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Lieferungen der Jah rgange, E rgänzungsbände und Register für die Zeit bis zum 31. 12. 49

(vom A kadem ie-V erlag zu beziehen)

Jahrgänge und Register der Jahre 1947/48/49
Hestell- u. Verlags -Nr. Preis
1007/118 118. Jah rgang  (1947) komplett N r. 1—35 o DM 165,
1007/119 119. Jah rg an g  (1948) kom plett D M  220 ,—
1007/120 120. Jah rg an g  (1949) kom plett D M  220 ,—
1007/118 F r. Formclrcgistcr (-1947) DM 12,—
1007/118  A r.'u . P r. A u to ren-und  Patentregister 19-17/1 11. II DM 12,-
1007/119/1 Ar. u. Pr. Autoren- und P atentregister 1948/1 DM 8,
1007/119/11 Ar. u Pr. A utoren- und P atentregister 1948/11 DM 8, -
1007/120/1 Ar. u. Pr. A u to ren -und  P atentregister 1949/1 DM 8 ,-

Der Anschluß an das 1 . Q uartal 1 9 4 5  wird hergestellt durch die als
Sonderbände erscheinenden

Ergänzungsbände und Register
1007 /110 / I. Qu. V ierteljahresband 1945, 1. Q uartal (N achdruck) 1)M 55,-
1007 /116 / II: Qu. V icrtcljahrcsband 1945, 2. Q uartal, einschl. A uto ren-und

Patentregister für das 1. H alb jahr 1945 DM 55,
1007/118/111. Qu. Vierteijahresband 1945, 3. Q uartal . DM 55,
1 0 0 7 /1 1 0 /lV .Q u . V ierteljahresband 1945, 4. Q uartal DM 55, - "
1007/117/1 Jah rgang  1946, I. Band 1 DM 46,
1007 /117 /2 Jah rg an g  1946, I. Band 2 DM 4 8 , -
1007/114/Fr. Fornielregister 1943 DM 12,
1007/114/Sr. Sachregister 1943 DM 35>
1 0 07 /115/F r. Form elregister 1944 '  > DM 12,'
1007 /115 /Sr. Sachregister 1944 DM 35,
1007/115/11 Ar. A utorenregistcr 1944 II DM 8,

Im Druck oder in Vorbereitung sind:
1007/117 W eitere B ände des I. und II. H alb jahres 1946 und R egister
1007 /G r. IX/1V Generalregister IX  über die Jah rgänge 1935 bis 1939

T eil IV : Sachregister
1007 /G r. X /I—II G eneralregister X  über die Jah rgänge 1940 bis 1944

Teil I :  A utorenregistcr, Teil I I :  Patentregister
1007 /G r. X /I l l G cneralrcgister X  über die Jah rgänge 1940 bis 1944

Teil I I I :  Form elrcgistcr
1007 /G r. X /IV G cneralrcgister X  über d ie  Jah rgänge 1940 bis 1944

T eil IV : Sachregister
1007/T r. Trivialnam enrcgister. A lphabetisches Verzeichnis der T rivialnam en der i

organischen V erbindungen mit den dazugehörigen Bruttoforincln (1910
h is l9 4 7 )  unter m ehrfacher A ngabe von Strukturform eln Und Bczifferungs-
arten

1007/PC . Periodica Chimica. Verzeichnis der im Chem ischen Z entralb latt referierten
‘ Zeitschriften mit den entsprechenden genorm ten Titelabkürzungen sowie

A ngaben über den Besitz in deutschen Bibliotheken
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1950. I. Halbjahr Nr. 13 29. März

Geschichte der Chemie.
H . Sachsse, Arnold Eucken 65 Jahre. W ürdigung der Verdienste E uCKENs als 

Forscher auf dem Gebiete der R eaktionskinetik, der Grenzflächenerscheinungen u. der 
K ontak tkatalyse anläßlich der Vollendung des 65. Lebensjahres. (Z. Elektrochem. an 
gew. physik. Chem. 53. 181—82. Aug. 1949.) Sc h o e n e c k . 1

G. Hesse, E in halbes Jahrhundert lonenreaklionen in  der organischen Chemie. Hans 
Meerwein zum  70. Geburtstag am 20. M ai 1949. Es werden die Verdienste von HANS 
Me e r w e in  als Forscher u. als Mensch gewürdigt. (Angew. Chem. 61.161—68. Mai 1949.)

B o y e . 1
J . Zenneck, Carl Ramsauer 70 Jahre alt: W ürdigung der vielseitigen V erdienste des 

bekannten Physikers anläßlich seines 70. Geburtstages am  6/2.1949. (Optik [S tu ttgart] 4.
474—78. März 1949.) K l e v e r .  1

E rnst Brüche, Carl Ramsauer zum  70. Geburtstag. (Physikal. Bl. 5. 51—53. 1949.)
B. R e u t e r . 1

H . Erlenm eyer, Friedrich Fichter achtzigjährig. K urze W ürdigung der Verdienste des 
Vorstehers der A nstalt für anorgan. Chemie an  der U niversität Basel. — Lichtbild. (Chi- 
m ia [Zürich] 3. 157—58. 9/7.1949.) L. LORENZ. 1

Erich Stenger, Josef Maria Eder. (16/3. 1855 bis 18/10. 1944.) N achruf auf den be
kannten  Photochem iker, dessen N am en un trennbar m it der wissenschaftlichen u. techn. 
Photographie verbunden is t. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, Photochem . 43. 255—56. 
1949.) '  K l e v e r . 1

Stig Veibel und J . L. Simonsen, Einar Christian Saxlorph B iilm ann. 1873— 1946. Die 
Verdienste des dän. Organikers E. C. S. BIILMANN (10/5.1873 bis 9/8.1946), von 1907 
bis 1943 O rdinarius fü r organ. Chemie an der U niversität Kopenhagen, werden gewürdigt. 
(J . chem. Soc. [Londdn] 1949. 534—35. Febr.) B a rz .  1

J . Böeseken, In  memoriam Willem David Cohen. N achruf auf den K onservator des 
Labor, fü r organ. Chemie der TH  D elft, m it Besprechung seiner wissenschaftlichen Arbei
ten, bes. über die R ed. organ. Verbindungen. (Chem. W eekl. 45. 165—66. 12/3.1949.)

v. De c k e n d . 1
C. E . K . Mees, Samuel EdwardSheppard, 1882— 1948. Die Verdienste von S. E. Sh e p - 

PARD (geb. 29/7.1882 in  Catford bei London, gest. 29/9.1948 in Rochester, USA), dem 
langjährigen M itarbeiter der E astman K od ak  Co ., auf dem Gebiete der wissenschaft
lichen Photographie werden gewürdigt. (J . chem. Soc. [London] 1949. 261—63. Jan .)

Ba r z . 1
Pierre Lemay, Désormes und Clément entdecken und erklären die Katalyse. H istor. 

B etrachtung. (Chymia [Phiadelphia] 2 . 45—49. 1949. Fontenay-sbus-Bois, Seine, 8 , Rue 
J .- J . Rousseau.) B. R e u t e r . 1

Stig Veibel, Johan Kjeldahl (1849—1900). K JE L D A H L , seit 1876 L eiter der chem. 
Abteilung im Carlsberg-Labor., untersuchte u. a. Polysaccharide, Proteine u. d ie ‘H ydro
lyse der Stärke u. entw ickelte außer der nach ihm benannten N -Best. weitere analy t. 
Methoden. ( J .  chem. E ducat. 26. 459—61. Sept. 1949. Kopenhagen, Polytechn. Laere- 
anst.) Bl u m r ic h . 1

K. Piotrowski und N. Smirnow, Ssergei Wassiljewilsch Lebedew. (Zum  75. Geburtstag.) 
Gedenkworte auf den am  13. (25)/7 .1874 geborenen u. 1934 verstorbenen sowjet. Organi
ker L e b e d e w , dessen N am e un trennbar m it der E ntw . des syn thet. K autschuks ver
bunden ist. (/K ypnaji IIpiiKJiagHOii X i im h ii  [J . angew. Chem.] 22. 917—20. Sept. 1949.)

Ulm a n n . 1
A, A. Lasarew, Zum  Gedächtnis des Mitgliedes der Akademie TP. R . Williams. B ericht 

über eine Erinnerungsfeier des Bodenkundlichen In s t, der Akademie der W issenschaften. 
(riouBOBegeHne [Bodenkunde] 1949. 241—42. April.) JACOB. 1

Antoine W illem art, Charles Friedei (1832—1899). Das Leben u. die Tätigkeit von 
F r i e d e r  werden gewürdigt, bes. seine T ätigkeit in  Paris beiW URTZ u. D u e r e n o y ,  seine 
Freundschaft m it CRAETS, seine A rbeiten (Ketone, Glycerin, organ. Si-Verbb., M inerale 
usw. u. Synthesen m it Hilfe von A1C1,) u. ihre techn. Auswirkungen. (J . chem. E du
cat. 26. 3—9. Jan . 1949. Paris, In s t, de Chimie.) B lu m r ic h . 1
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Heinrich Dietz, Arzneipflanzenkundc zur Zeit der Entdeckung Amerikas. Lebenslauf 
u. wissenschaftliche A rbeit des S tad tarztes von Mecheln, REJJ3EBT D odoens (1517—1585) 
werden ausführlich gew ürdigt u . interessante Hinweise auf die G estaltung der Pflanzen
geschichte u. Herausgabe der K räuterbücher der damaligen Zeit gegeben. Im  gleichen Sinne 
wird die Lebensarbeit des Arztes B odo VON STAPEL besprochen. Besondere Erwähnung 
des 1581 in Antw erpen gedruckten „Cruydboeck“ des Ma tth ia s  d e  -Lo b b l , aus dem 
sich die Pflanzen, welche aus Amerika eingeführt wurden, ausnahm slos feststellen-lassen, 
sowie die „Erdgew ächse“ (Aardgewassen) des A m sterdam er A rztes ABKAHAM MUNTING 
m it Beschreibung seines Lebens. Zum Schluß der A rbeit Hinweise auf die R ezeptbücher 
der Flam en, von denen n u r wenige erhalten  sind. V orgestellt wird , ¡Thesaurus Secrelo- 
rum ". (Süddtsch. Apotheker-Ztg. 89. 433—36. 10/6.1949. W uppertal.) KERN. 1

T. L. C. B luett, Ein wunderbares Heilmittel. Die Geschichte des Penicillins. (Scienca 
Revuo 1. 57—61. 15/6.1949. [Orig.: Esperanto.]) SCHEEINER. 2

J . C. Gover und L. B. R ichards, Die alte Probierkunst. Die U nters, von Erzen u. 
Metallen auf trockenem  Wege w ar seit prähistor. Zeiten eine besondere K unst, die vom 
einfachen Schmelzen von Proben ausging. Sehr a lt  is t auch die Strichprobe am  Probier
stein. Genaue Vorschriften (Probierbüchlein; AGEICOLA, De re m etallica) sind erst aus 
dem 16. Jah rh u n d ert überliefert. Im  18. Jah rh u n d ert kam  die L ötrohranalyse (BERG
MANN, Ga h n ) auf, im 19. überwogen die „nassen“ M ethoden, außer fü r Au, Ag u. P t. — 
Als bedeutend in der Geschichte der P robierkunst werden Ge b e e  (Summa perfectionis 
magisterii), BIRINGUCCIO (1480—1538; P irotechnia), AGEICOLA u. CH. WOOD (Pt- 
Entdeckung, 1741) hervorgehoben. (South A frican ind. Chemist 3. 91—96. Mai 1949. 
Johannesburg, Governm. M etallurg. Labor.) BLUMEICH. 2

M. A. Besborodow, Der Anfang der Glasmacherei in Rußland. Nach Vf. ist m it Sicher
he it anzunehm en, daß bereits um das 9.—10. Jah rh u n d ert in R ußland eine selbständige 
G lasmacherei bestanden h a t. (CTeKJio h K epam iK a [Glas u. Keram ik] 6 . N r, 1. 14—15. 
Jan . 1949.) R . RICHTER, 2

R. D. Billinger, Frühere Papierherstellung in  Pennsylvania. Geschichtlicher Rückblick 
bis zur E rrichtung der ersten Papierm ühle in Pennsylvania (1690). (J . ehem. E ducat. 26. 
154—58.162. März 1949. Bethlehem , Pa., Lehigh Univ.) BLUMEICH. 2

H. Lossen, W ilhelm  Conrad R öntgen  zum  27. M ärz 1946: F ra n k fu rt a. M .: D rci-K reise-Y erl. F r itz  K napp.
1948. (80 S. m . 3 Abb.)

D. I. Mendelejew, Veröffentlichungen. B d. 12. L.-M . Ausg. der A kad. der W iss. der U dS S R . 1949.
(1090 S.) 59 R b l. [in  ruas. Sprache]

M arlin Mfilier, W eg der H eilkunst. Vom E ntw icklungsgang der M edizin in a lte r u. neuer Zeit. M ünchen: 
R u do lph  M üller &  Stcinicke. 1948. (312 S.) DM 8,50.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
K enneth D. Nichols, Erziehung zur Kerntechnik. Vorbereitung zur Beherrschung der 

Technik an den großen A tom energie-Forschungsstätten der USA durch die Universi
tä ten . (Nucleonics 5. Nr. 1. 4—10. Ju li 1949. W ashington, N ational M ilitary Etablish- 
m ent.) G. SCHMIDT. 6

C. J . Milner, Modell des Kernaufbaus. Beschreibung eines nur zweidimensionalen u. 
in vieler Beziehung nur qualitativen  Kernmodells, das viele elem entare Tatsachen über 
die S tru k tu r der A tom kerne w iedergibt. Das Modell ist ausschließlich für U nterrichts- u. 
Demonstrationszwecke gedacht. (Nucleonics 4. N r. 1. 56—59. Jan . 1949. R ugby, War- 
w irksshire, England.) G. Sc h m id t . 6

J . A. Campbell, Darstellung von Eleklronenstrukturcn. D urch Anordnung der nach 
H auptquantenzahlen verbundenen U ntergruppen (s, p, d u. f) übereinander nach ihrem 
Energieniveau wird ein von Schalenvorstellungen freier Aufbau der E lektronenstrukturen 
verbildlicht. Jeder U ntergruppe en thält eine ihrer halben Eicktronenaufnah mefähigkeit 
entsprechende Anzahl Felder (Bahnen) fü r die Auffüllung m it m arkierten Elektronen in 
der bekannten Folge. — F ü r einzelne Atome u. Ionen gelten folgende Verallgemeinerun
gen: 1. Die E lektronen bevorzugen Bahnen niedrigsten Energieniveaus; 2. sie suchen 
sich zu vereinzeln; 3. ganz oder gerade halb gefüllte Energiestufen werden angestrebt. 
Beispiele: Besondere S tab ilitä t von S", CI', A, K ‘ u .C a "  m it je  18 Elektronen bei maxima
ler Auffüllung ( . . . ,  3 p 6). Leichte O ydierbarkeit von F e "  zu F e " ’ m it halber Füllung 
( . . ,  3 d 6). K leinere Ionisierungsspannung von O tro tz  höherer K ernladung gegenüber h  
( . . . ,  2p5). — F ü r alle n. u. anom alen E lem ente (ausgenommen I r  u. Atome der Num
m ern über 88 m it etw as zweifelhafter S truk tur) lassen sich so richtige E lektronerstruk- 
tu ren  ableiten. — Analoge Verallgemeinerungen werden fü r Moll. u . komplexe lenen 
aufgestellt, aus denen die Neigung zu covalenten oder Ionenverbb. u. ihre relative Stabih-
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tä t  beurteilt werden kann. Irrtüm er, die bei Schalenvorstellung leicht unterlaufen, werden 
vermieden u. die Periodizität der ehem. Eigg. gu t erk lärt. (J . ehem. E ducat. 26. 477—80. 
Sept. 1949. Oberlin, 0 . ,  Oberlin Coll.) Bl u m e ic h . 12

J. Arvid Hedvall, Aua der Entwicklung und Anwendung der Jleaktionslehre des festen  
Zustandes. Umsetzungen zwischen festen Stoffen sind eine ganz allg. Erscheinung, die 
auch in Mischungen reaktionsträger Substanzen zuweilen bei erstaunlich niedrigen Tempp. 
ein tritt. Dabei sind irreversible Baufehler von großer B edeutung. Die Erscheinungen der 
Platzwechsel-Rkk. u. der relativen  R eaktionsm axim a in  Ü bergangszuständen werden 
besprochen, u. es w ird au f die Möglichkeit einer Beeinflussung der R eaktionsfähigkeit 
durch Zufuhr n ichttherm . Energie sowie auf das fü r derartigen U nteres, wichtige experi
mentelle H ilfsm ittel der Em anierm eth. hingewiesen. (Z. anorg. Chem. 258. 180—87. Mai 
1949. Göteborg, In s t, fü r Silicatforschung.) *  H b NTSCHEL. 22

G. BoreliUS, Experimentelle P rüfung der K inetik der Umwandlungen in festen Körpern. 
Es werden in  gedrängter Form  verschied. Verff. zur Unters, der K inetik  der U m w and
lungen in festen K örpern  beschrieben. Es handelt sich um calorim etr. Messungen, Messun
gen des elektr. W iderstandes, röntgenograph. Messungen u. ein op t. V erfahren. Letzteres 
beruht darauf, daß am orphes Se in dünner Schicht fü r rotes L ich t durchlässig, k rist. Se 
aber undurchlässig ist. Die Unterss. beziehen sich im allg. auf M etalle; jedoch können 
einige m it kleinen A bänderungen auch auf nichtm etall. Stoffe angew andt werden. In  
jedem F all beruh t die Prüfung darauf, die m it der Umwandlung verbundene Änderung 
der physikal. Eigg. in geeigneter Weise durch eines der genannten Verff. festzustellen. 
(Bull. Soc. chim. France, Möm. [5] 16. Mises au  point D 189—92. M ärz/April 1949. 
Stockholm, TH.) W e s l y . 28

N. Cabrera, Über die Metalloxydation bei niedrigen Temperaturen und den E in fluß  von 
Licht. Die Theorie von Mott (1940, 1947) über die O xydation von M etallen bei niedrigen 
Tempp. w ird d iskutiert u. auf Oxyde, wie z. B. Cu20 , ausgedehnt, bei denen das Metall 
durch das Oxyd hindurchdiffundiert (Mechanismus der unbesetzten G itterpunkte). Bei 
Zimmertemp. w ächst die Oxydschicht nach einem logarithm . Gesetz, dessen G ültigkeit 
Vf. bis zu beliebig kleinen Tem pp. bei 0 2-Drucken oberhalb 10_ 4 mm Hg ausdehnt. 
Das Modell von Mott wird auch zur E rklärung des Einfl. von L icht auf die O xydation 
des Al, der von Ca b e e e a , Te e e ie n  u. H am on  (C. 1947.1349) beobachtet wurde, heran 
gezogen. Die Theorie stim m t m it dem Vers. überein u. sagt aus, daß der Lichteinfl. nu r 
für Frequenzen m it h v >  2 X  Aktivierungsenergie fü r die Dissoziation adsorbierter
0-Ionen zu beobachten sein wird. Die Grenzdicke der Oxydschicht w ächst m it dem F ak 
tor (\p -j- h v)/y> u n te r Lichteinw irkung, rp ist die Differenz zwischen höchster Energie 
der FEBMl-Verteilung im Metall u. den unbesetzten Energieniveaus des adsorbierten 
Sauerstoffs. (Philos. Mag. [7] 40. 175—88. Febr. 1949. B ristol, Univ., H . H . W ills Phys. 
Labor.) L in d b e e g . 28

Harold Dodgen und H enry Taube, Der Austausch von Chlordioxyd m it Chlorit-Ion und 
mit Chlor in anderen Oxydationsslufen. Das für die Verss. benötigte 56C1 ak tiv ierte  C102 
wurde aus KCIO, hergestellt, das im Cyclotron durch N eutronenbeschuß einen Geh. an  
radioakt. CI erhalten h a tte . Die sauren u. neutralen C102 en thaltenden Lsgg. w urden 
m it den rad ioakt. C102-Lsgg'. verm ischt: nach gegebener Zeit w ird das CIO, m it CC14 
ex trah iert u. die A k tiv itä t gemessen. Bei höheren V erdünnungen als IO-4  mol. wird die 
Geschwindigkeit des Austausches klein genug, um  m eßbar zu werden. Legt m an den 
bimol. Austausch HC102 - f  CIO,* -*■ HC1*02 +  C102 zugrunde, so liegt die Geschwindig
keitskonstante bei ca. 104 L iter/M ol-M inute. Infolge dieses schnellen Austausches ergibt 
sich bei CIO,—C IO / ein reversibles Poten tia l in wss. Lösung. Mit C IO /, CIO,', CJ2 u. CI' 
findet kein Austausch m it m erklicher Geschwindigkeit s ta tt .  In  Ggw. von HOC1 erfolgt 
ziemlich schnelle O xydation von C102 zu C IO /. Außer diesem chem. U m satz findet ein 
langsamer A ustausch zwischen HOC1 u. C102 s ta tt .  (J . Amer. chem. Soc. 71. 2501—04. 
Juli 1949. Chicago, Univ., In s t, for N uclear Studies, u. George H erbert Jones Labor.)

SC H tlT Z A . 28
C. C. Evans und S. Sugden, Über Austauschreaklionen und elektrolytische Dissoziation 

in nichtwäßrigen Lösungsmitteln. Zur Unter§. der A ustausch-Rk. R B r -f- L iB r* ^ h  
RBr* -f- L iB r in einer Lsg. von wasserfreiem Aceton, wobei Br* ein rad ioakt. Indicator- 
Ion u. R B r sek.Octylbromid war, w urden eine Reihe von Ampullen m it bekannter Ausgangs
mischung angesetzt, diese nach den Zeiten t , ,  t 2. t 3 . . . .  eingefroren u. die jeweils übrig
gebliebenen Mengen ah  radioakt. LiBr* nach Isolierung m it einem Ge ig e k -MOl l e e - 
Zähler analysiert. E s zeigte sich, daß die Geschwindigkeitskonstante der bimol. R k . m it 
zunehmender Verdünnung wächst. Seit DlPPY (C. 1940 .1. 835) aus Leitfähigkeitsm essun- 
gen an  L iB r in wasserfreiem Aceton festgestellt h a t, daß das Salz darin  als schwacher 
E lektro ly t (K ca. 5 -IO-4) dissoziiert ist, w ar die Frage offen, ob derartige R kk. im Aus
tausch dissoziierter oder nichtgeladener Teilchen vor sich gehen. Vf. kem m t zu dem E r-
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gebnig, daß die H ypothese von R O B E R T SO N  u. A C E E E  (1915), die eine Überlagerung 
beider Möglichkeit beschreibt, zutrifft. Aus Loitfähigkeitsmessungen an  obigem Gemisch 
bei wachsender Verdünnung ergibt sich folgende Abhängigkeit der R caktionskonstanten 
vom Dissoziationsgrad des Salzes: 103 k  =  0 ,12+0,05  +  (4,41±0,17) •<*. Ganz im Gegen
sa tz  dazu ist nach Leitfähigkeitsmessungen von THOM AS u . M a b u m  (C. 1930 .1. 337) N aJ  
in wasserfreiem M ethylalkohol als p rak t. restlos dissoziiert anzusehen: Die entsprechende 
Best. der R eaktionskonstante in einem Umsetzungsgemisch von N a J '1 u. Ä thyljodid in 
Methylalkohol ändert sich n ich t bei Verdünnung. (J .  ehem. Soc. [London] 1949. 270—73. 
Febr. London, Univ. Coll.) S E ID E L . 28

E. Bartholome und  H . Sachsse, Katalytische Erscheinungen an Aerosolen. Nach einem 
Verf. der BASF wird zur Erzeugung von Synthesegas C fft  (bzw. höhere KW-stoffe) 
m ittels um gekehrter Flam m e zu CO -j- 2 H t  verbrannt, die restlichen, n ich t umgesetzten 
5% CH4 werden m it W asserdampf nach der endotherm en R k. CH4 +  H aO CO +  3H 2 
an  einem J/jO -N i-K on tak t umgesetzt. Am ersten Teil der R k. entstehen R ußteilchen von 
ca. 1— 2 fi Durchmesser, die am  nachgeschalteten K o n tak t anfangs m it W asserdampf 
um gesetzt werden, nach einer gewissen B etriebsdauer läß t der U m satz jedoch nach, 
u, die R ußteilchen verstopfen den K on tak t. Die Unters, ergab an  der E in trittsseite  eine 
Verarm ung des K ontak ts an  Ni. W urden N i-S täbe vor den K o n tak t geschaltet, so tra t 
in deren Schatten  die Ni-Verarm ung des K ontak ts n ich t m ehr auf u. die R ußverzehrung 
blieb erhalten. Demnach katalysierte der N i-D am pf die Verzehrung der Rußteilchen, 
das MgO w ar wirkungslos, wie durch eingespritzte Ni-Salzlsg. nachgewiesen werden 
konnte. E ingespritzte Erdalkalilsgg. zeigten eine noch bessere W irkung. Der niedrige 
D am pfdruck zwingt hier zu der Vorstellung einer koll. V erteilung des K atalysators mit 
einer Teilchengröße von ca. 0,1—1,0 ft. Es w ird angenommen, daß durch die Glühelektro- 
nenemission der E rdalkalioxyde eine A ufladung u. dam it gehemm te K oagulation der 
R ußteilchen au ftr itt, oder daß durch Fixierung der R ußteilchen auf das Erdalkaliaerosol 
ein W achsen der C-Teilchen verzögert w ird. (Z. Elektrochem . angew. physik, Chem. 53. 
326—31. Okt. 1949. Ludwigshafen, Ammoniaklabor, der BASF.) SCH Ü TZA. 31

Friedrich Hund, D as N a tu rb ild  der Physik . 4. A ufl. (P o tsdam er V orträge. 1.) P o tsd am : E d u a rd  Stich
no te . 1048. (32 S.) D M 2,50.

Hermann Römpp, Chem ie-Lexikon. 2., verb . u . erw . A ufl. Lfg. lf f .  S tu t tg a r t :  F ranckh . 1940. 4° DM 6 ,—. 
Henry Semal, Physics ln  th e  m odern World. New Y o rk : K inehart. 1949. (447 S .T t  5 ,—.
L. Troost e t Ed. Péohard, T ra ité  élém entaire  de chim ie. Paria : M asson &  Cie. 1948. (1062 S. m. 548 Fig.) 

frs. 2 0 0 0 ,- .

Aj. A tomhausteine. Atome. Moleküle.!
' Jean  G. V alatin, Über die relativistische Wechselwirkung der Teilchen und die Quanten

theorie der Felder. Nach einer relativ ist. Beschreibung eines Syst. geladener Teilchen stellt 
die Energie der elektrom agnet. Wechselwrkg. die Energie des elektrom agnet. Feldes dar. 
Die m ittleren W erte der verschied. Feldgrößen können dann aus dem Z ustand der ge
ladenen Teilchen berechnet werden. D ie Ergebnisse der Korrespondenzm cth. zeigen 
ebenfalls, daß die verschied. Größen, die die Strahlung charakterisieren, durch die Ver
teilungen der Ladung u. des Stromes bestim m t werden u. demnach O peratoren im Raum 
dieser Zustände entsprechen. Der H a m i l t o n  sehe O perator des Syst. en thä lt Glieder, 
die der einfachen u. doppelten Erzeugung u. Vernichtung von Paaren entsprechen. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sc. 228. 1329—31. 20/4.1949.) G. SC H M ID T. 80

George J . Yevick, Hamilton-Wechselwirkung fü r  Photon-, Meson- und Kernfelder. 
Q uantentheoret. Berechnungen für vektorielle Mesonen, die gleichzeitig m it Kernteilchen 
u. m it dem elektrom agnet. Feld in Wechselwrkg. tre ten . (Physic. Rev. [2] 75. 1450—51. 
1/5.1949. Hoboken, N . J .,  Stevens In s t, of Technol.) G O T T F B IE D . 80

H . Y. Tzu, Über die Wechselwirkung zwischen Mesonen. Aus der Anwendung der Meth. 
von D iba c  u. H e is e n b e r g  auf die Wechselwrkg. zwischen Mesonen geringer Energie 
folgt ein G esam tw irkungsquerschnitt fü r die M eson-M esonstreuung von 10~M cm*. Die 
Existenz einer sta tionären  Zusamm enballung von Mesonen erg ib t sich als unwahrschein
lich. (Philos. Mag. [7] 40. 717—32. Ju li 1949. M anchester, Univ.) KIRSCHSTEIN. 85

W . Heisenberg, Über die Entstehung von Mesonen in Vielfachprozessen. Die Wechsel
wrkg. zwischen den Nucleonen (Protonen oder N eutronen) u. dem Feld, das die Kräfte 
im A tom kern beschreibt, ist von einer solchen A rt, daß eine Störungstheorie, die nach 
Potenzen dieser Wechselwrkg. entw ickelt, bei hohen Energien der beteiligten Teilchen 
s ta rk  divergiert. Bei einem sehr energiereichen Stoß eines K ernteilchens auf ein anderes 
können viele Mesonen m it einem Schlag erzeugt werden. D urch neuere Unteres, ist 
bekannt, daß den K ernkräften  im Sinne der YuKAWAschen Theorie die ^-Mesonen als
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Teilchen entsprechen, so daß angenommen werden kann, daß bei einem energiereichen 
Stoß zweier Nucleonen viele zr-Mesonen auf einm al entstehen können. Die Annahme, 
daß beim Stoß zweier energiereicher Nucleonen durch eiue nichtlineare Wechselwrkg. 
viele Mesonen in einem einzigen A kt erzeugt werden können, fü h rt zu bestim m ten Aus
sagen über die Eigg. dieser Mesonenschauer. W ird das beim Stoß entstehende Mesonen- 
spektr. durch ein Potenzgesetz dargestellt, so sprechen die bisher bekannten experi
mentellen Tatsachen fü r einen W ert des Exponenten, der n ich t s ta rk  von 1 abw eicht. 
Mit W erten des Exponenten ca. zwischen 0,8 u. 2 scheinen die bisherigen Experim ente 
noch vereinbar, doch ist zu erw arten, daß die neue photograph. Technik bald sehr viel 
umfangreicheres M aterial zur Verfügung stellen wird. Die Best. der genaueren Form  des 
Spektr. is t fü r die spätere Theorie der Elem entarteilchen wichtig. (Z. Physik 126. 569—82. 
1949. Göttingen.) G. SC H M ID T . 83

J . J . Lord und Marcel Schein, Erzeugung eines a-Mesons durch einen stark ionisierenden 
Kern der kosmischen Strahlung. Auf einer 100 p  dicken ILFOKD C 2-P latte , die w ährend 
11 Stdn. in einer 4—6 cm H g entsprechenden Höhe exponiert war, konnte das Bild der 
Erzeugung eines o-Mesons durch ein schweres Teilchen erhalten werden. E in  m it der 
Ladung 7—20 behaftetes Teilchen erzeugt auf seinem Wege offenbar in einer reinen K ern- 
teilchenwechselwrkg. ein o-Meson, das am  Ende seiner Reichweite einen Kernexplosions
prozeß verursacht. Der beobachtete Prozeß scheint aufzuzeigen, daß K erne den streifend 
einfallenden K ernen gegenüber, die eine zur Erzeugung eines Mesons ausreichende E ner
gie besitzen, weitgehend „durchsichtig“ sind, da auch das beobachtete auslösende Teil
chen keine Ablenkung erfuhr. (Science [New York] 109. 114—15. 4/2.1949. Chicago, 
Univ., Dep. of Phys.) W. SC H Ä F E R . 85

A. Ssokolow und B. Kerimow, Über die Masse der neutralen Mesonen. Aus der B e
rechnung des Gleichgewichtes von Systemen m it mehreren Nucleonen (neutralen Meso
nen) u n te r Anwendung der Meth. von H a e t r e e - F O C K ,  ergab sich eine theoret. A b
schätzung der M. der neutralen Mesonen von < 1 3 0  me . Dieser W ert s teh t in guter Ü ber
einstimm ung m it neueren A rbeiten von P o W E L L  über den Zerfall von ji-Mesonen u. von 
A n d e r s o n  über den Zerfall von kosm. Strahlen. ÜJoKJiagH AKaaeMim H ayn  CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 64. 199—201. 11/1.1949. Moskau, Lomonossow-Univ., 
Forschungsinst, für Physik.) A m b e r g e r .  85

F . K irchner, Die atomaren Konstanten. Auszug aus einem V ortrag des Vf. über direkte 
u. indirekte Bestim m ungsm ethoden der atom aren K onstanten e, m  u. h. Anschließend 
werden die W erte fü r die LOSCHMlDTsche Zahl, die FARADAY-Konstante u. E lem entar
ladung, die spezif. Ladung e/m0 u. M. m„ des Elektrons , u. fü r das W irkungsquantum  h  
angegeben. (Physikal. Bl. 5. 308—19. Ju li 1949.) G. S c h m i d t .  90

Jesse W . M. DuMond, Neuerliche Änderungen und Ergänzungen des Diagramms der
universellen Aiomkonstanten. (Vgl. C. 1949 .1. 953.) Frühere U nteres, ergaben, daß der 
W ert fü r die FARADAYsche K onstan te  höher lag, als der m it dem Silbervoltam eter er
zielte. D urch ergänzende Unteres, über die Feinstruk turkonstan te  h /e  u. über die W ellen
länge der V ernichtungsstrahlung wird die Richtigkeit der Silbervoltam eterbest, für die 
FARADAYsche K onstan te  wieder stärker gestützt. (Physic. Rev. [2] 75 .1267.15 /4 .1949 . 
Pasadena, Calif-, California In s t, of Technol.) E . R e u e e r .  90

H . A. Thomas, R . L. Driscoll und J . A. Hippie, Bestimmung von e/m aus neueren Unter
suchungen der Kernresonanz. T a u b  u. K u s c h  (Bull. Amer, physic. Soc. 24. [1949.] N r. 1) 
haben kürzlich den g-W ert des Protons relativ  zu dem A tom -g-Faktoren einiger Alkali
atom e nach der M olekularstrahlm eth. bestim m t. Sie erhielten gn =  30,4211 -10" 
0,005%. D urch K om binierung dieses W ertes m it den kürzlichen Messungen der Vff. des 
gyrom agnet. Verhältnisses des Protons (Physic. Rev. [2] 75. [1949.] 902), die den W ert y p =  
(2,6752±0,0002)-IO 4 ergaben, erhält m an für den W ert e/m =  2 yp/Vn =  (1,75878i  
0,00016)-IO7. (Physic. Rev. [2] 75. 992. 15/3.1949. W ashington, D. C., N ational Bureau 
of S tandards.)  ̂ G O T T F R IE D . 90

G. Gamow, Die, Existenz des Neutrinos. H istor. u. allg. Überblick über die Entdeckung, 
den R ückstoß u. die M. des! N eutrinos. Im  Anschluß an  die. theoret. u. experimentellen 
Hinweise auf die Absorption u. S treuung von Neutrinos wird au f die Urea-Prozesse 
eingegangen, bei denen die Erzeugung von Neutrinos un ter gewissen U m ständen zum 
H auptprozeß w ird, wenn die M aterie extrem  hohen Tem pp. ausgesetzt w ird. Urca- 
Prozesse liefern Energietäler in einer Substanz, die hoch genug aufgeheizt ist. Bei der 
Umwandlung Fe-M n oder N -0  beginnt dieser Prozeß, wenn sich die Temp. der M aterie 
ca. 10 bzw. 40 Milliarden Grad nähert u. die entsprechenden Energieverluste eine Billion 
erg g -1 Sek . -1  fü r F e h . noch m ehr für O betragen. Das N eutrino begleitet ste ts  die Em is
sion oder A bsorption des E lektrons bei K ernum w andlungen u. spielt verm utlich beim 
Zerfall von schweren u. leichten Mesonen eine wichtige Rolle. Zum Schluß wird die Ver-
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m utung ausgesprochen, daß im Gravitationsfeld den N eutrinos eine ähnliche Bedeutung 
zukom m t wie den E lektronen im elektrom agnet. Feld. (Physikal. Bl. 5. 108—14. 1949. 
W ashington, Georg W ashington Univ.) G. SCHMIDT. 100

Gérard Petiau, Die Näherung der geometrischen Optik in  der Wellenmechanik des durch 
die Diracsche Wellengleichung dargestellten Teilchens vom Sp in  y2 • h/2 n. Beitrag zur 
Frage der B eobachtbarkeit ultraleichter Teilchen, wie N eutrino oder E lektrino. (Ann. 
Physique [12] 4. 218—46. März/April 1949. Lyon, In s t, de Phys. atom ique.)

SCHOENECK. 100
E. L. Firem an, Über den Zerfall von *°K. Aus dem Ergebnis, daß beim 40K-Zerfall 

Elektroneneinfang ü. n ich t Positronenemission beobachtet wird, w ird gefolgert, daß 
die Massendifferenz 40Ar— 40K kleiner als 1,6 MeV ist, u. daß auf 15 K-Einfänge ein 
y-Strahl kom m t, so daß auf 250 Elektronen 1 Positron kom m t; das V erhältnis der K ern
m atrixelem ente fü r Ar- u. Ca-Übergänge kann abgeschätzt werden. (Physic. Rev. [2] 75. 
1447. 1/5.1949. Princeton, N . J .,  Univ., Palm er Phys. Labor.) S t e i l .  103

W illiam H. H am ill und J . A. Young, Die Wirksamkeit des inneren Austausches in 
angeregtem s0Br. Im  Zusammenhang m it Angaben über den inneren Austausch von 
80Br (4,5 h) in kondensierten Phasen wird über Unteres, in der Gasphase berichtet. Die 
Abklingkurven der verschied. A ktiv itä ten  lassen sich formelmäßig darstellen. E s wird 
bes. darauf hingewiesen, daß sowohl die ehem. als auch die physikal. Effekte einem 100%ig. 
Austausch entsprechen. (J . ehem. Physics 17. 215. Febr. 1949. N otre Dame, Ind ., Univ. 
of N otre Dame, Dep. of Chem.) E . R e u b e k .  103

M aria Kemmerich, Die Halbwertszeit des Rubidium s 87. Die H albw ertszeit des n a tü r
lich radioakt. 87Rb wurde durch eine A ktivitätsm essung bestim m t. Zur Erfassung der 
weichen Strahlenkom ponente wurde die Innenw and eines Zählrohre m it aufgedam pften 
RbCl-Schichten ausgelegt u. die Zahl der Im pulse in Abhängigkeit von der Schichtdicke 
des R bCl-Präp. (4—0,03 m g/cm 2) gemessen. U nter Berücksichtigung der infolge innerer 
Umwandlung der Beglcit-y-Strahlung em ittierten  Sekundärelektronen ergab sich die 
H albw ertszeit des 87Rb zu (6 ,0± 0 ,6 )-10 10 Jah ren . (Z. Physik 126. 399—409. 1949- 
G öttingen, I I .  Phys. Inst.) SCH O EN EC K . 103

F. D. S. Butem ent, Radioaktive Gadolinium- und Terbiumisolope. (Vgl. KltlSBEEO u. 
M itarbeiter C. 1949.1 .1331.) Es wurden von den m it einer Meiler-Anordnung erhaltenen u. 
ineiner Ionenaustauschersäule chem. getrennten A ktiv itä ten  H albw ertszeit (G d: 18 ,0±0,2  
S tdn ., T b : 6 ,75± 0 ,1  Tage), W irkungsquersehnitt (Gd: 1,1; Tb 0,16 barns, bezogen auf 
natürliches Gd), /5-Energie (G d: 0,95; T b: 0,52 MeV) u. y-Energie (G d :0 ,055;0,38; Tb: 
0,05MeV) bestim m t. Folgendes Zuordnungsschema wird aufgestellt: I81Gd ß  (218 Sek.) 
ls lTb -*■ ß (6,75 Tage) -*■ 16,Dy (stabil). Die 18 S tundenak tiv itä t w ird 18 Gd zugeschrieben. 
Protonen- u. N eutronenbestrahlungen von Gd zeigten, daß 2 A ktiv itä ten  m it 6,75 Tagen 
(18ITb) bzw. 5,9 Tagen H albw ertszeit (letztere em ittiert E lektronen geringer Energie 
u. y-Strahlen von 1,1 u. ca. 0,3 MeV) entstehen. L etztere ist wahrscheinlich einem neuen 
Tb-Isotop zuzuschreiben. (Physic. Rev. [2] 75. 1276. 15/4.1949. Harwell, England, 
Atomic Energy Res. Establish.) ' S t e i l .  103

W alter stanner, Die Umwandlungsreihen der schweren Elemente. Vf. e rläu tert durch • 
eine schem at. F igur die 4 Zerfallsreihen der natürlich radioakt. Elem ente. (E lektron Wiss. 
Techn. 3 . 363—65. Sept. 1949. Garm isch-Partenkirchen.) KlltSCHSTEIN. 103

R agnar Liljeblad, Einige elementare Beobachtungen über die Arbeitsweise eines Uran
meilers (Pile). Auf Grund der vorhandenen Erfahrungen läß t sich eine optim ale Anordnung 
bauen, bei der nu r die Energie von 258U oder entsprechend die von 25 5U ausgenutzt wird. 
W enn die Zahl der Sekundärneutronen nach Abzug der durch M oderator, Verunreini
gungen u. App. absorbierten ausreicht, 2 wirksame N eutronen zu liefern, so s teh t der 
B etrag  des gebildeten 229Pu im Gleichgewicht m it 225U. Bei den gebräuchlichen Meilern 
sind die U ranbarren in verhältnism äßig dünnen Lamellen angeordnet, was für die Kühlung 
nötig ist. V erm indert sich bei einem Meiler die Summe von 255U +  2,9Pu nicht, wenn die 
K ontrollstreifen völlig herausgezogen sind u. der M ultiplikationsfaktor 1 ist, so besteht 
die Funktion  der Streifen lediglich darin, die R k. zu sta rten  oder zu stoppen u. die Aus
beute zu steigern oder zu verringern. I s t  der.Faktor 1 +  e, wenn die K ontrollstreifen ganz 
herausgezogen sind,_so läß t sich un ter bestim m ten Annahmen die Zahl der Sekundär
neutronen berechnen, die weitere Zertrüm m erungen hervorrufen. Die Zahl der zertrüm m er
baren Kerne liegt fest. Der A bsorptionsfaktor häng t von Größe u. B au des Meilers ab. 
Die Berechnungen ergeben, daß die Anzahl der pro K ernspaltung em ittierten  sek. Neu
tronen zwischen 2 u: 3 liegt. (Ark. M at., Astronom. Fvsik, Ser. B 36. B , N r. 1. 5 Seiten.
1948.) ’ GKAUE. 104

Jack  Schubert und Eric E . Conn, Radiokolloidales Verhallen einiger Spaltprodukte. Bei 
der Verwendung von Spurenelem enten in ehem., biol. u. physikal. U nteres, tre ten  Radio-
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kolloide auf. Vff. fassen die nach den Verff. der U ltrafiltration , Diffusionslcoeffizienten- 
messung u. des Ionenaustauschs erhaltenen Ergebnisse zusammen, wodurch das radiokoll. 
Vcrh. in Lsgg. einiger radioakt. Elem ente, die bei der U -Spaltung entstehen, aufgezeigt 
wird. Dieses Verh. läß t sich u. a. durch die verringerte Diffusionsgeschwindigkeit, K oagu
lation, anom ale Adsorption, den unvollständigen A ustausch oder das mangelnde Gleich
gewicht zwischen radioakt. u . n ichtradioakt. Isotopen desselben Elem entes u. durch 
diskontinuierliche Verteilung der radioakt. Substanz gu t erkennen. Bei den Verss. der 
Vff. is t der Diffusionskoeff. der Spurenelemente der makroskop. V iscosität d irekt p ro
portional. (Nucleonics 4 . N r. 6 . 2—11. Ju n i 1949. Oalc Ridge, Tenn., N ational L abor.; 
Chicago, Ul., Argonne N ational Labor.) G. Sc h m id t . 104

D. Cochran und C. A. Hansen jr ., Instrumentation fü r  einen Kernreaktor. Die V er
wendung von Instrum enten  in einer A tom kraftanlage wird durch die Ggw. intensiver 
Strahlung u. hoher Tempp. s ta rk  kompliziert. Nach ihrer allg. Funktion  können die bei 
einer solchen Anlage größtenteils speziell hergestellten A pparaturen  in solche fü r die 
Kontrolle u. Sicherheit der Anlage sowie in solche zur Beobachtung des Verh. der Anlage 
bei laufendem Betrieb unterschieden werden. Eine besondere Rolle spielen die A pparate 
zum Schutz des Bedienungspersonals. Vorschläge zur Verbesserung der bisherigen Meß- 
app. werden entw ickelt, wobei bes. auf m etallurg. Probleme eingegangen wird. (Nucleonics 
5. N r. 2. 4 —11. Aug. 1949. Schenectady, N. Y., Knolls Atpmic Power Labor.)

G. Sc h m id t . 112
A. K . Solomon und C. A. Foster, E in Abzug fü r  Arbeiten m it radioaktiven Isotopen. Es 

wird ein Abzug beschrieben, der die gefahrlose H andhabung radioakt. Isotope bis zu einer 
S trahlungsintensität von 500 m-Curie bei ehem. u. biol. Verss. gesta tte t. Die W ände 
bestehen aus 8 Zoll starkem  Beton sowie 0,5 Zoll starkem  Blei. Schiebetüren aus 2,5 Zoll 
dickem Pb  bilden den vorderen Schutz des 3,5 t  schweren Abzugs. W eitere Einzelheiten 
im Original. (Analytic. Chem. 21.304—06.14/2.1949. Boston, Mass., H arvard  Med.School 
u. H arvard  Univ.) SC H Ü TZA . 112

John  A. Hippie und M artin Shepherd, Massenspektrometrie. B ericht über die E ntw . 
der M assenspektrometrie seit 1943. Anwendung für analy t. Unterss. u. in der Isotopen- 
forschung. Entw . neuer A pparate. — 176 Schrifttum szitate. (Analytic. Chem. 21. 32—36. 
Jan . 1949. W ashington, N ational Bur. of Standards.) B Ö R S IG . 112

D. P . Stevenson, E influß  der Temperatur au f die Massenspektren. E ine T em peratu r' 
erhöhung h a t auf die Massenspektren zweierlei W irkungen: m it zunehm ender Temp. 
nim m t die spezif. In ten s itä t aller Ionen ab ; die spezif. In ten s itä t der „E ltern-Ionen“ 
nim m t m it der Temp. schneller ab  als die der Ionenbruchstücke. L etzterer E ffekt is t für 
komplexe Moll, größer als fü r einfache. An H and einer Tabelle w ird diese W rkg. an  Methan, 
Acetylen, Acclylen-Dt , Äthan, Propan, n-Butan  u. Isobutan nachgewiesen. (J . chem. 
Physics 17 .101—02. Jan . 1949. Emeryville, Calif., Shell Development Comp.) S T E IL . 112

Y. Cauehois, E in fluß  der chemischen Bindung au f die Röntgenspektren. — Beispiele. 
Zusammenfassender Vortrag. (J.C him . physique Physico-Chim. biol. 46.307—12. M ai/Juni 
1949. Paris, Fac. des Sei.) L. L o r e n z . 116

A. I . Kosstarew, Deutung der H yperfeinstruklur von Röntgenabsorptionsspeklren fester 
Körper. Die Feinstruk tu r der Linien der Röntgenabsorptionsspektren fester K örper 
werden n icht nu r durch die Lage ih rer Maxima u. Minima, sondern auch durch ihre Form  
u. relative In ten s itä t charakterisiert. Die Ergebnisse werden durch die Theorie der Fein
stru k tu r der Röntfeenabsorption gedeutet. Die H yperfeinstruktur fü r Cu- u. a-Fe wird 
berechnet. Der Einfl. des Typs des K ristallgitters auf den C harakter der F einstruk tu r der 
Röntgenabsorption wird beschrieben. ( /K y p n a ji OKcnepnMCHTajibiiolt h TeopeTituecKOlt 
O jiohkh [ J .  exp. theoret. Physik] 19 .413—20. Mai 1949. Odessa, Höhere Seefahrts-Lehr
anstalt.) G. S c h m id t. 116

R. C. Pankhurst, Das Emissionsspektrum von Natriumhydrid. Die Beobachtungen am 
N aH -Spektr. wurden w eiter nach der langwelligen Seite ausgedehnt (4600—6450 A). Die 
mit G ittern  erzielte Dispersion betrug zwischen 4600—5660 A 1,9 Ä/mm (Verwendung 
der Spektren 2. Ordnung); w eiter im R oten (Spektren 1. Ordnung) 2,6 A/mm. Außerdem 
wurde das ganze Syst. m it einem H lL G E R - F  2-Q uarzspektrographen aufgenommen. E s 
handelt sich um  ein Viellinienspektr. ohne merkliche Ausbldg. von Bandenköpfen. E s 
rü h rt von 1E — ^-Ü bergängen  her, u . löst sich in R- u. P-Zweig auf. E tw a 25 neue Banden 
wurden identifiziert, wobei Übergänge von sieben Schwingungsniveaus eingeschlossen 
sind. Die Ergebnisse der R otations- u. der Schwingungsanalyse sind fabuliert. Die Disso
ziationsenergien ergeben sich je nach der Annahme, daß es sich bei den Spaltprodd. um  
neutrale Atome oder um ein angeregtes (2P) Na-Atom u. ein neutrales H-Atom  handelt, 
zu D ' =  1,44 eV u. D "  =  2,16 eV. Die In tensitätsverteilung w urde quantenm echan. u n te r
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Beschränkung auf eine geeignete N äherungsdarst. e rm itte lt, u . m it den experimentellen 
W erten verglichen, wobei sich im allg. gute Ü bereinstim mung ergibt. (Proc. pliysic. See., 
Sect. A 62. 191—99. 1/3.1949. London, Im perial Coll.) W lS S E R O T H . 118

Simon Freed und Fred J . Leitz jr ., Die Absorptionsspektren der Salze von Transuranen 
in  Kristallen. Bei Zim mertemp. u. bei der Temp. des fl. N 2 w urden im sichtbaren u. 
angrenzenden UV-Gebiet die A bsorptionsspektren von Urantetrachlorid, Neplunium- 
tetrachlorid, Plutoniumtrichlorid, Americiumtricblorid  li. Americiumtribromid gemessen. 
Diese Spektren ähneln denen der Seltenen Erdeni woraus geschlossen wird, daß die schweren 
Elem ente ih r stabiles E lektron sowohl im G rundzustand als auch im angeregten Zustand 
innerhalb der 5f-Schale haben. Die Spektren der Am-Salze sind sogar bei Zimmertemp. 
am schärfsten u. werden in dieser H insicht nur von denen des 3 w ertigen E u-Ions erreicht. 
W ahrscheinlich h a t das dreiwertige Am 6 E lektronen in der 5f-Schale u. in  seinem Grund
zustand ein 7F0-Nivcau. (J . ehem. Physics 17. 540—41. Ju n i 1949. Oak Ridge, Tenn., 
Oak Ridge N ational Labor.) St e il . 118

M. K asha, Schwingungsfeinstruktur in den Absorptionsspektren von üranyl- und 
Plutonylionen in  wässeriger Lösung. Das A bsorptionsspektr. von U 0 2++ in wss. Lsg. bei 
25° is t in m ehrfacher H insicht ungewöhnlich. U h a t in seinem sechswertigen Zustand 
keine 5f-Elektronen, so daß die schwachen u. schm alen A bsorptionsbanden, die in den 
Lösungsspektren von U (III) u. U (IV) auftreten , n ich t vorhanden sind. D er Elektronen- 
übergahg jedoch, der der sich bei ca. 4100 A konzentrierenden A bsorptionsbande entspricht, 
ist verboten, was infolge des niedrigen W ertes des m axim alen mol. Absorptionskoeff. 
klar ist. Das B andenspektr. h a t 11 Maxima, deren A bstände einen m ittleren  W ert von 
724 cm -1 für das Lösungsspektr. haben; dies entspricht dem zu 710 cm -1 gefundenen Ab- 
ständen in dem A bsorptionsspektr. von kristallinen Uranylsalzen. Im  Fluorescenzspektr. 
von U ranylsalzen sind die H aup tabstände 860 cm -1 ; sie werden der totalsym m . Schwin
gung des O-U-O-M ol. zugeschrieben. Die 710 cm - ^Frequenz en tsp rich t der Schwingung 
des Mol.im seinem elektron. angeregten Zustand, entsprechend der 865 cm -1-Schwingung 
des Mol. in seinem G rundzustand. — Auf Grund der ehem. K enntnisse h a t  das Pu (VI)- 
Ion  wahrscheinlich die Form el P u 0 2++. Es w ar daher anzunehm en, daß das Lösungsspektr. 
von P u 0 2++ eine analoge B ande besitzt wie das U 0 2-A bsorptionsband. Das Absorptions
spektr. des P u 0 2-Ions in wss. Lsg. is t sehr komplex u. besteht aus einigen schwachen u. 
außerordentlich schmalen B anden im sichtbaren u. den anschließenden Spektralgebieten. 
Trotzdem  wurde die erw artete A bsorptionsbande im Gebiet von 3900—4300 A m it 
schwingungsähnlicher F einstruk tu r in einer Lsg. von Pu(V I) in 0 ,ln  HC104 'gefunden. 
Dieselbe S truk tu r, aber weniger deutlich, läß t sich auch in salpetersaurer Lsg. feststellen. 
In  HCl-Lsg. ist das Spektr. sehr undeutlich wegen der in demselben Gebiet auftretenden 
A bsorption von Pu(V I)-Chlorid-K om plexen. B eginnt m an m it der 3940 A-Bande von, 
P u 0 2++, so sind die folgenden Frequenzintervalle 690, 710, 725 cm -1. D er M ittelwert 
beträg t 708 cm -1  u. entsprich t einer O -Pu-O -Sehw ingung in einem elektron. angeregten 
Zustand des Plutonyls. (J . ehem. Physics 17. 349. März 1949. Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. ofChem .) * * G O T T F R IE D . 118

J . Ewles und G. C. Farnell, Die Luminescenz von benetzten Festkörpern. In  F o rt
führung früherer Unteres, (vgl. C. 1939. I I .  2617) wird berich tet über die kurzdauernde 
Luminescenz (m anchmal auch Nachleuchten) an sich n ich t luminescenzfähigor fester 
K örper (wie <StO,, CaFv  LiF , NaF, N aCl, KCl, BcO, A l ß , ,  CaCO3 u . HgCl2), wenn sie 
m it an sich n icht luminescenzfähigen Fll. ( H ß ,  D .ß , C II3OII, C jk ß M ,  C ß l ß l v  CH3- 
C H C l-C IIß l, C J I sBr, C J I ß )  benetz t oder wenn letztere an ereteren adsorbiert wurden. 
Die R ealitä t des Effektes w ird bewiesen u. Emissions- u. E rregungsspektren m itgeteilt. 
E reterc sind breite Banden (m anchmal m it S truk tur). Bei Befeuchtung m it H 20  verschiebt 
sich das H auptm axim um  der Emissionsbande weniger (bis zu ~ 2 0 0 A ), bei Ersetzung 
von HjO durch D20  m ehr (um ~ 4 0 0  A nach kurzen Wellen). Verschied. FH. m it OH- 
Gruppen geben am  gleichen festen K örper ähnliche Spektren. Die Bandenm axim a stimmen 
bei Mit- u. N achleuchten überein; sie verschieben sich bei Tem peraturerniedrigung zu 
kürzeren W ellen. Die qualita tiv  festgestellten Erregungsspektren zeigen keine Überein
stim m ung m it den A bsorptionsspektren der festen oder fl. Substanz, wohl aber besitzt 
(fast) freies OH eine starke A bsorption an  der Stelle s tä rk ste r Luminescenzerregbarkeit. 
Quasi freies OH würde aber bei Anlagerung der positiven Enden der Flüssigkeitsmoll, 
entstehen. Vff. versuchen außerdem  eine D eutung durch Inbeziehungsetzen der Term
verschiebung m it der Adsorptionswärm e der ak t. Bereiche. Aus der Abhängigkeit der 
Helligkeit miteder adsorbierten W assermenge u . aus Beobachtungen wie der, daß kataly t. 
W irksam keit parallel m it dem Fluorescenzeffekt geht, wird auf die entscheidende Rolle 
der ak t. Stellen geschlossen. (Proc. physic. Soc., Seet. A 62. 216—24. 1/4. 1949. Leeds, 
Univ.) Br a u e r . 125
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Im m anuel Broser, H artm ut Kallm ann und U rsula M aria M artius, Die absolute Energie
ausbeute von Leuchtstoffen bei Anregung m it a-Teilchen, y-Quanten und weichen Rönlgen- 
strahlen. Es w ird die absol. Energieausbeute von Leuchtstoffen bei Anregung m it a- u. 
y-Strahlen u. weichen R öntgenstrahlen q u an tita tiv  erm itte lt. Die Fluorescenzstrahlung 
wird m it einem geeichten Sekundärelektronenvervielfacher bestim m t. Die Energie der 
im Leuchtstoff absorbierten a- u. y-Strahlung wird un ter Benutzung neuer, auf der A n
wendung von Leuchtstoffen selbst beruhender Methoden gemessen, die E ichung der 
Röntgenstrahlung erfolgte m it Ionisationskam m er. Die A bsolutausbeuten der un ter
suchten Leuchtstoffe weichen s ta rk  voneinander ab u. hängen außerdem  noch von der 
A rt der Anregung ab . Bei a-Strahlenanregung weisen ZnS'-Leuchtstoffe die größte Aus
beute (ca. 25%), die organ. Leuchtstoffe (Diphentjl, Naphthalin, Plienanthren) nur eine 
sehr geringe (ca. 1%) auf. Bei y-Strahlenanregung liegt die A usbeute fas t ste ts  bei ca. 
10%. Die W erte für Röntgenstrahlenanregung liegen dazwischen. Die gefundenen E rgeb
nisse werden theoret. u n te r Annahmen über den Anregungsmechanismus gedeutet. 
(Z. N aturforsch. 4 a . 204—17. Ju n i 1949. Berlin-Dahlem, K W I für physikal. Chemie u. 
Elektrochemie.) W. B r o s e r .  125

G. Brlsgler, Th. Förster, H. Frledrioh-Freksa, P. Jo rdan , G. K ortüm , A. M ünster, G. Sehelbe und  
K. W ird , Zw ischenm olekularc K rä fte . Hcrausgeg. von H. F riedrleh-Freksa, B. Rajew sky und  
M. Schön. K arlsruhe  i. B .: G. B raun , G .m .b .H .  10,40. (142 S.) D M 1 2 ,—.

Hermann Römpp, A tom -L exikon. All gen: ein verstund liehe E iläu te rungen  der ■nichtigsten E achausd iücke 
d e r A tom physik . S tu t tg a r t :  T ran ck h , 1949. (159 S. m. 1 gef. Taf.) 8° DM 4,80.

Pani Schaper, Grenzen un d  M öglichkeiten der m odernen A tom forschung. M cisenhcim /G lan; 'W estkultur- 
V erl. 1948. (108 S. m . 15 A bh.) 8U D M 4,80.

C. 1 .  L .  W agstatl, P roperties  o f M atter. Oth ed. L ondon: U nivcrsity  T u to ria l Press. 1949. (IV  +  279 S.) 
5 s.,C d .

A2. E lektrizität. Magnetismus. Elektrochemie.
B. M. W ul, Der heutige Stand der P hysik des Dielektrikums. Ü bersicht über die russ. 

Arbeiten der letzten 20 Jah re  au f diesem Gebiet m it 46 L iteraturstellen . E s werden be
handelt, die elektr. Leitfähigkeit u. ihre physikal. Deutung, neue Vorstellungen über den 
Mechanismus der E lektronenleitfähigkeit, Temp.- u. Feldstärkeabhängigkeit des L eit
vermögens. Der 2. A bschnitt beschäftigt sich m it der D E., wobei auf die grundlegenden 
russ. A rbeiten über Seignetteelektrica, T i0 2 u. T itanate hingewiesen w ird. Die fü r das 
elektr. Verh. maßgebenden Mischungsregeln werden erw ähnt. Der 3. A bschnitt behandelt 
Verluste von Gläsern, V erluste von E rdalkalititanaten  u. des W . im cm -Band. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde der elektr. Durchschlagsfestigkeit geschenkt, die am  Beispiel von 
Gasen u. der festen Dielektrica theoret. u. experimentell ausgiebig e rö rte rt wird. Auf die 
noch unzulänglichen theoret. Vorstellungen über die E ntstehung  des elektr. Durchschlags 
wird ausdrücklich hingewiesen. Der B ericht schließt m it Hinweisen auf grundlegende 
ältere russ. A rbeiten über das elektr. Verh. von Stoffen bei hohen Frequenzen. (DjieKTpu- 
h c c t b o  [E lektrizität] 1949. N r. 1. 3—12. Jan .) SA CH SE. 131

B. Szigeti, Polarisierbarkeit und Dielektrizitätskonstante von Ionenkristallen. F o rt
führung der theoret. A rbeiten von LYDDANE u. H e r z f e l d  (Phvsic. Rev. [2] 54. [1938.] 
846) u. von FRÖHLICH u. Mott (Proc. Roy. Soc., Ser. A 171. [1939.] 496) über die 
dielektr. Polarisation von Ionenkristallen. Eine Aufteilung der Polarisation nach den 
Eigenschwingungen des K ristalls um geht die bekannten Schwierigkeiten des inneren Feldes 
u. fü h rt zu einfachen Beziehungen zwischen der D E. e u. den den verschied. N orm al
frequenzen iq zugeordneten Polarisierbarkeitsanteilen o{. Die Polarisierbarkeit a is t dabei 
definiert durch P  =  a -E 0, wobei P  die Polarisation pro cm 3 bedeute t u. E„ das äußere 
elektr. Feld ist, in dem sich der K ristall befindet. Is t die W ellenlänge des äußeren Feldes 
groß gegen die Dimensionen des K ristalls, dann is t a abhängig von der Form  des M aterials. 
Für kurze Wellen dagegen is t « unabhängig von der Form  u. h a t fü r transversale Wellen 
den W ert (e—1)/4 rc, für longitudinale den W ert (e —1)/4 n e , kann also durch D E.- u. 
n-Messungen leicht bestim m t werden. Die den hohen 'zugeordneten oq liefern das UV- 
Glied der Polarisierbarkeit u . sind nur durch Elektronenverschiebungen bestim m t. Die 
zu tiefen v{ gehörenden cq bilden das U ltrarotglied, das aber n icht nu r reine lonen- 
versehiobungen (Atompolarisation) en thält, sondern auch Verschiebungen der E lektronen 
gegenüber den K ernen. Die dabei auftretenden W echselwirkungen zwischen Ionen- u. 
Elektronenverschiebungen können in  eine Nahwechselwrkg. u . eine Fernwechselwrkg. 
aufgeteilt werden. Die Nahwechselwrkg. m üßte in einem idealen heteropolaren K ristall 
mit kub. G itter verschwinden. Die experimentellen D aten zeigen aber, daß sie sogar in 
den Alkalihalogeniden noch beträchtliche W erte h a t, eine D iskrepanz, die verm utlich 
vom „Ü berlappen“ der E lektronenhüllen benachbarter Ionen herrührtf (Trans. F araday  
Soc. 45. 155—66. Febr. 1949. Liverpool, Univ., Dep. of Theoret. Phys.) Ma ie r . 131
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J . R . Partington, G. V. P laner und 1.1. Boswell, Anomale dielektrische Eigenschaften 
von pol;/kristallinen Tilanaten vom Perow skit-Typ. Vff. führten  Unterss. der dielektr. 
Restbldg. in B aT i03 u. ähnlichen Verlob, durch. Die Beziehung zwischen D E. u. Temp. 
wurde fü r verschied. Verbb. erm ittelt. Die Änderung der DE. w ährend u. nach der Einw. 
starker elektr. Felder konstan ter R ichtung w urde oberhalb u. unterhalb  des C u r i e -  
Punktes untersucht. W ährend der Einw. des Feldes ergab sich unterhalb  des C u r i e -  
Punktes eine vergrößerte D E., die allm ählich un ter den Anfangswert absank. Oberhalb 
sink t DE. nach Einschalten des Feldes sofort u n te r ihren ursprünglichen W ert ab . Nach 
Abschalten des Feldes ergab sich unterhalb des CURIE-Punktes eine vergrößerte D E., die 
in Zeiten von der Größenordnung 1 Stde. auf ihren ursprünglichen W ert zurückging. 
Oberhalb des CURIE-Punktes ergab sich eine verkleinerte D E., die ebenfalls wieder ihrem 
ursprünglichen W ert zustrebte. Zur Beschreibung der beobachteten Effekte w ird ein 
Mechanismus vorgeschlagen, bei dem der CURIE-Punkt bei Anwendung des Feldes zu 
niedrigeren Tempp. rück t. Gleichzeitig w ird die D E.-Tem p.-K urve zu niedrigeren DE.- 
AVerten verschoben. Die Verlagerung des CURIE-Punktes w ird der Bldg. gerichteter 
Gebiete im Dielektrikum  zugeschrieben, die zu anisotropen Verspannungen der K ristallite 
führt. (Philos. Mag. [7] 40 .157—75. Febr. 1949. Teilweise durchgeführt in Surbiton, United 
Insu lator Co., L td .) L i n d b e r g .  135

L. A. Thomas, Ferroelektrisches keramisches Material. Struktur und Eigenschaften von 
Barium titanat. Die D E. von keram . M aterial aus B aT i0 3 is t sehr hoch; sie wechselt m it 
der Temp. von 1200 bei 20° bis 6000 bei 120°, um  dann wieder abzunchm en. Als D ielektri
kum  h a t aber keram . M aterial aus B aT i0 3 N achteile : der V erlustfaktor ist rech t hoch, die 
D urchschlagsspannung niedrig. Doch können diese Eigg. durch Zumischungen, wie 
SrTiOj, geändert u. ausgeglichen werden. B aT i0 3 is t ferroelektr.; ein daraus hergestelltes 
polykrist. M aterial besteht aus Gebieten, die elektr. Dipole en thalten  u. die verschied, 
o rientiert sind ; durch Anlegen einer äußeren Spannung können sie beeinflußt werden. — 
Über 120° ist die kub. Einheitszelle ein AVürfel m it 6 Ba-Atomen in den Ecken, 6 0 - 
A tomen in den Seitenm itten u. 1 Ti-Atom in der W ürfelm itte. E in  beträchtlicher Anteil 
der Bindung is t Ionenbindung. Über 120° h a t die A nordnung keine elektr. Polarisation. 
U nter dieser Temp. w ird die S tru k tu r dahin verändert, daß das T i-Ion sich gegen eines 
der umgebenden O-Atome zu verlagern s treb t; dabei en ts teh t ein Dipolm oment, der 
W ürfel w ird deform iert. U nter 120° is t das M aterial ferroelektr., bei 120°, dem C U R IE - 
P unk t, verschwindet die Ferroelektrizität. K eram . M aterial aus BaTiO , is t piezoelektr.; 
doch spielt dabei auch die E lektrostrik tion  eine Rolle. Es wäre wertvoll, wenn es gelänge, 
BaTiO, in genügend großen K ristallen herzustellen. (Times Rev. Ind . 1949. 25—26. Juli. 
AVembiy, General Electric Co., Res. Labor.) AV. F a b e r .  135

O. Krenzien, Herstellung eines lichtelektrischen Leiters aus PbTe. Vf. bringt einen 
speziellen Beitrag zu ddr Frage, durch welche Eingriffe m an aus einem H albleiter einen 
lichtclektr. Leiter machen kann, der auf sehr kleine L ichtquanten  anspricht. D urch Einw. 
von 0 3 auf stöchiom etr. gestörtes PbTe konnte Vf. neue Stoffe erzeugen, die bis A =  6 /i 
lichtelektr. Leitung ergeben. Das Em pfindlichkeitsm axim um  wurde erreicht, wenn der 
Oj bei ca. 400° 30 Min. bei einem D ruck von 50 mm H g auf das PbTe einw irkt. Die 
spektrale V erteilung des H albleiter/iutz wertes, d. h. im wesentlichen des Stromzuwachses 
bei Belichtung, ergab zwei relative M axima zwischen 3—4 /i. Hierbei fallen konstant 
rund IO14 L ichtquanten  auf 1 cm*. Dies wird dadurch erreicht, daß die B estrahlungsstärke 
proportional zur Frequenz abnim m t. M it zunehmender Temp. sinken die N utzw erte vor 
allem im Gebiet der langen AVellen, da die Zustände, die die Lebensdauer der Elektronen 
bestim m en u. die zu den einzelnen B anden gehören, in verschied. AVeise von der Temp. 
abhängen. (Z. Physik 126. 666—70. 1949. Göttihgen, Univ., I . Physikal. Inst.)

Sp e e r . 135
E . Laurm ann und D. Shoenberg, Das Eindringungsvermögen eines magnetischen Feldes 

in Supraleiter. 2. M itt. Messungen nach der Casimir-Methode, (vgl. C. 1949. I. 367.) 
Ausführliche D arst. der in der 1. M itt. beschriebenen Verss. an  Sn  u. Ifg. Die Ergebnisse 
sind sehr abhängig von den Oberflächenbedingungen, jedoch wurden für E inkristalle mit 
g la tter Oberfläche reproduzierbare AVerte fü r die E indringtiefe A (T) — A (2,17° K) als 
Funktion der Temp. erhalten. Die Ergebnisse lassen sich darstellen durch die Formel 
A (T) =  A„ (1— [T/Te]4)’/«, wo Tc die Sprungtem p. u . A„ (Eindringtiefe bei 0° K) für 
Sn 5 ,2 .10 _0 cm u. fü r H g 4,3■ 10-8  cm ist. Bei Sn w urde innerhalb der Meßgenauigkeit 
(20%) keine merkliche A bhängigkeit der i,-AVerte von der R ichtung des Stromes gefunden, 
fü r Hg is t A0 möglicherweise rund 20% höher, wenn der Strom  senkrecht zur H auptachse, 
als wenn er parallel zu ih r fließt, aber diese Differenz liegt nu r wenig über der Fehler
grenze. E ine Abhängigkeit von A von der S tärke des konstanten  Magnetfeldes wurde 
nich t gefunden, obgleich H  bis zu 90% der k rit. Feldstärke anstieg. Die früher von 
D ä s i r a n t  u .  S h o e n b e r g  (Proc. physic. Soc. 60. [1942.] 413) gefundene A ndeutung eines
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solchen Effektes muß daher andere Ursachen haben. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 
198. 560—81. 7/9.1949. Cambridge, R oyal Society, Mond-Labor.) V. H a r lem . 136

L. W . K irenski, Temperaturabhängigkeit und Temperalurhystcrese der magnetischen 
Anisotropie von Meleoriteisen. Die am  M eteorit „ Bogusslawka“ (Zus. 94%  Fe, 5,5%  Ni 
u. 0,5% Co) durchgeführten Unteres, weichen oberhalb 550° K  vom früheren Ergebnis 
(k =  k0e_»T') von B r  j u c h a t o w  u. Vf. (Hfypnaji 9KcnepnMeHTajibnoit h TeopoTimecKOlt 
O iisukh  [J . exp. theoret. Physik] 8 . [1938.] 198) ab ; bei ca. 770° K  ändert sich das Vor
zeichen der A nisotropiekonstante, sie wird negativ u. geht im CURIE-Punkt gegen Null. 
(HoKJiagbi AKageMun HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR) [N. S.] 64. 191—94 
11/1.1949. K rassnojarsk, Pädagog. Inst.) A m b e r g e r .  137

K athleen Lonsdale, Diamagnelische Susceptibilität und Anisotropie von Eis. An E is
kristallen der Größe 13X 5X 3 mm, c-Achse parallel der kleinsten Ausdehnung, wurden 
Polschuhe angelegt u. dabei sehr geringe U nterschiede in  der diam agnet. Susceptib ilität 
gemessen: x* — Xe ■= 0,06-10~6, wobei xc =  ~  12.68-10-6  c.g.s.E.M.U/Mol u. x* =  
—12,62-1 0 "6 c.g.s.E.M.U/Mol. Vf. weist darauf hin, daß auch die U nterschiede im 
Brechungsexponenten sehr klein sind. (N ature [London] 164. 101. 16/7. 1949. London, 
Univ. Coll.) R o e d e r .  137

W erner H . Albreeht, Über die magnetische Kennzeichnung des M n.ß^-1 II .ß .  Messung 
der m agnet. Susceptibilität x  an  Verbb. der Zus. M n01(35_ lj45 m it H ausm annitg itter, die 
durch Fällung aus MnCl2-Lsg. in Ggw. von N H 4C1 u. O xydationsm ittel erhalten  wurden. 
Zwischen —183 u. 20° werden gekrüm m te K urven für 1/x gegen die absol. Temp. T er
halten. U nter W. gehen die Verbb. in M anganit über, dessen % tem peraturunabhängig  ist. 
Hydrolyse von K sMn(CN)# füh rt zu M n01(5S_ Ij63-~ 0 ,5  H 20  m it R öntgenstruk turen  des 
H ausm annits, M anganits u. eines unbekannten H ydrats, dessen \ / x  gegen T-K urven 
linear sind. (Z. anorg. Chem. 259. 291—98. Sept. 1949. Dresden, TH, In s t, fü r anorgan. u. 
anorgan.-techn. Chem.) FREE. 137

Albert Levasseur, Über eine modifizierte p^-Skala  fü r  Lösungen m it geringer Wasser
konzentration. Streng genommen ist der Ausdruck [H '][O H ']/[H 20 ] =  konstan t, beim
PH-Wert w ird aber normalerweise die W asserkonz, n icht berücksichtigt. Gelingt es, in
wasserarmen Lsgg. den pH-W ert wirklich zu messen, wobei pH den negativen Logarithm us 
der H '-K onz. pro L iter daretellen soll, so wird ein modifizierter pHp-W ert vorgeschlagen: 
PhP =  Pii — Vz ln  (55,5/[H 20]). Der p Hp-W ert ist demnach derjenige pH-W ert, den die 
Lsg. haben würde, wenn sie aus reinem W. bestünde u. dabei das V erhältnis von H ' : O H ' 
ungeändert bliebe. Mißt m an z. B. in einer an  W. 0,01 mol. Lsg. den p H-W ert zu 7,07, so 
ist p Hp =  6,07, d. h. die Lsg. ist n ich t neutral, sondern sauer. Es m uß aber darauf hin
gewiesen werden, daß die Beziehung nu r eine Annäherung darstellt, da auf lonenkräfte  
keine R ücksicht genommen ist. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 2 2 8 .1648—49. 23/5.1949.)

SCHÜTZA. 139
Giuseppe Bianchi, Erscheinungen an den Elektroden bei sehr hohen Slromdichten. 

2 zylindr. koaxiale E lektroden (ein zylindr. Netz u. ein dünner Faden) in H 2S 0 4 sind die 
Versuchsanordnung fü r die Aufnahme von Strom spannungskurven bis zu sehr hohen 
Stromdichten. Es wird das Verh. der Metalle Ni, Al, Cd, Bi, Cu, P t  u. Pb untersucht. Die 
Meßergebnisse zeigen, daß die Strom dichte von einem gewissen W ert der Spannung, vom 
Durchmesser der Elektrode u. von der N atu r der E lektrode abhängt. W ird die innere 
Elektrode als Anode benutzt, so tre ten  Passivierungserscheinungen auf. T ritt an  der Anode 
Gasentw. (0 2 oder 0 3) auf, sind die Erscheinungen analog denen, wenn die innere E lektrode 
als K athode dient. Cu-, Al- u. Pb-Proben wurden auch hohen S trom dichten von W echsel
strom ausgesetzt. (Gazz. chim. ital. 7 9 .588—92. Aug. 1949. Milano, Politechnico, Labor, di 
Elettrochimica.) EN D R A SS. 141

N. G. Tschownyk, Zur Frage der Messung der Zersetzungsspannung geschmolzener 
Elektrolyts in  Anwesenheit von Glasdiaphragmen. In  Fortführung der früheren A rbeit 
(Vf. u. P e l k is s , C. 1 9 41 .1. 2223) untersuchte Vf. bei Anwesenheit von Glasdiaphragm en 
die A bhängigkeit der Zersetzungsspannung von geschmolzenem AgCl, PbClv  CdCl2, 
AgCl-NaCl, PbCl2-N aC l von der D auer der Elektrolyse. Die Zersetzungsspannung erreicht 
dabei bedeutend über der EMK. der entsprechenden chem. K ette  liegende W erte. In  Ggw. 
von N a-Ionen erreichen die Zersetzungsspannungen nach Sättigung der Elektroden kon
stante W erte, die nahe bei der EMK. der entsprechenden K ette  liegen. (IKypHaji (Dimimec- 
KOii X hmiih [ J . physik. Chem.] 23. 839—48. Ju li 1949. Kuibyschew, L uftfahrtinst.)

A m b e r g e r .  141
Allan Maccoll, Reduktionspotenliale konjugierter Systeme. Vf. kündigt eine A rbeit zur 

Unters, des Zusammenhanges zwischen E ' in — n E F = 4 H  — T z! S u. der Energie 
der niedrigsten unbesetzten Elektronenschale an. HtlCKEL h a t bereits 1934 auf den Zu
sammenhang zwischen der Resonanzenergie in der niedrigsten unbesetzten Schale, welche
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1 oder 2 Elektronen aufzunehm en vermag, u. der Leichtigkeit der Anlagerung von Alkali
m etallen bei arom at. Verbb. hingewiesen. (N aturę [London] 163. 178—79. 29/1. 1949. 
London, Univ., R am say-Forster-Inst.) SEIDEL. 142

Leigh Page and  Norman Ilsley Adams, P rincip les o f e lectriclty . 2nd cd. X ondon: MacmiUnn. 1949. (620 S. 
m . A bb.) 27s. Od.

A3. Therm odynam ik. Thermochemie.
R. Eisenschitz, Der stetige, nicht einheitlicheZustand fü r  eineFlüssigkeit. SM OLUCHOWS- 

KYs Gleichung fü r die Verteilung der relativen K oordinaten eines willkürlich heraus
gegriffenen Molekülpaares einer Fl. w ird so ausgedrückt, daß der Einfl. n ich t einheitlicher 
Geschwindigkeit oder Temp. in Rechnung gesetzt wird. Die Gleichung wird auf eine 
gewöhnliche lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung reduziert. Die eine der beiden 
In tegrationskonstanten  is t leicht zu bestim men, während die B est. der anderen zu W ider
sprüchen füh rt. Es w ird angenommen, daß die Moll, über das gem ittelte Po ten tia l m it
einander in Wechselwrkg. stehen. W ird dieses P o ten tia l beim A bstand N ull von erster 
O rdnung Unendlich, so h a t das Problem der reibenden Ström ung u. der W ärm eleit
fähigkeit n u r eine Lösung. Näherungsweise A uswertung der Transportkoeffizienten zeigt 
die richtige A rt des Temperatureinflusses. Das R esu lta t ist in Ü bereinstim mung m it dem 
in einer früheren A rbeit (Proc. physic. Soc., Sect. A 59. [1947.] 1030) erhaltenen, wo wie hier 
eine Annäherung an  die exakte  Theorie dargestellt wird. (Proc. physic. Soc., Sect. A 62. 
41—49. 1/1.1949. London, Univ. Coll.) L i n d b e r g .  146

A. Eucken, Weiteres zur Assoziation des Wassern. Aus aer im leichten u. schweren W. 
gemessenen Schallgeschwindigkeit, die zwischen 0 u. 60° abnorm  ansteig t u. bei ca. 70° 
ein Maximum h a t, wurde die ad iaba t. u . daraus m ittels Cp/Cv die isotherm e Kompressi
b ilitä t (d V /d p ; Minimum bei ca. 40°) berechnet. Diese u. die bekannte anom ale Tempe
raturabhängigkeit des therm . Ausdehnungskoeff. (d V /d T ; bei l a t )  lassen sich durch 
großräumige H 20 -  bzw. D 20-A chtoraggregate deuten, deren Konz, beim Ansteigen von 
Temp. u. Druck sink t (vgl. C. 1949. I I .  2). — Zur Berechnung der Befunde aus den Molvoll, 
der niederen Aggregate (Zustandsgleichung), dem Molvolumenzuwachs der Achtermolekel 
(A  V8 =  1,80 cm 3/Mol) u. dem D ifferentialquotienten ihres Molenbruchs (Neuberechnung) 
dienten zunächst schon früher benutzte, einfache Ansätze. Zur Verbesserung der Überein
stim m ung m it den beobachteten W erten, die bes. beim W iederanstieg der Kom pressibilität 
bei tiefer Temp. noch nich t befriedigte, w urde angenommen, daß das W . keine ideale 
Mischung der verschied. Aggregate ist, sondern daß die Molvoll, einfache Funktionen des 
Molenbruches sind (partielle Voll.; Berechnung m it gewähltem Koeff. fü r das quadrat. 
Zusatzglied). Das Ergebnis ist nunm ehr nur noch für die K om pressibilität von schwerem 
W . bei hoher Temp. m angelhaft. A ußer einem kleinen, auf lückenhafte U nterlagen für 
Cp/Cv beruhenden Fehler bleibt ein D efekt von ca. 2% , der auf die geringere Festigkeit 
der O—D-Brückenbindung zurückgeführt werden kann. — Die entsprechende, korr. Be
rechnung der Zustandsgrößen des W. bei hohen D rucken konnte noch n ich t vollständig 
dürchgeführt werden. Es ist jedoch anzunehpnen, daß dieselben nur kleine Änderungen 
bringen werden. (Z. Elektrochem . angew. physik. Chem. 53 .102—08. Mai 1949. Göttingen, 
Univ., In s t, fü r physikal. Chem.) B L U M R IC H . 148

Milton Manes und Harold A. Scheraga, Entgasung tiefsiedender Flüssigkeiten durch 
Kondensation als flüssige Phase. Die E ntgasung tiefsd. F ll. durch Dest. von Fall zu Fall 
zeigt n icht den gewünschten Effekt, bei geringen Gasgehh. h a t m eist die Dampfphase 
etwa, die Zus. der verdam pfenden fl. Phase, wodurch eine Trennung im Hochvakuum 
unmöglich w ird. W ird aber die Gasphase zur Fl. kondensiert, so w ird viel eher das wahre 
Gleichgewicht erreicht- u.-ein reineres K ondensat erhalten. E ine hierfür geeignete App. 
wird kurz erw ähnt. Durch mehrmalige Anwendung des Verf. konnte der Frem dgasdruck 
un ter 1 0 "! nur bei so behandeltem  Chlor gesenkt werden. Bei anschließender Umkristalli
sation des Chlors konnte keine D ruckzunahm e beobachtet werden. D erartiges Chlor zeigt 
keine Induktionsperiode bei der Photochlorierung von Benzalchlorid. Kontrollverss. 
zeigten, daß dieser T est bei Chlor auf 0,005% 0 2 anspricht. Bei ähnlich gereinigtem CCl, 
wurden weniger als 0,00005%  0 2 erm itte lt. (J . Amer. chem. Soc. 71. 2261. Jun i 1949. 
D urliam , N. C., Duke Univ., Dep. of Chem.) SCHÜTZA. 150

L. H . Horsley, Tabelle von Azeotropen und Nichtazeotropen. Ergänzung zu der C. 1948.
I . 659 angeführten tabellar. Zusammenstellung von bin. u. tern . azeotropen u. nicht
azeotropen Systemen. Die Ü bersicht erfaßt 2272 anorgan. u. orgah. Systeme, ferner ein 
Form elregister u. 160 L itera tu rz ita te . (Analytic. Chem. 21. 831—73. 13/7. 1949. Midland, 
Mich., Dow Chemical Co.) K LE V ER . 150

D. W . Scott, G. D. Oliver, M argaret E . Gross, W . N. H ubbard und H ugh M. Huffman, 
Moltcärme, Schmelz-undVerdampfungswärme, Dampfdruck, Entropie und thermodynamische
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Funktionen von H ydrazin. Da die untersuchten Proben n u r 99,75% H ydrazin enthielten, 
sind die Molwärmen nur auf 0,3% genau. Die zu 3025 cal/Mol bestim m te Schmelzwärme 
konnte infolge auftretenden Vorechmelzens nur m it größerem Fehler erhalten  werden. 
D ioaus der D am pfdruckkurve berechnete Verdampfungswärme beträg t 10700± 75 cal/Mol 
bei 298,16° K . Der von 0 —70° gemessene D am pfdruck wird durch die Gleichung log p =  
7,80687 — 1680,745/(t +  227,74) wiedergegeben. Bei 298,16° K  betragen die Molwärme 
der Fl. 23,62 cal/° Mol, die E ntropie des idealen Gases bei 1 a t  56 ,97±0,30 eal/° Mol, die 
freie Bildungsenergie 37,39 u. die Bildungsenthalpie 22,75 kcal/Mol, die Gleichgewichts
konstante log K  =  —27,77. Diese W erte sind aus den Statist, berechneten therm odynam . 
Funktionen u. der von G i l b e r t  gemessenen Bildungswärme des fl. H ydrazin A H =  
12050 cal/Mol erhalten. Der S tatist, berechnete Entropiew ert ist um  0,44 cal/° Mol höher 
als der calor., jedoch liegt diese Abweichung noch innerhalb der beiden Fehlergrenzen. 
Möglicherweise is t der therm . W ert durch n icht vollständige Ordnung im K ristall bei 0° K 
infolge starker W asserstoffbindungen ähnlich:w ie bei Eis gefälscht. Die therm odynam . 
Funktionen werden bis zu '1500° K  herauf berechnet. (J . Amer. chein. Soc. 71. 2293—97. 
Ju li 1949. Bartlesville, Okla., Bureau of Mines, Petroleum  E xp. S tation, Thermodyn. 
Labor.) S o n ü T Z A . 152

J . W . L innett und P . J . W heatley, D ie  Abhängigkeit der Verbrennungsgeschwindigkeit 
vom Druck. Vff. erheben gegen eine A rbeit von G a y d o h  u .  W O L F H A R D  (Proe. Roy. Soc. 
[London], Ser. A 196. [1949.] 105) Einwände, da diese Autoren an  KW -stoff-Flam m en 
feststellten, daß zwischen 0,01 u. 1 a t  die Verbrennungsgeschwindigkeit (c) druckunab
hängig ist. Da dieses Ergebnis zu Vcrss. u. a. von U b b e l o h d e  u. M itarbeitern u. von 
russ. Forschern in W iderspruch steh t, unternahm en Vff. eigene Unteres, u. bestätig ten  

• erneut, daß c bei abnehmendem D ruck 6te tig  zunim m t. (N ature [London] 164. 403—04. 
3/9.1949. Oxford, Anorg. Chem. Labor.) R o e d e r .  157/

A .G . Gaydon und H . G. W olfhard, Die Abhängigkeit der Verbrennungsgeschwindigkeit 
vom Druck. Vff. bemängeln, daß L i n n e t t  u. W H E A T L E Y  (vgl. vorst. Ref.) keine große 
Anzahl von Veres. angestellt haben u. daß sie im Gegensatz zu den eigenen Messungen 
nicht den B rennerradius im selben Maße vergrößerten wie sie den D ruck erniedrigten, um  
vergleichbare R esultate  zu erlangen. Vff. bestätigen, daß bei A cetylen-Luft-Flam m en c bei 
abnehmendem D ruck etwas zunim m t, bemerken aber, daß von einem bestim m ten D ruck 
an  c bei fallendem Druck abnim m t. Vff. schreiben diese Erscheinung dem N s zu, da bei 
E rsatz des N 2 durch Ar dieses Verh. n icht beobachtet wird u. c zwischen 0,01 u. 1 a t  bei 
Verwendung verschied. Brennerdurchmesser konstan t is t. (N ature [London] 164. 404. 
3/9.1949. London, Im p. Coll. of Sei. and Technol.) R o e d e r .  157

A j. Grenzschichtforschung. Kolloidchemie.
Guglielmo Stagno-d’Alcontres und M aria Centonze, Kolloidale Lösungen und ihr 

Brechungsindex. ROSSI (Gazz. chim. ital. 61. [1924.] 14) u. K R TJY T (Rev. gdn. Colloidcs 
20. [1928.] 149) h a tten  bereits eine Solvatation der Teilchen bei lyophilen Kolloiden an 
genommen. Dies wird dadurch bestätig t, daß bei Lsgg. von Agar-Agar in W. der Brechungs
index m it steigender Agar-A gar-K onz. linear zunim m t. Der verschied. Verlauf der K urven 
bei verschied. Tempp. läß t sich durch Änderung der H ydratation  m it der Temp. erklären. 
Die durch Zusatz von Salzen neben A gar-A gar bew irkten w eiteren Erhöhungen des 
Brechungsindex sind n ich t streng add itiv ; die Abweichungen von der A dditiv itä t liegen 
außerhalb der Versuchsfelder. (Gazz. chim. ital. 79. 614—20. Aug. 1949. Bologna, Univ., 
In st, für industr. u. angew. Chem») R . K . Mü l l e r . 162

G. D. Yamold und B. J . Mason, Fine Theorie des Konlaktwinkels. D a die bekannten 
Theorien fü r den K ontaktw inkel zwischen einer Fl. u. einem festen K örper n icht befriedi
gen, wird der Vers. unternom m en, eine Theorie aus den Kohäsionskräften abzuleiten. 
Aus der YOUNGschen Gleichung, welche den cos des Kontaktw inkels durch die Oberflächen
energie ausdrückt, u. bei B etrachtung des Einfl. adsorbierter Filme auf den festen Sub
stanzen werden Ausdrücke fü r den K ontaktw inkel bei fortschreitender u. zurückweichen
der Ausbreitung der Fl. gefunden u. die auftretende Hysterese untersucht. (Proc. physic. 
Soc., Sect. B 62. 121—25. 1/2.1949. N ottingham , Univ.) J Ä G E R . 166

G. D. Yamold und  B. J . Mason, Der Kontaktwinkel zwischen Wasser und Wachs. 
(Vgl. vorst. Ref.) N ach der von Y a r n o l d  aufgestellten Theorie zur Erforschung der H yste
rese des K ontaktw inkels wurde der Einfl. der E intauchzeit u. der Geschwindigkeit auf 
den K ontaktw inkel zwischen W. u. Paraffinwachs untersucht. Es w ird nachgewiesen, 
daß Messungen von A b l e t t  ungültig sind, weil die E intauchzeit vernachlässigt ist. Die 
Veres. u. Meßergebnisse werden diskutiert, wobei sich ergibt, daß der Begriff des Gleich
gewichtkontaktwinkels n icht zutreffend ist. (Proc. physic. Soc., Sect. B 62. 125—28. 
1/2.1949.) JÄ G E R . 166

\
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R. Seeliger, Gasblasen in Flüssigkeiten. B ericht über die Physik der Blasenbldg. an  
festen Flächen im allg. (Theorie des H aftens, E ntstehung  der Blasen), der freien Blasen 
(G asaustausch zwischen Blase u. F l., Aufsteigen der Blasen durch die Fl.) sowie der 
Blasenbldg. an  F iltern  u. Düsen, wobei u . a. der Einfl. der N a tu r der Fl. auf die Blasen
größe behandelt wird. (Naturwiss. 36. 41—48. 1949. ausg. Mai.) SCHOENECK. 166

C. G. Sumner, Tropfengröße bei zweiphasigen Emulsionen. E ine N achprüfung der von 
KNAPP erw eiterten Theorie von LEWIS, wonach in einem ö lsyst. die Teilchen eine stabile 
Größe zu erreichen bestreb t sind, bei der ein Gleichgewicht zwischen den elektr. u. Capillar- 
k räften  besteht, durch den Vf. fü h rt zum Ergebnis, daß ein derartiges Gleichgewicht an 
der Teilchenoberfläche n icht möglich ist. Die Annahme, daß die Ladung auf einem Teilchen 
konstan t bleibt, wenn dieses seinen R adius ändert, wird als unzutreffend nachgewiesen. 
(N ature'[London] 164. 364—65. 27/8. 1949. London NW 2, Scribbans-K em p, Ltd.)

H e n t s c h e l . 166
L. Ja . Kremnew und S. A. Ssosskin, Gelatinierte Emulsionen. 7. M itt. Festigkeit der 

stabilisierenden Schichten ; Folie der freien Slabilisatorlösung. (6 . vgl. C. 1 950 .1. 857.) Die 
Ä nderung des Tropfenabstandes bis zur Schichtdicke 2 ¿krit. wird durch verschied. C6H„- 
Geh. in 1 c m 3 5% ig. Na-Oleatlsg. erreicht. Die Em ulsion wird 35 Min. dem Druck 
P  =  1010 mm H g ausgesetzt u. die Gewichtsabnahm e bestim m t. Die Schutzschichten von 
k rit. Dicke in  den bis zur Grenze konz. Emulsionen ohne Ggw. der freien Stabilisatorlsg. 
besitzen eine ungenügende mechan. Festigkeit. Infolge der Selbstbeseitigung der Schicht
verletzungen durch die freie Stabilisatorlsg. sind die Emulsionen unw eit der Grenzkonz, 
gegen mechan. Einw. genügend stabil. Die K urve Geschwindigkeit der Emulsionszerstörung 
— Stärke der wss. Stabilisatorlsg. zwischen den Tropfen 2 ô — 2 ¿krit. en tsprich t der 
H yperbel A m /A  t - (2  ¿-2  ¿krit.) =  C. D araus is t die Rolle der freien Stabilisatorlsg. 
(2 6 — 2 (5Mt.) bei der Zerstörung hochkonz. Emulsionen ersichtlich. E s is t anzunehmen, 
daß in  den gewöhnlichen konz. Emulsionen m it beliebigem Geh. an  disperser Phase die 
Stabilisierung auch durch die Schichten k rit. Dicke erfolgt. Die Rolle der freien Stabilisator
lsg. in hochkonz. Emulsionen wird an  dem D urchgang einer teilweise m it H g gefüllten 
Glaskugel von 5,3984 g u. 6,44 mm R adius durch die Em ulsion un tersuch t. F ü r  die D urch
gangszeit t  ergibt sich t  (2 ö — 2 ¿krit.) =  C. Die Bewegung der K ugel h ö rt prakt.. auf, 
wenn die freie Lsg. zwischen den stabilisierenden Schichten in  der grenzkonz. Emulsion 
fehlt. (KojiJioiiRHbitl TKypnan [Colloid J.] 11. 24—29. Jan ./F eb r. 1949. Leningrad, 
Technol. In s t., Labor, fü r Kolloidehem.) Le b t a g . 166

Fernand Charron, Viscosität bei schnell veränderlichem Druck. Abweichend von den 
sonst üblichen M ethoden, bei denen die Zeit u. Geschwindigkeit gemessen wird, h a t Vf. 
ein G erät entw ickelt, das er „ballist. Viscosimeter“  nennt, bei dem ein W inkel u. eine 
Länge zu messen sind. Die M eth. w ird m athem at. abgeleitet. Die V iscosität ist eine 
E xponentialfunktion des Druckes. Im  2. Teil der A rbeit w ird die D urchführung u. Aus
w ertung der Verss. beschrieben u. aus der guten Übereinstim m ung geschlossen, daß die 
M eth. bes. bequem u. rasch auf Fll. hoher V iscosität anw endbar ist. Die Verss. zeigen ferner, 
daß gute Ü bereinstim m ung nur bei Fll. besteht, bei denen die V iscosität nu r wenig mit 
dem D ruck steigt. Vf. fü h rt das auf eine A rt H ysterese zurück u. bespricht die evtl. mög
lichen Verbesserungen, die entsprechende U nterss. ermöglichen w ürden, (Rev. In s t, franç. 
Pétrole Ann. Combustibles liquides 4 .3 —14. Jan . 1949. Angers, Faculté libre des Sciences.)

JÄGEB. 172
L. P randtl, Betrachtungen zur Rheologie. Es w ird eine Begriffsbest, fü r die Rheologie 

im allg. als Lehre vom mechan. Verh. der deformierbaren Substanzen, u. „Rheologie im 
engeren Sinne“ , die das Fließverh. oder die Beziehungen zwischen Spannungs- u. Form
änderungsgeschwindigkeit um faßt, gegeben. Anschließend werden die Fließform eln von 
N e w to n  u . M a x w e l l  erö rtert u. w ird ausgeführt, daß anders gerechnet werden muß, wenn 
die Zahl der gesteuerten Platzwechsel klein gegenüber der Zahl aller Platzwechsel ist. Für 
solche Fälle "wird eine Beziehung von der Form  t  =  r*  Ar sin c T*, -worin t  Schubspannung 
(Tangentialdruck), c Geschwindigkeitsgefälle u. T  R elaxationsdauer bedeuten, angegeben. 
D ann w ird an  H and  eines eindimensionalen Gedankenmodells der Hysterismechanismus 
fü r c == oo erö rtert, wobei die aus diesem Modell gefolgerten Gesetzm äßigkeiten nur für 
ehem. einheitliche Substanzen oder Gemische m it ehem. indifferenten Komponenten 
gelten. Auch die Eigg. koll. Substanzen stehen außerhalb dieser rein mechan. Betrach
tungen. (Physikal. Bl. 5. 161—72. 1949.) üM S T Ä T T E B . 173

M. H . Kurbafov, Geschwindigkeit der Adsorption von Bariumionen in  extremer Ver
dünnung durch Eisen (Ill)-oxydhydra t. (Vgl. C. 1949. I .  161.) Zweck der vorliegenden 
U nters, war, die besten Bedingungen fü r die Trägerchem ie m it Bezug auf die Rkk. 
Cs(d, n) 133Ba u. Cs(d, 2 n) 13<Ba zu finden, u. zwar ohne Zufügung von gewöhnlichem 
Ba als Mitfällreagens. B eobachtet w urde die Geschwindigkeit der Adsorption in einem
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Zeitintervall von 1—100 Stdn. bei einer Konz, der Ba-Ionen von 3 • 10-10 g-Atom pro 
L iter an l - 1 0 _ 6 Mol Fe(III)-O xydhydrat als A dsorptionsm itteln. Es wurde gefunden, 
daß tro tz  der extrem en Verdünnung des Ba seine A dsorption n icht bis zur vollkommenen 
E ntfernung der zweiwertigen Ionen fortschreitet, sondern den höchsten W ert nach 50 bis 
60 S tdn. erreicht. Aus den Unteres, über die A bhängigkeit der Adsorptionsgeschwindigkeit 
vom pH-W ert u. der Salzkonz, w urde gefunden, daß eine Abnahm e der H -Ionenkonz. 

. von p H 7,5 auf 8,0 oder 8,5 die Geschwindigkeit erhöhte, w ährend eine Zunahm e der 
N H 4Cl-Konz. von 3,&-10-3  auf 3 ,0-10_I n. die Geschwindigkeit ebenfalls erhöhte. (J . 
Amer. ehem. Soc. 71. 858—63. März 1949. Columbus, O., S tate  Univ.) Go t t f r ie d . 176

Alfred Klein, D iffusionenicssungcn an den System en des K upfers m it Silber,1 Cadm ium  und  Zink. (47 gez.
B l. m . T ab . n . eingckl. A bb.) 4° (liaschincnEcbr.) S tu t tg a r t,  T H , D iss. v . 24/7.1948.

Aj. Strukturforschung.
E. Fues, Zur Deutung der Kossel-Möllenstedtschen Elektroncninlcrfcrcnzcn konvergenter 

Bündel an dünnen Plättchen. 2. M itt. (1. vgl. Ann. Physik [5] 43. [1943.] 538.) Die von 
K o s s e l  u .  M ö L L e n s te d t (vgl. C. 1940. I . 1469) beim Durchgang von konvergenten 
E lektronenbündeln durch dünne Glim m erplättchen gefundenen Interferenzstreifensystem e 
werden auf Grund der 1. c. gegebenen theoret. Deutung, nach der die Systeme als Folge 
der EwALDschen Pendellsg. im K ristall anzusehen sind, eingehend durchgerechnet; der 
Vorgang der Streifenverschiebung kann durch eine mechan. Analogie (gekoppeltes Pendel
paar) erläu tert werden. Die D eutung erlaubt eine experimentelle B est. von Phasen
faktoren der S trukturam plituden. (Z. Physik  125. 531—38. 1949.) FU C H S. 181

D. Kossel, Zum  Aufbau des Eeflexsyslcms bei Elektroneninterferenzen an Einkristallen. 
Aufbau u. charakterist. Züge der Elektroneninterferenzbilder im konvergenten u. diffusen 
Bündel lassen sich in einfacher Weise m it Hilfe des als „G itterim pulsspektr.“  aufgefaßten 
reziproken G itters beschreiben. Das wesentliche Bauelem ent im reziproken G itter der 
A tom kette, die „Im pulszielebene“ , fü h rt auf die charakterist. Bcugungserecheinung der 
A tom kette im diffusen B ündel: den konzentr. In tensitä tsk ra te r m it innen senkrechtem , 
außen sanftem  In tensitätsabfall. Dieser In tensitä tsk ra ter bildet einerseits die Urform des 
LAUE-Kreises (Parallelstrahl entlang A tom kette einfallend), andererseits des von tangieren
den KlKUCHi-Linien gezeichneten „KlKHCHl-Kreises“ (diffuses Bündel auf R aum gitter 
cinfallend). Das wesentliche Bauelem ent im reziproken G itter des A tomnetzes, die „Im puls
zielgerade", fü h rt auf die charakterist. Beugungserscheinung des Atomnetzes im diffusen 
Bündel: den In tensitätsberg , von dessen parabelförmig geschwungener Kammlinie die 
In ten sitä t nach innen senkrecht, nach außen san ft abfällt. Dieser In tensitätsberg  bildet 
einerseits die Urform der als saubere geometr. K urve erscheinenden „KiKUCHi-Parabel“ 
(Elektronenfächer in der N etzebene einfallend), andererseits des von tangierenden K i k u c h i -  
Linien gezeichneten „KlKUCHi-Parabelpolygons“ (diffuses Bündel auf R aum gitter ein
fallend). (O ptik [S tu ttgart] 5. 53—79. April 1949. Heidenheim.) W . F a b e r . 181

K . H uber und H . Zbinden, Über die Alterung der Vanadinpentoxydsole. Vff. u n te r
suchen die A lterung von verschiedenartig hergestellten V 20 5-Solcn durch elektronenm kr. 
Teilchengrößenstatistik. Dabei zeigt sich, daß die Alterung sehr vom Herstellungsverf. 
abhängig ist, u. zwar weisen elektrolytfreie V20 6-SoIe bei Zim mertemp. eine außerordent
lich geringe Neigung zur A lterung auf, m it steigender E lektrolytkonz, nim m t die A lterungs
geschwindigkeit aber s ta rk  zu u. steigt bei.gleichen mol. V erhältnissen M e: V20„ in der 
lyotropen Reihe L i+, N a+, N H 4+, K + an. Bei 40° wird innerhalb Laboratorium szeiten ein 
Teilchenwachstum un ter U m kristallisation merklich. Auf Grund der Versuchsergebnisse 
kommen Vff. zu dem Schluß, daß die A lterung bei Zimmertemp. n icht so sehr durch 
K ristallisation, als vielm ehr durch K oagulation zu erklären ist. (Z. anorg. Chem. 258. 
188—97. Mai 1949. Bonn, Univ., Anorgan.-chem. Inst.) B . R e u t e r . 188

Henry Leidheiser jr .  und R ichard Meelheim, Der E in fluß  der Kristallfläche bei dem 
katalytischen Niederschlag von Kobalt a u f einem Kupjereinkrislall. (Vgl. C. 1949. I. 1199; 
II . 170.) Bei der Abscheidung von K obalt aus K alium form iat u. einem K obaltsalz bei 
180—250° auf einem K upfereinkristall zeigten die Flächen kata ly t. Eigg. in abnehm ender 
Reihenfolge nach (2 1 0 ); (3 1 0 ); (3 2 1 )u .(3  2 0 ); (3 1 1) u. (2 1 1 ); (1 0 0 ); (3 31) u . (2 2 1); 
(1 1 0) u. (11  1). W ährend (2 1 0) in weniger als 30 Sek. m it Co bedeckt war, zeigte (11  0) 
nach 10 Min. noch keine Spur Co. Nickelsalze ergaben die gleichen Ergebnisse. (J . Amer. 
chem. Soc. 71. 1122—24. März 1949.) E n s s l i n .  190 '

Sonja Geiling und H ans R ichter, Die amorphe Phase von A /sen. Es wurden zunächst 
die folgenden drei A s-Präpp. röntgenograph. un tersucht: 1. ein durch Sublim ation von 
As in einem evakuierten Glasrohr erhaltenes P räp. (A sI), 2. ein schw arzbraunes As 
(As II) , das erhalten  wurde durch Red. einer salzsauren As20 3-Lsg. m it N aH 2P 0 2 u. 3. ein
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schwarzbraunes As (As I I I ) ,  das aus einer salzsauren Lsg. von As20 3 durch Fällen m it 
SnCl2 erhalten worden war. Die Aufnahmen wurden m it monochrom atisierter Cu- 
Strahlung durchgeführt u. ergaben fü r alle drei Präpp. das gleiche, für am orphe u. fl. 
Substanzen charakterist. Röntgendiagram m . M ittels FOURIER-Analyse wurde die radiale 
D ichteverteilung in As I  sowie die Lagenwahrscheinlichkeit der Atome im As I  bestim m t. 
Betreffens der K oordination wurde gefunden, daß für das erste Maximum von As I 
Übereinstimmung m it der Dreierkoordination von kristallinem  As besteht. Der kü rzes te . 
A bstand is t nur wenig kleiner als der kleinste A tom abstand im G itter dos kristallinen As. 
Die zweite K oordination des K ristallgitters m it drei A tomen is t bei As I  n icht anzutreffen. 
Die d ritte  K oordination um faßt im K rista llg itter sechs N achbarn. In  einem etwas kleineren 
A bstand als im K rista ll findet man bei As I in der d ritten  Sphäre neun A tom e; d. h . die 
zweite u. d ritte  K oordination des G itters sind hier zu einer gemeinsamen K oordination 
vereinigt. In  den höheren K oordinationen scheinen ebenfalls Umgruppierungen in  bezug 
auf das As-G itter vorzuliegen. Diese Verss. ergaben m it aller D eutlichkeit, daß die am orphe 
Phase nicht durch eine Verbreiterung kristalliner Interferenzen erk lärt werden kann. 
Aufnahm en von dünn aufgedam pften As-Schichten m it 'Elektronenstrahlen zeigten h in 
sichtlich Lage u. In ten sitä t der Interferenzen Übereinstim mung m it den entsprechenden 
Röntgenaufnahm en. Im EIektronenm ikroskop erscheinen dünn aufgedam pfte As-Schichten 
als kleine, getrennt voneinander gelagerte Kügelchen m it einem Durchmesser von ca. 
1 • IO-0  bis l - 1 0 _5cm. Dickere As-Schichten besitzen die gleiche K ugelstruktur. Beim 
E rhitzen der As-Folien über die U mwandlungstemp. tre ten  die As-Folien zu einer kom
pakten  Schicht von kristallinem  As zusammen. (Acta crystallogr. [London] 2. 305—08. 
Okt. 1949. S tu ttg a rt, TH , R öntgeninst.) GOTTFRIED. 195

Roland Kiessling, Das binäre System  Zirkon-Bor. Gemische aus elem entarem  Zr u. B 
werden durch E rhitzen u. Sintern in einem Hochfrequenzofen im V akuum  hergestellt. 
Röntgenograph, wird festgestellt, daß a-Zr geringe Mengen ( ~ 1  A tom -% ) B löst, wobei die 
G itterkonstanten  des Zr von a  =  3,229 A u. c =  5,139 A auf a  =  3,249 A u. c =  5,203 A 
ansteigen. Dabei nim m t die H ärte  des Zr s ta rk  zu. Als einzige interm ediäre Phase t r i t t  
Z rB 3 auf, das m etall. Eigg. u. eine beträchtliche H ärte  ha t. E in Borid dieser Zus. m it 
1,09% C als Verunreinigung ist bereits von McK e n n a  (C. 1937.1.705) beschrieben worden. 
R öntgenunterss. bestätigen dessen Ergebnisse. Z rB , k rist. hexagonal m it a  = 3 ,1 6 9  A; 
c =  3 ,530Ä ; c/a =  1,11 . D .£ef. =  5,64; Z =  1. Die M etallatom e bilden ein einfaches, 
hexagonales G itter. A tom lagen: 1 Zr in 000,2  B in  1/3 s/a 7* u - Vs Vs Vj- Raum gruppe 
D ’jjj — C 6/m mm . ZrB2 is t m it A1B2, TiB2, CrB2, N bB a u. T aB , (C 32-Typ) isomorph. 
Das GitteP besteht aus hexagonalen Schichten in  der Folge AHAHAH.., wobei A ebene, 
hexagonale Schichten von Zr-Atomen u. H  hexagonale Netze von B-Atomen bedeuten. 
Ähnlich wie A1B2 neigt ZrB2 zur Zwillingsbildung. Z rB 2 is t eine ty p . Einlagerungsverb.; 
eie gehört einem der vier einfachen von HÄGG angegebenen 'G ittertypen an. (Aota ehem. 
scand. 3. 90—91. 1949. U ppsala, Univ., In s t, of Chem.) B. REUTER. 195

R. E . Rundle und A. S. W ilson, Die Strukturen einiger Metailverbindungcn des Urans. 
M ittels Pulveraufnahm en wurden die folgenden Verbb. un tersucht: U A lv  U Al3, U A lt, 
UHg„, UHg3, UHgt u. U Sn3. — U A l3 ist kub.-flächenzcntriert m it a =  7,795 UX u. Z =  8 . 
Die Verb. k rist. in der CuaMg-Struk’tu r  (C 15-Typ). Die flächenzentrierten Punktlagen in 
dieser S tru k tu r sind 8 U ' in 0 0 0 ; */4 >/4 7«; 16 Al in 6/s Vs Vs5 Vs Vs Vs! Vs Vs */»? 
VI Vs Vs- Jedes U-Atom is t von 4 U-Atomen in einem A bstand von 3,38 kX  u. von 
12 Al-Atomen in einem solchen von 2,58 kX  um geben; jedes Al-Atom h a t 6 Al-Atome 
in 2,76 kX  u. 3 U-Atome in 2,58 kX  E ntfernung. — UA13 b ildet ein einfach-kub. G itter 
m it a  =  4,278 ¿0 ,0 1  kX . Die A tomlagen sind beinahe sicher die der AuCu3-S trüktur, 
d. h . U in 0 0 0; 3 Al in 0 V* V2; Vj 0 Vs! V* V* 6 - — D 'e U Hg2-Phase is t wahrscheinlich 
hexagonal m it a  =  4 ,98±0,01 kX  u. c =  3,22±0,01 kX  u. Z =  1. Im  G itter liegen 
1 U in 0 0 0, 2 H g in ±  2/3 Vs Vs- E s is t dies die AlBa-S tru k tu r (C 32-Typ). — UHg3 ist 
hexagonal m it a =  3,320±0,005 kX , c =  4,878±0,005 kX  u. Z =  Vs- Aus den In tensi
tä ten  folgt, daß die Ü-Atome regellos über die Lagen der hexagonalen dichtesten Kugel
packung verteilt sind. — Die R öntgenaufnahm en von U H g, bestehen aus einer Reihe 
von intensiven Reflexionen, die einem kub.-raum zentrierten G itter m it a =  3,62 kX 
zugeordnet werden können. Außerdem treten  zahlreiche, sehr schwache Reflexionen auf, 
die in keinem einfachen V erhältnis zu der obigen Pseudozelle m it Z =  2 stehen. — USn3 
k rist. wie UA13 in der S tru k tu r des AuCus. Die G itterkonstante ist a  =  4,62 kX . (Acta 
crystallogr. [London] 2 .148—50. Ju n i 1949. Arnes, Iow a S tate  Coll., In s t, for Atomic Res. 
and  Dep. of Chem.) GOTTFRIED. 197

E .N .daC . Andrade, Die mechanischen Eigenschaften von Metalleinkrislallen. Zusammen
fassender B ericht über den gegenwärtigen Stand der K enntnisse über, die mechan. Eigg. 
metall. E inkristalle. Die höhere Festigkeit von polykristallinen Metallen im Vgl. zu Ein-
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kristallen ist darauf zurückzuführen, daß bei jenen der von G itterstörungen ausgehende 
Gleitvorgang an  den Korngrenzen zum Stehen kom m t, während das bei E inkristallen 
n icht der F all ist. (Physikal. Bl. 5. 54—57. 1949.) B. R e u t e r .  200

Albert Kochendörfer, Zur Theorie der Gleitverfestigung (mit Beschreibung eines Ver- 
fesligungsmodells). E s w ird begründet, daß die Bldg. einer Versetzung von elast. G itter
deformationen in ihrer unm ittelbaren Umgebung begleitet ist, welche den H auptan te il 
der Schwellenenergie bedingen, aber nach erfolgter Bldg. der Versetzung nahezu ganz 
wieder zurückgegangen sind. Es wird gezeigt, daß durch die Wechselwrkg.-dieser begleiten
den D eform ationen m it den gebundenen Versetzungen die Höhe u. Steilheit der Energie
schwelle einer neu entstehenden Versetzung erhöht u. dadurch die Verfestigung bew irkt 
wird. Die verbleibende Wechselwrkg. bei der W anderung der Versetzungen w irkt im 
Sinne T A Y L O R s auch verfestigend, was sich aber nach außen nicht bem erkbar m acht, da 
die äußere Schubspannung nich t durch den Vorgang der W anderung, sondern durch den 
langsamer verlaufenden Vorgang der Bldg. der Versetzungen bestim m t ist, wie an  H and 
von' Wechselschubverss. gezeigt werden kann. Es wird ein Modell aus K urbeln u. Federn 
beschrieben, welches die genannten Vorgänge u. ihre verfestigende W rkg. veranschaulicht. 
Es w ird gezeigt, daß die Voraussetzungen u. Folgerungen der Theorie m it den bekannten 
experimentellen Befunden in  E inklang sind. Es wird begründet, daß die Theorie von 
Mott u .  N a b a r ro  eine andere A rt der Verfestigung erfaßt, die auf der W rkg. innerer 
Spannungen beruh t u. bei reiner Schubverformung nicht au ftr itt. (Z. Physik 126. 548—68.
1949.) K o c h e n d ö r f e r . 200

B. Anorganische Chemie.
Heinz Genscher, 'über die Auflösungsgeschwindigketl von Schwefel in Sulfid- und  

Polysulfidlösungen. Die Auflösungsgeschwindigkeit von S in Alkalisulfid- u. Polysulfid- 
lsgg. w urde auf 2 verschied. A rten gemessen. E lektrolyt, aus N a2S-Lsg. abgeschiedener 
u. aus N a2S20 3-Lsg. m it H 2S 0 4 gefällter S wurde in N a2Sn-Lsgg. (n =  1—5) bestim m ter 
Molkonz, gelöst, wobei die zur völligen Auflsg. erforderliche Zeit bestim m t wurde. E in 
Maximum der Auflösungsgeschwindigkeit wurde bei n =  2—3 festgestellt. D arüberhinaus 
tr it t  fast linearer Abfall der K urve ein. Es wird geschlossen, daß die R k. S2 +  S -*■ S3 
am schnellsten verläuft, was auf die sehr geringe Aktivierungsenergie, die fü r diese R k. 
nötig ist, zurückgeführt wird. Diese D eutung wird durch therm odynam . D aten erhärte t. 
(Z.anorg. Chem. 259.220—24. Sept. 1949. Berlin, Univ., Physikal.-chem . Inst.) F r e e . 238

C. W . Davies und C. B. Monk, Die kondensierten Phosphorsäuren und ihre Salze. 1. M itt. 
Melapliosphale. Zur Feststellung, welche Anionen die aus der L ite ra tu r bekannten, kon
densierten M etaphosphate in wss. Lsg. bilden, wurden sie dargestellt, ihre Ä quivalent
leitfähigkeit wurde bei s tarker Verdünnung gemessen u. nach K orrek tur fü r N eben
einflüsse als Funktion  der W urzel aus der Konz, aufgetragen, woraus anomale Dissoziation 
erkannt u. die W ertigkeit der Anionen durch Vgl. m it der aus der Gleichung von Onsag er  
berechneten Funktionen erm itte lt werden konnte. — Dasselbe w urde m it den durch 
K ationaustausch erhaltenen Lsgg. der entsprechenden freien Säuren durchgeführt. Aus 
den erhalten W erten wurden die ebenfalls charakterisierenden Anionenbeweglichkeiten 
u. D issoziationskonstanten berechnet, die am  Schluß der 3. M itt. (vgl. nachnachst. Ref.) 
zusammengestellt sind. — Ferner ergab die Best. der Löslichkeit von C a (J0 2)2 in den Lsgg. 
die Bindefähigkeit für Ca". — Vff. schließen aus den Ergebnissen, daß das Monomere 
n icht beständig ist, sondern Polymere bildet, die als Trimetaphosphat u. Tetrametaphosphat 
unter Bldg. von Ringen rech t stab il sind oder als n-Metaphosphat (lange K etten ; bisher 
als „H exam etaphosphat“  angesehen) koll. Dimensionen haben. — Die hier n ich t u n te r
suchten, unlösl. M etaphosphate dürften silicatähnliche S truk turen  haben. (J . chem. Soc. 
[London] 1949. 413—22. Febr. A berystw yth, W ales, E . Davies Chem. Laborr.)

BLDMRICH. 265
C. B. Monk, Die kondensierten Phosphorsäuren und ihre Salze. 2. M itt. Pyrophosphate. 

(1. vgl. vorst. Ref.) Zur Neuberechnung der 3. u. 4. D issoziationskonstante der Pyro- 
phosphorsäure aus p H-Messungen bei kleinen Konzz. wurde ihre durch Ionenaustausch 
aus dem Na-Salz erhaltene Lsg. m it NaOH-Zusätzen bzw. eine Na,,P2Oj-Lsg. m it HC1- 
Zusatz benutzt. Dabei waren in einer Annäherungsm eth. die Konz, der verschied. Ionen 
u. die G esam tionenstärke zu berechnen un ter Berücksichtigung von Assoziationen, 
A ktivitätskoeffizienten, C 02-Geh. usw. — In  ähnlicher Weise w urde die Dissoziafions- 
konstante von N aP 20 / "  aus Leitfähigkeiten erm ittelt, wobei außer der Hydrolyse noch 
5 Gleichgewichte zu berücksichtigen u. die Messungen um 8 andere Ionenarten  zu korri
gieren waren. — Die Ergebnisse sind als M ittel aus mehreren gu t übereinstim m enden 
W erten am  Schluß der 3. M itt. (vgl. nächst. Ref.) zusammengestellt. (J . chem. Soc. 
London] 1949. 423—27. Febr.) “ Bl u m r ic h . 265

55
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C. B. Monk, Die kondensierten Phosphorsäuren und ihre Salze. 3. M itt. Polyphosphate 
und Gesamtergebnis. (2. vgl. vorst. Ref.) Tripolyphosphat, N a5P 3O10, wurde durch Schmelzen 
von (NaPQ3)3 +  3 N a4P „0 , erhalten. Da es noch bis zu 10% der Ausgangsstoffo als 
Verunreinigung enthielt u. sich n ich t w eiter reinigen ließ, ergaben Leitfähigkeitsmessungen 
keine exak t ausw ertbaren D aten. Annäherungen u n te r Berücksichtigung der Hydrolyse 
bzw. der Gleichung von O N SA G ER  zeigten, daß die Verb. n ich t polym erisiert sein kann. 
Berechnen ließ sich nur die Ionenbeweglichkeit u. die annähernde Dissoziationskonstante 
des N aPjO jo"". — Das zweifelhafte TelrapolyphosphatN a6P 40 13, konnte aus Mangel an 
analy t. Methoden auch als verm utliches Prod. der alkal. Hydrolyse von Tetram etaphosphat 
n ich t nachgewiesen werden. — G e s a m t e r g e b n i s :  Beweglichkeit der komplexen 
Phosphationen bei 25°: Trimetaphosphal 83,59; Tetrametaphosphat 93,69; Pyrophosphat 
95,9; Tripolyphosphat 109. — Dissoziationskonstanten: Trim etaphosphorsäure 0,0083; 
Na-Salz 0,068; Ca-Salz 0,00033. Tetram etaphosphorsäure 0,0018; Na-Salz 0,009 (letzte 
Stufen); Ca-Salz KjO.0022; K 2 1,3 .10~6. Pyrophosphorsäure K 3 2,7-10~7; K 4 2 ,4-10-10; 
N a-Salz 0,0045; N a-Tripolyphosphat 0,003 (letzte Stufen). (J . ehem. Soc. [London] 1949. 
427—29. Febr.) _ Bl u m r io h . 265

E. Thilo und E . Schöne, Über einige Salze der Dilhiodiphosphorsäure, eines Oxydalions- 
produktes der Monothiophosphorsäure. A lkalimonothiopliosphate (I) verhalten sich in s ta rk  
saurer (ca. 3,2n) Lsg. gegenüber J 2 wie Thiosulfate. Pro Mol I  wird y2 Mol J 2 verbraucht. 
Der J 2-Verbrauch is t von der Säurekonz, des Mediums, n ich t aber von der I-Konz. ab 
hängig. Die A rt der Säure (H 2S 0 4, HCl) ist ebenfalls ohne B edeutung. Die O xydation 
vo n N a3P 0 3S-12 H 20  m it J 2-K J-L sg . in 3,2n HCl fü h rt zu einem Gleichgewicht u. verläuft 
nach 2 [ 0 3PS] +  2 H + -(- J 2^ i  [H 0 3PS— S P 0 3H] +  2 J “ . Aus der oxydierten
salzsauren Lsg. ist das saure K-Salz (IV), 7T2/ / 2P 2S 20 3, in einer Ausbeute von ca. 35% 
gewinnbar, das ein charakterist. DEBYE-Diagramm zeigt, in  W. schwer lösl. ist u. in  ge-

0  s ä tt .  Lsg. bei20° ca. pH 5 ha t. D urchA usfällendesK + m itH C 104wird
die nur in  Lsg. beständige Dithiodiphosphorsäure (n) freigemacht. 

HO—r —S—s—P—OH MnCl2 fä llt in Ggw. v o n N H 4Cl nach Zusatz von KOH aus I-Lsgg. ein
O ® schwer lösl. Salz aus,das verm utlich die Zus. Mn3(0H )2P 2S 20 e-3 E 20

(V) hat. E s wird angenommen, daß II  die nebenst. K onst. besitzt.
V e r s u c h e :  H erst. von N a 3P 0 3S-12  H f i  (III) durch H ydrolyse von P 2S6 m it 

33% ig. NaOH, Ausfällen m it A. u. Umkristallisieren aus W. bei 50°. — H erst. von IV:
a) Eine Lsg. von 10 g II I  u . l g  KCl in 100 cm 3 15% ig. HCl w ird langsam m it 25 cm3 
In K  J-J j-L sg . versetzt. Einengen im V akuum  bei 30° auf ca. 20 cm 3 u . Abfiltrieren vom 
NaCl. W eiter bis zur Trockne einengen. W aschen m it A. (96% ig), in wenig W . lösen, 
filtrieren u. im Vakuum auf 1—2 cm 3 einengen. E s fallen 35% IV (bezogen auf III).
b) 10 g II I  in 125 cm 3 12% ig. HCl lösen u. m it 3,1 g J 2 versetzen. Bei 15 mm u. 30° auf 
20 cm 3 einengen, filtrieren, m it 50 cm 3 Aceton versetzen u. m it konz. K OH  bis p H 5 
neutralisieren. Umkristallisieren wie un ter a. — D arst. des Mn-Salzes: E ine m it N H 4C1 
u. MnCl2 versetzte IV-Lsg. m it KOH bis zur Bldg. eines Nd. m it K OH  abstum pfen. 
F iltrieren, m it W. waschen u. im Exsiccator trocknen. — Oxydation von I m it MnOt : 
10g  II I  in  45 cm 3 Essigsäure (12% ig) lösen, 1 ,1g  M n02 u. 5 g M nS 04-4 H 20  zugeben 
u. 1 Stde. rühren. F iltrieren, N H 4C1 u. N aOH  bis zur schwach alkal. R k. zusetzen. Aus
beute: 70% V. — Therm. Zers, von IV: Im  Porzellanrohr w ird IV im Schiffchen bei 
180—230° im trockenem Luftstrom  erhitzt. Das Gas gelangt über ein Ausfriergefäß in 
Pb-A cetatlsg. aus der PbS u. S ausfallen. (Z. anorg. Chem. 259. 225—32. Sept. 1949. 
Berlin, Univ., Chem. Inst.) F r e e .  265

Bertold R euter und Heinz Knoll, Über die Oxydation des Thallium (I)-sulfids. 1. Mitt. 
Der Oxydationsverlauf bei Zimmertemperatur. Vff. untersuchen den OxydatiQns verlauf von 
TljS bei Zim mertemp. an  der L uft. Als Ausgangsm aterial d ien t ein durch Fällung von 
sorgfältig gereinigter TlOH- bzw. T l2S 0 4-Lsg, m it H 2S u n te r peinlichem 0 2-Ausschluß 
hergestelltes sehr reines T12S. W ährend ein wss. Auszug dieses nichtoxydierten T12S keine 
T l+-Rk. zeigt, sind, nachdem das P räp. wenige Tage an  trockener L uft aufbew ahrt worden 
ist, in einem wss. Auszug eine s ta rk  alkal. R k. u. T l+-Ionen deutlich nachweisbar, was auf 
die Bldg. von T l f i  schließen läß t, aus dem durch H ydrolyse TlOH entstanden ist. Daneben 
w ird chem. u. röntgenograph. T l2S„0, festgestellt. Im  weiteren Verlauf der Oxydation 
fä rb t sich das Oxydationsprod. des T12S allm ählich braun, was auf die chem. u. röntgeno
graph. nachweisbare Bldg. von 77,03 zurückzuführen ist, das offenbar durch weitere 
Oxydation des prim , gebildeten T120  en tsteh t, welches in  weitgehend oxydierten Prodd. 
nich t m ehr au ftr itt. Die quan tita tive  Unters, m acht es sehr wahrscheinlich, daß die Oxy
dation nach den beiden Teilgleichungen 2 T12S +  2 0 2 =  T12S20 3 +  T120  u. T120  +  0 2 =  
T1s0 3 verläuft. E in der ersten Gleichung entsprechender Oxydationsverlauf ist bereits 
früher von N a e f (C. 1922. I I .  936) beobachtet worden. Die aus der 0 2-Auf nähme bestimmte 
Oxydationsgeschwindigkeit deu te t darauf hin, daß die erste Teil-Rk. schnell, die zweite
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dagegen sehr langsam abläuft. (Z. N aturforsch. 4b . 8—15. April/Mai 1949. Berlin-Char- 
lottenburg, Techn. Univ., Anorgan.-chem. Inst.) B. R e u t e r . 305

Bertold R euter, Über die Oxydation des Thallium (J)-suifids. 2. M itt. Zur Frage der 
Bildung von Thallium (I)-sulfoxylat bei der Oxydation von Thallium (I)-sulfid. (1. vgl. 
vorst. Ref.) Die in vorst. Ref. m itgeteilten O xydationsprodd. des T12S bei Zimmertemp. 
stehen im W iderspruch zu den Ergebnissen von FENTRESS u . SELWOOD (C. 1948. I I .  1270), 
die un ter sehr ähnlichen Bedingungen ein Prod. erhalten haben, dem sie auf Grund des 
Sauerstoffgeh. die Zus. T12S 0 2 zuschreiben u. bei dem es sich um die a-Form  von Thal
lium (I)-sulfoxylat handeln soll. Durch Vgl. der Röntgenaufnahm en dieses u. des von 
REUTER u. K n  OLL erhaltenen, aus einem Gemisch von Tl.O, T120 3 u. T12S20 ,  bestehenden 
Prod. kann Vf. zeigen, daß beide Prodd. ident, sind u. daß das von FENTRESS u .  SELWOOD 
beschriebene a-T!2S 0 2 som it weder ein Salz der Sulfoxylsäure, noch überhaupt ein einheit
licher K örper ist. Auch die von FENTRESS u . SELWOOD beschriebenen ehem. Eigg. stehen 
m it dieser D eutung in Einklang. — Beim Erhitzen des a-Tl2S 0 2 auf 250° im V akuum  
en ts teh t nach FENTRESS u. SELWOOD ein /3-Tl2S 0 2 genanntes Prod. gleicher ehem. Zus., 
jedoch anderer S truk tu r. Vf. weist röntgenograph. nach, daß auch dieses Prod. keine 
einheitliche Verb. ist, sondern die Interferenzen des T12S20 3 u. T12S 0 4 aufweist. Letzteres 
is t verm utlich durch R k. im festen Zustand aus T120 3 u. T12S20 3 entstanden. — Das von 
VON H ip p e l  u . M itarbeitern (C. 1948. I . 1083) bei der O xydation von TläS bei 250° 
beobachtete Prod. von kub. S truk tu r, das gleichfalls die Zus. T12S 0 2 h a t, ist n icht 
m it dem von FENTRESS u. SELWOOD beschriebenen Prod. ident.; seine N a tu r is t bisher 
noch unbekannt. (Z. N aturforsch. 4b . 65—69. M ai/Juni 1949.) B. REUTER. 305 

M arthe Dominé-Bergès, Über das Oxyd  O 0 2. Bei der Elektrolyse von C r(III)-Salzen 
en ts teh t ein wasserhaltiges blaugrünes O xydhydrat, das beim E rhitzen auf 400° in das 
grüne Cr20 3 übergeht. Als Zwischenstufe t r i t t  bei 320° das dunkelbraune Oxyd C r0 2 auf, 
das jedoch n u r beim E rh itzen  des O xydhydrates an  der L uft erhalten wird (Oxydation). 
Beim E rhitzen im V akuum  findet n u r D ehydratation zum C hrom (III)-oxyd s ta tt . (C. R . 
hebd. Séances Acad. Sei. 228. 1435—37. 2/5.1949.) L in k . 336

B. B. Cunningham und L. B. W erner, Die erste Isolierung von Plutonium. Es werden 
die erste Isolierung von ehem. reinem Pu, das durch N eutronenbestrahlung von n a tü r
lichem U gewonnen w urde, u. die erste H erst. reiner Verbb. sam t den entsprechenden 
Methoden beschrieben. Die spezif. a-A ktiv itä t von S3SPu w urde durch W ägen von pg- 
Proben von Plutonium oxyd bestim m t u. zu 7,1 ± 0 ,1  -10* a-Teilehen jcM in .u ./rg  gefunden. 
Aus der spezif. A k tiv itä t u. Zählungen wurde die H albw ertszeit des 25tPu  zu 24 300±  
370 Jah re  berechnet. Der vierwertige O xydationszustand ist der stabile. Schließlich 
werden Farbe u. Löslichkeiten von Plutoniumjodat, A m m onium -Plutonium jluorid, 
Plutoniumhydroxyd  u. Plutonium peroxyd  in  K JO s, K J 0 3 +  HNOa, H F  u. N H 4N 0 3, 
N H 4OH bzw. H N 0 3 u . H 2 Oj m itgeteilt. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 1521—28. Mai 1949. 
Chicago, Univ., Metall. Labor.) STEIL. 340

Robert E. Connick, Mechanismus der Disproportionierung von P lutonium (V ). D er 
5wertige O xydationszustand von Pu  ist in mäßig saurer Lsg. n icht stabil, u. da die R k.
2 Pu (V) =  Pu (IV) +  Pu (VI) in 0,5 mol. HCl-Lsg. genügend langsam verläuft, kann 
Pu(V) in  Lsg. hergestellt u. seine Diproportionierungskonstante gemessen werden. Es 
wurde gefunden, daß die Disproportionierung m it einer langsamen R k. Pu (V) +  Pu (III) -*•
2 Pu (IV) u. einem sich schnell einstellenden Gleichgewicht Pu (V) +  Pu (IV) =  Pu (III) +  
Pu (VI) verbunden ist. Die W ichtigkeit dieses D isproportionicrungsmcchanismus wird 
hinsichtlich der Red. von Pu (VI) diskutiert. ( J ,  Amer. ehem. Soc. 71.1528—33. Mai 1949. 
Univ. of California, Dep. of Chem.) STEIL. 340

Robert E . Connick und W illiam H.M cVey, Peroxydkomplexe von P lu lon ium (IV ). In  
wss. Lsg. wurden 2 Peroxydkom plexe von Pu (IV) identifiziert, die Gleichgewichte dieser 
Ionen m it H 20 2 u. P u ++++ spektrophotom etr. in Abhängigkeit der H 20 2-, Pu- u. H +- 
Konzz. gemessen. Der 1., braune Komplex en thält 2 Pu-Ionen, ein Peroxydion u. w ahr
scheinlich eine H ydroxydgruppe, der 2., ro te Komplex en thält 2 Pu-Ionen u. 2 Peroxyd
ionen. E s wurden in 0,5mol. HCl-Lsg. die Gleichgewichtskonstanten der R kk. 2 P u ++++ -j- 
H20 2 +  H 20  =  P u (0 0 )(0 H )P u +++++ +  3 H + zu 8,8-10* u. 2 P u ++++ - f  2 H 20 2 =  
P u (0 0 )2P u ++++ -f- 4 H + zu 6,3-10* bestim m t. Mögliche S trukturform eln für diese K om 
plexe werden angegeben. Es wird w eiter darauf hingewiesen, daß beide Komplexe 2 Pu- 
Ionen enthalten. (J . Amer. chem. Soc. 71. 1534—42. Mai 1949. Berkeley, Calif., U niv., 
Chem. Labor.)   St e il . 340

Siegfried Eberhard!, O ber basische Eisei)(III)-chIoride. (41 gez. B l., 8 Bl. m . E ig .) 4f (Ä iaechinenschr.)
S tu ttg a r t,  T H , Diss. v. 1/4. 1849.

Marika Geldmaeher, 1. O ber den U m satz zwischen Schw efelstickstoff und  Z innchlorür. 2. Z u r K en n tn is
des Tetraschw efeld ln itrids S ,N ,. (34 gez. E l.) 4° (M aschincnschr.) E rlangen , N aturw iss. F ., D iss.
V. 20/7.1948.
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C. Mineralogische und geologische Chemie.
R obert K lem ent, Die Verteilung der chemischen Elemente au f der Erdoberfläche. (Vgl.

C. 1949. I I .  1383.) Die ersto Sonderung der E lem ente auf der Erdoberfläche (bis 16 km 
Tiefe) beruh t außer auf der Einw. des Schwerefeldes der E rde auf die verschied, dichten 
Verbb. der Elem ente auf deren ehem. V erw andtschaft zum S einerseits u. zum 0  andrer
seits. Die Verteilung der ehem. Elem ente wird durch ehem. Analyse der in dieser Schicht 
vorkommenden Silicatgcstcino un ter Berücksichtigung deren w ichtigster accessor. Ge
mengteile erm ittelt. 0  u. Si beanspruchen gewichtsmäßig zusammen bereits 3/< der 
gesam ten Erdrinde. A ußer der Sonderung des Erdkörpers in geochem. Zonen durch das 
Schwerefeld h a t eine andere Sonderung innerhalb des noch schmelzfl. Silicatmagmas auf 
G rund der Größenverhältnisse der Ionenradien stattgefunden. Die durch Abkühlung 
auftretende E rstkristallisation fü h rt zur Ausscheidung bestim m ter Mineralien, u. a. 
M agnetit (Fe30 4), Magnetkies (Fen S +I). Die anschließende H auptkristallisation  um faßt 
die Ausscheidung der häufigsten Silicatminerale, in  erster Linie die Feldspate. In  die 
R estkristallisation gehen vorzugsweise die Elem ente ein, deren Ioncnradius entweder 
sehr klein (B, Li, Be) odersehr groß is t (La, Th, U). (Naturwiss. R d sch .2 .9 —14. Jan . 1949. 
München.) G. SCHMIDT. 378

H ans E. Suess, Z ur Chemie der Planeten- und Meteorilenbildung. N ach der von 
E u c h e n  aufgestellten H ypothese fü r das Vorhandensein stofflich verschied. Phasen im 
E rdinnern wird der von BROWN u . P a t t e r s o n  (J .  Geology 56. [1947.] 86) untersuchte 
ehem. u. petrograph. Aufbau der m eteorit. Materie aus Solarm aterie verständlich. Es 
erg ib t sich als Reihenfolge der K ondensation der ltosm. häufigsten E lem ente: zuerst 
m etall. Nickeleisen m it Sulfiden, dann der Reihe nach die Silicate des Mg, des Ca u. des 
Al u. zum Schluß K ondensation des überschüssigen SiO,. Diese Kondensationsfolge hat 
verm utlich auch den stofflichen Aufbau der äußersten E rdkruste  m itbestim m t. In  den 
Monden u. den Tektiten  sind anscheinend solche Stoffe angereichert, die in der Kon
densationsreihe als letzte auftreten , vor allem freie Kieselsäure u. Aluminiumsilicat. 
(Z. Elektrochem . angew. physik. Chcm. 53.237—41. Aug. 1949. H am burg, Univ., In s t, für 
physikal. Chem.) SCHOENECK. 378

R . W . Johnston, Klinozoisil vom Camaderry Mountain, Co. Wicklow. Die Beschaffen
he it des K linozoisitvork. vom Camaderry M ountain, die D. u. Trennung, opt. Eigg., chem. 
Analysen des Klinozoisits, ferner chem. D aten aus der L ite ra tu r über die eisenfreien 
Glieder der Epidot-Klinozoisit-Seric werden im einzelnen ausführlich beschrieben. 
(Mineral. Mag. J .  mineral. Soc. 28 .505—15. März 1949. Cambridge, Univ., Dop. of Minera- 
logy and Petrology.) RÖSING. 380

Morna M athias, Zwei Olivine von südafrikanischen Mclilithbasalten. E s handelt sich 
um Olivine aus dem M elilithbasalt des Spiegelflusses aus dem Riversdale D istrik t u. aus 
dem Klaasvoogds-M elilithbasalt von der Farm  Goedemoed Annexe aus dem Robertson 
D istrik t (beide Cape Provinz). Der Klaasvoogds M elilithbasalt ist petrograph. kurz be
schrieben. Bemerkenswert is t die Ggw. von Nephelin, Leucit, Analcim, A patit u. Zirkon. — 
O pt. u. chem. D aten  des Melilithbasaltes vom Spiegelfluß: a =  1,656, ß =  1,674, y== 
1,695,2 V y =  89°, D. 3,33. Analyse: S iO ,39,12%, T i0 20,09% , A120 30,58% , F e20 31,69%, 
FeO 10,76%, MnO 0,16% , MgO 46,51%, CaO 0,48% , N a20  0,15% , K 20  0,06%, P 20 5 
0,07% , H 20  +0,21% , H 20 _ 0 ,07% ,zusam m en99,95%. Form el: (Mg, F e", Ca,M n)2[S i0 4] =  
Fo8jF a n . — D aten des Olivins von K laasvoogds: a —  1,683 (1,657), ß =  1,704 (1,672), 
y =  1,722 (1,692), 2 V « =  85° (y =  89°); D. 3,53. Analyse: S i0 2 37,33%, TiOa 0,09%, 
A120 ,  0,18% , F e20 3 1,60%, FeO 21,58%, MnO 0,27% , MgO 38,13%, CaO 0,38% , N a20  
0,03% , K 20  0,05% , P 20 5 0,09% , H 20 +  0,17% , H 20 ” 0,04% , zusammen 99,94%. Formel: 
(Mg, F e" , Ca, Mn)2[S iO ,]=  F o 7iF a24. Die A tomverhältnisse sind angegeben. Die opt. Eigg. 
zeigen eine gute Übereinstim mung m it den chemischen. (Mineral. Mag. J .  mineral. Soc. 
28. 486—91. März 1949. Cape Town, Univ., Geology Dep.) RÖSING. 380

W . I. Michejew, Über a-, ß- und y-Domeykil. Die schon häufig ausgeführten Unteres, 
des rech t seltenen Minerals Domeykit (I) (Cu3As) haben zu widersprechenden Ergebnissen 
geführt, was neben dem seltenen Vork. u. dem Fehlen gu t ausgcbildeter K ristalle des I 
auch dadurch zu erklären ist, daß erstens das V erhältnis des I zum W ithneyit (Cu,As), 
A lgodonit (CueAs) u . D yskrasit (Ag3Sb) n ich t geklärt w ar u. daß auch ein Vgl. des in der 
N a tu r vorkom menden m it dem künstlich erzeugten I zu U nklarheiten führte. Eingehende 
röntgenom etr. Unteres, von St e e n b e r g  haben lau t Vf. ergeben, daß es vom Kupfer- 
arsenid Cu3As 3 struk tu re ll verschied. M odifikationen g ib t: 1. hexagonaler künstlicher (ß) I, 
2. kub., in der N a tu r vorkom m ender (a) I, 3. hexagonaler Algodonit (y-I) m it kleineren 
Zellen als beim ß-\. Die kub. K ris ta llstruk tu r des I is t nur oberhalb 225° beständig u. 
geht bei w eiterer E rhitzung in ß- u. y-I über. Wegen der Schwierigkeiten, die verschied.
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Phasen von Cu-As-Mineralien nach äußeren Anzeichen u. ihren opt. Eigg. zu unterscheiden, 
bringt Vf. Tabellen m it ausführlichen Angaben der Röntgenogram me jeder einzelnen 
Modifikation. (3anncKii BcecoioaHoro MuHepanonisecKOro OömecTna [Sehr. All
unions mineral. Ges.] [2 ] 78. 3—7. 1949.) L e u tw e in .  380

V. Charrin, Die Calciumcarbonate. K urze Beschreibung der verschied. V arietäten  u.
derfranzös. L agerstätten . (Peintures-P igm ents-V ernis25.102. März 1949.) WOLFF. 380

S. J . Shand, Gesteine der millelallanlischen Schwelle. K urzer B ericht über Ergebnisse 
aus der A tlantisexpedition von 1947. Viele Gesteinsproben wurden aus Tiefen bis 25000 F a 
den entnom m en u. in hauptsächlich 3 verschied. Gruppen m agm at. Gesteine eingeteilt.
I . Holokristalline Gabbrogesteine, 2. B asalte m it u. ohne Olivin, 3. Serpentine. Diese 
3 Gruppen werden kurz beschrieben. (J . Geology 57. 89—92. Jan . 1949. Columbia Univ.)

___________________  R ösing  385

Willy Grohns, Pe trog raph ie  (G esteinskunde). N eubcarb. von Pau l Ram dohr. 3., durchges. A ufl. B erlin :
de G ruyter. 1949. (117 S.) DM 2,40.

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

Bryce L. Crawford jr . und Foil A. Miller, Die ebenen Schwingungen von Benzol. An H and 
von N orm alkoordinaten wurden die ebenen Schwingungen von Bzl. u. seinen D euterium - 
derivv. untersucht. Nach der Meth. von IN G O LD  wurden 18 der 26 K räftekonstan ten  be
stim m t u. hieraus die Frequenzen, in  Übereinstimmung von ca. 2% m it den beobachteten, 
berechnet. (J .  chem. Physics 17. 249—56. März 1949. Minneapolis, Minn., Univ., School of 
Chem-, u. U rbana, 111., Univ., Dep. of Chem.) S T E IL . 400

J . L. K avanau, Vergleich von Beziehungen zwischen Kovalenzbindungsordnung, Energie 
und Atomabstand fü r  Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen. Gegenüberstellung der vom Vf. 
(C. 1948. I I .  267, ferner J . chem. Physics 15. [1947.] 77) sowie von Be r n s t e in  (C. 1948.
II . 926) u. von Go r d y  (C. 1948 .1. 967) aufgestellten empir. Beziehungen. Die Voraussagen 
derselben fü r die Bindungsordnung von Bzl. u. Graphit werden untereinander u. m it 
Ergebnissen quantenm echan. Berechnungen verglichen, ebenso die Vorausssagen fü r die 
Bindungsenergien m it entsprechenden experimentellen W erten. D urch säm tliche Be
ziehungen werden die D aten fü r Einfach-, Doppel- u. D reifachbindung befriedigend 
wiedergegeben. (J . chem. Physics 17. 738—39. Aug. 1949. Los Angeles, Calif., Univ. of 
California.) R e it z . 400

Feodor Lynen, Hans Bayer und H elm ut Holzer, Zur Vesmotropie der Oxalbernsleinsäure. 
K rist. Oxalbernsteinsäure (I) (LYNEN u. Sc h e r e r , Liebigs Ann. Chem. 560. [1948.] 163) 
wurde als K etosäure nebenst. Formel angesehen. Der Beweis hierfür 
wird je tz t erbracht, da bei der B rom titration nach K . H. Me y e r  bei hooc—CO—CH—COOH 
—10° nur 4,3%  Enol gefunden werden, wenn sofort titr ie rt wird, I
dagegen 25% Enol, wenn erst nach 3 Stdn. bei 4° titr ie rt wird. Das CH* C00H
A uftreten der 4%  E nol beruh t auf der rasch einsetzenden Enolisierung in  alkoh. Lösung. 
In  Lösungsm itteln m it kleinerer D E. (Essigaster, Ae.) erfolgt die Enolisierung m it ge
ringerer Geschwindigkeit. Dies läß t sich m it H ilfe der im Spiegelmonochromator (ZEIS8 ) 
gemessenen UV-Absorptionsspektren zeigen. — In  wss. Lsg. liegt I  überwiegend in  der 
Ketoform vor. In  konz. HCl, wo die Säure in 22 Stdn. keine V eränderung im Absorptions- 
verh. erfährt, stim m t die E lektronenanordnung weitgehend m it jener der Enolform 
überein. — Da I auch in O .lnN aOH  beständiger is t als in ungepufferter Lsg. oder als 
bei pH 6,0, gewinnt m an den E indruck, daß in Abwesenheit von komplexbildenden Metall
ionen die Ketoform  der Decarboxylierung unterliegt. Dazu würde passen, daß in  fester 
Form I wesentlich leichter zerfällt als Oxalessigsäure, von denen die erste als K etoverb., 
letztere dagegen als Enolverb. kristallisiert. — Bei enzymat. Verss. wird sich die lichtelektr. 
Best. der I  verwenden lassen, wenn m an dem Reaktionsgemisch Proben entnim m t, sie in 
eiskalte NaOH gibt u. jeweils die Extinktion  bei 270 m p  m ißt, wo das A bsorptionsm axim um 
der Enolform liegt. (Liebigs Ann. Chem. 562. 6 6 —73. 11/4.1949. München, U niv., Chem. 
Labor.) ~ H esse . 400

John G. Erickson, Ein empirischer Ausdruck fü r  die Schmelzpunkte der geradkettigen 
Dicarbonsäuren. Die F F . der geradkettigen Dicarbonsäuren können durch nächst. Folge 
berechnet w erden: (Tm)n =  a b«hi— l +  e =  a  dn -f- e; (Tm)n+1 =  a  b « in -f-e  =
a d n + i + e ;  (Tm)n+2 =  a  b « in + i- f  e =  a dn+2- f  e usw. H ierin bedeuten (Tm)n den
F. einer D icarbonsäure, (CH2)n(COOH)j, wobei n größer als 2 ist, u. a, b, c, u. e K onstanten  
m it folgenden W erten: a  =  100,00, b =  0,09500, c =  0,85000, e =  80,000. Jedes 
Glied in der dn-Folge, dn =  b ^ n -
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vorhergehenden berechnet. Das Anfangsglied fü r die Folge ist d2 =  0,87300. Die F F . für 
n  =  3—32 wurden berechnet u. (soweit möglich) m it den beobachteten verglichen. Der 
Ausdruck g ib t das Alternieren u. die Konvergenz der FF . m it gu ter Genauigkeit wieder.
(J . Amer. ehem. Soc. 71. 307—09. Jan . 1949. S tanford, Conn., American Cyanamid Co., 
Res. Div.) C o r t e .  400

B. L. Evering und E . L. d’ Ouville, Die Gleichgewichtskonslanten fü r  die isomeren Hexans. 
In  einem R iihrautoklaven wurden un ter Verwendung von ak t. A1C13 als K on tak t u. HC1- 
Zusatz die Hexangleichgewichte bei 21,102,161 u.204° experim entell bestim m t. Um Neben- 
R kk. zu verhindern, wurde bei höheren Tempp. un ter H 2-Druck gearbeitet. Als Ausgangs- 
prod. wurde ein Leichtbenzin verw endet, das auch Pentane enthielt. Inhibitorw rkg. von 
Aromaten u. Naphthcnen auf die Zers, der Prodd. wurde beobachtet. Die erhaltenen Resul
ta te  stim m en in bezug auf n-Hexan  u. 2.3-Dimelhylbutan gu t m it den berechneten W erten 
überein. F ür 2.2-Dimethylbutan wurden niedrigere W erte als errechnet gefunden. Die 
früher von K o c h  u . R i c h t e r  (C. 1944. II . 735) experimentell gefundenen W erte stimmen 
m it den vorliegenden ausgezeichnet überein. H 2 u. Seiten-Rkk. haben keinen Einfl. auf 
die Gleichgewichte. Dio Prodd. wurden durch Dest. aufgearbeitet. Die Einstellung des 
Gleichgewichts wurde durch E rm ittlung  der O ctanzahl u. ihrer A bhängigkeit von der 
R eaktionszeit festgestellt. Ebenfalls gemessen wurden die Pentan-Gleichgewichte. Die 
Ergebnisse sind in Tabellen u. D iagram men wiedergegeben. Die verwendete App. wird 
eingehend beschrieben. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 440—45. Febr. 1949. W hiting, Ind., 
S tandard  Oil Co., Res. Laborr.) N O W O T N Y . 400

P . M. Nossal, Decarboxylierung von oxalessigsaurem Eisen und K upfer. Die katalyt* 
Beeinflussung der Decarboxylierung der Oxalessigsäure (I) durch K upfer- u . Eisenionen 
wurde untersucht. In  ungepufferten Lsgg. ähneln sich die A bsorptionsspektren der FeHi- 
u. Cu-Komplexe von I. Beide besitzen eine auffallende Bande bei 270 m p. Der FeHi- 
Komplex zeigt noch eine schwache Bande zwischen 355 u. 375 m p. Bei gleicher Metall
ionenkonz. zers. sich der Cu-Komplex schneller, auch bildet er sich in saurer Lsg. schneller 
(~ 3 0  Sek.) als die Fein-V erbindung. FeH-Ionen geben merkwürdigerweise keine 
derartigen Komplexe, obgleich FeH die Zers, von I  ak tiv iert. H ierzu wird gezeigt, daß 
bei 38° in m it A cetat gepufferter Lsg. eine starke Os-Aufnahme beobachtet wird. Vf. nim mt 
an, daß der Zers, von I  eine Umwandlung von FeH in FeHl vorangeht. Spektro- 
photom etr. Messungen m achen es wahrscheinlich, daß das FeH-Ion als solches die 
Decarboxylierung von I  n ich t katalysiert. Schließlich w ird noch die Bildungs- u. Zer
setzungsgeschwindigkeit der F em - u. Cu-Komplexe in  A bhängigkeit vom  pn-Wert 
untersucht u. ein etwas verschied. Verh. festgestellt. Beim Sinken der [H ‘] jenseits von 
P u  6 verschwindet die Bande bei 270 m p  bei beiden Metallionen. Das Absorptionsspektr. 
gleicht dann dem von I. (N ature [London] 163.405.12/3.1949. Adelaide, Australien, Univ., 
Dep. of Biochem.) ZIM M ER . 400

Lars Melander, Einführung von Substituenten in  den aromatischen Kern, Untersuchung 
des Reaktionsmechanismus mit H ilfe von Wasserstoffisotopen. F ü r den Mechanismus der 
E inführung von Substituenten in den arom at. K ern bei der N itrierung, Halogenierung, 
Alkylierung usw. wurden bisher 2 Möglichkeiten vorgeschlagen: direkte Substitution 
(Typ Se 2) oder prim. Bldg. eines A dditionsprod. aus dem positiven Ion  u. dem Kern,

•das durch Resonanz stabilisiert ist u. unter 
Protonenabspaltung in das Endprod. über
geht. Da das Zwischenprod. nie beobachtet 
wurde, m uß der 2. Schritt der R k. schnell vor 
sich gehen u. der 1. S ch ritt die R eaktions

geschwindigkeit bestimmen. I s t  nun die arom at. K om ponente teilweise deuteriert, so 
werden bei der reinen Substitu tion  C—H-Bindungen wegen .der Differenzen in der Null
punktsenergie leichter aufgcspalten werden als C—D- bzw. auch C—Tr-Bindungen, nach 
der Rk. wird also das Endprod. m ehr H -Isotopen enthalten  als das Ausgangsprodukt. Bei 
Gültigkeit des Additionsmechanismus dagegen sollten H u. seine Isotopen in gleicher 
Weise substitu iert werden. Vf. h a t auf diese Weise (Verwendung von Tritium  li. Messung 
der R ad ioak tiv itä t in den Reaktionsprodd.) festgestellt, daß bei der N itrierung von Bzl., 
Toluol u. Naphthalin der Additionsmechanismus gilt, ebenso wahrscheinlich bei der 
Bromierung von Bzl. in Ggw. von J 2. Dagegen erfolgt die Chlorierung von Toluol in a- 
Stellung, wie bei aliphat. Substitutionen selbstverständlich, nach dem Se 2 -Mechanismus. 
(Acta ehem. scand. 3. 95—96. 1949. Stockholm, Nobel In s t, for Phys.) K R E S S E . 400

M. Szwarc, Die K inetik der thermischen Zersetzung ton Propylen. U ntersucht wurde 
die therm . Zers, von Propylen (I) in dem Tem peraturgebiet von 680—870° bei einem 
Zersetzungsgrad von 0,01% bis ca. 2% . Gefunden wurde zunächst, daß die Zers, von I 
eine homogene Gas-Rk. erster Ordnung ist. D ieR k .-G eschw ind igkeitskonstan teK istbei
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geringen Ä nderungen vom D ruck weitgehend unabhängig, bei vierfacher E rhöhung 
des Druckes von I n im m t K  jedoch um  40% zu. Aus der Änderung von K  m it der 
Temp. ergaben sich eine Aktivierungsenergie von 72,0 ± 3 ,0  kcal/Mol u. ein Häufigkeitsfak
to r von 1,1 • IO13. Bei der Zers, von I entstanden CIJi  u. / / 2 in einem nahezu konstanten 
V erhältnis von ca. 2 : 1 ; eine sehr geringe Abnahme dieses Verhältnisses wurde m it steigen
den Tempp. beobachtet. Außer CH4u .H 2 tra ten  als Zcrsetzungsprodd. noch Ci H i u. Allen 
auf. Aus den erhaltenen Mengen folgte, daß ein Mol C2H 4 pro Mol CH4 u. ein Mol Allen 
für jedes Mol CH 4 oder H , erzeugt wird. Außerdem wurde in sehr geringen Mengen eine 
gelbliche Fl. vom K p. ~ 6 0 °  erhalten, bei der es sich wahrscheinlich um einen C6-KW -stoff 
handelt. N ichtflüchtige oder polymere Substanzen wurden nicht beobachtet. U ntersucht 
wurde noch der E infl. von zugesetztem Diallyl u. Allen auf die Zersetzungsgeschwindigkeit 
von I. Sehr geringe Mengen von Diallyl waren ohne Einfl., größere Mengen (1—4% ) erhöh
ten jedoch die Zersetzungsgeschwindigkeit von I beträchtlich; ein Zusatz von 4%  Diallyl 
änderte auch die Zus. des H 2 +  CH4-Gemisches. Zusatz von Allen (bis zu 8 %) übte  keinen 
merklichen Einfl. auf die Zersetzungsgeschwindigkeit aus. — Der erste Schritt der therm . 
Zers, ist der Zerfall des Mol. in  ein H-Atom u. ein Allylradikal. Die H-Atome reagieren 
m it dem überschüssigen I un ter Bldg. von H s, CH4 u. C2H 4. Auf dieser Grundlage werden 
zwei Mechanismen vorgeschlagen, die alle beobachteten Tatsachen zu erklären vermögen. 
Die W eiterrk. der Allylradikalo konnte n icht vollständig aufgeklärt werden. Ih re  Zers, 
in ein H -A tom  u. ein Allenmol. ist die Grundlage des zweiten Mechanismus, w ährend der 
erste Mechanismus ihre Entfernung durch Disproportionierung annim m t. Als wahrschein
lichster Mechanismus wird der zweite Mechanismus angenommen. Die Reaktionsfolge ist 
dann die folgende: CH2 =  CH • CH3 -*■ CH2 =  CH • CH, ■ + H ; CH2 =  CH ■ CH, • -*  CH2 =  
C =  CH„ +  H ; CH2 =  CH • CH3 +  H -  CH„ =  CH • CH2 • +  H 2; CH2 =  CH • CH, +  H  -~ 
C2H 4 - f  CH3-;C H „ =  CH-CH 3 +  CH3- — CH, =  CH-CH 2- +  CH4 u. CH2 =  C H -CH 2- 
+  H CH 2 == C H 'C H 3. Auf dieser Grundlage erhält man als wahrscheinlichsten W ert 
von D(C—H) in Propylen 78 kcal/Mol. (J . ehem. Physics 17. 284—91. März 1949.Man- 
chester, U niv .,' Dep. of Chem.) G o t t f r i e d .  400

M. Szwarc, Die K inetik der thermischen Zersetzung von Isobulcn. (Vgl. auch vorst. Ref.) 
U ntersucht wurde die therm . Zers, von Isobuten bei verschied. Drucken u. Tempp, 
zwischen ca. 650—800°. Hauptzersctzungsprodd. sind / / 2 u. C H t , wobei das V erhältnis 
H 2/CH4 unabhängig von der Temp. u. dem D ruck des C4H 8 sind. Die m ittlere Zus. des 
Gemisches ist 1 Mol H 2 zu 9 Mol CH4. Ein weiteres Zersetzungsprod. is t Allen; das Ver
hältnis (H 2 +  CH4)/A llen  beträg t ca. 1 :1 .  Die R k. selbst ist erster Ordnung, der Mechanis
mus nich t von unim ol. Typ. Gegen diesen Typ spricht die beobachtete Aktivierungsenergie 
von 67 kcal/Mol, die zu klein ist, um  als Dissoziationsenergie irgendeiner im Mol. des 
Isobuten vorkommenden Bindung angesehen werden zu können. F ü r den Mechanismus 
des Isobutens w ird die folgende Reaktionsfolge vorgeschlagen: (1) CH2 =  C(CH3)2 
CH2 =  C(CH3)-C H 2- +  H ; (2) CH2 =  C(CH3)2 +  H H 2 +  CH 2 =  C(CH3)-C H 2; 
(3) CHj =  C(CH3)-C H 2- CH2 =  C =  CH2 +  CH3- ; (4) CH„ =  C(CH3)2 +  CH3- -  
CH4 +  CH2 =  C(CH3)CH2- ; (5) CH3- +  -CH2-CfflH3) =  CH2 -  CH3-CH2-C(CH3) =  CH*. 
Die Rkk. (1) u. (2) sind der K ettenanfang, (3) u. (4) die Fortsetzung der K ette  u. (5) das 
K ettenende. Der wahrscheinlichste W ert von D(C—H) von Isobuten  is t 76 kcal/Mol. 
Dieser W ert entsprich t 5 -IO15 als H äufigkeitsfaktor für den ersten Schritt der Zers, des 
Isobutens. (J . chem. Physics 17. 292—95. März 1949.) G o t t f r i e d .  400

H . E . Gunning und E . W . R . Steacie, Die durch Quecksilber photosensibilisierte P oly
merisation von Cyclopropan. U ntersucht wurde die Polym erisation von Cyclopropan 
m it H g(sPj)-A tom en in dem Druckbereich von 1—400 mm bei 30°. Das H auptreaktions- 
prod. ist ein fl. Polymeres mit* der Formel (C3H 6)n, wo n wahrscheinlich ca. 6  ist. Bei 
Anfangsdrucken un ter 10 mm sind außerdem  noch geringe Mengen anderer Stoffe von 
niedrigem Mol.-Gew. vorhanden. U nter diesen befindet sich Propylen, allerdings nu r bei 
sehr geringen Anfangsdrucken; es wird angenommen, daß es durch Zusammenstoß von 
Trim ethylenbiradikalen m it der Gefäßwand en tsteh t. Die Geschwindigkeit des Ver
brauchs von Cyclopropan wird unabhängig von Anfangsdrucken oberhalb 40 mm. Die 
Quantenausbeute des Verschwindens von Cyclopropan beträg t 0,136. Es wird ein Mecha
nismus für die Polym erisation von Cyclopropan vorgeschlagen u n te r Annahm e einer 
anfänglichen Bldg. eines energiereichen Trim ethylenbiradikals gemäß der Gleichung 
C H g (sPj) -v  R t* -}- H g^S oH l); in dieser Gleichung bedeuten C Cyclopropan 
R 4 == • (CH2)3\  Das aktiv ierte R adikal kann dann entw eder Cyclopropan nach Zu
sammenstoß wieder zurückbilden oder ein höheres B iradikal bilden, also R t* +  C -*■ 
2C (2) oder R 4* -f- C -*  R 2* (3) usw.. wo R 2 =  -(CH2)6- bedeutet. K ettenabbruch wird 
dann eintreten, wenn das polymere Biradikal n ich t länger genügend Energie zur Spren
gung der C—C-Bindung im Cyclopropan zu liefern vermag. Das R adikal wird siph dann
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selbst durch eine Protonverschiebung stabilisieren. Auf der Grundlage des obigen Mecha
nismus, zusammen m it den analy t. D aten, m uß R k. (2) wenigstens 43 m al schneller sein 
als R k. (3). (J .  ehem. Physics 17. 351—57. April 1949. Rochester, N. Y., Univ., Dep. of 
Chem.) G o t t f r i e d .  400

W alter D. Keller und H erbert E . Ungnade, Oplisch-krislallographische Eigenschaften der
4-Phenyl- und 4-Cyclohcxylcy clohex anole. Aus der therm . Analyse ergibt sich, daß die 
cis- u . trans-isom eren von 4-Phenylcyclohexanol ein Syst. m it einem eu tek t. P unk t 
bilden, in  dem keine festen Lsgg. unterhalb 10% u. oberhalb 90% Vorkommen. Die cis- 
u . trans-isom eren von 4-Cyelohexylcyclohexanol bilden ein Syst. m it zwei eutekt. Punk
ten , was auf Verbindungsbldg. u. M ischbarkeit hinweist. Die unerw arteten Unterschiede 
der zwei Paare von Isomeren sind in Übereinstim mung m it den genauer untersuchten 
opt.-kristallograph. Eigg. der Substanzen. trans-4-Phehylcyclohexanol (I) is t zwei
achsig positiv m it 2 V ~ 7 5 —80°, während cis-4-Phenyleyclohexanol (II) einachsig nega
tiv  ist. I  is t wahrscheinlich monoklin, I I  wahrscheinlich hexagonal. cis-4-Cyelohexyl- 
cyclohexanol (IV) is t zweiachsig positiv m it 2 V —70—75° u. einer Doppelbrechung von 
ca. 0,038, während trans-4-Cyclohexylcyclohexanol (III) zweiachsig m it 2 V nahe 90° ist, 
so daß der opt. C harakter unbestim m t is t; die Doppelbrechung beträg t ca. 0,026. Die 
folgenden Brechungsindices wurden bestim m t: I :  a =  1,549, ß =  1,595, y =  1,688 ; 
I I :  e =  1,550, cu =  1,581; I I I :  « =  1,542, ß =  1,555, y =  1,568; IV: « =  1,534, ß =  
1,549, y  =  1,572. (Acta crystallogr. [London] 2. 193. Ju n i 1949. Columbia, Mo., Univ., 
Geology and Chem. Depp.) G o t t f r i e d .  400

W illiam  Francis Maddams und Robert Schnurm ann, Ultraviolette Absorptionsspektren 
von Phenanthren in  verschiedenen Lösungsmitteln. Es wird kurz über UV-Messungen 
an  Phenanthren in Isooctan, A ., Chlf. u. Bzl. berichtet. E s ‘wird ein deutlicher Lösungs
m itteleffekt festgestellt, u. zwar zeigt sich gegenüber der Isooetan-Lsg. in  A. eine geringe, 
in Chlf. u. Bzl. eine stärkere Rotverschiebung der Banden zwischen 2500 u. 3500 A. In 
derselben Reihenfolge geben die 4 Lösungsm ittel eine geringe Intensitätserhöhung. (J. 
chem. Physics 17. 108—09. Jan . 1949. Manchester, M anchester Oil Refinery L td ., Phys. 
Dep.) A. R e u t e r .  400

G. W . W heland und D. E . Mann, Die Dipolmomenle von Fulven und Azulen. Auf der 
Basis von M olekularbahnberechnungen h a tten  COUI.SON u. LONGUET-HlGGINS (Rev. 
Sei. In st. 85. [1947.] 927) für das D ipolm om ent von Fulven ca. 4,7 D u. von Azulen ca. 
6 D berechnet. Durch Verfeinerung der Rechenm ethoden erhielten Vff. für das Moment 
von Fulven ca. 1,5—2,0 D, u. fü r das von Azulen ca. 1—2 D. Da auch diese Momente 
noch ungewöhnlich groß fü r KW -stoffe zu sein schienen, wurden die betreffenden Momente 
experim entell bestim m t. Da Fulven selbst n icht in reinem Zustand erhalten werden 
konnte, war es notwendig, das Moment aus den Momenten verschied, substitu ierter Ful- 
vene zu bestim men. Zu diesem Zweck wurden die Dipolmomente von 6.6-Dimelhylfulven,
6.6-Diälhylfulven u. 6.6-Diphenylfulven nach der opt. Lösungsmeth. bestim m t, u. zwar 
zu 1,48±0,03 D, 1 ,44±0,03 D u. 1 ,34±0,04 D. W enn m an annim m t, daß diese Lösungs
momente 10—20% niedriger sind als die entsprechenden „w ahren“ oder Dampfphasen
momente, u . wenn m an ferner annim m t, daß die Momente der substitu ierten  Fulvene 
einige wenige Zehntel einer DEBYE-Einheit größer sind als das Moment von Fulven selbst, 
dann erhält m an fü r das Dam pfphasenm om ent von Fulven einen W ert von 1,2 D in 
befriedigender Übereinstim mung m it dem berechneten W ert. Das Dipolm oment von 
Azulen wurde nach der opt. Lösungsmeth. zu 1 ,0± 0 ,05  D bestim m t, ebenfalls in be
friedigender Übereinstimmung m it dem berechneten W ert. (J . chem. Physics 17. 264—68. 
März 1949. Chicago, Hl., Univ., Dep. of Chem.) , G o t t f r i e d .  400

R. T. Lagem ann, W . E. Woolf, J . S. Evans und N. ünderwood, Ultraschallgeschwindig- 
keit in einigen flüssigen Fluorkohlenstoffen. (Vgl. nächst. Ref.) Gemessen wurde die 
Ultraschallgeschwindigkeit bei verschiedenen Tempp. zwischen 20 u. 60° in fol
genden F ll .: Hexadehafluorheptan (I), Bis-[tTifluormelhyl]-chlormonofluorcyclohexon,
Bis-\trifluormethyl\-dekafluorcyclohexan,[Trifluormethylf-undekafluorcydohexan, drei Poly
mere von Chlorlrifluoräthylen m it den Mol.-Geww. 713, 886 u. 911 sowie drei ,,Fluorolube- 
ö le“ (hochfluorierte Cyclohexanderivv.) m it den Mol.-Geww. 860, 1016 u. 1099. Es ergab 
sich, daß durch den E rsatz von H  durch F  die U ltraschallgeschwindigkeit s ta rk  herab
gesetzt w ird. Sie b e träg t bei 60° in I  nu r 444 m /Sek., w ährend sie in H eptan  987 m/Sek 
beträg t. Mit steigendem Mol.-Gew. nim m t sie zu, dagegen fäUt sie linear m it steigender 
Tem peratur. (J . Amer. chem. Soc. 70. 2994—96. Sept. 1948. Em ory, Univ., Ga., Dep. 
of Phys.) G o t t f r i e d .  400

R. T. Lagemann, Die Verdetsche Konstante gewisser flüssiger Fluorkohlenstoffe. (Vgl- 
vorst. Ref.) E s ist bekannt, daß gewisse fluorierte KW -stoffe ungewöhnliche physikal. 
Eigg. besitzen. Obwohl D. u. V iscosität n ich t sehr verschied, sind von denen anderer 
FH., sind Brechungsindex u. Ultraschallgeschwindigkeit außergewöhnlich niedrig. Um
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iestzustellen, ob noch andere physikal. Eigg. anorm ale W erte zeigen, wurde die 
VERDETscho K onstan te  einiger Fluorkohlenstoffe gemessen. U ntersucht wurden die 
folgenden V erbb .: Hexadekafluorheplan, [Trifluormelhyl]-undekafluorcy clohexan, B is- 
[trifluormethyl)-dekafluorcy clohexan, Bis-[trifluormethyl]-chloimonofluorcyclohexan, drei 
polymere Chlorlrifluoräthylene m it den Mol.-Geww. 713, 866 u. 911 sowie das ö l  
Fluorolube vom Mol.-Gew. 860. Die Messungen wurden durchgeführt bei 25° m it der 
Wellenlänge 5893 A. Es ergab sich, daß auch die W erte dieser K onstanten  außer
ordentlich niedrig sind. Der niedrigste W ert, der fü r H exadekafluorheptan gefunden 
wurde, ist ca. halb so groß als der tiefste bisher in den „International-C ritical Tables“ 
aufgeführte W ert. (J .  Amer. chem. Soc. 71. 368—69. Jan . 1949. Em ory, Univ., Ga.)

Go t t f r ie d . 400
Melvin Fields, Claude Valle jr . und Marshall Kane, Polarographische Untersuchungen 

einiger gehinderter und ungehinderter aromatischer Nitroverbindungen. Es wurde das polaro- 
grapli. Verh. von Nitrobenzol, o-, m- u. p-Nitrotoluol, 2-Nilro-l.4-dimcihylbenzol, 3-Nitro-
1.2-dimethylbenzol, Nitromesityleu (F. 43—44°) u. Nitrodurol (F. 113—114°) in gepufferter 
80% ig. wss. Dioxanlsg. bei p H 1,0, 7,2 u. 12 untersucht. Das Verh. von N itrom esitylen 
u. N itrodurol unterscheidet sich von dem der anderen untersuchten arom at. N itroverbb., 
bei denen ster. Resonanzhinderung nicht au ftr itt. (J . Amcr. chem. Soc. 71. 421—25. 
Febr. 1949, Cambridge, Mass., Chem. Labor, of Polaroid Corp.) STEIL. 400

G. W . Sears und E . R . Hopke, Dampfdrücke von Naphthalin, Anthracen und Hexachlor
benzol im  Gebiet niedriger Drucke. Der Dam pfdruck des Anthracens wird zwischen 105 
u. 125° gemessen, es gilt die Gleichung: log P  (mm) =  — 5102,0/T +  12,002. F ü r H exa
chlorbenzol wird von 96—124° log P  (mm) =  — 4793,6/T  +  11,397 gefunden, fü r Naphtha
lin  von 19—35° log P  (mm) =  ^-108,30/(t +  27) +  1,115. Die prozentualen Fehler der 
Gleichungen werden zu 1,2, 2,0 u. 1,2% angegeben, T bedeutet dieabsol. Temp. u. t  =  0 C. 
Die im Gebiet von 0,01—1,0 mm liegenden Drucke wurden m anom etr. gemessen, im Fall 
des Cl0H s wurde Übereinstim mung m it vorhandenen L iteratu rdaten  festgestellt. (J . 
Amer. chem. Soc. 71. 1632—34. Mai 1949. Durham , N. C., Univ.) SCHtlTZA. 400 

D. W . Scott, M. E . Gross, G. D. Oliver und H. M. Huffman, Cyclooclatelraen: Molwärme 
bei tiefer Temperatur, Schmelzwärme, Verdampfungswärme, Dampfdruck und Entropie. 
Die Molwärme des Cyclooclalelraens wurde zwischen 12 u. 328° K  gemessen, eine geringe, 
zu ca. 0,04% sich einstellende Polym erisation wird vernachlässigt. Der T ripelpunkt liegt 
bei 268,48;i;0,050 K , die Schmelzwärme beträg t 2694,6 ± 0 ,5 cal/Mol. D er zwischen 0 u. 
75° gemessene D am pfdruck ist log P (mm) =  7,06926— 1504,036/t-f-218,534, die aus 
der Gleichung berechnete Verdampfungswärme beträg t 10300±75 cal/Mol. F ü r die 
Entropie im fl. Zustande wurden 52,65±0,10, im idealen Gaszustand bei 1 a t  78 ,10±  
0,35 cal/Grad/M ol, beide bei 298,16° K , gefunden. (J . Amer. chem. Soc. 71. 1634—36. 
Mai 1949. Bartlesville, Okla., Bureau of Mines.) SCHtlTZA. 400

L. Ja . Kremnew und R . N. K agan, Gelatinierte Emulsionen. 6 . M itt. Quantitative emul
gierende Charakteristik von Natrium-, Kalium-, Rubidium- und Cäsiumoleaten. (4. vgl. 
5Kypiiaji Oßmefi Xhmhh [ J . allg. Chem.] 16. [78.] [1946.] 2000.) Aus der m kr. Dispersions
analyse wurden die spezif. Oberfläche der wss. Schutzschicht Sm, ihre k rit. Dicke dkrit. 
u. die Oberfläche des Seifenmol. in der Zwischenphase S0 berechnet. F ü r alle Oleate ist 
<5krit. verschied., bei genügend hoher Konz, des Stabilisators für jede Seife konstan t. Die 
Versuchsbedingungen der Emulgierung entsprachen Vmax. =  140 cm 1 Bzl. für 0,16nN a- 
Oleat. Die Emulsionswrkg. nach V ^ j .  ergibt die Reihe V^*T :V ^ ,T :V ^ T :V^8, T — 1:1,07: 
1,25:1,4, während nach dkrit. folgt: Na >  K  >  Rb >  Cs. In  derselben Reihenfolge zeigen 

u. S0 einen Anstieg. F ü r das Emulsionsvermögen erhält m an S ^a:S ^ :S S * :S S  =  
1 :2 :2 ,05:5,0. Die Emulgierung besteht in der vollen Ausnutzung der Oberfläche der s tab i
lisierenden Schicht Soo durch Änderung der Seifenkonz. u. der Tröpfchendispersität der 
inneren Phase. W ichtig ist das Absinken der Schutzschichtstärke von N a zu Cs. Die Menge 
des m it der Seife verbundenen W. ist durch die Stellung des K ations in der lyotropen 
Reihe bestim m t. Je  geringer die H ydratation  der K ationen, desto geringer is t ¿krit.- Das 
Stabilisiervermögen der Adsorptionsschicht is t nicht von der Packungsdichte u. der Mole
kularverdünnung abhängig. Die in schwacher Seifenlsg. entstehenden Schichten besitzen 
kein Stabilisiervermögen. Grenzgesätt. Emulsionen entstehen auch nicht bei Verwendung 
hochkonz. Seifenlsgg., da der größte Teil des Stabilisators als Kolloid vorliegt. C harakte
rist. ist der Anstieg der D ispersität m it wachsendem Ionenradius der Seife u. das M axi
mum bei 2r =  1 p . Entscheidend für den Soo-Wert ist der Geh. an  groben Teilchen, der 
die großen Unterschiede des Soo-Wertes der verschied. Stabilisatoren bedingt. Die V er
teilungskurven zeigen, daß von N a zu Cs die Emulsion homogener wird u. sich dem mono
dispersen Syst. nähert. (KoJiJiOHgHHit JKypHaji [Colloid-J.] 10.436—40. Nov./Dez. 1948. 
Leningrad, Technol. In s t., Lehrstuhl fü r Kolloidchemie.) L eb ta g . 400
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G. Malcolm Dyson, Einige Anwendungen der Dysonschen Bezeichnung fü r  organische 

Verbindungen. Die neuartige Bezcichnungsmcth. des Vf. („A New N otation  and E num era
tion System for Organic Compounds“ , LONGMANS, Gr e e n  u . Co ., London, New York, 
1947), die Buchstaben, Zahlen u. Zeichen in linearen Form eln (Cipher) verwendet, ist 
geeignet, die S truk turen  aller organ. Verbb. unzweideutig u. kurz auszudrücken, Sie wird 
verbunden m it einer rationellen, auf Vorschlägen von TAYLOR („A Proposed System of 
Enum erative Nom enclature for Organic Ring System s“ , P rivatdruck  der D o w  CHEIHOAL 
Co.) fußenden N om enklatur. Aus Zahlenbewertungen der Symbole lassen sich B ru tto 
formeln ableiten u. H olleritkarten lochen, die außer der S truk tu r noch andere Daten 
aufnehm en können u. vielseitig verw ertbar sind. (J . ehem. E ducat. 26. 294—303. Jun i 
1949. Lo ughborough, England, B rit. Chemicals and Biologicals, Ldt.) BLUMRICH. 450

D. E . Pearson und C. M. Greer, Die Umlagerung von Hydrazonen. Aus strukturellen 
u. ehem. G ründen sollten K eto-H ydrazone einer, der B e c k m a n n sehen Umlagerung von 
Keto-Oxim en ähnlichen Umlagerung unterliegen. Beim Vers. der Desaminierung von 
H ydrazonen m it H N 0 2 werden nur K etone erhalten; m it N aN 0 2 in  Eisessig bilden sich 
Azine. W ird dagegen Benzophenonhydrazon in konz. H 2S 0 4 (20faches Gewicht) bei 0° 
gelöst u. m it einem geringen Überschuß an festem N aN 0 2 versetzt, wobei die Temp. 
nicht über 8 ° steigen soll, so w ird nach üblicher Aufarbeitung in fast quan tita tiver Aus
beute Benzanilid, F . 160,5—162°, erhalten. (J . Amer. ehem. Soc. 71 .1895—96. Mai 1949. 
Nasheville, V anderbilt Univ., Dep. of Chem.) L. LORENZ. 450

Maurice Prober und W illiam T. Miller Jr., Die thermische Polymerisation von Hexafluor- 
butadien. Im  Vgl. zu dem verhältnism äßig trägen H exachlorbutadien is t Hexafluor- 
butadien-(1.3) (I) (dargestellt durch Cl2-A bspaltung aus 1.2.3.4-Tetrachlorhexafluorbutan 
m it Zn-Staub in A., K p. 6,5—7,5°) eine sehr reaktionsfähige Substanz u. zeigt im allg. 
m ehr Ä hnlichkeit m it B utadien. E s würden d ieR kk . des I bei Tcmpp. zwischen 150 u. 180° 
in einer Stahlbombe untersucht. Als Prodd. tre ten  Hexafluorcy clobuten (II), C4F6, Kp.0,0°, 
dimere Isomere CgF12 m it K p. 98—100°, trimere Isomere CUF1S m it K p .10 64—66° u. einige 
höhersd. viscose Fll. m it niedrigem Polym erisationsgrad auf. F ür das Dimere w ird Cyclo- 
bu tan s tru k tu r angenommen. Die Mengen der einzelnen Prodd. sind in hohem Maße von 
der Temp. abhängig. Die Ggw. von 0 2, die bei Dien-KW -stoffen zur Bldg. von höheren 
Polym eren Anlaß gibt, h a t auf die R eaktionsprodd. des I  keinen Einfluß. — D urch Chlo
rierung der Dimeren erhält m an ’die gesätt. Tetrachlorverb. C8CI4F 12 (K p .20 90,5—91,5°; 
n D20 == 1,38 70) u. die gesätt. H exachlorverb. CBCleF ^  (K p .20 139—140°; n n20 =  1,4040) 
im Molverhältnis 2,5— 1. W enn das Dimerengemisch in einer Glasbombe auf 200° erhitzt 
w ird, se tz t es sich zu einem niedrig sd. isomeren CRF 12 m it K p. 80° u. E . 40,1° um, das 
CF,—CF—CF—CF, beständig gegen K M n04 u. gegen Chlorierung is t u. nebenst. S truk tur 
1 1 1 1  haben könnte. D aneben bildet sich ein weißes, unschmelzbares Poly- 
CF,—CF—CF—CF, meres, das unlösl. in  Aceton, Pen tan , A., CC14, Bzl., C8F ,8 u. 1.1,2-Tri- 
chlortrifluoräthan is t u. sich bei 400° zersetzt. G esätt. CeF 12 en ts teh t auch beim Durch
leiten des Dimeren durch ein auf 500° erhitztes Glasrohr. Bei der Chlorierung liefert es 
n u r eine Tetrachlorverb. CsClt Fn  (K p .20 96—100°: n D20 =  1,3952), die sich deutlich 
von der aus dem Dimeren d irekt erhaltenen Tetrachlorverb, unterscheidet. In  geringem 
Maße findet auch Depolymerisation zu II s ta tt .  — W enn das Trimere im Einschlußrohr 
auf 300° erh itz t wird, polym erisiert es sich zu C24-Verbb. m it Kp.,„ 175—200°. Beim Durch
leiten durch ein auf 520° erhitztes N i-Rohr findet teilweise Depolymerisation un ter Bldg. 
von II u. dem niedrigsd. C8F , 2 s ta tt .  (J . Amer. chem. Soc. 71. 598—602. Febr. 1949. 
Ithaca , N. Y ., Cornell Univ. u. S. A. M. Labor, of the  M anhattan  Project, u. New York, 
N. Y ., Columbia Univ.) FORCÖE. 520

Simon Miron und George Holmes R ichter, Sulfonierung von 2-Penten durch Chlorsulfon
säure. Die Sulfonierung von 2-Penten m it Chlorsulfonsäure in Chlf. bei 0—5° liefert ein 
Gemisch zweier isomerer Pentensulfonsäuren. Dieses läß t sich leicht k a ta ly t. hydrieren 
u. ergibt nebeneinander Penlan-2-sulfonsäure (II) (80%) u. Penlan-3-sulfonsäure (I) 
(20%). Zum Vgl. wurden II u. II I  auf einem anderen Wege dargestellt u. das Schmelz
diagram m  ihrer Phenylhydrazinsalze untersucht.

V e r s u c h e :  Gemisch der Ba-Pentensulfonate (A), C10H 19O0S2Ba, durch E xtraktion  
des in Chlf. gelösten Sulfonierungsgemisches m it W ., Behandlung m it BaCOa, nach 
Filtrieren Zusatz von 85% ig. Phosphorsäure u. Stehenlassen über KOH bei verm inder
tem  Druck zur Entfernung von HCl, dann N eutralisation m it BaCOs, lösl. in absol. 
CjHjOH. — Gemisch der freien Pentensulfonsäuren, durch Zusatz von H 2S 0 4 u. bas. Blei
carbonat zu einer wss. Lsg. von A, Einloiten von H sS, nach F iltra tion  Eindam pfen, hoch- 
viscose M., D . ! °4 =  1,277, n D2° =  1.4735, Mol.-Refr. 33,03. — Gemisch der Ba-Pentan-
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sulfonate, durch H ydrierung der wss. Lsg. von A m it P t 0 2, K ristalle, Phenylhydrazinsalz, 
aus A. +  Ae. Flocken, F . 111—117,4°. — Pcntan-2-sulJonsäure (II), durch Oxydation 
von Pentan-2-lhiol m it lO nH NO ,. Freim achen aus dem Ba-Salz  (C)0H 2jOeS2E a ■ H 20 ) 
wie bei A, D .2°4 =  1,173, n a 20 =  1,4502; Mol.-Refr. 34,89. — Phcnylhydrazinpentan-
2-sulfonat, Cu H 200 3N2S, durch Einw. von Phenylhydrazin auf das Ba-Salz von II in 
A. +  Ae., kleine Flocken, F . 121,6—123,6°. — Pcntan-3-stilfonsäure (I), über ih r Ba-Salz 
(C,0H 22O8S2B a-H 2O), durch O xydation des. durch Einw. von N a2S u. S auf 3-Brom- 
penlan in wss. M ethanol erhaltenen Disulfids m it lO nH N O ,, hochviscose M., D .2°4 =  
1,186, n D20 =  1,45 25, Mol.-Refr. 34,66. — Phenylhydrazi7ipentan-3-sulfonat, C ,,H 20O3N2S, 
aus A. -f- Ae. federartige Nadeln, F . 104,7—106,8°. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 453—55. 
Febr. 1949. Housion, Tex., The Rice In s t., Dop. of Chem.) H e n k e l .  600

W illiam K. Noyce, Die Bildung von Aceton aus Acetaten. Bei der pyrogenen Bldg. von 
Aceton (I) aus Gemischen von Ca- (II) u. Na- (III) A cetat fördert letzteres entgegen allg. 
A nsicht n icht die R k., sondern zers. sich ebenfalls zu I u. Carbonat. Die H öchstausbeute 
an I von ca. 60% lieferten. Gemische 1:1 (II als M onohydrat), die niedrigste III allein. 
Die Zers, der Salze war ste ts vollständig. Die Verluste sind vorwiegend auf I-Zers. zurück
zuführen. II I  allein läß t sich wegen schäum ender Schmelze n icht rasch zersetzen. (J . chem. 
E ducat. 26. 275—76. Mai 1949. Fayetteville, Ark., Univ. of Arkansas.) B lu m r ic h .  710 

John G. Erickson, Einige ß-Amino-a-chloracrylonitrile. Es werden ß-Amino-a-chlor- 
acrylonitril (I) u. mehrere seiner N -Substitutionsprodd. aus a.ß-Dichloracrylonitril (II) 
u. N H 3 bzw. prim , oder sek. aliphat. u. arom at. Aminen dargestellt.

V e r s u c h e :  RR'NC II-.C CICN , durch Lösen des Amins u. eines Säureacceptors in 
einem organ. Lösungsm., Hinzufügen von II, nach mehreren Stdn. Gießen in W ., Benzol
extrak tion  u. D est.; es werden dargestellt (Reihenfolge in K lam m er: Zeit fü r das H inzu
fügen von II, Lösungsm., Säureacceptor, Reaktionstem p., Ausbeute): I, C3H 3N 2C), aus 
Hexan, F . 40—43° (1 Stde., CH3OH, überschüssiges N H 3, 30°, 57% ); R  =  H , R ' =  
n-Ct Ha, C ,HUN3C1, K p . » „ 82°, n D25 =  1,5236 (1 Stde., Bzl., überschüssiges Amin, 
50—60°, 92% ); ~R =  II, ’ R / =  n-C laH 21, C13H 23N„C1, K p., 179 -1 8 0 °, n D26 =  1,5018 
(schnell, CH3OH, Pyridin, 62% ); R  =  f f ,  R ’ =  n-Cl tH25, C15H 27N2C1, aus Essigester, 
F. 3 7 -4 0 °  (45 Min., A ., Pyridin, 3 0 -3 5 ° , 41% ); R  =  H . R ’ =  p-ClCt Hv  C ,H ,N tClI, 
aus kaltem  CH3OH, F. 139—140° (CH3OH, Pvridin, 12%); R  =  R ’ =  n-Ct H9, Cn H I9N„Cl, 
K p ., 1 16 -122°, n D23>5 =  1,5068 (2 Stdn., C fijO H , (C2Ht),N , 2 0 -3 0 ° , 50% ); R  =  CH3, 
R ' =  Phenyl, C,0H 6N2C1, K p ., 127-130°, n D« . 5 =  1,6240 (15 Min., CH3OH, (C,H5)3N, 
35°, 14%). — Die S truk tu r von I  wird m ittels des Infrarotabsorptionsspekt.r. bestim m t. 
(J . Amer. chem. Soc. 71. 76—77. Jan . 1949. Stam ford, Conn., Amer. Cyanamid Co., 
Stam ford Res. Laborr., Res. Div.) R E IS N E R . 810

R . Paul und S. Tchelitcheff, Synthese von co-Dinilrilen und co-chlorierten N itrilen aus 
Acetonitril. Nach Diskussion der verschied. Ansichten über den eigentlichen R eaktions
mechanismus bei der direkten Alkylierung aliphat. N itrile in Ggw. von N aN H 2 am  C-Atom

N aN H
weisen Vff. darauf hin, daß in  der R k. CH3—CN -*• CH2= C = N H  — " > R—CHä—C = N
eine einfache Möglichkeit liege, zu an  2 C-Atomen reicheren N itrilen, Aminen u. Säuren 
gelangen zu können. Bei Anwendung des leicht zugänglichen Acetonitrils is t ohne Verlust 
an C der Weg von einem halogenierten KW -stoff Cn zur Säure Cn+2 möglich. Die vor
liegende A rbeit befaßt sich m it der Prüfung der Frage, wie weit diese M eth. auf cu-dihalo- 
genierte KW -stoffe zur Synth. von co-Dinilrilen u. ot-Disäuren anw endbar is t: 1. X — 
(CH2)„— X +  2N aN H 2+  2CH3CN -  2NaX +  2N H 3+  NC -  (CH2)n+2-  CN (X =  Halogen)

/ C H , \
oder 2. X — (CH2)„ — X -j-2 N aN H 2 +  CH3CNJ-» 2 NaX +  2 N H 3+ ( C H 2ln_2 C H - C N

XC H /
Außer diesen beiden Reaktionsmöglichkeiten kann die K ondensation von CH3CN m it 
sich selbst zu 3-Iminobulyronitril eintreten. — Die Di-Cl-, Br-, J-V erbb. des Ä thans führen 
zu keiner der erw ünschten R kk. 1 oder 2. — m-Dihalogeniertes Propan liefert nach 1 
etwas Pimelinsäuredinitril (I), auch Cyanocyclöbutan nach 2 wurde festgestellt. Dagegen 
tre ten  bedeutende Mengen Allylacelonitril (II) auf. — F ü r co-dihalogenierte B utane, 
Pentane u. H exane w urde gefunden, daß in Ätherlsg. nu r die Br- u. J-V erbb. zur K on
densation m it CH3CN befähigt sind. Die Cl-Verbb. geben in Dioxan-Lsg. bei B u tan  u . 
Pentan fas t gleich gute A usbeuten wie die Br-Verbb. in Äther. Die H alogenverbb. des 
Hexans geben in  Ae. wie auch in Dioxan n u r das Sebacinsäuredinilril (in). In  allen an 
deren Fällen tre ten  R k. 1 u. 2 nebeneinander au f; die Bldg. des Cyanocyclopentans (IV) 
scheint leichter zu erfolgen als die des Cyanocyclohexans (V). — cu-Dihalogenierte Verbb. 
mit 2 verschied. Halogenatomen, von denen eines CI ist, geben keine D initrile, sondern 
nur-üi-Chlornitrile. Tabellen vgl. Original.
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V e r s u c h e :  1.4-Dichlorbutan (VI), K p. 150—152°. — 1.4-Dibrombulan (VII), 
K p .l s 73—75°. — 1.4-Chlorbrombutan, K p. 168—171°. — 1.4-Dijodbutan (VIII), K p. 98 
bis 100°; 84% Ausbeute. — Aus T etrahydropyran w urden hergestellt: 1.5-Dichlorpenlan 
(IX), K p. 176—187°; 1.5-Chlorbrompenlan, K p ., 61—63°; 7 2 % ; 1.5-Dibrompenlan (X). 
K p. 223—224°; 93% ; 1.5-Dijodpentan (XI), K p ., 109—111°. — 1.6-Dicldorhexan 
(XII), K p. 2 0 3 -2 0 5 ° ; 61%- — 1.6-Dibromhexan (XIII), K p. 2 4 5 -2 4 6 °; 95% . — 1.6- 
Dijodhexan (XIV), K p .ls 116—117°; 9 0 % .— Die K ondensation m it CH3CN in Ac. oder 
D ioxan (Dn) geschah beim K p. durch langsame Zugabe von N aN H 2 in Ae. oder D n ;es 
wurden folgende N itrilausbeuten erhalten : aus 1.2-Dibromäthan in Ae. u. D n 0 % ;au s
1.2-Dijodäthan in Ae. u. Dn 0% ; aus 1.3-Dichlorpropan in Ae. 0% , in Dn 8 % ; aus 1.3- 
Dibrompropan in Ae. 31%, in Dn 15% ; aus 1.3-Dijodpropan in Ae. 50%, in Dn 13% ; aus 
VI in Ae. 0% , in Dn 68% ; aus VII in Ae. 79,5%, in Dn 44% ; aus VIII in Ae. 75% , in Dn 
33% ; aus IX in Ae. 0% , in D n 62% ; aus X in Ae. 64% , in Dn 49% ; aus XI in Ae. 84%, 
in  Dn 49% ; X II in Ae. 0 % ,in  Dn 13% ; aus X III in Ae. 48% , in Dn 31% ; aus XIV in 
Ae. 70% , in Dn 27%. — Aus 1.3-Dihalogenpropanen: II, K p. 146—147°, D .19>54 =  0,851, 
n D19. 5 =  1,4233, Mol.-Refr. 24,25; H ydrolyse g ib t Allylacelamid, F . 106°. — I, K p .^  171 bis 
172°, D .2°4 =  0,948, n D20 =  1,44 72, Mol.-Refr. 34,32; Verseifung gibt Pimelinsäure, 
F . 103°. — Aus 1.4-D ihalogenbutanen: IV, K p. 168—170°, D 224 =  0,916, n D22 =  1,4424, 
Mol.-Refr. 27,46; Verseifung gibt Cyclopentylcarbamid, aus M ethanol F. 178—179°. — Kork- 
säuredinitril, K p .u  170—172°, D .224 =  0,940, n D22 =  1,44 48, Mol.-Refr. 38,49; Verseifung 
gibt Korksäure, F . 140—141°. — co-Chlorcapronsäurenitril, K p .le 120—121°, D. 194 =  1,027, 
n 0 18 =  1,4516, Mol.-Refr. 34,51. — Aus 1.5-D ihalogenpentanen: V, K p .„  75—76°, D. 184 =  
0,919, n D19 =  1,4515, Mol.-Refr. 31,96. — Azelainsäuredinitril, K p .n  175—176°, D . 194 =  
0,929, n D19 =  1,4518, Mol.-Refr. 43,54; Verseifung gibt Azelainsäure, F. 106°. — w-Chlor- 
ocnanlhsäurenilril, K p .15131—132°, D .2°.°4 =  1,003, n D20. 5 =  1,4509, Mol.-Refr. 39,05. — 
A su l.6 -D ihalogenhexanen: III, K p . , ,198—199°, D . 2°4 =  0,913, n 02n =  1,4474, Mol.-Refr. 
48,03. — Aus p-Xylyldichlorid: Bis-1.4-(u>-cyanoäthyl)-bcnzol, aus A. K ristalle, F . 85°. 
(Bull. Soc. chim. France, Möm. [5] 16. 470—75. M ai/Juni 1949. V iriy-sur-Seine, Soc. des 
Usincs Chim. Rliöne-Poulenc, Labor, de Rech.) ROTTER. 820

S. M. McElvain und Juel P . Schroeder, Orlhoester und verwandte Verbindungen aus 
Malo- und Succinonitril. E s wird die D arst. der Cyanoorlhoester aus M alonitril (I) u. 
Succinonitril (II) über die Monoiminoesterhydrochloride beschrieben. Durch alkoh. HCl 
werden diese O rthoester in die n. E ster gespalten, bevor dio CN-Gruppe in das Imino- 
esterhydrochlorid übergeht. II  wird über das Dimelhyliminosuccinatdihydrochlorid (III) in 
Methylortho-ß-carbomelhoxypropionat (IV) u. Metliylorlhosuccinal (V) übergeführt; I  gibt 
un ter gleichen Bedingungen Älhylorthocarbiminoäthoxyacetat (VI).

V e r s u c h e :  Melhyl-ß-cyanopropional (XX), bei m ehrstd. Einw. von W. auf 
M ethyl-/J-cyanoiminopropionathydrochlorid (VII), K p ., 95—97°; 75 % (Ausbeute).— 
Folgende Im inoesterhydrochloride werden nach PlNNER (Die Im idoäther u. ihre Derivv., 
Oppenheim, Berlin 1892) aus dem N itril, dem entsprechenden Alkohol u. trocknem HCl 
dargestellt: Melhylcyanoiminoacetathydrochlorid (VIII), C4H ,0 N 2C1; 87% ; Älbylcyano- 
iminoacetathydrochlorid (IX), C,H90 N 2C1; 98% ; VII, C ,H 90 N 2C1; 80% ; Äthylcarbälhoxy- 
iminoacetathydrochlorid (X ); 93% ; Melhyl-ß-carbomethoxyiminopropionathydrochlorid (XI), 
CsH lsOjNCl; 93% ; Melhyl-y.y.y-lrichloriminobutyrathydrochlorid, C,H90NC14; 92% ; Di- 
methyliminomalonaldihydrochlorid, C ,H 120 2N 2C12; 100% ; Diälhyliminomalonaldihydrochlo- 
rid  (XII), C ,H ieO,N.CI2; 95% ; III, C ,H ,40 2N 2C!2; 96% ; Diäthyliminosuccinaldihydro- 
chlorid; 95% . — Alhylcyanoiminoacelat (XIII), C ,H 8ON2, aus IX  u. K 2C 0 3 in Ae., P latten  
aus Aci, F . 78—79°, n D25 =  1,506, D . 254 =  1,062; 97% . X III wird auch erhalten beim 
Erw ärm en von X II m it C2H5ONa-Lsg.; 54% . — Älhyl-N-[ß-carboxyacrylyl]-cyanoimino- 
acetat, C9H ,90 4N2, bei Einw. von M aleinsäureanhydrid auf X III in Bzl.; aus Dioxan, F. 152 
bis 152,5° (Zers.); 99% . — Diälhyliminomalonal, C7H 140 2N2, durch Einw. von gesätt. 
K 2C 0 3-Lsg. auf X II u. Ä therextraktion; F l.,K p .0 4 62—63°, n D2S =  1,4530, D .264 =  1,011; 
44% . — Malonamid, beim E rhitzen von X II a u / 150—160°, aus absol. A., F. 170—172°; 
81% ; neben C2/ / 3Ci, K p. 12°; 93% . — Um Dimelhyliminosuccinat darzustellen, wird 
I I I  m it Soda- bzw. N aH C 03-Lsg. in Ae. geschüttelt, es wird jedoch nur wenig Fl. gefunden; 
bei Anwendung starker Basen, z. B. NaOH, entstehen Harze, bei Einw. von NaHCO, 
auf II I  entstehen CO, (42,8%) u. CH3C1 (6,8 % ), so daß nur 1 HCl-Gruppe von III neu
tralisiert w ird; bei Einw. von 10% ig. Sodalsg. auf III, Ansäuern m it konz. HCl, E indam p
fen zur Trockne bei 50—70°, A cetonextraktion u. Lösen des ex trahierten  Prod. in 
N aH C 03-Lsg. en ts teh t ß-Carboxypropionamidin (XIV), F . 255,5° (Zers.); 56% ; das F il
t r a t  von XIV gib t nach Eindam pfen zur Trockne u. A cetonextraktion Succinim id; 25,5%; 
der R ückstand der letzten  E x trak tion  wird m it HCl angesäuert, zur Trockne eingedampft 
u. m it Aceton ex trah ie rt: Bernsteinsäure; 12%. — Methylorlhocyanoacetal (XV), CsH n 0 3N,
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bei m ehrstd. Einw. von absol. CH,OH auf V III, Abdest. des CH30 H  u. Versetzen m it A e.; 
K p .13 98—102°, n D26 =  1,4215, D . 254 =  1,079; 65% ; daneben 16% Cyanoacetamid, aus 
W., F . 118—119°, u. 75% NH4C1. Entsprechend werden folgende O rthoester aus den 
M onoiminoesterhydrochloriden dargestellt: Äthylorthocyanoacetat, C9H „ 0 ,N , K p .2 83 
bis 84°, n D25 =  1,4189, D . 254 =  0,978 (36% ; bei N eutralisation m it C2HsONa vor der 
Abdest. von A .: 62% ); Methylortho-ß-cyanopropionat (XVI), C7H ]30 3N, K p .0(5 73—74°, 
n D25 =  1,4269, D .254 =  1,055; 77% ; Älhylorlhocarbäthoxyacclat, Cn H 220 5! K p .i8120 
bis 121°, n D25 =  1,4220, D .25, =  0,995; 82% ; IV, C8H i80 „  K p.! 6 4 -6 5 ° , n D24 =  1,4230,
D .264 =  1,084; 63% ; Methylorlho-y.y.y-trichlorbutyrat (XVII), C7H 130 3C13, K p .4 91—92°, 
n D26 =  1,4578, D .264 =  1,277; 84% ; V, Ci„H220 8, zu 15% bei 42std . R ühren von III in 
absol. CH3OH bei 13—15°, Alkalisieren m it methanol. CH3ONa, A bdest. des CH3OH 
unter verm indertem  D ruck u. Versetzen m it Ae.; aus Essigester, F . 50—51°, n n iS =  
1,4261 (unterkühlte F l.); daneben 11% IV, K p .8 91—98°. — 21std. R ühren von X II in 
absol. A. bei 40°, Abfiltrieren von NH4C1, Alkalisieren m it alkoh. C2H5ONa, A b
filtrieren von NaCl u. 15 Min. K ochen: 6 % Ct HtCl, der R ückstand en thält 
nach A bdest. des A. Carbäthoxyacetamid (XVIII), F . 48—49°; 21% ; daneben 5% 
XIII, 9%  Diäthylmalonal, K p .4 81—90° u. 8 % VI, Cu H 23 0 4N, K p .3 9 4 -9 5 ° ,n D25 =  
1,4272, D .254 =  0,979. — Einw. von äther. HCl auf VI gibt 90% X, F. 92—94° (Zers.). — 
Pyrolyse von VI g ib t 60% C2HSC1, neben XVIII. — Gleiche Alkoholyse von X II in Ggw. 
von Pyridin g ib t 4%  VI u. 7%  XVIII neben wenig X III. — W enn die alkoh. Lsg. der 
Methanolyse von II I  ohne Zusatz von CH3ONa dest., in W. gelöst u. m it Ae. ex trah iert 
wird, entstehen 45% Dimethylsuccinot; E x trak tion  der eingedam pften wss. Lsg. m it sd, 
absol. A .: ß-Carbomethoxypropionamidinhydrochlorid (XIX), C3H U0 2N 2C1, aus absol.
A., F . 131—132°; en ts teh t auch beim R ühren von XI in am m oniakal. CH,OH. — ß-Carb- 
oxypropionamidinhydrochlorid, C4H 20 2N 2C1, bei ls td .  Erw ärm en von XIX m it konz. HCl 
auf 95—100°, F . 138—140°; g ib t bei N eutralisation m it Alkali 80% XIV, C4H 80 2N2, 
F . 258—260° (Zers.). — Methylorlho-ß-carbarnylpropional, C ,H ,s0 4N, beim R ühren von 
IV m it wss. N H 3, F . 94—97°; 82% ; gibt beim Umkristallisieren ß-Carbomethoxypropion- 
amid, das auch beim E indam pfen der ammoniakal. Lsg. von IV un ter verm indertem-Druck 
entsteht. — Einw. von HCl-Gas auf XV in absol. CH3OH gibt Dimelhylmalonat (21%), 
Methylcyanoacelal (73%) u. N H 4C1 (18%). — Einw. von HCl-Gas auf XVI: XX, Kp.„ 97 
bis 99° (93%) u. CHsOH (56%). — l-Chlar-4.4.4-trimelhoxybutin-{l), C7H n 0 3Cl, bei 
m ehrstd. Einw. von methanol. CH„ONa auf XVII u. Versetzen m it Ae., K p .4_ 3 62—73°, 
n D25 =  1,4550, D .25, =  1,1435. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 40—46. Jan . 1949. Madison, 
Wisc., Univ. of Wisconsin, Labor, of Org. Chem.) R e is n e r . 820

Shigeto Yamaguchi und Tominosuke K atsurai, Ein neues Verfahren zur Cyanwasser- 
stoffsynthese durch Reaktion zwischen Kohle und Ammonalaun. E rh itz t m an gleiche Ge
wichtsteile einer gepulverten japan. Kohle (Black coal der Manj ¡-Kohlengrube, Hokkaido) 
u. N H iAl{SOi)2 • H i l f )  im elektr. beheizten Porzellanrohr auf 400—500°, so en ts teh t 
HCN in einer A usbeute von 90—92% , auf den Alaun-N bezogen. Bei Verwendung von 
NH4-Sulfat ist die Ausbeute nu r 20—30% infolge Sublimation des Salzes von 400° an. 
NH4-Alaun, m it K oks oder A ktivkohle gemischt, gibt nur eine 2—3% ig. Ausbeute, m it 
Fe-haltiger Kohle nur eine ganz schlechte Ausbeute an  HCN. (J . Amer. chem. Soc. 71. 
2591. Ju li 1949. Tokyo, Komagome, Bunkyo-ku, Sei. Res. Inst.) Me t z b n e r . 890

Kasper T. Serijan, Harold F. Hipsher und Louis C. Gibbons, o-, m- und p-lcrt.-Bulyl- 
toluol. Bei der A lkylierung von Toluol m it B F3-Zusatz wurden die m- u. p-Isomeren in 
etwa gleichem V erhältnis erhalten, während bei AlCl3-Zusatz die m-Verb. in höherem 
Maß entsteh t. o-tert.-Bulyltoluol (I), das bei diesen R kk. n ich t au ftr itt, wurde dargestellt 
durch K ondensation von tert.-Butylchlorid (II) m it o-Methylphenyl-MgBr. Die Butyl- 
toluole w urden m it A lkaliperm anganat zu den entsprechenden tert.-Butylbenzoesäuren 
oxydiert. Die Infrarotabsorptionsspektren wurden teilweise gemessen (s. Tabelle im 
Original).

V e r s u c h e :  o-tert.-Butyltoluol (I). Zu Mg in absol. Ae. w ird o-Bromtoluol in absol. 
Ae. zugegeben, dies m it II in absol. Ae. kondensiert u. 12 S tdn. gerührt. Nach Zugabe 
von verd. HCl wurde die Schicht von I  abgetrennt, nach Verdampfen des Ae. getrocknet 
u. fraktioniert; Ausbeute 18% ; F . —50,32°, Kp. 200,45°, D .2° =  0,88976, n D2° =  
1,50766. — m-lert.-Butyltoluol (III), a) In  tert.-Butylalkohol (IV) u. Toluol wird bei 5° B F , 
eingeleitet, die Mischung 4 Stdn. bei 5—15° gerührt, 6 Stdn. auf 70—80° erw ärm t, ab 
gekühlt u. die Schicht von n i  nach Waschen m it W. u. verd. N a2C 03-Lsg. fraktioniert,
b) In  Toluol +  A1C13 w ird IV in Toluol zugegeben, 12 Stdn. gerührt, in Eiswasscr gegeben 
u. wie un ter a aufgearbeitet. Ausbeute nacha 28%, nachb  34% ; F .—41,39°,K p .i8 9 ,29°,
D .20 =  0,86587, n D20 =  1,49 4 56. — p-terl.-Bidyltoluol (V), neben in, A usbeute nach a 
23%, nach b 14% ; F . -5 2 ,4 9 ° , Kp. 192,75°, D .2° =  0,86115, n D2» =  1,49185. -  o-tert.-
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Bulylbenzoesäure, durch Oxydation von I  m it Allcalipermanganat u. D est. im Vakuum; 
aus Neohexan, F . 80,3—80,8°. Oxydation von I m it vord. H N 0 3 im  verschlossenen Rohr 
bei 170° ergab Phthalsäure. — m-tert.-Butylbenzoesäure, durch O xydation von III m it 
A lkaliperm anganat oder verd. H N 0 3, aus A., F . 127,0—127,6°. — p-tert.-Bulylbenzoesäure, 
durch Oxydation von V m it A lkaliperm anganat oder verd. HNOs, aus A., F . 165,0—165,6°.
(J .  Amer. ehem. Soc. 71 .873—75. März 1949. Cleveland, O., N ational Advisory Comm. for 
Aeronautics, F ligh t Propulsion Res. Labor.) S c h u l z e - B e n t r o p .  1010

B. Samdahl und B erit Berg, Stereoisomere Sulfonamide. Rechtsdrehende, linksdrehende 
und racemische N^Phenyläthylacetylsulfonamide. Zur Prüfung der antibakteriellen Wrkg. 
op t. isomerer Sulfonamide wurde die rac. (I), die rechtsdrehendc (Ia) u. die linksdrehende 
(Ib} Form  des N l-Phcnylälhylacciylsulfonamids hergestellt u. bnkteriolog. geprüft. Dabei 
zeigto sich Ib  gegen Streptokokken ak tiver als I u. Ia .

V e r s u c h e :  rac. Phenyläthylessigsäure (II), durch Hydrolyse von Phenyläthyl- 
barbitursäure m it 10% ig. N H 3, K p .u  145—150°, F . 41—42°; 80%  (Ausbeute). — (+ )-II . 
über die Cinchonidinverb., [«]D, ° =  + 74 ,5° (c =  2,4930; Ae.). — ll-Chlorid, K p .It 97 
bis 98°; 93% . — rac. N*-Acetyl-Ni-phenyläthylacelylsulfanilamid (III), aus N 1-Acetyl- 
sulfanilamid u. II-Chlorid; 75%., — I, durch Desacetylierung von III, N adeln, F . 210 
bis 212° (korr.); 90% ; verschied. Farb-R kk. durch D iazotierung u. K upplung bzw. Kon
densation. — Ia : Aus (+)-ll-C hlorid  (M d 17 =  + 89 ,0° [c =  2,400; Ae.], A usbeute 90%) u. 
N*-Acetylsulfanilamid wird (+ ) - I I I  ([«]d =  + 4 4 ° ; A.) erhalten, hieraus Ia ,  Nadeln, 
F . 1 9 5 -1 9 7 ° ;M o 19 =  + 126° (c =  0,5080; A .);+120 ,5° (c =  3,000; Aceton). -  ( - ) - ( I I ) , 
aus den C inchonidinm utterlaugen, aus A., [«]d == —60°; Chlorid, K p .u  95°. — Ib , Nadeln, 
F. 195—198°; M d 14  =  —125,2° (c =  0,495; A .); —120,8° (c =  2,40; Aceton). (Bull. 
Soc. chim. France, Mdm. [5] 16. 461—63. M ai/Juni 1949. Oslo, Univ., Pharm azeut. Inst.)

ROTTER. 1040
Arne Fredga, Zerlegung von Benzylbernsteinsäure in die optischen Antipoden. Benzyl

bernsteinsäure (I) (F. 162,5°) läß t sich über sein a-Phenyläthylamin- bzw. Slrychninsalz 
leicht in seine Antipoden spalten. (M =  Mol.-Refr.)

V e r s u c h e :  (—)-I, Cn H 120 4, durch dreimalige K ristallisation des (-p)-a-Phenyl- 
äthylaminsalzes aus W. u. Zers, des Salzes m it verd. H 2S 0 4, aus W . N adeln, F . 164,5°; 
M d 75 =  -2 7 ,0 °  [Essigester; l =  2; 0,2031 g in 10 cm 3]; [M]D25 =  —56,1°. — (+ )-I . Die 
aus den M utterlaugen des obigen Salzes isolierte Säure ([a] D25 =  + 19°) wird über das 
Slrychninsalz, C ^ H ^ O ^  C jjH jjO jN j-3  H aO, weiter zerlegt, aus W. N adeln, F . 164,5°; 
M d 75 =  + 26 ,9° [Essigester; l =  2; 0,2314 g in  10 cm 3]; [M] D25 =  + 56 ,0°. (Ark. Kem., 
Mineral. Geol., Ser. B 26. N r. 11. 1—4. März 1949. Uppsala, Univ., Chem. Inst.)

H e n k e l .  1120
Jerker Porath , Die optischen Antipoden von ß-Phenylälhylbernsteinsäure.rac. ß-Phenyl- 

älhylbernsteinsäure (I) wurde nach einem neuen Verf. dargestellt u. in ihre op t. Antipoden 
gespalten. (M =  Mol.-Refr.)

V e r s u c h  e : rac. I, C1;H 140 4, durch Kochen der Nn-Verb. von Äthan-1,1.2-tricarbon- 
säureäthylesler m it ß-Pheny'läthylbromid in absol. A., dann Verseifung m it NaOH in wss. 
A. u. Decarboxylierung durch E rhitzen, aus W . K ristalle, F . 136—137°. — (—)-I, durch 
K ristallisation des Brucinsalzes aus W ., N adeln, F . 124,5—125°; [a]D26 =  —38,4° [A.; 
I =  2; 0,2171 g in 10 cm 3]; [M] D25 = ’ —85,4°. — (+ )-I . Die aus der ersten M utterlauge 
des Brucinsalzes isolierte Säure w ird über ih r Cinchonidinsalz w eiter zerlegt, aus W. 
Nadeln, F . 124 -124 ,5°; M D2'  =  + 38 ,1° [A.; 1 =  2; 0 ,2264g in 100cm 3]; [M]D25 =  
+ 8 4 ,6°. (Ark. Kem ., Mineral. Geol., Ser. B 26. N r. 16. 1—4. Mai 1949. Uppsala, Univ., 
Chem. In s t., Org. A bt.) H e n k e l .  1120

J .  Stanton Pieree, Robert D. Gano und J .  M. Lukem an, Lokalanäslhetica. 3. M itt. Aroyl- 
derivate von ß-Methyl-ß-monoalkylaminopropanol. (Vgl. J .  Amer. chem. Soc. 64. [1942.] 
1691. 2885.) Vff. stellten Zim tsäuresalze, Alkoxy-, H ydro- u. Alkoxyhydrozimtsäuresalze 
von /J-Monoalkylaminoäthanol, /J-M ethyl-ß-monoalkylaminopropanol u . von /J-Monoalkyl- 
am inobutanol her.

V e r s u c h e :  p-n-Butoxybenzaldehyd, durch 6 std . Kochen von p-Oxybenzaldehyd 
u. n-B utylbrom id in absol. A. u . N a am  Rückfluß u. D est. im V akuum  nach 3 maliger 
Ä thylätherextraktion , K p .4J 183—186°; A usbeute 6 6% . — o-n-Buioxybcnzaldehyd, 
K p .!6 172—175°; 36% . — p-n-Propoxybenzaldehyd, K p .3I 154—157°; 60% . — p-Äthoxy- 
benzaldehyd, K p .la 136—139°; 39% . — Die Alkoxyzimlsäuren  wurden aus den entsprechen
den Alkoxybcnzaldehyden, Malonsäure u. Pyridin durch 12std. E rhitzen auf 130°, Lösen 
in verd. NaOH u. A nsäuern hergestellt u. aus wss. A. u m k ris t.: p-Methoxyzimlsäure, 
F . 169—170° (korr.); 63% . — p-Älhoxyzimtsäure, F . 191—192° (korr.); 55% . — p-n-Prop- 
oxyzimtsäure, F . 165—166° (korr.); 61% . — p-n-Butoxyzimtsäure, F . 153—154° (korr.); 
51% . — o-Äthoxyzimtsäure, F . 130—131° (korr.); 70%. — o-n-Butoxyzimtsäure, F . 87
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bis 89° (korr.); 3% . — p-n-Propoxyhydrozimlsäure, aus p-n-Propoxyzim tsäurc durch 
H ydrierung m it H 2 u. RANEY-Ni un ter 25 lbs. D ruck in 2 Stdn., F . 95—96°; 8 8% . — 
p-Melhoxy hydrozimtsäure, F . 101—102° (korr.); 54%. — p-n-Butoxyhydrozimtsäurc, 
F. 85—86° (korr.); 92% . — o-Äthoxyhydrozimisäure, F . 74—75° (korr.); 80% . — p-Oxy- 
hydrozimtsäure, F . 48—49° (korr.); 81%. — p-Amyloxyzimlsäurechlorid, aus 1 Mol Säure 
u. 4 Mol SOCl2, 1 Stde. am  Rückfluß. — o-Äthoxyhydrozimlsäurechlorid, aus äquim ol. 
Mengen der Säure u. PC1S 1 Stde. auf dem W asserbad, Kp.,„ 165—170°; 49% . — p-Meth- 
oxyhydfozimtsäurechlorid, K p .17 165—180°; 81%. — p-n-Propoxyhydrozimtsäurechlorid, 
K p.Si 174—177°; 65% . — p-n-Butoxyhydrozimtsäurechlorid, K p .26 1 95—197°; 6 6% . — 
p-Oxyhydrozimtsäurechlorid, K p .40 135—140°; 92%. — Die nächst. Hydrochloride der 
ß-Methyl-ß-monoalkylaminopropylester vorst. Säuren wurden aus den Aminoalkohol- 
kydrochloriden u. den Säurechloriden durch 1—6 std . Erhitzen au f dem W asserbad (evtl. 
Ölbad bis 150°) erhalten, die Reaktionsgemische in W. gelöst u. m it Isopropyläther 
ex trah iert; um krist. aus trockenem Aceton u. Ä ther. ß-M ethyl-ß-monoalkylaminopropyl- 
ester [ArCOOCH2C(CH3)2N HR • H Cl]: 1. der Zimlsäure, R  =  n-Propyl, C16H 240 2NC1, 
F . 164—165° (korr.); R  =  n-B utyl, C ,7H 20O2NCl, F. 162—163° (korr.); R  =  n-A m yl, 
CjgH^OjNCl, F . 112—113° (korr.); 2. der Hydrozimtsäure, R  =  n-Propyl, C16H 260 2NC1, 
F. 178—179° (korr.); R  =  n-B utyl, C17H 28Ö2NC1, F. 116—117° (korr.); R  == n-A m yl, 
CjgHggOgNCl, F . 8 5 - 8 6 “ (korr.); R  =  n-IIexyl, C19H 320 2NC1, F . 9 0 -9 1 °  (korr.); der 
p-Methoxyzirntsäure, R  =  Ä thyl, C18H 240 3NC1, F . 189—190° (korr.); der p-n-Buloxyzim t- 
säure, R  =  n-Propyl, C20H 32O3NCl, F . 1 4 4 -145° (korr.); R =  n-B utyl, ,C21H 34 0 3NC1, 
F. 154—155° (korr.); der o-Äthoxyhydrozimtsäure, R =  n-Propyl, ö l, K p .3 193—196°; 
der p-n-Propoxyhydrozimtsäure, R  =  n-B ulyl, C20H 34O3NCl, F . 95—96° (korr.); der 
p-n-Butoxyhydrozimtsäure, R  =  n-B utyl, C21H 380  3NC1, F . 109—111° (korr.). ( J . Amer. 
ehem. Soc. 70. 255—56. Ja n . 1948.) SC H O B E E . 1180

J . Stantpn Pierce, Robert S. Murphey und E. H. Shaia, Lokalanästhetica. 4. M itt. A ryl- 
urelhane von 2-Methyl-2-monoalkylamino-l-propanolcn. (3. vgl. vorst. Ref.) Im  Laufe von 
Unterss. an  Derivv. der Aminoalkanole wurde beobachtet, daß die E ster der 2-Monoalkyl- 
amino-2-m ethylpropanole-(l) leichter in  Form  ihrer kristallinen H ydrochloride erhältlich 
sind als die E ster anderer M onoalkylaminoalkanole (PlEECE, H a d en  u. Ga n o , J .  Amer. 
ehem. Soc. 67. [1945.] 408). D a auch einige Phenylurethane von D ialkylaminoalkanolcn 
u. 2-M onoalkylaminoäthanolen sich als Lokalanästheticas w irksam  erwiesen (COPE u. 
H ancock , C. 1945. I I . 479), erschien es wünschenswert, A rylurethane von 2-Monoalkyl- 
amino-2-methylpropanoleh darzustellen. Die Urethanhydrochloride w urden durch Um
setzung von Phenyl-, p-Tolyl-, a-N aphthyl- u . /3-Naphthylisocyanaten m it den H ydro
chloriden der 2-Monoalky]amino-2 -m ethylpropanole-(l) in Chlf. gewonnen.

V e r s u c h e :  [ß-n-Hexylamino-ß-methylpropyl]-p-lolylurethan,CHs-CtH i -'K'R-C02- 
CH2-C(CH3)2-N H-CgH 13: Das Hydrochlorid en ts teh t beim Sättigen einer Lsg. von
2-n-Hexylamino-2-m ethylpropanol-(l) in Chlf. m it HCl, Kochen des Reaktionsgemisches 
m it p-Tolylisocyanat u . F iltra tion  der äther. Lsg. der Base in nHCl, CigHS0O2N 2-HCl, 
Kristalle aus 90% ig. A., F . 189,5—190°; Ausbeute 51%. Die freie Base schm, bei 56 
bis 57°. — [ß-Äthyiamino-ß-methylpropyl]-phenylurethan, CSH 5-NH -COj-CH,-C(CH 3)2 • 
NH ■ C2H 5: Das Hydrochlorid en ts teh t beim Kochen von 2-Äthylamino-2-m ethylpropanol- 
(l)-hydrochlorid m it Phenylisocyanat in  CC14 u. Schütteln der freien Base m it ä ther. HCl, 
K ristalle aus n-H eptan Aceton, F . 164—165°; Ausbeute 25,6% . Die freie Base schm, 
bei 99—100°. — [ß-n-Propylamino-ß-methylpropyl]-phenylurethan, F . 78,5—80°; Hydro
chlorid, F . 206—207°. — [ß-n-Bulylamino-ß-mcthylpropyl]-phenylurelhan, F . 59,5—61°; 
Hydrochlorid, F . 189—190°. — [ß-n-Amylamino-ß-methylpropyl]-phenylurethan, F . 43,5 
bis 46°; Hydrochlorid, F . 183—184°. — [ß-n-Hexylamino-ß-methylpropyl]-phenylurethan, 
Öl; Hydrochlorid, F . 162—163,5°. — [ß-n-Heptylamino-ß-methylpropyl]-phenylurethan, ö l ;  
Hydrochlorid, F . 156—157°. — [ß-n-Decylamino-ß-mcthylpropyl)-phenylurcthan, Öl; H ydro
chlorid, F . 171—173°. — [ß-Isoamylamino-ß-melhylpropyt]-phenylurelhan, F . 77—78°; 
Hydrochlorid, F . 191,5—192°. — [ß-n-Propylamino-ß-methylpropyI]-o-tolylurelhan, F . 55 
bis 57°; Hydrochlorid, F . 195—197°. — [ß-n-Butylamino-ß-melhylpropyl]-o-lolylurethan, ö l ; 
■Hydrochlorid, F. 207—210°. — [ß-n-Amylamino-ß-methylpropyl]-o-tolylurethan, ö l ;  H ydro
chlorid, F . 210—212°. — [ß-n-Hexylamino-ß-methylpropyl\-o-tolylurelhan, F . 54—55°; 
Hydrochlorid, F . 172—174°. — \ß -n -H e p ly la m in o -ß  - m elhylpropyl]-o-lolylurelhan, 
F. 69—71°; Hydrochlorid, F . 147—149°. — [ß-n-Propylamino-ß-methylpropyP-p-lolyl- 
urelhan, F. 77—78°; Hydrochlorid, F . 231—232°. — [ß-n-Bulylamino-ß-melhylpropyl]- 
p-lolylurethan, F . 82—83°; Hydrochlorid, F . 211—213°. — \ß-n-Amylamino-ß-mcthyl- 
propyl]-p-iolylurelhan, F. 85—87°; Hydrochlorid, F. 192—194°. — [ß-n-Heplylamino- 
ß-methylpropyl]-p-lolylurclhan, ö l ;  Hydrochlorid, F . 183—185°. — [ß-Äthylamino-ß- 
melhylpropyl]-a-naphthylurelhan, F . 99—101,5°; Hydrochlorid, F . 222—223,5°. —
[ß - n - P ropylam ino- ß - melhylpropyl]-a-naphthylurethan, F . 68—70,5°; 'Hydrochlorid,
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F . 232—233°. — [ß-n-B utylam ino-ß-m ethylpropyl]-a-naphlhylurethan, F . 92,5 bis 
93,5°; Hydrochlorid, F . 223,5—225°. — [ß-n-Amylamino-ß-methylpropyl]-ci-naphthyl- 
urcthan, F. 63,5—64°; Hydrochlorid, F . 212—213,5°. — [ß-n-IIexylamino-ß-melhylpropyl]- 
a-naphlhylurcthan, F . 78—79,5°; Hydrochlorid, F . 213—214,5°. — [ß-n-Heplylamino- 
ß-methylpropyl\-a-naphthylurethan, F . 60—62°; Hydrochlorid, F . 196,5—198°. — [ß-n-Pro- 
pylamino-ß-methylpropyl)-ß-naphlhylurethan, F . 103—104°; Hydrochlorid, F . 175—177°. — 
[ß-7i-Butylamino-ß-methylpropyl]-ß-naphthylurethan, F . 91—92°; Hydrochlorid, F . 177 
bis 179°. — [ß-n-Amylamino-ß-melhylpropyl]-ß-naphlhylurethan, F . 105—107°; Hydro
chlorid, F . 194—196°. — [ß-n-IIexylamino-ß-melhylpropyl]-ß-naphthylurelhan, F . 89—91°; 
Hydrochlorid, F . 193—195°. — [ß-n-IIeptylamino-ß-methylpropyl]-ß-naphthylurethan, F.74 
bis 76°; Hydrochlorid, F . 189—191°. (J . Amer. ehem. Soc. 7 1 .1 7 6 5 -6 6 . Mai 1949. Rich- 
mond, Virginia, Univ., Dep. of Chem.) HlLLGER. 1180

J . S. Newcomer und E. T. McBee, Das chemische Verhallen von Hexachlorcyclopentadien.
2. M itt. Kondensation mit Trichloräthylen. (1. vgl. J .  Amer. ehem. Soc. 71. [1949.] 946.) Bei 
der K ondensation von Hexachlorcyclopentadien (I) m it T richloräthylen in Ggw. von A1C1S 
en ts teh t nach K r y n i t z k y  u. BOAT (C. 1 9 4 8 .1. 447) eine Verb. C^HCls, die bei der De
hydrochlorierung m it alkoh. Alkalilauge eine Verb. C7Cla liefert. Unteres, der Vff. ergaben,

COR CC12 [ CClj
CI CI CI CC1 CC1 CC1

c t Q 'C *  CC,J' CHc ! > Q  cl CCV C C 1 = Q .C I  c - j A j - o .
cij-w a c i  ci-L=!-ci ci-L J-ci ci-U—U-ci p - L J - c i  ci-l=J-ci

I II III V R  =  C1 IV IX

ca,

ci-jf Ycci:cci, CI 
C1.IL_U.C1 CI

CC1 o
daß bei kontrollierter Umsetzung außer den ge- 
nannten  Prodd. Oklachlor-1 (oder 2)-vinylcyclo- 

c c i-c c i pentadien (IV) u. geringe Mengen eines Dimeren
’ von I gebildet werden. Obwohl I in Ggw. von

' C1 AlClj leicht dim erisiert wird, ist die Gescliwindig-
X • Ci x i keit der Dimerisierung bei 80° n icht so groß wie

C1 die Geschwindigkeit der K ondensation m it Tri
chloräthylen. Auf Grund dos Verh. der entstandenen Prodd. kommen Vff. zu dem Schluß, 
daß die bei der K ondensation entstehende Verb. C7HC19 a ls 5-[a.ß.ß.ß-Tetrachloräthyl]- 
pcntachlorcyclopentadien (II) aufzufassen ist. Bei der Dehydrohalogenierung m it A1C1, u. 
Alkalilauge entstehen zwei isomere Chlorkohlenstoffe 0,C18, Oklachlor-1 (oder 2)-vinylcyclo- 
pentadien (IV) u. Oklachlor-5-äthylidencyclopenladien (III). IV wurde identifiziert durch 
Überführung in ungesätt. Derivv. des Ä thylcyclopentans, C,ClFn  u. C7C12F 10 m ittels SbF5, 
in  Chlortridekaflnoräthylcyclopentan, Hexachlor-5.5-dimelhoxy-l(oder 2)-vinylcyclopenta- 
dien (IX). Hexachlor-2(oder 3)-vinylcyclopenladien, Hexachlor-2(oder 3)-vinylcyclopenla- 
dienon (X) u. sein DlELS-ALDER-Dimeres (XI) u. Pcnlachlorvinylcyclopentendion (im 
Original s te h t: Hexachlorvinylcyclopentendion) (XII). Die letztgenannte Verb. wurde 
identifiziert durch Überführung in Penlachlorcyclopentadienylidenacetylchlorid (V) u. 
funktionelle Derivv. desselben. W ährend I  leicht nach D ie l s -Al d e r  reagiert u. in Ggw. 
von AlClj ein Dimeres liefert, reagieren die isomeren Chlorkohlenstoffe C,C18 n icht mit 
M aleinsäureanhydrid un ter den gewöhnlichen Bedingungen. Andererseits dim erisiert sich 
X spontan  bei der DlELS-Al/DER-Reaktion.

V e r s u c h e :  Dimeres des Hexachlorcyclopentadiens (XVI), C10C1I2, aus I u. A1C13 bei 
90—95°, Versetzen des Reaktionsgemisches m it CC14 u. nachfolgendem Erhitzen auf 
75—80°, K ristalle aus Bzl., sublim iert ohne zu schm, oberhalb 240°; Ausbeute 88% . Das 
Dimere wurde auch un ter Verwendung von Tetrachloräthylen als Lösungsm. dargestellt. — 
5-[a.ß.ß.ß-Tetrachlorälhyl]-penlachlorcyclopcnladien (II), C7HC19, durch portionsweise Zu
gabe von Trichloräthylen zu einer Mischung von I u. AlCl, bei 80°, K ristalle aus Methanol, 
F . 80—81°. — Oktachlor-5-äthylidencyclopentadien (III), C,C1S, durch langsame Zugabe von 
einer Lsg. von 1,5 Mol KOH in M ethanol zu einer Suspension von 1,5 Mol II in Methanol 
bei 42—45°, K ristalle aus Pentan , F . 53°, K p ., 146°. — Oklachlor-l(oder 2)-vinylcyclo- 
pentadien (IV), C,CI8, durch portionsweise Zugabe von Trichloräthylen zu einem Gemisch 
von I u. AlClj anfangs un ter K ühlung, danach 3 Stdn. bei 80—85°, 15 S tdn. bei 102—104° 
u. 8 S tdn. bei 111—114°, gelbe Fl., K p . ,2 148—149°, K p .s 138°, D .10., =  1,736, n D”  =  
1,5852; nebenher en tstand  eine zähe, gelbe Fl. vom  K p.s 168—171° [D . ! °4 =  1,8129, 
n D30 =  1,6011]. — Pentachlorcyclopentadienylidenacetylchlorid (V), C70C18, aus III beim 
Erw ärm en m it konz. H 2S 0 4 auf 90—95°, Nadeln aus M ethanol, F . 85,0—85,5°, K p .750 266
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bis 267°. — N  .N-Diälhylpentachlorcyclopeniadienylidenacetamid (VII), CUHJ0ONC16, aus V 
oder VIII (s. u.) u. D iäthylam in in n-Pentan, gelbe K ristalle aus CC14 u. n-Pentan, P . 107°. 
— Pentachlorcyclopentadienylidenessigsäuremethylesler(VIlI), C8H 30 2C15, aus V u. m ethyl- 
alkoh. KOH bei 45—47° oder bei 3std . Kochen m it M ethanol, K ristalle aus H exan u. 
CCI4, F. 116°. — Dimeres des Ilexachlorvinylcyclopentadienons (XI), C140 2C112) aus IV beim 
Behandeln m it m ethylalkoh. KOH bei 40—50° u. E inträgen des von nebenher entstandenen 
Hexachlor-5.5-dimethoxy-l(oder 2)-vinylcyclopentadien (IX) [blaßgelbe oder farblose 
Kristalle, F . 39°] befreiten Acetals in konz. H 2S 0 4 bei 0—5°, Nadeln aus Aceton, F . 207°, 
zers. sich u n te r C 0 2-Entw . bei 250°. Nebenher en tstand  ein rotes ö l, verm utlich Hexa- 
chlor-2(oder 3)-vinylcyclopentadienon. — Penlachlorvinylcyclopentendion (im Original s teh t 
Jlexachlorvinylctyclopentendion) (XII), C ,H 0 2C15, beim E rhitzen von IV m it konz. H 2S 0 4 
auf 120—125° oder beim 'Erw ärm en von IX  m it konz. H 2S 0 4 auf 40°, gelbe Nadeln aus 
CC14, F . 96°. -  Verb. C ,ClFn , neben der Verb. C7CI2F 10 [Kp. 116°, D . 2°4 =  1,7174, 
np2° =  l,3482]j durch tropfenweise Zugabe von 12 Mol S bF 5 zu 1,15 Mol auf 130° er
hitztes IV, wobei die Temp. auf 120—130° gehalten w ird; gegen Ende der Rk. wird auf 
170° erh itz t; K p. 90—92°, D .204 =  1,71 74, n D20 =  1,3482. — Chlorlridekafluoräthylcydo
pen tan, C7 C1Fj2, beim Leiten der Verb. C7C1FU über auf 295—300° erhitztes Silber- 
fluorid, Kp. 102°, D .2°4 =  1,7999, n D20 == 1,3073. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 952—56. 
März 1949. Purdue Univ., Dep. of Chem. and Purdue Res. Found.) H i l l g e r .  1810

H . Moureux, P . Chovin, G. Bloeh und G. Rivoal, Über einige Derivate der Cyclopentyl- 
essigsäure. Es werden das N itril, das Amid, einige E ster u . arom at. K etone des Typs 
C6H8—CH2—CO—Ar, die sich von der Cydopenlylessigsäure (I) ableiten u. die nach 
F r i e d e l - C R A F T S  dargestellt werden, beschrieben.

V e r s u c h e :  Cydopentylidencyanessigsäureäthylesler, CJ0H 13O2N, durch K onden
sation von Cyclopentanon m it Cyanessigsäureäthylester nach Co p e  u. M itarbeiter (C. 1942.
II. 2021); 80% (Ausbeute). — Cyclopenlylcyanessigsäureäthylester (II), C10H 16O2N, durch 
Hydrierung der vorst. Verb. m it Pd-K okle; 95—100%. — Cydopentylessigsäurenitril, 
C ,H 11N, durch H ydrolyse von II, FL, K p .27 8 8°; 55%. Daneben wird das K-Salz der 
Cydopentylmalonsäure erhalten. — Cyclopenlylmalonsäureamid, C8H 130 3N, aus W ., 
F. 208°. — D urch Erhitzen u. C 02-Abspaltung en ts teh t das Cyclopentylessigsäureamid, 
C ,H ,3ON, F. 145“. — I, C ,H 120 2, durch 48std. Erhitzen von II m it alkoh. 5n KOH-Lsg. 
unter Rückfluß, K p .23 133—134°; 75%. — Cydopentylessigsäurechlorid (III), C7H n OCl, 
aus I u. Thionylchlorid, K p. 175°; 80%. — Die E ster von I werden entw eder aus II I  u. 
Alkohol durch E rhitzen (Meth. A) oder in Pyridinlsg. durch 15std. Stehen bei gewöhnlicher 
Temp. (Meth. B) hergestellt: Äthylester, (Meth.) A, C ,H 160 2, K p .27 91°, n D2° =  1,435; 
Propylester, A, C10H I8O2, K p.2„ 103—104°, n D2° =  1,4375; sek.-Butylester, B, Cn H 30O2, 
K p .24 111—111,5°, n D2° =  1,4635; Benzylester, A, C14H ]80 „  K p .18 161 -162°, n D2» =  
1,508; Phenylälhylester, A , C ,sH 20O2, K p . ,8 175—175,5°, n D2° =  1,504; Cinnamylester, B, 
C16H 20O2, K p .27 2 1 8 -2 1 9 ° , n D20 =  1,47 32; Geranylester, B, C17H 280 2, K p .27,190 -191°, 
n D20 =  1,472; Linaloylester, B. C17H 280 2, K p .27 218—219°, n D20 =  1,472; Cyclohexyl- 
ester, A, C13H 220 2, K p .22 150-150 ,5°, n D2° =  1,4675; Menthylester, B, C17H30O2, K p .27 
188°, n D20 =  1,466; T h ym yles te r ,# , C ,,H 240  2, K p .23 197°, n D20 =  1,50 24; Isoeupenyl- 
ester, B, C17H 220 3, K p .26 223°, n D2° >  1,53. — Die Ketone werden nach F r ie d e L-Cr a ft s  
aus 1 Mol III. 2 Mol arom at. Verb. u. 2 Mol A1C1, hergestellt: Cyclopentylacetylbenzol, 
Ci3H u O, aus III u. Bzl., K p . I2 152—153,5°; 56,5% (Ausbeute); p-Nitrophcnylhydrazon, 
C18H 210 2N3. aus M ethanol längliche gelbe Nadeln, F. 137,5°; Semicarbazon, C14H 18ON3, 
Stäbchen, F . 201°. — l-Methyl-4-cyclopenlylacetylbenzol, CI4H lsO, aus III u. Toluol, 
K p .12 167,5°, blaßrosa Fl., kristallisierend, F . 33—33,5°; 42% ; Semicarbazon, C16H 21ON3, 
längliche Stäbchen, F . 226° (MAQUERNE-Block); Oxydation des K etons m it 5% ig. C r0 3- 
Lsg. in Essigsäure füh rt zu p-Toluolcarbonsäure, F . 181°, u. verm utlich Terephlhalsäure, 
F. über 300°. — l-Methoxy-4-cyclopentylacelylbenzol, C14H ,80 2, aus III u. Anisol, K p .13194°, 
schwach gelb, F . 31—31,5°; 78,5% ; Semicarbazon, C ,5H 210 2N3, aus Methanol Stäbchen, 
F. 193—194°. — l-Oxy-4-cyclopcntylaceiylbenzol, C13H „ 0 2, durch Entm ethylierung der 
vorst. Verb., aus W .-A . K ristalle, F . 97°; 89,5%. (Bull. Soc. chim. France, Möm. [5] 16.
475—79. M ai/Juni 1949. Paris, Labor, municipal.) R O T T E R . 1900

Richard H . W iley und W . B. G uerrant, Diamide aus Carbonsäuren und den zugehörigen 
Nitrilen. Es h a t Sich gezeigt, daß ein negativer Substituent am  a-C-Atom die Ausbeute 
bei der R k. R-COO H  +  RON (RCO)2NH steigert. So reagiert Trichloressigsäure m it 
ihrem N itril fas t quan tita tiv . Der Umsatz von Phenylessigsäure (n) m it Phenylaceto- 
nitril (ni) ist bei 180—190° bei einem Geh. von 35—46% an  a.a’-Diphenyldiacetamid (I) 
im Gleichgewicht. Bei 225—250° t r i t t  bei längerem Erhitzen Zers. ein. Die R k. zwischen 
P-Nitrophenylessigsäure (V) u. seinem N itril (VI) verläuft schneller. Die besten Bedingungen 
hierfür wurden erm itte lt durch B est. aller Reaktionsteilnehm er.

56
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V e r s u c h e :  a.a'-Diphenyldiacetamid (I), C16H 150 2N, aus II  u. III durch Erhitzen 
in N 2-A tm ospliäreauf 180—190°, F. 189—191°; Ausbeute 35—46% . V erharzt bei 8—15std. 
Erhitzen auf 180° in N itrobenzol (IV). — a.a'-Di-[p-nitrophenyl]-diacelamid, C16H 130 8Nj, 
aus V u. p-Nilrophenylacetonilril (VI) durch 4std . E rhitzen auf 175° m it 38% Ausbeute 
oder durch 24std. E rhitzen auf 150° in 66%  ig. Lsg. von IV, K ristalle aus IV, F . 219—221°; 
Ausbeute 50% . (J . Amer. ehem. Soc. 71. 981—82. März 1949. Chapcl Hill, N. C., Univ. of 
N orth Carolina, V enable Chem. Labor.) S c h u l z e - B e n t r o p .  2300

D. Dalev, Die Darstellung von Indonen. Die etwa gleichzeitig angegebene D arst. von 
Indonen nach LÖWENSTEIN u. ULICH (Ber. dtscli. chem. Ges. 58. [1925.] 2662) u. nach 
WEISS u. SAUERMANN (Ber. dtsch. chem. Ges. 58. [1925.] 2736) h a t den N achteil, daß 
die Indone 3-Benzalphlhalid (I) u. einige N ebenprodd. als Verunreinigungen enthalten. 
Die E ntfernung von I durch Verseifung m it konz. alkoh. N H , nach WEISS ist ungünstig. 
Vf. g ib t folgende Rcinigungsmeth. an : E ntfernung der N ebenprodd. wie KW -stoffe u. 
unveränderte Halogenide durch W asserdam pfdest., Verseifung von I m it NaOH oder 
Soda- oder K 2C 0 3-Lsg. u. erneute W asserdam pfdest. der alkal. Lösung.

V e r s u c h e :  Die benötigte ä ther. GRIGNARD-Lsg. wird un ter Luftabschluß in einen 
Tropftrichter übergeführt u. zu der Lsg. von I in Bzl. zugetropft, wobei von Zeit zu Zeit 
gekühlt werden muß. N ach ls td .  Kochen auf dem W asserbad un ter R ühren wird über 
N acht stehengelassen, m it E isu . verd. HjSO« zers. u. die Ae.- u. Benzolschicht m it Wasser
dampf destilliert. W enn das D estillat k lar geworden ist, wird der R ückstand m it so viel 
NaOH versetzt, daß eine 2n  Lsg. en ts teh t, u. diese erneut w ährend 1 Stde. m it Wasser
dampf destilliert. Die dunkelrote wss. Schicht wird abgegossen, der harzige Rückstand 
wiederum 1 Stde. m it W asserdampf dest. u. das Indon m it Chlf. ausgeschüttelt. Es wurden 
dargestellt: 2.3-Diphenylindon, F . 153°. — 2-Phenyl-3-tolylindon, F . 123—125°. — 2-Phc- 
nyl-3-m-lolylindon, F . 113°. — 2-Phenyl-3-p-tolylindon, F . 133—134°. — 2-Phenyl- 
3-p-bromphenylindon, F . 172—174°. — 2-Phenyl-3-a-naphlhylindon, F . 182—183°. —
2-Phenyl-3-benzylindon, F . 135°. — 2-Phenyl-3-ß-naphlhyltndon, F . 132°. — 2-Phenyl-
3-cydohexylindon, F . 162—163°. — 2-Phenyl-3-isopropylindon, F . 110°. — 2-Phenyl-
3-isoamylindon, F . 74°. — 2-Phenyl-3-älhylindon, F . 98°. (J . Pharm acy Pharmacol. 1. 
401—03. Ju n i 1949.) S p a e t h .  2650

D. L. T urner, Reinigung von Telralon-(l). Meth. zur Reinigung von Telralon-{l) (I) 
über das A zin: 15 g I werden m it 6 g H ydrazinhydrat (85% ig) u. 10 cm 3 Essigsäure 
gemischt u. 2 Min. auf dem W asserbad e rh itz t; nach Abkühlen wird filtriert, die Kristalle 
m it A. gewaschen, aus A. um krist.; Ausbeute 7,4 g A zin , C20H 20N 2, F . 143°. Aus dem Azin 
wird I durch Behandlung m it B renztraubensäure in wss. Essigsäure erhalten. (Bull. 
Soc. chim. France, Möm. [5] 16. 439—40. M ai/Juni 1949. Philadelphia, Pa., Jefferson 
Med. Coll.) . ROTTEK. 2700

Charles E. Dalgliesh, Naphlhochinon-Antimalariamiltel. Mannich-Basen, die sich von 
Lawson ableiten. Beschrieben wird die D arst. einer Anzahl von MANNICH-Basen (I), die 
sich von Lawson [2-Oxynaphthochinon-(L4)] (VII) u. höheren prim, aliphat. Aminen ab
leiten. Ausgezeichnete Ergebnisse wurden erzielt, wenn die R kk. bei Zimmertemp. durch
geführt wurden, w ährend beim A rbeiten nach L e f f l e r  u. H a t h a w a y  (J . Amer. chem. 
Soc. 70. [1948.] 3222) große Mengen teeriger Prodd. gebildet werden. Die höheren Glieder 
dieser Klasse von Verbb. zers. sich beim Umkristallisieren aus A. u. geben m it verd. HCl 
gelbe Hydrochloride, die in  W. unlösl., aber lösl. in heißem A. sind u. sich dadurch von 
dem fast unlösl. Methylenbislawson (3.3’-Methylenbis-[2-oxynaphlhochinon-(lA)]) (H)

OH jl .OH HOs _ _ NH.R „ .NHB

/ \ : h -n h r

1
R ^  o O unterscheiden. Es is t daher zweckmäßig,

N-CHk 1  /OH „ Jl .OH die Prodd. in  Form ihrer Hydrochloride
j , , /  l l i l l  aus umzukristallisieren u. daraus die

|  II /R  I II II freien Basen zu regenerieren. Bei den
H O ^ if^ C H , • N CH,.N(CH,), Verss., MANNICH-Basen höherer sek. ali-

VI phat. Amine darzustellen, wurden nur die 
Bisaminsalze von II  erhalten, die beim 

Umkristallisieren oft in die Monoaminosalze dissoziieren. W ährend Diäthylamin nur ein 
Salz von II  liefert, g ibt D imethylam in eine MANNICH-Base. Es gelang nicht, bei den Um
setzungen m it n-Dodecylamin den Verlauf der Rk. durch Abänderung der Versuchs
bedingungen zu beeinflussen u. ein anderes Prod. als die MANNICH-Base zu erhalten; bei
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Verwendung von Dodecylaminhydrochlorid dagegen beteiligt sich das Amin nich t an  der 
Umsetzung, u. aus VII u. HOHO bilden sich große Mengen II. Im  Gegensatz zu den 
meisten MANNICH-Rkk. läß t sich HCHO nicht durch Paraform aldehyd ersetzen, m it dem 
allein überhaupt keine Umsetzung erfolgt u. das bei Ggw. von Säuren II  liefert. M it 
aromat. Aminen entstehen große Mengen tief gefärbter amorpher Prodd., die sich beim 
Umkristallisieren zers. u. infolge ihrer Schwerlöslichkeit für biol. Zwecke wertlos sind. 
Bei Verwendung von p-N itranilin wurden beträchtliche Mengen von II u. Methylcnbis- 
p-nitranilin gebildet, da verm utlich p-N itranilin eine zu schwache Base ist, um m it VII 
Salze zu bilden. Mit 2-Aminopyridin erhält m an ein einigermaßen lösl. Prod., während 
8-Amino-6 -methoxyehinolin ein für biol. Zwecke zu schwer lösl. Prod. gibt. Auch m it 
Diäthylentriamin u. Triäthylentetram in entstehen unlösl., dunkel gefärbte Produkte. 
Ersatz von HCHO durch CeH 5CHO führt zu Prodd. vom Typ I (R ' =  C„H5), wenn prim, 
aliphat. Amine oder 2-Aminopyridin zur Anwendung kommen; Piperidin dagegen, das 
mit HCHO eine MANNICH-Base liefert, gibt das Bispiperidiniumsalz von Benzylidenbis- 
[2-oxynaphlhochinon-(1.4)\. CH3CHO an Stelle von HCHO setzt sich m it prim, aliphat. 
Aminen u. 2-Aminopyridin um unter Bldg. von Verbb. vom Typ I (R ' =  CH3), dagegen 
konnten m it Propionaldehyd oder Crotonaldehyd u. anderen prim, oder sek. aliphat. 
Aminen nur teerige Prodd. isoliert werden. Beim Abkühlen der roten Lsg. von VII u. 
eines Amins in A. bildet sich das rotbraune Aminsalz; wenn aber die Lsg. einige Zeit 
gekocht wird, nim m t sie rotbraune Farbe an u. scheidet beim Abkühlen das dunkelbraune 
Alkylaminonaphthochinon (III) ab, das auch bei der Umsetzung desselben Amins m it 
Naphthochinon entsteht. 2.3-Dichlornaphthochinon reagiert m it Aminen unter Bldg. von 
Verbb. vom Typ IV (X =  CI), die bei der Hydrolyse 3-Chlor-2-oxynaphthochinon u. das 
betreffende Amin liefern. Verbb. vom Typ III u. IV verhalten sich m ehr wie Amide als 
wie Amine; sie sind leicht hydrolysierbar u. bilden keine Hydrochloride. Verss., aus Verbb. 
vom Typ III Naphthochinonoxyde zu gewinnen, die sich dann in  Verbb. vom Typ IV 
hätten umlagern lassen, waren ohne Erfolg. 2.5-Dioxybenzochinon-(1.4) gibt bei der 
MANNicu-Rk. Derivv. vom Typ V, die jedoch infolge ihrer Schwerlöslichkeit für biol. 
Zwecke nicht verw ertbar sind. Die Verss., die MANNICH-Basen vom Typ VI oder ihre 
quaternären Salze als Alkylierungsreagenzien zu verwenden, scheiterten, da dabei infolge 
Umkehrung der MANNICH-Rk. nur II entsteht. Der Reaktionsmechanismus bei der 
MANNICH-Rk. is t noch nicht aufgeklärt; über ihre Deutung des verschiedenartigen 
Reaktionsverlaufs m it prim. u. sek. aliphat. Aminen vgl. Original!

V e r s u c h e  (alle FF . korr.): Die nächst, beschriebenen MANNICH-Basen wurden 
erhalten durch Lösen von VII u. des betreffenden Amins in  A. bei 25—30° u. Versetzen 
der abgekühlten Lsg. m it dem gewählten Aldehyd; die niederen Homologen lassen sich 
aus A. Umkristallisieren, während die höheren MANNICH-Basen wegen ihrer Zersetzlichkeit 
über die Hydrochloride gereinigt wurden. — 3-Oxy-2-[n-octylaminomethyl]-naphtho- 
chinon-(1.4), CI9H 250 3N, orangefarbene B lättchen aus A., F. 145° (Zers.); Ausbeute 
73%. — 3-Oxy-2-[n-dodecylaminomethyl]-naphthochinon-(1.4), C33H 330 3N, orangegelbe 
Blättchen aus A., F . 135° (Zers.); Ausbeute 89%. Hydrochlorid, C93H330 3N • HCl, gelbe 
Plättchen, Zers, oberhalb 200°. — 3-Oxy-2-[n-tetradccylaminomethyl]-naphthochinon-{1.4), 

orangefarbene B lättchen, F. 133° (Zers.); Ausbeute 90%. — 3-Oxy-2-[n-hexa- 
decylamiriomethyl]-naphthochinon-(1.4), C27H n 0 3N, orangefarbene Mikrokristalle, F . 132° 
(Zers.); Ausbeute 92% . — 3-Oxy-2-[n-octadecylaminomethyl]-nap'hl'hochinon-(1.4), C29H 45- 
OsN, orangefarbene M ikrokristalle, F. 131° (Zers.); Ausbeute 75%. Hydrochlorid, C39H 45- 
OjN.HCl, gelbe Plättchen, Zers. >  200°. — 3-Oxy-2-[pyridyl-(2)-aminomelhyl]-naphtho- 
chinon-(1.4), C1 8 H ,j0 3 Ns, orangefarbene M ikrokristalle, F. 180—182° (Zers.); Ausbeute 
93%. — 3-Oxy-2-[a-n-octylaminoäthyl]-naphthochinon-(1.4), C20H 27O3N, scharlachrote 
Kristalle aus A.,' F. 146° (Zers.); Ausbeute 64% . — 3-Oxy-2\a-n-dodecylaminoätkyl]- 
naphthochinon-(1.4), CJ4H 350 3N, orangegelbe bis scharlachrote K ristalle aus A., F. 128° 
(Zers;); Ausbeute 47%. — 3-Oxy-2-[a-n-hexadecylaminoäthyl]-naphthochinon-(1.4),
0 3N, orangegelbe Nadeln aus A., F. 130° (Zers.); Ausbeute 42%. — 3-Oxy-2-[a-pyridyl-(2)- 
an>inoälhyl]-naphthochinon-(1.2), C17H 140 3Nj, scharlachrote Prismen aus A., F. 129 bis 
130° (Zers.); Ausbeute 96%. — 3-Oxy-2-[«-n-oclylaminobenzyl]-naphthochinon-(l-4), 
C15H2#0 3N, scharlachrote Prismen aus A., F. 155° (Zers.); Ausbeute 77%. — 3-Oxy- 
~-[a-n-decylaminobenzyl]-napkthochinon-(k1.4), C2,H 330 3N, scharlachrote K ristalle aus A., 
F. 153° (Zers.); Ausbeute 8 6 %. — 3-Oxy-2r[a-n-dodecylaminobenzyl]-naphthochinon-(l-4), 
C29H370 3N, scharlachrote K ristalle aus A., F . 154° (Zers.); Ausbeute 79%. — 3-Oxy-
2-[a-n-telradecylaminobenzyl]-naphthochinon-(1.4), C31H 410 3N, scharlachrote K ristalle aus 
A., F. 1490 (Zers.); Ausbeute 85% . — 3-Oxy-2-[a-n-hexadecylaminobenzyl]-naphthochinon- 
(1-4), C33H 4S0 3N, scharlachrote K ristalle aus A., F. 146° (Zers.); Ausbeute 82%. —
3-Oxy-2-[a.-n-octadecylaminobenzyl]-naphthochinon-(l-4), C3SH 490 3N, orangefarbene Mikro
kristalle, F. 135° (Zers.); Ausbeute 81%. — 3-Oxy-2-[a-pyridyl-(2)-aminobenzyl]-naphtho-
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chinon-(1.4), C22H 180 3N2, scharlachrote K ristalle, F . 192—193° (Zers.); Ausbeute 96% . — 
Die dargestellten Verbb. zeigen keine besondere Antim alariawirkung. — Bei Anwendung 
obiger Reaktionsbedingungen auf gewisse sek. Amine konnten nur Salze von II gefaßt 
werden, die bei der Einw. von Säuren II ergeben. Einige der so erhaltenen Bissalze 
dissoziieren beim Umkristallisieren- in  Monosalze. Bisrdi-n-butylaminsalz, C21H 120 8- 
2 C8H 19N, rotbraun, F. 110—111° (Zers.). — Mono-n-butyläthanolaminsalz, C21H120 , '  
CflH 16ON, ziegelrote Nadeln, F. 159—160° (Zers.). — Bis-di-n-octadecylaminsalz, C21H 120 6- 
2 C 38H 75N, tiefrote Kristalle, F . 74—76° (Zers.). — Bis-di-n-dodecylaminsalz, C2IH 120 6- 
2 C12H27N, tiefpurpurfarbene Nadeln, F . 128° (Zers.). — Monodimethylaminsalz, C21H 12Os- 
C jH 7N, ziegelrote Nadeln aus A., F. 205° (Zers.). — Beim Lösen von V II u. n-Dodecyl- 
aminhydrochlorid in  A. u. Versetzen der auf 30° abgekühlten Lsg. m it 37% ig. Formalinlsg. 
wurde nach dem Kochen nur I I  erhalten. M it C6H 6CHO u. Piperidin en tsteh t das Bis- 
piperidiniumsalz von Benzylidenbislawson, C27H 18Oa- 2 C 6H n N, scharlachrote Prismen, 
F. 200° (Zers.). Aus einer Lsg. von VII in A. werden beim aufeinanderfolgenden Versetzen 
m it p-N itranilin u. 37% ig. HCHO bei 25° u. nachfolgendem Kochen des Reaktions
gemisches II u. N.N'-Methylenbis-p-nitranilin [gelbe N adeln aus A., F. 230—232°] ab
geschieden. — 3-Oxy-2-dodecylaminonaphlhochinon-(1.4) liefert beim Kochen m it Eisessig 
in  90% ig. Ausbeute II. — 3.6-Dioxy-2.5-bis-[piperidinomcthyl\-benzochinon-{1.4), C18H2S- 
0 4N2, orangegelbe P lättchen aus W., F. 225—228° (Zers.); Ausbeute 94% ; lösl. in  kaltem 
Wasser. Dihydrochlorid, C,8H280 4N 2-2 HCl, gelbe P lättchen  aus A., F . 200—202° (Zers.). —
3.6-Dioxy-2.5-bis-[n-octylaminomelhyl]-benzochinon-(1.4), C24H 420 4N2, scharlachrote Plätt
chen, F . 151—152° (Zers.); Reinigung über das Hydrochlorid. — 3-Oxy-2-dimethylamino- 
methylnaphthochinon-(1.4), Ci8H 13OaN, liefert beim Kochen m it CHaJ  in Methanol, oder 
m it KSCN in Methanol, oder m it Malonester u. NaOCH3 in  Isoamylalkohol II. —
з.3'-Melhylenbis-[1.2.4-trioxynaphthalin], C21H 180 8, in  geringer Menge aus II beim Kochen 
m it Zn in  Eisessig +  A cetanhydrid neben der H exaacetylverb.; K ristalle aus A., F. 219 
bis 221°. — 3.3'-Methylenbis-[1.2.4-triaceloxynaphlhalin], C33H ?80 12, K ristalle; färb t sich 
oberhalb 250° dunkel u. zers. sich bei ca. 270°. — 2-Tetradecylaminonaphthochinon-(1.4), 
C24H 3S0 2N, beim Kochen von Naphthochinon-(1.4) m it n-Tetradecylam in in  A. oder von 
II m it n-Tetradecylam in in  A. - f  wenig konz. HCl, rotbraune P lättchen aus A., F. 91°. — 
Wl-n-Telradecylaminsalz, C10H eO3-C,4H 31N, rotbraune K ristalle, F. 101—102° (Zers.). — 
2-Dodecylaminonaphlhochinon-(1.4), C22H 310 2N, F. 90°. — 2-n-Octadecylaminonaphtho- 
chinon-(1.4), C28H 430 2N, F . 95—96°. — 3-Chlor-2-n-octylaminonaphthochinon-(lA), 
CjjHjjOjNCI, beim Kochen von 2.3-Dichlornaphthochinon-(1.4) m it n-Octylamin in A.; 
scharlachrote P lättchen aus A., F. 89°. Liefert beim Kochen m it wss.-alkoh. KOH das 
IC-Salz des 3-Chlor-2-oxynaphthochinons-(1.4) [braune Nadeln]. — 3-Chlor-2-n-ocladecyl- 
aminonaphthochinon-(1.4), C28H 420 2NCI, analog vorst. Verb., F. 97—98°. (J. Amer. ehem. 
Soc. 71. 1697—1702. Mai 1949. Cambridge, Mass.', H arvard  Univ., Chem. Labor.)

H i l l g e r .  2700
H enri Normant, Darstellung und Eigenschaften von 2.3-Dihydrofuran. (Vgl. W ILSON, 

J .  Amer. chem. Soc. 69. [1947.] 3002, u. N o r m a n t ,  C. 1 9 4 9 .1. 295.) D urch Erhitzen von 
2-Methoxy-, 2-Äthoxy-, 2-Phenoxy- u. 2-n-Buloxy-3-chlortetrahydrofuran (C8H 130 2C1, 
K p .,,  91—92°; D .1S =  1,080) m it Na wurde in 53—75% ig. Ausbeute neben C2H 2, CHaCH0
и. 1 5 -2 0 %  NaOCH2CH2C H =C H O R  (III) (s. unten, R  =  C2H 3 oder C4H .) 2 .3 -Dihydro
furan  (I) erhalten, wenig lösl. in  W., K p .780 54,5°; D .15.5 =  0,927; öd15' 5 =  1,424; K  =  
—42,9-10~° (mol.-magnet. Susceptibilität). I verhält sich wie ein Vinyloxyd u. führt zu 
cycl. Derivv. des O xybutyraldehyds (vgl. P a u l  u .  T c h e l i t c i i e f f ,  Bull. Soc. chim. France, 
Möm. [5] 15. [1948.] 197), die in  Ggw. von Spuren trockenem HCl in  guter Ausbeute 
Halbacetale geben: 2-Athoxytelrahydrofuran, C8H 120 2, K p .ls 122—123°; D .J8 =  0,936. — 
2-n-Buloxytetrahydrofuran, C8H l80 2, K p .13 57—58°; D .13 =  0,908. — 2-Phenoxytetra- 
hydrofuran, Ci0H I2O2, K p . ,3 117—118°; D .la =  1,106. — In  Ggw. von Essigsäure entsteht 
2-Acäoxytetrahydrofuran, CaH 10Oa, K p .13 69°; D .13'=  1,097. — I gibt bei —10° in 80% ig- 
Ausbeute m it trockenem HCl 2-Chlorietrahydrofuran, C4H 70C1, K p .u  37°, das m it Na- 
Alkoholaten obige Acetale liefert. — 2.3-Dioxytetrahydrofuran bildet sich als cycl. Desoxy- 
tetrose aus I durch Verseifung des m it Pb-T etraacetat erhaltenen D iacetats m it alkoh. 
Ba(OH), lösl. in  W., gibt Farb-R kk. der Zucker u . ein 2.4-Dinitrophenylosazon, rote Nadeln 
aus Ae. +  Tetrahydrofuran, F . 268°. — Aus III (R =  CSH S) wurde 4-Äthoxybulen-{3)-
ol-(l), C8H 120 2, wasserlösl., K p .le 86—87°, D„ 7 =  0,947, erhalten, welches sich mit 
Säure in  eine Mischung aus der cycl. Form des O xybutyraldehyds u. seines Äthylacetals 
umwandelt. III gibt ferner m it einem Säurechlorid oder einem Halogenalkyl D eriw . 
AO-CH2-CH2-C H =C H O R  (A =  COR' oder R '), z .B . 4-Athoxy-l-acetoxybuten-(3) 
(A =  COCH3, R  =  C2H 5), C8H u 0 3, K p . 13 8 6 -8 7 ° , D .la =  1,025, die m it Säuren zu 
E stern  oder kettenförm igenÄ thern des O xybutyraldehyds hydrolysiert werden. (C.R. hebd. 
Sdances Acad. Sei. 228. 102—04. 3/1.1949.) L i n d e n b e r g .  3051



Arne Fredga und  Olle Palm , Optisch-aktive Thiophenvefbindungen. 1 . M itt. a-Thenyl- 
bemsleinsäure. a-Thenylbernsleinsäure (a-TMenylmelhylbernsteinsäurc) (I) wurde dargestellt 
u. ihre in  Antipoden zerlegt. Die opt.-akt. Säure bildet/ m it der ähnlichen Benzylbernstein
säure von entgegengesetztem Drehsinn eine quasi-rac. Verb., woraus auf K onfigurations
gleichheit bei gleichem Drehsinn geschlossen werden kann, (M =  M ol.-Refr.)

V e r s u c h e :  rac.-I, C8H I90.,S, durch Einw. von Thenylchlorid (K p . I8 80—81°) auf 
die Na-Verb. von Äthan-1.1.2-tncarbonsäureälhylester in absol. Ä. u. Verseifung m it alkoh. 
KOH, aus W. rechteckige P latten , F. 165,5°. — (—)-I, durch K ristallisation des ( + )-a- 
Phenyläthylaminsalzes aus Essigester u. Methanol u. Zers, des Salzes m it verd. H ,SO ., 
aus W. Nadeln, F. 156,5°; [a]D25 =  -1 4 ,8 °  [Aceton; l =  2; 0,1855 g in 10 cm3]; [M]n25 =  
—32°. — (+ )-I . Die aus den M utterlaugen des vorst. Salzes isolierte rechtsdrehende Säure 
wird über ih r Strychninsalz weiter zerlegt, aus W. Nadeln, F. 156,5°; [a]DJ5 =  + 14 ,7° 
[Aceton; l =  2; 0,1871 g in 10 cm 3]; [M]n2° =  +31,5°. — Die erw ähnte quasi-rac. Verb. 
wurde durch Lösen äquimol. Mengen von (+ ) - I  u. (—)-Benzylbertisteinsäure in  heißem W. 
gewonnen (rechteckige P la tten , F. 163°) u .ih re  Existenz durch therm . Analyse bewiesen. 
(Ark. Kem., Mineral. sGeol., Ser. A 26. Nr. 26. 1—9. Mai 1949. Uppsala, Univ., Chem. 
Inst.) H e n k e l . 3071

Martin T. Leffler und W . D. Krueger, Darstellung und Eigenschaften von Tetramethylen- 
sulfonen. Eine Reihe von Verbb. des Typs I  werden durch Einw. von Aminen, Alkoholen 
oder M ercaptanen auf 2.5-Dihydrothiophen-l-dioxyd (II) d a r
gestellt. W ährend die Anlagerung der Amine an II  bei y n >—c h - ( X ) —:R 
70—80° g la tt ohne K atalysator vor sich geht, sind im Falle c h , CH, 
der Alkohole u. M ercaptane alkal. M ittel (Triton B oder \ g /  1 (N =  NH¡»O; S.)
NaOH) erforderlich. O,

V e r s u c h e :  Verb. C J I .fi .N C IS  (I; (X )-R == NH-n-C4H ,• HCl), aus absol. A. 
Kristalle, F. 148-149°. -  Verb. C .J I .ß .N C lS  (I; (X)-R =  N H —CHS—CH-—C .H .- 
HCl), Kristalle, F. 188-189°. -  Verb. Cn / / 260 2A’2CT,S (I; (X )-R =  N H - i C H ^ - N -  
tC ,!!..),^ HCl), K ristalle, F. 176-177°. -  Verb. 0 ,1 1 ^ 0 ,NCIS (I; (X)-R =  N C.H .. 
[Ptperidino]• HCl), K ristalle, F. 218-219°. -  Verb. C10IIu O7N S P  (I; (X )-R  =  0 - 
(CHj)2—N(C2H .)s, Phosphat), aus Aceton +  Methanol (1 : 4) K ristalle, F . 132—133°. 
Freie Base, K p .. 175-181°. -  Verb. Cn H u O ß t (I; (X)-R =  S - C H 2- C 6H ,), aus A. 
Kristalle, F . 6 1 -6 3 ° . -  Verb. Cu H a OtN B rS2 (I; (X)-R =  S - ( C H a),N(CsH 6)2.H Br), 
aus A. K ristalle, F. 122—123°. (J . Amer. ehem. Soc. 71.370—71. Jan . 1949. N orth  Chicago, 
Hl., Abbott Res. Labor.) H e n k e l .  3071

Alfred Dornow und K arl Peterlein, Eine Synthese einfacher hcterocyclischer Verbin
dungen. Aus ß-Äthoxyacroleindiälhylacetal (I) wurde durch K ondensation m it Semi- 
carbazidhydrochlorid in wss. Lsg. Pyrazolcarbonsäure-(l)-amid erhalten; aus Bzn. (65 
bis 95°) oder W ., F. 136,5°; Ausbeute 87% . — Pyrazol selbst wurde entsprechend m it 
Hydrazinsulfat dargestellt; nach Sublimation im Vakuum bei 60°, F. 70°; Pikrat, F. 159°; 
Ausbeute 51% . — Isoxazol, aus I u. H ydroiylam inhydrochlorid in  W. auf dem W asser
bad. Als CsH 3ON -CdClt ausgefällt. Ausbeute 67%. — Mit H arnstoff bildete I die Verb. 
^s^iO tN ., bei der nicht feststeht, ob ,. _ ‘
68 sich um II  oder II I  handelt; aus W., n n 1 I I
F. 310° (Zers.); Ausbeute 77%. — H O -c CH II CO CH, CO iii
2-Aminonicolinsäureamid, aus Malon- _ i  1_ X,TT „„ I, . . .  , , . . T . HX— CH—NH-CO-NH, NH— CH— NHsaureamidamidmhydrochlond u. I in
nNaOH unter Alkoholzusatz bis zur homogenen Lsg.; aus N H 3-haltigem W., F. 192°; 
Ausbeute 25% . Mit N aN 0 2 hieraus 2-Oxynicotinsäure, F. 254°. (Chem. Ber. 82. 257—59. 
Mai 1949. Hannover, TH, In s t, für organ. Chem.) Ne z e l , 3102

Reuben G. Jones, Untersuchungen an Imidazolen. 2. M itt. Die Synthese von 5-Imidazol- 
carboxylaten aus Glycin und substituierten Glycinestern. (1. vgl. C. 1949. II . 1297.) Da die 
bisher bekannten Methoden für die Gewinnung von biol. wichtigen Im idazolderivv. m it 
Substituenten in  4- oder 5 -Stellung teilweise umständlich sind u. auch die Ausbeuten zu 
wünschen übriglassen, wurde versucht, in  4(oder 5)- u. 1,5-Stellung substituierte Im id
azole auf einfachere Weise darzustellen. In  der vorliegendön A rbeit w ird die Synth. von 
Estern der Imidazolcarbonsäure-(5) aus Glycin u. N -substituierten Glycinen beschrieben. 
Bekannt ist, daß N -acetylierte Glycinester nach Cla ir e n  in  die N a-Enolate von N-Acyl- 
C-formylglycinester (I) übergeführt werden können (vgl. E r l e n m a y e r  u. S t o o p ,  Liebigs 
Ann. Chem. 337. [1904.] 236.) B .N.CH,-CO,.CH,
«unm ehr wurde gefunden, daß | +  HCO.-CH,------------ >  R-N-c-CO,-CH3
die so gewonnenen N a-Eno- CO-R' NaO-CH, I }l ^
late durch Behandeln m it E  ■c ° CHOi,a
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Säure u. KSCN die E ster der 2-Mercapto- 
N-c-cOi-CH, imidazolcarbonsäure-(5) (II) liefern (vgl.

I +  2 HCl +  KSCN >- HS-c^ ]j n  nebenst. Formel). Die Rk. verläuft glatt,
N-CH wenn die C O 'R '-G ruppe Form yl oder

Acetyl ist, n icht aber, wenn sie Benzoyl ist. Überraschenderweise is t eine vorangehende 
Hydrolyse zur Bldg. des Zwischenprod. R ■ N H  ■ CH(CHO) - C 02• CH3 unnötig. Am besten 
wird die Rk. durch gleichzeitige Zugabe von Säure u. KSCN zu der Lsg. von I in  W. oder 
verd. A. ausgeführt. Die Mercaptoimidazole lassen sich in  bekannter Weise zu den ge
wünschten Imidazolen oxydieren (MARCHWALD, 1892; P ym an, J . ehem. Soc. [London] 99. 
[1911.] 668). Die O xydation erfolgt, selbst in heißer H N 0 3, nur in Ggw. von Stickoxyden.
Durch Zugabe geringer Mengen N aN 0 2 gelingt es, die Rk. bei 25—30° ohne wesentliche 
Hydrolyse der Estergruppen zu bewirken. Ausgehend von dem leicht zugänglichen 
Glycinesterhydrochlorid ermöglicht die angegebene Meth. die Darst. von Im idazol in einer 
Ausbeute von 35—40%. Dagegen verläuft die K ondensation des N a-Enolats m it NaOCN 
weniger befriedigend unter Bldg. von in  1-Stellung substituierten 2-OxyimidazoIcarbon-

xi säure-(5)-estern (vgl. nebenst. For-
• mel). Die Carbalkoxygruppen der

R-N(CHO)-CCO,-CH3 HCl
li  1- HO
CHONa NaOCN

führen, w odurch die Synth. wichti 
anderer Stelle berichtet werden.

V e r s u c h e :  Die nächst, aufgeführten N-Formyl-N-alkylglycinester wurden dar- 
" gestellt aus den entsprechenden Aminhydrochloriden (vgl. St a u d t , Z. phys. Chem.

146. [1925.] 286) nach folgendem Beispiel: Man fügt portionsweise eine kalte 
konz. wss. Lsg. von 2,0 Mol KCN zu einer Mischung von 2,0 Mol Cyclo- 
hexylaminhydrochlorid, 40% ig. Form alin u. W. unterhalb 10° in  C 02-Atmosphäre u. 
verestert das rohe Cyclohexylaminacetonitril m it methylalkoh. HCl, das rohe Ester
hydrochlorid wird durch Erw ärm en in  98% ig. H C 02H gelöst u. die heiße Lsg. mit 
einer Lsg. von N a-Form iat in  heißer 98% ig. H C 02H  versetzt; die vom ungefällten *-
NaCl befreite Lsg. w ird portionsweise m it A cetanhydrid versetzt u. im  Vakuum ein
gedampft. N-Cyclohexyl-N-formylglycinmethylcsler, CI0H 17O3N, zähe FL, K p . ll5 138 bis 
140°, nn25 =  1,4808; Ausbeute 4 0 % .—  N-Formylglycinmethylester, C4H ,0 3N, K p.,,s 110 '
bis 112°, nDs5 =  1,4555; Ausbeute 8 6 % ; Athylester, K p., 110°. — N-Alkyl-N-formyl- 
glycinmelhylester: Methyl, CjH90 3N, K p .4 97—100°, nn“  =  1,4473; Ausbeute 39%; 
Isopropyl, C7H 130 3N, K p.j 5 91—92°, nn *6 =  1,4503; Ausbeute 22% ; Benzyl, Cn H I30 3N,
K p . li5 144-145°, n D”  =  1,5296; Ausbeute 39% ; Phenyl, C10H u O3N, K p . li5 140-142°; .
Ausbeute 76%. — N-Phenyl-N-formylglycinäthylester, K p., 157—159°; Ausbeute 90%. —
Die K ondensation der N-Formyl- oder N-Acetylglycinester m it Ameisensäureestern 
wurde m it Na-M ethylat in Bzl. unter E iskühlung durchgeführt. Beim Erwärmen der wss. 
oder wss.-alkoh. Lsg. des Enolats m it HCl u. KSCN auf 50—70° en tsteh t der gewünschte 
2-Mercaptoimidazolcarbonsäure-(5)-methyl- oder -athylester. 2 -Mercaptoimidazolcarbon- 
säurc-(4 oder 5)-methylester, C5H ,0 2N2S, K ristalle aus W. oder A., F. 190—191° (Zers.); 
Ausbeute 50% Äthylester, C„H80 2N2S, F . 184°; Ausbeute 50—60% . — 2-Mercapto-
l-alkylimidazolcarbonsäure-{5)-methylester: 1-Methyl, C8H 80 2N2S, F. 193—194°; Ausbeute 
7 2 -7 7 % ; 1-Isopropyl, C8H .20 2N2S, F. 148 -1 4 9 °; Ausbeute 93% ; 1-Cydohexyl, Cn H1#- 
0 2N2S, F. 171 -172°; Ausbeute 90% ; 1-Benzyl, C12H 120 2N2S, F. 174 -1 7 5 °; eine zweite 
krist. Modifikation schm, bei 146—147°, die Schmelze e rs ta rrt nach dem Animpfen mit 
der höherschm. Form  u. schm, dann bei 174—175°; Ausbeute 97% ; 1-P henyl: Methyl- 
esler, Cn H 1()0 3N2S, F. 224—225° (Zers.); Ausbeute 8 6% ; Äthylester, C12H I20 2N2S, F. 188 
bis 190°; Ausbeute 91%. Bei der D arst. der beiden letztgenannten E ster is t es zwecks 
Erzielung guter Ausbeuten nötig, die Säure u. das T hiocyanat gleichzeitig in  die Lsg. 
des Enolats einzutragen, da sich beim Aufbewahren der angesäuerten Lsg. eine wenig M. 
lösl., kristalline Substanz unaufgeklärter Zus. abscheidet, die nach dem Umkristallisieren 
aus A. bei 145—146° schmilzt. Durch Oxydation der oben beschriebenen 2-Mercapto- 
imidazolester m it H N 0 3 in Ggw. von N aN 0 2 bei 25—35° wurden folgende Imidazol
ester erhalten: Carbonsäure-{4 oder 5)-äthylester, C8H80 2N2, F. 157—158°, Kristalle aus 
W. u./oder A., F. 157—158“; Ausbeute 80—86% . — l-Methylimidazolcarbonsäure-(5)- 
tnethylester, C8H 80 2N2, F. 5 6 -5 7 ° , K p.s 115°; 1-Isopropyl-, C8H 120 2N2, K p .13 129-131°; 
Ausbeute 72% ; 1-Cyclohexyl-, Cu H 180 2N2, K ristalle aus Chlf. +  PAe., F. 9 0 -9 1  ; 
Ausbeute 97% ; 1-Benzyl-, CI2H 120 2N2-H N 0 3, K ristalle aus A., F. 170 -1 7 1 °; Aus
beute 83% . — l-Phenylimidazolcarbonsäure-{5)-älhylester, C,2H 120 2N2, K ristalle aus 
Chlf. - f  PAe., F. 80—81°; Ausbeute 98%. — Imidazolcarbonsäure-{4 oder 5), C4H40 2.S, _
aus dem Methyl- oder Ä thylester beim Erhitzen m it 6 nN aO H  auf dem Wasserbad.

^ n - o-uOj-uh, N-Formylglycinester lassen sich 
' c^  II leicht in  Aldehyd-, Oxo-, Oxy-

N ’CH m ethyl u. andere Gruppen über-
ger Im idazolderivv. ermöglicht wird. D arüber wird an
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F. 271° (Zers.); Ausbeute 84%. — Imidazol, beim Erhitzen von Im idazolcarbonsäure- 
(4 oder 5), F. 90°; Ausbeute 94%. — 2-Mercapto-l-phenylimidazolcarbonsäuTe-(5), 
CujHgOjNjS, aus dem Ä thylester bei der Verseifung m it 6nN aOH , K ristalle aus W., 
F. 198—200; Ausbeute 95%. — 2-Mercapto-l-melhylimidazolcarbonsäure-[5), C6H60 2N2S, 
F. 207—208°. — N-Formyl-C-formylglycinäthylester, C0H 9O4N, beim E inträgen des durch 
Kondensation von N-Formylglycinäthylester m it Ameisensäureäthylester gewonnenen 
Enolats in  Eis +  HCl, hygroskop. (?) Kristalle aus Ae., F. 68—69°; Ausbeute 62% ; 
zers. sich langsam bei Zimmertemp., ist im Eisschrank längere Zeit ha ltbar; Methylester, 
C5H ,04N, F. 108—109°, leichter lösl. in W. als der Ä thylester. — 2-Oxy-l-isopropylimid- 
azolcarbonsäure-{5)-methylester, CsH 120 3N2, aus dem N a-Enolat des N-Isopropyl-N-for- 
myl-C-formylglycinmethylesters m it HCl u. nachfolgendem Versetzen der Lsg. m it 
NaOCN, Kristalle aus A., F. 174—175°. — 2-Oxy-l-cyclohexylimidazolcarbonsäurc-{5)-me- 
thylester, Cn H 180 3N2, F. 230—232°; Ausbeute 22%. — 2-Oxy-l-benzylimidazolcarbon- 
säure-{5)-methylester, C12H 120 3N2, F. 160—161°; Ausbeute 8 ,6 %. — 2-Oxyimidazolcarbon- 
säure-{4 oder 5)-äthylester, C„H80 3N2, F. 243—245°; Ausbeute 14%. (J . Amer. ehem. Soc.71. 
644—47. Febr. 1949. Indianapolis, Ind., Lilly Res. Laborr.) HlLLGER 3102

P. Petitcolas, R . Sureau, J . Frenkiel und R. Goupil, Herstellung einiger Aceloacetyl- 
aminoderivate aus der Reihe des Thiazols. Zur Nachprüfung der Hypothese über die Sub- 
stantiv ität von SC H IR M  (J . p rak t. Chem. 144. [1936.] 69) wurde eine Anzahl von Thiazol- 
derivv. u. deren Acetoacetylverbb. dargestellt.

V e r s u c h e :  A. Derivv. des 2-Phenylbenzothiazols: 6-Amino-5-methoxy-2-phenyl- 
benzolhiazol (I), C14H 12ON2S: 2.2'-Dinitro-4.4'-dimethoxy-5.5'-diacctylaminodiphenyl- 
disulfid (X) (F. P. 848290) werden unter 8 std. Kochen m it Fe in  verd. Essigsäure zu 
2-Amino-4-methoxy-5-acetylaminothiophenol red., das m it H 20 2 zu 2.2'-Diamino-4.4'-di- 
methoxy-5.5'-diacetylaminodiphenyldisulfid (VII), C,8H220 4 N4S2, oxydiert wird, aus 
Chlorbenzol gelbe Prismen, F. 225°; 70% (Ausbeute). Aus dem Diamin in  Chlorbenzol- 
Isg. wird das Benzoylderiv., C32H 3l)0 6N4S2, dargestellt, aus Chlorbenzol oder Essigsäure 
gelbe Nadeln. Durch Red. m it SnCl2 en tsteht daraus I ; aus A. gclbgrüne Nadeln (in Lsg. 
starke, blaue Fluorescenz), F . 151°. Acetoacetylderiv., durch Kochen m it 4 Teilen Aeet- 
essigester, aus A. schwachgelbes K ristallpulver, F. 156°. I kann auch durch direkte Be
handlung der schwach alkal. Lsg. des Aminothiophenols m it Benzoylchlorid erhalten 
werden. — d-Amino-5-chlor-2-phenylbenzothiazol (II), C13H„N2C1S. 2.2'-Dinitro-4.4'-di- 
chlor-5.5'-diacetylaminodiphenyldisulfid (F. P. 848290) wird wie oben zu 2-Amino-4-chlor-
5-acetylaminothiophenol (XIV) red. u. dieses zu 2.2'-Diamino-4.4'-dichlor-5.5'-diacelyl- 
aminodiphenyldisulfid (VIII), C18H 180 2N4C12S2 oxydiert; aus Chlorbenzol gelbgrünliche 
Kristalle, F. 190°. Benzoylierung, Red. u. Hydrolyse wie oben. II, aus Chlorbenzol Nadeln, 
F. 180°. In  Alkohollsg. starke violette Fluorescenz. Acetoacetylderiv., Prismen, F. 176°. — 
II kann ferner aus 2-Nitro-4-chlorthiophenol durch Red. des Benzoylderiv. zu 5-Chlor- 
2-phenylbenzothiazol, F. 140°, N itrierung zu C13H ,0 2N2C1S, aus A. F. 129°, u. Red. zu II, 
F. 180°, dargestellt werden. — 5-Amino-2-phenylbenzothiazol (III), C13H 10N2S. 2.2'-Di- 
nilro-4.4’-diacetylaminodiphenyldisulfid (IV), C16H 140,N 4S2. 800 g l-Acetylamino-3-nitro-
4-chlorbenzol werden m it 1000 cm3 A. angeteigt, m it einer sd. Lsg. aus 520 g N a2S .9 H 20-f- 
60 g S in  1500 cm3 A. übergossen u. 4 Stdn. gekocht. Gelbe Prismen, F. über 300°. Red. 
mit Fe u. Essigsäure ergibt das Aminothiophenol, das zu 2.2'-Diamino-4.4'-diacetyl- 
aminodiphenyldisulfid (IX), C18H l80 2N4S2, oxydiert wird, aus Chlorbenzol schwachgefärbte 
Kristalle, F. 205° (70%). Aus dessen Benzoylderiv., C30H 28O4N4S2, aus A. K ristalle, F. 237°, 
erhält man durch Cyclisation u. Hydrolyse m it SnCl2 u. HCl in A. III, aus A. gelbe Nadeln, 
F. 201—202°. — III kann ferner direkt aus dem Atninothiophenol erhalten werden. 
Acetoacetylderiv., aus Bzl. K ristalle, F. 165°. — B. Derivv. des 2.2'-p-Phenylenbisbenzo- 
thiazols.—6.6'-Diamino-2.2'-p-phenylenbisbenzothiazol (V), C20H 14N4S2. Aus 2.2'-Diamino- 
diphenylsulfid in  Chlorbenzol, N a-Acetat u. Terephthalsäuredichlorid wird durch 2std. 
Erhitzen auf dem W asserbad das Kondensationsprod.. aus Nitrobenzol K ristalle, F. 280°, 
dargestellt. Durch Behandlung m it NaOH in A., Fällung m it HCl u. Red. m it SnCl2 
erhält m an 2.2'-p-Phenylenbisbenzothiazol, C20H 12N2S2, aus Chlorbenzol schwachgelbe 
Nadeln, F. 255° (unkorr.), daraus durch Nitrierung 6.6'-Dinitro-2.2'-p-phenylenbisbenzo- 
thiazol, C20H 10O4N4S2, aus Nitrobenzol, F . über 300°. Red. m it SnCl2 gibt V, aus N itro
benzol grünliche Prismen, F. über 300°. Diacetoacelylderiv., C28H 220 4N4S2, aus A., F. über 
300°. — 6.6'-Diamino-5.5'-dimethoxy-2.2'-p-phenylenbisbenzothiazol (VI), C22H 180 2N4S2, 
aus VII u. Terephthalsäuredichlorid u. Red. m it SnCl2, aus Nitrobenzol orangegelbe 
Nadeln, F. über 300°. Diacetoacelylderiv., C ^ H ^ O ^ S j ,  aus Nitrobenzol orangefarbene 
Kristalle, F. 295°. — 6.6’-Diamino-5.5'-dichlor-2.2'-p-phenylenbisbenzolhiazol, C20H ]2. 
N4C12Ss, aus V III wie das D imethoxyprod.; aus sd. Nitrobenzol gelbe Nadeln, F. über 300°. 
Diacetoacelylderiv., C28Hjo04N4C12S2, gelbe Prismen, F. über 300°. — 5.5'-Diamino- 
2-2'-p-phenylenbisbenzothiazol, CmH14N4Sj, aus IX u. Terephthalsäuredichlorid. Diaceto-
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acelylderiv., C28H 220 4N.S2, aus Nitrobenzol grünlichgelbe Prismen, P . über 300°. —
C. Der iw . des 2.2'-m-Phenylenbisbenzothiazols. 6.6'-Diamino-5.5'-dimethoxy-2.2'-m-pheny- 
lenbisbenzothiazol, C22H lB0 2N4S2, aus VII u. Isopbthalsäuredichlorid, aus Chlorbenzol 
gelbe Prismen, P. 229—230° (unkorr.). Diacetoacetylderiv., C30H 28O8N4S2, aus Chlorbenzol 
gelbe Prismen, F . 185°. — 6.6'-Diamino-5.5'-dichlor-2.2'-m-phenylenbisbenzothiazol,
C20H 12N4C12S2, aus V III u. Isophthalsäuredichlorid, aus Chlorbenzol citronengelbe K ri
stalle, F. 265—267° (unkorr.). Diacetoacetylderiv., C28H20O4N4Cl2S2, gelbe Prismen. — 
5.5‘-Diamino-2.2'-m-phenylenbisbenzothiazol, C20H ,4N4S2, aus XI u. Isophthalsäuredichlo
rid, aus Chlorbenzol gelbe K ristalle, P. 270° (unkorr.). Diacetoacetylderiv., Prismen, 
F. 255° (unkorr.). — D. Derivv. des2.2'-o-Phenylenbisbenzothiazols. 6.6'-Diamino-2.2'-o-phe- 
nylenbisbenzothiazol, C20H J4N4S2, durch N itrierung von o-Phenylenbisbenzothiazol, 
P. 112°, zu 6.6'-Dinilro-2.2'-o-phenylenbisbenzothiazol,. C28H ,0O4N4S2, aus Nitrobenzol 
hellgelbe Nadeln, F. 255° (unkorr.), u. dessen Red. m it SnCl2, aus Chlorbenzol Nadeln, 
F. 229° (unkorr.). Diacetoacetylderiv., C28H 220 4N4S2, Prismen, F. 210° (unkorr.). — 
6.6'-Diamino-5.5 '-dichlor-2.2'-o-phenylenbisbenzothiazol, C20H 12N4C12S2, schwach grünlich
gelbe Prismen, F. 285° (unkorr.). Diacetoacetylderiv., C28H 20O4N4C!2S2, Prismen, F. 185°. —
E. Derivv. des 2.2'-Bisbenzothiazols. 6.6'-Diamino-5.5 '-dimethoxy-2.2'-bisbenzothiazol (X lll), 
C18H 140 2N4S2 (Verfahrensgang auch bei den folgenden Verbb. dieser Reihe). X wird mit 
Fe-Pulver u. Essigsäure zu 2-Amino-4-methoxy-5-acetylaminolhiophenol (XI) red., dessen 
Diazotierung zur Bldg. von 5-Methoxy-6-acetylaminodiazosulfid (XII), C „H .02N3S, führt,

. aus A. Nadeln, F . 211°. XI gibt durch Kochen m it HCOOH 5-Meth-
CH qX  \ _ i r  oxy-6-acetylaminobenzolhiazol, aus A. F. 177°. Dieses gibt in Nitro-

V benzol m it Cu-Acetat 6.6'-Diacelylamino-5.5'-dimethoxy-2.2'-bis-
/  benzothiazol, grünlichgelbe K ristalle, F. 295—300° (Zers.), 75%.

s H ieraus en ts teh t durch Hydrolyse X III, aus Nitrobenzol gold
gelbe Nadeln, F. über 340°. Die Lsg. in  A. zeigt grüne Fluorescenz. 

Diacetoacetylderiv., C24H 220 8N4S2, gelbe Nadeln, F. über 320°. — 6.6'-Diamino-2.2'-di- 
benzolhiazol, CJ4H 10N4S2: Aus 6 -Nitrobenzothiazol, F . 174°, en tstand  durch Red. 6-Amino- 
benzothiazol, C,H 8N 2S, Nadeln, F. 88°; Acelylderiv., aus A. Nadeln, F. 168°. Durch Kon
densation daraus 6.6'-Diacelylamino-2.2'-dibenzothiazol, gelbe K ristalle, F . über 300°. 
Hydrolyse m it H 2S 0 4 gibt das gewünschte D iam in; aus Chlorbenzol bräunliche Kristalle,
F . über 300°. Diacetoacetylderiv., C22H 180 4N4S2, orangegelbe K ristalle, F . über 300°. 
Das D iamin wurde ferner durch N itrierung von Bisbenzothiazol u. Red. m it SnCl2 dar
gestellt. Das daneben entstehende Prod. war verm utlich 4.4'-Diamino-2.2'-bisbenzothiazol, 
C14H j8N4S2, orangegelbe Nadeln, F . 255°. — 6.6'-Diamino-5.5'-dichlor-2.2'-bisbenzothia- 
zol, Ci4H8N4C12S2. XIV, leicht oxydable blaßgelbe K ristalle, g ib t m it HCOOH u. Zn
6-AcetyIamino-5-chlorbenzothiazol, Nadeln, F . 199°, daraus durch K ondensation m it Cu- 
A cetat 6.6’-Diacetylamino-5.5 '-dichlor-2.2'-dibenzothiazol, gelbe Prismen, F. über 340°; Ver
seifung gibt das gewünschte Diamin, aus Nitrobenzol orange Nadelm F. über 340°. Diacelo- 
acetylderiv., C22H 180 4N4C12S2, F. über 300° (Zers.). — 5.5'-Diamino-2.2'-dibenzothiazol, 
C14H ioN4S2, aus IV über 2-Amino-4-acelylaminophenylmercaplan, leicht oxydable Kristalle, 
gibt m it HCOOH 5-Acelylaminobenzolhiazol, K ristalle, F. 191—192°, daraus m it Cu-Acetat 
5.5'-Diaceiylamino-2.2'-dibenzothiazol, Ci8H I40 2N4S2, gelbe K ristalle, F. über 300°, u. daraus 
durch Hydrolyse das Diamin, aus Nitrobenzol goldgelbe Nadeln oder Täfelchen, F. über 
340°. Diacetoacetylderiv., C22H ,80 4N4S2, gelbe K ristalle, F. über 300°. (Bull. Soc. chim. 
France, Mém. [5] 16 .103—12. Jan ./Febr. 1949. Oissel, Soc. Francolor, Labor, do recher
ches des prod. intermédiaires.) R o t t e r .  3142

N athan L. Drake, Robert A. Hayes, John  A. Garm an, Robert B. Johnson, Gordon 
W . Kelley, Sidney Melamed und Richard M. Peck, Synthetische Antimalariamitlel. Einige 
Derivate des 8-Aminochinolins. 2. M itt. (1. vgl. J . Amer. ehem. Soc. 6 8 . [1946.] 1536.) 
In  Forsetzung der A rbeiten über Pentacbin (SN 13,276) (D ra k e  u. M itarbeiter, l.,c.) 
berichten Vff. über die D arst. einer Anzahl neuer Derivv. des 6 -Methoxy-8 -aminoehino- 
lins, die durch Erhitzen von 6-Methoxy-8-aminochinolin m it Alkylaminoalkylchloriden 
in W. oder durch reduktive Alkylierung der betreffenden 6 -Methoxy-8 -aminoalkylamino- 
chinoline m it Aldehyden oder K etonen in  alkoh. Lsg. bei Ggw. von A dam s-K atalysator 
bei Zimmertemp. bewerkstelligt wurde. Die Kondensation von Jsopropylaminoamyl- 
bromidhydrobromid m it 6-Methoxy-5-[4'-methoxyphenoxy]-8-aminochinolin lieferte in sd. 
A. befriedigende Produkte. Zwecks Synth. der A lkylchloralkylamine wurden die en t
sprechenden Aminoalkohole m it ,SOCl2 behandelt. 3-Methoxy-N-neopentyl-l-propylamin 
wurde m it überschüssiger H Br erhitzt. Die gewünschten Alkylaminoalkohole wurden ent
weder durch reduktive Alkylierung der betreffenden Aminoalkohole m it geeigneten Alde
hyden oder K etonen oder, im Falle mehrerer Alkylaminoamylalkohole, aus Dihydro- 
pyran gemäß der fü r die D arst. von Isopropylaminopentanol angegebenen (Vorschrift 
(1. c.) gewonnen.
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V e r s u c h e  (alle FF . korr.): 2-Aminopenian, Bldg. durch E rhitzen von Penta- 
non-(2) m it wasserfreiem N H 3 u. H a in  Ggw. vonRANEY-Ni bei 280 a t auf 140°, Kp. 89°; 
Ausbeute 06%. — 3-Aminopentan, aus D iäthylketon analog vorst. Verb. bei 150°, K.p. 91 
bis 92°; Ausbeute 59,7%. — Folgende Alkylaminoalkohole wurden durch E rhitzen von 
1 Mol des prim. Amins m it 1,25 Mol Aldehyd oder K eton u. H 3 in Ggw. von ADAMS- 
K atalysator bei 140 a t auf 100° erhalten: 5-[Neopentylamino]-pentanol-(l), K p .17 126 
bis 131°; Ausbeute 76%. — 5-[Isoamylaminö)-pentanol-(l), K p .10 136—138°; Ausbeute 
70%. — 5-[2'-Methyl-3'-butylamino]-pentanol-(l), K p .13 130—132°; Ausbeute 58% . — 
N-[3-Melhoxypropyl]-neopentylamin, K p .20 73—75°; Ausbeute 69%. — 2-[3' -Amylamino]- 
äthanol-(l), K p., 96—98°; Ausbeute 70%. — 2-[2'-Amylaminö]-äthanol-(l), K p .,i4 81—83°; 
Ausbeute 83% . — 2-Neopenlylaminoäthanol-(l), Kp.,,, 75—80°; Ausbeute 74%. — Die 
folgenden Aminoalkohole wurden dargestellt durch Umsetzung von D ihydropyran u. 
Amin in verd. HCl, anfangs bei 10—15°, danach bei Tempp. unterhalb 25° u. nach
folgendem Schütteln des Reaktionsgemisches' m it H 2 in  Ggw. von ADAMS-Katalysator 
bei 25° u. Anfangsdruck von 140 a t:  5-[2-Ainylamino]-penlanol-(l), K p .,l5 119—121°; 
Ausbeute 76%. — 5-[3'-Amylamino]-pentanol-(l), K p .4 110—112°; Ausbeute 62%. —
5-[2'-Butylamino]-pentanol-(l), K p .3 5 107—109°; Ausbeute 74%. — 5-[Cyclohexylamino\- 
pentanol-(l), K ristalle aus PAe., F. 79,0—80,5°; Ausbeute 84%. ■— 5-[n-Butylamino]- 
pentanol-(l), K p .28 155—156°; Ausbeute 62%. — 5-[n-Amylamino]-pentanol-(l), K p ,30 164 
bis 165°; Ausbeute 61%. — 3-[3'-Amylamino]-propanol-(l), aus Trim ethylenchlorhydrin 
u. 3-Aminopentan, K p .12l5 102—105°, nn25 =  1,4466; Ausbeute 51% . — Beim Kochen 
von 1 Mol der oben aufgeführten Alkohole m it 1,1 Mol S0CI2 in  PAe. (90—100°) erhielten 
Vff. die nachstehend beschriebenen co-Chlor-N-alkyl-l-alkylaminhydrochloride, die sich 
aus absol. A. +  Ae. Umkristallisieren lassen: S-Chlor-N-[2'-amyl]-l-amylaminhydrochlorid, 
F. 128—129°. — 5-Chlor-N-[3'-amyl\-l-amylaminhydrochlorid, F. 85,2—88,0°. — 5-Chlor- 
N-[2'-bulyl]-l-amylaminhydrochlorid, F . 145,5—147,0°. — 5-Chlor-N-cyclokexyl-l-amyl- 
aviinhydrochlorid, F . 221—223°. — 5-Chlor-N-neopentyl-l-amylaminhydrochlorid, F. 180,7 
bis 183,7°. — 5-G'hlor-N-[l'-biityl]-l-amylaminhydrochlorid, F. 222,3—225,2°. — 5-Chlor- 
N-[l'-amyl\-l.amylaminhydrochlorid, F. 229,0—231,6°. — 5-Chlor-N-[isoamyl]-l-amyl- 
aminhydrochlorid, F. 221,7—224,1°. — 5-Chlor-N-[2'-methyl-3'-butyl]-l-amylaminkydro- 
chlorid, F. 137,4—138,9°. — 3-Chlor-N-[3'-amyl]-l-äthylaminhydrochlorid, F. 134—136°. —
2-Chlor-N-[3'-amyl]-l-äthylaminhydrochlorid, F . 135,6—136,2°. — 2-Chlor-N-[2'-amyl]-
1-äthylaminhydrocMorid, F. 137,4—138,2°. — 2-Chlor-N-neopentyl-l-äthylaminhydro- 
chlorid, F. 246—247°. — 3-Brom-N-iieopentyl-l-propylaminhydrobromid, C8H 19NBra, 
beim Erw ärm en von 3-M ethoxy-N-neopentyl-l-propylamin m it 48% ig. H B r auf dem 
Wasserbad, K ristalle aus Aceton, F . 253—254°. — 5-Brom-N-isopropyl-l-amylamin- 
hydrobromid, beim Kochen von 5-Isopropylaminopentanol-(l) m it 48% ig. H Br. — 
Zwecks Darst. nachstehend beschriebener 6 -Methoxy-8 -[cu-alkylaminoalkylamino]-chino- 
line haben Vff. 1 Mol der oben beschriebenen Hydrohalogenide m it 2 Mol 6 -Methoxy-8 -ami- 
nochinolin u. 100 Mol W. 20 Stdn. auf 80° u. danach 4 Stdn. auf 100° erhitzt. Die erhaltene 
Schmelze wurde in  ein gleiches Vol. W. gegossen, durch aufeinanderfolgende Zugabe von 
Alkalilauge u. N a-Acetat auf pn 5,0 gebracht, auf 60° erh itz t u. m it Bzl. extrah iert: 
ti-Methoxy-8-[5'-(l"-methylbutylamino)-n-amylamino]-chinolinmonokydrochlorid, F. 167,1
bis 168,2°; Ausbeute 15% . — 6-Methoxy-8-[5'-(l”-äthylpropylaminö)-n-amylaminö)-chino- 
lindiphosphat, F. 103—105°; Ausbeute 41%. — 6-Methoxy-8-[5'-(l"-melhylpropylamino)- 
n-amylamino]-chinolinmonohydrobromid, F. 164,3—165,1°; Ausbeute 54%. — 6-Meth- 
oxy-8-[5'-(n-hexylatnino)-n-amylamino]-chinolinmonokydrobromid, F. 168—169°; Ausbeuto 
12%. — 6-Methoxy-8-[5'-(tert.-butylmethylamino)-n-amylami}io]-chinolinmonohydrobr07nid, 
F. 188,9—189,5°; Ausbeute 22%. — 6-Methoxy-8-[5'-(n-butylamino)-n-amylamino]-chino- 
linmonohydrobromid, F. 135,6—136,8°; Ausbeute 14%. — 6-Methoxy-8-[5'-(n-amylamino\- 
n-amylamino]-chinolinmonohydrobromid, F. 123,5—124,9°; Ausbeute 27% . — 6-Melhoxy-
S-[l>'-(isoamylamino)-n-amylaminö]-chinolinmonohydTobromid, F. 143,3—144,6°; Ausbeute 
5%. — G-Melhoxy-8-{b'-(l".2”-dimclhylpropylamino)-n-amylamino]-chinolinmonohydro-
bromid, F . 164,2—165,1°; Ausbeute 7% . — 6-ltfdhoxy-8-[5'-(lert.-butylmethyla,mino)-n-pro- 
pylamino]-chinolinmonohydrobromid, F. 200,1—201,1°. — 6-Methoxy-8-[3'-(l"-älhylpropyl- 
amino)-n-propylamino]-chinolindihydrobromid, F. 133—135°; Ausbeute 41%. — 6-Meth- 
oxy-8-[2'-(l"-äthylpropylamino)-äihylamino\-chinolindihydrobromid, F. 237,0—237,4°; Aus
beute 40%. — 6-Mcthoxy-8-[2'-(l"-methylbutylamino)-äthylamino]-chinolindihydrobromid, 
F. 233,1—233,9°; Ausbeute 17%. — 6-Methoxy-8-{2'-(tert.-butylmethylamino)-äthylaminö]- 
chinolindihydrobromid, F . 235,6—236,8°; Ausbeute 6 % . — Folgende Chinoline wurden 
erhalten durch Behandeln von 6-ilethoxy-8-[4'-aminobutylamind]-chinolindihydrochlorid~ 
hemihydral m it Alkalilauge u. E xtraktion  m it Chlf.; die konz. Auszüge wurden in absol. 
A. gelöst, m it dem gewünschten Aldehyd oder K eton versetzt u. in  Ggw. von Ad a m s - 
K atalysator bei 140a t hydriert: 6-Melhoxy-8-[4'-(l".2"-dimethylpropylamino)-butylamino]-
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chinolinmonohydrobromid, F. 173,4—175,0°; Ausbeute 7% . — 6-Mcthoxy-8-[4'-(tert.- 
butylmethylamino)-butylamino]-chinolinmonohydrochlorid, F. 197,2—198,6°; Ausbeute 41%. 
— Analog verläuft die Rk. m it 6-Methoxy-8-[5'-aminoamylamino]-chinolindihydrochlorid- 
trihydra t unter Bldg. von 6-Methozy-8-[5'-(isobutylamino)-n-amylamino]-chinolinmono- 
hydrobromid, F . 175,7—176,9°; Ausbeute 20%. — 6-Mcthoxy-8-[5'-(2”-rnethylbutyl- 
amino)-n-amylaminö]-chinolinmonohydrobromid, F. 149,5—150,5°; Ausbeute 26%. Die 
Monohydrochloride u. -bromide wurden um krist. aus W., A. oder A. +  Ae., die Dihydro- 
bromide u. Diphosphate aus A. oder A. +  Äther. — 6-Methoxy-5-[4'-methoxyphenoxy]- 
8-[5"-(isopropylamino)-n-amyla,min6)-chinolinmonohydrojodid, C jjH ^O jN j.H J, bei 72std. 
Kochen von 6-Methoxy-5-[4'-methoxyphenoxy]-8-aminochinolin m it Isopropyl-5-brom-n- 
amylamin in absol. A. +  Äthylenglykol u. Versetzen des durch Eluierung m it Chlf. +  PAe. 
gewonnenen zähen Öles m it HCl u. K J , K ristalle aus Methanol +  Ae., F. 159,0—160,5°. 
(J . Amer. ehem. Soc. 71. 455—58. Febr. 1949. Coll. Park , Md., Labor, of the Univ. of 
Maryland.) * HlLLGER. 3221

Reynold C. Fuson und A. John Speziale, Ringverengerung durch Umlagerung eines 
ß-Chlorsulfids. Die von F u so n  u. Z ir k l e  (J. Amer. ehem. Soc. 70. [1948.] 2760) beschrie
bene Ringvergrößerung bei der Einw. von SOCl2 auf l-Äthyl-2-chlormethylpyrrolidin 
gab Veranlassung zur Prüfung der Frage, ob eine ähnliche Umlagerung auch erfolgt, 
wenn 6-Oxy-1.4-dithiacycloheptan (I) m it SOC1, in  Chlf. behandelt wird. Dabei stellte 
sich heraus, daß s ta t t  der erw arteten Ringvergrößerung eine Ringverengerung e in tritt 
unter Bldg. von 2-Chlormeihyldilhian-(1.4) (IV), verm utlich über die Zwischenprodd. II 
u. III. Die aus IV vor u. nach der Dest. dargestellten Sulfone sind ident., daraus geht 
hervor, daß die Umlagerung bei der Behandlung m it SOC1, vor sich gegangen sein muß 
u. nicht während der Destillation. Bei der Dehydrochlorierung von 2-Chlormethyldithian- 
(1.4)-tetroxyd (V) m it Triäthylam in in wasserfreiem Chlf. erhielten Vif. zwei ungesätt. 
Verbb. vom F. 250—251° (Via) u. vom F. 233—234° (VIb), deren Infrarotabsorptions
spektren nahezu ident, sind u. die bei der Hydrierung in  Ggw. von 10% ig. PdCl, auf 
Kohle 2-Melhyldithian-(1.4)-telroxyd (VII) liefern. Bei der Hydrolyse von dest. IV en t
stehen 41% des entsprechenden Oxysulfids VIII. Derivv. von I u. V III konnten aus dem 
nicht dest. Hydrolysierungsprod. des rohen Chlorsulfids IV gewonnen werden. Da nur das 
sechsgliedrige Carbinol V III aus dem Hydrolyseprod. des gereinigten Chlorsulfids IV iso
lierbar ist, wird die E ntstehung des siebengliedrigen Carbinols I durch Hydrolyse des rohen 
Sulfids IV zweifelhaft. Es mag durch eine Umlagerung während der Hydrolyse entstanden 
sein oder es wäre denkbar, daß es bei der Behandlung m it SOCl2 recht verändert wird. 
Im  ersteren Falle könnte seine Abwesenheit im Hydrolyseprod. des dest. Chlorsulfids 
möglicherweise durch mechan. Verlust e rk lärt werden.
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V e r s u c h e :  6-Oxy-1.4-dithiacycloheptan (I), F. 64,5—65,5°; Benzoat, F . 75—76°; 
Sulfonbenzoat, F . 229—230°; Sulfon, F. 233—234°; p-Nitrobenzoat, C,2H 130 4N S,, Kristalle 
aus A., F. 134—134,5°; Ausbeute 90%. — 2-CMormethyldithian-(l.4) (IV), 0 ,11,01 S2, 
durch tropfenweise Zugabe einer Lsg. von I in Chlf. zu einer Lsg. von SO CI, in Chlf. unter
halb 25°, K p.0>, 80—82°, D . s°20 =  1,315, n Di0 =  1,5884; Ausbeute 75% ; p-Toluolsulfil- 
im in, C19H 230 4N,C1S4, aus rohem IV u. Chloramin T in  W., K ristalle aus Methylcellosolve,
F. 153,5—154,5°. — 2-Chlormethyldithian-(1.4)-letroxyd (V), C5Hs0 4C1S2, aus dest. oder 
nichtdest. IV bei der O xydation m it 30% ig. H sO, in  Eisessig anfangs bei Zimmertemp.,
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danach bei 60°, Kristalle aus A., F. 255—250° (Zers.); Ausbeute 91% bzw. 85%. Liefert 
beim Erw ärm en m it Triäthylam in in wasserfreiem Dioxan auf 60° ein ungesätt. Sulfon  
C JU fPfii (Via), K ristalle aus A., F. 250—251° (Zers.); Ausbeute 77% u. ein ungesätt. 
Sulfon C'5/ / 80 4S2 (VIb), K ristalle aus A., F. 233—234° (Zers.). — 2-Methyldithian-{1.4)- 
telroxyd  (VII), C5H 10O4S2, aus V ia  oder VIb bei der Hydrierung in  Ggw. von PdCl2 auf 
Kohle in  wasserfreiem Dioxan, K rystalle aus A., F. 303—304° (Zers.); Ausbeute 79% 
bzw. 83% . — 2-Oxymethyldithian-[1.4) (VIII), aus dest. IV bei 60std. R ühren m it W., 
K p .0i4 103—105°, nn2° =  1,5935, nD26 =  1,5910; Ausbeute 41% ; e rs ta rrt im Eisbad; 
p-Ni'trobenzoat, C12H I30 4N S2, K ristalle aus A., F. 96—97°; Ausbeute 67% ; Benzoat, 
C12H I40 2S2, aus undest. VIII, K ristalle aus A., F. 47,5—48,5°, K p .0i6 77°. — 2-Oxymethyl- 
dithian-(1.4)-tetroxyd (IX), CsH 10O5S2, neben folgendem bei der Oxydation von rohem VIII 
m it 30% ig. H 2Oj in  Eisessig bei 60°, amorph erscheinende K ristalle aus W., F. 277—278°; 
Ausbeute 70%. Liefert beim gelinden Erwärmen m it wasserfreiem Pyridin u. Versetzen 
der auf 45° abgekühlten Lsg. m it POCl3 bei 50—55° Gemisch von V ia u. VIb (F. 247 bis 
248°). — 6-Oxy-1.4-dithiacycloheplantetroxyd, als Nebenprod. bei der Bldg. von IX, K ri
stalle aus W., F. 223—224° (Zers.); Ausbeute 22,5% ; Benzoat, K ristalle aus A., F. 229 
bis 230°; bei Verss. zur Darst. des Benzoats von IX wurden geringe Mengen einer Verb. 
vom F. 265—266° (Zers.) erhalten, in  der möglicherweise das Sulfonbenzoat vorlag; 
Acetat, C7H 120 6S2, aus IX u. sd. Acetanhydrid, K ristalle aus Aceton oder W., F. 256 bis 
257°; Ausbeute 69,5%. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 1582—84. Mai 1949. U rbana, 111.)

H il l g e r . 3292
P. G. J. Louw, Herzgiflglucoside aus südafrikanischen Urginea-Arten. Aus der in 

Transvaal vorkom menden Urginea rubella w ird durch Ausschütteln des wss. E x trak ts 
mit Ä thylacetat ein neues Herzgiftglucosid Rubellin, C31.H4SO,0, in 0,015—0,045% ig. 
Ausbeute gewonnen, das in prism at. Nadeln vom F. 265—268° krist. ; MOLISCH-Rk. 
stark  positiv, LlEBERMAN-Rk. ro t rosa braun, LEGAL-Rk. negativ; Absorptions- 
spektr. : M aximum bei 2970 Â m it log E  =  3,80; H ydrolyse m it HCl in M ethanol liefert 
ein krist. Prod. Prorubellin; verm utliche K onst. des Rubellins: C „H 2jO, O C6H 1(10 4-
0 -C 6H n 0 5. — Aus Urginea burkei wird durch E xtrak tion  m it 96% ig. A., Ausschütteln 
des E x trak ts  m it Chlf. -j- 10% 96% ig. A. u. Waschen der Chloroformschicht mit W. 
u. 5maliges Umkristallisieren des wss. E x trak ts m it 96% ig. A. m it F . 193—194° ein 
Glucosid Transvaalin, C36H50OI4, erhalten; Absorptionsmaximum bei 3000 A. — Die 
Eigg. der neuen Prodd. werden tabellar. m it denen von Scillaren u. Scillirosid verglichen. 
Bei einer Prüfung der Toxizität wird die letale Dosis von Rubellin, intraperitoneal, bei 
R atten  zu 0,692 mg/kg (oral ca. 40 mg/kg) festgestellt, bei T ransvaalin bewirken 25 mg 
intraporitoneal Kräm pfe, die Herzgiftwrkg. steh t der des Rubellins nach. (South. African 
ind. Chemist 3. 109—11. Jun i 1949.) R . K . Mü l l e r . 3450

Maurice-Marie Janot und Marcel Chaigneau,Oxyfluoroniobate von Alkaloiden. Durch 
Umsetzung von K 2NbOF6-H 20  in W. m it wasserlösl. Salzen einer Reihe von Alkaloiden 
werden deren Oxyfluoroniobate dargestellt, die säm tlich der Zus. (Base)2.H 2N b 0 F 5*H20  
entsprechen (Zahl der Mol. Kristallwasser in K lamm ern, [a]n ste ts in W .): Chinin (4), 
[a]„ =  — 189°; Chinidin (0),[a]D =  + 230°; Cinchonin (l),[o ]n  =  + 153°; Cinchonidin (1), 
M d  — —120°; Strychnin (0), [o]D =  — 27°; Brucin (4), [a]D =  —24°; Morphin (3), 
[«]n =  —82°; Codein (0), [>]D =  —94°; Narcolin (1), [o]D =  + 3 8 ° ; Thebain (5), [a]D =  
—132°; Corynanthin (4), [a]D =  —68°; Corynanthein (0), [a]D =  + 1 1 ° . Die Salze erleiden 
in wss. Lsg. Hydrolyse. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 228. 1152—54. 28/3. 1949.)

BoiT. 3500
Maurice-Marie Janot und Marcel Chaigneau, Fluorotitanale von Alkaloiden. (Vgl. vorst. 

Ref.) Analog den Oxyfluoroniobaten werden die F luorotitanate einer Reihe von Alkaloiden 
dargestellt, die säm tlich die Zus. (Base)2-H 2TiF6-H 20  besitzen: Chinin (5),[a]D =  —150°; 
Chinidin (2),[a]D =  + 170°; Cinchonin (1), [a]D =  + 165°; Cinchonidin (2),[«]d =  —142°; 
Strychnin (3), [a]D =  —33°; Brucin (6), [a]D =  —31°; Morphin (1), [<x]D =  —104°; 
Codein (0), [o]D =  —105°; N arcotin (0), [<x]D =  + 4 2 ° ; Thebain (5), [a]D =  —145°; Cory
nanthin (4), [a]D — —77°; Corynanthein (1), [a]D =  + 1 4 °  (in K lam m ern: Zahl der Mol. 
Kristallwasser); [a]D stets in Wasser). (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 229. 69—71. 
4/7.1949.) B O IT . 3500

Serge David, Beitrag zum  Studium  der Struktur des Germanicols. 1. M itt. OermanicolÇL), 
C30H 5 0 O, ein Alkohol m it einer Doppelbindung, von SIMPSON ( J .  ehem. Soc. [Lon
don] 1944. 238) aus dem trockenen Latex von Lactucarium germanicum, von DUPONT u. 
JU L IA  (Bull. Soc. chim. France, Mém. 41. [1947.] 1071) aus Euphorbia balsamifera ex tra 
hiert, wird von Vf. zu Germanidienol (II) dehydriert. Dieses Dienol wird m it einem Deriv. 
des ß-A m yrins  von R U Z IC K A  u. M itarbeiter (C. 1939. I I .  108) ident, gefunden, I u. 
ß-Am yrin  (III) unterscheiden sich danach also nur durch die S tellung der Doppelbindung
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oder durch die ster. Konfiguration eines C-Atoms. W eitere Unterss. gestatten 
die Annahme, daß I  ein 2 -0 xy-A 13’13 -oleanen ist. D iagram m über UV- 
A hsorptionsspcktren von II, Dienol (X) u. ß-Amyradiendionol (IX) in 
n/1000 alkoh. Lösung.
V e r s u c h e  (FF. korr.) : D arst. von I :  30 g der harzigen F rak tion  des 
Latex von Euphorbia balsamifeta, Sudan, werden m it 15 g K O H  in 300 cm3 

, A. 1 Stdo. verseift. In  W. gießen, ansäuern u. das am orphe Pulver filtrieren
u. trocknen (24 g). Kochend m it PAe. extrahieren (12 g), E x trak t in wenig A. lösen u. 
m it 100 cm 3 Essigsäure versetzen. Man erhält 8 g krist. I, 22% aus trockenem Rohlatex. 
Durch Chromatographie u. E x trak tion  m it Chlf. R ekristallisation aus A. +  Essigsäure,
F. 178°; Acetal (IV), F . 280°. — O xyger manicolacelal (V), C32H 520 3, aus IV in Chlf. u , Per
benzoesäure, aus Ae. +  Bzl. F litterchen, F . 287,5°. — Oxygermanicol (VI), C30H50O2, 
durch Verseifung von V, aus A. F litterchen, F . 185°, [ci]j16 =  12,6° (c =  1,15). — II, 
Cj0H<30 , durch Kochen von VI in A. u. H 2SO, (3 Tage), U m kristallisieren aus A., Chromato
graphie an  ADO, in PAe.-Lsg., E x trak tion  m it Chlf., rekrist. aus. A., F litterchen, F . 229°, 
M j 22 =  —77° (c =  1,53), in UV 3 Maxima bei 2500 A, loge =  4,4, 2600 A, loge =  4,2

u. 2450A, loge =  4,3. K eine F.-Depression mit 
II0/ ' \  / \  ß-Amyradienol (VII); Acetat, C32H50O2; ausÄ thyl-

1 ’ 1 ace ta t Nadeln, F . 229°, [a ] j2î =  - 6 5 °  (c =  1,69),
keino Depression m it VII-A  celât; H ydrierung 
m it P t nach A d a m s  gib t ein Prod., aus Chlf. +  
M ethanol F litte r, F . 210° (b-Amyrinacetat nach 
R U Z IC K A , F. 208,5—209,5°); H ydrolyse des 
P rod.,M ethanol, F . 211,5°.—V H , nach R U ZIC K A , 
aus A., F. 229°, |> ] j33 =  —78° (c =  1,76); Acetal, 

'  c n »c 0  *  aus Ä thylacetat Nadeln, F . 229°, [ a j j23 =  -  67°
■H (c= l,2 6 ). — O xydation von IV m it S e0 2 füh rt zu

3 Chromatograph. F raktionen : a) Acetat des Diendionols (VIII), C32H 460 4, aus A, Kristalle,
F . 239,5°. Die H ydrolyse gib t das reine Diendionol (IX), CMH 440 3, aus Ä thylacetat Nadeln,
F. 292°; Maximum im UV bei 2800 A, log e =  4,0 Inflexionspunkt bei 3400 A, log e =  2,5. 
F raktion  b, Acetat, F. 239°. F raktion  c, Acetal des Dienols X, C32H 50O2, F . 183°. Hydrolyse 
g ib t das Dienol C ^II^O  (X), aus A. K ristalle, F. 183—184°. Maxima im UV: 2500 A, 
log e =  4,0, 2450 A, log e =  4,0, 2600 A, log e =  3,9. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 
16 .155—60. Jan ./F ebr. 1949. École normale supérieure, Chem. Labor.) R o t t e r . 3550

Serge David, Beitrag zur Struktur des Germanicols. 2. M itt. (1. vgl. vorst. R ef.),In  der 
vorliegenden A rbeit werden einige D ehydratations- u. Abbauprodd. des Germanicols (I), 
die an  dem Ringe A (R =  H) sta ttfinden , untersucht. Die Analogie dieses Alkohols mit

X I OH OH anderen Triterpenen wird da- 
)<( y  —I  ,  ~  \  /  durch unterstrichen. — Die Pyro-

» i' . ,10—I A i’  y  i r   y  I '  lyse des Germanicolbenzoals (II)
L / k  \ / k  \ / fü h rt zu einem ungesätt. K ff-

I R — H VI V II ' '  H I ,  der nach A btrennung
II  R  =  C ,HjCO I I durch Chromatograph. Adsorp-

4- -k tion  in Ggw. von ADAMS-Ptein

X I O Mol. H j aufnim m t u. dann die
/  \ — tS  \ ---- 1 ‘ Verb. IV liefert. Z ur Identifizie-

“  I I ! m ng  wurde IV durch Red. nach
V O X  \ / l \  X / r \  der Meth. von WOLF-KlSHNER

lv v Ix VIII aus Germanicon (V) dargestellt,
welches wiederum durch Oxydation aus I erhalten wurde. Durch Einw. von PC13 auf I 
erhielt man fast quan tita tiv  ein von III verschied. Dien, das offensichtlich durch Um
lagerung entstanden war. An die neue Doppelbindung lassen sich in der K älte m it Osmium
säure 2 OH-G ruppen anlagern, was bei I selbst in Ggw. von Pyridin n icht möglich ist. 
Das Glykol konnte wegen der großen Schwierigkeiten bei der K ristallisation n icht rein 
erhalten werden. Es wurde in der K älte  m it P b-T etracetat in Aceton (identifiziert durch 
sein 2.4-D initrophenylhydrazon) u. ein K eton der Formel C2.H 4!0  gespalten. Bei diesem 
K eton war Ringverengung von C6 -*■ C5 un ter Bldg. einer Isopropylidengruppe zu VI 
eingetreten. VII ste llt das Diol u. V III das K eton der Spaltung dar. U nter Einw. von 
konz. HCl geht das Dien VI un ter W anderung einer Doppelbindung in IX  über. Oxydation 
m it Osmiumsäure fü h rt zu einem gu t krist. K örper, verm utlich dem entsprechenden 
Glykol; die Spaltung m it P b-T etracetat gab nur ein am orphes P rodukt. Analoga der 
Verbb. VI, V II, V III u. IX  wurden bereits in der Reihe des ß-A m yrins  (RUZICKA u. M it
arbeiter) dargestellt.

I

fV T '
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V e r s u c h e  (P P . korr.): Germanidien (III), C3IJH 48, durch Pyrolyse von II (nach 
D u i ’ONT u .  J u l i a ,  Bull. Soc. chim. Prance, Mein. 1947. 1071), F . 262° (unkorr.), 
hei 330° (Z2 Stde.) u. A dsorption an  A120 3 in Ä thylätherlsg., aus A. -f- Chlf. Nadeln,
F. 167°. — H ydrierung durch 2std . Kochen des II I  in A. in Ggw. von R A N E Y -N i u. 
nachheriges R ühren in H 2-Atmosphäre in Ggw. von ADAMS-Pt zu IV, C30H M, aus A. +  
Chlf., P . 172°. — Aus I nach D U PO N T  u. J u l ia (1 .  c.) V, aus M ethanol N adeln, F . 185 . — 
Red. von V nach W O L l'-K lS H N E R  m it H ydrazinhydrat durch 15std- Kochen, aus B z l.+ A . 
Kristalle, F . 316°; diese werden m it einer Lsg. von N a in A. 12 Stdn. im Bom benrohr 
auf 200° erh itz t u. über A120 3 chrom atographiert; K ristalle, F . 172°, Misch-F. m it IV 
identisch. — I, in Petroläthersuspension m it PC15 versetzt, 5 Stdn. bis zur Lsg. gerührt 
u. nach 1 Tag aufgearbeitet, ergibt VI, C30H 48, aus A. +  Chlf., F . 184—185°. — IX, C30H 48, 
aus VI durch 4std . Kochen in A. +  CC14 +  konz. HCl, aus A. +  Chlf. N adeln vom
F. 126,5°. — D urch 5 tägiges Behandeln von VI m it Osm ium tetroxyd in Chlf. hei gewöhn
licher Temp. u. 6 std . Kochen in Bzl. +  A. +  K OH  erhält m an VII, aus W. -f- A., F . 135 
bis 138°. — O xydation m it Pb-T etracetat (24. Stdn.) füh rt zu Aceton u. dem K eton VIII, 
C27W120 , auB W. +  Essigsäure, F. 164—167°. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 16. 
427—29. M ai/Juni 1949.) R o t t e r .  3550

Emil Buehta und Sofie Dauner, Versuche zur Synthese von Steroiden. 4. M itt. Uber eine 
dimere a-Cyclopentadientjl-ß-benzoylpropionsäure. (3. vgl. Chem. Ber. 81. [1948.] 254.) In
2-Stellung durch einen carbocycl. Fünfring u. in 6-Stellung durch eine CH30-G ruppe 
substituierte Derivv. von Tetralon-{l) (I) dienen fü r Syntheseverss. von Steroiden u.

HOOG HOOC. HOOC. .1__U ÖHl CH
■ .CH^ ,C H -R

\  \  /  " ¡¡CH-El’“  'CHr >\ rnal-  ̂ r h X /
CH H -H al. I |  CH, i || CH, \ CH

^ c o ^ v  ^t / ' c o / in , vi v  'c o '  iv r - = - c h - c o o h
anderen Verbb. m it möglicher östrogener W irkung. Vff. untersuchen» CH^CO-CJi, 
inwieweit Cyclopentadien (II) für den Aufbau von I-Derivv. brauchbar ist- VJ, ‘ *
II-K  sollte m it a-Chlor- oder a-Brom-ß-benzoylpropionsäure (III oder VI) 
zu a-Cyclopentadienyl-ß-benzoylpropionsäure (IV) kondensiert, die CO-Gruppe durch die 
CH2-G ruppe ausgetauscht u. durch W asserabspaltung 2-Cyclopentadienylletralon-(l)(Vlll) 
erhalten w erden; ferner sollten durch stufenweise H ydrierung des II-Restes entsprechende 
gesättigtere Verbb. gewonnen werden. Das Verf. von M. J . Bougault  (1908) zur D arst. 
von III u. VI wird von Vff. verbessert. Die Umsetzung m it II-K  w urde m it der be
ständigeren Verb. III durchgeführt; es en tstand das TV-Dimere (VII), das kein D ienaddukt 
bildet. VII ist als 5-Deriv. von II  form uliert worden, die Stellung von R ist jedoch un 
bewiesen. D er Weg von VII nach V III wird, wenn überhaupt gangbar, sehr schwierig sein.

V . e r s u c h e i V I ,  C,„H90 ,B r, aus /?-Benzoylacrylsäure (V) in Eisessig durch Einleiten 
von H B r u n te r K ühlung u. Eingießen in W .; F . 124—125°; Ausbeute 90%. — III, Ci0H 9- 
0 3C1, analog, F . 121°; Ausbeute 81% . — Dimere a-Cyclopenladienyl-ß-benzoylpropion-, 
säure (VII), C30H 28Os: 2 g granuliertes K  werden in Bzl. m it 4 g II  um gesetzt, 11 g III in
3—4 Anteilen zugegeben, l l/ 4 Stde. wird geschüttelt u. auf Eiswasser gegossen; G esam t
ausbeute 28% ; F . 162—163° (Bzl.). VII wird nach 2std . Kochen m it M aleinsäureanhydrid 
in Bzl. unverändert zurückgewonnen. (Chem. Ber. 8 2 .63—65. Jan . 1949. E rlangen, Univ., 
Chem. Labor.) W. SCHULZ. 3750

Werner Hausmann und A. E. Wilder Smith, Die Isomerisierung des Dienöstrols und 
einiger verwandter Diene zu Indenen. Dienöslrol (II) liefert beim Erhitzen m it ln  Säuren 
(HCl, H 2SÖ4) im Stickstoffstrom  m it 80% Ausbeute 4'.6-Dioxy-2-phenyl-l-mcthyl-
3-äthylinden (I), das Ad l e r  u. HÄGGLUND (Ark. Kem., Mineral. Geol., Ser. A 19. [1945.] 
Nr. 23) aus I I  m it B F3 darstellten u. Indenöstrol A  nannten. I h a t ÖD 50 (an R atten ) 3 y, 
gegenüber I I : ÖD 50 0,7 y. Ebenso gib t 3 .4 -Diphenylliexadien in m it HCl gesätt. Eisessig 
1 Stde. am  Rüfckfluß erh itz t das von P l e n t l  u. BOGERT (C. 1941. I I .  2329) nur als ö l  
erhaltene 2-Phenyl-3-methyl-l-älhylinden, CJ8H 18, K p .0>05 122—124°, krist. nach 1 M onat 
aus Methanol, F . 46—47°; charakterisiert durch H ydrieren m it Pd-K ohle in A. -zum
2-Phenyl-3-methyl-l-äthylhydrinden, K p .0,3 115—116°. 3.4-Diphenylbutadien gibt ebenso 
wie Acetophenonpinakon das 2-Phenyl-3-melhylinden, C18H I4, F . 76—77°, K p .0 05 124 
bis 129°, das m it Pd-K ohle 1 Mol H , aufnim m t u. in  2-Phenyl-3-methylhydrinden, c 16h u , 
K p .0>4 106°, übergeht. — C h a r a k t e r i s i e r u n g  v o n l ,  C18H 130 3, F . 175—176°. 
Beim Erw ärm en m it 2n Sodalsg. gelbe Lsg. (daraus n ich t q u an tita tiv  wiederzugewinnen), 
im Gegensatz zu II m it M aleinsäureanhydrid kein A dditionsprodukt. — Diacetat von I, 
C,2H 2, 0 4, m it Essigsäureanhydrid in Pyridin bei 100°, aus Blz., PAe., F . 150—151°;
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Dibenzoat, C jjH ^O ,, F. 176—177°; Di-p-nilrobenzoat, C32H 240 8N 2, F. 201—203°. — I 
wurde in absol. A. m it Pd-K ohle bis zur Aufnahme von 1 Mol H 2 h y d rie rt u. ergab 
2 Isomere, C18H 20O2> K ristalle aus Bzl. +  PAe., F . 198—199° (Zers.), ÖD 50 ca. 200 y, 
u. auf weitere Zugabe von PAe. K ristalle, F . 74°, ÖD 50 3 y. (J . ehem. Soc. [London] 1949. 
1030—32. April. London, Middlesex Hosp. Med. School.) W U N D E R L IC H . 3750

Emmett Bennett, Fixierung von Am m oniak durch Lignin. Handelsübliches Lignin 
(Meadol) m it ca. 20,5% M ethoxyl wurde durch 4 aufeinanderfolgende Methylierungen mit 
D iitiethylsulfat u. NaOH auf Methoxylgeh. von 34,1% gebracht. Die Oxydation des 
Lignins m it 0 2 erfolgte in Ammoniaklösung. R esu lta te : Nach vollständiger Methylierung 
war das Lignin bei Oxydation relativ  unlösl. u. e rlitt kaum  eine Farbänderung. Ammoniak- 
N war relativ  konstan t u. betrug ca. 33% des Gesamt-N. O xydation verändert Lignin 
n icht so stark , als daß eine beträchtliche M ethylierung verhindert würde. Es wird an 
genommen, daß die phenol. O H-Gruppen w ährend der O xydation zerstört werden u. daß 
die Erhöhung im Methoxylgeh. beim Methylieren des oxydierten Lignins auf Ggw. alkoh. 
OH-Gruppen beruht. Die phenol. O H-Gruppen dürften  fü r gleichzeitige Oxydation u. 
N-Fixierung verantw ortlich sein. (Soil Sei. 6 8 . 399—400. Nov. 1949. M assachusetts Agric. 
Exp. S tat.) S c h e i f e l e .  3900

Karl Freudenberg und Gustav Dietrich, Vergleichende Untersuchung des Fichten- und 
Buchenlignins. Vergleichende Unterss. von Cuproxamlignin der F ichte (piesa excelsa) (F.) 
u. Buche (Fagus silvabica) (B.). Bei allen Zahlen is t % zu ergänzen. Asche: F. u. B. 0,8. 
Glucosan: F . 2,2; B. 3,9. U nter Abrechnung von Asche u. Glucosan ergib t sich für F . (B.): 
C 64,54 (61,27); H 5,80 (5,86); OCH3 15,40 (22,80). Beide enthalten  0,6 N s, der nicht 
berücksichtigt, also als 0 2 gerechnet wird. Der Geh. an  C-Methyl w ird durch Oxydation 
m it C r03 bestim m t, wobei Essigsäure en ts teh t; F . u. B. liefern nur 0,7 (CH3CO), die 
früher (C. 1938. II.. 3686) angegebenen W erte sind irrtüm lich. F ü r die OH-Gruppen 
ergeben sich aus den Verss. folgende W erte fü r F . (B.): 1. acetylierbares OH 9,3 (10,7);
2. m ethylierbares OH 8,5 (10,2); 3. tosylierbares OH 8,6  (7,0); 4. acetylierbar im Tosyl- 
lignin 0,7 (2,6); 5. durch Jod  ersetzbar im Tosyllignin (prim. OH) 3,1 (2,8); 6 . phenol. 
OH 2,4 (1,5); 7. m it D ithiokohlensäurem ethylesterchlorid um setzbares OH (phenol. +  
prim. OH) 6,3 (4,6); 8 . sek. +  te r t. OH [1. — (5. +  6 .)] 3,8 (6,4); 9. tosylierbares sek. +  
te r t. OH [3. — (5. 6 .)] 3,1 (2,7); 10. acetylierbares, aber n icht tosylierbares OH (1. — 3.)
0,7 (3,7). Das un ter 9. angeführte OH ist sek., aber n ich t einem Benzolkern benachbart ; 
das un ter 10. is t wohl vorwiegend sek., dem Phenyl benachbart, zum Teil vielleicht 
tertiä r. Modellverss. unter den am  Lignin gewählten Bedingungen der Tosylierung haben 
nämlich ergeben, daß Phenolgruppen prim. Carbinole u. sek. Carbinole, sofern diese nicht 
in o-Stellung zum Phenyl stehen, reagieren. o-Phenylcarbinole u. te rt. Carbinole werden 
auf diese Weise nicht tosyliert. Dagegen sind o-Phenylcarbinole un ter den Bedingungen 
der Ligninmethylierung u. -acetylierung m ethylier- u. acetylierbar. T ert. Carbinole konnten 
noch n icht tosyliert werden. Der Geh. an  C arbonyl-0 in B. dürfte ca. 0,6 betragen u. 1 
n icht übersteigen (Verss. m it Phenylhydrazin). Von den 29,66 0 2 im F. entfallen 7,95 
auf M ethoxyl u. 8,75 auf das acetylierbare H ydroxyl. Der R est von 13,0 ist n ich t unm ittel
bar zu erfassen. Das Verh. der M ethoxylgruppe u. die Bldg. größerer Mengen Vanillin

y — k lassen im Lignin die Anordnung I verm uten, wonach in o-Stellung zum
/ ~~c~  M ethoxyl ebensoviel O (7,95) anzunehm en ist, wie im Methoxyl selbst.

) D avon sind 2,4 als Phenol-OH erfaßt, die restlichen 5,55 dürften als
OCH, i Phenoläther vorliegen. Über die auch dann noch verbleibenden 7,45 0 2

werden V erm utungen ausgesprochen. Nach ähnlichen Überlegungen dürften im B. 6,26 
des n ich t erfaßbaren 0 2 als Phenyläther-0  angenommen werden. 4,16 0 2 bleiben un
geklärt. — Die Ergebnisse werden u n te r der Annahme von Stam m körpern C#H,„ u. C ,H I2 
diskutiert. — Mit Toluolsulfochlorid in Pyridin reagieren in der K älte  n i c h t :  Phenyl- 
methylcarbinol, Phenyläthylcarbinol, Apocynolbenzoat, n-Toluolsulfoephedrin (aus 
natürlichem  (-)-E phedrin u. Toluolsulfochlorid in Pyrid in ; F . 120°; [o]^ =  —38° [1% in 
CH,OH]). Benzoin reagiert n ich t m it Benzolsulfochlorid in Ggw. von Pyridin. Benzoin 
w ird un ter den Bedingungen der Ligninm ethylierung in den M ethyläther verwandelt. 
(Liebigs Ann. Chem. 563. 146—56. 1949. Heidelberg, Univ.) C O RTE. 3900

Karl Freudenberg, Die Bildung ligninähnlicher Stoffe unter physiologischen Bedingun
gen. V ortrag: In  Fortsetzung der Verss. betreffend Einw. von Phenoldehydrasen (I) auf 
p-substituierte Phenole (vgl. C. 1944. I I . 532; 1945. II . 1328) wurde die Dehydrierung von 
Coniferylalkohol (n ) durch Dehydrasen des Speisechampignons in wss. Lsg. (pH 7; 20°; 
gute Belüftung) untersucht. Das ausfallende, rahm farbene D ehydrierungspolym erisat (III) 
(ca. 90% Ausbeute) weist gegenüber II  Verlust von 1,3 A tomen H 2 u. Aufnahme von 
0,1 Atomen 0 2 auf u. en th ä lt 11,3% acetylierbares H ydroxyl. In  Eigg. u. R kk. gleicht 
III weitgehend dem (Fichten-) Lignin, nach Säurebehandlung dem Cuproxamlignin. 
III s teh t dem genuinen Lignin näher als das Säurepolym erisat des (nicht dehydrierten) II.—
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Wenn Lignin durch Dehydrierung von II entsteht, m üßte die verholzende Faser I enthalten. 
Die positive D opa-Rk. des in Verholzung begriffenen Gewebes könnte evtl. als Beweis 
hierfür angesehen werden. (S.-B. Heidelberger Akad. Wiss., m ath.-naturw iss. K l. 1949. 
151—58. Heidelberg.) S c h lo t tm a n n .  3900

D3. Makromolekulare Chemie.
G. Porod, Zusammenhang zwischen mittlerem Endpunktabsland und Kettenlänge bei 

Fadenmolekülen. (Vgl. Mh. Chem. 78. [1948.] 295.) M ißt m an verschied. Fäden m it einer 
spezif. Länge; innerhalb derer sie die gleiche Beweglichkeit zeigen, so muß eine universelle 
Statist. Behandlung möglich sein. B etrachtet m an die M annigfaltigkeit aller möglichen 
Formen, so findet m an, daß durch die R ichtung des Anfangsgliedes der ganzen K ette  eine 
Neigung zum Fortschreiten in dieser R ichtung aufgezwungen wird. Der Sachverhalt läß t 
sich genau darstellen, indem m an die m ittlere Lage jedes K ettenpunktes nach Anordnung 
aller möglichen Form en in einem/¡Schwerpunktsdiagramm festhält. Der Abstand, um den 
mań im M ittel bei unendlicher K ettenlänge den E ndpunkt in der Ausgangsrichtung ver
schoben findet, is t ein Maß für die Nachwrkg. oder Persistenz der K ette  u. wird ais 
Persistenzlänge bezeichnet. F ü r diese Größe wird ein rechner. W ert abgeleitet, m it dessen 
Hilfe der Zusammenhang zwischen m ittlerem  A bstandsquadrat u. K ettenlänge aus- 
gedrückt werden kann. (Mh. Chem. 80 .251—55. April 1949. Graz, Univ., In s t, fü r theoret. 
u. physikal. Chem.) W E S L Y . 4000

Robert L. Scott, Die Thermodynamik von hochpolymeren Lösungen. 4. M itt. Phasen
gleichgewicht im  ternären System : Polymer-Flüssigkeit ¡-Flüssigkeit 2. Es werden für tern. 
Systeme aus Polymeren in Flüssigkeitsgemischen die genauen Phasendiagram me erm itte lt 
u. m it denen verglichen, die sich nach den beiden Näherungsm ethoden errechnen, bei denen 
entweder eine approxim ativ vollständige Ünmischbarkeit oder vollständige Mischbarkeit 
vorausgesetzt wird. Beide Näherungsm ethoden sind nur für ganz grob qualitative Be
trachtungen brauchbar. Hierbei wird festgestellt, daß auch, gewisse N ichtlöser in be
stim mten Mischungen zu einer völligen Löslichkeit des Polymers führen können, also zu 
guten Lösern werden können, vorausgesetzt, daß sie selbst ineinander lösl. sind. Die Lage 
der Phasengrenze ist unterhalb eines Mol.-Gew. von 10000 von diesem nahezu unabhängig. 
Bei der k rit. Löslichkeitsgrenze wird der osmot. Druck bei Lösungsgemischen Null. (J . 
chem. Physics 17. 268—79. März 1949. Berkeley, Calif., Univ., Dep. of Chem.)

W a l t e r  Sc h u l z e . 4000
Robert L. Scott, Die Thermodynamik von hochpolymeren Lösungen. 5. M itt. Phasen

gleichgewicht im ternären System : Polymer 1-Polym er 2-Lösungsmillel. (4. vgl. vorst. Ref.) 
Thermodynam. Analyse der Phasengleichgewichte tern. Systeme aus 2 Hochpolymeren 
in 1 Lösungsm. füh rt zum V erständnis der üblichen U nverträglichkeit mancher Hoch- 
polymerer in Lösung. Sofern n icht ihre Mischungswärme N ull oder negativ ist, sind 
2 Polymere bei Abwesenheit eines Lösungsm. immer unm ischbar. Die prim. Rolle des 
Lösers is t jedoch unspezifisch. (J . chem. Physics 17. 279—84. März 1949.)

Wa l t e r  Sc h u lz e . 4000
E. J. Meehan, Veränderung des Monomerendruckes m it dem Grad des Umsatzes bei der 

Emulsionspolymerisalion von Butadien und von Butadien-Styrol. Butadien  bzw. Butadien- 
Styrol (75:25) werden in der l , 8 fachen Gewichtsmenge W. m it wechselnden Mengen 
Em ulgator em ulgiert u. m it 0,3%  Kalium persulfat (bezogen auf Monomere) u. 0,5% 
Dodecylmercaptan bei 50 bzw. 30° polymerisiert. — Bei der Emulsionspolymerisation 
von B utadien ist der M onomerendruck konstan t u. gleich dem Druck des reinen B utadiens, 
solange noch eine getrennte Phase von ungelöstem B utadien vorhanden ist. W enn die 
Phase des Monomeren infolge von Auflsg. im Polymeren verschwindet, dann fällt der 
Druck ab. Dies ist bei ca. 52% Umsatz der Fall u .en tsp rich t einer Löslichkeit von 0,92 g 
Butadien in 1 g Polybutadien bei 30 u. bei 50° u. ist unabhängig von der Emulgatorm enge. 
— Bei der M ischpolymerisation von B ütadien-S tyrol in Emulsion fällt der Monomeren
druck von Anfang an  langsam ab, weil sich die Zus. des Polym erisats ändert. Bei ca. 
50—52% Umsatz t r i t t  ein rascherer Druckabfall ein, entsprechend der Löslichkeit des 
Monomeren im Polymeren. Die Monomeren lösen sich in den Polymerenteilchen annähernd 
in demselben V erhältnis wie sie in der Gesamtmonomerenmischung vorliegen. (J . Amer. 
chem. Soc.71.628—33. Febr. 1949. Minnesota, Univ., School of Chem.) LA N TZSCH . 4010

J. L. Bolland, Kinetische Untersuchungen in der Chemie des Kautschuks und verwandter 
Materialien. 6 . M itt. Die durch Benzoylperoxyd katalysierte Oxydation von Äthyllinoleat. 
(Vgl. C. 1948. I. 208.) Es wird die durch Benzoylperoxyd (I) katalysierte O xydation von 
Äthyllinoleat (II) untersucht, um durch Vgl. festzustellen, ob die au tokata ly t. O xydation 
eingeleitet wird durch freie Radikale, die durch Zerfall von Il-Peroxyd entstehen. (B o l
l a n d ,  Proc. Roy. Soc. [London] 186. [1946.] 218, s. dort auch Versuchsanordnung.) Meß-
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werte für die A bhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konz, an  I ,  an I I ,  vom
0 2-Druck u. von der Temp. im Original. Eine sorgfältige kinet. Analyse ergibt, daß die 
S tart-R k. durch unimol. Dissoziation von I un ter Bldg. vom R adikal R 0 2— erfolgt. 
K ettenw achstum  nach R 0 2 f- R H  -*• R 0 2H -j- R — ; R  (- 0 2 -► R 0 2—. K etten
abbruch durch R k. von R — m it R 0 2—. In  bezug auf die beiden letztgenannten R kk. ist 
die durch Peroxyd katalysierte O xydation ident, m it der au tokata ly t. O xydation. (Trans. 
Faraday Soc. 4 4 . 669—77. Sept. 1948. W elwyn Garden City, H erts, B rit. R ubber Producers, 
Res. Assoc.) W i e c h e r t .  4030

J. L. Bolland und P. Ten Have, Kinetische Studien über die Chemie des Kautschuks und 
verwandter Materialien. 7. M itt. Der Mechanismus des Fortschreitens von Reaktionsketlen 
bei der Oxydation von Polyisoprenen. (6 . vgl. vorst. Ref.) K inet. Unters, der Rk. von 
Squalen m it Sauerstoff in-G gw . von Benzoylperoxyd, in Ggw. u. Abwesenheit von 
Hydrochinon. Fortschreiten u. A bbruch der R eaktionsketten formal wie bei der Oxydation 
von Monoolefinen u. 1.4-Dienen. In  einem vierstufigen Reaktionscyclus der Prim är
oxydation bildet sich ein D iperoxyd. (Trans. Faraday  Soc. 45. 93—100. Jan . 1949.)

L a n tzsc h . 4030
Albert P. Yundt, Kristallines X ylan  und Mannan. Aus G erstenstroh u. Birkenholz 

erhielt Vf. X ylan  nach Reinigung nach der Meth. von SALKHWSKI u. H ydrolyse mit 
0,2%  ig. Oxalsäure bei 100° in hexagonalen P lä ttchen  m it abgerundeten Ecken, die sich 
•weiter durch E rhitzen einer wss. Paste auf 120° reinigen ließen. Die K ristalle waren 
doppelbrechend, zeigten m it R öntgenstrahlen typ . Diagramme u. gaben in guter Ausbeute 
krist. d-Xylose. Arabinose konnte n icht m it D iphenylhydrazin nachgewiesen werden. Die 
Analyse ergab für Gersten-Xylan 99,5% Pentosane, 0,38% U ronsäureanhydrid u. 0,34% 
Asche, für.B irken-X ylan 97,9, 2,39 bzw. 0,39% . W ährend m ethyliertes Gersten-Xylan 
bei osmot. Messungen einen Polym erisationsgrad von 39 aufwies, lag der viscosimetr. 
verglichene W ert für Birken-X ylan bei 35. K iefern-Xylan konnte nicht erhalten werden. — 
M annan „A “ der Steinnuß bildete leicht übersatt. 1% ig- Lsgg., aus denen sich bei 60—70° 
nach mehreren Tagen Stäbchen u. hantelartige K ristalle m it schwacher Doppelbrechung 
absehieden, leicht gelbbraun m it ca. 50% Mannan. Kiefern lieferten ähnliche Kristalle. 
(J . Amer. ehem. Soc. 71. 757—58. Febr. 1949. Appleton, Wisc., In s t, der Papier-Chem.).

L i n d e n b e r g .  4050
A. W. Dumanski und O. D. Kurilenko, Anwendung der Dispersion der Dielektrizitäts

konstanten zur Bestimmung der Ilydrophilitäl von Slärkesolen. Im  Frequenzbereich 600 bis 
6000 kH z durchgeführte Messungen der D E. verschied, konz. Weizenstärkekleisterlsgg. 
ergeben eine Dispersion der D ielektrizitätskonstante. Bei derselben Konz, ist die DE. 
abhängig von der Wellenlänge. Bei der W ellenlänge ~ 2 6 0  m ändert sie sich wenig mit 
der K onzentration. Die berechnete Menge des an 1 g Stärke gebundenen W . ist etwas 
geringer als nach anderen Methoden. Aus dem nach DEBTE berechneten hohen Dipol
mom ent wird gefolgert, daß das Stärketeilchen s ta rr ist u. seine Gruppen keine selbständi
gen Schwingungen u. Bewegungen aufweisen. (Kojuiohhhmü JK ypnan [Colloid J-1 11- 
67—72. März/April 1949. In s t, für allg. u . anorgan. Chem. der Ukrain. Akad. der Wiss., 
Labor, für Kolloidchem.) LEBTAG. 4050

Oskar Lang, Uber die Aminodicarbonsäurefällung nach Foremann in Sericinhydroly- 
saten. Im  Verlauf der Aufarbeitung von Sericinhydrolysäten werden die von DAMODARAN 
(Biochem. J . 25. [1931-1 312) bei der system at. Aufteilung von Eiw eißhydrolysaten ge
m achten E rfahrungen, bes. über die Verluste bei derFOREMANNschen Fällung der Amino- 
dicarbonsäurcn bestätig t. DAMODARAN schlägt erst FOREMANN-Fällung u. dann erst Basen
fällung m it Phosphorwolframsäure vor. W eiterhin findet Vf., daß m an bei Verwendung 
von M ethanol zur Fällung der Ba-Salze der D icarbonsäuren an  Stelle von A. schöne, 
pulverige u: leicht auswaschbare Ndd: erhält. Hierbei ändert sich die Zus. der Ndd. nicht. 
K leine Mengen an  Basen müssen aus den Dicarbonsäurefällungen durch Fällung mit 
Phosphorwolfram säure en tfern t werden. Außerdem enthalten  diese Fällungen aus Sericin- 
hydrolysaten ste ts erhebliche Mengen von Monoaminosäuren, bes. Oxyaminosäuren. Es 
werden z. B. Threonin u. Serin isoliert. Die Aufarbeitung eines reinen Sericinpräp. nach 
der FOREMANN-Meth. liefert 13,6% rohe bzw. 9,0% krist. Asparaginsäure. Zur weiteren 
A ufarbeitung der D icarbonsäurefraktion gibt Vf. ein neuartiges Verf. an, -wobei das m it 
B arytlsg. lackm usneutral gemachte F iltra t der Asparaginsäurefraktion zunächst auf 
F iltrierpapier aufgesogen wird. Nach dem Trocknen erfolgt E x trak tion  m it absol. Methanol. 
Der von B abefreite E xtraktionsrückstand liefert 2,5% G lutam insäure. Aus denMonoamino- 
säurefraktionen werden mindestens 2,4% reines Threonin isoliert. Verss. zur Isolierung 
von Oxyszlu tarn insäure nach D a r i n  (Biochem. J . 12. [1918.] 290) schlugen fehl. (Biochem. 
Z. 319. 290—94. 1949. Celle, R eichsanstalt fü r K leintierzucht.) SC H Ö B E R L. 4070

John R. Cann, Elektrophoretische Analyse von Eialbumin. Bereits LoNGStvORTH, 
C a n n a n ,  u .  M C I n n e s  ( 1 9 4 1 . 1. 524) haben gezeigt, daß sich kristallines Eialbumin (I).
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innerhalb des pH-Bereiches 5 —10 clektrophoret. in 2 K om ponenten Aj u. A2 zerlegen 
läßt. Aj zeigt kleinere W anderungsgeschwindigkeit. Später (1948) konnte noch ein Spalt
stück A3, in kleinen Mengen zugegen, gefunden werden. Aa ist bei pu 6,8 noch weniger 
beweglich. Die clektrophoret. Analyse von I wird dadurch erschwert, daß die relativen 
Beweglichkeiten von A, u. A2 von der Ionenstärke in der verwendeten Pufferlsg. abhängig 
sind. Mit der von LONGSWORTH (vgl. C. 1943. II . 322) angegebenen App. bei! sich photo- 
graph. registrieren, daß ein Anwachsen der Ionenstärke m it starker Verminderung der 
Auflsg. in die K om ponenten verbunden ist, die bei einer Ionenstärke von 0,3 (in einer 
Phosphat-Chlorid-Puffcrlsg. vom pH 6,7) schließlich ausbleibt. Nach Ansicht der Vff. 
wird „w ahre“ elektrophoret. Aufteilung von I erzielt, wenn man aus scheinbaren Ver
teilungsgraden von A, u. A2 bei konstanter Ionenstärke von 0,1 auf den I-Geh. N ull 
extrapoliert. Eine solche E xtrapolationskurve wird angegeben. (J . Amer. chem. Soc. 71. 
907—09. März 1949. Pasaderia, Calif., In s t, of Technol., Labor, of Chem.) S E ID E L . 4070

Gertrude E. Perlmann, Die elektrophoretischen Eigenschaften von Plakalhumin. Das 
eloktrophoret. Verh. von Plakalhumin, einem Protein, das durch die Einw. von einem 
Enzym aus Bacillus subtilis auf Ovalbumin gebildet wird (vgl. LiNDERSTRoM-LANG u .  
OTTESEN, C. 1947. 1089), wird verglichen m it demjenigen der M uttersubstanz. Bei pH- 
Werten un ter 7,0 unterscheiden sich die Beweglichkeiten um 0,5—0,6 -IO-5, während bei 
mehr alkal. R k. die beiden Substanzen sich elektrophoret. n icht unterscheiden. Der iso- 
elektr. P unk t von Plakalhum in liegt bei allen untersuchten Ioncnkonzz. um 0,14 pH- 
Einlieiten über demjenigen von Ovalbumin. ( J .  Amer. chem. Soc. 71.1140—49. April 1949. 
New York, N. Y., Rockefeller Inst, for Med. Res., Laborr.) T ie d e m a n n .  4070

Torsti P. Salo, Über den Abbau von Kollagen zu einer „Urgelatine". Die v o n SCATCHARD 
u. anderen (C. 1945* I I .  1464) angegebenen W erte für die Dimensionen des Mol. der 
„Urgelatine“ (parent gelatin; I) werden durch Viscositätsmessungen an  Fischleim (II) 
bestätigt. Der Abbau von II erfolgt zunächst schnell, der W eiterabbau des gebildeten 
I langsam (Diagramm im Original). Aus dem Viscositätsinkrement im Gebiet des langsamen 
Abbaus ergibt sich für das I-Mol. ein Achsenverhältnis von 47,5 u. daraus eine Länge von 
800 A. Die Aktivierungswärme der Bldg. von I beträg t ca. 20—30 kcal/Mol, die des 
W eiterabbaus von I ca. 10 kcal/Mol. ( J . Amer. chem. Soc. 71.2276. Jun i 1949. Cambridge, 
Mass., In s t, of Technol., Dep. of Biol.) M e n g e lb e r g .  4070

Waldo E.Cohn, Trennung von Mononudeoliden durch Anionenaustauschchromatographie. 
Durch Adsorption an einem sta rk  bas. Anionenaustauscher, am  besten aus neutraler, salz
freier Lsg., u. Eluieren m it verd. HCl konnten verschied. Monoribonuclcotide voneinander 
getrennt werden, wobei im Hefenucleinsäurehydrolysat ein neues Adenylsäureisomeres 
aufgefunofen wurde. E rneutes Adsorbieren der Fraktionen in kleiner Säule u. konz. 
Eluieren ergab reine krist. Verbindungen. (J . Amer. chem. Soc. 71. 2275—76. Jun i 1949. 
Oak Ridge, Tenn., N ational Labor., Biol. Div.) ,  B lu m r ic h .  4070

Julius W aller Rappe, A cctylcnc Chem istry. New Y ork: Charles A. M eyer. 1949, (V II +  209 S.) $ 10 ,—. 
Walter Reppe, Neue E ntw icklungen a u f  dem  Gebiete der Chemie des Acetylens un d  K ohlenoxyds. Berlin, 

G öttingen, H eidelberg: Springer. 1949. (V III  +  184 S. m . 40 T ex tab b .) g r.‘8° D M 24,60.
Joseph s irad jlan , L a Chimie des V itam ines e t  des Horm ones. P a ris : M. G authicr-V illars. 1949. (484 S.) 
W. Theilheimer, Syn thetische M ethoden der organischen Chemie. R eperto rium  3 m . T iteln  der Bde. 1 

u. 2 u. Generalreg. Basel, New Y ork : K arger. 1949. (V III  +  412 S.) 8° sfr. 4 0 ,—.

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

Philippe Hagene und Marie Goas, Über die Fluorescenz der Chloropiasten und ihre 
Fähigkeit, Silbernitral zu reduzieren. E s wird das Reduktionsverm ögen der Chloroplaslen 
in den B lättern  von B ryum  u. Elodea canadensis für AgNO, untersucht u. zur Fluorescenz 
u. zum Amidon-Geh. in Beziehung gesetzt. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 143. 147 
bis 149. Febr. 1949.) M a r s s o n .  4150

Roger Vendrely und Colette Vendrely, Neue Ergebnisse über den Absolutgehall des Zell
kerns an Desoxyribonucleinsäure. Spezieller Fall der Vogclerylhrocyten. Die an  verschied. 
Organen des Rindes durchgeführten Unteres. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 226. [1948.] 
1061; Experientia [Basel] 4. [1948.] 434) wurden auf weitere Säugetiere ausgedehnt. Bei 
diesen (Maus, Kaninchen, Meerschweinchen, Schwein, H und, Pferd, Schaf, R ind u. 
Mensch) sind nur geringe Unterschiede im Geh. der Zellkerne an Desoxyribonucleinsäure (I) 
vorhanden; die W erte liegen zwischen 5,0 u. 6 ,4-10~l’y pro K e rn .,— Ferner wurden 
die Kerne von V ogelerythrocyten untersucht. E ntenblut wurde in einem 100 cm ’-Zen
trifugenglas gesam melt, das etwas Heparin enthielt; die E rythrocyten  wurden abzentri-
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fugicrt, mehrmals gewaschen u. dann m ittels Saponin häm olysiert. In  der auf diese Welse 
rasch hergestollten reinen Suspension von E rythrocytenkernen wurden nach der früher 
beschriebenen Meth. die K ernzählung u. die quan tita tive  Best. der I  durchgeführt. In 
dieser wie in Suspensionen von Leberzellkernen, die wegen verschied, starker Entblutung 
der Tiere 10, 20 u. 30% an  Erythrocytenkernen beigemischt enthielten, ergaben sich ident. 
W erte : 2—2,3 ■ 1 0 " 8 y pro K ern. Ebenso wie bei den bisher untersuchten zahlreichen Säuge
tieren  is t also bei diesem Vogel der Geh. der Zellkerne an  I konstan t, wobei die Erythro- 
cytenkem e den K ernen anderer Organe gleichwertig sind. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 
228. 1256—58. 4/4-1949.) Ne c k e l . 4150

N. Melczer, Carcinom und Reiztvirkung. Das Problem  D isposition-Reiz-Locus minoris 
resistentiae-carcinogene Substanzen [3.4-Benzpyrcn  (I), Dibenzanthracen, Desoxycltolsäure, 
Melhylcholanlhren] w ird kurz besprochen. — Verss. des Vf. an über 900 Mäusen u. an 
K aninchen ergaben, daß subcutan  injizierte oder auf die H au t gepinselte carcinogene 
Substanzen sich un ter Reizeinw. (z. B. K auterisation, Rasieren, A ufträufeln von Xylol) 
a n  der gereizten Stelle anreichern. W ird z. B. auf die B auchhaut eines Kaninchens I 
(0,01—0,02 g in Bzl.) gepinselt u. 2 Stdn. später au f den m it der Schere en thaarten  Rücken 
X ylol geträufelt, so sam m elt sich I  in kreisförmiger Anordnung a n  den betropften Stellen. 
Derselbe E ffekt w ird durch lokale Erw ärm ung (Reagensglas m it W, von 85°), durch 
Ausrupfen einzelner H aare u. anderes hervorgerufen. Das Carcinogen is t an  diesen Stellen 
noch nach 2—4 Tagen im Fluorescenzlicht sichtbar. — 150 Mäusen wurden 2m al wöchent
lich 2 Tropfen einer 0,5% ig. I-Lsg. auf den K opf geträufelt; 2—3 Stdn. später wurde auf 
die Schwanzwurzel Xylol aufgetropft. Hierbei ließ sich die nach wenigen Min. entstehende 
Speicherung im Luminescenzlicht verfolgen. Im  4.—6 . M onat des Vers. t r a t  bei 54 von 
94 noch lebenden Tieren an der Schwanzwurzel krebsige E n ta rtung  auf. Das Gleiche war 
der Fall, wenn s ta t t  der XvlolreizUng 4 Monate lang ein W ärmereiz ( lm a l wöchentlich) 
m ittels E lektrokauter auf die Schwanzwurzel ausgeübt wurde. Die histolog. Beschaffen
he it dieser durch „Carcinogenopexis“  entstandenen Tum oren is t völlig ident, m it der
jenigen der am  O rt der Pinselung d irekt auftretenden Neubildungen. — Die carcinogenen 
Shbstanzen werden offenbar nach Resorption an  das Plasmaeiweiß gebunden; am Orte 
der Reizung freiwerdende histam inartige Substanzen verursachen eine Perm eabilitäts
steigerung der Gefäßwände bzw. eine Funktionssteigerung der Reticulo- u. Gefäß- 
endothelien u. dadurch Speicherung der carcinogenen Substanzen in Mengen, die zur 
Auslösung maligner E n ta rtung  genügen. Da auch im gesunden Organismus carcinogene 
Substanzen entstehen können („D isposition“ ), so wären die am  O rte eines Reizes ent
stehenden „Spontantum oren“  als pexigene K rebse anzusehen. (Schweiz, med. Wschr. 
79 .225—27.12/3.1949. Pécs, Ungarn, Univ., Dermatolog. Klinik.) SCHLOTTMANN. 4160

Achilles Müller, Rückblick au f die gewerblichen Blasen- und Nierenschädigungen in der 
Basler Farbstoff industrie. An B and  von 137 eigenen Beobachtungen u. un ter Heranziehung 
von Statist., klin. u. tierexperim entellen Befunden in E uropa u. Amerika wird das Problem 
der Amintumoren  besprochen (Latenzzeit bis zu 45 Jah ren , Morphologie, Diagnostik, 
Prophylaxe, Therapie usw.). Als sicher carcinogen gelten heu te: A nilin , Benzidin, a- u, 
ß-Naphthylamin  u. ihre D erivate. Bedingung für die W rkg. ist die freie N II t-Gruppe; schon 
Salze sind harmlos. Auch KW -stoffe (A nthracenrückstände als Feuerungsm aterial z. B.) 
können Blasentum oren erzeugen. Im  Tierexperim ent wurden bisher m it Sicherheit Blasen
tum oren erzielt durch ß-Naphthylamin  bei H unden (Fütterung über 5 Jahre). An Ratten 
u. Mäusen gelang in neuerer Zeit die P roduktion von Carcinomen der H arnorgane mit
2-Acetylaminofluoren, doch nur bei bestim m ten Stäm m en (u. besonderer D iät). Der 
W irkungsmechanismus der Amine ist nach wie vor ungeklärt. (Schweiz, med. W schr. 79. 
445—50. 21/5. 1949. R iehen, K rankenh. der D iakonissenanst.) SCHLOTTMANN. 4160

K. Hohl und H . R. Sehinz, Ansätze zur Chemotherapie der malignen Tumoren. Nach 
kurzem Überblick über Chirurgie u . S trahlentherapie werden die bisher in der Tumor
behandlung m it Erfolg angew andten Chem otherapeutica besprochen, ihre Prüfungs
m ethoden aufgeführt, die Angriffspunkte u . Mitoseneffekte an  der Krebszelle dargelegt 
(Einteilung in Cytolytica, C ytostatica, Antim itotica). Abgesehen von der Therapie mit 
radioakt. Isotopen (” P , llsJ ,  i i Na).\i. P iertn-D erivv., über die bisher nur wenige Berichte 
vorliegen, sind in der K rebsbehandlung m it ehem. Substanzen etw a folgende Ergebnisse 
zu verzeichnen: 1. Urethane: Die Hoffnungen haben sich nich t erfüllt. 2. Nilrogen Mustards 
[Methyl-bis-(ß-chlorälhyl)-aminhydrochlorid, Äthyl-bis-{ß-chloräthyl)-amin, Tris-(ß-chIor- 
äthyl)-amin, Isopropyl-bis-{ß-chloräthyl)-amin]: G ute Früherfolge, doch von kurzer Dauer; 
im m erhin wertvolles H ilfsm ittel, bes. bei generalisierten Spätstadien der Lymphogranulo
m atose u. kom biniert m it S trahlentherapie. F ü r  die cytotox. W rkg. is t n u r die Bis- 
ß-chloräthylgruppe verantw ortlich, genauer die in  wss. Lsg. entstehende mol. Gruppierung 
m it Im inring. 3. Diamidine (Stilbam idin , Pentamidin. Protamidin) : Schmerzlinderung bei
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Myelom. In  den Myelomzellen wurden Stilbamidin-Ribonucleinsäure-KristaUe gefunden 
(nur bei gu t reagierenden Fällen.) d.Alloxan: Erfolge bei Pankreas-Inselzell-Carcinom. 
Angriffspunkt ungeklärt. 5. Hormone u. synthet. Östrogene (Perandren bei Mammacarciiiom; 
verschied. Östrogene, Stilböstrol bei P rostatatum oren): Sehr s ta rk  wechselnde Erfolge; 
Dauerbehandlung ist erforderlich. — Die Chemotherapie bei Tum orträgern h a t bisher die 
größten Erfolge beim Prostatacarcinom  zu verzeichnen. Ih r  Gebiet sind generalisierte u. 
weitgehend m etastasierte Tumorformen. Bei Lokalisation der Geschwulst bieten Chirurg,
u. S trahlentherapeut. Behandlung zur Zeit die größten Heilungsaussichten. — Schrifttum . 
(Schweiz, med. W schr. 79. 421—26. 14/5. 1949. Zürich, Univ., R adiotherapeut. K linik.)

SCHLOTTM ANN. 4160
Ludwig Heilmeyer, Anfänge einer Chemotherapie neoplastischer Erkrankungen. Sammel- 

ref. m it Schrifttum sangaben über „Cylostatica". E inteilung: 1. Zellkerngifte: Colchicin, 
D iphenyläthylam in, Trypaflavintyp, As-Verbb., Folsäure, U rethane, Senfgase, S tilb
amidin, carcinogene Substanzen (Benzpyren, 9.10-Dimethyl-1.2-benzanthracen u. Mcthyl- 
cholanthren wirken carcinogen, keim zellmutativ u . auch carcinolyt.). 2 . Radioakt.Stoffe: 
(32P). 3. Metallsalze: Cu, Ni, Co, Mn, As (Thioloprive Aredoxie). 4. Pyrogene Substanzen: 
Polysaccharide von Coli- u. Prodigiosusstämmen. 5. Hormone: Östrogene, Androgene, 
Cholin. Bisherige Erfolge werden an  Einzelfällen erläutert. (Schweiz, med. W scjir. 79. 
539—47. 18/6.1949- Freiburg/B r., Univ., Med. Klinik.) SCHLOTTM ANN. 4160

K. H. Bauer, D as K rebsproblem . (E inführung  ln  die allgemeine Geschwulstlehre fü r  Studierende, Ä rzte 
und  N aturw issenschaftler.) Berlin, G üttingen, H eidelberg: Springer. 1949. (768 S. u . 71 z . T. fä rb . 
A bh.) D M 4 2 ,—.

Ludwig von B ertalantfy, D as biologische W eltbild . (Bd. l .  D ie Stellung des Bebens ln  N a tu r  un d  W issen
schaft.) B ern : A. F rancke. 194Ö. (202 S.) sfr. 11,—.

M. Goertz un d  D. W. Unield, M edizinisches W örterbuch der deutschen u n d  englischen Sprache. 2. Verb.
Aufl. S tu t tg a r t :  W issenschaftl, Verlagsgcscllschaft. 1949. (4 0 ö S .) D M 12,60.

Max H artm ann, A tom physik, Biologie und  Ecligion. 11 .—13. Tsd. S tu t tg a r t:  D t. Verl. A nst. 1949. 
(42 S.) 8° -= D er Deutschenspiegel. B d. 21. DM 2,40.

E2. Enzymologie. Gärung.
D. N. Klimowski und W. I. Rodsewitseh, Hydrolyse von Stärke unter der Einwirkung  

von Amylase verschiedenen Ursprungs. Im  Gegensatz zu den Vorstellungen von MEYEB, u. 
B e r n f e l d  (C. 1940. I I .  1723) u. H a w o r t h ,  K i t c h e n  u. P e a t  (C. 1946. I .  986), 
die die Existenz von 3 bzw. 4 verschied. Dextrinen annehm en, stellen Vff. bei der 
fermentativen H ydrolyse von Stärke (I) durch Einw. von Amylase  (II) verschied. 
Ursprungs fest, daß sich nur 2 Zwischenprodd. m it individueller ehem. S truk tu r 
isolieren lassen, nämlich a-Amylodextrin  (III) u. Phosphodextrin (IV). III en ts teh t durch 
Einw. von ß-Il auf I, w ährend sich IV un ter dem Einfl. eines Komplexes aus a -II u. /?-II 
aus I bildet. Die IV-Gruppe en thält P  u. wird durch den a-/M I-K om plex nich t hydroly
siert; ihre H ydrolyse erfolgt in Ggw. eines Ferm ents vom Typ der Phosphatase (V). — 
Der C harakter der I-Hydrolyse un ter dem Einfl. verschied, am ylolyt. P räpp. wird durch 
deren Geh. an  /M I, a-II u. Dextrino-V, sowie durch das V erhältnis dieser drei Kom po
nenten zueinander bestim m t. (Ehoxhm hh [Biochimia] 14. 26—34. Jan ./F ebr. 1949. 
Moskau, Allunions-wiss. Forschungsinst, für Spiritusindustrie.) Y . PEEOLD. 4210

A. Je. Braunstein und Je. W . Gorjatsehenkowa (unter M itarbeit von T. Ss. Passchina),
Die enzymatische Bildung von A lanin aus l-Kynurenin und l-Tryplophan, sowie die Rolle 
des Vitamins B t bei diesem Prozeß. K ynurenin  (I), eines der Hauptzwischenprodd. der 
Dissimilation von l-Tryplophan  (IR, wird durch die Kynureninase (III) der Leber u. Nieren 
der Tiere u. des Menschen un ter Bldg. von A nthranilsäure (IV) gespalten. D urch Einw. 
von L eberextrakten u .-schn itten  auf l-1, sowie von Gewebeschnitten auf II, stellen Vff. 
weiter fest, daß als zweites Prod. des I-Zerfalls un ter dem Einfl. von II I  Alanin  (V) entsteh t. 
Bei Verss. m it E x trak ten  wird die äquivalente Menge IV nachgewiesen, während IV in 
Leberschnitten von K atzen weiteren Transform ationen unterworfen ist. Der I-Abbau 
unter dem Einfl. von II I  erfolgt m it Sicherheit nach folgendem Schema:

/ Y c o - c h , —c h —c o o h  +  H i0  A - c o o h  +  c h , . c h . c o o h

-N H , NH, V L N H * ■ N H ,
I IV V

was rein formal der hydrolyt. Spaltung von I entspricht. Die n i-W rkg . wird durch N aF , 
NaAsO, u. B rom acetat « 2 - 1 0 ~ s Mol) nicht gehem m t; auch is t I l l  gegenüber langdauern
dem Einfrieren des Gewebes, Entwässerung m it Aceton sowie Dialyse beständig. Die
III-A ktivitä t wird jedoch durch Hydroxylam in, Phenylhydrazin u. Semicarbazid (IO-4  bis
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10"’ Mol) blockiert, was auf die Ggw. einer Carbonylgruppe in der ak t. K om ponente von 
III h indeutet. Als Träger dieser Carbonylgruppe dient, wie an  R a tten  m it alimentärem 
Vitam in B „-Mangel durchgeführte Verss. ergaben, Phosphopyridoxal (VI). In  der Leber 
B j-avitam inot. R a tten  ist die III-A ktiv itä t ca. 2—3 m al niedriger als bei Kontrolltieren, 
die m it der N ahrung P yridoxin  erhalten. Auf die Bldg. von I aus II un ter dem Einfl. von
II-Pyrrolasc der Leber zeigt V itam in B 6-Mangel keinen Einfluß. — Die III-A ktiv itä t der 
Leber B„-avitam inot. R a tten  läß t sich in v itro  durch Zugabe von synthet. VI wieder zur 
Norm u. darüber steigern. Augenscheinlich is t VI die prosthet. K om ponente von III, 
vielleicht im R ahm en einer komplizierteren Gruppe. (E hoxiimiih [Biochimia] 14.163—79. 
März/April 1949. Moskau, In s t, für biol. u. med. Chem. der Akad. der Med. Wiss. der 
UdSSR.) V. P e z o l d .  4210

D. M. Michlln und K. W . Pschenowa, Oxydation von Aminosäuren durch das Lipo- 
oxydasesystem. An H and von Modellverss. untersuchten Vff. die oxydative Desaminierung 
von Aminosäuren durch ak t. Peroxydverbb., die infolge der Einw. von Lipooxydase (I) 
gebildet werden. W ährend die unm ittelbare Oxydation von Aminosäuren durch das 
I-Syst. n icht gelang, konnten in Ggw. von Polyphenolen [bes. Brenzcatechin (II)] Glykokoll, 
A lanin, Leucin u. Glutaminsäure durch Einw. von I  oxydiert werden. Infolge der Wechsel- 
wrkg. m it den sehr ak t. Peroyxdverbb., die bei der enzym at. O xydation ungesätt. F e tt
säuren durch I gebildet werden, hemmen die Polyphenole die weitere Oxydation. Hierbei 
gehen sie selbst in Chinone über u . werden zur Oxydation von Aminosäuren befähigt, 
wobei sie als O xydationskatalysatoren auftreten . W ahrscheinlich tre ten  in dieser Eig. in 
der N atu r n icht die freien Phenole, sondern Derivv., wie Chlorogensäure, Flavon-Verbb.
u. andere auf. Verss. m it Adrenalin  zeigten, daß diese Derivv. die weitere I-W rkg. weit 
weniger bremsen als die reversibel oxydablen freien Polyphenole. Auf Grund ihrer Fest
stellungen bilden Vff. aus I, Linolsäure u. II ein O xydationssyst-, das die obengenannten 
Aminosäuren un ter N H 3- u. C 0 2-Entw . oxydiert. Die Oxydation erfolgt über die Keto-

säuren nach nebenst. Schema. Die CO.-Bldg. 
0  kann auf andere Weise n icht erk lärt werden, da 

“  die verwendeten Ferm entpräpp. carboxylase- 
(Ill)-frei waren u. III bei den gewählten Ver

suchsbedingungen zudem gar n ich t reagiert. Bei der R k. werden nur 15—16% der zu 
erw artenden NHj-Menge gebildet. Der Verbleib des restlichen abgespaltenen N ist vor
läufig ungeklärt. (Bhoxhmhji [Biochimia] 14. 141—44. März/April 1949. Moskau, Bach- 
Inst.- fü r Biochemie der Akad. der Wiss. der UdSSR.) Y . P E Z O L D . 4210

Heinrich Langemann, Serumphosphatasen: Methodik und Ergebnisse. Es wird eine 
klin. brauchbare Meth. zur Best. dera lkal. u. sauren Phosphatase angegeben (Modifikation 
nach B O D A N S K Y : Schwankungsbreite ± 25% ). M it dieser Meth. erhaltene Untersuchungs
befunde aus 421 Bestimmungen werden besprochen (Osteomalacie, Malignome, Leber- 
cirrhose u. andere). (Schweiz, med. W schr. 79. 138—42. 19/2. 1949. S t. Gallen. Kantons
spital, Med. Klinik.) S c h l o t t m a n n .  4210

I. F . Sseitz, Die Rolle der Kalium- und Ammoniumionen bei der Reaktion der Phosphat
übertragung von der Phosphobrenzlraubensäure a u f das Adenylsystem. M it Hefemacerations- 
saft angestellte Unterss. ergaben, daß K -  u. N H t -Ionen einen direkten Anteil bei der 
enzym at. Rk. der Phosphatübertragung von der Phosphobrenztraubensäure (I) auf das 
A denyl-Syst. haben. Die W irksamkeit der NH4-Ionen ist wesentlich höher als die der 
K -Ionen, bes. im Falle des Transportes der PO,,-Gruppe zur Adenylsäure (II). Als Haupt- 
acceptor des Phosphats von I t r i t t  bei Gärung die Adenosindiphosphorsäure auf. — 
Auf Grund der erhaltenen R esultate sieht Vf. d>'e Anschauungen von M u n t z  (J. biol. 
Chemistry 171. [1947.] 653), der den Anteil der K- u. NH(-Ionen bei der P 0 4-Ubertra- 
gung von I auf II bestreitet, als fehlerhaft an. (Buoxhmiih [Biochimia] 14. 134—40. 
März/April 1949. Leningrad, In s t, für Med. der A kad. der Med. Wiss. der UdSSR, Abt. 
für Biochem.) V . PE Z O L D . 4210

Ss. A. Konowalow, Nährwert verschiedenerSticksloffverbindungen fü r  Hefen. V e rs c h ie d . 
N-Verbb. beeinflussen die Funktionen der Hefezellen unterschiedlich, daher erhält man 
bei Unterss. des N ährwertes der N-Verbb. m it Hilfe verschied. Methoden (Berechnung 
der Vermehrung der Zellen, der Assimilation von N  bzw. der Gärung usw.) Resultate, 
die n icht vergleichbar sind. In  künstlichen N ährböden geht das W achstum der Hefezellen 
schneller vor sich als ihre Vermehrung, in Nährböden m it Hefewasser is t es umgekehrt. 
Daher stellt sich das Gewicht der auf den N ährböden m it (NH4)sS 0 4 bzw. m it Asparagin 
gezüchteten Zellen um 1%—2m al höher als dasjenige der auf dem Hefewasser gezüch
teten  (100 Millionen Zellen wiegen im ersten Falle 2,83 mg, im zweiten aber nur 1,59 mg). 
Harnstoff (in optim aler N-Dosis von 0,02%) erwies sich als gute N-Quelle, die dem Aspara
gin, Arginin  u. Tyrosin  n icht nachsteht. An le tzter Stelle in  bezug auf den Nährwert

R .C O .C O O H  +  r / |  -> R.-COOH +  C O ,+  
->0
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stehen Qlykokoll u. Harnsäure. (M nnpo6noaornH [Microhiol.] 18. 250—56. M ai/Juni 1949. 
Moskau, In s t, der Spritindustrie.) Go r d ie n k o . 4270

Wilhelm Auerswald, 'W irkstoffe. Ferm ente, V itam ine, Horm one. W ien: B rildcr H ollinek. 1949. (92 S.
m. 46 Abb. a u f  20 Taf.) 8° -  Sam m lung „B ios“ . Bd. 4. S. 1 8 , - .

Alfred Jorgenjen, M lcro-Organisms and  Ferm enta tion . L ondon: Charles Griffln &  Co. 1948. (551 S.) 
s 60, - .

E ,. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
J . Kwoezek und W . V. Moers-Messmer, Über die Wirkung der Sulfonamide au f patho

gene Hautpilze. Albucid, Sulfathiazol, Sulfadiazin u. De-Ma (I) zeigen gegenüber Tricho
phyton gipseum asteroides (II), cerebriforme u. rosaceum sowie gegenüber Epidermophyton 
interdigitale KAUFMANN-WOLF u . Mikrosporon Audouini (M altose-Agar-Nährboden, pn
6,5—10) keinerlei mykocide, sondern lediglich mykostat. Wirkung. Auch diese wird nur 
erzielt bei Sulfonamidkonzz. über 10 die im menschlichen Blut bei üblicher Medikation 
wohl nicht zu erreichen sein dürften. Von den Sulfonamiden (III) zeigte I die stärkste 
Wrkg., von den H autpilzen II die größte W iderstandsfähigkeit (noch W achstum bei
I-Konz. 1:15). Der bei langdauernder lokaler Applikation von I I I ' erreichbare therapeut. 
Erfolg einer M ykostaseist gegenüber der Wrkg. von K ristallviolett bzw. Thymolalkohol als 
prakt. bedeutungslos zu bezeichnen. — Penicillin erweist sich in entsprechenden Verss. 
ebenfalls als unwirksam (noch in  einer Konz, von 10* OE pro cm 3 Nährmedium.) (Dermatol. 
Wschr. 120. 97—105. 1949. Mannheim, Stadt. K rankenstalten.) Sc h l o t t m a n n . 4320

Bernard D. Davis und W erner K. Maas, Hemmung des Wachstums von E. coli durch 
d-Serin und die Bildung von serinresistenten Mutanten. (Vgl. C. 1949.11. 1418.) Escheri
chia coli („W aksm an“ S train  CTCC 9637) wurde gegen säm tliche Aminosäuren bzgl. 
ihrer Hemmwrkg. getestet. dl-Serin hemmte bei einer Konz, von 5 y/cm 3, wobei das 
d-Isomere der wirksame Faktor war. Glycin, Alanin, /-H istidin, /-Leucin erwiesen sich 
als volle oder teilweise A ntagonisten. Keinen antagonist. Effekt zeigten Asparaginsäure,
i-Cystin, /-Cystein, /-Oxyprolin u. /-Serin. /-Asparaginsäure verstärk t den Hemmeffekt, 
hemmt aber selbst nicht. Verschied, serinresistente M utanten bildeten sich, die vom Serin 
in keiner Weise beeinflußt wurden. (J . Amer. ehem. Soc. 71. 1865. Mai 1949. New York, 
Cornell Univ., Med. Coll., u. U. S. Public H ealth  Service.) K o r t b . 4320

N. Stam atin, A. Tacu und D. M arica, Hämolyse- und Koagulationswirkung isolierter 
Staphylokokken aus menschlichen und tierischen Infektionen. Unterss. an  25 pathogenen 
Staphylokokkenstämmen zeigten, daß solche menschlicher H erkunft sich von denen aus 
Tierinfektionen unterschieden. N ur die letzteren koagulieren das C itratplasm a von 
Schaf u. Kind schnell (1—2 Stdn.) u. liefern ein Hämolysin  vom /J-Typ, das im allg. aktiver 
gegen Schaf- als gegen K aninchenerythrocyten wirkt. Man kann daher aus diesen U n
terschieden auf die H erkunft eines Stammes u. die A rt der Infektion schließen u. an 
nehmen, daß Infektionen von Menschen m it Staphylokokken tier. H erkunft u. umgekehrt, 
wenn auch nicht unmöglich, so doch selten sind. (Ann. Inst. Pasteur 76 .178—80. Febr.
1949. Bukarest, In s t. Pasteur.) Sc h u l e n b u r g . 4350

Anneliese W inkler und Hans König, Zur Deutung dektrdnenoptischer Befunde an 
Bakterien. V if. weisen auf die Bedeutung der elektronenopt. Befunde an Bakterien hin. 
Granuläre Einlagerungen von verschied. Beschaffenheit w urden sichtbar gemacht. 
Meth. u. Ergebnisse werden ausführlich besprochen. Licht- u . elektronenopt. Abbildungen 
ergeben in  beiden Fällen sichtbare Körnchen, die ident, sind. Die ehem. Analyse u. Verss. 
bei hohen Tempp. lassen verm uten, daß die Körnchen ( Volulin genannt) aus einem Ca-Salz 
der Nucleinsäure bestehen. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, Infektionskrankh. Hyg., 
Abt. I, Orig. 153. 9—15. 3/1. 1949. Göttingen, Univ., Hygiene-Inst.) K ö r t e . 4360

A. Maas, Beitrag zur Schutzimpfung gegen den Rotlauf der Schweine unter besonderer 
Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen bei den Impfungen m it Riemser Rotlauf- 
konzentratvaccine nach Traub. Vortrag. (Berliner u. Münchener tierärztl. W schr. 1949.
65—69. Juni.) E . B r a n d t . 4371

A. M. Kusin, Ss. N. Babadshanow und O. I. Poljakowa, Die chemische Natur der 
vollständigen Antigene einiger Helminthen. Die wichtige Rolle der Polysaccharid
komplexe beim Aufbau der vollständigen Antigene vieler pathogener M ikroben (vgl.
C. 1 9 4 2 ,1. 762) u. die Ggw. analoger spezif. Polysaccharidkomplexe in  tier. u. mensch
lichen Geweben (Ehoxhmjih [Biochimia] 12. [1947.] 340) veranlaßten VfL zu einer 
ehem. Unters, der von B a b a d s h a n o w  (C. 1949. I . 79) isolierten vollständigen Antigene 
des Spulwurms Ascaris lumbricoides u. des Rinderbandwurm s Taenia saginata. E s wurde 
festgestellt, daß das Helminthenantigen ein spezif. Polysaccharid ist, das im w esent
lichen Glucose, daneben Glucosamin en th ä lt u. a n  A minosäuren gebunden is t. Die 
Antigene der beiden Parasiten sind einander bzgL der ehem. Zus. sehr ähnlich; ihre
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immunolog. Spezifität is t anscheinend nicht so sehr in  den Unterschieden der Zus. wie 
in  denen der S truk tu r begründet. Eine Besonderheit der Helminthenantigene is t ihr 
rela tiv  hoher Polysaccharidgeh. (70—80% ) u. das Fehlen der Lipoidkomponente. — Durch 
die Spezifität der Antigene is t die Möglichkeit gegeben, diese-für diagnost. Zwecke zu 
verwenden. ( E h o x h m h h  [BiochimiaJ 14. 65 —66. Jan ./F ebr. 1949. Moskau, Med. Inst, 
des Gesundheitsministeriums der R SFSR , Lehrstuhl fü r organ. Chem., u. Taschkent, 
Usbek. In s t, für exp. Med.) V. PEZOLD. 4371

K urt Herzberg, Isolierung und Charakterisierung eines neuen Pneumonievirus. Lungen
m aterial von 3 an Bronchopneumonie verstorbenen Säuglingen wurde nasal auf 3 Mäuse-(I)- 
Stämme verschied. H erkunft u. anschließend intracerebral auf K aninchen (II) u. Meer
schweinchen (III) verimpft. Das über D ottersackkulturen isolierte, anscheinend bisher 
unbekannte Virus (Größenordnung un ter 100 m fl) ru ft bei I Pneumonie, bei I I  Ence
phalitis, bei I I I  Meningitis hervor. (Z. klin. Med. 1 4 5 .1 9 4 —200. 1949. Greifswald, Univ., 
Hyg. In s t.)J    SCHLOTTMANN. 4374

, Jaok ion  W. Fosler, Chem ical A ctiv itles  o f  Fungi. New Y o rk : Académ ie Press. 1919. (648 S.) t  9,50. 
Francis O. Holmes, The F literab le  V iruses. (Supplom ont n o .2 , B orgey’s M anual o f D eterm ina tive  Bacte- 

riology.) Oth ed. L ondon: BailUère, T indall an d  Cox. 194S. (172 3.) s 2 0 ,—.

E 4. Pflanzenchemie und -physiologie.
Jean  Politis, Über die Verteilung der Chlorogensäure in  der Familie der Compositen und 

in  den Organen dieser Pflanzen. G o h t e b  h a t 1909 das Vorhandensein vonChlorogcnsäure (I) 
in  den B lättern von 13 Compositenarten festgestellt. In  der vorliegenden A rbeit wird 
die Anwesenheit und Verteilung von I  in den verschied. Organen der Compositen auf
gezeigt. Es wurden 95 G attungen der Compositen nach den früher geschilderten Methoden 
untersucht, die alle I  enthielten. I  wurde nachgewiesen: im Stiel (Epidermis, kollen- 
chym at. Gewebe, M arkstrahlen und Peripherie des Marks), im  B la tt (verbreiterter Stiel, 
äußere u. innere Epidermiszellen u. bes. die den Gefäßbündeln benachbarten Zellen), in 
der Wurzel (die beiden ersten Schichten der Phellodermzellen, M arkstrahlen u. Parenchym
zellen, die den GefäßbündelD benachbart sind) u. in  den Samen (Kotyledonen u. Embryo). 
U ntersucht w urden: Cyanara Scolymus L ., Echinops graecus, Carduus pyenocephalus, 
Xanthium  spinosum, Onopordon sibthorpianumB u. E .  (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 228. 
2 6 5 - 6 6 .  17/1 .1949 .) :W a l c k e r . 4420

R . Paris, Rutinvorkommen in verschiedenen Spezies und Varietäten des in Frankreich 
kultivierten Buchweizens (Fagopyrum). Vf. beschreibt Vork. des Flavonols R utin  (Quer- 
cetin-3-rhamnoglucosid) in  den verschiedensten Pflanzenfamilien, chem. Eigg., pharma- 
kol. W rkg. u. Isolierung m ittels Alkohol oder durch Auskochen m it Wasser. Rutingeh. 
in  Eucalyptus macrorrhyncha, Boronia-spez., Ruta graveolens, Forsythia suspensa, Nico- 
tiana glauca, N. Tabacum, Fagopyrum esculentum u. F. tartaricum  w ird angegeben.
F . escul. u. F . ta r ta r . gedeihen in  Frankreich auf mageren Böden. M it ihnen angestellte 
Verss. ergaben, daß der Rutingeh. im Ju n i in  frischen B lättern  am  höchsten is t (F. escul.:
1,8—2 ,1 % ; F. ta r ta r .: 2,2—2 ,4% ). (Ann. pharm ac. franç. 7. 21—26. Jan . 1949. Paris, 
Fac. de Pharm acie.) H e b e m a n n . 4420

H orst Drawert, Zur Frage der Methylenblauspeicherung in  Pflanzenzellen. 2. Mitt. 
(1. vgl. C. 1938. I I .  93.) In  der L itera tu r wurde, bes. von STOCKEE (Pflanzenphysiol. 
Übungen, Jena  1942) behauptet, daß die Aufnahme von Methylenblau durch lebende 
Pflanzenzellen durch E lektrolyte s ta rk  beeinflußt würde u. zwar durch Alkaliionen im 
positiven u. durch Erdalkaliionen im negativen Sinne. — Vf. zeigt nun an  Oberepidermis- 
zellen von Allium  Cepa, daß hierbei gar keine Färbung des Zellinhalts, sondern nur eine 
Zellwandfärbung eingetreten ist. Der Farbstoff w ird in  der angeführten Versuchsanord
nung auch ohne Elektrolytzugabe n ich t vom Zellinneren aufgenommen) Dies wurde noch 
erhärtet durch Plasmolyseverss., die m it Unterepidermiszellen der Schuppenblätter der 
gleichen Pflanze vorgenommen wurden, die physiol. derart beschaffen sind, daß sie den 
Farbstoff im  Zellsaft tatsächlich zu speichern vermögen. — Aus beiden Versuchsreihen 
is t zu schließen, daß bei St o c k e b  die geprüften Salze K N 0 3 u. C a(N 03), in  der von ihm 
angew andten Konz, die Stoffaufnahme u. dam it die Perm eabilität der Membranen nicht 
nennenswert beeinflussen. Vf. will m it dieser Feststellung allerdings eine schon von 
P f e f f e r  (Unters. Bot. In s t. Tübingen 2. [1886.] 179) behauptete Beeinflussung der 
M em branfärbung m it bas. Farbstoffen durch Salze n icht generell leugnen. E r wendet sich 
nur gegen die einseitige, allein vom Perm eabilitätsproblem  ausgehende Betrachtungsweise 
der Stoffaufnahme u. v e rtr itt die Ansicht, daß die ganze Stoffaufnahme viel mehr von 
dem ,,Verteilungskoeffizienten“  als von den Perm eabihtätseigg. des Protoplasten gesteuert 
wird. (Z. N aturforsch. 4  b. 35 —37. April/Mai 1949.) Jena, Univ., B otan. Inst.)

W a l c k e e . 4450
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A rtturi I. V irtanen und Synnöve Saubert-v. Hausen, Über die Bedeutung der das Redox
potential erniedrigenden Stoffe fü r  das Wachstum der Pflanze. Bereits in früheren Unteres, 
h a ttesich  ein schlechtes W achstum  bei kotyledonfreien Erbsen in N itratnährlsgg., dagegen 
ein auffallend gu ter W uchs in (NH 4)2S 0 4-haltigen Nährlsgg. gezeigt. N ur bei den N itra t
nährlsgg. verm ochte ein hoher V itam in C-Zusatz (100—120 mg/Liter) das W achstum  zu 
fördern, was zu der V erm utung führte, daß das R edoxpotential der Pflanze durch die 
Vitamin C-Zusätze zur Nährlsg. verändert wird. Die angestellten Unteres, bestätig ten , daß 
eine reduzierende W rkg. durch das V itam in C ausgelöst wird. Diese N itratred . t r a t  auch 
ein, wenn das V itam in C durch andere Stoffe, wie R edukton, G lutathion, Cystein oder 
Sulfide, ersetzt wurde. (Z. Pflanzenernähr., Düng. Bodenkunde 45. 11—22. 1/7. 1949. 
Helsinki, Biochem. Inst.) R A B IU S . 4480

G. K. W ssewoloshskaja, Der E influß der a-Naphthylessigsäurc und anderer Wuchsstoffe 
auf den Wuchs und die Samenernte des H anf. Besprühen von Hanfaussaa'ten m it einer 
0,005%ig. Lsg. von 2.4-Dichlorphenoxyessigsäure (I) füh rt zu einer Änderung der vege
tativen u. generativen Organe der Pflanzen, die eine Verlangsamung des Wuchses u. eine 
anomale Blütenbldg. bedingt. Schwächere Konzz. (0,0005%) hingegen stim ulieren 
das W achstum u. führen z6  einer intensiveren Ausbldg. der generativen Organe. a-Naph
thylessigsäure (II) u. bes. Heteroauxin (III) sind von positivem Einfl. auf W uchs u. Entw. 
der produktiven Organe des Hanfes. Besprühen zur Zeit der Massenblüte m it II in  Konzz. 
von 0,001—0,01% führt zu einer Erhöhung der Samenernte bis zu 54% ; I in  geringsten 
Konzz. bedingt eine Erhöhung um 38%. Es wird nur die Anzahl der Samen erhöht, 
nicht aber ih r Absolutgewicht. 2.4-Dichlorphenoxybuttersäure zeigt keine W irkung. 
(AoKJiagbi AnageMiin H ayn GGGP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 65. 233—35. 
11/3.1949. Gluchow, Kreis Sumy, Allunions Wiss. Forschungs-Inst. für Bastfaserkultur.)

*    U l m a n n . 4485
Sellm Seil ml, Die W irkung von  K ohlezusatz ln N ährlösungen a u f  das Pflanzcnw achstum . (131 gez. Bl.

in. Tab. u . e ingekl. A bb.) 4" (M asohlnenschr.) M anchen, N aturw lss. F ., D iss. v . 2/2. 1948.
0111 Zeller, Ü ber A ssim ilation un d  A tm ung bei tiefen  Tem peraturen . (71 gez. B l. m . Tab.) 4° (M asehlnen- 

Behr.) S tu t tg a r t,  T H , D iss. v. 17/2.1949.

Et. Tierchemie und -Physiologie,
'  M artin Silberberg uhd  R u th  Silberberg, Die Rolle der Hormone im  Wachstum und 
Altern des Skeletts und ihre Bedeutung fü r  die Pathogenese der Arthritis deformans. K rit. 
Betrachtungen über den gesam ten Fragenkomplex an  H and des Schrifttum s. (Schweiz, 
med. Wschr. 79. 127—32. 12/2.1949. St. Louis, Miss., S tadt. K rankenhaus.)

SCHLOTTMANN. 4558
Wilhelm Zim m erm ann, Therapeutische Anwendung von Keimdrüsen- und verwandten 

Hormonen. Eine Horm ontherapie m it Hypophysenvorderlappen-, Follikel-, Gelbkörper-, 
„männlichen“ sowie Nebennierenrindenhormonen wird bzgl. ihrer allg. diagnost. Voraus
setzungen, Indikationsgebiete u. empfehlenswerten Applikationsmethoden besprochen. 
Vf. sieht in Übereinstimmung m it amerikan. Autoren eine Überwachung des jeweiligen 
Bluthormonspiegels während der Behandlung als wünschenswert an. W eiterhin sollte’ 
man die kom binierte Anwendung „m ännlicher" u. „weiblicher“ Hormone m ehr in  E r
wägung ziehen, um ungünstige Nebenwirkungen zu vermeiden u. sich dem physioL 
Zusammenspiel beider anzugleichen. Erfolge sah m an bisher dam it in  der unspezif. Be
handlung von Ulcus, Prostatahypertrophie u. Prostatacarcinom , wobei die Östrogene 
wahrscheinlich einen gefäßerweiternden Einfl. auf die Vasomotoren ausüben, doch kann bei 
Prostataleiden nur sym ptom at. Besserung erzielt werden, w ährend m an bei der U lcusthera- 
pie vielleicht auch eine hormonal bedingte psych. Umstimmung annehm en kann. Die 
Frage einer etwaigen Auslösung maligner Tumoren durch Horm ontherapie wird verneint. 
(Dtsch. Gesundheitswes. 4. 478—84. 1 /6 .1949 .) U. J a h n .  4559

P. H . D. W aagstein, Behandlung von Eunuchoidismus mit Perandren (Testosteron
propionat. Bericht über 2 Fälle von Eunuchoidismus, die durch Perandren norm alisiert 
wurden. Bei einem Patienten  tr a t un ter der Behandlung ein perforierendes Magenulcus 
auf. Unter Hinweis auf Veröffentlichungen über den Zusammenhang zwischen Hypo
physenfunktion u. M agenacidität wird die Beziehung Eunuchoidismus-Cardialgie er
örtert. (Schweiz, med. W schr. 79. 390—91. 30 /4 .1949 . Jakobshavn, Grönland.)

SCHLOTTMANN. 4559
F. D. W . Lukens, Die Pathogenese der Zuckerkrankheit. Ü bersichtsvortrag un ter be

sonderer Berücksichtigung der Vererblichkeit des Diabetes. — 28 Schrifttum sangaben 
(bes. amerikan. L itera tu r 1940/48). (Z. klin. Med. 145. 201—18. 1949. Philadelphia, Pa., 
Univ., George S. Cox-Inst.) SCHLOTTMANN. 4564

Albert E. Renold und Alexander Marble, Einige Gesichtspunkte der neueren Diabetes
forschung. Übersichtsref. über ca. 80 neuere Arbeiten aus den USA von experim entellen
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klin., therapeut., s ta tist. G esichtspunkten aus. Experim entelle Ergebnisse: 1. Nach Allo- 
xon-Injektion werden regelmäßig niedrige Glutathionwerte im Blut gefunden. 2. Durch 
adrenocorticolropes Hormon (I), das neuerdings in  gereinigter Form in größeren Mengen 
hergestellt wird, werden alle bekannten Stoffwechselwirkungen der Nebennierenrinden
hormone gesteigert; hierauf beruht die diabetogene Wrkg. des Hormons. Es bewirkt 
ferner Aktivierung des Purinstoffwechsels (vermehrte H arnsäureausscheidung; Erzeugung 
von typ . Anfällen bei G ichtpatienten) u. Senkung des Blutglutathionspiegels. Die durch I 
hervorgerufene Hyperglykäm ie läß t sich durch G lutathion (intravenös) vorübergehend 
zur Norm zurückbringen. 3. Durch künstliches H ochhalten des Blutzuckers (durch 
intraperitoneale Glucose-Injektionen) gelang es bei pankreas-teilexstirpierten K atzen, 
andauernden D iabetes infolge hydrop. Degeneration der ^-Zellen der LANGERHANSschen 
Inseln zu erzeugen. 4. Einen der hauptsächlichsten Stoffwechseldefekte am alloxandiabet. 
Tier stellt die mangelhafte Fctlsäurcsynth. aus K ohlenhydraten (5% der Norm) dar. 5. Das 
Vorhandensein eines zweiten pankreat. Hormons m it glykogenolyt. u. hyperglykäm. Wrkg. 
wurde bewiesen. E s en tstam m t wahrscheinlich den a-Zellen. — Therapie: l.-E in  neues 
Protamininsulin  (N P H  50) w irkt über ca. 28 Stdn. bei Sofortwrkg. von genügender 
Stärke. 2. Im  diabet. Kom a is t TYau&enzucfcer-Applikation in  den ersten Stdn. nicht 
angebracht, vor allem, weil dadurch die schon abnorm  niedrigen Blul-K-Werte noch weiter 
herabgedrückt werden. 3. Mit sehr hohen Stilböstrol- u. Progesteron-Dosen gelang es, den 
% -Satz der Totgeburten diabet. Frauen von ca. 40% auf ca. 10% herabzusetzen. — Massen- 
unterss. in einzelnen S tädten  ergaben, daß auf 4 erkannte Fälle noch 3 weitere D iabetiker 
kommen, die von ihren Leiden nichts ahnen. — Amerikan. Schrifttum . (Schweiz, med. 
W schr. 79. 565—72. 25/6. 1949. Boston, Mass., New England Deaconess Hosp.)

SCHLOTTMANN. 4564
W alther Pribilla, Vergleichende Untersuchungen über den Zuckergehalt des Kammer

wassers und des Blutes beim alloxandiabetischen Kaninchen. Bei n. Kaninchen folgt nach 
Glucose- bzw. Insulinbelastung im allg. der Zuckergeh. des Kammerwassers dem des 
Blutes. Bei alloxandiabet. Tieren dagegen ist die Anpassung sta rk  verzögert; der Zucker
spiegel des Kammerwassers liegt durchweg höher, steigt schneller an u. fällt verzögert ab. 
Befunde an 2 im K om a verstorbenen Diabetikern liegen in gleicher Richtung. (Klin. 
W schr. 27. 47-3—76. 15/7.1949. Essen, S tädt. K rankenanstalten.) SCHLOTTMANN. 4564

S. Markees und F . W . Meyer, Die Therapie des Coma diabelicum mit Cocarboxylase- 
Experimentelle Grundlagen und klinische Ergebnisse. Belastung n. Kaninchen m it Na- 
Pyruvat (0,25 g/kg intravenös) steigert den n. Geh. des Blutes an Brenztraubensäure (I) 
von ca. 1 m g-%  in steilem Anstieg; nach 45—60 Min. ist der Ausgangswert wieder erreicht. 
A lloxandiabet. Tiere zeigen im kompensierten Z ustand den n. I-Spiegel, bei Pyruvat
belastung jedoch kom m t es zu einer Verwertungsverzögerung, die durch Zufuhr von 
Aneurin  (II) behoben werden kann. Bei dekompensiertem, progressiv verlaufendem Dia
betes besteht eine endogene Hyperpyruvinäm ie m it Senkung der Alkalireserve: in diesem 
acidot. Zustand läß t sich die Normalisierung nicht m ehr durch II erreichen, wohl aber durch 
seine Pyrophosphorsäureverb., die sogenannte Cocarboxylase (III). Durch kombinierte 
Therapie m it III +  Lactoflavin +  Insulin  (IV) können schwerst diabet. Tiere aus dem 
Kom a gerettet werden, während IV allein den E xitus n icht verhindert. Genau die gleichen 
Verhältnisse werden beim Menschen festgestollt (164 diabet. u. 250 n. Personen). Während 
eine I-Belastung beim kompensierten D iabetiker durch V itam in B , +  B, ausgeglichen 
werden kann, versagt dies Verf. im Präkom a u. Koma. H ier aber bew irkt Behandlung 
m it III (100 mg intravenös) +  Lactoflavin (20 mg intram uskulär) sofortiges Erwachen 
aus der Bewußtseinstrübung, Senkung der H yperpyruvinäm ie u. sehr schnelle Zunahme 
der Alkalireserve. — In  der Acidose dürfte eine generelle Phosphorylierungsstörung vor
liegen. (Schweiz, med. W schr. 79. 931—36. 1/10.1949. Basel, Hoffmann-La Roche Ä.-G.)

SCHLOTTMANN. 4564
E. Schwarz und F. Koller, Verwendung von gereinigten (umkristallisierten) Insulin

präparaten bei Zuständen von Insulinallergie. An 3 Fällen von Insulinallergie wird fest
gestellt, daß 5—7m al um krist. Insulin  („V itrum " nach JORl'ES) im Tntracutantest u. 
in der Behandlung an insulinempfindlichen Patienten keine Nebenwirkungen hervorruft. 
H iernach besitzt das Insulinmol. selbst keine antigenen Eigenschaften. (Schweiz, med. 
W schr. 79. 936—38. 1/10.1949. Zürich, Univ., Med. K lin.) SCHLOTTMANN. 4564

Peter Moser, Über die Pseudoagglutinalion (Klebrigkeit) des Blutes. Bei relativ hoher 
Leukocytenzahl kom m t es in defibriniertem B lut häufig zu einer Verklebung der Granulo- 
cyten m it den Erythrocyten  (je nach ph, Temp. u. A rt der abwesenden Elektrolyte vari
ierend). Lymphocyten geben n ich t diesen Effekt, der auf H ydratation  der Granulocyten- 
Zellproteine beruht. Echte Agglutination kann hierdurch verdeckt bzw. verändert werden. 
(K ün. W schr. 27. 4 7 0 -7 3 . 15/7.1949. München, Univ., Med. Klinik.)

SCHLOTTMANN. 4573
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Fritz Hartmann, Zur Herkunft des Globins. Bei fraktionierter (N H 4)2S 0  ¿-Fällung füllt 
ein Teil des Globins bei pn 4,5 schon im Globulinbereich aus. An 76 Fällen von H unger
anämie ergibt sich Parallelität des Hämoglobinspiegels zum Gesamtserumeiweiß u. zur 
Globulinfraktion, nicht zur Albuminfraktion des Serums. Befunde bei Anämien verstärken 
den Eindruck, daß die Eiweißbausteine der Hämoglobinsynth. dem Serumglobulin e n t
stammen. (Dtsch. Arch. klin. Med. 195. 458—60. 1949. Göttingen.) SCHLOTTMANN. 4573

E. Lüscher und A. Labhart, Blutgerinnungsslörung durch ß.y-Globuline. Zur Kenntnis 
der Gerinnungsstörungen durch körpereigene Antikoagulantien. Beschreibung eines Falles 
mit Hyperproteinanäm ie, Ik terus u. Neigung zu Blutungen (späterer Sektionsbefund: 
Plasmacelluläres Myelom). Vollblut bzw. Plasma des Patienten erstarren bei Gerinnungs- 
verss. zu einem-Gel, das wenig hochviscose Fl. enthält. Durch Verd. m it NaCl-Lsg., W . oder 
n. Serum 1 :1  wird der Gerinnungsvorgang annähernd norm alisiert. Eingehende U nteres, 
ergeben, daß die Störung in  der zweiten Phase der Gerinnung liegt; wahrscheinlich findet 
auf der Stufe des Profibrins Stabilisierung sta tt. Als Antikoagulans w irkt verm utlich ein 
Protein der relativ  sehr starken ß.y-Globulinfraktion, das elektrophoret. isoliert wurde. 
— Krankengeschichte u. alle Einzelbefunde werden ausführlich wiedergegeben. (Schweiz, 
med. Wschr. 79. 598—604. 2/7. 1949. Bern, Inselspital.) SCHLOTTMANN. 4573

Hans Braun und Erich Meyer, Über das Verhalten von synthetischem Vitamin C und 
Ilagebuttenzubereitungen in Magensäften verschiedener Aciditätsgrade. V itam in C in wss. 
Hagebuttenauszug zeigt gegen Magensaft, bes. solchen aus subacider Produktion, bei 37° 
größere S tabilität als synthet. Ascorbinsäure (vgl. auch G r a b ,  C. 1950.1 .132). (Klin. 
Wschr. 27. 468—70. 15/7.1949. München, Univ., Med. Poliklinik.) SCHLOTTMANN. 4587

B. Naganna und P. Ramachandra Rao, Eine neue Methode zur Bestimmung von Vita
min C. Zur Best. der Ascorbinsäure in wss. Lsg. werden 5 cm3 (Konz, mol/1000 bis mol/100) 
in 10%ig. Essigsäure m it 0,2 cm3 Phosphomolybdänsäure-'Reagem (nach POLIS u. SORT- 
i v e l l )  versetzt. Die sich entwickelnde Blaufärbung erreicht in 5 Min. ih r Maximum, is t 
sehr stabil u. eignet sich zur colorimetr. Auswertung. Es kann auch gegen (mol/100) 
KMn04 titrie rt werden (Farbumschlag blaugelb). (Current Sei. 18.250. Ju li 1949. W altair, 
Andhra-Univ., Dep. of Biochem.) SCHLOTTMANN. 4587

L, Justin-Besançon und H. P. Klotz, Klinische und humorale Wirkungen von Calciferol- 
( Vitamin D2)-Implantat en. Subcutane Im plantation einer Calciferol-Tablette (75 bzw. 
200 mg) bei Patienten  m it Chirurg. Tetanie u. idiopath. Spasmophilie u. bei parathyreo- 
priven Hunden bew irkt Anstieg des Blut-Ca um ca. 10% für 5—6 Wochen. Der P-Spiegel 
des Blutes steigt ebenfalls leicht an, die Phosphatausscheidung im H arn nim m t ab. Die 
Gewichtsabnahme des gesetzten Depots ist unbedeutend. Bei peroraler Verabfolgung 
des Präp. wird der Ca-Spiegel nicht beeinflußt. Der Anstieg un ter Einw. des Im plan ta ts 
wird verhindert durch tägliche subcutane Applikation von 10 mg östradiolbenzoat. 
(Schweiz, med. Wschr. 79. 914—15. 24/9.1949. Paris, H ôpital Bischat, Clin, med.)

SCHLOTTMANN. 4587
Julius Koch, Zur Frage der ausreichenden Kalkversorgung au f Grund unserer derzeitigen 

Ernährung. B ehandelt werden die Bedeutung der Kalksalze für den Organismus u. die 
Notwendigkeit geeigneter K alkpräpp. für die orale Therapie. (Pharm az. Zentralhalle 
Deutschland 88.105—10. April 1949. Frankfurt/M ., Chem.-pharm. Fabrik  Helferich & Co.)

E b e r l e . 4589
H. W. Bansi, Zerstörung und Wiederaufbau als Sloffwechselprolleme. Umfassender 

Überblick über Probleme des Eiweißstoffwechsels, bes. der Eiweißm angelzustände, der 
lipophilen D ystrophie u. ihrer d iätet. u. therapeut. Behandlung. Besonderer Hinweis auf 
die duodenale u. Sondenernährung m it Aminosäuren sowie au f die intravenöse Amino
säureinfusion m it Amigen (schonend ferm entiertes Eiweiß) u. Streplogenin (G lutaminsäure- 
Scrin-Glykokoll-Polypeptid), in Amerika seit 1940 zu einer A rt S tandardbehandlung 
entwickelt. — Schrifttum . (Schweiz, med. W’schr. 79. 409—12. 7/5. 430—33. 14/5.1949. 
Hamburg, St. Georg-Krankenhaus.) SCHLOTTMANN. 4596

Fritz Zlnnitz, Vom humoralen Kreislauf und seinen Stufen. Umfassender Überblick 
über Theorien u. experimentelle Befunde zu Fragen der nervalen V erm ittlung der Reiz
übertragung im Kreislaufgeschehen durch körpereigene u. -fremde chem. Stoffe. (Z. klin. 
Med. 145. 87—116. 1949. München. Univ., I I .  Med. Klinik.) SCHLOTTMANN. 4597 

Oskar Eichler, Fritz Linder und Kurt Schmeiser, Untersuchungen des peripheren Kreis
laufs m it radioaktivem Natrium. Nach In jektion von 0,2—0,4 cm 3 einer m it t , NaCI ver
setzten physiol. NaCl-Lsg. in die M uskulatur des Armes oder Beines wird m ittels G e i g e r -  
MüLLER-Zählrohrs auf der Einstichstelle die Resorption im Gewebe (proportional der 
Abnahme der Strahlungsintensität) verfolgt. Das Verf. erm öglicht so einen Einblick in 
das örtliche Kreislaufgeschehen u. die Beurteilung pharmakodiynam. Vorgänge am  Men
schen. (Klin. W schr. 27. 480—81. 15/7.1949. Heidelberg, Univ., Chirurg. Klinik.)

____________________  SCHLOTTMANN. 4597
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E e. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
Hans Sauter, Zur Frage der rectalen Calciumresorption und Verhalten des Blutcalcium

spiegels. Der gravide menschliche U terus (am Ende der Schwangerschaft) reagiert mit 
einer Steigerung des Ruhetonus scharf auf Zufuhr von 0,8 g Calciumgluconat, gleichgültig, 
ob diese intravenös, intram uskulär oder rectal, ob sie auf einm al oder in Tcildosen erfolgt; 
bei 0,7 g bleibt dieser E ffekt aus. Bei der langsamen Ca-Resorption vom D arm  aus kann 
der Blut-Ca-Spiegel nur unwesentliche Erhöhungen aufweisen, da Ü bertritt ins Gewebe 
u. Ausscheidung durch Nieren u. D arm  einen Ausgleich schaffen; kleine Differenzen aber 
sind bei Blut-Ca-Bestimmungen nichtssagend. Es is t som it n ich t s ta tth a ft, aus dem 
Fehlen eines deutlichen Blut-Ca-Anstieges auf U nresorbierbarkeit von Ca durch die Darm
schleim baut zu schließen. (Schweiz, med. W schr. 79. 221—22. 12/3.1949. Zürich, Univ., 
Frauenklinik.) SCHLOTTM ANN. 4606

Rudolf Kopf, Arnold Loeser und Hans-Joachim Bielig, Aminolhiouracile als Stoff- 
wechselregulatoren. J e  24 R a tten  bekamen 2-Thiouracil (I), 4-Methyl-2-lhiouracil (II), 
d-Amino-2-ihiouracil (III) u. 5-Methyl-4-amino-2-thiouracil (IV) 22 Tage lang als wss. 
Suspension in Tagesdosen von 0,1 g pro kg Körpergewicht durch Schlundsonde ver
abfolgt. Ergebnisse: 1. Stoffwechselsenkung um ca. 30% vom 3. Behandlungstag ab 
bei allen 4 Substanzen; 2. Körpergew icht bei III u. IV n., bei I u. II geringere Gewichts
zunahme als be iden  K ontrollen; 3. Allg. Zustand bei III u. IV besser als bei Iu . II; 4. Schild
drüsengewicht am  21. Tage bei I verdoppelt, bei II verdreifacht, bei HI u. IV norm al. (Klin. 
W schr. 27. 455—56. 15/7.1949. M ünster, Univ., Pharm akol. Inst.) SCHLOTTM ANN. 4608

G. Wilhelmi, Über die pharmakologischen Eigenschaften von Jrgapyrin, einem neuen 
Präparat aus der Pyrazolreihe. Irgapyrin  (I) is t ein Kombinationspräp'. von gleichen Teilen 
Pyramidon  (II) u. 3.5-Dioxo-1.2-diphenyl-4-n-bulylpyrazolidin-Nalrium  (III). III ist in 
W. lösl. (pH der wss. Lsg. 8,0) u. bringt II m it in Lösung. Die vergleichende pharmakol. 
Unters, der 3 Substanzen u. des phenyldimelhylpyrazolonmethylaminomethonsulfonsauren 
Na (IV) ergib t: Die analget. W rkg. von I übertrifft die von IV u. is t höher als die additive 
W rkg. von II +  III. A ntipyret. u. antiphlogist. E ffekt sind gu t. I zeigt ausgesprochenen 
Histaminantagonismus: 100 mg/kg subeutan  entgiften 180m g/kg H istam in (intraperi
toneal; d. h. die 24fache letale Dosis für Meerschweinchen). Die Toxizität von I  ist geringer 
als die von II; II u. III scheinen ihre T oxizität gegenseitig herabzum indern. Die mittlere 
K ram pf dosis liegt bei I höher als bei II; III zeigt die günstigsten V erhältnisse. Die Krampf* 
wrkg. wird durch vorherige intravenöse Applikation von (30—50 mg/kg) Lum inal größten
teils, von Medomin völlig unterdrückt, so daß energ. S toßtherapie m it I  möglich ist. 
Lokale u. allg. V erträglichkeit von I u. III sind gu t. (Schweiz, med. W schr. 79. 577—82. 
25/6.1949. Basel, Geigy A.-G.) SCHLOTTM ANN. 4608

Walter Beiart, Irgapyrin als Antirheumaticum. (Vgl. vorst. Ref.) Irgapyrin  (I) erwies 
sich an  100 R heum atikern von guter analget. u. ku rativer W rkg. (meist 4—5, bis zu 30 In
jektionen von je 4—5 cm 3 der 30% ig. Lsg. intram uskulär, ausnahmsweise intravenös). 
Bes. gu t sprechen infektiös-entzündliche (lokale u. prim.) R heum atism en u. auch arthrot.- 
spondylot. Schübe an . Chron. Entzündungen u. degenerative Leiden werden ungenügend 
oder n ich t beeinflußt. (Schweiz, med. W schr. 79. 582—84. 25/6.1949. Zürich.)

SCHLOTTM ANN. 4608
Walter Sieben, Anaphylaktische Erscheinungen nach Novocaininjektionen. Nach In 

jektion  von 4 Jah re  gelagertem  Novocain wurden bei einem Fall starke anaphylakt. E r
scheinungen beobachtet. Die Unters, ergab teilweise Zers, des P räp. zu p-Aminobenzoe
säure u. Diäthylaminoäthanol u . Oberempfindlichkeit des Patienten  gegen letzteres. 
(Schweiz, med. W schr. 79. 584—85. 25/6.1949. Lotzwill.) SCHLOTTM ANN. 4614

—, Über die analgetische Wirkung von Heptalgin. Heptalgin (I) is t 4.4-Diphenyl-
l.G-morpholinoheptan-3-on-hydrochlorid (G L A X O  L A B O R ., L t d . ,  Greenford, Middlesex). 
Die experim entell u. klin. getestete W rkg. von I  ist ungefähr 6 m al größer als die des 
Morphins, ca. 20 mal größer als die von Pethidin u. wenigstens 3 m al größer als die von 
Amidon. Die aku te  T oxizität von I in bezug auf sein analget. W irksam keit ist bedeutend 
geringer als die der genannten Substanzen. K reislauf u. sedative Effekte konnten nicht
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beobachtet werden. Suchtgefahr besteht offenbar nicht. Bei oraler A pplikation t r i t t  die, 
W rkg. nach 15—30 Min. ein u. dauert ca. 3—4 S tdn. an . (Chem. Age 60.192. 29/1.1949.)

La u b s c h a t . 4614
A. C. de Vet, E in fluß  von Dihydroergotamin (D IIE  45) a u f die Nebenerscheinungen von 

Lokalanästhetica m it Adrenalinzusatz. Von 100 wegen H ernia nuclei pulposi operierten 
Patienten wurden 50 vor der Lokalanästhesie m it Novocain (100 cm 3 l% ig ) +  Adrenalin 
(1 mg) m it Dihydroergotamin (1 cm 3 subcutan) behandelt. H ierdurch wurden, verglichen 
mit den 50 K ontrollfällen, die Nebenwirkungen der Lokalanästhesie (bzw. des A drena
lins) wie B lutdrucksenkung, Herzklopfen, Unruhe, Erbrechen usw. erheblich verm indert. 
(Schweiz, med. W schr. 79. 675—77. 23/7.1949. W assenaar, H olland, S t. Ursula-Klinik.)

SCHLOTTMANN. 4614
Max Steiger, Verwendung des Scolaudol (Knoll) in der Ophthalmologie. Scolaudol 

(1 cm 3 en thält Scopolamin. hydrochlor. 0,0005 +  l-Ephedrin. hydrochlor. 0,025 +  Dilau- 
did [ K n o l l ]  0 ,002) in Dosierungen von 0,2—1,0 cm 3 (je nach A lter; intram uskulär 
30—45 M inuten vor Operation) erwies sich in  501 Fällen als gutes Zusatznarkoticum  (zu 
Procain, Larocain, Cocain). V erträglichkeit sehr gut. Reflektor. A tem stillstand kann bei 
Scolaudol +  Ae. Vorkommen. (Schweiz, med. W schr. 79. 495—97. 4/6.1949. Bern, Univ. 
Augenklinik.) SCHLOTTMANN. 4614

H. Staub, Neueres über Biologie und Chemotherapie der Malaria. D ie vorwiegend engl, 
u. am erikan. Forschungsergebnisse während der Jah re  1941—45 auf dem Gebiet der 
M alariabekämpfung werden wiedergegeben. Neuere biol. E rkenntnisse über den extra- 
erythrocytären Cyclus der Parasiten  (e.e.-Formen), der in der Leber selbständig w ird, 
u. über den Blutcyclus wurden an  Soldaten auf trop. Kriegsschauplätzen gewonnen (In 
fektionen in den verschied. S tadien m it P. falciparum  u. P. vivax usw.). Auf G rund der 
Befunde bei Vogel-, Affen- u. Menschenmalaria wird ein annähernd lückenloser „F ah rp lan“ 
des Lebenscyclus fü r die verschied. M alariaarten aufgestellt. — Neben den therapeut. 
Wrkgg. dos Chinins, Chinidins, Cinchonins u. Cinchonidins, Atebrins (I) u. Plasmo- 
chins (II) ( =  am erikan. Pamaquine) werden die der neueren M alariabekäm pfungsm ittel 
vergleichend beschrieben. Von am erikan. Seite wurden die bereits vor dem Kriege in 
Deutschland hergestellten Präpp. 7-Chlor-4-(4'-diäthylamino-l-methylbutylamino)-chinolih 
(III) ( =  am erikan. Resochin, Avalen, Chloroquine =  französ. Nivaquine C) u. das 7-Chlor- 
4-(4-diäthi/lamino-l-methylbutylamino)-3-melhylchinolin (IV) ( =  am erikan. Santochin =  
französ. Nivaquine B) erprobt u. das Pentaquine, 8-(5-Isopropylaminoamylamino)-6-melh- 
oxychinolin (V) neu entw ickelt. III u. IV sind wie I ausschließlich Schizontenm ittel, 
werden im K örper gespeichert, langsam ausgeschieden u. weichen in ihrer biol. u . thera
peut. W rkg. n icht viel von I ab ; die unangenehme Gelbfärbung der H au t t r i t t  bei ihrem 
Gebrauch nicht auf. V u. das französ. Präp. Rhodoquine ( =  FOURNEAU 710), 6-Methoxy-
8-diäthylaminopropylaminochinolin sind in W irkungsmechanismus u. therapeut. E ffekt 
ähnlich II; sie scheinen als kausale Prophylaktica an  den e.e.-Formen u. im-er Schizogonie 
anzugreifen. E in  anderes P räp ., Cerluna, 8-(3-Dimethylamino-l-methylpropylamino)-6-oxy- 
chinolin, soll bes. gegen Tropicagam eten wirken. — Die bedeutendste neuere A ntim alaria
substanz, das Paludrin, N^p-Chlorphenyl-Nyisopropylbiguanid  (VI) w urde in England 
entwickelt. Das P räp . (als Hydrochlorid bzw. A cetat angewandt) w irk t sowohl kausal- 
prophylakt. gegen die e.e.-Formen als auch kurativ  gegen die B lu tparasiten; es wird sehr 
rasch resorbiert u. langsam (in 4—7 Tagen) m it dem Urin ausgeschieden. Die therapeut. 
Breite ist außerordentlich groß: 300 mg täglich über 21 Tage werden ohne Nebenwrkg. 
vertragen. VI is t ein. wirksames Schizontenm ittel, das bei P. falciparum  Wie bei P. vivax 
die akuten Anfälle (m it 3 mal 0,1 g täglich über 10 Tage) heilt; es w irk t als volles kausales 
Prophylakticum  bei P . falciparum-Infektion, als partielles bei P. vivax: es hem m t die 
Schizogonie der frühen Gewebsformen. Im  B lut ist VI nich t gametocid, doch wird die 
Entw. in der Mücke aus dem C.ystenstadium gehemmt, wenn m it dem- aufgesaugten 
Blut VI aufgenommen wird. Das P räp . w irkt auf die K ernteilung der e.e.-Form en u. der 
Erythrocytenform en ein. — Bei der M ückenbekämpfung durch D D T  müssen die lokalen 
Lebensgewohnheiten der Anopheles genau stud iert werden. (Schweiz, med. W schr. 79. 
908—14. 24/9.1949. Basel, Univ., Med. Klinik.) SCHLOTTMANN. 4616

Sigurd Rauch, Die granulationshemmende und epilhelisationsfördernde Wirkung bei 
lokaler Penicillinapplikation. Vergleichende Beobachtungen verschied. Epithelisatoren an 
experimentell gesetzten W unden des Menschen. (Vgl. auch C. 1950.1.748.) (Schweiz, med. 
Wschr. 7 9 .7—10.8/1.1949. Tübingen, Hals-Nasen-Ohren-Klinik.) SCHLOTTM ANN. 4619

Hans Rotter, Penicillin und Gonorrhöe. Erfahrungen und Aussichten. S ta tis t. Angaben 
über Lues u. Gonorrhöe in Österreich 1946/47 u. Behandlungserfolge m it Penicillin, 
Resistenzerscheinungen, Rückfälle usw. (Schweiz, med. W schr. 79. 142—44. 19/2.1949. 
Salzburg, L andeskrankenanstalten.) SCHLOTTM ANN. 4619
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Margrit Roost-Pauli und Hanspeter Roost-Pauli, Über Resorption und Abbau von 
Streptomycin im Colon. Nach rectaler A pplikation von 1 g Streptomycin in 500 cm 5 W. 
ist bei 6 Versuchspersonen innerhalb der ersten 6 S tdn. das M edikament in Serum oder 
Plasm a nich t nachzuweisen; im Urin findet es sich nur in  einem Falle (zu 8 ,9% ). — 
Streptom ycinsulfat wird durch den S tuhl rasch abgebaut, in 6 Stdn. bis zu 74% . — 
M eth.: A ustestung an  S taphylokokkenkulturen auf A garplatten (Em pfindlichkeit: 
0,5 y pro cm 3 Serum, Urin usw.). (Schweiz, med. W schr. 79. 942—44. 1 /10 .1949 . Bern, 
Univ., Med. Klinik.) SCHLOTTMANN. 4619

Walther Berblinger, Die morphologischen Veränderungen bei der chronischen miliaren 
Lungentuberkulose und der tuberkulösen Meningitis unter der Streptomycintherapie. Kurzer 
Bericht über die Sektionsergebnisse von Fällen von Meningitis tuberculosa, die durch 
2 y2—11V2 Monate m it intram uskulären Tagesgaben von 1,0—1,5 g Streptomycin (I) 
u. in trathekalen  Dosen von 50—75 mg behandelt worden waren. In  den Lungen können 
Tuberkel sich un ter der I-Behandlung vollständig zurückbilden, in der Leber kann die 
Vernarbung zahlreicher Streuherde zu cirrhoseähnlichen Bildern führen. In  den Lepto- 
meningen werden die exsudativen Prozesse in produktive un ter Verlegung des Sub
arachnoidalraum es umgewandelt. Das anatom . S ubstrat von im Verlauf der Behandlung 
aufgetretenen Hemi- u. Paraplegien oder V erblödungszuständen bildet anäm . E r
weichungsherde im Bereich der inneren K apsel bzw. im Caput nuclei caudati als Folge 
des völligen oder subtotalen'V erschlusses größerer Äste der A rteria cerebri media. Diese 
Veränderungen waren relativ  unabhängig von Dosierung u. Dauer der I-Behandlung u. 
mehr abhängig wohl vom Zustand zu Beginn der Behandlung. Die Vorzüge der in tra
thekalen Frühbehandlung werden bes. hervorgehoben. (Aerztl. Forsch. 3. 197—98. 
25/4.1949.) JU N K M A N N . 4619

S. Moeschlin und W. Schreiner, Vergleich der Kombinationstherapie von Streptomycin 
mit Sulfon oder p-Aminosalicylsäure (P A S) bei der experimentellen Tuberkulose. An 
160 Meerschweinchen m it experim enteller Tuberkulose (H um anstam m  H 37 Rv) wird 
30 Tage nach der Im pfung die Behandlung begonnen m it Sulfon Cilag =  4-Carboxy- 
methylamino-4-aminodiphenylsulfon, N-Acetat) (I), p-Aminosalicylsäure (II), Promin (III) 
u. Streptomycin (IV). Dosierung täglich: I : 2m al 0,1 g/kg subcutan ; I I : 6 mal wöchent
lich 1,5 g/T ier per os, vom 6 6 . Tage ab die H älfte; II I: 2m al0 ,27  g/kg subcutan ; IV : 2 mal 
14 mg/kg subcutan . Versuchsdauer 106 Tage. Ergebnisse: Zunehmende W irksam keit in 
der Reihenfolge II, I, III, IV. K om binationsbehandlung m it IV +  II u. IV -j- I zeitigt 
die besten Erfolge, ca. von doppelter Größe wie die IV-Behandlung. Da eine Resistenz 
der Tbc-Bacillen gegenüber II sich viel., langsam er zu entwickeln scheint als gegen IV, 
so dürfte vorläufig die Behandlung m it IV -f- II beim Menschen die größeren Aussichten 
eröffnen. (Schweiz, med. W schr. 79 . 117— 18. 12/2.1949. Zürich, Univ., Med. Klinik.)

SCHLOTTM ANN. 4619
Fritz Knüchel, Franz Kienle und Therese Schretzmann, Über die Wirkung von TB  1/698 

bei der Lungentuberkulose des Menschen. B ericht über 60 Fälle hochaktiver, m eist schwerer 
exsudativer Lungentuberkulose, die durch 2—6 Monate m it Tagesgaben von 2 mal 
0,1—0,125 g TBd/698  (I), m eist in K om bination m it 2m al 0,1 g Eleudron, behandelt 
w urden. N ur 2 Fälle von Intoleranz m it Übelkeit u. Erbrechen, Kopfschmerzen u. Appetit
losigkeit, die zum Absetzen des P räp. zwangen. 8 doppelseitige cavernöse Fälle verschlech
terten  sich tro tz  I weiter, 5 weitere Fälle blieben unbeeinflußt, bei 47 tr a t  subjektive u. 
objektive Besserung (Zunahme des A ppetits, Abnahm e der Sputum m enge u. Besserung 
des Sputum befundes, Nachlassen von Nachtschweißen, H usten u. Durchfällen, bei 23 Fäl
len Verschwinden der Bacillen aus dem Auswurf, Besserung des Röntgenbefundes, Aus
heilung von 3 u. wesentliche Besserung von 2 K ehlkopftuberkulosen, Besserung bestehen
der Fisteln) ein. Die Blutsenkung wird rasch, innerhalb 2 W ochen, norm alisiert, ebenso 
die Sero-Rk. nach K N Ü C H E L . Die verschied. Voraussetzungen dieser beiden R kk. lassen 
die I-W rkg. als Folge einer direkten Beeinflussung dieser R kk. zweifelhaft erscheinen 
u. legen die D eutung als Folge des veränderten Ablaufs der Infek tion  näher. Zahlreiche, 
laufend durchgeführte Leberfunktionsproben ließen keine Schädigung der Leber durch 
die I-Behandlung erkennen, im Gegenteil m anchm al Besserung der infolge der Infektion 
darniederliegenden Funktion. Auch die Veränderungen des k rankhaft verschobenen Blut- 
proteinspektr. im V erlauf der Behandlung in R ichtung der Norm sprechen in gleichem 
Sinne, ebenso der Anstieg des Serumcholesterins u. die Beeinflussung des Blutgerin
nungsablaufs. (Aerztl. Forsch. 3. 199—208. 25/4.1949. ^Karlsruhe, S täd t. K ranken
anstalt, I I . Med. Klinik.) JU N K M A N N . 4619

Hermann Zickgraf, Die Wirkung der dihydrterlen Mullerkornalkaloide au f den Kreis
lauf. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Genese des Hochdrucks. An 34 Patienten  m it ver
schied. Herz- u. Kreislaufstörungen u. an  11 Kontrollfällen wird als W rkg. einer in tra
muskulären In jek tion  von 0,3 mg C C K 179  (I) ( =  je 0 ,1m g  Dihydroergocornin +  Di-
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hydroergocristin -f D ihydrocrgokryptin) festgcstellt: 1. B eträchtlicher Abfall dos Schlag- 
u. Minutenvol., 2 . nur geringfügige Senkung des B lutdrucks (da der periphere W iderstand 
gegenrogulator. ansteigt), 3. leichter Anstieg der Pulswellengeschwindigkeit u. des elast. 
W iderstandes, 4. leichte Frequenzherabsetzung. Der Gesamteffekt beruht auf D ämpfung 
der Herz- u. K reislaufzentren des Zwischenhirns u. der myoneuralen Schaltstellen. — 
In  der Therapie ist I wegen seiner stärkeren Wrkg. dem Dihydroergotam in (II) vorzuziehen, 
zumal da es die unerwünschte Vasokonstriktor. K om ponente des II nicht aufw eist. — 
Nach den Versuchsergebnissen beruht die H ypertension ste ts  auf einer R egulations
störung des Verhältnisses mehrerer Kreislaufgrößen zueinander. (Z. klin. Med. 145. 
34—50.1949 . München, Univ., I I . Med. Klinik.) SCHLOTTMANN.4623

Otto Spühler, Ortin, ein Biphosphal des Triälhanolaminlrinitrals zur Behandlung 
angiospaslischer Zustände. Überblick über die als Spasmolytica gebräuchlichen organ. u. 
anorgan. N itra te  u. N itrite . Vor diesen zeichnet sich Orlin ( =  Triäthanoltrinitrat-Biphos- 
phal), N iC H j-C H j-O -N O ^j^H jP O «  durch optim ale W rkg. (3 wirksame NO^Gruppen, 
die das wirksame Prinzip der ganzen K örperklasse darstellen) u. verzögerte Spaltung 
aus. Die E rprobung an  ca. 130 Patienten  m it angiospast. Zuständen verschiedenster A rt 
erwies den hohen W ert des P räp., bes. bei Angina pectoris, stenocard. Beschwerden. 
Herzvitien, H ypertonie, arteriellen peripheren Zirkulationsstörungen. Die Dosis wurde 
bei aku ten  schm erzhaften Zuständen bis zu 10 Tabletten m it je  1,8 mg I täglich gestei
gert. An Nebenerscheinungen tra ten  außer (in 8 Fällen) den typ. N itritbeschwerden 
(Herzklopfen, Kopfschmerzen, Hitzegefühl, Schwindel) gelegentlich Magenbeschwerden 
auf. Das P räp . reiz t die Schleimhäute u. darf daher nicht zerkaut werden. (Schweiz, 
med. W schr. 79. 518—21. 11 /6 .1949 . Zürich, Univ., Med. Poliklinik.)

SCHLOTTMANN. 4623
K. Fromherz, Wirkungen des ß-Pyridylcarbinols (Ronicol „Roche") im Tierexperiment. 

Ronicol — ß-Pyridylcarbinol (I) is t eine farblose, liygroskop. Fl., Kp.0>, 101°, m it W. 
mischbar. Die D L 50 beträg t subcutan: bei Maus 1,8 g/kg, bei R a tte  u. Meerschweinchen
2,5 g/kg; intravenös: Maus 2,0, Kaninchen 3,3 g./kg; peroral: Maus 3,3 g/kg. Das P räp. 
ist in therapeut. Dosen also ebensowenig tox. wie Nicotinsäure (II); hohe Dosen wirken 
narkotisch. I w irkt im Gegensatz zu II blutdrucksenkend (Erweiterung peripherer Gefäße) 
u. auf die D arm m uskulatur erregend. Beim Menschen (nicht am Tier) bew irkt es auffal
lende Erw eiterung der H autgefäße. I  wird im Organismus zum Teil zu II oxydiert u. als 
solche im Urin ausgeschieden. Die Ausscheidung ist mengenmäßig individuell verschied, 
u. nach 5 Stdn. fast völlig beendet. Das Präp. zeigt neben seinen eigenen W irkungen zu
sätzlich die von II. (Schweiz, med. W schr. 79. 521—22. 11/6.1949. Basel, Hoffmann- 
La Roche A.-G .) SCHLOTTMANN. 4623

A. Thumherr und H. Heller, Klinische Erfahrungen über die Vasodilatation durch 
ß-Pyridylcarbinol (Ronicol „Roche"). (Vgl. vorst. Ref.) Die klin. E rprobung von Ronicol 
ergab subjektiv  bei peroraler Applikation (25—50m g 3—4 mal täglich; 120 Fälle): 
gelegentlich Hitzegefühl im Kopf, lm a l M agenbeschwerden.u. Erbrechen; bei intra
muskulärer A pplikation (3m al 2—4 cm 1; 225 Fälle): nach 6 —7 Min. W ärmegefühl im 
Kopf, nach 10—20 Min. auf die Arme bis zu den Händen übergreifend; bei intravenöser 
Applikation (2—3 cm ’ ; 100 Fälle): Hitzegefühl, Röte, Erw ärm ung; in ca. 10% der Fälle 
Kopfweh. Objektive W irkungen: Anstieg der H auttem p. nach 3 Min., Maximum nach 
6 Min., N orm alisierung in ca. 1 Stde. (Messung m it Magnetotherm-HEIDENWOLF). 
Erfolge: sehr g u t bei Embolie, Arteriitis, BÜROER-WlNIWARTER, Akrocyanose, coro- 
naren D urchblutungsstörungen (Angina pectoris); gu t bei Artériosclérose, Migräne. 
Céphalalgie, interm ittierendem  H inken; weniger eindeutig bei Apoplexie, vasculärer 
Encephaiomalacie, H ypertonien. (Schweiz, med. W schr. 79. 522—26. 11/6.1949. Basel, 
St. C lara-Spital.) ' SCHLOTTMANN. 4623

H, Gatzek und K. Meehelke, Zur Kreislaufwirkung des ß-Pyridtylcarbinols (Ronicol 
„Roche"). (Vgl. vorst. Ref.) Die fortlaufend registrierende Meth. nach MATTHES ergab 
in 13 Verss. m it Ronicol: Zunahme von Blutgeh. u. Temp. des Ohres; 0 2-Sättigung des 
Ohrblutes unverändert; geringer Anstieg des Finger-Vol.; sinkende Tendenz des systol. 
B lutdrucks; Pulsfrequenz: Verlangsamung nach kurzem Anstieg in 8 Fällen. — Ein 
guter therapeut. Erfolg wurde durch intravenöse Applikation bei einem positiven rela
tiven Skotom erzielt. (Schweiz, med. W schr. 79. 526—28. 11/6. 1949. Erlangen, Univ., 
Med. Klinik.) SCHLOTTMANN. 4623

R. Domenjoz und R. Jacques, Über Synopen, ein neues Anlihislaminicum. Synopen —
R-Dimethylaminoäthyl-N-p-chlorbenzyl-a-aminopyridin-Hydrochlorid (I) ist ein geruch
loses/weißes Pulver, F . 172° (korr.), leicht lösl. in W .; die wss. Lsg. reagiert neutral u. 
schmeckt b itte r. H andelsform : Synopen als Dragées zu 0,025g u. Ampullen zu 2 cm 3 
der l% ig . Lösung. Das P räp. h a t eine hohe histaminantagonist. Wrkg. (wirksame Grenz-
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bonz. am  isolierten Meerschweinchendarm 2 -IO"*; am  isolierten K aninchenohr heben 
0,3 y I die W rkg. von 1 m g  H istam in (II) völlig au f; am  Meerschweinchen schützen 
0,05 mg/kg (30 Min. von II subeutan) 100% ig gegen die letale I-Dosis). — Toxizität: 
Die D L 50 beträg t für Maus 45 mg/kg, fü r R a tte  30,5 mg/kg, für K aninchen 14,6 mg/kg. 
N ebenwirkungen: analept. u. atem stim ulierend am  morphonisierten K aninchen, sedativ 
an  der n. R atte , lokalanästhet. (H ornhautsensibilität K aninchen); kein vegetativer, kein 
analget. Effekt. (Schweiz, med. W schr. 79. 476—80. 28/5.1949. Basel, Geigy A.-G.)

SCHLOTTM ANN. 4628
Walter Burekhardt und Albin Steigrad, Erfahrungen m it Synopcn {Geigy) in der 

Dermatologie. (Vgl. vorst. Ref.) Synopen  erwies sich an  insgesam t 216 P atien ten  mit 
verschied. H autkrankheiten  als hochwertiges Antihistam in. Peroral gegeben schwächt es 
allerg. Quaddel-Rkk. ab u. h eb t den Juckreiz auf. Es beseitigt oder bessert den Pruritus 
bei U rticaria, Ekzemen, Neuroderm itis u . bessert die klin. Symptome. Auch bei Anwendung 
in Salbenform stillt es den Juckreiz. Die V erträglichkeit is t g u t; Nebenwirkungen sind 
selten. (Schweiz, med. W schr. 79. 480—82. 28/5.1949. Zürich, S täd t. K linik für H au t
krankheiten.) SCHLOTTM ANN. 4628

E. Strehler, Über die Wirkungsweise eines neuen Hauthyperämiemittels. Trafuril 
(Nicotinsäuretelrahydrofurfurylesler). B ericht über ausgedehnte Erfahrungen m it Tra- 
fu r il-Präpp., die auf der H au t eine ak t. Hyperäm ie, weitgehend ähnlich dem mechan. 
H auterythem , erzeugen. Die Substanzen sind sehr w irksam, unschädlich u. zur Erzeugung 
einer therapeu t. H authyperäm ie geeignet. (Schweiz, med. W schr. 79 .144—48.19/2.1949. 
Bern, Univ., Med. K linik.) SCHLOTTM ANN. 4628

W . Lucke, Behandlung der Scabies m it Moriphen. Mariphen (Dr. H a m m e r  & Co., H am 
burg), ein K om binationspräp. von S, Chlorkresol, Chlorxylenol, Benzylchlorphenol,
o-Oxydiphenyl in alkoh. Seifenlsg., erwies sich als schnell wirkendes M ittel in der Scabies- 
Behandlung (starke Tiefenwrkg., gute Verträglichkeit, keine postscabiösen Ekzeme). 
(Derm atol. W schr. 120. 107—11. 1949. Berlin-Herm sdorf, Schildower S tr. 73.)

SCHLOTTM ANN. 4628

G. Banzer, A rznelthcraple des p rak tisches A rztes. E ine E in le itung  zum  R ezeptverschreiben. 3 . neu- 
bearb . A ufl. B erlin , M ünchen: TJrban Æ Schw arzenberg, 1949. (320 S.) D M 1 0 ,—.

Robert Debri, S. T b lefrr e t  H. E. Brlssand, L a  S treptom ycine. A ppliquée a n  tra ite m e n t de la  meningito 
tuberculeuse e t  de la  tuberculose  m lllalre chez l 'en fan t. T aris  : M asson 4  Cle. 1948. (203 S.) 

Fanconi u n d  L aitier, S trep tom ycin  u n d  Tuberkulose. B asel: B enno Schwabe. 1948. (357 S.)
R. Hazard, A ctualités  Tharm acologiques. T a ris: M asson <fc Cle. 1949. (164 S. m . 37 A bb.) f r  500, —* 
W olfgang Heubner, Genuß und  B etäubung  durch  chem ische M itte l. B erlin : A kadem ie-Verl. 1948. (38 S.) 

8° (B est.- u . V erl.-N r. 2003/25) =  D eutsche A kadem ie d . W issenschaften zu  B erlin . V orträge u. 
Schriften. H . 25. D M 2 , - .

M. Morin, J . Hehlll e t  R. Plehon, L a  S treptom ycine. T a ris: M asson <fc Cie. 1949. (510 S. m . 49 Abb.) 
fr. 1950,—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hermann Ziliig, Der Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen in aufgelassenen Wein

bergen. (Pharm azie 4 . 37—40. Jan . 1949. B ernkastel, Biol. A nsta lt für Land- u. Forst
w irtschaft.) H o t z e l .  4782

Rolf Schäfer, Eustearol, eine neue Salbengrundlage. Eustearol (I) is t eine auf Stearin- 
u. Palmitinsäure, Glycerin u . W . aüfgebaute, schwach sauer reagierende Öl-in-Wasser- 
Emulsion. Der eigentliche E m ulgator is t ein Gemisch aus dem S teara t einer organ. Base 
u. dem Monoester der S tearinsäure u. des Glycerins m it einem Wasser-Bindungsvermögen 
von 500—600%. H ieraus bereitete W irkstoffemulsionen, die durch Ölzusatz in beliebiger 
Weise zu Mischemulsionen umgewandelt werden können, sind äußerst stabil, zufolge des 
ausnehm end feinen Verteilungsgrades (4 Abb.) äußerst wirksam u. bzgl. der Emulsions
grundlage reizlos verträglich u. leicht ausw aschbar. Sein hohes Wasserbindungsvermögen 
m acht I zu einem brauchbaren Ausweichstoff zur H erst. von Linimenten, die z. B. mit 
Kamillen- oder Schafgarbeninfusionszusatz, als K lysm a  appliziert, als angenehmes u. 
langsam wirkendes Laxans verw andt werden können. (Z. H au t- u. Geschlechtskrankh. 
Grenzgebiete 7. 30—33. 1/7.1949. Mannheim, S täd t. K rankenanstalten , Dermatolog- 
Abt.) L a u b s c h a t .  4792

, Synthetische Hormone. Beschreibung der H erst. von 5 H orm onen (Testosteron u. 
sein Propionat, Methyltestosteron, Ethisleron, Progesteron u . Desoxycorlicosleronacetal)nus
Cholesterin. (Ind . Chemist, ehem. M anufacturer 25 . 265—70. Mai 1949.)

G e r h a r d  G ü n t h e r .  4808 
L. Hartweg, i?6cr die Bestimmung der Jodzahl. E rläuterung einiger JZ .-B e s t.-Methoden, 

bes.nach K a u f m a n n ,  H a n ü S  u . der von AWB u . M itarbeitern (C. 1949 .1 .816) abgeänderten
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WlNKLEBschen DAB. 6 -Methode. Vff. lehnen letztere Vorschläge ab  u. schlagen die Auf
nahme der Jodzalilm eth. nach K a u f m a n n  zur Aufnahme in das zu erw artende DAB. 7 vor. 
(Silddtsch. Apotheker-Ztg. 89. 417—19. 10/6.1949. B asta tt.) K e b n . 4880

Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fahriker, Södcrtälje, Schweden (Erfinder:
B. Sjögren und H i Berlin), Herstellung von haltbaren, wässerigen Lösungen von therapeutisch 
anwendbaren Salzen aus Gold und Thioschwefelsäure. Man verw endet als Lösungsverm ittler 
Zuckerarten, bes. Glucose oder Fructose. Z. B. ste llt man eine haltbare  Lsg. von Gold
natrium thiosulfat [Na3Au(Ss0 5)2-2 H 20  +  6 N a2S20 3-5 H 20] her, indem m an 20 g dieses 
u. 5 g Glucose in lOOcm’ Wl. öst. (Sehwed. P. 125 085 vom 10/11. 1944, ausg. 31/5. 
1949.) j .  S c h m id t .  4807

Fortunö-Amand Sauvage, Indochina-Tonkin, Behandlung von Terpentinöl. Man kann 
es dadurch für therapeut. Zwecke, wie intravenöse oder intram uskuläre Injektionen, per
orale Applikation, Inhalationen usw., verwendbar machen, daß m an es trockener Luft 
bei 15—25° bis zu 3 oder 4 Wochen aussetzt, wobei eine Ozonisierung erfolgt. Das ö l wird 
dann bis zur absol. N eu tra litä t neutralisiert, z. B. m it Saponin verseift u. durch Filtrier
papier filtriert. — A ntipyret., baktericido Antitoxinwrkg,, Hämoglobin oxydierende 
Wrkg. usw. — Beispiel. (F. P. 942 781 vom 29/9.1944, ausg. 17/2.1949.) D o n x e . 4807

British Drug Houses Ltd., London, England (Erfinder: F.M .Berger,W .Bradley und
F. G. Sayer), Erhöhung der Wasserlöslichkeit von Aryl-ß.y-dioxypropylälhern. Man ver
wendet als Lösungsverm ittler Propylenglykol (I). V orteilhaft löst m an die Ä ther, bes.
o-Tolyl- u. p-Chlorphenyl-ß.y-dioxypropyläther zunächst in  I, verm ischt in der W ärm e 
mit W. u. läß t erkalten. Man kann außerdem  auch noch H arnstoff zusetzen. Die Lsgg. 
haben anlibakterielle Eigg., die in den konzentrierteren Lsgg., bis 7,5% gegenüber 2% 
mit W. allein, bes. g u t in Erscheinung treten. (Sehwed.P. 124 815 vom 3/9. 1946, ausg. 
10/5.1949. A. P. 2 4 6 8 4 2 3  vom 28 /8 .1946, ausg. 26/4.1949. Beide E . Prior. 28/6.1946.)

J .  S c h m id t . 4807
Ciba Akt.-Ges., Basel, Schweiz, ß-[C-Mcthoxynaphthyl-2]-ß-äthyl-a.a-dimelhylpropion- 

säure (I), als Therapeulicum  oder zur H erst. von Heilmitteln geeignet, erhält m an durch 
Rk. eines <x-[6 -M ethoxynaphthyl-2]-propylhalogenids m it einem a-H alogenisobuttersäure- 
ester in Ggw. eines halogenwasserstoffabspaltenden Mittels
u. anschließende Verseifung der veresterten COOH-Gruppe. 9 1
So erhält m an z. B. durch E intropfen eines Gemischs aus / X / X —ch—c—cooh
11 Gewichtsteilen a-[6-M ethoxynaphthyl-2]-a-chlorpropan in  ch.O—l  ' I i  „
200 Volumenteilen Ae. u . 9 Volumenteilen a-Brom isobutter- \ / \ /  c« » 3 1
säuremethylester in eine Suspension von 10 Gewichtsteilen Z n-F litter in 100 Volumen
teilen Ae., % std . Aufkochen des Ganzen, Abkühlen u. Aufgießen auf Eis, A usäthern u. 
Hydrolyse des Ä thylätherrückstandes m it einer Mischung von 10 Gewichtsteilen KOH 
u. 50 Volumenteilen A. bei 160° die Östrogen wirksame I, F . 131—133° (aus Methanol). 
(Schwz. P. 261123 vom  11/7.1947, ausg. 16/8.1949.) STABGAKD. 4807

Ciba Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Phenylamyloxy essigsäuredimethylaminoälhylester (I), 
als Therapeulicum oder als Zwischenprod. zu dessen H erst. geeignet, erhält m an durch 
Rk. einer Verb. von der Zus. Z (X =  bei der B k. sich abspaltender
Rest) m it einem reaktionsfähigen E ster des D im ethylam inoäthanols. ___ 1
Erwärmt m an z. B. ein Gemisch aus 108 (Teilen) Phenylam yloxy- S  V -C —COOX
essigsäure (F. 121—123°; aus Benzoylam eisensäureäthylester u. I /e n  i r a
Amyl-Mg-Bromid u. anschließende Verseifung des entstandenen ‘
Phenylamyloxy essigsäur eälhylesters, K p .12 142—152°, m it m ethylalkoh. KOH ), 60 Chlor
äthyldim ethylamin, 150 K 2CO, u .  1250 Essigester (II) mehrere Stdn. auf dem W asserbad, 
filtriert, dam pft n  ab u. dest. das zurückbleibende ö l, so erhält m an I, K p .0>1 140°; Brom- 
methylat, F. 192—193°. (Schwz. P. 261124 vom 2/11. 1945, ausg. 16/8. 1949.)

S t a b g a b d .  4807
Imperial Chemical Industries Ltd., London, Großbritannien, N^p-Chlorphenyl- 

H  -isopropylbiguanid (I), als Chemotherapeuticum (Antimalariamittel) oder Zwischenprod. 
zu dessen H erst. geeignet, erhält m an durch R k. von p-Chlorphenylguanidin (II) (auch 
dessen Chlorid, C arbonat, Sulfat) m it Isopropylcyanam id (III) oder dessen Salzen zweck
mäßig in Ggw. eines Lösungs- oder Verdünnungsm ittels in der W ärm e. II erhält man durch 
Kondensation von p-Chloranilinhydrochlorid m it .Cyanamid nach BBAUN (J . A m er.chem . 
Soe. 55. [1933.] 1282) u. i n  durch R k. von Isopropylam in m it einem Cyanhalogenid. 
Erhitzt man z. B. ein Gemisch aus 8,5 (Gewichtsteilen) II u. 4,2 I I I2%  Stdn. auf 85—90°, 
löst die krist. M. in 40 7% ig. HCl u. neutralisiert m it N H 40 H , so fällt I-Hydrochlorid, 
Radeln, F . 243—244°, das in HCl-Lsg. m itN aO H  I, kleine P la tten , F. 129°, liefert; I-Acetat, 
,•* 8 4 —185° (aus Aceton). — W eitere Beispiele. (Schwz. P. 259 440 vom 30/12.1946, ausg. 
16/6.1949. E . Prior. 31/12.1945.) S t a b g a b d .  4807
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Imperial Chemical Industries Ltd., London, Großbritannien, N-a-[p-Chlorphenyl]- 
N-co-isopropylbiguanid (I), als Antimalariamittel geeignet, e rhält m an durch Rk. von 
[p-Chlorphenyl]-dicyandiamid (II) m it Isopropylam in (III) (auch dessen Salzen), gegebenen
falls in Ggw. eines Lösungs- oder V erdünnungsm ittels u. eines Metalles (Zn oder Cu) bzw. 
einer M etallverb. (Oxyd, H ydroxyd, Salz). E rh itz t m an z. B. ein Gemisch aus 19,5 (Teilen) 
II, 10,5 III-H ydrochlorid u. 80 Nitrobenzol 16 Stdn. un ter R ühren auf 130—135°, ex tra
h iert das Ganze danach m it 200 2nHCl, wäscht den sauren E x trak t m it 40 Bzl., filtriert, 
ste llt das F iltra t m it N H 4OH gerade alkal. gegen K ongorot u. filtriert den Nd., so erhält 
man I -Monohydrochlorid, F . 244—245° (aus W .), freie Base, F . 130—131°, I-Acetal, F. 188 
bis 189° (aus Aceton), bildet auch Salze m it Essig-, Milchsäure, Methansulfonsäure, 
Methylendisalicylsäure, Methy]en-bis-/J-o.\ynaphthoesäure.—W eitere Beispiele. (Schwz. P. 
261119 vom 31/12. 1945, ausg. 1/8. 1949. E. Prior. 10/5.1944.) ST A R G A R D . 4807 

American Cyanamid Co. und Herman Eldridge Faith, V. S t. A., Herstellung p-sub- 
stituierter Benzalsulfonylguanidine. Man setzt in p-Stollung durch eine N H 2-Gruppe, eine 
gegebenenfalls substitu ierte (acylierte) N H 2-Gruppe, eine zu einer N H 2-G ruppe reduzier- 
baro Gruppe (N 02) substitu ierte Benzolsulfonamide m it mineralsauren Guanidinsalzen 
um u. füh rt die p-G ruppe durch Hydrolyse, Red. u. dgl. allenfalls in eine N H 2-Gruppe 
über. Die Rk. kann in der Schmelze oder in einem Lösungsm., wie Diäthylenglykolmono- 
m ethyläthcr oder Ä thylenglykol-n-butyläther, vorgenommen werden. — Z. B. erhitzt 
man 2,5 g N t-Acctylsulfanilamid  m it 1,08 g Guanidincarbonat (II) V2 Stde. auf 180—190°, 
bedeckt das Gemisch, solange cs noch lauw arm  ist, m it W ., küh lt es ab, m acht es mit 
N H , alkal., rü h rt 10 Min., filtriert u. w äscht m it W asser. N t -Acelylsulfanilylguanidin. 
H ieraus m it 12% ig. HCl Sulfanüylguanidin  (I). Diese Verb. auch direkt aus Sulfanilamid  
u. II. — W eitere Beispiele. — Chemotherapeutica. (F. P. 944 449 vom 1/4. 1947, ausg. 
5/4.1949. A. Prior. 28/11.1942.) D o n l e .  4807

American Cyanamid Co., New York, V. St. A., 2-Melanilamido-5-chlorpyrimidin (I). 
Man erhält es durch Umsetzen von 2.5-Dichlorpyrimidin (II) m it M etanilamid (III) in 
Ggw. von Alkalien (K 2-, N a2-, CaC03) m it Ausnahme der H ydroxyde in einem hochsd.

Lösungsm. (Nitrobenzol (IV), Kerosin, Polychlorbenzol) bei 
160 -1 8 0 ° . — Man erh itz t 60 (Teile) III in 150 IV auf 140°,

Ansäuern aus, F. 228—229°. 5 I  löst m an in 70 kochendem W ., das 3 HCl en thält, filtriert 
über Kohle, wobei beim Abkühlen das Chlorhydrat ausfällt, aus dem m it N H 3 oder Na- 
A cetat I isoliert wird. — II erhält m an durch ls td .  E rhitzen von 128 2-Oxy-5-chlor- 
pyrim idin m it 500 POCl3, dest. 400 POCl3 ab, behandelt den R ückstand m it Eis u. W., 
neutralisiert m it 300 N a2C 0 3, dest. II m it W asserdam pf u. ex trah iert; aus A .-W ., Kp. 190°.
F . 54°. Prophylakticum  u. Heilmittel gegen Malaria. (Schwz. P. 261 216 vom 14/2. 1946, 
ausg. 16/8.1949. A. Prior. 14/2.1945.) K r a u s s .  4807

Ciba Akt.-Ges., Basel, Schweiz, l-Melhyl-4-phenylpiperidyl-{4)-mclhylketon (I).
l-M cthyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäurehalogenid wird m it Malonsäureester (II) um
gesetzt u. anschließend hydrolysiert u. decarboxyliert. — 3,75 (Teile) N a-Pulver werden 
in 850 Ae. m it 2 4 II in 20 Stdn. um gesetzt, dazu gib t m an 13,7 l-M ethyI-4-phenylpiperidin-
4-carbonsäurechloridhydrochlorid, läß t zuerst bei R aum tem p. stehen u. e rh itz t dann unter 
R ückflußkühlung. Nach dem Zusatz von Eis u. 25 Volumenteilen 5nH Cl wird der Ae. ab
getrennt u . die wss. Schicht m it N H 3 versetzt u. das [l-Methyl-4-phenylpipcridyl-(4)]- 
[dicarbälhoxymethyl]-Iceton m it Ae. ausgezogen, das m it HCl das Hydrochlorid liefert; aus 
M ethyläthyikcton wasserlösl. K ristalle, F . 171—172°; freie Base, in W. unlösl., lösl. >n 
verd. NaOH. Das Hydrochlorid wird m it 20% ig. HCl einige Stdn. erh itzt, wobei unter 
Verseifung u. C 0 2-Abspaltung u. Verdampfung zur Trockne 1-FIydrochlorid erhalten wird, 
aus A., F . 240—242°. I, K p .10 156—157°, F . ca. 50°. Verwendung als Zwischenprod. oder 
Heilmittel. (Schwz. P . 259120 vom -10/4. 1945, ausg. 1/6. 1949.) K R A U S S .  4807 

Ciba Akt.-Ges., Basel, Schweiz, l-Melhyl-4-[o-oxyphenyl]-piperidyl-(4)-methylketon (I) 
(vgl. Schwz. P. 259 120; vorst. Ref.). l-M ethyl-4 -[o-oxyphcnyl]-piperidin-4 -carbonsäurc- 
lacton (II) wird m it einer Methyl-Mg-Vcrb. um gesetzt u . das Reaktionsprod. zersetzt.
1 (Gewiehtsteil) l-Methyl-4-\o-melhoxypheny'\-piperidin-(4)-carbonsäurcnitril (aus « 'l0'  

/M ethoxyphenylJ-)’-[m ethylbcnzylam inoj-buttersäurenitril +  Ä thvlendibrom id in Gyw. 
von N aN H 2 u . anschließende H ydrierung m it H„ -f- Pd) wird in 4 Volumenteilen lOnHlV 
gelöst u . 6  Stdn. e rh itz t. Nach dem Abkühlen krist. Il-Hydrobromid-, Ausbeute 80%- Mit 
Alkalien wird II als ö l  ausgefällt. K p .ej0S 103°. Zu einer G R IG N A R D -L sg . aus 7,2 Mg in 
100 Volumenteilen Ae. werden un ter K ühlung 29,8 ll-Hydrobromid  gegeben, dann erhitzt 
m an 1/ l S tde., se tz t Eis zu, tren n t den Ae. ab, säuert die wss. Suspension m it H Br an.

:i fügt 40 K 2C 0 3 u . 60 II zu, erhöht die Temp. auf 190°, senkt 
sie wieder auf 160° 4 Stdn., dest. IV m it W asserdampf ab, 
ste llt das Ph auf 8 ein, filtriert über Kohle u. fällt I durchI
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wobei sich l-Iiydrobromid  abschoidet; aus A., F . 190—200° (unscharf), leicht Iösl. in W .; 
m it N H 3 e rhält m an I, schwer Iösl. in Ae.; aus Essigester u. Trocknung im  Vakuum bei 100°,
F. 128—129,5 bzw. 154,5—156°; der 1. F . ist oft nur angedeutet oder überhaupt nicht 
vorhanden. Sublim ierbar bei 150° im H ochvakuum ; Ausbeute über 80%. Verwendung als 
Zwischenprod. oder Heilmittel. (SchWZ. P . 259 121 vom 13/7. 1945, ausg. 1/6. 1949.)

KRAUSS. 4807
Merck & Co., Inc., Earl Pierson und Max TIshler, V. S t. A., Herstellung von Zwischen

produkten fiir die Synthese von Biotin. 2-Amino-3-carboxymethylmercaplopropionsäure (II) 
wird durch Umsetzung von Cystin (I) m it einer Halogenessigsäure in alkal. Medium u. in 
Ggw. eines reduzierenden Metalls, das ein am photeres H ydroxyd zu bilden vermag (Zn, 
Al usw.), gewonnen. — Z. B. rü h rt m an in ein Gemisch von 50 g I  u. 50 g Chlor essigsäur e 
mit 500 cm 3 W. 135 NaOH (30% ig) bei 30° ein, setzt 100 g Zn-Pulver zu, rü h rt 45 Min. 
bei 30°, filtriert, säuert das F iltra t m it 30 cm 5 konz. H 2S 0 4 auf pH 2 an. Ausbeute an  II 
ca. 90%. (F. P. 943 273 vom 13/3. 1947, ausg. 3/3. 1949. A. Prior. 14/3. 1946.)

D o n l e . 4809
F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Schweiz, und Robert Duschinsky, V. S t. A.,

Herstellung von bromsubslituierten Imidazolonen. Man erhält Ausgangsstoffe für die Synth. 
von Biotin u. analogen Verbb., wenn man N'-Bromamide oder N-Bromimide auf V erbb. 
der nebenst. allg. Form el, in der X fü r eine niedrige Alkylgruppe 
u. Y fü r W asserstoff, eine niedrige A lkyl-, eine Carbalkoxyalkyl- , /  2 ,
oder Carbalkoxyacylgruppe stehen, in Ggw. eines ziemlich inerten 05 7 3 l  . - cy
Lösungsm., wie CC14, einwirken läßt. Hierbei wird ein in a-Stellung T j,4____5), xr
der Substituenten  X  u ./oder Y stehendes H-Atom durch Brom 
ersetzt. — 9,1 g Diacetyl-4-methylimidazolon-(2) ( D u s c h in s k y  u. D o l a n  J .  Amor. ehem. 
Soc. 67. [1945.] 2082) werden in 30 cm 3 CC14 gelöst, m it 8,55 g N-Bromsuccinimid 20 Min. 
unter Rückfluß zum Sieden erh itzt, das F iltra t im Vakuum eingeengt. Diacelylbrommelhyl- 
imidazolon-{2), F . 80—81°. — Aus Diacctyl-l.5-dimelhylimidazolon-(2) (durch Umsetzung 
von Methylacetylcarbinol m it Harnstoff u. Acetylierung des Dimethylimidazolons m it 
Essigsäureanhydrid gewonnen) Diacctyl-4-methyl-5-brommethylimidazolon-(2), F . 84—89°, 
bzw. Diacetyl-4.5-di-(brommethyl)-imidazolon-(2), F . 108—110°. — Aus 4.5-Dipropyl- 
imidazolon-(2) (I) die Diacetylverb. (II), dann Diacetyl-4.5-di-(a-brompropyl)-imidazolon-{2). 
öl. Herst. von I durch K ondensation von Bulyroin  m it H arnstoff in Essigsäure. I, F . 214 
bis 219°, w ird m it Essigsäureanhydrid zu II, F. 57—59,5°, acyliert. — Aus Diacetyl- 
4-melhylimidazalon-(2)-5-capronsäureälhylcsteT (vgl. D U SC H IN SK Y  u. D O LA N , a .  c.) Diacetyl-
4-brommethylimidazolon-(2)-5-a-bromcapronsdureäthylester, ö l. — Aus Diacelyl-4-methyl- 
imidazolon-(2)-5-a-ketocapronsäureälhylester (D U SC H IN SK Y ) Diacetyl-4-brommethylimid- 
azolon-{2)-5-a-ketocapronsäureälhylesler, F . 75—76,5°. — Aus 4-Methylimidazolon-(2)-
5-a-ketocapronsäuremelhylesler (III) (nach D U SC H IN SK Y  u. D O L A N ), F . 176°, der Diacetyl- 
4-methylimidazolon-{2)-5-a-ketocapronsäuremethyleslcr, F . 70°, dann Diacetyl-4-brommelhyl- 
imidazolon-(2)-5-a-kelocapronsäuremethylesler, F. 58—61°. — Aus III m it Propionsäure
anhydrid Dipropionyl-4-methylimidazolon-{2)-5-a-ketocapronsäuremethylesler, F . 6 6 °, dann 
m it N-Bromsuccinimid Dipropionyl-4-bTommelhylimidazolon-{2)-5-a-ketocapronsäuremelhyl- 
cster, F . 58—61°. — Die Prodd. können auch in ihren verschied, tautom eren oder stereo- 
isomeren Form en hergestellt bzw. verwendet werden. (F. P. 943 436 vom 19/3.1947, ausg. 
8/3,1949. A. Prior. 22/3.1946.)    D o n l e .  4809

Karl Ebert, D er feldm äßigc A nbau einheim ischer Arznei-, Heil- und  Gewürzpflanzen. E in H andbuch 
fü r B auern, L andw irte, G ärtner u . Siedler. S tu t tg a r t :  ’W issenschaftliche Verl.-Ges. 1949. (217 S. 
in. A bb.) 8° DM 12,50.

G, W. Fiero, Condensed R eview  o f Pharm acv. ötli ed. New Y ork: John  W ile y *  Sons. London: Chap-
m an  & H all. 1949. (121 S.) s 18, - .

A. Oertel und  E. Bauer, H eilpflanzen-Taschcnbuch. R atgeber fü r natu rgem äße Heil- u n d  Lebensweise.
N eubearb. A ufl. K em pen-N drh .: Thom as-Verlag. 1948. (335 S.) D M 9 ,—.

R. I .  Schröder en  P. van der Wielen, Scheikunde. O verzicht der chem ische sam enstelling d e r  m eest ge- 
S rn ik te  geneesm iddelcn, 12de d ruk . G roningen-B atavia: J .  B. W olters. 1949. f l. 0,80.

G. Analyse. Laboratorium.
G. B atta und G. Duyckaerts, Neue analytische Technik an der Universität Lüttich. Die 

neue Technik der Analyse u. der Unteres, benötigt außer dem üblichen Rüstzeug der 
analyt. Chemie einige wichtige, unm ittelbar aus dem Gebiet der Physik stam m ende 
Geräte; dies sind bes. das Elektronenmikroskop, die verschied. Spektrographen, Spektro
photometer, Spektroskope usw. Die genannten, bildlich dargestellten Geräte, ihre W ir
kungsweise u. Anwendung, sowie die Aufgaben der La borr. werden im einzelnen beschrieben. 
(Chim. analvtiqne 31. 52—60. März 1949.) W E S L Y . 5001
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R. Laroche, Der E in fluß  der Probenahme au f die Analysenergebnisse. Die Sorgfalt der 
Probenahm e h a t einen sehr großen Einfl. auf die Ergebnisse der Analyse eines Stoffes. 
Die bekannten, sich bei der Bemusterung ergebenden, Fehlermöglichkeiten u. die Folgen 
dieser Fehler werden im einzelnen erörtert. Zu ihrer Vermeidung lassen sich 6 H auptregeln 
aufstellen: 1. Man darf keine Probe untersuchen, die Stücke von sehr verschied. Abmes
sungen en thält. 2. Die G esam theit der entnom menen Proben muß eih ausreichendes Ge
wicht aufweisen, das um so höher ist, je  dicker die einzelnen Stücke sind. 3. Die’Zahl der 
Proben muß einen festgelegten M indestwert, der von der Ungleichartigkeit der W are 
abhängt, übersteigen. 4. Die Proben müssen aus allen Teilen des Musters entnom m en u. 
gleichmäßig verteilt werden.. 5. Man darf die Menge einer aus einem M uster entnom menen 
Probe n icht verm indern, ohne vorher eine Zerkleinerung größerer Stücke vorgenommen 
zu haben. 6. Zwischen der.Zerkleinerung u. der A usm usterung der Proben aus je 2 schräg 
gegenüberliegenden Q uadranten m uß der zerkleinerte Stoff gu t gemischt werden, um 
eine gleichmäßige D urchschnittsprobe zu bekommen. (Chim. analy tique 31. 179—86. 
Aug. 1949.) WESLY. 5012

Harald Schäfer, Verbesserung am Beckmann sehen Siedeapparat zur Molekulargewichts
bestimmung. Die neue, vom Vf. beschriebene App. unterscheidet sich von den bisher 
üblichen durch die A rt der Beheizung. Diese w ird so durchgeführt, daß der Boden des 
Siedegefäßes, der m it Siedesteinen aus G lasfritten bedeckt u . nach oben gewölbt ist, m it 
dem Dampf einer ca. 5—20° höher als das eigentliche Lösungsm. sd. F l. beheizt wird. Der 
Vorteil dieser Beheizungsart liegt darin, daß durch Änderung der Flam m enhöhe bei der 
Beheizung der Hilfsfl., die Temp. des Heizdampfes n icht geändert wird, wodurch leicht 
u. ohne Schwierigkeit genaue Meßreihen erhalten werden. Eine Abb. erläu tert die App.; 
tabellar. angeordnete Meßdaten gelben die Genauigkeit der Methode an . (Chemie-Ing. 
Techn. 21. 338—39. Sept. 1949. Jena, Univ., In s t, für anorgan. Chemie, u. S tu ttg a rt, KW I 
fü r Metallforsch.) NOWOTNY. 5020

John-S. Nisbet, Ein au f 10-* mm Hg empfindlicher Druckregler. Das G erät regelt den 
in einem von L uft durchflossenen«Behälter vorhandenen D ruck m it einer Genauigkeit von 
10- 4 mm Hg. Der D ruckm ittelw ert ändert sich w ährend einer Stde. um höchstens 
1 0 '*  mm Hg. D er Luftdurchfluß kann bei dem vorliegenden Modell zwischen 0 u. 
1800 Liter/M in. variieren. Das druckem pfindliche Syst. regelt die Beleuchtung auf einer 
Sperrschichtphotozelle, deren Spannung über einen Gleichstrom verstärker die Ge
schwindigkeit eines kleinen Servom otors beeinflußt. Dieser verändert das Übersetzungs
verhältnis eines Transform ators, der dieLuf tpum pe speist. (J .  sei. In strum ents 26.271—73. 
Aug. 1949. Tolworth, Surrey, N ash and  Thompson L td.) L lK D B E R G . 5026

J. Hoogland, Ein praktischer Zugschirm fü r  Laboratoriumsbrenner. Beschreibung eines 
aus einer Konservendose leicht herstellbaren Schirms, der, auf einen Laboratorium sdreifuß 
aufgesetzt, das lästige Flackern der Brennerflam me im Luftzug verhindert. (Chem. 
W eekbl. 45 . 378. 4 /6 .1 9 4 9 . ’s  Grevenhage, Gasstichting.) F r e y t a g .  5028

G. H. Twigg, Dissozialionsexlraktion. Als Dissoziationsextraktion bezeichnet Vf. einen 
Vorgang, der in der Trennung organ.' Säuren bzw\ Basen von verschied. Dissoziations
konstanten durch E x trak tion  m it Lösungsm. besteht. Dieser Prozeß beruh t au f der T at
sache, daß die im allg. schwachen organ. Säuren im Lösungsm. nur in ihrer freien undisso- 
ziierten Form  lösl. sind, das bedeutet, daß die schwächere Säure im organ. Lösungsm. u. 
die stärkere Säure im W. angereichert wird. Das verwendete Syst. besteht im wesentlichen 
aus einer kontinuierlichen G egenstrom extraktionskolonne, in der das Lösungsm. z. B. 
abw ärts u . das W. in entgegengesetzter R ichtung fließt, w ährend das zu trennende Ge
misch an einem dazwischenliegenden P unk t eingeführt wird. Die V erteilung der Säuren 
zwischen dem W. u. dem organ. Lösungsm. häng t also von der D issoziationskonstanten K 
u. dem pH ab. Diese Extraktionskolonne zeigt große Ä hnlichkeit m it einer Kolonne fü r 
kontinuierliche D estination. (N ature[London] 163.1006—07. 25/6.1949. Distillers Comp., 
L td ., Res. and Developm. Dep.) /  F r e t z d o r e e .  5034

William H. Bartholomew, Ganz aus Glas gefertigter Langrohrverdampfer fü r  das" 
Laboratorium. Beschreibung eines zur Schonung wärmeempfindlicher Lsgg. konstruierten, 
n icht korrodierbaren R ohrverdam pfers m it Angabe der Leistung. (Analytic. Chem. 21.
527—28. April 1949. Rahway, N . J .,  Merck & Co., Inc.) Me t z e n e r . 5038

H. Ebert, Ein Verfahren zur Messung der Wärmeausdehnung bei verschiedenen Feuchtig
keitsgehalten der Umgebung, sowie seine praktische Erprobung an Holz, Millimeierpapier,  
Mipolam  (PCU ) und Plexigum (M  222). Das den verschiedensten Versuchsbedingungen 
anpassungsfähige Rohrverf. zur Messung der relativen W ärm eausdehnung is t zur Messung 
der W ärm eausdehnung von Stoffen bei verschied. Feuchtigkeitsgeh. der umgebenden Luft 
um gebaut worden. Die Ausdehnung wird an  einer Meßuhr abgelesen, der Feuchtigkeits-
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gell, psychom etr. bestim m t. Unteres, an  Holz, M illimeterpapier, Mipolam u. Plexigum 
ergaben, daß bes. bei Holz die W ärm eausdehnung sta rk  tem peratur- u. feuchtigkeits
abhängig ist. (Z. angew. Physik 1. 487—90. Okt. 1949. W eida/Thür., D eutsches A m t fü r 
Maß u. Gewicht.) LINDBERG. 5048

Aimé Cotton, Über den Gebrauch eines magnetischen Feldes und eines Polarisations- 
mikroskopes zur Identifizierung von Mikrokristallen. Um Substanzen, die nu r in sehr 
geringen Mengen vorliegen, zu charakterisieren, sollte m an sich nicht dam it begnügen, ihre 
K ristallform  anzugeben, sondern ihre G estalt m it num er. W erten erfassen. Vf. h a t dazu 
schon 1917 eine indirekte Meth. vorgeschlagen, die in  neuerer Zeit von B e a n d in  auf
genommen u. verbessert worden ist. Die Substanz wird in Form  einer Suspension in einer 
Fl. verteilt, d ie /sch o n  vorerhitzt, schnell verdam pft m. auskristallisieren' läß t. Dieser 
Vorgang spielt sich in dem Felde eines Elektrom agneten von 15000 Gauß ab , so daß sich 
verschied. Kristallorientierungen deutlich bei der Beobachtung m ittels eines Polarisations- 
mikroskopes abzeichnen. (C. B . hebd. Séances Acad. Sei. 228. 1775—77. 8/ 6 . 1949.)

SPEEE. 5056
F. H. Burstall, G. R. Davies, R. P. Linstead und R. A. Wells, Anorganische Chromato

graphie a u f Cellulose. Ergänzung zu einer früheren eigenen M itt. u. einer von L e d e r e r  
(C. 1949. I I .  451). Die abw ärts gerichtete Bewegung einer Lsg. in einem Papierstreifen 
gibt eine schnellere u. bessere Trennung alä die entgegengesetzte. Die Trennung der Edel
metalle erfo 'gt in M ethyl-n-propylketon (I) m it 30% konz. HCl (alle Konzz. sind als 
Vol./Vol. angegeben). Au Wandert m it der Lösungsmittelgrenze, ihm folgen P t. dann Pd  
in scharf getrennten Banden, dann ungotrennt voneinander R h u. Ir . Bei 5—25% konz. 
HCl im I t r i t t  Phasentrennung ein, wobei Au in die Ketonphase t r i t t ,  Pd  in der wss. Phase 
bleibt, P t  sich auf beide verteilt. Zur Trennung der Metalle der Cu-Gruppe dient Äthyl- 
isopropylketon m it 10% konz. HCl als Lösungsmittel. Die Metalle trennen sich in der 
Reihenfolge Pb (m it langsam ster W anderung), Cu, Bi, Cd, Hg. Zur Trennung der Metalle 
der Sn-Gruppe nim m t m an m it 2%  konz. HCl geschütteltes, trockenes Ä thylacetat u. 
läß t das Papier in m it W asserdampf gesätt. Atmosphäre. Dann w andert As am  langsam sten, 
Sb schneller, Sn am  schnellsten; sie bilden scharfe Banden. Die Chromatograph. Technik 
wird durch Anwendung von Cellulosebreisäulen für analy t. u . p räparative Zwecke er
w eitert, z. B. fü r die Trennung von Ni u. Co, wobei es o ft vorteilhaft ist, die Cellulose zu 
aktivieren, z. B. durch kurzes Kochen m it verd. HNOs. E in sehr reines Sc20 3 wird durch 
Trennung von anderen Metallen u. seltenen Erden durch deren Adsorption in einer Cellu
losesäule erhalten, wenn m an die N itra te  in Ae. m it 12% Gewichts-% H N O a je Vol. 
gelöst, aufgibt, wobei Sc durchläuft. I s t  Zr zugegen, so muß man der Lsg. W einsäure 
zusetzen, um es in der Säule zurückzuhalten. (N ature [London] 163 .64.8/1 .1949. Tedding
ton, Middlesex, Chem. Res. Labor.) < M e t z e n e r .  5062

Lennart Huldt, Spektroskopische Messung der Temperatur und des Elektronendruckes 
im  Kohlelichtbogen. Vf. spektroskopierte den Kohlcbogcn durch die durchbohrte Anode, 
um in einem Entladungsraum  definierter Temp. arbeiten zu können. Aus den In tensitä ts
messungen der Linien verschied. Niveaus des Ba u. Cu, d;e in der K ohle als Verunreinigung 
Vorlagen bzw. in definiertem V erhältnis auf Anode oder K athode gegeben wurden, erfolgte 
die Tem peraturbestim m ung. Der Partialdruck der freien Elektronen wurde nach der 
SABA-Formel aus der In ten sitä t der Ba I- u. Ba II-L inien bestim m t. Die auf Grund der 
Ba- bzw. Cu-Linien bestim m ten Tempp. zeigten system at. Abweichungen um 700—900°. 

‘Als E rklärung dient die Inhom ogenität des leuchtenden Bogens, so daß die Ba-Atome m it 
dem höheren Ionisationsgrad durch das elektr. Feld stärker zur K athode getrieben werden 
als die Cu-Atome. Die m it den Ba-Linien gemessenen Tempp. beziehen sich deshalb m ehr 
auf K athodennähe. Die aus dem V erhältnis der Cu-Linien bestim m ten Tempp. werden 
für die richtigeren gehalten. W urde der Bogen m it N aCl-getränkten Kohlen betrieben, so 
fiel die Temp. deutlich um 400—600°. F ü r die Spektralanalyse leicht ionisierbarer Elem ente, 
z. B. Mg, folgt, daß die Ggw. von Alkali die Ionisation verringert u. daher die Ergebnisse 
verändert. (Ark. M at., Astronom. Fysik, Ser. A 36. N r. 3. 1—17. 21/1. 1949. Stockholm, 
Högskola Fysiska Inst.) R o e d e r .  5063

W . Rennhackkamp, Die speklrochemische Analyse von Erzen. V ortrag über die be
kannte E ntw . der spektralanalyt. Verfahren. Die dazu erforderlichen G eräte u . Anforde
rungen werden im einzelnen aufgeführt. U nter den vorgeschlagenen Verff. verdient die 
von FITZ u .  M t j r r a y  angegebene Arbeitsweise (Ind. Engng. Chem., analy t. E d it. 17. 
[1945.] 145) den Vorzug. Die techn. Voraussetzungen zur Anwendung des Verf. auf die 
E rzunters. werden erörtert. Das Verf. gestatte t, kleine u. große Erzmengen zuverlässig u. 
rasch innerhalb einer Fehlergrenze von 5%  zu untersuchen, (South African ind. Chemist
3. 26—30. Febr. 1949. Pretoria, B ounavorsingsinstituut, W. N . N. B.) We s l y . 5063

58*



900 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1950.1.

a) Elemente und anorganische Verbindungen.
C. A. Parker, Die Reaktion von salpetriger Säure mit alkoholischem a-Naphlhylamin- 

hydrochlorid und ihre Anwendung zur absorptiomelrischen Bestimmung von Nitriten. Die 
Farbrk . von HNO, m it a-N aphthylam in ( P a r k e r ,  J . ehem. Soc. [London] 1946. 772) 
eignet sich zur genauen colorimetr. Best. kleiner N itritm engen in der nach eingehender 
Unters, vorgeschlagenen Ausführung in  50% ig., schwach angesäuerten A. bei 30 Min. 
langem Erhitzen auf 60° u. Messung m it einem photoelektr. S p e k k e r - Absorptiometer. Die 
Empfindlichkeit is t 1 : 200 Millionen, die violette Färbung beständig u. durch gelbbraune 
Tönungen kaum gestört. Ih r Maximum fä llt m it der grünen Hg-Linie (5461 A) als L icht
quelle fast zusammen. — Die bei 20° gemessenen, zu kleinen Reaktionsgeschwindigkeiten 
bei geringen HCl-Konzz., sowie bei kleinen Äthylalkoholgehh. der Lsg. oder zu starker 
Ansäuerung werden auf Hemmung der Diazotierung bzw. der darauf folgenden Kupplung 
zu 4-A m ino-l.l'-azonaphthalin  zurückgeführt. Die HCl-Konz. kann jedoch bei 60° etwas 
höher sein u. muß andererseits für eine genügende Salzbldg. m it dem Farbstoff, der sonst 
umschlägt, ausreichen. Die teilweise Zers, der Diazoverb. zu a-N aphthol bei 60° wird durch 
vorheriges, 10 Min. langes Stehenlassen bei 20° vermieden. — Störend wirken viel S 0 4", 
bas. Stoffe (zuerst neutralisieren!), gefärbte Ionen (Blindvers.), bes. aber F e " ‘ u. S". 
(Analyst 74. 112—18. Febr. 1949. Poole, Dorset, Admiral. Mat. Labor. H olten Heath.)

B l u m r ic h . 5110
Anders Ringbom und BengtMerikanto, Eine titrimetrische Methode zur Bestimmung von 

Calcium. Bei einem pn-W ert von 2,5—3,5 kann Ca titrim etr. m it 0,5 mol. N aF  bestim mt 
werden. Als Indicator dient eine kleine Menge Fe(SCN)3, hergestellt aus 0,1 ml 0,lm ol. 
FeClj +  4 m l 60% ig. N H 4SCN, welches durch einen kleinen Überschuß an Reagens 
en tfärb t wird. Zur Präzisierung des Umschlags arbeite t m an in  50% ig. Alkohol. Die 
Genauigkeit der K ontrollanalysen beträg t ± 1 % . (Acta ehem. scand. 3. 29—31. 1949. 
Abo, Finland, Akademi, Inst. Analyt. Oorgan. Kemi.) W e i t b r e c h t .  5100

Daniel Bourdon und Joannes Cotte, Adsorption der Molybdänsäure durch das Ammn- 
niumphosphormolybdat. Vff. prüfen die von mehreren Autoren, bes. PANNETIER (C. 1949.
1 .327) angezweifelten P j0 5-Fällungsmethoden nach SCHEFFER (Landwirtsch. Versuchs- 
sta t. 105. [1927.] 335) u ..L o r e n z  (österr. Chemiker-Ztg. 1. [1911.] 1) nach u. stellen deren 
Zuverlässigkeit fest. Der nach L o r e n z  erhaltene Nd. wird in  N H 3 gelöst u. m it H N 0 3 
in Ggw. von N H 4N 0 3 wieder gefällt. — 1. Ohne Zugabe von Ammoniummolybdat (I) 
verbraucht der Nd. in Ggw. vonH CH O  52 Äquivalente NaOH zur T itration. E r  entspricht 
der Formel (N H 4)3(Mo03) „ P 0 4. — 2. Bei I-Zugabe is t die durch den Nd. gebundene 
Molybdänsäure (II)-Menge eine Funktion der I-Konz. der Lösung. Sie steigt von geringen
I-Mengen zu einem konstanten W ert. — 3. II fällt bei steigender I-Konz. weiter aus; der 
Grad ist jedoch von der Säurekonz, abhängig (Diagramm). In  einem sehr sauren Milieu 
(5n) wird die durch den I-Nd. festgehaltene II-Menge konstan t; zur T itration in Ggw. 
von HCHO werden 56 Äquivalente NaOH verbraucht. (Bull. Soc. chim. France, Me m. 
[5] 16. 429. M ai/Juni 1949. Rennes, Ecole N ationale d’agriculture.) R o t t e r . 5110

Moritz Kohn, Die Ermittlung von Kobalt durch die Phosphorsalzperle. Die durch Co 
erzeugte Färbung der Phosphorsalzperle is t blauviolett, n icht rein blau, wie allg. an 
genommen wird. Durch Hinzufügung von NatC03, K %COv  Na2lIP O i oder Na3POt wird 
diese Färbung in reines Blau umgewandelt. Vf. e rk lärt diese Farbänderung durch Annahme 
der Bldg. von Pyrophosphat in  der Schmelze. — Schmilzt m an 2 Mol N aH 2P 0 4 +  2 HjO 
u. 1 Mol K sCO, zusammen bis nach Aufhören der COs-Entw. eine klare Schmelze resultiert, 
fügt CoClj hinzu u. schm, aufs neue, so en tsteh t eine blaue porzellanartige M., die eine 
feste Lsg. von A lkalikobaltpyrophosphat in einem Überschuß von K jN a,P s0 3 darstellt. 
Sie ist vollkommen lösl. in  Wasser. (Analytica chim. Acta [Amsterdam] 3. 569—71. Sept. 
1949. H avanna, Cuba, Univ., Chem. Labor.) W a l c k e r .  5110

E. van Dalen und G. de Vries, Eine Tüpfelreaktion au f Cadmium. Zur Trennung des 
Cd vom Cu nach vorheriger Abscheidung von Hg, Bi u. Pb oder zum Nachw. von Cd 
neben Cu wird in  der qualitativen Analyse meistens die Rk. m it H 2S in der KCN-haltigen 
Lsg. beider K ationen angewandt. — Vff. arbeiteten eine Meth. aus, bei der diese Rk. als 
„Tüpfel-Rk.“  angewandt werden kann. Hierbei wird KCN in die ammoniakal., bei An
wesenheit von Cu blau gefärbte Lsg. in  ganz kleinen Portionen zugefügt, wobei ein Über
schuß sorgfältig vermieden werden muß. In  Abwesenheit von Cu wird kein KCN verwendet. 
Die Rk. wird dann auf Filtrierpapier ausgeführt, indem man zuerst einen Tropfen einer 
10% ig. Lsg. von N a3S u. danach aus einer Capillare einen Tropfen der zu prüfenden Lsg. 
einsaugen läßt. E in gelber Fleck von CdS zeigt die Anwesenheit, von Cd an. Empfindlich
keit D =  10 -5 (1 : 100000), neben einer SOOOfachen Menge Cu bei Verwendung eines 
Tropfens von 0,05 ml. Überschüssiges KCN verm indert die Empfindlichkeit bedeutend. —
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Spuren von Hg*+, Bi3+ u. P b 2+ stören nicht. (Analytica chim. Acta [Amsterdam] 3. 
567—68. Sept. 1949. Amsterdam, Univ., Chem. Labor.) W a l c k e r . 5110

Georg-Maria Schwab und Amalendra Narayan Ghosh, Chromatographische Trennung 
und röntgenographische Identifizierung von Platinmetallen. (Vgl. C. 1938 .1. 4209.) E s wird 
die Chromatograph. Trennung von Pt-M etallen aus ihren Chloridlsgg. an der bas. A120 3- 
Säule untersucht, wobei sich zeigt, daß R uC13 wegen seiner H ydratisom erie u . starken 
Hydrolyse für Chromatograph. Zwecke ungeeignet ist. Bei Ir- u. Rh-Chlorid konnten die 
auftretenden analogen Schwierigkeiten überwunden werden. Die übrigen Pt-M etalle 
werden in  der Reihenfolge I r -P t-P d -R h  adsorbiert, wobei die schwarzgrüne Zone Ir, die 
blaßgelbe Zone P t, die braune .Zone Pd u . die orangegelbe Zone R h anzeigt. Die Trennung 
wurde röntgenograph. durch Messung der G itterkonstanten der aus den F raktionen 
gewonnenen Metalle verfolgt u. die aus der Farbe der Zonen gezogenen Schlüsse wurden 
bestätigt. M it Ausnahme von Fe können die Pt-M etalle leicht von anderen in  ihren Erzen 
anzutreffenden Metallen Chromatograph, getrennt werden. (Z. anorg. Chem. 258. 323—31. 
Mai 1949. A then u. Rangoon.) H e n t s c h e l .  5110

b) Organische Verbindungen.
G. D. Galpern und I. A. Mussajew, Allgemeine Grundlagen der refraktomelrischen 

Elementaranalyse von gesättigten Kohlenwasserstoffen. Nach SC IIO R LEM M ER  kann 
man aus der spezif. R efraktion von KW -stoffen den Geh. an  H  u. C berechnen. Diese 
Analyse ist auch auf Gemische gesätt. KW -stoffe übertragbar. B estim m t m an außerdem  
das Mol.-Gew., so kann die Zugehörigkeit gesätt. KW -stoffe oder ihrer Gemische zu 
einer „m ittleren“ homologen Reihe bestim m t werden. Der Ausdruck „m ittlere“ homo
loge Reihe g ib t die tatsächlichen Verhältnisse besser wieder als die „R ingzahl im Mole
kül“ . W ährend in der Reihe CnH 3n der H-Geh. konstan t ist, fällt dieser in der Reihe 
der gesätt. Paraffin-KW -stoffe CnH !n+3 von ca. 17 auf ca. 11%  m it steigendem Mol.- 
Gewicht. Die K urve der spezif. R efraktion in Abhängigkeit vom Mol.-Gew. verläuft 
aber m it steigendem Mol.-Gew. asym ptotisch. Das gleiche gilt für homologe Reihen 
von Polym erisationsprodd., wenn diese lediglich eine Addition der Elem entargruppen 
bilden. In  diesen Fällen g ilt: R  =  f(M) (R  =  Refraktion, M =  Mol.-Gewicht). Die Ele
m entargruppen können hierbei auch Ringe enthalten. N icht gilt diese Beziehung, wenn 
bei der Polymerisation eine Ringbldg. un ter Beendigung der Polym erisationskette erfolgt. 
Wird aber in jeder Polym erisation ein neuer Ring gebildet, so gilt bei hinreichend hohem 
Mol.-Gew. die obige Beziehung. Die Best. der Ringzahl nach V l.U G T E It u. W A TER M A N  (J . 
Inst. Petrol. Technologists 18. [1932.] 735 u. 21. [1935.] 661) is t also nu r in den Fällen 
brauchbar, in  denen die A rt der Ringsysteme, die die R efraktion bestimmen, bekannt, 
ist. (H 3necTiin A iiagenim  H ayn  CCCP, OTgejieHne TexminecKiix H ay n  [Nachr. 
Akad. Wiss. U dSSR, A bt. techn. Wiss.] 1949. 542—51. April. E rdölinst, der Akad. der 
Wiss. der UdSSR.) _ J .  SC H M ID T. 5400

H. Grosse-Oetringhaus, Über die Analyse von Kohlenwasserstoffen. 4. M itt. Die Analyse 
von gasförmigen Kohlenwasserstoffen. (3. vgl. C. 1949. II . 340.) Die M ethoden der Analyse 
gasförmiger KW-stoffe, die neben den n„ sogenannten perm anenten, Gasen auch ver
flüssigbare Anteile (C3, C4-KW-stoffe) enthalten, sind für die Praxis in  den Laborr. der
I. G. F a r b e n  I n d u s t r ie  (Leuna) weiterentwickelt worden. Ausgehend von der Fein
fraktionierung nach P o D B IE L N IA K  wurde die Methodik von WUSTROW durch Einführung 
des H a h n sehen Dephlegmators-dahin verbessert, daß nach exakter Abtrennung der über 
fl. N3 n icht kondensierbaren Anteile, nur die Feinfraktionierung der C2-C 0-Anteile ver
blieb. Probenahm e u. Auswaschung von C 03, H 2S u. N H 3 werden in Spezialapparaten 
vorgenommen. F ü r die darauffolgende Kondensation des verflüssigbaren Anteils werden 
ebenfalls Spezialgefäße benutzt. Das übrigbleibende „U nkondensat“ wird in der Or s a t - 
App. m it K ettenbürette analysiert. F ü r die Fraktionierung u. Unters, der Flüssiggase 
werden Spezialkolonnen u. Dephlegmatoren für Arbeiten unter n. u. verm indertem  Druck 
beschrieben. Das Mol.-Gew. wird m it der STOCKschen Schwebewaage erm ittelt. Dampf
druckmessungen dienen zur E rm ittlung des Geh. an n- u. Isobutan. An H and von Versuchs
m aterial wird die M ethodik anschaulich erläutert. (Erdöl u. Kohle 2. 286—99. Ju li 1949.)

F r e e . 5400
R . Pallaud, Die Bestimmung des Äthylalkohols. Es werden die w ichtigsten, gebräuch

lichsten u. zuverlässigsten der bekannten Cj-SjOII-Bestimmungsmethoden .ausführlich 
beschrieben. Sie können in  2 K lassen eingeteilt werden; die einen beruhen auf der Anwen
dung einer physikal.. Eig. (wie Oberflächenspannung oder D.), die anderen machen sich 
chem. Eigg. zunutze (wie die Oxydation des A. zu CH3C 00H ). (Chim. analytique 31.

1 148—53. Ju li 1949. Paris, Fac. des Sei.) W e s ly . 5400
Jean Prat, Trennung und Bestimmung der tertiären Arsine in Mischungen von 

A rsen (ill)^h lo r id  m it primären, sekundären und tertiären Arsinen. Das Verf. beruht auf
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dem verschied. Verh. von einerseits AsC13, RAsCl2 oder RAsO, R.AsCl oder R 2A s-0-A sR 2 
u. andererseits R3As (R =  aliphat. oder arom at. Radikal) gegenüber der Oxydation m it 
H 20 2. R3As wird nicht oder nur schwer durch H 20 2 oxydiert. AsC13, RAsCl2 u. R 2AsCl, 
sowie dio entsprechenden Arsinoxyde werden rasch durch H 20 2 oxydiert. Jedoch wird 
R3As in  Ggw. von AsC13, prim, oder sek. Arsinen ebenso leicht wie diese oxydiert, weil sie 
in  Ggw. von W. durch Hydrolyse HCl entwickeln: AsC13 +  3 H 20  =  As(OH)3- j-  3 HCl. 
Die entstandene HCl wird vom H 20 2 zu Cl2 oxydiert, das die te rt. Arsine rasch oxydiert. 
Um diesen Angriff zu verhindern, füh rt m an die hydrolysierbaren Cl-Atome vor der Be
handlung m it H 30 2 durch N eutralisieren m it NaOH in NaCl über. U nter dieser Bedingung 
bleiben tert. Arsine unangegriffen, wogegen die durch Hydrolyse des AsG'l3, der prim. u. 
sek. Arsine entstehenden Verbb. in  die entsprechenden Na-Salze übergeführt werden. 
Dann extrahiert m an die te rt. Arsine m it CC14 u. bestim m t sie m it Brom it-Brom at- 
Hischung. Die Einzelheiten der Best. sind bereits früher m itgeteilt worden (Mdmoir. Serv. 
Chim. E ta t. 33. [1947.] 385. 391). (Chim. analytique 31. 111—12. Mai 1949. Annexe du 
Bouchet, Services chimiques de l’E ta t , Labor, central.) W e s l y . 5400

Otto Sackur, über die Bestimmung von Substanzen mit hclcrocyelischem Stickstoff. 
W ährend die m it K a h a n e  ausgearbeitete Meth. (vgl. C. 1947. 1487) zur Analyse von 
Alkylpyridinen nicht auf heterocycl. N-Verbb. verallgemeinert werden konnte, kam  Vf. 
in  der beschriebenen Meth. diesem Ziel näher. Sie gibt befriedigende Ergebnisse bei ß- oder 
y-substituierten Pyridinen  u. bei einigen Alkaloiden, nicht aber bei anderen N-Ring- 
verbindungen. — Als beste von zahlreichen für die Best. untersuchten Alkylierungsmitteln 
■wurdenÄthyljodid oder D imethylsulfat gefunden. Die N-Verbb., die zur Prüfung Vorlagen, 
ließen sich in  drei K ategorien einteilen: 1. solche, deren Alkylierung am N  u. bei denen 
Best. desquaternären N quan tita tiv  möglich ist (P yrid in , Nicotinsäure, Nicotinamid, Isoni
cotinsäure, Nicolinsäureundecylester, Arecolinhydrobromid, Atropin, Sparteinsulfat, Yohim
bin), 2. solche, bei denen Best. des quaternären N nur dann möglich ist, wenn die isolierten 
Prodd. in reinem Zustand bearbeitet wqrden (9Beispiele, a-subslituierte Pyridine), 3. solche, 
für die weder für die erste noch die zweite Rk. quantita tive R esultate zu erhalten sind 
(Chinoline, Verbb. m it extranuclearem  N  u. Ringe m it mehreren N-Atomen). — A u s -  
f ü h r u n g d e r B e s t . :  20—50 mg (je nach N-Geh.) werden in  einem Verseifungskolben 
m it 5—10 cm3 n. NaOH u. 1 crf® neutralem Methylsulfat behandelt. Es w ird bis zur E r
reichung zweier gleicher maximaler W erte gekocht (2,5—4,5 Stdn.). Nach Abkühlen wird 
der Inhalt in  einen P a r n  AS-Wa g n e r -App. ohne D e w a r -Gefäß übergeführt, m it 10 cm3 
NaOH u. 10 cm3 konz. K M n04-Lsg. versetzt u. dest.; die Fl. im App. muß immer ro t 
oder grün gefärbt sein, sonst K M n04-Zugabe. Das D estillat wird m it n /50H 2S 0 4 titrie rt 
(5—10 cm3). Bei flüchtigen Substanzen wird im Einschlußrohr gearbeitet. — Verbb. mit 
heterocycl. N, in  denen die den N  benachbarten C-Atome substitu iert sind, bilden nur 
schwer quaternäre Basen; sie sind für diese Best. ungeeignet. (Bull. Soc. chim. France, 
Möm. [5] 10. 2 7 0 -7 5 . März/April 1949.) - R o t t e r . 5352

Nell Campbell, Anallsi q ua llta tlv a  organica. M ilano: TJlrico HoeplI. 1919. (X II  + 2 5 3  S. m. 14 Abb.) E. 1200. 
P. W. D anckw ortt, Lum lncscenz-Analyse im f il tr ie rte n  u ltrav io le tten  L ieh t. E in  H ilfsbuch beim  Arbeiten 

m it d. Analyscn-Lam pcn. 5., erw. Aufl. Gem einsam  bearb . m . J. Elsenbrand. Leipzig: Akademische 
Verl.-Gcs.1949. (V III  +  250 S. m . 67 A bb .i. T e x t u . a u f  16 Taf.) gr. 8” D M 12,30.

O. Proske u nd  H. B luraenthal, Analyse der M etalle. Bd. 1. 2. Aufl. B erlin : Springer. 1949. (508 S.) 
DM 32 ,—.

Sldney S lggla, Q uan tita tive  organic analysis v ia  func tiona l groups. New Y ork : Jo h n  W iley &  Sons. 
1949. (152 S.) 8 3 , - .  _______________________

Maria Flscher-G röbl, Klinisch-Chemische Untersuchungsmethoden. Kurzgefafite praktische E in führung  in  
die klinisch-chemische Laboratoriumsarbeit. W ien: W ilhelm  M audrich. 1949. 138 Seiten m. 32 A bb. 
DM 1 3 , - .
U n te r bew ußtem  V erzicht a u f  alles Theoretische b rin g t dieses Taschenbuch das re in  H andw erkliche 
d e r einfacheren, herköm m lichen klinisch-chem ischen U ntersuchungsm ethoden. K nappe Fassung 
u nd  klare Gliederung des Stoffes zeichnen das B uch aus. E s  erschein t als E in führung  fü r  die m edi
zinisch-technische A ssistentin  in  d ie L abora to rium sarbe it geeignet. E ine E rgänzung durch  H in 
weise a u f  einführende Lehrbücher d ü rf te  sich  em pfehlen. Soiilottmann. 5727

H. Angewandte Chemie.
I .  A llg em ein e  ch e m isch e  T ec h n o lo g ie .

J . Kesper, Moderner Kolbenzähler fü r  die Betriebsmitteleinsparung in  den Seifen-, Fell-, 
Öl- und chemisch-technischen Industrien. Zur Verbrauchskontrolle von selbst viscosen FI1. 
benutzt m an den Kolbenzähler, der als Volumenmesser arbeitet. E r is t betriebssicher, 
unempfindlich gegen Verunreinigungen u. stoßweise Belastung. Im  D auerbetrieb erreicht 
die Fehlertoleranz ± 0 ,3 %  vom Sollwert. Die Arbeitsweise is t einfach: die einströmende 
F l. drückt den Kolben nieder u. dam it zugleich Fl. heraus, wobei die Hubwege von einem 
mechan. Zählwerk addiert werden. Am Kolbenzähler is t eine Probeentnehmer angebracht, 
um die durchströmende Fl. auf Viscosität, Zus. usw. prüfen zu können. Hochviscose FH,
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werden durch eine vorgesehene Heizvorr. des Kolbenzählers verflüssigt. (Seifen-Oele- 
Fette-W achse 75. 52—54. 19/1.1949.) F r e y t a g .  5810

W. Tofaule, Verwendung der Edelstahle im  chemischen Apparatebau. Nach Beschreibung 
der Hauptanwendungsgebiete für Cr-Ni~(LMo)-Stähle im ehem. A pparatebau u. Be
sprechung der gegenwärtigen Versorgungslage m it diesen Stählen in  Deutschland empfiehlt 
Vf. den Einsatz edelstahlplattierten F lußstahls an Stelle von Edelstahl als Vollmaterial. 
(Chemie-Ing. Techn. 21. 269—70. Ju li 1949. Essen.) G e r h a r d  G ü n t h e r .  5814 

P. Krieghoff, E ie Emulgatoren bei der Herstellung der Trennemulsionen. (Getreide, 
Mehl Brot 3. 99—100. Ju n i 1949. W itten.) H a e v e c k e r .  5826

H. E. Hutter, Trocknen von Luft und Gasen. Beschreibung mehrerer A pparate zur 
Trocknung von L uft u. Gasen durch Absorption (Silicagel u. aktivierte AljDj) bzw. Tief
kühlung. 5 Skizzen von 1- u. 2stufigen Trockenaggregaten, eiöhm Trockner m it einem fl. 
Absorptionsmittel u. einem solchen für Trocknung von D ruckluft bis 210 at. (Power W orks 
Engr. 44. 150—52. Mai 1949.) R o t t e r .  5870

Paddle Pumps, Inc., übort. vo n : Jerome Simer und Ernest E. Cook, Minneapolis, M inn.. 
V. St. A., Kreiselpumpe. Der Rotor der Pumpe besteht aus flexiblem, harzartigem  M aterial 
oder Gummi u. is t m it biegsamen Rippen besetzt, die infolge der exzentr. Anordnung der 
Rotorwelle un ter starker vorübergehender Verformung gegen die Gehäusewand gepreßt 
werden. (A. P. 2 460 952 vom 28/7.1945, ausg. 8/2.1949.) K i s t e n m a c h e r .  5811

Soc. An. Vitex, Frankreich, Bindemittel fü r Glaserkitt, bestehend aus dem bei der Dest. 
von Tallöl sieh bildenden, wenig viscosen Öl. Das Tallöl kann vor der Dest. gereinigt, im 
Vakuum dest. oder verestert u. das Prod. im Rohzustand oder nach Raffination oder Ver
esterung verwendet werden. A h Stabilisierungsmittel eignen sich Erdalkalisalze von F e tt
säuren Ce bis C22, Harz- oder Naphthensäuren, auch ihre Lsgg. in  organ. Lösungsmitteln 
bei Ggw. oder Abwesenheit von W .; Lsgg. von Alkaliseifen von Fettsäuren  C„ bis C „, 
Harz- oder N aphthensäuren in  niedrigen Alkoholen; Netz- u. W eichmachungsmittel be
liebiger N atu r; pflanzliche, tier. oder mineral, öle. Schließlich kann ein Teil des Tallöls 
durch Mineral- oder Harzöle ersetzt werden. — Beispiel für die Zus. eines Gemisches: 
860 (Teile) Tallöl, 20 G lycerin-Phthalsäureharz (25% Anhydrid), 60 Ca-Naphthenat, 
20 K -N aphthenat, 20 A., 20 Vaselinöl. (F. P. 944 541 vom 20/3. 1947, ausg. 7/4. 1949.)

D o n le .  5817
N. V. de Bafaafsche Petroleum Mij., Holland, Trennung von Flüssigkeiten verschiedener 

Dichte. Eine Dekantiervorr. enthält eine größere Anzahl horizontaler oder schwach ge
neigter Rohre, die am einen Ende je eine Zufluß- u. am anderen Ende eine konzentr. 
Abflußöffnung A aufweisen. Außerdem is t kurz vor der Öffnung A noch je eine Öffnung B 
vorhanden, welche in der oberen oder unteren Hälfte-des Rohrlumens angebracht sein 
kann. Das Rohm aterial, z. B. ein Gemisch oder eine Emulsion von 2 FH., tr it t  in  das Rohr 
ein, s tröm t hier schichtenförmig unter Entmischung weiter, gibt durch die Öffnung B 
je nach Lage die überwiegende Menge des leichteren oder schwereren Bestandteils u. durch 
A den anderen Bestandteil ab. — Zeichnungen m it weiteren Einzelheiten. (F. P. 944 939 
vom 9/4.1947, ausg. 20/4.1949. Holl. Prior. 9/4.1946.) D o n le .  5829

Universal Oil Products Co., Chicago, übert. von: Lucien W . Druge, Riverside, 111. 
V. St. A., Perforierter kegeliger Filtereinsatz aus Glas, keram. Stoff oder M etall m it Dich
tungsring außen am R and zum E insatz in  den üblichen, nunm ehr zum F iltrieren unter 
Vakuum verwendbaren Fütertrichter. — 1 Zeichnung. (A. P. 2 465434 vom 20/5. 1947, 
ausg. 29/3.1949.) B. SCHMIDT. 5831

I I I .  E le k tro te c h n ik .
A. W. Ssaposhnikow, Isolation von Trockenlransformatoren. Es werden die Bedingungen 

beschrieben, welche bei der K onstruktion von Hochspannungstrockentransform atoren 
großer Leistung zu beachten sind, höhere Anforderungen an  die Prüfspannungen, Ver
ringerung der Verlustwärmeentw. durch 2—2,5 mal größere Bemessung der Cu- u. Fe- 
Teile als bei Öltransformatoren. Bei Verwendung von Glas als Isolator u. von organ. Si- 
haltigen Lacken können 180—200° in  den Wicklungen zugelassen werden. Bedeutung 
haben die Triacetatfilme wegen ihrer hohen elektr, Festigkeit u. guten Feuchtigkeits
beständigkeit. (öjjeKTpn'icctbü [E lektrizität] 1949. Nr. 3. 78—80. März. Moskau, 
Kuibyschew-Transformatorenwerk.) K u n z k . 5976

C. Drotschmann, Beiträge zur Kenntnis der Korrosionserscheinungen des Z inks im 
Leclanche-Element. Die E lektrolyt zus. u. die Veränderungen, die der E lektrolyt während 
der E ntladung unterworfen ist, haben Einfl. auf die Korrosion des Zn. Da ein erheblicher 
Teil des Zn ohne Gasentw. in Lsg. geht, müssen höherwertige Ionen, die aus dem B raun
stein stamm en, einwirken. Diese Rk. is t abhängig von der A k tiv itä t des MnÖ2, der Temp., 
der Diffusionsmöglichkeit der H M nös-Ionen nach der Zn-Elektrode. E n tsteh t H ,-Entw .,
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so findet folgende Rk. s ta tt :  Zn -f- 2 N H 4C1 -* ZnCl2 +  2 N H , -f- H ,. Sie ist abhängig 
von der Reinheit des Zn u. dessen Oberflächenbeschaffenheit, von Temp. u. Zus., Reinheit 
u. A cidität des Elektrolyten. (Metall 3. 84—87. März 1949. U trecht, Niederlande.)

J. F is c h e r . 5984
B. M. Gochberg, GasgefülUe Kondensatoren. Es wird über die Spannungsfestigkeit 

von Kondensatoren in Gasatm osphäre berichtet. Als bes. gu t geeignetes inertes Gas 
würde SF t  erm itte lt, dessen Durchschlagfestigkeit ca. 2,5mal höher ist als L uft u. eine 
bes. stabile ehem. Verb. darstellt. Es werden K onstruktionen von Festkondensatoren bis 
5000 fi/iF  für Spannungen von 10—12 kV u. von veränderbaren Drehkondensatoren (150 
bis 1270 ppF) m it Spitzenspannungen bis 32 kV, die un ter 8 a t  Gasdruck stehen, be
schrieben. Die aufgenommenen Scheinleistungen betrugen 1000—2000 kVA. (B .ae itT p ii-  
secTBO [E lektrizität] 1949. Nr. 3. 76—78. März. Akad. der Wiss., Inst, für physikal. 
Probleme.) K u n z e . 5988

Westinghouse Electric Corp. und Charles Brown Leape, V. St. A., Herstellung von 
Kunstharzen, die für die Isolierung von elektr. Leitungsdrähten dienen sollen. Man setzt 
folgende Stoffe miteinander um : ca. 4,25—5,9 Moll, einer ungesätt. sauren Verb., wie 
Malein-, Fumarsäure, Maleinsäureanhydrid (I) u. M onom ethylderivv.; 4,8—2 Moll, eines 
Gemisches von aliphat., gesätt., zweibas. Säuren (durchschnittlich 2—3,5 Nichtcarboxyl- 
C-Atome pro Mol. Säure), die aus der Reihe der aliphat., gesätt., zweibas. Säuren m it
1—12 Nichtcarboxyl-C-Atomen ausgewählt werden u. mindestens 25 Moll. Bernstein
säure (II) pro 100 Moll. Säure enthalten (Gesamtmenge der Säurckomponenten 7,2 bis
8,8 Moll.); 2,1—2,65 Moll, aliphat. Diamin m it durchschnittlich 2—3C-A tom en; 5 bis 
6,75 Moll. Gemisch mehrwertiger aliphat. Alkohole, das überwiegend aus einem Glykol 
besteht. Die gesamte mol. Menge von Diamin +  mehrwertigem Alkohol soll grundsätzlich 
gleich der oder größer als die mol. Menge der sauren K om ponenten sein. — Z. B. geht man 
von 5,34 (Moll.) I, 1,33 II, 1,33 Adipinsäure, 5,6 Äthylenglykol u. 2,4 Äthylendiamin  (III) 
aus, verrührt die 4 zuerst genannten Stoffe zu einem gleichmäßigen Gemisch, läß t inner
halb 10 Min. III zutropfen, wobei die Temp. auf 100—115° steigt, e rh itz t unter Einleiten 
von N , allmählich in  2—8 Stdn. auf 150°, schließlich auf 170—175°, verd. m it Diaceton- 
alköhol, Kresol oder dgl. bis zu einem Feststoffgeh. von 50—60% u. küh lt ab. S tärker 
verd. Lsgg. können m it der Pistole aufgespritzt u. die Prodd. z. B. auf 425—485° erhitzt 
werden. — W eitere Beispiele, Zeichnungen usw. (F. P. 942 306 vom 25/2. 1947, ausg. 
4/2.1949. A. Prior. 27/3.1946.) D o n le .  5977

Henry Wiggin& Co. Ltd., John Stockdale und Donald Eric Rison, England, Erzeugung 
einer elektrisch isolierenden Ni-Oxydschicht a u f Drähten, die aus Gr-halligen Legierungen 
bestehen. Man reichert das Ni in  der Oberfläche des D rahtes z. B. auf elektrolyt. Wege an, 
bevor der D raht auf seinen endgültigen Durchmesser gebracht ist, u. oxydiert die Ober
fläche während oder nach der Streckung auf endgültigen Durchmesser. D am it das Ni 
bzw. die Ni-Legierung auf der Oberfläche fest haften, kann m an sie in inerter oder redu
zierender Atmosphäre vor der O xydation erhitzen. — Beispiele. (F. P. 943 624 vom 24/10. 
1946, ausg. 14/3.1949. E. Prior. 14/8.1943.) D o n le .  5977

Hartford National Bank & Trust Co., H artford , Conn., V. St. A., übert. von: Thomas 
Holmes, London, England, Elektrische Widerstände, die keiner isolierenden Schutzhüllen 
bedürfen. Auf der Innenseite von Rohren aus nichtleitendem Material (z. B. Keramik, 
S i02, Glas) wird durch Pyrolyse von KW -stoffen (z. B. CH,, C2H„, C,HS, C4H i0, Bzl., 
einzeln oder in Mischung, gegebenenfalls m it inertem  Gas, z. B. Na, verd.) als W iderstands
schicht Kohlenstoff niedergeschlagen. Die Rohrenden werden verschlossen durch E in
k itten  der Zuleitungsdrähte m ittels einer Suspension versilberten Cu-Pulvers in  hitze- 
härtbarem  (z. B. Phenol-Formaldehyd-) H arz. — Abb. einer Vorr. zur Pyrolyse der KW- 
stoffe. (A. P. 2 470 352 vom 20/7.1945, ausg. 17/5.1949. E . Prior. 21/3.1944.)

Sc h r e in e r . 5981
Hartford National Bank& T rust Co., H artford , Conn., V. St. A., übert. von: Robert 

Loosjes und Hendrik Jan Vink, Eindhoven, H olland, Elektronenemittierende Oxydkathode 
fü r  elektrische Entladungsröhren. Auf die Oberseite des Trägers (z. B. eines 8 m m J großen 
Ni-Bleches) wird im Vakuum eine dünne (wenige u) Schicht Erdalkalim etall (z. B. Ba +  Sr 
im atom aren Verhältnis 60 : 40) u. darüber eine dünne (ca. 2 p) Schicht eines Schutzmetalls 
(z. B. Cu), das m it dem Erdalkalim etall unterhalb der Aktivierungstemp. des Erdalkali- 
oxyds ein Eutekticum  bildet, aufgedampft. Nach Einm ontieren in  die Entladungsrohre 
wird diese K athode bei sehr niedrigem O.-Druck (ca. 0,015 mm) langsam auf 800° erhitzt. 
Nach Abpumpen der 0 2-Reste wird einige (z. B. 24) Stdn. auf ähnliche Tempp. (ca. 820°) 
im  Vakuum erhitzt, wonach eine Sättigungsemission von über 2 Amp/cm! erreicht wird. 
(A. P. 2 464 874 vom 10/12. 1947, ausg. 22/3. 1949. Holl. Prior. 13/11. 1946.)

¿ S c h r e in e r  9859.
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IV . W a sse r. A bw asser.
L. W. Haase, Über die unterschiedliche Bewertung der Angriffskrufl von Wässern. Vf. 

g ib t eine zusammenhängende Übersicht über die verschied. Faktoren, die fü r eine Be
wertung von W . in Frage kommen. Dabei werden nur die n. Gebrauchswerte behandelt, 
nicht jedoch die Kesselspeisewasser. Der Begriff des angreifenden W. wird näher erläutert. 
Die hei der R k. W asser-M etall z. B. an  den Rohrwandungen auftretenden Verhältnisse 
werden eingehend besprochen, dabei wird festgestellt, daß der Einfl. des Metalls erheblich 
m ehr Bedeutung b a t als der des Wassers. Der Begriff der W andalkalitä t u. dessen Einfl. 
auf die Änderung der Wasserzus. wird näher beschrieben. Von der A rt der vorhandenen 
freien C 0 2 (zugehörige freie C 02 u. überschüssige freie C 0 2) u. dem 0 2-Geh. hängt die 
Bldg. von Schutzschichten ab, die bei verschied. Metallen verschiedenartig ist. Das 
unterschiedliche Verh. von Rohren u. A rm aturen aus Zn u. verzinktem  Eisen u. solchen 
aus Eisen wird geklärt. Zusammenfassend wird festgestellt, daß es fü r die Bewertung der 
Angriffskraft von W. n icht allein auf deren ehem. Zus., sondern auch auf die Metalle 
u. die Umstände ankom m t, un ter denen das W. u. die Metalle m iteinander in Berührung 
kommen. Der prim. M etallangriff, die Ggw. von gelöstem 0 2, die Temp. u. die Bewegung 
der Fl. sind Faktoren, die entscheidend den W erkstoffangriff beeinflussen. (Arch. M etall
kunde 3. 114—17. März 1949.) B Ö R S IG . 6012

W. Wesly, Die Behandlung des Ilöchstdruckspeisewassers. Vf. g ib t eine kurze, aber 
nahezu erschöpfende Ü bersicht über die in Höchstdruckdampfkesseln herrschenden 
W asserverhältnisse m it Angaben über die Behandlung des Speisewassers. Gleichzeitig 
werden die Schäden, wie sie bei derartigen Anlagen auftreten , besprochen. Die Ursachen 
für die Schaumbldg. beruhen auf dem Vorhandensein bzw. der Bldg. von Kolloid- 
dispersoiden, bes. solchen organ. Ursprungs. Zur Verhütung müssen die vorhandenen Koll. 
ausgeflockt werden; die entsprechenden Verff. werden kurz beschrieben. Zur Beschränkung 
von Schaum erhaltern muß eine bestim m te A lkalität eingehalten werden. Carbonate 
wirken schädlich durch C 02-Abspaltung u. als Schaum erhalter; die Wege zur Zers, der 
Carbonate vor der Einspeisung des W. in die Kessel werden angegeben. Zu hohe Alkali- 
tätsgehli. (bes. NaÖH u. NaCl) bewirken Versalzungen der Turbinen. M ittel zur Alkali- 
verminderung werden beschrieben, darunter die Anwendung von Ammonsalzen. Das 
Verh. von S i0 2 im Kessel u. in der D am pfturbine, sowie die verschied. Entkieselungsverff. 
werden besprochen. W eiter geht Vf. auf die Bedeutung von Salzgeh., Eindickungszahl 
u. Abschlämmung ein. Das Wesen der Korrosionserscheinungen durch elektrolyt. Disso
ziation des W., durch 0 2 u. C 0 2 u. ihre Bekämpfung werden diskutiert, dabei wird auf 
die Frage der Korrosion durch Dampfzers. u. auf die /Laugenbrüchigkeit eingegangen. 
Abschließend werden Angaben über die Betriebsüberwachung u. die in regelmäßigem 
Turnus durchzuführenden besonderen W asserunterss. m itgeteilt. (Arch. Metallkunde 3. 
85—95. März 1949.) B Ö R S IG . 6020

Josef Wittmann, Abwässerbeseitigung der Seifenindustrie. E in Beitrag zum Wieder
aufbau und zur Modernisierung solcher Anlagen. Vf. bespricht die bei der Seifenfabrikation 
vorkommenden Abwässer u. m acht Vorschläge für ihre Reinigung sowie fü r die Planung 
u. Errichtung neuer K läranlagen (Abb. im Text). (Seifcn-Oele-Fette-lVachse 75. 176—78. 
13/4.1949. W iesbaden-Biebrich.) S e i f e r t .  6036

Pista S. A., Schweiz, Kontinuierliche automatische Filtrieranlage fü r  I Fass er. Über der 
Filterschicht von Sand wird ein konstantes W asserniveau eingestellt. W enn es infolge 
der zunehmenden Verschmutzung des Sandes zu steigen beginnt, p reßt m an im Gegen
strom  ein Reinigungsgemisch aus W. u. L uft durch den Sand u. leite t das W aschwasser 
ab. Die Leitung des Luftkompressors m ündet in eine un ter der Sandschicht befindliche 
V erteilungsvorrichtung. — Einzelheiten vgl. auch Zeichnung. (F. P. 944 373 vom 4/3. 1947, 
ausg. 4/4.1949. Schwz. Prior. 16/10.1946.) DORLB. 6015

Pista S. A., Genf, Schweiz, Enthärten von IFosscr durch Erdalkalihydroxyde. Außer 
der zur Entfernung der C arbonathärte erforderlichen Menge Erdalkalihydroxyd wird 
Eisenhydroxyd zugesetzt. Die Fe(OH)3-Flocken adsorbieren die feinsten Teilchen des 
gebildeten CaC03 u. Mg(OH)2 u. beschleunigen die Ausfüllung. Reaktions- u. Absetzzeit 
werden durch Fe(OH )3 auf < 1  Stde. gegenüber 4—8 S tdn. ohne Fe(OH )3 herabgesetzt. 
Die Vorr. besteht aus einem K alksättiger, B ehälter zur H erst. von Fe(O H )3 (aus z. B. 
FeCl3, F e2(S04)3, F e(N 0 3)3 oder Ferrosalz u. Oxydation), beiden wird ein Teilstrom W. 
zugeleitet, u. die gebildeten Lsgg. werden in einem Reaktions- u. Absetzbehälter der 
Gesamtmenge W . zugeleitet. Durch teilweise Anwendung von kom prim ierter Luft im 
K alksättiger u. Reaktionsgefäß wird eine innige Mischung bew irkt. — 2 Zeichnungen. 
(Schwz. P. 259132 vom 25/1.1949, ausg. 1/9.1949.) R e i c h e l t .  6015
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Établissements Phillips & Pain, Frankreich, und Sidney Sussmann, Y. S t. A., Her
stellung von Anionenaustauschern, E in wasserunlösl. Gemisch von synthet. Polymeri- 
sationsprodd. aus zwei B estandteilen, deren jeder einen fünf- u. einen sechsgliedrigen 
Ring kom biniert en thält, wird einer anim ierenden Behandlung unterworfen. Diese kann 
in einer N itrierung u. anschließenden Red. bestehen. Mit Basen reagierende Gruppen, 
z. B. Carbon- oder Sulfonsäurereste oder phénol. OH-Gruppen, dürfen n ich t vorhanden 
sein. — Z. B. behandelt m an 10 g zerkleinertes Cumaron-Indenharz 4 Stdn. un ter Rühren 
m it 50 cm 3 konz. H N 0 3, red. das Prod. m it 50 g SnCi2 u. 80 cm 3 HCl, erh itz t 2 Stdn., 
w äscht u. behandelt m it einer alkal, Lösung. Das Absorptionsvermögen beträg t 0,38 (Milli
äquivalente) H-Ionen u. 0,37 Cl-Ionen pro g. (F. P. 943 675 vom 3/12.1946, ausg. 15/3. 
1949. A. Prior. 3/11.1944.) ' DONLE, 6025

Guggenheim Brothers, V. S t. A., Behandlung von Abwässern, die fäulnisfähige Stoffe 
in Lsg. oder Suspension enthalten . Man entwickelt in einem B ehälter eine M., die oxy
dierende Bakterien aufweist, auf einer Tragvorr., z .B . einem Sieb, läß t das Abwasser 
einfließen u. liefert den oxydierenden B akterien eine Menge 0 2, die so bemessen ist, 
daß sie am Leben erhalten bleiben u. das Abwasser daran  gehindert ist, sept, zu werden. 
Sie beträg t n ich t weniger als 1 (Gewichtsteil) auf 1000000 Abwasser. Die Bakterienmasse 
kann abwechselnd in das zirkulierende Abwasser getaucht u. dann der Einw. der A tmo
sphäre äusgesetzt werden; hierbei bildet sich ein sich leicht absetzender Schlamm. — 
W eitere Einzelheiten; Vorrichtungen. (F. P. 944 054 vom 6/4.1946, ausg. 25/3.1949.)

DONLÉ. 6043

E. W. Taylor, The E xam lnation  o f W aters an d  W ater Supplies. Oth ed. L ondon: J .  a n d  A, ChnrchlU.
1919. (X II  +  819 S. m . 52 A bb.) £  3 s  10.

Y. A n o rg a n isc h e  In d u s tr ie .
Solvay & Cie., Brüssel, Belgien, Herstellung von Nalriumchlorit aus Chlordioxyd. Man 

läß t C102 auf N aHgx einwirken nach C102 -j- N aHgx =  NaC102 -f- xH g. Die R k. findet 
in  Ggw. von W /o d e r jedes anderen Lösungsm. s ta tt .  Durch Anwendung des N aH gx in 
einer Konz, von weniger als 0,1%  wird Umsetzung des C102 zu NaCl u. NaOH nach: 
C102 +  5N aH gx-f: 2H 20  =  N a C l 4 N a O H  +  5xH g verhindert, so daß fast das 
gesam te C102 in NaC102 übergeführt wird. Die Oxydation des Hg zu HgO durch C102 wird 
verhindert durch Anwendung eines geringen Überschusses von N aHgx. (Schwz. P. 258 842 
vom  31/10.1946, ausg. 16/5.1949. Belg. Prior. 15/12.1945.) R e i c h e l t .  6095

N. V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, Boekelo, N iederlande (Erfinder: 
H, W , Nicolai), Herstellung von Chloriten aus Chlordioxyd. Man setzt C102 in  H ydroxyden 
oder Carbonaten von Alkalien oder E rdalkalien in Ggw. von W. um. Hierbei w ird als 
R eduktionsm ittel N H 3 oder eine N H 3-abgebende Verb. verw endet. Man kann außerdem 
noch K atalysatoren, wie Ni- oder Mn-Verbb., zusetzen. Z. B. leite t m an in eine 10% ig. 
NaOH-Lsg-, die 2% N H 3 en thält, bei R aum tem p. C102, verd. m it CO .-freier L uft, ein. 
79% des C102 werden zu Chlorit, 8 % zu Chlorat u. 13% zu Chlorid um gesetzt. — W eitere 
Beispiele. (Sehwed. P. 124 733 vom 20/12.1943, ausg. 26/4.1949. Holl. Prior. 31/12.1942.)

J .  Sc h m id t . 6095
Novadel-Agene Corp., Belkeville, N. Y., übert. von: George M. Booth, Westfield N .J . ,  

V. S t. A., Herstellung von Chlordioxyd. In  wasserfreier A tm osphäre reagiert NaC102 m it 
NC1S nach der Gleichung 6NaC102 4- 2NC1, -  6C102 +  6 NaCl +  N2. T rotz des hierbei 
doppelt so hohen«‘V erbrauchs an  NCi3 wie bei der R k. in Ggw. von W. ist die Anwendung 
dieser R k. in vielen Fällen günstiger, da hierbei kein N H 3 u. NaOH, sondern nur ein inertes 
Gas als N ebenprod.'en tsteht. Sie wird bes. zur H erst. von C102 an  der Stelle seines Ge
brauchs benutzt u. kann iu den üblichen App. u . un ter den üblichen Arbeitsbedingungen 
ausgeführt werden; Ausbeute, bezogen auf NC13: 70—75% . (A. P. 2 4 5 9 1 2 4  vom 20/10. 
1947, ausg. 1 1 /1 .1949.) K a l i x .  6095

Blockson Chemical Co., übert. von: Max Metziger, Jo lie t, Hl., V. S t. A., Herstellung 
von Dinatriumphosphat (I). I-D ihydrat, das sich aus wss. Lsg. durch Eindam pfen bei
50—95° ausscheiden läß t, jedoch eine inverse Löslichkeit in W. aufweist u. deshalb zur 
K rustenbldg. an Heizoberflächen neigt, läß t sieb sogar bei Tempp. von 98—99°, bei denen 
sonst nur das A nhydrid ausfällt, durch E indam pfen der Lsg. m ittels eines in diese ein
getauchten, z. B. m it N aturgas u. L uft gespeisten Brenners dann sauber u . ohne langsame 
Umwandlung zum Anhydrid ausscheiden, wenn seine K ontak tze it m it der > 9 5 °  heißen 
Lsg. gering gewählt w ild. — Brennstoff u. Verbrennungsprodd. sollen möglichst gasförmig 
sein. Als Brennstoff dient z. B. ein Gemisch von 100 (Teilen) H 2, 133 C3H 2, 145 CH,, 
148 C3H g, 276 Generatorgas m it 30 Vol.-% CO. Zur V erdam pfung von 1 lb. W. genügen 
von diesem Gemisch 5,8 f t .3. — Es werden z. B. 5 gal. I-Lsg. von 39° Bö bei 90° mit
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1 f t .3/Min. Brenngas auf 99° un ter Bldg. u. Innehaltung einer Konz, von 55,50 Bö u. Aus
scheidung von I-D ihydratkristallen in 20—40-Maschensiebgröße erh itzt. — 1 Zeichnung. 
(A. P . 2 468 455 vom 19/2.1945, ausg. 26/4.1949.) B. SCHMIDT. 6103

H erbert H. Greger, W ashington, D. C., V. St. A., Herstellung von Aluminiumphos
phat (I). Zur H erst. von koll., g lasklarem /festem , in W. lösl., in  der W ärm e zähe FL 
bildendem I von der Zus. zwischen Mono- u. Di-I werden in 1. Stufe konz. H .PO , oder 
z. B. 426 g P 20 5 u. 108 g W. durch Zusatz von z. B. 156 g Al(OH)3 in lOO—200-Masehen- 
siebgröße oder von A120 3, B auxit oder calciniertem Ton zu Mono-I verarbeitet. D ann wird 
in  2. Stufe zum Mono-I in mehreren Stdn. bei 100° in geschlossenem B ehälter Al(OH), 
von 0,3—0,6 fi Teilchengröße zugesetzt u. die Menge des ca. vorhandenen u. des bei der 
(exothermen) R k. entstehenden W. derart geregelt, das auf das entstehende I eine durch 
dessen Zus. bestim m te W assermenge kom m t. Diese W assermenge be träg t 0 (% ) für 
Mono-I, 25 fü r Sesqui-I u. 35 für Di-I. W ird dieser W assergeh. überschritten, en ts teh t 
kein fester K örper mehr, is t er zu gering bemessen, entstehen unlösl. harte, n icht koll. 
Phosphate. — Schaubild. (A. P . 2 460 344 vom 13/7.1943, ausg. 1/2.1949.)

B. Sc h m id t . 6103
Im perial Chemical Industries Ltd., A rthur Georges Matthew Hedley, Francis Mandeville 

Joscelyne und John Charles Henry McEntee, England, Bereitung von festem CaCL aus stark  
konz., wss. Lsgg., dad. gek., daß man bei erhöhter Temp. (ca. 120—200°) die Fl. über eine 
große Oberfläche verte ilt u. un ter einem geringen Partialdruck von W asserdampf das W. 
auf im  wesentlichen ad iabat. Weise verdam pft. Man zerstäub t z .B . eine 67— 72% ig. 
Lsg. im Vakuum oder in einem heißen Luftstrom . Die Lsg. kann auch einem Behälter, 
in dem sich granuliertes CaCL befindet, zugeführt u. in diesem verrührt werden, während 
heiße L uft über die Oberfläche stre ich t u. den W asserdampf wegführt. — Beispiele. 
(F. P . 943 963 vom 26/3.1947, ausg. 23/3.1949. E. Priorr. 25/3.1946 u. 5/3.1947.)

D o h l e . 6131

Y I. S ilica tc liom ie. B a u sto ffe .
Rudolf Günther, Rekuperative Glasschmelzöfen. Vf. behandelt die Vor- u . N achteile 

des Rekuperativsystem s. E ine kurze Beschreibung der üblichen B auarten  (Skizzen) von 
R ekuperatoren aus Stein u. Metall sowie die wichtigsten Betriebskennzahlen in Tabellen 
werden gegeben. Verwiesen wird auf die Entwicklungsmöglichkeiten bes. für Metall
rekuperatoren u. ihre Bedeutung für Kleinanlagen. (Glastechn. Ber. 22. 321. Sept. 1949.)

K ü H N E E T . 6172
H ans Jebsen-Marwedel, Erklärungen zur Schwefelbraunglasschmelze und ihren Fehlern. 

Vf. zeigt an  H and des Schrifttum s u. eigenen Unteres. (Miniaturschmelzen), daß die B raun
färbung dés Glases n icht auf die Kohle, sondern auf den S zurückzuführen ist. F arb träger 
is t dabei das Sulfoferrit-Anion (FeS), dessen m ehr oder weniger s ta rk  färbende W rkg. 
beeinflußt wird durch die B asizität des Glases, die Ofenatmosphärc, den W asserdampf, 
verschied. Reduktionswirkungen u. Tem peraturen. Die Schwierigkeit der Läuterung 
u. das spätere A uftreten von Gasblascn im „kohlegelben“  Glas fü h rt Vf. auf R kk. zurück, 
bei denen S 0 2 en ts teh t u. wobei geringe Mengen des Farbkörpers das Mehrfache an  S 0 2 
zu SOj zu reduzieren vermögen. Die Einw. der Ofenatm osphäre bis in die tiefsten Schich
ten  der Schmelze fü h rt Vf. auf die bisher in diesem Zusammenhang noch nich t erörterte 
Zunahm e der Oberflächenspannung u n te r reduzierenden Bedingungen zurück, die ein 
fortgesetztes Aufreißen der Oberfläche bew irkt u. durch das Emporquellen tiefer liegen
der Teile des Glasflusses einen fortw ährenden Substanzwechsel an  der Oberfläche ergibt. 
(Glastechn. Ber. 22. 325. Sept. 1949.) KÜHNEET. 6176

K arl A. Ztimpe, Betrachtungen über die Herstellung von Glaskörpern und Glasformen. 
Verschied. Herstellungsmöglichkeiten einer pneum at. W anne m ittels Form en werden 
erörtert. 1. Gußeiserner Handblasofen, bei dem jedoch N achbearbeitung erforderlich ist.
2. Gußeiserne Preßform , in die m ittels Stempel das Glas in die bestehenden H ohlräum e ge
preßt wird. 3. Rotierende Form , in die die Glasmasse eingefüllt w ird u. sieh dann ihrerseits 
auf Grund der Drehung der Form sowie m ittels eines Auftriebdornes, der sich im entgegen
gesetzten Sinne dreh t, an die W andungen anlegt bzw. hochgezogen w ird. I s t  nu r für 
gleichmäßig runde Stücke zu verwenden. 4. F ü r eckige Stücke w ird eine Presse verw endet, 
bei der nach Beschickung m it der fl. Glasmasse ein V akuum  angelegt wird, das den M ün
dungsrand der Form  vollsaugt. D ann drückt ein Stem pel die Glasmasse in die Form . Beim 
Erreichen des Form bodens wird der gebildete Glaskörper m ittels D ruckluft an  die Form - 
wandung angeblasen. 5. Anpreßverf. m it Vakuum u. D ruckluft in der Anpreßvorform 
u. nachheriges Bearbeiten des Glaskülbels m ittels schnell rotierender Spreizdornplatte 
ohne Verwendung einer Fertigform. (G lashütte 75. 225—28. Mai 1949.

A n i k a . 6180
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S. Buchj Oberflächenvergütung von photographischen Linsen. U nter Oberflächen- 
Vergütung wird die Beseitigung der Lichtreflexion an  den Linsenobcrfläehen verstanden, 
durch die bei modernen O bjektiven m it 6 reflektierenden Flächen ein L ichtverlust von 
ca. 30% ein treten  kann. Die dazu verw endeten Schichten lösen den Sprung in den Bre
chungsexponenten Luft/G las in-mehrere Stufen au f; die Summe der dabei auftretenden 
Reflexionen ist, wie schon länger bekannt, geringer als die Reflexion an  einer einzigen 
Grenzfläche m it großem Sprung. Außerdem gibt m an diesen Schichten eine Dicke von 
A/4, wodurch weitere Reflexionsverluste durch Interferenz eintreten. P rak t. ausgeführt 
w erden zur Zeit 4 V erff.: 1. das Ätzverf-, das in der Behandlung der polierten Glasober
fläche m it HCl zur Erzeugung einer Schicht von poiösem S i0 2 besteh t; 2. das Schleuder- 
verf. (für Gläser, die keine HCl-lösl. Bestandteile enthalten), es besteht im Eintauchen 
in eine N a2S i0 3-Lsg., Zentrifugieren, Trocknen u. Ä tzen m it HCl; Ergebnis wie bei 1; 
diese Verff. haben weniger B edeutung, weil die Poren leicht durch S taub usw. ausgefüllt 
werden u. dadurch ihre W irksam keit verlieren; 3. das Aufdampfverf., bei dem auf der 
Oberfläche Dämpfe von SiC l4 4- TiC l, (z. B. nach D .R .P . 736411) zur Erzeugung einer 
Doppelschieht von SiO. +  TiÖ2 kondensiert werden; 4. das V akuum dam pfverf. von 
SMAKULA, bei dem im H ochvakuum  LiF, NaF, CaFv  MgF2, Kryoltth  oder Chiolilh auf
gedam pft werden. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem .44. 124—33. 1949. Optik 
Carl Zeiss, Jena , VEB.) KALIX. 6188

F. von Vopelius, Sicherheitsglas. Allg. Überblick. (G lashütte 75. 210—12. April 1949.)
A n ik a . 6200

Eastman Kodak Co., übert. von: Paul F. De Paolis, Rochester, N. Y ., V. St. A.,
Optisches Glas, bestehend aus 36 Teilen B 2Ov  12 Teilen ThOv  12 Teilen Lö20 3, 20 Teilen 
BaO u. 20 Teilen CaO oder MgO. Es h a t einen Refraktionsindex (nD) von 1,66—1,69 u. 
einen ABBE-Wert (v) von 50—53. (A. P. 2 466 392 vom 4/8.1945, ausg. 5/4.1949.)

DEKSIN. 6171
Kodak-Pathd, Frankreich, und George J. Koeh und George W . Le Suer, V. S t. A.,

Reflexionsverhütende Schichten, besonders Schichten von Fluoriden a u f Glas. Schichten 
gewisser Fluoride auf Glas (Crownglas, F lintglas, Gläsern von hohem Brechungsindex 
usw.) verm indern die Oberflächenreflexion durch opt. Interferenz, wenn die Schichtdicke 
gleich der W ellenlänge des Lichtes, dessen Reflexion un terdrück t werden soll, oder einem 
kleinen ungeraden Vielfachen dieses W ertes ist. Man erhält harte , festhaftende Schichten, 
wenn m an das Glasstück im V akuum  auf eine zwischen 300° u. seinem F . liegende Temp. 
erh itz t u. diese Temp. wenigstens solange beibehält, bis die Fluoridschicht, die durch 
Vakuum verdam pfung erzeugt wird, sich un ter Bldg. einer op t. Interferenzschicht nieder
zuschlagen beginnt. Die Glasfläche wird zuvor einer Reinigung, die gerade zur Entfernung 
der sichtbaren Schmutzteilchen ausreicht, unterwarfen. Die Temp. liegt z. B. zwischen 
325 u. 425°; sie wird zweckmäßig w ährend der ganzen Behandlungsdauer in der V akuum 
kam m er beibehalten. — Zur Reinigung verw endet m an z. B. eine wss. Lsg., die 5%  Seife 
u. 2% N H S en thält. — H erst. von Linsen, Prism en usw. — Vorrichtung. (F. P. 942 454 
vom 30/3.1946, ausg. 9/2.1949. A. Prior. 31/3.1945.) DONLE. 5201

Basic Refractories, Inc., Clcveland, übert. von: Robert A. Schoenlaub, Tiffin, O., 
V. St. A., Feuerfeste Magnesiamasse aus gemahlenem MgO-Klinker (Korngröße größten
teils <200-M aschcnsieb) u. einem bei 1000—1800° F . flüchtigen B indem ittel fü r die 
MgO-Klinker aus 1—15% S, geringen Mengen eines P lastifizierm ittels u. eineih lösl. 
Silicatbinder. An Stelle von S können auch Elem ente (oder Verbb. daraus) der Gruppen 
V u. VI des Period. Syst., die ein At.-Gew. n ich t geringer als S, aber n ich t größer als To 
aufweisen, wie As oder Sb (Sb-Oxyd). Z. B. wird ein MgO-Klinker aus 80% MgO, 8 % CaO, 
0,05% B 20 3, 4%  S i0 2, 3% F c20 3, 2,5% Cr20 5 u. 2% A120 3 feinst gemahlen (50% <  
20Q Maschensieb). 86,5% dieses Pulvers werden m it 10% S ( <  100 M aschensieb,) 1,5% 
B entonit (< 2 0 0  Maschensieb) u . 2%  N atrium silicat ( <  100 Maschensieb) gemischt. 
Das Gemenge wird m it W. zu einem M örtelbrei angerührt u. kann z. B. zur H erst. von 
ehem. gebundenen ungebrannten Magnesit-Chromziegel Verwendung finden. Solche- 
Ziegel werden dann nachträglich 24 Stdn. lang Tempp. von 1200—1800° F  ausgesetzt. 
Man kann aber auch z. B. beim Brennen von Magnesitziegeln bei 2500° F  nach Vollendung 
des Brennvorganges S oder Sb-Oxyd in den Brennofen einführen u. Feuerungstüren u. 
Abzug schließen. Die H itze im Ofen verflüchtigt diese Stoffe u. die Dämpfe diffundieren 
in die Ziegel hinein, wodurch dann die Festigkeit dieser feuerfesten Ziegel bedeutend ge
steigert wird. (A. P. 2 458 533 vom 13/1.1943, ausg. 11/1. 1949.) B E  W E R SD O R F. 6219

Brown, Boveri& Co., S. A., und Hermann Trachsel, Schweiz, Herstellung von Zement, 
Wasserkalk oder gebranntem K alk. Das Gemisch aus L uft u. Brennstoff wird im Ofen unter 
einem solchen Druck abgebrannt, daß die Heizgase den Ofen bei einem D ruck von minde-
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st-ens 1,5 a t  verlassen. H ierdurch wird die Leistung des Ofens beträchtlich erhöht. — 
Beschreibung, Zeichnungen. (F. P . 944 966 vom 10/4. 1947, ausg. 21/4. 1949.. Schwz. 
Prior. 10/4.1946.) D O N L E . 0223

Siegfried Schuster, B eurteilung der B austoffe m it einfachen M itteln. 4., erw. Aufl. H am burg : Boyaen &
M ansch. 1848. (59  8 .)  D M 2 ,5 0 .

V II. A g rik u ltu rc h e m ie . S c h ä d lin g sb e k äm p fu n g .
B. G. Karnauchow, Anwendung von Mulch a u f Wiesen-Ssolontschakbödcn. Zur Ver

besserung von Ssolontschakböden h a t man empfohlen, sie m it Schilfrohr abzudecken. 
Eine D eckschicht von 6 —8 cm verm indert die V erdunstung aus der Oberflächenschicht 
des Bodens, so daß der Boden der Ackerkrume während der gesam ten Vegetationszeit 
feucht bleibt. D adurch werden die Bedingungen für das Auswaschen von lösl. Salzen 
aus der Würzelzone durch die Ndd. verbessert. Die Menge der lösl. Salze un ter dem Mulch 
verm inderte sich in dem H orizont 0 —10 cm von 0,652 auf 0,416% ; in dem H orizont 
20—30 cm von 0,931 auf 0,638%, hauptsächlich durch Auswaschung der Ionen N a 'u .  CI'. 
Diese Auswaschung wird von einer gewissen Ssolonetzbldg. begleitet, wie m an aus der 
Vergrößerung der alkal. R k. u. einem Abfallen der Filtrationsgeschwindigkeit des W asser
auszuges feststellen kann. Der N itratgeh. der m it dem Mulch bedeckten Böden erhöhte 
sich von 15 auf 40 mg, der Geh. an  P j0 5 um 1,6 —2,1 mg je kg Boden. Diese Verbesserung 
des N ährstoffhaushaltes erhöht die Salzbeständigkeit der Pflanzen. Die Temp. des Bodens 
wird durch Bedeckung m it Mulch wesentlich herabgesetzt. Auf die E n tw . der Pflanzen 
zeigte der Mulch in der ersten W achstumspei iode keinen deutlichen Einfluß. Dieser ver
s tä rk te  sich aber m it der Zeit. W ährend die Pflanzen auf den Teilstücken ohne Mulcli 
beträchtliche Versalzungsschäden zeigten, wie ein allg. U nterdrücken des W achstum s, 
eine gelb-grüne Färbung, ein Vertrocknen der jungen B lattspitzen u. ein A bsterben der 
W urzclspitzen, entw ickelten sie sich auf den Mulchparzellen norm al. Bes. deutlich zeigte 
sich dies bei der K artoffel. Das Mulchen wird als ein M ittel bezeichnet, um hohe Gemüse
erträge auf Böden zu erreichen, die infolge eines hohen Salzgeh. sonst beinahe unfruch t
bar sind. (noHBOBOgOHiie [Bodenkunde] 1949. 161—68. März.) JACOB. 6294

Leonard Skibniewski, Das chemische Problem der landwirtschaftlichen Nutzung der 
Abwässer. (Gaz, W oda Techn. sanit. 23. 52—54. Febr. 1949.) FREYTAG. 6296

G. E. Blackman und K . Holly, Bekämpfung von Lepidium draba. E ine erfolgreiche 
Bekäm pfung des gefährlichen U nkrautes Lepidium draba erfolgt durch die beiden Spritz
m itte l MCPA (2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsäure) u. DCPA (2.4-Dichlorphenoxyessig- 
säuro). (Agriculture [London] 56. 6—11. April 1949. Oxford, Univ., A gricultur Dep.)

W A LC K EB ,. 6312
H ans-W alter Schmidt, Neue Wege zur Vertilgung von Raiten als Krankheitsüberträger. 

Eine neue B ekäm pfungstaktik ist aufgebaut auf dem hervorragenden Gcruchsvermögen 
der R a tten ; m an verw endet 1. Verwilterung-Peka-Rattenfcind-Präp., das durch einen 
atm ungswidrigen Stoff die Tiere von Behausungen fernhält; 2. Peka-Raltengas-flässig, das 
in R attenlöcher u. -gänge eingegossen wird u. die Tiere b e täu b t; 3. Peka-Raltentod, ein 
Meerzwiebelpräp., das auf selbstgefertigte K öder aufgebracht oder in fl. Form  m it W. 
1 :9 verd. in kleinen Tonschalen aufgestellt wird, wobei pro R a tte  2,5 cm 3 tödlich wirken. 
Mecrzwiebelpräpp. haben den Vorteil, auf R atten  anziehend, auf andere Tiere abschreckend 
zu wirken. (Dtsch. med. Rdsch. 3 .437—38.4/6.1949. Erlangen.) K n o bla u c h . 6312

H .-J . Bandt, Fischereischäden durch Feldbesläubung und Fischvergiftungsversuche mit 
„N exit“ („666“-W irkstoff). Das „ N exit“ (I), das als wirksame Substanz das Hexa- 
chlorcyclohexan en thält, ist im W. nur wenig lösl. u . w irkt deshalb auch nur wenig auf 
Fische. E rs t nach längerer Einw. beeinträchtigt es Fische, die sich aber im frischen W. 
schnell wieder erholen. Gefährlich kann I deshalb nur in Teichen oder stehenden Gewäs
sern ohne W asserzufluß werden. E ine unangenehme Nebenwrkg. des I is t, daß Fische, 
die längere Zeit, ca. 8 S tdn. u. mehr, einer I-Aufschwemmung ausgesetzt waren, deutlich 
geschmacklich beeinflußt waren u. einen unangenehmen muffigen Beigeschmack auf
wiesen. Vom Fischerei-Standpunkt bedenklich ist es, daß Fischnährtiere fü r Schädigungen 
durch I sehr viel empfindlicher als Fische sind. Bei Bestäubungen, die m it I  u. ähnlichen 
M itteln vorgenommen werden, muß also auch unbedingt R ücksicht auf die Fischerei
belange genommen werden. (Beitr. W asser-, Abwasser- u. Fischereichem. Flußw asser
untersuchungsam t Magdeburg 1949. 21—27.) Ma n n . 6312

Louis Marcel Chevallier, Lyon, Frankreich, Herstellung von Mischdüngern. Die H erst. 
erfolgt auf nassem Wege, indem nian die konz. Lsgg. der Dünger von mineral, oder organ. 
Trägerstoffen aufsaugen läß t. Man läß t z. B. die R ückstände von Traubenkernen nach 
der Ö lextraktion, oder Wollfasern oder Hornspäne in den konz. Lsgg. der Dünger auf-
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quollen, bei Verwendung von z. B. CaO oder C aS04 nehmen diese die konz. Lsgg. als 
H ydrat- oder K ristallwasser auf. D er Mischung können auch oligodynam. Stoffe, z. B. 
B, Mn, Ni, oder insekticide, fungi'cide, baktericide Stoffe, z. B. Dichlordiphenyltrichlor- 
äthan  oder Hexachlorcyclohexan oder Pflanzenhorm one zugesetzt werden. Zur H erst. 
eines Mischdüngers m it 6 (%) N , 6  PjOs u. CK20  kann m an z. B. von 63,2 kg Trauben
trestern  (1 N , 0,5 P 20 5, 1 K jO-Geh.), 6,54 kg wasserfreiem N H 3 u. 10,8 kg KCl (50% 
K 20-G eh.) ausgehen, die T rester nach der Ö lextraktion im D rehautoklaveh m it der 
Lsg. des KCl in  H 3P 0 4 von 30° Bé m it Hilfe von gleichzeitig eingespritztem  W asser
dam pf übersprühen, nach Abstellen des W asserdampfcs wasserfreies N H , einleiten, 
trocknen u. verpacken. (Schwz. P. 258 852 vom 7/11.1946, ausg. 1/6.1949. F . Priorr.7/11. 
1945 u. 4/6.1946.) R e i c h e l t .  6291

BernardMoureau, Frankreich, DüngemittelfürSämereien, Topfpflanzen, Setzlinge ustv,. 
bestehend aus Papier, Lumpen, Stroh oder dgl., die m it den Düngerstoffen, wie Ca-N itrat, 
Ca-Phosphat, K -N itrat, Superphosphat, in  geeigneten Mengenverhältnissen im prägniert 
sind. — Beispiele. (F. P. 944 020 vom 28/3.1947, ausg. 24/3.1949.) D o n le .  6291

Soc. d’Études de Spécialités (Erfinder: André Faraggi), F rankreich, Frostschutz für  
Pflanzen. Man läß t in  der Nähe des Bodens ein rauch- oder nebelbildendes Gemisch ver
brennen u. erzeugt dabei durch einen Teil der Verbrennungswärme einen Nebel, dessen
D. größer als die von kalter L uft ist. — Beispiel für die Zus. des Brennstoffes: 80% An- 
thracenöl, 6 % TiCl4 oder SnCl4, 4 N H 3, 10 CCI,. (F. P. 943 097 vom 17/12. 1946, ausg. 
25/2. 1949.) ___________________  D o n le .  6313

A ugust K re m , L eitfaden  der landw irtschaftlichen  A hw asservcrw crtung. H annover: Schapcr. 1948.
(X II  +  222 S. m . 60 Z ahlentaf. u . 72 A bb.) 8° D M 9 , - .

Sehm ld-Hleronym l, Diagnose u n d  B ekäm pfung der p a ra s itä ren  K rankheiten  unserer H austiere . 6. Aufl.
B erlin : R ichard  Schoctz. 1949. (264 S. m . 221 A bb.) D M 16,80.

J. P. J. van Vnren, Soil f e r t i l i ty  and  Sewage. L ondon: F ab er and  F ab e r, 1949. (236 9. m . 28 Abb.) 
s 18, —.

—, C opper Com pounds in  A griculture. L ondon: Copper D evelopm ent Ass. R ad le tt, H crts . 1948. (117 S. 
m . 46 Abb.)

Y III. M e ta llu rg ie . M e ta llo g ra p h ie . M e ta llv e ra rb e itu n g .
Julius Hesemann und Andreas Pilger, Das Blei-Zinkerz-Vorkommen der Zeche Auguste 

Victoria, Bericht über die Ergebnisse einer geolog.-lagerstättenkundlichen Unters, des 
W ILLIÄM-KÖHLER-Ganges der Zeche Auguste Victoria in  Hüls. (Z. Erzbergbau Metall- 
hüttenwes. 2 .3 6 4 —67. Dez. 1949. Bochum bzw. Marl-Hüls.)! H ü g e l .  6354

Waldemar Wilke, Die wirtschaftliche Grenze zwischen Tagebau und Tiefbau bei Lager
stätten m it zunehmender Überlagerung. Entgegen der Auffassung von O h n e s o r g e  wird 
gezeigt, daß die Tagebau-Tiefbaugrenze so verlegt werden muß, daß der Abbau des zu 
gewinnenden Minerals an  der Stelle der höchsten Überlagerung so viel kostet wie im Tief
bau. E s wird ein Verf. entwickelt, nach dem m an m it Hilfe eines Nomogramms die Grenze 
unm ittelbar im Grundriß festlegen kann. (Z. E rzbergbau Metallhüttenwes. 2. 97—103. 
April 1949. Siegen i. W estf.)j G e i s s l e r .  6360

Thad T. Rick, Die Wärmeaufnahme von Formsloffen. E ine aus dem zu untersuchenden 
Formstoff bestehende Probeform wird m it fl. Eisen bestim m ter Temp. gefüllt; der Tem
peraturverlauf wird unten  in  Formstoff u. Eisen an bestim m ten Stellen m it Thermo
elementen in  Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Die Verss. ergaben, daß beim Vgl. 
verschied., tongebundener Formstoffe die Geschwindigkeit der W ärm eabfuhr linear 
m it der D. ansteigt. F ü r ölgebundene Sande ergibt sich der gleiche Verlauf, nur liegen die 
W erte tiefer. Die geringere W ärm eabfuhr ölgebundener Sande w ird auf die isolierende 
Wrkg. der die Körner umhüllenden organ. Filme bzw. Rückstände zurückgeführt. Die 
W rkg. feuerfester Schreckplatten is t 1,5 mal so groß wie die einer Formsandfläche, di? 
einer Gußeisen-Schreckplatte lOm al so groß. (Foundry 77. Nr. 6. 96—97. 182—88. 
Ju n i 1949.) K r ä m e r .  6382

H. Klemm, Zur Theorie der Segregation. Die Vorgänge bei der Segregation im Ab
kühlungsstadium u. der Segregationsausscheidung aus dem labilen Zustand (Anlaßsegre- 
gat) werden erörtert u. ausscheidungstheoret. zu erfassen versucht. Die Begriffe „A lterung“ , 
„Veredelung“ , „V ergütung“ u. „Zerfall“ werden definiert u. nach den gewonnenen E r
kenntnissen richtiggestellt. (Arch. M etallkunde 3. 376—80. Nov. 1949.) G e i s s l e r .  6388

E. Piwowarsky und A. Wittmoser, WarmverformtesjGnßeisen, ein universal verwend
barer Werkstoff. Überblick über die sta t. u. dvnam .fEigg., Korrosionsfestigkeit, Ver- 
schleißverh. u. Verwendungsmöglichkeiten. (Z. Ver. dtsch. Ing. 91. 183—85. 15/4. 1949. 
Aachen.) H a b b e l .  6402
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—, Die Entschwefelung von Gußeisen durch NaOH. Bei S-Gehh. von 0,111—0,269% 
ergibt sich eine gleichbleibende Entschwefelungswrkg. von ca. 92%. Der prozentuale 
Zusatz is t nicht genannt. W ährend des Abstichs wird bei teilweise gefüllter Pfanne NaOH 
in  fester Form nach u. nach zugesetzt. Diese Form des Zusetzens h a t die Aufgabe, das 
NaOH zu schmelzen, den Schaum zum Verschwinden zu bringen u. das fl. NaOH auf die 
Temp. der Schmelze zu bringen. Dann wird nur zum Zweck einer guten Durchmischung 
in  eine zweite Pfanne m it breitem Strahl umgegossen. Diese Pfanne is t zum Zurückhalten 
der NaOH-Schlacke durch einen festen Deckel oben halb verschlossen. Beim K ippen 
tr it t  das Metall durch eine Ausgußöffnung aus, die oben schwimmende Schlacke wird 
zurückgehalten u. bleibt in  der Pfanne. Soll sehr weitgehend entschwefelt werden, muß 
die gebrauchte Schlacke ausgegossen werden. (Iron Age 163. Nr. 19. 83. 12/5.1949.)

K r ä m e r . 6402
Albert de Sy, Im pfung und Graphitform in Grauguß. Das A uftreten unterkühlten 

Graphits in  untereutekt. Grauguß wird der Tatsache zugeschrieben, daß die größeren 
Stahlanteile in  der Gattierung eine größere Oxydation zur Folge haben. Es wird die An
nahme gemacht, daß die Oxydation u. die m it steigender Eisentemp. größere Löslichkeit 
des FeO in  der Schmelze zur Bindung von S i02in  nicht hexagonal kristallisierenden Verbb. 
führt. Hexagonales S i0 2 fehlt als Keim des hexagonal kristallisierenden Graphits, der 
daher n icht direkt aus der Schmelze, sondern in  unterkühlter Form aus dem Zerfall des 
Fe3C entsteht. Das gleiche t r i t t  ein, wenn durch Ti +  C02 die Keime unwirksam gemacht 
werden.'Das Fehlen von lamellarem G raphit in durch schnelle Abkühlung weiß erstarrtem  
Eisen ließ sich jedoch nicht m it dem Fehlen von Keimen des hexagonalen Syst. erklären. 
In  diesem Fall würde die m it Volumenkontraktion verbundene K ristallisation des Fe3C 
gegenüber der m it Volumenzunahme verbundenen Graphitausscheidung bevorzifgt sein. 
Im pft m an untereutekt. Schmelzen m it Fe-Si, Fe-Si-C a bzw. Al, so wirken, wie schon 
N o r b u r y  u. Mo r g a n  angenommen haben, die Reaktionsprodd. als Keime hexagonaler 
Graphitlamellen. Um diese Theorie zu unterbauen, wurde m it einigen Elem enten aus der 
Reihe Mg, Li, Ba, Ca, Sr, V, Ce, Ti einzeln oder zusammen geimpft, weil deren Oxyde, 
Carbide u. N itride n icht trigonal oder hexagonal kristlalisieren. Die Bldg. von Sphäro- 
lithen neben tem perkohleartigem u. lamellarem G raphit wurde in der Mehrzahl der Fälle 
bei einem Eisen m it 3,6(% ) C u. 2 Si beobachtet. Ein Ni (l,25% )-haltiges Eisen m it 3,3 C, 
1,77 Si, 0,95 Mo, 0,09 P  u. 0,04 S zeigt nur Sphärolithe u. tem perkohlenartigen Graphit. 
Sphärolithe tre ten  hierbei in Restzem entit auf. Auf Menge u. A rt der Zusätze is t im ein
zelnen nicht eingegangen. Die Verss. werden noch als orientierend bezeichnet. — Schrift
tum . (Fonderie 1949. 1433—46. Jan.) K r ä m e r . 6402

Jean Guillamon, E in neues Verfahren zum Herstellen von Müllereiwalzen. B ekannte 
Schwierigkeiten bei der Herst. von über einen K ern gegossenen Hartguß-Hohlwalzen 
gaben Veranlassung, die Walzen ohne Verwendung einer Kokille in feinkörnigem perlit. 
Grauguß zu gießen, wobei die Oberfläche nachträglich flam m gehärtet wird oder eine 
Hochfrequenzhärtung erfährt. Vorteile des Verf. sind die Bearbeitbarkeit der gesamten 
Walze, die gleichmäßige W andstärke u. die gleichmäßige H ärtetiefe von ca. 3,5 mm. 
Die Einrichtung zur F lam m härtung ist billig, Hochfrequenzhärtung nur für Spezial
betriebe zu empfehlen. Die Analyse liegt bei 3,1—3,3 (%) C, 0,7—1,0 Mn, unter 0,10 S, 
unter 0,2 P. Der Si-Geh. wird von 2,0 auf 1,4% herabgesetzt, wenn die W andstärke von 
15 auf 60 mm steigt. Die erreichbare Oberflächenhärte liegt bei 480 Brinell-Einheiten. 
Es ist möglich, 520 Brinell u. mehr durch Zusatz von 1,25% Ni u. 0,3 Cr zu erzielen, 
550 Brinell lassen sich durch Zusatz von 0,3 Mo erreichen. (Fonderie 1949. 1625—26. 
Juni.) ' K r ä m e r . 6404

A. Campion, Das Streben nach hoher Zuverlässigkeit verlangt die Verwendung von 
„Meehanite"-Metall. M e e h a n  gelang es, ein Verf. auszua.ibeiten, bei dem die Graphit- 
ausbldg. von zahlreichen Keimen aus erfolgt. Es werden über die große Gleichmäßigkeit, 
gute Bearbeitbarkeit, Dauerfestigkeit, W andstärkenunempfindlichkeit, Zähigkeit, Dauer
standfestigkeit bei höherer Temp., W achsen u. Verschleiß Angaben gemacht. (Metallur- 
gia [Manchester] 39. 272—76. März 1949.) STEtN. 6404

E. Hugo, Beitrag zur Erforschung der schwarzen Stellen im Temperguß. Zusammen
fassung k rit. Stellungnahmen zu der Arbeit von F . VOGEL (C.1949. IJ . 352). Die schwarzen 
Stellen im Temperguß sind auf Schwindungslunker (Mikrolunker) u. auf ein ungünstiges 
Verhältnis C: Si zurückzuführen. Diese durch gießtechn. Maßnahmen vermeidbare Mikro
lunker erscheinen entweder durch gebildete Oxydhäutchen oder durch infolge von Sei- 
gerungsvorgängen ausgeschiedenem Prim ärgraphit meist schwarz. Ferner wird ausgeführt, 
daß etw a im Gußwerkstoff eingelagerte Sandkörnchen nicht durch C oder vorhandenes 
Al zu Si red. werden, das dann wiederum zur verstärkten  Graphitabscheidung Anlaß gibt. 
Bei den herrschenden Tempp. von 1350—1400° (opt. gemessen) kann eine Kieselsäure- 
Red. noch nicht auftreten. (Neue Giesserei 36. [N. F. 2.] 142. Mai 1949.) H a b b e l . 6406
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Hans Haller, Bildsame Kalt- und Warmformgebung des Werkstoffes Stahl. Allg. Über
blick über die Theorie u. Praxis der bildsamen Formgebung. (Eisen- u. Metall-Verarb. 1. 
7 2 - 7 4 .  17/2. 9 8 -1 0 0 .  3/3. 1 2 1 -2 4 . 17/3.1949. Halver, Westf.)

H a b b e l . 6408
—, Verwendung von Sauerstoff bei der Herstellung legierter Stähle. Berichtet wird über 

die von JOHN E. H äRROD geschilderten Vorteile dieses Verf., bes. bei Erzeugung rost
freier, auch unberuhigter Stähle. (Iron Coal Trades Rev. 158.3 5 8 .18/2.1949.) H a u g .  6408

Erich Schauff, E influß des Glühens im  Durchziehofen a u f die Festigkeitseigenschaften 
von verschieden vorbehandeltem Tiefziehbandstahl. Die Glühverss. wurden durchgeführt an 
Bändern aus Thom as-Stahl m it 0,05%  C u. SlEMENS-MARTiN-Stahl m it 0,07%  C. 
Untersucht wurde der Einfl. rekristallisierender u. umkristallisierender Zwischenglühung 
beim Walzen, des Walzgrades (50 u. 80% ), der Glühtemp. (750— 1050°), der Durchlauf
geschwindigkeit des Bandes durch den Ofen u. der Länge der Abkühlmuffel auf die Streck
grenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Tiefung nach E r ic h s e n , Resttiefung bei Keilzug 
u. Ziehbarkeit auf einer Mehrstufenpresse. Der Thom as-Stahl war in  den für die Tief
ziehfähigkeit wichtigsten Festigkeitseigg. dem SlEMENS-MARTIN-Stahl unterlegen. 
(Stahl u. Eisen 69. 49—53. 20/1 .1949. Neheim-Hüsten.) H a b b e l . 6408

Alf Pettersen, Die Härtbarkeit der Kohlenstoffstähle. Die Feinverteilung des Über- 
sehußzementits beim H ärten  von C-Stahl wird am besten durch vorausgehendes Normali
sieren u. Weichglühen erreicht. An H and der „T-T-T-Diagramme“ werden die Gefüge
umwandlungen als Zeitfunktionen betrachtet. Je  höher die H ärtetem p. ist, desto dickere 
gehärtete gelachten erhält man. Am wertvollsten sind randgehärtete C-Stähle. Die Eigg. 
der Gefügebestandteile M artensit, R estaustenit u. gegebenenfalls B ainit werden be
sprochen; der Geh. an R estaustenit is t bei den gehärteten C-Stählen so gering, daß er 
keine Rolle spielt. Zur Beseitigung zu großer H ärte is t bei C-Zähhärtestählen ein Anlassen 
von 450° bis Ae, erforderlich. Das Anlassen erfolgt in  4 Stufen m it isotherm er Umwand
lung. Bei E rörterung der Härtespannungen zeigt Vf. Dilatometerdiagramm e m it verschied. 
Abkühlgeschwindigkeiten u. die D ilatom eteranlaßkurve für den gleichen gehärteten Stahl. 
Die Dimensionsänderungen, die zu Verwerfung u. Rißbldg. führen, nehmen von Luft-' 
über öl- zu W asserhärtung zu. (Tidsskr. Kjemi, Bergves. Metallurgi 9 . 60—68. April 1949.)

R. K , MOl l e r . 6410
Anton Pomp und AlfredKrisch.DoaersiondrgrsacÄß an einigen unlegiertenThomasslählcn 

und hochlegierlen hitzebeständigen Stählen bei 500—900°. An unlegierten Thomasstählen m it 
0,04,0 ,21 u. 0,23 (%) C, Stählen m it 6 , 18 u. 24 Cr sowie nustenit. Stählen m it 19 Cr u. 14 Ni, 
m it 22 Cr u. 6 Ri sowie 25 m ti Cr u. 18 Ni wurden D auerstandverss. bei 500—900° über 
1000 Stdn. durchgeführt. Die D auerstandfestigkeit wurde nach verschied. Verff. erm itte lt; 
die Best. der Belastung, die einer Dehngeschwindigkeit von 1 -1 0 -4  % /Stde. in  der 900. bis 
1000. Stde. oder die einer bleibenden Dehnung von 0 ,2%  nach 1000 Stdn. entspricht, 
erwies sich am zweckmäßigsten, während die Best. der Belastung, die eine Dehngeschwin
digkeit von 3 -1 0 -4  % /Stde, in  der 35— 100. Stde. hervorruft, als Abkürzungsverf. vor
geschlagen wird. Nach diesen 3 Auswertungsverff. ergab sich für die unlegierten Stähle 
bei 500° eine D auerstandfestigkeit von 4—8, bei 600° von 0,35—3 kg/m m 1, ohne daß die 
Ursache für diese großen Unterschiede geklärt werden konnte. Die Stähle m it 6 —18 Cr 
zeigten von 600—800° einen Abfall der Dauerstandfestigkeit von ca. 2 auf 0,5 bzw. 
0,7 kg/mm*, während der Stahl m it 24 Cr namentlich bei 700° etwas geringere W erte 
als die Stähle m it niedrigerem Cr-Geh. aufweist. Von den austenit. Stählen war der Stahl 
mit 19 Cr u. 14 Ni von 700° (8 kg/m m 2) bis 900° (1,8 kg/mm2) den übrigen Stählen weit 
überlegen, während der nur bei 700° untersuchte Stahl m it 22 Cr u. 6 Ni m it 4,3 kg/mm2 
diesem zwar nahestand, aber noch erheblich bessere W erte als die Cr-Stähle ergab. Der 
Stahl m it 25 Cr u. 18 Ni zeigte dagegen bei 800° keine höheren W erte als die Cr-Stähle. 
Die Auftragung der Zeit-Dehnungslinie im doppeltlogarithm. K oordinatensyst. ergab, 
daß die meisten K urven nur für kurze Zeit einem parabol. Gesetz folgten u. daß sie nicht 
über den ganzen Verlauf durch eine Parabel angenähert werden konnten. (Arch. Eisen- 
hiittenwes. 20. 125—34. März/April 1949. Düsseldorf, M ax-Planck-Inst. für Eisen- 
forschung.) HABBEL. 6410

Hans-Joaehim Hellwig, Die Zinkoxi/d-Verblaseöfen der Unterhärzer Berg- und Hütten
werke. N ach Erörterung der Vor- u. Nachteile der PAPE-Rostschachtöfen u. der Verblase
schachtöfen (gutes Zinkoxyd bei Verlust der Cu- u. Edelmetallgehh. bzw. Gewinnung 
eines Cu-Steines bei einem mißfarbenem Oxyd) wird auf das A rbeiten in  einem einfach 
gestalteten Halbschachtofen eingegangen, der die Vorteile beider Ofentypen vereinigt. 
In  der Diskussion wird auf die Eigg. des in  dem neuen Ofen erhaltenen Zinkoxyds ein- 
gegangeri. (Z. Erzbergbau Metall hü ttenwes. 2. 263—68. Sept. 312. Okt. 1949. Oker a. H.)

G h is s l e r . 6426
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N. Ludwig, Normenlwurf des Schlagbieg Versuches fü r  Z ink  und Zink-Legierungen. 
{Metall 3. 421—24. Dez. 1949. S tu ttgart.) Ge is s i .e e , 6426

Reinhard Kleinert, Raffination von Werkblei im  Raffinierofen. Die nach bekannten 
Formeln unter Verwendung physikal. K onstanten berechnete Reihenfolge der Prodd. 
bei der Raffinierofenarbeit, die auch heute noch das wichtigste Verf. zur Entfernung von 
Sn, As, u. Sb aus Werkblei ist, läß t sich nicht in Einklang m it den prakt'. Erfahrungen 
bringen. An H and von L iteraturstellen u. eigenen Verss. werden die Rkk. des Sb, die im 
Verlauf der Raffination auftreten können, besprochen, u. e& wird daraus eine Definition 
der als Abstrich bezeiclineten Oxydationsprodd. herzuleiten versucht. Von den Betriebs
bedingungen, die den Raffinationsablauf beeinflussen, wird bes. auf die A rt u. In tensitä t 
der Oxydation eingegangen. Die Möglichkeiten zur Steigerung der Oxydationsgeschwindig
keit (Aufblasen von Luft, Arbeitsweise m it Sumpf u. kontinuierliche Raffination) werden 
erörtert. Als wirksamste Arbeitsweise wurde das kontinuierliche Verf. festgestellt, das 
hinsichtlich der in  der Zeiteinheit je m 2 Badoberfläche entfernten Verunreinigungs
mengen den anderen Verff. weit überlegen ist. (Z. Erzbergbau Metallhüttenwes. 2. 233—39. 
Aug. 274—77. Sept. 1949. Oker a. H.) Ge i s s l e e . 6430

—, Verbesserung der Mansfelder Kupferraffination. Berichtet w ird über den E rsatz 
von Polstäm men beim Oxydations- u. Reduktionsprozeß durch Einblasen von W asser
dampf. W ährend zunächst beide Arbeitsstufen ohne Polstämme durchgeführt wurden, 
ging m an später dazu über, nur das Oxydieren u. Dichtpolen m it W asserdampf, den 
Reduktionsprozeß u. das Zähpolen dagegen m it Polstämmen vorzunehmen, u. zwar so
wohl bei der Anodenarbeit als auch beim Kathodenschmelzen. Die Vorteile des Verf. 
werden im  einzelnen erörtert. (Metall 3. 426. Dez. 1949.) Ge is s l e e . 6432

P. E . Landolt und F . R . Pyne, Lithium-Behandlung von Kupfer hoher Leitfähigkeit 
und von Kupferlegierungen. Im  Gegensatz zu den früher üblichen Vorlegierungen wird 
metall. L i in  Patronen der M e t a l l o y  C o ep . in  die Schmelze eingeführt. Drei Größen 
m it 2,25, 4,5 u. 9,0 g Li entsprechen bei dem üblichen Schmelzgewicht von 45 kg 0,005, 
0,01 bzw. 0,02% Li. In  die m it Holzkohle abgedeckte Schmelze werden die Patronen 
m it Cu-Hülse m ittels eines Winkeleisens getaucht u. bei 2100° F  (1150° C) vergossen. 
Rein-Cu m it 0,02% Li ha tte  im G ußtustand 98,1% Leitfähigkeit auf den H öchstwert 
bezogen u. eine D. von 8,9, war also porenfrei. Eine Legierung m it 85 (%) Cu, 5 Zn, 5 Sn, 
5 Pb ergab maximale Festigkeitswerte bei Li-Zusatz von 0,01% ; größere Zusätze ver
schlechtern die Eigg., verfeinern jedoch das Korn. W ird m it 0,02% P  u. dann m it 0,01% Li 
behandelt, ergibt sich ein feinkörniges Gefüge m it 28 kg/mm2 u. 32,8% Dehnung. F ü r 
eine Legierung aus 88 (%) Cu, 8  Sn u. 4 Zn wurde erst 0,01% Li u. dann 0,02% P  zugesetzt. 
Dies ergab die besten W erte m it 34,0 kg/mm2 bei 49% Dehnung. Ni-Bronze m it 18% Ni 
u. Zusatz von 0,005% Li ergab feines K orn bei 29 kg/mm2 u. 16% Dehnung. (Foundry 77. 
Nr. 3. 90—91. 262—63. März 1949. New York, Metalloy Corp.) K e ä m e e .  6432

—, Federn a m  K upfer und Kupferlegierungen. Die Federn haben vor Stahlfedern 
den Vorteil höherer elektr. u. therm. Leitfähigkeit u. besseren Korrosionsverh., bes. bei 
gleichzeitiger Ermüdungsbeanspruchung. Außerdem sind sie unmagnet. u. elastischer. 
F ü r Cu u. die wichtigsten Cu-Legierungen (Cu-Cd, Cu-Ni, Cu-Cr, Cu-Be, ferner P-, 
Si- u. Leitungsbronzen, Messing u. Monelmetall) werden physikal. Eigg., Ermüdungs- 
verh. u. der Einfl. des Temperaturkoeff. auf Steifigkeits- u. E lastizitätsm odul m itgeteilt. 
Auf die Herst. der verschied. Arten von Federn u. den Einfl. der K altbearbeitung auf die 
Zugfestigkeit wird kurz eingegangen. (Metall 3. 424—26, Dez. 1949.) GEISSLEE. 6432

J . E. Eash und T. E. K ihlgren, Einfluß der chemischen Zusammensetzung a u f die 
Festigkeitseigenschaften von Monelguß. An Monelguß m it 63(% ) Ni, 29—32 Cu, 1,5—4 Si,
1,5—2,0 Fe, 0,75 Mn u. 0,05—0,2C  wurde der Einfl. der ehem. Zus. untersucht. Der
Si-Geh. h a t entscheidende Wrkg. auf die Festigkeitseigg.: Die Zugfestigkeit steigt von 
42 auf 98 kg/m m 2, wenn Si von 1 auf 4% erhöht wird, die Brinellhärte von 120 auf 340, 
während die Dehnung von 40 auf 5 % fällt. Eine Steigerung des Verhältnisses Cu:Ni ruft 
bei gegebenem Si-Geh. eine Steigerung der H ärte hervor, da die Löslichkeit des Si in  der 
Grundmasse zurückgeht. Der C-Geh. muß so eingestellt werden, daß kein freier G raphit 
au ftritt, da dieser die Festigkeitseigg. verm indert. Die C-Gehh. können zwischen 0,05 
u. 0,2% liegen. Es muß ein ausreichender Zusatz an Mg gemacht werden, um den gesamten 
S zu binden. Im  allg. ist ein kleiner Mg-Überschuß erwünscht. Pb  hat einen schädlichen 
Einfl. auf die Festigkeitseigg., soll daher so niedrig wie möglich liegen. (Fonderie 1949. 
1505—09. März.) , K e ä m e e . 6434

J . C. Bailey, Aluminiumlegierungen im Bergbau. Nach einem Überblick über die in 
Frage kommenden Guß- u. Knetlegierungen u. ihre mechan. Eigg. (Tabellen) wird auf 
die besonderen Erfordernisse eingegangen, dem die W erkstoffe in Bergbaubetrieben aus
gesetzt sind (Korrosion durch Grubenwässer, galvan. Korrosion in K ontak t m it Fe bzw.
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Cu, Verschleiß). Dabei wird festgestellt, daß unter 170 untersuchten engl. Grubenwässern 
nur 12  wegen ihres sauren Charakters besondere Schutzm aßnahmen erforderlich machen, 
während über den Verschleiß nichts Generelles ausgesagt werden kann. Anschließend 
wird auf die Verwendung eingegangen, die Al-Legierungen bes. in engl. Bergbaubetrieben 
gefunden haben. Hervorgehoben werden Förderkörbe u. Kipploren, Förderm ittel unter 
Tage, Kübel für Seilbahnen, Seiten- u. Bodenplatten von Kohlenwaggons, Gruben
stempel, elektr. Einrichtungen (Kabel, Leitschienen), Werkzeuge (Bohrplatten u. -Stempel, 
Schaufelblätter) u. Lüftungseinrichtungen. (Colliery Guardian 178. 303—11. 10/3.1949. 
Iron Coal Trades Rev. 158. 353—60. 18/2.1949.) G E IS S L E R . 6442

J. Bingel, Rechnerische Behandlung des Erstarrungsvorganges beim Duralumin- 
Tütenguß. Nach einem Überblick über die rechner. Erfassung der Erstarrungsvorgänge 
bei Metallschmelzen u. nach Skizzierung des technolog. Vorganges des Tütengusses wird 
auf Grund der durchgeführten Berechnungen gezeigt, daß, wenn die relative Sumpftiefe 
beim Tütenguß klein bleiben soll, bei größeren Blockdurchmessern die Absenkgeschwindig- 
keit 30 mm/Min. n icht überschreiten darf. Bei Blöcken m it kleineren Durchmessern 
können Absenkgeschwindigkeiten von 40 mm/Min. zugelassen werden. (Arch. Metall
kunde 3. 174—80. Mai 1949.) HÜGEL. 6442

W . Blilian, Über die Verwendung von Magnesium-Legierungen in der heutigen Technik. 
Nach einem Überblick über die Festigkeitseigg. von „Magnewin“-Guß- u. Knetlegierungen 
wird auf die Verwendung eingegangen, die diese Legierungen im Fahrzeugbau u. auf Grund 
ihrer leichten Bearbeitbarkeit in der opt. Industrie, der E lektrotechnik, dem Werkzeug
maschinenbau, ferner für Gesenke für Blechpreßteile sowie für A utomatendrehteile 
gefunden haben. An einigen Beispielen wird gezeigt, wo die Grenzen für die Verwendbar
keit der Legierungen liegen, die hauptsächlich durch ih r Korrosionsverh. gegen W. u. 
Säuren bedingt sind. (Metall 3. 415—17. Dez. 1949. Wölfershausen bei Heringen-W erra, 
W intershall A.-G.) Ge is s l e r . 6444

G. H . Found, Die Konstruktion von Leichttnetallgußstücken. Es werden allg. Angaben 
über K onstruktion, E rprobung u. endgültige Gestaltung fü r den Fall der N eukonstruk
tion eines Bauteils bzw. für den Fall des Austausches eines anderen Werkstoffes durch 
Leichtmetall gemacht. F ür J/g-Sandguß werden Tabellen für Biege- u. Zug-D ruck-D auer- 
beanspruchung, Einfl. der Korngröße auf die Ermüdungsfestigkeit u. Einfl. der Porosität 
auf die Schlagzähigkeit dargestellt. — Schrifttum. (Amer. Foundrym an 15. Nr. 4. 91—95. 
April 1949. Midland, Mich., Dow M etal Chemical Co.) K r ä m e r . 6444

H. W. Worner, Die Herstellung und einige Eigenschaften von duktilem Titan. Für 
Versuchszwecke wird Ti aus TiCl4 durch R ed. m it Mg bei 900° hergestellt. Die Reaktions- 
prodd. Ti, MgCl2 u. überschüssiges Mg werden m it verd. HCl behandelt. Der Ti-Schwamm 
en thält als Verunreinigungen Fe, Mg u. Pb. Das pulverm etallurg. Verf. zur H erst. von 
festem Ti ist um ständlich, einfacher ist das Aufschweißen im Lichtbogen un ter Ar- 
A tmosphäre. Die Verarbeitung erfolgt durch Pressen bei höherer Temp., aber auch durch 
Ziehen bei R aum tem p., wobei ein elektrolyt. aufgebrachter oxyd. Schutzüberzug sehr 
günstig ist. Das Ziehen erfolgt bis zu einer Q uerschnittsabnahm e von 98,8% , wobei 
Festigkeit u. H ärte  ansteigen u. die Dehnung sinkt. Glühtemp. 750—820°. Zur Vermeidung 
einer Oxydation u. einer Einwanderung des 0 2 wird das Glühen in einem Pb- oder Sn-Batl 
empfohlen. Angaben über D. u. Leitfähigkeit. (Metallurgie [Manchester] 40. 69—76. 
Ju n i 1949. Melbourne, Univ., Baillieu Labor. STEIN. 6448

— , Korrosion von Metallen. Ursachen und Mittel, diese zu verhindern. B erichtet wird 
über einen V ortrag von W. H . J .  V E R N O N , der einen Überblick über die allg. Grundsätze 
gibt, nach denen die Metalle zerstört werden. E r  geht von den charakterist. Merkmalen 
aus, wie Einfl. der Luftfeuchtigkeit, Verteilung der Korrosion, in terkrist. Korrosion, 
Korrosion an Rohren in der E rde. Zum Schluß wird noch kurz auf einige moderne Schutz
m ethoden eingegangen, wie N a-Benzoat enthaltende Latexüberzüge. (Iron Coal Trades 
Rev. 158. 523—25. 11/3.1949.) J .  F is c h e r . 6538

Heinrich Steinrath und Heinrich Klas, Erkenntnisse über das Rosten und den RosB  
schütz von Eisen und Stahl (1946 und 1947). Schrifttum sübersicht. (S tahl u. Eisen 69.
528—31. 21/7.; 610—12. 18/8.; 636—39. 1/9.; 678—81. 15/9. 1949.) H a b b e l . 6538

H. Vosskühler, Der E influß  des p ^W erles  und der A rt der angreifenden Lösung,auf 
die interkristalline und Spannungskorrosion bei Al-Mg-Legierungen. U ntersucht wurde der 
Angriff der fü r Al gebräuchlichen Korrosionsm ittel, wobei als M aterial H y 9 u. H y IS  
diente. H y IS  is t der anderen Legierung eindeutig überlegen. pn-W erte über 7 sind ohne 
Einfl., je  w eiter un ter 7, um  so stärker is t der Angriff. Bei Salzlsgg. is t die Konz, ohne 
Einfluß. Dagegen scheint die Angriffsfreudigkeit um  so stärker zuzunehmen, je größer die 
Anzahl der in der angreifenden Lsg. enthaltenden Salze ist. Es konnte festgestellt werden;
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daß zwischen Spannungskorrosion u. interkristalliner Korrosion ein Zusammenhang 
besteht. (Arch. Metallkunde 3. 28—33. Jan . 1949.) J .  F i s c h e r .  6538

P. Brenner, Erscheinungsformen der Korrosion bei Leichtmclall-Legierungen. Über 
blick. Behandelt werden die verschied. K orrosionsarten, wie gleichmäßiger Korrosions
angriff, Lochfraß, interkristalline u. transkristalline Korrosion, einige Sonderfälle (Schicht
korrosion, Spannungskorrosionsrisse an Prim ärkristallen, Korrosion m it unscharfer Be
grenzung, Korrosion im Gußzustand), Korrosion an Verbundwerkstoffen, Schnittkanten
korrosion u. Korrosion von Schweißverbindungen. (Metalloberflächo 4. Ausg. A. 1—9. 
Jan . 1950. H annover.) H ö g e l .  G538

Magnesium Electron Ltd., London, übert. vo n : Alfred John Murphy, P e tts  Wood, und 
Ronald James Malcolm Payne, New Maiden, England, Herstellung von Magnesium
legierungen m it Gehh. an Ce u. Zr. In  eine Mg-Schmelze wird un ter einer Flußm itteldeckc 
eine geschmolzene Be-Ag-Vorlegierung in solcher Menge eingeführt, daß die Legierung 
0,01—0,1 (%) Be en thält, worauf m an nach E ntfernung des Flußm ittels der Schmelze 
eine Ag-Zr-Vorlegierung u. schließlich Ce elem entar oder in Form  von M ischmetall oder 
als Mg-Ce-Vorlegierung zusetzt. Eine geeignete Fertiglegierung besteht aus 2 Ag, 0,05 Be, 
0,75 Zr, 3 Ce, R est Mg. Der Be-Zusatz verhindert eine O xydation der Schmelze auch ohne 
Flußm ittelabdeckung. Ce u. Zr erhöhen die Festigkeitseigg. bei n. Tem peratur. Bei erhöhter 
Temp. besitzen die Legierungen hohe Kriechfestigkeit. D urch Zr wird außerdem  das K orn 
verfeinert. Das Ag ermöglicht eine einwandfreie E inführung von Be u. Zr u. w irkt festig
keitssteigernd bei Raum - u. erhöhter Tem peratur. (A. P. 2 461 229 vom 4/7. 1945, ausg. 
8 /2 .1949. E . Prior. 11/7.1944.) GEISSLER. 6445

Aluminum Co. of America, Pittsburgh, übert. von: Robert L. Hopkins, Arnold, P a ., 
V. St. A., Wärmebehandlung von Blechen aus Magnesium und seinen Legierungen. Zur 
V erhütung eines W erfens der aufgestapelten Bleche bei der W ärm ebehandlung sorgt man 
durch entsprechende Abschirmeinrichtungen dafür, daß die W ärm e nur in geringem 
Ausmaß an  den Rändern zu- u. abfließt. Der Hauptw ärm efluß soll vielmehr in senkrechter 
R ichtung über die W alzflächen an  beiden Stapclflächen vor sich gehen. Man kann z. B. 
die Stapel m it W alzbarrcn oder plattenförmigen Körpern aus Isolierstoffen umstellen, 
in die elektr. H eizdrähte eingebettet sind. (A. P. 2 464 578 vom 19/3. 1948, ausg. 15/3. 
1949.) GEISSLER. 6445

Selas Corp. of America, übert. von: Frederic O. Hess, Philadelphia, P a ., V. S t. A., 
Örtliche Erhitzung von Stahlwerkslücken, bes. von unregelmäßig gestalteten W erkstücken. 
Die z. B. zu härtenden Stahlteilc werden sowohl direkt durch Brenner als auch indirekt 
durch m it den B rennern baulich vereinigte keram. Strahlkörper, welche die betreffenden 
W erkstückteile un ter Bldg. von Heizgasführungen m it geringem A bstand umgeben, 
schnell auf H ärtetem p., z .B . in 3 Min. auf 1650° F  (900° C) gebracht. D urch keram. 
Abschirmkörper vor den Brennern werden örtliche Überhitzungen vermieden. (A. PP. 
2 460 085 u. 2 460 086 vom 14/12.1944, ausg. 25/1.1949.) WüRZ. 6493

Indium Corp. of America, Übert. v o n : Maria T. Ludwick, Douglaston, und William  
S. Murray, Utica, N . Y., V. St. A., Herstellung von Lötverbindungen. Auf die zu ver
bindenden St'ellen des Metallgegenstandes wird ein In-Überzug aufgebracht, worauf die 
Verb. un ter Anwendung einer geschmolzenen Pb-Legicrung m it ca. 3%  Ag hergestellt 
wird. Die Arbeitsweise eignet sich bes. zum H intergießen von m it In  überzogenen galvan. 
D ruckplatten aus Cu. Das In  soll die Benetzbarkeit durch das fl. L o t verbessern. In  der 
Beschreibung ist auch die Möglichkeit dör Verwendung In-haltiger Lote erw ähnt. (A. P. 
2 464821 vom 3/8.1942, ausg. 22/3.1949.) G e i s s l e r .  6505

Artemas F. Holden, New H aven, Conn., V. S t. A., Erzeugung blanker Oberflächen 
a u f wärmebehandelten Gegenständen aus Stahl. Die W ärm ebehandlung der Teile aus S tahl 
erfolgt in einem Salzbad aus 34—50 (%) KCl. 45—65 NaCl, 0,5—8 N aF  (z. B. aus 43 KCl, 
55 NaCl u. 2 N aF), Temp. 732—927°, das Blankmachen erfolat anschließend in einem 
Bad aus 30—70 NaOH u. 30—70 KOH (z. B. 50 NaOH u. 50 KOH) bei 207—427°. Die 
Erhitzung dieses Bades erfolgt m it bei elektr. Elektrodenöfen üblichen Ni-Elektroden. 
Beheizt man dieses Bad m it Gasfeuerung, erhält man keine blanke Oberfläche. Auf die 
Behandlung in dem A lkalihydroxydbad folgt noch eine Behandlung in einem Bade aus 
20—30 Na,CO,, 5—15 NaCl, 8—12 NaCN, 10—15 N aF, 30—50 NaOH (z. B. 24 N a2C 0 3, 
10 NaCl, 10 NaCN, 12 N aF, 44 NaOH). Temp. 482—592°. Nach dem E intauchen in W. 
können die Gegenstände unm ittelbar elektrolvt. m it Metallschichten überzogen werden. 
(A. P. 2 477 561 vom 20/6.1944, ausg. 2/8.1949.) MARKHOFF. 6513

Pennsylvania Salt Mfg. Co., Philadelphia, Pa., übert. von: John F. Gail, N ar- 
berth , und Henry C. Miller, W yndmoor, P a ., V. St. A., Elektrolytisches Polieren von Tan
tal. Ta wird anod. in einem Elektrolyten aus 2—7 (Gewichts-%) H F  u. 32—38 HCl,
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R est W. m it einer anod. Strom dichto von 40— 160 m A m p/cm ' behandelt. Beispiel: 
E lektrolyt aus 4 H F, 34 HCl, R est Wasser. Anod. Strom dichte 67 mAmp. 10 Minuten. 
Zim mertemperatur. (A. P . 2  4 8 1 3 0 6  vom 15/3 .1944 , ausg. 6 /9 .1949 .) MARKHOFF. 6515

Max Frager und Hyman Iserson, Philadelphia, P a ., V. S t. A., Elektrolytische Ent
fernung von Kunstharzüberzügen au f Metalloberflächen. Die m it K unstharz überzogenen 
Gegenstände werden anod. in 15% ig. A lkalihydroxydisg. behandelt. Strom dichte ca. 
1,4—2,9 A m p/dm s, Temp. 93—106°, 15 Minuten. Auch Alkalisilicatlsgg. können als 
E lektro ly t verw endet werden. (A. P. 2 480 845 vom 14/3. 1947, ausg. 6/9. 1949.)

Ma r k h o f f . 6515
Arthur Arent Laboratories, Inc., Des Moines, übert. von: Arthur Arent, F ort 

Dodge, Iowa, V. St. A., Metallüberzüge a u f Eisen. Nach dem Beizen m it HCl werden die 
zu überziehenden Fe-Oberflächen m it mindestens 25% ig. Citronensäure behandelt. Man 
tauch t sie dann in eine citronensäure Lsg. des Überzugsmetalls, z. B. Pb, Cu oder Zn. 
Auch die nu r m it Citronensäure behandelte Fe-Oberfläche is t bereits in hohem Maße 
korrosionsbeständig. (A .P. 2 477851 vom 16/1.1945, ausg. 2/8.1949.) MARKHOFF. 6517

Parker Rust Proof Co., D etroit, übert. von: Herbert K. Ward, Birm ingham , Mich., 
V. St. A., Schutzüberzüge a u f A lum inium  und ändern Metallen. Die Gegenstände werden 
in heiße wss. Lsgg. getaucht, bestehend aus Biphosphaten, z. B. aus Zn, einem Oxydations
m ittel, z. B. N itra t, F luorborat u. B(OH)3. An Stelle der beiden letztgenannten Stoffe 
kann auch N aF  u. B(OH)s in größerer Menge als zur Bldg. des F luorborates notwendig ist, 
verwendet werden. (A. P . 2 477' 841 vom 10/9.1945, ausg. 2/8.1949.) M a r k h o f f .  6529

Hans F inkelnburg, Spanabhebende B earbeitung  der M otalle. E ssen: G irardet. 1949. (154 S. m . 240 A bb.) 
8°. D M 7,70.

M axim ilian Lang, Prüfen  der Z erspanbarkeit durch  Messung der Schn ittem pera tu r. M it einer Ü bersicht 
über dio w ichtigsten  K urzprüfverfahren  zur S tandzeitbestim m ung von 'W erkzeugen und W erk
stoffen. M ünchen: Carl H auser. (119 S.) D M 8,20.

Edward G. Mabin, E lem en tary  Physical M etallurgy. B rooklyn, N . Y .: R cm scn Press. Div. Ciicm. Bubi.
Comp. 1948. (276 S. m . 121 A bb.) 1

Karl Ludwig Z eyen, Neue E rkenn tn isse  un d  Entw icklungen beim  SchwciOen von  Elsenw crkstoffen. 
M ünchen: Carl H anscr. (214 S.) D M 12,80.

IX . O rg an isch e  In d u s tr ie .
Universal Oil Products Co., Chicago, übert. von: Eimer R. Kanhofer, Riverside,

111., V. St. A., Entfernung von Fluorverbindungen aus den Alkylierungsprodukten von Iso- 
paraffin-KW -stoffen m it Olefinen durch Fraktionieren in Ggw. von Al, wobei die organ. 
Fluorverbb. in .H F  u. KW -stoffe zerlegt werden. Die n ich t umgesetzten IiW -stoffanteile 
werden von dem höhersd. R eaktionsprod. durch Fraktionieren getrennt. Bei der Alky
lierung von Isobutan  m it B utylen in  Ggw. von H F  wird z. B. das Isobutan  von dem 
höhersd. Alkylierungsprod. getrennt u. letzteres w ird in eine niedrigsd. F raktion  m it dem 
Siedeintervall 250—375° F  u. in ein höhersd. Alkylierungsprod. zerlegt. Von letzterem  
werden 5—25% dem Ausgangsalkylierungsprod. vor der ersten Fraktionierung zugesetzt, 
um  eine hohe Temp. aufrecht zu erhalten. — Zeichnung. (A. P. 2 459 434 vom 31/8.1944, 
ausg. 18/1.1949.) F . M ü l l e r .  6567

E. I . du Pont de Nemours& Co., W ilmiugton, Del., übert. v o n : Teunis Philipp Waalkes, 
Columbus, O., V. S t. A., Fluorverbindungen von Olefinen. Zur Anlagerung von F  an  die 
Doppelbindung von Olfifinen, auch solche, welche bereits CI, B r oder F  als Substituenten 
am  C besitzen, läß t m an H F  auf das Olefin in Ggw. von P ö0 2 bei Tempp. < 0 °  einwirken, 
wobei wenigstens 0,5 Mol. Olef in u. wenigstens 5 Moll. H F  auf 1 Mol. P b 0 3 kommen. Die 
Mischung erw ärm t sich von selbst u. die R k. geht bei Tem pp. bis zu 100° zu Ende. Man 
erhält, so aas C F yC C l^C C l^  das CF3-C C IF -C C IJ\ K p. 73—74°, n D*° =  1,3530, aus 
Perchlorbutadien C Cl,= C Cl-C Cl= C Clt , eine Verb. CtCl0F„, aus CCl2= C C l2 die Verb. 
CCltF-C Cl,F , aus C F ^C C l= C F C l das C F^C CIF-CC IF,. aus C IIC l= C C L  das CIICIF- 
CCUF, a u s C H C l= C H Cl das CIICIF CIICIF, aus CFx-C C l=C F1 das CF3-C C IF -C I\, aus 
C FC L-C F = C F S das CFCL-CF„-CF,. (A. P. 2466189  vom 12/7. 1946, ausg. 5/4. 1949.)

D e r s i n . 510 _
E. I . du Pont de Nemours & Co., W ilmington, Del., übert. von: Anthony Francis 

Benning, W oodstown, N . J . ,  Joseph Dal Park, B oulder, Col., und Stanley Earl Krähler,
W ilmington, Del., V , S t. A., Herstellung von Kohlenstofflelrafluorid aus einem Kohlenstoff- 
tetrahalogenid, welches neben F luor mindestens ein Chloratom en thält, in der Dampfphase 
durch Behandlung m it der stöehiom etr. Menge wasserfreier H F  in Ggw. von CrF, oder 
FeF s als K atalysatoren  bei 700—1000° ca. 8 Sek. lang. — Über einen 10% CrF3 auf 
a k t. Kohle enthaltenden K atalysator wird bei 880° ein Gemisch von wasserfreiem H F
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u. CFaCl im Mol-Verhältnis 3 ,1 :1 bei einer K ontak tze it von 11—12 Sek. geleitet. Dabei 
en ts teh t CF* zu 88,5 Gewichts-%. (A. P. 2 458 551 vom 18/2. 1947, ausg. 11/1. 1949.)

F . Mü l l e b . 510
Phillips Petroleum Co., Delaware, übert. von: Myron 0 . Kilpatrick, Bartlesville, 

Okla., V. S t. A., Gewinnung von Diolefinen durch Dehydrierung von Kohlenwasserstoffen 
bes. von Butadien  aus einem Gemisch, das 80—90 (Vol.-%) Buten  u . 5—10 Teile 2-Penten 
en thält, durch Zuführung von 8—15 Volumenteilen W asscrdampf auf 1 Teil des KW -stoff- 
gemisches u. Dehydrierung des Gemisches bei 1000—1300° F  in Ggw. eines M etalloxyd
dehydrierungskatalysators. — E in hierfür geeigneter K atalysator besteht z. B. aus 
93 (Gewichts-%) Fe20 2, 5 Cr20 2 u. 2 KOH oder aus 89 A120 3, 5 BaO, 3 MgO u. 3 K O H . — . 
Zeichnung. (A. P. 2 458 082 vom 6/8.1946, ausg. 4/1.1949.) F . MÜLLEB. 510

Universal Oil Products Co., Chicago, übert. von: Bernard S. Friedman, Chicago, und 
Russell F. Stedman, Crete, Ul., V. St. A., Abtrennung von Olefinkohlenwasserstoffen aus 
Gemischen mit Paraffinkohlenwasserstoffen un ter Verwendung einer Lsg. eines Silbersalzes 
eines wasserlösl. aliphat. N itrils, z. B. Acetonitril oder Bernsteinsäurenitril. Man ver
wendet z .B . eine 75% ig. Lsg. von A gN 03 in A cetonitril. D am it werden Butylone von 
B utan getrennt, ebenso B utadien von Butylenen u. bzw. oder B utanen. (A. P .2458067  
vom 2 /5 .1945, ausg. 4/1.1949.) F. M ü l l e b .  510

Soeony-Vacuum Oil Co., Inc., übert. von: George A. Harrington, New York, N . Y., 
V. S t. A., Chloreton ( l.l.l-Trichlor-tert.-bulylalkohol) (I), erhält m an dadurch kontinuier
lich aus Clilf. (II), Aceton (III) u. W. in guter Ausbeute, daß m an bei -f-10 bis —40°, 
bes. 0 bis —30°, ein Gemisch von III u. II, das 3—8 Mol III pro Mol II enthält, in Ggw. einer 
wss. Lsg. eines K atalysators um setzt, der in Mengen von 0,01 bis ca. 0,1, bes. 0,02—0,06 Mo), 
pro Mol II aus H ydroxyden von Metallen der linken Reihe der Gruppe I des period. Syst., 
bes. Na u. K , besteht, daß 'm an  aus dem wasserhaltiges I, nich t umgesetztes II u. III u. 
Metallchlorid (IV) enthaltendem  Reaktionsgemisch IV ab trenn t, dann das Gemisch 
fraktioniert, II u. III kontinuierlich zurückführt u. wasserhaltiges I gewinnt. — Ein 
290 (g) III u. 119,5 II enthaltendes Gemisch kühlt m an auf ca. 0°, versetzt un ter R ühren 
m it 2,5 cm 3 einer 50% ig. wss. NaOH-Lsg., rü h rt weitere 10 Min., filtriert das NaCl ab  u. 
fraktioniert. N icht umgesetztes II u. III gehen als azeotrop. Gemisch über u. Zurückbleiben 
53,1 wasserhaltiges I, 28,5% an I  +  0,5 Mol W ., berechnet auf die II-Beschiekung. E tw a 
70% II werden wiedergewonnen u. zurückgeführt. — 3 weitere Beispiele. 1 Zeichnung 
(A. P. 2 462 389 vom 29/7.1946, ausg. 22/2.1949.) R o icx . 560

Usines de Melle, Saint-Ldger-lcs Melle, Frankreich (Erfinder: H. M. Guinot), 
Herstellung von ungesättigten Aldehyden. Man kondensiert gesätt. Aldehyde in wss. Lsg. 
m ittels Alkali u. dehydratisiert anschließend m it starker Säure. Hierbei wird die K onden
sation zum Aldol in einem hochwirksamen W ärm eaustauscher durchgeführt, das Aldol 
dann m it HCl auf pK 2—6 angesäuert, der nicht umgesetzte Aldehyd durch Dest.. ab 
getrennt u. die D ehydratisierung durch Dest. unter 0,5—5 a t  Ü berdruck durchgeführt, 
"wobei der gebildete ungesätt. Aldehyd als azeotropes Gemisch abdestilliert. Bes. wird 
das Verf. für die H erst. von Crotonaldehyd aus Acetaldehyd un ter D ehydratisierung des 
Aldols m it H 3P 0 4 angewendet. — Apparatureinzelheiten. Zeichnfing. (Schwed. P. 124 812 
vom 6/3.1941, ausg. 10/5.1949. F . Prior. 6/3. 1940.) J .  S c h m id t .  660

American Cyanamid Co., New York, V. St. A., Acrylsäureamid (I) erhält m an durch 
Behandeln von A crylonitril (II) m it H 2S 0 4 u. W. bes. bei 20—150°, zweckmäßig in Ggw. 
von Polym erisationsinhibitoren (Cu, Fe, rostfreien Stahl), Neutralisieren des R eaktions
gemisches u. übliches Aufarbeiten, wobei die R k. von H 2S 0 4 m it II kontinuierlich durch
geführt werden kann. T ropft m an z. B. 53 (Gewichtsteile) II in 116 84,5% ig. I I 2S 0 4, die, 
0,2 Cu-Pulver en thä lt u. auf 100° erh itz t ist, erh itz t das Gemisch noch 45 Min. auf 100°, 
kühlt auf 60°, gießt es in 500 Isopropanol (III) unter R ühren, leite t N H 2 in die alkoh, 
Lsg. bis zu ra lkal. R k., filtriert das (N H 4)2S 0 4ab, w äscht den R ückstand 2 m a lm it 100 n i  
dam pft F iltra t u. W aschwässer bei 20—30 mm H s-Säule zur Trockne ein, so erhält 
man I in 95% ig. Ausbeute. F . 84—85° (ausBzl.). — W eitere Beispiele. (Schwz. P. 259439 
vom 8/11.1946, ausg. 16/6.1949. A. Prior. 8/11.1945.) S t a b g a b d .  810

International Minerals & Chemical Corp., übert. von: Forest A. Hoglan, Toledo, O., 
V. St. A ., Glutaminsäure (I) u. deren Salze, bes. eine pharmazeut. reine u. für Speisezwecke 
geeignete I u. ein sehr reines M ono-Na-Glutamat (II), erhält m an aus G luten, wenn m an 
z. B. 3400 (lbs) W eizengluten 2% —3 Stdn. in ca. 6800 26% ig. wss. HCl bei 120° hydroly
siert, kühlt, das H ydrolysat.' m it ca. 3900—4000 50% ig. wss. NaOH auf pn 6—6,4 ein
stellt, aus dem teilweise neutralisierten Hydrolysat. das ausgeschiedene H um in abfiltriert, 
das F iltra t im V akuum  (26 inch Hg) bis zur beginnenden Auskristallisation der Na-Salze 
(D.°° der klaren Lsg. ca. 1,280) konz., die Salze aus der konz. Lsg. bei 50—60° abzentri
fugiert. dann erneut 1 50% ig. NaOH zu je 200 der nun salzfreien Lsg. gibt, um wieder
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auf pn 6—6,4 einzustcllen. Man läß t 2—16 Stdn. stellen, um  die anderen unlösl. Amino
säuren, wie Tyrosin, Leucin, Isoleucin usw. (aber n icht I), zusammen m it anderen Ndd., 
wie restliches Salz, H um in usw., zum Ausfallen zu bringen, filtriert, w äscht m it kaltem 
AV., ste llt durch 34% ig. HCl (unter K ühlen auf n. Temp.) F iltra t u. W aschwässer auf 
pH 3—3,2 ein, saugt die gewöhnlich nach 72 Stdn. ausgefallenen I-K ristalle ab, schläm m t 
sie y2 Stde. m it der gleichen Menge 60° warmem W. auf, zentrifugiert u. w äscht durch 
Besprühen m it heißem W asser. Man erhält ca. 1000 rohe 15—20% Feuchtigkeit enthaltende 
I von 95% ig. R einheit in der Trockensubstanz. Durch Zugabe von 50% ig. NaOH  zu 
einer wss. Lsg. von 1000 roher I ste llt m an das pH auf 7 ein, gib t hierzu aus vorhergehenden 
A nsätzen stam m ende II-M utterlauge un ter R ühren bei 60°, mischt gründlich m it 100 E n t
färbungskohle, filtriert, w äscht gründlich, um alle I  u. II  wiederzugewinnen, dam pft im 
Vakuum bis zur beginnenden II-K ristallisation ein (Lsg. m it 60—61% Trockensubstanz), 
läß t II ca. 16 Stdn. bei 35° un ter schwachem R ühren auskristallisieren, zentrifugiert u. 
füh rt die M utterlauge zurück. An K ristallen erhält m an nach dem Trocknen aus den 1000 
ca. 17% Feuchtigkeit enthaltenden rohen I ca. 1000 trocknes II, das gepulvert, gesiebt 
u. versandfertig gem acht werden kann. — 2 Zeichnungen. (A. P. 2 463 877 vom 12/2.1947. 
ausg. 8/3.1949.) ROICK. 940

Niagara Alkali Co., New York, N. Y., V. S t. A. (E rfinder: P. W. Blume und G. 
A. Thomas), Chlorieren von Phthalsäureanhydrid. Man chloriert m it Chlor in  Ggw. von 
Mo-Chloriden, bes. MoClb, bei 55—275°, bes. oberhalb 150°, in fl. Phase. Die Ausbeuten 
bei 200—270° betragen ca. 72%, bcr. auf Cl2-Verbrauch. Man erhält fast reines Tetra- 
chlorphthalsäureanhydrid, F . 255.4°. FeCl3 u. SbCl3 wirken wesentlich schwächer k a ta 
lytisch. — Beispiele, Zeichnungen. (Schwed. P. 125179 vom 22/2.1945, ausg. 21/6.1949. 
Ä. Prior. 22/2.1944.) J .  S C ü m id t. 1120

Solvay & Cie., Belgien, Herstellung von geruchsfreiem Hexachlorcyclohexan (I). Das 
als Ausgangsstoff fü r die Chloranlagerung dienende Bzl. w ird einer Vorreinigung un ter
worfen, die z. B. in einer K ristallisation, Behandlung m it N H a oder m it verd. oder konz. 
H 2S 0 4, einer Chlorierung der Verunreinigungen u. A btrennung m it W asserdampf usw. 
bestehen kann. Die Vorchlorierung erfolgt entw eder in Abwesenheit von Licht u. K ata ly 
sator, wobei sich Bzl. p rak t. n icht chloriert; oder in Ggw. von L icht, worauf die geringe 
Menge I  abgetrennt w ird; oder in Ggw. von Substitutionskatalysatoren, wie FeCl3, wobei 
etw as Chlorbonzol en ts teh t. Das Bzl. kann  auch aus der Fabrikation  von Diphenyl oder 
von Phenol (durch k a ta ly t. H ydrolyse von Monochlorbenzol) herrühren. Das rohe, prak t. 
geruchsfreie I kann in seiner Farbe durch Behandlung m it m indestens 10% ig. Ätzalkali- 
lsg. verbessert werden. — Die Ausgangsstoffe sollen von 0 2 befreit u. die Chlorierung 
un ter möglichst weitgehendem Ausschluß von L uft durchgeführt werden. Man kann sogar 
A ntioxydationsm ittel, wie H ydrochinon, zusetzen. CI2 w ird m itun ter m it einem inerten, 
ebenfalls von 0 2 befreiten Gas verm ischt. — Beispiel. (F. P. 943 460 vom 19/3.1947, ausg. 
9/3.1949. Belg. Priorr. 28/3. u. 10/9.1946.) DoNLE. 1810

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., H olland, Aaron Wächter und Nathan Stillman, 
V. S t. A., Herstellung von Dicyclohexylammoniumnitrit (C J I  U),N  II-H N O , (I). Man setzt 
eine wss. Lsg. eines orgdn. oder anorgan. Dicyclohexylaminsalzes, das in W . leichter lösl. 
ist als I, m it einem N itrit u. m it einer Base um, die m it der organ. oder anorgan. Säure 
des Dicyclohexylaminsalzes ein Salz bildet, das sich in W. leichter als I  löst. — Z. B. rührt, 
man in 1044 L iter W. u. 381,5 kg Dicyclohexylamin rasch 100 kg konz. H 2S 0 4 ein, bis 
noch ca. 3,3% überschüssiges Amin vorhanden sind, e rh itz t auf 90—100°, fügt unterhalb 
50° 1173 L iter M utterlauge einer vorhergehenden Synth. (1,2% 1 ,0,8%  Dicyclohexylamin, 
0,2%  N aN 0 2, 11,6% N a2S 0 4, 86,2% W .), dann 143 kg festes N aN 0 2 zu, rü h r t 3 Stdn. 
u. zentrifugiert. I  bildet farblose Nadeln (Zers. 200—201°) u. wird als Antikorrosionsmitlel, 
Zusatz zu Schmierölen u. Zwischenprod. fü r  die Herst. von Heilmitteln verwendet. — 
Löslichkeitstabellcn usw. (F. P. 943 413 vom 18/3. 1947. ausg. 8/3. 1949. A. Prior. 26/3. 
1946.) D o n le .  2000

I. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Schweiz (Erfinder: H. Martin, H. Wild und K. Gätzi), 
Herstellung von acelyliertcnDerivalen von a.a-Di-[aminophenyl]-ß.ß.ß-trichloräthanen. Man., 
acety liert <x.a-Di-[aminophenyI]-/?./?./?-trichloräthane in an sich bekannter Weise oder man 
acety liert a.«-Di-[nitrophcnyl]-/J./3./?-trichloräthane in Ggw. von R eduktionsm itteln , z. B. 
SnCl2 oder Fe-Feilspänen. Die Prodd. dienen als Zteischenprodd. fü r die H erst. von Textil
hilfsmitteln, Plastifizierungsmitteln, Heilmitteln oder Farbstoffen. Sie zeichnen sich bes. 
durch ihre Lipoidlöslichkeit aus. — Z. B. acety liert man a.a-Pi-[p-aminophenyl]-/?./?.£-tri- 
chlorätlian zu a.ix-Di-[p-acetylarninophenyl]-ß.ß.ß-trichloräthan, F . 275° (Zers.). Ferner
werden folgende neue Verbb. der Zus. Acyl—N H —  ^>—CH[CC13]— —N H —Acyl
m it F F . angegeben, worin die Acylgruppen bedeuten können: C H ,—C H ,—CO—, F. 150 
bis 154° (Zers.); C II ,-C I I„ — CH2-C O ,  F . 1 1 S -1 2 0 0; (C H ,- C i l ,) ,C H -C O - ,  F . 259
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bis 260°; (C II3— C II2) I I—O— C II2— CO— , F . 142 -1 4 4 °; (C7/3)2C '= C 7 7 -C 0 — ,
F. 124—126°; Cyclohcxyl— C II2— C O - ,  F . 241—243°; ßcnzoyl— , F. 244—246°; o-Melhyl- 
bcnzoyl— , F . 226—227°; p-Methylbenzoyl— , F . 222—223°; 3.4-Dimelhylbenzoyl—, F . 173°; 
p-Chlorbenzoyl—, F. 150—153°; 3.4-Dichlorbenzoyl—, F. 220°; p-M elltoxybenzoyl- , F . 218 
bis 220° (Zers.); 1-Naphthoyl— , F. 160—190° (teilweise Zers.); 2-Naphthoyl— , F. 296 bis 
297° (Zers.); 3-Brom-2-naphthoyl—, F. 280° (Zers.); 2-Phcnylpropionyl—, F. 228—230°;
2-Phenylacryl—, F. 275—280° (Zers.); Phenoxyacetyl—, F. 184—185°; Phenthioacelyl—

/ N H —Acyl
F. 216 -2 1 8 ° . Ferner sind für A c y l - N H - < ^ / - C H [ C C l , ] - < ( ~ ) >
die Verbb. m it folgenden Acylgruppen u. F F . angegeben: Aceltyl— , F. 188— 189°; 
ßenzoyl— , F . 127°, u. 2-N aphtlioyl- , F. 255—256°. Die Prodd. sind alle in A., A ceton- 
A.-Gemischen oder Aceton löslich. (Schwed. P. 125 064 vom 11/6 .1947; ausg. 31/5. 1949. 
Schwz. Prior. 12/6. 1946.) J  SCHMIDT. 2210

I. R . Geigy Akt.-Ges., Basel, Schweiz (Erfinder: H. M artin, H. Wild und K. Gätzl), 
Herstellung von neuen Aminen von a.a-Diphenyl-ß.ß.ß-trichloräthanen. Man behandelt 
a.a-Dinitrophenyl-/?./?./?-trichloräthanverbb. m it R eduktionsm itteln, bes. in  schwach 
saurem Milieu. Die Prodd. sind Zwisckenprodd. bes. für die H erst. von Heilmitteln, Des
infektionsmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Farbstoffen, Textilhilfsmitteln, Stabili
sierungsmitteln für Filme, Harze, Kautschuk u. dgl. — Z. B. red. mancx.a-Di-[p-nitrophenyl)- 

t /J./J./J-trichloräthan m it SnCl2 zu <x.a-Di-[p-aminophenyl]-ß.ß.ß-lrichloräthan, F. 155 bis 
157“ (Zers.), Dihydrochlorid, F. nicht unter 350°, sehr leicht lösl. in  W., Sulfat, nichtschm . 
bis 350°, schwer lösl. in  kaltem  W. u. A., Oxalat, F. 200—202° (Zers.), schwer lösl. in  
kaltem W. u. Alkohol. Die K onst. wird durch Ersatz der Aminogruppen durch Chlor nach 
Sa ND.MEYER erm ittelt (a.a-Di-[p-chlorphenyl\-ß.ß.ß-trichloräthan, F. 108°). Analog wurde 
a-[p-Aminopkenyl]-a-[m-aminophenyl]-ß.ß.ß-lrichlorälhan, F. 132—133°, aus a-[p-Nilro- 
phenyl]-a-[m-nilrophenyl]-ß.ß.ß-trichloräthan, F. 122—123°, hergestellt, Hydrochlorid, 
nichtschm. bis 350°, lösl. in W ., Sulfat, sehr leicht lösl. in  W., Oxalat, F . 171—172° (Zers.). 
Beim SANDMEYERschen Abbau zur Konstitutionserm ittlung wurde über das a -[p-Chlor- 
phenyl\-a-[m-chlorphenyl]-ß.ß.ß-trichlorälhan das m.p'-Dichlorbenzophenon, F. 113—114°, 
erhalten. (Schwed. P. 125 070 vom 10/6. 1947, ausg. 31/5. 1949. Schwz. Priorr. 12/6. 1946 
u. 8/5.1947.) J . Sc h m id t . 2210

X . F ä rb e re i. O rgan ische  F a rb s to ffe .
W. Hees, Die Azofarbstoffkupplung in der Naphthol AS-Färberei. In  der vorliegenden 

Arbeit w ird die Farbstoffbldg. von der theoret. u. p rak t. Seite her behandelt. Eingehend 
besprochen -werden die Kupplungs-Rk. sowie die Kupplungsenergie deren Begriff genau 
definiert wird. An H and einer Gruppeneinteilung zeigt Vf. verschiedenartige Substituenten 
auf, die nach der Stärke ihres Einfl. auf die Kupplungsenergie geordnet sind. Ferner wird 
auf die Kupplungsgeschwindigkeit (Definition) eingegangen. — Zahlreiche Formelbilder. 
(Melliand Textilber. 30. 359—63. Aug. 1949.) P. E c k e r t . 7002

R. Haller, Uber die Wirkung der Fellbeizen und der Gerbsäuren bei der Türkischrol- 
färberei. U ntersucht wird das Vcrh. von Ricinolsäurepolymerisaten gegenüber Metallsalzen 
u. deren Auswrkg. auf den Türkischrotfärbeprozeß. Ferner werden Verss. hinsichtlich der 
Erm ittlung des Einfl. der Gerbsäure bei alten Türkischrotfärbeprozessen beschrieben. 
Die Ergebnisse werden kurz diskutiert. (Melliand Textilber. 30. 410—11. Sept. 1949.)

P. E c k e r t . 7020
Henry E . Millson, Untersuchungen über die Wollfärbung: E influß von Metallen au f 

das Spitzigfärben. Vf. behandelt in  ausführlichen, genau beschriebenen Verss. den Einfl. 
von Metallen auf eine Reihe von Chromfarbstoffen (I) sowie auf die Färbung von Wolle (II) 
mit I. Zunächst wird gezeigt, wie die Reflexionskurven von Chromfarbstoffen (Calco- 
chromsortiment) durch Nachbehandlung m it Salzen des Al, Cu, Fe, Ni deutlich verändert 
werden. Bei einigen Farbstoffen reagieren diese Metalle so rasch, daß beim Nachchromieren 
keine Farbänderung m ehr beobachtet wird. Die Metallisierung von Calcochrombraun R  V 
erfolgt bereits bei 38° in  15 Minuten. Als Quelle für Frem dm etalle in  Farbbädern wird 
bes. das W. angesehen. Es wurde gefunden, daß bereits 1—2 Teile Fe oder Cu auf 10° Teile 
F lo tte genügt, um die Farbtöne vieler I zu verschieben. 1 Teil Metall reagiert hierbei 
m it 6,5—16,5 Teilen reinen Farbstoffs. Durch Herabsetzen des Flottenverhältnisses 
kann die Farbtonänderung ausgeschaltet werden. Ferner wird das Problem des 
Spitzigfärbens von Wolle beim Färben m it I behandelt u. gefunden, daß sich Frem d
metalle vorzugsweise in  den Spitzen einlagern (Aschenanalysen zum Teil spektrograph.). 
Daher is t die Farbe der Spitzen eine andere als die der übrigen Faserteile. E in  Ausgleich 
im Aschengeh. zwischen Spitze u. Stamm ließ sich nicht durch die üblichen W asch
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methoden, wohl aber durch eine ls td . Kochung in einem blanken Färbebad, erreichen. 
Nach der Kochung m it Säuren wurden gleichmäßige Färbungen erhalten. Die Konz, von 
Metallen in  den Faserspitzen u. anderen geschädigten Stellen der Wolle wurde schließlich 
auch durch Anfärben m it I  in Ggw. von U ranylacetat bestim m t (6% Alizarinrot SC. 
10% N alS 0 4, 8 % Essigsäure [28% ig] u. 20 Teile U ranylacetat auf 10° Teile F lo tte, Färbe
dauer 1 Stde. bei Siedetemp.). Bei Färbungen zwischen 1 u. 6 % U ranylacetat werden in 
zunehmendem Ausmaß nicht nur die Spitzen, sondern die ganzen Fasern blau gefärbt. 
Radioautogramme (K ontakt m it dem Film  während 70 Tagen) zeigen deutlich die stärkere 
Konz, des U in  den Faserspitzen. In  weiteren Verss. wurde das radioakt. K obaltisotop °°Co 
verwendet. Dieses zieht in  Form des Chlorid-Acetat-Gemisches in  24 Stdn. bei 27° auf 
die Spitzen auf (Radioautogramme nach 24 Stdn. K ontaktdauer). Zusammenfassend 
wurde festgestellt, daß sich die m etallisierten Farbstoffe in den Spitzen u. an geschädigten 
H aarpartien  konzentrieren, falls nur geringe Mengen Metall anwesend sind. Diese K on
zentrierung beruht auf der vorzugsweisen Adsorption der Metallsalze aus dem Färbebad 
u. Rk. m it den Farbstoffen auf der Faser oder der Bldg. des Farblackes in  der Flotte, 
welcher in  zweiter Stufe adsorbiert wird. Die Gefahr des Spitzigfärbens is t beim M eta
chromprozeß erhöht, was auf der Ggw. von Cr beruht, da dieselben Farbstoffe ohne Cr 
auf der Faser egale Färbungen ergeben. Schließlich wird in  ausführlichen Tabellen für 
die einzelnen Calcochromfarbstoffe gezeigt, wie sich Spuren von Metallen auf die Farbtöne 
u. einige Echtheiten auswirken. — 30 Tabellen, 33 Abbildungen. (Amer. Dyestuff R eporter 
38. 378—92. 2/5. 1949. Bound Brook, American Cyanamid Comp., Calco Chem. Div.)

Za h n . 7020
R . A. McFarlane und C, C. W ilcock, Qualitätskontrolle in Kunstseide-Slückfärberei- 

und Ausrüslungsbetrieben. P lan für eine Qualitätskontrolle beim Stückfärben von Viscose- 
seide m it folgenden Überschriften: Einführung, Fühlungnahm e m it den Herstellern 
des Garns u. Testm ethoden für Rohmaterialien (W., Farbstoffe, Chemikalien, Roh
gewebe); Organisator. Probleme; Betriebskontrolle; Prüfung der ausgerüsteten Gewebe; 
Forschung u. neue Entwicklungen (Einteilung der Farbstoffe, Schwächung gefärbter 
Textilien durch Lichteinw., Einbau von Querbindungen in  Cellulose, K nitterfestigkeit 
u. weitere spezielle Probleme). — 22 L iteraturzitate. (J . Textile Inst. 40. P  583—607. 
Ju li 1949. Bocking, Braintree, Essex, Courtaulds Ltd. Text. Res. Labor.) Za h n . 7020

—, Farbechtheitsprüfungen. Vortragsreferat. Nach einigen kurzen Ausführungen h in
sichtlich der die Farbechtheit beeinflussenden Faktoren werden einige W aschechtheits
prüfmethoden fü r Wolle beschrieben, die sich jedoch ausschließlich auf die Hauswäscherei 
beziehen. Kurze Hinweise werden ferner bzgl. der W alkechtheits-, der Licht- u. Reib
echtheitsprüfungen gegeben. (Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 101. 376. 8/4. 1949.)

P. E c k e r t . 7026

Courfaulds Lfd., London, übert. von: Jam es H utchison MacGregor, Bocking, B rain
tree, England, Färben von Nylonfasern. Nylonfasern, die m it einem wasserunlösl. Konden- 
sationsprod. aus CHäO (I) u. Cyanamid (II) oder einem seiner Derivv. im prägniert sind, 
können aus saurem Bade m it Baumwolldirektfarbstoffen, die zum unbehandelten Nylon 
geringe Affinität besitzen, m it erhöhter In tensitä t gefärbt werden. I  u. II  oder seine Derivv. 
[Dicyandiamid, Melamin, Guanidin (III), Biguanid (IV), Dicyandiamidin (V) oder Alkyl-, 
Oxalkyl- oder A rylsubstitutionsprodd. von III, IV oder V] bringt m an in  wss. Lsg. en t
weder als solche oder in  Form eines wasserlösl. Vorkondensationsprod. auf die Faser auf 
u. erh itz t anschließend, um das wasserlösl. Kondensationsprod. in  die unlösl. Form über
zuführen. Das Verf. ist bes. von W ert für Direktfarbstoffe, wie Chlorazol F ast Pink 
BKS (VI) (Colour Index Nr. 353) u. Chlorazol Black BHS (1. c. Nr. 401), die sehr langsam 
von unbehandelten Nylonfasern absorbiert werden. Nylongewebe wird bei n. Temp. m it 
einer wss. Lsg. im prägniert, die pro L iter 10 (g) Diphenylguanidin (gelöst in 10 cm3 80%ig. 
Essigsäure) u. 50 cm3 40% ig. I enthält, abgequetscht, so daß das Gewebe 70% seines 
Eigengewichts an Imprägnierungslsg. zurückbehält, un ter 100° getrocknet u schließlich 
10 Min. auf 140° erhitzt. Mit 1000 des so behandelten Nylongewebes geht man bei 90” in 
50 L iter eines Färbebades ein, das 2% VI u. 7,5% 80% ig. Essigsäure, berechnet auf das 
Nylongewieht, enthält, u. färb t 1 Stde. bei 90°. Aus fast erschöpftem Färbebad erhält 
man ein volles waschechtes Rosa. Der Griff des Gewebes is t weniger seifig als der der 
unbehandelten Ware. (A. P. 2 458 397 vom 12/10. 1944, ausg. 4/1. 1949. E. Prior. 18/11. 
1943.) . RoiCK. 7021

Ciba Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Bedrucken von Folien oder Geweben, deren Oberfläche 
mindestens teilweise aus wasserunlöslichen Polymerisationsprodukten, besonders Vinyl
polymeren besteht. Man verwendet wss. Druckfarben, die Farbstoffe für Acetatseide en t
halten u. sorgt dafür, daß die W are ausreichend benetzt wird. Die Polymeren, z. B. Poly- 
thene, Polystyrole, Polyacrylsäureester, können auf Gewebe aus färber. indifferenten
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Fasern, z .B . Glasfasern, durch Im prägnierung aufgetragen werden; form t m an sie zu 
Folien oder Geweben, so müssen sie meist m it W eichmachern verm engt werden, die an 
sich wegen ihres hydrophoben Charakters der Anfärbung m it wss. Farben nicht gerade 
förderlich erscheinen. Die Benetzung wird durch geeignete Zus. der Druckfarbe u./oder 
durch Vorbehandlung erzielt. Als N etzm ittel bewähren sich Seifen, Türkischrotöl, F ett- 
alkoholsulfonate, fi-Benzimidazolsulfonsäuren m it höherem Alkylrest, A lkylnaphthalin
sulfonsäuren, Terpenalkohole, Cyclohexanol, Cyclohexanon, Isophoron. Schaumbldg. 
wird durch Zusatz von white-spirit, Chlorbenzol, Bzn., Terpentinöl usw. unterdrückt. Um 
feste Druckschichten zu erhalten, setzt man Dickungsmittcl, wie Traganth, zu. Die F a rb 
stoffe können in  W . lösl. oder unlösl. sein u. Azo-, Anthrachinon-, Triphenylmethan- 
farbstoffe sein. — Z. B. wird eine nicht vorbehandelte Polyvinylchloridfolie („PJastosyn“ ) 
m it einer M. aus 20 g handelsüblichem Gemisch gleicher Teile an Sulfitrestlauge u. 2-Me- 
thyl-4-di-(oxyäthyl)-amino-4'-nitroazobenzol, 220 g W., 700 g Dickungsm ittel u. 60 g Iso
phoron bedruckt, getrocknet, gedämpft, gespült u. bei 50° geseift. Lebhaft ro ter Druck. — 
Weitere Beispiele. (F. P. 944 319 vom 18/1. 1947, ausg. 1/4.1949. Schwz. Priorr. 18/1. 1946 
u. 7/1. 1947.) DOXLE. 7023

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: David Malcolm McQueen, W ilmington, 
Del., V. St. A., m-Dialkoxy- und m-Alkylendioxymethylacylacelanilide. Den /J-Ketoester 
eines niedrigmol. Monoalkanöls, z. B. Azetessigsäureäthylester (Ia) erh itz t man in einem 
hochsd. Lösungsm., wie Chlorbenzol (I) oder Xylol, zusammen m it einer kleinen Menge 
eines alkal. K atalysators, wie Pyridin oder 20%ig. K OH  oder NaOH, auf 100—140°, träg t 
dann das m-Aminobenzaldehydacetal (erhältlich durch Acetalisieren von rn-Nitrobenz- 
aldehyd u. anschließende kataly t. Red. m it H 2) in das Reaktionsgemisch ein, dest. in
2—4 Stdn. den freiwerdenden A. ab, gießt nach dem E rkalten in NaOH-haltiges W. u. 
arbeite t zu den Acylacetamidobenzaldehydacetalen alif, die als ö l  oder im Falle der cycl. 
ögliedrigen Äthylenglykolacetale sehr leicht in  Krisoallform erhalten werden. Die neuen 
Verbb. sind Farbstoffzwischenprodd., die z. B. m it Diazoniumsalzen, arom at. Nitrosoverbb. 
oder einem Phenylendiamin umgesetzt, zum Färben von Textilien oder in  der Farben
photographie Verwendung finden können. Als Acetale ergeben sid auf Oxygruppen en t
haltenden Polymeren, z. B. Polyvinylalkohol, auf Celluloseacetat usw. äußerst wasch
echte Färbungen. — 480 (Gewichtsteile) Äthylbenzoylacetat, 1100 I u. 2 20% ig. NaOH 
erh itz t man auf dem Ölbad bis zum Kp., träg t in die sd. Lsg. schnell 415 m-Aminobenz- 
aldehydäthylenglykolacetal (II) ein, stellt das Ölbad auf 135—145° ein, dest. in 4—5 Stdn. 
den entstehenden A. laufend ab, kühlt auf n. Temp., extrahiert m it 2000 5% ig. NaOH- 
Lsg., wäscht die wss. Schicht m it einem wasserunlösl. Lösungsm. u. leitet C 02 ein, bis die 
Ausfällung beendet ist. Das ausgeschiedene ö l er-
sta rrt beim Stehen nach wenigen Stdn., man erhält '— . n  /  | *
650—660 (84—85%) des m-Benzoylacetamidobenz- \  / —1c -C H ,-c -n —j ¡—ch
aldehydäthylenglykolacelals (III), aus A. Kristalle, m  q 5  > O—CI!,
F. 92—93°, kann in  Aceton m it ln  HCl zum Aldehyd,
K riställchen, F. 101—102°, hydrolysiert werden. Weitere Acetale entstehen analog aus: 
l a u .  II, Ausbeute 58%, krist. feste M., F. 85—86° (Aldehyd, F.96,5—97,5°); Älhylfuroyl- 
acelat u. m-Aminobenzaldehyddimelhylacetal, Ausbeute 76%, viscoses gelbes Öl. (A. P. 
2 464 597 vom 3/5.1946, ausg. 15/3.1949.)  RoiCK. 7049

JL. G. L&wrfe, A Bibliograph?- of p y e in g  and  Textile  P rin tlng . L ondon; Chapm an <C H all. 1949. (143 S.)
s 1 5 , - .

X I b .  P o ly p la s te  (K u n s th a rz e .  P la s tisc h e  M assen).
Rudolf Nitsche und H arry Heering, l ’olyplasle. Ein Vorschlag zur Bezeichnung und 

Klassifizierung der Kunststoffe. Vff. empfehlen den Ersatz des irreführenden u. international 
unüblichen W ortes „K unststoffe“ durch „Polyplasle“. Vff. geben für „Polyplaste“ eine 
Begriffsbest., die den Eigg. (plast. Verformbarkeit, fester Zustand nach der Formgebung 
u. hochmol. N atur) gerecht wird. Zu den Polyplasten wären auch Kaulschuk-Prodd., sowie 
Schellack u. B itum en hinzuzurechnen. Vff. geben eine Klassifizierung der Kunststoffe in  
folgende K lassen: 1. Carboplaste (C.Plaste), Derivv. des Butadiens, Äthylens, des Vinyls, 
der Acrylsäure usw. 2. Carboxyplaste (C-O-Plaslc), Derivv. der Cellulose, Phenolderivv., 
Schellack. 3. Carbazoplaste (C-N-Plaste), Carbamid- u. Proteinverbindungen. 4. Carb- 
thioplaste (C-S-Plaste), S-haltige Prodd. u. 5. Siloxyplaste (Si-O-Plaste), Silicone. Ein 
(geringfügiger) N achteil der Klassifizierung liegt darin, daß härtbare Prodd., wie Pheno- 
u. Aminoplaste, in  verschied. Klassen erscheinen. (Kunststoffe 38. 173—75. Sept. 1948. 
Berlin.) FRIEDEMANN. 7170 /

P . Grodzinsky, Polyplaste. Bemerkungen zu vorst. R eferat. Hierzu vgl. auch den 
Vorschlag von Oom (C. 1949. II. 1342). (Kunststoffe 39. 72. März 1949.) N o u v e l . 7170
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Dietrich N orthniann, Polyplaste. Bemerkungen zu vorvorst. R eferat. (K unststoffe 39. 
72. März 1949.) N o ü V EL. 7170

Wilhelm W ehr, Vinylchloridpolymerisate als celluloidarlij/e Massen. Mischpolymeri
sate aus Vinylhalogeniden m it V inylacetat, Styrol u. Acrylsäureestern werden m it Erfolg 
zur Herst. celluloidartiger Gebrauchsgegenstände verwendet. Verwalzbarkeit u. Löslich
keit werden gegenüber reinem Polyvinylchlorid verbessert; der Erweichungspunkt wird 
im additiven V erhältnis herabgesetzt, die Zerreißfestigkeit dagegen erhöht. Das Misch
polym erisat Vinylite aus Vinylchlorid u. 10—20% Vinylacetat h a t in ÜSA u. a. als Schall
p lattenm aterial u. Vinyonseide Bedeutung erlangt. Als celluloidartige W erkstoffe sind 
diese Mischpolymerisate den wärme- u. lichtbeständigen Mischpolymerisaten Vinylchlorid- 
Acrylsäuremethylester, z. B. dem Astralon, unterlegen, deren Zugfestigkeit u. Bruch
dehnung je nach der Herstellungsweise verschied, sind. Auch durch Nachchlorieren des 
Polyvinylchlorids werden dessen Löslichkeit, Erweichungstemp. u. Zerreißfestigkeit 
erhöht; derartige Typen, z. B. Vinoflex H  (Erweichungspunkt 80°), lassen sich gu t als 
celluloidartige Massen nach dem Blockschneideverf., nach dem Kalanderverf. aber erst 
nach Zusatz von 10% Polyvinylchlorid, verarbeiten. Durch Auspressen von reinem Poly
vinylchlorid aus Düsen bei 150° unter hohem Druck erhält m an hochwertige Folien, 
Röhren, Preßlinge (Vinidur), die weniger dem Celluloidaustausch dienen, sondern vielfach 
neue Anwendungsgebiete erschlossen haben. (Farbe u. Lack 55. 3—7. Jan . 1949. Forch- 
heim/Ofr.) DEHN. 7172

D. J . Mehta und H. F. Payne, Tetraclilorphlhalsäureanhydrid in  Alkydharzen und 
Weichmachern. Tetrachlorphthalsäureanhydrid (I) ergibt dunklere u. schlechter trocknende 
ö lalkyde als Phthalsäurcanhydrid (II), doch weisen die ersteren erhöhte Alkali- u. Flam m- 
resistenz auf. Modifizierung m it Malein- u. Oxalsäure verbessert die Farbe der Harze. 
Der D ibutylester von I ist dem von II als W eichmacher für Nitrocellulose kaum  überlegen. 
Der D iäthylhexylester von I dürfte bei Modifizierung einen günstigen W eichmacher für 
Polyvinylchloridacetate abgeben. (Amer P a in t J . 34. Nr. 4. 75. 17/10.1949. Brooklyn, 
N. Y ., Polytechn. In s t, of Brooklyn.) S C H E IF E L E . 7176

D. V. N. Hardy, Die Chemie der Organosiliciutnverbindungen als Grundlage neuer 
Materialien. Ü bersicht über die E ntw . der Chemie der siliciumorgan. Vcrbb. u. über ihre 
N om enklatur sowie über die H erst. von H arzen u. Schmierstoffen auf Basis siliciumorgan. 
Verbb. u. über die Eigg. dieser Stoffe. (Chem. Age 60. 322—26. 26/2.1949. Teddington, 
Chem. Res. Labor.) G e r h a r d  G ü n t h e r . 7188

Je . Je . Schkolman und I. A. Popowa, Über die Bestimmung des freien Phlhalsäure- 
anhydrides in  Glyplalharzen. Vff. berichten über eine schnelle u. genaue Meth. zur Best. 
von freiem Phthalsäureanhydrid in durch Fettsäuren  modifizierten u. nichtmodifizier- 
ten  Glyplalharzen. Diese Meth. kann in den verschied. Stadien der Harzverkochung 
Anwendung finden. Das H arz wird in m it W. u. A. mischbarem Lösungsm. gelöst (Dioxan 
u. Aceton). Diese Lsg. wird m it Alkali titr ie rt, wobei die allg. A cidität des Glyptalharzes 
sich aus der Summe der A cidität des freien Phthalsäureanhydrides, der Carboxylgruppen 
der E ster u . Diester der Phthalsäure (modifiziert u. nichtmodifiziert durch Fettsäuren) 
zusam mensetzt. Ein Teil der H arzlsg. wird m it wasserfreiem Methylalkohol m othyliert. 
Diese kann auch durch T itration  m it wasserfreiem alkoh. Alkali ersetzt werden. (Ergeb
nisse in Tabellen im Original.) Die Meth. kann zur Best. von Phthalsäureanhydrid auch 
fü r Alkydharze, bei denen Glycerin durch andere mehrwertige Alkohole ersetzt ist (Glykol, 
Pentaery trit) Anwendung finden, ebenfalls zur Best. von M aleinsäureanhydrid in Malein
harzen, hierfür muß das Verf. noch verfeinert werden. (Hfypnaji n p H K JiaR H O tt X i im h ii 
f J .  angew. Chem.] 22. 135—44. Febr. 1949. Tscheljabinsk, Lackfabrik.) O e h r n . 7210

Soc. Générale de Constructions Electriques & Mécaniques (Alsthom) (Erfinder: Henri 
Quillatre), Frankreich, Fabrikation hochmolekularer Kunstharze durch Polymerisation 
bei normalem Druck, dad. gek., das sich über dem Polymerisationsgefäß eine Kondensier- 
vorr. befindet. Diese muß so dim ensioniert sein, daß ihre K ondensationskapazität min
destens gleich dem Gewicht des verdam pfenden Monomeren ist, u. so weit von der F lüssige  
keitsoberfläche entfernt sein, daß sie auch m it der heftig aufsd. F l. niem als in Berührung 
kom m t. — Beispiel für die Polym erisation eines Gemisches aus 91,75% monomerem 
M ethacrvlsäurem ethylester, 8 % W eichmacher u. 0,25% Benzoylperoxyd. (F. P . 942 406 
vom 21/2.1947, ausg. 8/2.1949.) DoNLE. 7171

Standard Oil Development Co., Raymond G. Newberg, Ober C. Slotterbeck und Byron 
M. Vanderbilt, V. S t. A., Harzartige Massen a u f Grundlage von Polyvinylchlorid, Poly- 
vinylidenchlorid oder ihren Copolymeren en thalten  als W eichmacher fl. Copolymere aus 
4—6 C-Atome aufweisenden, konjugiert ungesätt. Diolefincn u. Acryl- oder Methacryl- 
säurenitril. In  den Copolymeren beträg t die Menge Diolefin (Butadien, Isopren, Pipervlen,
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M ethylpentadion, D imethylbutadicn) 50—90% u. die Menge N itril 50—10%. — Beispiel 
für die H erst.: 74 (Teile) Butadien, 26 Acrylsäurenitril, 4 Na-Seife von Talgfettsäuren, 
6  O ctylm ercaptnn, 0,3 K 2S20 8, 200 W. werden un ter Druck 17 Stdn. bei 30° gerührt, 
der entstehende Latex wird m it 0,5% D i-tert.-butylkresol stabilisiert, m it NaCl koaguliert, 
m it A. u. W. gewaschen u. bei 125° getrocknet. Viscoses ö l  vom Mol.-Gew. 13000. — 
Die W eichmacher werden im allg. in Mengen von 40—20% verw endet; sie ermöglichen eine 
mühelose K alandrierung der Harze, z. B. von Vinylacetat-Vinylchloridpolymeren, u. ihre 
V erarbeitung auf geschmeidige u. bruchfeste Folien. (F. P , 943 407 vom 18/3.1947, ausg. 
8/3.1949. A. Prior. 11/6.1946.) DONLE.7173'

Distillers Co. Ltd., Henry Maleolm H utchinson und Johann Josef Peter Staudinger, 
England, Herstellung von Polymeren des Styrols (I) und/oder seiner KernsubslitulionsproduJctc 
in  Form von Perlen oder Kügelchen. Man träg t ein fl., viscoses Gemisch aus einem mono
meren u. einem polymeren Styrol (Geh. an Polymeren m indestens 40 Gewichts-%) in 
kleinen Anteilen von ziemlich gleichmäßigen Dimensionen in ein geheiztes, fl., inertes 
Medium, m it dem das Monomere n icht mischbar u. in dem das Polym ere n ich t lösl. ist, 
ein u. hä lt diese Fraktionen darin mindestens solange suspendiert, bis eine ziemlich voll
ständige Polym erisation des Monomeren erfolgt. Außer I  eignen sich o- u. p-Methyl-, 
o- u. p-Chlorstyrol, Dimethyl- u. Dichlorstyrole. Diese Verbb. können zusammen m it 
Acryl-, M ethacrylsäurederivv., Methylvinylketon, Divinylbenzol, Crotonsäurevinylester 
polymerisiert werden. Auch lassen sich kleine Mengen an  W eichmachern, Füllm itteln  
u. Farbstoffen zusetzen. — Die Gemische aus Monomeren u. Polym eren werden im allg. 
durch partielle Polym erisation des Monomeren erzeugt. Die Perlen sollten einen D urch
messer von ca. 1,5—8 mm haben. Das inerte Medium besteht aus W ., Glykol, Glycerin 
u. dergleichen. W ährend des Auspolymerisierens soll die M. in mäßiger Bewegung sein. 
Dauer: 1—8 Stdn., T em p.: 50—130". — Die D. des Mediums (W.) wird erforderlichenfalls 
durch Zusatz von Salzen, Sorbit. Zucker usw. erhöht. Auch V erdickungsmittel, wie Stärke, 
Alginate, Cellulosederivv., Polyvinylalkohol, Polyäthylenoxyd, werden m itun ter zuge
geben. Die perlenförmigen Polymeren eignen sich bes. für Spritzguß. — Beispiele, Vorrich
tungen. (F. P. 943 386 vom 18/3.1947, ausg. 7/3.1949. E. Prior. 20/3.1946.) D o k l e . 7173 

Eastm an Kodak Co., Rochester, N. Y., übert. von: Delbert D. Reynolds und W illiam 
O. Kenyon, Rochester, N . Y., V. S t. A., Herstellung und Polymerisation von Acrylsäure- 
esleramiden der Formel CH2:CR-COO-CH(CH3)-C O •N (R 1)(R 2) (R — Halogen, Alkyl, 
Aryl, Aralkyl, Alkoxy, Aryloxy, Cycloalkyl, Acyl, Acyloxy, Piperidyl, Carboxyl, Carb- 
alkoxy, CN, Amino, D iacylamid; R , u. R , =  H, Alkyl oder Aryl). Diese Esteram ide sind 
kristallin u. in den üblichen organ. Lösungsmitteln außer in niedrigsd. aliphat. KW - 
stoffen (PAe.) löslich. Sie sind ausgezeichnete Modijizierungsmittel in Harzen. Man erhält 
sie durch Veresterung der OH-Gruppe von Lactamid oder dessen N-Alkyl- oder N-Aryl- 
derivv. m it A crylsäureanhydrid oder Acrylylehlorid oder den entsprechenden Acryl
derivaten. — N -Phcnylladam id, K p ., 164°, bei Raum tem p. kristallin. — N -P henyl- 
a-[arrylylöxy]-propionamid, K ristalle, F. 110° aus A. — a-[Methacrylyloxy]-propionamid
F. 60—61°. — N-Äthyl-a-[rfielhacrylyloxy]-propionamid, aus Ae., F . 50—51". — N .N -D i-  
butyl-a-[methacrylyloxy]-propionamid, K p .,00/i ca. 70". — Diese Acrylesteram ide können 
für sich oder zusammen m it anderen ungesätt. Verbb. polymerisiert werden. Einige dieser 
Polymeren sind in organ. Lösungsm itteln lösl. u. eignen sich zur H erst. von plasl. Massen, 
Filmen u. Lacken u. bei hohem F. von Fasern, andere sind in wasserhaltigen organ. 
Lösungsm itteln lösl., die, welche eine hohe Aufnahmefähigkeit fü r W . besitzen, eignen 
sich als Schutzkolloide u. Gelatincersalz in photograph. Emulsionen. (A .P .2 458420 vom 
22/11.1947, ausg. 4/1.1949.) PANKOW. 7173

Eastm an Kodak Co., Rochester, N. Y., übert. von: Delbert D. Reynolds und W illiam
O. Kenyon, Rochester, N. Y., V. S t. A., Herstellung und Polymerisation ton Acrylsäure- 
eslerälhylendiamiden der Form el (CH2:CR-COO - CH(CH,) - CO - N H -C H ,■ R, worin R 
die in A. P . 2458420; vorst-R ef. angegebene Bedeutung hat. H erst. aus N .N '-D ilactyl- 
äthylendiamin, F . 178", u. Acrylsäureanhydrid oder Acrylylehlorid. Die Monomeren sind 
in den üblichen organ. Lösungsm itteln lösl. u . eignen sich zum Imprägnieren von Papier 
u. Textilien u . können so oder für sich oder m it anderen ungesätt. Verbb. polym erisiert 
werden. — N.N'-Di-[<x-(methacrylyloxy)-propionyl]-äthylendiamin, F . 171—172". (A. P. 
2 458 421 vom 22/11.1947, ausg. 4/1.1949.) ' PANKOW. 7173

Friedrich Jakob H erm ann, H olland, Herstellung von Phenolaldehydharzen. Man 
verw endet Polyphcnole, deren Moll, m indestens 3 Phenolkerne enthalten , oder Gemische, 
die solche Polyphenole in einer Menge aufweisen, daß die durchschnittliche Zahl der Phenol
kerne pro Mol. Polyphenol mindestens 2,2—2,5 beträg t. Die Phenolkerne sind durch K e t
ten  von m indestens 2, vorzugsweise 5 oder 9 u. noch m ehr Atomen, die n icht ausschließ
lich C-Atome sein müssen, verbunden. Die Polyphenole werden z. B. durch Umsetzung
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von Polyolefinen, schwach polym erisierten Vinylderivv., B utadienen, ungesätt. Poly
carbonsäuren oder K etonen m it Phenolen in Ggw. von K atalysatoren, wie ZnCl2 oder B F3, 
gewonnen. Man setzt Leinöl-, O iticicaölfettsäuren, Oleostearin-, Ricinol-, Tallölsäuren, 
Ölsäure usw. m it den Phenolen solange um, bis sowohl dieCarboxylgruppen als auch die 
ungesätt. B indungen reagiert haben u. die SZ. höchstens 50 u. die VZ. höchstens 90 
beträgt. — Die Prodd. dieser R k. sind bei n. Temp. fl. bis feste Stoffe u. lassen sich durch 
Erhitzen auf ca. 300° w eiter polymerisieren; im allg. enthalten  sie außer Poly- auch Bi- 
u. gegebenenfalls Monophenole. — Ketophenole können nach CLEMMENSEN red. werden. — 
Z. B. erh itz t m an 24 g techn. Leinölfetlsäure, 50 g Phenol u. 45 g ZnCL un ter Rühren 
3 Stdn. auf 130—140°, dann 3 Stdn. zum Sieden, säuert m it HCl an, vertre ib t Phenol 
m it W asserdampf, nim m t den R ückstand in Ae. auf, wäscht m it verd. HCl, W ., (N H 4)2COj- 
Lsg., gcsätt. NaCl-Lsg., trocknet über N a2SO(, verjagt den Ae. u. erhält 36 g eines dicken 
Öls (SZ. 40, VZ. 64, H ydroxvlzahl 185, Mol.-Gcw. ca. 860; 2,8 Phenolkerne/Mol.). — 
W eitere Beispiele, auch für die Kondensation der Prodd. m it Form aldehyd zu Resolen, 
fü r H ärtung, Form ung usw. — Sehr elast. Erzeugnisse. (F. P . 944 132 vom 28/3.1947, 
ausg. 28/3.1949. Holl. Prior. 29/3. u. 9/11.1946.) DONLE. 7177

Ralph Hemphill, Los Angeles, Calif., übert. von: John Delmonte, Glendale, Calif., 
V. S t. A., Herstellung von Resorcin-Furfurylalkohol- oder -aldehydkondensationsprodukten 
(M olverhältnis 1 :2  bis 3:1) m it einem alkal.. K atalysator (pn 1> 8 ; K 2CÖ3, N a2CÖ3, 
NaOH) in exotherm . R k., die durch Essigsäure gehem m t wird!. Das H arz eignet sich zum 
Imprägnieren oder Kaschieren von Gewebe oder Papier. Andere Phenole, wie Brcnzcate- 
chin, eignen sich hierfür nicht. Die erhaltenen Harze können m it aus Furfurylalkohol u. 
Furfuraldehyd m it sauren K atalysatoren  erhaltenen R eaktionsprodd. gemischt u. die 
Mischungen m it alkal. K atalysatoren bei R aum tem p. fertig kondensiert werden. Diese 
H arze eignen sich für Klebstoffe, zum Imprägnieren von Canvas u. Glasfaser, zum Ver
binden von Holz u. für Gußharze. — Eine Mischung besteht z .B . aus 1 (Gewichtsteil) 
alkalikatalysiertem  Resorcin (I)-Furfurylalkohol (II), 2 säurekatalysiertem  H arz aus 70% 
n ,  30% Furfurol u. 0,25 einer 20% ig. wss. NaOH-Lsg. oder aus 10 II-I-H arz, 10 Fur- 
furol, das 50% Polyvinylacetat in Lsg. en thält, u. 2 T riäthanolam in. (A. P. 2462  054 
vom 30/6. 1944, ausg. 22/2.1949.) PANKOW. 7177

Harvel Corp., übert. von: M ortimer T. Harvey, South Orange, N . J . ,  V. S t. A., Her
stellung von Kunstharz durch Kondensation von Aldehyden m it den R eaktionsprodd. von 
Phenolalkyläthern m it einem ungfcsätt. K W -stoff als Substituenten u. Phenolen (ohne 
solche Substituenten), wie sie in Ggw. kation. Stoffe, wie H 2SÖ4, H 3PÖ4, ZnCl2, Ä1C13. 
B F3, HCl, Benzolsulfonsäure, erhalten werden. — Man rüh rt bei 30° 50 g konz. H 2SO, in  
162 g Cardanoläthyläther ü.- 50 g Phenol, läß t über N acht stehen, neutralisiert m it verd. 
NaOH. 100 g des öligen R eaktionsprod. (I) werden m it 85 g 37,5% ig. wss. CH2Ö-Lsg. 
u. danach m it 10 g N H 3 gemischt, 2—3 Stdn. am  Rückfluß gekocht u. im V akuum  en t
wässert. Hellbraunes, in Lein- oder chines. Holzöl lösl. fl. H arz, das über N acht bei 
325° F  unlösl. wird. 100 g I, 10 g Paraform aldehyd u. 1 g D iäthylsulfat werden 16 Stdn. 
im Ofen bei 105° gehalten; biegsames, unlösl. H arz, das leicht gemahlen u. in Bremsbelägen 
verw andt werden kann. — S ta t t  Cardanoläthern kann m an solche von Acajounußschalen- 
öl, dessen D estillaten, D estillationsrückstand, A nacardsäure, Cardol, Cardanal, Urushiol, 
Eugenol, Isoeugenol, Safrol u. Isosafrol verwenden. Als ungesätt. Substituenten  sind die 
R este von Inden, ferner Allyl, Vinyl, Propenyl, Isopropenyl u. deren verschied. Alkyl- 
u. A lkoxyderiw . u. der Cyclohexenrest genannt. Das Phenol um faßt auch die Naphthol- 
u. Anthranolreihe. Die Harze dienen in erster Linie als Füllstoff oder B indem ittel in 
Bremsbelägen u. verleihen Phenol-CH»ö-Harzen Alkalifestigkeit u. Biegsamkeit. (A. P. 
2 462 636 vom 2/11.1944, ausg. 22/2.1949.) PANKOW. 7177

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., W erke: Badische Anilin & Soda-Fabrik, Ludwigs
hafen a. R h., Herstellung von Harzen aus arom at. Aminen u. Acetylen (I), dad. gek., 
daß die Umsetzung un ter Druck bei erhöhter Temp. u. in Ggw. von Cd-Salzen als K ata
lysatoren erfolgt. An Aminen eignen sich Anilin, Toluidine, Xylidine, N aphthylam ine, 
Phenylen-, Toluylen-, N aphthylendiam ine usw. Die Cd-Salze leiten sich von organ. 
Säuren ab u. sollen sich in den Ausgangsstoffen u. in den Harzen leicht lösen; genannt 
sind die Cd-Salze von N aphthensäuren, p-Butylphenoxyessigsäure, p-O etylphenoxybutter- 
säure usw. Die Temp. b e träg t 100—200°, der Druck bis zu 30 a t. Es können 1 bis ca.
2,5 Moll. I  pro Aminogruppe aufgenommen werden. — Z .'B .läß t m an in einem m it R ühr
werk versehenen D ruckbehälter aus Stahl ein Gemisch von N 2 u . I (1:2) auf ein Gemenge 
von 930 (Teilen) Anilin (10 Moll.) m it 930 Tetrahydrofuran u .50 Cd-Acetat bei 120° ein
wirken (20—22 a t), bis ca. 22 Moll. I aufgenommen sind. Es wird ein H arz vomMol.-Gew. 
350 isoliert. — V erarbeitung auf Lacke u. plasl. Massen. (F. P . 942 830 vom 27/5.1946 
ausg. 18/2.1349.) DONLE. 7181
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R. Honwlnk, E lastom ers and  E lastom ers: T hcir C hem istry, l ’hyslcs and  Technology. Vol. I I .  M anufacture, 
P roperties  and  A pplications. New Y ork, A m sterdam , Brüssel, L ondon: E lsevlcr P u b . Co. 1919. 
(X V I +  515 S.) s 5 0 , - .

R. Honwlnk, F undam en ta ls  o f Syn the tic  Polym er Technology. New York, A m sterdam , Brüssel, London: 
E lsevlcr P ub . Co. 1949. (X II  +  258 S.) $ 4,75; 8 2 5 , - .

R. P. van de K asteele, H ct K unststoffcngebled, Chemie, grondstoifen en toepassingen. A m sterdam : 
N. V. W ed. I. A hreild  &  Zoon. 1949. (225 S.) fl. 8,50.

J . M allland-Edw ards, E lcm cn tary  P lastics. L ondon: Charles O riffln &  Co, 1949. (X II  +  192 S.) s. 12 d. G

Xn. K a u ts c h u k . G u tta p e rc h a . B a la ta .
Geoffrey Gee, Die Wissenschaft von den Polymeren und die Kautschuktechnologie. 

Eine Übersicht über die Anwendung der Erkenntnisse, die das Studium der Hochpoly
meren u. der Oxydation u. Schwefelung von Olefinen ergeben hat, auf die Kautschuk- 
Technologie. Im  einzelnen werden die Anschauungen über das Kautschukm ol., die P lastizi
tä t, E lastiz itä t u. Kristallisation des K autschuks (I) besprochen; letztere bew irkt die 
scharfe Steifheitsvergrößerung bei hohen Dehnungen bei Vulkanisaten des I, Neoprens 
u. Butylkautschuks, ih r fehlen die Weichheit von nicht verstärktem  G R -S. Die sta tist. 
Theorie der E lastizität, die Analyse komplexer Spannungen (Torsion) u. ihre Grenzen 
werden behandelt. Die Oxydation von I an H and der A rbeiten von F a r m e r  u . B o r l a n d , 
die V ulkanisation m it S oder D i-tert.-butylperoxyd, die Abhängigkeit von Vernetzung 
u. Elastizitätsm odul, die Beziehung zwischen Vulkanisation u. Festigkeit werden zum 
Teil m it K urven erläutert. (Trans. Instn . Rubber Ind. 25. 88—104. Aug. 1949.)

P a n k o w . 7220
G. J . van Amerongen, Die Oxydation des Kautschuks und verwandter Olefinc. Die 

Oxydation dieser Stoffe verläuft als K etten-Rk., wobei in der ersten Stufe ein ungesätt. 
Hydroperoxyd entsteht. Diese K etten-Rk. kann durch freie Radikale ausgelöst werden, 
die aus zugesetzten Peroxyden, aus dem bei der Oxydation gebildeten H ydroperoxyd u. 
durch Belichtung entstehen können. Die Oxydation wird gehemmt durch gegenseitige 
Neutralisation entstandener Radikale u. in  weit stärkerem Maße durch A ntioxydations
mittel. Die W irksam keit eines Antioxydationsmittels wird hauptsächlich bestim m t durch 
das O xydations-R eduktionspotential. Die Oxydation des K autschuks geht einher m it 
einem Abbruch der K etten  u. der Bldg. von Brückenbindungen, die ihrerseits eine Folge 
der sek. A bspaltung des entstandenen Hydroperoxyds u. der gegenseitigen Rk. der freien 
Radikale ist. (Chem. Weekbl. 45. 674—82. 22/10. 1949. M itt. N r. 113 der Rubber- 
Stichting, Delft.) O v e r b e c k . 7220

E. M. Allen, F. W. Gage und Ralph F. Wolf, Mischen von Naturkautschuk mit neuer 
feinteiliger Kieselsäure. H i-S il (I), ein K ieselsäurehydrat m it D. — 1,95, wird verglichen 
mit gefälltem K alksilicathydrat Silene E F  u. EPC Gasruß. Wegen hoher Adsorption von 
I muß der Zusatz von Stearinsäure auf 3% erhöht werden. Reißlast, Einreißlast, H itze
steigerung, Biegerißzunahme sind bei I erheblich besser als bei Silene, aber nicht ganz 
so gut wie bei EPC-Ruß. F ür hellfarbige Vulkanisate m it I scheidet Age-Rite-W hite aus 
wegen Grünfärbung; empfohlen werden Age-Rite Stalite u. Age-Rite Gel. (Rubber Age 
[NewYork] 65. Nr. 3. 297—303. Ju n i 1949. Barberton, O., Columbia Chem. Div. P it ts 
burgh P late Glass Co.) W. E sc n . 7226.

Curt K reuter, Anorganische Beschleuniger und Aktivatoren. Ursache der Anvulkanisa
tion und schlechter mechanischer Eigenschaften. Das Verh. von K alkhydrat, Magnesia Pasta, 
Bleiglätte u. Zinkweiß wird in Kautschukmischungen ohne u. m it organ. Beschleuni
gern (I) u. m it I u. ZnO auf Beschleunigung, Ausheizung, Reversion, Anvulkanisation, 
Aktivierung, P lateau, Alterung u. mechan. Eigg. untersucht u. verglichen. Außer ZnO 
bleibt nur PbO als Antiscorcher bei Thiuram- u. D ithiocarbamatbeschleunigern u. bei der 
Herst. von Schutzbekleidung u. Abschirmvorr. zur Röntgen- u. radioakt. S trahlen als 
brauchbarer Mischungsbestandteil. (Kautschuk u. Gummi 2. 277—80. Sept. 1949. 313—14. 
Okt. 1949.) P a n k o w . 7226

Arnold R. Davis, A rthur C. Lindaw und Ralph A. Naylor, GR-S und Naturkautschuk 
mit leichterer Verarbeitbarkeit. Diese wird erzielt durch E inarbeitung von Pepton 22 
(o.o'-Dibenzamidodiphenyldisvlfid) (I) entweder in  die bzgl. Latices oder hernach in die 
trockenen K autschukarten. Bei ersterer A rt m it anschließender H eißknetung benötigt 
man bei kalt gewonnenem G R-S etwas weniger Beschleuniger als ohne I. Nach Alterung 
ist dann auch die Rißzunahme geringer. Aus Südostasien wird schon I-haltiger K autschuk 
eingeführt, der n icht beim Lagern, sondern erst durch H eißknetung erweicht. Zwar kann 
Zusatz von Phenyl-ß-naphthylamin etwas bremsend auf die Erweichung wirken, aber das 
ist prakt. von geringer Bedeutung u. läß t sich unschwer ausgleichen. (India Rubber Wld. 
120. N r. 4. 459—65. 513. Ju li 1949. Stam ford, Conn., American Cyanamid.)

___________________ W. E sch . 7226
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Ohio State University Research Foundation, Columbus, 0 .,  übert. von: George H. 
McFadden, Columbus, 0 . ,  V. St. A., Koagulator mit verzögerter Wirkung zum  Koagulieren 
wäßriger Dispersionen von Natur- oder Kunstkautschuk. Man verwendet Salze der Fluor
titansäure, z. B. Alkali- oder Erdalkalisalze, bes. K 2T iF ,, N a2T iF , oder (NH4)2TiF6. Das 
Einsetzen der Koagulation wird durch Temp., pn des Latex u. Menge an Koagulator 
bestimmt. Der K oagulator wird zweckmäßig in  wss. Suspension m it B entonit oder einem 
dispergierend wirkenden Gummi als Dispersionsmittel zugegeben. Zusatz von ZnO ver
kürzt die Koagulationszeit. (A. P. 2 472 054 vom 25/9. 1948, ausg. 31/5. 1949.)

P a n k o w . 7225

Ohio State University Research Foundation, Columbus, 0 .,  iibert. von: George
H. McFadden und John F. Lyman, Columbus, 0 .,  und Amos G. Horney, Merrifield, V a„ 
V. St. A., Koagulator m it verzögerter Wirkung zum  Koagulieren wäßriger Dispersionen von 
Natur- oder Kunstkautschuk. Man verwendet Salze der Fluorzirkonsäure, z. B. Alkali- oder 
Erdalkalisalze, bes. (NH4)2ZrF6. Sonstige Bedingungen wie in A. P . 2 472 054; vorst. 
Referat. (A. P. 2 472 055 vom 2/10. 1948, ausg. 31/5. 1949.) P a n k o w . 7225

Bata A. G., Tschechoslowakei, Vulkanisation endloser Treibriemen und Förderbänder 
aus Kautschuk mit Textileinlage. Vorr., Zeichnung. (F. P. 942 424 vom 19/10. 1945. 
ausg. 8/2.1949. D. Prior. 4/5. 1943.) DONLE. 7227

Standard Oil Development Co., übert. von: W inthrope C. Smith, Elizabeth, N .J . ,  
V. St. A., Befestigen von Butylkautschuk a u f Unterlagen, wie Metall (Stahl, Messing, 
Bronze, Sn), Buna, K autschuk, Neopren, Bakelite, M ethacrylatharzen, Schellack. Man 
bringt auf die Unterlage eine Schicht aus einem K autschukum wandlungsprod. (K au
tschukhydrochlorid, z. B. Ty Ply S, cyclisierter K autschuk), darauf eine Schicht aus 
einer Mischung von Neopren u. B utylkautschuk (I) u. endlich die Butylkautschukschicht. 
Der Schichtkörper kann zum Schluß vulkanisiert werden. (A. P. 2 471 905 vom 1/2. 
1944, ausg. 31/5. 1949.) P a n k o w . 7229

United Gas Improvement Co., Pa., übert. von: Frank J . Soday, B aton  Rouge, La., 
V. St. A., Kautschukartige Kunststoffmischung, bestehend aus Mischpolymerisaten von 
Butadien u. Styrol m it Zusatz von 5—30% eines Weichmachers, der aus hydriertem 
H arz besteht, das durch Hitzepolymerisation von Teerölfraktionen, K p. 210—450°, er
halten wurde, worauf es der Hydrierung in  Ggw. von K atalysatoren unterworfen wurde. 
(A. P . 2 468 414 vom 20/6. 1944, ausg. 26/4. 1949.) D e r s i n . 7237

Standard Oil Development Co., übert. von: A rthur Donald Green, Cranford, N .J . ,  
V. St. A., Kontinuierliche Tieflemperaturpolymerisalion und Gewinnung der Elastomeren. 
Die Polymerisation von Isobutylen oder dessen Mischungen m it Diolefinen wie Butadien, 
Dimethylallen oder m it Myrcen erfolgt bei — 40 bis — 160° unter starkem  Rühren m it 
einem FRIEDEL-CRAFTS-Katalysator. Das Monomere nebst Verdünnungsm ittel wird von 
unten in  den R eaktionsraum  gedrückt, das feinverteilte Polymere fließt durch einen 
Überlauf in heißes, gu t gerührtes W., von wo es über ein Band, auf dem es erneut ge
waschen wird, zur Walze läuft. W ährend dieser Zeit g ib t es die Monomeren ab, die wieder 
in  den Polymerisationsprozeß zurücklaufen. Um ein Verkleben der Polymerisatteilchen 
zu verhindern, kann m an Zn-Stearat, Ton, Ruß zu dem heißen W. geben, auch Alkali, 
um die bei der Zers, des K atalysators frei werdende Säure zu binden. — 5 Zeichnungen. 
(A. P. 2 463 866 vom 25/11. 1943, ausg. 8/3. 1949.) P a n k o w . 7237

T. R. D aw son, C. M. Blow a n d  G. Gee, P r o c e e d in g s  of t h e  sccond rubber t c c h n o lo g y  C o n fe re n c e . L o n d o n ,  
Ju n e  23 —25, 1948, h e ld  u n d e r  t h e  auüpiccs o f t h e  In s titu tio n  o f tlic  R ubber In d u s try . Cam bridge: 
W . H e ile r &  Sons. 1949. (X X X II  +  523 S.) s 6 3 , - .

X I I I .  Ä th e r is c h e  ö le .  P a r lü m e r ie .  K o sm e tik .
Eric Hardy, Pflanzengeruchsstoffe und deren ätherische öle. Die große Familie der 

Labialen. Allg. Übersicht; Vorkommen. (Perfum. essent. Oil Rec. 40. 43—44 67. Febr. 
1949.) F r e y t a g . 7262

H . Janistyn, Neue Erkenntnisse über die Bestandteile der grauen Ambra. Überblick 
über die A rbeiten von L. R u z i c k a  u . M itarbeiter (C. 1946. I. 207; C. 1948, I . 1213, 
1297; C. 1948. II . 74; C. 1949. I I .  925; Helv. chim. Acta 30. [1947.] 1859), sowie von
E. L e d e r e r  u . M itarbeiter (C. 1948 .1. 1124). Vf. ha t sich vor L e d e r e r  der Chromato
graphie zur Aufklärung der Ambrasterine bedient u. vorgeschlagen, das Ambrein als 
A mbrasterin deshalb zu streichen, weil es nicht der Cholesteringruppe zugehört, u. hat 
auch die Vorbldg. des Koprosterins in  Ambra nachgewiesen (vgl. J a n i s t y n , C. 1941. II- 
3003). Besprechung der Verwendung von Ambrophore, einem Schweizer E rsatzprod. für 
graue Ambra. (Parfümerie u. Kosmetik 30. 53—54. Ju n i 80—82. Ju li 1949.)

F r e y t a g .7268
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H. Janistyn, Farnesol und Nerolidol. Farnesol (I) u. Nerolidol (II) sind Alkohole, 
die als Ergänzungen in zahlreichen Geruchskomplexen Verwendung finden. Hinweis auf 
die K onstitutionsaufklärung u. Synth. von I durch L. R u z ic k a  u . M itarbeiter (Helv. 
china. A cta 8 . [1923.] 483,492) u. die Unteres, von N a v e s  über II (vgl. z. B. C. 1948. I I .  
85). Anwendungsbeispiele von I u. II. (Parfümerie u. Kosm etik 30. 2—4. April 1949.)

FUEYTAG. 7276
Th. K unzm ann, Insekteiipräparale fü r  die Badezeit. Insektenvertreibende Präpp. 

sind äther. öle, vor allem Citronellöl u. Campher, aber auch fü r den Menschen geruch
lich kaum  wahrnehmbare Verbb. wie Glykolderiv., D im ethylphthalat u. andere. Die 
wirksamen Bestandteile kann m an einer Lsg. oder einer H autcrem e einverleiben. „ F lit“ 
ist ein Petroleum extrakt von Pyrethrum blüten. Bei Präpp., die gleichzeitig Sonnen- 
schutzwrkg. ausüben sollen, werden der Creme, der ö l- oder wss. Lsg. z. B. noch /J-Urnbelli- 
feron oder Äsculin einverleibt. Nach dem Insektenstich angewendete Präpp. sollen 
neutralisierend, kühlend, schmerzstillend u. desinfizierend wirken, also Kalkwasser,, Na- 
Bicarbonat, Seife, N H 4-Salze, Campher, Menthol, Thymol, Anästhesin, Phenol u. a. in 
Form von Stiften, Paste oder fl. enthalten. W espenstiche müssen m it schwachen Säuren 
behandelt werden. Gegen starke Schwellungen wird 20—30%iges M gS04 empfohlen. 
(Seifen-Oele-Fette-Wachse 75. 312—14. 6/7.1949.) St e i n e r . 7284

E. Wolf, Strahlenschutzmittel und Sonnenbräunung. E rläuterung der zur Pigm entie
rung u. H autrötung führenden physiol. Vorgänge u. ihrer Abhängigkeit von bestim m ten 
Spektralbereichen des Lichtes. Die Strahlenschutzm ittel werden eingeteilt in  1. L ich t
schutzm ittel, die neben der ultravioletten auch die sichtbare Strahlung zurückhalten 
(mit T i0 2, ZnO, ZnC03), 2. Sonnenschutzmittel, die die sichtbaren S trahlen durehlassen, 
die u ltravioletten jedoch schwächen (wirksam sind /1-Umbelliferonessigsäure u. Äsculin).
3. Sonnenbrandschutzm ittel, die die direkt pigmentierenden UV-A-Strahlen durchlassen, 
dagegen die erythemwirksamen UV-B-Stralden weitgehend abfiltern. F ü r letztere Präpp. 
werden empfohlen: arom at. Anthranilsäureester, Phenylbenzimidazolsulfonsäure, gewisse 
Sulfonamide usw. Die Fragen der geeigneten Grundlagen, Parfümierung u. Pufferung 
werden besprochen. (Seifen-Oele-Fette-Wachse 75. 203—06. 27/4.1949.) SEIFERT. 7284

E. Benk, Über die Zusammensetzung von Jfaarpackungen. Vf. beschreibt die verschied. 
Handelsformen (dickfl., Creme, Pulver) u. bespricht die zur H erst. wirksamer H aar
packungen geeigneten ö le  nach ihrem  Geh. an  Phosphatiden (Lecithin, Cephalin) u. 
Sterinen (Phytosterin, Cholesterin). Daneben wurden in  Handelsprodd. Linol- u. Linolen
säure u. öllösl. Vitamine gefunden. Die pulverförmigen-Zubereitungen entnehm en die 
heilwirksamen Gerbstoffe, Harze, äther. öle u. organ. gebundenen Schwefel aus Pflanzen
drogen (Birkenblätter, Brennessel, Arnica, Kamille u .a .), aus denen sie zu 15—25% 
bestehen. Vf. gibt den ölhaltigen Packungen den Vorzug. (Seifen-Oele-Fette-Wachse 75. 
247— 48. 25/5.1949. S tu ttgart.) P e u c ic e r t . 7284

R. E. Reed, M. Den Beste und F. L. Humoller, Dauerwellen. Kalles Verfahren. Wissen
schaftliche Unteres., bes. auf physikal. u. ehem. Grundlage, über die Verff. zur Herst. 
von Dauerwellen. Zur Herst. von Dauerwellen auf kalten! Wege verwendet man eine 
0,4—0,9 n Ammoniumthioglykolatlsg., die einen pH-W ert von 9,0—9,5 besitzt. (Chem. 
Prod. chem. News [N. S.] 12. 3 2 8 - 34. 355. Aug. 1949.) P . E c k e r t . 7284

XVI. Nalirungs-, Genuß- und Futtermittel.
W . S. W alker, Qualitätsschutz der Lebensmittel durch Stickstoff. Zur E rhaltung von 

Geschmack, Geruch, Farbe u. dgl. sowie des N ährwerts von Lebensm itteln empfiehlt 
sich Oxydationsschutz durch Arbeiten in Na-Atmosphäre, bes. bei der Herst. oder Ver
packung von ölen , ölhaltigen Lebensmitteln, frischer u. getrockneter Milch, Milehprodd., 
Butter, Kaffee, Kakao, Wein, Nüssen, Gelees. Tomaten- u. Orangensaft werden vor 
Vitamin-C-Verlust durch N , geschützt. (Food Ind. 21. 1189—90. 1342—44. Sept. 1949. 
New York, N.Y., Linde Air Products Co.) R e i f . 7634

F. O. W alter Meyer, Ztvei oft verwechselte Eiweißträger: 'Nährhefe und Mycel. Sammel
bericht über die Verwertung der echten Hefen u. von Pilzmycelen als Eiweißquelle bei 
menschlicher u. tier. Ernährung. (N atur u. N ahrung 3. 21—22. Sept. 1949.)

Gr im m e . 7646
A. Sehindlmayr, Mutterkorn vergiftet das Mehl. Vf. w ürdigt die Gefahren fü r den 

Menschen durch m utterkornhaltiges Mehl u. g ib t Richtlinien zur Verhinderung des 
W achstums des Schädlings u. zur Saatreinigung. (Mühlen-Ztg. 3, 101. März 1949.)

Gr im m e . 7670
A. Rotsch, Bestimmungen über Trennemulsionen. Hinweis auf gesetzlich unzulässige 

Trennemulsionen auf Basis Mineralöl oder synthet. Fette. (Getreide, Mehl, B rot 3 . 81 
bis 82. Mai 1949.) H a e v e c k e r . 7674
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Scheller, Einsatz und Eignung der Emulgatoren bei der Herstellung von Trennemulsio- 
nen. (Getreide, Mehl Brot 3. 85—86. Mai 1949. Essen.) H a e v e c k e r . 7674

F. K ühnle, Eignung der verschiedenen Fette und Öle bei der Herstellung von Trenn- 
emulsionen. Besprechung der geeigneten pflanzlichen öle, wobei Voraussetzung ist, daß 
der Em ulgator eine einwandfreie Emulsion liefert. (Getreide, Mehl Brot 3. 83—84. Mai

, 1949. Frankfurt/M ain.) HAEVECKER. 7674
Gertrud Schulze, Die Verwendung von Walfleischmehl fü r  die menschliche Ernährung. 

Bei der Verwendung von Walfleischmehl als W urstzusatz darf nur hygien. einwandfreie 
u. frische W are verarbeitet werden. Die seinerzeit behördlich ausgelieferte W are en t
sprach dieser Forderung nicht u. mußte erst durch E x trak tion  m it Bzn. gereinigt werden. 
Sio stellte dann ein feines, hellbräunliches Pulver dar, welches nur leicht Fischartig roch 
u. schmeckte. Dio Analyse ergab in  % 84.83 n. Substanz (75% verdauliches Eiweiß),
4,5 F ett, 7,75 W. u. 4,7 Asche. Das Eiweiß is t sehr hochwertig u. en thält an  exogenen 
Aminosäuren in %  Arginin 12,4, H istidin 1,3, Tyrosin 3,5, T ryptophan 1,05, Threonin
4,0, Phenylalanin 6,3. Methionin 3,3 (berechnet auf wasser- u. aschefreies Eiweiß). Ver
suchsfabrikationen in größerem Umfange ergaben, daß der Zusatz zu W urst n icht mehr 
als 5%  betragen solle, da sonst die Fertigw are einen unangenehmen fischigen Geschmack 
aufweist. (Dtsch. Leberismittel-Rdseh. 45. 149—53. Ju n i 1949.) Gr im m e . 7750

S. K. Kon und K. M. Henry, Fortschritlsberichte der Milchwissenschafl. Nährwert 
von Milch und Milchprcxlukten. K rit. Sichtung des neueren Schrifttums. Besprochen 
werden 913 wissenschaftliche Arbeiten. (J. Dairy Res. 16. 68—124. Jan . 1949.)

G r im m e  . 7756
G. J . E. H unfer, Die Wirkung von Penicillin a u f Milchstreptokokken. Verss. ergaben, 

daß bei einem Penicillingeh. von 0,1 E /cm 3 in der Milch die Entw. von Str. cremoris, 
von 0,25 E/em s auch die von Str. lactis sehr s ta rk  herabgesetzt wird. (J . D airy Res. 
16. 39—45. Jan . 1049. Palinerston N orth, New Sealand, Dairy Res. Inst.) Gr im m e .7756

A. Rowlands, Sterilisierung  tun Milchgefäßen m it Satriumhypochlorit in kleinen 
Farmhandrnolkcreien. Eine Waschung der Milchgefäße nach jeder Benutzung m it verd. 
Hypochloritlsg. hat sich bestens bewährt. Hierzu vgl. auch nächst. Referat. (Agriculture 
[London] 56. 288—333. Okt. 1949. Strinfield, Reading.) Gr im m e . 7756

A. Rowlands und W . A. Hoy, Hypochloritanwendung bei der Milchgewinnung. Milch
kannen u. -flaschen sollten nach jedem Gebrauch m it Na-Hypochloritlsg. gespült werden. 
Die Lsg. soll 7—12% wirksames Chlor, nicht weniger als 0,7% NaClO, u. n ich t m ehr als 
2%, freies Alkali enthalten. (Agriculture [London] 56. 304—09. Okt. 1949. Strinfield, 
Reading.)   G r im m e . 7756

Rotert Grifsjbitb, Austausch-Adsorbontien in der Lebensmittelindustrie. Leipzig: J . A. Barth. 1919.(100 S. tu. 1 Aussehlagtaf.) gr. S*. DM 3,60.

XVII. Fette. Seilen. Wasch- und Reinigungsmittel. Wachse. 
Bohnermassen usw.

H erbert J .  Passino, Das Solesccd-Verfahren. Beschreibung des neuen KELLOGG- 
Solexol-Verf. zur Trennung bzw. Fraktionierung u. R affination von vegetabil, anim al., 
u . (auch Fischölen) Ölen u. F etten . An H and von 12 Skizzen w ird das G egenstrom -Ex
trak t ionsverf. in seiner Anwendung für Menhaden-, Sardinen-. Soja-, Lein-, Thun- 
fischleber- w. TaUöl gezeigt. Es w ird zwischen E x trak tion  m it N eutralisation u. reiner 
E x trak tion  unterschieden; die Verfahrensweise w ird den verschied. R ohprodd. jeweils 
angepaßt.. Als E x trak t ionsmittel d ient vorwiegend Propan, weniger auch andere niedrig 
sd. Kohlenwasserstoffe. Die N eutralisation m it kaust. A lkalien ist bes. dann empfehlens
w ert. wenn eine Anreicherung der V itam ine u. S terine oder anderer S toffe in  Fischleber
ölen angestrebt wird. — Das Propan wird in einer Extraktionskolonne vom Boden aus 
dem R ohprod. entgegengeschickt : dieses löst sich bis au f die Verunreinigungen, die am  
Boden abgezogen werden. Die Propanlsg. geht oben ab u. wird in einer Kolonne 
un ter Druck von P ropan abdestilliert. Die Tem p. im  E x trak to r w ird je nach P rcd . u. 
gewünschtem Trennungsgrad eingestellt. F ü r die anseführten  Öle werden die verschied. 
V arianten des Verf. beschrieben u . in  Tabellen die Eigg. der P rodd . (Ausbeute, Farbe. 
V itam in-A -Faktor. Geh. an  freien F ettsäuren . Unverseifharem u. JZ .) angegeben. (Ind. 
Engttg. Chem. 41.280—87. Febr. 1949. Jersey  City. M. W . Kellogg Co.) R o t t e r . 7S72

M. Singer, Theoretische Betrachtungen r a r  Ölgewixnung nach dem Preßrcrfchren. 
Beim Presser, von ö isaa ten  erzielt m an eine E ntölung bis 6—7% . w ährend bei E x trak 
tion der Schrot n u r noch 1,5—2%  Öl en thält. E s w urde daher ste ts  versucht, durch 
apparative oder verfahrenstechnische Verbesserungen den N achteil des Preß-Verf. aus- 
xugieichen. Vf. e rläu tert die chem. u . physikal. Vorgänge beim Aufbereiten u. Pressen 
der Öisaaten. Das aus Glycerin u. Fettsäuren  (diese wiederum a u s  K ohlenhydraten) durch
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Lipase-W rkg. entstandene ö l ist zunächst mol. verteilt, b ildet dann eine Em ulsion Öl/W ., 
bis durch W asservcrlust ein Gel entsteht, welches schließlich 80—85% ö l  (vom Plasma- 
Vol.) en thält. Bei Anfeuchten der Saat t r i t t  erneut Atm ung u. Ferm ent-W rkg. auf, un ter 
Zerstörung der ö le . Daher Forderung der trockenen Lagerung von Ölsaaten. Nach Mahlen 
der S aat t r i t t  zwar das ö l  größtenteils aus dem Plasma-Gel aus, w ird aber durch m it 
dem Zerkleinerungsgrad proportional ansteigenden O berflächenkräften am  Abfließen 
gehindert. Daher ist der optimale Zerkleinerungsgrad festzustellen u. einzuhalten. W. 
befindet sich in der gemahlenen S aat ehem. oder adsorptiv  gebunden. Vor dem W ärm en 
(nach dem Mahlen) wird das Gut zunächst befeuchtet, wobei je  nach Vcrmahlungsgrad 
W. aufgenommen wird; bei weitgehend vermahlenem Saatgu t t r i t t  K lum penbildung ein. 
Das Befeuchten vor dem Trocknen u. Pressen bezweckt E ntstehen größerer, den Ölaus
fluß erleichternder Aggregate, sowie die V erdrängung des Öls von der Saatoberfläche 
durch W ., welches dio Teilchenoberfläche u. das Innere selektiv benetzt. Auf die Beobach
tung, daß das ö l  desto vollkommener verdrängt wird, je m ehr W. zugesetzt wird, gründet 
sich ein neues ölgowinnungsverf. von S k ip in .  Durch die Ggw. anderer oberflächenakt. 
Stoffe (Eiweiß, Sterine, Phosphatide, Fettsäuren) kann die N etzfähigkeit des W. ver
m indert werden, sogenannte selektive Benelzungsinversion, z. B. bei zu großer Anfeuch
tung durch Lösen hydrophiler Stoffe. Optim aler Feuchtigkeitsgehalt 8—9% . Beim 
Trocknen des Saatguts bis auf den zur Bldg. eines haltbaren  Preßkuchens notwendigen 
W assergeh. von 3—4%  wird der günstige Effekt der Anfeuchtung durch Zurücksaugen 
des Öls teilweise wieder aufgehoben. Das Erw ärm en des Saatguts w irkt physikal. durch 
Erniedrigung der Viscosität u. der Oberflächenspannung, cliem. durch D enaturierung 
der Eiweißkörper. (Seifen-Oele-Fette-W achse 75. 49—51. 19/1.67—69. 2/2. 1949. B uka
rest.) S e i f e e t .  7894

Heinz Zilske, Die Fehlerquellen hei der Feinsei/enherslellung unter Berücksichtigung 
der heutigen Rohstofflage. Mit der W iederkehr der freien W irtschaft u. dem Übergang 
von Schwimmseifen auf pilierto Feinseifen steh t unsero Seifenindustrie vor der Aufgabe, 
m ittels der gebotenen Fettrohstoffe das Äußerste zu leisten, um der Auslandskon
kurrenz gegenüber zu bestehen. Vf. erläu tert eine Reihe von bei der Umstellung au ftre ten 
der Faktoren, die zu Fehlfabrikationen führen können, sowie Möglichkeiten, diese zu 
vermeiden. (Seifen-Oele-Fette-Wachse 75. 173—76. 13/4. 1949. Braunschweig.)

Se i f e e t . 7910
Karl Bergwein, Uber Eigenschaften und Herstellung von Haarwaschmitteln in Pulver

form . (Seifen-Oele-Fette-Wachse 75. 373—75. 17/8. 1949.) S t e i n e e .  7912

P ittsburgh P late Glass Co. und Stephen Edward Freem ann, V. St. A., Zerlegung von 
natürlichen fetten ölen. Man ex trah iert m it Furfurol (I) bei einer Temp., bei der partielle 
M ischbarkeit besteht u. 2  fl. Phasen entstehen, von denen die eine an  verhältnism äßig 
hoch gesätt. Glyceridcn, Spaltprodd. u. H arzen angereichert ist u. eine kleine Menge I 
gelöst en thält, w ährend die andere hauptsächlich die stärker ungesätt. Glyceride. freien 
Fettsäuren  u. unverseifbaren Bestandteile, gelöst in I, aufweist. Nachdem die beiden 
Phasen voneinander getrennt sind, wird die zweite m ittels eines KW -stoffs (N aphtha) 
in 2 weitere Phasen zerlegt; in der einen liegt eine Lsg. der ungesätt. Glyceride im K W -stoff, 
in der anderen eine Lsg. von Fettsäuren, Unverseifbarem u. wenig Glyceridcn in I vor. 
W eitere Aufarbeitung der Fraktionen. — Vitamine, Sterine, Pigm ente usw. können 
isoliert oder als K onzentrate gewonnen werden. — Beispiele fü r die V erarbeitung von 
Baumwoll-, Soja-, Leinöl. — Vorrichtung. (F. P . 941 673 vom 21/6. 1946. ausg. 18/1. 
1949. A. Prior. 1/8. 1945.) D o n l e . 7895

General Mills, Inc., Delaware, übert. von: Frank A. Norris, Minneapolis, Minn., 
V. St. A., Hallbarmachen von tierischen ölen und Fellen sowie von Erzeugnissen daraus, 
bes. für die Lebensm ittelindustrie durch Zusatz eines Gemisches, welches 0,03% p-A m ino
benzoesäure, 0,0-5% l-Ascorbinsäure u. 0,015% Caffeincarbonsäure en thält. (A. P . 2 462 663 
vom 1/12. 1944, ausg. 22/2. 1949.) F. MüLLEE. 7901

Soc. An. d’Tnnovations Chimiques Sinnovaoder Sadic, Frankreich, Abtrennung höherer 
Alkohole (Feltalkohote) von den während ihrer Herstellung entstehenden Seifen. Man löst 
das Gemisch aus Alkohol u. Seife in einem Lösungsm., z. B. Propyl-, B utyl-, Amyl-, 
Laurvlalkohol, Cyclohexanol, Bzn., Bzl., Toluol, Cyclohexan oder einem K eton, u. 
w äscht die Lsg. m it Wasser. Dabei bilden sich eine an Lösungsm. reiche Schicht, die die 
Alkohole en thält, u . eine wss. Seifenschicht. W iederholt m an die B ehandlung mehrm als, 
so kann man eine vollständige Trennung von Alkoholen u. Seifen erzielen. Das Verf. 
kann kontinuierlich nach dem Gegenstromprinzip arbeiten. — Beispiele erläutern die 
A ufarbeitung der Reduktionsprodd. von Palm öl- oder K oprafettsäuren, usw. — V orr.; 
Zeichnungen. (F. P . 944199 vom 11/3.1947, ausg. 29/3.1949.) D O N L E . 7909
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Lever Brothers Co., Cambridge, Mass., jibert. von: Lloyd F. Henderson, Reading, 
Mass., V. S t. A., Seifenherstellung. Füllstoffreie W asch- oder Toiletteseifen in Form  von 
Stücken, Flocken, Pulvern, B lättchen u. dgl. aus Fett- u./oder H arzsäuren von erhöhter 
„scheinbarer“ W asserlöslichkeit u. Reinigungswrkg. erhält m an durch Zumischen von 
1—15 bes., 5—10, Gevr.-% Guanidinstearat (I) (aus G uanidincarbonat u. S tearin
säure) zur Seifenmasse. So beträg t z. B. die Zeitdauer des Inlösunggehens einer m it 
5%  I verschnittenen füllstoffreien Seife bei 75° F  3,5 Min., bei der gleichen I-freien, 
aber K-Seife-haltigen Seife dagegen >  10 Minuten. Darüber hinaus sind I-haltige Seifen 
wegen ihrer milden W rkg. bes. zum W aschen empfindlicher H au t geeignet; sie halten 
ferner bei Verwendung von hartem  W. die unlösl. Ca- u. Mg-Seifen in feindispergiertem 
Zustand u. verhindern die Abscheidung von Scbmutzflocken auf der WTäsche beim Spülen. 
Die Ggw. von Füllstoffen, die anorgan. E lektrolyte liefern, heb t die I-W rkg. auf. Guanidin
lau ra t u. -m yristat haben keine I-ähnliche W irkung. (A. P . 2 459 818 vom 4/8. 1944, 
ausg. 25/1. 1949.)   STARGARD. 7911

G. D. M artlnenghl, Chimlca c tecnologia dcßli Olii, Grassl c D eriva ti. M ilano: Ulrlco H oepli. 1948. (X IX  +  
746 S. m . 191 F lg . u . 31 T ab .) L . 2800,—.

XVJLLla. Holz. Cellulose. Zellstoff. Papier. Papierdruck. Celluloid. Linoleum.
H . M. Graham und E. F. K urth , Extraklbestandteile aus der Douglastanne. Die Unterss. 

von E x trak ten  aus 3 Kernholzproben aus Douglastanne brachten neue Ergebnisse, die 
von den angeführten früheren A utoren noch nich t erhalten wurden. Vff. bringen ein 
Schema über die E x trak taufarbeitung  u. geben hierauf Einzelheiten bekannt. — Zus. des 
trockenen unextrahierten  Holzes nach den T a p p i  (Technical Association of the Pulp  
and  Paper Industry , „S tandards and Suggested Methods“ )-Methoden, nach denen auch 
die anderen Zahlen erhalten w urden: Feuchtigkeit 9,10 (% ), Ätherlösl. 1,32, Alkohollösl. 
5,46, Heißwasserlösl. 2,82, G esam textraktstoffe 9,60, Asche 0,175, Lignin (Gesamtprobe) 
30,15, Holocellulose 71,4, Pentosan 10,11, M ethoxyl 4,75. — D er Ä therex trak t (0,94 bis 
0,97% bezogen auf Holz) en th ie lt: Freie Säuren 60,8—63,4, gebundene Säuren 5,3—4,2, 
Unverscifbares 9.9—11,3 (Phytosterin , flüchtiges ö l  u . N ichtflüchtiges), Wasserlösl. 
24,0—21,1 (hauptsächlich Phlobatanniu); von den Säuren waren in  der H auptsache 
ungesättigte, 21,0—18,7, en thalten :ö l-,L ino l-, Lignocerin- u . Abietinsäure. — Der Aceton- . 
ex trak t en thä lt ein Pentaoxyflavanon, ein Catecholtannin u. Phlobaphen; diese Sub
stanzen besitzen ähnliche U ltraviolettabsorptionsbanden, die auf ihre strukturelle Ver
w andtschaft schließen lassen (Diagramm, Tabelle). Die Eigg. des Flavanons sind: F. 237 
bis 238», [«]D“  39,8° ±  1» (c =  50; Aceton), Mol.-Gew. 300; Acetat, F. 8 2 -8 5 » , 39,4% 
A cetyl; Melhyläther, m it D iazom ethan, F . 157—161»; m it Eisenchlorid blaugrüne F ä r
bung; lösl. in W ., A., Ae., Aceton, unlösl. in PAe. u. Bzl. — Im  A cetonextrakt (3,85% 
bezogen auf Holz) sind en thalten : Tannin 1,7, Phlobaphen 3,7, Ätherlösl. 94,6, Flavanon 
21,1.— Der W asserextrakt (0,89%) en thä lt: Pentosan 4,6, U ronsäureanhydrid 3,8, Galak- 
tan  81,4. (Ind. Engng. Chem. 41. 409—14. Febr. 1949. Corvallis, Öre., Oregon S tate Coll.)

A. Jaschunskaja, N. Schorygina und S. Rogowin, Untersuchung der Struktur und der 
Eigenschaften der Cellulose und ihrer Ester. 25. M itt. Die Gewinnung ton Präparaten der 
Dicarboxycellulose und ihrer Ester. (24. vgl. ROGOVTIX u. M itarbeiter C. 1950. I. 238.) 
P räpp . von Dialdchydcellulose lassen sich durch 10%ig. wss. Lsgg. von NaClO. bei 
pH 2,5—3,0 (eingestellt durch Essigsäure) bei 25» im Verlaufe von 6 S tdn. in Dicarboxy- 
cellulose (I) umwandeln. E s handelt sich hierbei auch n ich t m ehr um ein regelrechtes 
Cellulosederiv., sondern um ein Polyacetal der E rythron- u. Glyoxylsäure. E s sind die 
beiden sek. am  2. u. 3. C-Atom des Glucoserestcs sitzenden O H-Gruppen durch COOH 
ersetzt. B est. der COOH-Gruppen durch T itration  mit Ca-Acetat ergibt 2,5—2,8m al zu 
niedrige W erte. W ie Vff. zeigen, fü h rt jedoch T itra tion  m it Ag-o-Nitrophenolat zu rich
tigen, den ursprünglichen C (=  O)—H -G ruppen entsprechenden W erten. A ustausch der 
C (=  O)—H -G ruppen durch COOH bedingt eine Erniedrigung der Löslichkeit in 0,5 u  Al
kali. U nter Verwendung von I-P räpp . gewonnene Nilroeslcr (II) (ca. 13% N) lösen sich 
gu t in Aceton. Somit h a t ein Austausch der O H-Gruppen des 2. u . 3. C-Atomes gegen 
COOH keinen Einfl. auf die Löslichkeit gewonnener II, im Gegensatz zu Präpp. m it

ROTTEB. 7952

,CO—i COOH

COOH-Gruppen in  6 -Stellung des 
Glucoserestes, die nur II  m it stark

o
✓ erniedrigter Löslichkeit geben. Ni- 

3 trierung bedingt aber auch eine
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von laclonen  (III), zurückführt. Bldg. vsn n. B indungen zwischen den einzelnen Makro- 
moll. findet n icht s ta tt ,  auch nicht bei Acttylierung von I-Präparaten . Bis 8 % COOH ent
haltende Acetylester lösen sieh fast vollständig in Methylenchlorid-A. (85 :15). Dagegen 
weisen Präpp. von Monocarboxycellulose u. Dialdehydcellulose, die die gleiche Anzahl 
von COOH- bzw. C (=  0 ) —H-Gruppen boitzen, geringere Löslichkeiten auf. (JKypnaji 
IIpniuiaRHOtt Xhmhh [J . angew. Cliem.] 52. 1037—43. Sept. 1949. Moskau, Textilinst., 
L ehrstuhl für K unstfasern.) ULMANN. 7954

S. V. Sergeant, Das Schaumproblem it der Papierfabrik. (Vgl. C. 1950 .1 .137.) An 
H and einer umfassenden L itera tu r wird eineitend ein Überblick über die auf dem Gebiet 
der Schaumbldg. bei der Papierherst. b iher bekannt gewordenen A rbeiten gegeben. 
Anschließend berichtet Vf. über eigene Vesuche. Auf Schaumbldg. un tersucht werden, 
auch in Kom bination miteinander, die beider Papierherst. verwendeten Ausgangsstoffe 
(Zellstoff), Chemikalien u. das Wasser. De Prüfung auf Schaumbldg. erfolgte in der 
Weise, daß eine Suspension des Zellstoffs mter konstanten Bedingungen in einem Meß
zylinder geschüttelt u. dann die gebildete Shaumhöhe gemessen wurde. Es wurde gefun
den, daß im großen u. ganzen das Zusammentreffen der verschiedensten Faktoren für 
die Schaumbldg. verantw ortlich ist. (W ie Paper Trade Rev. 132. Tech. Supp. 73 — 80. 
15/9. 8 1 -8 6 . 13/10. 1949.) P . E c k e r t . 7978

Interwood A.-G., Zürich, Schweiz, Hettellung eines holzartigen Werkstoffes. Cellulose
haltige Pflanzenteile, die weder mechan, .och ehem. bis zur Einzelfascr aufgeschlossen 
sind, wie Sägespäne, Holzwolle, Strohhalie, werden m it einem Bindem ittel, z. B. einer 
10—50%ig. wss. Harzemulsion, innig vemischt, worauf die Mischung verform t u. en t
wässert, dann bei 100—200° unter einemDruck von 1—20 kg/cm 2 getrocknet wird. F ü r 
die H erst. der Emulsion eignen sich N atrharze, wie Kolophonium, u. K unstharze, wie 
H arnstoff- u. Phenolformaldehydharze; i letzterem Falle verwendet m an zweckmäßig 
ein Harz, das bis zum A-Zustand kondosiert wurde. So hergestellte P la tten  sind vor 
allem in der Bau (Zwischenwände-)- sow: in der Türen- u. Möbelindustrie an  Stelle von 
Sperrholztafeln verwendbar. (Schwz. P 261129 vom 18/2. 1946, ausg. 1/8. 1949 )

BEIERSDORF. 7953
Dow Chemical Co., Midland, M ich.,/. St. A., übert. von: George W. Hooker, Sarnia, 

Ont., Canada, und Norman R. Petersw, Midland, Mich., V. S t. A., Plastiziermittel fü r  
wasserlösliche Celluloseäther, wie Mellflcellulose. Sic bestehen aus Cycloletramethylen- 
sulfcn, dessen 3-Methyl-, 3-A lkoxy-u. 3-M ethyl-4-alkoxyderivv., 3.4-Dehydrocyclo- 
telramethylensulfon oder dessen 3-Metbldoriv., wobei die A lkoxygruppe 1—8, vorzugs
weise 6—8 C-Atome enthält. Genann sind z. B. 3-(2-Äthylhexyloxy)- oder 3-[2-Älhyl- 
butyloxy)-cyclolelramelhylensulfon. D ieplastizierten Celluloseäther dienen als Überzug 
au f Kautschuk zur Auskleidung von 'reibstoffbohältern oder als Verpackungsmaterial 
fü r N ahrungsm ittel. (A. P. 2471272 ven 28/7. 1945, ausg. 24/5.1949.) Pa n k o w . 7971

Pierre Marie Edme Henri Delcroix Frankreich, Peinigung von fü r  die Fabrikation 
von Papier und Pappe bestimmten Fafrn, dad. gek., daß sie als Suspension in dünner, 
gleichmäßiger u. ca. dem m ittleren lirchm esser der Fasern entsprechender Schicht 
einer rotierenden' Bewegung unterwoßn u. laufend von einem Sam m elbehälter auf
genommen werden. — Vorrichtung. (. P . 943 834 vom 4/3. 1947, ausg. 18/3. 1949.)

D o n l e . 7975
Aktiebolaget Kamyr, K arlstad , chweden (Erfinder: J . C. F. C. R ichter), Rück

gewinnung von Wärme aus Fasersloffmaen. Bei der Defibrierung von Holzschliff in der 
W ärm e m it Druckdampf wird portionseise ein Teil der M. m it überhitztem  W. in einen 
Zwischenbehälter abgelassen, der unb einem etwas niedrigeren, aber doch über 1 a t  
liegenden Druck gehalten wird. Deihier freiwerdende N iederdruckdam pf wird ab 
gezogen, während die Fasermasso aus dn unteren Teil dieses B ehälters durch eine Spülfl. 
kontinuierlich ausgeschlämmt Wird. Icrbei wird die Zugabe der Spülfl. so bemessen, 
daß ein konstantes Flüssigkeitsniveau halten  wird. (Schwed.. P .124 574 vom 28/1.1944, 
ausg. 5/4. 1949. N. Prior. 28/1. 1943.) .J. SCHMIDT. 7977

Meyercord Co. und Jess David lopfenstein, V. S t. A., Vorrichtung zum  Trocknen 
bzw. Härten von Druckfarben a u f Papr u. dgl. mit H ilfe von SCl„. Die Vorr. ist m it der 
Druckpresse vereinigt. — Einzelheit* s. Zeichnungen. (F. P. 943 989 vom 27/3. 1947, 
ausg. 23/3 .1949 . A. Prior. 1/11 .1946.) D o n l e .  7989

XYBb. T extilfasern .
H. D. Edwards, Optisches Bleiche Übersichtsarbeit. Nach einigen kurzen Hinweisen 

auf die Wirkungsweise opt. Bleichmitl geht Vf. auf das Blankophor der I . G. FARBEN ein. 
In  diesem Zusammenhang werden ich entsprechende Präpp. anderer Firm en (ClBA,
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" C e la n e s e )  erw ähnt. — 8  L iteratu rzita te . (Chan. Prod. ehem. News [N. S.] 12. 370—71.
Sept. 1949.) P . E c k e r t .  8026

A. J . Hall, Neue Chemikalien und Texlilaisrüstung. Ü bersiehtsarbeit über neuzeit
liche H ilfsm ittel für die wasserabweichende Auirüstung von Textilien. (Chem Prod. ehem. 
News [N. S ] 12. 322—25. Aug. 1949.) ' P. E c k e r t .  8028

W . E . Baltz, Beitrag zur Frage der G arnpüjung am laufenden Faden. Beschreibung 
eines für diese Zwecke geeigneten App. sowit dessen Arbeitsweise. (Melliand Textilber.
30. 504—06. Nov. 1949.) P . E c k e r t .  8040

Jam es G. Krieble und John C. W hitwel, Polymerisationsgrad zum  Nachweis von 
Baumwollschäden durch mechanische Verarbeilwgsprozesse. Bei der mechan. Verarbeitung 
von Baumwolle (I) treten  zwei A rten von Sclädigung, (I) au f: Physikal. durch Bruch u. 
Quetschung der Fasern, ferner chem. Schädigung, die m an an einer Abnahm e des Poly
merisationsgrades nachweisen kann. Es wurd'n Viscositätsmessungen an I in allen S ta
dien der Verarbeitung von der Rohfaser bis um G arn durchgeführt. Die größte Schä
digung erfolgt im Öffner. Die „intrinsic yisccity“ (rj) von Rohbaumwolle beträg t 26,0, 
die des Garnes 20,7. Die D.P-W erte wurden au der Beziehung: D.P. =  192.[j;] berechnet. 
(Textile Res. J .  19. 556—62. Sept. 1949.) , Z a h n .  8044

E. A. Leonard und L. Beck, Eine Laboraloiumsmethode zur Bestimmung des Waschens 
von Rohwolle. In  einer Laboratoriums-W aschnlage (vgl. C. 1949. II . 153) wurden fol
gende Faktoren untersucht: Einfl. der Temj auf die Waschwrkg., des Druckes der* 
Quetschwalzen, der Verweilzeit der Wolle in  en Bädern, der W aschmittelkonz., ferner 
ein Vgl. verschied. W aschmittel. Die Ergebnise wurden graph. ausgewertet, wobei ent- 
weder der Restfettgeh. der Wolle oder die Höcstmenge Wolle, welche bei den jeweiligen 
Bedingungen eben noch genügend gewaschen erden kann, als Maß des Waschoffektes 
dient. Das Tem peraturoptim um  liegt bei 60°. Le Standard-W aschflotte besteht aus 25 g 
Soda, 1,53 g Seife. (67%ig.) in  2, L itern Lösung Bis zu 90 g Wolle können unter dieser 
Bedingung auf 1,3% en tfe tte t werden. Als irgebnis ausgedehnter Wascliverss. m it 
synthet. M itteln wurde gefunden, daß nur dieaichtionischen Polyäthylenoxydkonden- 
sate m it der Seife-Sodawäsche konkurrieren knnen. (Amer. Dyestuff R eporter 38 .P. 
348—52. 18/4. 1949. Yonkers, N. Y., Alexander Imith & Sons Carpet Co., Product Eng. 
Labor.) ZAHN. 8060

George C. Le Compte und Henry H. Lipp, Di er die Methoden zur Bestimmung der 
Feuchtigkeit in Wolle. Die Toluoldest. liefert die gnauesten W erte für den Feuchtigkeits
geh. in  Wolle, während Trocknen m it heißer L uftn  Konditionieröfen zu niedrige-Zahlen 
ergibt. D urch Umwälzen wasserfreier L uft kanreine vollständige Trocknung erreicht 
werden. (Amer. D yestuff.Reporter 38. 484. 512. 2/6. 1949. W ashington, US. Dep. Agri- 
culture, Livestock Branch.) __________________ ZAHN. 8060

Ciba Akt.-Ges., Basel Schweiz, Imino-di-\y-ropylen-isöpropylidcndioxyd] (I), Ztci- 
schenprod. zur H erst. von Textilhilfsmitteln, erhältman durch Rk. von [y-Aminopropylen\- 
isopropylidendioxyd (II) m it [y-Chlorpropylcn]-isoropylidendioxyd (III) zweckmäßig bei 

130—140° in  Ggw. tnes säurebindenden Mittels. E rh itz t 
man z. B. 30 (Tie.) I i t  15 II 12 Stdn. auf 130—140° unter 
Luftabschluß, nim m tdas z. T. krist. erstarrte  R eaktions
gemisch in  W. auf, n ch t die Base m it festem NaOH frei, 
trenn t das abgeschiedce ö l ab, trocknet es m it festem NaOH 
u. dest. es im Vakum, so erhält m an neben einer F raktion 

2 K p .14 50—68° (ein Geisch von nicht umgesetztem II u. III)
I als Öl, K p .,4 144—150°, das beim Erhitzen mi überschüssiger HCl Aceton abspaltet 
u. in  das Hydrochlorid des entsprechenden Di-[dayproptjl]-amins übergeht. (Schwz. P. 
258 757 vom 4/10. 1945, ausg. 1/6. 1949. Zus. us. zu Schwz. P. 253256.)

S t a r g a r d .  8029
Im perial Chemical Industries Ltd. und Rich:d Jam es Smith, England, Schlichten— 

von Fäden aus hochpolymeren, linearen Estern, d: bei der Kondensation von Glykolen 
HO(CH,)nOH (n is t eine ganze Zahl von 2—10) i t  Terephthalsäure (deriw.) entstehen. 
Man verwendet als Schlichtem ittel wss. Lsgg. ees Gemisches von partiell hydroly
siertem Poly vinylacetat m it B(OH )3 bzw. BaCls 1er von wasserlösl., bei der K onden
sation von Alkylolharnstoffen, wie N-Äthanolhartoff, m it Form aldehyd entstehenden 
H arzen. Die VZ. des Polyvinylacctats soll bei ca. 11-300, bes. 40—200, liegen. Die Lsgg. 
können außerdem ein Polyäthylenoxyd (Mol.-Gew.000—5000) enthalten. — Z. B. wird 
ein Faden von 12 Fasern u. 8 W indungen/cm (Dder 80), der aus Poly terephthalsäure- 
äthylenglykolesler besteht, m it einer Lsg., welche V0 Polyvinylacetat (VZ. 140), 1,6% 
B(OH )3 u .  90,4% W. en thält, in  der Weise behandt, daß m an ihn  als Bahn von K ette 

HN-

CHt—CH-

o
-CH,

A
< $ h ,'c h3
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fäden über eine Walze laufen läßt, die in  die Lsg. eintaucht u. sich m it solcher Geschwin
digkeit bewegt, daß ca. 6 % Feststoffe auf den Faden übertragen werden. — W eitere 
Beispiele. (F. P. 944119 vom 28/3. 1947, ausg. 28/3. 1949. E. Prior. 29/3. 1946.)

D o n l e . 8031
Monsanto Chemical Co. und Jay  C. H arris, V. St. A., Hydrophobierung von Faser

stoffen. Man verwendet wss. Dispersionen, die ein N .N '-Diacyldiaminomethan, dessen 
Acylgruppen sich von aliphat. Säuren m it 12—28 C-Atomen ableiten, u. ein harzartiges 
Köndensationsprod. (Dimethylolkarnstoff-, D imethylolharnstoffäther-, Tetram ethylol- 
melamin-, Tetramethylolm eiam inätherharz) e n th a lten .. Das pu der Dispersionen soll 
zwischen 9 u. 10 liegen. Als D ispergiennittel verwendet man Salze von Fettsäuren m it 
flüchtigen Basen (NH4OH, Morpholin, Pyridin, Cyclohexylamin, 2-Methyl-2-amino-l-pro- 
panol usw.). Die Teilchengröße der dispergierten Stoffe liegt bei 0,5—10 y . — Beispiel 
für die Zus.: 3,5—15 Gewichts-%) N .N'-Distearoyldiam inom ethan, 8—24 Aminaldehyd
harz, 3,5—8 Fettsäure, 4—8 NH4OH (28%ig), Rest Wasser. Die Faser wird bei 60—80° 
behandelt, getrocknet, auf mehr als 100°, doch weniger als 170° erhitzt. — W eitere Bei
spiele. (F. P. 941 668  vom 17/6. 1946, ausg. 18/1. 1949. A. Prior. 24/8. 1944.)

D o n l e . 8037
Solvay & Cie., Belgien, Bleichen von Wolle und anderem tierischen Eiweißmaterial 

durch Behandlung m it einer wss. Alkali- oder Erdalkalichloritlsg., deren p n  durch 
A nsäuern auf 4 —5 eingestellt wurde. Bei diesem pH-Wert w ird ein Minimum an Zers, 
der Ware u. ein Maximum an W irksamkeit der freiwerdenden Verbb. C102 u. IIC102 
erzielt., — Z. B. taucht m an 10 kg entfette te  Wolle bei n. Temp. in 500 L iter einer Lsg., 
die 5 g NaC102 u. 0,5 g Igepal pro L iter en thält u. mit,verd. H ,S 0 4 angesäuert ist, u. hält 
den pH-Wert während der ganzen Behandlung durch Essigsäure bei ca. 4. Weiches, 
festes, glänzendes Produkt. — W eitere Beispiele. (F. P. 942 653 vom 4/3. 1947, ausg. 
15/2. 1949. Belg. Prior. 19/3. 1946.) D o n l e . 8061

E. I. du Pont de Nemours & Co. und John B. Miles, V. S t. A., Herstellung von Fasern, 
Fäden usw. m it sehr geringem thermischen Ausdehnungskoeffizienten aus synthetischen 
linearen Polymeren, wie Nylon. Die Ware wird im Zustand völliger Dehnung gleichzeitig 
der Einw. eines Quellungsmittels u. einer Spannkraft ausgesetzt, die das Fabrikat um 
mindestens 0,5% seiner jetzigen Länge w eiterdehnt; dann wird un ter Beibehaltung der 
Spannung das Quellungsmittel entfernt. Behandlungsdauer: 0,1 Sek. bis 8 Stunden. 
Als Quellungsmittel dient z. B. Phenol. — Beispiele, Vorrichtungen. — Die behandelte 
W are eignet sich bes. für die Herst. von Fahrzeugreifen als Verstärkungsmasse. (F. P. 
941 663 vom 12/6. 1946, ausg. 18/1. 1949. A. Priorr. 13/10. 1941 u. 3/11. 1942.)

  D o n l e . 8081
James Lomax, T extile  Testing. L ondon: Longinans, Green & Co. 1949. (221 S.) s2 1 , —.
—, A naiytical m ethods for a  tex tile  laborato ry , 1949. American A ssociation o f Textile  C hem ists and 

Colorists, Com m ittee on A naiy tical M ethods for a  Textile  L aboratory . Lowcll, M ass.: A ssociation 
of Textile  Chem ists an d  Colorists, Lowcll Textile  In s titu te . 1949. (V +  287 S.) $ 0 ,—.

XIX. Brennstoffo. Erdöl. Mineralöle.
Rosalind A. Franklin, Bemerkung über die kolloide Struktur von carbonisirr/tn Stein

kohlen. Als Grundlage für die Unters, der koll. S truk tu r von Kohlen, die durch Erhitzen 
von Steinkohle (YORKSHIRE) u. A nthrazit auf 600—16Q00 erhalten wurden, dient das 
V erhältnis der wahren zur scheinbaren Dichte. Die wahren DD. werden durch die Ver
drängung m it He gemessen; zur Messung der scheinbaren DD. dienen verschied. Fll. 
(W., CS2, CHjOH, Bzl., Hexan). Die Kohlen werden vorher einer Vakuumerhitzung un ter
worfen. — In  einem D.-Temp.-Diagramm sind die gefundenen Ergebnisse wiedergegeben. 
F ür eine bestim mte Kohle bestehen zwei K urven, die die Änderung der D. in  Abhängigkeit 
von der Behandlungstemp. wiodergeben. Die Fll., welche größere Moll, als Bzl. besitzen, 
geben immer eine K urve geringer D.-Werte. Die anderen Fll. u. He ergeben scheinbare 
DD., die der höherliegenden K urve bis zu einer bestim m ten Temp. folgen u. hierauf in 
einem Bereich von 100° bis zur Benzolkurve absinken. Der Sprung zwischen diesen beiden 
Kurven gibt das Vol. der Poren wieder, die durch die Erhitzung nach u. nach auch für die 
kleineren Moll, unzugänglich werden. Dieses Vol. steigt m it der Erhitzungstem p. u. 
erreicht bei 1000° 12—22% des Gesamtvol. der Kohle, das durch Bzl. gemessen wurde. 
(Bull. Soc. chim. France, Möm. [5] 16. Mises au point D 53—54. Jan ./Febr. 1949, British 
Coal Utilisation Research Association.) ROTTER. 8126

Kuhnke, Verpuffungen in Brikeltfabriken. Physika!. Vorausselzungen für die E n t
zündung von Braunkohle: Staubform u. auf ge wir beiter Zustand. Ursachen für die S taub
entzündung. Betriebspunkte, die als wesentliche Ausgangsherde in B etracht kommen. 
Überwachung der Entstaubungen. (Bergbau u. Energiewirtsch. 2. 316—20. Okt. 1949. 
Senftenberg.) F . Sc h o s t e r . 8136
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M. Schofield, Holzdestillation. Die Unterschiede in den Verff. in England n. USA 
werden aufgezeigt. Sie bestehen darin, daß in  Amerika vorgetrocknet wird, in  England 
dagegen nicht, u. in  USA Durchlauföfen, in  England Öfen m it Beschickung u. Entnahm e 
an derselben Seite verwendet werden. Ferner werden die Ausbeuten der einzelnen Prodd. 
angeführt u. ein Schema des in  England üblichen Prozesses angegeben. Auf eine Neuerung 
in  2 Schweizer Unternehm en w ird verwiesen, bei denen inerte Gase zur Heizung ver
wendet werden. Schließlich werden noch die entstehenden Prodd. u. deren Verwendung 
aufgeführt. (Chem. Prod. ehem. News [N. S.] 12. 242—45. Ju n i 1949.) JÄGER. 8140

D. W . van Krevelen und W . van Loon, Unterirdische Vergasung von Steinkohle. 
Zusammenfassender Bericht über den gegenwärtigen S tand der unterird . Vergasung von 
Steinkohle. Geschichtliche Entwicklung. Normale Kohlengewinnungsmethoden. Verh. 
der Steinkohle bei der E rhitzung in  Abwesenheit von Luft. Grundsätzliche Methoden der 
unterird. Vergasung. Vergasungsreaktionen. Russ. Ergebnisse m it der unterird. Ver
gasung. Ergebnisse aus USA u. Belgien. Zukunftsaussichten. L iteratur. (Chem.Weekbl. 
45. 233—45. 9/4. 1949. Staatszechen Limburg/Geleen.) S c h t j s t e k . 8146

H. Deringer, Ein Vorschlag zur Absorption und Gewinnung von Kohlenoxyd aus 
Stadtgas. Absorption des CO m it CuCl-Lsg. u. Gewinnung des absorbierten CO durch 
Anwendung von Vakuum. Verwendung des CO zur Unterfeuerung der Gaserzeugungs
öfen. (Gas J . 259. (101.) 115. 6/7. 1949. W interthur.) S c h t j s t e k . 8156

John S. Ball, G. U. Dinneen, J . R. Smith, C. W . Bailey und Robin van Meter, Zu
sammensetzung von rohem Colorado-Schieferöl. (Vgl. auch D in n e e n  u. M itarbeiter, C. 1948.
I. 1065.) Vff. untersuchen 4 Colorado-Schieferschwelöle auf den Geh. an KW -stoffklassen 
u. — soweit möglich — in  diesen an Einzelkomponenten. Die benutzten Ausgangsöle 
wurden alle in verschied. Schweiretortensystemen u. z. T. bereits vor 20 Jah ren  her- 
gestellt. Sie zeigen aber in ihren Eigg (D., S- u. N-Geh. usw.) nu r geringe Unterschiede. 
Deshalb wird nur eines von ihnen (1929 in  PtJHPHERTSON-Retorten hergestellt) ein
gehender untersucht. Das rohe Schieferschwelöl w ird durch Dest. in  Bzn. (K p .760 <  200°), 
Leichtöl (Kp .40 <  200°), Schweröl (Kp .10 200—300°) u. R ückstand (K p .i0 >  300°) frak
tioniert. Aus der rohen Benzinfraktion werden durch 20%ig. NaOH die Teersäuren u. 
durch 20%ig. I I2S 0 4 die Teerbasen ausraffiniert u. von dem so erhaltenen neutralen 
Schwelbzn. wird ein Teil durch Dest. in  105 Fraktionen zerlegt, von denen jeweils K p.760, 
n D 20, n f ;20, D ,204, N- u .  S-Geh., UV-Absorption u. der Geh. an  KW -stoffklassen durch 
adsorptive Trennung an Silicagel (sog. „Silicagelanalyse“ , Adsorption aus n-Pentan, De
sorption m it Isopropanol) bestim m t werden. Der zweite Teil des neutralen Schwelbenzin 
wird bei 150° u. 500 lbs/sq.in. (35,2 at) bei Ggw. von RANEY-Ni hydriert, danach werden 
durch Silicagelanalyse die Paraffine u. Naphthene von den Aromaten abgetrennt. Dest. 
ergibt bei ersteren 127, bei letzteren 42 Fraktionen, von denen jeweils K p.760, nG20, nn20,
D. 204 u . bei den Aromaten noch die UV-Absorption bestim m t werden. Aus den D aten 
wird folgende Zus. des Schieferschwelbenzin errechnet (stets Vol.-%): 0,8 Teersäuren; 
5,6 Teerbasen; 21,2 Paraffine; 8,2 N aphthene; 25,9 aliphat. u. 18,2 cycl. Olefine; 18,2 Aro
m aten; 3,4 S-Verbb. u. 0,9 andere N-Verbb. (nicht Teerbasen); Vff. versuchen eine Best. 
des Geh. der KW -stoffklassen an Einzelkomponenten; m it Sicherheit nachgewiesen 
werden Phenol, p-Kresol; 2-Methyl- u. 2.4.6-Trimethylpyridin, Chinolin u . 2-Melhyl- 
chinolin; n-Hexan, n-Heptan, n-Octan, n-Nonan u. n-Decan;. außerdem jeweils noch die 
verschied. Isoparaffine, die aber insgesamt nur etw a 30% der Gesamtparaffine ausmachen 
u. bei Jenen nur Gruppen-, keine Einzel-KW -Stoffe bestim m t werden können; Methyl-, 
Äthyl- u. 1.2.4-Trimethylcyclopenlan, Cyclohexan u. Meihylcyclohexan sowie Cs- bis 
C,„-Homologe; n-Heplene, n-Octene, n-Nonene u. n-Decene, außerdem verzweigt-kettige 
aliphat. Olefine; eycl. Olefine der C-Zahl 5—9; Bzl., Toluol, Äthylbenzol, p-, o- u. (haupt
sächlich) m -Xylol, l-M ethyl-2-, -3- u. -4-äthylbenzol, 1.2.4- u. 1.3.5-Trimethylbenzol, 1- Me- 
thyl-2-, -3- u. -4-isopropylbenzol;Thiophen, Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Dimethyl-, Methyläthyl- 
u. Trimethylthiophene; Pyrrol, P yridin  u. die jeweiligen Homologen. 9 Tabellen, 6 Abb. 
(Ind. Engng. Chem. 41. 581—87. März 1949. Laramie, W yo., U.S. Bureau of Mines.)

K l a s s k e . 8180
—, Neues katalytisches Crackverfahren. Es wird ein von der H o t j d k y  P r o CESS C o k p . 

entwickeltes, als Houdriflouw Prozess bezeiehnetes Verf. beschrieben, das m it beweg
lichem K atalysator arbeite t u. sich von dem seit 1941 ausgeübten T. C. C. Verf. durch 
Vereinfachung u. geringe Investierungskosten unterscheidet. (Petroleum [London] 12.
66—67. März 1949.)] S t e i n e r . 8196

Heinz Schütza, Verhallen aktiven Kobalts gegen Tt„0 beim Fischer-Kontakt. D er Co- 
FlSCHER-TROPSCH-Katalysator oxydiert sich in  0 2-freiem Synthesegas bei Ggw. fl. W., 
n icht dagegen wenn n u r W asserdampf vorhanden is t. Aus der Teilchengröße der Metall
kristalle wird unter alleiniger Berücksichtigung der wegen der starken Oberflächenver-
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größerung erheblich ins Gewicht fallenden Oberflächenenergie des Co die Verschiebung 
des Gleichgewichts CoO +  H s Co +  H 20  m it ak t. gegenüber energet. n. Co berechnet, 
sofern durch die Anwesenheit von fl. W. die Aufhebung des akt. Zwischenzustandes des 
Oxydationsprod gegeben ist. Danach is t die Oxydation auch in einer sehr H 2-reichen 
feuchten Atmosphäre bei Tempp. unterhalb des Taupunktes möglich, wogegen grob- 
teiliges stabiles Co unter gleichen Bedingungen n icht oxydiert wird. Die Vorstellungen 
werden experimentell belegt, u. dam it eine bei der techn. Durchführung der Synthese 
auftretende K onstantoxydation geklärt. (Chemie-Ing.-Techn. 21. 177— 79. Mai 1949. 
Seelze.),   S c h ü t z a .  8198

t; M athieu van Roggen, Belgien, Entwässern von Torf und dergleichen unter Druck. 
Man setzt dem zerkleinerten Rohm aterial 20—100 Gewichts-% Torfstaub zu, der durch 
wiederholtes Auspressen, Sieben u. Vermengen m it 5—10% warm getrocknetem Staub 
erhalten wurde, u. komprimiert, usw. (F. P. 944 945 vom 9/4. 1947, ausg. 20/4. 1949.)

DONLE. 8123
Indo-Burm a Petroleum Co. Ltd., Calcutta, Indien, übert. v o n : Norman Fraser Brown, 

Stow, Schottland, Verfahren und Vorrichtung zur Förderung von Nalurölen und anderen 
Flüssigkeiten unter Verwendung von Gasdruck in  einem Pumpsystem. — Zeichnungen. 
(A. P. 2 458 053 vom 13/9. 1945, ausg. 4/1. 1949.) F . MÜLLER. 8191

Socony-Vacuum Oil Co., New York, N. Y., übert. von: Stephen P. Cauley, Garden 
City, N .Y ., Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Mineralöldeslillaten, Freien H 2S en t
haltende Petroleum destillate werden bei Tempp. von 60—100° F  m it Absorptionslsgg. 
gewaschen, die ein H 2S-bindendes, alkal. Salz, z. B. Na3POt, K 3POt , Na3C03 oder Na3B3Ot , 
in  einer Konz, von etw a 3% bei N a2C03 u. 10—15% bei den übrigen Salzen enthalten. 
Diese Waschlsgg. sollen durch Oxydation, z. B. Einblasen von 0 2 oder Luft, regeneriert 
werden, wobei sich freier S abscheidet. Um dieses zu ermöglichen, enthalten  die Lsgg. 
ferner einen Oxydationsbeschleuniger, z. B. Polyoxybenzole: Pyrogallol, Hydrochinon 
oder Pesorcin, oder Polyoxybenzolcarbonsäuren, wie Protocatechusäure oder Gallussäure, 
oder auch gerbend wirkende Stoffe, wie Tannin. Um diese Beschleuniger n icht bei der 
Oxydation zu zerstören, darf bei der Regeneration der Waschfl. der S-Gehalt nur bis 
auf 0,3% S herabgesetzt werden. Man kann den S-Geh. weiter verringern, wenn m an noch 
einen Schutzstoff für den Oxydatiousbeschleuniger, z. B. N a2S20 3, hinzufügt. (A. P. 
2 468 701 vom 25/1. 1945, ausg. 26/4. 1949.) D e r s in . 8195

Socony Vaeuum Oil Co., Inc., New York, übert. von: W illiam A. H agerbaum er, 
Westfield, N. J „  V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur katalytischen Umwandlung 
von höhersiedenden flüssigen Kohlenwasserstoffen in niedrigsiedende Kohlenwasserstoffe 
in  Ggw. eines wandernden K atalysators aus Ton, Bauxit, ak t. A120 3, S i0 2 oder dgl. 
festen Stoffen. Das Reaktionsgefäß besteht aus einer langgestreckten schmalen Kolonne, 
die m it einer ebenso ausgebildeten Regenerierkolonne verbunden is t. — Zeichnungen. 
(A. P. 2 458 162 vom 14/11. 1946, ausg. 4/1. 1949.) F. Mü l l e r . 8197

Socony-Vacuum Oil Co., Inc., New York, übert. von : H erbert K. Holm, Chicago, 
Ul., V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur Umwandlung von flüssigen Kohlenwasser
stoffen unter Verwendung eines wandernden kompakten K atalysatorm aterials aus n a tü r
lichen oder behandelten Tonen, Bauxit, SiOs, A120 3 oder S i0 2-Al20 3. Das K ontaktm aterial 
w andert dabei abw ärts durch eine Kolonne, während das gas- bzw. dampfförmige KW - 
stoffprod. hindurchstreicht u. dabei in niedrigsd. gasförmige KW-stoffe übergeführt 
wird. Das Verf. is t auch ausführbar zur kataly t. Hydrierung, Dehydrierung, Arom ati
sierung, Polymerisation, Alkylierung, Isomerisierung, Reformierung oder Entschwefelung 
von KW-stoffen. — 4 Zeichnungen. (A. P. 2 458 165 vom 18/3. 1947, ausg. 4/1. 1949.)

F. Mü l l e r . 8197
Standard Oil Development Co., Del., übert. von: Ju lius P . Bilisoly, B aton Rouge, 

La., V. St. A., Mischkatalysator zum Cracken von Erdöl, der 80—85 (% ) S i0 2-MgO (I) 
u. 20—15 S i0 2-A l20 3 (II) en thält, wobei I  30—35 MgO u. 70—65 S i0 2 u . II 50—65 A120 3 
u. 50—30 S i0 2 aufweisen. Man verm ischt z. B. 25—30 calciniertesM gO m it 70—75 (bes. 
als Trockensubstanz) eines in üblicherweise herpesteilten S i0 2-A l20 3-Hydrogels, das
12,5 A120 3 en thält. Der neue K atalysator ist dem S i0 2-MgO oder S i0 5-A l20 3 bes. beim 
Cracken in Ggw. von W asserdampf wegen seiner hohen S tab ilitä t überlegen, wie an H and 
m ehrerer Versuchsreihen gezeigt wird. W eitere Herstellungsbeispiele. ( A. P.  2 4F9S87 
vom 7/5.1946, ausg. 25/1.1949.) H a u s w a l d . 8197

Standard Oil Co. und Everett C. Hughes, V. St. A., Wiedergewinnung von Katalysatoren, 
die H F  und/oder B F 3 enthalten und bei Umwandlungsreaktionen von KW-stoffen verwendet 
werden. Man benü tz t als Absorptionsm ittel kcm plexbildende Stoffe, bes. D iarylketcne 
R -C O -R j (R u. R j gleich Phenyl, N aphthyl, A nthryl, D iphenyl usw .; also z. B. Benzo-
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phetton) oder Oxyfluoborsäuren der allg. Form el HxByFzOw, in der x , y , z u. w kleine 
ganze Zahlen bedeuten, z. B. H 3B F 20 2, H4B F30 2 (BF3-2 H 20 ), H6B2F80 3 (BF3-1,5 H 20 ) ;  
auch Amine, deren Dissoziationskonstante n icht über 1-10 -10 hinausgehen soll, z .B . 
Diphenyl-, Dilolyl-, Tritolyl-, Phenyltolylamin, o-, m-, p-Chlor- oder Nitroanilin, Mono- 
oder Dichlordiphenylamin, Mono- oder Dinitrodiphcnylamin, Mono- oder Dichlorphenyl- 
tolylamin, Mono- oder Dichlorphenyltolylamin, Mono- oder Dinilrophenyllolylamin u. 
ihre Gemische. Die Absorption, z. B. aus Spalt-KW -stoffen, geschieht durch Behandlung 
der fl. oder gasförmigen H F  bzw. B F 3 enthaltenden Gemische m it dem fl. A dsorptions
m itte l bei maximal 150° u. die Desorption bei höher liegenden, ca. bis 275° reichenden 
Tem peraturen. — Beispiele. (F. P . 944 266 vom 11/12. 1945, ausg. 31/3. 1949. A. Priorr. 
17/7. u . 31/10. 1942.) DONLE. 8197

Usines de Melle (Erfinder: Maurice Mainpon und Jean  Gardais), V. S t. A., Herstellung 
von technischen ölen  durch Polym erisation von Olefinen in Ggw. von A1C13 u. Abscheidung 
der eigentlichen ö le  von den leichteren KW -stoffcn, dad. gek., daß m an diese letzteren 
in Ggw. von A1C13 so behandelt, daß sich die darin  befindlichen Olefinfraktionen m it 
zugefügten arom at. KW -stoffen kondensieren. — Z. B. gibt m an zu 400 kg eines aus der 
Polym erisation von Butylen in Ggw. von A1C13 stam m enden KW-stoffgemisches (K p .20 100 
bis 200°; BrZ. 39) 46 kg N aphthalin  u. 20 kg A1C13, rü h r t 1 Stdc. kräftig, wobei m an die 
Temp. höchstens bis 50° ansteigen läßt, dekantiert u. dest. im Vakuum. 218 kg Schmieröl 
u . 195 kg leichte KW -stoffe (BrZ. 2,2). — W eitere Beispiele. (F. P . 942 091 vom 7/12. 
1942, ausg. 28/1. 1949.) DoNLE. 8221

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilmington, übert. vo n : David Adams Fletcher, 
Pom pton Plains, und Robert Scott Taylor, K earny, N. J . ,  V. St. A., Kombiniertes Stabili- 
sierungs- und Schmiermittel, en thaltend als H auptbestandteil chlorierte feste Polyäthylen- 
verbb., welche 27—30% CI enthalten. Diesem sogenannten chlorierten Polythen werden 
0,25—4,0 Gewichts-% Bleiglätte, ,3—6 % eines m ikrokrist. Paraffinwachses (F. 150 bis 
200° F) u. 0,25—4,0% Z n-S tearat oder eines anderen Metallsalzes einer F ettsäure m it 
16—20 C-Atomen, m it Ausnahme der Fe-Salze, zugesetzt. (A. P . 2 467 550 vom 25/7. 
1946, ausg. 19/4. 1949.) F . M ü l l e r .  8223

Deutscho Shell AG., Hamburg, Erdölvorkom m en der W elt. E ie  Suche nach  Erdöl. E rdölgew innung durch  
Bohrungen. Lchrtafcl 1, 2 u. 3. F relbu rg /B r.: H ans W itte . 1949. J e  Tafel DM 11,—.

R. F. Goldstein, The Petro leum  Chem icals In d u s try . L ondon: E . &  F . N. Spon. 1949. (X II I  +  449 3.)
s 63, —. t '  __ _

A. N. Sachanen, Converslon o f  P etro leum : P roduction  o f  M otor Fuels b y  Therm al a n d  C ataly tlc  Proccsses. 
2n d  cd. New Y ork: R einhold  P u b . C orp.; L ondon: C hapm an &  H all. 1948. (X II  +  602 S.) s 66.—.

XXIV. Photographie.
F. W . Petersen, Charakteristiken der Unterlagen von Nitro- und Sicherheitsfilmen. 

D er neue „K odak-Sicherheitsfilm ", der aus Acetylcellulose m it 43 ,0%  Acetvlgruppen 
besteht u. dam it der Zus. des Cellulosetriacetals (m it 44,8%  Acetylgruppen) ziemlich nahe
kom m t, erwies sich bei Verss. im Labor, u. in der Praxis in bezug auf seine mechan. Eigg. 
den bisherigen Sicherheitsfilm arten bedeutend überlegen u. dem Nitrofilm  in nur wenigen 
Eigg. etwas unterlegen. — 7 Diagram me u. 5 Tabellen m it Verglcichswerten in bezug 
auf D ehnbarkeit, E lastizitätsm odul, K nitterfestigkeit, Reißfestigkeit,Streckung, Schrum p
fung usw. (Foto-Kino-Techn. 3 . 137—39. Ju n i 1949. Berlin.) K a l i x .  8592

H ans Arens, Über die Theorie des Sabattiereffckl.es. 1. M itt. Was ist über den Sobaltier- 
effekl aus der Literatur bekannt ? Definition des SABATTIER-Effekts (I) als partielle Bild
um kehrung bei Unterbrechung der Entw . durch eine ak tin . Gesamtbelichtung u. W citer- 
entw .; Beschreibung eines Vers. seiner Anwendung zur R ettung  unterbelichteter Auf
nahm en, Anführung aller bisherigen Veröffentlichungen über I (27 L iteraturzitate) sowie 
der Theorien zur Erklärung seiner Entstehung (Kopiertheorie, Desensibilierung der Schicht 
durch K Br, O xydationsprodd. des Entwicklers, Ag oder J-Ionen) u. ihrer Gegenargu
mente. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, Photochem . 44. 44—50. 1949. Wissenschaftliche 
Photolaboratorien der A GFA-Film fabrik Wolfen.) KALIX. 8600

Hans Arens, Über die Theorie des SabatUereffektes. 2. M itt. Eine neue Theorie des 
Sabnttiereffektes. (1. vgl. vorst. Ref.) Die Entstehung des SABATTIER-Effektes wird durch 
die Bldg. von Innenkeim en in einem Teil der K örner bei der 1. Belichtung erklärt, wie 
sie von verschied. Autoren bereits fü r das A uftreten desCl a y d e n - u. ALBERT-Effekts an 
genommen werden. Diese Innenkeim e sind nur schwach entw ickelbar u. verhindern die 
Bldg. von entwickelbaren Oberflächenkeimen bei der 2. Belichtung, weil von ihnen die 
Nachbelichtungselektronen abgefangen werden. Die 1. E ntw . heb t nun die Tendenz zur 
Innenkeim bldg. bei der Nachbelichtung auf, wodurch bei dieser nu r n. entwickelbare
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Oberflächenkeime entstehen. In  jeder n. Halogensilberemulsion befindet sich nur eine 
geringe Menge von K örnern m it Tendenz zu Innenkoimbldg., „Sabattierkörner“ genannt, 
ihre Zahl läß t sich jedoch durch das Herstellungsverf. der Emulsion steigern. (Z. wiss. 
Photogr., Photophysik, Photochom. 44. 51—57. 1949. W issenschaftliche Photolabora
torien der A GFA-Film fabrik Wolfen.) K a l i x .  8600

General Aniline & Film Corp. und Newton Heimbach, V. St. A., Herstellung neuer 
Cyaninfarbstoffe fü r  photographische Emulsionen. Basen der 1.3.4-Triazaindolizinreihe
von der allg. Formel A, in der R , eine Alkylgruppe, z. B. M ethyl oder Äthyl, R s W asser
stoff, eine Alkyl-, Carbalkoxy-, Arylgruppe usw., R., u. R 4 W asserstoff, Alkyl-, Aryl-, 
Aralkylgruppon u. dgl. bedeuten, werden nach an  sich üblichen Verff. m it in der Cvanin- 
chemie üblichen heterocycl. Verbb. zu asymm. Mono-, Tri-, Penta-, H eptam etliinen 
umgesetzt. Diese entsprechen den Formeln B oder C; in diesen haben R 2, R , ul R , die 
gleiche Bedeutung wie in A, R 
während R  für Alkyl oder Ar- i 1 
alkyl, R,5 für W asserstoff oder T) _ J \
Alkyl, R 0 für W asserstoff oder K‘ 
Methyl, n  fü r eine ganze Zahl It, 
von i —3, X  für einen Säure
rest u. Z für die zur Ergänzung 
eines bei Cyaninfarbstoffen üb
lichen heterocycl., N-haltigen 
Ringsyst. erforderlichen 
Atome stehen. Zahlreiche 
Ausgangsstoffe sind ge
nannt. — Beispiele: Man 
erh itz t 3,45 g 2-Isopropyl- / “ \  
5-m elhyl-7-m elhyl -1.3.4- W-/’' 
triazaindolizinjodäthylat, |
2,34 g 2-Mcthylmcrcapio- R 
6 - methoxy chinaldinjod - 
älhylal, 2 cm 8T riäthy lam inu . 15 cm 5 
Isopropylalkohol 1 Stde. am  R ück
fluß. Farbstoff D. — Aus 5-Älhyl- 
7-{4'-methoxy phenyl)-2-propyl-1.3.4- 
triazaindolizinjodäthylat -u. 2-Me- 
thylmercaptobenzothiazoljodmethylat- 
Farbstoff E. — Aus 5-M ethyl-7  - 
phenyl-1.3.4-triazaindolizinjodäthylat 
(I) u. 2-Acetanilidovinylbenzothiazol- 
jodälhylat Farbstoff F. — Aus I u.
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2- ( ß  -Älhylmercaplovinyl) - 5 - meth- — 
oxybenzothiazol jodälhylat Farbstoff
G. — Aus 2-Phenyl-5.7-dimelhyl- 
1.3.4-triazaindolizinjodäthylat (II) 
u. 2- (4'-Älhoxy-l'.3 '-butadicnyl) - 
benzolhiazol jodälhylat Farbstoff
H. — Aus II u. 2-(4‘-Anilino-3’- 
tnelkyl-]'.3’-butadienyl)-benzoxa:ol- 
jodäthylal Farbstoff K. — Aus 
ö-iltithyl-7-(p-tolyl)-1,3.4-iriazaindolizinjodälhylat,u. 2-((l'-Anilino-r.3'.5'-hexalrienyl)-thi- 
azolinjodmethylat Farbstoff L. — Aus 2.5.7-Trim elhyl-l. 3.4-lriazaindolizin jodälhylat v.2-(G '- 
Anilino-4'-älhyl-l'.3'.5'-hexatrienyl)-benzolhiazol (III) Farbstoff M. — Aus 5.7-Diäthyl-
I.3.4-triazaindolizinjodäthylalu. III  Farbstoff N .— Die Farbstoffesind in  W . ziemlich leicht
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lösl. u . können bei der Behandlung der belichteten Emulsionen leicht entfernt werden. 
(F. P. 944 129 vom 28/3. 1947, ausg. 28/3. 1949. A. Prior. 11/4. 1946.) DONLE. 8605

Kodak-Pathé, Frankreich, George E. Fallesen und John A. Leermakers, V. St. A .,
Photographische Emulsionen. Man kann die spektrale Verteilung der Sensibilität gewisser 
chrom atisierter Emulsionen, im allg. m it Zunahme der Sensibilität in einem bestim m ten 
Spektralbereich, dadurch modifizieren, daß man ihnen Ester, welche einen arom at. K ern 
enthalten, zusetzt. Die W rkg. kann als eine Supersensibilisation betrach tet werden. Man 
verw endet Emulsionen, die durch einen oder mehrere Cyaninfarbstoffe (Mono- oder Tri- 
methinc, in die die Reihen der Thia-, Selena-, Thiaselena-, Oxathia-, Oxaselenacarbocya- 
nine gehören u. in 3- u . 3 '-Stellung durch gesätt. A lkylreste m it 1—4 C-Atomen substitu
iert sind; auch das Meso-C-Atom der Trim ethingruppe kann durch Methyl, Ä thyl u. dgl. 
substitu iert sein) sensibilisjert sind. Die E ster entsprechen der allg. Formel R —0 —CO—R ' 
u. lassen sich in 8 U ntergruppen einteilen, je  nachdem, ob R  u./oder R ' Aryl — sowie ge
gebenenfalls Aralkyl — oder, wenn möglich, auch Alkylreste sind. Als Beispiele der 8 G rup
pen sind genannt: Benzoesäure-o-kresolester, Essigsäureguajakolester, Phenylessigsäure- 
guajakolester, Benzoesäureäthylester, Phenylessigsäuremcthylesier, Phenylessigsäurebenzyl
ester, Benzoesäurebenzylester, Essigsäurebenzylester. Die E ite r  sollen den Emulsionen als
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Lsgg. in  Methy.-, Äthylalkohol oder Aceton zugegeben werden, u. zwar z. B. der Gela
tine während der Reifung oder den bereits gewaschenen u. zum Gießen fertiggemachten 
Emulsionen. Die Menge beträg t z. B. 1—50 g E ster pro Mol. Ag-Halogenid. — Beispiele, 
Tabellen; Zeichner. D arst. der Sensibilitätsverteilung bei 3.3'-Diätliyl-9-methylselena- 
carbocyanin. (F. P. 944 282 vom 20/9.1946, ausg. 31/3.1949. A. Prior. 4/11.1942.)

Donle .8605
Kodak-Pathd, Frankreich, BurtH. Carroll und John Spence, V. St. A., Photographische 

Emulsionen. Man kann die Verteilung der spektralen Sensibilität gewisser chrom atisierter 
Emulsionen modifizieren u. eine Verstärkung der Sensibilität in einem bestim m ten Bereich 
erzielen (Supersensibilisierung), wenn man den m it einem Cyanin oder Merocyanin chro- 
m atisierten Halogensilberemulsioncn ein arom at. K eton der allg. Formel R —(C H =C H n_, 
—CO—(C H =C H )n,_1—R ', in d e rR  einen A rylrest; R ' einen Alkyl- oder A rylrest; n u. n '
1 oder 2 bedeuten, aber nie beide gleich 2 sind, zumischt. R  u. R ' können durch Halogen 
oder einfache Gruppen substitu iert sein, doch sollen die K etone keine sta rk  elektronega- 
tiven Reste, wie CN, N 0 2 öder S 0 3H , enthalten. Genannt sind: Acetophenon, o- oder 
p-Melhoxyacetophenon, p-Melhoxtjbenzophenon, 2.5-Dimethoxybenzophenon, Anisalaceto- 
phenon, Benzalaceton, p-Äthoxyacetophenon, p-Oxybenzalaceton, Benzophenon, o-Oxyacelo- 
phenon, Acelylacetophenon, Benzoylacelophenon. Die beste W rkg. haben o- u. p-Alkoxy- 
phenylalkylketone. Die K etone geben in K onzentrationen von ca. 7—20 g pro 100 g 
G elatine opt. homogene Gele. Sie begünstigen das A uftreten eines zweiten Maximums. 
Als Sensibilisatoren bewähren sich 3.3'-D iäthyl-9-methylthiocarbocyaninbromid, 3.3'- 
Diäthyl-9-phenyl-4.5.4'.5'-dibenzothiacarbocyaninchlorid, l.l'-D iäthyl-2 .2 '-cyaninjodid ,
3-Äthyl-5-(3'-äthyl-2'-benzothiazolylidenisopropyliden)-2-tkio-2.4(3.5)-oxazoldion u. a. 
mehr. — Beispiele. (F. P. 944 283 vom 20/9.1946, ausg. 31/3.1949. A. Prior. 5/10. 1942.)

D o n i e . 8605
Eastman Kodak Co., übert. von: Leslie G. S. Brooker Rochester, N. Y . V. St. A., 

Sensibilisatoren stellen die N.N'-Allcylencyanine dar. Soweit sie n icht nach dem Verf. 
von SCHEIBE u. FlSCHEE. (Bor. dtsch. ehem. Ges. 59. [1926.] 502) erhältlich sind, werden 
sie durch K ondensation von Alkylenarvlsulfonaten m it Di-2-chinolylmethan, Di-2-benzo- 
thiazolylm ethan, Di-2-benzoxazolylmethan oder anderen bis-heterocycl. Derivv. von 
M ethan dargestellt u . aus dem Reäktionsgemisch als Bromide, Jodide oder Perchlorate 
ausgofällt. Die R k. wird in Ggw. einer starken organ. Base, wie Trialkylam in oder N-Alkyl- 
piperidin, als Säurebinder bei 150—200° vorzugsweise m it Alkylen-p-toluolsulfonaten, 
ausgeführt. — Man erh itz t z. B. 8,4 g Di-2-benzolhiazolylmethan m it 11,1 g Älhylettdi- 
p-loluolsulfonal 5 S tdn. aus 170°, suspendiert das Reaktionsprod. in M ethanol u. löst es 
m it T riäthylam in. Durch Zusatz einer Lsg. von N aJ  in M ethanol wird dann 3.3'-Athylen- 
thiacyaninjodid, F . 330°, ausgefällt. Ausbeute 46%, Sensibilisierungsmaximum (S.-Max.) 
465 m p. In  analoger Weise: 3.3’-Alhylenoxacyaninjodid, F . 325°, S.-Max. 565 m/i; 1.1'- 
Äthylen-2.2'-cyaninjodid, F . 330°, S.-Max. 565 m/i; l'.3-Äthylenlhia-2'-cyanmjodid, F . 320 
bis 325° (Zers.), S.-Max. 520 m/i; r.3-Äthylenselena-2'-cyaninjodid, 3.3'-Äthylenselena- 
thiacyaninjodid, 3.3'-Propylenthiacyaninjodid u. 3.3'-Athylenselenacyaninjodid. S truk tu r
formeln im Original, ebenso Darstellungsmeth. für die Ausgangsstoffe, bzw. L iteratur 
dafür. Die V erbb. werden in A., Aceton oder Methanol gelöst u. den gießfertigen E m ul
sionen in Mengen von 5—100, vorzugsweise 10—20 mg auf 1 L iter zugesetzt. (A. P.
2 478 367 vom 11/11.1944, ausg. 9/8.1949.) K a l ix .  8605

Eastman Kodak Co., übert. von: Burt H. Carroll und John Spence, Rochester, N. Y., 
V. St. A., Supersensibilisierung von Panchro-Emulsionen. Mit Cyaninen sensibilisierte 
Halogensilberemulsiouen (außer reinen AgCl-Emulsionen) m it einer K ornstruktur, die 
nach Belichtung u. E ntw . im Kodak-D76-Entwiekler neutralschwarzes Ag ergibt, können 
durch Zusatz von Pyridinbasen  während ihrer H erst. für den Bereich des 2. Äbsorptions- 
m aximum s der Cyanine supersensibilisiert werden. Es kommen hierfür bes. Pyridine (I) 
in Frage, bei denen m indestens ein C-Atom des I-Kerns durch Alkyl-, Alkoxy-, Oxyalkyl-, 
Aryl-, Aryloxy-, Acyloxy-, Alkylmercapto- oder A lkylmercaptogruppen substitu iert ist, 
z .B . folgende V erbb.: a, ß- u. y-Picolin, 2.3-, 2.4- u. 2.6-Lutidin, 2-Äthyl-I, 2.3.4-Tri- 
m ethyl-I, Propyl-I, Phenyl-I, Benzyl-I, 3.5-Dichlor- u. 3.5-Dibrom-I, 3-Äthoxy-I, 3-Me- 
thylm ercäpto-I u. 3-Acetoxy-I. Zur Erzielung der optimalen Wrkg. gibt m an zu 1 L iter 
Emulsion 10—30 mg Cyaninsensibilisator (II) u. 0,10—1,5 g l  oder Gemische vori verschied. 
I, u. zwar vorzugsweise zur gießfertigen gewaschenen Emulsion. I u . II können auch 
gemischt werden, wobei m an I in m it W . mischbaren Lösungsm., wie Methanol, löst. 
Zu 1 L iter einer hochempfindlichen AgJ/AgBr-Emulsion, die m it 20 mg 3.3'-D iäthyl-
9-m ethylselenacarbocyaninbromid sensibilisiert ist, gibt m an z .B . 1 ,25cm 3 eines Pico- 
lins. — W eitere 2 Beispiele m it Absorptionskurven. (A. P. 2 478 369 vom 29/12.1945, 
ausg. 9/8.1949.) . K a x ix . 8605
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Ginsral Auiline & Film Corp., New York, N. Y., übcrt. von: Rüssel P. Easton, Bing- 
hampton, N. Y., V. St. A., Unterguß fü r  photographische Filme. In  gleicher Weise wie die 
in den A. PP. 2 461 472—2 461 478 (vgl. C. 1949. I I .  1471; 1950.1. 653.654) angeführten 
Mischungen verwendet man als Unterguß vor dem Aufbringen der eigentlichen licht
empfindlichen Gelatine (I)-Emulsionen Gemische aus einer kleinen Menge W., einem 
flüchtigen organ. Lösungsm., das wohl die Filmunterlage, aber nicht die I zu lösen ver
mag u. als Dispergiermittel für I eine hydrierte heterocycl. N-haltige Base, z. B. 
N-Methylmorpholin, Pyrrolin (V), Pyrrolidin, Piperidin (II), N-M ethylpiperidin oder
2-Methylpiperidin, bzw. Gemische hieraus. F ü r eine Film unterlage aus Celluloseacetat 
eignet sich als Unterguß z. B. eine Mischung aus 1 (Teil) I, 5 W., 0,05 II, 74,45 Methanol
u. 19,5 Aceton (IV); u. für eine Filmunterlage aus Cdluloseacetal-propionat (30% Acetyl- 
geh.) eine Mischung aus 1 1, 5 W., 0,07 V, 74,0 IV u. 20 Alkohol. (A. P. 2 461 467 vom 
8/ 11. 1945, ausg. 8/2.1949.) . S t a r q a r d .  8609

Kodak-Pathö, Frankreich, und Gale F. Nadeau, V. St. A., Herstellung photographi
scher Filme. Man bringt auf eine Grundschicht von Cellulosetriacetat (I) zunächst eine 
Nitrocelluloseschicht, dann eine Schicht eines hydrolysierten organ. Mischestcrs, weiter 
eine Schicht Gelatine, die m it etwas Nitrocellulose gemischt ist, u. zuletzt die licht
empfindliche Emulsion auf. — Beispiel: Man behandelt einen I-Film  von 0,12—0,13 mm 
Dicke m it einer Lsg. von 3%  Nitrocellulose, 22% Aceton u. 75% Methylalkohol, ver
dam pft das Lösungsm., träg t eine Lsg. folgender Zus. auf: 2%  hydrolysiertes Cellulose
acetatpropionat (6—18% Acetyl), 10% Äthylenchlorid, 35% Aceton, 25% Ä thylen
glykolmonomethyläther, 28% Methylalkohol, verjagt wieder das Lösungsm., erzeugt 
eine Schicht aus einer Lsg. von 1% Gelatine, 0,2%  in A. lösl. Nitrocellulose, 50% Aceton, 
8 % W., 38,8% Methylalkohol, 2%  Essigsäure (ein G erbm ittel für Gelatine, z. B. CrCl,, 
kann außerdem zugegen sein) u. bringt eine Ag-Halogenid-Gelatineemulsion auf. — 
Ein weiteres Beispiel. — Geschmeidige, nicht abblätternde u. nicht brüchige Filme. 
(F. P. 945150 vom 3/8.1945, ausg. 26/4.1949. A. Prior. 26/11.1940.) D o n l e .  8609

Kodak-Pathe, Frankreich, bzw. Kodak Ltd. und Edward Bowes Knott, England, 
Photographische Halogensilberemulsionkn. Beim Mischen mehrerer Emulsionen verhindert 
man die Diffusion von Sensibilisatorfarbstoffen aus einer Emulsion in eine andere da
durch, daß man unterhalb der „ k r it .“  Temp., d .h .  derjenigen Temp., oberhalb der 
die Neigung zur Diffusion beträchtlich anw ächst, arbeite t u . auch beim Ausgießen des 
Gemisches als Schicht auf einen Träger dafür so ig t, daß diese Temp. in keinem Zeit
punkt überschritten wird. E s em pfiehlt sich, die Temp. mindestens 3° un ter diesem 
W ert zu halten. — Z. B. gibt m an zu 800 cm 1 kontrastreicher AgBr-Gclatineemulsion, 
die das Äquivalent von 20 g A gN 03 en thält, eine Lsg. von 0,003 g f5-(l-Phenyl-3-n-heptyl-
2-thiohydantoinl]-[2'-(3'-äthvlbenzoxazol)]-dimethinmerocyanin in 10 cm 3 Aceton, setzt 
nach 15 Min. 12 cm 3 einer 8 % ig. Lsg. von weichem Gummilack zu, erw ärm t auf 30°, 
mischt m it einer kontrastschwachen ÄgBr-Gelatincemulsion, die die gleichen Mengen Ag
u. Gummilack en thält, bei 30° u. gießt das fl. Gemisch bei höchstens 30° in Schichten. — 
W eitere Beispiele. (F. P. 944 075 vom 25/10. 1946, ausg. 25/3. 1949. E . Prior. 21/4. 1942.)

D o n l e .  8609
Hans von Fraunhofer und Harry Edward Coofe, London, England, Mehrfarben

kinematographie. Mittels eines subtraktiven Zweifarbenfilms kann eine angenähörte 
Dreifarbenwiedergabe erzielt werden, wenn dazu ein Kopierfilm verwendet wird, der zwei 
lichtempfindliche Schichten enthält, die entweder auf einer Seite übereinander angeord
net oder auf beide Seiten des Films verteilt sind. Auf die Schichten werden dann nach 
einem bekannten Verf. hergestellte Farbauszugsnegative kopiert u. nach ebenfalls be
kannten Verff. die eine Kopie blaugriin u. die andere rotorange entwickelt. Das Kopieren 
erfolgt jedoch so, daß auf dem einen Bild das Blaugrün schwach u. das Rotorange stark , 
auf dem folgenden das Blaugrün stark  u. das R otorange schwach kopiert ist, wobei dieser 
Wechsel des B ildcharakters von Bild zu Bild durch den ganzen Film hindurch ausgeführt 
wird. Dadurch soll bei der Wiedergabe ein Dreifarbeneindruck entstehen. (A. P. 2 480 793 
vom 8/3.1946, ausg. 30/8.1949. E . Prior. 1/8.1945.) KALIX. 8621
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¿Fernsprecher: P o tsdam  5979 und 7191: fü r den V erlag: H . K a e s s e r ,  Rerlln. R ed ak tio n : C hefredakteure 
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W  4 R 4 I « -  W A S S E R R E IN IG U N G S B A U  KULMBACH 
Zweigniederlassung ZW ENKAU (Bez. Leipzig) 
b au t in  m odernster Ausführung

W a s s c r a u f f o e r e i t u i i g s a i i l a g e i i  D R P .
jeder A rt und Leistung

Als Basenaustauscher zur E nthärtung  sowie Teil- und V oll-Entsalzung 
verwenden wir W o f a t i t  das den höchsten Ansprüchen 

genügende Kunstharzerzeugnis

W ir  su c h en  zu m  so fo r t ig e n  A n tr it t

¡unge Chemiker 
und Chemikerinnen

fü r  u n s e re  W isse n sch a f tlich e n  u n d  
B e f r ie b s la b o ra to r lc n ,  m ö g lic h st m it E r
f a h r u n g e n  a u f  d e m  G e b ie t  d e r  
Z e llu lo s e  und Ihrer D e r iv a te .
B e w e rb u n g e n  m it L ich tb ild , L e b e n s la u f  
u n d  Z e u g n isa b s c h r if te n  e rb e te n  a n :

F ilm fab rik  A gfa W olfen
P e rso n a la b te i lu n g
(19a) W olfen  Kr. B itterfe ld

C H E M I K E R
m it a b g e s c h lo s se n e r  H o c h sc h u lb ild u n g , 
m ö g lic h st m it K e n n tn isse n  in d e r  M in e ra l-  
ö i-C h em ie , fü r  B e tr ie b  u n d  L a b o r , g e 
su ch t. B e w e rb u n g e n  m it L e b e n s la u f  u n d  
Z e u g n isa b s c h r if te n  u n te r  A n g a b e  von 
G e h a ifs a n s p rü c h e n  e rb e te n  a n

S ta a tlic h e  A k tien g ese llsc h a ft  
für B ren n stoffin d u str ie  „ S M O L  A “  
H yd rierw erk  Z e itz  
(19a) Z e i t z

Für Anzeigen Im
Chemischen Zentraiblatt

Ist die
neue A nze ig enp re isliste  
(Januar 1950) erschienen.

W ¡ r  b i t t e n  u m  A n f o r d e r u n g e n t

A k a d em ie-V er la g  V e r la g  C h em ie
B erlin  N W  7  W e in h e im /B e rg s t r a ß e

W ir  su c h e n  a b  s o fo r t  a ls

Leiter der analytischen Abteilung
u n s e re r  F o rs c h u n g s la b o ra to r ie n  e in e n  g e 
e ig n e te n  p r o m o v ie r te n  D ip lo m -C h e m ik e r . 
N u r  q u a lif iz ie r te  K rä f te  m it n a c h w e is 
lic h e r  a n a ly t is c h e r  E r fa h ru n g  w o lle n  sich  
f ü r  d ie s e  d u r c h a u s  s e lb s tä n d ig e  S te lle  
m e ld e n . A u sfü h rlich e  B e w e rb u n g e n  m it 
Z e u g n isa b s c h r if te n  s in d  e ln z u re tc h e n  a n

W B  „Alcld“ Chemische Fabrik 
von Heyden, Radebeul 1

W a rn iiiu jl
W ir warnen die Bezieher des „Chemischen Z entralblattes“ davor, den gün
stig erscheinenden Angeboten eines gewissen H elm ut A l t e r ,  Berlin N 65, 
Schließfach 21, folgend, sich zum Bezüge der Zeitschrift bei ihm zu ver
pflichten. E r is t als Buchhändler nicht zugelassen, und im besonderen ist 
ihm der Vertrieb des „Chemischen Z entralblattes“  ausdrücklich verboten 
worden. Durch U nterbietung des von den Herausgebern des „Chemischen 
Zentralblattes" gemeinsam festgesetzten Preises versucht er, unreelle Ge
schäfte zu machen. Die bei ihm bestellenden Abonnenten setzen sich der 
Gefahr aus, daß Alter seinen Lieferverpflichtungen n icht nachkommen kann.

A kadem ie-Y erlag  Gm bH. 
B erlin  N W  7

Y erlag Chemie Gm bH . 
W  einheim /B ergstraße



N E U E R S C H E I N U N G

Beiträge zum neuzeitlichen Weltbild der Physik

Pascual Jordan

56 Seiten, 1949, Pappband DM  4.75 
(Bestell- und V erlagsnum m er: 5036)

| r *
Das Plancksclie Wirkixngsqnantfim

ln  A nlehnung an die historische E ntw icklung w erden die G rundgedanken der (Juantentheörie er
läutert, beginnend mit der Planckschcn E ntdeckung selbst und nach B esp rechung ’der-B^iträge 
von Einstein, Bohr, H eisenberg usw., fortschreitend bis zum m odernen S tand der D inge. D ie seit 
1927 stabilisierte m oderne Auffassung wird naher erläutert, und au f die noch offene Problem atik 

der E lem entarlänge wird hingewiesen.

K laus Zweiling

Dialektischer Materialismus und theoretische Physik
D ie A rbeit k lärt in ihrem ersten T e il 'd ie  Begriffe M aterialism us und D ialektik , indem  sie den 
M aterialismus dem Idealismus und die D ialek tik  der M etaphysik gegenübcrstellt. Im  zweiten A b
schnitt w ird gezeigt, daß  das neuartige m it den V orstellungen der klassischenPhysik unvereinbare 
Verhalten der E lem entarteilchen nichts anderes ausdrückt, als deren dialektischen Charakter. 
Ebenso w ird gezeigt, daß  die spezielle und allgem eine relative Theorie, d ie D ialek tik  in den Be
zeichnungen von Raum , Zeit und Materie darstellt. In  einem dritten Absatz endlich ward das Ver
hältnis von Sein und Bewußtsein, also das Problem  der Erkenntnis in seiner D ialektik  kurz skizziert.

Bestellungen an eine Buchhandlung oder den V erlag erbeten.

A K A D E M I E - V E R L A G  . B E R L I N  N W  7

N e u e r s c h e i n u n g

R IC H A R D  W IL L S T Ä T T E R  

A U S  M E I N E M  L E B E N
Von Arbeit, Muße und Freunden

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Arthur Sloli

1949 * 462 Seiten • M it einem farbigen Titelbild  und 49 Bildern * Ganzleinen D M  28.—

Aus einer Besprechung das bedeutendste B uch biographischen und allgem einen Inhalts,
das seit Jahrzehnten von einem Chem iker geschrieben worden ist. E s is t auch  ein hoher mensch
licher und künstlerischer G enuß —  n ich t etwa nur ein chem ischer— sich in  dieses W erk zu ver- 
tiefen, den sich kein Forscher, wo er auch stehe, en tgehen lassen sollte . . . **

Prof. D r. R . Pum m crer in A ngew . Chem. 61. Jah rg . N r. 9

VERLAG CHEM IE, GMBH., W EINHEIM /BERGSTR.

D ie A u fgab e von  A n z e ig e n  kann so w o h l b e im  A k a d e m ie-V e r la g , B erlin , a ls  auch  b e im  V erlag  
C h em ie , G m b H ., W eln h e im /B erg stra ß e , e rfo lg en .


