri
din, hellgelbe P lä ttch en  aus verd. A ., F . 94°. —  2-Chlor-4,6-distyrylpyrim idin, 
Cj„II]5N2C1, beim  K ochen von 2-O xy-4,6-distyrvlpyrim idin m it POCl3, N adeln 
aus A., F . 177— 178°. —  2-Piperidino-4,6-distyrylpyrim idin, C25H25N3, aus vorst. 
Cl-Verb. u . P iperid in , hellgelbe N adeln aus PAe. (K p. 60— 80°), F . 133°. —  2-Pipe- 
ridino-4,G-dimethylpyrimidin, C41H17N3, aus 2-C lilor-4,6-dim ethylpyrim idin u. ü b er
schüssigem P iperid in , Nadeln aus verd. A., F . 60— 61°. —  2,6-Dipiperidino-4- 
m ethylpyrim idin, C13H24N4, aus 2,6-D ichlor-4-m ethylpyrim idin u. überschüssigem  
Piperidin, N adeln oder B lättchen  aus verd. A., F . 118°. —  2-Acetamino-4-[4-di- 
™ ähijlaminostyryl]-6-methylpyrimidin, C,7II2|>ON4, beim K ochen von 2-Amino-4,6- 
dim ethylpyrim idin (Com ber u . Com b er , Bull. Soc. chim. F rance Vom. 7. [1892.] 791) 
niit A cetanliydrid u. Kochen der en tstandenen  A cetylverb. m it 4-D im ethylam ino-
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beuzaldeliyd in  A cetanhydrid , gelbe N adeln aus A., F . 218—-219°. -— G-[4-Nitro- 
styryl]-chinolin, C17II120 2N2, beim E rllitzen  von Chinolin-6-aldeliyd (R o d io n o v  u . 
B e r k e n h e im , 1. c.) m it 4-N itrophenylessigsäure in  Ggw. von P iperid in  auf 130 bis 
140°, gelbe m ikrokristalline N adeln aus verd. Essigsäure, F . 199— 200°. —  8-[4- 
Nitrostyryl]-chinolin, C17H 120 2N2, beim  E rh itzen  von Chinolin-8-aldeliyd m it 4-N itro
phenylessigsäure u. P iperid in  auf 140°, gelbe N adeln aus Bzl. +  PAe., F . 171°. — 
G-[4-Aminostyryl]-chinolin, C17H 14N2, aus der en tspr. N itroverb . (s. o.) bei der Red. 
m it SnCl2 u. HCl in Eisessig, gelbe B lättchen  aus Chlf., F . 214— 215°. —  S-[4- 
A m inostyryl]-chinolin, C17H14N,, analog vorst. V erb., gelbe N adeln  aus Bzl. +  PAe., 
F . 156°. —  ß-Phenyl-a-[chinolyl-(6)]-äthanol, C17H 15ON, bei der U m setzung von 
Chiuolin-6-aldehyd m it C6H 5CH2 • MgCl in  Bzl. +  Ae., N adeln aus Bzl. +  PAe., 
F . 129— 130°. —• (x-Phenyl-ß-[chinolyl-(6)]-acrylsäure, C18II130 2N, beim E rh itzen  
von N a-P heny laceta t m it Chinolin-6-aldehyd u. ZnCl2 in  A cetanhydrid  auf 160°, 
K rista llpu lvcr aus A., F . 265°. —  G-Styrylchinolin, C17H 13N, aus diazotiertem
6-[4 -Am inostyryl]-chinolin bei der Red. m it H ypophosphorsäure in  W . („Organic 
R eak tions“ , Vol. I I ,  262), P lä ttch en  aus PAe., F . 119°; R einigung Chrom atograph, 
in  PA e. über A120 3. —  6-Nitr'ochinaldin, nach H am eh  (1. c.), N adeln aus Bzl. +  
PA e., F . 165°, R einigung Chrom atograph, in  Bzl. über A120 3. —  6-Am ino-2-styryl- 
cliinolin, CJ7II14N2, aus 6-N itro-2 -styrylchinolin  (S c h m id t , 1. c.) bei der Red. m it 
SiiCL u. HCl in  Eisessig, b raune  P rism en aus Bzl. -{- PAe., F . 198— 199°; Acetylverb. 
C19H 13ON2, P rism en +  1CIIC13 aus Chlf., P lä ttch e n  aus verd. A ., F . 193°. —
6-Nitro-2-[4-dimethylaminostyryl]-chinolin, C19II170 2N3, aus 6-N itrochinaldin, 4- 
D im ethylam inobeuzaldehyd u. ZnCI2 bei 160°, tief p u rp u rro te  N adeln aus Chlf., 
F . 248— 249°.—  6-Nitro-2-[4-nitrostyryl]-chinolin, C17Hu 0 4N3, aus 6-N itroehinaldin,
4-N itrobenzaldehyd u. ZnCl2 bei 170°, gelbe N adeln aus Eisessig, F . 278°; fast 
unlösl. in  Bzl. u . Chlf. —  6-Amino-2-[4-dimethylaminostyryl]-chinolin, C19II19N3, 
aus der en tspr. N itroverb . beim  E rw ärm en m it SnCl2 u. rauchender HCl auf dem 
W asserbad, b raune N adeln aus M ethanol, F . 251—-252°; Acetylderiv., C21H 21ON3, 
orangegelbe N adeln aus wss. M ethanol. F . 241— 242°. —  6-Amino-2-[4-aminostyryl]- 
chinolin, C17Hj5N3, aus der en tspr. D in itroverb ., gelbe N adeln  aus wss. M ethanol, 
F . 242— 243°. —  G-Formyl-1 -melhyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin, CUH 130 N , bei der 
U m setzung von N-M ethylform aniUd m it P0C13 in  Bzl. bei 0° u . tropfenw eiser 
Zugabe von N -M ethyltetrahydrochinolin  zu dem  R eaktionsgem isch, P lä ttch en , 
F . 28— 29°, K p.jj 219— 221°; R einigung über die B isulfitverb . —  1,6-Dimethyl- 
1,2,3,4-tetrahydrochinolin, aus vorst. A ldehyd beim  E rh itzen  m it H ydrazinhydra t 
u. alkohol. N a-Ä thylat-L sg. im  R ohr auf 170— 180°; P ikra t, Cn H 15N -C 6H30 7N3, 
gelbe P rism en aus A. +  Ae., F . 152°..—• 6-Styryl-l-m ethyl-l,2,3,4-tetrahydrochinolin, 
C1SH 19N, durch tropfenw eise Zugabe einer Lsg. von C6H5CH 2MgCl in  Ae. zu einer 
Lsg. von F orm ylm ethy ltetrahydroch ino lin  in Bzl. u. K ochen des en tstandenen 
Carbinols m it P 20 . in  Bzl., N adeln aus PAe. (K p. 60— 80°), F . 93— 94°. —  2-[4-Di- 
methyldminostyryl]-thiazol, C13III4N2S, beim  E rh itzen  von 2-M ethylthiazol m it
4-D im ethylam inobenzaldehyd u. ZnCl2 im  R ohr auf 160— 170°, gelbe P lä ttchen  
aus PAe. (K p. 40— 60°), F . 124°; R einigung Chrom atograph, in Bzl. über A120 3. — 
2-[4-Dimethylaminostyryl]-ß-naphtliathiazol, C21HI8N 2S, beim E rh itzen  von 2 -Methyl- 
/3-napkthathiazol m it 4-D im ethylam inobenzaldehyd u. ZnCl2 auf 160— 180°, gelbe 
K ristalle aus PAe. (K p. 60— 80°), F . 170— 171°. —  2-Styrylbenzthiazol, beim 
E rh itzen  von 2-M ethylbenzthiazol m it B enzaldehyd u. einigen Tropfen lconz. HCl 
im  R ohr auf 100°, N adeln aus A., F . 112°. —  2-[4-Dimethylaminostyryl]-ß, ß '■ 
naphthathiazol, analog vorst. V erb., gelbe N adeln  aus Bzl. +  PA e. (K p. 60— 80°), 
F . 217— 218°. —  2-[4-Dimethylaminostyryl\-benziniidazol, beim  E rw ärm en von 
o-Phenylendiam in m it 4-D im ethylam inozim taldeliyd bei Ggw. von K u p riace ta t in 
verd . M ethanol, orangefarbene N adeln aus M ethanol +  A., F . 258°. —  2-Methyl- 
benzoxazolhydrochlorid, CdH 70  N • HCl, P rism en aus A. +  Ae., F . 154°. •—• 2-Styryl- 
benzoxazol, C15Hn ON, beim E rh itzen  von 2-M ethylbenzoxazol m it Benzaldehyd u. 
ZuCL, im  R ohr auf 160°, N adeln aus PAe. (K p. 60— 80°), F . 81— 82°; Reinigung 
Chrom atograph, in  Bzl. +  PAe. über A120 3; P ikrat, C15Hu O N -C 0H 3O7N3, gelbe 
N adeln aus Bzl. +  PAe., F . 163— 164°. —  2-\_4-Dimethylaminostyryl)-benzoxazol, 
Ci7H1gON, aus 2-M ethylbenzoxazol u . 4-D im cthylam inobenzaldehyd bei Ggw. von 
ZnCL im Rolir bei 160°, gelbe B lättchen  aus Bzl. +  PA e. (K p, 60— 80°), F . 174 bis 
175°. —  l-[4-Dimethylaininostyryl]-phthalazin, C1SH 17N3, aus 1 -M ethylphthalazin,
4-D im ethylam inobenzaldehyd u . ZnCl2 bei 160°, orangefarbene N adeln aus Bzl. +  
PA e., F . 186— 187°. —  2-[4-Nitrostyryl)-furan, C12I I 90 3N, beim  E rh itzen  von 
F urfu ra ldehyd  m it 4-N itrophenylessigsäure in  Ggw. von wenig P iperid in  auf 
130— 140° oder bei der U m setzung von diazotiertem  p-N itroan ilin  m it Furylacryl-
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säure bei Ggw. von N a-A cetat u . K uprichlorid  in  wss. A ceton, orangefarbene N adeln 
aus A., F . 130— 131°; Reinigung ckrom atograpli. in Bzl. fibor A120 3. —  A zoxyverb. 
C21II180 3N2, aus vorst. Yerb. bei der Red. m it H» in  Ggw. von R a n e y -M  in  Essigester 
bei Z im m ertem p. u n te r  D ruck, orangefarbene N adeln aus Bzl., F . 231— 232°, Zers.; 
Reinigung cbrom atograpb. in  Bzl. über A120 3. —  2-[4-Am inostyryl]-juran, C12IIu ON, 
aus vorst. N itroverb . beim K ochen m it Z n-S taub u. N H 4C1 in  verd . A ., N adeln aus 
verd. A. oder PAe., F . 104°; Acetylverb. C14H130 ,N , N adeln aus verd . A., F . 201 bis 
202°. (J . ehem . Soc. [London] 1948. 2147— 54. Dez. London, Chester B e a tty  Res. 
Inst. R oyal Cancer H ospital.) H il l g e r . 3272

Bertie C. P latt und  Thomas M. Sharp, N 1-Sulfa7iilamide, die sich von Am ino-  
chinoxalinen und Am inom ethylchinoxalinen ableiten. Sulfanilam idockinoline zeigen, 
wie Sc h m it h , C. 1941. I. 922.) fand, gegen Pneum okokken in  v itro  die gleiche 
bak teriosta t. A k tiv itä t wie Sulfapyridin. D a anzunehm en ist, daß Sulfanilam ido
chinoxaline ebenfalls von cliem otherapeut. In teresse sein w erden, berich ten  Vff. 
über die S ynth . einiger neuer A m inochinoxaline, A m inom ethylchinoxalino u. 
daraus hergestellter N 1-Sulfanilam ide. G eprüft w urde der E influß der E inführung  
einer CH3-G ruppe in  den Chinoxalin-Kern, da die Anwesenheit u . Stellung dieser 
scheinbar inerten  G ruppe tiefgreifende V eränderung in  der biolog. A k tiv itä t 
m ancher Y erbb. zur Folge h a t. E in  weiteres Beispiel fü r die verstärkende W rkg. 
einer CII3-G ruppe auf die chem otherapeut. W irksam keit w urde in der R eihe der 
Sulfanilam idochinoxaline beobach tet: N '-\3'-M ethylchinoxalyl-(2')]-sulfanilam id  
erwies sich bei M äusen gegen H aem ophilus pertussis-Infektionen w eit w irksam er 
als N 1-[Chinoxalyl-(2')]-sulfanilar?iid; auch is t es n u r ungefähr 1/c so g iftig  wie 
le tztgenannte V erbindung. D ie Sulfanilam idochinoxaline w urden dargestellt aus 
dem Amin u. A cetylsulfaiiilylchlorid u . nachfolgende H ydrolyse der N 4-Acetyl- 
gruppe oder aus dem entsprechenden Cl-Deriv. u. Sulfanilam id; sie sind alle w enig 
lösl. in II20 . K ürzlich berich teten  W e ijl a r d , T ishlf.r u . E rick so n  ( J .  Amer. 
ehem. Soc” 66. [1944.] 1957) über die D arst. von N 1-[Chinoxalyl-(2')]-sulfanilam id 
aus 2-Am inöchinoxalin u. A cetylsulfanilylchlorid u. nachfolgende E ntacetylierung. 
Vff. fanden, daß dieses Sulfonam id in gu ter A usbeute durch U m setzung von 2-Chlor- 
cliinoxalin m it Sulfanilam id in  Ggw. von K 2C 03 u. K J  erhalten  w erden kann . In  
ähnlicher W eise konn te  aus 2-Chlor-3-methylchinoxalin u. Sulfanilam id in Ggw. 
von K ,C 03 N 1 -[V.Afethylchinoxalyl-(2')~\-sulfanilamid u. n ich t das isom ere N 4-[3'- 
M ethylchinoxalyl-(2 ')]-sulfanilam id erhalten  werden. Beide genannten  Sulfanil- 
amide lassen sich diazotieren u. m it ß-N aphthol in alkoli. Lsg. verkuppeln ; le tz t
genannte Verb. w urde auch aus 2-Am ino-3-m ethylchinoxalin- u. A cetylsulfanilyl
chlorid u . nachfolgende D eacetylierung m it alkohol. HCl syn thetisiert. A71-[5'- 
M ethylchinoxalyl-(2')\-sulfanilamid  konnte aus 2-Am ino-5-methylchm oxalin  (VI) 
u. 2-Chlor-5-methylchinoxalin (V) gewonnen werden. V w urde erhalten  aus 2-Oxy-
5-methylchinoxalin (IV), das sich sowohl aus 2-Oxy-3-carbäthoxy-5-methylchinoxalin
(II) als auch aus N-[3-Nitro-o-tolyl]-glycin (I) gewinnen ließ. Bei der U m setzung 
von 2 ,3 -Diaminotolu<)ldihydroehlorid (X) m it M esoxalester sind 2 isom ere O xycarb- 
üthoxychinoxaline möglich; erhalten  w urde jedoch nu r eines. D as is t in te ressan t 
insofern, als X m it A lloxan die 2 isomeren D erivv. V III u. IX liefert u. aus 3,4- 
D iam inotöluoldihydroclilorid m it M esoxalester u. A lloxan (P la tt , C. 1949. I. 688)

CH,
j ^ /N \C /C O \N H
V \ n^ c\ n ii/ co

+
/ y - N V V C O  \ N H

X ^ X n ^ c X n h / 00
C H , V I I I  J

oder m it co-Bromacetophenon (H in sb e r g , Liebigs A nn. Chem. 237. [1887.] 370; 
L ellm a nn  u. D o n n e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 23. [1890.] 166) ebenfalls je  2 Isom ere 
entstehen. E in  Isomeres erhielten St e r n  u . H o l id a y  (Ber. d tsch . chem. Ges. 67. 
[1934,] 1460) aus 4 ,5 -Diamino-m-xylol oder 3,4-Diamino-o-xylol m it A lloxan. Die 
S truk tu r von IV w urde durch Synth . aus I erwiesen; le tz tg en an n te  Verb. erhielten 
Vff. in 15%ig. A usbeute beim E rh itzen  von 3-N itro-o-toluidin m it Brom essigsäure

i;n,

i Y “V
V \ n ^ C  • N H ,  

V I (F . 202°) C H ,

+  ■ N H  • C H . • C O ,H
L j  • N O ,

\ ^ \ N^ C  • N H ,

C H , V II  (F . 129°)
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bei Ggw. von ZnClj auf 125— 140°. IV liefert über V das 2-Am ino-5-methylchino- 
xa lin  (VI) vom  F . 202°, das sieb als iden t, erwies m it einem der beiden Amino- 
m ethylchinoxaline, das durch E inw . von lconz. H2S 0 4 auf das Gemisch von 5- u.
S-M ethylalloxazin  (IX u. V III) en tsteh t. D as 2. Isom ere (F. 129°) is t wahrscheinlich 
2-Amino-8-methylchinoxalin  (VII). Von den 5 m öglichen M onom ethyl-5-am ino- 
chinoxalinen w urde n u r das 5-Am ino-7-methylchinoxalin  dargestellt, das auch aus
3,5-D initro-p-toluidin (U llm a n n  u . G ro ss , Ber. dtsch . chem . Ges. 4 3 .  [1910.] 
2697) syn the tisie rt w urde. Die einzige befriedigende M eth. fü r die D arst. des 
zur S yn th . von 7-Amino-5-methylchinoxalin  benötig ten  3,5-D initro-o-toluidins 
w urde von M cG oo kin  C. 1 9 4 4 .  I I .  1164) angegeben, der, ausgehend von 
o-Kresol, eine G esam tausbeutc von 85%  angib t, w ährend Vff. bei W ieder
holung der A rbeit n u r 16%  erhielten. Dagegen konn te  3,5-Dinitro-o-toluidin  in 
68— 91%ig. A usbeute durch aufeinanderfolgendes K ochen von p-Tosyl-o-toluidid 
m it 25% ig. u . 35% ig. I IN 0 3 u. H ydrolyse des rohen N itrierungsprod. gewonnen 
werden.

V e r s u c h e :  W ährend  der D rucklegung dieser A rbeit erschien eine M itt. 
von W o l f , B eutf.l  u .  St e v e n s  C. 1 9 4 9 .  I. 201), in der ach t der als neu 
beschriebenen Verbb. ebenfalls erw ähnt sind. 2,3-, 3,4- u . 2,5-Dinitroaceta- 
nilide  w urden aus m -N itroacetanilid  nach der verbesserten M eth. von 
Macciotta  (vgl. C. 1 9 3 9 .  I I .  1471). u . W e l s h  (C. 1 9 4 2 .  I I .  1338.) dargestellt.
2 ,3-D initroacetanilid, K ristalle aus Bzl. +  Aceton (2 : 1), F . 187°. A usbeute 
31% . —  D as Gemisch aus 2,5- u. 3 ,4-D initroacetanilid (K ristalle aus Chlf,) (Aus
beute 55% ) liefert bei der H ydrolyse u. nachfolgenden Red. 1,2,4-Triam inobenzo1.
—  2,3-Dinitroanilin, aus 2 ,3-D initroacctanilid m it konz. II2S 0 4 bei 110°. —  1,2,3- 
Triaminobenzol, durch Red. von 2,3-D initroanilin m it SnCl2 u. konz. I1C1; Di- 
hydroclüorid, schm, n ich t un terha lb  300°; D ipikrat, C6I I9N3 • 2C0H 3O-N3, gelbe 
K ristalle  aus W ., zers. sich bei 183°. —  5-Am inochinoxalin, CSH 7N3, beim  K ochen 
von 1,2,3-Triam inobenzoldihydroclilorid m it G lyoxalsulfat (K. Ot t , D .R .P. 
362743) in  wss. N a2C 03-Lsg., blaßgelbe P lä ttch en  +  II20  aus PAe. (Kp. 40— 60°), 
F . 87— 88°, w ird im  V akuum  bei 75° wasserfrei, F . 93— 95°; A usbeute 81% . —
5- u. 6-Am inochinoxalin, durch Red. des bei N itrierung  von m -Niti;oacetanilid (s. o.) 
anfallenden Gemisches von 2,3,- 3,4- u. 2,5-D initroanilinen u. U m setzung des G e
misches der en tstandenen  T riam ine m it Glyoxal. 6-Am inochinoxalin, F . 157°; 
A usbeute 79% . —  2-Oxy-3-methylchinoxalin, C9H 8ON2, aus o-Phenylendiam in u. 
B renztraubensäure in  alkohol. Lsg., F . 245°. A usbeute 77% . —  2-Chlor-3-metKyl- 
chinoxalin, C9I I7N,C1, aus vorst. Verb. beim  K ochen m it POCl3, N adeln ausP A e. 
oder durch Sublim ation im  V akuum , F . 87°; A usbeute 85% ; leicht lösl. in organ. 
Lösungsm m . —  2-Am ino-3-methylchinoxalin, C9H 9N3, aus vorst. Verb. beim  E r 
hitzen m it absol. alkohol. NH 3 im  A utoklaven  auf 160— 175°, blaßgelbe N adeln aus 
W ., F . 163— 165°; A usbeute 54% ; is t im V akuum  sublim ierbar u. m äßig lösl. in 
organ. Lösungsm m ., wenig lösl. in  li. CC14 u. PA e. —  3-Nitro-o-toluidin, neben 
27— 15% 5-Nitro-o-toluidin  bei der N itrierung  von A cet-o-toluidid u. nachfolgender 
H ydrolyse des Gemisches der en tstandenen  N itroaceto to lu id ide; A usbeute 45— 66%.
—  8-M ethylalloxäzin, Cu H ä0 2N4, neben 5-M ethylalloxazin  (Zers, bei 332°) beim 
E rh itzen  von 3-Nitro-o-toluidin m it E isenspänen u. HCl auf dem  W asserbad u. 
nachfolgendem  E rh itzen  der en tstandenen  Reaktionslsg. m it A lloxan u. H3B 0 3, 
K rystalle  aus Essigsäure; G esam tausbeute 50% . —  2-Amino-8-methylchinoxalin, 
C9H 9N3, beim E rh itzen  von vorst. Verb. m it konz. H 2S 04 auf 230— 240°, blaßgelbe 
K ristalle  aus PAe. (Kp. 60— 80°), F . 129° ; lösl. in  organ. Lösungsm m ., sublim ierbar.
—  2-A m ino-5-methylchinoxalin, neben vorst. Verb. aus dem  Gemisch der rohen
5- u . 8-M ethylalloxazin e beim  B ehandeln m it konz. II2S 0 4, blaßgelbe K ristalle  aus 
Bzl., F . 202°; G esam tausbeute 16% oder beim E rh itzen  von 2 -Chlor-5 -metliyl- 
cliinoxalin (s. u.) m it absol. alkohol. N II3 im  A utoklaven auf 145— 160°. —  2-Chlor-
S-methylchinoxalin, C9I I 7N2C1, aus 2-O xy-5-m ethylchinoxalin (s. u.) beim  Erhitzen 
m it POCl3, N adeln  ausP A e. oder durch Sublim ation im  V akuum , F . 95°; A usbeute 
56% . —  2-Oxy-5-methylchinoxalin, C9II8ON2, bei der Red. von N-[3-Nitro-o-tolvl]- 
glycin (s. u.) m it Sn u. konz. HCl oder beim  E rh itzen  von 2-Oxy-5-m ethylchinoxalin- 
carbonsäure-(3) au f 230—-245°, N adeln aus Bzl. oder durch V akuum sublim ation, 
F . 286°; unlösl. in  W ., wenig lösl. in Aceton u. CC14, lösl. in  A., Ae. u. Essigester. —  
N-[3-Nilro-o-tolyl\-glycin, C9H10O4N2, beim  E rh itzen  von 3 -N itro-o-toluidin m it 
M onobromessigsäuro u. ZnCL, auf 125— 140°, scharlachrote N adeln aus CC14, 
F . 135°, zers. sich bei 175°; A usbeute 15%. —  2-Oxy-3-carbäthoxy-5-methyl- 
chinoxalin, C12H 120 3N2, bei der Red. von 3-N itro-o-toluidin m it E isenspänen u. 
konz. HCl V ersetzen der Reaktionslsg. m it einer wss. Lsg. von M esoxalsäurediäthyl-
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esterm onoliydrat in W ., blaßgelbe N adeln aus CC1,,, F . 225°; A usbeute 66% ; lösl. 
in den m eisten organ. Lösungsm m ., unlösl. in PAe. u. li. W . —  2-Oxy-ö-methyl- 
chinoxalincarbonsäurc-(3), C10I I8O3N2, gelbe Prism en aus 50% ig. Essigsäure, F . 230° 
(C02-A bspaltung); A usbeute 100% ; wenig lösl. in den m eisten organ. Lösungsm m . 
-—- 3,3-Dinitro-p-toluidin, nacli der M eth. von U llm ann  u . G ross (1. C.); A usbeute 
51%. —  5-Amino-7-methylchinoxalin, C9I I 9N3, bei der Red. von 3,5-D initro-p- 
toluidin m it E isenspänen u. konz. HCl +  A. u. E rh itzen  der wss. Lsg. des e n t
standenen 3,4,5-Triam inotoluols m it G lyoxalbisulfit auf dem W asserbad, gelbe 
N adeln +  1I20  aus Bzl., PAe. oder W . F . 122°, Zers.; A usbeute 37% ; w ird bei 60° 
im V akuum  u n te r 25 mm  wasserfrei u. schm, dann  bei 103°; n im m t an  der L u ft das 
K ristallw asser wieder au f; lösl. in  den gebräuchlichen organ. Lösungsm m . —  
2(odcr 3)-Methyl-G-aminochinoxalin, C„H9N3, beim E rh itzen  von 1,2,4-Triamino- 
benzoldihydrochlorid m it M ethylglyoxal in wss. Sodalsg., gelbe K ristalle aus CC14 
oder Bzl., F . 173°; A usbeute 49% ; sublim ierbar im V akuum , leicht lösl. in A ceton, 
A. h . Chlf. u. Essigester, lösl. in  h. Bzl. u. h . W ., sehr wenig lösl. in  li. Ae. —  5- 
Nitro-2,4-diaminotoluol, beim E rhitzen von 5-Nitro-2,4-bis-acetam inotoluol m it 
konz. II2S 0 4 auf dem  W asserbad, F . 152°; A usbeute 61% . -—- 7-A m ino-6-methyl
chinoxalin, C9H 9N3, bei der Red. von vorst. Verb. m it N atrium hydrosu lfit (Di- 
thionit) in w arm en 50% ig. A. u . nachfolgendem  E rh itzen  m it G lyoxalbisulfit, blaß- 
orangefarbene K ristalle aus Bzl., F . 194— 195°; A usbeute 76% ; leicht lösl. in kaltem  
Aceton, A., Chlf. u. Essigester, lösl. in h. Bzl., CC14, Ae. u. W ., unlösl. in PAe. —  3,5- 
Dinitro-2-toluol-p-sulfonloluidid, C14H13O0N3S, beim E rh itzen  von p-Tosyl-o- 
toluidid m it 25% ig. I IN 0 3 u . danach m it 35% ig. I IN 0 3, bräunliche K ristalle  aus 
A. oder Bzl., F . 161— 103°. —  3,5-Dinitro-o-toluidin, C7H 70 4N3, aus vorst. Verb. 
m it konz. 1I2S 0 4 bei 110°, F . 211— 213°; A u sb eu te81% .—■ 5-Nitro-2-p-tosylloluidid, 
CmH140.jN2S", ausp-Tosyl-o-to lu id id  u. 25% ig. H N 0 3, F . 174— 175°. —  7-Amino-5- 
methylchinoxalin, C„H,.N3, bei der Red. von 3,5-D initro-o-toluidin m it N a tr iu m 
hydrosulfit (D itliionit) in  W. u. nachfolgendem  E rh itzen  m it G lyoxalbisulfit auf 
dem W asserbad, gelbe K ristalle aus Bzl., F . 15S— 160°; A usbeute 30% ; sehr leicht 
lösl. in  k. A ceton u. Eisessig, lösl. in  h . CCl4 u. W ., m äßig lösl. in  k. Ae. u. Essigester, 
wenig lösl. in  k . Bzl. u. Chlf. —  Die nachstehend beschriebenen N ‘-Acetylsulfon- 
amide w urden aus den entsprechenden Aminen u. A cetylsulfanilylclilorid in 
Pyrid in  e rha lten : N L-[Chinoxalyl-(5')]-Ni -acetylsulfanilamid, C16H 140 3N4S, K ri
stalle aus verd. A., F . 228— 230°.— N 1-[Chinoxalyl-(5')]-sulfanilamid, C14II120 2N 4S, 
aus vorst. V erb. m it 2,5% ig. wss. N aO Il, K ristalle aus A., F . 163— 165°. —  
N l-[Chinoxalyl-(6')]-Ni -acctylsulfanilamid, K ristalle aus verd . A ., F . 277°, Z ers .—  
N'-[Chinoxalyl-{6 )]-3ulfanilam id, aus vorst. Verb. m it 5% ig. wss. N aO H , K ristalle  
aus wss. A ceton, F . 227-—-229°. —  N l -[3'-M ethylchinoxalyl-(2')\-suljanilamid,
C15H 140 2N4S, aus dem entspr. N4-Acetylsulfonam id m it alkohol. HCl, K ristalle  aus 
Essigsäure, F . 207°.— N l-[5'-Methylchinoxalyl-(,2')]-sulfanilamid, K ristalle  aus Bzl., 
F . 202— 204°. —  N 1-[7-M ethylchinoxalyl-(5')\-N l -acetylsulfanilamid, C17H 10O3N4S, 
K ristalle aus Chlf., F . 209°. —  N l-{7'-M elhylchmoxalyl-(3')]-sidjanilamid, K ristalle 
aus Bzl., F . 214— 116°. —  N l-[2'(odcr 3')-M cthylchinoxalyl-(6')'\-Ni -acetylsuljanil- 
amid, F . 283— 285°. -— N 1 -[2'(oder3')-M ethylchinoxalyl-(6')]-sulfanilamid, K ristalle  
aus A., F . 258°. —  An -[6' -M ethylchinoxalyl-(7'Y\-Nl -acelylsuljanilamid, F . 262 bis 
265°. —  N 1-[G’-Meihylchinoxalyl-{7')]-8idfanilamid, K ristalle  aus A., F . 219— 220°. 
— N l-[5’-M ethylchinoxalyl-[7')]-Ni-acetylsuljanilamid, K ristalle aus verd. A., 
F. 262°. —  N 1 -[-5' -M ethylchinoxalyl-(7')]-suljanilamid, K ristalle  aus Isopropy l
alkohol, F . 225__227°. —  N l-\Chinoxalyl-(2 )]-suljanilamid, beim  E rh itzen  von 2-
Chlorchinoxalin m it Sulfanilam id in Ggw. von K J , K 2C03 u . Cu im  A utoklaven 
auf 165— 175°, K ristalle aus wss. D ioxan, F . 250— 252°; A usbeute 82% . —  Arl-[3'- 
M ethylchinoxalyl-(2')]-sulfanilamid, aus 2-Chlor-3-m ethylchinoxalin u . Sulfanil
amid bei Ggw. von K ,C 03 u. Cu im  A utoklaven bei 160— 180°, K ristalle  aus A ceton, 
F. 207— 209°; A usbeute 63% . —  N l-[5-M ethylchinoxalyl-{2’)}-sulfanilamid, aus
2-Chlor-5-methylchinoxalin u. Sulfanilam id bei Ggw. von K J , K 2C 03 u. Cu im 
Autoklaven bei 160— 190°, K ristalle aus Bzl., F . 202— 204.° (J .  chem . Soc. [London] 
1948. 2129— 34. Dez. London, W ellcome L aborr. of Tropical Med.)

H il l g e r . 3272
A. B. Sen und  G. S. Sidhu, Synthese von 3,4-Dihydrochinazololen-(4). 1 . M itt. 

Zur P rü fung  auf ihre analget. W irksam keit w erden 3 su stitu ie rte  3,4-Dihydro- 
chinazolole-(4) aus den entsprechenden D ihydrochinazolonen u. GRiGNARD-Verbb. 
dargestellt.

Versuche: Folgende 2-Methyl-3,4-dihydroclunazolole-(4) w urden dargestellt:
3,4-Diphenyl-, Cn H iSON2, F . 258— 260° (A.), durch schnelle Zugabe von 11 ,8g

11
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2-M ethyl-3,4-dihydro-3-phenylchinazolon-(4) (I) in  Bzl. zu C6HEM gBr in  Ae., 5std. 
Kochen, G ießen.auf E is u. A nsäuern m it HCl; 7,5 g (Ausbeute). —  3-Phenyl-4-n- 
propyl-, Ci8H 20ON2, P . 262— 265° (A.), aus 3 g I u. n-C3H 7M gBr; 2,5 g. —  3-Phenyl-
4-n-butyl-, Ci9H22ÖN2, F . 272° (A.), aus 3 g I u . n-C.,H0M gBr; 2,5 g. —  (Im  Orig, 
sind alle Verb. als Cliinazolinderivv. s ta t t  als 3,4-D ihydrochinazolinderivv. b e 
zeichnet —  d. Referent). (J . Ind ian  ehem . Soc. 25. 437— 38. Sept. 1948. Lucknow  
U niv., Chem. Dep.) N it z s c h k e . 3272

H. S. Forrest und  Jam es W alker, Reducton und die Synthese der Pteridine. 
(Vgl. N atu re  [London] 161. [1948.] 308.) A uf G rund der B eobachtungen von 
O’M ea r a , M c N a l ly  u . N e l s o n , N atu re  [London] 154. [1944.] 796) bezüg
lich des B akterien  W achstums u. ih rer V erm utung  über die Rolle des Iteduc-

tons gelang Vff. die S yn th . der P tero in- 
h , n  N N säure (1) (pteroicacid). W ährend  das

\ j K o n d e n s a t i o n s p r o d .  von R educton  u. 
V  I J CIIl - NH - /  VCO O H  p-Aminobenzoesäure {II) m it 2,4,5-Tri-

w ______ am m o-6-oxypyrim idin ( II I)  m  wss. Lsg.
qH j das unw irksam e 7-Isom ere von I liefert,

g ib t der M ethylester von II m it I II  in 
95% ig. A. I. D ie K ondensation  von III  

m it Reductonsulfanilamid  u . m it Reducton-p-m ethylsuljonylanilin  fü h rte  zu analogen 
P roduk ten . (N atu re [London] 161. 721— 22. 8/5 .1948. London, N ational In st, of 
Med. Research.) O h l e . 3272.

Marcel Pesson, Über die synthetischen Pterine. 4. M itt. Über einen F a ll von
Isomerie der D iaryl-8,9-di-

0 NH» hydroptaridine. (3. vgl. C.
¿, l  1947. 1198; vgl. auch C.

/  \  \  1946. I. 1866.) Bei den
CH,-N C - nh , N c-N H . A rbeiten  w urden neben a n -

C .H .-S-C C-NH, c,Hs — s — c c - nh , ”  deren P yrim id inen  2 noch
■sn/  /  n ich t dargestellte Polyam i-

N N nopyrim idine I u. II a n 
gew andt.

U m  die Beziehungen zwischen der Fluorescenz der P terin e  u. der S ättigung  einer 
ihrer D oppelbindungen aufzuklären, w ird  die S ynth . m ehrerer D ihydro-A bköm m 
linge ausgefülirt. D ie D arst. der Abköm m linge des 2-Äthyltliio-6-oxy-8,9-diplienol- 
pterid ins erfolgt nach der G leichung

OH OH
1 IC O  C N

/■ \  |N C-NH, C-C.H, alkohol. N 1 5 9 8 C-C.H,
C ,H ,-S-C  C-NH, ' C-C.H, Ls8- y C.H.S-C2 4C 9C-C.H,

IIN O  N N
III F. 231—262°

Die K ondensation von 1 1 1  m it Benzoin in  alkoh. Lsg. fü h rt zu ro t-orangegefärb tem , 
in W . unlösl., in  P y rid in  lösl. 2-Äthylthio-6-oxy-8,9-diphenyl-dihydroptcridin, 

o h  F orm  a, F . 177— 178°. In  saurer Lsg. fällt
1 einige Zeit nach dem Sieden diecitronengelbe,
c, N in  P y rid in  lösl. /J-Form aus. F . 286— 287°.

N c C-C.H.fOCH.) (p) D ie alkohol. Lsgg. der a-Form  zeigen im
I II | UV -Liclit eine schwache, blaue, die der ß-

C,HS — s — c C c-C,H,(OCH,) (p) F orm  eine s ta rk e  gelbgrüno Fluorescenz.
N n iy F ern er werden dargestellt aus I II  und

Anisil IV, hellgelbe K ristalle unlösl. in W ., 
w enig lösl. in  Bzl. u. Ae., lösl. in  Essigsäure, P y rid in  u. konz. H 2S 04, F . 286 
bis 287°, sta rke  gelbgrüne Fluorescenz in orang. L ösungsm itteln . K ondensation

von III  m it A nisoin zu ‘2-Äthylthio-O-oxy- 
OH 8,9-di-(p-melhoxyphenyl)-dihydropteridin. a
J, F orm : orangefarbene K ristaile, F . 214—215°,

^  \  \  ß F o rm : gelbe M ikrokristalle, F . 299— 300°.
N c C-C,H,(OCH,)(0) Die alkoh. Lsgg. der /J-Form zeigen im UV-

r u - s - o  n r  r T im m i  L ich t eine gelbgrüne Fluorescenz. Aus 2-
2 * \  \  ^  * 0> Ä thylthio-6-oxy-S,9-diam ino-pyrim idin und

N n v  o .o '-D im ethoxybenzil V, lösl. in  A., CH30 H ,
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Pyridin  u. alkoh. Lösungen, F . 250°, b laue Fluorescenz im U V-Licbt. K ondensation 
von III  m it o.o '-D im ethoxybenzoin zu 2-Ä thylthio-6-oxy-8,9-di(ö-m ethoxy- 
phenolj-d ihydropterid in , a F o rm : orangefar
bene K ristalle, unlösl. in W ., lösl. in  A., Bzl. 9H
u. P yrid in , F . 224— 225°; ß F o rm : gelbe Mikro- C N
kristalle, F . 294°. A us I II  u . m .m '-D im ethoxy- ^  \  /  V,
benzil VI, weißgelbe p rism at. M ikrokristalle, ?  9 C-C,H,(OCH,)(m>
unlösl. in  W ., lösl. in A., CI130 H  u. D ioxan, c ,H ,-S -C  c C-C<H,(OCH,)(m)
F. 140°, K ondensation von III m it m .m '-D i- \  /  \  7
m etlioxybenzoin zu 2-Äthylthio-G-oxy-8,9-di- N N  n
(m -m ethoxyphenyl)-dihydropteridin. a F o rm : 0
orangefarbene K ristalle, unlösl. in  W ., u. Ac., II
lösl. in Bzl., w arm en A., P yrid in , F . 184° bis / N\
185°, ß F o rm : gelbe K ristalle, unlösl. in  W ., CH,-N c C-C,H,
A., Bzl., lösl. in  P yrid in . F . 196— 197°. Aus I u . I II I
Benzil V II, weißgelbe K ristalle, unlösl. in  W ., C,Hs- S - C  c C-C,h5
wenig lösl. in  A ., Bzl. u . Essigsäure, F . 300°. N N v ii
K ondensation von I m it Benzoin zu 1-Methyl-
2-äthyltliio-6-keto-l,6-dihydro-8,9-diphenyl-dihydroj)tcridin. a F o rm : P e rlm u tte r
artige, pu rpurfarb ige K ristalle, unlösl. in  W ., lösl. in  A., Bzl. u . P yrid in , F . 220 
bis 221°; ß F o rm : Gelbe M ikrokristalle, unlösl. 
in W ., w enig lösl. in A. u . anderen organ. L ö 
sungsm itteln , F . 2S1°. Die alkoh. Lsg. zeigt C N
sclion in  gewöhnlichem , m ehr im  U V -Licht /  \  /  V  _
starke gelbgrüne Fluorescenz. Aus II u . Anisil ' *  | I |
V III, K ristalle, F . 238— 239°. K ondensation c ,H , - S - c  C C -
von I u. Amisoin zu l-Metlxyl-2-äthylthio-6- * \  \  f
keto-l,6-dihydro-8,9-di-(p-methoxyphenyl)-dihy- N N v iii

droptcridin. a F o rm : O rangefarbene N adeln, 0
lösl. in  w arm em  A. u. warm em  Bzl., P yrid in .
F. 194— 195°; /JF o rm : Gelbe K ristalle, F . 183 c N
bis 184°. Aus I u . o .o '-D im ethoxybenzil IX, CH ,-N  c C-C,H,(OCii,)(o)
weiße p rism at. K ristalle, F . 272— 273°. K onden- | |j |
sation von I m it o .o '-D im ethoxybenzoin zu 1- C.Hs-S -C  c C-C,H,(OCH,)(o)
M ethyl-2-äthyÜhio-6-keto-l,6-dihydro-8,9-di-(o- n  N ix

m ethoxyphenyl)-dihydropteridin. « F o rm : O ran
gefarbene K ristalle, unlösl. in  W . u. Ac., lösl. in Bzl., F . 238— 239°; ß F o rm :
Gelbe K ristalle, unlösl. in W ., A. u . Ae. F . 218°. Aus II u. Benzil X, weiße
Nadeln, unlösl. in  W ., Ae. u . kaltem  A., lösl. NHi
in w arm em  A., F . 224— 225°. K ondensation |
von II m it Benzoin zu 2-Athylthio-6-ammo-8, C N
9-diphenyl-dihydropteridin. a F orm : purpu r- -g c_C,H,
farbene K ristalle, unlösl. in W . u. Ae., lösl. in
A. u. Bzl., F . 222^—223°; ß F o rm : Gelbe Mikro- C ,H ,-S-C  c C-C,HS
kristalle, lösl. in A., Bzl. u. warm em  Ä thyl- x
acetat, F . 204— 205°. (Bull. Soc. chim. France,
M<5m. [5] 15. 963— 72. S ept./O kt. 1948.) W e s l y .  3272

F. E. King und  R. M. Acheson (un ter M itarbeit von A. B. Yorke-Long), Die
Synthese von 7-Aminoalloxazinen und -isoalloxazinen. Isoalloxazine m it einfachen 
D ialkylam inoalkylgruppen sind kürzlich von K in g  u . A ch eso n  (C. 1 9 4 6 .  I. 
1567) u . a. beschrieben worden. Im  allgem einen w urden diese Isoalloxazine 
durch K ondensation der entsprechenden o-Phenylendiam ine m it A lloxan in 
saurer Lsg. dargestellt. Isoalloxazine m it A m inogruppen im  B zl.-K ern sind 
bisher n ich t beschrieben. 2,4-D iamin«-p-diäthylam inopropylanilin  lieferte u n te r  
den gewöhnlichen Bedingungen n ich t das e rw a rte te 6-Aminoisoalloxazin (I). P il o t y  
(L ie b ig s  A nn. Chem. 333 [1904.] 4 4 )  h a t einige Am inoisoalloxazine aus m -Phenylen- 
diamin (II , R  =  NIL.) u. III  oder deren 1,3-D im etliylderiv. gewonnen. In  v o r
liegender A rbeit w ird über die Synth. einiger A m inoalloxazine berich te t. F ü r  die 
Bldg. von Alloxazinen aus Y iolursäure (II I)  u. einem m -Phenylendiam in is t die 
Ggiv. einer ak tiv ierten  G ruppe in  o-Stellung zu r kondensierenden N IR -G ruppe 
erforderlich. Aus Aminen, in denen die 2 -u . 6-Stellung unbesetz t sind, können so
wohl 5- als auch 7 -Aminoderivv. (IV, R  =  N H 2) en tstehen ; P il o t y  (1. c.) fand, 
daß le tz tere  vorzugsweise gebildet w erden. 3-Dimethylamino-ß-diäthylamino- 
äthylanilin  (V, R  =  H) reagiert m it III in heißem A. u n te r  Bldg. von  7-D i

l l *
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inethylamino-9-ß-[diäthylaminocithyl]- isoalloxazin  (VI, E  =  [CH2]2 • N (C ,II5)2). Die 
R ichtigkeit der K onst. w urde bewiesen durch  S ynth . aus Alloxon u . 2-Amino-5- 
dim ethylainino-ß-diäthylam inoälhylanilin  (V, R  =  N H ,) in B or-Essigsäure. V 
(R  =  II) w urde dargestellt aus 3-D im ethylam ino-p-toluolsulfonanilid  durch A l
kylierung m it D iäthyb /hch lo räthy lam in  u. H ydrolyse des en tstandenen  öligen 
Sulfonam ids m it k a lte r  H ,S 0 4. V (R  =  N il,)  is t das R ed.-Prod. von 2-Nilro-5-di- 
m ethylam ino-ß-diäthylaminoäthylanilin  (V, R  =  N 0 2), daß seinerseits du rch  E r 
hitzen  von 3,4-D initrodim ethylanilin  m it /J-D iäthylam inoäthylam in gewonnen 
w orden war. Die K ondensation  von N -M ethyl-m -phenylendiam in ( II , R  =  N II. 
CII3) m it V iolursäure kann  entw eder ein Alloxazin (IV, R =  N II • CII3) oder ein 
Isoalloxazin (VII) ergehen. Die erha ltene m ikrokristalline S ubstanz erwies sich als 
ein Gemisch aus A lloxazin (IV, R  =  N(CII3),) u . Isoalloxazin (VI, R  =  C1I3). IV 
(R  =  N(CH3)2) w urde syn the tisie rt aus m -A m ino-N -dim ethylanilin u . V iolursäure 
u. 7-Dimethylamino-9-methylisoalloxazin  (VI, R  =  CII3) in  ähnlicher W eise aus 
m -M ethylam ino-N -dim ethylanilin. D as U V -A bsorptionsspektrum  lä ß t tro tz  ge
wisser Ä hnlichkeiten  deutliche U nterschiede erkennen. D ie K urven  von 7-Ainino- 
alloxazin u. -isoalloxazin un terscheiden sich deutlich  von denen der erw ähnten  9- 
D iäthylam inoalkylisoalloxazine u. des R iboflavins. Bei der E inw . von I IN 0 2 auf 
oben erw ähntes Gemisch in  II2SO., fiel zunächst das schwer lösl. 7-N-Nitrosomcthyl- 
aminoalloxazin  aus; durch K uppeln  des im  F il tra t  befindlichen A m inoisoalloxazins 
m it alkal. /S-Naphthol en ts te h t ein tiefg rüner A zofarbstoff. Beim  D iazotieren von
7-Am inoalloxazin u n te r  denselben Bedingungen erh ä lt m an eine ähnliche ß- 
N aphtliolazoverb. Aus den M engen der in  beiden Verss. erhaltenen  D erivv. h iß t 
sich schließen, daß 40%  A lloxazin u. 60%  Isoalloxazin gebildet w urden. Bei der 
E inw . von V iolursäure au f m -Am ino-/?-diäthylam inoäthylanilin (erhalten  aus 3'- 
Nitro-p-toluolsuljon-[ß-diäthylaminoäthyl\-anilid) b ilde t sich ein n ich t näher 
un ters, k rist. V iolurat. D er I10I10 A nteil von Isoalloxazin in dem  Gemisch aus dem 
D iam in u. V iolursäure lä ß t sich aus dem  w ahrscheinlichen R eaktionsverlauf e r 
k lären : P rim är erfolgt A ddition am 4- oder 6-C-Atom des P yrim idins u. danach  der 
Ringschluß zwischen der O xim inogruppe u. der ak tiv ie rten  G-Stellung im  Bzl.-Ring. 
Bei A nw esenheit von N H ,-G ruppen verschiedener B asiz itä t (N II2 u. N H  - CH3) 
w ird dio R k. m it dem s tä rk e r bas. Z entrum  (NII • CH3) bevorzugt sein u. dadurch 
zu r Bldg. des größeren A nteils von Isoalloxazin führen. G anapati (C. 1938. I I .  2265.) 
versuchte, die P iLoxY-Synth. auf andere m -subst. A niline auszudehnen u n d  folgerte, 
da das n ich t gelang, daß die m -A m ino-G ruppe fü r  die R k. spezif. ist. Offenbar is t 
aber der G rad der A ktiv ierung  im  arom at. K ern der entscheidende F ak to r, d a  es 
möglich w ar, aus 4-A m inoveratrol u . V iolursäure in  essigsaurer Lsg. (wenn auch 
n ich t Spektroskop, rein) 6,7-D imethoxyalloxazin  zu syn th . Im  A nschluß an die b e 
schriebenen 7-Am inoverbb. w urden 7-Chlor-9-ß-diäthylaminoäthyl- u. 7-Chlor-9-y- 
diäthylaminopropylisoalloxazin  nach  der A lloxan-M eth. dargestellt u . durch ih re 
P ik ra te  u . H ydrochloride charak terisiert. Die benötig ten  T riam ine w urden durch 
U m setzung von 2,4-D ichlornitrobenzol m it D iäthylam inoalkylam inen gewonnen u . 
die resultierenden 2-N itro-5-chloram ine vor der K ondensation  k a ta ly t. red.

[CH,], • N(C,H,), NII
/  \  H

CO R • • NHS I I  R • CO
i : :i +  C NH -► I IJx NH L j  J \  /  L k

N ^ X C' N /  HO- N C x / \ ;
NH

"•N ^C '
0 0 

I II  I I I  IV

CII,
I

CO 
I
NH

C'
0

V VI u  V II

A  _ ,N , ,NS / \ / N\  a:N''
(CH,), N • j  ■ NH ■ [CII], • N(C.H,)£ (CH,), N | |j y  CO H,N • j

k / ' K V \ nA

Versuche: 3-Dimethylamino-p-toluolsidfonaniUd, C13I I 130 2N2S, bei der R ed. von 
m -N itrodim etliylanilin  in  Ggw. von RANEY-Ni in M ethanol u . U m setzung des e n t
standenen  D iam ins m it p-Toluolsulfonsäurechlorid au f dem  W assorbad, Prism en 
aus A., F . 156°. —  3-D imethylam ino-ß-diäthylaniinoäthylanüin  (V, R =  H ), O uII^N ,,
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aus vorst. Verb. u. D iäthyl-/?-chloräthylam in in  alkoliol. N a-Ä thylat-Lsg. au f dem 
W asserbad u. nachfolgender H ydrolyse des öligen R eaktionsprod. m it 94%ig. 
II ,S 0 4, blaßgelbes Öl, K p. 0(03 115— 117° (B adtem p.); M onopikrat, C14II2rjN3 • C„Ils
O-Nj, tie fro te  Prism en aus verd. A., F . 133°; D ipikrat, C14Ho¿N3 • 2C6H30 7N3, 
gelbes P u lv er aus A., F . 143— 144°, Zers. —  3,4-Dinitro-N-dim ethylanilin, beim  
Schütte ln  von 3-N itrodim ethylanilin  m it 20% ig. I IN 0 3, gelbe N adeln aus P ropanol, 
F . 178—179°; A usbeute 41% . —  2,5-D initrodim ethylanilin, als N ebenprod. bei 
vorst. Rk., scharlachro te P rism en aus verd. P ropanol, F . 112°. -—• 2-Nitro-ö-di- 
m ethylam ino-ß-diäthylaminoäthylanilin  (V, R  — N 0 2), Cj4H,40 2N4, beim E rh itzen  
von vorst. Verb. m it /5-D iäthylam inoätliylam in u. wasserfreiem N a-A cetat auf 
140— 160°, gelbbraune Prism en, F . 45— 46°, K p4 195— 205° (B adtem p.); A usbeute 
77% ; Pikrat, C14H 240 2N4 • C6II30 7N3, P lä ttch en  aus verd. A., F . 171°, Zers. —
7-Dimethylarnino-9-ß-diäthylaminoäthylisoalloxazin  (VI; R  =  [CII2]2 • N(C,H5)2), das 
Violurat-Tetrahydrat C,sH ,,O ,N 0 • C4H 30 4N3 ■ 411,0 en ts teh t beim  Vermischen k. 
Lsgg. von V (R =  II) in  Á .  u. V iolursäure in W . u. E rw ärm en des Gemisches auf 
dem W asserbad, ro tb rau n e  N adeln aus W ., F . 205°, Zers., A usbeute 69% ; Hem i- 
hydrat, ClsH240 2N6 C4H30 4N3-0,511,0, aus dem T e tra h y d ra t im  V akuum  bei 120°, 
w ird im V akuum  bei 150° w asserfrei; Hydrochlorid-Hydrat, C13H210 2N G■ 1IC1 • II20 , 
hellrotes m ikrokristallines Pulver, F . 290°, Zers., sehr leicht lösl. in W .; P ikra t, 
C18I i210,N„ • C0H ,O 7N3, dunkelro te N adeln aus verd. A., F . 242°, Zers. — VI (R  =  
[CH,]2 -N(C2H5)2) w urde auch erhalten  bei der Red. von V (R =  NO,) in Ggw. von 
P d-K ohle in Essigsäure u. Zugabe der erhaltenen  Lsg. zu einer M ischung von 
A lloxanm onohydrat u . B orsäure in  w arm er Essigsäure u. nachfolgendem  E rw ärm en 
auf 60°, ClsH240 2N6 ■ H 20 , karm inro te N adeln, F . 298— 300°, Zers., A usbeute 41 % . —
7-Dimethylaminoalloxazin  ( IV ; R  =  N (C Ii3)2), CläH 140 ,N 5, bei der Red. von m -N itro- 
N -dim ethylanilin  m it 1I2 bei Ggw. von Eaney-A G  in A. u. Kochen der erhaltenen  
Lsg. m it V iolursäure in  W ., orangerotes P u lver +  0,511,0, F . 355— 357°, Zers., 
U V -Spektrum  in n/20 wss. N aO ll s. Original! NaC12H10Ö,N5-0,511,0, ziegelrote 
Prism en. —  3-p-Toluolsulfonmethylam ino-N-dimethylanilinhydrojodid, C10lL 0O,N,S 
•H J , beim K ochen von m -D im ethylam ino-p-toluolsulfonanilid m it M ethyljodid 
in N a-Ä thylat-Lsg. N adeln aus W ., F . 163°, Zers.; A usbeute 72% . — m -M etliyl- 
am ino-N -dim ethylanilin, Öl, A usbeute 52% ; D ipikrat, C9III4N2 • 2 C0H 3O7N3, gelb
b raune Prism en, F . 124°, Zers. —  7-Dimethylamino-9-methylisoalloxazin  (VI; 
R  =  CH3), Cj3H 130 2N5, beim  E rh itzen  von vorst. Verb. m it einer lconz. wss. Lsg. 
von V iolursäure au f dem  W asserbad, ziegelrote N adeln, F . 360°, Zers.; A usbeute 
74% . U V -Spektrum  in  n/7 wss. N aO H  s. Original! —  7-M ethylaminoalloxazin  
(IV; R  =  N H -C H 3), Cn II0O2N5, bei der H ydrierung von m -N itro-N -m etliylanilin  
in M ethanol über R a n e y -N í  u . E rh itzen  des en tstandenen  D iam ins m it V iolur
säure in  W . auf dem  W asserbad en ts teh t ein heterogenes Gemisch, aus dem sich hei 
w iederholter B ehandlung m it heißer nH  CI 7-M ethylam inoalloxazin (?) isolieren ließ, 
orangerotes P u lv er +  211,0 sp a lte t beim Trocknen im  V akuum  bei 120° 1,5H ,0  ab ; 
U V -Spektrum  in  n /lO -A lkalilauge—  7-Nitrosomeihylaminoalloxazin, Cu IIR0 3Ñ, aus 
dem Roliprod. (s. o.) beim  D iazotiercn in 70%ig. II2S 0 4, gelbes P u lver +  0,511,0 zers. 
sich oberhalb 300°. Verb. G21H u 0 3N B ■ 3 77,0, aus vorst. Verb. beim  K uppeln m it ß- 
N aplithol in alkal. Lsg., tiefolivgrünes Pulver, F . 310°, Z ers .; g ib t beim  Trocknen im 
V akuum  bei 150° 2 HaO ab. —  Verb. C ,?7/120 3ArG, aus 7-A m inoalloxazinbeim D iazo- 
tieren u. K uppeln  m it jS-Naphthol, tiefolivgrüner K örper -f- 2 II20 , sm te rt bei ca. 275° 
u. schm, bei 335— 338°; löst sich in A lkalilauge m it ro ter F arb e ; verliert beim  
Trocknen im  V akuum  bei 120 ° 1,511,0. —  3 '-Nilro-p-toluolstdjon-[ß-diäthylamino- 
äthyl\-anilidhydrochlorid, C13II2r,0 4X,S • HCl, beim E rh itzen  von Diäthyd-jS-chioräthyl- 
am in u. 3 '-N itro-p-toluolsulfonanilid  bei Ggw. von N aN H , in  Toluol auf 100° oder 
beim  K ochen der K om ponenten in alkoli. N a-Ä thylat-Lsg., N adeln, F . 182°; A us
beute 78% ; P ikra t C j,II250 4N3S • CGH30 7.N3, gelbe Tafeln aus verd. A., F . 156— 1571. 
— 3-Nitro-ß-diäthylam inoäthylanilin, Ci»H190 2N3, aus vorst. H ydrochlorid  m it 
95%ig- H 2S 04, gelbrotes Öl, K p .0,03 125— 130° (B adtem p.); A usbeute 75% ; 
Pikrat, C12II190 2N3 ■ C0H3O7N3, orangefarbene P rism en aus verd . A., F . 151— 152°. 
L iefert bei der ka ta ly t. Red. in  M ethanol u. nachfolgendem  E rh itzen  m it V iolur
säure in  W . auf dem W asserbad ein Violurat (wahrscheinlich aus 7-Amino-9-ß- 
diäthylaminoäthylisoalloxazin u. dem isom eren Alloxazin), C,6H20O2N6 • C4H 30 4N3, 
ziegelrotes, grünglänzendes P ulver, F . 300°, Zers. 0,7-Dimethoxyalloxazin, 
C12H i00 4N4, bei der ka ta ly t. Red. von 4-N itroveratro l in  D ioxan u. nachfolgendem  
E rh itzen  des erhaltenen  Amins m it V iolursäure in  Essigsäure oder aus 4,5-D initro- 
veratro l bei der H ydrierung  über R a n e y -N í in  M ethanol u . nachfolgendem  E r 
hitzen der erhaltenen Lsg. m it A lloxanm onohydrat u . HCl, gelbbrauner K örper,
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fä rb t sicli oberhalb 300° dunkel u . schm, bei 333— 335°; löst sich in  A lkalilauge 
m it gelber F arb e  u. glänzend grüner F luorescenz. Die reine Subst. lö st sich in  konz. 
II2S 0 4 u n te r Bldg. einer in tensiv  ro t gefärbten  Lsg. U V -Spektrum  vgl. Original! —
5-Ghlor-2-nitro-[ß-diäthylaminoäthyl]-anilin, C12H 1S0 2N3C1, beim  E rh itzen  von
2,4-D ichlornitrobenzol m it /3-D iäthylam inoäthylam in u. wasserfreiem  N a-A cetat 
au f 100— 150°, gelbe N adeln aus A., F . 77— 78°; Hydrochlorid, C12H 180 2N 3C1-HC1, 
gelbe P rism en aus verd . A., F . 208— 209°; A usbeute 63% ; Pikrat, CJ2II180 2N3C1 
•C8H30 7N3, gelbe P rism en aus verd. A ., F . 185— 186°. •— 7-Chlor-9-ß-diäthylamino- 
äthylisoalloxazinhydrochlorid, C10H 180 2N5C L H C l-0 ,oH 20 , aus vorst. N itroam in 
bei der k a ta ly t. Bed. in  M ethanol u. E rh itzen  der erhaltenen Lsg. m it A lloxan- 
m onohydrat in  HCl, blaßgelbe Prism en aus verd . A ., F . 288— 289°, Zers.; P ikra t, 
C,0HlsO2N5CLC„H3O7N3, b'laßgelbe N adeln aus verd. A ., F . 232°, Zers.; A usbeute 
41% . —  5-Chlor-2-nitro-\y-diäthylaminopropyl]-anilin, CJ3I I ,0O2N3Cl, beim  E r 
h itzen  von D iäthylam inopropylam in m it 2,4-D ichlornitrobenzol u. wasserfreiem 
N a-A cetat auf 100— 150°, blaßgelbes ö l, K p .0>3 155— 160°; Hydrochlorid,
C13H20O2N3Cl-HCl, orangegelbo N adeln aus verd . A., F . 224°; A usbeute 96% ; 
P ikra t, "C13H20O2N3CLC6H 3O7N3, gelbe P rism en aus verd . A., F . 169— 170°. —
7-Chlor-9-[y-diäthyla?ninopropyl]-isoalloxazi?ihydroch.lorid, C17H 20O2N5Cl- HCl, aus 
vorst. Verb. bei der k a ta ly t. Bed. in  M ethanol u. nachfolgendem  K ochen des e n t
stehenden Am ins m it A lloxanm onoliydrat in  HCl, gelbbraune P lä ttch en  aus 
verd. A., F . 291— 292°, Zers.; A usbeute 70% ; Pilcrat, C17H20O,N5CLC„H30 7N3, 
grüngelbe P rism en aus verd . A., schm , beim  raschen E rh itzen  bei 258°, Zers. U ber 
die baktcricidoW rkg. einiger der beschriebenen Verbb. vgl. Original! (J . Cliem. 
Soc. [London] 1948. 1926— 31. Nov. Oxford, D yson P errins L ab.) H il l g e r . 3272

Wm. Bradley Reid jr., John B. W right, H. G. Kolloff u. Jam es H. H unter, H ista 
m in-Antagonisten. 2. M itt. N -\P yrrolidylalkyl]-phenthiazine. ( 1. vgl. C. 1948. E . 3034.) 
D ie bekann te  A ntih istam inw rkg. von N-(2-D im ethylam inoäthyl)- (I) u . N-(2-D i- 
methylaminopropyl)-phenthiazin  (II) (vgl. H a lp e r n  u . D u e r e t ,  C. B. Séances Soc. 
Biol. F iliales 140. [1946.] 361) v e ran laß t D arst. u. P rü fung  m ehrerer N -P yrro-  
lidylalkylphenthiazine  ( I I I ,  B  =  H , CH3). D arst. von I II  durch H ydrierung  von
P yrro l u. D im etliy lpyrrol m it B a n e y -N î , U m setzung des P yrro lid ins m it A lkylen- 
chlorhydrinen, Ü berführung  der N -P yrro lidy lalkanoleinN -P yrro lidy l-a lky lch loride 
m ittels S0C12 u. U m setzung m it Phentliiaz in  (IV) m ittels N aN H ,. D a Ch a r p e n t ie r  
(C. 1947. 1665) bei A lkylierung von IV m it l-D im ethylam ino-2-chlorpropan II e r
h ielt, dü rften  die aus IV u. l-(l '-P yrro lidy l)-2 -ch lo rp ropan  (V) u . Homologen 
erhaltenen  Verbb. Form el III  haben.

O  O
/  \  /C H , /  \  /C H ,
S M • CH, • CH, • S M -  CH, • CH •
\ _ /  CH, \ _ /  -CH> CH,

I  %  / /  II

V e r s u c h e :  (Säm tliche F F . korr.) 2,4-D im ethylpyrrolidin, aus 2,4-D im ethyl- 
pyrro l m it B a n e y -M , 3 S td ., ca. 240 a t., 150°, K p. 110— 1 1 1 °, A usbeute 6 8 ,2 % .—
2,5-D imethylpyrrolidin  aus 2 ,5-D im ethylpyrrol wie vorst., K p. 104— 105°, A us
beu te  66,8% . —  l-(l'-Pyrrolidyl)-propanol-(2), C7H15ON (VI), aus Propylen- 
chlorhydrin  (0,82 Mol.), P yrro lid in  (1,5 Mol.) u. wss. N aO H  (0,875 Mol.), 20 S td ,, 
20— 40°, A bscheidung durch Zugabe von N aO H , farblose F l., K p.uo 116— 117°, 
A usbeute 77% .—  l-(2 ',4 '-D im ethyl-l'-pyrrolidyl)-propanol-{2), C9H19ON, K p .83 118 
bis 119°, A usbeute 76,5% . —  l-{2 ',5 '-Dimethyl-1'-pyrrolidyl)-propanol-(2), C9HI9ON, 
K p .50 1 07— 108°, A usbeute 81% .—  ß-(2,4-bim ethyl-l-pyrrolidyl)-äthanol, C8H 17ON, 
K p.-j 117°, A usbeute 78% . —  ß-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolidyl)-äthanol, C8H i7ON, 
K p.6., 113— 116°, A usbeute 74,5% . —  1-(1'-Pyrrolidyl)-2-chlorpropan, aus VI u . 
1,26 Mol. S0C12, 2 S td . in  sd. B zl.; das ausfallende H ydrochlorid  m it NaOH 
zerlegen u. in Ae. aufnehm en, farbloses Öl, K p.lo; 90— 91°, A usbeute 54% . — 
Hydrochlorid, C-H14NC1-HCl, F . 189,5— 190,5°. ----- 1 -(2‘,4 '-Dimethyl-1'-pyrrolidyl)-
2-chlorpropan, K p .98 117— 119°, A usbeute 71,2% . —  P ikrat, CSH 1SNC1-C0H3O-N3, 
F . 115— 117°. —  l- (2 ',5 '-Dimethyl-1'-pyrrolidyl)-2-chlorpropan, K p .51 107— 108°, 
A usbeute 88% . —  Jodmethylat, C ,H 18N CLCII3J ,  F . ISS,5° (Zers.). —  ß-(2,4- 
D im ethyl-l-pyrrolidyl)-äthylchlorid, K p .9S 116°, A usbeute 73,4% . — Hydrochlorid, 
C8H lcN C L IiC l, F . 201,5— 202,5°. —  ß-(2,.5-Dunethyl-l-pyrrolidyl)-äthylchlorid,
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K p .40 96— 97°, A usbeute 6 7 % .—  Hydrochlorid, C8H 18NC1-HC1, F . 141— 142°.— 
N -P y rr o lid y l)-ä th y l] -p h e ,n th ia zm h y d r o c h lo r id ,  C18H20N2S • HCl. 1 Mol IV m it
1,1 Mol N aN H 2 2 S td . in  Toluol, dann  15 S td . m it 1 Mol jS-(l-Pyrrolidyl)-ätliyl- 
ehlorid kochen, m it verd. HCl ausziehen u. nach Zugabe von N aO H  au sä th e rn ; 
aus der Ae.-Lsg. m it HCl fällen, W ürfel aus Isopropylalkohol, F . 200— 2 0 1°, 
A usbeute 51,2% . —- N-[2-(2',4 '-Dimethyl-1'-pyrrolidyl)-äthyl]-phenthiazin-hydro- 
chlorid, C20H21N2S • HCl. D arst. wie vorst., K ristalle aus Isopropanol, F . 160— 162°, 
A usbeute 61% . —  N-[2-(2f,4 '-D imethyl-1'-pyrrolidyl)-propyl]-phenthiazin-hydro- 
clilorid, C2lH28N2S -IiC l. D arst. wie vorstehend. E s fä llt krist. aus wss. HCl beim 
E rw ärm en aus. Aus Isopropylalkohol F . 249— 250°, nach S in tern  bei 247°, A us
beute 28,5% . —  N-[2-(2' ,5' -Dimethyl-1' -pyrrolidyl)-äthyl]-phenthiazin-hydrochlorid, 
C20H24N2S -IiC l, aus Isopropylalkohol-Isopropyläther F . 194— 196°, A usbeute 36% .
— N-[2-(l'-pyrrolidyl)-propyl]-phenthiazin-oxalat, C10H22N2S-C2O4II2. D arst. der 
Base wie üblich, Reinigung durch D est. bei 0,2 mm. O xalat durch Zugabe von O xal
säure in Ä ther. K ris ta lleau s absol. A., F . 181° (Zers.), A usbeute 45% .— Hydrochlorid, 
C19H22N,S • HCl, aus vorst. über die Base, K ristalle aus Aceton u. Isopropylalkohol, 
F . 19*2,5— 194°. -N -[ 2 -{ 2 ',5 -Dimethyl-1'-pyrrolidyl)-propyT\-phenthiazin, C21H20N2S. 
Die freie Base k rista llis iert. Aus CH30 H  u. absol. A. N adeln, F . 102,5— 003,5°. 
(J . Amer. ehem. Soc. 70. 3100— 02. Sept. 1948. K alam azoo, Mich., U pjohn Co.)

Of f e . 3292
M. Hudlicky, Der Ringschluß von Tris-[y-chlorcrotyl]-amin durch Schwefelsäure: 

Die K onstitution des Produktes und  die Darstellung einiger Derivate. 3. M itt. Tris-  
[y-chlorerotyl~\-amin reag iert m it konz. H 2S 0 4 zu einem Basengemisch, aus dem 
eine fl. Base (K p .22 116°) u . eine krist. Base [F. 64°] isoliert w erden konnte . In  
le tz terer is t 0 als Carbonyl gebunden (Oxim- u. Sem icarbazonbldg.) u. liegt in  einer 
A cetylgruppe vor (N itroprussid- u. Jodoform test). Die Base b esitz t die Zus. 
C?2Hi,ON u . ih r w ird auf G rund der nächst. Rkk. die K onst. eines 3-Acetyl-4,5- 
dimethyl-l-aza-bicyclo-[1.3.3]-no?iadiens-(3,6) (I) zugeteilt: Ozonisierung liefert eine 
Verb. C'9firJ50 5N (Bis-[carboxymethyl]-[ß-acetylpropyl]-amin?), O xydation von I 
m it K M n04 erg ibt 3-Carboxy-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]-no7iadien-(3,6)'!), 
Red. na.chM.'E'ETVwmis!-Poxdorf 3-[Äthanolyl-{l)-4,5-dimethyl-l-aza-bicycyclo-[l,3,3]- 
nonadie7i-(3,6), Red. nach W o lf f - K i s h n e r  3-Äthyl-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-
[l,3,3]-7i07iadien-'3,6), Red. m it 4 Mol Na-Am algam  3-[Ätha/iolyl-l]-4,5-dimethyl-
l-aza-bicyclo-[l,3,3]-7ione7i-(6) u . Red. nach Cl e m m e n se n  3-Methyl-3-[3-acetyl- 
buten-(2)-yl-{2)]-l,2,3,3-tetrahydropyridin(1), dessen aliphat. Ä thylenbindung  durch 
N a-Am algam  h y d riert w ird. Red. von I m it 2 Mol N a-A m algam  dagegen liefert
3-Acetyl-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-\l,3,3]-7io7ie7i-(6) (II) aus der durch Ozoni- 
sieTnngN-[Carboxymethyl]-3-acetyl-4,5-dimethylpiperidincarbonsäure-(5)(l),hei O xy
dation  m it H 20 2 3-Acetyl-4,5-dimethyl-1-aza-bicyclo-[l,3,3'\-7iont7i-{6)-N-oxyd, bei 
H ydrierung  mit" P t 0 2 3-Acetyl-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]-7wna7i, bei Rk. 
nach W o l f f -K is h n e r  3-Äthyl-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]-7ionan  u. bei 
CLEMMENSEN-Red. 3-Methyl-3-[3-acetylbutyl-(2)]-l,2,3,5-tetrahydropyridi7i en ts teh t. 
II add iert B r2 zum  5-Bromammoniumbromid  von II. B em erk t sei, daß einzelne 
R kk. n ich t einheitlich verlaufen, jedoch die N ebenprodd. n ich t un ters, w urden.

V e r s u c h e :  Tris-[y-Chlorcrotyl]-amin, K p .2_2)6 136— 137°, K p .18_ 20165— 184°,
a) durch Zufügen von l,3-D ichlorbuten-(2) zu NH 3-gesätt. W . bei 50° u n te r  R ühren 
(eine P robe soll sich in  konz. HCl lösen); aus der un teren  P hase  durch R ek tifik a tio n ; 
60% (A usbeute); b) durch E inleiten von N H 3 in  eine alkoh. Lsg. wie vorst., A b
zentrifugieren des NH 4C1 u . Abblasen des A. m it W asserdam pf; 69,5% . —  3-Acetyl-
4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]-no7iadien-(3,6) (I), C12HJ7ON, K p .2 137— 138°, 
F . 64°, durch Zutropfen vorst. Verb. zu 95%ig. II2S 0 4 u n te r  R ühren  bei Tem pp. 
n icht über 100° u n te r E inleiten von L uft (nach 4 S td . w aren ca. 80%  des IICl 
abgespalten), nach Stehen Gießen auf Eis, N eutralisieren m it N aO H  gegen Congo- 
rot, Ä bzentrifugieren des nach Stehen ausgefallenen Na2S 0 4, A lkalisieren gegen 
Phenolphthalein , E x trah ieren  m it Bzl. u. R ektifikation  nach W aschen m it N II4C1- 
Lsg., K ristalle  aus P en ta n ; n y  1,53766; D.j° 1,0849. M onooxalat, C14II190 5N, 
F. 172— 173°. M o7iotartrat, C16H230 7N, F . 201° (A.). Perchlorat, C12H 180 6NC1, 
F. 175— 180° (W .). P ikrat, ClsH20O8N4, F . 222— 225° (Zers.). Oxim , C12H 1S0 N 2, 
F. 196—-197° (10%ig. A.). Semicarbazon-Hydrochlorid, C13H210 N 4C1, F . 210° (Zers.).
—  3-[l-Oxyäthyl-{l)\-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]-nonadien-(3,6), C12H 19ON, 
K p .4>5 159— 164°, F . 102— 103° (Pentan), aus 50 g I durch  Sieden in  Isopropanol 
m it A l-Isopropylat bei 170° un te r Abziehen des en tstehenden Acetons (4 Std.), 
A bdam pfen des Isopropanols, Zufügen von wss. A lkali u . R ektifikation  nach
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E x trak tio n  m it B zl.; 23,5% . P ikra t, F . 19A—195°. -— 3-Äthyl-4,5-dim ethyl-l-aza- 
bicyclo-\l,3,3\-nonadien-{3,6), C12II19N, K p.s 93— 9S°, K p .21 119— 121°, a) aus dem 
Sem icarbazon von I (15 g) durch E rh itzen  m it Na u. absol. A. auf 190° (G S td.) im 
B om benrohr nach  Ablassen des D ruckes l l s td .  E rh itzen  im  B om benrohr auf 205°, 
A bdest. des A., Zufügen von W ., A usäthern  u. D est.; 115" 1,51414; D.;° 0,9920;
b) aus N a-G lykolat durch Zufügen von I u . H ydrazinhydra t, 50std. K ochen u n te r  
I i20-A usschluß, Ausziehen m it Bzl. u . R ek tifika tion ; 68,5% . P ikra t, ClsH2„0 7N4, 
F . 210— 211° (A.). —  P ikra t C17I I1,p 7N.t(CnH n N ■ C6H 30 ?N 3), F . 1S6— 190°, aus 
0,7 g I durch 30std. K ochen m it ro tem  Se u. P henan th ren , A ufnehm en in  Bzl. 
Ausziehen m it 20% ig. HCl, E indam pfen, A ufnehm en m it W ., Alkälisieren, A b 
blason m it W asserdam pf u. Zufügen von  P ikrinsäure. —  Red. von 50 g I m it Zn u. 
konz. HCl (15% std. K ochen u n te r  laufender Zugabe von konz. HCl), A lkälisieren 
u. E x trah ieren  m it A lkali liefert 29,8 g einer Verb. vom K p.ä 133— 138°. Pilcrat, 
CJ8IL ,,08N4, F . 221— 222° (W .). Jodmethylat, C]3H 22O N J, F . 254— 255° (M ethanol). 
O xim  C12B 20ON2, F . 182° (W .).—  D urch W eiterred . dieser Verb. (10 g) m it Na- 
A m algam  (2,5% ig.), Abziehen des Hg, A lkälisieren, E x trah ieren  u. Dest. u. Rk. 
m it H ydroxylam in in A. e n ts te h t ein Oxim (111), F . 188— 1S9° (A.). D aneben aus 
der alkoh. M utterlauge verm utlich  der entsprechende A lkohol; 3,5 g -— 3-Acetyl-
4.5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]nonen-(6) (11), C12H 19ON, K p.s 140— 142°, F . 52 bis 
53°, aus 99,5 g I in W . durch Zufügen von N a-A m algam  (24 g N a in 900 g Hg) bei
8— 36° (5 Std.), dann  kurzes E rw ärm en auf 100°, A bgießen vom  Hg, E x trah ieren  
u. D est.; n y -:- 1,522; 43 g. P ikra t, C18I i ,20 8N.„ F . 241— 242° (W .). Methojodid, 
C13H22O N J, F . 255— 256° (A). Oxim , C12H20ÖN2, F . 196— 197° (wss. A .); bei einem 
anderen Vers. en ts tan d  ein Oxim vom  F . 183— 184°. —  3-[l-O xyäthyl-(l)]-4,ö- 
dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3]-nonan-(6), CI2H 21ON, ICp.5 162— 163°. w ie vorst. aus 
20 g  I u . 400 g 2,5% ig. N a-A m algam ; k rist. nach  2 M onaten. P ikrat, ClsI-L4OsN.,,
F . 225— 227° (W.). —  CLEMMENSEN-Red. von II liefert I II  (F. 190°). —  3-Acetyl-
4.5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3\-nonen, F . 122° (P en tan  +  etwas Bzl.), aus 11 durch 
Red. m it PtO„ nach A dam s in M ethanol bei 12— 15° (2%  Std .). P ikrat, C18II240 8N4,
F . 234— 235° (W .). •— 3-Äthyl-4,5-dimethyl-l-aza-bicyclo-[l,3,3\-nonen-(6), K p .3 95 
bis 96°, aus N a-G lykolat, 19,3 g II u. H ydrazinhyd ra t nach W o l f f -K is h n e r  wie 
oben bei 220— 240° (19%  S td .); Pikrat, F . 237° (W.). —  3-Acelyl-4,5-dimethyl- 
(J-brom-l-aza-bicyclo-[l,3,3\-nonen-(6)-hydrobromid, C,2H 19ONBr2, F . 202— 203°
(absol. A.), aus 1 g  II in  Eisessig durch T itrie ren  m it B r2 iii Eisessig in der W ärm e 
(H B r-E ntw .) u. E inengen; 1,45 g. —  N-[Carboxymethyl]-3-acetyl-4,5-dimethyl- 
piperidin carbonsäure - (5) (IV), C12H ]30 5N, F . 230— 235° (W .; Zers.), durch Ozoni
sieren einer Lsg. von 10 g II in  Eisessig m it 1,5— 2% ig. 0 3 50 S td., E inengen u. 
5std. Kochen u. A bdam pfen; 1 5 g  (roh); erg ib t bei T itra tio n  Beweis fü r dibas- 
S äure; zeigt Jodo fo rm test; D ehydrierung m it Pd-K ohle 6— 10 Std. im  B om ben
rohr bei 300° liefert ein Pikrat, ClsH 220 9N4, F . 260°, daneben ein Pilcrat C'17H 220 10Ar4,
F . 205°. W iederholung der Ozonisierung von II m it größeren Mengen ergib t nach 
B ehandlung m it HCl das H ydrochlorid  von IV, C]2H 20Ö5NC1 (T itra tion  u. B eilstein
te s t au f Cl2). —  Dibas. Säure  C9f?150 5Ä7, zers. sich bei 220— 240°, durch Ozonisierung 
von I wie v o rst.; Jodofo rm test positiv . Oxim C9HI4Ö2N4, F . ca. 2S0°. F ern er w urde 
aus vorst. Ozonisierungsprod. ein P ikra t [Cwn 20ÓX0N 1(C10n 17O:¡N -C 0H 3O7N 3),
F . 205— 206° (W .; Zers.)] gewonnen. —  Bei D ehydrierungen von I m it Se e n t
standen  geringe Mengen n ich t iden tifizierbarer Pyrid inbasen . —  O xydation von I 
in 2% ig. wss. K M n04 bei 2— 5° lieferte nach A ufarbeitung  eine Verb. vom  F . 280 bis 
285° (verd. A .); n ich t analysenrein zu gewinnen. —  3-Acetyl-4,5<limethyl-l-aza- 
bicyclo-[l,3,3]-nonen-(G)-N-oxyd, C:2H 190 2N, F . 102 bis 103° (Aceton), aus II in W . 
u. 30%ig. ILO,, u . E indam pfen auf dem  W asserbad. P ikrat, C18H220 9N4, F . 235 bis 
247° (Zers.). (Collect. T rav . chim. Tchécoslov. 13. 206— 2S. M ärz/A pril 1948. Chern. 
L isty  Védu P rüm ysl 43. 125— 33. 10/6. 1949 [Orig, tschech.]. P rag , Czech. In s t, of 
Technol., In s t. of E xp . Org. Cliem.) " L e h w a l d . 3390

D2. Naturstoffe: Mouo- und Oligosaccharide.
A. L. Potter, John C. Sowden, W. Z. Hassid und  M. Doudoroff, a-L-Glucose-1- 

phosphat. Zur P rü fung  der S ubstra tspezifitä t der Sucrosephosphorylase u. der 
K artoffelphospliorvlase w ird  eine S ynth . des «-L-G lucose - 1 -phosphates durch 
U m setzung von a-B rom -tetraacetyl-2-glucose m it S ilberphosphat gegeben.

V e r s u c h e :  « - Brom-telraacetyl -L -glucose aus /?-Pentaacctyl-L-glucose m it
HBr-Eisessig. —  a-L-Glucose-l-(bariumpho$phat), C6Hu 0 5' 0 P 0 3B a - 311,0, aus
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vorst. V erb. m it S ilberpliospliat, Zers, der entstehenden Zwischenverb, m it verd. 
HCl u. N eu tra lisa tion  m itB a (0 1 I )2 am orph, [a]D =  —  73,2° (wasserfreies Salz). —  
a-L-Glucose- 1 -(dikaliumphosphat), C0IIu O5- 0 P 0 3K2-2IT20 , aus dem  B arium salz 
durch U m setzung m it KäS 0 4. K ristalle durch langsam en Zusatz von A., [n]D =  
—  78,2° (W.) [D -Form  [a]D =  +  78,5°]. PEHLiNGSche P robe negativ ; P y ra n s tru k tu r  
ergibt sich aus der Perjodsäureoxydation . E ine Lsg. dieser Substanz zeig t gegen
über beiden F erm enten  keine Phosphorsäureabspaltung  im  G egensatz zu r e n t
sprechenden D -V erbindung. (J . Amer. ehem. Soc. 70. 1751— 52. Mai 1948. C ali
fornia, U n iversity ; Toronto, B earting  In stitu te .)  D r e f a h l . 3400

Horace S. Isbell, Joseph F. Brewster, Nancy B. Holt und  H arriet L. Frush, Das
Verhalten von Zuckern uncl Zuckeralkoholen in  Gegenwart von Tetraborat. Beziehung  
zwischen optischer Drehung und  Gruppenhildung. Vf f. un tersuchen die Ä nderungen 
der spezif. D rehungen von Zuckern und  Zuckeralkoholen in  Lsg. au f Zusatz von 
Na- oder K -T e trab o ra t. E s w erden Messungen gem acht bei verschied. Kolilen- 
hydratkonzz. u. fester B oratkonz. u. ebenfalls bei verschied. B oratkonzz. u. fe s t
stehender K ohlenhydratkonz. So is t es möglich, die W rkg. beim V erändern der 
Konz, unabhängig  voneinander zu beobachten. D ie Ergebnisse zeigen, daß bei der 
Zugabe von T e tra b o ra t zu einer Lsg. von Glucose ein Diglucoseborat (I) gebildet 
w ird, m it einer spezif. D rehung von + 4 0 °  (bezogen auf den Geh. an  Glucose). 
Diese Verb. s te h t in  einem Gleichgewicht m it einem Monoglucoseborat (II), das eine 
spezif. D rehung von -— 9° besitzt, u. einer d ritten  Verb. (III), die + 5 8 °  d reh t. D er 
A nteil an  1 is t am größten , wenn das V erhältn is von T e tra b o ra t zu Glucose 0,25 
be träg t. W enn das V erhältn is größer als 0,25 w ird, n im m t der A nteil an 1 ab  u. 
II u. III zu. II w ird in  verd . Lsg. u. bei einem hohen T e trabo ra tgeha lt begünstig t. 
D er A nteil an  III is t am  höchsten in konz. Lsg. u . bei einem T etraborat-G lucose- 
V erhältnis von 0,5 u. n im m t ab m it dem A nsteigen des vorst. V erhältnisses. Jo  
nach K onz, v a riie rt die D rehung also von +  5S° bis — 9°. D -Fructose, L-Sorbose 
u. S orbit reagieren m it T e trab o ra t in  der gleichen W eise. In  jedem  F alle tre ten  drei 
kom plexe B orate  auf. Bei einem B orat-K ohlenhydrat-V erhältn is von 0,5 zeigen die 
drei genannten  Zucker eine spezif. D rehung von — 45° bzw. — 5° bzw. +  3°. Beim 
Verd. u. hohem  V erhältn is zeigen sie — 22° bzw. +  16° bzw. + 1 2 ° . D as Syst. 
M annit u. T e tra b o ra t unterscheidet sich m erklich von den anderen  System en. Es 
bildet sich h ier eine re la tiv  stabile Verb. bei einem M annit-B orat-V erhältn is 1 : 1  
m it einer spezif. D rehung von + 22°. Vff. nehm en an, daß 4 0 H -G ru p p en  des 
M annits beteilig t sind und  daß M annit als ein Di-diol reag iert. Bei einem hohen 
B orat-M anit-V erhältnis erreich t die spezif. D rehung einen W ert von +  30°. W a h r
scheinlich en tsp rich t dieser D rehw ert einer zweiten M annit-B orat-V erbindung. Die 
spezif. D rehung der Saccharose w ird durch Zusatz von T e tra b o ra t etw as erniedrig t. 
Diese Ä nderungen sind in  konz. Lsgg. am  größten . E s w ird  h ier keine w eitere 
Saccharose-B orat-V erb. gebildet. (J . Res, nat. B ur. S tandards 40. 129— 49. F ebr.

O. Brunner und  E. Singule, Z u r K enntn is der Seeigel-Farbstoffe. 2. M itt. S y n 
these des 2-Äthyl-3,5,6,8-tetraoxynaphthochinons-[l,4). (1. vgl. C. 1 9 4 7 .  E. 1084.) 
Zur S yn th . des 2-Äthyl-3,5,6,8-tetraoxynaphtochinons-(l,4) (I) w ird 2,4,3-Tri- 
m ethoxybenzaldehyd (II), dargestellt nach A dam s u .  Mo n tg o m er y  (C. 1 9 2 4 .  II . 
1189), m it a -B rom buttersäureäthylester (II I)  nach R efo r m a t sk y  zu IV um gesetzt, 
dessen Iled . nach B o u v ea u lt-B lanc zu IVa füh rt. D urch A ustausch der OII- 
Gruppe gegen CI u. w eiterhin gegen J  u. CN erhä lt m an das N itril Vc, das zur Säure 
VI verseift w ird. M it 85% ig. ILSO., en ts te h t daraus das Tetraion (V II), das m it 
N itrosodim ethylanilin (V III) über IX in  das Naphthochinon  X übergeht. D urch 
Entm ethylierung  w ird schließlich I erhalten.

1948. W ashington.) ZlNNER. 3400

I>2. Naturstoffe: Natürliche Farbstoffe

O ■ CH,

/C H . V a :  X «  OH 
V b :  X  =  CI 
V c :  X  CN

O • CH; O - CH,
IV
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H,C • 0

V II

0  • C H ,

0

H.C • 0

0  • CH:

JL -L= N ■ C .H . • N (C H ,), H .C - 0

IX X
0

0  • CH;

0  • CH,

1 l
HO

I

O H -O

OH- 0

C JI;
OH

V e r s u c h e :  2,4,5-Trimethoxy-a.-äthyl-zimtsäureäthylester C1ISH220 5 (IV). K p .12 
207— 209°, aus 2,4,5-Trim ethoxybenzaldehyd (II) u . a-B rorabu ttersäureä thy leste r
(II I)  in  Bzl. m it Zn-Spänen, Jo d  ak tiv ie rt. H albölig, halbk rist., gelblich, F . des 
k rist. Teils 110° (aus Ligroin). —  2-[2,4,5-Trimethoxybenzyl]-butanol C14H 220 4 (Va). 
Kp-io 179— 182°, durch Zugabe von B utanol zu  IV +  N a-D rah t in  Xylol, Versetzen 
m it W ., W .-D am pfdest. u. A usäthern  (36%  der Theorie). —  2-\2,4,5-Trhnethoxy- 
benzyl]-buttersäure Cu H20O5 (XI), F . 149° (aus CH3OH), durch E x trak tio n  der a n 
gesäuerten wss. Schicht des vorst. Vers. m it Ae. —  2-[2,4,5-Trimethoxybenzyl]- 
butylchlorid CMH210 3C1 (Vb). K p .12 164— 168°, aus V a in  Clilf. u. D im ethylanilin  
(X II) (62%  der Theorie). —  3-[2,4,5-Trimethoxybenzyl]-valeriansäure Clr>H 220 3 (VI). 
K p .0ll 163°. Vb 12 S td . m it N a J  in  A. gekocht, A . en tfern t, m it Ae. ex trah ie rt u. 
m it einer Lsg. von NaCN in P ropano l u . W.. 20 S td . gekocht; das m it Ae. ex trah ierte  
N itril (Vc) w ird m itK O H  v e rse if t.—  3-Äthyl-5,7ß-trim ethoxytetralon-(l) C15H 20O4
(VII), F . 66,5° (korr-, aus W .-CH 3OH), aus VI m it 85% ig. II2S 0 4 % Std. auf 100° 
m it Ae. ex trah iert u. im  H ochvakuum  dest. (93,5%  der Theorie). —  2-Äthyl-3-oxy-
5,6,S-trimethoxy-naphthochinon-(l,4) C15H 180 6 (X), F . 157°, aus V II u . V III in A. 
24 S td . m it 10%ig. N aO H , dann  m it H 2S 0 4 1 S td . gekocht u. in  Bzl. auf CaC03 
chrom atographiert. Orangegelbe N adeln aus A. u . Sublim ation bei 0,001 m m . —
2-Äthyl-3,5,6,8-tetraoxy-naphtochinon-(l,4) Ci2H 130 6 (I), F . 190— 192°, aus X m it 
Schmelze aus A1C13 u. NaCl 4 Min. bei 180°, A usäthern  u. Chrom atographieren aus 
Bzl. an CaC03. Die v io le tte  H auptzone w ird in  verd. HCl aufgenom m en, m it Bzl. 
ex trah iert u. aus wenig Ligroin um krist., ro te  N adeln nach S ublim ation bei 
0,001 mm. (Mh. Chem. 79. S1— 86. A pril 1948. W ien, U niv., I. Cliem. Labor.)

L. Carroll King, R. M. Dodson und  Lee A. Subluskey, Darstellung und  S truktur  
von quartären Oh ölest erylsalzen. Vff. haben das Cholesterylpyridinium-p-toluol- 
sulfonat (I) dargestellt aus a) C holesterin-p-toluolsulfonat (II) u. P y rid in  u. b) aus 
Isocholesterinm ethyläther (III) m it P y rid in  u. p-Toluolsulfonsäure (IV). Ferner 
w urde das Cholesteryl-isothiuronium-p-toluolsulfonat (V) aus II m it T liioharnstoff
u. aus III m it Thioliarnstoff u. IV bere itet. —  I w ird beim K ochen m it IV in  P yrid in  
n ich t verändert, kann  aber in  das Jodid  ( Ia )  übergeführt w erden. —  Aus V e n t
s te h t m it alkoh. NaOH  C holesterylm ercaptan, das zum  D isulfid oxyd iert wurde. 
—  D ie K onst. von I u. V w ird gem äß der Form el vom  n-Cholesterin u. n ich t vom 
Isocholesterin  abgeleitet, da diese V erbb. u n te r  B edingungen en tstehen , die die 
Um lagerung von Isocholesterinderivv. zu n-Cholesterinderivv. begünstigen, u. da 
die vom  Isocholesterin abgeleiteten F orm eln  den O xonium verbb. analog wären, 
die w ahrscheinlich eine Zwischenstufe bei der U m lagerung Isocholesterin  -> n- 
Cholesterin darstellen.

T o e p e l . 3550
D2. Naturstoffe: Sterine

I R = C,H, N < ( - )
'■'SO, ■ C,H, • CH, OCH, III

V R  =  H , N - C - S -
N(+) ( -)  

Nt - S O , - C ,H , - C H .
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V e r s u c h e :  Cholesteryl-pyridinium-p-toluolsidjonat (I), C39II570 3N S -H 20 , aus 
Cholesterin-p-toluolsulfonat (II) durch 5 % std. E rw ärm en m it P y rid in  auf 100°, 
oder aus i-C holesterin-m ethyläther ( II I)  u. p-Toluolsulfonsäure durch 2std. K ochen 
m it P yrid in , aus Chlf.-CCl4 K ristalle, P . 231— 232°, [a]b“ = — 6,1° (in Chlf.), 
unlösl. in  CC14, wenig lösl. in  Aceton, lösl. in  Chlf.; die Chlf.-Lsg. ad d ie rt rasch B r, 
die wss. Suspension en tfä rb t K M n04; I w ird durch 24std. K ochen m it p-Toluol- 
sulfonsäure in  P y rid in  n ich t verändert, liefert aber m it N a J  oder H J  in  A. Chole- 
sterylpyridinium jodid, C32H50N J  (Ia ), aus A. K ristalle, F . 260— 261°, Zers., [<x]f,! =  
— 7,4° (in Chlf.). —  Cholesteryl-isothiuronium-p-toluolsulfonat (V), C35H50Ö3N2S2, 
aus II durch 3std. K ochen m it Thioliarnstoff in  Pyridin-A ., oder aus I II  durch 
4std. K ochen m it T hioliarnstoff u . p-Toluolsulfonsäure in  A., aus A. K ristalle,
F . 233— 235°, [«](,' = — 27,1° (in P yrid in). —  Gholesterylmercaptan, C27IIJ0S, aus 
V durch 2std. K ochen m it 3 Mol NaOH in A., aus Aceton-CH3OH K ristalle, F . 97 bis 
97,5°, [a]f/' =  —  26,6° (in Chlf.), A usbeute 93% . —  Cholesleryldisuljid, CMII90S2, 
aus Vorst. m it 1 Mol J  in Ilex an  u. K ristallisation  des neu tra len  R k.-P rod . aus 
Bzl.-A., F . 141—-143°. (J .  Amer. cliem. Soc. 70. 1176— 77. März 1948.)

P . K a r l s o n . 3700
PI. A. P lattner, A. Fürst, F. Koller und  W. Lang, Über Steroide und S exu a l

hormone. 154. M itt. Über eine ergiebige Methode zur Herstellung des Epicholesterins 
und über das 3 a,S-Dioxycholestan. (153. vgl. R u z i c k a  u .  M itarbeiter, C. 1948.
E. 3077.) B isher bekann te  D arst.-M ethoden fü r Epicholesterin (V IIa) gaben 
schw ankende A usbeuten. D as A ce ta t von Cholesterin-a-oxyd (I) geht nach 
H ydrierung  u. Verseifung g la tt in 3ß,5-Dioxycholestan (IVa) über, das fast q u a n ti
ta tiv  in  das M onomesylderiv. (IVe) übergeführt w erden kann. D as M esylat krist. 
gu t, das entsprechende p-Tosylat (IVf) blieb am orph. E rh itzen  von IVe in  Chlf. 
m it A cetylclüorid u. D iäthy lan ilin  gab 80%  Epicholesterylacetat (VII b) u . wenig 
A3-s-Cholestadien (V III). G ute T rennung beider Verbb. durch U m krist. oder Chro
m atographie. Die frühere Auffassung der Vff., daß 3 ß-Oxy-5-acetoxycholestan 
(IVd) m it Tosylchlorid über das 3 /?-Tosyloxy-5-acetoxycholestan u n te r  W a l d e n -  

scher U m kehr u. V erdrängung des Tosylat-Ions von C3 durch den A ce ta trest von 
C5 sowie A usbildung einer D oppelbindung zwischen C5 u. C« in  V11 b übergeht, w ird 
durch vorst. beschriebene R k. von IVe zu V IIb  gestü tz t. C holesterylm esylat sowie

r x Y

/ \ i / N

C H ,C C o/N /j)Y
(A /<

Y  ii
/

/

I V a :  R, — R, = H ;
IV b :  U1= R 1 =  CH,CO— ; 
IV d :  R, =  H ; R, =  CH,CO — ; 
I V e :  R, =  CH, — SO; R s = H ; 
I V f :  R, — C,H, — SO ,; Rä-= H ;

VIIn: R = H;
V II  b :  R =  CH,CO-

r r y
OR,
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/

RO OH
V a :  R = H ;
V b :  R =.CH,CO-

A /
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Cholestanylm esylat w erden analog n ich t verändert. K ochen von IV e m it m ethanöl. 
KOH fü h rt in  25% ig. A usbeute zu VII a. E rh itzen  m it verd. H2S 0 4 liefert kein 
VII a, sondern wenig noch n ich t beschriebenes 3a, 5-Dioxycholestan  (Va), welches 
auch aus IVa durch O xydation m it C r03 über 3-K eto-5-oxycholestan (II) u . 
k ata ly t. Red. in  Ggw. von R a n e y - N L  in  Ae. dargestellt w urde. 11 gab bei Red. m it 
Na u. A. IV a u. Cholestanol. Va g ib t m it dem  epim eren IV a F .-D epression. O xy
dation m it C r03 u. A bspaltung von W . lieferte Ai -Cholestenon-(3) ( I I I)  zum  Beweis, 
daß bei der D arst. von V a keine U m lagerung e in tra t. Energ. A cetylierung von V a 
gibt 3-M onoacetat (Vb), w ährend IV a analog das Diacetat IV b b ildet. Zum  K onst.-
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Beweis von V a gelang in  Chlf. m it Phosgen u. P y rid in  Kingschluß zum  Carbonat
(VI),  das durch K ochen m it m ethanol. HCl in  VIII überging, w ährend  Verseifung 
zum  Va  erst m it m ethanol. K O H  bei 110° im  R ohr gelang. Die Bldg. von VI aus 
Va is t ein Beweis fü r die K onfiguration  der a- u. ß-O xyde  des Cholesterins, seiner 
Diolo u. der cis-V erknüpfung der R inge A u. B im Strophantidin  u. Petiplogcnin  
(vgl. C. 1948. I. 585).

V e r s u c h e :  3ß-M esyloxy-5-oxycholestan  (IVe), C28H5n0.,S, F . 110° (Zers.)., 
aus IVa in  P y rid in  m it M ethansulfonsäurechlorid  1,5 S td. bei 20°, Auszug m it 
Ae. u. U m krist. aus P A e.; [«]d + 2 1 ,3 °  (c =  0,862 in  Chlf.). —  3 ß-Tosyloxy-5- 
oxycliolestan (IVf),  analoge R k. lieferte nu r am orphes T osylat. •—■ Epicholesteryl- 
acetat (VII b), C29tI4S0 2, F . 84— 85°, aus IVe in  Chlf. m it D iäthy lan ilin  u . A cetyl- 
clilorid 5 S td . u n te r  R ückfluß, Ae.-Auszug u. Chrom atographie an  A120 3. D ie ersten 
P A e.-E luate gaben nach U m krist. aus CH3OII 4  3 •5 -C'holestadieii (VIII),  F . 78°, 
[«]),“ — 107,5° (c =  1,086 in Chlf.), die spä teren  P A e.-E luate gaben aus A. um krist. 
(VII b, [<x]J,“ — 10,2° (c =  1,465 in  Chlf.); 87%  (Ausbeute). — Verseifung von VII b 
lieferte Epicholesterin (VII a), C27II,0O, F . 141°, [a]D — 41,4° (c =  1,263 in Chlf.). —  
Analoge B ehandlung von Cholestanobnesylat w ie von VII b gab keine R eaktion. —  
Epi-cholesterin, VII a, auch aus IVe durch K ochen m it 5% ig. m ethanol. K O H  in 
25% ig. A usbeute neben öligen P rodd . erhältlich. Ä nderung der R eaktionsbedin
gungen änderten  die A usbeuten  n icht. T rennung durch C hrom atographie in PAe.- 
Lösung. —  3a,S-Dioxycholesta7i (V a), C27H480 2, F . 199°, aus IV e in D ioxan m it wss. 
KOH nach 4 S td . K ochen; geringe A usbeute. Va en ts te h t aus IVe auch in  CH3OII 
m it 5 Ä quivalenten K O H  in  5 Tagen u. in  D ioxan m it 10%ig. H2S 04 nach 4 S td . 
Kochen. Isolierung durch  Chrom atographie aus A e.-E luaten ; U m krist. aus CII30 H ; 
[ajn +  17,4° (c =  0,63 in  Chlf.). -— A cetylierung der vorst. Verb. m it A cetanhydrid
u. P yrid in  bei 20° u. U m krist. aus Ä. lieferte 3a-Acetoxy-5-oxycholestan (V b),
F . 132— 133°. —  3-Kcto-ä-oxycholestan (II),  C27H40O2, F . 224— 226°. IV a w ird durch 
2std. S chütte ln  in  Eisessig gelöst u . m it C r03-W .-Eisessig-Lsg. v erse tz t. N ach 3 S td . 
S tehen m it CH3OH u. nach 5 Min. m it W . verd ., m it Ae. ausgezogen u. aus Ae. 
u m krist.; [<x]D +  41,3°; +  41,4° (c =  2,298; 0,559 in  Chlf.). O xim , F . 195— 197°, aus 
CH30 H .—  Red. von I I : a )M it N a in a b so l. A .g a b  40%  Cliolestanolu.40%  IV a . b ) In  
Essigester in Ggw. von P t  (Ada m s) lieferte nach A ufarbeitungu . Chrom atographie I I I .
c) In  Ggw.von P t  in  Eisessig (Aufnahm e von 2 Molen II in  24 S td .). Chrom atographie 
lieferte neben Cholestan ein P rod . von F . 190— 193°; die le tz ten  A e.-E luate w urden 
m it (C1I3C0)20  +  P y rid in  acety lie rt: V b, C27II480 3, F . 132,5— 133°, [a]D — 1,9°, 
—  0,S° (c =  2,1 IS ; 1,032 in  Chlf.). d) In  Ggw. von R a n e y -M  in Ae. (1 Mol II-Auf- 
nalim e nach 10 S td .); nach Chrom atographie w urde 3 a, 5-Dioxycholestan (V a,
F . 198— 199°, e rha lten ; [a]D +  16,1°; -f  16,0° (c =  1,023; 0,800 in Chlf,). —  A cety
lierung von V a m it A cetylclüorid u. D im ethylanilin  in Chlf. lieferte V b. Ü berführung  
von V a in III analog der D arst. von 11 m it C r03-Eisessig-W .; das Rohprod. aus 
neu tra lisierten  A e.-E x trak ten  w urde m it A cetanhydrid  u. Eisessig 4 S td . gekocht, 
R ückstand  in  Bzl. an  A120 3 chrom atograp liiert; Bzl.-A e.-(1: 1)-E luate gaben nach 
U m krist. aus PAe. Ä l-Cholestenon-(3 ) (III) ,  C27H440 , F . 79— 80°. —  3a,5-D ioxy- 
cholestancarbohat (VI), C28II460 3, F . 244— 245°, aus Va in  Chlf. u. P y rid in  m it 
10%ig. Lsg. von Phosgen in  Toluol 3 Tage bei 20° im  R ohr; A e .-E x trak t w urde 
Chromatograph, gereinigt; [a]D +  15,6°; +  14,8° (c — 0,959; 0,500 in  Chlf.). —  
Analoge B ehandlung von IVa gab keine R eaktion. V erseifung von VI m it wss.- 
m ethanol. K O H  20 S td . im  R ohr bei 110° gab V a. K ochen von VI m it 5% ig. 
m ethanol. K O H  gab keine R k., B ehandlung  von VI in  D ioxan m it W . u. konz. HCl 
(1 :2 )7  S td . im D am pfbad lieferte VIII,  F . 79— S0°. ( llc lv . chim. A cta31 . 1455— 63. 
15/10. 1948. Zürich, Eidg. T . H ., O rgan.-ehem . Labor.) H a l lm a n n . 3700

PI. A. Plattner, H. Heusser u n d  A. B. Kulkarni,  Über Steroide und  Sexua l
hormone. 155. M itt. Über 3a,5-D ioxykoprostan und  zwei epimere 3,4-Dioxycholestane. 
(154. vgl. vorst. Ref.) Im  Gegensatz zu 5-O xycholestanderivv. w aren 5-Oxy- 
koprostan  u. dessen D eriv. b isher n ich t zugänglich. D urch  k a ta ly t. R ed. von
3-keto-4j3,d-oxidokoprostan (V) w urde 3a,5-Dioxykoprostan  (Via) hergestellt, dessen 
räum liche A nordnung am  C-Atom 5 der K onfiguration  des S trophan tid ins u . ver
w and te r A glykone en tsprich t, V w urde nach W e it z  u . S c h e f f e r  (Ber. dtscli. ehem. 
Ges. 54. [1921.] 2327) aus 4 ‘-Cholestenon-(3) (II) erhalten . H y d riert m an V m it 
n ich t sehr ak t. P t0 2 (A da m s) in A e.-Feinsprit, so e rh ä lt m an die isom eren 3 ß- u. 
3 a-Oxy-4 ß,5-oxidokoprostane ( V i l l a  u. IXa).  K onstitu tionsbew eis durch O xy
dation  beider zu V u. verh. gegen D igitonin; IXa  is t n ich t fällbar, w ährend V i l l a  
einen N d. g ib t. H y d riert m an IXa  (PtO„-Eisessig) w eiter, so e rh ä lt m an 3a ,4ß -
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Dioxycholestan  (X lla )  als H aup tp rod ., daneben wenig V ia . H ydrolyse von IX a 
m it D ioxan-W . bei 160° liefert ein Triol (3a,4ß,5-Trioxycholestan  (X Ia) oder 
3a,4a,6-Trioxykoprostan  (X a), das m it (CH3C 0)20  -f- P y rid in  ein Diacetal liefert.

Mit bes. ak t. P t-K a ta ly sa to r  (Ada m s) in  A. gab V eine größere A usbeute an VI a (als 
die vorst. E k .) sowie IXa und  V i l l a .  K onstitutionsbew eis fü r V i a  durcb A eety- 
lieren, wobei 3<x-Acetoxy-5-oxykoprostan (VI b) en tste llt. V ia  liefert m it C r03 
3-Keto-5-oxykoprostan  (III),  das bei A bspaltung von W . w i e  auch 3-Keto-5-oxy- 
cbolestan •—- II liefert. D urch diese B kk. ist auch die K onst. von V bewiesen. V lä ß t 
sieh in  PtO»-Eisessig zu 3ß,4ß-Dioxycholestan (VIIa)  hydrieren . Dies is t iden t, m it 
dem H ydrierungsprod. von d  5 - 3 /?, 4/1-D i oxy ch ol est eil (IV), das aus Cholesterin (I) 
durch O xydation m it S e02 erhalten  w ird (vgl. B ü t e n a n d t  u . H au sm a n n , Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 70. [1937".] 1154).

V e r s u c h e  (alle F F . korr. u. im evakuierten  E öhrehen bestim m t): 3-Keto-4ß,5- 
oxidokoprostan (V), C27II440 2, F . 116— 117°, Lösen von II in  CH3OH, B ehandeln 
m it alkal. P erliydrol u. Absaugen der nach 72 S td . bei 0° ausgeschiedenen K ristalle. 
Die M utterlaugen werden m it W. verdünn t, m it Bzl. ex trah ie rt u . die Lsg. ein
gedam pft. A uf die gleiche W eise w erden die K ristalle  gerein ig t; um krist. aus 
Aceton, dann  CH3O II; [«)(,• +  134°, +  130° (c =  1,295; 1,391 in Chlf.). —  3o-Oxy- 
4ß,5-oxidokoprostan (IX a), C27H460 2, F . 15S— 159°. V w urde in Ae.-A. (1:1) m it 
vorhydriertem  P t 0 2 u n te r I l2 geschüttelt. Beim A bkühlen der auf gearbeite ten  Lsg. 
feine B lättchen , die"aus A. um krist. u . 110 S td . bei 95° im H ochvakuum  getrocknet 
w urden; [a]y -f- 31,4°; 31,1° (c =  1,352, 0,605 in Chlf.). E ine alkoh. Lsg. g ib t m it 
0,5%ig. alkoh. Lsg. von D igitonin nach  24std. S tehen bei Z im m ertem p. keine 
Fällung. O xydation von IX a m it 1,19 nC r03-Lsg. in  Eisessig liefert V. —  3o.-Acetoxy- 
4ß,5-oxidokoprostan (IX b), C29H4g03, F . 69— 70°, IX a w urde im  Gemisch m it 
Fyridin -{CII3CO),0 24 S td. bei Z im m ertem p. aufbew ahrt, das E ohprod . in  PAe. 
gelöst u. an A1,03 chrom atographiert. Die sieben ersten  P A e.-E luate lieferten aus

OH V ia R -  II 
VI I) R =* AcIV V

/
/

/ \ \ .
N 'a

OE,

VII a R = II 
VII b R = Ac

V illa  R = H 
VIII I) R =  Ac

IXa R = II 
X I1) R = Ac

OR 
Xa R = II 
X b R — Ae

OR
XI a R =  H 
XI I) R Ac

XII a R = II 
XIII) R =  Ac
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A. N adeln; M b1 +  29,3°, +  31,3° (o =  0,879; 0,741 in Chlf.). —  3ß-Oxy-4ß,5-oxido- 
koprostan (V il la ) ,  C2,II40O2, F . 95— 96°. D urch E indam pfen der M utterlaugen von 
IX a A cetylieren des R ückstands u. C hrom atographie der R ohacetatc  an  A120 3. 
Die ersten 3 m it PA e. eluierten F rak tionen  lieferten aus A. feine N adeln von 
3ß-Acetoxy-4ß,5-oxidokoprostan  (V III b), C29H480 3, aus A. um krist. u. 48 S td . im  
H ochvakuum  bei 25° ge trocknet; [a]?,1— 21,8°,— 20,3° (c =  1,250; 1,044 in Clilf.), 
die späteren  F rak tionen  IX b (F. 69— 70°). V III b w urde verseift (2std. K ochen m it 
w ss.-m ethan. N aH C 03); aus CII30 H , dann  aus 75% ig. A. um krist. u. 48 S td . bei 25° 
über P20 ? im  H ochvakuum  getrocknet: [<x]y + 4 ,0 ° , + 4 ,3 °  (c =  1,405; 0,755 in  
Chlf.). M it D igitonin analog Vorst. liefert V i l l a  schon nach wenigen S td . einen 
volum inösen N iederschlag. O xydation m it C r03 liefert V. •— H ydrierung  von V (E is
essig, v o rh y d rie r te sP t0 2 (Ada m s), 125 a t, 18 S td.). A cetylierung des R eaktionsprod. 
m it (CH3CO)20 -P y rid in  u. Chrom atographie an A120 3 lieferte nach  E lua tion  (PAe.) 
Cholestanylacetat (C29H50O2, F . 107— 108°; [ajj,3 =  +  13,0° (c =  0,925 in  Chlf.)) u. 
3ß,4ß-Diacetoxycholestan (VII b), C31H520 4, F . 134— 135°, [a];,1 — 8,3° (c =  1,120 
in  Chlf.)). —  Verseifen von V II b in  A., W . u. N aH C 03 durch 2std . E rh itzen  liefert 
3ß,4ß-Dioxycholestan  (V lla ), C27H.180 2, F . 196— 198°, [a]?,1 + 2 0 ,0 °  (c =  1,187 in 
Chlf.), das von R o se n h e im  u . Sta rlin g  (J . ehem. Soc. [London] 1937. 377) aus 
Ah-3ß,4ß-L>ioxxjcholesten (IV) erhalten  w orden w ar. F ü r  IV fanden Vff. F . 175 bis 
176°, [a]y — 61,4° (c =  0,832 in  Chlf.). —  H ydrierung  von IX a (Eisessig-Lsg., 
vorhydriertes P t 0 2 [Ada m s], 16 S td ., 75 a t.), A cetylierung u. C hrom atographie an 
A120 3 (2 Mol) liefert 3a.,4ß-Diacetoxycholcstan (X II b), C31H5a0 4, nach U m krist. aus 
CH3OH u . T rocknen bei 100° im  H ochvakuum  F . 132—-133°; [a];,1 — 10,1° (c =  
0,730 in  Clilf.), u. das nächst, beschriebene VI b. —  V erseifung von X II b m it alkoh. 
N aIIC 03-Lsg. u. U m krist. aus A. lieferte 3ct,4ß-Dioxycholestan (X II a), C27Ii.180 2, 
F . 234— 236°; [a]?,1 +  16,3° (c =  0,538 in  Chlf.). —  N ach H ydrierung  von V (vor
hydriertes P t 0 2 [Adam s], A., 4 S td . Schütteln), E inengen der Lsg. (Ausscheidung 
von IXa) u. F iltra tio n  w urden die M utterlaugen eingedam pft u. der R ückstand  in 
üblicher W eise ace ty lie rt; die R ohacetate  w urden an A120 3 vorsichtig  clirom ato- 
grapliiert. Die ersten  3 P A e.-E luate  konnten  n ich t k rist. w erden, die folgenden 
4 F rak tionen  lieferten aus A. V III b, die F rak tionen  10— 20 (Bzl.-PAe. 4 :1 ) gaben 
IX b, die E lua te  21— 32 w aren M ischfraktionen, die n ich t k rist. w erden konnten. 
M it Ae. ließ sich aus F rak tio n  33— 38 VI b eluieren, das m it N aIIC 0 3 verseift, 
3<x,5-Dioxykoprostan (V ia), C27II48 0 2, F . 192— 193°; M f,1 + 4 7 ,3 °  (c =  0,605 in 
Chlf.) lieferte. —  3a-Acetoxy-5-oxykoprostan  (VI b), C29H50O3, F . 147— 148°, aus 
V ia  durch A cetylierung; aus 75% ig. A .; [a]/,1 + 5 0 ,8 °  (c =  1,980 in  Chlf.). — 
3-Keto-5-oxykoprostan ( II I) , C27II,60 ,  F . 151— 152°, durch O xydation von V ia  m it 
C r03 in  Eisessig, aus 75% ig. CH3O H ; [<x]V +  63,1° (c =  0,758 in  Chlf.). —  E rh itzen  
von III im H ochvakuum  auf 110° (24 S td .) u . U m fällen aus A. ergib t Ai -Chole- 
stenon-(3) (II), F . 78— 79°. —  Beim E rh itzen  von IX a in  D ioxan-W . m it einigen- 
Tonscherben, 7 Tage, 150— 160°, im  R ohr w urde nach A bdam pfen im  V akuum  u. 
U m krist. aus A. ein Triol (X Ia  oder X a), C27H480 3, F . 295— 297°; [«](,' + 4 3 ,5 °  
(c =  0,818 in  P yrid in) erhalten , das, m it (CH30C)20 -P y rid in  acety lie rt u. aus A. 
um gefällt, ein Diacetat (XI b oder X b), F . 129— 130°, [<*]&» + 2 1 ,6 °  (c =  0,625 
in  Chlf.), g ib t. (Helv. chim . A cta 31. 1822— 31. 15/10. 1948.)

H e c k e r . 3700
PI. A. P lattner, H. Heusser und A. B. K ulkarni, Über Steroide und Sexua l

hormone. 156. M itt. Über die reduktive A ufspaltung  von Steroidcpoxyden m it L ith iu m 
alum inium hydrid. l .M it t .  Synthese von 3ß,5-dioxykoprostan. (155. vgl. vo rst. Ref.) 
LiAlH,, eignet sich g u t zu r reduktiven  A ufspaltung  bestim m ter S teroidepoxyde, 
deren Red. m it H2 zu uneinheitlichen Gemischen fü h rt. In  den un tersuch ten  Fällen 
verlief die H ydrierung ster. einheitlich u. eröffnete dam it einen p räp a ra tiv en  W eg 
zur B ereitung  von D erivv. des -Oxykoprostans. —  Vff. haben  die ß-O xyäa  (1 u . III) 
des A*-3ß-Oxycholestens (Allocholesterin) und  des Ai-3a-Oxycliolestens (Epi-allo- 
cholesterin) m it L iA lII4 um gesetzt. D ie 3a.-Oxy-4ß,5-oxido-Verb. I I I  lieferte m it 
sehr g u te r A usbeute 3a,S-Dioxykoprostan  (VI), das durch k a ta ly t. H ydrierung  in 
n u r geringer Menge erhalten  wird, I gleichfalls m it sehr gu te r A usbeute 3ß,ö- 
D ioxykoprostan  (IV), das A nalogon des S trophan th id ins u . anderer Aglykone. 
Als epim ere Verbb. liefern IV und  VI m it C r03 dasselbe 3-Keto-o-oxykoprostan  (V), 
das sich leicht zu Cholestenon (V III) dehydratisieren  lä ß t. Bei R k. des aus I ge
bildeten  IV m it Phosgen w urde ein cycl. Carbonat (VII) erhalten , dessen Bldg. nur 
möglich ist, w enn sich die beiden O H -G ruppen in IV in  cis-Stellung befinden. D a 
ferner fü r das O xydationsprod. von IV, das 3-K eto-5-oxy-koprostan (V), die K onst. 
eines 5-Oxysteroids m it cis-V erknüpfung der Ringe A u. B gesichert is t (vgl. vo rst.
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Ref.). m uß die 3-Oxygruppe in  IV /¡-ständig sein. Analog b ildet in der 5-Oxy- 
ckolestanreihe n u r das 3a,5-Dioxycliolestan, in  dem sich die beiden O xygruppen 
ebenfalls in cis-Stellung befinden, ein cycl. C arbonat (vgl. vorvorst. Ref.).

V e r s u c h e  (alle F F . korr. u. im  evakuierten  R öhrchen bestim m t): 3ß.ö- 
Dioxykoprostan  (IV), C27H4S0 2, F . 148— 149°, I (F. 89°) w urde in  20 cm 3 Ae, gelöst 
u. tropfenw eise u n te r  R ühren  zu einer Lsg. von LiAlIi., in Ae. gegeben; Zers, m it 
W. u. 10%ig. H 2S 0 4; aus A. u m krist.; zur A nalyse w urde im H ochvakuum  bei 
130° sublim iert; [Aß2 + 5 2 ,3 ° , + 5 3 ,1 °  (c =  0,713, 0,720 in  Chlf.). Acetat (IV a), 
C29H3q03, F . 80— 81°, IV w urde zusam m en m it den M utterlaugen 24 S td . in  der 
K älte  m it Pyridin-(C H 3C 0)20  behandelt; Rohprod. w urde an  20 g A120 3 chrom ato- 
graphiert. D ie ersten  P A e.-E luate ließen sich n ich t kristallisieren, die späteren  
lieferten aus A. P la tte n ; [a ß 2 + 6 1 ,9 ° , 62,4° (c =  1,538, 1,086 in  Chlf..). D as zur 
Analyse im  H ochvakuum  getrocknete P rod . enth ielt noch 3,63%  Lösungsm .; die 
D rehung w urde m it diesem P rod. bestim m t, aber au f reine S ubstanz berechnet. 
3a-Acetoxy-5-oxykoprostan  (V ia), C29H50O3, F . 147— 148°, analog V orst. aus I I I  m it 
LiAlH4; das Rohprod. w ird acety lie rt u. das rohe A cetylprod. an  A120 3 ehrom atogra- 
phiert. D ie PAe.-Bzl. (4: 1)-Eluate kristallisieren aus A. in  P la tte n ; [a ß 1 + 5 3 ,6 °  
(c =  1,044 in  Chlf.). D araus durch Verseifung m it w ss.-m ethanol. N aH C 0 3 u. üblicher 
Aufarbeitung3a-5-£b'oa;y&oprostoft(VI),C27H180 2,F.192— 193°(CH3O If), [« ]? /+  47,1° 
(c =  1,047in Chlf.). —  3-K eto-5-oxykoprostan(\), C27H460 2,F . 152— 153° (aus 75% ig.
A.), aus IV m it 1,19 n  C r03-Eisessig-Lsg. (16 S td . Zim m ertem p.) [aß 2 + 6 2 ,3 °  (c 
=  1,216 in  Chlf.). —  Cholestenon (V III), C27H440 , F . 80° (aus CH3OH), V w urde im 
H ochvakuum  geschmolzen u. anschließend schnell d es t.; [a ß 2 + 8 8 ,1 °  (c =  1,248 
in Chlf.). —  3ß,5-Dioxykoprostancarbonat (VII), C28H4?0 3, F . 179— 180°, IV w urde 
in Chlf. u. P y rid in  auf — 35° gekühlt, m it einer 20% ig. Lsg. von COCl2 in  Toluol 
versetzt u. im zugeschmolzenen R ohr 72 S td . bei Zim m ertem p. au fbew ahrt. N ach 
üblicher A ufarbeitung  Chrom atographie an A120 3. D ie ersten  P A e.-E luate konnten  
nicht k rist. w erden. D ie späteren  PAe.-Bzl. (1: l)-F rak tionen  lieferten aus CH3OH 
Nadeln; [a ß 2 + 8 1 ,1 ° , + 8 2 ,5 °  (c =  0,752, 1,188 in  Chlf.). (Helv. chim. A cta 31. 
1885— 90. 1/12. 1948.) I I eckf.r . 3700

PI. A. P lattner, H. Heusser und  M. Feurer, Über Steroide und  Sexualhormone. 
157. M itt. Über die reduktive A ufspaltung von Steroidepoxyden m it L ith ium alum in ium 
hydrid. 2. M itt. E ine  neue Synthese der Cortico-Steroide J  und O. (156. vgl. vorst. 
Ref.) Vff. beschreiben einen neuen W eg zur B ereitung von 17a-Oxysteroiden, die 
in der K onfiguration des A sym m etriezentrum s 17 den natürlichen  17-Oxycortico- 
steroiden entsprechen. Die Substanzen J  und O w urden nach dieser M eth. partia l- 
synth. hergestellt. D as bereits früher syn thetisierte  3/?-Acetoxy-16a,17a-oxido-20- 
keto-5-allopregnan (I) (vgl. P l a t t n e r  u . M itarbeiter, C. 1947. E . 897) gab

I I I I

1 i

IV  a  R  =  H  
IV  b R  =  Ac V

V I R  =  H  
AT a  R  =  Ac

\ \
\ \
\ \

O
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bei Red. m it L iA lII4 ein Gemisch von Substanzen, aus dem  sich ca. 40%  
Substanz J  (3ß,17<x,20ß-Trioxy-5-allopregnan, IV) in  F orm  von IV u. in  Form  des 
Diacetats (IV a), ca. 20%  Substanz O (3ß,17a,,20a-Trioxy-5-allopregnan, I II)  als 
Diacetat ( I I Ia )  u. ca. 25%  einer weiteren Verb. isolieren ließen, fü r die auf G rund 
der nochm aligen Red. m it L iA lH , zu S ubstanz J  die K onst. eines 3ß,20ß-Dioxy- 
16a-17<n-Owido-5-allopregnans (?) (II) angenom m en w ird. D urch  die Ü berführung

von I in  die Substanzen J  u . 0 
is t gleichzeitig auch dessen K on
figuration  an  den A sym m etrie
zen tren  16 u. 17 bewiesen. —  

Versuche: (Alle F F . korr. 
u. im  evakuierten  R öhrchen b e 
stim m t) : H ydrierung  von I m it 
L iA lH ,: 600 m g I in  30 cm3 Bzl. 
w urden tropfenw eise u n te r  R ü h 
ren zu 400m gLiAlH4in  60cm3Ae. 
gegeben, das Reaktiousgem isch 
w urde 40 Min. zum  Sieden 
e rh itz t, m it W . u. 1 n H2S 0 4 
zers., aufgearbeitet u . a n  30 g 
A120 3 clirom atographiert. E ine 
wesentliche T rennung w urde 
n ich t erreicht. Die Bzl.-Ae.-El- 
na te  lieferten lediglich aus wss. 
CILjOII 79 mg 3ß, 17a, 20ß-Tri- 
oxy-5-allopregnan  ( IV) (Substanz 
J) ,  C21H30O3, F . 223— 224°; [a]?,1 
— 7,9° (c =  0,S43 in  F einsprit). 

Alle erhaltenen  M utterlaugen w urden nun verein ig t u . m it (CH3C 0)20 -P y rid in  acety- 
liort. D ie rohen A ceta te  w urden an  25 g  A120 3 clirom atographiert, wobei folgende 
Substanzen erhalten  w urden : a) 3ß,20ß-Diacetoxy-16a,17oi-oxido-5-allopregnan
( 11a?), C ^ H jA , F . 160— 161° (W .-CH3OII), [<x]  ̂ + 5 2 ,6 °  (c =  0,679 in  Aceton), 
b) 3ß,20ß-Diaceloxy-17a-oxy-5-allopregnan (IVa), (Substanz J-Diacetat), C25H40O3, 
F . 154— 154,5° (A.-W .), [ajt,1 + 2 9 ,8 °  (e =  0,772 in  Aceton). D araus durch Ver
seifung m it m ethanol. K O H  IV. c) 3ß,20a-Diacetoxy-17a-oxy-3-allopregnan ( I IIa )  
(Substanz O-Diacetat), C25II40O5, F . 243— 244°, [a]?,1— 30,9° (c =  0,377 in  A ceton).—  
Red. von II a m it L iA lH , (Ae., nach Beendigung der Rk. 45 Min. kochen): Acety- 
lierung des P rod . u. Chrom atographie an  A120 3 gab IV a (F. 147— 149°). (Iielv . 
chim. A cta 31. 2210— 14. 1/12. 1948.) “ " H e c k e r . 3700
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D„. Naturstoffe: Hormone.
H. Heusser, A. Segre u n d  PI. A. P lattner, Über Steroide und Sexualhormone. 

1 5 2 .  M itt. Über die A ufspaltung des Ringes B  im  7-Keto-cholestanol durch Oxydation  
m it Benzopersäure. ( 1 5 1 .  vgl. S to ll  u .  M itarbeiter, C. 1948. E . 1 8 6 6 . )  7-Keto- 
cholestanol (I) sowio verschied, seiner E ste r w urden durch O xydation m it B en
zopersäure in  3ß,8-Dioxy7,8-secocholestan-7-säurelacton-(7 —> 8) (II) bzw. dessen 
E ste r (Ha— IIc) übergeführt. E ine d irek te Isom erisierung von II in  das 8-Oxy- 
( 7 —> 3)-lacton (III) gelang n ich t; ebensowenig w ar es möglich Ila— IIc in  das 8- 
Keto-( 7 —> 3)-lactoh überzuführen. —  Vff. w ollten  m it der Bldg. von III dio ster. 
S tellung der 3-Oxygruppe im Cholesterin eindeutig  beweisen.

Versuche: (FF . korr. u . in  evaku ierten  R öhrchen bestim m t): 3ß,S-Dioxy-7,S- 
secocholestan-7-säurelacton-(7 —>S) (II), C271I460 3, durch 24 std . Stehenlassen von I 
(250 mg) m it Benzopersäure (1,3 Mol ak tiv e r „ 0 “ ) in Chlf. bei R aum tcm p. in  der 
D unkelheit; nach A ufarbeitung  w urde das k rist. R ohprod. (225 mg) aus Aceton- 
H exan um krist., feine N adeln, F . 184— 185°, [a]),3— 11,2° (c =  0,784 in  Chlf.).—  3-

C.H„ c,H „

m/ \ x —

R 0 / \ /  0

H,C— CO

II R = II
I l a  R =  —Ac
III)  R -Bz /C H ,
IIc R = — CO • C—CH,

\C H ,

/ \ r  
/ \ K y -  
\ / \ |  ° H 111 

—  CO
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Monoacetat (\\&), C29H48 0 4, durch gleiche Behandlung von 1-Aeetat ( lg ) ;  1,06 gR oli- 
prod., aus M ethanol feine N adeln, F . 148— 149°, [a]D — 14,6° (c =  0,818 in  Chlf.). —  
3-Monobenzoat (II b), C34H50O4, durch B ehandlung von I-B enzoat (520 mg) wie 
oben; 460 m g Rohprod., aus A ceton W ürfel, F . 160— 161°, [a];,“ — 5,2° (c =  0,727 
m Chlf.). —  7-Ketocholestanolpivalat, C32II540 3, durch U m setzung von I m it P ivalin- 
siiure ( =  Trim ethylessigsäure)-chlorid in P y rid in  bei R aum tem p. (22 S td .); aus Ae. 
P la tten , F . 179—480°, [a]!,1 — 21,3° (c =  0,593 in  Chlf.). —  3ß-Pivaloxy-8-oxy-7,8- 
secocliolestan-7-säureaceton-(7 —> 8) ( II  c), C32H540 4, durch Behandeln des vorigen 
Prod. (1,3 g) wie u n te r  II angegeben; 1,42 g  R ohprod., nach  Al20 3-Chromato- 
graphie (m it PAe.-Bzl. 4 : 1 eluiert) aus A ceton (1 g), F . 188— 190°, [a]?,1 — 12,1° 
(c =  1,155 in  Chlf.). —  3ß,S-Dioxy-7,8-secocholestan-7-säure (IV), durch l 2/2-std. 
Kochen von II a (610 mg) m it 10%ig. m ethanol. K O H ; die sauren B estand teile  
(600 mg) w urden nach A ufarbeitung  aus Aceton-W . um krist., F . 160— 163°, beim 
Trocknen im H ochvakuum  bei 100° t r a t  den A nalysenresultaten  nach R elactoni- 
sierung ein. —  Bei vorsichtiger Verseifung der E ste r II a— II c gelang cs nie, den 
L actonring zu öffnen, ohne die E stergruppierung  zu verseifen. D urch vorsichtiges 
Zutropfen von 0,1 n N aO H  zu einer Lsg. von II a oder II b in  D ioxan bei 50° (Lsg. 
stets n u r  schwach allcal. gegen Phenolphthalein) w urde II erhalten . Beim gleichen 
Vers. m it 11 c (508 mg) konnten 300 m g IV neben 130 mg unverändertem  11 c isoliert 
werden. —  3,8-Diketo-7 ,S-secocliolestan-7-süuremethyhster, C28II460 4, durch M ethy
lierung von IV (400 mg) m it CH2N2 in Ae. u. C r03-Oxydation in  Eisessig; nach  A uf
arbeitung  390 m g N eutralanteile , F . 114°, [a],',7 + 1 6 ,7 °  (e =  0,893 in Chlf.). —  
(Ilelv. chim. A cta  31. 1183— 88. 15/6. 1948. Zürich, E . T . H ., Organ.-cliem. L abor.

F r u h st o r f e r . 3750
L. Ruzicka, V. Prelog und  J. Battegay, Steroide und Sexualhormone. 153. M itt. 

Über einige Benzo-perhydro-cyclopenteno-phenanthren-Derivate. (152. vgl. vo rst. 
Ref.) a-O xym ethylen-D erivate der Storoidketone lassen sich m it A ceton-dicarbon- 
säureester zu substitu ierten  Phenol-o, o '-dicarbonsäuren kondensieren, die durch 
D ecarboxylierung in die entsprechenden Phenole übergehen. Dem  S teroidgerüst 
wird also ein zusätzlicher Bcnzolring an-
gegliedert. a-O xym ethylen-cholestanon gab E. ,x /x  i  , . rnno  T,
durch K ondensation m it A ceton-dicarbon- [11 I I o ,
säureester den Diäthylester der [Benzo-1', n o / V V i V  II R = COOH

2 ':  2,3-cliolestan')-ol-(4')-dicarbonsäure-3',5' I H _ f
(I), der zu II verseift u . zu III decarboxy- 
liert w ird.

A ndrostano l-(3 /3 )-on-17-,35,G-A ndrostenol-(3/3)-on-17 u . O estron  reag ierten  m it 
Ä th y lfo rm ia t u . N a-M ethylat zu  den  16 -O xym ethy len -D erivv . IV, VI u . V III; 
durch  K o n d en sa tio n  m it A ce to n -d ica rb o n säu ree s te r w u rd en  d a ra u s  d ie  P h en o le  V, 
VII u . IX h e rg es te llt. D u rc h  OPPENAUER-Oxydation g ing  V II in  X ü b e r.

nL “ !:  choh / \ i / C t 0 r  on
1IO

A I A A /

VI

= CHOH

HO—l A ,  J . . .   +  HO

/ \ |  =0

5I 0 - k / \ /  V III -00 .
Versuche: a-Oxymethylen-cholestanon-3. Zu einer Suspension von N a-M ethylat 

in Bzl. u. Ä thylform iat gab m an eine Lsg. von Cholestanon in  Bzl. u. e rh itz te  das 
Gemisch 15 Min. un te r Rückfluß, zersetzte m it E is u. verd. HCl u. sch ü tte lte  m it 
Ae. aus. Aus CHC13-A. F . 179— 180°. —  [Benzo-1',2’, 2,3-cholestan-]-ol-(4)-di- 
carbonsäure-{3,5). a) Diäthylester I, C37H560 5. E in  Gemisch von N a in  absol. A., 
A ceton-dicarbonsäure-diäthylester u. a-O xym ethylen-cholestanon-3 w urde 2 S td . 
unter Rückfluß erh itz t. Das krist. P rod . w urde aus A. u n te r  Zugabe von etw as E is
essig um krist.; gelbliche Nadeln F . 120— 121°, [a]t>3 =  -+-57° ( ± 3 ° )  (c =  0,78 in 
CHClj). A bsorptionsm axim um  (im U .V .)  bei 320 m p  (log e =  3,8). —  b) Freie

12
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Säure II, C33H480 5. I w urde m it m ethanol. K O H  am Rückfluß verseift, m it verd. 
HCl angesäuert u. die ausgefallene Säure aus A ceton um krist., F . 250— 251°, [«](/• 
=  + 6 9 °  ( ± 3 ° )  (c =  0,70 in  CI1C13), A bsorptionsm axim um  bei 320 m p (löge 
=  3,75). —  [Benzo-1',2' : 2,3-cholelestan\-ol-4 ' , C31H4S0 , I II . II w urde m it Chinolin 
30 Min. au f 210— 235° erh itz t, m it HCl v erse tz t u . m it Ae. ausgesehütte lt, R ückstand  
im  H ochvakuum  sublim iert, das Sublim at in CHC13 gelöst u. über A120 3 chrom ato- 
graphiert. D ie erste F rak tio n  gab braunes Öl; die le tzteren  krista llinen  w urden aus 
Aceton um krist. u . sublim iert F . 191— 192°, [a]b3=  + 6 5 °  ( +  3°) (c= 0 ,6 0  in  CHC13), 
A bsorptionsm axim um  bei 285 m p  (log e =  3,5). —  16-Oxymethylen-androstanol- 
(3ß)-on-17, C20H30O3 (IV). E ine M ischung von N a-M ethylat in  Bzl., Ä thy lfo rm iat u . 
Androstanol-(3/9)-on-17 w urde V /2 S td . stehen gelassen u. eine S td . u n te r  R ückfluß 
erh itz t. N ach Zers, m it E is u . S chü tte ln  m it Ae. w urde die wss. Lsg. m it konz. HCl 
angesäuert, das P rod . in  5% ig. K O H  gelöst u. m it HCl gefällt; A us A. um krist. u. 
im  H ochvakuum  sublim iert. F . 223,5— 225,5°(Zers.), [«](,"= +  15°( +  8 ° )(c = 0 ,2 6 5  
in F einsprit), A bsorptionsm axim um  (im U. V.) bei 270 m/i (log e =  3,9). —  p-N ilra- 
nil, C2fiH34N3 p-N itran ilin  u. IV in  Eisessig kurz erw ärm t, u. das D eriv. aus Eis- 
essig-W. um krist. F . 275° (Zers.). —  [Benzo-1',2' : 16,17-androstan]-diol-3ß,4', 
C23II320 2, V. IV w urde m it A ceton-d icarbonsäurediäthylester u . einer Lsg. von K 
in A. 6 S td . u n te r  R ückfluß gekocht, m it W . u . verd . HCl v erse tz t u . m it 
Ae. ausgeschü tte lt; nach V erdam pfen des Ae. der R ückstand  in  CI1C13 gelöst 
u. üb er A120 3 filtrie rt. D a der m it CHC13 u. CIIC13— CH3OH eluierte Sirup 
n ich t kristallisierte , w urde er 35 S td . m it 10%ig. m ethanol. KOH verseift 
u . die so erhaltene Säure m it Chinolin 20 Min. auf 220° e rh itz t, in  Ae. au f
genom m en, der A e.R ückstand  in  CHC13 gelöst u . üb er A120 3 chrom atographiert. 
N ach E indam pfen der CIIC13 u. CIIC13— CII30 II-E lu a te  w urde das gelbliehe P rod . 
subl. u . aus A ceton um krist., F . 232— 233°, [a]f,7 =  +  27° ( ± 4 ° ) ( c  =  0,452 in  F e in 
sp rit), A bsorptionsm axim um  (im U. V.) bei 280 m p (log e — 3,5). —  D as Diacetat 
von V, C27I i360 4, w urde aus A cetanhydrid  u. P yrid in  bei Z im m ertem p. dargestellt, 
aus A. um krist. u. sublim iert, F . 156— 156,5°, Ä bsorptionsm axim um  im  U. V. bei 
270 m p (log e  =  3,3).-— 16-Oxymethylen-As',i-androstenol-(3ß)-on-17, C20H2sO3. VI 
w urde auf analoge W eise erhalten  wie die entsprechende g esätt. V erb. aus A. u m 
krist. u. im H ochvakuum  sublim iert, F . 238— 239° (zers.), [a]j,' =  •— 58° (± 3 ° )  
( c =  0,75 in  F einsprit), A bsorptionsm axim um  im U. V. bei 265 m p (log e =  3,9). — 
p-N itranil, C28H320 4N2, b ildete aus EisessigAV. orangefarbene Nüdelchen, F . 264° 
(Zers.). —- [Betizo-l’ ,2’ : 16,17-A5-e-androsten]-diol-3ß, 4’, C23H300 2, V II. D arst. wie 
bei der entsprechenden gesätt. Verb. (siehe D arst. von V). VII k rista llis ierte  aus 
A ceton in  farblosen, glänzenden N adeln; F . 246— 247°, [a)J,H =  •—-54,5° (± 3 ° )  
(c =  0,596 in  F einsprit), A bsorptionsm axim um  im  U. V. bei 280 m p (log e  =  3,6). 
Diacetat, C27H 340 4, aus Ä., sublim iert im  H ochvakuum ; A bsorptionsm axim um  im 
U. V. bei 270 m p (log e  —  3,3). —  [Benzo-1’,2' : 16,17-Ai's-a7idrosteri]-ol-[4')-on-3, 
C23H2s0 2, X. V II w urde m it Cyclohexan u. A l-Isopropylat in Toluol 2 S td . am  R ück
fluß erliitzt, m it konz. K alium -natrium -ta rtra t-L sg . verse tz t u. m it W asserdam pf 
destilliert. D er R ückstand  w urde m it Ae. ausgeschütte lt, aus A. um gelöst u . im 
H ochvakuum  sublim iert, F . 270— 271°, [«]{," =  — 97° ( +  3°) (c = 0 ,762  in  F einsprit), 
3 A bsorptionsm axim a im  UV bei 240 m p (löge =  4,4); 280 m p (log e — 3,6); 
320 m p (log e =  2,1). —  16-Oxymethylen-oestron, ClaH220 3, V III. D arst. analog der 
V orschrift des A ndrostanderiv . IV, F . 228— 229°, [«]&“ =  — 127° ( ±  3°) (c =  0,64 in 
Feinsprit), A bsorptionsm axim um  im  U .V . bei 270 m p (löge = 4 ,1 ) ,  p-N itran il 
b ildete aus Eisessig-W . gelbe K ristalle  F . 304—-305° (Zers.). —  [Benzo-1',2': 16,17- 
A1-2‘r'-oestratrien]-diol-3,4', C22H240 2, IX. Siehe D arst. von V. Aus CHC13 farblose 
N adeln, F . 204— 204,5°, [<x]£,u =  + 9 1 °  ( ± 4 ° )  (c =  0,486 in Feinsprit), A bsorptions
m axim um  im U. V. bei 280 m p (log s =  3,8), Diacetat w urde in üblicher W eise d a r
gestellt u. aus A. um gelöst, C26H280 4, [«]” = +  75° ( ±  6°) ( c =  0,342 in  F einsprit), 
Ä bsorptionsm axim um  bei 270 m p (log e  =  3,5). (Helv. chim . A cta  31. 1296— 1301. 
1948. Zürich, Techn. Hochschule). S c h o r r e .  3750

E. B. Hershberg, Regeneration von Steroidketonen aus ihren Semicarbazonen mit 
Brenztraubensäure. Vf. beschreib t eine neue M eth., nach  der durch B renztrauben
säure ( =  B .T . S.) in  essigsaurer Lsg. aus den Sem icarbazonen (Re K etone w ieder
gewonnen werden.

Versuche: (Alle F . F . korr.). Dehydroisoandrosteron-acetat (I); A ustausch des 
Semicarbazons m it N a-Salz der Brenztraubensäure. 10 g  des Sem icarbazons von I in 
30 cm* Eisessig w urden au f 110° erw ärm t u. m it einer Lsg. von  32 g wasserfreien 
N a-A cetat u . 7 g 50% ig. wss. B . T . S. in 15 cm3 heißer Essigsäure verse tz t. In 
35 Min. w urde in die am  R ückfluß (105— 110°) kochende Lsg. 100 cm 3 W . zuge-
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trop ft u . au f 0° abgekühlt, F  .170,2—-170,9°. A usbeute 8,28 g (97,2% ); Austausch  
des Semicarbazons m it B . T . S .  Zu einer Suspension von 10 g des Sem icarbazons 
von 1 in  50 cm3 heißer Essigsäure u. 25 cm3 heißen W . w urden 7 g 50% ig. B. T . S. 
zugegeben u. am  R ückfluß erh itz t. N ach 15 Min. w urde in  10 Min. 75 cm3 W . z u 
getropft u. die Lsg. auf 0° abgckühlt, F . 170,0— 170,7°, A usbeute 7,90 g (92,5% ). 
Isoandrosteron (II). E ine Suspension von 1 g Il-Sem icarbazon in  15 cm3 Essigsäure, 
15 cm 3 W ., 0,78 g 50% ig. B. T . S. u. 0,37 g  N a-A cetat w urde eine S td . am 
Rückfluß e rh itz t u. 20 cm 3 W . zugesetzt u. abgekühlt, F . 170— 172,5°, A usbeute 
0,65 g. Dihydrotestosteron ( III) . Zu einer Lsg. von 0 ,7 5 g  des Sem icarbazons von 
III in 5 cm 3 Essigsäure w urden 0,59 g 50% ig. B. T. S. u. 0,28 g N a-A cetat zuge
geben u. eine S td . am  Rückfluß gekocht. Beim V erdünnen m it W . w urden 0,59 g 
(94%) III  gewonnen. Aus Aceton-Ligroin F . ISO— 181,5° (83% ). As-Pregnen-3-ol- 
20-onacetat (IV). 2 g des Sem icarbazons von IV in 10 cm 3 Essigsäure w urden m it 
1,4 g 50% ig. B. T. S. u. 0,64 g N a-A cetat verse tz t u. am  Rückfluß gekocht. N ach 
Zugabe von W . erhielt m an 1,70 g (100%) IV. Aus M ethanol glänzende B lättchen  
vom F . 147— 149° (S8%). A6-Norcliolesten-3-ol-25-on-acetat (V). 2 g  des Sem icar
bazons von V w urden 10 Min. in einer Lsg. aus 12 cm3 Essigsäure, 3 cm 3 W ., 1,14 g
B .T . S. u . 0,52 g N a-A cetat e rh itz t; es w urde dann W . zugetropft u . w eitere 
30 Min. am  R ückfluß gekocht. D urch  Zugabe von 17 cm 3 W . w urden 1,76 g (99%) 
V erhalten. Aus verd. Essigsäure, weiße, glänzende B lättchen  vom F . 139,5—-141° 
(96%). A i-Cholesten-3-on (VI). 5 g des Sem icarbazons von VI w urden in einer Lsg. aus 
25 cm 3 Essigsäure, 3 ,1 g  50% ig. B .T . S., 5 cm 3 W . suspendiert u. nach 10 Min. 
Kochen am  Rückfluß m it 25 cm 3 W. v erse tz t u. abgekühlt. D as Öl w urde in  50 cm 3 
W. gelöst u. aufgekocht. A usbeute 4,25 g (97% ). Aus A ceton-M ethanol P rism en 
vom F . 79— 80°. Ai-Androslcn-3,17-dion-disemicarbazon (VII), C21H32N0O2 • CH3 
COOII. Aus A ndrostendien (V III) in  Essigsäure m it Sem icarbazidliydroclilorid. 
A usbeute 91% . K ein  defin ierter F . Androstendiondioxim  (IX), CI9H28N20 2. Aus V III 
m it H ydroxylam in. A usbeute: 95% . Aus 50% ig. A. u. M ethanol, F . 229— 230°. Mit
B. T . S. w urde aus IX in 78% ig. A usbeute V III wiedergewonnen. Progesteron- 
dioxirn (X), C21H32N20 3. A u s  A. F . 247— 256°. M it B .T . S. in  77% ig. A usbeute 
Progesteron vom  F . 126"—128,5°. Oxitn des Dehydroisoandrosteronacetats (XI), C21H21 
N 0 3. In  75% ig. A usbeute w urde aus XI m it B. T. S. D ehydro isoandrosteronacetat 
wiedergewonnen. ( J .  org. Chem istry 1 3 .  542— 46. Ju li 1948.) S c h o r r e . 3750

E. B. Hershberg, Erwin Schwenk und Elsie Stahl, 1G-13C-Dehydroisoandro
steronacetat. Vff. beschreiben eine S ynth . von Dehydroisoandrosteron (I), die zum 
E inbau  von isotopem  C (verw endet w urde 13C) am  C(lc) geeignet ist. —  A us
gehend von n. Dehydroisoandrosteronacetat (Ia) wurde m ittels K O J-O xydation  
3ß-Oxyätiobiliensäurc (II) dargestellt, die durch V eresterung m it D iazom ethan, 
P artia lhydro lyse u. U m setzung m it SOCl2 in den 3-Acetoxyätiobiliensäure-16-chlorid- 
17-methylester (III) übergeführt w urde. D urch U m setzung von III m it 13C-markier- 
tem  D iazom ethan nach  A r n d t - E i s t e r t  w urde der 3-Acetoxyätiobilien-10-homo- 
säureamid-17-methylester (IV), erhalten , der nach  Verseifung, R eacetylierung u. 
Pyrolyse 16-13C-m arkiertes Ia  lieferte. —  E in  neues, bei der KO J-O xydation  von 
Ia  auftretendes jodhaltiges Zwisclienprod. w urde isoliert u. un tersuch t. D ie D ar
stellung von 13C-m arkiertem  D iazom ethan aus Iv13CN oder N a13CN w ird beschrie
ben. o CH,

/ \ | A  X Lcoor-fc d 1 16 / \ |A A
f T YK O Ä / 'V '

I  R  =  II
I  tt R =  Ac

CH,
N -C O O C II,

/^ C H s -C O C l

III

C H ,-C O O R ,
r i0/ \ / V /

R. R, R ,
II -11 - I I - I I
II a - I I -C H , -C II ;
III) - I I - H -C H ;
Ile — Ac -I I -C H ;

CH,
j/ N -C O O R ,

/M Y  X C H ,-C * H , -C O R ,
R ,oA /'

R, R , R ,
IV —H  - OH II
IV 11 — Ac - ■NH, - CH ,'

1 2 *



E .  3 0 8 0 D o. N a t u r s t o f f e : H o r m o n e . 1 9 4 8

Versuche (FF . k o r r .) : 3ß-Oxyätiobiliensäure ( 11), F . 250— 252° (Zers.)durcli O xy
dation  von I a m it KO J  in  CH3OH bei 8— 12°; der nach  dem  A nsäuern m it HCl erha l
tene Nd. w urde m it m ethanol. K O I! verseift, das in  C Il3OH schwer lösl. K -Salz nach 
E rk a lten  abgesaugt. N ach A nsäuern  m it H C lfreie S äu re ; aus verd . M ethanol P rism en. 
Bei der O xydation fiel, bes. bei raschem  Zusatz der Jodlsg., ein hellgelber Nd. aus 
C21H2S0 3J 2 (Roliprod.), F . 172— 173° (Zers.), 50%  (A usbeute); U m krist. aus 
M ethanol erniedrigt den Jodgeh. u. den F . (164— 166°, Zers.). B ehandlung m it Zn- 
S taub  in  Eisessig lieferte la , F . u. M isch-F. 168— 170°. Dimethylester (II a), aus II 
m it D iazom ethan in M ethylenchlorid. 17-Halbester ( II  b), F . 180— 190°, aus H a  
durch 1 std . K ochen m it w ss.-m ethanol. K 2C 03-Lsg., A bdest. des CH3OH, V erdünnen 
m it W ., W eiterkochen (24 S td.), bis das Verseifungsprod. in  W . lösl. w ar u. A n
säuern m it HCl. 17-Halbester-3-acetat ( IIc ), F . 170— 171,5°, aus II b m it A cetan- 
liydrid in  Eisessig bei 96°; aus verd. A ceton. —  3-Acetoxyätiobiliensäure-16- 
chlorid-17-methylester ( III) , F . 136—-137°, aus 11c m it S0C12 bei R aum tem p .; aus 
H exan K ristalle. ■—• 3-0xyätiobiliensäure-lG-methylester, F . 183— 184°, aus 3- 
O xyätiobiliensäure u. CH3OH u n te r  Zusatz von wenig A cety lch lo rid ; bei E au m 
tem p. (24 S td .); aus Aceton-Bzl. [a]D— 57,3° (absol. A.). 3-Oxyätiobüien-17-säure-
16-carbinol C19H280 3 aus dem vorigen durch  Red. m it N a  in  n -B utano l; aus verd. 
A ceton oder Essigester F . 207— 209,5°. 3-Acetoxyätiobilien-17-säure-16-carbinol- 
lacton, C21H30O4 durch 1 std . K ochen des vorigen m it A ce tan h y d rid ; aus Aceton- 
L igroin F . 186— 188°, [a]b:' — 65,1° (Dioxan). Die Verb. is t ein Isom eres des Deliy- 
d roisoandrololactonacetats von L e w  u . J a c o b s e n  (J . biol. C hem istry 171. 
[1947.] 71 der M isch-F erg ib t eine sta rke  D epression. 3-Acetoxyäliobilien- 
IG-homosäureamid-17-methylester (IVa) durch U m setzung von I I I  m it d e 
m askiertem  D iazom ethan (s. u.) in  Ae. (über N ach t b e i— 5°), A bdest. desLösungsm ., 
A ufnehm en in  A. u. K ochen m it einer A gN 03-Lsg. in  konz. A m m oniak (1%  S td .); 
A ufarbeitung  lieferte IVa, F . 161— 163,5° in  83%  A usbeute. (In  größeren A nsätzen 
erniedrigt sich die A usbeute). 16-13C-Dehydroisoandrosteronacetat (Ia ) durch  V er
seifen von IVa m it 10% m ethanol. K O H  ( ls td . K ochen) zur freien 16-Homosäure 
(IV) (aus M ethanol F . 248— 249,5°), Ü berführen von IV in das acety lierte  A nhydrid  
durch lOstd. K ochen in  A cetauhydrid-E isessig 1 : 15 u. anschließender Pyrolyse 
bei 250— 265° (15 Min., 15 m m  H g); das P rod . w urde bei 0,5— 2 y  dest. u . Ia  als 
Sem icarbazon isoliert. (18— 32%  A usbeute). N ach H ydrolyse des Sem icarbazons 
F . 168— 169,5°. 13C-m arkiertes D iazom ethan w urde in folgender "Weise dargestellt: 
N a13ClN oder K l3CN w urde m it C lirom -II-salz in wss. Lsg. un te r IL -A tm osphäre zu 
M ethylam in red., dieses in  das C hlorhydrat übergeführt u. aus n -B u tano l u m k ris ta l
lisiert. U n ter V erw endung von 13C -m arkiertem  M ethylam inchlorhydrat w urde in  
üblicher W eise zu N itrosom ethylharnstoff u . daraus zu D iazom ethan  dargestellt; 
A usbeuto 30%  bezogen auf NaCN. (Arch. B iochem istry 19. 300— 10. Nov. 
1948. Bloomfield, N. J ., Schering Corp., Chem. Res. Div.)

F r u iis t o r f e r . 3750 
Elizabeth Dingemanse, Leonora G. Huis in ’t Veld und  S. Lore H artogh-K atz, 

Isolierung eines neuen Androstenol-3(a)-o?i-17 aus dem U rin eines Patienten m it Neben- 
nierencarcinom. Zur Isolierung des von D in g e m a n s e  u . M itarbeiter (J .  clin. Endocri- 
nol. 6. [1946] 535) im  U rin eines P a tie n te n  m it N ebennierencarcinom  en tdeck ten  17- 
K etosteroid, h ier 17-Kctosteroid I I  (I) genann t, neu tra lisieren  Vff. 21 U rin eines 
von einem N ierentum or befallenen M ädchens, extrah ieren  ihn  nach der M eth. von 
D in g em a n se  u . L aq u eu r  (C. 1938. I I .  3560) u . reinigen ihn  durch Chromatograph. 
Analyse u. H ochvakuum destilla tion . M ehrfaches U m kristallisieren aus wss. 
CH3OH u. PAe. erg ib t eine Verb. C%7/2S0 2, F . 140,5— 141°, [<x]d + 1 2 1  + 3 ° ,  die 
m it D igitonin in  80% ig. A. keine F ällung  zeigt. D ie T itra tio n  nach  R o se n m u n d - 
K u h n h e n n  beweist die A nw esenheit einer D oppelbindung. E inw . von N IL  OH 
ergibt ein M onoxim  vom F . 109— 113°. E in  A ce ta t konn te  in reiner F orm  nicht 
isoliert w erden. W ird  I bei R aum tem p. m it HCl behandelt, so e rh ä lt m an nach 
T rennung durch  Chrom atograph. A nalyse eine V erb. CvJh jO C l, F . 151— 152° u. eine 
andere vom F . 140— 141°. L etz te re  erw eist sich als Dehydro-iso-androsteron (== A%- 
Androstcnol-3(ß)-on-17) (II), wie eine K ontrolle der F F ., derer der A cetato  u. der 
entsprechenden M isch-FF. ergibt. Vff. verm uten , daß bei der IIC l-Einw. auf I über 
ein Chlorketon II en tsteh t, u. nehm en bei struk tu re lle r Ä hnlichkeit von  I u. II an, 
daß in I am  C3 eine ¡s-Oll-Gruppe s itz t. I g ib t q u a lita tiv  u . q u a n tita tiv  die gleiche 
P ix cu s-R k . wie II. Vgll. von I m it syn the t. A5,6-Androstenol-3(a)-on-17 sowie mit 
A 4,5-Androstendion (nach A nw endung der O p p e n AUERschen O xydationsrneth. auf 
I), um  die L age der D oppelbindung in I sicherzustellen, verliefen negativ . Vff. 
schließen daraus, daß I ein Iso-S teroid  ist, wenn I auch  bei der T itra tio n  nach
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R o sen m u n d  -K u h n h e n n  n ur 2 Ä quivalen te B r2 addiert, w ährend  die b isher n u r als 
syn the t. P rodd . bekann ten  Iso-S teroide bei der B r2-Äddition T ribrom ide geben 
sollten. (N ature [London] 161. 848— 49. 29/5. 1948. A m sterdam , U niv., P h a rm .- 
therap . Labor.) K o t h e . 3750

Percy L. Ju lian , Edwin W. Meyer und Helen C. Prinly, Sterine. G. M itt. 16- 
Methyltestosteron. (5. vgl. C. 1948. E. 2704.) Im  Zuge eines groß angelegten Vers.- 
P rogram m s über Beziehungen zwischen K onst. u . W rk. bei S teroidhorm onen 
stellen die Vff. das 16-Methyltestosteron (VII) auf folgendem W ege ü b er eine 
MANNICH-Rk. h er: Dehydro-androsteron (I) w ird  m it D im ethylam inhydrochlorid  u. 
Paraform  in Isoam ylalkohol e rh itz t u. erg ib t in  leidlicher A usbeute 16-Dimethyl- 
arninomethyl-dehydroandrosteron (II). D iäthy lam in  u. P iperid in  geben analoge 
Verbb. D iese S teroidam ine lösen sieh als H ydrochloride g u t in W . u. spalten  beim  
E rh itzen  m it E isessig-Essigsäureanhydrid die sek. A m inogruppe ab u n te r  Bldg. 
einer 16-Methylen-ketones ( I I I) . D ieser Stoff lä ß t sich m it R a n e y -M  stufenw eise 
hydrieren : 1 Mol H2 w ird  rasch aufgenom m en u. 16-Methyldehydroandrosleron (IV) 
gebildet. E ine 2 Mol H2 w ird zögernd aufgenom m en u. erw artungsgem äß ein G e
misch stereom erer Diole gebildet. G eht m an hei der H ydrierung  vom  A ce tat von 
III aus, so e rh ä lt m an nach A cylierung des Rk.-Gem isches ein A cetat-B enzoat II 
(F. =  148— 151°) oder D iace ta t VI (F.175— 177,5°), die sich beide partie ll, wenn 
auch schwieriger als das bekann te 3,17-A ndrostendiol-diacetat, verseifen lassen 
(an C 3). Die Verseifungsprodd. lassen sich beide an C 3 zum  a,/?-ungesätt. K eton 
dehydrieren u. liefern nach Verseifung der 17-ständigen E stergruppe beide das 
gleiche 16-Methyl-testosteron VII (F. 182— 184°, [a]D =  +  106°). D ieser Stoff is t nun  
wesentlich weniger physiolog. ak t. als Testosteron selbst: Im  K apaunenkam m test 
be träg t seine A k tiv itä t n u r ca. 1/10, im  Sam enblasentest n u t etw a */,■— Vjo 4er 
letzteren . —  E ine ausführlichere U nters, der ster. Verhältnisse der neuen S toff
gruppe u . eine A usdehnung der MANNicH-Rk. auf weitere S teroidketone u. w eitere 
U m setzungen der R k .-Prodd. m it ak t. M etliylenverbb. behalten  sich die Vff. vor. 
Verss.: 11; I, P araform aldehyd, D im ethylam inhydrochlorid  w erden in  Isoam yl
alkohol u n te r  R ückfluß gekocht. Rasche Auflsg., alsbaldige A bscheidung von krist. 
Stoffen, die durch S tehen hei +  5° begünstig t w ird. D er Nd. w ird in verd . HCl ge
löst, m it Ae. von N eutra lteilen  befreit, die Lsg. dann alkal. gem acht u. ausgeäthert. 
Aus dem  gewaschenen, konz u. m it PAe. versetzten  A e.-E x trak t k rist. rohes II P . 
aus Ao./PAe. 173— 174,5°, [«]&’ — 62,3°, C22H350 2N -IIydrochlorid : 242— 243,5°, 
M i/ +  15,1° (W asser), C22H30O ,N C l.— A nalog zu II en tste llt aus I m it D iä th y l
am inhydrochlorid 16-Diäthylaminomethyl-dehydroandrosteron, (11 a), C24H390 2N, 
F. 142°, u. m it P iperidinhydrochlorid  16-Piperidylmelhyldehydroandrostcron  ( I lb ) , 
C2?H390 2N, F . 175,5— 177,5°. —  16-Methylen-dehydroandrosteron (III):  rohes II 
wird m it Eisessig u. E ssigsäureanhydrid auf dem W asserbad erh itz t. E inengen im  
V akuum , V ersetzen m it W . u. E x trak tio n  m it Ae., der m it 10%ig. N aO H  u. W . 
gewaschen w ird. Aus dem getrockneten u. konz. Ae. k rista llis iert bei PAe.-Zugabe 
rohes III aus, F . aus Ae./PAe. 160— 165°, C22H30O3 (3-A cetat!), [«%’— 57,5° (Chlf.), 
A bsorptionsm axim um  hei 228 m y  (log e. — 3,9). —  Acetat von IV : A ce ta t von III,  
F. 160— 165°, w ird in A. m it R a n e y -M  bei n . D ruck u. 30° hyd rie rt, bis 1 .Mol H2 
aufgenommen sind. N ach A bzentrifugieren des N i-Nd. u . A bdest. des A. u n te r 
Vakuum  R ückstand , aus A e./PAe., F . 137— 143°, öfteres U m kristallisieren aus 
M ethanol schwere N adeln, F . 144— 146°, [a]f>7 1° (Chlf.), C22H320 3. Sem icarhazon: 
F. 243— 245°, C231I350 3N3. —  3ß-Acetoxj-17-benzoyloxy-16-m ethyl-As-androsten: 
111-Acetat w ird in  A. m it frischem R a n e y -M  bei 4 a t  H 2-D ruck u. 25— 30° reduziert. 
Die vom K ata ly sa to r befreite Lsg. w ird m it der gleichen Lsg. eines Parallelvers. 
vereinigt, der A. im V akuum  bei W asserbad-Tom p. abgedam pft u . die le tzten  Spuren 
A. durch A bdest. m it Bzl. im V akuum  entfern t. R ückstand  w ird in  Bzl. gelöst, 
mit 30 cm 3 P y rid in  u. einer Lsg. von Benzoylchlorid in  Bzl. verse tz t u . üb er N acht 
weggestellt. N ach dem  V erdünnen m it W . w ird m it Ae. ausgeschütte lt, der m it W ., 
verd. HCl u. W . gewaschen u. abdest. w ird. R ückstand  wird m it D am pf dest., in 
Ae. aufgenom m en, m it verd. N aO H  u. W . gewaschen, Ae. aus E x tra k t ahgedam pft, 
Rückstand aus M ethanol krist., V, F. 125— 147°, gereinigt 148— 151°, g litzernde 
weiße P lä ttch en , [a]/,7 +  11,1° (Chlf.), C29H3S0 4. —  Diacetat (VI): D as wie hei V 
isolierto rohe H ydrierungsprod. w ird m it P yrid in-E ssigsäureanhydrid  acety liert, 
Rohprodukt F . 165— 175°, aus Ae./PAe. F . 175— 177,5°, [a]?,7 — 39,9°, C24H36Ö4. —
17-Benzoat von VII:  V wird in  M ethanol gelöst u . m it m ethanol. KOH versetzt, 
25 Min. u n te r  Rückfluß sd., einengen u n te r  V akuum , glitzernde weiße P lä ttchen , 
P. 152— 154°, [a]?,7 13,4°, C2,H 360 3 == 3ß-Oxy-17-benzoijloxy-16-methyl- A3-androsten, 
daraus VII -Benzoat, weiße" Prism en, F . 223— 225,5°, [a%! + 1 5 0 ,6 ° , C27H340 3. —
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16-Methyltestosteron, VII : V II-B enzoat m it m ethanol. K O H  verseifen, Roliprod. 
P . 175— 182°, aus Aceton P rism en vom  P . 182— 184°, [a](>7 +  106° (Clilf.), C20II30O2.

Propionat, durcli E rh itzen  m it P ropionsäureanhydrid  auf dem  W asserbad, P . 138 
bis 140,5°, C23II31Ö3. —  3ß-Oxy-17-acetoxy-16-methyl-A5-ayidrosten: D iaceta t VI wird 
m it m ethanol. K O H  p artie ll verseift. Aus M ethanol glitzernde P lä ttch e n , P . 164,5 
bis 168,5°, die u n te r V akuum  gebundenes Lösungsm . ahgeben, [a]f,7 — 36,7° (Chlf.), 
C ,,II310 3. —  Acetat von  V II: aus obigem M o n ace ta tP . 150— 160°, aus Ae./PAe. kein 
scharfer P ., offenbar Isom erengem isch. D ieA nalyse s tim m t auf C221I320 3. (J . Amer. 
ehem. Soc. 70. 3872— 75. N ov. 1948. Chicago, Illinois; Research L aboratories of the 
G lidden Com pany, Soya P roduc ts  Division.) D a n n e n b a u m . 3750

L. Wilds und  W illiam B. McCormack, Die Hexahydroderivate des meso-Hex- 
östrols. (Vgl. C. 1949. I I .  663.) D a die w irksam en Form en der sy n th e t. Ö stro
gene, das trans-Diäthylstilböstrol u. tneso-Hexöslrol (I) der K onfiguration  des Östra- 
diols entsprechen, is t das noch ähnlichere Hexahydrohexöstrol (II) von Interesse. 
D ie H ydrierung des I-m onobenzoats liefert keine te ilhyd rierte  V erbindung. N ach der 
M eth. von Mu sser  u . A d k in s  (C. 1938. I I .  307), nach der Phenole, n ich t aber Phenol
ä th e r m it Cu-Chromit h y d rie rt werden, gelingt dieH ydriorungvon I-m onom ethyläther 
u. das R ohhydrierungsprod. g ib t oxyd iert in  bis zu 62%  A usbeute das erw artete 
M ethoxyketon (IV), das sich m ittels CII3M gJ entm ethylieren  läß t. E n tm ethy lie rt 
m an auf dieselbe W eise das R ohhydrierungsprod, so e rh ä lt m an cis u . trans-dl-m-3- 
[p-Oxyphenyl]-4-[4'-oxycyclclohexyl]-hexan (II), durch A usschütteln  m it Ci.a is e n - 
Alkali u. durch K rist. getrenn t. Die cis-trans-Zuordnung auf G rund der W eiter
hydrierung  zum  Dodelcahydrohexöstrol is t n ich t möglich, d a  dabei ein Gleichge
w icht zwischen den Isom eren besteh t. Die trans-F o rm  erh ä lt m an hei Hydrierung 
von IV u n te r  neu tra len  Bedingungen, im  sauren  M edium an  P t 0 2 haup tsäch lich  die 
cis-Porm . D urch O xydation des Phenolalkohols (II) als M onobenzoat e rh ä lt man 
nach vorsichtiger alkalischer V erseifung das Phenolketon  (VI), das zur Selbstkon
densation neigt. Ö strogen an  R a tte n  w irk t tran s-II  m it 10 j>-gegenüber I m it 1 y-, 
cis-II is t m it 200 y unw irksam . E inige S tufen einer n ich t zu E nde geführten  II- 
Synthese aus a-(4-O xycyclohexyl)-buttersäure u . Anisol w erden beschrieben.

V e r s u c h e :  meso-Hexöstrohnonomethyläther (III) , D arst. n a c h B r e tsc h n eid e r  
u. M itarbeitern , (C. 1942.1 .2779) (72% ),K p .0,7 200— 210°, P . 119—  120°;Benzoylde- 
riv ., C26H2s0 3,nach Sc h o t t e n -Bau m an n  in  D ioxan,N adeln aus A.-Bzl. (4 :1),F . 14 5 bis 
146°. —  dl-m-3-[p-Methoxyphenyl]-4-[4'kelocyclohexyl]-hexan (IV), C19II28Ö2 (mwird 
h ier im  N am en gebraucht, um  zu zeigen, daß sich die V erb. vom  »leso-Hexöstrol ah- 
le ite t). I II  in  M ethanol m it R a n e y -M  gekocht, M ethanol en tfern t, getrocknet, in 
gereinigtem  D ioxan m it Cu-Chromat, 280— 300 a t  H 2 (bei 200 a t  Anfangsdruck 
schlechte A usbeute), auf 240°/420— 490 at, nach 1— 6 Std . u . 100— 140% der theor. 
H2-Aufnahm e durch V akuum -D est. au fgearbeitet, Öl in  Eisessig m it CrÖ3 30 Min. 
bei 15— 20° behandelt, M ethanol zu, Lösungsm . im  V akuum  abdest., m it warmem

|  — H N  • (C H ,):

4

■e
d e h y d rie re n

V erse ifung ,

CO V I :  R  =  CO * CH,

C H ,
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W. gewaschen u. in  verd. HCl u. Ae. aufgenom m en, A e.-R ückstand  m it Semi- 
carbazid u. P y rid in  in  A. 20 Min. erh itzt, nach Verd. m it W . Semicarbazon, 
C2oH3iö 2N3 [40—-52%], gereinigt durch sd. W . u. U m krist. aus viel A., B lättchen , 
F. 208—-209° (Zers.); l g  Sem icarbazon m it wss. Oxalsäure 5 S td. am  Rückfluß 
gespalten, ausgeäthert, [97% ] IV, aus PAe. (40— 60°) F . 62— 63,5°, K p.4 182 bis 
190°; ohne Sem icarbazonherst. kann  IV durch D est., K p .0,4 140— 160°, rein  ge
wonnen w erden [53%]. —  Entmethylierungsversuche. III m it P yrid inhydrochlorid  
40 Min. auf 210° g ib t q u an tita tiv  I, F . 180— 184°. —  III m it CH3M gJ in  Ae. 
i y 2 Std. au f 170— 180° g ib t [87% ] I, F . 179,5— 181,5°. —  IV m it P yrid inhydro- 
clüorid bei 200— 215° zu 80— 90%  entm ethyliert, k rist. n icht, auch n ich t als 
Benzoat oder D in itrobenzoat. —  dl-m-3-[p-Oxyphenyl)-4-[4' -oxycyclohexyl]-hexan 
(II), C18H290 2, aus III durch Red. wie oben, D est. des Lösungsm ., CH3M gJ in  Ae. 
zu, Ae. bei 115° vertrieben  u. 2 y2 S td . auf 185— 195° (85%  der theor. Gasmengo 
aufgefangen), zers. m it E is u. verd. HCl, ausgeäthert, Ae. m it 5% ig. KOH ge
waschen (es löst sich 11 neben w enig I u. kann  über die B enzoate gewonnen werden), 
dann 8—-lOmal m it G uusoN -A lkali (40%ig. KOH u. M ethanol, 1:1) ex trah iert, 
nach A nsäuern  aus Bzl. cis-I I [6% ] aus Bzl. bzw. 50% ig. A. B lättchen  F . 183— 184°, 
aus der Bzl.-Lsg. rohes tran s-II , M onobenzoat-H erst. u. W iederverseifung, N adeln 
aus Bzl., F . (nach Trocknen bei 90° zur E ntfernung  des K rist.-B zl.) 134— 135°; 
existiert m indestens in  2 polym orphen Form en, durch A ufbew ahren Ü bergang in 
F. 143— 147°, durch V akuum sublim ation F . 128— 129,5°, verfestigt, wieder sclmi. 
bei 132— 134°. Misoh-F. m it der Verb. von U n g n a d e  u . T u c k e r ( C .  1948. E . 2716) 
130—-133°. U V -S pektrum  in 95% ig. A., M axim a 224,5 m p  (log E  — 3,95) u. 
279 m p  (3,24), M inimum 245 m p  (2,12). cis-Il-monobenzoat, C23II320 3, aus PAe. 
F. 68,5— 70° (einm al F . 103,5— 105°); trans-W-monobenzoat, aus PAe.-Bzl. (4:1) 
F. 129,5— 130,5°, nach C hrom atographie an  AL>03 F . 130,5— 131,5°; U V -Spektrum  
(95%ig. A.) M axim um  232 m p  ( lo gE  — 4,28). cis-ll-Dibenzoat, C32HM0 4, m it 
Benzoylchlorid in  P y rid in  bei 90°, P u lver aus M ethanol F . 134,5— 135,5° (poly
morphe F orm , F . 121,5— 123°); trans-W-dibenzoat, C32II360 4, aus A. F . 142— 143°.—  
II aus IV: IV in  A. m it Pd-K ohle, darauf ADAMS-Pt02 hydriert, Öl m it CH3M gJ 
2 Std. auf 170— 180°, E x trak tio n  m it CLAiSEN-Alkali, F . 122— 124°, üher das 
Benzoat gereinigt, F . 129— 129,5°. —  IV in  Eisessig m it etw as HCl an  P t 0 2 hyd rie rt, 
Öl en tm ethyliert, aus Bzl. F . 182— 184°. —  Perhydro-meso-hexöslrol: aus cis- oder 
trans-II m it RANEV-Ni in  A. bei 210°/360 a t, jeweils aus Ae. K rist., um krist. aus A. 
oder Essigester F . 169° (trans-trans?) u . aus den M utterlaugen m it Bzl.-PAe. das 
andere P erhyd ro -I, aus Bzl. F . 123— 124°. —  I\-B enzoa t (V), C23H3#0 3, das G e
misch von cis u. trans-II-m onobenzoat m it C rö3 in  Eisessig wie oben oxydiert, 
nach A bdest. des Lösungsm . m it Ae. u. verd. Säure ex trah iert, aus Bzl.-PAe. bzw. 
M ethanol F . 112,&— 133,5°; U V -Spektrum  (95%ig. A.) M axim um  231 m/< (4,28). —  
dl-m-3-[p-Oxyphenyl]-4-[4'-ketocyclohexyl]-hexan (VI), C18II260 2, aus V m it 5% ig. 
m ethanol. K O H , nach  15 Min. S tehen bei Z im m ertem p. is t alles gelöst, n eu tra li
siert, ausgeäthert, K p.0,2 170— 180° [87%], aus Bzl.-PAe. F . 104— 105°; UV- 
Spektrum  (95%ig. A.) M aximum 248 m p  (2,5). -— a-[4-Oxycyclohexyl]-buttersäure
(VII), C10H18O3 aus a-[p-O xyphenyl]-huttersäureäthylester m it RANEY-Ni in ahs. 
A. bei 180— 185° u. 320— 350 a t. N ach Verseifung 35%  aus Bzl.-A. F . 122— 124° u. 
62% eines Gmisclies, F . 88— 105°. —  a-[4-Oxycyclohexyl]-p-methoxybutyrophenon- 
benzoat (VIII),  C,4II280 4, aus VII (F. 120— 122°) in  Eisessig u. P y rid in  m it A cetyl- 
cldorid, das rohe'A cetoxyderiv . m it S0C12 in Bzl. in das Säurechlorid üb erfü h rt u. 
dies m it Anisol u. SnCl, in  Bzl. bei Z im m ertem p. kondensiert, das rohe A cetoxy- 
deriv. verseift u. benzoyliert, nach E x trak tio n  m it Essigester N adeln oder B lä tt
chen aus M ethanol, F . 84— 88° [52%]. —  3-[p-Anisyl]-4-[4'-oxycyclohexyl]- 
hexanol-(3), C19H 30O3: VII verseift, in  Bzl. getrocknet u. in  Bzl. m it C2H5M gBr 
5 Std. gekocht; nach 6 M onaten K rist. aus Bzl. [65%], aus Bzl.-PAe. F . 110— 111°. 
(«T. Amer. ehem . Soc. 70. 4127— 32. Dez. 1948. W isconsin, U niv. L ab . of Organ. 
Chem.) W . W u n d e r l ic h . 3750

W. Klyne, B. Schächter und G. F. M arrian, D ie Steroide im  H arn trächtiger S tu 
ten. 1. M itt. E ine Methode zur Extraktion von Steroidsul jäten und  die Isolierung von 
Aw-(Allopregnenol-3ß-on-{20)-sulfat. (Vgl. auch C. 1949. I. 207.) Vff. beschreiben 
ein verbessertes Verf. zur Isolierung von S teroidsulfaten aus H arn , basierend auf 
der früher von Schächter  u . Marrian  (vgl. C. 1939. I I .  2938) m itgete ilten  M ethode. 
Es konnte A 16-Allopregmnol-3ß-on-{20) isoliert u. als p-T o lu id in -  sowie K -Sa lz  
identifiziert werden.

V e r s u c h e  (F F . korr.): D as Roliprod. (12,3 g aus 22,2 1 U rin), erha lten  nach 
Schächter u . Marrian  (l . c.), w urde in 90 cm3 sd. W . gelöst u . m it 90 cm 3 gesätt.
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K -A cetatlsg. verse tzt. D er N d. w urde nacli E rk a lten  abzentrifug iert, m it K -A cetat- 
lösung gewaschen u. in  B u tano l gelöst; der nach W aschen m it W . u. E indam pfen 
verbleibende R ückstand  w urde in  140 cm 3 sd. W . gelöst, die Lsg. w urde auf 0° 
abgekühlt u . der hierbei erhaltene N d. w urde m ehrm als m it sd. A ceton ex trah iert. 
Die A cetonex trak te  gaben nach  E inengen u. K ühlen auf 0° einen R ückstand  (1). — 
Ai6-Allopregnenol-3ß-on-(20) (ll)-su lfa t, p-Toluidinsalz, aus I durch K ochen m it 
p-Toluidinhydrochlorid  in  wss. Lsg.; aus W . F . 195— 197°; [<x]{,# + 3 1 ,7 °  (c =  3; 
Chlf.). —  Il-S u lfa t, IC-Salz, C21H31Ö5SK, aus vorst. p-Toluidinsalz nach  B ehandlung 
m it K O II; aus W . u. A. F . 244— 245° (Zers.). —  11, C21II320 2, durch E rh itzen  von I 
m it 2 n  HCl auf dem  W asserbad. N ach E x trak tio n  m it Äe. aus A. F . 205— 207°; 
[<*]i>7 +  50,2 +  4,2° (o =  1,4; A.). Acetat, C^H ^Oj, aus vorst. Verb. durch E rh itzen  
m it A cetanhydrid  in P y r id in ; aus ca. 5 0 % A .F . 165— 166,5°; [a]/,2 + 3 3 ,9 ° (c  =  1,4; 
Chlf.); UV-M axima (in A ., etw as Ae. en thaltend) bei 240 m p  (löge =  3,95) u. 
320 m p  (löge =  1,78). —  II - Acetat-16,17-epoxyd, aus vorst. Verb. durch B ehand
lung m it Perbenzoesäure, F . 185— 187°. (Biochemie. J .  43. 231— 34. 1948. D ep. of 
Biocliem., U nivv. of Toronto  and  E dinburgh.) F r u h st o r f e r . 3750

W. Klyne, Die Steroide im  H arn trächtiger Stuten. 2. M itt. Isolierung von Uran- 
diolsuljat. (1. vgl. vo rst. Ref.) Aus dem  R ückstand  der im  vorst. Ref. beschriebenen 
A eetonextvakte w urde eine Verb. isoliert, die w ahrscheinlich m it Urandiol ident, 
is t; ein d irek ter Vgl. konnte n icht durchgeführt werden.

V e r s u c h e  (FF . korr. u. im  ICoflerblock; ± 2 ° ) :  p-Toluidin-Y-suLfat, D arst. 
wie p-Toluidin-Z-sulfa t (I.e.), aus W . N adeln, F . 181— 183° (Zers.), [«jj,0 +  16>1° 
(c =  3,0 in  A.). —  Substanz Y, D arst. vgl. Substanz Z  (l . c.) aus verd . A. N adeln 
F . 211— 213°, sub lim iert bei 180°/0,06— 0,1 m m , [a]j>5 + 3 ,7 °  (c =  1,8 in A.). — 
Y-Diacetat aus dem  vorigen durch A cetylierung in  P y rid in -A cetanhydrid ; aus wrss. 
M ethanol B lättchen , F . 159,5— 160,5°, [a]j,° — 30,4° (c =  1,4 in  Chloroform); 
sublim iert hei 190°/0,1 mm. —  Y-K eton  aus verd . A. B lättchen , F . 171— 173°, 
sublim iert bei 130°/2 • 10~4 m m . —  Semicarbazon aus A., F . 217— 221° (Zers.). 
W eitere A ngaben vgl, C. 1949. I. 207. (Biochemie. J .  43. 611— 14. 1948. D ep. of 
Bioehem., U niv. of E dinburgh.) F r u h s t o r f e r . 3750

J. Y. F. Paterson und  W. Klyne, D ie Steroide im H a rn  trächtiger S tu ten . 3. M itt. Iso 
lierung von Allo-pregnanol-(3ß)-on-(20)-suljat. (2. vgl. vorst. Ref.) Experim entelle 
A ngaben zu der C. 1949. I. 207 referierten  vorläufigen M itt., sonst inhaltlich  iden
tisch. (Bioehem. J .  43. 614— 16. 1948.) F r u h st o r f e r . 3750

W. H ausm ann und  A. E. W ilder Smith, Isom erisierung von Dienöslrol. (Vgl. 
C. 1950. I. 877.) W ird  Dienöstrol (I) en th a lten d er H arn  m it n . IICl hydro lysiert, so 
w ird ein 90% ig. V erlust der ursprünglichen Östrogenen W rkg. festgestellt. W ird  I, 
F . 232°, 1 S td . am  R ückfluß m it n . HCl u n te r  N2 gekocht, so w ird  ein I-Isom eres 
(II), F . 175— 176°, n ich t id en t, m it Isodienöstrol, F . 189°, erhalten . D as I I -Acetat, 
-Benzoat u . -p-Nitrobenzoat w aren m it den entsprechenden I-D eriv. isom er, jedoch 
n ich t identisch. W ahrscheinlich ist II iden t, m it dem  von A d l e r  u . H ägglund  
(Ark. K ern., M ineralog. Geol., Ser. A [1945.] 1) aus I durch Einw . vonBCL, erhaltenen 
l-M cthyl-2-[p-oxyphenyl]-3-äthyl-6-oxyinden (Indenöstrol A )  ( II I) , zum al I I I  eben
falls n u r Vio der Östrogenen W rkg. von I zeigt, n . II2SÖ4 u. n. I I3P 0 4 geben die 
gleiche Cyclisierung von I; auch w enig HCl oder H2S 0 4 zu I in  Eisessig fü h r t zur 
B ldg. von II. (N ature [London] 161. 892— 93. 5/6. 1948 London, M iddlesex Hosp. 
C ourtau ld  In st, of Bioehem .) H . P . F ie d l e r . 3750

F. Wessely, A. Bauer, Ch. Chwala, I. Plaichinger und  R. Schönbeck, Über 
körperfremde synthetische Östrogene. 3. M itt. (2. vgl. C. 1941. I I .  2565.) Unterss. 
(4 D issertationen  1942— 1945) zur F ests tellung  des räum lichen B aues der körper- 

=  frem den sy n th e t. Östrogene trans-4,3-Di-(p-
110 0-CH(C,Hs)— OR. oxyphcnyl)-n-hexen-(3), ,,(Stilböstrol“) (I), des-

cii(CH,) ii sen entsprechender cis- Verb. ( II I) , die bisher
u n b ek an n t war, sowie der m it I isom eren Verb. 11 •

111 konn te  von verschied. A utoren b isher als Dipropionsäureester (IV) ( P e t e r i ,  C. 
1943.1. 399; W e s s e ly  u . M itarbeiter,N atu rw issenschaften31. [1943.]417; W a lto n  
u. B r o w n le e ,  N atu re  [London] 151. [1943.] 305) vom  F . 79° erhalten  w erden. Im  Ge
gensatz zu P e t e r i  wie auch W a l t o n  u . B r o w n le e ,  die n u r  I erhielten, fü h rt die milde 
Verseifung von  Vff. zu einem P räp ., das zuin großen Teil I II  d arste llt. W iderlegt 
w ird die A nsicht von W a l t o n  u . B r o w n le e ,  die eine als y>-StilbÖstrol bezeichnete 
Verb. vom F . 151°, die ein öliges D ipropionat liefert, für I I I  ansehen. Diese Verb. 
is t  m it der von Vf. früher (Mh. Chem. 73. [1941.] 127) beschriebenen V erb. IIA  mit 
dem  F . 153° id e n t.; das geometr. Isomere B  dazu schm ilzt bei 143°. D im ethyläther
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von B , F . 50°; Dipropionate von A  u. B  ölig. Verglichen dam it b esitz t I F . 171°;
III  F . um  110°; Dimethyläther von I F . 124°; von II u n b ek an n t; D ipropionat von I,
F . 107°; von II  F . 79°. —  D arst. verschied. Verbb. in  dieser R ich tung  m it N achw. 
ih rer K o n st.; außerdem  werden in  5 D iagram m en die U V -A bsorptionen in Cyclo- 
liexan oder reinstem  A. wiedergegeben.

V e r s u c h e :  2,3-Di-(p-melhoxyphenyl)-buten-(2), C18H20O2: durch W asser
abspaltung  aus 2,3-Di-(p-methoxyphenyl)-butanol-(2), F . 87— 89° (D o d d s  u. M it
arbeiter, C. 1939. I I . 646),m it P B r3inC IIC l3. Aus A. das trans-isomere, F . 131°;durch  
frak tion ierte  K ristallisa tion  aus A., Ao. u . PAe. das cis-Isomere, F . 50°. Ozonisierung 
des le tz te ren  m it 4% ig. 0 3 fü h rt zu p-M ethoxypropiophenon, dessen Semicarbazon
F. 196°. H ydrierung  des cis-Isom eren m it P d  g ib t das mesoida 2,3-Di-(p-methoxy- 
phenyl)-butan, F . 136°. Die trans-F o rm  g ib t das racemoide Deriv., F . 88°. U m 
lagerung m it J  gelingt n ich t. —  2,3-D i-(p-oxyphenyl)-butan  durch E n tm e th y 
lierung m it GruGNARD-Reagens; die freien Phenolo besitzen F F . 233° u. 139°. —  
Verss. über Einw . von P ropionsäureanhydrid  auf I un te r 12 verschied. Bedingungen 
ergaben M ischungen m it 70— 100% trans-Dipropionat (V). Therm . A nalyse nach 
R h e in b o l d t  u . F.-D iagram m . Zur R eindarst. von V genügt U m krista llisation  aus 
M ethanol u. A., w ährend  IV durch m echan. Auslesen der verschied, ausgobildeten 
K ristalle  (IV p rism at., V dünne B lättchen) gewonnen w erden. Umlagerung von
IV m it J  in  N itrobenzol gelingt nu r in sehr geringem U m fang. Ozonisierung  g ib t 
das Propionat des p-O xypropioplienons, F . 63°. H ydrierung  fü h rt m it V erseifung 
zu m eso-3,4-D i-p-oxyphenyl-n-hexan (Hexöslrol). Verseilung von IV u . V m it 
alkohol. N H , in  der W ärm e g ib t ausschließlich I; bei Z im m ertem p. w ird  jedoch ein 
Roliprod. erhalten , das bei 116° schm ilzt, aus der Schmelze w achsen zwischen 120 u. 
130° K ristalle, F . 171°. R eindarst. von I II  gelang n icht. —  3,4-D i-(m -oxyphenyl)-n- 
hexen-(3) (V I): aus m -N itropropionphenon durch Red. m it Ni in  Bzl. u . E in le iten  
von HCl-Gas Hydrochlorid des m -Am inopropiophenons, C,H12ONCl, Sublim ation 
bei 155°, Zers. 175°, im  Gegensatz zu H artu n g  u . Mun ch  ( J .  Ainer. ehem . Soc. 51. 
[1929.] 2571; 53. [1931.] 4149), die einen F . 202° angeben. Beines A m in  aus Ae.- 
PAe. F . 71°. D araus durch E in trägen  in  25% ig. H2S 04 u. Zugabe von  N aN 0 2 
m-Oxypropionplienon, C9H10O2, aus W . F . 78°. H ieraus w ird nach B e r n s t e in  u . 
W a l l is  (C. 1942. I. 878) m -M etlioxypropiophenon, dann dessen H ydrazon u. 
daraus durch O xydation m it HgO das 3,4-Di-(m-methoxy-phenyl)-n-hexen-(3), 
C20H24O2, F . 79— 80° (verm utlich Irans-Form) hergestellt. E n tm ethy lie rung  m it 
CH3M gJ g ib t VI, C18II20O2, aus Eisessig-W . u. Bzl. F . 188°; Diacetat F . 85,5°. —
3,4-Di-(o-oxyphenyl)-n-hexen-(3): aus o-Oxypropiophenon wie bei der m -Verb. 
en ts teh t ein Stilben, F . 115°. D ie E ntm ethylierung  fü h rt zu dem  gew ünschten P rod ., 
aus A.-W . V akuum -F . 159— 160°.—  o,o'-Dimethoxystilben: aus o-M ctlioxybenz- 
aldeliyd über H ydrazon, Azin, Sulfon. F . 137°. (Mh. Chcm. 79. 596— 614. Dez. 1948. 
S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A bt. H b . 157. 596— 614. 1948. 
W ien, U niv., I I .  Chem. In st.)  R o t t e r . 3750

C. W. Brandt und  D. J . Ross, Podocarpsäure, eine Quelle Östrogener Hormone. 
F ie s e r  u . Ca m pb ell  stellten  früher (vgl. C. 1939. I I .  3434) fest, daß 6-Oxydehydro- 
abietinol (II) Östrogene Eigg. besitzt. Da Podocarpinol ( II I)  sich von II n u r in der 
K onfiguration am  C3 u. durch A nwesenheit einer 
Isopropylgruppe am  C7 unterscheidet, w urde I II  CH,cooh
durch A cetylierung von Podocarpsäure (I), R o s e n - 
MUND-Red. des Säurechlorids u. II2-Cu-Chromit- , j i 
Red. dargestellt u . auf seine pliysiolog. W rkg. I
un tersucht. D er pliysiolog. T est zeigt, daß III 1
Östrogene W rkg. besitz t. Einzelheiten der D arst. oh
von III  u. einigen D erivv. werden spä ter v e r
öffentlicht. (N ature [London] 161. 892. 5/6. 1948. W ellington, New Zealand, Dep. 
of Sei. and  Ind . Res., Dom inion Labor.) II. P . F ie d l e r . 3750

D2. Naturstoffe: Vitamine.
J. F. Arens und  D. A. Van Dorp, E ine neue Methode fü r  die Synthese a ß -  

ungesättigter Aldehyde. Darstellung von ß-M ethylzimtaldehyd, Ciiral und  ß-Jonyliden- 
acetaldehyd. Im  Zusam m enhang m it IJnterss. über die V itam in-A -Syn th . fanden 
Vif., daß Ä thoxyacetylencarbinole bei partieller H ydrierung  in  die entsprechenden 
Ä thylencarbinole übergehen, welche bei H ydrolyse m it verd . Säure <x,/?-ungesätt. 
A ldehyde lieferten. Ausgehend von A cetophenon, M ethylheptenon bzw. ß-lonon

CH, CII,OH
\ /

CY)\ / h f 'CII, 1 IU
OH
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erhielten Vif. nach R k. m it Ä thoxyacetylenm agnesium brom id über die e n t
sprechenden Ä thoxyacetylencarbinole ß-M ethylzimtaldehyd, Gitral bzw. ß-Jonyliden- 
acetaldehyd.

V e r s u c h e :  2-Phenyl-2-oxy-4-äthoxybutin, K p .0,i 98— 100°, durch Zugabe von 
A cetophenon in  absol. Ae. bei einer aus Ä thylm agnesium brom id u. Ä thoxyacetylen  
in  Ae. hergestellten Lsg. u n te r  E iskühlung u. Zers, des R k.-P rod . m it 10%ig. wss. 
NIIjCl-Lsg. —  2-Phenyl-2-oxy-4-äthoxybuten, Cl5H „,02, K p .0ll 74,5— 78°, aus 
vorigem  durch H ydrierung  in  Essigester in  Ggw. von 2,5% ig. PdBaSO.,. —  ß-Ace- 
thylzimtaldehyd, durch Schütte ln  einer ä th er. Lsg. des vorigen  m it verd . Säuren in 
fa s t q u an tita tiv e r  A usbeute oder E rh itzen  des vorigen m it 0,1 n  H C l; Semicarbazon, 
K ristalle aus A., P . 205,5— 206,5° (vgl. A r e n s  u . v a n  D o r p , Recueil T rav. chim. 
Pays-B as 67. [1948.] 459). —  2-Methylheplen-(2)-on-{6), K p. 170— 171°, durch 
A cetessigester-Synth. aus Isoprenhydrobrom id (vgl. R uzicka  u . S c h in z , C. 1940. 
I I .  2312) in  51% ig. A usbeute (durch Bldg. von Peroxyden  können bei D est. ä lterer 
P rodd . heftige Explosionen au ftre ten ); Semicarbazon, C9H17ON3, E . 135— 136° 
(korr.), K ristalle  aus verd . M ethanol. —  2,6-Diniethyl-6-oxy-8-äthoxyocten-(2)-in-(7), 
K p .0ll 78— 82°, aus dem  M ethylheptenon u. Ä thoxyacetylenm agnesium brom id in  
absol. Ae. u n te r  E iskühlung u. Zers, m it NH,,C1-Lsg. in  73% ig. A usbeute. N ach 
H ydrierung  des vorigen w urde durch H ydrolyse des 2,6-D imethyl-6-oxy-S-äthoxy- 
octadieti-{2,7) m it 0,2 n HCl Citral, K p .18 115— 123°, erhalten , 68% ig. A usbeute 
(berechnet auf M ethylheptenon), ty p . G eruch; Semicarbazon, Cu HI9ON3, F . 130 bis 
135°, cis-trans-Isom eren-G em isch, nebeneinander k lare p feilartige K rista lle  u. 
undurchsichtige Büschel aus M ethanol. —  Aus Ä thoxyacetylenm agnesium brom id 
u. j?-Ionon in absol. Ae. w urde ein entsprechendes Äthoxyacetylencarbinol erhalten , 
das nach Chrom atograph. Reinigung, H ydrierung  in  Ae. u . H ydrolyse m it 0,2 n HCl 
ß-Jonylidenacetyldehyd, VI (2 ,2 ,6-Trim ethyl-cyclohexen-(6)-yl-(l)-3-m ethylpenta- 
dien-(2,4)-al-(5)), K p .0l01 118— 122°, gab ; gelbes ö l ;  Semicarbazon, G^H^ON.,,
F . 194,5— 196° (korr.), K ristalle  aus M ethanol. VI gab m it /S-M etliylcrotonaldehyd 
ein P rod. m it deutlicher V itam in A -A k tiv itä t, das nach  Chrom atograph. Reinigung 
eine M ischung von Sem icarbazonen gab, aus welcher das Semicarbazon des V it. A . - 
Aldehyds  isoliert w erden konnte. (Recueil T rav . chim. Pays-B as 67. 973— 79. 
D ezem ber 1948. Oss, L abor, of N. V. Organon.) L i n d e n b e r g . 3800

Paul Meunier, Über die wirkliche Formel von A xe rophthen. D ie B ehandlung von 
Vitam in A  (Axerophthol) (II) m it Säuren, die lange Zeit fälschlich als Cyclisierung 
bezeichnet w urde, fü h rt durch D ehydration  zu einem K W -Stoff C20H28 (I), den Vf. 
u. M itarbeiter (C. R . liebd. Séances Acad. Sei. 211. [1943.] 907) Axerophthen  nannten , 
w ährend  er von S h a n tz  u . M itarbeitern , (C. 1945. I I .  503) als A nhydro-V itam in  A  
bezeichnet w urde; diese A utoren nahm en auch eine andere V erteilung der D oppel
bindungen an. K a r r e r  u . S c h w y z e r  (C. 1948. E . 1081) bezeiclineten dagegen m it 
A xerophthen ein D ihydro-anhydro-V itam in A.

CH, CH,
\ /  CH, CH,
, / \ c  — CH • CH = C • CH “  CH • CH = C • CH =  CH, Axerophthen nach MEUNIER

^ ' N'CH,
CH, CH,
\ /  CH, CH,
/'"jC -  CH -  CH • C -  CH • CH •> CH — C =  CH • CH, Axerophthen nach KARRER

V /\C H ,

Beide Stoffe besitzen biolog. A k tiv itä t. Vf. s te llte  I auch  ohne Säurebehandlung 
durch  B rom ierung, E rsatz  von B r durch J  u. A bspaltung  von J  her. D as nach dem 
Verf. von K a r r e r  neben I erhaltene Carotinoid is t nach  M einung von Vf. n icht 
id en t, m it ß-Carotin, sondern ste llt den Diaxerophthyläiher d a r u. is t iden t, m it dem 
P rod ., das E n d e r  (Biochem. J .  26. [1932.] 1118) durch  B ehandlung  von II  m it 
SbCl3 erhielt. (C. R . liebd. Séances Acad. Sei. 227. 206— 07. 19/7. 1948.)

S p a e t h . 3800
Yoshikazu Sahashi, Akihiko Nakayam a, Sumie A kam atsu, Hideyo Suzuki und 

Hisako Mizuno, Weitere Untersuchungen an V itam in B 1 und  verwandten Verbindun
gen. 1. M itt. E ine einfache Methode zur Darstellung von V itam in  B X-Chloridhydro- 
chlorid. Das Verf. g e s ta tte t eine einfache, auch im  großen M aßstabe durchzufüh
rende D arst. von Vitam in B^-Chloridhydrochlorid aus seinem  Brom idhydrobrom id. 
Dieses wird iu  W . gelöst u. bei 8— 10° w ird reines CI,-Gas eingeleitet. Geringe
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Mengen freien Brom s w erden durch E in le iten  von L u ft oder E rw ärm en auf 20 bis 
25° en tfern t. Beim  E indam pfen krist. Vitam in B r Chloridhydrochlorid aus, P . 242°, 
A usbeute 94% . ( J .  sei. Res. In s t. [Tokyo] 43. 22— 23. 1/11. 1948. Tokio, In s t, of 
P liys. u. Cliem. Res.) B r ü c k n e r . 3800

Yoshikazu Sahashi,  Akihiko Nakayama, Minouru Uchida, Junichi Inoue und 
Hisako Mizuno, Weitere Untersuchungen an V itam in B 1 und  verwandten Verbin
dungen. 2. M itt. E in  ¡ordernder E in flu ß  von 4-Methylthiazol-5-acetamid au f die 
Pflanzenkeim ung. (1. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen den fördernden E infl. 
von O xydationsprodd. des Thiazolkerns im  V itam in B 1-Mol. u. von 4-M ethyl- 
thiazol-5-acetam i d au f die Pflanzenkeim ung.

V e r s u c h e :  D ie S tandard isa, des O xydationsprod. von 4-M ethylthiazol-5Ä thyl
alkohol w ird gewonnen durch Zugabe der S ubstanz zu  einer Lsg. von C r0 3 in  E is 
essig. N ach S tehen über N ach t w ird  m it W . verd ., m it Soda n eu tra lis ie rt u. dann  
nochm als m it viel W . verd., so daß die Konz, von Cr+++u n te rh a lb  der toxischen 
Grenze liegt. —  4-Methylthiazol-ö-acetamid, C6II8ON2S, L äyulinsäure w ird b rom iert 
u . verestert, dann  m it Thioform am id kondensiert zu Ä thyl-4-M ethylthiazol-5- 
aceta thydrobrom id , dies gelöst in  konz. N H 4OII u. verd am p ft; farblose K rist., 
P . 135°. D ie K eim ungsverss. zeigen, daß in  beiden Fällen bei tie fer Tem p. und  
A nw endung von verd. Lsgg. ein fördernder Einfluß bei G erste, W eizen, H irse u. 
B ohne e in tr itt . Verss. m it konz. Lsgg. oder bei höherer Tem p. geben negative 
Ergebnisse. G rünes Malz, das durch diese B ehandlung gewonnen w ird, zeigt dieselbe 
enzym atische A k tiv itä t wie gewöhnliches Malz. A uch die B odenbehandlung  von 
R eiskulturen m it 4-M ethylthiazol-5-aeetam id in  verd. Lsg. is t  erfolgreich. Die 
V erb. is t w irksam  auf die Zellverlängerung der H auptw urzeln , h a t  aber keinen 
Einfl. au f die N eubldg. von W urzeln. U nterss. über die Zellbldg. u. Zellteilung 
stehen  noch aus. (J . sei. Res. In st. [Tokyo] 43. 24— 28. 1/11. 1948.)

B r ü c k n e r . 3800
Augusto Banchetti ,  Die Photochemie des Cholesterins. 2. M itt. Photosynthese 

des V itam ins Ds aus Cholesterin. (1. vgl. C. 1941. I. 1039.) Sechs Lsgg., die je  
0,02 Mol S terin  bzw. 0,04 Mol K eton  in  100 cm3 Bzl. en th ielten , w erden dem Sonnen
lich t ausgesetzt oder m it U .V .-L icht bestrah lt. D urch Zugabe von Vanillin-HClO,, so
wie durch  colorim etr. M ethoden werden dann  V itam in D 3 ( l)u . 7-Dehydrocholesterin
(II) bestim m t. D abei zeigten sich die Lsgg. von Cholesterin (III) u. Acetylcholesterin 
(IV) nach der B estrah lung  frei von I u. II. Die Lsg. von III +  Benzophenon enth ielt 
nach 1 M onat am  Sonnenlicht 3%  I, die Lsg. von III +  Benzophenon nach 3 Mo
naten  am  Sonnenlicht 6,5%  I. Boi U .V .-B estrahlung kann  I schon nach 30 Min. 
nachgewiesen w erden. In  den Lsgg. aus III +  A cetophenon u. IV +  A cetophenon 
finden bei der B estrah lung  photochem . R kk. zwischen dem  Sterin  u. dem  K eton 
s ta t t ,  ohne daß sich dabei I bildet. (Gazz. chim. ita l. 78. 404— 14. Ju n i/J u li  1948.) 
P isa, U niv ., Is t. d i Chim. farm .) W a l t e r  S i m o n . 3800

D2. Naturstoffe: Enzyme.
Henry Roux,  Yvonne Teysseire und Guy Duchesne,  Über die Darstellung von 

Polyphosphorsäureestern des A neurins. Vff. beschreiben kurz ein Verf. zu r G e
w innung eines derartigen E stor-P räp ., ausgehend von P hosphoroxychloridhydrat 
u. A neurin (I), das nach den Ergebnissen der U nteres, (m it 2 verschied, spek tra l- 
ana ly t. M ethoden) aus einem Gemisch von P olyphosphorsäureestern  des I besteht, 
die je  I-Mol. 2 P -A tom e in cliem. B indung neben 2— 4 lab il gebundenen P -A tom en 
en thalten . D ie einzelnen Stufen der E stersynthese u. die Isolierung aus dem e n t
standenen  Stoffgemisch w erden im einzelnen gekennzeichnet. (C. R . Séances Soc. 
Biol. F iliales 142. 368— 69. März 1948. Marseille, F ac. de méd. e t do pharm acie, 
Labor, de physique.) S c h w a i b o l d . 3850

Henry Roux,  Yvonne Teysseire und Guy Duchesne,  Über die Kennzeichnung  
der Polyphosphorsäureester des A neurins. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. füh rten  eine F ra k tio 
nierung der nach ih rer M eth. gewonnenen Stoffe durch  w iederholte K ristallisa tion  
m ittels Zusatz von z. B. 40%  Aceton zu der wss. Lsg., w obei nach der 2. K ris ta lli
sation kon stan te  W erte des hydrolysierbaren u. gesam ten P  sowie des N erhalten  
wurden. Die W erte  fü r P  entsprachen einer bestim m ten A nzahl von A tom en je  Mol., 
z.. B. 5 le ich t hydrolysierbare u. insgesam t 7 P-A tom e bei einem der erhaltenen 
P räpp., das 4 N -Atom e enth ielt. E s w urden P räp p . erhalten , die bis zu 9 bzw. 11 
dieser P -A tom e enthielten. Bei B ehandlung solcher Lsgg. m it 90% ig. A ceton w urde 
ein Stoff m it 1 bzw. 2 dieser P -A tom e erhalten, der als Cocarboxylase angesehen w ird.
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A uf G rund dieser u. w eiterer E rgebnisse is t die S yntb . von Polypliosphorsäureestern  
des A neurins als gelungen anzusehen. D ie nach  den B efunden anzunehm ende A rt 
der P -B indung w ird gekennzeichnet. (C. E . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 370— 71. 
M ärz 1948.) Sc h w a ib o l d . 3850

D2. Naturstoffe: Andere Naturstoffe.
David W asserm an und  Charles R. Dawson, D ie Acajounußschalenflüssigkeit.

з. M itt. D ie Cardolkomponente der indischen Acajounußschalenflüssigkeit in  bezug 
au f die blasenbildende W irkung der Flüssigkeit. (2. vgl. S l e t z i n g e r  u . D a w so n , 
C. 1947. 1766.) D ie beiden hauptsäch lichen  B estandteile  der A cajounußschalenfl. 
sind die Anacardsäure (2-Carboxy-3-pe?itadecadienylphenol (I) u. Cardol (5-Penta- 
decadienylresorcin) (II). D a I le ich t einer D ecarboxylierung un terlieg t, b es teh t die 
handelsübliche F l., die durch  E x trak tio n  m it heißem  Öl gewonnen w ird, aus einem 
phenol. Gemisch. Dieses is t durch V akuum dest. n ich t zu trennen , da II po lym eri
siert. D ie Gew innung von II gelingt dagegen le ich t durch  A btrennung  von I als 
Pb-Salz aus einem  L ösungsm itte lex trak t. D as durch S yn th . dargestellte  II erwies 
sich als ebenso tox . wie das E x trak tio n sp ro d . u . m uß fü r  die blasenbildende W rkg. 
der F l. veran tw ortlich  gem acht werden. D ie gleiche W rkg. au f die H au t ü b t auch 
Teirahydrocardol aus, das sowohl durch S ynth . w ie durch H ydrierung  von II 
erhalten  w urde.

V e r s u c h e  (FF . korr.): Anacardsäure (I), C2,H 320 3, w urde durch A ther- 
ex trak tion  von N ußschalen nach Bä c k er  u . I Iaack  (E ov. tra v . chim . 60. [1941.] 
611), Lösen der erhaltenen  öligen F l. in  95%  A. u. Zugabe von P b(O H )2 als Pb-Salz 
isoliert. N ach F iltra tio n  w urde das Rohprod. in  W . suspendiert u . durch ls td . 
E rh itzen  m it p-Toluolsulfonsäure au f 100° zerlegt. D as Öl w urde m it Ae. a u f
genom men, noch einm al über das P b-S alz gereinigt, in  PAe. aufgenom m en, m it 
Darcokolilc behandelt u. au f 0° geküh lt; gelbe N adeln aus PAe., A usbeute 18 g. —  
Cardol (II), C21H320 2, w urde aus dem  alkoh. F il tr a t  des I-Pb-Salzes gewonnen. 
Dieses w urde eingeengt, f iltrie rt, m it W . verd ., m it PAe. ex trah iert, eingeengt u. 
dest.; blaßgelbe sehr viscose F l., K p .lj5 211— 212°. —  Tetrahydroanacardsäure, 
C22II3G0 3, durch k a ta ly t. H ydrierung  von 5,771 g I in  75 cm 3 Essigester m it PdO , 
bei 25° u. 762 mm  u n te r  A ufnahm e von 866 cm 3 H2 (bei*. 818 cm 3). R einigung durch 
Aufnehm en in  PAe., A bsorbieren an  D arcokohle G-60 u. A usw aschen m it Bzl. oder 
durch U m kristallisieren aus PA e., N adeln, F . 89,5— 90,0°. —  Tetrahydrocardol (III) , 
C211I3|,02, durch ka ta ly t. H ydrierung  von 2,255 g II in  95% ig. A. m it PdÖ 2 bei 27,8°
и. 757 mm  u n te r A ufnahm e von 441,4 cm 3 II2 (bei*. 351,5 cm 3) u. U m kristallisieren 
aus Benzol. Ditnethyläther (IV), C23H40O2, durch  U m setzung von III  m it K O I! u. 
D im ethylsulfat, Eingießen des Reaktionsgem isches in  W ., E x trak tio n  m it Bzl. u. 
D est. bei 0,1 m m , N adeln, F . 47,5— 48,5° (CH30 H ). —  3,5-Dioxybenzoesäure (V), 
durch Ü berführung von Benzoesäure in  3,5-disulfobenzoesaures Ba, Schmelzen 
m it K O I! u. N aO H  bei 270— 310°, E x trak tio n , E inengen u. A nsäuern. —  3,5- 
Dimethoxybenzoesäure, aus V, N aO H  u . D im ethylsu lfa t, F . 179— 182°. —  Chlorid 
(VI), K p.2l) 157— 180°?).—  3,5-Dimethoxybenzaldehyd  (VII), durch k a ta ly t. Red. 
von VI in Xylol über Pd-D arcokolile bei 140° nach Ma u t h n e r  (J .  p ra k t. Chem. 100. 
[1920.] 176), K p.14 138— 142°; A usbeute 36% . —  3,5-D imethoxy-[l-oxypentadecyl]- 
benzol (V III), C23II40O3, durch U m satz von V II m it M g-Tetradecylbrom id in Ae. 
u n te r K ühlung, A ufarbeitung  nach Bäcker  u. U m kristallisieren aus A., Ligroin u. 
PAe., N adeln, F . 61,5— 62°; A usbeute 60% . —  3,5-Dimethoxypentadecenyl-( 1)- 
benzol (IX), C23H380 2, durch W asserabspaltung  aus V III m it geschm olzenem  K HSÖ4 
in  X ylol bei 145° u. 1 std . E rh itzen  au f 180— 190°, nachdem  das Lösungsm . u . das 
gebildete W . abdest. w ar, N adeln, F . 41,0— 41,5° (CH3OII). —  3,5-Dimethoxy- 
pentadecylbenzol (IV), C23H40O2, durch  k a ta ly t. H ydrierung  von IX in 95% ig. A. 
in  Ggw. von Pd-C bei 30,2° u. 770 mm  D ruck u n te r  A ufnahm e von 755,5 cm 3 II2 
(bei*. 810 cm 3), Kp.„,3 190— 192°, N adeln aus PAe., F . 49,5— 50,0°; A usbeute 4 g 
aus 13 g IX. —  3,3-Dioxypentadecylbenzol (III) , C21H3(J0 2, durch 20std. E rh itzonyon  
IV m it H J  (d 1,70), die m it I IP 0 2 stab ilisiert w ar, im  E inschlußrohr auf 170— 180°. 
N ach A bkühlen w urde m it W . verd ., m it Ae. ex trah iert, der A uszug aufgearbeitet 
u. der R ückstand  bei 0,03 mm  sublim iert, N adeln, F . 91— 91,5° (PÄe.). —  Tetra
hydrocardol w urde aus der handelsüblichen N ußsclialenfl. durch  D est. des Hydrie- 
rungsprod. erhalten  (K p a 230— 255°). N ach m ehrm aligem  U m kristallisieren aus 
Bzl. w urde an  ein Gemisch von N orit A u. Celit absorb iert, m it Bzl. nachgewaschen, 
m it einem  Gemisch von 75%  Bzl. u. 25%  E ssigester w ieder herausgewraschen u.
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schließlich aus Skelly D. um kristallisiert, N adeln, F . 95— 96°. ( J .  Amer. ehem. Soc. 
70. 3675—79. N ov. 1948. New Y ork, N. Y., Columbia XJiiiv., D ep. of Cliem.)

H i l d e g a r d  B a g a n z . 3950 
K. Kratzl und I. Khautz,  Über das B auprinzip  der Seitenketten der L igninsülfo- 

säuren. 1. M itt. Hydrolyseversuche an Modellsubstanzen. Inhaltlich  id en t, m it der 
C. 1949. I I .  982 referierten  A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m atli.-naturw iss. Kl. 
A bt. I lb .  157. 376— 91. 1948. W ien, Univ., I. Cliem. Labor. Organ. A b t. u. A b t. fü r 
Cliem. des Holzes.) H e r r .  3950

K. Kratzl, Über das B auprinzip  der Seitenketten der L igninsulfosäuren. 2. M itt. 
Hydrolyseversuche an Ligninsulfosäuren, L igninpräparaten und L ign in . (1. vgl. 
vorst. Ref.) Inhaltlich  iden t, m it der C. 1949. I I .  982 referierten  A rbeit. (S.-B . 
österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. Kl., A bt. I l b  157. 392— 405. 1948.)

H e r r . 3950
K. Kratzl u n d  I. Khautz,  Über das Baupi-inzip der Seitenketten der L ign insu lfo 

säuren. 3. M itt. Über den A n te il der hydrolisierbaren Ligninsulfosäure in  der Su lfit-  
ablauge. (2. vgl. vorst. R ef.; 4. vgl. C. 1949. E . 561.) In h altlich  iden t, m it der 
C. 1949. I I .  983 referierten  A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., 
A bt. I l b  157. 406— 10. 1948.) H e r r . 3950

Hermann Pauly, Scheidung von Lignin-Kom ponenten. 2. M itt. Addukte m it 
M aleinsäureanhydrid. In  einer früheren A rbeit (vgl. C. 1934. I I .  1446) w ar über die 
A nlagerung von Jo d  an verschied. F rak tionen  von L igninen u. L ignolen, die durch 
system at. T rennung m it geeigneten Lösungsm itteln  erhalten  w aren, berich te t 
worden. Bei der B ehandlung von früher noch vorhandenen P roben  m it M aleinsäure
anhydrid  (III) w urde gefunden, daß sich h ierbei A dduk te bilden, die in  befriedigen
dem stöchiom etr. V erhältn is zu den erm itte lten  Jodzahlen  stehen. D ie A nlagerung 
geschieht in  fester, n ich t verseifbarer Form  u n te r Bldg. s ta rk e r Säuren. Aus den 
A ddukten w ird  das Mol.-Gew. cliem. abgeleitet u. m it den früher m itte ls  physikal. 
M ethoden bestim m ten  W erten  verglichen. Die entsprechenden W erte  verschied. 
Lignine u. L ignole sind in einer Tabelle angeführt. Bei den physikal. bestim m ten  
Mol-Geww. is t bem erkensw ert, daß bei verschied. P rodd . ganze Vielfache, u. zw ar 
das 3-, 5-, 6-, 10-, 15- u. 30-fache der R eaktionseinheit 180 (Mol.-Gew.) des Coniferyl- 
alkohols (I) au ftre ten . D a jedoch I n icht die F ähigkeit h a t, Jo d  anzulagern, w ird 
Isoconiferylalkohol (II) als G rundbaustein  angenom m en. E s w ird dabei darau f 
hingewiesen, daß eine endständige M ethen-G ruppe sich bei anderen Verbb. bei der 
Jodadd ition  als ganz bes. bevorzugt erwiesen h a t. D a die A dduk te (IV) m it III 
den C harak ter von Lactonsäuren zeigen, w ird nachfolgende K ondensations-R k. 
v e rm u te t:

O • CO-------- C • CII, • CO,II
.. . I 1

—CII(OH) ■ CH : CH, m  H O - < ^ J > - C I I  • CH, -  CH

H ,C 0 /  II  y  I I ,C O / IV

Auch fü r die Ö lreaktiv itä t der Alkyl-1 b rach ten  die E rkenntn isse ü b er die Chrom an- 
ringbldg. eine befriedigende E rk lärung. —  Terpen-1 en tstehen  aus Terpen-K W - 
Stoffen u. II m it nachfolgender K ondensation m it III.  (Chem. Ber. 81. 392— 99. 
Okt. 1948.) P r e u . 3950

I)3. Makromolekulare Chemie.
C. E. H. Bawn, Größe und Gestalt von M akromolekülen. Vf. e rö rte rt die M ethoden 

zur U nters, der Größe u. G estalt von M akromoll. u. die B edeutung  dieser U nterss. 
für die Technik. Die Mol.-Beweglichkeit, P o lyd ispersitä t, M ol.-Gew.-Best., Sedi
m entation, D iffusion u. Lsg.-V iscosität w erden d isku tiert. (Research 1. 343— 52. 
Mai 1948. B ristol, U niv., Dep. of Physical an d  Inorgan. Chem.) Sc h a ff . 4000

C. W. Bunn,  M olekülstruktur und physikalische Eigenschaften von P olym eri
saten. Vf. e rö rte r t die großen U nterschiede zwischen chem . verschiedenartigen 
Polym ersiaten, die qualita tiv  durch die S tru k tu r  u. A nordnung der M akromoll, 
gedeutet w erden können (kristalline u. am orphe P olym erisate , E rw eichungspunkte 
von K ettenpolym eren, kautschukeiast. Eigg. natü rlicher u . syn tliet. Fasern .) 
(Research 1. 630— 40. Nov. 1948. W elwvn G arden City, I le r ts ., Im p. Chem. Ind . 
Ltd., P lastics Div.) Sc h a ff . 4000
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0 . Kratky, G. Porod u n d  A. Sekora, Z ur röntgenographischen Untersuchung der 
Verlcnäuelung gelöster■■ Fadenmoleküle. Inhaltlich  id en t, m it der C. 1949. I I .  507. 
referierten  A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath .-naturw iss. K l., A b t. I l b  157. 
295— 96.1948. Graz, U niv., In s t, fü r theore t. u. physikal. Chemie.) H e r r . 4000 

W. Cooper, D ie durch Peroxyde katalysierte Vinylpolym erisation. B ei der 
Polym erisa tion  von Styrol m it Benzoylperoxyd  (I) als K a ta ly sa to r is t die Rk.- 
G eschw indigkeit p roportional dem  Q uadrat der K ata ly sa to rkonzen tra tion . Bei 
Verw endung von D i-m -N itro -1, m -Nitrobenzoyl-l u . D i-2,3,4,5-Tetrachlor-l s te ig t 
die R k.-G eschw indigkeit viel weniger m it der K onz, an  u. sind die au ftre tenden  
R adikale weniger ak tiv . E lek tronen  anziehende S ubstituen ten  erniedrigen die 
A k tiv itä t. (N atu re  [London] 162. 927. 11/12. 1948. B irm ingham , F o rt D unlop, 
Dunlop R ubher Co., Chem. Res. D iv.) W ie c h e r t . 4010

Ja . M. Slobodin, F. Ju . Ratschinski und  I. N. Schochor, Polymerisalion-Depoly- 
mcrisation. 4. M itt. Über die D imérisation von D ivinyl. (3. vgl. C. 1948. II . 1165.) 
Die bei der k a ta ly t. W ärm epolym erisation  von D ivin y l in  Ggw. von F lorid in  hei 
300— 400° u n te r  W asserstoffw anderung gebildeten D im eren sind in  der H auptsache
1,4-Dimethylcyclohexadien u. in  un tergeordnetem  M aße 1,2-Dimethylcyclohexadien. 
Ih re  K onst. w urde durch D ehydrierung m it N i und  O xydation zu den e n t
sprechenden P h thalsäu ren  festgelegt. U n ter den vorliegenden R eaktionsbedingungen 
findet keine Bldg. von V inylcyclohexen, dem  Dim eren von L e b e d e w  (vgl. C. 1935. 
I. 2598) s ta t t .  (LKypnan Oömefl Xhmhh [J . allg. Chem.] 18(80). 1545— 47. Aug. 1948. 
Militär-Med. K irow-A kad.) I I e l d . 4010

Ja. M. Slobodin, F. Ju . Ratschinski und  I. N. Schochor, Polymerisation-Depoly- 
merisation. 5. M itt. Über ein Tetrameres des D ivinyls. (4. vgl. vo rst. Ref.) D as bei 
der W ärm epolym erisation von D ivin y l über F lorid in  hei 300— 400° erhaltene 
T etram ere erwies sich als 9,10-Dimethyldekahydroanthracen, dessen K onst. durch 
D ehydrierung m it Se nach D ie l s  (Liebigs A nn. 478. [1930.] 129) u. nachfolgende 
O xydation m it K M n04 bewiesen w urde, wobei als alleiniges R eaktionsprod. 
Ö -Phthalsäure en ts tan d . (IKypnan OGmeü Xhmhh [J . allg. Chem.] 18 (80). 1548-—49. 
Aug. 1948.) '  H e l d . 4010

M. W. Poljakow und T. P. Kornijenko, K inetik  der Copolymerisation von V in y l
acetat und M ethyhnethacrylat. W ie bei der P olym erisation  der einzelnen M onomeren 
(vgl. C. 1949. I I .  739) bestehen auch bei der Copolym erisation von Vinylacetat (1) 
u. Methacrylsäuremethylester ( II)  die K urven  des als Maß fü r die P olym erisa tions
geschwindigkeit gew ählten T em peratu ranstiegs in  A bhängigkeit von der Zeit aus 
3 A bschnitten , die der Induktionsperiode (IP ), der Periode der au to k a ta ly t. 
Polym erisation (M axim um des T em peraturanstiegs) u . der A bkühlung  auf die 
Tem p. des T herm ostaten  entsprechen. Bei Verss. m it l(G ew .-)%  B enzoylperoxyd 
n im m t die IP  u. die spozif. V iscosität des P rod . (in 2% ig. benzol. Lsg.) m it s te i
gender A nfangstem p. t \  (65->80°) ab , die H öhe des M axim um s zu. Bei Verss. m it 
wechselnden Mengen I u. II liegt das M axim um  der IP  bei 70%  I +  30%  II. Bei 
dieser Zus. b e trä g t die L änge der IP  (bei 65°) 8,5 S td ., also ein M ehrfaches der IP  
bei den reinen M onomeren. D araus w ird  geschlossen, daß I u . II unabhängig  von 
einander polym erisieren u. daß jede K om ponente die Polym erisation  der anderen 
verzögert. Diese A nnahm e w ird dadurch  g es tü tz t, daß die V iscosität des P rod. 
bei steigender I-Konz. des Gemischs zuerst zu-, dann  nach einem m ehr oder weniger 
scharfen M axim um  abnim m t, da m it der Zunahm e der IP  eine A bnahm e der Zahl 
der A nfangszentren der P olym erisation  parallel geht, was w iederum  A bnahm e der 
Zahl der einzelnen K etten , größere K etten länge u. höhere V iscosität m it sich 
b ring t. (HoKJiaghi AKaacMitn HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 63. 
407— 409. 1/12. 1948.) R. K . Mü l l e r . 4010

G. I. Fuchs und  N. G. Putschkow, Untersuchung der Viscosität von Polyiso- 
butylenlösungen in  M ineralölen. 1. M itt. Abhängigkeit der Viscosität von Konzentra
tion und  Molekulargewicht. U n tersuch t w urden Polyisobutylene (I) vom  m ittleren  
Mol.-Gew. 4000— 30000 (viscosim etr. ; H ep tan) bei 50°. E s w ird eine Gleichung für 
die re la tive  k inem at. V iscosität von I in  M ineralölen in  ih rer A bhängigkeit von der 
Konz, gegeben. Bis zu re la tiv  hohen Konzz. b es teh t eine lineare AbliängigkeitWoin 
M ol.-Gewicht. D ie STAUDiNGERseke G leichung is t n ich t anw endbar. (KoJUiOHanbiii 
IKypnaji [Colloid-J.] 10. 371— 81. Sept./O kt. 1948.) v . W il p e r t . 4010

L. G. W allner, Über den E in flu ß  der Krislallitlänge a u f die Röntgeninterferenzen 
der Polyamide. Id en t, m it der C. 1949. I I .  296 referierten  A rbeit. (S.-B. österr. 
A kad. W iss., m atli.-naturw iss. K l., A b t. I l b  157. 279— 95. 1948. K W I fü r Chemie.)

H e r r . 4010
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R. Gabler, Z u r kristallinen S truktur der Polyamide. Nach Ca r o t h e r s  haben 
kurzkettige Polyester kristalline S tru k tu r  ( J .  Amer. cliein. Soe. 51. [1929.] 2564). 
Vf. w eist m it dem  Polarisationsm ikroskop an  P olyam iden m it techn . üblichen 
Polym erisationsgraden eine s ta rk  ausgeprägte K ristallisationstendenz nach. E s 
w urden P olyam ide un te rsuch t, die a) aus der Schmelze e rs ta r r t (Perlon  u . N ylon), 
b) aus Lsg. (Perlon aus Benzylalkohol) k rista llis iert w aren. (N aturw issenschaften 35. 
284— 85. 1948. [ausg. F ebr. 1949.] Schw arza/Saale, Perlon-Forscli.-Labor, d. 
Thür. Zellwolle.) A. J a ii n . 4010

Luise Holzapfel, D ie Polymerisation der einfach-molekularen siliciumorganisch an 
Grundverbindungen. Organische Kieselsäure-Verbindungen. 9. .Mitt. (8. vgl. N a tu r
w issenschaften 34. [1947. herausgeg. 1948.] 189, 10. vgl. C. 1948. E . 1980). U n te r
sucht w urde der Polym erisationsvorgang verschiedener K ieselsäureester (Si( OC2H5)4,
o-Silicopropionsäureäthylester) bei der Verseifung m it verschied. Alkoholen wie 
die gleiche P olym erisation von Si(0C2H5)., bei der Verseifung m it A lkoholen u. 
gleichzeitigem D urchleiten  von 0 2- D ie Versuchsergebnisse sind g raph . wieder- 
gegeben. (Angew. Chem., Ausg. A 60. 96— 98. A pril 1948. Berlin-D ahlem , K W I 
für S ilikatforschung.) G o t t f r ie d . 4010

E. L. H irst und  J. K. N. Jones, Das Galaktomannan des Johantiisbrotsamen- 
Gummis (gum gatto). (Vgl. H ir st  u . M itarbeiter, C. 1949. I . 691). D er Gum m i 
wird aus Sam en des Johannesbro tbaum es (Ceratonia siliqua) gewonnen und  ste llt 
ein weißes, in  W . unlösl. P u lver dar, das m it W . zu einer dicken schleim igen M. 
aufquillt, daher in der P apierfabrikation  Verw endung findet, u. in  verd. N aO II 
un te r V erlust der V iscosität löslich ist. Reinigung über das unlösl. Cu-Komplexsalz 
m it FEHLiNGscher Lsg. oder durch F ällung  m it angesäuertem  Alkohol. Bei der 
H ydrolyse en tstehen  ~  86%  D -M annose  u. ~ 1 6 %  D-Galaktose, bestim m t nach  
I I ir s t , J o n e s  u . W o o d s  (C. 1948. I I .  339). Bei der O xydation m it P erjo d a t en ts ta n d  
1 Mol. HCOOII auf 6 M onosaccharid-Gruppen, so daß von 6 solchen G ruppen n u r 
eine als E ndgruppe in  F rage kom m t oder aber durch 1 u. 6-Bindungen m it den 
übrigen v erknüp ft sein kann . Die H ydrolyse des O xydationsprod. gab n u r Spuren 
Mannose, der g röß te  Teil der Zucker w ar oxydativ  zwischen den C-Atomen 2 u-, 3 
aufgespalten w orden. W ährend  die saure H ydrolyse des Gum m i G a tti beträch tliche  
V erluste an  Zucker m it sich b ring t, lä ß t sich der Gum m i m it Pectinol 10 M ", 
einem Enzym gem isch des H andels, das zur H ydrolyse der P ek tinsäure  in F ru c h t
säften b en u tz t w ird, teilweise aufspalten, wobei Mannose, aber keine Galactoso in 
F reiheit gesetzt w ird. D as gleiche Enzym  sp alte t auch das S teiunuß-M annan von 
K la g er  (C. 1935. I. 2011), aber gleichfalls nu r unvollständig. D er m ethylierte  
Gummi lieferte bei der H ydrolyse: ~  1 Mol 2,3,4,6-Tetramethyl-D-galaktose (E n d 
gruppe), iden tifiz iert als Anilid, ~ 4 M o l  2,3,6-Trim ethyl-D -m annose , iden tifiziert 
als Anilid, u. ~  1 Mol einer D im ethylhexose, hauptsäch lich  2,3-Dimethyl-D- 
mannose, identifiziert als 2,3-D im ethyl-D -m annonsäure-lacton bzw .P heny lhydrazid , 
ident, m it der Verb. von G o o d y e a r  u . H aw orth  (C. 1928. I. 1388) u . verschieden 
vom 5,6-D im ethylm annonsäurelacton (W ig g in s , J . chem. Soc. [London] 1946. 13). 
D araus ergeben sich fü r G um m i G atti die beiden K onst. Form eln 1 oder II.
'  - «Mi — 4M» — 4Mt — 4Mi - 4M,~

|*i
li

M =  D-Manhopyranose r -  «m x -  4m x ~  4M j -  -  «Mr
i-t

n G *** D-Galaktopyranose. Ii
L g JL g

I ii
Von ändern  Forschern, z. B. W ir e  u. A p p l in g  (Ind . Engng. Chem., A nalyt. E d it.
16. [1944.] 28), L e w  u. GoRTNER(Arch.Biochemistry 1. [1943.] 32), S pa d a  (C. 1940. I I .  
2688) sind w esentlich andere Verhältnisse M annose: Galactose gefunden worden. 
Vff. nehm en dabei an , daß die G alactosereste n ich t gleichm äßig u. je  nach  der 
H erkunft in  verschied. Zahl über die M annosekette v erte ilt sind. A nzeichen dafür, 
daß G um m i G a tti ein Gemisch eines M annans u . G alactans darste llt, konn ten  n ich t 
beobachtet werden.

V e r s u c h e :  D er m it D im ethylsulfat u. N aO H  m ethylierte  G um m i ließ sich 
durch frak tion ie rte  Fällung m it seiner Lsg. in  Chlf. m it PA e. n ich t auftrennen . D ie 
3 F rak tionen  h a tten  fast die gleichen K ennzahlen: OCH, 43— 44% ; [a]?,1 — 12° bis 
—-11° (W.) und  gaben bei der H ydrolyse die gleichen R k .-P roduk te . D abei stieg 
M d °  auf +  60,7° (2%ig. inetlianol. HCl 10 S td. bei 100°). —  2,3-Dimethyl-D-mannon- 
säurelacton, aus Aceton m it Ae. u. PAe. K ristalle, F . 107°; [«]?," + 6 0 °  (Anfangs
w ertin  W .; c =  1 , 1 ) - > + 5 7 ° (nach 24 Std.). P henylhydrazid ,V . 170°. 2,3-DimethyI- 
D -m annonsäüre gab bei der O xydation m it P erjo d a t CH20  (freie O H -G ruppen 
am C5 u. C6). (J . chem. Soc. [London] 1948. 1278— 82. A ugust. M anchester, U niv.)

Oh l e . 4050
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R. E. Rundle, Kristallstruktur von B-Stärke aus Röhtgenfaserdiagrammen. 
Vf. w eist darauf hin, daß die A rbeiten  von K r e g e r  (C. 1948. I. 892 u. früher) über 
die F aserdiagram m e von B -S tärke, die früheren Ergebnisse des Vf. im  w esentlichen 
bestätigen . Die F aserperiode der B -S tärke  b e trä g t 10,6 ± 0 , 1  K X , die der A-Modi- 
fikation  10,5 K X . F ü r  die Zelle der B -S tärke  h a t te  Vf. früher eine rhom b. Zelle m it 
a =  16 ,0 ,b  =  10,6 u. c =  9,1 K X  vorgeseblagen. D iese Zelle w urde von K r e g e r  k r iti
siert, der sie zu einer zu niedrigen röntgenograph. D. fü h rt, w enn m an  annim m t, daß 
im  G itte r der B -S tärke  pro  G lucoseeinheit 1H 20  en tha lten  is t. D ieser von K r e g e r  
angenom m ene H yd ra ta tio n sg rad  is t w ahrscheinlich fü r die A-M odifikation rich tig ; 
der Ily d ra ta tio n sg rad  der B -S tärke  is t jedoch w ahrscheinlich höher. So en tha lten  
Mais- u. G etreidestärken in  lufttrockenem  Z ustand  etw a 10% F euchtigkeit, 
w ährend Tapioka-, K artoffel- u. andere K nollenstärken norm al etw a 15— 20%  
F euch tigkeit en thalten , entsprechend 1 f 2— 2 H 20  pro  G lucoserest. A ußerdem  
liefern vollkom m en m it W . befeuchtete K nollenstärken schärfere R ön tgen 
diagram m e, w oraus geschlossen w erden kann , daß fü r die k ristallinen A nteile der 
B -S tärke ein sehr hoher H y d ra ta tionsg rad  (2H 20-M ol.) ideal is t. N ach Vf. h a t  die 
B-M odifikation der S tärke  n u r eine Schraubenachse in  R ich tung  der F aserachse; 
die vorgeschlagene a-Ächse der E lem entarzelle en tsp rich t dem  BRAGG-Abstand 
der Reflexion n iedrigster O rdnung (auf dem Ä quato r des Faserdiagram m s. (N atu re  
[London] 162. 107. 17/7. 1948. Ames, Iowa, S ta te  College, D ep. of Chem.)

G o t t f r ie d . 4050
D. J. Bell, D ie S truk tur von Glykogenen. Zusam m enfassender B erich t über die 

Identifizierung von Glykogen, Isolierung u. Reinigung, S tru k tu rau fk läru n g  durch 
M ethylierung u. E ndgruppenbest., biolog. S ynth ., die F rage der S tru k tu rid e n titä t 
u. M ol.-Gew.-Best. des G lykogens m it Form eln u. L ite ra tu rangabe. (Biol. Rev. 
Cam bridge philos. Soc. 23. 256— 66. Ju li 1948.) A m e l u n g . 4050

Mladen KrajSinovic, D ie Benzidinzahl, eine neue chemische Konstante fü r  
Oxycellulose. N achdem  Vf. früher (vgl. C. 1947. 416.) zeigen konnte , daß sich Oxy- 
cellulose (I) q u a lita tiv  neben H ydrocellulose u. n a tiv e r Cellulose nachw eisen läß t, 
w ird auf G rund dieser Verss. ein q u an tita tiv es  Verf. zu r Best. der COOII-Gruppen 
in langegeben : l g  I w erden 4 S td. m it lOOcin3 einer mol. 1000 wss. Lsg. von  Benzidin 
bearbeite t. 50 cm 3 der erhaltenen  Lsg. d iazo tiert m an m it 6 cm 3 10% ig. HCl +  4 cm 3 
5% ig. NaNO?, nach ca. % Std. wird m it N a-A cetat neu tra lis ie rt u . R -S äure  h inzu 
gefügt. D er F arb to n  der Lsg. w ird  eolorim etr. m it einer en tsprechend behandelten  
Benzidinlsg., in  der kein I eingetragen w ar, verglichen. (Arliiv K em iju [Arcli. Chim.] 
19. 101— 04. 1947. Zagreb, U niv., In s t, fü r  organ. Technologie.) U l m a n n . 4050

Mladen Krajcinovic, D ie Anw endung der D iaminoreaktion zur Untersuchung 
einiger Carboxylgruppen enthaltender makromolekularer Substanzen. (Vgl. vorst. 
Ref.) W ie Vf. findet, lä ß t sich die D iam inork. außer bei Cellulose auch zur C harak
terisierung  anderer Stoffe, die im  na tiven  Z ustande freie COOH -Gruppen en thalten , 
wie Pektine, Gummi u. Wachse anw enden. (Arhiv K em iju  [Arch. Chim.] 20. 122— 25. 
194S.) U l m a n n . 4050

J. Leonis, Die Reaktion der Am inogruppen m it Schwefelkohlenstoff. 1. M itt. Die 
Reaktionsfähigkeit der Am inosäuren. Bei der R k. von A m inosäuren m it CS, ergibt 
sich eine pH-Änderung, die titr im e tr . verfolgt w erden kann . D ie R k .-K inetik  w ird 
bei A m inosäuren u. einigen bekannten  P ep tiden  u n te rsu ch t u . soll sp ä ter auf P ro 
te ine  angew andt w erden. Die R k., die genaue A ngaben über das V orhandensein von 
freien A m inogruppen im  na tiven  P ro te in  erm öglichen soll, geh t u n te r  V erm inde
rung  der p H-W erte vor sich; die Rk.-G eschw indigkeit is t eine F u n k tio n  des p jj. Zur 
k inet. U nters, der Rk. w ird der p H-W ert durch Zugabe von N aO H  k o n sta n t ge
h a lten ; der V erbrauch an NaOH als F u n k tio n  der Zeit g e s ta tte t die B est. der kinet. 
K onstan ten . D ie Lsg. w ird ständ ig  an  CS2 g esä tt. gehalten , gearbeite t w ird  bei 
Ph"W erten zwischen 7,5 u. 8,2. D ie App. zu r M ikro titra tion  der A m inosäuren (in
1 cm3 Lsg.) bei 40° u. m it H ilfe eines Ind ica to rs oder auf po ten tiom etr. W ege wird 
genau beschrieben. A bleitungen u. B erechnungen der k inet. K o n stan ten  vgl. 
Original. Aus den Verss. erg ib t sich, daß Pepifd-B indungen sowie die Indol-, 
Im idazol- u. Guanidin-K erne n ich t reagieren. Die M essung der H albw ertszeiten 
zeigt, daß die R k. bes. schnell bei den seit. A m inogruppen des P rolins  u. Oxyprolins 
verläu ft, bei den «-N IL-G ruppen b e trä g t die H albw ertszeit bei p H 7,6 zwischen
2 u. 6 S tdn ., bei p H 8 zwischen 1 u. 2 S td n .; die H albw ertszeit der £-NH2-Gruppe 
des L ysin s  is t e tw a 5 bis lOmal so groß w ie die der a-N H 2-G ruppen. Bel Cystein 
reag iert außer der N IL -G ruppe auch die SH -G ruppe m it CS.,, u . zwar m it sehr viel 
größerer Geschwindigkeit, es w erden je Mol dabei etw a 35%  H ■--Ionen frei. Aus den
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gefundenen D aten  w ird die A ktivierungsenergie fü r  die R k. der N II2-G ruppen m it 
CS» berechnet, die etw a 20— 25 kcal be träg t. Die verschied. R k.-G eschw indigkeiten 
ermöglichen es, aus den aufgenom m enen G eschw indigkeitskurven au f die Ggw. 
u. die Menge von a-N H 2-Gruppen, Prolin  u. O xyprolin  sowie L y s in  in  Gemischen 
zu schließen, wobei bes. die Feststellung  der freien A m inogruppen in  den P ro te inen  
von In teresse ist. D ie R k.-G eschw indigkeit der N II2-Gruppen m it CS2 h än g t von 
der B asiz itä t dieser A m inogruppen ab, u . zw ar ist, m it A usnahm e von P ro lin  u. 
Oxyprolin, der Logarithm us der G eschw indigkeitskonstante eine lineare F unk tion  
der D issoziationskonstanten. E ine H erabsetzung der B asiz itä t bew irk t also auch 
eine H erabsetzung der R eak tiv itä t, die durch S ubstituen ten  bew irk t w erden kann . 
Die theo re t. B etrach tungen  w erden durch zahlreiches K urvenm ateria l e rläu te rt. 
Die geprüften  A m inosäuren sind außer den bereits genannten  Glycin, Leucin, 
H istid in , Tryptophan, A rg in in , L ys in , Tyrosin , Serin, Asparaginsäurc sowie die 
P eptide Glycylglycin, Triglycin, Leucylglycin, Leucyldiglycin, Leucyltriglycin; 
ferner Acetamid, Thioacetamid, H arnstoff, Äthylharnstoff, A denin , Uracil, Zym o- 
nucleinsäure, N H 3, M ethyl-, D imcthyl-, Ä thyl-  u. D iäthylam in. (C. R . T rav . Lab. 
Carlsberg, Sör. chim. 26. 315-—356. 1948. Brüssel, U niv.) Sp a e t h . 4070

Ernst Waldschmidt-Leitz und Elfriede Günther, Bausteinanalyse des Clupeins  
und Salm ins. C lupein  (I) (aus Hering) u. Sa lm in  (II) (aus R liein-Lachs) w erden 
durch 33% ig. HCl 48 S td . . . .
bei 145° hydro lysiert u. ScrxtXy T'oXzYiy AlcDzztif Irtolzix
das neu tra lisierte  H y d ro - 
lysat nach nebenstehen 
dem Schem a Chrom ato
graph. aufgeteilt. Die 
Analyse der S tickstoff
verteilung in  den e in 
heitlichen A m inosäure
fraktionen erg ib t fü r I 
ein mol. V erhältn is von:
10 A rginin : 2 Serin : 1 
Valin : 1 A lanin : 1 Prolin , 
für I I :  12 A rginin : 3
Serin : 1 Valin : 2 Prolin .
Diese W erte  stim m en für
11 m it denen v o n  T a y 
lor ( J .  b io l. Chem istry 
5. [1908/09.] 389) w eit
gehend überein . (M akro
molekulare Ghem. 2. 120 
bis 126. Aug. 1948.

g'
A rginin

(eluiert in. Pyridin- 
HsS0 4; identifiziert als 
Flavionat)

- +  Floridin XXF 

+  AljOa + CHjO

/

Serin
(eluiert m. o,5nKOH; 
ident, als Phenyliso- 
cyanat-Verb., F. 164°) +  Filtrol-Neutrol + Alkohol

/
Valin

(eluiert m. H,0; ident, 
als Phenylisocyanat- 
Verb., F. 193°)

/

-f- AljOj + Alkohol
/

/

v
A lanin

Me n g e l b e r g . 4070
(eluiert m. HsO; 
ident, als /J-Naphthalin- 
sulfonat, F. 122°)

Prolin  
(ident, als 0-Naph- 
thalinsulfonat,
F. 136°)

0.  Kratky, Kleinwinkelstreuung von Polymeren. Vf. un terscheidet zwischen 
diskontinuierlicher R öntgen-K leinw inkelstreuung m it scharfen Reflexen bei 
P ro te inkrista llen  u. -fasern u. der kontinuierlichen diffusen K leinw inkelstreuung. 
Bei le tzteren  kom m t es darauf an , ob ein dichtgepacktes oder ein verd . Syst. v o r
liegt. Theorie u . P rax is der M eth. werden eingehend d isku tie rt u. M eßergebnisse an 
Edestin, Tabalcmosaikvirus, In su lin  u. H üm ocyanin  in Bezug auf F orm  u. Grüße 
der Moll, m itgete ilt. (J . Polym er. Sei. 3. 195— 215. A pril 1948. G raz, U niv., In st, 
für theoret. u. physikal. Chem.) Z a h n . 4070

Jeffries Wyman jr., Hämproteine. Zusam m enfassender B erich t über die S tru k 
tu r der Hämproteine sowie über die chem. u. physikal. Vorgänge bei ihren  biol. 
Funktionen. 245 L itera turangaben . (Advances P ro te in  Chem. 4. 407— 531. 1948. 
Cambridge, Mass., H arvard  U niv., Biol. Labor.) H e l l m a n n . 4070

A. Guinier, Bestimmung der Größe und der gegenseitigen A nordnung großer 
Moleküle durch die Streuung von Röntgenstrahlen bei kleinen W inkeln.. Vf. besprich t 
die theoret. G rundlagen sowie die A usw ertung von R öntgenkleinw inkelaufnahm en 
u. eigne experim entelle U nterss. an  einigen hochm olekularen Stoffen. U n tersuch t 
werden 5— 15%ig. Lsgg. von Hämoglobin, von Hämoglobin  von ro ten  B lu t
körperchen (Konz, etw a 34%) sowie von verd. Lsgg. von H üm ocyanin. (Bull. 
Soc. chim. beiges 57. 286— 97. Sept. 194,8. P aris , L abor, d ’essais du  C. U . A . M.)

G o t t f r ie d . 4070
13



E. 3094 E. B iologische Chem ie . P hysiologie . M edizin . .1948

T. D. Day, E in flu ß  von Wasserstoffionen und Neutralsalzen auf die Hydratation  
von zwischenräumlich verbundenem Gewebe. W ährend  ein S tück zwischenräum lich 
verbundenes Gewebe aus dem Lendenm uskel einer R a tte  in  II20  bei pj[ 4,5 in 
wenigen S td . trü b , weiß und  runzelig w ird, w ird es bei p H 11,0 durchsichtig  grau 
und  gequollen. Diese Ä nderungen sind  gegenseitig reversibel und  reproduzierbar. 
M ikroskop. D unkelfeldbeobachtungen lassen erkennen, daß dabei keine V er
änderungen der K ollagenfibrillen au ftre ten , sondern eine E rw eiterung  oder V er
engerung der Zwischenräum e, die von einer V erdichtung und  K räuselung der 
K ollagenbündel beg leitet is t. D iese Erscheinungen w erden auf ein s ta rk  m it II20  
reagierendes P ro te in  zurückgeführt, das als K ittsu b stan z  zwischen den K ollagen
fibrillen sich befindet und  einen isoelektr. P u n k t im Bereich von etw a p H 4,5 be
sitz t. In  der N ähe desselben t r i t t  eine m axim ale entgegengesetzte L adung der 
S eitenkettenrad ikale ein, deren A nziehungskräfte die S eitenketten  enger ane in 
anderlagern und  eine d ich tere S tru k tu r  bew irken. Im  alkal. Bereich sind dagegen 
die S eitenketten  vorwiegend negativ  geladen, deren A bstoßung zu einer lockeren 
S tru k tu r  und  Quellung fü h rt. Im  neutra len  G ebiet können auch Salze durch A uf
nahm e und  A nlagerung der Salzionen an die S eitenketten  zu Q uellungserschei
nungen führen , sofern sie in  physiolog. K onz, au ftre ten  (M indestkonz. 1/;,— Vso11)- 
(N atu re [London] 162. 152— 153. 24/7. 1948. London, S t. T hom as’s H ospital Med. 
School. Dep. of Pathology.) W a l ter  Sc h u l z e . 4070

A. D. Braun, Bindung der Farbstoffe durch native und denaturierte Eiweißstoffe. 
D urch B est. der aus reinen Farbstofflsgg. u. ihren Gemischen m it Eiw eißstoffen in 
5% ig. oder 20% ig. G elatine (I)-Gel. diffundierten  Farbstoffm enge kann  die Affini
t ä t  des Eiweißes zum  F arbsto ff e rm itte lt w erden. Die F arbsto ffe M ethylviolett (II), 
M ethylenblau  (III) , S a fran in  (IV), Rhodamin  (V), T rypanblau  (VI) u. Cyanol (VII) 
w erden durch M yosin  (V III), E ialbum in  (IX), Eiglobulin  (X), Serum album in  (XI), 
Serumglobulin (X II) u. I nu r w enig oder n ich t en tfä rb t. Zwischen der F arb sto ff
konz. u , der vom  Eiweiß gebundenen F arbstoffm enge b es teh t eine lineare B e
ziehung. D ie F arbsto ffa ffin itä t von V III, IX u. X b e trä g t das vielfache von XI u. 
X II. Die B indung an V III n im m t nach V -III-IV -II zu. Diese Reihenfolge deckt 
sich m it ih rer tox . W rkg. auf den Muskel. D as Farbstoffb indeverm ögen des E i
weißes h än g t auch vom pH ab. D as B indeverm ögen von V III u. X n im m t m it der 
V erdünnung zu. D urch D enatu rierung  des Eiweißes w ird das B indeverm ögen fast 
verdreifacht. Die m it steigender D enaturierungstem p. zunehm ende S teigerung der 
A ffin ität w ird auch bei schw acher D enatu rierung  beobach tet. D ie Beeinflussung 
der E iw eißaffin ität durch die D enatu rierung  r ich te t sich nach dem  Farbstoff. 
W ährend  II schon bei geringer V III-D enatu rierung  s tä rk e r gebunden w ird, is t eine 
Steigerung bei V II e rs t bei stärkerem  E rw ärm en bem erkbar. Die erhöh te  F a rb 
stoffbindung durch das dena tu rie rte  Eiweiß lä ß t die D enatu rierung  schon in den 
A nfangsstadien erkennen. ( E h o x i i m h h  [Biocliimia] 13. 409. 16. Sep t./O kt. 1948. 
Leningrad, In s t, fü r exp. Med. A bt. fü r allg. M orphol. Labor, für Cytologie.)

L e b ta g . 4070
A. D. Braun, Farbstoffbindung durch natürliche und  denaturierte M yosinfäden. 

M yosin  (I) w urde aus K aninchenm uskeln durch kurze E x trak tio n  m it gepufferter 
KCl- oder NHjCl-Lsg. dargeste llt; dann  w urden F äden  gleicher L änge u. D icke in 
Farblsgg. N eu tra lro t, Safranin, Nil-, M ethylen- u. T oluidinblau, M ethylviolett, 
M alachitgrün, K ongorot, Cyanol, T rypan- u . W asserblau, H ellgrün, Säurefuchsin 
getauch t. Die absorbierte Farbstoffm enge w urde durch E x trah ie ren  m it A. oder 
Lösen in  Alkali u. Photom etrieren , das Fadengew . durch T rocknen u. W ägen be
stim m t. D enaturieren  durch E rh itzen  m it H arnsto ff oder durch heiße W asserdäm pfe 
ste igert die F arb tiefe . Gegenteilige W rkg. w urde bes. bei N eu tra lro t u . Triplicnyl- 
m ethanfarbstoffen  beobach tet: die d ena tu rie rten  F äden  en tfärben  den Farbstoff 
(chem. W rkg. der Sulfhydrylgruppcn des I); E in tauchen  in Säuren regeneriert die 
F arb e  der F äden , die in tensiver w ird als im  na tiven  I. (HoKJiagbi AKageMim 
Hayic CCCP. [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 62. 263--66. 11/9. 1948. In st, für 
exper. Med. der A kad. der Med. W iss. der U dSS R , L abor, fü r  Cytol.)

v . W il p e r t .._4070

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

A rtturi I. V irtanen, Biologische Stickstoff-F ixierung. Ü bersich t über die 
zwischen Ja n u a r  1947 u. März 1948 erschienenen A rbeiten über die biol. Bindung
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von Stickstoff. An H and  von 105 Z ita ten  w erden besprochen: M echanism us der 
N -Fixierung, vor allem A zotobacter. —  H äm oglobin in  W urzelknöllchen. —  
N -F ixierung durch b laugrüne Algen. —  Sym biot. F ix ierung  von N  bei Insek ten . —  
A ntibak terie lle W rkg. von M ikroorganism en des Bodens auf N -fixierende B akterien . 
(Annu. Rev. Microbiol. 1948. 485— 506. H elsinki, U niv., Biocliem. Inst.)

H e s s e . 4100
Karl Dirnagl, Meßmethoden zum  S tud ium  biologischer W irkungen des bodennahen 

Ozons. Zu M essung der K onzentrationsschw ankung des bodennahen 0 3 (m ittl. Konz, 
in  M itteleuropa 20 y/m 3 L u ft =  2 • 10~6 V ol.-% ; Schw ankungsbreite 0,5— 80 y/m 3) 
w urden w eitgehend au tom at. arbeitende App. entw ickelt, die tägl. bis 144 M eß
werte liefern. D er 0 3-iSfachw. m it K J  - S tärkepapier konnte durch gu te Pufferung, 
zeitlich u. m engenm äßig genau dosierte L uftzu fuhr zu frisch p räp a rie rten  P ap ie r
fläche, L uftabschluß  u. T rocknung unm itte lbar nach jeder M essung so verbessert 
w erden, daß die entstehende V erfärbung nach 0 3 +  2 K J  +  ILO —> 0 2 -f- 2K O H  
+  J 2 zur qu an t. 0 3-Best. b rauchbar ist. Die A usw ertung der V erfärbung erfolgt 
durch Vgl. m it geeichter F arbskala  oder durch lich te lek tr. Reflexionsm essung; 
M eßgenauigkeit ±  15% . Die T em peraturabhängigkeit der M eßergebnisse w ird  
durch einen künstlich  klim atisierten, in  gleichbleibendem M engenverhältnis z u 
gesetzten L uftstrom  elim iniert, so daß die Messungen noch bis ca. — 10° erfolgen 
können. (Z. I lyg . Infek tionskrankh . 127.676— 83.1948. R iedéraua. Ammersee, Amer. 
B ioclim atic Res. In st.) K . Ma ie r . 4102

I. A. Rapoport, M utationen unter dem E in fluß  ungesättigter Aldehyde. W ie 
frühere U nterss. (Ber. A kad. W iss. U dSSR ) gezeigt haben, bew irken die beiden 
ersten V ertre te r der Aldehyde (1), ähnlich wie dies auch bei anderen V erbindungs
klassen der F all ist, die Bldg. der m eisten M utationen, w ährend beim  W eitergehen 
in der homologen Reihe ein s ta rk er Abfall der m utagenen A k tiv itä t e in tr itt . Verss. 
m it Acrolein  (II), Crotonaldehyd, Citral, Citronellal, Oxycitronellal u. Propargyl- 
aldehyd ergaben bei Einw . (in Form  von Em ulsionen) auf Drosophila melanogaster —  
E ier u. junge L arven  in 75%  der F älle A btötung. Die überlebenden O bjekte zeigten 
nachstehenden % -S atz von M utationen: 2,23, 0,44, 0,47, 1,8, 0,83, 1,32 (K ontrolle 
0,19). B em erkensw ert is t die Tatsache, daß ungesätt. 1 viel höhere A k tiv itä t als die 
gesätt. G lieder zeigen. II w ar lOmal w irksam er als P ropionaldehyd. (RoKiiaabi 
AicaneMiiH Hayir CCCP [ Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 713— 1 5 .1 /8 .194S. In st, 
für Ily sto l., Cytol. u. Em bryol. der A kad. d. AViss. der U dSSR .) K. Ma ie r . 4130

Georg H. M. Gottschewski, Genwirksloffe. Die un te rste  Lebenseinkeit is t n icht 
m ehr die Zelle, sondern das Gen. D urch kinet. Energie können M utationen bervor- 
gerufen w erden ; es entstehen neue Allele. Von der Genwirkg. sind abhängig : einzelne 
Teilphasen der von ihnen gesteuerten Rkk., auch F erm en tw rkg : A bgabe von AArirk- 
stoffen, die fü r die betr. Organbld. notw endig sind ; Beeinflussung der S tru k tu r  der 
AVirkstoffe bei der P igm entierung, die teilweise von U m welteinflüssen, wie Tem p. p H 
des S ubstrates abhängig is t; V irusarten  haben als hochm ol. E iw eißstoffe, einen typ . 
A ntigencharak ter; als Nucleoproteide können sie krankheitserregend w irken. Siebauen 
aus den U rbausteinen der AVirtszellen eigene spezif. P ro te ine  auf. E xperim ente m it 
Mäusen zur E rzeugung von Adenocarcinom haben  gezeigt, daß tro tz  der G egenwart 
von P räv iren  erst dann  eine m aligne Subst. gebildet w erden kann , wenn durch die 
Anwesenheit eines AArirkstoffes, der den AVuchshormonen verw and t ist, das R e
aktionsverm ögen der Zelle geändert wird. Bei Ca-Tieren feh lt eine B uttersüure- 
dehydrase; dadurch  w ird die E rgosterinoxydation  gestört, die fü r die Gewebsentw . 
notwendig is t u. die B uttersäuredehydrase m obilisiert u. ak tiv ie rt. D aß Gene 
O xydationsferm ente beeinflussen, konnte 193S schon E. B ec k e r  bei den Onmo- 
chrom pigm enten von Ephesia  u. Drosophila zeigen. D urch  R öntgenbestrahlung, 
durch B ehandlung m it Methylcholanthren oder m it cycl. KAV-Stoffen kann  die 
biol. w irksam e cis-Form  in die unw irksam e trans-F orm  übergeführt werden. 
Experim ente m it M äusen, die n icht von einer Ca-M utter gesäugt w urden, die aber 
die A -K onstitu tion  h a tten , lieferten ein F iltra t , das, in  eben geborenen M äusen des 
B-Stam m es injiziert, bei diesen H em m ungsrkk. hervorrief. E rh ielten  sie Milch 
von A-Ammen, so erkrankten  sic ebenso an A denocarzinom  wie die T iere des 
A-Stam m cs. Tabellen, L ite ra tu r. (Ärztl. Forsch. 2. 370— 78. 25/10. 1948.)

G l im m . 4150
Hans H. Pfeiffer, Doppelbrechung und Orientierungsgrad der Leplone im  

Plasma. Vf. g ib t eine kurze Ü bersicht über eigene U nteres. (C. 1948. I. 
1216) über die Leptono des P lasm as (subm kr. organisierte, reversibel asso
ziierte B auste ine in Gelen) m it dem Polarisationsm ikroskop. D urch Messung

13*
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der Phasendifferenz hei verschied. Auslöseliwinkeln, die m öglichst w eit von  45° 
en te rn t liegen, lä ß t sich die m axim ale D oppelbrechung als Maß fü r den idealen 
O rdnungszustand ex trapolieren . (N ature [London] 162. 419— 20. 11/9. 1948. 
Brem en, L ahor, fü r q u an tita tiv e  Polarisationsm ikroskopie.) K l in g m ü l l e r . 4150

Hans H. Pfeiffer, Über den Orientierungsgrad der Nucleinsäure-Leptonen in  
Speicheldrüsen-Chromosomen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Speicheldrüsen-OAromosouicn 
von Ghironomus w erden m it einer ganzen Reilie von M ischungen aus Eisessig, 
S ublim at u. A. verschied, fix iert, zur po larisationsopt. A nalyse (vgl. C. 1949. 
I . 309) m it A.-CS2-Gem ischen im bib iert u. negative E igendoppeltbrechung u. 
positive F orm doppelbrechung erm itte lt. D ie WiENEnsche M isckkörpertheorie 
fo rdert fü r die m axim ale A nisotropie ein P rod . der so erm itte lten  re la 
tiven  Voll, der M icellaren (¿q) u. interm icellaren  (<52) K om ponenten des Misch- 
körpers (5j ■ ö2 =  0,25; da Vf. 0,0229— 0,0316 findet, is t vou der Nucleinsäure- 
K om ponente der nativen  Chromosom en n u r 9,16— 12,64%  o rien tiert. D urch 
120%ig. m ikrourg. D ehnung können 20— 24%  der m icellaren K om ponente oder 
L eptonen  o rien tie rt w erden. (Z. N aturforscb. 3 b. 328— 30. S ep t./O kt. 1948.)

K l in g m ü l l e r . 4150
0. G. Gram m atikati, Veränderungen der Viscosität des Plasm as in  den B latt

zellen der Zuckerrübe in  Abhängigkeit von der M ineralernährung. Bei dem natürlichen  
A ltern  e rhöh t sich die V iscosität des P ro toplasm as. D iese natü rlichen  V erände- 
rurigen der koll. Eigg. des P ro top lasm as können durch die W achstum sbedingungen 
verzögert oder beschleunigt w erden. E ine v e rs tä rk te  P -E rn äh ru n g  beschleunigt, 
N -E rnäkrung  verzögert die E rhöhung  der V iscosität. (AoKJiagbi’AKaaeMmi Hayi<CCCP 
[Ber. A kad. Wiss. U dSS R ] [N. S.] 61. 549— 52. 21./7. 1948. T im irjasew -Inst. für 
Pflanzenphysiol. der A kad. der W iss. der U dSSR .) A. J acob . 4150

A. N. Trifonowa, Nucleoproteide und  Reaktivität des Kerns. Zur K lärung  der 
Frage, ob die Schädigung der Zelle die Zahl der Nucleoproteide (I) im  physiol. ak t. 
K ern verändert, w erden die K eim linge von Boline u. Zwiebel m it 1 mol. H arnstoff 
oder 0,02— 0,05% ig. C hloralhydrat behandelt u. nach F e u l g e n  angefärbt. Dieselbe 
U ntors, erfolgt an der Schw im m haut des Frosches, die der Tem p. von 36— 37° 
ausgesetzt w ird. D er Schädigungsgrad des Gewebes ergib t sich h ier aus der A b
lagerung der V italfarbstoffe. Bei allen Versa, w erden 2 P hasen der Gewebeänderung 
beobachtet. In  der 1. Phase vor Beginn der P aranekrose, wo der F arbsto ff noch 
als G ram üum  (häufig sogar v ers tä rk t)  abgelagert w ird, n im m t die I-Zahl im  K ern 
s ta rk  ab. D er K ern  n äh e rt sieb liier dem em bryonalen Z ustand. D ie 2. Phase 
en tsp rich t der stä rkeren  W aqhstum shem m ung, dem  Verschwinden des granulären  
V italfarbstoffes, dem  beginnenden E indringen des V italfarbstoffes in  den K ern  u. 
dem Beginn der P aranekrose . Die I-Zahl ste ig t s ta rk  an. Bei noch stä rkerer 
Schädigung des Gewebes w ird diese irreversibel. D ie A bnahm e der I-Zahl zu Beginn 
der Schädigung is t als V erm inderung der K ernresistenz anzusehen, ih re  Zunahm e 
iu  der um kehrbaren P hase  als Regulationsprozeß. D ie I-V erarm ung des Tier- u. 
Pflanzenkerns nach der äußeren Einw . is t verm utlich  fü r die geringe Resistenz 
der E rb fak to ren  gegen äußere Einww. veran tw ortlich . ( A o K u a g u  A i< aaeM iu i Hayic 
CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 59. 1169— 72. 21/2. 194S. Leningrad, 
S tom atol. Inst.) L e b ta g .  4150

Hans v. Euler, Z ur Biochemie der Nucleinsäuren und  der Nucleoproteide. Ü ber
sichtsbericht über N ucleinsäuren u, ih re  Best.-M ethoden sowie über die Nucleo
p roteide der V iren u. Chromosomen. —  91 L ite ra tu rz ita te . (D tsch. m ed. W schr. 
73. 265— 71. 16/7. 1948. S tockholm , U niv., In s t. f. organ.-chem . Forschung.)

A. Sc h ö b e r l . 4150
R. J . C. Harris und  J. F. Thomas, D ie Isolierung von U ridin aus Haferibo- 

nucleinsäure. D urch H ydrolyse von  wenig H eferibonucleinsäure m it wss. Pyrid in  
können neben Guanosin, Adenosin u. U ridin gleichzeitig kleine Mengen an  Cytidin 
(als Sulfat) isoliert werden. D ie T rennung von Cytidin u. U rid in  erfolgt an  einer 
Ionenaustauschersäule („Zeo-K arb 215“ )- Cytidin w ird  in  der Säule festgehalten, 
w ährend U ridin  allein durch läu ft u. durch W aschen m it W . q u a n tita tiv  vom  Aus
tauscher en tfe rn t w ird. D urch B ehandeln des A ustauschers m it wss. P y rid in  kann 
das Cytidin gewonnen werden. — Die B est. des U ridins u. Cytidins erfolgt durch 
q u an tita tiv e  U m setzung der beiden Pyrim idinnucleoside m it freiem  B r bei Zimmer- 
tem p . u n te r Bldg. der jeweiligen 5-Br-V erbb; der B r-Ü berschuß w ird jodom etr. 
■bestimmt. G uanosin, Adenosin u. freie P entose (hier Arabinose) stören  u n te r  diesen 
Bedingungen n ich t. (J . chem. Soc. [London] 1948. 1936—-39. Nov. 1948. London, 
Chester B e a tty  Res. Inst-.; Royal Cancer H ospital.) H e y n s . 4150
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J. Pasteeis, Cytochemische Untersuchung der Nucleinsäuren im  Fortpflanzungs- 
cyclus bei Ascaris megalocephala. E rö rte rung  über den Geb. an  R ibonucleinsäure, 
T liym onucleinsäuro u. deren gegenseitige U m w andlung in  befruchte ten  u. u n 
befruchte ten  E iern, Sperm atozoon u. deren Vorstufen, Reifungsphasen u. E n t
w icklungsprodukten. (E xperim entia [Basel] 4. 150— 52. 15/4. 1948. Brüssel, Univ. 
libre., L abor d ’em bryologie de la  facultó de módicine.) L ü p n it z . 4150

Je. N. Gromowa, D ynam ik der Nucleinsäuren während des K onjugations
prozesses bei Paramaecium  caudatum. Param aecium  caudatum , U/2 Ja h re  im  L abor 
gezüchtet, w urde m it 2 anderen Z uchtsorten zu r M assenkonjugation gebracht, 
Ribonucleinsäure (I) m it R ibonuclease nachgewiesen. A uf G rund eigener u . frem der 
B eobachtungen kom m t Vf. zu r Folgerung, daß der a lte  M akronucleus w ährend  der 
R esorption große Mengen an  I entw ickelt, die in  das P lasm a e in tr itt  u. anschließend 
zur E ntw . der P lacen ten  verw endet w ird. Sie w ird dabei in  Thym om icleinsäure u m 
gew andelt u. t r i t t  als solche in  den neuen M akronucleus ein. (AoKJiagu Ai<ageMiin 
Hayi< CCCP [Bor. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 73— 75. 1/11. 1948. L enin
grad, Pädagog. Ilerzcn-Inst.) v. W il p e r t . 4150

A. G. Alexçjew, Kristallisation der Gyloplastna- Nucleinsäure in  den Leukocyten  
des Meerschweinchens. Vf. beschreibt V organg u. Form en der K ristallisa tion  der 
Anabolithen, wenn sie m it Azurblau  I u. I I  oder Toluidinblau  gefärb t w erden. Die 
K ristallisation  beg inn t in  4— 4,5 S td .; nach w eiteren 1,5— 2 S td . lösen sieh die 
K ristallite  w ieder auf. Die K ristallisation erfolgt in Form  von R ingen u. D oppel
stäbchen, seltener als V -artiges Gebilde, das spä ter in  bipolare S täbchen (stärkere 
F ärbung  an  den E nden) um gew andelt w ird. Vf. schließt daraus, daß die sauren 
Kolloide, die sich m it bas. F arbstoffen  verbinden, ta tsäch lich  N ucleinsäure d a r 
stellen. (Aoiuiagu AKagewiin llayi< CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSS R ] [N. S.] 61. 
901— 03. 11/8. 1948. Suchum i, Biol. S ta tion  der A kad. der Med. W iss. der U dSSR .)

v . W il p e r t . 4150
A. N. Trifonowa, Ribosenucleinsäure bei umkehrbarer Gewebeverletzung. In  

U nterss. über den Ribosenucleinsäure(l ) - G eh . hei um kehrbarer G ew ebeverletzung 
hei Bohnen- u. Zwiebelkeimlingen durch 1 mol. H arnstoff (II) u. 0,02— 0,05 mol. 
Chloralhydrat ( l l l)  u n te r A nw endung der Pyroninfärbung  w urde festgestollt, daß 
zur E rzielung gleicher W irkg. (gleiche Hem m ung des W urzelw achstum s) II 0,5— 6, 
III 2— 24 S td . einwirken m uß. E s zeigt sich ein A nsteigen der I-Menge in  den G e
weben, bei der um kehrbaren  Schädigung (Paranekrose) bis zu r n ich t m ehr u m 
kehrbaren Schädigung. Man beobachtet eine diffuse intensive F ärb u n g  des C yto
plasm as (bei Paranekrose), die bei der n ich t m ehr um kehrbaren  Schädigung v e r
schwindet. (Aoioiaubi AKaneMuii Hayic CCCP. [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 
917— 20. 11/8. 1948. Leningrad, Stom atolog. In st.)  v . W il p e r t . 4150

W alter J . Nickerson, Enzym atische Kontrolle der Zellteilung bei M ikro 
organismen. V ortrag  m it zahlreichen L ite ra tu rangaben . (N ature [London] 162. 
241— 45. 14/8. 1948. D elft, L ab . voor Microbiologie.) H e s s e . 4150

Berwind P. K aufm ann, M argaret McDonald und  Helen Gay, Enzym atischer 
Abbau von Ribonucleoproteinen der Chromosomen, Nucleoli und  des Cytoplasmas. D as 
A nfärben von Zcllbestandteilen kann  durch B ehandlung von m kr. P räp p . m it 
Ribonuclease oder m it Pepsin  v erändert worden. E s erg ib t sieh die M öglichkeit zum  
V erständnis fü r die A ffin ität von Farbstoffen zu gewissen Zellbestandteilen. (N ature 
[London] 162. 814— 15. 20/11. 1948. Cold Spring H arbor, N. Y., Carnegie In st, of 
W ashington.) H e s s e . 4150

Paul Sentein, Vergleichende W irkung antimitotischer Substanzen au f E i 
furchung und Gastrulation bei Froschlurchen. E ier von Frosclilurchen w urden der 
Einw. von Golchicin bzw. Chloralhydrat ausgesetzt. D ie an tim ito t. W rkg. se tz t n ich t 
sofort ein, es vollzieht sich m indestens noch eine n. Teilung. In  hohen Konzz. w ird 
die F urchung  s tä rk er gehem m t als die G astru la tion ; L arven  können in  solchen 
Lsgg. m ehrere Tage leben. In  schwachen Konzz. ( <  1/500n) w ird die G astrulation  
kaum  beein träch tig t. E rs t nach 72 S td. m achen sich m ito t. H em m ungen bem erkbar. 
— Bei der gehem m ten G astru la tion  können agglu tin ierte u. geb läh te Chromosomen 
beobachtet w erden sowie K erndegenerationen durch Ü bergang der Desoxyriboside 
in Riboside, anschließend erfolgt Cytolyse. —  Die W rkg. au f das M orula-S tadium  
ist m ehr eine d irek te u. w ird durch eine schnelle D egeneration des Chrom atins u. 
Verschwinden des em bryonalen K erns gekennzeichnet. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 142. 206— 08. Febr. 1948. M ontpellier, F ac. de Méd., L abor, d ’bistologie.)

L o c h . 4150
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C. A. Baud, Gytochemische Untersuchung der perinucleären Lipoidschicht der 
Leberzellen. Der Hinweis von Ge s s l e r  u. F ullam  (Amer. J .  A natom y 78. [1946] 
245), daß die elektronenopt. S ich tbarm achung der Zellm em branen in Meerschwein- 
elienlebersclm itten durchO SO .,-F ixierungfür die F e ttn a tu r  der Schieb ten beweisend 
sei, erschien dom Vf. allein n ic h t s tichhaltig  genug. D urch B lauschw arzfärbung der 
M em branen m it Sudanschw arz konnte er die F e ttn a tu r  sichern. Bk k. auf Cholesterin 
u . seine E ste r (H2SO.,- A cetanhydrid  u. D igitonin) w aren negativ , wobei allerdings 
die A nw esenheit von Spuren n ich t auszuschließen w ar. D ie Sm it h -D ie t r ic h -Rk. 
au f Phospholipoide w ar positiv . (N ature [London] 161. 559. 10/4. 1948.)

D. P e t e r s  4150
A. Engström  und  M. A. Jakus, Bestim mung von Protein in  der Zelle durch 

RönIgenmikrospektrographie. Die Proteinkonz, in  Zellen w urde gem essen durch V or
behandeln von Gew ebssclinitten von 10 y  D icke m it Phosphorw olfram säure (1) u. 
Messung der R öntgenstrah lenabsorp tion  des von den P ro te inen  gebundenen W o. 
Die S chn itte  w urden 1 Min. m it 2% ig. I (pH 2— 2,5) behandelt, getrocknet u . m it 
3250 V -R öntgenstrahlen  pho tograph iert. In  Ganglienzellen von H elix  pomata  band  
das C ytoplasm a m ehr I als der K ern. Im  K ern  w aren feinere S tru k tu ren  nachw eisbar, 
die m ehr 1 banden  als der übrige K ern. (N atu re  [London] 161. 168— 69. 31/1. 1948. 
Stockholm , K arolińska In st.) K i e s e . 4150

Edwin E. Hays, Verjähren zur Untersuchung der W irkung verschiedener Stoffe  
auf die Reifung roter Zellen in  vitro. R a ttenknochenm ark  w ird m it einer S pritze e n t
nom m en u. die schwereren reifen E ry th ro ey ten  w erden durch zweimaliges Z en tri
fugieren en tfern t. Die Zellsuspension w ird m it der zu prüfenden S ubstanz in T yrode 
inkub iert u. die A usreifung durch A uszählung der R etiku locyten  beu rte ilt. —  A kt. 
Leberextrakte fö rdern  die Ausreifung, an tianäm . in ak t. dagegen n icht. Norm ales 
menschliches Serum  u . Rattenserum  sind sehr w irksam , syn the t. Lactobacillus casei- 
Faktor, V itam in B,¡-Konjugal u. eine M ischung der verschied. Vitam ine B  dagegen 
p rak t. w irkungslos. F erner w aren w irksam  Glutation, Bactohefeextrakt u . T yro s in ; 
w irkungslos dl-A lanin , l-Tryptophan, Caseinhydrolysat, E ialbum in, Gelatine, mensch
liches Serumalbumin, Glucose, Fructosediphosphat u . Lith ium pyruvat. D as E rgebnis 
w eist au f einen spezif. im  Serum  wie L eb e rex trak t en thaltenen  antianäm . Faktor 
h in . (Amer. J .  med. Sei. 216. 528— 33. N ov. 1948. V erm ont, B urlington, U niv. of 
V erm ont Coll., Dep. of Biochcm.) J u n g . 4150

Karl Lennert und  Gerhard ligner, Die Urethanwirkung auf das Blut: und die 
blutbildenden Organe des Kaninchens. Aus beobachteten  Urethan-(I)-W rkgg. auf 
B lutbild , Leber, Milz u. K nochenm ark folgern Vff., daß 1 die blutzelleigenen F e r
m ente, bes. die der inneren A tm ung, hem m t, w odurch einerseits ein U ntergang  der 
Blutzellen, andererseits M itosestörungen veru rsach t werden. Die A lkalose des 
B lutes kom m t als E rk lärung  fü r die B efunde n ich t in B e trach t. I w irk t auch auf n. 
B lutzellen, allerdings im  T iervers. n u r hoi hoher D osierung. A nschließend w ird noch 
ein B eitrag  zur M orphologie des K aninchenblutes gegeben. (F ran k fu rte r Z. Patliol. 
59. 498— 524. 1948. E rlangen, U niv., P a th o l. In st.)  F . F is c h e r . 4150

E. C. Dodds, Die neuere biochemische Forschung über das Krebsproblem. Ü ber
blick über die geschichtliche E n tw . der K rebsforschung, die W irkungsw eise cance- 
rogener KW -stoffe, die B eziehung zu den Östrogenen, N ucleinsäuren u. P urin - 
derivv. sowie über die th e ra p eu t. V erw endung von Stickstofflost. 40 L ite ra tu r 
angaben. (Meded. vlaam se ehem. Veren. 10. 35— 47. F ebr. 1948. London, Med. 
School Middlesex Ilosp.) L o c h . 4160

Hans R. Schinz, Krebs und Vererbung. Zur P rü fung  des P roblem s der V er
erbung bei der E n tsteh u n g  vonK rebs w urden folgende Verf f. berücksich tig t : S tam m - 
baum  u. Zwillingsforschung, m assenstatist. U nterss., Sippem m ters. u . das T ier
experim ent; dabei ergab sich eine deutliche C arcinom häufung nu r in  der V erw andt
schaft 1. G rades von Carcinom trägern (Probanden), n ich t aber in  der w eiteren Ver
w andtschaft. In  der V erw andtschaft der N ich tm alignom träger dockt sich die 
C arcinom sterblichkeit im allg. m it der der übrigen Bevölkerung. (Schweiz, med. 
WSchr. 78. 701— 05. 24/7. 1948.) I I o h e n a d e l . 4160

Raymond Daudel, Über elektronische Faktoren, die krebsartige Erscheinungen 
beivirken. Bei den K ohlenstoffverbb. w ie Benzanthracen u . a., die krebsartige Ge- 
sebwüre hervorrufen, d isku tiert Vf. die W irksam keit der elektr. L adung, der 
Ladungsdich te u. der freien Valenzen. Im  Gegensatz zu Schm idt 
(('. 1941. I. 2950), der der L adungsdichte den w esentlichen krebserzeugenden 
E infl. zuschreibt, kom m t Vf. zu dem Schluß, daß h ierbei die freien Valenzen in 
erster L in  ie w irksam  sind. (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 5— 6. J a n u a r  1948. 
P aris, U niv., In s t, de radium .) D r e c h s l e r . 4160
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Adolf Müller, Strukturanaloge krebserzeugender Verbindungen. (Vorläufige M itt.) 
Iden t, m it der C. 1949. I. 999 referierten  A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m ath.- 
naturw iss. K l., A bt. I I  b 157. 327— 29. 1948. W ien, U niv., I . Cbem. Labor.)

H e r r . 4160
0.  Garth Fitzhugh und  Arthur A. Nelson, Lebertumoren bei m it Thioharnstojf 

oder Thioacetamid gefütterten Ratten. M ehrm onatige V erfü tterung  einer D iä t m it 
0,25%  u. m ehr Thioharnstojf an R a tte n  bew irkte eine Bldg. von L ebertum oren  ohne 
Leberzirrhose. Geringore Mengen Thioharnstojf erzeugten n u r eine H yperplasie der 
Schilddrüse. Thioacetamid w irk t in der R atten leber schwächer tum orbildend , e r
zeugt dagegen bereits in  Konzz. von 0,025%  u. m ehr eine Leberzirrhose. (Science 
[New York] 108. 626— 28. 3/12. 1948. W ashington, D iv. of P harm acol., Food a. 
D rug A dm inistr.) N ie m a n n . 4160

P. R. Peaeock und  S. Beck, Induziertes Adenocarcinom des M agens bei der 
M aus. U n ter 60 M äusen, welchen auf 350° erhitztes Baumwollsamenöl g efü tte rt 
worden w ar, w urden zwei F älle eines ty p . A denocarcinom s des Magens beobach tet. 
(N ature [London] 162. 252— 53. 14/8. 1948. Glasgow, Royal Cancer Hosp.)

J u n g . 4160
Dieter Müting, Z ur Frage der Zusammensetzung der Paraproteine. Paraproteine 

sind nach  A pit z  hei Plasmocytorn (syn. M ultip les M yelom , KAHLERsehe K rankheit) 
vorkom m ende E iw eißkörper m it von der N orm  abweichendem  B au, gem einsam en 
physiol.-chem . Eigg. u. ähnlichem  färber. V erhalten. K lin. un terscheidet m an 
3 F o rm e n : Paraproteinaemie, Param yloid  u . B e n c e -JONES-Urie . Histolog. U nterss. 
sowie Vgll. zwischen Serum -Globulinspiegel u. Zahl der Plasm azellen im  K nochen
m ark weisen darauf hin, in  den Plasm azellen die B ildungsstä tte  der Globuline zu 
sehen. —  E in  K rankheitsb ild  wie die äußerst selten vorkom m ende Plasmazellen
leukämie m it ih rer abs. u. rel. V erm ehrung der Plasm azellen w urde un te rsuch t. Die 
Befunde zeigten im  w esentlichen patholog. veränderte  Serum -E iw eiß-R kk. (W K B. 
T aka ta-R k ., G ros-R k., Form olgelprobe, BK S), Serum -Eiw eiß-W ert erhöh t bei 
Zunahm e der G lobuline u. A bnahm e der A lbum ine. B e n c e - J oN E s-K örper im  
H arn neg. Die A m inosäureanalyse des Serum  ergab: Tryptophan- u. T yro sin 
vermehrung, C ystin-, A rg in in-, M ethionin-, H istid in-  u. L y s in verm indernng, P henyl
alanin  u. Leucin  lagen an  der oberen Grenze der N orm . Die V eränderungen ähneln 
dem chem. A ufbau des Bnuciz-JoiiES-Eiweißkörpers. —  G aben von Urethan oder 
T rypaflavin  füh rten  zu R ückgang sowohl der periph. als auch der K nochenm arks- 
plasm azellen wie auch  zu r A bnahm e des Serum -Eiweiß-W ertes m it angedeuteter 
N orm alisierung der Am inosäurenzus. des Serumeiweiß. (Z. ges. inn.M ed. Grenzgebiete
з. 744— 48. Dez. 1948. Med. U niv.-K lin. u. Poliklin. Greifswald.) P ola . 4160

P. Guye und  J. Joliat, Die dys- und paraproteinämischen Störungen beim  
Plasmocytorn. Ergebnisse bei Aussalzungskurven. W iedergabe von A ussalzungskurven 
m it P h o sp h at von p lr 6,5 bei drei Fällen von Plasm ocytorn. In  zwei von diesen b e
stand die D ysproteinäm ie in  einer beträch tlichen  V erm ehrung der Globulin (I)- 
P rak tion , zusätzlich dürften  bes. hochmol. patholog. I m it P räcip itationseigg. wie 
das Fibrinogen  aufgetreten  sein. Im  d ritten  F all wies ein K nick in der A ussalzungs
kurve auf kieinm ol. E iw eißkörper hin, welche sich zwischen A lbum in  u . I einschalten
и. möglicherweise dem  B e n c e - J o N E S s c h e n  K örper entsprechen. ( H e l v .  med. A cta 
15. Ser. A. 581—-98. Dez, 1948. Genf, Clin, thörapeut. univ.) J u n g .  4160

A. Engels,  A. Niklas und  W. Maurer, Praktische Anw endung der Isotope in  
der internen Diagnostik. K urzer Abriß über die p rak t. A nw endungsm öglichkeiten 
der Isotope in der in ternen D iagnostik. Es w ird der Vorschlag gem acht, die A n
reicherung von Iso topen  in  Tumoren  m it der P rovokationsm eth . zu verbinden, um  
zu einer frühen  Diagnose von Neoplasmen zu kom m en. Ü ber einige R esorp tions
studien m it Isotopen w ird der W eg zur A nalyse der Salzsäuresekretion des Magens 
un ter Um gebung des M agenschlauches eröffnet. (D tsch. med. R dsch. 2. 469— 71. 
5/12. 1948. Köln, Univ., Med. K linik.) H e e r d t . 4160

J. H. Müller, Z ur klinischen Bedeutung des autoradiographischen Verfahrens bei 
der Verwendung von kurzlebigen künstlichen radioaktiven Isotopen (Autoorga.no- 
graphie, Autoangiographie). E s w ird ein M amma-Carcinom an  H and  einer autoradio- 
graph. A ufnahm e nach In jek tion  von 100 Millicurie R adiozink  (kurze H albw erts
zeit) gezeigt. D er klin. N utzeffekt der A utoradiographie w ird kurz gestreift. 
(Experientia [Basel] 4. 406— 07. 15/10. 1948.) H e e r d t .  4160

0.  Hoff mann-Ostenhof und Gertrude Rada, Versuche zum  Nachweis einer 
Buttersäuredehydrase im  Normalserum. (Vorläufige M itt.) Inhaltlich  id en t, m it der
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C. 1 9 4 9 .1. 1000 referierten  A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m a th . -n aturw i ss. K l., 
A bt. I l b  157. 411— 12. 1948. W ien, U niv ., I . Cbem. Labor.) H e r r .  4160

A. Christiani, Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von 0 . Hoffmann-Osten- 
hof und G. Eada. Inhaltlich  iden t, m it der C. 1949. I. 1000 referierten  A rbeit. 
(S.-B. österr. A kad. W iss., m atli.-natunviss. K l., A b t. I l b  157. 412— 15. 1948. 
W ien-Lainz, K rankenhaus, Labor, fü r K rebsforscli.) H e r r .  4160

Ludwig Heilmeyer, Therapie m it cytostatischen Stoffen. B akteriostase ist 
bedingt durch Eingriffe in  das P erm en tsyst. der B akterien  (z. B. p-Am ino- 
bensoesäure u. Sulfonam ide) n. is t selektiv  auf den Bakterienstoffw echsel b e
schränkt, w ährend der Stoffwechsel der K örperzellen im  allg. durch B akteri- 
o sta tica wenig angegriffen w ird. E rs t große Sulfonam iddosen beeinflussen 
Zellen, die s ta rk  in  P ro lifera tion  begriffen sind, wie die G ranulozyten. Diese 
A granulozytose is t jedoch n ich t wie die nach P yram idon  allerg., sondern es liegt 
eine von der Dosis abhängige H em m ung der Zellbildg. vor. A uch P enicillin  h a t 
einen leukopen. E ffek t. Stoffe m it s ta rk er ey to sta t. W rkg. sind in  der B ehandlung 
von Zellwucherimgen bedeutsam . Sie beeinflussen die P roliferation  n. u . patholog. 
K örperzellen in  ih rem  Stoffwechsel, so daß die V erm ehrung eingeschränkt w ird. Die 
W rkg. geh t über eine H em m ung von F erm en ten  des Zellstoffwechsels u . über die 
N ukleoproteide. M itosegift is t n ich t gleich ey tosta t. w irkend, z. B. b a t Colclxicin 
keinen ey to sta t. E ffek t. Urcthan u. Senfgas w irken aueb auf lym pha t. Gewebe, wo 
die Teilung m eist am ito t. erfolgt. Die einzelnen V ertre te r w irken selektiv  auf b e 
stim m te Zellw ucherungen: Urcthan w irk t bei chron. L eukäm ien s ta rk  ey to s ta t. auf 
die Leukosezellcn, w ährend  die n. L eukozyten wenig beeinflußt w erden. Die 
S elek tiv ität kann  zu r K lärung  unk larer K rankheitsb ilder sowie zur A bgrenzung 
reactiver K rankheitsb ilder dienen. So gehören die osteosklerot. A näm ien in  den 
K reis der leukäm . E rkrankungen . Bei der L ym phogranulom atose is t U re tlian  n icht 
regelm äßig w irksam . U rethansensibel erwies sich ein R etothelsarkom . D ie B eein
flussung des Zellstoffwechsels durch  Lost b e trifft fa s t alle Zellferm ente, wobei bes. 
die Nukleoproteido des K erns in  R k. tre ten . D aher h a t  es eine bes. starko  ey tosta t. 
W rkg., die sich in  M itosehem m ung äußert. W egen seiner G iftigkeit w ird  S tickstoff
lost bes. bei strah lenresisten ten  Lym phogranulom atosen m it E rfolg b en ü tz t. N ach 
teilig  is t die geringe th e rap eu t. B re ite  u . die G efahr von Leukopenien  u. T hrom bo
phlebitiden. In  der G ruppe der C hem otherapeutica gegen Protozooenerkrankungen 
finden sich ey to sta t. Stoffe. Die gegen K ala  A zar verw endetenD iam idinePehtam idm , 
P ropam idin  u. Stilbam idin  sind gegen P lasm azellenw ucherungen (Myelome) a n 
w endbar, w ährend die m ultip len  Myelome n ich t ansprechen. A uch an  experim entell 
erzeugten Tum oren w urden K ern Veränderungen u. M itosehem m ung nachgewiesen. 
D er spezif. E ffek t des A lloxans  auf die Pankreasinselzellen is t ein cytostatiseher. 
Östrogene Stoffe (Ostradiol u . Diäthylstilböstrol) erweisen sich hei strah lenresisten ten  
Leukäm ien u. beim P rostatacarc inom  w irksam . In  le tzterem  F alle kom m t die 
unspezif. ey to sta t. W rkg. neben einer horm onalen in  B e trach t. Auch H em m ungs
w irkungen auf das W achstum  von Blasencarcinom en u. selbst M am m acareinom en 
w urden gesehen. E s scheint in  sehr hohen Dosen die ey to s ta t. W rkg. die horm onale 
zu überwiegen. (Klin. W schr. 26. 97— 101. 15/2. 1948. F reiburg .)

L a n g e c k e r . 4160
H. B. May und  J. Vallance-Owen, p-Aminobenzoesäure bei Leukäm ie. W irkung  

au f die Leukocytenzahl. An 5 P a tie n te n  m it m yeloischer L eukäm ie w urde 0,25g/kg p- 
Aminobenzoesäure (I) als tägliche Dosis, in  2std. Einzeldosen verte ilt, verabreicht, 
w odurch B lutspiegel zwischen 60 u . 100 m g-%  erreich t w erden konnten . Zur V er
m eidung einer Acidose w urde das N a-Salz gegeben u. außerdem  die Alkalireserve 
täglich bestim m t. A n Nebenwrkgg. w urde regelm äßig leichte N ausea beobachtet. 
Innerhalb  21 Tagen fiel die L eukocytenzahl auf n. W erte, die Milz verk le inerte  sich, 
die B lu tb lä ttchenzah l blieb gleich, u . der H äm oglobingeh. des B lutes zeigte ein 
wechselndes V erhalten. N ach A bsetzen von I stiegen die L eukocyten  sofort wieder 
an . D ie B ehandlung ließ sich m it dem selben E rfolg w iederholen. E ine lym phat. u. 
eine M yeoloblasterdeukäm ie zeigten keine R eaktionen. —  W ahrscheinlich beruht 
diese W rkg. der I n ich t auf ih rer spezif. Stoffwechselwrkg., sondern einer allg rtox . 
W rkg., fü r welche G ram docyten em pfindlicher sind als die übrigen Blutzellen. 
(Lancet 255. 607— 09. 16/10. 1948.) J u n g . 4160

P. Lambin und  R. Masure, Die Behandlung von Leukäm ien m it Urethan. Da 
andere A pplikationen (K listier, i. m . u . i. v.) teilweise sogar s tä rk e r die gering
fügigen, n u r selten von E rbrechen  begleiteten N auseen hervorrufen, behandelten 
Vff. ihre K ranken  m it allabendlichen peroralen  D osen (in Syrup oder T abletten) von
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durchschnittlich  4 g Urcthan (I). D ie allgem ein gu te Toleranz kann  wio bei B e
strahlungsschäden m it täglich 50 mg V itam in Be verbessert w erden. Tem p.- 
E rhöhungen dauern  n u r 3— 4 Tage, der U rin b leib t ohne Sedim ent u . A lbum inurie, 
K apillarschäden w erden n ich t beobachtet. Bei 19 chron. M yelosen  erfolgt dio 
N orm alisierung des B lutbildes, insbesondere der Abfall der L eukozyten, in  du rch 
schnittlieh  39, bei vorheriger R öntgenstrahlenbehandlung erst in  66 Tagen, ohne 
daß der von Sto rti u. Mauri (M inerva med. [Torino] 38. I I .  [1947.] 440) beob
ach te te  anfängliche A nstieg festgestellt w urde. Teilweise t r i t t  V erm inderung der 
L ym phozyten  u. A nstieg der P lä ttch en  auf, die aber m eist nach Beendigung der 
B ehandlung w ieder norm alisiert werden. Die Splenomegalie verschw indet lan g 
sam er als bei B estrahlung. Bei den chron. Lym phadenosen  is t B estrah lung  v o r
zuziehen, n u r bei deren Versagen auch B ehandlung m it I angebracht. Die verschied, 
aku ten  Leukäm ien  gehen schwankende u. zweifelhafte B ilder ohne w esentliche 
klin. Besserung. In  allen Fällen  d au ert die Besserung kürzer als hei B estrah lung  
an, der W iederanstieg der L eukozyten  erfolgt um  so schneller, je  unvollständiger 
die N orm alisierung w ar. Die beabsichtig te kontinuierliche W eiterbehandlung 
scheitert m eist in  der Am bulanz, in  einem F alle blieb sie aber 16 M onate erfolgreich. 
In  3 Fällen  w urde wegen Throm bozytose unterbrochen. Bei diesen u. anderen 
U nterbrechungen (Ik terus u. a.) w ird m it A rsenik (F o w l e r ) w eiterbebandelt. 
A plast. A näm ie, die experim entell m it I erzeugt werden kann  Vgl. M o e sc h l in  u. 
M e ili, C. 1947. 558; T isc h e n d o r f  u. F r it z e , C. 1948. II . 987), w urde n ich t gesehen. 
D ie W rkgg. möglicher L ym phpenien  sind noch n ich t k lar, lassen aber U m stellung auf 
As angebrach t erscheinen. D ie Infektionsem pfänglichkeit is t n ich t vergrößert, beob
ach te te  G ürtelflechten u. cerebrale Sym ptom e sind n ich t fü r I, sondern allgem ein 
fü r L eukäm ien spezifisch. D er gewöhnliche Ü bergang chron. M yelosen  in ak u te  
m ortale F älle w ird  durch I n ich t verh indert, obwohl auch dabei noch eine V er
besserung des B lutbildes erreicht w ird. Die Erfolgsaussichten von 1 sowie vor allem 
die w ichtige F rage, ob durch I eventuell der auch einm al von den Vff. beobachtete  
Ü bergang der Myelosen in  das aku te  S tadium  beschleunigt w ird, können m angels 
S tatist. M aterials noch n ich t abschließend beu rte ilt w erden. Besonders die le tz te  
F rage zw ingt zu größ ter V orsicht, so daß Vff. zu dem Schluß kom m en, I n u r m it 
U nterbrechungen abwechselnd m it As n. R öntgenbehandlung anzuw enden, solange 
weitere sichere R esu lta te  über seine U nschädlichkeit ausstehen. (Schweiz, med. 
W schr. 78. 929— 31. 25/9. 1948. Löwen, U niv., Inst. f. medizin. Pathologie.)

K im p e l . 4160
Sven Moeschlin, Die Therapie der Leukäm ien m it Röntgenstrahlen, Arsen und  

Urcthan. E ine Heilung der L eukäm ien is t derzeit n ich t möglich, da alle M ittel, auch 
Urethan, n u r pallia tive W rkg. besitzen. Bei chron. L eukäm ie k an n  jedoch der 
P a tie n t m ehrere Ja h re  durch Urethan (I)-, Arsen  (II)- oder R öntgen (III)-B ehand- 
lung besehw erdefrei gehalten werden. Leukose k ann  von A nfang an  oder m it der 
Zeit resis ten t gegen eine der 3 Therapien sein, doch fü h rt dann  W echsel m eist zum  
Ziel. I- u. II-B ehandlung sind vorzuziehen, da III die E ry thropoese in M itleidenschaft 
zieht. III is t Sonderfällen Vorbehalten. I w irk t durch H em m ung der K aryokinese 
entgleister Leukäm iezellen, II w irk t auf diese ausreifend u. gleichzeitig stim ulierend 
auf die E rythropoese. Dosierung I 3— 4 g täglich, dann bei E rre ichung  der halben 
Leukocytenm enge dio H älfte, zu D auerbehandlung 0,5— 2,0 g. II-BehancUung nach 
F o r k n er  m it Liquor Fowleri. Um Sekundärinfekte zu verm eiden, w erden kleine 
Mengen von Sulfonam iden  u . Penicillin empfohlen. Im  N ach trag  w ird  vor d e r 
D auerbehandlung m it I gew arnt (G ranulocytopenie!) (Helv. med. A cta 15. 107— 28. 
März 1948. Zürich, Med. U niv.-K linik.) K u n zm a n n . 4160

E2. Enzymologie. Gärung.
H. Chantrenne, Über das Abfangen von Acylphosphaten durch H ydroxylam in . 

Nach L ipm a n n  u. T u t tle  ( J .  biol. Chem istry 159. [1945.] 21) bilden Acylphosphate 
m it N IR O  TI H ydroxamsäuren, deren Rk. m it FeCl3 in s ta rk  saurem  M edium zur 
colorim etr. B est. der A cylphosphate dienen k an n : CH3COOPO(OH)2 +  N H 2OH 
-> CHjCONHOII +  II,PÖ.,. Die Rk. kann  auch zum  A bfangen von in  Zellgewebs- 
ex trak ten  vorhandenen oder als Zwischenprodd. gebildeten A eylpbospbaten  aus
genutzt w erden. Vf. h a t die Rk. un te rsuch t im  Zusam m enhang m it der möglichen 
Rollo des Benzoylphosphats bei der Bldg. von H ippursäure  u. Om ithursäure im 
Organismus, bes. im  H inblick darauf, daß FeCl3 auch m it anderen, in den Gewebs- 
ex trak ten  vorliegenden Verbb. F arb rkk . geben kann . E s w erden daher die Ah-
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sorp tionsspektren  verschied. H ydroxam säure-FeC l3-Kom plexe aufgenom m en. —  
D ie bei pu  7,1 durchgeführte  N H 20 iI -R k . is t fü r A cylphosphate n ich t sehr spezif., 
bes. wenn konz. 0,4 mol. N H 20 H  angew endet w ird ; es m uß auf die A bw esenheit 
von /3-Ketosäuren u. neu tra len  E ste rn  geach tet w erden.

V e r s u c h e :  Acethydroxamsäure, aus n. N H 2OH-Lsg. u. A cetanhydrid  bei 
Z im m ertem peratur. Benzhydroxamsäure, aus n. N H 20II-L sg . u. Na-Benzoyl- 
phosphat hei pJt 7 u . Z im m ertem peratur. Butyrhydroxam säure, nach E e ig l  aus 
sd. alkoh. N H 2OII-Lsg. u. B utyry lch lorid . Die A bsorptionsspektren  w urden nach 
Zusatz des gleichen Vol. einer M ischung von gleichen Teilen 3n. HCl, 5% ig. PeCl3 
u. W . aufgenom m en.—  D ie W iederholung des Vers. vom  L ipm a n n  n. T u t t l e  
(J . hiol. Chem istry 161. [1945.] 415) b es tä tig t die von diesen A utoren  erhaltenen 
E rgebnisse; T auben leberex trak t b ildet m it 0,02 n. N IL  OH eine Substanz, die m it 
FeCl3 eine ro te  Verb. liefert, welche das A cethydroxam atspek tr. zeigt. —  M äuse
leherex trak t zeigt bei W iederholung der Verss. von L ipm a n n  u. T u t t l e , daß nach 
1 J/tstd. R k. m it 0,35 n. N H 2OH hei 37° u. p H 7,1 eine S ubstanz gebildet w ird, die 
m it F e — in saurem  M edium zu  einer farbigen Verb. fü h rt, welche im  A bsorptions- 
spek tr. jedoch sehr von F e-H ydroxam at verschied, is t; Zugabe von  w enig Na- 
B u ty ra t fü h rt zu einer Substanz, die m it FeCl3 eine Verb. liefert, deren A bsorptions- 
spek tr. dem der H ydroxam säure-FeC l3-Verbb. sehr ähnlich is t; die Verss. zeigen, 
daß N H 2OI4 sowohl fü r dio Bldg. der ersteren  als auch fü r die der letzterenV erb. 
unbed ing t notw endig  ist. Zum  Vgl. w erden auch  die A bsorp tionsspektren  der aus 
einigen Oximen m it FeCl3 erhaltenen  V erbb. aufgenom m en. D em nach k ö n n te  es 
sich bei der Substanz, die das von H ydroxam säure -|- FeCl3 verschied. Spektr. 
liefert, um  eine Verb. aus F e+++ u. dem Oxim einer /LK etosäure handeln . —  Die 
wss. Lsg. von Garbonsäureestern reag iert m it 0,35 mol. N H 2OII hei 37° u. p H 7,1 
sofort u n te r Bldg. von H ydroxam säuren. Die R k. w urde m it Essigester, B u tte r 
säurem ethylester, A cetessigester u. G lycerinm onobutyrat ausgefüh rt; sie verläuft 
bei B u ttersäu reestern  schneller als hei Essigester. (C. R . T rav . L ab . Carlsberg, Ser. 
chim . 26. 231— 41. 1948. K openhagen, Carlsberg-Lahor.) N it z sc h k e . 4210

Jose M. Gongalves u n d  Jesse P. Greenstein, Enzym atische H ydrolyse von a .a - 
di (glycylamino) propionsäure. <x,a-Di(chloracetamino)propionsäure (I) w ird  sy n th e ti
siert aus B renztraubensäure -f- C hloracetonitril. Aus dieser e rh ä lt m an  durch  Lösen 
in N Ilj u. 36std. D igerierem  hei 37°, E indam pfen im  V akuum  hei 35° zu einem  fa rb 
losen Sirup, Lösen in  W ., F ällen  m it absol. A. das M onochlorhydrat der aa-D i 
(glycylamino) propionsäure (II). Die II h a t  drei ionisierbare G ruppen: pK j =  1,8; 
pK., =  8,1; pK 3 =  8,1. Bei H ydrolyse m it HCl liefert 1 Mol II annähernd  2 Mol 
N H , +  1 Mol B renztraubensäure +  2 Mol Glykokoll. —  W eder I noch Bis- 
(acetamido)-propionsäure w erden von E x tra k te n  aus Geweben der R a tte  h y d ro ly s ie rt; 
dagegen w ird II von allen Geweben gespalten, w obei äquim ol. M engen von N H 3-N 
u. B renztraubensäure erha lten  werden. D ie re la tive  A k tiv itä t der Gewebe is t in 
absteigender Reihenfolge: N iere, D arm schleim haut, P ank reas, Leber, Milz, Gehirn 
u. Muskel. Die m axim ale Bldg. von 1 Mol N H 3-H +  1 Mol B renztraubensäure  je  
Mol II w ird m it N ierenex trak ten  erhalten . O ptim ale W rkg. bei pH 8,0. —  Im  Gegen
satz zur S tab ilitä t der B is-(acylam ino)-propionsäuren in  wss. Lsg. is t a-Acetamido-ei- 
aminopropionsäure sehr instab il u . w ird  spon tan  sehr rasch hydro lysiert, wobei im 
M aximum 1 Mol N H 3-N u. 1 Mol B renztraubensäure erha lten  w erden. D urch  Ggw. 
von N ierenex trak ten  w ird diese Spaltung  beschleunigt. —  F rak tio n ie ru n g  der 
N ierenex trak te durch Zentrifugieren bei hohen G eschw indigkeiten liefert einen N d., 
welcher den größten  Teil der W rkg. gegen II en thä lt. —  Vff. d isku tieren  verschied. 
M öglichkeiten fü r den V erlauf der S paltung, können aber zwischen diesen noch n icht 
sicher entscheiden. (Arch. B ioclieinistry 16. 1— 18. Ja n . 1948. B ethesda, Md., 
N at. Cancer Inst.) H e s s e . 4210

S. E. Lewis, Hemmung von SH -E nzym en  durch M ethylbromid. Bei Behandeln 
von Mehl m it M ethylbromid  (I) (verw endet als Insek ticid  sowie als Feuerlöschm ittel) 
w urde festgestellt, daß  der P ro te inan te il des Meliles fü r A dsorption u. Zers, von I 
veran tw ortlich  ist. (L e w is  u. E c c l e st o n , J .  Soe. Chem. Ind . 65. [1946.] 149). 
B la ckburn  u. M itarbeiter (Biochem. J .  38. [1944.] 25.171) fanden  hei B ehandeln  von 
W olle, Seide, K ollagen oder Gelatine, daß m it I eine M ethylierung der Carboxyl- 
g ruppen  u. der P ep tidb indungen  erfolgt, daß in m it B isulfit behandelter W olle die 
SH -G ruppen  leicht m ethy lie rt w erden u. daß m an nach  H ydrolyse S-M ethyl- 
cystein  isolieren konn te . U n tersuch t w ird, welche dieser R kk. e in tr itt , w enn I nu r 
in geringer Konz, vorhanden  ist. H ierzu w urden gepufferte Lsgg. von Cystein  u. 
von red . Glutathion den D äm pfen von I ausgesetzt, u. zw ar in Ggw. von N oder von



1 9 4 8 E 2. E n z y m o l o g ie . G ä r u n g . E .  3 1 0 3

C yanid  zwecks V erm eidung von O xydation. Es ergab sich eine m it der Zeit zu 
nehm ende A bnahm e der SH -G ruppen u. gleichzeitige Zunahm e von nichtflüchtigem  
Brom id. V erm utlich erfolgt die R k .: R—  SH +  CH3B r -> R— S— CH3 -j- H B r. A uf 
dieser R k. kann  die T ox iz itä t von I beruhen. —  Es w urde auch Enzym lsg. dem 
gasförm igen I ausgesetzt. Urease w urde zu  25— 50% , Succinoxydase  zu  41— 81% , 
red. P apa in  zu 50— 100%, die A tm ung in  Hefe zu 55— 70%  in 1 bzw. 2 S td . 
geschädigt; dagegen w urde oxydiertes P ap ain  n u r zu 7%  in 2 S td. geschädigt. 
D ie in  der Enzym lsg. gel. mol. Mengen von 1 betrugen etwa 0,012 oder 0,005. Auch 
diese Schädigung von  E nzym en, welche SH -G ruppen aufweisen, k ann  zu E rk lärung  
der tox . W rkg. dienen. (N atu re  [London] 161. 692— 93. 1/5. 1948. Slougli, Bucks., 
P es t In festa tion  L abor.) H e s s e . 4210

J. Maxwell Little, Verteilung der zwei Fraktionen der Cholinesterase in  Homo- 
genaten von Teilen des Hundegehirns. In  H undehirnhom ogenaten findet sieh eine 
hitzelabilere Cholinesterase, welche durch Zentrifugieren von der resisten teren  
E sterase im  übersteh en d en  ge trenn t w erden kann. Im  allg. b es teh t zwischen F ase r
an teil des un te rsuch ten  Gehirnteils und  E sterasegeh. eine d irek te  positive K o rre 
la tion . E ine A usnahm e is t das sehr ferm entarm e Corpus callosum . (Amer. J .  
Physiol. 155. 60— 63. 1/10. 1948. W inston-Salem , N orth  Carolina; T he Bow m an 
G ray School of Medicine of W ake F orest Coll., Dep. of Physiol. and  Pharm acol.)

J u n g . 4210
C. N. Peiss, John Field und  Victor E. Hall, Cholinesteraseaktivität im  Gehirn 

normaler und fiebernder K aninchen. Die Cholinesterasea k tiv itä t im  G ekirnhom ogenat 
von n. u. m ittels in travenöse Gabe von T ypkus-Paratypkus-V accine febril ge
m achten  K aninchen zeigt keinen signifikanten U nterschied. (Amer. J .  Physiol. 
155. 56— 59. 1/10. 1948. S tanford  U niv. California, Dep. of Physiol.)

J u n g . 4210
K enneth Bullock, Lokalanaestheticaund esterhydrolysierende E nzym e. 3. M itt. D ie 

hemmende W irkung einiger Lokalanaesthetica auf die Cholinesterase. (2. vgl. C. 1949.
I. 508). Lipase  (I), Leberesterase (II) u. Cholinesterase (III) w erden bei pu 8,2 durch 
L ocalanaesthetica (IV)-Lsgg. gehem m t. Cinchocain, Amethocain u. Diothan  sind am  
w irksam sten. D ie H em m ung is t bei keinem  IV spezif. fü r eines der drei Enzym e. In  
alkal. Lsg. is t die H em m ung größer als in  saurer Lösung. N ur die saure I-Lsg. zeigt 
eine Potenzierung  der W rkg. durch IV. Die H em m ung is t hei III am  stä rk s ten , 
dann  folgen I u. II. F ortschreitende W rkg. zwischen III u. IV fü h rt zu einer V er
m inderung der H em m ung, w as vielleicht durch H ydrolyse der D rogen zu erklären. 
Bei I u . II t r i t t  diese V erm inderung der H em m ung n ich t ein. (Pharm ac. J .  161. 
([4.] 107) 176— 77. 11. Sept. 1948. M anchester, U niv., Dep. of Pharm acy .)

Ca r l s . 4210
Alfred Gajdos, Ursprung der Lipase und Cholinesterase des B lutserum s in  der 

Leber, Beeinflussung dieser Fermente durch Diisopropylfluorphosphat. Zusam m en
fassung älterer franz. u . neuerer engl. A rbeiten, aus denen hervorgeht, daß Serum 
lipase u. -Cholinesterase aus der Leber stam m en. (Presse m éd. 56. 565— 66. 14/8. 
1948. Lyon.) J u n g . 4210

Ed. Frommei, M. Favre und  F. Vallette, Wirkungsvergleich einer Barbilursäure 
und ihres Natrium salzes au f die Serumcholinesterase des Meerschweinchens. N ach 
subcu taner G abe von 0,015 g/kg Diallylbarbitursäure bzw. ihres N a-Salzes  in 
Ggw. von 0,28 g /kg  Äthylurethan  als Lsg.-V erm ittler, ferner von D ial (Ciba) u. 
schließlich dos Lsg.-V erm ittiers allein an  M eerschweinchen w urde über 3 S td . 
m ehrfach B lu t durch H erzpunktion entnom m en u. die CholinesterasesWitvnt&t 
bestim m t. D ie Säure u. ih r N a-Salz besitzen n u r eine schwache, nach  1— 2 Std. 
feststellbare H em m wrkg., w ährend Dial —  wohl infolge des unbekann ten  Lsg.- 
V erm ittlors —  bereits nach 10 Min. u. über 3 S td . lang deutlieh hem m t. Ähnlich 
hem m t Dial die DinftropAenolhypertherm ie beim M eerschweinchen deutlich, 
w ährend dem  Na-Salz der D iallv lbarb itu rsäure in entsprechender D osierung 
(0,015 g/kg) kaum  eine W rkg. zukom m t, die e rs t nach 2%  S td . einigerm aßen 
deutlich  w ird. (Helv. med. A cta Ser. A. 15. 314— 17. Ju n i 1948. Genève, In s t, de 
Tkérap.) J u n g . 4210

M. Rocha E Silva und  C. Rimington, Untersuchungen über Aktivierung und  
Reinigung des F ibrinolysins aus B lut. Serum  von M enschen oder Ochsen w urde
7,o m it W . verd . u. m it Essigsäure auf pH 5,4 gebrach t. D as im  E isschrank au s
fallende Globulin (I) w urde in  1% NaCl-Lsg. gelöst u. neu tra lisiert; dann  w urde 7m 
des Vol. Chlf. zugegeben, der A nsatz 3— 4 Tage bei n. Tem p. gehalten  u. dann  das I 
nochm al ausgefällt. Das in I en thaltene F ibrinolysin  (II) fällt zwischen 25 u. 37%
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A m m onsulfat. Die II-W rkg. w ar n ich t sofort nach Zusatz des Chlf. vorhanden, 
sondern entw ickelte sieh ers t langsam , dann  schneller (au toka ta ly t.)  im  V erlauf 
von vielen S tunden. Bei n . Tem p. is t volle A k tiv itä t nach  ca. 72 Std., hei 38° 
bereits nach 2 S td . nachw eisbar. Im  V erlauf längerer Zeit n im m t das II dann  
wieder langsam  ab. D urch w iederholte isoelektr. F ällung  (pH 5— 5,3) in  Salzlsg. 
lä ß t sich I w eiter anreichern. W ird  Originalserum  bei — 12° m it À. u . A. behandelt, 
so geh t die A ktiv ierbarkeit durch Chlf. verloren. Ä .-B ehandlung bei —  25 bis -—-30° 
fü h rt zu einem nach Chlf.-B ehandlung sehr ak t. P rä p a ra t. Bei diesen P räp p . zeigte 
sich eine gewisse P ara lle litä t zwischen Cholesteringeh. u. A k tiv itä t. —  A ktiv ierung 
m it CC14 oder m it Ae. bzw. m it A. w ar niem als möglich. (Biochem. J .  43. 163— 68. 
1948. London, U niv. Coll. Med. School, D ep. of Chem. P atho l.) J u n g . 4210

Josefa B. Flexner und  Louis B. Flexner, Biochemische und physiologische 
Differenzierung während der Morphogenese. 7. M itt. Adenylpyrophosphatase- und  
Saure Phosphalaseaktivität in  sich bildender Gehirnrinde und Leber des fötalen M eer
schweinchens. Vff. unterscheiden von der echten Adenosintriphosphatase h insichtlich 
der A k tiv itä t in  den Zellen die „Apyrase“ , Adenylpyrophosphatase  (I), deren A k tiv i
t ä t  nach D uB ois u. P o t ter  (vgl. C. 1945. I. 296) gem essen w urde. D ie k rit. Zeit 
fü r die E ntw . der I-A k tiv itä t in  der G ehirnrinde fö ta ler M eerschweinchen liegt 
heim  42. Tag der Schw angerschaft. Vor dieser Zeit b e trä g t die A k tiv itä t lediglich 
40%  derjenigen des 42. Tages u. des jungen Tieres. Ä hnliches schein t fü r fö ta le  
Leber zu gelten. G ehirnrinde u. L eber junger T iere zeigen geringere A k tiv itä te n  als 
bei älteren  Tieren. H em m ung der I-A k tiv itä t beim  fötalen  Gewebe u. A ktiv ierung 
beim  erw achsenen T ier m it Ca verliefen irregulär. •—• Die K urve der E n tw . saurer 
Phosphatase (II)-A k tiv itä t in  der fö talen  L eber verläu ft ähnlich der von I. F ü r  
G ehirnrinde jedoch sind beide K urven  deutlich verschied.; die A k tiv itä t sau rer II 
in  der fö talen  G ehirnrinde is t gleichbleibend etw a 2m al so hoch wie heim  erw achsenen 
T ier. (J . cellular com parât. Physiol. 31. 311— 20. Ju n i 1948. B altim ore, Md., 
Carnegie In st, of W ashington, Dep. of Em bryol.) Sch o r m ü ller . 4210

A. W. Kotelnikowa, Z ur E xistenz einer ,,Adenosindiphosphat-Isomerase“ . 
B anga (S tud . In s t. med. Chem. Szeged 3. [1943.] 64.) h a t te  angegeben, daß sich hei 
längerer Einw . von Myosin au f A denosin triphosphat (ATP) A denosindiphosphat 
(ADP) m it zwei labilen P hosphatb indungen  bildet. A uch aus „gew öhnlichem “ 
A D P soll dieses isom ere A D P u n te r  dom E infl. eines wasserlösl. M uskelenzyms 
gebildet w erden; Myokina.se (I) soll in den P räp p . n ich t vorhanden  gewesen sein. 
Zur K lärung der V erhältnisse u n te rsu ch t Vf. die E inw . verschied, lösl. K an inchen
m uskel-Präpp. auf A D P : 1. d ialysierter u . zen trifug ierter M uskelex trak t; 2. te il
weise gereinigte A D P-Isom erase  nach B a n g a , dio durch A m m onsulfatfällung 
zwischen den Sättigungsgraden 0,5 u. 0,7 u . anschließende D ialyse erhalten  w urde;
з. vollständig gereinigte „A D P-Isom erase“ , aus 2. durch A dsorption an  A l(OH)3, 
E lu tion  bei pH 8,6 u. nochm alige A m m onsulfatfällung (0,5— 0,6-Sättigung) u. 
D ialyse erhalten . Alle 3 P räp p . erwiesen sieh als I-haltig , w as sowohl durch  A DP- 
S paltung m ittels ak tin fre ien  Myosins (II) in  ih re r Ggw. als auch im  H exokinase-Test 
(Phosphorylierung von Glucose, A TP-spezif.) nachgewiesen w urde. Beim Vgl. der 
A D P-Spaltung  durch um gefälltes A ktom yosin ( II I)  u . durch aktinfreies II in 
Ggw. von „A D P-Isom erase“  w ar keine zusätzliche enzym at. W rkg. zu  beobachten, 
die n ich t durch  die Ggw. von I e rk lä rt w erden konnte. In  A ktin(IV )-Lsg. nach 
Straub  (S tud. In st. med. Chem. Szeged 2. [1942.] I ; 3. [1943.] 23) w ar ebenfalls eine I 
en thalten , die durch Myosin- u. H exokinase-Test nachgew iesen w urde. Im  Gegen
satz zu r gewöhnlichen I verlor sie hei 2— 3-tägiger D ialyse ih re  A k tiv itä t. Zugabe 
von durch K ochen inak tiv iertem  IV zu  einer solchen dialysierten  I-Lsg. b rin g t keine 
R eaktiv ierung. F ü r  E x tra k te  m it hohem  I-Geh. k an n  als spezif. T est die 
Schrum pfung von  III-F äd en  in Ggw. von A D P dienen. D ie von L j u b i m o w a
и. P e w s n e r  (E iioxhmiih [Biochemie] 6. [1941.] 178) en td eck te  hem m ende W rkg. 
von Mg2+ gegenüber der A TP-W rkg. von II fand  sich auch  hei der A D P-Spaltung  
durch II in  Ggw. von I. Bei der E inw . von „A D P -Isom erase“ auf A D P b ilde t sich 
A denylsäure, die im  D esam inase-Test nachgew iesen w ird. N ich t b es tä tig t w urde 
der B efund yon B anga  (1. c.), wonach bei langer I l-In k ü b a tio n  m it A D T ein ADP 
m it 2 labilen P hosphaten  en ts teh t. Die angeführten  B efunde sprechen gegen die 
E xistenz einer spezif. „A D P-Isom erase“ . (E iioxumidi [Biochimia] 13. 66— 75. 
Ja n ./F e b r. 1948. M oskau, In st, fü r biol. u. med. Chemie der Med. A kad. der Wiss. 
der U dSS R , L abor, fü r K ohlenhydrate.) F r a n k e . 4210

Je. L. Rosenfeld, Über die Bedingungen der Spaltung verschiedener Glykogene 
durch Fermente. D urch U nterss. an M uskeln u. L eber von F röschen zeigt Vf., daß
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die U nterschiede der Glykogene h insichtlich ih rer Spaltungsfähigkeit durch  Phos- 
phorylase sich n u r hei ihrem  Zusam m enw irken m it Eiweißstoffon zeigen. D ie Verb. 
von G lykogen m it Eiweiß verh indert n icht, sondern fö rd ert seinen enzym at. 
Zerfall. (UoKJiaubi AKaaeMiin Hayic CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSS R ] [N. S.] 62. 
373— 75. 21/9. 1948. L abor, fü r physiol. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

B u c h h o lz . 4210
A. W. Kotelnikowa, Über die Phosphomutase der Adanosindiphosphorsäure aus 

der Leber. Vf. p rü fte  E x tra k te  aus K aninchenleber in  0,1 mol. KCl u. in  W . sowohl 
m ittels H exokinase-Tests als auch m ittels M yosin-Tests au f das V orkom m en einer 
Phosphomutase(\)&e.rAdenosindiphosphorsäur6(\\),dLi(s2'Aoll. H in  1 Mol. Adenosin- 
triphosphorsäure u. 1 Mol. A denylsäure um zuwandeln verm ag. Bei pH 7,6 w urden 
im  K C l-E x trak t in  Ggw. von M yosin u. Mg 53— 57%  des labilen P hosphats der II 
abgespalten, ohne Myosin aber m it Mg etw a 20% . 1 fand  sieb, allerdings in  ge
ringerer Menge, auch im  B lu t von K aninchen. D er I-Geh. der L eber rü h r t  n ich t von 
ihrem  Geh. an  B lu t her. D urch Behandlung m it HCl w ird die A k tiv itä t n ich t 
zerstört, wohl aber verschw indet sie bei längerem  Stehen. E in  Vgl. der I aus M uskel 
(M yokinase) u. aus Leber zeigte, daß die erste gegen K ochen u. gegen Trichlor- 
essigsäure w esentlich beständiger ist. {HoKiiagbi AicafleMHii Hayi< CCCP [Ber. A kad. 
W iss. U dSS R ] [N. S.] 59. 527— 30. 21/1. 1948.) W ie d e m a n n . 4210

R. H. Smith, D ie W irkung von Diabetiker-Blutplasma auf H exokinase in  vitro. 
B lu tp lasm a von ä lte ren  D iabetikern  w irk t auf den hypoglykäin. E ffek t von Insulin , 
welches R a tte n  in jiz ie rt w ird, hem m end. E s w urde daher versucht, diese Substanz, 
von der m an annahm , daß sie ein H exokinaseinliibitor sei nach  F rak tion ie ren  
(Chrom atographie an  A120 3), durch ih re hem m ende W rkg. auf H irn -Hexokinase 
näher zu charakterisieren. E s w urde jedoch keine diesbezügliche W rkg. beobach tet. 
(Biochem. J .  42. L II I .  1948. London, U niv., Coll., Dep. of Biochem.)

L o c h . 4210
G. A. Levvy, Die Isolierung von Glucuronsäure aus konjugierten Glucuroniden 

durch ß-Glucuronidase. Inhaltlich  iden t, m it der C. 1947. 1284 referierten  A rbeit.
(Biochem. J .  42. 2— 5. 1948.) D r e f a h l . 4210

A. Ss. M ershanian und  K. D. Stojew, Über die koordinierende W irkung der 
Invertase und  A m ylase in  der Weinrebe. W ährend  die W rkg. von Invertase  u. 
Amylase in  den ein- und  m ehrjährigen Trieben in  der R ich tung  einer M inderung 
der liydrolyt. T ätigkeit (bis zur M itte des Sommers) und  zur E rhöhung  der sy n th e t. 
A k tiv itä t fü h rt, is t die W rkg. dieser F erm ente in den W urzeln gegeneinander 
gerichtet, was der bekannten  physiol. Bewegung der K ohlenhydrate von den 
W urzeln in  die S tengel im  F rü h ja h r u. dem  um gekehrten  S trom  im  H erb st e n t
spricht. (AoKJiaabi AKaaeMim Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 60.
1209— 12. 1/6. 1948.) B u c h h o lz . 4210

N. I. Prosskurjakow  und  A. A. Poljanskaja, A ktive Gruppen in  a-Amylase- 
Präparalen. Es w urden P räp p . von a-Amylase (I) au f ih re F äh igkeit zum  V er
zuckern u. zu r D extrinbldg. in Ggw. von J 2 (in K J) , K JO s (li) , NaNO (III), 
p-Dimethylaminophenylquecksilber (IV) als Inh ib ito r un tersuch t. Alle Inh ib ito ren  
wiesen eine s ta rk e  W rkg. auf. Vff. schließen, daß die dextrinbildendo F unk tion  
an das V orhandensein von SH -G ruppen im I-P räp ., die A k tiv itä t der I s ta rk  an 
freie N IL -G ruppen  gebunden ist. —  J 2 inh ibierte sta rk , jedoch konn te  durch 1I2S 
die A k tiv itä t to ta l oder partiell w iedergewonnen werden. II hem m te die D extrin ier- 
fähigkeit s tä rk er als jene zur Verzuckerung. A uch bei IV w irk te H 2S regenerierend. 
Sehr s ta rk  hem m end w irkte III (indirekte B estä tigung  durch Best. der freien 
NH2-G ruppen nach van  S l y k e ). (HoKJiaabi AKaaeMiin Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. 
U dSSR ] [N. S.] 61. 487— 90. 21/7. 1948. Moskau, Lom onossow-Univ., B otan . In st.)

v. W il p e r t . 4210
N. I. Prosskurjakow , W. Ja . W oronkowa und  Je. Ss. Michailowa, A ktive  

Gruppen in  ß-Amylase-Präparaten. N ach N e w t o n  u. N ay lo r  (vgl. C. 1939. I . 3814) 
gewonnene ß-Am ylase  (I) aus Sojabohne und  W eizen w urde dem Einfl. von J  (II), 
J-Acetat ( II I)  u. N aN O , (IV) ausgesetzt u. dabei festgestellt, daß I von verd . II 
in A bhängigkeit von der Konz, m ehr oder m inder in ak tiv ie rt w ird. D ie d irek te  jodo- 
m etr. Best. der SH -G ruppen der P räp p . zeigte, daß eine bestim m te P arallele zw i
schen der I-A k tiv itä t u. ihrem  Geh. an SH -G ruppen besteh t. F erner w ar die N itro- 
prussidrk. hei ak t. P räpp . positiv, nach der O xydation hingegen negativ . Die 
Reaktivierung durch II oxydierter P räpp . m it H2S (45 Min. langes E inleiten  u. 
anschließendes E n tfernen  m it C 02) beweist ebenfalls die U nerläßlichkeit der SH- 
Gruppen fü r dio A k tiv itä t von I. Bei A nw endung größerer I I-Konzz. is t dio W ieder- 
kerst. der A k tiv itä t n ich t vollständig m öglich; verm utlich  geh t die O xydation der
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SH -G ruppe in  diesem P all über die D isulfitstufe h inaus, auch kann  eine Jod ierung  
der T yrosingruppe s ta ttf in d en . —  0,01 mol. Lsgg. von I I I  haben  auf die W irksam 
keit von I keinen m erklichen Einfl., w ährend  0,1 mol. Lsgg. sie bis auf 19% der 
ursprünglichen herabsetzen. —  Zwecks D esam inierung der A m inogruppe w urde IV 
nach L it t l e  u. Ca l d w e l l  (vgl. C. 1943. I. 635; C. 1944. I. 1187) angew andt. Es 
zeigte sieh, daß die A k tiv itä t von I nach  ls td . E inw . 1,0 mol. IV-Lsg. noch 96,5% , 
nach 24stil. Einw . noch 89,5%  betrug, w oraus geschlossen w erden kann , daß die 
B lockierung der A m inogruppen n u r  eine unbedeu tende H erabsetzung  der W irk 
sam keit von 1-Präpp. zu r Folge lia t. —  Vff. ste llten  fest, daß Sojabohnen b e trä c h t
liche Mengen einer S ubstanz von T hio lcharak ter in freier F orm  en thalten , w odurch 
das V orkom m en solcher ty p . Sulfhydrvlferm ente wie I u . U rease e rk lä rt w erden 
kann . (RomiaAbi AKageMHH Hayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 59. 1465 
bis 1467. 11/3. 1948. M oskau, Lomonossow-Univ.) H . v . P e z o l d . 4210

Tatuji Abe, Über die Bakterienenzyme. 3. M itt. Über die proteolytischen W ir
kungen von Bac. pneumoniae (Friedländer) und  Micrococcus tetragenus. (2. vgl. 
Tohoku J .  exp. Med. 49. [1947.] 33). Die Proteinase- und  P ep to n aseak tiv itä t des 
A utolysats von Bac. pneumoniae erwies sich n u r schwach positiv . F ü r  die H ydrolyse 
w ar pji 7,0 am  günstigsten . D iglycin  -wurde s ta rk  angegriffen, w ährend  Benzylglycin  
n u r wenig hydro lysiert -wurde. In  diesem A uto lysat w urden festg este llt: Proteinase, 
Peptonase, D ipeptidase u. H ippurase. D as A uto lysa t von Micrococcus tetragenus 
griff Casein u . Gelatine hei p H 7— 8 deutlich an, Pepton  n u r sehr schwach bei pH 8. 
(Tohoku J .  exp. Med. 49. 353— 55. 11/10. 1948. [Orig.: dtsch.] Sendai, Tolioku- 
U niv., Med.-chem. In st.) R u t k o w s k i. 4210

Elizabeth W ork, Die in  T ryp sin  und  T rypsin inhibitor aus Sojabohnen ent
haltenen Am inosäuren. In  den H ydro lysaten  von T ryp sin  u. Sojatrypsininhibitor  
konnten  pap ierchrom atograph. A sparagin, G lutam insäure, G lycin, A lanin, Serin, 
Threonin, Valin, Leucin, Isoleucin, H istid in , P rolin , T yrosin, A rginin, L ysin  u. 
Cystin nachgewiesen w erden. D er In h ib ito r en th ä lt außerdem  P heny la lan in  u. 
M ethionin, w ährend diese beiden A m inosäuren in  Trypsin  zu weniger als 0,5%  
en thalten  w aren. —  Leucin u. Isoleucin w urden durch eindim ensionale P ap ie r
chrom atographie m it tert.-A m ylalkohol/W . als m obile P hase  in  D iäthy lam in  - 
A tm osphäre nachgewiesen. (Biochem. J .  42. X L IX . 1948. London, U niv., Coll. 
H ospital Dep. of Chem. P atlio l.) L o c h . 4210

A. W. Kotelnikowa, Über die Desaminierung der Adenosindiphosphorsäure 
durch die Dcsaminasc der Adenylsäure in  Gegenwart von Leberextrakten. Verss. über 
die D esam inisierung von Adenosindiphosphorsäure (I) durch lOfach gewaschene 
Desaminase (11) in Ggw. von m it HCl behandelten  Leber- u. M uskelextrakten 
zeigten, daß die I-D esam inierung fa s t den theoret. W e rt (50% ) erreicht. W eder der 
Leber- noch der M uskelextrakt besitz t eine desam inierendo W irkung. A us den 
Verss. erg ibt sich, daß dio In tensiv ierung  von I in  Ggw. der Loher- u. M uskel
ex trak te  durch deren Geh. an 1-Phosphom utase bed ingt ist, die aus I Adenosin- 
triphosphorsäure u. A denilsäure b ildet. (Rokjia;ii>i Anagemihi Hayi< CCCP [Ber. Akad. 
W iss. U dSSR ] [X. S.] 62. 251— 54. 11/9. 1948. L abor fü r physiol. Chem. der Akad. 
der W iss. der U dSSR .) v . W il p e r t . 4210

W. V. Cruess und  Jas. Sugihara, D ie Oxydase der Oliven. Beim  E inm achen von 
reifen Oliven in Essig w ird hei dem kaliforn. Verf. eine oxydative V erfärbung nach 
B raun  bis Schwarz, bei dem  span. Verf. eine V erfärbung  nach B raun  oder Grau 
beobachtet. Diese O xydationen sind teilweise enzym at. bedingt. —  Im  Gewebe der 
Oliven findet sich eine isolierbare Oxydase (I), welche sich eher als Phenolase denn 
als P eroxydase verhält. D iese lä ß t sich aus den m it A ceton, A. u . dann  CIIC13 oder 
Ae. getrockneten F rüch ten  m ittels P hosphatpuffer von p H 6,7 extrahieren . Die I 
lä ß t sich durch Fällen m it A. u. Lösen in  P uffer w eiter reinigen. Ih re  A ktiv itä t 
kann  n iit G uajacol +  H„02 gem essen w erden (EvELYN-Photoelektrometer). Die 
gereinigte I w ird durch das b itte re  P rinzip  der Oliven, das Oleuropein (Glykosid 
m it vielfacher o-D ioxygruppierung), ak tiv ie rt. —  Im  B a r  c r  oft  -W a r  bü rg  -Ap p • 
w ird von gem ahlenem  Gewebe auch ohne Zusatz von Brenzcatechin (ebenso_jwie 
m it diesem Zusatz) rasch 0 2 aufgenom m en; auch dies b e ru h t auf der Brenz- 
eatechin-G ruppierung im  Oleuropein u. is t  ein w eiterer Beweis fü r die N a tu r  der I 
als Phenolase. —  Die O xydation von Guajacol v erläu ft als R k . erste r Ordnung. 
D abei ist das pH-Optim um  fü r die gereinigte I e tw a 5, w ährend  es m it gemahlenen 
Oliven u. B renzcatechin bei p u 7,5 liegt. O ptim ale Tem p. m it G uajacol ca. 31°; 
T ötungstem p. hei p;j 6,7 ca. 80°. —  I is t sehr em pfindlich gegen C yanid; es wird 
bereits durch 0,00020 mol. N a C N  vollständig  gehem m t. Fluorid  schädig t ebenfalls,
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aber in geringem  Maße. —  D urch 0,04 n K O H  w ird I in  1 Std. zerstö rt. —  Zusatz 
von kleinen Mengen F e -"  fö rdert die W rkg. der gereinigten I ; F e"  hem m t voll
ständig . —  D urch Behandeln m it T ryp sin  wird die W rkg. der 1 völlig zerstört. 
(Areh. B iocheinistry  16. 39— 46. Ja n . 1948. Berkely, Univ. of California.)

H e s s e . 4210
Robert MacVicar und  R. H. Burris, Die Beziehung von Bor zu gewissen Pflanzen- 

oxydasen. U n tersuch t w urden H oinogenate aus Geweben von T om aten, S o ja
bohnen, T abak  u. Kohl, welche durch Verreiben m it dom doppelten G ew icht von 
gekühltem  0,1 mol. Phosphatpuffer hergestellt w urden. M it diesen w urde in  A b 
w esenheit von S u b stra t eine erneute Geschwindigkeit des 0 2-Verbrauches in  d en 
jenigen Geweben, denen Bor fehlt, nachgewiesen. Gewebe m it Mangel an  Bor 
haben  auch eine w irksam ere Polyphenoloxydase als die n . Gewebe. D ie O xydation 
von D ioxyphenyl-l-a lanin  durch Tabak-, T om aten- u. Sojabolm en-Polyphenyl- 
oxydase w ird  durch 0,01 Mol. B o ra t gehem m t. D ie O xydation von G lykolsäure u. 
von M ilchsäure w ird  wenig, die O xydation von A scorbinsäure w ird  n ich t gehem m t. 
—  D er endogene 0 2-Verbraueh n. Gewebe is t n u r wenig beeinflußt. (Areh. B io 
chem istry  17. 31— 39. A pril 1948. Madison, W is., Univ. of W isconsin.)

H e s s e . 4210
M. A. Bokutschawa und W. R. Popow, Über die Polle der Peroxydase und  

Polyphenoloxydase bei der Teefermentation. Verss. m it jungen  grünen T eehlättern  
zeigten, daß E inw . von Peroxydase (I) n ich t zu r Bldg. der charak te ris t. F a rb e  u. des 
ty p . A rom as des ferm entierten  B lattes füh rt, auch n icht im Verlaufe von 60 Std., 
Polyphenoloxydase (II) hingegen zeigt schon nach 3— 4 Std. die E rscheinungen der 
F erm entation . B estä tig t w erden diese R esu lta te  auch hei A nw endung von aus T ee
b lä tte rn  isolierten T an n in -P rä p p .; E inw . von I fü h rt n ich t zu dunkler gefärb ten  
P rodd ., der T itra tio n sw ert m it KMuO, fällt aber s ta rk  ah. II g ib t gefärb te  P rodd ., 
der T itra tionsw ert fä llt weniger s ta rk  ab. Die im  T anninpräp . ursprünglich  v o r
handene Menge von 36,0 y Phloroglucin w ird durch I auf 13,5 y  u. durch II Hin
auf 19,0 y  erniedrig t. (RoimaAbi Aioacmhh Hayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 60. 619— 22. 1/5. 1948.) U lm a n n . 4210

M. A. Bokutschawa, Neues Verfahren zur Peroxydaseuntersuchung bei Gegenwart 
von Polyphenoloxydase und Katalase. (Vgl. vorst. Ref.) Die aus F erm en t u . T a n n in  
(I) des Tees en tstehende F ärbung  w ird durch (II) abgeschw ächt. A ndere
Pflanzenauszüge reagieren in  ähnlicher Weise. Die Peroxydase (III) des T eeblatts 
w irk t au f I u n te r  B ldg. farbloser V erbb., die II-W rkg. b e ru h t au f der Inak tiv ierung  
von Polyphenoloxydase (IV). D ie übliche Best. der III-A k tiv itä t aus der D ifferenz 
m it u. ohne II liefert deshalb falsche W erte. D as neue Verf. b e ru h t darauf, daß 
durch ein V akuum  im  Spezialgerät die Einw. auf IV verh indert u. durch Zugabe von 
N aN 0 3 die K a ta la sea k tiv itä t gehem m t w ird. (HoKJiaflbi Akajie.MHH Hayx CCCP [Ber. 
A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 60. 409— 12. 21/4. 1948.) L in d n e r . 4210

M. A. Bokutschawa, Neues Verfahren zur Bestim mung der Peroxydase in  Gegen
wart von Polyphenoloxydase und  Katalase. (Vgl. vorst. Ref.) D as P rü fungsm ateria l 
w ird in  ein trockenes Vakuum gefäßchen eingefüllt, dann  so viel N a N 0 3-Lsg. 
(Inh ib ito r fü r K atalase) zugesetzt, daß seine Konz. 1 mol. im Gemisch ist, ferner 
3 cm3 Pufferlsg. (p(I 5,3) u. 5 cm 3 W asser. In  2 bewegliche eingeschliffene K ugeln 
kom m en 1 cm 3 S u b stra t (l% ig . Pyrogallol-, B renzcatechin- oder andere Lsg.) u.
2 cm3 l% ig . II20 2 (I) bzw. 3 cm3 20%ig. II2S 0 4 (II). M an evaku iert sorgsam (2 bis
3 Min.) au f 8— 10 m m  Hg. D urch D rehen der Kugel 1 w ird zuerst S u b stra t u. I 
nach Schluß des Vers. II zwecks U nterbrechung  der R k. (W rkg. der Peroxydase) 
zugesetzt. Die W rkg. der Peroxydase w ird bei gefärbten  R eaktionsprodd. colori- 
m etr. oder p lio tom etr., bei farblosen durch T itra tion  gemessen. R eproduzierbarkeit 
u. Ü bereinstim m ung m it den üblichen Verff. sind gu t. D ie stö rende W rkg. der P o ly 
phenoloxydase w ird durch E ntfernen  des 0 2 im V akuum  ausgeschaltet. (Shoxhm hh 
[Riochim'ia] 13. 360— 63. Juli/A ugust 1948. M oskau, Biochem. B aeh-Inst. der 
Akad. der W iss. der U dSSR .) v . W i l p e r t .  4210

M. A. Bokutschawa, T. A. Schubert und W. R. Popow, Oxydationsfermente des 
Tceblattes. E s w urden die Löslichkeits- u. Spezifitätsverhältn isse von Polyphenol
oxydase (I) u . Peroxydase (II) in  frischen T eeb lättern  un te rsuch t. D urch  ih r Z er
reiben u n te r  Aceton w urde ein tann in - u. farbstofffreies T roekenpräp. (TP) lier- 
gestellt. D urch E x trak tion  von 200— 400 mg T P  m it 10 cm3 W . u. F d trie ren  
wurden lösl. u. unlösl. F erm ente g e trenn t. Die A k tiv itä t beider A nteile von I w urde 
im W arburg-V ers. m it Brenzcatechin (III) als S u b stra t bei p H 5,3 u. 30° bestim m t. 
Es zeigte sich, daß höchstens 20%  I in lösl. Form  Vorlagen. D urch E x trak tio n  des
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R ückstandes m it Puffer-Lsgg. vom  pu  6,2— 9,2 konnten  aber steigende Mengen I 
in  Lsg. gebrach t w erden (um so leichter, je  höher das pH der Lsg. lag). D urch ein
malige E x trak tio n  hei p H 9 konnten so 64% , durch  4malige E x trak tio n  p ra k t. die 
gesam te I desorbiert w erden. E ine R ückadsorption  der I an  T P  bei p H 5,3 gelang 
n icht. II w ar schwerer in  Lsg. überzuführen  als 1. Auch nach  6— 7 m aliger E x trak tio n  
des T P  hei pH 9 w aren noch 15%  II im  R ückstand . Folgende S ubstra te  w urden von 
I bzw. II oxydiert ( +  ) bzw. n ich t oxyd iert (— ): III, Pyrogallol, G allussäure, 
C atechingaüat (aus Tee): - f ; + ;  G uajacol, H ydrochinon: — ; + ;  Resorcin, Phloro- 
glucin: — ; — . E s liegt also spezif. I vor. III u. in  Ae. lösl. Tee-Tannin (IV) w erden 
in  der konz. von 1%  von  I m it vergleichbarer A nfangsgeschw indigkeit oxydiert. 
W ährend  dio O xydation von III längere Zeit gleichm äßig verläu ft, kom m t die von 
IV nach ca. 2 S td . zum  S tillstand. E s liegt keine Schädigung von I vor, da erneu ter 
Zusatz von IV die A nfangsgeschw indigkeit w ieder herste llt. A ndererseits lä ß t sich 
z. Z. des S tillstandes noch IV durch T itra tio n  nachweisen. Die U rsache der D is
krepanz b leib t ungek lärt. (Bhoxiimiiji [Biochimia] 13. 42— 49. Ja n ./F eb r. 1948. 
M oskau, B ach-Inst. fü r Bioebem. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

F r a n k e . 4210
Mary L. Dodds, Vergleichende Untersuchungen über Substrat-Spezifität bei 

Ascorbinsäureoxydase und K upferion-K atalyse. Die beiden fü r Z erstörung von 
A scorbinsäure w ichtigsten K ata ly sa to ren , näm lich Ascorbinsäureoxydase (I) sowie 
K upfer-Ion , w irken n ich t spezif., sondern katalysieren  eine A nzahl anderer O xy
dationen. Vf. vergleicht die AVrkg. von I aus K ürb is u . die W rkg. von Cu" auf 
folgende V erbb.: I-Ascorbinsäure, d-Isoascorbinsäure, d-Glucoascorbinsäure, Im ido- 
d-glucoheploascorbinsäure (II), P eduktinsäw e, Dioxyrnaleinsäure (III), Dioxyaceton, 
Kojisäure, M annozuckersäure, Glucuronsäure, Hydrochinon, Brenzcatechin. D abei 
w urden folgende W erte e rha lten : fü r enzym at. O xydation (Oxydase m it 0,028%  Cu; 
p H 5,7) eine 0 2-Aufnahm e m m 3/m g/S tde. von 15000 bzw. 12750, 4900, 0,6675, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. —  F ü r  C u-O xydation (1 • IO-4 mMol C u"; pu  5,4— 5,9) eine 
¿■¡-Aufnahme von  m m 3/zugesetztes C u/S tde.: 400, 450, 450, 275, 375, 230, 0, 0, 
schwach, 0, schwäche A utoxydation , schwache A utoxydation . —  O ffenbar oxyd iert 
die I n u r solche V erbb., welche die D ienolgruppe benachbart zu  einer COOH- 
G ruppe u. R ingstruk tu r aufweisen. I is t unw irksam  hei D ienol (Verbb. II u. III) 
allein. — D ie O xydation durch Cu w ar dagegen spezif. fü r Dienole. (Arcli. Biocliemi- 
s try  18. 51— 58. Ju li 1948. P ittsb u rg h , P a ., U niv. of P ittsb u rg h .)  H e s s e . 4210

Grant R. Bartlett, Hemmung der Bernstcinsäurcoxydase durch das dem V itam in P  
ähnliche Flavonoid 2,3,4-Trioxychalkon. Bernsteinsäureoxydase (I) aus R atten leber 
(m anonetr. bestim m t im  W a r bu rg-App.) w ird  durch  2 ',3,4-Trioxychalkon  s ta rk  ge
hem m t. Diese H em m ung n im m t m it steigendem  p Ir zu. B e ip u  7,4 w ird bereits durch 
1 • IO-4 Mol eine vollständige Plem m ung erzielt. I reag iert dabei m it der das S u b stra t 
ak tiv ierenden D ehydrogenase u. n ich t m it dem  Cytochrom -Cytoclirom oxydase- 
System . —  D as M ethoxyderiv. (3-M ethoxy-2',4-dioxychalkon) is t ohne W rkg. 
gegen die Oxydase. —  V erm utlich b e ru h t die H em m ung auf einer Vereinigung 
eines cliinoiden O xydationsprod. des F lavons m it den fü r dio W rkg. w ichtigen SH- 
G ruppen des Enzym s. Die H em m ung k ann  näm lich durch Zusatz von Glutathion 
v e rh indert werden. —  Obwohl das F lavon  m it verschied. M etallen, auch  m it Cu, 
K om plexe b ildet, kann  es n ich t dio H em m ung der I durch Cu- herabsetzen . — Die 
U nters, erfolgte in H inblick auf den m öglichen th e rap eu t. W ert der F lavonoide 
(vgl. Cla rk  u . G e issm a n , Eed. Proc. 7. [1948.] 21). Die I w urde nach  E l l io t t  u . 
G r e ig  (Bioebem. J .  32. [1938]. 1407) hergestellt. (J .  P harm acol. exp. T herapeut. 
93. 329— 37. Ju li 1948. L a  Iolla, Calif., Scripps M etabolie Clinic.) H e s s e . 4210

K arl-Gustav Paul, Beständigkeit von getrocknetem Cytochrom c. Cytochrom c, 
welches in  getrocknetem  Z ustand  12 Ja h re  auf bew ahrt w orden w ar, zeigte weder 
veränderte  W asserlöslichkeit, L ich tabsorp tion  noch A k tiv itä t bei der Bernstein- 
säureoxydation . (Acta chem. scand. 2. 557— 00. 1948. S tockholm , Med. Nobel 
In st., Biochem. In st.)  JunG . 4210

W ade N. Miller, Pearl Anderson und  Albert Dorfman, E in fluß  der A noxie  und  
des Cytochroms c a u f leicht hydrolysierbares Phosphat des Pattengewebes. Zur E r 
gänzung der von verschied. Seiten aufgeworfenen Frage, ob Cytochrom c (IJ'den 
A noxie induzierenden Abfall an  leicht hydrolysierbarem  P h o sp h at zu verhindern  
verm ag, werden Verss. m itgete ilt, w onach Anoxie den B etrag  an  le ich t hydrolysier
barem  P hosphat in  R attenniere u . -herz herabgesetzt. V orherrschende in travenöse 
In jek tion  von I in Dosen von 5,6 mg pro R a tte  verm ag diese Red. n ich t zu v e r
h indern . (Science [New Y ork] 107. 421. 23/4. 1948. W ashington, D . C., A rm y Med. 
D ep. Res. an d  G raduate School.) S c h o r m ü ller . 4210t
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W . H. McShan, W. F. Erway und  Roland K. Meyer, Äpfelsäuredehydrogenase 
und Cytochroinoxydase von Lutein- und  anderen Ovariengeweben während Schwanger
schaft und Lactation. Die A ufnahm e von 0 2 durch die Äpfelsäuredehydrogenase (I) 
is t im  Lutein- u. den anderen Ovarialgeweben der verw endeten Menge Gewebe- 
liom ogeuat p roportional. W ährend  der Schw angerschaft w ächst I in den Corpora 
lu tea  bis zum  11. Tage, um  dann w ieder abzunehm en bis in  die L ac ta tio n  hinein, 
n im m t dann  w ieder zu  u. erreicht fast den ersten  H öchstw ert am  20. Tage der 
L acta tion . Im  ovarialen Restgewebe bleibt I w ährend Schw angerschaft u. L a c 
ta tio n  ziem lich k o n stan t u . erreicht einen leichten A nstieg am  20. Tage der L ac
ta tion . —  Die Cytochroinoxydase (II) behält w ährend der Schw angerschaft in  den 
Corpora lu te a  einen hohen W ert (gemessen am  7. u. am  15. Tage), u. n im m t dann  
allm ählich bis zum  20. Tage der L ac ta tion  ab. In  den Corpora lu tea  der L actations- 
periode w ächst die II w ährend  der L ac ta tion  an  u. erreich t am  20. Tage einen hohen 
W ert. (Arcli. B iochem istry 16. 379— 87. M ärz 1948. M adison, W is., U niv.)

H e s s e . 4210
D. M. Michlin und  S. Ss. Bronowitzkaja, Über den Zusammenhang zwischen der 

Cytochrom-c-Peroxydase und  anderen Oxydationssystemen. E s konn te  b es tä tig t 
w erden, daß in  der Bäckerhefe eine Cytoclirom-c-Peroxydase (I) vorliegt, die in  Ggw. 
von Cytochrom c H ydrochinon u. A scorbinsäure oxydiert, welche selbst als Zwischen
kata ly sato ren  der O xydation au ftre ten . D as F erm en t k ann  Spektroskop, fest- 
gestellt werden. E s bes teh t ein Zusam m enhang zwischen der F u n k tio n  der I u. 
den F unk tionen  der O xydase von «-Am inosäuren, X anth in- u . A ldeliydöxydasen, 
G lucoxydasen u. L ipooxydasen sowie anderer Ferm ente, bei deren W rkg. II20 2 oder 
organ. Superoxyd en ts teh t. (HoK/iagu AKageMiiii Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. 
U dSSR ] [N. S.] 60. 1547— 49. 21/6. 1948. B ach-Inst. fü r Biocliem. der A kad. der 
W iss. der U dSSR.) B u c h h o l z . 4210

K. Ss. Kossjakow, Sauerstoff und Katalase. Vf. un te rsuch t den E infl. der 
Inhala tion  von 0 2 (70— 95% ig.) auf die Katalase (I)-A ktiv itä t des V enenblutes in 
Verss. an  sich selbst, sowie an  hyperton . K ranken. In  K ontrollvers. w urde in  v itro  
das B lu t die gleiche Zeit der Einw . von 0 2 ausgesetzt. Die I-A k tiv itä t des B lutes 
ste ig t hei der Inhala tion  u. bei der E inw . von 0 2 im  vitro  an . D ie I-A k tiv itä t der 
E x trak te  aus P flanzen- u. Tiergeweben, die kein H äm oglobin en thalten , än d e rt sich 
n ich t durch Einw . von 0 2. D ie Ä nderung der I-A k tiv itä t des B lutes kann  als 
In d ik a to r bei der Unters." der Ilyperox ic benu tz t w erden. (HoKnagbi AKagCMim 
Hayi< CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [X. S.] 63. 717— 20. 21/12. 1948. Med. 
K irow -K riegsakad.) v . F ü n e r . 4210

Britton Chance, Die Enzym -Substrat-Verbindungen von Katalase und  P er
oxyden. Mit einer m ikrospektroskop. Verfolgung der R eaktionsk inetik  u . der 
Gleichgewichte der instabilen  V erbb. von Katalase (I) m it I1 ,02 sowie m it Ä thyl- u. 
M ethylperoxyd w urden die k a ta ly t. w irksam en E nzym -S ubstrat-V erbb . en tdeckt. 
A ußerdem  w urde aber noch die Existenz von entsprechenden in ak t. Form en dieser 
Verbb. w ahrscheinlich gem acht. Gegenüber A. w irken diese V erbb. oxydierend, 
so daß in  dieser H insicht I als Peroxydase fungiert. A ber die K atalase-H 20 2-Verb. 
h a t die einzigartige F unk tion  einer d irek t zu ILO u. O führenden k a ta la t. Zers, 
von H20 2. (N atu re [London] 161. 914— 17. 12/6. 1948. Cambridge, U niv., Molteno 
In st. u. Stockholm , Med. Nobel Inst.) H e s s e . 4210

Aurin M. Chase, W irkungen von H  -Ionenkonzentration und P u ff  er Systemen auf 
die Luminescenz der Cypridina-Luciferin-Luciferase-Reaktion. Vf. u n te rsu ch t die 
Lum inescenzrk. teilweise gereinigten Luciferihs  (S ubstra t) u . Lucijerase (Enzym ) 
als der beiden ehem . K om ponenten dieser R k. bei der Crustacee C ypridina hilgen- 
dorfii in  einem pH-Bereicli von 5,5 bis 8,6. Die G eschw indigkeitskonstante der R k., 
die die E n zy m ak tiv itä t repräsen tiert, is t n ich t n u r vom p 5I der Pufferlsg., sondern 
auch von deren ion'. Zus. abhängig. Das M axim um  der L ucife raseak tiv itä t liegt 
hei ca. pH 7,2, bei pu  8,6 sink t sie au f 50%  des m axim alen W ertes u . bei pn  5,5 auf 
ungefähr 15%. W eitere E inzelheiten im  Origmal. (J .c e llu a rc o m p a ra t.P h y s io l.3 1 . 
175— 92. A pril 1948.) ,  S c h o r m ü l l e r .  4210

G rant Newey Smith und Jam es B. Sumner, Die induzierte Reaktion zwischen 
Linolsäuremethylester und B ix in  während der O xydation durch L ipoxydase. Vff. 
haben früher (Arch. B iochem istry 14. [1947.] 87) eine M eth. zu r B est. dar L ip o x y 
dase beschrieben, welche auf der induzierten oder gekoppelten O xydation von 
B ix in  (I) u . Sojabohnen-FeifeöMrew beruh t. W ährend  der O xydation von I tre ten  
charak terist. Ä nderungen der A bsorptionsspektren auf. Die bei 455 m p  u . 480 m p  
vorhandenen M axima verschwinden allm ählich, ohne daß neue Spitzen in den

14
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K urven au ftreten . Die A bnahm e der A bsorption is t d irek t p roportional dem V er
schwinden der F arbe in der I-Lsg. u. kann  als Maß fü r die w ährend der O xydation 
auftretenden  E n tfärb u n g  verw endet w erden. Bei Linoleat n im m t w ährend der 
O xydation die A bsorption bei 232 m p  u . 268 m p  zu, was nach F arm er  u . M itarbeitern , 
(C. 1 9 4 5 .1 .1348) m it dem A uftre ten  von konjugierten  System en zusam m enhängt. Die 
A bsorption bei 268 m p  kann  fü r M essungen n ich t verw endet w erden. E s w ird alle 15 
Sek. gemessen. Es besteh t eine Beziehung zwischen dem anfänglichen A uftre ten  des 
konjugierten  Syst. von D oppelbindungen u. der E n tfärb u n g  von I, gemessen an  den 
Ä nderungen bei 455 m p  u. 4S0 m p. Diese Beziehung bes teh t so lange, als noch ILO, 
fü r die O xydation von I u . n ich t fü r die Bldg. von E poxydgruppen  im L inoleat v e r
b rau ch t wird. (Arcli. B iochcm istry 1 7 . 75— 80. A p ril.1948. Itliaca , N. Y., New S tate  
Coll. of A gricult.) H e s s e . 4210

Grant N. Smith und  Jam es B. Sumner, Über die Aktivierung der L ipoxydase. 
N ach B a l l s , A x e l r o d  u .  K ie s  (C. 1 9 4 6 .  I. 2258; Fed. P roc. 5. [1945.] 125) 
findet sich ein A k tiv a to r fü r Lipoxydase  (I) in  Sojabohnen, G erstenm alz, P o lierabfäl
len des Reises, verschied. Gemüsen, Hefe, H erzm uskel des K aninchens, Ochsenmuskel 
u. Milch. Auch T h e o r e l l  u . M itarbeiter (C. 1 9 4 6 .  I I .  244) fanden im  Sojam ehl einen 
A k tiva to r, w elcher aber fü r n u r ungereinigte, n ich t aber fü r krist. I erforderlich sein 
soll (T h e o r e l l , A cta ehem . scand. 1. [1947.] 571). Vff. p rü ften  diese A ngaben sowie 
die Angaben von K ie s  (C. 1 9 4 7 .  E. 1115) über einen zweiten A k tiva to r aus Soja
mehl nach. Als B estim m ungsm eth. d ien te die E n tfä rb u n g  von B ix in  nach  Su m n er  
u. Sm ith  (Areh. B iochem istry 1 4 . [1947.] 87) sowie die Verfolgung der A ufnahm e von 
0 2 im Syst. L ipoxydase +  F e ttsäu re . In  keinem F all w urde eine A ktiv ierung  b e 
obachtet. —  Bei den Verss. w urde eine S tabilisierung von I durch Bentonit sowie 
durch Dodecylsulfat festgestellt. (Arcli. B iochem istry 1 9 . 89— 94. O kt. 1948. Itliaca , 
N. Y., S ta te  Coll. of A griculture.) H e s s e . 4210

Grant Newey Smith, Untersuchung über L ipoxydase. 4. M itt. E in flu ß  von 
Änderungen in  Temperatur und p u  auf die W irkung der L ipoxydase, bestimmt durch 
Spektraländerungen bei M ethyüinoleat. (Vgl. vorst. Ref.) Die Best. der Lipoxydase  (I) 
der Sojabohnen erfolgte an der Ä nderung, welche das U V -S pektrum  erfäh rt hei 
der O xydation von M etliyllinoleat (II) nach  10Min. E inw . des Enzym s, A bstoppen 
der Rk. u. gleichzeitige E x trak tio n  des II durch  Cyclohexan. O ptim ale W rkg. wird 
bei pu 6,5 u. 25° gefunden. Die W rkg. is t bei 20° zwischen pH 6 u. 7 ziemlich kon 
s ta n t. Bei 3° u. 40° is t das E nzym  bei pH 7 stab iler als in  saurer oder alkalischerer 
L sg.; dabei w irk t pu  8 des truk tiver als pH 6. Bei E rhöhung der Tem p. über 30° 
oder des p tIüber 7 erfolgt ein allm ählicher V erlust an  W rkg., bes. s ta rk , wenn beide 
Einfll. gleichzeitig w irken. — D er von H olman  (Arcli. B iochem istry 15. [1947.] 403) 
fü r k ris t. I gefundene O ptim alw ert bei p H 9 is t w ahrscheinlich n ich t das w ahre 
O ptim um , sondern derjenige p H-W ert, bei welchem der g röß te Teil des von H olman 
verw endeten S ubstrates (N atrium oleat) in der lösl. P hase  vorliegt u. dadurch  dem 
E nzym  zugänglich ist. D ie U nterscheidung zwischen E infl. des p H auf das S ubstra t 
u . auf das Enzym  selbst h a t  H olm an  n ich t vorgenom m en. (Arcli. B iochem istry 19. 
133— 43. Okt. 1948.) H e s s e . 4210

D. M. Michlin und  K. W. Pschennowa, Z u m  W irkungsmechanismus des per
oxydierenden Ferments (Lipoxydase). In  einer früheren M itt. (vgl.C. 1 9 4 7 .595)lia tten  
Vff. die V erm utung ausgesprochen, daß die Lipoxydase  (I) aus Sojam ehl aus zwei 
K om ponenten bestellt u. als Peroxydase anzusehen ist. Inzw ischen h a tte n  T h e o 
r e l l . B ergström  n. Ä k e so n  (vgl. C. 1 9 4 7 .  E . 735.) I w eitgehend gerein ig t u . in 
die eigentliche I und  ein „Aktivierungsenzym “ (II) ge trenn t, von denen jedes allein 
gegenüber N a-L inolat (II I)  unw irksam  ist. Vff. haben ihre V orschriften nachgearbei
te t  u. finden, daß im WARBURG-Vers. (5 cm 3 p n 6,5, 30°) ohne S ubstra tzusatz  sowohl 
die I-K om ponente wie II au toxydabel sind, le tzteres aber in  viel stärkerem  Maße; 
wahrscheinlich ist die reine I-K om ponente n ich t au toxydabel. W ird  auf 0,7— 0,8mg 
I-K om ponente oder II oder beide zusam m en 1 mg Dibenzoylperoxyd  (IV) zugesetzt, 
dann erhöh t sich die 0 ,-A ufnahm e auf das 3— 6 fache. W ird außerdem  noch III 
(10 mg) hinzugefügt, dann sink t auffallenderweise der O ,-V erbrauch in d en -ü b 
lichen 15 Min.-Verss. um  1/3, was n ich t befriedigend e rk lä rt w erden kann . W ird  eine 
Lsg. von 10 mg II u. 3 Tropfen T i-Reagens 30 Min. bei 18° du rch lü fte t, dann  läß t 
sich anschließend jodom etr. eine Peroxydm enge, en tsprechend 0,1— 0 ,15  cm3 
1/20on Tliiosulfat, nachweisen. A uf G rund dieser Verss. w ird angenom m en, daß sich 
bei der I-W rkg. zunächst ein unbeständiges P eroxyd  an  II ausbildet, das sek. zur 
Peroxydierung der ungesätt. F e ttsäu ren , z .B .  von I II , fü h rt. II löst also einen 
K ettenm echanism us aus, wie dies auch für IV b ek an n t ist. E iioxhmiih [Biocliimia]
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13. 76— 78. Ja n ./F eb r. 1948. B ach -In st. fü r Biocliem. der A kad. der W iss. der 
U dSSR.) F r a n k e . 4210

W ilhelm Franke, Joseph Mönch, Dora Kibat und Annem arie Ham m , Z u r
Autoxydation  der ungesättigten Fettsäuren. 5. M itt. Dia W irkung der Soja-Lipoxydase. 
(4. vgl. Liebigs Arm. Chem. 556. [1944] 200.) Vff. beschrieben orientierende Verss. über 
die K inetik  der W rkg. von Lipoxydase  (I) der Sojabohnen. Als Enzym  m aterial 
dienten  200 3— 4 T age gekeim te Sojabohnen, die nach E n tfernen  der Schalen im 
Fleischwolf zerkleinert u. 2 S td. in  der K ugelm ühle m it dem Sfachen Vol. W. 
ex trah ie rt w urden. E ine 32fache A nreicherung w urde durch D ialyse u. w iederholtes 
F ällen  m it (N II4)2S 0 1 bei nu r geringen V erlusten erreicht. Die k laren  Lsgg. lassen 
sich hei 40— 50° im V akuum  ohne V erlust einengen. (Zusatz von O ctylalkohol schädigt 
wenig; bei A ufbew ahren in  Ggw. dieses Alkohols bei 3— 5° verliert I 1/3— '/i ih rer 
ursprünglichen W irksam keit.) —  U nters, erfolgte bei 20°: je  1cm 3 Enzym lsg. 
Vio mol. N a-L inoleat, */5 mol. Phosphatpuffer p ]£ 6,8 +  2 cm 3 W . Die 0 ,-A uinahm e 
aus der L u ft w urde m anöm etr. nach W a rb u rg  erm itte lt. D er W ert Q 02 =  m m 3 
0 2/(m g I x  S td .) w urde fü r den W ert bis 5 Min. berechnet, d a  hei längerer Einw . 
die Schw ierigkeit der R k. rasch absink t. —  Die K inetik  der Rk. w ird w eitgehend 
durch die s ta rk e  Schädigung der I b estim m t; die R k. kom m t lange vor A ufnahm e 
von 1 Mol. 0 2 pro Mol. ungesätt. F e ttsäu re  zum  S tillstand. —  M it steigender Tem p. 
n im m t die Schädigung der I so zu, daß bei längerer V ersuchsdauer die W erte  fü r 
20° höher liegen als die fü r 37°. —  N ur im Bereich k leinster Enzym m engen b es teh t 
P ro p o rtio n a litä t zwischen A nfangsgeschwindigkeit u. Konz, von I. Bei größeren 
Mengen von 1 w ird  eine wohl physikal. (durch die Oä-Diffusion) bedingte G renz
geschw indigkeit der 0 2-Aufnahm e erreicht. —  Bei einer Konz, der Linolsäure von 
1/100 mol. w ird m axim ale Anfangsgeschw indigkeit erreich t; sicher w ieder aus 
physikal. G ründen b le ib t diese hei S teigerung auf 3 fache K onz, des S ub tra tes u n 
verändert. —  Einfl. dos 0 2-Partialdruckes ist gering. —  W irkungsoptim um  liegt 
überraschenderw eise im  alkal. Gebiet, ca. p££ 9,5. Bei p ££ 5 is t in  U niversalpuffer die 
W rg. vollständig, in  Fhosphatpuffcr größtenteils verschwunden. D abei w ird I zum 
Teil ausgefällt. —  Bei W rg. des 1 werden prim . Peroxyde gebildet. B est. der P e r 
oxyde gab über 100% liegende W erte, wofür noch keine E rk lärung  gegeben wird. —  
Gemessen an  der JZ . (nach K a u fm a n n ) bleibt der V erlust an D oppelbindungen — 
abw eichend von der genauen P ropo rtiona litä t zur 0 2-Aufnahm e hei der n ich t - 
enzym at. A u toxydation  der früheren U nterss. —  um  %  bis 1/5 h in te r dem fü r ein 
B rückenperoxyd zu erw artenden zurück. — Bei H ydrierung u. A ufspaltung  des 
R eaktionsprod. m it B le ite traace ta t erg ib t sich, daß sowohl bei L inolsäure als auch 
hei L inolensäure die enzym at. R k. zuerst an  A 12, 13 einsetzt. (Liebigs A nn. Chem. 
559. 221— 32. 1948. W ürzburg, Univ., Inst. f. organ.-chem . Teelinol. u. G ärungs
chemie.) H e s s e . 4210

Sidney Gutcho und  Earl D. Stewart, Cozymase. Beitrag zur Herstellung von 
Diphosphopyridinnucleotid. Beschreibung einer g u t reproduzierbare W erte  liefernden 
Schnelim eth. zu spektropliotometr. Best. von Cozymase (I). I w ird durch 0,2% ig. Lsg. 
von N a ll SÖ3 (11) in 1 % ig. N aIIC 03-Lsg. w ährend 1 Min .im  sd .W asserbad zu Dihydro-1 
red. (wobei L uftausschluß n icht erforderlich ist), nach Zugabe von N a lIC 0 3-Na2C03- 
Puffer (pH =  9,7) bis zur vollständigen O xydation von II belü ftet, die A bsorption 
von D i h y d r o bei 340 m u e rm ittelt, die B elüftung w iederholt u. nochm als ge
messen. F ü r  250 y I/cm 3 ergeben die angeführten  Bedingungen m axim ale E x tink tion . 
Die M eth. eignet sich fü r P räp p . von 20%  u. höherem  Geh. an D iphosphopyridin
nucleotid. (Analytic. Chem. 20. 1185— 87. Dez. 1948. New York, Schwarz L aborr., 
Inc.) K . M a ie r . 4210

Jam es B. S u itinerund  P. S. Krishnan, Dia Bestim m ung von Coenzym I  unter 
Verwendung von Apodehydrogenasen. Im  V erlauf der U nterss. über die Reinigung 
des Coenzym I  w urden zwei Best.-M ethoden ausgearbeite t, eine m it Milchsäure- 
apodehydrogenaseinV eib .m itD iaphoraseu .d iezw eitem it Triosepliosphatapodehydro- 
genase, als deren Quelle m it P hosphatpuffer gewaschene Trockenhefe b en u tz t w urde. 
Es w urde auch gefunden, daß Adenosintriphosphorsäure u n te r  bestim m ten  U m 
ständen die B est. von Coenzym I stören kann . Die M ethoden haben  den Vorteil, daß 
die verw endeten  Enzym präpp. sehr s tab il sind  u. m ehrere M onate in der K älte  
aufbew ahrt w erden können. Es werden genaue A ngaben über die H erst. der E nzym 
präpp. u. der Testlgg. gegeben. D ie M ethoden basieren au f der E n tfä rb u n g  von 
M ethylenblau. (Enzymologia [Am sterdam ] 12. 232— 37. 26/2. 1948. I th aca , N. Y., 
S tate  Coll. of A gricult., Dep. of Biochem.) K. K n ob loch 4210

Edgardo Giovannini und Plato Portm ann, Die Reaktionsfähigkeit der Carbonyl- 
gruppe und die Dehydraseaktivität von Verbindungen der Isatinreihe. E s w ird ein

14*
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geschichtlicher Ü berblick gegeben über die E n tw . der künstlichen Dehydrasen. 
D ie Reaktionsw eise der C arbonylgruppe m it H ydroxylam in  u. m it a -Am inosäuren 
w ird m it H ilfe der E lek tronen therie  der chem. B indung im  Sinne von E ist e r t  
(Tautom erio u. Mesomerio, S tu ttg a r t  1938) erk lärt. N eue oder bekann te  Isa tine  (I) 
w erden auf eindeutigen W egen in  großer R einheit dargestellt. D ie Dehydrase- 
a k tiv itä te n  (Langenbeck, C. 1927. 1.2505) w urden gemessen, die A usbeuten  an 
Oxim m it gleichen H ydroxylam in-Lsgg. u n te r  jeweils gleichen Bedingungen b e 
s tim m t u. die erhaltenen  W erte  m it denen des I verglichen. W enn m an fü r I (Oxim- 
ausboute; D eliyd raseak tiv itä t m it 10"4 n. 2 ■ 10~5 Molen K ata ly sa to r) im m er 100 
se tz t ergehen sich die re la tiven  W erte : G-Nitroisatin (64,1; 156,7 u. 105,3), 6- 
M ethoxyisatin  (70,9; 15,3 u. — ), 6-M ethylisatin  (78,7; 56,4 u. 69,4), 5-Nitroisalin  
(84,9; 86 u. 73,8), 5-M ethylisatin  (98,1 ; 92,1 u. 100,6), 5-M ethoxyisatin  (106,3; 116,6 
u. 116,3), Isatin-6-carbonsäure ( II)  (123,8; —  u. 17S,5), Isatin-5-carbonsäure (137,1; 
141,9 u. 156,2). M it A usnahm e des G-Nitroisatins b es teh t som it P ara lle litä t zwischen 
der R eaktionsfähigkeit der C arbonylgruppe in  3-SteIlung gegenüber H ydroxylam in 
u. der D eliydraseak tiv itä t. D ie D ehydrasew erte fü r II m it e tw a n u r der doppelten  
A k tiv itä t des 1 unterscheiden sich von denen L a n g e n b e c k s , der das 20fache a n 
g ib t. Vfss. stellen die E inheitlichkeit der von W ald m a n n  (C. 1937 I. 2595) darge- 
stc llten  u. von L a n g e n b e c k  gem essenen II in  F rage. A ußerdem  w urden folgende 
D eliydraseak tiv itä ten  gem essen (E n tfä rbung  von S tan d ard  M ethylenblau-A lanin- 
Lsg. in  Min. m it 10-4 u. 2 • 10~5 Molen Isa tin d eriv a t): I (10,5 u. 50), 5,6-Dimethyl- 
isa tin  (20,5 u. — ), 5-Am inoisatin  (11,8 u . 65); 5-Acetamidoisatin  (8,5 u . 44), 5- 
Tosylam inoisatin  (10,4 u. 51), 6-Tosylam inoisatin  (32,4 u. — ) 5,6-D im ethoxyisatin  
(74,7 u. — ), 5,6-D ioxym ethylenisatin  (59,7 u.), — 6-O xyisatin  (126,7 u . — ). (Helv. 
chim . A cta 31. 1361— 74. 2/8. 1948. E reiburg  (Schweiz), Univ.)

D e t h l o f f . 4210
Roger K. Bonnichsen und  Anders M. W assén, Kristallisierte Alkoholdehydrase 

aus Pferdeleber. In  Verfolgung der A rbeitsweise von L utwaic-Ma n n  (C. 1938. I I .  
3253) w ird eine F rak tion ie rung  der wss. Auszüge aus P ferdeleber beschrieben, w o
bei die Alkoholdehydrase in  F orm  von  farblosen K rista llen  (A bsorptionsbande hei 
280 mp) e rhalten  w ird. (Arcli. B iochem istry 18. 361— 63. Aug. 1948. Stockholm , 
Medic. NoBEL-Inst., Biochemie. D ept.) H e s s e . 4210

Gerty T. Cori, Milton W. Slein und  Carl F. Cori, Kristallisierte d-Glycerin- 
aldehyd-3-phosphat-Dehydrasa aus Kaninchenmuskel. Dieses E nzym  (I) oxydiert 
d-Glycerinaldehyd-3-phosph.at zu d-Glycerinsäure-3-phosphat. D as S u b stra t dieser Rk. 
en ts te h t durch Aldolase (vgl. T a y lo r  u. M itarbeiter, C. 1948. E . 3114) aus F ructose- 
1,6-diphosphat. Diese reine Stufenfolge nach  E m b d en  u . M e y e r h o f  k an n  m it dem 
k ris t. I (dessen D arst. vorläufig  schon von Cori u. M itarbeiter, J .  biol. 
C hem istry 159. [1945.] 565 m itgete ilt w urde) sicher nachgewiesen w erden, da 
das krist. I frei von Isom erase ist, welche von Me y e r h o f  u. B ec k  (C. 1947. 
462) k ris t. erhalten  w urde u. welche G lycerinaldehydphosphat in  ein G leich
gew icht m it D ioxyacetonphosphat bringen w ürde. I, welches inzwischen auch  von 
D ix o n  u . Caputto  (N atu re [London] 156. [1945.] 630) im  A nschluß an  W a rbu rg  u . 
C h r istia n  (C. 1940 .1. 1046) k rist. erha lten  w urde, w ird m it 0 ,03nK O II aus K anin- 
cheninuskei erhalten . Die K ristallisa tion  erfolgt frak tio n ie rt m it schwach am m onikal. 
A m m onium sulfat. Aus 0 ,l% ig . Lsg. k ris t. das E nzym  hei (N H 4)2SO,¡-Sättigung 0,72 u. 
p H 8,2—8,4. Bei diesem Verf. können A ldolase u. I aus dem selben E x tra k t dargestellt 
w erden. —- D as um krist. Enzym  is t e lektrophoret. einheitlich zwischen Ph 6,2 u. 7,7. 
D er isoelektr. P u n k t in  P hosphatpuffer liegt bei pH 6,55. —  D ie Messung der W rkg. 
erfolgt nach W arburg  u . Ch r istia n  (1. c.) nach vorhergehender A ktiv ierung  durch 
Cystein oder G lutath ion. —  H öchste H a ltb a rk e it findet m an in  schwachen Salz- 
lsgg. innerhalb  von p H 5,2— 9; außerhalb  dieser W erte  erfolgt rasche Zerstörung. 
O ptim ale W rkg. bei pH 8,6— 9, m it steilem  Abfall nach der Seite; hei pu  7,1 nur 
noch 15% der H öchstw irkung. —  Jo d aco ta t hem m t bereits in  10~4 mol. Konz. ; diese 
H em m ung w ird n icht durch Cystein aufgehoben. ( J .  hiol. C hem istry 173. 605— 18. 
A pril 1948. S t. Louis, W ashington U niv.. School of Medicine.) H e s s e . 4210

John Füller Taylor, Sidney F. Velick, Gerty T. Cori, Carl F. Cori und  Milton 
W . Slein, Die prosthetische Gruppe der kristallisierten d-Glycerinaldehyd-3-phosphat- 
Deliydrase. K rist. d-G lycerinaldehyd-3-phosphat-D ehydrase (I) (vgi. vo rst. Ref.) 
e n th ä lt eine best. Menge von fest gebundenem  D iphosphopyndinnucleotid  (II), aus 
dessen Menge auf ein Mol.-Gew. der I von 50000 geschlossen w ird. D er N achw. von 
II erfolgt: 1. U V -A hsorptionsspektr. zeigt hei 250— 280 m /t die Ggw. anderer 
G ruppen als Tyrosin oder T ryp tophan . — 2. Zusatz von d-G lycerinaldehyd- 
p hospha t -f  A rsenat zu einer konz. Lsg. von I fü h rt zum  charak te rist. Absorptions-
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m inim um  von red. II. D ie B ande bei 340 m p  verschw indet auf Zusatz von P y ru v a t 
+  M ilchsäuredehydrase. —  3. F ällen  in  der H itze oder m it Trichloressigsäure 
m acht im  F il tra t  eine Substanz frei, welche II im  T estsyst. fü r I ersetzen kann . —
4. N ach den A nalysen en th ä lt I: A denin , N icotinam id, P  u. Ribose im  V erhältnis 
1 :1 :2 :2 . —  II w ird n ich t durch verlängerte D ialyse bei p £I 5,3— 9,0 en tfern t. Man 
kann  es jedoch m it P hosphatase  (D ünndarm ) oder N orit entfernen. D ann b le ib t die 
A k tiv itä t bestehen, aber die F ähigkeit zu r K ristallisation  geh t verloren. Zusatz 
von II nach der B ehandlung m it N orit fü h rt zu r Bldg. von K ristallen , welche das 
ursprüngliche V erhältn is P ro te in : II aufweisen. D anach  k rist. I als ein Protein-11- 
K om plex. (J . biol. C hem istry 173. 619— 26. A pril 1948.) H e s s e . 4210

Sidney F. Velick und  Ethel Ronzoni, D ie Aminosäurcn-Zusammensetzung von 
Aldolase und  Glycerinaldehydphosphat-Dehydrase. Aldolase (I) u. d-Glycerinaldehyd- 
phosphat-Dehydrase (II) (vgl. vorst. Reff.) w urden auf Geh. an  Am inosäuren  
un tersucht. F ü r  I ergab sich in  g je  100g P ro te in : Glykokoll 5,61; A la n in  8,56; 
Valin  7,40 ±  0,1; Leucin  11,5 ±  0,2; Isoleucin  7,87 ±  0,4; H albcystin  1,12 ±  0,03; 
M ethionin  1,17 ±  0,2; Serin  6,57 ±  0,1; Threonin  7,1 ±  0,4 bzw. 6,5 ±  0,3; 
A r  g in in  6,33 ±  0,2; H istid in  4,21 ±  0,2; L y s in  9,54 ±  0,2; P rolin  5,71; P heny l
alanin  3,06 +  0,1; T yrosin  5,31; Tryptophan  2,31; Asparaginsäure 9,7 ±  0,2; 
Glutaminsäure 11,4 i  0,2. F erner: 0,91 g A m id N je  100 g P ro te in  (hei 16,8 g 
G esam t-N ). —  F ü r  II sind die entsprechenden W erte : 6,03; 6,15 ±  0,1; 6,72;
12,0 ±  0,1; 6,78 ±  0,1; 9,1 ±  0,3; 1,09; 2,70 ±  0,2; 6,7 ±  0,1 bzw. 7,7; 6,9 ±  0,2 
bzw. 7,2 ±  0,5; 5,23 ±  0,1; 5,01 ± 0 , 1 ;  9,42 ±  0,3; 3,67 ±  0,03; 5,55 ±  0,06; 
4,57; 2,05; 12,4 ±  0,2; 6,8 ±  0,2; außerdem  0,95 g Amid-N u. 0,20 N  in D iphospho- 
pyrid innucleotid  je  100 g  P ro te in . —  D as Minimum-Mol.-Gew. berechnet sich zu 
140000 bzw. 90000. —  F erner w erden Geh. an  A m inosäuren erm itte lt in  k ris t. 
Serum albumin  (Ochse): 1,96; 6,5; 13,7; 2,9; 6,52; 0,81; 4,5; 6,5; 6,2; 3,80; 12,42; 
6,2; 5,53; 0,58; 5,6; 10,25; 16,95 u. in  krist. Z n -ln s u lin : 4,6; 8,8; 13,4; 2,9; 11,6; 
5,8; 3,16; 3,47; 5,28; 2,6; 7,9; 12,3; 20,2; 2,9. —  Bei der U nsicherheit der B est. von 
A lanin w urden die I u. II von S. U d e n f r ie n d  nach der M eth. der Isotopen-V erd. 
von K e s t o n , U d e n f r ie n d u . Ca n n a n  (J .  Amer. chem. Soc. 68. [1946.] 1390) u n te r 
sucht. E s w urden gefunden: 8,56 bzw. 6,73 fü r I bzw. II. Diese W erte  w erden auch 
von den Vff. s ta t t  der von ihnen m ikrobiol. erm ittelten  W erte 7,87 bzw. 5,92 als die 
besseren angenom m en. N ach der gleichen M eth. sind die angegebenen W erte  fü r  
Glykokoll u. P ro lin  hei I u. II erhalten . Die übrigen W erte  sind teils ehem ., teils 
mikrobiol. m it H ilfe von Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus arahinosus bzw. 
L actobacillus ferm enti erhalten . (J . biol. Chem istry 173. 627— 39. A pril 1948. S t. 
Louis, W ashington U niv., School of Medicine.) H e s s e . 4210

E. R ackerund  I. K rim sky , H emmung der gekoppelten Phosphorylierung inG ehirn- 
homogenaten durch Ferrisulfat. F rü h e r (J . exp. Medicine 85. [1947.] 715) w ar von 
den Vff. ein deutlicher E ffek t von gereinigten P räp p . gewisser neu ro trop . V iren u. 
von Fe-Salzen auf die Glykolyse von H om ogenaten aus M äusehirn gefunden w orden. 
Dabei ergab sich ein Zusam m enhang zwischen Fe-Geh. u . der hem m enden W rkg. 
der V iren hei dem T h e il e r  F A -Stam m  der Enceplialom yelitis der Mäuse. S etz t 
m an Fructose-1,6-diphosphat (I) zu einem H irnhom ogenat, das m it Ferrosulfat in 
ak tiv ie rt w urde, so t r i t t  eine rasche Bldg. von M ilchsäure ein. Jedoch  konn te  eine 
W iederherstellung der glykolyt. W rkg. durch Zusatz von H exokinase u. Phospho- 
fructokinase (deren F äh igkeit zur Bldg. von I b ek an n t ist) n ich t erzielt w erden. 
Jedoch w ar dazu  eine aus Muskel des K aninchens erhaltene F rak tio n  des „resto ring  
fac to r“ (die keine der genannten  K inasen enthielt) befähigt. —  In  der vorliegenden 
A rbeit w ird gezeigt, daß dieser F ak to r  iden t, is t m it Glycerinaldehydphosphatde- 
h yd ra se(ll)  (Triosephosphatdehydrase). D ie oben erw ähnte H em m ung dieses E nzym s 
in dem  glykolyt. w irksam en H irnhom ogenat durch F e “ -Salze is t am  augenschein
lichsten bei den Phosphorylierungsrkk., weil das energiereiche P ho sp h at, welches 
bei O xydation von 3-Phosphoglycerinaldehyd resu ltie rt, der begrenzende F a k to r  
für die Bldg. von I ist. Die partielle  H em m ung der 11 fü h rt zu r IIem m ung  der S y n th . 
von A denosintriphosphat, welches fü r die B ldg. von I aus Glucose erforderlich ist. —  
Der M echanism us der erw ähnten R kk. kann  vereinfacht folgenderm aßen gegeben 
w erden :

Glucose +  A denosintriphosphat -> F ruc tose-l,6 -d iphosphat,
G lycerinaldehydphosphat Phosplioglycerinsäure +  A denosin triphosphat,
Phosphoglycerinsäure M ilchsäure.

Da auch T rypsin  u. K athepsin  die Glykolyse in  dergleichen W eise hem m en, m uß ange
nommen w erden, daß die glykolyt.' Enzym e eine verschied. E m pfindlichkeit gegen
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pro teo ly t. W rkg. liaben.—  D er inak tiv ierende F a k to r  verliert seine A k tiv itä t hei 
Stägiger Dialyse gegen 0,1 mol. K C N ;  die W rkg. w ird w iederliergostellt durch Z u
satz von F errosu lfa t u. Cystein. —  II kann  aus Hefe oder aus Muskel hergestellt 
w erden u. durch Fällen  m it A ceton sowie m it N ucleinsäure gereinigt werden. (J .  biol. 
Chem istry 173. 519— 33. A pril 1948. New York, New Y ork U niv., Coll. of Med.)

H e s s e . 4210
S. D. Pigarewa, Kohlensäureanhydrase im  Gehirn von Nestflüchtern und N est

hockern. H ühner und  K rähen  w urden fü r die U nterss. als V ertre te r der N estflüch ter 
u. N esthocker ausgew ählt. Bei ausgewachsenen Vögeln findet sich m axim ale CO.,- 
Anhydrase{ I)-A ktiv itä t in den G roßhirnhälften  u. im  K leinhirn. K rähen  weisen im 
Hirngewebe durchw eg höhere I-Konzz. als H ühner auf, w ährend  im  I-Geli. des 
R ückenm arks kein U nterschied besteh t. Beim  K ücken n im m t die I-Konz. vom E m 
bryonalzustand  an allm ählich zu, wobei die heim  erw achsenen T ier bestehenden 
I-W erte bereits frühzeitig  nach dem A usschlüpfen erreicht w erden. Bei der K rähe 
b leib t die em bryonale I-Konz. noch 3 W ochen nach dem Schlüpfen bestehen, ste ig t 
dann  aber, bes. im K leinhirn, s ta rk  an u. n im m t innerhalb  20 Tagen um  das öfaclie 
zu u. erreicht in 45 Tagen 50%  des I-Spiegels des ausgewachsenen Tieres (Best. im 
K leinhirn u. G roßhirnrinde). Die I-Konzz. des R ückenm arks der Jungen  beider 
Vogeltypen sind wenig verschieden u. niedriger als die des G ehirns. I-Spiegel u. 
A k tiv itä t des Vogels nach dem  Ausschlüpfen stehen in  W echselbeziehung zu 
einander. D araus erhellt die B edeutung von I fü r die G ehirnfunktion. (flOKJiaAbi 
AKaaeMiui Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 60. 185— SS. 1/4. 1948. 
Pawlowo, Paw low -Inst. fü r Entw icklungsphysiol. u . P atho l. der höheren N erven
tä tigke it der A kad. der Med. Wiss.) Iv. Ma ie r . 4210

John Füller Taylor, Arda Alden Green und  Gerty T. Cori, Kristallisierte Aldolase. 
Aldolase (1) k a ta ly s ie rt die R k .: F ructose-l,6 -d ip liosphat ^  d-G lycerinäldeliyd 
+  D ioxyacetonphosphat (Me y e r h o f  u . L o h m a n n , C. 1934. I I . 3631). E s besteh t 
eine D iskussion, oh dieses E nzym  m it dem M yogen A  (II) von Ba r a n o w sk i (C. 1940.
I. 1051) ident, ist, da m anche A utoren bei II eine I-W rkg. fanden. W arburg  u . 
Ch r istia n  (C. 1943. I. 2597) h a lten  die beiden n ich t fü r identisch. —  Vff. isolierten 
die 1 aus Skelettm uskel von K aninchen in F orm  feiner N adeln oder in  F orm  h ex a
gonaler P la tten  aus A m m onium sulfat bei p H 7,5 oder in Form  von hexagonalen Bi- 
pyram iden aus A m m onium sulfat bei pn  5,8. Diese K ristallform en können in  ein
ander um gew andelt w erden durch K ristallisieren bei geeignetem  p H, ohne daß sich 
die spezif. W rkg. als I ändert. D ie B ipyram iden ähneln denen von II. —  I w urde auch 
aus R attenm uskeln  erhalten . Die P räp p . zeigen den gleichen U m w andlungsfaktor, 
näm lich 1670 Mol F ructosediphospliat durch 150000 g P ro te in  in  1 Min. bei 30° u. 
Ph 7,6 (150000 is t das Mol.-Gew. fü r II wie fü r I). —  E tw a 75%  der W rkg. von I 
u . 10% des P roteins werden in K ristallform  hei pu  7,5 u n te r  F rak tion ierung  m it 
A m m onium sulfat bei 0,50— 0,52 S ättigung  m it (N H 4)2 SO., aus dem wss. E x tra k t 
w ieder erhalten . — Die I-P räpp . beiderlei H erkunft sind  elek trophoret. einheitlich 
in  einem weiten pn-Bereich. Die D iffusionskonstante der k rist. I des K aninchens 
b e trä g t 4,63- IO"“7 cm2 sec-1 in W . hei 20°. —  F ü r  die B est. der W rkg. von I w erden eine 
chem. u. eine opt. M eth. beschrieben. (J .  biol. Chem istry 173. 591— 604. A pril 1948. 
St. Louis, W ashington U niv. School of Med.) H e s s e . 4210

Pefer M. Nossal, Die Decarboxylierung von Oxalessigsäure durch B lut. D ecarboxy
lierung von Oxalessigsäure durch einen im  B lu t en thaltenen  F a k to r  w urde in 
P hosphat- oder A cetatpuffer u n te r B erücksichtigung der (m it der W asserstoffionen
konz. zunehm enden) „A utodekom position“ verfolgt. D ie A k tiv itä t von K aninchen- 
b lu tzubereitungen  nahm  in folgender Reihenfolge ah : H äm olysate, G esam tblut, 
~  E ry th ro cy ten  =  P lasm a, A ce tonex trak t. Bei p H 6,5 konn te  kein A bbau  von 
a-Ketoglutarat u . P yruvat festgestellt w erden, so daß es sich um  ein spezif. 
Syst. handelt. 24std. D ialyse gegen W . verringert die A k tiv itä t; du rch  Jlfn++ 
(10~3— 10~2 mol.) u. w eniger ausgesprochen durch M g++, dagegen n ich t durch 
T hiam in  kann  eine teilweise R egeneration erha lten  w erden. W eder P yruva t noch 
T hiam in  noch M g+ ~ u. M n ++ verm ögen frisches Enzym  zu ak tiv ieren . E rh itzen  auf 
70— 75° fü r 1— 4 Min. beeinflußt die A k tiv itä t n ich t w esentlich, lm inutiges K ochen 
hei p H6 ,5 v ern ich te t sie, ebenso langes K ochen bei p It 3,5— 4 fü h rt zu einer A k tiv i
tä tsste igerung  (Messung der A k tiv itä t heim  pH des Kochens). V erm utlich laufen ein 
enzym at. h itzelabiler A bbaum echanism us u. ein h itzestab iler, durch Säure ak tiv ie r
b are r V organg parallel. T ro tz B erücksichtigung der A utodekom position s te ig t die 
A k tiv itä t des H äm olysats bis pn  3,5 (niederster geprü fter pH-W ert) an. P lasm a zeigt 
ein A k tiv itä tsop tim um  um  pH 4— 5. —  Die A utodekom position w ird durch M g++ u.



1948 E o. E n z y m o l o g ie . G ä r u n g . E. 3115

M n ++ IO*2 mol. bei p£I 6,5 um  75 bzw. 40%  gesteigert. N H 4 h a t keinen m erkbaren 
E influß. Die A k tiv itä t w ird  aber durch Fe++ u. bes. Fe+++ um  über 100%  gesteigert, 
so daß der hitzestabile, säu reak tiv ierbare  A bbau  durch aus Hämoglobin freigesetztes 
Fe v eru rsach t sein könnte. (N atu re [London]. 162. 36— 37. 3/7. 1948. Univ. of 
Adelaide, Dep. of Biochem.) J u n g . 4210

E. M. Scott, Bestim mung und, Reinigung der Fumarase. Die W rkg der Fumarase 
verläuft als R k. nu llter Ordnung. Als Maß d ient die Beziehung M illimol/Sek./g- 
P ro te in-N , wobei als P rotein-N  der nach I I e n g a r -K je l d a h l  best. N in  dem m it 
5% ig. Trichloressigsäure unlösl. A nteil gilt. —  Es ergab sich, daß die F um arase 
n ich t iden t, is t m it der k rist. F um arase  von L ak i (C. 1942. I. 760). A uch w urde kein 
Hinweis fü r das V orhandensein eines Coenzyms erha lten ; w eder Cystein oder 
G lu ta th ion , welche angeblich als Coenzyme wirken, noch auch gekochtes E nzym  
h a tte n  irgendeine W rkg. auf K ristalle m it geringer A k tiv itä t oder auf dialysiertes 
oder m it Säure gefälltes Enzym . (Arch. B iochem istry 18. 131— 35. Ju li 1948. P i t t s 
burgh, P a., U niv. of P ittsbu rgh .) H e s s e . 4210

Bernard Surcau, Emile Arquie, Fernand Boyer und  Micheline Saviard, Erste 
Angaben über die B ildung einer „Streplomycinase“ durch gewisse Stäm m e von M ikro 
organismen. E in S tam m  von B . pyocyaneus, von einem m it Streptom ycin  (I) 
behandelten  P a tien ten  stam m end, sowie 3 E nterokokkenstäm m e hem m ten die 
E ntw . von Actinom yces r/risew.s-Kulturen. K u ltu rfiltra te  dieser S täm m e in ak tiv ierten  
selbst in  s ta rk e r V erdünnung I, w ährend sie auf Penicillin  ohne W rkg. w aren. Das 
w irksam e P rinz ip  „Streplomycinase“ v e rh ä lt sich wie ein Enzym . (Ann. In s t. 
P as te u r  75. 169— 71. Aug. 1948. In st. P asteu r.) K . Ma ie r . 4210

M. Castañeda-Agullo, A. Hernández u n d  M. García H., Einige Daten über 
kristallisiertes M exicain . K ristallisiertes M exicain  (I) w urde nach einem früher von 
Vff. (J . biol. Chem istry 159. [1945.] 751) beschriebenen Verf. hergestellt. I besitz t ohne 
S tabilisierung m it NaCN oder Cystein gewisse enzym at. W rkg., nach S tabilisierung 
m it 2nN aC N  dagegen E rhöhung des Tyrosinindex von 5 auf 15 M illiäquivalenten. Die 
W rkg. w urde an Hämoglobin  u. Edeslin  geprüft. Bei der U nters, ergaben die K ristalle  
2,04%  S u. 15,76% N. (An. Escuela nao. Ci. biol. 5. 87— 90. 15/11. 1948. Mexico, 
Esc. N ac. de Cienc. Biol. L ab . de Fis. y  Veg.) K u n zm a n n . 4210

M. K. Subram aniam , Untersuchungen über die Cytologie der Hefe. 3. M itt. Die 
Technik dar Behandlung von Hefen für cytologische Untersuchungen. (2. vgl. C. 1947 E. 
219) Es m uß k lar unterschieden w erden zwischen 1. der B ehandlung der H efen für 
cytolog. U nterss. u. 2. den M ethoden der F ixierung u. F ärbung , welche zur D em on
strierung  der m ito t. S tadien verw endet werden. Es w ird eine große A nzahl von 
A rbeiten anderer A utoren  k rit. besprochen, wobei F ragen  der N om enklatu r u. 
D efinitionen, ferner die F rage nach der Spezifität der R k. von F e u l g e n  erö rte rt 
w erden. —  Vf. g ib t dann  sehr ausführliche Anweisungen fü r die H erst. von W ürze 
u. W ürzeagar, die M ethoden der K u ltu r  u. der U nters, derselben (Fixieren, F ärben). 
(Proc. n a t. In st. Sei. Ind ia  14. 315— 23. Aug. 1948.) H e s s e . 4270

Alfred S. Schultz und Seymour Pomper, Aminosäuren als S ticksto ff quellen fü r  das 
Wachstum von Hefen. A t k in , Schultz u . F r e y  (Arch. B iochem istry 1. [1941.] 9) u. 
andere A utoren haben  gezeigt, daß Hefen in  einem m it den bekann ten  W achstum s
faktoren versetzem  G rundnährm edium  hei Zusatz von Casein, welches m it Säure 
hydro lysiert w urde u. frei von V itam inen ist, rascher als hei Zusatz von A m m onium 
sulfat w achsen. Im  A nschluß daran  w ird der E influß einzelner A m inosäuren als 
einzige N -Q uelle un tersuch t. E s zeigte sich an 40 verschied. A rten  von Saccharo
myces, daß  folgende A m inosäuren ebensogute N -Q uellen wie Casein u. A m m onium 
sulfat darste llen : A lanin, Arginin. A sparagin, A sparaginsäure, G lu tam insäure, 
Leucin, H arnstoff, Valin. Schlechte Ergebnisse w urden erhalten  m it: Cystin, G ly k o 
koll, H istid in , Lysin, Threonin. Ungleichm äßige Ergebnisse zeigten: Isoleucin, 
M ethionin, P henylalanin , P rolin, Serin, T ryp tophan , Tyrosin. Diese U nterschiede 
in der A usnutzung der A m inosäuren können bei w eiterem  A ushau vielleicht zu 
einer V erfeinerung der K lassifizierung führen. —■ D ie Torulopsis-lleien  zeigten 
un tereinander größere U ngleichheiten als die Saccharom yces-A rten; der g rößte 
Teil von ihnen zeigte gutes W achstum  auf G lykokoll, L ysin u. M ethionin. —  Candida 
guilliermondi wuchs g u t auf allen A m inosäuren m it A usnahm e von Cystin, H istid in  
u. Tyrosin, au f welchen nu r ein m ittleres W achstum  gefunden w urde. Candida 
pseudotropicalis wuchs n icht auf Cystin, zeigte m ittleres W achstum  auf G lykokoll 
u. Tyrosin, gutes W achstum  auf allen anderen A m inosäuren. —  Hansenula lambica 
u. H ansenula anómala var. robusta w uchsen g u t auf allen A m inosäuren m it A us
nahm e von Cvstin, H istidin, L ysin  u. Threonin. —  Pichia  bélgica, P ichia m ands-
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hurica, P ichia kluyveri, Zygosaccharomyces lactis, Z . M arxianus, Z . prioranus sowie 
Klöckera brevis w uchsen g u t auf allen A m inosäuren m it A usnahm e von Cystin, 
G lykokoll, H istidin, Threonin  sowie Tyrosin. (Arch. B ioehem istry 19. 184— 92. 
Nov. 1948. New Y ork, F leischm ann L abors., S tan d ard  B rands Insc.)

H e s s e . 4270
M artha C. Johnson und  Elwin E. H arris, Gewöhnung verschiedener H efen an  

Holzzucker. D ie E rfahrungen  aus einigen V ersuchsfabriken, w onach Saccharom yces 
cervisiae sowie T oru la u tilis (L eo n a r d  u. H a j n y , C. 1947. 1805) an  H olzzucker a n 
g epaß t w'erden können, veran laß te  zu U nters, verschied. Hefen. Von etw a 20 Hefen 
(Torula, Candida, M ycotorula, H ansenula, Saccharom yces) konn te  eine große Zahl 
an G ärung in  unbehandelten  5% ig. W ürzen von Holzzucker gew öhnt w erden. (J .  
Amor. chem. Soc. 70. 2961— 63. Sept. 1948. M adison, W isc., U . S. D ep., of A gricult., 
F orest P roducts L ahor.) H e s s e . 4270

L. Massart, Antagonism us zwischen basischen Verbindungen  (Sperm in , Strepto
m ycin) und basischen baktericiden Substanzen. D ie folgenden V erbb. (mol. Konzz. 
in  K lam m ern) zeigen H em m ung der H efeatm ung. T rypa flavin  (5 • 10~4), M ethylen
blau (IO-3), Protam insulfat (2,5 • IO-1), C hinin  (2,5 • IO-3), Kristallviolett (IO-4), 
w ährend die ebenfalls has. V erbb. höheren M ol.-Gewichtes Sperm in  (10-2) u. 
Streptom ycin  (10-2) n ich t so w irken, sondern die W rkgg. der ersten  5 V erbb. au fzu
heben verm ögen. (N atu re  [London] 162. 779. 13/11. 1948. G ent, U niv., Biochem. 
Labor.) Of f e . 4270

A. E. Axelrod, Sarah Ellen Purvis u n d  Klaus H ofm ann, D ie Verwendung von  
Struktur-Analogen bei enzymatischen Untersuchungen. 1. M itt. Untersuchungen über 
die W irkungsweise von Analogen des B iotins. D ie früher (H o fm a n n , Ch e n , B r id g e  - 
w a t e r u . A x e l r o d  C. 1948.1 .220) beschriebenen syn tlie t. A naloga desB iotins w urden 
in  dem von W in z l e r , B u r k  u. d u  V ig n e a u d  (Arch. B iochem istry 5. [1944.] 25) b e
schriebenen U ntersuchungssyst. au f ih re  an tagon ist. W rkg. un te rsuch t. V erw endet 
w u rd e n : y-(3,4-U reylencyclohexylbuttersäure,H omooxybiotinu.Oxybiotinsulfonsäure, 
u . zw ar hei Hefen, welche Mangel an  B iotin  (I ) oder an O xybiotin (II) aufwiesen. E s e r
gab sich folgendes: Hefen m it M angel an  I oder 11 zeigten eine langsam ere G ärung als 
n . Hefen. D as konn te  durch  Zusatz von I oder II ausgeglichen w erden. D ie Biotin- 
Analogen w aren zur V erhinderung der W rkg. von 1 oder 11 n u r  dann  befähigt, wenn 
sie vorher zu dem  V itam in gesetz t w urden. D er fördernde E infl. von Asparagin- 
säure auf die G ärung der Hefe w urde durch  die S truk tu ranalogen  n ich t verh indert. 
— Die Hem m wrkg. der S truk tu ranalogen  b eru h t w ahrscheinlich darauf, daß sie die 
Bldg. eines enzym at. ak t. K om plexes aus B io tin  verh indern . E ine dieser F unk tionen  
kann  m it der S ynth . von A sparaginsäure Zusam m enhängen. (J .  biol. Chem istry 176. 
695— 702. Nov. 1948. P ittsb u rg h , U niv. of P ittsb u rg h , In s t, of P atho l. u . D ep. of 
Chem.) " H e s s e . 4270

T. A. Tausson, Über den E in flu ß  von Sterinen au f die Lebenstätigkeit von M ikro 
organismen. 1. M itt. Über die physiologische Bedeutung des Ergosterins für Hefen 
und Endomyceten. In  Verss. m it Saccharom yces carlsbergensis u. Endom yces 
M agnusii w ird festgestellt, daß Zusatz von Ergosterin (I) zum  A gar-N ährboden eine 
Zunahm e der Biomasse der Hefen um  6 bzw. 12%  u. der In te n s itä t der G ärung um 
16— 19 bzw. 30— 31%  hervorru ft. D urch  den I-Zusatz kom m t es w ährend  des 
W achstum s der Zellen ferner zu einem deutlichen U m hau  der P ro to p lasten  m it 
Zunahm e der K ern- u . Chondriosom enm asse. Schließlich erfolgt u n te r  I-Einw . die 
D ehydrierung von Glucose u. B ernsteinsäure langsam er als ohne I. Aus den 
E rgebnissen w ird geschlossen, das I die in trazellu lären  O xydo-K eduktionsprozesse, 
w ahrscheinlich au f K osten der A k tiv itä t der D ehydrogenase, in  R ich tung  der Red. 
verschiebt. (MiiKpoöiiojionui [Microbiology] 17. N r. 2. 126— 31. M ärz/A pril 1948. 
Mikrobiol. In s t, der A kad. der W iss. der U dS S R , M oskau.) R e n t z . 4270

G. C. Kelaidites, Untersuchung über die Färbung der Hefen Saccharomyces cere- 
visiac während aerober Gärung. D ie F ärb u n g  der Hefen von Saccharom yces cere- 
visiae (I) w ird hervorgerufen entw eder durch die natü rliche F ärb u n g  der zueker- 
haltigen Rohstoffe oder durch Bldg. von hum inhaltigen  B estandteilen  w ährend  der 
G ärung der zuckerhaltigen N ährlsgg. u . der lösl. P ro te in e  in  V erb. m it anorgan. 
Säuren u. Basen. Vf. un te rsu ch t u n te r  3 verschied. V ers.-Bedingungen die Bldg. u. 
die V erm eidung von hum inhaltigen B estandteilen  hei der G ärung. D er Rk.- 
M echanism us w ird  erk lärt. Vf. kom m t zu dem  Schluß, daß die hum inhaltigen 
B estandteile  w ährend  der aeroben G ärbung  zw ar zur V erfärbung  der I-Zellen 
beitragen, jedoch gleichzeitig als A k tiva to ren  der enzym at. Sekretion der Zellen
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eine E rhöhung  des G ärverm ögens von I herbeiführen. (P rak tik a  A kad. A thenon 23. 
235— 51. 1948, herausgeg. 1949. [Orig.: griech.]) V la c h o s . 4270

F. M. Clark, Nadine C. Banlster und  W inifred R. Mitchell, Untersuchungen über 
den Nahrungsbedarf von Scliizosaccharomyces pombe (2478). M it einer G rundernährung  
(m g/L iter: Glucose 50000, K IL P 0 4, 550; KCl 425; CaCl2 ■ 2II20  125; M gS04 • 7II20  
125; FeCl3 • 6 H ,0  2,5; M nS04 • 4H 20  2,5; C itra tpuffer (aus 100 N a triu m citra t 
+  20 g C itronensäure/L iter) 5 m l; m it Säure hydrolysiertes Casein 5000) w urde ge
funden, daß Schizosaccharomyces Pombe 2478 zum  W achstum  Biotin  (I), Calcium- 
panthotenat, N icotinsäure u. Inosit benötig t, u. zw ar je  100 cm 3 : 0,1 y, 100 y, 100 y 
bzw. 1000 y  sowie 25 y  T hiam in fü r m axim ales W achstum . —  Nicotinam id, ß -A lanin  
u. Tliiazol können eingesetzt w erden für N icotinsäure, C a-P an to thena t bzw. 
Thiam in. —  K iboflavin, Pyridoxin , Folsäure sowie p-A m inobenzoesäure sind ohne 
E influß. I-M ethylester w ird n ich t so leicht verw erte t wie I ; P im elinsäure h a t  n ich t 
I-W irkung. —  H ydrolysiertes Casein is t eine bessere N -Q uelle als (NH 4)2S 0 4 h in 
sichtlich der G eschw indigkeit des W achstum s; h insichtlich des schließlich e r 
reichten  G esam tw achstum s bes teh t aber kein U nterschied. —  H efeex trak t scheint 
in  einer Menge von 0,3%  im  N ährm edium  einige stim ulierende S ubstanzen au f
zuweisen, welche n ich t im  hydro lysierten  Casein oder in  den V itam inen en th a lten  
sind. (Arch. B iochem istry 17. 3—-9. A pril 1948. U rbana, I I I . ,  U niv. of Illinois.)

H e s s e . 4270
I. Gordon Feld und  Vernon H. Cheldelin, M ethionin bei der Selen-Vergiftung. Im  

H inblick auf die V ergiftungen von Z uchttieren  durch Selen w ird  un tersuch t, ob bei 
Einw . von Selenat auf Hefe A nhaltspunk te  fü r den M echanismus dieser G iftw rkg. 
erhalten  w erden können. E s ergab sich, daß die W rkg. von Se  auf das W achstum  der 
Hefe durch  Zusatz von  M ethionin  (I) aufgehoben werden kann . D iese W rkg. konn te  
m it keiner der anderen verw endeten Verbb. (¿-Tryptophan; d ,l-Isoleucin; ¿-Leucin; 
d ,l-A lanin; d ,l-P heny lalan in ; ¿-H istidin; d,l-V alin; G lykokoll; d ,l-G lu tam insäure; 
d,l-Serin; ¿-Arginin; ¿-Cystin; ¿-Cystein; G lu ta th ion ; d,l-M ethionin; T hym in ; 
Cytosin; G uanosin; G uanylsäure; Adenosin; A denylsäure; 2-M ethyl-6-am ino- 
pyrim id in ; 2-M ethyl-5-äthoxym ethyl-6-am inopyrim idin; hydro lysierte D esoxyribo- 
nucleinsäure; 2-Äm ino-4-oxy-6-m ethylpyridin; 2-Am ino-4-oxypyridin-6-earbon- 
säure ; P teroinsäure) erzielt worden. —  Innerhalb  best. Grenzen is t das W achstum  
der Hefe in Ggw. von Selenat dem  vorhandenen I d irek t p roportional. —  E in  von 1 
freies Ilv d ro ly sa t aus Casein erwies sich als unwirksam , konn te  aber durch Zusatz 
von 1 w irksam  gem acht w erden. —  Norm ales H ydro lysat aus Casein kann  die 
H em m ung durch Selenat teilweise aufheben; dieser E ffek t w ird durch Zusatz von I 
v e rs tä rk t. —  H efe verm ag n ich t d,l-H om oeystin, auch n ich t bei Zusatz eines M ethyl
donators (Cholin, B e ta in ; K reatin in) fü r A ufhebung der H em m ung zu verw enden. 
Es schein t also, daß I in  einer W eise syn the tisiert w ird, welche von der in  den 
Säugetiergeweben herrschenden verschied, ist. —  Bei Z im m ertem p. finde t in  v itro  
eine Rk. zwischen Selensäurc u. I s ta tt .  Es w urde dabei ein k ris t. R eaktionsprod. 
erhalten , welches Se, N  u . N en thielt. —  Von den opt. Isom eren von I is t lediglich 
die na tü rlich  vorkom m ende ¿-Form w irksam . (J . biol. Chem istry 176. 819— 28. 
N ov. 1948. Corvallis, Oregon S ta te  Coll., Dep. of Chem istry.) H e s s e . 4270

Th. J . de Man, Hefe und Rachitis. H o f f - J ö r g en sen  (N ature [London] 159. 
[1947.] 99) fü h rte  die rachitogenen Sym ptom e, welche B r a u s e , K on  n. W h it e  ( J .  
com parat P atho l. T herapeut. 53. [1943.] 161; 54. [1944]. 88) heim  V erfü ttern  großer 
Mengen von H efe an  Schweine beobachteten , auf die Ggw. eines spezif. die Phytase
(I) betreffenden H em m körpers zurück. M it einem I-P räp . nach A d l e r  (Biochem. 
Z.75. [1916.] 319) konnten diese Angaben n icht bes tä tig t w erden. D ie H em m ung der 
1 k ann  vollständig  durch Ggw. von anorgan. P h o sp h at e rk lä rt w erden. (N atu re  
[London] 162. 574— 75. 9/10. 1948. Hoogland (Holland), „de S chothorst“ -Inst. for 
th e  S tudy  of A nim al N utrition .) H e s s e . 4270

Heikki Suomalainen und  Toini Toivonen, Über die Vergärbarkeit von Fructo- 
furanose. D ie T atsache, daß Glucose (1) u. Fructose (II) in  verd . Lsg. heim  Einzelvers. 
gleich schnell vergoren werden, daß aber in  Gemischen die Glucose von den m eisten 
Hefen bevorzugt vergoren wird, h a t H o p k in s  (Biochem. J .  30. [1936.] 76) so e r 
k lärt, daß hei II das Gleichgewicht der vergärharen  Fructanose-Form  m it der 
Pyranose-Form  sehr auf seiten der letzteren  lieg t; fü r die V ergärbarkeit der II ist 
dann die U m w andlungsgeschwindigkeit der begrenzende F ak to r. Dies is t  von G o t t 
schalk (C. 1944. I I .  1073 u. C. 1947. E . 1118) b es tä tig t. M it einer besonderen Technik 
(s. un ten) stellen Vff. fest, daß aus Invertzucker ( =  äquim ol. Lsg. von I +  II im  
Gleichgewicht) hei 15° die I rascher verschw and als die II. E s konn ten  Lsgg. von II
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erha lten  werden, die p ra k t. frei von I w aren. Bei R ohrzucker, d. li. einem äquim ol. 
Gemisch von I u. II in  s ta tu  nascendi, w urden beide K om ponenten fa s t gleich schnell 
vergoren; hei sehr kurzen G ärzeiten verschwand II etwas schneller als I. Vff. sehen 
hierin  die B estätigung, daß die energiereichere Furanose-Form  hei G ärungen bevor
zugt w ird. W ichtig  ist, daß nach  diesen B efunden die F ructofuranose u. n ich t —  wTio 
m an bisher annahm , die «-G lucose—  als der am  le ichtesten  vergärbare  Zucker a n 
zusehen ist. D a die Verss. m it unzerstö rten  Hefezellen erfolgten, w ird geschlossen, 
daß die Ausw ahl an der Oberfläche der Zellen erfolgt u. n ich t im  Innern  derselben. 
Diese A nsicht ste llt im scharfen Gegensatz zu der herrschenden M einung, daß die 
G ärung m it einer Diffusion der Zucker ins Innere der Hefezelle beginnt. —  Die 
Verss. w urden ausgeführt m it einem sog. „H efefilter“ . E ine Suspension von Hefe 
(10— 40 g in  100 ml W .) w ird durch einen 7 cm -B üchnertrich ter über P ap ie r 
(S c h l e ic h e r  u . Sch ü ll  597) abgesaugt, die durchgesaugte le ich t trü b e  F l. wieder 
auf den T rich te r gegeben, auf die Oberfläche ein zw eiter F ilte r gelegt u. erneu t a b 
gesaugt. Auf dieses obere F ilte r  w ird nun  die zu vergärende Lsg. gegeben u. langsam  
u n te r  Messung der Zeit durchgesaugt. (Arch. B iochem istry 18. 109— IS. Ju li 1948. 
Helsinki, Alcoliol Res. Labor.) H e s s e . 4270

A. Sanchez-Marroquin,  Untersuchungen zur Mikrobiologie der Pulque.
2. M itt. Verwendung des Lactobacillus sp. zur M ilchsäuregärung des hydrolysierten  
Aguamiel. Vorl. M itt. (1. vgl. Ciencia [Mexico] 7. [1947.] 207). F ün f S täm m e von 
Lactobacillus sp., die aus P u lque isoliert w urden, w urden auf ih re  W rkg. auf 
Aguam iel (Saft aus Agave a trov irens K arw ) geprüft. D er eine S tam m  N r. 11 zeigte 
eine höhere A usbeute als Lactobacillus Delbriickii u. Lactobacillus Leichm annii, die 
hei ihrem  T em p.-O ptim um  als K ontrolle b en u tz t w urden. Als S u b stra t w urde 2% ige 
HCl, hydrolysiertes Aguamiel, Zuckerkonz. 10%, m it Zugaben von CaC03, N a J lP O j, 
Riboflavin, N icotinsäure u. H efeex trak t hei pH 6,6—  6,8 verw endet. (An. Escuela 
nac. Ci. biol. 5. 13— 18. 15/11. 1948. Mexico. Esc. Nae. de Cienc. Biol. L ab. de 
Microbiol. E xp .) K u n zm a n n . 4270

A. Sanchez-Marroquin und L. Arciniega, Untersuchungen zur Mikrobiologie der 
Pulque. 3. M itt. Dextranogene W irkung des isolierten Leukonosioc aus Aguam iel. 
(2. vgl. vorst. Ref.) D rei Lew/coRosiocstäminc, die aus Aguam iel (unvergoreuer Saft 
einer Agave), gezüchtet w urden, die etw as von anderen  S täm m en abw ichen, w urden 
zu r H erst. hochviscoser S irupe aus A guam iel (I) verw endet. I w urde m it Saccharose 
auf eine Konz, von 25— 70 B rix  gebrach t u . CaC03 zur N eutra lisierung zugefügt, 
wobei sich CaC03 als v iscositätserhöliend erwies. Die A rbeitsweise w ar ähnlich dem  
Verf. von W ad sw orth  u . H u g h e s  (A. P . 2 409 816). (An. Escuela nac. Ci. biol. 5. 
19— 27. 15/11. 1948. Esc. N ac. de Cienc. Biol. L ab . de Microbiol. Exp.)

K u n zm a n n . 4270
A. Sanchez-Marroquin und H. Rodriguez, Untersuchungen zur Mikrobiologie der 

Pulque. 4. M itt. Verhalten der beiden rechtsdrehenden Zuckerverbindungen von Leu- 
conosloc. (3. vgl. vo rst. Ref.) U nterss. der serolog. Eigg. von 2 D extranpolysaccha
riden, die aus Z uckersaft von L euconostoc-S täm m en (T-6 u. B -l) , die aus Pulque- 
sa ft isoliert syn thetisiert w urden. Beide S täm m e gaben P räzip itatsrldc. m it A n ti
sera aus Im m unisierung m it K u ltu ren  aus L . mesenteroides u. L . dextranicum, 
w ährend andererseits die linksdrehenden Zuckerverbb. von Strept. salivarius S20B 
keine Rk. m it Leuconostoeantisera gaben. Desgleichen reag ierten  die D extranpoly
saccharide m it A ntipneum oeoccensera. E inzelheiten  vgl. Original. (An. Escuela 
nac. Ci. biol. 5. 29— 37. 15/11. 1948. Mexico Esc. Nac. de Cienc. Biol. L ab . Micro- 
biol. Exp.) K u n zm a n n . 4270

E3. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
Henri Girard, Die Herstellung von Schrägsilicagelröhrchen. B eschreibung der 

H erst. von R öhrchen m it schräger Silicagelfüllung zur K u ltu r  von  Bodenbakterien. 
D ie Röhrchen erhalten  ca. 1 cm vom  B oden en tfe rn t eine 0,5 cm große Öffnung, 
durch welche eine M ischung aus gleichen Teilen HCl (13° Be) u . K 2S i03-Lsg. ein 
gefüllt w ird. Dem  gebildeten Gel w erden nach dem  N eutra l- u. CI'-frei-waschen 
0,3 cm 3 m ineral. S tandardlsg . nach W in o g r a d sk y  zugesetzt. N ach dem  V erdam pfen 
der F l. hei 50— 55°, w obei eine A ustrocknung des Gels verm ieden w'erden muß, 
kann  die Beim pfung m it B odenproben erfolgen. (Ann. In s t. P as te u r  74. 426— 29. 
Mai 1948. In s t. P asteu r, Service des F erm entations.) K . Ma ie r . 4310

Risto EIo, Vergleich zwischen Loewenstein-, F inlayson- und  Kirchner-Nähr- 
medium. L o e w e n s t e in  u . F in l a y so n -N ährm edium  erwiesen sich hinsichtlich
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Zuverlässigkeit, Schnelligkeit des W achstum s u. K olonienzahl gleich g u t zur Züch
tu n g  von T uberkelbakterien  geeignet. KiRCHNER-Nährboden g ib t bei K eim en  von 
F ällen  sich rasch entw ickelnder Lungentuberkulose eine langsam ere Entw icklung. 
(Ann. Med. exp. Biol. fenn. 26. 60— 65. 1948. K esk i-S uom enP aran to la  S an a to riu m .)

K . Ma ie r . 4310
M. Grunberg, D ie W irkung des Sauerstoffs au f die strengen Anaerobier. Die 

s tr ik ten  A naerobier CI. saccharobutyricum  (A) u. CI. sporogenes schützen sich gegen 
Oj-Einw. durch Bldg. reduzierender Substanzen, deren Konzz. der B akterienzahl 
parallel geht. In  wachsenden A -K ulturen  wurde ein R edoxsyst. von E j =  — 0,050 V, 
Ph 6,25, 37°, bei V erlangsam ung des W achstum s ein solches von E j =  — 0,120 V, 
P h  6,2, 37° festgestellt, die Proteojlavin u. Laktoflavin  (I) entsprechen u. vielleicht 
m iteinander in  einem Gleichgewicht stehen, das sich hei nachlassendem  W achstum  
zugunsten  von 1 verschiebt. I schü tz t die B akterien  vor O xydation, begünstig t die 
S ynthese u. erm öglicht W achstum  bei L u ftzu tr itt . In  Ggw. von I wie von K ultur- 
f il tra t  können sich die B akterien  bei einem höheren P o ten tia l als ohne diese e n t
wickeln. Farbstoffe, wie Methylviologen (Ej =  0,446), M ethylenblau  (+ 0 ,0 1 1 ), 
Phenosafranin  (— 0,252), die u n te r den Versuchsbedingungen als 1-1-Ü berträger 
dienen können, g es ta tten  die E ntw . von A bei höherem  P o ten tia l als den K ontrollen 
möglich ist. Ä hnlich w irken Verbb. m it SH -G ruppen, wie Glutathion, das ebenfalls 
das G renzpotential („Haltepotential“ ), wo noch W achstum  sta ttf in d e t, erhöht. 
W ird  einer A naerobierkultu r 0 2 zugeführt, so w ird dieser durch H2 u. die re d u 
zierenden Substanzen unschädlich gem acht, falls es sich um  kleinere M engen handelt. 
Bei größeren 0 2-Konzz. reichen diese n ich t m ehr aus, w erden oxyd iert u . gehen 
d am it fü r Stoffwechsel verloren, w odurch das W achstum  zum  S tills tand  kom m t. 
(A nn. In st. P as te u r  74. 216— 32. März 1948. In st, de Biol. Physico-cliim .)

K. Ma ie r . 4310
A. R. Prevot, Züchtung der Anaerobier in  nicht entlüftetem N ährm edium  und  

bei L u ftzu tritt in  Gegenwart von Redukton. Die Züchtung der A naerobier w ird  durch 
Z usatz von Reducton (I), HOCH =O O H  ■ C1LO, einem sehr s ta rken  R eduk tions
m ittel, zu r N ährlsg. bedeutend vereinfacht. M it I w urde in  offenen Reagenzgläsern 
(wie in  n ich t en tlü fte ten  F laschen großen Inhalts) schnelle u. üppige E n tw . von 
E rdanaerobiern , z. B. W . perfringens, CI. septicum, CI. histolylicum , CI. sporogenes, 
sowie von A naerobiern der endogenen F lora, z. B. Sph. fundulijorm is, Strept. 
putridus, Rani, ramosum  erzielt. W ie in  Anerobiose sind au f diese W eise le ich t u. in  
gleicher S tä rk e  w ie nach den üblichen Verff. Gasbrand-, Tetanus- u. B otulinustoxin  
herstellbar. (Ann. In s t. P asteu r 75. 77— 78. Ju li 1948. In s t. P asteu r.)

K . Ma ie r . 4310
Robert J. Vanderlinde und  Diran Yegian, Streptomycinabhängige Bakterien bei 

der Identifizierung streptomycinbildender M ikroorganismen. S trep tom ycin  (I)- 
abliängige S täm m e gewisser B akterien  (z. B. Escherichia coli u. Pseudomonas 
aeruginosa) w achsen n u r in Nährlsgg. m it 10— 100 y I/cm 3. D urch  W eiterzüchtung  
in N ährlsgg. geringeren I-Geh. wachsen sie schließlich auch in  solchen m it n u r 1 y 
I/cmm. N ähragarp la tten  w urden in  der M itte m it verschied. A ctinom yceten  beim pft 
u. 48 S td. b eb rü te t, w onach die W achstum szone 1— 2 cm D urchm esser betrug. 
D ann w urden m it der Im pföse radiale S triche von fl. K u ltu ren  der I-abhängigen 
Organismen gezogen. N ach w eiterer 24std. Inkubation  bei 37° w ar n u r in der 
u nm itte lbaren  N ähe des A usbreitungsgebiets I-produzierender A ctinom yceten  
W achstum  der I-abhängigen Testorganism en feststellbar. ( J .  B acteriol. 56. 357— 61. 
Sept. 1948. New Y ork, R ay Brook S ta te  Tuberculosis H ospital.) F r a n k e . 4310

Muriel H. Svec, Die W irkung einiger M etallionen au f Milchsäurebakterien. D as 
N ährm edium  von L a n d y  u . D ic k e n  (J . L ab . clin. Med. 27. [1942.] 1086), dessen 
Zus. im  Original n ich t wiedergegeben w ird, w urde au f Geh. an  anorgan. B estand 
teilen un te rsuch t. A ußer den zugesetzten Fe, M n  u . M g  fanden sich Z n  u . Cd. —- 
Ionen, welche in der Asche n ich t gefunden w urden, näm lich Cu, Co u. M o, b e 
wirken bei Zusatz keine S teigerung der Bldg. von M ilchsäure. Zusatz von Cu  u . Co 
hem m t die Zelltätigkeit. D as Fortlassen einiger Ionen w ar von E in fl.: hei Lacto
bacillus arabinosus w urde dadurch eine geringere Bldg. von Säure bew irk t, hei L . 
casei u . L. delbrueckii w urde durch Fortlasscn von M n  u. M g  eine E rhöhung  der 
Säurem enge beobachtet, so daß das angew andte N ährm edium  noch n ich t als optim al 
angesehen w erden kann. (Arch. B iochem istry 17. 11— 19. A pril 1948. Chicago, H l., 
Univ. of Illinois, Coll. of Med.) H e s s e .  4310

Esmond E. Snell, Esfelle K itay u n d  E. H off-Jurgensen, A usnutzung von Kohlen
hydrat durch einen Stam m  von Lactobacillus bulgaricus. H o f f - J o r g e n se n , W illia m s
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u. Sn e l l  (C. 1947. E . 920) haben  einen S tam m  von Lactobacillus bulgaricus b e
schrieben, welcher zum  W achstum  Lactose benö tig t, aber n ich t Glucose (I), G alak
tose (II) oder ein Gemisch dieser beiden verw erten  k an n ; er benö tig t nach  W i l 
lia m s , B ro q u ist  u. Sn e l l  (C. 1947. E . 1322) Ölsäure oder L inolsäure u. einen n icht 
identifizierten  F a k to r  aus H efeex trak t, als Zusatz zu einem M edium , welches alle 
bisher fü r M ilchsäurebakterien als w ichtig  erkann ten  V itam ine u . A m inosäuren e n t
h ä lt. D ie ungew öhnliche B eobachtung, daß n u r das in ta k te  D isaccharid, n ich t aber 
die zugrundeliegenden M onosaccharide verw erte t w erden, fü h rt zu w eiterer U n te r
suchung. —  N icht verw erte t w erden: M altose, Cellobiose, Melibiose, Saccharose, 
Gentiobiose u. Raffinose, auch hei sehr verlängerten  W achstum szeiten . —  E s w ird 
nochm als bestä tig t, daß bei n . W achstum sdauer (24 S tdn.) I oder II oder ein G e
misch von beiden n ich t zum  W achstum  führen . D em nach kann  H ydrolyse des 
D isaccharids n ich t der erste  S ch ritt zu seiner V erw ertung sein. Bei verlängerter 
B ebrü tung  (72 S tdn.) gew innen die K ultu ren  allm ählich die F äh igke it zu r V er
w ertung  von I, II, Fructose u. bis zu einem gewissen G rade auch von Mannose. 
X ylose u. A rabinose w erden n ich t einm al in  Ggw. von L actose angegriffen. N ach 
„A npassung“ an  I erfolgt rasche V erw ertung der I, welche F äh igkeit auch nach 
26maligem Ü berim pfen bestehen b leib t. —  Ebenso wie L actose können auch folgende 
syn the t. /J-d-G alaktopyranoside ein rasches W achstum  bew irken: ß-n-B utyl- 
galaktosid, ß-Phenylgalaktosid, ß-o-Kresylgalaktosid, ß-Methylgalaktosid. Neolactose 
( =  4-(ß-d-Galaktopyranosido)-d-altrose-, R ic h t m y e r  u. H u d so n , C. 1936. I. 1022) 
w ird langsam  verw erte t. a-G alaktosido (z. B . Phenyl- oder M ethyl-) w erden u n te r 
keiner Bedingung vergoren. —  F ü r  das rasche W achstum  von L . bulgaricus sind 
(auch bei großem  Inoculum ) gewisse Zersetzungsprodd. notw endig, welche heim 
Behandeln der Nährlsg. im  A utoklaven  aus den Zuckern en tstehen ; diese w erden 
aus allen un tersuch ten  Zuckern gebildet, auch aus der n ich t vergärbaren  Xylose. 
Brenztraubensäure w irk t ebenso wie die im  A utoklaven behandelten  K ohlenhydra te ; 
sie dü rfte  eines der beim  B ehandeln im  A utoklaven en tstehenden  P rodd . sein (Arch. 
B iochem istry 18. 495— 510. Sept. 1948. M adison, U niv. of W isconsin, Coll. of 
Agricul.) H e s s e . 4310

Tsoo E. King, Leanor M. Locher und Vernon H. Cheldelin, Pantothensäure- 
Untersuchungen. 3. M itt. E in  au} Acetobacter suboxydans wirksames K onjugat von 
Pantothensäure. (2. vgl. C. 1949. I. 1001.) H erzm uskel w irk t auf A cetobacter 
suboxydans s tä rk e r ak tiv ierend  als freie P an to th en säu re  (I) (in einem an  sich 
I-freien M edium). Die W irksam keit is t höher als der vorhandenen  I-Menge e n t
spricht. E s w ird zur E rk lärung  das Vorliegen einer bes. ak t. Form  der I, eines 
,,Konjugates“ angenom m en. D as V orhandensein von I w urde durch Verss. m it 
Lactobacillus arabinosus nach  V erdauen m it T akad iastase  u. P ap a in  sowie am  A uf
tre ten  von ß-A lanin  (gemessen an  W rkg. auf Hefe) nach H ydrolyse m it Säure 
erwiesen. —  H erzm uskel verliert schon durch Is td . Stehenlassen m it 6uH Cl hei 40° 
seine W rkg. auf A. suboxydans. E rs t nach 6stdg. H ydrolyse is t der W e rt fü r ß- 
Alanin so groß, daß er der halben  W rkg. des „K on jugates“ en tsp rich t. Dieses ist 
also zwei- bis dreim al s tä rk e r w irksam  als das freie V itam in. (Arch. B iochem istry
17. 483— 85. Ju n i 1948. Corvallis, Oreg., Oregon S ta te  Coll., D ep. of Chem.)

H e s s e . 4310
Tsoo E. King und  Vernon H. Cheldelin, Pantothensäure-Untersuchungen.

4. M itt. A usnützung  von Propionsäure und  ß-A lanin. (3. vgl. vorst. Ref.) W r ig h t  
u. Sk eg g s  (C. 1946. I I .  603) fanden, daß Propionsäure (I) das W achstum  von 
Escherichia coli hem m t. D a diese H em m ung durch kleine Mengen von ß-A lanin
(II) oder Pantothensäure w eitgehend aufgehoben w erden kann , verm uteten  
diese A utoren, daß die W rkg. der I in  einer H em m ung der S ynth . von II b e 
ste llt. N ach den Ergebnissen der Vff. scheint jedoch P rop iona t durch K onkurrenz 
m it 11 um  die A ufnahm e in die Hefezelle zu w irken, w obei dann  die K upplung  der 
beiden H älften  der P an to thensäu re  verh indert w ird. —  Propionyl-ß-alanin, 
CsH n0 3N ,  w ird erhalten  aus P ropionylchlorid  u . II in  verd . A lkali; gelblicher 
Syrup. (J .  biol. Chem istry 174. 273— 79. Mai 1948.) H e s s e . 4310

Tsoo E. King, Roebert L. Stearman und  Vernon H. Cheldelin, Pantothensäure- 
Untersuchungen. 5. M itt. Umkehrung der an E . coli m it 2-Ohlor-4-aminobenzoesäure 
bewirkten H em m ung durch Pantothensäure. (4. vgl. vo rst. Ref., 6. vgl. C. 1949. E . 91.) 
W y ss  u . Strand sk ov  (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 52. [1943.] 155) sowie Sh iv e  u. 
Cu n n in g h a m -R o b erts  (C. 1946. I I .  604) fanden, daß die W achstum hem m ung, 
welche Escherichia coli heim  Inkubieren  m it 2-Chlor-4-aminobenzoesäure erfährt, 
durch p-Aminobenzoesäure oder durch M ethionin  aufgehoben w erden kann . Vff.
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finden, daß dies auch m it Pantothensäure erreicht w erden kann, wobei diese noch 
w irksam er is t als p-Am inobenzoesäure. D as kürzlich (vgl. vorvorst. Ref.) b e 
schriebene P an to thensäu re -K on juga t is t weniger w irksam . Folsäure (die norm aler - 
weise aus p-A m inobenzoesäure syn the tisiert w ird) h a t keine um kehrende W irkung. 
—  D em nach scheint eine Beziehung zwischen M ethionin u. P an to th en säu re  in  E . coli 
zu bestehen. (J .  Am er. chem. Soc. 70. 3969. Nov. 1948.) H e s s e . 4310

S. E. Michael, Untersuchungen über die Biochemie von M ikroorganismen. 
79. M itt.F ttscm  ein Stoffwechselprqdukt von Oidiodendron fuscum  Robak. I . Gewinnung, 
Eigenschaften und  antibakterielle W irksamkeit. (78. vgl. B ir k in s h a w  u . M itarbeiter 
C. 1949. E . 1239). Aus den K u ltu rfiltra ten  zweier verschied. S täm m e des M ikro
pilzes O idiodendron furcum  R ohak  (I) w urde ein b isher n ich t beschriebenes Stoff- 
w echselprod. „Fuscin“ C15H10O5 (II) als orangefarbene P lä ttch e n  vom  P . 230° 
isoliert. D er S tam m  (Ag 112) w ächst auf Schießbaumwolle. Aus dem  klaren  K u ltu r
f iltra t von I (Ag 112) w ird hei p H 5,0 ein orangeroter, m ikrokrist. Nd. von rohem  II 
gewonnen. D as gleichzeitig vorhandene R ed.-Prod. Diliydrofuscin  C15H180 5 (II I)  
w ird  hei lOstd. D uftdurcldeiten durch ein im  K u ltu rfiltra t vorhandene E nzym -  
system  zu II oxydiert. Aus dem  K u ltu rfiltra t I-S tam m es (Camb. 111), der au f dem  
O berflächenhum us einer K iefernplantage w ächst, konnte II nach der B elüftung hei 
p I£ 6,2 erst durch  A nsäuern  m it HCl (K ongorot) u. A e-E x trak tion  gewonnen w erden. 
Stoffwechselprodd. vom  Typ II scheinen fü r den O xydations-Red.-M echanism us 
der P ilze w ichtig  zu sein. D er Nd. des rohen II w urde über einer K ieselgurschicht 
ab filtrie rt, m it W . gewaschen u. getrocknet. Aus dem  K ieselgurpulver w urde II 
durch sd. A. ex trah iert. D urch K ühlen der Lsg. w urde reines II in glänzenden, 
orangeroten, d iam an tartigen  P la tte n  erhalten . D ie A usbeute b e tru g  insgesam t 
0,345 g  I I /l K u ltu rfiltra t. Zur Gewinnung des II w urde das K u ltu rfiltra t schnell 
durch einen B üchner-T rich ter d irek t in  konz. HCl filtr ie rt u. m öglichst u n te r  N2 
gehalten. A e-E xtrak tion  des sauren F iltra ts , E inengen des E x trak te s  liefert nach 
U m krist. aus Ae. braungelbe P rism en, F. 204°. Mischung m it durch Red. von II 
gewonnenem  I II  g ib t keine F-D epression. —  II sublim iert im  H ochvakuum  bei 
160— 180° ohne Zers., es en th ä lt kein N, S, CI, OCH3; is t lösl. in  CIICL,, Aceton, 
heißem  A., Ä th y lace ta t u . Essigsäure, weniger lösl. in Ae. u. Benzin, etw as lösl. 
in kaltem  Ä. u. fast unlüsl. in PAe. u. W ., un te r in tensiver P u rp u rfä rb u n g  in  wss. 
A lkalien u . N H 3 u. m it pu rpu rb lauer F arbe in  wss. P y rid in  löslich. l% ig . CHC13-Lsg. 
zeigt keine opt. D rehung. Alkohol. II-Lsg. g ib t eine p u rp u rro te  F ärb u n g  m it alko- 
liol. FeCl3-Lsg. M it k a lte r konz. II2S 0 4 g ib t II eine schwache grün-gelbe F arb rk . 
M ol.-Gewichtsbestst. der Fuscinderivv. u. R öntgenanalyse lassen auf ein Molgew. 
276 schließen. II  h a t  chinoide S tru k tu r  u. I I I  is t das entsprechende H ydrochinon
derivat. II u. I I I  sind durch Red. bzw. O xydation ineinander uberzuw andeln. II 
w irk t an tihak terie ll auf das W achstum  von Staphylococcus aureus (Verd. 1 : 80 in 
2%  G lucosebrühe in  24 Std.), ebenso gegen andere gram positive B akterien . 
Biochemie. J .  43. 528— 31. 1948. (London, U niv., School of H yg. a. Tropic. Med., 
Div. of Biochem. Ca r l s . 4320

Ernest F. Gale, Die Synthese von Protein durch M ikroorganismen. Zusam m en
fassender V ortrag  über neuere Ergebnisse der P ro te inb ldg . in  M ikroorganism en. Die 
syn the t. M öglichkeiten der Glutaminsäuredehydrogenase, der Aspartase, der 
Transam inase  w erden aufgezeigt u. fü r le tztere als Coenzym Pyridoxalphosphat ge
funden. Die Bldg. von Tryptophan  aus Indol u. L-Serin  durch einen zellfreien 
E nzym auszug aus Neurospora u. die von Glutamin  aus Glutaminsäure u . N H 3 in  
Ggw. von Adenosintriphosphat durch einen Auszug aus Staph. aureus w erden ebenso 
wie die B ldg. von A rg in in  u. Prolin  aus G lutam insäure, sowie die von Isoleucin  
u. V alin  aus den entsprechenden K etosäuren aufgeführt. Ü ber Peptidb ldg . ist 
weniger b e k a n n t; als Beispiel fü r P eptidbldg. der Zelle w erden der Folsäurekomplex 
(Pteroylglutaminsäure), Glutathion, Strepogenin (vielleicht Serylglycylglutam in- 
säure) u . Gramicidin S  (L-Valyl-L-ornilhyl-L-leucyl-D-phenylalanyl-L-prolin) ge
nann t. In  einer Zusam m enstellung w ird der Geh. an w ichtigsten A m inosäuren 
verschied. M ikroorganism en verglichen u. w eitgehende Ä hnlichkeit in  der Zus. fe s t
gestellt. Ebenso is t der Am inosäuregeh. von H ydro lysaten  aus Esch, coli u n te r  v e r
schied. W achstum sbedingungen konstan t. (Chem. and  Ind . 1948. 131— 34. 28/2.)

L a n g . 4320
H. A. Krebs, Beobachtungen über die Decarboxylierung von Glutamin durch 

Clostridium welchii. Clostridium welcliii (S. R . 12) decarboxyliert Glutaminsäure (I) 
u. Glutamin  (II), dieses langsam er als jenes. D ie Rk. m it II kann  durch  die ober
flächenaktive Verb. C etyltrim ethvlam m onium hrom id (HI) hei geeigneten pH (4,5)
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um  das 20fache beschleunigt werden. P lasm apro tein  oder p ro te inhaltiger Gewebe
e x tra k t beschleunigen die Rlc. ebenfalls, jedoch im geringerem  Maße. Die Rk. m it
I w ird durch die genannten  Substanzen auch, aber geringer beeinflußt. Anion. 
D etergentien, z. B . N a-D odecylsulfat, hem m en die D ecarboxylierung von I u. II. —  
Die Beschleunigung der R k. durch III w ird auch hei E scherichia coli u. bei P ro teus 
m organii gefunden. D er D ecarboxylierung von II geh t die U m w andlung von 
A m m onium glutam inat voraus. D a diese R k. fü r S. R . 12 sehr spezif. ist, kann  sie 
zur Best. von II nach A rchiba ld  (J . biol. C hem istry 154. [1944.] 643) b en u tz t 
werden. (Biochem. J .  42. V. 1948.) * L o c h . 4320

M. W. Fedorow, Über die Bedeutung des nicht direkt am  Kohlenstoffatom ge
bundenen Wasserstoffes bei der F ixierung  von molekularem Stickstoff durch Azolobacter. 
D ie bisherige M einung, daß A zotobacter n u r den an  C gebundenen II, n ich t aber den
II der H ydroxyl- u. C arboxylgruppen fü r die N -B indung verw erten  kann , w ird 
widerlegt. Verss. m it Bernstein-, Äpfel-, W ein-, Propion-, B u tte r-, V alerian- u. 
Benzoesäure zeigten, daß dem un m itte lb ar an C gebundenen II fü r die N - Bindung 
durch A zotobacter keine Sonderbedeutung zukom m t. (MiiKpoOnononin [Microbio- 
logy] 17. Nr. 3. 208— 17. M ai/Jun i 1948. M oskau, L audw irtsch . T im irjasew -A kad.)

A. J a cob . 4320
A. Kleinzeller und A. Bass, Der Stoffwechsel der Buttersäure in  einem Boden

mikroorganismus. (Vgl. Biochem. J .  37. [1943.] 674 u. Chem. L isty  47. [1953.] 
76.) Aus Boden w urde ein B acterium  isoliert, das B utyra t (I) als I la u p t-  
C- Quelle verw erten  kann . Nach K ulturverli. it. pliysiol. Eigg. gehört der 
M ikroorganism us in die Bacillus subtilis-G ruppe u. s te h t B . segetaiis, B . firtnus  u.
B . agrostis nahe oder is t m it einem derselben identisch. I w ird rasch vollständig 
oxyd iert; Q02 10— 140 in Ggw. von 0,013 mol. I (Q02 LI— 30 bei substra tfre ien  
K ontrollen); pH-0 p tim u m  der 1-Oxydation 6,5— 7,0. P h o sp h at ste igert die I- 
O xydation. E ine I-D ehydrierung w ar n ich t nachw eisbar. 0,001 mol. K C N , Jodacetat 
u. Jodosobenzoat hem m en die O xydation vollständig. D ie H em m wrkg. von As20 3 
is t noch in 5 X KL5 mol. Konz, nachw eisbar. 0,025 mol. K F ,  0,01 mol. Glyoxalat, 
M alonat u. P 20;~ sind auf Q02 ohne W irkung. Die durch  Q02 u. Uwe. gemessene G e
schw indigkeit der O xydation von dl-a-Oxybutyrat, a-Ketobutyrat (II), dl-ß-Oxy- 
butyrat, Acetoacetat, Vinylacetat, Crotonat, Tetrolat (III), y-Oxybutyrat, Succinat, 
Propionat (IV), dl-Lactat, P yruva t (V) u. Acetat (VI) zeigt, daß alle V erbb., III aus
genom men, oxyd iert w erden, II, IV, V u. VI m it ähnlicher G eschw indigkeit wie I. 
Die Ergebnisse deuten  auf eine a-O xydation als den hauptsäch lichen  oxydativen 
Abbauweg fü r Buttersäure hei diesen B ak terien  h in . (Collect. T rav . chim. Tchdco- 
slov. 13. 469— 80. Ju li/S ep t. 1948. P rague, S ta te  In s t, of H ealth , Dep. of Biochem.)

K . Ma ie r . 4320
H. J. Rogers, Bakterielle H ydrolyse und Verwertung von polysaccharidähnlichen 

Substanzen  (,,M ucin“) in  Speichel. Im  allg. w ird  angenom m en, daß diejenigen der 
B akterien  des M undes, welche zum  Energiegew inn ein vergärbares K ohlenhydrat 
benötigen, dies in  den durch A m ylase des Speichels aus S tärke  gelieferten A bbau- 
prodd. finden. Vf. zeigt, daß es auch  B akterien  g ib t, welche die den Polysacchariden 
ähnlichen Mucine des Speichels d irek t angreifen. Als Maß fü r die W rkg. d ien te die 
B est. von Glucosamin nach H ydrolyse des Speichels m it Säure (Bestim m ungsm etli. 
v o iiE lson  n. Morgan , Biochem. J .  27. [1933.] 1824). —  D urch  B akteric ide (Phenol, 
Toluol, T hym ol bzw. Penicillin) sowie durch 5 Min. E rh itzen  auf 100° w urde die 
V erw ertung von Glucosamin verh indert. In  diesen Püllen reicherte  sich m anchm al 
eine Substanz an, die sich wie N-Acetylglucosamin  verhielt. (N atu re  [London] 161. 
815— 16. 22/5. 194S. Leeds, U niv., D en ta l School and  H osp.) H e s s e . 4320

H. A. Barker und  T. W iken, Die H erkunft der Buttersäure bei der Vergärung 
von Threonin durch Clostridium propionicum. M it Hilfe von 14C w urde nachgewiesen, 
daß hei der Bldg. von Buttersäure durch CI. propionicum  aus Threonin  Essigsäure 
n ich t als Zwischenprod. in F rage kom m t. (Arch. B iochem istry 17. 149— 51. April 
1948. Berkeley, U niv. of California.) H e s s e . 4320

G. T. Cook, Urease- u . andere biochemische Reaktionen der Proteusgruppe. 120 
aus m enschlichen Faeces isolierte Proteusarten w urden auf Ureosebldg. un tersuch t. 
Alle gaben, sowohl im  schwach-, wie im starkgepufferten  H arn , positive R eaktion. 
65 Paracolibakterien ergaben im  starkgepufferten  H arn  keine, 8 A rten  im  schw ach
gepufferten H arn  eine verzögerte R eaktion. Als E rgebnis konn ten  4 w ohldefinierte 
G ruppen festgelegt w erden: P . vulgaris 14, P . m irabilis S6, P . morgani 9, P . rettgeri 
11 A rten . Die schw ärm enden Eigg. von P . rettgeri w urden b es tä tig t. 3 Tabellen.
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L ite ra tu rangaben . (J . Patlio l. B acteriol. 60. 171— 81. April 1948. Oxford, Public 
H ealth  L abor. Service.) G lim m . 4320

F. H. Stewart, Versuche über adaptive Variation und  A ktivierung. Züchtung von 
Bacillus dysenleriae F lexner auf Su lfanilam id, A criflavin , Argyrol, Neosalvarsan  
und keinen Zusatz enthaltenden Nährböden. Bac. dysenteriae F l e x n e r  (Shigella para- 
dysenlriae) (A) b ildet hei Z üchtung auf peptonfreien  V20000—V10000 Sulfan ilam id  (I) 
en thaltenden  LEUCCoagarplatten „Papillen“ , die bei A bim pfungen den unveränder
ten  O riginalstam m  n. einen I-resistenten S tam m  gehen, der durch diskontinuierliche 
V ariation  ohne Bldg. von Zwischenformen en tstanden  ist. Bei Einw . von 10 a n 
steigenden I-Konzz. (V34000'—V5000) au f den ursprünglichen, sowie den nichtm odifi- 
zierten  u. den resis ten ten  V arian tenstam m  w uchsen die beiden ersten S täm m e bei 
V31000 1 ’ n icht bei V21000- w ährend der resisten te erst durch Vsooo* n ich t durch  Voooo 
gehem m t w urde. Auf I-haltigen P la tte n  erfolgt die adap tive  V aria tion  lediglich in 
den Papillen . Sie findet auch in  Bouillon m it V20000— V10000 I s ta t t .  E ine stufenw eise 
E rw erbung  einer Resistenz g ib t es n ich t. Zunehm ende Resistenz einer B ak te rien 
k u ltu r  bedeu te t S teigerung des % -Satzes resisten ter Form en. A b ildet auf Acri- 
flavin  (Il)-haltigen  (Vooooo— V.10000) P la tte n  P apillen  m it 11-resistenten S täm m en. 
Auf den übrigen Teilen der P la tten  sterben  die E rreger frühzeitig  ah . Bei Z üchtung  
von A auf A gar m it organ. Ag- oder As-Verbb. (Argyrol, Neosalvarsan) en tstehen  
keine resisten ten  Form en. D ie Papillen  besitzen 2 biol. F unk tionen , a) A daptive 
V aria tion , als R k. au f bestim m te Stoffe der U m gebung; b) der W iederak tiv ierung  
seniler Zellen u. von Zellen, die durch ungünstige Bedingungen, wie E rschöpfung 
der N ährstoffe, A nhäufung von Stoffwechselendprodd., beeinflußt sind. Die größte 
Papillenentw . erfolgt auf P la tte n  ohne V ariantenbldg., w ie z. B . P la tte n  von
I-freiem A gar, I-haltigen A garp la tten , die m it I-resistenten S täm m en beim pft sind, 
u. solchen, die organ. Ag- oder As-Verbb. en thalten . (J . of H yg. 46. 331— 44. 
Sept. 1948. Cambridge, Dep. of P atho l., u . Geza, Cairo, M emorial O phthalm ie Lahor.)

K . Ma ie r . 4325
A. E. Axelrod, Klaus Hofm ann, Sarah Ellen Purvis und  M arjorie Mayhall,

Über die N a tur der W irkung von B iotin. Bei Ü berprüfung der B efunde von L ic h - 
s t e i n  u. U m b re i t  (C. 1948. I I . 218) konnten  Vff. zw ar die inak tiv ierende W rkg. 
von P h o sp h at bestätigen, n ich t aber die R eaktiv ierung der so in ak tiv ie rten  Zellen 
von Escherichia co li—  sei es durch B iotin  (1) allein oder im Gemisch m it folgenden 
V itam inen: Riboflavin, Nicotinsäure, Pantothensäure, P yridoxal, Pteroylglutamin- 
säure, T h iam in  oder p-Aminobenzoesäure. —  M it heißem  W . hergestellte E x tra k te  
aus E . coli oder aus Lactobacillus arabinosus können die durch P h o sp h at in a k ti
v ierte W rkg. w iederherstellen. E s scheint aber I dabei keine Rolle zu spielen; denn 
es w ird diese R eaktiv ierung  auch m it einem von I freien Lactobacillus erzielt. —  
Die m it P h o sp h at behandelten  Zellen haben eine verm inderte  D esaminase-W Irkung. 
Diese kann  durch Adenosin oder durch H eißw asserex trak t aus E . coli w ieder
hergestellt werden. Jedoch  kann  m it Adenosin n ich t die G eschw indigkeit der Bldg. 
von C 02 aus A sparaginsäure bei inak tiv ierten  Zellen gefördert w erden. (J . biol. 
Chem istry 175. 991— 92. Sept. 1948. P ittsb u rg h , U niv. of Pennsy lvania , U niv., 
Dep. of Chem.) H e s s e .  4325

W. E. Knox, P. K. Stumpf, D. E. Green und  V. H. Auerbach, Die Hemmung  
von Su lfhydry l-E nzym en  als Grundlage fü r  die baktericide W irkung von Chlor. N ach 
P o r ter  (B acterial chem istry  and  pliysiology, New Y ork 1946) soll die bactericide 
W rkg. von Chlor au f R k. m it dem P ro top lasm a u n te r Bldg. einer tox . Substanz 
beruhen. Vff. zeigen, daß CI (in Form  einer frisch bereiteten , neu tra lisierten  u. 
filtrierten  Lsg. von Calciumhypochlorit) verschied. SH -Enzym e (Aldolase-Triose- 
phosphatdehydrogenase; d-Am inosäureoxydase; Glutaminsäure-Asparaginsäure-
Transam inase sowie P apain) hem m t. Dagegen w ird Katalase (ein Enzym  ohne SH-) 
n ich t gehem m t. D ie H em m ung der O xydation von Glucose durch Escherichia coli 
geht parallel m it der Zahl der getö teten  B akterien . —  Als ein bes. gegen CI em pfind
liches E nzym  erweist sich die Aldolase von E . coli. (J .  B acteriol. 55. 451— 58. 
April 1948. New York. N. Y., Columbia U niv.) H e s s e . 4330

H ubert Frings, Edith Goldberg und  J. Caroline A rentzen, Über die antibakterielle 
W irkung des Blutes von Oncopeltus fasciatus. Die aus einem In sek t durch E x tra k 
tion des ausb lu tenden  Tieres m it 0,85% ig. N aC l-Lsg. (W asserex trak t w irkungs
los!) isolierte W irkstoffm enge is t gegenüber Staph. aureus einer O .E . wasserlösl. 
Penicillin  äqu ivalen t. Die w irksam e Substanz is t aber n ich t in  Ae. lösl., in  gewissem 
Um fange h itzestabil, is t kein P ro te in  u. is t durch B ak terien filte r f iltrie rbar. Ih re  
Entw . im  B lu t scheint von der E rnäh rung  unabhängig. Ih re  W irksam keit erstreck t
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sicli auf Slaph. aureus (F & P ) u. in  geringerem  U m fange auf B . subt. Sie is t u n 
w irksam  gegenüber B . subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli, Salmonellatyphosa, 
Pseudomonas pyocyanea, Alcaligenes faecalis, Corynebacterium diphtheriae m itis, 
Klebsiella pneumoniae, M ycobacterium phlei, Streptococcus durans. (Science [New 
York] 108. 689— 90. 17/12. 1948. P ennsy lvan ia S ta te  Coll., D ep. of Bacteriol.)

C. 0 .  L a u bsc iia t . 4330
G. Gillissen, TuberIcelbakleriumund Metachromasie. U n te r echter M etachrom asie 

versteh t m an die gegenseitige F ällung  eines m etachrom at. F arbsto ffs u . einer 
chromotropen Substanz. L etz te re  sind Schwefelsäureester, R 0 S 0 3H, hohen Mol.- 
Gew. u. ihre Salze, oder Biokolloide, wie Eilecithin, Sojaphosphatide, Hefenucleinat, 
usw., m etachrom at. F arbsto ffe (I) s te ts  bas. F arbstoffe, deren Salze eine andere 
F arbe wie ih re Ionen zeigen, z .B . A zine , Oxazine, Thiazine, deren Süitenketten-N  II3- 
G ruppen n ich t vollständig  durch CH3-G ruppen su b stitu ie rt sind. D er m etachrom at. 
K om plex (II) besitz t eine von den Farbstoffionen  versch. F arbe. L etz te re  is t w eit
gehend p H-unabhängig, k ann  aber durch hohe A cid itä t geändert werden. II zeigt 
g rüne Fluorescenz, ausgenom m en I von Janusgrün  (rote F luorescenz). Verss. m it 
Toluidinblau, Neutralrot, N ilb lau  A  u. T hion in  zeigten, daß T uberkelbakterien  
(T y p . hum anus  u. bovinus, sowie S tam m  Courmont) eine (oder m ehrere) chrom otrope 
Substanz (111) en thalten , die m it I ty p . M etachrom asie g ib t. III s te h t zum  Tuber
ku lin  in keiner Beziehung. E in  Zusam m enhang zwischen Säurefestigkeit u. M eta
chrom asie is t sehr w ahrscheinlich. Vielleicht bes teh t die M öglichkeit, durch  ge
eignete I die T b-B akterien  in  vivo so w eitgehend durch F ällung  von 111 zu verändern , 
daß die Organism en in  die L age verse tz t w ird, der tuberkulösen  Infek tion  zu w ider
stehen. (Bull. Soc. Cliim. biol. 30. 367— 72. M ai/Ju n i 1948. P aris, L abor, de Biol.,
I. I. R. S.) K . Ma ie r . 4330

F. van Deinse, D ie A uflösung von Tuberkelbakterienkulturen auf Kartoffel- 
Olycerinwasser-Nährboden und  von toten Tuberkelbakterien in  wäßriger Suspension  
bei Luftausschluß und 38°. 4 hum ane T b-B akterienstäm m e sowie bovine S täm m e, die 
zahlreiche Passagen auf K artoffel-G alle-N ährm edium  erfahren h a tte n  (z. B . S tam m  
BCG u. G ue. 134) unterliegen auf K artoffel-G lycerinw . le ich t der Lyse, wobei 
vereinzelt B ak terien  in ta k t bleiben u. im  F alle  veru len ter S täm m e heim M eer
schweinchen sich langsam  entw ickelnde T uberkulosen auslösen können. I s t  ein 
bestim m ter G rad der Lyse überschritten , so en tstehen  heim  M eerschweinchen keine 
spezif. Schäden m ehr, jedoch können tox . E ffekte, w ie s ta rk e  L eberverfettung , 
au ftre ten . D ie aufgelösten K u ltu ren  behalten  ihre allergisierende W rkg. am  M eer
schweinchen hei, jedoch kann  die Allergie verzögert e in tre ten . Suspensionen von 
hitzegetö te ten  T b-B ak terien  lösen sich hei 38° u. Luftausschluß (Am pullen!) in n e r
halb  m ehrere W ochen (hum ane Stäm m e) oder M onate (bovine) vollständig  auf. 
D erartige aufgelöste Suspensionen rufen beim  allerg. M eerschweinchen sta rk  posi
tive in traderm ale R kk. hervor, verm ögen jedoch im  allg. seihst hei den Tieren 
keine Allergie m ehr zu erzeugen, da anscheinend die auslösenden B akterieneiw eiß - 
körper n ich t m ehr in ta k t sind. (Ann. In st. P as te u r  74. 175— S l. März 1948.)

K . Ma ie r . 4330
J. Solonildös, Über die Stabilisierung der bakteriostatischen W irksam keit der 

Seifen aus Lebertranfettsäuren und deren W irkungsweise. Im  Gegensatz zu den A lkali
seifen der Lebertranfettsäuren (I) geben die 1 m it bestim m ten  schwachen organ. 
Basen (wie A n ilin , P yrid in ), Seifen, deren b ak te rio sta t. W rkg. hei V erdünnung m it 
W ., sowie in  gewöhnlicher Bouillon oder P ep tonen , w ahrscheinlich weil keine 
H ydrolyse erfolgt, erhalten  bleib t. H ydrierung  von I u n te rd rü ck t die an tib io t. 
A k tiv itä t, w ährend  Sättigung  m it Jo d  sie un v erän d ert lä ß t . D em nach scheinen die un- 
g esätt. 1 T räger der an tibak teriellen  W rkg. zu sein, ohne daß hierzu eine Doppel- oder 
D reifachbindung erforderlich ist. Serum  (II) u. das in  Bcsredka-Nährlsg. en thaltene 
Eigelb hem m en die antibak terielle  W rkg. von I, vielleicht infolge V erhinderung der 
A dsorption  der em pfindlichen Keim e durch  I. Bei der m it Pneum okokken infizierten 
M aus w ar die B ehandlung m it 1-Scifen w ahrscheinlich infolge der Il-W rkg . erfolg
los. (Ann. In s t. P as te u r  74. 72— 75. Ja n . 1948. In s t. P as teu r, L ab . de Recherches 
su r la  Tuberculose.) K . Ma ie r . 4330

P. Nelis und  A. Lafontaine, E ine scheinbare baktcricide W irkung von Ölen auf 
sporenbildende Anaerobier. Verschied. Öle (Lebertran, Olivenöl, Chaulmoograöl, 
Paraffinöl, Lanolin), die auf sporen- oder nichtsporenbildende A erobier eine 
bak terizide W rkg. ausüben, erwiesen sich gegenüber 2 sporenbildenden A naero
biern  B . oedematicus u . B . perfringens, als inak tiv . H ierbei w urde regelm äßig eine 
vorübergehende Entw icklungsverzögerung beobach tet, die w ahrscheinlich au f Zer-
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Störung -der vegeta tiven  F orm en u. K eim ungs-H em m ung der Sporen durch b e 
stim m te F e ttsäu ren  beruhen dürfte . (O .K . Séances Soc. Biol. F iliales 142.1183— 86. 
Sept. 1948. Bruxelles, Labor, cen tra l du M inistère do la  S an té  publique e t de la 
famille.) K . Ma ie r . 4330

0 . v. Plotho, Farbstoffe und Antibiotica bei Actinömyceten. Vf. charak terisiert 
bei den farbstoffbildenden Actinom yces-Stäm m en u. a. bes. eine ro t-b laue u. eine 
rot-gelbe G ruppe, die w ahre ind ikatorähnliche Farbstoffe in Mycel u. K ulturlsg . ab- 
sclieiden. D ie F arbsto ffe w erden näher beschrieben (vgl. B ro ck m a nn  u . P i n i , N a tu r
w issenschaften 34. [1947.] 190). Aus Bodenproben w urden 291 ALc£fncwM/ces-Stämme 
isoliert, von denen ca. 20%  an tibak terielle  Stoffe b ildeten. D ie F äh igkeit zu r F a rb 
stoff- u. A ntibiotica-B ldg. kann  durch Zusätze, wie Maisquellw. u. bes. M aiskeim 
ex trak t, sehr erhöh t w erden. Die an tagonist. F äh igkeit der ro t-b lauen  G ruppe ist 
rela tiv  gering, dagegen produzieren die V ertre te r der rot-gelben G ruppe hoch
w irksam e A ntib io tica , die bes. gegenüber M ycobakterien  u. Proactinomyceten am  
w irksam sten sind. —  A uch in  einer „farblosen G ruppe“ der A ctinöm yceten, die 
keinerlei Mycel- oder N ährbodenfarbstoffe entwickeln, kom m en Organism en m it 
ausgeprägter an tagonist. Befähigung vor. (Arch. Mikrobiol. 14. 142— 53. 1948. 
G öttingen, U niv., in s t, fü r Mikrobiol.) H a r t ig . 4340

Robertson P ratt und  Jean Dufrenoy, M echanismus der Penicillm w irkung. 
(Vgl. 1949 .1. 621.) M ikroben, die 0 , aufnehm en u. C02 abgeben ,sind  sehr em pfind
lich gegen P enicillin. Bei gegebener Penicillinkonz, w ächst die b ak terio sta t. W rkg ., 
wenn die O»-Menge w ächst oder ein 0 2-Ü berträger vorhanden ist. S ubbak te rio sta t. 
Konzz. erhöhten  den Oa-Bedarf u. daher das Red.-Vermögen der M ikroben; b a k 
te rio sta t. Konzz. verh inderten  dagegen die 0 2-Aufnalnne u. C 02-Abgabe. So ergibt 
sich eine irreversible D ehydrierung der Aldehyd- u . SH -G uppen u. S teigerung des 
O xydationspotentials über das dem M ikroorganism us erträgliche M aß. A uch bei 
den penicillinfesten M ikroben t r i t t  v e rs tä rk te  D ehydrierung au f; doch werden 
hier neue-SH -G ruppen rasch genug gebildet, um  die A tm ung in  G ang zu  halten . 
(Bacteriol. Rev. 12. 79— 103. M ärz 1948.) Ma r sso n . 4340

Jean Dufrenoy und  Robertson P ratt, Der cytochemische M echanism us der 
Penicillinwirkung. 5. M itt. Die vergleichende W irkung von Ribonucleasc, Kobragift 
und P enicillin  auf empfindliche Bakterien. (4. vgl. J .  B acteriol. 54. [1947.] 719) 
A garp la tten  w urden m it B . subtilis, Staphylococcus aureus oder Proteus vulgaris 
beim pft, m it „Penicillinzylindern“ (Glasringe, die auf den A gar aufgesetz t werden) 
ad ju stie rt u . 2— 3 S td . zur E rreichung der logarithm . W achstum sphase vorbe
b rü te t. H ierauf w urden in  die Zylinder eingefüllt: entw eder eine P enicillin -(I)-Lsg. 
(0,5 E /cm 3) oder eine Lsg. von Ribonucleasc (II) (1 y  g/cm 3) bezw. Kobragift (Ul)  
(10 M äuseeinheiten cm3) u. die P la tte n  bei Staph. aureus 3, sonst 2 S td. nachbe
b rü te t. D as noch la tende Bild der bereits vorhandenen H em m w rkg. kann  n u r durch 
vorsichtige B ehandlung m it entsprechenden Lsgg. entw ickelt w erden. I, II u. III 
gaben das q u an tita tiv  gleiche Bild, das auf einer V erschiebung der q u an tita tiv en  
V erhältnisse zwischen Ribonukleinsäuren  (IV) u. Desoxyribonucleinsäuren  (V) b e
ruh t. D urch II w ird IV ferm en tativ  aufgespalten u. III greift ebenfalls spa ltend  in  
den Pentosenkoinplex von IV ein, so daß im  Endeffekt innerhalb  der D iffusionszone 
der drei A gentien IV fehlt. D as Entw ickeln de ra rt vorbehandelter P la tte n  besteh t 
nur in D ifferenzfärbungen bezw. -Rkk. zwischen IV u. V. Man kann  dazu die 
M ischung von P a p p e n h e im  verwenden. IV fä rb t sich dabei selektiv  m it P yron in  
an (basophiler Anteil), w ährend V durch M ethylgrün  bevorzugt angefärb t w ird. 
D adurch erscheint die eigentliche Hemm zone b laugrün, w ährend an  der G renz
zone ein schm aler p u rp u rro t g efärb ter R ing au ftr itt . Zu einem q u a n tita tiv  gleichen 
Ergebnis kom m t m an durch A nwendung verschied. R edoxreagentien. D urch die 
Preußischblau-Rk. (Red. von Ferricyanid) oder die Form azan-Rk. (R o tfärbung  
m it Triphenyltetrazolium clilorid) w urden in  den gleichen Bereichen positive R kk. 
erhalten, in  denen IV durch die P a p pe n  heim  sehe M ischung nachgewiesen w erden 
konnte. ((J . Bacteriol. 55. 525— 30. April 1948. San Francisco, Calif., U niv., Med. 
Center, Coll. of P harm acy.) I rr g a n g . 4340

M. Dallemagne und  G. Barac, Ascorbinsäure, Dehydroascorbinsäure und  die 
Antistaphylokokkenwirkung des Penicillins in  vitro. In  wss. Lsg. (aq. dest.) hem m en 
500 mg/lo00 cm 3 und  m ehr Ascorbinsäure (I) bzw. Dehydroascorbinsäure (II) die 
Penicillin  (Ill)-W rkg. gegen St. albus in v itro  teilweise. Diese W rkg. ste ig t bis zu 
einer Konz, von 1 g/i000 I, b leib t dann bis 8 g/1000 cm 3 I annähernd  ko n stan t. Bei 
100 mg/1000 cm3 1 w ird die W rkg. zweifelhaft, hei niedrigeren Konzz. verschw indet 
sie. I r  w irkt s tä rk er und hem m t bis 1 g/mo cm3 II III vollständig. Bei p H 7,2

15
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(Phospliatpuffer) w irk t w eder I noch II hem m end auf der III-W irkung. (C. R. Séances 
Soc. Biol. F iliales 142. 551— 53. A pril 1948. Liège, U niv., Labor, de Chirurgie 
experim . e t In st, de Clin, e t de Policlin. m éd.) Ca r l s . 4340

Maurice W elsch, Emile Nihoul und  Gilberte D em elenne-Jam inon, Cytologische 
Untersuchung der W irkung einiger antibakterieller Agenzien auf Escherichia coli. 
Vff. un tersuch ten  an  E . coli, S tam m  „q>“, die durch m ehrere an tibak terie ll w irk 
sam en Stoffe (Gramicidin, P o lym yx in , Colicin des antagonist. E . coZi-Stamms „ V “) 
ausgelösten cytolog. V eränderungen im Vgl. zu den durch P enicillin  (I) hervorge
rufenen, wobei eine von I verschied. W rkg. festgestellt w urde. W ährend  I auf die 
ey toplasm at. Teilung elektiv zu w irken  scheint, hem m en jene gleichzeitig die Cyto-
u . K aryodiäreso, obwohl sie bei niedriger K onz, in  gewissen G rade die Zellteilung 
vor der K ern te ilung  zu blockieren verm ögen. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 
1452— 55. N ov. 1948. Liège, U niv., Lahors, de bacteriol. e t de m icrobiol. générale 
du  C. R . P . A.) K . Ma ie r . 4340

Michel Faguet, Gewinnung einer penicillinresistenten Staphylococcus aureus und  
Untersuchung seiner Eigenschaften. D urch aufeinanderfolgende Passagen in  einer 
Nährlsg. m it wechselnden P enicillin  (I)-Konzz. w urde nach 10 Tagen ein an die 
10-fach hem m ende Dosis ad ap tie rte r S tam m  von St. aureus (S tam m  Cheftel) e r
halten . D ie U nters, der E ntw . der A daption  erfolgte durch tägliche A bim pfung in 
1-freie N ährlsg. u . B est. der W achstum skurven  durch ein selbstregistrierendes 
M ikrobiophotom eter. Die Gewöhnung findet rascher als deren V erlust s ta t t .  Bei
1-Dosen, die kleiner w aren als jene, an  welche der S tam m  gew öhnt w orden w ar, 
w erden W achstum skurven  erhalten , die anschließend an die L atenzperiode eine 
verlangsam te, fast lineare E n tw . zeigte u . dann  in  das n. exponentielle W achstum  
überging. D er ad ap tie rte  S tam m  verh ie lt sich gegenüber Sulfathiazol u . den 
B akteriophagen  Boulgalcow N B  wie der A usgangsstam m . (Ann. In s t. P as te u r  74. 
451— 57. Ju n i 1948. In s t. P asteu r. Servie© du  B actériophage.) K . Ma ie r . 4340

I. Friedm ann, Durch penicillinresistefite K ulturen hervorgerufene Staphylokokken
infektionen. D ie von Ba r b er  (B rit. med. J .  1947. 11.863) festgestellte Zunahm e 
penicillinresistenter Staphylococcus pyogene.s- S täm m e w ird als n ich t zu  R echt 
bestehend bezeichnet, da die vom  Vf. geteste ten  115 verschied. S täm m e sich nu r 
zu ca. 9%  als resis ten t erweisen. Vf. is t der A nsicht, daß die E rgebnisse von B ar ber  
auf n ich t den V orschriften entsprechende B ehandlung zurückzuführen is t. (Brit. 
med. J .  194 8 .1. 27. 3/1. L ondon.) II. P . F ie d l e r . 4340

S. F. Quan, Die Salzw irkungen a u f Streptom ycin und Dihydrostreptomycin in  
Agarplattentesten, Zum Z ylindertest m it E . coli w urden P ep tonagar (I) m it 0,08 u. 
1,6%  NaCl u. D ihydrostrep tom ycin  (II)-Lsgg. m it den gleichen NaCl-Gehh. v er
wendet. A uf salzfreiem I lieferten salzhaltige II-Lsgg. breitere Hem m ungszonen als 
salzfreie, n ich t dagegen auf salzhaltigem  I. W urden Pferdesertim  oder 2 ,5%  N a2S 0 4 
en thaltende Streptomycin  (Ill)-Lsgg. einm al m it dest. W ., das andere Mal m it 0,1 m- 
P hosphatpuffern  pH 7,4 verd., so hing der D urchm esser der H em m ungszonen auf I 
von der HI-Konz. ab ; bei III-K onzz. von 100y/cm 3 bew irkte Salzgeh. le ich te V er
schm älerung der H em m ungszonen gegenüber reinem  W .; hei IH-K onz. iS 5 0 y/cm3 
t r i t t  kein deutlicher Salzeffekt m ehr auf. (J . B acteriol. 55. 25— 26. Ja n . 1948. 
San F rancisco, U niv. of California, G. W . H ooper Foundation .) F r a n k e . 4340

Robert J . Fitzgerald und  Frederick Bernheim, Der E in flu ß  von Streptom ycin auf 
die B ildung von adaptiven E nzym en. Die O xydation von Benzoesäure durch Myco
bacterium  lacticola w ird zu 4 4 %  durch einen Zusatz von 0,05 m g Streptom ycin  pro 
1 cm 3 bzw. zu 82%  durch 0,1 mg u. vollständig  durch 0,2 m g/cm 3 gehem m t. Ä hn
liche Ergebnisse hei p-Oxybenzoesäure. ( J .  B acteriol. 55. 765— 66. Mai 194S. 
D urham , N ord-Carolina, D uke U niversität.) J u s t . 4340

M. Mousset, F. Grumbach und  F. Boyer, Über die Gewöhnung der Bakterien
keime an Streptomycin, Gewisse S täm m e behalten  die G ew öhnung an Streptomycin  
hei, w ährend andere (z. B. E . coli M onod), nach oder ohne Passagen, sie in v itro  
oder in  vivo w ieder vollkom m en verlieren. (Ann. In st. P as te u r  75. 172— 73.-A ug. 
1948.) K . Ma ie r . 4340

George Dunn, G. T. Newbold und  F. S. Spring, Die S truktur der antibakteriellen 
Verbindung Aspergillsäure. (Vgl. N e w b o ld  u . S p r in g , J .  ehem. Soc. [London]
1947. 1183; C. 1948. I I . 610 u. B a x t e r  u . S p r in g , J .  ehem. Soc. [London]
1947. 1179.) D ie aus dem  Schimmelpilz Aspergillus jlavus isolierte Aspergillsäure 
(I) C12H 2i,0 2N2 liefert die neu tra le  Desoxyaspergillsäure ( II)  C12H 20ON2, die als
2-Oxy-3,6-di-sek, butylpyrazin  ( II I)  angesehen w orden w ar (D u t c h e r , C. 1949. E.
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1231 u. 1232). II u. 111 unterscheiden sich in  der In ten s itä t der U V -A bsorption; 
m it A lkali racem isierte II is t n ich t m it rac. I II  identisch. I liefert m it B r eine 
Verb., die m it Zn u. Essigsäure zu C12H220 2N2 (IV) red. w ird. Bei H ydrolyse von IV 
m it H B r en tstehen  2 A m inosäuren, die durch frak tion ierte  Lsg. der Cu-Salze in

H  CH,

CH,.  / NH* H O - C ^ °  CH 0 = / N \ - C H , C H
/ C H  —CH, —CH QH \  H,C .  |

C H , /  \ r /  C H - C H  / C H  — l J=0 CH,
„ /  \ C H , - C H ,  H . Cf  V

0 VI IV

/N . / CHs /N . / CH> /N , y CH>{  S - C H  H,C (  ^ , - C H  H,C —

H ’C\ c h -  J = ^ c h > H C - I  L oX c -h > X
/ v' “  \ n /  w y  u / C \ n /

H  H .C  II  H ,C , I
VII VIII  011 IX

-CH,

N /V U ,

( \ ( *
J  L q CH*

W . u. M ethanol ge trenn t w urden. E s w aren d,l-Leu- ir G
ein  (V) u. Isoleucin  (oder Alloisoleucin) (VI). V w urde ’\  jl \ CH
als 3,5-D initrobenzoylderiv. u. durch N inhydrinab- " ’
bau  zu Isovaleraldehyd, VI durch N inhydrinabbau  Jf £ x
zu M ethyläthy lacetaldehyd  identifiziert. D araus folgt 5 OH x
für IV die S tru k tu r  einer op t. ak t. Leucylisoleucyl-
anliydrids. II is t dann  entw eder 2 -Oxy-3-isobutyl-sek.-butylpyrazin  (VII) oder 2-Oxy-
3-sek.-butyl-6-isobutylpyrazin  (V III). I entspräche dann den S tru k tu ren  IX oder X. 
(N ature [London] 162. 779— 80. 13/11. 1948. Glasgow, Royal Techn. College.)

O f f e . 4340
H. J . Carlson, H. G. Douglas und  H. D. Bissei, A u s Sum ach isolierte antibiotische 

Substanzen. 3 aus Sumach, Rhushirta, durch E x trak tio n  m it Ae. erhaltene, teilweise 
gereinigte Auszüge w urden gegenüber 58 verschied. S täm m en u. Species von 
Bakterien , Schimm elpilzen u. Pilzen auf an tib io t. W irksam keit geteste t. D ie E x 
tra k te  zeigten deutliche b ak terio sta t. W rkg. auf das W achstum  G u a m -negativer, 
z. T . hum anpathogener B akterien , wie Sh. paradysenteriae, Sh . dysenteriae, Sh . 
sonne u . Eberthella typhosa, P s. fluorescens, P s. aeruginosa, P . vulgaris, B . circulans, 
3 AcoZi-Stämme, Neisseria gonorrhoeae, N . intracellidaris u . H . influenzae. Die W rkg. 
auf G r a m -positive Organism en w aren uneinheitlicher: vollständige H em m ung von
B. subtilis, B . vxegatherium, S . marcescens, S t. aureus, S ir . viridans, S tr. faecalis, 
Micrococcus tetragenes, M . capsulatus, teilweise von C. pu trificum  durch alle 
3 E x trak te , von G. botulinum  u . C. sporogenes durch jeweils 1 derselben. D ie n ic h t
pathogenen M ycobaktericnstäm m e M . phlei u. M . smegmatis w aren gegen 2 E x tra k te  
sehr em pfindlich, ebenso M ycoderma  sp., Trychophyton  sp. u . C. albicans. A .tooreus, 
A . niger, Penicillium  sp., Rh. solani u. Rh. oryzae w urden n ich t gehem m t, dagegen 
P . cyclopium, Jusarium  culmorum, die hum anpathogenen D erm atophy ten  M yco
derma lactis, Trichophyton sulphereum, M icrosporum trichoderma u n d  die phyto- 
patliogenen P ilze P ythum  debaryanum, Pestallozia futnera  u. M ucor sylvaticus. 
10 Min. E rh itzen  auf 123° inak tiv ie rte  die E x tra k te  teilweise. D as V erh. der 
E x trak te  d eu te t au f Ggw. 2 verschied, an tib io t. S ubstanzen h in . (J . B acteriol. 55. 
607— 14. Mai 1948. Cleveland, Ohio, W estern Reserve U niv. School of Med., Dep. 
of P ediatrics, u . U niv. H ospitals, Babies an d  Childrens D iv.) K . M a ie r . 4340

H. Roques Über das Vorkommen eines antibiotischen P rinzips Lecanorin A  in  
einer Lecanora-Moosart und seine biologische Bedeutung. D er W irkstoff w ird in der 
W eise gewonnen, daß m an Lecanora esculenta zunächst durch öfteres W aschen m it 
kaltem ’w .  von anhaftenden  m ineral. B estandteilen  befreit. N ach dem  T rocknen u. 
Pulverisieren erhä lt m an eine gelbliche mehlige Substanz, die m it w enig W . 24 Std. 
m azeriert w ird. D er E x tra k t w ird abgepresst u. durch Zugabe von CaC03 auf p H 4,5 
eingestellt. —  Die Testung erfolgt durch P rü fung  der Beeinflussung des K eim ungs
vermögens der Samen von Lepid ium  sativum . E ine an tib io t.-p h y to sta t. W rkg. 
m anifestiert sich in  einer Behinderung der K eim ung. D er T est w ird in  P etrischalen  
ausgeführt (25 Sam en/Scliale); der zu prüfende E x tra k t befindet sich in  einem  
Zylinder, der am  unteren  E nde durch eine perforierte Scheibe verschlossen ist. Die 
Samen sind ständ ig  von der P robe benetz t. A rbeitstem p. 25°, V ers.-D auer 7 Tage.

15*
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D er an tib io t.-phy tosta t. W irkstoff Lecanorin A  is t therm ostabil. Bei den ange
gebenen Verss. be träg t die K eim ungsbehinderung nach  7 Tagen 4— 8 m /m  gegen 
68 m /m  der K ontrollen. —  Auf die B edeutung fü r verschied. P flanzen-Sym bionten 
w ird hingewiesen. (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 1529— 32. Dez. 1948.)

I r r g a n g . 4340
Stephen D. Elek, Schneller Nachweis von Proteus. D ie Proteusarten zeichnen 

sich dadurch  aus, daß sie infolge A nw esenheit von Urease H arnstoff zerlegen. Von 
125 A rten  lieferten 115, also 92%  Urease. N egative Ergebnisse konn ten  bei 176 
A rten von Salmonella, 135 A rten  Shigella, 20 A rten  coliähnlicher B akterien , 76 
Paracoliarten u. 8 A rten  von Proteus pyoceaneus festgestellt werden. Zur D urch 
führung  der Verss. w ird ein einfacher T est beschrieben, der bereits in  3 S td . E rgeb 
nisse liefert u. zur U nterscheidung der P ro teu sarten  sowie zu r bakteriolog. U nters, 
der faeces b en u tz t w erden kann . Zu 50 cm3 n/5 saurer K aliphosphatlsg. werden 
35 cm3 n/5 N aO H  u. 4 g reiner H arnstoff gegeben u. auf 200 cm3 m it dest. N H 3- 
freiem  W . aufgefüllt. S paltung  in  N H 3 durch  N e s s l e r  bestim m t. E ine S terili
sation der Lsg. is t n ich t notw endig. L it. T ab . (J . P a tho l. B acteriol. 60. 183— 92. 
A pril 1948. London, St. George’s Iiosp ., Med. School from  th e  D ep. of B acteriol.

G l im m . 4350
H. J . Conn und  Isabell Dimmick, Bodenbakterien vom Genus Arthrobacter. 

Bacterium  globijorme w urde von verschied. A utoren  verschied. Spezies zugeordnet. 
Vff. ste llten  fest, daß es in  keines der bekann ten  geni gehört u. schlugen die A n
w endung eines a lten  N am ens vo r: Arthrobacter globijorme (I). Zwei andere Spezies 
dieses Genus w urden durch Vff. gekennzeichnet als A . tumescens u. A . helvolum. -—■ 
Zu der um strittenen  Frage, ob I als eine Spezies oder eine G ruppe von m ehreren 
angesehen w erden m uß, schlugen Vff. vor, die Spezies, die eine positive R k. au f den 
S tärke-T est (d iastat. Rk. au f S tärke — A gar-P la tten , ge teste t m it Jo d  nach 7 Tagen 
In kubation  bei 30° C) g ib t, m it I u. die Spezies, die eine neg. R k. g ib t, m it Arthro
bacter sim plum  zu bezeichnen. (Soil Sei. 65. 349— 51. A pril 1948. New Y ork A gri
cu ltu ral E xperim ent S tation .) W a l c k e r . 4350

M. K. Patel und  L. Moniz, Xanthom onas desmodii-gangetici, sp. nov., Uppal, 
Patel u . M o n iz ; eine neue bakterielle Blattfleckenkrankheit von Desmodium gange- 
ticum  DC. E s w urde ein neues, fü r D. gangeticum  pathogenes B ak terium  aufgefunden, 
das an  der U nterseite der B lä tte r  hellgelbe Flecken veru rsach t: X .  desmodii-gange
tici b ildet kurze S täbchen  m it po larer Geißel; G ra m -negativ, keine Sporenbldg.; 
n ich t säurefest, F ä rbung  durch G entianavio le tt, Carboifuchsin u. M ethylenblau, 
geruchlos, gelbe K olonien auf K artoffe ldex troseagar; optim ale Tem p. 20— 25°, 
A b tö tung  bei 50— 52°. Verflüssigt G elatine u. ü b t auf S tärke s ta rk  d iasta t. W rkg. 
aus. Casein w ird abgebaut, N itra te  w erden n ich t reduziert, N H a u. Indo l n ich t 
gebildet, dagegen II2S. Es verw erte t Glucose, Rohrzucker, Raffinosc, G alaktose, 
M altose, Xylose, Lactose, A rabinose, Lävulose, M annit u. Salicin. (C urrent Sei. 17. 
26S. Sept. 1948. Poona, Coll. of Agric., P la n t P atho l. L ab.) K . M a ie r . 4350

L. A. Robin, Untersuchung zweier Sphärophoraceen. Sph . pseudonecrophorus 
und Fusiformis nucleatus. E in S tam m  von Sph. pseudonecrophorus (I), ertm alig  1927 
von H a r r is  u . B row n  isoliert, w urde neuerdings aus einer H alsphlegm one, wo er 
m it Streptococcus putridus vergesellschaftet w ar, erha lten  u. näher un te rsuch t. 
Länge ca. 3 /<; keine Therm oresistenz, erhöhtes Red.-Verm ögen (Neuiralrot [II], 
Phenosafranin  [III]), V ergärung von Lävulose [IV] u. G alaktose (V); auf Glucose
bouillon VF (VI), Bldg. von Indol (VII), N H 3H2S, flüchtigen Am inen (V III), 
K etonen (IX), A cetylm ethylcarbinol (X), P ropion  (XI), B u tte r-  u. M ilchsäure (XII). 
A ußer beim  M eerschweinchen ru ft die in travenöse In jek tion  junger K u ltu ren  auch 
beim  K aninchen eine tödliche Septicäm ie hervor. K ultu rzen trifuga te  u. gewaschene 
E rreger w irken ebenfalls tox. bzw. pathogen . I ist deutlich von den verw andten  
A rten  Sph. necrophorus, funduliform is, necrogenes u. necroticus un terscheidbar. 
Fusiform is nucleatus (X III), 1923 von K n o rr  beschrieben, w urde bei einer Actino- 
mycose, vergesellschaftet m it Actinobacterium abscessus e rn eu t aufgefunden. Lapg- 
form en von 7— 15 p; ausgeprägtes Red.-V erm ögen (II , I II) . Die K u ltu ren  benötigen 
frisches Serum . G elatine w ird verflüssigt, Milch n icht koaguliert, Eiweiß n ich t 
angegriffen; Glucose, IV, V u. Saccharose w erden v erg ärt, Lactose schw ach; 
N itra te  werden zu  N itrit red .; auf VI Bldg. von V II, N H 3, ILS , V III, IX, X, XI, 
X II u. V aleriansäure. X III ist deutlich von F . fusiform is  (V in c e n t ) T  u. W ., 
polymorphus  u. biacutus un terscheidbar. (Ann. In st. P as te u r  74. 258— 60. März
1948. In st. P asteu r, Service des Anaérobies.) K . M a ie r . 4350
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W. Moos, V. Hardung und  P. Heinrich, Über eine neue Färbemethode von 
Bakterienkulturen zum  Zweck rascher Feststellung der W irkung baktericider Agenzien. 
Um die W rkg. von weichen R öntgen- u. langsam en K athodenstrah len  auf von 
Pyocyaneus-Bakterien  gebildete Kolonien zu prüfen, w urden Verss. m it D iazonium - 
salzlsgg. u. B ehandeln von verd. A lkali zu r S ichtbarm achung der K olonien u n te r
nom m en. D a m it den üblichen durch D iazotieren v o nSulfanilsäure, 4 -N itro-l-am ino- 
benzol u. 4-Amino-2-nitrobenzolsuljosäure erhaltenen Diazosalzen keine befriedi
genden R esu lta te  erreich t w erden konnten , ging m an zu einem in A. lösl. u. darin  
eine Zeit beständigen N. N .C . D .-R eagens (/?-naphthalinsulfonsaures 4-Nitro-2-chlor-
1-diazobenzol) über. A nstelle der Kolonien u. ih rer näheren U m gebung en ts tan d  
ein w ährend  m ehrerer Tage beständiger tie fro ter F arbstoff. (E xperien tia  [Basel] 4. 
159— 60. 15/4. 1948. F re iburg  i. Ü ., U niv., P liysikal. u. Physiol.-chem . In st.)

G er d a  Sc h u l z e . 4350
E. G. Mulder, Mikrobiologische Bestim mung von K upfer, M agnesium  und  

M olybdän in  Boden- und  Pflanzenmaterial. Zur Best. sehr kleiner Mengen (IO-3 
bis 10"6 mg) von Cu, Mo u. Mg in Böden u. Pflanzen kann  die von Vf. entw ickelte 
mikrobiol. M eth. m ittels Aspergillus niger b en u tz t w erden. H ierbei erfolgt die E ntw . 
des Mycels u. der Sporen p roportional dem  Geh. an  Cu, Mo u. Mg, so daß dieser 
nach  3— 5 Tagen durch  F arbvgl. von Mycel u. Sporen m it geeichten S tan d a rd 
proben an  Stelle der sonst gebräuchlichen W ägung bestim m t w erden kann . A ndere 
E lem ente brauchen n ich t zuvor abgeschieden zu werden. (A nalytica chim. A cta 
[Am sterdam ] 2. 793— 800. Dez. 1948. Groningen, H olland, A gricult. E xp . S tation  
In st, for Soil Res.) W a l c k e r . 4360

L. M. Henderson und Esmond E. Snell, E in  Einheitsm edium  zur Bestim m ung  
von A m inosäuren m it verschiedenen M ikroorganismen. Vff. entw ickeln ein E inhe its
ku lturm edium  (genaue Zus. im  Orig.) zu r m ikrobiol. Best. von Am inosäuren  m it 
Hilfe der gebräuchlichsten M ilchsäurebakterien (Lactobacillus arabinosus 17— 5, 
Streptococcus jaccalis R , Leuconostoc mesenteroides P-60, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus delbrueckii 5, Lact, delbrueckii 3 u. Lact, fermenti 30). A uf G rund hoher 
Säureproduktion u. niedriger B lindw erte ließen sich S tandardkurven  entw ickeln, 
welche die Best. von 15 A m inosäuren gestatten , von denen die 15. (Glycin) im 
N ach trag  anschließend genann t w ird. Die Verss. worden an  2 cm3 F l. durchgeführt, 
T itra tio n  der en tstehenden  S äure elektrom etr. nach P e n n in g t o n  u . M itarbeitern  
(1941). A usführliche A ngaben über Konzz. der verschied. B estandteile  der K ultu r- 
lsg. sind dem  Orig, zu entnehm en. G ereinigte P roben von Casein, Edestin, R inder
serumalbumin, Colostrum-Pseudoglobulin werden sauer (0,5 g P ro te in , 20 cm 3 n. HCl, 
5 S td. bei 15 a tü ), fü r T ryp tophanbest, alkal. (0,5 g P ro te in , 10 cm 3 5 n. N aO II, 
15 S td . bei 15 a tü ) u. enzym at. (50 cm 3 einer n ich t gepufferten  Suspension von 
200 m g P ro te in , 20 m g P an k rea tin  Mer c k , 4 m g Pferdedarm -M ucosa „ W il s o n “  u . 
wenig Toluol, 3 Tage) hydro lysiert u. der G eh. an A rg in in , Asparaginsäure, G lutam in
säure, H istid in , Isoleucin, Leucin, L ys in , M ethionin, P henylalanin, Prolin , Threonin, 
Tyrosin, Valin, Tryptophan  u. Glycin bestim m t. D abei w urden reproduzierbare 
W erte erhalten , die in  den m eisten Fällen  vergleichbar w aren m it anderen, auf 
m ikrobiol. W ege erhaltenen  L ite ra tu rangaben . (J . biol. Chem istry 172. 15— 29. 
Jan . 1948. M adison, U niv. of W isconsin, Coll. of Agric., Dep. of Biochom.)

ScHORMÜLLER. 4360 
R. Bieling und L. Oelrichs, Untersuchungen über die antiinfektiöse W irkung von 

Fleckfieber-Rekonvaleszentenserum am  Kaninchen. D ie H au tin fek tion  von K aninchen 
m it lebenden Fleckfieberrickettsien aus D o tte rsackku ltu ren  kann  durch Serum  un- 
geim pfter F leckfieberpatientcn  (3. K rankheitsw oche) oder frisch en tfieberte r 
P a tien ten  gehem m t oder auch un te rd rü ck t w erden. Die W rkg. des Serums von 
Personen, welche nach Schutzim pfung eine abgeschw ächte F leckfieberinfektion 
durcligem acht h a tten , is t erhöht. Die S tärke der an tiinfektiösen Serum w rkg. is t 
von der H öhe der Proteus X  79-Agghitination g rundsätz lich  abhängig. S tark  
antiinfektiöse Sera besitzen m eist auffallend niedrige X  19-Titer. (Z. H yg. Infektions- 

rankh . 128. 624— 29. 194S. M arburg a. d. L ahn, Behringwerke, V irusabt.)
K . Ma ie r . 4370

P. Nells und A. Lafontaine, E in  Versuch der Reinigung und Abschwächung 
von Pockenim pfstoff durch Natriumhypochlorit. 0,5 % 0 N a-H ypochlorit (1) v e r
mindern bereits bei 5 Min. Einw . auf rohen Pockenim pfstoff (II) dessen A k tiv itä t 
beträchtlich  u. zerstören sie hei 45 Min. E inw . vollständig. D ie I-W rkg. w ird durch 
einen geringen Ü berschuß von N a -B isu lfit gehem m t, ohne daß dieses die A k tiv itä t 
verringert.°D ie W ertm inderung  von II durch 1 is t von einer m äßigen V erringerung
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der K eim zahlen begleitet. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 1182— 83. Sept.
1948. Bruxelles, L abor cen tral du  M inistère de la  S anté publique et de la  iam üle.)

K. Ma ie r . 4370
L. le Minor, Herstellung eines Antigens für die P ra xis  der Gono-Reaktionen. 

Aus 10, teils frisch isolierten, teils L aboratorium sstäm m en von Gonokokken w urde 
durch Lyse m it 0,01 n. N aO H  (37°, 2 S td .) oder U ltraschalleinw . (1 S td.) u . F ällung  
der w irksam en F rak tio n  m it HCl oder Tricliloressigsäure ein polyvalentes Antigen  ( I ) 
hergestellt, das bei Z usatz des gleichen Vol. G lycerin g u t h a ltb a r  ist. I verliert durch 
popt. V erdauung bei p H 2,5 u. 50° sein K om plem entbindungsverm ögen (II), 
w ährend in  Ggw. von Antigonokokkenserum  noch F ällung  erfolgt. E rh itzen  von I 
auf 100° (2 S td.) zerstö rt II. 1 dialysiert n ich t durch Collodium m em branen. (Ann. 
In st. P asteu r 75. 383— 86. O kt. 1948. In s t. P asteu r, Service des Vaccin, Service des 
Sérol.) K . M a ie r .  4370

Ingeborg Falck, T bc.-Im m unitä t und Cholesterin. Im  Som m er 1947— F rü h ja h r 
1948 bei 140 P atien ten  aus dem  gesam ten K rankengu t (gleiche E rnährung , 15 g F e tt  
pro Tag) nach  L ie b e r m a n n -Bu rch ard  durchgeführte U nters, des Cholesterin
spiegels (I) ergaben (D urchschnittsw erte) 94,2 m g-% . Bei 104 B est. des I von 
86 Tuberkulösen (30 g F e tt)  w urden 96,0 m g-%  gefunden, wobei anffiel, daß I 
n ich t m it dem  Allgemein- u. E rnäh rungszustand  übere instim m te u. bei M ännern
u. F rauen  verschied, w ar (100,0 bzw. 96,3 m g-% ). D eutlich  w ar, daß ak t. Tbc- 
K ranke einen höheren 1 aufwiesen als die in ak t. (100,5 bzw. 94,3 m g-% ), w as dafür 
spricht, daß erstere einen größeren V erbrauch au  Im m unitä tss to ffen  haben  u. hei 
ihnen  das S ym pathikustonus, der I senkt, vorherrscht. (Z. ges. inn. Med. G renz
gebiete 3. 728— 29. Dez. 1948. Berlin, C harité, I . Med. K linik.) F r ü h w a ld . 4370

G. Sandor und  C. Skrobisz, D ie Clobulinsysteme des Serum s und  Im m unitä t.
1. M itt. Verfahren zur Fraktionierung von Pferdeimmunserum. E s w ird eine M eth. 
zur F rak tion ierung  (frak tion ierte  D ialyse hei verschied. p H-W erten) von P fe rd e
serum  beschrieben, wobei 3 H«<7fo6w lm (I)-Fraktionen (I, I I A ,  I I B )  q u an tita tiv  
e rha lten  w erden. E ine w eitere M eth. (Bull. Soc. Chirn. biol. 21. [1939.] 874), auf der 
p ep t. V erdauung von A ntitoxinseren  in  schwach saurem  M edium beruhend, liefert 
die „resisten te F rak tio n  von P o p e “  (I), eine Pseudoglobulinh'aktio n , die T räger der 
an titox . Eigg. des Pferdeserum s ist. E s w urde eine große Zahl von P ferdeim m un
seren un te rsuch t. Bei einem Serum typ  is t der am  w enigsten lösl. I-A nteil b e trä c h t
lich erhöht, bei anderen Seren jedoch norm al. D ies d eu te t auf die E xistenz zweier 
verschied. G ruppen von Endotoxinen  h in . I is t in  an tito x . Seren erhöht. E in  10° / 00 
überschreitender I-Geli. w eist auf A n tito x in ch arak ter eines Pferdeserum s hin. 
(Bull. Soo. Chim. biol. 30. 410— 16. Ju li/A ug. 1948. In s t. P as te u r  Service de Chim. 
physique.) K . M a ie r .  4370

W. H ausm ann, Über Bakterien-Antivitam ine aus dem Serumtier. Vorläufige 
M itt. über ein durch Im m unisierung geeigneter Serum tiere m it B ak terien  Vitaminen
u. m etab io t. Stoffen gewonnenes an tiv itam inhaltiges, an tib io t. w irksam es Serum. 
E s gelang, den W irkstoff aus dem  Serum  auszufällen u. zu reinigen. G u te  tlierapeu t. 
E ffekte w urden bisher erzielt bei eitrigen A ffektionen der H au t u . des Auges sowie 
hei virusbedingten  In fek tionskrankheiten . (T ierärztl. U m schau 3. 366. N ov. 1948. 
M ünchen.) C. O. L a u bsc h a t . 4370

C. M. Chu, Enzym atische W irkung von Viren und  bakteriellen Produkten auf 
menschliche rote Blutkörperchen. M enschliche ro te  B lu tkörperchen  erw erben hei 
Inkubieren  m it dem F iltra t der K ulturfll. von V. cholerae drei neue Eigg. : sie 
w erden panagg lu tinabe l; sie w erden n ich t m ehr durch V iren der Influenza-G ruppe 
agg lu tin iert; im  Falle von R hesus-positiven Zellen w erden sie agglutinabel durch 
den en tsprechenden unvollständigen R h-A ntikörper. Die F ests te llung  von C hu u. 
C oom bs (Laneet 252. [1947.] 484), daß sowohl das V irus der In fluenza als auch das 
V irus der N ew castle-K rankheit diese R kk. veru rsach t, fü h rte  zu w eiteren  U n te r
suchungen. D iese ergaben folgendes: Von m ehr als 60 un te rsuch ten  Organismen 
p roduzie rt eine A nzahl von B akterien  die ak t. S ubstanz, u . zw ar V. proteus n. 
pncumococcus alle drei W rkgg. ; andere Streptococcus viridans, Staphylococcus albus, 
S t. aureus, S t. citreus, B . subtilis, B . mycoides, Erysipelotlirix rusiopathiae, E . mono- 
cytogenes u . Sahn, choleraesuis bew irken entw eder n u r  die P anagg lu tinab ilitä t oder 
schw ächen die durch  einige V iren bew irk te H äm agglu tination  ab , sind jedoch nicht 
von erkennbarem  Einfl. auf ro te  B lu tkörperchen, welche m it unvollständigem  
A nti-D -A ntikörper sensibilisiert sind. —  Ein konz. u . teilweise gereinigtes Enzym - 
p räp . aus Clostridium welchii Typ B, welches zu r Zerstörung der B lu tg ruppen  0-, 
A- u. B -S ubstanzen befäh ig t w ar, konn te  ebenfalls die d rei Ä nderungen an  den 
B lu tkörperchen  bew irken. D urch vorherigen Zusatz von B lu tg ruppensübstanz 0,
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u. weniger vollständig  durch A, w urden die V eränderungen verh indert. D as Enzym - 
p räp . in ak tiv ie rt auch den „FRANCis-Inhibitor“ , welcher in der B lu tgruppensubstanz 
0  vorhanden ist. D urch H itzeinaktiv ierung w ird die W rkg. vern ich tet. Vf. n im m t 
an, daß es sich um  ein einziges E nzym  handelt, welches die drei W rkgg. hervorru ft. 
—  Vf. fand  ferner, daß In fluenza B -V irus, Newcastle-Virus sowie die F iltra te  von 
Cholera- u. Pneumococcus-Virus zu r Zerstörung der ,,FRANCis-Inhibitor“ -W rkg. 
der menschlichen B lu tgruppe 0 -Substanz befähigt sind, ohne aber auf deren 
imm unolog. W rkg. E infl. zu haben. Die W rkg. au f ro te  B lu tkörperchen w ird  n ich t 
durch Ggvv. von 0 -  oder A -Substanzen verh indert. D iese Befunde scheinen zu 
besagen, daß die B lutgruppensubstauzen  p er se, so wie sie im m unolog. definiert 
sind, n ich t die w irklichen V irus-R eceptorsubstanzen sind. (N ature [London] 161. 
606— 07. 17/4. 1948. London, London School of I iyg . and  T ropical Med., D ep. of
Bacteriol.) H e s s e . 4374

W alter K ikuth, M arianne Bock und  Rudolf Gönnert, Untersuchungen zur 
Kollidonwirkung bei Viren (Bergold). E s w erden die Ergebnisse von B ergold  
(C. 1949. I I .  87.) über die inak tiv ierende W rkg. von Kollidoii (I) au f V irusarten  
nachgeprüft. H ierzu w erden verschiedene Viren und  R ickettsien  verw ende t: Rickett
sia mooseri, Lymphogranuloma inguinale, Bronchopneumonie der Maus, Ektromelia  
infectiosa, Influenzavirus, lymphocytäres Chöriomeningitis- V irus  und  Loupnng ill. 
Virus: eine halbe S tunde vor der Infektion  w ird  die entsprechende Viruslsg. m it 
10%ig. I-Lsg. behandelt. D ie V irusak tiv itä t w ird  an M äusen getestet. D ie W rkg. 
von I in  vivo w urde durch ömalige subcu tane In jek tion  von je  10 m g/kg I stud iert. 
Die Inak tiv ierung  in  v itro  von B er g o ld  w ird bes tä tig t, in vivo konn te  u n te r  den 
V ers.-Bedingungen kein A k tiv itä tsverlu st beobach tet werden. I is t daher ehemo- 
the rapeu t. w irkungslos. (Z. N aturforsch. 3 b. 342— 45. S ept./O kt. 1948. Elberfeld, 
F arbenfabriken  B ayer.) B r a u n it z e r . 4374

Phyllis E. M. Clinch und J. B. Loughnane, Übertragung des Gelbvirus der 
Zuckerrübe (Beta vulgaris L .) durch den Sam en und  die E xistenz verschiedener 
Stäm m e dieses Virus in  Irland. (Vgl. C. 1948. II . 498.) D ie Ü bertragung  durch den 
Samen bei einem Virus der Zuckerrübe, das Gelbwerden u. S tärkeansam m lung in  
den B lä tte rn  veru rsach t, w urde bestä tig t. Ü bertragung  durch In sek ten  gelingt, 
durch den Saft is t sie n ich t möglich. Es w erden zwei Typen, ein m ilder u. ein 
schwerer, der K rankheit unterschieden. D ie Sym ptom e w urden genau  un te rsuch t. 
(Sei. P roc. Roy. D ublin  Soc. 24 [N. S.]. 307— 17. Sept. 1948. D ublin, U niv. College,
Dep. of P la n t P athology.) W ie d e m a n n . 4374

C. M. Chu, Inaktivierung der Hämagglutination und  der In fektiositä t des 
Influenza- und des Newcastle-disease (atypische Geflügelpest) - V irus durch H itze und  
Formalin. Die U ntersuchungen w urden m it dem Leo-Stam m  des Influenza-B - 
Virus (I) u. m it dem  Virus der atypischen Geflügelpest (II) durchgeführt, die beide 
auf dem  H ühnerom bryo gezüchtet worden waren. Die In fek tio sitä t w urde an 
H ühnerem bryonen, die H äm agglutination  gegenüber I lü h n erery th ro cy ten  geprüft. 
Durch 15 Min. E rh itzen  von II auf 54— 58° w ird sowohl die In fek tio sitä t als auch 
die H äm agglutinationsfälligkeit zerstört. Form alin in ak tiv ie rt rasch, w ährend die 
häm agglutinierende W rkg. n u r langsam  vern ich te t w ird. Bei I w ird  durch 15 Min. 
E rhitzen auf 50— 54° der H äm agglu tinationstite r seihst n ich t verändert, dagegen 
wird die F äh igkeit zu r E lu tion  u. die enzym at. W rkg. auf den FRANCis-Inhibitor 
(menschliche B lu tgruppe 0) aufgehoben, auch w ird das Virus durch den F r a n c is- 
Inh ib itor s ta rk  gehem m t in seiner H äm agglu tination ; ferner sink t die In fek tio sitä t. 
Form alin in ak tiv ie rt auch I sofort, die übrigen Eigg. (H äm agglutination , E lution , 
W irkung auf den Inh ib ito r, Inh ib ition  durch diesen) w erden n u r  ganz allm ählich 
verändert. D ie M öglichkeit der Existenz verschied. K om ponenten des Virus w ird 
d isku tiert. (J . of H yg. 46. 247— 51. Sept. 1948. London, School of H ygiene & T rop. 
Med., Dep. of Bacteriol.) W ie d e m a n n . 4374

A. S. Parodi und  S. Lajmanovich, Stoffwechsel der corioallantoiden M embranen  
des befruchteten Hühnerembryos, infiziert m it In fluenza  „ A “ -Virus. 1. M itt. Anaerobe 
Glykolyse. Die anaerob. Glykolyse der infizierten M em branen w urde m it der 
Wa rbu rg-Ap p . bestim m t u. gefunden, daß eine E rhöhung  der G lykolyse s t a t t 
gefunden h a tte . Viele Tabellen m it Ergebnissen. (Rev. In s t, bacteriol. M albran 13. 
376— 87. 1945/48.) Co r d s . 4374

Mary B. H oulahan und  Herschel K. Mitchell, Die A nhäufung  von säurelabilem  
anorganischem Phosphat durch M utanten von Neurospora. D ie K u ltu ren  von 
Neurospora w urden nach 4 Tagen möglichst w eitgehend von dem  N ährm edium  
befreit u. u n te r  Zusatz von G laspulver im  Mörser m it eiskalter 10%ig. Trichlor-
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essigsäure verrieben. N ach Zentrifugieren w urde im  F il tra t  das O rthophosphat 
bestim m t. E ine auf diese W eise nachgewiesene säurelabile anorgan. P-V erb. ist 
ein n. B estandteil der N eurospora. Auch 4 genet. u. physiol. verschied. M utanten  
der N eurospora häufen  diese Verb. an. Förderlich  fü r die A nhäufung is t :  20 Std. 
H alten  der hei 25° gezüchteten  K u ltu ren  bei 35°; hei einigen M utan ten  is t auch ein 
Einfl. der W achstum ssubstanzen festzustellen. —  D ie ehem. N a tu r  der Verb. is t 
noch u n b ek an n t; sie scheint aber Poly- oder M etaphosphat ähnlich zu sein. Mög
licherweise is t sie m it dem  in Aspergillus niger gefundenen M etaphosphat 
(Ma n n , C. 1945. I I .  1037) identisch. (Arch. B iochem istry 19. 257— 64. Nov. 1948. 
P asadena, Calif., California In st, of Teclinol.) H e s s e . 4380

Herschel K. Mitchell und  Joseph Lein, E ine  Neurospora-M utante, der die Fällig
keit zur enzymatischen Synthese von Tryptophan fehlt. E s w urde eine M utan te 
C— 83 von N eurospora erhalten , welche Tryptophan  (I) zum  W achstum  benötigte, 
jedoch n ich t Indol verw erten  konnte. Zellfreie E x tra k te  haben n ich t die F ähigkeit 
zur Synth . von I aus Indol +  Serin. Aus einer wilden T ype N eurospora kann  aber 
ein entsprechendes E nzym syst. erhalten  w erden (U m b r e it , W ood  u . Gu n sa l u s , 
J .  Mol. Chem istry 165. [1946.] 731). Dieses E nzym syst., welches P y ridoxalphosphat 
als Coenzym benötig t, w ird  in  vorliegender A rbeit w eiter un te rsuch t. (J . biol. 
Chem istry 175. 481— 82. Aug. 194S. Pasadena, California In st, of Teclmol.)

H e s s e . 4380
A. Niethamm er, Z u r System atik  der P ilzgruppe P enicillium  L in k . 1. M itt. Die 

Untersektion R adiata (in der Sektion Velutina der Asym m etrica). D ie V erbreitung 
der Radiata  in  der N a tu r , zu  deren bekann testen  V ertre te rn  P . notatum  Westl. u. 
P. chrysogenum Thom  zählen, w ird un te rsuch t, u. ihre physiol. M erkm ale u. 
Leistungen, wie Stoffwechselprodd., Farbstoffb ldg., Zellinhaltsstoffe, u. Enzym syst. 
werden besprochen. A n 93 R adiata-Stäm m en  w urde eine eingehende morpholog. 
C harakterisierung vorgenom m en; die ty p . m kr. u. habituellen  M erkm ale auf 
bekannten , reproduzierbaren N ährböden  w erden beschrieben u. in  Tabellen zu 
einem Bestim m ungsschlüssel zusam m engefaßt. In  diesem Syst. w ird die U n te r
gliederung der R a d ia ta  in  die Typenreibo der T ypica (z. B . P . notatum. Westl. 
P . chrysogenum Thom), B acu lata  (z. B. P .  baculatum, P .  griseoroseutn D ierckx, 
P .  citreo-roseum D ierckx  usw.), E llip tica  u . M axim a vorgeseblagen. (Arch. M ikro
biol. 14. 46— 62. 1948. S tu ttg a rt , T . II., B otan . In st.)  H a r t ig . 4380

Jackson W. Foster u n d  John B. Davis, Anaerobe Fumarsäurebildung durch den 
Schimm elpilz Rhizopus nigricans. E in  S tam m  (Nr. 45) von Rh. nigricans unterschied 
sich von anderen durch bes. hohe aerobe Fum arsäuref I )-Ausbeuten (45— 55%  des 
verb rauch ten  Zuckers) u. die F äh igkeit, aucli anaerob (als gew achsene Pilzdecke) I 
zu bilden (% — % der aeroben A usbeute). CaC03-Zusatz d ien te zu r teilweisen 
N eutralisierung der gebildeten Säure. D ie übrigen anaeroben R k.-P rodd . w aren A., 
M ilchsäure u. C 02. W ird  die G esam tm enge der R k .-P rodd . in  C2-Äquivalenten 
ausgedrückt, so ergab sieh ein Ü berschuß gegenüber der aus H exosen durch eine 
alkoh. G ärung theore t. zu erw artenden. E ine E rk lä ru n g  b ie te t die A nnahm e, daß I 
reduk tiv  aus Oxalessigsäure (II) en tstanden  ist, die ihrerseits durch  Carboxylierung 
von B renztraubensäure (W ooD -W ER K M A N -R k.) gebildet w ird. U n te r dieser V oraus
setzung s tim m t berechneter und  gefundener C ,-Ä quivalentw ert der R k.-Prodd. 
befriedigend überein. D ie I-A usbeute (in %  des Glucose-Um satzes) nahm  m it dem 
A lter des Mycels in  gewissen G renzen zu : 1-, 2- u .3tägiges Schiittelm ycel lieferten 
resp. 10,3, 13,1 u. 17,4%  I, 5-, 7- u. 9tägiges Oberfläehenm ycel 0,6, 3,3 u. 18,1%. 
In  schwach saurer Lsg. (pIt 3— 4) w ird  3— 4mal m ehr I gebildet als in  neu tra ler 
(CaC03-Überschuß). —• Verss., die C 02-Pixieruug bei der anaeroben I-Bldg. d irek t 
nachzuw eisen, ergaben kein eindeutiges R esu lta t. D a B io tin  offenbar Coferment- 
rolle hei der C 02-Pixierung spielt, w urde auf 3 verschied. W eisen (Aufbewahrung 
des Mycels hei p H 4,5, W achstum  in Ggw. von Analogen des D estliiobiotins, 
M utationsauslösung m it N-Lost) versucht, b io tinarm es Mycel zu gewinnen, doch 
ohne Erfolg. Ablaufenlassen der I-G äru n g im  H ochvakuum  zwecks C 02-E ntfernung 
u n te rd rü ck te  die F ixierungs-R k. ebenfalls n ich t, da diese innerhalb  der Zellen 
offenbar rascher erfolgt als das Ilinausdiffundieren  des C 02 aus den Zellen. Ohne 
C 02-Fixierung sollte das V erhältnis C 02 : A  =  1 sein. In  einer Reihe von Fällen, 
keineswegs in  allen, w urde es jedoch niedriger (0,8— 0,9) gefunden, w as fü r C 02- 
F ix ierung  spricht. E x ak te  Bilanzen sind aber wegen der Ggw. von CaC03 nicht 
möglich. Doch h a tten  andererseits frühere Verss. in Ggw. von rad ioak t. CO. 
(F o ster  u . M itarbeiter [1941]) ergehen, daß die CO O H -G ruppe der gebildeten 1 
rad ioak t. C enthielten . ScHießlich w urde in  Rhizopusm ycel, bes. in tensiv  in ge-
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trocknetem , die U m kehrung der C 02-Fixierung, die D ecarboxylierung der II, n ach 
gewiesen. —  Bei der aeroben I-G ärung en ts teh t I offenbar z .T . durch C3 +  Cr  
K ondensation, z. T . durch C2 +  C2-K ondensation. (J . B acteriol. 56. 329— 38. 
Sept. 1948. U niv. of Texas, A ustin , Texas.) F r a n k e . 4380

Jacques Gayet, Untersuchung über den Phosphorstojjwcchsel bei Sterigmatocystis 
nigra. 2. M itt. E in flu ß  der Phosphorkonzentration der Nährlösung. (1. vergl.
C. 1948. E. 1470.) S terigm atocystis nigra w urde in N ährlsg. m it 124,6 mg (über-n.) 
u. 14,5 mg (unter-n.) Ca(II2CO.t), hei p fI 5 u. 36,5° fü r 24— 28 S td . ku ltiv iert. Bei 
der ersten  Dosis entw ickeln sich die P ilze etwas langsam er als bei n. P -G ehalt. D ie 
V erteilung der verschied. P-V erbb. im Mycel b le ib t w ährend der E n tw . gleich; die 
rela tiven  W erte  des E ster-, L ipoid- u . N uclein-P variieren  n u r  unw esentlich, der 
Geh. an m ineral. P  steig t. Bei un ter-n . P-Dosis w ird die E ntw . deu tlich  gehem m t. 
Die V erteilung der P-V erbb. b leib t w ährend der E ntw . gleich, die re la tiven  W erte  
sind erniedrig t, bes. die des m ineral. Phosphors. (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 542— 47. 
S ept./O kt. 1948. S trasbourg, Fac. des Sei. u . Fac. de Pharm acio.) R a n g . 4380

Frederlck Reiss und  Bernard Lustig, Wertbestimmung von Fungiciden, Phenolen, 
quaternären Am moniumbasen, Undecylensäure, ihren M ischungen und  Salzen. 
F ungicide Verss. in  v itro  über die W rkg. von Phenol, 2.4-Dinitro-o-cyclohexylphenol, 
Undecylensäure, ih rer Salze u. Mischungen, sowie von Getyldimethylbenzyl- 
am m onium  (I) u. seiner Salze, von N-{höhere Acylesler von Colaminformylmethyl)- 
pyrid in iu m  u . seiner Salze u. Cetyltrim ethylammonium  (II) u. seiner Salzo, sowie 
von M ischungen dieser Vcrbb. m it Pentachlorphenol auf die P ilze M . A udouin i, 
M . Lanosum, M . F ülvum , T . Purpureum , T . Gypseum, Ach. Schoenleini, M . A lbicans 
u . Epiderm ophyton Inguinale. Synergist. W rkg. w urde n ich t festgestellt. E ine 
M ischung des Chlorides von I m it dem P entaclilorphenolat von II zeigte die höchste 
fungicide W irkung. (Derm atológica [Basel] 97. 312— 19. 1948. New York, N. Y. 
Bellevue H osp. Coll. of Med. and  U niv. Dep. of D erm at. and Syphil. an d  S tam ford , 
Conn. Ricli. B ruce Inc.) • K u n z m a n n . 4380

Em m anuel Fauré-Frem let, Joseph Stolkowski und  Jeannine Ducornet, E xp e r i
mentelle Untersuchung über die Calcification des Integum entum s bei dem Ciliat Coleps 
hirtus. Coleps h irtu s  zeigt bei einer Konz, von n/200 Benzolsulfamid  keine A usfall
erscheinungen; es t r i t t  eine H em m ung der Calcification des In tegum entum s ein. 
Bei n/110 geh t der K alkante il des In tegum ents ganz verloren, in  K ulturen  
m acht sich K anibalism us bem erkbar, so daß eine E ntw icklungshem m ung auf tr i t t .  
Paraam inophenylsuljapyridin (Dagenan 673 M. B.) ü b t keinerlei W rkg. aus. Es 
w ird dam it nachgewiesen, daß die K alkeinlagerung in  das In tegum en t enzym at. 
gesteuert w ird. Im  R öntgendiagram m  erscheinen Gemische von Dicalciumphos- 
phaten (Diliydrate u . Anhydride). A m orph vorliegender K alk , w ahrscheinlich durch 
Ca-Phosphat stab ilisiert, erscheint n ich t im D iagram m  des In tegum entes. (Biochim. 
biophysica A cta  2. 668— 73. Dezem ber 1948. P aris, Coll. de F rance, L abor. 
d ’Em bryogónie com parée.) L ü p n it z . 4380

E4. Pflanzenchcmic. Pflanzcnphysiologic. Pílanzcnpathologie.
N. A. Sorensen, Pflanzenchemische Streifzüge. E s w erden behandelt: 1. die aus 

K orkblütlern  isolierten Derivv. ungesätt. GI(,-M onocarbonsäure, z. B. M atricaria- 
E ster, Lachnophyllum -Ester, A ffin in  u. Spilanthol, stereoisom er m it P ellitorin ; 
es w ird eine H ypothese aufgestellt, w onach Verbb. dieser A rt durch K ondensation 
zweier Moll. Acetylacrolein  gebildet w erden, welches aus M ethylglyoxal +  B renz
traubensäure durch K ondensation u. D ecarboxylierung en tstehen  könn te ; 2. S toff
wechselbesonderheiten der Succulenten, die sog. „C rassulaceen-Ä pfelsäure“  is t 
neuerdings als Isocitron an säure e rkann t w orden; Hinweise auf die C 02-Fixierungs- 
Rkk. B renztraubensäure —> Oxalessigsäure u . (reduktiv) a-K etoglu tarsäuro  -> 
Isocitronens&ure sowie au f die B edeutung des C itronensäurecyclus fü r  die P flanzen
atm ung; anschließend werden w eitere hy p o th e t. K ondensationen d isku tie rt 
(2 Moli. A eetessigsäure —> OrseUinsäure; je  1 Mol. Oxalessigsäure, Acetessigsäure u.
„  i * - A  3 ,4-D ioxyphenylaceton (-> Eugenol, Lignin) \ „
-Ketoglutarsaure,  ̂xriketodecanolsäure (-» Matricariasäure etc.)./ '  '  ‘  "

der herbstlichen B la ttfa rb e  u. ähnlicher Färbungen  u n te r E inw . s ta rk e r B elichtung, 
von F ro s t oder s ta rk e r Zuckerlösungen; bei den m eisten P flanzen h an d e lt es sich 
dabei um  B ildung von Anthocyan-Fa.Thstoffen, bei einigen um  Bfiodoxcm thin-Bldg.; 
das Gem einsam e beider R kk .'sche in t eine D ehydrierung zu sein, im  ersteren  F alle
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von L eukoantliocyanen, im  le tz teren  von X antliophyllen , wobei offenbar B e
ziehungen zur steigenden Säurebldg. im  sich verfärbenden B la tt  bestehen. 22 L ite 
ra tu rste llen . (Tidsskr. K jem i, Bergves. M etallurgi 8. 95— 100. Ju n i 1948.)

F r a n k e . 4420
George W. Pucher, M arjorie D. Abraham s und  Hubert Bradford Vickery, D ie

Gewinnung optisch-aktiver Isocitronensäure aus dem Gewebe von Bryophyllumblättern. 
Vff. beschreiben eine M eth. zu r Gewinnung von d-Isocitronensäure (I) aus den 
getrockneten  B lä tte rn  von  B ryophyllum  fedtsclienkoi u . B . calycinum , die darauf 
beruht, daß B F 3 n u r die V eresterung der I g u t kata lysiert, w ährend  die gleich
zeitig anwesende Citronen- u. Äpjelsäure  (II) nu r in  geringem  M aße verestert 
werden. —  K urze A nweisungen zur A ufzucht der P flanzen im  Original. —  U m  etw a 
10 g I zu erhalten , m üssen 3— 4 kg B lä tte r  (200—-300 g T rockensubstanz) vera rbe ite t 
werden. Sie sollen am  N achm ittag  sonniger Tage gepflückt w erden, da dann  ein 
günstiges M engenverhältnis zu anderen Säuren (bis zu 70%  I), vor allem zur II 
vorhanden ist. Aus der gepulverten  S ubstanz w erden die organ. Säuren m it heißem  
80— 85% ig. A., der durch I12S0., auf p H 1,8— 2,0 gebrach t is t, ausgezogen u. als 
Ba-Salze gefällt. Diese worden m it H2SO., zerlegt, die Lsg. konz., u . durch E rh itzen  
I in  das Lacton  übergeführt. N ach V eresterung m it absol. M ethanol in  Ggw\ von 
B F3 zum  linksdrehenden Isocitronensäuredimethylesterlacton ( II I)  w ird dieses durch 
K ristallisa tion  aus heißem  A. u . W . isoliert u. gerein ig t; F . 104— 106°; [a]D =
—  63 bis — 65° in  M ethanol; freie Säure nach Verseifung [<x]d =  — 362 ±  4° in W. 
bei Ggw. von (NH 4)2MoO.,. —  I -Lacton, durch  K ochen von III  m it 3 n HCl, F . 152 
bis 153°, K ristalle  aus CHC13. —- I, durch H ydrolyse vorst. Verb. m it A lkali, [oi]d
— 366° bei Ggw. von (N Il4)2M o04. (J . biol. C hem istry 172. 579— 88. F ebr. 1948. 
New H aven, Connecticut Agr. E xp . S tation .) G. A n d e r s . 4420

A. M. Goldowskl, Gesetzmäßigkeiten des chemischen Aufbaues pflanzlicher Stoffe. 
2. M itt. Gesetzmäßigkeiten des chemischen Aufbaues pflanzlicher Fette. (1. vgl. >Kypiiaji 
FIpiiKJia.rnoü Xumuh [J . appl. Chem.] 19. [1946.] 279.) U n ter A usw ertung der in  der 
L ite ra tu r  niedergelegten A ngaben ste llt Vf. die auf dem G ebiet der pflanzlichen  
Fette beobachteten  Regelm äßigkeiten zusam m en, wobei darauf aufm erksam  ge
m acht w ird, daß es sich bei dem  vorliegenden M aterial fast n u r  um  U nterss. der 
Samen von  höheren P flanzen  hande lt, w ährend  die in  B lä tte rn , S tengeln u. W urzeln 
vorkom m enden F e tte  kaum  un te rsuch t w orden sind. Auch die V erhältnisse bei 
niederen P flanzen u. bei W asserpflanzen bedürfen noch einer eingehenden U n te r
suchung. B ehandelt w ird der chem . A ufbau der den pflanzlichen F e tte n  zugrunde 
liegenden F ettsäu ren , die R egelm äßigkeiten in  der Menge der verschiedenen F e t t 
säuren u. der verschiedenartige A ufbau der G lyceride. D ie aufgezählten T atsachen 
lassen sich zwanglos in  den allg. R ahm en der bei pflanzlichen Stoffen beobachteten  
Gesetzm äßigkeiten einordnen. (>KypHan npHKJiaflHoft Xhmhh [ J .  appl. Chem.] 21. 
534— 42. Mai 1948. A llunions W iss. Forschungsinst, für F e tte .)  U lm a n n . 4420

A. R. Gussewa, Über einige unbeständige Verbindungen in  der P flanze. Bei 
U nterss. der B lä tte r verschied. P flanzen (daru n ter Geranie, Fuchsie, Zyklam en) auf 
die Ggw. von Acylphosphat (I) nach dem  M ikroverf. von L ip m a n n  u . T u t t l e  
(J .  biol. Chem istry 159. [1945.] 21), das auf der Löslichkeit des Ca-Salzcs von I in 
25% ig. A. beruh t, konn te  in  keinem  F all I nachgewiesen w erden. D as von L ip m an n  
u. T u t t l e  (1. c.) vorgeschlagene H ydroxam verf. der 1-Best. erwies sich in  A n
w endung auf Pflanzengewebe n ich t als spezifisch. D ie in  GgwT. von FeCl, auftretende 
F ärb u n g  is t w ahrscheinlich durch die Ggwu von Chinonen u. P henolen bedingt. Die 
m it grünen P flanzenteilen erhaltenen  F arb in te n s itä ten  sind  größer als m it reinen 
syn the t. S tandardlsgg. von I. W ird  das H ydroxylam in vor dem  Zerreiben des B lattes 
zugesetzt, so b le ib t die F arb -R k . aus. In  Ggw. von neu tra lem  H ydrazin  oder Semi- 
carbazid  u. FeCl3 w ird eine ähnliche F ärb u n g  wie m it H ydroxam säure erhalten . 
Reines A cetylpliosphat g ib t in  Ggw. von FeCl3 w eder m it Sem icarbazid noch m it 
H ydrazin  gefärb te  P roduk te . F ü r  die F arb -R k . in  P flanzenm aterial is t dem nach 
n ich t das I veran tw ortlich . (RoKJiaflbi AKa.ne.MHH HayKCCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR] 
[N. S.] 62. 113— 16. 1/9. 1948. B ach-Inst. fü r Biochem. der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) L e b ta g .  4420

E. Frlson, über das Vorkommen von Stärke im  Lum en der Holzfasern. Vf. be
s tä tig t die von E . S. H arrar  gem achten B eobachtungen, jedoch konn te  die von H a r- 
ra r  getroffene Feststellung, daß m an S tärke  (I) n u r in  den Holzfasern solcher A rten 
findet, in  denen das longitudinale P arenchym  feh lt oder n u r sehr ze rs treu t vorhanden 
ist, n ich t auf zwei der vom  Vf. un tersuch ten  F älle angew endet w erden. —  Vf. stellte 
in  32 u n te r  1300 u n tersuch ten  A rten  I fest. —  Besonders verd ien t die U nregelm äßig
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keit hervorgehoben zu w erden, m it der I m anchm al an  gewissen O rten v erte ilt ist. 
H ierfür w erden als Beispiel zwei M ikrophotos von  A ntrocaryon  beigefügt. —  D er 
Geh. des Holzes an  I kann  zum  Teil die M öglichkeit seiner V erw endung in  verschied. 
Industrien  einschränken. (Bull, agric. Congo belge 39. 869— 74. Dez. 1948.)

W a l c k e r . 4420
L. J. M. Felföldy, D ie Protein-Produktion einer Krautpflanzengesellschaft. 

Untersuchung über eine biologische Produktion. E in früherer P a rk  u. spä terer 
K üchengarten , der m ehrfach überflu te t u. anschließend v e ru n k rau te t w ar, w urde 
auf die E iw eißproduktion der P flanzen h in  un tersuch t. 89,45% des N  w urden von 
den 3 dom inierenden A rten , Digitaria, Setaria glauca u. Brassica  gebildet, 6,73%  
von Taraxacum , Solanum  nigrum  u. Oalinsoga parviflora, u . 3,82%  von den übrigen 
(70%) A rten . U ntersuchungs- u. Bestim m ungsm ethoden w erden beschrieben. 
(Arch. biol. hungarica [2] 18. 384— 89. 1948.) K ö r t e . 4420

Je. Ja . Jerm olajew a und  0. A. Schtscheglowa, Anthocyan und  Entw icklung der 
Pflanzen. Verss. m it P erilla ocymoides u. P . nakinensis zeigten, daß beim  Ü bergang 
der Pflanzen aus der V égétations- in  die R eproduktionsphase eine s ta rk e  Ver
m inderung, zum  Teil sogar ein Verschwinden des Anthocyans  s ta ttfan d . Diese 
V eränderungen in  den B lä tte rn  werden als charak terist. fü r die P hasen  der E ntw . 
der P flanzen b e trach te t. (Roioiagw AKageMHii Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 60. 901— 03. 11/5. 1948. K om arow -Inst. fü r B otan ik  der A kad. der W iss. 
der U dSSR .) A. J acob . 4420

G. Nelrinckx, Gossypolgehalt der Baumwollsamen des Belgischen Kongo und  
ihrer Nebenprodukte. Zusam m enfassende A ngaben über die B auelem ente der 
B aum w ollsaat, die geschälte S aat, die Sam enschalen, sowie die P reßkuchen ; die 
analy t. D aten  w erden u n te r B enutzung der üblichen A rbeitsweisen erm itte lt 
(vgl. Original). E ingehende B etrach tungen  über Monge u. V erteilung des Gossypols
(I) (0,94— 1,11%), seine A btrennung  aus der S aat u . seine q u an tita tiv e  B est. (als 
D ianilino-I bzw. auf G rund seines reduzierenden Verli. gegenüber Fehlingscher Lsg.), 
sein ana ly t. Verb. (Farbrk .), seine Isom erie, seine Löslichkeitsverhältnisse; A us
führungen über die T ox ic itä t des I (1,6,7,1 ',7 '-Hexaoxy-3,3' -dimethyl-5 5 '-di- 
isopropyl-2,2'-dinaphthyl-8,8' -dialdehyd), vor allem bei der V erw endung der P re ß 
kuchen in  der T ierfü tterung , sowie über die E n tg iftung  durch  B indung des freien I 
(m it Eiweiß, W eizenm ehl, Fe-Sulfat) oder durch E x trak tio n . H inweis au f die G e
w innung von  1 u. seine V erw endung als P igm ent, als Schädlingsbekäm pfungsm ittel, 
als Ausgangsstoff fü r p last. Mm., als F ettan tio x y d an s, fü r th e ra p eu t. Zwecke. 
(Bull, agric. Congo belge 39. 819— 40. Dez. 1948. Brüssel, M inistère des Colonies, 
Labor, de Recherches chimiques.) T ä u f e l . 4420

W. C. Sherman und  C. J. Koehn, ß-Carotin aus Bataten  (sweet potatoes). Aus 
P orto  R ico-B ataten  lä ß t sich ß-Carotin (I) auf einfache W eise rein  erhalten . D ie in 
Schnitzel von 3 mm  Dicke zerkleinerten B a ta ten  (160 kg) w erden bis auf etwa 
7%  W . getrocknet, dann  fein gem ahlen u. in einem P erko lato r m it D am pfm antel 
m it (4 x  55 L ite r) „Shcllysolve B “ ex trah iert. Die vereinigten E x tra k te  w erden auf 
6 L ite r eingeengt, dann u n te r N, bei verm indertem  D ruck auf 360 ml gebrach t. 
Nach Stehenlassen über m ehrere Tage in  verschlossenen Zentrifugengläsern w erden 
die ausgeschiedenen K ristalle abzentrifugiert. N ach E x trak tio n  der K ristalle m it 
n-IIexan u. K ristallisieren w erden 585 mg I erhalten . Dieses is t fü r V erw endung in 
Lebensm itteln  rein  genug. Es können noch 0,24%  eines gefärb ten  P igm entes 
(A bsorptionsm axim a bei 428 u. 450 m p, M inimum bei 445 m/<) Chrom atograph, 
m it MgO abge trenn t w erden. —  Aus den M utterlaugen w erden nach Verseifen 
noch 473 ing I erhalten . —  Aus dem  unverseifbaren A nteil w urde ein k rist. Sterin  
erhalten, das s ta rk e  A bsorption im UV m it M axim a bei 252 u. 272 m p  zeigt. — 
Beim T rocknen der B a ta ten  von 74%  auf ca. 7%  W . b e tru g  der V erlust an  I 
rund 24% , stieg aber auf 45% , wenn die P roben vorher b lanch iert w urden. —  
X antophyll is t in Mengen von 0,012%  des gesam ten P igm entes vorhanden. —  
Die B lä tte r  en thalten  6,12 mg 1 auf 100 g frisches M aterial. (Ind . Engng. Chem. 
40. 1445— 48. Aug. 1948. A uburn, Ala., Agric. E xperim . S tation .)

H e s s e . 4420
M iiller-Lenhartz, Die Vermehrung unserer C -V itam inzufuhr. E s w ird auf den 

sehr unterschiedlichen Vitam in  C'-Geh. der verschied. Sorten von F rüch ten , 
Kartoffeln usw . hingewiesen u. angeregt, den V itam ingeh. durch Z üchtung  zu 
erhöhen. Auch durch N utzbarm achung von B lä tte rn  u. K räu te rn  lassen sich noch 
beträchtliche V itam inquellen erschließen. (Therap. d. G egenw art 1948. 182— 83. 
Leipzig, U niv., In st, fü r T ierzucht u. M ilchw irtschaft.) E berlf.. 4425
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D. I. Ssaposhnikow, Photoreduktion von Silbernitrat durch natürliches Chloro
phyll von L jubim enko (Phytochromproteid der Plastiden). Die durch 2— 3 Min. 
K ochen von zerkleinerten A sp id is trab lä tte rn  erhaltene Lsg. von natürlichem  
Chlorophyll (Phytochrom proteid  der P lastiden  nach  L ju b im e n k o )  w urde der 
gleichen Menge 3% ig. Agarlsg. m it 0,005— 1,0%  A gN 03 zugesetzt. E s w urde 
nun die P hotored . der P la tte n  bei verschied. D auer u. S tärke der B elichtung u. 
der A cetonzusatz (zwecks D enatu rierung  des P hytochrom proteidkom plexes) ge
messen. Die Chlorophyll-Lsg. zeigte die bekann ten  5 A bsorptionsbanden (680 bis 
519 m p), u . bew irk te eine P hotored . des A gN 03 u n te r  gleichzeitiger U nnvandlung des 
Carotins in  X anthophyll. D enatu riertes P hy tochrom pro teid  photoreduzierte  n icht. 
(Hoi<nanbi AKaaeMHH Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 561— 64. 
21. 7. 1948. B otan . K om arow -Inst. der A kad. der W iss. der U dSS R , OekoL- 
Pliysiol. L jubim enko-Labor.) v. W i l p e r t .  4460

A. A. Krassnowski, Durch Chlorophyll und  M agnesium phthalocyanin photo
sensibilisierte O xydations-Reduktions-Beaktionen, die unter Erhöhung der freien 
Energie des Systetns verlaufen. Aus der in P y rid in  oder alkoliol. Lsg. durchgeführten  
U nters, der photochem . Red. von Riboflavin  u. Sa fran in  in  Ggw. von Chlorophyll (1) 
oder M g-Phthalocyanin  (II) w ird geschlossen, daß die durch I bzw. II sensibilisierte 
Red. durch A scorbinsäure (III) in einer P rotonen- u . E lek tronenübertragung  von III 
auf den F arbsto ff besteh t. I w ird  hierbei nach A rt der D ehydrase-W rkg. um kehrbar 
reduziert. Es is t w ahrscheinlich, daß ähnliche R kk. zwischen I u. III auch  im  
grünen B la tt als e rste  S tufe der P ho tosyn th . erfolgen. (UoiciaAbi Ai<a;ieMnu Hayn 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 91— 94. 1/7. 194S. B ach -Inst. für 
Bioehem. der A kad. der W iss. der U dSS R .) A. J a c o b . 4460

P. A. Kolessnikow, Von der O xydation der Glykolsäure in  grünen Blättern. 
Zusatz von Glykolsäure (I) zu E x tra k te n  aus grünen B lä tte rn  erhöh t die A ufnahm e 
von 0 2 u n te r  R ückgang des Chlorophylls u . A nhäufung  von C arbonylverbindungen. 
D a sich C arbonylverbb. hei B elichtung der Suspensionen auch ohne Zusatz von 1 
bilden, sind sie w ahrscheinlich O xydationsprodd. anderer Stoffe, die sich in  den aus 
B lättern  erhaltenen  Suspensionen befinden. 1 e rhöh t die A tm ung der lebenden 
B lätter. (RoKuaAM Ai<ane.wm Hayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 
1205— 07. 1/6. 1948. B ach -Inst. fü r Bioehem. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

A. J acob . 4460
W . L. Kretowitsch und  A. A. Bundei, Die Synthese von A la n in  in  P flanzen

geweben. E s w urden die B edingungen fü r die S ynth . von A la n in  (I) aus Brcnz- 
traubensäure  (II) in  zerkleinerten  u. lebenden Pflanzengew eben von etiolierten 
Keimen von L upine u. K ürb is u n te rsuch t. E s ergab sich, daß bei Zusatz von 
A m inodicarbonsäure (111) in  Ggw. von II die I-S yn th . s tä rk  in tensiv iert w ird, 
bed ingt durch die enzym at. U m am inierung. Im  lebenden Gewebe is t die I-S yntb . 
viel geringer als im  Gewebebrei. D em nach erfolgt die S ynth . von I n ich t n u r  durch 
U m am inierung durch III, sondern auch auf dem  W ege einer d irek ten  A m inierung 
von II durch A m m oniak. (UomiaAbi AKa/ie.Mi11; Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] 
[N. S.] 59. 1595— 98. 21/3. 194S. B ach-Inst. fü r Bioehem. der A kad. der W iss. der 
U dSSR .) A. J a c o b . 4460

Ray F. Dawson, Biogenese von Alkaloiden. Vf. verein ig t die in chem . u. bo tan . 
A rbeiten verstreu t sich findenden A ngaben bzgl. S yn th . von A lkaloiden zu einem 
erstm aligen Vers. zur O rdnung der bisher b ek an n t gewordenen T atsachen . Die 
„S ynthesen  u n te r physiol. B edingungen“ von R o b in so n , J u lia n  bzwr. Sch ö pf  
stellen dabei vom  bioehem . S tan d p u n k t aus n u r  ldnet. u . therm odynam . Möglich
keiten  fü r S ynth . in  vivo dar. —  Als O rt der Biogenese kom m en in  F rag e : W urzeln 
(Nicotin, A nabasin, H yoscyam in, H yoscin, Lupinenalkaloide) u. B lä tte r  (Anabasin, 
Norm cotin); noch unbekannten  U rsprunges sind : Cinchona-Alkaloide, Berberin, 
Hordein. -—- F ü r  einige Fälle sind Teile des M echanism us der S ynth . b ek an n t: 
N ornicotin  aus N icotin (Austausch von CH3 gegen II) in B lä tte rn ; N icotinsänre 
aus T ryp tophan , das möglicherweise über A n th ran ilsäu re  -> Indol (-f- Serin) e n t
s te h t; Synth . von N icotin aus N icotinsäure ( +  Prolin) is t dem  Vf. n ich t geglückt. 
D er A nnahm e (R o b in so n ) einer M itwrkg. von L ysin u. A rginin hei S ynth . von 
H yoscyam in kann  Vf. n icht folgen, denn der Nachw. bestim m ter A m inosäuren u. 
der zu ihrem  A bbau  erforderlichen E nzym e reich t n ich t aus, um  eine M itwrkg. an 
der S ynth . zu begründen. W ichtig  w äre der N achw. von ringschließenden (Pyrid in!) 
Enzym en. Dagegen scheint nach Vers. von H il l s  heim  Ä ufpfropfen eines Reises 
von N icotiana tabacum  auf D ubiosia m yoporoides die A ufk lärung  einer einfachen 
E sterbldg. bzw. -Spaltung (H yoscyam in T ropin  +  T ropasäure) möglich zu  sein.
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—  E m bryonen der ruhenden  Sam en (A tropa belladonna; D a tu ra  stram onium ) sind 
frei von A lkaloiden, en thalten  sie aber kurz nach Beginn des Keim ens, w orauf 
W anderung in  B lä tte r  usw. erfolgt. Die S yn th . kann  durch D üngung sowie Indu- 
zierung von P ro teo lyse beeinfluß t werden. Jedoch  findet Vf. b isher keinen Beweis 
fü r einen Zusam m enhang zwischen A nhäufung von A lkaloiden u. P ro te inen . —  
D ie physiol. Rolle der A lkaloide is t noch ungeklärt. (Advances in  Enzym ol. 8. 
203—-51. 1948. New York, N .Y ., Columbia Univ.) H e s s e . 4460

G. Ss. Iljin, B ildung von Nornicotin in  P flanzen der Gattung N icotiana. Es 
w urden N icotiana glu tinosa au f Tom ate, T abak  u. N. g lauca sowie diese au f 
N. g lu tinosa gepfropft, die Propfreise bei S0° getrocknet u. auf den A lkaloid-Geh. 
analysiert. ■— E s zeigte sich, daß fü r die Alkaloid-Bldg. die W urzel der U nterlage 
m aßgebend is t: N. glu tinosa auf T om ate bildete kein Nornicotin  (1), T om ate auf 
N. glu tinosa bildete N icotin  (II) s ta t t  I. N. glutinosa enth ielt im  B lattstie l 0,22% , 
im  Stengel 0,19% , in  der W urzel 0,17% , im  B la tt kein II. II e rfäh rt eine E n t 
m ethylierung zu I, eine U m w andlung, die in  ty p . II-Pflanzen n u r sehr schwach 
vor sich geht. (Roima;;bi Ai<a«em ih i  Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 62. 
247— 50. 11/9. 1948. B ach-Inst. fü r Bioehem. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

v . W il p e r t . 4460
L. L. Balaschew u n d  N. M. Ssannikowa, E in flu ß  der Wurzelernährung auf die 

Geschlechtsmerkmale der R icinusstaude. Im  Gefäßvers. m it R icinusstaude w ird  e rs t
malig eine fem ininisierende W rkg. des K u. eine m asculinisierende W rkg. des P  
festgestellt. Bei IC-Mangel sind die m ännlichen B lüten  sehr s ta rk  entw ickelt, die 
weiblichen fast völlig un te rd rück t. D er E rtra g  (g/Gefäß) sink t von 16,0 auf 0,7, 
w ährend bei P-M angel eine E rtrag ah n ah m e von 14,6 auf 4,4 e in tr itt . Die L enkung 
der generativen E n tw . durch geeignete D üngung erm öglicht hei den zweiliäusigen 
Pflanzen einen reichen F rü h e rtra g  u. die A usnutzung der H eterosis des M aises bei 
dessen H ybridenaussaa t. Die hei V erw endung der reinen L inien der M aishybrid i
sierung au ftre tende schlechte K olbenentw icklung u . der B lü tenstaubm angel können 
dadurch  beseitig t w erden. D ie Beeinflussung des B lüh Vorganges durch geeignete 
D üngungsm aßnahm en erm öglicht durch die leichte A usschaltung der H erm a
phroditform en vo r der B lütezeit die A usnutzung der Heterosis der R icinusstaude. 
(JJOKJip.Hbi A K aaeM H H  Hayi< CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 60. 1061— 63. 
21/5. 1948. W iss. Ssam oilow -Inst. fü r D üngem ittel u. Insektofungieide.)

L e b ta g .  4470
K. G. Miroschnltschenko, Vom E in flu ß  des Äthylalkohols auf das W achstum  

und die W urzelbildung der P flanzen. D ie F eststellung der W rkg. von A .  (I) auf die 
W urzelbldg. is t deshalb von Interesse, weil I gewöhnlich als Lösungsin. fü r H ete ro 
auxin d ient. Bei Verss. m it Bohnen glich die W rkg. verd. Lsgg. v. I derjenigen von 
W uchsstoffen; es w urde der Zustrom  von N ährstoffen u. Baustoffen zur Zone des 
H ypokotyls v e rs tä rk t. (RoimaAbi ÄKaAeMim Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 60. 165— 68. 1/4. 1948. Leningrad, Landw irtsch . Inst.) A. J a c o b . 4485

Ss. 0 . Grebinski und Ss. M. Kaplan, Anwendung einer Kombination von 
W uchsstoffen zur Bewurzelung von Stecklingen. E ine K om bination  von  H eteroauxin  
m it Honig, Hefebrühe oder Vitam in B y erwies sich als günstig  für die vegeta tive 
V erm ehrung von B aum arten , die sich n u r schwer bewurzeln. (RoKJiaAbi AKaaeMHii 
HayK CCCP [Ber. A kad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 60. 157— 59. 1/4. 1948. Lwow, 
Franko-U niv ., B otan . G arten.) A. J acob . 4485

J. Spinka, Biokatalyse und Pflanzendüngung. Ü bersicht über die le tz ten  
Forschungsergebnisse au f dem G ebiet der m ineral. N ährstoffe. H um usstoffe, 
Spurenelem ente, A uxine u. W uchsstoffe. D ie W rkg. der /S-lndolylessigsäure auf 
die W urzelentw ., die B edeutung der W uchsstoffe fü r H eilung von Ö bstbaum - 
verw undungen, sowie die B edeutung der V itam ine u. Sexualhorm one fü r die 
Pflanzen w ird hervorgehoben. (Chem. Ohzor. 23. 209— 15. 30/11. 1948. L ahor. 
Dr. J . gpinka f. biol. u. chem. Forschung, P rag.) St e in e r . 4485

Je. A. Makarewskaja und  T. Ss. Ssulakadse, Wassersättigungsvermögen der 
chlorosen Pflanzen. Die chlorosen W einreben verdunsten  weniger W . als die 
gesunden. Die B lätter, m eistens auch die jungen Triebe, verschied. P flanzen weisen 
hei Chlorose einen erhöhten  W assergehalt gegenüber der gesunden P flanze auf. Die 
als Folge der verm inderten  T ransp ira tion  u. des erhöhten  W assergehalts gesteigerte 
W elkeresistenz hei Chlorose wird auch an den von der Rehe en tfern ten  Trieben b e
obachtet. Selbst wenn hier der W asserverlust größer is t als beim gesunden Trieb, 
wird der n. W assergehalt n icht un tersch ritten . D as V erhältn is B lattgew ./T riehgew .
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(obere Zone) is t bei den gesunden Trieben ungünstiger als bei den chlorosen. Beim 
E in tauchen  in  W . nehm en die chlorosen B lä tte r  tro tz  des höheren W assergehalts 
m ehr davon auf als die gesunden. D as größere W assersättigungsverm ögen des 
chlorosen B lattes kann  n ich t m it dem  erhöhten  osm ot. Saugdruck erk lä rt w erden. 
E s en th ä lt weniger w asserhaltende Kolloide u. weniger hygroskop. W asser. Die 
chlorosen R ebenb lätte r weisen einen erhöhten  Biosgeh. auf. Im  H erbst n äh e rt er 
sich dem  n. G ehalt. D ie A ngabe von Ssu ch o ru k o w  u . Ssem o w sk ic h  über einen 
erhöhten  Geh. an  freiem  Bios, durch A uxinw rkg. w ird durch Verss. über die 
H eteroauxinw rkg. auf den W einrebenahleger bes tä tig t. N eben der E rhöhung  des 
Biosgeh. w ird bei der Chlorose der A uxingeh. erhöht. D as erhöhte W assersättigungs
verm ögen des chlorosen B lattes is t von der erhöhten  Konz, der W uchsstoffe a b 
hängig. (RoKJiaflbi Ai<afleMHH Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 
689— 92. 1/5. 1948. In st, fü r B otan ik  der A kad. der W iss. der Grusin. SSR.)

L f . b x a g . 4490
Berthe Delaporte und  Henri Belval, D ie Zähfäule der gefrorenen Zuckerrübe-, 

Phytobacterium vitrosum  n. sp. als Qlucofructosanbildner. Gefrorene Zuckerrüben 
w erden beim A uftauen  von verschied. B akterien  befallen, von denen Pseudomonas 
betae-gelatae speziell Fructosan  u. Phytobacterium vitrosum  (I), eine neue A rt, 
Glucojructosan (II) aus Zucker bildet. 1 w ächst aerob auf A gar in  F orm  du rch 
sichtiger, G ram -negativer S täbchen (Größe 0,7— 0,8 p  X 2— 7 p), die in  der M ehr
zahl unbeweglich u. m onopolar m it 1 oder 2 Geißeln versehen sind. I b ildet keinen 
F arbstoff, verflüssigt G elatine n ich t, koaguliert Milch n ich t, b ildet w eder Indol 
noch II2S, red. N itra t n ich t u. w irk t n ich t proteolytisch . Bei lO tägiger K u ltu r  m it 
12%  Saccharose (III) erfolgt in  geringem  M aße Acetylmethylcarbinol-Bldg., Glucose, 
Galaktose,Fructose, Lactose, Maltose, III, Raffinose, Gentianose, Stachyose, Verbascose 
w erden u n te r  Säurebldg. (außer C 02 n u r  M ilchsäure) vergärt, außerdem  gehen die 
5 le tz tgenann ten  Zucker II. Glycerin, M a n n it u. Sorbit sowie Stärke w erden n ich t 
angegriffen; Phenosafranin  w ird  n ich t reduziert. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 
226. 1859— 60. 31/5. 1948.) K. M a ie r .  4490

E5. Tierchemie, Tierpliysiologie. Tierpathologie.
H. C. Wu und M. B. Visscher, Anw endung des Schwanzplethysmographen zu 

Blutdruckmessungen an der M aus m it Beobachtungen über Temperatureffekte. E inzel
heiten u. P rinzip  des A ufbaues u. der W irkungsw eise eines Sehw anzplethysm o- 
graphen zur B lutdruckm essung an  in ta k te n  M äusen. D as G erät w ird  m ittels einer 
G um m im anschette an  der Schwanzwurzel angelegt. D ie nach  diesem Yerf. e r
haltenen  W erte  w erden m it D iroktm essgg. des B lu tdruckes verglichen u. geeicht, 
wobei von den Vers.-Bedingungen bes. dem  Einfl. der Tem p. B eachtung  geschenkt 
wird. Ind irek te  u. d irek te  W erte  zeigen bis au f einen geringen konstan ten  M ehrw ert 
der ersteren (ca. 5 mm) gu te Ü bereinstim m ung. H öhere Tem pp. führen  zu einem 
A nstieg der B lu tdruckw erte, doch sind tro tz  dieses E ffektes auch die bei gew öhn
licher Z im m ertem p. gemessenen Zahlen n ich t wertlos. (Amer. J .  Physiol. 153. 330 
bis 335. 1/5. 1948. M inneapolis, M inn., U niv. of M innesota, D ep. of Physiol.)

K lo ck m a n n . 4500
E. Geiger, Biochemie von Fischproteinen. B iochem ie der F isehproteino auf 

G rund einer um fangreichen L ite ra tu rü b ersich t (109 Z ita te). (Fortsclir. Chem. org. 
N atu rsto ffe  [W ien] 5. 267— 99. 1948. Los Angeles, Calif.) L ü p n it z . 4520

Michel Polonovski, René-Guy Busnel und Israel Grundland, Über das Augen - 
pigm ent der melaninfreien Krustaceen. In  scheinbarem  G egensatz zur K lassifizierung 
(Ve r n e , 1921) der Krustaceen  nach  m elaninhaltigen u. -freien haben  die letzteren 
schwarze Augen. F rühere  U nterss. der Vff. (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 137. 
[1943.] 315) über die P terine  zeigten bereits beim  M elanin von Cancer pagurus U n ter
schiede in  A lkalilöslichkeit u n te r  R o tfärbung  sowie ro te r  UV -Fluorescenz in  Essig
säure gegenüber den klass. M elaninen. Bei den schw arzen Augen der m elaninfreien 
A rten  Leander serratus (L ) u. Crangon vulgaris (C) nahm  m an bisher M elanine an, 
was durch Säureresistenz u. U nlöslichkeit in  organ. Lösungsm m . g es tü tz t erscheint; 
dagegen un terscheidet sie die Löslichkeit in  n-Lauge u. F ällba rkeit m it HCl sowie 
die w einrote, n ich t schwarzstichige F ärb u n g  des dabei erhaltenen  N d. von den 
eigentlichen M elaninen. D aher w urde das nach V erreiben der A ugen m it Ä., 
Behandeln m it Aceton, ¿Methanol u. n-HCl, W aschen u. T rocknen bei 100° erhaltene 
b raune P u lver in  n-NaOH gelöst u . die ro te  Lsg. m it dem  M ikrophotom eter von 
Cha lo nge  spektrograpliiert. Die erhaltenen  K urven  zeigen heim  P igm ent aus
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Cancer pagaras genügend Ä hnlichkeit m it denen verschied, M elanine, dagegen hei 
L. serra tus u. Cr. vulgaris ein von diesen verschied. M axim um  bei 3450 Ä  u. ähneln 
h ier denen von B e c k e r s  Om m ochrom  (Z. f. V ererbgsl. 80. [1942.] 157) aus Insekten  
u. gewissen K rustaceen . D ie schwarzen P igm ente  dieser m elaninfreien K rustaceen 
sind also von den echten M elaninen verschieden. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 
2 2 6 .  2182—2184. 28/6. 1948.) K im p e l. 4520

Paul Valade, Histochemische Untersuchungen über die L ipoide der H irnrinde. 
Vff. bedienen sieh der A rbeitsweise von Cia c c io , welche darauf beruh t, daß die 
P hosphatide  u. G alaktolipoide in A ceton unlösl. sind, u. daß Zusatz von K alium - 
biclirom at u. Cd-Salzen die U nlöslichkeit der L ipoide in  A ceton v ers tä rk t, ohne 
daß sie dabei ih re A ffin itä t zu den üblichen F ettfa rhsto ffen  (z. B. Sudan I I I )  v e r
lieren. D as verw endete Verf. w ird ausführlich beschrieben. E s ergehen sich drei 
Stellen der L okalisierung der L ipoide in  der Stirngegend (G yrus sigmoides) des 
H undehirns; subm eningit., perivascu lär u. in tracellu lär. (C. R . hebd. Séances Acad. 
Sei. 227. 646— 48. 27/9. 1948.) H e s s e . 4520

Jaques Bourdillon, Kristallines pepsin-resistentes Protein aus Skelettmuskel. 
N ach B o u r d i l l o n  (Areh. B iochem istry 13. [1947.] 199) k ann  m an aus P epsin  (I) 
des H andels eine k rist. S ubstanz erhalten , welche bei sehr hohem  Moll.-Gew. einige 
K ennzeichen eines P ro te ins bzw. eines hochm ol. P olypeptides aufw eist u. du rch  I 
n ich t hyd ro lysiert w erden kann . E ine ähnliche S ubstanz konn te  je tz t aus S k e le tt
m uskel (Ochse, P ferd) erhalten  w erden. Diese w ird Peptomyosin  (II) genann t. II is t 
extrem  w iderstandsfähig  gegen Einw . von I; es is t unlösl. in  salzfreien Lsgg. hei 
pH 5 u . kann  le ich t k rist. w erden. M ol.-Gew.: 91000. —  II s te llt m indestens 2%  
der gesam ten P ro te ine  d ar; es scheint n ich t iden t, zu sein m it irgendeiner der 
bekannten  F rak tionen  des Muskels. Seine physiol. Rolle is t noch u n bekann t. (Areh. 
B iochem istry 1 6 . 63— 68. Ja n . 1948. A lbany, New Y ork S ta t. Dep. of H ealth .)

H e s s e . ' 4520
W. N. Orechowitsch, A. A. Tusstanowski, K. D. Orechowitsch und  N. Je. 

Plotnikowa, Über das Prokollagen der H aut. Aus der H au t von Säugetieren, Vögeln, 
Reptilien, L urchen u. F ischen w urde ein krist. P ro te in  erhalten , das offenbar zu 
einer bes. G ruppe von B indegewehsproteinen gehört; w ahrscheinlich ste llt es die 
V orstufe des K ollagens d a r  u. w urde daher Prokollagen (I) genann t. D er Z ander 
w ar die reichste Quelle (2,5%  I des Rohhautgew ichtes). I findet sieh n ich t n u r in 
der H au t, sondern auch in  anderen tier. Geweben u. Organen. I is t ein Sphäro- 
p ro tein , lösl. in  angesäuertem  W ., unlösl. in neutralem  u. schw achalkal. Medien. 
Es is t le icht aussalzbar (z. B. durch 4% ig. NaCl). Beim K ochen geh t es in  G elatine 
(II) über. —  W ährend  A lbum in u. G lobulin aus der H a u t auch in  verd. Lsgg. 
( <  1%) ein ausgeprägtes A bsorptionsm axim um  bei 2800 Á (auf Tyrosin- n. 
T ryptophan-G eh. zurückgehend) zeigen, feh lt dieses in  entsprechenden I-Lösungen. 
In  konz. I-Lsgg. ( >  3% ) tre te n  s ta t t  dessen 5 ausgesprochene A bsorptionsm axim a 
bei 2570— 2600, 2640— 2660, 2690— 2710, 2760— 2790 u. 2840— 2870 Á auf. Die 
ersten drei M axim a w erden auch in konz. 11-Lsgg. (6— 10%) beobach tet u. w erden 
dem Phenylalan in  zugeschrieben; eine Z uordnung der beiden le tz ten  M axim a 
konnte b isher noch n ich t erfolgen. —  Bei der V erdauung von I durch  krist. Pepsin, 
T rypsin  u. C hym otrypsin nach K u n itz  u. N o r th r o p  w urden in 24 S td . 14, 15 bzw. 
9%  des gesam ten P rotein-N  freigesetzt, bei der E inw . von P ap ain  oder K athepsin  
(aus Leber) dagegen 30 bzw. 40% . E lem entare Zus. des 1: 49%  C, 16% N, 7,5%  H, 
kein S, kein P . (E hoxhmhh [Biochimia] 13. 55— 60. Ja n ./F eb r. 1948. M oskau, In s t, 
für biol. u. med. Chem. der A kad. der Med. W iss. der U dSS R , L abor fü r Eiweiß- 
ehemie.) F r a n k e . 4520

Torsten Teoreli, Membranelektrophorese in  Beziehung zu bioelektrischen Polari
sationserscheinungen. N ach Hinweis auf die M ehrdeutigkeit des Begriffes P o la ri
sation in der E lektrophysiologie w ird als einfaches Modell, das die charak terist. 
K ennzeichen der P o larisa tion  aufweist, ein Syst. angegeben:

Hom ogene M. I  Poröse M em bran 
A+R“ ! A+R“ +  B+R -

Hom ogene M. I I  
B+R~

H at die Io n en art B+ eine größere Beweglichkeit als A+, dann  v erh ä lt sich die 
M em bran w ie ein n ich t lineares Strom elem ent. A n einem  solchen E lek tro ly tsy st. 
lassen sich die fü r einen aus OHMsehen W iderstand , K ap a z itä t u . Selbstinduktion  
bestehenden Strom kreis ty p . V erhältnisse nachahm en. (N ature [London] 162. 961. 
18. 12. 1948. U psala, Univ.) I I e n t s c h e l . 4550
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J. Leonis, N -D im ethylleucylglycin als Puffer. D as nach  F is c h e r  u . G lu u d  
[1909] hergestellte u. vom Vf. duroli U m kristallisieren aus Clilf.-A. gereinigte, 
analysenreine N -D im ethylleucylglycin, C10H20O3N2-3/2H20  kann  zwischen dem  p H- 
Bereicli 7— 8,5 hei 20— 25° als g u t w irkender Puffer, bes. bei bioehem . U nterss. 
b en u tz t werden. D er P uffer besitz t einen re la tiv  niederen Tem p.-Koeff. (Pk 7,805 
bei 23°), er reag iert n ich t m it carbonylhaltigen V erbb. -wie Chinonen, auch n ich t 
m it CS2 u. w ird von gew öhnlichen P ep tidasen  n ich t gespalten. (C. R . T rav . L ab . 
Carlsberg, S6r. chim. 26. 357— 60. 194S. Brüssel, U niv.) L a n g .  4550

Bernard A. Lindenberg und Michel Poionovski (u n ter M itarbeit von A. Krogh- 
Lindberg), Untersuchungen über die D iffusion  nichtelektrolytischer organischer Stoffe  
im  Gewebswasser der Fische. 2. M itt. E in  Vergleich der D iffusib ilitä t von schwerem 
Wasser, M ethanol und  Aceton beim Fisch und  beim Frosch. Es w ird  beim Fisch 
(Carassius vulgaris) u. beim  Frosch (R ana temporaria) die G eschw indigkeit ge
messen, in  der der Organism us verschied. Stoffe (Schweres W asser (I), M ethanol (II) 
u. A ceton (III)) aus der Um gebungsfl. bis zu r völligen S ättigung  aufn im m t. Als 
perm eabilitä tsregulierende System e kom m en beim Fisch die K iem en, heim  Frosch 
die Epiderm is in Frage. W ährend  jene  als lipoproteide M em bran b e tra ch te t w erden, 
kann  diese m it einem hydrophilen Gel verglichen w erden, dessen In tcrm icellarräum e 
m it W . angefüllt sind. Infolge seiner Lipoid- wie W asserlöslichkeit, wie auch 
seiner geringen M ol.-Größe k ann  II sowohl die K iem enhau t des Fisches wie auch 
die F roschhau t g u t durehdringen. D em entsprechend w urde auch eine gleichgroße 
Sättigungsgeschw indigkeit hei beiden gefunden. F ü r  I w ürde die F roschhau t bessere 
Perm eationsm ögliehkeit bieten, da es sich in  der Interm icellarfl. g u t verteilen kann  
u. zudem  eine geringe M ol.-Größe besitzt. Im  G egensatz hierzu m üß te  III als g u t 
lipoidlösl. S ubstanz besser die K iem en der F ische perm eiren können. In  der T a t 
w urde für I eine 2mal größere, fü r II eine 2m al kleinere Sättigungsgeschw indigkeit 
gefunden. (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 658— 67. S ept./O kt. 1948.) " W a l l is . 4550 

R. E. Shipley und  0 .  M. Helmer, Beobachtungen über das „sustained pressor 
principle“ bei verschiedenen Tierarten. D as B lu tp lasm a von R a tte n  u. H unden  m it 
liaem orrliag. Ilypotension  von m indestens 2 S td. D auer en th ä lt ein pressor. 
Prinzip, das eine lang anhaltende B lu tdruckste igerung veru rsach t, w enn m an es 
K atzen, H unden oder R a tte n  in travenös in jiziert, die I bis 3 T age vor der In jek tion  
neplirektom iert w aren. A uch im  m enschlichen P lasm a von P atien ten , die nach 
langer H ypotension gestorben sind, soll ein solches P ressorprinzip Vorkommen. 
(Amer. J .  Physiol. 153. 341— 47. 1/5. 1948. Indianapolis, Lilly L abor, for Clinical 
Res., General H ospital.) S c h ü m a n n . 4550

Brunhilde Fang, Allergie und M agenerkrankung. Bei der Ulcusgenesc w ird im m er 
m ehr die allerg. B ereitschaft berücksichtig t, w as fü r die W eiterführung  der üblichen 
M ilchbreidiät, die im  Milcheiweiß oft das spezif. Allergen en th ä lt, bedeutsam  ist. 
Bei H au ttestierungen  an  72S M agenkranken (Ulcus, Gastritis) zeigten 60,5%  eine 
m eist m onovalente alim entäre H autallerg ie an H äufigkeit abnehm end in  der Reihe 
Fleisch, Milch, Eigelb, Gerste, H afer, andere V egetabilien, E ildar, Roggen, Fisch, 
W eizen. Von 170 N ich tm agenkranken des gleichen poliklin. K rankengutes zeigten 
nu r 17% positive R eaktion. D er s ta tis t. signifikante U nterschied sp rich t fü r eine 
positive K orrelation zwischen diesen M ageüerkrankungen u n d  der allerg. H a u t
reaktion. D ie relative Seltenheit po lyvalen ter Allergie (24 P robanden  2facli, 
22 dreifach, 20 vierfach) sp rich t dafür, daß Allergie seltener als Folge der E rk ra n 
kung (paren tera le  E iw eißaufnahm e durch  die W undfläche des Ulcus oder durch die 
gesteigerte D urchlässigkeit der entzündeten  Schleim haut), denn als zu ihrem  
U rsachenkom plex gehörig anzusehen ist. M it der gew ählten  A nordnung gelang der 
Nachweis der allerg. Rk. der M agenschleim haut au f E xposition bei positivem  
H au tte s t n u r  an den subjektiven Sym ptom en in  12 v. 15 Fällen. Bei reichlicher 
A ntigenzufuhr peroral reag ierten  11 von 15. M it der WESTPHALSclien Zellsonde oder 
durch  den V erlauf der Sekretionskurve gelang der Nachweis allerg. Sclileim hautrk. 
n ich t. P erorale  Desensibilisierung erwies sich tlierapeu t. b rauchbar. 12 von 17 P ro 
banden  w urden nach 6 w öchentlicher K ur beschwerdefrei. (K lin .W sehr. 26. 141—r43. 
1/3. 194S. Heidelberg, U niv., Med. Poliklin.) L a n g e c k e r .  4551

Mark Swerdlow, Id iosynkrasie gegen Thiopenton. B erich t über einen F all von 
Idiosynkrasie nach in travenöser In jek tion  von lösl. Thiopenton  u. Hinweis auf 
ähnliche Falle in  der L ite ra tu r. (Lancet 254. S84— 85. 5/6. 1948. M anchester.)

K u n z m a n n . 4551
Pierre Cartier, Die Mineralbestandteile der calcificierten Gewebe. 1. M itt. Die 

M ineralstruktur des Knochens, des D entins und des Zementes. In  in  v itro  Verss. w urde
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die Löslichkeit des Knochens, des D entins u. Zem entes als .Funktion des pH-W ertes 
un tersuch t. D er A ngriff der sauren Lsgg. geschieht n u r bei einem pH-W ert <  5,8. 
Die M ineralsalze scheinen n ich t m it dem  organ. T räger durch enge ehem. Verbb. 
verbunden zu sein. D er Vgl. der L öslichkeitskurven m it denen, die m it T ricalcium - 
phosphat (1), CaC03 u. D alillit (natürlicher C arbonat-A patit) erha lten  w urden, 
vervollständig t durch  das V erhältn is Ca : P  der Lsg., bes tä tig t die Folgerungen von 
D a l l e m a g n e .  D as M ineral des Knochens, des D entins u. Zem entes kann  als einfache 
M ischung von I u. CaC03 aufgefaßt werden. (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 65— 73. 
Ja n ./F eb r. 1948. H ôpita l des Enfants-M alades, Labor, d ’é tude de l’os e t do la  
croissance.) P a t z s c h .  4552

Pierre Cartier, Die Mineralbestaiulleile der calcijicierten Gewebe. 2. M itt. Die 
molekulare S truk tur des Knochenmineralstoffes. (1. vgl. vorst. Ref.) Die Solubili
sierung des K nochenm ineralstoffes verläu ft in  3 verschied. Stufen, die durch ih r 
V erhältnis C a: P  charak terisiert sind. 1. S tufe (C a: P  zwischen 2,18 u. 1,94), sehr 
em pfindlich gegen Säuren, en th ä lt die C arbonate (Ca u. Mg), T ricalcium citra t, 
T rim agnesium phospliat (I) u. eine ganz geringe Menge N a. Die 2. S tufe (Ca : P  
=  1,94) is t hom ogen; q u a n tita tiv  die w ichtigste, w ird sie aus T ricalcium phosphat
(II) gebildet, das T rinatrium phosphat adsorb iert h a t. In  der 3. Stufe, deren biochem. 
B edeutung eine ursprüngliche ist, en th ä lt der von seinen M ineralsalzen befreite 
K nochen noch eine beachtliche Menge an Ca u. P  (ca. 10% des Ca u. des G esam t-P). 
Diese beiden sind n ich t un tere inander verbunden, sondern un m itte lb ar auf dem  
P ro te in träg e r des K nochens fix iert. Mg w urde als C arbonat u. als I gefunden. N a ist 
an II in  F orm  des D inatrium phosphates adsorbiert. Die A nw esenheit von O xyapa tit 
konn te  n ich t bewiesen w erden. (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 73— 81. Ja n ./F eb r. 1948.)

P a t z s c h .  4552
J. T. Irving und J. P. Weinmann, Experimentaluntersuchungen über Calci- 

fizierung. 6. M itt. Reaktion des D entins des Rattenschneidezahns au f S tron tium 
injektionen. E ine E inzelin jektion  S trontium chlorid  veru rsach te im  D entin  V er
änderungen, die als ca lc io trau inat. Linie, hypocalcifizierte u. hypercalcifizierte 
Schicht bezeichnet w erden. D ie hypocalcifizierte Schicht s te llt das p räexperim en
telle P räd en tin  dar, w ährend die hypercalcifizierte Schicht u n m itte lb a r nach der 
In jek tion  gebildet w urde. E s w ird vorgeschlagen, diese S törung  in  der Bldg. u. 
Caleifizierung des D entins als „calc io traum at. R eaktion“ zu bezeichnen. ( J .  D en tal 
Res. 27. 669— 80. Dez. 1948. Chicago, Hl., U niv., Coll. of D en tis try ; Loyola, U niv., 
School of D en tistry .) E b e r l e . 4552

Humberto Granados, Johannes Glavind und Henrik Dam, Beobachtungen über 
experimentelle Zahnearies. Der E in flu ß  von jettfreier und  fetthaltiger Nahrung. 
2 G ruppen von jo 14 Syr. H am stern  w urden 105 Tage lang m it einer fettfreien  
gereinigten G rundd iä t g e fü tte rt, zu der die eine G ruppe 7%  Schweineschmalz 
erhielt. D ie Tiere, die das fe ttha ltige  F u tte r  erhalten  h a tten , wiesen etw as geringeren 
CWiesbefall bzw. kleinere cariöse D efekte auf als die K ontrollgruppe, jedoch w ar 
(1er U nterschied  n u r von geringer s ta tis t. B edeutung. (Acta patho l. m icrobiol. scand. 
25. 453— 59. 1948. K openhagen, Polytechn. Inst., Dep. of Biol.) K l e s s e .  4552

François Moyson, Über den Calciumgehalt des Eiters. Calcium (I)-Bestim m ungen 
der eitrigen Sekrete sept. u . asept. A ffektionen ergaben fü r beide einen I-Geh. von 
ca. gleicher G rößenordnung, so daß die von D e l o y e r s  (Bruxelles m édical 25. [1945.] 
107) beobachtete  llyperphosphatäm ie w ahrscheinlich n ich t als U rsache fü r eine 
erhöhte I-Ausscheidung bei Ggw. eiternder Prozesse zu b e trach ten  ist. (C. R . 
Séances Soc. Biol. Filiales 142. 1188— 89. Sept. 1948. Bruxelles, Service U niv. de 
chirurgie M. Deloyers, u. Labor, de méd. exp. M. P . G ovaerts.) S ie v e r s .  4552

Robert J. Gorlin, Schwankungen im  Proleingehalt des Speichels. D er Durcli- 
schnittsproteingeh. von 280 Speichelproben be trug  280 m g% , bei Schw ankungen 
zwischen 175 u. 442 m g-% . (J . D en tal Res. 27. 603— 08. O kt. 1948. New York, 
Columbia U niv., School of D ent. Surgery.) E b e r l e . 4555

Hans Selye und Paris Constantinides, Das allgemeine Anpassungssyndrom  und  
die Anpassungskrankheiten. Die A npassungserscheinungen, die sich n ich t u n te r  
bestim m te Begriffe wie serolog. R kk., A rbeitshypertrophie einordnen lassen, w erden 
hier u n te r  dein neuen Begriff „das Allgemeine Anpassungssyndrom “ zusam m en
gefaßt. D as endokrine Syst. spielt dabei eine H auptrolle. Die w ichtigsten  m orpholog. 
u. funktionellen V eränderungen sind V ergrößerung der N ebennierenrinde, ge
steigerte C ortical-H orm onproduktion, Involu tion  des T hym us u. a. lym pliat. 
Organe, gastro in testinale  Geschwüre, ü .  gewisse m etabol. V eränderungen u.
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V ariationen im  K örperw iderstand. D er Begriff w ird  gegen bekann te  ähnliche 
abgegrenzt, die Stoffwechselvorgänge, die k ine t. B edeutung, die theore t. G rund
lagen u. die A ngriffspunkte der neuen Theorie besprochen. (D tsch. m ed. Rdsch. 2. 
161— 69. Mai 1948. M ontreal, Canada, U niv., In st, de Mediciue. Chirurg, exp.)

K l in g m ü l l e r . 4558
Paul Chauchard, Henriette Mazoué und  Raoul Lecoq, E in flu ß  verschiedener 

Vitamine auf die nervösen W irkungen des Adrenalins, Acetylcholins, Cholins und  
des Adrenochroms. W iederholte Adrenalingnbe  fü h rt an  der weißen R a tte  zu einer 
V erlängerung der Chronaxie peripherer N erven. D ieser E ffek t w ird neu tra lisiert 
durch V itam in A , K , BßJ E , Folsäure u. B x. Ohne W rkg. b le ib t D, I I ,  Inosit, 
B 2— B ß, C u. P . F  verlängert die Chronaxie auch bei alleiniger Gabe. —  Acetyl- 
choling&be v erk ü rz t die Chronaxie. Diesen E ffek t neutralisieren  C, D , H , P  u. 
Inosit, ohne W rkg. sind A , K , B ß, E ,F ,  B x— B . w. Folsäure. Die entsprechende W rkg. 
des Cholins w ird verh indert durch A , B x— B a, E , K , I I ,  P , Folsäure u. Inosit. Ohne 
W rkg. sind C, D, H  u. F . Die V erringerung der Chronaxie durch Adrenochrom  w ird 
gehem m t durch C, D, F , I I  u . Inosit. Ohne W rkg. sind A , Bx— B ., E , K  u. Folsäure. 
Die V erlängerung der Chronaxie durch B e u. P  en tsp rich t der W rkg. dieser V itam ine 
allein. (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 1346— 48. Nov. 1948.)

J u n g . 4558
Wolfgang von Buddenbrock, D ie Sexualhormone der Wirbeltiere■ Bei der 

B efruchtung w ird durch den Chrom osom enapp. der W irbeltiere das Geschlecht 
bzw. die A usbildung der G onaden bestim m t u. die in  den G onaden erzeugten 
Sexualhorm one (I) p rägen  die Erscheinungsform  des reifen Ind iv iduum s. Bei den 
Insek ten  w erden alle G eschleclitsunterschiede durch den Chrom osom enapp. b e 
stim m t. D er G rund fü r das verschied. Verh. liegt in  der Lebensdauer. D as fertige 
In sek t leb t nu r eine kurze P hase  der B runst, w ährend beim  W irbe ltie r der W echsel 
zwischen asexueller u . sexueller P hase  durch  die (I) bestim m t w ird. D ie gonado- 
tropen H orm one sind fü r beide G eschlechter iden t., die I differieren sexuell. Beide 
Geschlechter bilden beide H orm onarten , z. B. en th ä lt der H engsthoden große 
Mengen Follikulin . —  Bei Vögeln g ib t es Beispiele fü r  die W rkg. des anders ge
schlechtlichen H orm ons : D ie Schnabelfarbe des S tars is t  bei beiden G eschlechtern 
nu r w ährend der B runst gelb,* beim  k as trie rten  W eibchen bew irk t n u r  das m än n 
liche H orm on G elbfärbung, daher m uß auch w ährend  der B ru n st m ännliches 
gebildet werden. —  Die I sind W uchsstoffe fü r ganz bestim m te Organe. D abei ist 
entw eder n u r  eines w irksam  (Schnabelfarbe des S tars) oder beide w irken entgegen
gesetzt (H ahnenkam m ) oder Synergist., z. B. lä ß t sieh das a troph . G enitale der 
weiblichen kastrierten  R a tte  durch m ännliche I beheben. D ie  K astra tio n  deckt 
2 A rten von sek. G eschlechtsm erkm alen auf: 1. unabhängige, die auch nach 
K astra tion  bestehen bleiben (Eckzähne des H engstes); 2. abhängige, bes. hei 
Säugern (Geweih, B art). —  Vögel geben Beispiele fü r  Sexualdim orphism us: Das 
Prachtgefieder ist asexuell, der F asan  verliert durch K astra tio n  dasselbe nicht. 
Auf die Psyche is t vor allem das m ännliche I von Einfl. ; weibliche K ücken krähen  
nach Testosteron (II), weibliche K anarienvögel rollen nach  II. D urch II w ird  die 
R angordnung beim P icken am  H ühnerhof beeinflußt. —  Bei niederen W irbel
tieren ist das Geschlecht sehr labil u . erm öglicht eine U m kehr durch I; z. B. Rück- 
bldg. des Hodens u. E n tstehen  von E iern  bei jungen m ännlichen Salm o irideus. 
Bei genet. W eibchen von M olchlarven kom m t es durch  II zur H odenentw icklung. 
Bei M olchen g ib t es eine genotyp. D eterm inierung der H au t im  T ransp lan tations- 
vers. : S tücke weibl. H a u t auf ein M ännchen übertragen , zeigen im  F rü h ja h r  keinen 
A nteil am H ochzeitskleid, wohl aber nach  E n tfernen  des O vars u . E inpflanzen 
eines H odens. Auch bei Vögeln liegt eine gewisse L ab ilitä t vor. W eibchen m it 
O varialtum oren bekom m en funktionierende H oden. Bei Vögeln lä ß t sich durch 
In jek tion  von I an E m bryonen eine G eschlechtsum kehr erreichen, —  bei Meer
schweinchen IS— 22 Tage nach der B efruchtung  is t die G onade n ich t zu beein
flussen. —  Die Beeinflussung des senilen O rganism us durch  I is t in  ih rer W rkg. 
noch n ich t aufgeklärt. Ä rztl. Forsch. 2. 165— 68. 25/5. 1948. Mainz, Zoolog. Bist, 
d. Univ.) L a n g e c k e r .  4559

André Soulairac und Charles Thibault, D ie Lokalisierung der phosphatasischen 
A ktiv itä t im  Genitaltraktus der Säugetiere. W irkungsweise gewisser Steroidhormone 
bei der männlichen Ratte. In  den verschied. Geweben des G en ita ltrak tes is t n u r  die 
alkal. phosphatas. A k tiv itä t u. n ich t die saure  von im plan tiertem  Testosteron 
d irek t abhängig. D esoxycorticosteron norm alisiert diese W rkg. bei kastrierten 
Tieren, w ährend  Ö stradiol dazu n u r teilweise fähig ist. (C. R. Séances Soc. Biol-
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Filiales 142. 1512— 13. Dez. 1948. Facultó  des Sciences, Labor, d ’évolution des êtres 
organisés.) D y r e n f u r t h .  4559

Kurt Stürmer, Die Reaktion des Kaninchenureters auf weibliche Sexualhormone. 
Geschlechtsreife, n ich t träch tige , weibliche K aninchen w urden in  P ernocton- 
narkose laparo tom iert u . die U reterfunk tion  über S tunden  beobachtet. N ach in tr a 
venöser In jek tion  von 0,2 cm3 Tonephin  (I) oder nach größeren Dosen I bis zu 
1,0 cm 3 k o n trah ie rt sich das U re te rroh r wenige Sek. m axim al, dann  hören  die U re te r- 
rkk . b litzartig  auf u. der U re te r fü llt sich zu einem prallen  reaktionslosen Schlauch. 
Die H arnblase w ird s ta rk  kon trah iert. Diese W rkg. I w ird nach  aku ten  Gaben 
hoher Corpus luteum H orm on(II)-Dosen, nach  längerer V orbehandlung m it großen
II-Dosen u. nach  längerer D arreichung von Follikelhormoti abgeschw ächt. D er
I-E ffekt w ird in  dem  Sinne verändert, daß die pliarm akol. Grenzdosis von 0,2 cm 3
1 am  unvorbehandelten  T ier auf 0,4 cm 3 1 am  korm onvorbeliandelten heraufgesetzt 
w ird. D ie weiblichen Sexualhorm one verm indern  den Tonus der U reter- u . H a rn 
b lasenm uskulatur beim  K aninchen. Prolan  is t in  den angew andten Dosierungen 
(bis 500 R atteneinheiten ) unw irksam . (AtcIi . Gynäkol. 176. 221— 27. 1948. Bonn, 
U niv., F rauenklin ik .) S c h ü m a n n . 4559

Pierre Haour und  H. Selye, Verhinderung der durch Follikuloide hervorgerufenen 
morphogenen Veränderungen der Rattenhypophyse. N ach kurzer Ü bersicht über d ie
jenigen Stoffe, die die nach Stilböstrol (I) hervorgerufenen H ypophysenveränderung 
aufzuheben in  der Lage sind, w erden Verss. m itgeteilt, in  denen m ännlichen R a tte n  
nach  vorheriger 1-Im plantation  oder fortlaufender I-In jek tion  die n achstehend  au f
geführten  Stoffe in jiz ie rt w urden : E ste r des A6-Pregnenolon, E ste r des Ab-Andro- 
stendiol-(3ß,17a) (II), das Ai -Androstendion-(3,l~) u. das A l-Androstenon-(ß)-ol- 
(77/?) (cis-Testosteron). Lediglich das 17-(ß)-M ethyl-ll (M ethyl-trans-Androstendiol), 
bere its als testo ider Stoff bekann t, verm ag die nach I sonst au ftre tende  H y p o 
physenveränderung  aufzuheben. A ber auch das Dihydroäthyltestosteron [77ß-Äthyl- 
androstanon (3)-ol-(17'«)] verm ag die durch I hervorgerufenen V eränderungen in 
H ypophyse  u . Nebennierenrinde zu hem m en, n ich t aber die gleichzeitig in  den 
H oden au ftre tenden  V eränderungen. (Ann, d ’Endocrinol. 9. 154— 61. 1948.)

H . P . F ie d l e r . 4559
Gilberf-Dreyfus, M askuline Mastosen und Pregnandiolurie. Vf. beschreibt

2 Fälle, bei denen außer nachw eisbarer M astosen bei sonst ty p . sek. G eschlechts
m erkm alen keinerlei A nzeichen der Fem inisierung erkennbar sind u. dennoch eine 
beträch tliche P regnandiolurie (20 mg/24 S td .-H arn) festgestellt w ird. (Ann. d ’E n d o 
crinol. 9. 252— 53. 1948.) II. P . F ie d l e r . 4559

Carl Djerassi, Identifizierung von kristallisiertem Progesteron m it 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin. Bei dem  R k.-Prod. zwischen Progesteron (I) u. einem  Ü berschuß
2,4-D initrophenylliydrazin hande lt es sich n icht, wie K l e in  u . M itarbeiter a n 
nehm en (C. 1949. I. 102), um  3,5-Pyrazolyl-20-dinitrophenylliydrazon, sondern um  
das B isdinitrophenylliydrazon von I, F . 276— 2S1°. —  E rw iderung von N atha n  
W e r n e r , D a n ie l  K l e in  u . Sa m u el  M. G ordon  auf dio A usführungen von D j e r a s s i . 
(Analytic. Cliem. 20. 880— 81. Sept. 1948. Sum m it, N . J . ,  Ciba P liarm aceut. P rod . 
Inc.) F r e s e n iu s . 4559

R. Devis und  J. Férin, Z um  Stoffwechsel von Testosteron und  Meihyltestosteron. 
Fraktionierte Bestim m ung der nicht phenolischen 17-Ketosteroide im  H arn  nach 
Tablettenimplantation. D ie Chromatograph. A nalyse der ausgeschiedenen n ich t 
phenol. 17-Ketosteroide g ib t in  m anchen F ällen  w ichtige Hinweise, w enn die 
gefundene Sum m e innerhalb  der Norm liegt, z. B. bei einem  F all von M amma- 
carcinom , der nach O peration u. R adium bestrah lung  m it Testosteron (I) behandelt 
w urde. —  D ie un tersuch ten  F älle weisen darauf hin, daß der A bbau  von im p lan 
tie rten  unverestertem  I in gleicher W eise verläu ft wie der des fü r In jek tionen  v er
w endeten I-Propionates, im  w esentlichen näm lich zu A ndrosteron u. Ä tiocholanolon. 
B estim m ungsm ethode: B z l.-E x trak t von 24-S td .-H arn  von Phenolen befreien, 
durch nach  B r o c k m a n n  stan d artis ie rte  A dsorptionssäule geben. 44 P ortionen  zu 
je 50 cm 3 Bzl.-A. durch  die Säule fließen lassen u. g e tren n t auffangen. D ie 45 P o r
tionen der Z im inerm ann-R k. unterw erfen. D iagram m  aufste llen : "/-Ketosteroide 
in A bhängigkeit von der durchgelaufenen Fl.-M enge. (Ann. d ’Endocrinol. 9. 417— 26. 
1948. U niv. de L ouvain. Belgique. L abor, de Biol. Méd.) D y r e n f u r t h .  4559

H. Ezes, K a n n  die Im plantation von Testosteron in  den Sam enkanal mangel
haftes Sperm a verbessern? W erden bei 6 P robanden  m it nichtbefruchtungsfähigem  
Sperm a zwei 100 mg Testosteron-Kügelchen in  den Sam enkanal im plan tie rt, w ird

1 6 *
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eine w esentliche V erbesserung des Sperm as, in  2 Fällen  sogar B efruch tungs
fäh igkeit nachgewiesen. (Ann. d ’Endocrinol. 9. 272— 73. 1948. Alger.)

H . P . F ie d l e r . 4559
F. Schennetten, Über die W irkung einer Testosteron-Kristallimplantation in  den 

Hoden eines 18jährigen in fantilen Menschen. N achdem  eine in tram usku läre  B ehand
lung m it 125 mg/5 Tage je  25 mg) Testoviron keinerlei V eränderungen hervorgerufen 
h a tte , w urde ein Testosteron-K ristall (25 mg) in  den linken H oden im plan tiert. 
Schon einige Tage sp ä te r w ar das A llgem einbefinden bei G ew ichtszunahm e 
gebessert. Im  w eiteren Verlauf kam  es zu einer E ntw . des behandelten  H odens u. 
der sek. G eschlechtsm erkm ale u. einer günstigen Beeinflussung der Psyche. Am 
(3 M onate nach Im plan ta tion ) entnom m enen Testisgewebe fanden sich keine 
sicheren Zwischenzellen, w ährend die Sperm atogonien, die allerdings z. T . v e r
k lum pt in dem Lum en des T ubuli con to rti lagen, sich ausreichend entw ickelt h a tten . 
S perm atozyten  w aren n ich t einw andfrei aufzufinden. (Z. ges. inn. Med. G renz
gebiete 3. 696— 700. Dez. 1948. Berlin, U niv., C harité, I . Med. Klin.)

F r ü h w a l d . 4559
Louis Gallien, Das Reaktionsvermögen des männlichen X enopus loevis D audin  

gegenüber hypophysären und  chorionalen Gonadotrophinen. Verwendung zur bio
logischen Schwangerschaftsdiagnose. H ypophysenvorderlappenex trak te (B u r g o s  u. 
B r e y t e r ,  P roc. Soc. exp. Biol. Med. 61. [1946.] 20) u. G onadotrophine (I) aus 
Schw angerenliarn ( G a l l i - M a i n i n i ,  J .  clin. Endocrinol 7. [1947.] 653) bew irken 
bei der am erikan. K rö te  Sperm atozoen(Il)-A bgabe, was als Schwangerschaftstest
( I I I )  b en u tz t w ird. Verss. m it X enopus loevis ergaben als bes. geeignetes K riterium  
in tensive Schw ärzung der H autschw ielen (IV) u. A uftre ten  von II im  H arn  un te r 
dem  Einfl. von I: E x tra k te  aus 10— 20 K rötenhypophysen  in die Bauchhöhle 
in jiciert führen in 24 S td . zu in tensiver IV an Zehen u. A rm en infolge rascher E ntw . 
u. IV der lceratinisierten Epiderm ispapillen, w ährend  sie beim  in G efangenschaft 
lebenden Tier b laßgrau  sind. N ach 2— 24 Std. sind im H arn  zahlreiche II zu sehen.
2— 3 ein3 Schw angerenharn (3.— 5. M onat) an  2 aufeinanderfolgenden Tagen in 
den L ym phsack injiciert, fü h rt gleichfalls zu IV u. n ich t k o n stan t zur A bgabe von 
II im H arn . Bei der A utopsie zeigt der WoLFFsche K anal infolge des Il-Z ustrom s 
eine milchige B eschaffenheit. E s schein t dem nach die R k. der m ännlichen A nuren 
au f hypophysäre u. chorionale I allg. zu  sein, wobei die A nw endung von X enopus  
als I II  ein besonderes In teresse h a t. Man k ann  dam it den HoGBEN-Test (Ovulatio 
u. Eiablage) ergänzen u. verfüg t über das ganze J a h r  über geeignete T iere zum  
U nterschied von F röschen u . K rö ten . (C. R .h eb d . Séances A cad. Sei. 226. 1141— 43. 
5/4. 1948.) L a n g e c k e r . 4559

R. Götze, Über die gewollte Auslösung der B runst beim Rincl. Vf. besprich t die 
w irtschaftlich  u. Züchter, sehr w ichtigen M öglichkeiten einer gewollten Auslösung 
der B runst zu einem festgelegtcn Z eitpunk t. Speziell bei R indern  findet B ru n st
auslösung s ta t t  1. durch alim entäre A nregung (für eine A uslösung m it zeitlich 
w eiterem  Spielraum) durch Z uführung biol. hochw ertiger, vielseitiger F u tte rm itte l, 
u. U. u n te r Zusatz von M ineralstoffen; 2. durch A nregung m itte ls  plötzlicher 
äußerer Einwrkgg. (Standortw echsel, verm ehrte  Bewegungsmügliclikeit, auch 
R eizspülungen u. M assagen); 3. durch  A bdrücken des die B runsthem m ungen 
steuernden  gelben K örpers (bevorzugtes Verf. zur engterm inierten  Auslösung);
4. durch M edikam ente (z. B. Paprika , Cantliariden, S trychnin , Yohimbin)-, 5. durch 
Horm one oder horm onanaloge Stoffe (Follikelhormon, Gyren B , bes. Prolan). Die 
unterschiedliche W rkg. u. die spezif. Erfolgsaussichten der M ethoden werden 
d isku tiert u. V orschriften für ihre p rak t. D urchführung  m itgete ilt. (D tseh. tier- 
ärz tl. W schr., 55. 145—-51. 15/5. 1948. H annover, T ierärz tl. Hochschule.)

K l o c k m a n n . 4559
W . K. W hltten, Inaktivierung von Gonadotropinen. 1. M itt. Inaktivierung von 

Serumgonadotropin durch Influenzavirus und das rezeptorzerstörende E n zym  von 
Vibrio cholerae. Serumgonadotropin (I) w urde in v itro  durch  P räpp . des rezeplor- 
zerstörenden E nzym s  (II) aus Vibrio cholerae, sowie durch A llantoisfl. von IlühnCr- 
em bryonen, die m it adap tie rtem  L E E -B -1nfluenzavirus (III) infiziert w orden waren, 
rasch inak tiv iert. E in von II freies M ucinase-P rä p . aus V. cholerae w irk te auf I n icht 
ein, ebenso n ich t n. Hülm erallantoisfl. m it Zusatz von zerriebener Chorioallantois- 
h au t. W urde II gleichzeitig m it I, jedoch an  voneinander g e trenn ten  K örperstellen 
R a tten  in jiziert, so erfolgte keine Inak tiv ierung  von I. G leichzeitige, getrennte 
In jek tion  von II- oder III-P räpp . u. I bew irkte im  1. F all vollständige, im  2. te il
weise H em m ung von I. N ach diesen Verss. is t fü r die Inak tiv ierung  von 1 die
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rezeptorzerstürende W rkg. von II u. III verantw ortlich . (A ustral. J .  sei. Res., 
Ser. B . 1. 271— 77. Mai 1948. Sydney, Gordon Craig R esearch L ahor., u. D iv. of 
A nim al H ealth  and  P roduction , C. S. I . R .) K . M a ie r .  4560

W. K. Whilten, Die Inaklivierung von Gonadotropinen. 2. M itt. D ie In a k ti
vierung von H ypophysen- und Choriongonadotropinen durch In fluenzavirus und  
rezeptorzerstörendes E nzym . (1. vgl. vorst. Ref.) In  F o rtfüh rung  früherer Verss., 
die eine Inak tiv ierung  von Serumgonadotropin  durch P räpp . von L E E -B -In jluenza -  
virus (I) u. rezeptorzerstörendem  E nzym  (II) aus Vibria cholerae ergeben h a tten , 
w urde nunm ehr auch die rasche Inak tiv ierung  von Choriongonadotropin (IV) fe s t
gestellt. E in  R ohpräp. von Hypophysenvorderlappengonadotropin (III) verlor hei 
E inw . von I oder II die F ähigkeit zur Auslösung der Öffnung der V agina u. zur 
S teigerung des Ovargewichtes unreifer R a tten . Vf. n im m t an, daß durch I oder II 
die follikelstim ulierende K om ponente von III zerstö rt w ird, w ährend  hinsichtlich 
der W rkg. auf das Luteinisierungshormon  von III noch keine Schlüsse möglich 
sind. D a bei M ucoproteinen in  einigen Fällen die Beteiligung an spezif. A dsorptions
vorgängen durch  rezeptorzerstörende E nzym e verh indert w erden konnte, liegt die 
A nnahm e nahe, daß die E nzym inaktiv ierung  der G onadotropine auf einerÄ nderung, 
die ihre A dsorption durch die G onaden unm öglich m acht, beruht. IV w urde aus 
menschlichem  Schw angerenharn, III aus acetontrockenen W allach-IIypophysen- 
vorderlappen ex trah ie rt u. durch F ällung  m it 75%ig. A. hei p H 5,0 frak tion iert. 
Die I- u. I I-Einw . erfolgte auf das in  B oratpuffer (pn 7,0) gelösten 111 u. IV 3 S td . hei 
37°. (A ustral. J .  sei. Res., Ser. B. 1. 388— 90. Aug. 1948. Sydney, U niv., Gordon 
Craig Res. L ahor., u . Div. of A nim al H ealth  and  P rod ., C. S. I . R.)

K . Ma ie r . 4560
L. Gayra! und R. Dauty, Ausschüttung der thyreotropen Substanz bei fehlender 

H ypophyse. Bei P a tien ten , denen die Ilyophyse en tfe rn t w orden w ar, wra r  der 
Nachw. der thy reo tropen  S ubstanz im H arn  n ich t möglich. (Ann. d ’Endocrinol. 9. 
276— 78.1948. Toulouse, Clin. Neurolog. de la  Fac. de Möd.) H . P . F i e d l e r .  4560 

H. Heller un d  B. Smith, Das den Wasserhaushalt beeinflussende P rin zip  der 
CrustaceenaugensticUxtrakta. W erden die Augenstiele der K rabbe Carcinus moenas 
oder des K rebses Potamobius fluvia tilis  in der gleichen W eise ex trah iert, wie 
H ypophysenhin terlappenextrak to  gewonnen werden, w erden E x tra k te  erhalten , 
die heim  F rosch eine vorübergehende Zunahm e des K örperw assers bedingen. D er 
E x tra k t aus einem  Careinus-Augenstiel en tsp rich t dabei in  seiner W rkg. 20 Milli
einheiten Pitocin, der oxytox. F rak tio n  des S äugetierneurohypophysenextraktes. 
D a der A ugenstie lex trak t keinerlei an tid iu ret. W rkg. hei K aninchen oder oxytox. 
W rkg. auf den isolierten M eerschweinelienuteriis u. keine cliloruret. W rkg. hei 
R a tten  hervorru ft, ist anzunehm en, daß in den Curstaceenaugenstielen ein Stoff 
vorkom m t, welcher m it dem  in V ertebratenhypophysen vorkom m enden Stoff 
verw andt ist, ohne jedoch die übrige Eigg. der N eurohypophysenex trak te zu 
besitzen. (J .  exp. Biology 25. 388— 94. Dez. 1948. Bristol, U niv., D ep. of Pharm acol.)

II. P . F i e d l e r . 4560
G. W. Harris, Ausscheidung einer antidiuretischen Substanz durch die Niere  

nach elektrischer Reizung der Neurohypophyse beim nichtanaesthesierten Kaninchen. 
N ach in travenöser In jek tion  von I I  ypophysenliin terlappen(H H )-E xtrakt t r i t t  beim  
K aninchen eine an tid iu ret. S ubstanz im H arn  auf. Sie erscheint dort auch nach 
d irek ter elektr. Reizung der N eurohypophyse heim  n ich tanaesthesierten  T ier, 
wodurch ih r  hypophysärer U rsprung  besser g es tü tz t w ird  als du rch  die negativen  
Befunde an  liypopliysektom ierten D ursttieren . D ie an tid iu re t. W rkg. des nach  der 
In jektion  von 50/iooo E inheiten  / / / / - E x t r a k t  ausgeschiedenen H arns is t größer als 
nach elektr. Reizung der N eurohypophyse fü r 1 Min., aber geringer als nach 
% std. R eizung (1 Min. Reiz, 1 Min. Pause). E lek tr. Reizung des V ordcrlappens 
oder anderer dazu in Beziehung stehender Teile lieferte keine erkennbaren Mengen 
antid iuret. .Substanz. K ontrollurin  m it geringem Zusatz von / / / / - E x t r a k t  h a t te  
eine ähnliche A ntiw rkg. wie die gleicher Voll, isoton. NaCl-Lsg. m it derselben 
Menge / / / / - E x t r a k t .  (J .  Pliysiology 107. 430— 35. 30/9. 1948. Cam bridge, U niv., 
A natom y School.) S c h u le n b u r g .  4560

G. W. Harris, Weiterer Beweis fü r  die endokrine F unktion  der Neurohypophyse. 
W eitere Beweise fü r den Zusam m enhang der W rkgg. des Hypophysenhinterlappen- 
extrakts (H H E )  m it der endokrinen F unktion  der H ypophyse (vgl. vorst. Ref.) 
werden erb rach t durch die M öglichkeit, eine Sekretion der D rüse m it den gleichen 
Wrkgg. durch „na tü rliche“ Reize hervorzurufen. So bew irk t in travenöse In jek tion  
von H IIE  (50— 500/1000 E inheiten) eine durch die B auchdecke sich tbare S teigerung
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der P eris ta ltik  u. elektr. Reizung der N eurohypophyse eine gleichartige, wenn auch 
schwächere, Steigerung (in der S tärke  von 100/1000 H H E -E inheiten) bei denselben 
Tieren. 50— 500/1000 E inheiten  H H E  verursachen ferner eine E rhöhung  des systol. 
B lu tdrucks, w ährend die Reizung der N eurohypophyse eine undeutliche W rkg. in 
der S tärke von <  100/1000 E inheiten  h e rvo rru ft; dagegen en tsp rich t die oxytocin
artige W rkg. auf den U terus der von 200— 500/1000 E inheiten  H H E . Die B eob
achtung, daß die N eurohypophysen-R oizung die Sekretion eines im  Vgl. zu u n 
fraktioniertem  H H E  weniger drncksteigernden als oxytocinartig  w irkenden Stoffes 
verursacht, w irft 2 F ragen  au f: erzeugt die N eurohypophyse eine einzige S ubstanz 
m it verschied. W rkgg., die als Ganzes an den B lu tstrom  abgegeben w ird, oder gelangt 
sie in F orm  ak t. F ragm ente  der S tam m substanz je  naeli den biolog. A nforderungen 
in den K reislauf? O rientierende Verss. sprechen gegen die „E in lieits“ -Theorie. 
( J . Physiology 107. 436— 48. 30/9. 1948.) S c h u le n b u r g .  4560

François Contamin, Betrachtungen über die medullo-suprarenale Physiologie. 
Allg. u. spezielle B etrach tungen  über E n tstehung , W rkg.-E ffekte u. W rkg.- 
M echanismus des Adrenalins. B e ton t w ird  der vorwiegend korrek tive C harak ter 
dieses Horm ons ; der M echanism us seiner Sekretion scheint ausschließlich nervöser 
A rt zu sein. (Sem aine H ôpitaux  P aris  24. 2690— 94. 6/11. 1948.)

K l o c k m a n n . 4561
R. Grandpierre, C. F ranck und  R. Lemaire, E in flu ß  der Änderungen in  der Z u 

sammensetzung der A tem luft auf die W irksam keit von Adrenalin. D ie W irksam keit 
des Adrenalins  h än g t von verseh. U m ständen  ah : von den Eigg. des F lüssigkeit
milieus u. von der E rregbarkeit der Erfolgsorgane; V eränderungen in  der A tem luft 
spielen eine bes. Rolle: 0 2 u. C 02 m üssen im  B lu t in  ad äq u aten  V erhältnissen stehen. 
(J . de Pliysiol. 40. 199— 201.” 1948. Nancy, F ac. de Med., L ab . de physiol. 
Centre d ’études.) K u n zm a n n . 4561

Henri H erm ann, J . Chatonnet u n d  J. Vial, Adrenalin  und  Muskelarbeit. 
W ährend der T etanisierung durch F arad isierung  än d e rt sich der arterielle D ruck. 
Kleine Mengen A drenalin  (I) (einige yg  bei einem  H unde von 20 kg) verlieren 2— 3 
Min. nach der T etanisierung teilweise, nach  4— 5 Min. vollständig  ih re  hypertensive 
W rkg., nach U nterbrechung der T etan isierung  s ta rk . Ähnlich hei großen Dosen 
(10— 15 yg). M it der F aradayre izung  k ann  m an die tetan isierende W rkg. des 
Strychnins  ersetzen. Längere M uskelarbeit verringert die hypertensive W rkg. des I, 
die bei Dosen von einigen yg  vollständig  u n te rd rü ck t w erden kann . (J . de Physiol.
40. 217— 19. 1948. Lyon, In s t, de Physiol. F ac. de Méd.) K u n zm a n n . 4561

Henri Herm ann, J. Chatonnet und  J. Vial, Änderungen der Adrenalinvnrkung  
durch Muskelarbeit. (Vgl. vo rst. Ref. ) Am geeignet vorbereiteten , m uskelbeanspruch
ten H und w urde festgestellt, daß die n. D rucksteigerung nach physiol. Dosen von 
A drenalin  (I) in der 1. Min. nach E instellung der A rbeit s ta rk  verm indert oder sogar 
aufgehoben ist u. ihren  A nfangsw ert langsam  erst w ieder in  den folgenden 5— 7 Min. 
erreicht. W ährend  der A rbeit t r i t t  bis zum  E nde der 2.— 3. Min. ein R ückgang der
I-W rkg. auf, der von der S tärke u. D auer der M uskelkontraktionen abhäng t. Die 
U rsache dafür kann  m an in  Stoffw echselprodd. bei der M uskelarbeit erblicken, die 
entw eder die R eaktionsfähigkeit der B lutgefäße gegen I herahsetzen oder dieses 
selbst inaktiv ieren . (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 977— 80. Aug. 1948. 
Lyon, F ac. de méd., In s t, de physiol.) ¡S c h u le n b u r g .  4561

B. Minz, Die Reaktionsfähigkeit von Effektorzellen au f chemische Überträger
stoffe. Adrenalin  (1) wie Acetylcholin  bringen den K aninchenuterus zu r K ontrak tion , 
die W rkgg. beider sind durch Eserin  zu steigern, durch A tropin  zu  hem m en. Die 
Adrenalin-W rkg. allein w ird durch Yohim bin  reduziert. 30— 50 y Östrin, 1— 10 mg 
Testosteron, Progesteron u . Desoxycorticosteron m achen den zunächst fü r beide 
Synergisten unem pfindlichen U terus junger oder ovaria lek tom ierter T iere em pfind
lich. —  W ährend  n. K aninchenuterus fü r 15— 90 Min. in T yrode von 37° suspendiert 
eine Substanz ins B ad  abgib t, welche eine isolierte D arm präpara tion  zur /E r
schlaffung b ring t, g ib t der U terus eines m it Testosteron behandelten  T ieres ëïfie 
tonussteigernde S ubstanz ah . — W ird  u n te r  denselben Bedingungen I zugegeben u. 
nach  15— 40 Min. die B adflüssigkeit einem  isolierten M eerschw einchenuterus zu 
gegeben, so ward dieser ebenfalls kon trah iert, obwohl er sonst au f I erschlafft u. 
dieselbe B adflüssigkeit am  D ünndarm  noch die ty p . I-W rkg. zeigt. —  E s w ird  an 
genom m en, daß im  K aninchenuterus ein besonderes Agens ist, das die paradoxe Rk. 
des I herbeiführt. (N ature [London] 162. 254— 55. 14/S. 1948. P aris , Sorbonne, 
L abor, de Physiol. générale.) J u n g .  4561
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W. Menzel und I. Othlinghaus, Inversion des Blutzuckertagesrhythmus durch 
Percorten. Die große B edeutung der N ebennierenrinde bei der A uslösung der L eber - 
u. K oh lehydra ttagesrhy thm en  v eran laß te  U nterss. über die W rkg. von Neben- 
n ierenrindenhorm on auf den T agesrbytbm us von B lutzucker, rec ta ler Tem p., P u ls
frequenz u. D iurese bei 2 K ranken  (1 Cholangitis, 1 L ym phdrüsentuberkulose) u. 
2 n. Individuen. D ie 4 Personen zeigten hei B e ttruhe  u. gleichm äßig v erte ilte r 
N ahrungs- u. F lüssigkeitszufuhr im  D urchschn itt von 10 U nterss. den bekannten  
B lutzuckerverlauf m it M axim um  um  14 u. M inimum um  2 U hr. Percorten (ölige 
Lsg. in tram usku lä r, G lucosid in travenös, K ristallim plan ta t) fü h rt bei V erab
reichung zu verseil. Tageszeiten zu einer Inversion der B lutzuckerkurve m it 
M inim um  am  V orm ittag  u. M axim um  2 U hr nachts, u . zw ar t r a t  in  12 von 13 
U nterss. ein ungew öhnlicher B lu tzuckeranstieg  zwischen 20— 23 u. 5 U hr ein, d. 
is t die Zeit, in  der gewöhnlich das Tagesm inim um  liegt. R ectaltem p., Pulsfrequenz, 
Menge u. spezif. G ew icht des H arns änderten  sich n icht. (Dtscli. med. W schr. 73. 
326— 29. 13. 8. 1948. Tübingen, U niv., K lin.) L a n g e c k e r .  4561

B. Chauchard, P. Chauchard und  H. Mazoué, Die W irkung des Acetylcholins 
und des A drenalins sowie ihrer Antagonisten (A tropin und Yohim bin) auf die nervöse 
Erregbarkeit der Ratte. D ie E rregbarkeit des zentralen  u. peripheren N ervensyst. 
der R a tte  w urde durch  M essung der Chronaxie festgelegt. Im  A nschluß an Gabe 
von A drenalin  (I) Atropin  (II), Acetylcholin  (III) u. Yohim bin  (IV) verm indert sich 
zunächst die Chronaxie, dann  ste ig t sie bei 1, III u. IV über die Norm  an, w ährend 
sie bei II ern iedrig t bleibt. D er E ffek t kann  durch N arkose verh indert w erden. 
W ird  die G abe täglich  w iederholt, so s te llt sich nach 2— 3 Tagen eine anhaltende 
Ä nderung des Reaktionsverm ögens ein: I u. II verm ehren, III u. IV verm indern  
dabei die Chronaxie. D ie W rkg. von I u. II einerseits wie 111 u. IV andererseits is t 
add itiv , die W rkgg. von I bzw. 11 sind durch 111 bzwT. IV zu verm indern  oder au fzu
heben. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 131— 32. F ebr. 1948.) J u n g . 4561

Th. Gayet-Hallion und D. Quivy, Bemerkungen zur Bestim mung des Adrenalins  
durch Perfusion des Froschherzens. Vf f. p rü ften  die A usw ertung von Adrenalin  nach 
T h o m p so n , indem  sie auf das F roschherz abwechselnd eine best. Menge des gleichen 
W irkstoffs u. m ehrere Dosen einer Lsg. unbekann ten  T ite rs einwirken ließen u. aus 
der Zunahm e der K on trak tio n sstä rk e  au f die rela tive S tärke der unbekann ten  Lsg. 
u . die A rt der au ftre tenden  F eh ler schlossen. Die A drenalinm enge lag zwischen 
0,5 u. 1 y  je  Perfusion. D ie E rgebnisse sind jedoch aus unbekann ten  G ründen u n 
genauer als heim  N ovocain (Abweichungen bis 10%). Vff. ziehen daher die klass., 
s ta tis t. verbesserte Technik, die Messung der B lu tdrucksteigerung heim  H und , vor. 
(C. R . Séances Soc. Biol. F ü iales 142. 915— 16. Ju li 1948.) S c h u le n b u r g .  4561

A. A. Woitkewitsch, D ie Abhängigkeit der Reaktion der Meerschweinchenschild
drüse a u f Thioharnstoff vom. Zustand des Hypophysen-Schilddrüscnkomplexes. 
T rächtige M eerschweinchen erhielten 3— 20 Tage vor dem  W erfen Thiouracil (I) 
(1%  der T rockendiät). D ie Schilddrüse von W eibchen wrar  im  w esentlichen n., 
jedoch s ta n d  die der Jungen  in  d irek ter A bhängigkeit von der D auer der I-Zufuhr. 
Bei 10-tägigen I-G aben an  die M uttertie re  zeigten die Schilddrüsen der Jungen  
m ehr als das doppelte Gew. der Norm  u. eine ca. 27% ig. A bnahm e des G esam t
körpergewichts. Ilistolog. lag eine Ü berfunktion der Schilddrüse vor. D ie V er
änderungen w aren geringer als die bei jungen H unden oder R a tte n  beobachteten . 
Die hyperp last. V eränderungen in  den Schilddrüsen der Ju n g tie re  erreichten 
10 Tage nach  der G eburt ein M axim um . Die ty p . Ü berfunktion  der Schilddrüse 
kann durch I-G aben am  E nde der T rächtigkeits- oder w ährend  der L a k ta tio n s- 
Periode hervorgerufen w erden. In jek tion  kleiner Mengen (0,2 cnF/täglicli) von 
Schilddrüsenhorm on (II) hei erwachsenen sterilen M eerschweinchen (5 Tage lang), 
nach dem  2. T ag  gefolgt von einer 10 tägigen V erfü tterung  von I (1%  der Trocken- 
diät), bew irk te einen 60— 80% ig. A nstieg des Schilddrüsengew . über die N orm , 
w ährend II allein n u r  eine 20— 35% ig. E rhöhung  hervorrief. Ju n g e  T iere w urden 
durch eine derartige kom binierte B ehandlung s tä rk e r beeinflußt als ältere. D er 
hypophysäre Schilddrüsenkom plex is t beim  M eerschweinchen gegen E nde der 
Em bryonalperiode anscheinend vollständig  differenziert. Im  Z eitpunk t der G ehurt 
is t die” thy reo trope A k tiv itä t der H ypophyse n ich t groß u. n im m t dann  noch w eiter 
ah. (Hoi</ia«bi Ai<a;ieMitu Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 61.1113— 16 
21/8. 1948. A lm a-A ta, K asach. Med. M olotow -Inst.) K . M a ie r . 4562

Samuel A. Matthews und Dietrich C. Smith, Konzentration von radioaktivem  
Jod in  der Schilddrüse des Papageifisclis Sparisom a S p . W ie die Vss. m it Hilfe von
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Radiographie zeigen, besitzen die Sparisom en eine Schilddrüse in  der N ähe der 
K iem en. In  ihrer Schilddrüse w ird 131J  angereichert, sie w ichen in  dieser Eig. von 
den m eisten K nochenfischen ab . G enaue U nterss. sind noch durchzuführen. 
(Amer. J .  Physiol. 153. 222— 25. 1. 5. 1948. W illiam stow n, Mass. Thom pson Biol. 
Labor.) H e e r d t . 4562

J. Me lies und B. Berde, Vergleichende Untersuchungen über Metamorphose- und  
Stoffwechselwirkungen von T hyroxin  und  a-Dinitrophenol au f K aulquappen. An 
Larven von R ana  esculenta konnte m it T hyrox in  (1) (1 : 109— 1 : 106) die bekannte, 
M etam orphose (II) beschleunigende W rkg. erzielt w erden. a-Dinilrophenollösg. (111) 
( < 1 : 2 -  10°) scheinen die II der K aulquappen  ü b erh au p t n ich t zu beeinflussen. 
K onz, zwischen 1 : 2 -  108—  1 : 2 ■ 105 hem m en die II. Konzz. über 1 : 100000 
w irken in  wenigen Tagen, die über 1 : 50000 innerhalb  einiger S td . tödlich. W a h r
scheinlich w ird die E ntw icklungshem m ung durch eine U m stellung in  der Schild
drüsenfunktion durch III-E inw . verursacht. III-V erdünnung von 1 : 100000 u. 
1 : 200000 haben w eder positiven noch negativen  Einfl. auf die durch 1 ( 1 : 5 -  107) 
beschleunigte II der Quappen. I in  V erdünnung von 1 : 107 bis 1 : 108 bew irk t —  
nach einer L atenzperiode von 24 S td . oder etwas m ehr —  eine bedeutende Zunahm e 
des 0 2-Verbrauches der L arven , die sogar einige T age nach dem  A ussetzen der
I-B ehandlung andauert. I-Lg. in  Konz, von 1 : 10° bis 1 : 400000, h a t auch bei 
m ehrtägiger E inw irkungsdauer au f den Stoffwechsel der L arven  keinen E influß. 
D er (L-V erbrauch von L arven , die m onatelang m it I-Lsg. behandelt w aren, zeigte 
dem der n. gegenüber keine bedeutende A bweichung. W urden  diese L arven  n u r fü r 
24 Std. in  ein I-Milieu gebrach t, so konn te  erheblicher S toffw echselanstieg erzielt 
werden. (Z. V itam in-, H orm on- ü. Ferm entforsch. 1. 408— 23. 1947/48. ausgegeb. 
15. 3. 1948.) I t z e r o t t . 4562

P. Peltola und M. Paasonen, W irkung von Scopolamin a u f den Grundumsatz von 
normalen und m it T hyrox in  vorbehandelten Tieren. W iederholte In jek tionen  (zweimal 
tägl. 0,1-200 mg/kg) Scopolaminhydrobromid  (1) (M e r c k )  bei n. oder m it T h yro x in (II) 
(jeweils 2 m g/kg, H o ffm a n n -  L a  R o c h e )  vorbehandelten  R a tte n  beeinflußten  w eder 
K örpergew icht noch G rundum satz. H öhere Dosen von I führen  zum  Tod. 1 zeigte 
keinen entscheidenden E infl. auf die durch II bed ing te A nregung des G rundum 
satzes u. der G ew ichtsabnahm e. Die A nsicht von I s s k u t z  (Nordislr Med. 9. [1943.] 
432), daß II durch E rregung au f die S toffw echselzentren w irkt, kann  n ich t g es tü tz t 
werden. (Ann. Med. exp. Biol. fenn. 26. 135— 44. 1948. H elsinki, U niv., P liarm akol. 
Inst.) K u n zm a n n . 4562

J. F. Sykes, T. R. Wrenn, L. A. Moore und  J. W. Thomas, W irkung der 
Energiezufuhr durch Thyreoproteingabe au f den Herzschlag bei Hyperthyreose. Die 
H erztä tigke it kann  nach s ta tis t. M aterial durch H yperthyreose gelenkt werden. 
D urch Thyreoprotein  scheint eine zunehm ende H erz tä tigke it erreichbar zu sein. 
(Amer. J .  Physiol. 153. 412— 16. 1 .6 .1 9 4 8 .) R a u s c h n in g .  4562

L. de Gennes und G. Deltour, Synthetische Jodcaseine besitzen thyreoidaleEigen
schaften bei der Behandlung vonH ypothyreoidien. 12M yxödem fälle w erden m it selbst- 
hergestellten Jodcaseinen (I) (8,8— 9,18%  J)  allein oder abw echselnd m it Thyreoidin  
oder T hyroxin  m it E rfolg behandelt. D ie W irksam keit der I h än g t m it deren H erst. 
zusam m en u. ist n ich t abhängig  von der ehem . Zusam m ensetzung. (Ann. d ’E n d o 
crinol. 9. 223— 34. 1948.) H. P . F i e d l e r .  4562

B. Chauchard, P. Chauchard und  H. Mazoue, Schilddrüse und  neuromuskuläre 
Reizbarkeit. G eprüft an R a tten , kann  gezeigt w erden, daß m it H ilfe der clironaxi- 
m etr. Analyse, die die nach T hyreoidektom ie u. nach T hyrox in  (I)-G abe auf den 
neurom uskulären  App. ausgeübten W rkgg. zu registrieren  g e s ta tte t, die sich als
I-A ntagonisten bekannten  Stoffe, bes. verseil. Vitam ine  u. Acetylcholin, einwandfrei 
als solche identifizieren lassen. (Ann. d ’Endocrinol. 9. 254— 57. 1948.)

II. P . F ie d l e r . 4562
A. Chamorro, Experimentelle Darstellung von Knötchen einer cystenartigen 

H yperplasie der Brustdrüse weiblicher Ratten, die durch schwache Dosen eitler anti- 
thyreoidalen Substanz verursacht werden kann. S übcutane In jek tionen  von P ropyl
thiouracil in  Dosen von 0,3—-8 m g pro T ag  (V ersuchsdauer 10 Tage) hei 18— 20 
M onate a lten  weiblichen R a tten  (Vers. m it je  2 bis 3 T ieren) ergaben in  dem  Zustand 
eines H ypothyreoidism us in  den un tersuch ten  B rustdrüsen  K nötchen  einer cysten
artigen H yperplasie, eine A ktiv ierung der Aeini m am m alis, begleitet von einer 
M ilchsekretion, wobei das gem itte lte  Gewicht der Schilddrüse je  nach  Dosis von 
0,3— 8 m g auf 33 m g ansteig t. (C. R. Söances Soc. Biol. F iliales 142. 426— 28. 
A pril 1948.) W . E n g e l .  4562
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B. Minz und  Odette Thibault, Über die zweiphasische Adrenalinreaktion des 
Thyroxin-behandelten Darms. A usgehend von einer Zufallsbeöbaclitung an  einem 
K aninchen m it S childdrüsentum or w urde festgestellt, daß ein u n te r  überm äßiger 
T hyrox in  (I)-Einw . stehender K aninchendarm  bei gleichzeitiger G abe von A drena
lin  (II) u. Cholin zw ar zunächst die Tonus- u. R ythm us hem m ende W rkg. des II 
zeigt, diese aber schnell in  eine erhebliche A ktiv ierung übergeht. E s w ird  verm u tet, 
daß 1 die W rkg. des 11 auf die Acetylcholinsynt\\. fö rdert. (C. R . Séances Soe. Biol. 
F iliales 142. 1380— 82. Nov. 1948.) J u n g . 4562

B. Minz und  Odette Thibault, T hyroxin  und Adrenochrom. (Vgl. vorst. Ref.) 
Ascorbinsäure (I) verm ag am  T hyroxin  (lI)-behandeltenD arm  die konjugierte  W rkg. 
des Adrenalins u . Cholins zu hem m en. Es hem m t übrigens diese konjugierte  W rkg. 
auch  an n. D arm . Adrenochrom  in  geringen Dosen fü h rt am  D arm  u n te r  II zu einer 
sehr s ta rken  cholinerg. W rkg ., am  D arm  eines schilddrüsenlosen T iers is t es ohne 
E ffek t. W ird  jedoch eine geringe Menge I zugegeben, so t r i t t  eine W rkg. auf. A uf 
G rund dieser Verss. w ird die W rkg. des II in seiner an tioxydativen  F äh igkeit ge
sucht. (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 1382—85. Nov. 1948.) J u n g .  4562

Sam. Nordfeldt u n d  Stig Hydén, Der E in flu ß  von thyreoaktivem jodiertem  
Casein a u f das W achstum von M astjerkeln. J e  9— 10 Forkel erh ielten als Zusatz zum 
M astfu tte r 0,5— 1,0 2,0 g/100 kg jod iertes Casein. Begonnen w urde m it 3 1 k g  
schweren Tieren, abgeschlossen w urden die Verss. hei 100 kg  Gewicht. Bei Zusatz 
von 0,5 g  liegt die W achstum srato  10— 15% über der Norm , wenn die T iere nach 
Belieben N ahrung  aufnehm en können. (Kungl. L antbrukshögskolans A nn. 15. 
173—-88. 1948. Schweden, R oyal A gricultural College, A nim al Res. S ta tion  u. In st, 
of A nim al Pliysiology.) L ü p n itz .  4562

B. H. Ershoff und H. B. Mc Williams, Effekte des antithyreotoxischen Faktors 
der Leber au f W achstum und  Überleben von unreifen, m it starken Dosen von thyreo
aktivem  M aterial gefütterten Raiten. D ie V ersuchstiere w urden m it einer v itam in 
haltigen D iä t m it oder ohne Zusatz von ex trah iertem  L eberrückstand  g efü tte rt. 
D azu w urde allen T ieren 0,5%  getrocknete Thyreoidea, 50 ing/kg D iä t T hyroxin , 
0 ,1%  Thyreoglobulin  oder jodhaltiges Casein (0,25 oder 0,5% ) gegeben. In  allen 
Fällen  bew irkte der L eberrückstand  ein doppelt so großes A nsteigen des K ö rp er
gewichts. D ie Ü berlebenszeit w urde durch die den L eberrückstand  en thaltende 
D iä t erheblich verlängert. Sie be trug  hei T hyroxinzusatz in einer achtw öchigen 
P eriode 100% , w ährend  sie ohne L eberrüekstand  nu r 30%  betrug . (Science [New 
York] 108. 632— 33. 3/12. 1948. Los Angeles, U niv. of South . California.)

N ie m a n n . 4562
Müller-Lenhartz, W irkstoffe fü r  die Gesundheit. B esprechung der günstigen* E r 

folge, die in  F inn land  durch  J-Z usatz  zu r M ineralsalzfütterung der H austiere auf 
die K ropferkrankungen  erzielt w urden. (Mh. V eterinärm ed. 3. 127— 29. Ju li 1948. 
Leipzig. U niv., In s t, fü r T ierzucht u. M ilchwissenschaft.) K u n zm a n n . 4562

Müllcr-Lenhartz, Jod und M ineralstoffe in  der Ernährung. Die G efahr einer J- 
V erarm ung besteh t, seit der jodreiche Chilesalpeter als N -haltiges D üngem itte l 
n ich t m ehr verw endet wird. H eu te  m uß bezweifelt w erden, ob M enschen u. H au s
tiere genügend J  zugefülirt erhalten . E ine physiol. rich tig  zusam m engesetzte, 
jod ierte  M ineralsalz-Futterm ischung is t fü r das T ier unschädlich u. bew irk t keine 
Ü berdosierung von J  in  tie r.N ahrungsm itte ln  (Milch, Eiweiß usw.) fü r den M enschen. 
Vf. em pfiehlt die H erst. dieser M ineralsalzm ischung auf G rundlage der in  der L a n d 
w irtschaft anfallenden K nochen. (D tsch. L andw irtsch . 2. 171. N ov./D ez. 1948.)

T h o m as. 4562
Henri De Waele, E in  Pankreashormon m it dem In su lin  entgegengesetzter 

W irkung. (Vgl. C. 1949. E. 1064.) Beschrieben w ird die G ew innung u. I le rs t. eines 
fettlösl. K ontra-Insu linhorm ons aus dem P ankreas, das im  B lu t zirku liert u. in 
vitro  unw irksam  ist. E s m obilisiert die Zucker u. v erh indert deren A blagerung. Es 
w irk t ohne A nw esenheit von Schilddrüsenhorm on u. auch hei V ers.-Tieren ohne 
Pankreas u. N ebennierenkapseln, u . bei U nterbrechung  des Vagus u. Sym pathicus. 
Es reg t die P ankreasfunk tion  an, ohne g iftig  zu w irken (wie Alloxan). D em nach 
muß m an künftig  den D iabetes n ich t n u r vom Insulinm angel, sondern auch  von 
C ontrainsulinüberschuß her betrach ten . Verss. werden fortgesetzt. (Arch. in t. 
Physiol. 55. 209— 35. F ebr. 1948. F rankre ich , Physio l. Labor, der U niv. Gand.)

W e l t z ie n . 4564
G. M. Wauchope, G lobin-Insulin : eine klinische Untersuchung. B eobachtung  

von 366 D iabetikern  verschied. A ltersklassen in  am bu lan ter B ehandlung ergaben,
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daß alle Typen durch eine Einzeltagesgabe von G lobin-Insulin  so zu beeinflussen 
sind, wie m it P rotam in-Z ink-Insu lin  u. in  K om bination  m it lösl. Insulin . D ie ein
fache V erw endungsart b ie te t einen Vorzug. D as G lobin-Insulin w ird fü r unkom pli
zierte Fälle am bu lan ter B ehandlung bes. em pfohlen. (B rit. m ed. J .  1948. I I .  191— 94. 
24. 7. 1948. B righton.) L a n g e c k e r . 4564

Jakob Möllerström, D ie 24-Std .-R hythm ik der Leberfunktion und  der inter
mediäre Stoffwechsel. E ine die Diabetes-Pathogenese und  ihre Behandlung betreffende 
praktische Anwendung. Vf. w eist auf die fü r den in term ediären  Stoffwechsel w ichtige 
rhy thm isch  arb e iten d eF u n k tio n  der Leber h in . E r  zeigt die Zusam m enhänge zwischen 
gestörtem  G lykogenaufbau u. D iabetes. (Sem aine H ôp itaux  P aris  24. 1693— 95. 
10/7. 1948. S tockholm .) D ö r n e r . 4564

Earl W. Sutherland und  Christian de Duve, Ursprung und Verteilung des 
hyperglykämischen glylcogenolytischen Faktors des Pankreas. P ankreas, Magen- u. 
D arm sehleim haut von H und, Schwein, Schaf, E in d  u. K aninchen w urde m it H ilfe 
der Glykogen-( I )-Mobilisicrtmg von L eberschn itten  auf ih ren  Geh. an  hyperglykäm.- 
glykogenolyt. Faktor (II) u n tersuch t. E s zeigte sich, daß der Geh. an  II der V erteilung 
der Inseln im P ankreas parallel geht. Beim H und  w ar bes. viel II im  M agenfundus 
vorhanden. Zerstörung des exkretor. Pankreasgew ebes zeigte eine Z unahm e von II 
pro Gewebemenge. A uch im  P ank reas von A lloxan-diabet. K aninchen w ar noch 
reichlich II vorhanden. D anach  w ird  der I in  den a-Zellen gebildet. ( J .  biol. Chem i
s try  175. 663— 74. Sept. 1948. S t. Louis, W ashington U niv., School of Med., D ep. 
of Biol. Chem.) K l i n g m ü l l e r .  4564

Félix-Pierre Merklen, Paul B erthaux und  Olivier Sabouraud, W irkung eines 
Insulin-Blut-G em ischs au f die G lykämie des H undes. D ie bei der D arreichung von 
Penicillin im  Gemisch m it E igenblu t beobach tete  S treckung der W rkg. zeigte sich 
heim  In su lin  (I), gem ischt m it E igenblu t ±  C itra t u. Novocain, n icht. Im  Vgl. m it 
reinem  I t r a t  zunächst eine schnellere Senkung des B lutzuckergeh., aber auch ein 
rascherer u. s tä rkerer W iederanstieg  üb er den ursprünglichen Spiegel h inaus ein 
(sek. H yperglykäm ie). (C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 920— 21. Ju li 1948. 
F acu lté  de médecine, L ab . de patho l. experiinent.) S c h u l e n b u r g . 4564

G. Mohnike, Klinische Erfahrungen m it insulinspritzenden Diabetikern. M it
teilung von E rfahrungen  u. B eobachtungen hei der sta tionären  K ontrolle von 400 
insulinspritzenden Z uckerkranken. D auernde Z ufuhr k leinster Mengen Insu lin  (I) 
is t am sparsam sten u. w irksam sten, da sich die W rkg. der einzelnen E inhe it I bei 
zunehm ender Dosierung veringert. Im  allg. h a t  D epot-I dem  A lt-I gegenüber den 
Vorzug des langsam eren u. ausgeglicheneren Eingreifens in  den Stoffwechsel, w o
gegen A lt-I bei labilen D iabetikern  ex ak te r zu dosieren u. zeitlich genauer zu b e 
grenzen ist. E ine abw echselnde E inspritzung  m it A lt-I u. D epot-I is t gefährlich u. 
zu verm eiden. Die m ehrm alige In jek tion  h a t  sich sowohl auf den Stoffwechsel als 
auch auf die E insparung  am  günstigsten  erwiesen. D as V erhältn is M orgenspritze/ 
A bendspritze soll höchstens 2/1 sein, eine häufigere E inspritzung  fü h rt nach  A n
sicht des Vf. zu Stoffw echselversehlechtorungen als Folge von Ü berschneidungen u. 
Sum m ationen. Zu hohe I-Dosen beein träch tigen  den Stoffwechsel, da der O rganis
m us sich an eine übersteigerte I-Menge gew öhnt. Bei kleinen I-G aben is t W e rt auf 
die Zuverlässigkeit der K ostführung  zu legen. E in  Beweis fü r die gezüchtete  Ge
w öhnung is t nach Vf. in dem  A uftre ten  m anifester H ypoglykäm ien nach Red. der
I-Menge zu sehen. E in  m it der Red. einhergehender G ew ichtsverlust, bed ing t durch 
W asserverlust des Organismus, kann  durch N ebennierenrindenhorm on (z. B. 
P ercorten) behoben w erden. E ine w eitere U ntersclireitung  der nötigen I-Monge ist 
n ich t zu veran tw orten . So be trug  die m ittle re  Tagesdosis 37,7 E I hei einer K ost von 
2135 K cal m it 360 g K ohlenhydraten . Im  allg. w ird der 1-Bedarf auch durch die 
F e tt-  u . E iw eißquote der N ahrung  m itbestim m t, die I-W rkg. is t hei einer an F e t t  u. 
E iweiß ärm eren N ahrung  am  günstigsten . (D tsch. m ed. R dsch. 2. 501— 10. 20/12. 
1948. Greifsw ald-G arz/R ügen. U niv., Med. K lin . u . P o lik lin ./D iabetikerheim  u. 
Forschungsinst. f. D iabetes.) G r a u . 4564

H. W. Hering, Hypoglykämische Zustandsbilder bei der Anw endung von Depot
insulinen. D ie hypöglykäm . Z ustandsbilder bei der A nw endung von A ltinsulin be
ginnen m it neuro-vegetativen Sym ptom en (H eißhunger, Schweiß, G esichtsröte, 
Tachycardie, Z ittern) u . w erden rasch von B ew ußtlosigkeit abgelöst, w odurch 
psychiatr. Sym ptom e überdeckt w erden. D er A nfall t r i t t  in  den ersten  S td . ein u. 
verläu ft d ram atisch . Bei A nw endung von D epotinsulinen m it langsam erem  B lu t
zuckerabfall kom m en G egenregulationen n u r allm ählich in  Gang, u . e rs t die U nter-
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zuckerung des Gewebes fü h rt zu  neurolog. u. ganz individuellen psychiatr. E r 
scheinungen. Die Anfälle tre ten  erst nach S td., m eist nach ts auf. D ie Behebung 
durch Zuckerzufuhr is t h ie r n ich t so p rom pt zu erreichen wie hei A ltinsulin. D ie 
H ypoglykäm ie d au e rt o ft S td ., u . hei niedriger K oh lenhydratzufuhr g ib t es Recidive. 
Bei hypoglykäm . gefährdeten  D iabetikern  is t eine Restglykosurie weniger ge
fährlich als cerebrale Schädigungen durch H ypoglykäm ie. (Ärztl. W schr. 3. 312— 15. 
30/5. 1948. W ürzburg.) L a n g e c k e r . 4564

L. Hédon, A. Loubatières und  J. Macabíes, Schnelle und verlängerte W irkung  
eines Insulinpräparates  —  D iinsu lin  —  beim depankreatisierten H und. D iinsu lin , ein 
P ankreashorm onpräp ., dessen W rkg.-M eckanism us zwischen dem  des In su lin s  u. 
dem  des Insu linpro tam inzink  s teh t, zeigt eine ebenso schnelle W rkg. wie das 
Insulin , seine W rkg. b le ib t jedoch w eitaus länger erhalten . (Ann. d ’Endocrinol. 9. 
177— 79. 1948. M ontpellier, P ac. de Méd., Lahor, de Physiol.)

H . P . F ie d l e r . 4564
R. H. Micks, Diabetisches Kom a. Die Behandlungsweise nach  R o o t  m it hoher 

/«.swKndosierung im F rü h stad iu m  w ird  befürw ortet. Die M agenfunktion m uß ü b er
w acht w erden. N ahrungsaufnahm e durch deu M und darf in  den ersten k rit. S tdn. 
n ich t erfolgen. In travenöse Salzgaben sind in  vielen Fällen, m anchm al in  hohen 
Dosen, erforderlich. D er K -Spiegel m uß im Auge behalten  w erden. Glucose is t zuerst 
n ich t notw endig, m uß aber sp ä te r gegeben werden, um  H ypoglykäinieattacken au s
zuschalten. (B rit. m ed. J .  1948. I I .  200— 03. 24/7.) K u n zm a n n . 4564

P. Gley, R. Bénard und  R. Goossens, W irkung des Pankreas au f denVernarbungs- 
prozeß. G aben von iusulinfreiem  P an k reasex trak t, der die aus dem  hypoglykäm . 
H orm on ab tren n b are  hypotensive S ubstanz en thä lt, s te llt das n . V erhalten  der 
durch A lloxandiabetes verzögerten W undvernarbung wieder her. (C. R . Séances Soc. 
Biol. Filiales 142. 1375— 76. Nov. 1948.) G r a u . 4564

H. F. Hellauer und  K. Umrath, D ie cholinerge N a tur von Sinneszellen. C arotis
sinus von H und  u. K atze  en th ä lt ca. 0,007 y Acetylcholin  m ehr als ein entsprechendes 
C arotisstück. E in  erhöh ter Cholinesterasegeh. is t ebenfalls nachw eisbar. (Pflügers 
Arcli. ges. Physiol. M enschen T iere 250. 704— 05. 1948. Graz, U niv. Physio l. u. 
Zool. In st.)  J u n g .  4569

V. Aasted Frandsen, Untersuchungen über den Histamingehalt des Serums. 
Ilistam inasc  (I) in  v itro  kann  H istam in  (II) zerstören. Die darm kontrah ierenden  
Substanzen in  U ltra filtra ten  von H undeserum  werden durch I n ich t angegriffen. 
H undeserum  kann  hei 37° etw a 900 y g  II p ro  L ite r Serum  in 24 S td . zerstören. 
Die Menge darm kontrah ierender Stoffe (entsprechen 100— 200 yg  II L ite r  Serum) 
w ird nach  24-std. S tehen hei 37° nielit verm indert. (A cta pharm acol. toxicol. 
[K öbenhavn] 4. 65— 70. K openhagen, U niv., M edico-anatom . In st.)

F u h r m a n n . 4569
E. I. Arschawskaja, Z um  M echanism us der W iderstandsfähigkeit des Organismus 

gegenüber der W irkung von H istam in  in  verschiedenen A ltersstuf en. Verss. w urden an 
60 jungen (a) u. erwachsenen (b) H unden durchgeführt. Es konnten  zwei A lte rs
gruppen m it jeweils verschied. Verh. gegenüber H istam in  (I) festgeste llt w erden: 
bis l 1/, M onate u. darüber, Die tödliche Dosis fü r a überste ig t die fü r erw achsene 
Tiere um  das 8— 10-fache. D ie a-Tiere reagieren m it Sinken des arteriellen  B lu t
drucks e tw a au f die gleichen Dosen des I wie b. D och verläu ft das A bsinken hei ihnen 
flach, hei b steil. Dieses Verh. bleibt auch dann, w enn der Schwellenwert des I um 
das 60— 80 fache überstiegen wird. Im  Gegensatz zu dem  V erh. von b s in k t bei a  der 
venöse B lu td ruck  dabei n icht. A uch die ty p . Beschleunigung u n d  V ertiefung der 
A tem tätigkeit feh lt bei a. Bei einer I-Dosis, die oberhalb von 8— 10 m g pro kg liegt, 
reagiert a m it einem irreversiblen Schock. D er arterielle B lu td ruck  fä llt nach  u. 
nach beinahe bis Null, der Herz- u. A tem rhythm us w ird sehr langsam . Diese Rk. 
dauert 30— 60 M inuten. D ie große R esistenz der a gegenüber I b e ru h t auf den B e
sonderheiten der R k. ihres G efäßsystem s. D iese schließen das E n tsteh en  einer Ge- 
fäßanoxäm ie, die die H aup tu rsache des Todes hei b zu seiu scheint, aus. (O h 3 h o jio -  
rimecKHii JKypHa.fi CCCP [J . Physiol. U SSR ] 34. 495— 504. Ju li—Äug. 1948. M os
kau, P äd ia tr . In s t, der A kad. der W iss. der U dS S R , L ah o r fü r A ltersphysiol.)

d u  M a n s . 4569
V. Erspamer, A ktive Stoffe in  den hinteren Speicheldrüsen von Octopoden. 1. M itt. 

E in  enteraminähnlicher Stoff. Bei der A ufarbeitung  der h in teren  Speicheldrüsen von 
Eledone moschata u. Octopus vulgaris w erden E x tra k te  erhalten , die, gep rü ft am  
atropinisierten  U terus ovariektom isierter R a tte n , E nteram in-(I)-W rkg. zeigen. D ie
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fragliche S ubstanz liegt in  2 F orm en vor, F orm  A  is t ak t., F orm  I  is t in ak t., kann  
jedoch durch B ehandlung bei p H 6— 9 le ich t in  F orm  A  um gew andelt w erden ; n u r 
Form  A  w ird von Enteraminase  angegriffen. Eledone moschata en th ä lt sehr viel I- 
ähnliclien Stoff, die Speicheldrüsen von Octopus macropus sind dagegen frei von I, 
wie auch kein I in  Leber, Eingeweiden, Ovarien, H oden u. M uskeln von Eledone 
moschata nachw eisbar ist. (A cta pharm aeol. toxicol. [K öbenhavn] 4. 213— 23. 1948. 
Rom , Univ., Dep. of Pharm aeol. & Naples, Biol. Centre of th e  N at. Res. Council, 
Zool. S ta t.) 11. P . F ie d l e r . 4569

V. Erspam er, A ktive  Stoffe in  den hinteren Speicheldrüsen von Oclopoden. 2. M itt. 
T yram in  und  Octopamin (O xyoctopam in). (1. vgl. vorst. Ref.) W ird  der aus den 
Speicheldrüsen erhaltene E x tra k t m it U V-Licht bestrah lt, m it UAL, oder Tyrosinase 
behandelt, w ird eine S ubstanz erhalten , die, auf Beeinflussung des B lu tdruckes 
von K aninchen u. auch auf andere W eise geprüft, deutlich Adrenalin  (I)-ähnliclie 
W rkg. zeigt, wobei Ggw. von Cocain die W rkg. ste igert u. Ggw. von Ergotamin  eine 
Senkung h erbe iführt. E s kann  gezeigt w erden, daß die S ubstanz n ich t iden t, is t m it 
I u. O xytyram in, weshalb T yra m in  als S tam m substanz n ich t in F rag e  kom m t. Vf. 
n en n t den Stoff Octopamin (II), der nach B estrah lung  Oxyoctopamin  (III) u. dam it 
die I-W rkg. zeigende S ubstanz bildet. In  seiner W rkg. ähnelt III dem  M eth y lo xy
tyram in  bzw. dem  E p in in , wmshalb eine Id e n ti tä t  des 111 m it dem  M ethyltyram in  
n ich t ausgeschlossen ist. —  II k ann  n u r in  den Speicheldrüsen von Eledona moschata 
in  geringen Mengen nachgewiesen w erden. Octopus macropus-Speicheldrüsen sind 
frei von II. (A cta pharm aeol. toxicol. [K öbenhavn] 4. 224— 47. 1948. Rom , U niv., 
Dep. of Pharm aeol., & Naples, Biol. Centre of th e  N at. Res. Council, Zool. S tat.)

H . P . F i e d l e r . 4569
Ikuyo Sakuraoka, Untersuchungen über das entgiftende Hormon der Leber 

(Yakriton). 101. M itt. Antitoxinw irkung  von Yakriton  gegen Schlangengift-, vor
läufiger Bericht über Blutchlor und  Prognose. (100. vgl. S a t o , Tolioku J .  exp. Med. 
46. [1944.] 252.) D as von S a t o  1926 isolierte Yakriton  (als A ntitox in  w irkendes 
Leberhorm on) findet in einer K onz, von 1/2 R . A. U. (R abbit-A m m onia-U nits) 
als Serum  gegen Schlangengift hei rechtzeitiger In jek tion  gu te  Verwendung, inso
fern als der hohe B lutchlorgeh., der hei V ergiftung sofort e in tr itt, durch Y akriton  
herabgesetzt w ird u. die Prognose der V ergiftung durch den B lutchlorgeh. a n 
gezeigt w erden kann . (Tohoku J .  exp. Med. 49. 257— 61. 11/10. 1948. [Orig, engl.] 
Sendai, Tohoku Im perial U niv., F acu lty  of Med., Dep. of P ediatrics.)

R e i c h a r d t . 4569
H aruka Umem ura, Untersuchungen über das entgiftende Hormon der Leber 

(Yakriton). 102. M itt. W irkung von Y akriton  au f die Chlorausscheidung im  Urin. 
(101. vgl. vorst. Ref.) D er E infl. von Y akriton  (1) auf die C hlorausscheidung im  
U rin von K aninchen w urde un te rsuch t. D ie K aninchen zeigten im  F u n k tio n ste st 
nach S a t o -S a k u r a d a  geringe L eb e ra k tiv itä t u . erh ielten  eine bestim m te D iät. Es 
w urde 5 oder 10 cm 3 einer 5 oder 10%ig. NaCl-Lsg. su b eu tan  eingespritzt. I w urde 
ebenfalls in  Suspension in  bestim m ter Dosis subeu tan  verabfolgt. Vf. fand  keinen 
U nterschied zwischen unbehandelten  u. m it I gespritzten  T ieren hei V erabreichung 
von NaCl-Lsgg. der angegebenen K onzz., dagegen w ar die Chlorausscheidung nach 
N H 4C1-Gahe bei den m it I behandelten  T ieren bedeutend  höher als bei den unbe
handelten . (Tohoku J .ex p .M ed . 49. 263-68.11/10.1948. [Orig: engl.] S endai.T ohoku 
Im p. U niv., F acu lty  of Med. D ept. of Pediatrics.) W o l f g a n g  A l b r e c h t . 4569

S. A. Raiko, Über die B ildung von Nichtfarbstoff-E isen aus Hämoglobin in  
Gegenwart von Ascorbinsäure. In  Lsgg. von frischbereitetem  k rist. H äm oglobin (I) u. 
m verd . H äm olysaten  (I-Geh. jeweils 1— 1,5% ) w urde nach  versch. Zeiten u. v er
schied. V orbehandlung das N ichtfarbstoff-Fo (II) bestim m t (Enteiw eißung m it 
20% ig. Trichloressigsäure). D er Ausgangsgeh. an  II lag in  H äm olysaten  verschied. 
T iere (Frosch, K aninchen, H und, Pferd) u . beim  M enschen zwischen 1 u. 3%  des 
G esam t-Fe. W erden die H äm olvsäte hei 38° m ehrere T age inkub iert, dann  steigt 
der II-Geli. langsam  bis 3— 5%  an. E ine Beschleunigung der 11-Bldg. erfolgt bei 
Zusatz von Milch-, B ernstein-, G lutam in-, N icotin-, P hosphor- u . Salzsäure. Sehr 
viel w irksam er ist Ascorbinsäure III. In  48 S td. ste ig t der II-Geli. von ca. 0,05 m g%  
linear auf 0,65— 0,75 m g%  Fe an. V ariiert der III-Zusatz zwischen 0,0005 u. 
0,01 mol., dann  ste ig t der II-Geh. nach 48 Std. von 0,14 auf 0,9 m g%  an. Parallel 
zu r I-S paltung  n im m t die I I I  Menge ab. D a hei der Il-O xydation  in  1 kleine Mengen 
H20 2 nachgewiesen w urden, erfolgten Verss. m it II20 2-Zusatz u. m it S H -G lu ta th ion  
(mögliche H20 2-Quelle). Beide Zusätze zeigten jedoch n u r einen B ruchteil der 
W rkg. von I II . D ie le tztere scheint also hei der H äm oglobinspaltung sowohl an  der
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Bldg. von Choleglobin als auch an  dessen Spaltung  u n te r F e-F reisetzung  beteilig t 
zu sein. (Ehoxum hh [Biochimia] 13. 179— 84. M ärz/April 1948. M ilitärm ed. Kirow- 
A kad., L eh rstuh l fü r biol. Chemie.) F r a n k e . 4572

A. Beaum ont, Beitrag zur Untersuchung der Hämoglobinumwandlung bei 
Gastrophilus intestinalis. Vf. beschreib t die E n tstehung  u. U m w andlung des H äm o
globins (I) in  den einzelnen E ntw ieklungsstadien  von Gastrophilus intestinalis. D as 
im  1. S tad ium  auf tre tende  I w ird vom  I des W irtstieres abgele ite t; durch geringe 
ehem. U m w andlungen erhä lt es andere physicochem . E igenschaften. Im  2. S tadium  
findet eine I-S ynth . s ta t t ,  die im  3. wieder zurückgeht. M it der V erpuppung erfolgt 
eine U m w andlung von I in  Biliverdin  u n te r  Freiw erden des \-E isens  u. u n te r  G rün- 
bzw. Schw arzfärbung der A blagerungsorgane. Bei der ausgewachsenen Fliege is t I 
n ich t m ehr nachw eisbar. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 142. 1369— 71. Nov. 1948. 
Sorbonne, E ab . d ’A nat. e t d ’IIistolog. comp.) Sc h u le n b u r g . 4572

J . Clifford Stickney, David W. Northup und  Edward J . van Liere, Blutzucker 
und Glucosetoleranz während der A noxäm ie beim Hunde. 90 gesunde H unde, die n ie
mals in  einer A noxie gewesen w aren, w urden nach  20 S td . F asten  in  einer U n te r
druckkam m er verschied. H öhen ausgesetzt. Die A npassungszeit betrug  zu Beginn 
70— 160 Sek., am  E nde 20— 25 Sek. D as B lu t aus der Vena sapli. w urde auf 
Glucose (I) u. H äm oglobin un te rsuch t. 7 H unden w urde zur Toleranzbest. 1,5 g pro 
kg I als 25% ig. Lsg. in travenös in jiziert. —  Bei einer Höhe von 24 000 F uß  t r a t  zuerst 
H yperglykäm ie auf, die bei W eiterer S teigerung noch zunahm . Die H yperglykäm ie 
w ar von der Expositionszeit abhängig ; bei einer Höhe von 28000 F uß  w ar das 
M axim um  nach 30 Min. erreicht, u. 1 fiel w ieder ab. H äm oglobin n im m t auch, ohne 
größere K orrelation  zu 1, ab. Die Toleranz fü r I w ar bei 28000 F uß  signifikant e r 
niedrig t. (Amer. J .  Physiol. 154. 423— 27. 1. 9. 1948. W est V irginia U niv., School 
of Med., D ep. P liysic.) K l i n g m ü l l e r . 4572

W ilhelm Geissen und Bruno Schüler, Klinische Untersuchungen über den 
Cholesteringehalt des Blutes. 2. M itt. Tuberkulose, Rheumatismus, ( i.  vgl. C. 1948.
E. 80.) A kute exsudative S tadion rheum at. E rkrankungen , aber auch klin. gesunde 
H erd träger zeigen erniedrigte Serumcholesterimverte, bei H eilung oder Ü bergang in 
chron. Prozesse steigen sie w ieder an. H äufiger als hei anderen Infektionen is t eine 
re la tive  E sterverm inderung  nachw eisbar. Beziehungen zur B lutkörperchensenkung 
bestellen n ich t, ebensowenig zur K örpertem pera tu r. —  E ntsprechend  weisen aku te  
exsudative tuberkulöse Prozesse niedere, p roduktive u. chron. Prozesse n. W erte 
auf. (D tsch. Arch. klin. Med. 193. 496— 511. 1948. Bonn, Med. U niv.-K linik.)

J u n g . 4572
Siegfried Niedermeier, Pentdyopent und  Leukopoese. Pentdyopent (I) n im m t als 

P ropen tdyopen t (nicht red. Form  von I) im B lutfarbstoffw echsel eine zentrale 
Stellung ein. Es en ts te h t biol. ausD erivv . vor allem in der Niere, der der K a ta la se 
schutz fehlt. Als genet. V orstufe des M esobilifuscins h a t es ein positives R edox
po ten tia l u . k ann  katalysierend  im Regulationsm echanism us des H äm oglobin- 
Stoffwechsels eingreifen. Urobiline geben m it H20 2 zum  U nterschied von Stercobilin  
die 1-Reaktion. Bei der A naem ia perniciosa schw indet I aus dem  H arn . N ach V er
abreichung von selbst dargestelltem  I (30— 40 cm3 in P ropen tdyopen t um ge
w andeltes B lut) durch 2—-3 Tage h indurch bessert sich bei gleichbleibendem  ro ten  
B lutbild  das weiße, es steigen die Segm entkernigen an  u. die L ym phozy ten  fallen 
ab. A uch Leukopenien nach Sulfonam iden sprechen an . E s w ird  auf -analoge C- 
V itam inw kgg. hingewiesen u. dom I eine B edeutung  bei der Leukopoese zuge- 
schriehen. D as Ausbleiben von Urobilinogen- u. I-Bldg. w ird  durch die A nacid itä t 
u. dam it hochw andernde D arm bakterienflora, Redoxm angel u . R esorp tions
störungen erk lärt. (Ärztl. Forsch. 2. N r. 9/10. A rbeits- u. P roblem ber. 41— 42. 
25/5. 1948. D üsseldorf, M arinehosp.) L a n g e c k e r . 4573

R. Stodtmeister und  P. Büchm ann, Über hyperchrome Verlaufs formen bei E isen 
mangelanämien. E s w ird über einen F all von essentieller hypochrom er A näm ie 
(achyl. Chloranäm ie) berich tet, der abweichend von dem  gew ohnten klin. B ild einen 
hyperchrom en C harak ter zeigte u. diesen auch w ährend  einer erfolgreichen Fe- 
Therapie k o n stan t beibehielt. Perniziöse A näm ie konn te  infolge des ex trem  niedrigen 
B ilirubinw erts im B lutserum  u. des Fehlens einer m egaloblast. E ry thropoese nach 
dom K nochenm arksbefund ausgeschlossen w erden. Zur E rk lärung  dieser Anomalie 
wurde eine Ü berlagerung von 2 patliogenet. F ak to ren  angenom m en. D er the rapeu t. 
Erfolg einer energ. Fe-B ehandlung sprach  fü r das D om inieren einer Fe-M angel- 
anäm ie in Verb. m it einer aplast. Anäm ie, m it der sich der n ich t ern iedrig te Fe-
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Spiegel zwanglos vereinbaren  lä ß t. (D tseh. A rcb. klin. Med. 193. 398— 402. 1948. 
Heidelberg, U niv., Med. K linik.) Sc h u le n b u r g . 4573

Jacques Polonovski, Marguerite Faure und Michel Macheboeuf, Über den Nieder - 
schlag, der sich im  Verlauf der Serumalterung bildet. E ntgegen der geltenden A nnahm e, 
bei dem  N d., welcher sich aus H um anserum  w ährend  der A ufbew ahrung bildet, 
handele es sich um  phosphorsaure Calciumsalze, w urde festgestellt, daß die 0,367 g 
N d., welche aus 4 L ite r 8 Ja h re  altem  Serum  abzentrifug iert w aren, 0,58%  P , 
2 ,4%  N, 17,3%  unverbrennbaren  R ückstand  u. 5%  Ca aufwiesen u. folgende Stoffe 
en th ie lten : Cholesterin, gesätt. F e ttsäu ren  (Mol.-Gew. zwischen S tearin- u. P a l
m itinsäure), denatu riertes Eiweiß, Ca, P , Fe, Si, B, C arbonate u. P hosphate ; 
einige dieser E lem ente m ochten aus dem Glas der zu r A ufbew ahrung des Serum s 
dienenden A m pullen stam m en. D ie F e ttsäu ren  u. die Phosphorsäure w aren 
möglicherweise aus P liosphatiden  u n te r  Einw . einer Lecithase en tstanden . (C. R. 
hebd. Séances A cad. Sei. 227. 1420— 22. 20/12. 1948.) W . B r a n d t . 4574

A. Fischer, C. Seilei und  M. Bretan, Anom ales Serumprotein bei parencliyma- 
tischen Leberkrankheiten. Bei F rak tionierungsverss. m it verschied. A .-K onzz. u. 
bei niedriger Tem p. (5— 10°) ergab n. Serum  nu r F ällungen m it A .-K onz, höher als 
20% , w ährend  Seren von L eberk ranken  solche m it 5— 10% A. geben. Beim  V er
dünnen des A. m it 0,9— 10%ig. NaCl-Lsg. oder wenn bidest. W . ohne A. zugesetzt 
w urde oder wenn das p n des verd. A. weniger als 5,5 b e träg t, erfolgte keine Fällung. 
Die m it 10% A. gefällte P ro te in frak tion  is t unlösl. in  0,9% ig. NaCl-Lsg., sie w ird 
teilweise gefällt durch 30% ig. u. vollständig  durch 50% ig. A m m onsulfatlösung. 
G esätt. NaCl-Lsg. fällt den g rößten  Teil des P ro te ins. D er isoelektr. P u n k t ist 
e tw a hei p It 5,5, der Tryptophangeh. zwischen 3,0— 3,8% . D er A nteil der F rak tion  
m ach t 30— 50%  des gesam ten G lobulins des K rankenserum s aus. D ie gereinigte 
F rak tion  g ib t positive Gold-, Benzoin- u . T ak a ta rk . von gleicher S tärke wie das 
Serum  selbst. D as zurückbleibende P rotein  g ib t keine K olloidreaktionen. Die W rkg. 
der isolierten F rak tio n  auf die T hym oltrübung  is t etw as geringer als die durch das 
Serum  verursach te. D ie W e l t m a n n -Rk. m it der isolierten F rak tio n  fü h rt zur 
K oagulation  in  Ggw. von O,l1/ 00 CaCl2, wohingegen beim  Serum  M engen von 0,2 
bis 0,4l/oo erforderlich sind. (N ature [London] 162. 1002. 25/12. 1948. B udapest, 
U niv., I I .  Med. K linik.) L a n g . 4574

M. Noverrazund P. Schneider, Bestim m ung der Diastaseaktivität des Blutes. Die 
D ias taseak tiv itä t des B lutes oder Serum s w ird  m it H ilfe der nach  H a g e d o r n - 
J e n s e n  titr ie r ten  Zuckerbldg. bestim m t. D ie verringerte  A k tiv itä t des G esam t
b lutes is t n ich t au f ein G lykolyseverm ögen der Zellen zurückzuführen, sondern b e
ru h t q u an tita tiv  auf dem  ca. 30%  des Vol. einnehm enden in a k t. Zellvolumen. 
Serum  än d ert hei 24std. A ufbew ahrung auf E is seine A k tiv itä t n ich t. Als Maß der 
A k tiv itä t w ird  vo rte ilhaft die S teigerung des Red.-V erm ögens (in m g Zucker b e 
stim m t) w ährend einer S td . angegeben. Als N orm alw erte ergaben sich 190— 390 mg- 
%  je  S tunde. —- E indeutig  erhöhte W erte  (bis 900 m g-%  je  S td.) ergaben sich hei 
ak u te r P an k rea titis , hei anderen E rkrankungen  n u r gelegentlich. Sehr n iedere W erte 
(96 bis 4 m g-%  je  S td.) en th ä lt das R e trop lacen tarb lu t, sie steigen heim  N euge
borenen dann  im  V erlauf von 6— 24 M onaten auf die N orm . (Schweiz, m ed. W schr.
78. 898— 903. 18/9. 1948. Basel, Med. U niv.-Poliklinik.) J u n g . 4574

Charles C. Pricc, David H. Read, Thomas J. Bardos und  Chiadao Chen, Die
Isolierung einer Substanz m it Rh-Haptenaktivit&t. —  Aus dem  Ä th e re x tra k t aus 
R h-positiven ro ten  Blutzellen, der Rh-H apten  en thä lt, isolieren Vff. durch A us
fällen der Phospholipide m it Ae. -f- Aceton u. C hrom atographie aus pen tangesätt. 
95% ig. CHjOH an  S i02 neben Cholesterin reines H apten, C12H180 5, g litzernde Nadeln 
aus P en tan  +  Ae. oder P en tan  -f- Chlf., F . 156,9—-157,2°; Amax 2220 Â (logfi 2,38), 
Ln,,* 2350— 2450 Â (log £ 2,74; A lkali); h a t  saure E igg.; g ib t keine Fe-Rlc., kein 
Sem icarbazon u. is t n ich t acety lierbar. -—- D er C holesterinex trak t en th ä lt ein 
weiteres neu tra les H ap ten , b isher n ich t isoliert, m it einer A k tiv itä t in  Lsg. von 
1 : 100000. ( J .  Amer. ehem . Soc. 70. 3527— 28. O kt. 1948. N otre D am e, Ind ., Ulm"., 
D ep .o fC hem .) L e h w a l d . 4574

D. Quivy u n d  Ivan Bertrand, Vergleichende Untersuchung einiger Antikoagu
lantien. In  v itro  w urden folgende antikoagulierende D osen in  M ikrogram m  ge
funden. H eparin  1, Cobragift 3— 4, Liquoid  10, Protam in  (Salm in) 15, Acetylcholin 
50, CdSOi 50, N ovirudin  50, Trypanblau  100, K ,Fe(C N )6 100, „Chlorazol fast p in k“ 
100, a- u . ß-Glycerophosphat 4000. D ie A usscheidungsgeschw indigkeit der A nti
koagulantien  w urde gemessen. Als A k tiva to r w urde Gerastesgifl zu Verss. heran
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gezogen. W eitere Verss. w urden in  Ggw. von Thromboldnase äusgeführt. (J . de 
Physiol. 40. 283— 86.1948. École p ra tiq u e  des H au tes É tudes, L ab . de Physiol. pa th .)

ICu n z m a n n . 4574
I. M. Chak und K. V. Giri, Regeneration der Prothrombinaktivität durch K ohlen

dioxyd. (Vgl. C. 1947. 1864). D er beim  L agern  au ftre tende  A k tiv itä tsv erlu st des 
Prothrombins im  P lasm a kann  durch C02-D urclileitung (I) rückgängig gem acht 
w erden. D abei h a t  I keinen direk ten  E infl. auf das Enzym , sondern scha lte t die 
W rkg. von hei der L agerung  en tstehenden Inh ib ito ren  (II) aus. D ie II sind u ltra - 
filtrabel u. der R ückstand  nach  U ltrafiltra tion , der das E nzym  en th ä lt, zeigt h in 
sichtlich A k tiv itä t vor u . nach I keinen U nterschied. E nzym , m it I-behandeltem  
U ltra f iltra t verse tz t, erg ib t eine höhere A k tiv itä t als m it unbehandeltem  U ltra 
f iltra t. (N atu re  [London] 161. 354— 55. 6/3. 1948. B angalore, Ind ian  In s t, of 
Science.) L a n g e c k e r . 4574

P. Nolf, Herstellung und  koagulierende Eigenschaften von Thrombozym. Man 
verd . O xalatplasm a vom  P fe rd  m it 16%  M gS04 - 7H 20 , füg t N aO H -Lsg. tro p fen 
weise bis zu pu 10 zu, lä ß t 1 S td. bei 0° einwirken, zen trifug iert u. w äscht 3mal bei 0° 
m it N aO II-Lsg., suspendiert in  dest. W . u. b ring t das p H m it II3P 0 4 auf 7. Das 
P hosphatp lasm a en th ä lt als K oagulationsfak tor das Throm hogen. D urch  Ä nderung 
des Ph lassen sich T lirom bogen u. Throm bozym  trennen . (Arch. in t. Physiol. 55. 
288— 89. F ebr. 1948. Belgien, Brüssel, Med. S tiftung  K önigin E lisabeth .)

W e l t z i e n . 4574
Paul Gibson, Salicylsäure bei Koronarthrombose. Bis w eitere B eobachtungen 

über D icum arin  vorliegen, w ird hei K oronarthrom bose Salicylsäurebehandlung 
vorgeschlagen. (Lancet 254. 965. 19/6. 1948. Torquay.) K u n z m a n n . 4574

C. E. Davies, E in  F a ll einer verschleppten D icum arinintoxikation. 10 T age nach 
V erabreichung voù insgesam t 2400 mg D icum arin  w urde In to x ita tio n  festgestellt. 
D urch B lu ttransfusion  konnte das B lu t norm alisiert w erden. A uf einen von 
T h o r e n s e n  (L ancet 43. [1947] 421) berich teten  F a ll w ird  hingewiesen. (B rit. med. 
J .  1948. I I .  943. 27/11. 1948. Sheffield, U niv. D ep. of Med.) K u n z m a n n . 4574

J. 0 . Shircore, Refraktorische Eisenmangelanämie. Hinweis auf die B ehandlung 
der A näm ie m it Fe-Arsanilat. (B rit. med. J .  1948. I . 1207. 19/6. F o r t Johnston , 
N yassaland.) K u n z m a n n . 4 5 7 5

Siegfried Niedermeier, Z u r Frage der perniciösen A näm ie. Bei der perniciösen 
A nämie (II) liegt eine gestö rte  A usnützung der Folsäure (I) vor infolge Fehlens des 
intrinsic-Faktors, eines F erm en ts m it spezif. Spaltfunktionen. I als solche is t n ich t 
der extrinsic Faktor-, dagegen sprich t die hohe E rhaltungsdosis von 2 m g/Tag, 
sondern I w irk t n u r als K a ta ly t, u. der A ntipernioiosa-Faktor (III) is t entw eder ein 
M akromol. m it Fo lsäure als p rosthet. G ruppe oder ein w irksam es D eriv. von  I. Bei 
Fehlen des intrinsic-Faktors is t die A ufspaltbarkeit gewisser F erm en te  n ich t möglich 
u. es m üssen sich diese U m stände auch durch das Fehlen  anderer W irkstoffe fü r 
den F erm en tau fbau  äußern . E s sind daher die S törungen bei II viel kom plexerer 
Genese; so sp rich t z. B. das Zungenbrennen auf Lactoflavin  u. Nicotinsäure  an . 
P o lyneurit. E rscheinungen der II reagieren auf A neurin . E s g ib t hei II E isen
resorptionsstörungen, der M-Fttawwnspiegel is t erniedrig t. E s w ird angenom m en, 
daß bei II eine gewdsse Schwäche des R edoxsyst. bes teh t infolge Mangels des 
C a s t l e -Ferm ents, was sich auch in  der Achylie sowie in  dem  Schwinden des P en t- 
dyopents aus B lu t u. H arn  äußert. Infolge Mangel an Zellferm enten schein t eine 
bes. G efährdung durch cancerogene Stoffe vorzuliegen. (Ärztl. Forsch. 2. N r. 9/10. 
A rbeits- u . P roblem ber. 42— 43. 25/5. 1948. D üsseldorf. M arine-Hosp.)

L a n g e c k e r . 4575
Hans Goldcck und  Peter Siegel, Die 24-Stunden-Periodik der Blutrelicülocyten  

unter vegetativen Pharmaka. Zur F rage einer vegeta tiven  B eeinflußbarkeit der 
E rythrocytenausschw em m ungen aus dem  K nochenm ark un tersuch ten  Vff. hei 
5 P a tien ten  m it pernieiöser u. liäm olyt. A näm ie auf dem  O ptim um  der Reticulo- 
cytenkrise den 24-S td .-R hythm us der B lu tre tik lozy ten  1 T ag  laug. H ieran  schloß 
sich ein E phetonin(I)-T ag”an. I als sym pathicom im et. Stoff w urde alle 3 S td. 
30 Min. vor B lu ten tnahm e in einer Gesam t-Tagesdosis von 0,2 g verabreich t. N ach 
einem R uhetag  folgten dann  R cticidocytenzälilungen bei 24std. D auerw rkg. des 
parasym patliicom im et. Doryls (II) (G esam tdosis: 5 cm 3). Bei allen P a tien ten  w urde 
der physiol. 24-S td .-R hythm us der E rytkrocytenausscliw em m ung erneu t b es tä tig t 
gefunden. I u. II erwiesen sich aber n ich t als A ntagonisten, sondern bew irkten beide 
einen R eticulocytenanstieg nu r m it unterschiedlicher D auer u. Schnelligkeit des
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E in tre tens der W irkung. Bei beiden fä llt auch wegen der schon vorher in  die B lu t
bahn  geworfenen R etiku locyten  der Gipfel am  spä ten  A bend aus, aber das nächtliche 
Tief gegen 2 U hr b le ib t erhalten . Dieses lä ß t sich jedoch durch  das schneller w ir
kende I durchbrochen, n u r k eh rt die K urve nach  kurzem  bedeutenden A nstieg 
bald w ieder zu dem  physiol. T ief zurück. Die vegeta tiven  P h arm ak a  besitzen also 
in  diesem P alle eine am photrope W rkg. au f die period., endogenen Schw ankungen 
der B lu tre tiku locyten . (Ärztl. Forsch. 2. 245— 48. 25/8. 1948. H am burg-E ppendorf,
I I .  Med. U niv.-K linik.) U. J a h n . 4575

Kurt Hausmann, Über A nahäm in , Folsäure und  einen dritten Leberstoff in  der 
Behandlung pemiciöser Anäm ien. E s w erden Verss. m itgeteilt, hei denen 13 P atien ten  
m it perniciöser A näm ie u. ein einheim. Spruefall m it A nahäm in (I), 7 P a tie n te n  m it 
perniciöser A näm ie u. eine sym ptom at. Sprue m it täglich 10— 30 mg natü rlicher 
Folsäure (II) ( M u l l i ,  U vocal-W erke, H am burg) u . 13 perniciöse A näm ie-Fälle m it 
ungereinigten L eberex trak ten  behandelt w urden. E s gelang, durch die beiden e in 
zelnen F rak tionen  den völlig gleichen E ffek t wie durch ungereinigte P räp p . (Campo- 
lon) zu erzielen. Behandlung von 7 perniciöse A näm ie-Fällen m it einer I- u. II- 
freien L ebersubstanz (hergestellt von M u l l i ,  U vocal-W erke, H am burg), vom  Vf. 
als „Leberstoff I I I “ bezeichnet, beseitig te die perniciöse K nochenm ark-Panm yelo
path ie  in  kurzer Zeit u. erreich te einen A nstieg von H äm oglobin, E ry th rocy ten , 
Leukocyten, Throm boeyten, A ufhören der H äm olyse u. völliges sub jek tives W ohl
befinden der P a tien ten . Verss. an  H arn  von unbehandelten  u. behandelten  Perni- 
ciosapatienten  über die W achstum sw rkg. des H arnes gegenüber Lact, casei führen  
Vf. zu der V erm utung, daß der k ranke Organism us nach  Zugabe des „L eber
stoffes I I I “ , II zu  syn thetisieren  oder aus N ahrungsstoffen freizusetzen verm ag. 
W eitere Verss. über den „L eberstoff I I I “ u . das Zusam m enw irken der b isher b e 
kann ten  an tianäm . S ubstanzen w erden in  einer ausführlichen V eröffentlichung a n 
gekündigt. (D tsch. med. W sehr. 73. 203— 04. 14/5. 1948. H am burg, I. Med. K linik 
des allg. K rankenhauses S t. Georg.) S c h o r m ü l l e r . 4575

J. C. Patel, Der kristalline Antiperniciosafaktor bei der Behandlung von zwei 
Fällen tropischer makrocytärer A näm ie. 2 Fälle von trop . m akrocy tärer A näm ie 
sprachen auf B ehandlung m it 80 y  k rist. A ntipern iciosafak tor (L e s t e r  S m i t h ) 
g u t an. (B rit. med. J .  1948. I I .  934— 35. 27/11. 1948. Bom bay, lu d . Singhal. H indu- 
Hosp.) K u n z m a n n . 4575

Walter Menaker, Puffergleichgewichl u. Reabsorption beim Zustandekommen der 
Urinacidität. W ie experim entell gezeigt w erden konnte , kann  zur E rre ichung  eines 
Puffer-G leichgew ichts (für welches eine G leichung abgeleitet w ird) zusätzlich zu 
IICO/ genügend CO¡f reabsorb iert werden, um  eine titrie rb a re  U rin ac id itä t (I) 
en tstehen  zu lassen. D ie physikal.-ehem . V oraussetzungen des M echanismus 
w erden d isku tiert sowie die B edingungen aufgezeigt, u n te r  welchen eine 1 auf 
G rund ak t. tu b u lä rer R eabsorption von HCO[ zustande kom m en kann . Hohe I 
kann  erk lä rt werden 1. durch ak t. tubu läre  R eabsorption  von A lkaliverbb. (ob die 
M em brane des Tubenlum ens für die Diffusion von C 02(II2C 03) durchlässig is t oder 
n ich t); 2. durch ak t. tubu lären  S äu retranspo rt (Ionenaustausch  oder S äure
sekretion) in  das Tubenlum en, gefolgt vom  A u str itt von C0.,(H2C 03) aus letzterem  
oder 3. durch eine K om bination  von 1. u. 2. D er fü r das Z ustandekom m en der I 
veran tw ortliche M echanismus konn te  noch n ich t schlüssig bewiesen w erden. (Amer. 
J .  Physiol. 154. 174— S4. 1/7. 194S. New H aven, Conn., u. New Y ork City, Yale 
U niv. School of Medicine, Dep. of In te rn a l Medicine u. M ontefiore H ospita l, Med. 
Division.) F r ü h w a l d . 4577

Meyer Friedman und Sanford 0. Byers, Beobachtungen über den Grund der 
erhöhten Ausscheidung von Harnsäure beim Dalmatiner H und. E s w urde versucht 
festzustellen, ob eine beschleunigte P im num se tzung , ein Mangel der Leber hei der 
U m bildung von Harnsäure in  Ä llanto in  oder eine U nregelm äßigkeit in  der Niere 
vorliegt. Es ergab sich, daß der H au p tg ru n d  fü r die erhöhte H arnsäurem enge im 
H arn  auf einer Unregelm äßigkeit der Niere beruh t. Die Gesam tbldg. u. Excretioh 
von P u rin  u. seinen E ndprodd. is t bei D alm atiner H unden n ich t anders als hei den 
übrigen Rassen. (J .  biol. Chem istry 175. 727— 35. Sept. 1948. San F rancisco, M ount 
Zion IIosp.) L ü p n i t z . 4577

F. E. Szontägh, Beiträge zur Frage des M enotoxins. An K aulquappen  wird 
nachgewiesen, daß M enstruationsharn  erheblich tox ischer is t als K ontrollharn. 
(E xperien tia  [Basel] 4. 447— 48. 15/11. 1948. Pecs, U niv., F rauenklin ik .)

J u n g . 4577
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Z. Fejfar, Die neutralen 17-Kctosteroide im  H a m . Die clicm. Eigg. der neu tra len  
17-K etosteroide des H arns, die B est. u. die Konzz. in  n. u. patliolog. Fällen, ihre 
H erkunft u. E n tste llung  w erden beschrieben. (Chem. L isty  Vedu P rüm ysl 42.

Harold L. Mason und  Randall G. Sprague, Isolierung von 17-Oxycorticosteron 
aus dem Urin bei einem Fall von Cushing-Syndrcnn, verbunden m it einem schweren 
Diabetes mellitus. D a Ctjsh ing-Syndrom  sehr häufig  m it einer reichlichen A usschü t
tung  von N ebennierenrindenhorm on verbunden is t, isolierten Vff. aus dem  U rin 
eines an  Cushing-Syndrom  u. D iabetes m ellitus erk rank ten  14 jäh rig . Jungen  17- 
Oxycorticosteron (I). Bei dem  P a tien ten  w urden Chirurg, u . sp ä te r au to p t. hypop last. 
N obennierenrinden gefunden. Die S tru k tu r  von I w urde durch O xydation zum  
A drenosteron (II) u. durch O xydation des A cetats ( II I)  zum  ll-O xy-17-dehydro- 
corticosteronacetat (IV) bewiesen.

Versuche-. D er U rin von 24 Std. w urde m it konz. HCl au f p u l  gebrach t, 1— 3 
Tage stehengelassen u. m it Chlf. ex trah iert. D ie eingeengten E x tra k te  w urden m it 
0,1 n  N aO H  u. W . gewaschen, eingedam pft, m it etwas feuchtem  Chlf. v e rse tz t u . 
abgekühlt. N ach 16 Tagen w urde zur Trockne eingedam pft u . der B est m it reinem  
Bzl. ex trah iert. D ie Bzl.-Lsg. w urde m it W . geschüttelt, die wss. E x tra k te  m it Bzl. 
gewaschen, eingeengt, m it Chlf. ex trah ie rt u . bis auf 3 cm 3 eingeengt. 292 m g einer 
kristallinen S ubstanz vom  F . 200— 205° w urden isoliert, aus absol. A., A ceton u. 
M ethanol 17-Oxycorticosteron (I), C21H30O5, F . 213— 215°; [n)n; +  167 -|r 3° (14,7 mg 
in 5 cm 3 95% ig. A .); 2TOaI 242 m/i, £ 15,800. -—- Acetat {III), C23ll.i20 6, aus I in 
P yrid in  m it Essigsäure-anliydrid, aus Aceton F . 219— 220°. —  Adrenosteron (II) 
aus I in  Eisessig m it C r03, aus Ae. F . 217— 219°, keine D epression m it dem  von 
R e i c h s t e i n  (Helv. chim . A cta 19. [1936] 29) dargestellten  P ro d u k t. —  17 -O xy-ll-  
dchydrocorticosteronacetat (IV), aus I II  in  Essigsäure m it C r03, aus A ceton F . u. 
Misch-F. 239— 240°. (J . biol. Chem istry 175. 451— 56. Aug. 1948. Bochester, M inn., 
Mayo F oundation , D iv. of Biocliem.) S c h o r r e . 4577

Willis E. Pequegnat, Verhinderung der Befruchtung von Arbacia durch B lu t
extrakte. An m ehreren Versuchsreihen w ird erneut die Ggw. eines auf die B efruch
tu n g  als Inh ib ito r (I)w irkenden Stoffes im  B lu te yon  Arbacia  b es tä tig t u. in  den B lu t
zellen lokalisiert gefunden. S etz t m an n. E ier bis zu 24 S td. I aus, so können sie n u r 
nach gründlichem  A bspülen m it Seewasser befruch te t w erden, ebenso w ie sich 
befruchte te  E ier in Ggw. von I n. entwickeln, dagegen t r a t  bei Ggw. von I im  
Sperm a keine B efruchtung ein. Es w ird daraus geschlossen, daß I je  nach  K onz. u. 
D auer der Einw . auf die Oberfläche des Eies w irk t. Fertiliz in  h a t n u r geringen 
Einfl. au f die A k tiv itä t von I, andererseits kann  die sperm aagglutinierende K ra ft 
fertilizinhaltiger Lsgg. durch genügenden I-Zusatz verm indert bzw. aufgehoben 
werden. E s w ird  verm u te t, daß dieser B lut-I in  Beziehung zu einem  Ei-A gglutinin, 
das vom  E i selbst stam m t, s teh t. (Biol. Bull. 95. 69— 82. Aug. 1948. W oods 
Hole, Mass., M arine Biol. L ab ., C larem ont, Calif., P om ona Coll., D ep. of Zool.)

Ralph Holt Cheney, Die W irkung von Coffein au f Befruchtung und  Entw icklung  
von Arbacia punctulata. Coffein in  Konzz. zwischen 0,1 u. 0 ,5%  in  Seewasser 
beeinflußt 0 2-Um satz, E n tw . u. B efruchtungsfähigkeit von E iern  u. Sperm a, w obei 
die E ier sensibler zu sein scheinen. D er Osm osem echanism us des W assertransportes 
w ird n ich t beeinflußt. (Biol. Bull. 94. 16— 24. F ebr. 1948. W oods Hole, Mass., 
M arine Biological L ab . u. Brooklin College, Biology D ep.) L ü p n i t z . 4582

W. Gardner Lynn, Die W irkung von Thioharnstoff und  Phenylthioham stojf auf 
die Entw icklung von Eleutherodactylus Ricordii. D ie n. auf dem  L and  abgelegten 
E ier der A nure Eleutherodactylus Ricordii planirostris (Cope) entw ickeln sich u n te r  
bestim m ten Bedingungen auch im  W asser. Zusatz von 0,05%  T hioharnstoff (I) 
oder 0,005%  P henvlth ioharnstoff (II) hem m en die E n tw . der E x trem itä ten . Bei 
0,05%  I b le ib t w ährend der B ehandlung der Schwanz bestehen, 0,001%  bleiben

107— 15. M ai 1948.) S t e i n e r . 4577
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oline W irkung. Ilistolog. U nters, ergab bei 0,05%  bzw. 0,005%  H yperplasie, 
H yperäm ie u. Bed. des Colioides der larvalen  Schilddrüsen. Ebenso kom m t cs bei 
0,005%  II zu S törungen im  Pigm entstoffw echsel: P igm ent ging in  H au t u. Augen 
verloren. (Biol. Bull. 94. 1— 15. F ebr. 1948. W ashington, D. C., Catliolic U niv., Dep. 
of Biology.) L ü p n i t z . 4583

Pierre Grison, W irkung der Lecithine a u f die Fruchtbarkeit von Doryphora. 
Verss. m it künstlicher E rn äh ru n g  von Leptinotarsa decemlineata S a y  (Doryphora) 
ergaben, daß die F ru c h tb a rk e it der T iere durch  L ecithingaben erhöht w erden kann : 
bei n. P flanzenkost b e trä g t ih re m ittle re  F ru ch tb ark e it (Eier/Tag) 0,35, bei Zusatz 
von Saccharose 1,07, G lycerin 1,61, Saccharose +  Lecithin 3,13, Glycerin +  Leci
th in  3,65. D a diese Stoffe im  w esentlichen in  den jungen B lä tte rn  der K arto ffe l
stauden  en tha lten  sind, w ird angenom m en, daß diese fü r  die E ierp roduk tion  
obligator. sind. (C. B. hebd. Séances Acad. Sei. 227. 1 172— 74. 29/11. 1948.)

L ü p n i t z . 4583
Heinz Doetsch, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen 

Schilddrüse und  Leber mittels B iliselectanfüllung der Gallenblase an metamorpho- 
sierenden Amphibienlarven. In  F o rtfüh rung  der U nterss. (vgl. C. 1948. I. 1222.) 
w urden Verss. an m etam orphosierenden T ieren angestellt. Z ur Zeit der einsetzenden 
M etam orphose liegt eine bessere V erträglichkeit von Biliselectan  vor. M it zunehm en
der M etam orphose n im m t diese V erträglichkeit zunächst noch zu, jedoch w eist die 
herabgesetzte V erträglichkeit bei der K om bination m it E lity ran  auf eine erschöpfte 
L eberregulation h in : Schilddrüsenüberdosierung, Nachw. durch künstliche A us
lösung der M etam orphose. A uf der H öhe der M etam orphose w irk t Biliselectan  auch 
in  kleinsten Dosen töd lich ; der Zusatz von E lity ran  w irk t sich dann  noch u n 
günstiger aus. (Vircliow’s Arcli. patho l. A natom . Pliysiol. klin. Med. 315. 645— 52. 
1948. S tieldorf [Siegkr.].) L ü p n i t z . 4583

Raymond Borchers, C. W. Ackerson und  F. E. Mussehl, T rypsin-Inhibitor. 
8. M itt. Die das W achstum verhindernden Eigenschaften des T rypsin-Inhibitors aus 
Sojabohnen. (Vgl. H a m  u. M itarbeiter, C. 1946 .1. 1897.) E s gelang den Vff. n ich t, den 
von K u n it z  ( J .  gen. Pliysiol. 29. [1946.] 149) beschriebenen k rist. In h ib ito r zu 
isolieren. Jedoch  w urde ein w irksam es P rä p . erhalten , w enn das nach  K u n i t z  v o r
bere itete  Sojam ehl zunächst m it verd . H2S 0 4 in  der K älte  behandelt w urde, dann  
das F iltra t m it P ap ain  (bei p ]r 4,5) 24 S td . bei 35° digeriert w urde; nach  E ntfernen  
von inak t. M aterial durch Fällen  m it A m m onium sulfat bei p H 7 w urde bei pH 2,0 u. 
30%ig. S ättigung  m it A m m onium sulfat der In h ib ito r erhalten . D as P rä p . w ar ohne 
bes.W rkg . auf das W achstum  von R a tte n  oder K ücken. (Arch. B iochem istry 19. 
317— 22. Nov. 1948. Lincoln, N ebr., N ebraska. Agric. E xp . S ta t.) H e s s e . 4584

B. S. Schweigert, Ausnutzbarkeit von Tryptophan aus verschiedenen Produkten  
fü r das Wachstum von K ücken. Die A ufnahm e von Tryptophan  (I) aus verschied. 
P rodd . (rohes Sojam ehl; „expeller“ -Sojam ehl; m it Lösungsm . ex trah iertes Soja
m ehl; Fischm ehl; Casein) w urde e rm itte lt durch  Vgl. des so erzielten W achstum s 
m it W achstum  beim V erfü ttern  von (-T ryptophan . Die A usnutzbarkeit von I 
b e trä g t 20%  bei rohem , 65%  bei vorbehandeltem  Sojam ehl u . 40%  bei Fischm ehl. 
I in  Casein is t p rak t. vollkom m en ausnu tzbar. (Arch. B iochem istry 19. 265— 72. 
Nov. 1948. Agric. an d  M echanical Coll. of T exas.) H e s s e . 4584

L. Golberg und B. De Meillon, Die Ernährung der Larven von Aedes aegyptii 
L . 3. M itt. Lipoid-Bedarf. (Vgl. C. 1948. I I .  985.) B estim m t w urden „ W achs
tums-Faktor“ (Zeit zu r E rreichung der einzelnen W achstum sstadien) u. „ E r 
lebens-Zahl“ (Anzahl der Tiere, die das jeweilige S tad ium  erreichten). E ntw . in 
fe ttfre ie r S ubstanz bew irkt keine zu hohe Ä nderung in  bezug auf L arvenentw ick
lung. L ipoidm angel bew irkt V erhinderung der M etam orphose. D er B edarf an L i
poiden is t durch Cholesterin, O varlecithin u. pflanzliche S terine zu decken. E r
forderlich is t jedoch ste ts  entw eder ein Gemisch dieser L ipoide oder die Beigabe 
eines fettfreien  H efeproduktes. Ohne fördernden Einfl. auf die E ntw . blieben gesätt. 
u. ungesätt. F e ttsäu ren , Triglyceride, L ecith in  u. Cholesterin in  gelöster Form : Eine 
Anzahl von Steroiden (Cholesterinderivv. usw.) w aren w irkungslos. (Biocliem. J . 
43. 372— 79. 1948. Johannesburg , South A frican In st. f. Med. Res.)

L ü p n i t z . 4585
L. Golberg und  B. de Meillon, Die Ernährung der Larven von Aëdes aegyptii L .

4. M itt. Protein- und Aminosäurebedarf. (3. vgl. vorst. Ref.) W enn im  sonst voll
ständigen N ährgem isch A m inosäuren oder P ro te ine  fehlen, erreichen die Larven 
n ich t das 2. S tadium . G ute W rkg. au f das W achstum  haben  Gemische von Amino-
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säuren, zusam m en m it Gelatine. W esentlich fü r das Gedeihen sind Glycin, l-Leucin, 
dl-Isoleucin, l-H istidin, l-A rginin , l-L ysin , l-Tryplophan, dl-Threonin, dl-Phenyl- 
alanin, dl-M cthionin. E inige Stoffe sind von Einfl. auf die P igm entierung. (Bio- 
chem. J .  43. 379— 87. 1948.) L ü p n i t z . 4585

Margot Noack, Z u r Frage des Eisenmangels bei künstlich ernährten Säuglingen. 
Vf. konn te  die von A l b e r s  (C. 1942. I. 2671) m it Ferro-M ilch erreichte S teigerung 
der E ry th rocy ten -, H äm oglobin- u. Serum eisenw erte n ich t bestätigen . Lediglich 
eine auch von  anderen schon beobachtete  geringe S teigerung der In fek tresistenz 
t r a t  auf. (Mschr. K inderheilkunde 96. 81-— 85. Ju li 1948. Berlin, R eichsanst. z. B e
käm pfung d. Säuglings- u . K leinkindersterblichkeit.) W . W u n d e r l i c h . 4585

R. P. Cook, Nahrungsaufnahm e von Studenten. Bei einer G ruppe von 44 m än n 
lichen u. 14 weiblichen Personen von 17— 31 Ja h re n  w urde die nach  dem  Logbuch - 
verf. freiwillig aufgenom m ene N ahrung  einer W oche geprü ft u. der Calorien-, 
Gesam teiweiß-, tier. E iw eiß-K ohlenhydrat-, F e tt- , Eisen-, K alk-V itam in B- u. 
C-Geh. je  T ag  nach  T ab . berechnet u. m it den Verss. von W i d d o w s o n  (1936) v e r
glichen. D ie S tickstoffausscheidung im  H arn  ergaben nach M ultip likation  m it 6,25 
Ü bereinstim m ung m it der E iw eißaufnahm e. D ie N ahrungsaufnahm e schw ankte in  
b eträch tlichen  Grenzen. E inzelheiten vgl. Original. (B rit. m ed. J .  1948. I I .  711. 
16/10. D undee. U niv. Coll., D ep. of Biochem .) K u n z m a n n . 4585

C. Gonzalez Diaz, Ofelia Fernandez V und  R. 0 .  Cravioto, Nährwert der im  
Stadtgebiet von M exico verzehrten Frischfische. Bei 22 verschied. F ischarten  w ürden 
die zu r N ährw ertbest, üblichen U nterss. ausgeführt u. tabellar. zusammengefaßt.. 
W ährend  bei allen anderen A rten  die einzelnen W erte  n u r geringe Abweichungen 
zeigen, konn te  bei der Ancliove ein außerordentlich  hoher K alk- u. Phosphorgeh. 
festgestellt w erden. (An. E scuela nac. Ci. biol. 5. 283— 90. 25/12. 1948.)

R a u s c h n i n g . 4585
B. S. Platt u nd  R. A. Webb, Mikrobiologisches Protein und  menschliche E r 

nährung. Die B edeutung der Hefe als P ro te in  quelle u. E rgänzung  fü r pflanzliches 
P ro te in  w ird  besprochen. (Chem. and  Ind . 1948. 88— 89. 7/2. London.)

E b e r l e . 4585
Rosa M. Campbell und H. W. Kosterlitz, Die W irkung von Nahrungseiweiß au f 

den Umsatz von Phospholipiden , Ribonucleinsäure und Desoxyribonucleinsäure in  der 
Leber. Vff. un tersuch ten  den U m satz der P-haltigen V erbb. in verschied. Stadien 
einer eiweißfreien D iä t bei R a tten . Sie gaben 7 Tage lang eine 23%  Casein e n t
haltende K ost (D iät 1), ferner D iä t 1 u. 1 Tag, 4 Tage u. 7 Tage eiweißfreie K ost. 
32P  w urde 6 S td . vor T ö tung  der R a tte n  subcutan  in jiziert. D as V erhältn is 32P  : 3lP  
der organ. P-V erbindungen (Phospholipide (I), R ibonukleinsäure (II), D esoxyribo
nukleinsäure (III)] zu anorgan. Leber 32P : 31P  w urde als Maß fü r die H öhe des 
Umsatzes angenom m en. W ährend  der ersten  Tage der eiweißfreien K ost wuchs die 
relative spezif. A k tiv itä t des I-P u. des II-P , w ährend sich III-P  verm inderte . Die 
relative G esam tak tiv itä t des I-P u. II-P zeigte keine w esentliche Ä nderung, bis auf 
den 7-Tagew ert, was anzeigt, daß die erhöhte E rneuerungsrate  den V erlust kom pen
siert. D er U m satz von I u. II scheint dem nach den Stoffwechselbedürfnissen der 
Leber angepaß t u. unabhäng ig  von ih rer Menge in der L eber zu sein. ( J .  biol. 
Chem istry 175. 989— 90. Sept. 1948. A berdeen, Scotland, U niv., M ariehai Coll. 
Physiol. Dep.) W o l f g a n g  A l b r e c h t . 4585

Richard U. Byerrum, Wilma F. Erway und Kenneth P. DuBois, Der E in flu ß  von 
Cystin und  Cholin in der N ahrung au f den Gesamtgehalt an C ystin , oxydierbaren 
Sulfhydrylen sowie Bernsteinsäuredehydrogenase in  der Battenleber. D as V erfü ttern  
von N ahrung  m it hohem  Geh. an C ystin  (I) in  A bw esenheit von Cholin fü h rte  zu 
einer E rhöhung  im  Geh. an oxydierbaren SH-V erbb. u. an G esam t-I, verbunden 
m it einer V erm inderung der Bernsteinsäuredehydrogenase (II). S etz t m an aber 
außerdem  Cholin zu, so w ird das Anwachsen der SH-V erbb. in  der L eber als auch  
von G esam t-I verh indert. A uch scheint die V erm inderung der II v erh in d e rt zu 
w erden; jedoch  sind die U nterschiede n ich t erheblich. (Arch. B iochem istry 17. 41 
bis 49. A pril 1948. Chicago 111., U niv. of Chicago.) H e s s e . 4585

Ryszard Szretter, Der E in flu ß  der M ilch  au f den Stoffwechsel in  den ersten 
Lebenswochen des Kalbes. Bei Verss. an K älbern  der ro ten  poln. Z uchtrinder in  den 
ersten 3 Lebenswochen um faß te  die H aup tg ruppe schwächere, aber n ich t k ranke 
Tiere, deren w öchentliche G ew ichtszunahm e 300— 600 g betrug . Sie w urden m it 
kräftigen, um  1— 2 kg je  W oche zunehm enden Tieren verglichen. Zweimal in  der 
Woche w urden die Tiere fü r 6— 8 Std. in den R espirations-A pp. gebrach t, in  dem
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N2, W ., C 02 u. einige Male 0 2 bestim m t w urde. In  der restlichen Zeit w urde der 
H arn  gesam m elt. Die schwachen T iere zeigten sehr hohen N-Stoffweclisel. Fleisch 
b ildete sich in  kleiner Menge. An F e t t  w erden m ehrere g täg lich  gespeichert. Bei 
g u t entw ickelten Tieren ü b ertrifft die Fleischbldg. die anderer Stoffe. D er N im 
H arn  spielt eine sek. Rolle. Aus dem  Verh. beider T iergruppen is t  zu schließen, daß 
bei schwächeren K älbern  bei der G eburt Rum en, R eticulum , Omasus, A bom asus u. 
D uodenum  n ich t völlig entw ickelt sind. D er hohe N -Stoffwechsel bew eist den A blauf 
von W iederaufbauvorgängen, die au f Vollendung des D arm trak tu s  abzielen. In  
einer zweiten V ers.-Reihe erhielten K älber beider G ruppen s ta t t  Milch des M u tte r
tieres die einer K uh gleicher Rasse, die vo r 8— 9 M onaten gekalb t h a tte . D ie V er
dauung schwacher K älber w ar sehr gestö rt. E ine große Menge h a lbverdau te r Milch 
w urde ausgeschieden. D er N-M etabolism us nahm  ab u. F e tt  w urde in  unbedeutenden 
Mengen gebildet. K urze Zeit nach  V erabreichung der Milch eines frem den M u tte r
tieres steigerte sich die Zahl weißer B lutkörperchen im  B lu t dieser K älber abnorm . 
Gleichzeitig schw ankten die K örpertem pp. zwischen 36,2 u. 40,3°. Sonach is t die 
M utterm ilch fü r n ich t ausreichend entw ickelte K älber unerläßlich; sie s te igert die 
V erdauungs- u . R esorptionsvorgänge sowie den G esam tstoffw echsel. (Spraw oz
dania Posiedzeń W ydziału IV , Tow arzystwo N aukow e W arszaw skie [C. R . Seances 
Cl. IV, Soc. Sei. L e ttre s  Varsovie) 41. 9— 42. 1947/48.) F r e y t a g . 4585

J. E. Bowstead und  H. T. Fredeen, Verfüttern von H arnstoff an M ilchkühe m it 
besonderer Bezugnahme au f die Schmackhaftigkeit der harnstoffhaltigen F utter
mischungen. 1943-45 durchgefüh rteF ü tte rungsverss. m it H arnstoff (I) en thaltenden  
M ischungen deu ten  darauf hin, daß n ich t der Geschm ack des I per se der die 
Schm ackhaftigkeit der 1-Mischung bestim m ende F a k to r  ist. F ü r  die A nnahm e des
1-haltigen F u tte rs  sind vielm ehr gewisse R kk. entscheidend, die sich w ährend  der 
V erdauung abspielen. Die S chm ackhaftigkeit der I-R ation  w ird durch die In d i
v id u a litä t der K uh beeinflußt. Jersey-K ühe scheinen gegen I-M ischungen m ehr 
Abneigung zu haben  als Hbfctei'n-Kühe. Melasse scheint die S chm ackhaftigkeit zu 
verbessern, doch reichen auch 10% davon n ich t hin, um  alle V ersuchstiere zur 
A nnahm e einer 3% ig. I-M ischung zu bewegen. In  beschränktem  M aße lä ß t sich die 
U nschm ackhaftigkeit der 1-Mischung durch Zugabe von K orn zum  Silagefuttor 
beseitigen. Am besten w urden I-K ornm ischungen m it 0,5%  1 angenom m en. 
E rgänzung m it 0,05 g CoCl2 täglich scheint die A ufnahm efreudigkeit der T iere zu 
erhöhen, was darauf h indeu tet, daß I-Zugabe die M ikroflora u. dam it die Ver- 
dauungspkysiol. im  W anst der W iederkäuer verändert. (Sei. Agric. 28. 66— 78. 
F eb ruar 1948. D ept. A nim al Science, U niv. A lberta , E dm onton , Cau.)

Sc h e if e l e . 4585
Johs. Glavind, Humberto Granados, L. Alfred Hansen, K urt Schilling, Inger 

Kruse und  Henrik Dam, Über die Anwesenheit von Vitam inen im  Speichel. Im  
menschlichen Speichel w urden die V itam ine T h iam in  (0,007 m g/cm 3), Riboflavin  
(0,05), Nicotinsäure (0,03), P yridoxin  (0,6, als H ydrochlorid), Folsäure (0,0001). 
B io tin  (0,0008) u. Vitam in K  nachgewiesen u. die A nw esenheit von Vitam in C u. 
Pantothensäure (0,08, als Ca-Salz) b es tä tig t. ( In t. Z. V itam inforsch. 20. 234— 37. 
K openhagen, Polyteehn. In s t., Biolog. A bt.) F u h r m a n n . 4587

D. L. Fox, Einige biochemische Aspekte mariner Carotinoide. Ü bersicht über 
das Vork. von Carotinoiden (I) im  Meere (M eeresschlamm, M eerestiere: P ro tisten , 
Schwämm e, C ölenteratcn, W ürm er, Echinoderm en, M ollusken, Crustaceen, Tuni- 
caten , Fische, Säugetiere). In  den M eerespflanzen u. im  Sapropel sind Xantho- 
phylle  (II) s tä rk er als die übrigen I vertre ten . Im  M eeresschlamm, wo L icht- u.
0 2-Mangel sowie reduzierende Bedingungen bestehen, überwiegen die C arotine (III). 
Die M ehrzahl der un tersuchten  M eerestiore absorbieren u. speichern in  den Geweben 
bevorzugt II u n te r  Ausscheidung von III. Schlam m bewohnende B akterien  u. Pilze 
bilden seltenere I. —  68 L ite ra tu rz ita te . (Fortschr. Chem. org. N atu rsto ffe  [Wien] 
5. 20— 39. 1948. L a  Jolla, Univ. of Calif., Scripps In s t, of Oceanography.)

K . Ma ie r . 4587
J. Lahousse, Die optischen Verfahren zur Bestim m ung der Vitam ine A  und 'D .

1 .M itt. Allgem. Bem erkungen über L ichtabsorptionsm essung u. L ichtquellen für 
die A bsorptionsspektrograpliie, Einfl. des Lösungsm ittels au f die A bsorptions
m essungen u. L ichtem pfindlichkeit der V itam ine. (Chim. e t Ind . 60. 119— 23. 
Aug. 1948.) R e it z . 4587

J. Lahousse, D ie optischen Verfahren zur Bestim m ung der V itam ine A  und D.
2. M itt. (1. vgl. vorst. Ref.) Die Fehlerquellen bei der A ufnahm e u. Photom etrierung  
des Spektrogram m s im  U V -G ebiet w erden besprochen u. die B rauchbarkeit der



1 9 4 8  E 5. T ie r c h e m ie . T ie r p h y s io l o g ie . T ie r p a t h o l o g ie . E .  3 1 6 1

verschied, colorim etr. Verff. fü r  das vorliegende A nalysenproblem  d isku tiert. (Chim. 
e t Ind . 6 0 .  2 4 1 — 4 7 .  Septem ber 1 9 4 8 .)  N o n n e n m a c h e r . 4 5 8 7

J . Lahousse, D ie optischen Verfahren zur Bestim m ung der Vitamine A  und  D.
3. M itt. (2. vgl. vorst. Ref.) B ehandelt w erden die A bsorptionsspektren  v er
schiedener, die V itam ine A n .  D en thaltenden  F e tte  u. Öle u. ih re  unverseifbaren 
B estandteile. E s w erden die verschied. Verff. zu r Ile rs t. des U nverseifbaren u n te r  
Hinweis au f die O rig inalliteratur besprochen, wobei au f die F ehler hingewiesen 
w ird, die durch stö rende V erunreinigungen der Lösungsm m . veru rsach t w erden 
können. (Chim. e t Ind . 6 0 .  340— 4ß. Okt. 1948.) N o n n e n m a c h e r .  4587

J. Lahousse, Die optischen Verfahren zur Bestim mung der V itam ine A  und  D.
4. M itt. (3. vgl. vorst. Ref.) Best. von V itam in A durch U V -A bsorptionsm essungen; 
Fehlerquellen durch Begleitstoffe, deren S pektren u. charak te ris t. physikal. D aten  
zusam m engestellt werden. D ie verschied. U rsachen fü r U nregelm äßigkeiten der 
biolog. Ergebnisse sowie fü r eine Ä nderung der Leberöle w erden d isk u tie rt u. die 
M ethoden zur K o rrek tu r gewisser spek tra ler Verschiebungen ausführlicher b e 
sprochen. (Chim. e t Ind . 60. 443— 54. Nov. 1948.) R e it z . 4587

J. Lahousse, Die optischen Verfahren zur Bestim mung der Vitam ine A  und  D.
5. M itt. (4. vgl. vorst. Ref.) Ü berblick über die verschied. A usführungsform en der 
CARR-PRicEschen F arb rk , m it SbCl3 u. ih re  Fehlerquellen sowohl op t. wie ehem. 
U rsprungs. A bsorption des V itam ins D im  UV u. im  S ich tbaren ; stö rende B egleit
stoffe; opt. B est. in  Ggw. von V itam in A. (Chim. e t Ind . 60. 559— 69. Dez. 1948. 
Société des Usines Chimiques Rhône-Poulcnc). R e it z . 4587

D. K. O’Donovan, Die Diagnose der latenten Tetanie m it Beobachtungen über die 
Calciferolmirkung. Hypocalcämie kann  bei P a tien ten  verschied. A lters als Index  
fü r la ten te  T etan ie  gew ertet w erden. Die bekannten  T este sind unbrauchbar. E in 
neuer Test, der den TouRNiQUEX-Test u. H yperventilation  verb indet, w ird  b e 
schrieben. Calciferol h a t  auf die Anzeichen der la ten ten  T etan ie einen hem m enden 
E influß. (B rit. m ed. J .  1948. I I .  900— 02. 20/11. D ublin, S t. V incent’s Hosp. and  
U niv. Coll. D ep. of Physiol.) K u n zm a n n . 4587

René Lenggenhager, Erfahrungen über die Lupusbehandlung m it V itam in D„. 
Die beachtlichen Erfolge der L upus  -lieh an diu ng m it V itam in D„ w erden an H and  
einer Tabelle e rläu tert. E in  bestim m ter P rozentsatz  von Heilungen kann  jedoch 
noch n ich t endgültig  angegeben werden, d a  häufig auch nach langer B ehandlungs- 
Zeit Rezidive zu beobachten  sind. In  den ersten  2 M onaten w urden täg lich  
150000 I. E ., in  den folgenden 100000 I. E . täglich in T ab letten fo rm  verabreich t. 
D abei w urden bei 23 von 82 P atien ten  In to leranzerscheinungen festgestcllt. Bei 
U nterss. des Blutspiegels von Ca, P  u. P hosphatase envies sieh n u r in ganz wenigen 
Fällen der Ca-W ert bedeutend  erhöht. Lungentuberkulose w ird durch diese Therapie 
n icht geheilt. Dagegen liegen A nhaltspunk te  dafü r vor, daß gelegentlich L ungen
prozesse ak tiv ie rt w erden. Aus diesem G runde w ird  eine ständige K ontrolle der 
P a tien ten  auf das Vorliegen einer O rgantuborkuloso w ährend der V itam in 
behandlung angeraten . (D erm atológica [Basel] 97.40— 49. Zürich, U niv., D erm atol. 
Klin.) ' H il d e g a r d  B ag an z. 4587

K. W inkler, Z u r Vigantolbehandlung des L u p u s vulgaris, des Erythematodes und  
der Psoriasis. (Vgl. C. 1948. I I .  749.) Vf. behandelte verschied. H au tk ran k h eiten  
m it Vigantol forte. E r  gab alle 4 Tage 1 cm 3, nach V erbrauch von 10 cm 3 alle 6 T age 
1 ein3, nach V erbrauch von 20 cm 3 alle 10 Tage 1 cm 3 m it einem  Geh. von 10 mg 
Vitam in D., =  400000 I. E . je  cm 3. Diese B ehandlung is t bei L upus vulgaris das 
M ittel der W ahl, bei Psoriasis w ird sie versuchsweise em pfohlen, bei dem  E ry th e m a 
todes w ird  sie abgelehnt. (D tsch. G esundheitsw es. 3. 560— 62. 15/9. 1948. Berlin, 
S tad t. K rankenhaus Friedrichshain .) L e m k e . 4587

E. H. Mawson und  S. Y. Thompson, Bemerkung zur V itam in B , - Bestim mung  
in  H arn. 2— 20 ml H arn  ( ~ 2 — 3 y V itam in B x (1) w erden m it Eisessig auf p H 4,5 
eingestellt u. m it W . auf 50 ml aufgefüllt. 25 ml w erden au f eine „D ecalso“ -Säule 
(5 cm lang, 0,6 cm Durchm esser) gegeben, 3mal m it 10 m l W . gewaschen, I sukzes
sive m it 3,3 n. 5 ml 25% ig. KCl-Lsg. in  0,1 n HCl elu iert u . das E lu a t au f 11,0 ml 
aufgefüllt. Die zweiten 25 ml w erden nach Zusatz von 1,3 I in gleicher W eise b e 
handelt. Zu 5 ml E lu a t w erden 1 ml 40% ig. N aO H , 0,1 ml frische l% ig . K 3F e (CN)g- 
Lsg. u. 15 ml Isobutylalkohol gegeben u . 1 S td . s tehen  gelassen. In  10 ml der Iso- 
butylalkoholschicht w ird die Fluoreszenz gemessen, 7 T ropfen einer ‘M ischung von 
3 Teilen M ethylalkohol u. 4 Teilen n-HCl zugegeben u. erneu t die F luoreszenz ge
messen. D a durch die HCl-Zugabe die Thiochrom fluoreszenz ze rstö rt w ird, w ährend
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die durch Nicotinsäureamidmethylchlorid  (II) erhaltene b le ib t, erg ib t die Differenz 
beider Messungen die w ahre Tliiochrom fluoreszenz. E rgebnisse von m it dieser M eth. 
durchgeführten  U nterss. w erden m itgete ilt. Sie zeigen, daß das bei anderen Verff. 
m it e rfaß te  II h ierbei vo llständig  elim iniert w ird. (Biochem. J .  43. 2— 5. 1948. 
Reading, U niv., N ational In s t. f. Res. in  D airying.) K r u s e n . 4587

Bolesław Skarżyński, V itam in B2-Riboflavin. Ü bersieht. (W iadomości ehem.
2. 160— 63. Ju li/A ug. 1948.) '  ' L o c h . 4587

A. Giroud und  J. Boisselot, Die Rückw irkung des M angels an Vitam inen und  
besonders an V itam in B.. beim Em bryo. V erkürzte W iedergabe der C. 1947. E . 
765 referierten  A rbeit (vgl. auch  C. 1949. I. 220). ( J .  de Physiol. 40. 189— 91 A. 
1948. P aris, P ac. de Med. L abor. d ’Em bryol.) Sc h w a ib o ld . 4587

A. Escalier, P. Desclaux und A. Soulairac, W irkung des Lactoflavins au f den 
Diabetes. In  2 D iabetes-Fällen w ird  durch fortlaufende orale Lactoflavingubo  
(10 mg/die fü r 7— 8 M onate) ein starkes Abfallen der G lykäm ie bei F o rtse tzung  der 
kohlenhydratreichen K ost u. fa s t völliges Verschwinden der G lykosurie beobachtet. 
Von einer H eilung kann  allerdings n ic h t gesprochen w erden, da nach  der B ehand 
lung die H yperglykäm ie p ra k t. u n v erändert ist. (Ann. d ’Endocrinol. 9. 168— 70. 
1948.) ' . H . P . F ie d l e r . 4587

Edgar Leifer, John R. Hogness, Lloyd J. Roth und  W right Langham , Ausnutzung  
von Nicotinsäure und  ihrem  A m id  durch menschliche Erythrocyten in  vitro. —  N ach 
H ogland  u . M itarbeiter, (C. 1944. I I .  1080) sowie H a n d l e r  u . K o h n  (C. 1944. I I .  
553) is t Nicotinsäure  (I) in  vivo u. in v itro  eine V orstufe des Coenzyms in m ensch
lichen E ry th ro c y ten ; dagegen w irk t N icotinsäuream id (II)  n ich t als V orstufe. Es 
w urde diese F rage m it den kürzlich von M u r r a y , F orem an  u. L angham  (C. 1949.1. 
984) syn the t. m it 13C hergestellten  V erbb. un te rsuch t. I w ird  in  v itro  q u an tita tiv  
durch die E ry th ro cy ten  aufgenom m en u. in den Zellen in  einer n ich t diffundierenden 
Form  fixiert, verm utlich  als Coenzym.-— II sowie auch p-Aminobenzoesäure d iffun
dieren ebenfalls le ich t durch  die Zellwand, unterscheiden sich aber insofern von 1, 
als sie bis au f einen kleinen R est (0,5 y  je  cm 3 B lut) durch  w iederholtes W aschen 
aus den Zellen en tfe rn t w erden können. I n .  II w erden also offenbar von der Zelle 
in verschied. W eise verw erte t. —  D urch  die Isotopenverdünnungsm eth . w ird an 
zwei n. Menschen festgestellt, daß annähernd  10 y I je  cm 3 zusam m engeballte 
E ry th rocy ten  verw erte t w erden. —  E ry th ro cy ten  der M äuse können I u . II in 
v itro  fast ohne U nterschied  verw erten . (J .A m e r. ehem. 70.2908— 10. Sept. 1948. Los 
Alamos, N. M., U niv. of California, Los A lam os Scientific Labor.) H e s s e . 4587 

Rosemary D. Hawkins, Folsäure und  Cholinesterasen. In k u b atio n  von R atten - 
bzw. H undeplasm a m it Folsäure (I) fü h rt n ich t zu einem  A nw achsen der W irksam 
keit von Cholinesterase (II) oder von  Pseudocholinesterase (III). Orale V erabreichung 
von 15 mg I bew irkt keine w esentliche Ä nderung in  der A k tiv itä t der II im  P lasm a 
von H unden oder M enschen. U n ter den vorhandenen Bedingungen kann  also kein 
Hinweis dafür erhalten  w erden, daß die W rkg. der I hei den B efunden von D avis 
(Science [New York] 104. [1946.] 37) über eine d urch  sie bew irk te  H eilung der durch 
V erabreichen von Acetylcholin  oder Cholin hervorgerufenen hyperchrom . Anäm ie 
etwa auf E rhöhen der II oder I II  beruh t. (Arch. B iochem istry 17. 97— 104. April 
1948. Toronto , Canada, U niv. of T oronto, BANTiNG-Inst.) H e s s e . 4587

Tadeusz Urbański, Vitam in B 6-P yridoxin . Ü bersicht. —  30 L ite ra tu rangaben . 
(W iadomości ehem. 2. 169— 75. Ju li/A ug. 1948.) L o c h . 4587

A. A. Koleń, I. N. Koslow und  O. I. Scherschewskaja, Über die minimale 
Dosierung von Vitamin C (in Form  eines wäßrigen Hagebuttenaufgusses) zur Erhöhung 
der Dunkeladaption des Auges. A n 14 Jugendlichen im A lter von 17— 19 Jahren  
im  F rü h ja h r vorgenom m ene Verss. ergaben, daß 100— 300 mg V itam in  C täglich, als 
wss. H agehuttenaufguß  verabreich t, in  3— 10 Tagen die D unkeladap tion  des Auges 
um  das 2— 3faclie erhöht. O ptim ale W rkg. m it 30Ö m g/Tag. (flpoGneMbi <t>n3HOJioru- 
uecKoii OnniKH [Problem e physiol. O ptik] 5. 74— 77. 1948. Nowosibirsk, InstT 'für 
Ä rztcfortb ildg ., Augenklinik.) R e n t z . 4587

Paavo Roine, E in flu ß  des Redoxpotentials au f die Stabilität der Ascorbinsäure in  
M ilch und in  fermentierter M ilch. Bei den bisherigen U nterss. über die H altbarkeit 
von Ascorbinsäure (1) (vgl. z. B. S o m o g y i, C. 1946. I I .  427) sind zw ar alle möglichen 
Einfll., jedoch nie der E infl. des R edoxpoten tials berücksich tig t w orden. Dies 
is t jedoch w ichtig, da das Gleichgewicht zwischen I u. Dehydroascorbinsäure (II) 
in  der W eise von dem  P o ten tia l abhängig  ist, daß hei hohem  P o ten tia l 1 zu II 
oxyd iert w ird u. die 11 wegen ih rer U n sta b ilitä t allm ählich verschw indet. —  I is t in
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Kulturen, von Lactobacillus acidophilus, in  denen durch das B akterienw ackstum  das 
R edoxpoten tial verringert ist, sehr stabil. D agegen erfolgt in  sterilem  M edium  m it 
hohem  P o ten tia l rasche Zerstörung. D ie S tab ilitä t is t innerhalb  dos Bereiches
4— 7 vom  pH unabhängig. —  W ird  Milch m it M ilchsäure auf p H 6,0 bzw. 5,2 bzw. 4,2 
angesäuert, so w ird  dadurch  die S tab ilitä t der I n ich t erhöht. Beim A ufbew ahren 
von frischer Milch bei Zim m ertem p. verringert sieh der Geh. an  I sowie der G esam t
geh. an  V itam in C zunächst rasch. D iese A bnahm e h ö rt jedoch auf, w enn nach  A uf
tre ten  von B akterienw aohstum  das R edoxpoten tial p lö tzlich verm indert w urde. 
H ä lt m an Milch bei 1— 3°, so b leib t das R edoxpoten tial m ehrere Tage lang  hoch ; 
dem entsprechend fä llt der Geh. an I ständig . —  D as R edoxpo ten tial der m it 
L . acidophilus oder m it Streptococcus lactis als Säurew ecker geim pften  Milch fä llt 
rasch . D er V erlust an  I is t dann  hei Zim m ertem p. sehr gering. —  11 w ird  bei Zusatz 
zu ferm entierte r Milch in  großem  U m fang zu I reduziert. —  Die B est. der I erfolgte 
nach  L u n d e  (V itam ine in  frischen u. konservierten  N ahrungsm itteln , B erlin  1943) 
nach F ällen  des M ilcheiweißes m it Trichloressigsäure durch T itra tio n  m it 2,6- 
D ichlorphenol-indophenol. (A cta ehem. scand. 2. 97— 108. 1948. H elsinki, U niv., 
Biochem. In st.)  H e s s e . 4587

B. L. Frank, W ie Sulfonam ide wirken. Ascorbinsäure u n te rs tü tz t die W rkg. der 
Sulfonam ide. (Lancet 254. 345. 28/2. 1948.) K u n zm a n n . 4587

Louis A. Soloff und  C. T. Bello, Capillarresistenz bei Hypertension. Der E in flu ß  
einer Antiskorbuttherapie au f das Ergebnis von M essungen der Capillarresistenz. An 
50 hoehdruckkranken  P a tien ten  w urde nach  1 m onatiger Zufuhr von V itam in  C  u. 
a. V itam inen in  ausreichender Menge festgestellt, daß n u r hei 2 eine positive 
GöTHLiNsche u. hei 33 eine positive R u m p e l -L e e d e -RIc. nachw eisbar w ar. R utin -  
gabe beeinflußte das Ergebnis der C apillarresistenzprüfung n ich t. (Amer. J .  m ed. 
Sei. 215. 655— 59. J u n i 1948. Philadelphia, P a ., Tem ple U niv., D ep. of Med.)

J u n g .  4587
Th. Sabalitschka und  Ilse Marggraff, Z ur Bestim mung von V itam in C. 7. M itt. 

Z ur A nnahm e einer in  Pflanzenmaterial an  E iw eiß  gebundenen, schwerer nachweis
baren Ascorbinsäure. (Vgl. C. 1948. I I .  1463.) Vff. konnten  die A nsicht von Schw arze  
u. G ü n t h e r  (C. 1948 .1. 385 u. C. 1949.1 .406) n ich t bestätigen, daß in P flanzenteilen 
ein Teil der Ascorbinsäure an Eiweiß gebunden vorliege u. daß zur Lsg. dieser 
B indung die E x trak tio n  m it HCl, n ich t H P 0 3, erforderlich sei. Zw ar findet m an in  
H P 0 3-Auszügen weniger d irek t reduzierende Stoffe, aber der G esam tgeh. von 
V itam in C is t bei allen E x trak tionsverff. gleich. (Pharm azie 3. 127— 29. M ärz 1948. 
Berlin, Biol.-ehem. F orsehungsanstalt u. In st. f. V orratsschutz u. V orratspflege.)

H o t z e l . 4587
D. Molho, J. Moraux und P. Meunier, Beitrag zum  Problem der K -A ntiv itam ine .

5. M itt. Über die hämorrhagische A ktivitä t des 2-M ethoxy-l,4-naphthochinons und  ver
wandter Verbindungen fü r  das K aninchen. (4. vgl. C. 1947. E . 1336.) Zur D arst. von
2-M eihoxy-lA-naphlhochinon  (1), dem antib io t. in  Im patiens B alsam ina  en thaltenen  
P rinzip , w urde vom  Rohprod. zur D arst. von 2-Oxy-1.4-naphthochinon (II) (F ie s e r , 
Org. Synthèses 21. [1941.] 56) ausgegangen, aus dem  es a lsu n lö s l.in v e rd .N H 4OH ab- 
g e trenn t w erden konnte. Auch durch O xydation von N erolin  m it Chrom säure konn te  
es erha lten  w erden (F. 183,5°). •— D urch  Behandeln des Ag-Salzes von II  m it CII3J  
u. T rennung  der o-chinoiden von der p-chinoiden Verb. durch K ristallisa tion  
aus Bzl. konn te  4-M ethoxy-l,2-naphthochinon  ( I I I )  erhalten  w erden (F. 190°). 
Beim Behandeln von l,2-N aphthochinon-4-am moniumsulfonat m it M ethanol +  
II2S 0 4 en ts te h t 11 (F. 191°). N ach Reinigung en th ä lt dieses noch ca. 0 ,2%  der ta u to 
meren o-cliinoiden V erbindung. N ach V erabfolgung p er os an  K aninchen erhöh te  
nu r I die Zeit fü r die P lasm akoagulation  (häm orrhag. W rkg.), die durch  2-M ethyl-
1,4-naphthochinon (10%  der 1-Menge) an tagonist. kom pensiert w erden konn te . D ie 
A ntiv itam in-K -W rkg. von I w urde durch „M olekular“ -Sublim ation, w ahrschein
lich durch verm inderte  Teilchengröße, ausgelöscht. (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 637 
bis 642. S ep t./O k t. 1948. Lyon, F ac. des Sciences, L abo r de Chimie Biol.)

L o c h . 4587
J. P. Soulier und P. Bay, Eingehende Untersuchung von 2 Fällen von D icum arin- 

vergiflungen. Physiopathologie der Schädigungen. W irksam keit von V itam in K  in  
großen Dosen. N ach V ergiftungen m it 4,2 bzw. 7 g D icum arin  (I) b rach ten  eine 
Transfusion  u. eine In jek tion  von 1000 m g Vitam in K  in travenös H eilung. Die 
W rkg. von I w ird d isku tiert. (Sem aine H ôpitaux  P aris  24. 1044— 48. 6. 5. 1948. 
Paris, Centre N ational de T ransfus. e t de Recherck. H em atol.)

K u n zm a n n . 4587
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W illiam G. Clark, Rex P. Uncapher und  Mary L. Jordan , E ffek t der Flavonoide 
(V itam in  P) au f die Sterblichkeit bei Ganzkörper-Röntgenbestrahlung. Verschied. V er
suchstieren w urde eine W oclie lang m it der N ahrung  ein F lav o n ex trak t aus Citronen 
gegeben. D ann w urden die T iere m it der m ittleren  tödlichen Dosis bes trah lt. Die 
bäm orrhag. Sym ptom e w aren gegenüber n. bestrah lten  T ieren s ta rk  verm indert. Die 
S terblichkeit sank auf etw a die H älfte  ab. (Science [New York] 108. 629— 30. 
3/12. 1948. L a  Jo lla , Calif. Seripps M emorial IIosp.) N ie m a n n . 4587

V. Steensberg und  J. E. W inther, Verdaulichkeitsversuche m it Rüben, W iesen
pflanzen usw. V erdaulichkeit von R üben, einigen W iesenpflanzen usw. U ntersuch t 
w urde die V erdaulichkeit von Zuckerrüben zu  verschied. Zeiten der F ü tte ru n g s
perioden von frischen u. getrockneten  Z uckerrüben u. deren Silage, von K ohlrüben 
großer u. kleiner Sorte in  verschied. Zeiten, ferner die von frischen u. insilierten 
Zuckerrübenköpfen u. W iesongras, von frischer u. künstlich  getrockneter Luzerne, 
von Luzernensilage, auch  u n te r  A nw endung von A m inosäuren (Amasil), von  Stein- 
oder Süßklee, von künstlich  getrockneter Süßlupine u. W iesenheu. —  F ü tte ru n g s
versuche m it Zuckerrüben u. K ohlrüben im  Vgl. zu G erste. —  D ie V eränderung in  
der ehem. Zus. von Zucker- u. K ohlrüben bei der A ufbew ahrung. —  M ittelfehler
berechnung der A nalysen von Zucker- u. K ohlrüben. —  A usführliche Tabellen über 
Analysen u. F ü tterungsversuche. (B eretn. Forsogslab. [S ta tens H usdyrbrugsudvalg] 
1948. 1— 67.) K a n it z . 4594

Norbert H am ar und  Arisztid Gy. B. Koväch, Über Unterschiede in  der Zucker-, 
Milchsäure- und  Kalium konzentration des arteriellen und  venösen Blutes während 
Ruhe, erschöpfender Arbeit und  folgender Erholung. U nterss. an 5 H unden  m it 2-—3- 
m aliger W iederholung der E inzelversuche. 24 S td . F asten , 2 S td . L au f m it 7— 8 km / 
S td . G eschw indigkeit u. 7° Steigung, 3 S td. E rholung  bei vollkom m ener Ruhe. 
Bestim m ung des B lutzuckers (I) nach F ugitaw a  u . I w a ta k e , der B lutm ilchsäure 
(II) nach L a u r e n se n  u . von K  im  Serum  (II I)  nach H o ffm a n n . D er I-Spiegel sink t 
bis zum  E nde der ersten  A rbeitsstunde im  venösen B lu t s tä rk er, bis zum  E nde der
2. S td. w eiteres A bsinken im  venös, u . a te r. B lu t u n te r  V erringerung der a rte rio 
venös. D ifferenz. II  u . I II  steigen in  der 1. S td . im  a rte r. u . besonders im  venös 
B lu t u . bleiben w ährend  der 2. S td . etw a auf gleicher H öhe u n te r  gleichbleibender 
arteriovenös. D ifferenz. W ährend  der R uhe steigen die I-W erte w ieder an , bleiben 
im  venös. B lu t aber noch nach 3 S td . u n te r  der N orm . II u. I II  sinken in  der
1. R uliestd . auf n . W erte, I I I  noch u n te r  den A usgangsw ert. Die Ergebnisse werden 
im  H inblick auf die M echanism en der I-, II- u . III-F reise tzung , -B indung u. 
-E lim ination u. G lykogensynth. e rö rte rt. (Arch. biol. hungarica [2] 18. 398— 406. 
1948. B udapest, U niv., Physiol. In st. a. T ihany, L ake B ala ton , H ungarian  Biol. 
Res. Inst.) * A l b e r t y . 4595

H erm ann Giersberg und  Robert G. A. Lotz, Strahlung und Stoffwechsel. 2. M itt. 
Die W irksam keit der Ultraviolett- und Ultrarotslrahlung einschließlich des sichtbaren 
Lichtes. (1. vgl. Z. wiss. Zool. 155. [1942], 343.) Bei w eißen M äusen u. H ühnern  
senken Bestrahlungen m it durch L ich tquellen  u. F ilte r  defin ierten  M ischungen von 
IR -, sichtbarem  u. U V -L icht hei ku rzdauernden  (5— 20 Min.) Verss. e tw a 5%ig. 
den Gasstoffwechsel u. hei D auerverss. eindeutig  den Grundstoffwechsel. L ic h t
m angel erhöht den Stoffwechsel. H istam in , V itam in  D , SH -Verbb. usw. kom m en als 
Zw ischensuhstanzen n ich t in  F rag e ; weil aber sym pathicuserregende u. vagus- 
hom m ende M edikam ente (Atropin, Ergotin  u. a.) die L ichtw rkg. aufheben, w ird 
eine prim . Beeinflussung des vegeta tiven  N ervensyst. angenom m en, die zu einer 
Senkung des Sym patkicotonus u. einer erhöhten  V agotonie fü h rt. Im  Selbstvers. 
konn te  der erhöh te  G rundum satz hei H yperthyreose erfolgreich durch  M ischlicht 
behandelt w erden. (Z. N aturforsch. 3b. 349— 56. Sept./O kt! 1948.)

K l in g m ü l l e r . 4595
W . A. Scholochow, Morphologie des Eiweißaustausches in  den Zellen der 

Planaria. Bei F ü tte ru n g  von Polycelis n igra m it Ferratin (I) u. Hämoglobin (II) 
w urde festgestellt, daß das nach der V erdauung abgespaltene F e bei I in  den B inde
gewebszellen des Schlundes, hei II ebenda u. noch in m anchen P arenchym -, V er
dauungszellen usw. abgelagert w ird. Die In te n s itä t der V erdauung des II korreliert 
m it dem  vom  PZonawa-Körper resorb ierten  u . abgelagerten Q uan tum  von  F e. Das 
F e  des II w ird fast vollständig  resorbiert, w ährend  das des I vom  O rganism us te il
weise ausgeschieden w ird. (Ms Beeren AKaaeMiui Hayi< CCCP, Cepim E iio u o n iH e c K a n  
[Bull. Acad. Sei. Ü R S S, S6r. biol.] 1948. 697— 708. N ov./Dez. In s t, fü r Cytol., 
H istol. u. Em bryol. der A kad. der W iss. der U dSS R .) M. G o r d ie n k o .  4596
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Jesse P. G reensteinund Florence M. Leuthardt, E in flu ß  von Phosphat und, anderen 
A nionen a u f die enzymatische Desaminierung verschiedener A m ide. Die D esam inierung 
von Glutamin  (I ) in  Leber kann  durch Phosphat, Arsenat oder Sulfa t, n ich t aber durch 
NaCl, N itra t oder B icarbonat beschleunigt w erden (Ca r t e r  u . G r e e n s t e in , J .  n a t. 
Cancer In s t. 7. [1947.] 433). In  E rw eiterung  dieser B efunde w urde festgestellt, daß 
P hosphat, A rsenat, Sulfat u. Ä thylphosphonat die D esam inierung von I wohl in 
den E x tra k te n  aus L eber, G ehirn u . Milz, n ich t aber in  den E x trak te n  aus N iere 
förderten . Brenztraubensäure fö rdert lediglich in  L eherex trak ten . H ierzu kom m en 
Befunde aus anderen A rbeiten : m it oder ohne P h o sp h at is t die D esam inierung 
(Leber) optim al bei p H 8,1, m it P yruva t jedoch bei 7,0. Die beschleunigende W rkg. 
von P h o sp h a t w ird  durch A nsäuern  auf pu  u n te r  5 oder durch E rh itzen  auf 50° 
zerstö rt, wogegen u n te r  diesen Bedingungen die W rkg. von P y ru v a t unbeeinfluß t 
b leib t. W ährend  die W rkg. von P h o sp h at hei 2 Mol je  Mol G lu tam in  op tim al is t u. 
E rhöhung  keine Ä nderung bew irkt, findet m an bei E rhöhung  der K onz, an  P y ru v a t 
über 2— 3 Mol h inaus eine A bnahm e der W irkung. D araus is t zu schließen, daß die 
W rkgg. von P y ru v a t u. P h o sp h at sich auf verschied. Enzym w rkgg. beziehen. —  
P hosphat, A rsenat u. Sulfat haben keinen E infl. auf die D esam inierung von 
Asparagin, Isoglutam in, Glylcokollamid u. Leucinamid. P h o sp h a t u . A rsenat b e 
w irken eine ausgeprägte H em m ung der F äh igkeit der G ew ebeextrakte zu r H y d ro 
lyse von Benzoylargininam id. Die W rkg. der Benzoylargininamidase w irk t op tim al 
hei pii 6,2, u. zw ar in Ggw. wie in  A bw esenheit von P ho sp h at. (Arcli. B io
chem istry  17. 105— 14. A pril 1948. B ethesda, Md., N at. In s t, of H ealth .)

H e s s e . 4596
Nathan Lifson, Victor Lorber, W arwick Sakami und  Harland G. W ood, Der

E inbau von Acetat- und  Butyrat-Kohlenstojf in  Rattenleber-Glykogen au f anderen 
Wegen als über eine Kohlensäure-Fixierung. Acetat oder B utyra t w erden in  verschied. 
W eise m it 13C syn the tisie rt u. m it der M agensonde an B a tte n  (120-—240 g) v e r
fü tte r t :  1,7— 3,3 mMol F e ttsäu re  m it 353— 477 m g Glucose pro  100 g K örper
gewicht. D as A tm ungs-C 02 w ird aufgefangen, die T iere nach 23/2 S td . g e tö te t u. das 
L eberglykogen isoliert, hydro lysiert u . in  der Glucose der verschied. E inbau  von 
13C un te rsuch t. —  Von allen verabreich ten  CHS ■ 13COOH u. CH3 • C IL  ■ CH2 
■ 13COOH u. CII3 ■ 13CH2 ■ CH2 ■ COOH w ird aller 13C in der Glucose als C3 u . C4 
w iedergefunden; so w ürde auch verabfolgtes 13C 02 eingebaut, so daß m an, da in  der 
A tm ungsluft auch 13CO„ au f tr itt , n ich t sagen kann , oh die Glykogenbldg. d irek t 
oder nach  A bbau  zu C 02 erfolgt. Von 13CH3 ■ COOH, 13CH3 ■ 13COOH u. C II3 ■ C II2 
• 13CH2 • COOH w ird in  alle Glucose-C-Atome l3C eingebaut, so daß m indestens die 
n-C-Atomo von A ce ta t u. B u ty ra t n ich t über C 02 fix iert w orden sind. D iese Iso topen  - 
verteilung im  Leberglykogen is t im  E inklang  m it der Bldg. von C3-Verhh. üb er den 
T ricarbonsäurecyclus oder von Triosen bei den üblichen G lykolysereaktionen. Auf 
G rund des B u ty ra t-A bbaus is t n u r  die ̂ -O xydation  m it Bldg. von 2 Essigsäure-M oll, 
möglich, n ich t "eine « -O xydation  m it Bldg. von B ernsteinsäure.

V e r s u c h e :  Die Carboxyl-m arkierten F e ttsäu ren  w erden m it13C 02 u .d em  en tspr. 
B rom id durch GRIGNARD-Rk. dargestellt. —  l3CH3- l3COOH : aus B arium carbid- 
m agnesium  w ird  A cetylen hergestellt, Ü berführung  in  A cetaldehyd, O xydation 
m it B ichrom at. —  CH,, • CH2 ■ 13CH2 ■ COOH : C arboxylm arkierte P ropionsäure 
w ird als Ä thy leste r m it K upfer/B arium /C hrom oxyd-K atalysator (250°, 220 a tm .) 
zu Propylalkohol red., Ü berführung  m it I I J  in P ropy ljod id ; A usbeute: 60 mMol 
B a13C 03 geben 13,1 mMol B u tte rsäu re  m it 5,3 mMol isotopenfreier P ropionsäure. —  
CH3-13CH2-CH 2-COOH: CH3-13COOH w ird  wie oben beh an d elt; das Isotopen- 
Ä thy ljod id  m it M alonestersynth. in  B u tte rsäu re  ü berfüh rt, Isolierung durch  
frak tion ierte  D est. der M ethylester; A usbeute: 93,5 mMol N a triu m ace ta t liefern 
24,5 mMol B u tte rsäu re  m it 0,96 mMol isotopenfreier Essigsäure. —  Abbau der 
Glucose: durch Gärung: aus der G ärungsm ilchsäure w ird m it K M n04 C 02 (entspr. 
C3 u. C4) gewonnen u. aus dem  A cetaldehyd m it der Jodoform -R k. C4 u. C6 als 
Jodoform  u. C2 u. C5 als A m eisensäure e rha lten ; Chem. Abbau: Ca, C,, C4 u . C5 
werden als A m eisensäure, C3 als M ethanol u. C„ als F orm aldehyd erhalten . (J .  biol. 
C hem istry 176. 1263— 84. Dez. 1948. M inneapolis, U niv. M innesota, D ep. P hysio l.; 
Cleveland, W estern  Reserve U niv., School of Med., D ep. Biochem .)

K lin g m ü l l e r . 4596
Ivar Sperber, E inige Versuche zur B ildung von Glucuronsäure-Derivaten beim  

H uhn. M it H ilfe eines neuen Verf. zum  Sam m eln unverm ischten  H arns von H ühnern  
w urde die A usscheidung von G lucuronsäure-D erivv. nach der In jek tion  von Phenol, 
Resorcin u. a-N aphtnol, P ldoroglucin, Benzoesäure, p-A m inobenzoesäure u.
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Cliloral bestim m t. (K ungl. L antbrukshögskolans Arm. 15.108—-12. 1948. Schweden, 
Royal A gricult. Coll., In s t, of A nim al Physiol.) L ü p n it z . 4596

Ivar Sperber, D ie E xkretion  einiger Glucuronsäure-Derivate und  Phenol
schwefelsäure-Ester beim H uhn. In  den N ieren-Tubuli w erden ausgeschieden: 
M enthylglucuronid, Phenylglucnronid, Resorcinglucuronid, E ste r der Schwefel
säure von Phenol, Resorein, H ydrochinon, B renzcatechin, D ischwefelsäureester 
von Resorein, H ydrochinon. N ich t ausgeschieden w erden G lucuronsäure, P reg n an 
diolglucuronid, Resorein (möglicherweise jedoch gekuppelt m it G lucuronsäure). 
H ippursäure  kann , in  großen Dosen verabfolgt, die A usscheidung der erw ähnten 
Substanzen verringern . —  Zahlreiche L itera turnachw eise. (ICungl. L antbrukshögs- 
kolans A nn. 15. 3f7— 49. 1948.) L ü p n it z . 4596

H. G. Bray, Brenda E. Rym an und  W. V. Thorpe, Das Schicksal gewisser 
organischer Säuren und  A m ide im  K aninchen. 5. M itt. o-und m-Oxybenzoesäure und  
Am ide. (4. vgl. B iochem . J .  42. [1948.] 434.) 85%  Salicylsäure w erden als Ae.-lösl. 
Säure (II), 3— 4%  als Glucuronsäureester (III) 5— 14%  als Glucuronsäureäther (IV) 
ausgeschieden. Salicylsäuream id  (V) fü h rt zur A usscheidung von 0,1%  II, 4— 6%  
III u. 67— 76%  IV u. 13— 16% Aethylschwefelsäure (VI), w ährend  I keine VI liefert. 
m-Oxybenzoesäure (VII) w ird  zu 70— 97%  als II, 6— 11%  als III, 2— 19%  als IV u.
2— 4%  als VI ausgeschieden. D as m-Oxybcnzoesäurcamid (VIII) lieferte 4— 14% II,
0— 16% III, 25— 60%  IV u. 10— 19% VI. D er H ydrolysegrad der C arham idgruppe 
von V b e träg t 4— 7%  u. von VIII 4—-16%. Als w ichtigstes Stoffwecliselprod. von V 
u. VIII w urde 2- u . 3-Carbam idophenylglucuronid isoliert. Als Stoffwecliselprod. 
von I w urden 4— 5%  Gentisinsäure u . von V Gentisinamid  isoliert. G lycin-Yerbb. 
von I u . VII w urden n ich t gefunden. (Biochemie. J .  43. 561— 67. 1948. B irm ing
ham , U niv., Med. School, D ep. of Physiol.) Ca r l s . 4596

H ansjürgen Oettel, Folgen der Leberinsuffizienz. Die Folgen der L eberinsuffi
zienz sind : 1) Abweichung der G allensäurew erte im B lu t u . in  den G ew eben; die 
übrigen Stoffe haben  wohl keine so entscheidende B edeutung. 2) Ausfall von L eber
funktionen u. E ntgleisung von Loberfunktionen, die zu r E n tsteh u n g  tox . Substanzen 
führt, wie arom at. O xysäuren, O xyphenylm ilchsäure, Phenol, Kresol, Indol, 
Skatol. Indolaeetursäure, B ldg. von Cyan. 3) D urch Leberzerfall Freiw erden von 
tox. Lebcrzerfallsprodd., P ep tonen  u. organtox. A m inosäuren. 4) E x trahopa t. 
Sym ptom e a) D urchlässigkeitssteigerung der Gefäße, ü b erh a u p t A bnahm e der Ge
fäßdichte, häm oly t. bedeutsam  sind splenogene W irkungen, b) D ie „C holäm ie“ als 
vorwiegende A u to in to x ik a tio n : neben den genann ten  G iften spielen vielleicht auch 
organ. Am m e eine Rolle; sie könnten  als G leitschiene fü r hochw irksam e Substanzen 
anderer A rt w irken. (Schweiz, m ed. W sclir. 78. 833— 35. 28/8. 1948. Berlin, Charite,
I I .  Med. U niv.-K lin.) L e m k e . 4597

Francois Reubi, Der E in flu ß  der Leber au f die Dipoproteine des Serums. D urch 
Vgl. der in  der K älte  (18°) durch  Ä. ex trah ierbaren , m it den durch  ein kochendes 
A.-Ä.-Gemisch im V erhältn is 3/1 ausziehbaren Lipoiden  w erden die B indungsver- 
hältn isse der Lipoide im  Serum  bestim m t. —  Bei G esunden sind höchstens 2— 5%  
der Phosphatide, 20%  der Fettsäuren  u . 5— 15%  des Cholesterins durch  Ä. auszu
ziehen. N. E x trah ie rb a rk e it zeigte sich ferner bei einigen F ällen  von D iabetes, 
N ephritis, Amyloidose u. auch Lebercirrhose. E ine verm ehrte  E x trah ie rb a rk e it des 
Cholesterins w urde bei einer R eihe von Lebercirrhosen, H ep a titid en  u. A trophien 
beobachtet (bis ca. 40% ). In  einem F all von N ephrose u. Perniciosa w ar die E x tra 
h ierbarke it von Cholesterin u. Fettsäuren  (letztere bis 40% ) verm ehrt, ebenso v er
h ielten  sich die gelben L eberatrophien . Sehr verm ehrte  E x trah ie rb a rk e it aller 
F rak tionen  (bis zu 100%) w urde bei einem Lebercarcinom , hei einer b iliären  Cirrhose 
u. einer carcinom atösen Gallengangsocelusion beobachtet. —  Zwischen Serum 
spiegel der einzelnen Lipoide, dem  Gallensäuregeh. des B lutes, dem  Vorlc. patholog, 
Phosphatide, dem  Veresterungsgrad des Cholesterins, dem  Serumeiweißspiegel,-dein 
Albuminglobulinquotienten  einerseits U. der E x trah ie rb a rk e it andererseits ergab 
sich keine eindeutige bzw. ü b erh au p t keine K orrelation . —  Im  Tiervers. an K an in 
chen ergab sich, daß n u r  hei Choledoclm sligatur eine V erm ehrung der Phosphatidex- 
tra k tio n  a u f tr itt ,  daß eine V erm ehrung der Cholesterin- u . F e ttsäu ree x tra h ie rb a r
keit hei a lim en tärer H vperlipäm ie, L eberschädigung durch  CHCls u . P  u. ein wenig 
hei H unger zu beobachten ist u. schließlich, daß im  Gegensatz zum  M enschen das 
K aninchen bei Leberläsion eine erhebliche S teigerung der S erum fettsäu ren  aufweist. 
(Ile lv . med. A cta 15. 262— 80. Ju n i 1948. Bern, U niv., Med. K linik.)

J u n g . 4597
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A braham  Mazur und Ephraim  Shorr (un ter techn. M itarbeit von Irene Litt),
Hépatorenale Faktoren beim Kreislaufversagen. 9. M itt. Identifizierung des blutdruck
senkenden W irkstoffs der Leber m it Ferritin. E s gelang den Vff., aus S alzex trak ten  
der Leber von R indern, H unden, P ferden, sowie von M enschen anaerob, einen b lu t
drucksenkenden W irkstoff anzureichern, der offenbar an  der Regelung der p e r i
pheren Z irkulation  m itbete ilig t ist. Die A k tiv itä t dieser K onzen tra te  erwies sieh 
als ihrem  F erritin  (I)-Geh. p roportional; um gekehrt ließen sich m it I u. seinem 
eisenfreien S paltprod. A poferritin  (II) ähnliche vasculäre E ffek te erzielen. D urch 
im m unochem . Verff. w urde die Id e n ti tä t des W irkstoffs der K onzen tra te  m it I, 
ferner der in  L eber u. B lu t (von M enschen u. H und) bei H ypertension vorliegenden 
W irkstoffe m it I oder II bewiesen. (J . biol. Chem istry 176. 771— 87. Nov. 1948. 
New York, Corneli U niv. Medical College, D epartm . of Medicine, an d  New Y ork 
H ospital.) K lo c k m a n n . 4597

K urt Felix, Z ur Physiologie und Funktionsprüfung der Leber. Z ur P rü fung  der 
F unktionsfäh igkeit der L eber w ird der A bbau  der p-OxyPhenylbrenztraubensäure (I) 
benü tz t. 2 g I worden nüch tern  dem  P a tien ten  verabreich t u. die ausgeschiedene 
Menge im  H arn  bestim m t, ü. zw ar w ird entw eder der O xyphenylrest nach  der 
MiLLON-Rk. nach  Me d e s  (Biochem. J .  26. [1932.] 922) stufenphotom etr. oder 
der B renztraubensäurerest nach L u  (C. 1939. 1 .4074) bestim m t. U ber die U rsache 
der L eberfunktionsstörung  sag t die P robe n ichts aus. (Schweiz, m ed. W sehr. 78. 
1165— 70. 4 /12 . 1948. F ra n k fu r t a. M., In st, für veget. Physiol.)

K u n zm a n n . 4597
Jürgen  M ünzenmaier, Über die Zuverlässigkeit der Ehrlichschen Aldehydprobe 

a u f Urobüinogen als Leberfunktionsprüfung. Die geringe Zuverlässigkeit der 
EuRLiCHsclien A ldehydprobe (I) auf Ürobilinogen in  den le tz ten  Ja h re n  (z. B . bei 
K reislaufdekom pensation m it Leberschwellung) k ann  n ich t auf v eränderte  Zus. des 
Reagens oder A bw eichungen in  der A usführung, vielleicht aber auf den E iw eiß
m angel in  der N ahrung  bezogen w erden. Zur E rhöhung der B rauchbarkeit w urde 
der 24 S td .-R hy thm us von I herangezogen. In  der Zeit von 16— 18 U hr fä llt I etw a 
3mal so häufig  positiv  aus als in  den M orgenstunden. D ie a lim en tär bed ing te 
U robilinogenurie 3— 5 S td . nach der M ittagm ahlzeit kann  in  patholog . F ällen  den 
A usschlag zu r positiven R k. geben. (Dtscli. med. W sehr. 73. 315— 17. 13/8. 1948. 
Univ. K lin. Tübingen.) L a n g e c k e r . 4597

D. Stucki, Funktionsprüfungen und  Schwangerenleber. D ie Novocainhydrolyse 
(NH ), die colorim etr. bestim m bare S paltung des Novocains durch  eine spezif. 
E sterase des Leberserum s, is t ein re la tiv  einfacher, hochem pfindlicher F u n k tio n s
te s t fü r  die Schwangerenleber. Geeignet fü r d irek te u. D ifferentialdiagnose bei 
L eberkom plikationen, g es ta tte t sie durch die A nschaulichkeit ih re r D arst. in 
Ziffern u. K urven  n ich t n u r die Verfolgung einer en tstehenden Insuffizienz, sondern 
auch die A ufspürung der ersten , anderw eitig  noch n ich t erfaßbaren Anzeichen dafür. 
A nhand  der N II w urden die üblichen F unktionsprüfungen  ch a rak te ris ie rt: Die 
B est. der Cholinesterase is t n ich t so em pfindlich, genau u. spezif. w ie die N H ; ihre 
B edeu tung  als T est fü r die Schw angerenleber is t begrenzt ebenso wie die der R k. 
nach T ak ata . Diese kann  in  der H and  eines erfahrenen K linikers fü r die D ifferential - 
diagnoso von B edeutung  sein; fü r die E rkennung von F rühsym ptom en  u. fü r  die 
P rognose spielt sie keine Rolle. Die techn . sehr einfache Cd-M eth. is t em pfindlicher 
als die R k. nach T akata , h a t aber sonst die gleichen N ach teile; vor allem  is t  sie gar 
zu w enig spezifisch. Die Agglutination  in  der K ä lte  w ird von der Schw angerschaft 
n ich t beeinflußt u . kann  n ich t als L eberfunk tionstest b en u tz t w erden. (Schweiz, 
med. W sehr. 78. 487— 91. 22. 5. 1948. B ern, Clinique univ. obsté trica le  e t g yné
cologique.) Sc h u l e n b u r g . 4597

John  Goodwin, Leberfunktionsbestimmungen von Fällen, die m it Thiouracilver- 
bindungen behandelt wurden. An 81 P atien ten , die wegen Thyreotoxikoso m it 
Thiouracil, M ethylthiouracil u . Propylthiouracil behandelt w urden, w urden U nterss. 
der Leiberfunktion vorgenom m en. Folgende F ak to ren  w urden  bes tim m t: Serum  - 
bilirubin, Serum -A Ikali-Phosphatase, T a k ata -A r a - R k ., T hym oltrübung, G esam t
serum proteingeh. u. Geh. an verschied. P ro te inen . 40%  aller F älle  w iesen nach  
einer oder m ehreren U nterss. A nom alitä ten  auf. D iese B eein trächtigungen können 
jedoch ebenso g u t von der K rankheit selbst herrühren , d a  andererseits in  m anchen 
Fällen eine Besserung oder gar keine Beeinflussung der L eberfunktion  vorlag. E ine 
A bsetzung der Therapie scheint daher n ich t erforderlich zu sein. (B rit. med. J .  
1948. I I .  64— 67. 10. Ju li. Sheffield, U niv., D ep. of Pharm aeol. a. T h erap eu t.; 
Royal In firm ary .) H il d e g a r d  B ag an z . 4597
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Johannes M oustgaard, Über den E in flu ß  der Proteinstoffe auf die N ieren 
funktion beim H und. D as N ierengew icht lä ß t sich heim H und  als F u n k tio n  des Ge
w ichtes u. der L änge des K örpers berechnen. D ie Bilanz des In u lin s  (I) is t auf 100 g 
N iere 64 cm3 ±  12, des H ippodins  (II) 191 cm3 ±  21. D er F a k to r  I/1I 0,335. N ach 
24 S td. N ahrungskarenz is t die N ierenfunktion des H undes konstan t, nach  P ro te in - 
zufulir s te ig t sie in  3— 6 Std . zu einem M axim um  an, um  in 20— 24 S td . zu n. W erten  
zurückzukehren. B ei w iederholter Zufuhr von P ro te in  (III) in  A bständen von 10 
bis 12 Std. k eh rt die N ierenfunktion n ich t zu den n. W erten  zurück, dagegen t r i t t  
eine kum ulierende W rkg. von III auf. Bei einm aliger Zufuhr von III en tsp rich t der 
A nstieg der III-M enge, w enn n ich t m ehr als 60 g /kg  Fleisch gegeben w erden. Beim 
Ü berschreiten dieser G abe g ib t es keinen w eiteren A nstieg. D as M axim um  des A n
stieges hei einm aliger G abe liegt hei 80%  u. 70%  fü r  I u. II. Die In jek tion  von 
hydrolysiertem  Casein (5 cm3 8% ig. Lsg./M in. w ährend 25 Min.) s te igert die N ieren
leistung um  50— 60% . D ie Konz, der A m inosäuren im  B lu t s te ig t von 7— 8 m g-%  
auf 14— 15 m g-% . D ie i. v . In jek tion  von M ilch- oder Pernsteinsäure g ib t keine 
Steigerung. E inseitige N ephrektom ie ru ft 16— 18 S td. nach  O peration einen Abfall 
der N ierenleistung von 60— 80%  hervor, die w ährend  der folgenden Tage dann 
wieder auf die L eistung  vor der O peration ansteig t, um  nach 2— 4 W ochen auf 
einen konstan ten  W e rt zurückzukehren, der 65— 75%  der L eistung  des gesunden 
Tieres b e träg t. W ährend  der ersten  Zeit nach O peration g ib t III keinen A nstieg der 
Nierenleistung. D ie b ila tera le  D enervation  der N ieren g ib t keine V eränderung der 
N ierenfunktion in  diesem Test. Thyreoidektom ie ru f t  w ährend  4 Tagen einen 15- 
bis 20% ig. A bfall der N ierenleistung hervor. E s w urde die m axim ale K ap a z itä t der 
GIwcose-Reabsorption (Glucose T m )  bestim m t. III veru rsach t keinen Anstieg. D ie 
Steigerung der glom ulären F iltra tio n  hei P ro te inbelastung  induziert einen A nstieg 
der tubu lären  B elastung. Die Sättigungsgrenze der N ieren w ird  bestim m t als 
G lom erulus-F iltration x  P lasm aglucosekonz. u. is t erreich t bei niedrigen Konzz. 
von Glucose. D ie Sättigungsgrenze h än g t ab  von der zugeführten  III Menge u. liegt 
hei einer tubu lären  B elastung von 170— 220 m g Glucose/Min. bei 100 g N iere. 
(Beretn. Forsogslab. [S ta tens Ilusdyrb rugsudvalg ] 1948. 11— 134.)

K a n i tz .  4597
A. Cantarow, C. W. W irts, W. J . Snape und  L. L. Miller, Ausscheidm ig von  

P ilirubin  und  Prom sulfalein in  der Galle. Vff. bestim m ten  die G allenausflußge
schw indigkeit u. die P igm entausscheidung nach  in travenösen  In jek tionen  von 
P ilirubin  (I) und  Prom sulfalein  (II) sowie gleichzeitiger A pplikation  von  I u. II. 
E s w urden 10 ckolezystoktom ierte H unde, die m it Magen- u . D uodenalfistel nach 
T homas (Proe. Soc. exp. Biol. Med. 46. [1941.] 260) versehen w aren, b en ü tz t. N ach 
k o n stan t gewordenem G allenfluß w urde die Galle in  15 Min. A bständen  gesam m elt. 
Bei den K ontro lltieren  w urde beträch tliche  V aria tion  des Gallenflusses u . der 
P igm entabscheidung an  verschied. Tagen beobach tet. —  N ach einzelner u . a n 
dauernder In jek tion  von I s te ig t die P igm entausscheidung (hauptsäch lich  durch  
A nstieg der P igm entkonz.) an. N ach E inzelin jektion  von 1 m g I/kg  K örpergew icht 
w aren 48,9— 89%  der applicierten  Menge nach  3 S td ., die größere Menge in  der
1. S td., 61— 100%  hei verlängerte r In jek tio n  nach 4 Std. ausgeschieden. II w urde 
in  annähernd  ebenso ausgeschieden, ohne daß die P igm entausscheidung verringert 
wurde. I u . II zusam m en in jiziert ergehen II-E x trak tio n , w ie w enn II allein ap p li
ziert w orden wäre, aber verm inderte  I-A usscheidung. Dies leg t den Schluß nahe, 
daß I u. II hei erhöhtem  Serum -I-Spiegel in  der A usscheidung konkurrieren , wobei 
II bevorzugt ausgeschieden w ird. B ei verlängerte r In jek tio n  I u . II is t die Menge 
der aus dem B lu t resorbierten  I u . 11 größer als die durch die Galle ausgeschiedene. 
W enn die L eber das einzige R esorptionsorgan fü r I u. II ist, folgt daraus das 
A uftre ten  einer A nreicherungsphase in  der L eber vor der A usscheidung durch  die 
Galle. In travenöse In jek tion  aufgeschw em m ter ro te r B lu tkörperchen  gab einen 
sofortigen A nstieg der P igm entexkretion  der Galle, die die G eschw indigkeit der 
U m w andlung von H äm oglobin in  I zeigt. (Amer. J .  Physio l. 154. 211— 1 9 .1 /8 . 1948»- 
Jefferson Med. Coll., Dep. of Biochem’., Physiol. u . Med.) H e c k e r .  4597

M. Goffart und  P. Fischer, Reaktionsgeschwindigkeit von Natriumtetrathionat m it 
den -SH -G ruppen  von Glutathion, Cystein, Protein in  vitro sowie seine Reaktion  
m it den Sulfhydrylgruppen in  der N iere und in  den M uskeln  beim Kaninchen. Chem. 
reines Na,,S40 6 (I) reag iert reversibel m it den — SH -G ruppen von denatu rierten  
O chsenproteinkristallen u. Myosin hei Zusatz von CN. Bei O valbum in, Myosin u. 
U rease reag iert I n u r m it den freien H -G ruppen. D ie Rk.-G eschw indigkeit von I 
m it Cystein u . G lu ta th ion  is t 3mal größer als m it P ro te in . E ntgegen  histochem .
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A nnahm en sind die Zellen der T ubuli con to rti u. Glomeruli fü r I in dem selben Maße 
durchgängig wie die Leber- u. M uskelzellen. D er G lu ta th ionverlust von B lu t u. 
Gewebe is t nach 30 Min. am  größten . (Arch. in t. Physiol. 55. 258— 86. F ebr. 1948. 
Liège, L ahor, fü r Physiol. u. P a th o l. der U niv.) W e l t z ie n . 4597

Paul Govaerts, P. P. Lam bert, A. Lebrun und  C. de Heinzelin de Braucourt, 
M essung der Glomerulusfiltration beim M enschen durch intravenöse In jek tion  von 
Glucose. B eschreibung einer neuen M eth. zur P rü fung  der N ierenfunktion m it 
Glucose. Es w ird  bes. darauf hingewiesen, daß n u r die im  K örper auch sonst u b i
q u itä r vorkom m ende Glucose zu r A usführung des Testes benötig t w ird. E inhelheiten  
der P rü fung  im  Original. (Bull. Acad. roy. Méd. Belgique [6] 13. 253— 69. 1948.)

S c h m it z . 4597
Roger M. Reinecke und  Paul J . H auser, Glykogenese in  der N iere beim evis- 

cerierten .H u n d . N achdem  an der R a tte  die Niere als E n tstehungso rt des B lu t
zuckers nachgewiesen w ar, un ters. Vff. am  eviscerierten H und  die renale G lyko
genese. D ie H unde w urden u n te r  A nästhesie nach best. Schem a evisceriert, ein 
S tück der vena cava zwischen der E inm ündung der linken N ierenvene u. der V. 
iliaca comm. frcigelegt und  eine Glaskanülo in  R ichtung zum  H erz eingelegt. Das 
d istale E nde der K anüle w urde am  Lebereingang der V. cava befestig t. E ine 
zw eite K anüle w urde vom  L ebereingang zum  L eb e rau stritt der vena cava eingelegt 
und  die L eber und  das dazugehörige S tück der V. cava en tfern t. —  A rterielles u. 
B lu t aus der linken N ierenvene w urden gleichzeitig abgenom m en u. m it 2 m g/cm 3 
K alium oxalat versetzt. C u-W o-Säurefiltrate w urden angefertig t. B estim m te 
Mengen dieser F iltra te  w urden 45 Min. m it 0,2 g/cm 3 in H efe hei 30° gelassen. Die 
m it Hefe behandelten  u. die n ich tbehandelten  F iltra te  w urden m it einer Cu-Red.- 
M eth. un tersuch t, wobei die unbehandelten  P roben dem G esam tzucker entsprachen. 
D ie Differenz zwischen G esam tzucker u. hefebehandelten P roben  g ib t die Menge 
des vergärbaren  Zuckers, d. li. die Glucosekonz, im  B lu t an Vff. fanden in  F iltra ten  
aus der N ierenvene m ehr to ta len  u. vergärbaren  Zucker als im  A rterienb lu t. Die 
s ta tis t. A usw ertung lä ß t erkennen, daß die beobachteten  U nterschiede außerhalb  
der Fehlergrenze liegen. D ie möglichen E inw irkungen von Prozessen, die m it der 
Glykogenese n ich ts zu tu n  haben, wie U rinbereitung  u. V erschiedenheiten im  Vol. 
u. Zuckergeh. der N ieren w erden besprochen; doch erscheinen die U nterschiede 
zwischen arteriellem  u. venösem N ierenblut zu groß, als daß diese F ak to ren  dafü r 
veran tw ortlich  zu m achen w ären. (Amer. J .  Physiol. 153. 205— 09. 1/5. 1948. 
M inneapolis, M inn., Dep. of Physiol., U niv. of M innesota.) Sc h o r r e . 4597

Dwight J . Ingle and Jam es E. Nezamis, W irkung der Nephrektomie bei der 
eviscerierten Ratte au f die Toleranz intravenös verabreichter Glucose. (Vgl. C. 1948 .1. 
1429.) Bei eviscerierten R a tte n  w urde bei 74— 78° F  u. re la tiver L uftfeuch tigkeit 
(30— 35%) Glucose (1) in  steigenden Mengen (6, 10, 14, 18, 22 u. 26 m g/100 g /S td .) 
ohne In su lin  (II) u. I (64, 68, 72, 76 u. 80 ing/100 g /S td . m it II (4 E inh./24  Std.) 
in fundiert. 2 S td. danach  w ar der Blutzuckerspiegel (BZ) bei den nephrectom ierten  
T ieren e tw a um  */s niedriger. —  W enn m an bis 12 mg I ohne II oder bis 44 mg/ 
100 g /S td . m it 0,5 E inh. 11/24 Std. infundiert, w ar BZ niedriger nach  N ephrectom ie 
als w enn m an bis 44 mg 1/100 g /S td . m it 4 Einli. 11/24 S td . in fundierte . —  D em 
nach is t die I-Toleranz nach N ephrectom ie hei m ittleren  I-G aben größer. Bei hohen 
Dosen von I h än g t die niedrigere Toleranz m it der größeren M orta litä t der n ep h 
rectom ierten  T iere zusam m en, is t also n ich t spezifisch. Im  U rin  k o n n te  keine I 
nachgewiesen w erden. (Amer. J .  Physiol. 153. 393— 96. 1/6. 1948. M ichigan, 
K alam azoo, T he U pjohn Comp., Res. Lahor.) K l in g m ü l l e r . 4597

Agnete M unch-Petersen, W irkung von Adenosintriphosphat au f monomolekulare 
Schichten von M yosin . Im  A nschluß an  frühere U nterss. von B u c h th a l , D e u t s c h , 
K n a p p e is  u . Mu n c h -P e t e r s e n  (A cta physiol. scand. 13. [1947.] 147) über E inw . 
von P hosphaten  au f die verschied. K om ponenten von M yo sin  (I) w urden monomol. 
H äu tchen  der nach Sz e n t -G y ö r g y i (Chem istry of M uscular C ontraction, 1947) 
isolierten P ro te ine  I (frei von A ctin) u. A ctom yosin  hergestellt, indem  m an die 
0,2% ig. Lsgg. au f V eronalpulver (pH 5,3), der hinsichtlich  KCl 0,6 mol. w ar, sich 
ausbreiten  ließ. Gemessen w urde das V erhältn is K ra ft (Dyn/cm ) : F läche (m 2/mg). 
Die dabei erhaltenen K urven  w urden geändert, w enn Adenosintriphosphat ( II) 
(zu einer E ndkonzen tra tion  von 0,00005 M olarität) zugesetzt w urde. 11 w irk t spezif. ; 
A denosindiphospliat, anorgan. T ripo lyphosphat, P y rophospha t u. O rtliophosphat 
zeigen ers t hei zehnm al höherer K onz, ähnlichen E ffek t. D er E ffek t is t  hei Actino- 
myosin s tä rk e r als hei I. A ctin b le ib t üb erh au p t unbeeinfluß t. —  II scheint sich in 
irgendeiner W eise m it I zu verbinden u. dabei A usdehnung zu bew irken, wobei die
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O berflächenspannung („surface pressure“ ) der monomol. Schicht in  dem  konden 
sierten  Z ustand  erhöh t w ird. (N atu re  [London] 162. 537. 2/10. 1948. K openhagen, 
U niv., In st, of N europhysiol.) H e s s e . 4597

E. Vanrem oortere, Dissoziation in  der K alium - und  Acetylcholin-Em pfindlich- 
keit des Froschmuskels infolge isotonischer Glucosegabe. D er Muse. rect. abd. von 
10 Fröschen (R . pipiens) w ird  in  der M itte geteilt, in  0 2-reicher RiNGER-Lsg. die 
L ängenänderungen kym ograph. nach  Zusatz von 1— 2%  K C l oder 5— 10 m g-%  
Acetylcholin  (1) isoton. gemessen. N achdem  der Muskel 1— 15 Min. in  isoton. 
Glucose-( I I)-Lsg. gewesen w ar, w urde der Vers. w iederholt. Iso ton . II allein fü h rte  
zu geringen K ontrak tionen . In  Ggw. von  II w ar die A nspreclibarkeit des Muskels 
auf I herabgesetzt, die auf KCl e rhöh t. Zwischen dem  Spülen m it KCl u. der 
K o n trak tio n  w ar eine längere L atenzzeit. (Amer. J .  Physiol. 154.455—-58.1/9. 1948. 
Chicago, M ichael Reese H osp., Med. Res. In st., C ardiovascular Dep.)

K l in g m ü l l e r . 4597
E. J. Denton, D ie Rolle von Calcium bei den Kontraktionen des Rectus abdominis 

vom Frosch. N ach m ehrstd . Verweilen der M uskelpräpp. von R an a  tem poraria  in 
Ca-freien Lsgg. w ar au f Zugabe von Acetylcholin  (I; IO '5) oder K C l (II; 4,5 g /L iter) 
n ich t m ehr die ty p ., langsam  einsetzende, bleibende K o n trak tio n  zu erhalten . 
Dagegen zeigte sich kurze, weniger als 1 Min. dauernde R eaktion. A uf Zusatz von 
Ca erschien w ieder die n. K on trak tion . H ohe Konz, von II verh inderte  A nsprechen 
auf elektr. Reizung. Curare hob die W rkg. des 1, n ich t die von 11 auf. (J .  Physiology 
107. 32 P . 30/9. 1948. London, U niv. Coll., Biopliysics Res. U nit.) Z o p f e . 4597 

A. Hellat, Untersuchungen über Selbstdesinfizierungsvermögen der H aut. D ie 
verschied. B ak te rienarten  unterscheiden sich in  ihrem  Verm ögen, auf H a u t ü b er
leben zu können, sehr s ta rk . P . vulgaris u. E . coli w urden in Suspensionen auf die 
H au t geprüft, in  w eniger als 30 Min. vollständig  zerstört, Ps. aeruginosa u. S . mar- 
cescens innerhalb  24 S td ., w ährend  /S-hämolyt. Streptokokken  häufig  24 S td . ü b er
lebten. St. aureus u . Enlerococcus blieben m indestens 6 W ochen lebensfähig. H ierbei 
w urden die m it Testkeim en bedeckten  H au tte ile  zu r V erhinderung des A us
trocknens bedeckt gehalten. A uf unbedeckter H au t w ar die Ü berlebensdauer v e r
ringert. M . lysodeikticus w urde rasch zerstö rt. Verss. ergaben, daß die H a u t selbst 
auf B akterien  keine m erkliche desinfizierende W rkg. ausüb t. D ie W rkg. von lang- 
kettigen  F e ttsäu ren  is t au f die H a u t anscheinend gering. Die verringerte  U b er
lehensdauer gewisser B akterien  auf der H au t b e ru h t offensichtlich großenteils auf 
Zerstörung durch A ustrocknung u. dem  U nverm ögen, sich in  einem w asserarm en 
S ubstra t verm ehren zu können. —  96 L ite ra tu rz ita te . (Ann. Med. exp. Biol. fenn., 
Suppl. 26. 3—-95. 1948. Helsinki.) K . Ma ie r . 4597

Hans Götz, Über die N a tur der M osaikfungi. Zusam m enstellung älterer L ite ra tu r  
n. eigene U ntersuchungen. ,,M osaikfungi“ konnten  bei 48 Fällen  zu 100% in den 
Fußsohlen u. hei 79 Fällen  zu  91,9%  in  den H and te lle rn  nachgewiesen w erden, 
scheinen dem nach hei allen M enschen vorzukom m en. D aß es sich um  das Ergebnis 
von E ntzündungsvorgängen der E piderm is bzw. um  degeneriertes Pilzm ycel 
handele, w urde experim entell w iderlegt. Ebenfalls w ird  eine F e ttsäu re-, Cholesterin- 
bzw. L ipopro te idnatu r ausgeschlossen. Allem A nschein nach h an d e lt es sich um  
L ipoid, an  dessen A ufbau die Beteiligung von W achsen w ahrscheinlich gem acht 
w ird. Eigg. der M osaikfungi: Lipoidlösl. (Xylol, CHC13, CC14, A ceton, Ä., B enzin); 
lösl. in Eisessig, Phenol, alkoli. K O H ; F arb rk . m it konz. H2S 0 4 (zunächst gelb, 
dann  gelbbraun  u. schließlich rosa); in der K älte  unlösl. in  A. u. W .: in  der K älte  
gegen A lkali u. Säure, lösl. in heißer K O H ; keine B iu re trk ., kein p ro teo ly t. F e rm en t
abbau ; m it Sudan I I I ,  Fuchsin , V iktoriablau , G en tianav io le tt u. nach  G iem sa  
bzw. G ram n ich t fä rb b ar; kein prim . Fluorescenz. —  D ie M öglichkeit der H erkunft 
aus E pithellym phe w ird d isku tiert. (Arch. D erm atologie Syphilis 187. 61— 84. 
1948. Essen, S täd t. K rankenanst., H autk lin .) P e t e r s . 4597

Erich Opitz, Über die Sauerstoffversorgung des Zentralnervensystems. Bei allg.
0 2-Mangel kann  die 0 2-Aufnahm e von Mensch u . T ier im  P rinz ip  völlig u n v e rä n d e rt 
bleiben, w ährend schon erhebliche W rkgg. beobach tet w erden, z. B. Bewußtseins- 
verlust heim Menschen, ein T atbestand , den m an als hypox. P aradoxon  bezeichnen 
könnte. A noxie, ein A bsinken der 0 2-Konz. in den Zelien nahe an null, m uß scharf 
von der H ypoxie, lediglich einer Senkung der 0 2-Konz. in  den Zellen u n te r  den 
N orm alw ert, g e tren n t w erden. Bei H ypoxie  beruhen die W rkgg. au f einer Senkung 
der Zellatm ung infolge ungenügender 0 2-Konz. in  den Zellen. D ie G ew ebsatm ung 
n im m t aber erst ab , w enn die 0 2-Konz. in  den Zellen nahe an  null abgesunken, also 
angenähert to ta le  A noxie eingetreten  ist. Vf. w endet das KROGHsche Zylinder-
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Schema auf das Geliirngewebc an. Die graue S ubstanz des Gehirns b esitz t eine 
A tm ungsin tensität, die der des m axim al arbeitenden  Skelettm uskels bzw. des 
Herzens hei m ittle re r A rbeit vergleichbar ist. D er errechnete D ruckabfall des 0 2 
im  Gewebszylindcr b e trä g t ru n d  6 mm H g in der grauen, 3 m m  H g in der weißen 
S ubstanz bei einem n ich t narko tisierten  V ersuchstier (K atze bzw. H und). Seihst 
bei engsten K apillaren  b le ib t der D ruckabfall klein genug, um  einen erheblichen
0 2-Überscliuß in  der P eripherie des venösen Zylinderendes w ahrscheinlich zu 
m achen. Säm tliche Teile des zen tralen  N ervensyst. besitzen anscheinend einen 
beträch tlichen  Ü berschuß an frei gelöstem  0 2, um  u n te r  n . V erhältnissen den 0 2- 
D ruck in  keiner Zelle w esentlich u n te r 20— 25 mg H g absinken zu lassen. Bei 
zunehm endem  0 2-Mangel zeigen sich am  Zentralnervensystem  zunächst le ich te R kk., 
dann  reversible S törungen der P u n k tio n  und schließlich irreversible Schädigungen. 
M an un terscheidet Reaktionsschwelle (beginnende E rw eiterung  der Gehirngefäße), 
k rit. Schwelle (B ew ußtseinsverlust beim  Menschen) u. le tale Schwelle (Lebens
gefahr). So g ib t es 2 ganz unterschiedliche Bereiche der M angelw irkungen: Bereich 
rein funktioneller R kk. u . S törungen u. Bereich schwerer zen tra le r R eiz
erscheinungen, welche bei genügender D auer zu anatom . nachw eisbaren S chädi
gungen führen. D ie größere A tm ung der grauen Substanz is t n ich t ausschließlich 
auf die Ganglienzellen zurückzuführen. E in erheblicher Stoffwechsel m uß auch 
der nervösen Zw isehensubstanz u. den Gliazellen zugeschrieben w erden. U n ter 
n. Bedingungen besitzen die Zellen des G ehirns einen erheblichen 0 2-Überschuß. 
Dieser verschw indet an ungünstig  gelegenen Stellen erst dann  auf längere Zeit, 
w enn das versorgende K ap illarb lu t hochgradig 0 2-arm geworden ist. D ie noch über 
dem  k rit. W e rt liegenden 0,-K onzz. verm ögen den Zellstoffwechsel q u a lita tiv  zu 
verändern  u. lösen so Regulationsvorgänge aus, deren Aufgabe es ist, das E in tre ten  
der Anoxie zu verh indern  oder hinauszuschieben. Die Zellatm ung w ird  so in  voller, 
dem  B edarf genügende H öhe erhalten . (N aturw issenschaften 35. 80— 88. 1948. Kiel, 
Univ., Physiol. In st.)  D u Ma n s . 4598

H. F. H ellauerund  Karl Um rath, Über die Aktionssubstanz der sensiblen Nerven. 
Aus den dorsalen R ückenm arkw urzeln  (R ind) lä ß t sich eine S ubstanz gew innen 
(Reinigung eines wss. Auszugs m it A. u. Chlf.), die subcu tan  in jic ie rt das 
K aninchenohr rö te t. Sie w ird als Aktionssubstanz der sensiblen N erven angesehen 
als Ü berträger der sensibel zugeleiteten Im pulse im  R ückenm ark einerseits in  der 
P eripherie heim  A xonreflex andererseits. Die ventralen  R ückenm arksw urzeln e n t
halten  diese S ubstanz nicht. Die W rkg. zeigt sich am  K aninchenohr, das au f A xon
reflexe g u t ansprich t. D er E x tra k t erse tz t den Reflex in  seiner le tz ten  Stufe, im  
Ü bergang von den sensiblen N ervenenden zu den Gefäßen, die sich erw eitern. D as 
en tn erv te  Ohr is t schärfer als T est als das n ., ein B efund der dam it übere instim m t, 
daß nach  E n tn e rv u n g  die E m pfindlichkeit auf die jeweils entsprechende A ktions
substanz ansteig t, obwohl es fü r den ven tra len  E x tra k t u. fü r andere geprü fte  
Substanz unem pfindlicher geworden ist. In  den dorsalen W urzeln finde t sich ein 
F erm ent, das die W irksam keit der dorsalen E x tra k te  m it der Zeit h erab se tz t u. 
zunichte m acht. D ie ven tra len  E x tra k te  en thalten  es nu r in geringerer Menge. 
Strychnin  (I) hem m t diese F erm entw rkg., E serin  dagegen n icht. D ieser B efund 
lä ß t eine neue D eu tung  der I-K räm pfe zu. I w ird von den dorsalen u. ven tra len  
W urzeln gleich s ta rk  absorbiert. Beide W urzeln en tha lten  gleich viel V itam in B,. 
Gegen A cetylcholin (II als Ü berträgerstoff sprechen: die ven tra len  W urzeln e n t
halten  200— 300mal m ehr II als die dorsalen, bei Reizung der W urzeln d iffundiert 
aus den Schnittflächen hei ven tra len  lOOmal m ehr II als bei dorsalen in  die B ade
flüssigkeit. In  den ven tra len  W urzeln is t m ehr Cholinesterase en tha lten  als in  den 
dorsalen. H istam in  wird durch folgende B efunde ausgeschlossen: N ach D egeneration 
des N . auricularis magnus ste ig t die Em pfindlichkeit des K aninchenohres auf III 
nicht, sondern fällt sogar etwas ah. W ährend  III am  O hr wenig w irksam  ist, is t  es 
am M eerschweindarm  g u t w irksam , der dorsale E x tra k t hingegen w irk t g u t am  O hr 
u. kaum  am  D arin. D er F erm en tex trak t aus den dorsalen W urzeln zerstö rt III 
nicht. E s hande lt sich um  einen ändern  gefäßerw eiternden ehem. Stoff m ir den 
Eigg. einer Aktivsubstanz, die als Ü berträger an den N ervenenden w irk t u. auch 
im  V erlauf der N erven vorhanden  ist, wobei ihre B edeutung  fü r die E r 
regungsleitung im N erv offen b leib t. (Pflügers Arch. ges. Physiol. M enschen 
Tiere 249. 619— 30. 1948. Graz, U niv ., Physiol. u. zoolog. In st.)

L a n g e c k e r . 4598
U. S. v. Euler, Sym path in , H istam in und  Acetylcholin in  Säugetiernerven. Ü ber

sicht ü b er den Geh. verschied. Säugetiernerven an Acetylcholin, H istam in  u.
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Adrenalin . (J . Physiology, P roc. physiol. Soc. 107. 10 P— 14 P . 15/3. 1948. S tock
holm , K arolińska In s t., Physiol. A bt.) F u h r m a n n . 4598

Ss. W. Krawkow und  L. P. Galotschkina, E in flu ß  der Ionen von K a liu m  und, 
Calcium au f die Farbempfindlichkeit des Auges. D urch  Ionophorese ins Auge ein
geführtes Ca erhöh t die foveale E m pfindlichkeit des dunkeladap tie rten  Auges für 
G rün (520 m/i) u. se tz t die E m pfindlichkeit fü r R o t (030 m p)  herab , w ährend  K  
genau entgegengesetzt w irk t. (IlpoöJieMbi Oii3iio:ioniiecKoii Omnien [Problem e 
physiol. O ptik] 5. 65— 70. 1948. M oskau, Zentr. O phthalm ol. H elm holtz-Inst., 
A bt. fü r physiol. O ptik.) R e n t z . 4598

Marcel Guillot, Über einige Besonderheiten bei den Phänomenen der partiellen 
Anosm ie. E s bestehen m ehrere T ypen von partieller A nosm ie gegenüber den G rund
gerüchen von Veilehen, b itte re r M andel, A m ber, Moschus, B enzylsalicylat, Thym ol. 
F ü r  gewisse T ypen dieser G rundgerüche bestehen m ehrere verschied, sensorielle 
E inrichtungen, die sich n u r auf die Q ualitä t der E m pfindlichkeit, aber auf m ehrere 
T ypen der verschied. Reize beziehen. D ie Id e n ti tä t  der G eruchseinpfindungen is t 
kein K riterium  fü r die Id e n ti tä t  der sensoriellen u. psychophysiol. E inrichtungen. 
(C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 161— 62. F ebr. 1948. F acu lté  de pharm acie.)

P a t zsc h . 4598
R. H. Mole, F ibrinolysin  und  die postmortale F lüssigkeit des B luts. Bei la u 

fenden A utopsien w urde auf den Z ustand  des B lutes geach tet, seine G erinnbarkeit 
geprü ft u . der F ibrino lysin-( I ) - G eh. bestim m t. —  J e  p lö tzlicher der Tod e in tr itt, 
in  desto größerem  U m fang findet sieh fl. Leichenblut. E in  Fibrinogen-zcrstörendes 
P rinzip  w urde niem als gefunden, in  jedem  F all von vollständig  fl. B lu t w ar aber 
1 nachw eisbar. I is t n u r  w irksam , wenn es w ährend  der G erinnung an das Gerinnsel 
gebunden w ird ; auf ein ausgebildetes Gerinnsel w irk t es n ich t, ebensowenig w ird der 
Gerinnungsprozeß selbst beeinflußt. D er B ildungsort von 1 konn te  n ich t fest- 
gestellt w erden, w ahrscheinlich sind es die E ndothelien  der Gefäße. I is t ein Clobulin, 
seine W rkg. zeigt ein O ptim um  um  p H 7 (37°) bzw. eine im  A lkalischen steigende 
A k tiv itä t (21°). N. Serum  hem m t I etwas, H eparin  is t ohne W rkg., ebenso Phenyl- 
mercurinitrat. —  Bei Todesfällen durch In fek te  oder nach  längeren Leiden feh lt I. 
(J . P atho l. B acteriol. 60. 413— 27. Ju li 1948. Oxford, Radcliff In firm ary  and 
Liverpool, R oyal Inf.) J u n g . 4599

EG. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
Joseph G. Ham ilton, Metabolische Eigenschaften von Kernspaltprodukten und  

natürlichen radioaktiven Elementen. D ie 22 un tersuch ten  rad ioak t. E lem ente w urden 
R a tten  per os, durch In jek tion  oder durch die L unge zugeführt. V erw endet w urden 
trägerfreie P räp p ., da hei J  gefunden w urde (H a m il t o n , Radiology 35. [1942.] 
541), daß die V erteilung von R adiojod sich hei Zusatz von inertem  Jo d  ändert. 
Nach A btrennung rad ioak t. V erunreinigungen w urden den R a tte n  die rad ioak t. 
P räpp . in  isoton. NaCl-Lsg. in traperitoneal oder in tram u sk u lä r in jiz ie rt oder durch 
M agenröhre verabfolgt. N ach 1— 64 Tagen w urden die R a tte n  ge tö te t. E x k re te  u.
12— 18 Organe w urden auf A k tiv itä t geprüft. U ber A ufnahm e, V erteilung, Speiche
rung  u. A usscheidung der natürlichen  u n d  künstlichen rad io ak t. E lem ente in 
K nochen, Organen (Milz, L eber, V erdauungstrak t, Niere), B lu t, Galle u . D rüsen 
w ird eingehend berich tet. —  Die rela tive Schädlichkeit u . die A bhängigkeit des 
Verbleibs im  K örper vom ehem. Verb. w erden d isku tiert. Am  Beispiel der R adium - 
industrie  w ird  au f die Folgen der A blagerung im  K nochen hingewiesen, gegen die es 
noch kein M ittel g ib t. U rsache von K nochentum oren u. L eukäm ie is t wohl die 
B om bardierung des bes. em pfindlichen K nochenm arks. G ünstig  ist, daß ein Teil 
n u r ß u. y-S trah len  abgib t, die weniger schaden als a-S trah len ; auch fa s t allo 
H albw ertszeiten  sind im  Vgl. zu R a  kurz, also günstiger. Schließlich w erden nur 
wenige durch den V erdauungstrak t aufgenom m en. Die einzelnen un tersuch ten  
S trah ler w erden bzgl. ih rer G efährlichkeit (bes. bzgl. der G efährdung des Personals 
des P lu ton ium -P ro jek ts in  V. S t. A.) nach ih ren  ehem. u n d  Speicherungseigg. u. 
M öglichkeiten des Schutzes durch Stoffwechselbeeinflussung d isku tiert. (Rev. mod. 
Physics 20. 718— 28. Okt. 1948. Berkeley, San F rancisco, U niv., D iv. of Med. 
Physics, E xp . Med. & Radiology.) * G r a u e .  4601

W aldo E. Cohn, Giftwirkung eingeatmeter oder eingeführter radioaktiver Substanzen. 
D er körperliche N d. einer eingeatm eten oder eingeführten  Substanz w ird durch  das 
m etabol. Verh. der fraglichen S ubstanz bestim m t, bes. ih r A bsorptionsgrad durch
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Magen u. Lunge. Vf. s te llt allg. Form eln  fü r die K onz, einer rad io ak t. S ubstanz in 
L uft, W . oder N ahrung  zu der G esam tdosis oder täglichen In te n s itä t der S trah lung  
auf, die von einem bestim m ten Gewebe aufgenom m en w ird. D ie B eziehung w ird  
m ittels biolog. K onstan ten  der infizierenden S ubstanz aufgestellt. D ie U nteres, 
erstrecken sich n u r auf die (¡-Strahlung. (Nucleonics 3. N r. 1. 21— 26. Ju li 1948. 
Oak Ridge, Tennessee, N ational Labor.) G er h a r d  Sc h m id t . 4601

J. Fredericq, Histologische und  histochemische Untersuchung der m it Röntgen- 
Strahlen behandelten H au t des Meerschweinchens. U m  einen besseren E inblick  in  die 
Regenerationsvorgänge in  der Epiderm is nach Einw . von R öntgenstrah len  u. 
dadurch beding ter s ta rk er oder vollkom m ener Zerstörung zu erhalten , bes trah lte  
Verf. die H in terp fo ten  von 650 g schweren M eerschweinchen m it je  3000 r  u. u n te r 
suchte die E piderm en der V orderpfoten als re la tive  K ontrolle, w ährend  außerdem  
noch einige Tiere fü r abso lu te Vergleichswerte unbehandelt blieben. H istolog. 
kom m t es wegen verm ehrter P ro life ra tion  an  den W undrändern  zu  einer anom alen 
E n tw . der Epiderm is, die neben einer größeren D icke auch andere G ew ebsstrukturen 
aufw eist. M it H ilfe von Ferriferricyanid  oder am m oniakal. N itroprussid-N a w urden 
liistochem . die V erbb. m it Su lfhydrilgruppen nachgewiesen. D irek t nach  der 
S trahleneinw . s in k t die Zahl der SH -G ruppen be träch tlich  ab , um  dann  w ährend 
der Regenerationsperiode w ieder anzusteigen u. m anchm al eine das n. N iveau ü b er
schreitende In te n s itä t zu erreichen. Bem erkensw ert ist, daß die S H -G ruppen sich 
auch in  den n ich t bestrah lten  Teilen der E piderm is des gleichen T ieres tem porär 
verm indern , w ährend  der R egeneration jedoch n ich t in  gleicher W eise ansteigen. 
E s schein t als ob die R öntgenstrah len  d irek t eine W rkg. au f die A nfangsstadien 
der Bldg. von Sulfhydrilsubstanzen ausüben könnten, da der Zellstoffwechsel 
verlangsam t oder ges tö rt w ird. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 142. 850— 53. 
Ju n i 1948. Liège, U niv., H istolog. In st.)  U . J a h n . 4601

M. Shirakl u n d  T. Shimao, Histochemische Stütze fü r  die Beobachtung des 
chemotherapeutischen W irkungsablaufs im  Körper. Histochemie von Brom, Schwefelion  
und Jod. F ü r  B r  (I) w ird  s ta t t  des Ag-Salz-Verf. der Nachw. m it H ilfe von Fluores- 
cein, das m it B r in  der Zelle Eosin liefert, in  Verb. m it gesätt. wss. BaCl2-Lsg., 
Chrom säure usw ., sowie A lizarinblau näher beschrieben. Bes. affin fü r I erwiesen 
sich Müz, L eber, N ebenniere, N ierencapillaren u. Schilddrüse. Im  G ehirn erscheint I 
nach 1 S td., nach 24 S td. zeigt die I-R kk. eine A bnahm e in allen Zellen. Bei k o n ti
nuierlicher 1-Zufulir zeigen die äußere H au t u. die Zitzen s tä rk s te  I-R eaktion. —
S -Ion  w ird  m ittels p -Phenylendiam in in  der Zelle in  M ethylenblau verw andelt u. 
m it Chrom säure oder T annin  deutlicher. J  w ird wie früher nachgewiesen u. ist 
durch seine glom otrope W rkg. gekennzeichnet. (Transactiones Soc. p a tho l. japon . 
37. 78— 79. 1948. [Orig.: japan .] K anazaw a, Medizin. F ak u lt.)  Sc h ü l e r . 4606 

J. R. Erichsen Jones, Weitere Untersuchungen über die Reaktion von Fischen  
auf Oiftlösutigen. In  einer Spezialapp. (vgl. Original) w ird  dio R k. von Stichlingen 
{Gasterosteus aculeatos) u . EUritzen (Phoxinus phonixus) auf verschied. Lsgg. u n te r
sucht. D ie V ers.-A nordnung is t so gew ählt, daß die F ische zwischen n. W . (pH 6,8 
durch Zusatz von Schwefelsäure) u . U nters.-Lsg. w ählen können. D er S tichling 
reag iert sofort negativ  auf Lsgg. von 0,001 n. N a2S, bei s tä rk e rer V erdünnung bis 
0,00008 n. is t dio Rk. verlängert (47 Min.). P ositiv  reag iert der S tichling auf Lsgg. 
von 0,04 n. B lein itra t, ebenso auf C a(N 03)2, N aN 0 3 u. NaCl. D iese positive R k. ist 
möglicherweise bed ing t durch die V eränderungen im  osm ot. D ruck. Bei 0,01 n. 
verschw indet die positive R k., w ährend diese negativ  bis h e ru n te r zu 0,00002 n. 
erhalten b le ib t. Ind ifferen t verhä lt sich der S tichling gegenüber Lsgg., deren p H 
sich zwischen 5,8 u. 11,2 bewegt. Alle W erte, die darüber oder d a ru n te r liegen, 
werden gem ieden. Ammoniaklsgg. w irken negativ  von 0,04 n. bis 0,01 n., positiv  
von 0,001 bis 0,0001. Ammoniaklsgg. w irken also gerade um gekehrt wie B lei
lösungen. ( J .  exp. Biology 25. 22— 34. März 1948. A berystw yth , U niv. Coll. of 
W ales.) Ma n n . 4606

D. Cordier und  G. Cordier, E in flu ß  vorbeugender H istam ininjektionen a u f die 
Entwicklung des experimentellen Lungenödems beim Meerschweinchen. V orbeugende 
subcutane H istam inin) cktionen erhöhten  die Resistenz von M eerschweinchen gegen 
P/iosjreji-Intoxikationen n u r  unw esentlich (Überlebende 32%  gegen 17%  bei den 
K ontrolltieren). Das Lungenödem  w ar in  beiden F ällen  gleich s ta rk  ausgeprägt. 
(C. R . Séances Soc. Biol.' Filiales 142. 968— 70. Aug. 1948. Lyon, F ac. des Sei., 
Labor, de physiol. générale e t com parée.) Sc h u le n b u r g . 4606

D. Cordier und  G. Cordier, Anw endung der H istam inase in  der Prophylaxe und  
Therapie des experimentellen Lungenödems beim Meerschweinchen. In trap erito n ea le

18



E. 3174 Eß. P h a r m a k o l o g ie . T h e r a p i e . T o x ik o l o g ie . H y g i e n e . 1948

In jek tionen  von H istam inase  ( ,,Toratitil“ B a y e r ) vor u ./oder nach  einer Phosgen- 
In trox ica tion  heim  M eerschweinchen zeigten, daß diese B ehandlung keine pro- 
phy lak t. oder the rapeu t. W rkg. auf die E n tw . des Lungenödem s h a t. (C.R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 142. 971— 72. Aug. 1948. Lyon, F ac. des Sei., L ahor de physiol. 
générale e t com parée.) S ch u l e n b u r g . 4606

George Edgar Burdick und Morris Lipschuetz, Giftigkeit von Ferro- und  Ferri- 
cyanidlösungen bei Fischen und die Bestim m ung der Todesursache. D ie Verss. 
w urden m it Salzkonzz. zwischen 1 u. 2 ppm . durchgeführt. Die G iftigkeit w ird  erst 
ausgelöst durch L ichtzersetzung der beiden K om plexsalze u. dadurch  bedingte 
Bldg. von IICN. H ierbei sind von E infl. Jah resze it, Tem p., T rübung  des W assers. 
Am schädlichsten w ar die Konz, von 2 ppm . U nterschiede zwischen den beiden 
K om plexsalzen w aren p ra k t. n ich t feststellbar. (Trans. Am er. F isheries Soc. 78. 
192— 202. 1948, ausgegeb. 1950. R ochester, N. Y.) Gr im m e . 4606

Frances L. Haven und Chaliiss Randall, D ie Ausscheidung von Citrat im  H arn  
uranvergifteter Ratten. R a tte n  w urde in  das Bauchfell in jiz ie rt : (I) eine einzige Dosis 
U ra n n itra t, 2,5 m g/kg G ew icht; (II) steigende Dosen m it 0,5 mg beginnend bis 
zum  Tod der T iere ; (III) wi cd erholte kleine Dosen a) 0,33 m g; b) 0,11 mg, jeweils 
llrn a l. Gemessen w urden Ilarnvo l., p H-W ert u . C itra tgehalt. N ach (I) s te ig t die 
C itratausscheidung nach 3 Tagen bis auf das vierfache des n. W ertes; diese E r 
höhung t r a t  nach 12 Tagen noch einm al auf. Bei (II) t r a t  jeweils nach der In jek tion  
eine E rhöhung der A usscheidung auf. Bei (III a) t r a t  nach  einm aliger G abe von 5 m g 
(die vertragen  w urden) V erdopplung der C itra tausscheidung auf. Bei (IIIb) t r a t  
nach 5 mg keine V eränderung der Ausscheidungsm enge auf. Diese Toleranz scheint 
auf s ta rk e  Konz, von C itra t innerhalb  der T ubuli zurückzuführen zu sein: Bldg. 
eines K om plexsalzes u . daher V erhinderung der In tox ika tion . (J . biol. Chem istry 
175. 737— 44. Sept. 1948. R ochester, N. Y., U niv.) L ü p n it z . 4606

A. Goldin, H. A. Noe, B. H. Landing, D. M. Shapiro und  B. Goldberg, (un ter 
techn. M itarb. von Ruth A. Fugm ann, Mary A. Miller und  A rthur J . Flsk), E in  
neurologisches Syndrom , hervorgerufen durch E innahm e verschiedener chlorierter 
tertiärer A m ine. Neurolog. A usfallserscheinungen —  als W älz-Syndrom  (W. S.) 
beschrieben —  tre te n  bei weißen M äusen n ich t n u r als erbliche A nom alie auf, 
sondern auch bei der A pplikation  verschied. A bköm m linge des S tickstofflost. D ie 
Erscheinungen w aren : H y p erak tiv itä t, cliolerat. Bewegungen, K reisläufen, Dys- 
coordination, G leichgewichtsstörungen, S törungen der H altungsreflexe u. u n 
koordinierte Schwimmbewegungen. D ie T estsubstanzen  w urden in traperitonea l 
gegeben. D as W . S. w urde von folgenden Verbb. ausgelöst: (1. Zahl in  K lam m ern 
=  D LS0 in m g/kg, 2. Zahlengruppe =  Dosis in  m g/kg, welche zur Auslsg. des 
W . S. notw endig is t): Diäthyl-ß-chloräthylamin. H C l (I) (0,414/0,308— 0,726); 
Dimelhyl-ß-chloräthylamin. H C l (II) (1,95/1,35— 2,34); D ipropyl-ß-chloräthylam in. 
H C l (III) (0,351/0,32— 0,465); M ethyläthyl-ß-chloräthylamin. H Cl (IV) (1,3/1,05 bis 
1,87); M ethyl-n-propyl-ß-clüoräthylamin. H C l (V) (0,639/0,54— 0,965); Ä thyl-n -  
propyl-ß-chloräthylamin. H C l (VI) (0,374/0,374— 0,534); ß-Chloräthylpiperidin. H Cl 
(VII) (0,505/0,38— 0,505); ß-Chloräthylmorpholin. H C l (VIII) (0,865/0,27— 1,08). 
M it w iederholter Gabe von I, III, IV u . V (7 In jek tionen  m it insgesam t 25— 30%  
der D L ,0) ließ sich das W . S. n ich t erzielen. VI, VII u . VIII lösten nach 5— 20 I n 
jektionen (einm al täglich) m it 50%  (VII) bis 8 ,4%  (VIII) der D L 50 das W . S. aus. 
Die ß-Ch lorä th ylam in  -Gruppe is t w ahrscheinlich ursächlich an der E rzeugung 
des W . S. beteiligt. Diese G ruppe w urde durch verschied. S ubstituen ten  ersetzt 
u. das W . S. m it folgenden Substanzen auszulösen v e rsu ch t: Dimethyl-ß-oxäthyl- 
am in  (DL50 2,62 mg/kg), Diäthyl-ß-oxäthylam in  (D L-, 1,64 m g/kg), ß-Oxäthyl- 
piperidin. H C l (DL-0 2,72 m g/kg), ß-Oxäthylmorpholin. H C l (D L50 23,6 mg/kg). 
Diese V erbb. u. solche m it partie lle r A lkylierung erzeugten kein W . S. U n tersuch t 
w urden: ß-Chloräthylamin. HCl (DL50 19,0 mg/kg), M ethyl-ß-chloräthylamin. H Cl 
(DL53 17,7 m g/kg), Äthyl-ß-chloräthylamin. H C l (DL50 7,79 m g/kg), Propyl-ß- 
chloräthylamin. H Cl (DLr>0 2,55 mg/kg). Auch der A ustausch  der A lkylgruppen hob 
die W rkg., bezogen auf das W . S., auf. U n tersu ch t w urden : Dibenzyl-ß-chloräthyl- 
arnin. H C l (DL50 0,503 mg/kg), Di-(p-chlorbenzyl)-ß-chloräthylamin. H C l (DL50 
ca. 1,64 mg/kg), Di-(p-methoxybenzyl)-ß-chloräthylamin. H C l (DL50 1,75 mg/kg). 
D er A ustausch des CI gegen B r bei Dimethyl-ß-bromäthylamin. H B r  (DL50 0,21 mg/ 
kg) u. Phenyl-ß-bromäthylam in. H B r  (DL-0 1,21 m g/kg) fü h rte  auch zu w irkungs
losen V erbindungen. A u d i andere D ialkylverbb. w aren unw irksam  [Dimetliyl-ß - 
plienyl-ß-chloräthylamin ■ H C l (DLS0 0,091 m g/kg), D iäthyl-y-trichlor-n-propylam in  
■ H C l (DL-0 0,667 m g/kg) u. D iäthyl-e-lrichlorpentylam in■ H C l (D L50 1,41 mg/kg)].
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Q uarternäre A m m onium verbb. (Cholinchlorid [DL50 2,G3 mg/kg) u. ß-Chloräthyl- 
trimethylammoniumchlorid  (DLr,0 0,41 m g/kg)] w aren gleichfalls unw irksam . Ä thyl- 
ß-chloräthyl-y-chlor-n-propylamin-HCl..und N -N '-(ß-C hloräthyl)-l,4-piperazin• 2 H Cl 
zeigten vorübergehendes W . S. N -N '-Ä th y l-N  ,N '-(ß-chloräthyl)-äthylendiamin- 2 H Cl 
w ar olme W rkg. Morpholog. V eränderungen w urden am  Cerebellum u. am  Iiirn - 
stam m  gefunden (2— 5 Tage nach der A pplikation P yknose in  L ingula u. V order
lappen, Gliose in  M edulla u. H irnstam m ). ( J .  P harm acol. exp. T herapeut. 
94. 249— 61. N ov. 1948. B altim ore, M aryland, Med. D iv. A rm y Chem. Center and  
D ep. P rev an tiv e  Med. J .  H opkins U niv.) H a u sc h il d . 4607

E. Gilg, D ie W irkung von ß-Dimethylaminoäthylbenzhydrylester-Hydrochlorid  
(Benadryl) a u f die Magensaftsekretion. Benadryl kann  die W rkg. von H istam in  auf 
die M agensaftsekretion verstä rken . (A cta pharm acol. toxicol. [K öbenhavn] 4. 81 bis 
S6. 1948. K openhagen, R udolph Borghs IIosp.) F u h r m a n n . 4607

L. J. Havas und J. Kahän, Reaktionen des Seidenwurms (B om byx mori L .) auf 
Colchicin, Podophyllin  und  Acenaphthen. 55 L iteraturnachw eise. (Arch. biol. 
hungarica [2] 18. 117— 31. 1948. T ihany, In s t. Ilongrois de Recherches Biologiques.)

L ü p n it z . 4607
R. L. Hartles und  R. T. Williams, Untersuchungen über Entgiftung. 18. M itt. 

Untersuchung über die Beziehung zwischen Konjugation und  Desaminierung von 
p-O xybenzylam in und  verwandten Verbindungen im  Kaninchen. (17. vgl. Garton  u . 
W il l ia m s , C. 1948. E. 1933.) Im  R ahm en einer U nters, über die Inak tiv ierung  von 
A drenalin  (I) im  O rganism us verfolgen Vff. q u an tita tiv  die nach V erfü tterung  an 
K aninchen  im  H arn  erfolgende A usscheidung von A bw andlungsprodd. einfacherer 
V erbb., die aber T eilstruk tu ren  des 1 en tha lten  bzw. nach V erfü tterung  in term ed iär 
daraus en tstehen  können. Zur U nters, gelangen p-Oxybenzylamin  (II), p-Oxybenzyl- 
m ethylam in  (III), p-Oxybenzylacetamid  (IV), p-Oxybenzaldehyd (V) u. p-Oxybenzoe- 
säure (VI). II w ird fast vollständig  in  VI um gewandelt, wobei neben wenig p-Oxy- 
h ippursäure , VI zu 40%  in freier F orm  u. zu rund  58%  in  g epaarte r F orm  (G lucu
ronid 39% , Schw efelsäureester 19%) ausgeschieden w ird. D urch F a rb rk k . glauben 
Vff. auch geringe Mengen V u. P ro tecatecliusäure, beide in  konjugierter Form , 
nachgewiesen zu haben . D ie D arst. von III (vgl. T if f e n e a u , Bull. Soc. Chim. 
F rance  Mem. [4] 9. [1911.] 825) w urde verbessert durch U m satz von Anisylacet- 
am id in  Bzl. m it N a-A m idu . M ethyljodid. D as erhaltene A nisylm ethylacetam id (Öl) 
w urde durch  E rh itzen  m it 1 n -butanol. K O II in  das A uisylm ethylam in ü b er
geführt u. als H ydrochlorid , aus A.-Ae. F . 165°, isoliert. D er U m satz zu III erfolgte 
nach T if f e n e a u  (1. c.), H ydrochlorid  F . 185°. V erfü tterung  an K aninchen fü h rte  
zur A usscheidung von VI, u. zw ar zu 54%  als G lucuronid, zu 7%  als Schw efelsäure
ester u . zu ca. 22%  in freier Form . Darst. von IV : II w ird durch U m satz m it A cetan- 
liydrid  in  40% ig. K 2C 03-Lsg. bei 5° in p-Acetoxybenzylacetamid, CUH130 3N, ü b e r
geführt, N adeln aus Bzl., F . 62°, le icht lösl. in  A., unlösl. in W.-— p-Oxybenzylacet- 
amid (IV), CsHn 0 2N, durch Verseifung, N adeln aus W ., F . 125°, g ib t m it FeCl3 
tiefv io lette  F ärbung . N ach V erfü tterung  findet keine E n tacety lie rung  u. daher 
keine O xydation zu VI s ta t t .  60%  werden als p-Acetamidometliylphenylglucuronid  
ausgeschieden, das als p-Acetamidomethylphenyltriacetylglucuronsäuremethylester, 
C22H27Ou N, aus A ceton-W . R osetten, F . 174°, [a]],0 — 29,05° (c =  1,8 in  Aceton) 
charak terisiert w urde. 13% -wurden in der Schw efelsäureesterfraktion w ieder
gefunden, ein Teil unverändert als IV wieder ausgeschieden. V erfü tterung  von V 
fü h rt zu r A usscheidung des G lucuronids (33% ) u. des Schwefelsäureesters (9% ) 
von VI. 2— 3%  erscheinen als p-Glucuronosidobenzaldehyd im  H arn , der als p-Glucu- 
ronosidobenzaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, Cj9H ,80 n N .,-2H 20 , aus A. orange
ro te  K ristalle, F . 166°, identifiziert w urde. VI w ird zu 18% m it G lucuronsäure 
(Verss. zu r Iden tifizierung als T riacety lm etliy lester scheiterten) u . zu 9%  m it 
Schwefelsäure gepaart im  H arn  ausgeschieden. F ern er w urde p-O xyhippursäure 
nachgewiesen. D ie Verss. zeigen, daß bei der A bw andlung oben genann ter Amino- 
phenole die P aaru n g  m it G lucuronsäure um gekehrt p roportional der Geschw indig
keit der D esam inierung erfolgt. (Biocliem. J .  43. 296-—303. 1948. Liverpool, U niv., 
Dep. of Biochem.) G r a l h e e r . 4607

P. Chaix, L. Lacroix und C. Fromageot, Die T oxizitä t des a-, ß-, y- und  fi-Hexa- 
clilorcyclohexansgegenüber Glaucoma piriform is (Tetrahym ena geleii). a-, ß -u . 6-Hexa- 
chlorcyclohexan üben eine m ehr oder weniger starke , tox . W rkg. auf Glaucoma 
piriform is aus. W ährend <5 bei einer K onz, von 0,002%  U nbew eglichkeit dieser 
Ciliate hervorru ft, w ird der gleiche E ffek t bei -/ erst bei einer K onz, von 0,01%  u. 
bei ot bei einer Konz, von 0,02%  erhalten . Bei der re la tiv  hohen Konz, von 0,03%

18*
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h a t ß noch keinerlei tox . W irkung. D iese R esu lta te  zeigen, daß im  Gegensatz zu  den 
hei Insek ten  gem achten B eobachtungen <5 h ier fünfm al so w irksam  wie y  ist. 
L etzteres u . die T atsache, daß M esoinosit die tox . W rkg. von y  ü b erh au p t n ich t 
hem m t, m achen die G ültigkeit der H ypothese, nach  der y  als A ntagonist des 
Mesoinosits w irke, wenig w ahrscheinlich (Biochim. biophysica A cta  [Am sterdam ]
2. 57— 63. Ja n . 1948. Lyon, U niv., In s t. Chim.) R ie m s c h n e id e r . 4607

Paulette Chaix und  Lucie Lacroix, W irkung des y- und ö-Hexachlorcyclohexans 
a u f das Seeigelei vor und  nach der Befruchtung. (Vgl. vorst. Ref.). y- u. d-IIexachlor- 
cyclohexan üben in  einer Konz, von 2 • 10~4 eine tox . W rkg. auf E ier von Psam - 
mechinus microtuberculatus u. Sphaerechinus granularis, u. zw ar vor u. nach  der 
B efruchtung aus. D iese T ox iz itä t is t vor allem bei ö s ta rk  ausgeprägt, das alle 
Zellteilungen des befruch te ten  Eies zum  S tills tand  b rin g t; diesem S tills tand  folgt 
eine Lyse, die sich im  Innern  der B efruchtungsm em bran abspielt, welche a n 
scheinend in ta k t b le ib t, was die P erm eab ilitä t dieser M em bran fü r <5 zeigt. Bei 
Konzz. von 4 • 10"5 bis 2 • IO"5 v eru rsach t ö n ich t m ehr den S tills tand  der Zell
teilung, sondern das A uftre ten  einer ganzen R eihe von Teilungsfiguren (Biochim. 
b iophysica A cta  [Am sterdam ] 2. 86— 90. Ja n . 1948. Lyon, U niv., In s t. Chim.)

R ie m s c h n e id e r . 4607
G. L. Foss, Toxikologie und Pharmakologie von M ethylfluoracetat (M F A ) bei 

Tieren, m it einigen Beispielen zur experimentellen Therapie. Seit m ehr als 10 Jah ren  
is t M F A  (CH2FCOOCH3) als sehr giftige S ubstanz bekann t, die sehr in te ressan te 
pharm akol. Eigg. besitz t, w elche von m ehreren Seiten ü b erp rü ft w urden . Die 
T ox iz itä t w urde an  verschied. T ieren un te rsuch t u. die H öhe der tox . w irkenden 
Dosis berechnet. F ü r  H unde b e trä g t sie 0,1 m g/kg, fü r Affen 10— 12 m g/kg. Die 
Em pfindlichkeit der T iere gegenüber M F A  verm indert sich vom  H und  über M eer
schweinchen, K atze, K aninchen, Ziege w eiter über P ferd , R a tte , M aus zum  Affen. 
Dieser zeig t sich am  w iderstandsfähigsten . Bes. eingehend is t die G iftwrkg. von 
M F A  durch  E ina tm en  an  Maus u. R a tte  in  zahlreichen Verss. bestim m t worden. 
Die D L50 b e trä g t bei R a tte n  450 mg pro  cm 3 L u ft für 5 Min. E inw irkungsdauer, 
bei M äusen über 1000 mg pro cm 3 L u ft fü r die gleiche Zeit. W eiter w erden die 
pharm akolog. Eigg. dieses G iftes durch orale E ingabe u. In jek tionen  bei allen 
V ersuchstieren beschrieben. M F A  is t ein K ram pfgift u. verm indert die A tem tä tig 
keit. E s ist giftig, w enn es inhaliert, in jiz ie rt oder oral eingegeben w ird, dagegen 
nicht, wenn es auf die H au t gerieben w ird. W eite r w ird die W rkg. von M F A  m it 
N icotin, S trychnin , Cardiazol, P ik ro tox in  u. e lektr. erzeugten K räm pfen  bei R a tte n , 
K atzen und  Rhesusaffen verglichen. D ie K räm pfe äußern  sich in  gleicher W eise w ie 
bei Cardiazol. D ie postm orta len  Befunde zeigen n ich ts A ußergewöhnliches, wenn 
m an von den M erkm alen einer A sphyxie absieht. Bei einigen K aninchen, H unden  u. 
Ziegen is t der B lutzucker-, Häm oglobin-Geli., das Serumeiweiß, der R est-N , der 
K -G ehalt des Serums, w eiter Ca, CI und  anorg. P hosphor b estim m t w orden. A ußer 
einem A nsteigen des K-Spiegels is t der Häm oglobin-Gcli. um  20— 60% , um  90%  
der B lutzucker, sowie um  70— 130%  der anorg. P  erhöht. M F A  w irk t ähnlich 
Cardiazol auf das gesam te Z entra lnervensyst., bevorzugt dabei aber die höheren 
Zentren. D er Einfl. von M F A  auf die A tm ung w ird graph. bis zum  A tem stills tand  
festgehalten, der w ahrscheinlich durch  zen trale  L ähm ung  bedingt ist. D er B lu t
druck w ird von kleinen Dosen wenig beeinfl., größere G iftm engen zeigen eine Nico
tinw irkung. D er K niereflex scheint durch  M F A  so s ta rk  gesteigert zu w erden, daß 
am  E ndo K räm pfe ein treten . D ie nervöse L eitung  im  R eflexbogen is t verbessert 
u n te r  gleichzeitiger A bnahm e der Reizschwelle. In  dieser R ich tung  w irk t M F A  
bei R a tten , wo es die Reizschwelle fü r elek tr. ausgelöste K räm pfe auf das lOfache 
verm indert. D a M F A  ein starkes K ram pf- u. die A tm ung lähm endes G ift ist, kann  
es n u r schwer the rapeu t. verw endet w erden. A nfängliche Versuche an Menschen 
sind jedoch bereits durchgeführt w orden. M F A  is t m it den Sinnen kaum  w ahrnehm 
bar. Es is t deshalb sehr gefährlich, N ahrungs- u. F u tte rm itte l zum  Zwecke der 
U ngeziefervertilgung zuzusetzen. (B rit. J .  Pharm acol. C hem otherapy 3. 118— 27. 
Ju n i 1948. P o rto n , Chemical Defense E xp . S tation .) A r n o l d . 4607~

John H. Draize, Elsie Alvarez, Marie F. Whitesell, Geoffrey Woodard,
E. Conway Hagan und Arthur A. Nelson, Toxikologische Untersuchungen von chemi
schen Verbindungen a u f ihre E ignung als Insektenvertilgungsmittel, a) Örtliche und  
systemische W irkungen bei örtlicher H autapplikation, b) A ku te  T oxizitä t bei oraler 
Einnahm e, c) Pathologische Untersuchungen. W ährend  des 2. W eltkrieges w urden bei 
der am erikan. Arm ee m ehrere Tausend Insek tieide auf ihre W rkg. au f Menschen u. grö
ßere T iere un te rsuch t, um  das in  der Armee, auch  im  T ropendienst geeigneteste M ittel
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zu finden. Jedes M ittel w urde an  verschied. T ieren auf seine to x . Eigg. bei m ehreren 
A nw endungsarten  geprüft. E inige innere Organe u. K örperflüssigkeiten w urden 
außerdem  noch histolog. u. ehem. auf k ran k h afte  V eränderungen geprüft. Die 
W rkg. einer S ubstanz auf die H au t w urde un te rsuch t, indem  m an das P rä p . 90 Tage 
lang in  kleinen, fü r sich allein unschädlichen Dosen auf die in ta k te  H a u t brach te. 
Bei kürzerer V ersuchsdauer tra te n  patholog. V eränderungen n u r sehr selten auf, 
w ährend bei längerer Behandlung (entsprechend der P rax is) H au tschäden  sich 
bem erkbar m achten. In  einer w eiteren Versuchsreihe w urden säm tliche P räpp . 
m öglichst unverd . oral gegeben u. die D L60 bestim m t. —  D er größte Teil der 
V ersuchstiere w urde seziert u. die hauptsächlichsten  inneren Organe histolog. 
u n tersuch t. Bem erkensw ert w ar dabei, daß M ittel fast gleicher ehem. S tru k tu r  
häufig  sehr unterschiedliche W rkg. zeigten. Verbb. m it niedrigen Mol.-Gew. 
reizten  oft die H a u t s ta rk . Von 42 angeführten  u. un tersuch ten  M itteln  w aren n u r  18 
zur V erw endung in  der am erikan. A rm ee geeignet. ( J .  Pharm acol. exp. T herapeu t. 
93. 26— 39. Mai 1948. W ashington, D . C., Federal Security  Agency, F ood an d  D rug 
A dm inistra tion , D iv. of Pharm acol.) A r n o l d . 4607

S. I. Malkin, Ss. I. Schtscherbatenko und  L. A. Luschnikowa, Über die pharma- 
kodynamischeundlherapeutische W irkung der Nicotin säure (1) .Boi 16 K reislaufkranken 
w urde die B edeutung  der I fü r den Spiegel der M ilchsäure im  B lu te  un tersuch t. 
Bei allen K ranken , bei denen die M ilchsäure im  B lute patholog. verm ehrt w ar, 
w irk te  die in travenöse Zufuhr von 5 cm 3 1 % iger I-Lsg. herabsetzend. Bei dekom pen- 
sierten  H erzkranken  gelang es, durch regelm äßige I-V erabreichung auch eine klin. 
B esserung zu erreichen. I u. ih r Am id, in travenös verabreich t, führen zur V er
m inderung der oxydierten  F rak tio n  des Glutathions, was als eine norm alisierende 
W rkg. der oxydativen  Prozesse innerhalb  der Gewebe gedeu te t w ird. A n den 
K ranken  m it G eschwüren des Magens bzw. des Zwölffingerdarm s w urde die V er
m ehrung  der m it U rin  ausgeschied. I parallel m it der V erm inderung der oxydierten  
F ra k tio n  des G lu ta th ions im  B lu t nach  der V erabreichung der I bzw. ihres Am ids 
beobachtet. A uch hier w irk t I norm alisierend. E ine gleiche W rkg. w urde auch auf 
den B lu tzucker (steigernd bei H ypoglykäm ie, senkend bei H yperglykäm ie) u. auf 
dem Cholesterinspiegel im  B lu te  festgestellt. D ie W rkg. von A trop in  u . Adrenalin  
auf das vegeta tive N ervensyst. w ird  s tä rker u n te r  dem Einfl. von I. Im  G egensatz 
dazu se tz t das V itam in B, die Em pfindlichkeit des vegeta tiven  N ervensyst. auf 
A tropin  herab . E n tsp rechend  dosiert, ü b t I eine hem m ende W rkg. auf das para- 
sym pat. N ervensyst. aus. D as I-Amid h a t  eine sym path iko trope W irkung. U n ter 
seinem Einfl. w ird der B lu tstrom  bei Herz- u. K reislaufkranken beschleunigt. D ie 
gleiche W rkg. h a t auch I. K lin . B eobachtungen zeigten eine günstige I-W rkg. bei 
Lebererkrankungen. I schw ächt die W rkg. der Sulfonam ide ab. E s is t daher günstig, 
sie erst nach  dem  A bschluß einer Sulfonam idkur zu geben. E ine gu te  W rkg. h a t te  I 
bei A sthenie nach  gruppöser m it Sulfidin behandelter Pneum onie. (TepaneirniMecKnii 
Apxim [Therap. A rch.] 20. N r. 6. 62— 74. N ov./D ez. 1948. K asan , Mediz. In s t., 
T herapeut. K linik.) D u Ma n s . 4607

A. Lemalre, J. Loeperund E. Housset, Erste Untersuchungen über den therapeu
tischen W ert eines Öls aus der Holzdestillation. Aus der trockenen  D est. von B uchen
holz stam m ende, von A m eisensäure u. Essig freie, phenol. Substanzen m it alkohol. 
G ruppen en thaltende „Öle“ w urden in 2% ig. wss. Lsg. (I) auf ih ren  th e rap eu t. 
W ert geprüft. I besaß in  v itro  gegenüber S treptokokken, S taphylokokken, P neum o
kokken, Colibakterion, E bertlie lla  usw. selbst in  hohen Konzz. p ra k t. keine bakterio- 
s ta t. A k tiv itä t. Dagegen beschleunigte I die Heilung von experim entellen einfachen 
u. m it verschied. E rregern  einfizierten H autw unden , V erbrennungen u. V erätzungen 
(Säuren, A lkalien) beiM äusen beträch tlich . Ebenso g ü n stig w irk te  I (tägl. P inselung) 
in  klin. Verss. bei eitrigen W unden der W eichteile u . W unden von A m p u ta tio n s
stüm pfen, Beingeschwüren, w ährend der E rfolg bei tiefsitzenden H erden  m it 
F isteln  schlecht w ar. 1 besitz t keine cancerogene W rkg. D er H eileffekt is t anschei
nend in einer Gerbwrkg. auf n ich t m ehr v ita le  Eiweiße zu suchen, w ährend  das 
gesunde Gewebe indifferent is t. ( P resse med. 56. 469. 3/7. 1948. P aris.)

K . Ma ie r . 4607
W. S. Ferguson, E ine mögliche Beziehung zwischen der W irkung von K leesaft 

auf isolierten M uskel und dem Aufblähen des Viehs. Zur P rü fung  der A uffassung, 
die T ym pan itis  der W iederkäuer w erde durch eine lähm ende W rkg. gewisser Stoffe 
im blähenden F u tte r  auf die M uskulatur des R um en  verursach t, w urden die Säfte 
von 12 Legum inosen (A; Weißklee S  100, wilder W eißklee u . Luzerne) u . 9 Grassäfte 
(B) auf isolierten K aninchendarm  in Tyrodelsg. einw irken gelassen. A se tz ten  in
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Konzz. von 0,7— 2 cm 3/50 cm 3 Badfl. schnell u. deutlich  A m plitude u. F requenz 
der D arm bewegung herab . In  einigen F ällen  w urde diese von 2 cm 3 A fast völlig 
gehem m t u n te r zeitweiliger E rschlaffung des Muskels. Von B bew irkten 1-—2 cm3 
in  allg. E rregung, aber die Bewegungen w aren zuweilen unregelm äßig. E s is t 
unw ahrscheinlich, daß anorgan. Ionen fü r die K leewrkg. veran tw ortlich  seien. D er 
W irkstoff passiert Cellophanm em bran. E ine alkalo idhaltige F rak tio n  zeigte keine 
W irkung. Sehr wenig Adrenalin  h eb t die oben beschriebene K leesaftw rkg. auf. 
(N atu re  [London] 16i . 816. 22/5. 1948. Brackneil, B erks., I .c . I .  L td ., Je a lo tts  Ilill 
Res. S ta t.)  D e g n e r . 4608

H. Gurtner, Toxische und  antigène Eigenschaften von Ascaridenextrakten. 
T ox iz itätsp rü fung  von V ollex trak t (1) sowie P ro te in- (II), K ohlenhydrat- (III) u. 
L ipo idfrak tion  (IV) von Schweineascariden an  K aninchen u. M eerschweinchen. 
Hochgiftig sind I u. II, sie w irken nach in travenöser V erabreichung p e ra k u t töd lich  
(anaphy lak t. Schock). E s scheint eine h istam inähnliche S ubstanz vorzuliegen 
(giftige Peptone, schwer dialysierbaro Albumosen, Toxalbum in). I u. II w irken bei 
sensibilisierten K aninchen als w irksam e A ntigene, IV is t geringer w irksam , III gar 
n ich t. C utanproben an 12 Personen ergaben eine S pezifität der 4 E x tra k te  m it der 
Reihenfolge II, I, IV, III .(Z .H y g .In fek tio n sk ra n k h . 128.423— 39.1948.B ern ,U niv ., 
Ilyg ien .-B akterio l. In st.) L ü p n it z . 4609

Raymond Cavler, Über die T oxizitä t der Gölomflüssigkeit des Schweinespulwurms. 
D ie tox . W rkg. der Cölomflüssigkeit von Ascaris suum  w ird  auf den Geh. an 
H istam in  zurückgeführt, von dem  200— 250 y/100 cm3 nachgewiesen w urden. 
(C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 898— 99. Ju li  1948.)

L ü p n it z . 4609
Marie-Louise Chevrel-Bodin und  Marcel Cormier, D ie W irkung des Öles aus der 

Leber des Kabeljaus au f den männlichen Geschlechtsapparat der K aninchen. D as Öl 
aus der Leber des K abeljaus bew irk t in  hohen Dosen eine degenerative V erletzung 
der E pithelien  am  G eschlechtsapparat, sowie eine Z erstörung der Organe am  
zeugungsfähigen K aninchen. D ie V erletzungen w erden anscheinend n ich t durch das 
verseifte Öl oder die ungesätt. F e ttsäu ren  hervorgerufen, sondern"durch die Caro
tine  oder deren U m w andlungsprodd., w elche in  diesem F all tox . w irken. (C. R . hebd. 
Séances Acad. Sei. 227. 1060— 61. 15/11. 1948.) K ö r t e . 4609

R. D. Seneviratne, Verteilung der Körperflüssigkeiten bei dysenterischer Toxäm ie. 
In travenöse In jek tion  von D ysenterie-(Shiga-)Toxin  beim  K aninchen fü h rt zu 
Red. des P lasm avol. u. V erm inderung der Plasmaproteine, v eru rsach t durch  A n
w achsen der capillaren P erm eab ilitä t. Zugleich verm ehrt sich die Zwischenraum fl., 
teilweise durch  Ödem im  Caecum, wo sich das Shigatoxin anhäu ft. Diese gefäß- 
scliädigende W rkg. kann  durch rechtzeitige A ntitox ingabe v erh indert werden. 
( J .  P a tho l. B acteriol. 60. 609— 20. O kt. 1948. London, U niv., Coll. IIosp., 
Med. School. D ep. of M orbid A natom y.) Ma r sso n . 4609

E. Strehler, Z ur therapeutischen Anw endung der H authyperäm ie m it besonderer 
Berücksichtigung des Trafurils. (Vgl. C. 1950.1. 894.) K lin. E rfah rungen  m it Trafuril, 
bei älteren  P leuritiden  schlecht resorbierenden Pneum onien u. B ronchitiden, bei 
S tauungskatarrh , peripheren D urchblu tungsstörungen  u. le ichten M yocard- 
schäden sind günstig. D er tlie rapeu t. E ffek t w ird  besprochen. (Schweiz, med. 
W schr. 78. 1155— 59. 27/11. 1948. B ern, Med. U niversitätsklin ik .)

K u n zm a n n . 4610
Nanna Svartz, Behandlung der ulcerösen Colitis m it Salazopyrin. B erich t über 

(90% ) erfolgreiche B ehandlung von 124 F ällen  ulceröser Colitis m it Salazopyrin  (4- 
[Pyridyl-(2)-amidosulfonyl]-3'-carboxy-4'-oxyazobenzol) [Labor A/B. P harm acia, 
S tockholm ], Zum A ustesten 8— 10 Tage 1/< T abl. zu 2— 3 m g täg lich ; B ehandlung m it 
12 Tabl. zu  0,5 g  in  24 S tunden. (Sem aine H ôp itaux  P aris  24. 1677— 78. 10/7. 1948. 
Stockholm .) K u n zm a n n . 4610

P. F. Girard, J. Pellerat und M. Devic, M yotonische Dystrophie nach Steinert. 
Gute W irkung von D iäthylam ingpropyläthylensulfam id  (3720 B P ).  B erich t über 
einen F all von inyoton. D ystrophie, der durch in travenöse In jek tionen  von Diäthyl- 
am inopropyläthansulfamid  (3720 R P) über 15 T age (ein- oder zweimal 0,50 g) 
erfolgreich behandelt w urde. (Rev. neurolog. 80. 778— 79. Dez. 194S.)

K u n zm a n n . 4610
Zeki Sunay, Em etin bei chirurgischer Behandlung von Injektionen. E m etin  (I) 

is t n ich t n u r bei den durch Amoeben veru rsach ten  Infek tionen  w irksam , sondern 
h a t  sich bew ährt bei tra u m a t. bzw. von dem A ppendix oder der G allenblase aus-
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gellender P eriton itis, bei schwerer In fek tion  des G allensyst., der throm bophleb it. 
A ppendicitis, der traum at.-e itrigen  M eningitis, m alignen L ippenfurunkeln  u. dem  
G asbrand. Boi Penicillin-resistenten durch Coli u. G asbranderreger hervorgerufenen 
Infektionen is t 1 häufig sehr w irksam . (Istanbu l Ü niv. T ip F ak . M ecm uasi [Bull. 
Fac. Möd. Istanbu l] 4. 424:— 29. 1948. A nkara.) B ö h m . 4610

E. Melchior, E m etin  bei verschiedenen In fektionen. Em etin  (I) erwies sich in
9 Fällen  von L ippenfurunkeln  erfolgreich. Bei 4 Fällen  von trau m at. pu ru len ter 
M eningitis w urde die Cerospinalflüssigkeit nach  wenigen Tagen steril u . 3 F älle  
geheilt. 21 F älle von Galleninfektion sprachen auf I an ; bei einigen w urde keine 
andere T herapie herangezogen. In  vielen F ällen  von p u ru len ter P eriton itis , bei 
G asgangrän u. einigen Fällen  von Gehirnabszessen w urden gu te Erfolge m it 1 
erzielt. I is t o ft gegen penicillinresistente M ikroorganism en wie Bact. coli u. P s. 
pyocyanea  sehr w irksam . (Lancet 255. 236. 7/8. 1948. A nkara, Surgic. Clin, of the 
N üm une Ilastanesi.) K u n zm a n n . 4610

Rudolph Theodor von Jaschke, Über die Anwendung von Desinfektionsmitteln  
im  weiblichen Genitalschlauch. D ie G rundlage des Selbstschutzes der Scheide is t die 
durch die DÖDERLEiNSchen V aginalbazillen ständ ig  gebildete M ilchsäure (I). Die 
physiol. K onz, (etw a 0,5% ) reich t aus, um  die E ntw . von S taphylokokken, S tre p to 
kokken u. a. pathogenen K eim en in 20— 50 S td . h in tanzuhalten  oder in  der V ita litä t 
zu schädigen. I in physiol. K onz, is t daher für die operative G eburtshilfe u. G ynä
kologie das rich tige D esinfektionsm ittel in  F orm  von 3— 4mal täg l. 4— 5 T age (bei 
sehr unsauberen  F ällen  ca. 8 Tage) durchgeführten  Scheidenspülungen. Serolact =  
enteiw eißto Molke m it 2%  gepufferter M ilchsäure u. M ilchzucker in der V er
dünnung 1 : 10 is t ein vollw ertiger E rsatz . (Ärztl. Forsch. 2. N r. 9/10. A rbeits- u. 
Problem ber. 43. 25/5. 1948. Offenbach a. M., F rauenklin ik .) L a n g e c k e r . 4610

C. I. W right und  Jean  C. Sabine (un ter techn. M itarbeit von Anne H. W right), 
Cholinesterase von menschlichen Erythrocyten und Plasm a und ihre H em m ung durch 
Anti-M alaria-M ittel. Die A rbeit s te llt einen Teil einer größeren U nters. (W r ig h t , 
J .  Pharm acol. exp. T herapeu t. 87. [1946.] 109) dar, welche auf die Erforschung 
der Zusam m enhänge der A ntim alaria-W rkg., T oxizität u. H em m ung der Cholin
esterase (1) gerich tet ist. D ie Best. der I ^erfolgte nach A mmon C. 1934.
I. 400) durch M essung der H ydrolyse von A cetylcliolin-Jodid. —  Chlorochin, 
Ghinacrin (A tebrin ), Plasmocliin  u . C hinidin  hem m en kom petitiv ; P aludrin  zeigt 
Mischung zwischen kom petitiver u . n ich tkom petitiver H em m ung; die H em m ung 
durch C hinin  lä ß t sich n ich t so einordnen. —  D ie D issoziationskonstante des
I-Substratkom plexes b e tru g  2,1 x IO-1, die des in ak t. Kom plexes ES„ (wobei 
w ahrscheinlich n =  2 ist) be träg t 1,5 x 10~2. —  Die Messungen bei optim aler 
Konz. (0,003 mol.) des S ubstra tes ergaben D issoziationskonstanten fü r die Enzym - 
Inhibitor-V erb., aus denen hervorgeht, daß P aludrin , P lasm ochin, Chinidin u. 
Chinin die I des P lasm as s tä rk e r hem m en als die I der E ry th rocy ten . —  Im  G egen
satz zur H em m ung durch  Diisopropylfluorphosphat is t die H em m ung durch Chini
din reversibel. —  Von den A rzneim itteln  w ird keines w ährend  der R k. zerstö rt. —  
Das Gleichgewicht zwischen In h ib ito r u. I w ird bei Chinacrin u . bei Clinidin in n e r
halb von 5 Min. erreicht, unabhängig  von der A rt des Zusatzes (vorher oder gleich
zeitig) zum  S ubstra t. —  Zwischen der relativen H em m ungsw irkung u. der A n ti
m alaria-W rkg. u . auch der ehem. K onst. konnte keine k lare Beziehung aufgefunden 
werden. —  Aus D aten  der eigenen wie auch frem der U nterss. w ird geschlossen, daß 
I aus m enschlichen E ry th ro cy ten  u. I aus G ehirn von M äusen iden t, sind. (J . 
Pharm acol. exp. T herapeu t. 93. 230— 39. Ju n i 1948. N at. In st, of H ealth , E xp . 
Biology and Med. In st.)  H e s s e . 4610

A. Spinks, Untersuchungen über synthetische Antim alariam ittel. 20. M itt. B lu t
konzentration und Verteilung im  Organismus in  Beziehung zur Antim alariaw irksam 
keit bei einigen Paludrinhomologen. E ine Reihe Paludrinhom ologe, bei welchen die 
S ubstituen ten  R j =  H  u. R2 =  Isopropyl des P aludrins  (I) verän d ert w urden, 
w urden auf ihre A k tiv itä t gegen Plasm odium  gallinaceum  geprüft. G ut w irksam  
Avar I, soAvie das Isopropylm ethylderiv. (II), m äßig Avirksam w aren M onoäthyl-{III), 
M ono-n-butyl-(l\)  u . M ono-n-am yl-(\) soAvie das Diäthylderiv. (VI). U nw irksam  
erwies sich das Aiono-(VII) u . Dimethylderivat (VIII). Säm tliche D erivv. w erden bei 
der R a tte , dem K aninchen u. K ücken g u t resorbiert, die B lutkonz, n im m t m it 
abnehm endem  Mol.-GeAV. zu, z. B. erreich t nach je  80 m g/kg an  R a tte n  in  1% Std. 
VII 0,36, VIII 0,18, I 0,16, II 0,08 u. V 1,07 m g-%  im  B lu t. W esentliche D ifferenzen 
der V erw eilsdauer im B lu t sind n ich t vorhanden. D as V erhältn is zwischen Gewebs- 
u. B lutkonz, is t bei I höher als bei VII, jedoch kann  die D ifferenz n ich t fü r die
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U nw irksam keit von VII veran tw ortlich  gem acht werden. (Ann. tro p . Med. P arasito l. 
42. 190— 97. Sept. 1948. M anchester, H exagon House. Res. L abor. Im p. Chem. 
Ind . L td .) J u n g . 4610

I. M. Rollo, J. W illiamson und  E. M. Lourie, Erworbene Paludrinresistenz bei 
Plasm odium  gallinaceum. 2. M itt. Ergebnislose Versuche zur Resistenzerzeugung 
durch lange Behandlung latenter Infektionen. (1. vgl. A nn. trop . Med. Parasito l.
41. [1947.] 278.) A uch bei längerer B ehandlung la te n te r  Infek tionen  m it Plasm odium  
gallinaceum  entw ickelt sich keine P aludrin (I)-Resistenz der E rreger, w ährend bei 
B ehandlung der B lu tinfektion  eine solche schnell e in tr itt. D ie la ten te  Infektion  
kann  tro tz  I-B ehandlung über ein J a h r  erhalten  bleiben. (Ann. tro p . Med. P arasito l.
42. 241— 48. Liverpool, School of Trop. M ed.) J u n g . 4610

Hans H eym ann und  Louis F. Fieser, N aphthochinon-Antim alariamittel. 21. M itt. 
W irkung au f Bernsteinsäureoxydase (20. vgl. C. 1948. E . 1688.) 30 D erivv. von
2-O xy-l,4-naphthochinon m it S eitenketten  in  3-Stellung w urden hinsichtlich ih rer 
atm ungshem m enden W rkg. auf B ernsteinsäureoxydase u. ih rer A ntim alariaw rkg. 
un te rsuch t. D a beide Eigg. n ich t parallel gehen, sind aus der Messung der ersteren 
keine zuvorlässigen Schlüsse auf die le tz te re  zu ziehen. (J . biol. Chem istry 176. 
1359— 62. Dez. 1948. Cambridge, Mass., H arv ard  U niv.) L e h m s t e d t . 4610 

Louis F. Fieser und  Hans Heym ann, Naplitliochinon-Antim alariamittel. 22. M itt. 
Relative atmungshemmende W irkungen (Plasm odium  lophurae). (21. vgl. vorst. 
Ref.) D ie atm ungshem m ende W rkg. (AI1W) von 82 3-alkylsubstituierten 2-Oxy-
1,4-naphthochinonen (II) au f p arasitis ierte  E ry th ro cy ten  w urde m it der A n ti
m alariaw rkg. (AMW) von II bei E n ten  verglichen, die m it P lasm odium  lophurae 
infiziert w aren. A H W  u. AMW gingen n ich t ganz parallel, aber die in  AMW w irk 
sam en II zeigten auch hinsichtlich A H W  hohe W erte , so daß dieser in  v itro -T est 
H inweise auf die B rauchbarkeit von II als A n tim alariam itte l liefert. Bei einigen 
G ruppen der II zeigten sich —  je  nachdem  die S eitenkette  eine gerade oder u n 
gerade A nzahl von C-Atomen h a t te  —  abw echselnd hohe u. niedrige W erte  fü r A H W  
u. für- die re la tive  E m pfindlichkeit gegen m enschliches Eiw eiß; h ierbei w aren die 
em pfindlichsten V erbb. auch  die w irksam sten. D ie A rzneim ittelw rkg. scheint auf 
der V ereinigung von II m it einem  A tm ungsenzym  u. dessen In ak tiv ierung  zu 
beruhen. (J . biol. C hem istry 176.4363— 70. Dez. 1948.) L e h m s t e d t . 4610 

J . F. Monk, Moderne Therapie benigner tertiärer M alaria. Bzgl. der A nw endung 
von C hinin  (I); M epacrin  (II), einem A crid infarbstoff; P aludrin  (III); einer 
B iguanidinverb .; Chlorochin (IV); einem 4-Am inocliinolinderv.; Panuichin  (V); 
einem 8-Am inochinolinderiv. u . Pentachin  (VI), ebenfalls einem 8-Aminochinolin- 
deriv. bei benigner te rtiä re r  M alaria w ird an  H and  der Rückfallziffern der the rapeu t. 
W ert der Verbb. d isku tiert. E ntgegen  früheren  B ehauptungen  ru ft  II bei V erab
reichung von n. Dosen n u r ganz geringe tox . W rkgg. hervor. D a in  m anchen Fällen 
große Ü berem pfindlichkeit b esteh t, sollte es n u r m it V orsicht gegeben werden. 
III b esitz t gegenüber II den Vorteil, daß es die H a u t n ich t an fä rb t. E s ste llt ebenso 
wie VI ein gutes Schizontenm ittel dar, jedoch können beide das A uftre ten  von 
v ivax-Infektionen n ich t verh indern . T ro tz des geringen Zw ischenraum s zwischen 
therapeu t. u. tox. Dosis b es itz t V B edeutung  zur B ehandlung von v ivax  m alaria. 
A ußerdem  fü h rt es, gem einsam  m it anderen M itteln  verabreich t, eine Senkung der 
Rückfallzahlen herbei. VI b esitz t ähnlich tox . Eigg. wie V, is t jedoch ein sehr gutes 
Schizontenm ittel. Zur P rophylaxe sind bes. IV u. III geeignet. D urch  geeignete 
K om bination  verschied. V erbb. gelang es, bessere E ffek te zu erzielen. Ü ber die 
Erfolge m it I u . V, III u . V, I, II u . V sowie I u. VI w ird  ausführlich berichtet. 
(B rit. m ed. J .  1948. I . 1221— 25. 26/6.) H il d e g a r d  B ag an z . 4610

W alter K ikuth, Sontochin, ein neues M alariaheilm ittel. Sontochin  (I) (1937 
A n d e r s a g , B r e it n e r , J u n g , Sc h ö n h ö fe r ) is t  3-M ethyl-4-diäthylaminoisopentyl- 
amino-7-chlorchinolin, ein nahezu farbloses, in  W . le ich t Iösl., b itte r  schmeckendes 
Pulver. Bei der B ehandlung der Vogelm alaria im  RoEHLschen T est (R o e h l , 
A rch. Schiffs- u. T ropen-H vg. 30. [1926.] 1) erwies sich das I ähnlich w ie das Alebrin
(II) noch in  einer V erdünnung von  Vmoo (1 cm 3/20 g Vogel) als w irksam , w ährend 
V erdünnung von 1/3000 n ich t im m er, von Vsooo n u r noch gelegentlich eine W rkg. 
erkennen ließ. D ie W irksam keit des C hinins  ( I I I )  e rstreck te  sich auf V erdünnungen 
bis zu m axim al 1/.,„„. G enau so wie das II u . I I I  u . im  G egensatz zum  Plasmochin  
w ar I auf die H aem oproteusgam eten (vom Vf. eingeführter M odellvers. (K ik u t h , 
D tsch . med. W schr. 1932. 550; Zbl. B akterio l., P arasitenkunde , Infektionskrankli- 
A bt. I  127. Beih. 1— 3. [1932.] 172.) ebenso auf die H albm onde der M alaria  
tropica auch in  größeren Dosen unw irksam . D as gleiche g ilt fü r Piroplasmen,
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Trypanosom en  u . Leishm anien. Die V erträglichkeit des stom achal applizierten  I 
is t etw as geringer als die des II : Tödliche Dosis Vioo 1/20 g Vogel. K lin. P rü fung  des
I in  m ehreren 100 Fällen  erwies in  B estä tigung  der T estbefunde seine B rauchbarkeit 
als II-äknliehes, zw ar n ich t kausalprophylak t., aber klin. p rophy lak t. w irksam es 
Schizontenm ittel. (N aturforsch. Med. D tschl. 1939— 1946. 43. 11— 16. Dez. 1948. 
W uppertal-E lberfeld , B ayer-Forschungsstätten .) C. 0 .  L a u bscha t . 4610

Walter Kikuth und  Lilly Mudrow-Reichenow, Kausalprophylaktisch bei Vogel
m alaria wirksame Substanzen. D as kausalprophylak t. Versagen des Chinins, 
Atebrins, Plasmochins u. des Certuna is t auf deren W irkungslosigkeit gegenüber 
den von J am es  hy p o th e t. vorausgesagten, von Vff. u . a. F orschern  sp ä te r n ach 
gewiesenen sogenann tenE - ( =  Endothel-) F orm en der Sporozoiten zurückzuführen. 
A ußerhalb der Erythrocyten  in  vorwiegend reticuloendothelialen Geweben sich 
entw ickelnd, is t ih re  E xistenz fü r einige A rten  der Vogelmalaria erwiesen, fü r  die 
m enschlichen JliaZariaparasiten durchaus w ahrscheinlich. U n ter 100 an  sporo- 
zoiteninfizierten (P . catliemerium) K anarienvögeln geprüften  S ubstanzen erwies 
sich das Endochin  (I) (Pa 8343 =  Salzer 265) gegenüber den Ei-Formeln als am  
w irksam sten. I is t das 2-M ethyl-3-heptyl-4-oxy-7-methoxychinolin, die u n te r  den 
V arian ten  m it 3— 12gliedrigen K etten  in  2-Stellung w irksam ste V erbindung. I is t 
ein weißliches, w asserunlösl., peroral u. paren tera l appliziert, vollkom m en ungiftiges 
Pulver. Seine V erträglichkeit be träg t, peroral als Suspension appliziert, 1/35 g/20 g 
Vogel, die k le inste noch w irksam e Dosis 1/3000 g, demzufolge sein th e rap eu t. Index  
1 : 120. G egenüber der durch Sporozoiten von P . cath. hervorgerufenen Infektion  
is t 1/400 g m eist noch von k la re r W irkung. Bei stä rkeren  Konzz. (1/25— Vioo S) kann  
der E ffek t so in tensiv  sein, daß die Sporozoiteninfektion ü b erh au p t n ich t zum 
H aften  kom m t u. R einfektion  m it dem selben S tam m  nach  einigen W ochen nega
tiv en  B lutbefundes gelingt. Gleich anderen Verbb. m it geringer m alaricider W rkg. 
vom Typ der 4-Oxychinaldine h a t das I, wie das Plasmochin  eine G am etenw rkg., 
die sich außer an  Reisfinken im  Geißelungs-Vers, dem onstrieren lä ß t. Zu den 
gleichfalls g u t w irksam en I-Abköm m lingen gehört das IA , ein I, das in  4-S tellung 
s ta t t  der OH- eine OCO• <7//3-G ruppe en th ä lt u . das IB , ein I, das in  -/-Stellung 
s ta t t  der 0 //-G ru p p e  den Bemsteinsäureesterrest OG-CH, ■ CH , ■ COOCH3 en th ä lt. 
D er th e ra p eu t. Index  des I A b e trä g t (RoEHLscher Vers.) Ï : 32, der des 1 B 1 : 120. 
G egenüber der gu ten  W rkg. des I, lA u .  IB  fiel das IS, eine M ercaptovcrb ., bei der 
anstelle der 0 //-G ru p p e  in  '/-S tellung eine Sulfhydry lg ruppe eingeführt w urde, in 
bezug auf den m alariciden E ffek t im  RoEHLSchen Vers. (Index  1 : 16), wie im 
p rophy lak t. Vers. (Index  1 : 8) m erklich ab . Die klin. P rü fu n g  des I zeigte ein 
negatives E rgebnis. Ob dies auf unzureichende D osierung u. R esorption  oder aber 
auf die hochgradige Spezifität der I-W rkg. zurückzuführen ist, is t  zu r Zeit noch 
n ich t gek lärt. (N aturforsch. Med. D tschl. 1939— 1946. 43. 43— 49. Dez. 1948. 
W uppertal-E lberfeld , B ayer-Forschungsstätten .) C. 0 .  L a u bscha t . 4610

H. Vogel und  W. Minning, Die W irkung von M iracil bei Schistosoma japonicum - 
In fektionen von Laboratoriumstieren. Die W irksam keit von M iracil A ,  B , C, D, 
M s 803 u. M s 786 gegen Schistosom a japonicum  w urde an K aninchen, H am stern  
u. A ffen geprüft. D ie P arasiten  w urden n ich t ernstlich geschädigt. D agegen zeigte 
sich M iracil D  bei H am stern , die m it Sch. m ansoni in fiz iert w aren, w irksam . D as 
Versagen von M iracil bei den Verss. m it Sch. japonicum  is t also auf die W id er
standsfäh igkeit dieser P arasiten  u. n ich t auf die A rt der V ersuchstiere zu rück 
zuführen. (Ann. trop . Med. P arasito l. 42. 268— 70. Dez. 1948. H am burg , In s t, fü r 
T ropenkrankheiten .) E b e r l e . 4610

Ch. Sarrouy, Moderne Behandlung von infantilem  K ala-A zar. F ü r  die B eh an d 
lung von in fantilen  visceralen Leishm aniosen is t das N -M ethylglucam inantim oniat ( I )
(2168 B P ),  C7H170 6N -S bO ,H , w irksam er, 2mal w eniger tox . u . g ib t n ich t die 
N ebenerscheinungen wie p-Am inophenylantim oniat von M ethylglucam in (Penta- 
stib). In  etw a 60 Fällen  t r a t  durch in tram usku lä r in jizierte 30% ig. wss. I-Lsgg. in 
10 Tagen (täglich 50— 100 mg je  kg Gewicht des P a tien ten ) volle H eilung ohne 
R ückfälle ein. W eniger w irksam , aber ebenfalls geeignet sind 2% ig. wss. Lsgg. von 
4,4'-Diamidino-diphenoxypentan  (P entam idin , II), von dem  15 in tram usku läre  
Tagesdosen von 4 mg je  kg Gewicht gegeben w urden. In travenöse In jek tionen  von
II u. 4,4 '-Diamidino-stiiben u. -diphenoxypropan  (Propam idin ) bew irkten  dagegen 
Zwischenfälle. (Sem aine H ôpitaux  P aris  24. 1862-—64. 30/7. 1948. Algier.)

SCHMIDT-JOHANSEN. 4610
Edzard Gerriets, Die Behandlung der Spirochaetosis cuniculi m it A rsen 

präparaten. 11 K aninchen konnten durch In jek tion  von 0,075 bzw. 0,15 g Neo-
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salvarsan bei in tram usku lärer G abe in  die G enitalm uskulatur geheilt w erden. E ine 
s tä rkere  Reizwrkg. konn te  n ich t beobachtet w erden. A uch Solu- u . M yosalvarsan  
erwiesen sich als geeignet. (Mh. V eterinärm ed. 3. 214— 16. Nov. 1948.)

G r im m e . 4610
Félix-Pierre Merklen und  Paul B erthaux, Anom alien bei der Harnausscheidung  

von Arsen und  Intoleranzerscheinungen im  Verlaufe der Behandlung m it Novarseno- 
benzol. D ie As-Ausscheidung im  H arn  is t individuell u. zeitlich uneinheitlich. A ul 
die M öglichkeit eines Zusam m enhanges zwischen A s-R etention  u. A s-Into leranz 
w ird hingewiesen. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 142. 830— 33. Ju n i 1948. 
F ac. de méd. L ab . de p a th . exp.) K u n zm a n n . 4610

L. Ragaz, Z ur Pharmakologie der p-Am inosalicylsäure. Nachweis, Verteilung 
im  Organismus und renale E lim ination. V erteilungsstudien an  B lu t u . Geweben 
des K aninchens ergeben, daß sich p-Am inosalicylsäure  (I) bes. in  der Niere au- 
reichert, in  den übrigen Organen den Serum spiegel hei weitem  n ich t erreicht. 
A ffin ität zu E ry th ro cy ten  is t n ich t groß. D er E infl. von I auf die febrile Tem p. 
beru h t n ich t auf d irek ter an tip y re t. W irkung. D ie B indung an  Serum protein 
w urde gemessen. F ü r  die B est. von I in K örperfl. u. Organen w urde ein Verf. au s
gearbeite t. 0,2—-0,5 cm 3 Serum  w erden m it 7,0 bzw. 7,5 cm 3 W . verse tz t u. nach 
5 Min. m it 2 cm 3 p-Toluolsulfosäure in  20% ig. wss. Lsg. % S td. am  sd. W asserhad 
erh itz t, gem ischt u. f iltrie rt. F arb rk . m it 5 ein3 F iltra t  u. 3 cm 3 p-Toluolsulfosäure in 
5% ig. wss. Lsg. u. 2 cm 3 auf 3,9 gepuffertes E h r l ic h -Reagens. Zur K olorim etrie 
kann  ein S tufenphotom eter oder ein photoelek tr. G erä t verw endet w erden (B lau
filte r m it 450 pp). D ie B est. in  den Organen w ird ähnlich durchgeführt. M an arbe ite t 
m it einer E ichkurve. E inzelheiten vgl. Original. (Schweiz, m ed. W schr. 78.1213— 19. 
18/12. 1948. B ern, W issenscli. Forsch.-A bt. der D r. W ander-AG .)

K u n zm a n n . 4610
H. Steinlin und  E. W ilhelmi, Chemotherapie der Tuberkulose m it p-Am ino- 

salicylsäure. Aus den B eobachtungen an  106 P a tie n te n  ergab sich m it p-Am ino- 
salieylsäure (A m inacyl ,,W ander“) (I) hei den häufigsten  E rscheinungsform en der 
Tbc. th e rap eu t. W irkung. E ieber/H usten , Senkungsgeschwindigkeit, E xpek to ra tion  
u. Bazillenbefund im  S putum  w erden günstig  beeinflußt. N och in tensiver is t W rkg. 
auf Allgem eiuhefund. 1 allein oder in  Verb. m it Streptom ycin  bew irkte bei einigen 
schweren Fällen B azillenfreiheit im  A uswurf. D ie V erträglichkeit is t bei du rch 
schnittlicher täg licher D osierung von 12 g  im  allg. gu t, lokale B ehandlung w ar bei 
tbc . E xsudaten  u. Em pyem en sehr günstig. Bei Cavernen u. F iste ln  schein t sie hei 
geeigneter Technik  aussichtsreich. (Schweiz, med. W schr. 78. 1219— 24.18/12. 1948. 
Heiligensclrwendi, Bernische H eilst, fü r T uberk .) K u n zm a n n . 4610

Dieter G. Markees u n d  Alfred Burger, Antituberkulosemittel. B is-(am inoaryl)- 
cyclapropanderivate. l-[2-Aminothiazolyl]-2-[4-aminophenyl]-cyclopropan. Aus 2-p- 
N itrophenylcyclopropancarhonsäure (I), en tstanden  entw eder durch K ondensation  
von p -N itrostyro l m it Ä thy ld iazo ta t od. durch N itrieren  von 2-Phenylcyclopropan- 
carbonsäure, sind über das l-B rom acetyl-2-[p-nitroplienyl]-cyclopropan das l-[2- 
Amino-4-lhiazolyl]-2-[4-aminophenyl]-cyclopropan  hergestellt. A nalog w erden l-[2- 
Amino-4-thiazolyV\-2-phenylcyclopropan u. l-[4-Thiazolyl]-2-phenyley clopropan 
syn the tisiert. I w ird red. u. die A m inosäure zu  der tram-Cyclopropan-l.2-dicarbon- 
säure um gelagert. (J . Amer, cliem. Soc. 70. 3329— 32. O kt. 1948. Charlottesville, 
Va., Cobb. Chem. L ahor., U niv. of Va.) J ä g e r . 4610

J. MacD. Holmes und  Robert Hughes, Die Behandlung von Abortus-Fieber m it 
Sulfonam iden und  Bluttransfusionen. M itt. ü b er 2 F älle  von A bortus-F ieber, die m it 
Sulfad iazin  (1) u . B lu ttransfusion  erfolgreich behandelt w erden, nachdem  die A n
w endung von P enicillin, Sulfam ezathin  u. I keinen Einfl. au f die E rk rankung  
h a tte . E s w ird verm u tet, daß die W rkg. durch einen B rucella-A ntikörper im  B lu t 
hervorgerufen w ird. (B rit. med. J .  1948. I I .  859— 60. 13/11. S taffordshire, G eneral 
In firm ary ; C latterbridge [County], G eneral H ospital.)

H il d e g a r d  B ag an z, 4610
Karl Storck, Z ur Wundbehandlung m it Sulfonam iden. Vf. em pfiehlt W undspül

behandlung m it einer verm ittels R ekordspritzc zuzuführenden Suspension ge
eigneter Sulfonam ide (De M a) in  3% ig. H20 2-Lösung. (D tseh. m ed. W schr. 73. 
492. 15/10. 1948. Pforzheim .) C. O. L au bscha t . 4610

Robertson Pratt, Jean  Dufrenoy und  Louis A. Strait, Die Erhöhung der Peni- 
cillinwirksam keit in  vivo durch Kobaltspuren. In trap erito n ea le  Verabfolgung von 
256y CoCl2 ■ 6 ILO zusam m en m it 2000 E inheiten  krist. Benzylpenicillin (I) pro
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M aus ü b te  eine Scliutzwrkg. gegen Eberlhella typhosa  aus, die wenigstens 4000 E in 
heiten  I äqu ivalen t w ar. Noch m it 64 y  Co-Salz w ar ein m eßbarer E ffek t feststellbar. 
CoClo allein zeigte auch in  höherer D osierung w eder to x . noch schützende W rkg. 
gegenüber den Tieren. (J . B acteriol. 55. 75— 77. Ja n . 1948. San F rancisco, Calif., 
Univ. of California, Coll. of P harm ., Med. Center.) F r a n k e . 4611

Otto Cinibal, Z u r M ethodik der Penicillintherapie bei Augenkrankheiten. A us
führliche M itt. über die bakteriolog., pharm akol. u. physiol. G rundlagen der Peni- 
c?7Zmanwendung u. die sich daraus ergehende M eth. bei A ugenerkrankungen. 
(Klin. M onatsbl. A ugenheilkunde augenärztl. F ortb ild . 113. 342-—53. 1948. Kiel, 
U niv., A ugenklin.) H il d eg a r d  B ag an z . 4611

E. Heinsius, Richtlinien fü r  Penicillinbehandlung bei Augenleiden. (Vgl. C. 1950.
I. 1251) K urze Ü bersicht über die w ichtigsten Penicilline, ih re  A ufbew ahrung u. 
K onservierung, die E m pfindlichkeit der häufigsten  E rreger u. die in  F rage kom 
m enden A nw endungsgebiete nebst D osierung. Als A nw endungsarten  w erden die 
lokale, in tram usku lä re  u. in travenöse, sowie Spülung der V orderkam m er u. In je k 
tionen in  die A ugenum gehung genann t. A uf die penicillinhem m ende W rkg. von 
Borsäure, A., Novocain, 0 2 entw ickelnde Chemikalien, A drenalin, U n ste rilitä t u. 
M etallsalzen bei lokaler V erw endung w ird hingewiesen. (Klin. M onatsbl. A ugenheil
kunde augenärztl. F o rtb ild . 113. 378— 81. 1948. H am burg, Allg. K rankenh . H eid 
berg.) H il d e g a r d  B ag an z . 4611

R. W. Stephenson, M it P enicillin  behandelte phlyktänuläre K erato-K onjunkti
vitis. E ine in  großen Z eitabständen  im m er wieder au ftre tende ph ly k tän u lä re  
K erato -K on junk tiv itis  schien nach M aßgabe der s ta rk  positiven Tuberkulin-K k. 
Tb-verdächtig . N ach M aßgabe des m it to ta l 106 0 . E . P enicillin  (3 stündlich  
25000 O. E . in tram usku lär) erzielten Heilerfolges u. des geringen m it T uberkulin  
erzielten E ffektes m uß te  sie jedoch als S taphylokokken-Allergie gedeu te t w erden. 
(Lancet 255. 144—-45. 24/7. 1948. M iddlebrough, G eneral Hosp.)

C. 0 . L au bscha t . 4611
A. Michael Davies, Penicillintherapie des Scharlachs. Vf. n im m t Bezug auf die 

in  J e r s il d s  A rbeit em pfohlene M eth. einer in term ittierenden  P enicillin-B ehandlung 
m it hohen Dosen. F älle schwerer K arbunkulose konnten durch  B ehandlung m it 
1 Mill. OE I (12std. je  200000 OE) innerhalb  von 5 Tagen geheilt w erden. Ebenso 
konn ten  F älle  von ak u te r  Tonsillitis u . P haryng itis  in  durchschnittlich  (5,5 Tagen 
(3— 10 Tage) geheilt w erden. Bei 4m aliger A pplikation von 12std. 400000 OE red. 
sich die H eilungsdauer auf 4,5 Tage (3— 6 Tage). Zur D eu tung  dieser ausgezeich
neten  Erfolge w ird angenom m en, daß 6 S td ., nachdem  der erstm alig  erreich te I- 
Spiegel w ieder auf 0 gesunken is t, d. i. 12 S td . nach In jek tion  einer großen Dosis, 
sich die m eisten E rreger im  Z ustand s tä rk s te r Teilung u . dam it s tä rk s te r  G efähr
dung befinden u. h ierbei von der 2. In jek tion  gerade im  rechten  M om ent e rfaß t u. 
vern ich te t w erden. (Lancet 254. 810. 22/5. 1948. N etley, H an ts . R oyal V ictoria 
Hosp.) C. O. L au bscha t . 4611

H. Seaward Morley, H eilung eines m ultiplen Streplokokken-Abscesses der Leber 
m it Penicillin . N ach operativem  E ingriff d iagnostizierter, durch  perinephrit. 
S trep tokokken-Infek tion  ausgelöster Leberabscess. B ehandlung m it Sulfathiazol u . 
Sulfam ethazin  w ar so g u t wie erfolglos. T herap ie: E inleitend 100000 0 . E . Penicillin , 
dann 3 stündlich  60000 O. E. 11 Tage lang; Totaldosis 4,06 Millionen O. E . Nach 
3 Tagen Tem p.-R ückgang zur N orm , nach 5 M onaten ohne jeden B efund geheilt. 
Ä hnliche R esu lta te  erzielten F ly n n  [1946], d ’ABREU [1946], B er m a n  u. E g b er t  
[1941]. (Lancet 254. 949. 19/6. 1948. Chichester, Senior P hys., Royal W est Sussex 
Hosp.) C. O. L a u bsc h a t . 4611

George Gottsegen, M it P enicillin  behandelter m ultipler Leberabscess. N ach z u 
nächst vergeblicher A pplikation  von täglich  100000 0 . E . ( to ta l 400000) u. 1 W oche 
spä ter täg lich  150000 O. E . ( to ta l 750000) genügten nach darau f erfolgter L ap a ro 
tom ie to ta l 300000 0 . E . (täglich 100000) zu r F iebersenkung u. völligen H eilung. 
D aß ungeach tet der ex trem  verschied. D osierung 3 Tage nach L aparo tom ie F ieb e r
freiheit erzielt w erden konnte, n ich t aber m it den im  vorliegenden F alle  vor L ap a ro 
tom ie gegebenen to ta l 1,05 [Millionen, w ird vom  Vf. als ein auf die L aparo tom ie 
d irek t zurückzuführender E ffek t gedeutet. (Lancet 255. 197. 31/7. 1948. B udapest, 
A nna Hosp.) C. O. L au bscha t . 4611

Kempton Hare, Untersuchungen über Orientbeule. 4. M itt. D ie Behandlung der 
Orientbeule. Verschied. Behandlungsw eisen von  Orientbeule, wie K om pressen m it 
M agnesiumsulfat, m it Lebertranbehandlung, m it Sulfonam idpuder oder m it
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K upfersulfatlsg. 1 : 150, gefolgt von einer B ehandlung m it A cridin-Em ulsion 
1 : 1000 oder täglicher A nw endung einer P as te  aus K upfersu lfa t u. Phenol in  
Glycerin, gefolgt von einer B ehandlung m it Sulfonam idpuder, oder Reinigung m it 
Quecksilberperchlorid 1 : 4000 m it anschließender A nw endung von 4% ig. Cocainlsg. 

u. u nverdünn te r Formalinlsg. u . B ehandlung m it Lebertran u. Scharlachrotsalbe oder 
in travenöse In jek tion  von  Neoarsenphenamid  nach anfänglicher Lebertraribehand- 
lung  oder in tram usku lä re r In jek tion  von P enicillin  (100000 oder 200000 E .) 
oder A usspülung m it Salzlösung u. U m schlägen m it Penicillinlsg. (500 E ./cm 3), 
verbunden m it In jek tion  von 100000 E . P enicillin  am  1. T age u. N achbehandlung 
m it Scharlachrotsalbe, w erden beschrieben. Em pfohlen w ird einleitende paren terale  
u. lokale B ehandlung m it Penicillin , gefolgt von B ehandlung m it Scharlachrotsalbe. 
(J . tro p . Med. H yg. 51. 119—-29. J u n i 1948. London, Univ.)

K u n zm a n n . 4611
H. Métras, M. Grégoire, J. Lieutier und  C. Gaillard, E inige bei der Behandlung  

der Lungenabszesse durch intrabronchiales P enicillin  aufgetretene Probleme. D ie in tr a 
bronchiale (I)-Therapie, gegebenenfalls ergänzt durch eine I-A llgem einbehandlung, 
zeitig t bei Lungenabszessen, hei rech tzeitiger A nw endung, 75%  Heilerfolge. In  
bestim m ten  F ällen  b le ib t der Chirurg. E ingriff unentbehrlich . (Presse m éd. 1948. 
471— 72. 3. Ju li. Marseille, H ôp. de la  Conception, H ôp. Saint-Josepli.)

K . Ma ie r . 4611
Ingeborg Niemand, Über die fokale Behandlung m it P enicillin  bei Staphyloder- 

m ien. Bei der B ehandlung stapliylogener P yoderm ien (Furunkeln , K arbunkeln) 
t r a t  nach  lokaler In jek tion  von P enicillin , soweit es sich n ich t um  resisten te 
S täm m e (Staphylococcus aureus) hande lt, R ückbldg. oder E iuschm elzung ein u. 
im  Vgl. zur E igenhlutein8pritzung schnelleres Nachlassen der Schm erzen. Z usätz
liche B ehandlung , außer gelegentlicher R o tlich tbestrah lung , w ar unnö tig ; Neben- 
wrkgg. w urden n ich t festgestellt. (Ärztl. W schr. 3. 727— 28. 15/12. 1948. Berlin- 
Spandau, D erm atolog. K lin . d. S tad t. K rankenh .) S c h u le n b u r g . 4611

Benedict F. Massell, James W. Dow und  T. Duckett Jones, Perorale Verab
reichung von P enicillin  bei rheumatischem Fieber. P ero rale  V erabreichung von 
P enicillin  (I) in  Dosen 300000 bis 1000000 E inheiten  täglich  über 10 Tage u n te r 
d rück te  h äm o ly t. S treptococcen hei allen außer 2,1%  P a tie n te n  m it rheum at. 
F ieber u . v ern ich te te  die Organism en in  77,7%  der Fälle. Bei 10 klin. u . 5 halbklin . 
Fällen  w urde häm oly t. S treptococceninfektion hei sofortiger Penicillin thorapie ohne 
Recidiv von rheum at. F ieber behandelt. Bei S prechstundenpatien ten  fü h rte  die V er
m inderung der B akterienzahl durch  I n ich t zur V erhü tung  der A usbreitung. Zur 
P rophylaxe von S treptococceninfektion im  R achen u. rh eu m at. F ieber w erden 
100000— 200000 E inheiten  dreim al täglich  als ausreichend angesehen. ( J .  Amer, 
m ed. Assoo. 138. 1030— 35. 4/12. 1948. B oston.) K u n zm a n n . 4611

Kurt Liebermeister, Über eine Fehlerquelle bei der Penicillinblutspiegelbestim
m ung. Bei der Penicillinbest, im  B lu te  k ann  eine B ak teriäm ie m it penicillinresis- 
ten ten  E rregern U rsache falscher Ergebnisse sein. (K lin. W schr. 26. 565— 66. 
15/9. 1948. S tu ttg a rt , W ü rtt . Med. L andesuntersuchungsam t.)

K u n zm a n n . 4611
Lawrence P. Garrod, D ie baklericide W irkung des Streptom ycins. Geschwindig

keit u . G rad der baktericiden W rkg. des Streptom ycins  hängen von Konz., Tem p., 
Medium u. B akterienzahl ah. D ie th e rap eu t. W rkg . k ann  m ehr den bak tericiden  als 
den b ak terio sta t. Eigg. zuzuschreiben sein, w as sicher hei hohen Konzz. in  den 
H arnw egen zu trifft. (B rit. med. J .  1948. I . 382— 86. London, S t. B artholom ew ’s 
Hosp.) K u n zm a n n . 4611

J. Cathala und  R. Bastin, Erste Versuche der Slreptomycinbehandlung in  der 
K inderheilkunde. 119 K inder, von denen 98 an  verschied, tuberkulösen  E rkrankungen  
u. 21 an  aku ten  A ffektionen durch G ram -negativeB akterien  litten , w urden m itS trep-  
tom ycin  behandelt. W ährend  hei den T uberkulosen g u te  Anfangserfolge erzielt w ur
den, die jedoch noch keine Prognosen fü r längere Zeit zulassen, konnten  hei den nicht- 
tuberkulösen A ffektionen günstige Ergebnisse beobach tet w erden. (Presse m éd. 56. 
U S— 21. 21/2. 1948. P aris, H ôp. Trousseau.) E b e r l e . 4611

Ch. Mattei, K linische und therapeutische Bemerkungen über 130 m it Strepto
m ycin  behandelte Patienten. Inhaltlich  iden t, m it der C. 1947. E . 970 referierten 
A rbeit. (Presse m éd. 56. 134-—35. 21/2. 1946. Marseille, C entre Régional.)

E b e r l e . 4611



1948 Eg. P h a r m a k o l o g ie . T h e r a p i e . T o x ik o l o g ie . H y g i e n e . E. 3185

Geoffrey B. Fleming, Slreptomycinbedarf. G edanken zum  V ertoilungsproblem  
von Streptom ycin  bei tuberkulöser M eningitis. (Lancet 254. 347. 28/2. 1948. 
Glasgow.) K u n zm a n n . 4611

Fontan, Behandlung akuter Lungentuberkulose des K indes m it Streptom ycin. 
(Vgl. C. 1948. E . 1935.) B erich t über 11 Fälle. (J . Méd. B ordeaux Sud-O uest 125.
111— 13. M ärz 1948.) S c h m id t - J o h a n s e n . 4611

Ch. Mattei, Ergebnisse und Zwischenjalle bei der Behandlung gem sser Tuberku
losen m it Streptom ycin. B erich t über 130 B eobachtungen bei m eist w irksam er in tr a 
m uskulärer u. in tra rach id . B ehandlung von laryngit., meningit. u . Lungentuberkulose. 
K om plikationen tra te n  bes. nach in tram usku lärer In jek tion  u . nach  beendeter Be- 
B ehandlung bzw. H erabsetzung der Dosis auf. (Sem aine H ôpitaux  P aris  24. 
1614— 18. 2/7. 1948. Marseille, Med. F ak u ltä t.)  Sc h m id t - J o h a n s e n . 4611

Ss. 0 .  Dulitzki, R. M. Gotzman, M. K. Kartman, R. A. Friedman und
F. I. Urjewa, Erfahrungen bei der Behandlung der tuberkulösen M eningitis durch 
suboccipitale E in führung von Streptomycin. (Vgl. C. 1947. E . 970.) E s w urden 73 
K inder im  A lter von 8 M onaten bis zu 13 Ja h re n  m it tuberkulöser M eningitis durch  
suboccipitale E in führung  von Streptom ycin  behandelt. D ie erste K ur um fasste je 
weils 18— 20 P unk tionen  m it E inführung  von jo 20000— 50000 E ., je  nach dem  
A lter der P a tien ten . D ie W rkg. zeigt sich bereits nach  5— 6 In jek tionen . Rückfälle, 
3 davon m it tödlichem  A usgang, w urden bei 14 K indern  beobachtet. Bei 16 K indern  
blieb bis zu 12 M onaten ein k ran k h afte r S ta tu s des L iquors erhalten . Bei 27 K indern  
versag te die B ehandlung. 23 K inder konnten  als gesund entlassen w erden, 19 davon 
ohne Récidivé. B ei K leinkindern versag te die B ehandlung rech t häufig. N eben
erscheinungen durch die B ehandlung w urden n ich t beobachtet. (neAuaTpun 
[Pädiatrie] 1948. N r. 5. 43— 49. Sept./O kt. M oskau, 2. Med. S ta lin -Inst., P äd ia tr . 
H ospitalk lin ik  u. L ehrstuh l fü r Physiologie.) D u M ans. 4611

R. Caussé, I. Gondet und  B. Vallancien, Vestibuläreffekt des Streptom ycins bei 
der M aus. Im  W iderspruch zu den Feststellungen von Mo lito r  u . M itarbeitern  (C. 
1946. 461), daß Streptom ycin  (I) lediglich hei H unden einen den bei M enschen in  
80— 90%  aller F älle  au ftre tenden  ähnlichen V estibulareffekt auslöse, w urde n ack 
gewiesen, daß dieser sehr wohl auch bei M äusen in  beliebiger S tärke  sowohl nach  
einm aliger als auch w iederholter I-A pplikation provozierbar sei. D er E ffek t is t so 
deutlich u. akzen tu iert, daß er zu r w eiteren U ntersuchung dieser nach  I-A ppli
kation  au ftre tenden  N ebenerscheinungen herangezogen w erden kann . (N atu re  
[London] 162. 929. 11/12. 1948. Paris, École P ra tiq u e  des H au tes É tudes.)

C. O. L au bsc h a t . 4611
H. Sobhi und  Omar Khairat, Durch P s. pyocyanea hervorgerufene puerperale 

Septikaemie : Streptom ycin- Versager. E ine durch P s. pyocyanea  bed ing te B acteriäm ie 
u. Bacillurie hei einer 28 jährigen  F ra u  im  A nschluß an  einen A bortus sp rach  auf 
Penicillin n ich t an . 1 g S treptom ycin  täglich fü h rte  zu Sterilisierung von  H arn  u. 
B lu t; die K ranke s ta rb  infolge eines p ara ly t. Ileus bzw. einer A granulocytose. 
(Brit. med. J .  1948. I I .  516. 11/9. 1948. A lexandria, Med. F ak u lt. d. U niv.)

L a n g e c k e r . 4611
C. Eyzaguirre, B. P. Folk, K. L. Zierler und J. L. Lilienthal jr. (u n te r techn. 

M itarbeit v. E. Leakins), Experimentelle M yotonie und  Wiederholungserscheinungen. 
Der Veratrineffekt von 2,4-Dichlorphenoxyacetat bei der Ratte. 2,4-Dichlorphenoxy- 
acetat erzeugt im  neurom uskulären  App. der R a tte  eine Veratrinrk., gekennzeichnet 
durch w iederholtes A nsprechen au f einzelne S tim ulan tien  in  M uskeln u. N erven. 
Die W iederholungsrkk. werden durch K + u. Acetylcholin b e to n t u. durch  Beweglich
keit, durch Chinin, M g++ u. Ca++ u. «-Tocopherylphosphat ausgelöscht. D ie E r 
scheinungen können n ich t von jenen hei spon taner M yotonie hei M ensch u. Ziege 
unterschieden w erden u. auch n ich t in  den R kk. auf versch. n ich t verw and te  ehem. 
pkysikal. u. elektr. Reize. (Amer. J .  Physiol. 155. 69— 77. 1/10. 1948. B altim ore, 
M aryland, The Johns H opkins U niv. & Hosp. D ep. of Med. Phvsiolog. D iv.)

K u n zm a n n . 4620
George A. Maw und  Vincent du Vigneaud, Dimethyl-ß-propiothetin, ein neuer 

Methyldonator. Vff. stellen an  Verss. m it R a tte n  fest, daß das von C h a l l e n g e r  u . 
S im pso n  (Biochem. J .  41. [1947.] X L ) aus P olysiphonia fastigiata  isolierte D i- 
methylpropiothetin [(CH3)iS-—CH2— CH2— COO~] die gleiche W rkg. wie Cholin u. 
andere P rä p p . als M ethyldonator im  tie r. K örper zeigt. ( J .  biol. C hem istry 174. 
381— 82. Mai 1948. New Y ork City, Cornell U niv., Med. Coll., D ep. of Biochem .)

L e h w a l d . 4620
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J . H. Gaddum, H istam ine. Zusam m en fassende Ü bersicht üb er A ufbau u. 
Pharm akologie der H istam ie  u . A ntih istam ine (929F , 1571F , Antergan, Neoanlergan, 
Benadryl, A .  P . 3277, Chlorothen), Verli. der H istam ie im  K örper, B edeu tung  in  der 
n. Physiol. u. th e rap eu t. A nw endungen. A usführliche L ite ra tu r . (B rit. med. J .  
1948. I. 867— 73. 8/5. 1948. E dinburgh , U niv.) K u n zm a n n . 4625

0 . Poupa, E in flu ß  von Antihistam insubstanzen a u f D aphnien. Inhaltlich  iden t, 
m it der C. 1949. I. 803 referierten  A rbeit. (J . de Physiol. 40. 282. 1948. P rague, 
U niv., F ac. de Méd. Lahor, général, de Physiol.) K u n zm a n n . 4625

Neville Southwell, A nth isan  für die Behandlung von A sthm a und Heufieber. 
Neoantergan zeigte hei 25 ausgew ählten A stkm afällcn keine w ohltä tige W rkg., 
b rach te  aber Besserung der Sym ptom e in 15 Heufieberfällen. E inzelheiten u. D is
kussion vgl. Original. (B rit. med. J .  1948. I. S77— 80. 8/5. 1948.)

K u n zm a n n . 4625
B.-N. Halpern, G. Perrin und  P.-B. Dews, Lokalanästhetische W irkung einiger 

synthetischer A ntihistam ine. Beziehung zwischen der Anästhesie- und  A n tih is ta m in 
wirkung. Antergan  (I), Neo-Antergan  (II), 3015 R P  (III), 3277 B P , 3276 R P  (V), 
3300 R P  (VI) w urden m it der W rkg. von Cocain verglichen. [Mit A usnahm e von II 
besitzen alle eine deutliche anästhetisierende W rkg., so daß es möglich is t, daß 
gewisse W rkgg. m ehr der anästhesierenden als der A ntih istam inw rkg. zuzuschreiben 
sind. Die A ntih istam inw rkg. is t n ich t an die A nästhesie gebunden, wie II zeigt. D es
gleichen V u. VI, dio s ta rk e  A nästhesiew rkg., aber n u r sehr schwache (V) oder gar 
keine (VI) A ntih istam inw rkg. besitzen. (J . de Physiol. 40. 210— 14. 1948; Semaine 
H ôpitaux  P aris  24. 2561— 64. 26/10. 1948. Lausanne, H ôp. Broussais, Clin. méd. 
p rpéd. L ab . de P a th o l. exp.) K u n zm a n n . 4625

Günter Stüttgen, D ie Beeinflussung der Acetylcholinalctivität durch den fermen
tativen Abbau des H istam ins, durch das A n tih istam in  Bridai und  durch V itam in  B i . 
W ährend  fü r H istam in  (I) die Cholinesterasehem m ung naehgewiesen is t, s ta n d  fü r 
H istam inase  (II. Torantil) die U ntersuchung  aus. M ethodik: R eaktionsdauer der 
ferm en tativen  Prozesse SO Sek. im  E isbad, A cetylckolin-(III)-N achw eis am  M äuse
darm . II hem m t in  v itro  die H ydrolyse des III durch  Cholinesterase (IV). D iese 
H em m ung w ird durch I-Zugabe aufgehoben. D ie hem m ende W rkg. des I u. II auf 
den ferm en tativen  A bbau  des III en tfä llt, w enn I durch seine D iam inoxydase a b 
gebau t w ird. Beide F erm en tsystem e können nebeneinander w irksam  sein; heim 
Vorliegen der zugehörigen S u b stra te  w ird die hem m ende W rkg. der F erm en te  auf 
das jeweils andere Syst. abgeschw ächt. —  B ridai (V), ein an tih is tam in artig  w irken
der Stoff, b lockiert reversibel die A nsprechbarkeit des M äusedarm s auf III. Dio 
E rw eiterung der H au tarterio len  heim  M enschen nach in tra cu ta n e r  Ill-W rkg. (20y) 
w urde durch V (3m al std l. 0,1 g) n ich t beeinflußt, was gegen einen peripheren 
M echanismus der V-W rkg. sprich t. Dem  A neurin  w ird eine III verstä rkende W rkg. 
zugeschrieben. Im  M enschenblut ließ sich in  physiolog. Konzz. (0,2 ccm B lu t +  50 y 
III +  5— 10 y Aneurin) keine IV hem m ende W rkg. feststellen, desgleichen n ich t in 
vivo (Serum  von Personen vor u. 15 Min. nach In jek tion  von 100m g A neurin). An 
menschlichen H autgefäßen v e rs tä rk t A neurin  (1— 20 y) im  G egensatz zum  D arm  
die Ill-W rkg . n ich t (10— 50y), sondern schw ächt sie ah  (M inderung des ro ten  
Hofes). (K lin. W schr. 26. 136— 38. 1/3. 1948. Düsseldorf, Med. A kad., H autklin ik .)

L a n g e c k e r . 4625
Volker Friedberg, Neue Wege der Eklampsietherapie. Bei 2 F ällen  schwerer, 

kurz vor bzw. 17 Tage nach  der G ehurt einsetzender E klam psie w ird  ohne w esent
liche sonstige T herapie m it 3 m al bzw. 1 x 2  cm 3 A n tis tin  (I) u n te r  gleichzeitiger 
N orm alisierung des s ta rk  erhöhten  B lu tdruckes (R . R .), des Urineiw eiß u. des 
B lutbildes völliges Verschwinden der Eklam psie erreicht. W egen der bereits 
von Me ie r  u . B ü c h er  bei höheren Dosen von I beobach teten  R .R .-S enkung  wird 
die D osierung außer von den sub jek tiven  Beschwerden bes. vom  R. R . a b 
hängig gem acht. A uch starkes (30mal täglich) E rbrechen im  2. Schw angerschafts
m onat sowie in einem anderen F alle  leichte, jedoch von völliger A ppetitlosigkeit 
begleitete, auf P ro lu ton- u. V itam inbehandlung  n ich t ansprechende H yperem esis 
g rav idarum  w ird durch 2 cm 3 i. m. bzw. 2 Tabl. 1 täglich  behoben; da h ierbei I 
n ich t kausal, sondern w ahrscheinlich n u r  gegen h istam inähnliche S ubstanzen w irkt, 
is t h ier längere B ehandlung notw endig. M it A usnahm e der durch entsprechende 
D osierung zu verm eidenden extrem en R. R .-Senkung w urden keine N achteile 
beobachtet. (Dtseli. med. R dsch. 2.439— 40. 20/11. 1948. U niv .-F rauenklin ik  Mainz.)

K im p e l . 4625
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Jam es Overton, A n tis tin  in  der Dermatologie. „ A n tistin“ w irk t bessernd bei 
H au terk rankungen  wie U rticaria , angioneurit. Ödemen, bei ekzem atösen A us
brüchen u. ähnlichen D erm atosen. M anchm al w irk t es bei Versagen von Benadryl. 
U nerw ünschte N ebenwrkgg. tra te n  in  14 von 8,7 F ällen  auf. D ie einzigen ernstlichen 
N ebenwrkg. tr a te n  hei P a tien ten  im  ersten K indesalter u . im  spä ten  Greisen a lter 
auf. D ie A nw endung erfolgte m eist peroral, gelegentlich in tram usku lär. D ie Menge 
w ar steigend bis zu 800 m g täglich. (B rit. med. J .  1948. I. 874— 76. 8/5. 1948. 
Leicester, Royal In firm ary .) K u n zm a n n . 4625

J. Strebei, Behandlung der Pollenallergie im  aktiven und inaktiven Stadium . Die 
Pollenallergie, eine Ü berem pfindlichkeit gegen B lü tenstaub , fü h rt bei ihren  
T rägern  zu H eufieber, E n tzündung  der Augen- u . N asenschleim haut u . A sthm a. 
Vf. em pfiehlt auf G rund  30 jäh riger E rfah rung  folgende B ehandlung: Im  ak t. 
S tad ium  vorm ittags 1— 2 T ab le tten  Aktedron, nachm ittags 2— 3 T ab le tten  0,03 
bis 0,05 Ephetonin, vor dom Schlafengehen 1— 2 mal 15— 20 T ropfen der Lsg.: 
A trop in i sulj. 0,002, M orph, hydrochlor. 0,1, Aq. Am ygdal. amar. ad  20,0; daneben 
in travenöse In jek tionen  von glueonsaurem  Ca m it Redoxon; g u t sind auch die 
sy n th e t. A n tih istam ine A ntistin , Benadryl, Neoantergan u . P yribehzam in; als 
Augen- u . N asentropfen : Novocaini 0,1— 0,2, Solut. A drenalin i l° /00 3,0— 4,0, Aq. 
borat. 3%  ad  10,0 oder A n tis tin -P riv in . N eben dieser sym ptom at. B ehandlung m uß 
im in ak t. S tadium , im  N ovem ber bis F eb ruar, die unübertroffene D esensiblisierung 
m it Pollysat (G ram ineen 60% , F lores 40% ) erfolgen: w öchentlich 1 In jek tio n  b e
ginnend m it 2— 3 Tropfen, jedesm al um  2— 3 Tropfen steigend, gelöst in  einer 
Am pulle Ephetonin  0,05; daneben sind täglich  nach dem  M ittagessen u. vor dem 
Schlafengehen je  30— 40 Tropfen Pollysat in  W . einzunehm en. (Schweiz, med. 
W schr. 78. 879— 81. 11/9. 1948. Luzern.) L e m k e . 4625

John  M. Sutherland, Zw ei Fälle von Periarteriitis nodosa. M it  Beobachtungen 
über Aetiologie, Diagnose und  Behandlung. Periarteriitis scheint auf Allergie gegen 
M ikroorganism en oder P räp p ., z. B. Sulfonamide, zu beruhen. K lin. D iagnose u. 
histolog. U nters, der H au tk n o ten  u. des Muskelgewebes is t angezeigt. D ie E rgebnisse 
der B ehandlung  m it Penicillin. Benadryl u. Lertigon (H istam in-A zoprotein) w erden 
erö rte rt. In  einem F all erwies sich die K om binationstherap ie von B enadry l u. 
Lertigon erfolgversprechend. B enadryl in  Anfangsdosen von 50 mg (4m al täglich). 
L ertigon subcu tan  in  steigenden Dosen jeden 4. T ag  bis zur H öchstm enge von 1 cm 3, 
dann fallend  bis 1 cm 3 w öchentlich. (B rit. med. J .  1948. I. 832— 35. 1/5. 1948.)

K u n zm a n n . 4625
Lise Engbaek, Untersuchungen über Verlauf und Lokalisation der M agnesium 

anästhesie im  Vergleich zur Ätheranästhesie. In  einer ausführlichen A rbeit, die durch 
Schrifttum angaben  w esentlich erw eitert w ird , u n te rsu ch t Vf. dio Einfll. des 
M g SO,. ■ 7 H ./) als A nästheticum  im  Vgl. zum  A ., wobei der periphere E ffek t bes. 
berücksich tig t w ird  u . m it H ilfe von Acetylcholin  der Sitz des M g-Effektes zu klären 
versucht w ird. Mg verm ag dabei die A usschüttung  von A cetylcholin nich't zu v e r
h indern , hem m t jedoch dessen W rkg. auf die N ervenendplatte . (A cta pharm acol. 
toxicol. [K öbenhavn] 4. Suppl. 1. 1— 189. 1948. K openhagen, U niv., In s t, of P har- 
macol.) II. P . F ie d l e r . 4627

D. Santenoise, R. Grandpierre, J. Guilhem und L. Thiéblot, Zusamm enhang  
zwischen der direkten chemischen und der unwillkürlichen Reizbarkeit der A lm ungs- 
zentren. [Mit einer von Vff. entw ickelten M eth. einer gesteuerten  D aueranästhesie  
m it Ghloralose (I) w urden Beziehungen zwischen dem  B lutzuckergeh. u. dem  
A tm ungszentrum  u. die A rt ih rer Beeinflussung durch In su lin -  bzw. GZucosegahen 
un tersuch t. D ie P hänom en w urden durch B edingungen, die die E m pfindlichkeit 
des A tm ungszentrum s veränderten , g leichartig  u. gleichzeitig beeinflußt, z. B. 
durch I-A nästhesie, 0 2-B eatm ung u. A usschaltung des P ankreas. A ufhebung dieser 
V eränderungen s te llte  den n. Z ustand wieder her. Diese E rscheinungen sowie ih re  
U nabhängigkeit von der D urch trenm m g der pneum ogastr. u . HERiNGSchen N erven 
sprechen fü r das Bestehen eines Zusam m enhangs zwischen den direk ten  ehem . u. 
den unw illkürlichen Reizwrkgg. u n te r Bedingungen, die einerseits die E m pfind lich 
keit der A tm ungszentren  beeinflussen, andrerseits aber den physiol. Z ustand  des 
Organismus n ich t zu s ta rk  verändern . (J . de Physiol. 40. 305— 06. 1948. In s t. 
d’H ydrologie e t de Climatologie, Centre d ’études physiol.) Sc h u l e n b u r g . 4627

M. Protiva, Die Beziehungen zwischen der chemischen Konstitution der Ester und  
ihren anästhetischen W irkungen, Ü bersichtsbericht. (Chem. L isty  Vßdu P riim ysl 42. 
44— 45. F ebr. 1948.) St e in e r . 4627
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G. E. Haie Enderby, Z u r Frage der Gefährlichkeit der Intubationsnarkose m it 
Trichloräthylen. Vf. w eist darauf hin, daß die G efahren der In tubationsnarkose m it 
Trichloräthylen  n ich t fü r dieses N arkoticum  spezif. sind, da auch hei V erw endung 
von anderen N arkosem itte ln  Zwischenfälle au ftre ten . Die Schädigung w ird durch 
die In tu b a tio n  an  sich bew irkt. (B rit. m ed. J .  1948. I. 757. 17/4. London.)

L a p p . 4627
E. Eberle, Die Beseitigung des postcommotionellen Kopfschmerzes durch N ovo

cain-Infiltration des H alssym pathicus. D urch  JVorocaininfusion des H alssym pathicus 
konnte hei F ällen  von postcom m otionellen K opfschm erzen in  5— 35 Min. B e
schw erdefreiheit erzielt werden. D er W irkungsm echanism us w ird  d isku tiert. 
(Arztl. W schr. 3. 679— 81. 30/11. 1948. B o ttrop , K nappschaftsk rankenh ., Chirurg. 
A bt.) K u n zm a n n . 4627

A. Paunesco-Podeanu und  I. Tzuraü, Ideale Behandlung von Erfrierungen : 
D ie periarterielle Novocainisierung. U ndetaillierte  E m pfehlung der periarteriellen  u. 
ganglionären, sym path ico ly t., d. h. vor allem Vasodilatator, w irksam en Novocain- 
in jektion . Gleichzeitige W ärm etlierap ie der betroffenen Regionen w ird  als n o t
w endig u. förderlich angesehen. (Schweiz, m ed. W schr. 78. 795— 96. 14/8. 1948. 
B ukarest.) C. 0 . L au bsc h a t . 4627

Klaus Soehring, Procain-Stoffwechsel. B u r g er  u . K e e l e  (B rit. J .  Pharm acol. 
C hem otherapy 3. [1948.] 128) fanden  au  der K atze  nach in travenöser Novocain  (I)- I n 
jek tion  durch B est. der p-Am inobenzoesäure rasch e in tretende H ydrolyse, ohne daß 
D iäthanoiam in  (II) beach te t w orden w äre. Vf. b es tä tig t die Befunde von R ie s s e r  u . 
N eü sc h lo ss  (Arch. exp. P a th o l. P harm ako l. 91. [1921.] 342) am  Rectusabdom inis des 
Frosches, daß Acetylcholin  ( III)-R k k . nach  Zugabe von I ahnehm en. Diese W rkg. 
is t  m it einer M uskeltonussteigerung verbunden , w ährend  sich die III-E m pfindlich- 
k e it w ieder herste llt. Dieses P haenom en lä ß t sich auch durch II hervorru fen ; 
II erzeugt auch  eine Sensibilisierung fü r A drenalin . D ie m oderne I-Therapie w ird 
danach als Spezialform der Sensihilisierungfür A d ren a lin u . III, bedingt durch  F re i
w erden des II  hei der H ydrolyse von I, aufgefaß t. (B rit. m ed. J .  1948. I I .  533.11/9. 
1948. H am burg, U niv.) L a n g e c k e r . 4627

René Hazard, E ine neue F unktionsprü fung -. Aktivitätsbestim m ung des Procain  
(Novocain) spaltenden Fermentes im  Serum . Zu 1 cm 3 Serum , welches auf 37° 
gehalten  w ird, w ird 1cm 3 einer Novocainlsg. 1/10* zugefügt u. nach  w eiteren 30 Min. 
bei 37° durch Zugabe von 14 cm 3 W . u. 4 cm 3 15%ig. Trichloressigsäurelsg. die Rk. 
un terbrochen. N ach A bfiltrieren  w erden 'zu  10 cm3 F il tra t  im  A bstand  von je  3 Min. 
1 cm3 0,1%  N a N 0 2-Lsg., dann 1 cm 3 0,5% ig. A m m onium siüfam atlsg. u. zu letz t 
1 cm3 «-N aphthyldiäthylpropylendiam inlsg . 0 ,l% ig ., zugefügt. N ach w eiteren 
30 Min. w ird  5 cm 3 Ä. ü . 2 cm 3 auf die H älfte  verd ., N aO H  von 36° B é zugegeben u. 
k räftig  ausgeschüttelt. D ie F ärb u n g  der wss. P h ase  w ird  m it der F arb e  einer e n t
sprechend behandelten  Lsg. von 1/101 p-A m inobenzoesäure verglichen. N. Sera 
spalten  in  30 Min. 80— 100% des Novocains, W erte  u n te r  80%  sind  patholog., 
u n te r  40%  bedenklich. Die F eh ler der M eth. liegen um  5% . D ie M eth. h a t diagnost.
u . prognost. W ert hei L ebererkrankungen . (Presse m éd. 56. 529. 31/7. 1948. Paris.)

J u n g . 4627
René Hazard und Colette Bonamy, H ydrolyse des Novocains (Procains) durch 

das B lu t einiger Tiere. D ie W ovocainhydrolyse im  Serum  bei 37° w urde m it Hilfe 
der B ldg. von p-Aminobenzoesäure verfolgt. Am schnellsten hydrolysieren die 
P rim aten  (z. B . Mensch in  30 Min. 100%), es folgen die Vögel (K anarienvogel in 
30 Min. 85% , H uhn 25% ), dann  die N agetiere (M eerschweinchen in  30 Min. 9% , 
K aninchen 31%  u. R a tte  1% ) das P ferd  u. einige F ische. W esentlich geringer is t 
die A k tiv itä t hei R aubtieren  (beim H und in  3 S td . 15% ) u. vor allem  den W ieder
käuern  (in 3 S td . zwischen 7 u. 14%). K eine A k tiv itä t zeigte das B lu t der Lam prete. 
(C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 142. 743— 45. J u n i 1948.) J u n g . 4627

Margaret E. Greig, Die H em m ung der H exokinase durch A m idon  (2-Dimcthyl- 
amino-4,4-diphenylheptanon-(5)-hydrochlorid). U n tersuch t w ird  der E infl. von drei 
N arkoticis au f den K ohlenhydratstoffw echsel im  G ehirn, um  so einen Einblick 
in  den W irkungsm echanism us dieser Substanzen zu erhalten . G ew ählt wurden 
A m idon  (I). M orphin  (II) sowie Demerol =  l-M ethyl-4-phenylpiperidin-4-carbon- 
säureäthylester (III), welche im  narko t. E ffek t differieren. E s ergab sich, daß I 
im  G egensatz zu II u. III die G lykolyse durch R a tten h irn  oder Froschm uskel 
hem m t. —  I hem m t n ich t die G lykolyse von Glykogen, F ructose-6-phosphat oder 
H exose-diphosphat durch dieselben G ew ebeextrakte. Diese B efunde sind m it der 
A nnahm e vereinbar, daß es sich bei dem  gehem fnten E nzym  um  Hexokinase
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handelt. —  Zusatz von Adenosintriphosphat zu  G ehirn verringert die durch  I 
hervorgerufene H em m ung der Glykolyse. —  Ca-Ionen verm indern  die durch  I 
bew irk te H em m ung der G lykolyse, nam entlich  hei n iedriger Konz, an  I. (Arcli. 
B iochem istry 17. 129— 37. A pril 1948. Nashville, Tenn., V andorbilt U niv., School 
of Med.) H e s s e . 4627

F. Bremer und  V. Bonnet, Die besondere W irkung von Barbituraten au f die 
zentrale synaptische Überleitung. Oseillogramme der synap t. P o ten tia le  der grauen 
S ubstanz (Frosehrückenm ark) zeigen, daß Barbiturate ( Veronal, Narconumal, 
Nembutal, Pentothal) im  Gegensatz zu anderen N arkoticis (Ae., Urethan) die 
postreak tionäre P hase  („afterdischarge“ ) verstä rken . (Arch. in t. Physiol. 56. 100 
b is 102. Sept. 1948. Bruxelles, U niv., L abor. d e P a th o l. générale.) L o c h . 4627

J. Fischlewitz und  K. Bücher, Über den A ngriffspunkt des M orphins am  
Atm ungszentrum . (Vgl. C. 1949. I I .  896) Vff. h a tte n  früher (C. 1946. I. 1009) v e r
m u te t, daß ein A ngriffspunkt des M orphins an  einem S u b stra t im  H irnstam m , 
speziell im  Pons, liegt, das die exspirator. vagalen A tm ungsreflexe hem m t. E s 
w ird nun  gezeigt, daß bei K aninchen nach D urch trennung des H irnstam m s etw a 
in  der M itte des Pons und  E inbringen von M orphin lokal auf die Schnittfläche die 
Vagusreflexe bedeutend  v e rs tä rk t w erden. D er G roßteil des hem m enden S u b stra ts  
liegt un te rha lb  der Schnittfläche, daher kann  das von der Schnittfläche in  den 
H irnstam m  hineindiffundierende M orphin in  hoher Konz, w irksam  w erden. Bei 
Zuführung der gleichen M orphinmengo an anderer S telle t r i t t  p ra k t. keine W rkg. 
ein. (E xperien tia  [Basel] 4. 196— 97. 15/5. 1948. Basel, U niv. Pharm akol. In st.)

L . L o r e n z . 4627
Denise G. Fichtenberg, Über die Gewöhnung der Ratte ail M orphium . Vf. h a t  

früher gezeigt, daß bei der Maus keine Gewöhnung an  M orphium  e in tr itt , u. u n te r 
such t je tz t  die W rkg. auf R a tten . 3 M onate a lte  R a tte n  von 75 bis 125 g  erhielten 
7 W ochen lang  täglich  steigende subcu tane In jek tionen  von 0,100 bis 0,500 m g je  g. 
D ie T iere w erden schnell unem pfindlich. E ine Dosis, die bei n. T ieren bei in tr a 
peritonealer In jek tion  eine charak terist. analget. W rkg. hervorru ft, b le ib t w irkungs
los. D ie to x . Dosis s te ig t von 0,667 au f 0,800 bzw. beim  H ydrochlorid  von 0,100 
au f 0,165 m g je  g. B ei einer anderen Versuchsreihe w urden die täg lich  in jizierten  
Dosen schneller gesteigert, u. schon nach 4 W ochen ergab eine subcu tane In jek tion  
von 1 m g je  g K örpergew icht keinen Todesfall bei den so gew öhnten R a tte n . D ie 
R a tte  is t dem nach ein geeignetes O bjekt fü r das S tudium  der G ew öhnung an 
M orphium. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 142. 54— 55. J a n u a r  1948.)

D o e b k e . 4627
Jacques Mercier und  Jacques Cain, Der von Tridion  ( Trim ethyloxazolidindion) 

auf die audiogenen K risen von Albinoratten ausgeübte E in flu ß . Trid ion  (I) als 5%ig- 
Lsg. in  5% ig. wss. U re than  in  Dosen von 0,1— 0,6 g /kg an je  1— 3 A lb inoratteu  
subcu tan  verabreich t, zeigte ab 0,3 g/kg eine p ro tek tiv e  W rkg. gegen audiogene 
K risen. Bei D iphenylhydantoin  liegt die Schutzdosis bei 0,02 g /kg  u. bei Phenyl- 
äthylm alonylharnstoff bei 0,003 g/kg. D ie Ergebnisse bestätigen  ähnliche Verss. von 
E v e r e t t  u . R ic h a r d s . Im  Vgl. zu anderen an ticonvulsivenE infll. schein t I bei der 
audiogenen K rise weniger w irksam  zu sein. Die A k tiv itä t von I k ann  als Beweis fü r 
die w ahrscheinlich epilept. N a tu r  der audiogenen K risen  u. fü r die B rau ch b ar
keit der V erw endung an tiep ilep t. P räp p . zu ihrem  S tudium  angesehen w erden. 
(C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 993— 94. Aug. 1948. Marseille, F ac. de Méd. 
et de P harm ac. L ab . de Physiol.) K u n zm a n n . 4628

A. A. Fadejewa, Der E in flu ß  von S trychnin  au f die bedingt reflektorische T ätig
keit bei Tieren. In  Unteres, an 5 H unden w aren bei 3 die bedingten Reflexe (BR) 
für die Sekretion der V erdauungssäfte anerzogen. D er T ypus des N ervensyst. w ar 
bei einem dieser H unde ausgeglichen, bei 2 erregbar. B ei 2 anderen H unden h ande lte  
es sich um  A bw ehrreflexe des H interlaufes. K leine Mengen S trychnin  (I) riefen eine 
gewisse H erabsetzung der B R  hervor, m ittle re  erhöhten  sie erheblich. G roße Dosen 
setzten  die H öhe der B R  sta rk  herab . D ie E ffek te der Reize verschied, physiol. 
W ertigkeit gleichen sich aus (paradox. Phase), ein schwacher Reiz erzielt einen 
größeren E ffek t als ein sta rker. E s konn ten  eine ausgleiehende P hase  u. eine Hem m - 
pliase (physiolog. Reflexe verschw inden vorübergehend) festgeste llt w erden. Die 
Ergebnisse w aren verschied., je  nach den typolog. E igenheiten  des V ersuchstieres. 
xVuf erregbare H unde w irken bereits kleinere Mengen von I, m ittle re  und  große 
Mengen rufen eine H em m ung hervor. E ine S törung der A rbeit der G roßhirnrinde 
wird als U rsache dieser V eränderungen angenom m en. (Tn3iioJioni'ieCKnii >KypuaJi
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CCCP [J . Physiol. U SSR ] 34. 325— 32. M ai/Jun i 1948. Leningrad, B echterew -Inst. 
fü r  Gehirnforschung, A bt. fü r Physio l. des zen tr. N ervensyst.) d u  Ma n s . 4628

J.-P . Chapuis, K opf- und  sympathicoly tische M igräne. Bei Kopf- u. sym pathi- 
colyt. M igräne h a t sich Dihydroergotamin  ( =  D H E  45) u n te r  bes. B erücksichtigung 
der persönlichen Toleranz bew ährt. Bei K oronar- u. schwereren hepa t. A ffektionen 
is t die in travenöse A nw endung wenig zu em pfehlen. Bei In jek tionen  b e trug  die 
Dosis 0,2— 1,0 mg. Bei der peroralen A nw endung (Dosierung n ich t angegeben) 
erstreck t sich die T herapie über m ehrere M onate. (Schweiz, med. W schr. 78. 1125 
bis 1126. 20/11. 1948.) K u n zm a n n . 4628

G. A. Edwards, E. A. W eiant, A. G. Slocombe und  K. D. Roeder, D ie W irkung  
von R yanodin  au f den Kontraktionsprozeß in  quergestreifter M uskulatur. Vff. u n te r 
suchten  die W rkg. des A lkaloids R yanodin  (1) aus der tro p . P flanze R ya n ia  speciosa 
(Farn. Flacourtiaceae) an  Insek ten  (Periplaneta americana, Blaberus craniifer, 
P latysam ia cecropia), an  R ana pipiens  u. an  weißen M äusen, sowohl an  in ta k te n  
Tieren als auch an  isolierten N erven u. M uskeln. I bew irkt schlaffe Lähm ung, wobei 
die W rkg. in  den K ontrak tionsvorgang  am  quergestreiften  Muskel eingreift, 
w ahrscheinlich in  den Phosphagen-A TP-A D P-Actom yosin-C yclus w ährend  der 
K on trak tion . (Science [New Y ork] 108. 330— 32. 24/9. 1948. T u fts  College, Dep. 
of Biol.) B ö h m . 4628

L. Daeninck und  L. Libbrecht, Über die zentrale W irkung desDiäthylaminoälliyl- 
esters der Phenylcyclopentancarbonsäure (Parpanit). A pplikation  von P arpanit (I) 
durch L um balpunktion  bew irk t beim  H und  V erm inderung des P atellarreflexes u. 
A taxie. In tracystena le  A pplikation  fü h rt zu s tä rk e r generalisierten Störungen des 
m otor. N ervensyst. u. stim u lie rt die A tm ung. D a andererseits w eder in tracard ia le  
noch in travenöse noch in tram usku läre  A pplikationen ähnlich s ta rk e  E rscheinungen 
hervorrufen, kann  angenom m en werden, daß P a rp a n it eine d irek te W rkg. auf 
das Z entralnervensyst. ausüb t. (Schweiz, med. W schr. 78. 903— 04. 18/9. 1948. 
Gand, Belg. Univ. L abor, de P atlio l. e t de Thörap. gön. e t Clinique med.)

C. O. L a u bsc iia t . 4628
F. B. Straub, G. Feuer und I. Lajos, E in flu ß  von A rzneim itteln  auf A ctin . Die 

fü r den M echanism us der M uskelkontraktion  sehr w ichtige U m w andlung von 
globularem  in fibrilläres A ctin  h än g t in  ih rer Polym erisationsgeschw indigkeit s ta rk  
vom K /C a-Ionenverh. ab m it einem O ptim um  beim  physiol. V erhältn is. D urch 
verschied., d irek t au f die M uskeltätigkeit w irksam e D rogen k ann  die A bhängigkeit 
vom K/Ca-Verli. u. die Polym erisationsgeschw indigkeit beeinflußt w erden. A dre
nalin  w irk t s ta rk  erhöhend, Chinin, S trychn in  u . Veratrin  w irken s ta rk  hem m end. 
Ä hnlich dem Adrenalin  v erhä lt sich ein gereinigtes K o n zen tra t der p ro sthet. G ruppe 
des A ctin . (N ature [London] 162. 217— 18. 7/8. 1948.) W a l t e r  Sc h u lz e . 4628

T. A. Ogilvle, J . B. Penfold und  D. R. T. Clendon, Gangrän im  Gefolge einer 
intraarteriellen M yanesin in jektion . Bei einer In jek tion  gelangte etw as von einer 
10%ig. M yanesin-Lsg. in  die A rterie  u. fü h rte  zu G angrän. (Lancet 254. 947— 49. 
19/6. 1948. Colchester, Essex C ounty Hosp.) K u n zm a n n . 4628

Reginald E. Pleasance, Curare. N ach einem geschichtlichen Ü berblick w ird 
die H erkun ft des Curare (I), seine P harm akologie u. Physiologie, die W rkg. auf 
N ervensyst. u . A tm ung d isku tiert. Bei der A nw endung is t die V orbehandlung 
w ichtig. Vf. n im m t 1,0 g M orphin  u. 1/ 100 g  Atropin , gefolgt vom  eigentlichen 
A nästhesierungsm ittel. I w ird nach 3 M ethoden verw endet: E inzeldosis fü r kurze 
O perationen 15 mg I m it 0,5 g  Pentothal (II); in te rm ittierend  m it einem B a rb itu ra t 
nach gleicher V orbehandlung: 0 ,1 g  II u. 2— 4 mg I. Als A djuvans bei der In- 
halationsanaesthesio  w erden in te rm ittie ren d  15— 30 m g I in F rak tionen  gegeben. 
D ie einzelnen Ind ikationen  fü r I u. K on tra ind ikationen : M uskelzustand, in tra 
m uskuläre A nw endung (bei Ü berdosierung soll Prostigmin  u. E serin  bere it sein, 
V erm inderung der Dosierung bei Ä., kum ulierende W rkg. is t zu verm eiden, Krcis- 
laufbeobachtung  notw endig). A nw endung des I bei K aiserschn itt u . K onvulsions
therap ie  w erden besprochen. I is t als H ilfsm ittel für andere A naesthetica zu 
betrach ten  u. n ich t um gekehrt. (B rit. J .  A naesthesia 21. 2— 23. Ja n . 19,48. 
Sheffield, U niv.) K u n zm a n n . 4628

H. 0. J. Collier, Sheila K. Paris und  L. I. Woolf, Pharmakologische W irksam 
keiten von d-Tubocurarinchlond und dem Dimethyläther von d-Tubocurarinjodidgegen  
verschiedene Nagetierarten. D urch B ehandlung von d-Tubocurarinchlorid  (1) m it 
2 Mol. N aO II u. 2 Mol. M ethyljodid in  m ethanol. Lsg. w urde nach w iederholtem  
Ausziehen m it sd. A ceton der Dimethläther des d-Tubocurarinjodid  (II), C.,0H.lsO0-
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N2.J2 ■ 3H 20 , erhalten . In  ähnlicher W eise w urden die Dibenzyl- u. Diisopropyläther 
von II gewonnen. Die W irkungsdauer des M ethyläthers is t hei der E a tto  in  vivo 
vielm als größer als die von I. Die W irkungsin tensitä t jedoch n u r 3mal größer. Die 
anderen Ä ther zeigen geringere W rkg. als bei Verss. an  M aus u. K aninchen. Bei der 
E a t te  w ar die W irkungsdauer hei Dibenzyläther n ich t sich tbar v e rän d ert gegenüber
I. A us l-Bebeerin (aus Ghondrodendrum p la typhylum ) w urde nach  K in g  der D i
methyläther des l-Bebeerindimethylchlorids hergestellt. Die E D 50 u. D L50 dieses 
P rä p . w ar etw a doppelt so groß wie die von I. D ie W irkungsdauer bei der E a t te  is t 
wie bei I I-M ethyläther im  Vergleich zu I verlängert. (N atu re  [London] 161. 817— 19. 
22/5. 1948. W are, P liarm akol. u. U nters. L ab . Allen and  H anburys L td .)

K u n zm a n n . 4628
K. Polzer, Frequenz und R hythm us des Herzens im  akuten M yokardinfarkt. 

N ach akutem  M yokardinfarkt w erden neben bleibenden Pulsverlangsam ungen, 
die gewöhnlich auf Throm bose der rech ten  K ranzarterie  zurückzuführen sind, rasch 
abklingende Pulsverlangsam ungen festgestellt, die Vf. als P hase  I (bradycarde) 
bezeichnet, die wegen der F lüch tigkeit n u r in  einem Teil der ak u ten  In fa rk te  
beobachtet w ird. Die in  P hase  I beobachteten  Sym ptom e, wie Schläfrigkeit, 
H em m ung des M uskeltonus, B lutdrucksenkung u. B radycardie, w erden vom  Vf. 
als E ntlastungsreflex  des H erzens (B e z o l d - J a r is c h ) gedeutet. F rühzeitige G abe 
von M orphin  u. Barbituraten  verh indern  die Ausbldg. des reflektor. K reislauf
kollapses. D ie 2. Phase, die durch m otor. U nruhe u .T achycard ie  gekennzeichnet ist, 
soll durch abnorm e Stoffwechselprod. im  infarzierten  H erzm uskel ausgelöst w erden. 
Auf V eränderungen des E lek trokardiogram m s w ird hingewiesen. (Cardiologia 
[Basel] 13. 1— 32. 1948. W ien, U niv., Psychiatr.-N eurolog. K lin.)

Sc h ü m a n n . 4630
Richard A. Reiss und Joseph R. DiPalma, Rechte und linke Herzfehler : U ni

laterale Steigerungen im  rechten und linken Auriculardruck bei hypervolämischen 
K atzen im  Gefolge von fast letalen Chinidindosen. Auriculare Fibrillation und  E p i
nephrin. A ku te  H erzschäden w urden bei K atzen  durch m assive Salzinfusionen m it 
folgender sub le ta ler C hin id in-(l)-Dosis experim entell erzeugt. Bei e rneu ter I-G abe 
w urde der D ruck  in  der rech ten  A urikel erhöht, in  der linken gesenkt. Z ur V er
deutlichung der B esserungsphase w urde Epinephrin  gegeben. D ie Erscheinungen 
w erden d isku tiert. (Amer. J .  Physiol. 155. 336— 44. Dez. 1948. B rooklyn, N. Y. 
Long Island  Coll. of Med. Dep. of Physiol. and Pharm acol.) K u n z m a n n . 4630

D. Cordier und G. Cordier, A tropinw irkung der Chlorderivate von D i- und  
Triäthanolam in au f das Herz. Beziehung zwischen chemischer K onstitution und  
Atropinw irkung. Trichlortriäthylamin  (I) besitzt in  Dosen von 1— 6 m g/kg einen 
A tropineffekt, Triäthanolam in  (II) in  Dosen >  600 m g/kg, D ichlordiäthylamin  (III) 
bei 200 m g/kg, D iäthanoiam in  bei 300 m g/kg. II u. IV besitzen keine Gefäß-W rkg., 
III eine geringe u. I eine starke . Bei subcu taner In jek tion  liegt die tox . Dosis von I 
(Meerschweinchen) bei 2— 5 m g/kg, bei II (Hunden) >  400 u. bei III (M eerschwein
chen) hei 200 m g/kg. D ie P rü fung  der A tropinw rkg. erfolgte an  M eerschweinchen u. 
K atzen. (C. E . Séances Soc. Biol. Filiales 142. 972— 74. Aug. 1948. Lyon, F ac. 
des sciences., L ab . de physiol. générale e t com parée.) K u n z m a n n . 4630

H. G. Grohé, D ie Behandlung der H erzinsuffizienz m it hohen Digitalisdosen. 
N ach D arlegung der pliarm akol. Eigg. der D igitalis (1) w erden die kün . V oraus
setzungen fü r  eine I-S toß therap ie angegeben: H ypertroph ie des H erzens u. unregel
mäßige u. gleichzeitig beschleunigte K am m ertä tigkeit, hoi der es auf eine B eein
flussung der Ü berleitung ankom m t. D ie w ichtigsten  M erkm ale dieser T herap ie 
sind individuelle V orbehandlung durch D iä t u . S edativa von 2— 4 Tagen, a n 
schließend hohe Dosen eines I-P räp. m it gu te r E esorptions- u. m ittle re r H a f t
fähigkeit sowie rechtzeitiger A bbau der hohen Dosen. B ew ährt h a t  sich dabei das 
Verodigen, das am  1. T ag  in  einer Menge en tsprechend 0,6— 1,0 g Fol. Digit. 
gegeben w ird. D ie w eitere D osierung h a t sich jeweils der E igenart des Falles u . der 
Ek.-Lage des einzelnen K ranken  anzupassen. Die M eth. is t angezeigt bei allen 
Fällen von Vorhofflim m ern m it schneller K am m erfrequenz, kon tra ind iz ie rt hei 
Vorhofflim m ern m it langsam er Frequenz u. im m er nach u n m itte lb ar v o rau s
gegangener längerer I-Behandlung. Anzeichen für den erfolgten E in tr i t t  der
I-W rkg. sind Abfall der H erzfrequenz u. das Verli. des Pulsdefizits u . der D iurese; 
tox. W rkgg. (Übelkeit, Erbrechen) w urden n ich t festgestellt. E s w erden 12 m it 
Erfolg behandelte  F älle von.Herzinsuffizienz au f G rund von rheum at. H erzfehlern, 
arteriosklerot. H erzm uskelschäden u. H yperton ie m itgete ilt. Bes. günstig  beeinflußt 
■wurde das D elirium  cordis, der Z ustand  hei M itralfehlern m it schneller F lim m er
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arrhy thm ie , hohem  Pulsdefizit u . o ft n u r geringer D ekom pensation. W egen ih rer 
E infachheit u. schnellen, zuverlässigen W rkg. ohne N ebenwrkgg. k ann  die perorale 
u . in travenöse I-S toß therap ie als M eth. der W ahl gelten. (D tsch. A rch. klin. Med. 
193. 452— 64. 1948. H eidelberg, Ludolf-K relil-K linik, Med. U niv.-K linik.)

Sc h u le n b u r g . 4630 
P. Gengoux, Über den E in flu ß  der Verabreichu7igsgeschwi?uligkeit au f die 

Bestim mung der tödlichen Dosis von kristallisiertem Strophanthin beim M eerschwein
chen. D ie Geschw indigkeit der V erabreichung von lcrist. Strophanthin  is t von E infl. 
au f die Größe der le talen  Dosis, die bei 29 Min. 0,3863, bei 94 Min. 0,1327 m g betrug . 
D ie U nterschiede w erden d isku tiert. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142.1190— 9Î. 
Sept. 1948. Bruxelles, U niv. L ab . de pharm acodynam . e t therap .)

K u n zm a n n . 4630
E rnst Frey, Die W irkung des Strophanthins au f die Erschlaffung der H erz

kammer. D ie ßuhedehnungsltu rve am  Froschherzen is t nach  kleinen Strophanthin-{I)- 
G aben (1 y %  u . 10 y% )  m it der in  EiNGER-Lsg. identisch. Von 100 y%  an  u. 
bes. bei 1 m g%  t r i t t  s ta rk e  K o n tra k tu r  auf. D iastol. 1-Wrkg. is t n ich t vorhanden. 
Schlagvoll, sind nach 1 y%  I solir s ta rk  vergrößert (bis 135% ), erst bei 1 m g%  I ge
sunken u. erholen sich auch beim  D urchspülon m it RiNGER-Lsg. n ich t m ehr. Am 
Skelettm uskel b le ib t die R uhedehnungskurve bis 2 m g%  unverändert, e rs t nach 
10 m g%  I b ilde t sich eine K o n trak tu r. (K lin. W schr. 26. 553— 55. 15/9. 1948. 
Göttingon, U niv., Pharm akol. In st.)  K u n z m a n n . 4630

Michel Policzer, Über den Wert von M ethylthiouracil bei der Behandlung von 
Herzkrankheiten. Verschied. H erzkrankheiten , bes. A ngina pectoris, w urden m it 
Thyreoidektom ie behandelt. D urch diese O peration w urde die überm äßige Thyroxin- 
wrkg. horabgom indert u. das H erz von Ü berlastungen u. e rhöh ter T ätigkeit befreit. 
Jedoch  ste llt das Risiko dieser B ehandlung in  keinem  V erhältn is zu den erzielten 
Erfolgen (63,43 bzw. 46,16%  Besserung). E s w urde nun  beobach tet, daß Thiouracil 
(I) eine zen trale  W rkg. au sü b t u . daneben die Bldg. von  T hyroxin  in  der Schilddrüse 
verh indert, w as einer funktionellen  Thyreoidektom ie gleichzusetzen ist. D a es 
jedoch verhältn ism äßig  tox . is t, w urden M ethyl-(ll), Ä thy l-, Propyl- u . A m ino- 
thiouracil dargestellt. Von diesen erwies sich II am  geeignetsten. E ine D urchsicht 
der in  der L ite ra tu r  beschriebenen F älle  über die B ehandlung von H erzkrankheiten  
m it II ergab, daß in  62,5%  eine Besserung erzielt w erden konnte. Vf. b erich te t 
über die B ehandlung von 42 Fällen , von denen 6 sta rben . Bei 5 P a tie n te n  m u ß te  sie 
wegen F ieber, Ü belkeit, Schwäche usw. abgebrochen w erden. E rn s te  tox . E ffek te 
w urden n ich t beobachtet. D ie B ehandlung  w urde m it einer A nfangsdosis von täglich  
0,6 g begonnen, die allm ählich bis auf 0,2 g gesenkt w urde. In  den m eisten Fällen  
konnte bereits in  der 2. W oche eine B esserung verzeichnet w erden. A n H and  von 
Tabellen w ird bewiesen, daß eine hohe A nfangsdosierung u. genügend lange B e
handlungszeit w ichtig sind. A uf die verschied. M einungen bzgl. des Zusam m enhangs 
zwischen II-B ehandlung u. G rundum satzgeschw indigkeit w ird  hingewiesen. Die 
W rkgg. auf Pulsgeschw indigkeit, B lu td ruck , D iurese u. e lek trokard iograph . V er
änderungen w erden besprochen. Zusam m enfassend w ird  darau f hingewiesen, daß 
die B ehandlung m it I oder II die gleiche W rkg. h erv o rru ft wie die Thyreoidektom ie, 
so daß eine gefährliche O peration ausgeschlossen w erden kann . Obwohl diese eine 
länger anhaltende W rkg. hervorru ft, is t die tho rapeu t. B ehandlung doch v o r
zuziehen. (Cardiologia [Basel] 13. 290— 304. 1948. B udapest, K ordny  H ospital.)

H il d e g a r d  B ag an z. 4630
G. Dastugue und  P. Dupuis, Sensibilisierende W irkung des M orphins und  seiner 

Derivate gegen Acelylcholin au f die isolierten Ventrikel von H elix  pomatis. Von 
verschied. M orph inderiw . w ird  die M inim alkonz., die Tonus u. R hy thm us ändert, 
die geringste tox . Dosis u . die geringste Menge, die den chronotrop. E ffek t einer 
A cetylcholinlsg. 0,5 • 10“ ! verdoppelt, festgeste llt u . tabellar. w iedergegeben. Auf 
den Zusam m enhang zwischen K ern s tru k tu r  u. W rkg. w ird  hingewiesen. (C. 1t. 
Séances Soc. Biol. F iliales 142. 803— 05. Ju n i 1948. C lerm ont-Ferrand, U niv. Lab. 
de Chimio biolog.) K u n z m a n n . 4630

B. S teinm ann, H. Lüdi und  H. P. Barben, Kreislaufuntersuchungen m it vege
tativ dämpfenden Pharm aka. 1. M itt. Ergotamin (Gynergen). D ie K reislaufw rkg. von 
Ergotamin  (Gynergen) (I) w urde durch  subcu tane  In jek tionen  m it steigenden 
Dosen von 0,05 mg— 0,5 mg un te rsuch t. N eben anderen  Verff. w urde auch  das 
E K G  herangezogen. Die K reislaufwrkg. is t gegensätzlich der des Adrenalin , die 
tro tzdem  ein tretende Zunahm e des arteriellen  M itteldruckes bei beiden Substanzen 
w ird  d isku tiert. I g reift an  der Peripherie  an , h a t  aher w ahrscheinlich auch anti-
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andrenerg. W irkung. (Helv. med. A cta  15. 76— 94. Ja n . 1948. Bern, Med. U niv.- 
K linik.) K u n zm a n n . 4630

B. Steinm ann, H. Lüdi und  H. P. Barben, Kreislaufuntersuchungen m it vege
tativ dämpfenden Pharmaka. 3. M itt. Gynergen-Bellafolin kombiniert und  Bellergal. 
(2. vgl. C. 1948. E . 1942.) P rüfung  der K reislaufwrkg. von Gynergen (I) +  Bella- 
fo lin  (II) in  2 verschied. K om binationen u. von Bellargal (III)  (0,1 m g Bellafolin, 
0,3 m g I, 20 m g P heny lä thy lbarb itu rsäu re  pro  Tabl.). Zwischen I u. II u. III fand  
sich kein nennensw erter U nterschied in  der W irkung. Verss. an  M enschen zeigten: 
E rhöhung  des diastol. D ruckes, A bnahm e der Pulsfrequenz, m äßige V erringerung 
des Schlag-, bedeutende des Min.-Vol., s ta rk e  Z unahm e des peripheren W iderstandes 
E rhöhung  der A nspannungszeit. D araus w ird der Schluß gezogen, daß sich am  
K reislauf hauptsäch lich  das sym path ico ly t. I ausw irkt. (Helv. med. A cta. 15. 
240— 51. Ju n i 1948.) J .  E . Me y e r . 4630

R. Hazard, M. Beauvallet u n d  R. Giudicelii, W irkung des Cocains a u f die 
Gefäßwirkungen der dem Adrenalin  verwandten Aminoalkohole m it Diphenolcharakter. 
N ach in travenöser G abe von 5 m g/kg Cocainhydrochlorid an  b ivagotom ierte  H unde 
in  Chloralosenarkose w ird die b lu tdrucksteigernde W rkg. des Adrenalins  u. des
з,4-D ioxyephedrins u . Isopropyladrenalins gesteigert. D ie D auer der b lu td ru c k 
steigernden E ffek te is t vergrößert, die der senkenden E ffek te n icht. (C. R . Séances 
Soc. Biol. F iliales 142. 185— 87. F ebr. 1948.) J u n g . 4630

R. Hazard, M. Beauvallet und  R. Giudicelii, W irkung des 883 F , des 933 F  und  
des Benzylim idazoliris au f die Gefäßwirkungen der dem Adrenalin  verwandten A m in o 
alkohole m it Diphenolcharakter. (Vgl. vo rst. Ref.) Ebenso wie Yohim bin  verm ag 
883 F  (2,5— 10 m g/kg), 933 F  (2,5— 10 m g/kg) u. B enzylim idazolin  (2 mg/kg) die 
b lu tdrucksteigernde W rkg. des A drenalins  u. 3,4-Dioxynorephedrins aufzuheben 
bzw. um zukehren sowie die senkenden W rkgg. des 3,4-Dioxyephedrins u . Isopropyl
adrenalins zu steigern. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 142. 187— 89. F ebr. 1948.)

J u n g . 4630
R. Hazard, M. Beauvallet u n d  R. Giudicelii, Über die arterielle B lu tdruck

steigerung am  H u n d  nach Ergotaminumkehr der W irkungen von zwei normalerweise 
blutdrucksenkenden  —  dem Adrenalin  verwandten —  Aminoalkoholen m it D iphenol
charakter. (Vgl. vo rst. Ref.) E s w urde b estä tig t, daß nach 0,25— 2 m g/kg Ergotam in
tartrat in travenös die M dram K nliypertension erhalten  b le ib t u. die H ypotension 
durch Isopropyladrenalin  u. 3,4-Dioxyephedrin  in  eine B lu tdruckste igerung  ü b er
geht. Cocain, Spartein, u., allerdings sehr flüchtig, auch Procain  (Novocain ) v e r
mehren auch diese B lutdrucksteigerung. Yohim bin  w iederum  u . ebenso 833 F  u. 
933 F  hoben sie auf. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 189— 92. F ebr. 1948.)

J u n g . 4630
R. Hazard, M. Beauvallet und  R. Giudicelii, Vergleich der adrenolytischen 

W irkung des Ergotamins bei H und  und Katze. D ie andrenoly t. W rkg. des Ergotamins 
(I) ä u ß e rt sich an den pressor. E ffekten  des A drenalins  (II) bei H unden  u. K atzen  
verschieden. In  Dosen von 1— 4 mg w irk t I bei K atzen , die vorher im  ganzen 10 bis 
20 pg  II in travenös erhielten, verringernd, aufhebend u. zuweilen um kehrend, 
w ährend bei H unden I in  den angew andten Dosen ohne E infl. is t. Bei v o rau s
gehender B ehandlung m it Isopropyladrenalin  (10— 20 pg  in travenös) w irk t I 
( 1— 4 mg) bei H unden um kehrend, is t aber bei K atzen  wenig w irksam  (2 V ersuchs
tiere). (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 142. 885— 86. Ju li 1948. F ac. de méd. 
Lab. de pharm ac.) K u n zm a n n . 4630

R. Hazard, M. Beauvallet u n d  R. Giudicelii, Periphere Gefäßwirkung einiger
adrenalinverwandter diphenolischer Aminoalkohole beim ergotaminisierten H unde.
Ergotamin  (I) verän d ert bei H unden n ich t die hypertensive W rkg. von Adrenalin
и. von 3,4-Dioxynorephedrin, verm indert aber die V asokonstrik tion  der beiden 
Aminoalkohole. I, das beim  gleichen T ier die hypotensive W rkg. von Isopro
pylam in  u . 3,4-Dioxyephedrin  um dreh t, is t andererseits ohne E infl. auf die 
peripheren vasom otor. V eränderungen. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 142. 886 
bis 887. Ju li 1948.) K u n zm a n n . 4630

Morris T. Friedeil, Edgar F. Drucker und  W illiam J . Pickett, H istid in- und  
Ascorbinsäurebehandlung von Arteriosclerosis obliterans. M it  Feststellung der zirku- 
latorischen W irkung durch radioaktive Isotope. 25 P a tien ten  m it gangränen  V er
änderungen an  den un teren  E x trem itä ten  oder m it Vorzeichen zu solchen S chäd i
gungen w urden m it Ascorbinsäure u. H istid in  behandelt, davon 13 peroral u. 
12 paren tera l. Bei 11 von 12 p aren tera l behandelten  P a tien ten  w urde der zirku-
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la to r. E ffekt m ittels rad ioak t. T  in N aJIPO ., s tud iert. Die teilweise günstigen 
Ergebnisse w erden d isku tiert. S Tabellen. (J . Amer. med. Assoc. 138. 1036— 38. 
4/12. 1948. Chicago.) K u n zm a n n . 4630

Hugues Gounelle und  Serge Bonfils, Fehlen der drucksenkenden W irkung bei 
kristallisiertem V itam in A-Acetat. 4 P a tien ten  m it H ochdruck zeigten nach  täglicher 
In jek tion  von 2 cm 3 L ebertran  m it 100000 I. E ./cm 3 V itam in A eine Senkung des 
B lutdrucks, wenn 200000 1. E . (2 cm3) als V itam in A -A cetat zur A nw endung 
kam en, hlieb dieser E ffek t aus. D as drucksenkende P rinz ip  is t dem nach n ich t m it 
V itam in A identisch. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 142. 882— S4. Ju li 1948. 
Centre de recherches de l ’H ôpita l Foeli.) L u d w ig  B a r t h . 4630

N. Emmelin (Lund) u nd  W. Feldberg, System wirkungen von Adenosintriphosphat. 
Die intravenöse In jek tion  von A T P  (I) (0,2— 0,4 mg) veru rsach t an  m it Chloralose 
narkotisierten  K atzen  oder an  decerebrierten K atzen  neben Ä nderungen der A tm ung 
steilen B lutdruckabfall. Bei decerebrierten T ieren verursach ten  diese In jek tionen  
regelm äßig M uskelkontraktionen, o ft P erista ltik , D efäkation  u. E rbrechen. An 
Chloralose-K atzen führen  erst höhere I-G aben zu ähnlichen E ffekten , die auch dann  
nich t regelm äßig au ftre ten . D er B lu tdruckabfall is t einm al beding t durch s ta rk e  
konstrik tor. W rkg. auf die Pulm onargefäße, so daß das linke H erz n u r wenig B lu t 
erhält, zum anderen durch die durch I hervorgerufene B radycardie und  schließlich 
durch V asodilatation. N ach I sistiert die A tm ung kurzdauernd  u. w ird dann  von 
einer Periode sehr frequenter A tm ung abgelöst. (B rit. J .P h a rm aco l. C liem otherapy
3. 273— 84. Dez. 1948. Cambridge, Physiol. Labor.) Sch ü m a n n . 4630

Francis E. Stock, Tetraäthylammoniumbromid bei renaler corticaler Ischämie. 
An K aninchen w urde die W rkg. des Tetraäthylammoniumbromides auf die renale 
Z irkulation un te rsu ch t; dabei v erh ü te te  eine in tram usku läre  Dosis von 0,2 ml einer 
10%ig. Lsg./kg K örpergew icht corticale Ischäm ie. In tram usku läre  V erabreichungen 
von 1 g sechsstündlich über 24 S td ., gefolgt von 1 g dreistündlich über 24 S td., 
fü h rt den B lu tdruck  fü r 7 T age in 1 von 4 Fällen  von P räeklam psie auf den N orm al
stand  zurück. Bei längerer B ehandlung w ird günstigeres E rgebnis erw arte t. 
(Lancet 255. 570— 71. 9/10. 1948. L iverpool, U niv., Dep. of Surgery.)

K u n zm a n n . 4630
J. F. Merlen, P. Dubrulle und  L. Grandjean, Die W irkung der Nitroester auf 

die Capillarenfestigkeit. D ie zeitliche K urve fü r den C apillarenw iderstand nach 
Zufuhr von Adrenalin  allein sowie von A drenalin  u . Tetranitropentaerythrit zeigt 
für die kom binierte B ehandlung eine E rhöhung u. V erlängerung des M aximums. 
Mögliche Fehlerquellen bei A nw endung dieser M eth. w erden erö rte rt. D am it w ird 
auf die B erechtigung der Zugabe von N itroestern  zu den verschied. Stoffen m it 
Vitamin  P -W irksam keit (W asserstoffdonatoren) geschlossen. (C. R . Séances Soc. 
Biol. Filiales 142. 330— 32. M ärz 1948.) H e n t s c h e l . 4633

0 . Spühler, K. W iesinger und  E. Meili, Diurética und zirkulierende P lasm a
menge. Zur Best. der zirkulierenden P lasm am enge eignet sich Geigyblau 536. Die 
L ite ra tu rw erte  von 1800— 3800 cm 3 w erden b es tä tig t. N ach Salyrgan  g ing s te ts  
die P lasm am enge zurück u. der I läm o k rit in  5 von 6 Fällen  hinauf. Hg-Diuretica 
greifen an der Niere, X anth inderiw . am  K reislauf ein. Bei H ydrops u. D iabetes v e r
schw indet der F arbsto ff schneller als gewöhnlich. (Helv. med. A cta  15. 95— 103. 
Ja n . 1948. Zürich, U niv., M ed.-Poliklinik.) K u n zm a n n . 4634

L. T. Krawtschenko, D ie Verwendung des M erkusals bei akuter N ephritis. Vf. 
h a t bei 11 K ranken  m it aku ter N ephritis m it schweren Oedemen u. K reislauf
störungen durch in tram uskuläre Z ufuhr von M erkusal eine schnelle Besserung, 
zum Schluß vollständige Genesung erzielt. U nangenehm e N ebenerscheinungen 
w urden n ich t beobachtet. (ConeTCKaii Megimmia [Sowjet-M ed.] 1948. N r. 12.
11— 12. Dez. 1948. Sklifossowski-Inst. fü r E rs te  Hilfe, T herapeu t. K linik.)

d u  Ma n s . 4634
F. Meidinger und  M. Kolsky, W irkung des Natriurnthiomalonats (3606 P P ) auf 

die experimentelle Leberinsuffizienz. Bei einer durch CIIC13 u. einer durch CC14 
beim K aninchen u. hei R a tten  experim entell hervorgerufenen Leberinsuffizienz 
besitz t N a -Thiomalonat (1) (3606 IIP )  eine stä rkere schützende W rkg. als Na- 
Thioglykolat (II). Im  CCl.,-Fall w irk t I zum indest gleich Thioharnstoff u. Cystein. 
Bei II w ar die Dosis % der tox., hei I 1/10 der tox . E inzelheiten vgl. Original. 
(C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 776— 78. Ju n i 1948.) K u n zm a n n . 4640

Curt Schelenz, D ie Bekäm pfung und Behandlung der Ascarideninfektion. Zur 
P rophy laxe w ird bem erk t: A scarideneier bleiben jah re lang  entw icklungsfähig u.
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vertragen  selbst Tem pp. bis zu — 27°. Sonnenbestrahlung fü h rt zu Schädigung der 
P arasiteneier. A b tö tung  durch Chemikalien is t p rak t. undurchführbar. A scariden
eier sind noch entwicklungsfähig, wenn sie 28 Tage m it //ffC7,-Lsg. l% ig ., HCHO- 
Lsg. 10%ig. _O fw 04-Lsg. 0,5% ig., HGl-Lsg. 10%ig. Essigsäurehg. 7% ig. behandelt 
w urden. In  konz. CuSOt - oder Cu-Acetat\sg. u . in  Antiform inlsg. 50% ig. b e trä g t die 
Lebensdauer 4 M onate. Carbolsäure u . verdünn te  Chlorkalklsg. w erden tagelang  v e r
tragen . Schnelle A b tö tung  w ird n u r m it 2% ig. H 2SOt oder m it konz. CaClOCl-Lsg. 
in  M ischung m it M n 0 2 erreicht. Zur Reinigung infizierten Gemüses em pfiehlt sich 
A bbrühen  m it heißem  W . nach folgender Regel: 70° 1 Sek., 65° 2 Sek., 60° 5 Sek., 
55° 55 Sek. S alate w erden zweckm äßig m it hyperton . NaCl-Lsg. behandelt. Bzgl. 
der üblichen Therapie vgl. das in  Dosierungs- u . A pplikationsangaben ausführliche 
Original. (Pharm az. Zentralhalle D eutsch land  87. 261— 64. Sept. 1948. W esterfeld.)

C. 0 .  L au bscha t . 4649
G. J. Stefanopoulo und  J . Schneider, Versuche zur Behandlung der F ilariasis  

[P . Zoo] durch l-D iäthylcarbam yl-4-m ethylpiperazin. D ie S ubstanz w urde bei 24 bis 
60 Ja h re n  alten  Personen angew endet, die 3— 6 g/kg täglich (bis zu 10 Tagen) 
peroral erhielten. In  den ersten  Std. tra te n  teilweise H autsensationen , E rbrechen , 
D urchfall u. geringes F ieber ein. In  den m eisten Fällen  w urde eine H eilung vom 
Filarienbefall erzielt: sie w urden entw eder spon tan  ausgeschieden oder s ta rben  ab. 
(C. R. Séances Soc. Biol. F iliales 142. 930— 31. Ju li 194S.) L ü p n itz .  4649

Joseph C. Muhler u n d  Grant van Huysen, Natrium fluoridkonzentration und  
Löslichkeit von pulverisiertem Zahnschmelz. E s w urde die H erabsetzung der Löslich
k eit von Zahnschm elz durch V orbehandlung m it ungepufferten u. gepufferten 
N aF-Lsgg. verschied. Konzz. (0,2— 4,0% ) un te rsuch t u. optim ale Konz. u. p H-W ert 
erm itte lt. Als V gl.-W ert d iente die L öslichkeit des Schmelzes in  A cetatpufferlösung. 
Zu ih rer B est. w urde 0,1000 g pu lverisierter Schmelz 40 Min. lang m it 25 cm 3 
0,2 mol. A cetatpuffer von Ph 4,0 bei n. Tem p. im  F iltertiegel gerüh rt, abgesaugt, 
m it einigen cm 3 W . gewaschen, 3 S td . bei 70° getrocknet u . nach 6 S td . (Exsikkator) 
gewogen. D er durchschnittliche G ew ichtsverlust betrug  0,0280 g. Zur B est. des 
N aF-E infl. w urde der Schmolz m it 5 cm 3 ungepufferter oder gepufferter N aF-Lsg. 
20 Min. lang gerührt, abgesaugt, m it W . gewaschen u. getrocknet. D ie so v o r
behandelte P robe w urde m it 20 cm 3 A cetatpuffer 20 Min. g e rü h rt u. w ie oben 
w eiterbehandelt. D ie Ergebnisse der Verss. sind in Tabellen u. als D iagram m  w ieder
gegeben. G epufferte N aF-Lsgg. zeigen bessere Schutzwrkg. als ungepufferte. Die 
s tä rk s te  Löslichkeitsverm inderung w ird m it 2,5% ig. ungepufferter u . 2,0% ig. 
gepufferter N aF-Lsg. erzielt. D er w irksam ste pn-W ert is t  4,5. (J . D en ta l Res. 27. 
142— 48. A pril 1948. Indianopolis, Ind ., Ind iana U niv., School of D ent.)

F o r c h e . 4655
Louis Millat und  Marcel Noix, Elektrolytischer Transport verschiedener S u b 

stanzen durch die H aut. Verss. zeigten die Möglichkeit, als M edikam ente b enu tz te  
dissoziierbarc Substanzen m it Hilfe des elektr. Strom es durch die H au t in  den 
m enschlichen K örper einzuführen. D as g ilt bes. von Thiosinam in, das sich wie ein 
schwaches K ation  verhä lt. D ie Bldg. von 0 2 u. I I2 an  den E lek troden  g ib t zu  sek. 
E rscheinungen A nlaß. An der K athode tre ten  S-haltige P rodd ., an der Anode Red. 
der A llyl-D oppelbindung auf. Im  w esentlichen erfolgt jedoch eloktroosm ot. T ra n s
p o rt des gelösten Stoffes. Die H au t se tz t diesem T ranspo rt je  nach  Rasse, G eschlecht 
u. A lte r W iderstand  entgegen. Verschied, is t die A dsorptionsfähigkeit hinsichtlich 
Menge u. D auer. D er D urchgang durch die H au t b esitz t ein zeitliches O ptim um . 
Physiol. NaCl-Lsg. darf als Lösungsm . n ieh t verw endet w erden, weil infolge E le k tro 
lyse Ck en ts te h t u. dieses von der A lly lkette  des Thiosinam ins gebunden w ird. Sehr 
geringe Konzz. lassen sich noch anwenden. (Parfum erie mod. 40.50— 54. F ebr. 1948.)

F r e y t a g . 4660
Eric Puddy, Behandlung indolenter Geschwüre. Zur B ehandlung indolenter 

Geschwüre der Beine w ird em pfohlen, 1%  Gentianaviolett in Sulfonam idpuder zu 
einer P as te  zu verrühren , au f die gereinigten Geschwüre aufzutragen, 15 M inuten 
lang ein trocknen zu lassen, m it Gaze zu bedecken u. zu bandagieren. D ie Schmerzen 
lassen in  der 1. W oche nach, u. selbst 10 Ja h re  a lte  Geschwüre heilen in  6 W ochen. 
(B rit. m ed. J .  1948. 619. 25/9. 1948. N orfolk, E ast, D ereham .)

L a n g e c k e r . 4660
Gösta Lindquist, Der E in flu ß  von Wollfett a u f die W undheilung. Vf. un te rsuch te  

den E influß von Wollfett (1) u. Lanolin  auf künstlich gesetzte W unden bei der weißen 
R a tte . An liistolog. P räpp . konn te  er zeigen, daß 1 vom  G ranulationsgew ebe ab-
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sorbiert w ird u. F rem dkörper bildet, die die W undkeilung zu verzögern scheinen, 
w ährend u n te r trocknem  V erband oder Vaseline, die kollagenen Bindegewebsfasern 
sich in  der endgültigen H aup trich tung  der N arbe anordnen u. die W undheilung 
beschleunigt w ird. (A cta patho l. m icrobiol. scand. 25. 598— 602. 1948. U ppsala, 
U niv. Histolog. Dep. an d  Surgical Clinic.) Böhm. 4660

Georges Garnier, Krätzebehandlung m it D D T . D D T  in  6% ig. Lsg. in P lithal- 
säureester zeigte sehr gu te acarieide W irkung. (Presse med. 56. 458— 59. 26. Ju n i. 
1948.) K u n zm a n n . 4665

Manfred Monje, Über den E in flu ß  des Heleniens au f die Dunkelanpassung von 
M enschen m it normalem Nacht Sehvermögen. A n 7 Versuchspersonen w urde Helenien 
(I) Luteindipalmitinsäureester aus Tagetes pat. jlor. pen.) in  Em ulsionsform  14 Tage 
lang täg l. 4 Eßlöffel ( =  375 mg I) gegeben u. der G esam tverlauf der D unkel
adap ta tion  m it geeichtem  A daptom eter un tersuch t. In  Ü bereinstim m ung m it 
anderen A utoren w urde diese anfänglich als beschleunigt u. sp ä ter im  G esam tverlauf 
als verbessert gefunden (4— Sfache Em pfindlichkeitssteigerung). N ach 2— 3 M onaten 
w ird erst das W irkungsm axim um  erreicht, nach ]/2  J a h r  sind die E ffek te a b 
geklungen. W eder der ophtkalm olog. B efund noch die Lebensweise kom m en als 
U rsache fü r individuell verschied. W rkgg. in  B e trach t. N ur w ährend oder u n 
m itte lbar nach E innahm e des I w ar bei einigen Personen das sub jek tive B lendungs
gefühl v erk ü rz t; entsprechende N yktom eterunterss. h a tte n  negative Ergebnisse. 
(Graefes Arcli. O phthalm ol. verein. A rch. A ugenheilkunde 148. 679— 705. 1948. 
K iel, U niv., A ugenklin.) U. J a h n . 4670

Bertha Henly, N atriw nsvlfa t fü r blutende Hämorrhoiden. Bei einem F alle von 
blu tenden H äm orrhoiden eiwiesen sich Suppositorien m it 0,8 g N a2S 0 4 sicc. in 
K akaobu tte r als erfolgreich. (B rit. m ed. J .  1948. I I .  959. 27. 11. 1948.)

K u n zm a n n . 4670
H. A. Lardy, Versuche m it Erbsen und  Süßm ais, die m it D D T  behandelt worden 

sind. Es w erden die Schäden besprochen, die en tstehen  können, w enn Vieh m it 
D D P -haltigen  E rbsen u. Süßm ais u . daraus hergestelltem  F u tte r  e rn äh rt w ird. Im  
Fettgew ebe einer m it D D T -haltigen  E rbsen gefü tterten  K uh  fand  sich 1 p. p . m. 
D D T , in  den M uskeln kein D D T . Dagegen h a t te  sich bei Versuchstieren, die m it 
behandeltem  Süßm ais g efü tte rt w urden, im  Schulterm uskel- u . N ierenfett s ta rk  
DDT angereichert. 5 T abb . (Ind . Engng. Chem. 40. 710— 11. A pril 1948.M adison, 
W isc. Univ.) R ie m s c h n e id e r . 4675

T. N. Nauth-Misir, E in  F all großer Üherdosierung von löslichem Phenytoin. M ilt, 
über die V ergiftung m it lösl. Phenytoin  nach E innahm e von 250 T ab le tten  zu je 
0,1 g. Als Sym ptom e w urden K opfschm erz, Schwindel, K oordinationsstörung, 
A ugenzittern, erhöhte Pulsfrequenz u. B lu td ruck  beobachtet. Ohne bes. B ehand
lung verschwanden die E rscheinungen binnen weniger Tage. (B rit. med. J .  1948. 
646. 2. Okt. Rom ford, Oldcliurch County H osp.) H il d e g a r d  Ba g an z . 4675

G. Haselhorst, Vergiftung m it Seife als Krankheitsbild. K lin. u . au to p t. B e
schreibung eines Falls von Seifenvergiftung durch in trau te rin e  E inspritzung  von 
konz. Kernseifenlsg. m it den Folgen von Ilaem olyse u. Schädigung der p a re n 
chym atösen Organe. Seife is t h eu te  ein sehr gebräuchliches A hortivum . (Dtsch. 
med. W schr. 73. 337— 38. 13/8. 1948. W iesbaden.) L a n g e c k e r . 4675

Luise Holzapfel, Untersuchungen über die L ipoidfraktionen in  Staublungen. 
8. M itt. Organische Kieselsäureverbindungen. (9. vgl. C. 1948. E . 3091.) Vf. fand  in 
Staublungen keine so sta rke E rhöhung der Phosphorlipoide, wie sie F allon  [1937] 
bei K aninchen festgestellt h a t. D ie L ecith infrak tionen  w aren im  G egensatz zu den 
F e tte n  u. E ste rn  Si-frei, w ährend B lu tex tra k te  sich um gekehrt verhielten . D ie Si- 
haltigen F rak tionen  aus S taublungen riefen K nötchenbldg. hervor. Vf. g laub t, daß 
eine spezielle A ktiv ierung dieser F rak tionen  eng m it den U rsachen der Silicose v e r 
bunden sei. (N aturw issenschaften 34. 189. 1947, herausgg. M ärz 1948. Berlin- 
D ahlem , K aiser-W ilkelm -Inst. für Silikatforschung.) G r a u . 4681

F. Bühler und  K. Klein, Chronische Kohlenoxydvergiftung und  Param yelo
blastenleukämie. Vff. beschreiben einen F all von Paramyeloblastenleukämie bei 
einem P atien ten , der jahrelang  der Einw . von CO ausgesetzt w ar. In  Analogie zu 
der W rkg. von Bzl. u. a. Substanzen w ird angenom m en, daß es sich um  B eein
flussung des haem atopoet. Syst. hande lt. Zunächst w urde eine hyperchrom e Anae- 
m ie beobachtet, die sich gegenüber B lu ttransfusionen , Fe-, As-, Campolon-, 
V itam in- u . Thyreoidinm edikation resisten t verhielt. Am 40. Tage hohes F ieber 
m it Leukocytose (19700). Im  D ifferentialb lu tb ild  vor allem M ikro- u . Param yelo-
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blasten . Die Frage, ob es sieb bei der Anaem ie um  ein anaem . V orstadium  der 
Param yeloblastenleukäm ie oder um  eine Schädigung des haem atopoet. Syst. durch 
chron. C O -Intoxikation m it E ntw . einer Param yeloblastenleukäm io hande lt, w ird 
zu G unsten le tz terer A nnahm e bean tw orte t. (D tsch. m ed. R dsch. 2. 473— 75. 
5/12. 1948. Düsseldorf, ovgl. K rankenhaus.) Sc h m itz . 4681

F. Pharmazie. Desinfektion.
H ans-G ünter Knorr, Z ur Nom enklatur des Deutschen Arzneibuches. B em er

kungen zu den Vorschlägen von G i t t n e r  (C. 1950. I . 91). (Pharm az. Z tg. 84. 553. 
1/12. 1948.) I-Io t z e l . 4750

F. Santavy, Isolierung neuer Stoffe aus der Herbstzeitlose. 11. M itt. D ie Stoffe 
der Herbstzeitlose und ihre Derivate. (10. vgl. A cta Acad. Sei. N a tu r. Moravo- 
Silesicae 20. [1948] 4, vgl. auch C. 1951 .1. 2889.) G etrocknete, gepulverte  u . durch 
P A e .-E x trak tion  von F e tt  befreite Sam en, B lüten , K apseln u. Zwiebeln der H erb s t
zeitlose w urden hei R aum tem p. m it A. ex trah iert. D er im  V akuum  eingedam pfte 
E x tra k t w urde nach  Auflösen in W . m it Ae. u . dann  m it Chlf. ausgeschü tte lt. D er 
tox . C hlf.-E xtrak t, der polarograpli. reduzierbare Substanzen enth ielt, w urde 
Chrom atograph, analysiert. H ierbei w urden folgende Substanzen iso lie rt: S ubstanz 
A (Colchicin); S ubstanz B, F . 267°, [a]D — 171° (Chlf.); S ubstanz C, F . 156/182°, [a]u 
—  131° (Chlf.); S ubstanz E t F . 110/180°, [a]D — 133° (Chlf.); S ubstanz E „  F . 130/ 
180°, [a]D — 110° (Chlf.); S ubstanz F , F . 186°, [a]D — 127° (Chlf.); S ubstanz G,
F . 194°, [a]o — 141° (Chlf.); S ubstanz II, F . 130/180°, [a]D — 135° (Chlf.); Substanz 
D, F . 236°; S ubstanz I , F . 188°, [a]D +  309° (Chlf.) u . S ubstanz J ,  F . 284°. D ie drei 
le tzgenannten  Substanzen sind polarograpli. n ich t reduzierbar und  weisen m it konz. 
H2S 0 4 eine, von allen anderen isolierten Substanzen, unterschiedliche F arb -R k . auf. 
Sie gehen auch keine ZEISEL-Rk. m it FeCl3. (Chem. L is ty  Vedu P rüm syl 42. 177 
bis 178. Dez. 1948. U niv., Biol. In s t. d. med. F ak . Olmütz, P rag-B ulovka, Radium - 
heilanst.) St e in e r . 4782

A. J. van Pelt, Geschmack- und Geruchsverbesserung von Arzneim itteln. B e
schreibung des Sitzes u. der W irkungsweise der m enschlichen Geschmacks- u. 
G em ehsorgane u. der zur Verbesserung von Geschmack u. G eruch erforderlichen 
M aßnahm en. (Beispiele.) (Chem. pharm ac. Techniek. 4. 105— 07. 30/11. 1948.)

W e s ly .  4786
J . Langhagel, Das flüssige Verbandmittel ,,Olha“ bei der Behandlung schlecht 

heilender W unden und  Ulcera. Olha ( I ; C. L e d e r e r , Adorf/Vogtl.) is t eine aus A rnika, 
FeCl2, Collodium u. a. bestehende FL, die über die W unde gestrichen w ird u. sofort 
e rs ta rrt. E s gelingt, m it I bei schlecht heilenden U lcera u . anderen  W unden  eine 
beschleunigte E pithelisierung herbeizuführen. E s finde t eine straffe  Zusam m en
ziehung der W undränder s ta tt ,  die die Heilung begünstig t. D er D efekt d a rf  einen 
D urchm esser von etw a 3 cm haben. (Zbl. Chirurg. 73. 345— 46. 1948. E isenberg/ 
T hür., L andeskrankenhaus fü r  Orthopädie.) D o ssm a n n . 4794

G. E. Moloney, Rostfreier Stahldraht. K rit. S tellungnahm e zur V erw endung 
rostfreien S tah ld rah ts  als cliirurg. N ah tm ate ria l (vgl. A b e l  u . H u n t , B rit. m ed. j .  
1948. 379). Vf. em pfiehlt N ylon  wegen geringerer G ew ebsveränderungen u. seltenem  
A uftre ten  von Sepsis. Als V orteil gegenüber Seide u . Baum w olle w ird  der M angel an 
D urchnäßbarke it hervorgehoben. (B rit. med. J .  1948. 532. 11/9. 1948. Oxford.)

L a n g e c k e r . 4794
M. Ss. Lipetz und  A. I. Schpagin, Legierungen au f Silbcr-Palladiumgrundlage 

in  der Orthopädie der M undhöhle. D er beste  E rsatz  von Au- u. P t-Legierungen bei 
Zahnprothesen w ar bis je tz t der rostfreie S tahl. Seine H ä rte  m ach t ihn  jedoch 
weniger b rauchbar als Au. A uf der Suche nach einem vollw ertigen E rsa tz  haben  Vff. 
eine Legierung m it 62— 64%  Ag, 28— 30%  P d , 4— 5 %  A u und  2 %  Cu hergestellt. 
Diese Legierung s te h t in  ihren  m echan. u . physikal. Eigg. dem  A u am  nächsten . 
E ine 3jährige P rü fung  h a t die B rauchbarkeit dieser Legierung fü r  Zwecke der 
m odernen Orthopädie" der M undhöhle erwiesen. (C-roMaTOJioniH [Stom atologie] 
1948. N r. 4. 54— 55. N ov./Dez. M oskau, T herap . -  Sanit. V erw altung des K rem ls, 
Poliklinik.) d u  M an s . 4798

Alexander L. Dounce, Aser Rothstein, G. Thannhauser Beyer, Rebecca Meier 
und  Richard M. Freer, E in  ausführliches Verfahren zur Darstellung von hoch ge
reinigtem Adenosintriphosphat. E s w ird ein le ich t reproduzierbares Verf. zu r D arst.
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von A denosintriphosphorsäure (ATP) m itgeteilt, das A TP in hoher R einheit u. 
g u te r A usbeute zugänglich m acht. In  2— 3tägiger A rbeit kann  A TP aus 1 oder 
2 K aninchen erhalten  w erden. M it einer kleinon A bänderung lä ß t sich die M eth. 
auch  auf gewaschene Hefe anw enden. M it gewaschenen Ilefezellen p rü fen  Vff. 
ih re  P räpp . auf biol. A k tiv itä t. D ie K aninchen-A TP w ird auch zu r D arst. von 
A denosindiphosphorsäure benu tz t. Die Isolierung der A TP als Ba-Salz aus frischem  
.Muskel g ib t 2,5— 3 g hochgereinigtes M aterial p ro  kg. Obwohl keine A bänderungen 
der bekannten M eth. vorgenom m en w erden, w ird die Technik so durchgebildet, 
daß die Isolierung jederzeit le ich t reproduzierbar ist. Bei K aninchen, die In je k 
tionen von rad ioak t. P  erhalten , w erden beträch tliche Mengen von rad ioak t. P  in  
die A TP eingebaut. Vff. te ilen  fü r eine A nzahl von A T P -P räpp ., die in  verschied. 
Laboratorien  nach dem  vorliegenden Verf. dargestellt w urden, an a ly t. D aten  m it. 
(J . biol. Chem istry 174. 361— 70. Mai 1948. Roehester, N . Y., U niv., School of 
Med. and  D en tistry .) A. S ch ö b e r l . 4806

K. Bailey, D ie Reinigung von Adenosintriphosphatpräparaten durch enzym ati
schen Abbau. (Vgl. C. 1949. E . 432.) Vf. fällt Adenosintriphosphat (A T P )  zunächst 
als D ibarium salz, dann als M onobarium salz aus A.-HCl, darauf wieder als Di- u. 
schließlich w ieder als M onobarium salz. In  n-HCl w urde der säurelabile P  erst nach 
10Min. erhalten , u. zw ar in einem eigenen P räp ., zu 46%  durch Einw. von M yosin-  
Adenosin triphosphatase (A T P -a se ), zu 93— 96%  durch A T P -a se  u . M yokinase  
von Co low ick  u . K alcka r , u. zu  0— 2%  durch H efe-Pyrophosphatase. Die besten  
H andelspräpp. ergaben 40— 42%  bzw. 80— 85%  u. 0— 10% . In  keinem  P räp . 
w urde nach dieser biol. M eth. Adenosindiphosphorsäure festgeste llt (A D P ), in  b e 
achtlicher Menge jedoch im  Herzm uskel, wo L ohm ann  u . S c h u st er  sowohl A T P  
als auch A D P  ehem. nachgewiesen h a tte n . Zur A btrennung  des B arium s, wie auch 
etw a vorhandenen Eisens, aus dem  Ba-Salz der A T P  w ird ein H arzaustauscher 
empfohlen. (Biochemie. J .  42. Proc. L V III. 1948. Cambridge, U niv., Biochem. 
Labor.) I Ia n so n . 4806

J. van der Vliet, D ie technische Gewinnung von V itam in D3. (Vgl. C. 1949. I I . 
1094) Beschreibung der D arst. aus Cholesterin. (Chem. pharm ac. Teehniek 4. 85— 87. 
15/11. 1948.) W e s l y . 4808

G. B. West u nd  T. D. Whlttet, Die Haltbarkeit von Adrenalinlösungen. 5. M itt.
Weitere Beobachtungen bei der Lagerung von Salzsäure, Weinsäure und  Ascorbin
säure enthaltenden Lösungen. A usführliche W iedergabe der C. 1949. II. 680 re 
ferierten A rbeit. (Q uart. J .  P harm ac. P harm acol. 21. 225— 28. 1948. CoR. of tlie  
P harm ac. Soc., U niv. of London.) N e u w a l d . 4808

S. Boguschew, B. Kogan und  G. Schurajew, Das Trocknen von Schleimhäuten 
fü r die PepsinlierStellung. D a die Schleim häute des L abm agens der W iederkäuer 
u. des Schweinemagens in frischem  Z ustand  n ich t h a ltb a r  sind, geh t mangels 
sofortiger V erarbeitungsm öglichkeiten die H älfte  dieses Rohstoffes verloren. Mit 
Salz konservierte Schleim häute ergeben ein q u alita tiv  schlechteres P epsin. Das 
Trocknen b ie te t dagegen die V orteile der T ransporterle ich terung  u. einer L ager
fähigkeit von 6— 8 M onaten. E s soll spätestens 24 S td . nach dem  A nfallen erfolgen, 
u. zw ar in  dünner Schicht auf T rockenhorden bei 30— 35°. D auer je  nach D icke der 
S tücke 15— 22 S tunden. D er W assergeh. soll n ich t höher als 11 %  sein. D ie A k tiv itä t 
b le ib t dabei weitgehond erhalten . (Mucuan klHaycrpnu CCCP [Fleisch-Ind. U dSSR ]
19. Nr. 5. 85— 86. Sept./O kt. 1948. Z entr. W iss. Forschungslabor des M inist, fü r 
Fleisch- u . M ilchind. der R S FS R .) Sc h m elz . 4808

N. G. Belenki, L. Je. Kaplan und  F. A. Gubarew, Perspektiven der N utzbar
machung von lebenden Tieren abgezap/lem B lu t. 2. M itt. Rinderblutserum als Blut- 
ersatzmittel. Vff. stellen fest, daß n ich tartspezif. Serum  aus R inderb lu t ein w e rt
volles plasm aersetzendes M ittel ist, das auch in  Fällen  tödlichen B lu tverlustes (70% ) 
eine gu te  th e rap eu t. W rkg. zeigt. Die in travenöse E in führung  auch großer Mengen 
Serum fü h rt zu keinerlei K om plikationen, ebenso w ird m ehrfache A nw endung in  
kurzen A bständen von den behandelten  T ieren g u t vertragen . (H oicia/tw  BcecoK>3HOü 
AKagCMim CeJii,cK0X03HiicTBcm;ux Hayn hm cku B. H. Hemma [Proc. Lenin-A cad. 
agric. Sei. U SSR ] 13. N r. 6. 13— 24. 1948. M oskau, Chem.-Tecknol. In s t, der 
Fleiscliind.) H. v. P e z o l d . 4812

R. B. Bourdillon, O. M. Lidwell und J. E. Lovelock, Untersuchungen über die 
Lufthygiene. Ü berblick über alle aus dem  A rbeitskreis von L a id l a w , A n d r e w e s  u . 
B ou rd illo n  (Med. Res. Council) hervorgegangenen, noch n ich t publizierten  
Forschungsergebnisse. D as G esam tgebiet w ird  in  v ier großen A bteilungen be-
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w ältig t. D er 1. Teil b ring t eine lcrit. Zusam m enstellung der M ittel u. M eth. zur 
P robenentnahm e, der 2. Teil p rak t. A ngaben über M ittel u . M eth. zu r L u ftdesin 
fektion durch ehem. Agentien, UV, H itze u. F ilte rung . D er 3. Teil befaß t sich m it 
der U nters, u . der D eutung  p rak t. U nters.-B efunde, der 4. Teil beschreib t E x p eri
m entalbefunde über die Ü bertragung  von K rankheiten  durch in  der L u ft suspen
dierten  K rankheitskeim e. U nter den ehem. Desinflzientien scheinen vor allem b e 
stim m te a-Oxysäuren  eine Z ukunft zu haben . (Med. Res. Council, spec. Rep. 9— 356. 
10/8. 1948. London.) C. 0 . L a u bscha t . 4832

R. Fischer und Elfriede Langer, Z u r Frage einer Standardsubstanz bei der W ert
bestimmung von Saponindrogen. Inhaltlich  ident, m it der C. 1947. E . 566 referierten  
A rbeit. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 141— 47. Juli/A ug. 1947. Graz, U niv., P harm a- 
kognost. In st.) W e s l y . 4880

L. Fuchs, Z ur Frage einer Standardsubstanz bei der W ertbestimmung von 
Saponindrogen. Vf. w eist auf U nrichtigkeiten  hin, die F is c h e r  u . L a n g e r  in  der 
vorst. referierten  A rbeit bei der Besprechung seiner A rbeit (C. 1942. I . 3023) u n te r 
laufen sind. (Österr. Chemiker-Ztg. 49. 122— 26. M ai/Jun i 1948. W ien, U niv., P liar- 
m akognost. Inst.) W e s l y . 4880

Gr. Analyse. Laboratorium.

D. S. Eppelsheimer und J. E. Reynolds, Nomogramm zur Umwandlung von 
Gewichtsprozenten in  Atomprozente. (Missouri School Mines M etallurgy, B ull., techn. 
Ser. 1948. 1— 2. Jun i.) W in ik e r . 5000

0 .  F. Tuttle und  N. L. Bowen, E in  neuer hydrothermaler K ühlapparat. E s 
w urde ein einfacher A pp. entw ickelt zum  S tudium  von G leichgewichtsbeziehungen 
bei hohen Tem pp. u. D rucken in  M ineralsystem en einschließlich der flüchtigen 
K om ponenten. D rucke von 30000 lbs/sq. in. bei Tem pp. bis zu 900° w urden erreicht. 
E rgebnisse über das Syst. K 20 —A120 3— S i02— II20  zeigen, daß ein W asserdruck von 
15000 lbs/sq. in . die F l. um  ca. 100° im  O rthoklasfeld erniedrigt. Bei Zus. von etwa 
Q uarz-O rthoklas-C harakter g ib t ein D ruck von 30000 lbs/sq. in. eine re la tiv  
bedeutungslose zusätzliche E rniedrigung. (Amer. M ineralogist 33. 210. M ärz/April 
1948. W ashington, D. C., Geophysieal Labor.) R ö s in g . 5038

Ruth N. Weltmann, Konsistenz und Temperatur von Ölen und  D rucktinten bei 
hohen Scherspannungen. D ie schon vielfach d eb a ttie rte  reversible A bnahm e der 
V iscosität von Ölen u. anderen M aterialien bei hohen Schergeschwindigkeiten w äh 
rend  einer viscosim etr. M essung w urde m it einem Viscosimeter im w esentlich von 
der K onstruk tion  von G r e e n  (Ind. Engng. Chem., ana ly t. E d it. 14. [1942.] 576), 
dessen ro tierender Teil sich in  einem B ad von k onstan te r Tem p. befand, an  schwerem  
M ineralöl, P o lybutenöl 32 u. 24, Siliconfl. 5101 C n. Leinöl un te rsu ch t. D er rev e r
sible Zusam m enbruch der K onsistenz ergab sich als R esu lta t hauptsächlich  des 
th ixo tropen  V erh. n . n ich t von Tem p.-Zunahm en w ährend der Scherung im  Viscosi
m eter. Im  F alle  von  Ölen w ird als Ursache des th ixo tropen  V erh. die mol. Scher
verlängerung angesehen. D ie K onsistenz von p last. u . th ixo tropen  M aterialien 
n im m t m it zunehm ender Tem p. ab. (Ind. Engng. Chem., 40. 272— 80. F eb . 1948. 
New York, N. Y .; In terchem ical Corp.) B e h r l e . 5040

J. W. Davis, E ine Vorrichtung zum  Gasabsorbieren. Saugflasche m it ein 
gedichtetem , w eiten u. hohen Steigrohr, das in die F l. tau ch t. Zuleitung des Gases 
(z .B . HCl, N H 3 in  W .) durch die Seitentülle. (School Sei. R ev. 30. 110. Okt. 
1948. B orden G ram m ar School.) B l u m r ic h . 5048

C. W. Kearsey, Koeffizient der scheinbaren Ausdehnung einer Flüssigkeit. E ine 
therm om eterartige Vorr. (Kugel 2 cm, R ohr 2 mm D urchm esser) w ird durch A us
wägen m it H g calib riert u. zur B est. der W ärm eausdehnung von m it Capülar- 
tr ic h te r  eingefüllten F ll. benu tz t. (School Sei. R ev. 30. 112. Okt. 1948. B a th , K ings
wood School.) B l u m r ic h . 5048

Alfred Luszczak, Über die Bestim mung von Sättigungsdrucken nach der psychro- 
metrischen Methode. A uf G rund von Verss. zur B est. des S ättigungsdruckes oder 
der absol. D am pfdruckerniedrigung wss. Lsgg. von H 2S 0 4, NaCl u . CÖ(NII2)2 m ittels 
des psychrom etr. Verf. w ird eine Form el fü r die A usw ertung solcher Verss. ange
geben. Bei einer Ablesegenauigkeit der verw endeten Therm om eter von ±  0,05° 
ergib t sieh fü r eine E inzelbest., die 7 Min. erfordert, als S treuung  der W e rt y  =
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±  0,12 m m  Hg. Auf die B edeutung  des Verf. in  seiner erw eiterten  A nw endung auf 
die U nters, techn. Lösungsm m . u. Lsgg. w ird hingewiesen. (Österr. Chemiker-Ztg. 
49. 132— 35. Ju li 1948.) W e s l y . 5048

Harold E. Zaugg und  Walter M. Lauer, M odifizierte und  kombinierte Grignard- 
und quantitative H ydrierungsapparaturen. Vff. beschreiben eine verbesserte Iia lb - 
mikro-GRiGNARD-App., die zugleich fü r q u an tita tiv e  H albm ikrohydrierungen oder 
andere R kk., die u n te r  V eränderungen des Gasvol. s ta ttf in d en , verw endet w erden 
kann. D ie V erbesserung b es teh t darin , daß der H aup tgashahn  bei den G r i g n a r d - 
apparatu ren , der durch die lange B erührung  m it der alkal. Lsg. oft festgefressen ist, 
durch eine Spritze erse tzt ist. (Analytic. Chem. 20. 1022— 26. Nov. 1948. N ortli 
Chicago, 111., A bbo tt L ab ., M inneapolis, M inn., U niv.) J ä g e r . 5048

Harold E. Zaugg u n d  Bruce W. Horrom, L ith ium -A lum in ium -H ydrid  als 
quantitatives Reagenz in  der modifizierten Grignardapparatur. Vff. prüfen  1. die 
A nw endbarkeit der im  vorst. Ref. beschriebenen App. m it L iA l-H ydrid, in  n-Di- 
bu ty lä th e r an  Benzoin als T estsubstanz u. 2. w ird  ein Vgl. des Reagenzes m it 
M ethyl-M gJ unternom m en, u . zw ar n ich t n u r zur q u an tita tiv en  B est. der ak t. 
H-Atom e, sondern auch bes. fü r ak t. funktionelle G ruppen in  organ. V erbindungen. 
D azu w erden 13 verschied, organ. Substanzen un te rsuch t, wobei gefunden w urde, 
daß L iA l-H ydrid  dem  GRiGNARD-Reagenz oft überlegen ist, bes. dann, w enn es sich 
um  ster. beh inderte  oder enolisierbare funktionelle G ruppen hande lt. In  m anchen 
Fällen, z. B. wenn die ste r. H inderung oder die Ggw. enolisierbarer G ruppen in  
unbekann ten  S tru k tu ren  bestim m t w erden sollen, is t die A nw endung der beiden 
Reagenzien vorteilhafte r als n u r  eine allein. (Analytic. Chem. 20. 1026— 29. Nov. 
1948. N orth  Chicago, 111., A b b o tt L ab .) J ä g e r . 5048

R. Gauguin, Die Erscheinung der D ism utation in  der analytischen Chemie. A n 
wendung der verallgemeinerten Bronsledschen Theorie. D ie BRONSTEDsehen Ü ber
legungen über den P ro tonenaustausch  lassen sich auf O xydations-R ed.-R kk. (E lek
tronenaustausch) u . au f K om plexbldg.-R kk. (Ionenaustausch) anw enden. Als 
A m pholyt w ird jede S ubstanz definiert, die gleichzeitig als D onato r u. A cceptor zu 
reagieren verm ag. D ie beiden System e Donatoiy A m pholyt +  P  u. A m pholyt 
^  A cceptor, +  P  w erden zusam m engefaßt zu 2 A m pholyt ï=± A cceptor, +  D onator^  
Diese R k. is t eine D ism utation. (P =  ausgetauschtes P artike l). E s b es teh t s te ts  ein 
D ism utationsgleichgewicht. W enn ein bei der D ism utation  en tstehendes Ion  durch 
eine andere R k. verschw indet (z .B . als Fällung), verschiebt sich das Gleichgewicht 
nach rechts. F ällung  oder K om plexbldg. des A m pholyten fü h rt zu r Verschiebung 
des Gleichgewichts nach  links. D ie V orgänge w erden an  zahlreichen E lektronen-, 
P rotonen- u. Ionen-A ustausehrkk. e rläu te rt. D ie g raph . D arst. als F u n k tio n  der 
verschied. F ak to ren  (R edoxpotential, pH, Ionenkonz.) erg ib t sternförm ige K urven, 
aus denen sich der R k.-V erlauf u . die fü r  eine gew ünschte R k. erforderlichen B e
dingungen Voraussagen lassen. D ie D ism utationsbedingungen können fü r  die v e r
schied. Fälle durch eine Form el ausgedrückt w erden. D ie M eth. k ann  zur U nters, 
von Kom plexbldg.-, Oxydored.-, Säure-Base-, E x trak tions-, G asentw .- u . Fällungs- 
rkk . dienen. Vf. kom m t zu der H ypothese, daß alle theore t. m öglichen W ertigkeits
zustände, Säureform en u. in term ediären  K om plexe ta tsäch lich  existieren, aber in 
folge von D ism utationsrkk. n ich t im m er festgestellt w erden können. (A nalytica chim. 
A cta [Am sterdam ] 2. 177— 204. Ju li 1948. P aris, École de P hysique e t de Chimie, 
L abor, de Chimie A nalyt.) F o r c h e . 5050

H. Tschamler, Über eine einfache Laboratoriumsapparatur zur A ufnahm e von 
Abkühlungskurven bis zu Temperaturen von — 150° C. Inhaltlich  iden t, m it der
C. 1949. I I .  107 referierten A rbeit. (S.-B. österr. A kad. W iss., m atli.-naturw iss. 
K l., A bt. I l b  157. 297— 304. 1948. W ien, U niv., I . Chem. L abor.) H e r r . 5052 

L. Habraken, Beschreibung des im  „Centre Belge de M étallurgie P hysique“ be
findlichen Spektrographen der A . R . L . Beschreibung eines G itterspektrographen  
der A p p l i e d  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s , Glendale (Calif.), der m it zwei G itte rn  m it 
24400 bzw. 36000 Strich/Zoll (Dispersion in  erster O rdnung: 5,2 bzw. 3,4 A/mm) 
in  PASCHEN-RuNGE-Anordnung ausgerüste t is t. D as G erät b es itz t zwei K assetten  
(m it je  30 m perforiertem  Kinofilm  [35 m m -Film ] beschickt). A uf der F ilm breite  
kann  m an 18 A ufnahm en unterbringen . D ie beiden K assetten  sind so angeordnet, 
daß gleichzeitig A ufnahm en in  erster u. zw eiter O rdnung gem acht w erden können. 
D ie A nw endung von Bogen oder F un k en  wahlweise g e s ta tte t der ebenfalls b e 
schriebene elek tr. A nregungsteil des G eräts. —  (16 A bb.). (Rev. un iv . Mines, 
M etallurg., T rav. pubh , Sei. A rts  appl. Ind . 91. ([9] 4.) 328— 33. Mai 1948.)

R u m p f . 5063
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A. Je. Schtandel, Überblick und K lassifikation  der Methoden der quantitativen  
A nalyse des Absorptionsspektrums. U n ter Bezugnahm e auf eine frühere A rbeit 
(C. 1948. E. 2252), wo die M ethoden der A bsorptionsanalyse "behandelt w urden, 
werden hier nochm als kurz die A nw endungsm öglichkeiten dieser A nalysenart b e 
schrieben, die vor allem zur B est. einzelner Stoffe, aber auch zur B est. zwei- oder 
dreikom ponentiger System e geeignet ist. Als günstigster W ellenlängenbereich ist 
das G ebiet von 2300 bis 4000 Â anzusehen. D ie Ü berlegenheit der A nalyse der 
Itam an-S pek tren  w ird zw ar zugegeben, doch is t in  vielen Fällen, bes. bei arom at. 
V erbb., die G enauigkeit der A bsorptionsanalyse sehr befriedigend u . dabei viel 
einfacher zu erreichen. D aneben b ie te t die M eth. der m ittle ren  Koeff. die Möglich
keit, die Konz, gewisser Stoffgruppen, bes. arom at. S to ffe in  Benzinen, näherungs
weise zu bestim m en. (Vgl. hierzu S c h t a n d e l  u . S c h o s t e n k o , C. 1948. E .  714.) 
(TKypiiaji FIpnKJia«H0 iï Xhmhii [J . appl. Chem.] 21. 456— 61. Mai 1948. Charkow, 
S taa tl. In s t, fü r M aße u. M eßgeräte.) K i r s c h s t e i n . 5063

M. Vacher, Gültigkeit der Methode der heterochromen Photometrie an schmalen 
Banden. Theoret. B etrach tungen  u. U nters, der verschied. S törungseinflüsse u. 
V oraussetzungen zu der vom  Vf. angegebenen M eth. (C. R. hebd. Séances A cad. Sei 
216. [1943.] 780; Bull. Soc. Cliim. biol. 26. [1944.] 206). Zur A usw ertung von A b
sorp tionsspektren  kom plexer M ischungen. (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 464— 72. 
Ju li/A ug. 1948. P aris, Min. de la  Guerre, L abor, de P hys. de l ’Insp . techn . des 
Subsistances.) E i c h h o f f . 5064

T. A. K rjukowa, Polarographisches M axim um  zweiter A r t und die Wege seiner 
Anw endung in  der analytischen Chemie. 3. M itt. Bestim mung sehr geringer Mengen 
oberflächenaktiver Stoffe in  W asser. (2. vgl. C. 1948. E .  1957.) O berflächenakt. 
Stoffe lassen sich noch in  Mengen von ca. 10~9 mol. Konz, in W . bestim m en, wenn 
die Tangentialbcw egungen der O berfläche des Hg-Tropfens durch adsorb ierte  organ. 
Moll, gebrem st w erden. 3 n K O H  m it 3 • 10-1 n IIgCl2-Geh. w ird  m it 0,01 %  G elatine, 
1 • 10-8 Mol /J-Naphthol oder 1 • 1 0 '7 Mol n-Octylalkohol verse tz t. Vf. beschreibt 
eine fü r die B est. bes. konstru ierte  A pp. (Abb.) u. e rläu te rt eingehend die erforder
lichen R einigungsm aßnahm en. Auch das verw endete W . m uß bes. sorgfältig ge
rein ig t werden. (3aB0flCicasi JlaöopaTopiiH [Betriebs-Lab.] 14. 767—-72. Ju li 1948. 
In s t, fü r physikal. Chem. der A kad. der Wiss. der U dSSR .) R . K . M ü l l e r . 5066 

W. A. Zim m ergakl und  R. Ss. Chaimowitsch, Fraktionierte T itra tion der 
Amalgame als Analysemnelhode fü r  leichtschmelzende M etalle. 1. M itt. Begründung  
der Methode. A usgearbeitet w ird ein Verf. zur stu f en weisen T itra tio n  der A m algam e 
fü r  die ana ly t. T re n n u n g n . q u an tita tiv e  B est. von in  H g lösl. M etallen. E s w erden 
die chem. G leichungen h ierfür e rö rte rt u . die A pp. sowie die M ethoden der T itra tio n  
beschrieben. Es w erden die U rsachen von experim entellen Fehlerm öglichkeiten 
besprochen. D urch Verss. w ird  gezeigt, daß die B est. von Z n , Cd, S n , Pb  u . B i  m it 
einer G enauigkeit bis zu 1%  möglich ist. D as beschriebene Verf. is t auch zu r T re n 
nung der in  H g lösl. Métallo m it nachfolgender B est. nach bekann ten  Verff. a n 
w endbar. (3ai!OäCKaH JlaöopaTopiis [Betriebs-Lab.] 14.1289— 1300. N ov. 1948. In st, 
fü r allg. u . anorgan. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

H o c h s t e i n . 5066
W. A. Zim m ergakl und  R. Ss. Chaimowitsch, Anwe7xdung des Verfahrens der fra k 

tionierten Auslaugung der Amalgame bei der polarographischen Bestim m ung geringer 
Beimengungen von leichtschmelzenden M etallen. (Vgl. auch vo rst. Ref.) D urchgeführt 
w erden Verss. über die polarograph. B est. k leiner Beim engungen x o n Z n  in Cd u. Pb 
nach dessen A bscheidung durch frak tion iertes Auslaugen der Am algam e. H ierbei w ird 
die M öglichkeit der Best. von Zn in Cd u. P b  bis zu 0,0005%  festgestellt. N ach der 
gleichen M eth. kann  auch P b  in Bi e rm itte lt werden. F erner w ird die M öglichkeit der 
A nw endung dieses Verf. zu r Best. des Geh. an Beim engungen von le ich tschm el
zenden M etallsalzen in  P räp p . nachgewiesen, wobei eine vorausgehende elek tro ly t. 
A bscheidung der M etalle auf der H g-K athode angew andt w ird. (3aBo;iCKan Jlaöopa- 
TOpiiH [B etriebs-Lab.] 14. 1313— 18. Nov. 1948. In s t, fü r allg. u . anorgan. Chem. der 
A kad. der W iss. der U dSSR .) H o c h s t e i n . 5066

Je. M. Skobetz, I. D. Pantschenko und  W. D. Rja'ookon, Über die Anwendung  
fester Elektroden in  der Polarographie. 4. M itt. E ine  geradlinig bewegte feste Elektrode. 
U n ter V erw endung des in  der 3. M itt. (C. 1948. E . 2930)beschriebenen H and-Polaro- 
graphen b en u tz t Vf. eine feste A g-Elektrode (in Tropfenform , am algam iert), dsgl. eine 
am algam ierteP t-E lek trode (Nadelform ), die period. in H g ein tauch t, w obei jedoch der 
S trom  im  M om ent des E in tauchens ausgeschaltet w ird, so daß m it un terbrochenem  
Strom  u. s tänd ig  erneuerter A m algam ierung gearbeite t w ird  (ISOmal in  der Min.
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Strom  3/4, U nterbrechung 1/i der G esam tzeit). Silbernadel 0,5 ■ 7 mm. V erw irklicht 
w urden dadurch S trom konstanz/Z eit, R eproduzierbarkeit der S trom stärke-Span- 
nungs-K urven, die K onstanz desP o ten tia ls  der Halbwelle, die P ro p o rtio n a litä t D iffu
sionsstrom -K onz. der Substanz. M axim a tra te n  auf, jedoch viel geringere als bei 
der Hg-Tropfelektrode, zugleich w ar die E m pfindlichkeit (W ellenhöhe) 8 x  größer, 
also fü r 10~5 M ol/Liter verw endbar; das H albw ellenpotential is t konstan t, dadurch 
is t die Verw endung in  der qualita tiven  u. K om pensationspolarographie möglich. 
(3aB0flCi<an JlaöopaTopim [B etriebs-Lab.] 14. 1307— 12. Nov. 1948. In s t, fü r allg. 
u. anorgan. Chemie der U krain . SSR.) v . W i l p e r t . 5066

R. H. Davies, E in  einfacher Überführungsapparat. Vf. w eist darauf liiu, daß 
der von B a x t e r  u . G o l d  beschriebene U berführungsapp. dem  von D r e w  u . 
H a r t l e y  [1934] beschriebenen sehr ähnlich ist, u . daß der A pp. der le tzteren  
A utoren fü r P rak tikum sübungen  Vorzüge besitz t. (N ature [London] 161. 1021. 
26/6. 1948. Swansea, U niv., Coll.) H e n t s c h e l . 5066

M. Plumel, N atrium kakodylat-Puffer. Als P uffer fü r den pjj-Bereich 6,0 bis 7,0 
eignet sich reines N a-K akody la t • 3 II20  (I). Zu 10 ml mol/10 I m uß m an die n ach 
folgend angegebenen ml n/10 HCl u. W . ad 20,0 ml zugeben, um  die in K lam m ern 
angegebenen pn-W erte zu erha lten : 9,35 (5,0); 9,01 (5,2); 8,52 (5,4); 7,84 (5,6); 
6,96 (5,8); 5,91 (6,0); 4,77 (6,2); 3,65 (6,4); 2,66 (6,6); 1,86 (6,8); 1,26 (7,0); 0,83 (7,2); 
0,54 (7,4). (Bull. Soc. Chim. biol. 30. 129— 30. Ja n ./F eb r. 1948.)

H . P . F i e d l e r . 5066
D. P. Schtscherbow, Über die Anwendung von Salzen der D iphenylam inosulfon- 

säure. E s w ird die V erw endung von Ba- u. N ä-Salzen der D iphenylam inosulfon- 
säure (1) als Ind ica to r bei der T itra tio n  von Fe  nach der KNOPPSclien M eth. u . von 
Cr m it Hilfe des MoHRSchen Salzes besprochen. D ie V erw endung b eru h t auf der 
E rkenntn is, daß die Salze der I einen geringeren E igenverbrauch an  O xydations
m itte ln  haben  als die freie I. So verbrauchen z. B . 3 T ropfen (0,05 cm 3) einer l,5% ig . 
Lsg. des Ba- oder Na-Salzes 0,07— 0,08 cm 3 einer 0 , ln  B ichrom atlösung. Diese 
Menge is t von der Säurekonz, abhängig  u . b e trä g t bei einem Zusatz von 10%  II2S 0 4 
(1 : 1) 0,07 cm 3, bei 1% II,SO.,-Zusatz 0,04 cm 3 u. bei 50%  II2S 0 4-Zusatz 0,13 cm 3. 
A ußerdem  is t bei A bw esenheit von II3P 0 4 der U m schlagpunkt schärfer als bei 
D iphenylam in; w ährend beim  le tzteren  hierzu 0,1 cm 3 einer 0,1 n  B ichrom atlsg. 
oder Lsg. des MoHRschen Salzes notw endig sind, erfolgt der U m schlag bei Salzen 
der I schon bei 0,02— 0,04 cm 3. F ern er w ird  eine Labor-M eth. zu r H erst. der als 
Ind ica to r verw endeten Ba- u . N a-Salze der I beschrieben. (3aB0gci<aH Jla6opaTopn>i 
[Betriebs-Lab.] 14. 794— 98. Ju li 1948. K asan, Chem. L abor, d. geolog. V er
waltung.) R . R i c h t e r . 5068

Arnold W exler, E in  Feuchtigkeitsprüfgerät fü r  niedrige Temperaturen m it 
geteilter Strömung. D er A pp. is t vorzugsweise bestim m t zur E ichung von H ygro
m etern, Psychrom etern u. T aupunk tsgeräten  bei Tem pp. u n te r  0°. L u ft w ird 
getrocknet, s tröm t durch einen V erteiler, dessen K onstruk tion  in  allen E inzelheiten 
wiedergegeben w ird u. der es g es ta tte t, den trockenen  L ufts trom  im gew ünschten 
V erhältnis in  zwei K anäle zu steuern . Im  ersten K anal b le ib t die L u ft trocken, im 
zweiten w ird sie m it F euch tigkeit beladen u. s trö m t über E is. D ann  w erden die 
L uftström e beider K anäle wieder verein ig t u. die F euchtigkeit bestim m t. Das 
E instellen der F euchtigkeit geschieht m it einem m ittle ren  F ehler von 3% . D er A pp. 
w ar speziell zur Eicliung von R adiosondenhygrom etern bei niedrigen Tem pp. 
gebaut, die schnelle rel. F euchtigkeitsänderungen in  L uftström en  bis zu 500 m/Min. 
messen sollen. (J . Res. n a t. B ur. S tandards 40. 479— 86. Ju n i 1948. W ashington.)

R o e d e r . 5074
B. Ss. Guchman, B. I. Petrow und  T. I. Jakowlew , Elektometrische Feuchtig

keitsbestimmung in  M aterialien. D ie von B e r k e n h e i m  (3anonci<aji JlaGopaTopim 
[Betriebs-Lab.] 7. [1941.] 592) beschriebene visuelle Feuchtigkeitsbest, in  festen u. 
fl. Stoffen durch T itra tion  m it J„ u . S 0 2 in  einem Gemisch aus absol A. u . P yrid in  
w ird von Vff. in  eine elektrom etr. M eth. um gew andelt. E s w ird m it polarisierbaren 
P t-E lek troden  u n te r  A nw endung eines R öhrenverstärkers u. opt. Ind ica to rs 
(mag. Auge) zur B eobachtung der S trom stärkeveränderung  w ährend der Titration  
gearbeite t. (3aB0gCKan JlaöopaTopn'i [B etriebs-Lab.] 14. 646— 49. Ju n i 1948.)

v. F ü n e r . 5074
Ss. G. Demidenko und  B. A. Geller, K onstruktion eines Iialbmikrogasanalytors. 

Vff. entw ickelten u. konstru ierten  einen neuen H albm ikrogasanaly tor fü r ca.
1— 2 cm 3 Gas, der im  w esentlichen aus einem  Adsorptionsgefäß m it zwei R ohren
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bestellt, die ineinander gesteckt sind, wobei das innere an beiden E nden  zuge
schmolzen ist. D ie A dsorption erfolgt in  dem  schm alen ringförm igen Zwischenraum , 
der ca. 0,5— 0,7 ausm acht. Die Abm essungen der A pp. w erden so gew ählt, daß das 
Vol. des Zwischenraumes dem Vol. der G asbürette  e tw a gleich is t. (SaocvicKa« 
JlaöopaTopuji [B etriebs-Lab.] 14. 501. A pril 1948.) R. R i c h t e r . 5086

J. Boeke, Elektrische M essung der Luftfeuchtigkeit. (Vgl. C. 1947. E . 575.) N ach 
einer kurzen Besprechung der bekannten  Verff. zur B est. der L uftfeuch tigkeit 
werdon einige neuere H ygrom eter beschrieben, die elektr. arbeiten . D as von der 
A m erican In stru m en t Com pany, Silon Spring, L td ., U .S.A ., hergestellte D u n m o r e - 
H ygrom eter b en u tz t die hygroskop. Eigg. von LiCl, das in einer dünnen Schicht 
von hydrolysiertem  P o lyv iny lace ta t aufgenom m en is t. Gemessen w ird das elektr. 
Leitverm ögen der Schicht, das sich durch veränderte  W asseranziehung bei Schw an
kungen der L uftfeuchtigkeit ändert. A uf dem gleichen P rinzip  b e ru h t das techn. 
anders ausgeführte H ygrom eter von G r e g o r y ,  hergestellt von N egretti & Z am bra 
L td ., 122 R egent S treet, London W . I. Bei dem von der Poxboro Com pany, Poxboro, 
M ass., hergestellten H ygrom eter w ird ebenfalls die hygroskop. Eig. des LiCl b enu tzt, 
jedoch in  anderer Weise. E ine A rt D ocht aus Glasgewebe en th ä lt drahtförm ige 
E lek troden  u. w ird m it LiCl-Lsg. g e trän k t. D urch elektr. H eizung w ird W . v e r
dam pft, die L eitfäh igkeit der Lsg. daher geringer, der S trom  kleiner, es en ts te h t 
w enigerW ärm e, es verdam pft w eniger W ., so daß ein G leichgewichtszustand erreich t 
w ird. Ä ndert sich die L uftfeuchtigkeit, so w ird das Gleichgewicht bei einer anderen 
Tem p. des D ochts liegen. Diese Tem p., die m it einem W iderstandstherm om eter 
gem essen w ird, is t also eine P u n k tio n  der L uftfeuchtigkeit. —  Die neuen H ygro
m eter sind den älteren  z. T . bezüglich der G enauigkeit, Schnelligkeit der E in 
stellung u. R obustheit wesentlich überlegen. (Chem. W eekbl. 44. 7— 10. 3/1. 1948.)

F a e s s l e r . 5088
A. W. Brewer, B. Cwilong und G. M. B. Dobson, M essung von absoluter Feuch

tigkeit in  extrem trockner L u ft. E s w ird ein H ygrom eter zur M essung von T aupunk ten  
bzw. F ro stp u n k ten  bis herab  zu Tem pp. von — 90° C beschrieben. U nterha lb  — 90° 
is t es n ich t möglich ein F rostpunk thygrom eter zu benutzen, da sich der b ildende Nd. 
in  F o rm  einer unsich tbaren  glasigen Schicht abscheidet, was durch L aboratorium s- 
verss. festgestellt w erden konnte. D as endgültig konstru ierte  In stru m en t is t ein 
vo llautom atisch  arbeitendes F rostpunk thygrom eter. (Proc. physic. Soc. 60. 52— 70. 
Ja n . 1948. Oxford.) G o t t f r i e d . 5088

D. N. Finkeistein und A. I. Krushewnikowa, Colorimetrische Bestim m ung der 
M anganverbindungen in  der L u ft. Beim Schmelzen von M n-Stahl u . M n-Legierungen 
in E lektroofen w ird die R aum luft durch b raune M n  -Oxy d däm pfe verunrein ig t. 
Zu ih rer q u an tita tiv en  E rfassung w ird die R aum luft m it einer G eschw indigkeit von 
35— 50 cm 3/Sek. durch ein R ohr m it 0,8 g W atte  als 15 cm lange Schicht gesaugt; 
die S tirnseite der W a tte  w ird m it 0,5 cm 3 4-n I1 2S 04 (I) u. 3 cm 3 3% ig. II20 2 (II)- 
Lsg. befeuchtet. D ie in  der W a tte  zurückgehaltenen M n-Däm pfe w erden im G e
misch I +  II bei gelinder E rw ärm ung gelöst, zur E n tfernung  von II bis zum  A uf
tre te n  der S 0 3-Däm pfe eingedam pft u. bei M n.-Gehh. n ich t über 0,3 m g in 10 cm 3 
der Lsg. 0,2 cm 3 I (1,84) u. 0,03— 0,05 g K -P erjoda t zugegeben. E s w ird  10 Min. 
auf 100° e rh itz t u. colorim etriert. So können noch 0,001 m g Mn in 10 cm3 Lsg. 
gegen S tandard-Lsgg. colorim etriert werden. Die als V erunreinigungen in der L u ft 
vorkom m endon Fe, Cr u. Ni stören die Best. n icht. (3anoscKa;i Ilaooparopcn 
[B etriebs-Lab.] 14. 998— 1000. Aug. 1948. Swerdlowsk, In s t, fü r A rbeitshygiene u. 
B erufskrankh.) v . F ü n e r . 50S8

A. G. Bogdantschenko, Bestim mung des Kohlenoxydgehaltes der L u ft durch Ver
brennung im  M ars-Ofen. Zur CO-Best. in  der L u ft w ird vom  Vf. vorgeschlagen, CO 
im MARS-Ofen bei 800— 900° vollständig zu C02 zu verbrennen u . dieses m it B a ry t zu 
absorbieren; der Überschuß an B a ry t w ird zu rü ck titr ie rt. D auer der B est. 25 M in.; 
zur V erbrennung w ird 1 L ite r L u ft angew andt. (3aiäoacKan JlaßopaTopun [Betriebs- 
Lab.] 14. 623—-24. Mai 1948. Tscheljabinsk, M etallurg. W erk.) v . F ü n e r . 5088

A. I. Bulytschewa, Schnellmethode zur Bestim mung des A n ilin s  in  der L u ft  von 
Industriebetrieben. D er Anilirigeh.. der L u ft w ird durch H indurchleiten  von 50 bis 
200 ml L u ft durch einen 1 ml dest. W. en thaltenden  A bsorber, Zugabe von 0,2 ml 
4% ig. Chloramin T-Lsg., 0,3 ml N a-Phenolatlsg. u. Vergleich der erhaltenen 
F ärbung  m it den F ärbungen  der in  analoger W eise behandelter S tandardlsgg. m it 
0,0005— 0,005 m g Anilin festgestellt. B eständigkeit der S tandardlsgg. 2— 3 Tage. 
Die Abweichungen gegenüber den üblichen M eth. betragen  — 8 bis +  4% . D ie m it
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1 ml einer l% ig . Cliloramin T-Lsg. u . 0,3 ml N a-Phenolatlsg. erhaltenen  F ärbungen, 
deren M axim um  sich nach 30 Min. einstellt, sind 5— 6 Std . beständig. M it verschied. 
Mengen 4% ig. Chloramin T-Lsg. u. 3% ig. Phenollsg. erhaltene F ärbungen  (Färbung 
nach 2— 3 Min. m it A nilingehalten von 0,001— 0,005 mg) haben  eine B eständigkeit 
von 2 S tunden. (3aB0gci<aji JlaGopaTopun [B etriebs-Lab.] 14.1208— 09. O kt. 1948. 
In st, fü r A rbeitsschutz.) F ö r s t e r . 5088

a) Elemente und anorganische Verbindungen.
A. Okäß, D ie qualitative Trennung von K ationen ohne Schwefelwasserstoff. Es 

w ird ein einfaches Verf. zur T rennung von K ationen ohne Zuhilfenahm e von IJ2S  
beschrieben. Die G ruppeneinteilung is t wie fo lg t: I . in  verd. HCl unlösl. Chloride 
(Ag-, H g", P b " ) ;  I I .  in  verd. H2S 0 4 unlösl. Sulfate (P b " , B a " , S r- ,  C a"); I I I .  in  
N IIjO H beiG gw . von Am m onsalzen unlösl. N dd. (Bi*” , Sb1" , S n -, S n "" , F e-" , C r " ,  
A k", M n" ', H g "); IV . F iltra te  nach G ruppe I I I ,  bestehend aus lösl. Am m onsalzen 
(Cu", Cd", C o-, N i" , Z n -, M n-, [H g-]) u. schließlich V. M g", K% Na- u. L i \  Laugen 
erwiesen sich als zur F ällung  u. U nterscheidung am photerer u. n ich tam photerer 
H ydroxyde ungeeignet. Besondere Fällungsverff. bei Ggw. von P hosphaten  e n t
fallen. H g" u. A g-Ionen geben un terscheidbare weißliche T rübungen, P b ” -Ionen 
einen krist. N d., welcher w eiter nach  B o e t t c h e r  behandelt w ird. Ionen der I I .  
G ruppe lassen sich (ausgenom m en Ca") in  der F lam m enprobe, Spektroskop., durch 
die Geschwindigkeit der N iederschlagsbildung oder durch N iederschlagen aus 
heißer Lsg. voneinander unterscheiden. F ü r  Ca" m uß durch H ,S 0 4 die H ydrolyse 
der übrigen Ionen ausgeschaltet u . U berschichtung der Lsg. m it A. oder zusätzliche 
D urchm ischung beider Schichten herangezogen w erden. E s bilden sich h ierbei 
voluminöse Ca-Alkoholate u . S alzhydrate, welche fü r  Ca" charak te rist. sind. G ips
wasser erm öglicht die E rkennung  von P b S 0 4. D ie N dd. der I I .  G ruppe, m it einer 
Na2C03-Lsg. gekocht, geben (außer bei B aS 0 4) schwer lösl. K arbonate . D ie F ällung  
der K ationen der G ruppe I I I  u. IV  erfolgt durch N H 3 u. N aO H  oder K O H . Sind im  
F iltra t K ationen der G ruppe IV , so kann  die A nw esenheit dieser durch (NI1,,).2S 0 4 
bewiesen w erden. D ie G ruppe V is t eine selbständige G ruppe, deren Ionen ebenfalls 
voneinander unterschieden w erden können. D ie m eisten R kk. lassen sich als 
T ropfenreaktionen ausführen. (Spisy vydavane pfirodovedeckou F ak . M asarykovy 
U niv. [Publ. F ac. Sei. U niv. M asaryk] N r. 311. 24 Seiten. 1948. B rünn , M ähren, 
M asaryk-U niv., In s t. f. ana ly t. Chem.) S t a h l . 5106

C. R. N. Strouts und  C. A. Macinnes, Die volumetrische Bestim mung von S a l
petersäure in  M isch- und  Abfallsäuren: E ine Bezugshalbzelle zur Verwendung bei 
Titrationen m it E isen  {II)-am m onium su lfa t. Vff. geben eine elektrom etr. A bw and
lung der H N 0 3-T itration  m it F e S 0 4 oder Fe(N H 4)2(S 0 4)2nach  S c o t t  u . B o w m a n  an, 
die sich bes. fü r die T itra tio n  gefä rb te r oder trü b e r  Säuren eignet, in  denen der 
E n d p u n k t visuell schlecht zu erkennen ist. Vff. benutzen eine Halbzelle, die aus 
einer polierten  P t-E lek trode  besteh t, die in eine gesätt. Lsg. von J 2 u. K J 0 3 in 
0,2 n  I I ,S 0 4 tau ch t. Die EM K. dieser A nordnung liegt in  der G rößenordnung von 
800 mV gegen eine gesätt. K alom elelektrode. D as T itriergefäß b es teh t aus einem 
Kolben, der durch einen durchbohrten  K orken verschlossen is t, dessen Bohrungen 
die K 2S 04-Brücke, die P t-E lek trode, einen m echan. R ührer, ein T herm om eter u. 
den A uslauf der B üre tte  auf nehm en. Als Reagenslsg. d ien t eine Lsg. von  156 g 
Fe(N H 4)2(S 0 4)2-6H 20  in  400 ml W ., die nach  Zugabe einer gekühlten  M ischung 
von 250 ml W . u. 250 ml konz. H2S 0 4 auf 1000 m l m it W . aufgefüllt w ird. Zur Best. 
w ird die A nalysenprobe in  einer Menge, die ca. 40 ml Reagens verb rauch t, in 
100 ml 97— 98% ig. H2S 0 4 in  das T itriergefäß gebracht. D ie T itra tio n  w ird  in  der 
üblichen W eise durchgeführt, wobei darauf zu ach ten  ist, daß die Tem p. durch 
E iskühlung u n te r  60°, zum  Schluß u n te r  40° gehalten  w ird. D er äußere S trom kreis 
bes teh t aus einem  T aster u. einem G alvanom eter. D as In s tru m en t zeigt zu Beginn 
einen scharfen Ausschlag, der im  Laufe der T itra tio n  k leiner w ird  u. am  E nd p u n k t 
durch N ull geht. —  Testbestim m ungen an Nitrocellulose-M isch- u. A bfallsäuren 
zeigen, daß die W erte  im  D urchschn itt 0,04%  höher als bei der N itrom oterm eth . 
liegen. (A nalyst 73. 669—-71. Dez. 1948. S tevenston, A yrshire, Im p. Chem. Ind., 
L td ., Res. D ep., N obel Div.) ” B. R e u t e r . G 243

Jözsef Bitskei und  Käroly Petricli, D ie Bestim m ung von H ydrazinsu lfa t durch 
Titration m it Hypochlorit. H ydrazin  lä ß t sich in salzsaurer Lsg. m it 0,1 nN aO Cl-Lsg. 
gegen Indigokarm in oder M ethylro t als Ind ica to r d irek t titrieren . Verss. im  alkal. 
Medium sowie T itra tio n  m it 0,1 n Cliloramin-Lsg. ergaben keine reproduzierbaren
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Ergebnisse. Beleganalyson. (M agyar Cliem. F o lyö ira t [Ung. Z. Chem.] 50. 150— 52. 
1914. ausgeg. 1948. P âzm âny  P e te r  T udom ânyegyet., Szervetl. és A nalit. Kém . 
In t.)  v. P i l i n s z k y . G 243

A. P. Kreschkow und Ss. Ss. Wilborg, N eue qualitative Reaktion au f Borsäure 
und ihre Salze. D ie R k. beru lit auf der U m setzung des O rthokieselsäureäthylesters 
(I) oder seiner Polym eren m it H 3BOs (II) u. eignet sieb zur B est. geringer Mengen 
(0,6— 1 mg) II u. ih rer Salze, auch in  Ggw. von F luoriden. H ierzu w ird die die II 
en thaltende Lsg. bis zur Trockene eingedam pft, m it 4— 5 Tropfen I v erse tz t u. 
erh itz t. D ie entweichenden D äm pfe w erden angezündet u . b rennen bei Ggw. von  II 
m it der charak terist. grünen Flam m e. Bei Ggw. von M etaborat oder B orax sind 
diese zunächst durch Zusatz einiger Tropfen Säuren in II überzuführen. D ie H ersL  
der fü r die R k. erforderlichen E ste r aus SiCl, u. absol. A. w ird näher beschrieben. 
(IKypnaji AnajniTimecKOfi Xhmhh [J . analytic. Chem.] 3. 172— 75. M ai/Jun i 1948. 
M oskau, Chem.-Technol. M endelejow-Inst.) R . R i c h t e r . G 258

M. Ss. Kowtun, Über die Bestim mung des Kohlenstoffs in  Eisenmetallen, Gicht
staub urui Schlacke. Zur Best. des C in  Fo-M etallen w ird als F lu ß m itte l PbO  (CuO) 
P b  verw endet, w odurch das V erbrennen bei niedrigeren Tem pp., (1000° bei C-Stahl, 
1053° bei Cr- Ni- V -S tahl u. 1200° bei Ferrochrom ) durchgeführt w erden kann . Zur 
B est. von C in Fe-Legierungen m it 0,2— 1%  C w erden 2 g, bei einem C-Geh. u n te r  
0 ,1%  5 g verw endet. Die V erbrennung u. B est. dor C02 erfolgt in üblicher Weise. Bei 
C-armen Legierungen is t  es zweckmäßig, einen Teil des F e  der P robe  in  einer Lg. 
von CuCl2 u. KCl zu lösen u. erst den ungelösten R ückstand  zu verbrennen. Bei der 
Best. der C in Gußeisen is t eine genaue P robeentnahm e von w esentlichem  E in 
fluß. Bei der Best. von C in  G ich tstaub  u. in  Schlacken w ird die V erbrennung s tu fen 
weise vorgenom m en, wobei die V erbrennungsgase der ersten  S tufe in  einem G aso
m eter gesam m elt u. den V erbrennungsgasen der folgenden S tufen zugem ischt 
w erden. (3aBoaci<aH JlaGopaTOpiifl [B etriebs-Lab.] 14. 487— 90. A pril 1948. Dnc- 
propetrow sk, M etallurg. S talin -Inst.) R . R i c h t e r . G 260

P. Baruël, Titrimetrische Kieselsäurebestimmung. E s w erden die Vor- u . N ach 
teile der titr im e tr . S i0 2-Best. nach H . S c h ü t z  (F e tte  u . Seifen 51. [1944.] N ov./ 
Dez.) d isku tiert. D ieseB est.-M eth. b e ru h ta u f  der G leichung: 6N aF  +  S i0 2 +  2 ILO 
=  N a2SiF„ -f  4 N aO Ii. Die freigewordeno Lauge w ird titr im e tr . erfaß t. Bes. 
Schw ierigkeiten b ere ite t das E rkennen  des E ndpunk tes der T itra tio n . W eiter 
bestehen tlieoret. Bedenken, da eine ganze Reihe von Gleichgewichten sich neben 
einander einstellen. Vf. h a t nu r die K onstan ten  dieser R kk. näher un te rsuch t. Bes. 
is t es notw endig, von den verschied. Ionengleichungen die Gleichung 

H2S i03 +  4 I I20  +  6 IT +  6 F '± ;  S iF "  +  7 II20  +  2IP  
nach rech ts zu verschieben. Dies gelingt, wenn m an BaCl, zusetz t u . som it S iF '' 
durch F ällung  elim iniert. Gleichzeitig w ird auch noch freies F ' m it gefällt. D ie 
M ethodik m uß hierfür dahin geändert werden, daß m an der nach Säureüberschuß 
u. N aF-Ü berschuß m it N aO H  gegen M ethylro t eingestellten Lsg. BaCl2 im  Ü b er
schuß zufügt, u. nach Zugabe von so viel A., daß die E ndlsg. (nach der le tz ten  
T itra tion ) etw a 85%  A. en thält, m it NaOH gegen Phenolphthale in  ti t r ie r t . Man 
erhä lt dann  einen m om entanen u . bleibenden F arbum schlag. D ie G enauigkeit dieser 
A rbeitsweise b e trä g t e tw a 3— 4% . (Kern. M aanedsbl. nord. H andelsbl. kem . Ind . 29. 
100— 04.1948 .F .D .B ’s Saebefabrik V iby ,D änem ark .) J ü r g e n  S c h m i d t .  G 261 

Ju. I. Ussatenko und P. A. Bulachowa, Schnellbestimmung von Kieselsäure im  
Agglomérat. Die B est. beruh t auf der A nw endung einer 0,1 % ig. frisch bereiteten  
Gelatinelsg. als K oagulierungsm ittel. H ierzu w erden 0,5 g des A gglom érats m it 2 g 
E s c h k a -Mischung im  P latin tiegel verm ischt, m it 0,5 g  E s c h k a -M ischung b ed eck tu . 
10 Min. bei 1000° geglüht. Die gesin terte  M. w ird m it 35 cm 3 ltonz. HCl verse tz t u. 
gekocht. N ach dem  E indam pfen auf ein kleines Vol. w erden 10 cm 3 einer 0,1 %ig. 
Gelatinelsg. zugegeben, 3— 5 Min. bei 70° gehalten  u. f iltr ie rt. D er N d. w ird  2 mal 
m it heißer HCl (1 :20) u. dann m it heißem  W . gewaschen, getrocknet, geglüht u. 
gewogen. (3aiioaCKaH JlaoopaTopifsi [B etriebs-Lab.] 14. 492— 93. A pril 1948. 
M etallurg. D scrshinski-W erk.) R . R i c h t e r .  G 261

A. Ökäß und J. Pech, Die Farbreaktion der E rdalkalien. (Vgl. C. 1948. E . 1593.) 
D ie von S e n h o f e r  u . B r u n n e r  [1880] beschriebene F arb rk . der E rda lka lien  (I) 
m it 2 ,3 ,4-Trioxybenzol-l-earbonsäure w ird näher un te rsu ch t u. ausgebaut. Die 
Rk. w ird durch die m eisten K ationen n ich t gestö rt. E in  Ü berschuß von S n- u. 
solche Anionen stören, die in  alkal. Lsg. m it I unlösl. N dd. geben. In  Ggw. von 
SO" k an n  Ca" neben B a" u. S r-  gefunden w erden. A lsM ikro-R k. is t die E m pfind 
lichkeit fü r  B a" 1 :10000, S r" 1 :20000 u. Ca" 1 :200000. Ca” kann  in  Ggw. von

20
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M g", A l1" ,  Z n", P b " , T i" "  u . Z r11" nachgewiesen w erden. Die q u an tita tiv e  Ca- 
B est. erfolgt p lio tom etr. durch M essung der L ich tabsorp tion  m it F ilte r  S 57. (Col
lect. T rav . chirn. Tchecoslov. 13. 400— 06. Ju li/S ep t. 194S. [Orig, tschech.] Brno, 
U niv., In s t, of A naly tical Chem.) F r e s e n i u s . G 280

A. Hannick, Anwendung der spektrographischen E inrichtung der A . R .L .  auf 
die A nalyse der Restelemente in  elektrolytisch und  thermisch gewonnenem Z in k . A us
führliche Angabe der A nalyse von Zn m ittels der von H a b r a k e n  (C. 1948. E . 3200) 
beschriebenen A p para tu r. (Bev. un iv . Mines, M etallurg., T rav . publ., Sei. A rts 
appl. Ind. 91. ([9] 4) 350— 52. Mai 1948.) R u m p f  G 2S8

L. W. Drutzkaja, D ie Bestim m ung von E isen, S ilicium , K up fer und  Z in k  im  
A lu m in iu m  nach der Spcktralmethode. (Vgl. C. 1949 .1 .819 .) D rei E ichproben 
Wurden durch Um gießen von techn. Al-Legierungen m it bekanntem  Geh. an F e u. 
Si in eine E lektrodenform  hergeste llt; das Gießen aus reinem  Al u n te r  Zugabe von 
gew ünschten Mengen F e u. Si fü h rte  n ich t im m er zn  gu ten  E rgebnissen; dagegen 
konnten fü r Zn- u . Cu-Best. die E lek troden  aus reinem  Al u n te r  Zusatz von be
kann ten  Mengen Cu u. Zn hergestellt w erden. D urch  A usschalten der S elbstinduk
tion  bei der B est. von Fe. u. Si w urde die V orfunkzeit auf 20 Sek. reduziert u . die 
E xpositionszeit je  nach  der Sorte der P la tten  auf 20— 30 Sek. gehalten. F ü r  die Fe- 
Best. w erden die L in ieupaare F e 2599 u. Al 2669, F e  2749 u. Al 2652, Fo 2743 u. 
Al 2652; fü r Si die L inien Si 2516 u. Al 2669, sowie Si 2516 u. Al 2652 u. Si 2528 u. 
Al 2652; fü r Cu-Best. die L inien  Cu 3248 u. Al 3060 b en ü tz t. D a die Zn-Linien sehr 
schwach sind, is t die S pektralanalyse auf Zn schwierig. N ur die L inie Zn 2558 is t fü r 
die q u an tita tiv e  Spektralanalyse zusam m en m it Al 2460 geeignet, da in  diesem Gebiet 
keine anderen L inien in  der N ähe liegen u. die U ntergrundschw ärzung  schwach ist. 
Um die Expositionszeit fü r die Zn-B est., die 5 Min. bei gewöhnlichen P la tten  
m it der Em pfindlichkeit von 1— 3° b e träg t, auf 90 Sek. zu reduzieren, w erden P la tten  
m it der Em pfindlichkeit 80° angew andt. ( 3 a B 0 g c K a s i  JlaöopaTopiin [Betriebs-Lab.] 
14. 571— 75. Mai 1948. U ral-A lum inium werk.) v . F ü n e r . G 294

Jenö Plank, Colorimetrische Cerbestimmung. 2. M itt. (1. M itt. vgl. C. 1940.1. 
763). Bei der Ü berprüfung  des E infl. von F rem dionen auf die colorim etr. B est. des 
Co als K alium percer(III)carbonat ste llt Vf. fest, daß P r, N d, E r die A bsorption 
bei 430 mp. n icht stören. Cr3+ u. V 0 2+ w erden vorher zu Cr Op bzw. VOp oxydiert, 
CrOr dann  durch F ällung  en tfern t, w ährend  V O j selbst n ich t s tö rt. A u u. P d  
werden zu M etall red. u. ausgeschieden. Fe, Co u. N i w erden aus der Analyselsg. 
durch V erdünnung m it W . (1 :1 ) hyd ro ly t. ausgeschieden, wobei jedoch zu b e
achten  ist, daß Ce3+ zu Ce4+ oxydiert w erden kann  u. le tzteres beim  Colorim etrieren 
n ich t m it erfaß t w ird. Vf. em pfiehlt daher, nach  der A bscheidung von Fe, Co u. N i 
die Analysenlsg. m it D e v a r d a -Legierung zu red. u . erst dann  K[Ce(C03)2] durch 
Schütte ln  m it 0 2 zur P erverb , zu oxydieren. (M agyar Chem. F o lyö ira t [Ung. Z. 
Chem.] 50. 141— 46. 1944, ausgeg. 1948.) v . P i l i n s z k y . G 304

S. Kühnei Hagen, Niels Hofman-Bang u n d  Poul Gjerisen, B estim m ung kleiner 
Zinnmengen in  Legierungen. Abtrennen durch Adsorption von Z innsäure an M angan- 
dioxyd. Analog zur B est. von Sb nach B l u m e n t a l  w erden einige m g Sn in 
sa lpetersaurer Lsg. an  MnO, (Mn2+ +  M n04 u n te r  R ühren  u. E rh itzen  zum  Sieden) 
adsorbiert. Nach A bfiltrieren, Auswaschen m it heißem  W . u. Auskochen des ge
leerten  Fällungsbechers m it I4N 03 u. ILO , zum L ösen von angesetztem  M n02 (auch 
m it II2S 0 4, w enn m it heißer, s ta rk er HNÖ3 behandelt w orden w ar, um  angesetztes 
SnO, zu lösen) w ird das F ilte r  m it Nd. u . Auskochlsg. m it II2S 0 4 erh itz t, zu letz t m it 
etwas I IN 0 3, bis zur klaren  Lsg., die zum  Zerstören von NitrosyLIT2S 0 4 2m al m it 
W . eingedam pft w ird. N ach V erdünnen u. Zusatz von HCl w ird  m it reinem  Al un te r 
C 02 red., das Sn durch E rw ärm en gelöst u . nach A bkühlen m it K J 0 3-Maßlsg. auf 
K J-S tä rk eb läu u n g  titr ie r t. —  F e, Cu u. P b  in  den P roben  stören  n ic h t; Cl~, As u. 
Sb m üssen vor der M nO ,-Fällung en tfe rn t werden. (A cta chem . scand. 2. 343 bis 
351. 1948. K openhagen, N ord. K ab e l-o g  T raad fab r. A kts.) B l u m r i c i i . G 327

A. 1. Bussew, Potentiometrische Bestim m ung des M angans in  M anganerzen, 
Fcrromangan, Nichrom  und hochchromigen Stählen. D ie M n-Best. b e ru h t darauf, daß 
in der neu tra len  N a4P 20 , (I)-Lsg. Mn2+ durch K M n04 (II) stöchiom etr. zu Mn3+ 
oxydiert w ird u. daß die Ggw. von Fe, Cr, Mo, Al, Zn, W , Co, Cu, u. Chlorideirtiie 
Best. n ich t s tö rt. 1 g Mol II oxydiert 4 g Mol M nS 04. Beim p H ;> 8 u. p H <  3 is t die 
B est. n ich t durchführbar. Zur po ten tiom etr. M n-Best. in niedriglegierten u. hoch
chrom igen S tählen , N ichrom , Spiegeleisen, F errom angan , M n-Erz ohne vorherige 
A btrennung  der übrigen E lem ente w erden 1— 2 g  (5 g bei 0,1— 2%  Mn) M aterial in 
HCl (1 :1 ), H N 0 3 oder ihrem  Gemisch gelöst, eingeengt, nach dem E rka lten  auf 
250 ml aufirefüllt u . 25 ml dieser Lssr. m it in heißem  W . gelösten 10 e: wasserfreiem
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oder 15 g w asserhaltigem  I verm ischt. Beim A uftre ten  einer w eißen T rübung  is t der 
Säureüberschuß in  I m it Soda zu neutralisieren . D ie k lare Lsg. w ird neu tra lis iert u. 
bei 5—-90% Mn m it 0,02 mol. 11 po ten tiom etr. t itr ie r t.  Bei 5— 0,1%  Mn is t die
1-Lsg. zehnfach zu verdünnen. D ie G enauigkeit der T itra tio n  is t nach  der Kom pen- 
sations- u. N ichtkom pensationsm eth. dieselbe. (3aBoaci<an JlaCopaTopim [Betriebs- 
L ab.] 14. 1198— 1202. O kt. 1948. F ernöstl. P o lytechnikum .) L e b t a g . G 350

P. Coheur und  A. Hans, Ergebnisse für den F all der Stahlanalyse m it der spektro- 
graphischen E inrichtung der A .  R . L . A usführliche Beschreibung der quan tita tiv en  
A nalyse eines B austah ls m it der von H a b r a k e n  (C. 1948. E . 3200) beschriebenen 
A pparatu r. (Rev. univ . Mines, M etallurg. T rav . publ., Sei. A rts  appl. Ind . [9] 4. 
(91.) 340— 49. Mai 1948.) K u m p f . G 354

Ju. 1. Ussatenko und P. A. Bulachowa, Bestim mung des E isens und  des unlös
lichen Rückstandes im  E rz ohne Verwendung von Sublim at und  Phosphor säure. Bei 
der Best. von F e in  E rz w erden bisher Sublim at u . Phosphorsäure verw endet. 
L e tz te re  d ien t dazu, F e3+zu binden, das m it D iphenylam in (I) reagiert. S ta t t  I w ird 
als Ind ica to r P heny lan th ran ilsäu re  vorgeschlagen, die m it F e 3+ n ich t reag iert und  
Phosphorsäure entbehrlich m acht. D er Uberschuß an P b C l,(II)  w ird  s ta t t  m it Subli
m a t m it B iclirom at oxydiert (bei G egenw art von Si-M o-Säure). D iese w ird durch  II 
reduziert, wobei M olybdänblau en ts teh t. D er m eist ungelöst bleibende R ückstand  
und  das F e w erden in  HCl gelöst und  das F e  im F iltra t nach  der B ichrom atm etli. 
bestim m t. (3aB0ACi<aji JlaGopaTopnn [Betriebs-Lab.] 14. 1420— 21. Dez. 1948. 
D sershinski-H üttenw erk.) V o l l e n b r u c k . G 354

W. I. Blinow, Bestim mung des Niob-Gehaltes im  nichtrostenden Stahl m it I iille  
des Styloskopes. F ü r  die spek tra lanaly t. B est. des N b-G eh. in  n ich trostenden  
S tählen  m it Hilfe des Styloskopes w erden Hinweise fü r leichteres A uffinden der 
N b-L inien bei Ggw. von T i gegeben. D as Verf. is t sowohl fü r  q u alita tiv e  als auch 
q u an tita tiv e  B estim m ungen geeignet. (3aB0ÄCKan HaßoparopuH [B etriebs-Lab.] 
14. 1494— 95. Dez. 1948. Leningrad, In s t, fü r L uftfah rtgerätebau .)

V o l l e n b r u c k . G 354
M. Ss. Barwinok, Speklralphotometrische Untersuchung von Kobaltkomplexen in  

Lösungen. Vf. un te rsuch t m it der von J o b  (Ann. Chim. 9 [1928.] 113) eingeführten 
u . von B a r w i n o k  (vgl. C. 1949. I I .  849) w eiter entw ickelten M eth. die A bhängigkeit 
der op t. D ich te D  =  D  —  gjCj —  b2c72 von Co(C104)2-Lsgg. (Konz. Cj) +  LiCl (c2) in 
A ceton von der Zus. des Kom plexes (c4 +  c2 =  0,0025 bzvr. 0,01 mol.) sowie in 
M ethanol, A. u . P ropanol (jeweils cq -f  c2 =  0,1 mol.) u . g ib t analoge Messungen fü r 
einen Zusatz von L iB r bzw. L iJ  in  Aceton, A. u . P ropanol sowie LiCNS in  A ceton 
fü r 2— 5 W ellenlängen zwischen 600 u. 750 m/i. Säm tliche K urven  besitzen ein 
M axim um  fü r Cj/ic, -f- c2) =  0,75. D ie V orstellung von H a n t z s c h  (Z. anorg. Chem. 
[1927.] 273) über die E xistenz undissoziierter CoCl2-Moll. in  den b lauen  CoCl2-Lsgg. 
w ird b es tä tig t; außerdem  sind K om plexe m it höherem  Cl-Geh. möglich. (M c b c c t iu i 
Ai<aaeMHn Hayi< CCCP. Cepnn <t>n3nnecKan [Bull. A cad. Sei. U R S S, »Ser. physique] 
12. 636— 45. Sept./O kt. 1948.) A m b e r g e r . G 355

K. P. Ghosh, Bestim mung von Selen und Tellur in  F einkupfer. Vf. em pfiehlt 
zu r E rfassung k leinster Mengen Se u. T e in  F einkupfer ein in  3 A rbeitsgänge u n te r 
te iltes V erfah ren : 1) Lösen der P robe u n te r  Zusatz von Fe- Spänen in  s ta rk e r H N 0 3 
u. F ällen  m it überschüssigem  NH.,OH, 2) Lösen des die D ioxyde von So u. Te e n t
haltenden  F e  (OH)j-Nd. in heißer HCl (1 : 2) u. F ällen  durch tropfenw eise Zugabe 
von frischer 20% ig. SnCl2-Lösung, 3) Lösen des Se- u . Te-N d. m it konz. B r2-gesätt. 
HCl u. nach V erdünnen Fällung m it 10%ig. N H 2OH • IlC l-Lsg. D er so gewonnene 
N d. von Se u. Te is t frei von V erunreinigungen, da er sich m it heißem  W . u. A. g u t 
w aschen läß t. Beleganalysen zeigen die erreichte G enauigkeit. (J .  Ind ian  chem. Soc., 
ind . News E d it. 11. 51— 52.1948. T atanagar, Chem. L abor., M etallurg. Inspelito rat.)

E n d r a s s . G 358
I. A. Korschunow und  L. N. Ssasanowa, Direkte polarographische Bestimmung  

von K up fer  und  B lei im  Nickelelektrolyten. Die d irek te polarograph. B est. von  wenig 
Cu u. P b  im techn. N iS 04-E lektro lv ten  g ib t fü r  Cu wegen der M askierung durch eine 
bei ca. — 0,3 V  auftretenden  Diffusio.nswelle unsichere R esu lta te ; es w ird deswegen 
in  solchen Fällen  Cu vorher an einer P t-K a th o d e  abgeschieden u. dann  die po laro 
g raph . B est. des Cu in  N II3-Lsg. durchgeführt. Vff. schlagen vor, dieN i-Lsg. einer 
V orbehandlung m it wenig ILO , (3 cm3/L ite r ) u. Na2C 03 zu unterw erfen, um  die organ . 
S ubstanz zu zerstören  u. F e  abzuscheiden. D ie W ellen fü r  Cu u. P b  w erden dann 
als scharfe K urven  erhalten , die zur q u an tita tiv en  A usw ertung geeignet sind. —

20*
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10 cm 3 der vorbehandelten  N i-E lektrolyt-Lsg. w erden in  den E lek tro lyseur ge
b rach t, 3— 5 Tropfen 0,2% ig. Gelatine-Lsg. zugegeben, 20 Min. m it H2 oder N2 ge
spü lt u. m it '/io bis 7 15 der m axim alen G alvanoinetereinpfindlichkeit polaro- 
g rap liiert; darauf w erden bestim m te Mengen S tandard-Lsgg. vonC u-S u lfa t u . P b- 
N itra t zugegeben u. w ieder polarographiort. Die B erechnung erfolgt aus der E r 
höhung der Diffusionswcllo fü r Cu u. P b  nach der Zugabe der S tandardlösungen. 
D auer der Best. 40— 50 M in.; der rela tive F ehler b e trä g t ±  8% , bei Gehli. von 10 
bis 50 mg C u/L iter u . 5— 20 mg P b /L ite r. (3aB0aci<an JlaöopaTopnn [Betriebs- 
Lab.] 14. 621. Mai 1948. Gorki, S taa tl. U niv., Chem. In st.)  v . F ü n e r . G 358

L. Hertelendi, Die Vorbereitung von Metall- und Legierungsmustern zur A nalyse: 
Homogenisierung durch Zusammen schmelzen. Bei der P robenahm e von Spänen fallen 
diese in  verschiedenen G rößen an ; m itu n ter is t auch bei Legierungen deren Z u
sam m ensetzung n ich t hom ogen. Vf. em pfiehlt daher zur E rlangung  eines einw and
freien A nalysenm aterials, das ganze S pänem uster zu schmelzen u. erneu t gleich
m äßig zu zerkleinern. Zur F eststellung, ob sich die Zusam m ensetzung beim  U m 
schmelzen ändert, w erden Verss. m it einer A nzahl Legierungen du rch g e fü h rt: Bei 
den niedrig schm elzenden B lei-Zinn-Antim on-Legierungen (Lagerm etall, L e tte rn 
m etall) is t die G efahr einer Ä nderung der Zus. kaum  vorhanden. B ei Messing, B lei
bronze und  R otguß zeigt sich ein Sinken des Zink- und  B leigehaltes, auch im 
geringem M aße bei A bdecken der Schmelze m it B orax. Bei B ronze is t u n te r  dieser 
Bedingung, bes. bei schnellem Umschmelzen, die G efahr n ich t so groß. (Z. ana ly t. 
Chem. 128. 129— 40. 194S. ) P l o u m . 5280

Je. 1. Nikitina, Über die Anwendung der Tüpfelmethode zur groben quantitativen  
A nalyse bei der Sortierung von Legierungen. Vf. entw ickelte die genauen R k.-B edin
gungen zur annähernd  q u an tita tiv en  Best. von Cu in  Al-Legierungen, wie D ura lum i
nium  u. Silum in, die auf der R k. zwischen Cu-Salzen (1,75— 0,022 mg) u . verd . K4[Fe 
(CN)0]-Lsg. in saurer Lsg. beruh t, wobei das R k.-Prod. in  Ggw. einer geringen Menge 
K3[Fe(CN)0] D iphenylam in bis zur blauen Verb. zu oxydieren verm ag. Zur colori- 
m etr. Best. sind die V erw endung von Benzoinoxim  vorgeschlagen, das m it Cu- 
Salzen eine grüne F ärbung  g ib t, die auf weißem  F iltrie rpap ier in  einer Menge von 
0,3 y  im  F leck g u t zu erkennen ist. F ü r  Mengen über 0,03 m g is t das Verf. infolge 
zu großer In te n s itä t der F ärbung  n ich t anw endbar. Zur colorim etr. B est. von Si, 
z. B. in  Silumin, sind die durch (N II,)2M o04 entstehende gelbe F ärbung  der Si-Mo- 
Kom plexes benu tz t, wobei gu te R esu lta te  bei Si-Mengen von 0,1— 1,5 m g erhalten  
werden. H ierbei kann  s ta t t  HCl auch Ä tzalkali zum  Lösen der Legierung b en u tz t 
werden. (3aoogCKaH UaCopaTopnn [B etriebs-Lab.] 14. 493— 97. A pril 1948. All- 
unions-Inst. fü r F lugzeugbaustoffe.) R . R i c h t e r . 5280

Arnold Lassleur und  L. Martelli, Einige au f die A nalyse von Blei-, K upfer- und  
Antimon-Legierungen anwendbare Eigenschaften dieser Metalle. P b  w ird  in  der Regel 
als Sulfat bestim m t. D ie B est. fü h rt zu F ehlern , wenn das PbSO., m it dem P ap ie r
filter geglüht wird, weil die organ. S ubstanz des F ilte rs  reduzierend w irk t. U m  
richtige Ergebnisse zu erhalten , m uß daher das PbSO., auf einer anorgan. U nterlage 
gesam m elt werden. In  Ggw. von viel Sb erg ib t die B est. des P b  als Sulfat durch ein
geschlossenes Sb-Salz zu hohe W erte. In  diesem F all bestim m t m an das P b  auf 
elek troanaly t. W ege. Ähnlich v erh ä lt sich PbCl2. D urch B ehandlung des PbCl2 m it 
Na.,S-Lsg. w ird das Sb-Salz gelöst, e lek troanaly t. bestim m t u. der erhaltene W ert 
vom  Gewicht des unreinen PbCl2 abgezogen. Sb u. Sn w erden durch Ü berführung 
in lösl. Sulfosalze von Cu getrenn t. D azu lä ß t m an eine Lsg. von 25 cm 3 Na,S-Lsg. 
(D. 1,17) +  30 cm 3 II20  15 Min. in der K älte  einwirken. Zur B est. des Sb w ird die 
gefilterte Lsg. nach Zusatz von KCN-Lsg. in  der K ä lte  m it 1 Am p. elek tro lysiert; 
das ungelöst" gebliebene CuS w ird in HNÖ3 gelö st; das Cu w ird e lek troanaly t. b e
stim m t. Zur T rennung des Sb von P b  u. Cu w erden die Sulfide m it einer Lsg. von 
20 cm 3 N a,S-Lsg. (D. 1,17) +  30 cm3 H20  30 Min. auf dem  kochenden W asserbad 
behandelt, m it Na,S-Lsg. u . dann m it H ,0  ausgewaschen. (Cliim. ana ly tique 30. 
9— 11. Ja n . 1948. L aborato ire  M unicipal, Paris.) W e s l y . 5280

K. A. Ssuchenko, O. L. Mladenzewa und  N. P. Jakowlewa, Die A n a ly se-  
komplizierter Legierungen a u f N ickel-, Kobalt- und A lum in ium -B asis. Bei der U nters, 
auf Zn (2— 10%) von Legierungen auf Al-Basis w erden die L in ienpaare (in Ä) 
Zn 3302/Al 3050; Zn 3282/Al 3050; Zn 2557/Al 2652, sowie auch Zn 2557/Al 2652 u. 
Zn 2502/Al 2652, weniger Zn 3345/Al 3050; bei der U nters, auf Mg 2— 6%  (Fe 
<  0,8% ) die L in ienpaare Mg 2779/Al 2652; bei Mg 9— 16%  Mg 2916/Al 2652 u. bei 
Mg 0,001%  Mg 2795 oder 2802/Al 2652 em pfohlen. (Manecrnn A k h a c m h i !  Hayi< CCCP,



1948 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . E. 3209

Cepmi <t>H3ii'ieci<aH [Bull. A cad. Sei. U R S S, Sér. physique] 12. 436— 38. Juli/A ug.

M. Sherman, Volumetrische Schwefelbestimmung in  Kupferlegierungen. B is
herige g rav im etr., V erbrennungs- u. volum etr. M ethoden (Tetraoxychinon) werden 
besprochen. L etz te re  ist geeignet, jedoch bei kleinen Mengen schwierig durclizu- 
führeu . D ie P robe w ird in  HCl, H N 0 3 u. B r gelöst, 1LSO., zu H2S reduziert, dies in 
am m oniakal. CdCI2-Lsg. destilliert u . m it N a -Jo d a t tit r ie r t.  Verf. u . Lsgg. werden 
eingehend beschrieben. (Amer. P oundrym an  13. N r. 3. 52— 53. M ärz 1948. Chicago, 
Silverstein & Pinsof, Inc.) K r ä m e r . 5282

William M. Spicer, Spektrochemische Bestim m ung von K up fer in  K upfer- Z in k-  
und Kupfer-Nickel-Legierungen. D ie Unteres, des Vf. knüpfen an  A rbeiten  von 
H a s l e r  u . K e m p  ( J .  opt. Soc. A m erica 34. [1944.] 21) u. C a l k e r  (C. 1944. I I .  982) 
an. D anach än d ert sich das In tensitä tsverhä ltn is  der G u(I)-Linien 2882,9 Ä u. 
2441,6 Ä m it dem  % -Geh. des Cu. F ü r  Cu-Zn-Legierungen  tr if f t dies n ich t zu, 
vielm ehr zeigte sich ein sehr deutlicher E infl. anderer m  der Legierung vorhandenen 
E lem ente auf die K onz.-Em pfindlichkeit der L inien der H aup tbestand teile . D a  die 
AU-Linic bei 2441,7 Ä  s tö rt, konnten  die U nterss. n ich t auf Cu-Ni-Legierungen  
ausgedehnt w erden. Diese A bhängigkeit des In tensitä tsverhältn isses eines L in ien 
paares vom  Cu-Geh. ergab sich fü r die Funkenlinicn 2884,383 Ä [Cu{II)~\ u. die 
Bogenlinie 2882,934 Ä  \Cu(I)~\. Im  Bereich von 70— 97%  Cu in  Cu-Zu- bzw. von 
90— 99%  N i in  Cu-Ni-Legierungen konnten  befriedigende B estim m ungen ausgeführt 
werden. W esentlich fü r das E rgebnis is t Ü bereinstim m ung von F orm  u. G röße bei 
S ta n d a rd u . P rü fm ateria l. D ie E rscheinung dürfte  in  der Ä nderung der therm. L e it
fähigkeit begründet sein. K urven  u . Tabellen vgl. Original. (Analytic. Chem. 20. 557 
bis 558. Ju n i 1948. A tlan ta , Ga., Georgia School of Technol.) F r e y t a g . 5282

G. I. Shurawlew u n d  P. N. Tereschtschenko, A nalyse von Legierungen auf 
Chromkobalt-Basis. Zur A nalyse von vielkom ponentigen Co-Legierungen w ird eine 
kom binierte Best.-M eth. vorgeschlagen. Cr, C u. S w erden nach chem. M ethoden e r
m itte lt. Ni, Mo, Mn, F e  u. Si w erden spektrograph. bestim m t, wobei folgende 
L inien b en u tz t w erden: F e 2599, 396, Si 2516, 123; Mo 2644, 353; Mn 2449, 205 u. 
N i 2394, 516; als Vgl.-Linien w erden bei N i die L inie Co 2398, 37 u. bei den übrigen 
E lem enten die L inie Co 2648, 65 benu tzt. Die P roben w erden zu H albkugeln ge
schliffen u. m it 2,5 mm  A bstand  als E lek troden  b en u tz t; S paltb re ite  0,025 m m ; 
Expositionszeit 45— 60 Sekunden. (3aüo;ici<an JlaöopaTopnH [B etriebs-Lab.] 14.

J. M. López de Azcona und  A. Camuñas Puig, Beziehung zwischen dem  
Schivärzungsgrad der Spektrallinien und dem Zustand der Legierungen vom D u r
a lum in typ . S pek tra lanaly t. U nteres, von D uralum inium proben der Zus. 0,79%  Mg, 
3,61 Cu, 0,49%  Mn, 0,33%  Fe, 0,56%  Si zeigten, nach verschieden langer E r 
w ärm ung auf 510° u. A bschrecken in  W . in  verschied. A lterungszuständen fü r  die 
einzelnen L egierungsbestandteile Schw ärzungskurven, die ihrem  m etallurg. Zustand 
entsprachen. Aus den U nterss. w ird  abgeleitet, daß der Legierungszustand eine 
F ehlerquelle fü r die spektrochem . A nalyse bedeuten  kann , daß m an aber anderer
seits bei K enntn is der chem. Zus. aus dem  Spektr. au f den jeweiligen Z ustand  der 
P ro b e  schließen kann. H ierauf g ründet sich eine neue M eth. fü r das S tudium  der 
Prozesse: feste Lsg. —> natü rliche A lterung  u. feste Lsg. —> künstliche A lterung u. 
des jeweiligen Zustandes der E inzelkom ponenten. (Spectroclxim. A cta  [Rom a] 3. 
206—-13. Mai 1948. [Orig.: span.] M adrid, In s titu to  N acional de Técnica A ero
náu tica .) F r e e . 5282

Nelson B. Dodge, Immersionsmethode im  Dunkelfeld. Vf. zeigt, w ie M ineral
körner m it der E inbettungsm etk . im  D unkelfekl bestim m t w erden können. D a die 
benü tzten  organ. FH. eine größere D ispersion haben  als die M ineralien, so sind diese, 
w enn die B rechzahlen von M ineralkorn u. E inbettungsm itte l einander sehr ähnlich 
sind, bei B eleuchtung m it weißem L ich t gelb oder b lau  au f dunklem  G rund, je  n ac h 
dem  ih re  B rechzahl höher oder niedriger als die des E inbettungsm itte ls  is t. W eiß 
erscheinen die K örner auf dunklem  G rund, wenn die B rechzahl von M ineral und  
E inbe ttungsm itte l noch ziemlich verschieden ist. (Amer. M ineralogist 33. 541— 49. 
Sep t./O kt. 194S. R ockester, B ausch & Lom b O ptical Co.) W . F a b e r . 5290

Robert Saporte u n d  Paul Canal, B au  eines Elektromagneten zur magnetischen 
Trennung von M ineralkonzentraten. Z ur m agnet. T rennung von kleinen M ineral
körnern  haben  Vff. einen E lek trom agneten  konstru ie rt, bei dem  die S tä rk e  des 
m agnet. Feldes in  9 S tufen verän d ert w erden kann . Die B edienung des ausführlich

1948.) A m b e r g e r . 5282

1101— 05. Sept. 1948.) v . F ü n e r . 5282
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beschriebenen A pp. is t sehr einfach. E r  kann  an Gleich- u. W echselstrom  ange
schlossen werden. Die Leistungsfähigkeit und  die A rbeitsm öglielikeiten w erden 
durch T rennung einer A nzahl von  M ineralien gezeigt, diese w erden, tabellar. in  
10 K lassen geordnet, nach  ihrem  m agnet. V erh. eingeteilt. (Rev. In s t, franç. 
P étro le  Ann. Com bustibles liquides 3. 13— 22. Ja n . 194S.) W . F a b e r . 5290 

M. Frhr. von Schwarz, Vereinfachte Anfertigung von Erzanschliffen. Vf. em p
fiehlt, E rze m it Schm irgel oder SiC-Pulver u. W . auf Gußeisen u. Glasscheiben 
nu r vorzuschleifen, zum  Schluß aber auf Schmirgel- oder SiC-Papieren, die auf 
ebenen Metall- oder G lasp latten  aufliegen, der K örnungen 0, 0000 u. 00000 kurze 
Zeit in  gerader H in- u . H erbew egung zu schleifen, dann  zu w aschen u. zu polieren. 
Bei dieser A rbeitsweise w ird ein A usbrechen von E rzteilchen sowie stärkeres V er
tiefen w eicherer Teile verm ieden. (Neues Jb . M ineralog., Mh., A bt. A. 1945— 1948. 
47— 48, ausgegeb. 1948. Freiborg/Sachsen.) E n d r a s s . 5290

Charles J. Barton, Photometrische A nalyse von Phosphatmineralien. N ach A uf
schluß der P robe m it siedender 6nH Cl zur grav im etr. B est. des säureunlösl. A nteils 
können die übrigen w ichtigen B estandteile, w ie Ca3(PO.,)2, F e ,0 ;i u. A120 3, in  der 
gleichen E inw aage colorim etr. bestim m t w erden. F ü r  die Best."von P 20 5 d ien t das 
Verf. m it Phosp lio rvanadom olybdat, w obei m an m it dem S pektrophotom eter im  
G ebiet von 400 m /« m iß t. F e20 3 w ird in  üblicher W eise nach Red. m it H ydroxy lam in
salz m it 1,10-Phenanthrolin  colorim etr. bestim m t. M ißt m an im Spektralbereich 
von 370 m p, so h a t  m an bei der Best. von A L 03 m it N a-A lizarinsulfonat keine 
S tö rung  durch gleichzeitig anwesendes F e  zu erw arten. D ie G enauigkeit dieser 
colorim etr. Verff. kann  durchaus m it derjenigen für (F lorida)-Phosphate üblichen 
g rav im etr. u . vo lum etr. Verff. verglichen w erden, ih re  raschere A usführbarkeit is t 
ein w eiterer Vorzug. (Analytic. Chem. 20. 1068— 73. Nov. 1948. M alberry, In te r 
national M inerals & Chemical Corp.) H e n t s c h e l . 5290

James L. Kassner, Howard P. Crammer und  Mary Alice Ozier, Bestim mung von 
Phosphorpentoxyd in  Phosphatmineralien. Zur Abscheidung w asserfreier S i0 2 
können beim  Aufschluß von P hosphatm ineralien  IICIO., u . H N 0 3 b en u tz t w erden. 
F ü r  die übliche vo lum etr. M eth. nach  Auflösen des P hospliorm olybdatnd. in  A lkali 
w ird ein besonderer In d ica to r m it scharfem  F arbum schlag  hei p H 7,5 em pfohlen. Zu 
seiner H erst. w ird  0,100 g P heno lro t bzw. Thym olblau  m it einem  Ü berschuß von 
N aO H  verrieben, nach  vollständiger Lsg. m it HNOs auf pjj 7,5 eingestellt u . auf 
250 cm 3 aufgefüllt ; fü r den M ischindicator w erden 40 cm 3 B rom thym olb lau  m it 
25 cm3 Phenoiro t verse tz t u . je  0,5 cm3 auf 100 cm3 zu titrie ren d e r F l. ben u tz t. Bei 
A nw endung dieses Ind icators kann  der P 30 5-T iter der N aO H  m it H ydrogenph tha la t 
eingestellt werden. F reie  M olybdänsäure scheidet sich beim  K ochen n ich t ah, wenn 
M olybdatlsgg. b en u tz t w erden, die C itronensäure u. H N 0 3 bestim m ter K onz, e n t
halten . M an löst hierzu  54 g  N H 4N 0 3, 52,6 g C itronensäure u . 68 g  NH.,-M olyhdat 
in  1360 g W . (Lsg. A ); ferner löst m an 253 cm 3 lconz. H N 0 3 (D. 1,42) in 310 cm 3 W. 
(Lsg. B). Beim K p. scheidet sich der gelbe N d. fast sofort ah. (Analytic. Chem. 20. 
1052— 55. Nov. 1948. A labam a, U niv.) H e n t s c h e l . 5290

N. Ss. Poluektow u n d  M. P. Nikonowa, Quantitative Halbmikrobestimmung von 
Cer und der Sum m e der Seltenen E rden in  E rzen und  M ineralien. D as Cer w ird  u n te r  
Feldbedingungen durch colorim etr. R k. m it 1I20 2 in Carbonatslsg. in  Ggw. von  
N atriu m citra t, der G esam tgehalt an  seltenen E rden  als O xyde m it einer M ikro tor
sionswaage (im Text beschrieben) bestim m t. B ei den in  der L ite ra tu r  beschriebenen 
M ethoden ( B e n z , Z. angew. Chem. 15. [1932.] 300; P l a n k , C. 1939. I I .  2124) t r i t t  
hei A nfärbung von H ,0 2 in  alkal. M ittel m it Cersalzen eine in tensive gelbe F ärb u n g  
ein, die m an colorim etr. vergleichen kann . N ach der M eth. der Vff. t r i t t  die G elb
färbung noch hei 16 y Ce ein, wenn m an zu 5 T ropfen der zu  untersuchenden  Lsg. 
5 Tropfen einer g esätt. N atrium citra tlsg . u . 5 Tropfen 3% iges II20 2 zusetz t. D er 
Extinktionskoeffizient w ird hei X 430 m y  in  einer 10 m m -K üvette  gem essen im 
P ulfrich-P hotom eter. Dio In ten s itä t der V erfärbung ste ig t p roportional m it dem 
Cergelialt. (Miypnaji Ana.nirnmccKoii Xumhh [J . analytic. Chem.] 3. 354— 61. N ov./ 
Dez. 1948.) U t e r m a r k . 5290_

Ss. Ss. Gurwitz und W. W. Podgaitz, D ie Bestim m ung von Quarz in  Gegenwart 
von Silicaten. N ach der U nters, der L öslichkeit von Quarz, T alk , B io tit, Serpentin , 
F eldspat, K aolin u . H ornblende in  H2SiF„ u. IIB F 4 w ird eine M eth. zu r B est. von 
Quarz neben anderen Silicaten ausgearbeite t u . zu r A nalyse von R aum luftstaub  
vorgeschlagen. —  D er S taub  w ird im  A chatm örser zu r 2— 3 /«-Körnung zerkleinert, 
0,1— 0,2 g im P t-T iegel eingewogen, 5— 10 cm 3 konz. HCl zugegeben u. 10-— 15 Min. 
au f dem  Sandbad vorsichtig  erh itz t, m it 5 cm 3 W . versetzt, aufgekocht u. f iltr ie rt;
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der Nd. w ird je  3mal m it 5 cm 3 lieißer HCl u. 5 cm 3 heißem  W . gewaschen, m it 
den F ilte r  in  den P t-T iegel gebracht, vorsichtig  verasch t, nach  dem  E rk a lten  5 cm3 
48% ig. I i2SiF0 zugegeben, m it P t-D eckelzugedeck t u. 24-—30 S tdn. stehengelassen; 
der aus Quarz u. nichtsilicat. Salzen bestehende R ückstand  w ird  filtr ie rt, gewaschen, 
bei W eißglut bis zu r G ew ichtskonstanz geglüht u. gewogen; der K alte  R ückstand  
w ird m it 2— 3 Tropfen H2S 0 4 u. 3— 5 cm 3 chem. reiner H E versetzt, auf dem  S aud 
b ad  eingedam pft, geglüht u. gewogen. Aus der D ifferenz w ird  der Quarz-Geh. b e 
rechnet. (3aB0ACKan /laoopaxopiiu [Betriebs-Lab.] 14. 935— 38. Aug. 1948. All- 
unions-wiss. F orschungs-Inst. fü r A rbeitsschutz.) v . F ü n e r . 5292

M. M. Kler u n d  M. I. Reswowa, Quantitative Spektralanalyse der H a u p t
komponenten des B auxits. Zur q u an tita tiv en  S pektralanalyse von Al, Si, Ti u. F e  in 
Bauxiten  (I) w ird die Funkenm etk . gew ählt. D ie P robe w ird  in  F orm  einer T ab le tte  
als u n te re  E lek trode benu tz t. D azu w erden 1 g feingem ahlener I m it 5 g opt. 
reinem  G raph it, 0,3 g Steinkohlenpech u. 0,6 g K obaltoxyd  (als V gl.-Elem ent) u n te r  
einem D ruck  von ca. 5400 kg  zu einer T ab le tte  von 12 mm  D urchm esser u. 4 mm 
D icke verform t u. in  den ringförm igen E lek trodenhalter eingeklem m t. Als obere 
E lek trode d ien t ein reiner 5 m m  dicker G ra p h its tab ; F unkenstrecke 2 m m . D a in 
der ersten  Zeit die Oberfläche der T ab le tte  n ich t gleichm äßig vom  F unken  ange
griffen w ird, is t eine V orfunkzeit nötig. N ach 1 Min. w ird die S ubstanz gleichm äßig 
von der ganzen Oberfläche der T ab le tte  herausgeschleudort. Folgende S p ek tra l
linien w erden zur A nalyse herangezogen: Al 3082,2; Si 2881,6; T i 3242,0 u. F e  
2739,6. Als Vgl.-Linie d ien t Co 3044,0. Zur A usw ertung d ien t das M ikrophoto
m eter von Zeiß. D er re la tive  F ehler b e trä g t beiFe2035,6% , S i02 8,3% , A120 3 3,9%  u. 
bei T i0 2 6,1% . (3aBoncKan JlaöopaTopnn [B etriebs-Lab.] 14. 1092— 94. Sept. 1948. 
A llunions-Inst. fü r A lum inium - u. M agnesium.) v . F ü n e r . 5292

N. W. Tananajew , Schnellmethode zur Bestim mung von C02, CaO und  MgO in  
Dolomiten. 0,2gDolomit oder K alkstein  w erden in  einem 100— I öOcuP -E r l e n m e y e r - 
K olbon m it dest. W . angefeuchtet u. m it 25 ccm 0,2 n  HCl verse tzt, m it einem 
G um m istopfen, der m it einem 25— 30 cm langen G lasrohr versehen ist, verschlossen 
u. zu r Auflösung der P robe erw ärm t; nach  dem  Abkülilen w ird  der S topfen u. das 
R ohr ausgespült, m it M ethylorange verse tz t u . der Säureüberschuß m it 0,2 n N aO H  
zu rü c k titr ie rt. D er Säureverbrauch g ib t den gesam ten C 02-Gek. an. D ie neu tra le  
Lsg. w ird  in  einen 200 cm3-M eßkolben gebracht, m it H20 2 oxydiert, m it 10% igem 
N H j bis zum  schwachen G eruch verse tz t u. darauf 25 cm3 einer 0,2-n A m m onoxalat- 
Lsg. aus der B ü re tte  zugegeben u. bis zum  Sieden e rh itz t; nach dem  A bkühlen w ird 
bis zu r M arke aufgefüllt, g u t um geschüttelt, 100 cm3 des F iltra te s  in  einen 250 cm3 
ERLENMEYER-Kolbcn gebracht, 20 cm 3 II2S 04-Lsg. (1 :5 ) zugesetzt, auf 80° e r
w ärm t u. m it 0,1 n K M n04-Lsg. der O xalsäureühersclm ß zu rü ck titr ie rt. D er aus 
dem  O xalsäureverbrauch berechnete CaO-Geh. w ird  auf C 02 um gereeknet, von dem 
G esam t-C 02-Geh. abgezogen u. aus dem R est-C 03-Geh. der MgO-Geh. berechnet. 
B est.-D auer 40 M inuten. (3aBO/ici<an JlaöopaTopiiH [B etriebs-Lab.] 14. 1131— 32. 
Sept. 1948. Nowo-Tagilsk, M etallurg. W erk.) v . F ü n e r . 5292

b) Organische Verbindungen.
M. O. Korschun und  W. A. Klimowa, Schnellmethoden der M ikroelementar- 

analyse. 2. M itt. Z u r  Frage der B ildung von Stickoxyden bei der C-H -Bestim m ung in  
Verbindungen, die C, H , O und N  enthalten. (1. vgl. C. 1 94 8 .1 . 144.) D urch  Verss. m it 
Amino-, Im id- u. Amid-Vorbb. w urde festgestellt, daß bei der V erbrennung im 
raschen 0 2-Strom  oder im  leeren V erhrennungsrohr höchstens 0,5%  S tickoxyde e n t
stehen, so daß diese V erhb. wie die C, II u. O en thaltenden  analysiert w erden können. 
D ieA nalysenw erte fü r  C u. H  w erden dabei n u r unw esentlich erhöh t; eine N otw endig
keit zum  Auffangen der S tickoxyde bes teh t also n ich t. Bes. Verss. m it Benzidin 
zeigten jedoch, daß heim  ruhigen V erbrennen 0,4— 0,5%  N 0 2 entstehen, bei heftiger 
Zers. 1,2— 4% . —  Zur B est. der hei der V erbrennung en tstehenden  Mengen von 
Stickoxyden w urde die von F r i e d r i c h  (M ikrochemie 23. [1937.] 129) em pfohlene 
M eth. angew endet. Vor der V erbrennung w urde das A uffangrohr m it 20% ig. 
K J-L sg . gefüllt. (HfypnaJi AHaniiTiiueCKon Xhmhh [J . analy tic . Chem.] 3. 176— 80. 
M ai/Jun i 1948. In s t, für allg. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR , Lahor, fü r 
organ. M ikroanalyse.) I l b e r g - S t o j a n o v ä . 5352

Heikki K. K erkkonen, Über die Bestim m ung des Peptid-Am inoslickstojfs nach  
der Kupfermethode. Bei A nw endung der M eth. von P o p e  u . S t e v e n s  (C. 1939. I I .  
2451) auf B est. des freien Amino-N der P ep tide  w ird  festgestellt, daß diese doppelt
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so viel Cu binden als die A m inosäuren. (Acta cbem. scand. 2. 518— 22. 1948. 
Helsinki, U niv., Biocliem. In st.)  H e s s e . 5352

C. E. A. Shanahan, E ine  Schnellmethode fü r  die A nalyse des Dreistoffsystems 
Toluol-n-Butylalkohol-W asser. Auf G rund der D aten  der W asseraufnahm efähigkeit 
von n-Bwümoi-ToZwoZ-Misehungen u. des nf,“ w assergesätt. n-Butanol-TolnoIgem ische 
entw ickelte Vf. ein Verf. zur A nalyse des D reistoff syst. Toluol-n-Butanol-W asser. 
D anach w erden 100 g des zu analysierenden Gemisches m it W . bis zum  Erscheinen 
einer zw eiten P hase  tit r ie r t.  D anach w ird die Lsg. zur K lärung  durch  P ap ie r 
filtrie rt, u . vom  E iltra t nj,“ bestim m t. Aus den W erten  des W asserverbrauchs bis 
zur S ättigung  u. des gem essenen nt,0 kann  die Zus. der M ischung errechnet w erden. 
(A nalyst 73. 502— 03. Sept. 1948. R ugby, B rit. T hom son-H ouston Res. Lahor.)

G e r h a r d  G ü n t h e r . 5363
I. M. Korenm an, Z ur Theorie der organischen Reagenzien. 4. M itt. Am inosäuren  

und Verbindungen m it analoger analytischer W irkung. (3. vgl. C. 1949. I I .  903.) Au 
einer A nzahl neuer Beispiele zeigt Vf., daß V erbb., die bei R kk. m it K ationen 
innerkom plexe Cyclen gleichen T yps bilden, viele gem einsam e ana ly t. Eigg. au f
weisen u. zu  einer R eagentiengruppe zusam m engefaßt w erden können, wobei 
V erbb. m it verschied, w irksam en A tom gruppierungen in  dieselbe G ruppe gelangen. 
Vf. g ib t folgendes K lassifikationsschem a fü r organ. R eagentien m it K atio n en 
kom plexbildung :

Innerkom plexer Cyclus -> Spezif. w irkende A tom gruppierung —> Agentien 
4  4

R eagentiengruppe -> R eagentien-U ntergruppe —> einzelne R eagentien.
D ie Gruppeneigg. der R eagentien gehen n ich t verloren, w enn ein A tom  ersetzt 
w ird oder g ar feh lt; die allg. Eigg. des Reagens w erden durch A nzahl u. V erteilung 
der Lückenbindungen, im  Cyclus u . außerhalb  desselben, n ich t gekennzeichnet. 
Zur gleichen analytischen R eagentiengruppe können gezählt w erden: a- u . o-Ami- 
nocarbon- u. Sulfonsäuren, Pyridin-2-carbonsäure, 8-Oxyckinolin u . D e r iw ., H y 
drazone der Brenzw einsäure. (IKypiian Aiiajnrni'iecKOit Xhmhh [J . ana ly tic . Chem.)
3. 314— 21. Sept./O kt. 1948. Gorki, U niv.) v . W i l p e r t . 5368

B. N. Afanassjew, Colorimetrisches Verfahren zur Bestim mung des C y clopen- 
tadiens. Die E inw aage (S teinkohlenteer, Rokbzl. m it 0,1— 0,2 g Cyclopentadien- 
Geli.) w ird in  5— 10 cm 3 Eisessig gelöst, 50 cm 3 reines Chlf. u. u n te r  U m rühren 
5 cm 3 II2S 04 (1,84) zugesetzt, m it Eisessig auf 100 cm 3 aufgefüllt. N ach 30 Min. 
w ird u n te r V erw endung einer S tandardlsg . von reinem  Cyclopentadien w ie üblich 
colorim etriert (intensive R otv io le ttfärbung). B estim m ungsdauer 1 S td ., g u t ü b e r
einstim m ende Beleganalysen. A ußer A cetylen g ib t keine bekann te  ungesätt. Verb. 
eine ähnliche F arb reak tion . (3 a B 0 flC K an  Uaßoparopiiii [B etriebs-Lab.] 14. 1492 bis 
1493. Dez. 1948. Swerdlowsk, Landw . In st.)  v . W i l p e r t .  G 1810

N. A. Fuchs und  L. Ss. Tschetwerikowa, Anw endung der Verteilungschromato
graphie in  der analytischen Chemie. 1. M itt. A nalyse des Hexachlorcyclohexans. Die 
Best. des tox . y-Isom eren im  techn . Hexachlorcyclohexan (1) nach R a m s a y  u .  P a t t e r 
s o n  (J .  Assoc. off. agric. Chemists 29. [1946.] 337) w ird dahingehend vervollkom m 
net, daß n-H exan durch techn. Isooctan  erse tz t w ird. Grobporiges Silicagel w ird 
von feinen P artike ln  durch A bschw äm m en gereinigt, so daß hei der F iltra tio n  durch 
die Säule kein oder ein D ruck  von 10— 15 m m  erforderlich ist. 25 g Silicagel +  15 g 
N itrom ethan  w erden um gerührt, 55— 60 cm 3 Isooctan zugesetzt u . durch  das 
F ilterröhrchen  filtrie rt. D ie Prüflsg. (12 cm 3 Isooctanlsg. durch m ehrm aliges 
K ochen an y-Isom erem  angereiehert) w ird nachgefüllt. Bei 1 cm 3/Min. Abfluß- 
geschwindigkeit konnten  n ich t nu r die schwer trennbaren  « - u . y-Isom eren getrenn t 
w erden, sondern auch das ö-isom ere des I ; zusätzlich  w urde ein neues Isom eres des 
H eptachlorcyclohexans m it F . 157° gefunden. Im  rohen y-Isom eren w ird  der Ölgeli. 
bestim m t. —  N itrom ethan  w ird  als „unbewegliches“ , Isooctan  als „bewegliches“ 
Lösungsm . verw endet. (TKypnaji A H ajn m m eC K O H  Xhmhh [ J .  analy tic . Chem.] 3. 220 
bis 225. Juli/A ug. 1948. Wiss. In st, fü r  D üngem ittel u. Insektofungicide.)

v. W i l p e r t . G 1810 
J. C. Hillyer und A. J. Deutschm an jr., Bestim mung von Polymeren inF urfuro l. 

Vakuumdestillationsmethode. Vff. beschreiben eine Best.-M eth. fü r harzige R ück 
stände u . schwerflüehtige B utadien-Furfurol-Polym ere in F urfu ro l (1), nach  der I 
aus einem geeigneten K olben hei einem D ruck von 1 m m  H g abdestillie rt u .  der 
R ückstand  gewogen w ird. D er 250 ml fassende D est.-K olben m it seitlich ein- 
geführter S iedekapillare en th ä lt in dem oben m it einem Stopfen verschlossenen H als 
zu r besseren F rak tionierw rkg. 7,5 cm hoch kleine G lasspiralen. D er darüber 
angesetzte Seitenarm  w ird m it einem Schliff an den A uffänger angeschlossen. In
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den trockenen u. ta rie rten  K olben worden 10 m l der P robe eingewogen. N ach der 
A bdest. von I im  W asserbad w erden dreim al 5 ml A ceton zugegeben, verdam pft u. 
nochm als im  V akuum  erh itz t. D ann  is t der R ückstand  gew ichtskonstant. Bei einer 
D auer der O peration von etw a 30 Min. b e trä g t die G enauigkeit der B est. fü r K onden- 
sationspolym erc etw a 0,1% , bei harzigen Polym eren m it 2%  Geh. 0,05% , m it
2— 20%  Geh. 0 ,1%  der Substanz. (Analytic. Chem. 20. 1146— 50. Dez. 1948. 
B artesville, Okla., Phillips P etro leum  Co.) W e i t b r e c h t . G 3061

W . F. Borodkin und  T. W. Malkowa, Alkalimetrische Bestim mung der Carbazol-
3-sulfonsüure. Zur Best. von Carbazol-3-sulfonsäure (I) b en u tz t m ail nach  dem 
Vorschlag der Vff. das Verb. gegenüber B enzidinhydrochlorid (II). I b ilde t m it II 
ein in  W . unlösl. Benzidinsalz (III), das m it N aO H  (IV) ti t r ie r t  w erden kann , 
w ährend die Polysulfonsäuren entw eder keine Salze liefern oder solche, die in  W . 
lösl. sind. Aus Gemischen von Carbazolsulfonsäuren kann I m it II q u an tita tiv  als III 
gefällt werden.' —  Zur B est. löst m an etw a 0,6— 0,8 g des Sulfonsäuregem isches in 
50 ml dest. W ., e rh itz t zum  Sieden u. verse tz t m it 50 ml einer sd. Lsg. von II (aus 20 g 
B enzidin u. 25 ml HCl, D. =  1,19 in  1 L ite r  W .); m an k ü h lt 40 M in. in  E is, f iltr ie r tu . 
w äscht den N d. m it Eiswasser bis zum  Verschwinden von CI, se tz t 100 ml W . hinzu 
u. ti t r ie r t  m it 0,1 nIV in Ggw. von P henolphthalein  bis zu r bleibenden R osafärbung 
beim  Erw ärm en. Aus dem  IV-Verbraucb berechnet m an die I-Menge u n te r  B erück 
sichtigung einer K orrek tu r fü r die Löslichkeit von III in  W . (un ter den a n 
geführten  Bedingungen 0,2 ml). —  Is t in dem zu analysierenden Säuregemisch 
H2S 0 4 anwesend, so is t eine F ällung  m it sd. 10%ig. BaCL-Lsg. nötig , bevor die 
Lsg. von II zugesetzt w ird. (IKypiian A najniT iniecK O ii X h m h h  [J . analytic. Chem.] 3 . 
186— 87. M ai/Jun i 1948. Iwanowo, Chem.-Technol. Inst.)

I l b e r g - S t o j a n o v á . G 3 0 8 1

Robert G. Shepherd, E ine spezifische analytische Methode fü r  bestimmte P yri-  
m idine. W ie Vf. zeigt, is t 2-Thiobarbitursäure (I) ein spezif. Reagens fü r  2-sub- 
s titu ie rte  P yrim id in(II)-D erivate u n te r  Bldg. einer stabilen  F ärbung , die zur 
kolorim etr. B est. dienen kann . Zur H erst. der Reagenzlsg. w erden 5 g I in  5 ml 
4 n  N aO H  gelöst u . auf 500 m l verd., m it 250 ml C itratpufferlsg. (37 g N a-C itrat- 
D ih y d ra t +  32 m l konz. IIC1 in  250 ml) verse tz t u. auf ein p n 2,0 eingestellt. Die 
V ers.-Probe w ird in  0,2 n HCl oder N aO Il gelöst u. auf eine K onz, von 0,02— 2,0 mg/ 
100 m l verd ü n n t. 1 m l dieser Lsg. w ird m it 4 ml Reagenzlsg. im  W asserbad erh itz t 
bis zu r m axim alen F arbentw icklung (0,75— 3,0 Std.). D ie K onz.-B est. erfolgt in  
einem pho toe lek tr. K olorim eter m it einem 520 m /i-F ilter. D as L a m b e r t -B E E R s c h c  
Gesetz is t bis 0,4 mg/100 ml erfüllt. An dem F arbsto ff aus 2-Sulfanilam ido-II u . I 
w erden die A bsorptionsspektren  bei verschied. p H-W erten u n tersuch t. D er F arbsto ff 
h a t  ein scharfes M axim um  bei 532 m y  u. pn  1,0— 2,0. In  alkohol. Lsgg. verschiebt 
es sich nach  längeren W ellenlängen u. n im m t an  In te n s itä t ah. D er mol. E x tin k tio n s
koeffizient b e trä g t 6,5 • 10*. D en gleichen W ert e rhä lt m an durch R k. von I m it 
2-Phenylsulfotiam ino-11, 2 -(N 3-Acetylm etanilam ido)-ll, l-(2-O xyäthyl)-2-sulfanil- 
im ido-1,2-dihydro-\\, 2-Am ino- II, 2-Phenylsulfonamido-5-jod- II, 2-Sulfanil- 
amido-5-jod- II, 2-(3-Nitrophenylsulfonamido)-5-jod-l\ u . 2-Sulfanilamido-5- 
carboxy-II. In  gleicher W eise reagieren auch 2-(3-N itrophenylsulfonam ido)-\\, 
2-(4-Nitrophenylsulfonamido)-11, 2-M etanilam ido-\\, 2-{N '-Acetylsulfanilam ido)-11,
2-Naphthionamido-II, 2-Taurylam ido-II, 2-Pantoyl-taurylam ido-II, 2-(3-Amino- 
benzamido)-ll, 2-D ibenzoylam ino-\\, 2-[B is(2-dim ethylaminoäthyl)-am ino]-ll, 2 -[N - 
Benzyl-N-{2-dimethylaminoäthyl) -amino]-11, l-M ethyl-4-[pyrim idyl-(2)]-piperazin,
2-(2-N itrophenylam ino)-ll,2 -M ethyl-ll, 2-O xy-II, 2-M elhoxy-W  u . 2-C hlor-ll. Keine 
R k. t r i t t  ein bei 4-, 5- u. 6-sübstitu ierten  P rodd ., falls diese u n te r  den Vers.-Bedin- 
gungen s tab il sind, ausgenom m en 5-Carhoxy-Derivate. N ich t reagierende Cyan-II- 
V erbb., wie 2-Phenylsulfona mido-5-cyan -11 u. 2-(3-Nitrophenylsulfonamido)-5- 
cya n -ll, lassen sich m it A lkali zu farbbildenden P rodd . m it gleichem mol. E x 
tinktionskoeffizienten hydrolysieren. J  in5-S tellung  is t instab il u . g ib t e ineF ärbung , 
dagegen m üssen CI u. B r in  5-Stellung k a ta ly t. en tfe rn t werden. K eine R k. geben
2-AminoimidazoIe, 1,3,4-Triazin u. 1,3,5-Triazin, 2-Sulfanilam idopyrazine, Thiazole,
1,3,4-Thiadiazole, Chinolin u . Sulfanilylguanidin. E ine nähere P rü fu n g  verschied. 
D erivv. von I u. anderer V erbb. auf eine F arb rk . m it 2-Sulfanilam ido-II erg ib t die 
spezif. W rkg. von I oder solcher D erivv ., die u n te r  Vers.-Bedingungen sich in I 
um w andeln können. Störungen tre ten  ein durch J 2, Br2, H20 2, H N 0 2, Fe CI.,, 
C uS04, H g-(A cetat)2, Na,,S20 4, Benzaldehyd u. Chloressigsäure. D ie E m pfindlichkeit 
der R k. b e trä g t IO“7 ’Mol/100 ml. Falls der F arbsto ff aus verd . Lsg. m it 1-Butanol 
ex tra h ie rt u . in 0,2 n N aO H  konzentriert w ird, gelingt noch die Erfassung von



10"8 bis IO-3 M ol/100 ml. Dio V ers.-Ergebnisse w erden bzgl. ilirer A nw endung auf 
klin., tho rapeu t. u. ehem. Verss. zu r B est. von 2-substitu ierten  II-D crivv. als auch 
von 1 diskutiert. (Analytic. Cbem. 20. 1150— 53. Dez. 1948. S tam ford, Conn., 
A m erican Cyanam id Co.) W e i t b r e c h t .  G 3272

c) Bestandteile von Pflanzen und Tieren.
I. Qrundland und  H. Bulliard, Beitrag zur Histocheniie des M angans. y-Oxychino- 

lin  b ildet m it Mn einen in  W . unlösl. K om plex, dessen F arb e  von der O xydations
stufe des Mn abhängig  is t. M it Mn2+ b ildet sich das gelbgefärbto, k rist. M n  
(C0HO6N )2 -2 H zO ; bei O xydation fä rb t sich der N d. schwarz. M it H ilfe dieser R k. 
gelingt Vff. der Nachw. u. die Lokalisation  des Mn in m kr. P räp p . von K iem en von 
Anadonta m utabilis u. von B lä tte rn  von Auc.uba. D ie Vers. w erden so ausgeführt, 
daß der N d. innerhalb  der G ew ebeschnitte einm al in  oxydierendem , dann  in  
reduzierendem  M edium erzeugt w ird  u. so, infolge des Farbw echsels des Mn- 
Komplexes, eine Verwechslung m it F e  u. Mg ausgeschlossen w ird. Im  B la tt  der 
Aucuba  finde t sich Mn im  Bereich der Bastzellen, entlang  den Gefäßen, in  den 
K iem en von Anodonta  im  Bereich der H äm olym phbahnen. (C. R . Séances Soc. 
Biol. F iliales 142. 201— 03. F ebr. 1948. Labor, de biochim . méd. e t L abor, des 
p ratiques d ’histol., F acu lté  de m éd.) N i e s w a n d t .  5664

P. A. Kometiani u n d  Galina G. Sturua, Mikrojodomelrische Bestim m ung der 
Citronensäure. I s t  die Konz, der Gitronensäure (I) im  un tersuch ten  M aterial <  1 0 '3, 
so m uß sie vor der B est. erst als Ca-Salz abgeschieden w erden, das dann  zu  Penta- 
bromaceton (II) oxydiert w ird. Eiweiß u. P igm ente m üssen m it 2% ig. M etaphosphor
säure, Trickloressigsäure oder Phosphorw olfram säure vorher ab ge trenn t werden. —  
E in  aliquoter Teil des sauren E x trak ts , w enigstens 0,2— 0,3 m g I en thaltend , w ird 
im Zentrifugenglas m it 0,5 cm 3 konz. N H 3, 0,5 cm 3 10%ig. Ca-A cetat und  zu letz t 
4 cm 3 A. versetzt, nach 1 S td . zentrifug iert u n d  der N d. von C a-C itrat 2mal m it 
50% ig. A. gewaschen. D ie Lsg. des N d. in  0,2— 0,3 cm 3 60% ig. H B r w ird bei 
40—45° tropfenw eise m it 5% ig. KMnO* versetzt, so daß die O xydation in  15 Min. 
beendet ist. 34 S td . sp ä ter en tfe rn t m an das ausgeschiedene M n02 m it einigen 
Tropfen IIB r. N ach w enigstens ls td . S tehen im  K ühlschrank  filtr ie rt oder zen tri
fugiert m an das abgeschiedene II ab , w äscht 2m al m it etw as E isw asser u n d  löst in 
absol. A. D ie alkoh. Lsg. (25 cm 3) w ird im  300 cm 3-Kolben m it aufgesetztem  G las
rohr als L u ftküh ler m it 0,1 g  k rist. O xalsäure und  0,5 g  K J  auf kochendem  W asser
bad  erw ärm t. 3— 5 Min. nach Siedebeginn der Lsg. is t die R k. beendet, w orauf m an 
rasch abküh lt, m it der lOfachen W asserm enge verse tz t und  das ausgeschiedene J 2 
m it Vino n-Thiosulfat tit r ie r t. N ach dieser M eth. bestim m te I-Gehli. (in rng-% ): 
M enschenharn 25, K uhm ilch  180— 250, Minze 537, K resse 314, Salat 314, Dill 191, 
K ohlS , M aulbeeren 560. ( E h o x iim id i [Biochimia] 13.23— 26. Ja n ./F eb r. 1948. P ky- 
siol. In s t, der A kad. der G rusSSR , A bt. Biochcm.) F r a n k e . 5666

Bernard B. Brodle und  Julius Axelrod, Bestim mung von Acetanilid und seiner 
Stoffwechselprodukte A n ilin , N-Acetyl-p-am inophetiol und  p-Am inophenol in  bio
logischem M aterial. Die Best.-M ethoden von sehr kleinen Mengen A cetanilid (I) 
u. seiner U m w andlungsprodd. in  biolog. M aterial b e ru h t auf den verschied. Ver- 
teilungsverff. dieser Vbb. in  verschied. L ösungsm itteln : Anilin (II) w ird  durch 
E x trak tio n  m it Bzl., I m it Ä tliylendichlorid, N -A cetyl-p-am inophenol (III) u. 
p-Am inophenol (IV) m it Ae. abge trenn t, darau f w erden nach D iazotieren u. 
K uppeln F arbsto ffe hergestellt, die sich sehr exak t spek trophotom etr. bestim m en 
lassen. Diese M eth. g es ta tte t genaue A bschätzungen von ca. 4 m g I, ca. 25 m g II 
u. ca. 10 m g III u . IV. A ngaben über die V erteilung dieser im  P lasm a oder hyd ro ly 
sierten U rin vorhandenen Verbb. in  den genannten  Lösungsm itteln  zeigen die große 
Spezifität der ausgeführten  M ethode. ( J .  Pharm acol. exp. T herapeut. 94. 22— 28. 
Sept. 1948. New York, N. Y ., G oldw ater M emorial H osp., Res. Serv., T h ird  (New 
Y ork U niv. Med.) D iv. ; New Y ork U niv. Coll., D ep. of Biochem., L abor, of In d u str. 
Hygiene.) J ä g e r . 5666.

W. L. Kretowitsch und  A. A. Bundei, Die chromatographische Bestim mung von 
Aminodicarbonsäuren in  Pflanzen. D as zur U nters, gelangende M aterial (2 g) w ird 
durch sd. A. in ak tiv ie rt (5 Min.), getrocknet u. 2— 4 ml einer wss. Lsg. desselben 
(30 ml) nach N eutra lisa tion  m it 0,05 n KOH durch m it verd . HCl behandeltes 
AI20 3 nach B r o c k m a n n  gegossen. A nschließend w ird m it 3 ml 3 n  K O I! u . 30 ml 
0,05 n K O I! eluiert. N eu tra le  (außer Cystin) u . bas. A m inosäuren passieren die 
„saure“ Säule, w ährend Asparaginsäure u . Glutaminsäure in  F orm  der freien Säure
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oder als N a-Salz adsorbiert werden. U m  eventuell vorliegendes u. adsorbiertes 
C ystin  zu entfernen, w ird eine wss. Lsg. von II2S durch die A dsorptionssäulo 
gegossen. E s b ildet sieb Cystein, das durch W aschen m it W . en tfe rn t w erden kann . 
Im  E lu a t w ird N in üblicher W eise bestim m t, das R esu lta t in  mg N der Amiuo- 
dicarbonsäure je  1 g trockenes M aterial ausgedrückt. N ach dem  beschriebenen Verf. 
un tersuch ten  Vff. den Geh. an freien A m inodiearbonsäure in  verschied, pflanzlichen 
M aterialien, wobei in  ro ter R übe 0,69 mg, in  Keim lingen von W eizen 2,76 mg, von 
L upine 5,5 m g u. in  B lä tte rn  von Bohne 7,85 m g u. von W eide 0,75 m g gefunden 
w urde. D ie M eth. zeichnet sich durch G enauigkeit u . Schnelligkeit aus u . kann  auch 
bei E iw eißliydrolysaten angew andt werden. (Koiuiagbi Ai<ageMnn Hayi< CCCP [Ber. 
A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 861— 64. 11/8. 1948. B ach-Inst. fü r Biochem. der 
A kad. der W iss. der U dSSR .) U l m a n n . 5666

J. A. Ambler und  E. J. Roberts, K eine Störung durch Pektinsubstanzen bei der 
Aconitsäuremethode und  durch Aconitsäure bei der Vronsäuremethode. Polyuron- 
säuren u. ih re  D erivv. w ie P ek tin (I)-säu re  u. I sind in  dem  K -A cetat-Essigsäure- 
Reagens auf A conitsäure (II) nach Vff. (C. 1947. 1487) unlösl. u. w erden darin  n ich t 
decarboxyliert im  Gegensatz zu G alakturonsäure (III) . M ethylgalakturonid- 
D ihydrat, hergestellt nach M o r e l l  u . L i n k  (J . biol. Chem istry 100. [1933.] 385),
F . 112°, is t in  dem Reagens leicht lösl., w ird aber durch 3std. K ochen auch n ich t 
decarboxyliert, dagegen verliert es CO, bei Behandlung m it dom wss. HCl-Reagens 
auf U ronsäuren (IV) ( L e f e v r e  u . T o l l e n s  [1907], W h i s t l e r , M a r t i n  u . H a r r i s ,
C. 1940. II .  1527). Bei der II-M cth. w ird  also nu r die freie I II  decarboxyliert, das 
Reagens kann  lösl. U ronide n ich t zur freien IV hydrolysieren. Boi der U m setzung 
m it III  en ts te h t neben CO, noch E urfurol (V). D a aus I-Säure u. P olyuroniden (VI) 
w eder V noch R eductinsäure ohne H ydrolyse der Cr  u. C4-B indung en tstehen  kann , 
stören  w eder I noch VI die m it einem p ra k t. wasserfreien Reagens arbeitende II- 
M ethode. II decarboxyliert n ich t in s ta rk  sauren Lsgg. u . s tö r t daher n ich t die 
IV-Methode. D as von B r o w n e  u. P h i l l i p s  (C. 1940. I. 474) erhaltene C 02 stam m t 
daher n ich t aus II. (Analytic. Chem. 20. 880. Sept. 1948. New Orleans, L a., U . S. 
Dep. of Agric., B ureau of Agr. and  Ind . Chem.) F r e s e n i u s . 5666

Ch. Dhéré und  L. Laszt, Spcktrochemische Untersuchung (Absorption und  
Fluorescenz) der Reaktion von Salkowski. Cholesterin. U n te r genau eingehaltenen 
Versuchsbedingungen w aren bei der Cholesterin-R k. nach S a l k o w s k i  4 Stufen 
un terscheidbar. 1. D as rasch ein tretende A nfangsstadium  is t durch eine R o t
orangefärbung gekennzeichnet, wobei zunächst eine B ande zwischen 554—-527 m p  
(Achse ca. 540) u. zwischen 509— 487 m p  (498) erscheint. N ach 12 S td . is t die 
A bsorption  ab 1560 m p  so s ta rk  geworden, daß kein L ich t m ehr durchgeht. Im  
Orange erscheint eine B ande zwischen 632— 606 m p  (619). 2. N ach 2— 3 Std . is t 
die Lsg. tief k irschro t u . zwischen der 620-Bande (o) u. den beiden übrigen (c u ,d) 
erscheint eine neue (b). 3. V io le ttfärbung; B a n d e b e rstreck t sich von 587— 565 (577) 
große Transparenz im Indigoblau- u. Orangegebiet. 4. N ach einigen Tagen sind die 
B anden a u . c fast verschw unden, b u . d (bei ca. 490 m p) noch deutlich ; die Lsg. 
w eist n u r noch eine schwach ro tstichige hellv io lette F ärb u n g  auf. M it A g-S tralilung 
von 546, sowie auch von 579 u. 547 m p  w urde das gleiche ro torange F luorescenz- 
spk tr., wie von M e r k e l b a c h  (Helv. med. A cta 10. [1943.] 67) beschrieben, erhalten . 
E ine D iskon tinu itä t des S pektr. w ird d iskutiert. (C. R . Séances Soc. Biol. F iliales 
142. 1422— 25. Nov. 1948. Genf, U niv .; F ribourg , U niv.) K . M a i e r . 5666

(1) Medizinische und toxikologische Analyse.
D. Stucki, Haptoglobinindex und  Senkuhgsgeschwindigkeit. Haptoglobin is t ein 

10%  K ohlenhydra t en thaltendes Glykoproteid, welches die F äh igkeit b esitz t, die 
Peroxydaseaktivität des Hämoglobins zu steigern. Zur B est. im  Serum  w erden 
0 ,1 c m 3 Hämoglobin  m ol./20000 m it 0,01— 0,02 cm 3 Serum  gem ischt. D ann  w ird 
1 cm 3 n/10 Äthylperoxyd-Lsg. u. 10 cm 3 A cetatpuffer vom  pn 4,4 u . h ie rau f 3 cm3 
n/100 K  J-L sg. zugegeben. N ach Zugabe von  S tärke  w ird  4 Min. 30 Sek. nach 
R eaktionsbeginn m it H yposulfit so ti t r ie r t ,  daß ein E ndw ert genau nach 5 Min. 
erreich t w ird. D ie R k.-Tem p. b e trä g t 32°. Z ur G ew innung des Haptoglobinindex w ird 
der V erbrauch an n/100 H yposulfit-Lsg. nach A bzug des W ertes fü r eine serum freie 
H äm oglobinkontrolle fü r 0,05 cm 3 Serum  berechnet. F ü r  gesunde Ind iv iduen  
v ariie rt dieser zwischen 0,7 u. 1,8 cm 3. E r  geh t im  allg. derB lu tkörperchensenkungs- 
geschw indigkeit parallel u . kann  W erte  b is 6,1 cm3 erreichen. Bes. in der G eb u rts
hilfe kann  seine B est. aufschlußreich sein, da h ier die B lu tkörperchensenkung als
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diagnost. H ilfsm ittel versagt. (Schweiz, med. W schr. 78. 758— 61. 7/8. 1948. Bern, 
G eburtshilfl. u . Gyniikol. U niv.-K linik.) J u n g . 5728

W. Sti ch, Die heutige klinische Bedeutung der Ehrlichschen Reaktion. M an g laub te 
zuerst, die EHRLiCHsehe Kk. sei spezif. fü r Urobilinogen (I), das bei Leberschädigung 
im  H arn  au f tr itt . E s zeigte sich dann  aber, daß die R k. m it P y rro l u. allen seinen 
V erbb. erfolgt, u . zw ar m it den freien oder lab il substitu ie rten  «-Stellungen u. den 
freien oder b lockierten m eso-C IL-G ruppen. D ie R k. is t also unspezif. u. vieldeutig. 
E rw ärm t m an den H arn , so k ann  m an auch beim  G esunden eine positive R k. 
erhalten , die durch In d o xy l hervorgerufen w ird ; beim  K ranken  können auch andere 
Indolkörper in  F rage kom m en. Indoxyl is t ein unvollständiges A bbauprod. aus 
dem Eiweiß T ry p to p h an ; das le tz tere  w ird  sonst im  D arm  zu Indo l abgebaut, nach 
R esorption zu Indoxyl oxydiert u . nach P aaru n g  m it H2S 0 4 als Ind ikan  durch die 
N iere ausgeschieden. B ei der EHRLiCHschen R k. unterscheidet m an also eine K älte- 
u. eine W ärm e-R k., deren A usfall ganz verschied, beu rte ilt w erden m uß. In  der 
Regel w eist der positive A usfall der K älte-R k. auf einen patholog. V organg hin. 
U n ter klin. V erhältnissen kom m en fü r den Nachweis in  F rage: Sterkobilinogen (II)  
(wird auch von Gesunden ausgeschieden), I, 3. Urobilinkörper, Porphyrinogen ( III). 
P hylloerytlirinogen (IV). II is t zum  U nterschied von I s ta rk  op t.-ak t. u. h a t 4 H- 
A tom e m ehr; es en ts te h t im  D arm  durch B akterienferm ente aus dem G allenfarb
stoff. I en ts te h t durch cellu lär-ferm entative R ed. des G allenfarbstoffes vorwiegend 
in  den Gallenwegen. D er 3. U robilinkörper soll nach W . C. M e y e r  das E ndprod . 
des Urobilinkörperstoffw echsels nach der Leberpassage darste llen ; seine chem. 
S tru k tu r  is t noch unbekann t. 111 findet sich bei P orphyrien  u. einigen Vergiftungen. 
IV w ird von D arm bakterien  durch Red. aus Chlorophyll gebildet bei chlorophyll
reicher N ahrung . Zwischen diesen 5 Stoffen, die alle die positive K älte-R k . geben, 
muß durch spezif. R kk. w eiter differenziert w erden. I u. II un terscheidet m an durch 
die K upfer-R k. nach  II. F i s c h e r , die M esobiliviolin-Rk. nach II. F i s c h e r  u .  
N i e m a n n , sowie die P en tdyopen t-R k . nach B i n g o l d . D er 3. U robilinkörper w ird 
durch eine negative Schlesinger-Rk. u . durch sein Spektr. von 495— 510 pp  bei der 
K upfer-R k. abgegrenzt. I I I  erkenn t m an durch die um gekehrte  I-R eaktion . 
K u p fe r-R k .: M it C uS04 in  alkal. Lsg. ergeben I u . U robilin eine F arb -R k . m it spezif. 
D reiband-S pektr., II u . S terkobilin dagegen n u r ein Spektr. in  g rün. Mesobiliviolin- 
R k .: M it FeCl2-lIC l erfolgt eine D ehydrierung der Urobiline zu Mesobilivioliu u. 
M esobilirhodin m it ty p . Spektren, w ährend Sterkobiline nu r ein braunes F erri- 
kom plexsalz ergeben. P en td y o p e n t-R k .: N ach O xydation m it H 20 2 u. nachfolgender 
Red. m it N a ^ O a  in  alkal. Lsg. ergeben U robiline eine R otfärbung m it spezif. 
Spektr. bei 522 pp. E ine Vergleichslsg. von Brom eosin (522 pp) m ach t die U n te r
scheidung gegen P en td y o p en t aus B ilirubin  (529 pp), H äm oglobin (525 pp) u. 
M esobilirubin (518 pp) sehr leicht. U m gekehrte R k .: In  3 cm 3 EHRUCH-Reagens 
w erden 2 Tropfen U rin  gegeben. Im  positiven F alle  e n ts te h t ein leuchtend  rosa 
bis k irschroter F arbstoff. D urch diese U ntersclieidungsrkk. gelingt es, die der 
positiven EHRLicHsehen K älterk . zugrunde liegende U rsache u. dam it die v o r
liegende K rankheit zu erm itteln . Die EHRLiCHsehe R k. b esitz t deshalb auch heu te  
noch unbestrittene klin. B edeutung. (Ärztl. W schr. 3. 577— 81. 15/10. 1948. 
M ünchen, U niv., 1. Med. K lin.) L e m k e . 5732

W. Schotten, E in  neuer Nachweis von Z in k  m it Rhodanammonium. Zn-Salze 
geben m it Rhodanam m onium  eine m ikrokrist. F ällung  von Zn-H exainm onium - 
dirhodanid. Die R k. is t sehr em pfindlich, m an e rh ä lt sie bereits aus der Asche von 
1 g Krebsgewebe. (Pharm azie 3. 309— 10. Ju li 1948.) H o t z e l . 5750

Henri Griffon und  Roger le Breton, M öglichkeit des Nachweises und der B e 
stim m ung von K ohlenoxyd in  Gewebe. CO w ird  in  2— 3 m m  dicken Gewebsschnitten 
un m itte lb ar Spektroskop, nachgewiesen. B est. im  B lu t erfolgt gasanaly t. nach 
V akuum entgasung in  Ggw. von H3P 0 4 nach N i c l o u x . D as Verf. w ird zu r CO-Best. 
in  Gewebe techn . m odifiziert. (Ann. pharm ac. framj. 6. 93— 98. F ebr. 1948. Labor, 
de Toxicologie de la  P rcfecture de Police.) F r e s e n i u s . 5764

Leo R. Goldbaum, E in  spektrophotometrisches U V  -Verfahren zur Bestim m ung  
von Barbituraten. Die M eth. beruht auf der E x trak tio n  der B a rb itu ra te  (I) m it 
einem organ. Lsgsm. (m eist Chlf.), w oraus sie m it 0,5 n-N aO II wieder ex trah iert 
w erden; die Konz, von I in der alkal. Lsg. w ird  aus der In te n s itä t der A bsorption 
im  UV bestim m t. Dieses Verf. ist bei allem biolog. M aterial wie B lu t, Geweben 
(Muskel, Leber usw.) anw endbar u. g es ta tte t, 0,4 m g in  100 cm 3 B lu t u . 1 m g in 
100 g Gewebe noch nachzuweisen. Zur w eiteren Iden tifizierung der einzelnen 
B a rb itu ra te  dienen die U nterschiede der A bsorptionsspektren  in  alkal. u. sauren
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Lösungen. Diese A nalyse liefert schnelle u . genaue quan t. R esu lta te  hei klin., 
pharmalcolog. u . tox . U nterss. von I. (J . P harm acol. exp. T herapeu t. 94. 68— 75. 
Sept. 1948. W ashington, D. C., A rrny Med. Dop. Res. and  G raduate  School, A rm y 
Med. Center.) J ä g e r . 5764

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

E. Lester Smith und J. E. Page, D ie säurebindenden Eigenschaften von lang- 
kettigen aliphatischen A m inen . L angkettige alip liat. te r t .  A m ine (1), wie M ethyl- 
dioctylamin  (II) können als Allionenaustauscher verw endet werden. Sie sind w esent
lich w irksam er als prim , oder sek. Amine. M it w achsender K etten länge n im m t die 
säurebindende K ra ft zu. S tarke Säuren w erden besser ex trah iert als schwache; 
sie können aus einer M ischung m it schwachen Säuren durch I abge trenn t werden. 
II u . der A nionenaustauscher D e-acidite C haben  ungefähr dieselbe W irkung. Auf 
diese W eise können aus Proteinhydrolysaten  M ineralsäuren en tfe rn t w erden. F ü r  
die E x trak tio n  u. Reinigung von Penicillin  w aren I wenig geeignet. (J .  Soc. chem. 
In d . 67. 4S— 51. F ebr. 1948. Greenford, M iddlesex., Glaxo L ab . L td ., Res. Div.)

S c h u c h a r d . 5826
S. W. Woikowa, Flotierbarkeit fester Körper und Flotationskorrespondenz. 

Allg. über die Bedingungen u. den V erlauf des F lotationsprozesses, die B ezie
hungen zwischen den Größen der Schaum bläschen u. schwim m enden Teilchen, 
den Ü bergang der Teilchen in  den Schaum  u. die Beziehung zwischen F lo ta tio n  und  
D ispersität. (IKypnaji <t>ii3imecK0ii X i im h h  [J . physik. Chem.] 22. 121— 28. Ja n . 
1948. M oskau, A llunions-Inst. fü r M ineralrohstoffe.) K i r s c h s t e i n .  5828

S. Tschuklin, Wärmeübertragung beim Übergang einer Substanz aus der flüssigen  
Phase in  die feste. Es w ird das A bktihlen u. Ausfrieren beim  Vorbeifließen von FU. 
an flachen W änden sowie in  von außen gekühlten  R ohren u n te rsu ch t. Die B e
dingungen des örtlichen A bkühlens u. Ausfrierens an  w ärm eabgebenden W änden, 
die Eigg. der kristallisierenden F ll., die aus der F l. an  die Oberfläche des ausge
frorenen Teiles fließenden W ärm em engen sowie die m axim ale D . der ausgefrorenen 
Schicht w erden besprochen u. die zu ihren  B erechnungen notw endigen Gleichungen 
aufgestellt. (XonogmibiiaH TexmtKa [K älte-Techn.] 20. 46— 55. Jan ./M ärz 1948.)

R .  R i c h t e r . 5 8 5 8
Donald F. Othmer, Beziehungen zwischen den physikalischen und  chemischen 

Eigenschaften im  Gebrauch der chemischen Industrie. E rläu te rung  der M ethoden zur 
A nfertigung von D iagram m en zur Verfolgung des A blaufs chem ischer Prozesse an 
H and  von Beispielen. (Chim. e t Ind . 59. 329— 36; 446— 50. April/M ai 1948.)

F ö r s t e r . 5888
Homer Adkins und Harry R. Billica, D ie Herstellung von R aney-N ickel-K ata

lysatoren und deren Gebrauch unter gleichen Bedingungen wie bei P t- und Pd-K ataly- 
satoren. Vff. beschreiben eingehend die abgeänderte D arst.-M eth. vom  R a n e y - 
N ickel-W -6-K atalysator. Die B esonderheit dieser M eth. liegt im  schnellen E n t 
fernen des Al aus der R a n e y -Legierung bei niedriger Tem p., sowie anschließend im 
gründlichen W aschen des R a n e y -Nickels m it W . u n te r  H2-Druck. R a n e y -Nickel- 
W -6-ICatalysator w ird bei 25— 30° und  bei einem IL -D ruck  von 15— 45 p. s. i. in 
Ggw. von trockenem  A. als Lösungsm . in  einer Konz, von ca. 2%  (bei H ydrochinon 
bis zu 9% , bezogen auf den A nsatz, zum  H ydrieren  von A lkinen (auch partiell), 
A lkenen, A ldehyden, K etonen, N itroverbb ., N itrilen , Oximen, sowie Bzl. und  
P yrid inkernen  m it Erfolg angew andt. D ie H ydrierung  von A ldehyden und  K etonen 
v erläu ft bei Zugabe von T riäthy lam in  (2 cm3 auf 100 cm 3 A nsatz) w esentl. schneller. 
D as T riäthy lam in  kann andererseits die H ydrierung  von B zl.-K ernen so verlang
sam en, daß z. B. im  F alle von N aph tky lketon  n u r die K etogruppe h y d rie rt w ird. 
R a n e y -N ickel-W -6-K atalysator kann  auch sehr selektiv w irken, so w ird z . B . in  seiner 
Ggw. die S tearolsäure sehr schnell zu E laid insäure, diese aber viel langsam er zu 
S tearinsäure h y d rie rt.— D arst. vonR A N EY -N ickel-W -6-K atalysator:Zul60gN aO H  
in 600 cm 3 dest. W . werden u n te r  E inhalten  einer Tem p. von 50° (energ. R ühren- 
A ußenkühl.) 125g RANEY-Ni-Al-Legier. in  kleinen Portionen  in  etw a 30M in. zuge
geben. D ie Suspension w ird u n te r  langsam en R ühren  50 Min. lang  bei 50° gehalten , als
dann  der RANEY-Nickel-Nd. 3mal d ek an tie rt und zum  w eiteren W aschen u n te r  IL- 
D ruck  (0,5 atü ) und  R ühren  in  einer W aschapp. (Zeichn. vorhanden) übergeführt.
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W enn ca. 15 L ite r W aschwasser durch den R a n e y --Nickel-Nd. durchgeström t sind, 
w ird  der II2-Druck weggenommen, das R ühren eingestellt und  das W . d ekan tie rt. A ls
dann  w ird der N d. m it 150 cm 3 95% ig-A . in  einem Zentrifugengläschen angerührt und  
zentrifugiert. D ieser V organg w ird  3mal w iederholt, wohei nach  dem  Zentrifugieren 
jeweils der A. abgegossen u n d  frischer zugegeben w ird. Zum Schluß w ird  der 
RANEY-Nickel-Katalysator auf gleiche W eise m it absol. A. behandelt. D as W aschen 
m uß schnell erfolgen, w enn der K ata ly sa to r hochak tiv  bleiben soll. M an erhä lt 
nach der beschriebenen M eth. den R a n e y -N ickel-W -6-K atalysator, der neben 62 g 
Ni noch etw a 7— 8 g Al en thä lt. Seine H erst.-D auer darf 3 S td . n ich t übersteigen. 
E r  w ird in  einer geschlossenen F lasche u n te r  absol. A. im  K ühlschrank  aufbew ahrt. 
A uf diese W eise b leib t er etw a 2 W ochen lang hochaktiv , nach  A blauf dieser Zeit 
en tsp rich t seine A k tiv itä t der eines gewöhnt. RANEY-Ni-Katalysators. Zum Schluß 
w erden noch andere RANEY-Ni-Katalysatoren, wie RANEY-Nickel W  4, W  5, W 7  
erw ähnt und  ih re  D arst. kurz angedeutet. (J . Am er. chem. Soc. 70. 695—-98. 
F ebr. 1948.) K u t e p o w . 5894

n .  Betriebscliutz. Feuerschutz.
H erbert Rosenberg, Erhöhte Sicherheit in  einer Pyroxylin-Überzugsfabrilc. 

S icherheitsm aßnahm en in  einer F ab rik , in  der Gewebe m it N itrocellulose überzogen 
w erden. Feuersichere Anlage der Lager- u. T ransporträum e fü r flüchtige Lösungs
m itte l, des Nitrocelluloselagers u. des Löseraum s. Explosionssichero A usführung 
aller elek tr. Anlagen, E in h a ltu n g  einer rela tiven  F euch tigkeit von 65%  zwecks 
V erringerung der s ta t. A ufladung. V orsichtsm aßregeln beim  H antieren  m it N itro 
cellulose, au tom at. A nalyse der Luftlösungsm ittel-D am pfgem ische. E inrichtung, 
um  die Ü berziehsta tion  nötigenfalls m it C02 überflu ten  zu können. (Chem. Engng. 
55. N r. 5. 136— 38. Mai 1948. M emphis, Tenn., A m erican F inishing Co.)

F r ie d e m a n n . 5944

III. Elektrotechnik.
W alther Dechend, Ultrarot-Photozellen und  -Filter. E s w ird eine allgemeine 

Ü bersicht üb er U ltraro t-Photozellen  und  -F ilter gegeben. D ie kleinste nachw eisbare 
S trahlungsenergie (in Im u. in  W a tt)  w erden fü r folgende Zellenarten in  einer 
Tabelle zusam m engestellt: Cs-Vakuum, grünem pfindlich; Cs-Vakuum, ro tem pfind 
lich; Thallofide; PbS-Sperrschichtzelle (Siem ens); PbS-W iderstandszelle (Gudden), 
PbS-W iderstandszelle (Elac) ungekühlt u n d  gekühlt. E s w ird ferner auf den 
Zusam m enhang zwischen der Em pfindlichkeit der U ltraro tzelle u n d  der D u rch 
lässigkeit der U ltraro tfilte r eingegangen und  die D urchlässigkeit bekann te r U ltra 
ro tfilte r in  A bhängigkeit von der W ellenlänge im  Bereich 0,7— 1,2 p  graphisch 
dargestellt. (E lek tron  W iss. Techn. 2. 306— 10. Dez. 1948.) v . H a r l e m . 5976

Y. Anorganische Industrie.
Gerd Petersen, Theorie des Stickoxydverfahrens zur SchwefelsäurehersteUung. 

Vf. beschreib t zunächst die geschichtliche E ntw . der techn . H erst. von II2S 0 4 u n te r 
Verw endung von H N 0 3. D as ursprüngliche „B leihäuser“ -Verf. von W ard  w urde 
durch H inzufügung der Ga y -L u ssa c - u . der GLOVER-Türme zu dem  eigentlichen 
Bleikam m erverf. entw ickelt. D urch verschied. Form gebung der B leikam m ern oder 
R k.-Türm e u. die dadurch zu erreichende stä rkere  A bführung der Rk.-W ärm e, 
durch stä rkere  Gas- u. Fl.-Bewegung, durch erhöhte S tickoxydkonz. u . a. versuchte 
m an die L eistung  der Anlagen zu steigern u. gleichzeitig den H N 0 3-Verbrauch zu 
senken. Von den zahlreichen seit 1900 vorgeschlagenen Verff. haben  sich bis heute 
n u r wenige behaup te t, die so verbessert w urden, daß sie in  m anchen Fällen  dem 
K ontak tverf. gegenüber sogar überlegen sind, z .B . bei der V erarbeitim g S 0 2- 
arm er Gase. D urch  system at. U nters, der Bedingungen, bei denen SO, am  b e
gierigsten vera rbe ite t w ird, u. durch „V or“ -Verlegung der N itrose, das heiß t zum 
G ase in tritt h in , erm öglichte H. P e t e r s e n  eine V erw endung des Verf. auch fü r im 
S 0 2-Geh. s ta rk  schw ankende Gase. —  Es w erden ferner die verschied. Theorien des 
Rk.-M echanism us in ih rer zeitlichen E ntw . beschrieben, z. B. die S 0 2-Absorptions- 
theorie  in  A bhängigkeit der Rk.-G eschw indigkeit von den einzelnen F ak to ren , die 
sich aus den V erhältnissen ergeben, wie sie an  der Grenze zwischen der gasförmigen 
u. der fl. P hase  herrschen. D ie beiden Grenzfälle der „Zw eifilm -H ypothese“ —- 
D iffusionsw iderstand im  Gasfilm  oder im F l.-F ilm  p ra k t. gleich N ull —  werden
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erö rtert. Vf. kom m t zu dem Schluß, daß das NO-Verf. im w esentlichen in einem 
A bsorptionsvorgang besteh t. D er vom  Vf. geprägte Begriff der ,,ak t. N itrose“ wird 
e rläu te rt u. die die A bsorption von SO, beeinflussenden verschied. F ak to ren  u n te r
sucht. —  Die W ecliselwrkg. der NO-R egenerierung u. der SO„-Absorption w ird 
beleuch tet; fü r die S 0 2-Absorption is t die Füllkörperoberfläche, fü r  die R egene
rierung des NO der freie H ohlraum  m aßgebend. H ieraus erhellt die W ichtigkeit des 
V erhältnisses O berfläche: H ohlraum . —■ Schließlich wird auch noch die Ü b er
zeugung ausgesprochen, daß das NO-Verf. keineswegs überho lt is t, sondern gerade 
im  H inblick auf die steigende B edeutung der W irtschaftlichkeit dem  K on tak tverf. 
eine erhebliche K onkurrenz bieten wird. (Angew. Chem., Ausg. A. 60. 193— 200. 
Juli/A ugust 1948. In d . chimiquo 37. 117— 121. M ai; 155— 57. Ju n i 1950. Berlin- 
S teglitz.) P ic k e r . II 253

Andrew M. Fairlie, Anhaltende Fortschritte hei Kammersäureanlagen. V er
besserungen an  den w assergekühlten MiLLS-PACKARD-Kammern zur H erst. von 
H2S 0 4. (Chem. Engng. 55. N r. 7. 109. 111. Ju li 1948. A tlan ta , Ga.)

F r ie d e m a n n . H . 253 
Michel Brodsky und Yves Berquin, Kontaktschwefelsäure: quantitative B e 

stimm ung des am  Katalysator gebildeten Wassers. D ie zur E rzeugung von S 0 3 
dienden Gase en thalten  oft f l2 oder organ. H -V erbb.; diese S toffe w erden durch die 
B erührung  m it konz. I12S 0 4 n ich t oder n u r teilweise zerstö rt u . bilden am  K o n tak t 
W asser. E s is t nötig , m it S icherheit die Ggw. sehr kleiner Mengen freien oder organ. 
gebundenen I l2 in  Gasen, die 4— 8%  S 0 2 en thalten , zu erm itteln , weil die aus dem 
gebildeten W . u. der konz. H2S 0 4 entstehende verd. II2S 04 die nach dem  K o n tak t 
angeordneten E inrichtungen, bes. die m eist eisernen W ärm eaustauscher, angreifen 
würde. E in  Geh. von m ehr als 1 g W . je  m 3 konvertierten  Gases is t unzulässig. Vff. 
haben  ein L abor.-G erät (Abb.; Beschreibung) entw ickelt, in  dem  die B e triebs
vorgänge der S 0 3-Ile rst. so genau wie möglich nacligeahm t u. die entstehenden 
Mengen W . bestim m t w erden können. D as W . verb indet sich augenblicklich m it 
dem S 0 3 zu H2SO,,-Tröpfchen. M an kann  daher qualita tiv  m it dem  bloßen Auge 
die A nw esenheit sehr geringer Mengen II , in  den Röstgasen nachweisen. Zur q u a n ti
ta tiv en  B est. w ird die en tstandene H2S 0 4 durch einen kräftigen  L uftstrom  von dem  
darin  gelösten S 0 3 befreit u. m it NaÖH u. M ethylorange titr ie r t (G enauigkeit 3% ). 
(Bull. Soc. chim. F rance, Mem. [5] 15. 470— 72. M ärz/A pril 1948. Villeneuve-la- 
G arenne, Soc. anon. Po tasse e t E ngrais Chimiques.) W e s l y . H . 253

H. D. H. Dräne, Untersuchung von Diamanten für industrielle Zwecke. Vf. stellt 
die aus der L ite ra tu r  bekann ten  D aten  der elast. Konstanten, der Wärmeausdehnung, 
spez. Wärme, Härle u. des Abriebs von D iam anten zusam m en. Besonders g ib t er 
die U nterss. von T o lk o w sk y  (Diss., Lond. 1920) in  F orm  von Tabellen, Zeich
nungen u. Photographien  von Modellen wieder, die die A bhängigkeit der H ärte  u. 
des A briebs von der kristallogr. F lächenlage u. R ich tung  zeigen. Auf die B edeutung  
dieser Ergebnisse für die Bohr-, Schleif- u . Schm uckindustrie w ird  hingewiesen. 
(Research 1. 150— 58. Ja n . 1948. Johannesburg , D iam ond Res. Labor.)

W . F a b e r . 6148

YI. Silicatchemie. Baustoffe.
Julius Broul, Der E in flu ß  der Kohlequalität au f den Generator- und W annen

betrieb. Besprechung des E infl. von F euchtigkeit, Teergeh., H eizw ert usw. der 
K ohle auf den B etrieb von F ourcatjlt-W annen; V erm eidung der Schaum bldg. 
auf der Glasoberfläche. (Skläfske Rozhledy 24. 67— 69. 1948.) R o t t e r . 6172

Julius Broul, Die Entstehung von Sulfatfällungen in  der Fourcaultschen T afel
wanne. D ie bereits in geringer Menge störenden S ulfatndd. u . -filme („G alle“ ) 
können von dem als K lärm itte l zugesetzten Sulfat, von V erunreinigungen des 
G eneratorgases oder von einem SO,-Geh. der L u ft herrühren . Besprechung der 
chem . Vorgänge (Gleichungen), die zu den oben angegebenen U rsachen führen 
können. Zur Verm eidung der weißen Sulfatanflüge auf dem Glase m uß daher die 
Tem p., der D ruck u. die Menge der V erbrennungsluft in  der FouRCAUi.Tschen W anne 
kon tro lliert w erden. (Sklärskd Rozhledy 24. 27— 28. 1948.) R o t t e r . 6172

N. K. Dertev, N eue Methode der Glasschmelze m it Zusatz von Natriumchlorid  
statt Soda. Ü bersetzung aus Hfypnaji npmoiagHOii Xhmhh [ J .  angew. Chem.] 19. 
[1946.] N r. 9. (Skläfsk^ Rozhledy 24. 28— 34. 1948.) R o t t e r . 6174

A. F. Sak, Das Schmelzen von hochwertigem Bleikristallglas. Die m it steigendem 
P&O-Geh. abnehm ende Zähigkeit fü h rt zu einer Beschleunigung des Schmelz-
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Prozesses. In  Vgl.-Unteres, w ird die bessere Schleifbarkeit der Pb-Gläser n ach
gewiesen. D urch richtige W ahl der Zus. lä ß t sich die G efahr der E ntg lasung  v e r
m eiden. E in  N achteil is t die raschere Zerstörung des feuerfesten O fenm aterials. 
D ie Pb-G läser der russ. F abriken  zeigen die Zus.: 55,6— 54,8(% ) S i02, 13,0— 13,9 
K 20 , 1,9— 1,8 Na20 , 28,7— 29,5 P bO ; Vf. em pfiehlt E rhöhung des PbO -G eh. auf 
33— 35%  u. A nw endung besser geeigneten Sandes, ferner B rennen der H äfen bei 
höherer Tem p. als hei anderen G läsern üblich. (JlenoH  ripo.Mi.unjiemiocTb [Leicht- 
Ind .] 8. Nr. 8. 22— 24. Aug. 1948.) R. K . M ü l l e r . 6174

Julius Broul, Der E in flu ß  des Carborundes auf die Ziehdüsen bei ihrer Bear
beitung. Bei V erw endung von Carborund fü r Ziehdüsen in  FouRCAULTschen Zieh
m aschinen w erden in  Tafelglas in  der Z iehrichtung länglich gezogene Blasen 
beobachtet. W ie festgestellt w ird, en tstehen  diese durch folgende R kk. des C arbo
runds: SiC +  2 0 2 —> S i02 +  C02, S i02 +  Na»jO —> Na^-SiOj, S i02 +  2SiC —> 2 CO 
+  3 Si. Die tbeore t. B erechnung ergibt, daß aus 1 g SiC auf diese W eise 2500 cm 3 
Gase (CO u. C 02) en tstehen  können, die 2500000 Blasen von  1 m m  D urchm esser 
verursachen können. D urch V erw endung einer Ziehdüse aus gebrann ter geschliffener 
S cham otte kann  dieser F ehler verm ieden werden. (Sklaiskc Rozhledy 24. 83. 1948.)

R o t t e r . 6 1 8 0
J . Chmieleński, Die Qlashärtung und die Herabsetzung der Spannungen in  

geschliffenem Glas. Ü bersetzung der A rbeit aus Przem yśl Szklany 4. [1948.] 5. 
(Skläfskć Rozhledy 24. 77— 80. 1948. W ałbrzych, Polen.) R o t t e r . 6180

M. Fanderlik, Was wissen w ir von der S truk tur des Glases? Ü berblick m it 
15 L ite ra tu rangaben , 4 Schem ata, 2 Tabellen. (Sklaiskc Rozhledy 24. 1— 4. 1948.)

v R o t t e r . 6 2 0 0
M. B. Volf, Die Schmelzbarkeit der Gläser und die Konstante r. D ie Schm elz

barke it der Gläser kann  q u a lita tiv  u . a. durcli die Schm elzbarkeit der Rohstoffe 
oder die V iscositätskurve, q u an tita tiv  jedoch durch B est. der Schm elzbarkeits
konstan te t, die von der Glaszus. abhängig ist, bestim m t werden. Zusam m en
stellung der le icht u . schwer schm elzbaren Rohstoffe. Die K onstan te  r  w ird auf 
G rund em pir. Versuchsschmelzen als F unk tion  des V erhältnisses der schwer 
schm elzbaren O xyde zu den A lkalien aufgestellt u . g es ta tte t die B eurteilung der 
Schm elzfähigkeit von G läsern gem äß ihrer ehem. Zusam m ensetzung. 2- u . 3w ertige 
Oxyde modifizieren zw ar das Schm elzverh., jedoch n ich t so w eit, daß sie berück
sichtigt werden müssen. D ie gefundene Gleichung la u te t: r  =  SiO, +  Als - 0 3/ 
(Na20  +  K 20  +  B20 3/2 +  0,125 PbO). J e  niedriger die K onstan te, desto niedriger 
schm, das Glas. G läser m it der gleichen K onstan te  schm, bei der gleichen Tem pe
ra tu r . Sie bezieht sich n u r auf die erste P hase  des Schmelzens u. is t fü r B etriebs
zwecke geeignet. A ngabe von 2 Beispielen. (Sklarske Rozhledy 24. 25— 27. 1948.)

R o t t e r . 6 2 0 0
R. W. Boydston, Haltbare und optisch verbesserte, nur durch thermische A u fd a m p 

fung hergestellte vorderseitige Spiegel. D ie H altb ark e it u. die opt. Leistungsfähigkeit 
von durch therm . A ufdam pfung hergestellen Ag- u. Al-Spiegeln w urden verbessert 
durch A ufdam pfen einer ]/2 W ellenlänge dicken Schicht von M gF2. A uf diese W eise 
hergestellte Ag-Spiegel h a tte n  eine Reflexionsfähigkeit von 99% , solche von Al 
eine von 93% . (Physie. Rev. [2] 74. 124. 1/7. 1948. Georgia School of Technology.)

G o t t f r i e d . 6 2 0 2
K. Endeil und  U. Hof m ann, Über das Kleben anorganischer B indemittel und die 

Plastizität und  Thixotropie des Tons. Inhaltsg leich  m it der C. 1949. I I .  120 referierten  
A rbeit. Zusätzlich w erden Thixotropieerscheinungen hei b en ton it. Tonon behandelt. 
D ie Ä nderung des „ th ixo tropen  Grenzw ertes“ T  nach C o r r e n s  u. W i n k l e r  in  
verschied. F ll. w ird  in Ü bereinstim m ung gebrach t m it den V orstellungen von 
v . E n g e l h a r d t  über die G renzflächenspannung zwischen fester u . fl. Phase. Die 
A usnahm estellung des hochquellfähigen N a-B entonits (Thixoton), der ex trem  hohe 
W erte fü r Ton in  W . zeigt, w ird auf innerkristalline QueUung zurückgeführt. 
(Angew. Chem., Ausg. A. 60. 237— 42. Sept. 1948.) F r e e . 6216 ^

Frantisek KotSmid, Z u r Standardisierung der feuerfesten Baustoffe. In  Tabellen 
werden die A nforderungen fü r die beiden H aup tg ruppen  feuerfester B auprodd. der 
G lasindustrie, Dinas( 1)- u . Schamotle( 11) - Steine, zusam m engestellt. I m uß aus 
reinem  am orphem  T ertiä rquarz  liergestcllt werden, der sich bei hohem  B rand  sicher 
in Cristobalit u . T ridym it um w andelt. D ie I-Form en sollen n ich t vollständig  
ausgebrannt u . m it einer D . 2,39— 2,45 geliefert w erden. F ü r  II w erden die W annen 
qu alitä ten  fü r bas., neu tra les u . saures M aterial u . fü r B ankp la tten  festgelegt.
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D urch E rhöhung  des AI20 3-Geli. auf 40%  werden sehr w iderstandsfähige W annen - 
ste ine erhalten , die jedoch die G efahr der Steinchen- u. Schlierenhldg. im  Glas 
m it sich bringen; der vorteilhafteste  Geh. liegt bei 30— 32%  A120 3. A nforderungen an 
die äußeren Form en der S teine u. ih re V erarbeitung  u. V erlegbarkeit. (Skläfskö 
Rozliledy 2 4 . 23—-24. 1948.) R o t t e r . 6218

W. A. Bron, Über D inas m it M agnesiumbindemittel. Zusatz von M gO  zum  D inas  
in  M artinöfen erhöht dessen Feuerfestigkeit. B eobachtete  V eränderungen nach 
268 Schmelzen w erden beschrieben. (Hoiuiaubi Ai<ageMiin Hayi< CCCP [Ber. A kad. 
W iss. U dSSR ] [N. S.] 5 9 . 285— 88. 11/1. 1948.) v. S c h r o e d e r . 6218

0 .  P. Mtschedlow-Petrossjan, Ch. I. Gogitschewa und W. N. Schapakidse, Über 
I die Aiissichten einer N utzung  des Grusinischen M agncsia-Rohstoj¡es zur Herstellung  

basischer feuerfester M aterialien. Es werden B renntem p. u. -dauer, T herm ostab ilitä t, 
D eform ationstom p, u n te r  D ruck, Vol.-Gew. u. Schrum pfung beim  B rennen von 
Dolomit{ I ) - S t ein aus I von A bano, jForsferif(II)-Stein aus gebranntem  Serpentin  (III) 
u. MgO u. von II-S tein aus III u. aus III gewonnenem MgO bestim m t. III w urde bei 
700— 800° gebrannt, m it HCl behandelt. Aus der filtrierten  eingedam pften MgCl2- 
Lauge w urde durch E rh itzen  auf 700° IIC1 regeneriert u. kaust. M agnesit (84,4%  
MgO, 8,4%  F e20 3) m it 80%  A usbeute erhalten . D er Nd. en th ie lt 70%  S i02 u. 
eignete sich als hvdrau l. Zuschlag. (Hoioiagbi Aiiagenum Hayi< CCCP[Ber. A kad.W iss. 
U dSSR ] (N. S.] 63. 419— 21. 1/12. 1948. In st, fü r Metalle u. B ergbau der A kad. der 
Wiss. der G rusSSR .) v . W i l p e r t . 6218

W. M. Streletz, Über die Herstellung von hochschamottehaltigen Erzeugnissen  
im  K om binat „K rassny K eram ik“ in  Borowitschi. Auf G rund von U nterss. über die 
cliem. u. physikal. Beschaffenheit von Scham otte u. B indetonen (Korngröße, 
Seliütt-Vol., W assergeh. u. B renntem p.) entw ickelte Vf. ein Verf. zu r H erst. von 
Erzeugnissen m it ~  80%  Scham otte . D ie zur H erst. der Erzeugnisse verw endete 
S cham otte w urde bei 1300— 1320° g eb rann t u. h a tte  0,7— 1,4%  W . u. eine W asser- 
A ufnahm efähigkeit von 3,4— 5,7% . D ie Charge selbst bes teh t aus 74,1— 82%  
Scham otte u . 18,0— 25,9%  B indeton. Zur H erst. w ird die zerm ahlene S cham otte 
auf dem K ollergange m it einem Tonschlicker (H ,0-G eh. 69,4% ; D. 1,20— 1,25) 
7 Min. behandelt, daun  w ird der verm ahlene Ton zugegeben u . nochm als 7 Min. 
bearbeite t. D ie 5,1— 6,3%  H20  en thaltende M. w ird m ittels eines Siebes von den 
K lüm pchen befreit, u n te r einem D ruck von 200— 250 oder 400— 500 kg/cm 3 
gepreßt, 16— 20 S td. stehengelassen u. bei 1320— 1340° 2 S td . gebrann t. Die 
Erzeugnisse bo ten  ein Vol.-Gew. 2,OS— 2,16 u. eine V ol.-Porosität von 18— 22% . 
Die Erzeugnisse finden bes. zum  Auskleiden von S tahlgießpfannen V er
w endung. (Örneynopbi [Feuerfeste M ater.] 13. 243— 51. Ju n i 1948.)

R. R ic h t e r . 6218
Joseph Deforge, Herstellung der Naturzemente. (Vgl. C. 1 9 4 8 . E . 1528). E s w erden 

einige A nalysen franz. N aturzem ente u. E inzelheiten ih rer F ab rikation  angegeben. 
(Rev. M ater. C onstruct. T rav . publ., E d it. C. 1 9 4 8 . 336— 38. Dez.)

St e in e r . 6222
P. P. Budnikow und  S. Ss. Kossyrewa, Sulfoalum inat als positiver Faktor bei 

der Herstellung von sich ausdehnendem Zement. W enn m an ein inniges Gemisch von 
ak tiv iertem  K aolin  (bei ca. 800° geglüht), Portlandzement u. K a lk  (oder n u r K alk) 
m it W . verse tzt, nach E rh ä rten  noch 10 Tage in  W . legt, bei 120° tro ck n e t u. m it 
bestim m ten Mengen Gips verm ahlt, erhält m an ein P rod ., das gewöhnlichem Zem ent 
in Zusätzen von 5— 15% A usdehnungsfähigkeit beim  E rh ä rten  u n te r  feuchten 
B edingungen verle ih t. Als w irksam e K om ponente nehm en Vff. das nach 
2 (2 CaO • A120 3 • 7 112 O) +  6C aS04-2 II ,0  +  aq =  ( 3 C a 0 A l,0 3-3'C aS04.aq) +  A120 3 
• aq  gebildete schwerlösl. Sulfoalum inat an . D ie in Verss. m it 5— 30%  Zusatz 
e rm itte lte  lineare A usdehnung b e träg t 0,17— 0,28%  in 28 Tagen; die D ruckfestig
keit n im m t m it steigender Zusatzm enge von 170 auf 25 kg/m m 2 ab ; deshalb werden 
zweckmäßig n ich t über 15% (D ruckfestigkeit 100kg/m m 2 zugesetzt. E in  w eiterer 
Zusatz von 1%  CaCl2 w irk t im Sinne einer E rhöhung  der W asserundurchlässigkeit. 
Zugabe von gekörn ter Hochofenschlacke bew irkt eine H erabsetzung der linearen 
A usdehnung. (Hoiuiagbi AKageMHii Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSS R ] [N. S.] 
61. 681— 84. 1/8. 1948.) R. K .  M ü l l e r . 6222

P. P. Budnikow, Sulfatierte hydraulische Schlackenzemente. Beim Sulfatieren 
von Hochofenschlacke werden ausgezeichnete hydrau l. Zem ente erhalten , zu deren 
D arst. em pfohlen w ird, zu 90%  H ochofenschlacke je  etw a 5%  Gips (I) u. Dolomit (II) 
zuzusetzen, indem  m an diese dem  fl. S trah l der Hochofensclilacke zum ischt, bevor 
sie sich im  trockenen G ranulator m it dem  W asserstrahl treffen, so daß sie dabei einen
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gem einsam en W eg von 0 ,S  in zurücklegen. Man k ann  diese Zusätze jedoch auch 
d irek t in  die zu 3/4 m it Schlacke gefüllte G ießpfanne nachträg lich  vor der N aß- 
granulation  gehen. E s em pfiehlt sich, hei dieser Zum ischung I zu A n h y d rit bei 
0 0 0 — 7 00° zu brennen. 11 fü r bas. g ranu lierte  Schlacken hei 8 0 0 — 9 0 0 ° , für saure 
Schlacken hei 1 0 0 0 — 1 1 0 0 ° . D er im gebrannten  I bedeutende Geh. an MgO b e
günstig t die V olum beständigkeit des Zem ents selbst bei 1 0 %  u. m ehr MgO, 
w ährend MnO bereits bei 3%  in  dieser H insicht gegenteilig w irk t. D er su lfa tierte  
Schlackenzem ent b ilde t im  A nfangsstadium  der E rh ä rtu n g  3C a0-A l20 3'3CaS0.,
• 3011,0, daneben 2 C aO ■ A120 3■ 7 H „0, ohne daß eine V olum änderung (Quellen) 
dabei a u f tr itt .  —  Beim M ahlen u. Sieben des Zem ents blieben 0,5— 0,8%  auf einem 
900-Maschen-Sieb, auf Sieb 4900 —  4,8— 5,4%  R ückstand  zurück. D er sulfatierte  
Zem ent zeigt beim  einjährigen Aufbew ahren in 10%ig. Lsgg. von Na.2SO.,, M gS04, 
NaCl, MgCl2 m ehr Festigkeit als Portlandzem ent, is t jedoch fü r dünnw andige 
B auten  bei tiefen Tem pp. seiner geringen Ilärtungsw ärm e (20— 30 cal/g) wegen 
weniger geeignet. (Maiiecntn Ai<ageMmi Hayi< CCCP, OTgejieime TexHimecKnx Hayn 
[Bull. Acad. Sei. U R SS, 01. Sei. techn.] 1948. 423— 32.) v . W il p e r t . 6222

VII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
M. W. Kafalyinow (un ter M itarbeit von S. Ss. Ssesemowa), Bonjchalt in  D ünge

mitteln. D ie größten  B-M engen enthielten  N iederungstorf, H olzasche u. S ta ll
dünger, bei denen 285, 224 u. ISO g /ha B d irek t in den Boden gelangen. R ohkali
salze u. Superphosphat bringen nu r wenig, konz. reine syn the t. D üngem ittel ü b er
h a u p t kein B in  den Boden. D ie m ineral. H andelsdünger en tha lten  sehr wenig B. 
Zur A ssim ilierbarkeit des B is t allerdings zu bem erken, daß das im Torf e n t
haltene B in  w asserunlösl. F orm  vorliegt. (RoKJiaflbi AKageMHii Hayi< CCCP [Ber. 
Akad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 60. 1217— 18. 1/6. 1948.) v . W il p e r t . 6270

E. Blanck, Genetische Bodenlehre. Die genet. B odenlehre ste llt n ich t n u r die 
E rkenn tn is  vom  W erdegang, d. h . des Entstehungsvorganges des Bodens an  sich 
dar, sondern sie will den Boden in  seiner G esam theit als Lehr- u . Forschungsobjekt 
erfassen u. zu r E rkenn tn is bringen. D er Boden ste llt ein überall an  der E rdoberfläche 
auftretendes N a tu ro b jek t dar, das durch seine E n tsteh u n g sa rt allen anderen N a tu r
vorkom m nissen gegenüber charak terisiert is t u. auf welchen Vorgang, den der 
Verwitterung, als Folge der an  der E rdoberfläche herrschenden klirnat. V erhält
nisse alle Eigg. des Bodens zurückzuführen sind. Dieses berech tig t zu ih rer Bezeich
nung  genet. Bodenlehre. (Z. P flanzenernähr., D üng. B odenkunde. 41. (86.) 
201— 06. 25. 8. 1948. G öttingen.) K a r st . 6300

Ss. I. Ponomarewa, D ie Geschwindigkeit der B ildung von Calcit im  Boden durch 
Regenwürmer. D urch die T ätigkeit der R egenw ürm er bilden sich im Boden sek. 
Carbonate, die in  A ggregaten von 1 mm  D urchm esser au ftre ten  u. aus d ic h t
gelagerten einzelnen K ristallen  von CaC03 (I) bestehen. Ih r  Geh. an  I s te h t in 
d irektem  Zusam m enhang m it der Menge, der von den R egenw ürm ern in  den Boden 
eingebrachten organ. Substanz. M it H ilfe des Polarisationsm ikroskopes konnte 
festgestellt werden, daß die I-Gebilde Calcit darstellen. (Roiaiaau Ai<aaeMiin Hayx  
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 61. 505— 07. 21/7. 1948. Bodenkundl. 
In s t, der A kad. der W iss. der U dSSR .) A. J a c o b . 6304

A. Peterburgski, Charakter der Ernährung der P flanzen durch adsorbierte Ionen. 
W enn den Pflanzen die N ährstoffe n u r in  adsorb ierter F orm  dargereicht w urden, 
w ar der E rtra g  an  K orn u . S troh e tw a halb  so groß wie bei A nw endung der üblichen 
N ährlsgg. u. die N ährstoff auf nähm e sank  ebenfalls auf die H älfte . E s zeigte sich, 
daß die Pflanze in  der Lage ist, selbständig A ustauschrkk . m it dem A dsorptions
kom plex durchzuführen. (Romiagbi AKageMini Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 60. 849— 52. 11/5. 1948. Landw . P rjanischnikow -V ersuclisstation der 
L andw . Tim irjasew-Akadem ie.) A. J a cob . 6304

R. Chalaust, Bemerkung zum  Ammoniakbildungsvermögen der Sande von_ Ca- 
margue. An 7 Sandproben von Cam argue w urde der Zusam m enhang zwischen N H 3- 
Bldg. (I) bei der U m w andlung der organ. N -halt. V erbb. u . H um us(II)-G eh. u n te r
sucht. 1 w ar um  so ausgeprägter, je  niedriger der Geh. an  II w ar. D ie N H 2-bildende 
M ikroflora w ar in  den Il-arm en wie Il-reichen Sandböden en thalten , unterschied  
sich jedoch morphologisch. I schien in  den un tersuch ten  F ällen  von der M ikroflora 
unabhängig  zu sein. (Ann. In st. P as te u r  74. 62— 66. Ja n . 1948. L ab . de Zool. de 
l ’E . N. S. et In st. P asteu r, Annexe de Garches.) K . Ma ie r . 6304
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A. Mehlich und  J. Fielding Reed, W irkung der Kationen-Austausch-E igen
schaften eines Bodens auf den Kationengehalt der P flanzen:  D urch V erdünnen m it 
Sand w urde ein Boden, der etwa zu 40%  m it Ca u. in wechselnden V erhältnissen 
m it H  u. Mg gesätt. w ar, auf 3 verschied. K ationenaustauschfäh igkeiten  eingestellt 
u. auf ihm  zweimal Soja, dann H afer u. Küben angebaut. E rhöhung des Mg- u. 
K -G eh. des Bodens erhöhte s te ts  die Menge der in verd. HCl lösl. u. der pflanzen- 
aufnehm baren K ationen. Ca nahm  m it steigenden II-G eh. ab. A uf die in  den 
P flanzen en thaltene Menge w ar dies aber n u r bei H afer u . K üben von geringem  
Einfluß. Boi konst. H - u. Mg-Geli. des Bodens nahm en Mg u. H -G eh. der Pflanzo 
u. des H C l-E xtrak tes m it abnehm ender K ationen-A ustauschkapazität zu. Bei 
konstan tem  Ca-Mg- oder Ca-H -V erhältnis w ar das U m gekehrte der F a ll: Zunahm e 
des Ca-Mg u. Ca-H -V erhältnisses erhöhte diese V erhältnisse in Pflanze u. HC1- 
Auszug. Zunahm e des II : N a-V erhältnisses im Boden erhöhte das V erhältn is in 
R üben u. H afer. E in  s ta rk e r kom plem entärer Ioneneffekt zeigte sich zwischen II 
u. N a bei H afer u . R üben, zwischen Ca u. II bei allen Pflanzen u. in  den IICl-Aus- 
zügen. E in  m äßiger Effekt w urdo zwischen Ca u. Mg festgestellt. D ie m ineral. 
Zus. der 3 P flanzen unterschied  sich hauptsächlich  h insichtlich ih rer Ca-Gelialte. 
Zusatz von N aN 0 3 verd räng te  m ehr K  als Ca, außer bei Ggw. von H -Ionen, welche 
das A btrennen von Ca fördern. D as V erhältnis von Ca.-K in R üben w urde jedoch 
durch Zunahm e von NaNOs n u r wenig geändert. Ez w ird der Schluß gezogen, daß 
eine E rgänzung der B est. der A ustauschkationen durch Messung ih rer partie llen  A b
spaltung  das Verb, des Bodens bei der E rnährung  der P flanzen zu k lären  geeignet 
ist. (Soil Sei. 66. 289— 306. Okt. 1948. N orth  Carolina Agric. E xp. S ta t.)

A. J a cob . 6304
E. Levensson, Über den Nährstoffbedarf des graubraunen Waldbodens im  Bezirk  

Sofia. Aus dem graubraunen  W aldboden im  Bezirk Sofia sind die N ährstoffe zum  
Teil durch den podsolierenden P rozeß ausgewaschen, er en th ä lt n u r unbedeutende 
Mengen an  für- die P flanzen zugänglichen N ährstoffen. Am stä rk s ten  im  M inimum 
is t N, dann  folgt P 20 5, dann  K 20 . Bei den G etreidearten  können nennensw erte 
E rtragsste igerungen  vor allem  durch N-Düngung, in  2. L inie auch durch P 20 6- 
D üngung erreich t w erden. F ü r  die H ackfrüchte ist D üngung m it K 20  schon je tz t 
von B edeutung. N ach E inführung  regelm äßiger N P-D üngung w ird sich auch bei 
den G etre idearten  ein D üngebedarf fü r K20  herausstellen. Physiol. saure D ünge
m itte l sind zu verm eiden, da der Boden kein CaC03 en th ä lt. (C. R. Acad. bulgare 
Sei., Sei. m at. n a tu r . 1. N r. 1. 51— 54. Jan ./M ärz 1948.) A. J a cob . 6304

Nathan R. Smith, Bodenmikrobiologie. U bersichtsbericht. A uto trophe, nicht- 
sym biont. N -fixierende, sym biont. N -fixierende; au toeh tlion . u . sporenbildende 
B odenbakterien , Celullosegärung, V eränderungen der M ikroflora durch Herbicide, 
Insekticide u . organ. M aterial, F ix ierung  von Spurenelem enten, M ykorrhiza, 
Rliizopliäre, die B odenflora begrenzende F ak to ren ; 220 L ito ra tu rz ita te . (Ann. Rev. 
Microbiol. 2. 453— 84. 1948. Beltsville, M aryland, P la n t Ind . S tation .)

K . Ma ie r . 6306
J. K aufm ann, J. Pochon und  Y. T. Tchan, Untersuchungen über die oligo- 

nitrophile Bodenflora. 1. M itt. Ernährung m it mineralischem Stickstoff. Therrno- 
resis ten te  olignitrophile B odenbakterien zeigten in  N-freiem  N ährm edium  keine 
E n tw ., w enn die L u ft sorgfältig von Spuren an gebundenem  N  gereinigt w urde. 
Als N -freie N ährlsg. d iente eine M odifikation der von  W in o g r a d sk y  (Ann. In st. 
P as te u r  40. [1926.] 480) angegebenen (pn 7,3, CaCl2 an  Stelle von CaC03, 1% Glucose 
als C-Quelle) u n te r  V erwendung reinster Salze. Zusätze von 0,1— 4 y N H 3/L iter 
bew irkten  bei allen un tersuchten  (5) S täm m en p rak t. m axim ales W achstum . D ie 
NH ,-Grcnzdosis, bei der die E n tw . n ich t unm öglich w ird, w urde zu 0,004 y /L iter 
durch E x trapo la tion  erm itte lt. F ü r K N 0 3 b e trä g t die Grenzdosis ca. 50 y /L iter. 
D a N H 3-Konzz. von IO-4 y ehem. n ich t m ehr nachw eisbar sind, konn te  bei U nterss. 
des N-Stoffwechsels O ligonitrophiler das in  „A bw esenheit“ von gebundenem  N 
sta ttfindende  W achstum  irrtüm licherw eise einer N2-Fixierung zugeschrieben w erden. 
Die Rolle der oligonitrophilen B akterien  in  der N a tu r  b es teh t in  der rasch erfolgenden 
Bldg. von freiem , aus A m m onifikation oder D en itrifika tion  stam m enden  N H 3. 
Oligonitrophile Organismen finden sich häufig  m it Azotobacter vergesellschaftet, 
der beim  W achstum  N H 3-Spuren ab sp alte t. (Ann. In s t. P as te u r  75. 83— 87. Ju li 
1948.) K . Ma ie r . 6306

Em. Tilemans, Über Pflanzenheilm ittelkunde. Ü bersich t über die m eist a n 
gew andten M ittel zu r B ekäm pfung von P flanzenkrankheiten  (Insekticide, Fungi- 
cide, H erbicide, M ittel gegen N agetiere, Füllstoffe), deren H erst., Eigg. u . An-

21*
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wondung. (Meded. vlaam sclie ehem. Vereen. 8. 116— 23. Mai 1946, 9. 93— 102. April, 
291— 304. Dez. 1947, 10. 111— 20. Mai 1948. Gem bloux, R ijk ssta t. voor P liy to- 
pkarm acie.) W e s l y . 6312

K. C. W. Venema, Das neue Insektenvertilgungsmittel Azobenzol. (Vgl. Ckem. 
pkarm ac. Tecbniek 3. [1947.] 21.) Ü bersicht über die physikal. u . cliem. Eigg. von 
Azobenzol u. seine V erw endung als Insektenvertilgungsm ittel (in den N iederlanden 
als „Lirozene“ .) (Chem. pharm ac. Tecbniek 3. 381. 30/7. 1948. H aarlem .)

W e s l y . 6312
Hans Rudolf Mayer, Der Kartoffelkäfer und seine Bekäm pfung. Allg. A us

führungen u n te r  B etonung der verschied. Spritz- u. S täubem ittel. (Dtscli. D rogisten - 
Ztg. 3. 109— 11. Mai 1948. M ünchen, B ayer. L andesansta lt fü r P flanzenbau  u. 
Pflanzenschutz.) Barz . 6312

Erwin Schimitschek, Berücksichtigung des Reifungsfraßes bei der Bekäm pfung  
des achtzahnigen Fichtenborkenkäfers (I p s  typographus L .). (Vgl. C. 1948. E . 1741.) 
Zum Reifungsfraß sam m eln sich die K äfer im  F rü h ja h r  in  M assen in  F ich te n - 
brennliolzstößen u. D erbstangenhaufen an , wobei die beste G elegenheit zu r B e
käm pfung geboten ist. D urch  B espritzen  dieser S tä tte n  sowie der Stöcke, in denen 
gleichfalls Reifungsfraß erfolgt, m it E 6 0 5 f  (0 ,l% ig .) oder CfesaroZ-Spritzmittel 
(5 % ig.) oder Gesarol-Staubaufschw em m ung (5 % ig.) w urde ein voller A btötungserfolg 
erzielt. (Pflanzenschutzberichte [W ien] 2. 129— 39.1948. W ien.) D ö h r in g . 6312

H. G. W ilson und  J. B. Gahan, Die Em pfindlichkeit DD T-resistenter H a u s
fliegen gegenüber anderen insekticiden Sprühm itteln. D D T-resistente F liegen erwiesen 
sich auch gegen andere Insekticide, wie R otenon, T oxaphen, P y re th ru m -E x trak t 
u. a., resis ten ter als n. F liegen. Zur E rzielung der gleichen S terb lichkeit w aren  etw a 
doppelt so hohe W irkstoffkonzz. nö tig  wie fü r n. Tiere. (Science [New York] 107. 
276— 77. 12/3. 1948.) F lorida, O rlando, B ur. E ntom ol. P la n t Q uaran tine U. S. 
D ept. Agric.) R ie m s c h n e id e r . 6312

R. W. Kerr, Der E in flu ß  von Hunger au f die A ufnahm e von Pyrethrum - 
Sprühnebel durch Hausfliegen. U nterss. u. D iskussion über den E infl. des H ungerns 
von V ers.-Tieren vor der B ehandlung m it Pyrethrum  (I) (Sprülinebel). M it der 
D auer der H ungerperiode w ird die Em pfindlichkeit gegenüber I gesteigert. (Austral. 
J .  sei. Res., Ser. B . 1. 76— 92. F ebr. 1948. D iv. of Econom ic Entom ology, C. S. I. R.)

L ü p n it z . 6312
J. S. Ard, Nachweis von Chlordan (Oktachlor-4,7-methylentetrahydroindan) in  

insekticiden Ölsprays. Chlordan(I)-haltige P räp p . geben bei 5 Min. langem  E rh itzen  
im W asserbad in  Cellosolve(II)-Pyridin-Lsg. m it alkoli. K O II eine R otfärbung, 
die bei 0,2%  I w einrot, bei 1% dunkelro t ausfä llt. D ie B est. k ann  q u a n tita tiv  au s
gew ertet w erden durch P ho tom etrie  bei 460— 530 m p. Um  in zur M essung ge
eignete Bereiche zu gelangen, kann  m it w asserfreiem  Isopropylalkohol v erd ü n n t 
werden. E in  einw andfreier B lindw ert w ird  bei V erw endung von Butylcellosolvo (111) 
s ta t t  11 erhalten , weil m it 111 n ich t die spezif. I-F arbe en ts teh t. (Analytic. Chem. 20. 
858— 59. Sept. 1948. Beltsville, Md., U. S. Dep. of Agric., P rod. and  M ark. Adm.)

F r e s e n iu s . 6328

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
A. I. Shilin, Über die Zähflüssigkeit von Hochofenschlacken bei niedriger T em 

peratur. A n Hochofenschlacken m it ca. 37— 43,5(% ) SiO,, 10— 23 A1„03, 23— 28 CaO, 
9— 16 MgO, 0,5— 1,3 Fe20 3, bis 1,4 FeO, bis 0,5 T iO ,,‘ 1— 1,6 MnO, 0,15— 0,35 S 
tr a t  die K ristallisa tion  bei ca. 950° ein. D ie vorherrschende K ristallphase w ar 
M elilit. D aneben tr a t  noch Gelenit, das C aAl-Silical u. PseudoAVollastonit auf. 
Die K ristallisa tion  der Schlacke fing neben den Gasblasen an . D as F ließverm ögen 
von geschmolzener H ochofenschlacke m it Schaum bldg. bei 950— 1000° w ird  durch 
eine V erringerung der Zähflüssigkeit u n te r dom Einfl. von W asserdäm pfen erk lärt. 
(AoKJiagbi AKaaeMHH Havi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 59. 293— 94. 
11/1. 194S. U raler Ind . K irow -Inst.) H o c h s t e in . 6350“

H. Morrogh und  W. J. W illiams, Erzeugung von kugelförmigem Graphit in  
Gußeisen. A n verschied. Gußeisenschmelzen w urden U nteres, über den Einfl. eines 
Ce-Zusatzes auf das Gefüge, die Biege- u . Zugfestigkeit u. H ä rte  u. Schlagfestigkeit 
von P robestäben  m it 15—-55 m m  D urchm esser ausgeführt. F erner w urde der E infl. 
von S u. Si, des D urcliblasens der Schmelze m it Gas u. des Im pfens neben Cc- 
Zusätzen erm itte lt. D ie Unteres, ergaben, daß Ce-Zusätze zu u n te reu tek t. Gußeisen 
um- Teilerfolge zeigten, w ährend sie in überoutek t. G ußeisensorten Gefüge erzeugten,
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die kugelförm igen (nodular) G raph it en th ielten . M it steigenden Ce-Beträgen zeigen 
die Festigkeitseigg. eine zunehm ende Verbesserung. E rö r te r t w ird der E infl. von S 
auf die Ce-Beliandlung. Ce is t ein E ntschw efelungsm ittel u. ein s ta rk e r Carbid- 
bildner. E ine seiner H aup tfunk tionen  bei der E rzeugung von kugelförm igem  G raphit 
is t es, den S-Geh. des Gußeisens auf einen rela tiv  niedrigen W ort zu verringern. 
Bei der E rs ta rru n g  der übereu tek t. Gußeisen b ildet sich ein kugelförm iges Gefüge. 
D er flockenartige (quasi-flake) G raph it b ildet sich durch Zers, des weißen Eisen- 
eu tek tikum s nach der E rs ta rrung . In  der N achbarschaft der übereu tek t. Kügelchen 
w ird der eu tek t. G raphit auf den schon vorhandenen Kügelchen abgesetzt. W enn 
die A nzahl der übereu tek t. Kügelchen künstlich  vergrößert w ird, en ts te h t kein 
flockenartiger G raphit. D ie m echan. Eigg. derartiger Gußeisen sind sehr g u t. Ce 
kann  zu Gußeisen in  F orm  eines M ischm etalls zugesetzt werden u. die B ehandlung 
m uß kurz vor dem Abguß erfolgen. Ce geh t beim w iederholten Einschm elzen 
verloren u. eine U m kehrung zu einer n . G raphitflockenbldg. t r i t t  auf. G raue G uß
eisensorten, die kugelförmiges Gefüge im  G ußzustand  besitzen, w erden m i t ,,nodular 
cast irons“ bezeichnet. D iskussion. (J . Iron  Steel In s t. 158. 306— 22. M ärz, 160.
21— 29. Sept. 1948. B irm ingham , B ritish  Cast Iron  Research Assoc.)

H o c h s t e in . 6402
H. A. Young, Komplexe Desoxydationslegierungen fü r  Gußstahl aus dem  

Elektroofen. Verss. an S tah l m it 0,23(% ) G, 0,55 M n , 0,40 S i,  0,50 M o, 0,035 S  u . 
0,030 P , das m it Siliciumcarbid, Silicomangan, Ca-Si, C a-M n-Si u . Ferrolegierungen 
behandelt w ird. (Electr. F urnace Steel Conf., P roe., Iron  Steel D ivis., Am er. Inst. 
Mining m etallurg. E ngr. 6. 189— 94. 2/4. 12. 1948.) K . St e in . 6410

G. A. Lilliequist, Verwendung von komplexen Desoxydationslegierungen. Bei 
V erw endung von 75% igem  F e-S i m it 1,5%  A l  w urde ein porenfreier Guß erzielt. 
Bei V erw endung von 99 % igem S i, das p rak t. kem  Al enth ielt, h a tte n  die G ußstücke 
bei dem  gleichem Si-Geh. im S tah l von 1%  feine H ohlräum e. (E lectr. F urnace 
Steel Conf., P roc., Iron  Steel Divis., Amer. In s t. M ining m etallurg. Engr. 6. 194 
bis 98. 2/4. 12. 1948.) K. St e in . 6410

Paul E. Eubanks, Einflüsse von komplexen Desoxydationslegierungen au f m it 
S ilic ium  beruhigten Stahl m it und ohne Zugabe von A lum in ium . S tahlgußstücke, die 
im  grünen Sand vergossen w urden, w aren m it Si beruh ig t und  zusätzlich m it Ca-Si, 
Ca-Mn-Si u n d  T i-Legierungen desoxydiert worden. E in  w eiterer Zusatz von Al 
fü h rt zu einer V erringerung der Einschlüsse und  V erfeinerung des Gefüges. 
(E lectr. F u rnace  Steel Conf., P roc., Iron  Steel D ivis., Am er. In s t. Mining 
m etallurg. Engr. 6. 199— 207. 2/4. 12. 1948.) K . St e in . 6410

John N. Ludwig jr., Verwendung von komplexen Desoxydationslegierungen. 
Besprochen w ird die D esoxydation m it Ca und  seinen Legierungen, die E inschlüsse 
w eitgehend verm eiden. G ute Ergebnisse w urden erzielt m it A l  und  C a-M n-Si, 
ebenso m it F e-T i. D iskussion, auch zu den 3 vorst. Reff. (E lectr. F u rnace Steel 
Conf., P roc., Iro n  Steel D ivis., Amer. In st. M ining m etallurg . Engr. 6. 208— 12.
212— 25. 2/4. 12. 1948.) K . St e in . 6410

A. M. Borsdyka, über den E in flu ß  von Legierungselemenlen au f die W arm 
festigkeit von Chromnickel-Austenit. F ü r  austen it. feste Legierungen des te rn . Syst. 
Fe-Cr-Ni, w ird der E infl. der einzelnen Legierungsbestandteile auf die K riech
festigkeit bestim m t. Es w ird festgestellt, daß bei einer Legierung m it 20%  Cr 
die K riechfestigkeit bei 600 u. 700° durch ca. 8%  Ni s ta rk  erhöht w ird u. dann  m it 
steigenden N i-Gehh. k o n stan t b leib t. Bei Legierungen m it gleichbleibendem  N i-G eh. 
von 15% u. zwischen 5 u. 25%  schwankendem  Cr-Gelih. is t der E infl. auf die 
E rhöhung  der W arm festigkeit im  a +  y-G ebiet bei 600 u. 700° groß, im  reinen 
y-Gebiet (bei Cr-Gelih. über 10%) jedoch gering. D er E infl. von 0,2— 1,2%  T i auf 
die K riechfestigkeit von S tah l m it 14 Cr u. 14 N i oder 18 Cr u. 8 N i is t n u r gering; 
fü r den ersten  S tahl ste ig t sie schwach an  u. fü r den zw eiten S tahl fällt sie ab  (bei 
600° re la tiv  s tä rk er als bei 700°). (AoKJiagbi Ai<age,MiiH Hayi< CCCP [Ber. A kad. 
W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 265— 67. 21/11. 194S.) H o c h s t e in . 6410

N. A. Pletenewa, L. A. Schreiner und  P. A. Rehbinder, Verfestigung von 
A lu m in iu m  bei spanabnehmender Bearbeitung im  inaktiven und  oberflächenaktiven 
M ittel. U n tersuch t w ird  die M ikrohärte von Al in  verschied. Tiefe (bis zu 4 mm) 
beim B ohren in  unpolarem  P etroleum  sowie in  P etro leum  m it einem Zusatz von 
0,25%  P alm itinsäure . H ierbei w ird  festgestellt, daß  die M ikrohärte beim  B ohren im 
unpolaren  P etro leum  m it zunehm ender Tiefe s ta rk  ansteig t, w enn auch der s tä rk s te
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A nstieg in einer Tiefo von 0 bis 1 mm  au ftr itt . Beim B obren in Ggw. eines ober- 
flächenakt. M ittels jedoch b le ib t die M ikrohärte unverändert. (JJoiuiagbi AKageMim 
HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 62. 653— 55. 1 1/10. 1948. In st, für 
pliysik. Chem. der A kad. der W iss. der U dSSR .) H o c h s t e in . 6446

E. S. Greiner und  W. C. Ellis, Die thermischen und  elektrischen Eigenschaften 
von bearbeitbarem T itan . D ie G itte rkonstan ten  von T i m it 99,9%  R einheit in  der 
d ichtgepackten  hexagonalen P hase  bei 25° sind : a  =  2,9450 u . c =  4,6845 kX  
bei einem A chsenverhältnis c /a  =  1,5907. D ie Tem p. der U m w andlung aus dem 
dich tgepackten  hexagonalen zu  dem körperzen trierten  kub. Gefüge liegt nach 
elektr. Messungen bei 885°. D er lineare W ärm eausdehnungskoeffizient fü r das 
G ebiet von 30—-200° is t 9,0 • IO-6 je  1°. D er elektr. W iderstand  bei 20° b e trä g t 
55 M ikrohm-cm. D ie tlierm o-elektr. K ra ft von T i is t im  gesam ten T em p.-G ebiet 
gering. Schrifttum sangaben. (M etals Technol. 15. N r. 6. Am er. In st. M ining m e ta l
lurg. E ngr., techn. P ubl. N r. 2466. 1— 19. Sept. 1948. New York, N. Y., Bell Tele
phone Labors. Inc.) H o c h s t e in . 6448

G. B. Smilh, „Kompressibilitätsfaktor“. Entw icklung einer allgemeinen Formel. 
Bei der E ignungsprüfung der M etallpulver fü r Fertigungen  der allg. P u lv e r
m etallurgie is t die P reßfäh igkeit eine sehr w esentliche Eig., die in  den verschied. 
L aborr. heu te  sehr uneinheitlich  geprüft w ird. A n v ielen 'S tellen  bestim m t m an den 
Zusam m enhang zwischen P reßd ich te  D u. spezif. P reßdruck  T. Vf. zeigt auf em pir. 
W ege, daß zwischen diesen beiden G rößen u. der S chü ttd ich te  d der m athem at.
Zusam m enhang C. F . =  (D —  d )/‘J/T besteh t, wobei C. F . eine K o n stan te  ist, die 
Vf. „K om pressib ilitä tsfak to r“ n enn t. Die Form el w urde aus Messungen an  verschied. 
E isenpulvern abgeleitet. Vf. zeigt, daß sie sich aber auch an B ronzepulvern b e
w ahrheitet, u. zw ar tr if f t dieses fü r spezif. Prcßdrüclce zwischen 1 u. 2,5 t/c m 3 zu. 
Bei stä rkeren  P roßdrücken is t die nach der Form el berechnete P reßd ich te  d eu t
lich größer als die gemessene. A ußerdem  gilt die Beziehung auch n u r fü r ein u. 
dieselbe Preßform . Vf. schlägt vor, um  die Messung der P reßfäh igkeit in den v er
schied. L aborr. zu vereinheitlichen, ein bestim m tes M etallpulver oder P u lv e r
gemisch als S tan d a rd  zu verw enden u. die anderen P u lver u n te r  Zugrundelegung 
seiner em pir. G leichung auf diesen S tandard , dem  ein fester K om pressib ilitä ts
fak to r beigegeben w erden m üßte , zu beziehen. (M etal Ind . [London] 72. 427. 
21/5. 1948.) F a h l e n b r a c h . 6474

J. H. W hiteley, Verfahren zur Feststellung von M angansulfid-Einschlüssen im  
Stahl. Die polierte P robe w ird au f einem m it einer frischen Lsg. von A gN 03 ge
trän k ten  Stoffstreifen vorsichtig  h in  u. h er gerieben; h ie rdurch  w erden die MnS- 
(oder FeS-) Einschlüsse m it einem  Teil des adsorb ierten  Ag überzogen, so daß sie 
un te r einer gu ten  senkrechten B eleuchtung m indestens so hell aussehen wie F errit. 
(J . Iron  Steel In s t. 160. 365— 66. Dez. 1948. Consett Iron  Co., L td .)

F e n n e l . 6482
Jack Huebler, Forschungsergebnisse bei der Wärmebehandlung im  Vakuum . Die 

W rkg. von adsorbiertem  u. eingeschlossenem H2, N , u. 0 2 w urde bei Eisen- u. 
Nta/iiproben un tersuch t, wobei diese im V akuum  (I) u. in  verschied. G lühatm o- 
sphären behandelt w urden. Beim  G raphitisierungsglühen von Tem pereisen is t 
I-Anwendung am  besten, hochprozentige H2-Atm ospliäre auf jeden F all zu v e r
m eiden. D iffusionsglühungen an  S tah l im  I bzw. N2 ergaben, daß N2 die C-Diffusion 
n ich t beeinflußt. N ach einer neuen Form el k ann  die C-Verteilung nach  jeder 
Diffusionsperiodo berechnet w erden, w enn der C-G radient zuvor bekann t ist. 
Bei Cem entationsverss. in 96,4(% ) N2 u. 3,6 P ropan  m it vor- u. nachheriger I- 
B ehaudlung zeigte sich, daß die W rkg. der K W -Stoffe bei der Fe-Carbidbldg. n ich t 
von einer k a ta ly t. W rkg. des 0 2 abbäng t. U nberuhig te T iefziehstähle w urden durch 
H2-E x trak tion  im  I n u r  unbedeutend  w eicher u . duktiler. B ei infolge s ta rken  Beizens 
hohen IL-G ehh. ist die W rkg. der 1-Bekandlung erheblich. K örnigglühen, H ärten  
u. A nlassen im  I bzw. in  R X - Gas (20[% ] CO, 40 H2 u. 40 N2) ließen keine U n te r
schiede erkennen. Bei S tahlfedern, die ö lgehärtet u. anschließend ka ltg eh ä rte t 
(sliotblasting) w urden, bew irkte das E rh itzen  auf H ärte tem p . im  I keine E rhöhung  
der D auerfestigkeit. Dasselbe zeigte sich bei Be-Ctt-Ventilfedern, wenn die A us
scheidungshärtung im  I vorgenom m en w urde. (Ind . E ngng. Chem. 40. 825— 31. 
Mai 1948. Toledo, Ohio, Surface Com bustion Corp.) P a h l .  6492

0. Kubaschewskl, D iffusion  in  M etallen. (Vgl. C. 1949. I. 425.) Zusam m en
stellung von z. T . b islang unveröffentlichten  deutschen A rbeiten aus den Jah ren  
1939— 1946 über die qu an tita tiv en  Verff. zu r Messung der Diffusionsgeschwindig-
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keit in  M etallen, über Ergebnisse von Diffusionsmessungen, D iffusion in  S tählen  
u. ih re  p rak t. Anw endungen, über den Diffusionsm ecbanism us bei der Z underung 
u. die Diffusion bei D urchgang von Gleichstrom  („E lek tro lyse“ von Legierungen). 
(N aturforsch. Med. D tsclil. 1939 bis 1946. 31. 106— 15. 1948. S tu ttg a rt , Techn.
Hochschule.) H o c h s t e in . 6492

G. Hunold, Lötversuche an Leichtmetallstromschienen. Bei O berleitungsstrom 
schienen aus Al-Mg-Si (Pantal) h a t  sich H artlösung  bew ährt, w ährend Schwei
ßungen durch die B iegebeanspruchung beim  Auf- u. Abwickeln zu Bissen u. 
B rüchen führten . D urch V erw endung niedrigschm elzender L ote, Schrägstöße u. 
V erstiftungen der E nden  u n te r  V erw ertung der P reßanfänge (0,5— 1 m) ließen sich 
brauchbare Verbb. erzielen. D ie L ö tung  versch lech tert das K orrosionsverh. n icht. 
(Technik 3. 535— 36. Dez. 1948.) K a tz . 6504

Hans Spiller, Z u r geschichtlichen Entw icklung der Schweißtechnik. G eschicht
licher Ü berblick über die Schw eißtechnik bis zu den neuesten Verff., beginnend 
m it der Ja h rh u n d e rte  a lten  Feuerschw eißung im Schm iedefeuer u. der anschlie
ßenden  Verb. von E isentcilen durch Löten. (Glasers Ann. 72. 97— 101. Ju li 1948. 
Berlin.) W e r n e r . 6506

B. L. Scheikin und  W. L. Zegclski, Schweißen von Hochöfenmänteln. Auf G rund 
durchgeführter Schweiß- u . M ontagearbeiten des M antels eines Hochofens w urde 
festgestellt, daß beim Schweißen E lek troden  m it U m hüllungen zu  verw enden sind, 
die ein Schweißen in  allen Lagen m it W echselstrom  u. eine N ah t m it hohen meclian. 
W o rten  ermöglichen. (ABToremioe Acjio [Autogene Ind .] 1948. N r. 9. 1— 5. Sept.)

It. R ic h t e r . 6506
Je. M. Lapitzkaja und 1. N. Gerassimenko, Untersuchung einiger Elektroden- 

m arken fü r  das elektrische Bogenschweißen von 3 n l-T -S ta h l. D er Zusatz von T i zum  
E lek trodend rah t kann  n ich t die S tab ilitä t des aufgeschm olzenen M etalls gew ähr
leisten, da das T i  p rak t. vollständig verdam pft. D as durch E lektroden, die keinen 
S tab ilisa tor en thalten , aufgeschmolzene M etall h a t eine Neigung zu r in tra k ris ta l
linen K orrosion. D er Zusatz von M o  verm indert diese Neigung, indessen un terlieg t 
das m it diesem Zusatz aufgeschm olzene M etall gleichfalls einer in terkristallinen  
Korrosion, falls es 2 Stdu. auf 650° erh itz t u. dann langsam  abgekühlt w ird. D as 
durch  E lektroden, die als S tab ilisa tor N G  en thalten , aufgeschm olzene M etall h a t  
w eder als solches noch nach dem E rh itzen  auf 650° u. anschließender A bkühlung 
N eigung zur in te rk ris ta llinen  K orrosion. (ABToremioe Reno [Autogene Ind .] 1948. 
N r. 9. 12— 14. Sept.) R . R i c h t e r .  6506

Rolf Hainm ond, Geschweißte Rohrleitungen. Vf. g ib t einen ü b erb lick  über die 
in  der A nw endung von Scliweißverbb. beim Legen von Erdöl- u . E rdgasleitungen 
gem achten F o rtsch ritte . D ie h ierbei angew endeten A rbeitsm ethoden u. benu tzten  
E lektroschw eißaggregate w erden näher beschrieben. D ie E rfah rungen  der Anglo- 
Iran ian  Oil-Co. m it geschw eißten R ohrleitungen im  Ira n  w erden bes. hervorgehoben. 
(Petroleum  [London] 11. 245— 49. Nov. 1948.) E h m c k e . 6506

L. H. Park, Die Anwendung der Widerstandsschweißung au f die Metallblech
verarbeitung. S tan d  der V erf.-Technik beim  W iderstandsschw eißen, W iderstands
lö ten  u. elektr. N ieten. (Sheet M etal In d . 25. 2487— 98. Dez. 1948. )

G e r h a r d  G ü n th e r .  6506 
N. K rjukowski, Behandlung der Komponenten bei der Herstellung dickumhüllter 

Elektroden fü r  elektrisches Schweißeti. E s w erden die einzelnen technol. B ehandlungs
stufen (Trocknung, oxydierendes G lühen, A bschreckung, G rob-, M ittel- u . F e in 
zerkleinerung, Passiv ierung u. Siebung) der erzm ineral. Rohstoffe u. der F e rro 
legierungen als B estandteile von E lektrodenum hüllungen für elektr. L ich tbogen
schweißung erö rte rt. (AuTor.HHoe fleno  [Autogene Ind .] 1948. N r. 12. 6— 8. Dez.)

H o c h s t e in . 6506
T. P. Hoar, Reinigen von E isen und Stahl-Oberflächen. E inige grundsätzliche 

Betrachtungen m it besonderer Berücksichtigung der Em aillierung. Vf. behandelt die 
an  sich bekann ten  Verff. der E n tfe ttu n g  der Beizung u. der Spülung im  H inblick 
au f die sta ttfindenden  chem. Vorgänge. Bes. w ird  dabei au f die R einigung von 
Gußeisen eingegangen, dessen einw andfreie R einigung auch auf chem . W ege m ög
lich sei. Bei s ta rk  verölten  Teilen k ann  A bbrennen O berflächenhärtung verursachen. 
F ü r  die E n tfe ttu n g  w erden die V erw endung von  chlorierten  K W -stoffen als 
Tauch- oder D am pfbäder, die anorgan. E n tfe ttu n g sm itte l u. die elek tro ly t. 
M eth. behandelt. Beim Beizen w ird bes. auf die Rolle des en tstehenden  H2 
hingewiesen, der die m echan. Eigg. u. die H aftfestigkeit des E m ails un-
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günstig  beeinflussen kann. Sehr w ichtig  is t gutes N ackspülen m it laufendem  
kaltem  W asser. Es folgt eine N eutralisierung in  schwach alkal. Lösung. Um  die 
H aftfestigkeit des E m ails zu erhöhen, is t ein Tauchen in  eine NiSO.,-Lsg. von V or
teil. Em ail verb indet sich leichter m it der dünnen N i-H au t, diese diffundiert 
w ährend der E m aillierung in  das F e  ein. Gußeisen kann  einw andfrei in  einer C r03- 
H F  haltigen ILSO., gebeizt w erden. —-Diskussion. (Sheet M etal Ind . 25. 1805— 08. 
1826. Sept. 2475— 84. Dez. 1948.) J .  F is c h e r . 6512

P. D. Liddiard, Theorie und P raxis der M etallentfetlung in  wäßrigem M edium . 
(Vgl. C. 1948. I. 1448.) N ach E rö rte rung  der in  der P rax is au ftre tenden  V erun
reinigungen w erden die theo re t. V oraussetzungen der E n tfe ttu n g  u. die dazu ge
eigneten A lkalien u. oberflächenakt. Substanzen sowie die sich bei der E n tfe ttu n g  
ergebenden N achteile, z. B. A ngriff der Oberfläche u . deren V erhütung, besprochen. 
Die elektro ly t. E n tfe ttu n g  w ird erw ähnt. (Chem. and  In d . 1948. 435— 37. 10/7. 
Glacier M etal Co.) N e u . 6512

Edwin D. Martin, Autotnalisches Beizen von Stahlbändern. N ach einer B e
trach tu n g  über die geschichtliche E ntw . des Beizens von F e w erden einige halb- u. 
ganzau tom at. Beizanlagon beschrieben. Vorwiegend w ird ILSO., als Beize v e r
w endet. D ie K onz, liegt zwischen 6 u. 26% , die Tem p. is t 90— 100°. D ie Zunahm e 
von FeSO.i w ird bis zu 300 g /L ite r gesteigert, entsprechend einer Badschw ere von
22— 25° Be. D ie Beizlsg. is t dann  inak tiv . D er V erbrauch beim  reinen  Beizprozeß 
b e trä g t 15— 31 kg  ILSO., 60° B e je  t  Fe, der durchschnittliche Beizverlust beim 
F e 0,75% . D ie D urchlaufgeschw indigkeit der B änder is t 30— 90 m/M in. Bezüglich 
des A ufbaues der O xydschichten w ird auf das D iagram m  von P f e il  u . auf die A rbeit 
von W in t e r b o t t o .m u. E e e d  verwiesen. D anach is t n u r die Ferropliase in Säure 
löslich. U m  den B eizvorgang zu erleichtern, is t es zweckm äßig, das hocherh itz te  Fe 
schnell auf 575° abzukühlen, dam it eine eutek to ide U m setzung in  der Ferropliase 
zu Fe30., u . F e  s ta ttf in d en  kann . D ie Tem p.-Begelung soll so sein, daß ein m öglichst 
fein verteiltes F e en ts teh t. E s darf n ich t koagulieren, w odurch die Beizgeschwindig
keit s ta rk  gehem m t -werden w ürde. D ie K oagulierung findet s ta t t ,  wenn längere 
Zeit auf 400— 570° e rh itz t w ird. E ntsprechend  der elektrochem . Theorie der E lem ent- 
bldg. von H oare  w ird bei dem  Beizen Fe30 4 zu FeO reduziert. I s t  das therm . au s
geschiedene Fe koaguliert, w ird zwangsläufig auch die Bldg. von E lem enten v e r
ringert. W ird  die A bkühlung u n te r  A usschluß von L u ft vorgenom m en (Tauchen in 
W . zur Erzeugung von W asserdam pf), so w ird  die Beizgeschwindigkeit von 30 auf 
90 m/M in gesteigert. N ach L ite ra tu rangaben  soll das B eizoptim um  bei 20%  bzw. 
16 Vol %  HoS04 u . einer Tem p. von 82— 93° erreicht sein. E ingehende Verss. des 
Vf. haben  gezeigt, daß die B e izak tiv itä t einer stä rkeren  Säure (über 18 Vol % ) bei 
einer hohen Tem p. (über 88°) verschieden is t von der bei einer schwächeren Säure 
(un ter 11 Vol % ) bei der gleichen Tem p. E s w ird  eine A bhängigkeit zwischen F e SO., 
u. der Säurekonz, angenom m en. Vf. n im m t an , daß bei höheren Säuregraden ein 
hydratisiertes SO.,-Ion ex istiert, das im  Gleichgewicht zu SO., s teh t. D as G leich
gew icht verschiebt sich nach der H y d ra tse ite  bei steigender Tem p., A cid itä t u. 
steigendem  SO.,-Iongehalt. D adurch w ird  die H -Ionenkonz. u . die B e izak tiv itä t 
wenig durch das FeSO., beeinflußt. Aus durchgeführten  Verss. geh t hervor, daß 
bei hohem  Säuregeh. u . hoher Tem p. der F e SO.,-Geh. keinen Einfl.- au f die Beiz- u. 
d am itau f dieD urchlaufgeschw indigkeit h a t. Bei über 78g F e/L ite r k rista llis iert F e  S 0 4 
als M onohydrat aus. D er Angriff auf die O xydschicht is t unabhängig  von der 
Säurekonzentration. D er Säureverbrauch je  t  F e  is t 14,5 kg H2S 0 4 (60° Be). 
W eitere V erluste erhöhen den V erbrauch auf insgesam t 32,9 kg. E ine K ontrolle der 
Säure is t n ich t wesentlich. F ü r  die A ufbereitung der FeSO.,-Lsg. h a t  sich das 
folgende Verf. b ew äh rt: D ie Lsg. m it 18%  S äure u . 66g F e/L ite r w ird eingedam pft; die 
Säurekonz, w ird durch die Zugabe von neuer Säure auf ca. 32 Vol-%  gebrach t u. 
das Ganze auf 105° erh itz t; das auskrist. Salz w ird ab filtrie rt; dio verbleibende Lsg. 
w ird v e rd ü n n t; sie en th ä lt 23,5%  Säure u. 14g F c/L ite r u . w ird wieder zum B eizen v er
wendet:. (B last F urnace Steel P la n t 36. S25— 32. Ju li 942— 49. Aug. 1089— 94. 
Sept. 1948. Chicago, 111. In land  Steel Co.) J .  F is c h e r . 6512

L. G. Gindin und  R. Ch. Ssils, Über den Schutz des K up fers gegen Korrosion  
durch Schwefellösungen mittels Anthrachinon. Cu-Scheiben, die 5— 6 Tage m it 
einem Schm irgeltuoh bis 0000 po lie rt w aren, zeigten in  Bzl.-Lsgg. m it 0,10S%  8 
und  0,206%  Anthrachinon  (I) im  L aufe bis zu 1 J a h r  keine A nzeichen von  K orrosion. 
A uch Cu-Sclieiben, die 3 S tdu . in  50° w arm er Lsg. gehalten  w aren, bleiben länger 
als 150 Tage korrosionsfrei. Die zeitlich beschränk te  W rkg. w ird dahin  e rk lärt, daß
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sich au f dem  Cu eine monomol. Schicht von I ausbildet, die dem  S den Z u tr itt  zum 
Cu versperrt. U n ter p rak t. Bedingungen w ird dieser Z ustand  durch  Schaffung der 
V orbedingungen fü r die Bldg. eines m öglichst gleichm äßigen O xydhäutchens 
w esentlich erleichtert. 5— 6 Tage po lierte  Scheiben zeigten u n te r  den angegebenen 
Bedingungen 150 Tage und  länger kerne K orrosion, w ährend nu r einige Min. po lierte 
Scheiben sofort korrodierten . D as V orhandensein des O xydhäutchens is t jedoch 
n ich t unerläßlich. A uch n u r einige Min. polierte Scheiben korrodierten  in  m ehr als 
150 Tagen nicht, wenn sie 2 S tdn. in  25 ml einer Lsg. m it 0,225%  I gehalten  w urden 
und darauf eine die gleiche Menge 1 und  0,229%  S en thaltende Lsg. hinzugegeben 
w urde. E ine lange in  einer konz. Lsg. von I gehaltene Cu-Scheibe korrodierte 
jedoch rasch bei E inbringen in  eine I-freie S-Lsg., weil in  diesem F alle eine 
D esorption von I einsetzt. D a der S-Angriff auf das Cu, wenn auch gegebenenfalls 
erst nach langer Zeit in  jedem  F alle s ta ttf in d e t, so w ird die W rkg. von 1 n ich t als 
echte In liib ito rw rkg ., sondern als Im m unisierung angesprochen. (HoKJiagM Anaae- 
muh Hayi< CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 685— 88. 21/12. 1948. 
A llunions-Inst. fü r F lugzeugm aterialien.) F ö r st e r . 6512

Israel Epelboin und  Claude Chalin, Elektrischer W iderstand der Zelle fü r  elektro
lytisches Polieren und  die Oberfläche der Anode. (Vgl. C. 1948. E . 2871, Syst. 
N r. 6512.) Aus früheren U nterss. über die optim alen Bedingungen des elektolyt. 
Polierens bei Ä nderung des elektr. W iderstandes der Zelle folgern Vff., daß m an 
bei einer genügend kleinen A nodenoberfläche S trom -Spannungskurven m it einem 
horizontalen  A bschn itt erhält. B ei P b  in  B ädern  von Ü berchlorsäure —  E ssig 
säureanhydrid  ergab sich, daß fü r vorgegebenes B ad  u. vorgegebene K athode 
der horizontale A bschn itt der K urve um  so ausgeprägter w ar, je  kleiner die Anodeu- 
oberfläche w ar. D iese B eziehung zwischen A nodenoberfläche u. W iderstand  der 
Zelle konn te  auch m it anderen M ethoden nachgewiesen w erden. E ine analoge B e
ziehung konn te  fü r die Ä nderungen des Zustandes der Ä nodenoberfläche infolge 
m ikrogeom etr. M odifikationen festgcstcllt werden. Bei zunächst steigender, dann 
abnehm ender Spannung zeigte die Strom - Spanriungskurve eine A bnahm e des B a d 
w iderstandes infolge Angriffs durch K orrosion bei erhöhten  Spannungen. W urde 
bei den Messungen bei genügend kleiner Ä nodenoberfläche gerüh rt, dann  ließ sieh 
eine A bnahm e des elektr. W iderstandes der Zelle nachweisen. (C. It. hebd. Sdances 
Acad. Sei. 227. 835— 36. 27/10. 1948.) G o t t f r ie d . 6514

A. I. Gerschewitsch, T. A. Michailowa und  D. 0 .  Slawin, Elektrolytisches 
Polieren metallographischer Schliffe. Zum elektro ly t. Polieren von «StaäZschliffen 
w ird  eine Vorr. empfohlen, die bei niedrigen Spannungen von  6— 12 V olt die E r 
zeugung hoher S trom dichten  bis zu 800 A m p./dm 2 gew ährleistet. D ie U n te rs .- 
E rgebnisse lassen erkennen, daß das Verf. der elek tro ly t. B ehandlung von Schliffen 
aus n ich trostendem  Stahl u . Gußeisen nach voraufgehender B ehandlung au f grobem  
Schm irgelpapier N r. 1 in  der L aborprax is m it E rfolg  verw endet w erden kann. 
H ierbei kann  das Polieren der Schliffe m it ihrem  Ä tzen verein igt w erden. Jedoch 
kann  auch das Schleifen u. Ä tzen voneinander g e tren n t w erden. (3aB0gci<an JlaGo- 
paTopun [Betriebs-Lab.] 14.1437— 38. Dez. 1948. A llunions-W iss. F orschungsinst, 
des ehem. M aschinenbaus.) H o c h s t e in . 6514

J. A. Wettergreen, Elektrochemisches Putzverfahren fü r  große Stahlgußstücke. 
D as auf 400° vorgew ärm te G ußstück w urde als K athode in ein geschmolzenes 
N aO H -B ad von 400—-450° eingehängt u . 3 Min. bei 2200 Am p. von anhaftendem  
F e tt  u. Öl gereinigt. D ann w urde um gepolt u . bei 6— 7 V olt u. 4000 A m p. 2 S tdn. 
behandelt. D a diese Zeit noch n ich t ausreichte, w urde w eitere 2,5 S tdn . behandelt. 
D as G ußstück, welches s ta rk e  A nbrennungen von F orm sand  aufwies, w ar nach der 
B ehandlung sauber. D as Verf. b ie te t daher gegenüber dem norm alen P u tzen  große 
Vorteile. (Amer. F oundrym an  13. N r. 4. 120— 24. A pril 1948. Schenectady, N. Y. 
General E lectric Co.) K r ä m e r . 6514

D. R. Dhlngra, G. N. Gupta u n d  M. G. Gupta, Die Elektroplattierung a u f nicht- 
leitenden Oberflächen. U nters, verschied. M öglichkeiten zum  L eitendm achen von 
N ich tleitern  u. Vers., eine M eth. zu finden, die fü r alle N ich tle iter geeignet is t. Sie 
bes teh t darin , die Oberflächen m it SnCl2-Lsg. zu sensibilisieren u. m it einem Ag- 
Ü berzug aus einer alkal. Ag-Lsg. zu versehen. D extrose d ien t als R ed-M ittel, F o rm a l
dehyd g ib t le icht schwarze Flecken. D anach  w ird in  einem verd . Cu-Bad 30— 60 Sek. 
vorverkupfert. In  einem n. saurem  Cu-Bad w ird  dieser Ü berzug v e rs tä rk t. D ie A b
scheidungsbedingungen des Cu rich ten  sich nach der A rt des zu verkupfernden 
W erkstoffs. (J . Ind ian  ehem. Soc. 11. 123— 38. 1948. K anpur, U. P . G eneral Res. 
Sect. I I . B. Techn. In st.)  J .  F is c h e r . 6514
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J. Barrington Stiles, Metallische Überzüge im  Gießereiwesen. G espritz te M etall
überzüge können in  der G ießerei zur Erzeugung einer Schutzschicht auf Modellen 
zu r R ep ara tu r u. zum  Auflegen einer Schicht auf fehlerhafte S tücke b en u tz t werden. 
Al u . Zn auf S tah l w irken anod., kathod . E lem ente wie P b  u. Sn sind n u r bei a b 
solut d ichtem  Ü berzug ein Schutz. Cu in  0,12 mm  S tärke w ird auf K ernkästen  auf- 
gespritzt, dam it die K erne sich g u t vom  K asten  lösen. Auch fü r Modelle h a t  das 
sonst als weich b e tra ch te te  Cu gutes Verli. gezeigt. K athod . Ü berzüge m üssen sehr 
dick sein, Holz- oder Gipsmodelle können in  gleicher W eise geschützt w erden. G uß
eisen w ird gegen O xydation bei hohen Tem pp. durch Al-, Cr-Ni- oder A l-Schichten 
auf Cr-N i-G rundüberzug geschützt. R ep ara tu rverff. sind vor allem  auf O berflächen
schäden beschränkt. A uf die trockene, fettfreie , rauhe O berfläche von Holz, P ap ier, 
Gips, B eton usw. w ird  oft ohne V orbehandlung gespritzt. A l-Überzüge können auf 
S tah l u. Gußeisen durch G lühen bei 750° durch Diffusion gebunden w erden. V o r 
aussetzung für m echan. haftende  Schicht is t bei m etall. W erkstoffen eine V er
zahnung m it der Oberfläche. D ies w ird erreich t: D urch  S andstrahlen , evtl. m it T on 
erde oder Carbidcn bei gehärte ten  W erkstoffen; durch E inarbe iten  von N u ten  bei 
weichen W erkstoffen (am erikan. M etco-Ver f .) ; durch A bfunken der Oberfläche m it 
W echselstrom  p rim är 220 Volt, 14 Am pere, sekundär 9 V olt, 340 A m père zwecks 
A ufrauhung; durch Beheizung m ittels B renner w ird  nach dem  Spritzen die B indung 
hergestellt, vor allem  fü r verschleißfeste Überzüge. Bei B ehandlung der pliysikal. 
Eigg. w ird darauf hingewiesen, daß die H ärte  an  den G renzen aufgespritzter K örner 
weniger als halb  so hoch liegt wie in  K ornm itte . D iskussion, vor allem der A n
wendungsm öglichkeiten. (Proc. In s t. B rit. F oundrym en 41. A 202— A210. 1947/48.)

K r ä m e r . 6516
J. H. Nelson, Herstellung von Überzügen im  Vakuum . Zur H erst. von dünnen 

Ü berzügen auf Spiegeln, L insen, K ondensatoren , w erden zwei neue Verff. industriell 
angew endet: 1) ,,Sprüh“-Vror.c.ü : bei einer elektr. E n tlad u n g  in  einem Gas m it einem 
V akuum  von 0,1 m m  H g schlägt sich das K athodenm ateria l auf G egenstände in  der 
N ähe der K athode n ieder; V orteil: G roße M aßhaltigkeit des N d .; N achteil: sehr 
langsam er P rozeß, n u r  anw endbar zum  N iederschlagen von M etallen, bes. E del
m etallen. 2) „Verdam pfungs“-Verf. : bei einem H ochvakuum  von 0,001— 0,0001 mm  
H g schlagen sich die Moleküle einer üb er den Schm elzpunkt erh itz ten  Substanz, z .B .  
Al, Zn, Calciumfluorid, auf G egenständen in der N ähe nieder, weil die m ittlere 
freie W eglänge der Moleküle erst bei diesem H ochvakuum  groß genug ist. Sie b e 
trä g t z. B. bei einem G asdruck von 0,0001 mm  H g 25 in. (635 mm) u. von 0,001 mm  
H g 2,5 in. (63,5 mm). V orteil: große N iederschlagsgeschw iudigkeit, V erw endung 
der verschiedensten S ubstanzen zum  N iederschlagen u. M assenproduktion; N ach
te il: hohe K osten zur H erst. des H ochvakuum s, geringere M aßhaltigkeit des Ü ber
zuges. (Metal Ind . [London] 73. 343— 45. 29/10. 369— 71, 373. 5/11. 1948.)

I I il g e r s . 6516
G. Zeunert, Wesen und  A nw endung des M etallspritzens, üb erb lick . B ehandelt 

w erden das W esen der Spritzschicht, das V erspritzen von Zn, Sn, Al, S tah l u . b e 
sonderer Metalle, gasbeheizten . E lek tro-S pritzp isto len . (Z. Ver. dtsch. Ing. 90 [N.F.] 
341— 42. Nov. 1948.) H a b b e l . 6516

J. Puschel, Spritzverstählen —  ein Gebot der S tunde!  (Vgl. C. 1948. I I .  441.) 
K urze allg. Ü bersicht über die B edeutung  des Verf. u. seine A nw endungsm öglich
keiten. (Techn. H andw erk 3. 89. Ju n i 1948.) K l e v e r . 6516

H. Siiman und  M. F. E. Fry, Bleiplattierung a u f A lum inium -B ronze. D er R o to r 
einer P araffinpum pe, der aus A l-Bronze m it 10— 12 (% ) Al, 4— 6 N i, 4— 6 Fe, 
1,0 Mn, R est Cu besteh t, w ird durch einen Sn- u. P b-S n-Ü berzug gegen K orrosion 
bei hoher B eanspruchung u. genauer E inpassung  geschützt. B ehandlung: D er R o to r 
is t in  den galvan. B ädern  w aagerecht eingespannt; die reinen Pb-A noden (Cu u n te r  
0 ,08% )hängen senkrech t; E n tfe ttu n g in  T rieh loräthylen , ka thod . Reinigung in  heißer 
alkal. Lsg., E in tauchen  ins Ä tzbad (30 [Vol%] I IN 0 3, 40 II2S 0 4, 30 ILO). H erst. 
des Z inn-„H auches“  im N atriu m stan n a t-B ad  [72— 96 g N atriu m stan n a t/L ite r, 30 g 
N a-A cetat/L iter, 12 g N aO H /L iter, 60°, n ich t über 20 A m p./sq. ft. (215 A m p./m 2)], 
nochm aliges T auchen in  dio Ä tzslg. nochm aliger S n-H auch von 0,00005 in 
(0,00127 m m ), A bkühlung auf R aum tem p. in  fließendem  W ., P b -P la ttie ru n g  im  
F luorborat-B ad  (300 g b as . B leikarbonat/L iter, 480 g F luorw asserstoffsäure von 40%  
H F /L ite r, 212 g B orsäure/L iter, 10 A m p./sq. f t.  (107 A m p./m 2), nochm aliger Sn- 
Ü berzug bei 65°, 2 std . E in tauchen  in  M ineralöl bei 160— 165° (beim  E in tauchen  nu r 
120°) zum  E indiffundieren des Sn ins P b . (Metal Ind . [London] 73. 48— 50. 
16/7. 194S.) HlLGERS. 6516
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H. Siltnan, D ie Verbleiung von Lageroberjläclien aus Bronze fü r  Hochdruck - 
brennstoffpumpen. D urch die V erbleiung des B ronze-Rotors fü r Breim stoffpuinpcu 
von G asturbinen (10— 12 [% ] Al, 4— 6N d, 4— 6 Fe, 1 Mn, R est Cu) kann  die L ebens
dauer verlängert werden. N ach dem E n tfe tten  u. Beizen in  40 (Vol.% ) II2S 0 4, 
30 IIN O s, 30 H20  bekom m t der R o to r einen dünnen Zn-Ü berzug (1,2 p) aus einem 
S tanna tbad . W enn der Ü berzug n ich t einwandfrei ist, m uß er en tfe rn t u. w ieder 
neu aufgetragen w erden. V erbleit w ird im  F luorboratbad  nach G r a y  u . B lum  (10 p). 
D anach erfolgt w ieder eine V erzinnung (1,2 p). In  einem Ölbad aus neutralem  
Mineralöl w erden die (M attschichten 2 S td . lang bei 160— 165° erh itz t. H öhere 
D iffusionstem pp. erzeugen schädliche Spannungen in  der Oberfläche. N ach B e
endigung w ird g u t en tfe tte t u . das Teil geläppt. F ü r  P um pen bei höheren Tem pp. 
w ird Versilberung em pfohlen. (J . E lectrodepositors’ techn . Soc. 23. 43— 58. 1947 
bis 1948.) J .  F is c h e r . 6516

J. W. Cuthbertson, Die Abscheidung von Speculum . Speculum  is t eine Cu- 
Legierung m it 40— 50%  Sn. Die N dd. sind sehr feinkörnig m it einer H ä rte  von 
450 Vickers u. gu ter A briebfestigkeit. D ie D ehnbarke it is t gering, das Reflexions
verm ögen 70%  bezogen auf Ag, die A nlaufbeständigkeit sehr gu t, besser als bei Ag. 
Speculum  d ien t deshalb als E rsa tz  fü r Ag bes. fü r Bestecke. D ie A bscheidung erfolgt 
aus a lkal.C yanid lsg .,z .B .40(g /L iter) Sn(als S tannat), 8 Cu (als CuCN),16freiesNaCN, 
15 freie N aO II. Als B adbehälte r genügen Fe-W annen. G lasauskleidungon sollen 
nachteilig  sein. Legierungsanoden sind fast unlöslich. D ie E inzelanoden Cu u. Sn 
w erden ge trenn t polarisiert, um  bes. das Sn zu zwingen, als S tan n a t in  Lsg. zu 
gehen. (Spannung: Sn 3— 5 V, Cu 2— 3 V). Die S trom verteilung soll Sn: Cu =  3 : 1 
sein. Die B adtem p. is t 65°, die S trom dich te 2,5 A /dm 2. E in  einw andfrei w irksam er 
G lanzzusatz is t noch n ich t gefunden worden. F rü h e r sind 80 g /L iter RocHELLEsalz 
vorgeschlagen worden. Scheidet sich Speculum  ohne Zusatz glänzend ab , so is t das 
ein Anzeichen dafür, daß der Cu-Antcil im  N d. zu hoch ist. J .  E lectrodepositors’ 
techn . Soc. 23. 143— 50. 1947/48.) J .  F is c h e r . 6516

W. H. Sawyer, D ie P ra xis  der Abscheidung von Speculum . B erich te t w ird  über 
A rbeitsbedingungen, die Ü berw achung u. die möglichen Fehlerquollen. ( J .  E lec tro 
depositors’ techn. Soc. 23. 151— 62. 1947/48.) J .  F is c h e r . 6516

E. W. W ilson, Bemerkungen über die Glanzversilberung. A lp a ka  w ird in 
N aO II-Lsg., B ritannia  in K OH-Lsg. en tfe tte t. D ie üblicherweise folgende Beize in 
IINOj- II2S 0 4-Gemisch ra u h t die Oberfläche zu s ta rk  auf. Deshalb m uß Beizen in 
10 %ig. H2S 0 4 genügen. D anach w ird 2 Min. lang in  einem alkal. P hosphatbad  
behandelt. N ach der V erquickung folgt eine „strike“ - Versilberung (7— 9 g /L iter Ag u. 
500%  freies Cyanid). D ann folgt die eigentliche V ersilberung. Als b rauchbare G lanz
zusätze w erden em pfohlen: 1. CS2. Ausgangslsg. 28 g CS2 mischen m it 56 g Ä ther 
u . ca. 1 L ite r  Ag-Lsg. Innerhalb  7— 14 Tagen täg l. S chütteln , dann  vom  U ngelösten 
scheiden. J e  lOOLiter B ad  vorher 7,5 gdieser Lsg. zugegeben. 2. Zusatz von R . W e in e r  
(6 g Selenit m it Grünau 1005, einem K ondonsationsprodukt einer E iw eißverb, m it 
einer F ettsäu re). S trom dichte 2— 3 A /dm 2. Badbew egung erhöh t den Glanz. (J . 
E lectrodepositors’ techn. Soc. 23.139— 42.1947/48.) J .  F is c h e r . 6516

F. Kliefoth, Die Verschleißfestigkeit verchromter Zylinderbüchsen im  A cker
schlepper. (M otortechn. Z. 9. 91— 93. N ov./Dez. 1948.) F e n n e l . 6518

E. Nachtigall, Stand der Oberflächenschutzbehandlung der Leichtmetall-Legie
rungen. Vf. g ib t einen Ü berblick über alle Verff., die zum  Schutz von Al- oder Mg- 
Legierungen geeignet sind u . die sich b ew ährt haben . (Arch. M etallkunde 2. 194— 97. 
15 .11 .1948 .) J .  F is c h e r . 6528

H. R. Baker und  W. A. Z lsm an , Polare Inhibitoren. Theorie und  Eigenschaften. 
E s w erden die verschied. E rscheinungsform en d isku tiert, dio bei der A dsorption  von 
polaren  Lsgg. durch nich tpolare oder schwach polare Lösungsm m . au ftre ten . D er 
M echanism us der R ostverh inderung  durch einige po lare V erbb. w ird  au f Eigg. der 
adsorbierten  (Moll, bezogen, wie hydrophob. Eigg., A dsorptionsenergie, E infl. der 
Tem p., ster. B ehinderung, D urchdringung der M onoschicht durch W asser-M oll. u. 
Löslichkeit der M onoschicht in  W asser. Zur A usw ertung der E rgebnisse w urden 
m ehrere reine K W -Stoffe, m ehrere chlorierte K W -Stoffe, eine G ruppe von a liphat. 
D iestern, einige Polyalkylglykol-D erivv. u . verschied. T ypen von Silikonen u n te r 
sucht. (Ind . Engng. Chern. 40. 2338—-47. Dez. 1948. W ashington, N aval Res. 
L ab .) J .  F is c h e r . 6538

P. H. de Villiers, Korrosion. M it besonderem H inblick au f die chemische Industrie . 
D er 1. Teil en th ä lt eine allg. E rö rte rung  der Begriffe „ trockne“ u. „feuch te“ 
Korrosion sowie der Erscheinungen, durch die die K orrosion sich bem erkbar m acht
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u. beeinflußt w ird. Im  2. Teil behandelt Vf. die K orrosion von Fe, Cu, P b , Al, Ta, 
Ag, Mg, Sb u. Cr-Ni-Stalil. Im  3. Teil w ird bes. die B edeutung der K orrosions
beständigkeit von Legierungen als B austoffe erö rte rt. E s w erden die Cr-Ni-Stähle, 
B ronzen u. Si-Legierungen m it m ehr als 14%  Si erw ähnt. Von den N ichtm etallen  
werden erw ähnt das gegen H F  beständige P hosphatglas, die Silikone, die verschied, 
k iinstl. K au tschukarten , sowie das Im prägnieren  von Holz m it H arzlösungen. A b 
schließend w ird kurz auf die Schutzwrkg. von m etall. u. organ. Ü berzügen e in 
gegangen u. die B edeutung  von Inh ib ito ren  als M ittel zu r K orrosionsverhinderung 
gestreift. (South  A frican ind. Chemist 2. 53— 58. M ärz. 71— 75. April. 85— 90. Mai. 
1948. Som erset W est, Cape Explosives W orkes L td .)  J .  F is c h e r . G538

T. H. Rogers, Der E in flu ß  von M ikro-Organismen auf die Korrosion vonM etallen. 
(Vgl. J .  In st. M etals 75. [1948.] 19.) D ie K orrosion von (Metallen durch B akterien , 
P ilzen u. anderen lebenden M ikroorganism en kann  hervorgerufen w erden durch 
die lokale Bldg. von CO„, If2S u. organ. u. anorgan. Säuren u. das Anwachsen der 
organ. Substanz durch die U m w andlung (M etabolismus) der B akterien , welches als 
Beschleuniger der K orrosionsrk. w irk t (P roduktion  von reversiblen O xydations- u. 
R eduktions-System en u. „O xyd trägern“ ), gleiche F älle wie die anaerob. Korrosion 
an Fe, hervorgerufen durch die T ätigkeit von sulfatreduzierenden B akterien , bei 
denen die K orrosionsrk. ein B estandteil des m etabol. Zyklusses der B akterien  ist. 
Gewisse B akterien , die sich an  der M essingoberfläche ansiedeln, w erden durch das 
Inlösunggehen des Cu in  ihrem  W achstum  gefördert. Zur B ekäm pfung des Einfl. 
der B ak terien  auf die K orrosion is t die V erw endung spezieller F arben  oder Chlor- 
zugabe m it u . ohne N H 3 möglich, am  besten aber die E n tw . w iderstandsfähiger 
Legierungen. (M etal Ind . [London] 73. 403—05. 19/11., 432— 33. 26/11. 1948.)

H il g e r s . 6538
R. B. Donworth, Konstruktion und M aterialzusammensetzung als Faktoren für  

die Kesselkorrosion. Vf. g ib t einen Ü berblick über die M aterialien, die fü r die K on
struk tion  von D am pfkesseln veiw endet werden. E s w ird bes. auf die schädlichen 
Einfll. hingewiesen, die es notw endig m achen, daß fü r die einzelnen P hasen  des 
K reislaufes die geeigneten M etalle verw endet werden. E ine geeignete K onstruk tion  
kann  die A nsam m lung von angreifenden K ondensaten  verh indern . (B last F u rnace 
Steel P la n t 36. 1236— 39. O kt. 1948.) J .  F is c h e r . 6538

K. Wickert und  J. Kroll, Die Absorption von molekularem Sauerstoff an E isen-
Ill- liy d ro x y d  in  Wasser. N ach U nterss. der Vff. w ird  in  W . mol. gelöster 0 2 
durch ausflockendes F e  (OH)3 absorp tiv  gebunden. D ie absorb ierte ¿„-Menge 
n im m t dabei m it zunehm ender Fällungs- bzw. A bsitzzeit zunächst zu, bis sich nach 
einiger Zeit (etwa 100 S tdn.) ein G leichgew ichtszustand e inste llt; die entsprechende 
K urve verläuft dem entsprechend parabol. u . nach  etw a 100 S tdn. asym pto t. zur 
Zeitachse. D urch diese Eig. von gefälltem  F e  (OH)3, die in  gleicher W eise auf ge
bildeten  R ost zu trifft, gew innt die Sauerstoffkorrosion von  E isen in  W . ein neues 
Gesicht. D ie ablaufenden K orrosionsvorgänge w erden an H and  der N2-0 2-K ette  
m it eisernen E lektroden eingehend d isku tiert. D ie kathod . Auflösung des E isens 
findet h iernach im  G egensatz zu den A nschauungen von E vans u. seinen A nhängern 
eine einfache E rk lärung. D ie von den Vff. geschaffenen Begriffe H auptlokal
element n . Unterlokalelement w erden eingehend defin iert u . der prinzipielle U n te r
schied zwischen elektrochem . u. ehem . K orrosion in  ein neues L ieh t gerückt. (Gas- 
u . W asserfach 89. 243— 45. 1948.) B ö r sig . 6538

Nathan Kaplan und Rodney J. Andrus, Korrosion von M etallen in  roter rauchen
der Salpetersäure und in  M ischsäuren. D en U nterss. lagen eine A nzahl rostfreier 
S tähle u. andere Fe-halt. Stoffe, d a ru n te r Gußeisen u. D uriron, ferner 2 S tellite, 
9 Al-Legierungen, sowie verchrom tes M etall, Sn-Folien, B abbitt-M etall, A u u . Ta 
zugrunde. D ie Salpetersäuren en th ielten  6,5 bzw. 16% N 0 2, die M ischsäuren neben 
H N 0 3 noch ILSO,; u . H 3P 0 4. W ährend  einige rostfreie S tähle u . D uriron  durch 
die rauchenden  Säuren (der U nterschied im N 0 2-Geli. w irk te  sich kaum  aus) n u r 
wenig angegriffen w urden, t r a t  hei den Al-Legierungen stä rkere  K orrosion auf. 
Die S tellite u . Cr w urden nu r leicht korrodiert, w ährend  Sn, A u u. T a auch hei er
höh te r Tem p. ausgezeichneten W iderstand  aufw iesen. D ie M ischsäuren griffen 
w eniger s ta rk  an als die rauchenden Säuren. (Ind . E ngng. Chem. 40' 1946 
bis 47. Okt. 194S. P asadeua, Calif., J e t  propulsion L aborato ry , California In s t, of 
Technology.) K . G e is s l e r . 653S

Michel Smialowsky, Untersuchung von interkristalliner Korrosion von Stahl bei 
E inw irkung von N itraten. An 0,5 mm sta rk en  S tah ld rah t m it 0,06 (% ) C, 0,01 Si, 
0,15 Mn, 0,022 P , 0,038 S u. 0,10 Cu m it 26 kg/m m 2 Zugfestigkeit u . 1 m m  sta rken
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Blechproben m it 0,06 C, 0,25 Mn, 0,016 Al, u. 0,18 Cu m it 0,03 C, 0,31 Mn, 0,016 Al 
u . 0,16 Cu m it 0,06 C, 0,31 Mn, 0,014 Al u. 0,15 Cu u. m it 0,18 C, 0,57 Mn, 0,054 Al 
u . 0,09 Cu m it 30—48 kg/m m 2 Zugfestigkeit w ird die Zeit bis zum  B ruch bei E inw . 
von A m m onium - u. N a triu m n itra t m it verschied. Zusätzen in  A bhängigkeit von 
verschied. Zugbelastungen un tersuch t. E s ergeben sich h ierbei Belastungs-Zeit- 
K urven, die bei fast allen M aterialien bei hoher B elastung bei geringen S tu n d en 
zeiten beginnen, s ta rk  abfallen u. bei niedrigen B elastungen (etw a 20%  der Zug
festigkeit) parallel zur x-Achse (Zeit) verlaufen. (Rev. M etallurgie 45. 32— 37. 
Ja n ./F eb r. 1948.) B a e d e k e r . 6538

K. W ickert u n d  H. Pilz, D ie Lokalelementwirkung bei der E isenaujlösung in  
Salzsäure. Aus den Ergebnissen der Verss., daß die O berflächenbeschaffenheit von 
ausschlaggebender B edeutung fü r die Lösegeschwindigkeit des F e  ist, erg ib t sich 
die A nschauung, daß es zwei L okalelem enttypen g ib t: solche m it d irektem  u. 
solche m it ind irek tem  E lektronenübergang. Von E infl. is t auch die A lterung des 
M etalles, d a  h ierdurch die O xydschichten u. die ak tiven  Stellen eine w esentliche 
Ä nderung erfahren. Vff. entw ickeln e inehestim m te V orstellung über den M echanis
m us u. prüfen, ob zwischen Theorie u. P rax is Ü bereinstim m ung herrsch t. (Arch. 
M etallkunde 2. 207— 16. 15. Nov. 1948.) J .  F is c h e r . 6538

P. H. Cardwell und  S. J. Martinez, Korrosion von Kesselstahl durch H C l m it 
Sparbeizzusätzen. Zur Feststellung  der W rkg. der Säure bei der E n tfernung  von V er
krustungen  oder Schlam m ablagerungen in  Kesseln, W ärm eaustauschern , K onden 
satoren, W asserleitungen u. dgl. w urden verschied. S täh le von fü r Kesselrohre, 
Kesselschüsse u. K opfteile, H and- u. M annlochdeckel bzw. Ü berh itzerrohre b e 
n u tz ten  Sorten un tersuch t. G eprüft w urde: der E infl. des R einigungsm ittels (S an d 
strah len , Beizen m it Säure, e lek troly t. B ehandlung m it B asen u. S äuren ; die m it Sand 
abgeblasenen P roben  w urden, bes. von schwacher Säure, viel s tä rk e r  korrodiert) 
der Einfl. der Sparbeize (1. A s-haltiges M ittel, 2. N -Verb. +  Cu-Salz, 3. arom at. 
V erb. aus K ohlenteer, 4. D ibuthylth io liarnstoff) u. der Tem p. u . Säurekonzentration  
auf die verschied. S tahlproben. A ußerdem  w urde der E infl. des C- bzw. Si-Geh. des 
S tahles auf die K orrodierbarkeit festgestellt. —  Es zeigte sich, daß es bei B enutzung  
geeigneter Sparbeizen möglich ist, den S tah l vor dem  A ngriff der Säure w irksam  zu 
schützen. D ie W rkg. der Zusätze wechselt, so daß für jeden bestim m ten F all eine 
sorgfältige Auswahl notw endig ist. D ie m eisten W erkstoffe können bei ca. 75° m it 
der Sparbeize 3 behandelt w erden, wobei der K orrosionsverlust u n te r 0,03 lb ./sq . ft. 
(0,15 kg/qm ) liegt. D ie bei einzelnen S tählen, bes. bei dem H anddeckel, hohe 
K orrodierbarkeit kann  durch eine G lühbehandlung beträch tlich  herabgesetzt 
werden. M it steigender Tem p. w ächst der K orrosionsangriff. D as gleiche g ilt auch 
fü r die Konz, der Säure. E ine A usnahm e m achen die C-Stähle m it hohem  Si-G ehalt. 
(Ind . Engng. Chem. ind. E d it. 40. 1956— 64. O kt. 1948. Tulsa, Okla., Dowell, Ino.)

K. G e is s l e r . 6538
N. G. Mendlina, D ie korrodierende W irkung der Sulfitcelluloseablauge, der 

Schlempe und  der Gerbextrakte auf E isen. E s w ird die A nsicht b es tä tig t, daß die Fe- 
K orrosion m it der E rhöhung der H '-K onz. ansteig t. U n ter sonst gleichen B ed in 
gungen w irken Fll. s tä rk e r korrodierend als D äm pfe. J e  konzen trierte r die E x trak te , 
desto geringer is t die K orrosion. D a F e von den erw ähnten F ll. m it p H 7 n ich t a n 
gegriffen w ird, lassen sich die A blaugenextrak te in  E isenappara ten  lierstellen, 
'wobei ih re  Q ualitä t n ich t bee in träch tig t w ird. (JlerKan npo.Mi.uiiaeiiHOCTb [Leiclit- 
Ind .] 8. N r. 12. 20—22. Dez. 1948.) G o r d ije n k o . 6538

—, Korrosion in  der Salzindustrie. Ü berblick üb er korrosionsbeständige W erk 
stoffe. (Centre Inform . Nickel Ser. X  N r. 18. 1— 8. 1948.) J .  F is c h e r . 6538

A. M. W ard, D ie Korrosion von weichem Stahl durch A m m onium sulfat. D er A n
griff von feuchtem  (NH.,)2S 0 4 is t au f angerosteten , weichen S tah l erheblich größer 
als auf die blanke Oberfläche. Reines, trockenes (N H 4)2S 0 4, welches keine F eu ch tig 
keit aus der A tm osphäre angezogen h a t, greift weichen S tah l n ich t an. F ü r  die 
Verss. w urde ein H äufchen von 0,5 g (N II,)2SO, auf die P robe gebrach t u . m it 
0,15 cm 3 H20  angefeuchtet. E inw irkungsdauer 24 S tdn. hei R aum tem pera tu r. Die 
In te n s itä t des chem. Angriffs w urde festgestellt, indem  m an den Fe-Geh. in  dem  
abgespülten Salz-Rost-Gem isch erm ittelte . U nterss. über die E inw . von (N H 4)2S 0 4 
auf die K orrosionsdauerfestigkeit w erden noch durchgeführt. (Ind . Chem ist 24. 722 
bis 724. Nov. 1948.) B ö r sig . 6538

Paul Lacombe und Nicolas Yannaquis, Die interkristalline Korrosion des A lu 
m inium s hoher Feinheit. Die A nnahm e, daß die in te rk ris ta lline  K orrosion bei Al-
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Legierungen auf dem  I ’o ten tia l der V erunreinigungen auf den K orngrenzen beruhe, 
w ird von den Vff. verneint, da die In te n s itä t der K orrosion n ic lit geringer w ird  bei 
Steigerung der R einheit. D ie N eigung zur K orrosion w ird  auf die S tru k tu r  der 
K orngrenzen zurückgeführt, die bes. bei den Grenzen zwischen K ristallen  sehr 
verschied. O rientierung in  E rscheinung tr i t t .  D ie A ngriffszeiten können durch B e
einflussung der Oberfläche u. durch elektro ly t. B ehandlung verkü rz t werden. F ü r 
die U nters, in  HCl w erden in  rekrista llis ierten  P roben  große K ristalle  von 1 cm2 
Oberfläche bei 2%  D ehnung u. W ärm ebehandlung bei 600° u. langsam er A b
kühlung erzeugt. D ie K onz, der HCl b e trä g t 10— 25% . Bei 28% ig. HCl is t an 
elektro ly t. poliertem  M etall innerhalb  3 Tagen eine vollständige Herauslsg. der 
K ristalle möglich, hei 10%ig. HCl w ird die A ngriffszeit fü r eine geeignete B eobach
tu n g  des K orngrenzenaugriffs au f 25— 30 Tage erhöht. D er Ä tzangriff kann  durch 
E lektro lyse v e rs tä rk t w erden. Als A node is t  in  10%ig. HCl bei 16 m A /dm 2 die 
Herauslsg. in  7 Tagen, bei 15%ig. HCl schon in  3 Tagen vollständig. E ine E r 
höhung der S trom stärke vergrößert die F lächenätzung . D as O ptim um  w ird  bei 
anod. Schaltung zu 10— 15 m A /dm 2 angegeben. D er A ngriff bei kathod . S chaltung 
is t ungleich u. fü h rt in  15%ig. HCl bei 16 m A /dm 2 innerhalb  3 Tagen zum  H eraus
lösen der K ristalle. Beim A tzen en tstehen  leichte R isse innerhalb  der F lächen in 
folge ungleicher S tru k tu r  der K ristalle. D ie U nters, von Al m it 99,99%  R einheits
g rad  ergibt, daß die K orngrenzen m it verschied. In te n s itä t angegriffen w erden, so
wohl unterschiedlich zueinander als auch in  sieh hei n ich t geradliniger G renzen
führung. Die U nterschiede w erden auf die verschied. O rientierung der anliegenden 
K ristallkörner zurückgeführt. (LAUE-Diagramme oder K orrosionsfiguren.) Bei den 
großen K ristallen  nach  der R ekrista llisa tion  w erden 3 Form en unterschieden : 
streifenförm ige K ristalle, die einen anderen durchw achsen (selten), K ristalle, die 
geradlinig begrenzt sind, u. K ristalle, die m ehr oder weniger s ta rk  kurvenähnlich  
begrenzt sind. E s w erden 2 H ypothesen  d isk u tie rt; nach  der elektrochem . w erden 
die anod. w irkenden V erunreinigungen auf den Korngrenzen, angehäuft angenom 
men. D ie verschiedenartige A uflösung se tz t die bevorzugte A nhäufung au f der 
Grenze bestim m t o rien tierte r N achbark ristalle  voraus. Diese H ypothese s te h t aber 
m it der U nabhängigkeit der Geschwindigkeit des K orngrenzenangriffs bei E r 
höhung der R einheit von Al im W iderspruch. D ie H ypothese der E ig en stru k tu r der 
K orngrenzen n im m t an, daß durch die gegenseitige L age der benachbarten  G itte r 
m ehr oder weniger s ta rk e  G itterstörungen  au ftre ten  können, je  nach  der B e
grenzungsform  der N achbarkristalle. E s können entw eder alle G itte rp u n k te  gem ein
sam  besetz t (kein Angriff) oder aber bes. bei kn rvenhafte r Begrenzung einzelne 
G itte rpunk te  frei bleiben u. eine G itte rstö rung  verursachen (stärkerer Angriff als 
an n ich t gestörten  P unk ten ). (Rev. M étallurgie 45. 68— 77. M ärz/A pril 1948.)

K atz . 6538
M. van Rysselberge, Der K a m p f gegen die Korrosion. Ü berblick. (R evêtem ent 

e t P ro tection  1948. 45— 60. L ab . de la  Sofina, Commission Beige P ro t. Corr.)
J .  F is c h e r . 6538

Otto Jordan, Beziehungen zwischen Metallunterlage und  F ilm  als Grundlage der 
Korrosionsschutzwirkung von Schutzüberzügen. M aßnahm en zur V erbesserung des 
Rostschutzw esens, A nforderung an die Schutzschichten, wie Porendich tigkeit, 
W asser- u. D am pfdurchlässigkeit, H aftfestigkeit, Passivierungsw irkung. Die 
H aftfestigkeit w ird bestim m t durch  die V orbehandlung der (Metalloberfläche, die 
Grenzfläche E isen-Schutzschicht u . den E infl. des B indem ittels. Hinweis auf 
den E insatz sy n th e t. B indem ittel. (Angew. Chem., Ausg. B 20. 292—-95. N ov. 1948. 
M ünchen.) J .  F is c h e r . 6538

R. B. Mears, Der Vorgang des kathodischen Schutzes. Es w erden die physikal. 
ehem. G rundlagen des kathod . Schutzes behaudelt. ZurV erm eidung von K orrosionen 
an iu  der E rde verlegten  Gasrohren, Ö lleitungen usw. is t eine in  einem A bstand  von 
25— 125 cm gelegte A node von 0,8— 16 m Länge aus Zn, Mg oder Al m it einem z u 
sätzlichen S trom  von 20— 200 mA nützlich . Bei großen W asserbehältern  werden 
auf ihren  Innenseiten  E lektroden m it Anschluß an  eine S trom quelle m it Erfolg 
gegen K orrosion eingebaut. (M étaux e t Corrosion 23 (24). 50— 56. M ärz/A pril 1948. 
P ittsbu rgh , P a ., Carnegie Illinois Steel-Corp.) B a e d e k e r . 6538

W. W iederholt, Korrosionsprüfverfahren. Zusam m enstellung von den in den 
Jah ren  1939— 1946 veröffentlichten deutschen A rbeiten  üb er K orrosionsprüfungen 
(N aturverss., L aboratorium s verss., B eurteilung der korrosionsschützenden W rkg. 
von Ü berzügen). (N aturforsch. Med. D tsclil. 1939— 1946. 31. 274— 83. 1948. Berlin.)

H o c h s t e in . 6540
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IX. Organische Industrie.
F. G. Ciapetta, S. J. Macuga und  L. N. Leum, Depolymerisation von Butylen- 

Polymeren. (Vgl. auch. Cia pe t t a , Macuga u . L e u m , C. 1948. E . 2835.) Vff. u n te r
suchen die k a ta ly t. D epolym erisation der C8-Polym eren (I) von Isobu ty len  (II) 
u. der C8-Miscbpolymeren ( II I)  von (II) m it n -B utylen  (IV) zwecks G ewinnung 
von reinem  II als A usgangsm aterial fü r K unststoffe u . syn the t. K autschuk . 
Als bes. geeigneter K o n tak t w urde hierbei der Ton „Altapulgus clay“ (V) 
gefunden, an dem  die D epolym erisation von I zu reinem  II m it fas t 100%ig. 
A usbeute erfolgt, w ährend aus I II  reines I n u r m it A usbeuten von 90 bis 
98%  erhalten  w ird. A ußerdem  w urden noch Verss. an einem sy n th e t. S i02 
— 10 A120 3 K o n tak t (VI) u. H 3P 0 4-K o n tak t auf K ieselgur (VII) durchgeführt. 
F ü r  d ie B e s t .  des II-Geli. im  R eaktionsprod. w ird die von Ma l po l d e r  u . B row n  
(C. 1948. I I .  954.) m odifizierte M assenspektroskopie b en u tz t. Die D epolym eri
sation w urde durebgefülirt bei 216— 428°, n. D ruck, m eist bei D urchsätzen 
von 2 cm !/cm 3 K o n tak t/S td . u . weniger als 6 S td . D auer. D abei erg ib t sich 
an V in A bhängigkeit von der Tem p. eine fa s t tbeo re t. D epolym erisation von 
I, I II  u. einem K altsäurepolym eren (V III); m it steigender Tem p. t r i t t  s ta rk e  Z u 
nahm e der D epolym erisation ein, die erst oberhalb 320° m erklich weniger s ta rk  z u 
n im m t. F ü r  VI u. V II g ilt dasselbe, jedoch n im m t der II-Geli. der C4-F rak tion  m it 
zunehm ender R K .-Tem p. fü r V11 ab, fü r VI dagegen zu, ohne jedoch den k onstan ten  
W ert 98%  von V zu erreichen. In  allen gasförm. R k-P rodd . w erden neben II u. IV 
noch Propylen, Propan, n-, u. Isobutan, Pentene u . Pentane gefunden. Die fl. Rk- 
P rodd . geben nach der H ydrierung  2-,3- u. 4-M ethylheptan; 2,2-, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 
3,3- u . 3,4-Dimethylhexan-, 2,2,3-, 2,2,4- u. 2,3,4-Trimethylpentan. D as V orhanden
sein der entsprechenden Olefine is t d am it erwiesen. Vff. schließen daraus, daß gleich
zeitig m it der D epolym erisation eine A nzahl von Isom erisierungsrkk. vor sich geht. 
(4 Tabellen, 5 K urvendiagram m e). (Ind . Engng. Chem. 40. 2091— 99. N ov. 1948. 
Philadelphia, P a ., A tlan tic  Refining Co.) K la s s k e . H 520

Thaine W. Reynolds, Earl R. Ebersole, Joseph M. Lam berti, Henry H. Chanan 
und  Paul M. Ordin, Synthese von 1, 2, 3-Trimethylbenzol, l-Ä thyl-3-m ethylbenzol und  
m -X ylo l durch Dehydrierung der entsprechenden Cyclohexanderivate. A rb e its 
m ethoden z. H erst. arom at. K W -Stoffe in halb techn. M aßstabe (jeweils 10 gallons) 
zu r P rü fung  ih rer E ignung als Zusatzstoffe fü r F liegerbenzin. H erst. von 1, 2, 3- 
Trimethylbenzol durch K ondensation  von C rotonaldehyd m it P iperylen  (1,3-Penta- 
dien) im  R iihrautoklaven hei 200° u. 28 a t. D ruckabfall n. auf 18 a t  (in einzelnen 
Fällen  D rucksteigerung bis 140 a t.)F rak tio n  170/190° üb er N i-K ieselgur-K atalysator 
bei 120° u. 140 a t. hyd rie rt, Rohalkoholgem isch bei 380/400° über T onerde
kata ly sa to r bzw. Isom ere über C r-Tonerdekatalysator (11— 13% Chrom oxyd) hei 
450/470° G esam tausbeute an  1, 2, 3-Trim ethylhenzol 24%  (79%  der Theorie). — 
l-Ä thyl-3-m ethylbenzol: m -Kresol im  R ührau tok laven  m it N i-K ieselgur-K ataly
sa to r bei 160° u. D ruck von 12,6 a t  hyd rie rt, m it Chrom -Schwefelsäure oxydiert, 
m it Grignard-Reagens behandelt; W asserabspaltung  aus dem Rolialkohoi über 
T onerdekata lysator bei 250/270°, D ehydrierung  über C r-A l-K atalysator hei 450/ 
470°. R edestillierte G esam tausbeute 28%  (82%  der Theorie). m -X ylo l Techn. 3. 
5-Dim etliylphenol (3, 5-Xylenol), F . 58/62°, h y d rie rt über N i hei 200° u. 12,6 a t. 
F rak tio n  180/190° dehydriert über T onerdekata lysato r bei 350/370°, F rak tion  
120/127° über C r-A l-K atalysator frak tion iert, G esam tausbeute 72%  m -X ylol (88%  
der Theorie). (Ind . Engng. Chem. 40. 1751— 52. Sept. 1948.) A l l n e r . II 1010

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
C. L. Z im m erm ann und  G. L. Royer, Variable beim Klotzen. D ie F arb sto ff

aufnahm e beim K lotzen eines Gewebes h än g t ah : 1) von der Farbstoffkonz, im 
B ade; 2) von der p rozentualen  Aufnalim o (Gew icht der A ufnahm e m al 100, 
d iv id iert durch das G ewicht des Gewebes vor dem  K lotzen) u. 3) von dem V er
h ä ltn is  zwischen dem aufgenom m enen F arbsto ff u. dem aufgenom m enen W asser. 
J e  nach den betrieblichen V erhältnissen k ann  eine größere oder geringere F l.-A uf
nahm e erw ünscht sein. J e  nachdem  das Gewebe m ehr F arbsto ff oder m ehr F l. au f
n im m t, kann  die F ärbung  allm ählich im m er heller bzw. dunkler w erden. In  solchen 
Fällen  müssen die N achsetzlsgg. eine andere Konz, haben  als die S tam m lösung. 
D er „Farbstoff-A ufnahm efaktor“ (Dye P ickup F ac to r  =  D. P . F .) w ird  gefunden, 
indem  m an den w irklich aufgenom m enen F arbsto ff durch  den aus der Badkonz.
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tlieoret. erreclineten div id iert. Ä nderungen können Vorkommen, w enn das Gewebe, 
das F arbsto ffbad  oder die K lotzm aschine geändert werden. Lockere, saugfähige 
Gewebe nehm en m ehr auf als schwere, d ich te ; in  le tzterem  F alle  is t bessere A uf
nahm e durch B ehandlung m it Aerosol O T  bei 158° F . zu erreichen. N aturgem äß 
verha lten  sich die verschied. F arbstoffk lassen in  der A ufnahm efähigkeit v er
schieden. D as Pu, sowie —  bei K üpen färbungen—  die Menge des N aO H  u. H ydro
sulfits haben  w enig E influß. Leichte, g u t benetzbare Gewebe nehm en hei steigender 
Tem p. weniger F l. auf, wogegen der D. P . F . ste ig t. N etzm itte l steigern die A uf
nahm e, w ährend  sie den D. P . F . im allg. n ich t beeinflußen. V erm inderte V iscosität 
des F ärbebades ste igert die Fl.-A ufnahm e. Von E infl. sind ferner: die B a u a rt der 
Färbem aschine, die A rbeitsgeschw indigkeit u . der D ruck zwischen den W alzen. Bei 
steigendem  W alzendruck n im m t die prozentuale A ufnahm e ab, bei steigender Ge
schwindigkeit zu, d a  die F l. s tä rk e r m itgerissen w ird. L ängere T auchzeit im  Bade 
verm ehrt die A ufnahm e. (Textile W ld. 98. Nr. 10. 124— 25. 196— 98. O kt. 1948. 
A m erican Cyanam id Co., Calco Chcin. D iv.) F r ie d e m a n n . 7020

—, Bleichen und Färben von Rauchwaren in  einem Bad. K urze Anweisungen 
zur gleichzeitigen D urchführung  von T unkbleiche u. T auchfärbung  m it gegen Über
oxydation stabilen  O xydationsfarbstoffen. (R ev .techn . In d . Cuir 40. 251. Dez. 1948.)

G ie r t h . 7024

XI a. Farben. Anstriche. Lacke. Naturharze.
H. Weise, Über Lache und  Anstriche. Ü berblick über L acke u. deren Anwendung. 

Bes. w ird auf die B edürfnisse u . A nforderungen der Je tz tz e it eingegangen. (M etall
oberfläche 2. 174— 79. A ugust 1948.) J .  F is c h e r . 7106

Anton W. Rick, Bitum inöse Anstrichstoffe. 3. M itt. (2. vgl. C. 1948. E. 314.) 
A lterungserscheinungen bei b itum inösen A nstrichen sind wenig geklärt. L icht
em pfindlich sind syrischer A sphalt sowie in  geringerem  M aße m anche geblasenen 
M exikobitum ina. A lterung fü h rt zuerst zu einem M attw erden, zur A usbildung eines 
rö tlichen Schimm ers, zu S taubablagerung  u. V erhärtung  infolge Verdam pfung 
leichterer Öle u. V erharzung. V erw endungsarten: Lösungs- u. H eißanstriehe für 
Steine, B eton, Metalle. F ü r  W asserabdich tung  dienen A nstriche von ca. 1 mm 
Schichtstärke, die durch T räger aus P appe , Blech gehalten  u. g e tren n t werden. 
Chem. S chutz von W erkstoffen, H olzschutz m ittels Stein- u. Braunkohlenteerpechs. 
V erarbeitung  als Lösungsm .- u. H eißanstrich , Em ulsion, Spachtel- u. Vergußmasse. 
Geeignete Lösungsm ittel sind homologe Benzole, Lösungs- u. Schwerbzl., o ft m it 
Zusatz von schwerflüchtigen Teerölen, ferner hyd rierte  N aphthaline , T etra lin  u. 
D ekalin ; Lackbenzine sind begrenzt verw endbar bei E rdölprod. u. N aturasphalten .l 
W ichtig  fü r das F ilm verhalten  sind die gegenseitige A bstim m ung der bitum inösen 
Stoffe, äie arteigenen W eichm acher sowie die L ösungsm ittelabstufung. Gelegentlich 
w ird das B itum en geschwefelt (bis m ax. 10%  S )u . m it 0 2 geblasen. F ü r  die P rüfung 
dienen die von Grü n  aufgestellten R ichtlinien. E rm itte lt w erden S treichbarkeit,
D ., V iskosität, A usgiebigkeit,D eckfähigkeit, T rocknung, H aftfestigkeit, R itzbarkeit, 
chem. u. therm . B eständigkeit u. Ü V -B eständigkeit. (Farben, Lacke, A nstrich
stoffe 2. 223— 25. Dez. 1948. B ad  Godesberg.) Sc h e if e l e . 7106

H. Barnes, Untersuchungen über bewuchsverhindernde Unterwasseranstriche. 
5. M itt. Das Verhalten von Quecksilberoxyd in  einigen Anstrichen m it besonderer Be
rücksichtigung des Auslaugeversuches. U n tersuch t w erden die U nterschiede in den 
Eigg. m it besonderer B erücksichtigung des Auslaugens von K upferoxydul- u. 
Q uecksilberoxyd-A nstrichen. N ach P rü fung  einer Anzahl von  möglichen G ründen 
hierfür w ird angenommen, daß der H aup tg rund  die Bldg. von Quecksilberseifen 
ist. Diese V erm utung w ird b es tä tig t durch U nterss. über die Anfangsauslaugungs- 
G eschwindigkeit von Q uecksilberoxydanstrichen, durch A nalyse von F arben  u. 
durch U nters, des Verh. in Ggw. von Z inkoxyd als Sekundärpigm ent. Die Ergebnisse 
der U nters, können leicht auf G rund der gem achten H ypothese e rk lä rt werden. Die 
Seifenbldg. scheint ein w iderstandsfähigeres L ackm itte l zu geben, u. eine F olgerung 
davon ist, daß die A uslaugungsgeschw indigkeit von K upferoxydulanstrichen, die 
größere Mengen von H arz en thalten , durch Zusatz von geringen Mengen Queck
silberoxyd verringert w erden kann . (J . Iro n  Steel In s t. 160. 177— 84. O kt. 1948. 
S cottish M arine Biological Assoe.) H o c h s t e in . 7106

Sadhan Basu, Osmotischer Druck und Molekulargewicht des Schellacks. Inhaltlich  
ident, m it der C. 1948. E . 1534 referierten A rbeit. (Ind ian  Lac Res. In s t., Bull. N r. 75. 
103—08. 1948. N am kum , R auchi, In d ian  L ac Res. In st.) S c h e if e l e . 7140
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Ss. W. Jakubowitsch und  T. J. Woroguschin, A ppara t zur P rü fung  von L ack
farbenanstrichen bei tiefen Temperaturen. D er App. zu r B est. der Schlagfestigkeit 
von  L ackanstrichen  hei Tem pp. bis zu  — 60° bes teh t im  'wesentlichen aus einem 
T herm ostaten , in  dem ein Gefäß fü r fl. 0 2 oder festes C 02, ein T herm oelem ent, ein 
V entilato r u . eine von H and  betriebene Scheibe angeordnot sind. G egenüber der 
Scheibe is t an  einem D rah t ein H am m er von 300— 800 g aufgehängt, der m ittels 
einer nach  außen d u rch g e fü h rten , Schnur in  Schwingung v erse tz t w erden kann . 
A uf der Scheibe werden dünne M etallp lättchen  angebrach t, die m it dem zu p rü fen 
den L ack  überzogen sind. (3aB O flC K an J l a ö o p a T o p im  [Betriebs-Lab.] 1 4 .  506— 08. 
A pril 1948.) E . E ic h t e r . 7158

XIII. Ätherische Öle. Parfümerie. Kosmetik.
M. G. J. Beets, Neue Untersuchungen in  der makrocyclischen Chemie. Ü bersicht 

über die seit 1940 durchgeführten U nterss. u. erzielten F o rtsch ritte  bei der Darst. 
vielgliedriger cycl. Ketone u. Lactone, die bes. B edeutung  fü r die E iechstoffindustrie 
besitzen. (Chem. W eekbl. 44. 297— 304. 29/5. 1948.) N a f z ig e r . 7260

Louis Benczet und  Georges Igolen, Der Riechstoff der A nanas. B erich t über 
neuere am erikan. A rbeiten (vgl. H a a g e n -S m it  u. M itarbeiter, C. 1 9 4 7 .  210). Aus 
dem  Saft von F rü ch ten  einer Sommer- u. W in terern te Haw aiis w urde durch V akuum  - 
D est. un te rha lb  40° je  eine leichtflüchtige F rak tio n  gewonnen, deren Zus. angegeben 
is t. W in terfrüch te  en thalten  fast ausschließlich CHa-Ester, w ährend in  den Som m er
früch ten  n u r  ein CH3-E ster einer ungesätt. C5-Säure gefunden w urde. D er S -G ehalt 
beider Essenzen w ar gleich. N w urde n icht festgestellt. Zum Vgl. sind Zuss. einiger 
künstlicher A nanasarom en angegeben. (Ind. Parfüm erie 3. 328— 29. Okt. 1948.)

F r e e . 7276

XY. Gärungsindustrie.
Je. G. Andrejewskaja, E in flu ß  der Hefe auf die Weine fü r  akratophoren Cham

pagner. B ei der A nreicherung der W eine fü r akratophoren  Cham pagner m it den 
Spaltprodd. der Hefe m it A bzug der Hefe sofort nach beendeter G ärung, in  3 A b
ständen  von 2 W ochen u. nach 1 J a h r  u. m ehr w ird in  der 1. P robe eine sta rke  
A bnahm e an Gesamt-N  (I), E iw eiß -N  (II), R est-N  (III) u. A m in o -N  (IV) beobachtet. 
I erreich t in  der 3. P robe den Anfangswert. II kann m it Cu(OIl)2 n ich t eindeutig  
bestim m t w erden, zeigt m it T annin  eine fallende Tendenz in  den le tz ten  Proben. 
D er III-G eh. is t in  der 2. u. 3. P robe erhöht, b le ib t dann konstan t u. n im m t in  der 
5. P robe ab . IV n im m t bis zur 4. P robe langsam  zu. D er Geh. an  A., Zucker u. 
titrie rb are r Säure b leib t unverändert. D ie flüchtigen Säuren nehm en in  der 4. u. 
5. P robe etw a zu. Bei längerer B erührung der W eine m it der Hefe w erden sie n icht 
nu r m it V -haltigen Stoffen angereichert, sondern w erden auch in  Q ualitä t u. 
Geschmack verbessert. Die G ärung muß un te rha lb  15° n .  bei häufiger W einzugabe 
erfolgen. D er daraus hergestellte Cham pagner b esitz t großes Schaum verm ögen u. 
guten Geschm ack m it ty p . Cham pagnernuancen, bes. bei einer H efeberührung von 
1 M onat u. m ehr. Selbst bei einer H efeberührung von 1 J a h r  u . m ehr w ird  die 
W einqualitä t verbessert. E s sind 1— 2 M onate u . m ehr nach beendeter G ärung zu 
em pfehlen. D ie herrschende A nsicht, daß die H efe m öglichst rasch zu entfernen sei, 
ist falsch. D ie zeitliche Verschiebung der 1. U m füllung zwecks A nreicherung der 
H efespaltprodd. kann  verm utlich auch bei der H erst. der Tafelweine zu r B e 
schleunigung der Eeifung angew andt worden. (BnnogeJin h BimorpagapcTBO CCCP 
[W eingewinn. u . E ebenzucht U dSSR ] 8. N r. 4 .16— 21. A pril 1948. Moskau, Technol. 
In st, der N ahrungsm ittelind.) L e b t a g . 7554

E. R. Kool, E. I. Fulmer und L. A. Underkofler, Herstellung von 2,3-Butandiol 
durch Vergärung von M aisstärke. B ei Gewinnung von  2,3-B utandiol (I) (das von 
In teresse is t wegen der Beziehung zu B utadien) m itte ls  Aerobacillus po lym yxa  
b ieten  M aismaischen Schwierigkeiten hei der Isolierung von I, bes. bei der F iltra tio n . 
Diese w erden verm ieden durch V erw endung von M aisstärke, wozu als w eiterer 
V orteil die dabei mögliche Gew. von M aiseiweiß, Maisöl u. K eim lingsm ehl kom m t. 
Labor-M aischen h a tten  als beste Z u s .: 7,5 g M aisstärke des H andels, 0,5 g M ais
eiweiß, 0,006 g K M n04, 0,5 g CaC03 in  100 m l. —  A usbeuten: 26,8%  I, 1,1%  
Acetoin  (Acetylm ethylcarhinol) u. 14,8% A .,  berechnet auf die vorhandene reine 
S tärke. —  W iederholtes U m züchten des B ac. w ar-o h n e  w esentlichen E infl. auf 
die A usbeute. Dagegen fü h rte  Zusatz von 0,5%  M alzkeimen oder B ierhefe sowohl
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bei V ergärung von Mais als aucli von M aisstärke zu einer etw as erhöhten  A usbeut 
an  I. (Ind . Engng. Chem., 40. 1440— 45. Aug. 1948. Ames,- Iowa, low 
S ta te  Coll.) " H e s s e . 7578

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel.
K. Kappeller, Die Herstellung und Verwendung von Nährhefe. K urzer Ü berblick. 

(Dtsch. D rogisten-Ztg. 3 . 1 S 3 — 8 4 .  A ugust 1 9 4 8 .  M ühldorf/Inn.) B a r z . 7 6 4 6  
K. Singh, P. N. Agarwal und  W. H. Peterson, Der E in flu ß  von Belüften und  

Bühren auf Ausbeute sowie Gehalt an Protein und  V itam inen in  Futterhefen. U nters, 
w urden: Saccharomyces cerevisiae (I), Torulopsis u tilis  (II), Candida arborea (III) 
und  O idium  lactis (IV). Bei den 3  erstgenannten  w ar die A usnutzung des Zuckers 
unabhängig  von B elüften, B ühren  u. A rt der Melasse. In  4  Std. w aren  9 0 %  des 
reduzierenden Zuckers verb rauch t. IV v erg ä rt etw as langsam er. —  D ie A usbeute 
schw ankte bei den H efen zwischen 4 u. 75% . D ie höchste A usbeute g ib t I allein 
m it B elüften, II m it B ühren  allein, wogegen III sowohl B elüften als auch B ühren 
benötig t. —  D er Geh. an  T hiam in  u . Riboflavin  fällt, der Geh. an  N ia c in  ste ig t m it 
steigender A usbeute an Hefe. D ie W erte  fü r Folsäure schw anken m it der A usbeute. 
(Arch. B iochem istry 18. 1 8 1 — 9 3 .  Ju li 1 9 4 8 .  Madison, W isc., U niv. of W isconsin.)

H e s s e . 7646
Ss. M. Lewi, Elastizitätsmodid und  Relaxationsperiode von Weizenmehlldeber. 

Vf. p rü fte  die G ültigkeit der MAXWELLSchen G leichung r  =  E a e  - A  (r =  Schub
festigkeit, E =  E lastiz itä tsm odul, T  =  Belaxationsperiode) fü r Weizenmehlkleber 
m it dem  von A u e r m a n  [1939] beschriebenen Konsistenzm esser, an  dem eine Zusatz- 
vorr. zu r Messung der D eform ationsgröße angebrach t w orden w ar. Verss. an  W eizen
m ehlklebern verschied. Mehle ergaben, daß ln r  in  Ü bereinstim m ung m it der Theorie 
von M a x w e l l  linear von der Zeit abhäng t. Aus den P aram e tern  der G raden lassen 
sich T  u. E errechnen. K ontrollbestim m ungen m it dem selben G erät auf G rund der

li PGleichung E =  t  (r =  D ruckspannung, Ah. — B ückdeform ation. r  =  •=-, 
A II b

S =  F läche, auf die die deform ierende K ra ft w irk t) ergaben innerhalb  der V er
suchsschw ankungen befriedigende Ü bereinstim m ung. Zwischen E lastiz itä tsm odu l 
und  den m it dem K onsistenzm esser nach A u e r m a n  bestim m ten  E igenschafts
ziffern des K lebers bestand  lineare A bhängigkeit. Vf. schlägt vor, K lebereigen
schaften und  B ackfähigkeit m it H ilfe des Gewichtskonsistenzm essers zu prüfen. 
(Kojijiohahwh >Kypna:i [Colloid. J .]  10. 112— 14. M ärz/A pril 1948. M oskau.)

H e n g s t . 7670
Karl Sachse, Sojabohne und  Süß lup ine als hochwertige pflanzliche Eiweißträger. 

Sojabohnen en thalten  im  M ittel bei 18% F e tt ,  36%  E iw eiß; bei der weißen S üß
lupine betragen die entsprechenden W erte  10 u. 37% , bei der gelben 4 u. 41% , bei 
der blauen 4 u. 30% . E ingehende U nterss. zeigten, daß die lebensnotwendigen 
Am inosäuren Valin, Leucin, Phenylalan in , H istidin, L ysin  u. T ryp tophan  im 
Eiweiß vorgenannter F rü ch te  en thalten  sind. D ie V erdaulichkeit is t sehr gut. 
(Eiweiss-Forsch. 1. 210— 16. 1948. H alle/Saale.) G r im m e . 7684

F. D. Tollenaar und Th. F. S. M. van Schaik, Über den E in flu ß  von Mohrrüben 
(Daucus carota L .) auf den Verderb von eingesalzener Rahmbutter. Von der V er
w endung von D aucus caro ta  L . zum  F rischhalten  von eingesalzener B u tte r  muß 
auf G rund von Verss. abgeraten  w erden, weil keine günstigen W rkgg., vielm ehr 
Schimm elwuchs u. G eschm acksverschlechterung au ftre ten . (Voeding 9. 134— 37. 
1948. U trech t, Centr. In st, voor Voedingsonderzoek T. N. O. ’s-G ravenhage, Voor- 
lichtingsbureau van  den Voedingsraad.) W e s l y . 7758

K. Scharrer, Z u r Bestimmung der Rohfaser in  F utter- und Nahrmigsmitteln. 
Zur laborm äßigen E rm ittlung  der Kohfaser in den F u tte rm itte ln  w urden v er
gleichende U nterss. einzelner Verff. nach  W e e n d e r , K ö n ig , P u r a n e n -T om ula , 
G lim m -H a n s e n  u. S c h a rr er -K ü r s c h n e r  angestellt. D a „B ohfaser“ nu r Sam m el
begriff verschied, chem . Substanzen is t u . eine an a ly t. exak te  Vergleichsgrundlage 
fehlt, w ar bei keiner M ethode ein einwandfreies E rgebnis erzielbar. Bis eine Meth. 
gefunden ist, die zu exakten  Ergebnissen fü h rt, m uß das a lte  WEENDER-Verf. be i
behalten  w erden. (Z. P flanzenernähr., D üng. B odenkunde. 40. (85). 54— 61. 31. 1. 
1948. Gießen, U niv., A grikulturcliem . In st.)  H a n n e m a n n . 7792

L. R adem aund H. Mulder, Methoden zur Bestim mung des Fettgehaltes der M ilch.
1. M itt. D ie Röse-Gottlieb-Methode. S ta tt  des B öH RiG -Bohres w ird das M a j o n n i e r .
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B olir verw endet. Seine V orteile sind, daß es m it der Milch gewogen w erden kann , 
daß es nu r eine Öffnung h a t, daß es zum  Zentrifugieren b en u tz t u. daß der Ae. 
le ich t entnom m en w erden kann . D ie Milch w ird dreim al m it Ae. geschü ttelt. D as 
ex trah ierte  F e tt, zusam m en m it fettähnlichen  Substanzen u. Spuren von n ich t f e t t 
artigen  Stoffen, w ird getrocknet u . gewogen u. dann m it PA e. behandelt, der das 
F e t t  u . die fettähnlichen Substanzen löst, deren Gewicht durch Zurückw ägen des die 
n ich t fe tta rtigen  Stoffe en thaltenden  A ufnahm egefäßes e rm itte lt w ird. (Nederl. 
Melk- en Zuiveltijdsclir. 2. 204— 09. 1948. Sep.) D u t t e n h ö f e r . 7856

L. Radema und  H. Mulder, Methoden zur Bestim mung des Fettgehaltes der M ilch.
2. M itt. D ie Gerber-Methode. (1. vgl. vorst. Ref.) Um  besser reproduzierbare R esu l
ta te  zu erhalten , sollte jede Best. nach der GERBER-Meth. zehnm al ausgeführt 
werden. Die B enutzung von noch m ehr B u ty rom etern  bed ing t keine V orteile. Zum 
Vergleich der G e r b e r -Mctli. m it einer g ravim etr. M eth. w ird die von R ö s e -G o t t - 
l ie b  em pfohlen u. folgende Beziehung aufgestellt: G e r b e r  =  (1,040. R ö s e -G o tt- 
l ie b ) — 0,070.. Sie g ilt sowohl fü r fettre iche als auch fü r fe tta rm e Milch, w eshalb 
le tztere n ich t zweimal zen trifugiert zu w erden b rauch t. K EHL-Butyrom eter e r 
gaben die gleichen R esu lta te  wie diejenigen nach Ge r b e r . (Nederl. Melk- en Zui- 
veltijdschr. 2. 210— 22. 1948. Sep.) D u t t e n h ö f e r . 7856

A. Titow, Bestim mung des Fettgehaltes in  jettreicher Sahne. E s w urde festgestellt, 
daß bei 65— 77%  F e tt  en thaltender Sahne der trockene en tfe tte te  R ückstand  der 
Zahl nach 10% des in  der Sahne en thaltenen  W . b e träg t. E s w ird daher vo r
geschlagen, zur B est. des F e tte s  lediglich den W assergeh. nach  üblichen Verff. zu 
bestim m en u. den F ett-G eh . nach der Form el %  F e t t  =  100 —  (W. +  0,1 W .) zu 
berechnen. D er berechnete W ert is t bis auf 0,4— 0,5%  genau. Die M eth. w urde 
auch fü r Sahne m it 78— 83%  F e tt  m it E rfolg angew andt. (Moiiomian npoMbiuuieit- 
HOCTb [M ilch-Ind.] 9. N r. 8. 45— 46. Aug. 1948. A llunions W iss. Forschungsinst, 
der Milchind.) R. R ic h t e r . 7856

XVII. Fette. Seifen. W asch- und Reinigungsmittel usw.
Ss. Lieberman, Ausschmelzmethoden fü r  Speisefette und  ihre Verbesserung. Die 

u n te r  2,25— 2,8 a t  bei 7-, 8-, 9- u . lOstd. Ausschm elzung u. 24-, 48-, 72- u. 96std. 
A ufenthalt in der K ühlkam m er vorgenom m enen Verss. ergaben, daß die SZ. der 
F e tte  m it der D auer des Ausschmelzens (Hydrolyse), der D ruckerhöhung u. der 
D auer des A ufen tha lts der R ohstoffe in der K ühlkam m er anste ig t. D er op tim ale 
D urchm esser der Öffnungen des A ustrittssiebes is t 4 mm. D ie SZ. des F e tte s  
ä n d e rt sich p rak t. w ährend  des 2std. Ausschmelzens bis zu r E rre ichung  der zum  
Ausschmelzen benötig ten  Tem p. n icht. D ie L agerungsfähigkeit von Schw einefett 
b e tru g  bei 21— 29° bei L icht- u . L uftabschluß 74— 130 Tage, bei Z u tr it t  von etwas 
L u ft 40— 65 Tage. D ie H ydrolyse des F e tte s  bei heißen Ausschm elzen in A utoklaven 
m it d irektem  W asserdam pf w ird durch Em ulsionsbldg. begünstig t, die einerseits 
durch Auflösung von Bindegewebsteilen u. M em branen der F ettzellen  durch den 
kondensierenden W asserdam pf u. andrerseits durch D ispersion des ausgeschm olzenen 
F e tte s  beim K ochen herbeigeführt w ird. (M ncuan MHgycTpuji CCCP [Fleisch-Ind. 
U dSS R ] 19. N r. 6. 20— 26. N ov. /Dez. 1948.) F ö r s t e r . 7900

W. Kind u n d  0. Oldenroth, Enzym atische Einweichmittel. Verss. im  L abo r u. 
B etrieb  haben  die den trypsinhaltigen  E inw eichm itteln  zugeschriebene Einw . auf 
die A nschm utzung der W äsche n ich t b es tä tig t. F eh lt es bei der üblichen An- 
schm utzung der W äsche vorab am  abbaufähigem  Eiweiß fü r die E inw . des T rypsin s, 
so erscheinen auch die R eaktionsverhältn isse für den A bbau  der S tärke  durch 
Diastase u . fü r die S paltung  von F e t t  durch Lipase  n ich t günstig. (W äscherei - 
Techn. u . -Chem. 1948. N r. 12. 13— 16. Dezem ber.) B a r z . 7912

F. W. Frank, N ylon , Waschgut der Z u ku n ft. W aschgut aus N ylo n  wies, je  
nach  G ew ebeart, nach  lOmaligem W aschen einen Schrum pfverlust von  1,5 bis 
(m axim al) 3,9%  auf. B ügeltem pp. <  200° greifen die F ase r n ich t an . (W äscherei- 
Techn. u. -Chem. 1948. N r. 9. 18. Septem ber. Tonbridge, Q uarry  H ill L aundry .)

B a r z . 7912
A. A. Scham schurin, Über die chemische Zusammensetzung des Baumwollwachses. 

Allg. über die B estandteile des Baumwollwachses u . seine K ennzahlen. —  8 L ite ra tu r 
angaben. (npnpoga [N atur] 37. N r. 1. 50— 51. Ja n . 1948.) S o m m er . 7924

Karl B. Edwards, D efinition chemischer und wissenschaftlicher Begriffe. Vf. w eist 
darauf hin, daß der Begriff „K alium zahl“ n ich t k la r genug defin iert sei u . deshalb 
aufgegeben w erden m uß; SZ., VZ. u. EZ. seien an sich k la r in  ih rer D efinition,
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wenngleich berücksichtig t w erden m uß, daß die VZ. infolge n ich t exak te r M ethoden 
verschied. W erte  liefern kann, die dann  die EZ. (EZ. =  VZ. —  SZ.) ebenfalls 
unterschiedlich w erden lassen, so daß p rak t. nu r die SZ. eine absol. verläßliche 
Größe sei. (Chem. an d  Ind . 1948. 365. 5/6. London.) H . P . F ie d l e r . 7930

Julius Grant, D efinition chemischer und  wissenschaftlicher Begriffe. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. beton t, daß —  soweit die K ennzahlen SZ., VZ. u. EZ. bei der 
Unters, von Fetten u . Wachsen V erw endung finden —  U nklarheiten  in der Definition, 
die nochm als fü r alle 3 K onstan ten  gegeben w ird, n ich t bestehen, w ährend  die 
,,K alium zahl“  kernen k laren  Begriff darste llt. (Chem. an d  Ind . 1948. 365— 66, 5/6. 
Cardiff.) H . P . F ie d l e r . 7930

D orothy J. Hiscox, Bestim mung der Jodzahlen. Die B enutzung von H g(II)- 
ac e ta t (1) zu r Beschleunigung der Jodaufnahm e bei JZ .-B estim m ung nach  W i j s , 
die von H o ffm a n  u. G r e e n  (C. 1940 .1. 2733) eingeführt w urde, k ü rz t die A b 
sorptionszeit au f 3 Min. ab . N o r r is  u . B u s w e l l  (In d  Engng. Chem., ana ly t. E d it. 15. 
[1943.] 258) verw endeten die I-Lsg. hei dem  Verf. nach H a n u ś . B ei vielen 100 E inzel
bestim m ungen spielt auch das Vol. der Lsgg. eine Kolle. W enn sonach die I-W rkg. 
unabhängig  von der Ggw. eines großen Jod-Ü berschusses ist, dann  m uß es möglich 
sein, das Vol. der W ijsschen  Lsg. herabzusetzen. Verss. zeigten, daß diese V er
ringerung bis auf 10 ml W ijs-L sg. je  0,1 g E inw aage n ich tkon jug ierter Fette u . Öle 
du rchführbar is t. D ie K olben dürfen, wegen der raschen Rk.-W eise, n ich t v e r
schlossen w erden. (Analytic. Chem. 20. 679— 80. Ju li 1948. O ttaw a, Canada, 
D om inion D ep. of Agric.) F r e y t a g . 7932

I. A. Korschunow und  A. Ss. Kirillowa, Bestim mung von N ickel und  K up fer  
in  gehärteten Fetten nach der polarographischen Methode. Zur B est. des N i in  ge
h ä rte ten  F e tte n , das vom  K ata ly sa to r u. der App. h e rrü h rt, w ird bei geringem 
Ni-Geh. zunächst H2 zwecks E n tfernung  des gelösten 0 2 durchgeleitet. D ie A nalyse 
seihst erfolgt in  der W eise, daß 3— 5 g F e t t  in  einem Porzellantiegel geschmolzen 
w erden, w orauf ein D ocht aus F ilte rp ap ie r im  geschmolzenen F e t t  angezündet w ird. 
Z ur vollständigen V erbrennung des C w ird  der Tiegel geglüht, nach  dem  E rk a lten  
der R ückstand  m it einigen T ropfen HNOa u. HCl v erse tz t u . auf dem  W asserbad zur 
Trockene eingedam pft. D er R ückstand  w ird m it 1 Tropfen HCl verse tz t, m it 
warm em  W . in  einen 10 cm 3-KoIben gespült, in  dem jo 1 cm 3 N H 3- u. 2 n  N I l1Cl-Lsg. 
en tha lten  sind, u . m it W . bis zur M arke aufgefüllt. Zum Polarographieren  werden
3— 5 cm 3 der Lsg. im  E lek tro lyseur notfalls m it einigen T ropfen 2% ig. Gelatinelsg. 
versetzt, w orauf durch die Lsg. H2 durchgeleitet w ird. D auer der A nalyse ca. 
50 M inuten. (3aß0flCi<afl JlaöopaTopiiH [B etriebs-Lab.] 14. 498— 99. A pril 1948. 
Gorki, U niv., Chem. In st.) R . R ic h t e r . 7934

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
D. W. van Krevelen, D ie Bedeutung der Steinkohle fü r  die chemische Industrie. 

Ü bersicht über Vork., E in te ilung , Vergasung, Verflüssigung u. V erw endung der 
Steinkohle u . der aus ih r gewonnenen P rodd . in  der chem. Industrie . (Chem. 
pharm ac. Techniek 4.130— 35.30/12.1948.) W e s l y . 8126

Dionizy Korol, Flotation der Kohlen. Z ur U ntersuchung gelangte 0— 0,75 mm  
feiner K ohlestaub, der in  Ggw. von M ittelöl, S o lven tnaph tha, Kresol, Lysol oder 
ih rer Gemische u . a. Stoffe der F lo ta tion  unterw orfen  w urde. In  den K onzen tra ten  
u . F lo tations-N dd. w urden Asche- u. S-Geh. sowie V erkohlungsgrad bestim m t. Bei 
Zusatz n u r eines Stoffes w urde das beste  E rgebnis m it M ittelöl erzielt. Allg. konnte 
die Regel b es tä tig t w erden, daß besser verkoh lte  K ohle auch besser flo tie rt. D er 
V erbrauch wies erhebliche U nterschiede auf: 800 g /t  bei Holzöl, 4300 g /t hei 
T ransform atorenöl. Bei Zusatz zweier S toffe konn te  dieser V erbrauch an  Z usatz
stoffen bis au f die H älfte  u. weniger herabgedrück t w erden, jedoch n ich t regelmäßig. 
Als D rücker w urden N a2S i03 (1500 g /t) u. CaO (1000 g /t) angew andt (pn =  7,5). 
Die Tem p. der Verss. be trug  20°, S teigerung auf 30— 40° kü rz te  die F lo tationszeit 
ah, hei 50° verschlechterten  sich die Ergebnisse. (Przegląd G órniczy 4. 568— 70. 
M ai/Jun i 1948.) " v . W il p e r t . 8134

R. Beicher, D ie anodische Oxydation von Kohle. 1. M itt. E inführung  und  e in 
leitende Versuche. N ach Ü bersicht über die hei der O xydation von K ohle erfolgenden 
R kk. u. nach Besprechung früherer A rbeiten von  L y n c h  u. Co llett  über die anod. 
O xydation von Kohle, w erden eigene Verss. beschrieben. F iira in -K ohle  aus dem 
Swallow- W ood-Flöz w urde m it P y rid in  ex trah iert, gewaschen, getrocknet u . bis 
zum  Passieren eines 240er Siebes (B ritish  S tandard) gem ahlen. 20 g u. 200 cm 3
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3n-NaOH w urden zusam m en m it einer C u-D ralitnetzanode in  die aus einem  porösen 
Tiegel bestehende A nodenkam m er gebracht u . diese in  ein 800 cm 3 Becherglas ge
se tzt, das 3n-N aO Il u. eine B leiblechkathode enth ielt. D er In h a lt des Anodenge- 
fäßes w urde m echan. gerührt. Die S trom dichte be trug  0,3 A m père/dm 2 w ährend  
30 S tunden. U noxydierte K ohle w urde ab filtrie rt u . verw orfen; das F iltra t  w urde 
m it HCl angesäuert. N ach W aschen u. Trocknen w urden die U lm insäuren  (I) ge
tre n n t in  acetonunlösl. (II), acetonlösl. (III), acetonlösl. ätherunlösl. u . acetonlösl. 
ätherlösl. (IV) F rak tionen . Mol.-Gew. (kryoskop. in  Brenzcatechin) I 255, II 280, 
III 210, Ä quivalentgew icht (NH.,-Salzmeth.) I 320, II 360, III 275. I en th ie lt ca. 
40%  von III u. 14,6%  von IV. D as F iltra t  von I w urde zur T rockene eingedam pft 
u. m it Ae. ex trah iert, wobei eine lösl. F rak tio n  (V) u. ein R ückstand  erha lten  w urde, 
aus dem  eine acetonlösl. F rak tio n  (VI) ex trah ie rt w urde. V w ar orangegelb, h a lb 
fest, b e trug  etw a 1% des Gewichtes der ursprünglichen K ohle u. gab unlösl. P b- u . 
Ag-Salze vom  Ä quivalentgew ieht 80 bzw. 85. VI w ar schw arzbrauu, iu  einer A us
beu te  von 0,25%  der K ohle u. n ich t ausfällbar durch die üblichen K ationen . Verss. 
grobkörnigere, durch ein 72er-Sieb passierende K ohle u. größere Mengen K ohle hei 
einer einzelnen Behandlung zu oxydieren, sehlugen fehl. F erner w urde gefunden, 
daß das störende Schäum en durch V erw endung von jeweils n u r  10 g K ohle u. einer 
geringeren Menge an  E lek tro ly t zurückgedrängt w erden kann . ( J .  Soc. ehem . Ind . 
67.213— 16. Mai 1948. Sheffield. U niv. D opt, of Fuel Techn.) W u p p e r m a n n . 8146

L. K. Ossnitzkaja, Die Rolle von Bakterien bei der B ildung und  Anreicherung  
des Erdöls. Allg. D arst. an  H and der L ite ra tu r. —  6 L ite ra tu rangaben . (ripupoga 
[N atur] 37. N r. 4. 20— 24. A pril 1948.) d u  M a n s . 8188

Ss. M. Kattschenkow, Elementare Zusammensetzung der Erdölasche. Im  Z u
sam m enhang m it A rbeiten  über die Genesis des E rdöls u n te rsu ch t Vf. Spektroskop, 
die E rdölaschen von 54 B ohrungen der Gebiete von M ittelasien, E m ba, U ch ta , 
T a ta r. SSR, G rosny n. K rim . Die Aschen aller Erdöle, unabhängig  vom  A lter u. 
V orkom m en en tha lten  im m er Ca, Mg, N a, Al, V, Fe, Ni, Cu, Sr, Mn, B a u . Si, au ß e r
dem kom m en sehr oft Cr u . Ti, in  einigen E rdölen Sn, P b , Mo, Co u. w ahrscheinlich 
auch Be u. Bi, vor. Die E lem ente K , P  u. L i kom m en möglicherweise auch  vor, 
konn ten  aber wegen der Schwäche der L inien in dem  un tersuch ten  U ltrav io le tt- 
gebiet n ich t nachgewieson w erden. Ag, Au, As, Cd u. Zn konn ten  n ich t gefunden 
werden. E s konn te  beobach tet worden, daß m it steigendem  A lter des E rdöls die 
K onz, an  V u. N i in  der Asche zunim m t, die Konz, an Sr abnim m t. Die A bhängig
keit der Sr-K onz. vom  A lter des Erdöls w urde vom Vf. erstm als festgeste llt. N ach 
den q u an tita tiv en  B estim m ungen verhalten  sich die Sr-G ehh. fü r  D evon, Carbon, 
K re id e -Ju ra  u. T ertiä r  wie 1: 3 : 6 ; 9, so daß neben dem  V- auch der Sr-Geh. zu 
den Aussagen über das A lter des E rdöls herangezogen w erden kann . F ü r  einzelne 
E rdöle können auch die E lem ente Cr, Mn, Fe, Mo, Sn, P b , Be u. B i charak te ris t. 
sein. (HoKJiaRbi AKaae.MHH Hayi<CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 62. 361— 63. 
21/9. 1948. Leningrad, A llunions-W iss. Forschuugsinst. fü r E rdölschürfung.)

v . F ü n e r . 8188
Ss. Ss. Nametkin und  A. Ss. Ssossnina, M ercaptane aus dem Ischimbajew- 

Erdöl. Vff. un tersuchten  das Ischim bajew -Erdöl („2. B aku“ ) auf S-haltige Bestand
teile. Rohöl w urde durch m ehrfache D est. in F rak tionen  m it 2— 3° D ifferenz der 
K pp. zerlegt. M it gesätt. wss. HgCl,-Lsg. w urden die Mercurate ausgefällt, durch 
E x trak tio n  m it Ae. u. anschließende frak tion ierte  E x trak tio n  m it A. g e tren n t u . 
gereinigt. D ie freien M ercaptane w urden durch Zusatz von HCl u . W asserdam pf
destillation erhalten . Thiophen  konn te  in  keiner F ra k tio n  m it Isa tin  nachgew iesen 
werden. D ie M ercaptane w urden erneu t über die M ercurate gereinigt. Aus einigen 
F rak tionen  w urden folgende M ercaptane e rha lten : Sek. Butylm ercaptan, aus der 
F rak tio n  K p. 80— 120°; D.;° 0,8290; n'ö° 1,4365. M ercurat, C4H 3S-H gCl, kein 
scharfer Schm elzpunkt. —  P rim . n-Am ylm ercaptan, C5HI2S, K p .755 125°, aus der 
E rdölfrak tion  K p. 120— 125°; D .j° 0,8390; n//' 1,4450. M ercurat, C5HUS ■ HgCl,
F . n ich t scharf, w ird hei 141— 144° gelb. —  Isoamylmercaptan, C5H]2S, aus E rd ö l
frak tion  K p. 125— 130°; D .]0 0,8322; n/,0 1,4445. M ercurat, C jH jjS-H gCl, w ird  an 
der L u ft dunkel u. entw ickelt Sulfidgeruch. A nscheinend V erunreinigung durch  ali- 
p lia t. Sulfid. — Hcxylmcrcaptan, C6H,4S, aus den E rdölfrak tionen  K pp. 130—-132°
u. 135— 137°; D.]° 0,8526; n-D° 1,4490. M ercurat konn te  n ich t k rist. erha lten  w erden. 
—  F ü r  alle vorst. angeführten V erbb. w urden q u an tita tiv e  A nalysen durchgeführt, 
die in  g u te r Ü bereinstim m ung m it den angeführten  Sum m enform eln stehen. Die 
physikal. D aten  stim m en ziemlich g u t m it den L ite ra tu ran g ab en  überein. (HoKuaiibi 
AKageMHH HayK CCCP [Ber. A kad. W iss. D dSS R ] [N. S.] 62. 775— 78. 21/10. 1948.)

W ö r f f e l . 8188
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Ss. Ss. Nametkin und A. Ss. Ssossnina, Sulfide aus dem Rohöl von Ischim bai. 
Aus dem >  140° sd. Rohöl w erden durch F rak tion ieren  u. Behandeln m it HgCl, 
nächst. Verbb. erhalten . D ipropylsulfid , (C3H 7)2S, K p.761 139— 141°; D.']0 0,S442; 
nf» 1,4480. (C3H7)2S • 2 IIgCl2, F . 130— 131°. —  Gycl. Su lfid , C6H12S, n?° 1,4750. 
CBH12S  ■ 2 HgCL, F . 134— 136°.—  a.a’-Dimethyltetratnethylensulfid, C0H12S, K p .701 
142-—143°; D .20 0,9100; n-D° 1,4750. HgGl2-Deriv., F . oa. 110°. —  Gycl. Su lfid , 
C7H14S, id e n t.(?) m it der Verb. von M a b e r y  (J . Am er. ehem. Soc. 35. [1906.] 404); 
K p .75S 155— 159°; !).'[’ 0,8899; nf,° 1,4675. HgGl,-Deriv., salbenartig , klebrig. — 
Gycl. Su lfid , CsII10S, id en t.(?) m it der Verb. von M a b e r y  (1. c.); K p .50 1 06— 108°; 
n ich t rein  erhalten . HgCl^-'D&vvv., dicke klebrige Masse. (RoKJiagbi AKageMHH Hayi< 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 63. 391— 94. 1/12. 1948.)

R . K . Mü l l e r . 8192
B. P. Woinow, N eue Gleichung fü r  die Abhängigkeit des Molekulargewichts von 

Erdölkohlenwasserstoffen und  ihre Fraktionen von ihrem spezifischem Gewicht und  
der Siedetemperatur. F ü r  die obige A bhängigkeit w ird  folgende Gleichung au fg e s te llt: 
M =  (7 K — 21,5) +  (0,76— 0,04 IC) t  +  (0,0003 K — 0,00245)+2. E s bedeu ten  h ierin  
M =  M ol.-Gew., t  =  ICp.760 K  =  1,126 (273,2 + t ) 333 (0.99486D +  0,009148) u. 
D = D 204. (Heijmiuoe Xo3Rüctbo [Erdöl-W irtscli.] 26. N r. 5. 52. Mai 1948.)

J ü r g e n  S c h m id t . 8200
D. J. W. Kreulen, D ie chemischen Vorgänge der Fischer-Tropsch-Synthese. 

Beschreibung des V erfahrens. (Chem. pharm ac. Techniek 3. 205—-06. 29/2. 1948.)
W e s l y . S200

W. I. Issaguljanz, D ie Synthese von Trip tan . K rit. B e trach tung  von bekannten  
Trip tan  (2 ,2 ,3-T rim ethylbutau; B estandteil von T reibstoff)-Synthesen. E s w erden 
die Vorzüge u . N achteile folgender M ethoden d isk u tie rt: M ethylierung von Olefineu 
m it M ethylhalogeniden in  Ggw. von  P bO ; D em ethylierung von Isooctan  m it Ni- 
oder C o-K atalysatoren ; A lkylierung von Isobu tan  m it P ropylen  in  Ggw. von A lkyl
halogeniden hei 400° u. 300 a t. (Heijmmoe X o3Rüctbo [Petroleum -W irtsch.] 26. N r. 11. 
49— 56. Nov. 1948.) T r o fim o w . 8204

P. J. de Kadt, Reibung, Flüssigkeitsschmierung und  Höclistdruek-(Grenz)- 
Schmierung. E in  G renzdnicksehm ierm ittel, w ofür sich bes. organ. S-Verbb. m it 
ak t. H -A tom en eignen, reag iert u n te r  Bldg. eines durch Chem iesorption fe s t
haftenden  F ilm s chem. m it der M etalloberfläche. Zwecks gu te r Schm ierung m uß 
der F ilm  einen hohen E rw eichungspunkt haben , in  K W -Stoffen unlösl. u . n ich t 
von h a r te r  oder k rista lliner Beschaffenheit sein. F erner m uß die Tem p., he i der er 
durch Erweichen zerre iß t, m öglichst hoch (bis 400°) liegen. (South  A frican ind. 
Chemist 2. 212— 16. N ovem ber 1948. Johannesburg .) H e n t s c h e l . 8220

F. G. Kreulen und  van Selms, Über die W ahl von Motorenschmieröl. Ü bersicht 
üb er die die W ahl von M otorensehm ieröl bestim m enden F ak to ren  (Bedürfnisse des 
M otors, V orprüfung im  L ahor, P rü fung  im  M otor) u . die dabei zu beobachtenden 
R ichtlin ien . (Chem. pharm ac. Techniek 3. 365— 66. 15/7. 1948. R otterdam , Lahor, 
voor B randstofen  Olieonderzoek.) W e s l y . 8220

P. I. Ssanln (un ter M itarbeit von N. W. Melentjewa und  W. W. Scher), 
Mechanische Eigenschaften synthetischer Schmieröle bei niedrigen Temperaturen. 
H insichtlich ih rer V iscosität verha lten  sich die M ineralöle 1. w ie n . N e w t o n -F11.,
2. wie Nicht-NEWTON-Fll. m it V iscositätsanom alie, 3. wie ein p last. K örper. V or
liegend w erden 15 K W -Stoffe der F ettre ihe , n . u . verzweigte, ferner arom at. A lkyl
benzol, Bzl. m it N aphthenringen , V erbb. vom  Typ des T etrah y d ro n ap h th a lin su . 
Indans sowie Gemische von K W -Stoffen vom  seihen Typ un te rsuch t. D ie V iscosität 
w urde in Capillarviscosim etern nach  U b b e l o h d e -H o l d e  hei verschied. Tem pp. 
bis h inab  zum  E . gemessen (S sa n in  u . M itarbeiter 1946 ,1948). —  E s w urde gefunden, 
daß einzelne K W -Stoffe sowie Gem ische desselben T yps bis h inab  zu 1— 2° (u. 
niedriger) oberhalb  des E . keine anom ale V iscosität aufwiesen. Von 5 Gemischen 
sy n th e t. Öle zeigten einige derselben einen auffallend tiefen  E .:  ein Gemisch von 
Polyisobutenen (m ittl. Mol.-Gew. 384, E .: — 47°), hy d rie rte  Polyisobutene aus 
dem selben Gemisch ( E . : — 4S°), ein syn the t. Öl (m ittleres Mol.-Gew. 300, E .: — 64°). 
Auch die syn the t. Öle (n icht KW -Stoffe) zeigten keine anom ale V iscosität, falls 
S tru k tu r  u . Mol.-Gew. nahezu  dieselben w aren. Ziel der U nters, w ar das Auffinden 
solcher syn the t. Gemenge m it niedriger K rist.-T em p. u . flacher A bhängigkeits
kurve (V iscosität-Tem p). (Hoknagbi Ai<aaeMuii Hay« CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR ] 
[N. S.] 61. 1045— 48. 21/8. 194S. E rdö l-In st. der A kad. der W iss. der U dSSR .)

v . W il p e r t . S220
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M. M. Bondarenko, Ss. M. Krolewetz und  A. P. Beljajewa, Schnellmethode zur 
Schweieibestimmung in  Kohlen und K oks. Zur  N-Selmellbest. w erden 0,1 g Kolde 
oder Koks in  ein Porzellanschiffchen eingewogen, im 0 2-Strom  hei 900— 1000° im 
elektr. Ofen v erb rann t, die entstehenden S 0 2-haltigen Gase in  eine 0,04% ig. 
Stärkelsg. eingeleitet, die m it einigen Tropfen J 2-Lsg. (0,7938 g J 2 +  4 g K J  
+  3,7 g N a J  im  L iter) b lau  gefärb t w urde. D urch dauernde Zugabe der J 2-Lsg. 
muß w ährend der V erbrennung die B laufärbung  der Stärkelsg. au frech terhalten  
werden. D er V erbrauch an  J 2 en tsp rich t dem S-Gelialt. D urch V erbrennen einer 
K ohle m it bekanntem  S-Geli., der vorher nach E sc h k a  erm itte lt w urde, w ird  die 
J,-L sg. eingestellt. D er thcore t. T ite r der J 2-Lsg. kann  n ich t b en u tz t w erden, da 
durch  den n ich t erfaß ten  Sulfat-G eh. die W erte  um  ca. 15%  zu niedrig ausfallen. 
(3aB0ACKan JlaöopaTopiin [B etriebs-Lab.] 14. 991— 92. Aug. 1948. M etallurg. 
Petrow ski-W erk.) v. F ü n e r . 8246

Max Zimmermann, Bestim mung des Kohlenstoffes in  Stein- und Braunkohlen
aschen und -schlacken. Zur B est. des C in  Aschen u. Schlacken w ird allg. der G lüh
verlust e rm itte lt u . dieser W ert dem C-Geh. (angenähert) gleichgesetzt. E s is t aber 
fraglich, ob sich das zum  Ablöschen der heißen Aschen u. Schlacken zugesetzte W . 
durch Trocknen bei 110° w ieder entfernen läß t. D aher w ird  nächst. A rbeitsw eise 
vorgeschlagen: Man verb renn t die hei 110° vorgetrocknete A schenprobe wie bei der 
E lem entaranalyse der K ohlen u. bestim m t den G lühverlust, W asser- u. C-G ehalt. In  
dem  W assergeh. is t der in  der K ohle vorhandene H2, in  der gef. Menge C 02 das in  
der A sche vorhandene oder hei der A bkühlung aus den C arbonaten  aufgenom m ene 
CO, en thalten . Die E lem entaranalyso m uß also zu hohe W erte  liefern. D er w ahre 
C-Geli. erg ibt sich, wenn m an die Asclio m it HCl behandelt, auf diese W eise die 
C arbonate zersetzt u. dann  erst die E lem entaranalyse au sfü h rt. (M itt. Vereinig. 
G roßkesselbesitzer 1948. Nr. 2/3. W e s l y . 8246

M. W. Pronina, Anwendung des Verfahrens der Adsorptionsanalyse zur A b 
trennung der Aldehyde und Ketone. D ie aus K W -Stoffen u . anderen neu tra len  O, 
N  u. S en thaltenden  V erbb. bestehende F rak tio n  des B rennschieferteers w ird  im  
gleichen Vol. PAc. (K p. bis 70°) gelöst u. m it einer wss. Lsg. von salzsaurem  Semi- 
carbazid  u. N a-A cetat ( 1 : 1  in  3 Teilen W .) im S cheidetrich ter g esch ü tte lt; am  
nächsten  Tag w ird die wss. Lsg. abgetrenn t, die PAe.-Lsg. m ehrm als m it W . zum  
E ntfernen  des überschüssigen Sem icarbacids gewaschen, m it frisch geglühtem  
N a ,S 0 4 getrocknet u . durch ein G lasröhrchen m it Silicagel filtrie rt, dann  w ird  m it 
PAe. bis farblos nachgewaschen. D as Öl w ird  ausgew aschen; die Sem icarbazone 
bleiben adsorb iert u. werden durch Nachwaschen m it Ae. herausgelöst, u. beim  
V erdam pfen des Ae. k rist. gewonnen. (3aB 0;iC K aH  JlaßoparopHH [B etriebs-Lab.] 14. 
1493. Dez. 1948. In s t, fü r b rennbare Bodenschätze der A kad. der W iss. der U dSS R .)

v. W il p e r t . 8248
D. L. Fry, Verwendung von Infrarotabsorptionsanalysen bei der Kontrolle eines 

fabrikmäßigen Triptanprozesses. Hinweis auf die V erw endung von In fra ro t
absorptionsanalysen hei der Ü berw achung des obigen Prozesses. (A nalytic. Chem.
20. 1126. Nov. 1948. D etro it, Mich., G eneral M otors Corp., R esearch L aboratories 
Division.) G o t t f r ie d . 8254

XX. Schieß- und Sprengstoffe. Zündmittel.
A. I. Golbinder, Über die Bolle der inerten Salze bei der Zusammensetzung der 

Sicherheitssprengstoffe. D er Zusatz in e rte r Salze, m eist A lkalihalogenide, vo r allem 
N aC l(I), zu S icherheitsprengstoffen bew irk t eine W ärm eabsorp tion  u. u n te r U m 
ständen  die Bldg. einer Schutzschicht, die einen d irek ten  K o n tak t zwischen den 
P rodd . der Explosion u. dem M ethan-Luft-G em isch verm eidet. Vf. p rü fte  hei 
Sprengstoffen, die A m m onsalpeter (II), Holzm ehl (III) u. T ro ty l (IV) oder n u r III
u. IV enthielten , den Zusatz von I u. KA1(S04)2- 1211,0. Mit I konn te  die L adung 
gefahrlos auf 650 g gebracht werden, im  zweiten F all n u r au f 400— 500 g. Auch bei 
einer M ischung von 15% N itroglycerin, 10% K reide u. 75%  inertem  Salz w ar I 
überlegen; h ier w ar eine L adung  von 500 g gefahrlos, hei Zusatz von N H 4C1 dagegen 
nu r eine solche von 300 g. D er E infl. der inerten  Salze h än g t also auch von ihrer 
chem. N a tu r  ah . (Roioiaubi AKajie.Mini Hayi< CCCP [Bor. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 
59. 261— 63. 11/1. 1948. M akejewka, W iss. Forschungsinst, fü r S icherheit im 
Bergbau.) W ie d e m a n n . 8304

S. S. Penner und  S. Sherman, D iffusionskoeffizient von N itroglycerin in  
Raketentreibstoffen und  Celluloseacetat. Um  das A bbrennen der z. B . aus 60%  N itro 
cellulose u. 40%  N itroglycerin (1) bestehenden, m eist zylindr. T reibstoffladungen
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auf eine bevorzugto R ich tung  zu beschränken u. die G esam tbrenndauer zu v er
längern, um hüllt m an sie m it einem inerten  M aterial, bes. Celluloseacetat (II). M it 
zunehm ender D iffusion von 1 in  dieses M aterial w ird die Schutzw irkung verm indert. 
Die K enntn is der m axim al zulässigen 1-Konz. in  II g es ta tte t die B erechnung der 
m axim alen Lagerungsfähigkeit. —  K urze rechner. Festlegung der D iffusions
geschw indigkeit. Vgl. m it einigen experim entellen D aten  ergib t ziemlich gu te Ü ber
einstim m ung. —  A nalyse der D iffusionsproben: E x trak tio n  m it Ae., A ustausch 
des Ae. gegen Eisessig, Red. von I m it FeCU, B est. der E erri-Ionen-K onz. m it TiCl,. 
( J .  Amer. ehem. Soc. 70. 869— 70. F ebr. 1948. Cum berland, Md., A lleghany Balli- 
stics Labor.) D o n l e . 8310

XXI. Leder. Gerbstoffe.
N. A. Mlchailow, E lastizität und Relaxation von Leder. (Vgl. C. 1950. I. 1936.) 

Verss. ergaben, daß die elast. D ehnung eines Lederstreifens bei w iederholter D eh
nung  u n te r  der W rkg. eines konstan ten  Gewichtes ständ ig  abn im m t u. sich einem 
M inimum nähert. D iese ergib t sich daraus, daß h ierbei dion. Spannung in  den n e tz 
artigen Faserbündeln  infolge der O rientierung der F asern  abnim m t, w odurch auch die 
R elaxation  des Leders bedingt w ird. M ithin m uß jede V erdichtung desLeders (starkes 
P ressen von Chrom oberleder oder starkes W alzen von vegetabil, gegerbtem  Leder), 
die den Neigungswinkel der Faserbündel verkleinert, neben der allg. V erm inderung 
der D ehnung auch die E la s tiz itä t verkleinern. In  der gleichen R ich tung  w irken auch 
F ällm itte l. (JlerKau npo.MbmuieiiiiocTb [Leicht-Ind.] 8. N r. 11. 18-—20. Nov. 1948.)

R. R ic h t e r . 8340
Ss. N. K uraitiss, Erhöhung der Qualität von Juchtenleder. E s w ird vorgeschlagen, 

vor der Chrom gerbung die H äu te  m it 2%  Öl zu fe tten  u. anschließend m it 2%  
A lum inium alaun u. 4%  NaCl zu behandeln. D ie Salzlsgg. w erden in  2 R a ten  z u 
gegeben. Bei angeführten  Verss. verm inderte  sich die W .-D urchlässigkeit des Leders 
von 1,126 auf 0,342 cm 3/S td ./cm 2. D er Geh. an R estfe tt stieg von 52,7 auf 72,0. 
(Jlen<an npoMbiuuienHOCTb [Leicht-Ind.] 8. N r. 6. 16— 17. Ju n i 1948.)

T r o fim o w . 8340
P. I. Lewenko und  Ss. W . Arbusow, N eue Methode der Trocknung und Fettung  

von Juchtenleder. Z ur B eseitigung der bei der üblichen T rocknung u. F e ttu n g  von 
Juch ten leder au ftre tenden  N achteile, bes. der Schrum pfung, haben  Vff. eine neue 
Arbeitsweise entw ickelt, bei der die F e ttu n g  in  drei S tufen vorgenom m en wird. 
Zunächst w ird das Schw anzstück des Leders auf der Oberseite nach dem A b
pressen u. dem  E infärben  m it der H and  eingefettet, wozu 15— 20%  der gesam ten 
F ettm enge b en u tz t w erden. D ann w ird u n te r  A nw endung von  60— 65%  der 
gesam ten F ettm enge m it 15%  P araffin  u. u n te r  H eißblasen in  Trom m eln gefe ttet. 
Zum  Schluß w erden die R ückenteile von H and  m it 20— 25%  der gesam ten F e t t 
menge eingefettet. Die anschließende T rocknung erfolgt in  einer S tufe auf 
R ahm en bis zu einem Feuchtigkeitsgeh. von 14— 16% . In  T abellen sind die v o rte il
haften  physikal. u. ehem. Eigg. des nach dem  neuen Verf. bearbeite ten  Ju c h te n 
leders im  Vgl. zu dem  üblichen Verf. wiedergegeben. (Jlcriian ripoMbinuiemiocTb 
[Leicht-Ind.] 8. N r. 11. 21— 23. Nov. 1948.) R. R ic h t e r . 8340

L. M. Kulberg und  N. I. Tschetschenow, Identifizierung von pflanzlichen Gerb
stoffen in  E xtrakten und  im  Leder nach der Methode der Tüpfelanalyse. Zur U n te r
scheidung der verschied. E x tra k te  w erden die fü r die T annide charak terist. Rkk. 
der Red. u . der E inw . auf Schw erm etallsalze (Au, F e, T i, U  u. Ag) zu Hilfe ge
nom m en. F ü r  jeden E x tra k t is t jeweils eine bes. K om bination von R kk. charak 
te rist., die der vorliegenden K om bination  von T anniden en tsp rich t. E s w ird so 
erm öglicht, die E x tra k te  von  Eiche, T anne, Valonea, M yrobalanen, Q uebracho zu 
unterscheiden u. zu identifizieren. Aus dem  Leder w ird der G erbstoff zuerst m it W. 
ex trah ie rt u. darau f die Lsg. un te rsu ch t. (SaBOflCKan JlaßopaTopnu [Betriebs-Lab.] 
14. 790— 94. Ju li 1948. Kiew, Technol. In st, der L eichtind .) v . F ü n e r . 8364
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1944 I. Quartal ( ü .—IV. Quartal v e rg r .) ............................. .....  DM S5,—
Sach- und F o rm e lreg is te r .........................................DM 47,—
Autoren- und Patentregister I . Halbj. (Naehdr.) . . . vergr.
Autoren- und Patentregister II . H albj. (Naehdr.) . . . vergr.

1945 1. Vierteljahresband (N a e h d r .) ...........................................DM 55,—
2. Viertcljahresband (einschl. Autoren- und P a ten t

register I . Halbj.) ............................................................ vergr.
Naehdr. geplant

3. Viertcljahresband (Naehdr.) . .  .............................. DM 55,—
4. Vierteljahresband (N a e h d r .) .................................... vergr.
Autoren- und Patentregister I I . H albj.........................vergr.
Formelregister .....................................................................in Bearb.
Sachregister     t . . in Bearb.

1946 I. H albjahr Band 1 .................................................... ...  . vergr.
I. H albjahr Band 2 .................     . DM 48,—•
I. H albjahr Band 3 .............. .......................................... DM 52,—
I. H albjahr Band 4 .........................................................DM 51,—

II. H albjahr Band 5 .........................................................DM 58,—
II. H albjahr Band 6 ......................................................... im Druck
II .  H albjahr Band 7 ......................................................... im  Druck
ü .  H alb jahr Band 8 .......................................................   . im D ruck
Autoren- und Patentregister I . H albj. (einzeln) . . . .  DM 16,—
F orm elreg ister............................................................... in Bearb.
Sachregister . . .  .................................. .... in Bearb.

1947 H eft 1/2 bis 34...................................nur noch einzelne Hefte lieferbar
Autoren- und P a te n tre g is te r .........................................vergr.
Sach- und F o rm e lreg is te r .........................................DM 70,—
Ergänzungsband 1 ......................................................DM 62,—
Ergänzungsband 2 ...................................................... DM 60, —
Ergänzungsband 3 ................................................................in  Bearb.

194S I. H albjahr (Heft 1/2 bis 25/26) nur noch einzelne Hefte lieferbar 
ü .  H albjahr (Heft 1/2 bis 25/26) einschl. Autoren- und

Patentregister .  ........................................................DM110,—
A utoren-und Patentregister I. Halbj. (einzeln) . . . .  DM 8,—
A utoren-und Patentregister H . Halbj. (einzeln) . . . . DM 8,—
Sach- und F o rm e lre g is te r .........................................DM 62,—
Ergänzungsband 1 ...................................................... DM 51,—
Ergänzungsband 2 ......................................................DM 43,—
Ergänzungsband 3 ...................................................... DM 62,—
Ergänzungsband 4 ................................................................DM 66,—
Ergänzungsband 5 ................................................................ DM 38,—

1949 I. H albjahr (Heft 1/2 bis 25/26) einschl. Autoren- und
P a te n t r e g i s t e r ......................................................DM 110,—•

II .  H albjahr (Heft 1/2 bis 25/26) nur noch einzelne H efte lieferbar 
A utoren-und Patentregister I. Halbj. (einzeln) . . . .  DM 8,—
Autoren- und Patentregister I I .  H albj. (einzeln) . . . DM 8,—
F orm elreg ister.............................   . .     . in Bearb.
Sachreg ister.................................................................... in  Bearb.
Ergänzungsband 1 .......................... .... DM 60,—
Ergänzungsband 2 ................................................................ DM 54,—
Ergänzungsband 3 ...........................................................   . vergr.

Fortsetzung s. umstehend



DM 60,— 
DM 52.— 
DM 3 8 , -  
im Druck 
im Druck 
in  Bearb.

DM125,—

DM126,— 
DM 12,— 
DM 16,— 
DM 80,—

DM125,—

DM125,— 
DM 80,—

DM320,— 
DM 96,—

DM320,— 
DM 96,—

DM370,— 
DM 96,—

DM370,— 
DM 9 6 , -

D M 6 8 0 ,-

vergr.
DM 66,— 
DM 52,— 
DM 55,— 
DM 52,— 
im Druck 
im  D ruck

Generalregister X  (1940 bis 1944)
Teil I :  Autorenregister, 1. bis 4. Lieferung . . z. Z. n icht lieferbar

6. bis 7. Lieferung . . .  . . je DM 50,—
Teil I I : P a te n tre g is te r .................................. .... vergr.
Teil I I I : F orm elreg is ter.................................. .... vorges.
Teil IV : Sachregister  ........................................................vorges.

Generalregister X I (1945 bis 1949)   ■ • vorges.
Generalregister X II  (1950 bis 1954)

Teil I :  Autorenregistor  ...................................in Bearb.
Teil I I :  P a te n treg is te r........................................... .... DM 33,—
Teil I I I  und I V  .................................. .... vorges.

Periodica Chimica (Verzeichnis der im  Chemischen Zentral
b la tt referierten Zeitschriften m it den genormten Titel- 
a b k ü rz u n g o n ) ............................................... DM 35,—

LieferungsmSglichkeit Vorbehalten 

A K A D E M I E - V E R L A G • B E R L I N  

V E R L A G  C H E M I E  • G M B H  • W E I N H E I M  /  B E R G S T R .

1949 Ergänzungsband 4 ................................................................
Ergänzungsband 5 ...................................... .........................
Ergänzungsband 6 ................................................... ....
Ergänzungsband 7  ...............................................
Ergänzungsband 8 . . . . . . . . . . . . . . .  -
Ergänzungsband 9 .  ...........................................

1950 I. H albjahr (Heft 1/2 bis 25/26) einschl. Autoren- und
Patentregister  .......................................

I I . H albjahr (Heft 1 bis 26) einschl. Autoren- und
Patentregister .  ........................................................

Autoren- und Patentregister I. H albjahr (einzeln) . . . 
Autoren-.und Patentregister ü .  H albjahr (einzeln) . . 
Sach-und  F o rm e lre g is te r .................................. .... . . .

1951 I. H albjahr (Heft 1 bis 25) (Autoren- und P a ten t
register v e r g r . ) ................................................................

I I . H albjahr (Heft 1 bis 25) (Autoren- und P a ten t
register vergr.) . .  .........................    ■

Sach- und F o rm e lre g is te r ............................................... ....
1952 Jahresbezugspreis einschl. Autoren- und Patentregister

für die Ausgabe auf holzfreiem P a p ie r .....................   .
Sach- und F o rm e lreg is te r ....................................................

1953 Jahresbezugspreis einschl. Autoren- und Patentregister
für die Ausgabe auf holzfreiem P a p ie r ..........................

Sach-und F o rm c lre g is te r ............................................   . .
1954 Jahresbezugspreis einschl. Autoren- und Patentregister

für die Ausgabe auf holzfreiem Papier . . . . .  . . 
Sach- und Formelregister  ......................

1955 Jahresbezugspreis einschl. Autoren- und Patentregister
für die Ausgabe auf holzfreiem P a p ie r ..........................

Sach- und F o rm e lreg is te r ....................................................
1956 Jahresbezugspreis einschl. Autoren-, P atent-, Sach- und

Formelregister für die Ausgabe auf holzfreiem Papier
Generalregister IX  (1935 bis 1939)

Teil IV : Sachregister, 1. L ie fe ru n g ..................................
2. Lieferung . . . . . . . . .
3. L ie fe ru n g ...................................
4. Lieferung . . . . . . . . .
5. L ie fe ru n g ..................................
6. Lieferung  ..............................
7. Lieferung  ..............................


