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C h e m i s c h e s

Ze n t r a l b l a t t
Nachlieferungsbände 1946

D er für den Jahrgang 1946 zu erwartende Stoff — er besteht nicht nur aus der 

Literatur des Jahres 1946, sondern aus allem, was aus den bisher noch,nicht 

erreichbaren Kriegsjahrgängen noch erfaßt werden muß — wird sehr um

fangreich werden. Schon Jetzt zeigt sich, daß wir mit vier Vierteljahresbänden, 

so wie w ir sie für 1945 herausgebracht haben,, nicht auskommen werden.

Aus diesem Grunde haben w ir uns entschlossen, bei dem Jahrgang 1946 von 

der Einteilung In Vierteljahresbände abzusehen. Die Bände werden in zwang

loser Folge als Bände 1, 2, 3 usw. des Jahrganges 1946 erscheinen und fort-

Bis Jetzt liegen Manuskripte für etwa drei Bände druckreif vor, von denen 

der erste bereits erschienen ist, der zweite Ende Dezember 1949 und der 

dritte Im Februar 1950 erscheinen wird. Bisher können w ir nur die Kosten 

für die beiden ersten Bände übersehen; die Preise sind:

B e s t e l l u n g e n  b i t t e n  w i r ,  e i n e r  B u c h h a n d l u n g  o d e r  u n s

laufend paginiert werden.

1946/Band 1 
1946/Band 2

DM 4 6 ,-  
DM 4 6 ,-

b a l d m ö g l i c h s t  a u f z u g e b e n

A K A D E M I  E -  V E R  L A G
B E R L I N  N W 7
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F. A. P aneth , Prof. Egon von Schweidler. N achruf au f den am  12. F eb ruar 1948 ver
storbenen Physiker an  der U niv. Wien, EGOS R i t t e r  v o n  S c h w e id l e r ,  der bes. durch 
seine U nteres, auf dem  G ebiete der R ad ioak tiv itä t u . L ufte lek triz itä t bekann t is t. (N ature 
(London] 163. 240. 12/2.1949.) 116.1

—, N. D. ZELINSKY — ein hervorragender Chemiker der Gegenwart. Ü bersicht über 
Leben u. F orschertätigkeit des Sowjet. Organikers Z e l in s k y , geb. 7/2. 1861 in  
Tiraspol. (H ayna  h 5Kn3Hb [Wiss. u. Leben] 1948. N r. 12. 29—32. Dez.) 422.1

Ernst H. Goebel, Professor Dr. phil. habil. Richard E . Heinze zum  Gedenken. K urze 
Angaben über den Lebenslauf des am  30/7. 1945 verstorbenen K ohlenforschers H e in z e .  
Zusammenstellung seiner Veröffentlichungen u. A rbeiten von M itarbeitern. (E rdöl u. 
Kohle 1. 3 3 9 -4 0 . 1948.) 206.1

A. W. D um anski, Dem Andenken I .  S s . Teletows. N achruf auf den  am  29. Mai 1947 
in Charkow verstorbenen Chemiker T b le to w .  (K oji.tohähuü  5Kypna.ri [Colloid J.] 10. 
168. M ärz/A pril 1948.) 261.1

M. A. Besborodow, Der K a m p f Lomonossows um  Sie Schaffung des ersten wissen
schaftlichen chemischen Laboratoriums in  Rußland. V or 200 Jah ren , vom 3/8.—12/10.1948, 
wurde auf eine bis 1742 zurückgehende Anregung von L o m o n o sso w  das erste  ehem. 
Labor, der russ. Akadem ie der W issenschaften in St. Petersburg gebaut. Vf. sch ildert die 
Bemühungen L o m o n o sso w s u. g ib t seine Beschreibung des Labor, wieder. (C tckuo h 
KepajiHKa [G las u. K eram ik] 5. N r. 9. 9—12. Sept. 1948.) 185.1

Ju. Ss. Mussabekow, Alexander Michailöwitsch Butlerow. (Zu seinem  120. G eburts
tag.) Leben u. W irken des bekannten , am  6/9. 1828 geb. russ. Chemikers, eines der B e
gründer der m odernen S truk tu r- u . Tautom erielehre. (rKypna.i IIpHKJiagHOil X hm hh 
[J . appl. Chem.] 21. 1191—98. Dez. 1948.) • 461.1

T. W. Wolkowa, Über die Tätigkeit von A . M. Butlerow in der Akadem ie der Wissen
schaften.'(Vgl vo rst. Ref.) (IK ypnan npHKJiagHoß Xhmhh [J . appl. Chem.] 21 .1300  
bis 1305. De2. 1948.) 461.1

E rnst H erm ann Schulz, 100 Jahre W erkstoffprüfung. G eschichtlicher Überblick. 
(Z. Ver. dtsch. Ing . 91. 141—47. 1/4. 1949. Essen.) 112.2

H. Levinstein, George Douglas, sein Zeitalter und einige Zukunftsgedanken. V ortrag. 
Biographie von G e o r g e  D o ü g la s ,  P e t e r  G r ie s s ,  C a r o , F e r k ln .  E ntw . der F arbstoff
industrie in  England u. D eutschland bis heu te . (J . Soc. D yers Colourists 65. 269—75. 
Juni 1949.) ' 285.2

L. M. Golomb, Der Beitrag russischer Koloristen zur Entwicklung der Kallundruckerei. 
Histor. Ü berblick über zahlreiche Erfindungen russ. K oloristen E nde des 19. u . Anfang 
des 20. Jah rh u n d erts  au f dem Gebiet des B un t-, Ätz- u. Reservedrucks. (TeKCTH.ibiiaa 
npoMHm.neHHOCTb [Textil-Ind.] 9. N r. 1. 26—27. Jan . 1949.) 472.2

G. A. Bloch, Die einheimischen Forschungen a u f dem Gebiet des synthetischen K au t
schuks. K urze D arst. der G eschichte der Forschung au f dem Gebiet des sy n th e t. K au t
schuks in  der U dSSR . Im  Gegensatz zu der von H a r r t e s  in  den Jah ren  1910—1912- 
geäußerten A nsicht gehört die P rio ritä t hinsichtlich der Polym erisation von D im ethyl- 
butadien dem  Forscher I . W . K o n d a k o w  u. bzgl. der Polym erisation von D ien-K W - 
stoffen dem Forscher Ss. W . L e b e d e w . (Jleritafl IIpoMbmiJieHHOCTb [Leichtindustrie] 8 . 
Nr. 11. 14—16. Nov. 1948. K iew, Technolog. In s t, der Leichtind.) 188.2

Walter Artelt, E in führung  in die M edizinhistorik . Ih r  W esen, ih re  A rbeitsweise u n d  ih re  H ilfsm itte l. S tu t t 
ga rt: E nke. 1949. (V II I  +  240 S.) gr. 8". DM 1 7 , - .

•han Rosland, Charles D arw in. P a ris : G allim ard. 1947. (244 S.) fr. 220,—.
Paal Schurok, N ichts geh t verloren. D as Forscherschicksal R obert M ayera. H am b u rg : Springer. 1949. (202 S.) 

^ * aJJl 4,80

91
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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Josette Lamberger und  René Paris, Über das Löslichkeitsdiagramm. Wasser-Calcium- 

nitral-A m m onium nilral. Die Löslichkeitsisotherm en dieses te rn . Syst. werden bei 10, 20 
u . 30° bestim m t. Die Lsgg. werden im T herm ostaten  bis zur Gleichgewiehtseinstellung 
gerüh rt u . analysiert. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich wegen der großen Löslich
ke it der un tersuchten  Salze, die m ehrere Tage gerüh rt werden m ußten  bis zur Gleich
gewichtseinstellung, u. ferner wegen des A uftretens m etastab iler Gebiete. Die Ergebnisse 
w erden tabellar. u. graph'. wiedergegeben. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 227. 637—39. 
27/9.1948.) 350.21

, I. W . Tananajew, Physikalisch-chemische Analyse von System en, die in der analyti
schen Chemie Bedeutung haben. X IV . M itt. Erforschung des System s K î PdCli - K J - E 20  
nach der Methode der Lichtabsorption. (X III . cgi. C. 1949. 1. 298) Die E x tink tion  des 
K 2PdCl4, gemessen m it einem photoelektr. Colorimeter, h a t  ein M aximum beim  Verhältnis 
K J  : Pd  sw 2 :1 ,  s in k t bei Uberschuß von K J  au f einen konstan ten  W ert u. ste ig t nochmals 
an  bei K  J  : Pd  sw 500 :1 . D anach sink t sie wegen K oagulation des N iederschlags. Das erste 
M axim um  d eu te t auf eine Aggregation von P d J 2-Moll., die m it J '-Io n en  Komplexionen 
bilden. N ach einem kürzeren B ericht über U nterss. der Löslichkeit von Pd  J 2 in K J-Lsg., 
woraus sich Kom plexbldg. ähnlich dem P t  J 6"  erg ib t, w ird eine ausführliche Beschreibung 
der quan tita tiven  Pd-B est. nach der Colorimeterm eth. gegeben, die bis auf l-i-2%  genau ist. 
(Hfypna.ii Aiia.'iiiTiiuecKOti Xhmiih [ J .  analytic.C hem .]3.276—83. Sept./O kt. 1948.Moskau, 
K urnakow -Inst. fü r allg. u. anorgan. Chem. der A kad. derW iss. der U dSSR.) 496.22

I. B. Chacham, Über zuslandbestimmcnde Konstanten von Am m oniak in  wäßriger 
Lösung. I . M itt. Z ur Frage des Zustandes von A m m oniak in  wäßriger Lösung. E s wurde die 
V erteilung von N H 3 zwischen W. u. D ichloräthan bei verschied. N H 3-Konzz. bei 25° 
un tersuch t. Die dabei abgeleitete Beziehung erm öglicht die B erechnung von K onstanten, 
welche, den Z ustand von N H 3 in W. bestim m en; danach w urden bei 25° fü r die Rk. 
N H 3 +  H 20  N H 4OH die K onst. K 3 =  2,0 u. fü r die Dissoziation NH.,OH «H‘- NH4+ ■+• 
O H “ die K onst. K 2 =  6 ,5 -10“ 6 errechnet. E s w urde festgestellt, daß N H 3 in wss. Lsg. zu 
90—95%  a ls N H 4OH a u f tr it t  u. nu r sehr schwach dissoziiert ist. (Hfypnaji Oömett X iix'.ini 
[J . allg. Chem.] 18 (80). 1215—21. Ju li 1948. K ischinew, L andw irtschaft!. Frunse-Inst.)

199.22
I. B. Chacham, Zur Frage des Zustandes von A m m oniakßn  wäßriger Lösung. I I . Mitt. 

Über die Anwendbarkeit des Gesetzes von Be, thelot-Nernst bei der Verteilung von Ammoniak. 
(I . vgl. vo rst.R ef.) Bei der V erteilung von N E S zwischen W. u. organ. V erbb., wie Dichlor
ä th an  u. a ., sind n u r  3,5—7,0%  von N H 3 als N H 3 vorhanden . B ei dieser geringen NHa- 
K onz. is t das Gesetz von B f .K T H E L O T - N e r n S T  anw endbar. D er Verteilungskoeff. ist 
fü r D ich loräthan  1,9, für,Bzl. 7,0 u. für Toluol 8,5. A uf G rund des Gesetzes von BERTHE" 
L O T -N e R R S T  w urde eiye M eth. zur B est. der Konz, von freiem Am m oniak in der Lsg- 
in, Ggw. von gebundenem  Am m oniak ausgearbeitet. E s wird au f die befriedigende An
wendbarkeit- des Gesetzes von H f k r y  für am m oniakal. Lsgg. hingewiesen u- dadurch 
die B erechnung des partiellen  N H 3-D ruckes über der am m oniakal. Lsg. erm öglicht. (TKjP" 
nan  Oßmell Xhmiiii [ J .  allg. Chem. ]18 (80). 1 2 2 2 -2 7 . Ju li 1948.) 199.22

1.1 . Sasslawski, Untersuchung von flüssigen Zweikcmpcnenten-Systemcn mit der 
volumetrischen Methode. Vf. un tersuch t die System e / / 2S 04- / / 20 ;  H N 0 3- I h 0 ;  C J I ß l i -  
B 20  (Tabellen). M it den Bezeichnungen ¿JA (¿Id). D ifferenz der ta tsächlichen A tcnkcnz. 
(D.) gegenüber der add itiv  berechneten, findet V f.: D as M aximum von AA entspricht, 
bei verschied. Tem pp. unverändert ein u. demselben H y d ra t: J /££ 0 4.2 / f 20 ;  E K 0 3 -3B iy'> 
C„EsO E -3 E '£ )\ der A bsolutbetrag  von AA fällt fü r eine Lsg. ein u. derselben Konz, g * tz" 
mäßig m it E rhöhung der T em peratu r. Die Maxima von Ad u . der K on trak tion  entsprechen 
keinem rationalen  V erhältn is der K om ponenten u . sind fü r die System e H ££ 0 4-B j0  u- 
H N 0 3- H 20  im Vgl. zum M aximum von AA  in R ich tung  höherer K cnzz. u. für das i_yst.
A.-W . im Vgl. zum H y d ra t C2H 60 H -3 H 20  in R ichtung des W . (¿Id) bzw . in Richtung 
des A. (K on trak tion ) verschoben, f ü r  das S yst. B 2S 0 4- H ,0  is t das Maximum der B on- 
trak tion  im Vgl. zum M axim um  von ¿Id in R ichtung des W . verschoben; für das o s t .  
H N 0 3- H 20  lieg t das Maximum der K on trak tion  zwischen den Konzz., die demM_aximum 
von 4 A u . ¿Id entsprechen. (JKypHaa npHKjiaÄHCfi X w  nu  [ J .  appl. Chem.] 21. ' '3 -—'4b- 
Ju li  1948.) 4 2 1 .2 2

D. Ss. Korshinski, Die Phasenregel und System e m it völlig beweglichen K e n  feuerten. 
In  einem einfachen G leichgewichtssyst. m it in tensiven u. extensiven Param etern  kann die 
G esam tzahl der unabhängigen P aram eter au f  eine ähnliche A rt rechner. erm itte lt weiden, 
wie die Phasenregel von G ib e s . E s erg ib t sich fi - f  fc =  k +  2, d. h . die Gesamtsumme
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der intensiven (fi) u . extensiven (fc) P aram eter is t von der Phasenzahl unabhängig; daraus 
folgt, daß, entgegen gelegentlichen Angaben in  der L ite ra tu r, die entw ickelte Phasenregel 
nur auf offene System e Anwendung findet. H ier hingegen werden Systeme m it „völlig 
beweglichen“  K om ponenten be trach te t, d. h . solchen, deren unabhängiger P aram eter 
eine in tensive Größe (ehem. P oten tia l) darste llt, u . es erw eist sich, daß die Zahl der Phasen 
nicht die Zahl der trägen  K om ponenten (z. B . Masse) übertreffen  kann . F ü r  die e n t
sprechende F unktion  ergib t sich die Form el: d3>,„ =  — S d T  +  V d  P  +  fi t  d m , •.. . 
Die G leichgewichtsbedingung der F unktion  is t ein M inimum des P oten tia ls &m : 
(ä $ m) r .p./j.,, >  0. W enn daher Prozesse m it konstan ten  äußeren Bedingungen u n te rsuch t 
werden, so verhalten  sich System e m it völlig beweglichen K om ponenten so, als w ären es 
einfachere, n u r aus trägen K om ponenten zusam m engesetzte System e — das e rg ib t eine 
bedeutende Erleichterung fü r die U nters, natü rlicher geochem . System e. (Jb'K.iaflLi 
ÄKafleMiin H ayn  CCCP [Ber. A kad. W iss. UdSSR] LN. S.] 64 . 3 6 1 - 6 4 .  2 1 /1 .1949. In s t, 
für geolog. W iss. der A kad. der Wiss. der U dSSR.) 261.23

Joseph 0 . Hirschfelder, Diskussion der absoluten Reaktionsgeschwindigkeit unimoleku- 
larer Zerfallsreaktionen. In  der gewöhnlichen Theorie der absol. R eaktionsgeschw indig
keiten wird angenom m en, daß die Moll, im ak tiv ierten  K om plex im Statist. Gleichgewicht 
mit den Moll, im A usgangszustand stehen. Diese A nnahm e is t im Falle unim ol. Zerfalls- 
Rkk. n ich t gerechtfertigt, weil die Moll, die A ktivierungsenergie stufenweise aufnehm en 
müssen, u . zw ar gewöhnlich durch Ü bertragung von Schwingungsenergiequan'ten aus 
anderen Norm alschw ingungen des Moleküls. Die Größe dieser Energiesprünge u. ihre 
Frequenz sind von Einfl. auf die Bruttogeschw indigkeit der R eaktion. U nter der ver
einfachenden A nnahm e, daß die F requenz der Energiesprünge von der bereits erreichten 
Quantenzahl unabhängig ist, läß t sich zeigen, daß die wirkliche Reaktionsgeschw indigkeit 
um einen zwischen 0 ,5  u. 0,387 liegenden F ak to r kleiner is t als die nach der gewöhnlichen 
Theorie berechnete, ü. zwra r  je nachdem , ob die Energiesprünge 2 > oder =  k T  sind. E ine 
strenge Ableitung se tz t die genaue K enntnis der Potentialflächen u. eine W eiterentw . 
der ursprünglichen RAMSPERGER-RiCE-KASSELschen B ehandlung der Zerfallsgeschwin- 

i. digkeiten voraus. (J . ehem. Physics 16. 22— 25. Jan . 1948. Madison, W isc., U niv. of W is
consin, Dep. of Chem.) 254.28

N. K. Andruschtschenko und P. D. Dankow, Die Geschwindigkeit im  Anfangsstadium  
der Al-Oxydation bei niedrigen Drucken und Zimmertemperatur. D ünne Ai-Folien von 
ca. 1000 A Dicke w urden auf der O berfläche eines auf IO-6  mm evakuierten  K olbens 
niedergeschlagen u. m it einem Ström  von reinem  0 2 bespült. Aus der D ruckänderung 
des 0 2 wurde die Zahl der m it dem Al reagierenden Moll, berechnet; es ergab sich, daß n u r  
1 von 34000 0 2-Moll. reagiert, d. h . fü r die O xydation m uß das Syst. (Al +  0 2) ak tiv ie rt 
sein. Die O xydschicht w urde als einmol. e rm itte lt, (flomiagbi AKagewiiH H ayn  CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 62. 353—56. 21/9.1948- In s t, fü r Physikal. Chem. der 
Akacl. der Wiss. der U dSSR , Labor, fü r O berflächenschichtenstruktur.) 496.28

Joseph 0 .  Hirschfelder, Durch Ionisierungsvorgänge hervorgerufene chemische Reaktio
nen. Die chem. W rkg. von a-, ß- u . y -S trah len  lä ß t sieh in  ers ter L inie auf die Auslösung 
sek. E lektronen zurückführen. Die prim . R eaktionsprodd . en tstehen ca. zur H älfte  durch 
Ionisierung, zur anderen H älfte  über angeregte Z ustände, u. beide W ege lassen sich im 
la lle  von Gasen experim entell voneinander trennen  durch Anlegen verschied, e lek tr. 
Felder an das R eaktionsrohr (S m ith  u. ESSEX, C .1 9 3 9 .1. 9). D urch m assenspektrograph. 
Unterss. bei sehr geringen D rucken fin d e t m an die ionisierten prim . R eaktionsprodd., 
bei hohen D rucken lassen sich deren R kk . m it ven tra len  Moll. (z. B. nach H 2 -f- H + -*■ 
I*i+ +_H ) erm itte ln . E rkenntn isse über die. negativen Ionen fehlen noch w eitgehend. 
Hierbei sind quantenm echan. B erechnungen ergänzend durchzuführen. Als B eispiel 
die vom Vf. berechneten P o ten tialkurven  fü r (H 2 +  E lektron) u. das H 2~-Ion, aus denen 
die M etastabilität u . ku rze Lebensdauer des letzteren  hervorgeht; w ährend 0 2 u. H 20  
leicht negative Ionen bilden. — Aus A rt u . Menge der gebildeten Ionen u. ih re r  N eu- 
tralisationsenergie lassen sich die Folge-R kk. bzw. der G esam tverlauf abschätzen, w'obei 
das Verh. von A tom en u . freien R adikalen  in  Analogie zu bekannten  photochem . Folge- 
Kkk. behandelt w erden kann . (J . physic. Colloid Chem. 52. 447—50. März 1948. M adison, 
w‘sc., U niv., D ep. of Chem.) 332.28

Hermann Lux und Ernst Proeschel, Untersuchungen an Fluoridschmelzen m it H ilfe  
^F a rb in d ika to ren . I .  M itt. Um die 0 — -K onz, von Schmelzen m itte ls  eines U m schlag
g u t 01* Mn+++/M n04 zu untersuchen, w ird zwecks E rniedrigung des F . das bei 
te Sc^ m ' eutek t. N aF-K F-G em isch  als Lösungsm. verw endet. D ann  kann  die Versuehs- 

auf 750° herabgesetzt u. dadurch  ein V erlust an  N a20  verm ieden werden, der bei 
^  >n 10 Min. schon bis zu 50%  b e trä g t. D er Mnm /M nVI-Ind ica to r is t dem früher ver-

91*
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w endeten Crm /CrVI (vgl. LUX u. IiOGLER, C .1942 .11.2464) überlegen, da m it einem Zusatz 
von 0,01—0,03%  M n02 noch 0,01%  Alkalioxyd Zusatz deutlich nachgewiesen werden 
kann. In  der neutralisierten  N aF-K F-Schm elze w irk t bei einem Partia ld ruck  I’Oa =  0,005 at 
in  dem aus N 2 +  0 ,  bestehenden Spülgas TiO z fa s t als Säure, bei ?Oa =  1 a t  als/Base. 
N a 20 , BeO u. A l20 3 w irken s te ts  als Basen, S i0 2 u . B 20 3 s te ts  als Säuren. Die Systeme 
N a 30 - B 30 3 u . B e 0 -B 30 3 ergeben den Indicatorum schlag beim  M etaborat; Na20 -S i0 t 
e rs t bei N a^i-jO u . Die D issoziation des T i0 2 als Base scheint stufenweise zu erfolgen. 
(Z. anorgan. Chem. 257. 59—66. Aug. 1948. M ünchen, T H , A norg.' Chem. Labor.)

166.29
Hermann Lux, Untersuchungen an Fluoridschmcfzcn m it H ilfe von Farbindikatoren.

I I .  M itt. (I. vgl. vorst. Ref.) Syst. M g 0 -S i0 2 is t ident, m it Syst. N a 20 - S i0 2. Als starke 
Base kann  auch BeO bei p0j =  1 a t  angesprochen w erden, wobei jedoch die Möglichkeit 
des E in tre tens der R k . BeO +  2 N aF  =  N aaO +  B eF2 im Auge behalten  w ird. La30 3- B 20, 
en tsp rich t w eitgehend N a 20 - B 20 3 bei p0i> =  1 a t .B e i diesem D ruck  en tsp rich t auch Syst. 
Z n 0 -B 20 3 dem Syst. T i0 2- B 20 3. D er Indicatorum schlag  lieg t fü r Syst. iYa20 - / ' 20 s bei 
N a3P 0 4; fü r N a 20 -M o 0 3 bei KaAloO., u. fü r N a 20 - S 0 3 bei N a2S 0 4, ohne daß sich dabei 
N aSO jF  zu bilden scheint. Die Fluoride scheinen bei der angew endeten Tem p. n ich t an 
der R k . teilzunehm en, da  zugesetztes N a B F t  N a20  verb rauch t u n te r Bldg. von NaF. 
Bei 1050° hingegen entw eicht viel B F3 bzw. SiF4; die vo rher saure Schmelze w ird stark 
alkalisch . (Z. anorgan. Chem. 257. 67—72. Aug. 1948. M ünchen, TH , Anorg. Chem. 
Labor.)    . 166.29
Frllz Giesecke, G rundlagen d e r Chemie. M it p ra k t. A ufklärungen ü b e r die Stoffe, die in G artenbau-, Land- 

u . Forstw irtschaft, ln  H um an- u . V eterinärm edizin, sowie in Biologie, Technik u , H au sh a lt Verwendung 
finden . E in L ehrbuch fü r  H u rer u . S tudierende an U niversitä ten , Hoch- u . Fachschulen. 3. A ufl. Holz
m inden : Trow itzsch. UM!). (227 S. Ul. A bb.) 8°. DM  6,20.

H. M argenau, W. W. W otson an d  C. G. Montgomery, I ’hyaics, P rinclp les an d  A pplica tions., New York: 
M cG raw -H ill Book Co. 1949. (760 S. m . A bb.) $ 5 ,  — .

Ju lius Meyer, E in führung  in  die Chemie fü r  S tudierende technischer Berufe. l.A ufl. S tu t tg a r t:  Hirz.el.104S.
(343 S. in . 23 A bb.) S“. DM 9,60.

H. Rheinboldl, Chemische U nterriehtsversuelie . A ufgew ühlte Beispiele fü r den G ebrauch an  Hochschulen 
u. höheren L ehransta lten , ln  2., verb. A ufl. neu licrnusg. von 0 . Schmllz-Du Mont, D resden, Leipzig: 
S teinkopff. 1948. (X V II I  +  352 S. m . 122 A bb.) DM 1 3 , - .

Aj. Aufbau der Materie.
J. Brandmüller, E. Gora und E. Rüchardt, Zur Frage der „Natürlichen Maßeinheiten''. 

IjLANCK h a tte  1913 die „N atürlichen  M aßeinheiten“  aus den vier G rundkonstanten h,k, 
c u. f abgeleitet, nach  denen die E inhe it der L änge 4,04-10~33 cm, der M. 5,45-10"5g, 
der Z eit 1 ,35-10"43 sec u. der Temp. 3 ,56-IO32 G rad betragen w ürde. Diese Größen sollten 
ihre natürliche B edeutung behalten , solange die Gesetze der G ray ita tion , der Licht
fortpflanzung im  V akuum  u. die H aup tsä tze  der T herm odynam ik gelten. Vf f. unter
suchten , ob diese E inheiten  bei B erücksichtigung der kosmolog. Inkonstanz der Gravi
ta tionskonstan ten  f durch allg. kosmolog. Ü berlegungen begründet w erden können u. zu 
vernünftigen W erten fü r die E lem entareinheiten  füh ren . (O ptik [S tu ttg a rt] 3. 92—95. 
1948. M ünchen, Phys. In s t. u . In s t, fü r theo re t. Phys.) 287.78

D. J. Hughes, J. R. W allace und R. H. Holtzman, ;Neutronenpolarisation. Aus
führliche M itt. zu der C. 1948 .1 .971  referierten  A rbeit. (Physic. R ev. [2] 73. 1277-90- 
1/6 .1948. Chicago, 111., A rgonne N a tu ra l Labor.) 110.82

G. Breit und  W . G. Bouricius, Eine GYenzwertbedingung fü r  Proton-Prolonstreuung. 
Vff. haben  gefunden, daß die W erte der Phasenveränderung fü r den 1S-Zustand von zwei 
P rotonen, ab le itbar aus E xperim enten  über die S treuung  von Pro tonen  durch Protonen 
im Energiebereich von 0,2—14 MeV e rk lä rt werden können m it H ilfe einer Grenzwert
forderung. G efordert w ird die K onstanz der logarithm . A bleitung Y  ~  d (rR )/R d r für 
den W ert r ~  0,47 e 2/m c! des A bstandes zwischen den Teilchen (R =  radiale We' lenfunktion 
in  einem  COULOMB-Feld). F ü r  d iesenW ert von r  is t Y  ~  0,08. D ieT atsache, daß die experi
m entellen W erte m it dieser Forderung übereinstim m en, lä ß t  sie bedeutungsvoll erscheinen,
zum al die übliche D arst. m it H ilfe .der Potentialenergie m ehr u . m eh r zw eifelhaft wird- 
(Physic. R ev. [2] 74. 1546—47. 15/11.1948. New H aven, Conn., Univ.) 333.8-

J. S. Laughlin und P. G. Kruger, D ie Streuung von Neutronen m it Energien zwischen 
12,0 und 13,0 M eV  durch Protonen. (Vgl. C. 1949. I I .  725.) In  einer m it CH« gefüllten 
H ochdrucknebelkam m er w urde die W inkelverteilung der R ückstoßprotonen, die während 
des Streuprozesses erzeugt w urden, gemessen. D ie N eutronen  w urden durch d-d-StoD 
erzeugt, der eine N eutronengruppe zwischen 12 u. 13 MeV über einem kontinuierlichen 
U ntergrund lieferte. E s zeig t sich, daß die W inkelverteilung kugelsymm . ist. (Physic. 
R ev. [2] 73. 1 9 7 -2 0 7 .1 /2 .1 9 4 8 . U rbana, Ul., U niv. of Illinois, Dep. of Phys.) 387.82
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Sidney Borowitz und  M orton H am erm esh, Depolarisation von Neutronen bei D iffusion. 
Es w ird eine theo re t. Analyse der D epolarisation gegeben, die zu erw arten  ist, wenn ein 
ebener monoclxromat. po larisierter S trah l therm . N eutronen senk rech t au f  eine P la tte  
endlicher Dicke tr iff t, wobei die N eutronen isotrop u. ohne E infang gestreu t werden. 
Das Problem  fü h r t au f eine In tegrald ifferentialg leichung vom  W rENES-HoPF-Typ (Cam
bridge T racts, No. 31 [1934] u. B erliner B er. inath . physik. K l. [1931.] 696). D ie Gleichung 
wird näherungsweise m it e iner M eth. von W rcK (C. 1943. I I .  2230) gelöst. E s bestehen 
gute experim entelle M öglichkeiten zur Messung der S treuungsam plituden in dem Falle, 
daß die W echselw irkungskräfte n ich tsehrsp inabhäng igsind . D er Fall, daß der Q uerschnitt 
für den Einfang von N ull verschieden is t, w ird auch behandelt. (Physic. R ev . [2] 74. 1285 
bis 1293.15/11.1948. New Y ork, N . Y ., U niv., D ep. of Phys.) 333.82

E . 0 .  W ollan, C. G. Shull und  M. C. M arney, Laue-Photographie von Neutronen
beugungen. D a photograph. Film  gegen N eutronen vollkomm en unem pfindlich is t, w urde 
der Film  m it einem 0,5 mm dicken Indium blech bedeck t; die durch den N eutroneneinfang 
im In  erzeugten /?-Teilchen riefen  im  F ilm  den photograph. E ffek t hervor. Im  übrigen 
war die experim entelle M eth. dieselbe wie bei LAUE-Röhtgenaufnahmen. A ufnahm en 
an einem 0,35 cm dicken Y aCV Krystall m it dem einfallenden N eu tronenstrah l parallel 
einer der W ürfelachsen in  einem  K rystall-F ilm -A bstand von 6,40 cm ergaben nach 
lOstd. Belichtung ein LAUE-Diagramm, dessen äußere LATJE-Interferenzen als (402), 
(422) u. ih re  Perm uta tionen  u . dessen innere Interferenzen als (311) u. ihre P erm utationen  
identifiziert werden konnten. Die relativen In ten sitä ten  der Interferenzen w aren in Ü ber
einstimmung m it denen, die aus der IntensitätsV erteilung im N eutronenspektrum  des ein
fallenden S trah ls zu erw arten  waren. Ähnliche D iagram m e w urden erhalten  fü r eine Beihe 
anderer K rysta lle  einschließlich Quarz, Calcit, L iF  u. N a N (Physic. B ev. [2] 73 .527—28. 
1/3.1948. O ak Bidge, Tenn., C linton N ational Labor.) 110.82

H. S. W . M assey und  R . A. B uckingham , D ie Streuung von Protonen durch Deutero
nen.VH. haben u n te r Zugrundelegung von A ustauschkräften  die Berechnung der Streuung 
von Protonen an  D euteronen durchgeführt u. die R esu lta te  in  sehr g u te r Ü bereinstim m ung 
mit experim entellen Unteres, von SuE ltR  u. M itarbeitern (C. 1948. I I .  1148) gefunden. 
Der R echnungsgang w ird in  seinen w esentlichen P unk ten  skizziert. (Physic. B ev. [2] 73. 
2 6 0 -6 1 . 1/2.1948. London, Univ. Coll.) 387.82

J . M orris B lair, George F reier, Eugene Lam pi, W illiam Sleator jr . und J .  H . W illiam s, 
Die Winhelverteilung von 1— 3,5 MeV-Deuteronen, die durch Deuteronen gestreut werden. 
Die D ifferentialw irkungsquerschnitte fü r die elast. S treuung von D euteronen durch 
Deuteronen sind in  dem Energiebereich von 1—3,5 MeV in A bhängigkeit von dem Streu- 
winkel gemessen w orden. Die beobachteten Ergebnisse w urden berichtig t um  die Teil
chen, aie b e i den D -D -R kk. erzeugt w urden, u . um jene, die durch H 2-Beim engungen 
gestreut w urden, indem  Ergebnisse aus anderen Experim enten herangezogen w inden . 
Die resultierenden elast. W irkungsquersclm itte sind wahrscheinlich bis au f ca. 2,5%  genau. 
Die experim entelle M eth. w ird beschrieben. Die Q uerschnitte bei der D -D -S treuung  
werden m it denen bei der P -P -S treu u n g  verglichen. (Physic. R ev. [2] 74. 1594—98. 
1/12.1948. Minneapolis, Minn., Univ.) 333.82

C arl-Erik F röberg , Die Eigenfunktionen des Grundzustandes des Deuterons in  einer 
nichlsymmetrischen Theorie. Die E igenfunktionen des G rundzustandes (3S +  3D) des 
Deuterons u. das Q uadrupolm om ent w erden durch num er. In tegration  berechnet. E n t
gegen der A nnahm e von H u l th j5 n  is t das Q uadrupolm om ent fü r kleine W erte der Spin- 
kopplungskonstanten f  proportional zu f2. A ußerdem  erw eist es sich als notw endig, einen 
verhältnismäßig großen W ert fü r f2 anzunehm en, um  den richtigen W ert dos M omentes 
zu erhalten. (Ark. M at., A stronom . Fysik , Ser. A 35. N r. 17. 1—7. Ju n i 1948. L und, 
Inst, för m ekanik  och m atem atisk  fysik.) 388.82

Francis Low, Über den Grundzustand des Deuterons. E ine brauchbare Form el fü r die 
Abschätzung des W irkungsbereiches der verschied. Potentiale V (r) in  der Theorie des

b , '
Deuterons is t:  — _ /V ( r ) rd r  s  h 2/M , wo b die W irkungsdistanz der N eu tron-P ro ton-

Kräfte, M die M. des P rotons oder N eutrons is t. W eiter is t h 2/M eine un tere  Grenze des 
Integrals. E s is t nu n  von Interesse, daß die Abschätzungsform el durch folgende exak te

G leichung'ersetzt w erden k an n : — f V(r) u (r) s i n h a r  =  a h 2/M, wo a der reziproke
Wert des D euteronenradius, u  =  Wjr sind QF =  W ellenfunktion fü r den G rundzustand 
des Deuterons). D er Beweis s tam m t von LOXGMUIR. (Physic. R ev . [2] 74. 18S5. 15/12.
1948. New Y ork, N . Y ., Columbia U niv., Dep. of Phys.) 333.82

R. V. Sm ith und H . T. R ichards, Die Schwellenenergie der D euterium (p,n)-Reaktion.
0 Sehwellenenergie der R k .: D - j - H - > - 2 H - |- n - | -  Q wird z u '3,4 MeV Protonenergie
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bestim m t. D er R eaktionsquerschnitt b e träg t ungefähr IO-30 cm 2. (Physic. R ev. [2] 74. 
1871. 15/12.1948. Madison, W isc., Uniy. of W isconsin, D ep. of Phys.) 387.82

H. Wilson, C. H. Collie und  H. Halban, Photozerfall des Deuterons. D er E ffekt des 
Photozerfalls des D euterons in  ein P roton u. ein N eutron wurde en tdeck t durch C h ad
w ic k  u. G o ld i ia b e r  (C. 1935. I I .  3630). Die bisherigen Meßergebnisse des W irkungs
querschnittes dieses Effektes liegen beträch tlich  u n te r den von den Theorien vorher
gesagten. D aher haben Vff. m it den inzwischen verbesserten techn. M itteln neue Messungen 
durchgeführt. Die Vorr. wird beschrieben u. einige P unk te , wie w irksames Vol. u- Druck 
d er Ionisationskam m er, R einheit des Gases u . y-S trahifluß bes. e rö rte rt. D er Gesamt
w irkungsquerschnitt ergab sich zu er =  (16,2 i  1,0) • IO-28 cm 2, w ährend die theoret. 
W erte  zwischen 13 u. 17-10-28 cm 2 liegen. D ie G enauigkeit der Meßergebnisse is t jedoch 
n ich t ausreichend, um  zwischen den verschied. Theorien zu entscheiden. (N ature  [Lon
don] 162. 1 8 5 -8 6 . 31/7.1948. Oxford, E ngland, C larendon Lahor.) 333.82

William Rarita, Deuteron- und Triton-Methoden. Einige M ethoden der genauen 
B erechnung der W irkungstiefen hei verschied. A rten  von Potentia lfunktionen  des Deu
terons fü r  N icht-Z entralkräfte  w erden angegeben. Vf. geh t aus von dem einfachen qua- 
d ra t. Q uellenpotential, fü r das die rad ialen  W ellenfunktionen u u. w (für die S- u. D-Zu- 
stände) außerhalb des.Q uellengebietes bekann t sind. Innerhalb  des Bereiches der Wechsel- 
wrkg. w ird nun  eine allg. R eihenentw . m it bestim m ten Funk tionsarten , die eine hohe 
K onvergenz gew ährleisten, fü r u u . w angesetzt. E s eignen sich h ierzu  die BeSSKL- 
Funktionen  der O rdnung %  u. 5/ , .  Die W ehenlängen dieser Funktionen  werden bestimmt 
durch die Forderung der S tetigkeit der logarithm . Ableitung. M it H ilfe dieser Funktionen 
e rhä lt m an 99%  der gesam ten Bindungsenergie. Diese M eth. w urde ausgedehn t auf die 
Exponential- u. M esonpotentiale, wobei u u . w als Potenzreihen, m ultip liziert m it einer 
Exponentialfunktion, angesetzt werden. Die S tetigkeitsforderung beschränk t sich jetzt 
au f  den Potentia lrand . Auch au f das Tritonproblem  m it u . ohne T ensorkräfte wurde 
die beschriebene M eth. angew andt. (Physie. R ev. [2] 74. 1799. 15/12.1948. Brooklyn, 
N . Y ., Coll. u. Cambridge, Mass., M assachusetts In s t, of Technol.) 333.82

R. G. Sachs, Deutung des Tritium-M oments. K urze M itt. zu der C. 1948. II . 272
referierten  A rbeit. (Physic. R ev. [2] 73. 1222. 15/5.1948. W isconsin, Univ.) 286.82

B. W . Aiwasow und M. B. Neiman, Triton, das radioaktive-Isotop des Wasserstoffs. 
U mfassende Ü bersicht über das W asserstoffisotop m it der M. 3 (137 Literaturzitate), 
(y cn ex n  <Dn3HHecKiix H ayn . [Fortschr. physik. Wiss.J 36. 145—80. Okt. 1948.)

421.82
W . J. Byatt, F. T. Rogers ir. und Arthur W altner, Nebelkammerbeobachlungen des 

Zerfalls von Tritium . Bei E inführung einer kleinen Menge tritium haltigen  W . in  eine bei 
atm osphär. D ruck arbeitende N ebelkam m er von 9 cm D urchm esser w urden eine Anzahl 
beim  Z erfall des JH entstehender /?-Teilehenspuren beobachtet. E s w urde n ich t Stereo
skop. bei einer T iefenschärfe von 4 m m  gearbeite t u. n u r die Spuren ausgew ertet, die 
scharf abgebildet w urden. 1565 Spuren w urden beobachtet. Die m axim ale Spureniänge 
b e träg t w ahrscheinlich 4,12 mm, bezogen au f trockene L u ft hei 15° u . 760 mm. Eine 
E x trapo la tion  ergab fü r die m axim ale Energie der ^-Teilchen aus 3H  11 ±  1 keV. (Physic. 
R ev. [2] 74. 699. 15/9.1948. C hapel H ill, N . C., Univ.) 286.82

R. F. Taschek und H. T. Gittings, Beobachtungen an durch T ritium  Betastrahlung 
erzeugten Szintellationen. Gasförmiges T ritium  in d irek te r B erührung u . T ritium  in einer 
T antalhülse lösen durch B eta- bzw. weiche X -S trah lung  in  N aph thalin  Szintellationen 
aus. Q ualitative Messungen ergeben einen U m w andlungsfaktor d e | B etaenergie in  sicht
bares L icht von 6% . Da es möglich erscheint, die A nordnung um den F ak to r 5 oder mehr 
zu verstärken , w ird zur Diskussion gestellt, oh m an m it ih r n ich t die B etastrahlenspektren 
bes. von T ritium  messen könnte. (Physic. R ev. [2] 74. 1553—54. 15/11.1948. Los Alamos, 
New Mexico, Los Alamos Sei. Labor.) 480.8-

G. Parzen und L. I. Schiff, Abstoßung m it kurzer Reichweite als ein M ech a n ism u s  
fü r  Kernsättigung. An Stelle der üblichen A ustausch-W echselw irkungskräfte führen vff. 
zur D eutung der K ernvorgänge eine A bstoßung m it seh r ku rzer Reichw eite u. eine An
ziehung zwischen jedem  P aa r von K ernen  m it größerer R eichw eite ein. M it dem  Ansatz 
eines quad ra t. Potentials versuchen sie, die verschied. K erndaten  zu erhalten . Es zeigt 
sich jedoch, daß die Ü bereinstim m ung n ich t g u t is t. (Physic. R ev. [2] 74. 1 5 6 4 —bo. 
15/11.1948. S tanford , Univ.) 333.83

I. A. W aissman, Empirisch festgeslellte Periodizitäten der Elemente a u f der Grundlage 
des Atomkernbaues. E s  w erden im  w esentlichen bereits von ASTON (Mass spectra  and iso 
topes, 1942, § 117) festgestellte P eriod izitä ten  in den Isotopennummern  der K erne ( a  AJ
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durch eine auf G rund der Angaben von G .I . S ea bORG (Rev. mod. Physics 16. [1944.] 1) 
u. Matt AUCH (Nuclear Physics Tables, 1946) zusam m engestellte Tabelle der Isotopen- 
nummern verallgem einert. (H iK ia g t i  AkageMHH HayK CCCP [B er. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 62. 2 1 1 -1 4 . 11/9. 1948.) 421.83

Paul Chanson, Über die Periodizität einiger Gharahleristica von Atomkernen. E s w ird 
festgestellt, daß die D arst. der itu rv e  [I (Z) -j— I(Z  -f- l)]/2 , w obeiT(Z) die A bhängigkeit 
der Anzahl der Iso topen von der O rdnungszahl is t, ausgeprägte M axima u . M inima en t
hält. Maxima liegen vor fü r Z =  20, 36, 54, 82, u. Minima fü r Z =  27, 45, 73. Es wird 
darauf hingewiesen, daß Z =  36 u. 54 den Edelgasen K r u. X e zukom m t u. die S palt
stücke der U ranspaltung in unm itte lbarer N achbarschaft von Z == 36 u. 54 liegen. Der 
Abszissendifferenz AZ  =  18 u. 28 scheint besondere Bedeutung zuzukomm en. So zeigen die 
Elemente 43 u . 61 keine stab ilen  Isotope u. haben  eine O rdnungszahldifferenz AZ — 18. 
Elemente, zwischen denen ein AZ =  18 oder 28 besteh t, sollen sich hinsichtlich ih rer 
Isotopen ähnlich verhalten . Vf. is t geneigt anzunehm en, daß der P rotonenzahl 18 u. 28 
eine besondere S tab ilitä t zukom m t. E r verw eist in  diesem Zusam m enhang auf das P a u l i -  
Prinzip u. auf die T atsache, daß sich N i m it Z =  28 als das re la tiv  stab ilste  E lem ent 
gegen irgendeinen Zerfall erweist. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 226. 997. 22/3.1948.)

387.83
E. Glueekauf, Einige Beobachtungen über die Energie von Kernen. Die a-B indungs- 

energie als F unk tion  der N eutronen- u. Protonenzahlen zeigt scharfe Ä nderungen, die 
nach m ehr oder weniger regelmäßigen Zwischenräumen wieder erscheinen. Diese Schleifen 
sind offenbar durch diskontinuierliche Änderungen der D. u . der R adien  der K erne ver
ursacht. Zwischen den  Schleifen der a-B indungsenergiekurve u. den U nregelm äßigkeiten 
der /?-StabiIitätsgeraden besteh t eine m athem at- Beziehung, so daß beide im  gleichen 
K erngebiet erscheinen. Diese kann  auch  au f die Unregelm äßigkeiten in  der Massen
defektkurve angew endet w erden. E ine U nters, der 0-Zerfallsenergien isobarer K erne im 
Gebiet der rad ioak t. E lem ente zeigt, daß K erne ungerader Massenzahl bei geraden P ro 
tonenzahlen eine etw as höhere Bindungsenergie besitzen als bei ungeraden P ro tonen 
zahlen. Dieser E ffek t, der bei geradzahligen M assenzahlen b ekann t w ar, is t fü r ungerad
zahlige v ie l k leiner u. neu. (Proc. physic. Soc. 61. 25—33. 1/7 .1948. H arw ell, D idcot, 
Atomic Energy E stabl.) 286.83

A. R. Ubbelohde, Das Einfrieren des Kerngleichgewichts. U n te r V erw endung neuer 
kernphysikal. D aten  wird das H äufigkeitsverhältnis stab iler Iso tope m it der E idfrier- 
kurye des Vf. (Proc. physic. Soc. 59. [1947.] 139) verglichen. F ü r  n B, 13C, 170 ,  180 , 
S0Ni, 82Ni u. 61N i wird innerhalb  der Fehlergrenze Ü bereinstim m ung gefunden. F ü r  
3He, 16N u . 01N i konn te  keine therm odynam . Beziehung gefunden werden. Die E infrier- 
temp. b e träg t ca. 10l ° 0 K . Die sehr schnelle Ä nderung der N eutronen-K onz. zwischen 
1010 °K  u. 10° °K  e rk lä rt das E infrieren  als eine W rkg. der N eutronen-K onz. bei 
der E in friertem peratur. (Proc. physic. Soc. 61. 96—97. 1/7.1948. B elfast, Queen's Univ.)

286.83
Pierre Cuer un d  Max Morand, Über die Brem skraft im  Innern der Kerne. Man kann 

annehmen, daß ein in einen K ern  eindringendes Nucléon, das eine die V ibrationsenergie 
eines Nucléons in  einem  n ich t erregten  K ern  übertreffende k inet. Energie 'aufweist, 
mehrere in tranucleare Stöße erleidet, bevor es gebrem st wird. Im  H inblick  au f die V er
langsamung eines geladenen Teilchens in  der M aterie kann  m an eine der nuclearen M aterie 
eigene B rem skraft festlegen. Vff. leiten  die B erechnung ihres angenäherten  W ertes auf 
Grund des Energieverlustes, den das eindringende Nucléon je  Längeneinheit erleidet, ab. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 226. 6 5 9 -6 1 . 23/2.1948.) 397.83

Bernhard d’Espagnat, Über die relativistische Varianz des rr-Mesons. M it der m ittleren  
Lebensdauer des jr-Meson? von 1 ,1-IO“8 Sek. wird eine W echselw irkungskonstante der 
•i- u. .-r-u-Nueleonen von 1,6- IO-49 berechnet. F ü r  Ü bergänge rc— fi u . rc—e w ird fü r ein 
pseudoskalares jr-Meson in Ü bereinstim m ung m it den E xperim enten  7uw < K 7r* /i ge
funden. Die H ypothese gleichartiger W echselwirkungen scheint infolge seines schnellen 

i Zerfalls in  E lektronen das vektoriellerr-M eson auszuschließen, w ährend sieh für. das pseudo- 
skalare nr-Meson keine W idersprüche ergeben. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 228 .744—46. 
28/2.1949.) 286.100

S. Lattimore, Die Masse des o-Mesons. D ie Masse des o-Mesons w ird aus der Messung 
der COULOMB-Streuung des Mesons in  der photograph. Em ulsion bestim m t Als M. der 
Streuung dien t hierbei der W inkel zweier konsecutiver Sehnen gleich langer B ahnspur
elemente. Dies h a t den Vorteil, daß die Sehnen nach einer 1500fachen V ergrößerung leicht 
zu ziehen sind u. eine verhältnism äßig genaue W inkelbest, erm öglicht w ird. F ü r  die M. 
des o-Mesons erg ib t sich aus den Beobachtungen ein M ittelw ert von 290 Elektronenm assen. 
(Nature [London] 161. 518. 3/4.1948. London, Im peria l Coll. of Sei. and  Technol., Dep. 
of p kys.) 387.100
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Max Born und Antonio E. Rodriguez, Mesonenmassen und das P rinzip  der Rezi
prozität. V if. berechnen aus der au f die Mesonen angew andten Theorie der E lem en tar
teilchen u. des quantisierten  Feldes fü r das stab ilste  Meson eine M. von'194 m e u. fü r das 
h ierauf folgende eine von 300 m0, in  g u te r Ü bereinstim m ung m it experim entellen Ergeb
nissen. (N ature  [London] 163. 320—21. 26/2 .1949. Edinburgh, U niv., Dep. of M athem at. 
Phys.) 286.100

Kai-Chia Cheng und  Antonio E. Rodriguez, Teilchen m it Sp in  und das P rinzip  der 
Reziprozität. (Vgl. vorst. Ref.) Die BOKNsche Theorie w urde auf Teilchen m it dem Spin % 
angewendet. F ü r gerade k  befriedigen die Teilchen die G leichung fü r die P ho tonen , haben 
aber andere Spineigenschaften. In  einer F igur u . einer T abelle sind fü r die E igenw erte 
die E lektronenm assen u . der Zusamm enhang zwischen den  Q uantenzahlen dargestellt. 
(N ature  [London] 163. 367—68. 5/3 .1949. E dinburgh, U niv., Dep. of M athem at. Phys.)

286.100 .
Haröld K. Ticho, D ie Einfangwahrscheinlichkeit negativer Mesonen. Umwandlungs

kurven positiver u. negativer in  H 20 ,  N aF , Mg, Al u. S gebrem ster Mesonen w urden experi
m entell m it H ilfe einer Z ählervorr. bestim m t. Die relativen Z ählungsraten der positiven 
u. negativen U m w andlungspartikel un terstü tzen  die A nsicht, daß der W echsel der m itt
leren Lebensdauer der negativen Mesonen e rk lä r t w erden kann  dadurch , daß die Pro: 
zesse der spontanen  K ernum w andlungen u. des K erneinfangs nebeneinander bestehen. 
Die W erte der m ittleren  Lebensdauer der positiven Mesonen stim m en bei den verschied. 
Stoffen überein. Als M ittelw ert ergab sich x+ —  2,11 ± 0 ,1 0 /¿sec. Aus den W erten der 
m ittleren  Lebensdauer bei negativen Mesonen sind die Einfangwahrscheinlichkeiten 
der Mesonen in  der N achbarschaft der A bsorberkerne berechnet worden. M it der Meth. 
der k leinsten  Q uadrate  ergab sich ein em pir. Gesetz von der Form  k- Z a m it a =  3,7 ±0,85 
u . k  =  56, Z =  O rdnungszahl. Die Ergebnisse werden m it denen an d e re r Verss. in der 
Theorie verglichen. (Physic. R e v -[2] 74 .1337—47. 15/11.1948. Chicago, 111-, U niv., Dep. 
of Phys.) 333.100

J. Leite Lopes, Über dieleichten und schweren Mesonen. N euere B erechnungen durch 
T i o m n o  u . W h e e l e k  zeigen, daß m an zur rich tig en  G rößenordnung der Lebensdauer 
fü r ^-Z erfall der /¿-Mesonen u . fü r  den K -E infang der Mesonen durch K erne gelangenkann, 
wenn eine FERM i-Kopplung zw ischen /¿-Mesonen u . Leptonen (gemeinsame Bezeichnung 
fü r E lek tronen  u . Neutrinos) wie zwischen K ernen u . /¿-Mesonen angenom m en w ird. Für 
die/¿-Mesonen is t h ier der Spin zu h /2 angenom m en. Vf. g ib t eine D arst. der so bestimmten 
K ern- u . M esonenkopplung u n te r der A nnahm e, daß diese K opplung derjenigen fü r Kern
kräfte  en tsp rich t. E ine K opplung zwischen den zwei Mesonenfeldern w ird dann  gefordert 
durch den /¿-Zerfall der schweren Mesonen u. erw eist sich von der gleichen N a tu r wie die 
Kern-,-r-Mesonkopplung. D er Spin dernr-Mesonen wird zu 0 angenomm en. Die entsprechen
den Gleichungen werden fü r die verschied. Feldtheorien hergele ite t u . diskutiert. Die 
Folgerungen aus den Gleichungen w erden auf ihre R ea litä t h in  un tersuch t. (Physic- 
R ev. [2] 74. 1722^-23. 1/12.1948. R io de Janeiro , U niv., Fac. N ac. de Filosofia.)

333.100
J. Reginald Richardson, Die Lebensdauer der schweren Mesonen. Mesonen m it einer 

M. um  300 m e wurden erzeugt durch den 380 MeV «-Teilchenstrahl des 184 Zoll-Zyklotrons. 
Diese Mesonen sind fähig zu dem j t  -¿-/¿-Zerfall ( L a t t e S u .  Mj ta t beiter; C. 1948. I. 430;
II . 367). E ine ausführliche Diskussion der physikal. Vorgänge bei den Verss. zur E r
forschung des V erlustes negativer Mesonen aus einem  S trah l dieser P a rtik e l wird gegeben. 
Aus den E xperim enten ergib t sich, daß die H albw ertszeit der sternerzeugenden negativen 
Mesonen fü r »-/¿-Zerfall (7,71 f -|)- IO -8 Sek. is t. Die m ittlere  Lebensdauer is t demnach 
(l,H ± o :iy -10 -8  Sekunden. (Physic. R ev. [2] 74. 1 7 2 0 -2 1 . 1/12.1948. Los Angeles, 
Calif., U niv., D ep. of Phys., u . Berkeley, R adiation  Labor.) 333.100

M. H . Shamos und  A. Russek, Z u  der Reichweite der Zerfallseleklronen aus Mesonen. 
Vff. haben  einen früher beschriebenen D etek tor (SBAUOS u .  L e v y , C. 1949.11.837) zur 
U nters, der Reichweite von Zerfallselektronen in  C benu tz t. U nterss. m ehrerer Forscher 
haben zu beträchtlichen Zweifeln an  der H ypothese einer einzigen Zerfallsenergie geführt. 
Die Zählervorr. u. die M eßm eth. w erden beschrieben u. die Ergebnisse u n te r Heranziehung 
m ehrerer Theorien m itgete ilt. D ie R esu lta te  der Verss. zeigen eine deutliche Verteilung 
der E lektronenenergien, die m it der A nnahm e einer einzigen Reichw eite n icht v e r t r ä g l i c h  
is t. Leider is t es n ich t mög ich, genaue Schlüsse über die m ittle re  R eichw eite oder die i  orm 
der Verteilung zu ziehen wegen der prim . U nbestim m theit bei der A ngabe des Anteils 
der negativen Mesonen, die in  C eingefangen w erden. B em erkensw ert is t, daß aus den 
R esultaten  auf ein Spektr. m it 2 diskreten Energien der Größen 20 MeV u. 45 MeV ge
schlossen werden kann . (Physic. R ev. [2] 74. 1545—46. 15/11.1948. New York, N. *•» 
Univ., Dep. of Phys.) 333.100
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Max Morand, Pierre Cuer und Hassan Moucharäfyeh, Über die Bedingungen und die 
Konsequenzen der Erzeugung reeller Mesonen. Vff. d iskutieren die Erzeugung von Mesonen 
durch Nucleonen. Im  Falle des Mesons 313 h a t  dieses beim Zusam m enstoß zweier Nucleo- 
nen m it 345 M eV-Energie eine k inet. Energiew on 14,5 M eV 'erzeugt, w ährend die beiden 
Nucleonen nach dem Zusam m enstoß eine k inet. Energie von 168 MeV besitzen., W ehn 
die beiden Nucleonen nach dem Zusam m enstoß in  R uhe sind, könpen sie A nlaß zu r E n t
stehung eines D eutons, eines B ineutrons (gn) oder eines B iprotons |H ) sein. Die spon
tane /¡-R adioaktiv ität des B ineutrons kann w ährend seiner Bewegung A nlaß zur Bldg. 
eines D eutons sein. W enn die beiden zusam m enstoßenden Nucleonen eine größere Energie 
als 345 MeV haben , erzeugen sie 'N eu tronen  u . P rotonen m it einer Energie größer als 
84 MeV. Die A nregungsfunktion des K ernm esons liegt zwischen 300 u. 400 MeV. W egen 
der genügend langen Lebensdauer des angeregten K ernzustandes kann inan verstehen, 
daß die m ittlere  Lebensdauer fü r die n  '-*■ p -Spaltung m indestens gleich 10-8 Sek. ist. 
(C .R .liebd . Séances Acad. Sei. 226. 1974—76. 14/6.1948.) 286.100

H. J. Bhabha und  R. R. Daniel, Mesonenstreuung m it Kernanregung. Bei der U nters, 
einer A nzahl von  m it B gesätt., in einer H öhe von 2700 m 72 Stdn. lang der kosm. H öhen
strahlung ausgesetzten P ho top la tten  werden in teressante Teilchenspuren beobachtet. 
Es h ande lt sich um  M esonenspuren, die plötzlich einen sehr scharfèn K nick aufweisen. 
Mit H ilfe der K ornauszählung u. u n te r A nwendung der E rhaltungssätze w ird geschlossen, 
daß der scharfe K nick von der Streuung des Mesons an  einem K ern h e rrü h rt u. dabei den 
K ern in einem angeregten Z ustand zurückläßt. (N ature [London) 161. 883. 5/6.1948- 
Bombay, T a ta  In s t, of F undam ental Res.) 387.100

S. A. Korff und  A. Cobas, Die Produktion von Kernen durch die kosmische Strahlung.
I I .M itt. Um einige w ichtige F ragen , die beim Studium  der verschied. Prozesse, durch 
die N eutronen u. P ro tonen  in  der A tm osphäre durch kosm. S trah len  erzeugt w erden, 
aufgetaucht w aren (vgl. Physic. R ev. [2] 71. [1947.] 842) zu k lären , haben V ff. eine R eihe 
von Messungen in seh r großen  H öhen (entsprechend einem D ruck  von 2 cm Hg) durch 
geführt. E ine bestim m te H öhe, bei der das Maximum der N eu tronen in tens itä t liegt, 
konnte n ich t festgestellt w erden. Die W rkg., die m an dam it erzielte , daß m an  einen Zähler 
in der N ähe des E rdbodens m it H 20  um gab, w ar n u r klein, w oraus m an schließen kann , 
daß die m eisten N eutronen in dieser Tiefe bereits langsam  sind. Zum Vgl. w urden  Ballon- 
u. Bergverss. nebeneinander durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Messungen in 
14156 Fuß folgt, daß die Sonne als H aup tneu tronenquelle  in dieser H öhe n ich t in  Frage 
kom m t. (Physic. R ev. [2] 73 .1010—14.1/5-1948. New York, N . Y ., U niv., u. Rio Piedras, 
Puerto Rico, Univ.) 333.100

Jean Heidmann und  Louis Leprinee-Ringuet, Über durch Mesonen hervorgerufene 
Kernzertrümmerungen'. Die m itgeteilte B erechnung zeigt, daß im F alle des von einem leich
ten K ern  absorbierten  Mesons m ehr als die H älfte  der M assenenergie des Mesons ver
schw indet, ohne beobachtet w erden zu können. E s b leib t dann ein m it 50—60 MeV a n 
geregter K ern  zurück , dessen w eitere Ä ußerungen beobachtet werden können. Mi Ire re  
Hypothesen werden fü r den ers ten  V organg angegeben ; D as Meson verschw indet durch 
Bldg. eines N ucleonenpaares, das den wenig angeregten K ern  v erläß t; das Meson wird 
von einem K ernnucleon eingefangen, das seine M. als k inet. Energie übernim m t u . ihn  
wenig angeregt zu rück läß t; andere  Phänom ene (Em ission von Mesonen, N eutronen) 
können ebenfalls eine R olle  spielen. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 226. 1716—18. 
24/5.1948.) ‘ 286.100

Serge A . Korff, D ie Produktion von Kernzertrümmerungen durch kosmische Strahlen. 
Vf. g ib t zunächst eine kurze Ü bersicht über die H auptfragen  der m odernen Physik  bei 
den Vorgängen, die m it den kosm . S trahlen  in Beziehung stehen . E r  un terscheidet 3 H a u p t
probleme: a) das Wesen der In itia to rs trah len ; b) die N a tu r  der en tstehenden Teilchen; 
c) der Z ertrüm m erungsprozeß der K erne . E r beschreib t dann die bestehenden V ersuchs
techniken zur K lärung  der Fragen über den Zertrüm m erungsprozeß. Aus den vorliegenden 
Versuchsergebnissen erg ib t sich folgende R elation: R =  A e " K, wobei R =  A nzahl der 
sogenannten S terne u. N =  P artik e lzah l pro Stern is t. W 'eiter wird die Beziehung zwischen 
der Energie des en tstehenden Teilchens u. der Teilchenzahl pro K einum w andlung tahellar. 
festgehalten. Sie w ächst von 4 MeV au f 15 MeV, wenn die Teilchenzahl von 1 auf 8 zu
nimmt. W eitere B etrachtungen erstrecken sich au f den W irkungsquerschnitt bei P aa r
erzeugung u. auf die Schauererscheinungen. (Rev. mod. Physics 20. 327—33. Jan . 1948. 
New York, N .Y ., Univ.) 333.100

Heinz Koppe. D ie Mesonenausbeute beim Beschuß von leichten Kernen1 m it a-Tcilchen. 
Es wird gezeigt, wie m an die M esonenausbeute abschätzen kann , die m an m it dem B e r -  
lELEY-Cyclotron durch Beschuß von leichten K ernen (z. B. C) m it a-Teilchen von ca.
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380 MeV erhält. Beim Stoß en ts teh t zuerst ein Zwischenkern, dessen M., Anregungs
energie u. Temp. angegeben sind. M an muß berücksichtigen, daß bei den h ie r vorkom m en
den Tem pp. von rund  10 MeV wegen der M öglichkeit d e r P aarb ldg . die Teilchenzahlen 
n ich t m ehr konstan t sind ; fü r jede Teilchensorte e rh ä lt m an eine bestim m te Gleich
gew ichtskonzentration. Die Bldg. von M esonenpaaren is t wegen ih re r hohen Ruheenergie 
von 150 MeV im G egensatz zu r E lektronen-Positronen-E rzeugung sehr selten. Die Ab
kühlung des Zwischenkerns is t  durch S trahlungsverluste u . Expansion bedingt. Eine 
Form el fü r die M esonenausbeute is t angegeben. Die bei den A bleitungen gem ach te»  Ver
einfachungen w erden d isku tiert. (Z. N aturforsch. 3a. 251—52. A pril 1948. Göttingen, 
M ax-P lanck-Inst. fü r Physik.) 431'.100

H. V. Neher und W . C. Rosseh, Kosmische Strahleffekte, herrührend von dem Sonnen
flackern und magnetischen Stürm en. Vff. haben am  25. Ju li 1946 m it einem selbstregi
strierenden  E lektroskop in  dem M ount W ilson-O bservatorium  w ährend der Zeit eines 
Sonnenflackerns u. des m agnet. S turm es, der 26,5 Stdn. sp ä te r einsetzte, die In ten sitä t 
kosm. S trahlen  gemessen. Die R esu lta te  stim m en m it denen anderer Forscher überein. 
Sie e rhärten  die T atsache, daß der kosm. S trah leneffek t u . das S-Flackern des Sonnen
lichtesgleichzeitig  au ftre ten . E s wird ausgeführt, daß das A nwachsen der kosm. Strahlen 
w ährend des Flackerns auf die E n tstehungsart der S trahlen  u. ih ren 'U rsp rung  schließen 
läß t. Messungen m it einem  E lektroskop in  einem  Ballon in  großer H öhe s tü tzen  zwar die 
S trom flächenhypothese der m agnet. Stürm e, es lassen sich jedoch ern s thafte  Einwände 
gegen diese H ypothese erheben. (R ev. mod. Physics 20. 350—52. Ja n . 1948. Pasadena, 
Calif., In s t, of Technol.) 333.134

Alfred Ehmsrt, Ultrastrahlung von der Sonne. B erich t über H öhenstrahlenm essungen, 
die in Zusam m enhang m it chrom osphär. E rup tionen  gebrach t worden; in  deren Verlauf 
sollen P rotonen u. gegebenenfalls schw erere K erne die Sonne verlassen. (Z. N atur
forsch. 3a. 264—85. Mai 1948. W eissenau, K W I, Forschungsstelle fü r Physik  der Strato
sphäre.) 496.134

C. de Jager, Profiländerungen der Linien  / /„ —/ / ;  im  Sonnenspektrum bei verschiedenen 
Abständen vom M ittelpunkt. Von Jan u a r bis Ju n i 1947 w urden die BALMER-Linien H a—H w 
u. die PASOHEX-Linien P5—P e un tersuch t. Die Ergebnisse w urden an  H 3—H 8 gewonnen, 
die zu r U nters, am  besten geeignet waren. B eobach te t w urden m it dem Sonnen-Gitter- 
spektrographen des Sonnenborgh O bservatorium s U trecht. D urchm esser des Sonnenbildes 
67 m m , Dispersion 2 A/mm in  2. Ordnung. F a rb filte r w urden b enu tz t (m it Ausnahme 
von Hß). S treulicht u . R o w la x d -G e is  te r w urden ausgeschaltet. Die cos <5-W erte in den 
die Ergebnisse enthaltenden  Tabellen sind durch atm osphär. S törungen u. Gangfehler 
im  U hrw erk etw as ungenau. Die angeführten  In ten s itä ten  sind M ittelw erte über min
destens 3 Messungen, jeweils des violetten u. ro ten  Flügels der Linie. S te llt m an die Er
gebnisse als F unktion  von cos ô dar, so streuen  die P unk te  um  1%. Bei anderen  Autoren 
tre ten  Abweichungen bis 10% auf, obwohl diese W erte weder zu hoch noch zu tief er
scheinen. Bis auf die H j-L inie sind die hier gemessenen W erte gu te  M ittelw erte zwischen 
den Ergebnissen von E v a n s  (vgl. C. 1939. I. 2134) u. T e n  B r u g g e n c a t e  (unver
öffentlicht). Die Ergebnisse sind  geeignet, theoret. Schlüsse zu ziehen. (Proc., Kon. 
nederl. A kad. W etensch. 51. 1159—68. 1948. U trech t, S ternw arte  Sonnenborgh.)

504.134
Paul Proisy, Änderungen in  der Zusammensetzung der Sonnenatmosphäre und des 

Refraktionsindex m it der Tiefe. In  einer Tabelle werden die fü r Tiefen von 0 —310 km be- 
rèchneten  W erte der Zus. der Sonnenatm osphäre (H  +  H e, H -  u. E lektronen) u. des 
R efraktionsindex fü r 0,5 m itgeteilt. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 228. 739—41. 28/2.
1949.) 286.134

K. C. Clark. Absorption von Sonnenstrahlung im  äußersten Ultraviolett durch N , 
und O.,. Die Absorptionskoeff. von N 2 u. 0 2 fü r die LYMAN-Linieh 2,3 . . .  .7 von H (A926)' 
u . die H e I-L inien A 584 werden m it einem V akuum -Spektrographen gemessen u. daraus 
die a tm osphär. Absorption fü r jede  W ellenlänge berechnet. Die F -Schicht läß t sich durch 
Ion isation  von N 2 durch H e I A 584 erklären . Da die s tarke  N 2-A bsorption weit oberhalb 
der Dissoziationsgrenze von 0 2 liegt, können die gemessenen H - u. H e-Linien atm osphär. 
0 2 n ich t ionisieren. Die L inien können auch n ich t bis zur D -Schicht durchdringen. Zur 
E-Schicht kann die Ionisation  von 0 2 durch kontinuierliche S trah lung  AA1010—910 bei
tragen. (Physic. R ev. [2] 73. 1250. 15/5.1948. H arvard  Univ.) 345.134

Robert R.M cM ath, Orren C. Mohler und Leo Goldberg, Irdische Methanbanden im  
Fraunhofer-Spektrum. Das Sonnenspektrum  von 1—2 ,5 /z w ird m it einem G itterspektro- 
graphen hohen Auflösungsvermögens gemessen (G itter m it 15000 Linien/Zoll, PbS-'Zelle 
als S trahlungsem pfänger, Dispersion 1,25 cm -1 pro cm R egistrierkurve, spek tra le  Spa t- 
b reite  0,04—0,07 cm -1). Im  S pek tr. fin d e t sich m it dem  Z entrum  6003 cm -1 ein Banden-
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syst., das atm osphär. M ethan zugeschriehen w ird. D er Q-Zweig is t in  10 K om ponenten 
aufgespalten, der P- u. R-Zweig in  10 bzw. 8 Linien. Die L inienabstände w erden größer 
m it fallender F requenz. Im  P- u . R-Zweig w ächst der A bstand  von 9,6 au f 11,8 cm -1. 
Die W ellenzahlen aller atm osphär. Linien sind ca. 3 cm -1 niedriger a ls  die im Labor- 
vers. beobachteten . (Physic. Rev. [2] 73. 1203—04. 1 5 /5 .194S'. L ake Angelus, Pontiac, 
Mich., U niv ., M cM ath-Hulbert-Observ.) 345.134

Marcel V. Migeotte, Linien von Methan bei 7.7 p  im  Sonnenspektrum. F rühere  Messun
gen im  7,7 /¿-Gebiet deu teten  auf M ethanlinien h in , doch w ar ihre Identifizierung wegen 
der W asserdam pfabsorption unsicher. E s w ird au f neue Messungen m it H 20  u. CH4 
zwischen 7,2 u. 8,2 p  hingewiesen, die je tz t einwandfrei die A nwesenheit der M ethanbande 
7,7 p  im Sonnenspektr. beweisen. (Physic. Rev. [2] 7 4 .1 1 2 —13. 1/7.1948. Colum bus. 0-, 
S tate  U niv ., M endenhall, Labor, of Phys.) 345.134

S. M. Swerdlow und  A. N. Ssewtschenko, Anhaltende Phololuminescenz von Uranyl- 
verbindungen bei einer Temperatur von — 185°. NachNiCHOLS u. H o w e s  (Fluorescence of 
the  U ranyl Salts, W ashington 1919) t r i t t  eine anhaltende Lum inescenz von K 2 U 02(S 0 f}2 • 
2 H 20  u .  K 2 U02{NOz)i ■ II20  bei — 185° n u r bei E rregung m it K athodenstrah len  auf. In  
der vorliegenden A rbeit w ird festgestellt, daß bei — 185° ein anhaltendes N achleuchten 
von 5 —8 Sek. auch  bei E rregung m it kurzwelligem (ca. 250 m/i), n ich t jedoch m it lang
welligem (366) U V -L ich tau ftritt. E s w erden bei — 185° fü r das anhaltende N achleuchten 
u . die Fluorescenz von K alium uranÿlsu lfat die Spektralaufnahm en sowie die über eine 
A ntim on-Cäsium -Photozelle aufgenom m enen Photogram m e von K alium uranÿlsu lfat 
u. U ranylsulfat abgebildet u. zwei vorläufige H ypothesen zur D eutung des beobachteten 
Luminescenzmechanismus angedeutet. (/(oKJiaflM AnageMiiH H ayn GCCP. [Ber. Akad. 
Wiss. U dSSR ] [N. S.] 61. 8 2 1 -2 3 . 11/8.1948.) 421.140

Augustin Boutaric und Cécile Maraux, Studium  der Fluorescenz von Uranlösiingen 
mit dem Elektro/luoromeler von M eunier. Beschreibung u. W irkungsweise des Elektrofluoro- 
meters von M e u n ie r .  M it diesem App. werden Fluorescenzm essungen an  U-Lsgg. vor
genommen. W enn die In te n s itä t der Fluorescenzstrahlung einer E ichsubstanz F 0 ist, die 
der Prüfsubstanz F , dann  wird das Maß der Fluorescenz durch die Beziehung lo g 10 F /F 0 
ausgedrückt. Die Fluorescenz is t konzentrationsabhängig, bei 0,30 g /L iter is t ein Maximum 
vorhanden. D er E infl. des pH w ird an 0,05%  ig. U-Lsgg. m it Puffersubstanzen hach 
S ö r e n s e n  u. C l a r k  u. L u b s erm itte lt. Die Fluorescenz w ächst m it steigendem  pH 
(ab 5,28) bis ca. pH 8 u. n im m t darüber hinaus ziemlich rasch ab. D er Einfl. von K J-Zu- 
sätzcn (0,5—3% ) zu 0 ,0 2 5 -0 ,3 %  ig. U-Lsgg. (pu =  8) u. von anderen organ. u. anorgan. 
Inhibitoren wird stud iert. (Bull. Soc. chim . France, Mém. [5] 15. 952—56. Sept./O kt. 1948. 
Dijon, Fac. des sciences, Labor, de Chimie-physique.) 407.140

B. N.Ssamoilow, Absorptions- und Luminescenzspeklren von Uranylsalzen bei der 
Temperatur des flüssigen Heliums. E s w erden die Absorptions- u . L um inescenzspektren 
von K alium uranÿlsulfat, Uranylsulfat, -chlorid, -acetat u. N atrium uranylacetat bei 4,2° K  
angegeben (au sfü h rlich e  Tabellen, 11 photographierte Spektren). G enaue Term sehem ata 
können nur bei dieser Temp. gewonnen werden. Die bei der Temp. der fl. L u ft erhaltenen  
Ergebnisse befinden sich in voller Ü bereinstim m ung m it B e c q u e r e l  u. ONNES (Leid. 
Comm. N r. 110), in  weniger gu ter mitNrCROLS (Fluorescence of U rany l Salts, W ashing
ton, 1919). E s w erden vorläufige K enntnisse über die Polarisationseigg. der beiden U ranyl- 
acetatc bei der Temp. der fl. L u ft gewonnen u. eine kreisförm ige Polarisation  in  gewissen 
Linien des Lum inescenzspektr. von N atrium urany laceta t fes tgestellt. Im . A bsorptions- 
spektr. desselben Salzes w erden ebenfalls bei der Tem p. der fl. L u ft L inien m it s ta rk em , 
kreisförmigem Dichroismus festgeste llt. (TKy pu aji DKCnepiiMeiiTajibupii n TeopeTjiuecKoii 
QÖ3HKH. [ J .  exp. theo re t. Phvsik] 18 .1030—40. Nov. 1948. In s t, fü r physikal. P roblem e 
der Akad. der W iss. der U dSSR .) 421.140

W. W. Antonow-Romanowski und Je . Ss. Krylowa, Über die A na lyse  der Abkling
kurve von pulverförmigen Phosphoren. D ie an  einem pulverförm igen ZnS-C u-P hosphor  
durchgeführte U nters, zeigt, daß b e i schw acher E rregung der M echanismus der A u f 
speicherung u . A ussendung der L ichtsum m e dem einfachen  Schem a der bim ol. R k . ge
horcht . Die Speicherung e rfo lg t nach  dem  Gesetz no =  b -] /E ; die A ussendung nach dem 
Gesetz I  =  p 0 • n0 2 (1 +  p 0 • n 0 • t ) -2 fü r  einen E lem entarbereich, bzw. I  =  2Z poi-noi2

(I +  Pol -noi • t ) -2 fü r  den ganzen Phosphor ¡h ierin  bedeuten no die aufgespeicherte L ich t
summe, b u . p 0 P roportionalitä tsfak to ren , E  die E rregungsintensität, I  die Lum inescenz- 
helligkeit im  M om ent der Z eit t  nach Beendigung der E rregung. F ü r  s tarke  E rregung ist

t '
Po k e in e K o n sta n te m e h r u .e s  wird I =  p -n 02 ( l  +  n 0/ p - d  t ) -2 . (IK ypiian 0KcnepiiMeH-
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Tajibnoii h TeopeTiiqecKoii (Dh3HKh [ J .  exp. theo re t. Physik] 19. 63—73. Jan . 1919. 
Physikal. Lebedew -Inst. der Akad. der W iss. der U dSSR.) 421.140

K. W . Sshalimowa, Uber die Temperaturlöschung der Photoluminescenz des Sublimat
phosphors K J  +  T l. E s w erden Sublim atphosphore durch gleichzeitige Sublim ation von 
K J  u. m etall. TI an  der L u it hergestellt. Phosphore m it geringem T l-G eh. zeigen unab
hängig von der erregenden W ellenlänge lediglich gelbe Lum inescenz, m it m ittlerem  Tl- 
Geh. blaue Luminescenz bei E rregung m it den H g-Linien (Ä) 2482, 2537 u. 3025, gelbe 
bei E rregung m it 2652 u. 3125 u. v io lette  bei E rregung m it 2802; Phosphore m it hohem 
Tl-Geh. zeigen v io lette  Lum inescenz fü r  alle erregenden W ellenlängen, außer durch 2652 
u. 3125 A, die gelbes L euchten  verursachen (vgl. auch P r in g s h e im ,  R ev. m od. Physics 
14. [1942.] 132). Die T em peraturlöschung gehorcht der Gleichung von M o t t  (GURNEY u. 
M o tt ,  C. 1939. I. 4435). Die A ktivierungsenergie U (in der MOTTschen Glei
chung) h än g t von der erregenden W ellenlänge u. von d e r A ktivatorkonz. ab . Je  höher 
die A ktivatorkonz., umso kleiner is t U . D er Koeff. C b leib t bei gegebener A ktivatorkonz, 
fü r alle erregenden W ellenlängen konstan t u- verringert sich m it Zunahm e der A k tivator
konzentration. (lK ypna.i OKcnepn.MCHTa.'iLHoil h  T eopcru'iccitoft <X>h3HKii [J . exp. 
theo re t. Physik] 18. 1045—48. Nov. 1948. Tom sk, S taa tl. U niv ., S ibir. physikal.- 
techn. Inst.) . 421.140

B. Ja. Swesehnikow, Zur Theorie der Luminescenzlilgung organischer Phosphore. 
Bei organ. Phosphoren, bei denen zu r Beschreibung der w esentlichen Luminescenzeigg. 
ein Schema m it n u r einem m etastabilen N iveau b en u tz t w ird, w ird  n ich t selten gleichzeitig 
m it der Fluorescenztilgung auch eine Phosphorescenztilgung beobachtet. Die Tilgung 
beeinfluß t in  verschied. Weise die A nfangsin tensitäten  der kurz- u . langwelligen Phosphö- 
rescenzbande. Die erstere fä llt m it dem Fluorescenzspektr. zusam m en u. w ird stärker 
getilg t a ls  d ie langwellige B ande, die einem  unm itte lbaren  Übergang aus dem m eta
stabilen in  den N orm alzustand en tsp rich t. In  der vorliegenden A rbeit werden Formeln 
abgeleitet, d ie  eine Berechnung der A nfangsin tensitäten  beider Phosphorescenzbanden u. 
der G esam tlum inescenzintensität bei verschied. E rregungsarten  gestatten . D ie Ergebnisse 
w erden an  experim entellen D aten  bes. aus früheren A rbeiten des Vf. (HoKnagbi AKagCMiin 
I ia y k  CCCP. [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. [1947.] 49; [N. S.] 60. [1948.] 791) näher 
dargelegt. (rKypiiaji ÖKcnepiiMCirra.iLHori n  TeopcTiuiecKoit <Dii3iikii [ J . exp. theoret. 
Physik] 18. 878—85. O kt. 1948. S taa tl. O pt. Inst.) 421.140

F. I .  Wergunass und F. F . Gawrilow, Die Abhängigkeit der Luminescenzintensitäl von 
ZnO und Z nSZ n von der Erregm gsintensitäl. D ieaus der früher (Hc.Kjiagbi AnageMJin Hayn 
CCCP. [Ber. Akad.W iss. U dSSR ][N . S.] 57.[1947.] 31; vgl. auch C . 1948. I I .  1039) angegebe
nen Form el I  =  I 0/ ( l  +  C - e - u / k T )  gewonnene U mformung I* =  E i (1 +  C ■ e~u/kT)/ 
( 1 '+  G • e~u/kT) m it C[ =  C -E j-a  g ib t befriedigend die A bhängigkeit der Luminescenz- 
helligkeit I von der E rregungsin tensitä t E  fü r  ZnO  u. Z nSZ n  bei verschied. Tem pp. wieder. 
In  dieser F orm el bezieht sich der Index  i a u f  eine i-fache Schwächung der Erregungs
in ten s itä t; der E xponent a  m uß einm al experim entell bestim m t w erden u. b leib t dann 
fü r jede P hosphorart erhalten. (TKypuaii ÜKcnepiiMeHTajibHoü ii TeopeTiiqecKoii O iw hkh 
[J . exp. theo re t. Physik] 18. 873—77. O kt. 1948. Tom sk, S ta a tl. U niv ., S ibir. physikal.- 
techn . Inst.) . 421.140

A. A. Tscherepnew, D ie Photoluminescenz zinnhaltiger Z inksulfide. S n S } -haltiges 
Z n S  em ittie rt bei B estrahlung m it UV-Licht (A =  3650 A) b laues (900°) bzw. orange
farbenes (1200°) Phosphorescenzlicht. E rsteres stim m t der spek tra len  Zus. nach  m it dem 
des reinen ZnS überein, die m axim ale S trah lungsin tensitä t liegt bei 4700 A, bei 1100° 
dagegen zwischen 7000 u. 8000 A. Die g röß te  H elligkeit w ird bei 3%  Sn erreicht, bei 6% 
n im m t sie auf die H ä lfte  ab , b e träg t aber im M aximum n u r ca. */« bis V , derjenigen, die 
m an m it Cu a ls  A k tiva to r erzielt. In  vielem sind ZnS-Sn-G em ische den ZnS-Mn-Ge- 

' m ischen ähnlich ; abweichend s ind  vor allem der ro te  Lum inescenzstreifen bei 1200° u. 
die schwächere Tribolum inescenz. (HoKjiaflti AKageMim H ay n  CCCP. [Ber. A kad. Wiss. 
U dSSR ][N . S.] 62 .767—69.21/10.1948. Lebedew -Inst. fü r Physik  der A kad. der Wiss. der 
U dSSR.) '  496.140

Werner Sehikore und Gisela Redlich, Beiträge zur K enntnis der Luminescenz von 
Spinellen. N ach E ntfernung  a lle r V erunreinigungen zeigen die System e MgAl20* u* 
ZnÄl20 4 Fluorescenz durch K athodenstrah len . Die A ktivierung durch  Mn u. Cr is t sehr 
stark , die durch Fe u. Cu schw ach; Bi ak tiv ie r t n ich t. D ie Fluorescenz w ird durch die 
Temp. oder durch  Glühen in  Gasen wie N 2 oder 0 2 n ich t beeinflußt. D ie TiEDESche 
Regel über A ktivatoren  w ird im  allg. b es tä tig t gefunden; A usnahm e: Cr. (Z. anorg- Chem- 
257. 96—102. Aug. 1948. B erlin , U niv., Chem. In s t.)  496.140

M. F. Deigen, Über einige optische Eigenschaften der Polaronen und der verfärbten 
Zenircn. U nterZ ugrundelegungfrüherer A rbeiten vonPEKARu.Vf. (JKypna.i üKonepHMen-
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TajibHofi h TeopCTHHecKOil <Dh3Iik h . [J .é x p .th e o re t . Physik] 18.[1948.]481u . früher) gibt 
Vf. eine Oscillationsstärke bis zum  W ert f  =  0,928 fü r  den Übergang 1 S 2 P  bei 
A lkalihalogenen an u. h ä lt einen derartig  hohen E nergieanteil fü r eine chärak te ris t. Eig. 
des Polarons (Bezeichnung fü r  ein  E lektron in sta tionärem  Z ustand innerhalb  eines 
polarisierten K rystalls). U n ter B enutzung des früher entw ickelten F-Zentrenm odells w ird 
der Übergang 1 S ->- 2 P  zu einer F unktion  von e /n 2 (e =  D E., n  =  Brechungskoeff.) 
u. n im m t fü r A lkal halogenkrystalle W erte zwischen 0,64 u. 0,82 an. Alle U nstim m igkeiten, 
die sich beim Vgl. der Theorie m it dem E xperim ent ergeben, lassen sich nach Angabe des Vf. 
beseitigen m it der Annahm e, daß bei einer L ichtabsorption  im  K ry sta ll das E lektron n icht 
unm itte lbar vom  G rundniveau ins Leitfähigkeitsband, sondern zunächst au f ein höheres 
N iveau des E nergiespektr. des F-Z entrum s gelangt u. daß som it Spektrallinien des Ü ber
gangs 1 S 2 P  die F-B ande bilden. (HaBecTiin AKageMim H ayn  CCCP, Cepiin CDhbh- 
aecKaH [Bull. Acad. Sei. U RSS, Ser. physique.] 12. 646—49. Sept./O kt. 1948. In s t, für 
Physik der A kad. der Wiss. der Ü krSSR .) 421-140

H. B russet, Untersuchung des Zustandes der Feinverteilung der Kicselsäuregele m it 
Röntgenstrahlcn. E s w erden u n te rsu ch t: 1. G elA . E s w ird gew onnen durch  D ehydrati
sierung des gefällten  Gels, das m eist in  körniger Form  vorliegt, dem K unstglas g leicht u. 
hauptsächlich zur-A dsorption  von W asserdam pf d ien t. D as Porenvol. b e trä g t ca. 40%  
des G esam tvol.; die G esam toberfläche en tsp rich t 300—6 0 0 m 2/g. 2. G elB . D er durch 
Mischung einer N a-Silicatlsg. m it H 2S 0 4 entstehende Nd. w ird nach m ehrstd . A lterung 
zerkleinert, m it W. u. darau f zu dessen V erdrängung m it A. gewaschen u. im A utoklaven 
auf 300° e rh itz t. D as Vol. des Gels b esteh t zu 95%  aus L u ft. 3. Gel C. E s wird durch  
Hydrolyse des SiF4 gewonnen. 4. Gel D. N a-S ilicat w ird durch 'e ine  Säure bei verschied. 
Pn-W crten zerse tz t. Die U nters, der zen tra len  D iffusion, die durch ein wohl festgelegtes 
Bündel von durch ein Q uarzplättchen m onochrom atisierten R öntgenstrahlen  erzeug t w ird, 
e rg ib t: 1 . D as n ich t dehydratisierte  G elA  w eist unabhängig  von seinem A bsorptions
vermögen fü r R öntgenstrahlen , das s tä rk e r a ls  in dehydratisiertem  Z ustande is t, eine 
D iffusionskraft m it kleinen W inkeln auf, die verhältnism äßig schw ächer ist, als wenn das 
Gel dehydra tisiert is t. E n th ä lt das Gel W ., so äu ß e rt sich der m icellare G egensatz n ich t 
zwischen Gel u . L uft, sondern zwischen Gel u. fl. W asser. Aus den aufgenom m enen D ia 
gram m en kann  m an schließen, daß die gleichen Zellen die Diffusion hervortu fen , ab er m it 
einem größeren Gegensatz als im Falle des wasserfreien Gels. I s t  r  der R adius der K reis
bewegung des diffundierenden T eilchens, so läß t sich ab leiten , daß r  =  27 A is t .  Die 
große A ufnahm efähigkeit fü r W asserdam pf, die 23% u . m eh r der M. des G els be träg t, 
h a t eine s ta rk e  V erm inderung der zentralen  Diffusion zur Folge. D as leg t den G edanken 
nahe, daß die diffundierenden E lem ente Poren  von unregelm äßigem  D urchm esser sind, 
dieeine Reihe von H öhlungen in  d e r M. des G elesbilden. Die V erm inderung derD iffusions- 
k ra ftb e i der B indung des W . an das Gel is t dem  U nterschied der E lek tronend ich te  zwischen 
den diffundierenden Teilchen zuzuschreiben. 2 . D as außero rden tlich  le ich te  G elB  a b 
sorb iert die F euch tigkeit n ich t ebenso le ich t, weshalb es n ich t vor der P rü fu n g  seines 
V erteilungszustandes dehyd ra tis ie rt zu w erden b rauch t. E s b eh ä lt, selbst w enn es der 
L uft ausgesetzt w ird , eine sta rk e  D iffusionskraft, die die K ra ft des G egensatzes G e l-L u ft 
bleibt. Man kann  sich vorstellen, daß die d iffundierenden Teilchen k leine G elteilchen 
sind, die vondufterfü llten  V oll, von viel größeren Abmessungen um geben sind . D ie L u ft
feuchtigkeit sch läg t sich n ich t in  Form  von fl. W. nieder. Die G elteilchen haben  in dem 
In te rv a ll 10—200 A eine fast übereinstim m ende G esta lt; der R ad ius der K reisbewegung 
beträgt ca. 50 A. D ie A bsorptions-S i02-Gele der A rt A sind  von zah lreichen  Poren 
kleinster, durch die zen tra le  Diffusion nachgewiesener A bmessungen ausgehöhlt. Die 
Aerogele der A rt B zeigen die S tru k tu r e iner viele Lücken au f weisenden T raube; es sind 
sehr kleine, ziemlich gleiche S i0 2-Teilchen, die von großen, leeren Zwischenräum en um 
geben sind. Sie b ilden große Voll, geringer scheinbarer D. u . stellen wenige H ohlräum e 
sehr kleiner G estalt dar. 3. D as G elC  zeigt eine s tarke  D iffusion, die der des G elsB  ver
gleichbar is t. (Bull. Soc. chim . F rance, Mém. [5] 16. 319—23. M ärz/A pril 1949. P aris, 
Sorbonne, Labor, de Chimie générale.) 397.146

W. F. Bradley und R. E . Grim, Kolloidale Eigenschaften von Schichtsilicaten. Vff. 
beschreiben die aus der L ite ra tu r bekannten  G itter von K aliglim m er, Pyrophy llit u. M ont- 
morillonit u. suchten daraus die Debyeogram m e ström ender wss. Suspensionen von B en ton it 
u. von M ontm orillonit en thaltendem  Tonschiefer zu erk lären , ebenso auch die Erschei- 
nungen»der T hixotropie. A uf dem Wege des B asenaustausches ste llten  V  f. M ontm orillonit- 
komplexe m it A., A ceton, dem  M onoäthyläther des Propylenglykols u . dem  D im ethy läther 
des T etraäthylenglykols h er; durch  DEBYE-Aufnahmen finden sie einen fü r jede Substanz 
charakterist. A ufbau des K om plexes, d e ra r t, daß die organ. Substanz defin ierte Lagen 
zwischen den koll. M ontm orillonitschichten b ildet. Amine, wie B uty lam in , Dodecylam in,
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bilden m it B en ton it auch  derartige K om plexe. W erden diese der therm . Analyse u n te r
w orfen, so geben sie bei ca. 300° eine endotherm e R k ., die der D ehydrierung der organ. 
Substanz zugeschrieben w ird. Die D ebyeogram m e. zeigen dann , daß zwischen den koll. 
B entonitschichten g raph itartige  C-reiche Schichten liegen. W eiter werden E rh itzungs
kurven  von entw ässertem  u. w ieder gew ässertem  W yom ing-B entonit m itgeteilt. (J . physic. 
Colloid Chem. 52. 1404— 13. Nov. 1948. U rbana, S ta te  Geological Survey D iv., S ta te  of 
Illinois.) 487.146

G. W . Brindley, Geordnete und ungeordnete S truktur einiger lamellenförmiger S ilica te; 
die Dehydratisierung des Halloysils. Die A rbeit s te ll t  einen Auszug eines dem nächst e r
scheinenden ausführlichen B erichtes d a r . D ie q u an tita tiv e  A usdeutung der R ön tgen
diagram m e, die von einer R eihe von M ineralien, vom  K aolin über den h y d ra tis ie rten  
H alloysit, Al2(Si20 6)(0H )4.2 H 20  — 1,5 H 20 ,  den M etahalloysit, Al2(Si20 6)(0H )4. 
V3 KLO — Vs H 20  bis zum  dehydratisierten  H alloysit, aufgenom m en w erden, erm öglicht 
die Best. des O rdnungsgrades jeder S truk tu r. Die U nters, der Ü bergänge von geordnetem  
zu ungeordnetem  Z ustand wird auch  au f die Chlorite ausgedehnt, die m an als E inkrystalle  
erha lten  kann , wodurch die A usw ertung der D iagram m e erle ich tert w ird. Die U nters, der 
D ehydratisierung des H alloysits, der in  seiner S tru k tu r  Schichten von W asserm oll, au f
w eist, zeigt, daß  der V erlust dieses K onstitutionsw assers d u rc h  E rh itzen  ste tig  u . in 
3 S tufen erfolgt, die durch  Messung der K rysta ll-P aram eter nachgew iesen werden 
können. (B ull. Soc. chim . F rance, Móm. [5] 16. Mises au point D 224—26. M ärz/A pril 1949. 
Leeds, Univ.) 397.146

Jacques M éring, Die Reaktionen des Monlmorillonits. Die S tru k tu r  u . das Gefüge 
des M inerals w erden beschrieben. D er die verschied. G efügebestandteile verbindende 
„Z em ent“ w ird von den „austauschbaren  K ationen“ gebildet, die die negative Ladung der 
elem entaren Schichten u. die der prim . Teilchen, d. h . der ca. 10, in  e iner Dicke u. m it 
einem Durchm esser von 0,01—0,02 Á aufgestapelten  Schichten, kom pensieren. Der 
Angriff einer chem. Verb. auf die S tru k tu r des M inerals g eh t in  folgender W eise vo r sich: 
1. Die n ich t polaren Moll. (N2, gesä tt. KW -stoffe) w irken n ich t au f die ionogenen B in
dungen zwischen den verschied. E lem enten ein u. ändern  das Gefüge n ich t, sondern  werden 
a  f den zugänglichen O berflächen des Aggregats absorb iert. 2. W . dissoziiert die ionogenen 
B indungen; jedoch erfolgt eine D issoziation bis zur völligen Trennung n u r zwischen den 
M ikroaggregaten. Dieser höchsten Dispersion un terlieg t das m it a lkal. K ationen  gesätt. 
M ineral. 3. Die W assermoll. u. viele organ. Stoffe dringen in  das Innere der prim . Teilchen 
ein, indem  sie sich zwischen die elem entaren Schichten einfügen, diese auseinandertreiben 
u .s ich  in ebenen, mono- oder polym ol. Schichten  sam m eln. 4. D urch Fällung  von Mg(OH)2 
oder Ca(OH)2 im Innern  des M inerals bilden sich  K om plexe, deren  S tru k tu r der der 
Chlorite ähnelt. 5. E ine kräftigere B ehandlung, z. B. d u rch  H itze oder Säuren, h a t  einen 
A ngriff auf den B au der elem entaren S ch ich t zur Folge; u n te r U m ständen kann sich 
dabei die S tru k tu r völlig ändern . — Folgende R kk. des M inerals w erden un tersuch t: 
1. die reversible H ydratisierung; 2. die irreversible D ehydratisierung; 3. die Bldg. von 
K om plexen m it orgän. Stoffen; 4. die W rkg. eines Säureangriffes. Aus den zahlreichen 
E inzelbeobachtungen lä ß t sich folgern: Die R kk . des M ontm orillonits m achen sich in 
Änderungen des Gefüges 11. der S tru k tu r der festen P hase  bem erkbar u . betreffen die aus
tauschbaren  K ationen, die elem entaren Silicatschichten oder beide E lem enté gleichzeitig- 
Die R k. beschränkt sich , von seltenen A usnahm en abgesehen, n ich t au f die der S truk tu r 
eigentüm lichen E lem ente; vielm ehr is t die ganze, feste Phase von den E lem enten  der Ober
fläche bis zu denen im Innern  der prim . Teilchen als ih r  Sitz anzusehen. D er V erlauf einer 
R k. von der Oberfläche ins Innere  'der Aggregate der prim . Teilchen u . w eiter in die 
elem entaren Schichten h än g t in der Regel vom  Gefüge der Probe ab. Sinngem äß ergibt 
sich ein Stoff m it verschied. E igg., je  nachdem , ob die R k . hauptsäch lich  die Oberfläche 
oder das Innere be trifft. D as erk lä rt, w arum , wenn es sich um  Tone oder, allgem einer aus
gedrückt, um  eine feste Phase handelt, die genügend v e rte ilt is t, um  beträchtliche Ober- 
flächen-R kk. zu ermöglichen, das Gefüge u. die Form  Faktoren  von äußerster W ichtigkeit 
werden. Als besonderes Reaktionsbeispiel, bei dem die F ak to ren  der Form  fü r die elemen
taren  Teilchen sicherlich eine vorherrschende Rolle spielen, kann  das F ritten  von Ton
pulver für keram . Stoffe angeführt werden. Das fü r die irreversible D ehydratisierung des 
M ontmorillonits angegebene Schema is t zweifellos ein M uster fü r die sich bei einer Rk. 
des F ritten s abspielenden Vorgänge. Die G üte der zum Zwecke der K ata lyse  verwendeten 
festen Phasen h än g t in  starkem  Maße von den H erstellungsverff. ab ; diese unterscheiden 
sich im m er m ehr oder weniger durch ei n e , V eränderung des F ak to rs  d e r Form  für die 
Teilchen, die die k rystallinen  Gefügeelemente aufbauen. Man kann  aus den Ergebnissen 
schließen, daß eine R k. zwischen fein verteilten , festen  Phasen umso schneller verläuft, je 
besser die K inetik  d e r R kk. in  k rysta lliner U m gebung m it den F ak to ren  der Form  der
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Elemente verknüpft wird. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 16. Mises au point D 218—23. 
März/April 1949. Paris, L abor. C entral des Services Chimiques de l ’E ta t.)  397.146

A. Berthelot, Le n oyau  a tom iq u c. C onfirenecs-rnpports Bur ics rcclierchca röccntcs en P h ysiq u c. P ar is: Gau-
thlcr-V iliars. 1048. (38 S. m . 0 F lg.) fr. 120,—.

Werner Braunbek, M ethoden und  Ergebnisse der A tonikcrnforschung. S tu ttg a r t : Schwab. 1948. (120 S. m .
31 A bb.) 8° =  C ES-Bücherci. B d. 7. DM 4,80.

H, Dänzer, E inführung  in  die theoretische K ernphysik . K arlsruhe  i. B .: G. B raun. 1948. (187 S.) DM 10,—.
W. Hanle, A tom energie. Giessen: Schm itz. 1949.(44 S. m . A bb .)g r. 8° =  G iesscnernaturw iss. V orträge.J l .  3.

DM 2,80.

As. Elektrizität. M agnetismus. Elektrochem ie.
J. C. M. Brentano und D. H. Davis, Die Änderung der Photoleitfähigkeit von Cadmium 

sulfid zwischen Zimmertemperatur und der Temperatur der flüssigen L u ft. Vff. un tersuch ten  
die P hotoleitfähigkeit von CdS in dem Tem peraturbereich von Zim m ertem p. bis zu der 
Temp. der fl. L uft. Bei B enutzung von ungefilterter S trahlung von einem  M eta lld rah t „  
wurde gefunden, daß die Photoleitfähigkeit m it fallender Tem p. bis zu einem Maximum 
bei — 125° zunim m t, u. zw ar is t diese Zunahm e in dem m ittle ren  T em peraturgeb iet a n 
genähert linear der T em p.; sie fä llt dann ste il ab zwischen — 130 u. — 160°. Die Zeit 
zwischen dem  Beginn der B estrahlung u. dem der Photoleitfähigkeit, welche un terhalb  
—150° groß is t (von der Größenordnung von 10 Sek.) u . abhängig von der B eleuchtungs
in tensitä t ist, n im m t fü r höhere Tem pp. sehr schnell ab. (Physic. B ev. [2] 74. 711— 12. 
15/9.1948. E vanston , 111., N orthw estern  Univ.) 110.165

Rudolf Frerichs und A. J. F. Siegert, Bemerkung über die Phololeilfähigkeit von CdS- 
Krystallen. Die Erscheinung, daß der Photostrom  in  CdS-K rystallen bei B estrahlung 102 
bis 104 m al größer als die gesam te L adung, welche durch B estrahlung im Leitfähigkcits- 1 
band aufgebrach t w ird, fü h r t zu dem Schluß, daß ein R aum ladungseffekt hierbei au ftr itt, 
der in  ähnlicher Weise, wie bei einer E lektronenröhre w irkt, wo eine R aum ladungs
verm inderung durch ein positives G itter erzielt w ird. Um durch B estrahlung die Ver
minderung der negativen R aum ladung zu bew irken, m uß im Iso la to r eine feste positive 
Ladung bei B estrahlung bestehen, w ährend E lek tronen  abw andern. E s genügt dazu die 
Annahme von n. gefüllten H altste llen  m it einer Energie E 2 un terhalb  des Leerbandes, 
wobei die H aftstellenelek tronen , die bei B estrahlung entstehenden L ücken in  den ge- 
füllten B ändern ausfüllen können. Bei R aum tem p. erfolgt ohne zeitliche Verzögerung der 
Anstieg der L eitfähigkeit bei B estrahlung. Es w urde gefunden, daß bei — 189° eine sta rk e  
Verzögerung e in tr i tt u . der Sättigungsw ert sich ers t nach 1 Stde. e instcllt. Aus Größe u. g 
Dauer der Verzögerung wird au f den „Schubw cg“ u. die Zahl der H a.tste llen  geschlossen.
Der m etastabile Z ustand kann über lange Zeit aufrech t e rha lten  werden. Experim ente 
über ganz? u. teilweise W iedererwärmung des K rystalls w erden beschrieben. (Physich 
Rev. [2] 74. 1875. 15/12. 1948. E vanston, 111., N orthw estern  Univ.) 417.165

Max Born und Kai Chia Cheng, Theorie der Supraleitfähigkeit. In  F o rtfüh rung  früherer 
Betrachtungen über die Supraleitung (vgl. C. 1 9 4 9 .1 .468) w ird gezeigt, daß die spontanen  
Ströme sich in  einem M agnetfeld so anordnen, daß fü r schwache Felder die LONDONschen 
Gleichungen zwischen S trom  u. Feld gelten, w ährend fü r s ta rk e  Felder Abweichungen zu 
erwarten sind . D er m agnet. Schw ellenw ert stim m t n ich t n u r hinsichtlich der T em pera tu r
abhängigkeit, sondern auch in der G rößenordnung m it den experim entellen  R esu lta ten  
überein. Die E indringtiefe fü r  sehr s ta rk e  äußere Felder w ird berechnet, doch ist h ie r  ein 
Vgl. m it M eßwerten n ich t m öglich, w eil keine Verss. vorliegen . (N atu re  [London] 161.
1017—18. 26/6. 1948. E dinburgh, U niv ., D ep. o f M ath. Physics.) 283.166

Max Born und Kai Chia Scheng, Zur Theorie der Supraleitfähigkeit. A usführliche 
Mitt. zu der C. 1949. 1. 468 referierten  A rbeit. (^loKJiagti AKagevnn H ayn  CCCP. [B er. 
Akad. Wiss. U dSSR] [N . S.] 62. 313—18. 21/9. 1948. E dinburgh, U niv ., A bt. fü r m ath .
Physik.) 496.166

Kai Chia Cheng, Theorie der Supraleitfähigkeit. Die W echselwrkg.’ der E lektronen 
mit dem Ioneng itter is t n u r in  der N achbarschaft der Grenzflächen von BRiLLOUJN-Zonen 
merklich u . bes. s ta rk  in  der N ähe ih rer Ecken. N ach BORN u. V f. (vgl. C. 1949. 1. 468)
'st ein Metall supraleitend, wenn eine G ruppe von Ecken einer B lt iL L O U iN -Z o n e  sehr 
dicht bei der FERMI-Kugel lieg t, die das im  Im pulsraum  voll m it E lek tronen  gefüllte 
Gebiet um schließt. Diese Theorie b ie te t eine E rk lärung  dafür, daß die supraleitenden 
Elemente ausschließlich in zwei Spalten des period. Syst. angetroffen w erden, welche au f 
beiden Seiten an d ie,.Ü bergangsm etalle“ angrenzen. Diese M etalle sind  dadurch  ch a ra k 
terisiert, daß, w enn m an im  period. Syst. von einem  zum nächsten  geht, E lek tronen  d ie  
inneren, vorher lee r gebliebenen Zonen zu fü llen  beginnen. Die angrenzenden Spalten
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müssen also eine der tieferen BRILLOUIN-Zonen entw eder völlig leer oder gerade gefüllt 
haben; dam it is t die notwendige Bedingung fü r die Supraleitfäh igkeit erfü llt, daß die 
FERMI-Oberfläche die Ecken einer BRiLLOUix-Zone berührt. Aus diesen B etrachtungen 
kann  m an eine Regel fü r supraleitende Legierungen u. V erbb. ableiten . E ine Legierung 
aus zwei E lem enten von verschied. Seiten einer Supraleiterspalte w ird m it größerer 
W ahrscheinlichkeit als irgendeine andere supraleitend sein : F ü r ein E lem ent is t nämlich 
dann  die untere BRILLOUIN-Zone nahezu gefüllt, fü r das andere is t sie etw as m ehr als 
gefüllt, u . die K om bination beider genügt der A nforderung der Supraleitfähigkeit. Bei
spiele h ierfür sind Legierungen wie BiAu2 u. CuS, die selbst supraleitend sind, obwohl 
beide E lem ente dies jeweils n ich t sind. (N ature [London] 163. 247.12 /2 .1949 . Edinburgh, 
U niv., Dep. of M ath. Physics.) 283.166

L. D. Lindau, Zur Theorie der Supraleitung. K rit. Stellungsnahme zur A rbeit von 
TrszA (C. 1948. II . 696; vgl. auch  L a n d a u  u  . P o m e r a n t s c h u k ,  C. 1948. I I .  1374 u. frühere 
A rbeiten), (fliK nagbi AKage.MHH H ayn CCCP [B er. A kad. W iss. U dSSR] [N. S.] 61. 
2 5 3 -5 6 . 11/7.1948.) % 421.166

F. Möglich und R. Rompe, Eindringtiefe magnetischer Felder in Supraleiter und Metall- 
, absorption. E s wird ein Zusam m enhang (P roportionalität) aufgezeigt zw ischen der E in

dringtiefe m agnet. Felder bei der Supraleitung u . der Grenzwellenlänge eines Absorptions
gebietes (als langwellige K an te  der Plasm aabsorption gedeute t) des betreffenden Metalles 
im  kurzwelligen Teil des S ich tbaren . F erner w ird gezeigt, daß die S tärke der Absorption 
dieses Gebietes von der linearen Ausdehnung der M etalle sehr s ta rk  abhäng t, u . zwar mit 
geringer w erdender A usdehnung zunim m t. Am experim entellen M aterial, bei Ag, Hg u. a. 
M etallen w ird der N achw . geführt, daß ein solches A bsorptionsgebiet w irklich existiert 
u. die E ig. der A bhängigkeit von der Schichtdicke usw. besitzt. Schließlich w ird auf die 
M öglichkeithingewiesen, daß die von den Vff. postu lierten  Terme der Plasmaschwingungen 
die zwangsläufig zu einer Theorie der Supraleitung füh rten  (vgl. C. 1947.1548; 1949. I I .  18), 
zu den von L o n d o n  fü r das V erständnis d e r Supraleitung geforderten neuen Elektronen
term en in  Beziehung stehen, so daß ein tiefererZ usam m enhang zwischen beiden Deutungs- 
verss. zur Supraleitung vorhanden w äre. (Ann. Physik  [6] 4. 335—51. 1/3. 1949. Berlin- 
B uch, In s t, fü r Festkörperforsch, der D eutschen A kad. der W iss. u. B erlin, Univ.)

283.166
Jules de Launay und M. C. Steele, Über Temperaturabhängigkeil der Eindringungstiefe 

in Supraleiter. K o k  (Physica 1. [1933/34.] 1103) h a tte  gezeigt, wie eine K om bination der 
Gleichungen von G o r t k r  u . C a s im ir  (Physica 1 .  [1933/34.] 306) fü r die Thermodynamik 

I  der Supraleitfähigkeit, der SOMMERFELD sehen Beziehung fü r den B eitrag der n. Leitungs
elektronen zur spezif. W ärm e u. einer parabol. Beziehung fü r m agnet. Schwellenwerte 
zu einer E rk lärung  der spezif. W ärm en von Supraleitern  fü h r t in  A bwesenheit von magnet. 
Feldern  u . in  Ggw. von Feldern, die größer a ls  die Schw ellenw erte sind . I n  der vorliegenden 
A rbeit berichten  Vff. über eine Erw eiterung der IiOKschen U nterss., indem  sie theo:et. 
die relative A nzahl der supraleitenden E lek tronen  u. die re la tive  E indringungstiefe in 
A bhängigkeit von der Tem p. bestim m ten. Die so erhaltenen W erte standen in guter 
Ü bereinstim m ung m it experim entell von anderer Seite erhaltenen W erten . Im  Grenzfall 
des absol. N ullpunk tes w ird geschlossen, dafi alle n . L eitungselektronen in  Abwesenheit 
eines m agnet. Feldes supraleitende E lektronen werden. (Physic. R ev. [2] 73 . 1450—54. 
15/6 .1948. W ashington, D .O ., N av a lR es. Labor.) 1 1 0 .1 6 6

M, v. L aue, Supraleitung und elektrodynamisches Potential. An Stelle des in der 
MAXWELLschen E lektrodynam ik gebräuchlichen elektrodynam . Po ten tia ls  w ird unter 
passender E rgänzung durch  B erücksichtigung der Supraleitung ein neues Potential 
definiert. Die A bnahm e (— ö V) dieses P o ten tia ls g ib t die von einem  quasistationären 

\ Magnetfeld geleistete A rbeit n ich t n u r wieder, w enn die dem  Felde angehörenden Körper 
ihre Lagen ändern , sondern auch , wenn ein T eil des N orm alleiters supraleitend  wird oder 
um gekehrt die Phasengrenze sich in  den Supraleiter h inein  verschiebt. 5 V is t im allg. 
n ich t ident, m it der Ä nderung 5 U der freien  E nergie U, es kann  vielm ehr un ter Um- 
s tänden 'V  =  — U sein. D en A bschluß bilden zwei A nw endungen au f die Thermodynamik 
des Phasenüberganges; dabei w erden fü r  den K reiszylinder m it supraleitendem  Kern u. 
fü r eine unendlich ausgedehnte planparallele P la tte , welche beiderseits an  n. leitende 
Schichten grenzt, die Schwellenwerte des longitudinalen M agnetfeldes berechnet, deren 
Ü berschreitung die Supraleitung zerstört. (Z. Physik  125. 517—30. 1/3. 1949. Göttingen, 
M ax-Planck-Inst. fü r Physik.) ‘ 283.166

E. J. W . Verwey, Induzierte Wertigkeit. E s is t bekannt, daß die elektr. Leitfähigkeit 
von schlechten Leitern, bes. der Oxyde, in  seh r starkem  Maße von der Ggw. von Ver
unreinigungen bedingt is t, deren genaue W rkg. aber m eistens unbekann t ist. D aher wir
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■die W rkg. bestim m ter Verunreinigungen au f die Zus. m ehrerer Oxyde, die in  der gleichen 
gasförmigen A tm osphäre u. bei der gleichen Tem p. behandelt worden sind, gep rü ft. Um 
eine Probe NiO in den 3 w ertigen Z ustand überzuführen, werden in das G itter L i-Ionen 
als E rreger eingeführt. D aseinw ertige Li schein t das N i zu ersetzen; die Ionenradien 
des L i’ u . des Ni ' sind prak t. gleich. B eträchtliche Mengen Li20  können sich in NiO lösen, 1 
u . durch E rh itzen  au f 1200° an  der L u ft e rhält m an Stoffe von s ta rk e r L eitfäh igkeit, die 
m it dem  Li-Geh. ansteig t. E s schein t, daß die Menge N i " ’ im G itte r dem Geh. an  L i’ 
äquivalen t ist. Der im Gleichgewicht m it der L u ft stehende Stoff is t also ein K ry sta ll, der 
äquivalente Mengen K ationen , L i' +  N i”  +  Ni ” u . Anionen, 0 " ,  en thä lt. Die gleichen 
Beobachtungen m acht m an m it CoO -f- Li20 .  Die W rkg. der V erunreinigungen au f die 
elektr. L eitfähigkeit e rk lä rt sich in einigen Fällen durch die T atsache , daß diese V er
unreinigungen gewisse M etallionen anregen, eine von  ih rer gewöhnlichen W ertigkeit 
abweichende anzunehm en, so daß die anorm alen Ladungen sich Ausgleichen. U m gekehrt 
kann diese W rkg. dazu benu tz t werden, den Geh. an  Ionen m it anorm aler W ertigkeit 
u. dam it die Leitfähigkeit oder die anderen, an die Ggw. dieser Ionen geknüpften  physikal. 
Eigg. zu bestim m en. (B ull. Soc. chim . F rance, M6m. [5] 16. Mises au  po in t D 122. 
M ärz/A pril 1949. E indhoven, P h ilip s-F abrbken , Forsch.-Labor.) 397.166

R. Becker, Theorie der E lek tr iz itä t. B d. 1. E in führung  in die Maxwell sehe Theorie. 14. A ufl. Leipzig: T eubncr.
1948. (V III  +  240 S. m . 59 F ig .) gr. 8°. DM  13,CO.

A3. Thermodynamik. Thermochemie.

David Altman und S. S. Penner, Eine chemische Reaktion beim adiabaten Strömen 
durch eine Rakelendüse. E ine isentrope E xpansion durch eine R aketendüse, bei der voraus
setzungsgemäß bzgl. der inneren Energie G leichgewichtszustände durchlaufen w erden, ist 
analysiert worden. D ie T em peraturänderung eines Gaselem entes w ird nach A bstand u. 
Zeit in der Umgebung des Düsenhalses eingehend d isku tiert. U nter Verwendung der 
Gleichgewichtskonstanten fü r NO aus N2 u. 0 2 nach D a n ie l s  (p rivate  M itt. 1943) wird 
gezeigt, daß sich die Tem p. so schnell än dert, daß die R k. un terhalb  von  2800° K  n u r 
unbedeutende Ä nderungen der Zus. h e rv o rru ft, wenn die Tem p. in  der R aketenkam m er 
3000° K  beträg t. (J . ehem. Physics 17. 56—61. Jan . 1949. Pasadena, Calif., California 
Inst, of Technol.) 450.179

I. R. Kritsehewski und G. D. Jefremowa, Phasen- und Volumverhällnisse in  den 
Systemen Gas-Flüssigkeit bei hohen Drucken. Vorliegende A rbeit sollte einige therm odynam . 
Gleichungen au f ihre B rauchbarkeit (G ültigkeit) prüfen, vor allem die von K r t t s c h e w s k i  
u. I l j i n s k a j a  (JK ypnaa ®ii3ii<iecK0ti Xhm hh [J . physik. Chem.] 19. [1945.] 621) auf- 
gestellte, denen Vff. fü r p rak t. B erechnung die Form  R  T ln  f2/N 2 =  R  T ln  K  (PJ, T) +

/  V d P — A (P, T) [1 — N^l geben, u . zw ar am  Beispiel F l.-G as (wenig lösl.), indem  sie
i*i ■
die Systeme N a-B zl. u. H 2-B zl. (lau ter n ichtpolare Substanzen) un tersuch ten . Die Ver- 
suchsapp. bestand aus 3 G rundteilen: 1. 1 H ochdruckautoklav (zur Erzielung des Gleich
gewichts F l.-G as); 2. M anom eter (zur Messung des Vol. der Lsg. des Gases in der F l.);
з. 1 G lasvakuum teil zu r Analyse einer Probe der fl. Phase. Die Tem p. (T herm ostat im 
Autoklav u. Manometer) w urde bis auf ± 0 ,1 °  konstan t gehalten. Die Fehler bei der 
Volumenbest. betrugen  n ich t über 0 ,1—0,2% , der Fehler bei der Lösiichkeitsbest. wird auf 
insgesamt 0,5%  geschätzt. D er M axim aldruck betrug  800 a t. — E r g e b n i s s e :  Z ur 
Aufstellung einer Theorie der verd. Lsgg. sind auch V olum daten erforderlich, die dam it 
■verbundenen Messungen sind jedoch m it großen experim entellen Schwierigkeiten verbunden
и. die wenigen A rbeiten darüber behandeln n u r konz. Lösungen. Die Meßergebnisse der 
Vff. bestätigen die Gleichung K r i t s c i i e w s k i - I l j i n s k a j a  u. zeigen zugleich, daß die 
Gleichung K r i t s c h e \ v s k i - K a s a R n o w s k [  (VKypHaji (THiaimecKoii X h m h h  [ J .  physik. 
Chem.] 6. [1935.] 1320) erneu t n u r em pir. C harak te r aufw eist (sie g ib t keinen richtigen 
JVert für das partia le  Molekülvol. des gelösten Stoffes). Das Molekül vol. einer gesätt. Lsg. 
(Gas in Fl.) erg ib t sich als lineare Funktion  des mol. A nteils des Gases in solcher Lsg.: 
\  sät =  VJ +  BN2,sat (Vsat u . N2,sat == Molekülvol. u. mol. A nteil der gesä tt. Lsg.,

=  Molekülvol. des reinen Lösungsm . beim D ruck seines gesä tt. Dampfes, B-Kon- 
stante, nu r von der Temp. abhängig). B =  V2 — V? — K  VJ ii°L (/¡J-Kom pressibilitäts- 
koeff. des reinen Lösungsm .). ,,B “  fü r H 2 =  89,8 (berechnet 90,9),„für N 2 68,5 (56,7), 
für N2-Bz1, daher n u r befriedigend. Die Gleichung, für Vsat (s. oben) is t n u r em pir. ü. ließ 
ssch nicht theoret. begründen. Tabellen für Löslichkeit, Molekülvol. (auch partielle) fü r 
»eide Systeme sind beigefügt. (/Kypna.n O im m ecK oü Xhmhh [ J .  physik. Chem.] 22. 
1116—25. Sept. 1948. Moskau, S taa tl. In s t, fü r die Stickstoffind.) 261.179
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C. H. Johansson, Der E in fluß  der Geschwindigkeit bei adiabatischer Kompression. 
E s w ird gezeigt, daß die s ta t. ad iaba t. Gleichung p v x =  konst. in  allen techn. Fällen der 
ad iaba t. K ompression ohne merkliche Fehler benu tz t werden kann , wenn die K olben
geschwindigkeit klein is t gegen die Schallgeschwindigkeit. I s t das V erhältnis beider Ge
schw indigkeiten größer als 1, dann liegen andere Bedingungen vor, z. B. bei der Detonation 
einer hochbrisanten  Ladung in  L uft. N icht n u r hier versagt die bekannte  A diabaten- 
gloichung, sondern auch fü r beträchtlich  niedrigere Geschwindigkeiten, wenn gleichzeitig 
das K om pressionsverhältnis klein ist. F ü r den F a ll der D etonation  w ird die dynam. 
A diabatenglcichung von H u q o n io t  benu tz t u. die s ta t. A diabatenkurve durch eine 
Troppenkurvo ersetzt. (Ark. M at., A stronom. Fysik, Ser. A 35. N r. 37. 1—14. Sept. 1948. 
Stockholm , Phys. Res. Dop. N itroglycerin 'A B .) 450.181

Robert B . Leighton, Das Schwingungsspektrum und die spezifische Wärme eines 
flächenzenirierten kubischen Krystalls. D a die spozif. W ärm en von Ag u. KC> unterhalb 
100° K  schlecht m it den bisherigen theoret. W erten übereinstim m en, werden fü r diese 
Substanzen e rneu t nach der Theorie von B o r n  u. W. K a rm a n  das Schwingungsspektr. 
ihrer kub. flächenzentrierten K rystalle  u . die spezif. W ärm e berechnet. Die erhaltenen 
W erte  stim m en w eit besser m it den experim entellen W erten überein. Gewisse Anomalien 
der spezif. W ärm ekurven un terhalb  10° K  sind  m it dem verw endeten M odell nicht 
erk lärbar. (Rev. m od. Physics 2 0 .1 6 5 —74. Ja n . 1948. Pasadena, Calif., In s t, of Technol.)

135.182
Ferdinand G. Brickwedde, Harold J. Hoge und Russell B. Scott, Die spezifischen 

Wärmen bei tiefer Temperatur, Enthalpien und Entropien von U i't  und UFt . Es werden 
die spezif. W ärm en von reinem  TJranhexafluorid (gesätt. D am pf im Gleichgewicht mit 
der kondensierten Phase) von 20—370° K  sowie von Urantctraflnorid (m it ca. 2%  U 02F2) 
zwischen 5 u. 350° K  in  A bständen von je 5° gemessen. U F4 im  Pt-C alorim eter nach 
B k k k e d a h l  u. S c o t t  (J . Res. n a t. B ur. S tandards 29 . 11942.] 87); U F 6 in einem ver
schlossenen Cu-Calorimeter m it sternförmigem Q uerschnitt, dessen Vol. bei der Messung 
um  ca. 10% zunim m t, infolge der s ta rken  Ausdehnung des U F 6 beim E rsta rren . U Fe greift 
Cu wenig an, da sich eine schützende Deckschicht b ildet (CuF2?). Als n ich t angreifbares 
L ot d ien t ein Gemisch von 95 Sn -f- 5 Sb. D er T ripelpunkt des U F0 w ird zu 337,212° K 
gemessen u. die Schmelzwärme dabei zu 19,193 Joules/M ol. Die gleiche Tem p. ergibt sich 
aus dem S chn ittpunk t der Dampfdruckgleichungen von C R IS T  u. W E IN S T O C K  log pfest — 
—2559,5/T +  10,648 u. von H a w o r t h  u. SiM O N  logpri. =  — 1511,3/T +  7,5396 bei 
einem D ruck von 1142 m m  H g. Ferner werden folgende D aten des U F6 verw endet: das 
spezif. Vol. der F l. v /vF •-= dF/d  =  1 +  ],727-lO “ 3 (T — TF) +  3,59-10-° (T — TF)2 von 
W e c h s l e r  u . H o g e  (R eport A-456 u. A-1591), die D . am  T ripelpunkt dF =  3,674 von 
P r i e s t  (R eport A-139) u . als P .  fü r den festen Z ustand bei allen Tem pp. 4,93. — Für 
U F j u . U F e w erden fü r die betreffenden Tem pp. die E nthalp ien  u . E ntropien  durch 
In tegration  nach Sim pson  längs der M eßkurve erm itte lt. M eßgenauigkeit 1% . Meßwerte 
u . K urven  im Original. (J .  ehem. Physics 1 6 .429—36. Mai 1948. W ashington, N at. Bur. of 
S tandards.) 166.182

P . C. Carm an, Molekulare Destillation und Sublimation. Nach einer Übersicht über 
die verschied. A rten  d e r D est. 1. durch Sieden, 2. durch ,,n .“ u . 3. durch „m ol.“ Ver
dunstung (M olekulardest.), w erden vom Vf. Gleichungen fü r die D est. durch n. u. mol. 
V erdunstung angegeben u. an  H and dieser Gleichungen am  Beispiel der Verdampfung 
des W . (bzw. der Sublim ation des Eo es) der Bereich der n ., langsam verlaufenden, u . der 
mol., rasch verlaufenden, V erdunstung gegeneinander abgegrenzt. M olekulardest. findet 
dann s ta t t ,  wenn die Destillationsgeschw indigkeit n ich t m ehr von dem  Massentransport 
durch Diffusion (u. K onvektion) zwischen verdam pfender u. kondensierender Oberfläche, 
sondern n u r von der V erdam pfungsgeschwindigkeit abhängt. D er Übergang von der a. '' 
V erdunstung zur M olekulardest. vollzieht sich,.vorausgesetzt, daß Sieden verhindert ist, 
in  einem gewissen D ruckbereich un terhalb  des Sättigungsdrucks. Vf. zeigt, daß die 
M olekulardest. im G egensatz zu der herköm m lichen Meinung n ich t n u r aui Dampfdrücke 
von IO-3  bis 10“ * mm , bei denen die m ittle re  freie W eglänge größer als die Entfernung 
der verdam pfenden u . der kondensierenden O berfläche is t, beschränkt bleibt, sondern 
auch noch bei Substanzen m it D am pfdrücken über 10“ 2mm durchgeführt werden kann, 
indem  der äußere D ruck etw as n iedriger als der Sättigungsdruck eingestellt wird. Voraus
setzung is t, daß dabei kein Sieden a u ftr it t. Diese E inschränkung en tfä llt bei der Sub
lim ation von S toffen. (Trans. F araday  Soc. 4 4 .529—36. Aug. 1948. P retoria , South Africa,
C .S . I .R . )  _   . 408.184

Erich Lange, Chem ische Therm odynam ik. E ine E inführung  in  ihre G rundprinzipien. S tu t tg a r t :  H lrzcl. H R - 
(X V I +  158 S. m . A bb.) S°. DM 9,60.
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A„. Grenzschichtforschung. Kolloidchemie.
G. K. Boresskow, M. Ss. Borissowa, O.M , D shigit, W . A .D sissko, W. P. Drewing, 

A .W . Kisselew und 0 . A. Liehatschewa, Der E in flu ß  der Herstellungsbedingungen a u f 
die S truktur von Silicagel. Nacli verschied. V erff. wird S i0 2-Gel m it glasartiger u . m it 
kreidiger K onsistenz dargestellt u. die S tru k tu r nach A dsorptionsm ethoden un tersuch t. 
Beim glasartigen S i0 2-Gel werden Porengrößen von un ter 12 bis zu 30—40 Â (Ober
fläche 350—600 m 2/g) gefunden. Grobporige S tru k tu r wird vor allem  durch B ehandlung 
des rohen Gels ip it N H 3 erzielt. Bei kreidigem S i0 2-Gel (durch B k. von Silicaten m it 
leicht hydrolysierenden Salzen) werden sehr verschied. Porengrößon gefunden, bes. in  
Abhängigkeit von den Konzz. der Ausgangsstof fe. Zur L ufttrocknung eignen sich am  besten 
feinporige Gele m it hochentw ickelter S truk tu r, w ährend grobporige Gele bei K einigung 

, u. E ntfärbung von Lsgg. von koll. Stoffen bevorzugt werden. Je  „ jünger“ ein Gel is t, also 
je weniger seine Teilchen dehydratisiert sind, desto größer is t die beim Trocknen ein
tretende V erform ung; alle die D ehydratisierung fördernden Prozesse w irken in D ichtung 
einer Porenvergröberung, so z. B. die E inführung von E lektro ly ten  in den Interm icellar- 
raum. (IKypna.'i <I>H3HHecKoü Xhm hh [ J . physik.Chem.] 22 . 603— 16. Mai 1948. Moskau, 
Lomonossow-Univ., Physikal.-chem . K arpow -Inst.) 185.193

I. Je. Neimark, F. I. Chatzet und R. Ju. Scheinfain, Sorptionseigenschaften und 
Struktur der Silicagele. Es w urde der E infl. der Poren(größc) von Silicagelen au f die 
adsorptiven Eigg. un tersuch t, wobei das Vol. der Mikroporen nach dem Verf. von K rsSE - 
l e w  u. M itarbeitern (H îypnaji (Diisimccitoü X h m h h  [ J .  physik. Chem.] 19. [1945.] 81) be
stimmt w urde. — E s w urde die W rkg. der U ltraporositä t a u f  die R eversib ilitä t des 
Sorptionsgleichgewichts nachgewiesen (die U ltraporen waren fü r die größeren Moll, des 
CHjOH zu fein); ferner die E ntw . einer H ystérésis m it steigender P orositä t der Gele — 
bei der capillaren K ondensation. Endlich konnte  die A nw endbarkeit der Gleichung von 
D u b in in  u . R a d u s Ö h k e w it s c h  (floKjiagbi AKageMim I-Iayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] 55. [1947.] 331) fü r hydrophile Adsorbentien nachgewiesen w erden, allerdings n u r 
für feinporige; bei grobporigen Silicagelen is t die V erteilung des A dsorptionsraum es nach 
dem A dsorptionspotential (nach G AL SS) n ich t anw endbar. (floKjianti AnageMim H ayn 
CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR] [N. S.] 61. 1057—60. 21/8.1948. P issarshew ski-Inst. fü r 
physikal. Chemie der A kad. der W iss. der U krSSR .) 261.193

G. K .Boresskow, M .Ss.B orlssow a, W . A .D sissko. A . W .K isselew . O .A .L ich a -  
fschewa und T. N. Morochowetz, Der E in fluß  der Durchglühungstemperalur au f die Struktur  
von Silicagelen. Drei G elarten von verschied. Porengröße u. verschied. Aussehen w urden 
auf ihre A dsorptionsfähigkeit bei Tem pp. zwischen 115 u . 1000° un tersuch t, wobei sich 
ergab, daß die dünnporige, glasartige Sorte am  wenigsten, die kreideartige am  m eisten 
wärmebeständig war. (,l]oK.naAM Altanemhh H ayn  C C C P '[B er. A kad. W iss. U dSSR] 
[N. S.] 62. 649—52. 11/10. 1948. Moskau, Lomonossow-Univ. u . Physikal.-chem . K arpow - 
Inst.) 496.195

_ Jacques Valensi und Claire Clarion, 0 scillatorische Bewegung einer viscosen und schweren 
Flüssigkeit im  U-Rohr (Photographie des Grenzprofils, Turbulenz). Die Bewegung einer 
dscosen Fl. im  U -R ohr w ird durch Photographie der Grenzfläche der F l. gegen eine 
andere m it d e re rs te n  schlecht m ischbare Ff., die sich von der ersten im Berechnungsindex 
u. in der Farbe unterscheidet, verdeutlicht. Typ. A ufnahm en w erden gezeigt, in denen die 
Kappcnbldg. bei lam inarer Ström ung u. das Abreißen von der W andung bei tu rb u len te r 
Strömung deutlich gem acht w ird. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 226.554—56.16/2 .1948.)

204.197
P. Ss. Prochorow und W . N. Jaschin, Über die Ursachen des N ichtzusammenfHeßens 

ion IVassertropfen beim Aufeinanderprallen. E s wird eine App. beschrieben, bei w elcher 
«¡n Flüssigkeitstropfen au f einen Flüssigkeitsfilm  fä llt (Fallhöhe 13 mm ), von diesem 
lilm  horizontal elast. ab p ra llt u. zum Zusam m enstoß m it einem in Pt-Ö se hängendem- 
anderen Flüssigkeitstropfen gelangt. D as Ganze befindet sich u n te r einer Glasglocke, so 
naß die relative Feuchtigkeit der A tm osphäre reguliert werden kann. — Die E ntfernungen 
werden so eingestellt, daß bei ganz1 geringen E ntfernungsänderungen (0,01m m ) ein 
Ausammenfließen der zusam m enprallenden Tropfen erfolgt. Diese „ k rit . E n tfernung“ 
Mußte um  20—35% vergrößert werden, wenn die A tm osphäre 98—100% w asserdam pf- 
gesätt. war. Dieser zusätzliche D ruck im  L uft-D am pf-Spielraum  w ird  fü r die H au p t- 

des N ichtzüsam m enfließens gehalten . (Kojuiohahmü IK ypuaji [Colloid J.] 10. 
t f~ 2 4 . M ärz/A pril 1948. In s t, fü r  physikal. Chemie der A kad. der W iss. der U dSS R , 

b°r. fü r O berflächenkräfte.) 261.197
Oh n : ■fa -Te>telbaum , Experimentelle Untersuchung des Verfahrens zu r B estim m ung der 

vvrjlächenspannung von Flüssigkeiten aus dem Maximaldruck der Bläschenbildung. D ie
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experim entelle N achprüfung ergab die N otw endigkeit der K onstruk tion  eines „Mano- 
graphen“  (photoregistrierenden M anometers). — E s zeigte sich , daß die Größe der Gas
bläschen von den Besonderheiten der App. u. von der V iscosität der Fl. abhängt, ab 
weichend vonderC-\NTOR-SCHKöD[NGER-Formel. Die Größe des M axim aldrucks hängt 
nu r von der K onstan te  der Capillarspitze A u. der O berflächenspannung u. n ich t von 
w eiteren apparativen  Einzelheiten ab. Die T rägheit des Toluolm anom eters g e s ta tte t keine 
allzu geschwinden D ruckänderungen messend zu verfolgen; w ird dieses beachtet, so kann 
o m anograph. gemessen werden (o —  A • p max). Die Druckschw ankungen ermöglichen eine 
angenäherte B est. der V iscosität (D ruckabfall nach dem Absprung der Gasblase). (Koji- 
jioHRHbift JKyptia.fi [Colloid J.] 10. 125—32. M ärz/April 1948. Rostow, S taa tl. Molotow- 
U niv., Labor, fü r physikal. u. Kolloidchemie.) 261.198

H. Jebsen-Marwedel, Capillare H ydrodynam ik an löslichen Flüssigkeitspaaren als , 
Folge „negativer Grenzflächenspannung“. An der A usbreitungsform  dünner Schichten einer 
fl. Glasschmelze auf einer ähnlichen U nterlage beschreibt Vf. das scheinbare Auftreten 
einer „negativen G renzflächenspannung“ . Diese veru rsach t das E indringen von Schlieren
fäden in  die U nterlage. Vf. d eu te t den Vorgang so, daß die obere Phase, z. B . die fl. Glas- 
schme ze, eine kleinere O berflächenspannung h a t als der M olekularkraft der Grenzfläche 
en tsprich t. F ü r die obere Phase w irk t sich das Überwiogen der M olekularkräfte so aus, als 
ob nach Abzug der mol. K räfte  der unteren  Phase eine „negative Oberflächenspannung“ 
fü r die obere Phase vorläge, so daß die L ab ilitä t der Grenzfläche, der Arbeitsgewinn bei 
ih rer Vergrößerung u. die A usbreitung der Berührungsfläche e rk lä rt werden können. 
(Kolloid-Z. 111. 4 6 - 5 3 .  O kt. 1948.)] 287.198

A. G. Stromberg, Zur Theorie der Viscosität der Flüssigkeiten. Erw iderung auf die 
in der M onographie von PANTSCHENK0 w (Theorie der V iscosität der F ll., 1947) enthaltene 
K ritik  einer A rbeit des Vf. (C. 1 9 4 2 .1 . 727); b e tr iff t in  der H auptsache eine.Form el von 
A n d r a d e .  (JKypHan (DusimecKofl Xhmhh [J . physik. Chem.] 22 . 1146—48. Sept. 1948. 
Swerdlowsk, Ural-Zweigstelle der A kad. der W iss. der U dSSR.) 261.204

G. M. Pantsehenkow, Erwiderung a u f den A ufsa tz von A . G. Stromberg „Zur Theorie 
der Viscosität der Flüssigkeiten“. (Vgl. vorst. Ref.) E rw iderung auf die im vorst. Ref. 
genannte  Z u sch rift.' (JKypHaji G>H3iiuecKofl Xhm hh [J . physik. Chem.] 2 2 . 1149—50. 
Sept. 1948.) 261.204

Stephen W . B irb sr, Viscositäls-Zusammensetzungsbeziehungen im  System  N aß-S 'O r  
E s w ird gezeigt, daß die Beziehung von B a b c o c k : log p =  ß log q, worin p Viscosität, 
q B eständigkeit, ß eine von der Zus. abhängige K onstan te  bedeuten , ein anschauliches 
Bild zur D eutung der logarithm . V iscositätstem peraturfunktion g ib t. E s scheint, a ls  ob 
diese Funktion  durch eine U m w andlung der Ionenbindung oberhalb 1600° K  in eine 
Ionenkovalenzbindung un terhalb  700° K  e rk lä rt werden muß. (J . chem. Physics 16.1167- 
Dez. 1948. Toledo, O., Univ., D p. of Chem.) 147.204

W . P .M iso h , Viscosiläts- und Scherelastizilätsmessungen von Flüssigkeiten mit Hilfe 
von querschwingenden Kryslallen. A m m onium dihydrophosphat-K rystalle eignen sich 
g u t zur Messung der V iscosität von leicht beweglichen Fll., wenn diese zu Torsions- 
schwingungen angereg t werden. Die K rysta lle  werden von 3 D räh ten  in  einem Behälter 
m it engem D urchm esser getragen. Die A usbreitungsgleichungen w erden aus der Defini- 
tionsgleichung der V iscosität u. der allg. Bewegungsgleichung hergeleitet. F ü r die ein
fache harm on. Bewegung haben die ebenen W ellen eine Lsg., in der die Scherspannung, 
die Geschwindigkeit, die A usbreitungskonstante u. die Im pedanz auftre ten . Die Bewegung 
is t tangen tia l zur R ichtung der A usbreitung. Diese Messungen zeigen, daß sich die Scher
e lastiz itä ten  in  einem  T em peraturbereich von 70° in  einem Bereich von 1 Zehnerpotenz, 
die V iscositäten in einem Bereich von 3 Zehnerpotenzen verändern . Es wird die Ursache 
der S cherelastizität in F ll. d isku tiert. ( J . Colloid Sei. 3 . 147—62. Mai 1948. Murray Hill, 
N . Y ., Bell Telephone Laboratories.) 147.204

G. W . Scott Blair und J. E. Caffyn, Weitere experimentelle Beweise fü r  die Theorie 
der Quasi-Eigenschaften. Vff. haben  in  einer früheren A rbeit gezeigt, daß man rheolog- 
Eigg. in  Term en der Quasi-Eigg. ausdrücken  kann. In  einer späteren  A rbeit wurden 
Differentialgleichungen m it gebrochenem  O rdnungsexponenten der folgenden Form 
1/X =  I o vorgeschlagen, worin das Zeichen F, ein en ta rte te s  F , die fraktionelle

jd t/‘ d S “' D ifferentiation andeuten  soll u. y  u. co die g e b r o c h e n e n  Ordnungsexpo
nenten  bedeuten, a, S u. t  sind, wie üblich, Scherung, Spannung u. Zeit, während X die 
komplexe Quasi-Eig. darste llt. E s wird ausgeführt, daß diese Begriffsbldg. eine Notwendig
keit ist, wenn m an die NKWTO.vsehe Zeitskala m it un tere inander gleichen Zeitintervallen 
beibehalten will, da in nicht-NEWTOXschen Fll. das P p stu la t der P roportionalitä t zwischen
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Scherung u. Spannung n ich t erfü llt ist. (N atu re  [London] 1 6 2 . 368—69 . 4 /9 .1948 . Univ. 
of R eading, N at. In s t, of B es. in  D airying.) 147.204

Ss. S. Roglnski, A dsorption un d  K ataly se  a u f  ungleichartigen O berflächen. M .-L. Ausg. der A kad. der W iss.
d e r U dSSR . 1948. (044 S.) 39 R bl. [in russ. Sprache]

B. Anorganische Chemie.
- i

Hans Bode und Heinrich Clausen, Über Phospham. I. M itt. Phenylphosphame. Das 
beim E rh itzen  des R eaktionsprod. von N H S u. PC16 gebildete Phospham , das auch aus 
Phosphornitrilchloriden über Amide en ts teh t gemäß (NPCl?)n (N P;N H 2i2)n ->- 
(NPNH)X, is t unlösl. u . röntgenam orph, es schm . u. verdam pft n icht. Die durch diese Eigg. 
erschwerte A ufklärung seiner S tru k tu r w urde über die Phenylphospham e versucht. Diese 
wurden aus den Phosphornitrilchloriden durch R kk . m it Anilin u. A bspaltung von Anilin 
aus dem erhaltenen Anilid durch E rh itzen  hergestellt. U ntersuch t w urde das Phenyl- 
phospham aus dem Trim eren (NPNC„H5)3 (I) u. aus dem en tsprechenden T etram eren  (II). 
Beim E rh itzen  der beiden Phenylphospham e m it Anilin im  B om benrohr w urden die 
Anilide zurückgebildet, u . zw ar aus I  ausschließlich u. q u an tita tiv  das Anilid des T ri
meren, w ährend  II bei der Regenerierung n u r das A nilid des T etram eren gab. D aß bei 
dieser U m setzung ausschließlich das Ausgangsringsyst. zurückgebildet w urde (u. n ich t 
alle Polym erisationsstufen), sp rich t dafür, daß bei der Bldg. des hochmol- Phospliam s die 
niedriggliedrigen Phosphorstickstoffringe erhalten  bleiben — im G egensatz zu den' Phos
phornitrilchloriden, deren niedrigm ol. P -N -R inge beim Ü bergang zum polym eren Stoff 
(„anorgan. K au tschuk“ ) aufgespalten w erden u. lange K etten  oder großgliedrige R inge 
bilden (MEYER, LOTMAR, P a n k o w , C. 1 9 3 7 .1 .3 0 7 ). Die beiden Phenylphospham e 
unterscheiden sich im  G rundbaustein , u. zwar is t das eine aus Sechsringen, das andere 
aus A chtringen aufgebaut; die A nilinabspaltung bei der E n tstehung  geschieht aus 2 
Änilidresten, die an  verschied'. P-A tom en stehen. — Bei der üblichen D arst. der Phos- 
phame se lbst en ts teh t w ahrscheinlich ein „M ischphospham“ , dessen niedermol. B au
steine n ich t gleich sind, das keinen gleichförmigen Aufbau u. keine Iden titä tsabs tände  
hat, also röntgenam orph  sein m uß. Aus einem einheitlichen Phosphornitrilchlorid kann 
dagegen ein im  G rundbaustein  einheitliches „R einphospham “ erhalten  w erden, das 
nach genügend langem Tem pern scharfe R öntgeninterferenzen gibt.

V e r s u c h e :  H exaanilid  des Trim eren aus Phosphornitrilchlorid  (1 Mol) +  A nilin  
(12 Mol), F . 264°; durch 50%  ig. A. w ird aus der R eaktionsm asse als N ebenprod. das 
Tetraanilid des Trim eren (F . 191°) isoliert. O ktaanilid  des Tetram eren, analog hergestellt, 
F. 244° (vgl. R . SC B E N C K  u. W . GlUMME, B er. d tsch . ehem. Ges. 60 . [1927.] 160; C. 19 2 7 .
1 .1590). Die A nilinabspaltung bei der therm . Zers, der Anilide (M etallbad, 280°), wobei 
das Anilin im  V akuum  abdestillierte , w urde am  G ewichtsverlust verfolgt. Zur R egenerie
rung des Anilids w urde Phenylphospham  m it Anilin im B om benrohr 3 S tdn . au f 280° 
erhitzt. (Z. anorg. Chem. 2 5 8 .9 9 — 104. F ebr. 1949. K iel, U niv., In s t, fü r anorg. Chem.)

445.265
John W . Grüner, E in  Teil des System s H fi-H ^ P O t-A lP O ^  Die hier besprochene 

Arbeit w urde ausgeführt im  Zusam m enhang m it dem W achstum  von K rysta llen  von  
A1P04. N ur der T eil des Syst. w urde un tersuch t, der n u r Lsg. bei Z im m ertem p. en th ä lt. 
Krystalle bilden sich in  diesen Lsgg. bei zunehm ender T em peratur. Man fand  H y d ra te  
von A1P04 bis-ca. 140°, abhängig  von der K onzentration . O berhalb dieser Temp. k ry s t. 
wasserfreies A1P04 (B erlinit). D ie D rucke, die jeder Konz, bei gegebener Temp. e n t
sprechen, w urden auch gemessen. W asserfreies A1P04, das u n te r diesen B edingungen 
gewachsen is t, h a t  einen Inversionspunkt von a zu ß, der n ich t m ehr als 5° von dem 
des Quarzes (573°) en tfe rn t is t. E s ä h n e lt dem Quarz auch in  vielen anderen Eigg. 
sehr stark . (Amer. M ineralogist 33 . 197. M ärz/A pril 1948. M innesota, M inn., U niv. of 
Minnesota.) 139.265

G. Chaudron und R. Wallaeys, Synthcsevon Apatiten durchEeaklion in  festem  Zustand. 
Als Ausgangsstoff fü r die U nteres, w ird Ca3(P 0 4)2 verw endet. E s wird durch Einw . von 
N a,H P04 auf CaCl2 in  am m oniakal. Lsg. hergestellt. D er entstehende N d. en tsp rich t der 
Formel (3 C aO -P20 5) - n H 20  u. w ird als w asserhaltiges oder a-T ricalcium phosphat be
zeichnet; die V erb. w eist ein dem  F lu o rap a tit sehr ähnliches D iagram m  nach  D e b y e -  
ScHEÜutpR in m onochrom at. S trahlung auf. Die Entw ässerung vollzieht sich in verw ickel
ter Weise. A uf der W ärm ewaage beobachtet m an bis 600° einen allm ählich steigenden 
Gewichtsverlust; bei höherer Temp. w ird plötzlich noch m ehr W . ausgetrieben, so daß 
Bian schließäch wasserfreies oder /3-Tricalciumphosphat, 3 C a 0 -P 20 5, erhä lt. — F luor-



1382 B .  A n o r g a n i s c h e  C h e m i e .  1949. II .

a p a t i t • 3 (3 C aO ■ P 20 6) nH 20  +  CaF2^® !°V  (3 C a0 -P 20 5)„CaF2 +  njH20 ,  oder 3(3CaO -.
P 20 6) +  CaF2 (3C aO -P#P J IC aF, -H y d r o x y la p a t i t  u. O xyapatit. Die Rk.
3 (3CaO • P 20 6) +  CaO 800~ 900V  (3CaO • P 20 5)3• CaO v erläu ft n ich t vollständig. Man 
kann  zwar das A uftreten  des A patitd iagram m s beobachten, jedoch s te llt der Endstoff 
s te ts  eine Mischung der ß-Verb. u . des O xyapatits dar. D urch Schmelzen von Ca2P20 , 
m it CaO en ts teh t eine instabile Phase, die durch W iedererhitzen au f 600° in  O xyapatit, 
der ein  deutliches, dem F -A patit entsprechendes Diagram m zeigt, übergeht. H ydroxyl
a p a ti t  lä ß t sich nur au f nassem  W ege durch  Fällung hersteilen. — C hlorapatit. 3(3 CaO- 
P 20 5) +  CaCl2 ErllitZ(;n .y (3 C a 0 -P 20 6)3-CaCl2. Die V erb. w eist ein vom F -A p a tit verschied. 
D iagram m  au f. F ü h r t  m an  die D arst. bei Z u tr i t t  von  L u f t oder W asserdam pf aus, so 
e rh ä lt m an A patite , deren D iagram m e V erdoppelungen u. Verlagerungen der Linien 
aufweisen. Die unm itte lbare  Einw. von CaCl2 au f O xyapatit, d er durch Calcinieren von 
gefälltem  H ydroxy lapatit gewonnen w orden is t, zeig t d ie M öglichkeit eines Ersatzes 
des CaO durch CI au f. Die R k. kann  stufenw eise ausgeführt w erden u. erg ib t dann ein 
D iagram m , das zwischen dem des Oxy- u. dem des C l-A patitslieg t. — Gemischte CI-F-Apä- 
ti te . Sie w erden durch E rh itzen  von 3 C a 0 ’P 20 6 m it einer Mischung von  C aF2 u. CaCl2 
oder du rch  Einw . von CaF2 a u f  Cl-Apa.tit hergeste llt. Die D iagram m e erweisen sich als 
abhäng 'g  vom CI- u. F-Geli. der Mischungen. — D er V erlauf der R kk . w ird durch gravi- 
m otr. Therm oanalyse oder das d ila tom etr. Verf. verfolgt. (B ull. Soc. chim. F rance, Mem.[5]
16. Mises au po in t D 132—34. M ärz/A pril 1949. V itry-sur-Seine, L abor, du Centre 
N ational de la Recherche Scientifique.) 397.265

Henri A. L. Brasseur und Marqel J. Dallemagne, Die Synthese der Apatite. Man mischt 
a u f  nassem Wege stöchiom etr. Mengen von Ca3(P 0 4)2 m it den Chloriden, F luoriden, Car- 
bonaten  oder Sulfaten , die m an zu A patiten  zu vereinigen w ünscht u . e rh itz t die getrock
nete  Mischung m ehrere § td n . au f  900—950°. A uf diese W eise w erden A patite  dargestellt, 
die durch die Form el 3X 3(Y 04)2Z gelc. sind. D arin bedeu ten : X  =  Ca, B a, Sr, Pb, Zn,
Ni, Mg, Cd, B e,C u, Fe. M n; Y =  P , V, As, S b ;Z  =  xy m it x  w iex  oben u. y  =  Fj.CLjtOH)!,
O, C 0 3, Br2, J 2. D ie erhaltenen  V erbb. w erden röntgenograph. un tersuch t. (Bull. Soc: 
chim . F rance, Slöm. [5] 16. Mises au point D 135—37. M ärz/A pril 1949. L ü tt ic h , Univ.,
In s t, de Cristallographie.) 397.265

M. J. Dallemagne, H. Brasseur und J. Melon, Die Beschaffenheit der Mineralbestand- 
teile der Knochen und die Synthese der A patite . In  den M ineralbestandteilen der Knochen 
is t ein dem  H ydroxy lapatit [Ca3(P 0 4)2]3-Ca(OH)2 isom orphes wasserhaltiges a-Tricalcium- 
phosphat: [Ca3(P 0 4)2]-H 2(0 H )2 en thalten , das durch E rh itzen  au f  700° völlig entwässert 
w ird u. in  /J-Tricalcium phosphat, Ca3(P 0 4)2 übergeht, dessen R adiogram m  von dem der 
a-V erb. völlig verschied, is t. Die H erst. von reinem  a-Phosp lia t se tz t ganz bestimmte 
A rbeitsbedingungen voraus. W enn es in  zu sau rer Lsg. gefä llt w ird, sch ließ t es CaHP0t 
ein ; in  zu a lk a l. Lsg. adso rb iert es CaO. L äß t m an  es m ehrere S tdn . nach seiner Bldg. 
in  B erührung  m it seiner M utterlauge, so zers. es sich. G eht m an  zu seiner H erst. vom CaO 
aus, so adsorb iert es einen Teil davon, selbst wenn es sich in  einer schließlich neutralen 
Lsg. b ilde t. D as Ca3{P04)2 verb indet sich bei 900° m it dem adsorbierten  CaO zu reinem 
A patit, der durch CaHPÖ 4 bei einer ausreichenden Tem p. zers. w ird. D urch Erhitzen 
von  C aH P 0 4 m it CaO b ildet sich wasserfreies /J-Ca3(P 0 4)2 oder ein A patit, je  nach der 
Menge der anw esenden V erbindungen. Die gegen diese A nschauungen erhobenen Ein
w ände haben eine Prüfung der System e 3 (Ca3P 2Os) ; C aO -CaH 2P 0 4 • 2 H 20  u. 3 (CaH2Pa0 8) ■ 
C aO -CaH 2P 0 4 • 2 H sO veran laß t. D er V erlauf der einzelnen R kk . w ird jeweils durch die 
Messung der R efraktionszahl verfolgt. (Bull. Soc. chim. F rance, Möm. [5] 16. Misrs au ¡(1 
poin t D 138—45. M ärz/A pril 1949. L ü ttich , U niv., Labor, de Biochimie.) 397.256

Richard M. Swenson, C. Vernon Cole und Dale H . Sieling, F ixierung von Phosphat 
durch E isen und A lum in ium  und Austausch durch organische und anorganische Ionen. 
Po ten tiom etr. T itra tion  von Fe- u. A l-Chloriden in  Ggw. von P hosphat ergab Knick
pu n k te  in  den T itrierkurven , wonach fü r jedes M e-Ion 2 H ydrole u. 1 Phosphation reagie
ren  u n te r Bldg. von A1(H20 ) 3(0H )2H 2P 0 4 u. Fe(H 20 )3(ÖH)2H 2P 0 4. M aximale Fällung 
von bas. F e-P hosphat bei ph =  2,5—3,5, von bas. A l-Phosphat bei 3 ,5—4,0. Mit steigen
der P hosphatgabe n im m t das ehem . gebundene P hospha t bis zum V erhältn is Phosphat: Fe 
bzw. A l 1 :1  zu. D er M echanismus der P hosphatfix ierung  ve rläu ft nach der Gleichung: 
A1(H20 3)(0 H )3 + H 2P 0 4-  =  A1(H20 )3(0 H )2H 2P 0 4 +  O H -. Bei niedrigem  pH ¡st das 
bas. M e-Phosphat, bei höherem  ph  das H ydroxyd  stab iler. F luorid  u. A rsenat ersetzen 
ehem. gebundenes Phosphat, bes. w enn das V erhältn is von F luo rid :A l 6 übersteigt. 
P hosphatfix ierung  durch Al u . F e kann durch  solche Anionen verh in d ert w erden, die m it r  e 
u . A ls tab ile  K om plexverbb. liefern, w iea lipha t. hydroxylorgan. Säuren u. arom at. Hydro- 
xysäuren . H um us u . L ignin können P hospha t in bas. Fe-P hosphaten  ersetzen. (Soil Sei.
67. 3—22. Jan . 1949. A m herst, Mass., M assachusetts Agric. E x p t. S tation.) 253.265
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D. E. Palin und K. D. Wadsworth, Struktur von Kohlenstoffmonofluorid. Kohlenstoff
monofluorid (I) w urde durch Einw. von F luor auf ACHESON-Graphit bei Tem pp. zwischen 
420 u. 450° hergestellt. D as Prod. is t  grau, e n th ä lt 37,2% G u. 61,2% F  (theoret. W erte 
fü r CF: 38,7%  C u. 61,3%  F) u. h a t die D . 2,78, also erheblich größer als von R u f f  u . 
B r e t s o h n e i d e r  angegeben (Z. anorg. allg. Chem. 217. [1934.] 1). A uch die m it 
dem P räp . erhaltenen Röntgendiagram m e unterscheiden sieh von den von den beiden 
genannten A utoren beschriebenen. Die Photom eterkurven der D iagram m e von I u. dem 
AciIESOX-Graphit sind wiedergegeben. Aus dem Vgl. der beiden Diagram m e wird ge
schlossen, daß die K ohlenstoffatom e im I ähnlich angeordnet sind wie im  G raphit, m it 
dem Unterschied, daß der C-C-A bstand etw as größer is t (1,49 A gegen 1.42— 1,43 A) u. 
eine leichte Abweichung von der w ähren hexagonalen A nordnung vorliegt. Die V er
größerung des C-C-A bstandes d eu te t d a rau fh in , daß diese B indung ihren  D oppelbindungs
charakter teilweise verliert u. eine polarisierte kovalente C -F-B indung vorliegt. N im m t 
m an 1,5 A fü r den C -F -A bstand an  (n. 1,43 A), so w äre der A bstand zwischen den F luor- 
ebenen 3,0 A. Ü ber die Lage der Fluoratom e läß t sich nichts B estim m tes aussagen. 
(N ature [London] 162. 925—26. 11/12.1948. W idnes, General Chem. D iv., Im p . Chem. 
Ind., Ldt.) 272.270

I. G. Ryss, M. M. Slutzkaja und Ss. D . Palewskaja, Über das Gleichgewicht der E n t
stehung der Telrafluorborsäure in Gemischen von Fluß- und Borsäure. (Vgl. C. 1 9 4 9 .1. 
865) E s werden die Gleichgewichtslagen in  Gemischen von H F  u. H 3 B 0 3 un tersuch t, 
wobei es au f  die Größen q  (Mol.-Verh. H F /H 3B 0 3), tp (BF4~-Geh.) u. M0 (Gesam tgeh. 
des H F  in Moll, im Gemisch) ankom m t. Das Gleichgewicht bei stöchiom etr. V erh. (q =  4), 
daher k =  M0/4 (1 — <p)2/<p, wird zunächst un tersuch t, die Dissoziation des H F -  wird hierbei 
völlig un terd rück t. D as Gleichgewicht w urde bei 60,7° in  100 Min., bei 90° in  15 Min. 
erreicht. Zur U nters, der A bhängigkeit der A usbeute an BF«~ von q w urden die Lsgg. 
13 Tage in paraffinierten Kolben gehalten. F ü r  H F-Ü berschuß g ilt k =  M0/q (1 — <p) 
(q—,3 — q>)!<p. Die A bhängigkeit der B F4_-A usbeute von der Gesam tkonz, bei q =  3,5 u. 
das G leichgewicht der E n tstehung  der HBF« in m it H 3B 0 3 gcsätt. Lsgg. bilden den 
Abschluß. Vff. stellen  fest, daß eine alkalim etr. Best. der Konz, der H B F 4 grundsätzlich 

. n ich t möglich is t, d aher sind  alle Verff-, in  denen die Einw. von H F  au f S i0 2 durch 
H3B 0 3-Zusatz e lim iniert w ird, nu r m it V orsicht zu verw enden. — A l l g .  E r g e b n i s s e :  
Die Lsgg. der HBF« w erden hyd ro ly t. zersetzt. Bei H F-Ü berschuß wird die Zus. der Lsg. 
durch die G leichung BF«-  +  H 20  B F30 H - +  H F  bestim m t. Die BF«-Ausbeute_steigt

. hierbei scharf bis zur stöchiom etr. möglichen an. Bei H3B 0 4-Überschuß fä llt d icB F« -Aus
beute w esentlich u. es bilden sich Gemische versch .e lener H ydroxofluoroborsäuren. 
(Hfypna.ri (HiiaiiHecKoil X iimhh [ J .  physik. Chem.] 22. 1322—30. Nov. 1948 D njepro- 
petrowsk, M etallurg. S ta lin -Inst., Labor, fü r allg. Chem.) ' 261.271

A. O. M alntosh und F . W . Matthews, Die Hgdrale von Natriumtetraborat. Vff. e r 
h itzten Proben von B orax bei n. D ruck au f 80° (I), 100° (II), 200° (III); eine w eitere Probe 
wurde bei R aum tem p. über CaCl2 en tw ässert (IV); nach  5 W ochen h a tte  diese P robe noch 
kein konstan tes Gewicht erreich t. Die röntgenograph. U nters, e rg a b : (I) W asserverlust 
5 ,5M oll.,N a2B40 7-10H 20 -S tru k tu r ,(II )  W asserverlust6 ,6M oll.,N a2B40 ,- 5 H 20 -S tru k tu r , 
(III) W asserverlust 8,2 Moll., n ich t k ry s t., (IV) W asserverlust 8,9 Moll., N a2B40 7-5H 20 - 
S tru k tu r. Die Ergebnisse zeigen, daß sowohl beim  D ekahydrat wie beim P en tah y d ra t 
W. lose in der S tru k tu r gehalten is t. N a2B40 7-4H 20 , in der N a tu r a ls  K ern it gefunden, 
wurde von Vff. e rneu t dargestellt, op t. u . röntgenograph. un tersuch t. D ie gefundenen 
Daten sind dieselben wie d ie des natürlichen  P rod ., Angabe des Pulverdiagram m s. (Amer. 
M ineralogist33. 747—48. N ov./D ez. 1948. M cM asterville, Quebec, C entr. R es. L abor.; 
C anadian In d u s trie s  L td .) ______________  478.2-71

7 Gmslin's H andbuch  "der anorganischen Chemie. (H cransg. vom  G m elin -Instltu t fü r anorganische Chemie
u nd  G renzgebiete in  der M ax-Planck-G esellschaft zur Förderung  der W issenschaften, Begonnen von* 
R. J. Meyer, fortgef. von Erieh Pietsch.) S., neu  bearb . Aufl. System -N r. 10. B. C lausthal-Z ellerfeld: 
Gmelin-Vcrl. 1049. 4° (8°). 10. Selen. (T .) B . (Die V erbindungen des Selens.) (V II  +  195 S. m . 11 F ig.) 
DM 40,60.

"Heinrich Reray, L ehrbuch der anorganischen Chemie. 4. u. 5. A ufl. B d. 2. Leipzig: A kadem ische Verl.-Ges.
1949. (X X II +  846 S. m . 97 A bb.) gr. 8°. DM 24,50.

Karl Scharrer, E inführung  in die anorganische Chem ie. B ad Oeynhausen, Leipzig, F ran k fu rt a . M., B erlin , 
z. Z. M inden i. W .: L utzeyer. 1949. (90 S.) 8° =  Studienbogen. B. L andw irtschaft. 7. DM 3,60.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
R obsrt K lem m t, Verteilung und Vorkommen der chemischen Elemente a u f der Erd

oberfläche. V f. b rin g t eine kurze Ü bersicht über die geochem. Zonen u. die geochem. 
K lassifikation der E lem ente (nach G O LD  SC H M ID T). Im  einzelnen w erden V erteilung
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u. K reisläufe von C u . P  zwischen der unbelebten  u. belebten N a tu r besprochen. Manche 
E lem ente, wie V, J  u . a ., sind in Meeresorganismen angereichert. D er V-Geh. des M eer
w assers b e träg t 0 ,3 -10“9, der J-G eh . 0,0002% . Hingewiesen w ird ferner auf die A n
reicherung von F  in K nochen u. Zähnen sowie auf die A nwesenheit bestim m ter E lem en te 
in  der organ. N atu r. (Med. Mschr. 2 . 87—90. M ärz 1948. M ünchen.) 139.378

Toni F. W. B arth . Verteilung von Sauersto ff in  der Lithosphäre. K urze M itt. zu der
C. 19 4 8 . I I .  1048 referierten  A rbeit. (Amer. M ineralogist33. 193. M ärz/A pril 1948.}

139.378
L. H . Ahrens, Einzigartige Vergesellschaftung von Thallium  und Rubidium  in Mine

ralien. Spektralchem . A nalysen von verschied. Mineralien haben  ergeben, daß die „A lkali
m etalle“  Thallium  u. R ubidium  n u r in K alim ineralien u. in dem Caesium m ineral Pollux 
gefunden w erden u. daß in diesen M ineralien das V erhältn is T l:R b  sehr ko n stan t ist. Ins
gesam t 167 Proben sind q u an tita tiv  analysiert worden. Die A uswahl um faßte  Lepidolith, 
A m azonenstein, hydro therm aler pegm atit. M ikrolin, prim , pegm atit. M ikrolin, Zinn- 
w ald it, B io tit, M uskowit, Phlogopit, Pollux, R hodizit u. Caesium-Beryll. D as m ittlere  
G ew iehtsverhältnis %  R b20 /%  T120  w urde zu 100 bestim m t. Die größten  Abweichungen 
des V erhältnisses lagen zwischen 35—300. Die E xtrem w erte  w aren 10 u. 650. Eine 
D arst. des log % R b20  bzw. log % T120  zeigte eine K urve  von einheitlicher Neigung 
über der 1000-Linie der K onzentration . E s schein t also keine Ä nderung des Verhältnisses 
R b /T l w ährend der selektiven K rystallisation  der Mineralien sta ttzu finden . D as Ver
hältn is scheint unabhängig von der A rt des W irtsm inerals zu sein. E s schw ankt zwar 
e tw as, u. es scheint, daß  die U rsache fü r d ie Schw ankung eine ehem. is t. Die Gründe 
fü r das konstan te  K om binationsverhältnis der „A lkalim etalle“ Thallium  u. Rubidium 
sind die, daß ihre Ionenradien  iden t u. ein ge ih rer chem .E igg. sehr ähnlich sind. Mit 
der möglichen A usnahm e des Paares Z r :H f  (diese E lem ente kom m en in den Mineralien 
in  sehr konstantem  V erhältn is zueinander vor) sind die „A lkalim etalle“ Thallium  u. Ru
bidium  vielleicht das P aa r m it der engsten V ergesellschaftung von E lem enten in der 
E rd k ru s te . Ih re  V ergesellschaftung is t deshalb so einzigartig, weil Thallium  ein Element 
der G ruppe 3 b  is t, w ährend R ubidium  der G ruppe l a  angehört. D er Thalliumgeh. 
in der E rd k ru ste  w ird au f 0,0003 Gew.-% geschätzt. (Amer. M ineralogist 33. 191- 
M ärz/A pril 1948. Cambridge, Mass., In s t, of Technol.) 139.378

Ilse Eigenfeld-Mcnde, M etam orpbc U m w andliingserscbeinungen an  M etabasitcn  des Siidschworzwaldes im
R aum eK andel-T lm rner-Fcldbcrg-Scbau insland-Freiburg i. Br. F rcibu rg : H erder. 1948. (111 S. m .36Abb.
au f  30 T af. u . 4 Flg. i. T ex t sowie 1 K t.)  4° =  M itteilungen d . B ad. Geolog. L andesanst. H . 1. DM 15,—. 

I  - A.  N. Iyer, A handbook o f precious stoncs. C alcu tta : B ap tis t M ission P ress. 1948. (X  +  188 S. m . 39 Fig.)
R s. 1 5 , - .

Richard T. Llddieoat jr . ,  H andbook  o f gern idcntification . Los A ngeles: Gemological In s t. Amer. 1948.
(X I I I  +  294 8. m . F ig .)

D. Organische Chemie.
D 2. A llgem eine und theoretische organische Chemie.

E. S. Lutton, F. L. Jackson und O. T. Quimby, E ie  Polym orphie der gemischtsäurigen 
Triglyceride der P alm itin- und Stearinsäure. E s w erden die 4 gem ischtsäurigen Triglyceride 
der P alm itin  (P)- u. der S tearinsäure (S), näm lich SPS, P S S , P S P  u. SPP , präparativ  dar
gestellt u . an a ly t. ch arak te ris ie rt (vgl. Original). Ih re  Polym orphie w ird stud iert, einmal 
durch E rm ittlung  der Schmelz- u . E rw eichungspunkte, der E rhitzungs- u . Abkühlungs
kurven  sowie der R öntgenstrahlenbrechung. Gegenüber der großen Ä hnlichkeit der ein- 
säurigen Triglyceride hinsichtlich ihrer Polym orphie zeigen die un tersuchten  4 gemischt
säurigen V ertre ter eine bem erkensw erte Ind iv id u a litä t. Die sym m . Form en haben aus
geprägte K rystallisierungsneigung, w ährend die unsym m . V erbb. m ikrokrystallin sind: 
Alle 4 V ertre te r weisen eine niedrigschm .a-Form  auf, die fü r  SPS ungewöhnlich stabil, 
fü r P S P  ungew öhnlich lab il ifet. A ußer der a-Form  sind nachw eisbar fü r SPS nur die 
/i-Form , fü r P S P  n u r  d ie  ,,/?-prim e“ -Form , fü r PSS n u r die ,,/?-prime“ -Form aus der 
Schmelze, die /?-Form aus Lsg., fü r S P P  die „jS-prime“ - u . die ß-Form ■ Je  nach dem Grad 
der Stabilisierung kann  der F . einer gegebenen Form  des Glycerides innerhalb mehrerer 
Grade schw anken. (J .  A m er. ehem . Soc. 7 0 . 2441—45. J u l i  1948. Ivorydale^ 0 „  Procter 
and  Gamble Co.) 294.400

E. S. Lutton und F. L. Jackson. E ie  Polym orphie von 1 -Monoslearin und 1 -Mono- 
palm itin . (Vgl. vorst. R ef.) Ausgehend von der T atsache, daß die Angaben der L iteratur 
über die Polym orphie der gesä tt. 1-Mono-, 1.3-Di- u . -Triglyceride n ich t zuverlässig sicher- 
gestellt sind, führen Vff. eine neue eingehende U ntersuchung von 1 -Monostearin u. 1 -Mono- 
palm itin  durch. Beide Glyceride w erden p räpara tiv  dargestellt (vgl. Original) u. analyt-
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charakterisiert. Ih re  Prüfung  erfolgt nach der M eth. der R öntgenstrahlenbrechung, durch 
therm. Verf. u. nach der d ilatom etr. Arbeitsweise. Die erzielten Ergebnisse, die in  w esent
lichen P u nk ten  von den D arstellungen von MALK1N u . M itarbeitern (C. 1 9 3 9 .1. 2953;
II. 63) abweichen, lassen sich wie folgt zusam m enfassen: Es bestehen 4 Form en, näm lich 
„subalpha“ -, a-, ,,/5-prime“ - u . ¿¡-Form, deren 3 letztgenannte F F . aufweisen, die in der 
angegebenen Reihenfolge ansteigen. Die /?-Form is t therm odynam . stabil. Die „ß prim e“ - 
Form is t n u r aus Lsg. zu gewinnen, a- u. „subalpha“ -Form  sind reversibel ineinander 
überführbar bei einer Temp. von ca. 25° u n te r dem F . der a-Form , aber über Z im m er
tem peratur. Alle 4 Form en eines Glycerides haben annähernd den gleichen Langabstand, 
lassen sich aber durch die K urzabstände unterscheiden, abgesehen von der „subalpha“ - 
u. der ,,/S-prime“ -Form , die tro tz  erheblicher Differenzen im  therm . Verh. röntgen- 
spektrograph. n u r geringe Unterschiede zeigen. (J . Amer. ehem. Soc. 70. 2445—49. 
Juli 1948.) 294.400

Robert L. Scott, Die Löslichkeit von Fluorkohlenstoffen. F ü r Fluorkohlenstoffverbb. 
deralip liat. Reihe Cx F„ werden die Löslichkeitsparam eter (als Q uadratw urzel des B innen
druckes) nach der therm odynam . Theorie der N ichtelektro ly te berechnet; dieselben 
stellen sich als geringer als die irgendwelcher anderer bei Zim m ertem p. fl. Substanzen 
heraus. Aus der Löslichkeitstheorie nach H iL D E B R A K D  wird gefolgert, daß die a lip liat. 
Kohlenstoff-Fluoride m it a liphat. K W -stoffen u. Ae. vollkomm en m ischbar sind, aber 
nur beschränkte Löslichkeit in Bzl., Aceton usw. aufweisen. Die experim entellen Befunde 
bestätigen diese V oraussagen u. führen zu dem Schluß, daß die Löslichkeiten der F luo r
kohlenstoffe keineswegs als anom al, sondern n u r als therm odynam . Ergebnis ihrer n ied ri
gen L öslichkeitsparam eter aufzufassen sind. (J . Amer. ehem. Soc. 7 0 .4090—93. Dez. 1948. 
Los Angeles.) 116.400

G. A. M. Diepen und F. E. C. Scheffer, Die Löslichkeit des Naphthalins in Äthylen  
oberhalb seines kritischen Zustandes. F ü r die H erst. des Sättigungszustandes u. die genaue 
Messung der Sättigungskonz, fester Stoffe m it geringer F lüch tigkeit in F ll. bei Tem pp. 
oberhalb ihres k rit. Punk tes w ird eine geeignete App. fü r das Arbeiten u n te r hohem  D ruck 
beschrieben. Dieselbe w ird zur B est. der Sättigungskonz, von N aphthalin  in Ä thylen 
bei 12, 25 u. 35° u. bei verschied. D rucken (40— 100 a t) benu tz t. D ie dabei gefundenen 
CjoHe-Konzz. sind ca. bis zu 25000m al größer als diejenigen, wie sie dem D am pfdruck 
des C10H 8 entsprechen, u. weisen som it au f einen spezif. Löslichkeitseinfluß. E s werden 
auch bem erkensw erte Eigg. der Phasenregeldiagram m e für das Syst. N aphthalin -Ä thylen  
in der N ähe des k rit. P unk tes von C2H 4 beschrieben u. erö rtert. (J .  A m er. ehem . Soc. 70. 
4085—89. Dez. 1948. D elft, H olland, Techn. Univ.) 116.400

Hung-Ao Yü und J. B. Hickman, Flüssigkeit-Dampf-Gleichgeioichle im  System  
Nitromethan-Trichlorälhylcn. D ie B est. der Zus. des Dampfes über bin. Flüssigkeitsgem i
schen wird als eine physikal.-chem . Ü bung genau beschrieben. CHaN 0 2 u. CjBCl, werden, 
durch K olonnendest. gereinigt, jenes auch nach seiner E .-K urve auf R einheit geprüft. 
Ein früher beschriebener App. (J . ehem . E duca t. 24. [1947.] 491) wird benu tz t, um von 
dem Gemisch Gleichgewichtsproben zu erhalten , deren Zus. durch Messung ih rer Bre- 
chungsindices e rm itte lt wird. D iagram m e der Zuss. werden aufgestellt u . das azeotrepe 
Gemisch m it 63 Mol-% C2HC13, K p. £0°. wird festgestellt. ( J . ehem. E ducat. 26. 207—09. 
April 1949. M organtow n, W . V irg., W est V irginia Univ.) 481.400

M. St. C. Flett, Charakteristische Ultrarotjrequenzen und chemische Eigenschaften von 
Molekülen. Vf. vergleicht die Frequenz.verschiebungen der u ltraro ten  C = C -, C = 0 - ,  C = N -,
0 —H-, N —H -Schwingungen verschied, substitu ierter Benzoesäuren, Benzoylchloride, 
Aldehyde, K etone u. Aniline m it ih rer Veresterung; - bzw. Benzoylierungs- bzw. Semi- 
carbazon-Bildungsgeschwindigkeit. D abei w ird ein Zusam m enhang zwischen Frequenz- 
lerschiebung, E lek tronenstruk tu r der B indungen u. ehem. R eaktionsfähigkeit aufgedeckt 
n- graph. dargestellt. E s eröffnet sich die Möglichkeit, E lek tronenstruk turen  u . R eaktions
ausbeuten in ähnlichen Fällen  au f G rund von Ultrarot-M essungen vorauszusagen. F re 
quenztabelle im Original. (Trans. F araday  Soc. 44. 767—74. O kt. 1948. M anchester 9, 
Blackley, Im peria l Chem ical Industries L td ., R es. Labor., H exagon House.) 345.400

W. C. Price und K. S.Tetlow, Ultraroter Chrisliansen-Filtereffckl in Aufschlämm ungen  
organischer Kryslalle. E s w ird über Messungen des CHRISTIANSEN-Filtereffektes im 
ultraroten Gebiet (600—1300 cm -1) an  Aufschlämmungen organ. K rysta lle  berich te t,

B. Jodoform in fl. P ara ffin , ferner Urotropin, p-Dinilrobensol, p-Dibrombenzol, p-D ijod- 
acazoi, p-Benzochinon, Resorcin, Pentaerythrit, D icyandiam id. Bei allen Stoffen wird der 
Effekt beobachtet, jedoch n u r in  der N ähe solcher B anden, deren Schwingungen durch 
Kopplung sta rk  zur Ä nderung der Po larisierbarkeit beitragen. Bei Jodoform  z .B . t r i t t  
der Effekt nu r bei der 1068 u. 645 cm -1-B ande auf, n ich t dagegen bei der 3030 cm -1-



Bande. (J . ehem. P h y s ie s l6 . 1157—62. Dez. 1948. Chicago, 111., U niv., R yerson Phys. 
Labor.) 345.400

G. Duyckaerts und G. Michel, Quantitative R  aman-Spektralanalyse. D ie Autoren 
untersuchen die Anwendung der von G ß  R L A C H - R 0  L E  w  A G E .V angegebenen M eth. der Best. 
der „photom etr. L inienbreite“ in  der quan tita tiven  Ram .an-Spektralanalyse an  Gemischen 
von C Clj-Cyclohexan bzw. o- u. p -X y lo l.S ie  stud ieren  den E infl. der Spaltbreite, der 
Belichtungszeit, der L am penintensität u. des kontinuierlichen U ntergrundes. Sie kommen 
zu dem Ergebnis, daß diese M eth. schnellere u. etw as genauere R esu lta te  liefert als die 
sonst übliche durch  den Vgl. zweier L in ien-In tensitäten . D abei erw eist sich die Exposi
tionsdauer innerhalb, einer bestim m ten Grenze ohne E infl. au f die Ergebnisse. Dagegen 
verringert ein starke* kontinuierlicher U ntergrund die G enauigkeit der Analysenergebnisse 
beträch tlich . (A nalytica chim. A cta [A m sterdam ] 2. 750—60. Dez. 1948. Liège, Univ., 
Centre d 'A nal. Spectr. Molée.) 238.400

L. Robsrt, Ph /alkalisch-chemische Anal'/senmelhoden fü r  Kohlenwasserstoffe und ihre 
Geinische. Die Raman-Spektrographie. Nach kurzer E inleitung über das W esen des Ram.AN- 
Effektes wird die experim entelle T echnik besprochen. Als Beispiele fü r die Anwendung 
w ird die C harakterisierung einer Substanz, die q u an tita tiv e  Analyse von Gemischen, die 
U ntersuchung von Polym erisationen u. der Nachw. von Iso topen angeführt. Schließlich 
wird ein Vgl. zwischen Rv.MVN-Spektralanalyse. u. U ltrarot-Spektralanalyse durchgeführt. 
(Rev. In s t, franc. Pétrole Ann. Combustibles liquides 3 . 245—54. Sept. 1948. Paris, Inst, 
franç. du Pétrole, Labor, de Phys. appl.) 238.400

J. R. Edisbury, R. P. Hunter und A. D. Scott, Die UV-Absorptionsspeklren eini
ger 2-Aminobenzthiazole und 2-Imino-3-melhyl-2.3-dihydrobenzthiazol-Derivate. Bei der 
U nters, der A bsorptionsspektren der angeführten  Verbb. w urde eine s ta rk e  Verschiebung 
des Absorptionsm axim um s nach längeren W ellen beobachtet, wenn in 2 -Aminobenz- 
thiazolen in der 6-Stellung H durch  F luor ersetzt u. w enn F durch  CI ersetzt w urde, aber 
n icht, wenn CI durch B r ersetzt wird, u . n u r eine kleine Verschiebung, wenn Br durch J 
e rsetzt wird. M ethylierung der arom at. K erne veru rsach t kleine V erschiebungen nach 
längeren Wellen u. ähnlich w irk t sich auch die A lkylierung der 2-Aminogruppe aus. 
D ie 2-Imino-3-mclhyl-2.3-dihydrobenzthiazole zeigen zwei A bsorptionsbanden u. die Ver
schiebung des Absorptionsm axim um s nach größeren W ellenlängen beim E rsa tz  von H 
durch Br in der 6-Stellung is t iden t, m it der im 2-A m inobenzthiazol-System . (J . ehem. 
Soc. [London] 1948. 1497—99. O kt. P o rt Sunlight, Lever B rothers, Res. Dep.)

504.400
Liebe F. Cavalieri, Aaron Bendich, John F. Tinker und George Bosworth Brown,

Ultraviolette Absorptionsspektren der Purine, P yrim idine und Triazolopyrim idine. Die UV- 
A bsorptionsspektrenvon 2200—3100Â von 17 Derivv. der Purino, Pyrim idine u. Triazolo
pyrim idine werden in  wss. Lsg. bei verschied. pn-W erten gemessen u. in  Tabellen u. Abb. 
wiedergegeben. In  der Diskussion der Ergebnisse w ird festgestellt, daß die UV-Spektren 
der Purine hauptsächlich dem  Pyrim idin-Teil zuzuordnen sind, u . die eigentliche Chromo
phore G ruppe im  Pyrim idin-R ing das —C = C —C = N — Syst. is t. ( J . Amer. ehem. S o c .70. 
3875—80. Nov. 1948. New York, N. Y ., S loan-K ettering In s t, for Cancer Res.) 345.400

Walter F. E igell, Zur Molekularstruktur von [„cyclischem“) C3Fe. (Vgl. YOUXG u. 
M u r r a y  C. 1949. I I . 1391) Vf. h a t fü r die vorgeschlagene cycl. S tru k tu r von C3F6 (als 
Perfluorcyclopropan die möglichen RAM AN- u. in fraro tak t. Frequenzen berechnet u. das 
R  AM AX-Spektr. von C3F9 gemessen. F ü r die cycl. S tru k tu r stim m en Berechnung u. Messung 
w eder in der Zahl noch in der Lage der Linien überein, die Ergebnisse lassen sich jedoch gut 
m it der A nnahm eder S tru k tu r CF3-CF — CF2 deuten. Auch die G leichheit der Infrarot
spektren  vonC 3F6 u. au then t. H exafluorpropylen bew eist die angenom m ene Konstitution. 
( J .  Amer. ehem. Soc. 7 0 .2 8 1 6 —17. Aug. 1948. Iow a City, S ta te  Univ. of Iowa.) 218.400

F . A. M. Busk und R. L. Livingston, Die Iden'ifizierung von C3 Fe. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die E lektronenbeugungsaufnahm en von C3F3, dargestellt durch Pyrolyse von Polyletra- 
fluorälhylen  oder aus Monochlordifluormethan, sind unvereinbar m it einer cycl. S t r u k tu r  
dieser V erb., lassen sich aber durch eine olefin. S tru k tu r g u t deuten . Festlegung der 
genauen P aram eter im  Mol. soll noch erfolgen. (J . Amer. ehem. Soc. 7 0 . 2817-18- Aug-
1948. P urdue Univ.) 218.400

R .D audel und M. Martin, Die Werte der durch gewisse Substituenten und gewisse 
Heteroatome im  Innern der organischen Moleküle geschaffenen Ladungen. In  einer Zahlen
tafe l w erden fü r verschied, organ. R inge die W erte der L adungen angegeben, die an den 
Atomen der durch diese Ringe gebildeten u. m it einer stö renden  G ruppe verknüpften 
Moll, auftre ten , wobei diese G ruppe ein S ubstituen t oder ein H eteröatom  sein kann-
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Das fü r die B erechnungen angew andte Verf. is t m ustergültig  (vgl. C. 1949 .1 . 953) 
u. berücksich tig t n u r die zr-Elektronen. Die Unteres, beziehen sich au f den Bzl.-, N aph
thalin-, A nthracen-, Phenan th ren - u . B enzanthren-R ing fü r verschied. S tellungen des 
H eteroatom s N . Zur E rm ittlung  der W rkg. einiger Substituen ten  sind die fü r diese 
geltenden Faktoren  angegeben. (Bull. Soc. cliim. F rance , Mém. [5] 16. 83—84. Jan ./F ebr.
1949.) 397.400

Maurice Loury und Cécile Stora, Über die Krystallform en einiger Cholinester höherer 
Fettsäuren und über die Nichtexistenz von krystallisiertenVerbindungen dieser Ester m it Cho
lesterin. B a r a n g e r  (Ann. Physiol. Physicochim . biol. 13. [1937.] 341) h a tte  A ssoziate von 
Cholesterin m it Fettsäu recstern  von Cholin u. D im ethylam inoäthanol aus wasserfreiem 
Medium erhalten . Vff. überprüfen diese Feststellung. Sie stellen die E ste r dei Laurin-, 
Palm itin- u. S tearinsäure m it D im ethylam inoäthanol u. Cholin au f folgendem Wege her: 
die handelsüblichen Säuren  werden durch fraktionierte K rystallisation  ,u. durch frak tio 
nierte D est. der Ä thylester hochgereinigt. Die reinen Säuren w erden durch  SOCl2 in  die 
Chloride übergeführt, diese m it D im ethylam inoäthanol zu den E sterch lorhydraten  um ge
setzt, daraus m it K O H  die freien Am inoester, die m it CH3 J  die fettsauren  Cholinesterjodide 
geben. Aus Palm itylcholinjodid wird m it frisch gefälltem AgCl das Chlorid hergestellt. — 
Die Jodide krystallisiercn in schönen K rystallen , m anchm al rechtw inklig u. in abgep la tte
ten N adeln, m anchm al rautenförm ig u. in  sehr dünnen B lättchen. — Beim Vers., die Asso
ziate m it Cholester n  aus Chlf. zu erhalten, bilden sich in allen Fällen drei verschied. Zonen, 
die aus reinem  Cholinesterjodid, aus einem Gemisch von überw iegend Cholesterin m ite tw as 
Cholinesterjodid u. aus reinem  Cholesterin bestehen. — E in  P räp . von B a r a n g e r  (1. c.), 
ein „K om plex" von Cholesterin u . Stearylcholinchlorid, w urde m kr. u. röntgenograph. 
untersucht. E s bestand hauptsächlich  aus dem Chlorid des D im ethylam inoäthylstea- 
rats. — Bei der Zugabe des Jodids von D im ethylam inoäthylpalm itat zu Cholesterin 
in CC14 wird die fü r Cholesterin charak terist. U ltraro tbande bei 0,9674 y  n ich t ver
ändert ( S t o r a  u. F r e y m a n n  C. 1940.1.1335). E s scheint also sicher zu sein , daß in  
wasserfreiem Medium die H alogenide der D im ethy lam inoäthy l-Fettsäureester m it 
Cholesterin w eder eine stabile V erb. bilden, noch zusam m enkrystallisieren noch asso- 
ziieren. — Laurinsäure, F . 44,1°, Laurylchlorid, K p .2o 147—148°, /3-Dim ethylam inoäthyl- 
laurinat, K p .j 153—155°. — Palm itinsäure, F . 62,3°, Ä thylpalm itat, K p .2 157°, F. 24,0* 
(a-Form), 19,3° (/Î-Form), Palm itylchlorid K p.0,s 143—144°, /3-Dimethylam inoäthyl- 
palm itat, K p .l3 185—187°. — Stearinsäure, F . 69,5°, Ä thy lsteara t, K p ., 182°, Stearoyl- 
chlorid, K p.0i3 168—169°. — Ä thylester der E rucasäure, ICp.2 218°. (Bull. Soc. chim . 
Franpe, Mém’ [5] 16. 262—70. M ärz/A pril 1949. Sorbonne, Labor, des Poudres e t Labor.

I de Chimie C.) 518.400
G. J . P itt, D ie K ryslallstruklur von 4.6-D im ethyl-2-oxypyrim idin. I. M itt. 4.6-Di- 

methyl-2-oxypyrim idin lcryst. m it 2 M o l '.H 20  aus W. oder wss. A. in  nach der x-Achse 
gestreckten K rystallen . Im  Sonnenlicht färben sich die K rystalle  schwach gelb, zeisetzen 
sich aber nicht. Das K rystallw asser w ird bei ca. 120° abgegeben ; die wasserfreien K rystalle  

* schmelzen bei 197°, sublim ieren jedoch bereits un terhalb  dieser T em peratur. S c iie e n k -  
u. WEISSENBERG-Aufnahmen bestä tig ten  die monokline Sym m etrie u . ergaben die 
Zelldimensionen a  =  6,79, ±  0,01 Ä, b =  13,453 ± 0 ,0 2  A, c =  9,173± 0 ,0 1 6 A) ß =  
10l ± l/4°- In  der Zelle sind 4 Moll. C6H 8ON2<2H20  en thalten ; R aum gruppe ist C^h— 
?2 j/n . Die S tru k tu r w urde durch PATTERSON- u. FOURIER-Analysen aufgek lärt; P a ra 
meter werden nicht angegeben. D er Pyrim idinring ist, wie der Benzolring, p lanar, die 
Bindungslängen liegen zwischen denen fü r einfache u. doppelte B indung. Die C—C-Ent- 
fernungen im R ing m it 1,37 u. 1,39 A entsprechen denen im Benzolring. Der m ittlere 
Abstand der vier C—N -B indungen b e träg t 1,36—1,37 A. Die E ntfernung OH—C be träg t 
1,25 0,04 Â, w ährend die beiden H 20-M oll. 2,78 Â bzw. 2,89 A von je einem N-Atom
des Ringes en tfe rn t sind. Die Moll, sind durch W asserstoffbrücken m iteinander verknüpft. 
Jedes H 20-M ol. is t an  eine O H -G ruppe in  2,75 bzvz. 2,93 A, an  ein H 20-M ol. in  2,73 Ä 
u. an ein N-Atom in 2,78 bzw. 2,89 A E ntfernung gebunden. (A cta crystallogr. [London] 1. 
168—74. Sept. 1948. London, U niv., B irkbeck Coll., Res. Labor.) 110.400

C. J. B .Clews und W. Coehran, D ie S truktu r von P prim idinen und  Purinen. I. M itt. 
Eine Bestimmung der' Strukturen von 2 -A m ino-4 -melhyl-G-chlorpyrimidin und 2-Am ino-
i-6 -dichlorpyrimidin mittels Röntgenmethoden. R öntgenograph. un tersucht w urden die 
Strukturen von 2-Amino-4-m ethyl-6-chlorpyrimidin (I) u. 2-Amino-4.6-dichlorpyrim idin 
(II). Beide Verbb. krystallisieren aus absol. A. in Form  dünner Leisten oder N adeln m it 
der Läügserstreckung parallel der monoklinen b-Achse. D rehkrystall-, S c h r e n k -  u . 
''EISSENBERG-Aufnahmen ergaben die Zelldimensionen a  =  16,426 A, b = 4 , 0 0 0A, 
c =  10,313 A, ß  =  109°08 ' fü r  I u . a  =  16,447 A, b = 3 , 8 4 s A, c =  10,283 A, ß =  
107° 58 ' fü r II (alle W erte ±  0,005 A, bzw. ±  2 '). In  der E lem entarzelle sind je  4 Moll.
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enthalten . R aum gruppe is t Cäh5 — P 2 l / a .  F ü r II w urde die S tru k tu r m ittels P A T T E R SO N - 
u. FOUEIEB-Analyse festgelegt. Säm tliche A tom eliegen in der allgem einsten vierzähligen 
Lage der R aum gruppe. Die folgenden P aram eter wurden, bestim m t (Bezeichnung s. die 

nebenst. Form el): N , (x) =  0,4250, (y) =  0,292, (z) =  0,3617, C„ 0.3608- 
HCS^eCH 0,353, 0,4067; N„ 0,3758, 0,518, 0,5183; Ns 0,2800, 0,250, 0,3500; C4 0,2667,

II 0,100, 0,2292; Cld 0,1587, — 0,050, 0,1492; CB 0,3267, — 0,017, 0,1683;
N 3 4 5ÖH 0 ,0 ,4 0 4 2 ,0 ,1 3 3 ,0 ,2 4 6 7 ; Cl„0 ,4 8 7 5 ,0 ,025 ,0 ,1750 . DasPATTERSON-DiagVamm

S'C von  I kann befriedigend erklärt werden unter der A nnahm e, daß die vorher
H durch das CI besetzten Punk tlagen  durch G ruppen von kleinerem , aber

gleichem Streuverm ögen besetzt sind. Aus dem FOURIER-Diagramm ergab sich, daß die 
an die 4- u. 6-Stelien des Mol. substitu ierten  G ruppen das gleiche Streuverm ögen besitzen. 
Es wird angenomm en, daß die Cl-Atome u. die CH3-G ruppen regellos durch die ganze 
S tru k tu r in  den zwei ehem. aber krystallograph. n ich t äqu ivalenten  Punktlagen verteilt 
sind. Die Moll, bilden im G itter planare sechsgliedrige R inge m it C—C- u. C—N-Bindungs- 
längen, die angenähert 50%  D oppelbindungscharakter besitzen. In  dem G itter von II 
sind die Cl-Atome au f parallel der b-Achse durch die Sym m etriezentren bei (0, 0) u . (0, Y>) 
verlaufenden Achsen angeordnet. Die A nordnung is t d e ra rt, daß Cl6 in K o n tak t m it 7 
nächsten  N achbarn  is t, w ährend Cl4 6 benachbarte  Cl-Atome b erüh rt. Auf diese Weise 
en tstehen  Säulen von Cl-Atomen, die in  R ich tung  der b-Achse durch das G itte r ver
laufen, w ährend die Pyrim idinringe in den gebildeten Zw ischenräum en angeordnet sind. 
Gewisse anom al kurze C l-A bstände im  G itter w erden m it der Bldg. von W asserstoff
bindungen in  V erbindung gebracht. Die interm ol. B indungen des Amino-N-Atoms des 
einen Mol. zu je  einem N-Atom der beiden benachbarten  Moll, haben  eine Länge von
3.37 A bzw. 3,21 A u. sind fas t kop lanar m it dem  Ausgangsm ol.; es w ird angenommen,
daß auch diese B indungen W asserstoffbindungen vom T yp N —H ---- N entsprechen.
(A cta crystallograph.[ London] 1. 4—11. März 1948. Cambridge, Cavendish Labor., 
C rystallographic Labor:) 110.400

June M. Broomhead, D ie S truktu r von P yrim idinen und P urinen. I I .  M itt. Be
stim mung der S truktur von Adeninhydrochlorid mittels Röntgenmethoden. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Adeninhydrochlorid w urde in  Form  tafelförm iger, m onokliner, nach der b-Achse 
gestreckter K rystalle  aus W . erhalten . Die E lem entarkörperdim ensionen w urden be
stim m t z u : a  =  8,771 ±  0,002 A, b =  4,834 ±  0,002 A, c =  19,46 ±  0,01 A, ß =  
114° 1 5 '±  2 '. In  dieser Zelle sind 4 Moll. A deninhydrochlorid u. 2 Mo 1. H 20  en thalten ; 
R aum gruppe is t P 2 /c . Die S tru k tu r w urde m itte ls zweidimensionaler FOURIER-Analyse 
festgelegt. Die 2 H 20-M oll. liegen au f der zweizähligen Achse, die übrigen A tom e in der 
allgem einsten, vierzähligen Lage m it den folgenden P a ram ete rn : H 20  (x) =  0, (y) =  
0,745, (z) = 0 ;  C I0,2817,0 ,178,0 ,0257; N j 0,8200,0 ,407,0 ,3450; N . 0,6033, 0,246,0,2358; 
N , 0,8030, 0,788, 0,1833; N„ 0,5967, 0,504, 0,1300; N I0 0,0042, 0,767, 0,3550; C2 0,6929, 
0,237, 0,3105; C4 0,6550,0,443, 0,2000; CE0,7933, 0,630, 0,2368; C„ 0,8783, 0,605, 0,3142; 
C8 0,6883, 0,716, 0,1200 (Bezeichnung s. nebenstehend). Die in tram ol. A bstände sind 

aus der nebenst. S truk tu rfo rm el zu ersehen. Das Mol. selbst 
V j -34 is t eben; das Ausgangsmol. is t d e ra r t aus der (OlO)-Ebene heraus-

1.28  N, 1.32 c 0 i .34 gedreht, daß die Verbindungslinien von C„ u. N 3 bzw. C8 u. Ni
/  \ c / \  m it dieser E bene W inkel von ca. 37° u. 19° bilden. Der senk

en I 11 ,33  rechte A bstand zwischen den E benen entsprechenden Purinmoll. in 
\^ i.28C , X ’ benachbarten  Elem entarzellen be träg t ca. 3,2 A. Abgesehen von

1.37 1.30 X 1.34 den H -B indungen u . kurzen TAN DER WAALSsclien K on tak ten
" 3 sind alle interm ol. A bstände größer als 3,6 A. Das H 20-Mol. ist an

2 N-Atom e u . 2 Cl-Atome gebunden, die ein verzerrtes T etraeder um  das W a sserm o l. 
bilden. Die einzelnen Moll, werden hauptsächlich durch H -B indungen zusammengehalten, 
doch können genauere Angaben über die Lage der H-Atom e b is je tz t noch n ich t gemacht 
werden. (A cta erystallogr. [London] 1. 324—29. Dez. 1948.) 110.400

C. J .B .C lew s  und W .C och ran , D ie S truktu r von P yrim id inen  und Purinen■
I I I .  M itt. Röntgenuntersuchung der Wasserslofjbindung in  A m inopyrim idinen. (II- vgl- 
vorst. Ref.) R öntgenograph, u n te rsuch t w urden die S truk tu ren  von 4 -Am ino-2 .6 -dichlor- 
pyrim id in  (I) u . 5-Brom -4.6-diaminopyrimidin  (II). I w urde aus A. erhalten  in  nach der 
c-Aclise gestreckten m onoklinen Prism en. D ie E lem entarkörperdim ensionen von I wurden 
bestim m t zu a  =  11,910 A, b =  13,912 Ä, ß  — 94° 29 '; R aum gruppe P  ß j/a ; 4 Moll, pro 
Zelle; von I I  a  =  13,40 A, b =  3,SO A, c — 12,20 A , ß —  100°; R aum gruppe u. Anzahl 
der Moll, wie I. Außerdem  w urden noch die E lem entarkörperdim ensionen bestim m t von 
5-Brom -2.4-diamino-6-oxypyrim idin  zu a  =  16,95 Ä, b =  4,95 A, c =  10,40 A, ß = 120  ; 
R aum gruppe P  2j/a, A nzahl der Moll, pro Zelle 4 u . von 5 -Bromuracil zu a  =  7.23A, 
b = 6 ,8 5  A, c =  5,63 A, ß =  96°; R aum gruppe P  2 oder P  m m it 2 M oll.in  der Elementar-



1949. II. D r  A l l g e m e in e  u n d  t h e o r e t i s c h e  o r g a n is c h e  Ch e m i e . 1389

zelle. — Von I konnte d;e S tru k tu r restlos m it H ilfe von zweidimensionaler u. drei
dimensionaler FOURIER-Anälyse aufgeklärt werden. Säm tliche Atome liegen in der all
gemeinsten Punktlage. E s w urden die folgenden Param eter festpelegt (alle in A ): Cla 
(x) =  2,372, (y) =  1,373, (z, =  —0,001, C,d 4,762, 5,180, ^,239, N i 3,700, 3,337, 1,118, 
N3 1,956, 1,433, 0,486, N4 7,247, 1,384, 0,745, C2 3,877, 2,164, 0,613, C4 6,098, 1,997, 
0,922, C5 6,088, 3,312,. 1,497, C0 4,873. 3,882, 1,553. Das Mol. ist p lanar innerhalb der 
experim entellen Fehlergrenzen m it A usnahme des Amino-N-Atoms, das aus dieser Ebene 
herausfällt. Die Moll, werden zusam m engehalten durch H -Bindungen zwischen einer 
Aminogruppe u . einein N -R ingatom  von zwei benachbarten  Molekülen. Aus der auf 
Grund der dreidim ensionalen F o u r i e r -Analyse erhaltenen Elektronenverteilung w ar es 
möglich, einigerm aßen genau die Lagen der H-Atom e festzulegen; aus diesen E lektronen
dichten kann  der Schluß gezogen werden, daß bei der H -B indung der W asserstoff kovalent 
an ein A tom gebunden ist, daß das P roton jedoch elek trosta t. m it dem ungebundenen 
E lektronenpaar m it dem anderen in W echselwrkg. steh t. Das H-Atom u. die B ahn der 
ungebundenen E lektronen sind beide entlang einer Linie ausgerichtet, welche die H-ge- 
bundenen A tom e verbindet. — F ü r I I  w urden die folgenden Param eter (alle in A) fest
gelegt: B r (x) =  6,15, (y) =  0,12, (z) =  1,49, N j 5,01, 1,59, 4,98, C„ 3,64, 1,51, 4,55, 
N3 2,95, 1,03, 3,38, C4 3,73, 0,63, 2,51, C6 5,12, 0,69, 2,80, C6 5,73, 1,16, 4,03, N4 2,98, 
0,17, 1,29, Ne 7,06, 1,20, 4,40. II b ildet eine L agenstruk tu r m it der b-Aclise in  der Ebene 
des Moleküls. Innerhalb  des Mol. b e träg t der A bstand C—B r 1,89 A, die A bstände C—N 
1,32 bzw. 1,40 A, die A bstände R ing N —C 1,33 bzw. 1,36 u. die C—C-A bstände 1,36 
bzw. 1,37 A. (Acta crystallogr. [London] 2. 46—57. März 1949.) 110.400

M, B. Neiman, A . Ja.Plotnikow, G. A. Rasuwajew und A. W . Rjabow, Magnetische 
Susceplibililät und Struktur de's reduzierten Dihijdrophcnarsazins. Die Messung erfolgte 
nach dem Verf. des H ineinziehens eines Röhrchens (m it der Meßlsg.) in ein inhomogenes 
magnet. Feld. Die Einwaage des Phenarsazins -f- 3 g Ameisensäure, im R öhrchen mäßig 
erw ärm t (C 02 f ), w urde bei 20° im  geschlossenen R öhrchen im  Felde eines starken  
E lektrom agneten (Polentfernung 12 mm) bei I =  10 Amp. der Messung der m agnet. 
Susceptibilität (I) unterworfen. Die Berechnung erfolgte nach bekann ter Form el, wobei 
die I der HCOOH gemessen u. die I des red. D ihydrophenarsazin (II)-Form iats nach der 
Mischungsregel bestim m t w urde; das F orm iat erw eist sich als param agnetisch. Das 
magnet. M oment des R adikalions des II deckt sich fas t genau m it dem theoret. berechneten 
W ert (p —  1,72 u. 1,73 p x). Die Konz, beeinflußt n ich t die mol. I , daher is t die V erdop
pelung (G rB S O N , JO H N S O N  u . V in ln g  1930) der Form el abzulehnen. Das Vorhandensein 
eines unpaarigen E lektrons im Phenarsazinkern wird durch die Grö e des m agnet. M oments 
angezeigt, sowie die vom Vf. vorgeschlagene R adikalform  fü r I I  bestä tig t. (floK iagM 
AKaneMim H ayn  CCCP [Ber. A kad. Wiss. UdSSR] [ N .  S.] 64. 3 6 5 -6 8 . 21/1.1949. Gorki, 
Univ.) 261.400

Heino Logemann und Wilhelm Becker, Die Aktivierung der Emulsionspolym erisation  
des Butadiens. Die Emulsionspolym erisation von M onovinylverbb.verläiilt bei K om bination 
von O xydationsm itteln  m it R eduktionsm itteln  (Redoxpoiym erisation) ohne Induk tions
periode' m it wesentlich größerer Geschwindigkeit. Bei D ivinvlverbb. sind die meisten 
derartigen System e nur von geringer W irksam keit; durch E insatz  spezieller Redox- 
systeme h a t  sich aber auch beim B utad ien  eine ca. 60faehe Beschleunigung der P o ly
merisationsgeschwindigkeit erreichen lassen. E s is t so eine Polym erisation des B utadiens 
bei wesentlich tieferen Tem pp. als bisher möglich geworden, die zu einer Verbesserung 
der mechan. Eigg. geführt h a t. D ie E ntw . der R edoxpoiym erisation h a t die A nschauungen 
über den A ktivierungsm echanism us im Sinne einer R adikalketten theorie  gefestigt. F ü r 
eine K enntn is der in  F rage kom m enden Zwischenstufe bedarf es in  jedem  Falle einer 
genauen kinet. Analyse, die dann  zeigt, ob es sich um ak t. R adikale aus dem R edoxsyst. 
allein oderum  solche aus peroxyd. V erbb. der Polym erisationskom ponente handelt. (M akro
molekulare Chem. 3. 31—52. Jan . 1949. Leverkusen, Farbenfabriken Bayer.) 257.400

W . Graulich und W . Becker, Die Beeinflussung der Emulsionspolym erisation des B u 
tadiens durch Reglung. Es w ird die R eglung der M ischpolymerisation von B utadien  m it 
Vinylverbb. in  Em ulsion un tersuch t. Substanzen verschiedenster K onst. w erden als 
Regler e rkann t; ih r E infl. au f den V erlauf der Polym erisation wird an  H and physikal.- 

. ehem. M eßmethoden untersucht. Es w ird gezeigt, daß durch Anwendung dieser M ethoden 
die Herst. verbesserter P rodd. möglich is t. (M akromolekulare Chem. 3. 53—77. Ja n . 1949. 
Leverkusen, Farbenfabriken Bayer.) 257.400

V. Garten und W . Becker, Größe und Gestalt des Buna-Moleküls. Aus B una-S-Latex 
wird das Polym ere m it Pyridinchlorbenzol ausgeschütte lt, der D urchschnittspolym eri
sationsgrad (DP) osm ot. u. viscosim etr. bestim m t u. daraus der Verzweigungsgrad er-
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m itte lt. W eitere Ergebnisse werden gewonnen durch zusätzliche V ersetzung m it Triiso- 
cyanat an isolierten abgebauten P rodukten. — A ußer Verzweigung is t auch eine Ver- 
knäuelung anzunehm en. —■ W ährend der Polym erisation u. bei der A ufarbeitung steig t 
der Verzweigungsgrad an, der durch  Zusatz von V inylkom ponenten zurückgedrängt 
werden kann. D urch Anwendung von R eglern wird der Verzweigungsgrad erniedrigt, 

' jedoch auf K osten  des D P. — Die B est. des 1,4-Anteils erfolgte durch U nters, der S palt
stücke nach der P erm anganatoxydation  sowie durch B etrach tung  der R eaktionskinetik  
m it B enzopersäure u. ergab übereinstim m ende Ergebnisse: Em ulsionspolym erisate des 
B utadiens weisen einen höheren 1,4-Anteil auf als N a-Polym erisate. Im  übrigen is t der
1,4-Anteil von den Polym erisationsbedingungen weitgehend unabhängig. Best. der Mol.* 
G ew.-Verteilung durch fraktion ierte  Fällung ergab, daß B una ein breiteres u. mehr 
sym m . V erteilungsband als N atu rkau tschuk  besitzt. — Die gum m itechn. Eigg. des Buna 
werden durch den Verzweigungsgrad wesentlich bestim m t. T ieftem peraturpolym erisate 
m it hohem D P zeigen günstiges Verh. bei der M astikation u. M ischungsherstellung. — 
Die Forderungen der fü r Block- u . Lösungspolym erisate entw ickelten Theorie der Reak
tionsk inetik  w erden auch von der Em ulsionspolym erisation qua lita tiv  erfüllt. (Makro
m olekulare Chem. 3. 78—110. Jan . 1949. Leverkusen, Farbenfabriken Bayer.) 257.400

F. R . Senti und L. P. W itnauer, Struktur der Alkaliamylose. Zur röntgeninterfero- 
m etr. Analyse der Amylose verw andten Vff. erstm alig gestreckte Film e von Alkali- 
amylösen. Sie gingen dabei von A m yloseacetaten aus, die nach einer noch n ich t m it
geteilten, besonderen V orschrift ( W h i s t l e r ,  J e Ä n e s ,  H i b r e r t ,  J .  Amer. chem. Soc. 
70. [1948.] im Druck) hergestellt worden waren. D araus wurden Film streifen von 0,25 mm 
Dicke u. 2—4 mm B reite geschnitten u. in  Glycerin bei 170° auf die ö fache Länge gedehnt. 
Diese Film stücke w urden zur E rhaltung  ihres D ehnungszustandes in rostfreie Stahl
klam m ern eingespannt u. durch Einlegen in A lkalilaugen bei 25° verseift. Z ur Verseifung 
eignete sich am  besten 0,25n K OH  in 75% ig. A. oder CH30 H . B u tano l oder W . als 
Lösungsm. waren viel ungünstiger. M an erhält so Film e von Alkaliam ylosen, die sehr 
charak terist. Faserdiagram m e geben. D er Alkaligeh. der .Alkaliamylosen häng t sehr von 
der L augenstärke ab. E r  ste ig t m it dieser zunächst steil an, b leib t von ca. 0 ,02n an nahezu 
konstan t, um ers t bei beträchtlich  höheren Alkalikonzz. w ieder m ehr oder weniger stark 
zuzunehm en. In  jenem  m ittleren  Bereich, dessen Lage vön der N a tu r des Alkali abhängt, 
haben die Film e annähernd  die Zus. M eOH-3 C0H i0O=-3 H 20  (bei 85%  re la tiver Feuchtig
ke it getrocknet). Die A lkalihydroxyde können gegeneinander u. gegen andere Salze aus
getauscht werden. Alle un tersuchten  A lkaliamylosen (Li-, Na-, K -, Cs-, N H 4- u. Guani- 
dim umam ylose) bilden eine isomorphe R eihe, R aum gruppe P  21 21( u . haben die gleiche 
Faseridentitätsperiode 22,6 kX , entsprechend 6 Glucoseeinheiten im Elem entarkörper. 
(J . Amer. chem. Soc. 70. 1438—44. A pril 1948. Philadelphia, E aste rn  Regional Res. 
Labor.) 167.400

Arnold Münster, Über einige Eigenschaften gelöster Fadenmoleküle. IV. M itt. Statistische 
Theorie der Solvatation in 2. Näherung. (Zur Theorie der Lösungen hochpolymerer Sub
stanzen. V. M itt.) ( I I I .  bzw. IV . vgl. Z. N aturw iss. 2 a . [1947.1 284) Die früher bereits 
b is zur 1. N äherung vom  Vf. entw ickelte S tatist. Theorie der Solvatation gelöster Faden
moll. is t bis zur 2. N äherung fortgeführt' w orden, wobei nunm ehr auch Dreiergruppen 
von Fadenm oll, sowie der E in il. des Störungseffektes der a therm . Lsg. au i Solvatation 
u. Ä nderung der zwischenmol. Schwingungen durch dieselbe m it berücksichtig t werden. 
Die abgeleiteten therm odynam . Form eln werden an verschied. Spezialfällen diskutiert 
u . w erden zur E rk lärung  m ancher auffallender Versuchsergebnisse an  Lsgg. von Cellulose- 
derivv. herangezogen. Die Problem e des quan tita tiven  Vgl. zwischen Theorie u. Experi
m en t werden am  Syst. K autschuk-B zl. e rö rte rt u. durchgeführt. (Kolloid-Z. 110. 200—08. 
Sept. 1948. W iesbaden-K ostheim .) 300.400

M. I. Archipow und W. P. Charitonowa, Untersuchungen a u f dem Gebiet der Kupfer
ammoniaklösungen der Cellulose. I .  M itt. Der E in fluß  von Am m oniak und Alkohol au f die 
Drehung der Polarisationsebene der Kupferammoniaklösungen der Cellulose. U nter Verwen
dung von Cellulose (I) in Form  von F iltrierpapier u . von aus Baumwollcellulose ge
wonnener Hydrocellulose bestim m en Vff. den Drehungsw inkel a ( t =  20°) von Kupfer- 
am m oniaklsgg. dieser Stoffe. Ausgegangen w urde von 2% ig . Lösungen. Erhöhung der

NHg-Konz. bei höheren Konzz. 
an  Cu (5 g/L iter) u . I  läß t « fast 

,)n, +  2 ILO d irek t proportional nach links an- 
wachsen. Bei geringeren Konzz. 
an  Cu u. I  hingegen wird a anfangs 

verkleinert, dann  jedoch vergrößert. Zugabe von A. w irk t wie N H ,. Die beobachteten 
V eränderungen von a u n te r dem E infl. von N H 3 oder A. lassen sich au f G rund der

H COH  — HC Ov,
I 1 Cu(NH<

tC u(X H ,)m K O H )s +  H COH H C — O '
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Anschauungen von H e s s  u . M e s s m e R  oder von T r a u b e  über die in K upferoxyd- 
ammoniaklsgg. vorliegenden Verhältnisse n icht deuten. Es werden von Vff. nächst. R kk . 
angenommen: Cu(OH), +  m N H 4OH [Cu(NH3)2(H 20 )2](0 H )2 +  (m —2) N H 4OH 
[Cu(NH3)2(H 20 )2]++ +  2 O H ' u. bei Erhöhung der N H 3-K onz.: [Cu(NH3)2(H 20 )2](0 H )2 +  
2 N H , ([Cu(NH3)4](OH)2 -+- 2 H 20  [Cu(NH3)4]++ + -2  O H '. Bei E inbringung von I
in diese System e bilden sich V erbb., in denen das Cu fester als ursprünglich gebunden 
wird, bis zum Vorliegen eines Gleichgewichtszustandes (vgl. vo s t. Form el). (Hfypua.'i 
npjiK.Tia«Hofi X hmhh [ J .  angew. Chem.] 22. 761—70. Ju li 1949. Iwanowo, Chem.- 
technolog. Inst.) 146.400

R. D. Preston, E . Nicolai, R .R eed  und A .M illard, E ine elektronenmikroskopische 
Untersuchung der Cellulose in  den Zellwänden von Valonia ventricosa. Da die feinere S tru k tu r 
der Zellwände von Valonia ventricosa schon gu t bek an n t is t (P R E S T O N  u. A s t b Ü r y ,  
Proc. Roy. Soc. [London], Ser. B 122. [1937.] 76), bieten sie ein geeignetes M aterial für 
Unterss. m it dem Elektronenm ikroskop. Vff. ste llten  nach einer später zu beschreibenden 
Technik Photos von der O berfläche der Zellwand her; danach besteh t die W and aus 
parallel verlaufenden Cellulosefasern von unbestim m ter Länge u. ca. 300 A D urchmesser. 
Einzelne in  ih rer R ichtung abweichende Fasern sind als A rtefakte durch die P räpara tion  
aufzufassen. D ie u n te r der obersten Schicht liegende Lam elle zeigt die gleiche S tru k tu r, 
jedoch is t die Faserrichtung zur ersten  geneigt. Die Ergebnisse stim m en m it den R öntgen
strahlenanalysen überein u. lassen eine weitgehend krystalline S tru k tu r der Cellulose 
vermuten. (N ature [London] 162. 665—67. 23/10. 1948. Leeds, U niv., B otany Dep. and 
Dep. of Biom olecular S tructure.) 273.400

D:. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
Walther Borsche; Über die Einteilung der Kohlenstoffverbindungen. (Angew. Chem. 

Au6g. A 60. 133—34. Mai 1948. F rankfurt/M ain , Univ.) 152.403
Eimer J.Badin, O xydation von Kohlenwasserstoffen, eingeleitet durch atomaren Wasser- 

sloff. Vf. h a t M ischungen von W asserstoff, der bis zu 60%  atom aren H en th ie lt, C4-KW - 
stoffen u. Sauerstoff im V erhältn is 3 : 1 : 1  bei 20° u. 0 ,4 m m  reagieren lassen u. die 
Reaktionsprodd. identifiziert. Als H aup tp rodd . en ts tanden  bei n -B u tan  Acetaldehyd, bei 
Isobutan Aceton, Formaldehyd, bei 1-B uten Propionaldehyd, Formaldehyd u. bei 1.3-Bu- 
tadien Acrolein, Formaldehyd, G lyoxal. Die E rgebnisse stü tzen  die Theorie von W a ls h  
(Trans. F araday  Söc. 42 . [1946.] 269) über die Oxydation von K W -stoffen, nach der die 
Oxydation eher am  te r t. als am  sek. u . eher am  sek. als am  prim . C-Atom einsetzt. Falls 
eine Doppelbindung vorhanden ist, erfo lg t die erste O xydation dort. (J . Amer. chem. Soc.‘ 
70. 3965—66. Nov. 1948. P rinceton , N . J . ,  F rick  Chem. Labor.) 218.424

Edmond G. Young und William S. Murray, E ie  K onstitution von CsFe. C3F 6 (I), dar
gestellt durch Pyrolyse des Tetrafluoräthylenpolym eren „Teflon“ , is t  ident, m it der aus
1-2-Dichlorhexafluorpropan (II) m it Zn u. A. erhaltenen V erb., wie In fra ro tsp ek tr . u. 
Schmelzpunktsdiagramme beweisen. I besitz t daher im Gegensatz zu den A nnahm en von 
B en n in g  u .a .  (A. P . 2 394 581) die offene S tru k tu r CF3-C F = C F 2. Dagegen g ib t 1.3-Di- 
ehlorhexafluorpropan (III) bei B ehandlung m it Zn u. A. wieder das l-Chlor-1.1.2.2.3.3-hexa- 
Jluorpropan (IV) zurück, au s’dem es durch Chlorieren en tsteh t. D ie In fraro tspek lren  von 
I» II u. II I  sind graph. angegeben (vgl. EDGKUi. C. 1949. I I .  1386). — I, K p. —29,6 bis 
-29,8®, F — 156,2 bis -1 5 6 ,5 ° ;  I I , K p. 34,5°, F . — 132,7 bis -1 3 3 ,3 ° ;  II I , auch durch 
Fluorierung von 1.1.3.3-Tetrachlor-1.2.2.3-tetrafIuorpropan, K p. 35,6—35,8°, F . —125,4 
bis -1 2 6 ,3 ° . (J . Amer. chem. Soc. 70 . 2814— 15. Aug. 1948. Wilming.ton, Del., E . I. 
du Pont de Nem ours & Co.) 218.425

■ I. M. Gwerdziteli, Synthese des Vinylpropargylalkohols. Vinvlpropargylalkohol C ^H fi  (I) 
wurde nach der M eth. von R fiP P E  (Mod. Plastics 1946. 170) durch K ondensation von 

inylacetylen u . wss. Formaldehydlsg. in Ggw. von Cu-(Bi-) Salzen dargestellt, jedoch bei 
höherem D ruck, als den R eaktionsbedingungen von R e  P P  F. entspricht. N ach A btrennung 
des K atalysators, 3 maligem Auswaschen m it Ae. u. A bfiltrieren von N ebenprodd. (poly
mere V inylacetylene?) w urde frak tion iert. D abei zeigte sich, daß die F rak tion  K p .10- u  55 
bis 58° I in  einer A usbeute von 38,4%  en th ie lt; aus den F rak tionen  K p .j2_1E45—59° u. 
Rp-io 68° (u. höher) w urden w eitere Mengen gewonnen, so daß die A usbeute auf ü ber 
lim  s^ e8- I b ildet ein gelbliches ö l ,  zeigte K p .10- u  55—58°, D .2020 =  0,95 98, n n 20 =  
1,4988 u. erwies sich als ident, m it der nach G R IG N A R D  erhaltenen V erb.; das Mol.-Gew. 
n j ? e kryoskop. in Bzl. e rm itte lt. (HoKjiagbi AKageMHH H ayn  CCCP [Ber. A kad. W iss. 
UdSSR][N. S.] 60 .57—58.1 /4 .1948 . Tbilissi, S taa tl. S talin-U niv. u. In s t, fü ro rgan . Chemie 
der Akad. der W iss. der U dSSR.) 119.463

L. J. Goldsworthy, G. F. Harding, W . L. Norris, S. G. P. Plant und B . Selton, Einige 
«te ß-Chloräthylgruppe enthaltende Sulfide. Als Teil einer U nters, zum  Vgl. der blasen-
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ziehenden Eigg. von Verbb., die die S -C H 2.C H 2C1-Gruppe en thalten , w urden mehrere 
bisher n ich t beschriebene Sulfide dargestellt. Die von D e m ü T H  u - M e y e r  (1887) benutzte 
M eth. zur Bldg. von j?-Chlordiäthylsulfid [C2H6-SH  -> C2H E-S-C H 2-CH2-OH -»• C2HE-S- 
CH2-CH2C1] lä ß t sich auch fü r die D arst. anderer jd-Chloräthyl-alkylsulfide verwenden 
(vgl. D a w s o . y ,  J . Amer. chem. Soc. 55. [1933.J 2070). Die vier ß-Alkoxyälhylmercaplane 
R -0 -C H 2-CH2-SH  (R =  CH3, C2H s, n-C3H7 u. n-C4H 9) w urden aus den entsprechenden 
/?-Alkoxyäthyihalogeniden erhalten  u. durch eine Reihe ähnlicher R kk. in  ß-Chlor-ß'-melh- 
oxydiäihylsulfid, CH30 -C H 2-CH2-S -C H ,-C H 2C1, u. die analogen Ä thoxy-, n-Propyloxy- 
u .n-B uty loxyverbb . üborgeführt. D ie ß-Alkylmercaploäthylmercaptane, R -S -C H 2-CH2-SH 
(R =  CH3, C2H5, n-C3H7 u. n-C4H 9), erhältlich aus den /J-Chloräthylalkylsulfiden, wurden 
durch eine Reihenfolge ähnlicher R kk. in  ß-ChloT-ß'-methylmercaplodiälhylsulfid, CH3-S- 
CH2-CH2-S-C H 2-CH2C1, u. dessen Ä thyl-, n-Propyl- u. n-B utylanaloge übergeführt. Aus 
den Sulfiden wurden ~ß-Chlordiälhylsulfon, ß-Chlor-ß'-n-propyloxydiälhylsulfon  u . ß-Chlor- 
ß'-n-butylsulfonyldiälhylsulfon, C4H9-S 0 2-CH2-CH2-S 0 2-CH2-CH2C1, gewonnen u. die 
U m setzung einiger derselben m it Chloram in T in Sulfilim ine stud iert. W ährend Methyl- 
ß-chloräthylsulfid,‘ ß-Chloräthylallylsulfid, ß-Chlor-ß'-melhoxydiälhylsulfid u. ß-Chlor- 
ß'-n-propyloxydiälhylsulfid  leicht k ryst. Sulfilimine liefern, konnten aus ß-Chloräthyl- 
n-undecylsulfid, ß-Chlor-ß'-älhoxydiälhylsulfid, ß-Chlor-ß'-n-butyloxydiäthylsulfid  u. ß- 
Chlor-ß'-n-propylmercaplodiäthylsulfid keine reinen Substanzen erhalten  w erden; im letzt
genannten Falle en ts tand  p-Toluolsulfonsäuream id. Ähnliche U nterschiede im Verh. von 
verw andten Sulfiden wurden bereits früher beobachtet: /S./S'-Dichlordiäthylsulfid gibt 
leicht ein Sulfilimin ( M a n n  u . P o p e ,  J . chem. Soc. [London] 121. [1922.] 1052), dagegen 
w urde bei der U msetzung von a.ß'-Dichlordiäthylsulfid  m it Chloram in T als einziges Prod. 
n u r p-Toluolsulfonam id erhalten.

V e r s u c h e :  ß-Chloräthyl-n-heplylsulfid, C„H19C1S, durch  portionsweise Zugabe von 
Ä thylenchlorhydrin zu einer Lsg. von n-H eptylm ercaptan  in  alkoh. N a-Äthylatlsg. u. 
S chütteln  des entstandenen  /3-Oxyäthyl-n-heptylsulfids (K p.33 153—154°) m it SOCl2 in 
Chlf. bei ca. 40—60°, ö l ,  K p .25 139—140°. — A uf ähnliche Weise w urden die'folgenden 
Sulfide erhalten : ß-Chlorälhyl-n-nonylsulfid, CUH 23C1S, K p .20 164—166° (über ß-Oxyäthyl- 
n-nonylsulfid, K p.20 174—176°). — ß-O xyälhyl-n-undecylsulfid, Cl3H 28OS, F . 26—27°, 
K p-i5185—186°. — ß-Chloräthyl-n-undecylsulfid,Cl3 i i 27C \S ,ö l, K p-14175—179°. — ß-Chlor- 
diälhylsulfid, K p. 154— 155° (vgl. D e m u t k  u .  M e y e r ,  1. c.). —  ß-Chlorälhyl-n-propylsulJid, 
K p .2274—75° (vgl. DAW SO.Y, 1 c.). — ß-Chlorälhyl-n-butylsiUfid, K p.20S9° (vgl. WHITNKP. 
u. R e i d ,  J .  Amer. chem. Soc. 43.[1921.] 636; D a w s O N ,  1. c.). — ß-CIdoräthylbenzylsulfid, 
C9H u C1S, K p .12137—138°(vgl. D A W S O N , 1. c.). — D ieA ftey ä fA o n o feR -0 -C H 2-CH2-OH 
(R  =  CH3, n-C3H7 u. n-C4H 8) w urden nach C r e t c h e r  u . P i t t e n g e r  (J . Amer. chem. 
Soc. 46. [1924.] 1503) dargestellt u. nach P a lO M A A  u .  K e n e t t i  (Ber. dtsch. chem. Ges. 
64. [1931.] 797) in  die entsprechenden Bromide verw andelt. ß-Älhoxyälhylchlorid  wurde 
nach den Angaben von S w a l l e n  u . B O O R D  (J . Amer. chem. Soc. 52. [1930.] 651) aus 
Ä thylenchlorhydrin erhalten . — ß-Methoxyäthylmercaptan, aus /3-Methoxyäthylbromid 
u. K SH  in M ethanol u n te r Schütte ln  u . nachfolgendem  A ufbewahren in einer Druck
flasche, K p. 109—110°; A usbeute 14%. — ß-O xy-ß'-melhoxydiäthylsulfid, CEH I2Ö2S, aus 
vorst. Verb. u. Ä thylenchlorhydrin in  sd. alkoh. N a-Ä thylatlsg ., Öl, K p-iS 112° (vgl- 
K r e t o w ,  IRypHan PycCKoro OnauKo-XtiMtiMecKoro OguiedTBa (J . r u s s .  physik.-chem. 
G ;s ] 61.[1929.] 2315). — ß-Chlor-ß'-methoxydiälhylsulfid, C6H u OC1S, Bldg. analog der des 
f?-ChIoräthyl-n-heptylsulfids, ö l ,  K p. l288°. — ß-Chlor-ß'-n-propyloxydiäthylsutfid, GjHts- 
OC1S, aus /7-n-Propyloxyäthylm orcaptan (K p.1748—50°) in analoger W eise, ö l ,  K p .12109 Ws 
110°; A usbeute 65% . — ß-O xy-ß'-n-propyloxydiäthylsulfid, K p .12128—129°. — ß-Chlor-ß -
n-butyloxy-diälhylsulfid, C8H170C1S, in analoger Weise aus /S-n-Butyloxyäthylmorcaptan
(K p. 167°),ö l ,  K p.12 124°; A usbeute 68% .—ß-Ö xy-ß'-n-butyloxydiälhylsulfid, Kp-is 141°-"" 
ß-Athoxy-älhylmercaplan  aus /J-Ä thoxyäthylchlorid nach SW A L L E N  u. B O O R D  (I.e.). P" 
O xy-ß'-ätlioxydiäthylsulfid, K p .I3115—117°. — ß-Chlor-ß'-älhoxydiäthylsulfid, C bH j3CC1S, 
aus vorst. Verb. u . SOCl2 in  D im ethylanilin  au f dem W asserbad, ö l, K p .n  92,5
jS-.l/eiftyfffiemipioälAi/lmercapf«in,ausMethyl-/J-ehloräthylsulfid(Org.Synthescsl4.[1934jlo)
m it einer m it H 2S gesätt. N a-Ä thylatlsg. in der Druekflasche bei 60—65°, K p .]5 57—61 • — 
ß-Oxy-ß'-methyimercaptodUilhylsulfid, c^urch portionsweise Zugabe von Äthylenchlor
hydrin  zu einer Lsg. der vorst. V erb. in sd. N a-Ä thylatlsg., K p .9)E 139—140°. — ß 
ß'-methylmercaptodiäthylsulfid, C6H n ClS2, aus vorst. V erb. u. SOCl2 in sd. Chlf-, y  
e rs ta rr t beim A bkühlen u. schm , dann bei 7— 13°. — ß-Chlor-ß'-äthylmercaplodiäthylsnlp > 
CcH 13C1S2, F. 4 —10°. — ß-Chlor-ß'-n-propylmercaptodiälhylsulfid, C7H 15C1S2, aus ß-a-iro- 
py lm ercaptoäthylm ercaptan  (K p.u  75—77°), F . 1—7°. — ß-O xy-ß’-n-propylmercap o 
diälhylsulfid, K p .l0 151— 154°. — ß-Chlor-ß'-n-butylmercaplodiäthylsulfid, C 8H J7C lS 2, a u  
/S-n-Butylm ereaptoäthylm ercaptan (K p.i0 90—92°), ö l ,  e rs ta rr t i m  K ä l t e g e m i s c h  u- 
schm , bei —8 bis —2°. — ß-Oxy-ß'-n-bulylmercaplodiälhylsulfid, K p .ao 163—165 . — Vi
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beschriebenen Chiorverbb. zers. sich bei der Desfc. u n te r Bldg. von 1.4-D ithian u. der e n t
sprechenden Alkylchloride. — ß-Chlordiälhylsulfon, C4H 90 2C1S, F . 20°, K p-i8 154 bis 
155°. — ß-Chlor-ß'-n-propyloxydiälhylsulfon, C7H I50 3C1S, biaßgelbes ö l, K p.0 165—167°. — 
ß-Chlor-ß'-n-butylsulfondiälhylsulfon, C8H 170 4C1S2, P lä ttchen  aus Eisessig, F . 188—189°. — 
Sulfilim in C 10H li0 2N C lS2, aus M ethyl-/3-chloräthylsulfid u. Chloram in T, Prism en aus A., 
F. 121°. — Su lfilim in  Cl2 Uu0 2N C lS2, aus ß-Chloräthylallylsulfid, Prism en aus A., F . 60 
bis 61°. — Su lfilim in  CX„H 1S0 3N CIS2, aus /?-Chlor-/?'.-methoxydiäthy lsulfid, N adeln aué A., 
F. 113°. — Su lfilim in  CUII220 3N C IS2, aus /3-Chlor-/?'-n-propyloxydiäthy lsulfid, Prism en 
aus A., F . 77—78°. ( J . ehem. Soc. [London] 1948. 2177—79. Dez. Oxford, U niv., Dyson 
Perrins Labor.) ' 117.510

A. F. Childs, S. G. P . P lant, A. L. L. Tompsett und G. A. W eeks, Verbindungen, die 
die y-Chloralli/lgruppe enthalten. Auf die blasenziehenden Eigg. des y-Chlorallylalkohols, 
C H C hC H -CH j-O H , haben bereits VAN RojibURGH (Bull. Soc. chim. F rance, M6m. 36 .  
[1881.]555), H e n r y - (C. R. liebd. Séances Acad. Sei. 95.[1882.] 851) u. K ir r m a n n , P a c a u d  
u. DOSQUe (Bull. Soc. chim. F rance, Mém. [5] 1. [1934.] 860) hingewiesen. Im  Laufe einer 
Unters, über blasenziehende Verbb. erschien es daher wichtig, Verbb. darzustellcn , die 
die y-Chlorallylgruppe en thalten . Das durch A bspaltung von W. aus Glycerin-1.3-dichlor- 
hydrin nach H it,L  u. F is c h e r  (J . Amer. ehem. Soc. 44. [1922.] 2582) erhaltene y-Chlor
allylchlorid liefert m it alkoh. N a2S y.y'-Dichlordiallylsulfid, w ährend ß-Oxyälhyl-y7 chlor- 
allylsulfid aus dem Chlorid u. dem N a-Salz des M onothioäthylenglykols gewonnen werden 
konnte. Die Oxyverb., die sich auch aus y-Chlorallylm ercaptan u. Ä thylenchlorhydrin 
darstellen lä ß t, g ib t m it S0C12 ß-Chlorälhyl-y-chlorallylsulfid, woraus durch eine ähnliche 
Folge von R kk. m it M onothioäthylenglykol l-[ß'-Oxyälhylmercaplo\- u. l-[ß'-Chloräthyl- 
mercaplo]-2-[y'-chlorallylmercapto]-älhan, R  • CH2 - GH2 - S • CH2 - CH2 - S - CH2 • CH : CHC1(R =  
OH oder CI) entstehen. 1 .2 -Bis-\y'-chlnrallylmercapto]-älhan b ildet sich bei der U msetzung 
von -/-Chlorallylmercaptan m it Ä thylenbrom id u.' Melhyl-y-chlorallylsulfid aus M ethyl- 
tnercaptan u. y-Chlorallylchlorid. Bis-[y-chlor allyl]-amin u.Tris-[y-chlorallyl]-amin  w urden 
bei Einw. von alkoh. N H 3 au f y-Chlorallylchlorid erhalten ; die te r t . Base bildet sich 
in ähnlicher Weise aus dem Jodid . Beim E rh itzen  des F orm iats der sek. Base m it 
Paraform aldehyd (vgl. C l a r k e ,  G i l l e s p i e  u. W e is s h a ü s ,  J .  Amer. ehem. Soc. 55. 
[1933.] 4571 u. C h i ld s  u . M itarbeiter, nächst. R if. e rh ä lt m an Methylbis-[y-chlorallyl]- 
amin (vgl. BRAUN, KÜHN u. W e is m a n t e l ,  Liebigs Ann. Chem. 449. [1926.] 249). 
Die Einw. von A g-Chloracetat au f y-Chlorallyljodid lä ß t den erw arte ten  E ster en t
stehen, der m it Na J  in Aceton in  Jodessigsäure-[y-chlorallyl]-esler übergeht. Durch U m 
setzung von y-Chlorallylalkohol m it COCl2 wird Chlorameisensäure-[y-chlorallyl)-esler \i. 
daraus m it Anilin Carbanilsäure-[y-chlorallyi\-ester gebildet. L etzteren  kann m an auch aus 
dem Alkohol u. Phenylisocyanat gewinnen. Durch K ondensation von y-Chlorallylalkohol 
mit Aldehyden gelingt die D arst. von A cetalen R .C H (0 -C H 2-CH:CHC1)2 (R =  H  oder 
CH,). Die K onst. von y-Chlorallylthiocyanal (aus dem Chlorid u. KSCN) w urde sicher
gestellt durch Ü berführung in Acelyldithiocarbaminsäure-[y-chlorallyl]-esler, CHCLCH- 
C H j-S-C S-N H -C O -C H j; Verss., daraus ein Senföl zu erhalten , scheiterten . y-Chlorallyl- 
dichlorarsin w urde aus dem Chlorid über die entsprechende A'rsonsäure dargestellt.

V e r s u c h e :  y-Chlorallylchlorid, K p . 106—109,5°; A usbeute ca. 40% . — y.y’-D i- 
chlordiallylsulfid, C6H 8C12S, aus vorst. Verb. u. N a2S in A., fas t farblose F l., K p -u  116 
bis 117°. — ß-Oxyälhyl-y-chlorallylsulfid, C5H 80C1S, durch langsame Zugabe von y-Chlor
allylchlorid zu einer au f dem W asserbad erh itz ten  Lsg. von M onothioäthylenglykol in  
alkoh. N a-Ä thylat oder aus y-Chlorallylchlorid m it einer m it H 2S gesätt. N a-Ä thylatlsg . in 
der Druckflasche bei 60° u. nachfolgendem K ochen des en tstandenen  y-Chlorallylm ercap- 
tans (K p.27 43—45°) m it Ä thylenchlorhydrin in alkoh. N a-Ä thylat, ö l, K p .20 136— 139°, 
K p.le 135—137,5°. — ß-Chlorälhyt-y-chlorallylsulfid, C5H 8C12S, aus vorst. Verb. u. S0C12 
in sd. Chlf., ö l ,  K p .n  113—114°. — 1.2 -Bis-[y-chlorallylmercaplo]-älhan, C8H 12C12S2, aus 
y-Chlorallylmercaptan u. Ä thylenbrom id in sd. N a-Ä thylatlsg., P lä ttch en  aus A., F . 45 
bis 49°, K p .w 192—194°. — i-[ß-Oxyälhylmercaplo]-2 -[y-chlorallylmercapto]-äthan,C,B,3- 
OC1S, aus vorvorigem u. M onothioäthylenglykol in N a-Ä thylatlsg., b laßbraunes Öl, 
Kp-27 195—200°. — l-[ß-Chlorälhylmsrcaplo]-2 -[y-chlorallylmercapto\-älhan, C7H i2C12S2, 
aus vorst. Verb. u. SOCl2 in sd. Chlf., dunkelbraunes ö l .  — M elhyl-y-chlorallylsulfid, 
C„H7C1S, aus y-Chlorallylchlorid u . N a-M ethylm ercaptan, ö l, K p .2l 55°. — Bis-[y-chlor- 
allyl]-amin, C6H9NC12, beim Leiten von N H , in eine Lsg. von y-Chlorallylchlorid in A. u. 
Aufhewahren des Reaktionsgemisches bei Zim m ertem p., blaßgelbes ö l, K p .17 103,5—104°; 
als Nebenprod. Tris-[y-chlorallyl]-amin, C8H 12NC13, fast farbloses ö l ,  K p .u  145—147°. — 
Y-Chlorallyljodid, aus dem Chlorid beim Kochen m it N a J  in  Aceton, K p .a2 69—70° (vgl. 
H om burg H, Recueil T rav. chim. Paj’s-Bas 1.[1S82.] 233; K i r r m a n n ,  P a c a u d  u .D o sq u b ,
1- c.; B e r t  u . A n d o r ,C . R . hebd. Séances Acad. Sei. 194. [1932.] 722). L iefert m it N H , in

93
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A. anfangs bei 0°, danach bei 60° -voriges te r t. Amin, K p . 17 154—155,5°. — Melhylbis- 
[y-chlorallyl\-amin, CjHjjNCij, aus Bis-[y-chloralIyl]-amin m it H C 02H u. Paraformaldehyd 
anfangs bei 60°, danach bei 100—120°, ö l ,  K p . 10 95—97°. — Chloressigsciure-[y-chlorallyl}- 
ester, C5H G0 2C12, aus y-Clilorallyljodid u. A g-Chloracetat in sd . Ae., ö l, K p .la 95—100,5°. — 
Jodessigsäure-[y-chlorallyl]-ester, C6H 8Ö2C1J, aus vorst. E ste r beim K ochen m it N a J  in 
A ceton, ö l, K p .M 122— 124°. — Carbanilsäure-[y-chlorallyl\-esler, C!0H 10O2KCl, aus 
-/-Chlorallylalkohol m it Plienylisocyanat bei 100°, N adeln aus PAe., F . 53—54,5°. — Chlor- 
ameisensäure-[y-chlorallyl]-ester, C4H 4Ö2C12, durch tropfenweise Zugabe von y-Chlorallyl- 
alkohol zu COCl2 un terhalb  0°, K p . 150—160°. L iefert m it Anilin in  Ae. voriges. — 
ß-Chlorälhylcarbaminsäure-[y-chlorallyl]-esler, C6H 0O2NCl2, durch gleichzeitige Zugabe von 
vorst. Verb. u. wss. K O H  zu einer Lsg. von jS-Chtorätbylam inhydrochlorid in W. unter 
E iskühlung, ö l ,  K p .le 156°. — Bis-[y-chlorallyloxy]-methan, C7H i0O2C12, aus y-Chlorallyl- 
alkohol, Paraform aldehyd u. wasserfreiem FeCl2 bei 100°, ö l ,  K p .20 108—123°. — 1.1-Bis- 
[y-chlorallyloxy]-äthan, CsH 120 2CI2, beim Schütte ln  von y-Chlorallylalkohol m it wasser
freiem CaCl2 u. Versetzen der auf 0° abgekühlten  Lsg. m it A cetaldehyd, K p .le 115—120°. —
l.l-Bis-[y-chlorallylmercaplo\-älhan, C8H J2C12S2, beim S chütteln  einer m it Eiswasser 
gekühlten Mischung von y-Chlorallylm ercaptan u.- A cetaldehyd m it wasserfreiem ZnCl2, 
blaßgelbes ö l, K p .la 162—164°. — y-Chlorallyllhiocyanat, C4H 4NC1S, aus y-Chlorallyl- 
chlorid u. KSCN in verd. A., ö l, K p.0)272—78°. — Acctyldithiocarbdminsäure-[y-chlorallyl]- 
ester, C6H 80NC1S2, aus vorst. Verb. beim Kochen m it Thioessigsäure in Bzl., blaßgelbe 
P lä ttch en  aus sek.-Butylalkohol, F . 105°. — y-Chlorallyldichlorarsin, C3H 4C13As, beim 
E rhitzen von y-Chlorallylchlorid m it A rsenigsäureoxyd in wss. NaOH  auf 100°, Versetzen 
m it konz. HCl u. wenig K J  u. E inleiten von S 0 2, fa s t farbloses ö l ,  K p .la 104—105°. 
(J . ehem. Soc. [London] 1948 . 2180—83. Dez. Oxford, Univ., Dyson Perrins Labor.)

117. 10
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L. Norris, S. G. P. Plant, B. Selton und A. L. L. Tompsett, ß-Halog'enälhyl-Gruppen ent
haltende A m ine. Vff. beschreiben eine A nzahl von Verbb., die m it Methylbis-[/?-chloräthyl]- 
am in u. Tris-[/J-chloräthyl]-amin verw andt sind. In  Analogie zu der von STEW A RT u. 
B R A D L E Y  (J .  Amer. ehem. Soc. 54 . [1932.] 4172) beschriebenen D arst. von n-Butyloxy- 
m ethyld iäthy lam in  aus D iäthy lam in , n-B utanol u. Paraform aldehyd w urde versucht, eine 
ähnliche Verb. aus Bis-[ß-chloräthyl]-amin (I) zu synthetisieren. Als einziges Reaktions- 
prod. w urde indessen n u r N  .N '-Bis-[ß-chlorälhyl]-piperazindihydrochlorid  erhalten, das 
offenbar durch  Polym erisation des angew andten I  en tstanden  ist. E s gelang jedoch nicht, 
das Salz u n te r einfacheren Bedingungen aus dem A m in allein oder in n -B utanol zu er
halten . A uf die U nbeständigkeit von I haben  bereits P R E L O G , D r i z e r  u .  H a i jo ü S E K  
(C. 1932 . I. 1532) u. M a n n  ( J .  ehem. Soc. [London] 1934 . 461) hingewiesen; die Poly
m erisation der V erb. scheint bisher n ich t un tersuch t worden zu sein.

V e r s u c h e :  N-Acelylbis-[ß-chloräthyl]-amin, CGH n ONC)2, aus I u . Acetylchlorid 
in  Chlf. bei Ggw. von wss. N aOH  bei 0 —5°, S irup, K p . 0,2 130— 135°, Kp.™ 152—156°. — 
N-Chloracetylbis-[ß-chloräthyl]-amin, CGH 10ONC)3, analog vorst. V erb., 01, K p.0,s ^  
b is 164°. — N-Carbomethoxybis-[ß-chlorälhyl]-amin, CGH U0 2NC12, ö l ,  K p .0i0„ 86—90°. — 
Bis-[ß-chloräthyl]-cyanamid, C6H 8N 2C12, aus I u . BrCN in Ae. u n te r K ühlung m it Eis
wasser, K p.0jU 135°. — N-Chlorformylbis-[ß-chlorälhyl]-amin, C6H 80NC13, aus I u. C0C12 
in  Bzl. un terhalb  0°, blaßgelbes ö l, K p .0 1  92—96°. — Methoxymelhylbis-[ß-chloTälhyl]- 
am in, C6H 130NC12, aus I u. M ethoxym ethylchlorid bei-Ggw. von K 2C 0 3 in Chlf- unter 
K ühlung m it Eiswasser, ö l ,  K p .13 106— 108°; w andelt sich langsam  in eine feste M. um- — 
N .N '-Bis-[ß-chloräthyl]-piperazin, C8H 16N 2C12, beim E rw ärm en von I m it n-Butanol u. 
Paraform aldehyd  auf 35° u. B ehandeln des en tstandenen  D ihydroclilorids m it konz. 
K 2C 0 3-Lsg., farblose M., F . 41—43°; is t selbst u n te r verm indertem  D ruck nicht unzers. 
destillierbar, da es sich dabei zu einer in W. lösl. hochschm . M. polym erisiert; Dihydro- 
chlorid, C8H 18N2Cl2-2 HCl; Prism en aus verd. A., F . 315° (Zers.). — Methylbis-[ß-oxyälhyl]- 
am in, aus m it konz. HCl neutralisiertem  B is-[^-oxyäthyl]-am in m it Paraform aldehyd im 
Ö lbad bei 140—165° oder aus m it w asserfreier H C 02H  neutralisiertem  Bis-[/J-oxyätliyl]- 
am in m it Paraform aldehyd bei 50—110°, ö l, K p . J4 130°; A usbeute 63 bzw. 92%. — 
Methyliminodiessigsäure, C6H 90 4N, aus Im inodiessigsäure m it E C 0 2H , 30% ig- Form
aldehyd u. W. auf dem W asserbad, Prism en aus verd. A., F . 223—225° (Zers.). 7 " 
N.N.N '.N '-Tetrakis-[ß-ckloräthyl]-älhylendiam in, C10H 20N 2C14, aus N .N .N '.N '-Tetrakis- 
[)?-oxyäthyl]-äthy]endiam in m it SOCl2 in Chlf. bei 55° u. nachfolgendem Erhitzen des 
Reaktionsgem isches zum Sieden, braunes, n icht destillierbares ö l, e rs ta rr t beim Erhitzen 
u n te r 0,02 mm auf 130° zu einer festen M. infolge Umlagerung in ein quaternäres Salz, 
das ö l  wird teilweise fest beim A ufbew ahren bei Z im m ertem peratur. — Tris-[ß-chloräthyl~ 
mercaptoäthyl]-aminhydrockl0 rid, (CH2C1.CH2 -S-C H 2 -CH 2)3N-HC1, C12H 25NC14S3, beim 
E rw ärm en von Tris-[/i-chloräthylam in]-hydrochlorid m it M onothioäthylenglykol u. alkon.
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N a-Äthylatlsg. bei Ggw. von K J  u. nachfolgendem E rh itzen  des sirupösen R eaktionsprod. 
mit konz. HCl, n ich t k rystallisierbarer Sirup, lösl. in Chloroform. — ß-Chlor-ß'-phlhal- 
iminodiälhylsulfid, Ci2H „ 0 2NC1S, aus Phthalsäure-fß-brom äthylim id] u . M onothioäthylen- 
glykol in m it N a J  versetzter alkoh. N a-Ä thylatlsg. u. Behandeln der en tstandenen  
sirupösen O xyverb. m it SOCl2 in  Chlf., N adeln aus A., F . 75—76°. — ß-Brom-ß'-phthal- 
iminodiäthylsulfid, C12H J20 2N BrS, analog vorst. Verb. u. E rw ärm en der O xyverb. 
mit H B r (D. 1,5), P lä ttchen  aus M ethanol, F . 87—88°. — Tris-[ß-bromäthyl]-amin, 
C9H l2N B r3, aus Tris-[j5-oxyäthyl]-aminhydrobromid beim K ochen m it P B rE in Chlf. u. 
Behandeln des en tstandenen H ydrobrom ids m it Sodalsg., F . 30°, K p .90E 145°; C6H 12N B r3- 
HBr, N adeln aus wss. Aceton, F . 153—154°. — Dimelhylbis-[ß-chloräthyl]-ammonium- 
chlorid, C9H 14NC13, aus Methylbis-[/5-chloräthyl]-amin u. CH3J  in Bzl. u. S chütteln  des 
R eaktionsprod. m it AgCl in  W ., Prism en aus A., fä rb t sich bei 218° u n te r Zers, braun. — 
Bis-[ß-fluoräthyl]-amin, C„H9N F2, beim Leiten, von N H 3 in eine Lsg. von /J-Fluoräthyl- 
bromid in A. u. E rh itzen  des Reaktionsgem isches im A utoklaven auf 70°, F l., K p .794 123 
bis 126°, sehr leicht lösl. in W ., lösl. in  Ae., verändert sich n ich t bei wochenlangem A uf
bewahren. In  geringer Menge als N ebenprod. ß-Fluorälhylamin, K p. 35—42°; Hydrochlorid, 
hygroskop. M. aus A .; p-Toluolsulfonsäure-[ß-fluoräthyl]-amid, C3H 120 2N FS, N adeln aus 
verd. A., F . 104°. — N.N'-Bis-[ß-fluorälhyl]-N-phenylharnstoff, Cn H 140 N 2F 2, aus Bis- 
[/J-fluoräthyl]-amin u. Phenylisocyanat, N adeln aus Bzl. +  PAe. (K p. 60—80°), F . 91°. — 
p-Toluolsulfon$äurebis-[ß-}luoräthyl]-amid, Cu H 150 2N F2S, aus Bis-[/?-fluoräthylJ-amin 
mit p-Toluolsulfonylchlorid in wss. N aOH , N adeln aus Petroleum  (K p. 80—100°), F . 79°. — 
p-Toluolsulfonsäure-[ß-fluoräthyl]-ester, C9H n 0 3F S , heim Kochen von /?-Fluoräthanol m it 
p-Toluolsulfonylchlorid, Öl, K p .j 135—136°. — Methylbis-[ß-fluoräthyl\-amin, C5H n N F2, 
aus vorigem m it alkoh. M ethylam in in der Druckflasche bei 50—55°, F l., K p .792 123— 124°, 
sehr leicht lösl. in W .; die Lsg. b leib t bei m ehrtägigem  Aufbewahren k lar. — ßim elhylb is- 
[ß-fluoräthyl]-ammoniumjodid, C6H J4N F 2-J , aus vorst. Base u. CH3J ,  Prism en aus A ceton, 
F. 200° (Zers.), — Tris-[ß-fluoräthyl]-amin, C6H 12N F 3, aus Bis-[/3-fluoräthyl]-amin u. 
/i-Fluoräthylbrom id in A. in der D ruckflasche bei 70°, F l., K p .25 73—74°. — ß-Chlor- 
älhylbis-[ß-fluoräthyl]-amin, C0H 12NC1F2, aus Bis-J/?-fluoräthyl]-amin u. Ä thylenoxyd in  
W. anfangs bei 15—20°, danach bei 40° u. zu letzt bei 50°, u. B ehandeln des en tstandenen  
Bis-[/?-fluoräthyl]-/?-oxyäthylaminhydrochlorids (blaßgelber zäher Sirup) m it S0C12 bei 
60°, F l., K p .J9 95—97°; Hydrochlorid, zerfließliche M.; P ikra t, C9H 12NC1F2-C9H 30 7N3, 
gelbe N adeln aus A., F . 121°. — Phthalsäure-[ß-fluoräthyl]-imid, C10H 8O2N F, aus K - 
Phthalim id m it /S-Fluoräthylbromid im R ohr bei 180—190°, rehfarbene N adeln aus A., 
F. 100°. — ß-Fluoräthylaminhydrochlorid, aus vorst. Verb. beim aufeinanderfolgenden 
Kochen m it H ydrazinhydra t in A. u. konz. HCl, zerfließliche, glasartige Masse. — B is- 
[ß-chloräthyl]-fluorälhylamin, C6H 12NC12F , aus vorst. H ydrochlorid m it wss. K O H  u. E in 
trägen der Lsg. in  Ä thylenoxyd bei 9—11°, Versetzen m it konz. HCl u. E indam pfen zu r 
Trockne au f dem W asserbad u n te r 40 mm D ruck ; das en ts tandene H ydrochlorid  der 
Dioxyverb. w urde m it SOCl2 in Chlf. auf 60° erw ärm t u. das R eaktionsprod. m it wss. 
KOH in Chlf. in die Base übergeführt, fas t farblose FL, K p .l3 115°; n ich t sehr leicht lösl. 
in W .; b leib t bei m ehrtägigem  A ufbew ahren unverändert, nach 5 W ochen langem  S tehen
lassen schied sich eine geringe Menge einer weißen M. u. wenig dunkelbraune gum m iartige 
Substanz ab. ( J .  ehem. Soc. (London] 1948. 2174—77. Dez. Oxford, U niv., Dyson P errins 
Labor.) 117.526

Alfred R . B ader, D ieO xydation einigerlangkettiger ungesättigter Fettsäuren m it O smium 
tetroxyd. Bei der O xydation von un g esä tt. Verbb. m it O s04 zu Diolen m üssen aus cis- 
Verbb. erythro-D iole entstehen, aus trans-V erbb. threo-D iole, da  als Zwischenprodd. 
der R k. cycl. E ste r auftre ten . Z ur erneuten Festlegung der K onfiguration von Ölsäure, 
Elaidinsäure, Linolsäure, Erucasäure u. Brassidinsäure h a t daher Vf. diese S äuren  m it 
0 s0 4 oxydiert u. die gleichen O xydationsprodd. erhalten wie McK a y  u. B a d e r  (C. 1949.
1. 589) bei der O xydation der Säuren m it alkal. K M n04. Die A lk a litä t der Lsg. bei der
2. A rt der O xydation .bew irkt also im  Gegensatz zu den Annahm en von D o r é e  u . P e p p e r  
(C. 1943.1.828) keine Inversion. — erythro-9.10-DioxyStearinsäure, aus Ö lsäure, F . 132°; 
threo-9.10-Dioxystearinsäure, aus E laidinsäure, F . 94—95°; erylhro-13.14-ßioxybehen- 
säure, aus E rucasäure, F . 132°; threo-13.14-ßioxybehensäure, aus B rassid insäure, F . 101°. 
— Aus Linolsäure entstanden  isomere 9.10.12.13-Tetraoxyslearinsäuren vom F . 172 bis 
173° u. F . 164°, deren S tru k tu r von M cK ay u . B a k e r  (s. oben) angegeben ist. (J . A m er, 
ehem. Soc. 70. 3938—39. Nov. 1948. Cambridge, Mass., H arvard  Univ.) 218.727

A. D. Ainle.v und W . A. Sexton, Chemische K onstitution und insekticide Wirkung. 
ß-blitt.Substitu iertea-A m inonitrile. (I. D a v i e s , vgl.C . 1949. I I .  1120 ) D urch K ondensa
tion von Aldehyden oder K etonen m it N H 3 oder prim , oder sek. Aminen u. anschließendes 
Umsetzen m it HCN werden a-Aminoacelonitrile erhalten . Die neuen V erbb. werden als

93*
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K ontak t- oder F raßgifte gegen ifacrosiph'omella sanborni G., D oralisrum icis L., Calliphora 
erythrQcephala Meig. oder Sitophilus granarius L. geprüft. a-Phenylmelhylaminocapryl- 
säurenitril (I) u. a.ß-Bis-(a'-cyanheplylamino)-älhan (II) liaben eine aphicide W rkg., die der 
von D odecylthioeyanat u. N icotin nur.w enig unterlegen ist. D er W irkungsmechanismus 
dieser Insekticide w ird im Zusam m enhang m it ihren ehem. u. physikal. Eigg. erörtert.

V e r s u c h e :  a-Phenylmethylaminocaprylsäurenitril (I), C15H 22N2, aus Heptalde- 
hyd  (III) u. N-M ethylanilin in 40%  ig. wss. N aH SÖ 3-Lsg. in 2 ,b Std'n. bei 70—75°, Zu
gabe von 90%  ig. wss. NaCN-Lsg. u. we tere  20 Min. R ühren bei 70°, FL, K p .2 156—157* 
(82% Ausbeute). W ird beim Aufbewahren gelb. — ot.ß-Bis-(a'-cyanheptylamino)-ätkan (II), 
C18H 3lN4, analog aus I I I  u. Ä thylendjam in, P la tten  aus Leichtbenzin, F . 45°. Dinitroso-
Deriv., C18H 3?0 2N „ m it N aN O , in Eisessig, F . 84—87°. — a,ß-Bis-(N-melhyl-a'-cyan- 
heplylamino)-älhan, C20H 38N4, analog aus II I  u. N .N '-D im ethyläthylendiam indichlor- 
h y d ra t, K rystalle  aus M ethanol, F . 48—51° (94%). — a-Phenyldminopropionilril, 
F . 90—91°. — Valeriansäurenilrilc: a-(2-Oxyäthylamino), K p .20 126— 128°; a-Phcnyl- 
methylamino-, K p .15 162— 161 a-Phenyläthylam ino-, K p .15 155—156°. — a-(2-Oxtj-
äthylaminö)-a-phenyläcetonilril, K p .16 160°. — Caprylsäurenitrile: a-JDimcthyl-amino-, 
K p .16 120°; «.-Di-n-bulylamino-, K p.17 171°; a-Di-n-amylamino-, K p .a8 185—190°; a-n- 
Am ylam ino-, K p .,3 170°; a-Cyclohexylamino-, K p .18 150°; a-Piperidino-, K p .16 156°; 
a-M orpholino-, K p .18 166°; <x-(2-Oxyälhylamino)-, F . 78—80°; a-Phenylamino-, K p .17 170°; 
a-Phenylälhylam ino-, K p .I8 192— 194°. — a-CyclohexylaminoisobuLtersäurenitril, F. 52 
bis 53°. — a-(2-Oxyälhylamino)-isnbuttersäurenilril, K p .27 101—103°. — a-Phenylßmino1«- 
m elkylisohexylsäurenilril, F. 52—53°. — l-Cyan-l-(2-oxyäthy!amino)-cyclohexan, F. 72 
bis 73°. — 1-Cyan-l-diäthylaminocyclnhexan. Flüssigkeit. — ot-Dialhylaminononadecyl- 
säurenilril, w achsartig. — a.ß-Bis-\-x'-cyanbulylamino)-äthan, F . 46—47°. — N .N '-B is- 
(d'-cyanafhyl)-piperaztn, F . 165°. — N.N'-Bi^-{a.-cyanbulyl)-piperazin, F . 149—151°. — 
N.N'-Bix-(a-cyanbutyl)-p-phenylendiamin, F . 116— 118°. — N.N'-Bis-(a-cyanheplyI)-p- 
phenylendiam iu, F . 145°. — a.(u-Bis-(a'-cyanbu.tylamino)-n-Jtexan, undestillierbares ö l. — 
a.u)-Bi*-[j'-cyanheplyl)-n-htxan, undestillierbares ö l. — N .N ’-Bis(-o.-cyonbnlyl)-4.4’-di- 
aminodiphenyl, F . 182— 184°. — N.N'-Bis-(a-cyan-a-methyl-n-doJecylamino)-älhtjlen- 
diam in, undestillierbares Ol. Ergebnisse der insekticiden Prüfungen an  dieser, u. wtiteien 
V erbb. s. Tabellen im  Original. (Biochemie. J .  43 . 468—74. 1948.) 278.879

R . W izinger und V. Biro, Über Formazylkomplexe. I. M itt. Feststellung einer Tauto- 
m erie bei Foim azylverbb. is t wegen des leichten Übergangs des H-Atom s bisher nicht

gelungen. Solche V erbb. bilden leicht innere 
K omplexsalze. Vf f. beweisen dies erneu t durch 

N -A r' D arst. von Cu- u. N i-Komplexen von 2-Carboxy-. 
fnrmacylbenzol (I) u . 2-Oxyformazylbenzol (II). Im 
diesen K om plexen sind ortho-kondensierte Neben
valenzringe vorhanden, das M etallatom  ist mit 
3 Liganden verbunden u. daher koordinativ un
g esättig t. D aher können die K om plexe noch NH4 

sowie Amine u. P yrid in  anlagern, die Ausfüllung der koordinativen Lücke b ring t einen 
starken  hypsochrom en E ffek t m it sich. Eine zweite o-ständige Carboxylgruppe (in Form- 
a:ylbenzol-2.2'-dicarbonsäure (III) h a t keinen E infl. au f die Farbe der Cu- u. Ni-Kom- 
plexe oder auf die A ddition von Aminen an  die Kom plexe, eine N ebenvalenz ist daher 
unwahrscheinlich. Die 2. Carboxylgruppe is t auch an  der Salzbldg. n ich t beteiligt, sie 
bed ing t die Löslichkeit der K om plexe in wss. A lkali u. e rhöh t ihre Säurebeständigkeit 
s ta rk . Analoge Beobachtungen m acht m an an  den Cu- u. N i-K om plexen von Cyanjorm- 
a'-yl-2.2’-dicarbonsäure (IV). E rsa tz  von C6H 5 durch CN (III—IV) bew irkt einen starken 
hypsochro i en  E ffekt. — III-  oder IV-Komplexe m it dreiwertigem  Co haben  einwandfrei 
tricycl. S truk tu r. * n
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, V e r s u c h e :  I , C20H 10O2N4, durch Zugabe von diazotierter A nthranilsäurelsg. 
zu einer Lsg. von B enzaldehydphenylhydrazon u. N aOH  in M ethanol bei 0° u. A nsäuern  
mit Essigsäure, orangerot, F . 181—182°; C u-Komplex (V), C2C,H140 2N4Cu, aus der M etha- 
nollsg. von I m it einer essigsauren Lsg. von Cu-Aceta't beim E rw ärm en, violettes Pulver, 
aus A., F . 228° Zers., Lsg. m it N H S karm inro t; N i-K om plex  (Va), C20H 14O2N4Ni, aus 
der alkoh. Lsg. von I m it einer Lsg. von N iS 0 4 u. N a-A cetat, dunkelgrüne K rystalle, 
aus Chlf., F . ~ 2 7 0 ° , Pyridinlsg. wird m it Ä thanolam in violett. — II, C19H 1GON4, durch 
Eingießen einer Lsg. von diazotiertem  o-Aminophenol in eine Lsg. von Benzaldehyd- 
phenylhydrazon u. N aO H  in M ethanol bei 0°, dunkelviolette, bronzeglänzende K rystalle  
aus A., F . 164—165°; Cu-Komplex (VI), C19H 14ON4Cu, analog wie V, dunkelviolettes 
Pulver aus A., Zers. ~  245°, in Pyrid in  intensiv blaue Lsg.; N i-K om plex  (V ia), 
ClaH 140N 4Ni, analog wie V a, schwarzgrünes Pu lver aus A., Zers. ~ 2 7 5 ° . Beim E rh itzen  
der violetten Pyridinlsg. u. Eingießen in W. fä llt das Pyridinadditionsprod., CJ9H 14ON4Ni, 
CsH6N, aus, aus Bzl. dunkelviolette B lättchen . — III, C21H j60 4N4 H 20 , analog wie I m it 
Be zaldehydphenylhydrazon-o-carbonsäure in 5% ig . N aOH , ro te N adeln aus Essigsäure, 
F. 198°; Cu-Komplex (VII), C2iH 140 4N4Cu, analog wie V, violettes Pulver aus A., F. > 3 5 0 °; 
Ni-Komplex (VII a), C2]H 140 4N4Ni, analog wie V ia, dunkelgrünes Pulver aus A., F . >  320°, 
Lsg. in  Ä thanolam in blau. — IV, CJGH n 0 4NB, durch Eingießen einer Lsg. von diazo tierter 
A nthranilsäure in eine Lsg. von cyanessigsaurem N a in starker NaOH bei 0° u. pH 9— 10, 
braunrote K rystalle  aus A., F . 225°; Cu-Komplex (VIII), CjGH 90 4NGCu, analog wie VII, 
karminrotes Pulver aus A., Zers. — 290°; N i-K om plex  (V illa ), C1GH „04N5Ni, analog wie 
V lla, dunkelgrünes Pulver aus A., F . > 3 5 0 ° , in  Pyridin +  W . b lauro te  Lsg., die bei 
Erhitzen hellgrün, bei A bkühlen wieder b lau ro t w ird. (H elv. chim . A cta 32. 901—12. 
2/5,1949. Basel, U niv.) 218.1205

B. N. Dolgow und O. K. Panina, Über das Verhalten von Triäthylphenylm onosilan bei 
Bedingungen der Friedel-Craftsschen Reaktion. T riäthylphenylm onosilan kondensiert n ich t 
mit Säurechloriden in Ggw. von A1C13 nach der R k. von F r i e d e l - C R A E T S ,  sondern zer
fällt an der B indung Si-CGHs. Bei den durehgeführten K ondensationen m it A cetylchlorid, 
B utyrylchlorid, Benzoylchlorid u. Phenylacetylchlorid w urden Acelophenon, Butyro- 
phenon, Benzophenon u. Desoxybenzoin u. Hexaäthylsiloxan, Ci2H 30Si2O, K p. 224—227° 
gebildet. A usbeute der K etone 60—80% . Bei der Einw. v. A1C13 au f T riä thy lpheny l
monosilan w urde Triäthylsilicol, CGH 16SiOH, K p. 155°, erhalten . (IK ypnaa OOiueti 
Xhmhh [ J .  allg. Chem.) 18. (80.) 1293—96. Ju li 1948. S taa tl. In s t, fü r angew. Chem.)

199.1219
Christian W iegand, Entstehung und Deutung wichtiger organischer Trivialnamen. 

L Mitt. Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe. I I .  M itt. Mehrkörnige isocyclische Kohlenwasser
stoffe. I I I .  M itt. Heterocyclische Verbindungen. (Angew. Chem., Ausg. A 6 0 .1 0 9 —11. April; 
127—29. Mai; 204—07. Juli/A ug. 1948. W uppertal-E lberfeld.) 152.1250

S. L. Frless, Reaktionen der Persäuren, I. M itt. Die Reaktion von Perbenzoesäure m it 
einigen einfachen Ketonen. Die von BURCKHARDT u. R e ic h s t e in  (C. 1943. I. 1055) u. 
S a r e t t  (J . Amer. chem. Soc. 69. [1947.) 2899) durchgeführten O xydationen m it P er- 
benzoesäure (I) w erden auf einfache K etone ausgedehnt.

V e r s u c h e  (A usbeute in  K lam m ern): Das K eton wird m it ca. 0,12 Mol-% I  e n t
haltender Chlf.-Lsg. 10 Tage im D unkeln bei 23—26° behandelt, m it verd . Sodalsg. ge
schüttelt, Chlf. abdest. u ., wenn möglich, m it GiRARD-Reagens T m K eton- u . E s te r
fraktion getrenn t. Die K etonfraktion  wird als Semicarbazon identifiziert, die E s te r
fraktion m it Lauge verseift u. der A. bzw. das Phenol ins a-N aph thy lu re than  über
geführt. Cyclohexylacelat, aus Cyclohexylm ethvlketon, K p .t3 74,5—76,5°: hd25 =  1,4401 
(67%); a-Naphthylurethan des Cyclohexanols, F . 127—128°. — Phenylacetat aus A ceto- 
phenon, K p .2, 93—93,5°, n D2° =  1,5200 (63% ); a-Naphlhylurethan des Phenols, F . 133°. 
~~ ß-Naphthylacelal, au s  /J-Acetonaphthon, F . 67—68° (67% ); ß-Naphthol, F . 123°. 
Phenylpropionat, aus Propiophenon, K p .18 98—99°, n o 26 =  1,5003 (73% ); a-N aphlhyl- 
urethan des Phenols, F . 132— 133°. — C yclopropylm ethylketon reag iert n icht, u . A ceton- 
mesitylen u n te r Bldg. e iner F l., K p .12 111—120°, die beim Verseifen kein M esitol g ib t. 
(J. Amer. chem. Soc. 71. 14— 15. Ja n . 1949. Los Angeles, Calif., U niv., D ep. of Chem.)

374.1258
R. F . Batt und D . Woodcock, Die Kondensation von Chloral m it A rylcyaniden. Dio 

Rk. zwischen Phenylcyanid u. Chloral is t bereits m ehrfach beschrieben w orden; dabei 
erhielten H epp u. S p ie s s  (1876) in Ggw. von H 2S 0 4 eine Verb. vom  F. 257°, P INNER u. 
K le in  (1878) u n te r V erwendung von gasförmiger HCl ein unreines P rod ., u . BfeHAL u. 
C h o a y  (1892) aus Chloralimid u. Benzoylchlorid eine Verb. vom  F . 267°. Bei Verss. zur 
Barst, des p.p '-D icyanderiv. von DDT. w urde eine Verb. vom  F . 272 273° (Zers.) er
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halten , die sich bei der D ehydrochlorierung m it alkoh. K O H  zers. u. die sich als ident, 
erwies m it dem von den früheren B earbeitern dargestellten P roduk t. Die von HEPP 
u. S p i e s s  (1. c.) vorgeschlagene S tru k tu r (I, R  =  H) w urde durch Synth . der Verb. 
aus Benzamid u. Chloral bestä tig t. Analoge V erbb. (I, R  =  CI u. R  =  CH3) 
w urden aus p-Chlorphenylcyanid u. p-Tolylcyanid erhalten . Bei der Red. von I
r . < 3 . c o .n h  c , h 5.c o . n h  / h -c o . c ä  ¡ * - 1 9

CH -C CI, C H -C C1.-CC1.-C H  bildet sich ein Prod.,
n /  \  nn  v u  xr nn  \ . . r „ _  dem  wahrscheinlich

«  nh-CO-c.H5 die bimol. S tru k tu r II
1 11 zukom m t.

V e r s u c h e :  l.l.l-TTichlor-2.2-dibenzaminoälhan, (I, R  =  H ), Ci6H 130 2N„Cl3, aus 
Phenylcyanid, Chloral, konz. H 2S 0 4 u. Oleum oder aus Benzamid m it Chloral im Ölbad 
bei 150—160°, N adeln aus Eisessig oder Aceton +  Bzl., F . 265—266° (Zers.). Liefert 
bei der H ydrolyse m it 70%  ig. H 2S 0 4 Benzoesäure, Chloral u. N H 3, dagegen m it 2n H 2S 0 4 
kein Benzam id (vgl. H e p p  u .  S p i e s s ,  1. c.). - r  2.2.3.3-Tetrachlor-1.1.4.4-tetrabenzaminobu- 
tan (II), C32H 20O4N4Cl4, beim K ochen vorst. Verb. m it Z n-Staub ih wss.-alkoh. HCl, Pris
m en aus A., F . 200 bis 201° (Zers.). — l.l.l-Trichlor-2.2-bis-[p-toluylamino]-äthan  (I, 
R  =  CH3), C18H 170 2N2C13,Prism en aus Eisessig, F . 248°. G ibt m it 70%  ig. H 2S 0 4 p-Toluyl- 
säu re , Chloral u. N H 3. — l.l.l-Trichlor-2.2-bis-[p-chlorbenzamino]-älhan, (I, R  =  CI), 
C16H u 0 2N2CIs, Prism en aus Eisessig, F . 274—275° (Zers.). L iefert bei der Hydrolyse 
p-Chlorbenzoesäure, Chloral u. N H 3. (J .  ehem. Soc. [London] 1948. 2322. Dez. Bristol, 
U niv., Dep. of A griculture and H orticulture, Res. S tation , Long A shton.) 117.1615

P. Karrer und F. Haab, Der oxydative Abbau von a-Ketocarbonsäuren durch Perphthal
säure. Mechanismus der unter der Wirkung von II20 2 oder Persäuren verlaufenden Oxyda
tionsvorgänge. In  analoger Weise wie a-D iketone u. o-Chinone ( K a r r e r  u. Mitarbeiter,
C. 1 9 4 6 .1 .190; H elv. chim. A cta 30. [1947.] 859); C, 1949. I I .  641) werden auch a-Kelo- 
carbonsäureester durch Perphthalsäure (V) in Ae. oxydiert. E s entstehen dabei aus Phenyl- 
glyoxylsäureäthylester (I) Benzoesäurekohlensäureanhydrid (II) u. aus Brenztraubensäure
äthylester (III) Essigsäurekohlensäureanhydrid (IV). D ie bescheidenen A usbeuten an II 
u. IV sind au f die schwierige Trennung von den Ausgangsm aterialien zurückzuführen. 
N ach A nnahm e der Vff. erfolgt bei der R k. prim , die Anlagerung der P ersäu re  (oder von 
H 20 2), dann A bspaltung von R O H  bzw. W . aus dem  Zwischenprod. u. Stabilisierung 
durch Verlagerung des zwischen beiden C-Atomen befindlichen E lektronenpaares, das 
in  die E lektronenschale des positiven O-Atoms e in tr i tt (s .'nebenst. Form el).Vff. nehmen

—(_ ) — fü r eine R eihe von Oxydationen
\ , / 0H 1(nrr durch H „0 , oder Persäuren, hei

J ~ °  _ >  | \ 0 0 R  - ll0H> | \ Ö W  ° > 0 denen Spaltung von C -C -B in-
C = 0  C = 0 C =  o  CN*. düngen u. E in tr i t t  eines O-Atoms

'  ' . ^  — zwischen die beiden O-Atome
erfolgt, einen ähnlichen M echanismus an , so fü r die O xydation von Benzalaceton m it Per
essigsäure (VI) zum Acetat des Phenylacetaldehyds, C6H 5C H =  C H 0C 0C H 3, fü r die Oxy
dation  von Citral m it Benzopersäure zu einem  um  ein C-Atom ärm eren Epoxyalde- 
h y d , fü r die O xydation von ärom at. O xyaldehyden m it VI zu Form ylestern  der Hydro
chinone, fü r die R k. von cycl. K etonen m it H 20 2 nach T r e i b s  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 72. 
[1939.] 7, 1194; C. 1939 .1 . 3869; 11.2046) zu A ldehydcarbonsäuren u. m it H 2SOs nach 
B a e y e r  u .  V i l l t g e r  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 32. [1899.] 3625) zu L actonen sowie für die 
Um lagerung der A cylderivv. von A lkylhydroperoxyden, wie Benzoyldekalinhydroperoxyd, 
in  O xyde nach C r i e g e e  (Liebigs Ann. Chem. 560. [1948.] 127). Solche Oxydationen 
können biol. B edeutung besitzen, der vorgeschlagene M echanismus e rk lä r t z. B. die 
acetylierende W rkg. der Brenztraubensäure, falls m an annim m t, daß ih r biol. Abbau 
zur Essigsäure über IV als Zwischenstufe erfolgt. — II, C10H 10O4, durch 90std . Stehen 
von I u. V in Ae. bei 22°, von I durch mehrm alige sorgfältige F raktionierung an der 
WlDMER-Kolonne zum größten  Teil g e trenn t (K p.0j2 95—105°), g ib t m it N H 3-Gas in 
Bzl. Benzamid. — IV, CsH80 4, analog wie II aus III u. V w ährend 48 S tdn ., nach mehr
maliger K olonnendest., K p .9 46—52°; m it N H 3 in  Bzl. w ird A cetam id gebildet. (Helv. 
chim. A cta 32. 950—57. 2/5 .1949. Zürich, Univ.) 218.1705

G. P . Armstrong, D. H. Grove, D. LI. Hammiek und H . W . Thompson, E in ig e  kata
lytische Gasphasenreaktionen von aromatischen Kohlenwasserstoffen. 3. M itt. Methylierung 
von Naphthalin durch Dimethyläther. (2. vgl. C. 1 9 4 9 .1. 480) W ie Bzl., wird auch Naph
thalin  (I) durch Dimethyläther in der Gasphase bei Ggw. von B aux it nach dem Schema. 
R H  +  (CH3)20  -  RCHS +  CHsOH. 2C H 3OH -*  (CH3)20  +  H 20  m ethyliert. Bei der 
D urchström ungsm eth. (Temp. 450°, Verweilzeit 15—30 Sek., T rägergas N,) b e träg t die
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M inimumausbeute an  1-Methylnaphthalin (II) u. 2-Methylnaphthalin  (III) 2—3%  des ein
gesetzten I, das V erhältn is II: III b e träg t dabei 2 :1 . N ebenher w erden auch höher m ethy- 
lierte Prodd. gebildet; wird reines II über den K ata ly sa to r geleitet, so erfo lg t Isom eri
sierung, das V erhältn is II:III is t nach der R k. 4 :1 . Bessere M ethylierung von I erfolgt, 
wenn I m it (CH3)20  in Ggw. von  B auxit im A utoklaven au f  250—300° (D ruck 50—70 nt) 
erhitzt w ird, die A usbeuten an  II u. III sind dann  7,5% , an  Dimelhylnaphthalinen  3 ,5% . — 
Die R eaktionsprodd. w urden frak tion iert dest. u. die I, II u. III en thaltende F rak tion  
opt. analysiert, die E xtinktionskoeff. der 3 V erbb. fü r 3190, 3140 u. 3110 A sind a n 
gegeben. ( J .  ehem. Soc. [London] 1948. 1700—02. Okt. Oxford, Univ.) 218.2638

J .  Van Alphen und G. D rost, Widersprüche in  der Literatur. I I I . ,  IV. u. V. M itt. (II. 
vgl. C. 1949. II. 1414) F ü r Salicylaldehyd-a-naphthylimid  (I) sind in der L ite ra tu r 2 ver
schied. F F . angegeben. N ach  U nterss. der Vff. entsprechen diese 2 M odifikationen von I, 
von denen die erste durch einmaliges U m krystallisieren des aus Salicylaldehyd u. a-N aph- 
thylamin in  A. u . A b d jnsten  des Lösungsm. oder Zugabe von W. erhaltenen Prod. aus 
Methanol en ts teh t als ockergelbes Pulver, F . 45—49°, w ährend bei wiederholtem U m kry
stallisieren auch aus Bzl. die 2. Form , gelbe B lättchen , F. 77—78°, sich bildet. — Asymm . 
Di-[1.2-naphthylen]-dioxyd(U),C20i i 12O„, dargestellt durch lO std. E rhitzen  
von l-B rom -2-naphthol (III) in N itrobenzol m it K 2C 03 u. Cu-Bronze auf 
190—200° oder aus dem K -Salz von III m it Cu-A cetat u- Cu-Pulver 
bei der gleichen Tem p., b ildet gelbe N adeln u. schm , rein bei 214—216°
(Zers.). Die entgegenstehende Angabe von T o m i t a  (C. 1933. I I .  3132) 
konnte n ich t b estä tig t werden. Als H auptprod. bei der R k. b ildet sich 
ein hochmol. am orphes, gelbes Pulver, F . 245—248°, das n ich t w eiter 
untersucht w urde. — a-N  aphthylaminpikrat, aus den K om ponenten 
in Ae. dargestellt, wird bei 170° schwarz u. schm, un ter Zers, bei 181— 182°. D im orphie 
ist bei der Verb. n ich t anzunehm en, der abweichende W ert von SMOLKA (Mh. Chem. 6 .  
[1883.] 915, 923) is t wahrscheinlich ein D ruckfehler. (Recueil T rav. chim. Pays-Bas 67. 
622—26. Sept./O kt. 1948. A m sterdam , Elseviers Encyclopaedia of Organ. Chem.)

218.2661
J. van Alphen und G. D rost, Widersprüche in der Literatur. V I. M itt. 3-Nitrobenzol- 

¡l-azo-4)-l-naphthol. ( I I I .— V. vgl. vorst. Ref. 3-iVtiroöenzol-[f-om-4]-i-?mpAiAoi(p-[m-Nitro- 
benzol]-azo-[a-naphthol]) (I) w urde von M e y e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 47. [1914.] 1741. 
1743. 1749) durch K upplung von a-Naphthol-äthyläther (III) m it m-Nitrobenzoldiazonium- 
sulfal (IV) als N ebenprod. u. von SlliNGU (C. 1939. I I .  4456) aus freiem a-N aphthol 
(II) u- IV dargestellt. Beide A utoren geben einen anderen F. für I an. Vff. haben die 
Darstellungsmethoden gep rü ft u. die Id e n titä t der nach ihnen erhaltenen Verbb. bewiesen. 
Die Lsg. der Ä therbindung in II m uß bei der K upplung erfolgen, der Ä th y lä th e r (V) von 
I ist beständig.

V e r s u c h e :  III, aus II m it 36%  ig. K O H  u. K -Ä thylsulfat im A utoklaven bei 150°, 
Kp.Ia_14 148—150°. — IV, aus m -N itranilin  in Eisessig m it H 2S 0 4 u. A m yln itrit, leicht 
braune F l.; I, C16H u 0 3N3, aus II u. IV in A. oder aus III u. IV in Essigsäure neben V (ro t
braune Nadeln, F. 145—146°), ro te N adeln aus A., F. 241—243° (Zers.). (Recueil T rav . 
chim. Pays-Bas 68. 54—56. Jan , 1949. A m sterdam , Elseviers Encyclopaedia of Organ. 
Chem.) 218.2678

Falix Bargrmnn und Jacob Smuszkowicz, Der E in fluß  von Substituenten a u f den 
Verlauf der Addition von Maleinsäureanhydrid an Diarylälhylene. Unsymm . su b s titu ie rte  
D iphenyläthylene der allg . Form el (I) geben bei der A ddition von M aleinsäureanhydrid (II) 
nicht die zwei möglichen Isom eren, sondern  ein einheitliches P rod . (vgl. BER G M A N N , 
S z.m g s z k o w t c z  u . F a w a z , C. 1948 .1 .8 0 9 ). Vff. haben den V erlauf der R k . bei verschied. 
Substituenten R 4 u . R 2 u n te rsu ch t u. deuten  ihre Ergebnisse du rch 'A nw endung  der 
Resonanztheorie. I s t  R 1 =  0 C H 3 oder Phenyl, R 2 =  H , so erfolgt die A nlagerung am  
substitu ierten  K ern ; bei R i =  H alogen oder A lkyl dagegen am  unsubstitu ierten  K ern. 
Die prim, en tstandenen  B is-A ddukte (III) w erden m it S bei 240—340° dehydriert zu aro- 
mat. 4-Phenylnaphthalin-1.2-dicarbonsäureanhydriden (IV), die entw eder m it Cu-Bronze 
u. Ba(OH)2 d irek t oder als B a-Salze durch E rh itzen  zu den arom at. S tam m kernen (V) 
decarboxyliert w urden. Die S tru k tu r  der IV bzw. V w urde durch Syn th . dieser Verbb. 
auf anderem  Wege oder durch Vgl. der Spektren  bewiesen. — N ach A nsicht der Vff. 
besteht der erste  S ch ritt der R k. in einer elektrophilen Anlagerung von II an das /J-C-Atom 
der Seitenkette  in  den I . D iese w ird  begünstig t durch den R esonanzeffekt ( +  T) der 
OCH3-Gruppe, ge lindert du rch  den negativen Induk tionseffek t (— J) der Halogene. 
Der zweite S ch ritt is t die w eitere A nlagerung des II-R estes an  das o-C-Atom des K erns, 
diese A ddition m uß nucleophil sein. D am it eine Anlagerung am  su b stitu ie rten  K ern  er
folgt, müssen also das m-C-Atom zum  S ubstituen ten  positiviert, das p-C-Atom (u. dam it
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das ß-C-Atom der Seitenkette) nega tiv ie rt w erden. U n ter B enutzung der W erte von 
H a m m e t t  fü r die E lek tronendich ten  am  substitu ie rten  K ern  lassen sich die Ergebnisse 
der Vff. in g u te r Ü bereinstim m ung m it ih re r Theorie deu ten . N ach A nsich t der Vff. 
dürften  alle D lE L S -A L D E R -B k k .  einem - ähnlichen polaren M echanismus folgen:

Bei sym m . substitu ierten  I wird 
CO—O durch die gleichmäßige Resonanz der

beiden K erne m it der V inylgruppe 
die A ddition von II grundsätzlich er
leichtert, die N a tu r der Substituenten 

B is-A dduk t spielt dann  n u r eine sek. Rolle.
V e r s u c h e :  p-Älhyldiphenyl- 

älhylen (Ic), ClaH u , aus p-Äthyl- 
benzophenon u. CH3M gJ u. D ehydra
ta tion  des en ts tandenen  Carbinols 
bei 150°, K p .0>2 1 1 8 -1 2 0 ° , nn!7'6° =  

1,5864. — p-Isopropylbenzophenon, aus C8H 6C0C1-A1C13 (nach P e r r i e r )  u. Isopropyl
benzol, Kp-o.i 145—148°; p-Isoproptjldipheny’äthylen  (Id), C „H j8, analog wie Ic , Kp.0i 
122—123°, nD17 =  1,5823. — p-lert.Butylbenzophenon, C1;H 180 ,  aus C0H6COC1-A1C1, 
u . tert.-B uty lbcnzol in  CS2, K p .0ll 132—134°, nn 25=  1,5725, p-tert.-Butyldiphenyl- 
äthylen  (Ie), Ci8H 20, K p .0,i 123°, n p 27 =  1,5767. — p-Fluorbenzophenon, K p .M 110— 115°, 
F . 48°; p-Fluordiphenyläthylen  (Ih ), C14H n F, K p .0l3 105—110“, n n 10=  1,5840, starke, 
blaue Fluorescenz. — l-[p-Tolyl]-l-[p-Fluorphenyl\-älhylen  (II), C ^ H ^ F , aus p-Methyl- 
acetophenon u. p-Fluorphenyl-M gB r, gelbes ö l ,  K p -o .o s  141— 142“, u d 27,5 =  1,5738. —
1.1-Di-[p-tolyl]-älhylen '(I m), aus p-M ethylacetophenon u. p-Tolyl-M gBr, F . 60—61°. —
1.1-Di [p-chlorphenyl]-älhylen (I n), aus p-Chloracetophenon u. p-Chlorphenyl-M gJ, 
F . 91°. — l.l-D i-[p-fluorphenyl]-älhylen  (Io), aus p-Fluoracetophenon u. p-Fluorphenyl- 
MgBr, K p .3o 150—160°, F . 46°. — B is-Addukte  III: I l lb , C23H 180 8, N adeln aus Butyl- 
ace ta t, F . 238—239°; III h , C22H 15OeF, Säulen aus A cetnnhydrid, F . 302—303°; IIII» 
C22H 150 6C1, N adeln aus E ssigsäure-A cetanhydrid , F . 275—277°; I l lm ,  C24H 20O6, Pr'smen 
aus Butylacet-Toluol, F . 238—239°; H in , C22H 140 6C12, Säulen aus A cetanhydrid , F. 303 
bis 305°; III o, C22H 140 6F 2, S täbchen  aus B utylacetat-A cetanhydrid , F . 347—348°. — 
IV -V erbb.: IVb, Ci9H 120 3, b raune Prism en aus Essigsäure, F . 183—184°; IVc, C20H ]4O,, 
gelbe S täb e  aus Essigsäure, F . 162—163°; IV d, C21H 180 3, gelbe P lä ttch en  aus PAe., 
F . 132—133°; IV e, CjjHjgO.,, gelbe Prism en aus PAe., F . 158—159°, daneben entstanden 
sehr geringe Mengen der isomeren V erbb. (IV, R 4 =  (CH3)3C, R 2 =  H ?), gelbe Stäbe 
aus PAe., F . 184—185°. — IVh, C^HoO jF, gelbe N adeln aus Essigsäure, F . 179°; IVi, 
C jäHjOjCl, gelbe S täbe  aus Essigsäure, F . 186—187°; IVI, C ijH hO jF , gelbe S täbe aut

Ia
Ib
Ic
Id
Ie
I f
Ih

R> ■ 
r 4 .
R ,=
E i '
E i '
Rj =
Ri >

■c4h ,
■ C H , 
■CA
(C H ,),C H  

i (CIIO3C 
■OCH,
■ F

R S =  H

li R j • 
Ik  R , = 
II R , .  
Im  R , -  
In  R i - 
Io  R ,=

■ CI, R ,  -  H  
; B r, R , =* H  
F , R ,  =  CH4 
R a =  C H ,
R ,  =  CI 
R . - F

CO—o
11 Ib R j - H , R j  = C H ;
I l l h E , -  H , R j  -  F
I I I 1 E j =  H , R j =  Cl
I l lm R j - R , =  CH,
H in E i =  E , =  C1
II Io R j =  R , =  F

IVb R , =» H , R s -  CH ,
IVc R j =  H , R j =  Ct H ä 
IVd R j =  H , E s  -> (CHj)sCH 
IVe R j =  H , R ,  =  (C H ,)aC 
IVh R , =  H , R ,  =  F

IVi R , =  H , R .  -  CI 
IVI R , =  F , R j =  C H , 
IVm R 1 =  R j =  CH, 
IVn R j =  R j =  CI 
IVo R j =* R j =■ F
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Essigsäure, F . 195—196°; IVm, C20H 14O3, gelbe S täb e  aus Essigsäure, F . 182—183°; 
IVn, C18H 80 3C12-0,5H 20 ,  b raune Prism en aus Essigsäure, F . 196—197°; IVo, CjSH80 3F2, 
B lättchen aus Essigsäure, F . 209°. — IVi w urde bei 320° decarboxyliert zu öligem 1- 
[p-Chlorpheny']-nap!ithalin (V), das durch rauchende H N 0 3 in Essigsäure zu einem Nitro- 
deriv. (V a), C16H i0O2NC1, n itrie rt w ird , gelbe Prism en, F . 119°. — Andere Synthese 
von V : l-[p-Chlorphenyl]-3.4-dihydronaphthalin, Ci0H lsCl, aus p-Chlorphenyl-M g J  in 
Ae.-Bzl. m it T etraion in Bzl. u. E rhitzen des en tstandenen Carbinols m it N a H S 0 4 au f 
150°, K p .0i2 150—152°; daraus V. CieH MCi, durch D ehydrierung m it S bei 190—270° 
u. D est. über Cu-Bronze, K p .0i4 151— 153°; g ib t bei der N itrierung das gleiche N itro- 
deriv. V a ;  beide geben bei B ed. m it Sn u . HCl in A. u. A cetylierung das gleiche Acel- 
amidoderiv., Ci8H i4ONC1, au s  verd. Essigsäure, F . 215—216°. — Analog wird IVh decarb
oxyliert zu l-[p-Fluorphenyl]-naphlhalin  (VI), Niiroderiv. (V ia), C]6H 10O2N F , gelbe K ry- 
stalle aus A., F . 104°. Die S yn th . des V ergleichspräp. w ar analog der von V : l-[p-Fluor- 
phenyl]-3.4-dihydronaphthalin, C16H j3F, Kp-o.oc 120—125°, VI, C ^ H ^ F , P la tten  aus 
Methanol, F . 71—72°. — Die R eaktionsprodd. aus I a ,  I f  u . I g  sind bereits (vgl. 1. e.) 
beschrieben. (J . Amer. ehem. Soc. 70 .2748—52. Aug. 1948. R ehovoth , P alästina . D aniel 
Sieff B es. In s t.) 218.2711

W . M. Soroasstrowa und B .A .A rbusow , Über die E inw irkung von Halogenderivalen 
des Ä lhylens a u f Butadien und Anthracen. Verss., die durch die A rbeit von A ld e e  u. 
R ic k e k t  (C. 1940 .-1 .1659) angeregt w urden, ergaben folgende R esu lta te : Beim 5 std . 
Erhitzen von 40 g D ichloräthylen m it 15 g B utadien u. einer geringen Menge H ydrochinon 
im E inschlußrohr ai f 160— 175° u. 7 Stdn. au f 2 0 0 -2 1 0 °  w urde die Verb. I, CaH 8Ci2, 
K rystalle aus A., F . 43°, erhalten . — Aus 5 g Anthracen u. 20 m l Dichloräthylen beim  lO std.

VI ß  =  CH.OCOCHs ; R , =  H

Erhitzen auf 150—160° u. 8 S tdn . au f  200—220° bildete sich II, CleH .2CI2, K rystalle  aus 
D ichloräthylen, F . 203—204°. — Beim 24std . E rh itzen  von 4 g A nthracen u. 15 m l Tri- 
chloräthylen im D ruckrohr au f 200—220° en tstand  die Verb. III, C,cH n Cl3, K rystalle  
aus T richloräthylen , F . 146°. — Eine Verb. Ci6H 8Cl2, K rystalle  aus T etrach loräthy len , 
F. 179—180°, fü r die die Form eln IV bzw. V angegeben w erden, konn te  beim 62std . E r 
hitzen von 5 g A nthracen m it 15 m l T etrach loräthy len  (K p. 121°) im D ruckrohr au f 200 
bis 230° erhalten  werden. Sie lieferte beim Verschmelzen m it M aleinanhydrid ein aus 
Bzl.-Ligroin krystallisierendes Prod. vom F. 155°. — Schließlich w urde aus 2 g A nthracen  
u. der theoret. Menge 1.4-Diaceloxybulen-(2) (K p.B 114°, F . 11—16°, D .2°0 =  1,0821, 
nj)!0 =  1,4470) durch 28std . E rh itzen  m it 10 m l Bzl. im D ruckrohr au f  200—220° die 
Verb. VI erhalten , C22H 220 4, K rysta lle  aus absol. A., F . 108—109°. (/loKJiaRbi AifaaeMHH 
H ayn CCCP [Ber. A kad. W iss. U dSSR] [N . S.] 60. 5 9 -6 1 .  1/4.1948.) 119.2778

W. W . Koslow, Untersuchungen in  der Anihrachinonreihe. V III . M itt. ■'.■Über die 
Quecksilbereinwirkung a u f Anthron. (V II. vgl. C. 1 9 4 9 .1 . 1112) D urch M ercurieren von 
Anthron (I) u . Dihydrodianthron (II) e rh ä lt m an g la tt  Hg-freie O xydationsprodd., aus I 
auch etwas organ. //g-V erbindungen. Die E inw . von sd. 2% ig . HgO -(--Eisessig (Verf. A) 
oder besser von H g(C 02CH3)2 (Verf. B) auf die gleiche Menge I g ib t bis zu 82—98%  II u.
1—1,5 Dihydrodianthrachinonylquecksilber (III), bei höheren Konzz. auch Anthrachinon (IV) 
u. Dianlhron (V), bei längerem  (6— 12std.) E rh itzen  auch Phthalsäureanhydrid  u . Phlha- 
Hd, bei 130—140° u n te r D ruck aber n u r 90%  II u. 6 IV. Aus III entstehen m it konz. 
HCl I u. II, in Oleumlsg. m it Cl2 ms-Dichloranthron (VI). — Gleiche Mengen I u. H g S 0 4 in 
konz. H2S 0 4 (Verf..C) geben bei 50—70° 60%  II, 14 IV u. 8 (a ls l  berechnet) bzw. 35% 
rns-Anlhronmercurioxysulfat (saures Hydroanlhrachinonylmercurisulfat), das C r0 3 in 
IV, L u ft-0 2 +  H 2S 0 4 oder bloßes E rh itzen  in II u. IV, KC103 in IV u. VI, K J  -j- A. 
in I, II u. III, K M n04 +  N aO H  in IV u. V überführt. — II g ib t nach Verf. B u. C n u r IV 
u. V. Hg-(I)-Salze in H 2S 0 4 verhindern die I-O xydation  zu II.

V e r s u c h e :  V erf.A : Man kocht je  1 Teil Ahthron  (I) u. HgO in 60 Teilen E is
essig bei 118°, w äscht den heiß filtrierten  N d. m it heißem Eisessig u. löst das Hg 15 S tdn . 
mit 30% ig. H N O j heraus; Dihydrodianlhrachinonyl-Hg  (III), C28H 180 2H g, aus obigem 
Filtrat Dihydrodianlhron (II), C28H ]80 2, K rystalle  aus Eisessig u. Bzl., F . 256°; A us
beute nach 6 S tdn . 82,5%  II u. 47,3 III (als I berechnet), nach 12 S tdn . 85,7 II u . 73,4 III.
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Analoge R k. in  25 Teilen Eisessig g ib t 0,026 III u. aus der M utterlauge 0,7 Teile gelber 
K rystalle , hieraus (nach E x trak tio n  m it Aceton) aus Eisessig Dianthron, C28H10O2, Dun
keln bei 300°, kein Schmelzen bei 390°; identifiziert m it Zn Eisessig als Dianlhranol, 
leuchtendgelbe N adeln, F . 229,5°, u . dieses m it Eisessig als Diacelat, gelbe N adeln aus A., 
F . 273,5°. — Verf. B: M m  erh itz t je  5 (Teile) I  u. H g(C 02CH3)2 in  250 Eisessig bei 
115—118°; A usbeute nach 1 Stde. 3,75 II, 1,1 -Anthrachinon (IV), 0,15 V u. 0,075 III, 
nach 4 S tdn. 4,8 II, S puren  IV, 0,07 V u. 0,06 III; bei Al-Zusatz n u r 0,6 II u. 0,1 III. — 
III: gelb, am orph, lösl. n u r in konz. H 2S 0 4, die es beim E rw ärm en teilweise zers. (H gS04- 
B ldg.); in 40% ig. N aO H  nur D unkeln, kein Lösen. Beim 3std . K ochen m it 15% ig. HCl 
in  Ggw. von Alizarinfil sublim iert HgCl2; im R ückstand Spuren von organ. Hg-Verb. u. 
e tw as I +  II. 3/iS td . Cl2-E inleiten in  eine Lsg. von III in 5% ig . Oleum bei höchstens 15° 
(G ießen auf Eis), g ib t neben HgCI2 ms-Dichloranlhron (VI), gelbe K ry sta lleau s A., F. 131,5° 
(I in  A. oder Aceton g ib t m it HgCl2 lediglich bis zu 15% II). — Verf. C: Man erhitzt 
je  1 Teil I u. H gS 04 in  konz. H 2S 0 4 2 Stdn. bei 50—60°, g ieß t in  W. u. zieht das Rohprod. 
m it Chlf. aus; im R ückstand 0,3 Teile ms-Anlhronmercurioxysulfal (VII), C14H 10O5SHg; 
beim E xtrahieren  des Chlf. lösl. P rod. m it Bzl. bleiben ungelöst, 0,6 Teile II, F. 255—257°; 
beim Lösen des benzollösl. Prod. in Aceton verbleiben 0,14 Teile IV +  II; aus der Lsg. 
0,16 IV -f- I. Bei 60—80° ste ig t die A usbeute von VII auf 0,7, durch V erkohlung aber auch 
die Isolierschwierigkeit; bei 40—50° ste ig t die A usbeute der IV-Gemische au f je  0,4, fällt 
d ie von II auf 0,12 u. von VII auf 0. Die G esam tausbeute an  O xydationsprodd. steigt von 
88%  bei 70—80° auf 98,5 bei 40—50°. — Analoge Einw . auf II g ib t lediglich 0,4 Teile IV 
(aus dem Acetonauszug) u. 0,6 V (aus dem R ückstand  durch B enzolextraktion). — VII, 
grau  am orph, unschm elzbar, lösl. n u r in konz. H ,S 0 4, g ib t m it C r0 3 +  H 2S 0 4 bei 50° 
nach 30 Min. 85,3%  IV. 6std . L uftdurchblasen bei 50—60° g ib t aus 1 Teil VII in konz. 
H 2S 0 4 durch B enzolextraktion etw as IV ; im R ückstand 0,27 Teile II. Eine sd. Suspension 
von 3 Teilen VII, Glycerin u. Eisessig in HCl (D. 1,19), 4,5 S tdn. m it 5%  ig. KC10, 
verrührt, m it W. verd. u. nach  15—18 S td n . m it A. ex trah ie rt, g ib t 0,9 Teile VI +  etwas
IV. D urch 6 s td . K ochen von 4 Teilen VII, Alizarinöl u . 10% ig. alkoh. K J  neben III, 
0,6 Teile I (aus der alkoh. Lsg.) u. 1 Teil II (aus dem Chloroformauszug des Rückstands). 
In  10% ig. N aOH  suspendiertes VII g ib t m it 0 ,ln  K M n04 bei 20—50° nach 15 Stdn. IV 
u . Spuren V. (TKypnaji Oömeü Xhm hh [ J . allg. Chem.] 18. (80.) 757—66. A pril 1948. 
Moskau, Chem.-technolog. M endelejew -Inst., Labor, fü r Farbstoffe.) 391.2792

W. W . Koslow, Untersuchungen in  der Anthrachinonreihe. IX . M itt. Über die Wirkung 
von Sulfoniermitteln a u f quecksilberhaltige Anthronverbindungen. (V III . 'v g l. vorst. Ref.) 
E s en tstehen  m s-Anlhronsu’fonsäure (I) neben a-Anlhrachinonsulfonsäure (II) u. ß-Anthra- 
chinonsulfonsäure (III) sowie Dihydrodianlhron (IV) neben Anthrachinon  (V) u. Dianthron. 
K onz. H 2S 04 u. 5% ig . Oleum sind bei niedriger Temp. wenig w irksam . M o n o h y d r a t  gibt 
m it ms-Änthronmercurioxysulfat (VI) bei 70— 100° n u r wenig IV u. V; 10—2 0 % ig. Oleum 
aber w andelt VI bei 70° völlig um, hauptsächlich  zu I u. IV; bei höherer Temp. gibt 
Oleum IV, C1S03H I als H aup tp roduk t. Aus Dihydrodianlhron-Hg en tsteh  sn m it Oleum 
neben I hauptsächlich  IV u. VII, ferner V durch O xydation der Hg-Verbb. sowie aus I 
gem äß Schema I IV +  V +  III (wie ein V ers. m it Oleum bewies). In  Ggw. von Hg 
g ib t V m it Oleum II, m it C1S03H  III.

V e r s u c h e :  Sulfonieren von m s-Anlhronmercurioxy sulfat (VI) 1. durch ls td . Er
h itzen  m it M onohydrat bei 100°, A usbeute aus dem  in W . Unlöslichen m it Bzl. oder 
besser Chlf. 11% Dihydrodianthron (IV) u. Spuren Anthrachinon  (V); im R ückstand 87% 
VII; 2. durch 3 std . E rh itzen  m it 20%  ig. Oleum bei 70°, A usbeute aus der m it Soda neu
tralisierten Lsg. 55%  ms-Anlhronsulfonsäure (I), aus dem in Soda Unlöslichen m it Chlf- 
35%  IV u. 5 V; 3.' analog bei 135°, A usbeute aus der Sodalsg. 5%  I u. 9%  a-Anthrachinon- 
sulfonsäure (II) (isoliert m it HOC1 als a-Chloranthrachinon), aus dem  C hlf.-E xtrakt 82% IV, 
Spuren V u. D ianthron ; im R est K ohle; 4. bei 3 s td . E rh itzen  m it C1S03H bei 135° (150°?), 
A usbeute 76%  I u. Spuren ß-Anlhrachinonsulfonsäure, 12% IV u . 2%  V; an der Gefäß
w and HgCl2. — Sulfonieren von Dihydroanthron-Hg durch l s td .  E rh itzen  m it 20% ig- 
Oleum bei 70°, A usbeute aus der Sodalsg. 10% I u. Spuren II, aus dem Chlf.-Extrakt 
m it Bzl. 45%  IV u. 8%  V, aus dem  Unlöslichen 40%  VI; im  R ückstand  S u. Hg. — Sul
fonieren von I  durch  3 std . E rh itzen  von 5 g I m it 2 0 % ig. Oleum bei 135°, Ausbeute aus 
der Sodalsg. m it HOC10,3 g ß-Chloranthrachinon, aus dem in W. Unlöslichen m it CH3C02H 
u. Bzl. 3 g IV u. 0,8 V. (JK ypnaji Oömeü X h m h h  [J . allg. Chem.] 18. (80.) 8 9 1 -9 5 . Mai
1948. M oskau, Chemo-technolog. M endelejew-Inst., Labor, für Farbstoffe.) 391.279-

W . W . Koslow, Untersuchungen in der Anthrachinonreihe. X I. M itt. über einige 
a- und ß-quecksilberenthaltende Anthrachinonverbindungen. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurde 
nach der D iazom eth. vonNESSMEJANOW salzsaures a-A nthrachinonyl-H g hergestellt. Eine 
Ü berführung diesferVerb. in  schwefelsaures a-A nthrachinonyl-H g ist sowohl überOxyaryl-
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Hg als auch durch direkte Einw . von Oleum in der K älte  möglich. Die D arst. von a.a'- 
bzw. /?.0 '-D ianthrachinonyl-H g erfolgt sowohl nach den üblichen M ethoden als auch 
durch Zers, von beständigen D iazoverbb. entsprechender Ä m inoanthrachinone m it 
warmem, m it H g-Salzen g esä tt. H 2S 0 4-M onohydrat.

V e r s u c h e :  a-Anthrachinonyl-HgCl (I), C14H ,0 2-HgCl, durch Zers, des Doppel
salzes C14H ,0 2N2Cl-HgCl2 (II) in Ggw. von C u-Spänen, hellgelbes feines Pulver, F . 320 
bis 322°. — a-Anthrachinonyl-HgOH, CI4H70 2H g 0 H , durch K ochen von I  m it alkoh. 
KOH-Lösung. — a.a'-Dianthrachinonyl-Hg, (C14H ,0 2)2-Hg, durch Zers, von II  in Aceton- 
lsg. in Ggw. vpn Cu-Bronze oder durch B ehandlung von I  m it einigen Tropfen A m yl
alkohol in Pyridinlsg. in Ggw. von Cu-Bronze, feine N adeln, F . 275—277°. — ß.ß'-D i- 
anthrachinonyl-IJg, (C14H ,0 2),-H g , durch E rw ärm en von ß-A nthrachinonyldiazonium - 
salz m it HgO in H 2S 04-M onohydrat, feine K rystalle aus Pyridin, F . 365°. (IKypnaji 
06 meii Xhm hh [J . allg. Chem.] 18. (80.) 1376—85. Ju li 1948. Moskau, Chem.-technolog. 
Mendelejew-Inst., Labor, fü r Farbstoffe.) 199.2792

Ng. Ph. Buu-Hol und Nguyen Hoän, Untersuchungen in der Thiophenreihe. 2. Mitt. 
Über einige Säuren und Ketone in  der Thiophenreihe und ihre Derivate. (I. vgl. C. 1949.
II. 757) Im  R ahm en ih rer ü n te rss . über die Eigg. von biol. w ichtigen V erbb., bei denen 
Benzolkerne durch Thiophenkerne e rse tz t sind, haben  Vff. D erivv. der 2-Thenoesäure (I) 
u. analoger V erbb. dargestellt. Die beste Meth. zur D arst. größerer Mengen an  I is t die 
Oxydation von 2-Acelolhienon (V) m it H ypobrom itlsg., in gleicher Weise w urden die 
5-Broin-2-lhenoesäure(II), die 5-Methyl-2-thenoesäurc (III) u. die 3-Afelhyl-2-thenoesäure (IV) 
erhalten. Das I  entsprechende Säurechlorid (Ia) besitz t eine R eaktionsfähigkeit, die 
zwischen der des Benzoylchlorids u. des 2-Furoylchlorids (IX) liegt. D urch W . w ird es 
sehr langsam angegriffen. Die tränenerregende W rkg. ste ig t in der Reihenfolge C6H5- 
C0C1 <  I a  <  IX . D urch R k. der 3 Chloride m it verschied. A minen w urden eine Reihe 
substituierter Säuream ide dargestellt, die physikal. K onstan ten  der isologen V erbb. liegen 
hier n ich t nahe beieinander. Von einigen I-Am iden aus konnten kom binierte, N- u. 
S-haltige H eterocyclen gewonnen werden, so aus N.N'-Dithenoyl-o-phenylendiamin  (X) 
durch E rh itzen  m it M ineralsäure 2-(2'-Thienyl)-benzimidazol (XI), aus N -(2'-Thenoyl)- 
o-aminodiphenyl (XII) m it ZnCl2 9-(2'-Thienyl)-phenanthridin (X III). Die in  der Benzol
reihe mögliche Synth . solcher Verbb. aus den Säuren u. Aminen m it ZnCl2 gelingt bei I 
wegen starker D ecarboxylierung n u r m it schlechten A usbeuten, bei der1 2-Furoesäure ist 
sie aus dem gleichen G rund n ich t durchzuführen. — Auch bei der FRIEDBL-CRAFTS-Rk. 
mit arom at. K W -stoffen liegt die R eaktionsfähigkeit von I a  zwischen der von C6H6COCi 
u. IX. Eigg. der so gewonnenen K etone werden beschrieben, das 3-(2’-Thenoyl)-2.5-di- 
melhylthiophen (XIV) unterlieg t wie auch andere Verbb. dieser R eihe der E l b s -R L .  
verliert also beim E rh itzen  am  R ückfluß W ., V ff. verm uten  h ier eine Cyclisierung u n te r 
Bldg. von Methyldithiophenobenzol (XV). D urch R k. der Thienylketone m it CeH 5CH2MgCl 
u._ D ehydratation  s te l'ten  Vff. Phenylth ienyläthy lene dar, die Östrogene W rkg. zeigen 
könnten — M it Organom agnesium derivv. von Pyrro l u . Indo l reag iert I a  u n te r B ldg, 
won K etonen W ährend C,HSC0C1 bei dieser ODDO-Rk. verhältn ism äß 'g  langsam  sich 
umsetzt, erfolgt be' I a  schon teilweise V erharzung; bei IX  en tstehen auch bei 15° fast nu r 
Harze. D 'e Eigg. der gebildeten K etone sind ähnlich denen der isosteren B enzoiden w . ;  
sie zeigen eine intensive H alochrom ie m it H 2S 0 4. — 5-Brom-2-acetothienon (VI) als Aus- 
gangsprod. der Synth . von I I  w urde aus 2-Brom thiophen nach F R IE D E L -C r a f t s  in  CS. 
be: Ggw. von SnCl4 dargestellt, in gleicher W e!se konnten auch die höheren Homologen 
erhalten werden. M it den Chloriden von II  (H a), I I I  ( l i la )  u. IV (IVa) w urden die gleichen 
Rkk. durchgeführt wie bei I a .  — R k. von 5-Methyl-2-acetothienon (VII) u. 3-Melhyl- 
2-acetothienon (V III) m it Isa tin  u . analogenVerbb. u n te r den Bedingungen der P f i t z i n g e R -  
Rk. fü h rt zu substitu ierten  C inchoninsäuren, die beim E rh itzen  entw eder zu den en t
sprechenden C hinoünderivv. decarboxyliert w erden oder in substitu ierte  4-Oxycliinoline 
übergehen. — D urch B rom ierung von 2.5-Dimethyl-3-thenoesäure (XVI) entstehen die 
entsprechenden 4-B rom verbb., die K ernstellung des Br beweisen Vff. durch  die B eständig
keit der Verb. auch gegen heiße wss. K O H . Homologe Verbb. von XVI w urden au s den
2.5-Dimethy!-3-acyltkiophenen nach derWiLLGERODT-KlNDLER-Rk. dargestellt, -während 
me 2-Acylthiophene u n te r den R eaktionsbedingungen unbeständ ig .sind . D anach besitz t 
die 3-Stellung beim Thiophen m ehr benzoiden C harakter als die 2-Stellung. — Die Chlor
methylierung von 2.5-Thioxen fü h rt nu r zum geringen Teil zu 2.5-Dtmelhyl-3-chlormethyl- 
thiophen, das zu XVI um gew andelt werden k önn te ; in  der H auptsache en ts teh t bei der 
Rk. Di-(2.5-dimelhylthienyl-3)-methan.

V e r s u c h e :  V, aus Thiophen u. CH3C0C1 in CS, in  K ältem ischung m it A1C13. — 
L aus V u. gek ü h 'te r N aO Br-Lsg., aus W ., F . 128-129"°; Ia .  aus I  m it S0C12, K p . 201° 
tränenreizend, unbeständig  am  L icht. — Die Amide von I w urden durch Zutropfen von
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I a  zu einer gekühlten Lsg. des A m ins in wasserfreiem Pyrid in  u n te r R ühren  dargestellt: 
N-2-Th'enoyl-p-toHidin, C ^H ^O N S. Prism en aus M ethanol, P . 168°; N-2-Thenoyl- 
m-loluidin, Cl2H n ONS. Nadeln ausM ethanol, F . 195°; N-2-Thenoyl-o-toluidin, C ^H nO N S., 
N adeln aus M ethanol, F . 132°; N-2-Thtnoyl-m-chloranilin. Cn H 8ONSCl, Nadeln aus 
M ethanol, F . 139°; N-2-Furoyl-m-chloran<lin, CUH 80 2NC1, analog aus IX, N adeln.aus W., 
F . 116°. — N-2-Thenoyl-p-chloranilin, Cu H 8ONSC1, N adeln aus M ethanol, F . 164°; 
N-2-Furoyl-p-chloranilin, N adeln aus M ethanol, F . 146°; N  -2-Thenoyl-p-xylidin, C ^H ^- 
ONS, N adeln aus A., F . 146°; N -2-F uroyl-p-xylidin, Cl3H 130 2N, N adeln aus Methanol, 
F . 89°; N-2-Thenoyl-o-xylidin, C]3H l3ONS, N adeln aus M ethanol, F . 143°; N-Bem oyl- 
o-xylidin, C1SH 160 N , N adeln, "F. 185°; N-2-Furoyl-o-xyl’din, C13H J30 2N , N adeln aus 
M ethanol. F. 97°; N-2-Thenoyl-vic.-o-xylidin, Cl3H ,3ONS, N adeln aus M ethanol, F . 152°; 
N -ßenzoyl-vic.-o-xylidin, N adeln aus M ethanol, F. 138°; N-2-Furoyl-vic.-o-xylidin, 
C,3H 130 2N, N adeln aus M ethanol, F . 118°; N -2-Thenoyl-asym m .-m -xylidin, Cl3H J30NS, 
N adeln aus M ethanol, F . 132°; N-2-Furoijl-anymm .-m -xylidin, C_3H 130 2N, N adeln aus 
M ethanol, F . 96°; N-2-Thenoyl-vir.-rn-xylidin, CI3H l3ONS, N adeln aus M ethanol, F . 139°; 
N-2-Furoyl-vic.-m-xylidin, C,SH 1; 0 2N, N adeln aus M ethanol. F . 101°; N-2-Thenoyl- 
o-aminodiphenyl (XII), C ^H ^O N S, K p.40 > 280°, N adeln aus M ethanol, F . 80°; N-2-Furoyl-
o-aminodiphenyl, C17H M0 2N, K p .;1 260°, N adeln aus M ethanol, F. 76°; N-2-Thenoyl- 
a-naphlhylamin, C15H n ONS, N adeln aus M ethanol, F . 210°; N-2-Furoyc-a-naphthylamin, 
CjjHijOj.N, Prism en aus A., F . 151— 152°: N -2-Thenoyl-ß-naphthylam in, Ct5H i ;0NS, 
N adeln aus A., F . 194°; N-2-Furoyl-ß-naphlhylam in. C15H n O..N, N adeln aus A., F. 152 
bis 153°; N-2-Thenoyl-p-am inodiphenyl, Ci7H ):iONS, N adeln aus A., F . 203°; N-2-Furoyl- 
p-aminodiphenyl, Cl;H 1:)0 2N, Prism en aus M ethanol, F . 168° (Zers.); N-2'-Thrnoylamino-
5-acenaphlhen, C]7H l3ONS, N adeln aus A., F . 162°; N -2-Furoylam ino-5 ar.enaphthen, 
C17H 130 2N, gelbe N adeln aus A., F . 145°; p-2-Thenoylaniinoacelanilid, Ci3H J2OiN2S, 
N adeln aus M ethanol, F . 245°; p-Benzoylaminoacetanilid, Ct5H 140 2N2, Prism en aus A., 
F . 237—238°; p-Furoylaminoacetanilid, Ci3B i20 3N2, N adeln aus M ethanol, F . 215°; 
N -2’-Thenoylamino-2-fluoren, C yH ^O N S, gelbe Prism en aus A., F . 218—219°: N .N '-B i- 
[2-thenoyl]-benzidin, C22H 180 2N 2S2, N adeln, F . > 315°; N  .N ’-£)i-[2-furoyl]-benzidin, 
C22H 180 4N 2, N adeln, F . > 310°; N.N'-Dr-[2-thenoyl]-o-phenylendiamin  (X), C18H 120 2N2S2, 
N adeln aus Essigsäure, F . 266° (Z ers.); N.N'-Di-[2-lhenoyl]-m-toluylendiamin, C17H 140 2N2S2 
N adeln aus M ethanol, F . 209—210°; N.N'-Di-[2-furoyl]-m-loluylendiamin, Ci7H 140 4N2, 
Nadeln aus A., F. 193°; ß-2-Thenoylphm ylhydrazin, Cu H i0ON2S, N adeln aus A., F. 177 
bis 178°: ß-2-Furoylphenylhydrazin, gelbe N adeln, F . 144°. — 2-[2'-Thienyl]-benzimidazol 
(XI), Cn H sN2S, beim  E rh itzen  von X im V akuum  auf 250—260° oder m it konz HCl unter 
D ruck un ter A bspaltung von I, gelbe N adeln aus Essigsäure, F . > 280° (Zers.), Eigg. 
ähnlich dem 2-Phenylbenzim idazol. — 9-[2'-Thienyl]-phenanthridin  (XIII), durch 18std. 
E rh itzen  von XII m it ZnCl2 au f 240°, gelbes ö l  m it T abakgerueh; P ikra t, C^HuNS- 
C8H 30 7N3, gelbe N adeln aus N itrobenzol, F . ~ 2 1 5 °  (Zers.); Chlorhydrat, N adeln aus A., 
Zers. ~ 2 0 0 °  un ter Sublimieren. — 10-{2-TbienyV-3.4-be.nzacridin, aus N-ß-Phenyl- 
naphthvlam in, I u. ZnCl2 bei 240—250° in  schlechter A usbeute, K p .«  290°; Pikrat, 
C21H 13N S-C8H30 7N3, gelbe N adeln aus Chlorbenzol, F . 237—238° (Zers.). — 9-\2-Furyl]- 
phenanthrtdin, analog wie XIII; P ikra t, C17H 110 N -C eH 30 7N3, gelbe N adeln aus Xylol, 
F . 2 2 5 -2 2 7 °  (Zers.); Chlorhydrat, N adeln aus W ., F . 2 2 5 -2 2 6 °  (Zeis.l. — 4-[2’-TUnoyl)- 
diphenyl (XVII), C17H i2OS. aus D iphenyl u. Ia  in CS2 m it A1CI3, K p .13 255—260°, Nadeln 
aus A., F . 106°;a-Phenyl-ß-[2-lhienyl]-ß-xenyläthylen, C24H lsS, aus XVII m it C„H3CH2MgCl 
in  Ae. u . D ehydrata tion  des gebildeten Carbinols m it w asserfreier HCOOH, K p-u  290 
bis 295°, aus A .-B zl., F. 113°. — l-[2'-Thenoyl}-2-mcthylnaphlhalin, C18H 12OS, aus Ia 
u. ß-M ethylnaphthalin, K p .l3 235—236°; l-[2'-Thenoyl]-2.3-dimethylnaphthalin, Ci7H14OS, 
aus Ia  u. 2 .3-D im ethylnaphthalin. K p .13 258°, Prism en aus A., F . 91°; 2-[2'-Thenoyl]- 
fluoren, ClsH l2OS aus Ia  u. F luoren, K p.]3 270—278°, N adeln aus A .-B zl., F. 117 ; 
2-[2'-Thenoyl]-~fluorenon,ClsH 10O2S, aus der voist. Verb. durch E rh itzen  m it N a2Cr20 7 in 
Essigsäure, gelbe N adeln, F . 188°, sublim ierbar, v io lettro te  Färbung m it B 2$ 0 4. —• 
2.2'-Dithienylketen, aus l a u .  Thiophen in CS2 m it SnCl4 bei 0°, K p .ls 198—202°; a-Phenyl- 
ß.ß-di-[2-thienyl]-älhylen, C^H^S..;, aus der vorst. Verb. m it C6H5CH.MgCl u. nachfolgende 
D ehydratation  m it HCOOH, 'K p .l3 225—230°. — 3 -[2 '-ThenoyIP2 .5 -dimethyUhiophen 

(XIV), Cu H lnOS2, aus Ia  in CS2 u. 2.5-Thioxen m it AICI3, K p :u  1»9 bis 
190°, N adeln aus A., F . 77°, orange Färbung  m it H 2S 04. Beim Erhitzen 
vonXIV am  R ückfluß en ts teh t u n te r W asserabspaltung Verb. XV (■)> 
K p .ls 230—240°, gelbgrüne F ärbung  m it H 2S 0 4. — Phenyl-ßlß-ilm - 
nyl]-ß-3-[2.5-dimelhyllhienyl)-äthylen, C18H !6S2, aus XIV durch RK- 
m it CeH3CH2MgCl u. nachfolgende D ehydratation  m it HCOUH, 

i.uw—236°, Prism en aus A., F. 85°. — 2-[2'-Thenoyl]-pyrrol (XVIII), C9H7UAb, 
aus Ia  u. der Mg-Verb. des Pyrrols (aus P yrro l m it C2H3MgBr in  Ae.), K p .23 208 21 ,
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gelbe K rystalle  aus A., F. 75°, unbeständig an  der L uft u . im Lieht, m it H 2S 0 4 gelbe 
Färbung. — 3-[2'-Thenoyl]-indol, Ci3H 9ONS, analog wie XVII aus Indol, gelbe Nadeln aus 
Methanol, F . 181°, orange Färbung m it H2S0.,; 3-[2'-Thenoyl\-l-methyUndol, Cu H n ONS, 
aus der vorst. Verb. in Aceton m it K O H  u. D im ethylsulfat, gelbe Prism en aus M ethanol, 
F. 145°. — 3-\2'-Furoyl]-indol, C13H 90 2N, analog wie XVIII m it IX u. Indol, gelbe Nadeln 
aus M ethanol. F . 163°, orange Färbung m it H 2S 0 4; 3-[2'-Furoyl]-l-methylindol, Cl4H u 0 2N, 
gelbe N adeln aus M ethanol, F. 128°. — 5-Brom-2-acetolhicnon (VI), aus 2-Brom thiophen 
u. CH3C0C1 in CS2 m it A1C13; 5-Brom-2-thenoesäure (II), aus VI analog wie I, aus verd. 
Methanol, F. 142°; Chlorid (Ila), C6H 2OSClBr, aus II m it SOCl2, K p .„  126—130°, N adeln 
aus Ligroin, F. 41—42°; 5-Brom-2-lhenamid, C6H4ONSBr, aus I l a  m it konz. N H 3, N adeln 
aus verd. A., F . 163°. — N-[5-Brom-2-lkenoyl\-m-chloranilin, Cu H,ONSCIBr, Prism en, 
F. 156°; N-[5-Brom-2-lhenoyl]-p-chloranilin, Cu H7ONSClBr, Nadeln, F. 193°; N-[5-Brom- 
2-thenoyl]-vic.-o-xylidin, Cl3H 120N S B r, F . 162— 163°; N-[5-Brom-2-lhenoyl]-<x-naphthyl- 
amin, C,5H ,0ONSBr. F . 172°; N-[5-Bro?n-2-lhcnoyl]-ß-naphthylamin, ClsH 10ONSBr, 
F. 210°; N-[5-Brom-2-thenoyl]-p-aminodiphenyl, C17H 12ONSBr, F . 235—236°; N-[5-Brom- 
2-thenoyl}-amino-p-acelanilid/  C18H n 0 2N2SBr, F . 300°; ß-[5-Brom-2-thenoyl]-phenylhydr- 
azin, Ou H 9ON2SBr, zers. sich in der W ärme, F . ~ 1 7 9 °; N.N'-Di-\5-brom-2-thenoyl]-
0-phenylendiamin, Ci6H l0O?N ,S2Br2, F . 302—303°, zers. sich beim E rh itzen  zu II u. dem 
XI entsprechenden Benzimidazol. — 5-Brom-2-propiothienon, C,H7OSBr, analog wie VI 
mit C2HsCOC1, K p .13142°, B lä ttchen  aus A., F . 57°; 5-Brom-2-n-butyrothienon, CsH 9OSBr, 
K p.I;1 155°, B lättchen  aus A., F . 38—39°; 5-Brom-2-caprolhienon, C10H l3OSBr, K p .14179 
bis 180°, aus A. oder Ligroin, F. 42°, rasch veränderlich an der L uft u. im L ich t; 5-Brom- 
2-benzoyllhiophen, Cu H ,O SBr, auch aus 2-Benzoylthiophen durch vorsichtige B rom ierung;
5-Brom-2-phenacelylthiophen (XIX), C[2H 9OSBr, schwach gelbe N adeln aus PAe., F . 72°; 
Phenyl-2-[5-bromlhienyl]-dikelon (XIXa), C12H70 2SBr, aus XIX m it S e0 2 in A cetanhydrid, 
gelbe N adeln .aus M ethanol, F . 45—46°, gelbbraune Färbung  m it H 2S 0 4; 2-Phenyl- 
3{2')-{5'-bromthicnyl]-chinoxalin, C18H u N2SBr, aus X IXa m it o-Phenylend am  n in sd . A., 
gelbes Pulver aus M ethanol, F. 122°, violette Färbung m it H 2S 0 4; 2-Phenyl-3 (2')-[5'-brom- 
thimyl]-5.6.7.8-dibenzochinoxalin, C25H 15N2SBr, aus XIXa m it 9.10-D iam inophenanthren- 
chlorhydrat u. N a-A cetat in sd. A., gelbe N adeln aus A., F .'221°, m it H 2S 0 4 blau. — 5.5'-D i- 
brom-2.2'-dithienylkcton, C9H4OS2B r2, aus I la  m it Brom thiophen in CS2 u. A1C13, K p .ls 235 
bis 239°, N adeln aus A ., F . 119°. Analog wurden dargestellt; 5-Bromthienyl-2.3'-[2'.5'-di- 
methylthienyl]-kelon, Cu H 0OS2Br, K p .lt  2 1 1 -2 1 4 ° , N adeln aus A., F . 69°; 2-{5'-Brom- 
thenoyl]-fluoren, CISH n OSBr, K p .13 - 2 8 0 ° ,  aus Toluol, F . 143°, m it H 2S 0 4 b lu tro t; 
2-[5'-Brumthenoyl]-fluorenon, Cj9H 90 2SBr, aus der vorst. Verb. m it N a2Cr20 7 in sd. Essig
säure, Nadeln, F . 195°, m it H 2S 04 rotorange. — 2-[5'-Brom-2'-lhenoyl]-pyrrol, C9H 60N S B r, 
analog wie XVIII m it Ha, B lättchen  aus A., F . 124°, w ird im Licht u . an  der L uft schnell 
schwarz, m it H2S 0 4 gelbgrün; 3-[5'-Brom-2'-lhenoyl]-indol, Cl3H 8ONSBr, gelbe B lä ttchen  
aus Methanol, F . 213°, m it H 2S 0 4 intensiv gelb. — 5 -Mclkyl-2-acetothienon (VII), aus 
2-Thiotolen analog wie V, K p. 225°; 5-Methyl-2-thenoesäure (III), analog wie I, Chlorid ( l ila )  
Kp. 225—226°. — Die substitu ierten  Amide von III können zur Identifizierung Von 
Aminen dienen, sie haben hohe F F . u. krystallisieren g u t: N-[5-Methyl-2-thenoyl]-p-amino- 
phenylsulfamid, C1,H 120 3N2S2, B lättchen , F . -2 9 4 °  (Zers.); N-[5-Methyl-2-thenoyl]-
6-naphlhylamin, C16H 13ONS, Nadeln aus M ethanol, F . 192°. — 5.5'-Dimelhyl-2.2'-dithienyl- 
kelon, Cn H 10OS2, aus Thiotolen u. l i l a ,  K p.13 218—220°, B lä ttchen  aus M ethanol, F . 53°, 
mit H2S 04 gelb; 5'-Methyl-2-thenoyl-4-diphenyl, aus l i l a  u. D iphenyl, K p .15 294—295°, 
gelbe K rystalle aus A., F . 95°, m it H 2S 0 4 gelb; a-Phenyl-ß 2-[5-methylthienyl]-ß-xenyl- 
alhylen, C25H 20S, aus der vorst. Verb. m it C„H5CH2MgCl u. nachfolgender D ehydratation  
mit HCOOH, K p.13 > 300°, aus A .-A ceton, F . 90°, m it H2S 0 4 b lu tro t; 5'-Methyl-2'-thenoyl-
2-Jluoren, CwH l40 S , aus Fluoren u. l i la ,  K p.13 3 0 3 -3 0 4 ° , aus A., F . 105°, m it H 2S 0 4 
fotorange; 5'-Methyl-2'-thenoyl-2~Jluorenonf Ci9Hi*>02S, aus der vorst. V erb. m it N a2Cr20 7 
m sd. Essigsäure, aus A .-B zl. gelbe N adeln, F . 186°, m it H 2S 04 b raunro t. — 3-{5-Melhyl-
1-lhmoyl]-indol, Cu H n 0N S , aus Indo l u. l i la ,  gelbe N adeln aus M ethanol, F . 226 bis 
■«7° (Zers.), m it H 2S 0 4 intensiv gelb. — 3 -Methyl-2 -acelothienon (VIII), aus 3-Thiotolen 
“ •C ^C O C l m it SnCl4 in CS2, K p. 212°; 3-Melhylthenoesäure (IV), analog wie I ;  Chlorid 
Hva), Kp. 216—217°. — N-[3-Methyl-2-thenoyl)-a-naphlhylamin, C1GH 13ONS, rosa N adeln 
aus Methanol, F. 137°; N-[3-ifethyl-2-thenoyl]-p-aminodiphenyl, C18H 15ONS, N adeln aus 
xr’f ■> N~[3-Methyl-2-lhenoyl]-ß-naphlhylamin, Ci6H 13ONS, N adeln aus A.!, F . 115°;
H 3 -M eikyl-2-thenoyl]-p-loluidin, C «H ^O N S , N adeln aus M ethanol, F . 91°; N-[3-Melhyl-

Jenoyh]-amino-p-acelanilid, C14H u O.,N„S, N adeln aus A ., F . 185— 186°; N-[3-Methyl- 
rr^oylbp -an iinophenyisu ifan iid , C12H ,;0 3N2S2, N adeln aus A. oder Essigsäure, F . 260 
b a  261°. -  3'-Melhyl-2'-lhenoyl-4-diphenyl, C18H140 S , aus IVa u. D iphenyl, K p .l3 274°, 
m attchen aus A .-B zl., F . 123°. Daneben wird gebildet Di-[3'-Methyl-2'-thenoyl]-p.p -di- 
P ^nyl, C24H 130 2S2, K p .18 > 320°, aus Toluol, F . 175°; 3'-Melhyl-2’-thenoyl-2-fluoren,
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C „ H m0 S , aus IV a u. Fluoren, K p .13 299—300°, bleibt leicht harzig, aus A .-B zl., F . 89°, 
m it H 2S 0 4 orange; 3’-Melhyl-2'-lhenoyl-2-jluorenon, C19H ,20 ,S , aus der vorst. Verb. mit 
N a2Cr20 ,  in sd. Essigsäure, aus A .-B zl., F . 148°, m it H 2S 0 4 ro tb rau n ; 3-[3'-Melhyl- 
2'-thenoyl}-indol, Ci4H u ONS, analog wie X V III, gelbe N adeln  aus A., F . 165°, m it H 2S04 
gelb. — 2-[3'-Melhyl-2'-lhienyl]-cinchoninsäure (XX), C15H n 0 2N S, aus V III u . Isa tin  mit 
K O H  in A., schwachgelbe N adeln aus A., F . 202° (Zers.). Beim E rh itzen  über den F. 
b ildet sich 2-[3'-Methylthienyl-2’]-chinolin, Cl4H u N S, aus A., F . 51°; P ikra t, gelbe Prismen 
aus A., F . 179°; 2-[3'-Methylthienyl-2’]-7,8-benzocinchoninsäure, C19H 130 2N S, analog wie 
XX m it a-N aphtlüsatin , gelbe N adeln, Zers. 245—247°. — 2-[5'-Methylthienyl-2']-7.8-be»zo- 
cinchoninsäure, C19H 130 2NS, aus VII u. a -N aph th isa tin , gelbe N adeln aus wss. A., F.282 
bis 284°. Beim E rh itzen  über den F . b ildet sich 4-Oxty-2-[5'-methylthienyl-2']-7.8-benzo- 
chinolin, CMH l3ONS, gelbe N adeln aus A., F . 280—282° (Zers.), sublim ierbar. —
2-[5'-Methylthienyl-2']-5.6-benzocinchoninsäure, C19H 130 2NS, aus VII u. /J-Naphth isatin, 
gelbe N adeln aus A., F . 266—268° (Zers.). Die Pyrolyse fü h rt zu 2-[5'-Methylthienyl-2']-
5.6-benzochinolin, C18H l3NS, N adeln aus A., F . 177°, m it H 2S 0 4 gelb. — 4-Brom-2.5-di- 
methyl-3-thenoesäure, aus einer Suspension von XVI in W. m it B r,, aus verd. A., F . 194 
bis 195° (Zers.). — 2.5-Dimethyl-3-thienylessigsäure (XXI), CsH 10O2S, aus 2.5-Dimethyl-
3-acetothienon m it S-Blume u. M orpholin, lange Prism en aus W ., F . 87°, unangenehmer 
G eruch; 2.5-Dimelhyl-3-thienyl-ß-propionsäurc, C9H l20 2S, aus 2.5-Dimethyl-3-propio- 
thienon analog wie XXI, Prism en aus W ., F . 116°; 2.5-Dimethyl-3-thienyl--y-butlersäure,

,R  i  R  =  R ' =  H
jj |  II 1t =  H , R '- =  B r

X  /- C O O H  U I R  =  H , R ' =  CH ,
R ' IV  R  =  C H „ R ' =  H

aus 3-n-Butyroyl-2.5-thioxen analog wie X XI in  geringer A usbeute, F . 55—56°. V gibt 
bei der W lL L G E liO D T -R k . n u r Spuren von 2-Thienylessigsäure. — 2.5-Dimethyl-3-chlor- 
melhylthiophen, C,H9C1S, aus 2.5-Thioxen u. 40%  ig. Form alin in konz. HCl beim Einleiten 
von HCl u n te r E iskühlung, K p .i3 110—115°, w ird an  der L uft u . im L ich t schwarz, tränen
erregend. Als H auptprod . en ts teh t bei der R k. Di-[2.5-Dimethylthienyl-3]-m ethan, 
'Gi3H 16S2, K p .i3 160—165°, N adeln aus A., F. 72°. (Recueil T rav. chim . Pays-Bas 6 8 .5 —33. 
Jan . 1949. Paris, Univ.) 218.2912

Max Coenen, Spaltungsreaklionen an co-Carbonsäure-Derivalen heterocyclischer Basen 
m it aktiver Methylengruppe. Vf. versucht, Amide u. E s te r von ai-Carbonsäuren des 1.3.3- 
Trim ethyl-2-m ethylenindolins (I) u . seines 5-M ethoxyderiv. zu den C arbonsäuren (II) zu 
verseifen, wobei ein Zerfall in  I, C 0 2 u. Amin bzw. Alkohol oder Phenol (III) ein tritt, ein 
Verh., das auch freie C arbam insäuren zeigen. a>-Carbonsäureester, deren E stergruppe nicht 
unm itte lbar durch eine D oppelbindung m it dem heterocycl. Ring-N -A tom  verbunden 
sind, lassen sich dagegen zu I I  verseifen.

* V e r s u c h e :  5-Methoxy-1.3.3-trimelhyl-2-methylenindolin-(o-carbonsäureanilid (IV), 
aus 5-M ethoxy-1.3.3-trim ethyl-2-m ethylenindolin (V) u. C6H 5NCO, w ird 8 Stdn. mit 
alkoh. K O H  gekocht, wobei außer IV, F . 164—165°, 65%  A nilin  gefunden werden; bei 
Verseifung m it m ethanol. 31,5% ig. HCl wie vorst. im H Cl-Strom  en tstehen  neben V 
u. C 02 100% Anilin. — Bis-(1.3.3-lrimethyl-2-melhylcnindolinyl)-kelon, C26H 2gON2, aus I 
u. D iphenylharnstoffclilorid bei 2 % std . Kochen in X ylol, aus Bzl. +  A’ (1 : 1), F . 230
bis 231°. — 5-Methoxy-1.3.3-trimelhyl-2-methylenindolin-(o-carbonsäureester:Athylester(Vn)t
Ci8H 210 3N, aus V u. C hloram eisensäureäthylester (VIII) bei 2 % std . E rh itzen  au f  110—120 
u. Versetzen m it Toluol, blaßgelbe N adeln aus CH30 H , F . 107°; Benzylester (X), C21H !30 3R. 
aus V u. C hloram eisensäurebenzylester wie vorst., blaßgelbe N adeln aus CH3OH, F- 98 
bis 99°, K p .s 220—225°; Phenylester (XI), C20H 21O3N, aus V u . Chlorameisensäurephenyl
ester (XII) bei l s td .  Stehen in Toluol, l s td .  E rhitzen  u. weiterem Zusatz von Toluol, gelbe 
K rystalle  aus CH3OH, F . 1 3 2 -1 3 3 ° ; Methylester (X III), C15H w0 3N, aus XI beim 8std- 
K ochen m it m ethanol. n. HCl, gelbe N adeln aus CH30 H , F. 123— 124°. — 1 .3 .3 -Trimethyl- 
2-methylenindolin-(o-carbonsäureester: Äthylester (XIV), C16H 190 2N, aus I u . V III bei 
3y2std . K ochen in X ylol, gelbe N adeln aus CH3OH, F . 135°; Phenylester (XV), Ci9H i90 2br 
aus I u. X II in Toluol, B lä ttchen  aus Essigester, F . 156—157°, neben einem harzigen 
R ückstand. — VII w ird bei 2 std . Kochen m it m ethanol. K O H  n ich t verändert, bei Sstd. 
Kochen wird eine Mischung von VII u. X III u . wenig C 0 2 nachgewiesen. — X wird bei 
4 std . K ochen m it m ethanol. n. K O H  teilweise zu X III um geestert. X I bildet bei Ssta- 
Kochen m it alkoh. N aOH  neben V II noch V (nachgewiesen m it l-C hlor-2 .4 -dinitro-
naphthalin  als 5-M ethoxy-1.3.3-trimethyl-2-melhylen-w-dinitronaphthalinindolin) u. HL 
X I b ildet bei 3/4std . K ochen m it 20% ig. H 2S 0 4 in einer H 2-A tm osphäre fas t quan tita tn  
(nachgewiesen wie vorst-.) neben C 0 2 u. I I I ;  in der K älte  t r i t t  bei 6 std . Einw. wie vors -

^ R  v  R  =  R ' =  II
VI R  =  H , R ' =  Br : 

y —COCH3 V II R  =  H , R ' =  CHI
K ' s '  _ V III R  =  G H „ R ' =  H
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13,8% ig. Verseifung ein. — XV w ird wie vorst. durch 6 std . K ochen hei 100° q u an tita tiv  
verseift; bei 8 std . K ochen von XI in wss. N H 3 im N H 3-S trom  t r i t t  keine R k. ein, bei 
5std. E rhitzen  im B om benrohr auf 125° bildet sich V. — 1.3.3-Trimethyl-2-methijlen- 
indolin-co-essigsäure, C14H 17Ö2N, aus I u. C hloressigsäureäthylester bei 4 s td . E rhitzen auf 
160° im C 0 2-Strom  u. Verseifen des E sters durch ls td .  Kochen m it m ethanol. N aO H  
u. Fällen m it verd. CH3C 0 2H , rötliches Pulver, F . 123—124° (Zers.). — 5-Methoxy-
1.3.3-trimelhyl-2-methijlenindolin-a>-(a.-cyanacrylsäure), C17H 18Ö3N2, beim E rw ärm en von 
5-Methoxy-1.3.3-tritnethyl-2-methylen-£u-formylindolin m it C yanessigsäureäthylester bei 
Ggw. von Piperidin u. Verseifen des entstandenen Esters, gelbes K rystallpulver, F . 174 
bis 175°. (Chem. Ber. 82. 66—72. Jan . 1949. Farbenfabriken B ayer, W erk U erdingen/Rh. 
H auptlabor.) 374.2988

J. W . Cornforth und H .T .H uang, Synthese eines 4-Cyanoxazols. E ine früher (C. 1948.
I. 678) beschriebene M eth. w urde m it Erfolg zur D arst. von 2-n-Amyl-4-cyanoxazol v e r
wendet: 1-Äthoxyhexylidenaminoacelonitril (I), ClnH 13ON2, heim Aufbewahren äquim ol. 
Mengen von n-Amylcyanid, trocknem  HCl u. troeknem  A. bei 0° u . Schütteln  des e n t
standenen H exim inoäthylesters m it A m inoacetonitrilhydrochlorid in W ., K p.0)1570—71°. 
— a-[l-Äthoxyhexylidenamino]-ß-oxyacrylsäurenilril (II), Cn H 180 2N2, das K -Salz en ts teh t 
bei der Umsetzung von I m it K -Ä thylat u. A m eisensäureäthylester bei — 10°, blaßgelb. — 
a-[a-Äthoxyhexylidenamino\-fl-benzoyloxyacrylsäu7PnitrU, C18H 220 3N2, ö l .  — 5-Amino- 
2-n-amyloxazol-4-aldehyd-2.4-dinitrophenylhydrazon (V) oder die isomere 5-Imincoxazolin- 
fo rk  [VI; in beiden Form eln R =  N H -C 8H 3(N 02)2], C15H 18Ö5N8, aus II m it 2.4-D initro- 
phenylhydrazin, dunkelrote Prism en aus A., F . 175°. — a-Hexanoylaminoformylessigsäure- 
äthylester-2.4-dinitrophenylhydrazon (IV), C17H 230 7N5, aus dem K -Salz von III u. 2.4-Di-

x  0-C02-C2H5
II II

C,TI,r C(O.C2H s):X -C H 2.C N  OsH n -C (0 -C jH 4):N -C (C X ):C ll-O H  <-5H „ - e  • c n - 0 H
I II III 0 -C 2H s

VTr _ _  X------C -C H :N R  X C :C H *X H RN H —C H -C 0 2-C2H s || || || |

CiHjj-CO CH: N-Nh Ic»H2(N02)2 ¿-NH, c»H1i;*C C:XH
IV '  V N r  VI

nitrophenylhydrazin, hellgelbe Nadeln, F . 166°. — 5-Imino-2-n-amyl-4-benzylamino- 
methylen-4.5-dihydrooxazol (VI; R = C H 2-CeH 6), CI0H 21ON3, aus dem K -Salz von II u. 
Bpnzylamin in verd. HCl, schwach gelbe Prism en aus Bzl. +  PAe., F . 126—127°; M axima 
der Adsorption bei 3090 A  (e —  10550) u. 2310 A (s =  8400). — 4-Cyan-2-n-amyloxazol 
(VII), C0H j2ON2, aus dem K -Salz von II beim Kochen m it Essigsäure, ö l ,  K p .12 130°. — 
2-n-Amyloxazolcarbonsäure-(4)-amid} CaH140 2N2, F. 151°. — 2-n-Amyloxazolcarbonsäure-(4), 
CBHl30 3N, F . 94°. (J . chem. Soc. [London] 1948. 1969—71. Nov. Oxford, U niv., Dyson 
Perrms Labor.) 117.3116

Ernest H. Huntress und Robert T. Olsen, 3-Halocumarincarbonsäure-(4)-älhylestcr. 
•>-Chlorcumarincarbonsäure-(4)-älhylester, C12H 9Ö4C1, durch langsame Zugabe einer Mi
schung aus Phenol u. O xalylchloressigsäurediäthylester in Dioxan zu konz. H 2SÖ4, aus 
50%ig. A., F . 113,1—118,4° (korr.); Ausbeute 15,4%. — 3-Bromcumarincarbonsävre-(4)- 
äthylester. C12H „04Br, analog vorst. Verb., gelbe K rystalle aus 70—80% ig. A., F . 122,2 
bis 122,8°(korr.); A usbeute 14,7%. (J . Amer. chem. Soc.70.2831. Aug. 1948. Cambridge 39, 
Mass., In st, of Technol.; E aston , Pa., General Aniline and Film  Corp.) 117.3254 

Raymond P . Marielia und Virginia Kringe, Kondensation unsymmetrischer Ketone.
II. Mitt; Konkurrenz zwischen Methylengruppen. (I. vgl. J .  Am er. chem. Soc. 69. [1947.J 
2670; In  Fortsetzung der Unteres, über asym m. K etone schien es wünschenswert, d ie  
Kondensation eines E sters m it einem K eton zu versuchen, das keine m it einer M ethylen- 
gruppc konkurrierende M ethylgruppe besitzt, sondern s ta t t  dessen zwei verschied, sub
stituierte M ethylengruppen en th ä lt. Bei der K ondensation von Heptanon-(3) (Athyl-n- 
butylketon) m it A m eisensäureäthylester in Ggw. von N a bildet sich ein klebriges Na-Salz 
des 2-Oxymethylenheptanons-(2), das sich m it Cyanacetam id in 6-n-Butyl-3-cyan-5-methyl- 
Pyridon-(2) überführen läß t. Aus dem Pyridon en ts teh t durch Verseifung, Decarboxy- 
jerung u. A bspaltung der O H -G ruppe das bisher unbekannte 2-n-Bulyl-3-m elhylpyridinr 
dessen Konst. bewiesen wurde durch Synth. aus 2-Amino-3-methylpyridin.

V e r  s u c h e :  Na-Salz des 2-Oxymethylenheptanons-(3), aus Heptanon-(3) (K p.700145,5 
is 146,0°) u. A m eisensäureäthylester bei Ggw. von N a in absol. Ae., klebrige Masse. — 
-n-Butyl-3-cyan-5-melhylpyridon-(2), Cu H 140 N , aus vorigem m it Cyanacetam id in W. 
ei Ggw. von Piperidin u. Eisessig, P lä ttch en  aus A., F . 196—197°. — ß-n-Butyl-b-methvl- 

P'jridon-{2)-carbonsäure-(3), Cu H 150 3N, aus vorst. Verb. beim Kochen m it konz. HCl,
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kryst. Pulver au« W ., F . 211—213°. — C>-n-Butyl-5-meihylpyridol-(2), C10H .5ON, aus 
vorst. Verb. beim  E rh itzen  auf 340°, N adeln, F . 8«—9 0 °; sublim iert u n te r 0,3 mm bei 
185—190°. G ibt m it FeCl3 in A. eine rote Färbung. — S-n-ButylS-melhyl-Grchlorpi/ridin, 
C1uH h NCI, aus vorst- Verb. m it P0C13 u. PClä bei 170°, Kp'.g 119,5—120,5°, m r °  =  1,5130; 
verfärb t sich beim Aufbewahren. — 2-n-Bulyl-3-m elhylpyridin, aus vorst. Verb. ’beim 
Schütteln  m it IL  u n te r D ruck bei Ggw. von PdCl2, konz. HCl u. ak tiv ie rte r Kohle in 
absoh A. oder aus 2-Brom -3-m ethylpyridin u. n-B utylm agnesium brom ld in sd. TDibutyl- 
ä ther,l K p .„ e 205—207°, n o 20 =  1.4950; Cluorplatinat. G,uH 3,N.,CIl,P t, orangefarbene 
N adeln, F . 183—185°; Pikrat, ClfiH la0 7N,,, F . 64—65°. — 2-Brom-3-methylpyridin, aus 
2-Amino-3-m ethylpyridin m it 4 8 % ig. H Br, B r2 u. NaNO a-Lsg. bei —10 bis 0°, K p., 76 
bis77°, D .204 — 1,544, n o “  =  1,5680. F ä rb t sich beim A ufbew ahren gelb. (J . A m er. ehem. 
Soc. 70. 3126—28. Sept. 1948- E vanston, 111.) 117.3324

H. Erlenmeyer, H . Baumann und E. Sorkin, Vergleichende Untersuchungen über die 
Strukltir des Thiazols und des Isochinolins. Thiazol (I) u. Isochinolin (II) zeigen aromat. 
V erh., die C—N —C-Bindung besitzt bei ihnen jedoch keine sym m . S truk tu r. M i l l s  u. 
S m ith  (J .  ehem. Soc. [London] 121. [1922.] 2724) haben eine S trukurähnliehkeit zwischen 
I u. II  angenomm en u. diese experim entell zu beweisen versucht durch das Verh. von
2-Phenyl-4-methylthiazol u. 4-Phenyl-2-melhylthiazol einerseits u. von 1- u . 3-Methyliso.- ' 
chinolin andererseits gegen Benzaldehyd. Nach ihren Ergebnissen w ar n u r das 2-Methyl- 
deriv. von I sowie das 1-Mothylderiv. von II kondensierbar. Vff. haben je tz t diesen Kon- 
densationsvers. bei 4-Methyl thiazol (IV) u. 3-Methylisochinolin (III) w iederholt. Es ergab 
sich, daß auch  III u. IV m it Benzaldehyd kondensierbar sind; das reak t. Verh. der beiden 
V erbb. is t jedoch n ich t vergleichbar. IV bildet bei der Rk. Phenyl-[4-methylthiazolyl-{2)]- 
carbinol (V) neben 2-Benzylmelhylthiazol (VI), w ährend I I I  u n te r den gleichen- Be
dingungen in 3-Styrylisochinolin  (VII) übergeht. Das VI entsprechende l-Benzyl-3-methyl- 
Isochinolin, das auf anderem  Wege dargestellt wurde, wird bei der K ondensation von III 
m it Benzaldehyd n ich t erhalten . — Analoge Ergebnisse werden bei V erwendung von
III-Jo d m eth y la t sowie von p-D im ethylam inobenzaldehyd oder p-Nitrosodimethylanilin 
gefunden. — Von III können cis-u. trans-Form  isoliert werden; die tieferschm. Modifikation 
geh t bei B estrahlung m it U V-Licht in Cyclobutanderivv. von VII über. — Aus allen Er
gebnissen folgt, daß die Annelierung eines Benzolkerns an  Pyrid in  zu II in anderer Weise 
a u f  die S tru k tu r der C—N —C-Bindung w irk t als der E rsa tz  einer C2H a-G ruppe durch 
S in II .]

V e r s u c h e  (alle F F . ko rr.): ZnCl2-Doppelsalz von  IV, aus A., F . 185—186°. — 
V I, CUH UN S, aus IV m it Benzaldehyd u. ZnCl2 oder aus Phenylth ioacetam id u. Chlor
aceton , K p .u  150°; P ikra t, Cl7H u 0 7N«S, B lä ttchen  aus A., F . 115—116°; Pikrolonat, 
C jiH uO sN jS , Prism en aus A., F . 142° (Zers.). D aneben en ts tan d  bei der Kondensation 
von IV V, C nH jiO N S, aus B zl.-L igroin, F . 96°; Phenylurcthan, C18H 160 2N2S, aus ßzh- 
PA e., F. 154—155°. — Benzoylmandelsöurelhioamid, aus B enzoylm andelsäure m it H.S 
u. D iäthylam in, aus A., F . 139°. Bei der K ondensation  dieser Verb. m it Chloraceton ent
s ta n d  V. — V-Acelal, durch  K ondensation von  IV m it Benzaldehyd in Acetanhydrid, 
K p .S2 19S -202» ; Hydrochlorid, CMH U0 2NC1S, aus A .-PA e., F . 1 2 9 -1 3 0 ° . — Bei der Rk- 
von IW m it Benzaldehyd kann  ZnCl2 auch  fehlen; w ird die K ondensation  m it ZnCl, 
längere Zeit durchgeführt, t r i t t  s ta rk e  Zers. ein. D abei w urde nach 170 S tdn. Dauer eine 
Verb. C28H 220 2N2, aus C hlf.-PA e., F . 241°, isoliert, deren K onst. noch n ich t feststeht. —
IV -Jodm elhylat, C5H 8N JS , aus A., F . 128—129°. Die K ondensation m it Benzaldehyd gab 
keine definierten P rodukte. — ZnC l2-Doppelsalz von. III, Zers. 170—240°. — VII, Cl7 4UN, 
a u s  II I  m it B enzaldehyd u. ZnCl2, aus A., F . 155,5°; P ikra t, C23H 180 7N4, B lättchen oder 
N adeln aus A .-Essigester, F . 258—259°. Aus der alkoh. M utterlauge von V II wurde durch 
frak tion ierte  K rystallisation aus Ae. isoliert /.so-VII, C17H 13N, F . 148°. — 3 -Brommethyt- 
isochinolin (VII), C10HsN Br, aus II I  u. N -Brom succinim id in CC14 bei Ggw. von Benzoyl
peroxyd, F . 104—105°, w ird bei höheren Tem pp. w ieder fest, Zers. 270—325°. — 
melhylisochinolin, CUH8N2, aus wss. KCN-Lsg. u. der vorst. Verb. in  A., aus Ae.-PAc-i 
F . 49,5—50°. — a-Isochinolyl-{3)-zimtsäurenilril, C18H 12N2, aus der vorst. Verb. in A- mi 
Benzaldehyd u. N a-Ä thylat, aus C hif. m it A., F . 194° (sublim iert ab ISO0). — 3-Styfy - 
isochinolinhydrochlorid, C17H MNC1, aus der vorst. Verb. m it konz. HCl, aus C hlf.-i Ae., 
F . 202—205°, geh t m it Laugen in V II über. — V ll-Jodm ethylal, C18H 16N J, aus 
m e thy la t m it B enzaldehyd bei Ggw. von P iperid in , aus D ioxan-W ., F. 3 0 0 - 3 0 '- •
Bei 3 täg iger B elichtung m it UV-Licht in  Benzollsg. geh t VII in ein d i m e r e s  Cyclobu.M 
deriv. von V II, C31H28N2, aus M ethanol, F . 282—284°, u. in  das Isomere C34H 2(jN2, r -  j 
bis 192°, über. — 3-[p-Dimelhylaminoslyryl\-isochinolin-Jodmethylal. C20H 2lN2J , a u s m -  
Jodm ethv la t m it p-D im ethylam inobenzaldehyd bei Ggw. von P iperidin, aus Aceton-^ •> 
F . 290—291°. — p-Dimelhylaminoslyrylisochinolin, C19iI lsN2, aus dem  Jodm ethylat ciur
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Sublimation bei 0,05 mm u. 300°, F . 201—202° (sublim iert von  175° an ); P ikral, C25H n - 
O A , aus A., F . 219—220°. — Isochinolin-3-aldehyd-p-dimethylaminoaniljodmethylat, 
C13H20N3J ,  aus III-Jo d m eth y la t u. p-N itrosodim ethylanilin in A. bei Ggw. von P iperidin, 
aus A., F . 251—252°. — l-Bm zyl-3-m ethylisochinolin-Jodm elhylat, C18H i8N J, aus III- 
Jodm ethylat m it K alium ferricyanid in  N aO H  (~>- 3-Melhyl-N-methyl-1.2-dihydroiso- 
chinolon), Zugabe des erhaltenen Öls zu Benzyl-M g-Chlorid in  sd. Anisol, Zers, m it verd. 
H2S 04 u . B ehandlung m it K J , aus M ethanol, F . 177—179°. — l-Benzyl-3-melhylisochinolin- 
pikral, C23H 180 7N4, aus dem ölig bleibenden Teil der Reaktionsprodd. bei der vorst. Synth ., 
F. 190—191°. — 3-Acetoxymethylispchinolin, C12H n 0 2N, aus V III in Eisessig m it Ag- 
Acetat, aus Bzl., F . 53—54°; 3-Oxymethylisochinolin, C10H 0ON, durch Verseifung der 
vorst. Verb. m it wss.-alkoh. K O H , aus Bzl.-PA e., F . 81°. (Helv. chim. A cta 31 .1978—93. 
1/12.1948. Basel, Univ.) 218.3416

F. J. W olf, R . H . Beutel und J. R . Stevens, 2-Chlor-4-'aminochinazolin. Im  Laufe 
einer U nters, über Chinazolinderivv. w urde 2-Chlor-4-m ethoxychinazolin m it N H 3 be
handelt in der Absicht, auf diese Weise 2-Amino-4-methoxyehinazolin darzustellen. S ta tt  
dessen wurde 2-Chlor-4-aminochinazolin in gu ter A usbeute erhalten. Die esterartigen Eigg. 
von Alkoxygruppen in 4-Stellung von 2.4-disubstituierten Chinazolinen sind beschrieben 
( L a n g e  u .  S h k i b l e y ,  J .  Amer. ehem. Soc. 54. [1932.] 1994 4305; 55. [1933.] 1188); 
dagegen lie fert 2-Chlor-4-methoxychinazolin m it Anilin bei m äßiger Temp. das erw artete
2-Anilino-4-methoxy chinazolin.

V e r s u c h e :  2-Chlor-4-aminochinazolin, C8H 0N3C1, beim S ättigen  einer Lsg. von
2-Chlor-4-methoxychinazolin ( L a n g e ,  R o u s h  u . A s b e c k ,  J .  Amer. ehem. Soc. 52. [1930.] 
3699) in M ethanol m it N H 3 bei 5° u. nachfolgendem E rh itzen  der Lsg. auf 100° (Aus
beute 74%) oder beim  Aiifbewahren einer Mischung von 2.4-Dichlorchinazolin ( G a b r i e l  
u. C o l m a n ,  B e r .  dtsch. ehem. Ges. 38. [1905.] 3561; Bo G E R T  u. S c a t c h a r d ,  J .  Amer. 
ehem. Soc. 41. [1919.] 2061) m it 28% ig. N H 4OH bei Zim m ertem p. u. nachfolgendem 
Erhitzen auf dem W asserbad (Ausbeute 48% ), hellgelbe K rysta lle  aus 9 5 % ig. A., F .  239°. 
(J. Amer. ehem. Soc. 70 .4264. Dez. 1948. R ahw ay, N. J-, Res. Labor. Merck & Co., Inc.)

117.3508
F. J. W olf, Karl Pfister III, R . H. Beutel, R. M. Wilson jr., C. A. Robinson und

J. R. Stevens, Sub3tituierle Sulfachinoxaline. I I I .  M itt. Erweiterung der Glyoxalat-Synthese 
von 2-Aminochinoxalin. ( I I . vgl C. 1949. 1 .2 0 1 ; vgl. auch vorst. Ref.) Die D arst. von
2-Aminochinoxalin durch die G lyoxalestersynth. ( G o w e n l o c k , N e w b o l d  u . S p r i n g , 
J. ehem. Soc.fLondon] 1945.622), b ietet die Möglichkeit, substitu ierte  2-Aminochinoxaline 
u. deren Sulfonaminoderivv. zu gewinnen. Beschrieben werden 1 6 2-Sulfan i’aminochinox- 
aline m it Substituenten  im  Benzolring, die auf ihre W rkg. als A ntim alariam ittel geprüft 
wurden. Die gew ünschten 2-Aminochinoxaline wurden durch K ondensation von Glyoxyl- 
säurebutylester m it den entsprechenden o-Phenylendiam inen u. nachfolgende Chlorierung 
u- Aminierung der entstandenen 2-Oxychinoxaline dargestellt. L etztere sind hockschm. 
Körper unlösl- in  den meisten organ. Lösungsm itteln, lösl. in verd. N H 4OH u. N aO II. Die 
Chlorierung der Oxvverbb. w urde m it PC16 in POCI3 vorgenommen. Die aus ur.symm. Dia
minen erhaltenen Isom eren lassen sich durch fraktionierte K rystallisation  trennen. M it fl.
. H3 in M ethanol e rh ä lt m an die Amine in  Form  von schwachbas. blaßgelben Verbb., die 
m warmer verd. HCl lösl. sind u. sich aus Bzl. oder Bzl. -f- A. um krystallisieren lassen. 
Die Reaktionsfähigkeit der N H 2-G ruppe in den verschied, substitu ierten  Verbb. variiert 
beträchtlich u. w ird durch s ta rk  m-dirigierende Gruppen (N 02, C 02H  u. S 0 3H) im Benzol
kern unter den gewöhnlichen Bedingungen =  0. Sulfonamide der N itroverbb. konnten 
durch Umsetzung d e r Chlorderivv. m it p-Acetaminobenzolsulfonamid dargestellt werden,

, während die Oarboxyverbb. in Form  ihrer E ster m it p-Acetam inobenzolsulfonsäureehlorid 
m Rk. gebracht w urden. Aus Sulfonsäurederivv. lassen sich keine Sulfonamide gewinnen.

•ui n  •*tn ^ ersucbsteil beschriebenen Verbb. sind die höherschm. isomeren Chlorderivv. 
willkürlich m it a  .bezeichnet. W ährend der Drucklegung dieser A rbeit erschien eine 
jditt. von P la tt  (C. 1949. I. 688), in  der die D arst. von 2-Oxy-G-methylchinoxalin u. 

j ~~yxy'7-tnethylchinoxalin u . der entsprechenden Chlor- u. Aminoderivv. nach einer 
sieht Sanz durchsichtigen M eth. beschrieben w ird. D urch Vgl. der F F . konnte festgestellt 
worden, daß das 2-Chlor-6 (oder 7)-methylchinoxalin  der Vff. in  der T a t das 2-Chlor-6-me~ 
thylchinoxalin ist.

V e r s u c h e :  6-Chlor-2-nitroanilin, aus 2-N itroanilin m it konz. II2S 0 4 u. 20% ig. 
leutn bei 160° u. Versetzen des in  Eisw asser gegossenen Reaktionsgem isches m it einer 

900/  Von in  Eisessig bei 0 —5°, K rysta lle  aus Skellysolve B, F . 72—73°; A usbeute 
. S  3-Chlor-L2-diaminobenzolsuljat, bei der R ed. von vorst. Verb. oder 3-Chlor-1.2- 

imtrobenzol m it F e in wss.-alkoh. HCl bei 50°, N eutralisation  m it N aO H  u. tropfen- 
■ eisern Versetzen m it 50%  ig. H 2S 0 4, P lä ttchen , fä rb t sich beim Trocknen rö tlich ; Aus-

94
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beute  94% .— 5(oder 8)-Chlor-2-oxy chinoxalin, aus 3-Chlor-1.2-diaminobenzol, beim  Kochen 
m itG lyoxy lsäu rebu ty lesterinA .,F .310°; Ausbeute79% . — 2-Oxy-6(u. 7)-melhylcKinoxalih, 
A usbeute72% . — C(u. 7)-Chlor-2-oxychinoxalin, Ausbeute 85% . — ß(u. 7)-Brom-2-oxyChin
oxalin, A usbeute  81% . — ß(u. 7)-Nitro-2-oxychinoxalin, A usbeute 76% . — 2-Oxy-6(u. 7)- 
m ethoxychinoxalin, A usbeute 82% . — 2-Oxy-5(oder 8)-melhylchinoxalin, A usbeute 65%. —
2-Oxy-5(u. 8)-methoxy chinoxalin, A usbeute 93% . — 6(u. 7)-Chlor-2-oxy-5-methyl-S-isopro- 
pylchinoxalin, A usbeute 68% . — 5.7(u. 6-8)-Dichlor-2-oxychinoxalin. — 2-0xychinoxalin
sul fonsäure-6 (u. 7), A usbeute 88% . — 2-Oxychinoxalincarbonsäure-(6 oder 7), Ausbeute 
88% . — 2-Oxychinoxalincarbonsäure-(6 oder 7)-nitril, A usbeute 85% . — 2-Chlor-6(oder 7)- 
bromchinoxalin, aus 6(u. 7)-Brom-2-oxychinoxaIin m it PC16 u. P0C13 auf dem Wasserbad, 
K rystalle  aus Skellysolve B, F . 152—153,5°. — 2-Chlor-7(oder 6)-bromchinoxalin, Krystalle 
aus Skellysolve B , F . 118 bis 120°; G esam tausbeute 91% . — 2-Chlor-6(oder 7)-methylcliin- 
oxalin, F . 102 — 104°. — 2-Chlor-7(oder 6)-methylchinoxalin, F . 56—57°; Gesamtausbeute 
98% . — 2.6(6der 7)-Di-chlorchinoxalin, F . 156—157°. — 2.7(oder 6)-Dichlorchinoxalin, 
F . 120—122°. — 2-Chlor-6(oder7)-nitrochinoxalin, F. 184—186°. — 2-Chlor-7(oder 6)-nilro- 
chinoxalin, F . 161—163°; G esam tausbeute96,5% .—2-Chlorchinoxalinsulfonsäure-(6 oder 7)- 
chlorid, Prism en aus Ligroin, F . 127—128°.—2-Chlorchinoxalinsulfonsäure-(7oder 6)-chlorid, 
N adeln aus Ligroin, F . 98—98,5°; G esam tausbeute 74,5% . — 2-Chlorchinoxalinsulfonsäure- 
(6 oder 7)-amid, K rystalle  aus Eisessig, F . 251—253° (Zers.); A usbeute81.5% . — 2-Chlorchin- 
oxalinsulfonsäure-(7 oder 6)-amid, Prism en aus Eisessig, F . 238—240° (Zers.); Ausbeute 
41% .— 2-Chlor-6(oder7)-melhoxy chinoxalin, F .102— 104°.—2-Chlor-7 (oder 6)-melhoxy chin
oxalin, F . 70—71°. — 2-Chlorchinoxalincarbonsäure-(6 oder 7), K rystalle  aus Isopropylalko
hol, F . 210—212°; A usbeute 72% ; ÄIhylester, F . 93—95°; A usbeute 75% . — 2-Chlorchin- 
xalincarbonsäure-(6 oder 7)-nitril, F . 178°; Ausbeute 90% . — 2-Chlorchinoxalincarbon- 
säure-(6 oder 7)-amid, K rystalle  aus M ethanol, F . 229,5°; A usbeute 94% . — 2-Chlor-5(oder 
8)-methylchinoxalin, F . 92—93°; A usbeute 90% . — 2.5(oder 8)-Dichlorchinoxalin, F. 138 
bis 139°; A usbeute 70% . — 2-Chlor-5(oder 8)-melhoxychinoxalin, F . 85—87°; Ausbeute 
87,5% .' — 2-Chlor-8(oder 5)-melhoxychinoxalin, F . 115— 117° (Ausbeute gering). —
2.6-Bichlor-5(u. 8)-methyl-8(u. 5)-isopropylchinoxalin, A usbeute 92,5% . — 2 .5 .7 -Trichlor- 
chinoxdlin. — Die nachstehend beschriebenen substitu ierten  2-Aminocbinoxaline wurden 
erhalten  durch E rhitzen  der entsprechenden 2-Chlorchinoxaline m it m ethyl- oder äthyl- 
alkoh. N H 3 im R ohr auf die erforderliche Temp. (in K lam m ern): 2-Amino-6(oder 7)-methyl- 
chinoxalin (175°), F . 178—180°. — 2-Amino-7  (oder 6)-methylchinoxalin (175°), F. 171 bis 
173°. — 6(oder 7)-Chlor-2-aminochinoxalin (100°), F . 215—217°. — 7(oder 6)-Chlor-2-amino- 
chinoxalin (100°), F . 194— 195°. — 6(oder 7)-Brom-2-aminochinoxalin (120°), F . 190 bis 
192°; A usbeute 58% . — 7 (oder 6)-Brom-2-aminochinoxalin (120°), F . 187—189°; Aus
beute  74% . — 6(oder 7)-Nitro-2-aminochinoxalin (105°), F . 303—306°; A usbeute 61%- "  
7(odcr 6)-Nitro-2-aminochinoxalin (65°), F . 277—280°. — 2 -Aminochinoxalinsulfonsäure- 
(6 oder 7)-amid (140°), F . 269—271°; A usbeute 64% . — 2'Aminochinoxalinsulfonsäure- 
(7 oder 6)-amid  (140°), F . 266—268°. — 2-Aminochi7ioxalinsulfonsäure-(6 oder 7) (H5°)< 
schm, oberhalb 300°; A usbeute 35% . — 6(oder 7)-Melhoxy-2-aminochinoxalin (150 ),
F . 192—193°; A usbeute 66% . — 7(oder 6)-Methoxy-2-aminochinoxalin (175°), F-193 bis 
195°; A usbeute 54% . — 2-Aminochinoxalincarbonsäure-(6 oder 7) (110°), F . 288° (Zers.); 
Afethylester, F . 248,5°; A usbeute 70% . — 2-Aminochinoxalincarbonsäurc-(6 oder 7)-nitrd 
(120°), F . 265°; A usbeute 65% . — 5(u.8)-M cthoxy-2-aminochinoxalin (105°), F. 233—235 ; 
A usbeute 37% . — 5(öder 8)-Methyl-2-aminochinoxalin (140°), F . 202—203°; Ausbeute 
67% . — 5 (oder 8)-Chlor-2-aminochinoxalin (120°), F . 219—220°; A usbeute 68% . — 
Chlor-2-amino-5-melhyl-8-isopropylchinoxalin (u. Isom ere) (100°), F . (des Hydrochlorids) 
250°; A usbeute 72% . — 5.7-Dichlor-2-aminochinoxalin (u. Isom ere) (nu r Analyse). — 
Folgende substitu ierte  2-N*-Acetylsulfanilaminochinoxaline (angegeben die Substituen
ten) w urden durch U m setzung der entsprechenden Amine m it p-Acetylaminobenzol* 
sulfonylchlorid in  Pyrid in  gew onnen: C(oder 7)-Methyl-, F . 246—247°; Ausbeute SO ,»; 
7(od< r  6)-Methyl-, F . 2 0 5 -2 0 9 ° ; «(oder 7)-Chlor-, F . 2 4 1 -2 4 2 ° ; 7(oder 6)-Chlor, F. 2bb 
bis 268°; 6(oder 7)-Brom-, F . 266—267°, A usbeute 73% ; 7(oder 6)-Brom-, F . 2 4 8 —2o0 > 
A usbeute 91% ; 6(oder 7)-Nitro-, aus 2-Chlor-6(oder 7)-nitroehinoxalin u. Acetylsulfanu- 
am id  ( +  K 2C 0 3 u . Cu-Pulver) bei 1 8 0 -1 9 0 ° , F . 272—273°, A usbeute 56% ; 7(oder 6)-A«' 
tro-, analog vorst. V erb., F . 246—249°, A usbeute 50% ; 6(oder 7)-Amino-, durch Red- 
vorst. N itroverb ., F . 255—265°, A usbeute 20% ; 6(oder 7)-Methoxy-, F . 230—231°, Aus
beu te  90% ; 7(oder 6)-Methoxy-, F . 183°, A usbeute 90% ; 6(oder 7)-Carbomethoxy-, F. 201 , 
6(oder 7)-Carboxamino-, aus 2-Chlor-6(oder 7)-carbam inochinoxalin u. Acetylsulfanu- 
am id ( +  K 2C 0 3 u . Cu-Pulver) bei 180—190°, K rysta lle  aus Eisessig, F . 277°; ¿(oder 8)-M 
thyl-, F . 228—229°, A usbeute 91% ; 5(odcr 8)-Chlor-, K rysta lle  aus Eisessig, F . 25- — -6  . 
A usbeute 62% ; 6-Chlor-5-methyl-8-isopropyl- (u. Isom ere), F . 215—235°; A usbeute ob/o- 
— D urch K ochen vorst. A cetylverbb. m it wss. N aO H  oder alkoh. HCl e rfo lg t Hy drolj



19 4 9 . I I .  D 2. P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  Ch e m i e . N a t u r s t o e e e . 141 1

zu folgenden 2->Sulfanilaminochinoxalinen: fi(oder 7)-Methyl-, F . 215—216°, A usbeute 
80% ; 7(oder 6)-Melhyl-, F . 255—256°; fi(oder 7)-CMor-, F . 248—249°; 7(ader6)-Chlor-, 
F. 238—239°; 6(oder 7)-Brom-, F . 244—246°, A usbeute 91% ; 7(orier 6)-Brom-, F . 239 
bis 240°, A usbeute 62% ; 6(oder 7)-Nitro-, F . 220—221°, A usbeute 80% ; 7(oder 6)-Nilro-, 
F. 224—226°; ß(odor 7)-Am ino-, F . 275—276°, A usbeute 67% ; fi(oder 7)-Melhoxy-, 
F. 239—240°, A usbeute 90% ; 7(oder 6)-Metlioxy-, F . 235—237°, A usbeute 90% ; Carbon- 
säure-(6 oder 7)-, F . 223°, A usbeute55% ; 5(oder 8)-Methyl-, F . 205—206°, A usbeute 97% ; 
8(oder 5)-Methyl-, F . 192—194°, A usbeute 88% ; 5(u. 8)-Methoxy-, F . 105°. — 5(oderS)- 
Chlor-, F . 213—215°, A usbeute 97% ; G-Chlor-2-sulfanilamino-5-methyl-8-isopropylchin- 
oxalin (u. Isom ere), F . 92—115°; A usbeute 86% . (J . Amer. ehem. Soc. 71. 6—10. Jan .
1949. R ahw ay, N. J .,  Res. Labor, of Merck & Co. Inc.) 117.3572

G. R .Clem o und A .F . Daglish, Die Synthese von 1.3-D ioxyphenazin. Im  Laufe 
einer A rbeit ,ü b er die sp ä te r  berich te t w erden soll, haben Vff. 1.3-D ioxyphenazin  durch 
Hydrolyse von 1.3-Diam inophenazin ( A l b e r t  u .  D u e w e l l ,  J . S o c .  ehem. In d . 66 . 
[1947.] 11) gewonnen, das m it dem aus dem Pigm ent von  Chrom obacterium  iodinüm  
(CLEMO u .  M c I l a v a i n ,  C. 1938.11.320) isolierten 1.2-Dioxyphenazin F.-D epression 
gibt. M it FeClj in  alkoh. Lsg. erfolgt B raunfärbung, m it alkoh. Pb-A ceta t aber keine 
Farbbildung. 1.3-D ioxyphenazin, C12H 80 2N 2, aus 1.3-Diam inophenazin m i t - 3 n H 2S 0 4 
im R ohr bei 180°, orangefarbene N adeln aus A., F . 275°; sublim iert un ter 0,1 mm bei 
170°. — 1.3-Diaceloxyphenazin, Ci0H i2O4N2, m it A cetanhydrid in Pyrid in , N adeln aus A.,
F. 163°. (J. ehem. Soc. [London] 1948. 2318. Dez. D urham , Univ., K ing Coll., N ewcastle- 
upon-Tyne.) 117.3572

Bror Holmberg, Zur K enntnis des Thiobenzhydrazids. (Vgl. C. 1944. I I .  210) Vf. 
beschreibt die Eigg. von Thiobenzhydrazid  (I), einige seiner Salze sowie die R kk. 
von I m it A lkylhalogeniden, H alogenfettsäuren, A ldehyden, K etonen u. A cetylthio- 
glykolsäuren. — Igeh t beim Stehen an der L uft, schneller beim E rh itzen  fü r sich, 
in Benzollsg., in  verd. A., m it Alkalien oder m it Säuren in 2.5-Diphenyl-1.3.4-thiodia- 
zol (II) über, dessen A usbeuten am  besten bei B ehandlung von I  m it schwachen O xy
dationsm itteln sind. M it Carbonylverbb. liefert I  nu r zum Teil die n. H ydrazone, bei CH20  
u. C„H6CHO entstehen daneben Prodd., die als T rim ethylenverbb. V II bzw. V lla  au f
gefaßt werden. Bei den R kk. von I  m it Halogeniden u. Thiolsäurederivv. erfolgte in vielen 
Fällen R ingschluß u n te r Bldg. von N- u. S-haltigen Heterocyclen. — Salze von I :  Hydro-

H  a H  CS C A
N .  ,N . C .H s-C S -N -N  -  C H lty f  y f  \  ' - '8 J3 -5 *->0   V  JUL XV I

ch i  r Ä  m  ii r i  ) hr y
\  /  X  C - C ,H 5 C ,H 5 C O - R  C .H s-C S -N -N  =  C IIR\ NH/  n x  \ s /  \ s /  — v — HS .Ĉ  XI

II I  IV  R  =  H  IX K  =  C E , V II I t  •» H
IV a R  =  CH3 X R  =  OC.Hs V II a R  =  C ,H t C S-C sH s

Chlorid, CjH9N2C1S, Tafeln aus A. m it Ae., F . 153—154“ (Zers.); Ilydrobromid, C ,H0N2B rS, 
blaßgelbe Schuppen aus Essigester, F . 149—150 (Zers.); das gelbe, saure Su lfa t konnte  
nicht rein gewonnen w erden; Zn-Salz, Cu H 14N4S2Zn, aus der Lsg. von I in N aOH  m it 
ZnS04, Tafeln, F . 1 5 0 -1 5 1 °  (Zers.); Cd-Salz, Ci4H 14N4S2Cd, F . 135— 137°; N i-Salz, 
Cl4H 14N4S2Ni, säm ischfarbenes Pulver, s in te rt bei ~ 2 5 0 ° . Unlöslich sind w eiter: H g(II)- 
Qu(II)-, Ag-, F e(III)-, P b (I I)-u . Co(II)-Salze von I, lösl. d ieB a-, Sr-, Ca-, Mg- u. Mn-Salze. 
~  II, C14H 10N2S, aus I in  A. m it Perhydro l, Schuppen aus Bzl., F. 142—143°. — 3.6-Di- 
phenyl-1.4-dihydro-1.2.4.5-letrazin (III), C14H 12N4, aus I in  NaOH  m it Benzylbrom id in 
A., gelbe N adeln aus A., F . 190—192°. III is t wahrscheinlich durch A bspaltung von Benzyl- 
mercaptan aus dem Prim ärprod . u . nachfolgender Dimerisierung en tstanden . Bei der R k. 
von I m it C2H EB r w urden n u r ölige oder teigige Prodd. erhalten . — 2-Phenyl-5-oxo- 
ö.6-dihydro-1.3.4-thiopyridazin (IV), C9H 8ON2S, aus I u. Monobromessigsäure in Essig
ester oder aus CI-, B r- oder J-E ssigsäure u. der Lsg. von I in N aO H , Stehenlassen u. A n
säuern, Prism en aus A., F . 139—140°. — Die R kk. verlaufen über die Zwischenstufe
j  ^  „  N-NHj-HX
der Verbb. C8H 6C<  ̂ , die u n te r A bspaltung von H X  u. W . in  IV übergeht.
n . „  . n S .c h ,c o o h
wie Zwischenstufe konnte gefaß t w erden bei der R k. von I in NaOH  m it M onoehloracet- 
•mnd u. E indunsten  der L sg.; h ier en ts tand  Hydrazonobenzoyllhioglykolsäureamid (V), 
b8Hu QN2S, Prism en aus A., F . 110—112“. — dl-6-Methyl-2-phenyl-5-oxo-5.6-dihydro- 
{A-4-thiopyridazin (IV a), C10H 10ON2S, aus I in NaOH m it dl-a-B rom propionsäure, 
.rfS/vTn aUS ^ —138°, neben II. — Formaldehydthiobenzoylhydrazon, Ilydrochlo-

, C a H ^ C lS , aus I in  2nH C l u. Form alin, R ückstand bei Ausziehen der R eaktions- 
prodd. m it Essigester, F . 135—136°. D urch S chütteln  von VI m it Ae. u. N aO H  en ts tand

94*
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Methylcn-bis-(methyl'enthiobenzhydrazid) (VII), C17H leN4S2, N adeln aus A., F . 90—91°. 
VII w urde auch erhalten  aus I in  ln  HCl oder in A. m it Form alin. Die analogen R kk. von 
I  m it A cetaldehyd, G lyoxylsäure u. Furfuro l füh rten  n u r zu viscosen ö len  bzw. klebrigen 
Massen. — Benzaldehydthiobenzoylhydrazon, C14H 12N2S, aus I  u . C6H5CHO in A., Tafeln 
aus A., F . 82—83°. — Die Verb. g eh t m it FeCL, in A. oder m it H 20 2 in  A ceton in  II über. — 
Benzal-bis-(benzallhiobenzhydrazid) (V lla), C35H 2SN4S2, aus I u. überschüssigem C0H 5CHO 
in  A. beim E rw ärm en, gelbe ICrystalle aus A., F . 122—126°. — Acelonlhiobenzoylhydrazon, 
C10H 12N2S, aus I in HCl m it A ceton, F . 52—53°; Sem ihydrat, F . 67—68°, auch aus I in 
HÖ1 m it Acetessigester u. Zugabe von N aO H . — Brenztraubensäurethiobenzoylhydrazon, 
aus I in HCl m it dem T hioglykolsäurehalbm ercaptal der B renztraubensäure, aus Bzl., 
F . 111—113°. — 6-Methyl-3-oxo-2-thiobenzoyl-2.3.4.5-lelrahydro-1.2-pyridazin (VIII) (Lävu- 
linsäurethiobenzoylhydrazonanhydrid), C12H 12ON2S, aus I in HCl m it L ävulinsäure, Rück
s tan d  der E x trak tio n  m it Sodalsg., Prism en aus Essigester, F . 120—121°. — 2-Methyl- 
5-phenyl-1.3.4-thiodiazol (IX), C9H 8N 2S, aus I in  A. m it dem N a-Salz der Acetylthio- 
glykolsäure, Schuppen aus A., F . 107—108°. — 2-Älhoxy-5-phenyl-1.3.4-thiodiazol (X), 
C10H 10ON2S, aus I in A. m it dem N a-Salz der Ä thylxanthogenessigsäurc, N adeln, F . 69 
bis 70°. In  der alkoh. M utterlauge verb leib t dabei 1.4-Dithiobenzoyl-3.6-dimercapto- 
1.4-dihydro-1.2.4.5-lelrazin? (XI), CiSH 12N4S4, Schuppen aus A., F . 211—213°. — Zur 
E rk lärung  der Bldg. von IX u. X n im m t Vf. den gleichen Mechanismus wie bei der Rk. 
von I  m it Thiobenzoylthioglykolsäure (frühere M itt., s. oben) an. Bei der analogen Rk. 
von I m it Benzoylthioglykolsäure, die zu II fü h rt, konnte  das Zwischenprod., Benzoyl- 
thiobenzhydrazid, C14H l2ON2S, crem efarbene Schuppen, F . 142—144°, isoliert werden. 
(Ark. Kern., M ineral. Geol., Ser. A 25. N r. 18. 1—18. A pril 1948. Stockholm , Nobelinst, 
d . K gl. A kad. d. Wiss.) 218.3655

M. L. W olfrom, R .D . Schuetz und Liebe F. Cavalieri. Chemische Wechselwirkung 
von Aminoverbindungen und Zuckern. I I I .  M itt. D ie Umwandlung von d-Glucose in 5-Oxy- 
m ethylfurfurol. (I I . vgl. C. 1 949 .1. 65.) An H and der A bsorptionsspektren im  UV-Licht 
konnte  folgender R eaktionsm echanism us fü r die Umwandlung von d-G lucose in  Oxy- 
m ethylfurfuro l au fgeste llt w erd en :
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ehem. Soc. 70. 514—17. Febr. 1948. Colum bus, O., U niv.) 418.910
Emma J. McDonald und Anne L .Turcotte, Spezifische Gewichte und Brechungs- 

indices von Lacloselösungen. D as spezif. Gewicht u . die Brechungsindices von ungesätt. 
Lactoselsgg. werden fü r 20 u. 25° au f  5 Dezimalen angegeben. F ü r  Lsgg. höherer Konz- 
bis zu 50%  Lactose werden die entsprechenden W erte fü r 25°, dagegen fü r 15° nur die 
W erte  de- Brechungsindices allein, in Tabellenform m itgeteilt. Die gemessenen Werte 
w erden m it denen nach einer Form el berechneten verglichen u. die Abweichungen fest- 
gestellt. E inleitend werden die H erst. der Lactose u. die physikal. M eßm eth. beschrieben. 
(J . Res. n a t. B ur. S tandards 41. 63. Ju li 1948. U. S. Dep. of Commerce, N at. Bureau of 
S tandards.) 333.952

R. Robinson und A. M. Stephen, Synthese von Vomipyrin. tnd-N -M eth} l-7 ;8 -pyrro' 
chinolin (I) u. tnd-N-M ethyl-5-isopropyl-7.8-pyrrochinolin (II) werden synthetisiert. 11 
erweist sieh als ident, m it V om ipyrin (W ie la n d  u. HORNER, Liebigs Ann. Chem. 52o. 
[1937.] 73). — 6 -N itro-o-toluidin w ird durch m odifizierte SKRAUP-Synth. in  7 -Nitro-8 -xne"
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thylchinolin (F . 134—134,5°) u. dieses durch Red. u. Form ylierung in  ii k c ii3
7-Formamino-8-m ethylchinolin (F . 157°) übergeführt, aus dem durch |  I
Cyelodehydrierung m it K -te rt.-B u ty la t 7.8-Pyrrochinolin (F . 216—217°) X / 7
u. w eiter durch M ethylierung m it K N E L - fl. N H 3-C H 3J  I  (F . 112°) er
halten w ird. — p-Cymol wird d in itrie rt u. partie ll red., das gebildete ,
61Nitror2-amino-p-cymol nach BRADFORD, ELHOTT u. R o w e  (C. 1948. n  i\ .
II. 727) in 7-Nitro-8-methyl-5-isopropylchinolin (F. 88°) um gew andelt, ¡i I 1
zum Amin (F . 109°) red., form yliert (F . 123°), wie oben zu 5-Isopropyl- \ /  11
7.8-pyrrochinolin (F -182—183°; H ydrochlorid, F . 226°) cy c lo 'eh y d n ert 
u. w eiter zu II (F . 108— 108,5°) m ethyliert. (N ature [London] 162. 177—78. 31. 7. 1948. 
Oxford, U niv., Dyson Perrins Labor.) 169. 3700

G. L. Buchanan, J . W . Cook. J .  D. Loudon und J .  MacMillan, Synthese von Colchicin- 
derivaten. 9-M ethylphenanthren lä ß t sich durch Os()4 in  B zl.-P yrid in  zu 9.10-Dioxy- 
9.10-dihydro-9-m ethylphenanthren, CiSH 140 2, F . 130 bis 
131°, oxydieren, aus dem durch Spaltung m it B leite tra
acetat u. erneute Cyclisierung 3.4.5.6-Dibenzocyclohep- 
tatrien-(1.3.5)-on-{7) (vgl. C o o k  u. a ., C. 1948. II . 398) er
halten w ird. Analog gelingt die U m w andlung von 2.3.4.7- 
Tetram ethoxy -10  - m ethylphenantren , Ci9H 20O4, F . 134 
bis 135°, über das entsprechende 9.10-Dihydro-9.10-diol,
C19H 220 6, F .156°, in  das ungesätt. K eton I, welches m it 
einem der D ichrom at-O xydationsprodd. von D esam inocolchinolm ethyläther ident, is t 
(vgl. B a r t o x , C o o k  u .  L o u d o n , J .  chem, Soc. [London] 1945.176). (N atu re  [London] 
162. 692. 30/10.1948. Glasgow u. A berdeen, U nivv.) 169. 3700

Rudolf Brdiöka, Die polarographische Analogie von y-Thujaplicin und Co'chicein. 
Die durch die Säuredissoziation u. die Komplexbldg. m it B orsäure bedingten Besonder; 
heiten des Colchicins gegenüber dem Salicylaldehyd bei der polarograph.
Red. (vgl. B r d i ö k a , Chem. L isty  Vedu P rum ysl 39. [1945.] 39; Casopis s—f i i—cii, 
fieskoslov. Lekärt.ictva 58. [1945.] 37) werden auch beim y-Thujaplicin (I; vgl. / x
E r d t m a n  u. G k t p e n b e R G , N atu re  [London] 161. [1948-.] 719) festgestellt.
Diese Analogie s tü tz t die von D e w a r  (N ature  [London] 155. [1945.] 141,
479) vorgeschlagene C yeloheptatrienolon-Struktur für den R ing C des ¡i 
Colchicins bzw. Colchiceins. (Ark. K em ., Mineral. Geol., Ser. B 2 6 .1 —7.1949. o  o h  
27/10.1948. Stockholm, Univ., In s t, for Res. in Organ. Chem.) 169.3700 i

Karl Winterfeld und Penko Petkow, Die Umsetzung von d,l-Lupanin m it Qrignard- 
Lösungen. D er früher (WiNTERFELD u. HOFFMANN, C. 1937. I . 3963) angenom m ene 
Reaktionsverlauf der Um setzung von d,!-Lupanin (I) m it Alkyl- bzw. A rylm agnesium 
halogenid w ird durch  die Isolierung der Carbinolzwischenstufe (Ä thyllupanol, II) bei der 
Umsetzung m it Ä thylm agnesium brom id bewiesen, die sich durch T iefkühlung von d e r  
Anhydroverb. (Ä thyldehydrospartein, III) trennen läß t. Analog w ird I m it n-B uty l- u. 
n-Heptylmagnesiumbromid zu den entsprechenden Lupanolen, D ehydrosparteinen u. 
Sparteinen um gesetzt. Die Dehyd rosparteine lassen sich wie Phenyldehydrospartein  
durch wss. A lkali zu ringoffenen K etonen (IV) aufspalten , d ie  sich von dem nunm ehr als 
Cytisan (V) bezeichneten Tetrahydrodesoxycytisin  ableiten .
. V e r s u c h e :
Äthyllupanol (II),
C„H30ON2, F . 87°;
Pikrat, C17H 30ON2- 
CsH30 7N3, F . 170°;
Goldsalz C[7H 30ON2.
2HAuC14, Zers.
186°. — Äthyldehy- 11 12 2
drospartein (III), / \ --- \ M/ \  / \ -- \ i / \
| , H 28Na,F .3 2 ° ; P i-   *  C ,H ^O -< C H ty / \  »  j I0| |3
nrH’n , T C” H Ä -  h \  \ A /  9\  \ A /C,H ° 7N3> Z ers. \ _ _ N /  V ------ Y 6 5
n ^ T’ - Goldsah, IV
CuHjjNj ■ 2 H A uC14,
¿ers. 177 -179°; P latinsalz, ChH ^N ., • H 2PtC l6, Zers. 243°. — Äthylsparlein, C17H 30N 2, 
aus III durch H ydrierung m it .P t0 2 in  Eisessig, F . 53°; Hg-Salz, Zers. 245°; Goldsalz, 
yi?H30N2-2 HAuC14, goldgelb, Zers. 199°. — 10, -Oxo-lQ-n-hexyl-9-(ß-naphthyl-sulfoy cytisan 
(Naphthylsulfo-IV), C23H 360 3N2S, Ö l; Goldsalz, C27H 360 3N2S-2HAuC14, gelblich, Zers.
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174°. — n-Butyllupanol, C10H 34ON,, F . 92,5°; P ikrat, Ci0H 31ON2 -C6H 3O7N 3, F . 201°; 
Goldsalz, C19H 310 N 2-2HAuC14, Zers. 192°. — n-Butyldehydro-sparlein, C19H 32N2, F . 78°; 
Goldsalz, Ci9H32N2-2HAuCI4, Zers. 186°; Ilg-Salz, Zers. 252°. — n-Bulylspartein, C10H 34N,,
F . 84°; Goldsalz, C19H 34N„-2HAuCl4, Zers. 198°. — 10"i-Oxo-10-n-octyl-9-(ß-naphthylsulfo)- 
cytisan, C29H 400 3N2S, 01;" Goldsalz, C29H 40O3N2S-2HAuC14, Zers. 185°. — Die Umsetzung 
von I m it te r t. Butylm agnesium brom id verläu ft unvollständig. — n-Heptyllupanol, Ilg- 
Salz, Zers. 208°; Goldsalz, C22H 40ON2-2HAuC14, Zers. 1 5 8 ° .— n-Hcptyldehydrospartein, 
C22H 38N2, F. 81°; P ikra t, C22H 38N 2 -C6H 30 7N3, F . 167; Goldsalz, C22H38N2 -2HAuCl4, 
Z ers.l8 6 °. — n-Heptylsparlein-, P ik ra t, C22H 40N2 -C0H 3O7N3, gelb, F . 168° ;Goldsalz, C22H 40N2- 
2 H A u C l, Zers. 214°. — lO^-Oxo-lO-n-undecyl-O-lß-naphlhylsulfoYcytisan,C32H 4G0 3N2S,
F . 79°; Goldsalz, C32H 460 3N-2HAuC14, Zers. 198°. (Chem. Ber. 82. 1 5 6 -6 1 . März 1949. 
Freiburg, B r., u . Bonn, Univv., Pharm azeut. In s titu te .) 169.3700

K. Doebel u n d T . Reichstem , Isolierung von drei krystallisierlen Alkaloiden aus dem 
Sam en des Pfaffenhütchens, Evonymus europaea L . Aus den Samen des Pfaffenhütchens 
(Evonym us europaea L.) wird durch E x trak tion  m it Ac., A usschütteln  des Auszuges 
m it 2n HCl u. Ausfällen m it K 2C 0 3 0,1%  eines schwach bas. Alkaloidgemisches erhalten, 
das sieh durch K rystallisation  aus CH3OH in einen am orphen A nteil (Hauptm enge) u. 
3 k ryst. Basen zerlegen lä ß t: Base A , C29H 370 13N (?), F . 258—260°, [a]n =  +20,4° 
(Chlf.), m it 4  Acetylgruppen, OCH3-frei; Base B , C„7H 350 12N, F . 288—290° Zers., [«]d — 
+ 1 3 ,7 °  (Chlf.), m it 3 A cetylgruppen; Base C, C31H 390 14N (?), F . 1 6 4 -1 6 8 ° , [<x]D =  +7,32° 
(Chlf.), m it 5 A cetylgruppen. Alle drei stellen wahrscheinlich verschied, s ta rk  acetylierte 
Stufen eines u. desselben Stoffes dar, da die Basen A u. B, ebenso wie ein beträchtlicher 
Teil der am orphen Alkaloide, zu Base C acety lierbar sind. Die Basen sind alkaliempfind
lich u. reduzieren alkal. Silberdiaminlösung. (Helv. chim. A cta 32. 592—97. 15/3.1949. 
2/2.1949. Basel, Univ., Pharm azeut. A nstalt.) 169.3700

J. van Alphen und G. Drost. {Wider spräche iri der Literatur. I I .  M itt.) Die Reaktion 
zwischen Chloral und Campheroxim  (I. vgl. Recueil T rav. chim. Pays-B as 6 6 . [1947.] 432; 
vgl. auch C. 1949, I I .  1399.) W erden d-Campheroxim  (I) u. Chloral (II) in PAe. oder 
Ae. gem ischt, so b ildet sich in exotherm er R k. die Verb. C12H 180 2NC13 (c 10h 16= n o -  
CHOH-CCIj) (III), K rystalle  aus PA e., F . 97,8—98,9°. Bei B ehandlung m it W.zers. 
sich III u n te r R ückbldg. von I. Die Befunde von v o x  H e y d e x  N a c h f . (D .R .P . 66817) 
werden d am it bestä tig t, w idersprechende Ergebnisse von F R A N K FO R T E R u. M a y o  (Amer. 
chem. J .2 1 .[1 8 9 9 .] 471) durch die Zers, von III erk lä rt. (Recueil T rav-ch im . Pays-Bas 67. 
82—84. Febr. 1948. A m sterdam , E lseviers Encyclopaedia of Organ. Chem.) 218.2248

H am  T. Clarke, John  R. Johnson an d  Robert Robinson, T he C hem istry o f Penicillin. P rinccton , N . J . :  Princc-
to n  U niv . Press. 1949. (1094 S.) $ 3 0 ,—.

W. Foerst, X euere M ethoden der p räp a ra tiv en  organischen Chemie. W einhcim /B ergstr.: Verl. Chemie. 1949.
(570 S.) DM 10,40.

W alter Hflekel, Theoretische Grundlagen der organischen Chem ie. B d. 2. 5. A ufl. Leipzig! A kad. Verl.
194S. (X V I +  692 S. m. 57 A bb.) 8». DM  21,SO.

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
Ej. Allgem eine B iologie und Biochem ie.

Cech. G. Dunn, W illiam L. Campbell, HarveyFram und Ardelia Hutchins, B io log ische  
und photochemische E ffekte bei energiereichen, elektrostatisch hergestellten Röntgen- und 
Kathodenstrahlen. R öntgenstrahlen  genügend hoher V oltzahl (ca. 3 MV) zerstören alle 
B akterien, Hefe u. Pilze, auch in  Milch, W. u. F ruch tsäften , sowie in  gemahlenen Gewür
zen, E rde u. D arm saiten. Die verschied. B akterien typen  verhalten  sich gegenüber den 
R öntgenstrahlen  unterschiedlich. Die Sporenbildner sind z. B. sehr resisten t, erst durch 
1000000 r  w erden sie zers tö rt; 25000 r sind nötig, um  94—9 9 ,9 9 9 % .nichtsporenbildende 
B akterien zu vernichten, u . e rs t eine 10—20 m al so große Dosis ze rs tö rt die restlichen 
B akterien. Ä hnlich hohe Voltzahlen sind fü r die entsprechenden Verss. m it K athoden
strah len , z. B. bei der S terilisation von F ll., notw endig. Unteres, der W rkg. der Röntgen
strah len  auf die K artoffel w aren erfolglos. D urch R öntgenstrahlen  werden der Peroxyd- 
w ert der B u tte r  etw as erhöht, sowie die A scorbinsäure zu D ehydroascorbinsäure oxy
d iert. (J . appl. Physics 19. 605—16. Ju li 1948. Cambridge, Mass., Dep. of Food 
Technol.) 458.4110

Tikvah Alper, Wasserstoffsuperoxyd und die in direkte W irkung ionisierender Strahlun
gen. A L L S O P P  h a t  k ü r z l i c h  v o r g e s c h la g e n ,  d ie  a l t e  G i f t s to f f h y p o th e s e  f ü r  d i e  W r k g .  io n i 
s i e r e n d e r  S t r a h l u n g  a u f  l e b e n d e  Z e l le n  w ie d e r  a u f z u g r e i f e n ,  w o b e i  d a s  H y d r o x y l r a d ix a
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als spezif. G ift zu betrach ten  wäre. Vf. b e rich te t über Verss. an  dem B akteriophagen S 13, 
die sich m it der indirekten  W rkg. ionisierender S trahlen  befassen. Das gesam te B eobach
tungsm aterial lä ß t sich durch die A nnahm e erklären , daß das von der ionisierenden S trah 
lung gebildete H 20 2 der spezif. G iftstoff is t u. diesen Phagen in  verd. Lsg. inak tiv iert. 
(N ature [London] 162. 615—16.16/10.1948. P retoria, South  A frican Council for Sei. and  
Ind. Res-, N at. Phys. Labor.) 283.4110

J. A. Henry, Röntgenbestrahlung von unter Urethan-Anästhesie stehenden Rallen. 
In der L ite ra tu r  w ird b eh au p te t, daß R öntgenstrahlen  eine besondere W rkg. au f Lebe
wesen ausüben, die m it U rethan  behandelt sind. W egen des k lin . Interesses dieser Frage 
wurden entsprechende Verss. durchgeführt. R a tten  w urde 10 cm 3 10% ig. U rethanlsg. 
i. p. gespritzt. Nach einer halben S tde. se tz te  m an das anaest-hesierte T ier einer R öntgen
strahlung von 600 r  aus. Diese Dosis tö te t innerhalb von 14 Tagen 50% der K ontrolltiere, 
dagegen über 90%  der V ersuchstiere. E s scheint sich n u r um  eine leta le  kum ulative 
Wrkg. von U rethananaesthesie u. to ta le r R öntgenbestrahlung zu handeln , da  bei ge
ringerer S trahlendosis die Sterblichkeit von K ontro lltier u. V ersuchstier die gleiche b leib t. 
(Nature [London] 163. 134—35.'22/11.1949. Brüssel, Univ., C ancer In s t.)  458-4110

S. G. Ong, E in flu ß  der kosmischen Strahlung a u f die experimentelle Tuberkulose. 
Mäusen werden Tuberkelbacillen in jiziert, u . die Tiere w urden in  verschied. G ruppen 
geteilt: 1. Aussetzung kosm. Strahlen unterschiedlicher In te n s itä t; 2. A bschirm ung der 
kosm. S trahlung u. 3. B estrahlung m it UV- u. Tageslicht. Die S terblichkeit der tu b erk u 
lösen Mäuse is t am  größten  bei denen, die der kosm. S trahlung ausgesetzt waren u. am  
kleinsten bei G ruppe 3. H ingegen war das G ewicht der M äuse von G ruppe 1 höher als 
bei Gruppe 3. D er V erlauf der Tuberkulose u. der 0 2-D ruck in  der Lunge h ä n g t davon ab , 
in welcher H öhe (Meeresspiegel, Jungfrau  joch) die Bacillen in jiziert sind ; dadurch wird 
die histolog. Beschaffenheit des Gewebes u. der V erlauf des S trahlungsvers. beeinflußt. 
(Nature [London] 163. 244—45. 12/2.1949. H ochalpine Forschungsstation Jungfraujoch,
u. Leyden, Phys. Labor.)________ ___________________  458.4110

lndwlg v. B erlalantfy, Vom M olekül zur O rganism enwelt. G rundfragen der m odernen Biologie. 2., verb . Aufl.
P o tsdam : A kad. Verl. Ges. A thenaion. 1949. (125 S.) 8°. D M 7,20.

Emil Lehnartz, Die ehem ischen V oraussetzungen des Lebens. P o tsd am : A thenaion . 1948. (48 S.) 4°. DM  5,80.

Ea. Enzymologie. Gärung.
Morris Soodak und Fritz Lipmann, Enzymatische Kondensation von Acetal zu Acetacelat 

in Leberextrakten. M it demselben P räp ., m it dem L i p m a n n  (J . biol. Chemistry 160. [1945.]
173) die enzym at. Acetylierung von Sulfanilam id un tersuch t h a t, wurde die Synth . von
A cetacetat au s A ceta t -f- A denosintriphosphorsäure in E x trak ten  aus T aubenleber auf
gefunden. E ine K om ponente des Syst. is t das Coenzym A , von dessen Konz, die Geschwin
digkeit der R k . abhängt. (J . biol. C hem istry 175. 999—1000. Sept. 1948. B oston, H arvard  
Med. School.) 256.4210

Boris M tgasanik und Erwin Chargaff, Die Stereochemie einer enzymatischen Reaktion: 
Die Oxydation von l-, d- und epi-Inosit durch Acelobacler suboxydans. U ntersuch t w urde 
die Einw. von A eetobacter suboxydans (Suspensionen von ruhenden B akterien) au f Inosit
u. verw andte V erbb. an  Geschwindigkeit u. Ausmaß der 0 2-A ufnahm e u. durch Isolierung 
der O xydationsprodukte. E pi-Inosit liefert das Monoketon l-epi-Inosose, l- u. d -Inosit 
liefern D iketone, näm lich  Cyclohexan-(1.5)-cis-letrol-3.4-dion (I) u . Cyclohcxan-(t.3)-cis- 
tetrol-4.5-dion (II). — Scyllit sowie die M onom ethylester Q uebrachit u. P in it, werden nich t 
angegriffen. Als M indestbedingung fü r die A ngreifbarkeit durch A eetobacter erg ib t sieh, 
daß nur diejenigen O H -G ruppen oxyd iert werden, welche in  einer polaren E bene liegen. — 
Die beiden D iketone konnten  n u r in  Form  ihrer B isphenylhydrazone erhalten  w erden: 
a-Bisphenylhydrazon  von I , ClsH 200 4N4> lange gelbe N adeln, F . 217°, [<x]d25 =  + 2 4 0 °  
(nach 24 S tdn. + 2 1 4 °) . — a-Bisphenylhydrazon  von II, Cls/ / 20O4IV4, F . 217°, [<x]d25 =  
— 250° (nach 24 S tdn. = — 222°). epi-Inosose, CcH 10Oe, F . 194— 196° (andere Probe 
198°), [<x]d26 =  — 0,26°; keine M utarotation; hieraus durch Red. u. A cetylierung: Ilexa- 
ecetylniesoinosil, F . 216—217°. (J . biol. Chem istry 174. 173—88. Mai 1948. New Y ork, 
Columbia U niv., Coll. of Physicians and  Surgeons.) 256.4210

Alton Meister und Jesse P. Greenstein, Enzym atische H ydrolyse von 2.4-Diketosäuren. 
In  früheren U nteres, w urde gefunden (Arch. B iochem istry 15. [1947.] 449), daß die Des
aminierung von G lutam in in wss. E x trak ten  von n. u. neoplast. R atten leber durch  B renz
traubensäure u. andere K etosäuren , bes. 2.4-Dikelovaleriansäure (Acetobrenzlraubensäure) 
beschleunigt w ird. E s ergab sich je tz t ,  daß dieser E ffekt durch  B renztraubensäure hervor
gerufen w ird, die du rch  H ydrolyse au s der D iketosäure en ts teh t (vgl. Federation  Proc. 7 
[1948.] 173). E s wird der N achw . fü r ein b isher unbekanntes E nzym syst. geb rach t, das
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in Leber u . N iere vo rkom m tu . die H ydrolyse einer großen A nzahl von D iketosäuren (Acyl- 
bre ztraubensäuren) bew irkt. F ü r  dieses w ird die Bezeichnung „Acylpyruvase“ vor- 
gesehlagen. Das O ptim um  liegt fü r  Säuren m it 5, 6  u . 7 C-Atomen bei p h 7 ,2 —7,9, für 
Säuren m it 8  u. 11 C-Atomen bei ph 8 ,0—8,9. (J . biol. Chem istry 175. 573—8 8 . Sept. 
1948. B ethesda, Md., N at. In s t, of H ealth .) 256.4210

Vincent E .Price und Jesse P . Greenstein, Enzymatische H ydrolyse non gesättigten 
und von ungesättigten Peptiden. U ntersucht wurde die Einw. von frischen wss. E xtrakten 
aus B attengew eben au f: G lycyl-dl-alanin, G lycyl-dl-phenylalanin, Chloracetyl-dl-alanin, 
Acetyl-dl-alanin u.'Chloracetyl-dl-phenylalanin. E s,w urde die G eschwindigkeit der Spal
tung  un tereinander u . m it den entsprechenden analogen D ehydropeptiden verglichen. 
Beide op t. Isom ere der G lycylpeptide von A lanin u. Phenylalanin w urden gespalten; 
von den Chloracetyl- u . A cetylpeptiden w urde nur eine opt- Form  gespalten . Chlor- 
acetylglykokoll w ird n ich t gespalten. Glyeylglycin w ird von N ierenex trak t n u r fechwach 
(ca. Vs der G eschwindigkeit wie bei der leich ter spaltbaren  F orm  des Glycyl-d,l-alanins) 
hydrolysiert. — Die leichter spa ltbaren  Form en dieser Peptide w urden in  E x trak ten  aus 
Niere, Leber u . H epatom en erheblich rascher gespalten als die entsprechenden Dehydro- 
peptide. D ie neoplast. T ransform ation der Leber fü h rt zu einer E rniedrigung der Spal
tungsgeschw indigkeit von  G lycylalanin u . E rhöhung bei G lycyldehydroalanin. Die leichter 
spaltbaren  K om ponenten der g esä tt. P ep tide von Phenylalan in  w erden in  N iere, Leber 
u . H epatom en m it größerer G eschwindigkeit hydrolysiert als die entsprechenden Peptide 
des Alanins, dagegen g ilt fü r die D ehydropeptide das U m gekehrte. (J . biol. Chem istry 175. 
969—74. Sept. 1948. B ethesda, Md., N a t. In s t, of H ealth .) 256.4210

Van R. Potter, G. A. LePage und H . L. K lug, Die Untersuchung von tierischen Ge
weben a u f Atmungsenzyme. V II. M itt. Oxydation von Oxalessigsäure und die gekoppelten 
Phosphorylierungen in  isoionischen Homogenaten. (V I. vgl. C. 1947. 1668) Untersucht 
wurde die F äh igkeit der H om ogenate von Leber, N iere, H erz, Skelettm uskel u. Gehirn 
der R a tte  zur O xydation von Oxalessigsäure in  Ggw. von Mg“ , A denosintriphosphat, 
anorgan. Phosphat, D iphosphopyridinium nucleotid u. Cytochrom  c. ( J . biol. Chemistry'175. 
619—34. Sept. 1948. M adison, W isc., U niv., Medl School.) 256.4210

Herman C. Lichstein und John F . Christman, Die Rolle von B io tin  und Adenylsäure 
in Aminosäuredesaminasen. Bei verschied. B akterien  (Escherichia coli; Proteus vulgaris; 
Aerobacter aerogenes; Bact.cadaveris) w urde durch H alten  der Zellen in  Phosphatpuffer 
von pH 4 bei 20—30° fü r 30—60 Min. ein  Mangel an  B iotin  erzeugt. Diese Zellen zeigten 
dann eine Verringerung der Fähigkeit, A sparaginsäure, Serin u . Threonin zu desaminieren. 
Die W rkg. konnte  durch Zusatz von B iotin oder A denylsäure zu den gewaschenen Zellen 
w iederhergestellt werden. — Gegenüber A lanin, Phenylalanin , M ethionin u. Glutamin
säu re  zeigen diese vorbehandelten  Zellen keine V eränderung in der desaminierenden 
W irkung. (J . biol. C hem istry 175. 649—62. Sept. 1948. K noxville, U niv. of Tennessee, 
Dep- of Bneteriol.) 256.4210

Erwin Chargaff und Jacob Kream, Verfahren zu r Untersuchung von gewissen Enzymen 
in  geringsten Mengen und Anwendung a u f die Untersuchung von Cylosindesaminase. 
D ie F ilterchrom atographie (CONSDEY, GOKDOX u. M a b t i y , Biochem. J . 38. [1944.] 224) 
lä ß t sich zur B est. von Cytosindesaminase (Cytosin ->- Uracil) in H efe u. in Bact. coli 
verw enden. — Als Beispiel fü r die Substanzm engen wird angegeben: 0,02 cm 3 einer wss. 
Suspension von B akterien  (enthaltend 480 y Trockensubstanz) w erden au f dem Papier 
m it 50 y  Cytosin in  0,01 cm 3 0,1 mol. Phosphatpuffer p h 7  gemischt. D as weitere Vor
gehen wird n ich t beschrieben. (J . biol. Chem istry 175. 993—94. Sept. 1948. New York, 
Columbia U niv., D ep. of Biochem.) 256.4210

Eugene F. Jansen, M. D. Fellows Nutting und A. K. Balls, D ie reversible Hemmung 
von Acetylesterase durch Diisopropylfluorphosphal und durch Telraäthylphosphat. Zur 
B est. d e r Acetylesterase (I) d ien t die colorim etr. Messung der Bldg. von o-Nitrophenol aus
o-N itrophenolacetat bei ph 6,5 u. 25°. D ie I  h a t  zu diesem S ubstra t größere A ffinität als 
zu den Essigsäureestern der a lip liat. Alkohole. Von allen un tersuch ten  pflanzlichen 
E nzym en (Urease, P apain , k ry s t. ß-A m ylase  u. I  auS Citrus) w ird n u r die I durch Duso- 
propylfluorphosphat (II) m erklich gehem m t. Die I aus P reßsaft von Citrus-Albedo be
nö tig t zur 5 0 % ig. H em m ung ca. lO m al soviel I I  wie dasselbe Enzym  nach  Reinigung- 
Die H em m ung verläu ft als bimol. R k ., d .h .  es müssen Zeit u. K onz, berücksichtigt wer
den. Die H em m ung is t unabhängig vom p h  (4,9—7,4). — Eserin  is t ohne Einfl. auf die 
H ydrolyse von A cetylcholin du rch  I ;  es schü tz t daher auch  n ich t gegen die Hemmung 
durch II. Die H em m ung g re ift an  der Bldg. der Enzym sub trat-V erb . ein. — Hexaäthyl- 
telraphosphal (III) hem m t ca. Vs—V?o so s ta rk  wie II . — Tetraäthylpyrophosphat, der akt- 
insekticide H aup tbestand te il von II I , is t ebenso w irksam  wie I I I . Dagegen is t die andere
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Komponente von III, das Ä thylm etaphosphat, weniger w irksam . Auch diese H em m ungen 
verlaufen annähernd bim olekular. — Die m it I I I  gehem m te I  is t n ich t regenerierbar. 
Die durch T etraä thy lpyrophosphat oder durch I I  gehem m te I w ird durch A ufbewahren 
bei 5° allm ählich regeneriert (bis zu 50% in 30 Tagen). Zusatz von C itruspektinesterase 
beschleunigt diese Regeneration. — I, welche in situ  durch II  gehem m t war, w urde beim 

1 Stehen in  3—4 Tagen regeneriert. ( J . biol. Chem istry 175. 975—87. Sept. 1948. A lbany,
Calif., U. S. Dep. of A griculture.) 256.4210'

Elaine Elkins-Kaufman und Hans Neurath, K inetik und Hemmung der Wirksam keit 
von Carboxypeptidase. Es wird eine ausführliche B etrach tung  der K inetik  en zy m a t.R k k . 
gegeben. — Die H ydrolyse von Carbobenzoxyglycylphenylalanin  (I) durch Carboxypepti- 
dasen folgt n ich t einfach der K inetik  einer R k . erster ■ O rdnung. Das Anwachsen von 
annähernd der R k . ers ter O rdnung entsprechenden K onstan ten , wenn die K onz, des Sub- 

| stra tes 'abn im m t, h än g t zusam m en m it dem W echsel im Gleichgewicht zwischen freiem
' Enzym u. dem Enzym substrat-K om plex m it wechselnder Konz, des S ubstrates . In te 

gration der Gleichung von M i c h a e l i s  u . M e n t e n  liefert eine R eaktionskonstan te  k ', 
welche unabhängig von der K onz, des Enzym s u. des Substrates is t u. charak terist. ist 
für das Reaktionssystem . Diese K onstan te  s teh t in Beziehung zu dem pro teo ly t. Koeff. 
durch die Enzym substrat-D issoziationskonstante K m =  3,3 ■ 10~ 2 u. liefert einen m axi
malen proteolyt. Koeff. C =  28 bei niedriger Konz, des Substrates. — K m u. k ' sind ident, 
für Lsgg., welche die f-K om ponente von I allein oder zusam men m it der d-K em ponente 
enthalten; dies bestä tig t die frühere Beobachtung, daß die V orstellung einer antipod . 
Hemmung n ich t au f dieses Syst. anw endbar ist. — Die W rkg. von C arboxypeptidase 
gegen I w ird durch gewisse A m inosäuren gehemm t. Von diesen w irk t d-Phenylalanin 
am s tä rk sten ; dabei is t die D issoziationskonstante der Enzym -Inhibitor-V erb., K j, um 
17mal niedriger als die D issoziationskonstante der Enzym substrat-V erbindung. (J . biol. 
Chemistry 175. 893—911. S ep t. 1948. D urham , N. C., D uke Univ., School o f Med.)

256.4210
R. J .  Pennington, Verwendung gewisser wachstumshemmender S to ffe  bei Sloffwechsel- 

untersuchungen. W urde Saccharomyces carlsbergensis m it unzureichenden Z usätzen von 
Vitamin B 6, B iotin  oder Pantothensäure gezüchtet, dann w ar die G ärung s ta rk  gehem m t; 
sie ließ sich steigern  durch Zugabe des fehlenden W uchsstoffes oder von N aN 3. N aN 3, das 
in jedem Falle das W achstum  der Hefe s ta rk  hem m te, konnte  die G ärung n. e rn äh rte r 
Hefe n icht steigern. (N ature  [London] 162. 661. 23/10.1948. B irm ingham , Univ., E dgba- 
ston, Dep. of In d . Ferm entation .) 273.4270

Kort Benirsohke, D iastaseuntcrsucliungen bei typhösen  E rkrankungen. (32 S., 2 gel. Taf.) H am burg , Med. F ., 
Diss. v . 27/11.1948.

Woltgang Langenbeck, D ie organischen K a taly sa to ren  und  ihre Beziehungen zu den F erm enten . 2. A ufl. 
Berlin, G öttingcn, H eidelberg: Springer. 1949. (V III  +  136 S. m . 8 T ex tabb .) D M 1 5 ,—.

E3. M ikrobiologie. B akteriologie. Im m unologie.
GüntherEndres.HerthaBumbacher und Ellen Rohr, Über die Zellalmungsgrößeaerober 

Bakterien. Vff. haben die A tm ungsgröße (I) ( =  Sauerstoffverbrauch einer Zellmenge 
vom Trockengew icht 1 mg w ährend 1 Stde.) sehr d ichter Suspensionen bekann ten  K eim 
geh. (II) von Bacterium coli (III) u . Staphylococcus aureus (IV) w ährend re la tiv  kurzer 
Versuchszeiten gemessen, wobei eine V erm ehrung der III u. IV infolge Fehlens einer 
N-^Quelle n ich t von E infl. sein konnte. Aus den gefundenen I w urde die „Z ellatm ungs
größe“ (V) (== Zahl der veratm eten  0 2-Moll. einer D urchschnittszelle pro Sek.) berechnet. 
Da die I m it zunehm endem  A lter der III u. IV s ta rk  abnim m t, w urden n u r K u ltu ren /d ie  
höchstens 24 Stdn. a l t  w aren, verw endet. Die Verss. w urden beim pH-Optimum 6,2 durch
geführt. Die I w ar innerhalb des geprüften Bereichs (m/5Ö0 bis m /5 Glucose) von der Sub
stratkonz. unabhängig. Aus den gemessenen I u . dem II der Suspensionen, der nach bekann
ten Methoden bestim m t bzw. berechnet w urde, ergab sich die V fü r III zu 5 ,9 -10 5 u. fü r 
IV zu 1,8-IO6 0 2-Moll. bei 37°. Die B edeutung dieser Größen fü r den B akterienstoffw echsel 
wird besprochen u. in Beziehung zu anderen Größen der B akterienzelle gesetzt. (Liebigs 
Ann. Chem. 561. 1—13. 8/11. 1948. H am burg, Univ., Chem. S taatsinst.) 249.4330 

S. Granick, P rotoporphyrin 9 als ein Vorläufer von Chlorophyll. D urch R öntgen
bestrahlung von Chlorella vulgaris w urde eine braune M utante gewonnen, die in Suspen
sion das gleiche’ A bsorptionsspektr. h a t  wie koll. Protoporphyrin . Nach Beseitigung von 
bettstoffen m ittels A. u . Ae./A. (3:1) konnte  durch E x trak tion  m it Eisessig/HCl/Ae. 
Protoporphyrin 9 (I) gewonnen werden, das identifiziert w urde als D im ethylester u. durch 
ßua tita tive Ü berführung in  M esoporphyrindim ethylestcr (in 99%  ig. Am eisensäure m it 
HjO u. koll. Pd  bei 50°), m itte ls Best. von F. u . Misch-F., von H Cl-E xtraktionszahl, der 
Absorptionsspektren u. der W irksam keit bei einem in  seinem W achstum  u. N itra t-
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reduktionsverm ögen von Protoporphyrin  abhängigen Haemophilus influenzae Turner 
(vgl. G i l d e r  u . G r a NTCK, J . gen. Physiol. 31. [1947.] 103).— I is t hiernach möglicherweise 
ein V orläufer in  der C hlorophyllsynth. durch Chlorella, dessen w eiterer Umbau bei der 
un tersuchten  M utante gehem m t is t. (J . biol. Chem istry 172. 717—27. Febr. 1948. New 
Y ork, Rockefeller In s t, for Med. Res.) 107.4330

Bernard D. Davis, Isolierung von biochemisch ungenügenden Mutanten der Bakterien 
durch Penicillin. Vf. bespricht die W rkg. des Penicillins (I) au f die Resistenz der Bakte
rien. I-resistentc B akterien konnten erst isoliert werden, nachdem  zwischen UV-Bestrah
lung u. Einw. von I ku ltiv iert w urde (ca. 100 K olonien, davon 80%  M utanten wurden 
bei einer Im pfung von 10 5 B akterien u n te r E infl. von I [300 O .E./m l] isoliert). Die günstig
s te  D. fü r einen Stam m , der I ausgesetzt werden soll, is t 10.6 Zellen/ml. M utanten  von E. 
coli („W aksm an stra in  ATCC 9637“ ) m it verschied. Anforderungen an  alle natürlich 
vorkom m enden Aminosäuren, Purine u. Pyrim idine u. ihre D erivv., an  die m eisten Vita
mine u. unbekannte Fak to ren  aus H efeextrakt, w urden erhalten . Diese M utanten sind 
vorteilhafter als N eurospora u. können m ikrobiol. fü r qualita tive  u. q uan tita tive  Teste 
verw endet werden. ( J . Amer. ehem. Soc. 70. 4267. Dez. 1948. New York, Cornell Univ., 
Med. Coll.) 425.4330

Joshua Lederberg und Norton Zinder, Konzentration von biochemischen Mutanten 
von Bakterien durch Penicillin. Da Penicillin  (I) n u r auf wachsende Zellen hemmend 
w irk t, w erden die M utan ten , die in  dem betreffenden M edium n ich t wachsen können, 
konzentriert. Vf. beschreibt Verss. m it einer Mischung von K -12: Y-53 =  100:1000, die 
m it 300 0 .E ./m l I  geim pft werden. Das V erhältnis än d e rte  sich auf 2 :1  bis 1:100. Die 
M eth. is t fü r andere B akterien  verw endbar, w enn die B edingungen jedesm al neu aus
gearbeitet w erden. S treptom ycin  u. S trep to thric in  gaben keine V eränderung des Mutanten- 
verhältnisscs. (J . Amer. ehem. Soc. 70. 4267—68. Dez. 1948. M adison, Wisc-, Univ., 
Dep. o f Genetics.) 425.4330

Sidney Roberts, Elijah Adams und Abraham W hite, Die Freigabe von Antikörper 
durch Ltjmphgcwcbe in vitro. R a tten  u. Mäuse werden gegen H am m elerythrocyten  immuni
siert, die Tiere ge tö te t u. ausgeblu tet. Leber-, Milz-, N ieren- u . Lymphgewebekulturen 
werden bei 38,5° im W A R B U R G -A p p . in Ggw. von Serum nichtim m unisierter Tiere gleichen 
A lters u. Geschlechtes u n te r D urchleitung eines' Strom es von 95% 0 2 u. 5%  C 0 2 durch 
3 S tdn. incubiert. Die Menge des in Serum  übergegangenen A ntikörpers (I) w ird bestimmt 
u. m it dem Gewebe desselben Tieres verglichen. Es zeigt sich, daß Lymphknotengewebe 
im stande is t, in Ggw. von 0 2 große Mengen von I abzugeben. In  Ggw. von N 2 an Stelle 
des 0 2 findet ke ine  Freigabe von I  s ta tt .  Einige Verss. lassen verm uten, daß während 
der Verss. in v itro  eine Bldg. von I  sta ttgefunden  h a t. (J . biol. Chem istry 174. 3 7 9 —SO- 
Mai 1948. New H aven, Y ale U niv., Dep. of Physiol. Chem.) 321.4371

D. J. Bauer, Der Zusam menhang zwischen Xänthinoxpdase und V irusvermchrung- 
Die durch 9 Tage bebrü teten  E ier werden m it dem 17. D -Stam m  des Gelbfiebervirus (I) 
an  der A llantois infiziert u. w eiterhin incubiert. Die A k tiv itä t der Xanthinoxydasefll) 
w ird nach  T h u n b e r g  geteste t u . m it n ichtinfizierten  E iern  verglichen. Es zeigt sich, 
daß  II w ährend der V erm ehrung von I im  E m bryo u. in  der A llantois bis zum 13. Tag 
parallel der V iruskonz, zunim m t u. hierauf w ieder absink t. Ähnliche Ergebnisse wurden 
auch  m it M äuseencephalitisvirus erzielt. E s w ird angenom m en, daß II fü r die Synth. 
von I benötig t wird. (N ature [London] 161. 852. 25/5.1948. London, Wellcome Laborr. 
of T ropical Med.) 321.4374

Friedrich Hahn und Gustav Adolf Kausche, Über die Bedeutung des A r g in in s ß r  die 
chemische S truktur des Tabakmosaikvirusproteins. Beim T abakm osaikvirus (TMV) er
schein t die F rage nach der N a tu r  d e r  chem. B indung zwischen N ucleinsäure u- Protein 
von besonderem  Interesse. E s kann angenom m en werden, daß das Arginin  im TM* 
als Pfeilereubstanz d ien t u . die N ucleinsäure m it den bas. R esten  des Arginins in salz
artiger B indung steh t. TMV e n th ä lt 9%  Arginin, w ährend von anderen bas. Aminosäuren 
n u r Lysin m it 0,2%  anwesend sein soll. Vf f. prüfen, ob freie G uanidingruppen des Arginins 
bei der A btrennung der N ucleinsäure nachw eisbar w erden oder ob solche Gruppen etwa 
schon im in tak ten  V irusprotein freiliegen. Zum N achw. der G uanidingruppen dient die 
Sa k a G u c n i-R k. (in der A usführung von K l e i n  u .  Z i e s e  (Z. K rebsforech. 37. [193-j 
323). Falls die zu prüfende Substanz vorher einer R k. unterw orfen wird, welche die 
G uanidogruppe spezif. u. m ilde ohne Ä nderung der G esam tstruk tu r des Proteins ab
b au t, kann nachträglich durch die S A K A G U C H i-R k . entschieden werden, ob ein Abbau 
erfolgt is t oder n icht. D urch vorsichtige D esam inierung m it N a-N itrit lassen sich die 
G uanidingruppen n ich t abbauen  (m ehr als 40 A nsätze). Ih re  enzym at. A bspaltung unter 
Verwendung der Pyocyaneus-Arginase fü h r t aber zum Ziel. E in  A rginasepräp. aus 
sehweinchenleber w ar infolge eines hohen Arginingeh. unbrauchbar. Sechs verschie
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Stämme des Bac. pyocyaneus werden auf ArginascW irksamkeit geprüft. S ubstra t is t  das 
mit 5% ig . N aO H  gespaltene TM V-Protein. Bei dieser energ. Behandlung m uß eine quan 
tita tive  Freisetzung der G uanidingruppen erfolgen. E in quan tita tives Studium  zeigt, 
daß die G uanidingruppen des A rginins an dem V irusspaltprotein durch die w irksam sten 
Bakterienstäm m e in 3—4 Tagen vollständig abgebaut werden. Auf das intakte  TMV er
weisen sich die B akterienstäm m e jedoch als völlig unwirksam. Man m uß daher schließen, 
daß das Originalvirus keine freien G uanidingruppen en thä lt. Diese werden vielm ehr e rs t 
bei der A btrennung der N ucleinsäure frei. E s is t zu folgern, daß die N ucleinsäure im n. 
Virus an die G uanidingruppen gebunden is t. W ahrscheinlich handelt es sich um salz
artige B indungen über die Phosphorsäuregruppen der N ucleinsäure. (Biochem. Z. 319. 
155—62. 1949. Heidelberg, In s t. f. V irusforschung.) 248.4374

H. Ruska, Der E in fluß  der Zerschäumung von Tabakmosaik-Viruslösungen a u f die 
Länge der Virusmoleküle. N ach Unteres, von B L O C II u. W E IN E C K  wird durch Zerschäu
mung einer V iruslsg. eine A ktivierung um 5 bzw. 2 Zehnerpotenzen beobachtet, die von 
diesen beiden Vff. auf den Zerfall der E lem entareinheiten bzw. von V irusaggregaten 
zurückgeführt w ird. A uf G rund seiner U nterss. an  T abakm osaikvirus kom m t Vf. zu dem 
Schluß, daß n u r  ein sehr begrenzter Zerfall der Virusmoll, e in tritt, der höchstens eine 
Steigerung der V iru sak tiv itä t um  ca. 10% verursachen könnte. Bei kom plizierter gebauten 
u. größeren Moll, sind s tärkere  Potenzierungseffekte möglich, die jedoch n ich t durch A uf
teilung der E lem entarpartikel, sondern durch Trennung größerer V irusaggregate Zustande
kommen. (Kolloid-Z. z. Z. verein. Kollold-Beih. 110. 97— 102. Aug. 1948. Z ur Zeit Leo
poldshöhe, Lippe.) 311.4374

Georges Blanc und Louis-André Martin, Empfänglichkeit des Kaninchens fü r  das 
Virus der epidemischen Poliomyelitis. Vff. berichten über die, tro tz  sich w idersprechender 
Angaben in  der L ite ra tu r, erfolgreiche Ü bertragung verschied. S täm m e des Poliom yelitis
virus auf das K aninchen. Die Tiere reagieren nu r m it Tem peraturerhöhungen. Gelegentliche 
Todesfälle zeigen bei der Sektion keine sichtbaren V eränderungen der Organe. D as K an in 
chenvirus w ird durch Rekonvalescenten-Serum  von Mensch u. Affe neutralisiert. (C. R . 
hebd. Séances Acad. Sei. 227. 242—43. 19/7.1948.) 366.4374

H. Alexander Gins, E in führung  in die Bakteriologie. F ü r  Z ahnärzte  und  S tudierende der Zahnheilkunde.
2. Aufl. M ünchen: H anscr. 1949. ( N i l  +  243 S. m. 72 T ex tabb . u. 45 fä rb . u. schwarzen A bh. a u f  6 Taf.)
DM 21,80 =  Zahnärztliche L ehrbücher. B d. 2.

E6. Tierchemie u. -physiologie.
Joachim Erbslöh, Über die Vorteile cervikaler FollikuH n-lnjektionen. E rfahrungen 

mit Lipiodol u . Jodip in  haben gezeigt, daß sich von jeder beliebigen Stelle des U terus 
aus, also auch von der Cervix, das ganze Lym phgefäßsyst. des Organs auffüllen läß t. 
Bei 20 F rauen , teils m it prim . Amenorrhoe, teils m it langdauernden sek. A m enorrhoen, 
führte eine Injektionsbehandlung in die Cervix m it Progynon B  oleosum oder Cyren B  
(3—5 Injektionen von 0,5—1,0 cm 3) zum  A uftreten einer R egelblutung, obwohl voran
gehende Allgem einbehandlung m it den gleichen P räpp . keinen Erfolg gehabt h a tte . N ur ein 
Fall blieb re frak tä r. Die In jek tionen  w aren schmerzlos; N ebenwirkungen kam en n ich t 
zur Beobachtung. (Zbl. G ynäkol. 70. 8 0 9 -1 2 . 1948. Bad Oldesloe.) 120.4559

F. H. Bardenheuer, Meine Erfahrungen bei 461 Hormonkrystall-Implantalionen  
(Cyren A ). B ericht über E rfahrungen an  über 400 Fällen m it Im plan tationen  von Preß- 
minen von Cyren A  in trag lu taeal nach vorangehender A nästhesierung m it 1% ig. Novocain. 
Theorie u. Vorteile der Im plan tationsbehandlung gegenüber der peroralen oder In jek tions
therapie werden d isku tiert. Die W rkg. t r i t t  nach 1—3 Tagen ein u. h ä l t  nach dem 1. Im 
plantat oft n u r 4— 6  W ochen an. E in  zweites Im p lan ta t w irk t o ft 8 —12 W ochen, ein 
drittes 3— 6  M onate u. ein v iertes o ft noch länger. Nebenwirkungen waren häufiger bei 
hoher Dosierung (25 mg) u . bestanden in Ü belkeit bis E rbrechen. Ind ikationen  waren 
juvenile Amenorrhoen, A m enorrhoen im  geschlechtsreifen A lter m it Ausfallserscheinun
gen, präklim akter. u. k lim akter. Ausfallserscheinungen, P ru ritu s G enitalis, postoperative 
u. Strahlenam enorrhöen, Oligomenorrhoe, H ypoplasien, S te rilitä t sowie Akne. Die Erfolge 
waren im wesentlichen zufriedenstellend. B lutungen m achten bei 13 von 326 Fällen  A us
schabungen erforderlich, da eine E ntfernung  der in tram uskulären  Im p lan ta te  schwierig 
gewesen w äre. (Zbl. G ynäkol. 7 0 .8 0 0 -0 9 .1 9 4 8 . Düsseldorf.) 120.4559

Geoffrey H. Bourne, Selbsttätige Aufzeichnung der R adioaktivität der Schilddrüse. 
Lur Unters, d e r V erteilung von rad ioak t. J  der Schilddrüse w erden G ew ebeschnitte h e r
gestellt u. d irek t au f die photograph . Em ulsion gelegt. D er Vers. zeig t, daß  das rad io ak t. J  
zwei Stdn. nach der In jek tion  gleichm äßig in  d l-  Schilddrüse verte ilt is t. B evorzugt 
dienen allerdings zur A nhäufung des J  die kleineren Gewebezellen. (N ature [London] 162. 
495—96. 25/9.1948. London, H ospita l Med. Coll.) 458.4562
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W . Rodewald, Über die Veränderungen im  weißen Blutbild nach wiederholten Blul- 
abnahmen bei der Laboratoriumsratte. N ach w iederholter B luten tnahm e in  1—2std . Ab
stand  aus dem R attenschw anz (insgesam t 200 Tiere) zeigt das lokale B lu tb ild  Abfall 
der Lym phocyten u. entsprechenden A nstieg der Segm entkernigen um 22—23% . Der 
W undreiz selbst h a t au f diese V eränderung keinen Einfl.,- sondern lediglich die vor
bereitende Erw ärm ung u. Massage. D a derartige lokale B lutbildveränderungen bei Ent
nahm e aus der O hrm uschel m it gleicher V orbehandlung n ich t beobachtet werden, sind 
h ierfü r wahrscheinlich die D urchblutungsbedingungen im Schwanz bes. günstig. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arcli. exp. P atho l. P harm ako l.205 . 437—40. 1948. Berlin, Rudolf-Vir- 
chow -K rankenhaus, Allg. In s t, gegen G eschw ulstkrankheiten.) 516.4572

E. Grafe, Z ur Frage des Fellm inim um s. Das gesam te Problem  des menschlichen 
Fettbedarfs w ird erö rtert. Die experim entellen T atsachen, S tatist. Schlüsse, Theorien 
u. H ypothesen w erden eingehend d isku tiert. Vf. kom m t zum  Schluß, daß, wenn der 
theoret. M inim albedarf des Menschen auch n u r wenige g F e t t  täg lich  b e träg t, er doch 
sicherlich erheblich über der im Ja n u a r 1949 dem deutschen N orm alverbraucher zur Ver
fügung stehenden Menge liegt. D a diese F e ttu n te re rn äh ru n g  bereits Jah re  andauert, 
w erden verheerende Folgen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, G esundheit u. V italität 
im m er s tä rk e r zutage tre ten , wenn nich t baldige A bhilfe geschaffen wird. (A erztl. Wsehr. 4. 
33—36. 30/1.1949. W ürzburg, Judenbühlerw eg 9.) 329-4586

H. Kraut, Ä. W eiseher, R. Hügel und G. Stumpff, Über die Verträglichkeit von syn
thetischem Fett aus Fettsäuren m it 6— 12 C-Atomen. I I I .  M itt. Wachslumsversuche. (I. vgl. 
C. 1944. II. 435) D as 1. c. beschriebene S ynthesefett (I) m it C6—C12 w urde an  Ratten, 
H unde u. Schweine v e rfü tte rt im Vgl. m it gleichen Mengen Sojaöl (II). — Junge Ratten 
zeigen m it I geringeres W achstum  als m it II, ohne daß gesundheitliche Schädigungen 
(auch n ich t bei Sektion) nachw eisbar w aren. V ielm ehr w urde das geringere Wachstum 
au f die Abneigung der R a tten  gegen F e tt überhaup t zurückgeführt; diese is t gegen II 
sowie gegen T ripalm itin  u . T ristearin  etw as geringer. Bei freier W ahl der Futtermeuge 
is t das W achstum  bei fe ttfre ier K ost am  größten  u. en tsp rich t ca. der aufgenommenen 
Nahrungsm enge. — Bei jungen H unden werden kein U nterschied zwischen I u. II sowie 
auch keine gesundheitlichen S törungen oder W iderwille beobachtet. — D as Gleiche gilt 
fü r junge Schweine. — W eder im F e tt  der H unde noch dem der Schweine ließen sich beim 
V erfü ttern  von I  niedermol. F e ttsäu ren  nachweisen. Die C6—C12-F ettsäu ren  werden also 
n ich t unverändert abgelagert. Dagegen bew irkte F ü tte ru n g  m it II infolge des höheren 
Geh. an ungesätt. F e ttsäu ren  eine höhere JZ . des Bauch- u. R ückenfettes der Schweine. — 
Die als geringe V erunreinigung in  I vorhandenen O xyfettsäuron verliehen dem Körperfett 
der Schweine einen deutlich w ahrnehm baren Geschmack nach diesen Säuren. Vermutlich 
werden also die O xysäuren unverändert abgelagert. — Vor V erwendung von I fü r mensch
liche E rnäh rung  müssen wegen des Geschmackes alle K eto- u . O xysäuren entfernt 
werden. — Bei zahlreichen K ostproben an  30 Personen w urde gu te  küchentechn. Wrkg. 
von I als K ochfe tt festgestellt, aber keine B eobachtungen über unerw ünschte Nachwirkun
gen oder schlechte Beköm m lichkeit gem acht. Jedoch müssen diese Verss. vor Abgabe 
eines endgültigen U rteils noch erw eitert werden. (Biochem. Z. 318. 472—94. 1948. Dort
m und, K W I fü r A rbeitsphysiologie, u . Mörs-Meerbeck, Treibstoffwerk Rheinpreußen.)

256.4586
K . Nehring und W . Schramm, Über die Verwertung des G rünfutters, besonders der 

Luzerne, durch die Schweine. D ie A usw ertung von K artoffel-G rünfuttergem ischen (3:1)
■ ergab bedeutend höhere Verdauungskoeff., als nach den A ngaben des Schrifttum s über 
die einzelnen G rünfu tterarten  zu erw arten  waren. So ergab eine Kartoffel-Luzerne-Silage 
folgende W erte: O rgan. Substanz 90,5, R ohprotein  68,5, R o h fe tt 25,4, Rohfaser 53,7, 
Nrfreie E x trak tsto ffe  96,4; bei K artoffel-Süßlupinengem isch betrugen die entsprechen
den W erte 91,5—63,0—57,4—78,3—96,0, bei K artoffel-S tcinkleegem isch 90,6—60,6—
49,6—74,1—96,1. R eine K artoffelsilage ergab etw as höhere W erte. D ie m it reinen Luzerne- 
pr.oben angestellten Verss. ergaben eine erhebliche A bhängigkeit vom Vegetationsstadium. 
Die Verdaulichkeitskoeff. gehen m it zunehm ender E ntw . be träch tlich  zurück. (Tier- 
zucht 2. 166—71. N ov./D ez. 1948. Rostock.) 182.4594

K. Nehring und W. Schramm, Über die Verdaulichkeit verschiedener Cellulosen durch 
den Wiederkäuer. Es w urden U nteres, über die Zus. u. V erdaulichkeit von Zellstoffen ver
schied. H olzarten u .  von n. Futtercellulose durchgeführt. D ie höchste Verdaulichkeit 
zeigte Fichtensulfitcellulose (91,3% ), es folgen B uchenzellstoff (89,1% ), Pappelzellstoii 
(87,4%), gewöhnliche Futtercellulose (83,9% ). Die V erdaulichkeit is t in  erster Linie 
durch den Aufschließungsgrad bedingt. Zellstoffe von höchstem  Geh. an u n a b g e b a u tc r  
Cellulose'werden anscheinend von den Tieren besser verarbeite t als Zellstoffe m it stf-f"er 
abgebauter Cellulose. (T ierzucht 3. I I —16. Jan ./F eb r. 1949. Rostock.) 182.4594
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A. Columbus, Die Verdaulichkeit und biologische Eiweißwerligkeit von extrahiertem  
und nicht extrahiertem Fischmehl. Stoffwechselverss. an  Schweinen m it ex trah iertem  u. 
n ichtextrahiertem  Fischmehl ergaben, daß weder die V erdaulichkeit des R ohproteins 
noch auch die biol. W ertigkeit des verdaulichen Proteins des Fischm ehls durch die E x tra k 
tion beeinflußt wird. (T ierzucht 3 . 16—21. Jan ./F eb r. 1949. Berlin.) 182.4594

Karl Nickisch, Über das Ca/P-Verhältnis beim Ansatz und im  Futter der Tiere. Das 
Ca/P-Verhältnis des Knochengerüstes sowie des ganzen Tierkörpers, ferner des B lutes, 
des Blutserum s u. der Milch schw ankt zwischen 1:0,45 bis 1:1,05. Bei Stoffwechselverss. 
an Schweinen w urde festgestellt, daß sich das C a/P-V erhältnis im A nsatz im allg. in den 
Grenzen von 1 :0 ,5  bis 1 :0 ,9  bewegt u. daß m it zunehmendem T iera lter sich das V er
hältnis verengt. Abweichungen von der erw ähnten  G rößenordnung können, n ich t als n. 
angesprochen werden. W enn auch die Tiere im stande sind, anom ale V erhältnisse aus
zugleichen, so em pfiehlt es sich doch, bei der A ufstellung von F u tte ransä tzen  von vorn
herein Voraussetzungen fü r eine n. Ca- u. P -R eten tion  zu schaffen. (T ierzucht 3 . 21—28: 
Jan./Febr. 1949. Berlin.) 182.4596

Günter Subirge, Die Bedeutung einiger Spurenelemente im  Hinblick a u f das Nutztier. 
Von den Spurenelem enten werden bes. e rw ähn t: Jod  (Schädigungen der Schilddrüsen
funktion), Cu (H eidem oorkrankheit), Fe (Anämie), Mn (gewisse K ükenerkrankungen), 
Co (B uschkrankheit) u. Si (Lungenerkrankungen). (T ierzucht 3 . 29—31. Jan ./F eb r. 1949. 
Berlin.) 182.4596

G. Schubert, W . Maurer und W . Riezler, Tierexperimentelle Indicaloruntersuchungen  
mit Radiokupfer in der Schwangerschaft und beim Feten. Z ur K lärung  der B edeutung der 
Spurenelemente w urde m it künstlich radioakt. Indicatoren  das stoffwechselphysiol. 
Verh. k leinster Cu-Dosen in der Schw angerschaft u. beim F eten  am  M eerschweinchen 
geprüft. Die Leber zeigt als Organ m it dem stä rk sten  Cu-Stoffwechsel bes. beim graviden 
Tier einen erhöhten  Cu-G eh.; auch in Milz, K nochenm ark, N ebenniere u. O var sowie 
Blutzellen u. -plasm a is t der Cu-Geh. schw angerer Tiere gegenüber den K ontrollen erhöht. 
— Die m ütterlichen sowie fetalen Organe unterscheiden sich gewöhnlich eindeutig  in 
lh'er O rganaktiv ität. Die Cu-Ahlagerung in den fetalen Organen vollzieht sich langsamer. 
Bes. hohe C u-A ktiv itä t w eist die fetale Nebenniere auf, H auptspeicherungsorgan is t auch 
hier die Leber. Die P lacen ta  is t kein Speicherungsorgan, aber sie is t an  der Cu-Resorption 
des Feten beteiligt. — Vff. nehm en an, daß Cu auf G rund seiner b iokataly t. Fähigkeiten  
die Cytochrom oxydasen aktiv ieren  kann (vgl. C. 1949. I I .  774). (Arch. Gynäkol. 176. 
-79—92. 1948. G öttingen, K öln  u. Bonn.) 458.4596

A. G. Ogston, Interpretation von Stoffwechselversuchen beim Gebrauch von Isotopen. 
Vf. d iskutiert die Folgerungen, die W o o d , W e r k m a N, H e m in g w a y  u. N i e r  (C. 1942. II . 
-714) u. S h e m i n  (J . biol. Chem istry 162. [1946.] 297) aus ihren Versuchsergebnissen ge
zogen haben. Bei WOOD handelt es sich um die Umsetzung von 13C 0 2 u. B renztraubensäure 
zu K etoglutarsäure u. bei S h e m i n  um  die Umsetzung von Serin CH„OH—C H 16NH„— 
“ COOH zu Glycin CH 216N H 2- i 3COOH. (N ature [London) 162. 963. 18/12. 1948. 
Oxford, Dep. of Biochem.) 458.4596

F. Leuthardt, A. F. Müller und H. Nielsen, Über die Wirkung des Glutamins und der 
*-Ureidoglutarsäure bei der biologischen Citrullinsynthese. Die biol. S yn th . des Citrullins (I) 
m Leberhom ogenaten der R a tte  w urde un tersuch t. Gewinnung der F erm entpräpp . durch 
Auszentrifugieren des H om ogenats, Verwerfen des Ü berstands u. m ehrm aliges W aschen 
des Zelltrüm m errückstandes m it einer KCl-Lsg., die 0,017 M ol/L iter Phosphatpuffer 
(Ph 6,7) en th ielt u. die blutisoton. war. I  w ird in solchen P rä  pp. auch n ich t in Ggw. von 
Glutaminsäure (II), A denosintriphosphat u . M g" in Arginin  umgew andelt. Bei Konzz. 
v°n ca. 30—4 0 /tM ol/cm 3 finde t m an  in  den m ehrfach ausgewaschenen Ferm entpräpp . 
regelmäßig m it Glutamin (III) ohne Ammonsalz m ehr I als m it II +  N H 3. W ird das Homo- 

n.ach dem 1- Zentrifugieren n u r lm a l  ausgewaschen, so findet m an m it III (ohne 
ABj) die gleiche Menge I wie m it II +  N H 3. D urch das Auswaschen wird also ein F ak to r
entfernt, der fü r die Bldg. von I aus II nötig ist. Zusatz von cis-Aconitsäure hem m t die
i-bynth. aus II, w ährend die aus III n u r wenig gestört is t. Gegen die A nnahm e, daß III 
ernst eine Zwischenstufe au f dem Wege II  — 1 is t, spricht die T atsache, daß  es bei kleinen 

L-onzz. unwirksam  is t; es s teh t verm utlich m it einer In term ed iärstu fe  in engster Be
lebung. Auf G rund der H ypothese, daß die I-S yn th . aus O rnithin durch d irekte Ü ber- 
ragung eines C arbam ylrestes erfolgen könnte, wurden auch Verss. m it der a-Ureido- 

gutarsäure angestellt: sie g ib t I  n u r in Ggw. von N H 3, F um ara t, O xalacetat oder P y ru v a t.
ureh mehrfaches Auswaschen wird auch h ie r die I-Bldg. s ta rk  verringert. (Helv. physiol. 

pnarmacol. A cta 6 . C 57—59. Sept. 1948. Zürich, Univ., Physiol.-Chem. In s t.)  457.4596



J, B. O’Neil, J. R. Jowsey, C. C. Lee, M. A. Reade und J. W. T. Spinks, Bestimmung 
des Schicksals des Phosphats bei legenden H ühnern m it radioaktivem 32P . Im  Anschluß an 
ähnliche Unterss. von C h a r g a f f  u .a .  (C. 1 9 4 3 .1 . 959) führen Vf f .  Verss- m it markier
tem  Ca3(PO ,,)2 bei H ühnern  durch. N ach einm aliger Gabe von 700 mg w erden 5%  des P 
im  H ühnerei gefunden, davon 80%  im  Eigelb. E ntsprechende Verss. werden durchgeführt 
m it täglichen Gaben von ak tiv iertem  Ca3(P 0 4)2. D ie p rozentuale A ufnahm e n ähert sich 
dann einem Gleichgewichtswert. (Science[N ew  York] 107. 295—96. 19/3.1948. Saskatoon, 
Canada, Univ. of Saskatchewan.) 458.4596

J. L, Karlsson und H. A. Barker, Biosynthese von markierter Harnsäure m it radio
aktiven Koldenslof¡Verbindungen. Tauben w erden zur biol. Synth . von H arnsäure  (I) heran
gezogen. In jiz iert m an den T auben Ameisensäure m it 14C, so sind die C-Atome 2 u. 8 
der I m arkiert, iiach Gaben von Carboxyl-m arkiertem  Glykokoll is t das C-Atom 4 u. nach 
Gaben von Bicarbonat das C-Atom 6  der aus dem  H arn  isolierten I m ark iert. Nach Ver
abreichung von M ethyl-m arkiertem  Glykokoll sind die C-Atome 2, 4, 5, 6  u . 8  in verschied. 
Menge m it Isotopen besetzt. (Vgl. S o n n e ,  B u c h a n a n  u. D e l l u v a ,  J .  biol. Chemistry 166. 
395, 781) (J . biol. Chemistry 177. 597—99- Febr. 1949. Berkeley, Univ. of California.)

458.4596
A. V. Hill, Adenosinlriphosphorsäure und Muskelkontraktion. Zur Entscheidung der 

Frage, ob die Dephosphorylierung der Adenosintriphosphorsäure (I) die Energie für die 
M uskelkontraktion liefert, sch läg t Vf. Verss. m it in tak ten  M uskeln der K rö te  oder noch 
besser der Schildkröte vor. In  den Muskeln der Schildkröte verlaufen die ehem . Vorgänge 
bei 0° bis 200m al langsam er als in  Froschm uskeln bei 20°. Offen b leib t allerdings, wie weit 
die R esynth . von I  au f K osten des Zerfalls der K reatinphosphorsäure die R k . überdeckt. 
(N atu re  [London] 163. 320. 26/2.1949. London, U niv., Coll., Biophys. Rejs. Unit.)

390.4596
Konrad Dobriner, Seymour Lieberman und C. P. Rhoads, Untersuchungen über den 

Steroid-Stoffwechsel. I . M itt. Methoden zur Isolierung und quantitativen Bestimmung der 
neutralen Steroide im  menschlichen H arn. N achtrag  zu C. 1949. I I .  777. Die H arnextrakte 
w urden über m ehrere W ochen oder M onate gesam m elt. Als durchschnittliche tägliche 
A usscheidung ergaben sich fü r verschied. Fälle folgende Zahlen (A—D mg Androstcron- 
Ä quivalent, E—G m g-Gew iekt): N orm al A 17,1, 29,0, 15,8, 14,7; B 16,7, 26,1. 16,2, 
14,9; C 16,2, 21,4, 13,6, 10,1; D 1,1, 2,3, 0,4, 0,5; E 44,6, 99,0, 34,4, 61,4; F 10,8, 21,2, 
6,4, 7,9; G 32,0, 72,5, 30,0, 57,6; Schw angerschaft Q  : A 7,0; B 4,5; C 4,2; D 0,1; B 54,2; 
F 15,6; G 36.4. N ebennieren-Hyperplasie Q  : A 6 2 ,0 ,53,7, B ö5,8, 54,6; C 62,3, 43,7; D 3,2,
з,7 ; E  135,9; 89,8; F50,2 . 30,0; G 84,0, 59,7. N ebennierentum or Q : A 192,8, 71,0; B 212,1, 
41,7; C 130,7, 30,1; D 80,6, 11,0; E  258,4, 129,7; F  72,6, 38,9; G 164,9, 86,2. Mamma- 
Carcinom O : A 8 ,6 , 6,3; B 6,4, 6,1; C 6,3, 5,5; D 0 ,1 , 0 ,1; E 35,5, 26,2; F 5,7, 5,3; G 27,3, 
20,0. Prostata-Carcinom  cJ: A; 6,9, 6 ,6 ; B 3,6, 2,8: C 3,5, 2,6; D 0,2 , 0,01: E51.0, 66,0; 
F  5,4, 5,3; G 46,6, 56,9. (J . biol. Chemistry 172. 2 4 1 -6 1 . Jan . 1948. New York, Sloan- 
K ettering-Inst. for Cancer Res.) 356.4596

Gotthart Schettler, Studien über den Cholesterinstoffwechsel der Maus. 5. Mitt. 1er- 
gleichende morphologische und chemisch-analytische Untersuchungen über Cholesterinmusl. 
( 4 .  vgl. B iorhom . Z. 3 1 9 .  [ 1 9 4 9  ] 4 4 4 )  U nterschiedliche Mengen Cholesterin (I) wurden 
bei verschiedenartigem  G rundfu tter an Mäuse verfü tte rt, w orauf deren I.eber, Liere, 
N ebenniere, Milz auf I  un tersuch t wurden, u. zw ar histoebem . m it Scharlachrotfärbung, 
im  polarisierten L icht, m it der O xycholesterin-Rk. nach S c h u l t z  (vgl. Zbl. allgem- 
Patho l. patho l. A natom . 1 9 2 6 .  3 4 )  sowie chem .-analyt. nach d r  M eth. von SC H Ö N H E IM E R
и. S p e r r y  (hier m it A usnahm e der Nebenniere). Zwischen den ehern, gefundenen Daten 
u. den histoebem . Ergebnissen besteht eine deutliche D iskrepanz. Doppelbrechende Sub
stanz is t n u r in  L eber u . N ebenniere nachweisbar, gebunden an die verfetteten  Bezirke, 
anisotrope Substanz is t um so reichhaltiger, je  s tä rk e r ausgeprägt die Neutralverfettung- 
D ie R k. nach SCH U LTZ is t in der L eb erseh r selten positiv tro tz  Anwesenheit von I, da
gegen fas t im m er in  der N ebennierenrinde. Milz u. N iere stape ln  reichlich I, wie aus uen 
ehem. A nalysen liervorgeht; histcchem . wird es jedoch nie erkann t. (Aerztl. Forschung
3. 33—40. 25/1.1949. Tübingen, Univ., Pathol. In s t.)  4 5 7 .4 5 9 b

Franz Fisehler, Bemerkungen zum  Ikterusproblem und zum  G a l l e n f a r b s l o f f t c e c h s e l  

Diskussion des Problem s der hepat- u . ex trahepat. B ilirubin-Bldg., der Rolle von Lebe , 
Milz, Galle u. K nochenm ark fü r die B luterneuerung usw. Vf. w eist der Leber die Funktio 
zu, den n. Geh. des B lutes an „indirektem “ B ilirubin aufrechtzucrhalten . (Aerztl. 1 orsen. 
226—31. 10/5.1949. M ünchen, D eutsche Forschungsanst. f. Lebensmittel-Chem.)

516.459b
ChristinaLiebich, Die Gallensäurebildung als Maß der Leberfunktion. 1. M itt, D i e  Gallen 

säure-Best. nach D o u b i l e t  im D uodenalsaft von 33 P atien ten  m it verschied. Leberscna
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zeigt erhebliche Erniedrigung des Cholsäurewertes gegen die Norm n u r bei H epatitis 
epidemica. Bei A näm ien is t häufig V erm inderung festzustellen. D er B ilirubinw ert zeigt 
sieh gleichfalls erniedrigt. Beide W erte streuen stark . (K lin. W schr. 27. 313—15. 1/5.1949. 
Heidelberg, U niv., Med. Poliklin.) 516.4597

Gerhard Bernecker, Die Beeinflussung der B lutgerinnung durch „C alcium -Sandoz“ . (59 gez. Bl. m . K urven .)
(M aschinenschr.) H annover, T ierärztl. H ., Diss. v. 12/5.1949.

Franz Conratbs, U ntersuchungen über den S eru m ni a gn esiu m geh a l t  von gesunden und  erschöpften Pferden, 
sowie einige vergleichende U ntersuchungen im  B auchpunk ta t. (63 gez. B l.) (M aschinenschr.) H annover, 
T ierärztl. H ., Diss. v. 12/5.1949.

Joseph E. Flynn, B lood C lotting an d  Allied Problem s. New Y ork: Josiali M acy jr . Foundation . 1948. (179 S.) 
$ 3,25.

B. Lueken, Physiologie. B erlin : A rbeitsgem einschaft m ed. Verlage. 1949. (359 S. m . A bb.) gr. 8°. D M 26,50. 
Erich Tscherne, Sexualhorm ontherapie. W ien: M audrich. 1948. (V I +  331 S. m. 102 A bb.) gr. 8°. S 75 ,—.

Robert Ammon und Wilhelm Dlrscherl, Fermente, Hormone, Vitam ine. 2., erw eite rte  A uflage. Leipzig: Verlag 
von Georg Thiem e. 1948. 1051 Seiten, 104 A bb., 79 Tabellen. D M 5 6 ,—.
D er Vf. h a t  bei der Fülle  des Stoffes es verstanden , eine ausgezeichnete, einheitliche D arstellung des 
Standes der W issenschaft bis zum Jah re  1943 zu geben, wozu besonders die kritische A uswahl u nd  Sich
tung  des L iteratu r-M aterials  beigetragen h a t. Das F o rtschreiten  der W issenschaft gerade a u f  diesem 
Spezialgebiet m a ch t d ie A bsicht, einen Ergfinzungsband herauszugeben, der die U ntersuchungsergebnisse 
seit demi Jah re  1943 e rfaß t, w ünschensw ert. Besonders erfreulich is t  die einheitliche Z itierung der O ri
ginal?. — D as B uch k a n n  dem  einschlägigen F achm ann n u r  em pfohlen w erden. 1.4587

E„. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. H ygiene.
Theodor Wagner-Jauregg, Allgemeine Grundlagen der Chemotherapie von Infektions

krankheilen. Vf. ergänzt m it seinem Buch das zusam menfassende S chrifttum  über die 
Chemotherapie von 1939—1948 u. e rläu te r t dabei zunächst biol. u. ehem. Grundbegriffe. 
Im 2 . Teil behandelt er die ehem otherapeut. W irkungsrneehan smen u. geht schließlich 
zu den Eigg. der M ikroorganismen u. der Chemotherapie über. Morphologie, B au, F ärb 
barkeit, ehem. B austeine, sowie E rnährung  u. Stoffwechsel werden d isku tiert. (Pharm azie, 
Erg.-Bd. 1 . 4 0 1 -6 6 . 1948.) 425-4600

Hans-Joachim Heite, Mathematisch-statistische Untersuchungen zur Bestimm ung der 
mittleren wirksamen Dosis. E n tw . von Form eln für E rw artungsw ert u. S treuung  der m itt
leren tödlichen Dosis, deren W erte in gleicher Weise fü r große wie fü r kleinste s ta tis t. 
Kollektive u. auch u n te r V erhältnissen gelten, die von der GAUSZschen N orm alverteilung 
weit abweichen. (Naunyn-Selimiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 205. 524—35.
1948. M ünster, U niv., H autk lin ik .) 516.4600

Paul Schölmerich, Zur pathologischen Phtisiologie der Überhilzuno durch Strahlung. 
I. Mitt. K reislauf und Atm ung. (Vgl. ß l N H A U S E R ,  C. 1938.1.3071) Beschreibung von K reis
lauf-, A tmungs- u. Tem peraturä nderungen bei K atzen u. Schweinen beiexperim entellen Ver
brennungsschäden an Thorax u. Abdomen. Therapievorschläge fü r Verbrennungskollaps. 
(Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. P a tho l. Pharm akol. 205. 441—55. 1948. B ad N au 
heim, W illiam -G .-K erckhoff-H erzforsch.Tnst.) 516-4604

Paul Schölmerich, Zur pathologischen Physiologie der Überhitzung. I I . Mitt. D ie  
Bildung kreislaufwirksamer, körpereigener Stoffe. (I. vgl. vorst. Ref.) Die W irksam keit von 
Katzen- u. Schweineblut nach V erbrennungskollaps auf den Tonus des Meersehweinchen- 
dünndarms ist gegenüber der des n . B lutes verm indert. K ollapsblut se tz t eine durch 
Histamin hervorgerufene Tonussteigerung sofort auf n. N iveau herab bei anschließender 
Lähmung der P erista ltik . Dieser E ffekt w ird den u n te r der V erbrennung entstehenden 
kreislaufwirksamen E iw eißverbb., in ers ter Linie Adenosin-Yerbb., zugeschrieben. 
(Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. P athol. Pharm akol. 205 .456—69.1948.) 516.4601

Reimar Pohlman, Die Ultraschalltherapie. Quanlilalive Angaben zu  ihrem Wirkungs
mechanismus. Es w ird versucht, zahlenm äßige Angaben über die Prozesse im lebenden 
Gewebe bei U S-B estrahlung zu machen u. eine Vorstellung der bislang geklärten ph y - 
sikal., vor allem m eehan. Vorgänge zu geben. D er therapeut. W irkungsm echanism us um - 
m ßt: 1 . E rw ärm ung durch U S-A bsorption; 2. Pulsation der Z ellpartien m it zahlreichen 
Folgeerscheinungen; 3. ehem. W irkungen. Die Tempp. im  lebenden Gewebe in A bhängig
keit von der Tiefe w ährend der Beschallung werden kurv enm äßig wiedergegeben. D er 
Abbau der T em peraturerhöhung-erfolgt durch die W ärm eleitung der Gewebe u. den B lu t- 
transport. Beide lassen sich aus angegebenen K urven berechnen. Die m eßtechn. A n
wendung des US erlaub t som it die Gewinnung therm . D aten über das lebende Gewebe, 
kür die therapeut. W rkg. kann  die Tem peraturerhöhung, da sie n ich t sehr beträch tlich  

.mcht so w ichtig sein wie die A bsorption der Strahlung im Gewebe u. die dadurch  
bedingte Tiefenwirkung. Die therapeu t. In ten s itä t liegt in einem Bereich von 2 bis
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5 W att/cm 2 E instrahlung. Entscheidend fü r die Dosierung is t die eingestrahlte Gesamt
leistung oder die m ittlere Leistung/cm 2. Die d irek te  B est. der In ten s itä t im Strahlenfeld 
erfolgt durch geeignete Leistungsmessor. Aus US-Messungen lassen sich die elast. Werte 
des menschlichen Gewebes bestim m en. Die M aximalgeschwindigkeit der Gewebeteile 
bei US-Erregur.g b e träg t 22,4 cm/sec. Infolge der gelingen K om pressibilität des Gewebes 
tre ten  D rucke von 3,7 a t  auf. Bei einer U S-Frequenz von 800 kH z erg ib t sich daraus 
ein D ruckgefälle von 7,1 at/m m . H ohe In ten sitä ten , über den therapeu t. liegend, können 
zu einer Zerreißung in H ohlräum e (interzelluläre K av ita tion ) führen . D urch  das an
schließende K om prim ieren werden D ruckspitzen von einigen 1000 a t  erzeugt u . bewirken 
A usbildung von W andladungen u. ehem. A ktivierungsprozesse, begünstigen Diffusionen 
u- beeinflussen biol. G leichgewichtszustände. Bei therapeu t. Dosierung wird an  gesunden 
Geweben außer einer H yperäm isierung keine V eränderung oder Schädigung gesehen. 
(D tsch. med. W schr. 73. 373—77. 3/9 .1948. Erlangen, Siemens-Reiniger-W erke AG.)

415.4604
Arnold Loeser, Über 1.3-Butylenglykol. 1.3-B utylenglykol (I) is t nach Verss. an 

2000 Tieren so ungiftig wie Glycerin u. 1 .2-Propyienglykol (m ittlere  tödliche Dosis 
[LD 50] an der Maus 23,3 m l/kg per os). LD 50 der anderen gebräuchlichen Glykole wurde 
bestim m t. I r u f t  auch bei w iederholter A pplikation an der H au t bzw. Schleim haut des 
Menschen keine örtlichen oder Allgemeinerscheinungen hervor. Junge R a tten  vertrugen 
w ählend 6 W ochen die 2—3 fache LD 50 insgesam t ohne W achstum sstörungen. Im  Selbst- 
vers. w urden täglich 2 m l 50%  ig. I  ohne Beschwerden vertragen. (Pharm azie 4 . 263—64. 
Ju n i 1949. M ünster, Univ.) 502.4608

B. V. Issekufz ,ir. und J. Gergely, Wirkung der Morphin-Scopolaminnarkose auf den 
Stoffwechsel. D er 0 2-V erbrauch der n. R a tte  w ird durch 2—5 m g/100 g Morphin +  
0 ,2—0,5 mg,/100 g Scopolamin  um ca. 10% herabgesetzt. — Die Stoffwechselsteigerung 
u n te r K ältew rkg. (90 Min. bei 7—9°), im M ittel 138% Zunahm e des 0 2-Verbrauchs, wirrt 
durch A pplikation des N arkoticum s (1 Stde. vor der A bkühlung) au f  93%  begrenzt. 
D urch Z ufuhr w ährend der A bkühlung sink t der ansteigende 0 2-V erbrauch sofort wieder 
ab ; der M ehrverbrauch u n te r K ältew rkg. b e träg t nach 1 S tde. dann n u r noch 84%. — 
Die K örpertem p. unbehandelter T ieie sink t im K ältevers. au f 33,5°, u n te r  Morphin- 
Scopolamin-W rkg. auf ca. 27° ab . Das P räp . lähm t elektiv  die hypothalam eu Stoffwechsel
zentren u. dam it die W ärm eproduktinn, zweitens erw eitert es die H autgefäße u. steigert 
dadurch die W ärm eabgabe. (N aunyn-Sehm iedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 205. 
399—405. 1948. B udapest, U niv., P harm akol. Inst.) 516.4614

B. v. Issekutz jr. u rd  A. Muränyi, Über die W irkung  dar M orphin-Scopolam in
narkose a u f  d ie zentral u n d  peripher bedingte Stoffw echselsleigerung. (Vgl. vorst. Ref-) 
Die den Stoffwechsel zen tra l steigernde W rkg. von E phedrin  (0,2—1,0 mg pro 100 g 
Körpergewicht) u. P ulso form  (p-Oxypheny!isopropylam in; 0,01—0,1 mg/100 g) wird bei 
U retban-anästhesierten R a tten  durch gleichzeitige M orphin-Scopolatnin-AppVikntion  
(0,2 mg/100 g) völlig gehem m t, w ährend der peripher  die Zelloxydation steigernde Effekt 
von A drenalin  (0,1—0,2 mg/100 g) u. 2.1-D inU rophenol (0,7—1,5 mg/100 g) n u r unwesent
lich bzw. überhaup t n icht beeinflußt w ird. (N aunyn-Sehm iedebergs Arch. exp- Pathol- 
Pharm akol. 205. 406—14. 1948.) 516.4614

B. v. Issekutz jr., P. Genersich und E. Komlös, Antagonismus zwischen Thyroxin  
und Mnrphin-Scopolamin. (Vgl. vorst. Ref.) Die bei K aninchen u n te r Thyroxin-Behand
lung hervorgerufene Steigerung des 0 2-Verhrauchs um  ca. 49%  w ird durch M orp h in -  
Scopolamin (10—40 mg/kg) au f ca. 19% herabgesetzt. An rückenm arkdurchtrennten 
H unden w ird das gleiche R esu lta t beobachtet. Som it b e ru h t die stoffwechsclsteigernde 
W rkg. des T hyroxins au f Reizung der hypothalam en Stoffwecbselzentren, denn diese 
w erden durch das N erkotieum  elektiv gelähm t. (N aunyn-Sehm iedebergs Arch. exp- 
P atho l. Pharm akol. 205. 415—23. 1948. B udapest, U niv.. Pharm akol. In s t.) 516-4614

W . Blume und W . Vogel, Über die Resorption des Cibazols nach peroraler und rectaler 
Anwendung beim Menschen. N ach peroraler A pplikation  von 1, 2, 3 u. 10 g Cibazol 1 eträgt 
in  Verss. an  35 Fällen die Ausscheidungsgröße ca. 83—90% , die H albw ertszeit der Aus
scheidung durch den H arn  6, 6, 12 u. 24 S tdn ., die K onz, im B lu t m axim al (nach 2 Stdn-) 
3, 5, 6, 9 u. 14 m g-% . Die entsprechenden W erte bei rectaler V erabfolgung von 1, 2 u. 4 g 
sind: Ausscheidungsgröße 60—S7% , H albw ertszeit der Ausscheidung 24, 24—36 u. 4» 
bis 60 S td n .; m axim ale K onz, im B lu t (nach 2—3 Stdn.) 0,5— 1 m g-% , 0 ,8 5 —2,2 mg-/o 
u- 1,5—3,4 mg-%  (erst nach 4 Stdn.). Die R esorption vom R ectum  aus is t also therapeu - 
n ich t ausreichend. — Pvriferfieber u. C ibazolresorption beeinflussen sich gegenseitig me 
(N aunyn-Sehm iedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 205. 4 2 9 -3 3 . 1948- Graz, Umv-, 
Pharm akol. Inst.) 516.4619
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Gerhard Teuseher, E in  kombiniertes Fieber-Sulfonamid-Heilverfahren der Gonorrhöe. 
Die Anfangserfolge der Sulfonamid-Behandlung, der Gonorrhöe sind von 80—90%  auf 
40—50% gesunken. Sie wurden durch K om bination m it F ieberbehandlung gebessert, 
doch w ar Vf. n ich t vollkomm en von der K om bination m it Olobinlin befriedigt. Dagegen 
bew ährten sich in V erss-an  500 Fällen P yrasid, eine Typhusvaccine m it 100 Millionen 
Keimen im cm 3, u. P yrasid forte  m it 500 Millionen Keim en im cm 3. 60—90 Min. nach der 
intravenösen In jek tion  tr a t  Schüttelfrost auf, u. in 2 S tdn . ist der Fiebergipfel erreicht. 
Von 42 aku ten  m ännlichen u. weiblichen Gonorrhöen heilten 34 nach dem ersten  P yra- 
äid-Ä/öasiA -Behandlungsstoß, 9 nach dem zweiten, von 79 chron. Fällen w aren 62 nach 
dem ersten  u. w eitere 17 nach dem zweiten Stoß geheilt. E in  B ehandlungsschem a fü r 
akute u. chron. Fälle w ird angegeben. Die Pyrastd-D osierung geschah individualisierend 
in steigenden Dosen von 0,1—0,8 cm 3; die -E’u&astn-Tagesdosis betrug  7,5 g. N ebenw irkun
gen w aren unbedeutend. (Z. H au t- u. G esclilechtskrankh. Grenzgebiete 6. 69—71.15/11.
1949. Zerbst, K reisam bulatorium .) 120.4619

T. Götsev, Blutdruck und Herztätigkeit. V I. M itt. Kreislaufwirkung von Pepton. 
(Vgl. C. 1 945 .1. 449.) Unteres, an 35 H unden u. an  isolierten Froschherzen zur F rage des 
Pepionschocks ergeben: 1. In travenöse In jektion  verursacht A bfall des B lu tdrucks m it 
nachfolgender passiver M ilzkontraktion u. passiver V asokonstriktion in  N ieren, D ünn
darm u. E x trem itä ten . 2. In traarterie lle  In jek tion  bew irkt Erw eiterung der von Pepton 
unm ittelbar erreichten Blutgefäße. 3. Der Peptonschoek t r i t t  nach V erkürzung des großen 
Blutkreislaufs, Evisceration u. Entfernung des verlängerten  Marks u. Großhirns genau so 
auf wie am  ganzen Tier. 4. Die prim . Scliockureache sind V eränderungen der H erz tä tig 
keit, n ich t solche in der B lutfülle der Bauchorgane u. E x trem itä ten . (Naunyn-Schm iede- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 205. 536—51. 1948. Sofia, U niv., Physiol. In s t.)

516.4623
Karl Elmar Fecht, Behandlung asphyktischer Neugeborener m it Cardiazol in die Nabel

vene. Vf. un terstre ich t seine P rio ritä t hinsichtlich der Verwendung von Cardiazol (I) zur 
Behandlung der A sphyxie Neugeborener (vgl. M ünchener med. W schr. 1930. I I .  12). 
Durchführung der intravenösen In jek tion  von 0,5—1,0 cm 3 I vor dem A bnabeln bedeute t 
nur eine unwesentliche M odifikation der Methode. In  den letzten  17 Jah ren  h a t  Vf. 
250 blauasphykt. u. 130 w eißasphykt. K inder m it seiner M eth. behandelt u. dabei nu r 
8 w eißasphykt. verloren, von denen 5 schon keinen Herzschlag m ehr h a tten . D am it ist 
die Überlegenheit dieser M eth. über alle anderen erwiesen. (Zbl. Gynäkol. 70. 793—94. 
1948. K arlsruhe, S t. V incent-K rankenhaus, F rauenabt.) 120.4623

W. Rodewald, Der E in fluß  von Hämatoporphyrin a u f die Wirkung einiger K ram pfgifle  
(Coramin, Cardiazol, Strychnin). D urch vorherige In jek tion  v o n -Hämatoporphyrin  (I) 
(20*//g K örpergew icht Photodyn) w ird bei Fröschen u. M äusen die K ram pfw rkg. von 
Coramin (II) vers tä rk t, die von Cardiazol (III) nicht w esentlich beeinflußt, die von Strych
nin-Nitrat (IV) etw as gem indert. Im  Dunkeln is t die R k. auf IV bei Mäusen erheblich 
herabgesetzt; die K ram pfbereitschaft w ird in  diesem Falle durch I  erhöht. — U nter
schwellige Dosen von II, III u. IV werden durch V orbehandlung m it I nich t w irksam  ge
macht. (Naunyn-Schm iedebergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 205. 434—36. 1948- 
Berlin, R udolf-V irchow -Krankenhaus, Allg. In s t, gegen G eschwulstkrankheiten.)

516.4623
Ernst Frey und  Joachim Frey, Der E in fluß  von Acelylcholin und A drenalin  a u f die 

Ruhedehnungskurve und Refraktärzeit des isolierten Froschvenlrikels. Am stillgelegten 
Froschventrikel üben Acetylcholin (I) (Konz. 0,0125 y-%) u. Adrenalin  (II) (Konz. 25 bis 
SOy-%) keinen Einfl. auf die R uhedehnungskurve aus; eine echte sogenannte tonotrope 
'Vrkg. is t also n ich t festzustellen. — Im  D urchström ungsvers. der isolierten K am m er 
verkürzt I (Konz. 0,01— 10 y-%) die R efrak tärzeit u. verringert die K onzentrationshöhe. 
Der Einfl. von II (Konz. 1—100 y-% ) is t in diesen Verss. wesentlich schw ächer; die R e
fraktärzeit b leib t durchweg unverändert u. is t nu r bei 1 y-%  verlängert; die K o n trak tio 
nen werden bei s tärkeren  Konzz. deutlich erhöht. Die vegetativen U berträgerstoffe I 
n. II greifen in den Tätigkeitsstoffw echsel des Herzens ein wie eine Reizung von Para- 
sym pathicus u. O rthosym pathicus selbst. Allerdings scheinen sich die W irkungen n ich t 
immer reziprok zu verhalten ; die V erhältnisse im einzelnen dürften  rech t kom pliziert 
hegen. — Beschreibung der M eth. u . A pp.; Diskussion der Ergebnisse an  H and umfang- 
ono^en Schrifttum s. (N aunyn-Schm iedebergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 205. 590 bis 
606. 1948. G öttingen, U niv., Pharm akol. In s t.)  516.4623.

E. Ss. Perssianinow, Über den E in fluß  des Acetylcholins a u f die K ontraktionen der 
Gebärmutter. Vf. zeigt an  der G ebärm utter von K aninchen in situ , daß das w ährend der 
Geburt aus der sich zusam m enziehenden G ebärm utter abfließende B lu t biol. ak t. Stoffe 
enthält, die bei träch tigen  K aninchen sta rk e  G ebärm utterkontrak tion  u. erhebliche

95
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Tonuserhöhung hervorrufen. D a zu verm uten w ar, daß sich u n te r diesen ak t. Stoffen 
Acetylcholin (I) befindet, p rü ft Vf. an 66 w eiteren träch tigen  Tieren die W rkg. von I 
durch in traarterie lle  In jek tion  von 0,2—2 cm 3 frisch bere ite ter I-Lsg. (1 :10000 in  dest. 
W asser). Dosen von 0 ,7—1 cm 3 zeigen s ta rk  anregende W rkg. au f die K on trak tion  der 
graviden G ebärm utter des K aninchens. D er E in tr i t t  der G eburt w ird jedoch n ich t aus
gelöst. H öhere Dosen von I  bew irken auch  keine G ebärm utterkontrak tion , sondern führen 
im  G egenteil zu deren U nterbrechung u. zum A bfall des Tonus, m anchm al u n te r die 
N orm . Die W rkg. des I au f die gravide G ebärm u tte r is t 2—3m al s tä rk e r als die von 
P itu itrin  (II), aber von kürzerer D auer. V orherige V erabreichung von II v e rs tä rk t die 
W rkg. des I. (AnymepcTBO ii ruHeKOJiorHfi [G eburtshilfeu . Gynäkol.] 1948. N r. 1 .17—21. 
Jan ./F eb r. K asan, In s t. f. ä rz tl. Fortb ildg ., F rauenk lin ik  u. Physiol- Inst.) 424.4623

Paul Koelzer und  Johannes Giesen, Über die pharmakologischen Eigenschaften einiger 
Polyalkylphoephat-e und ihre Anwendung bei M yasthenia gravis. Zusammenfassen'der Be
richt über angelsächs. A rbeiten u n te r besonderer B erücksichtigung des TetraSthylpyio- 
phosphals, das in der B ehandlung der Prostigm in-Therapie überlegen zu sein scheint. 
(Aerztl. Forsch. 3 .A rbeits- u . Problem ber. 13— 18. 25/1.1949. Düsseldorf, Med. Akademie, 
K inderklinik.) 457.4623

Gustav Schimert jr., Wirkung des Prostigm ins a u f die Durchblutung des Magens. 
Messungen der M agendurchblutung u. des B lutdrucks an  10 H unden in  Chloralosenarkose 
nach in travenöser In jek tion  von 0,02—2,5 mg Prostigmin  (I) pro T ier ergeben: 1. Bei 
Dosen von 1— 15 y/kg D urchblutungssteigerung um  20%  fü r ca. 20 M inuten. 2 .1 5 —30y/kg 
rufen  neben Steigerung zuweilen auch V erm inderung der M agendurchblutung hervor, 
verbunden m it B lutdrucksenkung um  20—30 mm H g u. Frequenzverlangsam ung. 3. Bei 
Zufuhr von 50—100 y/kg kom m t es gelegentlich zu einer ausgesprochenen Drosselung der 
D urchblutung m it nachfolgendem Absinken von B lu tdruck  u. F requenz fast bis zum 
K reislaufstillstand. — Die günstige W rkg. von I bei Ulcus ventriculi dü rfte  m it der hervor
gerufenen H yperäm ie der M agenschleimhaut Zusammenhängen. (Naunyn-Schmiede
bergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 205. 607—13. 1948. München, U niv., I I . Med. 
K linik.) 516.4623

Fritz Heim, Z um  Mechanismus der organotropen Neosalvarsanwirkung. 1. D ie 0 2-Auf- 
nahm e einer Mol/275 Neosalvarsan-Lsg. (I) un ter Bldg. von Salvarsanoxyd  (II) in 0,2 mol. 
B oratpuffer ( W a r b u r g -A pp.; Temp. 30°) b e träg t bei pH 3,0—7,4 in 3 S tdn . 0,46—0,5 Mol, 
bei pH 9,1 ca. 1 Mol 0 2 je Mol I. Im  physiol. pH-Bereich 7,2—7,4 liegt das Gleichgewicht der 
R k . bei ca. 50% . — 2. Die 0 2-Aufnahm e eines Gemisches von Mol/275 u. 4 Mol/275 Cyslein- 
hydrochlorid (III) in  saurem  u. schwach alkal. Milieu lä ß t auf die Bldg. von Thioarsenit (IV) 
r  — Aa R  — As =  o  R - A s ( S R ) 3 D a c h  nebenst. Form el schließen:

II + 0 .  + 4 H S R  +  2 HfcO 3. Zusatz von menschlichem Serum
R '—As R '—As =  O R'-As(SR). bzw. von E x trak ten  der Leber,

1 11 111 IV N iere, M uskulatur, H au t von
Mäusen u. Meerschweinchen hem m t die 0 2-Aufnahm o durch I (Mol/275 in Mol/15 Phosphat' 
puffer; pH 7,2—7,3; 30 bzw. 35°). Die W rkg. der O rganextrakte w ird durch vorheriges 
E rw ärm en au f 560° vers tä rk t, durch E rhitzen auf 100° aufgehoben. Die Stärke der 
Hem m w rkg. is t abhängig von der K onz, der E x trak te . I  schein t von bestim m ten Gruppen 
der Serum- u. Gewebsproteine adsorptiv  oder ehem. gebunden zu werden, so daß die 
O xydation zu II verh indert w ird. — 4. D er 0 2-V erbrauch von Leber, Milz u. H aut von 
m it tox. Dosen vorbehandelten Mäusen is t um  65, 63 u. 28%  gegenüber der Norm herab
gesetzt. I  scheint freie SH -G ruppen, die fü r die Zellatm ung von größerer Bedeutung sind, 
zu blockieren. (N aunyn-Schm iedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 205. 614-28- 
1948. M arburg, U niv., P harm akol. Inst.) 516.4624

M. Ss. Kaplun, Uber die Verträglichkeit der Arsenoxyde im  Zusam menhang mit einer 
intensivierten Syphilisbehandlung. Mapharsen wird in  Irk u tsk  se it 1944 an  Stelle von 
Neosalvarsan erprob t. 137 Syphilitiker erhielten seither insgesam t 1309 Infusionen, u. 
zw ar 5 W ochen lang 2m al wöchentlich je 0,05—0,06 g. N eben M apharsen wurde iiio- 
chinol bzw. Hydrarg. bicyanat. in jiziert. Die W rkg. des P räp . entsprach der des Neosalvar- 
sans. Bei 42 Personen w urden N ebenw irkungen gesehen, vorwiegend Magen-Darm
störungen, Schwäche, Schläfrigkeit, Tem peraturerhöhungen, Schmerzen in  den Zähnen 
u. im  Gaumen, Schmerzen im V erlauf der Venen, Ik te ru s u. angioneurot. Erscheinungen- 
N ur in 6 Fällen m ußte wegen U nverträglichkeit die K u r abgebrochen werden. (BecTiirK 
BeHepoJiormi n flepMaTOJioniH [N achr. Venerol. Derm atol.] 1948 N r. 1- T ,  
Jan ./F eb r. Irk u tsk , Med. In s t., K lin ik  fü r H aut- u. G eschlechtskrankheiten.) 453-46-4

Hans W eiss, Uber einen Fall von anaphylaktischem Ödem nach i n t r a m u s k u l ä r e r  Vismut 
in jeklion  und hämorrhagischer Diathese nach Neo-Salvarsan. Im  V erlauf einer Lues
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Behandlung tr a t  nach der 4. In jek tion  von 0,6 g Neosalvarsan +  1,5 cm 3 Bigrol ein großes 
ödem an der Injektionsstelle auf, gefolgt von Zahnfleischblutungen u. einige S tdn. sp ä te r 
Blutungen an  denalten  Injektionsstellen u. schließlich am  nächsten  Tag von Petechien an den 
Unterschenkeln sowie an  B rust u. Bauch. D as B lutbild  zeigte posthäm orrhag. A näm ie, 
Leukocytose u. Throm bopenie bei n. B lutungs- u. Gerinnungszeit. D ie Uigroi-Behandlung 
konnte fortgesetzt w erden, weitere Salvarsan-Gaben m ußten  unterbleiben, da sie w iederum 
mit B lutungen bean tw orte t w urden. (Z. H au t- u. Geschlechtskrankh. Grenzgebiete 6. 
64—65. 15/1.1949. Rostock, Univ., H autklin ik .) 120.4624

I. Kairjukschtiss und A. Gulbinass, D ie Behandlung der Hauttuberkulose m it dem  
Reiztherapiepräparal Neobenzinol. V if.  behandelten 58 K ranke m it verschied. Form en der 
H auttuberkulose (darunter 38 Lupuskranke) m it Neobenzinol (I), einem Gemisch aus fl. 
KW-stoffen der aliphat. Reihe. Dieses P räp . ru f t unspezif. R kk . in  den b lutbildenden 
Organen u. im  R oticulo-Endothelial-Syst. hervor. I  w urde am bulator. in tram usku lär 
verabreicht. Bei 7 Lupuskranken konnte eine vollständige Genesung, bei 17 eine sta rk e  
Besserung erzielt werden. Ähnliche Erfolge beobachtete m an auch bei anderen Form en der 
H auttuberkulose. Bei 16 K ranken  (hauptsächlich Zahnfleischtuberkulose u. L upus pernio) 
blieb die Behandlung ohne jeden Erfolg. (npo6.neMi>i Työepityjieaa [Problem e Tuber- 
kul.]1948. N r. 5. 38—41. Sept./O kt. W ilna, S taa tl. Univ., T herapeut. K lin ik  u. K lin ik  
für H au t- u. G eschlechtskrankheiten.) 424.4626

H .Bartelm ai, Behandlung von Eiweißmangelschäden. Homoseran (I) w ird in  G aben 
von 10 u. 20 cm 3 in travenös verabreicht u. zeichnet sich durch schnelle u. vorzügliche 
Wrkg. bei den durch  Ä itaei/i-U nterernährung hervorgerufenen Erschöpfungszuständen u. 
Erkrankungen (Hungerödeme u . Pyodermien) aus. Die bei Fortsetzung der E iw eißunter
ernährung unverm eidlichen R ecidive lassen sich durch erneute I-B ehandlung ebenfalls 
schnell wieder beseitigen. 4 Beobachtungen über schnelles Abheilen urticaricller Dermatosen 
nach I-Behandlung werden zur N achprüfung m itgetoilt. (Aerztl. W schr. 3 . 629—31. 
30/10.1948. B erlin  W  35, A sid-Serum -Inst.) 325.4628

—  — 4
Hellmuth Beuchelt, P rax is  der w issenschaftlichen H om öopathie. M it differential therapeutischen Tabellen. 

Bd. 1. Leipzig: Thierne. 1919. (X V I +  395 S. m . 2 A bb.) 8°. 1)M 2 7 , - .
Hans Frlck, Ü ber „S a lv a rsan “ -Todesfüllc. (X  +  23 gez. B l. m . Tab. u . eingekl. grnph. D arst.) (M aschinen

schrift.) W ürzburg, Med. F ., Diss. v . 1/10. 1948.
Anna Gburek, K onstitu tionstypologiscbc U ntersuchungen bei Salvarsansehädcn. (20 gez. B l.) (M aschinen

schrift.) Leipzig, Med. F ., D iss. v. 29/4. 1049.
Hildegard Hahn, D ie ö rtliche  W irkung von elektrophoretisch ohigcführteiu A cetylcholin und A drenalin und 

ihre B eeinflussung durch  K urzw ellen beim  Gesunden und  R heum atiker. (35 gez. B l.) (M aschinensclir.) 
W ürzburg, Med. F ., Diss. v . 21/7. 1948.

Otto Jüngling, Allgemeine S trnhlentherapie . Licht., B öntgenstrahlcn , R adium . 2., erw. A ufl. S tu t tg a r t :  E nke . 
1949. (V III +  354 S.) gr. 8». DM 20,50.

Hans Schwarz, Myrrhe. H erkun ft, Zus. u . E igg. der M yrrhendroge w erden e r lä u te r t,  
sowie Vorschläge fü r ihre V erarbeitung in M undwässern u . Z ahnpasten gem acht. (Seifen- 
Oele-Fette-Wachse 74. 205. Sept. 1948. München.) 355.4786

Erwin Reichenbach, Mitteilungen über den Prothesenwerksloff, ,P o lyste in". Polystein  
ist auf Grundlage von Polystyrol aufgebaut. E s besitz t folgende K onstan ten : D. =  1,05; 
*“ ®ßefestigkeit 1000 kg/cm 2; Schlagbicgefestigkeit 20cm kg/cm 2; D ruckfestigkeit 
1000 kg/cm2; Zugfestigkeit 300 kg/cm 2; K ugeldruckhärte V D E 1000 kg/cm 2; W ärm e
festigkeit nach M a r t e n s  90°, nach W i c h t  105°; w asseraufnahm e 0. F ü r  Zahnprothesen 
«folgt seine V erarbeitung in  Gipsmodellen nach dem sogenannten Trockenverfahren. 
(Zahnärztl. R dsch. 1948. 349—52. 20/11. H alle, Zahn- u. K ieferklinik der M artin-Luther- 
UnW-) 132.4822

B. I. Rudakow, Formalin als Desinfektionsmittel. Überblick über Z us., H a ltb a r
machung, A ufbewahrung, D epolym erisation u. physiol. Eigg. der handelsüb liehen Form ol in- 

u - ihre Anwendung als D esinfektionsm ittel. (BcTepiiiiapHH [Tierheilkunde] 2 5 .N r .9. 
o* Sept. 1948. „O ktober-E isenbahn“ , Tierärztl.-hakteriolog. Labor.) 336.4829

* WinthTOD O h p .m ic a l C.n Tnp CicfnRiloronnovulp Vorhinff.ntinP.nP.n Rf.pllfVTJ 1-(3 .4 -D iflT ir-

F. Pharmazie. Desinfektion.

95*
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* British Drug Houses Ltd., ü b ert. von: Frank M. Berger, Wm, Bradley und Frederick
G. Sayer, Erhöhung der Wasserlöslichkeit von Phenyl-ß.y-Dioxyäthern. D ie Löslichkeit 
von o-CH3-C0H4-OCH2-C H OH -CH 2OH, die bei n . Temp. in W . weniger als 2%  beträgt, 
w ird durch Zusatz von 8%  seines Gewichts an  Ä thylharnsto ff (I) au f 3,2%  erhöht, durch 
Zusatz von 16% I au f 6,4% , u. von 32% I au f 12,8% . Ähnliche W rkg. h a t  I  auf die E r
höhung der Löslichkeit in CH3CHOH-CH„OH u. au f die W asserlöslichkeit von p-Cl- 
CaH4OCH2 • CHOH • CHjOH. (E .P . 614 018," ausg. 8/12. 1948.) 805.4807

* Eli Lilly & Co., Allyl-(l-m ethylbutyl)-thiobarbitursäure. Zu einer k a lten  Lsg. von 
214 (Teilen) Ä thy l-(l-m ethy lbu ty l)-cyanaceta t (K p.a 106—110°) u . 27 N a in 280 A. 
werden 156 CH2:CHCH2B r zugegeben, das Gemisch 1 Stde. am  R ückflußkühler erhitzt, 
der A. abdest-, der ölige R ückstand  m it W. gewaschen, ge trocknet u. frak tion iert, wobei 
m an Äthylallyl-(l-m ethylbutyl)-cyanacelal, K p .6 122—125°, erh ä lt. 223 Teile davon werden 
m it 46 N a u. 14 N H 2CSNH2 in 480 A. 5 S tdn. am  R ückflußkühler e rh itz t, d e r A. abdest., 
der R ückstand  in  W . aufgenom men u. m it lconz. HCl 5-Allyl-5-(l-methylbutyl)-4-imino- 
2-thiobarbiturfäure, F  229—230°, ausgefällt, die bei Hydioly.-e m it verd. HCl 5-Allyl'-5-(l 
methyibulyl)-2-thiobarbitursäure, F. 131—133°, gibt. (E .P . 613704, ausg. 2/12. 1948.)

805.4807
* Eli Lilly & Co., Substituierte Thiobarbilursäuren können d u rch  H ydro lyse substituier

te r  Im ino th iobarb itu rsäuren  hergestellt w erden, die m an ihrerseits durch  Kondensation 
von substitu ie rten  Cyanessigestern m it N H 2-C S-N H 2 gew innt. So e rhä lt m an z .B . aus 
Ä thyl-l-(ätliy lp ropyliden)-cyanacetat, K p .j 75—78°, über Ä thyl-l-(äthylpropyl)-cyan- 
ace ta t, K p .x 79—80°, Ä thy la lly l-(l-ä thy lp ropy l)-cyanaceta t, K p .j 88—90°, u. 5-AIlyl-
5-(l-äthylpropyl)-4-im inothiobarbitursäure, F . 230° (Z ers.), nach dem Verf. des E .P. 
613 704 (vgl. vorst. Ref.) die 5-Allyl-5-(l-älhylpropyl)-2-thiobarbitursäure, F . 150—152°. 
In  analoger W eise wird 5-Allyl-5-(1.2-dimethylpropyl)-2-thiobarbitursäure, F . 131—133°, 
gewonnen. (E. P . 613 705, ausg. 2/12.1948.) 805.4807

* F. Hoffmann-La Roehe & Co., Akt.-Ges., Pyridinium verbtndungen. Aus einem Ge
m isch von 3-O xypyridin (I) u. (CH3)2NC0C1 in X ylol e rh ä lt m an nach 3std . Kochen am 
R ückflußküh ler, A bfiltrieren von I-HC1, A bdest. des X ylols u. F rak tion ieren  des Rück
standes 3-Pyridyldimethylcarbam al (II), K p .15 149°. Aus II u. B rom m ethyl entsteht in 
Aceton nach 2 Tagen 3-Oxy-l-methylpyridiniumbromiddimethylcarbaminsäureesler, F. 151 
bis 152°, hygroskop. u. in W . m itjie u tra le r  R k . löslich. In  ähnlicher W eise kann  man über 
das 3-Pyridyldiphenylcarbam at,* F . 113—114°, zum  3-Oxy-l-methylpyridiniumsulfot- 
diphenylcarbaminsäureesler, F . 119—120°, gelangen. Diese V erbb. haben  physiol- Wir
kungen ähnlich  Physostigm in. (E .P . 613168 , ausg. 23/11. 1948.) 805.4807

* ArentHeilmann, Gewinnung von Vitaminen und Provitaminen aus chlorophyllhallige" 
P flanzen . D er nach Äbscheidung des Saftes aus den B lä tte rn , bes. aus Rhabarber-Blättern 
verbleibende R ückstand  wird m it Fettlösungsm itteln  w ieBzn. ex trah iert, der E x trak t mit A- 
gem ischt u. m it alkoh. N aO H  verseift. D ann wird alkoh. CaCl2 zugesetzt u. schließlich 
C 0 2 eingeleitet. Das Gemisch lä ß t m an über N acht stehen, zen trifugiert am nächsten Tage, 
w äscht den Nd. m it A. u. kochendem  W . u. ex trah ie rt ihn  m it Bzn., wobei m an ein Fr0“' 
e rh ä lt, das 4,2%  Tocopherole u. 4,5%  Carotin en thä lt. (Dän. P . 67561 , ausg. 7/9. 1948-)

805.4809
American Cyanamid Co. und  Gustaf Harry Carlson, V . S t. A ., Herstellung von 3.4-Di- 

(aminomelhyl)-5-amino-G-melhylpyridin und Vitamin Ba. E in  E s te r  von 3-C yano-4-'carb- 
oxy-6-m ethylpyridon-(2) (Ä thylester) w ird m it N H 3 zum  3 -Cyano-4 -carbonamido-6 -methyl-
pyridon-(2) (Zers, oberhalb  300°) um gesetzt, dieses m itte ls  POCl3 oder dgl. in  3 .4 -Dicyano-
6-melhylpyridon-(2), F . 241—243°, übergeführt. H ieraus durch N itrierung  3 .4 -Dicyano- 
5-nitro-6-melhylpyridon-(2), F . 242—244°, dann  durch  H alogenierung (P C la oder PBr5)
2-H alogen-3.4-dicyano-5-nitro-6-m etliylpyridin (2-Chlorverb., F . 86—86,5°), durch par- 
tie lle  R ed. (H 2, P t) 2-H alogen-3.4-dicyano-5-am ino-6-m ethylpyridin (2-Chlorvcrb., F - 2 «
bis 222°), u. durch  k räftigere  R ed. 3.4-Di-(aminomethyl)-5-amino-6-methylpyridin  (2n* 
hydrochlorid, Trihydrobromid). Schließlich m it N a N 0 2 in Ggw. von W . u. HCl Vitamtn in  
(P yridoxin). — Beispiel. (F. P. 93 8 7 2 3  vom 29/10.1946, ausg. 22/10. 1948. A. Prior. 26/a-
1941.) 832.4809

Merck & Co., Inc., V. S t. A., Herstellung von Pyridinverbindungen  der nebenst-, allg- 
Form el, in der R  W asserstoff oder einen niedrigen A lkylrest bedeu te t, u. ihren minera  ̂

sauren Salzen. Man fü h rt ein m inerafsaures Salz von 2-Afethyl-3-oxy- 
o c— O 4 .5 -b is-(oxym ethy l)-pyrid in  (I) durch  B ehandlung m it einer wss. Lsg- v°

i  I K M n04 in  das Lacton von 2-A fethyl-3 -oxy-4-carboxy-5-oxym elhylpyri 1
RO—. C H , uber u _ y e rä th e rt gegebenenfalls die in  3-Stellung befindliche OH-Gruppe,

h 3c—l \ z. B. m it H ilfe von D iazom ethan. — Z. B. lö s t m an 4,12 g I-f/ydrocnion
x  in 150 cm 3 W ., rü h r t innerhalb  2 S tdn . eine gesä tt. Lsg. von 4,27 g KMn 4
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ein, filtriert, d am pft das F il tra t zur T rockne, zieht den R ückstand  zweimal m it w arm em  
absol. A. aus, säu e rt m it alkoh. H Cl an , wobei das Hydrochlorid des Lacions von 2-M ethyl-
3-oxy-4-carboxy-5-oxymethylpyridin ausfällt, se tz t die B ase aus wss. Lsg. m it N aH CO s frei. 
Zers, bei 272—276°. H ieraus m it D iazom ethan das Lacton von 2-M elhyl-3-methoxy-
4-carboxy-5-oxymethylpyridin, F . 119,5—120°. — M it anderen A lkylierungsm itteln  e n t
sprechende 3-Älkoxyverbindungen. — A ußer H ydrochloriden auch  H ydrobrom ide, Sul
fate u sw .— R ed. zu 2-M elhyl-3-oxy-4.5-bis-(oxym ethyl)-pyridin, Vitamin B a. (F. P . 940 613 
vom 8 /3 .1946, ausg. 1.7/12.1948.)___________________ 832.4809

G. Arends, V olkstüm liche N am en der A rzneim ittel, Drogen, H eilk räu ter und Chem ikalien. 13. A ufl. Berlin,
G öttingen, H eidelberg: Springer. 1948. (IV  +  202 S.) D M 9,00.

H. Hager, H andbuch  d e r p h a r m a z e u tis c h e n  P rax is . F ü r  A potheker, A rzheim ittelhersteller, D rogisten, Ä rzte
u. M edizinalbeam te. V ollst, neu benrb. u . herausg. von G. Frerichs, G. Arends u . H. Zörnlg. 2., berich
tig te r N eudr. B d. 1. A -J . B erlin , G öttingen, H eidelberg: Springer. 1949. (X I +  1573 S. m . 284 A bb.) 
DM 7 5 , - .

G. Analyse. Laboratorium.
M .Fréjacques, Das Rechenlineal des Chemikers. D as neue R echen lineal t r ä g t auf 

einer Seite eine logarithm . E inteilung u. au f der andereri Seite in  um gekehrtem  Sinne eine 
solche der absol. T em peratur. E s g esta tte t, viele den Chemiker angehende Nom ogram m e 
ku entwerfen. H auptsächlichste Anwendungsm öglichkeiten : E x trapo lieren  von Gleich
gewichtskonstanten, B erechnung von R eaktionsw ärm en, Dissoziations- u . D am pf
spannungen, Zeichnung von Nomogram men zur schnellen B erechnung von Gleich- 
gewichtskonzz., von U m wandlungszahlen u. von R aum inhalten  gasförmiger Stoffe. (Bull. 
Soc. chim. France, Mém. [5] 15. 3 6 9 -7 9 . M ärz/A pril 1948.) 397.5006

C. E. Wheelock, Ein Reaktionsgemisch-Probenehmer. Aus dem  R eak tionsgefäß  wird 
die Fl. durch U nterdrück in die beschriebene Vorr. gezogen. N ach Zurücklaufen ihres 
Überschusses wird die jeweils gleich große Probe aus einem H ahn entnom m en. (J . ehem. 
Educat. 26. 221. A pril 1949. C incinnati, O.) 481.5012

F . F. Mikus, Ein verbesserter A pparat fü r  die Destillation mischbarer F lüssigkeits
paare. Der sehr zerbrechliche App. von D a n i e l s ,  M a t h e w s u .  W i l l i a m s  (Expérim ental 
Physical Chem istry N ew  Y ork 1941) fü r die Unters, der Zus. von Fl. u. D am pf m isch
barer F lüssigkeitspaare bei ihrem K p. w urde durch einen ähnlichen, aber handfesteren 
ersetzt. (J . ehem. E ducat. 26. 230. A pril 1949. H oughton, Mich., Coll. of Mining and
Technol.) 481.5020

Robert Darmois, Thermostaten von großer Genauigkeit. Anwendung a u f dieViscosimetrie. 
Der vom Vf. entw ickelte T herm ostat fü r Viscositätsm essungen e n th ä lt einige V er
besserungen gegenüber den sonst üblichen A pparaten u. erreicht eine G enauigkeit von 
V200 Grad. Die Feineinstellung der Temp. erfolgt m it einer In fraro tlam pe von ca. 250 W att, 
nachdem bis ca. ein V iertel G rad un ter der gewünschten Tem p m it einem W iderstände 
Torgeheizt wurde. D as Meßorgan e rh ä lt die Form  einer Schraubenlinie, w odurch eine h in 
reichende Länge erhalten  wird, um  die entsprechende A nsprechgenauigkeit zu erzielen. 
Schließlich beschreibt Vf. ein von ihm entw ickeltes Viscosimeter von entsprechender 
Empfindlichkeit sowie die Bedienung u. Anwendung’ der App., wie z. B. zur B est. des 
Mol.-Gew. von Polym eren, Analyse von bin. Gemischen aus Palm itin- u . S tearinsäure. 
Als Vorteil w ird angeführt, daß n u r ganz geringe Versuchsproben nötig  sind, die im 
Bedarfsfälle dann noch m ikroanalyt. un tersuch t werden können. (Rev. In s t, fran ç . Pétro le  
Ann. Combustibles liquides 3 . 2 8 1 -8 4 . O kt. 1948.) 311.5040

W. B . Ault, E ine Methode zu r  Bestim m ung der Dichtigkeit trockener P ulver. D ie App. 
besteht aus einem 250 cm 3-M eßzylinder, der in einem K asten  gehoben u. gesenkt w ird. 
Die erhaltenen W erte lassen sich bis au f 1 cm 3 reproduzieren. E s w erden U nterss. über den 
Einfl. der Anzahl Fallstöße, der Fallhöhe, der Fallstöße'M in., der M aschenweite des Siebes 
beschrieben, ferner einige D aten  über leichte, pulverförmige Substanzen angegeben. (J . Soc. 
ehem. Ind. 67. 313— 15. Aug. 1948. Birm ingham , John  & Sturge L td .) 269-5042

E. Käsemann, Der Dichroismus des Cellulosefarbstoffkomplexes und seine technische 
Anwendung als Polarisationsfilter. Vf. behandelt allg. u. k rit. das Problem  der H erst. von 
Polarisationsfiltern u. beschreibt H erstellungsverf. u . Eigg. des u n te r dem N am en „Cello- 
Polar“ bekannten G roßflächenpolarisators. E r  besteht aus einem Film  aus Cellulosehydrat, 
dessen Micellen so weit wie irgend möglich in einer R ichtung o rien tiert sind. E r  b ilde t ein 
Gitter aus lichtdurchlässigen G itterelem enten ähnlich dem eines anisotropen, einachsigen 

7Stalles. In  den interm icellaren R aum  dieses Filmes werden Farbstoffe eingelagert, die 
m geringster Sehichtdicke ein möglichst breites B and des sichtbaren Spektr. absorbieren. 
Das R esultat ist ein S tabg itte r aus lichtdurchlässigen Cellulosemieellen u. lichtabsorbieren
den Farbstoffen. Die verschied. A rbeitsgänge der H erst. werden eingehend beschrieben,
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desgleichen Unteres- über Absorptions- u. Trübungseigg. der F ilter. (O p tik [S tu ttg a rt] 3. 
521—36. 1948. O beraudorf [Inn].) ' 251.5063

M .M .Ssusehtschinski, Grundlagen der quantitativen Molekularanalyse nach dem 
Verfahren der Kombinationsslreuung des Lichts. Um reproduzierbare W erte zu erhalten, 
die auf Tabellenwerten der L inienin tensitäten  basieren, em pfiehlt Vf. vor allem  eine Spalt
breite des Spektrographen, die die ,,n“ -B reite  um das M ehrfache übertrifft, eine um  10 bis 
15% die A pertur des K ollim ators übersteigende A pertu r des Kondensors. Man h a t dann 
unkohärentes L ich t u .is t  von den Param etern  der Spektralaufstellung unabhängig. Ferner 
soll die B reite der anregenden Linie die Spaltbreite übertreffen , dam it die zu messende 
In te n s itä t der integralen In ten s itä t der Linie nahekom m t. E s sollen die breiten  (nicht die 
intensiven schm alen beliebten) Linien gemessen werden. D ie Lam pen sollen n. brennen 
(4358 A ist dann 0,4—0,6 A breit). D as kom binierte S treuspektr. w ird gleichzeitig mit 
dem  Vergleichsfluorescenzspektr- aufgenom men, um  von den Brennschw ankungen der 
Lam pe unabhängig zu sein. Als Vergleichsstoff em pfiehlt Vf. Chininsulfat (5 • 10“ 5 g /cm 3 +  
ebensoviel ILSO^). E tw as weniger bequem  is t  Ce-Glas. Z ur allseitigen Beleuchtung die 
H g-Lam pe parallel u. nah aufgestellt, P la tten  „S uper F ulgure“  (Em pfindlichkeit 2100in 
„Ch“  u.’ „D “ ), 20 Min. Belichtung (4358 A), M odulation des L ichts. Bei B eachtung aller 
dieser Vorschläge is t die In te n s itä t der Linien der Konz, der ehem. Verb. proportional. 
Zum Schluß wird der E infl. des U ntergrundes ü. die E m pfindlichkeit e rö rte rt. (3aB0flCi<an 
JlaßopaTopiin [Betriebs-Lab.] 14 .1070—79. Sept. 1948. Physikal. In s t, der A kad. derWiss. 
der U dSSR.) 261.5063

Paul Kllnger und Otto Schließmann, Fortschritte der spektrochemischen Lokalanalyse. 
E s wird die spektrochem . B estim m barkeit von Inhom ogenitäten  in  m etall. Grundmasse 
behandelt. N eu entw ickelte Lochblenden aus Quarz u. R ubin  m it Öffnungen bis herab 
zu 10 fi werden auf ihre E ignung fü r eine engere örtliche Begrenzung m it den bisher vor
geschlagenen Gips- u. G lim merblenden verglichen u. ihre Vorzüge dargelegt. An Modell
proben von gesintertem  E isen, in  das Oxyd- u. Schlackeneinschlüsse eingebette t wurden, 
werden die Lokalisierungsschärfe durch  Verwendung von Lochblenden näh er e rläu te rt u. a. 
Möglichkeiten, z. B. ein A bfunken nach vorangehender Isolierung u. erneutem  Einbetten 
in eine leitende Grundm asse, besprochen. An w eiteren Anwendungsbeispielen werden die 
q uan tita tive  A usw ertbarkeit e rläu te r t u . eine grobkörnige Gefügeausbldg. überprüft. 
F erner w erden Entw icklungsaufgaben besprochen. (Arch. E isenhüttenw cs. 20. 219—28. 
Juli/A ug. 1949. Essen bzw. F ichtenberg [K r. Backnang].) 112.5063

Max D. Liston und John U . W hite, Anzeige- und  Kontrollsyslem  fü r  ein Doppelstrahl- 
Infrarotspektrometer. Beschreibung u. A rbeitsweise des Spektrom eters. (Analytic. Chem. 
20. 1126. Nov. 1948. S tam ford, Conn., Perkin-E lm er Corp.) 110.5063

John U. W hite und Max D. Liston, Konstruktion und Leist ungsfähigkeit eines Doppel- 
strahl-Infrarotspektrometers. (Analytic. Chem. 20. 1127. N ov. 1948. Stam ford, Conn-, 
Perkin-E lm er Corp.) 110.5063

N. C. Jamison, T. R. Köhler und  O. G. Koppius, Infrarot-Instrum ent fü r  industrielle 
Betriebskontrolle. Beschreibung des Instrum ents. (Analytic. Chem. 20. 1127. Nov. 1948- 
Irvington-on-.H udson, N . Y., Philips L aborr., Inc.) 110.5063

H. A. Laitinen, Amperometrische Titrationen. L ite ra tu rü b e rs ich t über Theorie u. 
Anwendung der am perom etr. T itra tion  m it der Q uecksilbertropfelektrode u. der rotieren
den P latinelek trode, bes. aus den Jah ren  1940—48. — 59 Z ita te . (A nalytic. Chem- 21. 
66—70. Ja n . 1949. U rbana, 111., Univ.) 212.5066

A. G. Stromberg und  I .J e . Bykow, Der visuelle Polarograph in der Ausführung der 
U F A N . E s -wird das Schaltungsschem a u. der A ufbau des' bei d erU F A N  (Uralski Fihal 
Akademii Nauk) verw endeten  Polarographen angegeben. (3aB0gCKan JlaöopaTopim 
[B etriebs-Lab.] 14. 1 3 8 0 -8 2 . Nov. 1948. 2 6 1 -5 0 6 6

A. G. Stromberg, Z um  elektrischen Schema des visuellen Polarographen. Zu dem 
vorst- beschriebenen Polarographen w erden w eitere Schaltungsschem ata angegeben- 
(3aB0gcKan JlaßoparopHH [B etriebs-Lab.] 14 .1382—87. N ov. 1948. Ural-Zweigstelle der 
A kad. der W iss. der U dSSR.) 261-5066

P. N.Tereschtsehenko, Das erzwungene Abschütteln des Tropfens bei polarographischen 
Untersuchungen. V f. em pfiehlt ein period. A bschütteln  des’H g-Tropfens durch eine^ein
fache V orr. (ein H äm m erchen, von einem kleinen W ARliEX-Elektromotor bedient). r J  
zeigt, daß  das Polarographieren  m it rhy thm . m eckan. A bschütteln  zuverlässiger u. nn 
besserer G enauigkeit erfo lg t, die W ellenform  wird dadurch  verbessert, der Einfl- von 
d o/d v auf t beseitigt, das Oscillieren w ird fa s t beseitigt, insofern kleine t (Tropfenbildungs
zeit) ohne V erzerrung der W ellenform  zu r Anwendung kom m en. Man än d e rt dadurch ,
ohne m  (Hg-Gewicht) m itzuverändern . (3aBoncKan JlaöopaTopiiH [Betriebs-Lab.] l

. 1 3 1 9 -2 2 . Nov. 1948.) ' 2 6 1 .5 0 6 6
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G. S. Smith, Polarographie m it langsam sich bildenden Quecksilbertropfen. M it H ilfe 
einer im M ittelstück sta rk  verengten Capillare, deren Öffnungsradius 108 p  be träg t, gelingt 
es unter Verwendung eines n. Cambridge Polarographen m it photograph. A ufzeichnung, 
Strom -Zeit- u. S trom -Spannungs-K urven fü r einzelne Hg-Tropfen zu untersuchen. Die 
Tropfengeschwindigkeit kann  reproduzierbar zwischen 16 Sek. u. 8 Min. ve rän d ert werden, 
das Tropfengewicht in  0,1 n  K C l b e träg t ca. 28 mg. Die Ergebnisse zeigen die Ä nderung 
im C harakter der S trom -Z eit-K urven bei konstan ter Spannung u. bei veränderlicher 
Spannung. Sie geben g u t meßbare W erte  fü r S trom -Zeit-B eziehungen bei ka thod . B ed. 
u. zeigen eine neue Verwendungsmöglichkeit des Polarographen in  der q u an tita tiven  A na
lyse an  durch A usnutzung des A uftretens von nich t un te rd rück ten  Maxima in den S trom - 
Spannungs-Kurven. M it verhältnism äßig einfachen M itteln können Ergebnisse erzielt 
werden, die bisher h u r durch Verwendung eines Polarographen m it oscillograph. A uf
zeichnung erzielt werden konnten. (N ature  [London] 163. 290—91. 19/2. 1949. H arefield, 
Middlesex, A eronautical Insp . D ep., Test. House.) 377.5066

a) Elemente und anorganische Verbindungen.

Rudolf Lang, Nachweis von sehniger neben telluriger Säure m ittels Z inn (Il)-chlorids. 
Die anwesende tellurige Säure w ird in Schwefel- oder salpetersaurer Lsg. m itte ls Cer (IV)- 
sulfats un ter Anwendung einer Spur von C hrom at (als K atalysator) in der Siedehitze zu 
Tellursäure oxydiert u. die Lsg. nach dem Abkühlen im Überschuß m it Z inn(II)-chlorid  
versetzt. D as A uftreten  einer gelbroten bis ro ten  Färbung  oder Fällung zeigt Selen an. 
Arsenige Säure u. A rsensäure stören den Nachw. nicht. (Z. analy t. Chem. 128 .164 . 1948.)

365.5100
Robert W einer, Die potentiometrische Bestimm ung von Chlorit (C102')- Die rasche 

analyt. Best. vonC hlo ritge ling tau f einfache Weise durch potentiom e tr . T itra tion  m it FeSÖ4 
in der K älte. Z ur Vermeidung von Verlusten durch Verflüchtigung von gasförmigen C1Ö2 
aus saurer Lsg. wird in  schwach alkal. Lsg. gearbeitet, d er N atrium aceta t zugesetzt wird 
zur Bindung der w ährend der T itra tion  durch H ydrolyse entstehenden u. der m it dem  T ite r 
zugefügten M ineralsäure. Die T itra tion  ergibt einen ausgezeichneten E ndpunk t, dessen 
H erannahen aus dem  Potentialverlauf auch ohne K urvenzeichnung sehr gu t zu erkennen 
ist. A m m onium acetat eignet sich wegen seiner Rk. m it dem Chlorit n icht zur Pufferung. 
Die Trennung des Chlorits von C hlorat, Chlorid u. C arbonat is t auf diese Weise einw and
frei möglich. Bei Ggw. von H 2Ö2 versagt die Methode. Solches m uß deshalb am besten  
durch kurzes K ochen m it Glasmehl zerstö rt werden. Beim U m krystallisieren von vor
gereinigtem NaC102 aus M ethanol oder A. zeigt sich, daß bei der Fällung der alkoh. Lsg. 
mit Bzl. aus Ä thanollsg. das T rihyd ra t, aus Methanollsg. das wasserfreie Chlorit erhalten  
werden, die beide zur K ontrolle der Analysenm eth. verw endet werden konnten. (Z. 
Elektrochem. angew. physik. Chem. 52. 234—37. Nov. 1948.) 377.5110

R. A .Pennem an und  L. F. Audrieth, Quantitative Bestimm ung von H ydrazin. E ine 
Nachprüfung der verschied, volum etr. Verff. fü r die B est. von H ydrazin  im  H inblick auf 
Schnelligkeit u. G enauigkeit ergab ausgezeichnete Ergebnisse bei A nwendung des d irekten  
Verf. m it n/10 Jodlsg. bei ph =  7,0—7,5 u. des direkten  Verf. m it Jo d a t u n te r Zusatz von 
CC14 oder eines Farbind icators (wofür sich A m aranth  oder B rillant-Ponceau 5 R  eignen). 
Bei Ggw. von N H 4OH oder anderen Basen is t eine d irekte T itra tion  des freien H ydrazins 
m it 0 ,5n HCl auf den E n d p u n k t m it Methylorange oder M ethylrot u . anschließende 
Titration m it Jo d a t zu empfehlen. Bei der Analyse konz. N2H 4-Lsgg. h a t  sich die B enutzung 
von einfachen, aus G lascapillaren hergestellten M ikrogewichtspipetten bew ährt. E ine 
schnelle A nsäuerung der P roben vor der Analyse verm eidet die A bsorption von C 0 2 oder 
Feuchtigkeit oder einen V erlust infolge L uftoxydation. Wegen der O xydation von freiem 
N2H4 durch den 0 2 der L u ft sind alle Verff., die eine B est. des N 2H 4 in alkal. Lsgg. vor
nehmen, abzulehnen. (Analytic. Chem. 20. 1058—61. Nov. 1948. U rbana, I1L, Univ.)

116.5100
Imre Sarudi (v. Stetina), Über die Bestimmung der Phosphorsäure als A m m onium - 

phosphormolybdat. Die Fällungsvorschrift von WOY (Chemiker-Ztg. 21. [1897.] 442. 469) 
wird in Einzelheiten abgeändert: Bes. soll m an den M olybdat-N d. vor dem A bfiltrieren 
länger stehen lassen, umso m ehr, je  kleiner die H 3PÖ4-Menge is t;  ebenso is t dieser die 
Re<*gensmenge anzupassen. Bei E inhaltung  der ausführlich angegebenen Arbeitsweise 
beträgt der U m rechnungsfaktor P 20 5/N H 4-P-M olybdat 0,03772 u. weicht som it nu r um  
B>27% nach unten vom theoret. W erte ab. (Z. analyt. Chem. 129. 100—04. 1949. Szeged, 

andw.-chem. u. Paprika-V ers.-S tation.) 129.5100
O .P .C ase, Colorimetrische Arsenbestimmung. Z ur q u an tita tiv en  B est. von As in 

Legierungen, N ahrungsm itteln , Drogen, pharm azeut. P räpp . usw. w ird es zunächst m it
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HCl +  H ypophosphorsäure aus der Probe als Pulver in Freiheit gesetzt, abgetrennt u. in 
eine tiefblaue Mo-Verb. verw andelt. Die F arb in tensitä t der letzteren w ird m it einer Photo- 
zelle gemessen. (Food In d . 20. 208. A pril 194Ö. W aterbury , Conn., American Brass Co.)

121.5100
Fischinger, Beitrag zur quantitativen Bestim m ung des Magnesiums m it I lilfe  von

o-Oxychinolin. Bei der brom om etr. T itra tion  des Mg-o-Oxychinolinats is t der E ndpunk t 
m ittels Indicatoren  n ich t zu erkennen, da M ethylrot, M ethylorange, ferner T ropäolin, 
K arm insäure u. Benzol-azo-a-naphtliylam in schon nach Zugabe kleiner, Indigokarm in 
ers t von überschüssigen Mengen B rom id-B rom atlsg. en tfä rb t werden. Dagegen is t der 
E ndpunk t durch Tüpfeln auf K J-S tä rkepap ie r leicht u . eindeutig erfaßbar. Z ur R ück
titra tio n  sollen nur geringe Mengen n/10 N a2S20 3-Lsg. notwendig sein, da das bei größerem 
B rom id-B rom atüberschuß gebildete schokoladenbraune Jodanlagerungsprod. durch 
N a2S20 3 nich t qu an tita tiv  zers. wird. Bei Mg-Mengen von 3,6—34 mg ergaben sich 
Differenzen von —0,09 bis + 0 ,0 5  mg. (Gesundheitsing. 70. 85—87. März 1949. Wien, 
Univ.) . 230.5100

Louis Meites, Polarographische Eisenbeslimmung. M an w äg t eine P robe m it m in
destens 10 mg Fe in einen 125 cm 3-K.TELDAHL-Kolben m it 10—20 cm 3 konz. HCl ein; 
m an erh itz t nach Zugabe der eben nötigen Menge H N 0 3 (1 :1 )  bis zur vollständigen Lsg. 
u. g ib t 10 cm 3 W. u. 20 g m etall. Ag hinzu. N ach 5 Min. lebhaften Siedens werden weitere 
5 g Ag hinzugefügt u. 1—2 Min. w eiter gekocht; m an filtrie rt vom  AgCl, überschüssigem 
Ag u. gefälltem Cu ab. Das F iltra t w ird nach Zugabe von 1 g N a2S 0 3 auf 100 cm 3 auf
gefüllt. N ach einem zweiten allgemeineren Verf. g ib t man nach Verdam pfen der wie oben 
hergestellten Lsg. zur Trockne 20 cm 3 konz. HCl hinzu u. w iederholt das E indam pfen; man 
nim m t dann 3 mal m it 30—40 cm 3 peroxydfreiem Isopropyläther auf. Die vereinten Ä ther
auszüge werden m it 10cm 3 W. behandelt, dem so vielN a2C 03hinzugefügt wird, bis die C 0 2- 
E ntw . aufgehört h a t, u . das Fe(OH)2 in der wss. Phase völlig koaguliert ist. Falls wie bei 
größerem  Mo-Geh., die Ä therschicht n icht farblos ist, m uß die E x trak tion  m it Sodalsg. 
w iederholt werden. Die wss. F iltra te  werden in  100 cm 3-Kolben aufgefangen, der Nd. in 
HCl gelöst, 1 g N a2S 0 3 hinzugegeben u. zur Marke aufgefüllt. Die auf beiden Wegen 
erhaltene Lsg. w ird zum Polarographieren in einem aliquoten Teil m it 1 mol. luftfreier K- 
O xalatlsg. versetzt, die m an zuvor m it verd. H 2S 0 4 auf ph =  4,8 eingestellt h a t; deranod . 
D iffusionsstrom is t bei E  =  —0,05 V olt (gegen gesam te HgCl-Elektrode) der FerroionenL 
konz.p roportiona l.(A naly tic . Chem. 20 .895—97. O kt. 1948. P rinceton, Univ.) 116.5100

G .E . Speight un d  R. M. Cook, Die Bestimm ung von Wasserstoff in flüssigem  Stahl. 
Es w ird ein Überblick über die H 2-Bestim m ungsverff. in  festem  u . fl. S tah l u . über die 
E ntw . der P robenentnahm e verff. fü r H 2 in fl. S tah l gegeben. E s w erden zwei vom Vf. 
angew endete P robenentnahm everff. e rö rte rt, bei denen im ersten  Verf. in einem  ge
schlossenen E ntnahm erohr der H 2, welcher von der Probe w ährend der A bkühlung en t
w ickelt wird, bestim m t w ird. Beim zw eiten Verf. w ird ein offenes R oh r verw endet, in 
welchem die Probe schnell abgekühlt w ird. D ie abgeänderte E x trak tionsvorr. w ird be
schrieben. F ü r  niedrig legierten M artinofenstahl u . E lektroofenstahl w erden R esulta te  
angegeben. Die H„-Gehh. in  einem bas. M artinStahl sind  im  allg. h öher a ls  die des bas. 
E lektroofen- oder sauren  M artinofenstahls. ( J .  Iro n  Steel In s t. 160. 397—406. Dez. 1948- 
S tockbridge bei Sheffield, R es. and  D evelopm ent D ep. of U nited S teel Co. L td .) 310.5100

W . F. Malzew, F. M. Gerzman und  T. P. Temirenko, Photoelektrisches Verfahren 
der Bestimm ung von S ticksto ff im  Stahl. U ntersucht w urden die Bedingungen der Bldg. ■ 
einer Färbung  bei den R kk . zwischen einem A m m onium -Ion u. dem  N e s s l e r  sehen 
Reagens sowie zwischen einem  Ammonium -Ion, Pheno l u . N atrium hypochlorit. Auf 
G rund dieser U nters, w urden photoelektr. Verff. zur B est. von in S täh len  gebundenem 
S ticksto ff m it einer vorhergehenden A bscheidung des F e au f einer H g-K athode aus
gearbeitet. (3anoflCKan JlaöopaTopiiH [Betriebs-Lab.] 15. 288—94. März 1949. Wiss- 
R öhren-Forschungsinst.) 310.5100

F. W. J. Garton, D ie speklrographische Bestim m ung von K ohlenstoff in Stahl. Mit 
H ilfe der Linie C I I I  2296,86 A u. der homologen Vergleichslinie Fe I I I  2295,86 A wurde 
versucht, den C-Geh. in S tählen  zu bestim m en. Das A nregungspotentia l fü r die C III-L in ie  
liegt m it 53,5 eV erheblich höher als die Ionisierungspotentiale fü r F e I  u . I I -  Zahlreiche 
Vorverss. d ienten der Feststellung einer geeigneten L ichtquelle u . der E rm ittlung  dörbeafen 
Anregungsbedingungen fü r die 6  III-L in ie . D a die m etallurg. V orbehandlung des Stahls 
die Ergebnisse beeinflussen kann  (Tem pern, H ärten ), so llten  n u r ausgeglühte Proben 
benu tz t werden. Bei geringen C-Gehh. is t d e rC 0 2-Geh. der L u ft zu berücksichtigen u. zu 
eliminieren. Die Meth., die zu R esu ltaten  fü h rt, die um  n u r ca. 3,7%  pro Spektr. vom C- 
Geh. abweichen, e rlaub t die gleichzeitige Best. von Mn, Cr, Ni, Si u. V. (Spectrochim- 
A cta [Roma] 3. 68—88. 1948.) 407.5100
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N. M. Popowa, Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Eisencarbid im  
Stahl. Zur Unters, der chem. Zus. von Eisencarbid in unlegierten S täh len  wird ein Verf. v o r
geschlagen, bei dem Glyeerinsuspensionen der Carbide hergestellt u. durch Säuren zers. 
werden. D urch Zers, der carbid. N dd., die aus den S tählen durch E lektrolyse aus
geschieden w urden, in  HCl w ird gezeigt, daß die Eisencarbidzus. n ich t von der therm . 
Behandlung abhängig is t u . der Zem entitform el entspricht. — Schrifttum sangaben. 
(SaBogoftasi J la ß o p a T o p u n  [Betriebs-Lab.] 15. 264—66. März 1949. A llunions-Inst. fü r 
Flugzeug-W erkstoffe.) 310.5100

R. Castro und  J. M. Phéline, Die spektrographische Bestimm ung geringer Kupfergehalte 
in Eisen und Stahl. E s w ird über ein spektrograph. Verf. zur Best. k leiner Mengen (0,010 
bis 0,100% ) Cu in  legierten u. C-Stählen (Stück- u . Blechproben) berichtet, das sich auf 
spektrograph. Vergleichsbest, geeichter Fe-Cu-Lsgg. u. absorptiom etr. B est. (m it 3 ver
schied. Photom etern) der V erfärbung von R ubeanwasserstoffsäure durch schwach saure 
Cu-Lsgg. s tü tz t. Die M eth. liefert innerhalb der genannten Grenzen Ergebnisse m it einem 
relativen Fehler von u n te r 10%. Die Messungen erfolgten m it Z e i S S - Spektrograph 
Qu 24 UV bei meclian. gesteuertem  Funken ( F e u s s n e k ) .  Bei den Stückproben wurde 
99,99% ig. Al als Gegenelektrode benutzt. (Speetrochim. A cta [Roma] 3. 18—39. 1948. 
Ugine, Labor, de Recherches des Aciéries E lectriques.) 407.5100

A. M. Danilow und  Je. D. Moehir, Bestimm ung nichtmetallischer Einschlüsse von 
Stahlproben, die aus dem Schmelzgang entnommen waren. Die von verschied. S tadien  des 
Schmelzverlaufs aus dem Bade entnom m enen S tahlproben zeigten die s tä rk sten  V er
unreinigungen an  nichtm etall. E inschlüssen nach dem Einschm elzen des E insatzes u. nach 
voraufgegangener D esoxydation des Bades. Die geringsten Verunreinigungen w urden in 
Proben beobachtet, die beim A bstich entnom m en wurden. W ährend des K ochens des 
Bades bestehen die Einschlüsse im wesentlichen aus Sulfiden, w ährend Oxyde u: Silicate 
als selbständige A rt der Einschlüsse fas t n icht vorgefunden w urden. Beim Schmelzen m it 
S-freiem Masut bestehen die Sulfideinschlüsse vorzugsweise aus MnS, beim  Schmelzen 
mit hoch S-haltigem Masut dagegen aus FeS u. n u r nach Zugabe von FeMn oder SiMn 
gehen die Einschlüsse in MnS oder in  einen Komplex aus FeS u. MnS über. Die Ver
größerung der Menge an  nichtm etall. E inschlüssen nach dem Zusatz von D esoxydations
mitteln zum Bade v erläu ft auf dem Wege der Bldg. von Silicaten auf G rund des im Bade 
gelösten FeO sowie des in den sulfid. Einschlüssen gelösten FeO. (3aBOflCKaH ■ T a ö o p a T o p u ii  
[Betriebs-Lab.] 15. 358—62. März 1949. Slatoyst, M etallurg. Fabrik.) 310.5100 

Je. Je.Tseheburkowa, Verfahren zur Bestimmung der nichlmelallischen Einschlüsse 
in dem auslenitischen Stahl E Ja  1 T .  F ü r die Abscheidung der nichtm etall. Einschlüsse 
aus dem austenit. S tah l „ E Ja  1 T “ kann das elektrolyt. Verf. verw endet werden. Diese 
elektrolyt. Auflsg. des austen it. S tahls m uß in  einer 6 % ig- Lsg. von schwefelsaurem FeO 
mit Zusatz von 0,2%  citronensaurem  N atrium  u. 7%  N atrium chlorid  zum E lek tro ly ten  
bei einer Strom dichte von 0,5 A m p./cm 2 durchgeführt werden. Zwecks E rleichterung der 
Zerstörung der Carbide bei ihrer T rennung von den Einschlüssen m uß der zu untersuchende 
Stahl vorher einer H ärtung  bei Tem pp. von 1000—1100° m it A bkühlung in W . unterw orfen 
werden. Bei den "untersuchten S tählen bestand die Zus. der nichtm etall. Einschlüsse aus
11,06—28,23 (%) S i0 2, 6,18—25,12 FeO, 30,48—53,07 A120 3, 5 ,4 4 -1 1 ,7 3  Cr20 3 u. 10,16 
bis 26,86 T i0 2. (3aßogCKan J la ö o p a T o p i in  [Betriebs-Lab.] 15. 275—77. März 1949. Zen
trales wiss. Forschungsinst, fü r Technol. u. M aschinenbau.) 310.5100

Wilhelm Blitz, A usführung q u a lita tiv e r Analysen. 10. A ufl. Leipzig: A kad. Verl. Ges. 1949. (X II  +  180 S. 
m. F ig.) DM 8,50.

Marlin Henglein, L ö trohrprobierkunde. M incraldiagnose m it L ö trohr u . Tüpfelrcaktlon . 3., verb . A ufl. B e r lin : 
de G ruyter. 1949. (91 S. m . 11 F ig .) k l. 8° =  Sam m lung Göschen. B d. 483. DM 2,40.

R. F. Milton and  W. A. W alers, M ethods o f Q uantitativeM iero-A nalysis. L ondon: E dw ard  A rnold & Co. 1948. 
(V III +  599 S.) s 60, —.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

I.Bergm an, Säurefeste Zemente fü r  den B au  chemischer Anlagen. Die bei der A n 
bringung von säurefesten Auskleidungen fü r chem. B ehälter gebräuchlichen säurefesten  
Zemente, u. K itte  werden in  folgende G ruppen eingeteilt: 1. Zem ente m it lösl. A lkali
silicaten, 2. Zem ente m it K autschukm ilch u. bzw. oder Harzen natürlichen oder künstlichen 
Ursprungs, auch m it Sehwefelzusatz, u . 3. Säurefeste K itte . Jede  dieser G ruppen wird 
hinsichtlich ihrer Vor- u . N achteile beschrieben, wobei die w ichtigsten H erst.- u. A n
wendungsbedingungen aufgeführt werden. (South African ind. Chemist 2. 11— 14. Jan . 
1948.) B B S  164.5814



G. F. Biehn und  L. Ernsberger, Polyvinylalkohol als Emulgierungsmittel. Beim Vgl. 
von verschied. Typen von Polyvinylalkohol hinsichtlich ih rer E ignung zur Em ulgierung 
von mineral, oder pflanzlichen ö len  oder organ. FH. zeigte sich, daß hochviscose Prodd. 
aus der 75—80% ig. H ydrolyse des A cetats am  w irksam sten sind. Diese sind auch über 
einen weiten pH-Bereich brauchbar, aber empfindlich gegen Salzlösungen. (Ind. Engng. 
Chem. 40.1449—53.Aug. 1948. W ilmington, E .I.du  P o n t de Nemours & Co., Inc.) 164-5826

W. M. Borischanski, Einige experimentelle Daten zur F iltration durch Schüttgut. 
E s w ird experim entell gezeigt, daß im Bereich niedriger REYNOLDS-Zahlen (1—50) die 
V ersuchspunkte fü r den W iderstandskoeff. auf der allg. K urve A =  f  (Re) liegen, woraus 
Vf. schließt, daß in der Übergarigszone von lam inarer zu tu rbu len te r Ström ung der W ider
stand  wenig von der Porositä t abhängt. Bei größeren REYHOLDS-Zahlen (200—4000) kann 
die A rt der Packung einer K ugelschicht von p rak t. gleicher P orositä t einen erheblichen 
U nterschied des W iderstandes verursachen, so daß hier ein „F o rm -F ak to r-S yst.“  vor
liegt. B ei A nnäherung an  die S tab ilitätsgrenze der Schicht t r i t t  der E ffek t eines spontanen 
Umbaues der Schicht ein, die eine dem  Minimum des hydrau l. W iderstandes entsprechende 
S tru k tu r anzunehm en such t, wobei die P o ros itä t zunim m t. B estim m end b leib t das 
REYXOLDS-Kriterium. (KoTJiOTypöocTpoeHiie [Kessel- u. T urbinenbau] 1948. N r. 1.
5—6. Jan ./F eb r. Zentr. wiss. Polsunow-Forschungsinst. fü r Kesselturbinen.) 185.5830

Harrison C. Carlson, Absorption und Befeuchtung. L ite ra tu rü b ersich t 1945—47 auf 
dem  Gebiet der A bsorption von Gasen in Fll- u- der Beladung von Gasen m it D äm pfen. — 
29 Z ita te . (Ind. Engng. Chem. 40. 5—7. 14/1. 1948. W ilm ington, Del., E . I . du P o n t de 
N emours & Co.) 212.5846

I. Badylkess, D ie Freonoerbindungen und ihre Anwendung in der Kältetechnik. Auf 
G rund der physikal. Eigg. der F-C l-D erivv. des CH,, w ird das A nwendungsgebiet der 
verschied. Verbb'. in verschied. Typen von K ältem aschinen abgegrenzt. G ute Aussichten 
b ieten  auch die analogen C2-, C3- u. C.j-Derivv., ferner die perfluorierten cycl. KW-stoffe. 
(XoJiOAHjibHafi TexHHKa [K älte-Techn.] 20. N r. 3. 9—19. Ju li-Sep t. 1948. Allunions wiss. 
Forschungsinst. fü r K ältetechnik .) 185.5850

K. C. D, Hiekman, Hochvakuumdestillation. Ü bersicht über die E n tw . der letzten 
Jah re  auf dem Gebiet der laboratorium sm äßigen u. dor techn. H ochvakuum destillation. — 
25 Z ita te . (Vgl. auch C. 1946. I . 372) (Ind. Engng. Chem. 40. 1 6 -1 8 .  14/1. 1948- 
R ochester, N . Y ., D estillation P roducts Inc.) 212-5864
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Ricbard E rnst, D eutsch-Englisches, Englisch-D eutsches Technisches W örterbuch. D arstellung des W ort
schatzes der industrie llen  Technik einschl. H ilfsw issenschaften und  Bauwesen. B d. I : D e u tsc h -E n g lisc h . 
H am burg : T auchnitz. 1048. (012 S.) DM  10,50.

Gotthard Lenk und  Hans Bärner, Technisches Fachw örterbuch  der G rundsto ff-Industrien . B ergbau, Steine, 
u n d  E rden industrie. A ufbereitung, H üttenw esen, m etallverarbeitende In d u strie , Baustoffindustrie, 
H ilfsw issenschaften. T . 1. Englisch-D eutsch. G ö ttingen : Yandenlioeck & 'R u p rech t. 1040. (568 S. m. 
X gef. B i.) gr. 8«. DM 49,80.

Otto Neunhoeifer, Grundlagen der Schw im m aufbereitung, Dresden u . Leipzig: T h. Steinkopff. 1048. (106 S. 
m . 15 A bb.)

IV. Wasser. Abwasser.
G. Seelmeyer, D ie Verhütung von Kostschäden und Kesselstein in  H eizu n g sa n la g en .

I I .  M itt. (I. vgl. C. 1948. I I .  883) Überblick über die B ew ährung elektr. Verff. zur Ver
hü tung  von Korrosion u. Steinbldg. in  Heizungsanlagen (Cumberland-, P erm utit-, Elektro- 
sehutz-, N eutralisator- u. Tonisatorverf.), die Verwendung korrosionsfester W erkstoffe u. 
n ichtm etall. Überzüge, bauliche M aßnahm en gegen äußere K orrosion, B edeutung der 
konstruk tiven  G estaltung zu r Vermeidung innerer K orrosion u. betriebliche Maßnahmen 
(Verhinderung des E indringens von L u ft u. aggressiver Stoffe, B eschränkung der Nach
speisung). (Arch. M etallkunde 2. 258—68. 23/12. 1948.) 230.6020

W illy Nowak, Probleme der Abwasserbeurteilung. D ie m eh r oder w eniger schemat. 
B eurteilung des V erschm utzungsgrades eines Flußlaufes durch Abwasser nach Ergebnissen 
ehem ., bakteriolog. u . biol. E inzelunterss. von W .- u. B odenproben is t u n te r Einbeziehung 
hydrograph. D aten  m it der Beeinflussung des Gesamtbildes F luß-L andschaft als biol. 
E inheit zwischen Fluß, dem Boden-, Acker- u. W iesenbewuchs u. der darin  lebenden 
F auna  abzustim m en. (G esundheitsing. 69. 303—04. 1948. Sulzfeld i. Gr.) 230-6036

Hermann Jung, Erfahrungen bei der chemischen Abwasserreinigung. (Vgl. IM N O M
C. 1948. I I . 8S3) Die bei E inblasen von C 02 aus Faulgas-V erbrennungsgasen vor dem 
A launzusatz in  Ridgewood, N . J .,  beobachtete Verbesserung der chem. Reinigung stark 
industriell verschm utzter Abwässer s te h t in Parallele zu den Erfahrungen des Niers
verbandes m it der chem. biol. Stufenreinigung; die nach V orbehandlung m it C0 2-haltigen 
Abgasen vers tä rk te  W rkg. von Fe-Salzen (M inderung der B elüftungszeit von 9 10 aut
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wenige Stdn.) is t n ich t n u r durch die chem. Ausfällung (lösende W rkg. der C 02 auf Fe- 
V erbb., günstigere Flockungsbedingungen bei nachträglichem  L uftzu tritt nach V er
schiebung des pH-Wertes), sondern gleichzeitig als Folge der durch stetige Fe-Zufulir 
erhöhten  Leistungsfähigkeit u. W iderstandskraft des m it Fe angereicherten B elebt
schlamm es gegen biol. schädliche Schmutzstoffe u. Chemikalien zu erklären. Selbst in der 
biol. Vorstufe, die im Anschluß an  die chem. Fällung m it Fe-Schlamm u- Belebtschlam m  
(Überschußschlam m der biol. H auptstufe) bei % s t d .  A ufenthaltszeit arbeite t, tre ten  keine 
Anzeichen biol. Entartungserscheinungen, Blähschlamm bldg. usw. auf. Die chem. Fällung 
kann  als selbständige Stufe vorgeschaltet; aber auch unm itte lbar m it einer biol. Reinigungs
anlage verbunden werden, wobei un ter günstigen Bedingungen schon m it geringem Fe- 
Zusatz eine fühlbare E n tlastung  der biol. Reinigung erzielt w ird. (Gesundheitsing. 69. 
305—06. 1948. Viersen, N iersverband.) 230.6042

F . R einhold, Neuere Gesichtspunkte zur landwirtschaftlichen Abwasserverwertung 
N ach Gefäßverss. der Berliner Stadtentw ässerung sind die Dungstoffe, bes. der N , in  
mechan. gereinigtem Abwasser in  schlechter aufnehm barer Form  en thalten  als in  einem 
biol. gereinigten Abwasser oder dem Dränagegewicht von Rieselfeldern, so daß fü r 
gleichen E rtrag  geringere Mengen erforderlich sind. Die Entschlam m ung des Abwassers, 
verringert den N -D ungw ert n u r um  4—5% . Die H um usbldg. w ird durch biol. gereinigtes 
Abwasser u. äusgofaulten K lärschlam m  gefördert. A lte Rieselfeldböden zeigen chem. 
erhöhten K erndungstoffgeh., jedoeli nim m t die physiol. W rkg. der P 20 6 gering, die des 
K 20  u. N  aber s ta rk  ab . Die durch langjährige Abwasserbeschickung im Boden gesteiger
ten  N-Mengen liegen in  einer fü r die Pflanze schlecht verw ertbaren Form  vor, es is t auch 
in den leichten Böden keine ausreichende H umusbldg. eingetreten. — A ußerhalb des 

‘Regenbereiches von Regenanlagen bildet sich un ter W ind ein Nebelbereich, in dem 
Abwasserkeime in  größere E ntfernung gelangen. Bei Sonnenschein w ird B . coli im N ebel
bereich eines Regners n u r vereinzelt angetroffen. Die V erregnung von ungereinigtem  oder 
n u r mechan. vorgereinigtem  Abwasser is t, abgesehen von der möglichen G eruchsbelästi
gung, zum  m indesten in  der N ähe m enschlicher Siedlungen hygien .'bedenklich  u. un 
appetitlich . F ü r deutsche V erhältnisse ergeben sich als M indestforderungen: keine Ver
rieselung oder Verregnung von ungeklärtem  Rohabw asser au f Wiesen, W eiden, Feldern  
u. im  Gemüsebau, sondern mechan. Vorreinigung des Abwassers u. Verwendung von 
ausgefaultem  oder kom postiertem  Schlamm als D ünger, keine V erregnung von nu r 
mechan. vorgereinigtem  Abwasser im Gemüsebau. (G esundheitsing. 69. 296—302. 1948. 
D arm stadt.) 230.6044

A. I .  Sm etkin, D ie chemische Kontrolle der Zusammensetzung des Speisewassers fü r  
Dampfkessel und Prüfung des Kondensatumlaufs. D er Geh. des Kesselspeisewassers an  
K ondensat w ird durch T itra tion  m it n/100 A gN 03-Lsg. bestim m t, wobei der A gN 03- 
V erbrauch des Leitungswassers m it 100% angesetzt wird. Man verw endet je  nach dem 
Cl-Geh. 500—1000 cm 3 W ., die auf 100 cm 3 eingedam pft werden. Die B erechnung wird 
erläu te rt. (JlerK aa npoMwm.neiiHOCTb [Leichtind.] 8. 28—29. Febr. 1948.) 185.6056

Georg Gad und  Alfons Becker, Eine neue colorimelrische Methode zur Bestimmung  
des im  Wasser gelösten Sauerstoffs ohne Verwendung von Jodverbindungen. (Vgl. C. 1948. I I .  
341) Die durch MnCl2 u. N aO H  bew irkte M n-Hydroxydfällung kann s ta t t  durch T itra 
tion m it Ferrosulfat auch colorim etr. als ro tv io lett gefärbte saure M anganipyrophosphat- 
Verb. durch Farbvergleieh m it einer der gelösten Sauerstoffmenge äquivalen ten  Mn- 
Salzlsg. ausgew ertet werden. A rbeitsvorschrift: Man fü llt eine Sauerstoff:lasche von 
150 cm 3 In h a lt m it Marke bei 50 cm 3 wie üblich, setzt 1 cm 3 40%  ig. MnCl2-Lsg. u. 1 cm 3 
33% ig. N aOH  zu, hebert nach Absetzen des N d. die Fl. au f 20—30 cm 3 ab , g ib t schnell 
5 cm 3 5% ig . N a-Pyrophosphatlsg., 5 cm 3 25%  ig. H 2S 0 4 zu ü. fü llt nach Lsg. der Fällung 
m it ro tv io le tter Farbe m it dest. W. auf 50 cm 3 auf. In  einer zweiten F lasche füg t m an zu 
40 cm 3 des gleichen W . 5 cm 3 H 2SO., u. 1 cm 3 MnCL-Lsg., aus M ikrobürette 7ion KMnOt - 
Lsg. bis zur Farbgleichheit (n c m 3). Berechnung: n • 0 ,8 -1000/cm 3 F lascheninhalt- 
Reagensmenge =  m g/L iter 0 2. (Gesundheitsing. 69. 358—59. Dez. 1948. Berlin-Dahlem , 
R obert K och-Inst., A bt. fü r W asser u . Lufthygiene.) 230.6060

Robert Klein, Die A ufbereitung der In d u strie - u nd  Gebrauchswässer. U n te r bes. B crücks. d. D am pfkessel- 
Speisewasserpflegc. E ssen : V ulkan-Verl. 1948. (XV +  487 S. m . A bb.) 8°. I)M 28,00.

B. H. Well, Poagie E. M urray, George W. Reid and  Robert S. Ingols, B ibliography on IV atcr and  Scwage 
Analysis. A tlan ta , G a.: Georgia In s ti tu te  o f Technology. 1948. (V III  +  215 S.) t  4 ,—.

Y. Anorganische Industrie.
Sum ner M. A nderson, Überblick über die M ineralinduslrien von Latein-A m erika. 

K urzer Überblick über die M ineralindustrien im Jah re  1946, u . zw ar fü r B auxit, E isen 
u . S tahl, .Nickel, K upfer, Blei u. Zink, Cadmium, Gold u. Silber, B ary t, Zem ent, Salz,
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N itrate , D iam ant, Q uarz-K rystalle, K ohle u. Petroleum . (Econ. Geol. 43. 226—31. 
Mai 1948. W ashington, U. S. B ureau of Mines, Foreign M ineral B ranch, M ineral Eco
nom ist.) 139.6070

W . I. Klassen, E in fluß  der Gasadsorption a u f die Flotierbarkeit von Mineralien. Bei 
der F lo tation  von Fluorit m it Oleinsäure in schwachallcal. Lsg. (ph =  8,2) besteh t eine 
bestim m te Beziehung zwischen der A dsorption des Gases u. der F lo tierbarkeit des Minerals. 
In  allen Fällen verläuft die F lo tation  m it L u ft ak tiver als m it H 2, pn bleibt dabei konstan t. 
Bei F lo tation  von F luorit m it Oleinsäure u. C 02 nim m t die F lo ta tionsak tiv itä t des F luorits  
ab , die erhöhte A dsorptionsaktiv ität des Gases wird durch die zunehm ende A cid itä t des 
Mediums überdeckt, ph geh t von 8,2 auf 6 zurück. Bei ph u n te r 7 verringert sich die Aus
beute des Fluoritkonzentrates bis um  das 4,3 fache. Die F lo tierbarkeit von A rsenpyrit 
wird durch pn-Änderung n ich t beeinflußt, dabei is t C 0 2 wegen seiner größeren Löslichkeit 
flot itionsaktiver als L uft. Die Verss. zeigten, daß die F lo tationsausheute bei Anwendung 
von Samm lern höher is t als bei Anwendung von adsorbiertem  Gas. (PopinA! JKypHaji 
[Berg-J.] 122. Nr. 9. 32—34. Sept. 1948. W iss. Forschungsinst, fü r Bergchem. Rohstoffe.)

199.6076
• Merritt L. Kastens und  J. C. Hutehison, Kontaktschwefelsäure aus Schwefel. F a s t 
alle seit Kriegsbeginn errichteten  am erikan. H 2S 0 4-Fabriken arbeiten nach dem K o n tak t
verfahren. 78% der H2S 0 4-Fabrikation  gehen von S aus. Dieser w ird in B etontanks m it 
überhitztem  W asserdam pf geschmolzen, wenn nötig, f iltrie rt u . m it vorgetrockneter L u ft 
verbrannt. Vff. beschreiben verschied. B rennertypen. Das heiß filtrierte  Gas t r i t t  m it 
405—415° in  den ersten  K on tak traum  (V2Os) ein u. v e rläß t ihn m it 595—605°, en tspre
chend ca. 70% U m setzung zu S 0 3, die restliche Umwandlung (97,5% u. m ehr) erfolgt bei 
niedrigerer Temp. m it m ehr K atalysator. Das im O leum turm  angereicherte Oleum wird 
m it 9 8 % ig. Säure w ieder auf 20% verd .; einige Anlagen erzeugen 4 0 % ig. Oleum. Der 
R est des S 0 3 wird zu 98%  ig. H 2S 0 4 verarbeitet. E s besteh t eine Tendenz zu größeren E in
heiten. M it 0 2 (99.%) a rb e ite t bisher eine Anlage. (Ind. Engng. Chem. 40. 1340—49. 
Aug. 1948. S t. Louis, Mo., M onsanto Chem. Co.) 185.6088

—, D ie Frage des Am m onnitrats. Auf die in  den letz ten  Jah ren  durch N H 4N 0 3 er
folgten Explosionen wird hingewiesen. F erner w erden Vorschläge h insichtlich des T rans
portes u. der Lagerung gem acht. Abschließend werden Feuerverhütungsvorschriften 
gegeben. (Ind . chim ique 35. 6. Jan . 89. Mai 1948.) 397.6096

* B. Laporte Ltd., ü b e t ,  v on : Wm. S. Wood un d  George Clennett, Herstellung von 
Zinkperoxyd. Zu einer Lsg. von H 20 2, die eine M ineralsäure en th ä lt, die wasserlösl. 
Zn-Salze bildet, w ird in m ehreren Portionen  ZnO oder Z n(0H )2 zugesetzt, wobei Z n 0 2 
ausfällt. Man ste llt h ierzu zuerst z. B . eine Lsg. von 10 lbs. lconz. H 2S 0 4 in  2096 lbs. 
l l ,8 % ig .H 20 2 her u. v e rrü h rt darin6M ol(100  lbs.) ZnO in A bständen von 5 Min., wobei die 
Temp. auf 51°steigt. E s werden noch 1,75 lbs .N a2S i0 3 (als Stabilisator) zugesetzt, man kühlt 
auf 35° ab , zentrifugiert den Nd. ab u . trocknet 6 S tdn. bei 90—100°, A usbeute 760 lbs. 
66 ,2% ig. ZnO,. (E. P. 607 445, ausg. 31 /8 .1948 .) 805.6083

Henri Brunei, Frankreich, Herstellung sehr feiner Suspensionen von kolloidalem Schwe
fel. Man ste llt eine Lsg. einer S-Verb., z. B. eines Polysulfids, her, zers. sie durch Zufügung 
der Lsg. einer Säure, eines O xydationsm ittels oder eines Salzes u . g ib t gegebenenfalls 
noch eine Substanz (Polyalkohole, Gummi arabicum , G elatine usw.) zu, die die Ausfällung 
verlangsam t oder verh indert. Stoffe wie N a-Silicat bilden w ährend der Zers. Träger
substanzen, die die koll. Tpilchen des freigesetzten S adsorbieren. Man kann  auch zu
nächst ein Silicagel herstellen, dann die Polysulfidlsg. zugeben u. in dem im prägnierten 
Gel S freimachen. — Die Mischung u. Zers, kann, wenn die Prodd. als Schädlingsbekäm p
fungsm ittel b en u tz t werden sollen, unm itte lbar vor dem A ufsprühen erfolgen. Man 
fü h rt in diesem Falle der Spritzvorr. die beiden K om ponenten aus zwei getrennten  Be
h ä lte rn  über eine R eaktionskam m er zu. Als Zersetzungsm ittel lä ß t sieb m it V orteil C 02 
verwenden. — W enn die koll. Lsgg. frei von M ineralsalzen sein müssen, tren n t m an den 
S aus der wss. Lsg. progressiv durch Zentrifugieren ab  u. w äscht ihn  dann wiederholt, 
m it W asser. E r  kann auch als K ata ly sa to r verw endet werden. —  Beispiele. (F. P. 940 884 
vom 12/3.1945, ausg. 27/12.1948.) 832.6087

idou ard  Desparmet, Frankreich, Kontinuierliche Gewinnung von Jod  und ^Salzen aus 
Meeresalgen. Das M ateria l w ird, 'z. B . m itte ls einer horizontal liegenden Förderschnecke, 
nach u. nach durch A bteilungen, in  die ein B ehälter un te rte ilt is t, geschickt u. dabei im 
Gegenstrom m it W . behandelt. D ie dabei entstehende Lsg. h a t beim Verlassen des Be
hälters eine D. von ca. 1,2. Sie w ird eingedam pft, durch frak tion ierle  D est. von einem 
Teil der Salze befreit; dann trocknet m an den R ückstand  u. gew innt aus den anfallenden
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Jodiden durch Calcinierung in  schwach saurem  Medium u. Sublim ation das Jod . — V or
richtung. — Zeichnungen. (F. P. 940731 vom 1/2.1947, ausg. 21/12.1948.) 832.6095

E. I. du Pont de Nemours & Co., W itm ington, Del., übert. von: Douglas R. Duncan,
Gibbstown, N .J . ,  V. St. A., Trocknung von N atrium nitrit. E in  granuliertes, n ich t zu
sam m enbackendes N aN 0 2 e rh ä lt m an durch Trocknen des feuchten  Ausgangsm aterials 
bei 158—200°, jedoch u n te r strenger Vermeidung von R ühren  u. M ahlen der M. bis zur 
gew ünschten Korngröße. E s t r i t t  h ierbei eine Änderung der K rystallform  in eine nicht- 
hygroskop. M odifikation ein, u. das P rod. fließt auch noch nach langer L agerdauer wie 
trockener Sand. Man trocknet NaNO„ m it 2,9%  W. 1 Stde. bei 190° in 1/3 in. dicker 
Schicht, worauf es nu r noch ca. 0,04%  W . en thält. (A. P. 2 456 393 vom  20/7.1945, ausg. 
14/12.1948.) 805.6097

Victor Chemical W orks, übert. von: W illiam Hugh Knox jr., Robert Taylor Cochran 
und W illiam Remfry Crudup, N ashville, Tenn., und Warren Standish Miller, L ake Charles, 
La., V. St. A., Herstellung von krystallwasserfreiem Monocalciumphosphat. Zu heißer, 
hochkonz. H3P 0 4 wird zuerst soviel CaO zugesetzt, daß die N eutralisationstem p. auf 153° 
steigt, dann der R est bis fa s t zur N eutralisation so schnell, daß die Temp. 172° erreicht. 
D ann wird m it Ca(OH)2 neu tralisiert u. eine geringe Menge von Na-, Li-, K - oder N H 4- 
Verbb. einerseits u. Al-, Fe-, Sn-, Cd- u. B-Verbb. andererseits zugesetzt, so daß das 
E ndprod. 0 ,3 5 0 -1 ,0 (% ) K , 0 ,2 0 0 -0 ,5 9 0  N a, 0 ,1 5 4 -0 ,1 8 7  N H 4, 0,063—0,180 Li u . 
0,1 Gew.-% Al-, Fe-, Sn-, Cd- u. B-Verbb. en thä lt. Das M engenverhältnis beider V er
bindungsgruppen soll so sein, daß 1 A tom  der erstgenannten E lem ente au f 2 A tom e der 
letztgenannten kom m t. Das E ndprod. is t glasig u. n ich t hygroskopisch. (A. P . 2 462104  
vom 15/9.1943, ausg. 22/2.1949.) 805.6103

* Imperial Chemical Industries, Ltd. übert. von: W . D. Jamrack, Herstellung von A nti- 
monlrichlorid. D urch einen innen m it P b  ausgekleideten R eaktionsturm , der durch einen 
H eizm antel auf 73—95° gehalten wird u. m it Stücken aus m etall. Sb von 1U— ZU "  D urch
messer gefüllt ist, w ird Cl2 geleitet. Das Verf. kann „halbkontinuierlich“ durchgeführt 
w erden. (E. P . 614 276, ausg. 13/12.1948.) 805.6105

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
John C. Swartz, Beiz- und M ahlpraxis und praktische Anwendung von Titanemaille  

direkt a u f Tilanstahl. R einigung des T i-Stahls durch zweimalige B ehandlung m it R eini
gungsm ittel u. nachfolgendem heißem  u. kaltem  Abspülen, darau f E ntfernung  von R ost 
u. Schw eißhaut durch Säurebeizung, Vorvernickelung (0,080—0,120 g/sq. ft.), E ntfernung  
von Ni-Su fa t u . F e-H ydra t im SäuTebad, anschließende N eutralisierung u. Trocknung. 
Auf w assergekühlter Mühle wird gründlich verm ahlen eine F r itte  aus 2,2%  Ton, 0,8 T i0 2,

, Vs S e tit A, Va N a-A lum inat, %  B entonit, V4 K -C arbonat, Vic Gummi T ragan t, 32% fil
triertem  W. m it nachträglichem  Zusatz von V4 N a-N itrit u. 3/l6 H arnstoff. N ach Prüfung 
de i M aterials auf Spritzfäh gkeit, B rennverhalten, F arb tonbeständigkeit wird die Emaille 
auf D . 1,74—1,75 eingestellt u. im Spritzauftrag  w eiterverarbeitet. (B etter Enam el. 19. 
N r. 11. 12—15. 29/11.1948. W estinghouse Electric Corp.) 253.6174

P. Grodzinsky, Diamant-Schleifscheiben a u f H arz-Basis. Vf. g ib t an  H and der P a te n t
lite ra tu r einen Ü berblick über die Verwendung (härtender) H arze als B indem itte l fü r D ia
m ant-Schleifscheiben. (Plastics 12. 453—54. 460. Sept. 1948.) 468.6190

Je. Ss. Nifontowa und G. W. Pototzkaja, Herabsetzung des Silberverbrauchs bei der 
Spiegelfabrikation. Die Menge des au f dem Glas sich niederschlagenden Ag  is t n icht d irek t 
proportional der A gN 03-Konz. in  der Versilberungslösung. E ine Schicht von 0,23 p  Ag, 
entsprechend 2,4 g/qm , ist genügend beständig. Die Schichtdicke wird in der H auptsache 
durch den ersten  Aufguß der Versilberungslsg. bestim m t. Als rationellstes Verf. e rm itte ln  
V ff.: Zus. der Lsg.: 1 5 0 g A g N 0 3, 10% ig- KOH 975 cm 3, 2 5 % ig. N H 4OH 350 cm 3, dest. 
W . 22 L ite r; R eduktionsm ittel: 7% ig . Invertzuckerlsg-, V20 der V ersilberungslsg.; zwei
m aliger Aufguß von 5—6 Min. D auer, Temp. 25°. (GreKiio 11 K epa.\!nna [G las u. K era
mik] 5. N r. 8. 8—10. Aug. 1948.) ‘ 185-6194

L. G. Goldenberg, Beschickungstaschen von Glasschmelzöfen. Beschreibung verschied. 
Beschickungskonstruktionen. (C tc k .;io  11 KepaMHKa [Glas u. K eram ik] 5. N r. 3. 16—19. 
März 1948.) 185.6210

N. A. Schirokow, Hie Isolierung der G lasmasse.in der Unterkammer der Fourcault- 
Maschine. Es w ird vorgeschlagen, die Schwimmdüse m it einer ihre beiden E nden um 
greifenden, auf der Glasmasse ruhenden Schicht von Glaswolle (Abfällen) zu isolieren, 
wodurch die Aufheizdauer um  20% herabgesetzt wird. (CTeK.'io 11 K epaM H K a [Glas u. 
Keram ik] 5. N r. 3. 23. März 1948.) 185.6210
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R. Masson, Über die Alterung thermisch beanspruchter, dichter keramischer Massen. 
D ichte keram . Massen erfahren zuweilen, wenn sie häufigen Tem peraturw echseln aus
gesetzt sind, V eränderungen, deren Summe als A lterung bezeichnet werden kann. Die- 
vorliegende A rbeit bezieht sich bes. au f Porzellan u. S teingut. A ußer den schon von 
W. St e h e r  (Ber. dtsch. K er. Ges. 15. [1934.] 139) unterschiedenen Spannungen tre ten  
nach A nsicht des Vf. noch folgende Fak to ren  h inzu: M odifikationsänderung, Entglasung 
u. Sam m elkrystallisation. Im  einzelnen werden d isku tiert: Tem peraturw ecliselbeständig- 
ke it u. W ärm espannungen, durch (W ärme-) Spannung erzeugte K örperdeform ationen, 
bleibende Deform ationen an  Gefügebestandteilen (K rystallen), wobei einm al die Glas
s tru k tu r  u. die plast. Deform ation,’ zum anderen der E infl. der Temp. e rö rte rt werden. 
Eine w eitere wichtige Möglichkeit der therm . bedingten A lterung keram . Massen beruh t 
auf dem  E n tstehen  von Gefügespannungen, z. B. wenn ein keram . K örper aus Gefüge
bestandteilen von verschieden großer W ärm eausdehnung zusam m engesetzt ist. Schließ
lich können m it einem V olumeneffekt verbundene Umwandlungen krystalliner oder 
glasiger K om ponenten (S i0 2 als ß- Quarz, o-Q uarz, Cristobalit, T ridym it, K ieselsäure- 
Glas) u. E rscheinungen der E ntglasung in  keram . K örpern  Vorkommen u. zur A uf
lockerung des Gefüges führen. Vielleicht w irken R e-u . Sam m elkrystallisation im gleichen 
Sinne. (Schweiz, m ineral, petrogr. M itt. 28. 303—23. 1948. N euhausen. Schaffhausen, 
Labor, der Schweiz. Steinzeugfabrik.) 139.6222

N. I. Lewin und N. W. Iljina, Veränderung der physikalischen Eigenschaften von 
Zementgemischen beim Brennen. Beim Brennen von Zcrnen/gemischen bis 900° vollziehen 
sich im Gemisch Umwandlungen in der Lehm kom ponente. D urch C 02-Entweichung 
nim m t die P orositä t des M aterials zu. Die Änderung des spezif. Gewichts von gebranntem  
M aterial is t abhängig von der V eränderung der mineral. Zus. beim B rennen. Die relativ 
hohe D. von bei 900° gebranntem  M aterial w eist auf die Ggw. von freien Oxyden hin. 
Bei w eiterer Tem peraturerhöhung nim m t die D. ab  infolge der Bldg. von A luminaten 
hoher B asizität u. Ca-Silicaten in ß- u. y-Form. D er Sinterungsprozeß beginnt bei 1300°. 
W eitere Tem peraturerhöhung ru f t eine Erhöhung des Volumengewichts u. der D. hervor, 
ferner eine deutliche Zunahm e der K linkerfestigkeit u . gleichzeitig eine Abnahm e der 
tatsächlichen u. scheinbaren P orosität. D ie physikal. C harakteristiken der M aterialien 
sind hierbei abhängig sowohl von dem mengenm äßigen V erhältnis der Stoffe als auch 
von dem volum enmäßigen V erhältnis zwischen der M. des K rystallskeletts u. der Flüssig
keit. In  einigen Fällen w urde bei 1450—1500° eine Zunahm e der P orositä t beobachtet, 
die anscheinend auf eine U m krystallisation der M ineralien u. der therm . Dissoziation 
von Ca-Ferriten u. auf w eitere Zers, von Eisenoxyd zurückzuführen ist. Die Versuchs
ergebnisse zeigten, daß n ich t in allen Fällen bei erhöhtem  Alitgeh. im K linker eine Ver
besserung der hydraul. Eigg. des Zem entes e in tritt. ( I [ e M e n T  (Zement] 14. N r. 5. 7—13. 
Sept./O kt. 1948.) ___________________  199.6230

Kopp Glass, Inc., Swissvale, P ittsburgh , übert. von: Charles E. Leberknight und 
Eugene C. Ostrander, Edgewoöd, Pa ., V. St. A., 'Glaszusammensetzung zum Verbinden 
von Glas m it Metall, bes. m it einer Fe-N i-Legierung aus 42%  N i u . 58%  Fe, die durch 
einen scharfen Bruch bei ih rer A bkühlung oder durch eine A usdehnungskurve in der Nähe 
von 400° charakterisiert is t. Solche V erbindungsgläser setzen sich aus ca. 56—68% S i0 2, 
20—24% B20 3, 3—6%  A120 3, 2—5%  T i0 2> 0,5—1,5 Z r0 2 zusam men. Außerdem sind 
N a20 , K 20  u. Li20  vorhanden. Die Summe dieser K om ponenten b e träg t 7— 12%, jedoch 
m uß jedes A lkalioxyd wenigstens m it 2% zugegen sein. E ine bes. geeignete Glaszus- 
besteh t aus 22% B20 3, 5%  A120 3, 3% TiO „ l% Z r 0 2, 58%  SiO„, 5%  N a20 ,  3% K 20  u. 
3%  Li20 . (A. P. 2 454 607 vom 19/8 .1946,'ausg . 23/11.1948.) “ 800.6211

Joseph S. Nagel, Santa Ana, Calif., V. S t. A., Thermische Leichlisolierbausloffe, 
wie Platten, Balken, Mauer- und Dachprofile, Schindeln und Ziegel, von festem  Gefüge und 
großer Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Säuren. Die G rundlage der Leichtkörper 
bilden Bim sstein, Schlacke, Bergkork, poriger O bsidian, blasige Tone, gegebenenfalls 
u n te r Beimischung von D iatom eenerde. D ie Stoffmischungen komm en in einer Kornzus. 
von ca. 60 (Teilen) < %  inch, 30 <  12 Maschensieb u. 25 <  40 Maschensieb zur Ver
wendung. 115 (Volumenteile) solcher porösen K örnungsm ischung werden m it einem W-- 
unlösl. Silicat der alkal. E iden  innig verbunden, das durch R k. einer alkal. E rdm etall
verb. (C a tl2 Ca(OH)2) m it ca. 12 W asserglas von 40 Be, einer geringen Menge NaOH u- 
ca. i y 2 einer therm oplast. wasserfesten K W -stoffm ischung (]A Anteil) geschmolzenes 
Paraffin  u. 1 geschmolzener A sphalt (fl. bei 300° F) zustandekom m t. Die Stoffe werden 
in  einem rotierenden Schaufelmischer 20—30 Min. gemischt. D adurch wird neben der 
gleichmäßigen Vermischung die M. von wesentlicher Feuchtigkeit befreit. Im  Falle der 
E rw ärm ung w ährend des Mischvorganges kann  die D ehydratation  in  2—3 Min. erfolgen- 
Solche E rhitzung is t auch fü r die V erteilung des Paraffin-A sphalt-G em isches von Vorteil-



1949.11. H y x i- AGEIKULTUECHEMIE. SCHÄDUNGSBEKÄMPFUNG. 1439

Nach Beendigung der D ehydratation , d. h . wenn die entstandenen K lum pen frei im Mischer 
rollen, ohne aneinander zu haften , wird die Mischung zerkleinert, dann in Form en gebracht 
u. u n te r geeignetem D ruck (500 Ibs/in .2) verdichtet. Bei ca. 500—600° F  w ird der Form 
körper dann im Ofen gebrannt (B renndauer 1 Stde. fü r jedes inch Dicke des Körpers) - 
Nach langsam em  Abkühlen *sind die geform ten K örper gebrauchsfähig. E s sind fest
verbundene, dennoch poröse Leichtsteine m it hohem Isolierw ert u- von hoher D ruck-, 
Zug- u. Scherfestigkeit. Die Steine weisen beträchtliche E lastiz itä t auf u. brechen u n te r 
großem D ruck n icht. Das M aterial is t feuerfest u . kann zur R otg lu t e rh itz t werden, ohne 
zu zerbröckeln oder Anzeichen irgendeiner A usartung. (A. P. 2 462 538 vom 5/12. 1944, 
ausg. 22/2.1949.) ___________________  800.6237

Georg Brüheim , Schleifen. Folge 7 der Schriftenreihe „ W erk sta ttk n iffe“ , 3., verb . A ufl.M ünchen : C arlH anscr. 
1947. (76 S. m . 82 A bb.) DM 2,60.

YII. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
R. Koblet, Bericht über die Tätigkeit der Eidgenössischen landwirtschaftlichen Versuchs

anstalt Zürich-Oerlikon pro 1946/47. B erichtet wird über agrikulturchem . U nterss., Samen- 
unterss., D iingungsverss., Z üchtung u. Pflanzenschutz. Beigefügt is t ein Verzeichnis der 
erfolgten Publikationen. (Landwirtscli. Jb . Schweiz 1948. 405—70. Sept. Zürich-Oerli
kon.) 182.6270

—, Düngemittel aus Koksofengas. I . M itt. Beschreibung der Anlagen in Fiixborough 
zur Gewinnung von (N H 4)2S 04 (I) aus Koksofengas. Im  Gegensatz zu den Gepflogenheiten 
auf'dem  europäischen K on tinen t w ird in  G roßbritannien n ich t in gleichem Umfang au f 
I aus Koksofengas gearbeitet. Die Gesam tanlage besteht aus vier wesentlichen T eilen :, 
der K ontaktanlage zur H erst. von H 2S 0 4 aus P yriten , der G asaufbereitungsanlage zur 
Abscheidung von H 2 u. N 2 aus dem "Koksofengas, wo auch zusätzlicher L uftstickstoff 
hinzugefügt w ird; der Anlage zur Synth . von N H 3 u. schließlich der Anlage zur 
Vereinigung von N H 3 m it H 2S 0 4. (ind . Chemist ehem. M anufacturer 24. 657—65- 
Okt. 1948.) 252.6284

K. G. Clark, J. Y. Yee und  K. S. Love, Neuer synthetischer Stickstoffdünger. Her
stellung und Eigenschaften von Urea-Form. H arnstoff-Form aldehyd, im  H andel als „Urea- 
Form", e n th ä lt m indestens 36% N von gu ter A usnutzbarkeit. D ie Verb. w ird hergestellt 
aus verd. Lsgg. der beiden K om ponenten im ;mol. V erhältnis u n te r verschied. V erhält
nissen von A cid itä t, R eaktionstem p. u. Zeit. J e  enger das M ol.-Verhältnis, desto geringer 
derN -A usnutzungsgrad. Abschließend werden techn. H erst. u.D üngungsverss. beschrieben. 
(Ind. Engng. Chem. 40. 1178—83. Ju li 1948. Beltsville, Md., Bureau of P lan t Ind ., U. S. 
Dep. of Agriculture.) 182.6284

Richard R. Römer, Wert und Anwendung des Geflügeldüngers. D er K o t des K leinviehs 
findet sehr wenig B eachtung , obwohl er im Vgl. zum K uhko t ein M ehrfaches an  N äh r
stoffen (P20 5, K 20 , CaO) en thä lt. So produzieren 100 H ühner pro Ja h r  ca. 60 kg N , 
56 kg P 20 E, 31 kg K 20 , w ährend eine K uh (K ot u. H arn) ca. 72 kg N , 20 kg P 20 5 u. 54 kg 
K20  in derselben Zeit ausscheidet. D er H ühnerdung is t bes. fü r den G artenbau geeignet 
u. kann m it gutem  Erfolg zu Spargel, Tom aten, Beeren u. O bst, K ohlrabi, G urken, 
Kürbissen u. Bohnen verw endet werden. Vorzüglich w irk t er als vergorene Gülle, die aus 
Vs K ot u. 2/s  Teichwasser in  einem  zugedeckten Faß (Grube) herzustellen ist. Nach 6  W o
chen wird die vergorene Fl. auf das Zehnfache m it W. verd. u . den betreffenden K ultu ren  
zugeführt. (D tsch. Landwirtscli. 2. 120—21. Aug. 1948. Dummersdorf.) 280.6294

F. J. Veihmeyer und A. H. Hendrickson, Bodendichte und Wurzeldurchdringung. 
Im Verfolg früherer A rbeiten (Soil Sei. 62. [1946] 451) berichten Vff. über den Einfl. der 

ft, Bodendichte auf die W urzeldurchdringung. V ersuchspflanzen: Sonnenblum en. Es zeigte 
sich, daß das W urzeldurchdringungsverm ögen bei Sandböden bei ca. 1,75 Bodendichte, bei 
Tonböden zwischen 1,46 u. 1,63 liegt. (Soil Sei. 65 .487—93. Ju n i 1948. Univ. of California.)

182.6300
H. Kuron und W . Hannemann, Der E in fluß  des K alks a u f die mechanischen Eigen

schaften der Bodenkolloide. Die K rüm elbldg. schreib t m an den Pilzhyphen, B akterien
kolonien usw. zu u. bezeichnet diese Erscheinung als „lebende V erbauung“ . Unsere K en n t
nisse von den physikal.-chem . Grundlagen der Garebldg. reichen n ich t aus, um  eine 
überwiegende B edeutung dieser biol.-m eehan. Erscheinungen fü r die Stabilisierung 
der Bodenkrümel anzuerkennen. Schrittweise Auflösung in  Einzelvorgänge können diese 
verwickelten Zusamm enhänge klären. Der Vers. bezieht sich daher auf den K alksättigungs
zustand der Bodenkoll. u. die daraus resultierende Festigkeit der Böden, die zwar inner
halb w eiter Grenzen schw ankt, aber größenm äßig der A dsorptionskapazität parallel geht. 
Im Sättigungsbereich von 75—100% liegt das Maximum der Festigkeit. Bei zusätzlichen
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K alkgaben t r i t t  Abnahm e der Festigkeit ein. E igenartig  is t das K urvenbild, das bei 
25% ig- K alksättigung einen K nick zeigt. (Z. Pflanzenernähr., D üng., B odenkunde 40. 
(85.) 2 0 0 -0 6 . 1948.) 280.6300

A. W. Ssokolow und T. D. Koritzkaja, D ie Wanderung der Phosphate im  Boden. 
Wasserlösl. Phosphate (I) werden von lehmigen u. tonigen Böden so s ta rk  absorbiert, 
daß sie gar n ich t ers t in  tiefere Bodenschichten gelangen. A ndererseits is t es fü r die Ver
sorgung der Pflanze m it P  w ichtig, daß m it der Bodenlsg. auch I  an  die Pflanzenwurzeln 
gelangen. Verss. haben ergeben, daß niedrige Tem p., grobes B odenkorn, Sättigung  des 
Bodens m it Feuchtigkeit u. schnelles Durchsickern der Feuchtigkeit die Absorption der
I-Ionen durch den Boden verringert. Die Bodenlsg. fü h rt m ehr M onocalcium phosphat 
m it sich als citronensäurelösl. D icalcium phosphat, wobei dieser T ransport in der Schwarz
erde intensiver erfolgt als im  lehmigen Podsolboden. (IIo 'iB O B caeH ne [Pedology] 1948. 
636—40. Okt.) 195.6300

D. L. Asskinasi, D ie Beweglichkeit des P 20 5, des Calciumdiphosphales bei dessen E in
bringung in  carbonat- und salzhaltige Böden nach den Daten alkalischer Auszüge. In  E r
gänzung früherer Arbeiten h a t Vf. eine Reihe von Verss. durchgeführt zwecks Feststellung 
der Löslichkeit der in  den Phosphaten des Ca en thaltenen  P 20 6 im alkal. pn-B weich 
(hauptsächlich in einer K 2C 03-Lsg.) bei Ggw. verschied. Salze (CaC03, C aS04, MgS04) 
u n te r den im  Boden herrschenden V erhältnissen (in carbonat- u. salzhaltigen Böden). 
(nouBOBegeHne [Pedology] 1948. 641—49. Okt.) 195.6300

V. A.Beckley,ScÄ«<s des Getreides vor Kornkäfern. Vf. fand, daß eingelagertes Getreide 
durch B ehandlung m it weniger als 1 engl. P fund  P yre lh ru m -S tm b  feinster Vermahlung 
pro Sack (200 engl. P fund), gegebenenfalls gestreck t m it D iatom eenerde, fü r m ehr als 

■8 M onate selbst u n te r trop. Bedingungen vor Schäden durch K ornkäfer bew ahrt bleibt. 
(N ature  [London] 162. 737—38. 6/11.1948. N airobi/K enya, P y re th rum  Bord of Kenya, 
Dep. of A griculture.) 434.6312

Riehitrd Bott, Der E in fluß  des Kontaktstoffes „Gix“ a u f den Körper des Schädlings. 
In  Individualverss. w urden einige Schadinsekten m it dem B ekäm pfungsm ittel Gix ver
gifte t, das in Konzz. von 1—2%  angew endet w urde. Gix is t n icht befähigt, durch festes, 
porenfreies Chitin in  das K örperinnere einzudringen u. kann an  jeder Stelle der Körper
oberfläche wirken, wenn die erforderlichen Poren im  Chitin vorhanden sind u. n ich t bes. 
Ausscheidungen, wie W achs, eine Einw. verhindern. (Anz. Schädlingskunde 21. 91—95- 
Sept. 1948. H am burg, B ernhard-N ocht-Inst., u. Geisenheim, In s t. Pflanzenkrankh.)

246.6312
H. Thiem, Zur Weiterentwicklung der praktischen Maikäfer- und Engerlingsbekämpfung. 

(Vgl. C. 1948. I I .  888) E  605-(l) u . die H C H -Präpp. Vilon (II) u. Nexen  (III) sind auf 
G rund von L abor- u . Freilandverss. zur direkten  B ekäm pfung von Engerlingen brauchbar. 
I sollte 0,05%  ig., II 1,0% ig. u . III 0 ,2 % ig. verw endet werden. (Anz. Schädlingskunde 21. 
51—55. Ju li 1948. Aschersleben, Biol. Z entra lanst. fü r L and- u . F orstw irtsch .) 246.6312

O. Jancke, Zur Bekäm pfung des Erbsenkäfers {Bruchus pisorum  L.). D ie direkte 
B ekäm pfung des E rbsenkäfers h a t  vo r der E iab lage die g röß te  A ussicht au f Erfolg u. 
is t durch die einfach wiederholte B estäubung m it E  605, H exa- u. A D T -M itteln  möglich, 
sofern m an den Z eitpunk t der ers ten  B ehandlung m it dem Beginn der E rbsenblütc zu
sam m enfallen lä ß t. — K eine geschmackliche Beeinflussung. (N achrichtenbl. dtsch. 
Pflanzenschutzdienst 2. [N. F.] 186—87. O kt./N ov. 1948. N eustad t/H aard t.) 434.6312

Heinrich Härdtl, Die Bekäm pfung der Rübsenblatlwespe. Gegen die Rübsenblattwespe 
(A thalia  sp inarum F .) als Schädling fü r Senf, R aps u. W eißrüben kann m it Gesarol (min
destens 20 kg/ha), Arscnm itteln, Fanggeräten  fü r R apsglanzkäfer u . H examitteln  vor
gegangen werden. Vf. stellte  die fas t 100% ig. Parasitierung  der Larven durch die Tachine 
Lydella nigripes Fallen fest u . die dadurch bedingte baldige E instellung des Fraßschadens- 
Es wird vorgeschlagen, m it H ilfe der bekannten Fanggeräte von B u h l -M e Y B R  diesen 
nützlichen P arasiten  au f anderen befallenen Feldern heim isch zu m achen u. som it die 
biol. B ekäm pfung zu un terstü tzen . (N achrichtenbl. dtsch. Pflanzenschutzdienst 2. [N. F.] 
182. O kt./N ov. 1948.) 434.6312

Heinz König, Flugzeugbesläubung gegen den K iefernspinner. Bei der Bekämpfung 
des K iefernspinners durch F lugzeugbestäubung w ar bei A nwendung des DDT-Präp- 
Gesarol (5% ig) in Mengen von 40—80 kg /ha schon nach  einem Tage nach der Bestäubung 
100% ig. A btötung des Schädlings zu beobachten. (Forstw irtsch.-H olzw irtsch. 2 .305—15-
15/10.1948.) 246.6312

L. Hepding, Über die Eignung des Hexachlorcyclohexans als Ektoparasitenmitlu- 
V f. berichtet über vergleichende P rüfungen u. W irksam keitsteste von Hexachlorcyclo- 
hexan  an  Veterinärm edizin, interessierenden A rthropoden. (T ierärztl. U m s c h a u  3. 320 
bis 323. O kt. 1948. Forschungs-Labor. Merck.) 246.631-
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Fritz Steiniger, Haarimprägnierung m it DDT-M Uicln bei Haustieren. Vf. berich tet 
'ü b e r den Erfolg der Anwendung von D D T -P räpp . bei der Bekäm pfung von Hundeflöhen 
(Ctenocephalides canis Curt.), Flöhen bei Mäusen u. Meerschweinchen (Ctenopsyllus regnis 
Schönch. u. Nosopsyllus fasciatus Bose.), Pferde:äuson (H iem atopinus asini), R inder- 
läusen (H aem atopinus eurysternus), Schweineläusen (H aem atopinus suis) u . Schaflaus
fliegen (Melopliagus ovinus). (Dtsch. tie rärz tl. W schr. 55. 290—91. 1/10. 1948. K iel, 
M edizinaluntersuchungsam t, A bt. Entw esg. Schädlingsbekäm pfg.) 246.6312

Donald E. H. Frear, A Catalopue o f Insccticidcs and  Fungicides. Vol. I I :  Chem ical Pungicidcs and  P la n t 
Insccticidcs. Groningen: H . V. de E rven  P . NoordhofT. 1948. (153 S.)

Gustav Köck, Josef Löschnig un d  Karl Mlestinger, K rankheiten  un d  Schädlinge im  O bstbau  un d  ihre Be
käm pfung. C., v e rm .u . verb . A ufl.'W ien: Scliolle-Verl.1948. (168 S. m . 74 A bb .)g r. 8° =  Scholle-Bücherei. 
B dch. 110. S 1 0 , - .

» '
VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.

W . J. Kroll, C. Travis Anderson und H. L. Gilbert, Ein neuer Vakuumofen mit 
Graphitwidersländen und seine Verwendung beim Schmelzen von Zirkon. Beschreibung des 
Aufbaus eines Vakuumofens m it zweiteiligen G raphit-W iderstandsrohren zum Schmelzen 
von Zr  bei 1800°. Die Schmelztem p. kann im Ofen in ca. 10 Min. erreich t werden. Der 
Ofen is t  auch zum Schmelzen von Ti geeignet. Die Löslichkeit von C im  fl. Zr oder Ti 
is t gering. In  den gegossenen Zr-Blöckchen (ca. 1000 g) liegt der C-Geh. zwischen 0,15 
u. 0,2% , was 1,5—2% Zirkoncarbid entspricht, w ährend der C-Geh. der Ti-Blöckchen 
von 0,5—0,8%  schw ankt, was einem Geh. von 2—3%  T itancarbid  entspricht. Th  w urde 
auch im G raphitrohr m it einer n u r geringen Verunreinigung durch C geschmolzen. Die 
Zirkon- oder T itancarbide sind m kr. als harte , in  der Zr- oder Ti-G rundm asse eingebettete, 
unerwünschte Einschlüsse sich tbar. Die H ärte  des Z r schw ankt durch diese relativ  geringen 
Einschlüsse n ich t w esentlich. Blöcke m it einem geringen 0 2-Geh. lassen sich bei 550° g u t 
bearbeiten. Zr lä ß t sich bis 90%  kaltverform en. D er entw ickelte G raphit lä ß t sich in 
beliebigen Größen u. fü r beliebige Schmelzleistungen bauen. (Metals Technol. 15. N r. 1. 
Amer. In s t. m in. m etallurg. E ngr., techn. Publ. Nr. 2310. 1—6. Jan . 1948. A lbany, Ore. 
U. S. B ureau of Mines, N orthw est Electrodevelopm ent Labor.) 310.6370

Helmut Stützet, Saures Stam pffu tter ohne Borsäure, besonders fü r  Hochfrequenz- 
Schmelzöfen. E s w ird über Verss. u. E rfahrungen berichtet, saure F u tte r  ohne B orsäure 
zu fritten . H ierzu h a t sich der Taunusquarzit von der Saalburg bew ährt, er besteh t aus 
eckigen, g u t m iteinander verzahnten Q uarzkörnern, deren Zwickel u. K orngrenzen te il
weise m it Sericil, einem feinschuppigen Kaliglim mer, erfü llt sind, d e r als F rittm itte l 
wirkt. Die Eigg. eines derartigen F u tte rs  werden eingehend e rläu te rt. E s zeigt sich bei 
kleinen Öfen, wo saure F u tte r  n ich t über ca. 1500° beansprucht werden, daß reiner 
Taunusquarzil bzw. solcher in Mischung m it R einquarzit sich bew ähren u. B orsäure u. 
gute Silicatquarzite sich einsparen lassen. F ü r  größere Öfen liegen Verss. noch nich t vor. 
(Stahl u. Eisen 69. 232—33. 31/3.1949.) 112.6370

Helmut Stützel, Forsterit als „basisches“ Futter fü r  große Hochfrequenzöfen. A us 
Magnesiumorthosilicat, Mg2SiÖ4, dem M ineral Forsterit, bestehende feuerfeste Baustoffe 
können erhalten  werden, indem m an von natürlichen Steinen ausgeht, die vorwiegend aus 
dem Mineral Olivin bestehen, dem M ischkrystall von Forsterit u. dem entsprechenden 
Eisensilicat Fayalit. Um dieses, das im Gegensatz zu Bern hochfeuerfesten Forsterit sehr 
früh schm ., in den ebenfalls feuerfesten Spinell Magnesioferrit überzuführen u. gleichzeitig 
im Gestein enthaltene nichtfeuerfeste Silicate durch Umwandlung in  Forsterit unschäd
lich zu machen, w ird das zerkleinerte Gestein m it überschüssigem M agnesiumoxyd, 
z. B. Sinterm agnesit, verse tz t u. e rh itz t. Es w urde festgestellt, daß derartig  hergestellte 
H ochfrequenzofenfutter in chem .-m etallurg. H insicht dem bas. M agnesium oxydfutter 
entsprechen. Auf ihnen können Stähle, wie Cr- u. M n-Stahl, einw andfrei geschmolzen 
werden, die aus einem sauren F u tte r  Si reduzieren, sich dabei verändern  u. das F u tte r  
angreifen. E in  saures F u tte r  b esteh t aus Quarz, d. h . aus „freier“ K ieselsäure. Die „ge
bundene“  Kieselsäure des F orsteritfu tters dagegen verm ag jene S täh le  n ich t zu reduzieren; 
es w irkt als bas. F u tte r . Im  Gegensatz zum M agnesitfutter fehlt die N eigung zum Reißen, 
die die Lebensdauer herabsetzt u. bes. im m er w ieder die D urchbrüche des fl. Stahles zur 

. wassergekühlten Spule veranlaßt. D er H auptvorteil des F o rs teritfu tters is t seine B etriebs
sicherheit. Auch forsterithaltige M agnesitfutter scheinen schon den reinen M agnesit
fu ttern  überlegen zu sein. (S tah l u. E isen 69. 403—05. 9/6 .1949. D ortm und-H örde.)

112.6370
A. W . Swan, Arbeitsweise und Organisation einer statistischen Abteilung in der Schwer

industrie m it besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie. (J .  Iro n  S teel In s t. 160.
1 .-2 0 .  Sept. 1948. Sheffield, U nited Steel Co.) 112.6390
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Fritz Wesemann und Karl Kessels, Berechnungsverfahren zur Überprüfung von Fehler
quellen in den Betriebsergebnissen von Hochöfen. Vf. entw ickelt die M öglichkeit zur Prüfung 
der Zuverlässigkeit von H ochofenbetriebsangaben m it H ilfe von Stoffbilanzen (Fe-, C-, 
N 2-, H 2- u .  0 2-Bilanz). H ieraus erg ib t sich gleichzeitig eine einheitliche u- einfache Be
rechnung notw endiger Betriebszahlen, wie Gichtgasmenge, W indm enge u. indirekte 
R eduktion . (Arch. E isenhüttenw es. 20. 211—18. Juli/A ug. 1949. Düsseldorf.) 112.6400

Werner Jellinghaus, Über den A b lau f der isothermen Austenitum wandlung eines 
Chrom-Magnelstahls sowie den E in fluß  der IIärtetemperalur und der Uärtezeit. Die isotherme 
U m w andlungsgeschwindigkeit des A ustenits w urde zwischen + 7 0 0  u. — 180° gemessen. 
N ach dem Z ustandsschaubild liegt der S tah l bei 850° im Zweiphasenraum  y  +  Cr,C3 u. 
bei 1050° im  y-E inphasenraum . D er A ustenitzerfall v e rläu ft daher je  nach H öhe der 
H ärtc tem p. sehr verschieden. Bei Anwendung der n . H ärte tem p . findet m an 3 T em peratur
gebiete der A ustenitum w andlung m it verschied. Umwandlungsverlauf. Das T em peratur
gebiet der P erlitstu fe  is t von dem der Zwischenstufe durch eine geringste R eaktions
geschwindigkeit deutlich getrennt. Die Geschwindigkeit der Zwischenstufenum wandlung 
nim m t m it bis ca. 380° sinkender Temp. zu u. m it w eiter sinkender Temp. zum  M artensit- 
P u n k t allm ählich ab. Die Zwischenstufenum wandlung überlagert sich der M artensit
um w andlung u. kom m t bei ca. 125° zum S tillstand, w ährend die M artensitbldg. bereits 
u n te r 250° e in tritt. Tem pp. u n te r 0° verm ehren die M artensitm enge. Die Umwandlungs
geschwindigkeit des von 1050° abgeschreckten A ustenits is t kleiner als die des von 850° ab
geschreckten. Die Zwischenstufenum wandlung is t fas t völlig un terd rück t. D er M artensit- 
P u n k t'w ird  durch die hohe H ärtetem p. s ta rk  nach un ten  verschoben. Längeres Halten 
au f H ärte tem p . verzögert die Umwandlung in  der Zwischenstufe u . im oberen Teil der 
M artensitstufe. Es w ird versucht, das Zustandekom m en der Zwischenstufenumwandlung 
durch ungleichm äßige V erteilung des C in A ustenit u. durch das Anwachsen von Keimen, 
die durch U m klappen der C -ärm sten Bezirke entstehen, zu erklären . (Arch. E isenhütten
wes. 20. 243—48. Juli/A ug. 1949. M ax-Planck-Inst. fü r Eisenforschung.) 112.6410

E. Voce, K upfer und Kupfer-Legierungen, Ü berblick über das S chrifttum  des Jahres 
1948. (M et'allurgia [M anchester] 39. 75—80. Dez. 1948. 146—48. Jan . 1949.) 112.6432

Georges B lanc, Gießtemperaturen von Kupfer-Legierungen. Sn-Bronzen m it 8% Pb 
u. weniger w erden m it möglichst niedriger Temp. vergossen: kleine W andstärken 1260°, 
m ittle re  1230°, große 1065°. Um m ehr als 50° über G ießtem p. überh itz tes M etall soll zu 
Masseln vergossen werden, bes. wenn die Stücke D ruckbeanspruchungen aufnehmen 
müssen. E rhöhung des s ta t .  D rucks durch höhere T richter, geringer W assergeh. der Form
stoffe u. leicht gestam pfte Form en w erden verw endet, da die G ießtem p. n ich t gesteigert 
werden kann. Die Festigkeitseigg. durchlaufen bei 20—30° Ü berhitzung über Gießtemp. 
ein M aximum u. fallen dann schnell ab. Bronzen  m it 8—12% Pb vergießt m an je nach 
W andstärke bei 1035—1200°, solche m it 15—20% P b  haben als tiefste G ießtem p. 1000°. 
Messinge liegen um  1120°, hochfeste Messinge werden auf die Temp. erh itz t, bei der sie 
leuchtend aufflam m en, jedoch daru n te r vergossen. Diese Tem p. liegt je  nach Zus. zwischen 
1065 u. 1010°. In  Cu-jVt-Zn-Legicrungen ste ig t die G ießtem p. m it fallendem  Zn- u. 
steigendem  Ni-Geh. fü r leichte S tücke von 1260 auf 1400°, fü r schwere von 1120 auf 12S0° 
(Tabelle). Bei C u-St-Legierungen fä llt die G ießtem p. m it steigender W andstärke zou 
1160 auf 1055°. Bei Al-Bronzen  liegen die G ießtem pp. zwischen 1230 u. 1065°. (Fon- 
derie 1948. 1 3 2 0 -2 1 . Sept.) 466.6432

Franklin H . W ilson, D ie  kupferreiche E cke des K u p fe r -A lu m in iu m -S ilic iu m -S c h a u -  
bildes. Das tern . Phasenschaubild  des C u-A l-S i-Syst. w urde m kr. u. durch therm. 
Analyse im Gebiete der Cu-reichen Ecke un tersuch t. Gefunden w urde die Existenz einer 
«-Phase der C u-Si-Syst. m it 8%  Al. Die Ergebnisse der U nters, w urden durch Ein
zeichnung der einzelnen Phasengebiete in  die tern . Schaubilder fü r Tem pp. von 400 bis 
955° festgehalten. (M etals Technol. 15. N r. 2. Amer. In s t. m in. m etallurg. E ngr., techn. 
P ub l. 2329. 1— 12. Febr. 1948. W aterbury , Conn., American B rass Co.) 310-6432

Valde Oskarson, D ie schwedische A lum inium induslrie. Ü berblick über die Entw. 
von 1934— 1947. (Reviie A lum inium  26. 40—42. Febr. 1949. Manskö, AB Svenska Alu- 
m inium kom paniet.) 118.6442

Gustave Caminade, Unzureichende Festigkeilseigenschaflen bei A lum inium -K upfer- 
Gußlegierungen. A -G öG T -Sandguß der Sollzus. 4 ,2—5(% ) Cu, 0,18—0,40 Mg, 0,17 bis 
0,35 Ti sowie m axim al: 0,35 Fe, 0,1 Zn, 0,4 Si, 0,1 Mn, 0,03 N i, 0,03 Sn entsprach nicht 
den Normeigg. von 30 kg/m m 2 Zugfestigkeit, 5%  D ehnung, 85 B rinellhärte. Die Analyse 
ergab einen Si-Geh. von 1,45% , was die Tem p. des beginnenden Aufschmelzens weit unter 
die W arm behandlungstem p. senkt. K om m t die Legierung in dieses Tem peraturgebiet, 
w ird sie als ve rb ran n t bezeichnet. Bei 0,3%  Mg liegt die k rit. Temp. fü r 0 ,3%  Si bei 5 5 0  ,
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für 0 ,4%  Si bei 540° u. fü r 0 ,5%  Si bei 530°. W ährend norm alerweise bei der V ergütung 
durch 4 std . Glühen bei 525—530°, W asserabschreckung u. anschließende natürliche 
A lterung die Ausscheidung den k rit. W ert n ich t überschreitet, t r i t t  bei zu hohem Si-Geh. 
an den K orngrenzen eine grobe Ausscheidung von Si ein. (Fonderie 1949. 1669—70- 
Juli.) 466.6442

P. H . Jennings und W . I.Pum phrey, Betrachtung über die Konstitution von A lu- 
m inium -Eisen-Silicium -Legierungen und deren Beziehung zum  Brechen oberhalb der 
Solidus-Linie. D iskussion zu der C. 1949. I I .  126 referierten  A rbeit. (J . In s t. M etals 74. 
6 5 3 -6 7 . Aug. 1948.) 112.6442

Rupert H . Myers, Die Verarbeitung von Tantal. Beschrieben werden die A rbeits
weisen beim Schmieden, W alzen u. D rahtziehen von T antal. Man erreicht ein gutes H aften  
des Schm ierm ittels beim ¡Ziehen durch einen dünnen O xydfilm , der entw eder durch 
Glühen an  der L u ft bei 580° oder sicherer u. leichter als anod. N d. in  einer 1% ig. N a2S 0 4-
Lsg. erreich t w ird. Das A nspitzen der D räh te  fü r den Ziehprozeß geschieht durch E in 
tauchen in eine heiße M ischung aus H F  u. H N 0 3 im  V erhältn is 1 :1 . G eglüht w ird 5 bis 
10 Min. bei 2300°. Ta lä ß t sich punktschweißen, wegen seiner großen A ffin itä t zum 0 2 
w irdein  Schutzgas verw endet. (M etaIlurgia[M anchester]39.7—10. Nov. 1948.) 501.6448 

Rupert H. Myers, Das Gefüge und die Eigenschaften von Legierungen, die Tantal und  
Niob enthalten. An H and einer ausführlichen L iteraturzusam m enstellung w erden Angaben 
über die Zus., Eigg., V erwendung u. Gefüge der verschiedensten Legierungen gem acht, 
die T a u. N b enthalten.' Legierungen au f Ta- oder N b-Basis können bes. C, Mo oder W 
enthalten. Als Legierungselem ente werden Ta u. Nb bes. verw endet bei Co-, Fe-, Mo-, 
Ni- oder W -Basis. (M etallurgia [M anchester] 39. 57—63. Dez. 1948. Melbourne, Univ.)

501.6448
Edwin Rhodes, Das Schmelzen von Edelmetallen und -legierungen, Valcuumschmelzen 

und Wachsausschmelzverfahren. Die physikal. Eigg. der E delm etalle, E infl. k leinster Bei
mengungen u. wichtige Verwendungsgebiete in der Technik sind zusammeDgestellt u. die 
Au-Ag- u. Pt-Legierungen in Tabellenform m it Zuss. angegeben. D as Schmelzen u. Gießen 
im V akuum  ist kurz, die H erst. von Schm uckstücken im W achsausschmelzverf. ausführlich 
m it zahlreichen A bb. dargestellt. — Schrifttum . (Fonderie 1948. 1271—82. Aug.)

466.6458
A. J. Shaler und  J .  W ulff, Über die Sinterungsgeschwindigkeit von Metallpulvern. K ß  

(C. 1949. I I .  1051) h a tte  kürzlich die H ypothese von SNOEK experim entell bestä tig t, daß 
unter D ruck in Zwischenräum en in  M etallen gelöste.A tom e danach streben, bevorzugt 
im G itter des lösenden Metalls verte ilt zu werden. Die gleichen Beobachtungen h a tte  
Z f . n e r  (Pliysic. Rev. [2] 71. [1947.] 34) im Falle von 70—30o-Messing gem acht. In  diesem 
Fall s tö rt das größere Zn-Atom das C u-G itter elastisch. W enn zwei Zn-Atome N achbarn 
werden, dann h a t die S törung n ich t m ehr kub. Symm etrie. D urch D ruck w ird die Achse 
des Zn-Paares in die R ichtung des D rucks o rien tiert. Von F r e n k e l  w ar gezeigt w orden, 
daß die Ggw. einer Leerstelle in einem G itter eine elast. S törung hervorruft, die entgegen
gesetzt der is t, die hervorgerufen wird durch  Zufügen eines großen gelösten A tom s. E s  
ist offensichtlich, daß eine bevorzugte V erteilung von P aaren von Leerstellen u n te r D ruck 
beobachtbar sein m üßte, ebenso wie eine bevorzugte V erteilung von gelösten A tom en. 
Im Falle der Zn-Atome is t einige Z eit zur E instellung der O rientierung erforderlich; diese 
Relaxationszeit des Phänom ens s teh t in Beziehung zu der A ktivierungsenergie fü r die 
Diffusion des Zn in, a-Messing. Ähnlich besteh t eine Beziehung zwischen der-Geschwindig- 
keit der O rientierung von Paaren  von Leerstellen u. der A ktivierungsw ärm e fü r Selbst
diffusion. E s w ird angenomm en, daß dieser Mechanismus eine atom ist. E rk lärung  g ib t 
für die B eobachtung der Vff. (Physic. R ev. [2] 72. [1947.] 79), daß die Sinterungsgeschwin
digkeit von Cu-Pulver vorhergesagt werden kann auf der Basis eines viscosen Fließens 
des Metalls u n te r dem E infl. der O berflächenspannung, wobei die V iscosität h e rrü h rt von 
der bevorzugten Selbstdiffusion der Leerstellen im G itter u n te r Druck. (Pbysic. R ev. [2] 7 3 . 
926. 15/4.1948. Cambridge, Mass., In s t, of Technol.) 110.6474

G. Lichtenb8rg-Strunk und H. Wiemer, Gefügebeobachtungen an K vp fer-B lei-S in ler- 
merkstoffen. Zum Cu-Pulver w urden 10, 30 oder 50%  Pb als M etall oder PbO zugegeben. 
Beim Glühen der Preßlinge verändert sich ih r Gefüge ers t oberhalb des P b-E rstarrungs- 
punktes. D as Pb is t feincapillar zwischen dem Cu verteilt. Bei über 600° G lühung k ry s t- 
Cu um u. en th ä lt Pb grobverteilt an den Koi ngrenzen. Bei 700° en ts teh t K ornvergröberung 
des Cu, bes. bei hohem Pb-G eh., was durch Lösungsvermögen des Pb fü rrek rysta llisa tions- 
hemmende Verunreinigungen des Cu e rk lä rt w ird. Zusatz des Pb als PbO beeinflußt d ie  
Gefügeausbldg. nach dem Glühen nicht. (Arch. M etallkunde 3. 141—43. A pril 1949.)

305.6474 •
Jerome F . Kuzmick, P rüfung der Formgebungs-, Preß- und Sintereigenschaften von 

Eisenpulvern. U nteres, w urden m it reinem  schwed. E isenpulver u. m it M ischungen
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m it 0 ,5 ,1  u. 2%  G raphitzusatz bei ste ts  1% Z inkstearatzusatz als Schm ierm ittel über dio 
P reßbarkeit, Stoßfestigkeit im ungehinderten Z ustand, M aßänderungen durch das Sin
tern , Zugfestigkeit, B ruchdehnung, ROCKWF.LL-Härte u. Gefüge gesin terter Proben 
ausgeführt. Die erhaltenen Prüfungsw erte lassen erkennen, daß sie n u r als grobe An
haltsw erte fü r die verschied. Eigg. von gesin terten  E isenpulvern b e trach te t werden 
können, da m it anderen Pulvern u. anderen Form en oder Größen der P rü fp roben  auch 
andere W erte erreich t w erden können. (M etals Teehnol. 15. N r. 1. Amer. In s t. min. 
m etallurg. Engr., techn. Publ. N r. 2308. 1—20. Jan . 1948. C arlstad t, N. J . ,  E kstrand  & 
Tholand, Inc., M etal Pow der Dep.) 310.6480

K. H. Swainger, Verfestigung unter mehrachsiger Beanspruchung. Auszug aus dem 
V ortrag  „S ta rk e  V erform ungen“ (In te rn a t. Congr. appl. Mech., London 1948). Die Boh
rung  einer D uralum in-Scheibe  wird rad ial gleichmäßig aufgew eitet, die D ehnung an 
m ehreren P unkten  m it W iderstandsgebern gemessen u. festgestellt, daß u n te r diesem 
zweiachsigen Zug-D ruck-Spannungszustand der F ließw iderstand (Spannungsdeviator) 
höher is t als bei einachsigem Zug u. gleicher Verform ung. (N ature [London] 162. 532—33. 
2/10.1948. London, Im p. Coll. Sei. Teehnol., C ity a. Guilds Coll.) 305.6480

F. T. Rogers jr., Quantitative Daten von einer Biegeprobe an weichem Stahl. D er er
forderliche Torsionsw ert (T) u. die absorbierte Energie (W) w urden beobachtet in  Ab
hängigkeit von der D eform ation (s) jeder Probe u. der sich ergebenden K erbtiefe (x), unter 
wechselnden Bedingungen der Temp. usw. D er H aup tte il des Problem s der quantitativen  
Auswertung liegt in der Festsetzung der A bhängigkeit von x zu s in Ü bereinstim m ung 
m it dem Versuch. Ein anderer w ichtiger Teil, näm lich die Tatsache, daß W  fas t linear 
abhängig  von x gefunden w urde, w urde dem K apitel-V ergrößerung der B eanspruchungs
härtung  hinzugefügt. E in  d ritte r  Teil um schließt die Beziehungen von T linear zu x, nach 
experim enteller Beobachtung, u. scheint eine n ich t lineare N orm albeanspruchungsform  
erforderlich zu machen. E s ergeben sich noch weitere W erte fü r  n ich t so einfache E r
scheinungen wie R elaxation, Seitendeform ation, K riechvorgänge, gespeicherte elast. 
Energie, die noch q u an tita tiv er Auswertung bedürfen. (Physic. R ev. [2] 74. 122. 1/7.1948. 
U niv. of N orth  Carolina.) 417.6480

— , Spannungsuntersuchung m it spröden Lackfilm en. Z ur U nters, der Spannungen in 
M aschinenteilen wird auf die Oberfläche der Teile ein dünner Film  aufgetragen, der bei 
e iner bestim m ten Belastung innerhalb der elast. Verform ung rissig w ird. A uf diese Weise 
w ird die Stelle der stärksten  Beanspruchung erm itte lt. Zus. u. Eigg. verschied. Lackfilm
überzüge werden angegeben u. Beispiele fü r ihre Anwendung. (M etallurgia [Manchester] 37- 
2 9 0 -9 2 . A pril 1948.) 501.6480

A. D. Merriman, Das Elektronenmikroskop. Die Arbeitsweise u. die E n tw . des Elek
tronenm ikroskops u. seine Verwendung in der M etallurgie werden beschrieben. Es werden 
Gefügebilder m it einer Vergrößerung von S000 gezeigt. (M etallurgia [Manchester] 39. 

-139—43. Jan . 1949.) 501.6482
C. Blazey, L. Broad, W . S. Gummer und D. B. Thompson, Der M etallfluß beim Roh

pressen. D er M etallfluß w urde durch kleine in  die A ußenw andungen der K nüppel ein
gelegte M etallstifte sowie durch zusam m engesetzte K nüppel bestim m t. E s zeigte sich, 
daß der H aup tfak to r, der die A rt des M etallflusses bestim m t, der G rad ist, m it welchem 
sich die K nüppeloberfläche gegenüber der B ehälterw andung der Presse örtlich ver
än dert. In  einem ungesclim ierten B ehälter besteh t genügend R eibung zwischen Messing- 
u. C u-N i-K nüppel u. der B ehälterw and, um die K nüppelhau t an  der gleichen Stelle zu 
halten . Bei Cu w irk t das bei der V orwärmung gebildete O berflächenoxyd als Schmier
m itte l fü r das darunterliegende M etall. In  einem geschm ierten B ehälter fließen Messing 
u. C u-N i wie Cu. W enn Cu bei der V orwärm ung vor O xydation geschützt wird, fließt es 
wie Messing in  einem ungesclim ierten B ehälter, u. wenn eine Schicht von Cu um den 
Messingknüppel gelegt w ird, fließt Messing in einem  ungeschm ierten B ehälter in der glei
chen Weise wie Cu. Die Anwesenheit einer dicken O xydschicht an sich is t keine Garantie 
dafür, daß der K nüppel wie in einem geschm ierten B ehälter fließt. W esentlich hierbei ist,
ob der K nüppel in  seiner O xydum hüllung un ter D ruck im B ehälter gleiten kann. Das
Gefüge des B ehälterrückstandes am  Ende des Rohrpressens w urde m kr. untersucht, u. 
es zeigte sich, daß die Besonderheiten der R ückstände A uskunft über die N atu r des^ 
Metallflusses im K nüppel geben können. (J . In s t. Metals 7 5 ., 163—84. Dez. 1948- Port 
K em bla, A ustralien, M etal M anufacturers L td .) 310.6490

American Brake Shoe Co., New Y ork, N . Y ., übert. v o n : Howard S. Avery, Mahwah, 
N . J ., V. S t. A., Austenitische, ferritfreie, hitzebeständige Stahllegierungen. Die Legierungen 
en th a lten : 0 ,4—0,8(% ) C, < 1 ,5  Mn, < l , 5 S i ,  1 3 -2 2  Ni, 2 5 - 3 1  Cr, 0 ,0 4 -0 ,2  N u. 
0,85—2,1 Nb, R est. Fe. Das Austenitgefüge wird m it Sicherheit erreicht, wenn der
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Legierungsindex n ich t größer als 3,2 u. vorzugsweise, u n te r 2,5 liegt. D er Legierungsindex 
wird berechnet nach der Form el: (0,46-% C r +  0 ,7 -%  Si -f- 0 ,2 -%  Mn -f- 1 ,3 -%  Nb) — 
(0,56-%  N i +  6 ,2-%  C +  10- % N). Beispiele: 0,55 C, 0,53 Mn, 0,53 Si, 14 Ni, 26,5 Cr, 
0,12 N, 1 N b oder 0,65 C, 0,56 Mn, 0,47 Si, 14 Ni, 26,5 Cr, 0,1 N  u. 2,1 Nb. Die Legierungen 
haben eine Perm eabilitä t von weniger als 1,05. Sie besitzen bei 1400° F  (760° C) eine K riech
grenze von mindestens 10000 lbs/sq. in . (7 kg/m m 2) u. bei 1800° F  (982® C) von m in
destens 3000 lbs/sq. in./(2 kg/m m 2). Die Bruchgrenze b e träg t bei 1400° F  fü r 1000 S tdn . 
m indestens 13000 lbs/sq. in. (9 kg/m m 2) u. bei 1800° F  fü r 1000 S tdn. m inde-tens 4000 Ibs/ 
sq. in . (2,8 kg/m m 2). — Diagram me. (A. P. 2 465 780 vom  23/8. 1946, aysg. 29/3.1949.)

802.6411
Midvale Co., Philadelphia, P a ., übert. von: Adolph 0 .  Schaefer, W hitpain  Township 

M ontgomery County, Pa., V. S t. A., Geschmiedete Läufer fü r  Gasturbinen werden h e r
gestellt aus Legierungen m it 0,05—0,3(% ) C, 0 ,3—1 Mn, 0,3— 1 Si, 9—15 Ni, 15—25 Cr, 
2—5 W , 0,5—2 N b, 0 ,0 5 -0 ,3  N , R es t Fe. Beispiel: 0,12 C, 0,5 Mn, 0,5 Si, 11,5 Ni. 
19,25 Cr, 3,2 W , 1,25 N b, 0,15 N  u. 63,5 Fe. Die Gehh. an  P  u. S sollen 0,03 n ich t über
schreiten. Die Legierungen sind leicht gieß- u . schm iedbar, sie besitzen hinreichende 
Festigkeit bei den fü r G asturbinen in B etrach t komm enden Tem pp., hohe D ehnbarkeit 
u. gleichmäßige physikal. Eigg., bes. bei M aschinenteilen von erheblich voneinander ab 
weichender W andstärke. (A. P. 2 4 5 3  598 vom 29/8 .1945, ausg. 9/11.1948.) 802.6411

Linde Air Products Co., übert. v o n : Michael George Corson,New Y ork, N. Y ., V. S t. A., 
R affination von K upfer und Kupferlegierungen, bes. zUr H erst. von Sandgußteilen. Vor 
dem Gießen wird die Schmelze auf ca. 1200—1300, vorzugsweise ca. 1260°, e rh itz t, 
worauf m an nacheinander CO u. N 2 durch die Schmelze b läst. Die D auer der CO-Behand- 
lung wird so bemessen, daß eine vollständige Desoxydation erreich t w ird. Durch die 
N j-Behandlung werden H 2, S 0 2 u. N , vollständig en tfern t. Die G ußstücke Zeichnen sich 
durch hohe D., Leitfähigkeit fü r W ärm e u. E lek triz itä t u . Zugfestigkeit aus. D as Verf. 
eignet sich auch zur B ehandlung von P-Bronzen, die geschm iedet werden sollen. (A. P. 
2452 996 vom 15/6. 1946, ausg. 2/11.1948.) 818.6433

* Paul G. Chace, Thermostatischer Bimetalldraht b es teh t aus einer Si-Bronzc m it 98 (%) 
Cu, 1,5 Si u. 0,5 Mn u. einer Fe-Legierung Invar  m it 0,05 C, 0,5 Mn u. 36 N i. (Can.P. 
453009, ausg. 30/11. 1948.) 801.6433

Sigmund Cohn Corjp., New Y ork, N . Y ., üb e rt. von : Bert Brenner, U nion, N . J., 
V. St. A., Kompensationsdraht fü r  P latin-Platin-Rhodium-Therm oelem ente. Zum A us
gleichen der an  den K altlö tste llen  auftretenden Tem peraturschw ankungen zwischen 
0 u. 200° verbindet man den P t-D rah t m it einem D rah t aus einer Cu-M n-Legierung m it 
2—15, vorzugsweise 7—9(% ) Mn, R est Cu, u. den P t-R h -D ra h t m it 10 bzw. 13 R h  m it 
einem solchen aus einer Cu-N i-Legierung m it 0,05—1, vorzugsweise 0,5—0,6 Ni, R est Cu. 
Man erreicht h ierdurch, daß die Spannung, die an dem M eßgerät abgelesen w ird, die 
gleiche is t wie die, welche m an beim D urchführen der Schenkel des Thermoelementes 
bis zur M eßstelle erhalten  w ürde. (A. P. 2 466 202 vom  29/6.1945, ausg. 5/4. 1949.)

818.6433
Dmitri Vedensky, Berkeley, Calif., V. St. A., Mänganelektrolyse. Um eine Anreiche

rung von N a-, K - u. Mg-Salzen in dem aus einer Sulfatlsg. bestehenden E lek tro ly ten  zu 
verhindern, s tö ß t m an regelmäßig einen Teil des E lektro ly ten  ab  u. gew innt aus ihm N H S 
durch Zusatz eines M etallhydroxyds oder -oxyds (CaO) u. E rhitzen . D as N H S-G as kann 
man in  den angesäuerten A nolyten einleiten, den m an zur M n-Erzlaugung benutzt. Bei 
Laugen m it hohem  Geh. an  M gS04 kann m an eine Mischung aus M gS04 u. (NH4)2S 0 4 
auskrystallisieren u. N H 3 aus den Sulfaten gewinnen. — Arbeitsschem a. (A. P. 2 446 313 
vom 18/8.1945, ausg . 3 /8 .1948.) 818.6437

Magnesium Electron Ltd., übert. von : Charles I. P . Ball, London, und  Alfred Claude 
Jessup, M anchester, E ngland, Zirkonhallige Magnesiumlegierung. Die Legierung en th ä lt 
>0 ,3  Z r u. 0,001—0,1 B a, Sr oder beide. D urch den Zusatz der E rdalkalim etalle w ird die 
Aufnahme des Zr, das ein sehr feines K orn  bedingt, erleichtert. Außerdem  wird die S treck
grenze sowohl im gegossenen als auch im gereckten Zustand erhöht, ohne daß die D ehnung 
übermäßig gesenkt wird. Die E rdalkalim etalle werden als Oxyde oder F luoride zugesetzt. 
(A. P. 2 4 6 4 9 1 8  vom 8/3- 1946, ausg. 23/3. 1949. E . Prior. 22/3. 1945.) 818.6445

Babcock& Wjlcox C o.,R ockleigh, übert. v o n : Carl A. M axwell und  John P . Craven, 
Akron, 0 . ,  V. S t. A ., Spannungsfreiglühen von geschweißten Druckkesseln, bes. hohen 
Kesseln, die bei der H erst. von syn thet. Gummi benu tz t werden. D er fertig  aufgestellte  
Kessel, der außen m it einem w ärmeisolierenden Stoff umgeben is t, wird durch im Innern  
umlaufende Gase langsam au f eine Temp. erh itz t, bei der die Schw eißspannungen be
seitigt werden. Bei Stahlkesseln sind z. B. Tem pp. von 590—620° erforderlich. D en Gas
umlauf erreicht m an durch ein oben offenes zentrales R ohr, das in  einer gewissen E n t-
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fornung un terhalb  der oberen K esselwand ausm ündet u. einige seitliche Öffnungen besitzt. 
Die Gase ström en in dem R ohr nach oben u. in  dem R aum  zwischen R ohraußen- u. Kessel
innenw and nach unten , wo sie abgesaugt u- über eine H eizvorr. in den Kessel zurückgeführt 
werden. Zur Förderung des Tem peraturausgleiches w ird die G asführung period. um gestellt. 
(A. P . 2 4 6 4 2 4 8  vom  5/10. 1944, ausg. 15/3. 1949.) 818.6493

Sol B . Wiczer, W ashington, D . C., V. St. A., Herstellung von Metallüberzügen. A uf das 
au f W arm verarbeitungstem p. erh itz te  G rundm etall wird ein Therm itgem isch aufgestreut, 
das aus dem Oxyd des Ü berzugsm etalls u. einem die Therm itred. bew irkenden Metall 
besteh t. Das hoch erh itz te  G rundm etall zündet die Therm itm ischung. D urch Walzen 
vereinigt m an Grund- u. Ü berzugsm etall. Dabei sp litte rt das Oxyd des M etalls, das die 
R ed. des Überzugsm etalls bew irkte, ab. D en R est en tfern t m an  durch Beizen. Durch 
Verwendung eines Überschusses an  R eduktionsm etall e rh ä lt m an eine Legierung. Man 
kann  z. B. S tahlblech m it Cr oder Be überziehen oder D rah t aus S tah l, N i, Mn oder W 
m it einem Überzug aus Cu, Ag, P b , Zn oder Cr versehen, indem  m an  den hoch erhitzten 
D rah t durch eine Mischung aus einem R eduktionsm etall (Mg, Al) u. dem Oxyd des,Ü ber
zugsm etalls fü h rt, z. B. im Anschluß an das Strangpressen. (A. P. 2 463 342 vom 24/4.1943, 
ausg. 1/3.1949.)   818.6517

Max Hansen, Ailgemeino M etallkunde (225 S.). M etallkunde der N ichteisenm etalle, Teil I .  (207 S.) Metall
kunde der N ichteisenm etalle, Teil I I .  (171 S.) B d. 31, 32 und 33 dei R eihe „N aturfo rschung  und Medizin 
ln D eutschland 1930—1940". (F ü r D eutschland bestim m te A usgabe d e r F IA T -Itcvicw s o f Gcnuan 
Science.) W iesbaden: D ietcrichschc V erlagsbuchhandlung. 1948. l ’reis p ro  B and  DM 10,—.

F ritz  Toussaint, D er W eg des Eisens. B ilder aus dem  W erdegang des Eisens vom E rz  um  Stahl. D üsseldorf 
Staldeisen. 1949. (109 S. m . 135 A bb.) DM 2,85.

IX. Organische Industrie.
John Anderson, S. H. McAllister, E. L. Derr und W. H . Peterson, Diolcfine in  Alky- 

lierungsgemischen und ihre Umwandlung in  Monoolefine durch selektive H ydrierung. Bei 
der A lkylierung von Isoparaffine m it Olefinen wird die W rkg. der K atalysatoren , H 2S04 
oder H F , durch V erdünnung m it lösl. K W -stoffnebenprodd. bald herabgesetzt. Bes. Di- 
olefine in Mengen von 2—3% der Gesamtolofine können die A lkylierung wirtschaftlich 
u n trag b a r gestalten . Vff. haben  m it Erfolg den Einfl. d er D iolefine durch H ydrierung in 
Ggw. von N iS  als K ata ly sa to r ausgeschaltet, wobei nu r die Diolcfine u. Alkene, dagegen 
n ich t die Monoolefine, h y d rie rt werden. Die H ydrierung  erfolgt bei 200—300“ u. ca. 
2 a tü  D ruck m it einem m ehrfachen H 2-Überschuß. Z ur H erst. des K ata lysa to rs wird 
Tonerde oder K ieselgur m it N i(N 03)2-Lsg. g e trän k t, bis sie im trockenen Z ustand 10 Gc- 
w ichts-%  Ni en th ä lt, bei 300° in  NiO übergeführt u. 4 S tdn. im H 2S-Strom  auf 400° 
e rh itz t. — 6 Zahlentafeln u. I I  Abbildungen u. K urven . (Ind . Engng. Chem .40 .2295—2301 
Dez. 1948. Em eryville, Calif., Shell D evelopm ent Co.) 241-6600

E. E. Stahly, H. E. Jones und B. B. Corson, Butadien aus Äthanol. Verwendung des 
Nebenproduktes Äthylacetat. Ausgehend von dem H erstellungsverf. fü r Butadien  (I) aus 
Äthanol (II) der C a r b i d e  a n d  C a r b o n  C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n  ( T o u s s a i n t ,  D u n n  u- 
J a c k s o n ,  C. 1947. 1617) füh rten  Vff. Verss. durch, das als N ebenprod. entstehende 
A thy lace ta t (III) ebenfalls in I um zusetzen. Die hierzu benu tz te  Labor.-A pp. wird beschrieben 
E s zeigte sich, daß dies möglich ist, wenn m an das III wieder m it frischem I über den 
T a20 5-S i0 2-K ata lysa to r fü h rt. A uf dem Weg über H ydrolyse des III u. Verbrauch des 
hierbei gebildeten II ste llt sich ein sta tionäres Gleichgewicht der III-K onz. ein. Dies liegt 
bei 3,4 Mol-% III. Als N ebenprod. verbleib t dann  die entsprechende Menge Essigsäure. 
(Ind . Engng. Chem. 40. 2301—03. Dez. 1948. P ittsburgh , P a ., Mellon In s t, of Industrial 
Res.) 212.6600

Merritt L. Kastens, u n te r M itarbeit von James F . Dudley und  Julius Troeltzsch, S yn 
thetische Methanolerzeugung. Schilderung der E ntw . der syn the t. J/ei/maol-Herst. u. aus
führliche Beschreibung aller großtechn. Anlageteile der Methanol-F abrik  der C O M M ER C IA L 
S o l v e n t s  C o r p o r a t i o n  in Sterlington, La. (Ind . Engng. Chem. 4 0 .2230—40. Dez. 1948. 
Sterlington, L a., u. Terre H aute , In d ., Commercial Solvents.Corp.) 212.6600

* Standard Oil Development Co., Trennung von Kohlenwasserstoffen m it gerader Kette von 
solchen m it verzeigter Kette- Aus Gemischen von'n. mit. Isoparaffinen, die den gleichen Siede
punktbereich  besitzen, werden die ersteren  durch ak tiv ie rte  C o c o s s c h a l e n k o h l e  selektiv 
adsorbiert, ebenso einige etw a vorhandene arom at. K W -stoffe, z. B. N aphthene. Die Rk. 
kann in  fl. oder Gasphase ausgeführt werden, die Temp. soll 32—125° F  betragen, der 
D ruck n. oder erhöht sein. Z ur B ehandlung von 168—420 gal. Gemisch braucht man 
1 1 Cocoskohle. Die adsorbierten  K W -stoffe werden aus der K ohle durch Auswaschen mit 
K W -stoffen von niedrigem K p ., Ä thern, Alkoholen, A ldehyden, K etonen, organ. Säuren,
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Aminen, CS2 usw. en tfern t. Die K ohle kann dann m it oder ohne E ntfernung des W asch
m itte ls  durch V erdrängung m it inerten  Gasen oder E rhitzen  wieder verw endet werden. 
<E. P. 610 187, ausg. 12/10.1948.) 805.424

Phillips Petroleum Co., Delaw are, ü b e rt. von : John W . Latchum jr., B artlesville, und  
Armand D. Piekettund Gerald B. Evand, Oklohoma C ity, O kla., V. S t. A., Isomerisieren von 
normalen Paraffinkohlenwassersloffen, z .B . von B utan, P en tan  oder H exan, zu ,Isopara f
finen  in Ggw, von A1C13 als K ata ly sa to r u. von HCl als Beschleuniger. — E in  Gemisch 
von KW -stoffen, bestehend aus Isobutan , n-B utan, HCl u. etw as flüchtigem  A1C13, w ird 
durch einen K ata ly sa to r geleitet, welcher A1C13 auf Steinsalz en thä lt. Die Analyse des 
K atalysators ergab 1,3 (%) A1C13, 94,2 NaCl, 0,67 C aS04, 0,32 M gS04, 0,14 MgCl u. 3,37 
unlösl. Stoffe. Dabei w ird das n-B utan  in Isobutan  übergeführt. — Zeichnung. (A. P. 
2 442 418 vom  6/6 .1944 , ausg. 1/6.1948.) 808.424

Universal Oil Products Co., übert. von: Herman Pines, Chicago, Hl., V. S t. A ., K ata
lytische Isomerisierung von gesättigten Kohlenwasserstoffen u n te r Verwendung eines Iso- 
m erisierungskatalysators in Form  eines M etallhalogenids vom F R iE D E R -C ilA F T S -T y p  oder 
von B F3-H F -N i oder dem R eaktionsprod. von A1C13 u. H 3P 0 4 in  Ggw. eines teilweise 
hydrierten mehrringigen arom at. KW -stoffes, wie Tetrahydronaphthalin, H ydrinden, D i- 
oder Octahydroanlhracen oder Di- oder Octahydrophenanlhren. — n-Pentan  w ird nach 
Zusatz von ca. 2% Tetrahydronaphthalin in Ggw. von A1C!3-HC1 bei 75° u. 63 lbs/sq.in. 
isomerisiert. Dabei en ts teh t vorwiegend Isopentan neben geringen Mengen Isobu tan , 
n-B utan  u. H exan. (A. P . 2 4 3 6 4 8 4  vom 28/3. 1946, ausg , 24/2. 1948.) 808.424

Gulf Oil Corp., P ittsburgh , P a ., übert. von: Leslie U. Franklin und Charles F. Plumhoff, 
P o rt A rthur, Tex., V. S t. A., Isomerisieren von n-B utan zu  Isobutan in  Ggw. von A1C1, 
als K ata lysa to r in  einem fl. Medium. Das n-B utan  wird m it HCl gem ischt u. in  zwei Teile 
geteilt, welche auf die Isom erisationstem p. erh itz t werden. Der eine Teil des Gemisches 
wird in  der ersten Isomerisierzone in  Ggw. von festem A1CI3 u n te r Bldg. von Seitenkotten- 
KW -stoffen isomerisiert. D er dabei übergehende A bdam pfstrom  w ird m it dem anderen 
Teil des e rh itz ten  n-Butan-H Cl-G em isches in einer zweiten Isomerisierzone in Ggw. eines 
A lClj-K W -stoffkom plex-K atalysators der Isom erisierung unterw orfen. Z ur E ntfernung  

.des A1C13 aus dem Isomerisierungsprod. wird ein unlösl. AlCl3-K W -stoffkom plex gebildet, 
weicher von dem  Isom erisierungsprod. getrenn t wird. — 1 B la tt Zeichnung. (A. P. 2 4 5 4 149 
vom 31/10.1945, ausg. 16/11.1948.) 808.424

Standard Oil Development Co., D elaware, übert. von: W alter H. Rupp, M ountainside, 
und Clarke T. Harding, H illside, N . J., V. S t. A., Herstellung von AlCl3-Katalysatoren fü r  
die Isomerisierung von normalen Paraffinkohlenwassersloffen zu Isoparaffinkohlenwasser
stoffen aus B auxit durch Im prägnieren m it A1C13. D urch B auxit, welcher m ehr als 3 Ge- 
wichts-% W . en th ä lt, w ird bei 250—350° F wasserfreies B u tan  oder P en tan  bei einem 
Druck von N orm aldruck bis 100 lbs/sq.in. geleitet, bis der W assergeh. auf 1,5—3,0% 
gesunken is t. D aneben w ird u n te r den gleichen Bedingungen wasserfreies B u tan  oder 
Pentan  m it A1C13 zusam m engebracht u. die dabei entstehenden D äm pfe w erden durch  den 
entw ässerten B auxit geleitet, welcher dam it gleichzeitig im prägniert w ird. D er B aux it 
nim m t dabei 6—40% A1C13 auf. — M it diesem K atalysator w ird z. B. n -B utan  in  Isobulan  
übergeführt. (A. P. 2 4 5 6 3 2 6  vom  17/8. 1943, ausg. 14/12. 1948.) 808.424

Standard Oil Development Co., Delaware, übert. v o n : Ashley R . Sydnor jr., Fanw ood, 
N. J., V. S t. A., Alkylieren von Isoparaffinen mit Olefinen in  Ggw. eines K atalysators. 
Man geht aus von einem Isoparaffin-K W -stoff m it 2 —3 C-Atomen u. e rh itz t diesen im  
Gemisch m it einem inerten  Gas, z. B. H 2, in  Ggw. eines fl. K ata ly sa to rs u n te r so hohem  
Druck, daß der Isoparaffin-K W -stoff sich in  fl. Zustande befindet, auf eine erhöhte 
A lkylierungstem peratur. Ebenso is t das Olefin in  der R eaktionszone in fl. Z ustand. — 
D anach w ird z. B-. Isobu tan  m it Ä thylen  oder Propylen in Ggw. eines AlCl3-K W -stoff- 
komplexes als K ata ly sa to r in einem geschlossenen Gefäß bei 5 0 — 150° F  u. einem  D ruck 
von 250—300 lbs/sq.in. alky liert. D er Isoparaffin-K W -stoff w ird dabei in großem Ü ber
schuß, z. B . 100 Mol Isoparaffin auf 1 Mol Olefin, angew andt. — Zeichnung. (A. P. 2 442221 
vom 19/6. 1945, ausg. 25/5.1948.) 808.424

Standard Oil Development Co., Delaw are, übert. von: Edward J. Fisher u n d  William
B. Franklin, B aytow n, Tex-, und Delmas A. Sm ith , W ashington, D. C., V. S t. A., Ver
fahren und Vorrichtung zum  Alkylieren von Isoparaffinkohlenwasserstoffen m it Olefin- 
kohlenwgsserstoffen in  Ggw. eines fl. K atalysators, z. B. H 2S 0 4, in fl. Phase, wobei die 
R eaktionsteilnehm er in Form  einer Em ulsion vorliegen. Die beschriebene Vorr. g e s ta tte t 
die Isoparaffine in einer großen Konz, im  V erhältnis zu dem  Olefin zu  verw enden. — 
Zeichnung. (A. P. 2 453 837 vom  15/10. 1943, ausg. 16/11. 1948.) 808.424

Universal Oil Products Co., Chicago, 111., übert. von: Ralph B. Thompson, R iverside 
IU-, V. S t. A., Herstellung von D i- und Polyarylalkanen  aus einem A rylalkan, welches an
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einem C-Atom, das an den arom at. R ing gebunden ist, ein freies H-Atom  besitzt, durch 
Einw. eines Pb-Alkyls, in  welchem alle Valenzen durch A lkylreste besetzt sind, bei 0 bis 
300°. — 120 cm 3 Toluol werden m it 18 g „Ä thylflu id“ , bestehend aus 11 g Pb(C2H 5)4 u. 
7 g Ä thylendibrom id, in einer Glasflasche u n te r Sonnenbestrahlung bei 25—40° ca. 
200 Tage zur Einw. gebracht. D abei b ildet sich D ibenzyl (2 g), F . 50—51°. — 105 g Cumol. 
u. 10 g ,,Ä thylfluid“ ergeben u n te r denselben Bedingungen 2.3-Dimethyl-Z.3-diphenyl- 
butan. — Ebenso en ts teh t aus Älhylbenzol 2.3-Diphenylhidan. (A. P. 2 450 099 vom 23/11. 
1945, ausg. 28/9.1948.) 808.424

Standard Oil Development Co., Delaware, übert. von: John D. Long, W estfield, N . J ., 
V . St. A., Extraktive Destillation von Bulanen und Butenen m it Aceton als Lösungsmittel. 
Z ur Trennung eines KW -stoffgemisches, welches B utene, B utane u. hochsd. KW -stoffe 
en thä lt, wird dieses in Ggw. von Aceton destilliert. D abei gellt eine F rak tion  über, welche 
m ehr B utane u. eine geringere Menge Aceton en thä lt. In  der D estillationsblase is t dann 
die größere Menge Aceton u. eine noch größere Menge an B utenen u. höhersd. KW -stoffen. 
Dieses Gemisch wird danach auseinanderfraktioniert, wobei eine F rak tion  gewonnen wird, 
welche das Aceton u. die hochsd. K W -stoffe en thä lt. D aneben wird eine F rak tion  ge
wonnen, welche das Buten  en thä lt. Die acetonhaltige F rak tion  wird m it der ers ten  aceton
haltigen B utanfrak tion  vereinigt u . daraus das Aceton durch W aschen m it W . wieder
gewonnen. (A. P. 2 449 610 vom 1/4. 1943, ausg. 21/9. 1948.) 808.424

Standard Oil Development Co., E lizabeth, übert. von: Arthur A . Draeger, Baytown, 
Tex., V. S t. A., Gewinnung und Abscheidung von tertiären Olefinen aus ihren Gemischen mit 
anderen Kohlenwasserstoffen derselben K ohlenstoffzahl, bes. A btrennung von Isobutylen 
aus seinen Gemischen m it anderen C4-K W -stoffen. D as Gemisch wird m it 60—70% ig- 
H jS 0 4 bei geeigneter Tem p. u. D ruck ex trah iert, wobei das te r t.  Olefin, z. B . das Iso
buty len , aufgenom men w ird. Die unveränderten  K W -stoffe werden von der H 2S04- 
Schicht getrennt. Die H 2S 0 4-Schicht wird u n te r geringerem  D ruck a ls bei der E xtraktion  
auf 120—130° F  erh itz t, um den größten  Teil der KW -stoffe aus dem E x tra k t zu ver
dam pfen u. zu gewinnen. Die wiedergewonnene H 2S 0 4 wird zur E x trak tion  w ieder ver
w andt. — Gegebenenfalls w ird der gewonnene H 2S 04-E x tra k t nach der A btrennung der 
n ich t in  R k. getretenen K W -stoffe m it einer erh itzten  FL, z. B. Alkoholdam pf, gemischt 
u. dabei au f 120—130° F  gebracht, um die beigem ischten anderen KW -stoffe als das Iso
butylen  zu entfernen. D anach wird der H 2S 0 4-E x trak t auf 160—240° F  erh itz t u. das 
Isobutylen  dabei freigem acht. — Zeichnung. (A. P. 2 4 5 6 2 6 0  vom  20/12. 1946, ausg. 
14/12.1948.) ' 808.425

Phillips Petroleum Co., übert. von : Thomas H .W haley, B artlesville, O kla., V. St. A., 
Diolefine e rh ä lt m an dadurch, daß m an Olefine m it 4 —5 C-Atomen im Gemisch mit 
einem Olefinoxyd, z .B . B utylene u. Ä thylenoxyd, bei Tempp. von 1100—1300°F  über 
einen D ehydrierungskatalysator schickt, der aus m it Ba(OH)2 oder Sr(OH)2 imprägniertem 
B aux it besteht. — Ä thylen schickt m an im  Gemisch m it L uft u. W asserdam pf in einer 
O xydationszone bei 650—700° F  über einen A g-K atalysator. D as erhaltene Äthylenoxyd 
m ischt m an m it frischen B utylenen u. einem aus der D ehydrierungszone stammenden 
Gasgemisch u. b ring t das Gesamtgemisch bei einem D ruck von 5 lbs per sq.in. bei 1300° F 
u . einer U m setzungsgeschwindigkeit von 1200 Gasvol. pro Vol. K ata ly sa to r pro Stde. 
m it einem B aux itkatalysato r, der m it einer geringen Menge B a(O H)2 Im prägniert worden 
is t, in B erührung. Die Beschickung besteh t aus ca. 20 Vol.-%  B utenen u. ca. 15 VoL-% 
Ä thylenoxyd. N ach der U m setzung en thalten  die Gase 5%  B utadien. Die leichten Gase 
werden abgetrennt. E ine C2-F rak tion  wird abgeschieden u. nach der A btrennung eines 
Teils des Ä thylens in  die Umwandlungszone zurückgeführt. D as Ä thylen wird in der 
Oxydationszone wieder in  Ä thylenoxyd um gewandelt. N icht um gesetzte B utylene werden 
ebenfalls in die Reaktionszone zurückgescbickt. V erw endet m an Propylenoxyd oder ein 
Gemisch der Oxyde des Ä thylens u. Propylens, so e rh ä lt m an neben B utad ien  Cs-Diolef ine. 
Z ur H erst. von CE-Diolefinen dehydriert m an C5-01efine zusam men m it Äthylenoxyd, 
Propylen u. Propan. — Eine Zeichnung e rläu te rt das V erfahren. ( A .  P .  2  4 3 7  773 vom 
7/1- 1944, ausg. 16/3.1948.) 813.427

* Standard Oil Development Co., Reinigung von D iolefinen. Die A btrennung eines reinen 
C6- oder C6-Diolefins, wie von C2H 2 p rak t. freiem Isopren (I), bew irk t m an durch Ver
wendung von m indestens 1 Mol. Cu pro L ite r u. m indestens 0,5 Mol. eines Amins oder 
N H j in Mengen, die genügen, um  CuOH oder irgendeine RC : CCu-Verb. in Lsg. zu bringen. 
Die Löslichkeit von R C : CCu is t in  Lsgg. von hoher N H 3-Konz. größer als in Lsgg. niedrigen 
N H 3-G ehalts. E ine vorhergehende E x trak tio n  von I m it (CH3)2CO bis zu einer Reinheit 
Yon 95%  is t bisweilen vorteilhaft. Geringe Mengen an  Lsg. u. Tem pp. bis 150° F  ver
m indern den V erlust an  Diolefin. (E. P. 599 336, ausg. 10/3. 1948.) 813.427

StandardOil Development Co., Delaw are, übert. v o n : Eger V. Murphree, Sum m it, L • J •> 
V. St. A., Gewinnung von Diolefinen aus Kohlenwasserstoffdämpfen und -gasen durch
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Dehydrierung, bes. von Butadien  aus B ulylen, im Gemisch m it überhitztem  W asserdam pf 
von 1400° F  bei 1000—1200° F . Die D ehydrierung wird in Ggw. von K atalysatoren  au s
geführt, welche z. B. 78 (Gewichtsteile) MgO, 20 Fe20 3, 5 CuO u. 2,5 K 20  en thalten . — 
1 Teil B utylen wird z. B. im  Gemisch m it 15 Teilen W asserdam pf durch die K ata ly sa to r
zone bei einer K o n tak tze itv o n  0,5—2,0 Sek. geleitet. Dabei werden ca. 25% des B utylens 
in Butadien  übergeführt. — Zeichnung. (A. P. 2 451040  vom 2/5. 1942, ausg. 12/10. 
1948.) 808.427

Standard Oil Development Co., Delaware, übert. von: Charles E. Morrell, W estficld , 
und Miller W. Swaney, Cranford, N . J . ,  V. S t. A., Trennung von Butadien aus Gemischen 
mit alkylierlen Acetylenkohlenwasserstoffen un ter Verwendung einer am m oniakal. Cu-Salz- 
lsg., welche das N H 3 in einer hinreichenden Konz, en thält, um  die gebildeten K upfer- 
acetylide in Lsg. zu halten . Die Cu-Salzlsg. w ird von den nich t absorbierten KW -stoffen 
getrennt, dann werden die absorbierten B utene durch E rw ärm en der Lsg. auf 40—100° F  
abgetrieben. D anach wird die Cu-Salzlsg. auf 140—170° F  erw ärm t u. der Rückfluß dabei 
zwischen 70—100° F  gehalten, so daß nur das B utadien frei wird. Die von B utadien frei
gem achte Cu-Salzlsg. wird auf 140—180° F  gebracht, um  die A cetylene m it gasförmigen 
oder fl. K W -stoffen herauszulösen. — Zeichnung. (A. P. 2 453 853 vom 28/12. 1944, ausg. 
16/11.1948.) 808.427

Standard Oil Development Co., Delaware, übert. v o n : Charles E . Morrell, W estfield , 
und Miller W. Swaney, C ranford , N. J .,  V. St. A., Extrahieren von Olefinen aus ihren Ge
mischen m it anderen Kohlenwasserstoffen, bes. von Isopren  als Diolefin von Penten-1 als 
Monoolef in durch  eine Lsg. eines Monomethylamin-Cu- Acetat-Komplex es (I) bei 0° bis 
herab zum  G efrierpunkt der Lösung. D abei w ird das Diolefin aus dem K W -stoffgem isch 
ex trah iert u. durch E rw ärm en von der Lsg. nachher w ieder angegeben. — Z. B. w ird ein 
Gemisch aus 25 (%) Isopren  u. 75 T rim ethyläthylen  (2-M ethylbuten-2) m it der Lsg. von 
I ex trah iert. Man e rhä lt dabei ein 78%  ig. Isopren. (A. P. 2 456 722 vom  29/12.1945, ausg. 
21/12. 1948.) 808.428

Standard OilDevelopmentCo., Delaw are, übert. von : Leland K. B each ,M ounta inside, 
N. J .,  V. S t. A., Extrahieren von Diolefinen  aus Gemischen von gesätt. u . ungesätt. K W - 
stoffen u n te r Verwendung einer wss. Lsg. eines M onomethylamin-Cu-Acetal-Komplexes (I) 
als E xtrak tionsm itte l. Das Verf. d ien t bes. zum E xtrahieren  von Isopren  u. P iperylen  aus 
ihren Gemischen m it gesätt. K W -stoffen, sowie zur T rennung von Isopren aus Gemischen 
m it Pentenen. (A. P. 2 4 5 6 7 2 3  vom 13/5. 1946, ausg. 21/12. 1948.) 808.428

* Universal Oil Products Co., Abtrennung von aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Ge
mischen m it anderen Kohlenwasserstoffen. Aus Gemischen m it anderen K W -stoffen, u n te r 
denen jedoch n icht m ehr als 10% Olefine sein dürfen, können arom at. K W -stoffe durch 
ein Gemisch aus 75—96% H 2S 0 4, Ag2S 0 4, A g,0  u. Ag2C 03 durch Bldg. von Sulfonsäuren 
abgetrennt werden. Die n ich t sulfonierten KW -stoffe werden aus dem Gemisch durch ein 
Lösungsm. en tfern t, das m it der H 2S 0 4-Lsg. n ich t m ischbar is t u. einen anderen K p. als 
die arom at. K W -stoffe besitzt, z. B. m it C3H 8, C4H 10 oder Cetan. Die T rennung des 
Reaktionsgemisches kann auch in anderer W eise durchgeführt werden, z. B. durch 
E x trak tion  m it W asser. (E. P. 613 770, ausg. 2/12. 1948.) 805.1142

Standard Oil Development Co., Delaw are, übert. v o n : Robert M. Love, B aytow n, Tex., 
V. S t. A ., Entfernung von Olefinen aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, welche im w esent
lichen n ich t m ehr als 3%  Olefine en thalten . Das KW -stoffgemisch wird verdam pft u. die 
Dämpfe werden m it einer Fl. in innige B erührung gebracht, welche zum größeren Teil aus 
einer A rylsulfonsäure u. zum geringeren Teil aus konz. H 2S 0 4 (90—100% ig) besteht. Dabei 
bleiben die arom at. KW -stoffe unverändert. Man e rhä lt eine dampfförm ige F rak tion , 
welche hauptsächlich die arom at. KW -stoffe en thält. W eiterhin w ird eine fl. F rak tion  
aus der K ontaktzone gewonnen, welche auf 85—100° F  abgekühlt w ird. D abei findet eine 
Schichtentrennung in eine K W -stoffphase u. in eine A rylsulfonsäurephase s ta tt ,  welche 
voneinander ge trenn t werden. Die A rylsulfonsäureschicht w ird in zwei ungleiche Teile 
zerlegt. D avon wird der größere Teil m it konz. H 2S 0 4 gemischt u. in der K ontaktzone als 
K ontaktfl. verw endet. Der kleinere Teil w ird m it W. gemischt. Beim Absitzenlassen bilden 
sieh daraus zwei Schichten; die eine is t wasserunlösl., die andere e n th ä lt die Arylsulfon
säure. L etztere wird in die K ontaktzone zurückgeleitet. Die K W -stoffphase wird m it dem 
aus der K ontaktzone abziehenden dampfförm igen Gemisch vereinigt u. dann frak tion iert 
destilliert. D abei w ird eine F rak tion  von reinen arom at. KW -stoffen, z. B. von Toluol 
u. Xylol, gewonnen. — Zeichnung. (A. P. 2 4 5 4 4 6 7 'v o m  11/8. 1945, ausg, 23/11. 1948.)

808.1145
Standard Oil Development Co., D elaw are, üb e rt. v o n : W illiam C.Howell jr., Elizabeth , 

N .J . ,  V. S t. A., Verfahren zur Herstellung von höheralkylierlcn Benzolen aus niedriger- 
alkylierten Benzolen m it Friedel-Crafts-Katalysatoren u n te r gleichzeitiger Isom erisierung
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des Ausgangsalkylbenzols, z. B. Gewinnung von 1.3.5-Trialkylbenzolen aus o-Dialkyl- 
benzolen, wie o-Xylol. F ü r die M ethylierung wird CH4OH, CH3C1 oder CH3Br u. fü r die 
Ä thylierung Ä thylen, A., Ä thylchlorid oder Ä thylbrom id verw endet. D as Molverhältnis 
von Dialkylbenzol zu dem A lkylierungsm ittel b e träg t m indestens 1 :1 .  Es werden' 50 bis 
250 Gewiehts-% A1C13 oder A lB r,, bezogen auf die o-Xylolmenge, als K ata ly sa to r bei 
40—100° fü r ca. 2—4 S td n . zu rE inw . gebracht. — Dabei en ts teh t äus 1.2-Dimethylbenzol 
u. Methylalkohol bei 80—120° das 1.3.5-Trtmethylbenzol. Bei Verwendung von Xylol
gemischen en ts teh t daneben 1.2.3- u. 1.2.4-Trimethylbenzol. (A. P. 2 443247  vom  26/8.

Phillips Petroleum Co., D elaw are, übert. von : Maryan P. Matuszak, Bartlesville, Okla., 
V. S t. A., Alkylierungsverfahren zur Umsetzung eines niedrigsd. a liphat. Olefins m it einem 
alkylierbaren cycl. K W -stoff, z. B. Bzl., Toluol oder anderen arom at.V erbb., ferner Furan, 
Cycloparaffinea oder anderen cycl. organ. Verbb., welche ein durch eine A lkylgruppe er
setzbares H-Atom  enthalten . Als K ata lysa to r d ient fl. H F . — 10 Mol Propylen  u. 90 Mol 
Propan  werden m it konz. H F  in einer der Propylenm enge äquivalen ten  Menge gemischt 
u. bei Tem pp. u n te r 80 —90° F in ein Reaktionsgefäß geleite t, welches m it W. gekühlt 
w ird. Einw irkungszeit 10—20 M inuten. W ährend der R k. w ird gerührt, um  ein Absetzen 
der H F  zu verhindern. Das abgelassene Gemisch w ird in einem zweiten Zentrifugal
mischgefäß m it einer zusätzlichen Menge konz. H F  gemischt. Das erhaltene Gemisch wird 
absitzen  gelassen, die schwerere H F-Schicht w ird abgetrenn t u. das übrige Gemisch in 
das Alkylierungsgefäß geleitet. D anach w ird die 5 —lOfache Molmenge B d ., bezogen auf 
Propylen, zugeführt u. bei 80—120° F  u. 50—150 Ibs/sq. in. ca. 5 —30 Min. a lkyliert. Das 
abgelassene Alkylierungsgemisch tren n t sich in  zwei Schichten. Die un tere  Säureschicht 
w ird wieder in die Mischgefäßo zurückgenom m en u. die obere K W -stoffschicht wird 
frak tion iert dest. u. dabei das A lkylierungsprod., welches im w esentlichen aus Isopropyl
benzol neben geringen Mengen Diisopropylbenzol besteht, gewonnen. — In  gleicher Weise 
e n ts teh t aus Isobutan u. Bzl. ein Gemisch, welches 92 (Vol.-%) tert. Butylbenzol, 7,5 Di- 
tert.-bulylbenzol u. 0,5 schwerere A nteile en th ä lt. — Zeichnung. (A. P. 2 4 5 6 4 3 5  vom 6/8.

Claude Dargille, Der Lichlechtheitsprüfer (Fadcometre) und seine Messungen. E s wird 
ein G erät u. dessen A rbeitsweise beschrieben, das in sehr kurzer Zeit die B est. der Licht
ech the it von Färbungen g esta tte t. Als L ichtquelle d ien t eine besondere Bogenlampe. Die 
Tem p. u. die Luftfeuchtigkeit lassSn sich in  sehr engen Grenzen regulieren. W eitere Einzel
heiten  finden sich im  Original. — 1 A bbildung. (Ind. tex tile  66. 193—94. Ju n i 1949.)

S  104.7004
—, Neue Farbstoffe und H ilfsm ittel. Chromechlbraun 6 Ol, als G rundkom ponente 

fü r ech te  K hakinuancen (Z irkular N r. 633/1247). Invadin M E , ein Mercerisierungsnetz- 
m itte l (Z irkular N r. 2018). — Uvitex R S , ein op t. Bleich- u. A ufhellungsm ittel fü r pflanz
liche Fasern (N r. 2017). — Rosanlhren- u. Diazofarbstoffe (Nr. 2180/43). — Oxanalfarbstoffe 
zum  Färben von anod. oxydiertem  Al (Nr. 2L51’/4S). — Ciba- u. Cibanonfarbsloffe im 
T extildruck (Nr. 2100D). — Spcitlösl. Farbstoffe (N r. 2130/48). (Textil-Rdsch. [S t. Gallen]
3 . 102. M ärz; 280. Aug.; 394. Nov. 1948. Basel.) 285.7020

— , Neue Farbstoffe, Chemische Präparate und Musterkarlen. Cibanonbrillantrosa 2 R  P 
M ikropulver. L ichtechte Rosa- u. R o ttöne au f  Baum w olle u . Viscoseseide. K altfärber. 
Gutes Zieh- u . Egalisiervermögen, weiß ä tzb a r. — Pyrogenfarbstoffe auf Baumwolle, ClBA 
(M usterkarte N r. 2230/49). F ü r d irek te  u . m it C hrom -K upfer-E ssigsäure behandelbare 
Färbungen. (M elliand T extilber. 30. 377. Aug. 1949.) 104.7020

— , Das Erhitzen von Färbsboltichen. Es w ird eine gedeckte F ärbeapp. (2 Abbildungen) 
beschrieben u. geeignete Färbevorschriften werden angeführt. (Text. M anufacturer 75. 
345. Ju li 1949.) > ' 104.7020

— , Das Färben von Naturseide und von Strumpfwaren  aus Mischgespinslen. Gegenstand 
der Ausführungen sind die Vorbehandlung, das Färben u. die N achbehandlung rein 
seidener u. durch Baumwolle vers tä rk te r seidener S trüm pfe sowie von Strüm pfen aus 
Faserm ischungen. Z uerst behandelt w ird das E n tbasten  der Seide, wozu 2 Verff. zur 
Verfügung stehen ; Die H albentbastungs- bzw. geteilte  B adm eth. sowie das Einbad- 
entbastungsverf. m it anschließendem  Färben  in  einem A rbeitsgang. A ngeführt werden 
ferner die fü r die vorliegenden Zwecke geeigneten Farbstoffe. In  analoger Welse wird auch 
die V orbehandlung u. das Färben  von Mischgarnen aus N aturseide u. a . Faserstoffen 
behandelt. Abschließend finden sich noch Hinweise über das M attieren des entsprechen
den Textilgutes. (D yer, T ext. P rin ter, B leacher, F inisher 101. 137—38- 11/2. 1949.)

1943, ausg. 15/6.1948.) 808.1146

-%T
A . Färberei. Organische Farbstoffe.

808.1151

104.7020
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— , Bodenbeläge aus Abfalljute. B ehandelt w ird das F ärben  von A bfalljute aus der 
Ju tespinnerei m it Baumwollfarbstoffen die an Stelle des W ollflors bei der H erst. von 
Teppichen Verwendung findet. Die für diese Zwecke geeigneten Farbstoffe sowie die hierzu 
erforderlichen Maschinen u. F ärbeapparatu ren  w erden besprochen. Ferner w ird auf den 
A bkühlungsprozeß u. auf das Auswaschen der gefärbten  W are näher eingegangen. (D yer, 
T ex t. P rin te r, B leacher, F inisher 101. 79—80. 28/1.1949.) 104.7020

— , K unstfasern. Das Färben und Ausrüsten von Viscose-, Acetat-, Nylon- und anderen 
Kunstfasern. Ausführungen allg. A rt über d asF ärben  von Zellwollen. Besprochen w ird die 
Bedeutung der Reinigung u. des richtigen E ntschlichtens der W are vor dem  Färben. Ferner 
w ird die zweckdienliche Form  der geeignetenAuswahl der zu verw endenden Farbstoffe' be
handelt. (Dyer, T ext. P rin ter, B leacher, Finisher 102. 43—45. 15/7. 1949.) 104.7020

—, Färben von Acetatkunslseide. A usführungen allg. A rt über die A ffin itä t der ver
schied. Farbstoffklassen zu Celluloseacetat. Bes. besprochen w ird das Färben  der A cetat
seide m it Cellit- u . Cellitechtfarbstoffen sowie m it Celliton- u. Cellitonechtfarbstoffen. 
P rak t. H inweise werden gegeben. (D tscli. Textilgewerbe 1. 154. Ju n i 1949.) 104.7020 

Ju. N. Aronina, Die Löslichkeit der O xytalionspro lu k 'e  der Ursole D iodureh  Behand
lung m it 3% ig. H 20 2 bei 25—30° erhaltenen O xydationsprodd. der Pelzfarbstoffe Ursol D 
(p-Phenylendiam in) u . Ursol A  (p-Aminophenol) hinterlassen nach  E x trak tio n  m it W. 
bei 60—70° einen R ückstand , der in Ae. u . Chlf. lösl. ist. Vf. un tersuch t N-Geh. u. Mol.- 
Gew. der in  W ., Amylalkohol, Chlf., Ae., Aceton lösl. A nteile der O xydationsprodd. u. den 
N-Geh. der R ückstände, die bei E x trak tion  von m it diesen Farbstoffen gefärbten Fasern 
m it W. oder Aceton erhalten  werden. (JlentaH  IlpoMLiinaeimocTb [Leichtind.] 8. N r. 7. 
26—27. Ju li 1948.) ___________________  185.7086

United Turkey Red Co. Ltd. und George Donald Sutton, E ngland , Färbeverfahren fü r  
Fasern und Stoffe, die acelonlösliches Celluloseacetat enthalten, m it bas., sauren, substantiven 
Farbstoffen, K üpenfarbstoffen usw. Die W are w ird m it einem Bad, einer D ruckpaste 
oder dgl. in B erührung gebracht, die eine ziemlich große Menge, z. B. 10% , eines Thio- 
cyanats, wie N II(SC N  (I), en thält. E ine brauchbare P aste  besteht aus 10 g Farbstoff, 
200—250 g I u. 780—730 D ex trin '(1,8 kg/4,5 L iter W .). Organ., quellend w irkende M ittel 
können außerdem  m itverw endet werden. In  m anchen Fällen , wie bei Indigosolen, muß 
nach der Trocknung u. D äm pfung eine besondere Behandlung zu r E ntw . des endgültigen 
Farbtones vorgenommen, werden. Z. B. behandelt m an  nach der Trocknung die gefärb te  
W are in diesem Fall 20—30 Min. bei 40° m it einem Entw icklungsbad, das 1,35 kg N aNO z 
u. 2,13 L iter H 2S 0 4 pro 453 L iter W . en th ä lt; oder im F alle der F ärbung  durch Azo

fa rb s to f fe  m it der neutralisierten  Diazolsg. einer Farbbase, wie B rentam ine B E ch tro t. 
D ann wird gewaschen, geseift u. getrocknet. — Viele D etailvorschriften; zahlreiche F a rb 
stoffe sind genannt. (F. P. 940 611 vom  28/1- 1946. ausg. 17/12. 1948. E . P riorr. 23/9., 
8 /12 .1944 u. 17/1.1945.) 832.7021

Imperial Chemical Industries Ltd., G roßbritannien , J/bnoazo/ar&s<o//c zum  Färben von 
Acetatseide. 4-N itroaniline (I) m it der allg. Form el N 0 2-C6H 2(X, Y )N H 2 w erden m it 
Sulfaten von  in  p-Stellung kupplungsfähigen A minen von der allg. Form el C6H 6-N- 
(R )R 'O H  (II) gekuppelt. H ierbei bedeu te t X  ein H alogenatom , eine N 0 2- oder CN- 
Gruppe, Y  ein H-Atom  oder H alogenatom , R  eine A lkylgruppe m it 5 —8 C-Atomen u. 
R ' eine A lkylgruppe m it 2—5 C-Atomen, die ev tl. m it einem H alogenatom  einer M ethyl
oder A lkoxygruppe von 1—4 C-Atomen substitu ie rt sein kann, wobei die Zahl der C-Atome 
in R  -j- R ' 10 n ich t übersteigen soll. Die K upplung kann auch m it dem freien Amin au s
geführt u . die S 0 4-G ruppc durch B ehandlung der Farbstoffe m it H 2S 0 4 oder Chlorsulfon
säure eingeführt werden. Beispiele, fü r I : 2-Chlor-4-nitroanilin, 2-B rom -4-nitroanilin, 
2-Cyan-4-nitroanilin, 2-Chlor-4-nitro-6-cyananilin, 2-Chlor-4-nitro-6-broma.nilin, 6-Brom - 
2.4-dinitroanilin, 2 .4-D initroanilin; Beispiele fü r I I : N-n-Amyl-N-/?-äthylanilin, N -n-H exyl- 
N-j3-oxyäthylanilin, N-n-Hexyl-N-/3-oxyäthyl-m -toluidin, N -Athyl-N-s-oxyam ylanilin, N- 
n-fiexyl-N-/?-oxyäthyl-m -chloranilin, N-M ethyl-N-e-oxyam ylanilin, N -n-Butyl-N -e-oxy- 
am ylanilin, N-n-Hexyl-N-/?-oxy-n-propylanilin u. N-n-HexyI-N-/J-oxyäthyI-m-anisidin. 
Zum Färben  werden die K upplungsprodd. in 0,05%  ig. Lsg. in Form  ih rer N a- oder N H ,- 
Salze angew andt. Zu ih rer H erst. d iazo tiert m an z. B. 17,3 (Teile) 2-Chlor-4-nitroanilin 
bei 5° u. g ib t eine wss. Lsg. von 2,3 des Na-Salzes von N -n-H exyl-N -ß-oxyälhylanilinsulfat 
in  100 W. zu. N ach ls td .  R ühren wird m it N a-A cetat neutralisiert, dann 1 Stde. w eiter
gerührt u. schließlich N aO H  bis zu r leicht alkall R k. gegen B rillantgelb zugegeben. D er 
gelbgrüne Farbstoff w ird ab filtriert u. bei 30—40° im V akuum  getrocknet. E r  fä rb t in 
neutralem  Bade m it Zusatz von NaCl oder N a2S 04-Celluloseacetat ro t. E inen v io le tt 
färbenden Farbstoff bildet das Kupplungsprod. aus 2.4-D initroanilin u. N -n -Iiexy l-  
N -ß-oxyäthylanilinsulfat (III), einen blauvio lett färbenden Farbstoff e rh ä lt m an durch 
K uppeln von 6-Chlor-2.4-dinitroanilin m it III; das K upplungsprod. aus 2.6-DicMor-
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4-nilroanilin  (IV) u. III fä rb t braunorange, ebenso das Kupplungsprod. aus TV u. N -n-IIexyl- 
N-ß-oxyäthyl-m-chloranilinsulfat. — Die Kupplungsprodd. von 4-Nitro-2-cyananilin m it III 
oder m it N -n-H exyl-N-y-oxypropylanilinsülfat färben v io lett, das K upplungsprod. von
2-Chlor-i-nitroanilin m it N-M ethyl-N-e-oxyamylanilinsulfal fä rb t karm oisinrot, ähnliche 
Farbstoffe e rhä lt m an aus 2.4-Dinitroanilin u. N-n-0ctyl-hT-ß-oxyälhylanilinsiilfat,
2-Chlor-4-nitro-6-cyananilin u. III, 2.4-Dinilroanilin u. N -n-IIexyl-N-ß-oxyäihyl-m -toluidin  
(V), G-Chlor-2.4-dinitroanilin u. V, 2-Chlor-4-nilroanilin u. N -n-Am yl-N -ß-oxyälhylanilin. 
(F. P. 929974 vom  28/6. 1946, ausg. 13/1. 1948. E. Prior. 29/6. 1945.) 805.7053

Albert Schaeffer, H andbuch der F ärbere i u n d  anderer Prozesse der Textilveredlung. Bd. 1. Technischer Teil. 
(X X  +  038 S.) Bd. 2. W issenschaftlicher Teil. (240 S.) S tu t tg a r t :  K onradin-V erl. 1949. 8°.

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
J. Sehumpelt, Die Eisenoxydpigmente, ihre Herstellung und Anwendung. Ü ber die 

natürlichen E isenoxydpigm ente u. die durch Brennen oder R östen von Eisenverbb. er
haltenen künstlichen Eisenoxyde wird ein kurzer Überblick gegeben. Aus Beizlaugen oder 
anderen Eisenlsgg. werden m eist durch K alk  Eisenoxydpigm ente gefällt. M it N itrobenzol 
kann m an Eisenspäne d irek t oxydieren, wobei Anilin anfällt. N ach einem am erikan. Verf. 
kann m an m etall. Eisen in  verd. F eS 04-Lsg. bei 70° m it L uft zu Eisenoxydpigm enten 
oxydieren. Ü ber die anstrichtechn. Eigg. derschw arzen, gelben, ro ten  u. braunen P igm ente 
w ird eingehend berich tet. Ferner werden Eisenoxydpigm ente verw endet z. B. zum Färben  
von Em ail, Zement, Dachziegeln, E delputz, Zementfliesen, Terrazzo, Steinholz, Linoleum 
u. als Polierrot. Zum Schluß wird die w irtschaftliche Lage au f dem E isenoxydm arkt kurz 
gestreift. (Farben , Lacke A nstrichstoffe 3. 46—50. Febr. 1949.) 437.7090

Rudolf Köhler, Rheologie und Anslrichlechnik. Rheologie, die Lehre über das Fließen 
von F ll., spielt in der Anstrich- u. Lacktechnik eine bedeutende Rolle. Z unächst werden fü r 
n. F ll., wie W. oder Glycerin, die bekannten Fließgesetze abgeleitet^ W ährend bei NEWTON- 
schen Fll. innerhalb des Bereichs der lam inaren Ström ung das Gesetz p — t/D  (p =  Vis- 
cosität, r  =  Schubspannung, D =  Geschwindigkeitsgefälle) gilt, geben die gerade den 
A nstrichtechniker interessierenden Stoffsystem e Abweichungen, bei denen p auch im 
Gebiete k leiner r  u. kleiner D n ich t m ehr konstan t ist. Diese Erscheinung wird nach 
WO. O s t w a l d  als S truk turv iscositä t bezeichnet. Man h a t gefunden, daß es verschied. 
A rten von S truk turv iscositä t gibt. F ü r  die erste Gruppe is t das Verh. von Nitrocellulose- 
lsgg. typisch. Diese haben 2 je nach der r  verschied, p. E tw as anders verhalten  sich z. B. 
Gelatinelösungen. H ier ste ig t p im Gebiet k leinster r  ebenfalls s ta rk  an, jedoch ohne einen 
G renzwert zu erreichen. N ach W . P h i l i p p o f f  werden solche Stoffsystem e als zerstörte. 
Gallerten bezeichnet. Eine d ritte  A rt (plast. Systeme), zu denen bes. pigm entierte A n
strichfarben gehören, zeigt zwar P roportionalitä t von D u. r , jedoch t r i t t  bei gewissen 
kleinen W erten von x überhaup t kein Fließen m ehr auf. Im  experim entellen Teil werden 
2 zur Prüfung der S truk tu rv iscositä t geeignete A pparate beschrieben, das Viscosimeter 
von M. C o ü e t t e  u .  das Bandviscosim eter von F . W a c h h o l t z .  F ü r die verschied. B inde
m itte l werden die Fließeigg. m it den p rak t. Anforderungen verglichen. Bei Gegenüber
stellung der Beziehungen zwischen Rheologie u. A nstrichtechnik w ird festgestellt, daß 
zwar die Physik des Fließens solcher System e weitgehend geklärt is t, jedoch die An
wendung der Ergebnisse noch w e it‘zurücksteht. (Farben, Lacke A nstrichstoffe 3. 39—46. 
Febr. 1949.) 437.7092

Pierre Colomb, Beitrag zu Studien über Wasserglasfarben und Pigm ente zur Herstellung 
von Wasserglasfarben. Durch eingehende, im einzelnen beschriebene Verss. zeigt Vf., daß 
es unmöglich ist, (auf Holz) g u t w etterbeständige u. lagerfähige W asserglasfarben her
zustellen. M it einer Verkieselung is t im allg. nach drei M onaten zu rechnen. E r  em pfiehlt 
daher, Pigm ente u. B indem ittel getrenn t zu liefern. Beste P igm ente sind fü r W eiß: 
T itandioxyd, fü r Schwarz: Mimoritschwarz, fü r Gelb: Eisenoxydgelb, hochprozentig, u . 
H ansagelb, fü r R o t: E isenoxydrot, hochprozentig, für G rün: N aphtholgrün u. Heliogen- 
blau +  Hansagelb. Als V erschnittm ittel bew ährt sich am  besten ein Gemisch von 40% 
Talkum  u. 60%  Quarzmehl. P igm ente m it einem pn-W ert über 8  bew ähren sich nicht. 
(Lack- u. Farben-Chem . [Däniken] 2. 160—66. 203—09. Jun i. Ju li. Aug. 1948. D atte ln , 
W est., Chem. Labor. A. D eiterm ann.) 340.7092

Erich Karsten, Das Trocknen fe tter öle und seine katalytische Beschleunigung. E s wird 
ein Überblick gegeben über unsere heutigen A nsichten über das Trocknen fe tte r ö le . D ie 
teilweise widersprechenden Meinungen, die nur zum Teil als gesichert gelten können, 
lassen sich jedoch dahingehend vereinigen, daß die Verfilmung fe tte r ö le  auf 2 neben
einander laufende R kk. zurückzuführen is t: 1. auf eine oxydativ  bedingte Molekül
vergrößerung u. 2. auf A dduktbldg. in  Form  von Cyclohexanringen. M it dem klebfreien 
Auftrocknen is t der Trockenprozeß n ich t endgültig abgeschlossen. D urch eine w eiter
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fortschreitende Oxydation u. innere Vernetzung des Film gerüstes en tste llt schließlich 
ein fester u. zunehmend spröder w erdender Film. Die W rkg. aller bekannten Sikkativ- 
metalle, bes. Pb, Mn u. Co, wird eingehend besprochen. Alle Erklärungen, die w ir zur Zeit 
fü r die W rkg. der Trockenstoffe haben, sind unbefriedigend u. unzureichend, weil sie zum 
großen Teil, gerade auf dem Gebiet der fetten  Öle, noch experim entell unbewiesen sind. 
(Farben, Lacke Anstrichstoffe 3 . 69—75. März 1949.) 437.7096

A. A. Ssinegub-Lawrenko und A. W . Alexejewa, Polyvinylalkohol als Ersatz fü r  
Gummi arabicum bei der Herstellung von Offselformen. Die durchgeführten Verss. zeigen, daß 
Gummi arabicum  bei der H erst. von Offsetformen durch Polyvinylalkohol (I) ersetzt 
werden kann. Es is t wesentlich, daß die verwendeten I-Lsgg. neu tral sind, die besten 
Ergebnisse wurden bei pn =  8 —9 erzielt. Die N eutralisation wird m it N H 40 H  oder 
Alkalien durchgeführt. Saure Lsgg. haben einen negativen E infl. auf die Eigg. der lich t
empfindlichen Schicht. (n o j in rp a < jn m e c K o e  I I p o i i3 BOflCTBO [Polygraph. Betrieb] 1948. 
N r. 11, 25—26. Nov.) 199.7104

Otto Merz, Aufgaben und Probleme in der Lackindustrie. I m  1. V ortrag  der V ortrags
reihe über Lackchemie wird ein Überblick über den Auf bau u. die Verwendung von Lacken 
gegeben. Dabei werden an  zahlreichen Beispielen die vielseitigen Anforderungen, die an  
moderne A nstrichm ittel gestellt werden, gezeigt. (Farben, Lacke A nstrichstoffe 3 . 2—9. 
J a n . 1949.) 437.7116

Herbert Niesen, K ann m an Laboratoriums-Trockenschränke ohne Bedenken zum  E in
brennen von Versuchslackierungen cinsetzenl Vf. zeigt in eingehenden Verss. die U nter
schiede beim Einbrennen im V entilator- u. im runden H eraeus-Trockenschrank. E rstere  
sind grundsätzlich überlegen z. B. durch gleichförmigere Temp., durch rascheres E in 
stellen derselben beim Inbetriebsetzen u. rascheres W iedereinstellen nach dem öffnen . 
Beim Einbrennen von Lacken z. B. auf Konservendosen ist der Frage des Einsatzgew ichtes 
größte Bedeutung beizumessen. (Lack- u. Farben-Chem. [D äniken] 2 . 166—70. Ju n i/Ju li 
1948.) 340.7116

HerbertNiesen, Herstellung von Konservendosen auslackiertemSchwarzblcch. Inhaltlich  
ident, m it C. 1949 .1. 440. (Farben, Lacke Anstrichstoffe 2 . 84—88. Ju n i 1948.) 340.7116 

I. I. Bardyschew und K. W. Bardyschewa, Uber die Natur der l-Komponcnle der 
heimischen Terpentine. K r e s s t in s k i  (/Ky pna;i n p iiK .'ia g n o il Xhmhh [J . appl. Chem.] 5. 
[1932.] 952) u. a. Forscher ha tten  bei der Unters, von Terpentinen der U dSSR  ste ts  auch 
die Ggw. eines linksdrehenden Terpen-KW -stoffcs festgestellt, der bei fraktionierter 
D est. dem /P-Carep folgt u. 6—8%  der G esam tterpentinm enge ausm acht. D urch sorg
fältige Fraktionierung von 3 kg dieses sogenannten „l-Terpen“ gelang es Vf f. zu zeigen, 
daß hier ein Gemisch von l-Limonen (der größte Anteil), Dipenlen u. einem poch un
bekannten  KW -stoff vorliegt. Die beiden ersten Verbb. wurden durch D arst. einer Reihe 
von Derivv. identifiziert. (IKypnaji Oöinefi X hmhh [J . allg. Chem.] 18 (80.) 1475—79. 
Aug. 1948. Zentrales Wiss. Holzchem. Forschungsinst.) 146.7170

—, Anwachsen der Industrie plastischer Massen. Schnelle Anwendung neuer Prozesse 
durch die I .  C. I .  Fortschrittsbericht berücksichtigend Perspex, Bakelit u. Polythen. (Chem. 
Age 59. 416—17. 25/9.1948.) 182.7176

Arthur Greth, Die Phenolharze als Lackkunstharze. V ortragsreferat. Phenol (II) u. 
Form aldehyd (III) können in  saurem  oder alkal. Reaktionsm edium  zu Phenolharzen (I) 
kondensiert werden. Bei saurer K ondensation entstehen N ovolake (IV), dem Schellack 
in  m ancher Beziehung ähnliche n ich t h ä rtbare  Harze. D urch Zusatz von III oder III- 
spendenden H ärtungsm itteln  lassen sie sich in unlösl. u. unschm elzbare H arze über
führen. W ichtiger is t die alkal. K ondensation, die härtbare  I liefert,- die in ihren Anfangs
kondensationsstufen als Resole bezeichnet werden. Die erste R eaktionsstufe von II u. III 
is t noch keine K ondensation, sondern ein Additionsvorgang. E s entstehen Phenolalkohole 
(V) m it einer oder mehreren M ethylolgruppen. V bilden die Grundlage der I-K ondensations- 
reaktionen. U nter sich konden- 0H 0Ij 0  0
siert entstehen reine I, Nm it i |
anderen Stoffen m odifizierte I. / V c h ^ h ^ A  , / S = C H ,  H,G=
F ü r reine I  sind folgende Bin- -------
dungsarten möglich: 1. die Me
thy lenätherbrücke —CH2—O VI \ S  VII



—CH2— (in VI) en ts teh t durch V erätherung von o-ständigenV . 2. die M ethylenbrücke 
spielt bei gehärteten  I die größte Rolle u. en ts teh t durch K ondensation von V u. II u n te r  
A bspaltung von H 20  oder aus VI u n ter A bspaltung von III. 3. Chinonm ethide (V II) en t
stehen aus VI durch HsO-Abspaltung. Sie lagern sich sofort zu dim eren u. teilweise trim eren 
Gebilden zusam men (vgl. vorst. Form el). 4. Auch Ä thylenbrückenbindung is t mög
lich (vgl. VIII). I m it nur einer der genannten B indungsarten g ib t es n icht, im m er handelt es 

OH CH—R n sich um  Mischungen. In
'  y / \ /  \ c h —R einer system at. Ü bersicht

4 .   _>  I II I 4 - II, 0  '"H'd die E inteilung der I
1 1  /CH—R' nach harzchem . u. anwen-

CH,OH CH—R' ^  C dungtechn. Gesichtspunk-
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(X
ten  gebracht. F erner wer-Hs

den bes. hinsichtlich ih rer A nwendungstechnik besprochen: alkohollösl. h ärtbare , säu re 
h ärtbare , wasserlösl., abgew andelte, benzol-KW -stofflösl., p lastifizierte u. natujcharz- 
m odifizierte I. Die Bldg. der letzteren wird durch E ntstehung eines lieterocycl. Chroman- 
ringes e rk lä rt (vgl. obenst. Formel). (Farben, Lacke Anstrichstoffe 3. 75—82. März 1949.)

437.7178
R. H. Kienle, Alkydharze. Ihre Entwicklung und Beiträge zur Theorie der Polymeren- 

D ie E ntw . der A lkydharze ¡st die Ü bertragung der Chemie der Polyester auf eine große 
A nzahl von w ertvollen industriellen P rodukten. Vf. bespricht die früheren U nterss. u. 
zeigt, daß die E ntw . zum größten Teil w ährend der letzten 25 Jah re  erfolgt ist. N eue sowie 
verbesserte Schutzüberzüge, plast. MM. u. Textilfasern waren die Ergebnisse w eiterer 
Forschung. N ach einer Besprechung hinsichtlich der techn. V erw ertbarkeit der A lkydharze 
w ird auf die R eaktionskinetik  der Polyester sowie auf die A bhängigkeit der K onst., 
S tru k tu r u . physikal. Eigg. der Polym eren von den Reaktionsbedingungen hingewiesen- 
(Ind. Engng. Chem. 41. 726—29. A pril 1949.) 444.7182

—, Neues Phthalsäurealkydharz. K urzer Hinweis auf Aroplaz 1248-M, ein neues fl. 
Ph thalsäurealkydharz der U. S. D dustrial Chemical, Inc ., New York City. Angaben über 
spezif. K ennzahlen. (Chem. Age 59. 423. 25/9. 1948.) 182.7182

M. Sans, Neue Richtungen der Chemie der Hochpolymeren. N ach kurzem  h istor. Über
blick w ird eine Definition der Hochpolymeren gegeben, die verschied. Gesetze, die fü r die 
Polym erisation m aßgebend sind, die M ittel, m it denen der Vorgang der Polym erisation 
kontro lliert w ird u . die verschied. Theorien des R eaktionsm echanism us behandelt. F ü r 
die Polym erisation des V inylchlorids w ird der Einfl. von R eaktionstem p., K ata lysa to r
verhältn is u . Verunreinigungen d isku tiert. Die W rkg. von V erunrein igungen ' bei der 
Copolymerisation von Vinylchlorid u. V inylacetat w ird e rläu te rt. Abschließend wird au f 
Einzelheiten bei der Copolymerisation von Vinylchlorid u. Ä thy lm aleat eingegangen. Auf 
das M ißverhältnis zwischen Herstellungsm öglichkeiten u. V erbrauch w ird u n te r A ngabe 
von G ründen kurz  eingegangen. (Ind . P lastiques 4. 268—72. Ju n i 1948.) 407.7186

M. C. Reed und Leonard Connor, Das Verhalten von.Weichmachern in Vinylchloridacetat-  
harzen. In  einem Copolym erisat aus 95 Teilen Vinylchlorid u. 5 Teilen V inylacetat wurden 
99 verschied. W eichm acher un tersucht. D ie Erweichung w urde durch die D ehnung bei 
einer B elastung von 70 kg/cm 2 bei 10, 25 u. 40° gemessen. B estim m t w urden ferner der 
V erdunstungsverlust, die E xtrah ierbarkeit durch ö le  u. Lösungsm ittel sowie durch W ,, 
die Biegetemp. u . das Ausschwitzvermögen. Die W eichmacher selbst w urden hinsichtlich 
ihrer chem. Zus., ih rer V iscosität u. der D. charakterisiert. Die V erdunstung is t um gekehrt 
proportional der Schichtdicke u. verdoppelt sich bei einer Tem peratursteigerung von 7°; 
ihre Menge is t linear der V erdunstungszeit. (Ind . Engng. Chem. 40. 1414—22. Aug. 1948- 
New Y ork, B akelite Corp.) ' : ’ 164.7186

—, Optische Gläser und K unststoffe in Photoobjekiiven. E s w ird die F rage aufgeworfen, 
ob außer den Silicatgläsern auch organ. G läser (Kunststoffe) fü r Photoobjektive geeignet 
sind. Als fü r diese Zwecke brauchbar werden nur Polystyrol u. Polymethylacrylsäureester 
angeführt. Es wird auf die Vor- u . N achteile der opt. Gläser aus K unstharzen hingewiesen, 
u. Herstellungsverff. fü r derartige Linsen, bes. ihre E n tw . im  Auslande, werden be
sprochen. (Foto-K ino-Techn. 3. 164—66. Ju li 1949.) 104.7186

—, Kautschuk-Kunslsloff-M ischungen. Hochmol. /Sigrof-Mischpolymerisate,'C,«J?iorön— 
Inden-H arze u. Phenolharze werden in N a tu r- u . K unstkautschuk  angew andt. Z. B. g ib t 
G R -S  m it Styrolharzen einen hochwertigen Lederersatz. „Geon-Polyblends“ sind Mi
schungen aus V inylharz u. Perbunan, die als P lastikatoren  fü r K autschuk  u. als Zusatz: 
zu anderen K unststoffen dienen. (K autschuk u. Gummi 2. 121. A pril 1949.) 134.7190 

Patrick Norelli, E in fluß  der Wärme a u f die Biegefestigkeit von Schichtstoffen. Phenol
schichtstoffe m it E inlagen von grobem Baumwollgewebe, K raftpap ier, Asbestgewebe u. 
Glasfasergewebe w urden einerseits nach 6  u . 12 M onaten Einw irkungsdauer bei 25, 65,
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100, 120 u. 175° u. andrerseits d irek t bei —55, —20, 0, 25, 75, 150 u. 200° (letzterenfalls 
nach 1 Stde. W ärmeausgleich bei diesen Tempp.) auf einer 10 t-ÄHSLER-Prüfmasehine 
bei 1000 Ibs Belastung nach der vorläufigen ASTM-Meth. D 650-42 T auf Biegefestigkeit 
geprüft (Abb.). R esu lta te: Therm . B ehandlung bei 65—100° erhöhte die Biegefestigkeit 
fast aller Phenolharzschichtstoffe, bei solchen m it K raftpapiereinlage um 40% , Faser
glas 30% , Asbestgewebe 20% . Günstigste Behandlungstem p. ca. 65°. F ü r  jeden Schicht
stoff existiert eine k rit. T em peratur. Die W ärm ebeständigkeit n im m t ab in der R eihen
folge: Faserglas, Asbest, grobes Baumwollgewebe, saugfähiges Papier, feines Baumwoll- 
gewebe. (Mod. Plastics 26. 121—28. 188. Nov. 1948. E ast P ittsburgh , P a ., W estinghouse 
|te 6 . Laborr.) 253.7192

N. G. Goloschkewifsch und L. Ss. Ssuchanowa, Bestimmung des Säuregehaltes in  Offsel- 
farben. 10 g des zu untersuchenden M aterials werden in 70 cm 3 Bzl. gelöst, das Pigm ent 
m it A. gefällt u. das F iltra t eingedam pft. 0,3 g R ückstand werden in A .-Bzl.-M ischung 
(1 :4 )  gelöst u. der Säuregeh. durch T itration  m it 0,1 n  alkoh. KOH -Lsg. in Ggw. von 
1 cm 3 A lkaliblau erm ittelt. (IIoj]iirpac[)H >:ecK oe IIp o H 3 BOgCTBO [Polygraph. Betrieb] 1948. 
N r. 11. 23—24. Nov.) 199.7202

G. Zeidler, Einiges über chemische Prüfungen von Anstrichstoffen. Inhaltlich ident, m it 
der C. 1948. I I .  902 referierten A rbeit. (Lack- u . Farben-Chem . [Däniken] 2 . 191 bis 
94. Äugt-1948.) 340.7204

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: George E. Condé, W ilm ington, D el., 
V. St. A., Korrosionsschutz fü r  Melalloberflachen. Zum vorübergehenden Schutz von 
Metallen bei Seetransporten wird auf die Oberfläche die Lsg. eines m it Schwefel modi
fizierten polymerisierten Chloroprens m it Zusatz von Al-Pulver aufgesprüht, der zu r 
Erleichterung des Abziehens der entstehenden Schutzschicht Stoffe wie Sojalecithin, 
Pb-Seifen von Petrolölsäuren oder Stearylalkobolester von Styrol-M aleinsäüreanhydrid- 
Polym eren zugesetzt werden. Man m ischt z .B . 17,40 (Teile) Neopren K N  II, 21 W eich
m acher, 34,65Toluol, 34,60Xylol, 3,72 mineral sp irit, 7,40 A l-Pulver, 0,72 MgO, 0,18 ZnO, 
0,36 Stearinsäure, 0,40 Sojalecithin u. 0,36 Phenyl-a-naphthylam in als A ntioxydations
m itte l. 1 gal. dieses Gemisches g ib t eine wirksame Schutzschicht auf 290 sq .ft. Sie w ird 
e rs t 20 S tdn. bei n. Temp. getrocknet, dann 24 Stdn. bei 150° vulkanisiert. — An Stelle 
von pulverisiertem Al kann  dem Gemisch auch R uß  zugesetzt werden. E in solches Ge
misch en th ä lt z. B. 12,58 Neopren K N R , 22,01 R uß, 37,70 Toluol, 24,85 X ylol, 0,52 MgO, 
0,11 ZnO, 0,26 Stearinsäure, 1,26 „Circo“ -Leichtöl, 0,30 Sojalecithin u. 0,26 Phenyl-a- 
naphthylam in. 1 gal. davon gibt eine w irksam e Schutzschicht fü r 431 sq .ft. — Bei A n
wendung von Ruß is t es zur H erst. eines gu t homogenisierten Gemisches zweckmäßig, 
diesen zusammen m it dem S dem unpolym erisierten u. noch n ich t modifizierten Ghloro- 
pren zuzusetzen, z .B . auf 100 (Teile) Chloropren 150—250 C u. 2%  S, vorzugsweise 
175 C auf 100Chloropren. (A. PP. 2 455 854, 2 455 855 u. 2 455 856, alle vomi 25/11. 1944, 
ausg.. 7/12.1948.) 805.7093

Standard Oil Development Co., übert. von: Byron M. Vanderbilf, W estfield , N . J ., 
V. S t. A., Behälter fü r  hochviscose, klebrige, kautschukähnliche Massen. Die B ehälter 
werden innen m it einem Gemisch aus einer Seife (I), einem dam it mischbaren W achs (II), 
einem B indem ittel (III) u. gegebenenfalls einem Pigm ent, wie ZnO, Z n-S tearat oder 
K unstharzpulver, bestrichen. Zu seiner H erst. em ulgiert m an II in einer Lsg. von I, die 
eine Temp. über dem F . von II h a t, u . se tz t dann III u. das Pigm ent zu. M indestens 25% 
des Gemisches sollen in KW -stoffen unlösl. sein. Als I werden gewöhnliche Seifen, als II 
m ineral., tier. oder pflanzliche W achse u. als III vorzugsweise vulkanisiertes L atex ver
w endet. Man löst z. B. 5 (lbs.) I in 40 W . von 190—200° F  u. verrüh rt darin 5 ge
schmolzenes Candellilla wachs u. 3 Copolymeres von B utadien u. Acrylonitril. D as Gemisch 
wird bei 125° F  aufgetragen u. lä ß t klebrigen In h a lt aus dem B ehälter frei ausfließen, 
ohne daß etwas davon an  den W änden haften  bleibt. (A. P. 2 453 880 vom  28/12.1943, 
ausg. 16/11.1948.) 805.7093

Nuodex Products Co., Inc., E lizabeth , N . J., üb ert. von : Alfred Fisher, E rcnx , N . Y ., 
V. St. A., Sikkative. Zur H erabsetzung der V iscosität von LEgg. von Cp-, N i-, Fe-, Zn-, 
Mn- u. Pb-Salzen von N aphthen-, Leinöl-, Tallöl- u . ähnlichen Säuren in A nstrichfarben 
setzt m an 1—3% (vom Gewicht der Lsg.) an sauren Alkylphosphalen, A lky l-H 2FO* 
oder (Alkyl)2H P 0 4, zu. Diese haben  außerdem  eine peptisierende W’rkg. gegenüber den 
Metallsalzen. Zu einer handelsüblichen 6% ig . M n-N aphthenatlsg. gibi m an z. B. 2 % saures 
Amylphosphat oder 1,75% saures Bulylphosphat, 2,5% saures Cclylphcsphal oder 3% sau
res Propylphosphat. (A. P. 2 456824  vom 10/7.1946, ausg. 21/12.1948.) 805.7097

Etablissements Maréchal, S. A ., F rankre ich , Modifizierung von Polyamiden und P o ly
urethanen durch B ehandlung m it Form aldthyd  (I) in der W ärm e bei Ggw. von m ehr oder 
weniger quellend oder lösend w irkenden organ. FH., gegebenenfalls auch von K ata ly sa-
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toren, wie N H 4C1, u. lieutralisierungsm itteln  (Na2C 03, N aO H  usw.). — Z. B. werden 20 kg 
eines Polyam ids m it 80—100 (Liter) M ethanol u . 20 I (40% ig) 4—5 S tdn. un ter Rückfluß 
erh itz t. Homogene, stabile Lsg., die durch Zerstäubung usw. eingedam pft werden kann. — 
W eitere Beispiele. — V erarbeitung auf Lacke, Schutzüberzüge, Filme u- dergleichen.'(F. P. 
940 819 vom 12/2.1947, ausg. 24/12.1948.) 832.7185

Soe. Kodak-Pathe, Frankreich , und  W illiam O. Kenyon und J. H. van Campen, 
V. S t. A., Herstellung von Copolymerisaten. 2-Halogenallylalkohole oder -ester, die nur 
etne Ä thylenbindung enthalten , werden m it organ. Verbb. (A), die eine m it einer anderen 
Doppelbindung konjugierte Ä thylcnbindung aufweisen, in Ggw. von Perverbb. polym eri
siert. Bes. brauchbare 2-Halogenallylester sind die 2-Chlorallylester von einbas. Mine
ralsäuren  u. einbas. Carbonsäuren CnH 2n+lCOOH. Verbb. A tragen eine m it einer zweiten 
Ä thylenbindung oder m it einer Carbonylbindung konjugierte Ä thylenbindung, also z. B.

rol (I), A cryl-, Methacryl-, Alhacryl, a-Chloracrylsäure u. Ester solcher Säuren. — Beispiele: 
5 g a-Melhacrylsäuremelhylesler (IV), 5 g 2-Chlorallylalkohol (II) u. 0,05 g Benzoylper
oxyd (III) werden 4(4  M onate bei 40° sich selbst überlassen. Das feste Prod. wird in Ace
ton  gelöst; die Lsg. filtriert, das Copolymere durch Eingießen in kaltes W. gefällt. Cl-Geh.: 
8,27% . — 10,6 g 1,9 4 g l l u . 0 , 2 g l l l  werden im geschlossenen R ohr 5 Tage auf 40° erw ärm t. 
Prod. m it 2,6%  CI. — W eitere Beispiele erläu tern  die H erst. von P rodd. aus II u. 2-Meth- 
acrylsäure; 2-Chlorallylchlorid (V) u. IV; V u. I; 2-Chlorallylallylacetat u. Maleinsäure
anhydrid  u. a. m ehr. (F. P. 940 677 vom 27/12. 1946, ausg. 20/12.1948. A. Prior. 11/5.
1942.) 832.7187

Standard Oil Development Co., Delaw are, übert. von: David W . Young, Roselle, und 
Henry B. Kellog, Union City, N. J . ,  V. S t. A ., Polymerisieren von Olefinkohlenwassersloffcn, 
wie Isobutylen, B utadien, Isopren u. S tyrol, in fl. Medium bei einer Temp. zwischen 
— 30 und — 160° in Ggw. eines K atalysators zuhochm ol. Polym erisationsprodd. von visco- 
ser bis fester Konsistenz. D er K ata ly sa to r besteht in einem Doppelsalz eines M etallchlorids 
u. einer gesätt. einbas. F e ttsäu re  m it 1—3 C-Atomeri im Molekül. Das D oppelsalz en th ä lt 
sowohl Chlor als auch die organ. R este d irek t an das M etall, z. B. Al oder Ti, gebunden, 
wie es z .B . in (CH3-COO)3TiAlCl4 oder (CH3-COO)2TiCl2 vorliegt. — 25 Gewichtsteile 
Styrol werden in  25 Methylchlorid gelöst u. die Lsg. wird m it fl. C 02 au f — 40° abgekühlt. 
U nter kräftigem  R ühren werden danach 0,5 Gewichtsteile (CH3-C 0 0 )2TiCl2 zugegeben. 
Nach wenigen Sek. en ts teh t ein Brei aus weißen K rystallen . In  das Gemisch werden 
20 Gewichtsteile Isopropylalkohol eingetragen, um den K ata ly sa to r zu inaktivieren u . um 
das teilweise gelöste Polym erisationsprod. auszufällen. Dieses h a t ein Mol.-Gew. von ca. 
40000. E s ist k lar u. h a t gu te  therm oplast. Harzeigenschaften. — In  gleicher Weise wird 
ein Gemisch von 99 (Gewichtsteilen) Isobutylen u. 1 Isopren  bei — 55° polym erisiert. — 
Vinylacetat w ird m it CH3COOTiCl3 u n te r R ückfluß gekocht. N ach 2 S tdn .-ist die P o ly
m erisation beendet. Das polym ere H arzprod. h a t ein Mol.-Gew. von 20000. (A. P. 
2 446 897 vom 24/12.1942, ausg. 10/8.1948.) 808.7187

R. Houwlnk, E lastom ers and P lnstom ers, tlic ir C liemistry, Physles aud  Technolog}-. Vol. 111. A m sterdam , 
London, B rüssel: E lsevier P ub . Co. 1948. (173 S.) fl. 11,00.

Erich V. Schmld, In s  Innere von Kunststoffen, Kunstharzen und Kautschuken. 2.,- erw eiterte  A uflage. B asel: 
V erlas B irkhäuser. 1949. 199 Seiten, 130 Abh. fr. 13,50.
D er Vf. hehandclt die therm o-p last. Polym erisatlonskunststoffe, die K autschuke, d ie K unststo ffe  ans 
N atur-R ohstoffen  wie C ellulose-D criw ., sowie die K ondensations-K unstharze  u nd  die sy n th e t. Ia c k h arze  
in  einer fü r den in teressierten  Laien verständlichen Form . D er H ochschullehrer w ird aus diesem vcrlaga- 
technisch g u t aufgem achten Buch ebenfalls Anregungen fü r seinen U n te rrich t em pfangen. D as Buch is t 
a ls  E inführung fü r  die technischen .’M itarbeiter des K unststoff-C hem ikers geschrieben. 1.7176 

A. M. W itlfoth, Kunststofftechnisches Wörterbuch, Englisch-Deutsch  — Deutsch-Englisch. M ünchen: Carl 
nanser-V erlag . 1943. 316 Selten, 40 T ex tabb . D M 1 2 ,—.
Die Verfasserin, se it 1933 in der K unststo ffindustrie  tä tig , h a t  m it diesem W örterbuch ein w illkommenes 
und  nützliches H ilfsbuch fü r den P rak tik e r in der K unststo ffindustrie  herausgegeben. Anpassung an die 
w issenschaftliche N om enklatur un d  -Sfchreibwei.se w äre zweckentsprechend und  fü r späte re  Aufiepen zu 
berücksichtigen. 1.7176

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Jean-Charles Duval, Die Normung a u f dem Gebiete der Kautschukkonirolle. E s wird auf 

die B edeutung der allg. N orm ung hingewiesen u. das bisher au f dem Gebiet der Prüfung 
von K autschukm ilch, R ohkautschuk, V ulkanisaten u. Fertigw aren Geleistete erw ähnt. 
(Rev. gön. Caoutchouc 25. 433—40. Nov. 1948.) 164.7220

Robert Belmas, Beitrag zum  physikochemischen S tudium  der Kautschukmilch. I .  M itt. 
Die metallischen Kationen in der Kautschukmilch. Die K autschukm ilch en th ä lt von N a tu r 
aus kleine Mengen von Metallsalzen, bes. K , N a, Ca, Mg u. Fe. Diese M etalle, bes. die 
Erdalkalien, haben einen großen Einfl. auf die S tab ilitä t der Emulsionen. Zum Studium

die G ruppierung genannt sind 1.3-Butadien, 2-Chlor-1.3-butadien, S ty-
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dieser M etallionen in  der K autschukm ilch w ar die vorherige A usarbeitung einer colori- 
m etr. M ikrotitrationsm eth. erforderlich, die näher beschrieben w ird. (R ev. gćn. Caout- 
chouc 26. 3 4 1 -4 5 . Mai 1949.) 164.7222

I. Sibiriakoff, Theoretische Betrachtung des Problems der Latexkonzentrierung. E in  
Parallelism us zwischen den drei Methoden zu r K onzentrierung von Hevea-Latex, der 
Zentrifugierung, der A ufrahm ung u. der E lektrokonzentrierung, w ird vom doppelten 
G esichtspunkt ihrer Geschwindigkeit (folglich ih rer Beziehung zur S tab ilitä t des letzten  
Rahm s) u. ih rer W irksam keit, d. h . des Verhältnisses der K autschukkonz, des R ahm s u. 
des Serums, dargelegt. Im  ersten Teil werden die theoret. F aktoren der S tab ilitä t des 
L atex  in Erinnerung gebracht, F ak toren , die entw eder physikal. N a tu r (Teilchengröße 
u. -ladung) oder ehem. N a tu r (die Enzym e u. Gärungen verm indern die S tab ilitä t durch 
H ydrolyse der stabilisierenden Proteine) sein können. (Rev. gśn. Caoutchouc 25. 478—81. 
Dez. 1948. K uala-L um pur, Service Technol. de la Socfin Co. L td.) 410.7222

Jacques Clouaire, Über die Hysteresis des natürlichen vulkanisierten Kautschuks. E ine 
system at. S tudie der Zug-D ehnungskurven w urde an einer reinen N atu rkau tschuk 
mischung zum  besseren V erständnis der H ysteresis des K autschuks bei w iederholten 
Dehnungen von sehr niedriger Frequenz gem acht. Zu diesem Zweck w urden die auf
einanderfolgenden D ehnungs- u. Entspannungsperioden m it einem D ynam om eter zwi
schen zwei begrenzenden Dehnungen gemessen, von denen die kleinere jeden W ert 
zwischen N ull u. der M aximaldehnung haben kann. Diese Verss., die bis zu 1000 Perioden 
durchgeführt w urden, stim m en m it den Ergebnissen früherer A utoren überein. D a plast. 
Fluß u. innere R eibung nur einen geringen Einfl. haben, is t m an versucht, die H ysteresis 
au f K rystallisationsvorgänge bei der Dehnung zurückzuführen. (R ev. gćn. Caoutchouc 26. 
8 5 - 9 0 .  Febr. 1949.)   164.7226

B. F. Goodrich Co., New Y ork, übert. von: Jacob Eden Jansen, A kron, O., V. S t. A., 
Herstellung des Schwefelsäurereaktionsprodukts vom 2-Mercapto-4.6.6-trimethyllkiazin u. 
von M etallsalzen davon, z- B. der Zn- oder Pb-Salze des Schwefelsäureeinwirkungspro
duktes. — 2-Mercapto-4.6.6-lrimeihylthiazin (I) w ird m it m indestens 80%  ig. H 2S 0 4 bis 
ca. Oleum bei 20—75° un ter E ntw . von S 0 2 behandelt. — 250 (Gewichtsteile) I  u . 300 
95,5%  ig. H 2S 0 4 werden m iteinander verrüh rt. Die Temp. ste ig t dabei auf 75°. A n
schließend wird das Reaktionsgem isch 30 Min. lang bei 75° verrüh rt. Die S 0 2-Entw . 
h a t dann aufgehört. Man k ü h lt auf 50° ab  u. se tz t 1000 kaltes W. zu. Dabei scheidet sich 
ein  feiner gelber N d. ab , welcher filtriert, gewaschen u. getrocknet w ird, F . 100—130°. — 
D as H 2S 0 4-Einw irkungsprod. wird in N aOH  gelöst u . m it P b -N itra t in das Pb-Salz 
(F . 125—155°) übergeführt. — M it ZnCl2 en ts teh t das Zinksalz. — Die erhaltenen Verbb. 
dienen als Vulkanisalionsbeschleuniger fü r K autschukgegenstände u. fü r Mischpolymeri
sa te  des B utadiens-1.3 u. S ty ro l oder A crylnitril. (A. P. 2 4 3 9  810 vom  31/7.1946, ausg. 
20/4.1948.) 808.7227,

XIY. Zucker. Kohlenhydrate. Stärke.
P. W. Golowin, Prim äre Bearbeitung von Zuckerrüben. Vf. m ach t Vorschläge 1. O ber 

die Umstellung der Zuckergewinnung auf ganzjährige Produktion durch E inrich tung  
von entsprechenden K ellern auch u n te r Zuhilfenahme der G efrierm eth. zwecks längeren 
A ufbewahrens der Zuckerrüben. 2. Zur Erleichterung des Transportw esens durch E inrich
ten  von kleinen Zuckerfabriken in der N ähe der Zuckerrübenplantagen bzw. durch Auf
stellen von Diffusionsanlagen, die ihrerseits den Zuckersirup nach Versetzen m it 0,5%  K alk  
durch R ohre nach der zentral gelegenen Zuckerfabrik pum pen könnten. (C axapnas 
ripoMbimJiCHHOCTb [Zucker-Ind.] 21. N r. 2. 10—13. Febr. 1948.) 297.7402

Ss. F. Dronow, Experimentell-analytische P rüfung der D iffusionslheorie von Prof. 
P . M . Ssilin . Die p rak t. Anwendung dieser Theorie h a t unbefriedigende Ergebnisse

Gebracht. Vf. d isku tiert die Ursachen u. lehn t diese Theorie ab . Bes. w ird eine grundlegende 
nderung des Lehrbuches über die Gewinnung von Saft aus R üben, in  welchem dieser 

Theorie besonderer W ert beigemessen wird, verlangt:.'- (CaxapHan npoMuniJieHHCCTŁ 
[Zucker-Ind;] 21. N r. 3. 23—28. März 1948.) 423.7412

P. M. Ssilin, Bemerkungen zu  dem A ufsa tz von Dronow, , ,Experimentell-analytische  
Prüfung der Diffusionstheorie von Prof. P . M . S s ilin ."  E ntgegnung des Verfassers. 
(C axapnan  npOMbiuuieHHOCTb [Zucker-Ind.] 21. N r. 3. 28—30. März 1948.) 423.7412

A. K. Kartaschow und  I. Je. Głuchowski, Bedeutung der Vordefäkalion. E s  w ird ge
zeigt, daß durch Weglassen der V ordefäkation bei der Z uckerrübensaftaufarbeitung, d. h. 
durch d irekte Zugabe des K alkes in  den Saturierungskessel, die Filtriergeschwindigkeit 
des Saftes nach der ersten Saturation  erheblich zunim m t. D as schlechte A rbeiten der

97
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V akuum filteranlagen wird in  erster Linie auf die V ordefäkation zurückgeführt. E s wird 
empfohlen, die durch Weglassen der V ordefäkation bedingte stärkere  Färbung des Saftes 
durch intensiveres Saturieren m it S 0 2 vor dem E indam pfen zu beseitigen. (CaxapHasi 
IIpoMbiiiiJieHHoeTb [Zucker-Ind.] 21. N r. 1. 11—18. Jan . 1948. Kiew, Zweigstelle des 
zentr.-wiss- Forschungsinst, der Zuckerind., Labor, fü r Technologie u. ehem. Kontrolle.)

297.7412
F. TÖdt, Die Zuckergewinnung aus Melasse durch A usfällvng und/durch Auslausch

körper. Eingehende D arst. der Ausfällung des Zuckers aus der Melasse als Saccharat m it 
Hilfe feinst gepulverten, frisch gebrannten  K alkes u. der Salzentfernung m itte ls  n a tü r
licher oder künstlicher A ustauschkörper (Perm utite , K unstharze). Das 1. Verf. ist n u r 
w irtschaftlich in  V erb. m it der R übenverarbeitung (Saftscheidung). Das Austauschverf. 
is t bes. in  einer näher beschriebenen am erikan. Arbeitsweise in  seiner W irtschaftlichkeit 
von einem Vgl. der übrigen A usnutzungsm ethoden, z. B. Verhefung, abhängig. Die E n t
salzung selbst a rbeite t fas t 100% ig. (Brauerei 2 . 69—70. 1/5.1948. Berlin, K W I f. phys. 
Chem.) 163.7418

W. W . Howerton und R. H. Treadway, Die Fabrikation der weißen Kartoffelstärke. 
Vergleich des kontinuierlichen und Einzelchargenverfahrens. Vf. beschreibt eine Anlage, 
in der Vermahlen, Sieben u. Trocknen als kontinuierlicher Fabrikationsvorgang betrieben 
werden, w ährend das Absetzen der S tärke u. die Reinigung chargenweise vorgenommen 
werden. In  einer modernen vollkontinuierlichen Anlage w ar die S tärkeausbeuto höher. 
Die Abfaliprodd. enthielten  in dieser 34% Stärke u. 32% Protein  gegen 45%  S tärke u. 
28%  P ro tein  in dem unterbrochenen B etrieb. (Ind. Engng. Chem. 40. 1402—07. Aug. 
1948. Philadelphia, Pa., E astern  Regional Res. Labor.) 269.7448

L. B. Schapiro, Wie m uß das Laboratorium einer Zuckerfabrik arbeiten? Organisations
fragen. (G axapnan npoMbiinjieHHocTb [Zucker-Ind.] 21. Nr. 2. 22—25. Febr. 1948. Zen
tra les wiss. Forschungsinst, der Zuckerind.) 297.7470

P . M. Ssilin, Methoden der Bestim m ung der Filtrations- und Absilzgeschuindigkeil des 
Saftes nach der 1. Sättigung. E s werden App. zur Unters, der F iltrations- u . Absitzgeschwin
digkeit bei Zuckersaft beschrieben. In  ein dam pfbeheiztes Messingrohr w ird Zuckersaft 
m it P reß lu ft aufgegeben, durch eine am  Boden befestigte Scheibe F ilterpapier filtriert 
u. die Zunahm e der F iltratm enge verfolgt. In  einem ebenfalls m it Dam pf beheizten Glas
rohr (20 mm Durchmesser, 450 m m  Länge) w ird die Zunahm e des Bodensatzes beim 
Stehenlassen un tersuch t. (C axapnan npoM um neiinocTb [Zucker-Ind.] 22. N r. 5.
17— 19. Mai 1948.) ___________________  185.7471

Pani Herrm ann, Laboratoriumsbuch fü r  die Zuckerfabrikation, 2. u. 3. neubcarbeite te  Auflage. H alle (Saale):
Verlag von W ilhelm K napp . 1949. V III  -f 172 Seiten, 35 A bb. DM 7,20. t
Die kurze Zusam m enstellung der w ichtigsten A rbeitsm ethoden in  den I.oboratorien  der Zuckerfabriken 
is t in der vorliegenden 2. und 3. Auflage a u f  den neuesten S tand  der W issenschaft gebracht. F ü r  eine 
gu te  B etriebskontro lle in  den Zuckerfabriken is t  dieses X aboratorium sbuch ein em pfehlensw ertes D ilfs- 

% m itte l. 1.7470
K ürt Heyns, D ie neueren Ergebnisse der Stärkeforschung. Die W issenschaft, B and  105. B raunschw eig: V erlag 

von F riedr. Vieweg & Sohn. 1949. 148 Seiten, 6 A bb. DM 6,50.
A usgezeichneter Überblick über die neueren Ergebnisse der Stärkeforschung m it  einem ausführlichen 
L iteratur-V erzeichnis b is in die neueste  Zeit. 1.7448

XYI. N ahrungs-, Genuß- und Futterm ittel.
K. Täufel, Z ur Charakteristik unserer Lebensmittel. Da die L ebensm ittel zum eist nicht 

nu r „organische“ , sondern vielfach „organisierte“ Substanz darstellen, kann  die Defi
nition „kom pliziert zusam m engesetzte Stoffgemische“ ih r W esen n ich t erfassen. Ih re r 
H erkunft aus der „Chemie des Lebens“  nach müssen darin  neben den P rodd. der voll
endeten Assimilation auch solche der beendeten Dissimilation u. des In term ediärstoff
wechsels en thalten  sein. Dies w ird an  der V erbreitung der Citronen-, Milch-, Bernstein-, 
F um ar- u . A pfelsäure in  der N a tu r  erö rtert. Ähnliche B etrachtungen w erden über das 
F e tt  angestellt; dabei ergeben sich gewisse Folgerungen fü r das Verh. der Lebensm ittel 
bei der Gewinnung, Lagerung u. V erarbeitung sowie fü r den E rnährungseffekt. (Dtsch. 
Lebensm ittel-Rdsch. 44. 181—82. Sept. 1948. Potsdam -R ehbrücke, In s t, fü r E rnährung 
u. Verpflegungswissensehaft.) ' 294.7630

Heinrich Fincke, Über dasGefügeder Lebensmitte/. V f.h ä lt die B est. dei T eilekcrpicße, 
mol., koll., grobdispers, m kr. u . m akroskop. fü r wichtige Unterscheidungsm erkm ale bei 
der B eurteilung von Lebensm itteln. (D tsch. Lebensm ittel-Rdsch. 44. 203—07. O kt. 1948. 
Köln.) 182.7630

L. Görnhardt, Verfärbung von Lebensm itteln. V o rtragsrefera t. A ls.w ichtige I c k tc ie n  
bei der Lager-Verfärbung von Lebensm itteln werden e rö rte rt: Zers, der natürlichen  F arb 
stoffe, pH-Änderungen, M etallionen, oxyda tiver Angriff durch Ferm ente (Phenoloxy-
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dasen), U m setzungen u n te r W ärm eeinfl. (Caramelisierung, M elanoidinbldg.) ; Hinweis 
auf die Möglichkeiten der Vermeidung der V erfärbungen. (D tsch. Lebensm ittel-Rdsch. 44. 
197. Sept. 1948. M ünchen, In s t, fü r Lebensm itteltechnol.) 294.7630

J. M. Jackson und H.- A. Benjam in, Nährmillelslerilisierung. Vff. empfehlen auf Grund 
des vorliegenden Schrifttum s u. um fassender eigener Verss- abgekürzte S terilisation bei 
erhöhten  Tempp., da hierdurch innere Umsetzungen in der K onserve weitgehend ver
h indert werden. (Ind. Engng. Chem. 40. 2241—46. Dez. 1948. Maiwood, 111., Arm ri ran 
Can Co.) 182.7634

Clifford F . Evers, Herstellung gefrorener Lebensmittel. E ingehende B esprechung der 
K ältekonservierung von Lebensm itteln. Die w ichtigen Inhaltssto ffe  werden weitgehend 
erhalten, Geruch u. Geschmack so gu t wie gar n ich t beein trächtig t. (Ind. Engng. Chem .40. 
2251—53. Dez. 1948- W ashington, D. C., N at. Assoc. Frozen Food Packers.) 182.7634

John V . Ziem ba, Gefrorene Gerichte. Die Anwendung der G efrierkonservierung fü r 
fertiggekochte vollständige Gerichte is t in den le tz ten  Jah ren  s ta rk  zurückgegangen, 
hauptsächlich wegen der hohen ,K osten  der ununterbrochenen D urchführung der K ü h l
k e tte  bis zum V erbrauch. (Food Ind . 20. 84—87. O kt. 1948.) 121.7634

R. Heiß, Grundlagen des Einengens von Flüssigkeiten durch Gefrieren. V ortragsreferat. 
An H and theoret. Vorstellungen wird festgestellt, daß die zu erzielende H öchstkonz, 
durch die Lage des eu tek t. Punktes der Lsg. gegeben is t, der durch Begleitstoffe (z. B. 
Pektin) un tersch ritten  werden kann. Es w erden einander gegenübergestellt K ältebedarf 
u. erforderliche Tem p., theoret. u. wirklicher K ältebedarf, T rockensubstanz u. A usbeute, 
W irtschaftlichkeit u. erzielbare technol. Vorteile. (Dtsch. Lebensm ittel-Rdsch. 44. 195. 
Sept. 1948. München, In s t, fü r Lebensmitteltechnol.) 294-7634

R. Calvel, Die englische^Bäckerei. Beschreibung des engl. B rotes, se iner H erst., d er
Bäckereien u. U ntersuchungsinstitute. (Bull, anciens É lèves École franç. Meunerie 1948. 
2 1 4 -2 1 . Nov./Dez.) 269.7674

B . Stille, Untersuchungen über die Haltbarkeit verschiedener Kartoffelsorten während der 
Lagerung bei hoher Temperatur und hoher relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerfestigkeit, Speise
w ertprüfung u. Lagerfestigkeit nach künstlicher Infektion  w urden an  16 verschied. 
K artoffelsaatgutsorten  un tersuch t; Lagerbedingungen: 80 Tage Lagerzeit, je  10kg  
in  offenen Holzsteigen, 28°, relative Luftfeuchtigkeit 95% , gleichmäßige Luftum w älzung, 
sorgfältige Sortierung vor der Einlagerung. Versuch I ,  der iin Spätherbst angesetzt wurde, 
zeigt fü r die verschied. Sorten Unterschiede im Schw undverlust um m ehr als das Sechs
fache. Vers. I I  w urde 4 Monate später als I  u n te r denselben Bedingungen, nachdem  die 
K artoffeln vorher bei -¡-6° u. 90% relativer L uftfeuchtigkeit gelagert waren, angesetzt: 
E s zeigte sich, daß die V erluste relativ  größer waren u. daß säm tliche frühen Sorten eine 
sehr beschränkte H altbarkeit aufwiesen infolge des geringen S tärkegeh. u- des dadurch 
bedingten geringen W iderstands gegen „Schw ächeparasiten“ . (D tsch. Lebensm ittel- 
R dsch. 44. 237—39. Nov. 1948. K arlsruhe, Reichsforschungsanst. fü r Lebensm ittelfrisch
haltung.) 293.7678

J. J. C. Hinton, Abbrühen von Reis. D er Geh. an  Vitamin B x is t  ähnlich wie beim  
Weizen -zu 45—50% im sogenannten Schildchen lokalisiert. Eingehende Verss. zeigten 
in  Ü bereinstim m ung mitNiCHOLLS, daß beim V ermahlen von sogenanntem  abgebrühtem  
R eis ein bedeutend höherer A nteil des Schildchens m it in das M ahlprod. geh t. H ieraus 
folgt, daß M ahlprodd. abgebnihten Reises m ehr V itam in B i en thalten  als solche aus 
Rohreis. Die R ückhaltung des Schildchens wird durch Gelierungsvorgänge beim A b
brühen erk lärt. (N ature  [London] 162. 913—15.11/12.1948. S t. A lbans, Cereal Res. S ta t.)

182.7686
B. Hottenroth, E in fluß  von Kuba-Roh-Rohrzucker a u f die Marmeladenbereilung. Infolge 

der schlechteren Q ualitä t von Kuba-Roh-Rohrzucker (I) gegenüber Kuba-Weiß-Zucker (II) u. 
Rüben-K : ystail-Zucke:’(III) w ar zu verm uten, daß bei derM arm eladenherst. m it I ebenfalls 
schlechtere Q u alitä t resultiere. I : 0,56%  W ., 96,8% Saccharose, 1,5%  Invertzucker, 
0,42%  Asche, 0,72%  organ. N ichtzucker, pH in 10% ig. Lsg. 5,94; I I :  0,14% W ., 99,48% 
Saccharose, 0,37%  Invertzucker, 0,01% Asche, 0,0%  organ. N ichtzucker, p s  in 10% ig. Lsg. 
5,86; II I  : 0,07% W ., 99,64%  Saccharose, 0,28%  Invertzucker, 0,01%  Asche, 0,0%  organ. 
N ichtzucker, p a  in  10% ig. Lsg. 5,60. Bei vergleichbaren Modellkochungen von M arm elade 
u n te r A nwendung von I, II  u. III zeigte sich, daß äußere Erscheinung, F arbe u. Geschmack 
der M armeladen seh r ähnlich w ar r .  Die K onsistenz zeigte etw as deutlichere U nter
schiede insofern, als I gegenüber H I weniger G eliereffekt aufw eist; B egründung: D er 
Saccharosegeh. is t bei I  um  ca. 1,7% niedriger als bei II I ; ferner p a  (10% ig. Lsg.) von I 
liegt höher — bedingt durch die M elassebestandteile — als bei III. (D tsch. L ebens
m ittel-R dsch. 44. 119—21. Ju n i 1948- M ünchen, In s t, fü r Lebensm itteltechnol. u . K o n 
servenfabrik J .  E ckart.) 293.7702

97*
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W. R uf, Über die Verarbeitung von Kuba-Roh-Rohrzucker bei der Marmeladenbereitung. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Verwendung von Iiuba-R ohzueker bei der M arm eladenlierst. be
w irk t neben geringerem Gesam tzuckergeh, u. höherem  Aschengeh. vor allem , daß der 
PH-Wert der M armelade höher liegt als bei der Verwendung von Weißzucker., Parallel 
dam it geh t eine H erabsetzung der Festigkeit des Gelees bzw. der M armelade. Man kann 
dies ausgleichen durch eine E rhitzung des sonst üblichen Säurezusatzes. D er günstigste 
Gelierbereich liegt bei ph 2,9—3,1. Als geeignete Säuren bew ährten sich Milch- u. Ameisen
säure, W ein- u. C itronensäure n ich t so gu t. (D tsch. Lebensm ittel-Rdsch. 44. 261—62. 
Dez. 1948. R as ta tt, Baden.) 182.7702

Karl Schiller, Suppen , 'Würzen und Brüherzeugnisse. E s w erden Rohstofflage, De
finition, Beurteilungsgrundsätze u. Beschreibungen der Q ualitä t von kochfertigen Suppen, 
W ürzen u. Brüherzeugnissen gegeben, wobei die E rsa tzm itte l fü r diese Erzeugnisse 
B erücksichtigung finden. F erner werden Mängel aufgezeigt, die in  den noch geltenden 
B eurteilungsgrundsätzen vorhanden sind. (D tsch. Lebensm ittel-Rdsch. 44. 234—37. 
N ov. 1948.) t 293.7742

Karl Schiller, Über den Ammoniakstickstoffgehall von Würzen und Brüherzeugnissen. 
E s w ird über den Geh. an  Gesamt- u . Ammoniakstickstoff in  P roteinen, E iw eißhydro- 
lysaten , Suppenwürzen u. Brüherzeugnissen berichtet. A uf G rund der in  4 Tabellen m it
geteilten W erte wird vorgeschlagen, als Grenzwert für N H 3-N  25% des Gesamt-N a l s , 
zulässig an/.usehen. (D tsch. Lebensm ittel-Rdsch. 44. 249—51. Dez. 1948.) 182.7742

J. F. Sherin, Würstchen m it Zusatz von Käse und Schinken. Vf. beschreibt eine Meth., 
nach der W ürstchen m it einem Zusatz von Schinken u. K äse u n te r E rhaltung  des Ge
schm acks dieser K om ponenten hergestellt werden können. (Food Ind . 20. Nr. 8. 100—01. 
Aug. 1948. San José, Calif-, Golden S ta te  M eat Co.) 121.7750

Benjamin Makower und  Thomas M. Shaw, Sauersto ff absorption durch entwässertes 
Volleipulver. Die 0 2-Absorption bei E ipulver w ird beeinflußt durch Tem p., 0 2-Druck, 
Oberflächeneig. u. W assergeh., u. zwar am  stärksten  durch On-Druck u. L ich tin tensitä t 
beeinflußt. J e  höher die 0 2-Aufnahme, desto s tärker die Verschlechterung von Geruch 
u. Geschmack. (Ind. Engng. Chem. 40. 1433—36. Aug. 1948. A lbany, Calif.) 182.7754 

Kurt Scheer, Grundsätzliches zur Milchbestrahlung. An H and  von L ite ra tu rz ita ten  u. 
eigenen Erfahrungen geführte Polem ik, in  der die fü r das S c h e e k -S c h o l l -S t e i n h e i l - 
G erät zu r M ilchbestrahlung gegenüber dem L e m b k e -S ie m e n s - G erät behaupte ten  N ach
teile (geringere E ntkeim ung der Milch, geringere Steigerung der V itam in D -Aktivierung, 
erhöh te  Gefahr der Geschm acksbeeinträchtigung, stärkere Schädigung der anderen 
M ilchvitamine, erhöhto w irtschaftliche Aufwendungen) zurückgewiesen werden. Allg. 
E rörterungen über Sinn, Ziel u. Bedeutung der V itam in-D-A nreichcrung bei Milch. 
(M olkerei-Ztg. 2. 2 2 7 -2 8 . 17/7. 247—48. 7/8.1948.) 294.7756

Andreas Lembke, Erwiderung zu vorstehend referiertem Vortrag. E s werden die im 
R undschreiben des D eutschen S tädtetages vom 26/3.1948 behaupte ten  Vorzüge des 
L e m b k e -S ie m e n s -Gerätes zur Steigerung der V itam in-D -A ktiv ität der Milch durch 
UV-Bestrahlung gegenüber dem S c h e e  R -S cH O L L -S T E iN H E iL -G erät aufrecht e halten, 
da  sie den experim entellen Tatsachen gerecht werden. (Molkerei-Ztg. 2. 248—49. 7/8^ 
1948.) , 294.7756

Karl H. Sroka, Eigenart und Wert der Hochgebirgsmilch.Nî. e rö r te r t die chem .-physiol. 
U rsachen fü r die U nterschiede in der Zus. zwischen T a l- 'u . Höhen-(Alp-)Milch (Fett-, 
V itam in-, Mineralstoffgeh.) u. w eist au f die Vorzüge der H öhenmilch (höherer Geh. an 
F e tt, V itam inen u. M ineralstoffen; größere F e ttpartike l; gesteigerte H altbarke it; gerin
gerer Bakteriengeh.) hin. (Molkerei-Ztg. 2. 253—54. 7/8.1948.) 294.7756

G. W. M onier-W illiams, Trace E lem ents in Food. L ondon: Chapm an & H all. 1949. (V III  +  511 S.) 8 SO,—. 
Enoch Zander, B eiträge zur H crkunftsbestim m ung bei Honig. 4. S tudien zu r H erkunftE bestlnim ung bei 

W aldhcpiigen. M it bes. B erüeks. d . heim ischen W aldgebiete n eb st e. Anhangskap.- Ober echte  V er
unreinigungen von H onig  jeglicher A rt. M ünchen : E hrenw irth . 1949. (267 S. m . 12 T ab . u . 694 Einzelbild , 
in  1 84T ex tabb . nach  Zcichn. u . I’hotogram m en d . Vf. u. Geinitz.) 8°. D M 2 S ,—.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- und Reinigungsmittel. Wachse.
Bolmcrmasscn usw.

K .D . Phadnis, A. V .R ege, D. G.Pishawikarund S.V . Shah, Eine Untersuchung über die 
Samenöle von L u ffa  Aegyptiaca, von Beninkasa Cerifera (Cucurbilaceae) und von Alliurn cepa 
(Liliaceae). Ausführliche U nters. (K ennzahlen, konstituierende Fettsäuren) des Samen
fettes (Petro lätherex trak t) der 3 in Indien  kultiv ierten  Pflanzen.' Luffaöl (tiefrot): 
spezif. Gewicht. (27°) 0,9412; Brechungsindex (27°) 1,4830; VZ. 194,9; JZ . 106,4; Un- 
verseifbares 1,2% . Beninkasaöl (blaßgelb): spezif. Gewicht (30°) 0,9234; Brechungs-
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index (30°) 1,4740; VZ. 194,45; JZ . 135,25; Unverseif bares 1,31% . AlliumÖl (blaßgelb): 
spezif. G ewicht (25°) 0,9364; Brechungsindex (25°) 1,4860; VZ. 188,5; JZ . 118,2; 
U nverseifbares 1,8% . Am Aufbau der 3 ö le  sind beteiligt Palm itin-, Stearin-, ö l-  u. Linol
säure. Das Unverseifbare s te llt das übliche Phytosterin  dar. (J . Univ. Bom bay [N. S.] 17. 
Sect. A. 62—71. Noy. 1948- K olhapur, R ajaram  Coll., Chem. Dep.) 294.7894

P. K. Mathew, P. V. Nair,T. A. Ramakrishnan und H. Sreemulanathan,Desodorierung 
von Haifischleberöl. Zur Desodorierung von Haifisehleberöl (wohlfeile u . ergiebige Quelle 
von V itam in A) w erden 3 Verff. angew endet: 1. W asserdam pfdest. u n te r gewöhnlichem 
bzw. verm indertem  D ruck; 2. Schütteln  des Öles m it gesäuerter Milch u. m it Punsch 
(toddy); 3. selektive H ydrierung m it Nickel als K ata lysa to r. — D as m it W asserdam pf 
behandelte Ö l is t anfänglich fas t frei von N ebengeruch, der sich aber innerhalb weniger 
Tage wieder einstellt. Das nach der 2. Meth. behandelte ö l  is t  geruchlos, ¡einige M onate 
h a ltbar u . hinsichtlich K cnnznhlen u. Vitamin-A-Geh. dem R ohprod. gegenüber p rak t. 
unverändert. Das m it 0,25%  des K atalysators bei 120° ca. 30 Min. hydrierte  Prod. is t 
fas t vollständig desodoriert, sehr g u t ha ltbar u. zeigt n u r geringen V erlust an V itam in A; 
le tz terer ste ig t m it Erhöhung der Temp. u. R eaktionszeit an ; 0,4%  K ata ly sa to r ver
ursachen beträchtlichen Vitam inrückgang. (N ature  [London) 162. 494. 25/9 .1948. Univ. 
of T ravancore, Ind ia , Dep. of A pplied Chem.) 294.7898

Warren H.Goss , Herstellung von Speisefetten. B ericht über die neuzeitliche Gewinnung 
won Sojaöl, dessen Reinigung, Veredelung u. V erarbeitung zu hochqualifizierten Speise
fe tten . Besondere E rw ähnung der vielseitigen Verwendung von Sojalecithin. (Ind . Engng. 
Chem. 40. 2247—51. Dez. 1948. Minneapolis, Minn., P ittsbu ry  Mills, Inc.) 182.7900

E. Beltran und R. Bouas, Bestimmung von Fetten. Z ur E x trak tio n  pflanzlicher F e tte  
w ird ein G erät verw endet, dessen H auptbestand teil ein zwischen dem R ückflußkühler 
u . dem K olben m it Glasschliffen eingepaßter u. m it einer F ilte rp la tte  versehener E insatz  
is t. 2—5 g des zu untersuchenden, in dem E insatz  befindlichen Stoffes werden in einen 
belüfteten  T rockenschrank bei 100—105° von Feuchtigkeit u . darauf im  E xtrak tionsgerü t 
durch K ochen desLösungsm . vom  Fettgeh. befreit. Das durch W egnehm en der Heizflam m e 
im K olben en tstehende V akuum  bew irkt ein rasches F iltrie ren  des Lösungsm ., das in 
den K olben zurückfließt. D er Arbeitsgang wird 5m al w iederholt, w orauf m an m it frischem 
Lösungsm. ausw äscht, den E insatz  m it In h a lt trocknet u. ausw ägt. Die B est. lä ß t sich 
in ungefähr 2 S tdn. ausführen. (Chim. analy t. 30. 275. D ez. 1948.) 397.7931

G. Gorbach, Anwendung von Mikromethoden a u f dem Fettgebiet. X II . M itt. Die Seifen 
analyse. D ie E inw aagen betragen  5—10 mg fü r die B est. der H aup t- u. 50—100 mg fü r 
die N ebenbestandteile von Seifen. Im  einzelnen werden die V orschriften zur B est. d e r 
Fettsäu ren , des U nverseifbaren, des gesam ten u. gebundenen Alkalis, des freien u. Carbo
natalkalis, des W ., des NaCi u. der Füllstoffe angegeben. (M ikrochem. verein. Mikrochim. 
A cta 34. 30—38. 15/8.1948. Graz, TH , In s t, fü r biochem. Tecbnol. u . L ebensm ittel- 
chem.) 397.7935

W ilhelm 1. Fischer, Ölpflanzen — Pflanzenöle. S tu t tg a r t : F ia n c k ’sche V erlagsbuchhandlung. 1948. (73 S. m. 
A bb.) D M 2 ,—.

XVIII. Faser- und Spinnstoile. Holz. Papier. Cellulose. Kunstseide usw.
Gustav Schwen, .Textilchemikalien. — E in Beitrag zu  deren System atik , Chemismus und 

Prüfung. E s w ird ein Überblick über das Gebiet der Textilchem ikalien gegeben, u. zwar 
ein Überblick über die Arbeitsgebiete, der Textilindustrie, in  denen Chemikalien benötig t 
werden, u . in  Beziehung zu den zur Verfügung stehenden Prodd. gesetzt, wobei ein Vers. 
der System atisierung der Textilchem ikalien gem acht w ird (Tabelle). F erner w ird ein 
Einblick in den Chemismus einiger w ichtiger syn thet. Textilchem ikalien gegeben (Form el
bilder). Beschrieben werden ferner M ethoden zur Prüfung der Textilchem ikalien, die so
wohl für den H ersteller als auch fü r den V erbraucher zur B eurteilung ihrer B rauchbarkeit 
bes. geeignet sind. Die Ergebnisse werden an H and von K urven u. einer Tabelle d isku tiert. 
(M elliand T extilber. 30. 351—59. Aug. 1949.) 104-7950

Hermann Haas, Die Infrarottrocknung in der Textilveredlungsindustrie. W ärm etechn. 
Studie über die E igenart u . die A nwendungsm öglichkeit der In fraro ttrocknung  fü r T ex ti
lien, bes. auch im  Vgl. zu der üblichen W arm lufttrocknung. Vf. gelangt au f G rund seiner 

„ Unterss. zu der Auffassung, daß das bisher gebräuchliche W arm lufttrocknungsverf. 
durch die Infraro ttrocknung , infolge ihres beschränkten Anwendungsgebietes, n ich t aus
geschaltet werden w ird. D ie Vereuchsergebnisse werden kurvenm äßig wiedergegeben. — 
6 graph. D arstellungen. (Melliand Textilber. 30. 369—72. Aug. 1949.) 104.7952

Rene Laudet, Dos Bleichen von küpengefärbteFäden enthaltenden Geweben ausCellulose- 
material. E s w ird eine A pp. u . deren Arbeitsweise zum Bleichen von Geweben aus Baum -
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wolle, Leinen oder regenerierter Cellulose, die küpengefärbte Fäden en thalten , beschrie
ben. Nach Vorreinigung in  einer alkal. F lo tte  (ph  zwischen 11,5 u. 13,5) gelangt das 
T extilgut in eine Vorr., wo es m it Dam pf u. hieran anschließend m it einem Gemisch aus 
D am pf u. L u ft bohandelt wird. Als O xydationsm ittel finden H 20 2, A lkaliperoxyde oder 
organ. Persäuren Verwendung. — 1 schem at. D arstellung- (Ind . tex tile  66. 195—96. 
Ju n i 1949.) 104.7954

H. Hutton, Das Schlichten von P flanzenfasern und von Viscosezellwolle. E inleitend be
handelt Vf. den E infl. des W . auf die Q ualitä t der Schlichte u. den Schlichteffekt. Be
sprochen wird ferner ein geeignetes Schlichtm atcrial auf Stärkebasis. E s werden eine Reihe 
von Stärkem arken fü r Schlichtzwecke angeführt sowie V erarbeitungs- u. Anwendungs
vorschriften gegeben. — Hinweise bzgl. brauchbarer Schlichtm aschinen finden sich im 
Original. (Fibres Fabrics Cordage 16. 131—32. A pril 1949.) 104.7958

P. G. Benignus, Kupfer-8-chinolinat als Schutzmittel in  der Industrie. Als Schutz
m ittel für Gewebe usw. gegen Mikroorganismenbefall h a t sich Cu-8-chinolinal auch un ter 
erschwerten Bedingungen bew ährt. E s is t ein leichtes, gelblich-grünes, geruchloses Pulver, 
p rak t. unlösl. in  Lauge u. Säure (p h  == 2,7—12), ferner in  organ. Lösungsm itteln, in  W. 
zu 0,8 m g/L iter, h a t p rak t. keinen D am pfdruck u. keine F lüchtigkeit, is t bis 222,2° be
ständig. W irkt bei höheren Tieren u. Menschen auf die H au t n icht reizend, auf Fungi 
aber ebenso tox. wie Pentachlorphenol. Minimale Menge 0,1—0,2%  der zu schützenden 
Gewebe, für p rak t. Anwendung wird 1% em pfohlen: die Im prägnierung wird durch 
Tauchen in 3 % ig- C hinolinacetatlsg., dann in  2% ig . Cu-Acetatlsg., Auswaschen u. T rock
nen erzielt. Die bei UV-Bestrahlung an Baumwolle beobachtete Mindorung der Festigkeit 
wird n ich t beeinflußt. (Ind . Engng. Chem. 40. 1426—29. Aug. 1948. S t. Louis, Monsanto 
Chemical Co.) 230.7966

Earl E. Berkley, Gewisse Variationen in der S truktur und den Eigenschaften natürlicher 
Cellulosefasern. Überblick über den histolog., subm kr., krystallograph. u. mol. Aufbau 
von Baumwolle, H anf, Flachs, Ramie, S isal u. a. Beziehungen zwischen Morphologie u. 
textilen  Eigenschaften. — 10 A bb., daru n te r vergleichende R öntgenaufnahm en der ge
nannten  Fasern. Keino L itera tu rz ita te . (Textile Res. J .  19 .363—67. Ju n i 1949. U. S. Dep. 
of A griculture, Bureau of P lan t Ind u stry , Soils and A gricultural E ngineering.) 285.7968 

F. Fisher, Das Verarbeiten von H artfasern. 2. Mitt. ö l  tn-Wasser-Emulsionen. Vf. be
schäftig t sich m it der Verwendung von öl-in-W asser-Em ulsionen bei der V erarbeitung 
von H artfasern  zu Seilen u. Tauwerk. In  diesem Zusam m enhang werden kurze Hinweise 
au f die Theorie u. Praxis der O berflächenspannung gegeben. H insichtlich der E m ul
gierungsm ittel w ird bem erkt, daß diese nach ihrer Verwendung u. A ufbringung m it der 
Em ulsion auf die Faser bei einer nachträglichen W asserbehandlung der Faser keine Irre
versiblen Eigg. zeigen dürfen. Eingegangen wird ferner au f die U nterschiede der Öl/W .- 
u. W ./Öl-Em ulsionen in  Theorie u. Praxis. (Fibres Fabrics Cordage 1 6 .17—30. Jan . 1949.)

104.7974.
B . W .Ponom arenko, W .M . Ssam oilow und N. I. Schtscherbakow, Neues Em ulsions

verfahren der Flachsspinnerei. Das N aßspinnen von Flachsgarn in 0 ,2% ig. F ich tenharz
emulsion bei 30—35° ergibt im  Vgl. zum üblichen Heißw asserspinnen 15—30% weniger 
Fadenbrücho, entsprechend höhere Produktion bei m indestens gleichbleibender Q ualität, 
geringeren Lignin- u. Pektingeh. sowie weicheren Griff des Garnes u. bessere hygienr— 
Arbeitsbedingungen. Die 10% ig. Em ulsion wird aus 1000 cm 3 des Harzes nach Laugen
behandlung oder aes ronen ricn tennarzes (F raktion  bei 350°) u. 175 g 40% ig . Oleinseife 
auf 10 L iter W. hergestellt. Die letztere Emulsion is t vorteilhafter, sie is t ha ltbarer, u. 
ihre durch den Phenolgeh. bedingte baktericide W rkg. verh indert Zers, des Pektins durch 
Fäulnis. (TeKCTiuisiiaH IIpoMbiuineHnocTb. [T extil-Ind. 8 . N r. 11. 20—22. Nov. 1948. 
Zentr. Wiss. Forschungs-Inst. d er Leinenind.) 472.7974

N. N .K usub und P. W .M oryganow, Beschleunigtes Verfahren der Bleiche von Leinen
geweben. Die ä lteren  Verff. der Leinenbleichc erfordern 7—10 Tage A rbeit u. ergeben 
30—35%  Gewichts- u. Festigkeitsverlust. Die saure H ypochloritbleiche is t für restlose 
Entfernung der Begleitstoffe günstiger, die Superoxydbleiche a rbe ite t schneller, liefert 
besseres Weiß u. schont w esentlich das M aterial. Diese Vorzüge vereinigt die H ypochlorit- 
Superoxyd-Kom binationsbleiche, d ie den  Prozeß auf 14 S tdn. verkürzt. Vff. haben in  
system at. Unteres, die günstigsten Arbeitsbedingungen der Schnellbleiche ausgearbeitet:
1. Verkochung m it 1 g /L iter Soda (oder NaOH +  N a2C 0 3, 1 :1) un ter Zusatz von Seifo- 
Petroleum emulsion (2 :1), 1 Stde. bei 100°: Spülen. 2. Abkochen m it 4,5—5%  vom W aren
gewicht CaO NaOH  (4 :1), 1 Stde. bei 100°. 3. H ypochloritbleiche im  sauren Medium 
(0 ,5 g /L iter HCl) m it 3 g /L iter ak t. CI, Yz S tde. bei 18°; A bsäuern, Spülen. 4. Abkochen 
wie zu 2.. 1Y> S td n .; A bsäuern, Spülen. 5. Superosydbleiche (0,5 e/L iter H 20 2), 40 Min. 
bei 90°. 6. Superoxyd bleiche im Z w eibadverf.: T ränkung m it 3% ig. H „02 u. Abpressen 
auf 70% ; Abkochen m it ' 2 g /L iter Soda, 7 g /L ite r  W asserglas, 1 ,17g /L ite r NaOH,
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2 g /L iter Seife 40 Min. bei 90°; Spülen. (TeKCTifjinan IIpoMumjiemiocTfa. [Textil-Ind.] 8.
’ Nr. 11. 30—32. Nov. 1948. Zentr. Wiss. Forechungs-Inst. d er Leinenind.) 472.7974

A.M .Leporski und Ss. Ss. FroloW, Waschbesländige Appreturen. Vgl. Unters, m engen
mäßig gleicher A ppreturen auf Leinengeweben ergab merkliche Vorteile der K unstliarz- 
appre tu ren  (H arnstoff-Form aldehyd, M elamin-Formaldehyd u. Mischung beider) sowie 
K unstharz-S tärkeappretu ren  gegenüber gewöhnlicher Stärke-A ppretur. K unstharz- u. 
K unstharz-S tärke-A ppreturen sind in  der Dauerwäsche kochbeständiger, verringern 
Einlaufen u. Festigkeitsverlust beim W aschen u. schützen das Gewebe vor der abbauen 
den W rkg. des Lichtes. ( T e u c r n J iM ia n  npoM um-ieiinocTb. [Textil-Ind.] 8 . Nr. 12. 28. 
Dez. 1948. Zentr. Wiss. Leinenind.-Forschungs-Inst. des M inisteriums fü r Textilind. 
d e r R SFSR .) 472.7974

—, Chemikalien aus Sisalabfällen. Extraktionsanlagen wurden in  K enya und Uganda 
errichtet. Die Anlagen besitzen eine jährliche K apazitä t von 2500 t  Sisalabfall. D er flei
schige A nteil der Pflanze wird nach der Entfaserung der B lä tte r  verschied. E xtrak tionen  
— m it Lösungsm itteln, m it kaltem  W. u. m it Chemikalien — unterw orfen. Bei der Lösungs
m itte lex trak tion  fallen Chlorophyll, Xanthophyll u. Carolin an . Die W asserextraktion 
liefert Malein-, Bernstein- u. Cilronensäure, ferner Glucoside, Zucker u . Saponine. Bei der 
chem. E x trak tion  werden pektinartige Verbb. isoliert. Im  R ückstand  verbleiben Essig- 
u. Buttersäure, Zucker, Lignin  sowie fü r die K unststoffindustrie geeignete P rodukte. 
Die holzigen Anteile der Pflanze werden auf Isolierm aterial verarbeitet, w ährend aus den 
W urzeln Cellulose hergestellt wird. Die A rt der verw endeten Lösungsm ittel sowie der 
chem. E xtrahierstoffe wird n icht angegeben. — 4 Abbildungen. (Fibres Fabrics C ordagelß . 
4 8 -5 3 .  Febr. 1949.) 104.7976

P. P. Townend und W. Tweedie, E influß der Temperatur beim Waschen von Merino
wolle a u f die folgenden Verarbeitungsprozesse. Bei der Wollwäsche b e träg t die Temp. im  
ersten  B ottich gewöhnlich 52° u. im letzten (4.) 38°. A ustral. Rohwollen w urden m it 
0 ,14% ig. S eifen-+  0,06%  ig. Sodalsg. bei verschied. Tem pp. (52—43, 65—55 u. 82—70°) 
gewaschen; die End-pa-W erte im  4. B ottich lagen zwischen 9,3 u. 9,7. Anschließend 
wurde die Wolle kardiert, gekäm m t u. versponnen. Gemessen w urden u. a. S tapeldiagram m , 
Kämmlinge, G arnfestigkeit. Die Wolle erleidet nach W aschen bei n iederen Tem pp. 
wesentlich weniger B rüche beim K ardieren; die durchschnittliche Faserlänge is t größer. 
Dagegen konnten zwischen der W aschtemp. u. der G arnfestigkeit keine eindeutigen 
Beziehungen gefunden werden. — 4 Abb., 2 Tabellen. (J . T extile In s t. 40 . T. 389—98. 
Jun i 1949.) 285.7992

—, Reinigungsmittel bei der Textilverarbeitung. Besprochen w ird das Reinigen der 
Rohwolle u n te r A nführung der fü r diese Zwecke geeigneten syn thet. Reinigungsm ittel. 
In  entsprechender Weise wird auch das w asserbeständige A usrüsten von Textilien sowie 
das A usrüsten ganz allg. behandelt. (Text. M anufacturer 75. 340. Ju li 1949.) 104.7992

H. E. Dasch, Holzschutz. N ach einigen allg . A usführungen über die H olzkonservierung 
werden die drei heu te  üblichen Holzkonservierungsmittel, Teeröle u. S teinkohlenteer
destillate, wasserlösl. Salze des As, des Cu u. des Fe u. a . sowie organ. Lsgg., z. B. G ift
stoffe en thaltende Alkohole u . flüchtige ö le , behandelt. W eiterhin werden die verschied. 
Konsorvierungsverff. besprochen, wobei, bes. das U nterdruckverf. hervorgehoben w ird. 
Das BOUCHERIE-Verf., das m it Überdruck arbeite t, besteht darin , daß das K onservierungs- ' 
m itte l in  der M itte der unteren  Schnittfläche des gefällten Stam m es u n te r D ruck ein
gepreß t wird, wobei ca. 30—60%  des Stam m es vom K onservierungsm ittel durchdrungen 
werden. — 5 Abbildungen. (Wood 14. 245—47. Aug. 1949.) 104.8010

H. G. McNeill, Ein  fPorf zur wissenschaftlichen Überwachung der Papierfabrikation. 
E ingehend behandelt wird die Bedeutung u. die p rak t. N otw endigkeit einer ständigen 
Ü berwachung des Fabrikationsprozesses auf w issenschaftlicher Grundlage. (Paper- 
Maker, B rit. Paper T rade J . 117. 418. 420. 422. 424—25. Ju n i 1949.) 104.8014

Kotte, Reiches Land spartseine Schätze. Über den Altpapiereinsatz der amerikanischen 
Papier- und Pappenindustrie. Besprochen werden neuere Verff. zum Aufschluß von 
A ltpapier, wobei die Vor- u . N achteile des H ydrapulpers bes. behandelt w erden. E in
gegangen wird ferner auf neuere Verff. zur Regenerierung bedruckten A ltpapiers sowie 
auf die W irtschaftlichkeit der R egeneratverfahren. Die mechan. Vorgänge werden an 
H and von 11 schem at. D arstellungen d iskutiert. (Allg. Papier-R dsch. 1949. 326—30. 
30/7.) 104.8020

Orb, Einiges über die Naßpressenpartie. D er E infl. einer guten  E ntw ässerung in der 
P ressenpartie au f die Trocknung durch Dam pf in  der T rockenpartie wird an H and eines 
Zahlenbeispiels besprochen. Faktoren, welche die Entw ässerungs-W rkg. der Pressen
partie maßgeblich beeinflussen, werden d iskutiert. Die Entw ässerungsfähigkeit der N aß
filze häng t auch vom  Filzgewicht, der Dicke u. D. derselben ab. W eitere Einzelheiten 
werden besprochen. (W bl. Papierfabrikat. 77. 214—15. M itte Ju li 1949.) 104.8020
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H. Walther, Porosität und Durchlässigkeit von Rohpappen und  ihre Bedeutung fü r  die 
Fabrikation von Dachpappen. B ehandelt werden die U nterschiede zwischen H adern- u. 
Zellstoff-Rohpappen sowie andere Gegenwartsfragen der D achpappenfabrikation. Vf. 
verlegt den Schw erpunkt der W ertbeurteilung der D achpappen, der bisher auf den 
Gewichtsmengen der zur H erst. verw endeten Rohstoffe lag, au f deren Volumina. D er 
■Problemstellung entsprechend wurden die Prüfverff. nach D IN  2118 in gewisser H insicht 
ausgebaut u . ergänzt u. die koll.-physikal. Begriffe des Dispersions- u. Difformations- 
grades des Faserfilzes bes. hervorgehoben. D urchgeführt w erden U nteres, über Porositä t 
u. Durchlässigkeit. Die U ntereuchungsm ethodik sowie die angew andten Berechnungen 
werden ausführlich beschrieben. (Straßen- u. Tiefbau 3. N r. 3. 70—75. März 1949. 
Schkeuditz, W issenschaftl. Labor, der Pappenfabrik.) 104.S038

W. D. Chudowekow, Sam m lung undVerarbeilung der rohen Su lfa tseife . Allg. gehaltene 
Ü bersichtszusamm enstellung. (ByMautuafi npoMbiuuieHHOCTb [Papierind.] 24. Nr. 2.
22—25. M ärz/April 1949.) 146.8044

E. Angelescu und P. Dam ian, Untersuchung des Adsorptionsvermögens der Cellulose 
sowie der aus dieser hergestellten Viscoseseide. U ntersucht wird das Adsorptionsvermögen 
von Cellulose (I) bzw. von aus dieser hergestellter Viscoseseide (II) gegenüber Jod . Zu 
diesem Zweck w urden jeweils 1 g des getrockneten M aterials in einem Kolben m it 40 cm* 
Jodjodkalium -Lsg. variierender Konz, übergossen u. bei 24° bis zur E rreichung eines 
Gleichgewichtes mechan. geschüttelt. Diese Zeitdauer w urde durch Vorverss. bes. e rm itte lt. 
Es h a t sich gezeigt, daß die I nu r wenig J  adsorb iert u. daß die adsorbierte J-M enge von 
I geringer als von II ist. F erner konnte bei der II eine B laufärbung festgestellt werden, 
dio auf eine Ä nderung der K onst. der I im  Verlaufe ihrer Ü berführung in II zurückgeführt 
wird. Behandlung von I m it H 2S 0 4 (konz.) fü h r t gleichfalls zu einer B laufärbung der II. 
sowie zu einer Erhöhung der J-Adsorption. Eine Steigerung der E inw irkungsdauer h a t 
eine Verminderung der Adsorptionsmenge zur Folge. W eitere Einzelheiten werden be
sprochen. (Ind. textile 66. 154—56. Mai 1949.) 104.8048

H. Jentgen un d  H. Busath, Die Kontinuespinnverfahren zur Herstellung von Kunstseide. 
N ach einem Überblick über die E n tw . der Kontinue-Verff., wobei bes. auch auf die Vor
arbeiten  in D eutschland hingewiesen wird, gehen Vff. auf die Maschine der INDUSTRIAL  
R a y o n  ein, deren Arbeitsweise u. deren Bau eingehend beschrieben wird. In  ähnlicher 
Weise wird auch das NELSON-Spinnverf. sowie die hierzu erforderliche Maschine der 
Maschinenfabrik D o b s o n  &  B a r l o n  L t d ., Bolton, behandelt. W eitere Vorschläge fü r die 
N achbehandlung im fortlaufenden A rbeitsgang werden erw ähnt. Ferner finden sich 
Bemerkungen hinsichtlich des Trocknungsproblem s, des Platzbedarfes u. der W irtschaft
lichkeit. — 7 A bbildungen. (K unstseide u . Zellwolle 27. 275—83. Aug. 1949.) 104.8048

—, Die Entwicklung der Kupferkunstseide. Die Ausführungen beschäftigen sich ein
gehend m it den einzelnen S tad ien  der E n tw . der K upferseide. — 6 A bbildungen. (K u n st
seide u. Zellwolle 27. 267—75. Aug. 1949.) 104.8048

J.-M. Alibert, Französische Textilien a u f Vinylbasis. D ie von der S o c ié t é  R b o d i - 
ACETA 1941 u. 1942 genommenen Schutzrechte zu r H erst. von Polyvinylchloridfasern 
u n te r Verwendung von Lösungsm ittelgemischen, die einen w esentlichen A nteil an  CS2~~ 
en thalten , sind au f  die S o c ié t é  R h o v y l  übergegangen, die ihre Erzeugnisse u n te r der 
Bezeichnung Rhovyl, Fibrovyl, Therm ovyl u. Jsovyl au f den M arkt bringt. Besprochen 
werden die ehem., physikal. u . technolog. Eigg. dieser Fasern. F erner w ird auf die V er
arbeitungsm öglichkeiten der Fasern  sowie auf die V erw endbarkeit der aus diesen Fasern 
hergestellten Textilien eingegangen. (Ind . tex tile  66. 152—53. Mai 1949.) 104.8052

L. Schulhof, Über Perlon. K urz besprochen w erden die Synth . des C aprolactam s, 
dessen Polym erisation sowie die H ers t. der Perlonfaser aus dem  Polyam id. Sehr kurz 
behandelt w ird ferner die H erst. d er N ylonfaser. (K unstseide u . Zellwolle 27. 287—88. 
Aug. 1949.) 104.8052

Söhngen, Nylon  — Entwicklung, Herstellung und Verwendung. N ach einigen ein
leitenden A usführungen über die A rbeiten C a r o t h e R s  bzgl. der N ylonfaser werden die 
Synthesen der Ausgangsstoffe des Superpolyam ids (H exam ethylendiam in u. A dipinsäure) 
behandelt, um dann näher au f das Spinnverf. einzugehen. A usführlich besprochen werden 
die ehem., physikal. u. technolog. Eigg. sowie die V erarbeitungs- u. Verwendungsmöglich
keiten der N ylonfaser. (K unstseide u. Zellwolle 27. 283—86. Aug. 1949.) 104.8052

F. Millard, Eigenschaften und Anwendungen von Nylongeweben. V ortrag  über die Ge
schichte der A nwendungen von Nylongeweben u. Beschreibung heutiger F abrikate , un ter 
bes. Berücksichtigung tex tiltechn . D aten . (J . Textile In s t. 40. P . 379—87. April 1949.)

285.8052
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J. U. Steiger, Ein vereinfachter Vorgarnprüfer. E s wird ein P rü fapp . m it Schreibvorr. 
zur B est. der D ickenunterschiede von B aum w ollvorgarnen beschrieben. — 12 A bbildun
gen. (J . Textile In s t. 40. 253—67. Mai 1949.) 104.8080

Ludwig Engelbreoht, H olzscliutz im  B au. 2. A ufl. B erlin : V erl. <1. D rucklmusea Tcmpclliof. 1949. (48 S. m . Abb.)
8° =  Schriftenreihe der „N euen Bauw elt“ . DM 3,80.

—, A rbeiten  der v ierten  K onferenz Uber hlihcnnolekularc V erbindungen. TJntcrpiichungon a u f  dem G ebiet 
der Cellulose un d  ih re r Begleiter. U M . Ausg. der A kad. der W lss. der U dSSR . 1948. (180 S.) 9 R bl. 
[in russ. Sprache]

XIX. Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
G. I. Preigerson, Über die K lassifikation der Kohle nach Anreicherung. E s w urde eine 

m athem at. Beziehung zwischen der Anreicherungsgröße u. dem Aschegeh. der K ohle 
ausgearbeitet. Als Vergleichsfaktor dient der sogenannte V ariationskoeff. v —  100- o/a %
(o =  m ittle re  q uad ra t. Abweichung des Aschegeh. einzelner F raktionen, a =  m ittlerer 
Aschegeh. der K ohle). M it steigendem v-Wert n im m t der A nreicherungsgrad der K ohle 
zu. (yro.ib [Kohle] 2 3 . 'N r. 5. 1—4. Mai 1948.) 199 8126

Ja. I. Fom in, Bewertung der Anreicherung der Kohle und Bestim m ung des Anreicherungs
faktors. E s wird der Begriff der theoret. Anreicherung der K ohle e rläu te rt. Die aufgestellte  
Gleichung fü r den K oeff. der allg. E ffektiv ität r\ zeigt, daß der W ert der K ohlenanreiche
rung durch das V erhältnis der jeweiligen Aschemengen in den A bgängen, erha lten  bei 
apparativer A nreicherung u. bei Anreicherung der K ohle m it schweren F ll., charak teri
siert wird. D er A nreicherungsfaktor wurde nach der G ravitationsm eth. e rm itte lt, ( y  roJU> 
[Kohle] 23. N r. 5. 5—11. Mai 1948.) 199-8126

K. A. Awdejew, Anreicherung der Kohle in  schweren Suspensionen. Bei Anwendung 
einer Suspension aus feingemahlenem M agnetit oder geglühtem  P y rit w urde bei einer 
Suspensionsdichte von 1,3—1,9 eine befriedigende A nreicherung der K ohle von K orn
größe 250 bis 6 mm erzielt. Der Prozeß verläu ft am  vorteilhaftesten  bei e iner D ichte
differenz von 0,01. — E s wird eine Anreicherungsapp. beschrieben, ( y r o a t  [Kohle] 23.
N r. 5. 11—14. Mai 1948.) 199.8126

F. H. Stang, D ie wissenschaftliche Kohleforschung und ihre Ausw irkung a u f  die Ver
fahrenstechnik der Aufbereitung. Überblick über den S tand der K ohlenzerkleinerungs-, 
-sortier- u. -flotationstechnik. (Bergbau u. Energiewirtsch. 1 .130—33. Aug., 151—53. Sept. 
1948.) 394.8134

Günther Flügge, Erkenntnisse aus der in  den Vereinigten Staaten von A m erika  durch
geführten Flözvergasung. E ingehender B ericht über die erste in  den USA durchgeführte 
Flözvergasung. D er von Jan . bis März 1947 in  einem Gasfiammkohlen-Flöz in der N ähe von 
Gorgas, A labam a, 1 iufc nde Vers. h a t gezeigt, daß es n ich t n u r möglich ist, den Vergasungs
vorgang aufrechtzuerhalten , sondern daß auch eine ziemlich gleichmäßige V erbrennung 
des Flözes von den inneren Stößen der S trecke aus s ta ttf in d e t. Die Vergasung w ar voll
ständig, ohne daß irgendwelche Koks- oder K ohleninseln stehenblieben, die erzielte Gas
beschaffenheit, G asausbeute sowie der W irkungsgrad der Vergasung waren jedoch u n 
befriedigend. E s w urde bei Luftgaserzeugung im D urchschnitt nu r ein Gas m it 440 kcal/N m a 
bei einer Gaserzeugung von 6,37 N m 3/kg  K ohle u. einem V ergasungsw irkungsgrad von 
50,9%  erhalten . Verss. m it anderen V ergasungsm itteln erbrach ten  auch n u r  W erte, die 
beträchtlich  h in te r den im Generatorprozeß erzielten Ergebnissen zurückstanden. Im m er
h in  unterstreichen die bisherigen u. auch die vorliegenden Ergebnisse die Möglichkeit, 
die in n ich t abbauw ürdigen Flözen ruhende Energie w irtschaftlich zu gewinnen. (G lückauf 
81/84. 5 1 1 -2 0 . 31/7.1948. Aachen.) 394.8148

Herman Jung, D ie Kläranlage als Treibgasquelle. D ie in  den F au lräu m en  s tä d t. K lä r
anlagen anfallende Faulgasmenge kann zu r Steigerung der heim . Treibstofferzeugung 
durch möglichst vollständige u. frische E rfassung des Abwasserschm utzes, sachgem äße 
B ehandlung im Faulraum  u. durch Zusatz fäulnisfähiger organ. Abfallstoffe erhöh t w er
den. D er Schlamm biol. Anlagen liefert n u r Vs der Faulgasmenge des K lärschlam m s. 
Im  G roßbetrieb ergaben Apfeltrester, entzückerte R übenschnitzel, Sonnenblum enkerne, 
verdorbener Roggen bei ausreichender Zerkleinerung u. zweckmäßiger E inführung 250 
bis 300 L iter Gas je kg organ. Substanz. (Gesundheitsing. 69. 359—68. Dez. 1948. Viersen, 
■Niersverband.) 230.8162

M. Pelipetz, E. M. Kuhn, S. Friedman und H . H. Storch, W irksamkeit von K atalysatoren  
bei der Kohlehydrierung. Die W irksam keit verschied. K atalysatoren  hinsichtlich E rhöhung 
der A usbeute an  w ertvollerer, in n-H exan lösl. „Ö lfrak tion“  bei gleichzeitiger E rniedrigung 
der Menge in n-H exan unlösl., aber in  Bzl. lösl., n ich t destillierbarer „A sphaltfrak tion“ 
"wird untersucht. L etztere en ts teh t in der ersten  Phase der H ydrierung u . ih re  Menge
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erniedrigt sich m it fortschreitender E inw irkung. Als H auptaufgabe w urde die möglichst 
weitgehende Vermeidung dieser „A sphalt“ -Bldg. be trach tet, da sie auch Veranlassung 
einer erschwerten W ärm eübertragung ist. Sn is t  der beste K ata ly sa to r fü r prim . K ohle
spaltung, u. Zn-Sb-Legierungen sind bes. wirksam bei H ydrierung der A sphalte, nam entlich 
bei niedriger T em peratur. E in D reikom ponentenkatalysator m it 0,5%  Sn u. 0,5%  Z n-Sb- 
Legierung g ib t die besten R esultate. Anwendung eines V erdünnungsm ittels, z. B. Tetralin , 
erhöht die Asphaltm enge. (Ind. Engng. Chem. 4 0 .1259.-64. Ju li 1948. P ittsburgh  13, Pa., 
U. S. B ur. of Mines, C entral Experim ent S tat.) 491.8184

—, Die natürlichen gasförmigen Brennstoffe in den A lpen. Durch die in  den Pyrenäen 
im Jah re  1947 vorgenommenen Bohrungen wurden 170 Millionen m 3 Erdgas gewonnen. 
Dieses Ergebnis reg t dazu an, das Gebiet der Alpen auf E rdgas zu untersuchen. Schon 
im A ltertum  w urde die „brennende Quelle“ im Tal der Gresse (D épartem ent Isère) er
w ähnt. Nach neueren Unteres, soll sie täglich 100 m 3 Gas, das 98%  M ethan en thä lt, 
liefern. D as Gas en ts tröm t dem schichtenförmig gelagerten Ju raka lk , der regelmäßig die 
Lias- u. Triasschichten deckt. L etztere sind bitum inös u. erzeugen o ft gasförmige KW - 
stoffe, u. es is t auch bekannt, daß die Liasschichten bitum inösen Schiefer enthalten . 
Einige weitere V orkk. in M ergelablagerungen, mesozoischen Schiefern u. Kreideschichten 
werden erw ähnt. (Ind . chim ique 35. 66. A pril 1948.) 397.8186

N. F ragen , C. W . Nysewander und W . R . H ertw ig, Korrosion bei der Isomerisierung  
leichter Kohlenwasserstoffe m it AlCl3-Kohlenwasserstoff-Komplex als Katalysator. Als beste 
Schutzm aßnahm e gegen die Korrosion von Rohren, F lanschen u. V entilen d ien t die 
Legierung Hastelloy B , w ährend sich fü r die Reaktionsgefäße innen aufgespritzter, hoch
tonerdehaltiger Zem ent (Lum nit) am  besten bew ährt ha t. Beschreibung des Isom eri
sierungsprozesses, der K orrosionsursachen u. der U ntorsuchungsverfahren. — 6 A b
bildungen u. 5 Zahlentafeln. (Ind. Engng. Chem. 40. 1133—38. Ju n i 1948. W hiting, Ind ., 
S tandard  Oil Co. of Indiana.) 271.8200

J. F. K ungjr., W. C. Howelljr. und  C. E. Starr jr., Herstellung von X ylid inen  durch 
Hochdruckhydrierung. Qualiläts- und Leislungsmerkmale. Um den in USA w ährend des
2. W eltkriegs notwendigen Bedarf an  Fliegerbenzinen zu decken, ergab sich ein erhöhter 
B edarf an  Antiklopfm itteln, w ofür auch X ylid ine  verw endet w urden. Ausgangsprod. 
h ierfür waren N itroxylole, die durch Red. in X ylidine übergeführt w urden u. wobei neben 
den üblichen R eduktionsm ethoden auch nach dem H ochdruckhydrierverf. gearbeitet 
wurde. Die nach diesen Verff. gewonnenen unterschieden sich, wie Vff. zeigen, n ich t 
wesentlich von den nach anderen Verff. hergestellten X ylidinen in bezug au f solche Eigg. 
wie A ntiklopfw ert u. techn. W irksam keit, Löslichkeit in K W -stoffen u. S tab ilitä t im 
Gemisch m it Fliegerbenzin. Sie w aren jedoch etw as farbunbeständiger als die X ylidine, 
die aus anderen U reprungsquellen stam m en, doch konnten diese Mängel durch geeignete 
A ufbereitungsverff. ausreichend behoben werden. Die X ylidine en thaltenden  Benzine 
w aren einw andfrei hinsichtlich E ., W asserlöslichkeit u. B eständigkeit gegen K autschuk, 
n ich t aber gegen M em branen aus syn thet. Gummi. U ber die U ntersuchungsergebnisse 
un terrich ten  8 Tabellen u. graph. D arstellungen. (Ind . Engng. Chem. 40. 1530—37. Aug. 
1948.) 444.8208— -

C. L. Brown, W . M. Smith und  W. G. Ssharmann, Herstellung von X ylid inen  durch 
Hochdruckhydrierung. Entwicklung des Verfahrens. X ylid ine  können, wie im vorst. Ref. 
berichtet, als A ntik lopfm ittel den Fliegerbenzinen zugesetzt werden. W ährend des 2. W elt
kriegs wurden solche X ylid ine  in  USA aus N itroxylolen, nach einem H ochdruckverf. her
gestellt, wobei das Ausgangsprod., die N itroxylole aus X ylolen dargeste llt w urden, die 
als N ebenprod. bei der H erst. von syn the t. Toluol aus Petroleum  anfielen. Vff. berichten 
nun über die w ichtigsten K ennzeichen dieses H ochdruckverf. u. die dabei eingehaltenen 
Arbeitsbedingungen. E s w urde hier m it einem feststehenden K ata lysa to r gearbeitet u. 
dem zulaufenden X ylol noch W. beigem ischt, um die K ata lysatortem p. in de n erforder
lichen Bereich von 200—250° zu halten . Die Anwendung von W. nö tig te  zur E ntw . eines 
schwefelfesten K atalysators, als welcher M olybdänsulfid m it A-Kohle als T räger verw endet 
wurde. G earbeitet wurde bei D rücken von rund  200 a tü . Die Anwendung höherer Tem pp. 
führte  zur Abscheidung kohlehaltiger MM. auf dem K atalysator. N achdem  die erhaltenen 
rohen X ylidine eine entsprechende Reinigung erfahren h a tten , vor allem  höhersd. F rak 
tionen, welche Diam ine enthielten  u. die Farbbeständigkeit der X ylidine heru n te r
d rückten , en tfern t waren, ergab sich eine A usbeute von 85—90%  der Theorie. Diese 
X ylidine waren dann in  der Q ualitä t gleichwertig jenen , die nach anderen R eduktions- 
verff. gewonnen w urden. Die Versuchsergebnisse sind in 6 Tabellen zusam m engefaßt, ü. 
zwei einfache Skizzen zeigen die H ochdruckapp. sowie die D estillationsanlage fü r das 
Rohxylidin. (Ind . Engng. Chem. 40. 1538—42. Aug. 1948.) 444.8208
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Alexis Voorhies jr., W . M. Smith und R. B. Mason, Herstellung von X ylid inen  durch 
Hochdruckhydrierung. Vff. beschreiben die Einrichtung einer Versuchsfabrik zur H erst. 
von X ylidinen nach dem H ochdruckverf., ausgehend von Nitroxylolen, m it einer Tages
leistung von 3600 kg X ylidin. E s wird zunächst ein Überblick über das angew andte Verf. 
gegeben u. dasselbe erläu te rt. Sodann folgt eine genaue Beschreibung der V ersuchsfabrik 
u . Schilderung der benötigten B etriebsapparate. An H and eines Lageplans u. 4 A nsichten 
aus dem Inneren  der Fabrik. N ach einer Beschreibung der Arbeitsweise werden schließlich 
noch typ . M usterbeispiele der Ergebnisse m itgeteilt. Die optim alen A rbeitsbedingungen, 
wie sie sich im K leinm aßstab bew ährt haben, erwiesen sich im w esentlichen auch hier als 
geeignet, ({nd. Engng. Chem. 40. 1543—48. Aug. 1948.) 444-8208

R. G. Larsen, Laboratoriumsmäßige Bestimmung der Ölallerung. In s  einzelne gehende 
B etrachtung der physikochem. F aktoren, die die Alterung  von Maschinen-, Turbinen- u. 
Transformalorenölen bei ih rer Verwendung bedingen: E infl. der Tem p., W rkg. von K ata ly 
satoren  u. ih rer K onzentration. Beschrieben werden ferner die Ö2-Ä bsorptionsm eth., die 
Messungen des 0 2-Gleichgewiehts, das G erät zur B est. des O xydationseffektes u . die 
O xydation bei hoher Tem p., wobei die Labormethoden weniger der Voraussage über die 
B enutzungsdauer eines Öls dienen als vielmehr der U nterrichtung über die chem .N atur 
der ö le . (Analytic. Chem. 20. 547—55. Juni 1948. Em eryville, Calif., Shell Developm ent 
Comp.)    339.8218

Köppers Co., Inc., und Van Bernard Jacob Cornelis der Hoeven, V. St. A., R affin ieren  
von Naphthalin. Man frak tion iert R oh-aph thalin  u. ähnliche Stoffe, die m an z .B . alB 
K ondensate aus Kohledestillationsgasen erhält, durch Dest. in der Weise, daß m an in  die 
heißen N aphthalindäm pfe der Fraktionierzone, vorzugsweise an ihrem  oberen Ende, d irek t 
in  fl. Z ustand eine m it N aphthalin  unmischbare Fl. von größerer F lüch tigkeit, z. B. W ., 
in  bemessener Menge einführt. Die Fl. verdam pft sofort u. kondensiert die aus der F>ak- 
tionierzone aufsteigenden D äm pfe; auf diese Weise wird un terhalb  des Zuführniveaus der 
F l. zwischen den aufsteigenden Dämpfen u. dem  absteigenden K ondensat ein R ückfluß
verhältn is eingestellt, das die fü r die selektive E lim inierung der in  den D äm pfen vor
handenen Verunreinigungen au f dem D estillationswege erforderlichen Bedingungen 
schafft. Gereinigtes N aphthalin  (F. mindestens ca.78°) zieht m it denD äm pfen derH ilfs-Fl. 
ab u. w ird in einem zweistufigen Kühl- u. Kondensiersyst. isoliert. — V orr., Zeichnungen. 
(F. P . 938598  vom  31/8- 1946, ausg. 19/10. 1948. A. Prior. 30/3. 1942.) 832.8167

Köppers Co., Inc., un d  Herbert A. Gollraar, V. St. A., Abscheidung und Gewinnung von 
H2S  aus Koksofengasen. Man w äscht die Gase m it einer wss., alkal. Lsg. u . regeneriert diese 
u n te r Freisetzung von H 2S in der Weise, daß m an die gebrauchte A bsorptionsf 1. in direktem  
K on tak t m it Dam pf erh itz t, der durch Verdampfung von w eiterer Absorptionsf 1. gewonnen 
wird. Diese V erdam pfung wird durch ind irek ten  K o n tak t m it den heißen Abgasen u. 
u n te r dem in der Regeneriervorr. herrschenden, verm inderten  D ruck bew irkt. Die E r
hitzung der regenerierten Lsg. verursacht gleichzeitig die A bkühlung der Gase, die aus 
der Samm elvorr. einer B atterie  von Öfen abziehen. — V orrichtung. (F. P. 938 416 vom 
29/8.1946, ausg. 15/9.1948. A. Prior. 18./7. 1944.) 832.8173

Köppers Co., Inc ., und Herbert A. Gollmar, V. S t. A ., Kontinuierliche Abtrennung von 
H 2S  aus Gasgemischen, w ie Kokereigasen. D ie Gase werden m it einer A lkalicarbonatlsg. 
gewaschen, die Lsg. von den Gasen getrenn t u. durch  B ehandlung m it L u ft im Gegenstrom 
oei n. Tem p. u- verm indertem  Druck regeneriert. Die Menge L u ft u . der D ruck werden bei 
der Regenerierung so bemessen, daß eine minim ale Menge A lkalith iosulfat en ts teh t. — 
V orr., Zeichnung. (F. P. 938 591 vom 29/8. 1946, ausg. 19/10. 1948. A. P rior. 1/7. 1944.)

832.8173
Köppers Co., Inc., un d  H. A. Gollmar, V. S t. A ., Gasreinigung, besonders Abscheidung 

von H 2S  aus Kokereigas. Man zieht das beladene A bsorptionsm ittel, z. B. eine wss. A lkali
carbonatlsg., aus der Absorptionszone ab u. fü h r t es un ter verm indertem  D ruck durch 
eine m it Füllkörpern  ausgesta tte te  Regenerierkolonne. Die verhältn ism äßig  geringe W ärm e
menge, die das aus dem  H auptsam m ler einer B atterie  von Verkokungsöfen austretende 
Prod. en thält, wird übere inen  im unteren  Teil der Regenerierkolonne befindlichen W ärm e
austauscher dazu benützt, um  W asserdam pf zu erzeugen. Dieser ste ig t in der K olonne 
u n te r verm indertem  D ruck im Gegenstrom zur beladenen F l. hoch u . se tz t aus dieser die 
gelösten Stoffe gasförmig frei. M it W . oder wss. Fll. lassen sich au f diese Weise auch N H 2, 
HCN, C 0 2, m it einem M ineralöl Leichtöl u . CS2 isolieren. — Vorr-, Zeichnung. (F. P. 938637  
vom 4/10.1946, ausg. 20/10.1948. A. Prior. 20/2.1945.) 832.8173

Köppers Co., Inc., J . M itchellund H . A. Gollmar, V . St.A ., Abtrennung von I I \S  und  
dergleichen aus Kokereigasen durch W aschen m it einem fl. A bsorptionsm ittel, z. B . einer 
wss., alkal. Lsg., dad. gek., daß m an das beladene A bsorptionsm ittel durch eine m it Füll-
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körpern ausgesta tte te  Regenerierkolonne abrieseln laßt u. ü ber einen am  Boden der 
K olonne befindlichen W ärm eaustauscher die beim  Löschen von K oks au ftretende, ver
hältnism äßig geringe W ärm em enge zur Erzeugung von W asserdam pf benützt, der im  
Gegenstrom u n te r verm indertem  D ruck durch  die K olonne aufstreich t u. die gelösten 
B estandteile, wie H„S, aus dem A bsorptionsm ittel freisetzt. — W eitere E inzelheiten s. 
Zeichnungen. (F. P. 938 638 vom  4/10. 1946, ausg. 20/10. 1948. A. P rior. 10/2. 1945.)

832.8173
Petrolite Corp. Ltd., W ilm ington, D el., ü b e r t . v o n : Melvin De Groote, U niversity  C ity , 

und Owen H. P atting ill.K irkw ood, Mo-, V. S t. A ., Brechen von Petroleumemulsionen  vom  
W asser-in-öl-Typ durch Zusatz eines oxyalkylierten Prod. von s ta rk  oxydierter N uß- 
schalenfl. des E lephantenlausbaum es. Die N ußschalenfl. w ird durch pyro ly t."D est. der 
N ußschalen vom E lephantenlausbaum  gewonnen. Die FI. besteht im w esentlichen aus 
Pentadecenylphenol (D ihydroanacardol) u. aus einer geringeren Menge Pentadecadicnyl- 
phenol (Anacardol). — Die Nußschalenfl. w ird 168 S tdn . bei 120° m it L uft geblasen. 
D anach wird m it Ä thylenoxyd  oder anderen A lkylenoxyden  in Ggw. von 0,5%  N a-M ethylat 
oxalkyliert, u. zw ar bei 125—175° u. einem D ruck von 125—145 lbs/sq .in . innerhalb ca. 
3—6 Stunden. Von dem erhaltenen Prod. werden 25—85 Teile m it 15—75 Teilen Lösungs
m itte l, z. B. arom at. Lösungsm itteln, Alkohole u. Ä ther, gemischt. (A. P. 2 454 435 vom 
12/3.1947, ausg. 23/11.1948.) 808.8191

Atlantic Refining Co., James H . McCullough, Edwin R. Birkhimer und Leonard 
N. Leum, V. St. A ., Entfernung von sauren organischen Verbindungen aus Kohlemuasserstoff- 
ölen, bes. von M ercaptanen u. Phenolen aus E rdöldestillaten. Man b ring t das R ohm aterial, 
wie So lventnaphtha oder Bzn., in  kontinuierlichem  Fluß u. im Gegenstrom zunächst m it 
einer wss. Lsg. eines alkal. M ittels (NaOH), die ein in  dieser L sg.’le ich ter als in dem 
KW -stofföl lfisl., organ. Lösungsm. (M ethylalkohol) en thält, dann m it einer wss. Lsg. des 
A lkalis allein in  innige B erührung. D abei bildet sich eine Ölphase m it geringerem  Geh. an  
sauren organ. V erbb.,,die von einer zweiten Phase abgetrenn t w ird (wss., alkal. Lsg. des 
Lösungsm. u. der ex trah ierten  sauren Verbb.). Die bei der A ufarbeitung dieser Phase 
anfallenden Mengen an  Alkali u. Lösungsm. werden in den K reislauf zurückgeleitet. — 
V orr., Zeichnung. (F. P. 93 8 6 0 9  vom 3/9. 1946, ausg. 20/10. 1948. A. P rio r. 13/2. 1941.)

832.8199
Gulf Research & Development Co., Charles E. Trautmann und Henry A. Ambrose,

V. S t. A., Schaumbildung verhütende Mittel fü r  Kohlenwasserstofföle, besonders Mineral
schmieröle. Man erzeugt in den ö len  eine feine stabile D is
persion von fl., in ö l  unlösl., organ. Silicium oxydkonden- 
sationsprodd., die einer der beiden Form eln A u. B en t
sprechen, in  denen R Alkyl-, Aryl-, Aralkyl-, A lkylaryl
oder lieterocycl.R este bedeute t u. n N ull ist. Bes. geeignet 
sind Verbb. der Zus. A, in  denen R  fü r M ethyl s te h t u. 
die aus D im ethylsilandiol Si(CH3)2(OH)2 le ich t gewonnen 
w erden können (polymere Dimethylsilicone). Die V erbb. B 
bilden sich bei der H ydrolyse von T e traeste rn  der Ortho- 
kieselsäure u. anschließender (oder gleichzeitiger) K onden
sation bzw. Polym erisation. Die F rak tionen  vom höchsten 

K p. u. Mol.-Gew. haben die beste W irkung. Z. B . is t eine aus dem  T e tra ä th y les te r ge
wonnene F rak tion  vom  K p .j 290° in  einer I\onz. von 0,005%  u. weniger noch w irksam . 
(F. P. 938592  vom 30/8. 1946, ausg , 19/10. 1948. A. P rio r. 5/3. 1943.) 832.8221

Union Oll Co, of California, ü b e rt. v o n : Paul L. Polizzotto und  Peter Stanley Backlund,
Los Angeles, Calif., Entfärben und Reinigen von P ara ffin  aus Gemischen m it A sphalt
stoffen u. harzartigen  S toffen, welche einen F . von ca. 196° F  besitzen, durch E rh itzen  
auf 300—350° F  in  Ggw. von ca. 10% Ton u. danach durch A bkühlen bis etw as oberhalb  
des F ., ab e r n ich t oberhalb 275° F , m it anschließender L ösungsm ittelbehandlung, z. B. 
m it Alkoholen, K etonen u. Ä thern , welche weniger als 6 C-Atome besitzen. M it den Lö
sungsm itteln bilden sich zwei Schichten, wovon die obere Lösungsm ittelschicht das P araffin  
en th ä lt u. die un te re  Schicht die A sphaltstoffe. N ach T rennung der Schichten w ird  das 
Lösungsm. verdam pft u. ein  Paraffin vom F. von ca. 190° F  gewonnen. In  d e r un te ren  
A sphalt-T on-Schicht is t noch etw as Lösungsm. en thalten , welches abdest. wird. — 
Zeichnung. (A. P. 2 4 5 3 9 3 3  vom  10/2. 1945, ausg. 16/11. 1948.) 808.8227

Gulf Research & Development Co., P ittsb u rg h , P a ., ü b e rt. v o n : Moritz M uskat, Oak- 
m ont, und  Norman D. Coggeshall, O’H ara-T ow nship , A lleghany C ounty , P a ., V. St. A., 
Bestimmung des Flüssigkeilsgehalts von Bohrkernen. D er Bohrfl- w ird ein rad ioak t. Stoff in 
bekannter Menge zugesetzt. N ach B est. des Flüssigkeitsgeh. einer B ohrkernprobe wird 
davon die Menge der zugesetzten Bohrfl. abgezogen, die sich auf G rund einer Messung

R

HO— Si—0 -
III

R O \
R O -h S i—0 -  
110/

r i t
Isi—o

A
A

O B
I

St—0 
i

OR
B

R
I

— Si—OH 
!

n R

/O R  
— Slf-O R  

NOR



1 9 4 9 . I I . H x x ix -  L e im . G e l a t i n e . K l e e m it t e l  u s w . 1 4 6 9

der R ad ioak tiv itä t der Gesamtmenge der absorbierten F l. berechnen läß t. Man verw endet 
a ls -rad ioak t. Zusatz z .B . Ra-Naphthenat, B a-Ra-N aphlkenal oder künstlich rad ioak t. 
gem achte Stoffe, wie z. B. die Naphthenale von 21 Na u. 2iN a ■ (A. Pi 2 4 5 8 0 9 3  vom  19/2. 
1945, ausg. 4/1.1949.)    805.8253

A. S. Jnrow ski, D er Schwefel der S teinkohlen. M.-L. U gietcchisdat. 1048. (236 S.) 18 R b l. 75 K op. [in ruas. 
Sprache], ________________________

D r.-Ing. Hans Blebeshelmer, Laboratorium/¡buch fü r  Gaswerke und  Gasbetriebe aller A rt. 2. T e il: U ntersuchung 
von Gasen. 2. A uflage, bearb . v. Frltx Sohuster. H alle (Saale).: Verlag von W ilhelm K napp . 1049. 
I I I  +  260 Seiten, 146 Abh., 17 Tabellen, 7 Tafeln.
Em pfclüensw ertcs Laboratorlum sbucli fü r Gaswerke und  Gasbctriebe, von einem Gasfaclim ann b is au f 
den neuesten  S tand  gebrach t. D er vorliegende Teil behandelt n u r die Gas-Analyse. 1.8250

XXII. Leim, Gelatine. Klobmittel usw.
C. Vermande, Leim  aus Naturharzen. D am ar, K opal, Kongo, M anila, K au ri, Elem i 

u. a. N atu rharze  werden zur H erst. von Leim verw endet. Elem iharz g ib t m it 2—20% 
Ricinusöl eine n ich t trocknende, wasserfeste M., die als zeitlich begrenzter Papierleim  dient; 
eine Beimischung von D am ar- oder M anilaharz fü h rt zu trocknenden Leim sorten. Un
geschliffene Glaslinsen werden in  Stahlschleifblöcken m it e iner Mischung von Kongo- 
u. a. H arzen (z. B. Elem iharz) befestigt. E tike tten  lassen sich auf Blech m it einer alkoh. 
M anilaharzlsg-, der E lem iharz zugesetzt ist, aufkleben. Auf K arton  k leb t m an E tiketten  
m it einem in A. u. Toluol un ter Paraffinzusatz gelösten Gemisch von D am arharz u. Ä thy l
cellulose. Die m it dem Leim bestrichenen E tike tten  werden nach dem Trocknen m it einem 
heißen Bügeleisen festgedrückt. Leder, Holz u. Spinnstoffe lassen sich durch viele, in  
arom at. KW -stoffen gelöste u. m it K reppkautschuk verm ischte H arze kleben. Linoleum 
leim  en th ä lt außer in  Petro leum naphtha u. A. gelösten N aturharzen  noch W alkerde. 
(Chem. W eekbl. 44. 9 5 -9 6 .  14/2.1948.) 397.8388

United States of America, Secretary of Agriculture, üb ert. v o n : Leonard L. Mc Kinney, 
Peoria, 111., V. S t. A., Stabile Formaldehyd-Proteindispersionen e rhä lt m an, wenn m an zur 
Proteinlsg. zuerst eine geringe Menge eines A lkylenoxyds u. dann den Form aldehyd zu
se tz t. Man löst z. B. 100 g Sojaprotein u. 4 g N aOH  in 400 cm 3 W ., leite t 3 Min. Ä thylen
oxyd durch die Lsg., läß t 3 Stdn. stehen u. g ib t dann den nötigen Form aldehyd zu. Die 
stabilisierten Lsgg. werden als fl. Kaltleim  benu tz t. (A. P. 2 461 070 vom 26/11. 1946, ausg. 
8/2 .1949.) 805.8385

MinnesotaMining&ManufacturingCo. und  Clarence Joseph Ebel, V. S t.A ., Herstellung  
von Folien oder Bändern, die ein „eukohäsives“ Klebmittel a u f Kautschukgrundlage enthalten. 
Dieses w irk t in  n . Weise klebend u. h a fte t fest, ohne daß es durch Lösungsm. oder W ärm e 
ak tiv ie rt zu werden b rauch t, d. h . es ist druckem pfindlich. Es is t auch m ehr kohäsiv als 
adhäsiv, so daß ein K lebband, auf dem es angebrach t is t, abgespult usw. werden kann, 
ohne daß die K lebm asse sich ablöst oder übertragen wird („eukohäsives" Verh.). Solche 
K lebm assen werden dadurch gewonnen, daß pastenförm iger, klebender K au tschuk  in der 
W ärm e m it einer solchen Menge eines öllösl. u . in der H itze reagierenden Phenol-A ldehyd
harzes verein ig t wird, daß das Prod. m ehr kohäsiv als adhäsiv is t, aber jedenfalls klebend 
bleibt. — Der K autschuk  wird in depolym erisiertem  Z ustand angew endet, wie er durch 
M astikation in Ggw. von K atalysatoren  (Cu u. seinen Salzen, B ernsteinsäure, X ylyl- 
m ercap tan  usw.) gewonnen wird. — Die öllösl. H arze entstehen aus substitu ierten  Phe
nolen u. 1—2 Moll. Form aldehyd (1). Z. B. e rh itz t m an 1500 (Teile) p-tert.-B utylphenol, 
1650 wss. I-Lsg. (37% ig) u. 160 28% ig. N H 4OH am R ückfluß, bis der Geh. der wss. Phase 
an freiem I nu r noch 8%  beträg t, entw ässert das fl. schwere H arz im V akuum , e rh itz t es 
-auf 110“, k ü h lt es ab , zerkleinert es. Im  allg. bilden öllösl. H arze solche Phenole, die nu r 
zwei unbesetzte, bes. reaktionsfähige Stellungen im Mol. u. m indestens 3 gesätt. C-Atome 
pro Phenolgruppe en thalten , also auch p-tert.-A m yl-, p-Phenyl-, o-Phenyl-, p-sek.-Octyl- 
phenol usw. — Z. B. m astiziert m an 200 (Teile) rohen K reppkautschuk , bis er g la tt ist, 
g ib t 1,5 Peptisierungsm ittel u. 10 ZnO zu, m ischt 9 Stdn. in der H itze, verse tz t langsam 
m it 55 Kolophonium , dann m it 20 Phenolharz, k ü h lt nach 11 Stdn. ab, rü h r t 450 PAe. u. 
10 A. zu, trä g t die M. auf eine Celluloseacetatfolie auf u . verdam pft das Lösungsm ittel. — 
W eitere Beispiele. (F. P. 940914 vom  7/8. 1945, ausg. 28/12. 1948. A. Prior. 17/4. 1944.)

832.8389
Interchemical Corp.,New Y ork, ü b e rt. v o n : Lino J • R ad i,U nion C ity ,N . J . ,  V . S t. A ., 

Festhaflendes Klebemittel und ÜberzugsmUlel, bestehend aus einer organ. Lsg. einer 
Chloroprenkaulschuk-Polymerverb. (I) u. ca. 5 —200% eines Kohlenharzes, z. B. U lah-Typ  
Kohlenharz (II), berechnet auf die Menge des Chloroprenpolymeren. — Man verw endet 
■z. B. 15 (Gewichtsteile) 1 ,1 5 II, 1,0 ZnO, 0,2 B utyraldehydbutylam in, 48,8 Bzl. u. 20,0 Pe-
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troleum naphtha. D araus e rh ä lt m an ein Prod. m it guten  K lebe- u. H afteigenschaften . 
(A. P. 2 4 6 1 5 5 3  vom 29/3.1946, ausg. 15/2.1949.) 800.8389

Erich Lehmann, Laboratoriumsbuch fü r  die gesamte K lebstoffindustrie. V erlag von W ilhelm  K napp  H alle (Saale).
1940. 2. Auflage. (51 S.)
Zusam m enfassende D arst. derH ntersuchungsm ethoden  fü r  K lebstoffe. Zw eite, neu  bearbeite te  A uflage
is t a u f  den  heutigen S tand  der Technik gebrach t worden. E in  sehr nützliches u . em pfehlenswertes B üch
lein fü r den  P rak tik er. 104.8416

XXIY. Photographie.
G. de Vaucouleurs und R. Viollet, Eine wenig bekannte •photographische Erscheinung: 

Der Cabannes-H offmann-Effekt. Bei der E ntw . einer m it geringer In tensitä t, aber langer 
Zeit belichteten photograph. Schicht erscheint die Schwärzung früher u. b le ib t1 bis zur 
Ausentw. höher als bei Belichtung m it hoher In ten sitä t von solcher Dauer, daß sie zur 
gleichen Schwärzung füh rt. Die Ursache liegt darin , daß im letzten Falle das la ten te  Bild 
zum Teil im Innern liegt, im ersten Falle aber lediglich an der Oberfläche, so daß dieses 
schneller ausentwickelt. Dieser Schluß wurde durch a) mkr. U nters, der V erteilung der 
großen K örner, b) den verschied. Grad der A bschwächbarkeit der beiden la ten ten  Bilder 
(Weglösen der Oberflächenkeime) bestätig t. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem . 
43. 156—57. 1948. Paris, Sorbonne, Labor, de Rech, phys.) 378.8610

B. W . Kowalenko und W . D. GIuschko,Z«r Frage der Schichten fü r  Positive. E s w urde 
festgestellt, daß Schichten von chromiertem D extrin  die G radation  von D iapositiven 
besser wiedergeben als chrom ierte Leimschichten. G ünstigere Ergebnisse lieferten 
Schichten aus Tierleim. Die Lsg. h a tte  folgende Zus.: 1000 (g) W ., 100 Tierleim , 8 Anilin- 
schwarz, 7 A m m onium bichrom at u. 10 k ryst. Soda. (IIorhrpa$H 4eCK oe npoF3B o;rT uo 
[Polygraph. Betrieb] 1948. N r. 11. 26—27. Nov. Lwow.) 199.8614

R. J. H. Alink, C. J. Dippel und K. J. Keuning, Das M etall-D iazonium -System  fü r  
photographische Reproduktion. D as sogenannte M etalldiazoniumverf. b eru h t darauf, daß 
bei Belichtung eines Gemisches aus D iazonium verbb. u. Metallsalzen, bes. Hg2(N 0 3)2, m it 
kurzwelligem L ich t an  den belichteten Stellen atom ares Metall in Spuren ausgeschieden 
w ird. D as'so entstandene Hg-Bild läß t sich durch B ehandeln m it A gN 03-Lsg. in ein Bild 
von hoher opt. D. verw andeln, das g u t erkennbar, lesbar u. projektionsfähig is t u . ein 
sehr hohes Auflösungsvermögen (1000 Linien auf 1 mm) besitz t. E s is t daher bes. zur 
H erst. von photograph. Tonaufzeichnungen u. fü r die M ikrodokum entation geeignet. 
Außer geringen K osten  (Sensibilisieren, Trocknen u. Belichten des m eist als T räger ver
w endeten Cellophanbandes von 40 p  Dicke werden in einem einzigen App. ausgeführt) 
b esitz t das Verf. noch den großen V orteil einer weitgehenden R egelbarkeit des y-W ertes 
der K opie von 1—8 durch äußere Einflüsse wie B elichtungsin tensität u . W assergeh. des 
Films, so daß z. B. leicht B ilder von sehr verschied. y-W ert oder zugleich Bild u. Ton 
in einem einzigen A rbeitsgange kopiert u. entw ickelt werden können. (Philips’ techn. 
Rd§ch. 9. 289—300. 1947/48.) 121.8614

Werner Schultze und  Hans Hörmann, Die Darstellung der m it den Agfacolor-Positiv- 
Farbstoffen ermischbaren Farben. Aus spektralphotom etr. Messungen der E inzelfarbstoffe 
des A gfacolor-Positiv-Film s wurden rechner. die sub trak tiven  Mischungen bestim m t u. 
räum lich als F arbkörper dargestellt. D urch dosierte A nbelichtungen des Positiv-Film s 
w urde eine größere Anzahl sub trak tiver Mischfarben erzeugt. D er Vgl. m it den R ech
nungen zeigt befriedigende Übereinstim m ung. Auch w urde eine große Zahl von F a rb 
anstrichen, B lüten u. B lä tte r spektralphotom etr. ausgemessen u. nach reizm etr. Aus
w ertung m it dem berechneten. Farbkörper verglichen. N u r einige liegen außerha lb  des 
Farbkörpers, werden aber von diesem bei geeigneter H elligkeitsverm inderung von diesem 
umschlossen. (Z. wiss. Photogr., Photophysik  Photochem . 43. 53—59.1948. W olfen, Agfa 
Film fabrik, wiss. Photo-Labor.) 286.8616

Eastman Kodak Co., R ochester, N . Y ., V. S t. A ., ü b e rt. von: Edward Bowes Knott 
und  Guy William W illis Stevens, H arrow -AVealdstone, E ngland , Umkehrverfahren. Als 
lichtem pfindliche Schicht w ird eine BURTON-Emulsion verw endet, die nach W a l l  (Photo
graphie Emulsions, New Y ork 1929, S. 52) hergestellt is t u . bei der B elichtung ein la ten tes 
Bild gibt, das im Innern  des Halogensilberkorns s itz t u. n ich t durch einen n. E ntw ickler (I), 
z. B. aus 10 g Oxyphenylglycin -f- 100 g k ryst. Soda in 1 L iter W . in 4 Min. hei 20° ent- 
w ickelbar ist, sondern nu r einen solchen, der sehr hohes Lösungsvermögen fü r H alogen
silber besitz t u. z. B. 12 g H ydrochinon +  3 g N-M ethyl-p-am inophenolsulfat +  90 g 
k ryst. Sulfit -f- 4 g K B r -f- 150 g k ryst. Soda +  20 g N a-T hiosulfat in  1 L ite r W . e n th ä lt 
(Entw ickler II); bei W eglassung des N a2S20 3 (Entw ickler III) entw ickelt III wie II n u r
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das außen auf dem Halogensilberkorn befindliche la ten te  Bild. D ie Em ulsion m uß so 
gereift sein, daß II  auf der ganzen Länge eine ■ Schwärzungsskala m indestens die 5 fache, 
vorzugsweise die lO fache, opt. D. g ib t wie I . — D as Verf. wird so ausgeführt, daß die 
Emulsion bildm äßig belichtet wird, wobei ein nu r durch II entw ickelbares la ten tes Bild 
en ts teh t, das jedoch n ich t entw ickelt w ird. Durch eine N achbehandlung (s. unten) w ird 
dann die Em ulsion fü r I  u . III entw ickelbar gemacht. Sie wird dann durch eine Allgemein
belichtung oder ein ehem. Verf. verschleiert u . schließlich m it I  oder I I I  entw ickelt u. 
fixiert. H ierbei w ird das zuerst erzeugte la ten te  Bild n ich t m it entw ickelt, sondern n u r 
die U m kehrung davon. Der Vorteil des Verf. besteht darin , daß hierbei im Gegensatz zum 
üblichen U m kehrverf. n u r ein einziger Entw ickler u. kein Silberlösungsm. erforderlich ist. 
Die „N achbehandlung“ der BURTÖN-Emulsion, d .h . Umwandlung in eine n. entw ickelbare 
Emulsion, w ird bei farbsensihilisierten Schichten durch Vollsaugen m it W ., bei nicht- 
sensibiiisierten durch Tränken m it einem sehr verd. Entw ickler, z. B. 10 g N-Methyl- 
p-am inophenolsulfat +  100 g kryst. Sulfat in  1 L iter W ., ausgeführt. W enn Neigung 
zum Schleiern vorhanden ist, d. h. das Erstbild durch I oder III etw as m itentw ickelt wird, 
was bes. bei starksensibilisierten Emulsionen m anchm al e in tritt, so badet m an sie nach 
der 1. Belichtung in einer schwach oxydierenden Lsg., die z. B. 1 g K -Ferricyanid +  0,5 g 
K B r im L iter en thä lt. — Das Verf. kann auch auf ein M ehrschichtm aterial angew andt 
werden, wobei nu r die oberste oder die beiden obersten Schichten in  dieser Weise um 
gekehrt werden. — W eitere Variationen sind dadurch  möglich, das m an ein M ehrschicht
m aterial anw endet, das nichtsensibilisierte, fü r verschied. Spektralbereiche sensibilisierte, 
K om binationen aus B u r to n -  u . n. Emulsionen, Emulsionen m it s ta rk  verschied, y-W erten, 
anw endet u. selektiv belichtet, oder daß m an in einer Schicht ein n ., in der anderen ein 
um gekehrtes Bild herste llt (für Maskenzwecke). (A. PP . 2 4 5 6  953 vom 1/8. 1947. E . Prior. 
9/2 .1942; 2 4 5 6 9 5 5  vom  1/8.1947. E. Prior. 2 /6 .1944; 2 4 5 6 9 5 6  vom 1/8. 1947. E . Prior. 
9/2. 1942; 2 4 5 6  954 vom 1/8. 1947 u. 2 457 005 vom  1/8. 1947. E . P rior. 31/1. 1945, alle 
ausg. 21/12.1948.) 805,8601

General Aniline & Film Corp., New Y ork, N . Y ., übert. von: Frank J. Kaszuba, 
B ingham pton, N. Y., V. S t. A., Haflschichl fü r  Gelatineemulsionen a u f Filmen. In  den 
üblichen H aftschichten m it Gelatine als B indem ittel wird die organ. Säure durch ein 
Gemisch aus Formamid  (I) u. Glycerin-a-chlorhydrin (II) in M engenverhältnissen von 1 :1  
bis 1 : 2  ersetzt. Es können dazu keine anderen H ydrine u. Amide verw endet werden. 
Eine Lsg. zur H erst. einer solchen Schicht en th ä lt 0,5—1,0% Gelatine, 5—20% I +  II u . 
als R est organ. Lösungsm. wie A., Aceton, M ethanol, Ä thylendichlorid, Methylcellosolve 
usW. oder Gemische davon, z. B. 1% Gelatine, 5%  1 ,10% 11,42% M ethanol u. 42%  Aceton. 
(A. P. 2 461 472 vom  17/12.1946, ausg. 8/2.1949.) 805.8609

General Aniline & Film Corp., New Y ork, N. Y ., ü b e rt. v o n : Frank J. Kaszuba, 
B ingham pton, N. Y ., V. St. A., Haflschichten m it antistatischen Eigenschaften fü r  Gelaline- 
emulsionen a u f Filmen. Der Lsg. zur H erst. der Schicht w ird ein aliphat. Amid m it der 
allg. Form el R -C O -N R i-R 2 in Mengen von 1—3%  zugesetzt. H ierin bedeute t R  ein 
H-Atom  oder einen A lkylrest m it höchstens 3 C-Atomen, R x ein H-Atom  oder einen 
A lkylrest.m it 1—2 C-Atomen oder einen A lkylolrest m it 1—2 C-Atomen u. R 2 ein H -A tom  
oder einen R est wie R x. Beispiele dafür sind: Formamid, Acetamid, Propionamid, D iäthyl- 
formam id, Methyläthylformamid, Melhylacetamid, Dimelhylacetamid, Methylolacelamid u. 
N-Methyl-N-oxyäthyiacelamid. Die Lsg. en th ä lt außerdem  0,75—1,0% G elatine u. als 
R est W ., organ. Lösungsm. u. die sonst noch üblichen B estandteile, z. B. 0,75%  G elatine, 
1,33% W ., 1,20% Eisessig, 1,34% Form am id, 75,53% M ethanol u. 19,87% Aceton. D ie 
Schicht is t zur Anwendung auf Filmen aus Cellulosederivv. u . Linearpolyam iden geeignet. 
— Die gleiche W rkg. erzielt m an durch Zusatz von D iphenylsulfonen von der allg. Form el 
R -C 6H4-S 0 2-C6H 3R zur Lsg. fü r die H erst. der H aftschieht. H ierbei bedeute t R  ein 
H-Atom oder einen Alkylrest m it 1—3 C-Atomen. Geeignet sind folgende Diphenyl- 
sulfone (I): 4.4'-Dimethyl-l, 2.4.4'-Trimethyl-1, 4-Methyl-1, 2.4-D iäthyl-l usw. Sie werden 
der Lsg. in  Mengen von 1—3%  neben G elatine u. den sonst üblichen Zusätzen in W . u . 
organ. Lösungsm itteln gelöst; Beispiel: 0,75 (Teile) Gelatine in  1,33 warmem W. lösen u. 
nacheinander zum ischen: 1,20 Eisessig, 1,34 I, 75,53% M ethanol u. 19,87% Aceton. Die 
Schichten sind zur Anwendung auf Filmen aus Cellulosederivv. u. L inearpolym eren ge
eignet. (A. PP. 2 461 473 u. 2 461 474 vom  17/12. 1946, beide ausg. 8/2. 1949.) 805.8609

General Aniline & Film  Corp., New York, N. Y., übert. von : Carl E. Barnes, Belvidere, 
N. J„ und William O. Ney jr., Easton, Pa., V. St. A., Schichtbildner fü r  Halogensilber
emulsionen. Zunächst wird eine Halogensilberemulsion in der üblichen Weise, jedoch nur 
m it 1—3% Gelatine hergesteilt, u. dann die Lsg. eines Interpolym ers in  Mengen von 4% 
der G elatine zugesetzt. Das Interpolym er soll m indestens 25% Acryl- oder « -substitu ierte 
Aerylsäure u. 25% des Amids der gleichen Säure enthalten . Man polym erisiert z. B„



20 g M ethacrylsäure u. 20 g M ethacrylsäuream id in 100 cm 3 W. bei 90° u. läß t das Reak- 
tionsprod. durch Abkühlcn auf 35—40° erstarren . D ann wird es durch Erw ärm en auf 
45° geschmolzen u. einer Halogensilberemulsion m it 3%  G elatine zugemischt. (A. P. 
2  461023  vom 25/10. 1944, ausg. 8/2. 1949.) 805.8609

Gevaert Photoproiucten, Belgien, Zwischenprodukte fü r  die Herstellung von sym m etri
schen und unsymmetrischen, mesosubslituierten Carbocyaninen stellen Verbb. von der
allg. Form el I dar. H ierin bedeutet Y  die zur Vervollständi- ___  '
gung eines heterocyel. evtl. substitu ierten  N-Ringes nötigen Y—N -'c—C H -C lV —CD,
Atome, R eine evtl. substitu ierte  Alkylgruppe, R 4 eine evtl. /  \  
substitu ierte  Alkyl- oder A rylgruppe u. X  einen Säurerest.
Sio werden m it Verbb. kondensiert, wie sie zur H erst. von Cyaninen üblich sind, u. die 
m it der M ethylengruppe von I leicht reagieren, z. B. solche m it der allg. Form el II 

H ierin bedeutet Z die zur V ervollständigung eines heterocyel, Kernes 
R,—6 ■--*=$—X nötigen Atome, R 2 eine S-Alkyl-, S-Aryl-, S-Aralkyl-, Se-Alkyl-, Se-Aryl- 

n  | { oder Se-Aralky!gruppe, R 3 einen evtl. substitu ierten  A lkylrest u. X  einen
5 Säurerest. I  kann aüch m it quat. Salzen von heterocyel. N-Verbb. kon

densiert werden, die in a- oder y-Stellung zum  N-Atom eine —(CH =  CH)n—N H 2-Gruppe 
besitzen, u. in der die H-Atom e von N H 2 durch  Aryl- oder Acylgruppen substitu iert sein 
können. Schließlich können m it I noch quat. Salze von 2-halogenierten Chinolinen u. 
ferner arom at. Aldehyde kondensiert werden. Beispiele für I sind 2-Isobulenylbenzo- 
thiazol (II), 2-Isobulenylbenzoxazol (III) u. 2 (a-M ethyl)-slyrylbenzothiazol (IV). — (II wird 
aus-2-A m inothiazol-Z inkat u. D im ethylacrylsäurechlorid in  Pyridin dargestellt, III aus 
D im ethylaerylsäureanhydrid u. o-Aminöphenol, IV aus o-Arainophenol-Zinkat m it
/J-Methylzimtsäure). — Zur H erst. eines Farbstoffs löst m an z. B. 3,4 g lll-Ä thyljod id
u. 3,4 g 2.5-Di{mcthylmercaplo)-lhiodiazol (V) in 40 A., se tz t 1,4 cm 3 T riäthylam in zu
u. kocht einige Minuten. Nach Abkühlung u.
Zugabe von K J-L sg . fä llt ein Farbstoff aus, ___ CH g c—SOH
der wahrscheinlich nebenstehende K onstitu tion  I* "l | I 3 I II ’
ha t, F. 209—210°. Einen ähnlichen Farbstoff I I c — CH—0— CH—C X
erhält m an durch K ondensation von II u. V,
F. 210—212°, ferner aus II u. 2-Methyl niercapto- \  I
benzothiazoläthyltoluolsulfonat (VI), F. 238 bis 1 5 ,Ht
239°; w eiterhin aus VI u. IV, F. 271° (Zers.) u. schließlich aus II u. VI, F. 231°. Das Verf.
is t allgemeinerer Anwendung als die bisher benutzten  M ethoden, bes. bei Verwendung von 
Benzoxazolderivv. als Zwischenprodd. (F. P. 929 969 vom 28/6. 1946, ausg. 13/1. 1948, 
Belg. Prior. 2/7. 1945.) 805.8617

Henry T. Neumann, New York, N. Y., V. St. A., Mehrfarbige Kopien a u f licht
empfindlichem Einschichtpapier. Die Teilfarbennegative werden nacheinander auf die licht- 
emprindliche Schicht in bestim m ter Weise kopiert u. jede einzelne K opie in der entsprechen
den F arbe entw ickelt. Nach der Entw icklung wird jedes Teilbild einer N achbehandlung 
unterw orfen, dam it es durch die folgende Farbentw icklung nicht angegriffen wird. Diese 
besteht zunächst in  einer B ehandlung m it H ärtem itte ln  -wie A laune oder Form aldehyd 
oder N a-Form iat u. dann  in  einem Bade, das Salze wie N a2COs, (N H 4)2S 0 4, Ca-Acetai_ 
oder H exam ethylentetram in e n th ä lt; beide Lsgg. können auch m iteinander vereinigt 
werden. Die hierdurch etw as herabgesetzte Em pfindlichkeit der unbelichtet gebliobenon 
Halogensilberteile wird durch  Baden in Lsgg. von Ferrocyaniden oder Halogeniden 
von N H 4, Li, Sr u. Ni w iederhergestellt. Auch diese Lsg. kann  m it den vorgenannten 
vereinigt werden. Als Zwischenbad zwischen jeder Entw . u. Belichtung kann man des
halb z. B. eine Lsg. aus 50 cm 3 5% ig. Chromalaun, 60 cm 3 5%ig. N a-Form iat u. 10 cm 3 
l% ig . K -Ferrocyanid benutzen u. das Bild darin  1 Min. bei 65—68° baden. N ach der 
letzten  E ntw . wird dieses Bad n icht m ehr angew andt, sondern sofort fixiert. Nach dem 
Zwischenbad wird das Papier n icht vollständig getrocknet, sondern die Lsg. nur ab 
gequetscht u. das Bild in  feuchtem  Zustande in  einem V ergrößerungsapp. belichtet. Vor 
der 1. Belichtung m uß das Papier angefeuchtet werden (A. P. 2 4 3 9  901 vom 27/12. 1941, 
ausg. 20/4. 1948.) 805.8617

V erantw ortlich fü r  den In h a lt:  P ro f. D r. M a x i m i l i a n  P f l ü c k e ,  Po tsdam , K astanienallec 35, F ern 
sprecher: Potsdam  5970 u. 0191; fü r den V erlag: H . K a e s s e r ,  Berlin. V erlag: Akadem ie-Verlag G. m. 
h .  H ., Berlin KW  7, Sehiffbauerdam m  19, Fernsprecher: 426918. Postscheckkonto : Berlin  36021. Bestell- 
n . Vcrlagsnum m er dieses B ettes : 1007/120/25-26 II . Das Chemische Z en tra lb la tt erscheint bis a u f  weiteres 
vierzehntüglich in  D oppclnum m cm , sp ä te r w öchentlich . B ezugspreis: v ie rte ljährlich  DM 65.— , E inzclheft 
DM 5.— , D oppelheft 1>M 10,— , zuzüglich P o rto - und V ersandkosten. A bbestellungen können n u r bis vier 
W ochen vor Q uartalsende an erk an n t werden, andernfalls w ird das folgende Q uarta l noch geliefert. V erant
wortlich fü r den A nzeigenteil: C u rt F . W . 8 c h r o  l b e r , Berlin. D ruck : D eutsche W crtpapier-D ruckerei, 
Leipzig. M 301. — V eröffentlicht u n te r d e r Lizcnz-Nr. 196 d e r Sowjetischen M ilitärverw altung in  D eutschland.
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