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Geschichte. Unterricht.
— , A . F . H o llem a n , 60  Jahre. D oktor. 26 . M ä r z  1887— 26. M ä rz  1947. Kurze Wür

digung der Lebensarbeit des bekannten holländ. Chemikers. (Chem. Weekbl. 43. 177. 
2 2 /3 . 1947.) W e s l y .  1

Alois Wagner, D er L itera tu rn ach laß  J i f i  B aborovsktf's (1875—1946). Nachruf auf 
den 1946 verstorbenen Professor für physikal. Chemie an der T. H. in Brno mit einer 
Übersicht über seine wissenschaftliche Tätigkeit. (Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 
94—96. April 1947.) y .  KnESSLOVÄ/Prag. 1

E. G. V. Perclval, J oseph  Joh n  B lack ie. Nachruf auf J. J. B l a c k i e , *  1895, t  30/10.
1946, Teilhaber der pharmazeut. Firma D u n c a n  F l o c k h a r d t  in Edinburgh; For
schungen über Alkaloide des Senecio u. a. (J. chem. Soc. [London] 1947. 432. März.)

K ttntz . 1
I. A. Pastae, Beschreibung des Lebens u n d  der A rbeiten  von  A . E . F avorsky  (1860 bis 

1945). Würdigung des Wirkens von F a v o r s k y ,  der lange Jahre als Ordinarius für 
Chemie an der Univ. u. am technolog. Inst, in Leningrad tätig war u. viele Arbeiten 
über A cetylenderiw . veröffentlichte. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 565—66. 
Juli/Aug. 1947.) W e s l y .  1

Andre Meyer, Beschreibung des L ebens u n d  der A rbeiten  von M arcel Godchot (1879  
bis 1939). G o d c h o t  lehrte 30 Jahre Chemie an der Univ. Montpellier u. veröffentlichte 
zahlreiche Arbeiten über Säurealkohole, hydroaromat. u. alicycl. Verbb., substituierte 
Piperazine, Entstehung von Koks u. Oxydation von Steinkohle. ■—- Bibliographie mit 
175 Schrifttumshinweisen. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 933—44. Nov./Dez.
1947. Dijon, Fac. des Sei.) W e s l y .  1

E. Pozerski, P a u l Jea n te t (1870—1947). Nachruf auf den Leiter der Mikrophoto
graph. Abteilung des Pariser Pasteur-Institutes. Er ist bes. durch seine Studien über 
Ultraviolettphotographie bekannt geworden. (Ann. Inst. Pasteur 73. 624—26. Juli 
4947.) K i m m e r l e .  1

Joachim Schroeter, Joh an n  Georg K oenigsberger (1874—1946). Nachruf auf den 
Physiker u. Mineralogen J. G. K o e n i g s b e r g e r  (geb. 7. 5. 1874 in Heidelberg, gest.
з. 12. 1946 in Freiburg i. Br.) unter Würdigung seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit. 
(Schweiz, mineralog, petrogr. Mitt. 27. 236—46. 1947. Zürich.) B a r z .  1

0 . Saekur, E rn st L aqueur. Nachruf auf E. L a q u e u r ,  geb. 1880 bei Breslau, Gründer
и. Direktor des Inst, für Pharmakotherapie in Amsterdam 1923 bis zu seinem Tode 
1947. Arbeiten über Sexualhormone. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 1115—16. Okt./Dez. 
1947.) W. K t t n t z .  1

W. Baker, B eva n  L ean . 1865—1947. Nachruf auf B e v a n  L e a n ,  der in Manchester 
über Butantetracarboxylsäuren arbeitete, seit 1897 Lehrer, dann Direktor der Friends’ 
School in Sidcot, Somerset, war. (J. chem. Soc. [London] 1947. 1110. Aug.)

W . K ttntz . 1
Bolesław Skarżyński, Leon P a w e l M arch lew ski (1869—1946). Nachruf auf den 1946 

verstorbenen bekannten poln. Biochemiker u. Übersicht über seine Arbeiten, bes. auf 
dem Gebiet des Chlorophylls u. a. Naturfarbstoffe. Bildnis. (Roczniki Chem. [Ann. 
Soc. chim. Polonorum] 22. 1—18. 1947.) R. K. M ü l l e r .  1

L. A. Jordan, R obert S e lb y  M orrell. Nachruf auf R. S. M o r e l l , *  20/8. 1867 in 
Manningham, Bradford, f  1846, leitender Chemiker der Firma M a n d e r  B r o s .  L t d .  
für Farben u. Firnisse in Wolverhampton; zahlreiche Arbeiten aus der Öltrocknungs
chemie. (J. chem. Soc. [London] 1947. 432— 33. März.) W. K t t n t z .  1

Wacław Leśniański, Ign a cy  M ościck i (1867—1946). Würdigung der vielseitigen 
Tätigkeit des späteren Präsidenten der poln. Republik auf den Gebieten der wissen
schaftlichen u. techn. Chemie, bes. der N-Oxydation, der Elektrochemie u. der Erdöl
chemie. Bibliographie. Bildnis. (Roczniki Chem. [Ann. Soc. chim. Polonorum] 22. 
1 9 _ 4 0 . 1947.)  ̂ R. K. M ü l l e r .  1

—, F ran tiśek  P avliöek  gestorben. Nachruf mit Literaturverzeichnis (29 Arbeiten). 
Pavlicek befaßte sich hauptsächlich mit der Chemie der Kohle (er lehrte an der Hoch
schule für Bergbau in Pfibram). (Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 127. Juni 1947.)

V. KNESSLOvi./Prag. 1
1



E . 1 3 9 0 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  Ch e m i e .

Hj. V. Brotherus, M a x  P lan ck . G edächtnisrede, gehalten am  12. X I I .  1947 . (S.-B. 
finn. Akad. Wiss. 1947. 99— 102.) B l u m r i c h .  1

J. Heyrovsky, A n to n in  S im ek  (1887—-1942). Ein Nekrolog, zum fünften Jahrestag 
der Exekution eines bedeutenden tschechoslovak. physikal. Chemikers geschrieben. 
(Collect. Trav. chim. Tcheeoslov. 12. 1—3. Jan./Febr. 1947. [Orig.: engl.])

L. MATOUSEK/Prag. 1
F. Wessely, E rn st S p ä th  zu m  Gedächtnis. S e in  w issenschaftliches L ebensw erk. Nach

ruf u. Würdigung der Arbeiten von E. S p ä t h ,  die sich bes. auf dem Gebiet der Alkaloide 
(160 Arbeiten) u. Cumarine bewegen. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 57—65. März/April 
1947. Wien.) R o t t e r .  1

M. Macheboeuf, A . T rilla t  (1861— 1944). Nachruf auf ein bekanntes, langjähriges 
Mitglied des Pariser Pasteur-Institutes. Er entdeckte u. a. die diuret. Wrkg. des Uro
tropins. (Ann. Inst. Pasteur 73. 622—23. Juli 1947.) K i m m e r l e .  1

Antonin Vasicek, Josef V elisek gestorben. Nachruf. J. Velisek (1896— 1947) war 
ordentlicher Professor für techn. Physik an der T. H. in Brno. Verzeichnis seiner 
39 Arbeiten. (Chem. L isty Vedu Prümysl 41. 125—26. Juni 1947.)

V. K N E S S L O V Ä /P rag . 1 
P. L. Kooijrnan, A u s  der Geschichte der Chem ie. Abriß der Geschichte der Chemie 

vom frühen Altertum bis L a v o i s i e r  (1794). (Chem. pharmac. Techniek 2. 153—55. 
15/3. 1947.) W e s l y .  2

W. W. Rasumowski, D ie  S tru k tu r der organischen S u bstan z au f G rund von  U n ter
suchungen russischer Gelehrter. Zusammenstellung wesentlicher Arbeiten russ. Chemiker 
von L o m o n o s s o w  bis zur Gegenwart. (Ilpnpoga [Natur] 36. Nr. 10. 25—33. Okt. 
1947.) I l b e r g - S t o j a n o v a .  2

Pavle Savitch, E in ige  P roblem e, über d ie  ich arbeitete. Bericht über gemeinsam mit
J o l i o t - C u r i e  durchgeführte u. bereits veröffentlichte Arbeiten über die Gewinnung 
von U- u. Th-Elementen unter Anwendung von Neutronen sowie über spätere eigene 
Arbeiten zur Erzielung tiefer Tempp. (1,19° K) durch Einführung von Ne, Ar u. Par- 
helium in ein DEWAR-Gefäß mit fl. He II. (T jia c H H K  X c m h c k o t  J I p y n iT B a  [Bull. Soc. 
chim. Beigrade, Nr. jubilaire] 1897—1947. 275—81. Belgrad, Inst, für Strukturunters. 
der Materie.) L e b t a g .  2

N. Ss. Prawdin, D ie  sow jetische G ewerbetoxikologie zu r D reiß ig ja h rfe ie r  d er großen  
sozia listischen  O ktoberrevolution. (<I>apM aK O JiorM H  H  T ok c h k o j i o i t i h  [Pharmakol. u. 
Toxikol.] 10. Nr. 5. 49—63. Sept./Okt. 1947.) U lm  a n n .  2

B. B. Lai, U ntersuchung der Scherben von A rikam edu . Bei Ausgrabungen in Ari- 
kamedu (Indien) werden blaßgrüne glasierte Steinzeugscherben gefunden, die zur Best. 
ihres Alters untersucht werden. Die chem. Analyse des Scherbens -f- Glasur u. der 
Glasur zeigen, daß, abgesehen von einem kennzeichnend hohen CaO-Geh. der Glasur 
u. dem färbenden Oxyd (Fe20 3), die Zus. des Scherbens u. der Glasur ziemlich gleich 
ist. Auf Grund der äußerst einfachen Zus. der Massen, der ungenügenden Homogeni
sierung, der Primitivität der Färbung (unterschiedliche Brandführung bei Fe20 3 als 
färbendes Agens), dem Fehlen von Co u. farbiger Dekoration schließt Vf., daß die 
gefundenen Scherben aus der Sung-Periode (X X II A. D.) stammen. (Ind. News Edit. 
J. Indian chem. Soc. 10. 77—79. 1947. Dehra Dun, Archaeolog. Survey o f India, 
Chem. Labor.) A n i k a .  2

I. Vavruch, B ibliograph ie  der tschechoslovakischen chem ischen Veröffentlichungen  
1945—46. Bibliograph. Übersicht von mehr als 170 Publikationen, in tschech. oder 
slowak. Sprache. (Collect. Trav. chim. Tcheeoslov. 12. 472—84. Juli/Aug. 1947. 
[Orig.: engl.]) L. M A T O U S E K /P rag . 4

J. Heyrovsky und O. H. Müller, B ibliographie der Veröffentlichungen, d ie  sich  im  
Jahre 1946 m it der polarographischen M ethode befassen. Fortsetzung der polarograph. 
Bibliographie, die in diesem Journal herausgegeben wurde. (Vgl. C. 1938. II. 3520 
u. C. 1948. E. 1185.) (Collect. Trav. chim. Tcheeoslov. 12. 677—85. Nov./Dez. 1947. 
[Orig.: engl.]) L. M A T O U SE K /P rag . 4

H. Ballczo, M oderne Chem ie in  der E prouvette. Vorschläge für Schulverss. zu D is
soziation, opt. Thermometer, Oxydation, Red. u. Schwefelsäure. (Österr. Chemiker- 
Ztg. 48. Nr. 7/8. 166—68. 1947. Wien, Univ., 1. physikal. Inst.) W. K u n t z .  6

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
J. Milbauer, E in ige  B em erkungen zu  der tschechischen chem ischen N om en k la tu r. 

Einige fehlerhafte Benennungen werden hervorgehoben u. neue für einige anorgan. 
Oxyde u. Salze vorgeschlagen. (Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 8—9. Jan. 1947.)

V . K N E SS L O V Ä /Prag . 10



„ , Vandenbosch, N eu e E lem en te erhalten einen N am en . Übersicht über Namen 
Ordnungszahl u. Darst. der Elemente N p , P u , A m , C m , T c , A t,  F r. (Meded. vlaamsche 
c h e n b  Vereen. 9. 103— 04. April 1947.) W e s l y . 10

Max Planck, W issenschaftliche S treitfragen . Der wissenschaftliche Streit auch um 
Probleme, die sich bei näherer Betrachtung als nur scheinbar erweisen wie um das 
Elektron als Korpuskel oder Welle oder um das Leib-Seele-Problem, liefert in jedem 
hall eine Vervollständigung der Erkenntnis. (Forsch, u. Fortschr. 2 1 /2 3 . 2. April 
1947. Berlin.) B e h r l e . 10

The Svedberg, D ie  Z ie le  u n d  M itte l der F orschung. Vortrag. (IVA 18. 127—33. 
1 9 4 7 .)  v  H a r l e m . 10

Aj. Kernphysik und Kernchemie.
J. J. Smith, D a s  A to m  u n d  se in  K e rn . Überblick über die Atomphysik, Fachwörter

verzeichnis. (Electr. Engng. 66. 1165—75. Dez. 1947.) Ö. R ü d i g e r . 80
Th. De Donder, D ie  K ernchem ie. Theoret. Betrachtungen zur Kernchemie auf 

Grund der allg. Relativitätstheorie. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 3 2 .  86—96. 
1946, ausgegeb. 1947.)  ̂ v. H a r l e m . 80

H. C. Corben, E in e  V erallgem einerung der allgem einen  R ela tiv itä tsth eorie . Kurzer 
Vortragsbericht über die Einführung einer neuen Matrix, die nicht durchgehend symm. 
ist, in die allg. Relativitätstheorie. (Physic. Rev. [2] 7 2 .  156. 15/7. 1947. Carnegie
Inst, o f Technology.) G e r h a r d  S c h m i d t . 80

P. M. Davidson, D ie  W echselw irkung zw ischen  S trah lung u n d  M aterie . Die Arbeit 
gründet sich auf die Vorstellung, daß die Wellenmechanik bes. geeignet ist, eine m ittel
bare Naturbeschreibung zu geben. Die entwickelte Theorie besteht aus 2 Postulaten, 
von denen das 1. die Eigg. einer unnatürlichen Anhäufung von aus einem Elektron 
in einem stat. Potentialfeld bestehenden Systemen kennzeichnet. Von der in einem 
Raumwinkel ausgestrahlten Energie wird der Teil, der durch ein die Komponente des 
elektr. Feldes in eine bestimmte Richtung leitendes Prüfgerät geht, durch Anwendung 
der üblichen ScHRÖDiNGERschen Auslegungen von D., Strom u. stofflicher Energie 
auf eine ScHRÖDiNGER’sche Gleichung bestimmt. Die Eigg. einer natürlichen Anhäu
fung werden durch ein 2. Postulat gekennzeichnet; es besagt, daß nach Beseitigung 
der Quellen jeder Vorgang, der in ihrer Abwesenheit bedeutungslos u. undenkbar ist, 
aufhören wird u. daß alle anderen Vorgänge unberührt bleiben. (Proc. Roy. Soc. 
[London], Ser. A. 1 9 1 .  542—52. 3/12. 1947. Swansea, England, Univ., Coll.)

W e s l y . 80
B. T. Geilikman, U ber d ie  korpu sku lare W ellenanalogie in  der Q uantenm echanik. 

Vf. zeigt, daß das Syst. aus zwei Gleichungen für Modul u. Phase der Wellenfunktionen, 
das der ScHRÖDiNGER-Gleichung äquivalent ist, das gleiche Aussehen wie das Syst. 
der klass. Gleichungen der BROWNschen Bewegung hat. (7Kypna.li 3KCiiepiiMenTa;n,- 
Hoil h TeopeTimecKOH O h 3 h k h  [J. exp. theoret. Physik] 1 7 . 830—32. Sept. 1947. 
Physikal. Lebedew-Inst., Akad. d. Wiss. d. UdSSR.) G e r h a r d  S c h m i d t . 80

John M. Blatt, Ü ber d ie  H e itle r’sche T heorie der S trah lu n gsdäm pfu ng. Vf. leitete 
die Integralgleichung von H e i t l e r  (vgl. C. 1 9 4 2 .  II. 3114) klass. für eine spezielle 
Gruppe von Problemen her. Die Ableitung des Verf. gestattet einen Vgl. zwischen 
der HEiTLERschen Meth. u. dem W entz e l -D ir a c -2- Prozeß. Diskutiert werden 2 ein
fache Probleme, die die Wechselwrkg. eines Oszillators mit skalaren bzw. vektoriellen 
Mesonenfeldern einschließen. Beide Probleme haben exakte Lösungen, die mit den 
angenäherten Lösungen nach der HEiTLERschen Meth. verglichen werden. Die H e i t - 
LERsche Meth. erhält die Form der Resonanz, vernachlässigt aber die Verschiebung 
in der Resonanzfrequenz, die durch die zusätzliche Masse des Oszillators verursacht 
wird. Die starke Strahlungsdämpfung, welche in der Vektormesonentheorie besteht, 
erscheint in dem zweiten Beispiel, obgleich keine Spinwechselwirkung angenommen 
wurde. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  468. 1/4. 1947. Cambridge, Mass., Inst, of Technol.)

G o t t f r i e d . 80
Carlton W. Berenda, B em erkungen  über d ie  W heeler— F eyn m a n  Theorie. Bezüglich 

der S trah lu n g sd äm p fu n g  b e s te h t eine q u a lita tiv e  B eziehung zw ischen dem  MACHschen 
R e la tiv itä tsp rin z ip  u. d e r WHEELER-FEYNMAN-Theorie. N ach  d ieser T heorie liefern  die 
e lek trom agnet. F e ld er d er ab so rb ieren d en  K ö rp er im  U n iversum  die S trah lu n g srk . des 
geladenen T eilchens. Die T heorie  b e n u tz t die FRENKELsche Lsg. fü r  eine P u n k tlad u n g , 
welche eine endliche Selbstenerg ie  lie fe rt. (Physic . R ev. [2] 7 1 .  50. 15/4. 1947. N o r
m an , O kla., U niv .) _ G e r h a r d  S c h m i d t . 80

W. H. Furry, E in e  B em erkung über d ie  K orrespondenzbehandlung der Strahlung. 
W enn m an  A usdrücke fü r  E  u. H  in  d e r W ellenzone aus d en  w ellenm echan. F orm eln  
fü r  L adung  u. S tro m  eines a to m a re n  S yst. b e rech n et, d a n n  k an n  m an  einen an g en äh ert

^ 4 7  A x. K ER N PH Y SIK  END KERNCHEMIE. E . 1 3 9 1
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korrekten Beitrag der Strahlungsemission nur erhalten, wenn diese E u. H  als den Ma
trixregeln der Multiplikation unterworfen betrachtet werden können. D ies kommt am 
deutlichsten zum Ausdruck in der PAUUsehen Auslegung der Behandlung durch das 
Korrespondenzprinzip. Wenn man annimmt, daß das in Frage kommende Gebiet 
durch eine Verteilung von genügend zahlreichen Oszillatoren umgeben wird, um als 
ein vollständiger Absorber zu dienen, dann schließt dies aus, daß die erhaltenen Ver
tauschungsregeln gerade jene der Quantenelektrodynamik sind. (Physic. Rev. [2] 71. 
468. 1/4. 1947. Harvard Univ.) G o t t f r i e d . 80

Christopher Gregory, N ich tlin eare In va ria n ten  u n d  da s P roblem  der B ew egu n g. 
Fortführung der E i N S T E iN - l N E E L D - H o F E M A N N s c h e n  Theorie der Bewegung unter Be
rücksichtigung quadrat. Glieder. Auf die Bedeutung der Ergebnisse für die Kern
struktur wird hingewiesen. (Physic. Rev. [2] 72. 72—75. 1/7. 1947. Honolulu, Univ. 
of Hawaii.) . F u c h s . 80

Res Jost, Ü ber d ie  falschen N u lls te llen  der E igenw erte  der S -M a tr ix . Im Rahmen 
der HEiSENBERGschen divergenzfreien Theorie der Elementarteilchen werden die Streu
querschnitte (im allgemeinsten Sinn) und die Energiewerte stationärer Zustände von  
Systemen als beobachtbar bezeichnet. Die Streumatrix S soll nach H e i s e n b e r g  in 
einer zukünftigen Theorie eine äh uh che Rolle spielen wie der H a m il t o n - Operator in 
der bisherigen Theorie. Die Arbeit des Vf. befaßt sich mit der Vorschrift H e is e n b e r g s  
zur Best. der stationären Zustände, wobei der HEiSENBERGsche Formalismus zunächst 
auf einfache Probleme der gewöhnlichen nichtrelativist. Quantenmechanik angewandt 
wird. Vf. untersucht die Schwierigkeiten, die sich für die Anwendung der H e i s e n - 
BERGschen Vorschrift zur Best. der stationären Zustände ergeben. Den Überlegungen 
wird ein Zweiteilchensystem zugrunde gelegt, bei dem die Teilchenzahl erhalten bleiben 
soll. (Helv. physica Acta 20. 256—66. 4/8. 1947. Zürich, ETH, Physikal. Inst.)

G e r h a r d  S c h m i d t . 80
I. Pomerantsehuk, Verallgem einerung des lim itie rten  X-Prozesses u n d  d ie  Vorzeichen- 

U ngleichheit bei der B eseitigung von  d ivergierenden  A u sdrü cken  in  der Q uantentheorie von  
E lem entarteilchen. Die WENTZEL-DiRACsche Theorie kann auf verschied. Weise von 
allen divergierenden Gliedern (einschließlich logarithm.) befreit werden. (JK ypH an  
OKcnepHMeHTajiBHoß h  TeopeTiiuecKoii <1>h 3 h k h  [J. exp. theoret. Physik] 17. 
667—74. Juli 1947. Akad. der Wiss. der UdSSR.) A m b e r g e r . 80

M. Markow, Ü ber den  lim itie rten  /.-P rozeß . Zur Beseitigung von Schwierigkeiten 
der Feldtheorie werden verschied. Formen für limitierte Prozesse vorgeschlagen. Es 
wird darauf hingewiesen, daß die limitierten ¿-Prozesse die Gleichheit der Ruhmasse 
u. Gravitationsmasse stören. (/KypnaJi OKcnepiiMeHTaJibiioii h TeopeTiiuecKoii 
<Dh 3 h k h  [J. exp. theoret. Physik] 17. 848. Sept. 1947. Physikal. Lebedew-Inst. der 
Akad. der Wiss. der UdSSR.) G e r h a r d  S c h m i d t . 80

S. T. Ma, Ä q u iva len z der B ieszschen  M ethode u n d  der lim itie r te  h -P ro zeß  fü r  das  
klassische elektrom agnetische F eld  einer P unktquelle . Die RiESZsche Meth. der analyt. 
Kontinuität u. die ¿-Begrenzung liefern die gleichen Ergebnisse für das klass. elektro- 
magnet. Potential einer Punktquelle sowie für sämtliche Ableitungen in bezug auf die 
Koordinaten des Feldpunktes. (Physic. Rev. [2] 71. 787—92. 1/6. 1947. Prineeton, 
N. J., Inst, for Advanced Study.) G e r h a r d  S c h m i d t . 80

Jacques Yvon, D ie  quantentheoretische V orstellung gem ischter Z u stä n d e  u n d  ihre  
A nw endungen. Für die Unters, von Mittelwerten in einem zusammengesetzten Syst. 
ist es bequem, den „statist. Kern“ 9l(x, x, t) =  Jyj* (x , y , t) ip(x, y , t) dy einzuführen, 
wo x irgend eine Konfiguration eines Teilsystems A, y  die eines Teilsystems B angibt. 
Die Eigg. von 31 zeigen eine enge Beziehung zur klass. statist. Mechanik. Für ein iso
liertes Syst. red. sich 31 zu einem Prod. zweier Eigenfunktionen, dessen Eigg. —  in der 
naheliegenden relativist. invarianten Erweiterung — der Vf. für das Elektron der 
DiRACschen Theorie untersucht. (J. Physique Radium [8] 8. 182—84. Juni 1947. 
Strasbourg, Fac. des Sei.) K o c h e l . 80

F. van Bergen, In va r ia n te  F orm  der D irac-O leichungen. Wellenmechan. Darst. 
der Bewegung eines Elektrons, der Spinortransformationen, der Tensor- u. Spinorinva
rianz sowie der Gleichungen von D e  D o n d e r  u .  W h i t t a k e r . (Bull. CI. Sei. Acad. roy. 
Belgique [5] 33. 638—51. 1947.) G e r h a r d  S c h m i d t . 80

S. Ashauer, Über d a s sich  selbst beschleunigende E lektron . Lsg. der DiRACschen 
Gleichung für den Fall, daß das äußere Feld verschwindet u. die Geschwindigkeit des 
Elektrons fast Lichtgeschwindigkeit erreicht, u. Konstruktion der Äquipotentialflächen. 
(Proc. Cambridge philos. Soc. 43. 506— 10. Okt. 1947. Cambridge, Newnham Coll.)

K i r s c h s t e i n . 80
W. E. Benham, E lektronenkugelw ellen  ? Es werden die Folgen der Annahme von  

Elektronen-Kugelwellen diskutiert. Nur bei enger Weehselwrkg. mit der Materie sollte

i
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ein Effekt (Energieverlust durch Strahlung) nachweisbar sein. (Nature [London] 160. 
160. 2/8. 1947. Fordcombe, Kent, H olt’s Crest.) W a l t r a u d  S c h ä f e r . 80

E. Wild, Ü ber W ellengleichungen erster O rdnung fü r  E lem entarteilchen  ohne H ilfs 
bedingungen. Die Möglichkeit einer Ausdehnung der für die Elektronen- u. Mesonen
felder angewandten Formeln auf andere Feldarten wird untersucht. Es wird gezeigt, 
daß eine solche Ausdehnung nicht möglich ist. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 191. 
253—68. 11/11. 1947. Cambridge, Trinity Coll.) W e s l y . 80

Bernard Kwai, Ü ber d ie  n ich tlinearen  W ellengleichungen in  der Q uantentheorie des 
Elelctrons. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1099— 1100. 14/4. 1947.)

v .  H a r l e m . 80
Eugene Gross, Shuichi Kusaka und George Snow, E rzeugung von  H öhenstrahlen

sternen. Bei der Unters, der Daten über Höhenstrahlensterne, die von verschied. For
schern auf photograph. Platten u. in Nebelkammerunterss. erhalten wurden, ergab 
sich, daß ihre Häufigkeit in Luft etwa 10~9 pro cm3 u. Sek. in Seehöhe beträgt u. bis 
14 000 Fuß etwa um den Faktor 50 zunimmt. Die Entstehung der Sterne durch y-Strah- 
len oder durch Absorption langsamer negativer Mesonen in Luftkernen zu erklären, ist 
nach den experimentellen Daten unmöglich. Dagegen ergibt die Annahme, daß energet. 
Neutronen durch einen Kaskadenprozeß aus primären Protonen entstehen, die richtige 
Größenordnung sowohl für die Anzahl wie für die Höhenabhängigkeit der Sterne. 
(Physic. Rev. [2] 71. 463. 1/4. 1947. Princeton, Univ.) G o t t f r i e d . 85

W. F. G. Swann, E in  m öglicher E in f lu ß  der S onne a u f d ie  kosm ische S trahlung. 
Im \  erlauf von Flügen zur Best. der Breitenänderung der Mesonenintensität wurde auf 
einem Flug beobachtet, daß die Intensität kontinuierlich mit zunehmender Breite an- 
stieg u. zwar bis über das Knie der Kurve, die während der anderen Flüge festgelegt 
worden war. Da während der in Frage kommenden Zeit beträchtliche Sonnenflecken
aktivität herrschte, wird es als möglich angesehen, daß die Sonne wenigstens zum Teil 
die Ursache dieser Erscheinungen ist. (Physic. Rev. [2] 71. 485. 1/4. 1947. Bartol 
Res. Found.) G o t t f r i e d . 85

James W. Broxon, B eziehung zw ischen  der In ten s itä t der kleinen  kosm ischen S trah len 
stöße zu r  G röße der Sonnenflecken  u n d  anderen  P aram etern . Die vom Vf. ausgeführten 
Messungen mit einer 13,3 1-Ionisationskammer (Füllung 160 atü Luft) unter einem 
Absorber von etwa 40 cm Pb, welche eine 27-Tage-Periode der Intensität der kleinen 
kosm. Strahlenstöße zwischen 2,9 u. 3,6 Ionenpaare in der Kammer erwiesen, werden 
zur Klärung der Abhängigkeit der Intensität von der allgemeinen Ionisation, von der 
Fläche der Sonnenflecken u. von dem erdmagnet. Charakter fortgeführt. Zwischen dem 
Intensitätsverlauf der kleinen Stöße u. dem der allg. kosm. Strahlung am gleichen 
Beobachtungsort wird keine Beziehung festgestellt. Der Gang der Stoßintensität ist 
deutlich umgekehrt zur Zeitabhängigkeit der Fläche der Sonnenflecken. Eine Korre
lation zu den erdmagnet. Zahlen kann jedoch nicht gefunden werden. — Während 
der Barometereffekt (BaE) der n. kosm. Strahlung in der gepanzerten Kammer zu 
—0,145%/mm Hg bestimmt wird, ist der BaE der kleinen Stöße —3,4%/mm Hg in 
Übereinstimmung mit früheren Messungen anderer Autoren. — Die mitgeteilten Er
gebnisse sprechen für unterschiedliche Primäre der kleinen Stöße u. der durchdringen
den Strahlenkomponente. (Physic. Rev. [2] 72. 1187—96. 15/12.1947. Boulder, Colo., 
Univ., Dep. o f Physics.) W a l t r a u d  S c h ä f e r . 85

Herma Gheri und Rudolf Steinmaurer, U ntersuchungen über d ie  27tägige W elle der 
kosm ischen S trah lu n g . Vff. untersuchten an Hand eines umfangreichen Beobachtungs
materials der Hafelekarstation (Sonnenrotationen Nr. 1410 bis 1448 BARTELSscher 
Zählung, 1936—39) mit modernen statist. Methoden, ob es sich bei der von verschied. 
Autoren gefundenen 27-Tage-Welle der harten Komponente der kosm. Strahlung um 
eine persistente oder quasipersistente Welle oder nur um ein Wiederkehrphänomen 
handelt. Die verschied. Rechenverff. (Mittelwertsbldg., Punktwolke, Epizyklogramm, 
Phasendiagramm u. Meth. von C h r e e ) werden diskutiert u. auf das Beobachtungs
material angewendet. Es ergibt sich die Existenz einer persistenten Welle, deren Am
plitude mit der von V a l l a b t a  (Rev. mod. Physics 11. [1939.] 180) berechneten über
einstimmt. Die Welle wird bei starker Sonnentätigkeit von Störungen überdeckt, die 
gleichzeitig mit Fleckendurchgang u. magnet. Stürmen auftreten. (Acta physica 
austriaca 1. 42—54. 1947. Innsbruck, Univ., Phys. Inst.) E. R e u b e r . 85

G. J. Perlow und J. D. Shipman jr., N ich tp rim ä re  H öhenstrahlelektronen oberhalb 
d e r  E r d a tm o s p h ä r e .  Die Messungen in ca. HO km Höhe zeigen, daß die Anzahl der in 
einer Pb-Sehicht 2= 4 cm absorbierten Teilchen u. die der ohne Multiplikation durch
dringenden etwa gleich ist. Die weichen Teilchen, wahrscheinlich Elektronen, machen 
\5°'q  der Gesamtintensität aus. Aus Energiebetrachtungen ergibt sich, daß diese Elek
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tronen aus t ie fe r  liegenden Atmosphärenschichten stammen müssen. (Physic. Rev. [2] 
71. 325—26. 1/3. 1947. Washington, D. C., U. S. Naval Res. Labor.)

E. R e t t b e r . 85
D. Broadbent und L. Jänossy, A usgedehnte durchdringende H öhenstrahlenschauer. 

Zum Nachw. der kosm. Strahlen dient ein bes. Gerät, das mit abgeschirmten u. nicht 
abgeschirmten Zählern versehen ist. Für das Spektr. der effektiven D. der beobachteten 
Strahlen wird eine Gleichung abgeleitet. Für das Maß der Schauerkoinzidenzen werden 
die gefundenen Werte angegeben. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 191. 517 23.
3/12. 1947. Manchester, Univ., Physic. Labor.) W e s l y . 85

D. V. Skobeltzyn, G. T. Zatsepin und V. V. Miller, D ie  B reitenausdehnung von  
A uger-Schauern . 1939 entdeckten A u g e r  u .  Mitarbeiter (C. 1939. II. 1831) breite atmo- 
sphär. Schauer, die Koinzidenzen bei Zählrohrentfernungen bis über 100 m hervorriefen. 
Theoret. Unterss. ergaben, daß diese Schauer Kaskadenschauer, jedoch mit bedeutend 
größeren Energien als gewöhnlich sind. Mit der von A u g e r  angewandten Meth. erhielt 
man für größere Abstände keine befriedigenden Resultate mehr. Vff. wählten daher 
eine andere Beobachtungsmeth., die im einzelnen beschrieben wird. Der mittlere Radius 
für AuGER-Schauer wurde bisher aus theoret. Überlegungen zu ca. 100 m angenommen; 
dies steht in Gegensatz zu den Experimenten, bei denen noch in 600 bis 100Ö m Koinzi
denzen gemessen wurden. Diese Diskrepanz läßt sich beheben, wenn man annimmt, daß 
die Schauer-erzeugenden Elektronen durch bisher nicht bekannte Prozesse in der Erd
atmosphäre erzeugt werden; es können dann mehrere gleichzeitig entstandene energie
reiche Elektronen- (oder Photonen-) Schauer hervorgerufen werden, deren Achsen 
schwach divergieren (Größenordnung von 1°). Die Koinzidenzen stammen dann von  
verschied., korrelierten Schauern. Die Versuche wurden im Pamir-Gebirge in 3860 m 
Seehöhe ausgeführt. (Physic. Rev. [2] 71. 315—17. 1/3. 1947. Moskau, Acad. o f Sei. 
of USSR, Lebedew-Inst.) E. R e u b e r .  85

J. Geheniau, Ä n deru n g  von  S p in  u n d  E igenm asse des M esons. Vf. prüft den An
wendungsbereich des Wechselwirkungsoperators für Übergänge zwischen den Spmzu- 
ständen 1 u. 0. (Bull. CI. Sei. Acad. roy. Belgique [5] 33. 268—74. 1947.)

G e r h a r d  S c h m i d t . 90
B. Pontecorvo, K ern ein fan g  von M esonen u n d  der M eson en zerfa ll. Vf. nimmt 

Stellung zu den Verss. von C o n v e r b i ,  P a n c i f i  u .  P i c c i o n i  (C. 1947. E. 476) u. unter
sucht die Frage einer grundsätzlichen Analogie zwischen /S-Prozeß u. Absorption bzw. 
Emission von geladenen Mesonen. Es zeigt sich, daß die Wahrscheinlichkeit für den 
Kerneinfang eines negativen Mesons derjenigen für den n. K-Einfang entspricht, wenn 
man die Verschiedenheiten der Zerfallsenergie u. der räumlichen Größen beachtet. Die 
gebräuchliche Auslegung des /9-Prozesses als eines 2-Stufenprozesses mit virtuellem  
Meson u. nachfolgendem ^-Zerfall des Mesons kann auf Grund der Beobachtungsergeb
nisse nicht aufrecht erhalten werden. Wenn der Mesonenzerfall kein /S-Prozeß ist, so 
müßte Emission u. Absorption eines einzelnen Mesons mit einer Neutrinoemission ver
bunden sein. (Physic. Rev. [2] 72. 246—47. 1/8. 1947. Ontario, Can., Nat. Res. 
Labor., Chalk Riv. Labor.) S p e e r .  90

Charles L. Critchfield, W echselw irkung zw ischen  M eson  u n d  N u cleon . Bei der 
formalen Meth. zur Lsg. der Mesonenwelle wird die M. des elementaren Nucleons zu M 
u. ein magnet. Moment in Richtung seines Spins von v  charakterist. Magnetonen zu 
re+/2Mc angenommen. Wird das diesem Moment entsprechende Vektor potential in die 
P r o c a - Gleichungen eingesetzt, so lassen sich die Lsgg. nach Methoden u. Approxima
tionen, die bereits bei den DiRAC-Gleichungen angewendet wurden, analysieren. Die 
Mesonen stellen ein Rückstoßpotential bei sehr kleinen Radien dar. (Physic Rev. [2] 71. 
908—09. 15/6. 1947. Minneapolis, Minn., Univ.) G e r h a r d  S c h m i d t .  90

0 . Klein, M esonenfelder u n d  K ernw echselw irkung. Theoret. Unters, der Wechsel- 
wrkg. eines Mesonenfeldes mit schweren Partikeln, unter Zugrundelegung der fünf dimen
sionalen Relativitätstheorie. Die Ergebnisse werden mit denen bestehender Theorien 
verglichen. (Ark. Mat., Astronomi Fysik, Ser. A. 34. 1— 19. März 1947. Stockholm, 
Hochschulinst. f. Mechanik u. math. Physik.) L i e r m a n n .  90

H. S. W. Massey und R. A. Buckingham, D er Z usam m en stoß  von  N eu tron en  m it 
D euteronen  u n d  d a s V orhandensein  von A u stausch kräften . Die Entscheidung über das 
Vorhandensein von Austauschkräften ist durch die Beobachtung von Zusammenstößen 
zwischen Neutronen u. Deuteronen eher zu entscheiden, als bei Neutronen mit Protonen. 
Vff. veröffentlichten (vgl. C. 1949. I. 1844) theoret. Betrachtungen über die Streuung 
von Neutronen von 0,1— 11,5 MeV durch Deuteronen, unter Annahme verschied. Kräfte. 
Eine Entscheidung war damals nicht möglich, da zu wenig Vers.-Material vor lag. In
zwischen veröffentlichten C o o n  u. B a r s c h a l l  (C. 1946. I. 576) Messungen über die 
Winkelverteilung von 2,53 MeV-Neutronen, die durch Deuteronen gestreut werden u.
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A g e n o  u . Mitarbeiter (C . 1947. E. 3 2 2 ) über die Wrkg.-Querschitte für elast. Zusammen
stöße von 4 ,1 ;  1 2 ,5  u. 14  MeV-Neutronen mit Deuteronen. Ein Vgl. zwischen den theoret. 
u. gemessenen Werten spricht für das Vorhandensein von Austauschkräften. (Physic. 
Rev. [2 ] 71. 5 5 8 . 1 5 /4 . 1 9 4 7 . London, Univ. Coll.) R a v e . 9 0

John H. Williams, D e r  Z usam m en stoß  von N eu tronen  m it D euteronen u n d  das 
V orhandensein  von A u stausch kräften . M a s s e y  u . B u c k in g h a m  (vgl. vorst. Ref.) haben 
die Realität der Austauschkräfte zwischen einem Neutron u. einem Proton nachge
wiesen. Bei einem Vgl. zwischen den theoret. Voraussagen für den gesamten elast. 
Wrkg.-Querschnitt für die Streuung schneller Neutronen durch Deuteronen als Funktion 
der Neutronenenergie zeigt sich, daß die von den genannten Autoren angeführten Argu
mente nicht bestätigt werden. Es ergeben sich für den Wrkg.-Querschnitt geringere 
Werte als die gemessenen für 12  u. 14  MeV-Neutronen, da die zusätzlichen Beiträge 
zum Wrkg.-Querschnitt für die höheren Zustände des Winkelmomentes vernachlässigt 
worden sind. Aus dem Vgl. im Gebiet niedriger Energie kann gefolgert werden, daß der 
Gesamtwrkg.-Querschnitt für die Neutron-Deuteron-Streuung nicht auf der Grundlage 
der Theorie von M a s s e y  u. B u c k in g h a m  als Beweis für die Realität der Austausch
kräfte dargestellt werden kann. (Physic. Rev. [2 ] 71. 9 0 8 . 1 5 /6 . 1 9 4 7 . Minneapolis, 
Univ. of Minnesota). G e r h a r d  S c h m id t . 9 0

W. R. Ramsey, U ber d ie  S treu u n g  von schnellen N eu tronen  durch P rotonen . Die 
Merkmale der Streuung von schnellen Neutronen durch Protonen werden nach der 
M 0 l l  e r  - Ro s  e  n  f  e  l  d  s ch e n Abwandlung der Mesonentheorie der Kernkräfte berechnet. 
Vers.-Ergebnisse anderer Forscher werden zur Nachrechnung der vorhergesagten Win
kelverteilung der gestreuten Teilchen u. zur Best. der M. der Mesanen benutzt. Die an
gezeigte Mesonen-M. beträgt etwa 2 1 5  Elektronenmassen, was mit der M. von Mesonen 
kosm. Strahlen übereinstimmt. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 191. 1 9 5 — 2 0 9 . 1 1 /1 1 . 
1 9 4 7 . Bristol, Univ., H. H. Wills Physic. Labor.) W e s l y .  90

P. R. Zilsel, B. T. Darling und G. Breit, D ie S treuung langsam er N eu tronen  durch  
gebundene P ro tonen . 3 . Mitt. M ittlere  E nergien . (2 . vgl. C. 1947. E. 3 2 2 .)  Der Streu
querschnitt elast. gebundener Protonen für Neutronen wird für Energien bis zum ersten 
Anregungszustand berechnet. Es werden Korrekturfaktoren für die Termi-Näherung 
berechnet, die für alle ausgewerteten Energien u. Streuwinkel etwa 0 ,3 %  ausmachen. 
(Physic. Rev. [2 ] 72. 5 7 6 — 8 0 . 1 /1 0 . 1 9 4 7 . New Haven, Conn., Yale Univ.)

R ü d i g e r . 9 0
Bernard T. Feld, R. Scalettar und L. Szilard, B enutzung von Schwellenw ertdetektoren  

fü r  U ntersuchungen a n  schnellen N eu tronen . (n,p)- u. (n,a)-Rkk. bei leichten Elementen 
kann man zum qualitativen Vgl. der Energieverteilungen der von verschied. Neutronen
quellen emittierten schnellen Neutronen verwenden. Durch Vgl. einer Ra-a-Be- mit einer 
Ra-a-B-Neutronenquelle durch Beobachtung ihrer relativen Aktivierung einiger Rkk. 
wurden für die folgenden Rkk. die Schwellenwerte (in MeV) bestimmt: 32S(n,p) 32P0,93, 
31P(n,p) 31Si 1,02, 27Al(n,p) 27Mg 1,95, 28Si(n,p) 28Al 2,69, 31P(n,a) 28A1 0,90 u. 27Al(n,a) 
24Na 2,39. (Physic. Rev. [2] 71. 464. 1/4.1947. Chicago, Ul., Univ., Metallurg. Labor.)

G o t t f r i e d . 9 0
J. M. Jauch und K. Watson, W echselw irkung zw ischen  N eu tronen  u n d  Elektronen. 

Krit. Bemerkungen zu der Arbeit von H a v e n s  u .  Mitarbeitern (C. 1947. E. 166) über 
die Erklärung der gemessenen Abnahme des Gesamtwirkungsquerschnittes für langsame 
Neutronen mit wachsender Energie in Pb, es ergibt sich, daß entweder die gegebene 
Erklärung nicht korrekt ist oder noch eine zusätzliche Wechselwrkg. zwischen Neu
tronen u. Elektronen bestehen muß, die aus der Mesonentheorie abgeleitet werden 
kann. (Physic. Rev. [2] 72. 1254. 15/12. 1947. Iowa City, State Univ. of Iowa, Dep. 
of Phys.) v. H a r l e m .  90

G. Placzek, D ie  W inkelverteilung der au s einer ebenen Oberfläche austretenden N eu 
tronen. Vf. formt den W i e n e r - H o p f - Ausdruck für die Winkelverteilung in M i l n e s  
Standardfall zu einer für die numer. Auswertung brauchbaren Gleichung um. Die Er
gebnisse der Auswertung werden in Tabellenform mitgeteilt. (Physic. Rev. [2] 72. 
556—58. 1/10.1947. Montreal, Nat. Res. Council of Canada, Labor.) W. F a b  e r .  90 

W. E. Bennett und H. T. Richards, N eu tron en  von  12(7+D . (Vgl. C. 1946. I. 705.) 
Das Energiespektrum der Neutronen aus der Rk. 12C +  2H wurde in der Nebelkammer 
mittels Rückstoß-Protonen gemessen. Bei Erzeugung mittels 2-MeV-Deuteronen sind 
die N e u t r o n e n  monochromatisch. Aus der Reichweite der Rückstoß-Protonen wurde 
Q =  —0,27 ±  0,02 MeV berechnet. Dieser Wert ergibt für N  eine Masse von 13,00988 +  
0 ,0 0 0 0 4 .  (Physic. Rev. [2] 71. 565—67. 1/5. 1947. Houston, Tex., Riceinst.) S t e i l .  90 

Leo Seren, Herbert N. Freidlander und Solomon H. Türkei, A ktiv ieru n gsw irku n gs
querschnitte therm ischer N eu tronen . Bei einer Überprüfung der Wirkungsquerschnitte 
derjenigen Kerne, die nach Einfang therm. Neutronen in radioaktive Isotope übergehen,
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zeigt sieh, daß der kleinste Wirkungsquerschnitt 4 • IO-7 barns (Erzeugung von 31-Sek. 
190) u. der größte 725 barns (Erzeugung von 140-Min. 165Dy) beträgt. Die Meßmethoden 
werden kurz beschrieben. (Physic. Rev. [2] 71. 463. 1/4. 1947. Argonne, Natural 
Labor.) G o t t f r i e d . 90

R. M. Langer und J. F. Daly, D ie  S treuung von therm ischen  N eu tron en  in  p o ly -  
k rista llin en  Substanzen. Die Daten von N ix  u. C l e m e n t  (C . 1946. II. 1952) über die 
Streuung therm. Neutronen werden quantitativ gedeutet. (Physic. Rev. [2] 71. 464.
1/4. 1947. Bureau of Ships.) G o t t f r i e d . 90

William J. Sturm, M essu n g  des N eu tronenw irkungsquerschn itts m it e inem  K r is ta l l 
spektrom eter. Durch Beugung von Neutronenstrahlen an LiE-Einkristallen wird der 
Wrkg.-Querschnitt einer Reihe von Elementen gemessen. Die App. wird beschrieben. 
Die Beobachtungen werden mit einer Energie von 0,04—65,0 eV durchgeführt. An
gegeben sind die Kurven für den Wrkg.-Querschnitt von R h, A u , I r ,  Od, S m , E u  u. D y .  
(Physic. Rev. [2] 71. 757-76 . 1/6. 1947. Chicago, Ul., Argonne Nat. Labor.) R a v e .  90 

M. L. Lewin, D ie  A u sstrah lu n g  eines E lek tron s, d a s sich  au f einer K re isb a h n  in  einem  
von m etallischen W änden begrenzten R a u m  bewegt. Theoret. Ableitungen von Formeln 
für die Ausstrahlung eines Elektrons, das folgende Bewegungen ausführt: 1. innerhalb 
eines ideal leitenden Rohres von kreisförmigem Querschnitt, wobei die Bahn in der 
Ebene des Querschnitts konzentr. zu ihm liegt; u. 2. zwischen 2 ideal leitenden parallelen 
Ebenen, wobei die Bahn in der von beiden gleich weit abstehenden Ebene liegt. (7Kyp- 
Ha.n TexHHuecKoii ®H3HKH [J. techn. Physics] 17. 1159—64. Okt. 1947. Gorki, 
Staatl. Univ., Physikal.-techn. Inst.) H e l m s .  90

Ju. A. Nemilow, B estim m un g  des R eflexionskoeffizien ten  langsam er E lektronen  a u s  
W olfram , M olybdän  u n d  T an ta l. Beschreibung einer App. zur genügend starken Fokus
sierung langsamer Elektronen von W-, Mo- u. Ta-Kathoden. Bei Zunahme der Energie 
der prim. Elektronen über 10 V wird ein monotoner Anstieg des Sekundärelektronen
stromes durch die Reflexion beobachtet. Ein Vgl. von Vers. u. Theorie zeigt, daß die 
Anzahl der von der Potentialbarriere reflektierten Elektronen (43%) nicht von ihrer 
Energie abhängig ist u. daß der Einfl. ihrer Potentialfelder bei ca. 10~7 cm Entfernung 
von der Oberfläche aufhört. (HoKJiaRH AKaacMini H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 58. 1641—44.11/12. 1947. Leningrad, Physik.-Techn. Inst, der Akad. der 
Wiss. der UdSSR.) A. K u n z e .  90

Pierre Palluel, Über den  M ech anism u s der elektronischen R ü ck d iffu sio n  der M eta lle . 
Der Rückdiffusionskoeff. bei senkrechter Inzidenz ist, wie früher gezeigt wurde (vgl. 
C. 1947. 1068), unabhängig von der Geschwindigkeit ß  der primären Elektronen, sofern 
diese relativ hoch liegt, u. hängt nur von der Natur der betreffenden Substanz ab. 
Unterss. liegen vor für ß  =  0,25 u. ß  =  0,55 an folgenden Elementen: C, Mg, Al, Ca, 
C r, Fe, Ni, Ge, Mo, Ag, Sn, Ta, W u. Pt. Der Rückdiffusionskoeff. r als Funktion der 
Atomnummer Z aufgetragen, gibt für die leichteren Elemente eine gerade Linie mit 
r =  0 für Z =  0, bei mittlerer Atomnummer biegt die Kurve ab, um bei den höchsten 
Z-Werten den Sättigungswert r =  0,5 zu erreichen, während sie nach ihrem ursprüng
lichen Verlauf bei niedrigeren Z-Werten bei r =  1 enden würde. Vf. deutet die Er
scheinung durch die Annahme, daß bei den leichten Elementen die Zahl der rückdiffun- 
dierten Elektronen durch die Absorption begrenzt wird und die diffundierenden Elek
tronen vorwiegend durch Einzelprozesse in große Winkel gestreut werden. Bei den 
schwereren Elementen herrschen Mehrfachstreuungen unter kleineren Winkeln vor. (C. 
R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1551—53. 2/6. 1947.) R e u s s b .  90

J. Clay, D ie  E rzeugung sekundärer E lektronen  durch Z usam m en stoß  von  M esonen  
in  L u ft u n d  in  E isen . Ziel der Arbeit ist die Unters, der Erzeugung sek. Elektronen 
hoher Energie, die aus Zusammenstößen der Mesonen mit der Materie stammen, wie 
aus Absorptionsmessungen folgt (Erzeugung proportional der Elektronenzahl, Absorp
tion proportional dem Quadrat der Ordnungszahl, beobachtete Abnahme hinter dem 
Absorber proportional der Ordnungszahl). Die Messungen wurden mit einer öfach- 
Koinzidenzapp. ausgeführt, bei der durch kreuzweises Legen der Rohre der Abstand der 
erzeugten Elektronen von den Mesonen definiert ist. Die Anzahl der die Mesonen be
gleitenden Elektronen mit einer Energie >  2 • 106 eV wird zwischen 9 u. 18% gefunden, 
so daß wahrscheinlich die Hälfte aus Zusammenstoßprozessen stammen muß. Die Er
zeugung sek. Elektronen wurde in Fe-Platten geprüft u. zu 9% der Mesonenanzahl ge
funden. Der Wrkg.-Querschnitt wurde zu 35,10-27 cm2 bestimmt. (Physica 13. 433 
bis 446. Sept. 1947. Amsterdam, Naturkundig Labor, d. Univ.)

W a l t r a u d  S c h ä f e r .  90 
H. Snyder und R. E. Marshak, G eschw indigkeitsabhängigkeit der K ern k rä fte . Bei 

hohen Teilchen-Energien kann bei der Proton-Proton- bzw. Proton-Neutron-Streuung 
der Streuquerschnitt bei Verwendung stat. Potentiale fehlerhaft werden; hier wird für
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die skalare u. die Vektor-Theorie gezeigt, daß die „nicht-stat.“ Kräfte sowohl die Win
kelverteilung als auch den Wirkungsquerschnitt schon im Gebiet der Teilchenenergien 
von einigen hundert MeV wesentlich beeinflussen. (Physic. Rev. [2] 72. 1253—54. 
15/12. 1947. Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Labor, and Rochester, N. Y., Univ.)

W a l t r a u d  S c h ä f e r . 90 
J. Ashkin und R. E. Marshak, N eu tron -P ro ton - u n d  P ro ton -P ro ton -S treu u n g  bei 

200  M e V . (Vgl. C. 1949. II. 1156.) Um einen Überblick über Streuverss. bei hohen 
Energien zu erhalten, wurde der Wirkungsquerschnitt für n,p- u. p,p-Streuung bei 
200 MeV unter Benutzung der BoRNschen Approximation berechnet. Die Rechnungen 
wurden durchgeführt für die symmetr. (S)-, die geladene (C)- u. die neutrale Theorie (N). 
Der Gesamtwirkungsquerschnitt für n,p-Streuung is t 1 ,0 -IO-25 cm2 u. ändert sich um 
nicht mehr als 10% bei den einzelnen Theorien. Die Rückwärtsstreuung ist nach der 
S-Theorie viermal, nach der C-Theorie 400mal so groß wie die Vorwärtsstreuung. Die 
N-Theorie gibt genau das Gegenteil der C-Theorie. Für p,p-Streuung ergeben die drei 
Theorien nicht so verschied. Winkelverteilungen, dagegen sind die Gesamtwirkungs
querschnitte sehr verschieden. (Physic. Rev. [2] 71. 467. 1/4. 1947. Univ. of Roche
ster.) G o t t f r i e d . 90

H. S. W. Massey und Tsi-Ming Hu, K ern k rä fte  u n d  das m agnetische M om ent des 
D euterons. Aus der Größe der Differenz des magnet. Moments des Deuterons u. der 
Summe der magnet. Momente des Protons u. des Neutrons kann auf die Wechselwirkung 
zwischen Proton u. Neutron geschlossen werden. Es werden die Ergebnisse aus ver
schied. Ansätzen diskutiert (wobei der Y u k a w Asche Ansatz ein unbefriedigendes Er
gebnis bedingt). (Nature [London] 160. 794—95. 6/12. 1947. London, Univ. Coll., 
Mathem. Dep.) W a l t r a u d  S c h ä f e r . 90

Robert R. Wilson, Edward J. Lofgren, J. Reginald Richardson, Byron T. Wright 
und Robert S. Shankland, P ro ton -P ro to n  S treuung bei 1 4 ,5  M e V . (Vgl. C. 1947. E. 165.) 
(Physic. Rev. [2] 71. 560—61. 15/4. 1947. Cambridge, Mass., Harvard Univ.; Berkeley, 
Calif., Univ. of California; Cleveland, O., Case School of appl. Sei.) R ü d i g e r . 90 

Ernest Pollard, A u sbeu ten  von  P ro ton en  bei U m w andlungen . Bei einer Prüfung 
der Protonenausbeuten von Elementen niedrigen u. mittleren Atomgewichts nach 
Beschießung mit «-Teilchen u. Deuteronen ergab sich, daß die Ausbeute an Protonen 
mit wachsender Anregungsenergie zunimmt. In erster Annäherung läßt sich die Aus
beute darstellen durch den Ausdruck Y  =  AeU/B, wo A u. B Konstante für jedes ein
zelne Element u. U die Anregungsenergie bedeuten. Ein Maximum in der Ausbeute, 
wie es von V o l k o f f  (C. 1940. II. 2580) für den O-P-Prozeß vorhergesagt worden war, 
scheint nicht zu existieren. (Physic. Rev. [2] 71. 467. 1/4.1947. Yale Univ.)

G o t t f r i e d . 9 0
G. C. Baldwin und G. S. Klaiber, A n a ly se  von  R öntgenspektren  hoher E nergie. Es 

sind mehrere Methoden bekannt zur Analyse hochenerget. Röntgenspektren, bei denen 
die gesamten Energien einer großen Anzahl von Positron-Elektronenpaaren, die in einer 
geeigneten Target durch den Röntgenstrahl erzeugt werden, gemessen werden u. die 
sich ergebende Verteilung Anzahl gegen Energie durch den theoret. Gesamtwirkungs- 
querschnitt für Paarbildung dividiert sind. Da diese Analyse sehr zeitraubend u. um
ständlich ist, beschreiben Vff. eine Meth., mit der die Röntgenspektren ohne Beob
achtung beider Glieder jeden Paares bestimmt werden können. Obgleich die Energie 
eines Gliedes eines Paares nicht die Energie des Quants bestimmt, das das Paar erzeugt, 
ist es möglich die Energieverteilung der Quanten, die eine beobachtete Verteilung der 
Positronen erzeugt, statist. zu berechnen. Die rein mathemat. Meth. wird beschrieben. 
(Physic. Rev. [2] 71. 554. 15/4. 1947. Schenectady, N. Y., General Electric Co., Res. 
Labor.) G o t t f r i e d . 90

Res Jost, C om ptoneffekt u n d  E m iss io n  k leiner Q uanten. Kurze Mitt. zu der C. 1948.
II. 1256 ref. Arbeit. (Helv. physica Acta 20. 467. 31/12. 1947.) K l e v e r . 90 

E. C. Pollard und B. B. Benson, W eitw inkelstreuung von  y-S trah lu ng . (Sitzungs
bericht.) D ie Streuung der y-Strahlung von 21 M g  durch Pb, Cu, Al u. Mg wurde bei 
einem Winkel von 135° beobachtet. Um den Anteil der CoMPTON-Streuung u. Zerstrah
lung zu bestimmen, wurden Absorber bis zu 2,2 cm Dicke um den Zähler angebracht. 
Bei Cu u. Al wird der größte Teil der gestreuten Strahlung auf CosiPTON-Rückstöße u. 
Zerstrahlung zurückgeführt. Bei Pb scheinen zusätzliche Effekte vorzuliegen. Ein Vgl. 
der Streuung von Al u. Mg weist auf Ggw. von Resonanzabsorption u. Reemission von 
24Mg hin. Eine Abschätzung des Wirkungsquerschnitts ergibt einen wahrscheinlichen 
Wert von 2 • 10~27 mit einer oberen Grenze von 5 • 10~27 cm2. (Physic. Rev. [2] 71. 134. 
15/1. 1947. Yale Univ.) " R a v e . 90

José A. Balseiro, D rehm om ent von  Photonen. Betrachtungen zum Drall eines 
Strah lungsfeldes. Als Beispiele werden die Systeme Photon-Photon u. Photon-Elektron
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behandelt. (Physic. Rev. [2] 71. 7 9 —81. 1 5 /1 .1 9 4 7 .  Cordoba, Argentinien, Obser
vatorium.) SCHOENECK. 9 0

Je. I. Achumow, Über d a s P eriod ische S yste m  der chem ischen Elem ente. Vf. be
trachtet das Period. Syst. der Elemente als Klassifikation aller diskreten materiellen 
natürlichen Gebilde, das aus Diaden besteht. Jede Diade enthält eine obere u. eine 
untere Periode. (JKypHaJi Oßmeö X h m i i i i  [J. allg. Chem.] 17 (79). 1241—46. Juli 
1947.) R. R i c h t e r . 95

Lea Pannain, D ie  S tru k tu r der A tom e u n d  d a s  P eriod ische S yste m  der E lem en te. 
Einige Bemerkungen zur Reihenfolge der Wertigkeiten im Periodischen System der E le
mente. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 247. 1947.)

H. C. W o l f . 95
Fernand Prunier, B em erkungen über d ie  T a fe l der period ischen  E in te ilu n g  der 

E lem ente u n d  über d ie  W erte fü r  d ie  m agnetischen M om ente der Teilchen . Die Werte für 
die magnet. Momente eines Protons, Neutrons, Deuterons u. Kernmagnetons der E le
mente der einzelnen Perioden werden zueinander in mathemat. Beziehungen gebracht. 
(Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 771—72. Sept./Okt. 1947.)

R. K. M ü l l e r . 9 5
Zahur Husain, P eriodische E igenschaften  u n d  natürliche Z ahlen . Vf. beschreibt ein 

period. System der Elemente, aus dem eine enge Beziehung zwischen den Perioden u. 
der natürlichen Folge ungerader Zahlen ersichtlich ist. (Ind. News Edit. J . Indian chem. 
Soc. 10. 141—42. 1947. Bahawalpur.) G o t t f r i e d . 95

Horia Hulubei, D ie  Suche nach dem  E lem en t 87. Vf. nimmt Stellung zu der Arbeit 
über die Suche nach dem Element 87 von H i r s h  j r . (C. 1945. II. 455) u. stellt fest, daß 
die zum Beweis angeführten Absorptionslinie L m  mit 0,812 Ä u. Emissionslinie L« mit 
1,045 Ä vom MosELEYschen Gesetz um 0,11 Ä ab weichen. Da u. a. auch unter den 
Vers.-Bedingungen die Linie L v  des W die angebliche Linie L« überdecken würde, 
schließt Vf., daß durch die Arbeit von H i r s h  die Existenz eines stabilen Isotops des 
Elements 87 keineswegs bewiesen ist. (Physic. Rev. [2] 71. 740—41. 15/5. 1947. Buka
rest.) R a v e . 95

Marguerite Perey, D a s  „ F r a n c i u m E l e m e n t  87 . 1,2% von Ac-Atomen werden 
unter Aussendung einer «-Strahlung zu A c K  mit der Halbwertszeit von 21 Min. ge
spalten. Dieses natürliche Radioelement ist das einzige bisher bekannte Isotop des 
Elementes 87 u. erhielt den Namen , ,F ra n ciu m “ . Es spaltet sich weiter unter Aus
sendung eines kontinuierlichen /3-Spektr. mit der oberen Grenze von 1200 ekV. Es 
emittiert y-Strahlen von 95 eV. Die chem. Eigg. des AcK, die an seinen Verbb. als 
Perchlorat, Tartrat, Pikrat, Chloroplatinat, Chlorwismutat, Chlorantimoniat, Chlor
stannat u. mit Co(3)-nitrit geprüft wurden, zeigen, daß es sich um ein Alkalimetall han
delt, das dem Cs bzw. Rb nahesteht. Beschreibung eines Analysenverf. zur Best. des Ac 
mit Hilfe des AcK (Fr). — 30 Literaturnachweise. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. 
Chem., London 1. 159—66. 1947. Paris, Inst, du Radium.) E c k s t e i n . 95

A. J. Rutgers, K ern stru k tu r  u n d  K ernenerg ie . (Techn.-wetensch. Tijdschr. 16.
52—55. März/April 1947.) v. H a r l e m . 95

B. Davison und W. H. Watson, Über d ie  V erteilung der elektrischen  L a d u n g  im  
K e rn . W in a n s  nahm in seiner Arbeit (C. 1947. E. 1019) auf Grund der Beziehung 
zwischen der Ordnungszahl Z u. der M.-Zahl A stabiler Kerne ein kristallartiges Modell 
für den Kern an, bei dem sich die Protonen an der Oberfläche befinden. Unterss. nach 
den Tafeln von C o r y e l l  (J. Amer. chem. Soc. 68. [1946.] 2411) zeigen, daß das Ver
hältnis Ladung zu M. bei der Spaltung für die leichten u. schweren Bruchstücke fast 
gleich ist. Das spricht für eine gleichmäßige Verteilung der Protonen u. Neutronen u. 
gegen die oben erwähnte Annahme. (Physic. Rev. [2] 71. 742. 15/5. 1947. Ontario, 
Kanada, Chalk River, Nat. Res. Council.) R a v e . 95

C. Y. Chao, A u s  der R eson an zadsorp tion  von  N eu tron en  abgeleitete K e rn n iv e a u 
abstände. Beschreibung der Methoden, die Kernniveauabstände durch Best. der sich 
ergebenen /S-Aktivität beim Auftreffen von Photoneutronen mittels (Meth. A) der ge
streuten Photoneutronen u. (Meth. B) der primären Photoneutronen zu bestimmen. 
Vf. gibt die mathemat. Ableitung für die einzelnen Kennzahlen (Wirkungsquerschnitt er, 
Neutronenflugweite w  u. die Strahlung) an unter Berücksichtigung der Änderung von w  
mit der Resonanzenergie bei Benutzung der neuesten Meßwerte. Die nach Meth. A 
u. B erhaltenen Ergebnisse zeigten gute Übereinstimmung. Die Niveaudifferenzen so
wohl von R h  (44") u. A g  (22') wurden zu 8 V, von B r  (18') zu 30 V bestimmt. (Werte 
in Klammern =  Halbwertszeiten.) Vgl. C. 1938. II. 3509. Auch der Masseabsorp- 
tionskoeff. der /i-Strahlen von Ag (22") u. Rh (44") in Ag u. von Br (18') in Cu wurde 
bestimmt. (Sei. Rep. nat. Tsing Hua Univ., Ser. A 4. 257—67. Okt. 1947. Dep. of 
Physics.) R o e d e r . 95
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Gentaro Araki, In terva ll-F orm el fü r  d ie  M u ltip le tt-A u fsp a ltu n g  von E nergiezuständen  
d er A tom e. Vf. gibt eine Intervall-Formel für die Aufspaltung von Multipletts in der 
Atomhülle an, die RussELL-SAUNDERS-Kopplung voraussetzt u. Spin-Spin-Wechsel
wirkungen zwischen den Elektronen berücksichtigt. Eine große Zahl der experimentell 
beobachteten Multiplettaufspaltungen, die Abweichungen von der LANDEschen Regel 
zeigen, wird durch die Formel richtig wiedergegeben. Es erweist sich, daß die Spin- 
Spin-Wechselwirkung auch bei höheren Atomgewichten keineswegs immer vernach
lässigbar klein gegen die Spin-Bahn-Wechselwirkung ist, daß sie in manchen Fällen so
gar größer als die letztere sein kann. (Physic. Rev. [2] 72. 1255—56. 15/12. 1947. 
Kyoto, Japan, K yoto Imp. Univ., Dep. of Ind. Chem.) D. G e i s s l e r .  95

J. Plotnikow, B etrachtungen  über Energiegrenzw erte u n d  Ü beruranelem ente. Die 
physikal. Dimensionen verschied. Energiefaktoren werden in Zahlentafeln zusammen
gestellt. Für verschied. Energiefaktoren u. für manche andere Größen werden Grenz
werte angegeben. Es wird ein Weg angedeutet, der auf energet. Wege zur Berechnung 
des At.-Gew. des Grenzelementes führen könnte. Über den Weltäther, der als „E te-  
ronengas“  bezeichnet wird, werden Betrachtungen angestellt, (österr. Chemiker-Ztg. 
48. 188—92. Sept./Okt. 1947.) W e s l y .  95

G. Allard, Theoretische U ntersuchung über M assendefek t u n d  ß -S ta b ilitä t von schweren  
K ern en . Unter der Annahme, daß die schweren Kerne quasi eine kontinuierliche Mi
schung von Protonen u. Neutronen mit dem Spin + 1/2 u. —1/2 sind, u. daß nur Cou- 
LOMBsche u. YukawAsche Kräfte wirksam sind, wird der Massendefekt 6  für schwere 
Atome berechnet. Es ergibt sich für 6  eine Formel ähnlich der von W e i z s ä c k e r  (in der 
vereinfachten BETHEschen Form). Bezüglich der Stabilität gegenüber dem /S-Zerfall 
ergeben sich zwangslos die der Erfahrung entsprechenden Voraussagen, daß Kerne mit 
gerader Massenzahl A u. ungerader Kernladungszahl Z nicht existenzfähig sind, u. daß 
bei geradem A u. Z mehrere stabile Kerne mit gleichem A möglich sind. (J. Physique 
Radium [8] 8 . 65—72. März 1947.) R u d o l p h .  95

E. H. Rhoderick, D efin itio n  von K ern gu adru pol-M om en ten . Berechnungen von 
Kernquadrupol-Momenten Q stützen sich auf die Definition von C a s i m ir :  Q =  So 
(3 z2 — r2) dt. C a s i m ir  nennt diesen Wert einen Durchschnitt u. schreibt dafür (3z2—r2). 
Der Gebrauch des Begriffes Durchschnitt ist hier irreführend, da für einen aus z-Protonen 
bestehender Kern je nach dem Syst., über das gemittelt wird, Q sowohl wie Q/z als 
Durchschnitt bezeichnet werden kann. (Nature [London] 160. 255. 23/8. 1947. Cam
bridge, England, Cavendish Labor.) L i e r m a n n .  95

C. H. Townes, E lektrosta tische F eldstärken  in  M olekülen  u n d  K ern-Q uadrupol-  
momente. Vf. schlägt vor, den Ausdruck für die zweite Ableitung des elektr. Potentials 
im Kern aus Atomkonstanten zu bestimmen. Hierbei muß die Verzerrung der sphär. 
Hüllenektronenverteilung um jeden Kern für Moll, wie H 2 u. die Alkalihalogenide 
betrachtet werden. Liegt für ein Atom in einem Mol. eine sphär. Elektronenverteilung 
vor, so ist die zweite Ableitung des elektr. Potentials klein, ihre Berechnung bereitet 
größere Schwierigkeiten. Sowohl B rC N  als auch C IC N  haben Resonanzstellen zwischen 
zwei Zuständen, die durch eine einfache p-Bindung bzw. zwei p-Bindungen darge
stellt werden. Aus den Berechnungen folgt für das Quadrupolmoment von UN  ein 
Wert zwischen 0,1 • 10-24 u. 0,01 • 10~24 cm2. (Physic. Rev. [2] 71. 909— 10. 15/6. 1947. 
Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labors.) G e r h a r d  S c h m i d t .  95

H. M. Foley, B em erkung über da s elektrische quadrupole K ern sp ek tru m  eines zw e i
atom igen M olekü ls gleicher K e rn e  in  ein em  m agnetischen F eld . Für sehr große Werte 
der Rotationsquantenzahl kann die Energie der Wechselwrkg. der elektr. Quadrupol
momente zweiatomiger Moll, als Summe der Energie der Zustände des Problems des 
einzelnen Kerns ausgedrückt werden. Dieses Annäherungsverf. wird für alle Rotations
quantenzahlen ungenauer, sobald sich das angelegte magnet. Feld verringert. (Physic. 
Rev. [2] 71. 747— 51. 1/6. 1947. New York, Columbia Univ.) G e r h a r d  S c h m i d t .  95

J. H. Van Vleck, F orm eln  fü r d ie  K o p p lu n g  von  K ernquadrupolm om enten  in  sy m 
m etrischen viela tom igen  M olekülen . Wenn der Kern ein Quadrupolmoment u. einen 
Spin größer als 1/ 2 hat, dann verursachen die verschied, möglichen Orientierungen eine 
Hyperfeinstruktur, auch wenn die magnet. Effekte des Kernspins vernachlässigt 
werden können. Mittels der Quantenmechanik wurde die Abhängigkeit dieser Struktur 
von den Quantenzahlen I u. K eines „symmetr. Spitzenmoleküls“ berechnet. Der 
Einfl. von K  bewirkt Einführung eines bes. Faktors 1 — 3 K2/(I2 +  I), der in den 
von K r a m e r s  oder C a s i m ir  für Moll, mit K =  0 abgeleiteten Formeln nicht vor
handen ist. Es wird angenommen, daß der Kern mit dem Quadrupolmoment auf der 
Symmetrieachse liegt u. daß die Spineinflüsse anderer Kerne unwesentlich sind. Die 
Berechnungen lassen sich auf N H 3 anwenden, wenn die Hyperfeinstruktur haupt
sächlich von dem N-Kern kommt. Aus der absol. Größe der beobachteten Struktur
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kann man schließen, daß das Prod. des Gradienten des elektr. Feldes am N-Kern u. 
des Quadrupolmoments 18mal so groß ist wie das entsprechende Prod. für den D-Kern 
in H D . (Physic. Rev. [2] 71. 468—69. 1/4. 1947. Harvard Univ.) G o t t f r i e d .  95 

Werner Romberg, D ie  Berechnung der K o o rd in a ten -M a trix -E lem en te  fü r  H eliu m . 
Ableitung der Formeln für die Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten in 
einem Atom mit 2 Elektronen für Übergänge von diskreten s- zu kontinuierlichen so
wie diskreten p-Zuständen. Aufstellung der Approximationsfunktionen u. ihre Nor
malisierung. (Physic. Rev. [2] 71. 706— 11. 15/5. 1947. Oslo, Univ.)

G e r h a r d  S c h m i d t .  95 
M. Goldhaber, C. 0 .  Muehihause und S. H. Türkei, L -kon vertierter isom erer Ü ber

gang. Vff. untersuchen die mit der 1,5 Min. Aktivität von I r  verbundenen Strahlungen. 
Entgegen früheren Annahmen stellen Vff. durch Absorptionsmessungen im Be u. Al 
fest, daß es sich um Röntgenstrahlen im L-Gebiet von Ir handelt. Unter Verwendung 
eines Zn-Filters (23,5 mg/cm2) war es möglich, die in Frage kommenden L-Kompo- 
nenten zu isolieren. Hierdurch gelingt die Zuordnung der Emission zu einem inner
lich konvertierten isomeren Übergang in Ir mit einer Energie von 60 keV. In einigen 
% der isomeren Übergänge werden unkonvertierte, nicht homogene y-Strahlen mit 
einer Höchstenergie von 60 keV emittiert. Weiter treten 47 keV innerlich konvertierte 
/¡-Strahlen von Ir auf. Der atomare Anregungsquerschnitt von Ir (1,5 Min.) für therm. 
Neutronen wird auf IO-22 cm2 geschätzt. Die 1,5 Min. Aktivität von Ir scheint mit 
einem metastabilen Zustand von 192Ir (70 Tage) assoziiert zu sein. (Physic. Rev. [2] 71. 
372. 15/3., 467. 1/4. 1947. Chicago, 111., Univ., Argonne Nat. Labor.) S p e e r .  95 

W. Mamassaehlissow und W. Gurgenidse, D ie  innere K o n versio n  in  d er M -S ch a le , 
d ie  durch elektrische A u sstrah lu n g  des K e rn s  verursacht w ird . Im Anschluß an die Ar
beiten von S a w e l e w i t s c h  (C. 1942. I. 2963), M a m a s s a c h l i s s o w  (CooomeHHH A na- 
neMHH HayK rpy3H H C K 0fi CCP [Mitt. Akad. Wiss. GrusinSSR] 2. [1941.] 7. 
617) u. B e r e s s t e t z k i  (C. 1948. I. 781) sollte der Koeff. der inneren Konversion in der 
M-Schale berechnet werden, wobei der Kern als elektr. Multipol betrachtet wird. Vff. be
schränken sich auf den Fall kleiner Anregungen der Kerne bei kleineren u. mittelgroßen 
Atomnummern; die Aufgabe wird in nichtrelativist. Annäherung betrachtet, ohne das 
magnet. Moment des Elektrons zu berücksichtigen. Es werden die Formeln für die 
Elektronen der Schale Mi, M300, M ^ , M320 (M gjij, M3i2± 2) aufgestellt u .  die
Ausdrücke für M1; M^ M3, M4 gefunden, ferner die Koeff. der inneren Konversion 
berechnet u. mit jenen für die L-Schale verglichen, wobei für große l diese Unterschiede 
für L u. M sich allmählich ausgleichen. (JKypHaJi D K cnepH M eH TaubH oß h T eopeT H - 
uecKOH <J>H3HKH [J. exp. theoret. Physik] 17. 673—80. Aug. 1947. Tbilissi, Staatl. 
Stalin-Univ.) v. W i l p e r t . 95

P. Kusch und H. M. Foley, P räzisio n sm essu n g  des V erhältn isses der a tom aren  
,,g-W erte“  im  2P 3/2- u n d  2P 1/„-Zusland von  G alliu m . Die Frequenzen der Z E E M A N -A u f-  
spaltung der Energieniveaus im 2P1/2-Zustand (6 Linien) u .  im 2P3/2-Zustand (5 Linien) 
werden bei 380 Gauß Feldstärke gemessen u. daraus das Verhältnis der gj-W erte zu 
2,00344 i  0,00012 berechnet, die Abweichung von der Ganzzahligkeit kurz diskutiert. 
(Physic. Rev. [2] 72. 1256—57. 15/12. 1947. New York, N. Y ., Columbia Univ.)

A. R e u t e r . 95
Edward L. Brady und Martin Deutsch, W inkelbeziehungen zw isch en  au fe in a n d er

folgenden y-S trah lqu an ten . (Vgl. C. 1948. E. 533.) Im  Anschluß an die theoret. B e
trachtungen von H a m il t o n  wurden die Inzidenzen aufeinanderfolgender y-Quanten 
für 60Co, 46Sc, 86Y u. 134Cs unter Winkeln von 90 u. 180° zwischen den Zählgeräten 
gemessen. Übereinstimmung mit der Theorie ergab sich für Co u. Sc, während für 
Y u. Cs die Abweichungen außerhalb der Meßgenauigkeit lagen. Für die ersten beiden 
Isotope stimmen die Beobachtungen innerhalb der Meßgenauigkeit mit den Berech
nungen überein, wenn man annimmt, daß die y - Quanten von Co u. Sc einer Quadrupol
strahlung entstammen u. die Drehmomente der Kernzustände 4,2 u. 0 in der Reihen
folge abnehmender Anregungsenergie sind. (Physic. Rev. [2] 72. 870—71. 1/11. 1947. 
Cambridge, Mass., Massachusetts Inst, of Technol.) H. W e i s s .  95

E. Der Mateosian, M. Goldhaber, C. O. Muehihause und M. McKeown, M ehrfache  
K ern isom ere . Bei der Bestrahlung von Sb durch Neutronen finden Vff. außer den 
bekannten 122Sb- (2,8 Tage) u. 124Sb- (60 Tage)-Aktivitäten drei neue Perioden: 1,3 M in.;
3,5 Min. u. 21 Min. Die Sättigungsintensitäten betragen nur einige Zehntel % der 
langlebigen Aktivitäten. Zuordnung: 1,3 Min.- u. 21 Min.-Perioden gehören zu Iso
meren des 124Sb (60 Tage), während der 3,5 Min.-Körper ein Isomer des 122Sb (2,8 Tage) 
darstellt. Es werden Niveauschemata angegeben. Die 3,5 Min.-Periode is t von der 
K«-Strahlung des Sb begleitet, die beiden anderen Umwandlungen dagegen nicht. 
Aus den Kornversionselektronen wird für die 3,5 Min.-Umwandlung eine Energie von



A j. K e r n p h y s i k  i j n d  K e r n c h e m i e . E .  1401

140 keV u. für die 21 Min.-Umwandlung ca. 20 keV angegeben. (Physic. Rev. [2] 72. 
1271—72. 15/12. 1947. Chicago, Argonne Nat. Labor.) R ü d i g e r .  95

A. S. Wightman, P a is ’ f-F eldtheorie und d ie  S piegelkerne. Vf. zeigt, daß die 
f-Feldtheorie in ihrer gegenwärtigen Form nicht gleichzeitig die Neutron-Proton- 
Massendifferenz u. die Bindungsenergien von Spiegelkernen erklärt. (Physic. Rev. [2] 71. 
447—48. 1/4. 1947. Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Labor.) G o t t f r i e d .  95 

R. S. Bender, F. C. Shoemaker und J. L. Powell, B reite  der 985  k eV  A l(p , y)- 
B esonanz. Mit einem zylindr. elektrostat. „Analysator“ wird ein monochromat. 
Protonenstrahl erzeugt (Abweichung von der Nennenergie nur 0,02%) mit dem Al- 
bedampfte Ta-Targets beschossen werden. Für die Breite der 985 keV-Resonanz wird 
T =  300 dz 50 eV ermittelt. Graph. Darst. der Resonanzkurve. (Physic. Rev. [2] 71. 
905. 15/6. 1947. Madison, Wiscosin, Univ. o f Wiscosin.) R ü d i g e r .  95

H. L. Poss, D a s m agnetische M om ent von 20ST l.  Kernmagnet. Resonanzen bei den 
Tl-Isotopen (203T1 u. 205T1) wurden beobachtet. Das Verhältnis der Resonanzfrequenzen 
von 205T1 zu DI wurde gemessen. Es wurde mit TI in Lsg. gearbeitet, um die für Fll. 
charakterist. engen Resonanzlinien zu bekommen. In einer Schaltung wurden bei
30,5 Mc/sec Protonresonanzen beobachtet. Bei einer Frequenz, die nach der Berech
nung aus Spektroskop. Werten Tl-Resonanzen für das gleiche magnet. Feld geben 
müßte, wurden für ein um etwa 10% schwächeres Feld als erwartet zwei Resonanzen 
beobachtet. Die stärkere Resonanz trat beim niedrigeren magnet. Feld auf u. konnte 
als durch 205T1 verursacht identifiziert werden. Mit der nahe bei 17,5 Mc/sec betrie
benen Schaltung konnten gleichzeitig Proton- u. Tl-Resonanzen beobachtet werden. 
Das Verhältnis der Resonanzfrequenzen wurde in 2 aufeinanderfolgenden Verss. mit 
guter Übereinstimmung gemessen. Das Verhältnis der Momente der beiden Isotope 
konnte aus techn. Gründen nicht genau geprüft werden. Aus den Messungen ergibt 
sich für das Verhältnis der Resonanzfrequenzen v (205Tl)/i> (4H) =  0,577 135 ±  0,00005. 
Die Berechnung des magnet. Moments des 205T1 ergibt —  bei Annahme des Moments 
des Protons zu 2,7896 ±  0,008 /iN  — p  (205T1) =  1,628 (iN . (Physic. Rev. [2] 72. 
637. Nr. 7. 1/10. 1947. Cambridge, Mass., Massachusetts Inst, o f Technol., Res.
Labor, for Electronics.) v. D e c k e n d . 905

W. V. Smith, D ie  B estim m u n g  des K e rn -S p in s  a u s dem  S tark -E ffek t der M ik ro 
wellenrotationsspektren. Die Gleichungen für die Beziehung zwischen Kernspin u. 
STARK-Effekt bei Mikrowellen-Rotationsspektren werden entwickelt u. am Beispiel 
des CHClj durchgerechnet. (Physic. Rev. [2] 71. 126—27. 15/1. 1947. Durham, 
N. Carol., Duke Ü niv., Dep. of Physics.) A. R e u t e r .  95

William G. Guindon, R a d ia le  A bh än gigkeit der T en sorkraft im  D euteron. Kurze 
Vorbemerkung zu der C. 1949. II. 381 referierten Arbeit. (Physic. Rev. [2] 72. 526. 
15/9. 1947. Massachusetts Inst, of Technol.) E. R e u b e r .  103

S. M. Dancoff, Z ersp a ltu n g  fliegender D euteronen. Vf. ergänzt die Rechnung von 
O p p e n h e im e r  (C. 1935. II. 3199) über die Zerspaltung von Deuteronen beim Auf
treffen auf Kerne durch eine für sehr hohe Deuteronenenergie gültige Rechnung. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen direkten u. „elektr.“ Zusammenstößen, bei denen 
die CouLOMB-Wechselwrkg. die Zerlegung bewirkt. Vf. behandelt letztere. Für 200 MeV- 
Deuteronen erweist sich der Wirkungsquerschnitt zu 2 • IO-23 Z2 cm2 (Z =  Atomnummer 
des bombardierten Elements). Die Bruchstücke, Proton-Neutron teilen sich nicht 
gleichmäßig in die zur Verfügung stehende Energie. Neutronen von 75—-125 MeV 
können erwartet werden. Sie erscheinen in einem ziemlich engen Strahl mit der Halb- 
wertsöffnung ~ 4 ° . — Der betrachtete Prozeß is t erst für die Elemente am Ende des 
Period. Syst. von der gleichen Wahrscheinlichkeit wie der Zusammenstoß unter Ein- 
fangung eines der beiden Deuteronenbestandteile u. Freiwerden des anderen. (Physic. 
Rev. [2] 72. 1017—22. 1/12. 1947. Urbana, Univ. of Illinois, Phys. Dep.)

K o c k e l . 103 .
M. E. Rose und G. Goertzel, Z erfa ll des D euterons durch Photonen hoher Energie. 

Vff. untersuchten den Zerfall des Deuterons durch y-Strahlen zwischen 50 u. 250 MeV. 
Die untere Grenze wird durch Vernachlässigung der Kernkräfte zwischen Neutron u. 
Proton nach Absorption des Photons festgelegt. Außerdem werden die Effekte der 
Retardierung u. der Vielpolstrahlung (ein Hauptziel dieser Arbeit) nur oberhalb 
50 MeV deutlich. Die obere Grenze wird durch die nicht relativist. Behandlung der 
Kernteilchen bestimmt. Der Wirbungsquerschnitt bei 50 MeV beträgt 37 • 10~30 cm2 
u. nimmt mit der y-Strahl-Energie bis zu 150 MeV wie (ha))-n  (n zwischen 4 u. 5) ab. 
Über 150 MeV nimmt der Querschnitt weniger rasch ab (Phasenbeziehung zwischen 
den austretenden Welle des Deuterons). Wirkungsquerschnitt u. Winkelverteilung der 
Partikel werden wesentlich durch Interferenz bestimmt. Der durch die Vernachlässi-
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gung der Kernkräfte im Endzustand entstandene Fehler wird abgeschätzt. Die explizit 
berechneten Effekte der Retardierung u. höheren Vielpole sind bei 50 MeV unbe
deutend, dagegen wichtig bei 100 MeV. (Physic. Rev. [2] 72. 749—57. 1/11. 1947. 
Oak Ridge, Tenn., Clinton Labor.) L i e r m a n n . 103

P. I. Lukirski, M. G. Meschtscherjakow und T. I. Chrenina, B eobachtung e in es neuen  
R ea k tio n styp u s (3H e, i H e). Gelegentlich einer Durchsicht von —10r‘ Spuren von 3He 
in der Emulsion von Photoplatten fanden Vff. 2 Spuren, bei denen die Spurenlänge 
nach dem Knickpunkt auffallend hoch war, so daß die Gesamtlänge der beiden zu
sammengehörigen Spurenteile die berechnete Gesamtlänge für 3He um fast das Doppelte 
übertraf. Energieberechnungen für das durchlaufende Teilchen sowie das Fehlen einer 
Gabelung, die beim Zusammenstoß eines a-Teilchens mit einem C-, N- oder O-Kern 
auftreten müßte, läßt nur den Schluß zu, daß es sich um die bisher unbekannte Kern- 
Rk. mA  (H ie , iH e) m~1A  handeln kann. Weitere Rkk., wie Rk. mit Br- oder Ag-Kern, 
Rk. (3H, 1H), können die beobachteten Spuren nicht verursacht haben. (¿l,OK.:ia;u>i 
AKaneMHH HayK C C C P  [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 55. 123— 25. 11/1. 1947. 
Radiuminst, der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. W. W i l p e r t .  103

C. K. Jen und Y. C. Hsieh, T heorie der künstlichen  Z ertrüm m eru n g von  B e ry lliu m  
m it y -S trah len . Vf. behandelt den Vorgang 9Be +  hv-* 8Be +  xn, über dessen Wir
kungsquerschnitt o  bisher nur wenig Angaben vorliegen u. für den Vf. eine ausführliche 
mathemat. Ableitung angibt. Nach C h a d t j r i c k  u .  G o l d h a h n  nimmt Vf. zur Auf
stellung der Wellengleichung für das Neutron im Kern den p-Zustand an u. ferner, 
daß es beim Freiwerden in einen kontinuierlichen Zustand freier Bewegung übergeht. 
Die Bindungsenergie zwischen 8Be u. einem Neutron wird zu 1,5 ■ 10° eV u. die Größe 
des Potentialloches zu 1 ,1 4 -IO-13 cm angenommen, er wird zu 4 -IO-28 cm2 bestimmt 
bei y-Strahlenenergien zwischen 2 • 106 u. 3 ■ 106 eV. Das Ergebnis stimmt nur teilweise 
mit einem Experiment überein u. es unterscheidet sich wesentlich von denen anderer 
Autoren. (Sei. Rep. nat. Tsing Hua Univ., Ser. A 4. 278—85. Okt. 1947. Dep. of 
Physics and Radio Res. Inst.) R o e d e r .  103

E. Bleuler und J. Rossel, U ntersuchung der R eaktion  10F (n ,a )16N .  Die Energie
tönung Q der Rk. 19F(n, a)16N  (Energie der Neutronen 3,68 ±  0,06 MeV) wurde 
mittels Ionisationskammer u. Proportionalverstärker bestimmt u. es ergaben sich 
folgende Werte: Q4 =  — (0,73 i  0,25) MeV, Existenz eines angeregten 16N rd. 1,64 MeV 
über den Grundzustand, Masse des 1CN =  16,0104 ±  0,0002,9, Energie der /5-Strahlung 
des 16N  =  (9,68 +  0,28) MeV. Die Energie der 14N(n, a)xlB-Rk. wurde erneut ge
messen u. zu — (0,50 i  0,06) MeV bestimmt. (Helv. physica Acta 20. 445— 54. 
25/10. 1947. Zürich, Inst, de Physique de l ’E. P. F.) v. H a r l e m .  103

K. J. Broström, T. Huus und R. Tangen, D ie  G am m astrah lin ten sitä tsku rve  beim  B e 
schuß von A lu m in iu m  m it P rotonen . Die schon von anderen Autoren beobachtete Rk. 
27Al(p,y)28Si wird an dünnen Al-Targets untersucht. Protonenenergie 0,5 bis 1,4 MeV. 
Eine automat. Vorr. unterbricht die Messung, wenn die Spannung um mehr als 1,5 kV 
um den jeweiligen Wert schwankt. Dadurch wird ein Auflsg.-Vermögen von 4 keV 
erreicht. Eine Anzahl von bekannten Maxima wird in Gruppen von schmalen Linien 
aufgelöst. 31 Linien werden im genannten Bereich gemessen u. in einer Intensitäts
kurve u. Tabelle zusammengestellt. Die Ergebnisse werden nach der Formel von 
B r e i t - W i g n e r  für den Wrkg.-Querschnitt bei (p, y)-Prozessen diskutiert. (Physic. 
Rev. [2] 71. 661—66. 15/5. 1947. Kopenhagen, Univ., Inst, for Theoret. Physics 
and Oslo, Univ., Physic. Inst.) R a v e .  103

P. Harteck und H. Suess, D er Argongehalt ka lih a ltiger M in era le  u n d  d ie  F rage  
des dualen  Z erfa lls von i 0K . Vff. bestimmten den Ar-Geli. von 2 Proben eines S y lv in s  
von Staßfurt u. eines K a rn a llits  von Heringen. Sylvin enthielt höchstens 0,02 • 10-2 g 
Ar, Karnallit 0,002 • 10-2 g Ar. Unter Annahme eines dualen Zerfalls von 40K  u. einem 
Mindestalter der Proben von 2 ■ 108 Jahren müßte der Sylvin mindestens 0,8 • 10-2 cm3 
pro g u. der Karnallit mindestens 0,2 • 10-2 cm3 Ar pro g enthalten. Es können nur 
wenige Prozente des insgesamt zerfallenden Kaliums durch K-Einfang in Ar übergehen 
u. die Erklärung der abnormen Häufigkeit des ird. 40Ar durch Nachbldg. aus 40K, 
muß nach Ansicht der Vff. einer sehr erheblichen Korrektur unterzogen werden. (Na
turwissenschaften 34. 214— 15. 1947. Hamburg, Univ., Inst. f. physikal. Chem.)

Go t t f r ie d . 103
Mark G. Inghram, David C. Hess jr., Richard J. Hayden und George W. Parker,

D a s durch S pa ltu n g  gebildete E lem en t 61 m it 55  S tu nden  H albw ertszeit. Die Messungen 
wurden photograph. mit einem Massenspektrographen durchgeführt. Gemessen wurden 
folgende Linien: 147: U761 u. 163: Metalloxyd, beide kein merklicher Zerfall; 149: 
14961, Halbwertzeit 55 S td .; 165: Metalloxyd, Halbwertzeit 55 Std.; Ferner von Sm/Eu: 
1 51 : 151Sm, Halbwertzeit 20 Jahre; 167 : Metalloxyd; 153: 153Sm, Halbwertzeit 47 S td .;
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169: Metalloxyd; 155: 155Eu, kein merklicher Zerfall; 156: 156Eu, Halbwertzeit 15,4 Tage. 
(Physic. Rev. [2] 71. 743. 15/5. 1947. Argonne Nat. Labor., Chicago, 111. u. Clinton
Labor., Oak Ridge, Tenn.) R a v e . 103

D. N. Kundu und M. L. Pool, E rgebnisse der B eschießung von  A g  u n d  R h  m it 
3H . (Vgl. C. 1948. II. 460.) Das Pd-Isotop mit der Halbwertszeit 13 Std., das durch 
Beschießen von 109Ag mit 3H entsteht, muß 109Pd sein. 107Pd kommt nicht in Frage, 
weil diese Aktivität nicht durch langdauernde a-Bestrahlung von Ru erhalten wird. 
Die 7,5-Tage Aktivität l l lAg scheint nach der Gl. 109Ag(3H, p)lu Ag gebildet zu 
werden; bei längerem Beschießen scheint ferner die Rk. 103Rh(3H ,p)105Rh (35 Std.) 
stattzufinden. (Physic. Rev. [2] 71. 467—68. 1/4. 1947. Ohio State Univ.)

G o t t f r i e d . 103
James M. Cork und Franklin B. Shull, y-S trah lu n g  von 1S2T a  durch innere U m 

wandlung. Bei der Unters, der /S-Strahlung von Ta wurden nach einer photograph. 
Meth. etwa 16 scharfe Linien beobachtet, die durch Elektronen mit Energien < 2 0 0  keV 
verursacht worden sind. Diese konnten in mehreren K-L-M - u. L-M-Gruppen an
geordnet werden, welche charakterist. für die Niveauunterschiede in W sind, woraus 
hervorgeht, daß bei dem Zerfall (Halbwertszeit 97 Tage) auf die /S-Emission eine 
y-Strahlung folgt. (Physic. Rev. [2] 71. 467. 1/4. 1947. Univ. of Michigan.)

G o t t f r i e d . 103
Marguerite Perey, E m an ation sstärke  von  A k tin iu m  enthaltenden L an th an verb in 

dungen. Vf. untersucht die Emanationsstärke in Abhängigkeit von der Art des Salzes, 
dem Niederschlagsvorgang, der Trocknung, der M. des Stoffes, der Aktiniumkonzen
tration. Alle ehem. Operationen geschahen drei Monate vor den Messungen, damit Ac, 
RAc u. AcX in radioakt. Gleichgewicht sind. Vf. bestimmt die Differenz zwischen der 
Aktivität eines Präp., das in der freien Luft liegt, u. der Aktivität desselben Präp., 
nachdem 4 Std. lang das Entweichen der Emanation verhindert wurde. Die Emana
tionsstärke hängt stark von der Art des Salzes u. der Temp. ab (für verschied. Salze 
in verschied. Sinne). Bei höherer Ac-Konz. treten wie bei den anderen Emanationen 
äußerst komplizierte Erscheinungen auf. (J. Physique Radium [8] 8. 179— 82. Juni 
1947. Paris, Inst, du Radium.) K o c k e l .  103

J. M. Cassels, J. Dainty, N. Feather und L. L. Green, Versuche zu m  N ach w eis der 
Emission von  seku n d ä r geladenen T eilchen  bei der S p a ltu n g  von  235 U  durch langsam e  
Neutronen. Die in bes. Geräten ausgeführten Verss. ergeben, daß, unter der Annahme, 
daß e rund 1 :36  beträgt, bei dem Spaltungsvorgang bis zu rund 1 Sek. a-Teilchen hei 
30 Spaltungen ausgesandt werden. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 191. 428—41. 
3/12. 1947. Cambridge, Cavendish Labor.) W e s l y .  103

G. C. Baldwin und G. S. Klaiber, P hotospa ltun g  in  schweren Elem enten. Mit kon
tinuierlicher Röntgenbremsstrahlung aus einem 100 MeV-Betatron werden U, Th, Bi, 
Pb, TI, Au, W u. Sm untersucht. Die Ausbeutekurven für U u. Th zeigen gleiche Ge
stalt, mit einem Maximum bei 18 MeV, dem ein sehr steiler Anstieg vorausgeht u. ein 
flacher Abfall folgt. Die Spaltungsausbeuten bei U u. Th verhalten sich wie 2:1 über 
den ganzen Energiebereich. Bei den übrigen Elementen wurde keine Spaltung beob
achtet. (Physic. Rev. [2] 71. 3— 10. 1 /1 .1 9 4 7 . Schenectady, N. Y .; General Electric 
Co., Res. Labor.) O. E c k e r t .  103

David H. Frisch, D ie E nergieverteilung der Spaltbruchstücke in  der N äh e der Schwelle 
für die S pa ltu n g  durch schnelle N eu tronen . (Sitzungsbericht.) Die Verteilung der kinet. 
Energie der Spaltbruchstücke einer dünnen Folie aus 238Np wurde als Funktion der 
Neutronengeschwindigkeit durch differentielle Registrierung der Impulshöhen in einer 
elektronensammelnden Ionisationskammer untersucht (Neutronenenergien 375, 475, 
700 u. 890 keV, entsprechend Spaltungsquerschnitten zwischen 0,1 u. 1,2 Barn). 
Nur das hochenerget. Maximum wurde registriert, wobei die Auflösung durch die 
endliche Kanalbreite des Diskriminators u. die Streuung der Ansprechempfind
lichkeit der Ionisationskammer begrenzt war. Letztere wurde durch Vgl. mit dem 
beobachteten Minimum bei der Verteilung der Spaltstücke von 236U abgeschätzt. 
Innerhalb der Versuchsfehlergrenzen konnte kein Einfl. der Neutronenenergie auf die 
Verteilung von 238Np nahe der Spaltungsschwelle beobachtet werden. (Physic. Rev. [2] 
7 1 .4 7 8 . 1/4. 1947. Los Alamos, New Mexico, Los Alamos Labor.) G o t t f r i e d .  103 

Pierre Demers, P a a re  von  Spaltbruchstücken. Unter Verwendung neuerer photo
graph. Emulsionen u. einer Dreischichtentechnik (vgl. C. 1946. I. 844) wurden die in 
der mittleren U-Schicht beginnenden Bahnspuren in den beiden angrenzenden Schichten 
registriert. Beide Spuren sind in den meisten Fällen ungleich. Mittlere Werte der 
Differenz D zwischen langen (L) u. kurzen (S) Bahnspuren, von L, von S u. von T =  
L -j- S sind  wie folgt: D 3,2 p  5,3 mm Luft; L : 14,3 p ,  24,0 mm; 8 :1 1 ,2 /1 , 18,7 mm; 
T; 25,5 p ,  42,7 mm. Die Ionisation entlang L nahe dem Ursprung ist gewöhnlich >
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entlang S. Beobachtet wurden ferner einige lange a-Spuren, die die Spaltung begleiteten. 
Drei Arten von Rückstoßkernen wurden vor allem beobachtet: Ag, Br; C, N , O; H. 
Aus den seltenen, wenige p  langen H-Rückstößen wurde für L u. S eine Reichweite- 
Geschwindigkeitskurve erhalten. (Physic. Rev. [2] 71. 483. 1/4. 1947. Chalk River 
Labor.) G o t t f r i e d . 103

Jules Guéron, B em erkung zu m  genetischen Z usam m enhang der S p a ltp ro d u k te  der  
gleichen M assenzah l. Für die Beziehungen zwischen radioakt. Spaltungsprodd. werden 
mathemat. Gleichungen abgeleitet. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 968 
bis 969. Nov./Dez. 1947. Paris, Commiss. à l’Énergie atomique.) W e s l y .  103 

T. E. Allibone, A tom e, E lektronen  u n d  d ie  T echniker. Darst. der Kerntheorie und 
des U-Spaltungsprozesses. (J. Instn. electr. Engr., P a r t i  94. 165—71. April 1947.)

G e r h a r d  S c h m i d t .  104 
Jacob Bigeleisen und Maria Goeppert-Mayer, B erechnung von  G leichgew ichtskon

stan ten  fü r  Isotopenaustausch-R eaktionen . Vff. zeigen, daß die Möglichkeit der ehem. 
Trennung von Isotopen ein Quanteneffekt ist. Dies erlaubt eine direkte Berechnung 
des Unterschiedes der freien Energien zweier Isotopenmoleküle. Es werden Tabellen 
u. Näherungsmethoden mitgeteilt, die eine schnelle Berechnung der Gleichgewichts - 
konstanten von Isotopen-Rkk. gestatten, wenn die Frequenzänderungen bei der Iso- 
topensubstitution bekannt sind. Als Beispiel werden die Gleichgewichtskonstanten 
der Rk. I72+ 2 D J = D 2-\-2  H J  bei verschied. Tempp. berechnet u. 2 weitere Beispiele 
diskutiert. (J. ehem. Physics 15. 261—67. Mai 1947. Chicago, 111., Argonne Nat. 
Labor, u. Univ. of Chicago, Inst, for Nuclear Studies.) F r e i w a l d .  104

W. Mund, T. de Menten de Hornes und Van Meersche, D ie  B ild u n g  von  D eutero-  
wasserStoff un ter der E in w irk u n g  von  a-T eilch en . D ie Bldg. von HD in einem äquimol. 
Gemisch von H2 u. D2 unter der Einw. von a-Strahlen wird durch Messung der Wärme
leitfähigkeit untersucht u. die Messungen in Übereinstimmung mit denen von M u n d ,  
K a e r t k e m e y e r ,  V a n  P e e  u .  V a n  T i g g e l e n  (Bull. Soc. chim. Belgique 49. [1940.] 187) 
befunden. Die Wärmeleitfähigkeit des im Gleichgewicht befindlichen Reaktions
gemisches von H2, D2 u .  DH übertrifft diejenige der Mischung der Reaktionspartner 
H2 u .  D2. Die Ionenausbeute aus HD führt zu der Annahme des Vorliegens langer 
Reaktionsketten. Selbst ohne genaue Kenntnis des Reaktionsmechanismus war die 
Aufstellung eines mit den experimentellen Ergebnissen verträglichen quantitativen 
Ausdruckes möglich. (Bull. Soc. chim. beiges 56. 386—403. 1947. Louvain, Univ., 
Labor, de chimie physique.) O. E c k e r t .  104

L. T. Aldrich und Alfred O. Nier, D ie  H ä u fig k e it von  3H e in  H e liu m . (Vgl. C.
1946. I. 828.) Mittels eines 60°-Massenspektrometers wurde eine Spektroskop, reine
Probe untersucht u. eine dem 3He zugehörige Linie gefunden. Die Konz, des 3He be
trägt etwa 1 :9 -105. (Physic. Rev. [2] 71. 143. 15/1. 1947. Univ. o f Minnesota.)

S t e i l . 104
R. Caillat, Chem ischer Z u sta n d  des rad ioak tiven  11C  nach D euteronenbestrahlung von  

geschmolzenem B 20 3. Vf. zeigt, daß das bei der Deuteronenbestrahlung von geschmol
zenem B20 3 entstehende radioakt. C als C 02 vom B20 3 festgehalten wird. Neues Ge- 
winnungsverf. : 1 g reines geschmolzenes B20 3 wird auf einer Pt-Platte 1 Std. lang 
im Cyclotron mit Deuteronen bestrahlt, darauf in einen mit Rückflußkühler versehenen 
u. 60 ml sd. W. enthaltenden Kolben gegeben u. unter CO—C 02 gehalten (500 ml im 
äquimol. Verhältnis). Nach Absorption des Gases in 4nNaOH in 2 Absorbern wird 
das CO über CuO oxydiert u. durch 2 weitere Absorber geleitet. Die Gesamtaktivität 
im Extrakt erreichte im Mittel 200 Mill. Impulse/Min. für ein Deuteronenbündel ent
sprechend einer Intensität von 10 p A  (früheres Verf. 50 Mill. Impulse/Min. für 
7—8 p A ) . (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 361—62. 1947. 
Paris, Labor, de Chim. Nucléaire du Coll. de France.) E c k s t e i n .  104

I. D. Norris und Arthur H. Snell, D ie  E rzeugung von l l C  a u s  A m m o n iu m n itra tlö su n g  
im  R eaktor. Zur Herst. größerer Mengen 14C mit langsamen Neutronen im Reaktor 
nach 14N (n,p)14C wird eine App. beschrieben, bei der N H 4N 0 3-Lsg. kontinuierlich 
durch den Reaktor läuft. Das gebildete 14C entweicht gasförmig, wird zu 14C 02 oxy
diert u. als Ba14C 03 gefällt. Geringe Mengen der erzeugten Aktivität (1%) bleiben 
als HCOOH, CH3OH u .  HCHO in der Lösung. BaC03 enthält nach massenspektro- 
graph. Unterss. 4— 5% akt. C. (Science [New York] 105. 265—67. 7/3. 1947. Oak 
Ridge, Tenn., Clinton Labor.) R. V o i g t .  104

Lars Melander, E in ig e  Versuche über d ie  D a rste llu n g  der Iso to p e  239 U  u n d  239N p .  
Das C. 1950. 1. 683 angeführte Verf. wird auf die Herst. von 239U  u. 229Np ausgedehnt. 
Die Aktivitätsmessungen werden mit einem G E IG E R -M Ü L L E R -Z ä h lro h r  mit 12 p  dickem  
Glimmerfenster durchgeführt. Die Gesamtausbeute ist > 12%  sowohl für U  als auch
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für Np, der Konzentrationsfaktor > 1 0 3. (Acta ehem. scand. 1. 169—77. 1947. Stock
holm, Nobel Inst, for Phys.) G e r h a r d  S c h m i d t . 104

H. G. Thode und R. L. Graham, M engenm eßverfahren  fü r  Iso tope. Vff. benutzten 
das Massenspektrometer nach N i e r  mit einem automat. Registriergerät bes. zur Best. 
der Isotopen von X e  u. K r . Damit können Proben der Größenordnung von wenigen 
mm3 mit weniger als 10-6 cm3 S5K r  mit etwa 1% Genauigkeit bestimmt werden. Diese 
hohe Genauigkeit ermöglicht die Best. seiner Halbwertszeit aus den in der Zeiteinheit 
auftretenden Mengenänderungen. — Ferner wurde der Anteil des 180  in der Luft, 
im W. u. in Carbonatgesteinen kontrolliert, wobei der mögliche Fehler im Verhältnis 
180 : 160  auf etwa 0,05% reduziert werden konnte. — 19 Literaturnachweise. (Proc. 
XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 627—36. Hamilton, Ontario, Canada, 
McMaster Univ.)_ E c k s t e i n .  104

Karl-Erik Zimens, Zugängliche rad ioaktive  In d ica toriso tope. Tabellar. Übersicht 
über die in größeren Mengen verfügbaren, als Indicatorsubstanzen verwendbaren 
Isotopen der einzelnen Elemente unter genauer Angabe ihrer Strahlungseigg. usw. 
(Svensk kem. Tidskr. 59. 183—92. Sept. 1947. Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola, 
Labor, för Kärnkemi och Inst, för Sihkatkemisk Forskning.) J ü r g e n  S c h m i d t .  104 

P. Süe, B estim m un gen  m it H ilfe  von ra d ioak tiven  Iso topen  durch V eränderung der  
spezifischen A k tiv itä t. In einer Mischung kann ein inakt. Element mit Hilfe seines 
radioakt. Isotops bestimmt werden. Aus der Veränderung der spezif. Aktivität eines 
unlösl. Salzes, das akt. u. inakt. Isotope eines Elementes enthält, leitet man den Geh. 
des ursprünglich vorhandenen Elementes ab. Auf diese Weise wird K in Ggw. von 
Na u. Li durch Fällung als KC104 bestimmt. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 
405—06. Mai/Juni 1947. Paris, Coll. de France, Labor, de Chim. nucl.) W e s l y .  104

F. S. Dainton und N. Miller, E in ige  Beobachtungen zu r S trahlungschem ie des W assers 
und w äßriger Lösungen. Unter „Strahlungschemie“ verstehen Vff. die Unters, der 
chem. atomaren Veränderungen, die durch Absorption energiereicher ionisierender 
Strahlungen (Röntgen- u. y-Strahlen, Kathoden- u. ß-Strahlen, «-Partikel, Protonen, 
Deuteronen usw.) hervorgerufen werden. Der Unterschied zwischen dieser u. der Photo
chemie in bezug auf ihre Auswertung wird theoret. u. prakt. erläutert. — Vff. unter
scheiden eine prim. Rk. elektr. Entladungen auf W. (vgl. R i s s e ,  Strahlentherapie 34. 
[1929.] 581, der als erster die Rk. H20 —>-H+OH als Primärreaktion erkannte), u. sek. 
Prozesse sowie mögliche kinet. Folgerungen, wie sie sich im W.-Dampf, in reinem W. 
u. in wss. Lsgg. abspielen (H20 2-Bldg.). — Die Ergebnisse zeigen, daß vorläufig noch 
kein quantitatives Bild der Radiochemie des W. u. der wss. Lsgg. gewonnen werden 
kann. Dazu sind noch experimentelle u./oder theoret. Unterss. über den Ausdruck 
r' -k2 erforderlich ( =  Anzahl der dissoziierten W.-Moll./ml r für alle Strahlungstypen); 
ferner sind genauere Erfahrungen über die durch Dosierungsgrade, Strahlungstyp u. 
-energie bedingten Veränderungen der M/N- oder G-Werte notwendig; M/N bedeutet 
dabei in Anlehnung an photochem. Rkk. die Ionenausbeute, definiert als Zahl der 
radioakt. Mol.-Umwandlungen (M) je Ionenpaar (N). Ihr Wert liegt erfahrungsgemäß 
bei 32,5—35 eV absorbierter Energie. — 26 Literaturnachweise. (Proc. XI. int. Congr. 
pure appl. Chem., London 1. 77—86. 1947. Cambridge u. Edinburgh.)

E c k s t e i n . 108
A. H. W. Aten jr., E nergiereiche Ion en  in  K r ista llg ittern . Läßt man langsame 

Neutronen auf Kristalle mit komplexen Anionen auftreffen, so findet man, daß das 
Einfangen eines Neutrons durch einen Kern entweder eine chem. Red. verursacht oder 
die Valenz des aktivierten Ions unverändert läßt. Wenn der radioakt. Kern aber aus 
einer (n,p)- oder einer (n,a)-Rk. mit schnellen Neutronen stammt, besitzt er eine viel 
höhere Rückstoßenergie, die nicht nur ausreicht, um die chem. Bindungen aufzubrechen, 
die das aktivierte Atom an die O-Atome der Umgebung binden, sondern auch, um viele 
von seinen Elektronen in einer Reihe von Stößen mit den Nachbarteilchen abzustreifen. 
Die höchste positive Ladung, die das aktivierte Atom erreicht, hängt von der Energie 
ab, die ihm durch die Kern-Rk. mitgegeben worden ist, wird dagegen sehr wenig von 
der Zus. des Gitters beeinflußt. Im allg. ist ein solches hochgeladenes Ion chem. sehr 
instabil u. strebt beim Verlust seiner überschüssigen Energie den niedrigsten energet. 
Zustand an, den es im Kristall erreichen kann. Welche Verb. während dieses Prozesses 
gebildet wird, hängt von dem chem. Bau des Gitters ab. Es wird so möglich, das Schick
sal des gleichen aktivierten einatomigen Ions in verschied. Kristallen zu vergleichen. 
Allg. ist zu erwarten, die Prodd. von (n,p)- u. (n, a)-Rkk. in einem hochoxydierten 
Zustand zu finden. Abgesehen davon begünstigt eine hohe O-Konz. im Gitter die Bldg.
O-reicher Anionen. Diese Überlegungen werden qualitativ bestätigt durch Messungen 
an einer Anzahl von K-, Na- u. Mg-Kristallen, deren Anionen S bzw. CI in verschied. 
Oxydationsstufen enthalten. Beide Male wird [u. zwar im (n,p)-bzw. im (n, a)-Prozeß]

2
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3-P gebildet. Der Bruchteil des Gesamtradiophosphors (in Phosphat +  P h o s p h i t  — 
Hypophosphit), der in Phosphit +  Hypophosphit vorhanden ist, wird durch ehem. 
Trennung ermittelt, nachdem die bestrahlten Prodd. in W. aufgelöst worden sind, das 
Phosphat-, Phosphit- u. Hypophosphitionen enthält. Auch die Erscheinungen in Verbb., 
deren Anionen O-frei sind (NaCl, Na2S usw.), werden qualitativ durch die Bldg.
CI-, P- bzw. Thiophosphatkomplexen im Kristall u. deren Hydrolyse bei der anschlie
ßenden Auflsg. der Kristalle in W. gedeutet. (Physic. Rev. [2] 71. 641—42. 1/5- 1947. 
Eindhoven, Philips-Labor.) S c h o e n e c k . 108

Arthur H. Compton, A tom energie a ls  eine B ereicherung der M enschheit. Vortrag. 
(Smithsonian Instn. Publ., Rep. 1946. 161—76., ausgeg. 1947.)

M. G e HLEN-KELEER. 110
Robert S. Richardson, A tom energie im  L aboratorium  u n d  in  den  S ternen . Historisches 

über die Energieerzeugung in der Sonne u. den Sternen u. Vgl. mit den Vorgängen 
bei Atombombenexplosionen. (Smithsonian Instn. Publ., Rep. 1946. 151—59. ausgeg. 
1947.) M. G e h l e n - K e l l e r . 110

P. F. Gast, D ie  U nbestim m theitsrela tionen  u n d  d ie  K ern au sbeu te bei der K e rn 
spa ltu n g . Vf. nimmt an, daß die Ausbeutekurve bei der Kernspaltung in ähnlicher 
Weise zustande kommt wie die Linienbreite bei den Atomspektren. Im Moment der 
Trennung der Bruchstücke können die Nucleonen durch die Kontaktfläche hindurch
treten, die durch die therm. Bewegung der Kernteilchen entsteht. Die quantenmechan. 
Wellen, die mit den Teilchen verknüpft sind, haben eine Ausdehnung, die mit der der 
Kerne vergleichbar ist. Die Zeit, die die Welle braucht, um die Kontaktfläche zu 
durchschreiten, ist die BETHEsche charakt. Kernzeit (3 ■ 10-22 Sek.). Aus der Unbe
stimmtheitsrelation folgt daraus eine Unsicherheit in der Energie von ~ 1 8  MeV, was 
in guter Übereinstimmung mit den Ü E M PST E R schen Werten s t e h t .  (Physic. Rev. [2] 72. 
1265. 15/12. 1947. Richland, Washington, Gen. Electric Comp., Hanford Engng. 
Works.) R ü d i g e r .  110

Enrico Fermi, E lem entare T heorie des K e tten reaktion s-M eilers. Vf. gibt eine Über
sicht über die physikal. Grundlagen des Kettenreaktions-Meilers. Zunächst wird die 
Absorption von Neutronen durch C- u. U-Atome unter Berücksichtigung der Neu
tronengeschwindigkeiten diskutiert. Die Folgen der Absorption durch 238U, Spaltung 
oder (n,y)-Prozeß, werden für schnelle, epitherm. u. therm. Neutronen in ihrer Häufig
keit miteinander verglichen u. die Erzeugung von ,,Sekundär“-Neutronen diskutiert. 
Allg. Berechnungen bezüglich der Größe des Reaktors u. der Anordnung des Graphit- 
,,Gitters“ werden vorgenommen u. ein numer. Beispiel mit einer Leistung von 1 kW 
u. einer Neutronendichte von 4 • 10* n/cm2sec durchgerechnet. Anschließend werden 
Einzelheiten des ersten Reaktors des Argonne-Labor., der eine Dauerleistung von 2 u. 
eine kurzzeitige Leistung von 100 kW besitzt, angegeben. (Science [New York] 105. 
27—32. 10/1. 1947. Chicago, Univ., Inst, for Nucl. Studies.) H e i n s o h n . HO 

E. D. Courant und P. R. Wallaee, Schw ankungen  der Z a h l von  N eu tron en  in  einem  
A tom reaktor. (Vgl. C. 1947. E. 479.) Statist. Schwankungen in der Zahl der Neutronen 
in einem Meiler, der verteilte Neutronenquellen, wie sie etwa bei spontanen Spaltungen 
oder (a, n)-Rkk. etc. entstehen, enthält, werden für die beiden folgenden Fälle betrachtet:
1. die verzögerten Neutronen werden mit berücksichtigt, aber für den Meiler wird eine 
konst. mittlere Intensität vorausgesetzt, 2. die Intensität des Meilers schwankt period., 
aber die verzögerten Neutronen werden vernachlässigt. Bei der Berechnung wird 
durchweg die Meth. der Wahrscheinlichkeitsrechnung benutzt. Für beide Fälle wird 
der Ausdruck für die Standardabweichung der Neutronenzahl hergeleitet. (Physic. 
Rev. [2] 72. 1038—48. 1/12. 1947. Ontario, Can., Chalk River Labor.)

L i e r m a n n . 112
J. G. Rutherglen und J. F. I. Cole, E in e  R adiofrequenz-Ionenquelle  m it hochprozentiger  

A usbeu te an  Protonen . Im Anschluß an T h o n e m a n  (Nature [London] 158. [1946.] 61) 
entwickeln Vff. eine ähnliche Versuchsanordnung, bei der der Protonenanteil jedoch 
60% beträgt. Arbeitsbedingungen sind: Radiofrequenzleistung 30 W, Magnetfeld 
130 Gauß, Druck -~15,m, H2-Verbrauch 15 cm3/Std., Potential 2,8 kV, Fokussierungs- 
potential 14 kV, Probenstrom 6 mA, H +-Strom 240, H]" 110, H^ 12, schwere Ionen 
4 0 /xA. (Nature [London] 160. 545-M 6. 18/10. 1947. Glasgow, U niv., Dep. of Nat. 
Philosophy.) L i e r m a n n . 112

E. G. Linder, A u f K ern reaktion en  beruhender elektrostatischer G enerator. Verschie
dentlich wurden elektrostat. Generatoren vorgeschlagen, wobei die Hochspannung 
durch Aufladung eines Kollektors mit energiereichen Teilchen aus radioakt. Material 
erzeugt wurde. Da das Manhattan-Projekt nun die Liste der verfügbaren Isotope ver
öffentlicht hat, schlägt Vf. die Verwendung der jS-Strahler 154Eu, 134Cs u. 60Co vor, die 
eine Halbwertszeit von mehreren Jahren haben. Ein auf diesem Prinzip beruhender
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elektrostat. Generator ist in Bau. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  129—30. 15/1. 1947. Prince- 
ton, N. J., RCA Labor.) 0 . E c k e r t . 112

A. E. Shaw, E in e  starke p o sitive  Ionenquelle fü r  feste K örp er. In einem W-Tiegel wird 
das feste Material mit Elektronen bombardiert, wodurch ein starker Strahl (geladener) 
Ionen erzeugt wird. Die Ausbeute beträgt z. B. für Pt-Ir 120 / a A  bei 100 W Elek
tronenleistung, für La20 3 212 / i A  bei 105 W u. für Sm20 3 40 f i A  bei 150 W. Eine 
massenspektrograph. Analyse der positiven Ionen aus einer Mischung von La20 3 u. 
UN zeigt La+, LaO+, W +, WO+, U +, UN+, UO+u. möglicherweise U 0 2+. Voraussichtlich 
können die Verss. zur Ablagerung von Isotopen dienen. So wurde z. B. in 10 Min. eine 
Ablagerung von 0,50 y  der Sm-Isotope erzielt. (Physie. Rev. [2] 7 1 .  277. 15/2. 1947. 
Argonne Nat. Labor.) L i e r m a n n .  112

D. Gabor, E ine R au m ladu n gslin se  fü r  d ie  F oku ssieru ng  von Ionenstrahlen . Eine 
früher vom Vf. für die Fokussierung u. Dispersion von Elektronenstrahlen angegebene 
magnetronartige Anordnung läßt sich auch für die Dispersion von Ionenstrahlen, bes. 
für solche hoher Energie verwenden. Es wird eine experimentelle Anordnung im Prinzip 
beschrieben u. ihre Leistungsfähigkeit theoret. diskutiert. (Nature [Lonodon] 1 6 0 . 
89—90. 19/7. 1947. Rugby, Brit. Thomson-Houston Co., Res. Labor.)

R e t t ss e . 112
A. Mura, Über d ie  E m pfin d lich ke itsdau er der W ilson -K am m er. Vf. findet die 

Formel von W il l ia m s  (C. 1 9 3 9 .  II. 3541) nicht bestätigt. In 2100 m Höhe stellt Vf. 
ein Empfindlichkeitsmaximum bei einem Entspannungsverhältnis von 1,115 mit 
Tmax ~  0,4 sec fest. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 2. 
314—18. März 1947. Mailand, Univ., Ist. phys.) A m b e r g e r . 112

Res Jost, B em erkungen zu r m athem atischen Theorie der Zähler. Unter einem Zähler 
wird irgendeine Anordnung verstanden, die zu zählende Impulse in neue Impulse um
formt. Zu zählende Impulse sind Ereignisse, Zählerimpulse gleich registrierte Ereig
nisse. 1. Idealer Zähler: Es besteht kein Unterschied zwischen Ereignissen u. gezählten 
Ereignissen. Die interessierende Größe ist die mittlere Anzahl von Ereignissen pro 
Zeiteinheit. 2. Nichtidealer Zähler: Ereignisse u. gezählte Ereignisse sind durch eine 
Funktionalgleichung miteinander verbunden. Man hat zu unterscheiden: Zähler 1. Art: 
Maßgebend dafür, ob ein Ereignis gezählt wird oder nicht, ist die Zeit, die seit dem 
letzten gezählten Ereignis verflossen ist. Spezialfall: Fall einer bestimmten Auflösungs
zeit; steigert man bei gleichartiger Bestrahlung die Bestrahlungsintensität unbegrenzt, 
so strebt die registrierte Ereignisdichte gegen die reziproke Auflösungszeit. Zähler
2. Art: Maßgebend dafür, ob ein Ereignis gezählt wird oder nicht, ist die Zeit, die seit 
dem letzten Ereignis verflossen ist. Durch Spezialisierung wie unter Zähler 1. Art wird 
eine bekannte Beziehung hergestellt. Es wird sodann eine Zähleranordnung aus zwei 
Zählern beschrieben: Hintereinanderschaltung mit verschied. Kombinationen der 
Zähler 1. Art u. 2. Art. Abschließend wird die Frage diskutiert, wie groß die Wahr
scheinlichkeit ist, in einem Zeitintervall eine bestimmte Zahl von Ereignissen zu regi
strieren. (Helv. physica Acta 2 0 .  173—82. 30/4. 1947. Zürich, E. T. H., Phys. Inst.)

W. E. R e ic h a r d t . 112 
Paul W. Reinhardt, E in  tragbares In stru m en t fü r den  N ach w eis schneller N eutronen  

in  Gegenwart von  y-S trah lu ng . 2 Ionisationskammern, von denen die eine mit Paraffin 
ausgekleidet u. mit Butan von 30 at Druck gefüllt ist, während die andere mit 35 at Ar 
gefüllt ist, sind so geschaltet, daß sich an einem LiNDEMANN-Elektrometer ihre y - Aus
schläge kompensieren. Rückstoßprotonen, die aus dem Butan oder Paraffin der einen 
Kammer stammen, können leicht nachgewiesen werden. 5 Neutronen/cm2 können ent
deckt werden. Potential der Sammelelektroden 450 V. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  836. 
1/6. 1947. Clinton Labor.) * R ü d i g e r . 112

K. J. Keller, Ü ber d ie  natürliche P rä zis io n  des linearen  Ionisationskam m erverstärkers. 
Im Anschluß an die Ergebnisse über die Messung des Frequenzspekt. des linearen Ver
stärkers für Ionisationskammern wird der Einfl. der Frequenz auf die Genauigkeit der 
Ionisationsmessung diskutiert. In diesem Zusammenhang wird eine Definition der 
natürlichen Präzision gegeben. Ein bestimmter Verstärkertyp wird beschrieben, der 
sämtlichen prakt. Erfordernissen entspricht u. der gleichzeitig der natürlichen Präzision 
befriedigend nahekommt. Bei den Verss. wird eine Präzision in der Größenordnung 
von 125 e erreicht, wobei e die Ladung des Elektrons bedeutet. (Physica 1 3 . 326—36. 
Juli 1947. Utrecht, Univ., Physikal. Labor.) G e r h a r d  S c h m i d t . 112

Giorgio Salvini, E in  G eiger-M üller-Zähler sphärischer F orm . Ein G E IG E R -Z äh le r, 
bei dem Anode wie Kathode sphär. ausgebildet sind, wird beschrieben u. abgebildet. 
Die Anode stellt den inneren Ring von 3—25 mm Durchmesser, die Kathode die 
äußere Umhüllung dar. Die Impulshöhe nahm mit dem Durchmesser des Rings zu. 
Der Zähler wurde mit 8 mm A. u. 50 mm Ar gefüllt, das Plateau erstreckte sich von

2 *



1350 1450 Volt. Die Zähler wurden auch für Koinzidenzmessungen an Höhenstrahlen
verwendet u. die Abhängigkeit vom Abstand u. von der Richtung geprüft. (Rio. sei. 
Ricostruzione 17. 914—16. Juni 1947. Milano, Ist. di Fisica Super. dell’Univ.)

W i e d e m a n n . 112
L. Bell und W. Weksler, E in  flacher P roportion a l-Z äh ler. Vf. gibt Konstruktion 

u. Arbeitsweise eines neuen Proportionalzählers an, der voll befriedigende Arbeits
charakteristika besitzt. Die Prüfverss. ergaben, daß jeder Proportionalzähler mit be
liebiger Kathodenanordnung dann brauchbar ist, wenn die gesamte Ionisation nur in 
unmittelbarster Nähe der Anode verläuft, das Feld im Hauptteil des Arbeitsraumes des 
Zählers überall gleich oder größer ist als das „Sättigungsfeld“ u. die Bldg. negativer 
Ionen im Arbeitsgas vermieden wird. (TK ypH an 3 K c n e p iiM e in  a.ii.Hoii h T e o p e x iiH e c -  
Koß OI13HKH [J. exp. theoret. Physik] 17. 170— 75. 1947. Physikal. Lebedew-Inst. 
der Akad. der Wiss. der UdSSR.) H e l m s . 112

Gerhard Borrmann, E in  Zählm otor. Vf. beschreibt ein mechan. Zählwerk mit 
zeitlich konstantem u. definiertem Zählvermögen, bei dem durch Impulse ein Drehfeld 
erzeugt u. durch dieses ein Zeiger schrittweise bewegt werden kann. (Z. Naturforsch. 2a. 
573—74. Okt. 1947. Berlin-Dahlem, KW I für Physik.) G o t t f r i e d . 112

S. S. Friedland, E in e  m assenspektroskopische A n a ly se  der viela tom igen  Gase in  einem  
schnellen Zähler. Es werden zwei GEiGER-MÜLLER-Zählrohre mit 8 cm Ar u. 1,2 cm 
Äthylacetat hergestellt, das eine unbenutzt gelassen, während das andere 1010 Stöße 
nachweisen mußte. Anschließend wurde eine massenspektroskop. Analyse des Dampf
inhaltes vorgenommen mit dem Ergebnis, daß bei dem benutzten Zähler MM. oberhalb 
46 nicht mehr Vorkommen. Die große Häufigkeit bei 44, 28 u. 16 zeigt an, daß sich 
hauptsächlich C 0 2, CO  u. C H i  gebildet haben. Diskussion des Ergebnisses im Lichte 
der Vorstellungen von K o r f f  u . P r e s e n t  (C . 1946. I. 865). (Physic. Rev. [2] 71. 377 
bis 378. 15/3. 1947. New York.) R ü d i g e r . 112

Lennart Simons und Bengt Grotenfelt, E in e  selbst spe isen de A p p a r a tu r  fü r  Geiger- 
M ü ller-Z äh ler. (Soc. Sei. fenn., Comment. physico-math. 13. 1—7. 1947.)

H. H a u s w a l d . 112
H. Greinacher, Vereinfachter F unkenzähler. Es wird ein Zählgerät für Elementar

teilchen (a -, ß-, y-Strahlen) beschrieben. Die Netzwechselspannung 220 V wird über einen 
Transformator auf 2200 V transformiert u. liegt über einem Widerstand von 5 • 105Ohm, 
der kapazitiv überbrückt ist, an einer Funkenstrecke (Elektroden aus Pt-Kügelchen). 
Die Funkenstrecke ist in ein Glaskölbchen eingeschmolzen, dem gerade soviel Luft ent
zogen ist, daß sie gute Zählwrkg. zeigt. Da die vorliegende Anordnung symm. bezüglich 
der Elektroden ist, spielt die Polarität der angelegten Spannung keine Rolle, so daß der 
Betrieb mit Wechselspannung möglich ist. In den Stromkreis der Anordnung ist zur 
Registrierung eine Glimmlampe sowie ein Telephon eingeschaltet. Durch eine ange
schaltete Antenne kann eine radiotelegraph. Übermittlung der Zählstöße auf größere 
Distanzen erreicht werden. (Helv. physica Acta 20. 222—24. 30/4. 1947. Bern.)

W. E. R e i c h a r d t . 112
H. L. Schultz, D ie  B estim m un g  kurzer Z e itin te rva lle  zw isch en  zusam m enhängenden  

K ern ere ign issen . (Sitzungsbericht.) Mit dem beschriebenen Verf. werden sehr kurze 
Zeitintervalle zwischen elektr. Impulsen sehr genau gemessen. Zwei gleiche Zähler 
arbeiten über getrennte Breitbandverstärker auf einen Koinzidenzkreis mit großem 
Auflösungsvermögen. Die Anzahl der Koinzidenzen wird als Funktion der Zeitver
zögerung gemessen, die elektr. in einen der Kanäle eingeführt wird. Änderungen in der 
elektr. Verzögerung von ca. 10~9 Sek. können noch nachgewiesen werden. (Physic. 
Rev. [2] 71. 134—35. 15/1. 1947. Yale Univ.) R a v e . 112

R. V. Pound, H ochfrequenzspektrom eter zu r U ntersuchung von R eson an zabsorp tion  
durch K ernm om ente. Die zu untersuchende Substanz wird in den Resonanzkreis eines 
Hochfrequenzoscillators mit langsam variabler Frequenz gebracht u. unterhegt dort 
dem Einfl. eines veränderlichen Magnetfeldes. Eine automat. elektron. App. registriert 
Absorptionslinien u. ist auch zur Unters, der Linienform geeignet. (Physic. Rev. [2] 72. 
527. 15/9.1947. Harvard Univ.) E. R e u b e r . 112

Norman D. Coggeshall, R andkorrek turen  bei der m agnetischen  F oku ssieru n g . Es 
werden die Randkorrekturen für das Magnetfeld eines Massenspektrometers berechnet. 
(J. appl. Physics 18. 855—62. Okt. 1947. Pittsburgh, Gulf Res. and Development Co.)

S t e i l . 1 1 2
L. Marton und P. H. Abelson, M ikro g ra p h ie  von  S p u ren . (Vgl. C. 1948. I. 1235.) 

Der Mangel der Kontaktmeth. zum Nachweis von radioakt. Isotopen besteht in dem 
schwachen Auflösungsvermögen. Vff. erreichen eine wesentliche Verbesserung durch 
Anwendung elektronenopt. Abbildung. Die techn. Durchführung u. erzielte Ergeb
nisse werden angegeben. Die Vorteile einer Nachbeschleunigung der /J-Teilchen
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werden diskutiert. (Science [New York] 106. 69—70. 18/7. 1947. Washington, Nat. 
Bur. o f  Standards and Carnegie Inst.) L i e r m a n n . 112

R. A. Peck jr., Photographischer N eu tronennachw eis. Die feinkörnige a-Teilchen- 
Emulsion von E a s t m a n ,  die man zum photograph. Neutronennachweis u. zu Energie
messungen benutzt, zeigt einen großen Präexpositionsuntergrund, der eine gewisse Un
sicherheit bei der Festsetzung des Beginns der Protonenspuren mit sich bringt. Es ist 
daher eine vorherige „Entschleierungsbehandlung“ notwendig. Das hierzu benutzte 
KMn04 muß stark genug sein, um die Untergrundkörner zu entfernen, anderseits darf 
es nicht so stark sein, daß es die Emulsion für den Protonnachweis desensibilisiert. In
nerhalb dieses Konzentrationsbereiches zeigt das KM n04 sogar einen sensibilisierenden 
Effekt, insofern, als es die sichtbare Länge der Protonenspuren vergrößert. Als optimale 
Behandlung hat sich ein Bad von 18 Min. Dauer in einer Lsg. erwiesen, die 0,66 g KMn04 
pro Liter enthält. (Physic. Rev. [2] 71. 464. 1/4. 1947. Yale Univ.) G o t t f r i e d .  112

Sylvan Rubin, E in  photographischer A p p a r a t fü r  W inkelverteilungsm essungen. Es 
wurde eine Streukamera konstruiert, um die Winkelverteilung schwerer, geladener 
Teilchen, die bei Kernrkk. emittiert werden, auf Grund ihrer in photograph. Emulsionen 
erzeugten Spuren auszumessen. Die Kamera enthält eine 2 -4-in.-Platte, um Teilchen, 
die im Winkelbereich von 25— 160° zum einfallenden, beschießenden Strahl liegen, auf
nehmen zu können. Die Kamera wurde angewandt, um die Winkelverteilung der aus 
der Rk. 7Li(p,a)a stammenden a-Teilchen, weiter der aus der Rk. 19F (p ,a)160  stam
menden weitreichenden a-Teilchen u. der Resonanzstreuung von Protonen in 9Be(p, y) l0B 
zu messen. Die Streukamera erweist sich als hochauflösendes Instrument, auch für Rkk. 
mit sehr geringer Ausbeute. (Physic. Rev. [2] 72. 1176—86. 15/12. 1947. Pasadena, 
Calif., California Inst, of Technol., W. K. Kellogg Radiation Labor.) G o t t f r i e d .  112.

A. W. Lawson und Robert Fano, Z u r W irksam keit von Strahlungsschirm en. Unter 
Anwendung der Rechenregeln der Matrix-Algebra leitet Vf. für die Wirksamkeit dicker 
Strahlungsschirme, also das Verhältnis von der zur Aufrechterhaltung der Temp. einer 
mit n  Schirmen abgeschirmten Fläche erforderlichen Leistung P n zu der entsprechenden 
Leistung P 0 für die unabgeschirmte Fläche, übersichtliche Gleichungen ab, die sich aus 
dem Energieerhaltungssatz sowie dem ST EFA N -BoLTZM A N N schen Gesetz ergeben. Die 
Emissionsfähigkeit e0 u. Temp. der strahlenden Fläche sowie Emission u. Durchlässig
keit des Schirmmaterials müssen bekannt sein. Für den Fall von n  dünnen Schirmen

n
ergibt sich für die Wirksamkeit E  =  P n/ P 0 =  [{ 2/ (1/smk +  l/cm i)}— ( » —- 1)]-1,

l
worin Emk bzw. eml die Emissionsfähigkeit des m-ten Schirmes auf der Vorder- bzw. 
Rückseite bedeuten. (Rev. sei. Instruments 18. 727—29. Okt. 1947. Chicago, Ul., 
Univ., Inst, for the Study of Metals; Cambridge, Massachusetts Inst, of Technology, 
Res. Electronics Labor.) K. S c h a e f e r . 112

A2. Optisches Verhalten der Materie.
Göran Beskow und Lars Treffenberg, Ü ber den  sogenannten prästellaren  Z ustan d  

der M aterie  u n d  d ie  H äu figkeitsverte ilu n g  der chem ischen E lem ente. 1. Mitt. D er E in flu ß  
der angeregten Z ustän de. (Ark. Mat., Astronomi Fysik, Ser. A 34. Nr. 13. 1—6. Sept. 
1947. Stockholm, Högskola, Inst, för mekanik och matematisk fysik.)

G o t t f r i e d . 113
Fred L. Whipple, Ü berschallproblem e in  der A stron om ie. Vorgänge, die mit Über

schallgeschwindigkeit ablaufen, kommen in der Astronomie in folgenden Fällen vor: 
Bewegungen der Meteore u. V-2-Geschosse, Sonnenatmosphäre, veränderliche Sterne 
(Novae u. Supernovae), Sterninneres, stoßartige Wellen im Medium des interstellaren 
Raumes (damit zusammenhängend Bldg. neuer Sterne, Milchstraßenproblem, Auftreten 
von Strahlungen im Weltenraum). (Physic. Rev. [2] 71. 474. 1/4. 1947.)

F u c h s . 113
André Lallemand und François Lenouvel, V erw endung des elektronischen Teleskops  

zur S ternphotom etrie. Das elektron. Teleskop arbeitet nach dem Prinzip des Bild
wandlers. Die durch das Sternlicht hervorgerufene Elektronenemission einer durch 
Kohlensäureschnee gekühlten Photokathode ward durch eine Elektronenlinse auf einen 
Fluorescenzschirm abgebildet. Ein ebenfalls projizierter künstlicher Vergleichsstern 
dient zur Photometrierung. Das Teleskop eignet sich vorwiegend zur Messung roter C- 
u. M-Sterne bis zur (visuellen) Größe 14 mit einem Auffangspiegel von 0,80 m Durch
messer. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1129—30. 10/12. 1947.) M e c k e .  113

Leverett Davis jr., E lektrom agnetische F elder von Sternen. Das elektromagnet. Feld 
in der Nähe eines magnetisierten rotierenden Körpers wird theoret. behandelt. Die 
Potentiale u. Feldstärken werden für Sonne, Erde u. 2 Sterne abgeschätzt. Der Einfl.
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u. die Bewegung umgebender Ionen werden betrachtet. Die Überlegungen dienen dazu, 
die Aussendung kosm. Strahlen durch das zugrunde gelegte Sternmodell zu untersuchen. 
(Physic. Rev. [2] 72. 632—33. 1/10. 1947. Pasadena, Calif., California Inst, o f Technol.)

SCHOENECK. 113
Paul Preisy, D a s Schwächungsgesetz e in er m onochrom atischen S tra h lu n g  im  In n eren  

der Sonnenatm osphäre. E in  F a ll, wo das S trahlungsgleichgew icht verw irk lich t ist. Die Inten
sitätsänderung einer an der Sonnenoberfläche beobachteten Strahlung im Inneren der 
Sonnenatmosphäre wird berechnet. Für den Fall, daß Strahlungsgleichgewicht be
steht, werden, mit dem Abstand vom Sonnenmittelpunkt, Emissions- u. Absorptions- 
koeff. als Veränderlichen, Differentialgleichungen abgeleitet, die von einem durch 
L u n d b l a d  (vgl. Astrophysic. J. 5 8 . [1923.] 118) benutzten Polynom ausgehen. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 2 2 4 .  1334—36. 12/5. 1947. ) ” S c h o e n e c k . 113

A. D. Thackeray, E in e  kurzlebige Sonnenerscheinung in  hoher B reite . Vf. berichtet 
über die von ihm am 19. 6. 47 beobachteten intensiv dunklen Absorptionsflocken in 
hoher Sonnenbreite, die eine Radialgeschwindigkeit von 74 bis 171 km/Sek. besaßen. 
Gleichzeitig wurde vom C a v e n d i s h  F i e l d  L a b o r , ein starkes Anwachsen des Radiorau
schens (175 MHz) festgestellt. Vf. diskutiert die Beziehung zwischen beiden Phänomenen. 
(Nature [London] 1 6 0 . 439—40. 27/9. 1947. Cambridge, Engl., Solar Phys. Observ.)

L i e r m a n n . 113
Otto Burkard, D ie  F -Strahlung der Sonne. 1. Mitt. Als Maß für eine bestimmte 

Sonnenstrahlungskomponente wird aus der Grenzfrequenz der ionosphär. F2-Schicht 
eine Größe berechnet u. deren Monatsmittel für einen Zeitraum von 5 Jahren veröffent
licht. (Acta physica austriaca 1. 98—102. 1947. Graz, Univ., Inst, für Meteorol. u. 
Geophys.) S t e i l . 113

Mario Girolamo Fracastoro, U ntersuchungen über d ie  a tm osphärische S treu u n g  u n d  
über d ie  Sonnenstrahlung. Vf. beschreibt ein einfaches Photometer, mit dem sowohl die 
direkte Sonnenstrahlung als auch die diffuse Strahlung des Himmels bis in die unmittel
bare Nähe des Sonnenrandes gemessen wird. Mit diesem Instrument wird der Koeff. 
beider Größen an verschied. Orten auf 190, 1561 u. 3174 m Höhe bestimmt, um einen 
geeigneten Ort zur Aufstellung des geplanten Coronographen zur Unters, der Corona- 
Strahlung zu finden. Die Messungen in 2877 m Höhe in den Pyrenäen stimmen mit 
exakter durchgeführten befriedigend überein. (Ric. sei. Ricostruzione 1 7 .  2012— 16. 
Dez. 1947. Arcetri, Osserv. Astrofis.) W i e d e m a n n . 113

Hans Kienle, D a s u ltravio lette  S p ek tru m  u n d d ie  T em p era tu r der Sonne. Aus
führungen über Messungen des UV-Spektr. der Sonne mittels einer C. 1 9 4 8 .  I. 974 an
gegebenen Apparatur. (Forsch, u. Fortschr. 2 1 /2 3 .  72. Juni 1947. Potsdam, Astro-
phys. Observ.) B e h e b e . 113

C. G. Abbot, E in e  überprüfte  A n a lyse  von  W erten  der S olarkonstan ten . Die aus den 
Beobachtungen der Jahre 1920— 1939 gemachten Voraussagen bis 1945 stimmen nur 
teilweise mit den Messungen überein. Mittels krit. Betrachtung der alten Werte sowie 
einer andersartigen Analyse erzielt der Vf. überraschend gute Übereinstimmung bis 
Ende 1945. (Smithsonian Instn. Publ., mise. Collect. 1 0 7 . 1—9. 30/8. 1947. Washing
ton.) L i n d b e r g . 113

Jean-François Denisse, Pierre Seligmann und Roger Gallet, E rgebn isse der ion o
sphärischen  M essungen  während der totalen S o n n en fin stern is vom  20. M a i  1947 . Bericht 
über den Einfl. der Sonnenfinsternis auf die Ionosphärenschichten E, F1( F2 u. D nach 
Beobachtungen in Bebedouro (Brasilien). (C. R. hebd. Séances Acad. Seif 2 2 5 .  1169 
bis 1173. 10/12. 1947.) M e c k e . 113

Heinz Lettau, Z u r  T heorie der p a rtie llen  G asentm ischung in  der A tm o sp h ä re . In 
Fortsetzung früherer theoret. Betrachtungen (vgl. C. 1 9 4 7 .  E. 499) stellt Vf. fest, daß 
der Austausch in der realen Atmosphäre tatsächlich niemals unendlich groß oder Null 
ist, so daß die bisherige Theorie nur Idealzustände lieferte. Diffusion u. Gravitation 
wirken stets in der reellen Atmosphäre, die Wrkg. des Austauschs überdeckt dieselbe 
mehr oder weniger stark. Jeder stationäre Zustand läßt sich durch einen Entmischungs
faktor u. dessen Variation mit der Höhe kennzeichnen. Die prakt. Folgerungen aus der 
Theorie der partiellen Gasentmischung für Troposphäre u. Stratosphäre ergeben in der 
unteren Stratosphäre neue Gesichtspunkte. Es wird nachgewiesen, daß He 25mal 
empfindlicher als 0 2 auf die partielle Entmischung reagieren sollte. Für die Ozon-Ver
teilung liefert die Anwendung der abgeleiteten Austauschwerte den scharfen Anstieg 
der Konz, in der Stratosphäre, der aus fast allen Beobachtungen folgt. Die Schicht des 
0 3-Anstiegs liegt in unseren Breiten bei 14— 15 km. (Meteorol. Rdsch. 1. 65—74. Sept./
Okt. 1947. Bad Kissingen.) G o t t e r i e d . 113

Renato Cialdea, S ystem atisch e A u fn ah m e des P o la r isa tio n szu sta n d es des H im m els. 
Es wird eine Anordnung zur photoelektr. kontinuierlichen Aufnahme der Polarisation
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des Himmels beschrieben u. an Beispielen das den verschied. Bewölkungstypen ent
sprechende Aufnahmebild gezeigt u. erläutert. (Ric. sei. Ricostruzione 17. 633—42. 
Mai 1947. Rom, Ist. naz. di Geofis.) R. K. M ü l l e r .  113

Karl Gustav Malmfors, Untersuchungen über da s N ord lich t. Vf. untersucht an 
einem Modell der Bldg. des Nordlichts die Bewegung von geladenen Teilchen in einem
magnet. Dipolfeld unter dem Einfl. eines homogenen elektr. Feldes. (Ark. Mat., Astro-
nomi Fysik, Ser. B 34. Nr. 1. 1—8. März 1947.) G o t t f r i e d .  113

Aurel Wintner, S ta b ilitä t u n d  S pek tru m  in  der W ellenm echanik der G itter. Die Lsg. 
der ScHRÖDiNGER-Gleichung führt für den Fall, daß das Potential U {x) eine period. 
Funktion ist, zu der Gleichung: tp{x) = c 1 - ji1(x) exp (G(E)x) +  c ,n 2(x) exp (—G(E)x) mit 
Cj u. c2 als Integrationskonstanten, n-^x) u. n 2(x) period. Funktionen, die unabhängig 
von den Cj u. c2 sind. Ein Energieniveau E eines Kristallgitters existiert oder existiert 
nicht, je nach dem der entsprechende Wert von G(E) rein imaginär ist oder einen reellen 
Anteil hat. Vf. fordert a) eine allg. Definition des Spektr., unabhängig vom period. 
Charakter des Potentials. Es soll b) bewiesen werden, daß für den Fall der Periodizität 
von U (x), die Folge der E-Werte, die gemäß Forderung a) definiert ist, mit den E-Werten 
übereinstimmt, für die G(E) stabil wird. Die allg. Definition eines Spektr. der S c h r ö -  
DiNGER-Gleichung wird durch die Theorie des H iL B E R T sc h e n  Raumes gegeben. Der 
Beweis zu b) wird angedeutet. (Physic. Rev. [2] 72. 81—82. 1/7. 1947. Baltimore, 
Md., John Hopkins Univ.) R ü d i g e r .  114

J. Gillis, D ie  Spektrochem ie, ihre Geschichte, E n tw ick lu n g  u n d  A n w en dun g. Nach 
einem Rückblick auf die Geschichte der Spektroskopie werden ihre Anwendungen 
speziell auf die Analyse von Metallegierungen kurz besprochen. (Verh. Schweiz, natur
forsch. Ges. 127. 31—4 8 . 1947.) A. R e u t e r .  114

I. M. Liwschitz, Über reguläre A nregungen. 2 . Mitt. Q uasi-kontinuierliche u n d  kon
tinuierliche S pektren, (l.vg l. > K ypH aJi 3 K criep iiM eH T aJiL u o iiii TeopeTiutecKoit ®H3H- 
kh [J. exp. theoret. Physik] 17. [1947.] 1017.) In Fortsetzung der Unterss. über die Arten 
der Anregungen, die durch Operatoren hervorgerufen werden, werden die Ergebnisse 
auf die Fälle des quasikontinuierlichen und des kontinuierlichen Spektrums des nicht 
abgelenkten Operators erstreckt. Die Meth. veranschaulicht den Einfl. der örtlichen 
Strukturänderungen des Kristallgitters auf die freien Schwingungen der Atome des 
Gitters. (/Kypna.T 3 kcnepum ehtajibhoii h TeopcTHuecKoii <Dh3hkh [J. exp. theoret. 
Physik) 17. 1076—89. Dez. 1947. Charkow, Physiko-Techn. Inst, der Akad. der Wiss.

Ta-You Wu, E in  zu r E ntdeckung der l zS u 2  Term verschiebung von  H  u n d  He+  
vorgeschlagenes E xp erim en t. Z u r  Prüfung der Termverschiebungstheorie von B e t h e  
wird die Messung der 1 ^^-Verschiebungen von H u. H e+ vorgeschlagen. Bei der 
L y m a n  a von H (1210 Ä) beträgt diese Verschiebung 0,0039 Ä, bei La von He+ (300 Ä) 
dagegen 0,00315 Ä. Mittels eines großen Vakuumgitterspektrographen ist es möglich, 
die H-Linie in der 1. Ordnung u. die He-Linie in der 4. Ordnung gleichzeitig aufzu
nehmen. Erstere wird als nicht aufgelöstes Dublett, letztere als Dublett mit 0,0215 Ä 
Abstand auftreten. Die von B e t h e  vorhergesagte Termverschiebung würde in diesem 
Falle 0,425 Ä betragen u. erfordert nun keine absol. Wellenlängenmessungen mehr. Das 
erforderliche Auflösungsvermögen des Gitterspektrographen liegt bei 1 Ä/mm. (Physic. 
Rev. [2] 72. 976—77. 15/11. 1947. Ann Arbor, Mich., Univ., Randall Labor of Phy- 
sics.) S p e e r .  114

E. Je. Wainstein, Ü ber eine röntgenspektroskopische M ethode zu r B estim m ung des 
D iffu sion skoeffiz ien ten  von A tom en  u n d  Ionen . Es wird eine Meth. zur röntgenspektro- 
skop. Best. des Diffusionskoeff. von Atomen u. Ionen vorgeschlagen, die darauf be
ruht, daß die Intensitätsabschwächung des gewählten Dubletts Ka1>2 des Röntgenspektr. 
beim Durchgang eines geeignet langen Reflexes (bis 4—5 cm Länge) durch eine bes. 
konstituierte Diffusionsküvette beobachtet wird. (ü p u p oiia  [Natur] 36. 48—50. Aug.

Vola P. Barton und George A. Lindsay, D ie  K -R ön tgen absorp tion skan te  von  S ilic iu m . 
Gemessen wurden die Wellenlänge der K-Röntgenabsorptionskante von S i  in Si-Metall, 
Quarz, SiC, Na2S i03, Muskowit, Phlogopit, B iotit, Lepidolith u. Monoäthylsiloxan. Die 
Messungen wurden durch Absorption im Kristall bzw. durch Absorption in Absorptions
schirmen durchgeführt. Es wurden folgende Wellenlängen der K-Röntgenabsorptions- 
kante gemessen (alle in X-Einheiten): Muskowit 6703,0; Phlogopit 6703,2; Biotit 6703,7; 
Lepidolith 6699,0; Quarz 6702,7; Na2S i03 6698,4; Si-Metall 6715,2; SiC 6717,9 u. Mono
äthylsiloxan 6706,2. In den ersten 6 Verbb. liegt das Si-Atom im Mittelpunkt eines 
Tetraeders, dessen Ecken mit O-Atomen besetzt sind. Alle anderen Atome werden 
keinen oder nur einen geringen Einfl. auf die Si-Energieniveaus ausüben. In Si sind die 
Si-Atome tetraedr. von vier Si-Atomen anstatt von O-Atomen umgeben. In dem

der UkrSSR.) G e r h a r d  S c h m i d t . 114

1947.) R. R i c h t e r . 116
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SiC sind die Si-Atome von 4 C-Atomen umgeben. Die Si- u. C-Atome werden die Ener
gieniveaus des Si weniger stören als die mehr negativen O-Atome. Das Ergebnis is t eine 
um etwa 17 X-Einheiten größere Wellenlänge für Si u. SiC. Die Struktur des Mono
äthylsiloxans ist nicht genau bekannt, aus der Formel geht jedoch hervor, daß eines der 
benachbarten O-Atome durch die Äthylgruppe ersetzt ist. Man sollte daher erwarten, 
daß die Wellenlänge für die Kante zwischen der für die Glimmer u. die für Si u. SiC 
liegen sollte, u. zwar näher an die der Glimmer; dies wurde in der Tat beobachtet. — 
Nicht untersucht wurde die Feinstruktur der Kante, obwohl sie, bes. bei SiC, beob
achtet werden konnte. Sie bestand in diesem Fall aus zwei starken weißen Linien. 
(Physic. Rev. [2] 71. 406—08. 1/4. 1947. Ann Arbor, Mich., Univ. and Baltimore, Md., 
Goucher Coll.) G o t t f r i e d . 116

Russell H. Morgan, D ie  C harakteristiken  von R ön tgenfilm en  u n d  -schirm en. Vf. hat 
die charakterist. Daten, u. zwar Auf lösungsvermögen (in Linien pro mm), Kontrastfaktor 
u. Nachleuchten von den in USA gebräuchlichsten Röntgenfilmen u. -verstärkerfolien 
zusammengestellt. (Radiology 49. 90—94. Juli 1947. Baltimore, Md.) R u d o l p h . 116 

L. Giulotto, F ein stru k tu r von H a. (Vgl. C. 1947. E. 1217). Mit LuMMER-Platte 
u. F a b r y - P é r o t  wurde die Feinstruktur von H« (mit fl. Luft gekühltes H,-Entladungs- 
rohr) untersucht. Die Trennung des scheinbaren Dubletts ergab den Mittelwert 0,310 i  
0,007 cm-1. Das nach der DiRACschen Theorie erhaltene Dublett unterschied sich von 
dem experimentell erhaltenen bzgl. Intensität u. Abstand beider Maxima (0,327 cm-1). 
Um das theoret. u. experimentelle Dublett ohne Änderung der Abstände der Kom po
nenten in Übereinstimmung zu bringen, müßte man die Intensität der dritten Kom
ponente verdreifachen. Eine solche Änderung würde jedoch nicht mit der Annahme von 
S o m m e r f e l d  u .  U n s ö l d  (Z. Physik 3 6 . [1926.] 259) übereinstimmen, nach der die 
Abweichungen der Metastabilität des 25-Niveaus zuzuschreiben ist. Eine Störung durch 
Überlagerung des Mol.-Spektr. ist unter den vorliegenden experimentellen Bedingungen 
ausgeschlossen. Vf. nimmt daher an, daß die Quantenmechanik zur Deutung von Pro
blemen, die aus Bereichen von der Größe des Kernradius resultieren, nicht hinreicht. 
(Physic. Rev. [2] 71. 562. 15/4. 1947. Pavia, Univ., Ist. di Fisica ,,A. V olta“ .)

G o t t f r i e d . 1 1 8
CI. Duval und J. Lecomte, B em erkungen über das S ch w in gu n gsspek tru m  von  K a l iu m 

borfluorid. In dem Gebiet zwischen 6 u. 18 p  zeigt das Spektr. von KBF4 2 Absorptions- 
maxima, 1 starkes bei 900 cm-1 (10,1 fi) u. 1 schwächeres bei 1535 cm-1 (6,51 p ) .  Dar
aus läßt sich schließen, daß das Mol. eine erhöhte Symmetrie aufweist. Man kann an
nehmen, daß das B-Atom sich inmitten eines Tetraeders befindet, an dessen Spitzen die 
F-Atome angebracht sind. Das K-Atom erscheint, wie viele andere einfache K a
tionen, „transparent“ . (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 1057. Nov./Dez. 1947. 
Paris, Sorbonne, Labor, de Rech.) W e s l y . 118

Marie Freymann, Über d ie  K la ss if ik a tio n  der F luoreszenzbanden  versch iedener  
ü ra n ylsa lze . Die Banden für U 0 2( N 0 3)2 -6H „0  sowie das C hlorid  u. F lu o rid  werden auf 
Grund der bisher bekannten, sowie eigener neuer Messungen, zusammengestellt. Hierzu 
wurden die drei Grundfrequenzen 860—230—930 cm-1 für das Nitrat. 875—230—930 
für das Chlorid u. 860—210—930 für das Fluorid benutzt. Für das Chlorid existieren, 
ähnlich wie beim Fluorid, zwei Bandenserien. Dies wird durch die Annahme erklärt, 
daß das Chlorid zwei verschied. Formen des U 0 2++-Ions enthält, entsprechend der ver
schied. Störungen durch die Moll, des Kristallwassers. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 
2 2 5 . 529—31. 29/9..1947.) R u d o l p h .  118

L. I. Demkina, Ü ber d ie  A d d itiv itä t optischer E igenschaften  von  G läsern . Vf. schlägt
t I t

s t a t t  d e s  W iN K ELM A N N -ScH O TT schen A n s a tz e s  p  =  ¿ ' a i  pw ¿ a i  e in e n  A n s a t z  vor, in
l l i

dem in beiden Summen ai/si statt ai steht; dabei bedeuten die pi Parameter irgendeine 
opt. Eigenschaft. Zunächst beschränkt sich Vf. auf p =  n (Brechungskoeff.). Die s;, 
ni können so gewählt werden, daß Übereinstimmung mit der Wirklichkeit erfolgt, führen 
aber auf die Lsg. von 2 t Gleichungen. Vf. beschränkt sich daher zunächst auf 2-Kom- 
ponentensysteme, deren eine Komponente ein Glas mit den Koeff. nc u. sc u.deren 
andere ein Oxyd mit den Koeff. n0 u. s0 in der Menge a0 darstellt, u. erhalten unter Be
schränkung auf kleine a0 A n  =  sc/s0 (n0 — nc) a0. Vf. gewinnt als Ergebnis der experi
mentellen Auswertung von etwa 1000 Gläsern die Koeff. von S i0 2, B20 3, A120 3, Sb20 3, 
PbO, BaO, ZnO, CaO, MgO, K20 , Na20  (Tabelle). Die erhaltenen Sj, n; können dann 
zur Berechnung von n  dienen. (jJOKJia.TLi AnaneMim H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 5 8 .  807— 10. 11/11.1947.) A m b e r g e r . 119

Subodh Kumar Majumdar und Sasadhar Digar, U ntersuchungen in  G lassystem en :  
R efraktom etrische M essungen  von  A lk a lisu lfa te n , d ie  in  geschm olzenem  B oraxg las gelöst 
s in d . Best. der Molrefraktion R von Lsgg. reinsten Li2S 0 4, Na2S 0 4 u. K 2S 0 4 in ge-
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schmolzenem Glas im Konzentrationsbereich von ca. 5 bis 20%. Msung der D. mit 
Schwebemeth., des Brechungsindex nD nach B e c k  mit PuLFRiCH-Photometer. Die ge
fundenen R-Werte sind sämtlich niedriger als die des reinen Kristalls u. der wss. Lsg. 
in unendlicher Verdünnung, was auf starke Deformation dieser Salze im Glas schließen 
läßt. Die positive Neigung der R—c Kurven weist auf geringe Dissoziation hin. Die 
Differenzen zwischen berechneten u. gemessenen DD können nach W a r r e n  u . Z a c h a 
r i a s e n  durch die Art der Struktur des Boraxglases erklärt werden. (J. Indian ehem. 
Soc. 2 4 . 142—47. April 1947. Kalkutta, Presidency Coll., Phys. Chem. Labor.)

L i n d b e r g . 119
J. M. Hansen und H. W. Webb, Spiegelreflexion  von Q uecksilberdam pf. Bei der 

Unters, des Übergangs von diffuser Streuung der Resonanzlinie 2537 Ä von Hg, die bei 
niedrigem Dampfdruck auftritt, zu Spiegelreflexion, die bei hohen Druck eintritt, 
ergab sich, daß diffuse Streuung bei Drucken oberhalb 247 mm (300°) kaum merkbar 
ist; Spiegelreflexion tritt nicht auf bei Drucken unterhalb 0,27 mm (100°). Zwischen 
100—300° treten beide Arten auf. Aus der Änderung der Reflexionsfähigkeit mit dem 
Einfallswinkel wurden die opt. Konstanten des Dampfes für die Linie 2537 berechnet. 
(Physic. Rev. [2] 7 1 . 483. 1/4.1947.) G o t t f r i e d . 119

F. Mäder und H. König, E in e  M ethode zu r B estim m u n g  von R eflexionszah len  m it 
H ilfe der U lbrichtschen K u gel. Vff. beschreiben eine Meth. zur Best. der Reflexions
zahlen R für diffusen Lichteinfall mit einfachen Hilfsmitteln (Einhängen einer Probe in 
die Kugel u. Ersatz eines Teiles der Kugelwand durch die Probe). Genauigkeit von 
R ±  0,003. Für die Boryiplatten der Ciba wurde so erhalten: R =  0,978 für blaues u. 
0,986 für rotes Licht. (Helv. physica Acta 2 0 .  468—69. 31/12.1947. Bern, AMG.)

F u c h s . 119
B. S. Blaisse und J. J. van der Sande, Über d ie  exakte B erechnung des R eflex ion s

vermögens von G las, d a s m it e in er w illkü rlich en  A n za h l nichtabsorbierender Schichten  
bedeckt is t. Vff. haben eine Rekursionsformel für das jeweilige AmpbtudenVerhältnis 
an einer opt. Grenzfläche bei beliebig vielen Schichten, mit beliebigen konstanten 
Brechungsindices u. Einfallswinkel von monochromat. linear polarisierten Licht ab
geleitet. Aus ihr ist das Verhältnis der insgesamt reflektierten zur einfallenden Licht
intensität zu errechnen. Die endgültige Formel enthält die FRESNELschen (für unbe
deckte Reflexionsfläche) u. die Formeln von B l o d g e t t  u .  von M o o n e y  als Spezial
fälle. (Physica 1 3 . 413— 16. Juli 1947. Delft, N. V. Opt. Ind. „De Oude Delft“ .)

v. E i c h b o r n . 119
Robert Mertens, Über d ie  B eugung von L ich t a n  stehenden Ü berschallwellen. A ll

gemeine Übersicht über die Theorie der Beugung monochromat. Lichtstrahlen in einer 
Fl. durch stehende Überschallwellen. (Simon Stevin, wis-en natuurkund. Tijdschr. 25. 
62— 68. 1946/47.) v. H a r l e m . 119

C. L. Andrews, B eugungsbilder einer kreisförm igen  Ö ffnung bei kurzen  A bständen . 
Vf. untersuchte die Beugungsbilder von 12,8 cm-Wellen im Abstand von 0 bis 5 Wellen
längen von einer kreisförmigen Öffnung, deren Durchmesser stetig von 0 bis 6 Wellen
längen variiert wurde. Strahlrichtung senkrecht zur Ebene der Öffnung. Die gemessene 
Intensitätsverteilung längs des Durchmessers wird für die verschied. Bedingungen 
graph. dargestellt. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  777—86. 1/6. 1947. Schenectady, N. Y., 
Gen. Electric Comp., Res. Labor.) F u c h s . 119

S. Tolansky und W. L. Wilcock, Interferenzuntersuchungen von  D ia m a n t flächen. 
E in  K reuzränderverfahren . Interferenzverff. werden zur Ünters. der Topographie 
oktaedr. Flächen von Diamanten angewandt. Ein neues Kreuzränderverf. von hoher 
Empfindlichkeit wird beschrieben. Die Annahme, daß die Krümmung der Diamant
flächen u. das Vork. dreieckiger Höhlungen dem Wachstum u. nicht der Lsg. zuzu
schreiben sind, findet eine Stütze. Beobachtete, regelwidrige Depressionen werden 
einem Lösungsvorgang zugeschrieben. Neue, mit den dreieckigen Wachstumshöhlen 
in Zusammenhang stehende Beobachtungen, Kristalloberflächen mit Gebieten eines 
regelwidrigen hohen Grades von opt. Gleichheit, sowie die Oberflächen polierter Dia
manten werden beschrieben. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 1 9 1 . 182—94. 2 Tafeln. 
11/11. 1947. London u. Manchester, Univv.) W e s l y . 119

L. A. Tumerman, E in e  photoelektrische M ethode zu r M essun g des P clarisa tion sgrades  
der E m issio n . Vf. schlägt zur Messung der Größe p =  (1 — zl)/(l +  A ) (A  — Iju/Im <  1; 
Im> I m  Intensitäten der beiden aufeinander senkrechten Richtungen) eine Kompensa- 
tionsmeth. mit Sekundärelektronenvervielfacher u. Sb-Cs-Kathode vor, prüft sie an der 
Polarisation der Fluorescenz von Fluoresceinlsgg. in Glycerin bei Erregung mit 436 u. 
365 m p  u. findet bis herunter zu p =  1% Konstanz von p436/p365 auf 5%. (/JOKJiaHbi 
AKaaeMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1945—48. 21/12. 1947. 
Physikal. Lebedew-Inst. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) A m b e r g e r . 119
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I. L. Fabelinski, Ü ber den  E in f lu ß  der V iscositä t au f d ie  B reite  der R a y le igh lin ie . 
Es wird die Intensitätsverteilung der R ay l e i g h - Linie von S a ld i bei der Viscosität 
V — ■—‘ 3 • 10-2 bis ~  1013 Poise (glasartiger Zustand) gemessen. Die Verss. ergaben, 
daß bei bedeutender Temp.-Erniedrigung die Breite sich stark verringert u. bei — 45° 
die Intensität der Linie sieh der der Lichtquelle nähert, weshalb sichere Vers.-Daten 
nur im Temp.-Bereich 120° (rj ~  3 • IO-3) — 0° (rj ~  1,2) erzielt werden konnten. Nach 
der gleichen Meth. wurde auch die Relaxationszeit für die Anisotropie bei verschied. 
Tempp. bestimmt. Temp.- Änderung hatte eine Änderung der Relaxationszeit u. der 
Viscosität zur Folge. Wenn man mit Hilfe der Formel t  =  4 n  a3 rj/S k T, wo a3 das 
Mol.-Vol. u. k die BoLTZMANN-Konstante bedeutet, die Relaxationszeit für die Aniso
tropie, r berechnet, so zeigt sich, daß die berechneten Werte eine sehr große Abweichung 
von den Verss.-Daten aufweisen. (JloKJianbi AKaaeMHii HayK CCCP Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 57. 341—42. 1/8.1947. P h y s i k .  Lebedew-Inst. der Akad. der Wiss. der 
UdSSR.) W i l i p .  119

Friedrich Lauscher, Z u r Strahlungstheorie der H ydrosph äre . Theoret. Unters, des 
Verlustes der ursprünglichen Beleuchtung durch Streuung als Ober-, Seiten- u. Unter- 
licht im Wasser. Bes. prim. u. sek. Unterlicht werden mit einem Hinweis auf die Sum
mierung sämtlicher Streufolgen beliebiger Ordnung untersucht. Die numer. Angaben 
beziehen sich auf reinstes W. u. Sonnenlicht. (S.-B. österr. Akad. Wiss., math.-natur- 
wiss. Kl., Abt. I la  155. 281—308. 1947. Wien.) L i n d b e r g .  119

N. W. Below, Über abgeleitete S tru ktu ren  u n d  abgeleitete S ym m etrieg ru p p en . Es wird 
auf einige Verwandtschaften zwischen Strukturen hingewiesen, die unter verschied. 
Typ aufgeführt werden, aber in ihrer Stereometrie enge Beziehungen zueinander auf
weisen. Die Deckungsverschiebungen des unsymmetr. Typs sind oft Untergruppen 
derjenigen des symmetr. Typs. (floKJianbi AKaaeMim HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.]*58. 645—46. 1/11. 1947. Akad. d. Wiss. d. UdSSR, Inst. f. Kristallo
graphie.) K. S c h u b e r t .  119

R. Pepinsky, E in  elektronisches Rechengerät zu r K ris ta lls tru k tu ra n a lyse . (Vgl. auch
C. 1947. E. 6 7 0 .)  Kurze Mitt. zu der C. 1947. II. 833 referierten Arbeit. (Physic. Rev. 
[2 ] 72. 175 . 1 5 /7 . 1 9 4 7 . Alabama, polytechn. Inst.) R ü d i g e r . 1 19

P. M. De Wolff, E in e  T heorie der R ön tgen strah l-A bsorp tion  in  P ulvergem ischen . 
Der Einfl. der Teilchengröße auf die Absorption der Röntgenstrahlen in Pulverge
mischen wird berechnet. Obgleich dabei ein eindimensionales Modellpulver eingesetzt 
wird, kann das Ergebnis mit Hilfe einer kleinen Korrektur auf reale Pulver angewandt 
werden. Insbes. wird der Einfl. der Teilchengröße auf den Absorptionskoeff. des Pul
vers u. auf die Streuintensität einer der Komponenten berechnet. (Physica 13. 62—78. 
März 1947. Delft, Techn.-Phys. Dienst.) R ü d i g e r .  119

B . C. Kar, E in e  em pirisch e Gleichung fü r  d ie  B ezieh u n g zw isch en  E x tin k tio n s
koeffizien t u n d  F requenz in  einem  A bsorp tion sban d. Nach einem kurzen krit. Überblick 
über einige bisher von anderen Seiten aufgestellte Beziehungen zwischen Extinktions- 
koeff. u. Frequenz entwickelt der Vf. eine neue Beziehung. Er teilt zu diesem Zweck 
die Absorptionskurve in 2 Komponenten, eine Komponente auf der Niederfrequenz
seite von «max u- die andere auf der Hochfrequenzseite von £max, wo emax den maxi
malen Wert des Extinktionskoeff. in der experimentellen Kurve entsprechend der 
Frequenz v0 bedeutet. Der irgendeiner Frequenz v auf der Niederfrequenzseite ent
sprechende Extinktionskoeff. e kann durch die folgende Gl. wiedergegeben werden: 
£ =  «max. •e exP — (vn — »7 ®i)2 mit 0 2 =  (r0 — i»1)/0,8326, wo v1 die Frequenz des Punktes 
auf der experimentellen Kurve auf der Niederfrequenzseite bedeutet, bei dem e gleich 
Smax/2 ist. Analog erhält man für die Hochfrequenzseite e =  emax. • e exp. — (v—r0/© 2)2 
mit 0 2 =  (Vn — r0)/0,8326, in der v2 die Frequenz des Punktes auf der Hochfrequenz
seite bedeutet, bei dem s =  £max/2. Ist die Kurve symm., dann hat man (v0 — vß) =  
(r2 — v0), so daß 0 1 =  0 2 =  v0 — V 0,8326 =  2 (r„ — iü/1,6652 =  v '/1,6652 =  0  ist 
u. wo v' die Halbwertsbreite der Bande genannt wird. Die Anwendbarkeit der neuen 
Absorptionsgleichungen wurde an den unsymmetr. Absorptionskurven von Aceton in 
W. u. A. u. an der Absorptionskurve von Acetaldehyd in W. geprüft u. eine gute 
Übereinstimmung mit den experimentellen Daten gefunden. Ähnliche Ausdrücke 
erhält man für die Beziehungen zwischen e u. den Wellenlängen. Von der gleichen 
Form ist eine ebenfalls hergeleitete Beziehung zwischen der Frequenz u. dem Zirkular
dichroismus. Schließlich wurden noch Gleichungen entwickelt für den Beitrag einer 
opt. akt. Absorptionsbande im oder außerhalb des Absorptionsgebietes auf die partielle 
Drehung. (J. Indian ehem. Soc. 24. 461—65. Nov. 1947. Dacca, Univ., Dep. o f  
Phys. Chem.) G o t t f r i e d .  119
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Henry S. Frank und Robert L. Oswalt, D ie  S ta b ilitä t u n d  d ie  L ich tabsorp tion  des 
kom plexen Io n s  F e S C N ++. Das Gleichgewicht zwischen Fe3+ u. SCN-  in HC104-Lsg. 
wurde bei Zimmertemp. untersucht. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen an
derer Antoren wurde als Träger der Farbe das FeSCN2+ gefunden. Sein Absorptions- 
spektr. wurde zwischen 4000 u. 5000 Ä gemessen. Das Maximum der Absorption liegt 
bei 4475 Ä u. hat den molaren Extinktionskoeff. 4700 +  2% (bei 5000 Ä 2900, hei 
4000 Ä 3000). Für die Gleichung Fe3+ +  SCN“ =  FeSCN2+ wurde bei Zimmertemp. 
u. p  =  0,50 für Kj der Wert 138,0 ±  1,9 (korr. für Hydrolyse) gefunden. Ist die 
SCN--Konz. höher als 0,003 mol., so macht sich der Einfl. von Komplexen der Zus. 
Fe(SCN)jÜn bemerkbar. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 1321—25. Juni 1947. Berkeley, 
Calif., Üniv. of California, Chem. Labor.) W e r n e r  A i . b r e c h t .  119

B. C. Kar, U ntersuchungen über zirku laren  D ich ro ism u s u n d  R otationsdispersion .
2. Mitt. A n a lyse  der K u rv e n  fü r  zirku laren  D ich ro ism u s u n d  R o ta tion sd ispersion  von 
A m m oniu m van adyl-d-tartra t. (1. vgl. J. Indian chem. Soc. 22. [1945.] 278.) Die Ana
lyse der früher (1. c.) gemessenen Kurven für den zirkularen Dichroismus u. die Ro
tationsdispersion von Ammoniumvanadyl-d-tartrat ergibt, daß ersterer durch die 
Gleichung von K u h n  u . S z a b o  dargestellt werden kann, letztere durch die Gleichung 
von K u h n  u .  B r a u n .  Die Diskrepanzen zwischen gemessenen u. theoret. Werten 
werden erklärt. Es wird gezeigt, daß die zweite Gleichung auch eine Erklärung für 
die Rotationsdispersion von absorbierenden Medien gibt. (J. Indian chem. Soc. 24. 
117— 22. März 1947. Dacca, Univ., Chem. Labor.) L i n d b e r g .  119

M. J. Mich. Van Eyck, D er F a ra d a y-E ffek t von  N ickeln itra t in  w äßriger Lösung. 
Vf. bestimmte die magnet. Drehung der Polarisationsebene von N i(N 03)2 in wss. Lsg. 
bei zwei Konzz. in Abhängigkeit von der Wellenlänge im Sichtbaren bei Zimmertemp. 
u. in Abhängigkeit von der Temp. bei 4854 Ä. Die VERDET-Konstante verhält sich 
völlig n., die mol. Rotation ist positiv u. vollständig unabhängig von der Konzentration. 
Es wird aus den Messungen die magnet. Rotation des zweiwertigen Ni-Ions zwischen 
460 u. 640 m p  abgeleitet. Da Q  eine nichtlineare Funktion von 1/T ist u. da der Gang 
mit der Temp. außerdem klein ist, wird geschlossen, daß es sich hier nicht um einen 
paramagnet. Effekt handelt, sondern um einen sek. Effekt, wie etwa Änderung der
D. u. der Absorption. (Natuurwetensch. Tijdschr. 29. 115—20. 18/8. 1947.)

v. H a r l e m . 119
Jordan J. Markham, U ltrarotschw ingungen in  N a C l. (Vgl. C. 1949. ü .  280.) Die 

Fortpflanzungseigg. von Gitterschwingungen werden theoret. untersucht. Die Phasen
geschwindigkeit, die Gruppengeschwindigkeit, der Verschiebungswinkel, d. h. der Winkel 
zwischen der Teilchenverschiebung u. der Fortpflanzungsrichtung sowie das Ver
schiebungsverhältnis wurden als eine Funktion der Wellenlänge für 3 Fortpflanzungs- 
richtungen berechnet. Die Durchlässigkeitscharakteristik des Kristalls ähnelt einem 
Filter mit einem tiefen (akust.) u. einem oberen (opt.) Band. Bei der tiefsten Frequenz 
sind die Wellen einfache elast. Wehen. Steigt die Frequenz, dann zeigt die Struktur 
starke Dispersion. An der Grenze der kürzesten Wellenlänge erreicht die Gruppen
geschwindigkeit den Wert Null. Der opt. Zweig zeigt bei ahen Frequenzen hohe D is
persion. Die Gruppengeschwindigkeit ist negativ u. Null an den kurzwelligen u. lang
welligen Grenzen. Für beide Zweige geht an der kurzwelligen Grenze die Teilchen
verschiebung in Richtung auf die nächsten Nachbarn. (Physic. Rev. [2] 71. 473. 
1/4. 1947. Brown Univ.) G o t t f r i e d .  120

Raymonde Duval, Clement Duval und Jean Leeomte, In fraro t-A bsorp tionsspek tren  
von kom plexen  S a lzen  m it der K oord in a tion szah l 6 . Ausführlichere Fassung der C. 1947. 
1824 referierten Arbeit. (Buh. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 1048—56. Nov./Dez. 
1947. Paris, Sorbonne, Labor, de Rech.) W e s l y .  120

J. H. Van Vleek, D ie  A bsorp tion  von  M ikrow ellen  durch Sauerstoff. Das 0 2-Mol. 
kann wegen seiner paramagnet. Eig. Mikrowehen absorbieren, da Übergänge zwischen 
dicht benachbarten Komponenten des Grundzustandes erlaubt sind u. daher Anlaß 
zu magnet. Resonanzstrahlung im Mikrowehenbereich geben können. Für Wehen
längen um x/2 cm (Resonanzmaximum) ist die durch 0 2 verursachte Absorption der 
Atmosphäre bes. stark, doch wurden auch, allerdings wesentlich schwächer, länger - 
wehige Mikrowehenbereiche absorbiert. Die berechneten Absorptionswerte sind tabehar. 
zusammengesteht. Die Ergebnisse im 1/ 2 cm-Bereich werden mit experimentellen Er
gebnissen anderer Autoren verghehen. Als besten Wert für A v /c  (A v  Linienbreite 
durch Stoß) findet Vf. 0,02 cm-1. Die Abhängigkeit der Absorption vom Druck wird 
kurz diskutiert. (Physic. Rev. [2] 71. 413—24. 1/4. 1947. Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) G o t t f r i e d .  121

Gilbert W. King, R. M. Hainer und Paul C. Cross, E rw artete M ikrow ellenabsorptions
koeffizienten von  W asser und verw andten  M olekülen . Vff. berechneten die Linienstärken
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aller Übergänge von H 20  bis zu I =  6; außerdem werden die Umwandlungsmatrizen 
explizit gegeben. Die berechneten Werte sind tabellar. zusammengestellt. Ebenso 
wurde die Mikrowellenabsorption von H D O  u. D 20  unter Benutzung des Dipolmoments 
u. Halbwertsbreite von H20 , die wahrscheinlich die gleichen in den isotopen Moll, 
sind, berechnet. Weiter wird ausgeführt, daß HDO Komponenten entlang der kür
zesten u. der mittleren Trägheitsachse besitzt. Die Auswahlregeln für die erstere sind 
ganz verschied, von denen der letzteren u. bedingen Übergänge zwischen Niveaus, 
welche Komponenten von doppelt entarteten Niveaus in dem Grenzfall des symmetr. 
Rotors sind. Diese Aufspaltung ändert sich in der Größe, so daß Linien von HDO 
in dem Radio- u. Mikrowellenbereich auftreten sollten. Eine dieser Linien wurde bei 
0,7441 cm-1 beobachtet u. als der bei 0,79 cm-1 vorhergesagte 53l2—53,3-Übergang 
gedeutet. Der berechnete Absorptionskoeff. ist 26 ■ 10 6 cm“1 in guter Übereinstim
mung mit dem beobachteten Wert von 30 • 10-6 cm-1. Diskutiert wird noch die Mikro
wellenabsorption von H 2S  u . H 2S e ; es wird darauf hingewiesen, daß auch HDS u. 
HDSe viele Linien in diesem Gebiet haben werden. Die für H2S u. H2Se berechneten 
Werte sind tabellar. zusammengefaßt. (Physic. Rev. [2] 71. 433— 43. 1/4. 1947. 
Cambridge, Mass., Inst, of Technol. and Arthur D. Little, Inc.; Rhode Island, Provi
dence, Brown Univ.) G o t t f r i e d . 121

Karl F. Lindman, Über d ie  anom ale elektrische D isp e rs io n  in  W asser im  W ellen
längenbereich 0 ,0 1 4 —10 ,4  cm. Die Wellen wurden mit Metallspiegeln u. Metalldraht
netzen aus der Strahlung eines HERTZschen Senders ausgesondert. Der Verlauf von 
n (von 9,00 für 10,4 cm bis 2,15 für 0,014 cm) stimm t sehr nahe mit den von R u b e n s  
nach der Dipoltheorie von D e b y e  berechneten überein. Diese anomale Dispersion 
dürfte auf drehbare mol. Dipole zurückgehen. (Acta Acad. Aboensis, Math. Physica 15. 
Nr. 9. 1-—39. 1947. Äbo, Akad., Phys. Inst.) L i n d b e r g .  121

Karl F. Lindman, Ü ber d ie in  der elektrom agnetischen S trah lu n g  eines ku rzen  H ertz-  
schen E rregers vorkom m enden W ärm ew ellen . Die schon in früheren Arbeiten des Vf. 
als Ursache der schwachen Wärmewrkg. eines HERTZschen Senders gefundenen dunklen 
Wärmewellen wurden weiter untersucht. Mit einer Thermosäule wurde die von ver
schied. dielektr. Platten u. verschied. Metalldrahtnetzen durchgelassene Intensität ge
messen. Die größte wirksame Wellenlänge wurde zu ca. 0,9 mm erm ittelt. (Acta 
Acad. Aboensis, Math. Physica 15. Nr. 4. 1—14. 1945, ausgegeb. 1947. Äbo, Akad., 
Phys. Inst.) L i n d b e r g .  121

William V. Smith, José L. Garcia de Quevedo, R. L. Carter und W. S. Bennet, F re 
quenzstab ilisierung  von M ikrow ellen oscilla toren  durch S p ek tra llin ien . Nach dem von  
P o u n d  (Rev. sei. Instruments 17. [1946.] 490) angegebenen Verf. wurde die Frequenz 
eines 2 K 50-Klystrons durch die NH3-3,3-Absorptionslinie bei 23870 MHz stabilisiert. 
Für Reflektorspannungen von 68—82 V blieb die Frequenz unabhängig von dieser 
Spannung innerhalb 1 MHz konstant. Angaben über die techn. Ausführung u. kurze 
Theorie des Verfahrens. (J. appl. Physics 18. 1112—15. Dez. 1947. Durham, N. C., 
Duke Univ., Dep. of Physics.) W. M a i e r .  121

J. Fassbender, Z u  den  optischen  u n d  elektrischen E igenschaften  von K a d m iu m su lf id .  
Vf. ergänzt Unterss. von F r e r i o i i s  (vgl. C. 1947. 1161) über die opt. u. elektr. Eigg. 
von C dS . Unterss. über die Lage der Absorptionskante führten zu einem Wert von 
etwa 5080 Â für sehr dünne CdS-Plättchen, der sich mit wachsender Kristalldicke dem 
Wert 5200 Â nähert. Bei genügend intensiver Anregung zeigen die Kristalle bei visueller 
Beobachtung eine meist rein rote oder rein grüne Fluoreszenz. Bei spektraler Zer
legung treten 2 Banden auf, eine schmale grüne, die bis etwa 5200 Â reicht u. eine 
breite rote, die sich von 6000 Â bis zum Ende des Sichtbaren erstreckt. Die grüne 
Fluoreszenz ist teilweise polarisiert, die Polarisationsebene geht durch die Längsachse 
des Kristalls ; es handelt sich bei dieser Fluoreszenz wahrscheinlich um eine Grundgitter
fluoreszenz. Die rote Bande entspricht der üblichen Fluoreszenz von CdS-Pulvern, 
die sich durch das RiEHL-ScHÖNsche Modell erklären läßt. Bei der Photoleitfähigkeit 
unterscheidet Vf. 3 Gebiete u. zwar das Gebiet der Grundgitterabsorption, ein Gebiet 
dicht vor der Absorptionskante von etwa 150 Â Breite u. ein daran anschließendes 
Gebiet bis etwa 8000 À. Die im Grundgitter eingestrahlte Energie wird in einer sehr 
dünnen Oberflächenschicht vollständig absorbiert; an der Leitung ist jedoch der ganze 
Kristall beteiligt. Dicht vor der Absorptionskante folgt ein Gebiet starker Leitfähigkeit, 
das in seinem spektralen Lage ziemlich gut mit dem Gebiet der grünen Fluoreszenz 
übereinstimmt. Nach langen Wellen schließt sich dann ein drittes Gebiet schwacher 
Leitfähigkeit an, das bis zu etwa 8000 Â reicht. Die Quantenausbeute im Gebiet der 
Grundgitterabsorption liegt der Größenordnung nach bei 103, für das zweite Gebiet 
bei etwa IO4 u. für das dritte Gebiet bei 102. (Naturwissenschaften 34. 212— 13. 1947. 
Berlin-Buch, Dtsch. Akad. d. Wiss., Inst. f. Festkörperforsch.) G o t t f r i e d .  125
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E. J. Bowen, Fluorescenzlöschung in  Lösungen. Zusammenfassung neuerer Ergeb
nisse. (Analyst 72. 379—82. Sept. 1947. Oxford, Phys. Chem. Labor.)

F o r c h e . 125
E. I. Adirowitsch, Vom  Leuchten der K rista llph osph ore  hei konstanter A nregung im  

Gebiet des G rundabsorp tionsstreifens. Ergänzend zur vorigen Mitt. (vgl. C. 1947. E. 
662) wird der Fall betrachtet, in welchem die Strahlung zum Grundabsorptionsstreifen 
gehört, daher die Absorption im Grundstoff erfolgt. Die hierfür geltenden kinet. 
Gleichungen der Elektronenübergänge führen dann zum Ausdruck I  =  . . . x i  — 1/S • 
A4 Nm für die Lumineseenz-Intensität I  (x  i — die in 1 Sek. in 1 cm2-Schicht der 
Leuchtsubstanz absorbierte Energiemenge, S — Fläche auf 1 g Leuchtsubstanz, 
N — Elektronenzahl im leitenden Streifen, m — Anzahl der „Löcher“ in der ausge
füllten Zone, A4 — Rekombinationswahrscheinlichkeit des freien Elektrons mit einem 
Atom des Aktivators sowie Übergang in die untere Zone). Diese Gleichung (sowie 
eine zweite speziellere) ergaben nur in bestimmten Fällen Proportionalität (I =  x  i) 
u. ermöglichen quantitative Schlüsse nur bei genauer Kenntnis aller Faktoren. Es 
läßt sich jedoch zeigen, daß die Unters, der Temp.-Abhängigkeit dieser Kurven eine 
experimentelle Entscheidung über den Mechanismus der Absorption ermöglicht. Bei 
nichtlinearem Verlauf der Funktion I =  f(i) (der nicht nur bei Kristallphosphoren mit 
mehreren Aktivatoren auftreten kann) zeigt sich diese Abweichung, wenn die 
Absorption in den Atomen des Aktivators erfolgt, oder wenn die Grundsubstanz 
(das Kristallgitter) absorbiert: bei Phosphoren mit einem einzigen Luminescenzstreifen. 
Im ersten Fall (Aktivator) steigt die Relativzahl der ionisierten Atome des Aktivators, 
die Absorption sinkt. Man muß dann die Ausdehnung des anfänglichen Linearbezirks 
möglichst klein halten, wozu nur eine genügend niedrige Vers.-Temp. erforderlich ist. 
Im zweiten Falle (Gitter) steigt die Anzahl der direkten Übergänge freier Elektronen 
in die untere Zone u. ergibt Abweichung vom linearen Verlauf. Hier bleibt die Länge 
des anfänglichen Linearbezirks endlich auch bei beliebiger Abkühlung. Die Erklärung, 
die Abweichung sei durch die Verminderung der Anzahl „nicht erregter Zentren“ zu 
deuten ( N e l s o n ,  J o h n s o n  u .  N o t t i n g h a m  (C. 1940. I .  2609), ist nicht zutreffend. 
(HoKJiaabi AKaneMHii H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 57. 25—28. 
1/7. 1947. Physikal. Lebedew-Inst. der Akad. d. Wiss. der UdSSR.)

v. W i l p e r t . 125
H. P. Rooksby und A. H. McKeag, R öntgenstrahlen bei der Untersuchung anorga

nischer P hosphore. An einigen Beispielen wird die Anwendbarkeit röntgenograph. Me
thoden zur Herst. u. Unters, von anorgan. Phosphoren gezeigt. Man kann damit die 
Herstellungsmethoden kontrollieren, die Kristallstruktur u. Kristallitgröße prüfen, den 
Einbau von Aktivatoren verfolgen u. Änderungen in der Kristallstruktur oder -geo- 
metrie durch den Aktivatoreinbau erkennen. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., 
London 1. 259—67. 1947. Wembley, Gen. Electr. Co., Staff of the Res. Labor.)

H. C. W o l f . 125
G. Nadjakoff und S. Ivanoff, Ü ber eine M ethode der R egistrierung der elektrischen  

Sum m ertöne zu r M essun g der Ä n deru n gen  der D ie lek triz itä tskon stan ten  von Phosphoren. 
Durch Verwendung dreier Oszillatoren, davon 2 mit hoher Frequenz, von denen einer 
das zu untersuchende Dielektrikum enthält, u. einer von akust. Frequenz, konnten 
elektr. Schwingungen registriert werden, aus deren Häufigkeit sich Änderungen der 
DK. durch Licht entnehmen lassen. Auf diese Weise wurden ZnS-CdS-Cu-Phosphore 
untersucht. Durch Feuchtigkeit wurde der Lichteffekt auf das 4—5fache erhöht, 
durch mechan. Einw. konnte er erniedrigt werden. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. 
Chem., London 1. 577—83. 1947. Sofia, Univ., Physik. Inst.) W i e d e m a n n .  125

A3. Elektrizität. Magnetismus. Elektrochemie.
Lawton M. Hartman u n d  Henry Margenau, H arm onische K om ponen ten  in  der 

W echselstrom entladung. U m  die F req u en zab h än g ig k e it d er G asen tladung  zu bestim m en, 
wird eine FouRiER-Reihe de r zeitlichen  F u n k tio n  u. eine R eihe LEGENDRE’scher F u n k 
tionen in  A b h än g ig k eit von  d er E lek tronengeschw ind igkeit abgeleitet. D ifferen tia l
gleichungen w erden d u rch  A nw endung d er BoLTZMANN-Gleichung e rz ie lt u. ang en äh erte  
Lösungen fü r  die zw eite  FouR iER -K om ponente u n te r  verschied . B edingungen d er F re 
quenz, des G asdrucks u. d e r F e ld s tä rk e  abgeleite t. D as E rgebnis zeigt, wie bei kleinen 
F requenzen des äu ß eren  Feldes die E n tla d u n g s-F u n k tio n  zwischen de r M a x w e l l - 
Form  u. d er DRUYVESTEYN-Form zw eim al je  Periode  pendelt. (Physic. R ev. [2] 71. 
481. 1/4. 1947. Y ale U n iv .) A. K u n z e . 131

W. Bulat u n d  Ss. Gwosdower, T heorie einer G asentladung von niedrigem  D ruck  
an einer glühenden K ath ode unter den B edingungen freien  Verhaltens. Vff. behandeln



Röhrenspannung u. Kathodenfall als Funktion von Gasdruck, Entladungsstrom u. 
den Abmessungen der Röhre bei einer von der glühenden Kathode aufrecht erhaltenen 
Niederdruckgasentladung, bei der der Entladungsstrom geringer ist als der emittierte 
Elektronenstrom. (JKypiiaji TexH H uecK O H  <L>H3 HKH [J. techn. Physics] 17. 661— 68. 
Juni 1947. Moskau, Univ., Physikal. Inst.) A m b e r g e r . 131

Théodore V. Ionescu, Über eine E rk läru n g  einer E rscheinung der elektrom agnetischen  
In d u k tio n , verursacht durch negative Ion en . Theoret. Behandlung einer früher gemein
sam mit M i h u l  (vgl. C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. [1947.] 1349) beschriebenen 
Induktionserscheinung in einem eine Entladungsrohre enthaltenden Schwingungskreis. 
Die in dem FARADAYschen Dunkelraum der Röhre vorhandenen negativen Ionen be
finden sich in den mol. Magnetfeldern der Nachbarmoll. u. besitzen daher eine Eigen
frequenz, die von der Umlaufsfrequenz der Elektronen bestimmt wird. Diese Eigen
frequenzen wirken sich auf den Strom des Schwingungskreises aus. Der Zusammen
hang zwischen den einzelnen charakterist. Größen wird formelmäßig dargestellt. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 225. 232—34. 28/7. 1947.) F u c h s .  131

John G. Trump und R. J. van de Graaff, H och span n u n gsiso la tion  im  V akuum . 
Neue Messungen der Durchschlagsspannung im Vakuum bei Gleichspannungen von 
20—650 kV ergaben oberhalb 50 kV ein Absinken des Durchschlagsspannungsgradienten 
auf so niedrige Werte, daß die übliche Erklärung des Durchschlagsvorganges mit der 
Theorie der Feldemission in diesem Spannungsbereich nicht mehr aufrechterhalten 
werden kann. Statt dessen werden in erster Linie von der Gesamtspannung an der 
Überschlagstrecke — u. nicht so sehr von den Spannungsgradienten an Kathode u. 
Anode —- abhängige Austauschvorgänge geladener Teilchen zwischen Kathode u. Anode 
als maßgebend angesehen, zu denen hauptsächlich die Emission positiver Ionen aus 
dem Elektrodenmaterial durch Aufprall der in der Überschlagstrecke stark beschleu
nigten Elektronen u. die Emission von Elektronen durch Aufprall positiver Ionen u. 
eventuell noch die Photonenemission (z. B. durch Röntgenstrahlenbldg.) Beiträge 
liefern. Die charakterist. Größenanteile der ersten beiden werden an einer Mehrfach
elektrodenanordnung einzeln für Spannungen bis zu 225 kV gemessen. Da auch die 
Auslösung von Sekundärelektronen durch energiestarke Primärelektronen einen Beitrag 
zum Überschlagsmechanismus liefern kann, wird deren Auslöseverhältnis für Elektro
denmaterialien verschieden hoher Ordnungszahlen wie W , F e , A l  u. C  (Graphit) für B e
schleunigungsspannungen von 30—340 kV bestimmt. Das günstige Verh. von Vakuum
strecken bei Mikrowellenimpulsspannungen wird diskutiert u. die Möglichkeit der Vor
aussage u. Verbesserung der Isolationsfestigkeit von Hochvakuumelektrodenstrecken 
durch Studium der charakterist. Emissionskonstanten der Elektrodenmaterialien er
örtert. — 4 Abbildungen. (J. appl. Physics 18. 327—32. März 1947. Cambridge, 
Mass., Massachusetts Inst, o f Technol.) R. K l e i n .  131

Robert Champeix, E in flu ß  des Sä ttigun gsstrom s au f den  R a u m ladu n gsstrom  in  
V akuum röhren m it O xydkathoden . Unter Berücksichtigung der Schwankungen des 
Emissionsvermögens auf der Oberfläche der Oxydkathode erklärt Vf., warum eine 
Erhöhung des Sättigungsstroms sowohl eine Erhöhung als auch eine Erniedrigung als 
auch keine Veränderung des Raumladungsstroms bewirken kann. (C. R. hebd. Séances 
Acad. Sei. 224. 1626—28. 9/6. 1947.) W i e d e m a n n .  131

Else Holm und Ragnar HoIm,Ü6er d ie  vom  R ela is-L ich tbogen  erzeugte S to ff W anderung. 
Das beim Öffnen eines Kontaktes verdampfende Elektrodenmaterial schlägt sich teil
weise auf den Elektroden wieder nieder, so daß aus Gewichtsänderungen noch nicht 
unmittelbar auf die verdampfte Materialmenge geschlossen werden kann. Variiert man 
dagegen die Elektrodenformen, so daß der Niederschlag sich vorwiegend auf einer und 
nur auf einer Elektrode ablagern kann, so lassen sich durch Vergleich der Messungen bei 
verschied. Elektrodenformen doch ziemlich genaue Aussagen machen. Versuchsanord
nung u. tabellar. Zusammenstellung der Ergebnisse. (Ark. Mat., Astronomi Fysik, Ser. 
A 34. Nr. 8. 1— 13. März 1947.) P i e p l o w .  131

Dharam Pal Goyal, D ie  A bh än g igkeit des J o sh i-E ffe k ts  in  e in er s tillen  E n tladu n g  
von der E in ste llu n g  eines sta tion ären  L eitw erts . Vf. beobachtete eine Stabilisierung des 
Dunkelstroms während des Einbrennens der Entladung in C l2. Dieser stabilisierte 
Strom stellt eine optimale Bedingung für die Entstehung des Josm -Effekts dar. Die 
Beobachtungen entsprechen der Annahme, daß A i durch Adsorptionsschichten an den 
Elektroden beeinflußt wird. (J. Indian ehem. Soc. 24. 203—06. Mai 1947. Benares, 
Hindu Univ., Chem. Labors.) L i k p a c k .  131

W. W. Hey und S. L. Saijenz, Verzögerung der Z ün du n g  der Im p u ls -K o ro n a . Vff. 
bestimmen die Verzögerung der Zündung der Impuls-Korona mittels eines Kathoden- 
Oscillographen in einem zylindr. Kondensator. Die Verzögerung der Zündung der 
positiven Korona beträgt ~  0,05 fi. sek. Das Fehlen einer statist. Streuung wird durch

1 418______ A 3. E l e k t r iz it ä t . M a g n e t is m u s . E l e k t r o c h e m i e . 1 9 4 7
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den Zerfall der negativen Ionen der Luft in einem starken Anodenfeld erklärt. Für die 
negative Korona beträgt die Zündungsverzögerung weniger als 0,006 /usek. Die große 
Ausbldg.-Geschwindigkeit der negativen Korona kann durch Eigenemission aus der 
Kathode erklärt werden. ( iK y p f i a .n  S K c n e p i iM e n T a j ib n o i i  h  T e o p e T iu i e c i io i i  ® h 3HKH  
[J. exp. theoret. Physik] 17. 450—59. Mai 1947.) G e r h a r d  S c h m i d t .  131

W. W. Hey und S. L. Saijenz, U ntersuchungen der Im p u ls -K o ro n a  m itte ls  eines  
Kathoden-O scillographen. (Vg. vorst. Ref.) Kapazitätsmessungen mittels Kathoden- 
Oscillographen bestimmen u. a. die Abhängigkeit der Kapazität von der Spannung 
u. den Einfl. der Krümmung der Wellenfront. Es wird eine Verzögerung der Zündung 
der positiven Korona festgestellt. Die aufgenommenen Kurven zeigen abschnitts
weise Sättigung. Bei positivem Vorzeichen wird die stationäre Korona in Überein
stimmung mit den Ergebnissen von Krp sowie von T r i c h e l  (Physic. Rev. [2] 55. 
[1937.] 382) erklärt. (7 K y p H a J i  D K c n e p iiM e H T a J ib H o ii  n T e o p e T i iu e c K o ß  <X >h3hkh  
[J. exp. theoret. Physik] 17. 437—49. Mai 1947. Leningrad, Polytechn.-Kalinin-Inst.)

G e r h a r d  S c h m i d t . 131
Charles G. Smith, F reie  R ingen tladung in  einem  M eta lltoro id . (Sitzungsbericht.) 

Die Grenze der Anregungsintensität eines Gases bei Drucken unter 0,001 mm kann 
ausgedehnt werden, wenn unerwünschte Magnetfelder vermieden werden. Das Feld 
des Stromes im Gas treibt die Entladung gewöhnlich gegen die Wände. Durch Ver
wendung eines Metalltoroids, das nur durch einen radialen isolierten Schnitt zur Ver
hinderung des Kurzschlusses der treibenden Spannung unterbrochen ist, wird eine 
Feldverteilung erreicht, die die Entladung von den Wänden fernhält. Hg-Dampf von 
0,0004 mm Druck wurde in einem Al-Toroid mit 8 V bei 890 Hz angeregt. Die Strom
stärke im Dampf war mit 600 A größer als in einem vergleichbaren Glas-Toroid. (Physic. 
Rev. [2] 71. 135. 15/1. 1947. Waltham, Mass., Raytheon Manufacturing Comp.)

R a v e . 131
J. D. Fast, D ie  D isso zia tio n  von S ticksto ff im  Schweißbogen. Vf. berechnet aus 

Spektroskop, (quantenmechan.) Daten nach 3  in ihrem Genauigkeitsgrad von einander 
verschied. Methoden den N2-Dissoziationsgrad im Bereich von 5 0 0 0 °  bis 1 0 0 0 0 °  K  
(Atmosphärendruck) u. für 1 8 0 0 °  u. 2 7 5 0 °  K. Mit Hilfe des GiBBS-HELMHOLTZschen 
Potentials werden die Energiegleichungen für atomaren u. mol. Stickstoff entwickelt. 
Die Größe der bei der Dissoziation benötigten Energie ist noch um stritten; daher wird 
der Dissoziationsgrad für 7 ,3 8 3 , für 8 ,5 7 3  u. für 9 ,7 6 4  eV berechnet. Bei 1 0 0 0 0 °  K be
trägt der N2-Dissoziationsgrad nach allen 3  Methoden u. für die 3  Energien mindestens 
9 9 % . Bei 5 0 0 0 °  K u. bei 7 ,3 8 3  eV 2 5 % ,  bei 9 ,7 6 4  eV 1 ,6 % . Die 3 Methoden führen bei 
sehr niedrigen u. sehr hohen Tempp. auf gleiche Dissoziationsgrade, nämlich auf 0% 
bei niedriger u. auf 1 0 0 %  bei hoher Temp., während in dem mittleren Temperaturbe
reich auch bei roher Rechnung die Abweichung gegen die exakte Meth. 3% nicht über
schreitet. (Philips Res. Rep. 2 .  3 8 2 — 9 8 . Okt. 1 9 4 7 . Eindhoven.) M i c h e l s s e n . 131

Manfred A. Biondi und Sanborn C. Brown, H ochfrequente P rüfm ethode von E lek 
tronensam m lung u n d  D iffu s io n . Eine elektrodenlose Meth. zur Messung der Elektronen
sammlung u. -Streuung in Gasen wurde entwickelt. Ein Hochfrequenzfeld wird be
nutzt, um ein Gas, welches sich in einem Glasgefäß innerhalb eines Hohlraumresonators 
bei 3000 MHz befindet, zu durchbrechen. Das Feld wird für 1000 ^sek. benötigt u. 
dann 4000 /rsek. abgeschaltet. Die in der Entladung erzeugten Elektronen sammeln 
oder zerstreuen sich abhängig von dem benutzten Gas. Wenn ein kleines Zentimeter
wellenfeld an den Hohlraumresonator gelegt wird, schwingen die freien Elektronen, 
ohne daß ihre Energieverteilung gestört wird. Die Elektronenschwingung verursacht 
eine Verschiebung der Resonanzfrequenz des Hohlraums proportional zu der Zahl der 
freien Elektronen. So kann das Zentimeterwellenfeld als Prüfmeth. zur Feststellung der 
freien Elektronen dienen. Durch Messung der Zeit für die eine maximale Übertragung 
für verschied. Prüfsignalfrequenzen eintritt, wird die Reinigung des Gases von Elektro
nen bestimmt. (Physic. Rev. [2] 71. 481. 1/4. 1947. Massachusetts Inst, of Technol.)

A. K u n z e . 131
Robert L. Sproull, ü berm ä ß ig es R auschen  in  H ohlraum -M agnetfeldröhren. Die von 

Magnetfeldröhren erzeugten Schwingungen weisen eine das Schrotrauschen weit über
steigende Rauschmodulation auf, welche ihre Verwendbarkeit als Überlagerer in Höchst
frequenzempfängern wegen der damit verbundenen Verminderung der Empfangsemp
findlichkeit herabsetzt. Das überstarke Rauschen setzt bei einer bestimmten Anoden
spannung u. Magnetfeldstärke ein, nimmt mit beiden Größen zu u. ist zeitlich unbe
ständig. Nach Verss. des Vf. ist das überstarke Rauschen auf eine Ionisierung der 
Atome zurückzuführen, die von den zur Kathode zurückkehrenden Elektronen an der 
aus Erdalkalioxyden bestehenden Emissionsschicht losgelöst werden. Durch Verwen
dung einer Kathode mit sternförmigem Querschnitt, von der nur jede zweite Flanken-
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fläche eine Emissionsschicht trägt, läßt sich das überstarke Rauschen fast ganz be
seitigen, vorausgesetzt, daß die Richtung des Magnetfeldes so gewählt wird, daß die 
rückläufigen Elektronen nur die oxydfreien Flanken treffen. (J. appl. Physics 18. 314 
bis 320. März 1947. Princeton, N. J., RCA Labor.) Lux. 131

A. N. Schidlowskaja und Ja. K. Ssyrkin, D ie  D ipo lm om en te e in iger V erbindungen  
des P la tin s . Es werden die Dipolmomente von (C H 3) P tX  (I) in Bzl., von (2 -A m in o -5 -X -  
p y r id in )P tC l2 (II) in Dioxan, von P tC l2(N H 3)(C2H i ) (III) in Bzl. u. in Dioxan (sowie von 
Komplexverbb. des P t mit 2-Amino-5-halogenpyridin) gemessen. Für I ist mit X  =  J, 
Br, CI das Dipolmoment ^ -1 0 18 gleich 1 ,1 ;  0 ,9 8 ; 0 ,9 7 ;  für II gleich 7 ,56 ; 7 ,2 2 ; 7 ,82 ; für 
III (in Dioxan) gleich 2,81. Außerdem sind noch die Werte von P °o, Pei u. P0p sowie 
die Konzentrationsbereiche angegeben. Es wird ein Erklärungsvers. für die von J e n s e n  
(Z. anorg. allg. Chem. 225. [1935.] 305; 229. [1936.] 225) erhaltenen größeren Werte 
der Pt-Verbb. des Typs PtCl2(YR„)2 (Y =  P, S; R =  aliphat. Radikal) gegeben. (,H,o- 
raianbi AKaaeMHH Hayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 55. 235—36. 21/1.
1947. Moskau, Lomonossow-Inst. für chem. Feintechnol.) A m b e r g e r . 132

W. P. Mason, G leichungen erster u n d  zw eiter O rdnung in  T ensorform  fü r  p iezoelek 
trische K r is ta lle . Ausführliche mathemat.-theoret. Ableitung. (Bell System techn. J. 26. 
80—138. Jan. 1947.) R. S t e i n .  133

J. A. Becker, C. B. Green und G. L. Pearson, E igenschaften  u n d  A n w en d u n g en  der 
T herm istoren . — W ärm eem pfindliche W iderstände. Ausführlicher Überblick u. Beschrei
bung einiger spezieller Anwendungen. — 15 Literaturzitate. (Bell System techn. J. 26. 
170—212. Jan. 1947.) ' R. S t e i n .  133

H. C. Hamaker, H. Bruining und A. H. W. Aten jr., Ü ber d ie  A k tiv ie ru n g  von  
O xydkathoden. Die Verss. zeigen, daß während der Aktivierung von Ba-Sr-Carbonat- 
oder -Oxyd-Kathoden eine Vergiftung der Emissionsoberfläche durch Cl-Atome oder 
-Ionen erfolgt. Das übliche Kolbenglas enthält als Verunreinigung auch etwas NaCl u. 
wird bei dem Pumpvorgang auf 400° geheizt. Dann ist folgende Rk. möglich: 2NaCl +  
S i0 2 +  H20  =  2HC1 +  Na2S i02. Das aus dem Glas freiwerdende HCl reagiert mit den 
Ba- oder Sr-Carbonaten oder -Oxyden der Kathode. Während des anschließenden 
Heizens der Kathode verdampfen die Ba- oder Sr-Chloride u. bilden auf Gitter oder 
Anode einen Niederschlag. Wird jetzt bei der Aktivierung die Anodenspannung ange
legt, so zerfallen die Chloridndd. unter dem Einfl. des Elektronenbombardements u. das 
freigewordene CI vergiftet die aktiv gewordene Oxydoberfläche. Der Vorgang verläuft 
bei einem Vergiftungs-Potential von ca. 10 V, das aber anscheinend nicht als Zers.- 
Potential bei dem Elektronenbombardement der Halogen-Verbb. angesehen werden 
darf. Auch andere Ndd. wie BaF2, CaF2, NaCl usw. wurden untersucht. Die Höhe des 
,,Vergiftungs“-Potentials ist abhängig vom Aktivierungsgrad, von der Kathodentemp. 
u. vom Abstand Anode-Kathode. Zwischen der Aktivierung der Kathode u. dem ver
giftenden Material, das die Kathode erreicht, muß sich also ein dynam. Gleichgewicht 
einstellen, welches die Höhe der Emission bestimmt. (Philips Res. Rep. 2. 171—76. 
Juni 1947. Eindhoven.) M i c h e l s s e n .  134

R. Loosjes und H. J. Vink, D ie  i-V -C h a ra k ter is tik  des O xydkathodenüberzugs w äh 
rend ku rzzeitiger therm ionischer E m issio n . Die Emission von Oxyd-Kathoden u. wahr
scheinlich auch ihr elektr. Leitungsvorgang weichen nach C o o m e s  (J. appl. Physics 17. 
[1946.] 647) stark voneinander ab, je nachdem ob sie unter Gleichspannung oder 
unter Impulsspannungen von ca. 10-6 Sek. betrieben werden. Vff. untersuchen diese 
Erscheinung auch für den Zwischenbereich, d. h. für Impulse von ca. Millisek. Dauer. 
An Dioden werden die i-V-Charakteristiken bei Anoden-Impulsen von 10~4 Sek. bei 
verschied. Anoden-Kathoden-Abstand aufgenommen. Die Potentialdifferenzen an der 
Oxyd-Schicht selbst wurden nach einer neuen Meth. gefunden. Die mit der Stromdichte 
als Parameter dargestellte Abhängigkeit der Anodenspannung vom Anoden-Kathoden - 
Abstand wird auf den Abstand Null extrapoliert. Bei großen Stromdichten treten an 
der Oxydschicht selbst beträchtlich hohe Spannungen auf. Bei n. Kathoden-Tempp., 
ca. 10 A/cm2, u. Impulsen von 10-4 Sek. wurden für die Oxyd-Schicht selbst durch 
Extrapolation der Beobachtungswerte Potential-Differenzen von 200 V u. mehr ge
funden, die die Spannung an der eigentlichen Vakuumstrecke beträchtlich überschreiten. 
(Philips Res. Rep. 2. 190—204. Juni 1947. Eindhoven.) M i c h e l s s e n .  134

B. G. Breshnew, D ie E lektronenem ission  au s einer A n tim on -C äsiu m kath ode un ter der 
E in w irk u n g  starker elektrischer F elder. Die Elektronenemission einer Cs-Sb-Kathode 
unter Einw. starker elektr. Felder nimmt bei Vergrößerung der Wellenlänge des ein
fallenden Lichtes merklich zu. Felder von 105 V/cm rufen schon ohne Licht eine be
deutende Eigenemission hervor, wobei die Elektronen ein sehr schmales Energiespektr. 
besitzen. Bei der Photoemission emittiert die ganze Oberfläche gleichmäßig, bei Feld
emission geben nur die Punkte mit dem größten Feldgradienten Elektronen ab. (IKypnaJl
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rjKciiepiiMeHTaJlLHOii h  T e o p e T i iu e c K O ü  <Ph3H K II [J. e x p .  theoret. Physik] 17. 108  
bis 1 1 4 . 1 9 4 7 . Leningrad, Physiko-Techn. Inst, der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

H e l m s . 134
N. D. Morguliss, Z u r F rage der autoelektronischen E ntladu n g zusam m engesetzter  

H albleiterkathoden . Für Feldstärken E <  5 -IO5 V/cm werden wesentlich von der For
m e l von F o w l e r  u . N o r d h e i m  für Metalle verschied. Ausdrücke für die autoelektron. 
Emission von Halbleiterkathoden (300—500° K) angegeben. (/KypHaJI TexHH'iecKoii 
<Dh 3HKH [J. techn. Physics] 17. 983—86. Sept. 1947. Kiew, Physikal. Inst.)

A m b e r g e r . 135
Shepard Roberts, D ielektrische u n d  'piezoelektrische E igenschaften von B ariu m titan a t. 

Gemessen wurden die DK u. die Verluste von BaTiOs u. (Ba, Sr)Ti03 (75% B aTi03 u. 
25% SrTi03) bei Gleichstromfeldstärken von 0—5 MV pro m, Tempp. von —50° bis 
+135° u. bei Frequenzen von 0,1—25 MHz. Die Versuchskörper lagen in Form von 
dünnen keram. Platten vor. Trägt man die Werte der DUK gegen die Temp. graph. auf, 
dann zeigt sich, daß die Proben oberhalb des CuRiE-Punktes dem CuRLE-WEissschen 
Gesetz folgen. Die Temp., bei der die DUK einen maximalen Wert besitzt wurde als ein 
CuRiE-Punkt identifiziert. Für B aTi03 liegt der CuRiE-Punkt bei 116° u. für (Ba.Sr)- 
T i03 bei 15°. B ei Tempp. oberhalb des CuRiE-Punktes besteht eine relativ einfache 
Beziehung zwischen der DUK u. der Gleichstromfeldstärke. Die erhaltene Kurve 
kann durch Postulierung einer einfachen Gleichung zwischen der Intensität des elektr. 
Feldes E u. der elektr. Verschiebung D gedeutet werden: E =  a D +  ß  D 2, wobei a u. 
ß Parameter sind, die nur von der Temp abhängig sind. Bei Tempp. unterhalb des 
CuRiE-Punktes sind die Ergebnisse komplizierter, wahrscheinlich weil spontan polari
sierte Bereiche auftraten, welche Hysterese u. Remanenz bewirken. Bei Feldstärken, 
die tief genug sind, um Hysterese u. remanente Polarisation zu vermeiden, wurden keine 
Anomalien zwischen dielektr. Charakteristiken u. Frequenz beobachtet. Bei Polarisa
tion durch ein plötzliches Anlegen eines starken Gleichstromfeldes tritt in den Sub
stanzen ein Resonanzspektr. auf. Diese Resonanzen werden auf einen piezoelektr. 
Effekt zurückgeführt, das nur in polarisierten Proben auftritt. Direkt gemessen mit 
einem Vakuumröhrenelektrometer wurde die nach Pressen einer polarisierten BaTi03- 
Probe entwickelte piezoelektr. Spannung. Beobachtet -wurde sowohl der longitudinale 
als auch der transversale Effekt. (Physic. Rev. [2] 71. 890—95. 15/6. 1947. Cam
bridge, Mass., Inst, of Technol., Labor, for Insulation Res.) G o t t f r i e d . 135

Georges Ney, M ethode zu r B estim m un g der Z eitkonstan ten  von W iderständen  bei 
N iederfrequenz. Es wird eine Meth. beschrieben, um die Zeitkonstante von Widerstän
den mit einem Fehler in der Größenordnung von 10-9 Sek. zu bestimmen, sie benutzt 
die S c h e r i n g -Brücke und eine Halb-Substitution. Metallisierte Widerstände folgen dem 
OHMschen Gesetz bis zu Frequenzen von mehreren 100 kHz u. dienen darum teilweise 
zur Substitution. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 227-—28. 28/7. 1947.)

H. L o r e n z . 136
A. A. Smirnow, T heorie des elektrischen W iderstan des von Legierungen  m it en t

stehendem Ordnungsgefüge. Bei der Unters, wird die nähere Atomanordnung, als un
wesentlich, nicht in Betracht gezogen, desgl. auch nicht irgendwelche Verzerrungen der 
Kristallform. Es -wird nur der Restwiderstand bei Unordnung in der Atomfolge ermit
telt, ohne daß die Gittergeometrie mit der Ordnung u. Zus. der Legierung eine Änderung 
erfährt. Zuerst wird die Wahrscheinlichkeit des Elektronenübergangs von einem Zu
stand in einen anderen unter dem Einfl. der Unordnung der Atomverteilung untersucht 
u. eine allg. Formel gefunden, aus welcher der Restwiderstand q =  A [c(l — c) —- vj 
(1 •— v) ■ ( q —■ c)2 r f \  gleichfalls allg. berechenbar ist, in Abhängigkeit von c (relative 
Konz, des ersten Metalls) u. rj (Fernordnungsgrad) einer bin. Legierung; v  =  relative 
Konz, der Knoten der 1. Sorte: q =  c /v  für c <  v, oder q =  1 für c >  v; q =  l/er (Leit
fähigkeit). Das Verhältnis der Knotenzahlen der 1. u. 2. Sorte bleibt beliebig. Die 
Formel stimmt qualitativ mit den Versuchsergebnissen von J o h a n s s o n  u . L i n d e , sowie 
K o m a r  (Diss. 1942), überein, die theoret. Schlüsse von M u t o  (C. 1937. I. 3605) sind 
nicht folgerichtig. -— Die Formel wird auf mehrere Spezialfälle angewandt (beliebiges v, 
ungeordnete Legierung, stöchiometr. Fall, gleiche u. ungleiche Knotenzahl). (rKypiia.i 
3 k c n e p  11 m  e h t  a .Ti h h  o ii h  T e o p e T iu ie c K o ß  ® h 3HKII [J. exp. theoret. Physik] 17. 743 
bis 752. Aug. 1947. Swerdlowsk, Uraler Staatl. Gorki-Univ.) v. W i l p e r t . 136

A. P. Komar, D ie F ernordnung der A tom e in  L eg ieru n gen  des S ystem s A u -C u  
und der elektrische W iderstan d  d ieser Legierungen. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1947. E. 494.) 
Es werden die vom Vf. u. anderen Autoren gefundenen Abhängigkeitsformen des spezif. 
elektr. Widerstandes q vom Fernordnungsgrad der Atome der Legierungen in der Nähe 
der Zus. AuCu3 u. AuCu zusammengestellt u. gefunden, daß diese Abhängigkeit für Q 
eine von 1 — r f  lineare ist; die Übereinstimmung mit der quantenmechan. Theorie von

3
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Smernow (Diss. Swerdlowsk) u. R y s h a n o w  (C. 1940. II. 1840) is t gut bei den Meß
ergebnissen, diese Theorien sind daher richtig — allerdings nur in erster Annäherung, 
da sie grobe Vereinfachungen enthalten. Die Theorie von M u t o  (C. 1937. I .  3605;
C. 1937. II. 1751) hingegen bringt in der Formel (pat =  A +  B r\ +  C i f )  ein zusätzliches 
Glied mit r f  (Fernordnungsgrad) u. widerspricht hierin den Versuehsergebnissen. Bei 
V — 9 gilt die gut bekannte NoRDHEmsche Formel (Ann. Physique 9. [1931.] 607) für 
9at ungeordneter Legierungen. (/KypnaJi 3 K c n e p n M e H T a J ib H O Ö  i i  TeopeTiiuecKoil 
®H 3H K H  [J. exp. theoret. Physik] 17. 753—56. Aug. 1947. Inst, für Metallphysik 
der Zweigstelle Ural der Akad. der Wiss. der UdSSR.) y . W i l p e r t . 136

Luigi Giulotto und Alberto Gigli, E lektrische L eitfä h ig k e it von  N a tr iu m -A m m o n ia k 
lösungen hei tiefen  T em peraturen . (Vgl. C. 1947. E. 1222.) O gg hatte beobachtet (Physic. 
Rev. [2] 69. [1946.] 243), daß der elektr. Widerstand einer etwa 1 mol. Lsg. von Na in 
fl. NH3 abnimmt, wenn die Lsg. schnell gefroren wird, so daß der Widerstand der 
festen Lsgg. sehr klein war im Vgl. mit dem Widerstand der fl. Lösungen. Weitere 
Verss., die ausgeführt worden waren mit einer Anpassung an das klass. „Ringexperi
ment“ im magnet. Feld, ließen Ogg vermuten, daß sich diese Lsgg. bis 180° K wie Supra
leiter verhalten. Spätere Verss. anderer Forscher u. der Vff. konnten die Existenz von 
Supraleitfähigkeit nicht bestätigen. Leitfähigkeitsunterss. an festen u. fl. Lsgg. er
gaben, daß der Widerstand in der Nähe des Erstarrungspunktes sehr stark zunimmt. 
Dicht unterhalb des Erstarrungspunktes nimmt, der Widerstand plötzlich stark ab u. 
erreicht Werte, die sehr viel kleiner sind, als man sie bei der fl. Lsg. erhält. Diese plötz
liche Abnahme des Widerstandes gerade am Erstarrungspunkte läßt sich vielleicht er
klären durch eine Zustandsänderung, jedoch nicht durch Supraleitfähigkeit. (Physic. 
Rev. [2] 71. 211— 12. 1/2. 1947. Pavia, Univ., Ist. di Fisica „A. Volta“ .)

G o t t f r i e d . 136
Robert T. Webber, M agnetische Ü bergangskurven in  su p ra le iten dem  T a n ta l. Ge

messen wurde das Verh. von dünnen Drähten von reinstem T a  in gleichmäßigen, lon
gitudinalen magnet. Feldern bei den Tempp. des fl. He. Die Widerstände der Drähte 
wurden potentiometr. gemessen. In unangelassenen Drähten, welche eine kleine, aber 
unbekannte Menge Gas enthielten, waren die Ergebnisse in mancher Hinsicht ähnlicher 
dem Verh. einer Legierung als dem eines reinen Metalls. Die Nullfeldübergangstemp. 
war 4,16° K. Die Neigung des krit. Feldes war dHc/dT =  1300 Gauß pro Grad in guter 
Übereinstimmung mit den Ergebnissen von M e n d e l s s o h n  u .  M o o r e  (Philos. Mag. [7] 21. 
[1936.] 532), aber viel größer als die Ergebnisse der Induktionsmessungen von D a u n t  
u. M e n d e l s s o h n  (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 160. [1937.] 127). Hysterese wurde 
nicht gefunden, dagegen ein Hinweis auf einen intermediären Zustand, bes. bei den 
tiefsten Temperaturen. Untersucht wurde der Einfl. des Anlassens u. des Entgasens der 
Drähte bei hohen Tempp. u. hohem Vakuum. (Physic. Rev. [2] 71. 471—72. 1/4. 1947. 
Yale Univ.) G o t t f r i e d .  136

W. Crawford Dunlap jr., H alleffek t u n d  m agnetischer W id ersta n d  in  G erm aniu m . 
An verschied. Proben von polykristallinem Ge u. Ge-Einkristallen wurde die Wider
standsfähigkeit, der HALL-Effekt u. der magnet. Widerstand gemessen. Die Wider
standsfähigkeit bei Zimmertemp. lag zwischen 2 u. 30 Ohm ■ cm. Zur Anwendung kamen 
magnet. Felder bis zu 15 000 Gauß, die Tempp. lagen zwischen — 195 u. 450°. Der 
HALL-Koeff. nahm in den meisten Fällen linear mit zunehmendem Feld ab, die Ab
nahme betrug 50% bei 12 500 Gauß. Die Widerstandsfähigkeit nahm von 10 auf 20% 
bei 12 500 Gauß u. 25° zu; diese Zunahme erstreckte sich von 40— 100% bei — 195° u. 
demselben Feld. Eine Tendenz zur Sättigung wurde bei 15 000 Gauß nicht beobachtet. 
Aq/Qo nahm mit Temp.-Zunahme etwa proportional der Beweglichkeit R/o ab. Die Be
weglichkeit bei Zimmertemp. erstreckte sich von 1200—3000 cm2/Volt • Sekunde. Der 
magnet. Widerstandseffekt in Ge scheint um wenigstens eine Größenordnung größer 
zu sein, als er an der Freienelektronentheorie für Halbleiter zu erwarten wäre. (Physic. 
Rev. [2] 71. 471. 1/4.1947. General Electric Co.) G o t t f r i e d .  137

Jean Becquerel, A llgem eine m agnetische E igenschaften  versch iedener Verbindungen  
der E lem ente der E isenreihe u n d  eine besondere U ntersuchung von  e isen haltigen  M a te ria lien . 
Vf. gibt eine Zusammenfassung der magnet. Ergebnisse an kristallinen Verbb. der Ele
mente der Fe-Reihe unter Berücksichtigung der Temp.-Abhängigkeit insbes. auch am 
absol. Nullpunkt, der Feldstärkeabhängigkeit u. der Abhängigkeit von der Kristall
struktur u. derkristallograph. Orientierung. Neben den rein magnet. Suszeptibilitäts
messungen stehen auch magneto-opt. Versuchsergebnisse zur Diskussion, die Vf. in 
großer Zahl im Inst, in Leiden gewonnen hat. Diese umfangreichen Ergebnisse bes. 
auch an Fe-Reihen, Mineralien u. Erzen sucht er mit neueren theoret. Erkenntnissen 
auf dem Gebiete des Paramagnetismus, Antiferromagnetismus u. Ferromagnetismus zu 
erklären. (Mem. Sei. physiques 1947. 1—77.) F a h l e n b r a c h .  137
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K. W. Wladimirski, Ü ber Schw ingungserscheinungen bei param agnetischen  K ern en . 
Es werden die Erscheinungen untersucht, welche entstehen bei der Vergrößerung der 
Modulationsfrequenz u. bei der Verkleinerung der Amplitude des radiofrequenten Feldes 
im Bereich um das Gebiet des adiabatischen Resonanzdurchgangs. Im experimentellen 
Teil wird das magnet. Moment der Protonen in Wasser u. in wss. Lsgg. paramagnet. 
Salze ermittelt, wobei die Ergebnisse nicht sehr voneinander abweichen. (HöKJiailH 
AKaneMHii H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1625—28. 11/12. 1947. 
Physikal. Lebedew-Inst. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) A. K u n z e .  137

Roop Chand Sahney, S. L. Aggarwal und Mahan Singh, S tru k tu r der P erjoda te.
з. Mitt. M agnetische U ntersuchung der param agnetischen  P erjoda te des C u, N i ,  Ce u n d  Y . 
(2. vgl. C. 1946. II. 1009.) Die magnet. Suszeptibilität der Perjodate des Cu, N i, Co, Ce
и. Y wurde gemessen. Der Vgl. der daraus bestimmten Werte für das magnet. Moment 
in Bomtschen Magnetonen dieser Ionen (Cu++ 1,731; N i++ 3,174; Co++ 3,67; Ce+++ 
2,356; Y++ 2,909 /a-q) mit den theoret. berechneten Werten zeigt, daß diese Perjodate 
einfache Salze der Perjodsäure u. keine Komplexsalze sind. (J. Indian ehem. Soc. 24. 
193—96. Mai 1947. Lahore, Gov. Coll., Dep. of Chem.) v. H a r l e m .  137

Je. K. Sawoisski, D ie  M essun g der param agnetischen  S u szep tib ilitä t m it D ezim eter
wellen. Vf. gibt eine Meßmeth. für die magnet. Suszeptibilität von paramagnet. Stoffen 
im Frequenzgebiet ]> 5 -1 0 7 Hz an. Für H20-freies MnS04 wird bei h =  16 cm u. 
T =  290° K der Zusammenhang der wirklichen u. scheinbaren Suszeptibilität mit der 
konstanten Feldstärke untersucht u. die Kurve auf Grund der Theorie der paramagnet. 
Relaxation in senkrechten Feldern diskutiert. (/Kypnajt 3 k c i i e p  h m e h t a .n h  H o ü  h  
T e o p e r a u e c K O f t  ®H3HKH [J. exp. theoret. Physik] 17. 155—61. 1947. Kasan, Zweig
stelle der Akad. der Wiss. der UdSSR.) H e l m s . 137

Walter M. Elsässer, Indu ktion seffek te  beim  E rdm agn etism u s. 3. Mitt. Elektrische  
A rten. (2. vgl. C. 1946. II. 1008.) Im Anschluß an frühere Unterss. (vgl. 1. c.) zeigt Vf. 
theoret., daß die Ströme in der Erdkruste, die Anlaß zum Magnetfeld der Erde geben, 
keine vollständige Lösung der Feldgleichungen geben. Eine zweite Lösungsgruppe trägt 
dem Magnetfeld innerhalb der metall. Sphäre Rechnung. Es handelt sich dabei um ein 
Quadrupolfeld, das näher betrachtet wird. (Physic. Rev. [2] 72. 821—33. 1/11. 1947. 
Princeton, N. J., RCA Labors. Div.) F a h l e n b r a c h . 137

Jules A. Marcus, Tem pera turabhängigkeit der diam agnetischen  S u szep tib ilitä t von  
y-M essing. Für eine Reihe von aus Cu u. Zn höchster Reinheit synthetisierten poly
kristallinen Proben von y-M essin g  wurde im Temp.-Bereich von 14—290° K die Temp.- 
Abhängigkeit der magnet. Suszeptibilität relativ zu der einer reinen Bi-Standardprobe 
durch Messen der Kraft in einem inhomogenen magnet. Feld bestimmt. Die Kräfte in 
der Größenordnung von zwei Dynen wurden mit Hilfe einer S u c K S M iT H sch en  Ring
waage gemessen. Bei Zimmertemp. änderte sich die Suszeptibilität linear mit der Zus., 
in Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Forscher. An dem Cu-reichen Ende 
der Phase nahm die Suszeptibilität linear mit abnehmender Temp. ab, wobei die Ge
samtabnahme 10% betrug; an dem Zn-reichen Ende der Phase nahm sie mit abnehmen
der Temp. zu, wobei die Gesamtzunahme jedoch nur 3% betrug. Aus der Bandtheorie 
der Metalle folgt, daß die y-Phase magnet. sehr ähnlich dem Bi sein sollte; außerdem 
erklärt die Bandtheorie die große diamagnet. Suszeptibilität bei Zimmertemperatur. 
Die obigen Ergebnisse zeigen jedoch, daß der Temperaturkoeff. der Suszeptibilität für 
y-Messing bei tiefen Tempp. wesentlich niedriger ist als für Bi. Die Suszeptibilität von 
y-Messing erwies sich als unabhängig von der Feldstärke bei 14° K. (Physic. Rev. [2] 71. 
471. 1/4.1947. Yale Univ.) Go t t f r i e d . 137

Gabriel Kane, M agnetische Ion en  u n d  m agnetische S tröm e. Vf. nimmt Stellung zu 
den Beobachtungen von E h r e n h a f t  (vgl. C. 1945. II. 955; C. 1946. I. 870; vgl. auch 
Physic. Rev. 65. [1944.] 62), der in ihnen einen Beweis für die Existenz magnet. Ströme 
sieht. So wurde die polare Bewegung metall. Teilchen durch die Annahme wahrer 
magnet. Ladungen gedeutet. Eine Erklärung für die Bewegung solcher Teilchen (Fe, 
Ni, Co, W u. Cr) im Felde eines starken Elektromagneten bei Umschaltung des Feldes 
ohne Einw. von Licht rührt jedoch von der Ggw. induzierter, in der Phase um mehr als 
90° gegen den Strom im Elektromagneten verschobenen Strömen in den Teilchen her. 
Das zeigen die Verss. des Vf. daran, daß bei Benutzung eines schwachen Feldes die 
Teilchen bei der Umkehr des Feldes nur ein kurzes Stück hochsprangen u. dann wieder 
auf den unteren Pol zurückfielen, u. sofern der Strom vor der Umkehr allmählich erst 
auf Null red. u. nach der Umkehr langsam wieder erhöht wurde, alle Teilchen ruhig 
hegen blieben. (Physic. Rev. [2] 71. 458—59. 1/4. 1947. New York, N. Y., Manhattan 
Coll., Dep. of Phys.) G o t t f r i e d . 137

H. J. Williams, R ichtung von G ebietsm agnetisierung in  P ulverd iagram m en . (Vgl. C.
1948. I. 788.) Mit Hilfe von koll. Magnetitteilchen wurde die Richtung der Ge-

3*



bietsmagnetisierung zuerst auf der (lOO)-Fläche eines Einkristalls von Siliciumeisen mit
з,8 Gw.-% Si untersucht. Die elektrolyt. polierte Oberfläche war spannungsfrei. Ferner 
wurden Diagramme auf Oberflächen mit mechan. Kratzern u. auf einer in horizontaler 
Richtung durch Zug beanspruchten Fläche sowie von Proben, welche auf der Oberfläche 
ein Loch enthielten, hergestellt. Die Diagramme sind wiedergegeben. (Physic. Rev. [2] 
71. 646—47. 1/5. 1947. Murray Hills, N. J., Bell Telephone Labor.)

G o t t f r i e d .  137
E. C. Gregg, W echselstrom sonde zu r M essun g von  m agnetischen  F eldern . Magnet. 

Feldstärken können durch die Änderung der Wechselstrompermeabilität eines mit 
stetigen magnet. Feldern überlagerten Transformators mit Permalloykern gemessen 
werden. (Physic. Rev. [2] 71. 482. 1/4.1947. Case School of Appl. Sei.)

G o t t f r i e d .  137
S. J. Barnett und D. S. Webber, N o tiz  über eine F requenzabhängigkeit d es T o rs io n s

m oduls von N eu silberdrah t u n d  ihre B eziehung zu  kreiselm agnetischen  M essu n gen . Vff. 
finden, daß der aus schnellen Schwingungen bestimmte Torsionsmodul von Neusilber
drähten 4—5% kleiner als der stat. gemessene ist. Diese nicht hinreichend erklärte 
Tatsache ist der Grund dafür, daß die Messungen des kreiselmagnet. Verhältnisses 
einiger ferromagnet. Stoffe durch S u c k s m i t h  u .  B a t e s  (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. 
A 104. [1923.] 499) von den Ergebnissen B a r n e t t s  (C. 1941. I. 338) stark abweichen. 
(Physic. Rev. [2] 71. 896—902. 15/6.1947. L o s  A n g e le s ,  U n iv .  of California; Pasadena, 
Calif., Inst, of Technol.) F a h l e n b r a c h .  137

V. Cupr, Ü ber B eziehungen zw ischen  den  Ü berführungszahlen  u n d  der elektrolytischen  
Ü berführung des W assers. Inhaltlich ident, mit der C. 1947. E. 489 referierten Arbeit. 
(Chem. Listy Vedu Prümysl 42. 7—12. Jan. 1948. Spisy vydävane prirodovedeckou 
Fak. Masarykovy Univ. [Publ. Fac. Sei. Univ. Masaryk] Nr. 291. 17 Seiten. 1947.)

S t a h l .  138
G. Bianchi, N eu e Versuche über den  E lek tr iz itä ts tra n sp o r t d er Io n en  in  flüssigen  

u n d festen  M eta llen . S ys te m  K u p fe r—Q uecksilber u n d  S yste m  E isen ^ Q uecksilber. Vor
läufige Unterss. an C u -H g  . — Im Fall der beiden in festem Zustand ineinander völlig 
unlösl. Metalle F e  u. H g  ist in 8 Std. bei 200° u. ca. 10 A/mm2 nur eine schwache Kor
rosion der Fe-Stäbe (Armco-Eisen u. Stahl) festzustellen, die mikr., aber noch 
nicht gewichtsmäßig, nachgewiesen werden kann. Der in Berührung m it Hg gewesene 
Teil der Stäbe rostet im Verlauf von wenigen Tagen, während der übrige Teil blank 
bleibt; dies wird auf Lokalelemente F e-H g zurückgeführt u. als Beweis für die Bldg. 
einer Oberflächenlegierung angesehen. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, 
mat. natur. [8] 2. 58—62. Jan. 1947.) R e i t z .  138

G. Bianchi, E lek tr iz itä tstra n sp o rt von  Io n en  in  flüssigen  u n d  festen  M eta llen . System 
K u p fer-K u p fera m a lg a m , bzw . Z in ka m a lg a m , bzw . C adm iu m am algam , bzw . B leiam algam . 
(Vgl. vorst. Ref.) Für alle angegebenen Amalgame wurde eine Versuchsreihe bei 200°, 
125 mA u. einer achtstündigen Versuchsdauer durchgeführt. Dabei verwandte Vf. 
5 Kupfer-Zylinder von 3 mm Durchmesser, von denen 2 mit Gleichstrom, 2 mit Wechsel
strom beschickt wurden u. der 5. Zylinder stromlos war u. als Vgl. diente. Die Ver
kürzung der Cu-Zylinder wird mit zunehmendem Cu-Geh. (0—4,2% Cu) im Amalgam 
kleiner analog dem Ergebnis für das Syst. Cu-Zn u. qualitativ gleich den Ergebnissen 
für reines Hg. Ganz andere Ergebnisse erhält Vf. für Zn-Amalgam mit 0 bis 2% Zn. 
Hier ist kaum eine Verkürzung auch schon bei kleinen Prozentzahlen festzustellen. 
Bei 0,5% korrodieren die stromdurchflossenen Zylinder wie auch der Vergleichszylinder
и. alle bei den übrigen Systemen beobachteten Vorgänge verschwinden. Für das Cd- 
Amalgam (0 bis 8% Cd) wächst mit zunehmendem Cd-Anteil die Verkürzung der 
Zylinder. Die Unterss. des Systems Cu-Pb-Amalgam ergaben ähnliche Verhältnisse 
wie für Cd-Amalgam. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend. CI. Sei. fisiche, mat. natur. 
[8] 2. 627. Mai 1947.) F a l k e n h a g e n .  138

N. M. Tarassowa, D ie  spezifisch e elektrische L e itfä h ig k e it d es ternären  S ystem s  
C dC l2- K C l - P b C l2. Vf. untersucht die Isothermen der elektr. Leitfähigkeit bei T =  440, 
460, 480 u. 500° für das Syst. C dC l2- K C l .  Die Minima dieser Kurven entsprechen sehr 
genau der Verb. CdCl» ■ KCl; für das Syst. P b C l2- K C l  u. T =  460, 480, 500, 520° finden 
sich auf den Isothermen Minima bei der Zus. 2PbCl2-KCl. Bei dem bei T =  460, 480, 
500, 520° untersuchten Syst. zeigte sich eine Abweichung der Isothermen der elektr. 
Leitfähigkeit von der Additivitätsregel durch die Bldg. eines Maximums, das dem 
Eutetikum entsprach. Von dem tern. Syst. wurden 3 Schnitte bei denselben Tempp. 
untersucht u. die Ähnlichkeit ihrer Isothermen für die elektr. Leitfähigkeit mit den ent
sprechenden Isothermen der bin. Systeme CdCl2-K C l u. PbC2-K C l festgestellt. Im 
Temp.-Bereich von 460—520° wurde die spezif. Leitfähigkeit des Syst. CdCl2-K Cl-PbCl2 
untersucht u. für 500° die typischste Leitfähigkeitsisotherme konstruiert, wobei Minimal-
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linien, die etwa den ehem. Verbb. CdCl2-KCl u. 2PbCl2-KCl entsprechen, u. 2 Grat
linien auffallen, die sehr von den entsprechenden eutekt. Linien des Schmelzdiagramms 
abweichen. Die Punkte höchster Leitfähigkeit liegen auf der bin. Seite CdCl2-PbCl2, u. 
nach dieser Seite zu erhöht sich ganz allg. die Leitfähigkeit. Bin. Systeme mit ähnlichen 
Schmelzdiagrammen haben auch ähnliche Diagramme für die spezif. Leitfähigkeit. Die 
Eutektika werden in den Leitfähigkeitsdiagrammen als irrationale Maxima ausgedrückt, 
die von einer geringen Viscosität der eutekt. Mischung herrühren. Chem. Verbb. in 
Schmelzen, die von höherer Temp. sind als ihr F., zeigen sich in den Leitfähigkeitsdia
grammen bin. Systeme in Form rationaler oder irrationaler Minima u. bei tern. Syste
men in Form von Minimallinien, die sich bei Temp.-Erhöhung je nach Beständigkeit der 
Verb. miteinander vermischen können. Chem. Verbb., die unter Zers, schmelzen, zeigen 
sich auf den Leitfähigkeitsisothermen als irrationale Minima. Das tern. Syst. CdCl2-  
KCl-PbCl2, ebenso wie die bin. CdCl2-KCl, PbCl2-K Cl, liegt zwischen den rationalen u. 
irrationalen Systemen. In bezug auf Leitfähigkeit kann das tern. Syst. in Klasse 17 
der Einteilung tern. Systeme durch K l o t s c h k o  untergebracht werden. (rKypira.n 
®H3HueCK0ö Xhmhh [J. physik. Chem.] 21. 825—38. Juli 1947. Woronesh, Staatl.
Univ., Lehrstuhl für anorgan. Chem.) H e l m s .  138

0 . Jessin, Ü ber den  M ech an ism u s der Ü berführung von Sauerstoffionen  in  ge
schmolzenen S ilica ten . Die fl. Orthosilicate des Fe u. Mn besitzen im Gegensatz zum 
Ca2Si04 eine bemerkenswerte elektr. Leitfähigkeit, die wegen der großen Viscosität der 
Silicate ungewöhnlich ist. Die röntgenograph. Analyse u. das Schmelzdiagramm zeigen, 
daß dieser Effekt durch den verschied. Dissoziationsgrad von S i044- in 0 2~ u. kom
plizierte Kieselsäure-Ionen hervorgerufen wird. Dazu kommt noch die bes. Art der 
Überführung von 0 22-, die ähnlich der von H30  + u. OH- in wss. Lösungen ist. Bei 
stark bas. Schlacken, die Fe-, Ca-, 0 2- u. S i04-Ionen enthalten, können Austauschvor
gänge, wie der Übergang von S i0 44'-Tonen vom Fe- zum Ca-Kation, Vorkommen. Vf. 
bringt die Inkonstanz der Verteilung von S zwischen Metall u. Schlacke zu diesen Aus
tauschvorgängen in Beziehung. In Tabellen finden sich Angaben über den Einfl. des 
Austausches von FeO gegen CaO auf die Viscosität des Orthosilicats bei 1350°, die elektr. 
Leitfähigkeit des Syst. FeO, S i0 2 bei 1350, 1500, 2000° u. die Viscosität des Syst. FeO, 
Si02 bei 1350 u. 1450°. (/K ypnaji ®H3HüecKoii X h m h h  [J. physik. Chem.] 21. 479—86. 
1947. Swerdlowsk, Uraler Industr. Kirow-Inst.) H e l m s .  138

Ram Gopal, D ie Ä n deru n g  der spezifisch en  L e itfäh igkeit m it der T em pera tu r. Mes
sung der spez. Leitfähigkeit p  einer großen Anzahl von Salzen in wss. Lsg. als Funktion 
der Temp. t oberhalb u. unterhalb der Sättigungstemp. ergibt für viscose Lsgg. eine 
Bestätigung des KoHLRAtrscH-Gesetzes p t  =  p 0 (1 +  a t  +  ß  t2), während bei geringerer 
Viscosität die WÄLDENsche Gleichung p t  — p 0 (1 +  a t) weitgehend erfüllt ist. Meß
ergebnisse von H e im ,  die für übersatt. Lsgg. dem teilweise zu widersprechen 
scheinen, werden als Anomalien durch Hydratation u. Depolymerisierung der Wasser- 
Molekülkomplexe erklärt. (J. Indian chem. Soc. 24. 483—86. Dez. 1947. Lucknow, 
Univ., Chem. Labor.) H. C. W o l f .  138

R. P. Bell, D er Gebrauch der B ezeichnungen  ,,S ä u re“ u n d „ B a se “ . Vf. diskutiert 
die Begriffe Säure u. Base an Hand der geschichtlichen Entwicklung. Er behandelt sie 
nach der klass. Theorie der elektrolyt. Dissaziation, nach der Definition von B r ö n s t e d -  
L o w r y  u .  nach der von L e w i s .  Der Einfl. des Lösungsm. u. die Frage der sognannten 
Pseudosäuren, z. B. Nitromethan, u. Pseudobasen, z. B. Carbinolbasen, werden eben
falls erörtert. (Quart. Rev. [chem. Soc. London] 1. 113-—25. 1947. Oxford, Balliol 
Coll.) W i e d e m a n n .  139

Henry Guiter, U ntersuchung der H ydro ly se  von C äsium carbonat. Die Hydrolyse 
vollzieht sich auf Grund der ausgeführten pn-, [Cs]- u. [C03]-Messungen mit steigender 
Verdünnung in der Reihenfolge der Gleichungen: C 03— +  Cs+ +  H20  ^  CsHC03 +  
OH-, 2C03— +  2H20  ^  (HC03)2— +  20H —, C03— +  4Cs+ +  H20  ^  (Cs4C03H)++ + +  
OH- , C03_ +  H20  ^  HC03_ +  OH-. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 1044—45. 
Nov./Dez. 1947.) W e s l y .  139

Henry Guiter, U ntersuchung der H yd ro ly se  von R u bid iu m carbon at. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Hydrolyse vollzieht sich auf Grund der ausgeführten pH-, [Rb]- u. [C03]-Mes- 
sungen mit steigender Verdünnung in der Reihenfolge der Gleichungen: (C03 )3 +  3H20
^  3HC03-  +  3 0 H -, C03— +  Rb+ -f  H ,0  ^  RbHCO, +  OH-, 2C03— +  2H ,0  ^  
(HC03-)2 +  20H —, C03-  +  4Rb+ +  H2Ö ^  (Rb4HC03)+++ +  OH-, C03— +  H20  

HC03~ +  OH- . (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 1046—48. Nov./Dez. 1947.)
W e s l y .  139

G. B. Clark und G. W. Akimow, Vielelektroden. Z u m  T e il po laris ierte  S ystem e. E in 
flu ß  des Ohm schen W iderstandes au f d ie  P o lar isa tio n  b in ärer elektrochem ischer S ystem e. 
In Weiterführung einer früheren Arbeit ( A k im o w  u . C l a r k ,  JLoKjiaflbi A n a H eM H H  H avi;



um ^?6r' Akad' W iss- UdSSR] [N. S.] 58. [1947.] 1669) wird der Einfl. der Omischen 
Widerstände auf Polarisationsspannung u. -ström einer Cu-Zn-Kette in n. NaCl-Lsg. 
bestimmt u. ein graph. Verf. zur Auswertung der Messungen angegeben. In einer Ta
belle sind die Werte für die anod. u. kathod. Polarisation der untersuchten K ette zu
sammengestellt. (JtoKJiaflbi AKageMini H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 58. 1973—76. 21/12. 1947. Akad. d. Wiss., Labor, für Legierungskorros.)

S a c h s e .  140
Roger G. Bates, A k tiv itä tsk o e ffiz ien ten  in  w äß rig en  M isch u n gen  von  P hosph a ten  

m it N a triu m ch lorid , N a triu m brom id  u n d  N a tr iu m jo d id  u n d  d ie  p n - W erte von P h o sp h a t
pufferlösungen. An Zellen m itH 2-u. Ag, AgBr, bzw. Ag, AgJ-Elektroden wurde bei 25° die 
EMK gemessen. Die Zellen enthielten als Elektrolyten wss. Mischungen von K H 2P 0 4, 
Na2H P 04 gleicher Molalität u. NaBr bzw. NaJ, während NaJ in Molalitäten ange
wandt wurde, die das 1-; 0,5- u. 0,2fache von der der Phosphate betrug. Die Ionen
stärken lagen zwischen 0,04 u. 0,25. Bei gegebener Ionenstärke wächst der Ausdruck 
für die Aktivitätskoeff. f^POHufHa'/fHPOn wenn man bei gleichleibender Konz, vom  
Chlorid zum Bromid, vom Bromid zum Jodid übergeht. Genaue pn-Werte für Phos- 
phatpufferlsgg. mit u. ohne Fremdsalzzusätze können nur bei kleinen Ionenstärken ge
wonnen werden. (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 411— 17. Nov. 1947.)

E. G. H offm ann. 140 
Ja. F. Meshenny, E lektrodenpoten tia le  in  n ich t-w äßrigen  L ösungen . 2. Mitt. P o ten 

tia le  des N a tr iu m s u n d  K a liu m s  in  Ä th ylbrom id . (1. vgl. TKypnaJi ®H3HüecKofi X h m h h  
[J. physik. Chem.] 20. [1946.] 493.) Messungen der Elektrodenpotentiale des N a  u. K  
im C2H5Br ergaben (bezogen auf die Kalomelektrode) für Na: —2,450 u. für K: —2,595 \  , 
mithin positiver als die entsprechenden Werte in NH3, C5H6N 0 2 und H20 . (7Kypiia.il 
®H3HuecK0H X h m h h  [J. physik. Chem.] 21. 839— 41. Juli 1947. Kiew, Lehrstuhl für 
Chemie des Kiewer Landw. Inst.) H e l m s .  140

T. I. Borissowa und M. A. Prosskurnin, D ie  B estim m u n g  d er K a p a z i tä t  d er Q ueck
silberelektrode in  L ösungen  von  C hloriden , B ro m id en  u n d  J o d id e n  m itte ls  d er K o m m u ta 
tormethode. Nach einer verbesserten Kommutatormeth. wurden Kapazitätsmessungen 
für die Hg-Elektrode mit 1,10_1,1 0 -2, IO-3 nKCl- u. KBr-Lsgg. u. mit 1,10-1, 10-2, IO-3, 
IO-4, IO-5 nK J-Lsg. durchgeführt. Der mit Wechselstrom festgestellte Effekt in starken 
Lsgg. von KCl, KBr u. K J (die Existenz eines anod. Punktes der Nulladung u. des 
Anstiegs des anod. Zweiges bis zur anod. Polarisation, die zur Auflsg. des Hg führt) konnte 
bestätigt werden. Da Br-  u. J~ leichter deformierbar sind als CI", tr itt der anod. An
stieg bei diesen Ionen früher ein als beim Cl_, wobei beim J _ das Maximum vollständig, 
beim Br-  teilweise verdeckt ist. (TKypHaJi <Dii3HHecKOH X h m h h  [J. physik. Chem.] 21. 
463—67. 1947. Moskau, Physik.-Chem. Karpow-Inst., Labor, für Oberflächenerschei
nungen.) H e l m s .  140

P. D. Lukowzew, Ü ber den  W irku n gsm ech an ism u s der K o h le -M a n g a n d io x yd -E lek -  
trode. Verwendung von H2 an Stelle von 0 2 in der Gasphase bei Abwesenheit von Pt 
ändert die Potentiale der M n02(I)-Graphit(II)-Elektrode u. ihrer Komponenten nicht, 
wenn eine 4n-Lsg. von NH4C1, pn =  5,5, benutzt wird. Wenn aber P t in Berührung 
mit I oder II ist, beobachtet man beim Übergang von 0 2 zu H2 ein Sinken der Potentiale. 
Es wurden 3 Sorten I bei der Messung der Potentiale der I/II-Elektroden in 4n(NH4)2S 04- 
Lsg. in Abhängigkeit vom p4[ des Elektrolyten verwendet. Das inaktive I hat im 
sauren Medium dasselbe stationäre Potential wie im alkalischen. Beim Entfernen der 
adsorbierten 0 2-Schicht ist der Einfluß auf das Potential beim inaktiven I sowohl in 
sauren als auch in alkal. Medium größer als beim aktiven. Mn2+-Ionen zeigen nur beim 
inaktiven I in saurer Lsg. eine Wirkung auf das Potential. (/KypnaJi ®H3HHecKO0 
X h m h h  [J. physik. Chem.] 21. 469—77. 1947. Mytischtschi, Inst, für Nachrichten
wesen des Landheeres.) H e l m s .  140

G. Ss. Wosdwishenski, Ü ber den  M ech a n ism u s d er e lek tro ly tisch en  A bsch e id u n g  des 
N ick e ls . 4. Mitt. E lek tro fä llu n g  von  N ic k e l bei der d irek ten  E in w irk u n g  von  atom aren  
W asserstoff. (3. vgl. C. 1947. E. 1973.) Zur Feststellung der direkten Rolle des Wasser
stoffs bei der Elektrokristallisation von Metallen wurde die kathod. Polarisation einer 
Seite der in H2S 0 4 getauchten Fe-Plattenelektrode an deren anderen Seite im sauren 
Nickelsulfatbad sich die Elektrofällung vollzieht, untersucht. Je nach den Vers.-Bedin
gungen bildet der durch die Elektrode diffundierende atomare Wasserstoff H 2-Moll. 
oder aber er diffundiert in den Ni-Ndd. u. verursacht in demselben Strukturänderungen. 
Bei der Diffusion u. Aufnahme großer Mengen von atomarem H entstehen glänzende 
Niederschläge. Strukturänderungen des Nd. beweisen die Beteiligung des atomaren H. 
Bei erhöhter Polarisationsdauer steigen die Spannungen im Nd., so daß sogar Unter
brechungen auftreten. Durch die bei erhöhter Temp. beschleunigte H-Diffusion bildet 
sich an der gesamten Elektrode ein gleichmäßiger Niederschlag. Die Temp.-Erhöhung
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begünstigt auch die Mol.- u. Blasen-Bldg., die auf der polarisierten Seite festgehalten 
werden. Das Haften der Glasbläschen wird durch Potentialerniedrigung begünstigt. 
Zugabe von die H-Sättigung der Elektrode fördernden Stoffen führt zur deutlichen 
Strukturänderung. Bei Zugabe des akt. Se02 entsteht auf der polarisierten u. auf 
der unpolarisierten Seite ein glänzender Niederschlag. Wird die Polarisationszeit auf 
10 Min. herabgesetzt, so wird die Aktivatorwrkg. gestört. Auf der unpolarisierten 
Fläche entsteht eine grobkörnige Struktur. Wie zu erwarten, wird die Struktur dos 
Ni-Nd. nicht verändert. (>KyptiaJi IIpH K JianH ofi X h m h h  [J. appl. Chem.] 2 0 . 1255 
bis 1260. Dez. 1947. Kasan, Chem.-Techno! Inst., Lehrstuhl für anorgan. Chem.)

L e b t a g . 141
0 . Kudra und Je. Gitman, Ü ber dichte u n d  poröse kathodische Abscheidungen von  

C adm ium  und M angan . In Lsgg. von Cd-Salzen treten an der Kathode 2 Zersetzungs
spannungen auf, wobei bei der unteren dichtes u. bei der oberen poröses Cd abgeschieden 
wird. In 5%ig. Lsgg. von Cd(N03)2-4H20  ändert sich bei gleichmäßiger Kathoden
stromdichte das Zersetzungspotential von 2,1 auf 2,6 V unter sprunghaftem Wechsel 
der Abscheidungsform. Das 1. Potential ist unabhängig von der Konz, der Lsgg., das
2. wächst bei Verdünnung der Lsg. von 20 auf 0,62% von 2,44 auf 3,14 V. In Mn-Salz- 
Lsgg. wurden 3 Zersetzungspotentiale erhalten. Beim unteren tritt Bldg. von H2S ein, 
beim mittleren wird dichtes, beim oberen poröses Mn gebildet. In l% ig. Lsg. von 
MnS04-5H20  sind die entsprechenden Werte 1,8; 2,75; 3,21 V; in 0,15%ig. Lsg. von 
Mn(N03)2-6H20  1,75; 2,5; 3,0 V. Das Auftreten der porösen Form ist nicht der auf
lockernden Wrkg. von H 2 zuzuschreiben noch von der Bildungsgeschwindigkeit der 
Kristallisationszentren u. des Kristallwachstums abhängig, sondern auf Bldg. kom
plexer Kationen zurückzuführen. Die Ergebnisse wurden aus I-V-Kurven abgeleitet, 
die mit verschied. Kathodenstromdichten erhalten werden. (rKypnaJi I tp HK JiaHHoii 
X h m h h  [J. appl. Chem.] 2 0 .  605—12. Juli 1947.) E. F ö r s t e r .  141

M. Haissinsky, A bscheidung von P o lon iu m  au f Q uecksilber. Hg absorbiert Po aus 
seinen Lsgg., wenn das Radioelement sich dort in ionisiertem u. nicht in koll. Zustand 
befindet. Dieser Vorgang entspricht der freiwilligen Abscheidung des Po auf Ag u. 
anderen festen Metallen. Die Versuchsanordnung wird im einzelnen beschrieben. (J. 
Chim. physique Physico-Chim. biol. 4 4 .  197—98. 1947. Paris, Inst, du Radium.)

W e s l y . 141
G. W. Akimow und G. B. Clark, T eilw eise  p o laris ierte  S ystem e m it m ehreren E lek 

troden. U ntersuchung der anodischen  u n d  kathodischen P o la risa tio n  in  b inären  elektro
chemischen S ystem en . Es wird experimentell die Gesetzmäßigkeit der Stromverteilung 
in fl., mehrelektrod., galvan. Systemen untersucht. Es werden Cu-Zn-Elemente mit 
InNaCI im Elektrolyten verwendet u. zwei Elemente mit Anoden- u. Kathoden
polarisation in einer Brückenschaltung aufgestellt. Bei Vergrößerung der Stromstärke 
bei kathod. Polarisation ist das Potential vom n. Wert etwas nach der linken Seite 
versetzt. Am kathodenseitigen Ende wird der Strom vergrößert u. umgekehrt. Die 
Resultate stimmen mit der Berechnung gut überein. (JJoKJiaHbi AKaneMHH HayK CCC P 
[Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1669—72. 11/12. 1947. Inst, für physikal. Chem. 
der Akad. der Wiss. der UdSSR, Labor, für Korrosion der Legierungen.)

A. K u n z e .  142
G. W. Akimow und G. B. Clark, E lektrischer W iderstan d  der po laris ierten  Elektrode. 

Verss. an polarisiertem Zn-Cu in InNaCl-Lsg. ergaben, daß die bei einem äußeren 
Widerstand von 1 ß  in ihrer Neigung stark divergierenden Kurven für den Strom
durchgang bei 50 u. noch mehr bei 500 Ohm in ihrem Verlauf ähnlicher werden. Die 
Anodenpolarisation verändert bei geringem äußeren Widerstand fast linear die Strom
stärke im Anodenteil (Zn), während an Cu die Stromstärke fast unverändert bleibt. 
Ähnliches gilt für die kathod. Polarisation. Die Ergebnisse werden theoret. ge
deutet. (HoiuiaRH AitaaeMnii HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 5 8 .819—22. 
11/11. 1947. Inst, für physikal. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR, Labor, für 
Korrosion der Legierungen.) E. F ö r s t e r .  142

V. Caglioti, G. Sartori und P. Silvestroni, Elektrochem ische Untersuchungen über d ie  
N ick e l-C ya n -K o m p lex e . Aus dem polarograph. Verhalten der Ionen [Ari(CA7)4] u. 
[N i(C N )3]— wurden die Red.- u. Oxydationspotentiale bestimmt. Weiter ergaben sich 
einige Aussagen über die Stabilität der Ionen. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., 
London 1. 31—34. 1947. Rom, C. N. R., Centro di Chim. Gen. und Univ., Ist. Chim.)

H. C. W o l f .  142
A. Hickling und J. E. Spiee, D a s anodische Verhalten von  M etallen . 3. Mitt. N ickel. 

(2. vgl. Trans. Faraday Soc. 4 2 .  [1946.] 518.) Das anfängliche Anwachsen der anod. 
Polarisation wird unter verschied. Bedingungen mit Hilfe eines Kathodenstrahloscillo-
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graphen untersucht. In alkal. Lsgg. bestehen zwei Hauptstadien, die der Aufladung 
der Doppelschicht u. der Abscheidung von 0 2 an der Elektrode entsprechen, die hier 
zur Bldg. von Ni20 3 führt, wie die Übereinstimmung des in diesem Stadium gemessenen 
Potentials mit dem reinen Ni—Ni20 3-Potential in den verschied. Lsgg. zeigt. Änderungen 
der Stromdichte oder der Temp. oder anod. Vorbehandlung unterhalb des zur N i20 3- 
Bldg. erforderlichen Potentials haben keinen oder nur geringen Einfl. auf die Form 
der Oscillogramme. Eine kurze Überschlagsrechnung zeigt, daß die passivierende 
Ni20 3-Schicht wesentlich dicker als ein Mol. ist. In Pufferlsgg. (ph  5— 10) kann die 
Nickelanode durch die prim. Bldg. eines wenig lösl. Salzfilms passiv werden, worauf 
Oxydbldg. folgen kann, wenn der Film porös ist. In sauren Lsgg. hängt das Verh. 
von der Ggw. oder Abwesenheit eines Schutzfilms —• je nach der Vorbehandlung der 
Elektrode — ab. (Trans. Faraday Soc. 43. 762—69. Nov./D ez. 1947. Liverpool, 
Univ., Dep. of Inorganic and Physic. Chem.) G a b r i e l e  G ü n t h e r .  142

A4. Thermodynamik. Thermochemie.
I. Prigogine, B em erkung zu m  O nsager1sehen R e z ip ro z itä tsp r in z ip  u n d  zu r  V erk o p p 

lung chemischer R eaktionen . Vf. leitet zu den Transformationsformeln zwischen den 
Affinitäten (Bk.-Arbeiten) Ae u. A'e, bzw. den Rk.-Geschwindigkeiten Vg u. v'e, nach 
D e  D o n d e r  auch die Transformationsformel zwischen den Rk.-Leitkoeffizienten agi u. 
a'e,t- ab. Mit deren Hilfe läßt sich leicht zeigen, daß das Prinzip von O n s a g e r  (Phys. 
Rev. 37. [1931.] 405, 38. [1931.] 161; I. P r i g o g i n e  u. R. D e f a y ,  Thermodynamique 
chimique conformément aux méthodes de G ib b s  et D e  D o n d e r ,  Liège, éd. Desoer, Bd. III, 
1947 im Druck), wonach die Rk.-Leitkoeff. ae i den Gll. a„, =  a¡e gehorchen, gegen
über der Wandlung eines Rk.-Gleichungssystems in ein ihm äquivalentes invariant 
ist, d. h. wenn das ursprüngliche Syst. das ONSAGERsche Prinzip ae, =  a;o befolgt, 
gehorcht auch jedes abgeleitete Rk.-Syst. den Gleichungen a 'e,i =  a ' iQ/ nach O n s a g e r .  
Weiterhin untersucht Vf. die Möglichkeit, ein gegebenes Rk.-Gleichungssystem in ein 
äquivalentes zu verwandeln, dessen wechselseitige Rk.-Leitkoeff., d. h. Rk.-Leitkoeff. 
mit, gemischten Indizes a e'j  =  0 verschwinden, was soviel bedeutet, daß man Bezie
hungen allein zwischen den v'e, u. den zugehörigen  A'e/ hat. Am Beispiel eines Syst. 
von nur r =  2 Rk.-Gleichungen, das dem ONSAGERschen Prinzip gehorcht, wird die 
Bedingungsgleichung der geeigneten Transformation in ein Syst. aufgestellt, dessen 
Rk.-Leitkoeff. a'12 =  a'21 =  0 ist. Es gibt dann u. nur dann unendlich viele solcher 
Transformationen u. also keine unaufhebbare Verknüpfung der Rk.-Gleichungen bzw. 
zwischen Rk.-Geschwindigkeiten u. Affinitäten fremder Rkk., wenn die drei Funk
tionen an (p, T), a12(p, T), a22(p, T) von Druck u. Temp. nicht alle unabhängig von
einander sind. Sind diese Funktionen alle drei voneinander unabhängig, so besteht 
eine echte Verknüpfung zwischen den Rkk., andernfalls lassen sich scheinbare Ver
knüpfungen von solchen immanenten Verknüpfungen in äquivalenten Rk.-Gleichungs- 
systemen nach der angegebenen Meth. unterscheiden. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Bel
gique 32. 30—35. 1946, ausgegeb. 1947. Brüssel, Univ. libre, Fac. des Sei.)

v .  E i c h b o r n . 146
Joseph E. Mayer, In tegralg leichungen  zw ischen  V erteilu n gsfu nktion en  von  M ole

külen. Mit der Meth. der Matrizen- u. Variationsrechnung hat Vf. Integralgleichungen 
der Veränderungen der Potentiale der Durchschnittskraft zwischen den Moll, eines 
Syst. mit 2 verschied. DD. oder Aktivitäten abgeleitet. Sie gestatten die Berechnung 
der Veränderung der thermodynam. Eigg. oder der Veränderung in der Raumverteilung 
der Moll, im fl. oder kristallinen Zustand, wenn entweder die Temp. variiert wird, oder 
wenn ein Wechsel des gegenseitigen Potentials zwischen den Moll, angenommen wird. 
Die Gleichungen erscheinen in Matrixform. Die Matrixelemente sind Kombinationen 
der Verteilungsfunktionen der Moleküle. Die Matrix nähert sich der Einheitsmatrix 
in dem Maße, wie die Aktivitätsdifferenz gegen Null geht. Die Matrix, die von der 
Aktivität a zu der Aktivität ß  überführt, ist reziprok zu der Matrix mit der entgegen
gesetzten Wirkung. Die Arbeit enthält eine Menge wichtiger Folgerungen über Akti
vität, freie Energie, Potentialveränderungen usw. (J. chem. Physics 15. 187—201. April 
1947. Chicago, Hl., Univ., Inst, o f Nuclear Studies.) L i e r m a n n .  146

Domingo Maturo, D a s chem ische P o ten tia l u n d  d ie  G rundlagen  der T h erm odyn am ik . 
Die Grundgleichungen der Thermodynamik führen in der Formulierung F =  RT. 
Io» A +  F0(T) mit A =  P, f  oder a zu einem Grenzwert (für p -» 0) F  =  — 00, der 
offenbar sinnwidrig ist. Unter Verwendung des GiBBSschen chem. Potentials <p wird 
gezeigt, daß der Grenzwert tatsächlich null sein muß u. daß die Funktionen tP(m4)
u . w (m  1 )  (mit 0  =  n i j  q>x +  m2 <p2 H  b  mc (pc; m =  M .  ; y  =  O  —  mi cpx) nicht nur
einen gemeinsamen Grenzwert haben, sondern daß auch an diesem Punkt ihre Tan-
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genten zusammenfallen, also: 0  >  0; ( d ^ / d m j y O ;  ( 8 0 / d m j )  >  0; rp >  0; {d2yif  
dmi) <  0; (dyi/dm j) 0. (Rev. Fac. Quirn, ind. agric., Santa Fe, Argentina 15 u. 16. 
5—21. 1946/47.) R. K. M ü l l e r .  146

Vladimir Kourganoff, Über d ie  L ösung des P roblem s der M odell-A tm osph äre , wobei 
der A bsorp tion skoeffizien t eine beliebige F u n k tion  der F requenz ist. Das Problem wird 
nach der Variationsmeth. behandelt. Eine Beziehung für das Temperaturfeld ist an
gegeben. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1124—26. 10/12. 1947.)

W i e d e m a n n .  146
Lawton M. Hartman, T h erm isch es A n a logon  der H ochfrequ en zelek tron en vertei

lung. Wenn zwischen Elektronen u. Gasmoll, nur elastische Zusammenstöße auftreten, 
kann der isotrope Teil der Verteilungsfunktion unter einem Hochfrequenzfeld unter 
geeigneten Bedingungen durch eine M a x w e ll’sehe Funktion bei einer effektiven 
Temp. T'approximiert werden, die durch die Feldstärke u. die Frequenz bestimmt 
wird u. sich von der Gastemp. T unterscheidet. Entsprechend gilt für nichtelast. 
Zusammenstöße: wenn die Periode des Feldes viel kleiner ist als die mittlere freie Zeit 
des Elektrons, dann ist der isotrope Teil der Verteilungsfunktion immer ident, 
mit der Verteilungsfunktion in einem feldfreien Gas, dessen Temp. T' ist. Danach 
wurde die Verteilungsfunktion für den Fall eines einzelnen Typs von nichtelast. 
Zusammentreffen erhalten, u. zwar unter Annahme eines linearen Wirkungsquer
schnitts. Physic. Rev. [2] 71. 469. 1/4. 1947. Yale Univ. G o t t f r i e d .  146 

S. F. Tschuchanow, D ie  In ten siv ieru n g  des konvektiven  W ärm eaustausches durch  
künstliche Turbulenzerzeugung in  der Grenzschicht. Es wird die Verstärkung des kon- 
Vektiven Wärmeaustausches durch künstliche Turbulenzerzeugung in der Grenzschicht 
behandelt, die sich bei Kleinhaltung der entsprechenden REYNOLDSschen Zahlen u. 
bei zweckentsprechender Formgebung der Austauschkörper errechnen läßt. Behandlung 
einiger typ. Fälle (Zylinder, P r a n d t l s  Ring, Kugeln). (JioKJiaHM AKaaeMHH HayK  
CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 57. 35—38. 1/7. 1947.) v. W i l p e r t .  147 

Marc Foëx, Ü ber d ie  G eschw indigkeit des A n w ach sen s der scheinbaren Dichte  
von T h oriu m oxyd  a ls F u n k tion  der T em pera tu r. Es wurde beobachtet, daß ein 
komprimiertes Aggregat von T h oriu m oxyd  (I), gewonnen durch Dehydratation 
von Thoriumoxydhydrat bei 150°, beim Erhitzen eine beträchtliche Kontraktion er
fährt u. die D. des Prod. etwa doppelt so groß wie die des Ausgangsmaterials wird. 
Die Geschwindigkeit dieses Kontraktionsvorganges wurde durch Best. der scheinbaren 
DD. <5 von Proben bei verschied. Tempp. in Abhängigkeit von der Zeit bestimmt. Zwi
schen ö u. der Temp. besteht die Beziehung log dö/dt =  log a =  ■— 1/T logb , worin 
a u. b Konstanten sind, die von der D. des Prod. abhängen. ô variierte zwischen 6,88 
u. 9,72 u. die Neigungen der Geraden für obige Gleichung ist bei größeren <5 ( =  höherer 
Temp.) steiler. Röntgenunterss. ergaben, daß die Dimension der Kristallite in den 
Ausgangsprodd. </50 Â ist, während sie nach dem Erhitzen auf 1000° >1000 Â sind. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1149— 51. 10/12. 1947.) N ö t h .  148

B. Soucek, D ie  O berflächenspannung von E lem enten . Die Oberflächenspannung von 
51 Elementen wurde aus deren Atomparachoren berechnet. Die gewonnenen Werte 
stehen in direkter Beziehung mit der Atomzahl des Elementes u. wachsen mit ab
nehmendem Atomvolumen. Die period. Wiederholung der Oberflächenspannungswerte 
hängt mit der Elektronenverteilung in den äußeren Sphären der Atome zusammen. 
Auf Grund des regelmäßigen Verlaufes dieser Werte wurde die Größe dieser Kon
stanten für weitere 16 Elemente schätzungsweise bestimmt. (Chem. Listy Vëdu 
Prümysl 41. 81—89. April 1947. Ustav prac. lékarstvi, Praha.)

O. KNESSL/Prag. 148 
Klaus Clusius und Gerhard Wolf, Ergebnisse der T ieftem peraturforschung. 4. Mitt. 

M olw ärm en , U m w andlungs- u n d  Schm elzw ärm en sow ie E n trop ien  von D C l, D B r  und  
D J . (3. vgl. C. 1947. 1739.) Die kalor. Eigg. von DCl, DBr u. D J zwischen 15° absol. 
u. dem Kp. werden in einem Goldkalorimeter untersucht. Die Deuteriohalogenide 
werden bequem durch Umsetzung geeigneter Halogenide mit Schwerem Wasser ge
wonnen. Es ergeben sich für das „normale“ Verh. der deuterierten gegenüber den 
leichten Verbb. folgende Regeln: a) Die Molwärme der D-Verb. liegt an entsprechenden 
Stellen der Molwärmenkurve im festen u. fl. Zustand höher, b) Die Schmelztemp. 
der D-Verb. liegt um einige Zehntelgrade tiefer, ihre Schmelzwärme ist um einige cal 
kleiner, c) Der Tripelpunktsdruck der D-Verb. ist 5 bis 15% kleiner, d) Die Umwand- 
lungstempp. liegen bei den D-Verbb. einige Grade höher, die Umwandlungswärmen 
sind um etwa 10% größer. Das auffallendste Ergebnis, daß HBr drei, DBr dagegen 
nur zwei Umwandlungspunkte zeigt, wurde von Vff. bereits eingehend erörtert (vgl.
C. 1947. 174). Ein Vgl. der kalor. mit den statist. Entropien von DBr u. DJ bei einer 
Atm. Druck am Kp. zeigt gute Übereinstimmung. Bei DCl kann die Berechnung
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mangels der Kenntnis seiner Verdampfungswärme u. der genauen Lage des Kp. noch 
nicht zu Ende geführt werden. (Z. Naturforsch. 2a. 495—504. Sept. 1947. Univ. 
München, Phys.-chem. Inst.) S c h ö n e .  149

0. K. Rice, Ü ber das Verhalten reiner Substan zen  in  der N ä h e  des kritischen  P u n k tes . 
Die Unters, wird mit rein thermodynam. Methoden durchgeführt. Das mit dem E x
periment übereinstimmende Ergebnis ist die Ggw. eines horizontalen Teiles der Iso
therme Tm bei der höchsten Temp., bei der noch ein Miniskus existiert. Oberhalb 
Tm ist ein krit. Gebiet, in welchem ein Übergang Dampf-Fl. in einem endlichen Vol.- 
Bereich stattfindet, wo aber die Isothermen eine endliche Neigung haben. Das steht 
im Widerspruch zu den Schlüssen von H a k r i s o n  u .  M a y e r  (C. 1938. I .  4295) auf 
Grund ihrer statist. Theorie der Kondensation. (J. chem. Physics 15. 314—32. Mai 
1947. Chapel Hill, North Carolina-, Univ.) L i n d b e r g .  150

Raymond Lautie, Ü ber das M olekularvolum en  der D ä m p fe . (Vgl. C. 1947. E. 334.) 
Bei gleichen Drucken weichen die Mol.-Voll. V4 u. V2 von 2 n. Dämpfen linear von
einander ab: V2 =  B +  aVj. Der Winkelkoeff. gilt von den absol. Kp.-Tempp. an. 
Diese Beziehung gestattet die Berechnung der Mol.-M. eines Dampfes, wenn man die 
Mol.-M. des Bezugdampfes kennt. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 503—08. 
Mai/Juni 1947.) W e s l y .  150

Matts Bäckström, E in e  besondere therm odynam ische A n a log ie . Vf. zeigt, daß zwi
schen der von E i n s t e i n  auf Grund der Quantentheorie abgeleiteten Formel^ für Cv 
von einatomigen Feststoffen u. einer anderen Formel, die den Temp.-Verlauf bei einem 
Wärmeaustauschvorgang wiedergibt, eine überraschende Analogie besteht. Die innere 
Energie von Feststoffen entspricht der Minimum-Temperaturdifferenz eines Wärme» 
austauschs zwischen der „Mehrenergie“ -Temp. der Moll. u. der „Gleichgewichts“-Temp., 
u. die spezif. Wärme entspricht der Änderung dieser Temp.-Differenz mit der mittleren 
Temp.-Differenz dieses Wärmeaustausches, wenn die maximale Differenz dieser Mehr- 
energietemp. des Molekülsyst. während dieser Änderung konstant bleibt. (Vgl. Proc. 
Roy. Swedish Inst. Engng. Res. Nr. 155). (Kungl. Tekn. Högskolans Handl. 1947. 
1—12.) C r a m e r .  151

Paul W. Huber und Arthur Kantrowitz, M essun gen  der W ärm ekapazitä tsverzögerun g  
in  verschiedenen G asen. Die Stoßrohrmeth. zur Messung der Relaxationszeiten für den 
Übergang der mol. Energie von den translator. auf die inneren Freiheitsgrade nach 
K a n t r o w i t z  (C. 1946. I. 435) wurde auf eine Reihe von Gasen zur Messung von Re
laxationszeiten, die mit, akust. Methoden quantitativ schwer zu messen sind, ange
wandt. Die gemessenen Relaxationszeiten der Schwingungsenergie von H 20 ,  N 2, N ,  
durch H20  aktiviert u. C C l2F 2 werden angegeben. Die Ggw. einer meßbaren Ver
zögerung in der Einstellung der Rotationswärmekapazität von H2 wurde bestätigt u. 
die Relaxationszeit gemessen. (J. chem. Physics 15. 275—84. Mai 1947. Langley 
Field, Va„ Nat. Advisory Committee for Aeronautics.) L i n d b e r g .  151

D. Faggiani, D ie  therm odynam ischen  F u n k tion en  der zw eia tom igen  G ase bei hoher 
T em peratur. (Vgl. C. 1942. II. 2242.) Für die Differenz zwischen der Enthalpie Iy 
eines 2-atomigen Gases bei der Temp. T u. I0 beim absol. Nullpunkt wird unter Ver
wendung der Enthalpie Iy0 bei einer Bezugstemp. T0 wird die Formel gegeben: 
ly  — I0 =  Pro — I0 +  a (T ln T — T„ lnT„) (cal/Mol) oder, wenn K  =  Iro — 10— <* T„- 
lnT0 gesetzt wird, ly  — 10 =  K  +  aT lnT. Für T0 =  273,16° (298,16°) absol. Temp. 
ergeben sich für a folgende Werte: H 2 0,944 (0,943); 0 2 1,048 (1,048); N2 0,995 (0,993); 
CO 1,002 (1,002); NO 1,022 (1,021); Luft 1,006 (1,004). Mit diesen Werten beträgt 
die Abweichung zwischen 300 u. 3000° K im Mittel maximal 0,34°/00 für das thermo
dynam. Potential G =  U  — TS +  RT =  U 0 +  Ir — T S , wobei für K  folgende 
Werte gesetzt werden: H2 421; 0 2 290; N 2 385,5; CO 370; NO 465; Luft 366 (T0 =  
298,16°). (Rend. Ist. lombardo Sei. Lettere, CI. Sei. mat. natur.) 80 ([3.] 11). 18—26. 
1947. R. K. M ü l l e r .  154

J. H. Hildebrand, D ie  E n tro p ie  e in er L ösu n g  von  M olekü len  versch iedener Größe. 
Vf. entwickelt einen Ausdruck für die Entropie einer Mischung von 2 Fll., deren Moll, 
verschied. Größe besitzen. Vf. kann speziellere Annahmen über das Gittergefüge ver
meiden u. beschränkt sich nicht auf linear gebaute Polymere. Unter einigen verein
fachenden Annahmen ergibt sich die von anderen Autoren erhaltene Form mit den 
obigen Einschränkungen. Die Summe der tatsächlichen geometr. Voll, von je 6 -IO23 
Moll, läßt sich experimentell bestimmen. (J. chem. Physics 15. 225—28. Mai 1947. 
Berkeley, Calif., Univ., Dep. of Chem.) S p e e r .  154

J. H. Hildebrand und T. S. Gilman, B em erkungen  zu r  H ildebran dregel. (Vgl. vorst. 
R e f  ) Nach der H iL D E B R A N D -R e g e l s o l l t e n  n. Fll. bei der Temp., bei der ihre Dämpfe 
das gleiche Molvol. haben, auch die gleiche Verdampfungsentropie besitzen. Nach 
P i t z e r  trifft dies für Fll., die dem Theorem der übereinstimmenden Zustände gehör-
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chen, dagegen für die Temp. zu, bei der das V erhältn is von FL- zu Dampfvol. gleich 
ist. Vff. zeigen am Beispiel von 2  Fll. mit verschied. Molvol., daß die H i l d e b r a n d -Regel 
genauer ist, da in der Annahme eines radialen Zentralfeldes für polyatomare Moll, 
eine unzulässige Vereinfachung liegt. (J. chem. Physics 15. 2 2 9 —3 1 . Mai 1947 . 
Berkeley, Calif., Univ., Dep. o f  Chem.) S p e e r . 1 54

Domingo Maturo, D a s Theorem  von C la u siu s u n d  d ie  E nergetik . Aus U  =  
U(S, V, Xj • • • xc) wird abgeleitet dU =  TdS — PdV +  E X C dxc. Da nun dU =  
dQ — dr — dwc, ergibt sich dQ <  TdS; dr <  PdV ; dwc <  X c dxc, eine Verallge
meinerung des Theorems von C l a u s iu s  für jede Energieform. Der zweite Hauptsatz 
läßt sich in der Gleichung dU <  TdS — PdV +  E  X cdxc ausdrücken, wobei das 
Gleichheitszeichen für reversible Fälle gilt. Die durch ein Syst. in einem Prozeß in 
irgendeiner Form geleistete Arbeit ist also höchstens gleich der entsprechenden rever
siblen Arbeit. Bei irreversibel umwandelbaren Systemen tritt die Umwandlung ein, 
für die — dü/dt den höchsten Wert hat, entsprechend dem OsTWALDschen Prinzip, 
also diejenige mit der größten Geschwindigkeit der Energiezerstreuung. Aus diesen 
Prinzipien läßt sich ableiten, daß das chem. Potential immer positiv ist. (Rev. Fac. 
Quirn, ind. agric., Santa Fe, Argentina 15 u. 16. 35— 47. 1946/47.)

R. K. M ü l l e r . 154
W. A. Kirejew, E n tro p ie  der C hrom ate des N a tr iu m s , K a liu m s, A m m o n iu m s und  

Q uecksilbers un ter S tandardbedingungen . Nach dem Verf. des Vergleichens werden 
zuerst die Werte für die atomare Entropie des Zusammentritts zlS* für Na', K', Ag', 
Hg', NH4‘ mit S 0 4" u. Cr04" ermittelt, sodann daraus die Werte für S298 u. d S f (in 
Klammern) wie folgt bestimmt: N a 2CrO t  39 ,8± 2 ,0  (—88,4); K 2CrOt  46 ,2± 2 ,0  (—87,4); 
ü g 2C rO4 52 ,2± 2 ,0  (—88,6); (NH4)2Gr04 156,7±2,0 (— 117,82). Die Werte für S298 
sind bei Standardbedingungen für die Salze in krist. Zustand zu verstehen. Für die 
freie Energie 4 F / (Bldg. aus den Elementen) ergeben sich für Na2Cr04: —293,45; 
K2Cr04: —307,35 kcal/Mol. (rKypnaji 0 6m eil Xhmiih [J. allg. Chem.] 17 (79). 1229—30. 
Juli 1947. Moskau, Ingenieur-ökonom. Ordshonikidse-Inst., Lehrstuhl für Chem.)

v .  W i l p e r t . 1 54
N. M. Tarassowa, D ie  Schm elzbarkeit des ternären  S ystem s C dC l2—K C l— P b C l2. (Vgl.

C. 1947. E. 1424.) Im Syst. CdCLj—KCl—PbCl2 wurden 7 Kristallisationsfelder fest
gestellt, von denen 3 die Felder reiner Komponenten u. 4 die von bin. Verbb. sind. 
Tern. Verbb. wurden nicht wahrgenommen. Zus. u. E. von 5 Tripelpunkten, davon 2 
2 eutekt. u. 3 Übergangspunkten, wurden festgestellt. Der niedrigste E. ist 320°. 
Der untere trapezähnliche Teil des tern. Diagrammes kann als reziprokes Salzpaar 
CdCl2+ 2  PbCl2 • KCl;±CdCl2 • KC1+2 PbCl2 gedeutet werden. (/Kypna.’i ®H3iuiecKoö 
Xhmhh [J. physik. Chem.] 21. 487—502. 1947. Woronesh, Üniv., Lehrstuhl für 
anorgan. Chem.) H e l m s . 155

Antonino Giacalone, O esam te Oberflächenenergie u n d  V erdam pfungsw ärm e. 4. Mitt. 
T herm odynam ische B estim m u n g  der V erdam pfungsw ärm e a u s dem  D am pfdru ck . (3. vgl. 
Gazz. chim. ital. 77. [1947.] 88.) Nach der Gleichung von G l b b s - H e l m h o l t z  (GH) 
läßt sich die mol. Verdampfungswärme X aus dem Dampfdruck p u. der mol. Entropie 
der Grundreaktion So  berechnen: X — — RT ln p +  TS#- Die Integration der
C l a u s iu s -C l a p e y r o n -Gleichung (CC) R ln (p2/Pi) =  S t 4 -—■ S t -> ist nicht korrekt, da 
sie p nicht berücksichtigt. Die Anwendung von GH ist also der von CC vorzuziehen. 
Es zeigt sich, daß X keine homogene Wärmemenge ist, sondern eine heterogene Größe, 
wobei ein Teil mit steigender Temp. ab-, der andere zunimmt. Die Anwendung von 
GH auf eine Umwandlung im homogenen oder heterogenen Syst. muß zur Unabhängig
keit der gesamten Umwandlungsenergie von der Temp. führen. (Gazz. chim. ital. 77. 
438—43. Okt.—Nov. 1947. Catania, Univ., Ist. di chim.-fis.) R. K. M ü l l e r . 155

Antonino Giacalone, G esam te Oberflächenenergie u n d  V erdam pfungsw ärm e. 5. Mitt. 
Genaue B estim m u n g  der V erdam pfungsw ärm e a u s der Oberflächenenergie. (4. vgl. vorst. 
Ref.) Unter Berücksichtigung der Unabhängigkeit von der Temp. ergibt sich für 
die gesamte mol. Oberflächenenergie (äquivalent der mol. Verdampfungswärme) die 
Gleichung E.gu =  Xg =  3 N a 1/3V m 2/3 y  +  3 N a1 /3 T(3vM2 /3y/3T)p (N a , V m . y  vgl. nächst. 
Ref.). In dieser Gleichung kommt die Symmetrie der (im 1. Ausdruck des 2. Gliedes 
enthaltenen) freien Energie u. der gebundenen Energie (2. Ausdruck des 2. Gliedes) 
genau zum Ausdruck, da bei steigender Temp. die erstere um genau ebensoviel ab
nimmt wie die letztere zunimmt. In einer Tabelle wird für Bzl. im Temperaturgebiet 
0° K bis 561,7° K die Konstanz von Ag (7317 cal) nachgewiesen. (Gazz. chim. ital. 77. 
443—47. Okt.—Nov. 1947.) R. K. M ü l l e r . 155

Antonino Giacalone, G esam te O berflächenenergie u n d  V erdam pfungsw ärm e. 6. Mitt. 
B estim m u n g  des D a m p fd ru ck s a u s  der O berflächenspannung u n d  um gekehrt. (5. vgl. 
vorst. Ref.) Wenn p t der krit. Druck, p der Dampfdruck bei der Temp. T, Na die



1 947

AvOGADROsche Zahl, Vm das Mol.-Vol. u. y  die Oberflächenspannung ist, dann gilt 
bei einer nicht-assoziierten Fl. RT ln (pt/p) =  3 N A1/3 Vm2/3 V- In Tabellen für CC14 u. 
Bzl. wird gezeigt, daß der Mittelwert von RT ln (Pk/p)/(Tk — T) dem konstanten Wert 
von Na1/3 Vm2̂ 3 y/(Tk — T) sehr nahekommt. Man kann daher aus der Beziehung RT- 
ln (P*/p) =  X ■— ST (S =  mol. Entropie) die mol. Verdampfungswärme X m it annä
hernd derselben Genauigkeit berechnen wie aus y  u. erhält dabei einen von der Temp. 
unabhängigen Wert. (Gazz. chim. ital. 77. 448—51. Okt.—Nov. 1947.)

R. K. M ü l l e r .  155
K. B. Jatzimirski, D ie  therm ochem ischen R a d ien  der Ion en  u n d  d ie  B ild u n g sw ä rm en  

der Salze. Nach K a p u s s t i n s k i  ( / K y p n a o  O im iiuecK O M  X h m h h  [J. physik. Chem.] 13. 
[1943. ]497) wurden die thermochem. Radien u. Bildungswärmen von N H 2~, O H ~, N 0 2~, 
IIC O O -, C H 3COO- ,  1 1 0 0 . C N ~ , N 0 3~, H S - ,  CN S ~  u. C 103~ berechnet. Die daraus 
berechneten Bildungswärmen von HO Salzen zeigten in den weitaus meisten Fällen eine 
Abweichung von höchstens ± 3  kcal von den experimentell bekannten Werten. Die 
berechneten Bldg.-Wärmen von [Me(NH3)6] Hal2 (Hai =  CI, Br oder J, Me =  Ni, Co, 
Fe, Zn, Mn, Cd, Mg oder Cu) stimmten mit den Werten von B i l t z ,  K l a t t e  u .  R a e x f s  
(Z. anorg. allg. Chem. 166. [1927.] 345) in allen Fällen überein. Experimentell wurden 
die Lösungs- u. Bildungswärmen von R b C N S  (I) [M g (H 20 ) s\B r  (II), [N i( N H 3)6(C103)2, 
S r(C l0 3)2, [N i{H 20 ) 6\ (C l0 3)2, C H C sO O L i u. H C O O L i bestimmt. Die Bildungswärmen 
von I u. II weichen von den Werten bei B i c h o w s k y  u . R o s s i n i  ab. Bei den Li-Salzen 
zeigten die berechneten u. experimentellen Werte starke Abweichungen voneinander. 
Daraus ist zu schließen, daß die angewandte Meth. nur für solche Salze gilt, deren 
Ionen einen Radius größer als 1 Ä besitzen. (H 3B ecT iiH  A K aneM iw i H a y n  CCCP, 
OTuejiCHne X h m h u c c k h x  H a y n  [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. chim.] 1947. 453—57. 
Sept./Okt. Akad. der Wiss. der UdSSR, Kurnakow-Inst. für allg. u. anorgan. Chem.)

v .  W i l p e r t . 156
A. F. Kapusstinski und M. Ss. Stachanowa, D ie  B ild u n g sw ä rm e von  B e ry lliu m 

carbonat. Das der Formel B e C 0 3 -3 B e(O H )2 - B eO  entsprechende Ausgangsprod. ver
liert bei 150° im 6std. N2-Strom das ganze Kristallw. u. geht in B e C 0 3 -4 B e 0  über. 
Die therm. Dissoziation ergibt für B e 0 + C 0 2= B eC 0 3 4 H 298 =  —5,6 kcal; die B il
dungs-Wärme von BeC03 aus den Elementen ergibt sich unter Normalbedingungen 
zu 4 H 298 =  —235 kcal. (¿toKJiaHH AKaaeMHii H ayn  CCCP [Ber.Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 57. 575—77. 21/8. 1947. Moskau, Chem.-Technol.-Mendelejew-Inst.)

A m b e r g e r . 1 5 6
H. D. Hagstrum, Ü ber d ie  D issozia tion sen erg ie  von  CO. Ausführliche Darst. vgl.

C. 1948. H. 1035; vgl. auch C. 1948. I. 1275. (Physic. Rev. [2] 71. 376—77. 15/3.
1947. Murray Hill, N. J., Bell Telephone Labors.) S t a h l .  156

Joseph Weiss, D ie  E lek tro n en a ffin itä t von  CIO. (Vgl. C. 1948. I. 15 u. C. 1947.
E. 3.). Die Summe aus Elektronenaffinität [E(CIO)] u. Hydratationswärme [S (CIO- )] 
beträgt, berechnet aus photochem. Unterss. über Hypochlorite in Lsg., wahrscheinlich 
nur 105 kcal. — Unter Verwendung des von G o o d e v e ,  M a r s h  (C. 1939. II. 3952) 
ermittelten Wertes von 67 kcal/Mol für die Dissoziations-Energie des CIO ergibt an 
Stelle des früher angegebenen Wertes (C. 1948. I. 842) unter der Annahme, daß S(C10- ) 
~ 6 0  kcal beträgt für E(CIO) <—68 kcal. (Nature [London] 160. 717. 22/11. 1947. 
Newcastle-upon-Tyne 1, Univ. o f Durham, King’s Coll.) E. H o f e m a n n .  156

M. Sch. Gelfman, B ild u n g sw ä rm e u n d  W ä rm ek a p a zitä t von  N itroo leu m . Vf. be
stimmt experimentell die beim Zusammenmischen von hochprozentigem O leum  mit 
H N 0 3 auftretenden Wärmemengen u. die spezif. Wärmen dieser Gemische. Auf Grund 
der ermittelten Daten wurden die Bldg.-Wärmen von Nitrooleum verschied. Zus., 
die Absorptionswärme von S 0 3 durch Nitrooleum, die Mischungswärmen von S 0 3 mit 
H N 03 u . die Wärmeeffekte für die Rkk. 2S 03 +  H N 0 3 =  H N 0 3-2S03 (20100 cal/Mol) 
bzw. 3S03 +  2H N 03 =  2H N 03 -3SOs (~ 1 5 0 0 0  cal/Mol) berechnet. Es wird gezeigt, 
daß der Maximalwert für die Mischungswärme dem stöchiometr. Verhältnis von S 0 3
u. H N 03 entspricht. Für die Mischungswärme von 96,5% S 0 3 u. 3,5% HNOa wurde 
der Wert von 10,8 cal ermittelt. Die erhaltenen Daten ermöglichen es, die Berechnung 
des gesamten Wärmeumsatzes für die Absorption von S 0 3 während des Darst.-Prozesses 
von°Nitrooleum durchzuführen. (IKypHa.n IlpiiKJianHOH Xhmhii [J. appl. Chem.] 20. 
762 68. Aug. 1947. Nowotscherkask, Ordshonikidse-Industrieinst.)

E . W il i p . 156
Heinrich Mache, U nselbständige F lam m en  u n d  ihre Z ün du n g . Unselbständige 

Flammen bilden sich bei Zündung unterhalb oder oberhalb des Zündbereiches, also 
für gasärmste u. gasreichste Mischungen. Sie erlöschen nach Aufhören der Zündung. 
Unters, u. Beschreibung unselbständiger Flammen von Leuchtgas-Luft-Propan-Luft- 
Gemisehen unterhalb u. oberhalb des Zündbereiches bei therm. u. elektr. Zündung.

® - 1 4 3 2  A . .  T h e r m o d y n a m i k . T h e r m o c h e m i e .
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Das benutzte Kreuzrohr, bestehend aus zwei verstellbaren Elektroden, die senkrecht 
zur Achse in das das Brennrohr u. den austretenden Strahl umgebende Glasrohr hinein
ragen, erwies sich als bes. gut geeignet zur Unters, der Wrkg. der verschied. Variablen 
aut die Zündfähigkeit des Gasgemisches. (S.-B. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. 
Kl., Abt. I la  1 5 5 .  205—20. 1947.. Wien.) L i n d b e r g . 157

K. 0 .  Friedrichs, Über die Bestimmung der die Reaktionsfronten einschließenden 
Gasströmungen. Die Best. der ein-dimensionalen eine diskontinuierliche Front ein
schließenden Strömung hängt von der Natur des Rk.-Prozesses ab. Eine harte D eto
nation zeitigt das gleiche Ergebnis wie eine Stoßfront, während weiche Detonationen 
oder Entflammungen nicht auf der Basis der drei zusammenhängenden Gesetze be
stimmbare Ergebnisse liefern. Der innere Mechanismus der Rk.-Prozesse wird unter 
stark idealisierten Annahmen in Rechnung gesetzt, so daß die Ch a p m a n n —J o tjg uet- 
Hypothese unter Einschluß der v o n  N e u m a n n ’s als Spezialfall gerechtfertigt wird. 
(Physic. Rev. [2] 7 2 .  171. 15/7. 1947. New York Univ.) S c h w a r z h a n s . 157

W. K. Bobolew, Uber die Grenzdurchmesser von Ladungen chemisch gleichartiger 
Sprengstoffe. Vf. bestimmte den „Grenzdurchmesser“ für die Fortpflanzung der 
Detonation bei Sprengstoffen in Abhängigkeit von der Korngröße u. bei bestimmter 
Dichte des Sprengstoffes für die folgenden Substanzen in kristallisiertem Zustand: 
Trotil, Pikrinsäure, Kaliumpikrat, Bleipikrat, Ten, Hexogen, Nitroglycerin. Der 
Grenzdurchmesser hängt von dem Dispersitätsgrad ab; je größer die Zerkleinerung, 
um so kleiner ist bei sonst gleichen Bedingungen der Grenzdurchmesser u. um so stärker 
das Detonationsvermögen. Mit der Erhöhung der Schüttdichte nimmt der Grenz
durchmesser merkbar ab u. das Detonationsvermögen steigt an. Die verschiedenartige 
Abhängigkeit der Grenzdurchmesser von der Dichte der Sprengladung wird durch 
den unterschiedlichen Mechanismus der chem. Umwandlung durch die Detonations
wellebestimmt. (idoKnajibi AKajieMMH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.]
5 7 . 789—92. 11/9. 1947. Akad. der Wiss. der UdSSR, Inst, für physik. Chemie.)

H elm s . 157
K. P. Stanjukowitsch, Das Abströmen der Detonationsprodukte im Falle ,,schräger“ 

Detonationswellen. Es wird das Abströmen der Detonationsprodd. im Falle schräger 
Detonationswellen unter Heranziehung der Aufgabenstellung von P r a n d t l - M a i e r  
theoret. behandelt. (JIOKJia.iLi AnaReMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 
5 5 . 315— 18. 1/2. 1947.) A m b e r g e r .  157

Kozo Hirota, Akira Takahashi und Tatsuya Yoshitomi, Die quantenmechanischen 
Beiträge der höheren Näherungsglieder zur Viskosität und Wärmeleitfähigkeit von Gasen. 
Die imbefriedigende Übereinstimmung zwischen theoret. u. experimentellen Daten für 
die Viskosität u. Wärmeleitfähigkeit von Gasen läßt sich nicht dadurch beseitigen, 
daß man die Glieder höherer Ordnung in der Formel von C h a p m a n  u .  E n s k o g  für die 
Viskosität mit berücksichtigt, da die zahlenmäßige Auswertung selbst für He zu relativ 
sehr kleinen Korrekturen führt. Vff. vermuten, däß die Mitberücksichtigung von 
Dreifachstößen in der Theorie die Übereinstimmung mit den experimentellen Daten, 
zumindest im Bereich tiefer Tempp., verbessern würde. (Bull. chem. Soc. Japan 2 0 .
1—7. Jan./Dez. 1947. [Orig.: engl.]) L e n z .  158

S. R. Mohanty, Wärmeleitfähigkeit und molekulare Komplexbildung von Wasser. 
In graph. Darst. trägt Vf. Werte der Wärmeleitfähigkeit K des W. (interpoliert nach 
J a c o b )  gegen die Werte des Assoziationsfaktors n auf. Die Wärmeleitfähigkeit des 
W. wird dann eine lineare Funktion seines Assoziationsgrades. Diese einfache Be
ziehung der beiden nicht verwandten Erscheinungen wird vom Vf. als Stütze der 
Auffassung der positiven Temp.-Koeff. des W. angesehen. (Current Sei. 1 6 . 339. 
Nov. 1947. Benares, Hindu Univ., Chem. Dep.) W i n g c h e n .  158

Erwin Willy Becker, Zur Beeinflussung der Transportphänomene dipolloser Gase 
durch elektrische Felder. Vf. untersucht die Wrkg. eines radialen elektr. Feldes auf 
den Wärmeübergang zwischen waagerecht liegenden konzentr. Rohren, welche N2 oder 
C02 bei 16 Atm. enthalten. Es zeigt sich, daß eine bis zu 40%ig. Änderung des Wärme
überganges erfolgt. Der Vorgang beruht auf Elektrostriktion. Ebenfalls wird der 
Einfl. eines Feldes auf die Zähigkeit der Gase untersucht. Das beschriebene Doppelrohr 
kann zur Best. der DK eines Gases verwendet werden. (Z. Naturforsch. 2a. 297—303. 
Mai 1947. Tailfingen, KW I für Chemie.) F a l k e n h a g e n .  158

Leonard Hall, Der Ursprung struktureller Absorption von Ultraschall in Wasser. 
Inhaltlich ident, mit der C. 1 9 4 8 . I. 872 referierten Arbeit. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  318. 
1/3. 1947. Providence, Rhode Island, Brown Univ.) G o t t f r ie d . 159

R. H. Cole und J. S. Coles, Ausbreitung kugelförmiger Stoßwellen in Wasser. Um die 
Differenzen zwischen der Theorie der Kugelwellen u. den Messungen von O s b o r n e
u. T a y l o r  (C. 1 9 4 6 . I. 587) zu klären, haben Vff. Messungen von Ünterwasserexplo-



sionen mit hochexplosiven Ladungen bei sehr verschied. Ladungsmengen u. Abständen 
durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen weitgehend die durch die Theorie vorher
gesagte verstärkte Abnahme u. Ausbreitung des Wellenprofils. Die abweichenden 
Ergebnisse (1. c.) sind wahrscheinlich auf die verwendeten geringeren Ladungsmengen 
zurückzuführen. (Physic. Rev. [2] 71. 128—29. 15/1. 1947. Woods Hole, Mass., 
Oceanographic Inst.) L i e r m a n n . 159

Egon Hiedemann, Wellenausbreitung in festen Körpern, Ultraschall. (Naturforsch. 
Med. Dtschl. 1939— 1946. 8 . T e ill. 154—78. Nov. 1947. Karlsruhe, TH.)

U m s t ä t t e r . 159
E. Grossetti, Über die Absorption und Diffusion des Ultraschalls durch Teile von 

Lösungen und Emulsionen. Die vom Vf. benutzte BiEGUARDsche Meth. zur Best. von 
Absorptionskoeffizienten beruht auf der Ermittelung des Schalldruckes mit einem 
Torsionspendel. Die bei 18° gewonnenen Ergebnisse sind folgende (a Absorptions
koeffizienten in cm-1, rj Viscosität): W. (rf) 0,0101, (a) 0,316; Emulsion Ricinusöl- 
W. (7% öl) 0,0119, 0,0460; gesätt. wss. NaCl-Lsg. 0,0147, 0,0368. Nach der Theorie 
ist der durch Wärmeleitung verursachte Schallabsorptionskoeff. proportional rj. Da 
diese Proportionalität im vorliegenden Fall nicht zurecht besteht, nimmt Vf. an, daß 
hier der Effekt noch von der Heterogenität abhängt. Die Durchmesser der Öltröpfchen 
lagen zwischen IO-4 u. IO-3 cm. Zur Prüfung der Diffusion des Ultraschalls wurde 
die Intensitätsverteilung, d. h. der Schalldruck in verschied. Entfernungen von der 
Schallquelle gemessen. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 3. 
88—90. Juli/Aug. 1947.) F a l k e n h a g e n . 159

R. W. Raitt, Die vertikale Reflexion von Überschallwellen vom Seeboden. U ltra
schallstrahlen von 18 u. 24 kHz fielen senkrecht auf die W.-Oberfläche eines Sees. 
Sie wurden vom Seeboden diffus reflektiert, so daß kein scharfes Echo gemessen werden 
konnte. (Physic. Rev. [2] 72. 745. 15/10. 1947. Univ. o f California Marine Physic. 
Labor.) F u c h s . 159

A5. Kolloidchemie. Grenzschichtforschung.
M. Haissinsky und G. Bouissieres, Der kolloide Zustand gewisser radioaktiver Lö

sungen. Vff. betonen die Wichtigkeit der Rolle, die der koll. Zustand bestimmter 
Radioelemente, bes. in bezug auf ihre Reinigung, Zentrifugierung, die elektrochem. 
Abscheidung usw., spielt. Es wird nachgewiesen, daß die Radiokolloide in extrem  
verd. Lsgg. polydisperse Systeme darstellen, deren Weiterentw. mehr oder weniger 
langsam erfolgt. Sie befinden sich demnach nicht im thermodynam. Gleichgewicht,
u. die makroskop. Gesetze der physikal. Chemie (z. B. Löslichkeitsprod.) können nur 
bedingt angewandt werden. —- Ausfällungsbeispiele für die Hydroxyde des Pb, Fe(2), 
Zn, Cu(2) u. für das PbS. — 23 Literaturnachweise. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. 
Chem., London 1. 139— 43. 1947. Paris, Inst, du Radium.) H. E c k s t e i n . 160

0 . Kratky, Die Abhängigkeit der Röntgen-Kleinwinkelstreuung von Größe und Form 
der kolloiden Teilchen in verdünnten Systemen. (Vgl. C. 1949. E . 68 .) Der Stand der 
Röntgen-Kleinwinkel-Forschung u. die bestehenden Möglichkeiten, m it anderen Verff. 
zu Aussagen über die Form kleiner koll. Teilchen zu gelangen, werden erörtert. Die 
Kleinwinkelstreuung koll. Teilchen in verd. Systemen werden auf der Grundlage der 
DEBYEschen Streutheorie des Mol.-Gases berechnet. Auf diese Weise werden die 
Streukurven für eine Reihe aus Kugeln zusammengesetzter Körper bestimmt. Die 
Anwendung spaltförmiger Blenden bedingt bestimmte Veränderungen der Streukurven, 
die auf graph. Wege ermittel werden. Zum Vgl. der Formen ist eine Umformung der 
Kurven in der Abscissenrichtung erforderlich, die an den „Grundkurven“ u. den „spalt
verschmierten“ Kurven vorgenommen wird. Das Vorgehen bei der Auswertung der 
Röntgendiagramme wird an Hand der Streukurve des Edestins besprochen. Die er
mittelten Werte sind in zahlreichen Zahlentafeln u. Schaubildern zusammengestellt. 
(Mh. Chem. 76. 325—49. Mai 1947. Graz, Univ., Inst, für theoret. u. physikal. Chem.)

W e s l y . 160
M. R. Gay, Beitrag zur Untersuchung der periodischen Fällung. Nach einer 

Übersicht über die bisherigen Beobachtungen u. Erklärungsverss. period. Ausschei
dungsprozesse werden neue Verss. beschrieben, die zeigen, daß in Übereinstimmung 
mit°der Theorie von O s t w a l d  die Variation der Löslichkeit mit der Korngröße 
des ausgeschiedenen Materials für die period. Fällung wesentlich ist. Es läßt sich 
wahrscheinlich machen, daß die Periodizität überhaupt nicht die Abscheidung betrifft, 
sondern nur den Dispersitätsgrad. Soweit wie möglich wird das Phänomen auch ma- 
themat behandelt. — Zahlreiche Literaturangaben. (Bull. Soc. fran9 . Mineralog. 
70 251—87 Juli/Dez. 1947. Paris, Fac. des Sei., Labor, de Mineralog.)

H. C. W o l f . 161
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P. P. Gyani, Koagulation von Kolloiden durch bimetallische Verbindungen. Die 
Beobachtung, daß Legierungen aus zwei Metallen koll. Lsgg. koagulieren können (vgl. 
Current Sei. 10. [1941.] 75), veranlaßte Vf., den Einfl. der Metallpaare Mg-Fe, Mg-Zn, 
Mg-Mn, Mg-Cu u. Mg-Ag auf die Koagulation von Fe20 3- u. Al20 3-Solen (positiv ge
laden) u. A s 20 3- u . V20 5-Sol (negativ geladen) näher zu untersuchen. Die Ergebnisse 
zeigen, daß sich die Koagulationsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Natur der 
Metallpaare u. der Ladung des Koll. ändert. Eine theoret. Deutung dieser Ergebnisse 
wird gegeben; bes. wird der Einfl. des bei dem Prozeß entstehenden H2, der in Form 
sehr kleiner Bläschen frei wird, auf die Koagulation diskutiert. (J. Indian ehem. 
Soc. 24. 251—56. Juli 1947. Patna, Sei. Coll., Chem. Labor.) G is e l a  H e i n r i c h . 161

H. Garcia-Fernändez, Untersuchung über gewisse Reaktionen des Schwefels von kol
loidaler Beschaffenheit. Ausführliche Fassung der C. 1947. 1105 referierten Arbeit. 
(Vgl. auch C. 1 9 49 .1. 370.) (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 594—97. Juli/Aug. 
1947. Lannemezan, Frankreich, Soc. des Produits azotes, Labor.) W e s l y . 162

I. Shapiro und I. M. Kolthoff, Untersuchungen über die Alterung von Niederschlägen 
und Mitfällung. 38. Mitt. Die Kompressibilität von Silberbromid-Pulvern. (37. vgl.
C. 1944. II. 721.) Vff. finden, daß die Konstanten einer empir. Funktion zwischen 
Porosität P =  (es — (?a)/i?s (Qs wahre, Qa scheinbare D.) u. äußerem Druck p in der 
Form P =  P0 exp (—kp) in theoret. begründeter Weise von Alterungszustand bzw. 
Partikelgröße abhängen. Die Anfangsporosität P0 des unkomprimierten Pulvers ist 
unabhängig von der Partikelgröße bei homogendispersen Pulvern u. unter sonst gleichen 
Bedingungen für diese größer als für Pulver mit Teilchen ungleicher Größe. Der Koeff. 
der Pulverkompressibilität nimmt dagegen mit dem Alterungszustand merklich zu, 
was die vorausgesagte Zunahme von k mit der Partikelgröße u. Zunahme dieser mit 
der Alterung bestätigt. Komprimiert wurden A^Br-Pulver folgender Vorbehandlung 
u. scheinbarer Dichten in gr/cm3 (ga)\v mit Pyknometer in W. bei 25° (1. Zahl) u. 
(pa)A durch Wägung von Partikelaggregaten (s. u.) in Luft u. Vol.-Best. unter Annahme 
kugelförmiger Gestalt (2. Zahl): Frisch gefällt u. an Luft getrocknet (5,88) (1,8); 4 Std. 
bei 110° erhitzt (6,13) (3,5); 2 Std. bei 375° in Br-Dampf erhitzt, gepulvert u. durch 
Sieben nach Größen der porösen Aggregate kleinster verklebter Partikel getrennt 
(6,04) (5,1); geschmolzen bei 450° (F. 426°) in Ggw. von Br-Dampf, langsam abgekühlt, 
gepulvert u. gesiebt (6,42) (7,4). Wahre D. 6,478. Tempp. 25° (u. 95° bei den geschmol
zenen Prodd., wobei P0 unverändert, k vergrößert entsprechend höherer Plastizität). 
Drucke bis zu 3000 atm. Gefundene P0- u. k-Werte (als Ordinatenabschnitte u. Nei
gung der logarithm. Geraden log P vs p) P0 zwischen 36,4 u. 49%, k zwischen 1,33 u. 
3,51 ■ 10“3 atm-1. (J. physic. Colloid Chem. 51. 483—93. März 1947. School of Chemistry, 
Univ. of Minnesota.) v. E ic h h o r n . 162

Antoni Basiński, Untersuchungen über die Stabilität von Kolloiden. 2. Mitt. Einfluß 
des Mischens auf das Potential der Bromsilberelektrode in einer Hexol-Ionen enthaltenden 
Lösung. (1. vgl. C. 1940. II. 1261.) Die Durchmischung der Lsg. beeinflußt das Po
tential der Ag-AgBr-Elektrode in einer Hexolsalz (I) enthaltenden Lsg. in Ggw. u. in 
Abwesenheit einer dispersen Phase von AgBr-Sol, u. zwar bes. ausgeprägt bei Über
schuß an Br- , zunehmend mit steigender I-Konz. u. fallender Br- -Konz., weniger 
deutlich mit der Ag+-Konz.; analoge Wrkgg. des Rührens sind auch bei der Ag-AgJ- 
Elektrode in Ggw. von I zu beobachten. Bei Anwendung einer Glaselektrode ist der 
Einfl. der Durchmischung nicht bemerkbar. (Roczniki Chem. [Ann. Soc. chim. Polo
norum] 22. 41—47. 1947. Thorn. [Toruń], Uniw. M. Kopernika, Zakł. Chem. fiz.)

R. K. M ü l l e r . 162
A. Frumkin und W. Lewitsch, Über den Einfluß oberflächenaktiver Stoffe auf die 

Bewegung an der Grenze flüssiger Medien. In Fortführung früherer Arbeiten ('/KypHa.n 
cp iian u ecK O ń  X h m h h  [J. physik. Chem.] 19. [1945.] 573; 21. [1947.] 689) wird der Einfl. 
oberflächenakt. Stoffe auf die Bewegung von Tropfen einer Fl. in einer anderen Fl. 
betraohtet u. eine ausführliche Theorie der Bremsung tangentialer Bewegungen bei Vor
handensein von adsorbierten Schichten an der die Fll. trennenden Grenzschicht gegeben. 
U. a. wird gezeigt, daß der Bremseffekt proportional dem Quadrat der Adsorbierbarkeit 
des oberflächenakt. Stoffes (bei geringen Konzz. des letzteren) zunimmt. (/Kypna.n 
®H3HHeCKOä X h m iih  [J. physik. Chem.] 21. 1183—1204. Okt. 1947. Moskau, Inst, für 
physikal. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) A m b e r g e r . 166

L. A. Wainstein und M. I. Sacharowa, Über die Beziehung zwischen Diffusion und 
Wachstumsgeschwindigkeit einer neuen Phase in festen Lösungen. Die Geschwindigkeit 
der Abscheidung einer neuen Phase aus einer übersättigten festen Lsg. hängt von der 
Diffusion u. vom Einbau der Atome ab, der zweite Faktor kann jedoch meistens gegen
über dem ersten vernachlässigt werden. Die Bldg. der Phasenkeime ist ein anders-



artiger Prozeß. Für eine Kugel vom Radius a wird die vollständige Formel für die 
Wachstumsgescliwindigkeit dM/dt angegeben, für kleine t ist sie proportional ]/D/t, 
für große t wird sie konstant u. proportional dem Diffusionskoeff. D. Der Übergang 
findet etwa zur Zeit t0 =  a2/?rD statt. Die Zahl der Zentren in der Volumeneinheit ist 
umgekehrt proportional a3. Es werden zwei Zahlenbeispiele angeführt: Lsg. von Al 
(10,2% Gewichts%) in Mg, 300°, t  =  2 Std., D =  1,5 • 10~13 cm2/Sek., a =  5 • IO“5 cm,
N =  2 -10 11/cm3 u. Cu (2%) in Al, 140°, t  =  10 Min., D =  2 -1 0 -15, a =  1,9 lO^6,
N =  5 • 1016/cm3. Außer für die Kugel wurden auch für die flache Scheibe vom Radius a 
u. für die dünne Nadel von der Länge 1, die als Umdrehungsellipsoid mit der Exzentri
zität e betrachtet werden kann, die Wachstumsgeschwindigkeit u. die Konzentration 
in Abhängigkeit vom Abstand r vom Keimzentrum berechnet: Kugel: dM/dt =  4jrDac0, 
c =  c0 ( 1 — a/r); Scheibe: dM/dt =  8 D ac0, c =  c0 ( 1 — 2a/rji); Nadel: dM/dt =  
8 jrlc0D/ln [2/(1 — e)]; alle Formeln gelten für t^ > t0. Die Tatsache, daß im Verlaufe 
der Zeit die Abscheidung bevorzugt an Ecken u. Kanten erfolgt, ist nicht berücksichtigt. 
(HoruiaRH AKaaeMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1621—24. 
11/12. 1947.) W i e d e m a n n . 171

B. B. Lapuk, Die Bewegung realer Gase in einem ‘porösen Medium. Vf. gibt eine
Näherungslsg. für die Bewegung von Gasen in porösen Medien mit Berücksichtigung
der Veränderung der Filtration in den einzelnen Schichten. (HoKJiaRbi AKaReMHH HayK  
CCCP [Ber. Akad. W iss. UdSSR] [N. S.] 58. 377—80. 21/10. 1947.) H e l m s . 171 

L. G. Longsworth, Experimentelle Prüfungen einer Interferenzmethode zur D iffu
sionsuntersuchung. Vf. bestätigt experimentell die Theorie von K e g e l e s  u . Go s t in g  
(vgl. nächst. Ref.). Darüber hinaus kann das Verf. durch Ausmessung der Lage der 
Interferenzstreifen, die bis auf 1—2 ¡u genau bestimmt werden kann, zur Präzisionsbest, 
von Diffusionskoeff. dienen. Die Ergebnisse der Diffusion einer 0,6nKCl-Lsg. in eine 
0,4n bei 0,5° in einer LAMM-Zelle werden angegeben u. mit der Theorie von O n s a g e r - 
Fuoss verglichen. Für Präzisionsbest, an Proteinen is t die Zelle ebenso wie die nach 
T is e l i u s  nicht geeignet. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2510— 16. Okt. 1947. Rockefeiler 
Inst, for Med. Res., Labor.) v. E ic h b o r n . 171

Gerson Kegeles und Louis J. Gosting, Die Theorie einer Interferenzmethode zur D if
fusionsuntersuchung. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. geben eine quantitative Theorie über die 
Lage u. Intensität der zuerst von G u o y  (1880) qualitativ beschriebenen Interferenz
streifen, die durch ein von einem horizontalen Spalt ausgehendes, durch eine diffundie
rende Grenzschicht fallendes Lichtbündel in der Brennebene einer Linse entstehen. Die 
zunächst strahlenopt. entwickelte Theorie wird wellenopt. verbessert, wobei sich kleine 
systemat. Fehler bei den schlierenopt. Verff. ergeben, die der Genauigkeit solcher Me
thoden eine Grenze setzen. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2516—23. Okt. 1947. Univ. of 
Wisconsin, Labor, of physic. Chem.) v. E ic h b o r n .  171

F. Kayser und J.-M. Bloch, Einfluß einiger Agentien auf die Thixotropie von Ben
tonitsuspensionen. (Vgl. C. 1949. I. 174.) Die Messung der Fließgeschwindigkeit u. 
der Thixotropie von Bentonitsuspensionen, die durch Elektrodialyse gereinigt worden 
sind u. gleiche Teilchen enthalten, durch Best. der Eindringtiefe eines Zylinders zeigt: 
Bei gleicher Konz, der Suspensionen tritt die Thixotropie um so rascher auf u. ist um 
so größer, je höher die Temp. ist. Mit zunehmender Vers.-Zeit steigt die Thixotropie, 
sofern diese nicht von vornherein sehr groß ist. Längere Erwärmung verringert die 
Thixotropie u. ruft Synerese hervor. Kochen begünstigt anfangs das Auftreten der 
Thixotropie, später führt es zur Flockung. Erstarrung der Suspensionen vermindert 
die Thixotropie; bei genügender Dauer erfolgt Flockung. Verschied. (11) Na-Salze be
einflussen die Thixotropie. In geringen Konzz. erhöhen oder erniedrigen sie die Thixo
tropie (mehrere Diagramme). In 0,25—0,5 n. Konzz. bringen einige dieser Salze die 
Thixotropie völlig zum Verschwinden. Die Struktur des Anions ist ohne Einfl. auf die 
Thixotropie. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 741—46. Juli/Aug. 1947.)

W e s l y . 173
I. A. Bagotzkaja und A. N. Frumkin, Die Fallgeschwindigkeit von Quecksilber

tröpfchen in einem zähen Medium. In der Versuchsanordnung fallen Hg-Tröpfchen von 
0 ,4—0,5 mm Radius unter dem Druck einer Hg-Säule in Glycerin, welches 1—3% W. 
u". Elektrolytzusatz (Na2S 0 4 u. KBr) enthält. Es wurde die Fallgeschwindigkeit in Ggw. 
von gelöster Luft gemessen u. gefunden, daß die einzelnen Tropfen genau nach der 
STOKES-Formel fallen. Für mit H2 gesätt. Lsgg. wird gefunden, daß in Übereinstim
mung mit der Theorie der Radius des fallenden Tropfens je nach der Ladung d es’Trop
fens 1,03 1,47 mm beträgt. Die geringe Verschiebung der Vers.-Kurve nach den
nesativen Ladungswerten wird theoret. gedeutet. Vgl. mit den Ergebnissen anderer 
Autoren (floKJiaubi AKaaeMHii H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 55. 
135—40. 11/1. 1947.) W i l p e r t . 173
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M. I. Gurewitsch, Einige Bemerkungen über stationäre Schemata der Kavitations- 
umströmung um eine Platte. Der Widerstandskoeff. Cx einer von Fl. umströmten Platte 
wird von jedem der untersuchten Gleichungssysteme ( B e t z , R j  a b  u  s c h in  s k i  - W e in ig  , 
K f r o s s ) näherungsweise wiedergegeben. Maßgebend is t der Einfl. des Abreißens des 
Fl.-Stroms u. das Druckverhältnis zwischen dem unendlichen Raum u. der Kaverne, 
nicht aber das Fließbild am Ende der Kaverne. An Diagrammen werden die bei den 
verschied. Gleichungssystemen sich ergebenden Unterschiede in der Ausdehnung des 
Kavitationsgebiets erläutert. (11.3BecTHH AKaaeMHH H a y n  CCCP, 0'raejienne Tex- 
HHaecKHX HayK [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 1947. 143—50. Shukowski- 
Zentralinst. für Aerohydrodynamik.) R. K. M ü l l e s . 173

Karl Jasmund, Korngrößenabtrennung und Bestimmung der Korngrößenverteilung 
kolloider Teilchen mit einer Durchlaufzentrifuge. Die üblichen Schlämmverff. zur Unters, 
der Korn-Zus. u. -Verteilung für Teilchen unter 2 p  sind trotz Anwendung von Zentri
fugen sehr langwierig. Es werden nach Klarlegung der Verhältnisse mittels bekannter 
Gleichungen über die Verteilungsfunktion Vereinfachungen in der Auswertung durch 
Anwendung eines Schablonenverf. beschrieben. Ausgegangen wird von der Arbeit von 
H a u s e r  u . R e e d  (C. 1937. I. 3611), in der die mathemat. Grundlagen für die Trenn- 
wrkg. in einem durch die Zentrifugalkraft entstehenden Hohlzylinder einer Suspension, 
die laminar hindurchfließt, aufgestellt werden. — Eine Tabelle zeigt Ergebnisse des 
graph. Auswertungsverf. über die Abtrennwrkg. der Zentrifuge auf die einzelnen Korn
größenklassen. Aus den Gewichtsprozenten der Korngrößenklassen kann man ungefähr 
den Verlauf der Verteilungsfunktion bestimmen. Gewisse von H a u s e r  u . R e e d  nicht 
beachtete Unregelmäßigkeiten werden festgestellt u. beschrieben. Eine wesentliche 
Folgerung aus den Verss. ist die Forderung nach besseren Aufbereitungsverfahren. Es 
wird Ultraschall empfohlen. Bes. gilt dies für Suspensionen mit blättchenförmigen Teil
chen. Abgesehen von der Aufbereitung des Materials kann die Korngrößenverteilung 
in einigen Stunden festgestellt werden, die Abtrennung der einzelnen Kornklassen mit 
Zentriluge nimmt mehrere Tage in Anspruch. (Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.- 
physik. Ed., math.-physik.-chem. Abt. 1947. 14— 16.) L em m e . 175

Corrado Rossi, Granulometrische Messungen an Pulvern. Es wird eine Meth. zur 
Best. der Korngröße von Pulvern mit einer W ESTPH A L-W aage beschrieben. Verwendet 
werden auch Sedimentationskurven. Die Meth. wird an Pulvern aus BaSOt , PbC03, 
CaC03,CuC03, CaC3Oi  u. anderen geprüft. Durch mechan. Zerkleinern hergestellte Pulver 
(Kaolin, Talk) verhalten sich anders, als nach den einfachen Sedimentationsgleichungen 
zu erwarten ist. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 609—20. 1947. 
Genua, Univ., Ist. di Chim. Ind.) H. C. W o l f . 175

J. E. Verschaffelt, Betrachtungen über die Adsorption. Verbunden mit einer Kritik 
der Arbeit von D e f a y  (Étude thermodynamique de la tension superficielle, Paris. 1934) 
entwickelt Vf. Beziehungen für die reduzierten, die relativen u. die wahren Adsorptionen 
u. diskutiert das Verhältnis zu den gemessenen Werten. Er behandelt die Berechnung 
der Oberflächenkonz, aus den Messungen der Grenz- oder Zwischenflächenspannungen 
bei verschied. Drucken u. den Übergang zu physikal. wichtigen Größen. Ais Beispiel 
wird eine W.-A.-Mischung u. ihr Dampf behandelt. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 
32. 221—51. 1946, ausgegeb. 1947.) W i e d e m a n n . 176

C. F. P. Bevington, S. L. Martin und D. H. Mathews, Die Absorption von Gasen 
durch Titan und Zirkonium. Die Absorptionsisobaren u. -isothermen der Metalle Ti u. 
Zr für H2, 0 2, N2, CO u. C 03 wurden gemessen. Weiter wurde der Einfl. von adsorbiertem 
0 2, N2 u . CO auf die weitere Adsorption von H2 untersucht u. die Struktur der Gas- 
Metall-Systeme diskutiert. Der Einfl. auf die Gitterausdehnung u. auf die H2-Adsorp- 
tion steigt in der Reihenfolge O, N, C. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1.
3—16. 1947. Philips Lamps Ltd., Material Res.-Labor.) H. C. W o l e . 176

Jacques Bénard und Philippe Albert, Über die chemische Wirksamkeit des von Pal
ladium und seinen Legierungen desorbierten Wasserstoffs. Ausführlichere Fassung der
C. 1947. 708 referierten Arbeit. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 904—09. 
Sept./Okt. 1947. Vitry-sur-Seine, Centre National des Recherches Scientifiques, Traite
ments Chimiques, Labor. Central. ) W e s l y . 176

0 . M. Dshigit, A. W. Kisselew und K. G. Krassilnikow, Capillarentmischung bei der 
Adsorption aus Lösungen. Frühere Unterss. über die Adsorption von Fettalkoholen u. 
Fettsäuren durch Aktivkohle sowie aus Lsgg. in nichtpolaren Lösungsmm. durch 
Silicagel u. Al-Silicate ergaben, daß bei Annäherung der Konz, der Gleichgewichtslsg. 
an die Konz, der Entmischung nicht nur eine Auffüllung des Adsorptionsraumes statt
findet, sondern auch eine Besetzung immer größerer Poren auf Kosten des Capillar- 
entmischungseffektes, welcher der capillaren Kondensation von Dämpfen ähnlich ist. 
Zur experimentellen Best. dieses Effektes wurde die Adsorption aus der Differenz der
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Gesamtmenge der eingeführten adsorbierharen Substanz u. der in die Gleichgewichtslsg. 
eingetretenen Menge bestimmt. Als Adsorbens dienten grobkörniges Silicagel u. 3  ver
schiedenkörnige Aktivkohlen. Bei Methylalkohol in Heptan hat die Isotherme eine 
S-Form, ähnlich den Isothermen mit Capillarkondensation, Butylalkohol in wss. Lsg. 
zeigt ebenfalls Isothermen von ausgeprägter S-Form. Bei der Adsorption von Heptyl- 
alkohol in wss. Lsg. zeigt die Isotherme, daß bereits im prim. Adsorptionsprozeß eine 
Auffüllung des größten Teiles der feinen Poren stattfindet. Bei Heptanlsg. in Methyl
alkohol wurde Verstärkung des Effektes der capillaren Entmischung beobachtet, da 
nicht alle feinen Poren im prim. Adsorptionsprozeß ausgefüllt sind. Bei kristallisier
baren Substanzen fehlen die Bedingungen für eine capillare Entmischung u. es werden 
n. Isothermen selbst im Gebiet übersatt. Lsgg. gefunden. (XfoKjia.TM AKaieMHH HayK  
CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N .S .]5 8 . 4 1 3 — 1 6 . 2 1 / 1 0 . 1 9 4 7 .  Moskau, Lomo- 
nossow-Univ. u .  Physikal.-chem. Inst, der Akad. der Wiss. der UdSSR). O e h r n . 1 7 6

Clément Courty, Über die oxydierenden Eigenschaften von luftgesättigter Aktivkohle. 
Die oxydierenden Eigg. des in Aktivkohle eingeschlossenen 0 2 zeigen sich, wenn man 
auf die Kohle eine Æs20 3-Lsg. einwirken läßt. As20 3 wird teils absorbiert, teils oxydiert. 
Auf Grund von magnet. Messungen scheint der von der Kohle absorbierte 0 2 aktiver 
als freier 0 2 zu sein. Der Paramagnetismus des von der Kohle gebundenen O nimmt 
ab, bis sich ein Gleichgewicht zwischen dem gewöhnlichen u. dem gebundenen, aktiveren 
0  eingestellt hat. Der Vorgang is t so, als ob der aktivere 0  in atomarem Zustand vor
liegt. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 642—52. Juli/Aug. 1947. Lyon, Fac. 
des Sei.; Caen, Fac. des Sei.) W e s l y . 176

Nino Agliardi und Taddeo Slodyk, Aktivierte Adsorption von Schwefeldioxyd, Sauer
stoff und deren Gemischen an Vanadinoxyd. (Vgl. C. 1947. E. 667.) An einem durch 
Zusatz von trockenem S i0 2-Gel zu heißer gesätt. (NH4)3V 04-Lsg. (entsprechend 5% 
V20 5) u. Erhitzen auf 550° hergestellten V20 5-S i0 2-Katalysator (I) wird S 0 2 bei 290 
bis 480° rascher u. in 5fach größerer Menge adsorbiert als 0 2. Wird I zuerst mit S 0 2 
gesätt., dann ist die „scheinbare Adsorption“ von 0 2 größer u. rascher als die von S 0 2 
an 0 2-gesätt. I, wenn man die Adsorption nach der Vol.-Kontraktion beurteilt. Die 
Adsorption aus einem L uft-S02-Gemisch spricht auf Druckschwankungen von ~  10% 
prakt. nicht an, sie ist etwas langsamer, aber von gleicher Größenordnung wie bei 
Adsorption von S 0 2 u. Luft nacheinander. Vff. nehmen an, daß S 0 2 u. S 0 3 an verschied, 
voneinander unabhängigen akt. Zentren erfolgt. Die Aktivierungsenergie der Adsorp
tion von S 0 2 an I ist bei 2 cm3 ~  13 500 cal/Mol, nimmt aber mit zunehmender Adsorp
tion ab. (Gazz. chim. ital. 77. 66—75. Febr. 1947. Milano, Politecn., Ist. di Chim. ind.)

R. K. M ü l l e r . 176
M. M. Dubinin und D. P. Timofejew, Die Adsorption an aktiven Kohlen und die 

physikalischen Eigenschaften dampfförmiger Stoffe. (Vgl. C. 1947. 983; C. 1948. II. 171.) 
Es werden die Werte der Adsorption für die Dämpfe von C6H6, C5H12, C6H12, CeH5CH3, 
C,HU, CH3OH, CH3COOH, HCOOH. C2H5Cl u . CHCl3 bei 20° u . 0,1— 10,0 mm Hg expe
rimentell bestimmt u. nach Gleichungen von P o l a n y i  bzw. Vff. berechnet. Danach wird 
die Adsorbierbarkeit eines Dampfes durch mehrere physikal. Konstanten bestimmt, bes. 
durch das Molvol. u. die Spannung des gesätt. Dampfes, wenn man von P o l a n y is  
Theorie ausgeht. Das Verhältnis der Adsorbierbarkeit zweier Dämpfe bleibt nicht kon
stant, sondern hängt vom Gleichgewichtsdruck ab, bei welchem die Adsorptionsgrößen 
verglichen werden (die Änderung des Molvol. mit der Temp. wird vernachlässigt). 
(JJoKJiajTbi AKaaeMHii H ayn  CCCP [Ber. Akad. W iss. UdSSR] [N. S.] 55 .141—44. 
11/1. 1947. Woroschilow-Kriegsakad. der chem. Verteidigung.) v. W i l p e r t . 176

M. Je. Posin und M. A. Smirnowa, Theorie\der Chemosorption. 7. Mitt. Absorption 
von Ammoniak durch Säuren. (6 . vgl. C. 1949. I. 181.) Es wird gezeigt, daß die Absorp
tionsprozesse bei der Absorption von Ammoniak durch wss. Lsgg. von Säuren nach der 
kinet. Gleichung G =  KFr (rc +  p)m bestimmt werden. Diese Gleichung besitzt 
Allgemeingültigkeit für eine große Gruppe von Verbb., unabhängig vom pn-Wert des 
Absorbenten. Die Absorptionskoeff. des NH3 durch verschied. Säuren besitzen die 
gleiche Größenordnung wie der Absorptionskoeff. des N H 3 durch Wasser. Ist der Ab
sorptionskoeff. eines bestimmten Gases durch W. bekannt, so verfügt man som it über 
eine Größe, die die Größenordnung der Absorptionskoeff. desselben Gases durch wss. 
Lsgg. verschied. Chemosorbenten besitzt. Es ist nicht möglich, eine funktionelle Ab
hängigkeit zwischen dem pH des Absorbenten u. der Absorptionsgeschwindigkeit fest
zustellen. Die Oberflächenspannung hat keinen Einfl. auf die Größe des Geschwindig- 
keitskoeff. der Absorption, bezogen auf die Flächeneinheit der Absorption. Die Verss. 
wurden unter Verwendung folgender Säuren durchgeführt: H3SOi , H N 0 3, HCl, HCOOIi, 
CH COOH,[COOH \u. (C lL C O O H \. (T K ypnaJiIIp iiK JiaH H oii X h m h h  [J.appl. Chem.] 
20 754—61. Aug. Î947.) E. W i l i p . 176
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M. Je. Posin, Theorie der Chemosorption. 8 . Mitt. Über den Geschwindigkeitskoeffi
zienten der Absorption. (7. vgl. vorst. Ref.) Es wird der Einfl. der geometr. Charakte
ristik eines Sorubbers sowie der hydrodynam. Bedingungen seiner Arbeit u. der physikal. 
Eigg. des Absorbenten auf den Gesehwindigkeitskoeff. der Gasabsorption durch Eil., 
die von einer schnellen ehem. Rk. begleitet wird, theoret. u. experimentell geprüft, wo
bei unter Vers.-Bedingungen gearbeitet wurde, bei denen die Geschwindigkeit des Pro
zesses von dem Partialdruck des absorbierten Gases u. seiner Bewegungsgeschwindig
keit nicht beeinflußt wird. Für die Geschwindigkeit der Massenübertragung durch die 
Diffusionsschicht der El. konnte eine Gesetzmäßigkeit in Gestalt einer Funktion von 
dimensionslosen Kriterien festgestellt werden, die als Charakteristikum für die physikal., 
hydrodynam. u. geometr. Bedingungen der Scrubberarbeit dienen kann. Die durchge
führten Verss. ermöglichten es, den Exponenten der Grundfaktoren in der Gleichung 
für den Absorptionskoeff. der fl. Schicht zu bestimmen, die auf Grund der Theorie ab
geleitet wurde, u. bestätigten die Richtigkeit der nach der analyt. Meth. aufgestellten 
Gesetzmäßigkeit. Es wird bewiesen, daß bei Änderung der linearen Geschwindigkeit ü

K >7)0,88
des Fl.-Stromes, der Viscosität r¡ u. der Dichte y  des Absorbenten die Größe „ , ------

^ 0 ,5  . y 0,19
=  konstant ist. (ÍKypHan HpiiK.TiagHoií X hmhh [J. appl. Chem.] 2 0 . 963—75. Okt. 
1947. Leningrad, Technol. Inst.) E. Wilip. 176

L. Matouaek, Theorie der Chromatographie. Ein Referat über mathemat. Theorien 
der Adsorptionschromatographie. (Chem. Listy Védu Prümysl 4 1 .  185—88 . Aug. 19 47 . 
Praha, Karlova universita, Fysikálne-chemicky ústav.) O. KNESSL/Prag. 177

A6. Stnikturforschung.
R. G. E. Hutter, Elektronenstrahlablenkung. 1. Mitt. Theorie der Ablenkung bei 

kleinem Winkel. Die Ablenkung eines Elektronenstrahles durch elektr. u. magnet. 
Felder bei kleinen Ablenkungswinkeln, wie sie in Kathodenstrahl- u. Fernsehröhren 
auftreten, wird theoret. nach zwei Methoden behandelt. Einmal wird die Best. der Lage
koordinaten eines sich in einem Feld bewegenden Elektrons rein nach dem ballist. Verf., 
mit Hilfe der NEWTON-LoRENTZschen u. der E u l e r - L a g r a n g Eschen Gleichung vor
genommen. Die andere Betrachtungsweise bedient sich der Welleneigg. eines Elektrons, 
das sich durch elektr. oder magnet. Felder mit veränderlichem (elektronenopt.) Bre
chungsindex bewegt. Das Verf. benutzt die HAMILTON-Funktion. Beide Verff. werden 
für ein elektr. zweidimensionales Ablenkungsfeld angewandt u. führen zum gleichen 
Ergebnis. Die Theorie der magnet. Ablenkung wird nur mit Hilfe des ersten Verf. 
wiedergegeben. Für die Praxis ergeben sich aus den abgeleiteten Gleichungen wichtige 
Hinweise für die Beantwortung der Fragen: 1. Best. der Ablenkung eines Elektronen
strahles durch ein beliebiges Ablenksyst. bei bekannten Ausmaßen der Ablenkplatten 
u. bekannter Größe der Potentiale, 2. Berechnung der defokussierenden Effekte eines 
Ablenksyst., 3. Ermittlung von Ablenksystemen mit bes. kleinen Fehlern. (J. appl. 
P h ysics l8 . 740—58. Aug. 1947. Fhishing, N. Y ., Sylvania Electric Prod. Inc.)

R u d o l p h . 181
R. G. E. Hutter, Elektronenstrahlablenkung. 2. Mitt. Anwendungen der Klein

winkelablenkungstheorie. (1. vgl. vorst. Ref.) In dieser ebenfalls vorwiegend mathemat. 
Arbeit bringt Vf. eine Reihe von Anwendungen seiner abgeleiteten Theorie. Die elektr. 
u. magnet. Ablenkung eines Elektronenstrahls in verschied, geometr. einfachen, prakt. 
wichtigen Fällen wird berechnet. Die mathemat. erhaltenen Feldverteilungen werden 
mit Experimenten im elektrolyt. Trog verglichen. (J. appl. Physics 1 8 . 7 9 7 —8 1 0 . 
Sept. 1 9 4 7 . ) K. S c h a e f e r .  181

S. G. Ellis, Optische Verhältnisse bei 3-Elektroden-Elektronenkanonen. Zur theoret. 
Behandlung der Elektronenoptik einer Elektronenkanone mit 3 Elektroden wurde als 
Vereinfachung die Kathode als eine ebene Kreisfläche angenommen u. die einzelnen 
Potentialanstiege als linear betrachtet. Berücksichtigt wurden die Geschwindigkeits
verteilung der Elektronen u. die Wrkg. des elektrostat. Feldes in der Umgebung der 
Steuerelektrode. Die Theorie liefert Ausdrücke für die Divergenz des Elektronen
strahles, die Vergrößerung u. die auf dem Objekt von Elektronen beleuchtete Fläche. 
Bei einer idealen Elektronenkanone sollen getroffene Objektfläche, Stromdichte u. 
Aperturwinkel unabhängig voneinander variabel sein. Prakt. verwendet man eine 
Elektronenkanone mit fester Vorspannung am Gitter oder mit Kathodenwiderstand. 
Die Grenzen der Theorie sind vor allem durch die vereinfachenden Annahmen der 
ebenen Elektroden u. des linearen Potentialverlaufes bedingt. Bei einer Elektronen
kanone mit automat. Vorspannung wird in einem bestimmten Spannungsbereich nicht 
die Kathode selbst, sondern eine im Gebiet der Raumladung liegende, scheinbare
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Kathode abgebildet. Die Verhältnisse in einem Emissionsmikroskop lassen sich durch 
Unterss. im elektrolyt. Trog überblicken. (J. appl. Physics 18. 879—90. Okt. 1947. 
Toronto, Canada, Univ. of Toronto, Dep. of Physics, McLennan Labor.)

E. R e t t b e r .  181
P. Chanson, Über die Trennschärfe des elektrostatischen Elektronenmikroskops. Es 

wird ein Bericht über die zentrierten Systeme des elektrostat. Elektronenmikroskops er
stattet. Es werden erörtert: die Elemente 1. Ordnung, die Abweichung von der Kugel
gestalt, der Einfl. der Relativitätswrkg. im Falle sehr stark beschleunigter Elektronen, 
der Ausdruck der Trennschärfe des Mikroskops unter Berücksichtigung der Diffraktion, 
der Plan eines Protonenmikroskops, das eine fast lOfache Verbesserung der Trenn
schärfe, d. h. eine Erhöhung in der Größenordnung von 600 000, gestattet. Dazu 
werden Lichtbilder u. Diagramme gezeigt. In der Aussprache wird auf die Notwendig
keit genauester mechan. Arbeit bei der Herst. des genannten Mikroskops hingewiesen; 
der empfindlichste Teil ist das zentrale Diaphragma des Objektivs. (J. Physique R a
dium [8] 8 . 4 S.—5 S. Febr. 1947. Coll. de France, Labor, de Physique gén.)

W e s l y .  181
Henri Bruck und Pierre Grivet, Die Auflösungsgrenze des elektrostatischen Objektivs 

mit ovalem Mittelloch. Nach dem von B e r t e i n  (C. 1947. 753) angegebenen Verf. wird 
für eine elektrostat. Objektiv-Einzellinse, deren mittlere Elektrode eine ellipt. Bohrung 
besitzt, die Elliptizität des Linsenfeldes in Umgebung der Achse u. daraus der Koeff. des 
axialen Astigmatismus berechnet. Bei 50 kV Strahlspannung entspricht einer Unrund
heit von 1 p in der Bohrung der Mittelelektrode eine Auflösungsgrenze von 2 mp. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1768—69. 23/6. 1947.) L e n z .  181

H. Viervoll, Elektronenbeugungsuntersuchungen von Molekülstrukturen. 1. Mitt. 
Anwendung der Fourier-Analyse auf die Methode mit dem rotierenden Sektor. Nach einer 
kurzen Darst. der Theorie der Elektronenbeugung an Gasen wird die Best. von Mole
külstrukturen aus den mit der Sektormethode erhaltenen Diagrammen besprochen. 
Der im Vakuum vor der photograph. Platte rotierende Sektor hat, wie die Erfahrung 
zeigt, die günstigste Form, wenn der Abschirmungseffekt proportional s-1 /2 ist (s =  
4ji/Ä-sin &/2). Verschied. Verff. zur Interpretation der experimentellen Kurven werden 
diskutiert. 14 Literaturangaben. (Acta chem. scand. 1. 120—32. 1947. Oslo, Univ., 
Kjem. Inst.) F a e s s l e r .  181

0 . Hassel und H. Viervoll, Elektronenbeugungsuntersuchungen von Molekülstruk
turen. 2. Mitt. Ergebnisse mit der Sektormethode. (1. vgl. vorst. Ref.) Es werden die 
Ergebnisse von Molekülstrukturbestimmungen mitgeteilt, die 1940— 1946 in Oslo durch 
Elektronenbeugung an Dämpfen nach der Sektormeth. unter Verwendung der F o x t r i e r -  
Analyse (vgl. vorst. Ref.) erhalten wurden. Die ca. 40 Substanzen umfassen einige 
einfache organ. Verbb., Halogenderivate von Äthan u. eine Reihe cyclischer Verbb., 
von denen diejenigen mit Sechser-Ringen (des Cyclohexans oder verwandter Substanzen) 
bes. eingehend studiert wurden. 25 Literaturzitate. (Acta chem. scand. 1. 149—68. 
1947.) F a e s s l e r .  181

René Faivre und Georges Chaudron, Über neue Fortschritte in der Lösung einiger 
Probleme der Mineralchemie mit der Methode der Analyse von Kristallpulvern mit Röntgen
beugung, einem Monochromator mit gebogenem Kristall und einer Fokussierkammer. Eine 
Kombination von Monochromator mit gebogenem Kristall u. SEEMANN-BoHLiN-Kamera 
ermöglicht Röntgen-Pulveraufnahmen, die bes. für Kleinwinkelstreuung der einfachen 
DEBYE-ScHERRER-Meth. überlegen sind. Der kontinuierliche Untergrund ist stark 
unterdrückt u. das Auflösungsvermögen erhöht. Die Leistungsfähigkeit der Anord
nung wird an zahlreichen Beispielen erläutert : Qualitative u. quantitative Analyse der 
Bestandteile eines Gemisches, Nachweis von Pseudosymmetrien, Struktur des Kristall
wassers in hydratisiertem CaS04 u. Anhydrit-Umwandlung, Unters, verschied. Ca-Car- 
bonate (Aragonit, Calcit, Vaterit), Struktur von S-Blüte u. von pseudokub. Pb-Per- 
oxyden verschied. Zusammensetzung. Diskussion. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. 
Chem., London 1. 87—103. 1947. Vitry-sur-Seine, Labor. Centr. des Traitements 
Chim.) H. C. W o l f .  181

René Faivre, Untersuchung der Struktur, der Umwandlungen und des thermischen 
Zerfalls von gemischten Erdalkali-Carbonaten. (Vgl. C. 1948. II. 812.) Mit der vorstehend 
beschriebenen Röntgenmeth. wurden die binären Systeme SrC03/B aC 03, SrC03/CaC03 
u. CaC03/BaC03 untersucht. Die beiden ersten sind in allen Verhältnissen mischbar u. 
bilden reguläre Mischkristalle von orthorhomb.-pseudohexagonaler Aragonit-Struktur. 
Beim Ca/Ba-Syst. ist die Mischbarkeit begrenzt: Ca mit bis zu 48 Atom-% Ba ergibt 
Calcit-Kristalle, Ba mit bis zu 35 Atom-% Ca orthorhomb.-pseudohexagonale Kristalle. 
Bei Erwärmung verhalten sich die Mischsysteme sehr verschieden ; allen gemeinsam ist
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jedoch eine selektive Dissoziation kurz vor der eigentlichen Dissoziationstemperatur. 
(Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1 . 105—23. 1947.) H. C. W o l f .  181 

Fernand Gallais, Über die Verwendung von Messungen des magnetischen Rotations
vermögens zur Lösung von Strukturproblemen in der Chemie. Überblick über die phäno- 
menolog. u. theoret. Grundlagen des Effektes des magnet. Drehungsvermögens, der von 
F a r a d a y  1846 entdeckt u. von V e r d e t  (1854— 1863) u. späteren Autoren systemat. 
zu einer Strukturbestimmungsmeth. ausgebaut worden ist. Andere Methoden, wie die 
Best. des elektr. Momentes, der Molrefraktion, des Parachors u. der magnet. Suszep
tibilität ergänzend, ist der FARADAY-Effekt nicht nur von extremer Empfindlichkeit, 
sondern auch experimentell außerordentlich genau u. leicht zu bestimmen, da es sich 
lediglich um eine polarimetr. Messung handelt. Nach einer kurzen Übersicht über einige 
ältere Arbeiten, bes. von P e r k i n  (1882— 1907), die einen Eindruck von der Vielzahl der 
chem. Probleme geben, die mit Hilfe des FARADAY-Effektes gelöst werden können, be
schäftigt sich Vf. hauptsächlich mit der Besprechung von nach 1935 erschienenen 
Experimentalarbeiten, in denen u. a. von Vf. u. Mitarbeitern die Bldg. von Queck- 
silber-II u. Wismut-III-salzkomplexen, ferner Neutralisationsrkk. sowie eine Reihe von 
Strukturproblemen, bes. aus dem Bereich der organ. Chemie, behandelt werden. 
35 Literaturangaben. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 455—79. 
1947. Toulouse, Univ.) F r e n k l e r .  181

Clarence Zener, Eine Rechtfertigung der Cauchyschen Relationen. Im Gegensatz zu 
der kürzlich von E y s s t e i n  (C. 1 9 4 6 . I. 1674) vertretenen Ansicht wird die Bedeutung 
der CAtJCHYschen Beziehungen zwischen den Elastizitätskoeff. für die theoret. Analyse 
der Gitterkräfte unterstrichen u. klargestellt. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  323. 1/3. 1947. 
Chicago, 111., Univ. of Chicago, Inst, for the Study of Metals.) S c h o e n e c k .  181

F. Machatschki, Konstitutionsformeln für den festen Zustand. Für die Grundstoffe 
u. Verbb. werden Formeln verwandt, aus denen neben dem Formel- auch der Struktur
typus bis zu einem gewissen Grade zu entnehmen ist. Hierfür werden zahlreiche Bei
spiele gegeben: Die Grundstoffe werden allg. mit E bezeichnet; in bes. Fällen wird statt 
E das Symbol des Grundstoffs eingesetzt. Bei 3-dimensionalen Koordinationsgittern 
wird als Index in eckiger Klammer rechts oben die Koordinationszahl angeführt u. 
anschließend mit kleinen Buchstaben das Kristallsyst. gekennzeichnet. So bedeutet 
EH2]k kub.-dichteste Kugelpackung, z. B. Cui12lk die Formel für Cu; E^lk kub. 
Grundstoffgitter mit 4-Koordination, z. B. C^lk die Formel Diamant. In ähnlicher 
Weise werden Formeln auch für Ketten-, Schicht- u. Mol.-Gitter von Grundstoffen u. 
Verbb., deren kristallchem. verschied. Bestandteile mit A, B usw. oder in bes. Fällen 
mit den Symbolen der Grundstoffe bezeichnet werden, angegeben. (Mh. Chem. 7 7 .  
333—42. 1947. S.-B. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., Abt. I lb  1 5 6 . 333—42. 
1947. Wien, Univ., Mineralog. Inst.) W e s l y .  181

R. Daudel und Haissinsky, Die chemische Bindung. Die Bedeutung der aus der 
Wellenmechanik hervorgegangenen theoret. Chemie wird am Beispiel der verschied. 
Bindungsformen, der bei ihrer Entstehung ablaufenden Vorgänge u. ihrer Rückwrkg. 
auf die Mol.-Beständigkeit auseinandergesetzt. (Bull. Soc. chim. France, Mem [5] 1 4 .
546—52. Mai/Juni 1947.) W e s l y .  182

M. Haissinsky und R. Daudel, Isotopenaustausch und A rt der chemischen Bindung. 
Übersicht über den Anteil der Verss. über Isotopenaustausch an der Aufklärung der 
mol. Struktur, bes. hinsichtlich der Art der chem. Bindung. — 82 Literaturangaben. 
(Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 1 4 . 552—59. Mai/Juni 1947. Paris, Inst, du Ra
dium.) W e s l y .  182

J. W. Linnett, Kraftkonstanten. Vf. gibt einen Überblick über das Problem der 
zwischenatomaren Wechselwrkgg. im Molekül. Insbes. wird erörtert, daß es im Inter
esse der Deutung chem. Vorgänge nützlich wäre, die Kenntnisse über die „Kraftkon
stanten — force constants“ zu erweitern. Unter „Kraftkonstanten“ werden hierbei die 
Proportionalitätsfaktoren erfaßt, die bei den Molekülschwingungen also bei den Stö
rungen der Gleichgewichtskonfiguration die lineare Abhängigkeit der auftretenden 
Kräfte von den generalisierten Koordinaten angeben. Unterss. über die Spektren iso- 
toper Moleküle könnten hierzu weiteres experimentelles Material liefern. (Quart. Rev. 
[chem. Soc., London] 1. 73—90. 1947.) H. J a c o b .  182

Ernesto Pannain, Beitrag zur Kenntnis der zwischenatomaren Bindungen. Einige 
Anwendungen der Oktett-Theorie von L e w i s  u .  L a n g m u i r  auf chem. Bindungspro
bleme. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 241—45. 1947.)

H. C. W o l f .  182
R. F. Hudson, Die Dampfphasen-Hydrolyse nichtmetallischer Chloride. Es wird der 

Zusammenhang zwischen Hydrolysenprodd. u. Elektronegativität des Zentralatoms 
bzw. Radius des Zentralatoms von Chloriden der 4. (C; Si; Ti; Sn), 3. (B), 5. (P; As) u.
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fler 6. Gruppe (S; Se) gesucht. Vf. stellt fest: 1. Elektronenacceptoren hydrolysieren 
leichter als Moll, mit einsamen Elektronenpaaren. 2. Covalente Chloride hydrolysieren 
nach 2 Methoden: vorläufige koordinative Bindung der nicht-polaren Moll, tritt bei den 
Chloriden ein, die in der Dampfphase hydrolysieren; vorläufige Salzbildung tritt bei den 
Chloriden ein, die nur in fl. Phase hydrolysieren. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., 
London 1. 297—305. 1947. London, Royal Coll. o f Sei.) L. M e y e r . 182

Mario Alberto Rollier, Die planare Konfiguration des B o rtr ib ro m id -Moleküls und 
seine Mesomerie. Messung des Dipolmomentes von BBr3 in Benzol nach der Meth. von 
C o h e n - H e n r i q u e z  ergibt 0 ,194-IO-18 e. s. E. bei einer Meßgenauigkeit von 0,1 • 10-18. 
Das nur wenig von Null verschied. Dipolmoment spricht für die Planarität des Moleküls, 
die auch aus Mesomerieüberlegungen nach P a u l i n g  z u  erwarten war. (Gazz. chim. 
ital. 77. 372—74. Juli/Aug. 1947. Milano, Politecn., Ist. di Chim. gen. ed analit.)

H. C. W o l f . 182
Mario Alberto Rollier und Alberto Riva, Röntgenographische Bestimmung der K ri

stallstruktur von Bor-chlorid und -bromid im festen Zustand. (Vgl. vorst. Ref.) Struk
turbest. von BC13 u . BBr3 mit DEBYE-Aufnahmen zeigte die erwartete Isomorphie mit 
CHJ3 u .  PJ3. Die Struktur ist hexagonal mit dem Achsenverhältnis 1,07. Die Sub
stanzen waren auf Kapillaren niedergeschlagen, die fl. Luft enthielten. Über die Pla
narität der Moleküle ist noch keine Aussage möglich. (Gazz. chim. ital. 77. 361—66. 
Juli/Aug. 1947. Milano, Politecn., Ist. di Chim. gen. ed analit.) H. C. W o l f . 182 

Henry Bassett, Basische Salze. Übersicht über die Struktur der bas. Salze. — 
49 Schrifttumshinweise. (Quart. Rev. [chem. Soc., London] 1. 246—64. 1947. Reading, 
Univ.) W e s l y . 182

T. W. Dakin, W. E. Good und D. K. Coles, Bindung sab stände in OCS aus den Milcro- 
rvellenabsorptionslinien. Mit dem von W. E. G o o d  (C. 1 9 46 .1. 855) beschriebenen Mikro
wellenabsorptionsgerät bestimmen Vff. die Rotationslinie für den Übergang J =  1 
nach J  =  2 beim linearen OCS-Molekül. Die Empfindlichkeit der Versuchseinrichtung 
gestattete auch die dem Schwefelisotop 34S entsprechende Linie zu messen. Sie be
stimmen die Frequenzen zu f  (32S Linie) =  24325,92 d: 0,02 Mc/sec, f  (34S Linie) =  
23731,33 ±  0,03 Mc/sec. Zur Berechnung der Bindungsabstände wdrd bes. der Einfl. 
der Ungenauigkeiten bei den Mol.-Konstanten diskutiert. Als Durchschnittsentfernungen 
im niedrigsten Schwingungszustand werden angegeben C-—O (1,1612 +  0,0058) • 10“8 cm, 
u. C—S (1,5604 i  0,0049)-10~8 cm. Diese Werte stimmen gut überein mit den von 
C r o s s  u . B r o c k w a y  aus Elektronenbeugungsversuchen abgeleiteten. (Physic. Rev. 
[2] 71. 640—41. 1/5. 1947. East Pittsburgh, Pa., Westinghouse, Res. Labors.)

W i s s e r o t h . 1 82

J. Fripiat, Versuch einer Deutung der molekularen Federkonstanten in  Abhängigkeit 
von der Polarisierbarkeit. Ausdehnung auf mehratomige Moleküle. Die von Vf. (C. 1946.
II. 1675) aufgestellte Regel über die umgekehrte Proportionalität der Federkonstanten 
der mol. Schwingungen mit der Polarisierbarkeit wird an Moll, des folgenden Typus 
geprüft: CH2= X 2; CH3—X ; X —CN; wobei X  ein Halogen bedeutet; ferner an zwei
atomigen Moll, des Typus M—M, wobei M ein Alkalimetall ist. Als Ergebnis wird die 
erwähnte Regel als allgemeines Gesetz für die genannten Fälle bestätigt. (Bull. CI. Sei., 
Acad. roy. Belgique 32. 465—81. 1946, ausgegeb. 1947.) K. S c h a e f e r .  182 

E. J. W. Verwey, Die Atomanordnung in Spinellen im  Zusammenhang m it ihren 
physikalischen Eigenschaften. Die zahlreichen in der Spinellstruktur kristallisierenden 
binären Metalloxyde der allgemeinen Formel XY20 4 lassen sich in n. Spinelle mit 
X8(Y16)0 32 pro Elementarzelle oder X(Y2)0 4 pro Mol u. in „umgekehrte“ Spinelle mit 
Y8(X8Y8)Ö32 oder Y (X Y )04 klassifizieren. Diese Unterscheidung wdrd für zahlreiche 
auch ternäre Oxyde durchgeführt u. mit der Wertigkeit der Metalle, ferner mit den 
elektr. u. magnet. Eigg. der Stoffe in Verbindung gebracht. (Proc. X I. int. Congr. 
pure appl. Chem., London 1. 285—91. 1947. Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabrieken, Res. Labor.) H. C. W o lf . 182

I. Amdur, Bestimmung des molekularen Kraftgesetzes aus Selbstdiffusionskoeffi
zienten. In bei Zimmertemp. durchgeführten Messungen der Selbstdiffusionskoeffizienten 
von UF6u. Methan durch N e y  u .  A r m i s t e a d  (C.1947 E. 335) bzw. W in n  u .  N e y  C. 1948.
II. 384) wurde das Kraftgesetz mit dem Verhältnis (?D/r/ in Beziehung gebracht (g ist 
die D., D u. g sind die Koeffizienten der Selbstdiffusion bzw. inneren Reibung). Vf. 
führt die Gründe an, die gegen dieses Vorgehen sprechen. Man gelangt nämlich so zu 
falschen oder nicht eindeutigen Kraftgesetzen, weil man für verschied. Kräftemodelle 
die gleichen pD/?j-Werte bekommen kann. Ferner darf man bei der Interpretation 
dieser Werte nicht das Modell starrer, sich abstoßender Kugeln zugrunde legen, vielmehr 
muß man, um brauchbare Aussagen zu erhalten, für die Wechselwrkg. zwischen den

^ 4 2  A B. S t p jt k t u p .f o e s c h i t n g .
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Moll. Potentiale ansetzen, die aus Abstoßungs- u. Anziehungstermen kombiniert sind. 
Selbst wenn die Temperaturabhängigkeit von rj u. D berücksichtigt werden könnte, 
wäre daher keine bessere Kenntnis der zwischenmol. Kräfte zu erwarten. Zusammen
fassend besteht also die Schwierigkeit darin, daß Viscositätsdaten zwar Licht auf die 
Eignung einer auf andere Weise abgeleiteten Formel für das mol. Feld werfen, selbst 
aber ungeeignet sind, unzweideutigen Aufschluß über diese Felder zu geben. (Physic. 
Rev. [2] 72. 642—43. 1/10.1947. Cambridge, Mass., Massachusetts Inst, of Technol., 
Dep. of Chem.) S c h o e n e c k . 182

Melvin A. Cook, Bindungsenergie in zweiatomigen Molekülen aus den Kräftekon
stanten, Kernabständen und der klassischen Modelltheorie. Die neuere Theorie der chem. 
Bindung erklärt die Bindungsenergie als einen Typ der Resonanzwechselwrkg. zwischen 
den Kernen u. den Valenzelektronen. Die Frequenz des Pulsierens der Valenzelektronen
bahnen entspricht der Vibrationsfrequenz gemäß der Theorie über die Bindung in den 
Moll., die ohne Elektronenübergänge gebildet werden. Die mittlere kinet. Energie ist 
anscheinend eng mit dem Feld des Teilchens, d. h. mit dem Quantenzustand gekoppelt. 
Die Bindungsenergie wird nahezu völlig als potentielle Energie betrachtet. Die Bin
dungskraft wird in Abhängigkeit von den experimentellen Kräftekonstanten u. Bin
dungsabständen entwickelt. Die Ergebnisse stützen die Gültigkeit der klass. Modell
theorie bei zweiatomigen Moll, aus gleichen Atomen, bei einigen Hydriden, Oxyden, 
Nitriden, Sulfiden u. Halogeniden. (J. physic. Colloid Chem. 51. 407—14. März 1947. 
Gibbstown, N. J., E. I. du Pont de Nemours and Co., Inc., Explosives Dep., Eastern 
Labor.) _ G e r h a r d  S c h m id t . 182

G. G. Lemmlein, Nachweis eines superfeinen Reliefs der Kristallfläche nach der Tau
methode. Es wmrde gefunden, daß beim Kondensieren einer Fl. auf Oberflächen von 
SiC-Kristallen Tröpfchenanordnungen entstehen, die außer den interferenzmikroskop. 
noch sichtbaren Unebenheiten noch weitere Einzelheiten erkennen lassen. Vf. schlägt 
daher vor, das Betauen zur Erkennung sehr feiner Oberflächenstruktur zu verwenden. 
(JIoKJianH AKaaeMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1939—42. 
21/12. 1947. Akad. der Wiss. der UdSSR, Inst, für Kristallogr.) K. S c h u b e r t . 184

0 . Kratky, Die Struktur amorpher Festkörper. (Zur Untersuchung von S.Oeiling und 
R. Glocker „Die Atomanordnung in Aluminiumhydroxydgel“ .) Es ist bekannt, wie man 
aus dem Röntgenbeugungsbild eines einatomigen, amorphen Körpers eine Abstands
statistik der Atome erhalten kann. In einer Unters, von G e i l i n g  u . G l o c k e r  (C. 1943.
II. 210) wurde eine Deutung der D e b  Y E -M E N K E schen  Abstandsstatistik für fl. Hg. 
unter Zugrundelegung eines Postulates gegeben, wonach die Atomanordnung in der Fl. 
aus der eines Kristallgitters in der Weise abgeleitet werden kann, daß man jedem Atom 
im Verhältnis zu seinen Nachbarn eine Verschiebung von bestimmter mittlerer Größe 
erteilt. Dadurch werden Gittergeraden zu verkrümmten Linien, zum Unterschied von 
wärmeschwingenden Kristallen, in denen die Teilchen relativ zu den untereinander ein 
genaues Kristallgitter bildenden Ruhelagen schwingen. Die relative Verschiebung zweier 
Teilchen wächst so in der Fl. mit der Entfernung, wogegen sie im Kristall über die 
doppelte Schwingungsamplitude nicht hinausgeht. Abstandsstatistiken, die neuerdings 
für 2 Typen von Al (OH)3-Gelen aufgestellt worden sind, werden als verwackelte, 
hexogonal dichteste u. kub. dichteste Packung gedeutet. Damit ist bewiesen, daß 
das Postulat über das Wesen der „gleichsam kristallinen“ Fll. zutrifft u. ein Weg 
gezeigt, den bes. einer einfachen Fl. oder einem einfachen amorphen Körper zugrunde 
liegenden „Gittertypus“ aufzuklären. (Mh. Chem. 76. 311— 18. Mai 1947.)

W e s l y . 188
Mario Milone, Über die Beziehungen zwischen Oberflächenspannung und Kristall

habitus. Wenn die Gesamtheit der zwischen den Bausteinen eines Kristalls wirkenden 
Kräfte eine Funktion ihres Abstandes voneinander ist, muß die Oberflächenspannung 
y-pi zwischen Feststoff u. Luft von der Gitterdichte abhängen u. für verschied. Formen 
angehörende Flächen verschied, sein. Die Adsorptionsarbeit W^f von Feststoff (F) 
u. Fl. (f) ergibt sich aus den Oberflächenspannungen yp i, yn. (Fl.—Luft) u. "/Ff (Fest
stoff—Fl.) nach WFf =  j, +  yn, — yFf- Aus Unterss. an NaCl-Lsgg. ergibt sich 
eine Bestätigung der Änderung des Kristallhabitus des NaCl vom kub. zum oktaedr. 
Gitter in der Verminderung von y  von 50 Dyn/cm in Ggw. von Harnstoff auf 39 in 
Ggw. von Alkylnaphthalinsulfonsäure. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., Lon
don 1. 231—33. 1947. Turin, Univ., Ist. chim.) R. K. M ü l l e r . 190

Ugo Croatto und Maria Bruno, Kristallbauwerke mit Gitterunordnung. (Vgl. C. 1948.
E. 1557.) Röntgenograph, wurde eine begrenzte Löslichkeit von PbCl2, CdCl2 u. PbBr2 
in den entsprechenden Ag-Halogeniden festgestellt. Es gibt also anomale Mischkristalle, 
über deren Aufbau einige Vermutungen möglich sind. Die Ergebnisse lassen sich mi- 
Messungen der Ionenleitfähigkeit von K o c h  u .  W a g n e r  (C. 1938. II. 1189) in Zut
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sammenhang bringen. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 75—76. 
1947. Padova, Univ., Ist. di Chim. Gen.) H. C. W o l f . 190

Guido Carobbi, Vorschläge für ein kristallchemisches System der Ionen. Einer Klassi
fizierung der Ionen in Gruppen solcher, die sich in Kristallgittern isomorph ersetzen 
können, wird zweckmäßig der Ionenradius zugrundegelegt. Die dadurch entstehenden 
Gruppen wie z. B. die Gruppen N 5+ — C4+ — B 3+, H + — O2- — F ” usw. werden im 
einzelnen besprochen u. ihre wechselseitigen Beziehungen aufgezeigt. — 77 Literatur
hinweise. (Atti Mem., Reale Accad. Sei., Lettere Arti, Modena [5] 7. 128—50. 1947. 
Florenz, Univ., Ist. di Mineral., Petrogr. e Geochim.) R. K. M ü l l e r .  190

Anders Byström, Die Struktur der Fluoride und. des Oxyfluorids von zweiwertigem 
Blei. Die Ergebnisse von erneuten Röntgenstrahlunterss. an PbF2 u. Pb2OF2 werden 
mitgeteilt. Die orthorhomb. Modifikation von PbF2 entsteht durch Zugabe von PbC03 
zu überschüssiger HF, Eindampfen auf dem Dampfbad zur Trockne, abermaliges 
Erhitzen mit HF, mehrmaliges Dekantieren mit W. u. Trocknen zwischen Filtrier
papier. Die für 4 PbF2-Gruppen im Elementarkörper berechnete D. beträgt 8,48. 
Die Dimensionen sind: a =  3,889 ±  0,002, b =  6,428 ±  0,003 u. c =  7,633 ±  0,004 kX. 
Raumgruppe D^-Pmnb. Die Atomabstände betragen Pb—F3 =  2,49, 2,48 u.
2,50 kX; Pb—F2 — 2,56, 2,82 u. 2,84 kX; kürzester F-F-Abstand 2,87 kX. —  Die 
kub. P&F2-Modifikation entsteht beim Erhitzen des orthorhomb. PbF2 auf 400° u. hat 
die berechnete D. 7,79; Kantenlänge des Elementarkörpers 5,923 ±  0,003 k X ; Ab
stand Pb—F =  2,57 kX. — Pb2OF2 bildet sich beim Zusammenschmelzen von PbF2 
u. PbO im Verhältnis 1:1 im Pt-Tiegel u. schnellen Abkühlen als tetragonale gelbbraune 
Tafeln; D. 8,16, berechnet 8,19. Die Gitterkonstanten sind a =  8,135 ±  0,004 u. 
c =  5,706 +  0,003 kX. Die Raumgruppe ist wahrscheinlich D](j-P4/nmc. Die Stel
lung der Anionen im Gitter wird eingehend diskutiert. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., 
Ser. A 24 A. Xr. 33. 1— 18. 1947. Stockholm, Högskola, Inst, o f Gen. u. Inorg. 
Chem.) F o r c h e . 190

George-Maria Schwab, Gitterorientierung bei topochemischen Reaktionen. Einige 
Unterss. über die orientierte Aufwachsung der Halogenide u. Oxyde auf Einkristallen 
von Ag, Cu u. Pb sowie auf AgBr, AgCl, T1C1, TIBr bestätigen fast ausnahmslos zwei 
Regeln: Der Unterschied in den Gitterkonstanten zweier Ebenen muß für eine Orien
tierung kleiner als 5% sein, u. das Molvol. muß bei der Orientierung vergrößert 
werden. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 269— 72. 1947. Piraeus, 
Inst. „Nicolaos Canellopoulos“ , Dep. o f inorg. Phys. and Catalyt. Chem.)

H. C. W o l f . 190
G. Deicha, Epitaxie von Kaliumchlorid auf Glimmern (Orientierungen nach den 

Würfelflächen). Epitaxie-Unterss. von KCl (aus Lsg.) auf Glimmer-Spaltflächen er
gaben die theoret. erwarteten Orientierungen: Flächendiagonale von KCl parallel der 
Richtung 100 in Glimmer, u. Flächendiagonale von KCl parallel der Richtung 010 in 
Glimmer. (Bull. Soc. frang. Mineralog. 70. 318—24. Juli/Dez. 1947.)

H. C. W o l f . 190
J. Wyart, Löslichkeit von Kalium in Wasserdampf und Kristallisation von amorphem 

Siliciumdioxyd. (Vgl. Bull. Soc. frang. Mineralog. 66 . [1943.] 479.) Amorphes SiO, kristal
lisiert im Autoklaven unter der Einw. einer alkal. Lsg. von 0,01 bis 0,02 mol. KÖH in W. 
bei 335° zu Cristobalit u. wandelt sich bei 340° in Quarz um. Weitere Unters, der Um
wandlungsbedingungen zeigt, daß unterhalb der krit. Temp. sich kein K im Wasser
dampf löst. Die durch K aktivierte S i0 2-Kristallisation findet nur statt, wenn das S i02 
in direktem Kontakt mit der KOH-Lsg. ist. (Bull. Soc. frang. Mineralog. 70. 325—30. 
Juli/Dez. 1947.) H. C. W o l f . 190

A. E. Smith, Die Bestimmung der Teilchengröße durch Kleinwinkelstreuung von 
Röntgenstrahlen. Bestimmt wurden die Teilchengrößen von Proben von reinem y-A l20 3, 
die auf verschied. Tempp. von 650—1000° erhitzt worden waren, durch Kleinwinkel
streuung von Röntgenstrahlen u. unter Verwendung eines GEIGER-Zähler-Röntgenspek- 
trometers. Die mittleren Kristallitgrößen wurden auch durch Messen der Linienbreiten 
bestimmt. Die Teilchen- u. Kristallitgrößen, die nach einer der obigen Methoden be
stimmt worden waren, stimmten innerhalb der Meßfehlergrenzen überein. Die aus der 
Teilchengrößenverteilung u. der mittleren Kristallitgröße berechnete Oberfläche stimmte 
mit der überein, die nach der Meth. von B r u n a u e r , E m m e t  u . T e l l e r  gemessen worden 
war. Die numer. Ergebnisse sind tabellar. zusammengestellt. (Physic. Rev. [2] 71. 
277. 15/2. 1947. Shell Development Co.) G o t t f r i e d . 190

R. M. Garrels, C. L. Jones und A. L. Howland, Apparat zur Untersuchung der K r i
stallbildung. Eine kontinuierlich zirkulierende Lsg. wird in einen Arm des App. er
wärmt, durchströmt die zu kristallisierende Substanz, welche sich in einem porösen 
Korb befindet, u. wird im anderen Arm abgekühlt. An dem unteren Ende dieses Arms
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befindet sich der Im pfkristall. (Science [New York] 105. 46. 10/1. 1947. Northwestern 
Univ., Dep. of Geol.) G o t t f r i e d .  190

R. I. Garber, Grenzspannungen der mechanischen Zwillingsbildung von Calcit. 
Fußend auf früheren Arbeiten (C. 1939. I. 4156; C. 1948. II. 560. 561) gibt Vf. eine 
Theorie des Spannungstensors beim Übergang eines Calcit-Einkristalls in einen Bi- 
kristall. Es ergibt sich eine gewisse Analogie zur oberen bzw. unteren Fließbarkeit 
beim weichen Eisen; beim Calcit sind diese Grenzen jedoch von den verschied. De
formationsstadien abhängig. ( ü t o K J ia a u  A na j e  m ih i  H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 57. 555— 58. 21/8. 1947. Charkow, Akad. der Wiss. der UkrSSR, 
Physikal.-techn. Inst.) A m b e r g e r .  195

Edouard Calvet, Über die Berechnung der Diffusionskoeffizienten, ausgehend von der 
erfahrungsgemäßen Oberfläche f(c, x, t) =  0. Vf. entwickelt eine Beziehung, nach der 
die „wahre“ Diffusion (D) ermittelt werden kann. Die D-Werte lassen sich ermitteln 
durch Messung der K-Werte (K Diffusionskoeff.) u. Anwendung der Beziehung D =  
D„ (1—Ac). Die veränderlichen Werte von c werden im Laufe eines Diffusionsvers. 
festgelegt. D0 =  K , u. geben die Werte von D u. K  bei der Konz. Null wieder. (J. 
chim. physique Physico-Chim. biol. 44. 245— 47. Okt. 1947.) B o y e .  196

W . I. Lichtman, A. I. Frimer und Ss. L. Pupko, Elektronenmikroskopische Unter
suchung von Strukturbesonderheiten an deformierten Aluminium-Einkristallen. Ai-Ein
kristalle wurden um 75% mit einer Geschwindigkeit von 40% min-1  gedehnt, einmal 
mit einem nicht oberflächenaktiven Medium bestrichen (Vaseline) u. einmal mit einem 
oberflächenaktiven Medium bestrichen (Vaseline +  0,3% Alkohol), das den Adsorp
tionseffekt der Senkung der Festigkeit gab. Die gedehnten Kristalle wurden im Elek
tronenmikroskop betrachtet (5 Mikrophotos). Auf den unter reiner Vaseline verformten 
Kristallen zeigen sich die (lll)-G leitungen sowie Mikrospalte. Diese Mikrospalte sind 
erheblich stärker entwickelt bei den im oberflächenaktiven Medium gedehnten Proben. 
(HoKjiajM AKajeMim H a y n  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 827—30. 
11/11. 1947. Akad. der W iss. der UdSSR, Inst, für physikal. Chemie. Abt. für disperse 
Systeme u. wiss. Forschungsinst, des Ministeriums für Elektroind. der UdSSR.)

K. S c h u b e r t .  197
Anders Byström und Karl Erik Almin, Röntgenuntersuchung goldreicher Gold-Cad- 

mium-Legierungen. Auf Grund der vorliegenden u. früheren Röntgenuntersuchungen 
wird für goldreiche Au-Cd-Legierungen ein Phasendiagramm aufgestellt, das sich von 
den von O w e n  u .  O ’D o n n e l l  R o b e r t s  u .  von O w e n  u .  R e e s  veröffentlichten D ia
grammen in den folgenden Punkten unterscheidet: x' ist eine Phase mit tetragonal 
deformierter geordneter Struktur. —  x" ist kub. u. ebenfalls geordnet; der Ordnungs
grad sinkt mit abnehmender Temperatur. Die Bereiche von x" u. x +  x" (falls vor
handen) müssen sehr eng sein. Die Zelldimensionen der geordneten u. ungeordneten 
Legierungen der gleichen Zus. sind gleich. — xs existiert nicht. -— Die ^-Phasen zeigen 
einen Übergang bei 6 4 ( ;L 6 )0, wobei die Struktur vom orthorhomb. ß' in das kub. ß 
übergeht. Ein anderer Übergang ohne Strukturänderung tritt wahrscheinlich bei 
280—300° auf. Die /J-Phase is t bei tiefen Tempp. geordnet, wird aber ungeordnet 
bevor sie schmilzt. — Die a2-Phase zeigt nur nahe der Zus. Au2Cd hexagonal dichteste 
Packung. In den goldreicheren Teilen von a2 sind mehrere Reflexe schwach u. ver
breitert, was wohl durch Fehler der hexagonal dichtesten Packung verursacht wird. 
11 Literaturangaben. (Acta chem. scand. 1 . 7 6 — 8 9 . 1 9 4 7 . Stockholm, Univ., Inst, 
of Gen. and Inorg. Chem.) F a e s s l e r .  197

ciarenee Zener, Mechanisches Verhalten hochdämpfender Metalle. Die Arbeit be
schäftigt sich mit der inneren Reibung in Metallen u. leitet die Bedingungen ab, unter 
denen ein Metall nicht schwingen wird, sondern bei Einw. von Energie aperiod. in die 
Gleichgewichtslage zurückkehrt. (J. appl. Physics 18. 1 0 2 2—2 5 . Nov. 1 9 4 7 . Chicago, 
Hl., Univ. o f Chicago, Inst, of the Study of Metals.) R o e d e r .  2 0 0

Geoffrey Taylor, Eine Verbindung zwischen dem Merkmal der Dehnung und der 
Spannungszustandsbeziehung in plastischen, festen Körpern. D ie Annahme, daß die 
während einer kleinen plast. Beanspruchung verrichtete Arbeit einen Höchstwert dar
stellt, läßt den Gedanken einer Verbindung zwischen der Dehnung u. der Spannungs
zustandsbeziehung zu. Man versteht unter der Spannungszustandsbeziehung den 
Unterschied zwischen den Haupt- u. Nebenspannungen. Man nimmt im allgemeinen an, 
daß diese Beziehung eine einfache Proportionalität darstellt. Verss. zeigen, daß diese 
Annahme für Metalle nicht zutrifft. Die beobachtete Spannungszustandsbeziehung 
wird in Verb. mit der Annahme einer maximalen Arbeit während einer gegebenen 
Spannung zur Berechnung der Dehnung angewandt. Diese Annahme entspricht fast, 
wenn nicht vollständig, dem MiSES-HENEKY-Merkmal. (Proc. Roy. Soc. [London], 
Ser. A. 191. 4 4 1 —4 6 .  3/12. 1 9 4 7 .)  W e s l y .  200



E. 1446 A 6. S t e u k t u k f o r s c h u n g . 1947

G. Gurewitsch, Über das Gesetz der Deformation amorpher und polykristalliner 
Körper. Der Verlauf der Spannung-Dehnung-Kurven kann auf allg. Gesetzmäßig
keiten der Deformation zurückgeführt werden. Ausgehend von der MAXWETjAschen 
Gleichung für den allgemeinsten Deformationsfall beliebiger fester Körper, wird ge
zeigt, daß sowohl die Abhängigkeit der Fließgrenze von der Verformungsgeschwindig
keit (bei gegebener Temp.), als auch die Abhängigkeit der Verformungsgeschwindigkeit 
V0? . ,r Belastung durch eine Gleichung der Form log v /c r c o n s t  =  A • <xCo n s t —  B aus- 
gedrückt wird. Die Richtigkeit der Beziehung wird durch entsprechende Auswertung 
von Verss. an Filmen aus Nitrocellulose, Acetylcellulose, Butylmethacrylat, A l, Pb u. 
Cu gezeigt. (floKJianH AKaneMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 55. 
497 500. 21/2. 1947. Wiss. Kino-Foto-Forschungsinst. des Minist, für Kinematogr. 
der UdSSR.) R e i n b a c h .  200

S. Bhagavantam und D. Suryanarayan, Die elastischen Konstanten von Natrium- 
chlorat. Vff. bestimmen mit einer neuen piezoelektr. Meth. die drei elast. Konstanten 
von NaC103 (in 1011 dyn/cm2) zu: Cn  =  5,09, C12 =  1,53, C44 =  1,18. Die Werte stim 
men mit den von M a s o n  (vgl. C. 1 9 46 .1. 1180) erhaltenen überein. (Physic. Rev. [2] 71. 
553. 15/4. 1947. Waltair, India, Andhra Univ., Dep. of Phys.) G o t t f r i e d .  200 

Virgil E. Bottom, Der Einfluß von Röntgenstrahlen auf die elastischen Konstanten 
von Quarz. Die Resonanzfrequenzen von Quarzoscillatorplatten werden durch Be
strahlung mit Röntgenstrahlen vermindert. Die Größe der Frequenzänderung hängt 
von der Orientierung der Platte bzgl. der kristallograph. Achsen ab. Der Effekt, der 
Änderungen in den elast. Konstanten des Quarzes zuzuschreiben ist, ist von einer 
Änderung der Farbe des Quarzes begleitet. Es wurde gefunden, daß Bestrahlung bis 
zur Sättigung die elast. Konstanten C14 um —0,07%, C44 um —0,03% u. C66 um —0,02% 
verringert. (Physic. Rev. [2] 71. 476. 1/4. 1947. Colorado A & M College.)

G o t t f r i e d .  200
Mario Alberto Rollier und Augusto Capanna, Die Gitterdeformationen als M aß der

elastischen Spannungen in Aluminiumprobestücken. Methoden und experimentelle Er
gebnisse. Um mit Röntgenstrahlen eine elast. Spannung mit bekannter Richtung zu 
bestimmen, genügen zwei Aufnahmen der mechan. beanspruchten Probe, u. zwar 
senkrecht zur Oberfläche u. in schiefem Winkel dazu. Vff. geben die theoret. Grund
lagen des Verf. u. teilen Vgl.-Unterss. mit auf Zug u. Biegung beanspruchten Proben 
mit, um die mit dem Verf. erzielbare Annäherung zwischen gemessenen u. berechneten 
Werten festzustellen. Es zeigt sich, daß Restspannungen aus der vorausgehenden 
Beanspruchung sich denen der neuen Beanspruchung additiv überlagern können. Nur 
bei deren Berücksichtigung wird gute Übereinstimmung zwischen Berechnung u. 
Messung erzielt. Erst wenn die neue Beanspruchung die Ausgangsdeformation des 
Gitters überschreitet, wird die neue Gitterdeformation meßbar. (Ric. sei. Ricostru- 
zione 17. 646—54. Mai 1947. Mailand, Politecnico, Ist. di chim. gen. e analit.)

R. K . M ü l l e r .  200
Franco Gatto, Über die experimentelle Bestimmung der Poissonschen Zahl mittels 

longitudinaler Schwingungen. D ie elektroakust. Meth. der Elastizitätsbest, läßt sich 
auch zur Ermittlung der PoissoNschen Zahl bei beliebiger Temp. anwenden, ohne daß 
hierbei Probestücke bestimmter Form erforderlich sind. E s wird die von der Schwin
gungsfrequenz abhängige Differenz der Schallgeschwindigkeit in einem Stab von be
stimmter Dicke gegenüber dem Wert für unendliche Dicke festgestellt, indem mit 
äußerster Genauigkeit die Abweichung der aufeinanderfolgenden Frequenzdifferenzen 
von der harmon., also f2 — fn/n, gemessen wird, worauf unter Berücksichtigung von 
Länge 1 u. Halbmesser r des Stabes die Berechnung nach er =  (2/ji) • (1/r) • [<5/(n2 — 1 — 
dn2)]1/2 erfolgt. In Kurven u. Tabellen werden die Werte von ö für o =  0,15—0,45 
bei r/1 =  0,05, 0,10 u. (nur in Kurve) 0,20 mitgeteilt. (Ric. sei. Ricostruzione 17. 
1409—13. Sept./Okt. 1947. Rom, Ist. naz. di Elettroacustica O. M. Corbino.)

R. K. M ü l l e r .  200
Raymond Lautie, Über die Temperaturen gleicher Fluidität. Vf. untersucht an

schließend an eine frühere Arbeit (vgl. C. 1948. II. 374) die Gültigkeit der Formel, 
nach welcher sich die Logarithmen der charakterist. Tempp. zweier Fll. gleicher Fluidität 
linear ändern. Diese Regel gilt mit umso größerer Übereinstimmung je ähnlicher das 
Fl.-Paar hinsichtlich Masse u. ehem. Konst. ist. Die obere Anwendungsgrenze scheint 
unterhalb des Kp. (je höher die Fluidität desto bessere Übereinstimmung) zu liegen, 
während die untere schwer zu bestimmen ist u. von den verglichenen Fll. abhängt. 
Der Wert der Fluidität muß allerdings unter 20 CGS liegen. (Bull. Soc. chim. France, 
Mem. [5] 14. 896—98. Sept./Okt. 1947.) . S c h o o n .  200

W. I. Lichtman und P. A. Rehbinder, Über eine neue Erscheinung der elastischen 
Nachwirkung in Zinn-Einkristallen, die dem plastischen Fließen unterworfen werden.
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Sw-Einkristalle in Drahtform (Durchmesser 1 mm) wurden im App. von P o l a n y i  mit 
einer Geschwindigkeit von v  =  5% min-1  ausgezogen, u. zwar in einerh inakt. Medium: 
reines Vaselinöl, sowie Vaselinöl +  0,2% Ölsäure als oberflächenakt. Substanz. Es 
wurde sowohl das Deformationsdiagramm P =  P(e) wie auch die elektr.Leitfähigkeit 
der Probe nach je 10% Ausdehnung aufgenommen. Nach bis zu 200% Dehnung 
wurde bis zur NuJlage des opt. Dynamometers entspannt u. in der Ruhezeit die selbst
tätige Kürzung der Länge des Prüfstücks beobachtet. Die Kürzung betrug 0,03% 
(10—15 p) der Länge in reinem Vaselinöl, Dauer 1,5 Std., sowie 0,1—0,15% (40—50 fi) 
bei Ölsäurezusatz (6—7 Std. Kontraktionsdauer). Die Leitfähigkeit stieg um 3—4% 
in inakt., um 15—20% in akt. Medium. — Der Kontraktionsvorgang besteht aus 
3 Teilvorgängen : Verschwinden der „wahren“ elast. Spannungen im Kristall (erfolgt 
mit Schallgeschwindigkeit); Verschwinden der inneren Trennungsflächen (langsamer); 
Absinken der freien Öberflächenenergie an lädierten Gitterstellen, Rekristallisation — 
der langsamste Vorgang. Die Verlangsamung entsteht dadurch, daß die Adsorptions
schichten (Ölsäure) erst verdrängt werden müssen, bevor die Mikrospalten wieder 
geschlossen werden. (¿JoraianM AKancMiiu H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 57. 53—56. 1/7. 1947. Inst, für physikal. Chemie der Akad. der Wiss. der 
UdSSR, Abt. für disperse Systeme.) v. W i l p e r t .  200

A7. Gleichgewichte. Kinetik.
Domingo Maturo, Das Theorem von Liouville und das Verteilungsgesetz. Aus dem 

Theorem von L i o u v t l l e  wird für die D - p  eines einatomigen Gases im Phasenraum 
ein Verteilungsgesetz log q =  a — ßn — y v  abgeleitet, worin u u. v  Punktionen der 
Variablen qr u. P r, aber voneinander unabhängig sind. (Rev. Fac. Quirn, ind. agric., 
Santa Fe, Argentina 15 u. 16. 22— 34. 1946/47.) R. K. M ü l l e r .  220

R. Defay und I. Prigogine, Über die Erweiterung der Gibbsschen Formel auf die 
Oberflächenspannung von Nichtgleichgewichtsoberflächen. Vff. stellen sich die Aufgabe, 
die GiBBSsche Meth. thermodynam. Behandlung von Oberflächensystemen auf Ab
weichungen vom Adsorptionsgleichgewicht (bei geltendem mechan. u. therm. Gleich
gewicht) zu erweitern. Vff. stellen dem Flächen-Modell ein Schicht-Modell mit der 
Dicke e =  z' +  z" u. den Abständen z' u. z" der hypothet. scharfen Grenzen der Schicht 
von der hypothet. scharfen GrBBSschen Teilungsfläche gegenüber. Die Aufstellung 
von Formeln für die Entropieerzeugung im System selbst bei Adsorptionsvorgängen 
nach dem einen oder anderen Modell, welche makroskop. vom Modell unabhängig sein 
muß, läßt Bedingungsgleichungen zwischen den ehem. Potentialen der Vol.-Phasen 
u. der Modell-Grenzphasen erwarten. Zuvor werden aus geometr. Betrachtungen 
lineare Beziehungen zwischen den Übergangsgeschwindigkeiten der Molmengen n'y usw. 
der Adsorptionsrk. im Fall des Flächenmodells dn'y/dt, dn'v/dt u. im Fall des Schicht
modells doy/dt, dn'?,dt (1 =  liquid, g =  gazeux) abgeleitet. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. 
Belgique 32. 36—51. 1946, ausgegeb. 1947. Bruxelles, Univ. Libre, v. Eichborn. 221

R. Defay und I. Prigogine, Die chemischen Nebenpotentiale einer Oberflächenphase 
im Nichtgleichgewicht. (Vgl. vorst. Ref.) Die 2 Ausdrücke für die „Macht der Irrever
sibilität“ ( D e  D o n d e r ,  L’Affinité, Paris, 1936, nouv. edit.) — dQ'/dt =  ¿7Alf
dnl/dt +  27Agyc dng/dt im Fall des Schichtmodells u. -—dQ'/dt =  27 Aÿ dny/dt -f- 

v v
27 A y dny/dt im Fall des Flächenmodells einer Grenzfläche, die mit den angrenzenden
Phasen ' (oder 1 =  liquid) u. " (oder g =  gazeux) nicht im Adsorptionsgleichgewicht 
der Komponenten y  (y — 1 . . . c) steht, müssen in jedem Augenblick ident, gleich sein. 
Die Übergangsgeschwindigkeiten der Molmengen nj), n ÿ  in den Vol.-Phasen des Flächen
modells ließen sich (1. c.) durch diejenigen des Schichtmodells ausdrücken. Das führt 
zu einer Bedingung zwischen den Affinitäten A1/? =  -— dQ'/dn,/ =  fiÿ — /¿gc, Agy° =  • • - 
=  fi y ■— fi y der Übergangsrkk. zwischen Vol.-Phasen 1 u. g u. Schichtphase (c =  couche) 
einerseits u. den Affinitäten A ÿ  =  ■—dQ'/dnj) =  fiÿ +  (oj/V') sÿ — pÿ, A'ÿ =  —dQ'/ 
dny' =  • • • der entsprechenden Rkk. zwischen Vol.-Phasen ' u. " u. der Oberflächen
phase andererseits, (pÿ , pÿ', pÿ, pÿ  ehem. Potentiale der Komponenten v in den Phasen ' 
[gleich p \ l ,  " (gleich pÿ), an der Modellfläche u. in der Modellschicht, jeweils definiert 
als partielle Ableitungen der Freien Energie je Vol.- bzw. Flächeneinheit nach den 
Konzz. je Vol.- bzw. Flächeneinheit; eÿ, e'ÿ Nebenpotentiale (s. I.e .), a> Areal der 
Teilungsfläche; V', V" Voll, der Phasen ' u. " im Flächenmodell.) Die auf Null ge
brachte Bedingung zerfällt in eine Reihe von je einem Gleichungspaar für jede Kom
ponente, denn die Koeff. der Rk.-Geschwindigkeiten dn\/dt, . . . dnj/dt u. dng/dt, . . . 
dnf/dt müssen für sich verschwinden, da sich sonst eine Beziehung zwischen ihnen,
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im Schichtmodell, aus dem Vgl. mit einem unabhängigen anderen Modell desselben 
Vorganges ergeben würde. Die c Gleichungspaare lassen sich nach Koeff. von V* =  

~  caz u. cu bzw. Vg =  V" -)- a> z" u. co zusammenfassen, welche nur Intensitäts
größen enthalten u. unabhängig vom Ausmaß der extensiven Vol.- u. Flächengrößen 
iür sich verschwinden müssen. Das führt zu einem Gleichungstripel für jede Kompo
nente, in welchem p Y auf p Y, p Y, p'Y u. die partiellen Änderungen der Grenzschichtteil
voll. cu z', cu z" nach der Molmenge n£ in der Schicht, sowie e'v , e'y auf py , p'Y, p'y u. die 
partiellen Molvoll, v' =  dV'/dn'v, v" =  dV"/dn'r' u. die Konzz. CY, C'r' u. z', z" zurück
geführt werden: e ’Y =  z' [>a — p'y — v' ¿7 C- ( p f — p[)]; e'y =  • • •• Im Gleich
gewicht gilt: p$ =  p* =  p̂ , =  ¡i", e'y= e’y =  0. Ferner allgemein: 27Cy e'Y =  0; e'v =  0, 
wenn in Phase '  die Komponente y  allein enthalten ist. Die Nebenpotentiale treten 
auch in der Gleichung für die Rk.-Affinität A' einer Umsetzungsrk. 0 =  27 v'v My inner
halb derselben Vol.-Phase des Flächenmodells auf, welche die Adsorptionen an der 
Modellfläche unverändert läßt: A' =  —27 v’v (p'Y +  [cu/V'j eY), während die Bedingung, 
daß die Modellschicht-Zus. unverändert bleibt, zu einer anderen Affinität A1 für Rkk. 
innerhalb der Vol.-Phase 1 des Schichtmodells, ohne e'v , führt: A1 =  — Zv'v p'Y. Ähn
lich sind die Übergangsrkk. zwischen ' u. Oberflächenphase einerseits, zwischen 1 u. 
Grenzsehichtphase anderseits von verschied. Charakter, weshalb in den Affinitäten der 
letztgenannten die eY nicht auftreten. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32. 176—84. 
1946, ausgegeb. 1947.) v. E ic h b o r n . 221

R. Defay und I. Prigogine, Freie Energie und, Oberflächenspannung von Nichtgleich
gewichtsoberflächen. (Vgl. vorst. Reff.) Mit Hilfe des TAYLORschen Satzes für Funk
tionen mehrerer Variablen wird bei gegebener Temp. T irgendein Zustandspunkt fa 
im Raum der 3c Variablen neben T der Funktion fa (T, / \ ,  . . .  Fc, , . . .  Cp C'ß . . .  C'c') 
berechnet, der dem „Gleichgewichtskontinuum,, f |  (T, Ft , . . . r c), e =  equilibre be
nachbart ist, wenn die Werte fg dieses c-dimensionalen Kontinuums im 3c-Raum u. 
die partiellen Ableitungen von f f  nach den r v als bekannt angesehen werden können. 
Die TAYLOR-Reihe für fa an einem Wert f f  des Gleichgewichtskontinuums wird nach 
den Potenzen der Abweichungen (C[ — C¡é), C'¡' — C'if) der Vol.-Konzz. in den Phasen ' 
u. " von ihren mit den F ¡ im Gleichgewicht stehenden Werten durchgeführt. Da im 
Gleichgewicht die ersten partiellen Ableitungen von f a nach den C¡, C[' d. h. die e\, e(' 
verschwinden, kommt es auf die Berechnung der zweiten (u. unter Umständen höheren) Ab
leitungen an. Während allg. die ehem. Potentiale p Y des an der Modellfläche adsorbierten 
Stoffes für Gleichgewicht p% =  (3f&/ d r Y)  ̂ gleich (3 f |/BTy), d. h. der Ableitung des 
Gleichgewichtswertes f f  nach den t Y gleich sind, ergibt sich für die Ableitungen 
(öp^/dTp) der ehem. Potentiale nach dem Fp für Gleichgewicht zu deren Rückführung 
auf die bekannt angenommenen Ableitungen 3Pye/STp der Gleichgewichtswerte p¡ft  für 
jede Komponente y je ein Syst. von c nichthomogenen, linearen Gleichungen mit den 
Konstanten z'e, z'e' u. 3C\,fdFß, i =  1 • • ■ c, ß — 1 • • • c. Vff. geben in dieser Weise 
die Aufstellung aller Beziehungen zur Berechnung von f a aus f f  u. den Ableitungen 
von f f  nach den Adsorptionen F y. Zur entsprechenden Berechnung der ehem. Poten
tiale Py aus einer TAYLOR-Reihe, d. h. Berechnung der p Y aus den p?:e u. den Ableitungen 
der p$e, y  — 1 • • • c nach den Fß, ß  =  1 • • ■ c beschränken Vff. sich auf die in (C' — Cjf), 
(Cj" — Cif) linearen Glieder erster Ordnung. Desgleichen bei der TAYLOR-Entw. der 
s 'y  e'y , deren Gleichgewichtswerte eYe = V y  e =  0. Schließlich werden in der für Gleich
gewicht u. Nichtgleichgewicht geltenden Beziehung Q =  f a — 27 F yp^ zwischen Ober
flächentension er u. fa sowie den Prodd. F ypif die allg. Werte f a u. p Y auf die Gleich
gewichtswerte u. ihre Ableitungen zurückgeführt. Ähnliche Näherungsformeln wie 
für o werden für die p Y u. die eY, e'y' als Funktionen der Abweichungen (C¡ — Cié) von 
den Gleichgewichtskonzz. aufgestellt. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32. 335—50. 
1946, ausgegeb. 1947.) v . E ic h b o r n . 221

R. Defay und I. Prigogine, Dynamische Oberflächenspannung einer vollkommenen 
Oberfläche. (Vgl. vorst. Reff.) Die früher (1. o.) abgeleiteten Formeln für das ehem. 
Potential p Y der Komponenten y  in der Oberflächenmodellfläche u. Oberflächentension o 
bei Abweichung vom Ädsorptionsgleichgewicht sind wegen Vernachlässigung der Glieder 
zweiter u. höherer Ordnung der TAYLOR-Entw. auf zu weit vom Gleichgewicht ent
fernte Zustände nicht ohne weiteres anwendbar. Ob sie zur Darst. dynam. Ober
flächenspannung Cd einer zusammengesetzten Fl., d. h. der Anfangswerte a ihrer 
frischen Oberfläche geeignet, wird der Vgl. aus ihnen gezogener Schlüsse mit experi
mentellen Ergebnissen zeigen. Solche sind in Form von Kurven ud vs Ny bzw. N '2 =
X N'j einer bin. Mischung, worauf Vff. sich im wesentlichen beschränken, bisher
kaum gemessen. Aus der Überlegung, daß die frische Oberfläche (bzw. zwei Schichten 
frischer Grenzfläche) dieselbe Zus. wie die Vol.-Phasen besitzen, leiten Vff. gültig für
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jede Komponente ab: l ÿ  =  z" (C' — C") (bzw. bei Grenzflächen, wo Adsorption auch 
aus Phase in Betracht zu ziehen, r y =  (z" — z0") (C' — C"), woraus für frische 
Ober- (u. Grenz)-flächen die Gleichungsfolge: /\/(C 'j — Ci") =  r 2/(C'2 — C2") =  • • • u. 
die Feststellung resultiert, daß die „relativen Adsorptionen“ (die von der Lage der 
Gibbs sehen Teilungsfläche unabhängig sind, z. B. der Komponente y  in bezug auf 1, 
definiert durch: I  yi =  r y — 1 \  (Cÿ — Cy )/(C[ — C'/) an eine frische Grenzfläche alle 
Null sind. Aus vollkommenen Lsgg. lassen sich (vgl. D e fa y  u . Prigogine, Bull. Soc. 
chim. Belgique 53. [1944.] 115) die Adsorptionen im Gleichgewicht schreiben: =
Nie E j (pé, T) =  N ]e/co5 l \  =  N^e K  ̂ =  N£e/cui!, wobei coj, co!) die „molaren Ober
flächenhäufungen,,, den Flächenbedarf je Mol angeben (in Abhängigkeit von T; von 
p hier unberücksichtigt). Die globale molare Adsorption r  u. die Gleichgewichts- 
molenbrüche N je, N^e, ferner die globale molare Konz. C' u. ihr Wert C'e im Gleich
gewicht mit r v  F„ lassen sich durch die co®, co® u. Nj, NJ, sowie die partiellen Molvoll, 
vj =  v]e, v 2 =  v 2e (in vollkommner Lsg. von N£ unabhängig) ausdrücken, womit auch 
der Ausdruck für die Tension crd der frischen Oberfläche auf diese Größen zurück
geführt wird. Das erste Glied läßt sich durch die Tension o1 der reinen Komponente 1 
ausdrücken: cq =  0(T) — RT/coJ. Vff. berechnen ein den Messungen an der (jedoch 
nicht vollkommenen) Mischung Ä. +  CS2 (D efa y  u . Prigogine [1944] 1. c.) angenähertes 
Zahlenbeispiel für crd vs N£. In grober Näherung werden noch die Nebenpotentiale 
s'v  e'2' nach früher gegebener Formel (1. c.) für dies Beispiel berechnet. Weiterhin die 
Affinitäten A[, A  ̂ der Übergangsrkk. zur Herst. des Adsorptionsgleichgewichtes nach 
der früheren Definition. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32. 400—421. 1946, aus
gegeb. 1947.) v. Eichborn. 221

J. E. Verschaffelt, Über Indifferenz-Zustände. I. P rigogine u . R. D e fa y  (Thermo
dynamique Chimique, Liège 1947) definierten „indifferente Zustände“ als solche, von 
denen aus ein geschlossenes zwei- oder mehrphasiges Stoffsyst. Umwandlungen fähig 
ist, die mindestens eine Phase vermehren lassen, ohne daß die Zus. der anderen ver
ändert wird, u. nannten sie „azeotrop“ . Vf. möchte diesen Namen dem Spezialfall 
azeotroper Flüssigkeitsmischungen mit ihrem Dampf Vorbehalten u. schlägt für den 
allg. Fall „amixotrop“ vor. Er zeigt, daß eine Definition, welche die Änderung (3A/3co)t, p 
der Affinität A =  — (3G/3co)t,p', (G =  Freie Enthalpie, p =  Druck, T =  Temp.) 
irgendeiner möglichen, durch ihre Laufzahl co gekennzeichneten Umwandlung hervor
hebt, „indifferente Zustände“ allg. kennzeichnet. Es sind „isoaffine“ Transformationen 
(3A/3cu)t,p, welche von solchen Zuständen aus in allen Richtungen senkrecht zur 
T, p-Ebene des Zustandsraumes der Variablen des Syst. möglich sind. Da A nicht 
gleich Null sein muß, können auch Nichtgleichgewichtszustände indifferent sein. 
Amixotrope Transformationen sind nur dann isoaffin, wenn sie zugleich isotherm u. 
isobar verlaufen. Die durch die Laufzahl zu kennzeichnenden Transformationen 
können „physikal. Isomerisationen“ ( V e r s c h a f f e l t ,  Thermostatica, S. 433) sein, d. h. 
bloße Phasenübergangsrkk. oder eigentliche ehem. Rkk. in homogener Phase. Sie 
werden, wenn komplizierter, zweckmäßig in diese zwei Typen zerlegt. Wenn mehrere 
unabhängige Transformationen, jede durch ein cu gekennzeichnet, möglich sind, für 
welche die Isoaffinitätsbedingung gilt, so ist das Syst. „mehrfach indifferent“ . Vf. 
behandelt einfache Beispiele, von denen das einfachste das Paar zweier Phasen eines 
einzigen Stoffes ist. Liegen drei Phasen vor, so hat man das einfachste Beispiel einer 
zweifachen Indifferenz. Das einfachste Beispiel mit ehem. Rk. ist der Typ einer Verb. 
wie MgZn2 oder NH 4HS, die im Phasenübergang (wie Schmelzen oder Verdampfen) 
zugleich in Bestandteile nach äquivalenten Mengen zerfällt. Weiteres Beispiel: therm. 
Zers, von CaC03. Es läßt sich zeigen, daß einphasige Systeme in stabiler Form nicht 
indifferente Zustände annehmen können; denkbar sind Fälle, wo bei Fortschreiten 
einer Rk. (Zunahme von co) innerhalb eines solchen Syst. die Phase sich teilt, weil die 
Kurve der Freien Enthalpie G vs. cu ein Zwischenmaximum durchläuft, wo A =  — 
(3G/3co)t,p =  0, u. womit auch Wendepunkte (3A/3co)t,p =  —(32G/3co)t,p =  0 auf- 
treten müssen, die (instabilen) indifferenten Zuständen entsprechen. Bereits früher 
(Wis- en natuurkund. Tijdschr. 6 . [1933.]) hat Vf. eine allg. Regel genannt, die gleichfalls 
zur Definition indifferenter Zustände führen kann. Wenn ein mehrphasiges Syst. in 
solchem Zustand ist, so kann mindestens eine Phase auf Kosten der Massen anderer 
bis zum völligen Verbrauch mancher Phase vermehrt werden. Vf. stellt Bedingungs
gleichungen für die Ausgangs-Gesamtmengen (in Mol) ptP, a =  1 . . .  0  der Phasen 
a, ß • • • 0  u. die Laufzahlen co«, a>ß der Übergangsrkk. aus den Phasen a, ß . . .  in die 
willkürlich hervorgehobene Phase 0  auf. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32. 521—40 . 
1946, ausgeg. 1947. Acad. roy. Belg.) * v. E i c h b o r n .  221

A. A. Koshuchowski, Form, der Zusammensetzung-Eigenschaften-Isothermen für 
binäre Systeme im Falle der Bildung einer chemischen Verbindung, wenn die gegebene
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Eigenschaft additiv ist. In Fortsetzung der Unterss. von A n o s s o w  u .  S t  e  p a n  o  v 
(C. 1 9 3 7 . I. 1363) bestimmt Vf. die Form der Kurven Zus.-Eigg. von bin. Systemen, 
deren Komponenten eine dissoziierte oder nicht dissoziierte Verb. bilden, wenn die Eig. 
zur Komponente u. gebildeten Verb. additiv ist, in Abhängigkeit von der Gleich
gewichtskonstante. (H 3BecTH H  C e K T o p a  O ii.a u iv O -X iiM ii'ie c K o ro  A H ajiH 3 a  [Ann. 
Secteur Analyse physico-chim.] 1 5 . 36—46. 1947. Akad. der Wiss. der UdSSR, Inst, für 
allg. u. anorgan. Chem.) L e b t a g .  221

W. P. Radischtschew, Über die Anwendung der vierdimensionalen Geometrie zur A uf
stellung von physikalisch-chemischen Gleichgewichtsdiagrammen. Ü b e r s ic h t .  (IlsB ecT H H  
C eK T o p a  0 113H k  o - X u  m u u e c K o r  o A H aJiH 3 a . [A n n . S e c te u r  A n a ly s e  p h y s ic o -c h im .]  
15 . 5— 35. 1947.) L e b t a g .  221

P. Souehay und J. Faucherre, Polarographische Potentiale und Konstitution der 
komplexen Ionen. Es wurden die polarograph. Potentiale zur Best. der Konst. der kom
plexen Ionen (vor allem mit C4H40 6) herangezogen. Aus den Unterss. können nur wenig 
positive Ergebnisse erhalten werden, da die polarograph. Kurven häufig irreversibel 
sind u. nur eine geringe Genauigkeit haben. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14.
529—46. Mai/Juni 1947.) E n s s l i n .  223

A. I. Krjagowa, Theoretische Kombinationsmöglichkeiten der Atome von Aluminium
halogeniden mit den Halogeniden des Natriums in  geschmolzenem Zustande. 2. Mitt. 
(1. vgl. C. 194 7 . E . 318 .) Von den geometr. möglichen Konfigurationen in den Syste
men aus N aX  (X  =  Cl, Br, J, F) u. AIX3 ist die Bldg. von NaAlX 4 u. N a3A lX 6 am wahr
scheinlichsten, während die Bldg. von Na5AlX8 unmöglich ist. Bei den Chloriden, Bro
miden u. Jodiden wurde die geometr. mögliche Verb. (3 :1 )  im festen Zustand bisher 
nicht nachgewiesen, ist jedoch nach Ansicht der Vf. bei genauerer Unters, der experi
mentellen therm. Zustandsdiagramme wahrscheinlich nachweisbar. (/K ypiian  OGmeii 
X h m iih  [J. allg. Chem.] 17 (79 ). 4 2 1 — 24. 1947.) E . F ö r s t e r .  223

Ss. I. Skljarenko und B. A.Ssacharow, Kinetik der Zersetzung von Lithiumamalgam  
in Wasser und in wässrigen Lösungen von Lithiumchlorid und Lithiumhydroxyd. Die 
Zers, von Li-Amalgam a) in W. unter Beibehaltung einer konstanten OH_-Konz., b) in 
W. bei steigender OH~-Konz., c) in LiOH-Lsgg. u. d) in LiCl-Lsgg. wurde reaktions- 
kinet. untersucht. Für a), c) u. d) ist die Gleichung von B r ö n s t e d t  u .  K e y n  (— dc/dt =  
ksj/c; s =  Berührungsfläche Amalgam-W.) anwendbar, k • 104 ergibt sich danach im 
Falle a) bei 20,0° zu 1,04. Für b) wird die empir. aufgestellte Formel t =  t3 +  2,303fk2 ■ 
lg c jc  vorgeschlagen. Hier sind: t Zeit in Min., in der die Anfangskonz. c0 des Amalgams 
auf c absinkt, t3 Zeit in Min., während der die gleiche Konzentrationsänderung bei un
veränderten Ph eingetreten wäre, u. k2 eine Konstante. Untersucht werden ferner der 
Einfl. der Temp. sowie der von Graphit u. einiger Legierungen auf die Zersetzungsge
schwindigkeit von Li-Amalgam. (rKypHaji Oßmefi X h m h h  [J. allg. Chem.] 17  (79). 
1385—1400. Aug. 1947. Moskau, Lomonossow-Inst. für feinchem. Technol.)

G. F r o e l i c h .  225
Guy Pannetier und Alfred G. Gaydon, Über einen Reaktionsmechanismus, an dem 

die freien Radikale C2, CH und OH beteiligt sind. Eine C2N2-Flamme, die in trockenem 
0 2 brennt, weist nur die Linien der Radikale C2u. CN auf; wird der 0 2 vorher durch W. 
geleitet, so nimmt die Helligkeit der Flamme beträchtlich ab, u. es treten die Linien der 
Radikale NH, OH u. CH auf. In beiden Fällen ist im äußersten Konus der Flamme 
CO zu beobachten, der zu C 02 verbrennt. Als mögliche Rkk. werden C2* +  OH -*• CO 
+  CH*, C2* + H 20  -*■ CO +  CH* +  H u. C* +  H2 -*■ 2CH2* angegeben; die Abschwä- 
cchung der CN-Banden kann durch die Rk. CN* H- OH -*■ NH* +  CO verursacht sein. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 2 2 5 . 1300—02. 22/12. 1947.) K i r s c h s t e i n .  225

B. B. Lai, Photochemischer Nacheffekt bei der Zersetzung von Wasserstoffperoxyd 
durch Kaliumferrocyanid. Es wird gezeigt, daß der photochem. Nacheffekt in Form der 
Zers, von H20 2 im Dunkeln durch vorher belichtete Lsgg. von K ^F elßN )^I) durch Zu
gabe von NOV u. Nitrobenzol gehemmt wird. Es wurden ferner gefunden, daß die im 
Dunkeln erfolgende Zers, von H20 2 in Lsgg. von I bei Zugabe von geringen Mengen von 
jK'4Fe(GA)6H20  (Aquo-Salz) ebenfalls durch NO“2 u. Nitrobenzol gehemmt wird. Es 
wird angenommen, daß Blaufärbung von Guajakharz-Lsgg. durch an der Luft gealterte 
Lsgg. von Aquo-Salz auf einer Bldg. von K3Fe(CN)6 beruht. (Current Sei. 1 6 . 281—83. 
Sept. 1947. Dehra Dun, Archaeological Survey of India, Chem. Labor.)

W e r n e r  A l b r e c h t .  226
A. W. Toptshijew, Ja. M. Pauschkin und F. F. Matschuss, Molekularverbindungen 

des Borfluorides mit Phosphorsäuren als neue Katalysatoren für die Polymerisation und 
Alkylierung. Als neuer Katalysator zur Alkylierung oder Polymerisation wird die Mol.- 
Verb. H3P 0 4 -BF3 (I) vorgeschlagen, D .204 1,930, F. — 105°, dargestellt durch Einleiten
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von BF3 in 100%ig. H3P 0 4 bis zur Sättigung. Die Alkylierung von Isobutan mit Pro
pylen wird im Einschmelzrohr bei 15—20° u. 12— 15 at mit 5 ml I auf 10 Liter Gasge
misch (20—22 g) unter Schütteln durchgeführt; I kann mehrmals benutzt werden u. ist 
aktiver als alle anderen untersuchten Katalysatoren, wie H2S 0 4 +  BF3 oder H20  - BF,. 
(JloKjiaiiuAKaHeMHHHayKCCCP [Ber.Akad. W iss.U dSSR ][N .S.]58. 815— 18.11/11. 
1947. Moskau, Gubkin-Erdölinst.) v. F ü n e r .  227

N. I. Kobosew, Das P rinzip des Ensembles und der Aggravation in der Katalyse.
з. Mitt. Über den Überstrukturfaktor der Aktivität. (Vgl. /KypnaJi O ii3 H u e c K o ii X h m iiii  
[J. physik. Chem.] 1 9 . [1945.] 48 u. 142.) Vf. bringt an Hand umfangreichen Materials 
vor allem über F e” u. NH2-Gruppe, Belege für die Auffassung, daß der Charakter einer 
chem. Aktivität durch eine spezielle Atomgruppe, das „Ensemble“ , innerhalb des akt. 
Mol. bestimmt ist, die Stärke der Aktivität aber durch die Größe u. Kompliziertheit des 
Molekülrestes, des „aggravierenden,, Ballastes. Vor allem läßt sich dies für die katalyt.
и. die kinet. Aktivität nachweisen; dazu gehört auch die Wirksamkeit der Fermente, 
Hormone u. Vitamine. Hand in Hand mit der Steigerung der chem. Aktivität geht eine 
Erniedrigung der Aktivierungsenergie, was darauf schließen läßt, daß dem Aggrava
tionseffekt eine strukturell-energet. Natur zuzuschreiben ist; eine ausführliche Dar
legung der Theorie wird erst angekündigt. (>Kypiia;i ® H 3 H 'ie c K o ß  X h m h h  [J. physik. 
Chem.] 2 1 . 1413—33. Dez. 1947. Moskau, Lomonossow-Univ., Labor, für Katalyse u. 
Gas-Elektrochem.) K i r s c h s t e i n .  227

F. H. Constable, Die Dynamik der selektiven katalytischen Selbstvergiftung. An der 
Rk. der Dehydrierung von A. mit akt. Cu wurde die Selbstvergiftung von Katalysatoren 
durch ein entstehendes Reaktionsprod. untersucht. Der Abfall der Reaktionsgeschwin
digkeit mit der Zeit wurde gemessen u. die Dynamik der (irreversiblen) Vergiftung ab
geleitet. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 391—96. 1947. Istanbul, 
Türkei, Univ., Inst, of Phys. Chem.) P. W o l f .  227

B. Anorganische Chemie.
Giacomo Lazzari, Über die Herstellung von Hydroxylamin auf elektrolytischem Wege. 

Eine Unters, über die techn. Darstellung von Hydroxylamin auf elektrolyt. Wege ergab 
elektrolyt. Lsgg. mit 75— 100 (g/Liter) NH2OH u. 150—299 freie H2S 0 4, ferner Spuren 
von (NH4)2S 0 4 u . H N 0 3. Die Hydroxylamin-Ausbeute betrug 78—88% der theoret. 
nach dem Stromdurchgang zu erwartenden. Der Energiebedarf betrug 49 kWh/kg 
Hydroxylamin. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1, 177—88. 1947.)

H. C. W o l f .  2 4 3
A. Klemenc und Th. Spiess, Zur Kenntnis der Salpetersäure. 8 . Mitt. Über die 

Lösungskurve des Systems H N 03- N 0 3 und H N 03-H 30 -N 0 2. Aus den Lösungskurven 
ergibt sich: Bei höherer Temp. ist der NO.-Druck der Lsg. ziemlich groß. Mit Hilfe der 
Regel vom geraden Durchmesser läßt sich der krit. Lösungspunkt finden. Er liegt für 
wasserfreie H N 0 3 bei 61° u. 68,6 Gw.-% N 0 2, für 21 nH N 03 bei 43° u. 68,3 Gw.-% N 0 2. 
Demnach findet beim Zusatz von W. zu wasserfreier H N 03 prakt. nur eine Verschiebung 
des krit. Lösungspunktes parallel zur Temp.-Achse statt. Die Zunahme der Löslichkeit 
4c ( =  Gew.-% H N 03): A t is t in der Nähe des krit. Punktes für das Syst. wasserfreie 
H N 03- N 0 2 kleiner als für das Syst. 21nH N03- N 0 2. Zusammenfassend nimmt die 
gegenseitige Löslichkeit der H N 0 3 u. des N 0 2 mit steigender Temp. bei zunehmendem 
Gesamtdruck zu. Die Löslichkeit von N 0 2 in 21nH N03 ist bis 35° höher als in wasser
freier Säure, wogegen nur bei etwa 2° 21nH N 03 in N 0 2 löslich ist. Bei den Tempp. —2° 
mit 96 Gew.-% N 0 2 u. 36° mit 53 Gew.-% N 0 2 ist die Löslichkeit von H N 03 in N 0 2 u.
von N 0 2 in H N 0 3 für beide Säuren gleich groß. Bei höherer als der genannten Temp.
ist die gegenseitige Löslichkeit 21nH N 03- N 0 2 durchweg geringer als die Löslichkeit 
mit wasserfreier Säure. (Mh. Chem. 7 7 . 216—23. 1947. Wien, T.H., Inst, für Anorgan, 
u. Analyt. Chem.) W e s l y .  243

J. Campardou, Über die Zersetzung von Wasser durch Metalloide. 2. Mitt. Der be
sondere Fall des Stickstoffs. (3. vgl. C. 1 9 49 .1. 948.) Im Hinblick auf die Pläne, die Rk. 
N2 +  2H„0 =  NH 4N 0 2 in die Praxis umzusetzen, wird die Zers, von NHiN 0 2 unter
sucht. Das in W. gelöste Salz (1 Mol/Liter) beginnt sich oberhalb 35° mit steigender 
Temp. stärker zu zers., unabhängig vom herrschenden Druck. Die Fragen der Synthese 
von NH 4N 0 2 aus dem Luft-N2 u. der die Rk. beeinflussenden Faktoren (Druck, Temp., 
Katalysatoren) werden auf Grund der Ergebnisse ausführlich erörtert. (Bull. Soc. chim. 
France, Mem. [5] 14. 789—92. Sept./Okt. 1947. Toulouse, Fac. des Sei., Labors, de 
l’Inst. de Chim.) W e s l y .  243

Jean Racine, Einwirkung von Methan auf Metallchloride. 1. Mitt. Einwirkung auf 
die Chloride einiger Metalle der 1. Gruppe des Periodischen Systems. (2. vgl. C. 1950. I.
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504.) Die reduzierende Wrkg. von CH4 auf NaCl, KCl, CuCl2 u. AgCl bei Tempp. zwischen 
550° u. 1070° wird untersucht. In Abwesenheit von Katalysatoren werden NaCl u. KCl 
prakt. nicht, CuCl2 wird zuerst zu CuCl, dann zu Cu, AgCl zu Ag reduziert. Im Laufe der 
Red.-Rkk. entsteht HCl. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 1075—77. Nov./Dez. 
1947. Bordeaux, Fac. des Sei., Labor.de Chim. minérale et de Chim. phys.) W e s l y .  245 

A. A. Alberts, Z. D. Welch und E. T. McBee, Neuere Fortschritte in der Fluorchemie. 
Kurze Übersicht über die Verff. zur Herst. von elementarem Fluor u. organ. Fluorver
bindungen. An techn. wichtigen Prodd. werden Perfluorheptan, Teflon, Perfluorsäuren 
u. SFe erwähnt. (Proc. Indiana Acad. Sei. 56. 119—22. 1947. Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) F o r c h e .  246

E. Montignie, Reaktionen zwischen festen Körpern. (Vgl. C. 1948. I. 1167.) Bei 
Zimmertemp. reagiert ein auf verschied. Metalle gelegter J-K ristall in nächst. Weise: 
Sn: Nach 10 Min. entsteht eine orangefarbene, nach 2 Std. eine weitere gelbe Zone von 
SnJ2. Die beiden Verbb. sind aUotrope Modifikationen. -— A l: Nach 5 Min. entsteht ein 
Strahlenkranz; nach 15 Min. bilden sich weiße Tröpfchen von A1J3, die sich infolge 
Einw. von Licht u. Luft unter Braunfärhung zersetzen. Nach 3 Std. entsteht unter 
dem Einfl. der Luftfeuchtigkeit eine schwarze Fl., aus der Gas blasen entweichen: 
A1J3 +  3H20  =  Al(OH)3 +  3HJ. — Ag: Verschied, gefärbte konzentr. Kreise von AgJ 
vereinigen sich nach 15 Min. zu einer braunen Zone, die sich infolge der Einw. des 
Lichtes unter Ag-Abscheidung schwärzt. — Ca: Eine anfangs braune Zone schwärzt 
sich allmählich unter Bldg. von Ca(J04)2 u. Ca(OH)2. An trockener Luft u. beim Er
hitzen spaltet sich J ab; der Rückstand enthält eine Mischung von CaJ2 u. CaO. — 
Zn: Nach 15 Min. beginnt eine Verflüssigung des J, die nach 3 Std. fast vollständig ist. 
Nach dem Waschen mit W. zeigt das Metall eine leicht graue Farbe u. Korrosions
narben. — N i: Nach 15 Min. entsteht eine Zone von NiJ2. — Fe: Nach 30 Min. ist eine 
ockerfarbene Zone sichtbar; nach 4—5 Std. verflüssigt sich das J  u. bildet FeJ2. — Bi, 
Pb u. Au  reagieren nicht mit J. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 747. Juli/Aug. 
1947. Tourcoing, Labor. Montignie.) W e s l y .  249

Pierre Magnier, Alexandre Khrounoff, Monique Martin, Pascaline Daudel und Ray
mond Daudel, Anwendung des Verfahrens der radioaktiven Indicatoren auf die Unter
suchung der Einwirkung von Kaliumperjodat auf Kaliumjodid. Mit Hilfe von radioakt. 
J wird die Einw. von K J 0 4 auf K J untersucht. Versetzt man eine K J 0 4-Lsg. mit einer 
Mischung von B a(N 03)2 u. KJ, so vollzieht sich die Rk. H 20  +  J 0 4~ +  2J~ -* J2 +  
20H ~ +  J 0 3_ sehr rasch, worauf langsam B a(J03)2 ausfäÜt. Darauf spielt sich die 
Rk. J 2 +  OH“ =  HJO +  J -  ab. Die weitere Rk. 3HJO-»-2HJ +  H J 0 3 verläuft langsam, 
weil Ba-Salz anwesend u. das pH (7,5) niedrig ist. Versetzt man K J nur mit K J 0 4, so 
verlaufen infolge des hohen pu-Wertes die Rkk. 1) H20  +  J 0 4~ +  2J -*■ J2 +  20H~ 
+  J 0 3-;  2) J2 +  OH- -> J -  +  HJO; 3) 3HJO — 2HJ +  H J 0 3 nacheinander. Das 
gebildete J 0 3~ stammt aus dem (in den Verss. inakt.) J 0 4_ der Rk. 1 u. aus der HJO 
bzw. dem (in den Verss. akt.) J 2 der Rk. 3. Der Zusatz von Ba2+ fällt das gebildete J 0 3~ 
n. hemmt die Rk. 3. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 626—28. Juli/Aug. 1947. 
Paris, Inst, du Radium.) W e s l y .  249

Raymond Lautié, Darstellung von wasserfreien, anorganischen Sulfaten. 1. Mitt. 
Nach der RECOURAschen Rk. läßt man (CH3)2S 0 4 auf ein Metalloxyd, Sulfid, Halogenid, 
oder Carbonat einwirken, wobei die entsprechende CH3-Verb. (wenn nötig, unter Er
wärmen) flüchtig ist u. das Metallsulfat zurückbleibt, z. B. : (CH3)2S 0 4 +  BeO =  BeSOi 
+  (CH3)20 . Auf diese Weise lassen sich die Sulfate von Al, Mg, Zn, Cd, M nn , Jf»IV 
G r-H I, Cul, CmII, Ag, Fe II u. Fe in  in Pulverform gewinnen. (Bull. Soc. chim. France, 
Mém. [5 ] 14. 508— 12. Mai/Juni 1947.) W e s l y .  253

E. Montignie, Uran-, Thorium-, Certelluride. Durch Erhitzen einer Mischung von 
Te, U 0 3 u. KCN auf Rotglut erhält man eine graue M., die nach dem Abkühlen, Wa
schen u. Trocknen bei 100° auf Grund der Analyse der Formel UTe2)33 entspricht u. als 
UTe2 mit einem kleinen Te-Überschuß anzusehen ist. UTe2 ist in den gebräuchlichen 
Lösungsmm. unlösl., wird von HNOs angegriffen; konz. H2S 0 4 bildet mit UTe2 rotes 
TeS03; die Färbung verschwindet auf Zusatz von Wasser. 30%ig. KOH reagiert nicht. 
Schmelzendes KOH oder K2C 03 gibt K-Tellurit u. -Uranat. Br reagiert heftig unter Bldg. 
von TeBr4 u. UBr3. — Durch Red. von ThTe04 • 8H20  im H2-Strom bei 400° u. Erkalten 
im H2-Strom, Auswaschen mit konz. HCl, W. u. Trocknen bei 100° erhält man schwarzes 
Th-Tellurid, das in allen Lösungsmm., konz. Säuren, Königswasser, sd. K 2C 03-Lsg. un
lösl. ist. Heiße, konz. H2S 0 4 verwandelt es in rotes T eS03. Wenn man Th-Tellurid an 
der Luft auf Rotglut erhitzt, bleibt ein Rückstand von T h02. Br greift kaum an. — 
Erhitzt man ein inniges Gemisch von Ce- u. Te-Pulver auf beginnende Rotglut, so erhält 
man eine gräuliche, geschmolzene M. von CeTe, das an der Luft beständig, in den 
gebräuchlichen Lösungsmm. unlösl. ist u. von sd. W. nicht angegriffen wird. Konz.
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HCl entwickelt H2Te; H N 0 3 greift stark an. Kalte konz. H2S 0 4 greift CeTe nicht an; 
beim Erwärmen entsteht rotes TeS03. Warme 30%ig. KOH- oder Na2C03-Lsg. ver
wandeln CeTe in K,Te bzw. Na2Te. KMn04- u. J-Lsg. werden von CeTe entfärbt. H ,0 2 
oxydiert CeTe allmählich zu Ce(OH)3. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 748—49. 
Juli/Aug. 1947. Tourcoing, Labor. Montignie.) W e s l y . 255

E. Montignie, Untersuchung von Kaliumtetratellurat. Man gewinnt Kaliumtetra- 
tellurat K20  -4TeÖ3 (I) durch Schmelzen von K N 0 3 mit T e02 oder mit Te an der Luft:
4K N 03 +  5T e02 -  K20  -4Te03 +  K2T e04 +  4NO +  O oder 6K N 03 +  6Te +  9 0  =
K20 -4 T e 0 3 +  2K2T e04 -f- 6N 0. Man wäscht aus dem Rk.-Prod. das K2T e04 mit W. 
aus. Das gelbe I ist unlösl. in W., konz. warmen Säuren u. KOH. Aus längere Zeit auf I 
wirkender konz. HCl wird CI frei. An der Luft erhitzt, bräunt sich I; bei höherer Temp. 
verflüchtigt sich T e02. Aus sd. konz. N H 4-Lsgg. macht I NH3 frei: K20 -4 T e 0 3 +  
2NH4C1 -*• 2NH3 +  2KC1 +  4T e03 +  H20 . Schmelzendes KOH führt zu K2T e04. Nas
zierender H, N2H4 • HCl, Oxalsäure u. Na2S20 3 in schmelzendem Zustand reduzieren I 
teilweise zu Te. Sulfide, S u. Se werden von I zu S 0 2 bzw. Se02 oxydiert. Leicht oxy
dierbare Metalle (Zn, Al, Ce, Mn) reagieren lebhaft mit I. I entfärbt KMn04-Lsg. u. 
macht aus saurer KJ-Lsg. J  frei. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 749—50. Juli/ 
Aug. 1947. Tourcoing, Labor. Montignie.) W e s l y . 255

E. Montignie, Gewinnung von Telluriden auf nassem Wege. Durch Kochen von 
Sn-, Pb- oder Zn-Salzlsgg. mit 30%ig. NaOH-Lsg. in Ggw. von Te-Pulver u. von F e h - 
LiNGscher Lsg. mit Te-Pulver erhält man die entsprechenden Telluride. (Bull. Soc. 
chim. France, Mém. [5] 14. 750—51. Juli/Aug. 1947. Tourcoing, Labor. Montignie.)

W e s l y . 255
Raluca Ripan und Radu Palade, Beiträge zur Chemie des Tellurs. 1. Mitt. Hexa- 

chloro- und Hexabromo-Tellur säure. Zur Darst. von H2[TeCl6] ■ 2H.fi (I) löst man metall. 
Te im H C l-H N 03-Gemisch (3:1), verd. mit dem gleichen Vol. W., fügt NH 3 hinzu bis 
zur alkal. Rk. (Methylrot) u. Essigsäure bis zur sauren Reaktion. Das gebildete T e02 
wird abfiltriert u. mit W. gewaschen. Schnelles Arbeiten in der Kälte ist erforderlich. 
Das noch feuchte T e02 wird in HCl-W.-Gemisch (1:1) gelöst. Nach Einengen der 
gelben Lsg. scheidet sich I ab. Mehrfaches Umkristallisieren aus wenig W. liefert ein 
sehr reines Produkt. — Citronengelbe Kristalle, nicht hygroskop., lichtunempfindlich. 
Bei allmählichem Erhitzen verliert I W., bei 350° entsteht T e02; leicht lösl. in mit HCl 
angesäuertem W., viel W. bewirkt Hydrolyse nnter Abscheidung von T e02; lösl. in 
warmem Pyridin. Reduktionsmittel wie S 0 2 N aH S03 Hydrazin, Hydroxylamin redu
zieren zu Te. Vff. empfehlen die Red. der gelbe Lsg. der, Säure in HCl-haltigem W. im 
S02-Strom zur Darst. von ehem. reinem Te. — Zur Darst. von H2[TeBrs] (II) wird eine 
gesätt. Lsg. von I in W. in der Siedehitze mit HBr versetzt, bis sich die Lsg. rotbraun 
färbt. Nach Tagen scheiden sich rote Kristalle ab. II ist sehr stabil, weniger löslicher 
als I. (Ann. sei. Univ. Jassy, Sect. I 30. 155^59. 1944/47. Sep. [Orig, französisch.])

T. K rakkay. 255
Richard B. Bernstein und T. I. Taylor, Umwandlung von isotopisch angereichertem 

C02 in CO. Beschreibung der App. u. der Methode. (Science [New York] 106. 498 bis 
519. 21/1. 1947. Columbia Univ., Chem. Dep.) v. H arlem . 260

R. Caillat und P. Süe, Darstellung und chemischer Zustand des Radiokohlenstoffs 
n C bei der Bestrahlung von B20 3 durch Deuteronen. Der durch Bestrahlung von B20 3 
mit Deuteronen gewonnene X1C kann im Vakuum oder vollständiger durch Lösen mit 
NaOH als C 02 extrahiert werden. Es scheint demnach, als ob UC sich sofort mit 
2 Atomen O zu C02 verbindet, das im Innern des B20 3 eingeschlossen bleibt. (Bull. Soc. 
chim. France, Mém. [5] 14. 687—89. Juli/Aug. 1947. Paris, Coll. de France, Labor, de 
Chim. Nucl.) W e s l y . 260

P. W. Geld, Die Reduktion der Kieselsäure bei der Herstellung von hochprozentigem 
Ferrosilicium. (Vgl. C. 1950. II. 1396.) Unter Anwendung eines mittleren Literatur- 
wertes für die Wärmetönung bei der Dissoziation des gasförmigen SiO in Atome 
errechnet Vf. für die Wärmedifferenz der Rk.: S i02gas +  Sifest =  2SiOga3 den Wert 
155 000 cal/Mol. Unter Verwendung von fl. oder gasförmigem Si ergäbe sich 145 530 
bzw. 65 000 cal/Mol. Für die Rk. S i02fest +  C =  SiOgas +  COgas erhält man: 
155 080 cal/Mol. Festes Si u. festes C sind demnach thermodynam. prakt. gleichwertig, 
wohingegen fl. u. gasförmiges Si ein größeres Red.-Vermögen besitzen als fester oder 
gelöster C. (HoKJia«bi AuajiCMini H ayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 
435—37. 21/10. 1947. Swerdlowsk, Uraler Ind. Kirow-Inst.) H e lm s. 261

Raymond Lautié und André Moutet, Über ein Verfahren zur Gewinnung von Me
tallen. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1948. I. 883.) Durch Red. von Fluoriden, Sulfiden, Oxyden, 
Carbonaten, Sulfaten, Arseniaten, Phosphaten oder Silicaten von Leichtmetallen (Cd, 
Mg, Zn usw.) mit CaC2 im Vakuum gelangt man zu den betreffenden Metallen, deren
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Reinheit befriedigend ist, wenn man von reinen Erzen ausgegangen ist. (Bull. Soc. 
chim. France, Mém. [5] 14. 881—83. Sept./Okt. 1947.) W e s l y .  270

Raymond Lautié, Darstellung von Metallpulvern. (Vgl. vorst. Ref.) In einem im 
einzelnen beschriebenen Ofen läßt man CaC2 auf ein K- oder Na-Salz, vorzugsweise auf 
KCl, einwirken. Das entstandene K-(Na)-Metall red. in Dampfform oder in fl. Form 
die Oxyde, Sulfide, Silicate von unter 1000° nicht flüchtigen Metallen. Auf diese Weise 
werden Sb, Bi, Be, Mg, Zn, Ca, Cu, Pb, Mn, N i, Co, Cr, Mo, W u. U in Pulverform ge
wonnen. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [51 14 . 974—77. Nov./Dez. 1947.)

W e s l y . 2 7 0
G. Deicha, Hydrohalit und wasserfreier Halit. Hydrohalit, NaCl • 2H 20 , ist auf 

Grund des Gleichgewichtsdiagrammes NaCl-H20  oberhalb einer Temp. von ca. 0,5° nicht 
stabil. Vf. konnte bei trockner Kälte Hydrohalit in großen Kristallen bei spontaner 
Verdampfung einer NaCl-Lsg. beobachten. Da es jedoch den Anschein hat, daß Hydro
halit auch oberhalb seiner therm. Stabilitätsgrenze auftritt, wenn die Lsg. mit Bezug 
auf Halit (NaCl) übersättigt ist, ließ der Vf. Meerwasser auf einem Objektträger ver
dunsten. Auch in diesem Fall konnte Hydrohalit beobachtet werden, das jedoch bald in 
seinem Kristallisationswasser schmilzt unter gleichzeitiger Bldg. von Halit. Da Vf. 
der Ansicht war, daß die Übersättigung an H alit durch die Ggw. von CaS04 begünstigt 
wird, untersucht Vf. die Kristallisation von Meerwasser, dem eine Lsg. von NaCl u. 
eine wss. Lsg. von CaS04 zugesetzt war. Auch in diesem Fall trat ohne besondere Vor
sichtsmaßnahmen Kristallisation von Hydrohalit auf. In einigen Fällen wurde ge
meinsame Kristallisation von Hydrohalit u. Halit beobachtet. (Bull. Soc. franc. Mine
ralog. 7 0 . 172—76. Jan./Juni 1947.) G o t t f r i e d .  274

François Puche, Auflösung von Magnesium und Magnesiumoxyd in Berylliumsul
fatlösungen. Die durch Verss. ermittelte Geschwindigkeit der Auflsg. von Mg u. MgO 
in BeS04-Lsgg., die Zus. der Ndd. u. Lsgg., sowie das Ausbleiben der Be-Fällung, wenn 
[Mg] ^  0,5 [Be2+], bestätigen die Ggw. von [BeOBe]2+-Ionen in Lösung. Die Ver
armung an S 0 42“, die die Fällung von Be(OH)2 begleitet, wenn [Mg] >  0,5 [Be2+] oder 
[OMg] >  68/58-0,5 [Be2+] erklärt sich durch eine Adsorption der Verbb. 2 B e0 -S 0 3 
oder MgS04, die MgO lösen, oder durch eine Fällung von Mg-Oxysulfat. Es erscheint 
nicht möglich, irgendein bas. B eS04 auf nassem Wege darzustellen, wie es M a r c h a l  
(C. 1926 . I. 1777) gelungen sein soll. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 1 4 . 876—81. 
Sept./Okt. 1947. Lille, Fac. des Sei.) W e s l y .  281

H. Figour, Die Darstellung von Baryumazid. Eine ungefährliche Art der Darst. 
von BaN6 beruht auf den Rkk. : 2NaN3 +  H2S 0 4 =  Na2S 0 4 +  2HN3; 2HN3 +  Ba(OH)2 
=  BaN6 +  2H20 . Die Ansammlung größerer Mengen HN3 u. eine zu rasche Neutrali
sation der HN3 mit Ba(OH)2 müssen vermieden werden. Zu diesem Zweck wird das 
entstehende HN3 durch C02-freie Luft ständig abgeführt u. in eine umgerührte Bs(OH)2- 
Lsg. geleitet. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5 ] 1 4 . 1 0 9 6 —9 8 . Nov./Dez. 19 4 7 . Paris, 
Labor. Central de Télécommunications.) W e s l y .  2 8 5

Julian Kamecki und Jerzy Wolny, Konduktometrische Untersuchungen. 4. Mitt. 
Thalliumnitrat und Natriumthiosulfat. (3. vgl. C. 1 9 4 1 . I. 805.) Bei der konduktometr. 
Titration von T1N03 mit Na2S20 3 in verd. wss. Lsg. wird neben den schon bekannten 
Verbb. N a2[T l2(S20 3)2], Na3[T l2(S20 3)2] u. (wahrscheinlich) lVa4[772(<S20 3)3] auch eine 
bisher nicht bekannte Verb. der Zus. N a[T l2(S20 3)2] (I) gefunden. Für quantitative 
Best. ist die konduktometr. Titration in diesem Falle wegen der hohen Löslichkeit des 
T12S20 3 (II) nicht geeignet, wohl aber in Methylalkohol, in dem die obigen Verbb. außer 
I äuftreten u. die Fällung von II einen scharfen Knick verursacht. (Roczniki Chem. 
[Ann. Soc. chim. Polonorum] 22. 48—61. 1947. Kraków, Uniw. Jagell., I. Zakl. Chem. 
u .  Zakł. Chem. Fiz. Akad. Górn.) R. K. M ü l l e r .  297

Aldo Iandelli, Über die Modifikationen der Sesquioxyde der Seltenen Erden. Die 
existierenden Modifikationen der Sesquioxyde von Ca, Pr, N d, Sm, Eu, Cd, Tb, Dy u. 
die zugehörigen Umwandlungstempp. wurden bestimmt. Die Gitterkonstanten der 
kub. Modifikationen wurden ermittelt u. die erhaltenen Ergebnisse diskutiert. (Gazz. 
chim. ital. 7 7 .  312— 18. Juli/Aug. 1947. Genua, U niv., Ist. Chim. Gen.)

M i e s s g a n g . 3 0 3
D. I. Rjabtsehikow und Je. A. Terentjewa, Citronensaure Komplexverbindungen von 

Seltenen Erden der Cergruppe. Vff. erhielten beständige Komplexverbb. von Seltenen 
Erden mit Salzen von Citronensaure (I) der Formel M el [ J feHi (<76H50 7)2] • nH20 . Die 
Festigkeit der Komplexbindung zwischen den Atomen hängt vom Medium ab : mit zu
nehmender Acidität nimmt die Festigkeit der Bindung ab; in alkal. Medien hingegen 
ist die Bindung äußerst beständig. Die Metalle können weder durch Oxalsäure, noch 
durch Lsgg. von F-Falzen gefällt werden. Bei der Einw. von K-Citrat (I) auf Cer
metallsalze bildet sich anfangs das sehwerlösl. MeC6H50 7, wo Me =  La, Ce, Pr, Nd, Sm.
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Bei weiterem I-Zusatz entsteht K 3[Me(C6H60 7)2], das mit A. als ölige Fl. gefällt wird u. bei 
105° zu einer festen glasigen M. erstarrt. Für 2K3[Nd(C6H50 7),] berechnet sich der 
Nd20 3-Geh. zu 26,30%; gefunden: 26,47%. Analog wurden Na-, NH4-, Ca-Salze herge
stellt. Salze anderer Seltener Erden verhalten sich analog; die La-Salze scheiden sich 
ohne Zusatz von A. aus. Die Ionen der Alkalimetalle können leicht durch Ionen der 
Seltenen Erden ersetzt werden. Diese Verbb. sind schwerlösl. in W., leicht in I u. ihren 
Salzen. Die Ionen der Seltenen Erden der äußeren Sphäre reagieren mit den Säureresten 
der organ. Säuren unter Bldg. von Komplexverbindungen. Der I-Rest verbindet sich 
mit dem Zentralatom durch das O-Atom der Carboxylgruppe, die Bindung ist fest. (floK- 
Jiaubi AKaneMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1373—76. 1/12. 
1947. Akad. der Wiss. der UdSSR, Vernadsky-Inst. für Geochem. u. analyt. Chem.)

O e h r n . 3 0 4
A. Saidel und W. Rotstein, Über die Solvatation von Neodym-Ionen in alkoholisch

wässrigen Lösungen. Zugabe einer geringen Menge W. zu einer reinen (d12 =  0,79555) 
alkohol. Lsg. von NdCl3 führt zu einem Austausch der solvatisierten A.-Moll, durch 
W.-Moll., der bei 6— 8 Moll. W. auf 1 Mol. NdCl3 beendet ist. Das gleichzeitige Vor
handensein des „alkohol.“ u. „wss.“ Absorptionsspektrums bei geringen W.-Konzz. 
läßt auf das Fehlen gemischter Solvate schließen. (XtoKJianM AnageMMH HayK  
CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 57. 587—89. 21/8. 1947. Leningrad, Univ., 
Physikal. Inst.) A m b e r g e r . 306

Danilo Cozzi, Die Reduktion von Zirkonium und Thorium an der tropfenden Queclc- 
silberelektrode. Polarograph. Messungen der Reduktionsfähigkeit von ZrOCl2 u. ThClt 
in n/10 KCl-Lsg. in Ggw. von Methylenblau als Funktion vom pH-Wert. Aus den Meß
ergebnissen wurden die Hydrolyse-Konstanten u. die Dissoziationskonstanten von 
H2ThCle berechnet. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 57—68 . 1947. 
Firenze, Univ. degli Studi, Ist. di Chim. Analit.) H. C. W o l f . 324

A. B. Wisstelius, Eine neue Bestätigung der Beobachtungen Ooldschmidts über die 
Lage des Germaniums in den Steinkohlen. Auf Grund von Literaturmaterial wird fest
gestellt, daß bei den Kohlen von Chumarinsk zwischen dem Ge- u. Asche-Geh. eine an
nähernd logarithm. Beziehung besteht, daß mit steigendem Aschegeh. der Geh. an Ge 
abnimmt. (floKJianM AKa;ieMHii H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.]
58. 1455—57. 1/12. 1947. Leningrad, Allunions Geolog. Erdölschürf-Inst.)

v. W il p e r t . 326
F. Revenq, Vanadin(IV)cyanid. Durch Einw. von KCN auf VOS04 entsteht ein 

Nd. von VO{CN)2 (I), der sich im Überschuß von KCN zu einem Komplex löst. In  
Ggw. von Aceton löst sich I nicht in KCN. Der Komplex kann wegen seiner Unbestän
digkeit nicht isoliert werden; sein Vorhandensein kann aber mittelbar nachgewiesen 
werden. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 971—74. Nov./Dez. 1947.)

W e s l y . 3 3 0
Émile Carriére, Henri Guiter und Mohamed Annouar, Darstellung von Zinkvana- 

daten in Lösungen von verschiedenem pm (Vgl. C. 1949. I. 771.) Lsgg. von Na20 -V 20 5, 
deren pu durch Zusatz von HCl oder von NaOH auf verschied. Werte eingestellt ist, 
werden mit ZnCl2-Lsgg. versetzt. Je nach dem pn der Lsg. fallen Zn-Vanadate anderer 
Zus. aus; bei pu 0,7-—1,7: rotbraunes ZnO-5V30 3, p n ~ 3 :  braunes ZnO■5V30 3, 
Ph 3,5-—4,3: braunrötliches ZnO ■ 2 V20 5, pj( 4,4—6,9: weißgelbes 7ZnO ■ 2 V2Or>, pn 9,1 bis 
9,9: weißes, gelatineartiges 6ZnO ■ F20 6. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5]14. 625—26. 
Juli/Aug. 1947.) '  W e s l y . 330

M. Bach eiet und G. Boussiéres, Trennung des Protactinium von seinen Trägerele- 
elementen, Titan, Zirkonium und Tantal. Die Wirksamkeit bekannter Verff. wird unter 
Angabe der Trennungskoeff. miteinander verglichen u. durch neue ergänzt. Bei der 
Verarbeitung großer Mengen wendet man mit Vorteil fraktionierte Kristallisationen an, 
die des Zr0Cl2 -8H20  aus salzsaurer Lsg. u. die der K- u. NH 4-Doppelfluoride. Alle 
haben mit Ausnahme der auf der geringeren Löslichkeit des PaK-Doppelfluorides gegen
über dem TaK-Doppelfluorid beruhenden den Nachteil, daß sich das Pa in den Mutter
laugen anreichert, so daß chem. Rkk. hinzugenommen werden müssen, durch welche 
man die Trägerelemente untereinander u. von anderen Elementen trennt. So kann man 
das Oxydgemisch mit K2C03 oder KOH schmelzen u. mit W. auslaugen oder das Ge
misch frisch gefällter Hydroxyde mit KOH kochen, um das Ta allein in Lsg. zu bringen. 
Das zur Trennung des Zr +  Pa vom Ti dienende Verf. der Zr-Phosphatfällung aus 
schwefelsaurer H20 2-Lsg. wurde nachgeprüft u. nur für Mischungen mit <  50% T i02 
wirksam befunden. Größere Ti-Mengen halten erhebliche Teile des Zr u. Pa in Lösung. 
Beim Eingießen einer neutralen Lsg. der Chloride in NH 4-Carbonatlsg. wird das Pa bis 
auf 4% zusammen mit Ti u. Ta ausgefällt, während Zr gelöst bleibt. Ebenso wie diese 
chem. Trennungen sind für die Verarbeitung kleiner Substanzmengen auch fraktionierte
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Fällungen atis verd. Lsgg. zu empfehlen. Bei teilweiser Fällung des Fluoridgemisches 
mit NHg fällt Pa nach Ta u. Ti, aber vor Zr. aus u. ergibt eine gute Trennung vom Zr, 
wenn Ti u. J a  höchstens bis zu 5 oder 10% vorhanden sind. Günstig erscheint auch die 
durch Erwärmen auf 40—60° bewirkte Fällung des Zr-Peroxyds aus 2%ig. schwefel
saurer Lsg., bei der sich Pa in den ersten Ndd. anreichert, während Hf, Ta, Nb, Ti u. die 
Hauptmenge des Zr noch gelöst bleiben. Ungünstig ist die teilweise Neutralisation von 
Pa-haltigen Schwefel- oder salzsauren Zr-Lsgg. mit Trennungskoeff. <  2. Ferner wur
den auf elektrolyt. Hydrolyse beruhende Verff. geprüft. Die Elektrolyse von NH4- 
Doppelfluoridlsgg. des Ti u. Pa (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 206. [1938.] 1102) wurde 
durch Erhöhung der Säurestärke bis zu pu 5,8, stärkere Bewegung des Elektrolyten u. 
höhere Stromdichte (10 mA/cm2) verbessert, so daß fast gewichtslose Pa-Ndd. erzielt 
wurden. Die entsprechende Trennung von Ta u. Pa war durch Ersatz des N H 3 durch 
Triäthylamin (I) verbessert worden (J. Physique Radium 2. [1941.] 72). Diese Abände
rung ist auf die Trennung des Pa von Ti u. Zr übertragen worden; bei der des Pa vom 
Zr, für die ein Beispiel aus dem techn. Betrieb angeführt wird, wurden die Einfll. der 
Säurestärke, der Temp., der Stromdichte, der Verdünnung, des Überschusses an I-FH  
u. von Fremdmetallen (Fe, N i, Cd, Zn) untersucht. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 
14. 281—83. März/April 1947. Hist, du Radium.) M e t z e n e r .  332

G. Boussières und M. Haissinsky, Chemische und elektrochemische Eigenschaften von 
Protactinium. Übersicht über die ehem. Eigg. von Pa u. Vgl. mit Ta u. Nb sowie mit 
der Reihe Ti, Zr, Hf, Th. Behandelt werden die Basizität, die Hydrolysierbarkeit, die 
Komplexbldg., Peroxyde u. Nebenvalenzkräfte, ferner das analyt. Verh. von Pa. (Proc. 
XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 17—23. 1947. Paris, Inst, du Radium.)

H. C. W o l f . 333

D. S. Datar und S. N. Kelkar, Über die Produkte der Chromsäure- und Chromat
reduktion mit Oxalsäure. Die Unters, der Rk. von Chromsäure, Kaliumchromat, Kalium- 
u. Ammoniumdichromat m it Oxalsäure ergab, daß die Red. in allen Fällen über das 
Dichromation verläuft. Die Red. der Dichromate erfolgt dabei m eist in Stufen. Als 
Endprodukt tritt stets Cr2(C20 4)3 auf. Chromichromate können nur bei sehr großem 
Chromsäure- oder Chromatüberschuß auftreten. (J. Univ. Bombay 1 5 . [N. S.] Part 5. 
Nr. 21. 11— 13. März 1947. Sholapur, D.A.V. Coll., Dep .of Chem.) E. K l e v e r .  335 

Oskar Glemser und Gertrud Lutz, Zur Kenntnis der Molybdänoxyde und des Molyb
dänblau. Aus Mo u. M o 0 3 wurden Oxydgemische im Bereich von MoO0%10 bis M o02,9- 
hergestellt u. durch zweimaliges tagelanges Tempern auf 600° die Mischung in Rk. ge
bracht. Durch Analyse u. Röntgenaufnahmen wurden folgende Phasen festgestellt: 
a-Phase (Mo03) von M o03 bis Afo02i95, /J-Phase (jHo4Ou ) von l f o 0 2,75 bis Mo02iS5 u. 
y-Phase (M o02) von M o02,riS bis MoOli7. Zwischen den Existenzbereichen der Phasen 
sind Zweiphasengebiete der a- u. /¡-Phase bzw. der ß- u. y-Phase. Die /1-Phase zer
fällt oberhalb 650° im Vakuum in M o03 u. M o02. — In allen Fällen, in denen Molyb
dänblau aus Lsgg. ausfiel, erwies es sich als röntgenamorph. Vff. stellten noch 2 ver
schied. Verff. Blauhydrate mit 15 bzw. 13,4 Wassergeh. dar; durch isobaren Abbau 
wurde die Zus. M o02,2S-H20  erhalten. Ein kristallines Molvbdänblauhydrat wurde durch 
Red. von in HCl aufgeschlämmten M o03 m it SnCl2, Zn, Al, Mo oder beim Stehenlassen 
eines wss. Mo03-Schlamms mit Mo erhalten. Durch isobaren Abbau ergab sich die Zus. 
M o02t7S-1liH20  — MotOn -H20 .  Ein anderes kristallines Blauhydrat hatte die Zus. 
Mo20 5 • H20 . Die Rückstände des isobaren Abbaus bestanden aus M o03 u. M o02. Die 
untere Grenze für Blauhydrate ist MoO2l50. (Naturwissenschaften 3 4 . 215. 1947. Aachen, 
Techn. Hochschule, Inst. f. anorgan. Chem. u. Elektro-Chem.) G o t t f r i e d .  336 

Raluca Ripan und Candin Liteanu, Physikalisch-Chemische Untersuchungen über die 
Konstitution der Heteropolysäuren. 3. Mitt. Phosphor-12-Molybdänsäure. (2. vgl. C.
194 6 . H. 2014; vgl. auch C. 1 9 4 7 . 826). Potentiometr. Messungen bei verschied. Ver
dünnungen an der Heteropolysäure [P(Mo20 7)6]H7 -xH20  u. Neutralisations-Messungen 
ergeben das Vorliegen einer „einheitlichen Dissoziation“ (dissociation unique) von 
3 H-Ionen mit starker Basizität. Nach Neutralisierung dieser 3 Ionen bleibt eine zweite, 
schwache Basizität übrig. (Bull.. Sect. sei. Acad. roum. 3 0 . 129—34. 1947. Sep. Cluj, 
Univ., Labor. Anorg. et Analyt. Chim.) H. C. W o l f .  336

J. Guéron und L. Yaffe, Bildung von Uranhydrid. U H 3 entsteht auch bei niedrigeren 
Tempp., wenn massives Metall mit H in Kontakt gebracht wird mit mehr oder weniger 
Latenzzeit. Die Rk. erfordert z. B. bei 250° 2 Std., bei 20° 2 Wochen. Umwandlung von 
mit Ra bestrahltem U  in das Hydrid u. Behandlung des Hydrids mit Ar lieferte keine 
flüchtige Aktivität. (Nature [London] 1 60 . 575. 25/10. 1947. Chalk River, Ont., 
National Research Council, Atomic Energy Project, and Paris, Commissariat à l'Énergie 
Atomique.) J i t n r m a n n .  339
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M. Bachelet und Cheylan, Untersuchungen über die Löslichkeit des Uranylnitrates 
in Äthyläther. (Vgl. C. 1951. I. 568.) Die die Konz, des U 0 2(N 03)2-2H20  als Funktion 
der D. oder bei Sättigung als Funktion der Temp. angebenden Kurven zeigen keinen 
besonderen Punkt. Aus zahlreichen Kristallisationsverss. kann man schließen, daß die 
gesätt. Lsgg. bei Tempp. zwischen 45 u. 15° sowie zwischen 15 u. 0° unter Bldg. einer 
Verb. U 0 2(N 03)2 -2H20 , 2(C2H5)20  (I) (F. 45°) kristallisieren. Aus den zwischen 0 u. 
—30° gesätt. Lsgg. erhält man durch Abkühlen zwischen —3 u. —80° Kristalle von 
U 0 2(N 03)2 H20 , 4(C2H5)20  (II) (F. 2°). Beim Evakuieren gibt diese Verb. Ae. ab. Diese 
Tatsachen werden durch Messung der abgegebenen Menge Ae. u. der Dampf-D. der Verb. 
bestätigt. II hat eine Dampf-D. von 102 mm Hg bei 0°, verliert im Vakuum allmählich 
2 Moll. Ae. u. geht in I über, dessen Dampfdruck 16 mm Hg bei 0° beträgt. I geht 
schließlich in U 0 2-(N 03)2 -2H20  über, dessen Dampfdruck vernachlässigt werden kann. 
(J. Chim. physique Physico-Chim. biol. 44. 248—53. 1947.) W e s l y . 339

W. I. Goremykin und T. D. Awtokratowa, Chloride der Hydrazinverbindungen des 
Rutheniums. In der neu hergestellten 2kernigen Ru-Verb. [Ru2(N2H6)4N2H4Cl6] • Cl4 • HCl
(I) sind 2 Ru-Atome durch ein Hydrazinmol. verbunden. Die 2kernige” Natur des H y
drats u. seiner Abkömmlinge wird durch das magnet. u. paramagnet. Moment bewiesen, 
das dem Vorhandensein von 2 freien Elektronen auf je 1—3wertiges Ru-Atom ent
spricht.

Ci ci
N2H5\̂  | Y2H5\̂  j ^NaHs

,R u v R u .

c i^  I "^ci c i^  I
-------------- _\’2H4---------- CI

CU-HC1

V ersu ch e: Hexachlorpentahydrazindirutheniumtetrachloridchlorhydrat (I), durch 
Einw. von 100 ml gesätt. Hydrazinchloridlsg. (II) auf 0,5 g feingepulvertes Ruthenium- 
aquapentachlorid 2K2[RuC15]-3H 20  (III), rote Oktaeder, unlösl. in W., Ausbeute 65 bis 
70%, zers. sich bei 40—50° unter Explosion; magnet. Moment 2,55. AgNOs gibt einen 
gefärbten, quarkartigen Nd.; konz. H2S 0 4 fällt das Sulfat; K2PtCl4 liefert schwarzen 
amorphen Nd.; Ca(OH)2 entwickelt stürmisch H2. — Dichlorpentahydrazindiruthe- 
niumtetrachlorid, [Ru2(N2H4)6Cl2]Cl4 (IV) durch Erhitzen von 1 g III mit 20 ml II 
über 30 Min. oder durch Erhitzen von I in HCl-Lsg., gelbe Oktaeder, wasserfrei er
halten durch Umkristallisieren aus 1,5% HCl, Ausbeute 50—55%, krist. bei Zusatz 
von gesätt. Hydrazinchloridlsg. zur gesätt. wss. Lsg. mit 1 Mol. H20 ;  100 ml W. 
lösen 0,3 g bei 25°; unlösl. in A., Ae. u. anderen organ., Lösungsmm., in der wss. Lsg. 
hegen 5 Ionen, ein Komplex [Ru2(N2H4)5Cl2] ++++ u. 4Cl-Ionen vor; magnet. Moment 
3,15; wird durch HCl nicht verändert; gibt bei fortgesetztem Erhitzen mit konz. H N 0 3 
violettschwarze Lsg., aus der sich feine Krist. abscheiden; konz. NH3 gibt intensiv rote 
Färbung; AgNOs schlägt auf 1 Atom Ru aus kalten Lsgg. 2,4 Atome CI, aus heißen 
Lsgg. 2,6 Atome CI nieder. Dichlorpentahydrazindirutheniumchloroplatinit, [Ru2(N2H4)5- 
Cl2][PtCl4]2, durch Zugabe der 1 ̂ fachen theoret. berechneten Menge 1,5—2% K2PtCl4 
zur gesätt. wss. Lsg. von IV, Ausbeute 70%, orangegelbe Kristalle, schwer lösl. in W., 
die sich beim Trocknen bei 110° dunkelgelb färben; magnet. Moment 2,55. — Dichlor- 
pentahydrazindirutheniumbisulfat, [Ru2(N2H4)5Cl2](H S04)4, durch Verreiben von IV mit 
konz. H2S 0 4, große lanzenförmige gelbe Kristalle, sehr gut lösl. in W., gibt beim Um
kristallisieren aus schwacher H2S 0 4 die Verb. {[Ru2(N2H4)5Cl]-(HS04)4}-3H 2S 04 -3H20 ,  
lösl. in Wasser. (M3BecTHH AKageMHH H ayn  CCCP, OTflejieHHe X h m h h c c k h x  H ayn  
[Bull. Acad. Sei. URSS., CI. Sei. chim.] 1947. 427—34.) F ö r s t e r . 350

N. N. Ssirota, Einige Voraussetzungen für die Klassifikation des Einflusses der Ele
mente auf die Polymorphie von Eisen. Vf. zeigt, daß ein Zusammenhang zwischen den 
ehem. Eigg. der zugegebenen Elemente u. der Größe des Existenzgebietes der '/-Phase 
von Fe besteht. Alle mit Fe Mischkristalle liefernden Elemente, bei denen die Gitter- 
konstanten gegenüber der VEGARDschen Geraden verkleinert sind, verengen den E xi
stenzbereich der flächenzentrierten /-Phase. Umgekehrt ward dieses Existenzgebiet 
vergrößert, wenn bei der Mischkristallbldg. eine Vergrößerung der Gitterkonstante ge
genüber dem VEGARDschen Wert eintritt. Elemente, die mit Fe bis obrehalb der Um- 
wandlungstemp. /  a von Fe stabile, deutlich exotherme Verbb. u. feste Lsgg. unter 
Freiwerden von Wärme liefern, verengen das Existenzgebiet der /-Phase u. vergrößern 
das Gebiet der a-Phase. Elemente die feste Lsgg. ohne oder mit negativer Wärme
tönung bilden, erweitern dagegen das Existenzgebiet der /-Phase. (UoKJiaabl Altan eMHH 
H ayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 56. 607—09. 21/5. 1947.)

K o r d e s . 354
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Ja. I. Olschanski, Über die Löslichkeit von Eisensulfid in Eisensilicatschmelzen. Die 
Löslichkeit von FeS in Fe2Si04 wurde durch Schmelzen im Fe-Tiegel bei 1290° unter- 
sucht u. zu 15,0 +  0,2% FeS festgestellt. Die gelöste Menge ist jedoch vom FeO-Geh. 
des Fe-Silicats abhängig u. steigt mit diesem an. Die Bldg. von zwei Schichten, die bei 
den Verss. festgestellt wurde, ist auf die Entmischung im Syst. Metall-Silicat-Sulfid zu
rückzuführen u. besagt nichts über die Existenz einer Liquation im Syst. Silicat-Sulfid. 
(floKJianbi AK aaeM H H  H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 2005—08. 
21/12. 1947. Akad. der Wiss. der UdSSR, Geolog. Inst.) R. R i c h t e r .  354

Emma Fabris, Einfluß von Licht auf Lösungen von Kalium -Eisen(II)-cyanid. Salz
saure Lsgg. von K4[Fe(CN)6] wurden 10 u. 35 Std. der Belichtung durch Sonnenlicht 
unter Vorschaltung von Filtern verschied. Farben ausgesetzt u. der Zersetzungsgrad 
durch Titration mit 0,1 nKMn04 gemessen. Der Anteil an zers. K4[Fe(CN)6] ist am ge
ringsten bei Verwendung eines dunkelgelben Filters. Die folgende Reihe der Filter
farben stellt diese im Sinne steigender Anteile zers. Kaliumferrocyanids zusammen: 
dkl.-gelb -*■ rot -*■ gelb -> dkl.-grün -*• grün -» blau -*■ farblos. (Gazz. chim. ital. 77. 
582—86. Dez. 1947. Pisa, Univ., Ist. di Chim. gen.) M i e s s g a n g .  354

D. Thoms und E. St. Clair Gantz, Die relative Beständigkeit von Ferri-Eisen-Kom
plexen. Die relative Stabilität von Fe(III)-Komplexen mit verschied. Anionen in Lsg. 
wird durch Vgl. der spektralen Durchlässigkeit zwischen 350 u. 750 m/i ermittelt. Es 
wird mit 0,001 mol. Fe(III)-Lsgg. (hergestellt aus 0,1 mol. FeCl3-Lsg.) u. 0,006n Lsgg. 
der Anionen (als Na- oder K-Salz) gearbeitet. Die Durchlässigkeit des Fe(III)-Kom- 
plexes jedes Anions in Ggw. des Chlorid-Ions, verglichen mit der des FeCl3, liefert die 
Standardkurven für die einzelnen Fe(III)-Komplexe. Aus dem Vgl. der Kurve eines 
Gemisches zweier Ionen mit der Standardkurve ergibt sich die Beständigkeit. Jedes 
Anion wird in Ggw. jedes anderen Anions gemessen. Als beständigster Komplex wird das 
Cyanid angesehen, dessen Kurve durch kein anderes Anion beeinflußt wird, als unbe
ständigstes das Nitrat, das keine der anderen Kurven verändert. Es ergibt sich die 
Reihenfolge abnehmender relativer Beständigkeit: Cyanid, Citrat, Oxalat, Tartrat, 
Acetat, Phosphat, Fluorid, Thiocyanat, Tetraborat, Sulfat, Chlorid, Bromid, Nitrat. 
(Proc. Indiana Acad. Sei. 56. 130—33. 1947. Purdue Univ.) v. D e c h e n d .  354 

Livio Cambi, Über die Ferro-Ferri-Cyanide. 2 . Mitt. (Vgl. C. 1927. II. 32; vgl. 
auch C. 1928. I. 2070.) Die vom Vf. u .  gleichzeitig von R e i h l e n  u .  Z i m m e r m a n n  (Lie- 
bigs Ann. Chem. 451. [1926.] 75) für die blauen Fen -F e ln -Cyanide vorgeschlagene 
Mehrkernkomplexstruktur wird durch weitere experimentelle Unterss. gestützt. Im 
Gegensatz zu den genannten Autoren, die Viererkoordination vorschlagen, nimmt Vf. 
eine Koordinationszahl 6 an. Zugunsten der polynuclearen Struktur der FeII-F e in - 
Cyanide bzw. der gleichwertigen Zuordnung der CN-Radikale zu Fe11 u. F ein  sprechen 
auch chem. Rkk.; so entsteht bei der alkal. Zers. Fe(CN)2, bei der Einw. von a.a'-Di- 
pvridyl Fe(CN)3. Vf. untersucht die chen. Zus. einiger techn. dargestellter Berliner 
Blau-Pigmente. Diese wurden durch Oxydation des weißen K2[FeII(CN)6Fe11] mittels 
KC10a +  HCl hergestellt. Vf. findet, daß das N/Fe-Verhältnis unter dem für K [FeI[- 
(CN)6FeTI1] berechneten Wert von 3/1 liegt u .  mit steigender Zugabe von KC103 von 
2,9  auf ~  2,5 (entsprechend 5CN/2Fe) herabgesetzt wird. Bei der Oxydation findet 
also eine teilweise Eliminierung der CN-Radikale statt. Das Verhältnis K/Fe 
liegt auch unterhalb von lK /2Fe. Verf. stellt das Reaktionsschema: {KoFeII{(CN)0FeIT}
(I) -  {KFeII(CN)6Fem } (II) {FeIII[FeII(CN)6FeIII]5Fen } (III) {Fen (CN)6Fen } (IV) 
(I =  leuko, II =  blau, III =  blau, IV =  grün) auf, wobei die hypothet. Formel (III) 
dem Verhältnis 5CN/2Fe entspricht. Die Farbe der Pigmente hängt zudem von ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit, Korngröße u. Alterung ab. Trotz wechselnder Zus. u. teil
weisem CN-Verlust zeigen die Pigmente das von K e g g i n  u .  M i l e s  (C. 1 9 3 6 .1. 4408) für 
die isomorphe Reihe I, II u .  IV gefundene kub. flächenzentrierte Gitter mit der Elemen
tarzellenlänge von 10,2 Ä. Die sehr geräumige Elementarzelle ermöglicht die Aufnahme 
von W. u .  Metallhydroxyden in den Gitterzellen. Vf. untersucht auch das Verhältnis 
FeTI/Fe 11 in den Pigmenten, das bei einem Berliner Blau der idealen Zus. K [Fell (CN)6- 
FeHT] i ß  entspricht. Die Red. der blauen Pigmente mittels Na2S20 4 oder Rongalit bei 
rw, =  4 .—5 liefert langsam farbloses Leuko-FeII-FeII-Produkt. Der Potentialfall des 
Vorgangs [FeUtUNOuFeiU]1-  +  e~ ->- [Feii(CN)6FeH]2-  beträgt ~  0,4 V. Die mittels 
Rongalit elektrometr. red. blauen Farbstoffe mit N /Fe =  2,85—2,70 zeigten alle das 
gleiche Ergebnis: Bis zur vollständigen Red. zu Leukocyanid wird 1 Valenz pro 2Fe- 
Atomen eliminiert, d. h. das Verhältnis von 1 FeU /l FeUl bleibt in den Pigmenten trotz 
Abbau von CN-Radikalen erhalten. Die magnet. Suszeptibilität der oben untersuchten 
Feli-FeiU-Cyanide betrug (auf lFe-A tom  berechnet) /mol =  7800—7000 IO6. Die 
Suszeptibilität nimmt mit Verminderung des N/Fe-Verhältnisses, d. h. zunehmendem 
Abbau, ab. Der magnet. Befund unterstützt somit die polynucleare Struktur, da er
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dem 5 Elektronen-Spin des [F eTIFeH i]s+ nahekommt u. das Vorhandensein von 
[Fe(CN)6]4-  oder [Fe(CN)6]3- unwahrscheinlich macht. Die FeIr-F en i-Cyanide zeigen 
a ls o  keine volle Durchdringung der 3d-Schale, vielmehr sind die Valenzelektronen z w i
schen den Fe-Atomen u. CN-Radikalen wahrscheinlich statist. verteilt. (Gazz. chim. 
i t a l .  77. 5 7 5 —8 1 . Dez. 1 9 4 7 . Mailand, Univ., Ist. di chim. ind.) T. K r a k k a  y .  354 

Giorgio Peyronel, System Kupfer-Kobalt-Schwefel. 2. Mitt. Prozesse der elektro
chemischen Verschiebung und Mikrographie mit A gN 03 und CuSOi . (1. vgl. C. 1945. I. 
1105 .) Das Syst. Cu-Co—S mit den Phasen Cu-Co-CoS-Cu9S5 zeigt charakterist. Über
gänge im festen Zustand: 1) bei niedriger Temp. Cu2S i+ n -*■ Cu2S +  Cu9S5, 2) Peritek- 
tikum Co4S3, 3) unter 7 8 8 ° in Ggw. von CoS Transformation Co4S3 +  5CoS -> Co9S8, 
4) Trennung beim Übergang der festen in die fl. Phase in die ternären Metalle. (Gazz. 
chim. ital. 77. 5 7 1 — 7 4 . Dez. 1 9 4 7 . Mailand, Univ., Ist. Chim. gen. e inorg.)

Mie s sg a n g . 355
Adolfo Ferrari und Mario Nardelli, Die Struktur des Kobaltnitrits von Natrium und 

Hydrazin. Die Komplexverb, zwischen Hydrazin u. NaCo(N02)6 mit der Formel 
N2HeN aCo(N02)i hat nach röntgenograph. Unters, folgende Kristallstruktur: monometr. 
a =  10,35 Ä, Z =  4, berechnete D. 2,348. (Gazz. chim. ital. 77. 422—26. Sept. 1947. 
Parma, Univ., Ist. di Chim. Gen.) H. C. W o l f . 355

Lucjan Czerski, Untersuchungen über die Oxydation von Kupfer bei hoher Temperatur 
unter niedrigem Sauerstoffdruck. Bei 950° wird unter einem 0 2-Druck von 20 mm Hg 
eine Platte von 99,99%ig. Cu oxydiert. Dabei werden 87% des Cu an der Oberfläche, 
13% im Gitter oxydiert. Das Oxydationsprod. enthält 88,857% Cu, also ca. 0,035% 
mehr als Cu20  entspricht; seine D. beträgt an der Oberfläche bis 6,144 u. nimmt nach 
innen zuerst ab, dann wieder zu (Kern 6,102—6,115), während sich für reines Cu20  aus 
a =  4,252 Ä eine D. 6,186 errechnet. Der Cu-Überschuß scheint nicht auf die Gitter
schnittpunkte verteilt zu sein, da es sich der Diffusion des O durch das Gitter entzieht. 
Es wird angenommen, daß der Oxydationsmechanismus eine Diffusion von Cu+ in einer 
Richtung senkrecht zur Oxydoberfläche umfaßt. (Roczniki Chem. [Ann. Soc. chim. 
Polonorum] 22. 83—92. 1947. Kraków, Akad. Góra., Zakł. Chem. ogóln.)

R. K. Mü l l e r . 358
R. Rigamonti, Feste Lösungen zwischen Kupferoxyd und Oxyden zweiwertiger M e

talle. Die Systeme CuO-NiO, CuO-MgO und CuO-ZnO. Die röntgenograph. Unters, 
der Mischungen von NiO-CuO u. MgO-CuO zeigt, daß sich feste Lsgg. von CuO in NiO 
(bis etwa 35 Mol-%) u. in MgO (bis etwa 25 Mol-%) bilden. Im Syst. ZnO-CuO 
bildet sich dagegen keine feste Lösung. Im Syst. MgO-CuO beobachtet man auch die 
Bldg. einer Mischung beider Oxyde. Aus den Werten einer festen Lsg. von CuO in NiO 
u. MgO errechnet sich der Ionenstrahl des Cu++ zu 0,77 Ä. (Atti Accad. naz. Lincei, 
Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 2. 446—51. April 1947.) W e s l y . 358

F. Taradoire, Über die Einwirkung von Wasserdampf bei der Sulfidierung von Silber- 
lm  Gegensatz zu den Feststellungen von S m ith  (C. 1931.11.1117; C. 1941. II. 1835), wo
nach Ag in trockener Atmosphäre nicht mit S reagiert, findet eine Rk. auch bei Ab
wesenheit von Feuchtigkeit u. von organ. Verunreinigungen u. bei beliebiger Beschaf
fenheit der Ag-Oberfläche statt. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 632—33. Juli/ 
Aug. 1947.) W e s l y . 359

C. Mineralogische und geologische Chemie.
J. Drugman, Die vierfache b1-Gruppierung des Calcits und seine Deutung. Geometr. 

kristallograph. Ünters. der b1-Verzwilligung des Calcits. (Bull. Soc. franc. Mineralog. 
70. 331—36. Juli/Dez. 1947.) Go t t fr ie d . 372

Jiri Novak, Die faserigen Modifikationen der Kieselsäure. (Vgl. C. 1947. E. 853.) 
Pulverdiagramme von Chalcedon ergaben erneut Identität mit a-Quarz. Drthdiagramme 
an Chalcedonfasern lieferten ziemlich verschied. Ergebnisse, u. zwar zeigten einige Pro
ben verschied. Fundorte keinerlei Anzeichen für eine parallele Orientierung, während 
bei anderen Proben diese Orientierung stark ausgeprägt war. Mikroskop, zeigten alle 
Proben eine Fasertextur mit mehr oder weniger parallelen Fasern. Die Doppelbre
chungsverhältnisse wurden untersucht u. diskutiert. Für einen Quarzin von Svinarov 
lieferten Pulverdiagramme für die hexagonale Zelle die Dimensionen a =  4 906 ±  
0,003 Ä; c =  5,401 ± 0 ,003  Ä, f  ür einen Lutecit von Clamart a =  4,899 ±  0.004 Ä; 
c =  5,414 ±  0.004 Ä. Für a-Quarz ergab eine Präzisionsaufnahme a =  4,603 ±  0,002 Ä; 
c =  5,393 ±  0,002 Ä. Für Lussatit konnte die bereits früher von dem Vf. [1932.] fest
gestellte Identität mit Cristobalit durch röntgenograph. u. therm. Unterss. bestätigt 
werden. Für einen Lussatit von Bojanovice ist a =  7,017 ±  0,004 Ä. Die Lussatite
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enthalten neben a-Cristobalit angenähert 30% ß-Cristobalit. (Bull. Soc. franc. Mineralog.
J.u^/Lez. 1947. Prag, Univ., Inst, m in era log .) Go t t f r ie d . 372

D. P. Grigorjew, Über die Genesis der Mineralien. Vf. bemängelt, daß beim Studium 
der Genesis der Minerahen im allg. nur die Verhältnisse, unter denen es zur Bldg. der 
Mineralien kommt, betrachtet werden, es müßten aber, wie er an Hand von Beispielen 
darlegt, in erster Linie die eigentliche Entstehung des Minerals, sein Wachstum u. die 
Veränderungen die es erfährt, erforscht werden. (3 a ira c K H  B c e p o c c H H C K o ro  M H He- 
p aJ io rH H ec K O ro  O O m ecT B a [Mem. Soc. russe Minüralog. [2] 76. 51—62. 1947.)

L e u t w e in . 378
Ju. A. Bilibin, Allgemeine Prinzipien metallogenetischer Untersuchungen. Nach Hin

weis auf die Notwendigkeit metallogenet. Erforschung des Gebietes der UdSSR gibt 
Vf. eine Begriffsbestimmung der Metallogenese, welche er in die Metallogenese magma- 
togener u. exogener Erzvorkk. unterteilt. Zeitliche u. räumliche Entstehung magmato- 
gener Erzvorkk. wird durch tekton.-magmat. u. struktur-litholog. Faktoren, sowie die 
Tiefe des Erosionsschnittes bestimmt. Vf. bespricht die einzelnen Gruppen u. gibt 
Hinweise für die Herst. metallogener Karten. (M3BecTHH A uaneM iiH  H a y n  CCCP, 
CepiiH reojiorimecKaH [Bull. Acad. Sei. URSS, Ser. geol.] 1947. Nr. 5. 95— 112. 
Sept./Okt.) L e u t w e in . 378

Ch. M. Abdullajew, Einige Besonderheiten der Metallogenie von West-Usbekistan. 
Zu den Besonderheiten der Metallogenie gehört die weite Verbreitung von Erz-Skarnen. 
An Metallen kommen Sn (Kassiterit), W u. gediegenes Au vor, u. zwar Sn u. W (Wolf- 
ramit, Scheelit, Kassiterit, Stannin) nicht am selben Ort, sondern stets getrennt. 
(HoKJianbi AKaneMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1427—28. 
1/12. 1947. Taschkent, Akad. der Wiss. der UsbekSSR, Geol. Inst.) v. W il p e r t . 378 

W. G. Chlopin und E. K. Gerling, Neues Verfahren zur Bestimmung des absoluten 
geologischen Alters der Mineralien. Das Verf. gründet sich auf die Spontanspaltung desU. 
Das Alter wird aus der bei dieser Spaltung auftretenden Xe-Menge erschlossen. Vff. 
bestimmten das Alter einer Uraninitprobe mit einer verbesserten App. zur Xe-Best. 
zu 1,68-IO-9 in Übereinstimmung mit dem aus dem Verhältnis Pb/U  ermittelten Wert 
1,85-IO“9. (JIoKJianbi A K aneM ira H a y «  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N.S.] 58. 
1415— 17. 1/12. 1947.) o v. W il p e r t . 378

E. Gleditsch und T. Graf, Die Bedeutung der Radioaktivität des Kalium s in der 
Geophysik. Unter Benutzung der von den Vff. erhaltenen Werte (vgl. C. 1947. E. 325) 
spielen bei Graniten die /-Strahlen des K für die Ionisation der Luft eine größere Rolle 
als die der Uran- u. Thoriumfamilien zusammengenommen. 1 g K erzeugt im Jahr eine 
Wärmemenge von 38 ±  7 ■ 10-6 cal. Deshalb muß das K in der Erdgeschichte eine 
wichtige Rolle spielen. Vff. berechnen, daß zu Beginn der Erdgeschichte 1024mal mehr 
40K vorhanden war als jetzt. Die durch 40K erzeugte Wärme is t etwa 200mal größer als 
die durch alle radioaktiven Elemente erzeugte. (Physic. Rev. [2] 72. 641. 1/10. 1947. 
Oslo, Univ., Physikal.-Chem. Abtlg.) S t e il . 378

Josef Zahradnicek, Gestalt und Masse der Erde. Aus gravimetr. Messungen wurde 
u. a. die mittlere D. der Erde zu 5,519 ±  0,004 abgeleitet. Dieser Wert ist genauer als 
der durch den Geophysikerkongreß zu Madrid 1924 angenommene 5,526. (Spisy vydä- 
vane prirodovedeckou Fak. Masarykovy Univ. [Publ. Fac. Sei. Univ. Masaryk] Nr. 286. 
15 Seiten. 1947. Brno, Morava, Masarykova univ., Fysikälni üstav.) S t a h l . 378 

Luciano Vighi, Mineralogische und granulometrische Bestimmungen am Sand der 
Küste von Pizzo Calabro. Von 3 Sandproben werden Siebanalysen u. Angaben über ihre 
Zus. an Eruptivgestein, Quarz (25—50%), Feldspaten u. Granaten mitgeteilt. (Ric. 
sei. Ricostruzione 17. 2049—50. Dez. 1947. Neapel, Univ., Ist. di Geol. appl. e Arte 
min.) R. K. Mü l l e r . 378

Marcel Gysin und Paul Desbaumes, Die Erze des Gebietes Chamonix-Le Fayet (Hoch 
savoyen). Vff. berichten über eine Unters, der kleinen Erzvorkk. in dem Tal von Chamo 
nix u. den Seitentälern. Es werden im Ganzen 15 verschied. Erzvorkk. untersucht 
Haupterze sind Pyrrhotin, Zinkblende, Bleiglanz, Pyrit, Burnonit, Tetraedrit u. Chalko 
pyrit, deren Mengen je nach den einzelnen Vorkk. schwanken bzw. in einzelnen Vorkk 
überhaupt nicht auftreten. Ein Teil der Erze is t Ay-haltig. Der Geh. an Ag schwankt 
je nach den Vorkk. zwischen Spuren u. 2094 g Ag pro Tonne. Die Genese der einzelnen 
Vorkk. wird besprochen. (Bull. Soc. franf. Mineralog. 70. 215—50. 2 Tafeln. Juli/Dez. 
1947.) Go t t f r ie d . 380

E. Raguin und H. Vincienne, Die Blei und Zink führende Lagerstätte von Peyrebrune, 
Tarn. Bei der obigen Lagerstätte handelt es sich um ein Syst. von Gängen, sie sich in 
den dort anstehenden metamorphen Schiefern befinden. Die Geologie der Lagerstätte 
wird ausführlich beschrieben. Die Gangmineralien sind in der Hauptsache Bleiglanz, 
Zinkblende, Siderosit u. Quarz. Akzessor. treten auf Pyrrhotin, P yrit, Chalkopyrit sowie
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Fluorit, Calcit, Dolomit u. wenig Baryt. Nach. Beschreibung der mikroskop. Unter- 
suchungsergebnisse wird die Paragenese der Lagerstätte ausführlich behandelt. (Bull. 
Soc. franç. Mineralog. 70. 153—63. Jan./Juni 1947.) Go t t fr ie d . 380

Maurice Roques, Mimetischer Aufbau und trikline Symmetrie des Analcims der 
Los-Inseln (FranzösischGuinea). Die aus den Pegmatiten der Insel Kassa stammenden 
faustgroßen spaltbaren Massen u. 2—3 cm großen Kristalle (Trapezoeder) haben an
nähernd die chem. Zus. des theoret. Analcims, D =  2,7. Das Mineral ist durchschei
nend, hat 3 unvollkommene Spaltbarkeiten nach den Würfelflächen u. ist aus zahl
reichen polysynthet. Zwillingen aufgebaut. Der Einkristall ist triklin, ny — n« =  
0,0027, opt. negativ, 2V =  14°. Bei der Entwässerung (700°) verschwindet die poly
synthet. Zwillingsbldg. ; das Prod. hat rhomb. Symmetrie ny — n„ =  0,0022. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 225. 946—48. 17/11. 1947.) W. F a b e r . 380

S. Caillère und M. F. Kraut, Beitrag zu der Untersuchung der oolithischen Eisenerze 
Lothringens (Becken von Briey). 2. Mitt. Das Mineral von Ottange. (1. vgl. Bull. Soc. 
franç. Mineralog. 69. [1946.] 83.) In Fortsetzung ihrer Unterss. über die lothring. 
Eisenerze beschreiben Vff. ausführlich die in den verschied. Horizonten vorkommenden 
Erze des Gebietes von Ottange. Bes. Beachtung finden hierbei die Lagerstätten, in 
denen Magnetit auftritt. Die in den einzelnen Zonen vorkommenden Minerahen u. 
Erze sind tabellar. übersichtlich zusammengestellt. (Bull. Soc. franç. Mineralog. 70. 
22—33. Jan./Juni 1947.) Go t t fr ie d . 380

S. Caillère und M. F. Kraut, Beitrag zu der Untersuchung der oolithischen Eisenerze 
Lothringens (Becken von Briey). 3. Mitt. Das Mineral von Hayange. (2. vgl. vorst. Ref.) 
In ihrer letzten Mitt. über die lothring. Eisenerze beschreiben die Vff. ausführlich die 
in den einzelnen Horizonten des Erzgebietes von Hayange auftretenden Erze u. Mine
rahen. (Bull. Soc. franç. Mineralog. 70. 34—48. Jan./Juni 1947.) Go t t fr ie d . 380 

—, Tafelglimmer in Südwestland, Neu-Seeland. Beschreibung eines Glimmer - 
vorkommens (Muskovit), das nach Schaffung besserer Transportmöglichkeiten den Be
darf Neu-Seelands ausreichend würde decken können. (Bull. Imp. Inst. 45. 187. April/ 
Juni 1947.) _ _ Z e d l it z . 380

Ju. A. Bilibin, Über einige Charakterzüge der Metallogenie des Goldes. Vf. beschränkt 
sich auf eine genaue Charakteristik der Golderzlagerstätten, die genet. mit den Vork. 
kleiner Intrusionen von Dioritgestein Zusammenhängen. Es wird die Golderzbldg. nach 
Zeitfolge u. räumlicher Ausbreitung beschrieben, das Vorkommen der Au-führenden 
Dioritintrusion-Formation in den UdSSR behandelt eine kurze petrolog. Charakteristik 
dieser Formation gegeben. (3anncKH BcepoccuhcKoro M h  n e p a ji o r h  u e c k  o r o
OömecTBa [Mém. Soc. russe Minéralog.] [2] 76. 77— 91. 1947.) L e u t w e in . 380

W. Ss. Popow, Über Goldhaltigkeit mesozoischer Konglomerate im  Flußgebiet des 
Naryn. Bei der Unters, von Au-Wäschen im Flußgebiet des Naryn stellt Vf. fest, daß 
das Au aus mesozo. Konglomeraten stammt, welche aus Quarz-, Turmalin- u. Feld
spatgeröll, verbunden durch S i02-Zement bestehen. Au-haltig ist der Zement. Das 
Au tritt in Form kleiner — bis 1 mm großer — gelber Blättchen auf. (U 3BecTHH Aita- 
geMHH H ayn  CCCP, Cepiui reo jion i'iec i;a ii [Bull. Acad. Sei. URSS, Sér. géol.] 
1947. Nr. 3. 139.) L e u t w e in . 380

G. S. Gritzajenko, J. S. Nessterowa und W. P. Butusow, Polydymit aus dem Vor
kommen in Nowo-Aidyrlinsky im Südural. Polydymit bildet auf diesem Lager Pseudo- 
morphosen nach Millerit u. stellt im Gegensatz zum Polydymit von Sudberry u. West- 
phalen ein hypergenes Mineral dar. (3anncKii BcepocciiMCKoro MnHepajiornueCKoro 
OömecTBa [Mém. Soc. russe Minéralog.] [2] 75. 285—92. 1947. Moskau, Akad. d. 
Wiss., Geol. Inst.) Mirtsc h in g . 380

Leonhard Weber und Gustavo Fagnani, Morphologische Unterschiede italienischer 
und schweizerischer Quarze. An Hand des GoLDSCHMiDTschen Atlas der Kristallformen 
wurden die morpholog. Unterschiede italien, u. schweizer. Quarze untersucht. Es wurde 
eine sehr große Mannigfaltigkeit verschied., sogar flächenreicher Kombinationen gefun
den. Überraschend war, daß nur drei der gewöhnlichsten Kombinationen beiden Län
dern gemeinsam war. Die mit den persistentesten Formen konstruierte Sammelfigur 
italien. Quarze unterscheidet sich beträchtlich von dem für die Schweiz erhaltenen 
Bild. Tabellar. sind die Leitformen, Nebenleitformen, Spezialformen u. Ergänzungs
formen für beide Länder zusammengestellt. (Verh. Schweiz, naturforsch. Ges. 127 
77. 1947. Freiburg u. Mailand.) Go t t fr ie d . 380

Ugo Ventriglia, Beitrag zur Kenntnis der Tone vom petrographischen, genetischen und 
Anwendungsgesichtspunkt. Tone bestehen nicht, wie meist angenommen, vorwiegend 
aus einem Mineral der Kaolinitgruppe, sondern häufig auch aus Sialliten anderer Grup
pen mit geringem Kaolinitanteil. Das Blähen der Tone muß nicht auf einem Geh. an 
Montmorillonit beruhen. Einige Besonderheiten der Endosiallite, Topexosiallite u. bes.
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ihrer „pelit.“ Abart werden erörtert. (Rio. sei. Ricostruz’one 17. 2027—30. Dez. 1947. 
Roma, Univ., Ist. di giaeimenti min.) R. K. Mü l l e r . 380

B. Ss. Ziegler, Ton-Gipse und ihre Klassifizierung. D ie Ton-Gipse, eine 0,2—2,5 m 
mächtige Ablagerung des Quartärs (tert. Ursprung ist selten) werden teils unvermischt, 
teils mit Füllstoffzusatz ausgiebig als Baumaterial verwendet. Sie enthalten oft, ent
gegen der herrschenden Ansicht, als 3. Komponente Ca-Carbonate. Vf. teilt sie in
2 Hauptgruppen ein: die eigentlichen Ton-Gipse (7 Untergruppen) u. die Ton-Carbonat- 
Gipse (11 Untergruppen). (floKJiaflH AKaaeMHH H a y n  CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 5 8 . 1463—65. 1/12.1947. Rostow/Don, Inst, für lokale Ind.)

v .  W i l p e r t . 3 8 0
W. Je. Grib, Gliederungsschema für die känozoischen kontinentalen Ablagerungen in 

Süd-Ferghana. Vf. beobachtete die Gesetzmäßigkeiten, die bestimmten strukturellen, 
faziell-lilholog. u. Textur-Eigentümlichkeiten zu entnehmen waren. Es gelang, 7 Folgen 
aufzudecken, die nach ihrer hauptsächlichen Verbreitung geograph. benannt werden 
u. deren Alter etwa vom unteren Miozän bis zum ältesten Quartär hinaufreichen dürfte. 
(JJoK JianH  AKaneM HH H a y n  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 5 8 . 1431—34. 
1/12. 1947.) v. W ilp e r t .  382

L. B. Ruchin, Über die Wechselbeziehungen der Sandschichten nach ihrer mineralogi
schen Zusammensetzung. Vf. bringt einige Verbesserungsvorschläge zur üblichen Best. 
des Geh. einzelner Mineralien in Sandproben: die Best. soll an mehreren Fraktionen 
verschie d. Feinheitsgrades durchgeführt werden. (JHoKJiaflbl AKaneMHH H a y K  CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 5 8 . 1451—54. 1/12. 1947. Leningrad, Univ.)

v .  W i l p e r t . 3 82
W. F. Morkowkina, Über die Genesis kristalliner Schiefer im  Buron-Fundort (Zentral

kaukasus). Im Gebiet des Buron- Cu-Pyrrhotin-Fundortes sind 2 selbständige Schichten 
krist. Schiefer zu unterscheiden: die südliche, die als Paraschiefer (auf Kosten der Sedi
mentschicht entstanden, teils tonig, teils mergel-carbonathaltig) zu bezeichnen ist, von 
unterpaläozoischem Alter, u. die eigentliche Buron-Schieferschicht: Orthogneis u. 
Orthoschiefer, aus Graniten u. Migmatiten entstanden. Die Granit-Intrusion aus dem 
Nachbargebiet (Zei) ist nicht als genet. mit der Cu-Pyrrhotin-Erzablagerung verbunden 
aufzufassen. (XtoKJianw AKaneMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 
1459—62. 1/12. 1947.) 0 v. W ilp e r t .  382

Adolf A. T. Metzger, Zur Geologie der Inseln Alö und Kyrklandet in Pargas-Parainen, 
S. W. Finnland. Vf. berichtet ausführlich über die petrograph. u. tekton. Unters, der 
Inseln Älö u. Kyrklandet. Folgende Gesteine werden mikroskop. u. chem. beschrieben: 
Kinzigitgneis, Leptit, Diopsidamphibolit, Kalkgneis, Grossulardiopsidiels, Calcitmarmor, 
Ankerit-Dolomitmarmor, Pyroxendiorit, Granodiorit, Migmatitgranit u. Metadiabas. 
72 Literaturzitate. (Acta Acad. Aboensis, Math. Physica 1 5 . Nr. 3. 1— 103. 1945, 
ausgeg. 1947.) H i l l e r .  382

A. N. Bunejew, P. A. Krjukow und Je. W . Rengarten, Auspressen von Lösungen 
aus Sedimentgestein. Proben von Jura-Lehm u. Carbon-Kalkstein wurden im Zustande 
ihrer natürlichen Feuchtigkeit in einem dickwandigen (äußerer Durchmesser 12, innerer
3 cm) Cr-V-Stahlzylinder (therm. bis 400° BRiNELL-Härte vorbearbeitet) mit einer hy
draul. 50-t-Presse Drucken bis 10 000 kg/cm3 ausgesetzt. Unter Vorsichtsmaßregeln 
gegen Verdampfen wurden 1—2 cm3 der erhaltenen Lsg. interferometr. u. nach Mikro
methoden untersucht. Bei Drucken von 1450—6000 kg/cm3 konnten in 32 Tagen aus 
dem Lehm 2/3 der 31% W., aus dem Kalkstein mit 6500 kg/cm3 50% des W. ausgepreßt 
werden. — Die später ausgepreßte Lsg. zeigte geringere Mineralisation, die letzten Fl.- 
Mengen wiesen nur 20% der anfänglichen Mineralisation auf, ein Zeichen, daß Konsti
tutionswasser mit ausgepreßt wurde. Eine Ausnahme bot die Cl-Menge, welche bis zu
letzt anstieg. Die Zus. der mittleren Portionen entsprach K u r i lo w s  Formel M2j0SO4" • 
81Cri6/Ca“Mg"37. Der Salzgeh. des ausgepreßten Lehms war stark verringert im 
Vgl. mit jenem der Lösung. (floKnanbi AKafleMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 57 . 707—09. 1/9.1947. Ssawarenski-Labor., Hydrogeolog. Probleme 
u. Dokutschajew-Bodeninst. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. W ilp e r t .  385

Franz Raaz, ,,Dimorphe Mischungsreihen“ oder ,,Isodimorphie“ bei den Plagio
klasen ? Krit. Besprechung der Beobachtungen des Vf. zu diesem Thema. (Anz. österr. 
Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl. 8 4 . 45—49. 1947. Wien.) W. F a b e r .  385

 f Die Pegmatite von Zentral-Nigeria. Die Pegmatite in Zentral-Nigeria sind
ungewöhnlich mineralreich: Turmalin, Magnetit, Granat, Beryll, Zinnstein, Columbit- 
Tantalit, Mikrolit, Tapiolit, Ilmenorutil, A patit, Monazit, Spinell; die Nb-Ta-haltigen 
Erze werden neuerdings auch abgebaut. (Bull. Imp. Inst. 4 5 . 4 0 8 — 10. Okt./Dez. 
1 9 4 7 .) Z e d l i t z .  3 8 5
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N. I. Nakownik, Sekundäre Quarzite, ihre mineralischen Fazien, Genesis und prak
tische Bedeutung. Vf. gibt eine Begriffsbestimmung für „sek. Quarzit“ u. bringt einen 
eingehenden Vgl. der Quarzite Kasachstans mit den übrigen Vorkk. innerhalb u. außer
halb Rußlands. Hauptmerkmal ist der ausgeprägte genet. Zusammenhang mit sau
rem u. neutralem Gestein, sowie mit Prozessen von Oberflächenvulkanismus. Fer
ner wird ihre Erzführung (hauptsächlich Cu, Pb, Zn, Au, Ag im S i0 2 aus neutralem 
Gestein) besprochen. (kl3BecTHH AKaneMHH HayK CCCP, CepHH reo,rorH 'ieci;an 
[Bull. Acad. Sei. URSS, Sér. géol.] 1947. Nr. 1. 1 3 5 —5 0 .)  L e u t w e in .  3 8 5

N. Ja. Denissow, Über die hydrogeologische Bedeutung der Adsorption von Feuchtig
keit durch tonige Gesteine. Allg. Betrachtungen zum Kreislauf des W. unter Berück
sichtigung der Tatsache, daß das Adsorptionsw. als solches aus dem Kreislauf aus
scheidet: es wird festgelegt u. tritt nur unter bes. Bedingungen wieder in den Kreislauf 
ein. Mit ansteigender Dispergierung der Gesteine durch Verwitterung muß die Menge 
des adsorbierten W. dauernd ansteigen, die Menge des dem freien Kreislauf zur Ver
fügung stehenden W. sich dauernd vermindern. Die Adsorptionsprozesse in der Litho
sphäre zur Zeit der Entstehung der tonigen Gesteine können in syn- u. epigenet. ein
geteilt werden. (JJoKJiaflbi AKaneMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N .S.]58. 
1435—38 . 1 /1 2 . 1 9 4 7 . Moskau, Kuibyschew-Bauingenieur-Inst.) v .W ilp e r t .  385  

W.P.Masslow, Über die Zusammensetzung kambrischer Ablagerungen in Zentral-Tuwa. 
Vf. bringt neue Daten über die Zus. u. den Charakter kambr. Gesteine in Zentral- 
Tuwa, die Zus. effusiven Gesteins wird untersucht u. die diskordante Auflagerung von 
Kalkstein u. effusiven Gesteins kambr. Alters auf darunterliegenden, älteren, metamor- 
phen Schiefern beschrieben. (M3BeCTHH AKaneMHH HayK CCCP, CepHH reo jio rn - 
uecKaa [Bull. Acad. Sei. URSS, Sér. géol.] 1947. Nr. 3. 1 1 7 —2 6 .) L e u t w e in .  38 5  

Pierre Lapadu-Hargues, Einige vorläufige Mitteilungen über das Eglab-Massiv 
(West-Sahara). In der West-Sahara liegt in einer NNO—SSW verlaufenden Achse, 
bestehend aus Krystallin, die eine breite Antiklinale darstellt, im nördlichen Teil das 
aus granit. Gestein bestehende Eglab-Massiv. Der Hauptstrang besteht aus Granit 
(Quarz, Biotit, Muskovit nur ausnahmsweise, Feldspäte, vorwiegend Orthoklas). 
Darüber liegen mächtige Massen eines mikrolith. Rhyoliths mit zahlreichen Quarz- 
phänokrysten. Ein Trennungsniveau zwischen beiden Gesteinen fehlt. Es bestehen viel
mehr zwischen ihnen petregraph. Übergänge. Nach Ansicht des Vf. handelt es sich hier 
um einen Granit mit einer oberflächlichen rhyolit. Kruste. Der Rhyolith ist als Rand
fazies (vielleicht oberflächliche) des Granits anzuschen. Der Granit wird von zahlreichen 
jüngeren melanokraten (wohl Doleriten) u. leukokraten Gesteinen (Anorthositen) durch
setzt. (C. R. hefcd. Séances Acad. Sei. 225. 9 5 0 — 5 1 . 1 7 / 1 1 .1 9 4 7 . )  R ö s in g . 38 5  

A. A. Tschumakow, Über die Entstehungsbedingungen der Urtithorizonte im Kom
plex der alkalischen Gesteine des Lujawrurt. Durch eingehende Unters, der Urtithori
zonte sowie der darüber u. darunter liegenden Schichten kommt Vf. zum Schluß, daß 
sie genet. an eine Intrusion von Foyait-Magma in normale Lujawrit-Komplexe ge
bunden sind. Urtit, welcher immer unter Foyait liegt, ist gebildet worden durch Aus
scheidung von Nephelin-Krystallen aus dem Foyait-Magma. Diese Krystalle sind zu 
Beden gesunken u. haben den Urtit gebildet. (JJoKJianbi AKaneMHH HayK CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 8 7 5 — 77 1 1 /1 1 . 1 9 47 . Kola-Basis der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) L e u t w e in .  3 8 5

A. D. Kalenow, Neues über die Granite der nordöstlichen Mongolei. Vf. berichtet 
über die Ergebnisse neuerer Unterss., wonach im Nordosten der Mongolei hunderte 
nach Zus. u. Alter verschied, granit. Intrusionen festgestellt werden, welche 3 magmat. 
Cyklen angehören. (JJoKJiaflH AKaneMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 58. 8 4 3 — 4 6 . 1 1 /1 1 . 1 9 4 7 . Inst, für geolog. Wiss. der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

L e u t w e in . 3 8 5
Reinhard Schönenberg, Plutonismus und Metallisation in der Zipser Zone (Kar

pathen). E in Beitrag zur Altersfrage der Zipser Granite. Die vier kleinen Granitstöcke 
der Zipser Zone sind gleichaltrig (jünger als subhereyn, evtl. jünger als laramisch). Sie 
folgrn den tekton. Linien wie die Erzgänge u. stehen in mehr oder minder engem Zu
sammenhang mit der Vererzung der Zipser Zone. Vf. gibt unter 3 Profilen auch eine
Übersichtskarte der Erzlagerstätten u. Granite der Zipser Zone. (Z. dtsch. geol. Ges. 99. 
175— 8 9 . 1 9 4 7 .)  Oe st r eic h . 3 8 5

Svetolik P. Stevanovitch, Das Alter des periodischen Magmas von Zlatibor und sein 
Einfluß auf die angrenzenden Gesteine. Geolog.-petrograph. Unters, der metamorphen 
Veränderungen, welche die peridotit. Intrusion in den Nachbargesteinen (Kalke, S i02- 
haltige Gesteine, Dolomite u. tonige Schiefer) hervorgerufen hat. Die Intrusion ist 
wahrscheinlich im Jura erfolgt. (Bull. Soc. franç. Minéralog. 70. 3 0 0 — 1 7 . Juli/Dez. 
1 9 4 7 . Belgrad.) Go t t fr ie d . 3 8 5
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A. Riedel und G. Schiavinato, Die magmatische Differenzierung in den Gesteinen von 
Lonzina (Euganeen). Vff. beschreiben die chem.-petrograph. Kennzeichen der Haupt
gesteine des Monte Lonzina (Basalt, Andesit, Trachyt, Liparit usw.). Es handelt sich 
im wesentlichen um Gauteit u. den Übergangstyp des Bostonits m it diffusem Pyroxen 
u. wenig Olivin. Der Chemismus läßt auf die Herkunft aus verschied. Vulkanausbrüchen 
mit zeitlichem Abstand schließen. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, 
mat. natur. [8] 3. 115—24. Juli/Aug. 1947. Padua, Univ., Inst. f. Mineral, u. Petrogr.)

R. K. M ü l l e r . 385
Fritz Sigrist, Beiträge zur Kenntnis der Petrographie und der alpinen Zerrkluftlager- 

stätten des östlichen Aarmassives. Beschreibung der petrograph. Verhältnisse der nörd
lichen Schieferhülle, der Kontaktzone des Erstfeldergreeises, der herzyn. Intrusions
gesteine des Aarmassivs, ferner der P i0 2-Paragenese, der A mphibolitparagenese sowie 
der Spezialparagenesen des Untersuchungsgebietes u. der Wachstumserscheinungen an 
jBroo&iikristallen, der Optik des Brookits, der Umwandlung von Brookit in Rutil. 
45 Literaturzitate. (Schweiz, mineralog. petrogr. Mitt. 27. 39— 1 8 2 . 1947.)

Op p e r m a n n . 3 8 5
Bruno Conforto, Über den Zeolith exholativ-vulkanischen Ursprungs des Kraters von 

Datera ( Vulsinische Vulkane). In der Umgebung einer H2S-Ausbruchstelle finden sich 
Verkrustungen, die größtenteils aus Zeolith bestehen. Das Material bläht sich beim 
Erhitzen. Es wird als Phillipsit angesprochen. (Ric. sei. Ricostruzione 17. 1997. 
Dez. 1947. Rom, Univ., Ist. di giacimenti min.) R. K. M ü l l e r . 386

A. I. Ssilin-Bektschurin, Über den Einfluß der kinematischen Dichte des vorliegenden 
Druckes und der Durchlässigkeit auf die Filtrationsgeschwindigkeit in den Erdölhorizonten 
des Ural-Wolchow-Gebietes. Die Zusammenhänge zwischen Druck, V iscosität, Poren
größe usw. des Gesteins im Hinblick auf die Durchflußgeschwindigkeit werden disku
tiert. (floKJiaHbi AKaneMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. ÜdSSR] [N. S.] 58. 
1133—36. 21/11. 1947. Akad. der Wiss. der ÜdSSR, Ssawarenski-Labor. für hydro- 
geolog. Probleme.) L e u t w e in . 390

B. A. Skopinzew, Über das Sauerstoffäquivalent der organischen Stoffe der Natur
wässer. Vf. schlägt eine Korrektur bei der Berechnung des 0 2-Äquivalentes bei der 
Oxydation organ. Stoffe des Planktons bzw. der im W. gelösten organ. Stoffe vor, 
die sich daraus ergibt, daß Plankton neben Kohlehydraten auch Eette u. Eiweißstoffe 
enthält, während gelöste organ. Stoffe ebenso kohlehydrat- u. eiweißähnliche Verbb. 
sowie Fette enthalten. Es wird das durchschnittliche 0 2-Äquivalent für Binnensee
plankton zu 1 ,8 0  u. für Meeresplankton zu 2 ,0  mg 0 2/mg berechnet. Für die in W. 
lösl. organ. Stoffe erhält man die Werte 1 ,3 — 1 ,5  mg 0 2/mg. (JLoKJia.ibi AKaneMHH 
HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 2 0 8 9 — 9 2 . 2 1 /1 2 .  1 9 4 7 . Inst, für 
Geochem. u. analyt. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) M. G o r d i e n k o .  393

Bernard Dussart, Der thermische Zustand des Genfer Sees während des Sommers 
1947. Infolge des vorhergegangenen bes. langen u. kalten Winters rief der Sommer 
1947 mit seinen hohen, langanhaltenden Tempp. bedeutende Störungen des therm. 
Gleichgewichts im Genfer See hervor. Während die tieferen Teile des Sees den Einfl. 
des Winters bewahrten, erhitzten sich die oberflächlichen Schichten über das n. Maß 
hinaus. Dieser Zustand fand in einer therm. Schichtung, bes. im  August, ihren Aus
druck. Vf. berichtet im einzelnen über seine Messungen aus den verschied. Tiefen 
des Sees, wertet sie aus u. vergleicht sie mit Messungen aus vorhergehenden Jahren. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 951—53. 17/11. 1947.) R ö sin g . 393

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

Hermann Hartmann, Ein einfaches Näherungsverfahren zur quantenmechanischen 
Behandlung der n-Elektronensysteme aromatischer Kohlenwasserstoffe. 1. Mitt. Vf. ent
wickelt ein quantenmechan. Näherungsverf. zur raschen Best. der Wechselwirkungs
energie der Ji-Elektronen aromat. Systeme im Grundzustand. Durch Einführung von 
4 Bindungstypen, die aus dem Strukturbild abzulesen ist, wird der Ausdruck für die
Energie: zlE =  NC A 27 Nn/n, entwickelt. Der Koeff. des Austauschintegrals A
kann für ganze Stoffklassen rasch übersehen werden. Die Resultate für einige Verbb. 
werden mit Literaturwerten des S l a t e r -P AULiNQschen Verf. verglichen. Im Falle 
des Stoffpaares Anthracen-Phenanthren sind sie diesen Werten überlegen. (Z. Natur- 
forsch. 2a. 2 5 9 — 6 2 . Mai 1 9 4 7 . Frankfurt, Univ., Inst, für physikal. Chem.)

L. F is c h e r . D 10
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Hermann Hartmann, Über ein quantenmechanisches Näherungsverfahren zur Be
handlung der 7i-Elektronensysteme aromatischer Kohlenwasserstoffe. 2. Mitt. (1. vgl. 
vorst. Ref.) An Hand der Grundgleichung für Acenc: E =  (C +  17/12 A) +  
n (5 C +  19/12 A) des von H a r t m a n n  entwickelten quantenmechan. Näherungs- 
verfahrens zur Berechnung der Wechselwirkungsenergien aromat. jt-Elektronensysteme 
(vgl. 1. Mitt.) wird durch einfache Rechnung ein Vgl. der Koeff. des Austauschintegrals 
A mit den aus der entsprechenden Beziehung E =  (2 +  4 n) a +  k(n) ß von H ü c k e l  
folgenden Koeff. k(n) möglich. Für 18 aufgeführte Verbb. ergibt sich zwischen beiden 
Koeffizienten eine gute Übereinstimmung. (Z. Naturforsch. 2a. 263—64. Mai 1947.)

L. F i s c h e r .  D 10
John E. Kilpatrick und Kenneth S. Pitzer, Normale Koordinatenanalyse der Schwin

gungsfrequenzen von Äthylen, Propylen, cis-2-Buten, trans-2-Buten und Isobuten. Her
geleitet wurden die Säkulargleichungen für die Schwingungen von Äthylen (I), Pro
pylen (II), cis-2- (III) u. trans-2-Buten (IV) sowie von Isobuten (V). Ein aus den Glei
chungen erhaltener Potentialausdruck wurde zur Bezeichnung der Schwingungs
frequenzen von I u. Deuteroäthylen benutzt. Einige der so best. Konstanten erlaubten 
angenäherte Potentialausdrücke für II, III, IV u. V abzuleiten. Mit den aus diesen 
Potentialausdrücken erhaltenen Schwingungsfrequenzen wurden Frequenzbezeichnun
gen für II, III u. IV sowie V durchgeführt. (J. Res. nat. Bur. Standards 38. 191—209. 
Febr. 1947.) _ G o t t f r i e d .  D 114

D. P. Craig, Energieniveaus des Naphthalins. Vf. berechnet mittels der Valenzbin- 
dungsmeth. die Energieniveaus der Singulett- u. Triplettzustände des Naphthalins. 
Die Auswahl der harmon. Strukturen für beide Zustände wird eingehend diskutiert. 
Ferner werden die erhaltenen Werte mit den Ergebnissen anderer Autoren sowie den 
experimentellen Werten verglichen. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., Lon
don 1. 411— 18. 1947.) F r e n k l e r .  D 114

Danica Stocesovä, Physikalisch-chemische Methoden zur Untersuchung der Wasser
stoff-Brücken. Kurze 'Übersicht über die Verff. der spektrograph. u. röntgenograph. 
Best. der H-Brücken. Es wird nur ältere Literatur (1933— 1943) berücksichtigt. 
(Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 69—71. 10/3. 1947.) F r e y t a g .  D 118

Maurice Errera und Jesse P. Greenstein, Bemerkung über die ültraviolettabsorptions- 
spektren von Ketonsäuren und von Ketonsäurepeptiden. Unters, der Ultraviolett
absorptionsspektren von BrenztraubensävLie u. von Pyrnoylglycin hatten ergeben, 
daß in Lsgg. mit pn <  10 die Säure ein Absorptionsmaximum bei 3300 Ä, das Peptid 
Maxima bei 3400 u. 2400 Ä besitzt. In Lsgg. mit ph > 1 0  verschwanden die Maxima 
bei beiden Verbb., das der Säure sofort, das des Peptids langsam. Wurde der pH-Wert 
der alkal. Lsg. wieder auf </10 gebracht, so wurde das erste Spektr. der Säure wieder 
erhalten, während das des Peptids sich nicht änderte. Auch auf chem. Wege konnte 
der Beweis erbracht werden, daß die Alkalisierung von Pyrnoylglycin irreversibel war, 
denn bei pn > 1 0  verlor das Peptid die Fähigkeit, das 2.4-Dinitrophenylhydrazon zu 
bilden; während man ferner durch Einw. von heißer HCl auf die saure oder neutrale 
Lsg. quantitativ Brenztraubensäure u. Glycin erhielt, erhielt man bei Behandlung der 
alkal. Lsg. mit HCl weder Brenztraubensäure noch a-Aminostickstoff. Zur weiteren 
Aufklärung dieser Beobachtungen wurden noch die Absorptionsspektren von Phenyl
brenztraubensäure u. Phenylpyrnoylglycin untersucht. Aufnahmen der Spektren bei 
pH 7,0 ergaben für alle vier Verbb. eine kontinuierliche Absorption im Gebiet von 
3200—3500 Ä, die den Carbonylgruppen zugeteilt wird. Phenylbrenztraubensäure 
besitzt eine Bande bei 2850 Ä, das dazugehörige Peptid bei 2500 A. Die Absorptions
banden zwischen 2500-—2900 Ä für die Ketonsäuren mit den aromat. Ringen ist dem 
Einfl. der Phenylsubstituenten zuzuschreiben. Bei pn 11,5 — nach Zugabe von verd. 
NaOH zu den neutralen Lsgg. — änderten sich die Absorptionsspektren der phenyl
substituierten Verbb. augenblicklich. Beide Verbb. besitzen deutliche Absorptions
banden mit einem Maximum für beide Verbb. bei 3250 Ä. Brenztraubensäure zeigt 
kontinuierliche Absorption in diesem Gebiet, während Pyrnoylglycin sehr wenig 
absorbiert. Bringt man die alkal. Lsgg. von Phenylbrenztraubensäure u. dessen Peptid 
wieder auf pn 7,0, so erhält man sofort die ursprünglichen Absorptionsspektren zurück. 
Ferner bilden beide Verbb. leicht die entsprechenden 2.4-Dinitrophenylhydrazone. 
Reversibel ist daher die Alkalisierung von Brenztraubensäure, Phenylbrenztrauben
säure u. Phenylpyrnoylglycin, während die von Pyrnoylglycin irreversibel ist. (Arch. 
Biochemistry 15. 445—48. Dez. 1947. Bethesda, Maryland, National Inst, of Health, 
Cancer Inst.) G o t t f r i e d .  D 118

P. Grammaticakis, Beiträge zur Spektraluntersuchung einiger Phenylisocyanalderi- 
vate. 1. Mitt. Die Ultraviolettabsorption der Phenylcarbamoylderivate einiger Amine, 
Hydroxylamine, Phenylhydrazine, Ketimine und Oxime. Die Rk.-Prodd. von Phenyl
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isocyanat (I) u. einer Anzahl Aminen, Hydroxylaminen, Phenylhydrazinen, Ketiminen  
u. Uximen werden auf ihre UV-Spektren untersucht u. die (abgebildeten) Spektren 
verglichen u. diskutiert. Im allg. beweisen die Spektren die angenommenen Normal
strukturen. Die Spektren der Rk.-Prodd. von I mit Iminen, mit Trialkylacetophenon- 
oximen u. mit Acetonoxim ähneln sehr denen der entsprechenden Phenylharnstoffe 
(Einzelheiten s. Orig.).

V ersu ch e: Harnstoffderivv., durch Erwärmen von I u. der entsprechenden Amine 
in A., Ausziehen des überschüssigen I mit PAe. u. Rekristallisation aus verd. A. oder 
Ae./PAe. (alle krist. in Nadeln): N-[l-Phenylpropyl]-N'-phenyl-, F. 150°, aus I u. 
1-Phenylpropylamin. — N-[l-(p-Melhoxyphenyl)-propyl]-N-äthyl-N'-phenyl-, F. 82°, 
aus I u. Athyl-l-[p-methoxyphenyl]-propylamin. — N -[l-Phenylpropyl\-N-benzyl-N'- 
phenyl-, F. 89°, aus Benzyl-[l-phenylpropyl]-amin. — N-[l-(p-Methoxyphenyl)-propyl]- 
N-benzyl-N'-phenyl-, F. 100°, aus Benzyl-[l-(p-methoxyphenyl)-propyl]-amin. — 
N-[Amyl-(3)]-N'.N'-diphenyl-, F. 78°, aus N-[Am yl-(3)]-anilin.— N-Benzhydryl-N'.N'- 
diphenyl-, F. 125°, aus Benzhydrylamin. — N-Benzhydryl-N-[p-methoxyphenyl]-N' - 
phenyl-, F. 96°, aus N-[Amyl-(3)]-anisidin. — Phenylharnstoff, F. 147°, aus I u. NH3; 
aus A. Platten. — Disubstituierte O-Carbamoylhydroxylamine, aus I u. den entspre
chenden substituierten Hydroxylaminen in Ae. unter Kühlen u. Rekristallisation aus 
verd. A. oder Ae./PAe. (Nadeln; 100% [Ausbeute]): N-[l-Phenylpropyl]-N-benzyl-,
F. 155°. •— N-[l-(p-M ethylphenyl)-propyl]-N-benzyl-, F. 126°. — N-[l-{p-Methoxyphenyl)- 
propyl~\-N-benzyl-, F. 131°. — Phenylurethan, F. 53° (A.), Kp .15 155°, aus I u. NH3 in 
absol. A .; Tafeln. —- Substituierte Hydrazine, aus I u. dem entsprechenden Hydrazin 
in absol. Ae. oder PAe. (Nadeln; 100%): N-Phenylcarbamoyl-N-amyl-(3)-N'-phenyl-,
F. 104°. — N-Phenylcarbamoyl-N-[l-phenylcyclohexyl]-N'-phenyl-, F. 172°. — N-Phenyl- 
carbamoyl-N-\l-phenyläthyl\-N'-phenyl-, F. 187°. — N-Phenylcarbamoyl-N-[l-phenyl- 
propyl\-N'-phenyl-, F. 140°. —-  N-Phenylcarbamoyl-N-[l-(p-methylphenyl)-propyl\-N'- 
phenyl-, F. 156°. — N-Phenylcarbamoyl-N-[l-{p-methoxyphenyl)-propyl]-N'-phenyl-, F. 
118°. — N-Phenylcarbamoylsubstituierte Ketimine, durch Rk. von I u. den entsprechenden 
Iminen in Ae. oder Bzl., Ausziehen des überschüssigen I mit PAe. u. Rekristallisation 
aus Bzl./PAe. oder absol. Bzl. (seidige Nadeln; 100%): N -Phenylcarbamoylacetophenon- 
imin, F. 160°. —  N-Phenylcarbamoyipropiophenonimin, F. 142°. — N-Phenylcarbamoyl- 
p-methoxypropiophenonimin, F. 159°. — N-Phenylcarbamoylbenzophenonimin, F. 167°. — 
N-Phenylcarbamoyl-p-methoxybenzophenonimin, F. 171°. — N-Phenylcarbamoyl-p-
methylbenzophenonimin, Kp.x 150°, aus I u. p-Methylphenyl-MgBr oder aus p-Methyl- 
phenylisocyanat u. Phenyl-MgBr. -— N-Phenylcarbamoyl-[2-benzylpropyl-(2)]-phenyl- 
ketimin, C24H24ON2, Kp.j 155°. — Substituierte N-Carbamoylamin-N-oxyde, durch kurzes 
Erhitzen von I u. entsprechenden Aldoximen oder Ketoximen in absol. Bzl. u. Re
kristallisation aus absol. Bzl.: N-Benzal-, F. 136°, aus Benzaldoxim. — N-Anisal-,
F. 110°, aus Anisaldoxim. — N-[l-Phenyläthyliden]-, F. 126°, aus Acetophsnonoxim. — 
N-Propyliden-, F. 108°, aus Acetonoxim. — A7-[7-Phenyl-2.2-dimethylhexyliden]-, 
C21H260 2N2, F. 100°, aus I u. Phenyl-[l-m ethylhexyl]-ketoxim (3— 4std. Kochen); 
Nadeln aus Ligroin. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14 . 664— 74. Juli/Aug. 1947. 
Fac. de Sei., Labor, de Chim. org.) L e h w a l d .  D 118

P. Ramart-Lucas und M. Martynoff, Struktur und Absorption der Oxyazofarbstoffe. 
(Vgl. C. 194 7 . E. 1481.) Oxyazobenzolderivv. der p-Reihe liegen vorwiegend in der 
Oxyazoform, HO ■ C6H4 ■ N = N  • C6H5, vor u. besitzen eine schwache Absorptionsbande 
(A) im Sichtbaren u. eine stärkere (B) im mittleren Ultraviolett. Äther- u. Esterderiw . 
haben im wesentlichen das gleiche Spektrum. Wenn die Chinonhydrazonform vorliegt, 
tritt an Stelle von A u. B eine sehr intensive, nahe bei A gelegene Bande (C). Bei 
Naphthalinderiw. sind A u. B nach längeren Wellen verschoben, u. C tritt häufiger 
auf. In einigen Fällen erscheint in der p-Reihe, häufiger in der o-Reihe, eine andere 
Bande (D), die sehr nahe bei A liegt u. wesentlich intensiver ist. D kommt bei den 
Farbstoffen, deren Estern u. Äthern, in neutralen Lsgg. vor, d. h. sie ist keiner Chinon- 
Hydrazon-Form zuzuordnen. Da sie von konstitutionellen Veränderungen der Farb
stoffe unabhängig ist, muß sie auf einem andersartigen Elektronenzustand von N  
beruhen, der dem früher bei hydroxylierten Farbstoffen der (C6H 5)3 • CH-Reihe, Äthylen- 
KW-stoffen, Oximen u. Semicarbazonen beobachteten ähnlich ist. (Bull. Soc. chim. 
France, Mem. [5] 14. 986—96. Nov./Dez. 1947. Sorbonne, Labor, de Chim. Organ.)

K. M a i e r .  D 118
Giulio Milazzo, Absorptionsspektra heterocyclischer Verbindungen. 3. Mitt. Die 

UV-Absorption des Thiophens. (2. vgl. C. 1946. II. 727.) Das UV-Absorptionsspektr. 
des Thiophens wurde in hoher Dispersion aufgenommen, so daß die Analyse der ge
messenen Banden gut möglich war. Es zeigte sich, daß die gesamten Banden zwischen 
2600 u. 2000 Ä mindestens auf zwei, vielleicht auf drei Elektronenübergängen beruhen.



1947 Dj. A l l g e m e in e  u n d  t h e o r e t is c h e  o r g a n is c h e  Ch e m i e . E. 1467

Der erste Elektronenübergang hat als Endniveau ein Niveau B ; dieser ist sowohl für 
aromat. als auch für heterocycl. Verbb. charakteristisch. Alle mit diesem Elektronen
übergang verbundenen Schwingungen mit Ausnahme von einer gehören dem symm. 
Typ an. — Möglicherweise existiert in der gleichen Spektralregion noch ein weiterer 
Elektronenübergang, dessen Endniveau ein Niveau B', von gleichem Typ wie das 
Niveau B, ist. —- Die Banden in der Gegend der kürzeren Wellenlängen beruhen da
gegen auf einem Elektronenübergang mit dem Endniveau C. Dessen Vorhandensein 
u. seine Eigg. sind typ. für fünfatomige, monoheterocycl. Verbindungen. (Proc. XI. 
int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 663—75. 1947.) W a l t e r  S im o n .  D 118 

Heinz Schulze, Über ungewöhnliche Lichtabsorption einiger einfacher Indophenol
farbstoffe. Der blaugrüne Bildfarbstoff einiger moderner substraktiver Parbenfilmverff. 
besteht aus einem Indophenol, das aus dem in der Emulsionsschicht befindlichen 
Farbkuppler u. den Oxydationsprodd. des Entwicklers entsteht. Vf. untersucht die 
Absorptionskurven einiger photograph. brauchbarer Indophenolfarbstoffe, die einen 
völlig anderen Verlauf zeigen als der blaugrüne Normaltyp. Das Absorptionsmaximum  
ist hier stark in das kurzwellige Gebiet verschoben. Gesetzmäßigkeiten zwischen Farbe 
u. Konst. sind nicht zu erkennen. Bereits die Ester u. Amide der abweichend ab
sorbierenden Stoffe u. Veränderungen im Phenolcarbonsäurerest zeigen wieder blau- 
grüne Farbe. Das Auftreten stark polarer Gruppen ist keine hinreichende Bedingung 
für das Auftreten der kurzwelligen Bande. Vf. führt die anomale Absorption auf 
Nebenvalenzkräfte zurück. (Z. Naturforsch. 2 b . 400—04. Nov./Dez. 1947. Tübingen, 
KWI f. Biochemie.) S c h i p k e .  D 118

Horst Böhme und Günther Wolff, Das Absorptionsspektrum, des Acetyl-bis-\methyl- 
sulfonyl~\-methans. E in Beitrag zur Kenntnis der Gültigkeitsgrenzen der Enolreaktionen 
bei sulfonylhaltigen Verbindungen. Zur Entscheidung der mit chem. Mitteln nicht 
eindeutig zu beantwortenden Frage, ob das Acetyl-bis-[methylsulfonyl]-methan (I) (vgl. 
B ö h m e  u .  H u a n g ,  C. 19 4 5 . II. 1319) in der Keto- oder Enolform vorliegt, werden die 
UV-Absorptionsspektren von I in Methanol bzw. Dioxan u. von Aceton, 1.1-Dichlor- 
aceton, 1.1-Bismethylmercaptoaceton, 2-Methoxy-l.l-bismethylsulfonylpropen-(l) in 
Dioxan aufgenommen. Der Spektrenvergleich spricht für das Vorliegen einer Keto- 
form von I, die Aussage ist aber noch nicht völlig eindeutig, da es sich um Spektren 
der gelösten Verb. handelt. Die endgültige Entscheidung durch Aufnahme der R a m a n -  
Spektren von festem I steht noch aus. — Die Unters, der Konst. der Anionen der in 
wss. Lsg. glatt als einbas. Säuren titrierbaren Acyl-bis-[alkylsulfonyl]-methane ergab 
eine dem Enoläther von I völlig entsprechende Absorption des I-Anions. Das meso
mere Anion entspricht weitgehend der Grenzformel Ib. — 1.1-Dichloraceton. Darst. 
nach G. B o r s c h e  u .  R. F i t t i g ,
Chlorieren des über die Bisulfitverb. 
gereinigten Acetons bei 3—8° u. 
Fraktionierung, Kp .76 47°. — 2-Meth-

^ s o 2c h 3 ^ s o 2c h 3
c h 3— c — c  <— - c h 3— c = c

| 0 |  ^ S 0 2C H 3 \ s o 2c h 3
oxy-l.l-bis-[methylsulfonyl]-pro- ' Ia -  Ib

pen-(l), aus I u. CH2N2, aus Chlf.,
F. 117—118°. (Chem. Ber. 8 0 . 193—96. März 1947. Berlin-Dahlem, KWI fürphysikal. 
Chemie u. Elektrochemie; Marburg/Lahn, U niv., Pharmazeut.-Chem. Inst.)

E u g e n  M ü l l e r .  D 118 
Guy Pannetier und Alfred-G. Gaydon, Emissionsspektren einer Methylchlorid-Sauer

stoffflamme, in Luft brennend. Der blaugrüne Kern der Flamme emittiert vorwiegend 
das SwAN-Spektrum (C2, CH) u. Banden des OH- bzw. CCl-Radikals. Die blau leuch
tende Innenzone zeigt neben Banden des CH-Radikals auch solche des CIO, außerdem 
ein Kontinuum, das als Rekombinationsleuchten 2 C l=Cl2-f h gedeutet wird. Der 
blauviolette Außensaum der Flamme zeigt dieses Kontinuum noch verstärkt, außer
dem schwach die CO-Banden. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 2 2 5 . 1139— 40. 10/12. 
1947.) M e c k e .  D 118

Allan Maccoll, Die Quantentheorie der Farbe von organischen Molekülen. Vf. gibt
einen Überblick über den derzeitigen Stand der Quantentheorie der Farbe von organ. 
Molekülen. Ausgehend von den grundlegenden Arbeiten H ö c k e l s  [1930] wird die 
Entw. der Valenzbindungsmeth. ( H e i t l e r  u .  L o n d o n )  u .  der Mol.-Zustandsmeth. 
( H u n d ,  L e n n a r d - J o n e s  u .  M u l l i k e n )  geschildert u. deren Möglichkeiten u. Aussagen 
an Hand der Arbeiten bes. von S k l a r ,  G o e p p e r t - M a y e r ,  F ö r s t e r ,  H e r z f e l d  u. 
M u l l i k e n  kurz referiert. — 22 Literaturangaben. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. 
Chem., London 1. 541—50. 1947.) F r e n k l e r .  D 119

A. Maccoll, Farbe und Konstitution. Überblick mit zahlreichen Literaturzitaten 
über die Theorien der Lichtapsorption organ. Farbstoffe. (Quart. Rev. [chem. Soc., 
London] 1. 16—58. 1947. London, Univ.) K r e s z e .  D 119
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J. Metzger, Untersuchung der Änderung der Molekularrefraktion in Funktion der 
Temperatur. Anwendung auf 2-Methylbenzthiazol. (Vgl. C. 1949. E. 5266.) Berechnet wurde 
das Inkrement der Doppelbindung in den beiden möglichen Tautomeren des 2-Methyl- 
benzthiazols (I) u. die Mol.-Refraktionen für beide Moll, unter Anwendung des Ad
ditionsgesetzes der Atomrefraktionen. Die Reihenentwicklung der L o r e n t z - L o r e n z -  
Formel unter Ersatz von n u. D. durch die entsprechenden von der Temp. abhängigen 
Werte ergab eine Bezic hung zwischen Mol.-Refraktion u. Temp. (untersucht zwischen 
12,95 u. 79,5°). Die dadurch wiedergegebene Temp.-Abhängigkeit ist jedoch nicht 
streng linear, prakt. kann sie aber durch eine Gerade angenähert werden. Die bei 
5 Wellenlängen (zwischen 6562,8 u. 4916 Ä) durchgeführten experimentellen Messungen 
führen jedoch zu erheblichen Abweichungen von einer linearen Beziehung zwischen 
Mol.-Refraktion u. Temperatur. Bei Annahme einer reinen Tautomerie u. Ausschluß 
eines Mesomerieeinfl. kann dies auf eine Verschiebung des Tautomeriegleichgewichtes 
zurückgeführt werden. Wegen der Additivität der spezif. Refraktionen können die 
erhaltenen Daten Aufschluß über die Tautomeriezus. von I in Abhängigkeit von der 
Temp. geben. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 553—61. 1947. 
Nancy, Labor, de Rech, de Mr. le Prof. Ch. Courtot. E. S. I. C.) G n a u c k .  D  119

G. Smets und A. Delvaux, Azomethine und Ealochromie. In neutraler, alkal. u. 
saurer alkoh. Lsg. werden die Absorptionsspektren aufgenommen von Benzalanilin 
(I, F. 52—53°), 4-Oxy-1 (II, F. 195°), 2-Oxy-1 (III, F. 52°), 2'-Oxy-1 (IV, F. 95°), 4-Meth- 
oxy-l (V, F. 63), 4'-Methoxy-1 (VI, F. 74°), 3-Nitro-I (VII, F. 69—70°), 3'-Nitro-1 (VIII,
F. 74°), 4-Dimethylamino-1 (IX, F. 102°), 4'-Dimethylamino-1 (X, F. 104°), 2.2'-Dioxy-1 
(XI, F. 185°), 2.4'-Dioxy-\ (XII, F. 142°), 4.4'-Dioxy-1 (XIII, F. 202°), 4-Dimethylamino- 
4'-oxy-1 (XIV, F. 262°), 4-Oxy-4'-dimethylamino-l (XV, F. 267°), 2-Oxy-4'-dimethyl- 
amino-l (XVI, F. 140°), 4-Dimethylamino-2'-oxy-\ (XVII, F. 98°), 4.4'- Bisdimethyl- 
amino-l (XVIII, F. 229°), 4-N itro-4'-dim ethylam ino (XIX, F. 220°), 1,4-Dibenzalphenylen- 
diamin (XX, F. 138°) u. 1.4-Di-[4-dimethylamino (-Methoxy-, Fehler im Orig., der Refe
rent) -benzal]-phenylendiamin (XXI, F. 267°). Die Spektren sind graph. angegeben, die 
Absorptionsmaxima u. die Extinktionskoeffizienten tabellar. zusammengestellt. Für I 
nehmen Vff. die Resonanzformen an, in saurer Lsg. erfolgt Protonenanlagerung unter

?H * \ = = /

Bldg. der Gruppierung —C H =N H +—. Alle Eigentümlichkeiten der Spektren der 
I-Derr. deuten Vff. durch die Elektronentheorie, die Effekte lassen sich so gut erklären. 
Die Substituenten bewirken danach entweder Verstärkung oder Schwächung der 
formellen Ladungen an den Zentralatomen in den Resonanzformen von I, damit Ver
größerung oder Verringerung der Übergangsmomente u. so Wanderung der Absorptions
maxima zu größeren oder kleineren Wellenlängen, die Wrkg. kann durch Resonanz 
oder Induktion hervorgerufen sein. Im einzelnen wirken bei den monosubstituierten
I-Verbb. bathochrom die Substituenten in III, VII, VIII u. IX, hypsochrom die Sub
stituenten m IV u. V. II liegt in neutraler Lsg. als Chelat vor (kontinuierliches Spektr.), 
in saurer Lsg. wird die Bldg. des Chelatringes verhindert (Ausbldg. zweier Maxima). 
Durch Erleichterung der Protonenanlagerung in saurem Medium tritt Halochromie bes. 
bei IX u. bei den Disubstitutionsprodd. XI, XII, XIV, XVI u. XVIII auf. Farbionen 
haben Bedeutung bei den Spektren der O xyderiw . von I im alkal. Medium (II, III, 
XI, XII, XVI); befindet sich die Oxygruppe im Anilinkern (IV), wird dieser Einfl. 
aufgehoben durch den induktiven Effekt auf das N-Atom. Bei den Disubstitutions
prodd. von I ist allg. ein bathochromer Einfl. festzustellen, im übrigen gelten die gleichen 
Regeln wie bei den Monoderivaten. Von den Bisazomethinen zeigt XX Maxima bei 
268 u. 348 mp. in saurer Lsg. wird durch die Protonenanlagerung der mittlere Phenyl
kern von der Resonanz ausgeschlossen, das Spektr. ist hier analog dem von I (Maximum 
243 mp). XXI ist mit IX gut vergleichbar, es zeigt in saurer Lsg. den gleichen batho
chromen Effekt. (Bull. Soc. chim. beiges 56. 106—33. Jan./April 1947. Leuven, 
Univ., Lab. voor macromoleculaire en toegepaste organ. scheikunde.)

K r e s z e .  D 119
F. J. Taboury, R. Thomassin und Perrotin, Molekulare Additionsverbindungen von 

Ketonen und Aminen. Halochromie und verschiedene physikalisch-chemische Eigenschaften 
dieser Verbindungen. Aus der Tatsache, daß in einer großen Zahl von Additionsverbb. 
(nach Halochromie, Infrarot-, Röntgen-, Ramanspektr.) von prim., sek. oder tert#
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Aminen u. Ketonen (Benzoplienonderiw.) die Komponenten im Verhältnis 1:1 stehen, 
kann man schließen, daß keine ,,H-Brücke“ zwischen CO u. NH2—H besteht (die 
tert. Amine enthalten ja gar keinen an N gebundenen H). Man nimmt an, daß die 
Bindung Keton-Amin durch Mitwrkg. der positiven Endung des R]Ra _  c0  
CO-Radikals zustandekommt (vgl. nebenst.). Diese vom Grad (+) (_)
der Substituierung des Amin-H unabhängige Hypothese wird (—)
dadurch bestätigt, daß (C6H3)2HN • HCl mit Benzophenon nicht N=R3R4Rs
wie (C6H5)2HN eine gelb gefärbte Additionsverb. gibt. (Bull. Soc. chim. France, Mem. 
[5] 14. 783—89. Sept./Okt. 1947. Poitiers, Fac. des Sciences, Labor, de Chimie.)

W e s l y .  D 119
Kenneth P. Yates und Harald H. Nielsen, Das Infrarotspektrum von Methylfluorid. 

Das Infrarotspektr. von CH3F war bereits früher von B e n n e t t  u .  M e y e r  (Physic. 
Rev. 3 2 . [1928.] 888) untersucht werden. Sie konnten die Q-Zweige der senkrechten 
Bandentypen auflösen, konnten aber nur ziemlich unvollkommen die Linien in einem 
der parallelen Bandentypen trennen. Aus diesem Grund untersuchten Vff. erneut das 
Spektr. mit einem Spektrometer mit besserem Auflösungsvermögen. Es gelang den 
Vff., sowohl die parallelen Banden wie die senkrechten Banden aufzulösen. In dem 
Spektr. treten vier Hauptabsorptionsgebiete auf. Diese Gebiete liegen in der Nähe 
von 3,5 p , 7,0 //, 8 p  u. 9,6 p  u. umfassen die sechs Fundamentalbanden in dem Spektr. 
u. zwei schwächere Banden vom parallelen Typ. Der angenäherte mittlere Abstand 
zwischen Linien in den P- u. R-Zweigen der parallelen Bandentypen beträgt etwa 1,7 cm-1. 
Die Banden bei 9,6 p  u. 8,0 p  (1049,5 cm-1  u. 1200 cm-1) wurden in Übereinstimmung 
mit B e n n e t t  u .  M e y e r  als v5 bzw. v6 identifiziert; ihr Charakter ist parallel bzw. 
senkrecht. Die zwei Banden im 7,0 /¿-Gebiet wurden als (v3:v4) u. (r4:r2) angesehen. 
In dem Gebiet von 3,5 p  treten drei Banden vom parallelen Typ mit den Zentren nahe 
2818 cm-1, 2862,9 cm-1  u. 2966,5 cm-1  auf. Diese wurden auf folgende Art identifizi rt 
(v^.2 v3:2 r4) =  2862,9 cm-1, (2 v3:2 r4: iq) =  2966,5 cm-1  u. (2 i>4:2 v 3 : V j )  =  2818 cm-1, 
wo (v4:2 r3:2 r4) usw. besagt, daß die Niveaus vv  2 v3 u. 2 vi  drei wechselseitig in Reso
nanz befindliche Niveaus sind. Das Niveau (v1:2 i>3:2 v4) ist dasjenige, das zu v1 ent
arten würde, das Niveau (2 j>3:2 vi :v1) würde zu 2 v3 entarten usw., wenn die Störung 
zwischen den Niveaus zu Null reduziert wird. Die Identifizierung der letzten drei 
Frequenzen muß als etwas unsicher angesehen werden, es erscheint aber plausibel u. 
ist mit den Schlußfolgerungen, zu denen man durch die anderen kommt, in Überein
stimmung. (Vgl. C. 1 9 4 6 .1. 890.) (Physic. Rev. [2] 7 1 . 349—59. 15/3. 1947. Columbus, 
Ohio, State Univ., Mendenhall Labor, of Phys.) G o t t f r i e d .  D 120

Earle K. Plyler, Ralph Stair und Curtis H. Humphreys, Infrarotabsorptionsspektren 
von sieben Cyclopentanen und fünf Cyclohexanen. Gemessen wurden im Gebiet von
2—15 p  die infraroten Absorptionsspektren einer Reihe von Cyclopentanen u. Cyclo
hexanen. Untersucht wurden die folgenden Substanzen: Cyclopentan, Methylcyclopen- 
tan, 1.1-Dimethylcyclopentan, trans-1.2-, trans-1.3- u. cis-1.2-Dimethylcy clopentan, cis- 
u. trans-1.2.4-Trimethylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, 1.1-Dimethylcyclo- 
hexan, trans-1.2- u. cis-1.2-Dimethylcyclohexan. Die Wellenlängen aller beobachteten 
Absorptionsbanden sind tabellar. zusammengestellt; graph. wird für jede Substanz die 
prozentuale Durchlässigkeit in dem untersuchten Wellenlängengebiet wiedergegeben. 
Bei den 4 untersuchten Dimethylcyclopentanen, bei denen die strukturellen Stellungen 
der substituierten Methylgruppen sich nur wenig unterscheiden, waren die spektralen 
Unterschiede stark ausgeprägt. (J. Res. nat. Bur. Standards 38. 211—28. Febr. 1947.)

G o t t f r i e d .  D 120
Willard E. Singer, Infrarotabsorption in Formaldehyd oberhalb von 10 p. Es wurden 

zuerst Infrarotabsorptionsmessungen durchgeführt in Formaldehyd in dem Bereich von 
14—20 p  (700—500 cm-1) bei den Tempp. 73°, 100°, 120° u. 134° mit den entsprechenden 
Dampfdrücken 220 mm, 370 mm, 580 mm u. 750 mm Hg. Innerhalb dieses Wellen
längenbereiches konnte keine Absorption festgestellt werden. Hierauf wurden in dem 
von E b e r s  u .  N i e l s e n  (C. 193 8 . I .  4608) untersuchten Wellenlängenbereich Messungen 
durchgeführt. Hierbei wurden die von E b e r s  u .  N i e l s e n  (vgl. 1. c.) gefundenen Ab
sorptionsbanden bestätigt; ein weiteres Absorptionsmaximum wurde bei 10,7 p  beob
achtet. In einer zweiten Beobachtungsreihe wurden Messungen durchgeführt in dem 
Bereich von 7—20 p  bei —35° u. einem entsprechenden Dampfdruck von 360 mm Hg. 
Außerdem wurde die Absorption untersucht bei —50° (155 mm Hg) u. —25° (585 mm 
Hg) in dem Bereich von 575—725 cm-1. In dem Gebiet von 600—700 cm-1  konnte 
wieder keine Absorption festgestellt werden; das Maximum bei 10,7 p  trat wieder auf. 
(Physic. Rev. [2] 71. 531—33. 15/4.1947. Columbus, O., Univ., Dep. of Phys.)

G o t t f r i e d .  D 120
6
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A. Kastler und A. Rousset, Der Ursprung von Ramanlinien geringer Frequenz in 
organischen Kristallen. In dem Spektr. des durch Kristalle von organ. Moll, mit hoher 
opt. Anisotropie gestreuten Lichtes hatten G r o s s  u . V u k s  (J .  Physique Radium 7 .  [1936.] 
113) RAMAN-Linien von geringer Frequenz (2150 cm-1) beobachtet. Sie rechneten sie 
Gitterschwingungen zu; diese intermol. Linien verschwinden beim Schmelzen, während 
die intramol. Linien mit fast den gleichen Frequenzen auch in fl. Zustand vorhanden 
sind. Vff. untersuchten Polarisation u. Intensitäten der Linien niedriger Frequenz von 
Naphthalineinhristöüen in verschied. Richtungen. Diese Unters, ergab, daß die in Frage 
kommenden Linien durch Rotationsschwingungen der Moll, um ihre drei Hauptträg
heitsachsen erzeugt werden; auch die Feinstruktur der Linien konnte durch die Kupp
lung dieser Bewegungen erklärt werden. Nach einem kurzen Überblick über theoret. 
Unterss. von verschied. Seiten über den Ursprung der intermol. Kräfte in einem Gitter 
organ. Kristalle kommen Vff. zu dem Ergebnis, daß diese Rotationsschwingungen, 
welche in den Spektren des von Kristallen gestreuten Lichtes erscheinen, unter den 
3N-—6 Fundamentalschwingungen des Kristallgitters enthalten sind u. opt. Zweige des 
Spektr. der elast. Schwingungen des Kristalls bilden. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  455—56. 
1/4. 1947. Paris, Univ. u. Bordeaux, Univ.) G o t t f r i e d . D 120

E. Herz und J. Wagner, Studien zum Raman-Effeld. 159. Mitt. Benzolderivate.
24. Mitt. (Typus Ar • H N  ■ CO • X .) Die RAMAN-Spektren einer Anzahl Vertreter des 
Typus X-CO -NH-Ar (X =  R, OR, NH2, CI) werden am Kristallpulver aufgenommen. 
Aryl als Substituent der CO-Gruppe bewirkt im allg. Frequenzerniedrigung, was sich 
durch Mesomerie u. damit verbundene Teilaufrichtung der Doppelbindung erklärt. N 
als Substituent bewirkt im allg. Frequenzerniedrigung, wofür gleichfalls die durch die 
größere Elektronenaffinität des O-Atoms verursachte mesomere Verlagerung des nicht 
anteiligen Elektronenpaares des N-Atoms u. die hiermit verbundene Teilaufrichtung der 
CO-Doppelbindung verantwortlich gemacht werden kann. O als Substituent bewirkt 
im allg. Frequenzerhöhung. Man könnte daraus schließen, daß der einfach gebundene 0  
größere Elektronenaffinität als der doppelt gebundene aufweist, so daß letzterer durch 
Ladungsabgabe positiver, ersterer durch Ladungsaufnahme negativer wird u. die CO- 
Doppelbindung ein wenig von den Eigg. einer Dreifachbindung annimmt. Aus dem 
Verh. der Substituenten O-Ar u. NH Ar müßte man folgern, daß durch Ersatz von R' 
durch Ar die Elektronenaffinität von 0  u. N  erhöht, die auf den Carbonylsauerstoff 
bezogene relative Elektronegativität von O also verstärkt, die Elektropositivität von N 
vermindert wird. Der Ersatz von R' durch Ar in den Fällen, in denen der Substituent X 
in X- CO-NH-R' kein indifferentes Alkyl R ist, hat keine so ausgesprochene Wirkung. 
(Mh. Chem. 7 6 .  3 2 — 3 7 . März 1 9 4 6 . Graz, TH, Physikal. Inst.) W e s l y . D 120

L. Kahovee und K. W. F. Kohlrausch, Studien zum Raman-Effeld. 164. Mitt. 
Stickstoffkörper. 32. Mitt. (Azide.) (Vgl. vorst. Ref.) Die RAMAN-Spektren von Li-, 
Na-, K -, Rb-, Cs-, Ca-, Sr-, Ba-, Pb- u. bas. Zn-Azid  werden aufgenommen; die Fre
quenzen sind in einer Zahlentafel zusammengestellt. Die Ergebnisse werden im ein
zelnen erörtert. (Mh. Chem. 7 7 .  180—84. S.-B. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. 
Kl., Abt. IIb  1 5 6 .  180—84. 1947.) W e s l y . D 120

E. Herz und J. Wagner, Studien zum Raman-Effekt. 165. Mitt. Benzölderivate.
25. Mitt. Modellmäßige Berechnung der Kettenspektren von CeX 6, p-CeH2 und symmetri
schem C6H2. (164. vgl. vorst. Ref.) Die Frequenzen von hexasubstituiertem, p-disub- 
stituiertem u. 1.3.5-trisubstituiertem Bzl. werden berechnet u. in Zahlentafeln zusam
mengestellt. (Mh. Chem. 7 6 .  93—99. Aug. 1946.) W e s l y . D 120

E. Herz, L. Kahovee und J. Wagner, Studien zum Raman-Effekt. 166. Mitt. Paraf
fine. 1. Mitt. (165. vgl. vorst. Ref.) Die RAMAN-Spektren von n-C4H10, n-CbH12, n-C3Hl4, 
n-C7H13, n-CsHls u. n-C\H20 werden aufgenommen; die in mehreren Zahlentafeln zu
sammengestellten Ergebnisse werden besprochen. (Mh. Chem. 76. 100— 11. Aug. 1946.)

W e s l y . D 120
E. Herz, K. W . F. Kohlrausch und H. Seewann-Albert, Studien zum Raman-Effekt. 

167. M itt. Benzölderivate. 26. M itt. (Typus CeHb-CH2- Y.) (166. vgl. vorst. Ref.) D ie  
RAMAN-Spektren von  Benzylamin, -alkohol, -cyanid, -mercaptan, -chlorid, -bromid, 
C3HbC2Hb u. CsHb ■ CH2 ■ O ■ CH3 werden aufgenom m en. D ie in  Zahlentafeln wiederge
gebenen Ergebnisse werden besprochen. (Mh. Chem. 7 6 .  112— 25. Aug. 1946.)

W e s l y . D 1 20
E. Herz, K. W . F. Kohlrausch und R. Vogel, Studien zum Raman-Effekt. 170. Mitt.

Benzolderivate. 27. Mitt. (Para-Derivate, Ergänzung.) (Vgl. vorst. Ref.) Die früher 
(C. 1939. II- 3268) ausgeführten Messungen an p-Derivv. des Bzl. werden berichtigt u. 
ergänzt. Der spektrale Übergang bei symmetr. u. unsymmetr. Substitution wird unter
sucht an: CH3 ■ C6H 4 • NH2, CH3 -C6H4 -OH, CH3 -C6H 4 -F, C6H 4 -(CH3)2, C1-C6H4 -CH3, 
Br • C6H 4• CH3, Cl-C6H4 -OH, C ^ -C L ,, Cl-C6H4 -Br, C6H4 .Br2, OH -C6H 4 • OCH3,
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F C 6H4 OCH3, CH3 -C6H 4 .OCH3, C1-C6H4 -0CH3 u .  Br-CeH4 -OCH3. (Mh. Chem. 76. 
200—214. Mai 1947. S.-B. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. K l., Abt. I Ib  155. 
200—214. 1946.) W e s l y .  D 120

K. W. F. Kohlrausch, Studien zum Raman-Effekt. 171. Mitt. Benzolderivate.
28. Mitt. (Trisubstitution.) (170. vgl. vorst. Bef.) Die Spektren von trisubstituierten 
Benzolen, nämlich X ylidin , Xylenol, 1 .3-Dimethyl-5-chlorbenzol, 1.3-Dimethyl-5-brom- 
benzol, 1.3-Dimethyl-5-jodbenzol, 1.3.5-Trichlorbenzol u. 1.3.5-Tribrombenzol, werden auf
genommen. Die in Schaubildern u. Zahlentafeln wiedergegebenen Ergebnisse werden 
gedeutet. (Mh. Chem. 76. 215—30. Mai 1947.) W e s l y .  D 120

K. W . F. Kohlrausch, Studien zum Raman-Effekt. 172. Mitt. Benzolderivate.
29. Mitt. Die CH-Deformationsfrequenzen. (171. vgl. vorst. Ref.) Nach der Zuordnung 
in den Spektren der 1-, 2- u. 3fach substituierten Benzole (vgl. vorst. Reff.) werden die 
dabei bzgl. der Methin-(CH)-Frequenzen erhaltenen Ergebnisse zusammenfassend be
sprochen. An Hand zahlreicher Zahlentafeln werden erörtert: Die Eigenfrequenzen der 
Bzl.-Substituenten CH3 u. OCH3, die Deformationsfrequenzen der aromat. CH-Gruppe 
u. die nicht beobachtbaren CH-Deformationsfrequenzen des Benzols. (Mh. Chem. 76. 
231—48. Mai 1947.) W e s l y .  D 120

K. W . F. Kohlrausch, Studien zum Raman-Effekt. 173. Mitt. Benzolderivate.
30. Mitt. Interpolierte Ramanspektren. (172. vgl. vorst. Ref.) Die schrittweise erfol
gende Substitution durch X  in der Reihenfolge X  =  NH2, OH, F, CH3, CI, Br, J  an Bzl., 
Phenol, Toluol, Fluor-, Chlor-, Brom-, Jodbenzol, Xylol, Dichlorbenzol usw. bewirkt 
einen derart reglmäßigen Frequenzübergang von einem Deriv. zum ändern, daß für 
noch nicht untersuchte Glieder solcher Reihen das unbekannte RAMAN-Spektr. mit 
einiger Sicherheit interpoliert werden kann. Demgemäß werden die durch Interpolieren 
ermittelten Erwartungsspektren von 32 2- u. 3fach substituierten Bzl.-Derivv. ange
geben. (Mh. Chem. 76. 249—52. Mai 1947.) W e s l y .  D 120

K. W. Fritz Kohlrausch, Studien zum Raman-Effekt. 175. Mitt. Die Carbonyl- 
gruppe. 1. Die Schwankung der Carbonylfrequenz in homologen Reihen mit der Struktur 
R-CO-X. (174. vgl. Th e i n e r ,  C. 1947. E. 832.) Es werden die Frequenzen der Schwin
gungen der Carbonylgruppe folgender Substanzen miteinander verglichen: Methyl-, 
Äthyl-, n-Propyl-, n-, iso-Butyl-, n-, iso-Amyl-, n-Hexyl- u. n-Nonyl-Methylketon, Acet-, 
Propion-, n-Butyr-, n-, iso-Valer-, n-, iso-Capron-, n-Önanth-, n-Capryl-, n-Pelargon- u. 
n-Caprin-Aldehyd, die Methyl- u. Äthylester, die Chloride u. Bromide von Essig-, Pro- 
pion-, n-Butter-, n-, iso-Valerian-, n-, iso-Capron-, n-Önanth-, n-Capryl-, Pelargon- 
(chne Äthylester), Caprin-Säure (nur Methylester). Durch Mittelbildung über die Mes
sungen von vier unabhängigen Beobachtern u. zwei Platten läßt sich eine Genauigkeit 
von ± 0 ,55  cm-1  erzielen. Es ergeben sich Abweichungen, die außerhalb dieser Fehler
grenze liegen. Bei einer Mittelwertsbildung über alle 6 homologen Reihen u. als Funk
tion der Kettenlänge dargestellt ergeben sich Oscillationen für gerad- u. ungeradzahlige 
Kohlenstoff ketten, wie sie von den FF. einbas. Säuren her bekannt sind. (Acta physica 
austriaca 1 .  113— 19. 1947. Graz, TH., Physikal. Inst.) G o u b e a u .  D 120

A. Langseth und B. Bak, Rotationshemmung. 4. Mitt. Das Ramanspektrum von 
deuterierten Äthylbromiden. (3. vgl. C. 1941. I. 30.) Vff. haben Frequenzen u. Inten
sitäten der RAMAN-Spektren von CHS • CH2Br, CH3 • CHDBr, CH2D • CH2Br u. CD3 • CD2Br 
gemessen. Dabei zeigte sich CH2D • CH2Br als eine Mischung zweier Isomerer, die sich 
Spektroskop, unterscheiden. Das bei den Isomeren gefundene Intensitätsverhältnis der 
sich entsprechenden Linien stützt die Annahme, daß für die innere Rotation der C-C- 
Bande eine Potentialkurve mit 3 Minima existiert. (Kgl. danske Vidensk. Selsk., math.- 
fysiske Medd. 24. Nr. 3. 1— 16. 1947. Kopenhagen, Univ. Kemiske Labor.)

M. D r e c h s l e r .  D 120
N. Sheppard und G. B. B. M. Sutherland, Die Anwendung der Ultrarotanalyse auf 

die Untersuchung der Reaktion von gewissen Olefinen mit Schwefelwasserstoff. In der 
Arbeit von N a y l o r  (C. 1947. E. 516) wird die Rk. von II2S  mit Geraniolen [2.6-Dime- 
thylheptadien-(1.5)] (I) u. Dihydromyrcen [2.6-Dimethyloktadien-(2.6)] (II) beschrieben. 
Die dort erwähnten Strukturbestimmungen der Rk.-Prodd. durch Ultrarotmessungen 
werden hier ausführlich behandelt. Eine kurze Zusammenstellung verschied, charak
terist. Ultrarot-Gruppenfrequenzen (hauptsächlich C-H-Deformations- u. C =  C-Va- 
lenzschwingungen) wird vorausgeschickt. Von den Ausgangsprodd. zeigt I die erwarte
ten Banden, während das Spektr. von II auf ein Isomerengemisch hinweist. Deshalb 
wurde für die Rkk. synthet. gewonnenes II verwendet, dessen Spektr. einfacher war. 
Die Ultrarotspektren der verschied, unbekannten Rk.-Prodd. von I mit H2S werden mit 
auf andere Art synthetisiertem 2.2.6.6-Tetramethyltetrahydrothiopyran (III), die Spektren 
der Rk.-Prodd. von II mit 2.2.6-Trimethyl-6-äthyltetrahydrothiopyran (IV) verglichen u. 
ausführlich diskutiert. Gewisse Unterschiede zwischen den unbekannten Rk.-Prodd.

6*
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9 1  bzw. IV können entweder in Verunreinigungen u. Nebenprodd. der Rk.-Prodd. 
ihren Grund haben oder die Verbb. sind wirklich konstitutionell etwas verschieden, 
wenn auch ähnlich. Im ersten Fall müssen die Intensitäten der Banden von III bzw. 
IV größer sein als die der unbekannten Verbindungen. Dies ist der Fall u. damit sind 
III u. IV als Haupt-Endprodd. der Rk. erwiesen. — Physikal. Daten der Verbb.: 
I: Kp.10 36°, nD18 1,4408. II: Kp .14 56°, nDw 1,4517. III: Kp .12 66°, nD19 1,4763. IV: 
Kp.13 87°, nB20 1,4849. (J. chem. Soc. [London] 1947. 1540—46. Nov. Cambridge, 
Labor, o f Colloid Science.) A. R e u t e r .  D 120

Jean Guy und Jean Lecomte, Die Infrarot-Absorptionsspektren von Tetrabromäthylen 
und Tetramethyläthylen. Die Diffusions- u. Infrarot-Absorptionsspektren von Tetrabrom- 
u. Tetramethyläthylen werden aufgenommen. Daraus wird eine Analyse der Schwin
gungsspektren dieser Verbb. abgeleitet. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 977—80. 
Nov./Dez. 1947. Paris, Sorbonne, Labor, des Recherches Phys.) W e s l y .  D 120 

René Lombard, Die Ramanspektren einiger Terpenoxyde. Die für die Analyse von 
Terpenen wichtigen RAMAN-Spektren von 1.8-Cineol, 1.4-Cineol u. Pinol (diese „inneren“ 
Oxyde oder Äther unterscheiden sich durch die Lage der O-Brücke u. ihren Sättigungs
grad) werden ermittelt u. aufgeführt. Die Spektren ähneln denen der bicycl. Terpene; 
keine die Oxydnatur dieser Verbb. kennzeichnende Frequenz ist nachweisbar. Daher muß 
man diese Spektren als Nachweiselemente, aber nicht als Beweis für die diesen Verbb. 
zugewiesene Struktur betrachten. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 1 4 . 522—26. Mai/ 
Juni 1947. Paris, École normale supérieure, Labor, de Chimie.) W e s l y .  D 120 

J. Wiemann und P. Maitte, Die Untersuchung einiger Aldehyd- und Ketonalkohole 
mit Hilfe des Raman-Effektes. Die Unters, einiger Verbb., die OH- u. CO-Gruppen in 
a-, ß- u. y-Stellung aufweisen, mit Hilfe des R A M A N - E f f e k t e s  zeigt: Die Ketone mit 
y-ständigen OH-Gruppen weisen vielleicht neben der n. Struktur eine cycl. Form auf. 
Die y-Aldehydalkohole haben nur die Tetrahydrofuran-Form. Wenn die beiden ge
nannten Gruppen sich in a- oder ^-Stellung befinden, tritt die die CO-Gruppe kenn
zeichnende Frequenz auf. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 1 4 . 764—65. Sept./Okt. 
1947. Lille, Fac. des Sciences, Labor, de Chimie générale et Chimie organique.)

W e s l y .  D 120
William J. Taylor und Kenneth S. Pitzer, >Schwingungsfrequenzen halbstarrer Mole

küle: eine allgemeine Methode und Werte für Äthylbenzol. Um thermodynam. Funktionen, 
bes. die Entropie, von Moll, durch statist. Methoden berechnen zu können, is t es wich
tig, daß die niederen Schwingungsfrequenzen so genau wie möglich bestimmt werden. 
Können diese Frequenzen im Spektr. nicht beobachtet werden, so muß die Zuordnung 
entweder durch Vgl. mit anderen Moll, oder auf der Basis von n. Koordinatenberech
nungen erfolgen unter Benutzung von Kraftkonstanten, die aus anderen Moll, berechnet 
wurden. Da die genaue u. vollständige Meth. langwierig ist, beschreiben Vff. eine An
näherungsmethode, die darauf basiert, daß das wahre Mol. durch ein halbstarres Modell 
mit den gleichen Dimensionen u. Massen ersetzt ist. Die Zahl der Koordinaten kann 
so vermindert werden. Um Fehler, die durch Wechselwirkungen hervorgerufen werden 
können, zu vermindern, ist es angebracht, daß die Kraftkonstante aus analogen Be
rechnungen an anderen Modellen bestimmt wird, deren Frequenzen bekannt sind. Es 
wird gezeigt, daß die kinet. Energie-Matrix eines halbstarren Mol. gewöhnlich leicht zu 
bestimmen ist. Für Äthylbenzol wird die Rechnung durchgeführt unter Verwendung 
der Kraftkonstanten, die aus Propan u. Toluol bestimmt wurden. (J. Res. nat. Bur. 
Standards 3 8 . 1— 17. Jan. 1947.) S c h i p k e .  D 120

Ch. Courtoy, Anharmonizität der Valenzschwingung O—H  und O—D der Methyl
alkohole. Im Infrarotspektr. werden für CH3OH u. CD3OH eine Bande bei 7150 u. für 
CH3OD u . CD3OD eine entsprechende bei 5335 cm-1  gefunden, die der ersten harmoni
schen der Valenzschwingung von O-H bzw. O -D  zuzuordnen ist. Für diese Schwingung 
der beiden Moll, werden die Anharmonizitätskoeffizienten (0 ,02212±0,00002 bzw. 
0,01614 ±  0,00002) u. die Dissoziationskonstante für CH3OH (5,368 ±  0,005 eV) be
rechnet. Die Potentialkurven mit Energieniveaus werden für beide Moll, angegeben. 
( A m . Soc. sei. Bruxelles, Sér. I 6 1 . 66—72. 4/4. 1947.) R u d o l p h .  D 120

W. D. Hershberger und John Turkevich, Absorption von Methylalkohol und Methyl
amin für 1,25 cm-Wellen. In dem Mikrowellenabsorptionsspektr. von Methylalkohol 
wurden fünf scharfe Linien beobachtet. Die Frequenzen in MHz lassen sich genau durch 
die Formel v =  v0 +  20 m2 wiedergeben, wo m eine gerade Zahl bedeutet, die alle 
Werte von 0—4 annimmt, während v0 =  24,930 MHz ist. In dem Spektr. des 
Methylamins konnten 10 Linien beobachtet werden, von denen sechs durch die Glei
chung v =  v0 — 32 m—50 m2 mit r0 =  25,436 MHz u. m =  2—7 wiedergegeben wer
den können, die vier anderen Linien scheinen einer anderen Folge anzugehören. Moll, 
dieses Typs waren von N i e l s e n  (Physic. Rev. 4 0 . [1932.] 445) als ziemlich asymm. Moll.
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mit freier innerer Rotation behandelt worden mit Energieniveaus F(J, K, K ., K„) =  
BJ(J +  1) — K 2B +  A2 K i2 +  A2 K22, wo K =  Kx +  K2 ist. Der Übergang A J  =  ±  1 
gibt Frequenzen, die doppelt so groß sind wie die beobachteten Frequenzen. Der Über
gang K  =  0 <—> K =  1 mit allen anderen unveränderten Quantenzahlen gibt angenähert 
die beobachtete Frequenz. Für diesen Übergang können K, K4 u. K2 nicht kolinear sein. 
— Die Rotationskonstante B von CHSF  liegt in demselben Gebiet "wie die der beiden 
obigen Moll., doch konnten keine Absorptionslinien beobachtet werden. (Physic. Rev.
[2] 71 . 554. 15/4. 1947. Princeton, N. J., Frick Chem. Labor.) G o t t f r i e d .  D 121

Walter Gordy, A. G. Smith und James W. Simmons, Mikrowellenspektren: Methyl
jodid. Nach der von G o r d y  u .  K e s s l e r  (C. 1947 . E. 1218) beschriebenen Meth. wurden 
die Rotationsübergänge von J  =  1 nach J  =  2 von CH3J  im Bereich von 30 000 MHz 
gemessen. Es wurden so 11 Linien gefunden, deren Zustandekommen auf die Wechsel- 
wrkg. des Quadrupolmomentes des J-Kernes mit dem Molekularfeld zurückgeführt wird. 
Das Trägheitsmoment von CH3J ergibt sich daraus zu 111 -10~40 gern2. Unter der An
nahme, daß die Valenzwinkel u. C-H-Abstände im CHSJ die gleichen sind wie im CH4, 
berechnet sich der C-J-Abstand zu 2,13 ±  0,02 Ä, in Übereinstimmung mit Elektronen
beugungsdaten. (Physic. Rev. [2] 7 1 . 917. 15/6. 1947. Durham, N. C., Duke Univ., 
Dep. of Phys.)_ F u c h s .  D 121

M. M. Jamison, M. S. Lesslie und E. E. Turner, Stereochemie. Übersicht mit 49 Lite
raturangaben. (Annu. Rep. Progr. Chem. 4 3 . 155—67. 1946, herausgegeb. 1947.)

B a r z .  D 123
E. E. Turner und Margaret M. Harris, Asymmetrische Umwandlungen und asymme

trische Induktion. Zusammenfassender Überblick über Theorie u. bisher gefundene Bei
spiele für asymm. Umwandlungen 1. u. 2. Art, die Gleichgewichtseinstellungen (1 — A- 
1 — B ^ l  — A -d  — B u . ähnlich) bei diastereomeren Salzen in analogen Verbb., sowie 
krit. Diskussion des Begriffs asymm. Induktion. — 62 Literaturzitate. (Quart. Rev. 
[chem. Soc., London] 1 . 299—330. 1947.) K r e s z e .  D 123

G. Smets, Beitrag zur Untersuchung der geometrischen Isomerie. Die a.ß-ungesättig
ten Alkohole. Vf. stellt die cis- u. trans-Formen verschied, n. Allylalkoholhomologer dar 
u. gibt ihre Eigg. an. Die cis-Alkohole wurden dabei durch Rk. der GRIGNARD-Verbb. 
von Acetylenen mit Formaldehyd u. Hydrierung der Acetylencarbinole in Ggw. von 
Pd-(BouRGUEL) oder R a n e y - N I  gewonnen, die trans-Alkohole durch Rk. von Acrolein 
mit Alkyl-MgBr, Überführung der gewonnenen Alkylvinylcarbinole in die Chloride u. 
—■ unter Allylumlagerung — in die Acetate der gesuchten Alkohole. Von sämtlichen 
Zwischenprodd. sind angegeben u. werden besprochen die Werte für Kp., D 204, nn20, 
na2° u. die entspr. Mol.-Refrr.; für die Acetylencarbinole werden außerdem die FF. 
diskutiert. — Bei den A cetylenderiw. machen sich Einfll. der Konst. bes. stark bei der 
Mol.-Refr. bemerkbar, das Inkrement der C =  C-Bindung wie die Differenzen zwischen 
gesätt. u. acetylen. Verb. (H4-Werte) schwanken stark. Von den cis-Formen der Allylalko
hole konnten nur das Octen-(2)-ol-(l) rein dargestellt werden; in allen anderen Fällen 
wurde durch RAMAN-Spektr. Ggw. des trans-isomeren bis zu 30% (C6) nachgewiesen. Cis- 
u. trans-Formen besitzen ähnliche K pp.; die DD. u. Brechungsindices hegen bei den cis- 
Verbb. höher, die Mol.-Reff. dagegen bei der trans-Alkoholen. Bei der Rk. der Allyl- 
vinylearbinole mit HCl entstehen 1- u. 3-Chlorderiw.; die nicht ohne geringe Zers, 
destillierbaren prim. Chloride haben vorzugsweise cis-Konfiguration, während bei Sub
stitution mit PC13 die prim. Chloride rein in trans-Form vorliegen; auch bei Anwendung 
von PBr3 erfolgt bei den höheren Gliedern ausschließlich Bldg. der trans-Halogenide. 
Bei den Allylalkoholen andererseits tritt bei der trans-Form bei Rk. mit PC13 oder konz. 
HCl keine Isomerisierung nach cis ein, nur teilweise Allylumlagerung; aus der cis-Form 
jedoch entsteht auch das prim. trans-Chlorid. Vf. vermutet, daß diese Umlagerung über 
intermediäre Bldg. des sek. Chlorids vor sich geht.

V ersu ch e: 1.2-Dibrompropan, Kp. 141,5— 143°, durch Dehydratation von Iso
propanol bei 230—250° u. Absorption in Brom; Propin, aus vorst. Verb. durch Zugabe 
zu konz. alkoh. KOH, daneben 2-(Kp. 47—48°) u. 1-Brompropen (Kp. 59,5—60°). — 
Butin-(2)-ol-(l) (I), Kp .760 142,7— 142,9°, F. —2,2°, aus CH3-C =  C MgBr (aus vorst. 
Verb. mit Äthyl-MgBr in Ae.) u. gasförmigem CH20  (52—55% Ausbeute), bei Anwen
dung von Trioxymethylen betrug die Ausbeute 20—25%; D .2°4 0,9373, nD20 1,4295; 
daneben wird eine Verb. Kp .12 113—114° gebildet. — Cis-Buten-(2)-ol-(l), [Crotylalko- 
hol\ (II), Kp. 124-—125“, Kp .10 35—36°, durch Hydrierung von I bei Ggw. von Pd- 
B o u r g u e l  in W., D .2°4 0,8654, nD20 1,43147, enthält 5% trans-Verb., isomerisiert sich 
nicht bei 48std. UV-Bestrahlung oder unter dem Einfl. von BaO, HCl, Br2, NH(C2H5)2, 
NaOC6H5 u. nur langsam bei 30std. Erhitzen am Rückfluß. — Crotylchlorid (III), Kp .760 
84—85°, 'aus II mit konz. HCl, D.42° 0,9376; nD20 1,43792; enthält 25% trans-Verb., 
daneben wenig Methylvinylcarbinylchlorid, Kp. 65°, D .2°4 0,906. — Butin-(l), aus Na-



Acetylenid in fl. NH3 mit C2H5J (74%); Pentin-[2)-ol-{l) (IV), Kp .760 154— 154,2°, ana
log I, F .—49,7 b is—49,9° (korr.), D .2“4 0,9091, nD20 1,45195; cis-Penten-(2)-ol-{l) (V), 
Kp .7 41,2—41,4°, analog II, D .2°4 0,8529, n„2° 1,43537, enthält 20% trans-Alkohol. — 
Athylvmylcarbinol (VI), Kp .753 114,2—114,4°, aus Acrolein u. C2H5MgBr, neben einem 
Prod. K p.» 100°; wandelt sich bei Dest. um in Bis-[penten-(l)-yl-(3)]-äther, Kp. 170 bis 
173“. — Äthylvinylcarbinylacetat, Kp.veo 131— 133°, L>.2°4 0,90036, nD20 1,41286, u. Pen- 
tenyl-(2)-acetat, Kp.760 149— 151°, D.2° 0,9067, nD2° 1,42372, durch Chlorierung von VI 
mit PC13 ( — 50% Äthylvinylcarbinylchlorid [VIII], Kp .764 92—93°, D .2°4 0,8988, nD2“ 
1,42622 u. 50% trans-a-Pentenylchlorid (IX), Kp .149 60,8—62®, D .2“4 0,9218, n02° 1,43992) 
u. Erhitzen der Chloride mit Eisessig-Na-Acetat während 24 Std. am Rückfluß. — 
trans-Pentenol (VII), Kp .7 42—42,2°, Kp ..<60 139— 139,2“ (korr.), aus dem Acetat durch 
24std. Kochen mit alkoh. KOH am Rückfluß, D .24 0,84713, nD20 1,43407. Bei Chlorie
rung von V entsteht eine Mischung von IX, dem entspr. cis-Chlorid u. VIII. — Analog 
dargestellt: a-Hexinol (X),Kp.1067,5—67,6° (71—172% ),F .— 52,5bis— 52,9°, D .2°4 0,8943, 
nD20 1,45345; daneben Bis-[pentin-(2)-yl-(l)]-formal, K p .13 150— 152° (20%). —  Hexen-
(2)-ol-(l) (XI), Kp .4 46,5— 46,7°, D .2°4 0,84720, nD20 1,43967 (30% trans-Verb.); Hexenyl- 
chlorid, Kp. 129— 133°, ist eine Mischung von sek. u. prim, (cis- u. trans-) Halogenid. — 
Hexin-(l), K p .760 70—71° (52%). — Heptin-(2)-ol-{l) (XII), Kp .10 80,7—80,9°, F. —53,2 
b is — 53,4°, D .2“4 0,8854, nD20 1,455245. — cis-Hepten-(2)-ol-(l) (XIII), Kp .4 59,8—60°, 
D .2°4 0,8481, nD20 1,44424 (10% trans-Verb.). — Butylvinylcarbinol (XIV), Kp .760 155 
bis 155,2°, D .2°4 0,83963, nD20 1,43357. Butylvinylcarbinylacetat, Kp .10 62,5—63,5°, D .2°4 
0,87944, nD2“ 1,42212; a-Heptenyl-{l)-acetat, K p .20 78,6—78,8°, D .2“4 0,89150, nD20 1,43117. 
trans-Hepten-(2)-ol-(l) (XV), Kp .10 75—75,2“, Kp .4 62,2—62,8“, D .2°4 0,84255, nD2“ 
1,44249. — Aus XIII mit konz. HCl dargestellt: V inylbutylgarbinylchlorid (XVI), Kp .760 
146—148°, Kp .70 74—75°, D .2°4 0,8858, nD20 1,43692 u. cis-n-Heptenylchlorid, Kp .7B0 
153— 155°, Kp .70 84,5—86,5°, D .2°4 0,90142, nD20 1,44685 (enthält 25% trans-Chlorid); 
aus XIV mit PC13 in Ggw. von Pyridin XVI u. trans-n-Heptenylchlorid, Kp .70 87-—89°, 
D .2“4 0,90128, nD2“ 1,44745. — H eptin-(l), Kp. 99— 101°, aus Oenanthol mit PC15 (-» 1.1- 
Dichlorheptan, Kp .12 72—73°) u. Behandlung mit alkoh. konz. KOH, daneben Heptin-(2), 
Kp. 111— 113°, Ausbeute schlecht. — Octin-(2)-ol-(l), K p .„0 95—95,2°, F. — 17,5 bis 
— 18,3°, D .2°4 0,88047, nD20 1,45557 (70%). — cis-Octen-{2)-ol-(l) (XVII), Kp .4 72—72,2°, 
D .204 0,8488, nD20 1,44609, kann auch durch Hydrierung bei Ggw. von R a n e y - N i  rein 
dargestellt werden. — Amylvinylcarbinol (XVIII), Kp.so 99,4—99,6°, Kp .10 70—70,7“, 
D .2°4 0,8435, nD20 1,43777. — Amylvinylcarbinylacetat, K p .10 76—77°, D .2°4 0,8733, 
nü2° 1,42557. — trans-a-Octenylacetat, Kp .20 93,5—93,7°, I).2°4 0,8874, np20 1,43467. — 
trans-Octen-(2)-ol-(l) (XIX), Kp .4 74—74,2°, K p .10 88,4—88,6°, D .2“4 0,8428, nD20 1,44464; 
aus XVII mit konz. HCl erhalten: Pentylvinylcarbinylchlorid, Kp.u 57—58°, D .2°4 0,8860, 
nD20 1,44229; u. cis-Octenylchlorid (XX), Kp.u  66—67°, D .2°4 0,8942, nD20 1,44950 (0% 
trans-Verb.); aus XVII mit PC13 in Ggw. von Pyridin entsteht fast nur XX. Aus XVIII 
bei der gleichen Rk. vorwiegend trans-Octenylchlorid (XXI), Kp.u  66—69°, D .2°4 0,8837, 
nD20 1,44624, XXI wird auch aus XIX erhalten. — Die Linien in  den RAMAN-Spektren 
von I—V, VII—XIII, XV, XVII, XIX, XX u. XXI sind angegeben. (Acad. roy. Belgique, 
CI. Sei., Mem., Collect. 8“ 21. 1—72. 1947.) .. K r e s z e .  D 123

Stina Ställberg-Stenhagen und Einar Stenhagen, Über die sterischen Beziehungen 
zwischen gewissen optisch aktiven methylsubstituierten Monocarbonsäuren und Glycerin
aldehyd. Die Konfiguration des Isoleucins. Oxydation von (-f)-Methylallylessigsäure (I) 
mittels Cr03/E isessig in Ggw. von K H S 0 4 gibt über den ( + ) - Methylester in niedriger 
Ausbeute l(—)-Methylbernsteinsäure. Da bei dieser Oxydation das asymm. Zentrum 
unverändert bleibt, müssen auch die aus I nach F r e d g a  („The Svedberg 1884“ , Upp
sala 1944) hergestellten ( +  )-2-Methylpentan-(Methyl-n-propylessigsäure), -dodecan- u. 
-hexankosansäure Z-Konfiguration besitzen. Die gleiche Konfiguration ergibt sich dann 
für (+)-Isoleucin durch den Abbau zu (+)-2-M ethylbutanol-(l) (+)-2-M ethylbutter- 
säure (Methyläthylessigsäure) -*■ I. Ebenso ergeben sich zu anderen methylsubsti
tuierten Monocarbonsäuren (vgl. L e v e n e  u .  M a r k e r ,  J. biol. Chemistry 98. [1932.] 1) 
Beziehungen.

V ersu ch e: Methylbernsteinsäuremethylester, C7H120 4, K p .9 70— 73°, durch 15 Min. 
Erhitzen von 12,5 g I ([a]D22 +  7,7°), K H S04 u. Cr03 in Essigsäure auf 65° unter ge
legentlichem Schütteln, Filtrieren, Einengen im Vakuum, Lösen in W., Ausäthern u. 
Verestern mit CH2N2; [a]B22 —3,76°; 1,15 g (Ausbeute). Freie Säure, C5H80 4, F. 103® 
(Bzl.), durch 18std. Kochen von 1 g Ester mit konz. HCl u. Ausäthern; [a] D23 —6,1°; 
0,38 g. Die niedrigen [a]D-Werte zeigen an, daß bei der Oxydation teilweise Racemisie- 
rung stattgefunden hat. Aus der Größe der Drehung u. nach Lage des F. ergibt sich ein 
Geh. von 63% an (—)-Säure. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. B 24. Nr. 9. 1—6 . 
1947 Uppsala, Univ., Inst, o f Medical Chem.) P a s e d a g .  D 123
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Arne Fredga und Jorma K. Miettinen, Die sterischen Verhältnisse von optisch 
aktiver <x.-Isopropylglutnr säure, Fenchon und Campher. (Vgl. C. 1950. I. 1205.) Rechts
drehende a-Isopropylglutarsäure geht beim oxydativen Abbau über in linksdrehende 
Isopropylbernsteinsäure. Da (—)-Isopropylglutarsäure durch Abbau von (+)-Fenchon  
erhalten werden kann, sind somit zahlreiche Terpenoidverbb. mit dem Syst. des Glyce
rinaldehyds sterisch verbunden. — Interpretiert man die Formeln des (+)-Glycerinalde- 
hyds in der ursprünglichen Weise nach F i s c h e r ,  s o  muß man sich die Brücke in den 
Formeln von ( + ) -Campher, (-V)-a-Pinen u. (-V)-Fenchon hinter der Papierebene liegend 
vorstellen.

V ersu ch e: Rac. Isopropylbernsteinsäure, C7H120 4, F. 115,5— 116,7° (W.). — (+ ) -  
Isopropylglutarsäure, C7H120 4, F. 85—97° (Bzl.); [«]D — 17,7“. —(Acta chem. scand. 1. 
371—76. 1947. Uppsala, Univ., Chem. Inst.) W a l t e r  S im o n .  D 123

J. A. Hippie, Die Form der Maxima und die Halbwertszeit metastabiler Ionen im 
Massenspektrum. Das diffuse Aussehen einiger Linien im Massenspektr. rührt von 
metastabilen Ionen her, die während der Aufnahme im App. zerfallen. Durch Variation 
der Betriebsspannungen läßt sich die Zeit variieren, die die Moll, in der Ionenquelle zu
bringen. Dadurch kann man die Halbwertszeit z. B. von G4Hl0+-Ionen (C4H10+ -» 
C3H7+ +  [CH3]) zu 2 ■ 10-6 Sek. ermitteln. (Physic. Rev. [2] 71. 139. 15/1.1947. East 
Pittsburgh, Pa., Westinghouse Res. Labor.) A. R e u t e r .  D 131

J. A. Hippie, Linienform und Halbwertszeit von metastabilen Ionen in Massenspek- 
trogrammen. In Massenspektrogrammen von KW-stoffen werden in verschied. App. 
verwaschene Linien beobachtet. Ihre Entstehung durch metastabile Ionen wird er
läutert. Für die hierzu nötige Best. der Halbwertszeiten wird eine Meth., die auf der 
Änderung der Flugzeit mit der Beschleunigungsspannung beruht, beschrieben. Für die 
Übergänge C4H10+ ->- C3H7+ +  CH3 u. C4H10+ -> C3H6 +  CH4 werden 2 10~° bzw. 
1,7 • IO-6 Sek. gefunden. Die Entstehung der Linienform im Massenspektrometer mit 
180° Ablenkung wird diskutiert. Die Ergebnisse für die im Zusammenhang mit der 
zuerst genannten Rk. entstehende Linie werden in Tabellen u. Kurven gegeben. Die 
Zahl der anfangs metastabilen Ionen wird abgeschätzt. (Physic. Rev. [2] 71. 594—99. 
1/5. 1947. East Pittsburgh, Pa., Westhinghouse Res. Labors.) E. R e u b e r .  D 131 

Vernon H. Dibeler, C. Edward Wise jr. und Fred L. Mohler, Metastabile Ionenüber
gänge in den Massenspektren der Monochlorpropene. (Vorl. Mitt.) Das CI-Atom wird von 
den Monochlorpropenen abgespalten, wenn das ionisierte Mol. das beschleunigende Feld 
durchlaufen hat. Das charakterist. Isotopenverhältnis 3:1 des 35C1 u. 37C1 bestimmt die 
Höhe der Maxima der metastabilen Moleküle. Wahrscheinlich sind die metastabilen 
Ionen beim l-Chlorpropen-(l) vollständig abwesend (analyt. Hilfsmittel zur Trennung 
der Isomeren!). (Physic, Rev. [2] 71. 381—82. 15/3. 1947. Washington, Nat. Bureau of 
Standards.) R ü d i g e r .  D 131

G. C. Eltenton, Der massenspektrometrische Nachweis freier Radikale. Im wesent
lichen ident, mit der C. 1949. II. 958 referierten Arbeit. Das Auftreten von CH3-Radi- 
kalen wird bei allen leichten KW-stoffen, mit Ausnahme von C2H4, bes. aber bei der 
Zers, von Pb(CH3)4 in Ggw. eines Trägergases beobachtet. (Proc. XI. int. Congr. pure 
appl. Chem., London 1. 441—47. 1947. Emeryville, Calif., Shell Development Co.)

C o n r a d .  D 131
Mario Alberto Rollier, Erweiterung der vereinfachten Methode zur Bestimmung der 

Dipolmomente von anderen Lösungsmitteln als Benzol und Anwendungen. Die theoret. 
Grundlagen der Meth. von C o h e n  H e n r i q u e z  [1934] zur Best. der Dipolmomente 
organ. Substanzen werden diskutiert. Eine Kontrolle des Moments von Jodoform 
nach diesem Verf. ergibt 0,8 • 10“18 elektrostat. Einheiten. Für CS2 ergibt die 
theoret. Ableitung P m 2 =  (0,11 & — 0,358 A) -M12/c2. Stearinsäure besitzt in Bzl. ein 
Dipolmoment von 0 ,86•IO-18 in CS2 von 0,78—1,00-IO-18 elektrostat. Einheiten; 
daraus wird geschlossen, daß sie in beiden Lösungsmm. gleicherweise zu Doppelmoll, 
assoziiert ist. (Gazz. chim. ital. 77. 366—72. Juli/Aug. 1947. Milano, Politecnico, 
Ist. di Chim. gen. e analit.) H.-E. T o u s s a i n t .  D 132

Sushil Kumar Siddhanta, Molekülstruktur und Berechnung des Molelcüldiamagnetis- 
mus nach der Methode von Gray und Cruickshank. 1. Mitt. Harnstoff und substituierte 
Harnstoffe. (Vgl. J. Indian chem. Soc. 20. [1943.] 359.) Die magnet. Susceptibilität 
für Harnstoff u. substituierte Harnstoffe wird nach der Meth. von G r a y  u .  C r u i c k 
s h a n k  (C. 1936. I. 4405) berechnet u. Vf. stellt fest, daß die berechneten Werte be
trächtlich von den experimentell erhaltenen Werten abweichen. Die Meth. von C l o w  
(C. 1938. I. 3325) zur Berechnung der magnet. Susceptibilität wird kritisiert. (J. 
Indian chem. Soc. 24. 21—24. Jan. 1947. Rajshahi, Rajshahi Coll., Chem. Labor.)

W o l l w e b e r .  D 137
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S. K. Bhattacharyya und S. N. Nakhate, Leitfähigkeit von Salzen in nichtwässrigen 
Lösungsmitteln. 2. Mitt. Leitfähigkeit von Salzen in  Äthylphenyläthanolamin. (1. vgl.
C. 1 94 7 . E. 837.) Unter Verwendung von Äthylphenyläthanolamin als Lösungsm. 
wird die Leitfähigkeit folgender Elektrolyte unter verschied, experimentellen B e
dingungen gemessen: Tetraäthylammoniumchlorat, Tetramethylammoniumpikrat, 
Äthylaminpikrat, Äthylaminhydrochlorid, Nitrophenol, Na-Benzamid, Na-Pikrat. Die 
Ergebnisse unterscheiden sich wesentlich von den in  Triäthanolamin (vgl. 1. Mitt.) als 
Lösungsm. gemessenen. Die l  c — (/c-Kurven verlaufen viel steiler u. ergeben auch 
nicht nur annähernd genaue ¿„-Werte. Sie weisen Minima auf, nach denen bei höheren 
Konzz. die Leitfähigkeiten ziemlich stark wieder ansteigen. Im Fall des über einen 
sehr ausgedehnten Konz.-Bereich gemessenen Tetraäthyiammoniumchlorats folgt auf 
das Minimum noch ein Maximum bei etwa 0,6 normal. Alle Elektrolyte verhalten 
sich wie schwache. Die Neigung der Kurven zu kleineren Konzz. hin is t annähernd 
xfp  was auf Gültigkeit des MWG für das Gleichgewicht zwischen Ionen u. Ionenpaaren 
hindeutet. Die Gleichungen von K r a u s  u .  F u o s s  (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . [1933.] 
21) lassen sich auf die Unterss. nicht anwenden, da vor allem wegen der kleinen krit. 
Konz, des verwendeten Lösungsm. die untersuchten Konzz. zu groß waren. In diesem 
Konz.-Bereich muß die Bldg. von höheren Assoziationsprodd. als Ionenpaare stark 
in Betracht gezogen werden, die den Gang fast aller meßbaren Eigg. von Lsgg. in 
nichtpolaren Medien bestimmen. (J. Indian chem. Soc. 2 4 . 99— 102. März 1947. 
Bangalore, Indian Inst, o f Sei., Dep. of Pure and Appl. Chem.) N i e m i t z .  D 138 

Guy Bardinet, Über die Ionisationskonstante der Monoester der Bernsteinsäure in 
dem Gemisch Wasser-Aceton und über gewisse Eigentümlichkeiten der Leitfähigkeit des 
Lösungsmittels. Konduktometr. wurde die Ionisationskonstante der folgenden Ester in 
10%ig. wss. Acetonlsg. bei 25° gemessen: Bernsteinsäuremonomethyl-, Bernsteinsäure
monoäthyl-, Bernsteinsäuremonopropyl-, Bernsteinsäurebutyl- u. Bernsteinsäureisoamyl- 
ester. Festgestellt wurde, daß mit zunehmender Länge des Veresterungsradikals die 
Ionisationskonstante sich einem Grenzwert (1,69— 1,70-IO-5) nähert. —  Die Leit
fähigkeit des benutzten W.-Acetongemisches betrug 3 • 10~6. Messungen der Leit
fähigkeit von W.-Acetongemischen mit 0— 100% W. ergeben, daß die Leitfähigkeit 
der Gemische stets höher is t als die von reinem Wasser. Die Leitfähigkeit zeigt ein 
Minimum bei einem Acetongeh. von etwa 2%. (C. B. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 
736—37. 27/10. 1947.) G o t t f r i e d .  D 138

Charles D. Wagner und Edward D. Peters, Resonanz und Wasserstoffbindungseffekt 
auf Grund der Basizität gewisser Arylalkylazomethine. Auf Grund der potentiometr. 
Titrationskurve von Azomethinen aromat. Aldehyde m it aliphat. prim. Aminen in 
Ggw. der entsprechenden sek. Amine finden Vff., daß die Basizität dieser Azomethine 
vom Methoxy- u. p-Oxybenzaldehyd über Benzaldehyd zum Salicylaldehyd abfällt. 
Bestimmend hierfür is t  die Resonanz u. die H-Bindung. (J. Amer. chem. Soc. 69. 
2914—15. Nov. 1947. Emeryville, Calif., Shell Developm. Co.) E. B e c k e r .  D 139 

J. Paukner, Reduktion des Moleküls und des Anions des p-Nitrophenols an der 
Quecksilbertropfelektrode. p-Nitrophenol wird in einer sechselektronigen Stufe reduziert. 
In Anwesenheit von oberflächenaktiven Substanzen teilt sich die Stufe bei pH >  9 in 
zwei Stufen. Die Höhe der positiveren nimmt mit steigendem pH-Wert der Pufferlsg. 
in der Form einer Dissoziationskurve ab. Ihre Stufenhöhe sinkt mit steigender Konz, 
der Gelatine oder des Methylenblaus in der Form einer Adsorptionsisotherme ab. Mit 
zunehmender Konz, eines Neutralsalzes steigt die Höhe dieser Stufe in 0 ,01nNaOH. 
Die positivere Stufe sinkt nur zu ca. 20% der Gesamthöhe, was durch eine Abänderung 
des Reduktionsmechanismus erklärt wird. Mit steigender Temp. wächst die Stufen
höhe der ersten Stufe mehr an, u. die Stufe is t von der Hg-Behälterhöhe weniger ab
hängig, als es bei Diffusionsströmen der Fall ist. Der Salz-, Hg-Druck- u. Temperatur
effekt wurden in den Lsgg., wo die positivere Stufe durch oberflächenaktive Substanzen 
unterdrückt ist, nicht beobachtet. Der pK-Wert der polarograph. Dissoziationskurve 
ist gegen den potentiometr. Wert um mehr als 4 Einheiten zu höheren Werten ver
schoben. Mit Hilfe der Gleichung von B r d i Ö b a  u .  W i e s n e r  (C. 1 9 4 6 . I. 2347) -wurden 
die Rekombinationsgeschwindigkeitskonstanten der Rk.: p-Nitrophenolat +  H + be
rechnet. (Chem. Listy Vëdu Prümysl 4 1 . 128— 33. Juni 1947. Praha, Karlova univ., 
fys.-chem. ustav.) P. ZuMAN/Prag. D 142

Ada Volpi, Polarographische Untersuchungen am Azobenzol. Das Verh. von neutralen 
sauren u. alkal. Lsgg. des Azobenzols wird untersucht. Die neutralen u. alkal. Lsgg. 
liefern dabei Polarisationskurven von geringem Diffusionsgrad, dessen Höhe der Konz, 
des Azobenzols in der Lsg. proportional u. vom pH des Mediums unabhängig ist. Sie 
ist jedoch in der für monovalente Reduktionsprozesse zu fordernden Weise von der 
Azobenzolkonz. abhängig. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die neueren An-
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schauungen über die Elektronenkonstitution im Azobenzol eingehend diskutiert. (Gazz. 
chim. ital. 77. 473—82. Okt./Nov. 1947. Padua, Univ., Ist. Chim. fis., Centro Po- 
larografia.) _ W a l t e r  S im o n .  D 142

R. Defay und I. Prigogine, Thermodynamische Methode von Th. De Donder und 
thermodynamische Methode von Schottky, Ulich und Wagner. Vff. zeigen, daß zwischen 
der chem. Thermodynamik von D e  D o n d e r  u .  der von S c h o t t k y ,  U l i c h  u .  W a g n e r  
gewisse Parallelen bestehen. In beiden Fällen -wurde versucht, die Irreversibilität einer 
chem. Rk. quantitativ zu fassen. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique [5] 33. 222—32. 
1947. Bruxelles, Univ. Libre, Fac. des Sei. appl. et Fac. des Sei.) F u c h s .  D 146 

Cyril H. Meyers, Carl S. Cragoe und Eugene F. Mueller, Tabelle und Mollier-Dia- 
gramm der thermodynamischen Eigenschaften von 1.3-Butadien. Aus einigen empir. 
Gleichungen abgeleitet wird eine Tabelle (je Grad Fahrenheit) u. M o l l i e r - Diagramm 
der thermodynam. Eigg. (Druck, spezif. Vol., Enthalpie, Entropie) von 1.3-Butadien 
in techn. Einheiten angegeben. Die Gleichungen, die anderweitig veröffentlicht wurden, 
stimmen mit genauen thermodynam. Beziehungen überein u. stellen die beobachteten 
Ergebnisse innerhalb der Grenzen der Meßgenauigkeit dar. Die Tabelle enthält die 
Eigg. der gesätt. Fl. im Temp.-Bereich vom Tripelpunkt (—164,05° F =  — 108,92° C) 
bis 20° unterhalb der krit. Temp. (305,6° F =  152° C). Zur Erläuterung der Tabelle 
u. des MoLLiER-Diagramms werden einige Beispiele angegeben. (J. Res. nat. Bur. 
Standards 39. 507—21. Dez. 1947. Washington, U. S. Dep. o f Commerce, Nat. Bur. 
of Stand.] _ F r e i w a l d .  D 148

Massimo Simonetta und Leon Barakan, Die Flüssigkeit-Dampf-Gleichgewichtskurven 
für die Systeme CHzOHfCHzOCH2CH2OH und CHzOCU2OH2OHfCH2OCH2CH2OCH,- 
CH2OH. Die Fl./Dampf-Gleichgewichtskurven wurden für die Systeme CH3OH/ 
CH3OCH2CH2OH u . CH3OCH2CH2OH/CH3OCH2CH2OCH2CH2OH experimentell er
mittelt. Für das erste Syst. stimmt sie gut mit der theoret. Kurve u. der für ideale 
Fll. überein. —- Außerdem wurden für beide Systeme die Kurven Zus./Refraktionsindex 
bei verschied. Tempp. ermittelt. (Gazz. chim. ital. 77. 105— 12. März 1947. Milano, 
Politeenico, Centro Studi C. N. R.) W a l t e r  S im o n .  D 150

I. Prigogine und R. Defay, Stationäre stabile Umwandlungen und azeotrope Um
wandlungen. Theoret. Betrachtungen über das Verh. von Mehrphasensystemen er
geben, daß gewisse stationäre Umwandlungen (z. B. die Dest. einer bin. Mischung) zu 
einem Minimum der Entropie führen. Zwischen der Stabilität der Umwandlung u. 
dem Auftreten des Entropieminimums besteht ein enger Zusammenhang. Der Einfl. 
des Druckes u. der Temp. auf die Stabilität wird diskutiert. Auf diese Weise läßt sich 
auch das Problem der Stabilität von azeotropen Umwandlungen behandeln. (Bull. 
CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32. 694—703. 1946, ausgegeb. 1947. Bruxelles, Univ. 
Libre, Fac. des Sei. et Fac. des Sei. appl.) F u c h s .  D 150

Maurice Lecat, Orthobare Azeotrope von Schwefelverbindungen. (Vgl. C. 1947. 978.) 
Vf. gibt eine Zusammenstellung von 186 bin. Mischungen, die Azeotropismus zeigen 
u. deren eine Komponente aus folgenden schwefelhaltigen Verbb. besteht: CS2, Methyl-, 
Äthyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl-, Isoamyl-, Allyl-, Äthylensulfid, Äthyl-, 
Propyl-, Butylmercaptan, Thiophen, Tetrahydrothiophen, Thiophenol. Die zweite Kom
ponente besteht aus Monocarbonsäuren, Alkoholen, Aminoalkoholen, Halogenalkoholen, 
Glykolen, Aldehyden, Ketonen, halogenierten Ketonen, Estern, halogenierten Estern, Keto
estern, halogenierte aliphat. u. aromat. KW-Stoffe, KW-Stoffe, Nitrile, Nitroderivv., 
Nitrohalogenide, Äther u. Acetale, halogenierte Äther, Phenole, Oxophenole, nitrierte u. 
halogenierte Phenole, sowie Pyridin, Pyrrol u. Äthylcarbamat. —  Die Zus. u. Temp. 
der azeotropen Gemische wird angegeben. Auch für 210 nichtazeotrope bin. Mischungen 
aus obigen Komponenten wird der allg. Charakter ihres Siedeverh. angegeben. 
(Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique [5] 33. 160—82. 1947.) S a c k m a n n .  D 150 

Maurice Lecat, Neuartige Azeotrope und Azeotrope von Nitrilen. Es werden 44 
Azeotrope mit 3 Stoffen, die sich bei ihrem eigenen Kp. zersetzen (Brenztraubensäure, 
Lävulinsäure, Dijodmethan), u. 51 Azeotrope von Nitrilen (Acetonitril, Propionitril, 
Valeronitril, Benzonitril) beschrieben. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32. 351—62. 
1946, ausgegeb. 1947.) L. L o r e n z .  D 150

Maurice Lecat, Einige azeotrope Gemische, deren einer Bestandteil ein stickstoff
haltiger Heterocyclus ist. Vf. ermittelte 33 azeotrope Gemische von Pyridin, Pyrrol u. 
Chinolin einerseits u. Säuren, Alkoholen, zweiwertigen Alkoholen, Amiden, Ketonen, 
Estern, Phenolestern, Halogeniden, KW-stoffen, Nitroderivv., Nitrohalogeniden, 
Oxyden u. S-Verbb. andererseits. (Ann. Soc. sei. Bruxelles, Ser. I. 61. 73—78.4/4. 1947. 
Uccle, Privatlabor.) v. B o g d a n d y .  D 150

Maurice Lecat, Azeotrope Gemische von Nitroderivaten. Vf. ermittelte in systemat. 
Unterss. 230 azeotrope Gemische von Nitromethan, -äthan, -cyclohexan, -benzol, o-.
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m-, p-Nitrotoluol, Chlorpikrin, Chlornitromethan, o-, m-, p-Chlornitrobenzol einerseits 
u. Säuren, Ketosäuren, Halogensäuren, zweiwertigen Alkoholen, Aldehyden, Amiden, 
Aminen, Aminoalkoholen, Ketonen, Estern, Phenolestern, Halogeniden, KW-stoffen, 
Nitrohalogeniden, Oxyden, Phenoloxyden, Phenolen, Halogenphenolen, Nitrophenolen, 
S-Verbb. u. a. andererseits. (Ann. Soc. sei. Bruxelles, Sér. I. 61. 79—98. 4/4. 1947.)

v. B o g d a n d y . D 150 
L. Ebert, Zur Theorie des Schmelzpunktes. 1. Mitt. Es wird gezeigt, daß es sinnvoll 

ist, die Lage des F. von gewissen Gruppen organ. Stoffe mit Hilfe einer Gleichung zu 
betrachten, die erkennen läßt, daß eine extreme, z. B. sehr hche Lage des F. 2 von
einander unabhängige Ursachen haben kann, nämlich entweder eine bes. hohe Schmelz
wärme (bei etwa durchschnittlicher Schmelzentropie) oder eine bes. niedrige Schmelz
entropie (bei etwa durchschnittlicher Schmelzwärme). Im  einzelnen werden die FF. 
u. die zugehörigen Größen einer Reihe von einfachen Fünf- u. Sechsringen untersucht. 
(Mh. Chem. 77. 398—405. S.-B. österr. Akad. W iss., math.-naturwiss. Kl. Abt. II b 
1 5 6 . 398—405. 1947. Wien, Univ., 1. Chem. Labor.) W e s l y .  D 150

G. W. Winogradow, Phasenübergänge bei Erdalkaliseifen. Vf. untersucht die Pha
senübergänge bei Ca-, Ba- u. Sr-Stearat (I, II u. III). Bei Erwärmung gibt I endotherme 
Effekte bei 120—135°, 160— 170°, häufig auch bei 90—110°; II bei 120— 130°, 160— 170“, 
200 u. 240°; III bei 110— 130“ u. 160—170°. Exotherme Effekte treten auf bei Abküh
lung bei 120—140“ (I). 110— 120“ (II), ~ 1 1 0 “ (III). Die plast. Modifikation erscheint 
nach dem ersten endothermen Effekt. Wiederholt wurde auch der von G a l l a y  (Canad. 
J. Res., Sect. B 22. [1944.] Nr. 6 . 161) beschriebene Effekt (bei I) beobachtet, wenn 
auch ungeklärt blieb, warum der Effekt teils bei 100— 110° u. teils bei 120— 140° auftrat. 
(floKJiaghi AKageMHH H ayn  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 5 8 . 73—75. 
1/10. 1947. Kurnakow-Inst. für allg. u. anorgan. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR 
u. Stalin-Militärakad. für Panzer- u. mechanisierte Truppen.) A m b e r g e r . D 150

Edward J. Prosen, Walter H. Johnson und Frederick D. Rossini, Über die Bildungs
und Isomerisationswärme der acht CSHW-Alkylcyclohexane im  flüssigen und gasförmigen 
Aggregatzustand. Aus der bekannten Verbrennungswärme der acht C8H16-Alkylcyclo- 
hexane im fl. Zustand bei 25°, zusammen mit den Hilfsdaten, die aus dem Unterschied 
zwischen der Verdampfungswärme bei 25° u. dem Wärmeinhalt des Gases zwischen 
0° K u. 25° erhalten wurden, konnten folgende Eigg. festgestellt werden: Die Iso
merisationswärme von Alkylcyclhoexanen beim Übergang in Dimethylcyclohexan im 
gasförmigen Zustand bei 25° u. des Gasstatus bei 0° K, die Bildungswärme (ausgehend 
von den Elementen) der Isomeren im fl. u. gasförmigen Zustand bei 25° u. der Gas
status bei 0° K. Die Abhängigkeit des Energieinhalts dieser Moll, von der Struktur 
wird eingehend erörtert, unter Einschluß der höher u. niedriger sd. Formen der 1.3- 
Dimethylcyelohexane wie z. B. der cis- u. trans-Formen. (J. Res. nat. Bur. Standards 
39. 173—75. Aug. 1947. Washington.) R o s e n d a h l . D 156

Walter H. Johnson, Edward J. Prosen und Frederick D. Rossini, Verbrennungs- und 
Isomerisationswärmen der acht Alkylcyclohexane CSHU. Vff. verbrennen die Stoffe bei 
28° mit Pt-Widerstandsthermometern ; Analyse durch Best. der CO-Menge. Sie rechnen 
auf WASHBURN-Bedingungen bei 25° um u. finden als Differenz die Isomerisations
wärmen (vgl. nächst. Ref.) 4,1833 j =  1 calI5. Die Stoffe sind fast rein. Die Verbren
nungswärmen (kcal/Mol) betragen für Äthylcyclohexan 1248,23 ±  0,35; 1.1-Dimethyl- 
cyclohexan 1246,65 ±  0,43; cis-1.2-Dimethylcyclohexan 1248,31 ±  0,43; trans-1.2-Di- 
methylcyclohexan 1246,77 ±  0,44; cis-1.3-Dimethylcyclohexan 1245,66 ±  0,41; trans-1.3- 
Dimethylcyclohexan 1247,38 ±  0,41; cis-1.4-Dimethylcyclohexan 1247,40 ±  0,41; trans- 
1,4-Dimethylcyclohexan 1245,78 ±  0,41. (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 49—52. Juli 
1947. Washington.) W. A. R o th . D 156

John E. Kilpatrick, Helene G. Werner, Charles W . Beckett, Kenneth S. Pitzer und 
Frederick D. Rossini, Wärmedaten, Gleichgewichtskonstanten und freie Bildungsenergien 
der Alkylcyclopentane und Alkylcyclohexane. Die in dem vorst. Ref. u. in früheren Ar
beiten angegebenen therm. Daten werden benutzt, um eine Reihe von thermodynam. 
Größen für den idealen Gaszustand bis zu hohen Tempp. hinauf zu berechnen: Funk
tion des Wärmeinhalts u. der freien Energie, Entropie, Wärmeinhalt u. Molwärme, 
Bldg.-Wärme, freie Bldg.-Energie u. Gleichgew.-Konstante der Bldg., die freien Ener
gien u. die Gleichgew.-Konstanten für Isomérisation, Ringbldg. u. Hydrierung. Die 
Gleichgew.-Konstanten bis zu hohen Tempp. werden graph. wiedergegeben. Für das 
Gleichgew. zwischen Cyclohexan u. Methylcyclopentan im fl. Zustand liegen Vers.- 
Daten vor, die ziemlich gut mit den von den Vff. berechneten Werten übereinstimmen. 
(J. Res. nat. Bur. Standards_39. 523—43. Dez. 1947.) W. A. R o t h . D 156

Rostislav Vichnievsky, Über die Ionisationsphänomene, die die Entzündung von 
Kohlenwasserstoffgemischen von einer heißen Stelle aus begleiten. Vf. beobachtete die
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Lichterscheinungen bei der Zündung von KW-stoffgemischen in Explosionsmotoren. 
Er brachte in die Nähe der Explosionselektrode einen elektr. Heizdraht u. erhielt je 
nach der Art der Vorheizung verschied. Ionisationserscheinungen, die er photograph. 
festhielt. An Hand von vier Aufnahmen deutet Vf. die unter verschied. Bedingungen 
aüftretenden Vorgänge im Gasgemisch (Abhängigkeit von der Temp., Dauer der 
Leuchterscheinungen usw.). (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 22 5 . 992— 94. 24/11. 
1947.) R o e d e r .  D  157

T. Je. Pawlowskaja und N. M. Emanuel, Die Entflammung von Gemischen von Acet
aldehyd und Sauerstoff bei Zusatz von Acetylhydroperoxyd. D ie Oxydation von Acet
aldehyd durch 0 2 bei 190° erfolgt langsam. Wird aber das Gemisch nach einiger Zeit 
abgekühlt u. wieder erwärmt, so tritt Entflammung ein. Die Richtigkeit der Annahme, 
daß die Entflammung durch die Bldg. von Acetylhydroperoxyd während der Abküh
lung erfolgt, wird dadurch bestätigt, daß die Entflammung auch eintritt, wenn man 
in das Gemisch von Acetaldehyd u. Sauerstoff eine Mischung von Hydroperoxyd u. 
Essigsäure bei 190° einbläst. (jJoKJiaflbi AKajeMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 5 8 . 1693—95. 11/ 12. 1947. Inst, für ehem. Physik der Akad. der Wiss. 
der UdSSR, Labor, für die Kinetik von Zwischenprodukten.) v. A n t r o p o f f .  D 157

I. G. Michaiłów und A. M. Nishin, Schallgeschwindigkeit in einigen organischen 
Flüssigkeiten und die Molekular konstante von Rama Rao. Die von R am a R a o  einge
führte Molekularkonstante R =  C1/3-M/d (C =  Schallgeschwindigkeit, d =  Dichte, 
M =  Mol.-Gew.) hat sich als temperaturunabhängige additive Größe erwiesen, die für 
jede Bindung charakterist. ist. Ob dies auch für komplizierte Moll, gilt, wird von 
Vff. bei 28,92 kHz mit dem Ultraschallinterferometer untersucht. Bei einem aliphat. 
Alkohol ergibt sich eine Depression der Konstanten R von 0,8—2,2% gegen den additiv 
errechneten Wert beim Übergang von dem n. zum sek. oder tert. Isomeren. Die im 
gleichen Sinn auftretende Änderung der Mol.-Refr. ist bekanntlich bei Moll, mit kom
pakter Atomanordnung, wie sie in tert. Isomeren vorliegt, mit einer Vergrößerung 
der innermol. bedingten Depression verbunden. Der Gang von R zeigt, daß dabei 
gleichzeitig eine Verringerung der zwischenmol. Kopplungskräfte vorliegt, die zu einer 
Verminderung der Schallgeschwindigkeit führt. Der absol. Betrag der gemessenen 
Konstante R weicht zum Teil deshalb erheblich von den additiv errechneten ab, weil 
R am a R a o  u. später L a g e m a n n  fehlerhafte Messungen der Schallgeschwindigkeit zur 
Berechnung ihrer Bindungsinkremente benutzt haben. Vff. finden z. B. für homologe 
n. aliphat. Alkohole ein Inkrement von 189 statt 195. Weitere Verss. mit Zimtalkohol, 
Methylstyrylcarbinol, Äthylstyrylcarbinol, Anilin, Äthylanilin u. Diäthylanilin er
gaben eine Differenz der Homologen von 181—189. Beim Übergang von dimerem 
Isobutylen in pentameres fällt das Inkrement je CH2-Gruppe von 185 auf 173. Die 
für die Depression der Konstanten R maßgebenden Struktureinfll. müssen noch ge
nauer untersucht werden. (JJoKJiaRbi AKafleMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N.S.] 5 8 . 1689—92. 11/12. 1947. Leningrad, Physikal. Inst.) S a c h s e . D 159 

Per Ekwall, Über die Assoziationskolloide und ihre Fähigkeit, Fremdstoffe in Lösung 
zu bringen. Zusammenfassender Vortrag: Anionen- u. kationenbildende u. nicht
ionogene  ̂Assoziationskolloide (AK); Äquivalentleitfähigkeit; Diffusionskoeff. u. 
Micellengröße; Lösungsvermögen der AK; Berechnung von Größe u. Bau der Klein- 
micellen aus der Löslichkeitsbest.; Grenzkonz. u. krit. Konz.; verschied. Eigg. u. 
Verh. der Lsgg. von AK; Anwendungen. — 37 Literaturzitate. (Nord. Kemistmötet, 
Berättelse 6 . 179—215. 25—29/8.1947. Sep.) R. K. M ü lle r .  D 162

Mario Milone und Francesco Ferrero, Über die Beziehungen zwischen Oberflächen
spannung und Kristallhabitus. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1947. E. 1443.) Der Kristallhabitus 
von NaCl (I) wird schon durch Spuren von strukturell oder morpholog. verschied. 
Beimengungen verändert, so daß es in gemischt kub.-oktaedr. oder in rein oktaedr. 
Form kristallisiert. Die gleichen Zusätze setzen auch die Oberflächenspannung (y) 
von I-Lsgg. unter y  =  60 (Dyn/cm) herab. 30%ig. I-Lsg. mit 1% Harnstoff (II) hat 
noch y  =  72, mit 10% II y  =  57; die Kristalle von 1:11 =  3:1 sind oktaedrisch. 
Ähnlich wie II wirken menschlicher Urin, hydrolysierte Gelatine, 4% II +  1% a- 
Oximinobuttersäureäthylester (y =  47), Rohrzuckermelasse, sehr stark Leonil S (Na- 
Salz eines Sulfonderiv. eines Naphthalinhomologen), das schon in 0,l% ig. Lsg. (mit 
30% NaCl y  =  39) oktaedr. I-Kristalle liefert, analog wirken KCl, NaJ u. NaBr. 
Oberflächenakt. Stoffe werden durch I ausgeflockt. (Gazz. chim. ital. 77. 348-—52. 
Juli/Aug. 1947. Torino, Univ., Ist. di Chim.) R. K. Mü l l e r . D 166

B. S. Srikantan, Eine Bemerkung über die Bewegung von Campher auf Wasser. 
Die Wrkg. von Temp. u. Druck auf die Bewegung von Campher auf W. wird diskutiert. 
(J. Indian ehem. Soc. 2 4 . 42—44. Jan. 1947. Rajahmundri, Govt. Arts Coll., and 
Guindyy, Coll. o f Enging., Chem. Labors.) W o llw e b e r .  D 166
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A. E. Bell und W. M. Madgin, Viscositäten wässriger Lösungen von Aminosäuren mit 
einigen Leitfähigkeitswerten. Die Dichten u. relativen Viscositäten (rf) von Glycin (I) 
wurden bei 16 u. 40° für Konzz. von 0,0025 bis 2mol. wss. Lsgg., von Alanin  (II) von 
0,01—0,2, von Betainhydrochlorid (III) von 0,01—0,1 u. von Sulfanilsäure (IV) von
0.0025—0,04mol. Lsgg. gemessen. Bei I u. II nimmt r) mit wachsender Konz, linear 
zu, sie verhalten sich also wie Nichtelektrolyte (vgl. J o n e s  u . T a l l e y , J. Amer. ehem. 
Soc. 55. [1933.] 624). rj von III u. IV nimmt mit wachsender Konz, ebenfalls zu, die 
Zunahme ist aber bei größeren Konzz. geringer als bei kleineren; sie verhalten sich 
demnach wie starke Elektrolyte. Einige Leitfähigkeitsmessungen unterstreichen diese 
Erkenntnisse (Einzelergebnisse s. Orig.). (J. ehem. Soc. [London] 1947. 74—76. Jan. 
Newcastle upon Tyne, Durham Univ., Kings Coll. u. Bristol, Clifton Coll.)

L e h w a l d . D 172
Fernand Charron, Viscosität unter schnell veränderlichem Druck. (Vgl. C. 1950.

1. 846.) Unter Benutzung des vom Vf. in einer früheren Mitt. beschriebenen ballist. 
Viscosimeters wird die Viscosität von Glycerin u. einem Schmieröl bei Drucken bis zu 
1000 Atm. untersucht. Die Viscosität unter dem Druck H ändert sich dabei nach der 
Beziehung: r/ =  i^p-e^P'11- 0 . a ist eine Konstante, die für Glycerin den Wert 
0,0006145 besitzt. Im Gegensatz zum Glycerin erreicht die Viscosität beim Schmieröl 
ihren dem hohen Druck entsprechenden Wert nicht sofort, so daß das Vorliegen einer 
Hystérésis vermutet wird. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 919—21. 17/11.1947.)

H e n t s c h e l . D 172
B. K. Banerji, Beziehung zwischen dem Brechungsindex und der Viscosität. L a g e 

m a n n  verknüpft die Mott SouDERsche Viscositätsbeziehung mit der L or en tz-Lo - 
RENZschen Mol.-Refr. u. gelangt zu dem Schluß, daß die MoTT-SoUDERsche Viscositäts- 
Konstitutionskonstante etwa das 12fache der Mol.-Refr. beträgt. Es wird gezeigt, 
daß dies nur für aliphat. KW-stoffe zutrifft. Für eine Reihe von einfachen aromat. 
KW-stoffen ist die Konstante etwa das 9,5fache der Molrefraktion. (Current Sei. 16. 
283. Sept. 1947. Bangalore, Indian Inst, o f Science, Dep. o f General Chem.)

U m st ä t t e r . D 172
William C. Wake, Die Theorie der Geschwindigkeitsprozesse und die Viscosität von 

langkettigen Verbindungen. Es wird die EYRiNGsche Theorie des viscosen Flusses auf 
die Viscosität von Paraffinkohlenwasserstoffen angewendet. Die hiernach für die 
„Geschwindigkeitsprozesse wichtigen Löcher“ in der Fl. werden aus der Differenz der 
Mol-Voll, im fl. u. festen Zustand erhalten. Sie verringern die für den Fließvorgang 
notwendige Energie u. tragen daher wesentlich zu diesem bei. Zur Best. der Segment
größe der „Fließ-Einheiten“ wurden die Aktivierungsenergien des Flusses in Abhängig
keit von der Zahl der Kettenatome dargestellt u. daraus die äquivalente Segment
größe ermittelt. Sie ändert sich linear mit dem Log. der Gesamtzahl der C-Atome in 
der jeweiligen Verbindung. Zwischen der latenten Schmelzwärme u. Verdampfungs
wärme wird eine Näherungsbeziehung aufgestellt. (Trans. Faraday Soc. 43. 708— 15. 
Nov./Dez. 1947.) W a l te r  S c h u l z e . D 173

J. Karle, Der Beitrag beschränkter Rotation zu der Elektronenstreuung durch Gase. 
Es werden Formeln hergeleitet, die den Beitrag der beschränkten Rotation zu der 
Intensität der Elektronenstreuung in den Dämpfen von Äthan, Äthylen, Diphenyl u. 
ihren D eriw . numer. erfassen. Die wahrscheinliche Verteilung des beschränkten 
Rotators um seine Rotationsachse wird in Termen der Schwellenhöhe V0 ausgedrückt. 
Es war auf diesem Wege möglich, den Einfl. von Schwellen bekannter Höhen auf die 
Streuungsdiagramme abzuschätzen bzw. auszuwerten. Diskutiert wird die Möglichkeit, 
auf Grund der Elektronenbeugungsdiagramme die Potentialschwelle zu berechnen, 
(J. chem. Physics 15. 202—07. April 1947. Washington, D. C., U . S. Naval Res. 
Labor.) Go t t f r ie d . D 182

B. Bak, Geometrie der Methylchlorid- und Methylbromidmoleküle. D ie zwischen den 
intramol. Abständen u. Winkeln der Methylhalogenide u. den beiden hauptsächlichsten 
Trägheitsmomenten bestehenden Beziehungen werden zahlenmäßig berechnet. Aus 
den gefundenen Werten läßt sich schließen, daß die CH3-Gruppe von CH3C1 u. CH3Br 
viel „flacher“ als die des CH4ist. (Kgl. danske Vidensk. Selsk., math.-fysiske Medd. 24. 
Nr. 10. 1—7. 1947. Kopenhagen, Univ., Chem. Labor.) W e s l y . D 182

K. F. Mattil und F. A. Norris, Die Glyceridstruktur natürlicher Fette. Krit. Betrach
tungen über die in natürlichen Fetten zu erwartende Vielzahl von Glyceriden (bei n 
verschied, konstituierenden Fettsäuren sind theoret. n3 Isomere, aber l/2 (n 3 +  n2) 
voneinander unterscheidbare Isomere zu erwarten) u. die von T. P. H il d it c h  aufge
stellten Gesetzmäßigkeiten der „even distribution“ (ED) u. der „random distribution“ 
(RD) der Fettsäuren auf die einzelnen Glyceride. Für ED wird der mathemat. Aus
druck [S3] =  3 ([S] — 66,7) abgeleitet, für RD [S3] =  k[S]3, worin [S3] die mol. Konz.
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der dreifach gesätt. Glyceride bedeutet u. [S] die mol. Konz, der gesätt. Fettsäuren. 
Der Vgl. der diese Gleichungen darstellenden Kurven mit den bei einer Reihe von 
Fetten experimentell ermittelten Gehh. an dreifach gesätt. Glyceriden lehrt, daß bei 
tier. Fetten die RD der gesätt. Fettsäuren auf die gesätt. Glyceride im wesentlichen 
zutrifft; die Gesetzmäßigkeit der ED aber ist bei keiner Klasse von Fetten zutreffend; 
wenn Samenfette dieser Regel in gewissen Bereichen annähernd entsprechen, dann 
handelt es sich nur um scheinbare Übereinstimmung mit dieser Hypothese. (Science 
[New York] 105. 257—59. 7/3. 1947. Chicago, Hl., Swift & Co.) Tätjtel. D 182

Daniel Voigt, Magneto-optische Bestimmung der Struktur des Thiocyan-Ions. Zur 
Entscheidung der Frage, ob das Ion CNS“ in Lsg. der Struktur der Thiocyansäure 
(Rhodanwasserstoff) N = C —S—H oder der Isothiocyansäure S = C = N —H entspricht, 
wurde das magnet. Rotationsvermögen (Faraday-Effekt) von wss. Lsgg. des Na-, 
K-, NH4- u . Ba-Salzes gemessen. Zieht man von den erhaltenen Werten die Inkre
mente der Kationen ab, so erhält man Werte, die sehr genau den Werten der Isothio- 
cyansäureester (Senföle) entsprechen, wenn man die Inkremente für die Alkylreste 
abzieht. Nennenswerte Beträge der Form N = C —S_ können somit im CNS~-Ion nicht 
vorhanden sein. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1151—52. 10/12. 1947.

W. K lemm. D 182
Luis Condal Bosch, Theorie der Orientierung im  Benzolkern. Zusammenfassende 

Darst. der von In go ld  in mehreren Arbeiten im J. chem. Soc. [London] von 1925 bis 
1930 (vgl. C. 1925. I. 2486, C. 1925. II. 396 u. später) veröffentlichten Theorie des alter
nierenden Effekts in C-Ketten. (Afinidad [3] 24. 1— 14. Jan./Febr. 1947.)

v. D eckend. D 182
P. Ramart-Lucas, T. Guilmart und M. Martynoff, Struktur der acylierten Derivate 

von Azofarbstoffen nach ihren Absorptionsspektren. Naphthalinreihe. (Vgl. C. 1944. II. 
521; C. 1946. II. 2138.) Da bei früheren rein chem. Unterss. zur Konst.-Ermittlung 
acylierter o-Oxyazoverbb. der Naphthalinreihe nicht mit Sicherheit die Frage ent
schieden werden konnte, ob diese Körper in Form der Acyloxyazoverbb. (B4) oder 
der isomeren N-Acylhydrazone der Naphthochinone (B2) vorliegen, versuchen Vff. die 
Klärung auf spektralanalyt. Wege. Sie untersuchen folgende Systeme: 1. D eriw . des
4-Oxy-l-benzolazonaphthalins (I): 1-Benzolazonaphthalin (II), 4-Acetoxy-l-benzolazo- 
naphthalin (III), 4-Benzoyloxy-l-benzolazonaphthalin (IV), N-Methylphenylhydrazon des 
Naphthochinons-(1.4), N-Acetylphenylhydrazon des Naphthochinons-(1.4) (V), N-Benzoyl- 
phenylhydrazon des Naphthochinons-(1.4) (VI); 2. Derivv. des 2-Oxy-l-benzolazonaph- 
thalins (VII) : 2-Acetoxy-l-benzolazonaphthalin (VIII), 2-Benzoyloxy-5-chlor-6-oxy-l-benzol- 
azonaphthalin (IX), Phenylhydrazon-(l) des 5-Chlor-6-oxynaphthochinons-(1.2) (X), 
Phenylhydrazon-{l) des 5-Chlor-6-benzoyloxynaphthochinons-{1.2) (XI); 3. Derivv. des 
l-Oxy-2-benzolazonaphthalins (XII): 2-Benzolazonaphthalin (XIII), l-Acetoxy-2-benzolazo- 
naphthalin (XIV), 2'-Acetoxy-5'-tert.-butyl-2-benzolazonaphthalin. — Die gelösten Azo- 
stoffe besitzen in Absorption zwei Banden, die sich hinsichtlich ihrer Lage u. Höhe 
sehr wohl von denen der N-substituierten chinoiden Verbb. unterscheiden, so daß hier 
Schlüsse auf die Konst. der Stoffe oder die Lage von Tautomeriegleichgewichten mög
lich sind. Wie in der Bzl.-Reihe weisen auch in der Naphthalinreihe alle acylierten 
Oxyazoverbb. weitgehend die Struktur der Oxyazoester B4 auf. Da die gleichen Körper 
durch Kondensation der o-Naphthochinone mit den entsprechenden Acylphenyl- 
hydrazinen (nicht in 1.4-Reihe) entstehen, liegt bei den o-Verbb. ein sich spontan 
einstellendes Gleichgew. B4 B2 vor. Offen bleibt hierbei, ob die Acylierung nach 
Schema (a) oder (b) erfolgt, da auch für die Verbb. A in ähnlicher Weise A4 A2 gilt. 
Dieses liegt für die Naphthalinreihe nicht wie bei der Bzl.-Reihe auf der Aj-Seite, 
sondern prakt. bei A2. Es kann also die Rk. einmal nach (b) verlaufen, indem sich 
nachträglich B2 in B4 isomerisiert; es ist aber andererseits auch möglich, daß Rk. (a) 
viel schneller als (b) abläuft, wobei die Nachlieferung an A4 durch die genügend schnelle

/ O H  /O O C — R  , O / O
l /  Ar A r  Ar COR

(a) A\  RCOC1 . \  oder (b) % ,  R C O d  , \  /
XN=N—Ar N=N—Ar N—NH—Ar nN—N

Ai Bj A 2 b2 nAt

Einstellung des durch die Acylierung gestörten Gleichgewichts A2 Ai gewährleistet 
wird. — Die Rkk. des aus 1.5-Dichlor-amphinaphthochinon (XV) u. Benzoylphenylhydra- 
zin (XVI) erhaltenen IX (Azoform), die ebenso wie die Konst. von IX in der Literatur 
bisher umstritten waren, werden im folgenden Sinne geklärt: Das Hydrolyseprod. 
von IX ist X (chinoide Hydrazonform), beide, IX u. X, gehen durch Benzoylierung 
in den chinoiden Monoester XI über; aus IX entsteht dabei (entgegen W il ls tä t te r
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u. P a rn a s [1907]) nur interm ediär das D ibenzoylderiv. (2.6-Dibenzoyldioxy-5-chlor-l- 
benzolazonaphthalin), das sogleich zu XI hydrolysiert.

V ersu ch e: III, aus Essigsäureanhydrid (XVII), wasserfreiem Na-Acetat u. I, 
rote Nadeln aus A.; F. 128°. — IV, aus I u. Benzoylchlorid (XVIII) in Pyridin bei n. 
Temp., orangerote Kristalle aus A.; F. 115°. — V, C18H140 2N2, durch Kondensation  
von a-Naphthochinon (XIX) mit a-Acetylphenylhydrazin, gelbe Kristalle aus A., 
leicht lösl. in A., Bzl., Ae., Aceton u. Essigsäure, in konz. H2S 0 4 orange; unlösl. in 
PAe. u. Cyclohexan, F. 189°. — VI, aus XIX u. Sulfat von XVI in A .; gelbbraune K ri
stalle aus B zl.; F . 161— 162°. — VIII, durch Einw. von VII auf XVII in Pyridin, orange
farbene Schuppen aus A.; F. 117°. — IX aus XV u. XVI in Essigsäure, orangefarbene 
Kristalle, F. 198°. — X durch Hydrolyse von IX, rotbraune mkr. Nadeln; F. 224—226°. 
— XI, C23H150 3N2C1, aus IX, C2H6ONa u. XVIII, kupferfarbene kleine Kristalle, wenig 
lösl. in Ae., wenig in A. u. Essigsäure, lösl. in B z l.; F. 208—209°. Nach Red. mit Zn 
in Essigsäure kann im W.-Dampfdestillat A n i l i n  (mit NaClO), im Rückstand dagegen 
kein Benzanilid nachgewiesen werden. — XIV, durch Behandlung von XII mit XVII, 
rote Nadeln; F. 121°. — II, aus 4-Amino-l-benzolazonaphthalin u. N aN 0 2 in alkoh. 
H2S 04, rote Blättchen aus A.; F. 69°. — XIII, aus /S-Naphthylamin, Nitrobenzol u. 
Na2C03, orangefarbene Nadeln, aus A.; F. 84°. (Bull. Soc. chim. France, Mein. [5] 14. 
415—24. Mai/Juni 1947.) G. W o l f f .  D 182

S. V. Anantakrishnan, Der Mills-Nixon-Effekt. Vf. stellt die bisherigen Arbeiten 
über den MxLLS-NrxoN-Effekt (Fixierung von Doppelbindungen im aromat. Kern in 
Hydrinden (I) u. anderen aromat. Systemen) zusammen. Krit. Überblick der Unterss. 
ergibt: Der Mechanismus der Rkk., die bisher zum Nachweis des Effekts durchgeführt 
wurden, ist entweder ungeklärt, so daß klare Folgerungen nicht gezogen werden können 
(Ozonolyse, CLAISEN-Umlagerung, FRiESSsche Verschiebung, GATTERMANN-Rk., Kupp
lung mit Diazoverbb., Kondensationsrkk.), oder die Rkk. verlaufen über einen Zwischen
zustand, in dem polare Resonanzformen der Moll, eine Rolle spielen, Rückschlüsse 
auf den Grundzustand der Moll, sind daher zweifelhaft (Bromierung, Nitrierung). 
Physikal. Messungen (Dipolmomente, Dissoziationskonstanten von Säuren, Redox
potentiale u. Atomabstände) lassen wenig Schlüsse auf die Existenz des Effektes zu, 
die 2 Mol.-Berechnungen von I nach verschied. Methoden führen zu widersprechenden 
Ergebnissen, kinet. Unterss. sind wenig erfolgversprechend. Im  ganzen kann gesagt 
werden, daß bisher keine sicheren Aussagen für oder wider den Effekt gemacht werden 
konnten. (Current Sei. 1 6 . 141—44. Mai 1947.) K r e s z e .  D  182

J. Monteath Robertson, Bindungslängen in aromatischen Kohlenwasserstoffen. 
(Vgl. C. 1 9 4 8 . E. 193.) Zusammenfassender Überblick. Bes. besprochen werden die 
Bindungslängen in Pyren, 1.2.5.6-Dibenzanthracen u. Coronen. (Proc. X I. int. Congr. 
pure appl. Chem., London 1. 597—607. 1947.) G o t t f r i e d .  D 182

Jean Guy und Jean Paris, Die sterische Hinderung in  der Reihe der Iminoester. 
Mit Hilfe der graph. Darst. von Moll, in ihren verschied, mesomeren Grenzzuständen 
unter Berücksichtigung der Atomgrößen u. -abstände ist in einfacher Weise eine Mög
lichkeit gegeben, vorherzusagen, ob Rkk. infolge ster. Hinderung nicht möglich sind. 
Diese Meth. erspart oft zeitraubende chem. Versuche. Sie wird am Beispiel der Rk. 
von o-Cyanphenylsulfamid u. absol. A. zu o-Sulfamidoiminobenzoesäureäthylester u. 
einigen ähnlichen Verbb. demonstriert. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 1 4 . 406—08. 
Mai/Juni 1947. Paris, Fac. de Pharm., Labor, de Pharm, chim.) L e h w a ld .  D 182 

L. Bateman, Bildung von Koordinationsbindung durch Olef ine. Gegenüber den 
Ausführungen von W a ls h  (Nature [London] 1 5 9 . [1947.] 165) wird darauf hinge
wiesen, daß ein im wesentlichen gleicher Gesichtspunkt in  bezug auf die Theorie der 
Bldg. von Koordinationsbindung durch Olefine schon von W in s t e in  u . L u c a s  (C. 
193 9 . I. 1741) eingenommen wurde. (Nature [London] 1 6 0 . 56. 12/7. 1947. Welwyn
Garden City, Herts.) B e h r l e . D 182

Maria Brandstätter, Isopolymorphie bei 1.2.4-Chlor- und 1.2.4-Bromdinitrobenzol. 
l-Chlor-2,4-dinitrobenzol besitzt 7 Modifikationen, l-Brom-2.4-dinitrobenzol 5. — Vf. 
untersucht mittels der Mikromethoden von K o f l e r  die Mischbarkeit der Modifikationen 
der beiden Verbindungen. Fast jede instabile Modifikation der Br-Verb. entspricht 
einer instabilen Modifikation der Cl-Verbindung. Vier vollständige Mischkristallreihen 
werden festgestellt; zwei weitere konnten wegen rascher Umwandlung in höher schmel
zende Mischkristalle nicht vollständig untersucht werden. Das Syst. weist einen bisher 
nicht beobachteten hohen Grad von Isopolymorphie auf. (Mh. Chem. 7 6 . 350—54.
Mai 1947. Innsbruck, Univ., Pharmakognost. Inst.) L. L o r e n z . D 190

W. G. Perdok, Die Kristallstruktur der kubischen Modifikation von organischen 
Verbindungen mit kugelförmigen Molekeln. Vf. nimmt Bezug auf eine Bemerkung von  

B r a n d e n b e r g e r  (vgl. C. 1948 . II. 14) über die röntgenograph. Best. der Kristall-
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S ym m etrie u. Eigensymmetrie des Mol. von Chinuclidin durch N ow acki (vgl. C. 1946.
I. 26), von der B r a n d e n b u r g  e r  annimmt, daß die von N o w a c k i angewandte Schluß
weise nur eine unter mehreren, an sich zunächst völlig gleichberichtigten, darstellt. 
Vf. weist darauf hin, daß bei dieser Klasse von Verbb. eine Reihe weiterer Tatsachen 
außer den bloßen Befunden des Röntgeninterferenzvers. an der Hochtemp.-Modifikation 
für die Bewegungsfreiheit des Mol. sprechen. Da der Röntgenbefund sehr oft keine 
eindeutigen Schlußfolgerungen erlaubt, sollte man die röntgenograph. Unters, der 
Verbb. durch eine allseitige physikal.-chem. Unters, ergänzen. Die wichtigsten Tat
sachen, welche die Orientierungsfreiheit dieses Mol. wahrscheinlich machen, sind fol
gende: 1. Die Schmelzentropien sind sehr niedrig im Vgl. mit „normalen“ Verbb., 
während die Entropien beim Übergang von der anisotropen in die kub. Phase die 
Größenordnung 5— 10 cal/g pro Mol. aufweisen. Die totale Entropie der Umwand
lungen anisotrop-kub. u. kub.-fl. ist ebenso groß wie die Schmelzentropie „normaler“ 
Moll. u. es liegt daher nahe, den Übergang anisotrop-kub. als eine Transformation zu 
betrachten, bei der die kugelförmigen Moll, eine Orientierungsfreiheit bekommen, welche 
mit derjenigen der fl. Phase vergleichbar ist. 2. Diese Ansicht wird durch elektr. 
Messungen an kurgelförmigen, polaren Moll, bestätigt. 3. Auch die Plastizität der 
kub. Modifikation weist auf stark herabgesetzte zwischenmol. Kräfte hin. (Helv. chim. 
Acta. 3 0 . 1782—83. 15/10. 1947. Groningen, Univ., Kristallograph. Inst.)

Go t t fr ie d . D 195
Rafaël Candel-Vila, Bemerkung über die Kristalle der MolekülverbindungBenzophenon- 

Diphenylamin. Kristallograph. Messungen an äquimol. Mischkristallen aus Benzo- 
phenon u. Diphenylamin ergeben eine monokline Struktur mit wahrscheinlich dode- 
kaedr. Orientierung (nach F é d o r o f f ) .  (Bull. Soc. franç. Minéralog. 7 0 . 206—14. 
Juli/Dez. 1947. Toulouse, Fac. des Sciences, Labor, de Minéral.) H. C. W o lf .  D 195

J. F. Hyde, L. K. Frevel, H. S. Nutting, P. S. Petrie und M. A. Purcell, Cyclodi- 
phenylsiloxane. Die Cyclodiphenylsiloxane [(C6H6)2SiO]3, F. 188° u. [(CaH5)2SiO]4, F. 201°, 
bilden bei der Kristallisation polymorphe Modifikationen. Das Trimere existiert in 
2Formen: orthorhomb.,D2-222 (Ia); triklin. Ci-l(Ib); gemeinsamerF.1880(ohne Depres
sion des Gemischs). Beide Formen krist. nebeneinander aus Essigester. Schmelze von Ia er
gibt beim Abkühlen Ib. Das Tetramere krist. aus Bzl. : triklin, Ci-1 (Ha) ; monoklin. 
C2h-21 m (Ilb); gemeinsamer F. 200—201° (ohne Misch.F.-Depression). Eine in
stabile Form (IIc), F. 188°, geht bei Zimmertemp. in wenigen Std. in l ia  über. Umge
kehrt wird Ha in IIc umgewandelt durch langsame Abkühlung der Schmelze oder ca. 
lstd. Erwärmen der Kristalle auf 100°. Gemische von Ha u. IIc schm, entweder im 
Bereich 188—201° oder auch scharf bei dazwischenliegenden Temperaturen. Auch 
durch langsames Abkühlen von Ilb  (geschmolzen) wird IIc erhalten, aber nicht daraus 
durch Tempern bei 100°.— Eine weitere monokline Modifikation der Zus. 2[(C6H5)2SiO]4 • 
C6H6, C2-2 , wird in langen durchsichtigen Kristallen erhalten, die in der Mutterlauge 
oder in engen geschlossenen Gefäßen stabil is t u. sich bei langsamer Abgabe des Bzl. 
unter Erhaltung von Größe u. Kristallform, aber Trübung, in ein polykrist. Ha um
lagert. Gleicher Effekt beim Pulverisieren. Bei 100° im Vakuum erfolgt Umlagerung 
unter Zerfall des Kristalles zu IIc. Röntgenanalysen (L a u e -  u. Drehkristall-Aufn.) von 
Ilb lieferten für die Elementarzelle eine Größe von 15,83 ~  16 monomeren Einheiten. 
Aus dem Vgl. mit kryoskop. Daten folgt für Ilb  die Konst. eines Tetrameren. Tri- u. 
Tetrameres bilden in äquimol. Mengen ein Eutektikum vom F. 164— 165°. In dem durch 
Zusammenschmelzen bei 220° erhaltenen Gemisch lag die Form IIc des Tetrameren vor. 
Es ist möglich, daß aus einer Lsg. des Tri- u. Tetrameren eine andere Kristallform des 
letzteren erhalten wird, dessen Eutektikum dann auch ein anderer F. zukäme. Kryoskop. 
Mol.-Gew.-Bestimmungen in Bzl. ergaben stets zu niedrige Werte. Eine Kontrolle der 
kryoskop. Konstanten mit [(C6H6)2CH3 • Si]20 , F. 51—52°, ergab 58,4 statt 51,2. Mit 
dieser Korrektur stehen die gefundenen Werte in guter Übereinstimmung mit den be
rechneten. — Die Ergebnisse vorliegender Arbeit werden mit den Resultaten von Scep- 
p in g  u. R o b iso n  [1914] u. B u r k h a r d , D e c k e r  u. H a r k e r  (C. 1946. II. 1382) u. a. ver
glichen. (J. Amer. chem. Soc. 69. 488—92. März 1947. Corning Glass Works u. Dow 
Chemical Co.) O h le r ic h .  D 195

B. Ottar, Die Struktur von 1.2-Epoxycyclohexan. Eine Elektronenbeugungsunter
suchung nach der Methode des rotierenden Sektors. Die Mol.-Struktur von 1.2-Epoxy- 
cyclohexan, C6H10O, wird durch Elektronenbeugung des Dampfes mit Hilfe der Meth. 
des rotierenden Sektors untersucht. Dabei zeigt sich, daß der Sechserring eine Art 
deformierter „Treppen“ -Form hat. Die 4 C-Atome, die dem O-Atom am nächsten sind, 
liegen in einer Ebene. Von den beiden übrigen befindet sich eins oberhalb u. eins unter
halb dieser Ebene. Atomabstände: C4—C2 = 1 ,5 4 Â ;  O—C4 =  O—C6 =  1,42 Â;
O—C2 =  O—C5 =  2,51 Â; O—C3 =  3,01 Â ; O—C4 =  3,35Ä ; Valenzwinkel: C„—C4
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- C 2 =  C4 C6 C5 =  118,5»; C4 C2 C3 =  C6- C 5- C 4 =  116,0»; O - C , - ^  =  0 - C e 
—0 6 =115,5°. Die beiden übrigen C—C—C-Winkel betragen 109,5°. Die Struktur des 
Sechserrings hat große Ähnlichkeit mit der des Cyclohexenrings, bei dem der Abstand 
Qi—C6 etwa 1,34 Ä beträgt u. die 4  Atome C1; C2, Cs u. C6 notwendig in der gleichen 
Ebene liegen. (Acta ehem. scand. 1. 283—90. 1947. Blindern-Oslo, U niv., Kjem. 
Inst.) B. R e u t e r . D 195

R. Macy, G. N. Jarman, A. Morrison und E. Emmet Reid, Die Polysulfide im 
Levinstein-Senfgas. Das Verf. besteht in der Rk. von Äthylen (I) u. S2C12: 2CH2 =  CH2 
+  S2C12 -> C1CH2CH2SCH2CH2C1 +  S. Man nahm an, daß der überschüssige S in koll. 
Suspension vorliege, da, wenn er ausgefällt wurde, nur eine sehr kleine Änderung im 
Gefrierpunkt eintrat. Systemat. Unters., bes. durch Mol.-Dest., ergab aber, daß dieser 
S polysulfidartig gebunden vorhegt. Es wurden p-Dithian, ferner Polysulfide der Zus. 
HS,, HS4, HS4,6, HS12 (H =  Dichlordiäthylsulfid) usw. isoliert. -— Da S-Monochlorid 
allg. als Gleichgewichtsgemisch folgender Art aufgefaßt wird: S +  SC12 (III) Cl-S-Cl

S
(II) C1S-SC1, kann I zu folgenden Prodd. reagieren: a. C1(CH2)2S(CH2)2C1; b. C1(CH2)2- 
S(CH2)2C1; C. C1(CH2)2S-S(CH2)2C1. Da nun sowohl S-abgebende als auch S-aufnehmende

Sulfide vorhegen, ist die Entstehung von Polysulfiden, z. B. von S6(CH2CH2C1)2 aus b. 
u. C. mögheh. Wird das Gleichgewicht, etwa durch Erwärmen, zugunsten von II ver
schoben, so wird ein größerer Anteil a gebildet u. mehr S durch b abgegeben, als durch 
C aufgenommen werden kann, d. h. es tritt Ausfüllung auf. Könnte III zugegeben wer
den, so würde die Absorption von I fortfahren, ohne daß sich viel a bildet, da dieses sich 
unter S-Aufnahme zu „statist.“ Polysulfiden umsetzen könnte. Vgl. hierzu die Bldg. 
von Thiokol u. die leichte Abspaltbarkeit von S durch Behandlung mit Alkahsulfid bei 
70° usw. — Bei Lagerung, auch über Jahre hinweg, scheiden sich maximal ca. 6,7% S 
ab. — Ein LEVINSTEIN-Prod., das zu 72,5% aus Dichlordiäthylsulfid besteht u. einen
F. von 9,05° hat, enthält, wie aus dem RAOULTschen Gesetz berechnet wurde, eine Ver
unreinigung vom durchschnittlichen Mol.-Gew. 351 (HS7). —  Unter trop. Bedingungen 
erfolgt in Stahlbehältern rasche Zers.; gegen Al is t das Prod. völlig haltbar. — Wird die 
Zers, in Stahlgefäßen so weit getrieben, daß bei der Dest. nur noch sehr wenig reines a 
gefunden wird, so ist die blasenziehende Wrkg. des Materials noch größer als die der 
Ausgangssubstanz. Die teerigen Zers.-Prodd. scheinen sehr wirksame höhere Homologe 
von a zu enthalten. (Science [New York] 106. 355—59. 17/10. 1947. Edgewood Arse
nal, Md., Chem. Corps Technical Command.) D o n l e . D 221

G. Sevens, Über Keto-Enoltautomerie. Am Beispiel des Acetessigsäure-(I) u. des 
Thioaeetessigsäureäthylesters (II) werden die Methoden zur Best. der Lage des Keto- 
Enolgleichgewichtes besprochen. Der Einfl. des Lösungsm., der Konz., der Löslichkeit 
auf die Gleichgewichtslage u. die Geschwindigkeit der Gleichgewichtseinstellung bei I 
werden übersichtlich diskutiert. Das Verh. von I u. II wird auf theoret. Grundlage kurz 
verglichen. (Meded. vlaamsche chem. Vereen. 9. 121—35. Juni 1947. Leuwen, Univ.)

H e l m u t h  B e r t s c h . D 221 
Alexandre B. Lindenberg und Odile Lemaignen, Die Empfindlichkeit der Ver

drängung von Methylketonen durch Natriumchlorid in verdünnter Lösung. Ausgehend von 
Verss. über die Verteilung aliphat. Alkohole zwischen dem Gewebswasser von Fischen 
u. dem umgebenden Wasser erhärten Vff. mit einer Reihe homologer Methylketone die 
Regel, daß die Empfindlichkeit der Verdrängung dieser organ. Substanzen durch neu
trale Salze mit ihrer Molekülgröße zunimmt. Gemessen wurden die Verteilungskoeff. 
von Dimethvl-, Methyläthyl- u. Methylpropylketon zwischen CC14 u. W. sowie CC14 u. 
einer 3nNaCl-Lösung. Der Quotient der beiden Verteilungskoeff. nimmt mit der Größe 
der Ketonmoleküle zu. Dividiert man den Quotienten durch die Mol.-Refr., so ergibt 
sich für alle Ketone ein Wert, der nur gering um 0,12 schwankt. Diesen Wert bezeichnen 
Vff. als Maß für die Empfindlichkeit der molekularen Verdrängung. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sei. 225. 1153—54. 10/12.1947.) v. S c h ib s z l . D 221

Anil Bhusan Biswas, Physikalisch-chemische Untersuchung der Komplexbildung 
zwischen Molybdän- und Weinsäure. 4. Mitt. Photochemische Reduktion der Molybdän
säure in Gegenwart von d-Weinsäure und der Einfluß der Reduktion auf die optische 
Drehung. (3. vgl. J. Indian chem. Soc. 23. [1946.] 257; 5. vgl. C. 1947. E. 1236.) Vf. 
untersucht die Kinetik der photochem. Red. von Molybdänsäure (I) in Ggw. von d- Wein
säure (II) u. bestimmt die Quantenausbeute des Prozesses. Während im Dunkeln erst 
nach etlichen Tagen Anzeichen einer sehr geringen Red. sich zeigen, wird sie durch 
UV-Licht sofort eingeleitet. Die Rk.-Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Konzz. an 
I u. II wird gemessen. Sie ist am größten, wenn I u. II in äquimol. Mengen vorliegen.
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Wenn I > 1 1 , ist die Farbe des Red.-Prod. blau, wenn II >  I, gelb. Oberhalb eines pH 
von 5,0 wird die Rk.-Geschwindigkeit schnell verschwindend klein. Die Quantenaus
beute ist in allen Fällen 0,5 oder weniger. Ein meßbarer Einfl. auf die opt. Drehung als 
Folge der Red. kann nicht festgestellt werden, d. h. durch die Red. kann der Komplex 
nur unwesentlich verändert werden u. zerfällt nicht in seine Komponenten. Die Er
gebnisse werden diskutiert. (J. Indian ehem. Soc. 2 4 . 103—08. März 1947. Bangalore, 
Indian Inst, of Sei., Dep. o f Pure and Appl. C h e m .) N ie m itz .  D  223

D. R. Lemin und T. Vickerstaff, Die Aggregation von Direktfarbstoffen und Methylen
blau 2B in wäßriger Lösung. Die Aggregatbldg. von Farbstoffen u. Farbstoffgemischen 
in wss. Lsg. ist mit Hilfe von Absorptionsspektren untersucht worden. Im allg. sind die 
Messungen nicht genau genug, um aus ihnen den Assoziationsgrad ableiten zu können. 
Bei den Gemischen „Durazol Rot 2 B “ u. „Chlorazol Blau FF“ konnte eine bimolekulare 
Assoziation nachgewiesen werden. Für die Assoziation bei 20° ist AG =  6,8 kcal, 
AH =  —7,3 kcal u. AS =  — 1,8 cal/°C. In der Assoziation von ,,Methylenblau 2 B“ sind 
wahrscheinlich mehr als 2 Moll, vorhanden. (Trans. Faraday Soc. 4 3 . 491—502. Aug./ 
Sept. 1947. Manchester, Blackley, Imp. Chemical Industries Ltd.) v. S c h ie s z l .  D223

H. 0 . Dickinson, Die Aggregation von Cyaninfarbstoffen in wäßriger Lösung. Die 
Absorption u. photograph. Sensibilisierungs-Eigg. von 2-Äthyl-2-methylpseudocyanin- 
chlorid u. „Isoquinolin Rot“ sind untersucht worden. Der Assoziationsgrad der beiden 
Farbstoffe in wss. Lsg. ist durch Messung des osmot. Druckes an Kollodiummembranen 
u. der elektr. Leitfähigkeit bestimmt worden. Die Sensibilisierungs-Eigg. werden mit 
dem Umfang der Aggregate in Zusammenhang gebracht. Vf. vermutet, daß eine ebene 
Anordnung der Atome im Mol. die photograph. Empfindlichkeit erhöht. (Trans. Fara
day Soc. 4 3 . 486—91. Aug./Sept. 1947. Essex, Ilford Ltd.) v. S c h ie s z l .  D 223 

R. Macy und B. Gehauf, Olivenöl als Lösungsmittel für bestimmte organische Dämpfe. 
Für bestimmte Toxizitätsunterss. wurde Olivenöl (I-Pompeiianbrand olive oil) als Mo
dellsubstanz für die Körperfette verwendet, um die Löslichkeit von Chlf. u. Nitro
methan (II) darin u. die Gültigkeit des ilENHYschen Gesetzes für diese Fälle festzustellen. 
Hierzu wurde trockene Luft durch die organ. FU. u. danach durch I bei 20° geblasen. 
Sättigung von I war nach 11— 14 Std. eingetreten. Chlf. zeigt eine übernormale Lös
lichkeit. Die Löslichkeit von II in I bei verschied. Tempp. beträgt (in g/100 g Lsg ): 
9,31 (3,0°); 10,79 (17,1°); 11,94 (24,5°); 14,65 (41,2°); von II in W.: 9,32 (0,7°); 10,39 
(15,8°); 11,29 (25,7«); 13.17 (40,5°). Das Syst. I—II, mit II als Lösungsm. folgt bis 0,2 
Molenbruch ziemlich genau dem RAOULTschen Gesetz. Bei höheren Konzz. zeigt II eine 
unternormale Löslichkeit. I u. II bilden bei 20° ein Zweiflüssigkeitssyst., wenn der Mo
lenbruch von II den Wert 0,67 erreicht. Verd. Lsgg. mit II als Gelöstem folgen dem 
llENRYschen Gesetz soweit, wie das R a o u lt s c I io  gilt. Bei Chlf. als Gelöstem waren die 
verwendeten Konzz. nicht niedrig genug, um feststellen zu können, ob das Verhältnis 
der Konz, in der Ölphase zum Druck in der Dampfphase bei verd. Lsgg. konstant bleibt. 
(Science [New York] 1 06 . 274—75. 19/9. 1947. Maryland, Edgewood Arsenal.)

P e t t e r s . D 224
W. P. Blidin, Polytherme des ternären Systems Harnstoff-Kaliumsulfat-Wässer. Da 

Harnstoff als Bestandteil kombinierter Düngemittel verwendet wird u. K-Salze stets 
im Boden vorhanden sind, wird das Verh. des tern. Syst. Harnstoff (I)-K 2S 0 4 (II)-H20  
von 25° bis zur Erstarrung des Gemisches untersucht. Es werden 4 Meßreihen durch
geführt; a) zu 20% I u. 80% W. werden 0—8,1 (Gew.-%) II zugesetzt, b) zu 35% I u. 
65% W. 0—6,1 II, c) zu 40% I u. 60% W. 0—6,0 II u. d) zu 5% II u. 95% W. 0—52,5 I, 
u. der bei einer bestimmten Temp. auftretende Bodenkörper identifiziert. Bei a) fällt 
beim Ab kühlen bei Zusatz bis zu 5,3% II Eis, bei 6,1% II Eis u. II u. bei höherem II-Geh. 
nur II, bei b) bis 3,2% II I, bis 4,9% II I u. II u. darüber nur II aus, c) ist ähnlich b), 
bei d) tritt bis zu 20% I Eis, bei 31,1% I Eis u. I u. bei höherem I-Geh. nur I als Boden
körper auf. Die Temp., bei der Keimbldg. beobachtet wird, steigt nicht stetig mit dem 
Salzzusatz bei b) u. c) (Knickpunkt bei 4,9 bzw. 5,2% II) u. fällt bei a) u. d) bis zur 
Erreichung des Abscheidungspunktes des bin. Gemisches, um danach wieder anzu
steigen. Nach den Versuchsergebnissen beeinflußt ein Il-Zusatz die Löslichkeit von I 
kaum. Der eutekt. Punkt des Gemisches aus 31,2% I u. 4,9% II liegt bei — 13°. (HfypnaJi 
Oomeß X h m h h  [ J .  allg. Chem.] 17 (79). 1381—84. Aug. 1947. Rostow, Maschinenbau
inst.) W e is k e .  D 224

Tzu-Ching Huang, Lucy Ju-Yung Chu und Shu-Tang Han, Salzeffekte und Löslich
keiten von m-Nitrobenzoesäure in Wasser. Vff. bestimmen die Löslichkeiten von m-Nitro- 
benzoesäure ( I) in W. bei 25° unter Zusatz von KCl, NaCl, KBr u. K N 03, um Material zur 
Prüfung der Theorie des Aussalzeffekts von D e b y e  zu bekommen. KCl u. NaCl geben 
eine Erniedrigung der Löslichkeit gegenüber reinem W., KBr u. K N 03 eine Erhöhung 
der Löslichkeit. Als Aktivitätskoeff. f  wird das Verhältnis der Gesamtlöslichkeit

7
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(— Ionen -f  undissozierter Anteil) von I in reinem W. zu derjenigen in  der Salzlsg. 
definiert, log f  sowie 1/f sind nahezu geradlinig von der Salzkonz, abhängig, wie dies 
nach der DEBYEschen Theorie auch sein sollte. Gemessene Salzkonzz. bis etwa 1,5 Mol/ 
Liter. (Sei. Rep. nat. Tsing Hua Univ., Ser. A 4 . 268—77. Okt. 1947. Peiping, Nat. 
Tsing Hua Univ., Dep. of Chem.) W e r n e r  S c h u l z e . D 224

R. A. Reck, H. J. Harwood und A. W. Ralston, Löslichkeiten von Dodecyl- und 
Octadecyltrimethylammoniumchlorid in organischen Lösungsmitteln. Nach den Unterss. 
der Vff. sind die beiden Verbb. in polaren Lösungsmitteln stärker lösl. als in nichtpo
laren; doch ist eine definierbare Beziehung zwischen ihrer Löslichkeit u. der Polarität 
der Lösungsmittel nicht erkennbar. — Vom Dodecyltrimethylammoniumchlorid lösen 
sich in 100 g CC14 1 g bei 30°, 34 g bei 40° u. 102 g bei 45°. In 100 g Methanol lösen sich 
16 g bei -h100, 31 g bei —30°, 35 g bei —20°, 83 g bei — 10°, 114 g bei 0°, 146 g bei 10°, 
180 g bei 20° u. 226 g bei 30°. In 100 g Aceton lösen sich 3 g bei 30°, 10 g bei 40°, 42 g 
bei 50°, 92 g bei 55° u. 111g bei 56,5°. In 100 g Acetonitril lösen sich 5 g bei 0°, 11g  
bei 10°, 18 g bei 20°, 33 g bei 30° u. 81 g bei 40°. In Hexan lösen sich 0,2%, in Cyclo- 
hexan 0,3%, in Bzl. 0,5% u. in Essigester 0,4%. — Vom Octadecyltrimethylammonium- 
chlorid lösen sich in 100 g CC14 0,5 g bei 55°, 5 g bei 60° u. 36 g bei 65°. In 100 g Chlf. 
lösen sich etwa 24 g bei 0°, etwa 45 g bei 20° u. etwa 100 g bei 40°. In 100 g Methanol 
lösen sich 6 g bei —10°, 15 g bei 0°, 32 g bei 10°, 72 g bei 20°, 113 g bei 30°, 168 g bei 
40° u. 252 g bei 50°. In 100 g 93,5%ig. A. lösen sich 4 g bei — 10°, 9 g bei 0°, 26 g bei 
10°, 43 g bei 20°, 83 g bei 30°, 132 g bei 40° u. 210 g bei 50°. In 100 g Aceton lösen sich 
0,5 g bei 50° u. 0,7 g bei 55°. In 100 g Acetonitril lösen sich 0,7 g bei 20°, 2 g bei 30°, 
3 g bei 40°, 5 g bei 50°, 10 g bei 60°, 33 g bei 70° u. 79 g bei 80°. In Hexan lösen sich
0.1%, in Cyclohexan 0,3%, in heißem Bzl. bis zu 30% u. in heißem Essigester bis zu 
30%. (J. org. Chemistry 1 2 . 517—21. Juli 1947. Chicago, 111., Armour and Co.)

N o u v e l . D 224
U. Beretta und L. Jannelli, Kinetik langsamer Reaktionen. 1. Mitt. Acetylierung 

des Methylalkohols. Die Geschwindigkeit der Rk. zwischen Essigsäureanhydrid (0,3mol.) 
u. Methanol (0,125—0,75 mol.) wird in benzol. Lsg. bei 50, 59 u. 69° gemessen (vgl. auch 
S o p e r  u. W il l i a m s ,  C. 1 9 3 1 . II. 2981 u. M o e lw y n - H u g h e s  u . H in s h e l w o o d ,  C. 1932.
1. 1869). Bis zu 65% Umsatz ist dabei die Riiekrk. noch zu vernachlässigen. Die ab
geleiteten bimol. Geschwindigkeitskonstanten hängen von der Anfangskonz, des Alko
hols ab; in dem untersuchten Konz.-Bereich steigen sie mit fallender Konz, um etwa 
100%. Noch stärker is t der Gang der bei jeweils konstanter Ausgangskonz, aus der 
AKRHENiusschen Gleichung berechneten Werte von E u. A: E steigt von 11,6 auf 
15,8 kcal, A von 0 ,8 -IO4 auf 1,04-IO7. Es werden Näherungsformeln für E u. A auf
gestellt, aus denen sich für die Konz. Null die Grenzwerte 18,0 kcal bzw. 1,9 • 109 er
geben. Die Stoßzahl hat unter den Versuchsbedingungen den Wert 2,8 • 1011. Während 
die Rk. also bei höheren Alkoholkonzz. den Charakter einer „langsamen“ Rk. zeigt, 
nähert sich ihr Verh. somit bei abnehmender Konz, immer mehr dem einer n. bimol. 
Reaktion. Da die Geschwindigkeitskonstante von der Anhydridkonz, unabhängig ist, 
muß die beobachtete Erscheinung mit der zunehmenden Entassoziierung der Alkohol
moll. Zusammenhängen. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat.-natur. 
[8] 2 . 197-—201. Febr. 1947. Neapel, Univ., Physikal. Chem. Labor.) R e it z . D 225

U. Beretta und L. Jannelli, Kinetik langsamer Reaktionen. 2. Mitt. Acetylierung 
des Äthylalkohols. (1. vgl. vorst. Ref.) Die Messungen werden unter den gleichen Be
dingungen wie bei Methylalkohol durchgeführt (vgl. 1. Mitt.) u. zeigen eine große Ähn
lichkeit im Verh. beider Alkohole. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren, 
bes. S o p e r  u . W i l l i a m s  (C. 19 3 1 . II. 2981) u. M o e lw y n - H u g h e s  u . H in s h e lw o o d  
(C. 1932 . I. 1869), die z. T. unter Verwendung anderer Lösungsmm. erhalten wurden, 
verglichen. E steigt von 13,7 auf 16,3 kcal/Mol, A von 8,9 • 104 auf 9,2 • 106, wenn die 
Ausgangskonz, des A. von 0,86 auf 0,17 Mol/Liter erniedrigt wird. Für unendliche Verd. 
des A werden die Werte E =  19,6 u. A =  8,7 -IO9 extrapoliert; letzterer Wert von A 
ist nur 30mal kleiner als die berechnete Stoßzahl. Der Zusammenhang zwischen 1/j/E 
u. log A ist annähernd linear, wie dies in einer Theorie von F a i r c l o u g h  u . H i n s h e l 
w o o d  (C. 1937 . II. 1298) für den Fall einer schrittweisen Änderung des Lösungsm. ge
fordert wird; eine Änderung im mol. Zustand (Assoziationsgrad) eines Reaktionspart
ners äußert sich also ähnlich wie eine entsprechende Änderung des Lösungsmittels. 
(Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat.-natur. [8] 2 . 321—26. März 1947.)

R e i t z . D 225
V. M. Thakor und N. M. Shah, Reaktionsfähigkeit im Cumarin-Ring-System. Allg. 

Betrachtungen über die Reaktionsfähigkeit des Cumarins sowie über seine Struktur an 
Hand des Schrifttums. (J. Univ. Bombay 16 . 38— 42. Nov. 1947. Bombay, Royal 
Inst, of Sei.; Ahmedabad, M. R. Sei. Inst., Gujarat Coll.) R . M a t t n e r . D  225
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Erik Söderbäck, Untersuchungen über Persulfocyansäure. 3. Mitt. Über die Um
lagerung von Persulfocyansäure. Seit den Arbeiten von K la s o n , H a n t z sc h  u . W e l v e - 
k a m p  galt es als festgestellt, daß die Persulfocyansäure H2S3C2N2 (I) wegen ihrer schnellen 
Umwandlung in den isomeren, nicht sauren Xanthanwasserstoff (II) als Substanz nicht 
isolierbar sei. Vf. konnte nachweisen, daß der beim Ansäuern reiner Persulfocyanatlsg. 
bei 0° entstehende Nd. nur zu einem ganz geringen Teil aus II besteht, sonst aber aus 
der isomeren I. Aus der Löslichkeit der Säure in W. u. stark verd. HCl (Tabelle) wurde 
die prim. Dissoziationskonstante (Konzentrationskonstante) berechnet. Vf. arbeitete 
eine Meth. zur quantitativen Best. der Säure aus. Die Umlagerung von I in II wird 
durch verschied. Stoffe (H2S 0 3 u. H2S) katalysiert, auch durch das mit I isomere Di- 
mercaptothiodiazol. DieUmlagerungsgeschwindigkeit zerfällt in einen homogenen u. einen 
heterogenen Teil. In Tabellen werden die Meßresultate bei der Umlagerung dargestellt. 
(Acta ehem. scand. 1 . 529— 38. 1947. Uppsala, Univ., Chem. Inst.) Co r d s . D 225

Robert E. Fuguitt und J. Erskine Hawkins, Kinetik der thermischen Isomerisierung 
von a-Pinen in flüssiger Phase. Bei der therm. Isomerisierung von a-Pinen (I) ent
stehen, wie Vff. in einer früheren Unters, bewiesen (C. 1 9 4 6 . I. 2393) Dipenten (II) u. 
Alloocinen (III). III dimerisiert sich in Sekundärrkk. bzw. wird zu a- oder ß-Pyronen 
cyclisiert. In der vorliegenden Arbeit haben Vff. die Rk. in fl. Phase zwischen 
189,5 u. 285° durchgeführt, die Reaktionsprodd. durch Siedeanalyse u. durch Vgl. der 
Brechungsindices der einzelnen Fraktionen mit denen bekannter Mischungen von II, 
III bzw. den Sekundärprodd. quantitativ bestimmt. Die Ergebnisse lassen Schlüsse 
auf die Kinetik der Isomerisierung zu; die Umwandlung I —>-11 oder III ist eine Rk. 
erster Ordnung, die daneben erfolgende Racemisierung von I erfordert die größte 
Aktivierungsenergie, die Isomerisierung I —»-II die geringste. Die Racemisierungs- 
geschwindigkeit hängt nicht von dem ursprünglichen Drehwert von I ab. (J. Amer. chem. 
Soc. 69 . 319—22. Febr. 1947. Gainesville, Fla., Univ. of Florida.) K r e s z e .  D 225

L. Farkas und N. Uri, Die Oxydation von Isopropylalkohol durch Bromationen in 
wässeriger Lösung. Untersucht wurde die Kinetik der Oxydation von (stark über
schüssigem) Isopropylalkohol (I) durch N aBr03 in wss. HC104-Lsg. bei 70° u. Ionen
stärke 0,3 auf jodemetr., argentometr. u. potentiometr. Wege sowie durch gravimetr. 
Best. des Aceton-2.4-dinitrophenylhydrazons. Diese vier Methoden ergaben gut über
einstimmende Werte. Unterhalb von 70° verläuft die Rk. zu langsam für eine kinet. 
Bestimmung. Die Rk. ist 1. Ordnung bzgl. [I] u. [B r03~] u. 2. Ordnung bzgl. [H+]. 
Die Bldg. von Aceton (II) ist prakt. quantitativ. Folgender Rk.-Mechanismus steht 
in Übereinstimmung mit den kinet. Daten: 1. I +  H + ( CH3)2 -CHOH2+, 2. (CH3)2-

CH0 H2+ + B r0 3- 5±(CH3)2C0 B r + / °  +  H20 , 3. (CH3)2C O B r + /°  +  H+ -> HBrO, +
V )  ^o

(CH3)2CHO + (Folgerk. 3a. H B r02+ 2  I -  H + + B r -+ 2  II +  2 H20 ), 4. (CH3)2 CHO+ 
+£ [(CH3)2C+OH] =  II +  H +. Stufe 3 ist geschwindigkeitsbestimmend, die Gleich
gewichte 1, 2 u. 4 stellen sich schnell ein, auch die Rk. 3a soll schnell ablaufen. Vff. 
vermuten, daß dieser Mechanismus allg. bei solchen Rkk. auftritt u. auch auf die 
langsam ab laufende Oxydation von Alkoholen durch verd. H N 0 3 (unter intermediärer 
Bldg. von H N 02) anwendbar ist. Die potentiometr. Meth. erlaubte eine sehr bequeme 
Best. der Halbwertszeit des B r03_-Verbrauchs. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., 
London 1. 449—54. 1947. Jerusalem, Hebrew Univ., Dep. of Phys. Chem.) #>

G n a u c k . D  225
Vincent P. Calkins, Der Mechanismus des oxydationsverhindernden Synergismus von 

Chinonen und Chinolen mit Phosphorsäure und anderen Säuren in Fettsystemen. Phosphor
säure (I) verhindert bei Ggw. von Tocopherol, anderen phenol. Inhibitoren oder ihren 
Chinonen die Autoxydation von Fetten. Zur Unters, des Mechanismus dieser Wrkg. 
hat Vf. die aus Schweinefett gewonnenen Fettsäureester (III) ohne Zusätze, bei Ggw. 
von I, Chinon (II) oder von I u. II in verschied. Mengen auf 60° an der Luft erhitzt u. den 
Hydrochinon- oder Peroxydgeh. der Systeme während 140 Tagen quantitativ bestimmt. 
Die gesätt. Lsg. von I in den III, ebenso wie die II—III-Mischungen sind nicht gegen Aut
oxydation geschützt, größere Mengen I in III vermindern den Peroxydgeh. etwas. Sind 
II u. III gleichzeitig mit III gemischt, so bilden sich nur wenig Peroxyde, dagegen kann 
ein nach einiger Zeit konstanter Geh. an Chinolen nachgewiesen werden, der mit steigender
I-Konz. zunimmt. Die Ergebnisse lassen sich deuten durch die Annahme, daß die ange
regten III-Moll. an der Ober
fläche der ungelösten I nicht mit H H H  H H H  H H H
0 2 Peroxyde bilden, sondern _ c_ c= c— h 3P 0 4 ->• _c_C —C----->• —C—c = c — + H3P04
m it. I  e in e  A u s ta u s c h rk . n a c n  • I l I I
fo lg en d em  S c h e m a  e in g e h e n : H aktiviert H H OP03H2 H inaktiviert

7*
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Vorbedingung für diese Rk. ist die Adsorption von III an I, mit II bildet I nun ein 
Chinol der Formel IV, das als braungefärbte Substanz aus I u. II in inerten Lösungsmm.

// ===\y'O H  isoliert werden konnte. IV ist in W. unlösl., lösl. in Fetten, kann 
0= \ = = // \ 0p0 H also durch Diffusion in die Lsg. gelangen u. dort nach dem obigen 

IV 3 2  Schema mit angeregtem III reagieren. Dadurch wird die oxy
dationsverhindernde Wrkg. der I sehr verstärkt. Die einmal gebildeten Peroxyde 
selbst reagieren nach Verss. des Vf. nicht mit IV. — Dieser Mechanismus erklärt 
die stabilisierende Wrkg. von I auf pflanzliche Fette, wie die Unwirksamkeit gegenüber 
tier. Fetten, die keine phenol. Antioxydantien enthalten. Wie I wirken auch H2S 04, 
Oxal-, Malon-, Citronen-, Trauben-, Äpfel-, Malein-, Coffein-, Brenztrauben-, Ascorbin
säure, Tyrosin, prim. Ca-Phosphat u. Cephalin, unwirksam sind die Halogenwasserstoffe, 
H N 03, Borsäure, Lecithin, prim. Na- u. K-Phosphat, Ameisen-, Essigsäure u. andere 
organ. Säuren. Die Wirksamkeit hängt ab von der Fähigkeit der Säuren, Komplexe 
nach Art von IV mit II zu bilden, die in Fetten lösl. sind, u. von ihrer Oxydierbarkeit. 
(J. Amer. ehem. Soc. 69. 384— 88 . Febr. 1947. Iowa City, Univ.) K r e s z e .  D 225 

A. Skrabal, Das Reaktionsschema der Waldenschen Umkehrung. Ein Beitrag zur 
Theorie der Simultankinetik in  drei Teilen. Einführung in die Denkmethodik der 
Simultankinetik u. Anwendung auf die WALDENsche Umkehrung, (österr. Chemiker- 
Ztg. 48. 77—82. März/April. 101—09. Mai/Juni. 158—63. Juli/Aug. 1947.)

L. L o r e n z .  D 225
Alberte Pullman, Allgemeine Gesetzmäßigkeiten über die Polarisation der Elektronen

struktur aromatischer Moleküle bei der Annäherung eines Substituenten. Bis jetzt wurden 
in der Theorie der Substitutions-Rkk. der aromat. Chemie die permanente u. die indu
zierte Polarisation getrennt behandelt. Die Aufstellung von allg. gültigen Gesetz
mäßigkeiten über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Elektronendubletts u. 
-sextetts an verschied. Stellen eines aromat. Mol. gestattet es, beide Konzeptionen zu 
vereinigen. (Bxdl. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 652—56. Juli/Aug. 1947. Paris, 
Inst, du Radium.) W b s l y .  D 225

A. G. Evans, M. G. Evans und M. Polanyi, Der Substitutionsmechanismus an einem 
gesättigten Kohlenstoffatom. Um die interatomaren Entfernungen des tatsächlichen 
Übergangszustandes der bimol. Rk.: X _+ R —X  -*• X —R +  X~ zu berechnen, muß 
nach D o s t r o v s k y  u . Mitarbeitern (J. ehem. Soc. [London] 1946. 173) die Konfiguration 
gefunden werden, für die die potentielle Energie ein Minimum ist. P o l a n y i  (Proc. 
Roy. Soc. [London], Ser. B 116. [1934.] 203), O g g  u . P o l a n y i  (Trans. Faraday Soc. 31. 
[1935.] 604) u. B a u g h a n  u . P o l a n y i  (C. 1942. II. 1765) zeigten, daß dies der Fall ist, 
wenn in erster Näherung beide C-Halogen-Entfernungen gleich der Summe des C- 
Radius u. des Ionenradius von X — sind. Im Gegensatz dazu berechneten D o s t r o v s k y  
u. Mitarbeiter (1. c.) die Entfernung durch Addition des kovalenten C-Radius u. des 
Mittels aus kovalentem u. negativem Ionenradius des Halogens. Vff. bestreiten, daß 
letztere Meth. genauer ist. Aus der Tatsache, daß in der Reihe der Methyl- bis zu den 
tert.-Butylhalogeniden das aus der ster. Hinderung berechnete Anwachsen der Akti
vierungsenergie nur halb so groß is t wie das experimentell gefundene, schließen 
D o s t r o v s k y  u . Mitarbeiter (1. c.) auf die Wrkg. induktiver Effekte; Vff. hingegen 
nehmen an, daß der Abfall der Rk.-Geschwindigkeit in dieser Reihe auf das An
wachsen ster. Abstoßungsenergie nach O g g  u . P o l a n y i  (1. c.), E v a n s  u . P o l a n y i  
(Ifciture [London] 149. [1942.] 608) u. E v a n s  (Nature [London] 157. [1946.] 438) 
zurückzuführen ist. (J. ehem. Soc. [London] 1947. 558—59. April. Manchester, 
Univ.) R e i s n e r .  D 225

R. Leimu und P. Salomaa, Die Kinetik der 1-Chloräther-Alkoholyse. Geschwindig
keitsmessungen der Alkoholyse von 1-Chloräthern ROCH2Cl (bei 5, 15, 25 u. 35°; 
R =  Methyl, Äthyl, Propyl u. Isopropyl) in A.-Dioxan-Gemischen u. den reinen 
Alkoholen ergeben: 1. In den absol. Alkoholen verläuft die Rk. nach der ersten Ord
nung, sie wird durch HgCl2 beschleunigt. 2. In den verd. Lsgg. verlaufen Hin- u. 
Rückrk. bis zu einem Gleichgewicht. Beide Rkk. sind zweiter Ordnung, sie werden 
durch HCl katalysiert. Es wird Übereinstimmung mit den für diesen Verlauf abge
leiteten Gleichungen festgestellt. 3. In allen Fll. steigt die Rk.-Geschwindigkeit in 
der oben angegebenen Reihenfolge mit R an. 4. In den verschied. A.-Dioxan-Ge
mischen ist die Reihenfolge der Geschwindigkeit: 2-Chloräthanol (I) <  Äthanol (II) <  
Methanol (III), in den reinen Alkoholen: II <  I <  III. 5. Die Änregungsenergie der 
Rk. erweist sich in den Mischungen als viel kleiner als in den absol. Alkoholen. (Acta 
ehem. scand. 1. 353—70. 1947. Turku, Finnland, Univ., Chem. Labor.)

G. W o l f e .  D  225
A. Raul Poggi, Sterische Hinderung der Ketonfunktion. 8 . Mitt. Oximierungs

geschwindigkeit von Cyclopentanon und Verseifungsgeschwindigkeit des entsprechenden
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Oxirns. (7. vgl. C. 1946. II. 1704.) Um das Studium der ster. Hinderung der Funktion 
der Ketogruppe zu vertiefen u. möglichst viel Vers.-Material zu sammeln, wurden die 
Oximierungsgeschwindigkeiten bei 0° u. 13° von Cyclopentanon (I) u. die Verseifungs
geschwindigkeit des entsprechenden Oxims (II) bestimmt u. mit den für Cyclohexanon
(III) u. dessen Oxim (IV) erreichten Werten verglichen. Deshalb wurden die Gleich
gewichtsbedingungen bei der Rk. von NH2OH • HCl mit äquimol. Mengen von I u. 
III in wss. alkoh. Lsg. u. bei einer Konz, von ca. 3,5 • 10~3 Mol/Liter ermittelt. Auf 
Grund der Ergebnisse, die mit Hilfe einer in früheren Fällen bereits benutzten Meth. 
erhalten wurden, konnte die Berechnung der Rk.-Kinetik ermöglicht werden. Diese 
Resultate sind in Tabellen u. graph. Darstellungen wiedergegeben. Sowohl bei 0° als 
auch bei 13° (Raumtemp.) ist die Oximierungsgeschwindigkeit von I beachtlich kleiner 
als die von II. Dies steht in Übereinstimmung mit den Unterss. der Literatur. Die 
Verseifungsgeschwindigkeit von II ist hingegen annähernd die gleiche wie die von IV. 
Bei den Oximierungen bei 0° steigen die Kurven langsam u. regelmäßig, jedoch bei 13° 
bedeutend rascher am Beginn der Rkk. an. Die Verseifungskurven sinken regelmäßig 
im Vgl. zu denen bei der Oximierung. Die Temp. hat sowohl bei der Oximierungs
ais auch Verseifungsrk. keinen Einfl. auf den Gleichgewichtspunkt, aber sie beeinflußt 
die erforderliche Zeit, um diesen zu erreichen. Die benützte Meth. ist im absol. Sinne 
nicht genau, jedoch besitzen die erzielten Daten eine hinreichende Genauigkeit, die 
die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten erlaubt. Die k-Werte der Rk.-Ge- 
schwindigkeiten sind bei der Oximierung kleiner als bei der Verseifung u. entgegen den 
Erwartungen weder für I noch für III bei 0° oder 13° konstant. Infolge der Veränderlich
keit der gefundenen Werte muß angenommen werden, daß es sich hier nicht um ein
fache umkehrbare bimol. Rkk. handelt. Auch in diesen Fällen wie in vorhergehenden 
Arbeiten übt vermutlich HCl eine starke katalyt. Wrkg. aus. Ferner könnten, um die 
aufgetretenen Abweichungen zu bestimmen, andere Ursachen mitwirken wie die Ggw. 
von A. im verwendeten Lösungsm., der bei der Ableitung der benutzten Formel nicht 
berücksichtigt wurde u. die Keto-Enol-Gleichgewichte, die durch die Änderungen der 
Temp. u. des pH-Wertes verschoben werden können. (Gazz. chim. ital. 77. 452—65. 
Okt./Nov. 1947. Florenz, Univ., Ist. Chim. Org.) P l a t z e r .  D 225

A. Raul Poggi, Sterische Hinderung der Ketonfunktion. 9 . Mitt. Über die Oxi
mierungsgeschwindigkeit von Aceton, Pinacolin, a>-Brompinacolin und die Verseifungs
geschwindigkeit der dazugehörigen Oxime. (8 . vgl. vorst. Ref.) Vf. liefert einen weiteren 
Beitrag zum Studium der ster. Hinderung mit der Unters, der Oximierungsgeschwindig
keiten von Aceton (I), Pinacolin (II), co-Brompinacolin (III) u. co.co'-Dijodpinacolin
(IV) u. der Verseifungsgeschwindigkeiten ihrer Oxime. Diese aliphat. Ketone wurden 
wegen ihrer ster. Hinderung gewählt, die beim Vgl. von II gegenüber der L iE B E N -R k. 
aufgezeigt wurde. Das II anders als I u. die ster. nicht behinderten Ketone reagiert, 
kann durch die der =CO-Funktion in II benachbarten CH3-Gruppen, welche die Funk
tionsfähigkeit durch einen schützenden Einfl. lähmen, erklärt werden. Die Gleich
gewichtsbedingungen wurden durch Umsetzung von I, II u. III in wss. alkoh. Lsg. 
hei Konzz. von ca. 1 /2 3  Mol/Liter in äquimol. Mengen mit NH2OH-HCl bei 0° u. 20°  
ermittelt. Die Ergebnisse der Oximierungsmessungen der 3 Substanzen bei 0° u. 20°  
zeigen, daß die ster. Hinderung in II u. III deutlicher sichtbar ist als in I. Beim Vgl. 
mit den in den Tabellen wiedergegebenen Daten zeigen die gefundenen Ergebnisse gute 
Übereinstimmung mit Literaturwerten. Die Konstanten für die Oximierungsgeschwin
digkeit von I sind sehr gut; die Werte der Konstanten von II u. III nehmen in fast 
regelmäßiger Weise u. langsam mit der Dauer der Rk.-Zeit ab. Daraus könnte gefol
gert werden, daß die Oximierungsrkk. komplizierter sind als sie gewöhnlich dargcstellt 
werden. Die hier benützten Formeln gelten tatsächlich nur für bimol. Reaktionen. 
In früheren Arbeiten (vgl. 5 . ,  6 . u. 7 . Mitt.) wurde festgestellt, daß die Oximierung 
von Cyclohexanon (IV) das Gleichgewicht nach 3 0  Min. (8 9 ,6 9 % ) erreicht, die von
2-Benzylcyclohexanon-(J) (V) nach 3 6  Std. (5 4 ,8 9 % ). Aus der Berechnung der R k .-  
Konstanten ergaben sich für die sehr rasch ablaufende Oximierung von IV bessere 
Werte, ebenso von I nach 2 0  Min. (7 3 ,5 5 % ) gegenüber II nach 15 Std. (5 1 ,1 5 % ). In 
beiden Fällen muß die größere Beständigkeit der k-Werte der schnelleren Rk. bemerkt 
werden, während bei der entsprechenden langsameren Rk. (nämlich der Rk. mit der 
größeren ster. Hinderung) die Konstanten in beachtlicher u. regelmäßiger Weise bei 
längerer Rk.-Zeit kleiner werden. Es sind noch zu wenige Fälle untersucht worden, 
um aus dieser interessanten Feststellung Schlüsse ziehen zu können, daß die Oximie- 
rungsrk. eines ster. behinderten Ketons nicht von demselben Typ ist wie die eines 
unbehinderten. Auf die offenbleibende Frage, welches der wirkliche Mechanismus 
dieser Rkk. sei, wird sehr wahrscheinlich die potentiometr. Meth. unter Verwendung 
der Glaselektrode antworten können.
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V ersu ch e: lll-Oxim , F. 75° (ab 53° Sintern; A.; noch nicht in der Literatur 
beschrieben) wird durch l x/2std. Rückflußkochen von 0,5 g III in 5 cm3 95%ig. A. mit 
einer wss. alkoh. NH2OH-Lsg. (aus 1,5 g Hydrochlorid u. 1,5 g Na2C 03) dargestellt; 
Entfernen des A. u. längeres Stehenlassen; leicht gelbbraun gefärbte plattenförmige 
Kristalle; 56% (Ausbeute). — Verss. zur Herst. von IV-Oxim mißlangen. (Gazz. 
chim. ital. 7 7 .  536— 48. Okt./Nov. 1947. Florenz, Univ., Ist. Chim. Org.)

P l a t z e r . I )  2 2 5
C. Norman Cochran und Frank H. Verhoek, Die Kinetik des Zerfalls der Trichlor- 

essigsäure in Formamid-Wasser-Mischungen. Nach früheren Unterss. über den Zerfall 
von Trichloressigsäure (I) (S a lm i  u . K ö r t e ,  C. 1 9 4 2 .  I . 328) u. Trinitrobenzoesäure in 
Dioxan-W. messen Vff. nun den Zerfall von I in dem HCONH2 (II)- IF.-Gemisch, in 
welchem die Dissoziationskonstante von I von der Zus. des Gemisches ziemlich un
abhängig ist. — Da der Anteil an zerfallener I in diesem Fall wegen der Bldg. von 
Ammoniumformiat aus II nicht durch Titration der noch vorhandenen I gemessen 
werden kann, wird diese durch colorimetr. Analyse der CCl3-Gruppe nach C o l e  be
stimmt. — Die Vers.-Anordnung u. -ausführung wird ausführlich beschrieben. Die
I-Lsgg. waren etwa 0,1 mol., die Lsgg. wurden bei 50°, 60° u. 70° verschied, lange Zeit 
im Thermostaten gehalten. Nach Abkühlen u. Verdünnen mit reinem W. wurde 
4 Min. Luft durch einen Teil der Lsg. zur Beseitigung des Chlf. geleitet; die so erhaltene 
Lsg. wurde mit 20%ig. NaOH u. wenig Pyridin unter genau reproduzierbaren Be
dingungen behandelt u. einer colorimetr. Best. unterworfen. —- II schmolz bei 2,3°; 
K p .5 80—82°. — Die Zers.-Prodd. von I in II sind die gleichen wie in W., Chlf. u. C02. 
— Die Zers, wurde hei 60° bei Mischungen von 0—90% II gemessen. Sie ist eine Rk.
1. Ordnung; die Aktivierungsenergien u. Geschwindigkeitskonstanten werden ge
messen; im Gegensatz zum Zerfall in Dioxan-W. wächst die Zerfallsgeschwindigkeit 
mit steigendem II-Geh., ohne daß ein Maximum vorliegt, im Einklang mit der Theorie, 
daß in Dioxan-W. die Dissoziation von I sich mit der Zus. des Lösungsm.-Gemisches 
ändert. -— Mit steigendem II-Geh. nimmt die Aktivierungsenergie langsam ab. — Daß 
in II-W. die Geschwindigkeitskonstante weniger schnell wächst u. die Aktivierungs
energie weniger schnell abnimmt als in Dioxan-W., muß dadurch erklärt werden, daß 
die Solvatation des zerfallenden Ions bei Anwesenheit von II größer ist als in Dioxan; 
die Solvatation des Trichloracetat-Ions nimmt mit steigendem II-Geh. in der Mi
schung ab. (J. Amer. ehem. Soc. 6 9 .  2987—88. Dez. 1947. Columbus, Ohio State Univ., 
Chem. Labor.) N it z s c h k e . D 225

G. G. Mujumdar, K. K. Dole und D. D. Karve, Kinetik aufeinanderfolgender Re
aktionen. 1. Mitt. Hydrolyse von Nitrilen. Um die Kenntnisse über die Kinetik auf
einanderfolgender Rkk. zu bereichern, untersuchen Vff. die über die Amide führende 
Hydrolyse der Nitrile zu den Ammoniumsalzen. Als Lösungsm. diente Eisessig, als 
Verseifungsmittel 22nH2S 0 4. Folgende Nitrile wurden verwendet: Acetonitril, Kp .710 
77—78», Benzonitril, Kp .710 185°, Propionitril (I), Kp .710 94—95°, n-Butyronitril, 
Kp .710 113—114°, n-Valeronitril, Kp .710 137— 139°, Phenylacetonitril (II), Kp .30 125°, 
Phenylpropionitril, Kp.^ 115°. Die NH4-Salze wurden durch Versetzen der Lsg. mit 
Mg(OH), u. nachfolgendes Abdestillieren des NH3, die Amide durch Zugabe von Alkali 
u. Best."des beim Kochen entwickelten NH 3 quantitativ bestimmt. Die Umwandlung 
aliphat. Nitril -* Amid verläuft nach dem Gesetz 1. Ordnung. Für die Rk. Amid -»■ 
NH4-Salz wurden für die Geschwindigkeitskonstante K  unter Zugrundelegung des 
Geschwindigkeitsgesetzes 1. Ordnung Werte ermittelt, die mit fortschreitender Rk. 
teils fallende, teils steigende Tendenz aufweisen. Im Verlauf der Gesamtrk. steigt die 
Amidkonz, zunächst auf einen maximalen Wert an u. fällt dann wieder ab; die erste 
Teilrk. verläuft also rascher als die zweite. Es wird zunächst eine Induktions-, dann 
eine Beschleunigungsperiode angenommen, worauf eine Periode folgt, bei der K kon
stant ist. Auch die Verseifung der aromat. Nitrile verläuft nach dem Gesetz 1. Ordnung. 
II wird schneller als I hydrolysiert, während die Nitrile, bei denen die CN-Gruppe 
sich am Kern befindet, ähnlich langsam wie I verseift werden. Die K-Werte sind 
zunächst konstant, mit fortschreitender Rk. steigen sie zunächst langsam, dann schnell 
an u. werden letztlich wieder konstant; die Amidkonz, läuft während der Rk. durch 
ein Maximum, wde auch sonst große Ähnlichkeit mit dem Verh. der aliphat. Nitrile 
besteht. (J. Univ. Bombay 1 6 .  25—33. Nov. 1947. Poona, Fergusson Coll., Chem. 
D e p .)  R. M a t t n e r . D  225

P. Ferrero, F. Berbe und L.-R. Flamme, Kinetische Untersuchung der Synthese der 
Äthanolamine. Vff. haben die Rk. zwischen NH 3 u. Äthylenoxyd (I) in wss. Lsg., die 
zur Bldg. von Monoäthanolamin (Kp.760 170°, F. 10°, II), Diäthanoiamin (Kp .760 269°, F. 28°, 
III) u. Triäthanolamin (Kp.10 208°, F. 21°, IV) nebeneinander führt, kinet. untersucht; 
dazu wurde zu verschied. Zeiten der Geh. der Rk.-Lsg. an I durch dessen Überführung
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in Äthylenchlorhydrin bestimmt. Für die Rk.-Geschwindigkeitskonstanten k u. die 
Aktivierungsenergien E der einzelnen Teilrkk. ergab sich: NH3 +  I -> II: k015 0,35 • 10-2, 
k020 0 ,54 -IO'2, k025 0,82 • IO“2, E0 14600 kcal; I +  II III: V 5 1,4 • 10-2, V 0 2,2 ■ IO-2, 
kp5 3 ,5 -IO-2, E i 15400 kcal; I +  III -  IV: k215 1,1 - IO-2, k22" 1,75■ 10-2, k225 2 ,65-IO-2, 
E2 15400 kcal; für die Rk. zwischen IV u. I, die zur Bldg. von Oxyäthylderiw. der Form 
(HOCH2CH2)2NCH2CH2OCH2 • CH2OH führt, wurden die Werte k315 1 ■ IO-3, k320 
1,45 • 10-3, k326 2.1 ■ 10~3 u. E3 12 800 kcal gefunden, die Rk. ist also bei niederen Tempp. 
zu vernachlässigen. Im gasförmigen Zustand reagieren I u. NH3 nur sehr langsam 
miteinander. —- Um festzustellen, ob bei der Rk. die vorzugsweise Bldg. eines einzigen 
Prod. möglich ist, haben Vff. weitere Verss. nach einem ,,dynam.“ Verf. (Darst. einer 
äquimol. wss. Lsg. von I u. NH3, Einleiten einer gasförmigen Mischung äquimol. Mengen 
I u. NH3 u .  Zufügen eines verschied, großen Überschusses einer NH3-Lsg.) u. einem 
,,stat.“ Verf. (Mischen von I- u. NH3-Lsgg.) durchgeführt. Verss. mit wechselnden 
Mengen NH3 ergaben die erwarteten Resultate: Mit wachsendem Überschuß steigt die 
Ausbeute an II, zur Darst. ist jedoch das Verf. wenig geeignet, da die Rk.-Lsgg. zu 
verd. sind u. immer noch nennenswerte Mengen an III u. IV enthalten. IV kann leicht 
durch Rk. von I mit einem kleinen Überschuß an NH3 über die berechnete Menge 
dargestellt werden, auch hier ist jedoch Bldg. von II u. III nicht ganz zu vermeiden. 
Dagegen kann Bldg. von III bei der Synth. von II u. IV gleichzeitig bzw. von II bei 
der von III u. IV gleichzeitig fast völlig vermieden werden, wenn man III bzw. II den 
Rk.-Mischungen vorher zusetzt. In zahlreichen Tabellen u. Diagrammen sind die 
relativen Ausbeuten an den einzelnen Prodd. unter den verschied. Rk.-Bedingungen 
angegeben. (Bull. Soc. chim. Belgique 56. 349—68. 1947. Tertre, Soc. Carbochinique, 
Labor, de Recherches.) K r e s z e .  D 225

Sidney D. Ross, Die Rolle des benachbarten Stickstoffatoms bei der Austauschreaktion; 
Neuordnung bei der Hydrolyse von l-Diäthylamino-2-chlorpropan. Die schon früher 
gezeigte Existenz eines cycl. Äthylenimmoniumions bei der Hydrolyse, Dimerisation 
oder bei Austauschrkk. von tert. /3-Chloräthylaminen wurde beim l-Diäthylamino-2- 
chlorpropan untersucht. Der Angriff eines Reagenses X -  kann bei dem hier auf
tretenden Zwischenprod. (I) auf zweierlei Weise vor sich gehen. Es resultieren je nach 
dem Rk.-Verlauf zwei verschied. Endprodd., entweder mit einem umgeordneten (II) 
oder unveränderten (III) C-Skelett. c2flr, CH,
Nach der Regel, daß das am wenig- \  i 3
stens substituierte C-Atom am leich- ,ra„ /  . n - < j h - c h 2xC2h 5^  / C H 2

c 2h 5/ /  ^ c h — c h 3

c 2h 5

+
/ c 2h 6

\
c 2h 5

\
c 2h 5

ii

\
N—CH 2—CH X —CH3 (2)

testen angegriffen wird, müßte die 
Rk. nach (1) verlaufen; somit wird 
aber auch zugleich die Existenz des
cycl. Zwischenprod. (I) bei dieser Rk. j v /
bewiesen. l-Diäthylamino-2-chlorpro- 2 5
pan gibt bei der Hydrolyse 2-Diäthylaminopropanal-(l), also eine Verb. mit einem neu 
geordneten C-Skelett, wodurch das intermediäre Auftreten von N.N-Diäthyl-a-methyl- 
äthylenimmoniumchlorid bei dieser Rk. bewiesen wird. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2982—83. 
Dez. 1947. North Adams, Mass., Harvard Univ., Converse Memorial Labor.)

J ä g e r .  D 225
Eiichi Saito, Kinetische Untersuchungen über a-bromierte Säuren. 2. Mitt. E in

wirkung des a-Brompropionations auf Olykokoll und Alanin. (1. vgl. C. 1946. II. 350.) 
Kinet. Unterss. zwischen 30 u. 50° in alkal. Lsg. bei Konzz. bis 0,1 Mol/Liter u. Ionen
stärken von 0,5 u. 1,0 zeigen, daß die bimol. Rk. zwischen der Aminogruppe von Amino
säuren u. dem Halogenatom einer a-bromierten Fettsäure sich der Hydrolyse des 
Halogenatoms überlagert u. unter den genannten Bedingungen schneller als diese 
verläuft. Die Rk. ist ein Sonderfall der nucleophilen bimol. Substitution Y +  R — X  -*• 
Y — R +  X  u. ist z .B . für Glykokoll durch die Gleichung NH2CH2COO- +C H 3- 
CHBrCOO-  -*■ HBr -j- - OOCCH2NH—CH(CH3)—COO-  zu formulieren. Das Sub- 
stitutionsprod. kann aus einer Lsg., die überschüssiges Na-Glykokollat enthält, nach 
lstd. Stehen über das Estersalz u. das Nitrosamin isoliert werden. Die Anfangsgeschwin
digkeit der Rk. kann dargestellt werden durch v  =  — d[a]/dt =  d[Br]/dt =  kfi2o(>] +  
koH[a] [OH- ] +  kA[a] [A~], wobei a das a-bromierte Propionation u. A-  ein Amino- 
säureanion bedeutet u. die Geschwindigkeitskonstanten folgende Werte besitzen: 
kH„o =  4,7 • 1017 .e -3050°/ET; k0H =  4 • 1012 .e- 22o°°/M'; kA für Glykokoll =  2,7 • 1010- 
e-i7200/RT u- für Alanin 1,7 • 1010 •e_17800/B'T. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 
465 67. Mai/Juni 1947. Straßburg, Univ., Labor, de Chim. Organ.)

R e i t z .  D 225
E. Cherbuliez und H. Weniger, Phosphorylierungsreaktionen durch Polyphosphor

säuren. Wie die Pyrophosphorsäure bilden auch die Polyphosphorsäuren dank ihrer
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intramol. Anhydridstruktur Mono- u., untergeordnet, Dialkoylphosphorsäuren. Die 
Phosphorylierung verläuft ohne W. glatt bei <  100°, mit W. führt die Hydrolyse über 
die Alkoholyse der Polyphosphorsäuregruppen. Da Phosphorylase die Phosphory
lierung einer OH-Funktion bewirkt, scheint ihre Rolle im wesentlichen in einer bevor- 
zugten Aktivierung der Alkoholyse auf Kosten der bei biol. Tempp. u. pn-Werten stets 
langsam verlaufenden Hydrolyse zu bestehen. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 256. Jan./ 
März 1947.) S c h u l e n b u r g .  D 225

R. G. Pearson, Der Mechanismus der Acetophenon-Jod-Pyridin-Reaktion. Die früher 
gefundene Rk. zwischen Ketonen, Jod u. Pyridin oder heterocycl. Aminen, die zu 
/3-Ketoalkylpyndiniumjodiden führt, wurde auf Acetophenon ausgedehnt u. kinet. 
untersucht, u. zwar, da geringe Mengen W. einen Einfl. dabei ausüben, in einer Lsg. 
von 20% Pyridin u. 80% Wasser. Das nach früheren Verss. hierbei zu erwartende 
Endprod. Phenacylpyridiniumjodid (I) trat nur spurenweise auf, hauptsächlich ent
stand N.N'-Dipyridiniummethylendijodid (II) neben Benzoesäure u. Pyridiniumhydro- 
jodid. Es ist aber anzunehmen, daß I sich zunächst bildet, da bekannt ist, daß dieses 
mit überschüssigem Jod in Ggw. von W. u. Pyridin zu II reagiert. Deshalb wurden 
zwei Reihen kinet. Unterss. durchgeführt: Best. der Rk.-Geschwindigkeit von 1. Aceto
phenon mit Jod bei 20—25°, 2. von I mit Jod bei 0°, da diese schneller verläuft. Der 
Rk.-Verlauf wurde durch Messungen der Leitfähigkeitsänderungen der Lsgg. verfolgt; 
sein Mechanismus konnte genau festgelegt u. diskutiert werden. Die Rk.-Geschwindig
keit des Ketons mit Pyridin u. Jod ist von der Halogenkonz, unabhängig u. hängt 
von der gewöhnlichen, durch Basen katalysierten Enolisation des Ketons ab. Eine 
Konz.-Änderung des Äcetophenons verändert die Neigung der Geraden, woraus zu 
schließen ist, daß die Rk. im wesentlichen 1. Ordnung in bezug auf das Keton ist. Die 
Rk. von Jod mit dem Phenacylpyridinium-Kation (es wird Phenacylpyridiniumper- 
chlorat untersucht, um zu zeigen, daß die Rk. für das Kation allein charakterist. ist) 
scheint eine schnelle Halogenierung zu durchlaufen, gefolgt von einer langsamen, ge
schwindigkeitsbestimmenden Dihalogenierung, worauf eine schnelle Spaltung in II u. 
Benzoesäure folgt. Sie is t 2. Ordnung in bezug auf Jod oder irgendeine Substanz, 
die der Menge Jod proportional ist. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 3100—03. Dez. 1947. 
Evanston, H l . ,  Northwestern Univ., Chemical Labor.) J ä g e r .  D 225

Andre Petit und Maurice Pesez, Umesterungen in der Sterinreihe. Einer Verseifung 
im  alkoh. Medium geht nach den Unterss. der Vff. eine bes. schön in der Sterinreihe 
zu studierende Umesterung (a) voraus, welche im Gegensatz zu der eigentlichen Ver
seifung (b) des sek. gebildeten Esters in der Kälte erheblich schneller verläuft u. kein 
Alkali verbraucht. Man kann daher lange vor der Beendigung von b bereits den Sterin
alkohol in hoher Ausbeute u. großer Reinheit fassen. Nur etwa 10% der theoret. 
erforderlichen Alkalimenge sind nötig, um a katalyt. ablaufen zu lassen. Dagegen 
verwischen sich in der Wärme die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen a u. b der
art, daß beide prakt. gleich schnell ablaufen u. daß a zum Stillstand kommt, wenn 
das Alkali verschwindet; die Bldg. des Sterinalkohols vollzieht sich hier proportional 
der vorhandenen Menge Alkali. — a ist bei allen von den Vff. untersuchten Fällen 
die bestimmende Rk., u. ihre Geschwindigkeit is t  abhängig sowohl von der Konst. 
des Steroides wie auch in weitem Maße von dem verwendeten Lösungsm.: in A. ver
läuft a wesentlich schneller als in Methanol, von Pyridin wird a gehemmt, b gefördert, 
Aceton fördert a u. b. Es empfiehlt sich daher, die Verseifung empfindlicher Steroid
ester in der Kälte mit einer nur kleinen Menge Alkali in acetonhaltiger Lsg. durchzu
führen. — Diese Regeln werden an einer Anzahl bekannter u. genau definierter Steroid
ester unter wechselnden Bedingungen vorgeführt. (Bull. Soc. chim. France, Mém. 
[5] 14. 705—08. Juli/Aug. 1947. Paris, Serv. scientif. des Etabl. Roussel.)

D a n n e n b a u m . D  2 25  
Corrado Rossi, Kinetik der Reaktion von Methan mit Kohlendioxyd. Die Affinität 

der Rk. CH4 CH2+ H 2—47 cal wird berechnet. Das Ergebnis zeigt, daß bei Tempp. 
>800° die Rk. prakt. völlig nach rechts verschoben ist. — Nach der stat. Meth. wird 
dann die Geschwindigkeit der homogenen Rk. bestimmt. — Der kinet. Verlauf der 
Rk. zeigt, daß eine direkte Rk. zwischen CH4 u. C 02 nicht stattfindet. Die komplexe 
Rk. ist zuerst 1. Ordnung u. verläuft mit einer Geschwindigkeit, die nur von der Konz, 
des CH4 abhängt; sie wird dann komplexer. Von der Ggw. des C 02 wird der kinet. 
Verlauf der Rk. nicht beeinflußt. Die Aktivierungswärme der Primär-Rk. ist die 
gleiche wie beim reinen Methan. (Gazz. chim. ital. 77. 2 2 2 — 3 7 . Mai/Juni 1947. 
Milano, Politécnico, Ist. Chim. Ind., Centro Studi Ric. Chim. ind. C. N. R.)

W a l t e r  S i m o n .  D 225 
Kai Julius Pedersen, Die Zersetzung von Nitroessigsäure in konzentrierten wäßrigen 

Dösungen einiger Nichtelektrolyte. Es wird die Zers, der Nitroessigsäure (I) in Nitro-
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methan u. C02 durch Verfolgung des Druckes bei 18° gemessen: a) in Acetatpuffern 
mit steigenden Zusätzen an Dioxan (II), Harnstoff (III), Glucose (IV) bzw. Saccharose 
(V); b) in HCl-Lsgg. mit steigenden Zusätzen an II bzw. IV. Mit wachsenden Mol
prozenten an II oder III steigt die Zers.-Geschwindigkeit (Geschwindigkeitskonstante 
=  k*) unter a) an, während sie mit Zunahme an IV bzw. V nur wenig bzw. fast gar 
nicht abnimmt. Es läßt sich hieraus auf das Fehlen einer Einflußnahme der W.-Konz. 
oder DK auf die Rkk. nach a) schließen. Aus den Verss. unter b) lassen sich die Disso
ziationskonstanten von I bestimmen, da hier die Geschwindigkeitskonstanten gleich 
k* aoo sind (aoo =  Dissoziationsgrad bei unendlicher Verdünnung). (Acta ehem. 
scand. 1. 437—47. 1947. Kopenhagen, Royal Veterinary and Agric. Coll., Chem. 
Labor.) _ G. W o l f f .  D 225

N. J. Toivonen, Eine neue Methode zur Abspaltung der Carbonsäureestergruppe aus 
ß-Keto- und ß-Dicarbonsäureestern. (Vortrag.) Die Abspaltung von COOR-Gruppen 
aus /9-Ketocarbonsäureestern (Ketonspaltung), die weitere durch Alkalien oder Säuren 
abspaltbare Gruppen enthalten, kann bei erhöhter Temp. (150—250°) unter Verwen
dung von wasserhaltigem Glycerin durchgeführt werden, ohne daß jene angegriffen 
werden. Die Meth. kann auch zur kinet. Best. der Rk.-Geschwindigkeitskonstanten 
verwendet werden. Eine hierfür brauchbare App. wird beschrieben. (S.-B. finn. Akad. 
Wiss. 1 9 4 7 .  131—34.) L e h w a l d . D 225

Merle G. Payne und Jess L. Fults, Einige Wirkungen von ultraviolettem Licht auf 
2.4-D und verwandte Verbindungen. Mit dem Erbsentest von W e n t  wurde festgestellt, 
daß das den akt. Bestandteil der meisten 1945/46 verwendeten hormonartigen Herbicide 
darstellende 2.4-D, F. 139°, sowie dessen in unreiner (Handels-) Form verwendetes 
Na-Salz u. Butylester sowie unreine 2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsäure bei UV-Be- 
strahlung aktiviert wurden. An unreinen D eriw . von 2.4-D wurden noch untersucht 
das NH4- u .  Triäthanolaminsalz sowie der Methyl- u. Äthylester. (Science [New York] 
106 . 37—40. 11/7. 1947. Fort Collins, Colo. Agric. Exp. Stat.) B e h r l e . D 226

Stotherd Mitchell und Eric J. Y. Scott, Über die Eignung von Parasantonid zur 
asymmetrischen Photolyse. Die Photolyse alkohol. Lsgg. von Parasantonid (I) wurde 
nach Bestrahlung mit Hg-Licht beobachtet, dessen Wellenlänge innerhalb seiner zwei 
im Ultraviolett liegenden Absorptionsbanden liegt. Die Veränderungen des Dreh
vermögens mit der Bestrahlungszeit wurden untersucht. Vff. erhielten folgende Quan
teneffekte: für A =  3132—2895 Ä y  =  0,85, für A =  2650—2537 Ä y =  0,40. Aus 
diesen Resultaten u. aus Absorptions- u. Drehvermögensmessungen kann geschlossen 
werden, daß racem. I zu Unterss. der asymmetr. Photolyse verwendet werden kann, 
u. zwar bei Wellenlängen von ungefähr 3000 Ä; irgendwelche Nebenrkk. finden hierbei 
nicht statt. (J. chem. Soc. [London] 1 9 4 7 . 686—90. Mai. Glasgow, Univ.)

J ä g e r . D  2 2 6
P. C. Goswami, Die Photobromierung von Campher und der Einfluß verschiedener 

Lösungsmittel auf diese Reaktion. Die Bromierung von Campher in CC14, C6H8, CS2 
u. CHC13 unter Einw. von Licht wird bei verschied. Konzz. der Rk.-Partner u. bei 
verschied. Tempp. untersucht. Die Rk. verläuft nach der Gleichung k =  1/r log ca/ 
ca — cx monomolekular. Es existiert keine Induktionsperiode u. kein photochem. 
Nacheffekt. Die Rk. hört bei Lichtunterbrechung sofort auf. Die Geschwindigkeits
konstanten k u. die Temp.-Koeffizienten t  ändern sich beträchtlich mit dem Lösungs
mittel. Ein Zusammenhang zwischen k bzw. r u. der DK des Lösungsm. besteht 
jedoch nicht. Es zeigt sich eine Zunahme von k mit wachsender Campher-Konz. u. 
bemerkenswerterweise mit abnehmender Br2-Konz., wofür zunächst keine Erklärung 
gegeben werden kann. (J. Indian chem. Soc. 2 4 .  379—82. Okt. 1947. Gauhati, Assam, 
Cotton Coll., Physical Chemistry Labors.).. R u d o l p h .  D 226

R. D. Obolenzew und Ju. N. Ussow, Über die Additivität der Umsetzung binärer 
Gemische aliphatischer Kohlenwasserstoffe bei ihrer Aromatisierung mit einem Chrom
kontakt. 2. Mitt. Bei Erhitzung bin. Gemische aliphat. KW-Stoffe mit den allg. in der 
Industrie verwandten Cr-Kontakten auf 480° hängt die Konz, der gebildeten Aromaten
(I) sowie die Menge des gebildeten Kokses (II) von der Natur der Ausgangskomponenten 
ab. Die Bldg. der I folgt der Additivitätsregel. die des II nicht ausschließlich. Die 
Konz, der I im Endprod. wächst mit dem Anteil der ungesätt. KW-stoffe im Ausgangs
gemisch. Mischungen (50:50 Gew.-%) von n-Pentan (Isooctan) mit Penten-(l),
2-Methylhexen-(2) u. 3-Methylhepten-(3) ergaben 28,9% (25,8); 22,0 (19,5) bzw. 21,7% 
(2 0 ,0 ) an I. (HCypHaJi O öiueö X h m h h  [J .  allg. Chem.] 1 7  (7 9 ) . 897—906. Mai 1947. 
Saratow, Staatl. Tschernyschewski-Univ., Lehrst, für organ. Synthese.)

F ö r s t e r . D 227
N. M. Tschirkow und M. I. Winnik, Über die heterogene Säure-Basenkatalyse in 

polymolekularen Filmen. Zur Prüfung der heterogenen Katalyse in polymolekularen
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Filmen untersuchten Vff. die Depolymerisation von Paracetaldehyd in Ggw. von HCl 
m der Gasphase. Zur Vergrößerung der Oberfläche war das Rk.-Gefäß mit gewaschenen 
Quarzstückchen gefüllt. Die Depolymerisation wurde bei 60—100° durchgeführt u. 
ihr Grad einerseits durch Messung des Druckzuwachses u. andererseits durch Titration 
des Acetaldehyds mit salzsaurem Hydroxylamin bestimmt. Durch Behandlung der 
Quarzoberfläche mit HCl-Dämpfen wird der vorher wirkungslose Quarz katalyt. ak
tiviert. Da diese Aktivierung in Ggw. von H20-Dampf nicht erhöht, sondern ver
mindert wird, so wird die katalyt. Wrkg. der HCl auf die Depolymerisation nicht 
durch die HCl-Ionen, sondern durch das nichtdissoziierte HCl-Mol. ausgeübt. (XfOKJiaHH 
AKaHeMHH Hayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 58. 1697—1700. 11/12. 1947. Phy- 
sikal.-Chem. Inst. d. Akad. d. Wissensch.) R. R i c h t e r .  D 227

Ja. M. Slobodin, F. Ju. Ratschinski und O. D. Awtokratowa, Z u r  U m keh rb a rke it 
der E ste rko n d en sa tio n  von A ld e h yd en . Vff. untersuchen die C a n n iz z a r o - T is c h t s c h e n k o -  
Rk. am Syst. A ceta ldehyd  (I)— Ä th y la ce ta t (II) u. stellen fest, daß die Rk. umkehrbar 
ist. An den untersuchten Katalysatoren (Alumogel, Floridin, Cu—MgO u. ein L e b e d e w -  
Katalysator) kommt es infolge des gleichzeitigen Ablaufens von Nebenreaktionen nicht 
zur Einstellung eines Gleichgewichts. Reiner I lieferte beim Überleiten 1) über Alumogel 
bei 250° 20% II u. 0,92% Essigsäure (III) (beides bezogen auf verbrauchten I), bei 
300° 8 ,8% II u. 1,5% III; 2) über Cu-MgO bei 250° 13,2% II u. 0,4% III; bei 400° 
38% II u. 4% III; 3) über Floridin (nach L e b e d e w  u . F i l o n e n k o ,  C. 1925. I. 947;
C.1926.1. 2664) bei 300° 10,3% II u.2,4% III. II lieferte beim Überleiten 1) über Alumogel 
bei 300° 18,8% III, 35,6% A., 7,05% I (bezogen auf verbrauchten II), bei 350° 28,8% 
III, 36,8% A., 6,7% I; 2) über MgO-CuO (1:1) bei 420» Spuren III, 23,7% I; 3) über 
MgO-CuO (7:3) bei 400° 1,1% III, 20,2% I; 4) über Floridin bei 350° 33,8% III, 
50,3% A., 7,8% I; 5) über dem L E B E D E W -K a ta ly sa to r  bei 400° 2,2% III, 9,5% I. 
Daneben traten beim Überleiten von II gasförmige Prodd. auf (C02, ungesätt. u. 
gesätt. KW-stoffe, CO u. bes. D iv in y l) . (IKypHaJi Oômeii X h m h h  ] J. allg. Chem.] 17 
(79). 584— 90. 1947. Militär-medizin. Kirow-Akad.) v. K u te p o w .  D 227

A. I. Titow und A. N. Baryschnikowa, M e c h a n ism u s  d er k a ta ly tisch e n  N itr ie ru n g  
arom atischer V erb in d u n g en  in  G egenw art von  Q uecksilbersa lzen . 1. Mitt. Um den Me
chanismus von Nitrierungsrkk. aufzuklären, bei denen sowohl Nitrierung als auch 
Oxydation der aromat. Verbb. stattfindet, haben Vff. gemischte Hg-aromat. Verbb. 
sowohl mit einer von nitrosen Gasen vollkommen freien 40—50%ig. H N 03 behandelt, 
wie auch mit 50—60%ig. HNOä, die nitrose Gase oder N 0 2 enthielt. Im ersten Falle 
wurde keine nitrierende oder oxydierende Wrkg. beobachtet. Bei Anwendung von 
H N 03 höherer Konz., die nitrose Gase oder N 0 2 enthielt, wurden dieselben Prodd. 
erhalten, die beim Nitrieren in Ggw. von Hg-Salzen bereits in der Literatur beschrieben 
wurden. — Als erste Stufe der katalyt. Nitrierung in Ggw. von Hg-Salzen ist also die 
Bldg. gemischter Quecksilber-aromat.-Verbb. anzusehen. Die katalyt. Nitrierung u. 
Oxydation des Bzl. z. B. kann jedoch nur in Ggw. von nitrosen Gasen erfolgen. (/Kypna.n 
Oômeü X h m h h  [J. allg. Chem.] 17 (79). 829—35. April 1947.)

I l b e r g - S t o j a n o v ä .  D 227

D2. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
Georges Dupont und René Locquin, A u s z u g  e in es P la n e s  zu r  N o m e n k la tu r  kom plexer  

S ys tem e . (Vgl. auch C. 1946. I. 1842.) Vorschlag für eine neue Nomenklatur viel
kerniger organ. Verbindungen. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 362—72. März/ 
April 1947.) L e h w a l d .  450

A. Gosselin, R e a k tio n e n  zw isch en  d en  O xyd e n  des K o h le n s to ffs  u n d  W asser. Auf 
Grund einer vom Vf. früher (vgl. C. 1934. I. 994, C. 1 9 3 7 .1. 4353) entwickelten Theorie 
werden synthet. Säuren, Alkohole, Ester, Aldehyde u. Ketone unter Verwendung von 
verschied. Katalysatoren aus CO u. W. dargestellt. In Tabellen wird die Zus. der 
erhaltenen Prodd., nicht aber deren Menge angegeben. (Bull. Soc. chim. France, 
Mém. [5] 14. 430—38. Mai/Juni 1947.) W e s l y .  460

G. Illari und G. Giuseppetti, D ie  E in w ir k u n g  vo n  w asser fre iem  A lu m in iu m c h lo r id  
a u f  A ce ty lsa licy lsä u rep h en y le ster . Bei der Rk. von 1 Mol A1C13 mit 1 Mol Acetylsalicyl
säurephenylester (I) entstehen keine Ketone. Verwendet man jedoch 2 Mole I, so finden 
(je nach den Bedingungen der Rk.) zwei verschied. Verschiebungen statt: In CS2 
unter Sieden entsteht 3 -A cety l-6 -o xyb en zo esä u re , F. 210—213°, in Nitrobenzol bei 100° 
dagegen 2 .2 '-D io xyb en zo p h e n o n , F. 60°. — Daraus geht hervor, daß die Ester der Acetyl
salicylsäure nicht die FRiESsche Verschiebung eingehen, u. daß die Acylwanderungen 
bei Phenolestern von der Stellung eventueller Substituenten am Phenylrest, von der 
Temp. der Rk., vom Lösungsm. u. von der Struktur des Acylradikals abhängen. Dabei 
wirkt das A1C13 vor allem auf aliphat. Acyle u. erst in zweiter Linie auf aromat. Acyle
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ein. —- Der Benzolring von Phenolen, die mit aromat. Acylen verestert sind, ist nicht 
in der Lage, mit Acylchloriden im Sinne der Rk. von F r i e d e l - C r a f t s  Ketone zu 
bilden. (Gazz. chim. ital. 77. 4 8 5 — 92. Okt./Nov. 1947. Camerino, Univ., Ist. Chim. 
Gen.) _ _ W a l t e r  S im on. 470

Giuseppe Illari, Über d en  M e c h a n ism u s  der F riesschen  U m lagerung. Bei der Rk. 
von Acetylsalicylsäuremethylester (I) mit A1C13 in CS2 im Molverhältnis 1 :1  tritt 
beträchtliche HCl-Entw., jedoch weder eine FRiEssche Umlagerung noch eine F r i e d e l -  
CRAFTS-Rk. ein. Durch Verseifen der Rk.-Prodd. wurden E ssig sä u re  (II), S a lizy lsä u re
(III) u. M eth a n o l (IV) erhalten; mit dem Lösungsm. wurde A cety lch lorid  (V) abdest. 
u. durch längeres Schütteln mit W. zu II hydrolysiert. Reagieren I u. A1C13 in CS2 im 
Verhältnis 1:2 miteinander, so wird neben den genannten Verbb. 3-A cetyl-6-oxybenzoe- 
säure (VI, F. 209—210°) isoliert. Die gefundene II entsteht in beiden Fällen nicht durch 
Hydrolyse von V an feuchter Luft. In benzol. Lsg. wird, bes. bei Rk. im Molverhältnis 
1 :2 , neben II, III u. IV A cetophenon  (VII, Kp. 200— 203°) gebildet. Mit der Isolierung 
von VI im inerten Lösungsm. u. von VII in Bzl. wird nachgewiesen, daß bei Arbeiten 
im Molverhältnis 1 :2  FRiEDEL-CRAFTS-Rk. eintritt. Dagegen geht I unter den Ver
suchsbedingungen keine FRiEssche Umlagerung ein. Vf. schließt daraus, daß die beiden 
Rkk. über verschied. Mechanismen ablaufen u. nebeneinander erfolgen können. Bes. 
wird FRiEDEL-CRAFTS-Rk. stets bei Umsetzungen mit AlCl3in nicht-inerten Lösungsmm. 
eintreten. In Anlehnung an A u w e r s  u . M a u s s  [1928] hält Vf. die FRiEssche Um
lagerung für eine intramol. Umlagerung; die Enolform des Phenylesters bildet mit 
A1C13 unter HCl-Entw. ein Salz C6H5 •0C(0A1C12)=CH2, dessen am Phenolsauerstoff 
gebundener Rest zur o-Stellung wandert. Ist eine Wanderung zur o-Stellung nicht 
möglich, bildet der C12A10C=CH2 Rest mit HCl V, das das zurückbleibende Phenol 
nach F r i e d e l - C r a f t s  in p-Stellung zum Phenolhydroxyl acyliert. (Gazz. chim. ital. 77. 
339—47. Juli/Aug. 1947. Camerino, Univ., Ist. di Chim. gen. e Chim. fis.)

H.-E. T o u s s a in t .  470 
Giuseppe Illari, E in w ir k u n g  vo n  w asserfre iem  A lu m in iu m c h lo r id  a u f  Ä thylaceta t. 

(Vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. von überschüssigem Äthylacetat (I) auf A1C13 oder 
von überschüssigem A1C13 auf I entstehen bei Raumtemp. während 3std. Rk.-Dauer, 
bezogen auf die Unterschußkomponente, 0,6 Mol HCl. Die Bldg. von Äthylchlorid
(II) setzt ab 50° ein. Bei 95° werden auf 1 Mol A1C13 insgesamt 1,5 Mole HCl freigemacht 
u. zum Teil als II gebunden; zu dieser Best. wurde II nach der Rk. durch Erhitzen 
auf 700—800° in Äthylen u. HCl zers. u. letzteres in KOH absorbiert. Durch Ab
dampfen der flüchtigen Bestandteile nach der bei 95° durchgeführten Rk. wird ein 
kolophoniumähnlicher Rückstand (R) erhalten, dessen Al-Geh. beträchtlich höher u. 
dessen Cl-Geh. erheblich niedriger ist, als einer Zus. CH3C00A1C12 entspräche; die 
Diskrepanz vergrößert sich weiter mit längerem Erhitzen. Analog dem in vorst. Ref. 
beschriebenen Mechanismus der Einw. von A1C13 auf Phenolester nimmt Vf. an, daß 
A1C13 mit der Enolform von I zunächst unter HCl-Eliminierung zu einem Salz CH2 =  
C(OÄ1C12)OCoH5 (III) reagiert; dieses erleidet Spaltung zu II u. einem Oxyaluminium- 
salz OAl-CH2COCl (IV), welches unter HCl-Abspaltungin ein Ketenderiv. OA1 -CH=CO
(V) übergeht. Der Rückstand R wird demgemäß als ein Gemisch der Substanzen III, 
IV u. V angesehen. Mit anwesendem Bzl. setzen sich IV bzw. V nach F r i e d e l - C r a f t s  
zu Acetophenon um. Der Mechanismus findet eine Stütze in der von P a c k e n d o r f f
u. Mitarbeitern (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . [1933.] 1072) beschriebenen F r i e d e l -  
ÜRAFTS-Rk. von Keten zu Alkylarylketonen. (Gazz. chim. ital. 77. 352—59. Juli/Aug.
1947.) H.-E. T o u s s a in t .  470

C. Mentzer und Dat Xuong, D er M e c h a n ism u s  der arom atischen  K e tonsyn these  nach  
F riedel-C ra fts. Während über die bei der FRiEDEL-CRAFTSschen Ketonsynth. mit 
Säurechloriden auftretenden AlCl3-Komplexe bereits zahlreiche Unterss. vorhegen, ist 
bisher über die rein org. Zwischenprodd. wenig bekannt geworden. Anläßlich der 
Synth. einer Anzahl von Ketonen des Typs [(p)ROC6H4]2 -COCHR2 erhalten Vff. bei 
der Dest. der Rk.-Lsg. in geringer Menge in H2S04 farbig lösl. Verbb. des Typs 
[(p)ROC6H4]2C=CR2, deren Ausbeute durch längeres Stehen der Rk.-Lsg. bei Raum
temp. verbessert werden kann. Diese können nicht durch Rk. der gebildeten Ketone 
mit den Phenolaten entstanden sein, da die Ketone nicht enolisierbar sind. Negative 
Kondensationsverss. mit p-Methoxv- u. p-Äthoxyacetophenon, -propiophenon, -butyro- 
phenon u. -isobutyrophenon sowie [p-Methoxyphenyl]-p-chlorbenzylketon mit Anisol 
in Ggw. von Ä1C13 bestätigten dies. Andererseits bilden aber alicycl. Ketone mit 
Phenolaten in vielen Fällen wohldefinierte Verbb.: z. B. entsteht aus Anisol u. Cyclo- 
hexanon über l-Oxy-l-[p'-methoxyphenyl]-cyclohexan u. l-[p'-Methoxyphenyl]-cyclo- 
hexen-(l) l- \p '-M e th o x y p h e n y l\-c y c lo h e x a n , was nur auf Grund der Enolisierung desCyclo- 
hexanons möglich ist. Da die CO-Gruppen in Säurechloriden u. Aldehyden in vieler
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Hinsicht ein ähnliches Verh. zeigen, Aldehyde aber bei der FitrEDEL-CRAFTS-Konden- 
sation mit 2 Moll. Phenolat nach RCHO-j-2-ArH RCHAr2 reagieren können, kann 
für die Darst. obenerwähnter Äthylenverbb. folgender Rk.-Mechanismus angenommen 
werden: R2CHCOCl+ArH — R2CHC(OH)(Cl)Ar — HCl+R 2C=C(OH)Ar. Diese Enol- 
form ist nur als AJCl3-Komplex beständig; wird daher die Rk.-Lsg. sofort in W. gegossen, 
so bildet sich ausschließlich u. irreversibel das Keton, bleibt die Rk.-Lsg. jedoch längere 
Zeit stehen, so bildet sich unter erneuter (langsam verlaufender) Kondensation 
R2C=CAr2. Die 2. Kondensation kann jedoch nur bei Säurechloriden mit zur CO-Gruppe 
a-ständigem H-Atom erfolgen (aus Benzoylchlorid u. Anisol entsteht nur p-Methoxy- 
benzophenon), außerdem ist sie nicht bei der Kondensation mit Säuren oder Säure
anhydriden möglich, da hier die CO-Gruppen keinen „Aldehyd“-Charakter besitzen. 
— Nach Ansicht der Vff. ist das von D a r z e n s  [1911] aus Cyclohexen u. Säurechlorid 
erhaltene 2-Chlor-l-acylcyclohexan kein Zwischenprod., sondern aus dem zunächst 
gebildeten l-[l'-Oxy-l'-chloralkyl]-cyclohexen über 1 -Acylcyclohexen durch HCl-Addi- 
tion an die Doppelbindung entstanden.

V ersuche: Nächst. A ry lä th y len d er ivv . entstanden durch 3 tägiges Stehen von 1 Mol 
Säurechlorid, 2,5 Molen Phenoläther u. 1 Mol A1C13 bei Raumtemp., Gießen auf Eis/HCl, 
Ausäthern u. fraktionierte Dest.; a .a -B is - \p -m e th o x y p h e n y l] -iso b u ty le n , C18H20O2, F. 
64°, Kp.20 215°; aus Anisol u. Isobutyrchlorid; 40% (Ausbeute, bezogen auf eingesetztes 
Säurechlorid); wurde zum Vgl. aus Isobuttersäureäthylester u. p-Methoxyphenyl- 
MgBr hergestellt. — a .o c -B is -\p -m eth o xyp h en y l\-ß -ch lo rä th y len , C16H150 2C1, F. 76°, aus 
Anisol u. Chloracetylchlorid; 58%; entstand ferner aus Dichloracetal u. Anisol in Ggw. 
von H2S04 u. Behandeln mit NaOC2H6. — o t-ix -B is-\2 -m eth y l-4 -m eth o xyp h en y l]-p ro p y len , 
C19H220 2, F. 85°, Kp.12 220°, aus Propionylchlorid u. m-Kresolmethyläther; 50%. — 
< x.a-B is-[3 -m ethyl-4 -m ethoxyphenyl]-propy len , C19H220 2, F. 89°, Kp.12 225°, mit o-Kresol- 
methyläther; 55%. — a .a .-B is -[2 .4 -d im e th o xy p h en y l]-p ro p y len , C19H220 4, F. 73°, Kp.12 
215°, mit Resorcindimethyläther; 60%. — < x .x -B is-[p -m eth o xyp h en y l]-ß -p h en y lä th y len , 
C22H20O2, F. 63°, Kp.12 280°, aus Anisol u. Phenylacetylchlorid; 75%; entstand ferner 
aus p-Methoxyphenyl-MgBr u. p-Methoxyphenylbenzylketon. — a .a -B is -[3 -ch lo r-4 -  
m eth o xyp h e n y l]-ß -p h en y lä th y le n , C22H180 2C12, F. 106°, Kp.12 310°, wie vorst. mit o-Chlor- 
anisol; 35%. — a ..a .-B is -[p -m eth o x yp h en y i\-ß -[p -to ly l\-ä th y len , C^H^Oj, F. 87°, Kp.12 
290°, aus Anisol u. p-Tolylacetylchlorid; 30%. — p -M eth o xy p h en y lcyc lo h exa n , C13H180, 
F. 58° (A.), Kp.l2 145—150°, aus Anisol u. Cyclohexanon. Daneben aus der Mutterlauge 
p -M eth o xy p h en y lcyc lo h exen -(l) , C13H160 , F. 35°. Beide Verbb. können auch aus Anisyl- 
MgBr u. Cyclohexanon hergestellt werden. — p -M e th o x y b ip h e n y l, C13H120 , F. 89°, aus 
den beiden vorst. Verbb. u. S (vgl. S h e r w o o d  u .  Mitarbeiter, J. ehem. Soc. [London] 
1932. 1832). — p -O xyp h en y lcyc lo h exa n , F. 129° (A.), durch Zutropfen von konz. HBr zur 
p-Methoxyverb. u. AJC13 in Acetanhydrid u. 3std. Kochen. (Bull. Soc. chim. France, 
Mem. [5] 14. 885—92. Sept./Okt. 1947. Labor, de Rech, des Etabl. Roussel.)

L e h w a l d . 470
Arthur Murray III, W. W . Foreman und Wright Langham, D ie  H a logen -M eta ll-  

A u sta u sc h re a k tio n  u n d  ih re  A n w e n d u n g  a u f  d ie  S y n th e se  vo n  iso to p en  K o h le n s to ff  en t
haltender N ic o tin sä u re . (Vgl. C. 1949. I. 984.) Mittels der Halogen-Metall-Austausch- 
Rkk., mit deren Hilfe G ilm a n , L a n g h a m  u .  M o o re  (C. 1941. I. 361) eine Reihe von 
Organo-Li-Verbb. herstellten, gelingt es, Carbonsäuren durch Einw. von C02 auf diese 
zu gewinnen. Die Halogen-Metall-Austauschrk. verläuft in sehr kurzer Zeit. Dies ist 
auch bei bestimmten Fällen der H-Metall-Austausch-Rk. der Fall. Z. B. entsteht in
5—10 Sek. aus Benzylcyanid u. n-Butyl-Li (I) die metallorgan. Verb., aus der durch 
Einw. von C02 in 55%ig. Ausbeute P h en y lcya n ess ig sä u re  gebildet wird: (R =  Phenyl)
R—CH2 -CN +  I -> R—C H L i-> ^ 2  R-CH—COOH. Entsprechend der Meth. von 

| HCl | r
CN CN

G ilm a n  u .  S p a t y  (C. 1940. I. 3659) entsteht aus I u. 3 -Brompyridin Pyridyl-(3)-Li. 
Dessen Carbonisierung wurde nun mit 13CO, u. 14C02, dargestellt aus dem entsprechen
den BaC03-l80top durch Einw. von H2S04, durchgeführt .wobei N ic o tin sä u re  (II) entsteht.
[R =  Pyridyl-(3)] R-Br +  I Äther _ RLi -*-1? R- *COOH . Aus 21 Miüimol Ba13COs

HCl
wurden 82% II mit einem Geh. von 0,9 Isotopen-% 13C gebildet. Aus 0,8 Millimol 
Ba14COs wurden 62% II mit 14C erhalten. Die Substanz besaß eine spezif. Aktivität von 
nahezu 8 //C/mg. Die von G ilm a n  u. S tu c h w i z c h  (C. 1942. II. 29) durchgeführte Darst. von 
p- A m in o b en zo esä u re  (III) wurde ebenfalls zur Gewinnung dieser Verb. mit einem C-Iso-

*CO
top verwendet: (p)H2N • C6H4 • Br-f 3 I Ae^(p)Li2N • C6H4 ■ L i - ^ f 2 (p)NH2 • C6H4 • *COOH.

jllOI
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Bei einer Umsetzung von 3 Millimolen gewöhnlichem BaC03 wurden 21% III hoher 
Reinheit erhalten. (Science [New York] 106 . 277. 19/9.1947. Santa Fé, New Mexico, 
Univ. of California, Los Alamos Scientific Labor.) P e t t e r s . 480

Mareel Tuot und Marcelle Guyard, U n tersuchungen  über e in ige a lipha tische , a ry la li
p ha tische u n d  hydroarom atische K oh lenw assersto ffe  (Cu — 0 „ ) .  1. Mitt. S yn th esen . Der 
WuRTZschen Rk. kommt nicht die allg. Gültigkeit zu, wie vielfach angenommen wird, 
da verschied. Nebenrkk. auftreten. Zur Darst. von KW-stoffen, die die gewünschte 
Konst., ohne Änderung des C-Skeletts der Ausgangsverb., aufweisen eignet sich vor allem 
die Kondensation von Organomagnesiumverbindungen. Der Verlauf der anschließenden 
Dehydratisierungs- u. Hydrierungsrk. ist stark konstitutionsabhängig. Hinsichtlich der 
physikal. Konstanten der synthetisierten KW-stoffe der aliphat., arylaliphat. u.hydro- 
aromat. Reihe ergeben sich folgende Regelmäßigkeiten: abnehmender Kp. mit zunehmen
der Verzweigung u. zunehmender Kp. mit zunehmender Symmetrie des Mol. ; die Werte 
für Dichte u. Brechungsindices folgen keiner allg. Regel, jedoch nehmen diese mit dem 
Verzweigungsprod. u. der Verlagerung der Seitenketten gegen die Enden der Haupt
ketten zu u. mit zunehmendem Symmetriegrad ab; die Viskosität wächst mit der 
Zahl der C-Moll., ist aber im wesentlichen konstitutionsabhängig; bei gleicher C-Zahl 
nimmt sie mit der Einführung von Ringen oder Kernen merklich zu.

V ersuche: P en tadecano l-(8 ), Kp.u 153°, F. 43,5° (wss. A.), durch Kondensation 
von Heptylmagnesiumbromid mit Ameisensäureäthylester (I), (Ausbeute) 61%. — P en-  
tadecen-(7), Kp.20 137°, durch Dehydratisierung in Ggw. von H2S04, D .20 0,7726, nD20 
1,4370. — n -P en ta d eca n , C15H32, Kp.22 145°, durch katalyt. Hydrierung vorst. Verb. mit 
Pt-Schwarz nach V a v o n  u . Mitarbeitern (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 218. [1944.] 
557); D.20 0,7638, nD20 1,4286. — Beim Vers., aus der Mg-Verb. des 4-Bromheptans u. I
4 .6 -D ip ro p y ln o n a n  darzustellen, entstanden nur Prodd. auf Grund von Sekundärrkk., 
bes. 2 -P ro p y lp e n ta n o l-( l)  sowie H eplen -{3 ). —• 2 -M eth y lp en ta n o l-(4 ), Kp.10 47°, aus Iso- 
butylmagnesiumbromid u. Acetaldehyd; D .20 0,80708, nD20 1,4101; 81%. — 2 .4 -D i-  
m eth y lp en ta n o l-{ l), durch Kondensation von 2-Methyl-4-brompentan mit Trioxymethy- 
len; 8%. Die Kondensation der Mg-Verb. von l-Brom-2.4-Dimethylpentan mit I gab 
kein 2 .4 .8 .1 0 -T e tra m e th y lu n d eca n , sondern nur Nebenproddukte. — Kondensation der 
Mg-Verb. des 3-Brom-2.4-dimethylpentans mit I gab infolge ster. Hinderung statt
2 .6 -D im e th y l-3 .5 -d iiso p ro p y lh ep ta n  2.4-Dimethylpentan, 2.4-Dimethylpenten-(2) u. 
2-Methyl-3-isopropylbutanol-(4). — n-H exa d eca n , Kp.u 153°, 1 -Bromootan zu einer 
Suspension von Na in Xylol geben, 3 Std. kochen; D .20 0,7770, nD20 1,4351; 70%. — 
Die Darst. von 5 -M e th y l-4 .6 -d ip ro p y ln o n a n o l-(5 )  aus der Mg-organ. Verb. mißlang infolge 
ster. Hinderung. — H ep ta n o n -(4 ), Kp.741 142°, durch Cr03-Oxydation von Heptanol-(4) in 
Eisessig; D .20 0,8116, nD20 1,4065; Sem icarbazon , F. 135,5°. — 4 .7 -D ip ro p y l-4 .7 -d io x y d e -  
cin-(5 ) F. 120° (CC14), durch Einleiten von gereinigtem C2H2 in äther. Lsg. von C2H5MgBr 
u. Rk. des Di-Mg-Deriv. von C2H2 mit vorst. Keton; 89%. — 4 .7 -D ipropyldecin -(5 )-d ien -
3.7, Kp.jg 142°; durch Kochen vorst. Glykols mit 25%ig. H2S04; D .20 0,8111, nD20 
1,4862. — 4 .7 -D ip ro p y ld eca n , Kp.23 141°, durch Hydrierung vorst. Diens mit Pt-Schwarz;
D.20 0,7802, nD20 1,4350; durch selektive Hydrierung des Diens mit R a n e y - N î  in A. 
wurden unrein erhalten: 4 .7 -D ip ro p y ld eca tr ien -(3 .5 .7 ), 4 .7 -D ipropyldecad ien -(4 .6 ), 4.7- 
D ipropy ldecen -(ö ). — Die Kondensation der Mg-Verb. des l-Brom-2.4-dimethylpentans 
mit Äthylacetat gab statt des gewünschten 2 .4 .6 .8 .1 0 -P en ta m eth y lu n d eca n s  nur Neben- 
prodd., wie 2 .4 -D im e th y lh exa n o l-(6 ) , 2 .4 -D im e th y lp e n te n -(l) , 2 .4 -D im e th y lp en ta n , die 
Kondensation der Mg-Verb. des 3-Brom-2.4-Dimethylpentans mit Äthylacetat statt
2 .4 .6 -T r im e th y l-3 .5 -d iiso p ro p y lh e p ta n  nur Nebenprodukte. — 2 .7 -D im ethyl-3 .6 -d iiso -  
p ro p y loctin -(4 )-d io l-(3 .6 ), F. 109° (CC14), durch Kondensation der Di-Mg-Verb. von C2H2 
mit Isobutyron (erhalten durch CrÖ3-Oxydation von 2.4-Dimethyl-pentanol-(3)). —
2 .7 -D im eth y l-3 .6 -d iiso p ro p y lo c tin -{4 )-d ien -(2 .6 ), Kp.,s 142°, durch Kochen vorst. Glykols 
mit 20%ig. H2S04; D .20 0,8360, nD20 1,5050. — 2 .7 -D im eth y l-3 .6 -d iiso p ro p y lo c ta n , Kp.36 
142°, durch katalyt. Hydrierung vorst. Diens mit R a n e y - N î  bei 180° u. 120 Atm.; D.20 
0,7968, nD20 1,4470. — 2 .7 -D im ethyl-3 .6 -d iisopropylocten -(4 ), Kp.21 132°, durch katalyt. 
Hydrierung des Diens mit Pt-Schwarz oder R a n e y - N î  unter n. Druck; D .20 0,8157, 
nD20 1,4513. Als Hydrierungszwischenstufen wurden nachgewiesen: 2 .7 -D im eth y l-3 .6 -  
d iiso p ro p y lo c ta trien -(2 .4 .6 ), 2 .7 -D im ethyl-3 .6 -d iisopropyloctad ien -{3 .5 ). — N o n a n o l-(5 ), 
Kp.27 103°, durch Kondensation von C4H9MgBr mit I; D .20 0,8257, nD20 1,4289; 92%. —
5 .8 -D ibu ty ld o d ec in -(6 )-d io l-(5 .8 ), F. 139,5° (A.), aus Di-Mg-Verb. von C2H2 u. Nona- 
non-(5)- 83%. — 5 .8 -D ibu ty ld o d ec in -(6 )-d ien -(4 .8 ), Kp.29 189°, durch Dehydratisierung 
mit 25%ig. H2S04; D .20 0,8222, nD20 1,4866. — 5 .8 -D ibu tyldodecan , C20H42, Kp.32 193°, 
durch Hydrierung mit Pt-Schwarz in essigsaurer Lsg.; D .20 0,7922, nD20 1,44-36; bei 
Hydrierung mit R a n e y -N î  in alkoh. Lsg. sind die Hydrierungszwischenstufen faßbar. 
  2 .9 -D im ethy l-4 .7 -d iiso b u ty ld ec in -(5 )-d io l-(4 .7 ), F. 72° (PAe.); 81%. — 2 .9 -D im eth y l-
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4 .7 -d iisobu ty ldecin -(5 )-d ien -(3 .7 ), Kp.28 156°, durch Dehydratisierung vorst. Glykols mit 
”5/big. H2S04; D .20 0,8023, nD20 1,4738. — 2 .9 -D im e th y l-4 .7 -d iiso b u ty ld ec a n , Kp.30 167°, 
durch Hydrierung vorst. KW-stoffe mit R a n e  v-Ni bei 180° u. 130 kg/cm2; D .20 0,7882, nD20 
1,4412. — 2-M ethyltetradecan , Kp.22 152°, durch Kondensation von 1-Bromdecan mit
4-Brom-2-methylbutan in Ggw. von Na in Dibutyläther in schlechter Ausbeute; D .20 
0,7832, nD20 1,4290. Als Hauptprodd. entstehen aus dem freien Methylbutylradikai 
2-M eth y lb u ta n , 2 -M eth y lb u ten e  u. E ilcosan ,vermischt mit kleinen Mengen Isomeren. 
Einw. von Na auf eine äquimol. Mischung 1-Bromhexan u. 4 -Brom-2 .6-dimethylheptan 
gibt an Stelle von 2-Methyl-4-isobutyldecan nur Nebenprodd., ebenso Einw. von Na 
auf 1-Bromheptan u. 4-Brom-2.6-dimethylheptan an Stelle von 2-Methyl-4-isobutyl- 
undecan, im letzten Falle eine größere Menge T etra d eca n , Kp.23 135°, D .20 0,7700, nD20 
1,4303. 2.7-Dimethyl-4.6-dipropyloctan war durch Na-Einw. auf 4-Brom-2-methylhep- 
tan nicht erhältlich. — 1 .2 -D ip h en y lä th a n o l, F. 69° (CC14), aus C6H5CH2MgCl u. Benzalde
hyd. — 1 .2 -D ip h en y lä th y len , F. 124° (A.), durch Dehydratisierung vorst. Verb. mit 
50%ig- H2S04. —  1 ,2 -D ip h en y lä th a n , F. 52°, durch Hydrierung vorst. Verb. mit RANEY- 
Ni. — l .l -D ip h e n y lp r o p a n o l- ( l ) , F. 96°, aus C2H5MgBr u. Benzophenon; 90%. — 2 .3 -D i-  
m eth y l-1 .1 .4 .4 -te tra p h en y lb u ten -(l) , F. 212°, durch Kochen der alkoh. Lsg. vorst. Alkohols.
— l . l -D ip h e n y lp r o p e n - ( l ) ,  Kp.15 154°, vorst. A. durch Vakuumdest. in Ggw. von akti
vierter Tonerde dehydratisieren; D .20 1,0250, nD20 1,5880. — 1 .1 -D ip h e n y lp ro p a n , C15H16, 
Kp.is 145°, durch Hydrieren mit R a n e y - M ;  D .20 0,9975, nD20 1,5701. —  1 .2 -D ip h en y l-  
propano l-(2 ), F. 72° (A.), Kp.9 163°, aus C6H6CH2MgCl u. Acetophenon; 92%. — 1 .2-D i-  
ph en y lp ro p en -(2 ), Kp.22 170°, F. 81° (A.), durch Kochen vorst. Alkohols mit 50%ig. 
H2S04. — 1 .2 -D ip h e n y lp ro p a n , C15H16, Kp>25 160°, durch Hydrierung mit Pt-Schwarz;
D.20 0,9799, nD20 1,5573. — 1 .3 -D ip h en y lp ro p a n o l-(2 )  (II), aus C6H5CH2MgCl u. I in sehr 
schlechter Ausbeute (7—8%); als Nebenprod. hauptsächlich Phenyläthylalkohol. — 
1 .3 -D ip h e n y lp ro p a n o l-(l)  (III), Kp.14 186°, F. 71°, aus Benzaldehyd u. der Mg-Verb. von
l-Phenvl-2-bromäthan; 35%. — 1 .3 -D ip h e n y lp ro p e n  (IV), durch Dehydratisierung von 
II mit H2S04 wahrscheinlich tra n s-IV, Kp.25 159°, F. 51° (A.); aus III ein Alkengemisch, 
Kp.15170°; D .20 0,9978, nD201,5689; hieraus durch Abkühlen (fester KW-stoff, 30%) u.Dest. 
wahrscheinlich cis-IV, Kp.is 178°, D .20 1,0138, nD20 1,5807. —- 1 .3 -D ip h e n y lp ro p a n , C15H16, 
Kp.ls 160°, durch Hydrierung der vorst. isomeren Alkene mit R a n e y - M ;  D .20 0,9831, 
nD20 1,5594. — Ä th y lp h e n y lk e to n , Kp.u 97°, D .20 1,0103, nD20 1,5256. — 1 .2 -D ip h en y l-  
butanol-(2 ), Kp. 180°, aus C6H5CH2MgCl u. vorst. Keton; D .20 1,0367, nD20 1,5752; 88%.
— 1 .2 -D ip h en y lb u ta n , C16H18, Kp.28 172°, vorst. Verb. mit H2S04 oder P20 5 dehydrati
sieren, Isomerengemisch mit RANEY-Ni hydrieren; D .20 0,9777, nD20 1,5554. — a- u. 
ß -1 .4 -D ip h e n y lb u tin -(2 )-d io l-{ l .4), F. 146° bzw. 99,5°, aus Benzaldehyd u. der Di-Mg- 
Verb. von Acetylen; Löslichkeit in Ae. verschieden. Durch Hydrierung die stereoiso
meren Diole, a -F o rm , F. 110°, ß -F o rm , F. 93°. — 1 .4 -D ip h e n y l- l ,4 -e p o x y b u ta n  (2 .5 -D i- 
p h en y lte tra h yd ro fu ra n ), Kp.27 210°, durch Dehydratisierung der a-Form mit 30%ig. 
H2S04; D .20 1,0752, nD20 1,5770; gegen katalyt. Hydrierung ziemlich beständig, langsame 
Ringöffnung durch Pt-Schwarz in essigsaurer Lösung. — 1 .4 -D ip h e n y lb u ta n o l-( l) , Kp.32 
218°, durch Behandlung vorst. Verb. mit N a-A .; D .20 1,0347, nD20 1,5553. — 1 .4-D i- 
p h e n y lb u te n -(l) , Kp.14 170°, durch Dehydratisierung vorst. Verb. mit 60%ig. H2S04;
D .20 1,0330, nD20 1,5945. — 1 .4 -D ip h e n y lb u ta n , C16H18, F. 52,5°, durch Hydrierung mit 
RANEY-Ni. — 1 .2 -D ip h en y lp en ta n o l-(2 ) , Kp.22 184°, aus C6H5CH2MgCl u. Propylphenyl
keton; D .20 0,9913, nD20 1,5882; 94%. Durch Dehydratisierung Alkengemisch, mit 
H2S04: Kp.27 185°; D.2° 0,9868, nD20 1,5798, mit P20 5: Kp.28 196°; D .20 1,0026, nD20 1,5807, 
wahrscheinlich Gemische von 1 .2 -D ip h e n y lp e n te n -(1 ) u. 1 .2 -D ip h en y lp en ten -(2 ) . —
1 .2 -D ip h e n y lp e n ta n , C17H20, Kp.32 184°, durch Hydrierung vorst. Gemisches mit RANEY- 
Ni (unter diesen Bedingungen keine Hydrierung der 1 . Komponente); D .20 0,9649, nD20 
1,5480. — a- u. ß -2 .5 -D ip lien y lh ex in -(3 )-d io l-(3 .5 ) , F. 163,5° (A.) u. 126° (Bzl.), durch 
Kondensation der Di-Mg-Verb. von Acetylen mit Acetophenon, Trennung der Dia- 
stereoisomeren auf Grund der Ae.-Löslichkeit der /S-Form; beim Vers. zu dehydrati
sieren verharzen die Diole. — a- u. ß -2 .5 -D ip h e n y lh e x a n d io l-(2 .5 ), F. 158,5° u. 136°, 
durch Hydrierung vorst. Diole. — 2 .5 -D ip h e n y l-2 .5 -e p o x y h e x a n  (2 .5 -D im e th y l-2 .5 -d ip h e - 
n y lte tra h y d ro fu ra n ), Kp.29 202°, durch Dehydratisierung vorst. a-Verb. mit 20%ig. 
H2S04; D .20 1,0380, nD20 1,5637. —• 2 .5 -D ip h en y lh exa n o l-(2 ) , Kp.(v, 202°, durch Red. 
vorst. Verb. mit Na-A.; D. 201,0125, nD20 1,5468. — 2 .5 -D ip h e n y lh e x e n -(2) ( ?), Form 
F. 139° (A.) u. Form Kp.^ 183°; D .20 0,9916, nD20 1,5659; durch Dehydratisierung vorst. 
Verb. mit 50%ig. H2S04. — 1 .2 -D im e th y l-1 .2 -d iphenylcyclobu tan , tra n s -Form ( ?), Kp.16 
166°, F. 52,5“, «.s-Forni ( ?) Kp.16 172°; D .20 0,9961, nD20 1,5540, beim Vers. mit RANEY-Ni 
zu hydrieren. — 1 .1 .2 -T r ip h e n y lä th a n o l, F. 89°, aus C6H5CH2MgCl u. Benzophenon; 82%.
— 1 .1 .2 -T r ip h e n y lä lh y le n , F. 73°, d u rc h  D e h y d ra t is ie ru n g  v o r s t .  Verb. m it  A c e ty lc h lo r id .
— 1 .1 .2 -T r ip h e n y lä th a n , C20H18, F. 54,5°, durch Red. vorst. Verb. mit Na-Amylakohol.—
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P h en y ld eca n , Kp.14 158°, durch Kondensation von 1-Bromdecän mit Bzl. in Ggw. von 
A1C13, D .20 0,8978, nD20 1,5078; 10%. — l-P h e n y ld e c a n o l- ( l) , Kp.17 189", F. 34», aus No- 
nylmagnesiumbromid u. Benzaldehyd; 50%; Nebenprodd.: Benzylalkohol u. Nonen. — 
P henyldecen , Kp.26 183—184°, durch Dehydratisierung vorst. Verb. mit H2S04; D .20 
0,8726, nD20 1,4878. — D ecylcyclohexan, C16H32, Kp.20 168°, durch Hydrierung mit Pt- 
Schwarz; D .20 0,8167, nD20 1,4520. — 1 .4 -D ip en ty lb en zo l; Verss. zur Darst. aus Pentyl- 
halogenid u. Dihalogenbzl. nach W u r t z  sowie aus p-Dibrombzl. u . C5HnMgBr in Ggw. 
von FeCl3 verliefen negativ. — 1 .2 -D icyc lo h exy lä th a n , C14H26, Kp.w 140°, durch Hydrie
rung von symmetr. Diphenyläthanol bei 180° mit R a n e y - N î  unter Druck; D .20 0,8825, 
nD20 1,4802. — 1 .1 -D icyc lo h exy lp ro p a n , C15H28, Kp.14 131°, durch Hydrierung von 1.1-Di- 
phenylpropanol-( 1  ) mit R a n e y - N L  D .20 0,9023, nD20 1,4935. — 1 .2 -D icyc lo h exy lp ro p a n , 
C16H28, Kp.]5 148°, durch Hydrierung von 1.2-Diphenylpropan mit Pt-Schwarz; D .20 
0,8819, nD20 1,4791. — 1 .3 -D ic y d o h e x y lp ro p a n , C15H28, Kp.24151°, durch Hydrierung von
1.3-Diphenylpropen mit Pt-Schwarz in Essigsäure; D .20 0,8740, nD20 1,4750. — 1 .2-D i- 
cyd o h ex y lb u ta n , C16H30, Kp.22 160°, durch Hydrierung von 1.2-Diphenylbutanol-(2) mit 
RAN EY -N i bei 185° unter Druck; D .20 0,9146, nD20 1,5038. — 1 .4 -D icyd o h exy lb u ta n ,  
C16H30, Kp.19 167°, durch Hydrierung von 1.4-Diphenylbutandiol-(1.4) mit R a n e y - N î  
bei 180" unter Druck; D.2» 0,8731, nD20 1,4758. — 2 .1 -D ic y d o p e n ta n , C17H32, Kp.1? 157°, 
durch Hydrierung von 1.2-Diphenylpentanol-(2) mit RAN EY-Ni bei 180—190" unter 
Druck; D .20 0,9218, nD2" 1,5092. — 2 .5 -D icyclohexylhexan , C18H34, Kp.32 201", durch 
Hydrierung von 2.5-Diphenylhexandiol-(2.5) mit R a n e y - N î  bei 180" unter Druck;
D.20 0,8901, nD20 1,4876. — 1 .1 .2 -T r ic y d o h e x y lä th a n , C20H36, Kp.30 230®, durch katalyt. 
Hydrierung von 1.1.2-Triphenyläthanol unter Druck; D .20 1,0236, nD20 1,5786. (Bull. 
Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 1087—96. Nov./Dez. 1947. Strasbourg, École Nat. 
Supérieure du Pétrole; Dijon, Fac. des Sei., Labor, de Chim. Générale.)

K. M a ie r .  500
N. Levy und J. D. Rose, D ie  a lip h a tisch en  N itro verb in d u n g en . Übersicht über 

Darst., Eigg. u. Rkk. von N itr o p a ra ffin e n  u. -o lefinen . Besprochen werden bes. die Ni
trierung von Paraffinen in Olefinen, die Rkk. der Nitroverbb. mit Säuren u. Basen, mit 
Diazoverbb., Aldehyden u. Ketonen, MANNICH-Rkk. von Nitroalkanen, ihre Addition 
an aktivierte Äthylenbindungen, die Rkk. mit Organometallverbb., die Additionsrkk. 
von Nitroolefinen u. die Anwendung von aliphat. Nitroverbindungen. (Quart. Rev. 
[ehem. Soc. London] 1. 358—95. 1947. Imp. Chem. Ind. Ltd.) K r e s z e .  500

R. Dulou und G. Bulteau, N o tiz  über d ie  B e s tim m u n g  der K o n s titu tio n  eines T r i-  
chlorbutans. Die Konst. eines nach F. P. 806 578 aus 1 .1 -D ich lorä than  u. V iny lch lorid  
in Ggw. von A1C13 hergestellten T rich lo rb u ta n s  (I), Kp.753 152°, nD15 1,4600, D . 15 1,317, 
wurde als l.l-D ic h lo r -3 -c h lo r -b u ta n , C12CHCH2CHC1CH3, ermittelt. Einw. von Zn-Staub 
auf I in Ggw. von A. gab keine Rk., wodurch Nachbarstellung von Cl-Atomen ausge
schlossen war, Kochen mit Pyridin ebenfalls nicht. Beim 3std. Kochen von I mit alkoh. 
KOH entstand 1 Mol KCl u. ein Alkohol, der mit W. u. I ein tern. Gemisch, Kp. 148°, 
bildete. Dest. des letzteren über CaCl2 gab ein Prod. von Kp.760 128°, nD15 1,4440. 
Kochen von I mit äthanol. NaOC2H5 lieferte unter NaCl-Bldg. ein chloriertes B u te n  (II), 
Kp.760 125°, nD15 1,4420, für das auf Grund des RAMAN-Spektr. die Konst. eines der 
3 nachstehenden Dichlorbutene, a) CH2C1-CH2-CH =  CHC1, b) CH3-CHC1-CH =  CHC1 
oder c) CH3-CH2-CH =  CC12 in Frage kam. c schied aus, da beim Kochen mit 80%ig. 
H2S0 4 keine Buttersäure gebildet wurde. Da Oxydation von II mit 3%ig. KMn04-Lsg. 
zu a-C h lorprop ionsäure  führte, hat II Konst. b u. damit I die eingangs angegebene. 
(Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 924—26. Sept./Okt. 1947. École Normale Supé
rieure, Labor, de Chim.) K. M a ie r .  510

W. I. Jessafow, H alogen ierung  ungesä ttig ter K oh lenw assersto ffe . 5. Mitt. Es werden 
die Eigg. der Prodd. verglichen, die bei Einw. von 1 u. 2 Molen Br2 bei 0° in Chlf. auf ein
fach ungesätt., verzweigte Paraffine wie D iiso b u ty len  u. T riiso b u ty len  oder Diene mit
1,2 oder 3 Seitenketten wie 3 -M ethyloctad ien-(2 .4 ) (C9H16, ICp.737 152—153"; D.2"4 0,7723; 
nD20 1,4591), 3-Ä thy lo c ta d ien -(2 .4 )  (C10H18, Kp.736 167»; D .2"4 0,7727; nD2" 1,4626), 2 .4 -D i-  
m ethylhexadien-(2 .4 ) (I, C8H14, Kp.747 115"; D.2"4 0,7542; nD20 1,4426), 3 -M ethyl-5 -ä thy l-  
h ep ta d ien -(3 .5 ) (C10H18, Kp.753 154°; D.204 0,7710; nD20 1,4456) u. 2 .3 .4 -T r im e th y lh e x a - 
d ien -(1 .3 ) (C9H16, Kp.7i4 135—136"; D .2"4 0,7723; nD2" 1,4442) entstehen. Die HBr-Entw. 
während der Bromierung der einfach ungesätt. Paraffine erfolgt hauptsächlich in den 
ersten 30 Min. u. ist unabhängig von der zugesetzten Brommenge. Dagegen entwickeln 
die untersuchten alkylsubstituierten Diene eine vom Br2-Zusatz abhängige HBr-Menge. 
Die HBr-Entw. ist hierbei in den ersten 30 Min. geringer als bei den Monoolefinen unter 
gleichen Bedingungen. Die Diene geben aber im Gegensatz zu den einfach ungesätt. 
Verbb. beim Stehen bedeutende Mengen HBr ab, wobei die Dibromide prozentual mehr 
HBr entwickeln als die Tetrabromide, u. die monosubstituierten Diene bedeutend we-
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niger HBr erzeugen als die di- u. trisubstituierten. Letztere unterscheiden sich insofern, 
als die Diene mit 3 Seitenketten in den ersten 30 Min. relativ mehr HBr entwickeln als 
die mit 2 quartären C-Atomen. Die Bromierungsrk. kann demnach als eine schnelle 
Meth. zur Kennzeichnung der Konjugation von Doppelbindungen dienen. Bei der 
Oxydation des Dibromids von I mit KMn04 entstehen A ceto n , A ce ta ld eh yd  bzw. E ss ig 
säure  u. Mesityloxyddibromid, das jedoch infolge zu geringer Stabilität nicht isoliert 
werden konnte. Nach der Menge der gefundenen Oxydationsprodd. findet die Brom
substitution hauptsächlich in 4.5-Stellung [54,24% 2.4-Dimethyl-4.5-dibromhexen-(2), 
bezogen auf Aceton] neben 2.3-Substitution statt [27,85% 2.4-Dimethyl-2.3-dibrom- 
hexen-(4), bezogen auf Essigsäure], — I-D ibrom id , zu 5,8 g I in 25 ml absol. Ae. gibt 
man bei —10° 8,4 g Br2 in 25 ml absol. Ae. u. dest. den Ae. bei 55°/65 Torr, ab; 13,6 g. 
(TKypnaji Oßnieii X h m iih  [ J .  allg. Chem.] 17 (79). 1453—67. Aug. 1947. Swerdlowsk, 
Organ. Chem. Labor, der Ural. Univ.) W e is k e .  520

A. L. Klebanski, M. Jelenewski und W. Tsehugunow, H y d r ie ru n g  von  D iv in y l-  
acetylen  elektrochem isch u n d  m it N a tr iu m a m a lg a m . Divinylacetylen (I) wird a) elektro- 
chem. u. b) durch Einw. von Na-Amalgam hydriert. Bei a) werden untersucht: der 
Einfl. der Konstruktion der Elektrolytzelle, Diaphragmamaterial, Kathodenmaterial, 
Elektrolytnatur, Stromdichte, Stromspannung. Als am besten geeignet erweist sich 
eine Zelle aus amalgamierten Cu-Plattenelektroden, getrennt durch ein feinporiges 
Ebonitdiaphragma, 1 A u. eine Stromdichte von 1 A/dm2. Der Kathodenraum ist ge
füllt mit 150 ml 2%ig. alkoh. NaOH, die 10% I enthält, der Anodenraum mit 200 ml 
2%ig. NaOH. Es werden maximal 0,45 Mol H2/Mol I angelagert. Bei Verwendung einer 
Hg-Elektrode (ständig gerührt) werden maximal 0,42 Mol H2 addiert. Weniger wirk
sam sind platinierte Cu- sowie Cu- u. Ni-Kathoden (ca. 0,2 Mol H2). Ungeeignet sind 
Zylinderelektroden, Ton u. Asbestdiaphragma. Ton wird durch sich bildende Harz- 
prodd. verstopft u. Asbestdiaphragmen quellen u. weisen geringe Festigkeit auf. Die 
anderen vorst. erwähnten Einfll. sind gering. Bei Einw. von 800 g 2—3%ig Na-Amal
gam auf 12 g I in 60 ml 95%ig. A. wird 1 Mol H2 addiert. Das Hydrierungsprod. ist in 
allen Fällen H exa tr ien -(2 .3 .4 ) , Kp.100 29—30°; D . 13’6 0,7680; nD13,5 1,4885. Die 1.6-Ad- 
dition bei der Hydrierung von I wird durch Oxydation mit KMn04 bewiesen. Es wird 
hauptsächlich E ssig sä u re  (als CH3COO Ag) neben Spuren A m e ise n sä u re  isoliert. (UCypHaJl 
Oßmeil X h m h h  [ J .  allg. Chem.] 17  (79). 1436—50. Aug. 1947.) W e is k e .  530

Göran Forsberg und Lennart Smith, D ie  B ild u n g sw e ise  der C h lo rh yd rin e . 7. Mitt. 
D a rste llu n g  von  ß -P ro p y le n c h lo rh y d r in  d urch  A d d it io n  vo n  C h lorw a ssersto ff a n  P ro p y le n 
oxyd . Die Frage, ob bei der Addition von HCl an Propylenoxyd nur das a-Chlorhydrin 
oder ein Gemisch von a- u. ß -Y e r h . gebildet würde, war bislang noch strittig. S m ith  
hatte schon vor einigen Jahren gezeigt, daß bei seinen Additionsverss. etwa 90% a- 
u. 10% ß -Y e r b . entsteht, eine Trennung war jedoch nicht geglückt. Vff. unternahmen 
jetzt neue Verss. zur Fraktionierung u. gingen von dem Befund aus, daß bei der Rk. 
zwischen Propylenoxyd u. HCl eine Erhöhung der Rk.-Temp. eine Vermehrung des 
Geh. an ar-Verb. zur Folge hat. Die Addition wurde daher bei etwa 80° durchgeführt, 
bei welcher Temp. etwa 25% ß -Y e r h . entstehen, die durch kombinierte Behandlung 
schließlich auf etwa 45% gebracht werden konnten. Aus dieser Mischung wurde ß-P ro- 
pylenchlorhydrin durch fraktionierte Dest. rein dargestellt. (Acta chem. scand. 1. 
577—80. 1947. Lund, Schweden, Univ., Chem. Inst.) C o rd s .  560

Hans-Eduard Fierz-David, D ie  G efahr der Ä th e rp ero xyd e . Vf. hält die bisher 
üblichen Verff. zur Zerstörung der sogenannten Ä th e rp ero xyd e  (I) für wenig befriedigend, 
da z. B. trockener Ae. mit wss. Lsgg. geschüttelt werden muß. Vf. weist I mittels mit 
2nHCl befeuchtetem KJ-Stärkepapier nach u. bewahrt dann 1 Liter peroxydhaltigen 
Ae. über 10 g Zn-Staub, der vorher mit 5 cm3 5%ig. CuS04-Lsg. verkupfert wurde, 
2 Tage unter häufigem Schütteln im Dunkeln auf. Der Ae. wird danach mit 2 mg 
Diphenylamin stabilisiert; vorher kann auch vom Zn-Cu-Schwamm abgegossen werden. 
(Chimia [Zürich] 1. 246—48. 15/12. 1947. Zürich, ETH, Organ.-Techn. Labor.)

R e i s n e r .  560
Henri Moureu, Maurice Dode und Helene Dode, D a rste llu n g  von  D iä th y len g lyko l. 

Bei der exothermen (19 kcal/Mol) u. unter katalyt. Wrkg. von Spuren von H + verlaufen
den Hydratation von Äthylenoxyd (I) zu Ä th y le n g ly k o l (II), Di-(III), T r i- ( IY )  u. P o ly 
ä thylen g lyko len  hängt die Zus. des Rk.-Gemisches vom Verhältnis I:H aO in der Aus- 
gangslsg. ab. Die nach früheren Methoden (vgl. C. 1937. I. 3310) durchgeführten 
Unterss. zeigten, daß die Ausbeute an II mit zunehmendem H20-Anteil zunimmt, die 
von III beim Verhältnis von I:H 20  =  1:2 mit 34% u. die von IV beim Verhältnis von 
1:1 mit 21% ein Maximum durchlaufen. Bei einem Verhältnis 1:5 entstehen nur II 
u. III in 70- bzw. 25%ig. Ausbeute. Da zufolge des Rk. Mechanismus (I +  W. -► II; 
u. I +  II -» III) für III die Summengleichung 2 -I +  W. -*• III gilt, muß dem Ausgangs-
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gemiscli II zugesetzt oder dieses zunächst gebildet werden, wenn III Hauptprod. werden 
u. die Ausbeute an IV möglichst niedrig gehalten werden soll. Die in dieser Richtung 
durchgeführten Verss. ergaben die günstigste Ausbeute an III bei der Rk. von ca. 15 g I 
auf eine 65 Gew.-% II u. 0,5% H2S 04 enthaltende wss. Lsg. bei 70—90°. Als Nebenprod. 
entstehen hierbei nur wenige %  IV. Die Gesamtausbeute bei der Rk. Äthylen -► I 
II -> III beträgt etwa 60% des umgesetzten Äthylens. (Mém. Serv. chim. État 33. 
409—15. 1947. Paris, Coll. de France.) L e h w a l d . 570

J. Colonge und L. Cumet, V erfahren  z u r  D arste llung  von  a .ß -D ia lky lg lycerin e n . Auf 
dem durch die folgenden Reaktionsgleichungen wiedergegebenen Weg wurden einige
a./5-Dialkylglycerine dargestellt : R4 • CO • CH2 • R2 C—°  R4 ■ CO • CH(R2) • CH2OH —
Rj • CO • C(R2) : CH2 — 5. R x ■ CO • C(OH)(R2) • CH2C1 R t • CO • C(OH)(R2) • CH2OH
з .  R1 -CHOHC(OH)(R2)C H 2OH.

Versuche: 2 -M eth y lb u ta n o l-(l)-o n -(3 )  (I ),  C5H10O2, Kp.18 98—99°, aus 4 Molen 
Methyläthylketon +  1 Mol CHaO in Ggw. von 1m l 30%ig. NaOH; Reaktionszeit: 
60 Min.; 70% (Ausbeute). —■ 2 -Ä th y lb u ta n o l-( l)-o n -(3 ) , C6H120 2, Kp.17 95—97°; D . 184 
0,975; nD18 1,4362; aus 4 Molen Methylpropylketon +  1,5 Molen CH20  in Ggw. von 7 ml 
30%ig. NaOH; 100 Min.; 54,5%. -— 2 -M e th y lp en ta n o l-(l)-o n -(3 ), C6Hla0 2, Kp.15 93 bis 
95°; D .204 0,964; nD20 1,4346; aus Diäthylketon wie vorst. Verb.; 120 Min.; 52%. —
2 -Iso p ro p y lb u ta n o l-(l)-o n -(3 ), C7H140 2, Kp.15 95—97°; D .204 0,938; nD20 1,4343; aus 
Methylisobutylketon; 180 Min.; 54,5%. — 2 -M eth y lb u ten -(l)-o n -(3 ) (II), C5H80 , Kp. 
98—99°; D .204 0,859; nD20 1,4305, durch W.-Abspaltung aus I durch Dest. in Ggw. von 
J2; 74%. — 2 -Ä th y lb u te n -(l) -o n -(3 ) , C6H10O, Kp. 118—120°; D .2°4 0,850; nD20 1,4282; 
68%. — 2 -M e th y lp e n te n -( l)-o n -(3 ) , C6H10O, Kp. 117—119°; D .2°4 0,853; nD20 1,4289; 
85%. — 2 -Iso p ro p y lb u te n -{ l)-o n -(3 ) , C7H;20 , Kp. 134—136°, D .2Ü4 0,839; nD20 1,4258; 
63%.— Rk. von  ClOH m it vorst. a -Ä th y len k eton en : eine auf 0—5° abgekühlte 
Lsg. von je 3/5 mol. NaH2P 0 4 -2H20  ( +  10% Überschuß) u. a-Äthylenketon in 185 ml 
W. wird tropfenweise unter Rühren mit 365 ml Eau de Javel von 37° so versetzt, daß 
die Temp. +15° bleibt; anschließend wird noch 1 Std. gerührt u. das überschüssige 
akt. Chlor durch Bisulfit zerstört. Man erhält ein Isomerengemisch, das zu s/4 aus einem 
Chlorhydrin mit prim, gebundenem CI u. zu l /4 aus einem Chlorhydrin mit tert. ge
bundenem CI besteht. — 2-M ethy lb u ta n d io l-(1 .2 )-o n -(3 ) (III), C6H10O3, Kp.15 104—106°;
D . 174 1,123; nD17 1,4550; 25,5% (bezogen auf II), durch 2—3std. Erhitzen des Chlor- 
hydringemisches mit der theoret. Menge 10%ig. Na2C03. —- 2-Ä thylbu tand io l-{1 .2 )-on -(3 ), 
C6H120 3, Kp.« 111—113°; D . 174 1,082; nDi7 1,4528; 26,5%. — 2-M ethylp en ta n d io l-(1 .2 )-  
on-(3), C6H120 3, Ivp.13 108—110°; D .2°4 1,071; nD20 1,4508; 27%. — 2-M eth y lb u ta n -  
trio l-(1 .2 .3), C5H120 3, Kp.16 144— 146°, durch Hydrierung von III bei 20° mit R a n e y - N î  
in wss.-alkohol. Medium oder mit Pt-Schwarz in Ae.; 87%. T riace ta t, CuH180 6, Kp.ls 
138—140°; D . 174 1,110; nD1 7 1,4337.- 2 -Ä th y lb u ta n tr io l - ( 1 .2 .3 ) ,  C6H140 3, Kp.15 145—147°; 
80%. T ria ce ta t, Ci2H20O6, Kp.12 146—148°; D .2°4 1,086; nD20 1,4363. — 2 -M eth y lp en ta n -  
trio l-(1 .2 .3 ), C0H14O3. T riace ta t, C12H20O6, Kp.n 140—142"; D.2°4 1,086; nD2° 1,4369. 
(Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 838—41. Sept./Okt. 1947. Lyon, Fac. des 
Sciences et École de Chim. Ind.) K. F. M ü l l e r .  580

J. Colonge und L. Cumet, D arste llung  vo n  cc.ß-D ia lkylg lycerinen , ausgehend von  
D ia lkylä th in y lca rb in o len . Dialkyläthinylcarbinole (I) wurden in Ggw. von R a n e y - N î  
zu den entsprechenden Dialkylvinylcarbinolen (R'R")C(OH) • CH : CH2 hydriert, an die 
mit Hilfe des DENIGÈS-Reagens W. angelagert wurde, wobei a-Oxyketone (R'R")C(OH)
• CO-CH3 erhalten wurden. Diese Verbb. wurden durch Se02-Öxydation in die ent
sprechenden Ketoaldehyde übergeführt, die sich in Ggw. von R a n e y -N î  z u  den ge
suchten a./l-Dialkylglycerinen hydrieren ließen. 2 weitere, von I ausgehende Methoden 
zur Darst. von ct./l-Dialkylglycerinen führten nicht zum Ziel.

V ersuche: 3 -M eth y l- l-c h lo rb u tin -{ l)-o l-(3 ), C5H70C1, Kp.50 71,5°, D .294 1,063, 
nD29 1,4500, aus Methylbutinol u. HOC1 in wss. Alkali; 76% (Ausbeute). — 3-M eth y l-
l-b ro m b u tin -(l)-o l-(3 ) , C6H7OBr, Kp.17 70", D .294 1,447, nD29 1,4842, aus Methylbutinol
и. HOBr in wss. Alkali; 82%. —• 3 -Ä th y l- l-c h lo rp e n tin -( l)-o l-{3 ), C7HuOC1, Kp.lc 
56—58°, D .2°4 0,942, nD20 1,4204; 61,5%. — 3 -Ä th y l- l-b ro m p e n tin -( l)-o l-{3 ), C7HuOBr, 
Kp.22 94—95°, D .294 1,318, nB29 1,4847 ; 92,5%. — 3 -Ä th y l- l-b ro m p en ta n o l-(3 )-o n -(2 ) , 
C7H130 2Br, Kp.16 116—118°, D .174 1,328, nD17 1,4788, durch lV2std. Rühren vorst. 
Verb. mit einer Lsg. von HgO in verd. H2S04. Durch Hydrolyse mit wss. Alkali- 
carbonatlsg. wurde nicht das entsprechende Ketoglykol erhalten. — 3-M ethylbu tano l-  
(3)-on-(2)-a l, C5H80 3, Kp.18 97—99°, gelbe Fl., durch 7std. Oxydation des a-Oxyketons 
mit Se02 in sd. A.; 31%. — 3-M ethylhexano l-(3 )-on -(2 )-a l, C7H120 3, Kp.20 84°, gelbe 
Fl.; 35%. D isem icarbazon , C9H180 3N6, F. 110° (aus 50%ig. A.). — 3 .4 .4 -T r im e th y l-  
pen tanol-(3 )-on-(2)-a l, C8Hl40 3, Kp.14 74 76°, gelbe Fl.; 50%. H yd ra t, C8H140 3 -H20,



D2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e .  N a t u r s t o f f e .  1947

F. 81—82° (aus PAe.). P entaaceta t des D ih yd ra tes, C10H28O10, Kp.19 170—175°. D io x im ,  
C8Hi60 3N2, F. 167° (aus 50%ig. A.). D isem icarbazon , C10H20O3N6, F. 204° (aus 45%ig. 
CHjOH). — 3 -M eth y lb u ta n tr io l-(1 .2 .3 ), C5H120 3, Kp.14 145—147°, F. 43°; 35%. —
3 -M eth y lh ex a n tr io l-(1 .2 .3 ) , C7H160 3> Kp.n 150—153°, F. 64°; 35%. — 3 -M e th y lh e x a n -  
d iol-(1 .3)-on-{2), C7H140 3, Kp.14 116—117°. S em ica rb a zo n , C8H170 3N3, F. 112° (aus 
50%ig- A.). — 3 .4 .4 -T r im e th y lp e n ta n tr io l-(1 .2 .3 ) , C8H180 3, F. 107°; 46%. T ria c e ta t, 
C14H240 6, Kp.,, 120—123°. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 841—43. Sept./Okt. 
1947. Lyon, Ecole de Chim. Ind. et Fac. des Sciences.) K. F. M ü l l e r .  580

Massimo Aloisi und Eugenio Bonetti, M ethod ische  U n tersu ch u n g  der D a rste llu n g  
der isom eren  G lycerinm ethylä ther. Zur Darst. von reinem G lycer in -a -m eth y lä th er u. 
G lycerin -ß -m ethylä lher chloriert man Glycerin, wobei rohes a .y -D ic h lo rh y d r in  entsteht, 
welches bei der Behandlung mit Ätznatron in E p ic h lo rh y d r in  übergeht, das sich durch 
Fraktionierung leicht rein erhalten läßt. Seine Hydrolyse ergibt a -M o n o ch lo rh yd rin , 
aus dem der G lycerin -a -m ethylä ther erhalten wird. Aus dem E p ic h lo r h y d r in  kann auch 
reines a .y -D ic h lo rh y d r in  gewonnen werden; dieses wird dann in a .y -D ic h lo rh y d r in -ß -  
m ethylä ther u. schließlich in G lycerin -ß -m ethylä ther übergeführt.

V ersuche: Rohes a .y -D ic h lo rh y d r in  (vgl. C o n a n t  u . Q u a y l e ,  Syntheses organi- 
ques, Masson, Paris, 1935. 356); 57%. •— E p ic h lo rh y d r in , Kp. 115—117° (vgl. C l a r k e  
u. H a r t m a n ,  Syntheses organiques, 1935. 300); 80—85%. — Reines a .y -D ic h lo rh y d r in , 
Kp.6 64—65°; Kp.10 66—68°; Kp.14 70—72°; Kp.17 74—76° (vgl. S m ith ,  Z. physik. 
Chem. 92. [1919.] 723); 91%. — a -M o n o ch lo rh yd rin , Kp.17 124°; Kp.22 129°; Kp.^ 
136° (vgl. F i s c h e r  u . P f a h l e r ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 53. [1920.] 1606); 87%. —  
a .y -D ich lo rh yd r in -ß -m e th y lä th er , Kp. 157—159° (vgl. G i l c h r i s t  u . P u r v e s ,  J. chem. 
Soc. [London] 127. [1925.] 2735); H i b b e r t ,  C o h e le n  u . C a r t e r ,  (J. Amer. chem. 
Soc. 51. [1929.] 302); 63%. Liefert bei der Dehalogenierung G lycerin -ß -m ethylä ther , 
Kp.J3 123—126°; 10%. — G lycerin -a -m ethylä ther, Kp.10 110—111“; Kp.18 120—123° 
(vgl. G r ü n  u. B o c k in s c h ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 41. [1908.] 3465); 12,5%. (Ric. sei. 
Ricostruzione 17. 181—83. Febr./März 1947. Roma, Centro di studio per la fisio- 
patologia.) W a l t e r  S im o n . 580

H. R. Snyder, John M. Stewart und J. B. Ziegler, D ie  S y n th e se  vo n  A m in o m erca p -  
ta n en  a u s  O le fin su lfid en . 1. u. 2. Mitt. 1. Mitt. Vff. stellten neue A m in o m e rc a p ta n e  
dar aus Äthylen-, Propylen-, Isobutylen- u. Cyclohexensulfid mit Aminen. Die 
Olefinsulfide wurden aus den Oxyden mit KSCN in verd. A. oder W. hergestellt. Zu
gabe von aliphat. Mercaptanen verhinderte die spontane Polymerisation von Äthylen
sulfid. Die Rk. der Sulfide mit sek. Aminen wurde ohne Katalysator bei ca. 100° 
durchgeführt u. dauerte 10—20 Stunden. Verringerung der Ausbeute zeigte sich bei 
ausgedehnten Substituenten am N-Atom u. beim Anwachsen des Substitutionsgrades 
im Sulfidring. Die weitere Umsetzung des Rk.-Prod. mit dem Sulfid wurde durch 
Überschuß von Amin verhindert. Aus Isobutylensulfid u. sek. Amin entstanden fast 
ausschließlich tert. Mercaptane; die aus Propylensulfid wurden nicht untersucht, die 
aus Äthylensulfid waren prim., weniger stabil u. mußten unter N2 aufbewahrt werden.

V ersuche: Iso b u ty le n su lfid , C4H8S, aus Isobutylenoxyd u. KSCN in W. bei 
<40°, farblose Fl., Kp. 84—86°, nD20 1,4641. — C y c lo h exen su lfid , CeH10S, aus Cyclo- 
hexenoxyd u. KSCN in verd. A. bei <45°, farblose Fl., Kp.46 83—87°, n,p2° 1,5292. — 
Die Darst. der A m in o m e rc a p ta n e  erfolgte aus Äthylensulfid u. Amin in äquimol. Mengen 
im Bombenrohr (80—100°), aus Isobutylen- u. Cyclohexensulfid u. Amin in äquimol. 
Mengen am Rückfluß im Dampfbad; Rk.-Dauer ca. 16—18 Stunden. — D erivv . der 
A m in o m erca p ta n e : H ydroch loride: Durch Einleiten trockner HCl in die alkoh. Lsg. der 
Base u. Zugabe von Aether. S u lfe n y ljo d id e :  Durch Zugabe von alkoh. J2-Lsg. zur 
alkoh. Lsg. der Base u. Verdünnen mit Aether. A c e ty ld er ivv .:  Durch Behandeln der 
Base mit Überschuß von Acetanhydrid u. Eingießen des Rk.-Prod. in Wasser. — 
A m in o m erca p ta n e :  a) Aus Äthylensulfid: C H 3(CH*)B—N H C H 2C H 2S I I ,  C9H21NS, aus 
n—C7H15NH2, Kp.2l5 70—71°, nD20 1,4703; A c e ty ld e fiv ., Kp.4 160—162°; (n—C4H9)2N— 
CH2CH2SH, C10H23NS, aus (n—C4H9)2NH, Kp.2 74—75°, nD20 1,4635; H ydroch lorid , 
F. 112—113°. — (n — C-0H u )2N — C H 2C H 2S H ,  C12H„7NS, aus (n—C6HU)2NH, Kp.2l5 
86—90°, nD20 1,4643; H yd roch lorid  F .'85—86°. — (n — C7H 15)2N C H 2C H 2S H , C^H^NS, 
aus (n—C7H15)2NH, Kp.2 127—128°, nD2° 1,4660. — { n - C sH „ )2N C H 2C H 2S H ,  C18H39NS, 
aus (n—C8H17)2NH, Kp.2 146—148“, nD2° 1,4658. — CbH w N C H 2C H 2S H ,  C7H15NS, aus 
Piperidin, Kp.9 70—72°, nD20 1,5015. — CeH ,N H C H 2C H 2S H ,  CsHnNS, aus Anilin, 
Kp.25 95—97°, nD20 1,6040; A ce ty ld er iv ., F. 65—66°. — CeH 5N (C H 2C H 2S H ) 2, C10H16NS2, 
aus Anilin, Kp.2 138—140°, nD2“ 1,6248. — b) Aus Propylensulfid: ( n - C 5H n )2N C H 2- 
C H (C H 3)S H , C13H29NS, aus (n—a,H n)2NH, Kp.2 86—87“, nD2“ 1,4634. — c) Aus Iso
butylensulfid: n —C7H 15N H C H 2C {C H 3)2S H ,  C10H25NS, aus n—C7H15NH2, Kp.2 83—86“, 
nD15 1,4630; A cety ld eriv . Kp.2 5 128—131°, n„ 16 1,4800; S u lfe n y ljo d id , Kp. 200—225°
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(Zers.). — n — C12H t6N H C H 2C (C H 3)2S H ,  C16H35NS, aus n—Cl2H25NH2, Kp.3 138—141°; 
S u lfe n y ljo d id , Kp. 210-230“ (Zers.). — {C2H b)2N C H 2C (C H 3)2S H ,  C8H19NS, aus (C2H5)2NH. 
Kp.52 94—95“, nD16 1,4597; S u lfe n y ljo d id , F. 175—177“ (Zers.). — (n — C J I 9)2NC H „- 
C (C H 3)2S H ,  C12H26NS, aus (n—C4H9)2NH, Kp.2 89—90“, reD15 1,4748; S u lfe n y ljo d id , 
F. 176—178“ (Zers.). — (■n — CbH u )2N C H zC (C H 3)2S H , C,4H31NS, aus (n—C5H„)2NH, 
Kp.2 85—90°, nD15 1,4653; H ydroch lorid , F. 85—86“; S u lfe n y ljo d id , F. 147—148°. — 
(iso-CbH u )2N C H 2C (C H 3)2S H ,  C14H3lNS, aus (iso-C5Hn)2NH, Kp.2 83—86“, nD2“ 1,4677; 
S u lfe n y ljo d id , F. 205—206“ (Zers.). — C ^ O N C H ^ C H ^ S H ,  C8H17ONS, aus Mor
pholin, Kp.8i5 81—82“, nD20 1,4886. — CbH 10N C H 2C (C H 3)2S H ,  C9H19NS, aus Piperidin, 
Kp.2,5 47“, nD20 1,4840; H ydroch lorid , F. 198—199“. — C6H 12N C H 2C (C H 3)2S H ,  C10H,9NS, 
aus 3-Methy]piperidin, Kp.2 51—53“, nD2“ 1,4782. — C7H UN C H 2C (C H 3)2S H ,  CnH23NS, 
aus 4-Äthylpiperidin, Kp.2)5 74—76“, nD2“ 1,4894. — H S { C H 3)2C C H 2N C ^H 3N C H 2- 
C (C H 3)2S H ,  C1sH26N2S2, aus Piperazin, F. 127—131“. — d) Aus Cyclohexensulfid: 
CbH 10N —CbH 10- S H ,  Cu H21NS, aus Piperidin, Kp.j 97—99“, nD20 1,5190.

2. Mitt. Es wurden M erca p ta n e  dargestellt durch die Rk. von Alkoholen u. Mer- 
captanen mit Olefinsulfiden in Ggw. von Katalysatoren (Na-Äthylat u. BF3). Ver
schied. neue Mercaptane wurden zur Charakterisierung in M ercap toa ldehydd in itro -  
phenylhydrazon  übergeführt.

V ersuche: I. Ausgangsstoffe: Iso b u ty len -  u. C yclohexen su lfid  wurden, wie in der 
vorst. Mitt. (vgl. oben) beschrieben, dargestellt, T e tra m e th y lä th y le n su lfid  nach Y o u tz  
u. P e r k i n s ,  die Mercaptane nach U rQ T T h art, G a t e s  u .  C o n n o r ,  2 - \2 '- Ä th o x yä th o xy ) - 
äthylm ercaptan, C6H140 2S, aus dem entsprechenden Bromid, das nach B l i c k e  u .  Z i e n t y  
hergestellt wurde, Kp.20 90“, nD20 1,4540. -— II. Rkk. von Mercaptanen mit Olefin- 
sulfiden: a) N a -Ä th y la t  als Katalysator: Äquimol. Mengen wurden in absol. A. am 
Rückfluß erhitzt, b) BF3 als Katalysator: 2 Mole Mercaptan wurden mit wenig BF3- 
Ae.-Verb. unter Rühren im Dampfbad erhitzt u. 1 Mol Sulfid tropfenweise zugegeben. 
III. Rkk. von Alkoholen mit Olefinsulfiden: Ein Gemisch von 2 Molen Alkohol mit 
1 Mol Sulfid u. wenig BF3-Essigsäureverb. wurde auf dem Dampfbad erhitzt. IV. Mer- 
captoaldehyddinitrophenylhydrazone: Aus Alkoxymercaptan mit Diäthylmonochlor- 
acetal u. Na-Äthylat in absol. Alkohol. Nach Verseifen mit HCl wurde der rohe Aldehyd 
nach S h r i n e r  u . F t j s o n  zum 2.4-Dinitrophenylhydrazon umgesetzt. M ercap tan -  
A d d itio n sp ro d d .: a) Aus Isobutylensulfid: C3H 13S 2, aus n—C4H9SH, Na-Äthylat als 
Katalysator, Kp.2 52—53“, nD20 1,4938; C 8I i 18S 2 aus n—C4H9SH, Borfluorid als Kata
lysator, Kp.3 67—71“, nD2“ 1,4988. — C12H 26S 3, aus n—C4H9SH, Kp.4 145—149“, nD20 
1,5784. -— C16H 3iS t , aus n—C4H9SH, Kp.3_3,5 170—195“, nD20 1,5300. — C3H 2nS 2, aus 
n—C5HnSH, Kp.3 82—84“, nD20 1,492. — C10H 22S 2, aus n—C6H13SH, Kp.2,5 101—102“, 
nD20 1,4908. — Cn H 21S 2, aus n—C7H15SH, Kp.4 109“, nD20 1,4856. — C12H„bS 2, aus 
C8H17SH, Kp.4,5 119—121“, nD2“ 1.4885. — C ^ H ^ S ^  aus n—C12H25SH, Kp.3 167—170“, 
nD2“ 1,4845. — CBH lsO S 2, aus C2H5OCH2CH2SH, Kp.4,6 84—85“, nD2" 1,4948. — Ci0H 22O2S 2, 
aus C6H130 2SH, Kp.5 140“, nD20 1,4900. — b) Aus Cyclohexensulfid: C10H 20S2, aus 
n—C4H9SH, Kp.2 5 109—111“, nD2“ 1,5234. — CUH 22S 2, aus n—CsHuSH, Kp.3,5 123—126“, 
nD20 1,5186. — C12H 2iS 2, aus n—C6H]3SH, Kp.3 “130—133“, nD2“ 1,5135. — C13H 26S 2, 
aus n—C7H15SH, Kp.3 141—144“, nD20 1,5113. — C10H 20O S2, aus C2H5OCH2CH2SH, 
Kp-4,5 112—114“, nD20 1,5195. — A lk o h o l-A d d itio n sp ro d d . aus Isobutylensulfid: C sH lsO S , 
aus n—QjHgOH, Kp.4 5 59—61“, nD2“ 1,4493. — C aH„0O S , aus n—C5HnOH, Kp.2 58—59“, 
nD2“ 1,4543. — C10H 22O S, aus n—C6H13OH, Kp.2_73—74“, nD2“ 1,4536. — Cu H 2iO S , 
aus n— C7H15OH, Kp.3 84—86“, nD2“ 1,4551. — C12H 2ßO S, aus n—C8H17OH, Kp.3,5 
98—102“, nD2“ 1,4548. — C12H 26O S, aus C8H17OH, Kp.2 75—80“, nn20 1.4550. — Cw H 3iO S2, 
aus C8H17OH, Kp.2 119—121“, nD2“ 1,4831. — C12H 260 2S 2, aus C2H5OCH2CH2OH, Kp.3 
110—125“, nD20 1,5006. — D erivv . von  A lko h o l u . M erca p ta n -A d d itio n sp ro d d . aus Iso
butylensulfid: R S C H 2C H = N N H C eH 3N ,04 C16H.,40 6N4S, aus n—C4H9OH, F. 62—63“.
— R S C H 2C H = N N H C 3H 3N 2Oi , C17H,60 5N4S, aus'n—C,HnOH, F. 52—53,5“. — RSSR, 
C22H460 2S2, aus n—C,H15OH, Kp.5,5 195—202“. — RSCH2CH2C6H5, C19H32OS, Kp.2
150—154“. — RSCH.,CH =  NNHC6H3N20 4, C,0H3,O5N4S, aus n—C8H17OH, F. 40—41“.
— RSCH2CH=NNHC6H3N20 4, C20H32O5N4S, aus C8H17OH, F. 48—50“. — RSSR, 
C22H46S4, aus n—C7H15SH, Kp.2l5 185“. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2672—77. Nov. 1947. 
Urbana, Hl., Univ., Chem. Inst.) F. Fischer. 600

P. L. Kooijman, U n tersuchungen  über d ie  R ea k tio n en  zw ischen  konzen trierter  
Schw efelsäure u n d  H exa d e cen -(l)  u n d  D odecen -(l). Es werden Alkylsulfonsäure (I), 
Dialkylsulfat u. Polymerisationsprodd. (II) der KW-stoffe gebildet, darüber hinaus 
direkt proportional zu der Konz, der H2S04 eine nichtverseifbare S-haltige Substanz, 
vermutlich ein Sulfon, gebildet aus Olefin u. entstehendem S02. Die Rk. mit der größten 
Geschwindigkeitskonstanten ist die Bldg. von I, während bei der Bldg. von II zwei 
Konkurrenzrkk. ablaufen, einmal die Polymerisation durch katalyt. Wrkg. der H2S04,

8*
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zum anderen durch Zers, der prim, entstehenden Alkylsulfonsäure. (Proc. XI. int- 
Congr. pure appl. Chem., London 1 . 499—507. 1947. Amsterdam, Bataafsche Petrol- 
Matschappij.) M e i n h a b d t .  600

E. Späth und L. Raschik, Ü ber d ie  K o n s ti tu tio n  der d i m e r e n  G lyko la ldehyde. (13. Mitt. 
über D eriva te  des A ld o ls  u n d  des C ro tonaldehyds). (1 2 . vgl. C. 1945. II. 1729.) Dimerer 
Glykolaldehyd (I) ist ein Gemisch aus 2 stereoisomeren Formen des 2.5-Dioxy-1.4- 
dioxans mit wenig 2-Oxymethyl-5-oxy-1.3-dioxalan. Hieraus u. aus der Neigung zur 
Entpolymerisierung erklärt sich der unscharfe F. des dimeren I. Bei der Dimerisierung 
von monomerem I ist die Bldg. eines Gleichgewichts zwischen den Einzelkomponenten, 
deren Acetylderiw. jedoch stabile Verbb. bilden, anzunehmen. Benzoylierung von 
dimerem I gibt 2 krist. Isomere u. ein öliges Produkt. Monomerer I bildet mit einfachen 
Aldehyden aldoxanähnliche Verbb. vom Typ des 1 .3 -Dioxalans.

V ersuche: D a rst. des d im e re n  I-G em isches. 10 g Dioxymaleinsäure werden mit 
20 cm3 Pyridin (II) übergossen u. bis zur völligen Lsg. auf 55° erwärmt. Aus Drei
kugelrohr bei 55° u. schließlich bis 150° bei 13 Torr unter Zwischenschaltung einer 
Tiefkühlung (—80°) in 2 getrennte Vorlagen dest., wobei ein Gemisch von I u. II über
geht. Über H2S04 bei 20° u. 12 Torr von II-Resten befreien u. stehen lassen, bis alles 
erstarrt (Impfen). Ausbeute: 75% I-Gemisch. Reinigen durch Lösen in viel Ae. u. 
einengen. Kristalle, F. (unscharf) zwischen 74 u. 94°. — A c e ty lie ru n g  des d im e re n  I 
u . H y d r ie ru n g  der D iaceta te. 1 g dimeren I unter Kühlen in 5 cm3 II u. 3 cm3 Essigsäure
anhydrid geben u. schütteln. Kristalle abfiltrieren u. mit Ae. waschen. Bei 110—115° 
(1 Torr) sublimieren, Kristalle, Vakuum-F. 161—162°. Filtrat mit Ae. verdünnen, mit 
HCl (2%ig.) u. NaCl-Lsg., dann mit K2CÖ3- u. NaCl-Lsg. ausschütteln u. Ae. verdampfen. 
Der ölige Rückstand hat Kpa 105—110°. Ausbeute: 50,6% krist. u. 20,6% öliges 
Diacetat, C8H120 6. Hydrierung der beiden Diacetate über Pd-Mohr bei 0,5 u. 30 at 
führt zum Dioxan, das mit HgCl2 die Doppelverb. C4H80 2 -HgCl2 liefert, Kristalle, 
F. 172—173°. -— 2 -O xym ed h y l- l,3 -d io xa la n . Aus 10 g Chloracetaldehydäthylenacetal u. 
7 g KOH in 175 cm3 W. durch 40std. Schütteln u. Erhitzen auf 150— 160° (P f u n g s t - 
sches Rohr), mit NaCl sättigen, mit Ae. extrahieren. Ausbeute 3,2 g, farblose Fl., 
Kp.ju 81—83°. p-N itrobenzoylverb . CjjHjjOgN, gelbliche Nadeln, F. 58—59,5°. 3 .5 -D i-  
nitrobenzoylverb . Cn H10O8N2, F. 106—107°. ■— b -O x y -2 -m e ih y l- l ,3 -d io xa la n , aus 0,621 g 
dimerem I u. 3,5 cm3 Acetaldehyd durch Erhitzen auf 100°. Der bei 20° u. 10 Torr 
verbleibende Rückstand dest. bei 1 Torr zwischen 55 u. 65° als farbloses Öl, das, in 
A ceta ld eh yd -p -n itro p h e n y lh yd ra zo n  übergeführt, 88% der berechneten Menge Acet
aldehyd liefert. Das stabilere Acetylprod. C6H10O4, farblos, scharf riechend, hat Kp.n 
61—65°. — B en zo y lie ru n g  des d im e re n  I. 1,1925 g I, 8 cm3 II u. 2,3 cm3 Benzoylchlorid 
16 Std. bei 20° stehen lassen, in Ae. lösen, mit W., HCl (2%ig.) u. K2CÖ3-Lsg. (2%ig.) 
schütteln, mit NaCl trocknen u. einengen, Kristalle, C18H160 5, schwer lösl. in Ae. u. 
A., F. 198—199°. Aus der Mutterlauge wurde durch Dest. ein ö l, das (in Ae. gelöst 
u. mit PAe. versetzt) ein zweites Dibenzoat mit F. 98—99° lieferte, u. eine uneinheit
liche Verb. mit Kp.0,005 160—170° mit gleicher Elementarzus. erhalten. (Mh. Chem. 76. 
65— 76. Aug. 1946. Wien, Univ., II. Chem. Labor.) F r e e .  690

E. Späth und I. von Szilägyi, Ü ber e in  k r is ta llis ie r te s  R e a k tio n sp ro d u k t des F orm - 
isobu tyra ldo ls m it  A m m o n ia k . (14. Mitt. ü ber D eriva te  des A ld o ls  u n d  des C rotonaldehyds). 
(13. vgl. vorst. Ref.) Dimeres Formisobutyraldol (I) setzt sich bei 10—20° mit NH3

zu einer aus Ae.-PAe. krist. zu erhaltenden Base der Zus. 
CiqHiAN u. der vermutlichen Konst. I um. Die Verb. 
entsteht aus je 1 Mol I u. NH3 unter Abspaltung von 
2 Molen H2Ö. Durch Säure erfolgt Zerfall in I u. NH3.

V ersuche: 3 g  dimeres I u. 6 cm3 trockenes NH3 
im zugeschmolzenem Rohr 27 Std. bei 10° stehen lassen, 
NHS verdampfen, bei 10 Torr dest. u. Destillat aus Ae.- 
PAe. umlösen, Ausbeute nahezu quantitativ (2,573 g), 
F. 73—74°, Geruch campherähnlich. — 5 g dimeres I u. 
50 cm3 konz. wss. NH8 48 Std. bei 20° stehen lassen, NaCl 

zusetzen, mehrfach mit Ae. ausschütteln, Rückstand bei 1 Torr dest., Destillat mit 
Ae.-PAe. umlösen, F. 72—73°. — 3 g dimeres I mit 30 cm3 Ae. übergießen u. 1 Std. 
trockenes NH3 einleiten. 6 Std. stehen lassen u. nochmals NH3 einleiten, nach 24 Std. 
vom Ae. trennen, NaCl zusetzen u. weiter behandeln wie vorher, F. 73—74°. Mol.-Gew. 
191 (ber. 185). Aus der Lsg. in verd. HCl krist. dimeres I aus. Die HCl-saure Lsg. gibt bei 
20° mit p-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid das Hydrazon des monomeren I, gelbe 
Nadeln, F. 186—187°. (Mh. Chem. 76. 77—82. Aug. 1946.) _ F r e e .  690

E. Späth, R. Lorenz und E. Freund, Ü ber das G leichgewicht zw isch en  m onom erem  
u n d  d im erem  A ceta ldo l in  w ässeriger L ö su n g . (15. Mitt. über D eriva te  des A ce ta ld o ls  u n d
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des C rotonaldehyds). (14. vgl. vorst. Ref.) Übereinstimmend mit früheren Unterss. 
(C. 1943. I .  1029) stellen Vff. (entgegen der Ansicht von O w e n )  erneut fest, daß sämt
liche Formen des Aeetaldols (Monomeres, Dimeres, Paraidol) in wss. Lsg. ähnlicher 
Konz, einen Gleichgewichtszustand erreichen, der sich allerdings erst nach mindestens 
30—50std. Stehenlassen eingestellt hat. (Mh. Chem. 76. 83—85. Aug. 1946.)

F r e e . 690
E. Späth, R. Lorenz und E. Freund, ü b e r  d ie  d im eren  Crotonaldehyde. (16. Mitt. 

über D erivate  des A ld o ls  u n d  des C rotonaldehyds). (15. vgl. vorst. Ref.) Gewöhnlicher 
dimerer Crotonaldehyd (I) wird als Gemisch zweier stereoisomerer Stoffe identifiziert. 
Der eine, bisher nur in unreiner Form isolierte, dessen Menge überwiegt, stellt die 
trans-Form (II) dar, F. 23—24°. Der andere, in geringerer Menge vorhandene u. bisher 
noch nicht isolierte wird als cis-Form (III) des dimeren I, F. —21 bis —19° angesprochen.

V ersuche: D arst. von  d im erem  II u . III. 163 g roher dimerer I (Kp.12 77—83°) 
werden in PAe. bei —50 bis —60° zur Kristallisation gebracht. Die Kristalle werden 
noch zweimal aus PAe. umgelöst. Ausbeute: 66,5 g II, C8H120 2, F. 23—24°, Kp.10 
77,5°, nD20 1,4788. Durch Dest. wurden aus den Mutterlaugen 66 g einer Fraktion 
mit Kp.10 78—87° erhalten, die, mit 53 g Semicarbazidhydrochlorid u. 64,5 g Na-Acetat 
versetzt, Kristalle gab. S em icarbazon  von  III, C9H150 2N3, aus A., F. 235—236°; Aus
beute 45 g, in A. schwerer lösl. als die Il-Verbindung. Durch HCl wird dimerer III in 
reiner Form abgeschieden, C8H120 2, Kp.10 79°, nD20 1,4810.— Oxydation von II zu  Ä th y l-  
isopropylä ther-a .ß -d icarbonsäure  (IV); 10 g II, in wss. Suspension mit KMn04 oxydiert, 
lieferten 6,89 g rohe Äthersäure. F. (rein) 69—71°, C7H120 5. D im ethylester, C9H160 6, 
Kp.10 109°, nD20 1,4258. D ia m id :  C7Hl40 3N2, F. 126—128°, durch HoFMANNschen Abbau 
in NH3, Acetaldehyd u. l-Amino-2-oxypropan aufspaltbar. Durch HBr wird IV in 
a-Brompropionsäure u. /S-Brombuttersäure gespalten. D erivv . von  III: Sem icarbazon , 
F. 235—236°. O xim , C8H130 2N, F. 100°. P h en y lh yd ra zo n , C14H18ON2, F. 113—114°. 
p -N itro p h en y lh yd ra zo n , C14H170 3N3, F. 170—171°. Oxydation von III mit KMn04 führt 
zu IV. D im eth y lä th er , C9H16Ob, Kp.10 109—110°, nD2° 1,4255. D ia m id , C7H140 3N2, F. 
153—154°. HoFMANNscher Abbau des Diamids u. HBr-Spaltung der cis-IV liefern die 
gleichen Spaltstücke wie die trans-Verbindungen. (Mh. Chem. 76. 297—310. Mai 
1947.) F r e e .  690

C. Paquot, N e u e  S y n th e s e n  von  langkettigen  a lip h a tisch en  E stern . 2. Mitt. S yn th esen  
von gesättigten Qlylcolestern. (1. vgl. C. 1947. 1559.) D iester des Glykols (I) wurden durch 
Rk. von 2 Molen Säurechlorid u. 1 Mol I (+  10% Überschuß) u. 2 Molen Mg (+5%  Über
schuß) in wasserfreiem Ae. mit ca. 90% Ausbeute dargestellt. G lyko ld ilaura t, C26H50O4, 
F. 52°. —- G lyko ld im yr ista t, C30H58O4, F. 63°. — G lyko ld ip a lm ita t, C34H660 4, F. 69°. — 
G lykoldistearat, C38H740 4, F. 74°. — M onoester  des I wurden mit guten Ausbeuten aus 
1 Mol Äthylenmonochlorhydrin (+10%  Überschuß) u. 1 Mol K-Salz der betreffenden 
Fettsäure ohne Anwendung eines Lösungsm. durch mehrstd. gelindes Erhitzen am 
Rückfluß dargestellt. G lyko lm onolaura t, C14H280 3, F. 28°, Kp.n 178—179°. — Glykol- 
m onom yrista t, C16H320 3, F. 37°, Kp.4 160—161°. — G lyko lm onopa lm ita t, C18HM0 3, F. 
51°, Kp.3 173—174°. — G lykolm onostearat, C20H40O3, F. 58°, Kp.3 189—191°. (Bull. 
Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 926—27. Sept./Okt. 1947. Labor, des Corps Gras 
de Bellevue, C. N. R. S.) K. F. M ü l l e r .  810

Josef Putnik, H erste llu n g  von  A d ip in s ä u re  durch  ka ta ly tische  O xyd a tio n  des Cyclo- 
hexanols. A d ip in s ä u r e  läßt sich durch Oxydation von C yclohexanol mit HN03 u. Se02 
als Katalysator in einer Ausbeute von 74% herstellen. — 200 cm3 H N03, mit 0,1 g 
SeO, versetzt, werden auf 52,5“ erwärmt, u. tropfenweise werden 25 g Cyclohexanol 
zugegeben. Nach Beendigung der stark exothermen Rk. läßt man 12 Std. stehen, 
worauf Adipinsäure krist., die man nach Filtrieren u. Waschen aus A. umkrist., F.
151—153°. Bei Verwendung von V2Os erzielt man 70%, mit HgO 66% Ausbeute. 
(Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 135—36. 10/6. 1947. Prag, Univ., Inst. f. organ. 
Chemie.) S t e i n e r .  820

J. H. MacGregor und F. Ward, D ie  A c y lie ru n g  langkettiger a lipha tischer p r im ä rer  
A m in e . Vff. acylieren langkettige aliphat. Amine mit Monoalkylamiden bzw. Dialkyl- 
diamiden ein- bzw. zweibas. aliphat. Säuren hei Tempp. zwischen 150 u. 200°. Die 
Säureamide wurden nach D ’A l e l i o  u . R e id  aus den Säuren u. Harnstoff bei 160—180° 
hergestellt, ausgenommen Bernsteinsäureamid, das sich auch nicht kondensieren läßt.

V ersuche: S te a r in sä u re a m id  (I), F. 109°, aus Stearinsäure u. Harnstoff. N -n -  
D odecyl-1, C30H61ON, F. 81—82° (Äthylacetat), aus I u. n-Dodecylamin (IV) bei 150°, 
feine wachsartige Nadeln, unlösl. in W., leicht lösl. in den üblichen org. Lösungs
mitteln. N -n -O cta d ecy l-l, C36H73ON, F.94—95°, aus I u. n-Octadecylamin (V), wachsartige 
Nadeln aus Äthylacetat. — A d ip in sä u re a m id  (II), F. 223—224° (A.-W. 50:50), aus
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Adipinsäure u. Harnstoff bei 180° in 6 Std., N .N '-B is - [ 2 -ä th y lh e x y l] - I l , C22H440 2N2, 
F. 64° (Aceton), aus II u. 2-Äthylhexylamin (VI) bei 150°, Nadeln; N .N '-B is -n -d o d e c y l- l l ,  
C30H60O2N2, F. 149° (Xylol), aus II u. IV, wachsartig, Kristalle. N .N '-D ih e x a d e c y l-II, 
038-̂ -76Ö2N2, F. 145° (/j-Äthoxypropionitril), aus II u. Hexadecylamin (VII), wachs
artig, Kristalle. N .N '-D i-n -o c ta d e c y l- ll , C42H840 2N2, F. 144° (Xylol), aus II u. V, wachs- 
artig, Kristalle. — S eb a c in sä u rea m id  (III), F. 207—208° (A. oder Diacetonalkohol), 
aus Sebacinsäure u. Harnstoff, Büschel schmaler Prismen. N .N '-B is - [ 2 - ä th y lh e x y l \ - l l l ,  

F. 87° (Aceton), aus III u. VI bei 200°, wachsartige weiche Nadeln. N .N '-  
D i-n -d o d ec y l-U l, C34H680 2N2, F. 143—144° (ß-Methoxypropionitril), aus III u. IV, 
wachsartige Kristalle. N .N '-D ih e x a d e c y l- l l l , C42H840 2N2, F. 140° (Xylol), aus III u. 
VII, wachsartig. N .N '-D i-n -o c ta d e c y l- lU , C46H920 2N2, F. 139° (Bzl.), aus III u. V, 
wachsartig. (J. Soc. chem. Ind. 66 . 344—45. Okt. 1947. Booking, Braintree, Essex, 
Courtaulds Ltd.) F r o h l o f f .  820

James A. Van Allan, N e u e s  V erfa h ren  zu r  H erste llu n g  von  T h io g ly k o la m id e n . Die 
bisher benutzten Methoden zur Herst. von T h io g ly k o la m id e n  (I) sind umständlich u. 
verlustreich. Sehr reine I werden in guter Ausbeute erhalten durch Mischen von Amin 
u. Thioglykolsäure in mol. Verhältnis mit Bzl. als Lösungsm. u. laufendes Abtreiben 
des entstehenden W. in einer Kolonne nach C l a r k e - R a h r s .  Disulfid-Bldg. ist in 
der Bzl.-Atmosphäre minimal. T h io g ly k o ly la n ilid  erhält man so in einer Ausbeute von 
85%, F. 103—105°, umkristallisiert, F. 110°. (J. Amer. chem. Soc. 69. 2914. Nov. 
1947. Rochester, N. Y., Kodak Res. Laboratories.) S c h u l e n b u r g .  850

J. V. Kostir und V. Kräl, T h io n a ce to th ioness igsäureä thylester . Das genannte 
Schwefelanalogon von Acetessigester wurde durch CLAiSENsche Kondensat, aus Thion- 
essigsäureäthylester dargestellt.

V ersuche: T h io n ess ig sä u reä th y lester , Kp.740 107,5°, aus Acetiminoäthylester u. 
H2S in Aether. — T h ionaceto th ionessigsäureä thylester , Kp.0l5 79—81°, aus vorst. Verb. 
u. Na bei 97° u. nächst. Versetzen mit Essigsäure. (Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 
92—93. April 1947. Praha, Karlova Univ., Ostav. pro org. chem.)

J. KovAR/Prag. 870
R. Lukes, F. Kästner, J. Gut und T. Herben, V ersuch  e in er n e u e n  D arste llungsw eise  

vo n  ß -K eto a d ip in sä u rees te rn . (Vorl. Mitt.) Inhaltlich ident, mit der C. 1947. E. 688 
referierten Arbeit. (Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 252—55. Nov. 1947. Praha, 
Spolek pro chem. a hut. vyrobu, Organ, labor., Vysoke uc. tech., Üst. obec. exper. 
organ, chem.) K. HEJNO/Prag. 870

Ferdinand Schneider, N o tiz  über d ie  M ercap to b ren ztra u b en sä u re . Die ß-M ercapto-  
brenztraubensäure, C3H40 3S (vgl. P a r r o d ,  C. 1944. I. 1073), die in Beziehung zum 
Cystinstoffwechsel stehen kann, wurde durch Umsetzen der /l-Brombrenztraubensäure 
oder ihres NH4-Salzes mit NH4SH in methylakohol. Lsg. als schwerlösl. NH4-Salz in 
guter Ausbeute erhalten. F. 180—182° (Zers, nach vorherigem Sintern); Löslichkeit 
in W. bei 20° ca. 1:15; pn der gesätt. wss. Lsg. ~ 5 ,5 . Tiefdunkle Verfärbung mit 
FeCl3, tiefkirschrote Färbung mit Nitroprussidnatrium in Glykokollpuffer (pn 10,5) 
mit raschem Umschlag nach braun. Positive Nachweisrkk. auf SH-Gruppe u. a-Keto- 
säure. P h en y lh yd ra zo n , C9H10O2N2S, lanzett- bzw. blattähnliche Kristalle, F. 124—125° 
(Zers, nach vorherigem Sintern), in KHC03-Lsg. unter C02-Entw. lösl., daraus mit 
verd. HCl wieder fällbar. N H ^ -S a lz  der ß-M erca p to b ren ztra u b en sä u re  ließ sich mit 
verd. H20 2 zu  der D ith io d ig lyko lsä u re , C4H60 4S2, oxydieren. (Biochem. Z. 318. 329—30. 
1947. Danzig, TH., Organ.-chem. Inst.) A. S c h ö b e r l .  870

J. H. MacGregor, E in e  M ethode zu r  D a rste llu n g  vo n  G u a n id in  u n d  substitu ierten  
G u a n id in sa lzen . Guanidinsalze, vor allem Hydrochlorid, Sulfat oder Carbonat, werden 
mit dem entsprechenden Alkalimetallsalz in einem Lösungsm., in dem das aus Alkali
metall u. anion. Teil des Guanidinsalzes gebildete Salz unlösl. ist, umgesetzt.

V ersuche: G u a n id in w o lfra m a t, C2H120 4N6W, Zers. 222°, aus Na2W 04 -2H20  u. 
Guanidinsulfat (I) in wss. A., amorphe Substanz, leicht lösl. in W .; m -N itro b e n zo lsu lfo n a t, 
C7H10O5N4S, F. 190—191°, aus I u. Na-m-Nitrobenzolsulfonat in sd. A., schmale Platten 
aus A.; A m in o g u a n id in sa lic y la t, C8H120 3N4, F. 144—145°, aus Aminoguanidin u. Na- 
Salicylat in 95%ig. A., schmale feine Nadeln aus heißem Bzl.; D ig u a n id in m o n o ch lo r-  
acetat, C4H10O2N6Cl, F. 186°, aus Na-Monochloracetat u. neutralem Diguanidinhydro- 
chlorid (nach R a c k m a n n )  in sd. 95%ig. A., große Kristalle; D ic y a n d ia m id in sa lic y la t,  
C9H120 4N4, Zers. 189°, aus Na-Salicylat u. Dicyandiamidinhydrochlorid in Aceton, 
krist” aus W.; D ic y a n d ia m id in -2 -ä th y lh e x y lh y d ro g e n su lfa t, C10H24O5N4S, Zers. 203°, aus 
Na-2 -Äthylhexylhydrogensulfat, hergestellt aus 2 -Äthylhexanol u. konz. H2S04, u. 
Dicyandiamidinsulfat in sd. A., feine weiche wachsartige Nadeln aus Wasser. (J. Soc. 
chem Ind. 66 . 343—44. Okt. 1947. Booking, Braintree, Essex, Messrs. Courtaulds 
Ltd., Textile Res. Lab.) F r o h l o f e .  880
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Georges Deniges, N e u e s  V erfahren  zu r  D arste llu n g  vo n  C yanw assers to ff säure. Die 
Darst. aus H g (C N )2 (I) u. MZ-Folie oder -spänen gemäß der Gleichung Hg(CN)2+A l +  
3H20  -* 2HCN+A1(0H)3+ 1/2H2+H g, d .h . ohne jede Anwendung eventuell flüch
tiger Säuren, garantiert sehr beständige Lösungen. Zu ihrer Bereitung ist ein Gemisch 
aus 5%ig. I-Lsg. mit dem Zweifachen der theoret. berechneten Menge A l  der Dest. 
zu unterwerfen. Ein Teil des A l  geht durch Aktivierung durch H g, ein anderer durch 
direkte Oxydation durch I verloren. (Bull. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 85. 36. 
1947.) C. 0 . L a u b s c h a t .  890

Raymond Quelet und Marcel Paty, D ie  H ydrogenolyse  von D iä th y la m in o a ce to n itr il 
in  Gegenwart vo n  R a n e y -N ic k e l. Inhaltlich mit der C. 1948 . I. 32 referierten Arbeit 
identisch. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14 . 795—97. Sept./Okt. 1947. Bordeaux, 
Fac. des Sciences, Labor, de Chim. organ.) K. M a ie r .  910

Vera Evdokimoff, R ea k tio n en  vo n  organischen  M g -V erb in d u n g en  m it  a lipha tischen  
A zo m e th in e n  u n d  H e x a m e th y le n te tra m in . 1 . Mitt. O rgan. M g -V erb b . reagieren mit A zo-  

m eth in en  zu sek. Aminen: RMgX-f R'CH=NR"->R'CH(R)—N(MgX)—R" — H. R'— 
CH(R)— NH— R". M. B u s c h  u . Mitarbeiter [1904, 1905, 1907] haben viele solcher Rkk. 
mit arylaliphat. u. aromat. Azomethinen untersucht; jedoch kennt man keine Rkk. mit 
aliphat. Azomethinen, weil diese leicht Polymerisate liefern, die keine Azomethin-Funk
tion mehr besitzen. Diese Schwierigkeit wurde von Vf. durch Umsetzung von äquilmol. 
Mengen von prim. Amin u. Aldehyd in Ae., Fixieren des bei der Kondensation gebil
deten W. mit wasserfreiem Na2S04 u. sofortiges Eingießen der erhaltenen Lsg. in über
schüssiges organ. Mg-Präp., überwunden.

V ersuche: Anteilweise Zugabe von 24,4 g frisch dest. B enzy lch lo r id  in absol. 
Ae. zu 4,8 g M g  unter Rückfluß im W.-Bad liefert eine äther. Lsg. von B e n zy l-M g -  
chlorid  (I). — Dest. von 15 g M eth y la m in h yd ro ch lo r id  mit 30 cm3 40%ig. NaOH-Lsg. 
in eisgekühlten mit trockenem Na2S 04 versetzten absol. Ae. gibt eine äther. Lsg. von 
M e th y la m in  (II), deren Konz, rasch titrimetr. ermittelt wurde. — Langsames Zufügen 
eines eiskalten Gemisches von 3,1 g II u. 4,4 g frisch dest. A ceta ldehyd  in absol. Ae., 
das mit überschüssigem wasserfreiem Na2S04 unter Rühren behandelt u. dekantiert, 
zu einer eiskalten I-Lsg., 2 Std. Rückflußkochen, Abdest. des Ae., 2std. Erhitzen des 
erhaltenen Rückstandes im W.-Bad, Zugabe von Ae., Zers, mit Eis u. verd. H2S 04, 
Abtrennen der Ae.-Lsg. (III), Ausäthern der wss. Schicht (IV) u. Vereinigen des Ae.- 
Extraktes mit III. Die wss. saure Lsg. (V) enthält Basen, die mit Prikrinsäure (VI) 
ausfallen; die riptograph. Analyse nach T o f f o l i  u . Mitarbeitern (vgl. C. 1939 . I .  475 
u. C. 1946 . II. 2345) zeigt, daß VI nur eine chem. Verb. u. nicht ein Gemisch von Verbb. 
fällt, unter sauren Bedingungen die Löslichkeit des P ik ra te s  (VII) 7 mmol. bzw. 2,6% 
beträgt u. die Löslichkeit von VII als einer undissoziierten Verb. sehr gering ist; 40% 
(Ausbeute). Das Haupt—Rk.-Prod. wird nach 2 Methoden getrennt u. identifiziert: 
a) Alkalischmachen von V, mehrmaliges Ausäthern, Trocknen der Ae.-Lsg., Filtrieren, 
Eindampfen zur Trockne, Salz-Bldg. des verbliebenen Ölrückstandes mit konz. HCl 
u. Trocknen der anfallenden krist. M. (über H2SÖ4 u. NaOH) liefert 1 -P h en y l-2 -m eth y l-  
a m inopro p a n h yd ro ch lo rid  (VII), C19H15N • HCl, F. 140° (Aceton); eine M ischprobe  (VIII) 
von VII u. d -P erv itin h yd ro ch lo r id  (Lepetit; F. 165°; 4:1) schm, bei 140—145° u. eine 
von VII u. VIII (1:1) bei 143—148°. b) Zugabe von 1 /5 der zur Fällung der ganzen 
organ. Base erforderlichen Menge VI, Filtration, Versetzen des Filtrates mit über
schüssiger VI-Lsg. u. Abtrennen vom R o h - \II, das in viel heißem W. gelöst (unter 
Vernachlässigung des bei langsamem Abkühlen der Lsg. entstandenen Öles) wird, 
Einengen der klaren Lsg. unter Vakuum im W.-Bad nicht über 45°, Vereinigen der 
Fraktionen vom F. 115—120° u. Umkristallisation aus W. ergibt C10H lsiN + C 6H 2- 
(N 0 2)30 H , F. 126°, Büschel von gestreiften Prismen. Konz, von III u. fraktionierte 
Dest. des verbleibenden Rückstandes, wobei das bei 240—271° übergehende Prod. bei 
Raumtemp. erstarrt, das 2mal aus A. umkrist. als D ib en zy l (IX), F. 52° u. Kp. 284° 
identifiziert wird. -— Ein eiskaltes Gemisch von je 0,1 Mol II u. F orm a ld eh yd  in Ae., 
das kurz mit wasserfreiem Na2S04 turbiniert wird, wird in eiskalte I-Lsg. gegossen u. 
nach vorst. Meth. aufbereitet, wobei man eine wss. saure Fl. (X) u. äther. Lsg. (XI) 
gewinnt. Alkalisieren von X, W.-Dampf-Dest., mehrmaliges Ausäthern der Destillate, 
Trocknen u. Eindampfen zur Trockne, Zufügen von 1/2 cm3 konz. HCl zum Rückstand 
u. 2tägiges Trocknen (über NaOH u. H2S04 im Exsiccator) ergibt keine Kristallisation: 
Auflösen des Rückstandes in absol. A. u. Fällen mit überschüssigem absol. Ae. liefert 
P h en y lä th y la m in h yd ro ch lo r id  (XII), C9H13N-HC1, F. 156°, kleine seidige Nadeln u. 
Schuppen; nach der Literatur: H ydro ch lo rid -D ih yd ra t, F. 152—154°, aus A.-Ae. Tafeln; 
wasserfreies H ydroch lorid , F. 156—157°, Tafeln aus A.-Ae. u. P ik ra t, F. 141°. Ver
dampfen des Ae. von XI, fraktionierte Dest. des verbleibenden Rückstandes, weitere
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Fraktionierung der einzelnen erhältlichen Destillate: von 110—116° gehen ausschließ
lich Toluol, von 220—240° Alkhole über; tatsächlich wird durch Benzoylierung eine 
Fl. (0,575 g) erhalten, die bei der Verseifungsprobe 1,9 cm3 Alkali-N verbraucht; die 
letzte Fraktion (Kp. 230—275°) liefert IX. — Nach vorvorst. Meth. Umsetzung von
3,5 g feinpulverisiertem u. trockenem U ro trop in  in Ae. mit 0,1 Mol I, Verjagen des 
Ae., Zugabe von 40 cm3 Xylol, 6std. Rückflußkochen bei 140° im Ölbad, dann Erhöhen 
der Temp. auf 180° u. Abdest. des Xylols, Zers, des verbleibenden Rückstandes mit 
Eis (ohne Ansäuern) u. Ausäthern; Versetzen der wss. Suspension (bas. Mg-Salze 
enthaltend) mit NH4C1 u. NH3, neuerliches Ausäthern, Vereinigen des Extraktes mit 
vorst. Ae.-Lsg. u. Vertreiben des Ae.; der erhaltene Rückstand besteht größtenteils aus 
bas. nicht kristallisierbaren Harzen. Ein aliquoter Anteil der wss. Mg- u. NH4-Salze 
enthaltenden Lsg. wird angesäuert u. mit VI einer fraktionierten Fällung unterworfen: 
Zugabe von 0,7  g VI zur ganzen mit HCl neutralisierten wss. Lsg. liefert einen harzigen 
Nd., während ein Zusatz von weiteren 2 g VI einen flockigen Nd. von C H 3N H 2 +  C6H 2- 
( N 0 2)30 H ,  der aus W. umkrist. sich gegen 200° verändert u. bei 205° zers. (bei höherer Temp. 
Verkohlung); nach der Literatur: M e th y la m in p ik ra t, F. 207°. Vorst. Rk. wird wieder
holt: Abdest. des Xylols, Ausäthern, Zers, mit Eis-HCl bis zur sauren Rk., Verjagen des 
Ae., mehrmaliges Ausäthern der wss. Lsg. u. Vereinigen der verschied. Ae. — Extrakte: 
Alkalisieren der wss. Lsg., W.-Dampf-Dest., 4maliges Ausäthern der Destillate u. Ver
dampfen der getrockneten Ae.-Extrakte; vollständige Salz-Bldg. des verbliebenen 
Rückstandes mit konz. HCl, einige Tage Trocknen (Exsiccator), Lösen in absol. A. u. 
Fällen mit absol. Ae. u. Waschen des nach einigen Wochen gebildeten Nd. mit absol. 
Ae. liefert das XII-D ih yd ra t, C9H13N • HCl• 2H2Ö, F. 139—140°, weiße Nadeln; P ik ra t,  
C9H13N -C6H2(N02)30H, F. 141—142°, aus W. lange hellgelbe Nadeln. Fraktionierte 
Dest. des aus der Ae.-Lsg. anfallenden Rückstandes ergibt außer Toluol, Benzylchlorid, 
Alkoholen u. IX ein Prod. (Kp. 136—145°), das als Styrol identifiziert wird. (Gazz. 
chim. ital. 7 7 . 318— 26. Juli/Aug. 1947. Roma, Ist. Sup. Sanitä, Labor. Chim.)

L. J. Lermit und R. C. G. Moggridge, E in ig e  E ic h lo ra m in d er iv a te . M eth y l-2 -o xy-  
ä th y l-2 -[2 -o xy ä th o x y \-ä th y la m in  (I), M eth y l-2 -o xyä th y l-2 -[2 -(2 -o xyä th o xy )-ä th o xy ]-ä th y l-  
a m in  (II) u. M eth y l-b is -2 -\2 -o x y ä th o x y ]-ä th y la m in  (III) werden durch Einw. von Di- 
(oder Tri-)äthylenchlorhydrin auf die entsprechenden Amine dargestellt; mit SOC1 
werden sie in M ethyl-2 -ch lo rä th y l-2 -[2 -ch lo rä th o xy]-2 -ä th y la m in  (IV), M ethyl-2 -ch lorä thyl-  
2 -\2 -{2 -ch lo rä th o xy)-ä th o xy \-ä th y la m in  (V) bzw. M eth y l-h is -2 -\2 -c h lo rä th o xy \-ä th y la m in
(VI) übergeführt. IV—VI gehen spontan in quaternäre Ammoniumverbb. über: V gibt 
das Piperaziniumderiv. VII, VI das Morphohniumderiv. VIII, während IV (je nach den 
Bedingungen) N  .N '-D im e th y l-N  .N '-b is- \2 -(2 -c h lo rä th o x y )-ä th y l]-p ip e ra z in iu m d ic M o r id  
(IX) oder N -M eth y l-N -[2 -c h lo rä th y l]-m o rp h o lin iu m ch lo r id  (X) gibt.

V ersuche: lstd. Erhitzen von 2-[2-Oxyäthoxy]-äthylchlorid (XI) u. Methyl-2- 
oxyäthylamin (XII), Versetzen mit konz. NaOH u. Extraktion mit CHC13: I, C7H17Ö3N, 
Kp.2 126°. P ik ro lo n a t, C^H^OgNg, aus A.-Essigester, F. 116°. S ty p h n a t, C13H20ÖUN4, 
aus A.-Essigester, F. 77°. B is-p -n itro b e n zo a t (aus I u. p-Nitrobenzoylchlorid in Pyridin), 
aus A., 2 Formen, F. 75° bzw. 114“, geben beide gleiches P ik r a t , C27H2SÖ16N6, aus A. 
-Aceton, F. 124°. Quaternäres J o d id , C14H24Ö3NJ (aus I u. Benzyljodid in Aceton), aus 
A.-Ae., F. 82—83°. — Fraktion Kp.16 HO—150° bei Darst. von XI gibt bei Redest.
2 -[2 -(2 -O xyä thoxy )-ä thoxy]-ä thylch lorid , C6H130 3C1, Kp.2 113—114°. —- 8std. Kochen 
vorst. Verb. mit XII, Soda u. W., Versetzen mit NaOH u. Extraktion mit CHC13: II, 
C9H210 4N, Kp.2 165—167°; 68% (Ausbeute). P ik ro lo n a t, C19H290 9N5, aus A.-Essigester, 
F. 98°. B is-p -n itro b en zo a t, Öl, gibt mit Pikrinsäure in Aceton : P ik r a t , C29H30O17N6, aus 
A.-Aceton, F. 128°. — 8std. Erhitzen von XI mit 35%ig. wss. CH3NH2: M eth y l-2 -[2 -o xy -  
ä th o xy]-ä th y la m in , C5H130 2N, Kp.4i5 90—91°; 11%. P ik r a t , üj;Hlri0 9N4. aus A., F. 103°; 
sowie III, C9H21ö 4N , Kp.2 165°; 55%. P ik ro lo n a t, C19H29Ö9NS, aus Essigester, F. 75°. 
B is-p -n itro b e n zo a t, Öl, gibt P ik r a t ,  C29H30Oi7N6, aus A.-Aceton, F. 109,5°. — Sättigen 
von I, II oder III in Trichloräthylen mit HCl-Gas: entsprechendes D io lh yd ro ch lo rid . — 
Kochen der vorst. Verbb. mit SOCl2. Extraktion mit W. u. Versetzen mit Soda: IV—VI, 
zersetzliche Öle. — IV, Kp.3i5 96—98°; 65%. P ik ra t , C13H180 8N4Cl2, aus Essigester,

P l a t z e r . 910

R \ + / C H i.CH2\ + / R  

c h / c 1> c h 2 ■ c h / c > c h 3

VII: R =CH 2-CH2-(ö-CH2-CH2)2C1 
IX: R=CH 2 CH2 ö  CH2-CH2C1

■Nt /

CH3/ C1^ CH2—'C H ,/

VIII: R =C H 2-CH2-ö-CH 2-CH2C1
X: R =C H 2 CH2C1
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F. 59°. P ik ro lo n a t, Ci7H230 6N6Cl2, aus Essigester, F. 114—115°. Quaternäres J o d id , 
C14H220NC12J, aus Aceton-Ae., F. 96—98°. -— Beim 19std. Stehen von IV allein (14% 
Ausbeute) bzw. in alkoh. Lsg. oder beim Erwärmen in alkoh. Lsg.: IX, C14H30O2N2Cl4, 
Plättchen (aus CH3OH oder A.). D ip ik r a t, C^H^O^ N8C12, Nadeln aus Aceton, F. 191°; 
gelegentlich labile Form, Nadeln aus CH3COOH, F. 160°, die in erstere übergeht. 
D isty p h n a t, C26H340 18N8C12, aus Aceton, F. 190—195° (Zers.). — Beim Erwärmen von 
IV allein: X, C7H15ÖNC12, Nadeln aus A. oder A.-Ae., F. 175—180° (Zers.). P ik ra t,  
C13H170 8N4C1, aus Aceton, F. 170—171°. S ty p h n a t, C13H170 9N4C1, Nadeln aus A.-CH3. 
COOH, F. 117°. •— 5std. Stehen u. 3std. Kochen von N-Methylmorpholin (XIII), CH2C1 
•CH2OH, W., CHC13 u .  SOCl2 u .  Versetzen mit Pikrinsäure: P ik r a t  von X, F. 170°. —  

2std. Kochen von XIII mit W., Äthylendiehlorid u. CHC13 u. Versetzen mit Pikrinsäure: 
P ik ra t  von X, F. 169°.— V, Kp.2 ca. 130°; 55%. P ik ro lo n a t, C19H270 7N5C12, aus Essig - 
ester-Bzn., F. 95—96°. —- Aus V bei 19std. Stehen allein oder beim Erwärmen der alkoh. 
Lsg. VII, C18H330 4N2C14, aus A., F. 227° (Zers.); 28%; D ip ik r a t, C30H42O18N8Cl2, aus 
Aceton, F. 141—143“. D is ty p h n a t, C30H42O20N4Cl2, aus Aceton, F. 169° (Zers.). — VI, 
Kp.2 ca. 130°; 75%. P ik ro lo n a t, C19H27Ö7N6C12, aus Essigester-Leichtbzn., F. 90°. — 
Beim 18std. Stehen der vorst. Verb.: VIII, zähe F l.; 74%. P ik ra t , C15H210 9N4C1, aus 
Aceton, F. 130—131°. S ty p h n a t, C16H21Oi0N4C1, aus Essigester-CH3COOH, F. 125—127“ 
(Zers.). (J. Chem. Soc. [London] 1 9 4 7 . 530—33. April. Sutton Oak, ßes. Establ.)

Reisner. 920
R. Tiollais, U ntersu ch u n g en  über A ld im in e  a u s  acyclischen  A ld e h yd en . 3. Mitt. 

Über e in ige  chem ische E ig e n sch a ften  der A ld im in e . (2. vgl. Bull. Soc. chim. France, Mem. 
[5] 14. [1947.] 716.) Verschied. Aldimine wurden mit absol. A. u. Na hydriert. Sie 
lieferten leicht u. in guter Ausbeute sek. Amine. Im Falle der Äthylenaldimine wird 
nur die C=N-Doppelbindung hydriert, während die C=C-Bindung unverändert 
bleibt; auf diese Weise kann man ungesätt. sek. Amine darstellen. Die katalyt. Hydrie
rung in Ggw. von Raney-Ni führt zu denselben Resultaten, aber mit schlechteren Aus
beuten. Bei dieser Meth. entstehen aus den Äthylenaldiminen gesätt. sek. Amine. Die 
Addition von Grignard-Verbb. an die C =  N-Bindung führt auch zu sek. Aminen, die 
Rk. verläuft aber träge. Die C =  N-Bindung addiert leicht HCN unter Bldg. von 
a-Aminonitrilen, aus denen durch Hydrolyse die entsprechenden «-Aminosäuren ent
stehen.

V ersuche: H y d r ie ru n g  der A ld im in e  d urch  A .  u. N a .  Je Mol Aldimin wurden 
92 g Na u. 700—750 g A. verwendet. Das Aldimin wurde im A. gelöst u. das Na in 
Stücken von 4—5 g zugegeben. Nach Beendigung der Zugabe wird bis zum völligen 
Verschwinden des Metalls erhitzt, abgekühlt, Eis zugegeben u. das Amin mit W.-Dampf 
destilliert. Es wird in 10%ig. Salzsäure aufgenommen, im Vakuum konzentriert, auf 
dem W.-Bad zur Trockne eingedampft u. über P20 5 u. KOH getrocknet. Das Chlor
hydrat wird aus A. umkristallisiert, in möglichst wenig W. gelöst, mit der berechneten 
Menge Soda versetzt u. das Amin mit Bzl. oder Ae. extrahiert. Es wird über KOH ge
trocknet u. destilliert. 2-[N-P ro p y la m in o ]-b u ta n , C3H7NH • CH(CH3) • C2H5, aus 38 g 
P ro p y lid e n b u ty la m in , Kp.770 121,5—122°; D .14’5 0,7523; nD14’5 1,4137; H ydroch lorid , 
Nadeln; (Ausbeute) 63%. — l-[N -M e th y la m in o ] -b u ta n , C4H9NH-CH3, aus 17 g B u -  
ty lid en m e th y la m in , Kp.772 90—90,5°; D . 164 0,7384; nD16 1,4045; Hygroskop. H ydroch lorid , 
78%. — 1 -[N -Ä th y la m in o y b u ta n , C4H9NH-C2H5, aus 10 g B u ty lid e n ä th y la m in , Kp.772 
110—110,5°; D .164 0,7437; nj,16 1,4095; 63%. Hygroskop. H ydroch lorid  durch Einleiten 
von HCl in die äther. Lsg. des Amins. — 1 - \N -P r o p y la m in o y b u ta n  (III), C4H9NH -C3H7, 
aus 30 g B u ty lid e n p r o p y la m in  (IV), Kp.766 133°; D .]5 0,7531; nD15 1,4162. Hygroskop. 
H ydroch lorid , 93%. A cety ld eriv . aus 2,4 g Amin u. 10 g Acetanhydrid (I); 75%, Kp.14 
109—110°, entfärbt alkal. KMn04-Lsg. nicht u. reagiert nicht mit Br2 in CC14. — 1 -[N -  
I so p ro p y la m in o y b u ta n , C4H9NHCH • (CH3)2, aus 11,3 g B u ty lid e n iso p ro p y la m in , Kp.780 
123°; D . 164 0,7473; nD16 1,4125; H ydroch lorid , Lamellen, 73%. A cety ld eriv . Kp.20 110 bis 
113°, entfärbt weder KMn04- noch Br2-Lösung. — l - [ N -B u ty la m in o y 3 -m e th y lb u ta n ,  
C4H9NH-(CH2)2 -CH-(CH3)2, aus 33 g B u ty lid e n is o a m y la m in , Kp.765 171,5—172°; D . 18>54 
0,7673; np18>6 1,4241; H ydroch lorid , 65%. —  2 -[N -2 -M eth y lp ro p y la m in o ]-b u ta n , (CH3)2- 
CH-CH2 -NH-CH(CH3)-C2H5, aus 40 g lsd b u ty lid e n -2 -b u ty la m in , I\jJ.7fl7 135°; D . 134 
0,7538; nD13 1,4161; H ydro ch lo rid , aus A. feine Nadeln, 73%. — 1 - \N -M e th y la m in o y  
h eptan , CH3 ■ (CH2)5 • CH2 • NH • CH3, aus 70 g H e p ty lid e n m e th y la m in , Kp.774 166°; D . 174 
0,7712; nD17 1,4268; H ydro ch lo rid , hygroskop. Tafeln, 54%. B en zo y ld er iv . aus 5 g Amin, 
50 cm3 Ae., 5 g K2C03 u. 7 g Benzoylchlorid (II); 57%, Kp.12 188—189°; 57%. — ■ 1 -[N -  
Ä th y la m in o y h e p ta n  (VI), CH3 -(CH2)5 -CH2NH-C2H5, aus 18 g H e p ty lid e n ä th y la m in  (V), 
Kp.766 180,5—181,5°; D . 194 0,7721; nD19 1,4274; H ydroch lorid , Lamellen, 83%. — 1 -[N -  
P ro p y la m in o y h e p ta n , CH3 ■ (CH2)5 • CH2NII • C3H7, aus 38 g H e p ty lid e n p ro p y la m in  (X lll) 
Kp.765 202—202,5°; D . 184 0,7775; nD18 1,4311; H ydroch lorid , tafelförmige Kristalle, 63%.
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B en zo lsu lfo n a t, C16H290 3NS, aus 1  g Amin u. Benzolsulfonsäure in A.. F. 98°. A c e ty l
deriv . aus 1 g Amin u. 4 g I, Kp.22 152—155°, ist ohne Einw. auf alkal. KMn04 u. Br2. 
B en zo y ld er iv . aus 5 g Amin in Ggw. von 5 g K2C03 u. 5 g II in 50 cm3 Ae.; 66%, Kp.14 
203°. — l-[N -A th y la m in o ] -o c ta n , CH3 -(CH2)6 -CH2N H C ,H 5, aus 10 g O cty lid en ä th y l-  
a m m ,  Kp.766 201—201,5°; D.% 0,7797; nD18 1,4326; H yd ro ch lo rid , Lamellen, 75%.— 
1 -[N -M e th y la m in o ] -n o n a n  (VIII), CH3 -(CH2)7 -CH2NH-CH3, aus 10 g N o n y lid e n m e th y l-  
a m m  (VII), Kp.769 207—207,5°; D . 194 0,7840; nD19 1,4348; H yd ro ch lo rid , hygroskop. La
mellen, 76%. — l - [ N -M e th y la m in o \-d e c a n  (X), CH3 -(CH2)8 -CH2NH-CH3, aus 36 g 
D ecy lid en m e th y la m in  (IX), Kp.775 224°; D . 184 0,7895; nD18 1,4386; H yd ro ch lo rid , Lamel
len; 78%. B en zo y ld er iv . aus 3 g Amin, 3 g II, 3 g K2C03 u. 30 cm3 Ae., Kp.13 216—217°; 
66%- — l-[N -M e th y la m in o ]-2 -m e th y lu n d e c a n , CH3 -(CH2)8 -CH(CH3)-CH2NH-CH3, aus 
37 g M e th y ln o n y lä th y lid e n m e th y la m in , Kp.767 247—248°; D . 18,54 0,7967; nD18,5 1,4427; 
H ydro ch lo rid , feine Nadeln; 61%. B en zo y ld er iv . wie vorst., Kp.14 220—225°. — 2-[W- 
A lly la m in o \-b u ta n , C4H9NH • CH2 • CH: CH2, aus 58 g B u ty lid e n a lly la m in  (XI), Fl., Kp.708 
133—134°; D.i°4 0,7722; nD16 1,4297; H ydroch lorid , Nadeln; 67%. Die physikal. Kon
stanten des Amins unterscheiden sich von denen von III. Also kann nur eine Doppel
bindung hydriert sein. A ce ty ld eriv . aus 2 g Amin u. 8 g I, Kp.15 107—110°; 85%, ent
färbt KMn04-Lsg. u. Br2 in CC14, also ist die C=C-Bindung erhalten geblieben. —
l-[N -B u ty la c e ty la m in o ]-2 .3 -d ib ro m p ro p a n , C4H9N(COCH3)-CH2 -CHBr-CH2Br, aus l g  
des vorst. Acetylderiv. in 30 cm3 CC14 mit Br2 in CC14 bei gewöhnlicher Temp. durch 
mehrtägiges Stehen. Das Lösungsm. wird verdunstet u. der rote viscose Rückstand in 
A. +  CC14 aufgenommen, die ausgefallenen Kristalle werden mit Ae. gewaschen, aus A. 
F. 171—172°. 1 -[N -A lly la m in o ] -h e p ta n , CH3 • (CH2)5 • CH2NH • CH2 • CH:CH2, aus 25 g 
H e p ty lid e n a lly la m in , Kp.765 201—203°; D . 184 0,7881; nD18 1,4394; Ausbeute als H y d ro 
chlorid  83%. A cety ld eriv . wie vorst., Kp.17 147—149°. — l - [N -H e p ty la c e ty la m in o ] -2 .3 -  
dib ro m p ro p a n , CH3 • (CH2)5 -CHgNiCÖCHj)-CH2 -CHBr-CH2Br, aus l g  vorst. Acetyl
deriv. mit Br2 in CC14, braunes Öl, das langsam kristallisiert, F. 136—137° (CC14). —
l- \N -Is o p ro p y la m in o ] -b u te n - (2 ) , CH3—CH:CH-CH2 -NH-CH-(CH3)2, aus 18 g Croto- 
n y lid e n iso p ro p y la m in , Kp.780 125—126°; D .164 0,7522; nD16 1,4165; Ausbeute als H y d ro 
chlorid  50%. A cety ld eriv . wie vorst., Kp.18 108°, entfärbt alkal. KMn04-Lsg. u. Br, in 
CC14, die Äthylenbindung ist also erhalten geblieben. — Die ka ta ly t. H y d r ie ru n g  der 
Aldimine in Ggw. von R a n e y - M  wurde in alkoh. Lsg. ausgeführt, die H2-Absorption 
wird graph. dargestellt. Die Hydrierung von 28 g IV mit dem Katalysator aus 30 g 
Legierung dauert 28 Std., es wurden 90% der theoret. Menge H2 absorbiert, nach Auf
arbeitung wurden 3 Fraktionen isoliert: 1) 2 g Kp. 133°; 2) 3 g Kp. 137—138°; nD16 
1,4180; 3) Kp. 138—150°. Die 1. Fraktion war reines III, die 2. unterschied sich davon 
im N-Geh. u. dem Wert von n; aus der 3. konnten keine reinen Verbb. isoliert werden, 
die Ausbeute ist also schlecht. — Die Hydrierung von 36 g V mit dem Katalysator aus 
60 g Legierung (in 2 Anteilen zugegeben) verbraucht 89,7% der theoret. Menge H2 u. 
liefert 32 g H ydroch lorid , daraus 2 Fraktionen, Kp. 170—210° u. Kp. 210—265°. Aus 
der ersten als Hauptbestandteil VI, Kp. 180°; nD16 1,4300. Die 2. Fraktion läßt sich 
durch Dest. nicht trennen. — 18 g VII mit dem Katalysator aus 15 g Legierung absor
bierten 69% der theoret. Menge H2, die Rk. ist noch langsamer als vorst., es wurde nur 
wenig VIII isoliert. — 23 g IX mit dem Katalysator aus 45 g Legierung (in 3 Anteilen zu
gegeben) verbrauchten während 8 Std. 90% der theoret. Menge H2 u. lieferten 14 g 
H ydroch lorid , daraus X, Kp.772 224—225°; nD18 1,4386. — 54 g XI mit 75 g Katalysator
legierung (in 3 Anteilen zugegeben) verbrauchten 95% der theoret. Menge H2 für die 
Sättigung von 2 Doppelbindungen. Nach üblicher Aufarbeitung 2 Fraktionen, Kp. 130 
bis 170° u. 170—270°. Aus der ersten 1,7 g III, nD15 1,4164; das A ce ty ld er iv ., Kp.13 108 
bis 110°, verhält sich wie eine gesätt. Verbindung. Aus den 17 g der 2. Fraktion konnten 
keine reinen Verbb. isoliert werden. -—  Die B k . der A ld im in e  m it  G r i g n a i i d - Verbb. ist 
wenig energ. u. wird wie üblich ausgeführt; die Zers, geschieht mit Eis, das Prod. wird 
mit W.-Dampf destilliert, das Destillat mit HCl neutralisiert, nach Konz, im Vakuum 
wird das H ydro ch lo rid  auf dem W.-Bad zur Trockne eingedampft, aus A. umkristalli
siert u. das Amin mit Soda in Freiheit gesetzt. Die Ausbeuten sind im allg. schlecht.
3 -\N -M e th y la n & io ]-h e x a n , C3H7 -CH(C2H5)-NHCH3, aus 33 g B u ty lid e n m e ih y la m in
(XII), 120 g C2H5Br, 24 g Mg u. 250 cm3 Ae., Ausbeute 20,5 g H yd ro ch lo rid , daraus 8 g 
Amin, Kp.755 128—128,5°; D . 164 0,7662; nD15 1,4208. Die Menge einer 2. Fraktion, Kp. 
227—229°, mit höherem N-Geh. war für die Unters, zu gering. — 4 - [ N -M eth y la m in o ]-  
octan, C3H7 -CH(C4H9)NH-CH3, aus 49 g XII, 195 g C4H9Br, 35 g Mg u. 350 cm3 Ae., 
nach der üblichen Aufarbeitung 3 Fraktionen; Kp. 170—190°, Kp. 190—200°, Kp. 
>  200“. Aus den beiden ersten Fraktionen 14% Amin, Kp.7ss 171°; D . 14’54 0,7819; nD14>5 
1,4314; H yd ro ch lo rid  durch Einleiten von HCl in die äther. Lsg., hygroskop. Tafeln. 
Aus der 3. Fraktion noch 3% Amin u. eine weitere Fraktion, Kp. 250—260° mit höherem
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N-Gehalt. — 4 -[N -P ro p y la m in o ] -h e p ta n , C3H7 ■ CH(C3H7)NH • C3H7, aus 52 g IV, 123 g 
C3H7Br, 24 g Mg u. 250 cm3 Ae., geringe Ausbeute, Kp.7i)5 182—185°; D .u 4 0,7840; nDu  
1,4314. -— 3 -[N -Ä th y la m in o \-n o n a n , CH3 ■ (CH2)6 • CH(C2H5)NH ■ C2H5, aus 28 g V, 70 g 
C2H6Br, 10 g Mg u. 100 cm3 Ae., Ausbeute 12%, Kp.755 206—209°; D . 154 0,7895; nD15 
1,4360. — E in w . von  H C N  a u f A ld im in e ;  D a rst. der a -A m in o n itr ile . Gasförmiger HCN 
(aus KCN u. 50%ig. H2S04) wird bei höchstens 30° in das Imin eingeleitet, der HCN- 
Überschuß vorsichtig verjagt u. das Prod. über K2C03 oder Na2S04 getrocknet. Die 
Aminonitrile mit höherem Mol.-Gew. zersetzen sich teilweise bei der Rektifikation.
2 -\H -M e th y la m in 6 \-v a le ro n itr il, C3H7 • CH(CN)NH • CH3, aus 22,5 g XII; 77%; Kp. 166 
bis 167°; D . 144 0,8772; nDu 1,4362; H yd roch lorid  durch Einleiten von gasförmigem HCl 
in die Ä.-Lsg., feine Nadeln. P ik r a t  aus 0,5 g Aminonitril in 10 cm3 Bzl. u. gesätt. 
Pikrinsäurelsg. in Bzl., gelbe Täfelchen (A.), Zers. 103°. — 2 -[N -P ro p y la m in o ]-va lero -  
n itr il , C3H7 -CH(CN)NH-C3H7, aus 32 g IV; 88%; Kp.17 89—91°; D . 154 0,8597; nD15 
1,4384; H ydroch lorid , Nadeln (A.), P ik ra t , gelbe Lamellen, E. 98° (Zers.). H yd ro lyse  m it  
verd. H 2SO i  (3:2) unter vorsichtigem Erwärmen, Neutralisieren mit Barytwasser, Ab
filtrieren des BaS04 u. Eindampfen führt zu 2 -[N -P ro p y la m in o ]-va le r ia n sä u re , C3H7- 
CH(COOH)NH-C3H7, aus 12 g Aminonitril; 37%; tafelförmige Kristalle, wenig lösl. in
A. u. Bzl., lösl. in Ae., sublimiert bei 200°.— 2 - \H -Ä th y la m in 6 \-iso v a le ro n itr il, (CH3)2 ■ 
CH-CH(CN)NH-C2H5, aus 66 g Iso b u ty lid e n ä th y la m in ;  84%; Kp.14 72°; D . 154 0,8640; 
nD15 1,4351. H ydroch lorid , feine Nadeln (A.). P ik ra t, gelbe Lamellen, E. 108° (Zers.). —
2 -[N -Iso p ro p y l]- iso va le ro n itr il, (CH3)2 -CH-CH(CN)NH-CH(CH3)2, aus 42 g Iso b u ty l-  
id e n iso p ro p y la m in ;  82%; Kp.14 74°; D . 154 0,8523; nD15 1,4338. — H ydroch lorid , Nadeln. 
P ik ra t, gelbe Kristalle, F. 104° (Zers.). Die H yd ro lyse  m it  H 20 2 führt zum entsprechen
den Amid, (C H 3)2 -C H -C H (C O N H 2) N H - C H - ( C H 3)2; 60%; Nadeln, F. 37,5—38» (PAe.) 
unter Sublimation. — 2 -[N -A lly la m in o \- iso v a le ro n itr il, (CH3)2 -CH-CH(CN)NH-CH2- 
CH : CH2, aus 53 g Iso b u ty lid e n a lly la m in ;  76%; Kp.u  85°; D .15’54 0,8822; nD15-6 1,4516. 
H ydroch lorid , lamellenförmige Kristalle. P ik ra t , gelbe Plättchen, F. 117° (Zers.). A cety l-  
deriv. durch Kochen von 4 g Aminonitril mit 10 g I u. Beseitigung des I-Überschusses 
durch Soda. Nach Ae.-Extraktion Kp.13 145—146°, entfärbt KMn04 u. Brom. — 2 -[N -  
Iso a m y la m in o \-b u ty ro n itr il, C2H5 -CH(CN)NH ■ (CH2)2 • (CH3)2, aus 38 g P ropylid en iso -  
a m y la m in ;  59%; Kp.45 99—100° (geringe Zers.); D . 164 0,8553; nD16 1,4410. — 2 -[N -P ro -  
p y ia m in o j-c a p ry lo n itr il, CH3 • (CH2)S • CH(CN)NH ■ C3H-, aus 55 g XIII, die Mischung 
wird bei der Rk. schwarz; 50 g, Kp.15 125—128° (Zers.). — 2 -[N -P ro p y la m in o \-c a p ry l-  
sdure, CH3 • (CH2)6 • CH(COOH)NH • C3H7, durch Hydrolyse des vorst. Aminonitrils mit 
H2S04, Kristalle (W.), lösl. in A., wenig lösl. in Äther. (Bull. Soc. chim. France. Mém. 
*[5] 14. 959—68 . Nov./Dez. 1947. Rennes, École de Méd. et de Pharm., Labor, de 
Chimie organ.) Sp a e t h . 930

R. V Oppenauer, B ild u n g  vo n  P ep tid b in d u n g e n  d urch  O xyd a tio n  von  A zo m e th in en . 
O lyko ko lla n ilid  (I) kondensiert mit B renztraubensäure  (II) zu einem, auch in schwach 
saurem Bereich beständigen, krist. A zo m e th in , dessen leicht wasserlösl. Salze mit H20 2 
bei pH 7—12 N -A c e ty lg ly k o k o lla n ilid  ergeben. Ferrosalze katalysieren erstere, optimal 
bei pH 7— 8 verlaufende Reaktion. Bemerkenswert ist die Spezifität der Rk. : in saurem 
Bereich beständige Azomethine scheinen nur aus Aminogruppen vom Muster —NH • 
CO • CH2 • NH2 z u  entstehen. I zeigt im Carboxylase-Test nach L a n g e n b e c k  hohe Wirk
samkeit. Glykokoll gibt mit II ein ähnliches Kondensationsprod., das jedoch unterhalb 
Ph 7 nicht beständig ist. — Außer dem bisher postulierten Rk.-Mechanismus der Poly
kondensation von Aminosäuren zu Peptidketten zieht Vf. noch die Möglichkeit einer 
Polykondensation von /?-Amino-a-ketocarbonsäuren mit nachfolgender gleichzeitiger 
Oxydation u. C02-Abspaltung in Betracht. (Anz. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. 
Kl. 84. 37-—39. 1947. Innsbruck, Univ., Chem. Inst.) K. F. M ü l l e r . 950

Hedwig Ehrlich-Gomolka, Z u r  p rä p a ra tiven  D arste llung  des l-M e th io n in s . Darst. 
von M e th io n in  (I) nach der von K q s c h a r a  angegebenen Adsorptions-Meth. der Amino
säuren an Aktivkohle. Bei 8—10° u. mit eisgekühlten Lsgg. ließ sich I durch 2nHCl 
nicht eluieren, dagegen nach 10 vorhergegangenen Eluierungen mit HCl durch 2nNH3. 
Die Hauptmenge findet sich in der 3. u. 4. Fraktion. In der 7. u. folgenden Fraktion 
findet sich T y ro s in . Abtrennung von I durch fraktionierte Kristallisation von den be
gleitenden Aminosäuren mit 70%ig. A.; Ausbeuten: Aus 45 g Casein 290 mg I, aus 60 g 
Casein 1,76 g I (nach B a e r n s t e in  findet sich I im Casein in einer Menge von 3,5%). 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 282. 158—59. Dez. 1947. Wien, Univ., Inst. f. 
physiol. Chemie.) B a e r t i c h . 950

Lamberto Malatesta und Rachele Pizzotti, Ü ber d ie  R ea k tio n  von  P hosphorpen ta -  
su lf id  m it  O rig n a rd verb in d u n g en . Bei der Rk. von P2S5 mit C2H5MgBr entstehen Ä th y l-  
d ith io p h o sp h in sä u re , D iä th y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re  u. T riä th y lp h o sp h in su lfid , wobei
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die erste u. dritte Verb. quantitativ, die zweite nur mit 20% Ausbeute entstehen. In 
analoger Weise verlaufen die Rkk. von P2S5 mit Iso-C3H7MgBr u. C6HsMgBr. — Ein 
Isomeres der nach dieser Meth. dargestellten Diäthyldithiohypophosphinsäure erhält 
man bei der Rk. von Diäthylphosphin mit S; diese Isomerie dürfte auf eine ebene Ver
teilung der Substituenten um das P-Atom zurückzuführen sein.

V ersuche: T r iä th y lp h o sp h in su lfid , E. 94°, aus C2H5MgBr u. P2S5 in Ae., 12 Std. 
auf dem W.-Bad, Abdampfen des Ae., weitere 12 Std. bei 100°, Zers, mit verd. H2S 04, 
Aufnehmen in Ae. u. Waschen der Ae.-Lsg. mit verd. Sodalösung; Kristalle aus Alkohol; 
75% (Ausbeute). -—• D iä th y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re , N i - S a lz , F. 114°, aus C2H5MgBr u. 
P2S5 in Ae., 12 Std. unter Rückfluß, Zers, mit W., Ansäuern, Ausäthern, Einleiten von 
N il3 in die Ae.-Lsg., Lösen der NH4-Salze in W. u. Zugabe überschüssiger NiS04-Lsg., 
veilchenblaue Nadeln aus A. oder CC14, sehr leicht lösl. in organ. Lösungsmm., vor allem 
in Bzl.; 20%. F re ie  S ä u re , aus dem Ni-Salz u. verd. Sodalsg., Filtration, Ansäuern u. 
Extraktion mit Äther; Öl. C d -S a lz , C8H20S4P2Cd, F. 114°, aus dem NH4-Salz u. CdS04, 
Nädelchen aus Bzl., lösl. in allen Lösungsmitteln. D isu lf id , C8H20 S4P2, aus der Säure oder 
dem Ni-Salz u. J2 in Ae. bzw. CC14, gelbes Öl. — a -D iä th y ld ith io h y p o p h o sp h in sä u re , N i -  
S a lz , F. 140° aus Bzl., sehr wenig lösl. in Alkohol. C d -S a lz , F. 160°. D is u l f id , F. 55° aus 
Methanol. — D iä th y lp h o sp h in sä u re , A g -S a lz , C4H10O2PAg, aus a- oder /S-diäthyldithio- 
hypophosphoriger Säure u. Br2 in W., Zugabe von Ag20  u. 6std. Stehen auf dem W.- 
Bad. Seidige Nadeln aus wss. Alkohol. — Ä th y ld ith io p h o sp h in sä u re , N i - S a lz ,  C4H120 2- 
S4P2Ni, aus P2S5 u. C2H5MgBr in Ae., einige Min. unter Rückfluß, Zers, mit W. u. Zu
gabe von Ni-Salz zur wss. Lösung. Blauviolette Kristalle. N i-D ib e n z y la m m o n iu m sa lz ,  
Ö32H 420 2N2S4P2Ni, aus dem Ni-Salz u. NH3 oder verd. Soda u. Zugabe einer Benzylamin
salzlösung. Violettes Kristallpulver. N i-D iä th y la m m o n iu m s a lz , C18H340 2N2S4P2Ni, ana
log vorst. Verbindung. N i-D iiso b u ty la m m o n iu m sa lz , C26H50O2N2S4P2Ni, analog vorst. 
Verbindung. F re ie  S ä u re , C2H7OPS2, aus dem Ni-Salz u. (NH4)2S. Öl; zersetzt sich an 
der Luft unter H2S-Abspaltung. — Ä th y lp h o sp h in sä u r e , N i-S a lz , C2H50 3PNi, aus vorst. 
Ni-Salz u. Br2; gelb.— Verb. C2H 70 3P ,  F. 30—35°, aus vorst. Ni-Salz u. (NH4)2S. Kp.s 
330—340°. — D iiso p ro p y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re , N i - S a lz ,  C12H2gS4P2Ni, F. 110°, aus 
P2S5 u. C3H7MgBr in Ae., 24 Std. unter Rückfluß, Zers, mit W. u. Zugabe von NiCl2. 
Es handelt sich um ein Gemisch einer alkohollösl., bei 122° schm., u. einer weniger lösl. 
bei 196° schm. Verbindung. Als Nebenprod. entsteht D iiso p ro p y lp h o sp h in su lfid , F. 81°, 
aus Alkohol. Iso p ro p y ld ith io p h o sp h in sä u re , N i-S a lz ,  C12H30O2S4P2Ni, F. 167—169°, aus 
den wss. Mutterlaugen der vorst. Verb. durch Extraktion mit Äther. N i-D ib e n z y la m -  
m o n iu m sa lz , C34H460 2N2S4P2Ni, aus vorst. Verb. u. Dibenzylamin in Alkohol. — Iso -  
p ro p y lp h o sp h in sä u re -N i-S a lz , C3H ,03PNi, aus dem Ni-Salz der Isopropyldithiophos
phinsäure durch Oxydation mit Br2. — Iso p ro p y ld ith io p h o sp h in sä u re , C3H9OS2P, aus 
dem Ni-Salz u. (NH4)2S; gelbes, nach H2S riechendes Öl. -— T r ip h e n y lp h o s p h in 
s u l f id ,  F. 158°, aus P2S5 u. C6H5MgBr in Ae., 12 Std. unter Rückfluß, Entfernung 
des Ae., mehrstd. Erhitzen auf 120° u. Zers, mit Wasser; krist. aus Alkohol. — D iphe-  
n y ld ith io h y p o p h o sp h in sä u re , N i-S a lz ,  C24H20S4PNi, aus P2S5 u. C6H5MgBr, 12 Std. auf 
dem W.-Bad, Abdampfen des Ae., dann 12 Std. bei 90—100° u. Zers, mit W.; Zugabe 
einer Ni-Salzlösung; krist. aus sd. Xylol. F re ie  S ä u re , C12H21S2P, F. 25—30°, aus dem 
Ni-Salz u. verd. K2CÖ3-Lsg. u. Zugabe von Säure. — D iä th y lp h o sp h in sä u re , F. 188 bis 
189°, aus vorst. Verb. oder dem Ni-Salz u. konz. H N 03; krist. aus Alkohol. —- P hen y l-  
d ith io p h o sp h in sä u re , N i-S a lz ,  C12H120 2S4P2Ni, F. >  200° (Zers.), aus P2S5 u. C6H5MgBr 
in Ae., 2 Std. in der Kälte, dann 6— 8 Std. unter Rückfluß, Zers, mit W. u. Zugabe von 
NiS04 zur sauren wss. Lösung. F re ie  S ä u re , halbfeste, zersetzliche Masse. — P h e n y l
p h o sp h in sä u re , F. 156° aus A., aus vorst. Verb. u. rauchender H N 03; Nadeln. — 
P h e n y ld ith io p h o sp h in sä u re , N i-D iä th y la m m o n iu m s a lz , C20H34O2N2S4P2Ni, aus dem Ni- 
Salz u. Diäthylamin in Alkohol. N i-D ib e n zy la m m o n iu m sa lz , C40H28O2N2S4PNi, analog 
vorst. Verbindung. (Gazz. chim. ital. 76. 167—81. Mai/Juni 1946. Milano, Univ., Ist. 
diChim. Ind.) W a l t e r  S im o n . 980

L. Malatesta, Ü ber d ie  R e a k tio n  von  P h o sp h o rp e n ta su lfid  m i t  C r ig n a rdverb indungen . 
2. Mitt. (1. vgl. vorst. Ref.) Bei der Rk. von P2S5 mit viel überschüssigem C2H5MgBr 
unter milden Bedingungen unter 100° entsteht ß -D iä th y ld ith io h y p o p h o sp h in sä u re , bei 
der Rk. von P2S5 mit wenig überschüssigem C2H5MgBr in Xylol bei 130—132° oder ohne 
Lösungsm. unter N2 dagegen a .-D iä th y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re . Hierbei liegt wohl eine 
Stereosiomerie vor, wobei die a-Form die stabilere ist. — P2SB reagiert mit CH3MgJ zu 
D im e th y ld ith io h y p o p h o sp h in sä u re  u. C H 3P ( O H ) S S H ; die erstere entsteht auch aus Di- 
methylphosphin u. S. -— Bei der Rk. von P2S5 können die entsprechenden Verbb. nicht 
isoliert werden; lediglich T r iiso b u ty lp h o sp h in su lfid  wird erhalten. —- Die Rk. von P2S5 mit 
Cyclohexyl-MgBr liefert D ic y c lo h ex y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re  sowie (C3H p ) P { O H ) S S H . 
  Die von G r i g n a r d  dargestellte D ip h e n y ld ith io h y p o p h o sp h in sä u re  ist ident, mit der
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durch Umsetzung von Diphenylchlorphosphin mit S oder Diphenylphosphin mit S ent
stehenden Verbindung.

V ersuche: T r im e th y lp h o sp h in su lfid , C3H9PS, F. 105°, aus P2S5 u. CH3MgJ-Lsg. in 
absol. Ae., 35 Std. auf dem W.-Bad, abdampfen des*Ae., dann 12 Std. bei 100°, Zers, mit 
Salmiak; Kristalle aus Wasser. — D im eth y ld ith io h yp o p h o sp h in sa u res  N i ,  C4H12P2S4Ni, 
aus den wss. Mutterlaugen der vorst. Verb. durch Ansäuern, Behandlung der rohen 
Säure mit NH3, Neutralisation u. Zugabe von NiS04; oder aus dem Ammoniumsalz 
durch doppelte Umsetzung; Kristalle aus Benzol. C u -, Z n -  u. C d -S a lz  sind unlöslich. — 
P h o sp h o n iu m jo d id , PH4J, aus P u. J2 in CS2 unter C02, abdestillieren des CS2 u. Zugabe 
von W. innerhalb 2 Stunden. — D im e th y lp h o sp h in , aus vorst. Verb. u. CH3J in Ggw. 
von ZnO, 12 Std. bei 120°. — D im eth y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re , C2H7PS2, F. 47—50°, 
aus vorst. Verb. u. S unter N2. 5% Ausbeute. — ß -D iä th y ld ith io h yp o p h o sp h in sa u res  N i ,  
C8H20P2S4Ni. — a -D iä th y ld ith io h yp o p h o sp h in sa u res  N i ,  C8H20P2S4Ni, F. 140,5°, aus 
C2H6MgBr u. P2S6 in Ae., abdampfen des Ae., Zugabe von Xylol, 24std. Kochen, zers. 
mit Salmiak u. Überführung in das Ni-Salz; Kristalle aus A. u. CC14. — T riiso b u ty lp h o s-  
p h in su lfid , C12H27PS, F. 59—60°, aus P2S5 u. iso-C4H9MgBr in Ae., 12 Std. unter Rück
fluß, abdampfen des Ae., 12 Std. bei 100° u. Zers, mit Salmiak. — D icyclohexyld ith io -  
h yp o p h o sp h in sa u res N i ,  C24H44P2S4Ni, aus Cyclohexyl-MgBr u. P2S5 in Ae. analog vorst. 
Verb. u. Überführung der rohen Säure in das Ni-Salz. Blauviolette Kristalle. —- N i-S a lz  
der (CeH n )P (O H )S S H , C12H240 2P2S4Ni, neben vorst. Verbindung. — Verb. C12H 22P 2S bN i ,  
F. 90—120°, neben den beiden vorst. Verbb.; nicht lösl. in organ. Lösungsmitteln. Geht 
bei der Rk. mit 5%ig. Essigsäure in Ggw. von Bzl. u. überschüssiger Ni-Acetatlsg. über 
in cyclohexyltr ith io p h o sp h in sa u res N i ,  C6HnPS3Ni, lösl. in organ. Lösungsmm.; dieses 
reagiert mit verd. HCl zur Verb. ([C6Hu]P[Oir]N2).ZW. — C h lo rd ip h en y lp h o sp h in , Kp.60 
240—250°, aus Triphenylphosphin u. Cl2 bei 70—100° u. Dest. des rohen Chlorierungs
produktes. — D ip h e n y lp h o sp h in , aus vorst. Verb. u. überschüssiger 2nNaOH auf dem 
W.-Bad. — D ip h e n y ld ith io h y p o p h o sp h in sä u re , F. 173°, aus vorst. Verb. u. S in Bzl. in 
C02-Atmosphäre; oder aus Chlordiphenylphosphin u. S bei 250° u. Behandlung mit KSH 
in A.; Reinigung über das Ni-Sa lz . (Gazz. chim. ital. 77. 509—17. Okt./Nov. 1947.)

W a l t e r  S im o n . 980
Lamberto Malatesta, ü b e r  d ie  R e a k tio n  vo n  P h o sp h o rsu lfid en  m it  G rignardver- 

b indungen . 3. Mitt. (2. vgl. vorst. Ref.) Bei der Rk. von P4S3 mit C2H5MgBr oder 
C6H5MgBr erhält man — je nach den Mengenverhältnissen der eingesetzten Ausgangs- 
prodd. — bis zu 20% D iä th y lp h o sp h in  bzw. bis zu 40% D ip h e n y lp h o sp h in ;  diese Rk. 
stellt somit eine der besten Methoden zur Darst. dieser sek. Phosphine dar. — Die Rk. 
von P4S7 mit GRIGNARD-Verbb. liefert T r ia lk y lp h o sp h in e  u. T ria lk y lp h o s p h in su lfid e  u. 
kann zur Darst. der ersteren verwendet werden. — Zu den gleichen Prodd. führt auch 
die Rk. von P3S6 mit GRIGNARD-Verbb.; verwendet man einen großen Überschuß der 
Mg-Verbb., so entstehen außerdem beträchtliche Mengen quaternärer P h o sp h o n iu m -  
basen; diese dürften sich durch Einw. von W. auf die Additionsprodd. aus tert. Phosphin 
u. G r ig n a r d -Verb. bilden.

V ersuche: D iä th y lp h o sp h in , Kp. 85°, aus 1 Mol P4S3 u. 8,5 Molen C2H5MgBr 
in Ae., 12 Std. auf dem W.-Bad, Zers, mit W. unter N2; 21% (Ausbeute). — T riä th y l-  
pho sp h in , Kp. 126—127°, neben vorst. Verb.; 6%. — T r iä th y lp h o sp h in su lfid , F. 94°, 
wie bei der Darst. der beiden vorst. Verbb. u. durch Behandlung des äther. Extraktes 
mit S, 1 Std. auf dem W.-Bad; 9,4%. — (C H 3)2P - C S 2, F. 1 2 1 °, analog vorst. Verb. 
unter Behandlung des äther. Extraktes mit CS2. Rote Nadeln. Die wss.-ammoniakal. 
Lsg. liefert bei der Behandlung mit Ni-Salz u. Ansäuren mit Eisessig N i[ (C 2H -)2P C S S 2\ 
— T e tra ä th y lp h o sp h o n iu m p erfo d id , C8H20PJ3, F. 66—67°, aus 1 Mol P4S3 u. 16 Molen 
C2H6MgBr in Ae., Zers, wie üblich u. Behandlung des wss. Auszuges nach Fällung der 
Thiosäuren mit Zn mit J2 in KJ. Rotbraune Kristalle. Daneben entsteht T riä th y l-  
p ho sp h in , charakterisiert als H g C l2-Sa lz , C6H15PSCl4Hg2. -—■ D ip h en y ld ith io h yp o p h o sp h in -  
saures N i ,  F. 173°, aus 1 Mol P4S3 u. 21 Molen C6H5MgBr in Ae., Zers, wie üblich, u. 
Behandlung des Ae.-Extraktes mit S, 1 Std. auf dem W.-Bad, dann Zugabe von weißem 
(NH4)2S, Ansäuern u. Zugabe von Ni-Salz. Behandelt man den Ae.-Extrakt mit 
2nNaOBr-Lsg., so entsteht D ip h en y lh yp o p h o sp h in sä u re , F. 190°; 48,3%. — P.sS 7, aus 
P4S3 u. reinstem S durch Schm. u. anschließende Destillation. Liefert mit C2H5MgBr 
in Ae., 12 Std. unter Rückfluß, Zers, mit W. u. Behandlung des Ae.-Extraktes mit 
CS2 (C2H b)3P C S 2, F. 121°. Behandlung des wss. Anteiles, welcher T h io p h o sp h in sä u re  
enthält, mit J2/KJ liefert T e tra ä th y lp h o sp h o n iu m p erfo d id , C8H20PJ3, F. 66°. — P 3S 6, 
aus P4S3 analog P4S7. Liefert mit C2H5MgBr in üblicher Weise T r iä th y lp h o sp h in , 
C S 2-A d d itio n sp ro d . F. 119°, u. T riä th y lp h o sp h in su lfid , charakterisiert als (C2H5)3PS •
2 HgCl2. Liefert mit C6H5MgBr in üblicher Weise T rip h e n y lp h o sp h in , T r ip h e n y l-
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p h o sp h in su lfid  u. D ip h e n y ld ith io h yp o p h o sp h in sä u re . (Gazz. chim. ital. 7 7 .  5 1 8 —25. 
Okt./Nov. 1 9 4 7 .)  W a l t e r  S i m o n . 9 8 0

Mary C. Pangborn, D ie  Z u sa m m en se tzu n g  vo n  C a rd io lip in . In Fortsetzung früherer 
Unterss. (J. biol. Chemistry 1 6 1 .  [1945.] 71) wird das Phospholipoid Cardiolipin zur Auf
klärung seiner Struktur einer eingehenden analyt. Prüfung nach vorangegangener alkal. 
Hydrolyse (im Gegensatz zur früher benutzten sauren Hydrolyse) unterzogen. Gang 
der Aufarbeitung u. Charakterisierung der Analysenprodd. s. Original. Als konsti
tuierende Komponenten werden ermittelt Öl- u. Linolsäure sowie ein Polyester aus 
Glycerinphosphorsäure u. Glycerin. Auf Grund der analyt. Werte wird als wahrschein
liche Formel für den Polyester zur Diskussion gestellt:

0 0 0II o n
C H 2 -C H .C H 2 O .P .O C H 2 .C H .C H 2 O .P .O 0 H 2 .C H .C H 2O -P -O C H 2 -C H  • C H 2
I I  I I  I I  I ( I
O H  O H  O H  O H  O H  O H  O H  O H  O H

Es wird die Möglichkeit offen gelassen, daß an Stelle der in der Formel benutzten 
a-Bindung der Phosphorsäure an das Glycerin auch die /3-Bindung oder beide in Be
tracht zu ziehen sind. Im Gegensatz zur größeren Stabilität der Glycerinphosphorsäure 
ist der Polyester vergleichsweise leicht hydrolysierbar. Die Erfahrungen weisen darauf 
hin, daß das Cardiolipin am besten in die Gruppe der in Pflanzenmaterial festgestellten 
komplexen Phosphatidsäuren einzuordnen ist. Es wird vermutet, daß Polyester der 
aufgezeigten Art auch in anderen Naturprodd. auftreten, infolge ihrer leichten Hy
drolysierbarkeit in saurer Lsg. aber bisher übersehen worden sind. (J. biol. Chemistry 
1 6 8 .  351—61. 1947. Albany, New York State Dep. of Health, Div. of Labor, and 
Res.) T ä t t f e l . 980

Erik Larsson und Lars-Olof Knopp, Ü ber d ie  B ro m ie ru n g  des T e tra ä th y ls ila n s . 
Vorläufige Mitt. Tetraäthylsilan (I; 200 g) wurde unter Sd. 1—2 Std. tropfenweise 
mit Br2 versetzt. Die Fraktionierung (verminderter Druck) des Reaktionsgemisches 
ergab: 100 g I, ferner 30—35 g M o n o b ro m te tra ä th y lsila n  (II), C8H19BrSi, Kp.15 87—88°, 
u. 50—55 g T riä th y ld ib ro m ä th y ls ila n  (III), C8H18Br2Si, Kp.15 112—114°. II u. III spalten 
Br langsam ab, wenn sie mit ln  alkoh. KOH bei Zimmertemp. behandelt werden. 
Auf sd. Wasserbad wird Br leichter abgespalten. Dabei liefert II T r iä th y lv in y ls i la n ,  
III gibt außer Triäthylsilanol noch Vinylbromid u./oder C2H2. (Acta ehem. scand. 1 .  
268. 1947. Gothenburg, Schweden, Chalmers Techn. Hochschule, Inst. f. organ. 
Chemie.) B a r z .  980

H. J. Emeleus und D. S. Payne, E in ig e  organische D eriva te  des H exa ch lo rd isilo xa n s . 
Es werden die Mono-, Di-, Tri-, Tetra- u. Pentaäthyl- sowie die Dimethyl- u. Diphenyl- 
derivv. des Hexachlordisiloxans, Cl3SiOSiCl3 (I), aus den entsprechenden G r ig n a r d - 
Verbb. u. dem Oxychlorid dargestellt. Alle diese Verbb. sind bei Zimmertemp. farblose 
Fll. u. hydrolysieren leicht, wobei die Methyl-, Phenyl-, Mono- u. Diäthylderiw. weiße 
Substanzen bilden, während die Hydrolyseprodd. der Tri-, Tetra- u. Pentaäthylverbb. 
helle, viscose Fll. sind. Aus den letzteren wurde das Pentaäthylmonohydroxodisiloxan 
(C2H5)3SiOSi(C2H5)2OH, isoliert. Die Fluorierung des Diäthyltetrachlordisiloxans mit 
Ammoniumfluorid führt zu Äthylsiliciumtrifluorid, C2H5SiF3, u. somit zur Spaltung 
der SiOSi-Bindung. Die photochem. Chlorierung des Diäthyltetrachlorsilans führte in 
theoret. Ausbeute zum vollchlorierten Produkt. Die therm. Chlorierung bei 150—200° 
ergab geringe Mengen von Hexachloräthan, was die Spaltung der Si-C-Bindung an
zeigt. Die Darst. von I erfolgte nach verschied, neuen Methoden, wobei das Überleiten 
eines Chlor-Sauerstoffgemisches über Si bei 700—800° zur Bldg. von I führte. Für 
einen kontinuierlichen Prozeß scheint bes. die Rk. zwischen SiCl4 u. 0 2 bei 900—950° 
geeignet zu sein.

V ersuche: Aus 0,7 Mol I u. 0,875 Mol Äthyl-MgBr (II) entsteht M o n o ä th y lp en ta -  
ch lord isiloxan , C2H5Cl2SiOSiCl3, Kp.17 60,0—61,5°; Kp.767 163—164°. — 1 Mol I u.
2,5 Mole II bilden 0,28 Mol D iä th y lte tra ch lo rd isilo xa n , C2H5Cl2SiOSiCl2C2H5, Kp.1272,5°; 
Kp.757 186—187°. — 1 Mol I u. 3,75 Mole II ergeben 0,295 Mol T r iä th y ltr ic h lo rd is ilo x a n , 
Kp., 72,5—73,5°; Kp.757 202—203°. — 1 Mol I u. 5 Mole II liefern 0,11 Mol T e tra ä th y l-  
d ich lo rd is ilo xa n , Kp.13 96—98°; Kp.757 215—216°. — Die Pentaäthylverb. wird aus 
II (2 75 Mole) u. aus Triäthyltrichlordisiloxan (293 g) hergestellt. Es entstehen 0,135 Mol 
P en ta ä th y lm o n o ch lo rd isilo xa n , (C2H5)3SiOSiCl(C2H5)2, Kp.j 86—88°; Kp.757 226—227°. — 
1 Mo) I u. 2,4 Mole Methyl-MgBr liefern 0,56 Mol D im eth y lte tra ch lo rd isilo xa n , Kp.57 
67—69°; Kp.767 143—144“. — Aus IM olIu. 2,85 Molen Phenyl-MgBr entstehen 0,175 Mol 
D ip h en y lte tra ch lo rd isilo xa n  Kp.<i 114—115°; Kp.757 319—320°. — Aus 3 g Pentaäthyl- 
chlordisiloxan entstehen in wss. NaHCÖ3-Lsg. 2,5 g P e n ta ä th y ld is ilo xa n o l, (C2H5)3-
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SiOSi(C2H5)2OH, Kp.«-! 96 —98°. — Einleiten von trockenem Cl2 in 32,2 g Diäthyl- 
tetrachlordisiloxan unter UV-Bestrahlung führt zum D ipen tach lorä thylte trach lord i-  
s ilo xa n , (C2Cl5)2Cl4Si20 , K p ^ i 178—183°. (J. ehem. Soc. [London] 194 7 . 1590—92. 
Dez. Cambridge, Univ., Chem. Labor.) H. R ö s s l e r . 980

H. J. Emeleus und S. R. Robinson, A lk y l- ,  A ry l-  u n d  A llcoxyderiva le  des S i l ic iu m 
tetrachlorids u n d  des S ilicoch loro form s. (Vgl. vorst. Ref.) Aus Silicochloroform (I) 
werden durch G r ig n a r d  - Rk. Äthyldichlorsilan, Diäthylchlorsilan, Phenyldichlorsilan, 
Diphenylchlorsilan, Benzyldichlorsilan u. Dibenzylchlorsilan dargestellt. Die Bldg. von 
Alkylalkoxysilanen erfolgt durch den Umsatz von Na-Alkoholat u. dem entsprechenden 
Alkylsiliciumchlorid.

V ersuche: 1,25 Mole C2H5MgBr u. 135,5 g I ergeben 39 g Ä th y ld ich lo rsila n , 
C2H5SiCl2H, Kp. 74,2°; Dampfdruckgleichung log p =  7,6271 — 1648,2/T, T r o u t o n - 
Konstante (TK) 20,4. — Aus entsprechenden Umsatzverhältnissen D iä thylch lors ilan , 
(C2H5)2SiClH, Kp. 99,2“; log p =  7,4195 — 1689,5/T, TK 19,5. — P h en y ld ich lo rs ila n , 
C6H5SiCl2H, Kp.10 65,0—65,3°. — D ip h en y lch lo rsila n , (C6H5)2SiClH, Kp.7 140—145°. — 
B enzyld ich lorsilan , C6H5CH2SiCl2H, Kp.2 48°. — D ibenzylch lors ilan , (CaH5CH2)2SiClH, 
Kp.ca. i 146—148°. •— Aus dem Umsatz theoret. Mengen Na-Alkoholat u. Alkylsilicium
chloriden werden erhalten: Ä th y ltr iä th o x y s ila n , C2H6Si(OC2H5)3, Kp. 158,9°, log p =  
7,4759 — 1980,5/T, TK 21,03. — D iä th y ld iä th o x y sila n , (C2H5)2Si(OC2H5)2, Kp. 157,3°, 
log p =  7,3896 — 1940,5/T, TK 20,64. — Ä th y ltr im e th o x y s ila n , C2H5Si(OCH3)3, Kp. 
120,9°, log p =  7,8760 — 1968,1/T, TK 22,86. — D iä th y ld im e th o xys ila n , (C„H5)2Si(OCH3)2, 
Kp. 128,1°, log p =  7,912 — 2018,5/T, TK 23,03. (J. chem. Soc. [London] 194 7 . 
1592—94._Dez.) H. R ö s s l e r . 980

Taichi Harada, O rganom eta llverb indungen . 13. Mitt. D ie  trim ere  S tru k tu r  des A n -  
h yd ro d im eth y lzin n d io xyd im eth y lz in n d ia ce ta ts . [(C H 3)2S n O S n [C H 3)2(C H sCOO )2]3. (12. vgl. 
Sei. Pap. Inst, physic. chem. Res. [Tokyo] 3 9 . Nr. 1093. [1942.] 419.) Aus Dimethyl- 
zinnoxyd u. Dimethylzinndiacetat entsteht eine Mol.-Verb., die nach Mol.-Gew.-Be- 
stimmungen in Naphthalin trimer ist u. der nächst. Struktur zukommt; Vf. bezeichnet 
dieses Prod. als T ria n h yd ro tr isd im e th y ls ta n -  0 .sn(CH3)2(CH3COO)2
n en d io xy tr isd im eth y ls ta n n a n d ia c e ta t, hexago- /  \  32  2
nale Plättchen, F. 231°. Das Mol.-Gew. des (CH3)2Sn sn(CH3)2
Stcffes wird mit steigender Verd. kleiner, so
daß eine Dissoziation nach [Ms] S 3 M  wahr- <CH3COO)2.(CH3)2Sn.o O.Sn(CH3)2(CH3COO)2 
scheinlich ist. (Sei. Pap. Inst, physic. chem. \S n /
Res. [Tokyo] 4 2 . Nr. 1174. 57—58. März 1947. Koamgome, Hongo, Tokyo, Inst, of Phys. 
and Chem. Res.) H. W. Z im m e r . 980

Taichi Harada und T. Okubo, O rganom etallverbindungen. 14. Mitt. n -P ro p y lz in n -  
verbindungen. (13. vgl. vorst. Ref.) Es wurden zu Vergleichszwecken einige bereits 
bekannte Derivv. des Tetra-n-propylzinns synthetisiert.

Versuche: T e tra -n -p ro p y lz in n  (I) ,  durch 2tägiges Erhitzen einer Sn-Na-Zn- 
(69: 14:17)-Legierung (II; 150 g), mit überschüssigem n-Propylbromid; (Ausbeute) 
23 g. ■— T ri-n -p ro p y lz in n b ro m id  (III), C9H21SnBr, Kp. 252—255° (leichte Zers.), durch 
direkte Bromierung von I. — T ri-n -p ro p y lz in n jo d id  (IV), Kp. 259—254° (leichte Zers.); 
Kp.20 147-—148°, Kp.26 154°, Kp.32 166°, aus 95 g II u. 115 g n-Propyljodid u. 5std. 
Erhitzen auf 100°; 32 g. — D i-n -p ro p y lz in n d ib ro m id  (V), C6H14SnBr2, F. 49°, Kp. 
263—265°, durch direktes Bromieren von I oder III. — D i-n -p r o p y lz in n s u lfid , Kp.18 
254° (Zers.), aus V u. Na2S in A. konnte noch nicht rein erhalten werden; zerfällt wahr
scheinlich in [(n—C3H7)3Sn]2Sn u. SnS2. — T r i-n -p r o p y lz in n o x y d , C18H42Sn20 , Kp.21 
195—198°, aus IV u. NaOH, Extrahieren mit Ae. u. Dest. im Vakuum. — T ri-n -p ro p y l-  
zin n h y d ro xyd , C9H22SnO, entstand daraus beim Stehen an der Luft. (Sei. Pap. Inst, 
physic. chem. Res. [Tokyo] 4 2 . Nr. 1175. 59— 60. März 1947.) H. W. Z im m er. 980

Taichi Harada, O rganom eta llverb indungen . 15. Mitt. D ia n h y d ro tr isd ia lk y lz in n d io x y -  
d ia lky lzin n d ih a lo g en id e . [R '{ { R 1)2S n O )3O R 'S n (R 2)2X 2] u n d  [ R '( (R 2)2S n O )sO R 'S n (R 1)2X 2\. 
(14. vgl. vorst. Ref.) T r i-n -p ro p y lz in n jo d id  gibt unter Einw. von Sonnenlicht nach 
längerer Zeit die komplexe Verb. H[(n—C3H7)2SnO]3OH-Sn(n—C3H3)2J2; in alkohol. 
Lsg. bildet sich eine analoge Verb.; es werden dabei beide H-Atome gegen die Alkyl
gruppe des benutzten Alkohols ausgetauscht. Weiter werden einige 3:l-Komplexe 
aus Dialkylzinnoxyden mit Dialkylzinndihalogeniden (vgl. 13. Mitt.) hergestellt.

V ersuche: H [ (n — C3H 7)2SnO ]3O H - S n (n — C3H 7)2J 2 (I), C24H58Sn40 4J2, F. 188—205“ 
(Zers.), aus reinem Tri-n-propylzinnjodid durch lange Einw. von Sonnenlicht. — 
C 2H 6[(n— C3H 7)2SnO ]3OC2H 5 -S n (n — C3H 7)2J 2 (II), C28H96Sn40 4J2, F. 122—140“ (Zers.), 
aus I u. heißem A. b e im  A b k ü h le n .  — n —C3H 7[(n—C3H 7)2S n 0 ] 30 ( n —C3H 7) ■ S n [ n —C3H 7)2J 2, 
F. 113—150° (Zers.), aus I bzw. II u. heißem n-Propylalkokol. — CzH o[(0 2H b)2S n 0 ] 3- 
OC2H 5 -S n (C H 3)2J 2 (III), C18H46Sn40 4J2, Prismen, F. 151—178° (Zers.), aus 3 Teilen
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Diäthy 1z i nnoxycl oder Diäthylzinnhydroxyd mit 1 Teil Di methylzin ndij odid in Alkohol.
— H i(C 2H 5)2SnO ]3O H -S n (C H 3)2J 2 .C u n 3SS n i OiJ 2, Nadeln oder Prismen, F. 1 8 0 — 198« 
lZTjHv,du/ ch Zers- von 1 1 1  in einer A.-W.-Lsg. ( 1 :1 ) .  — C2H 5[(C H 3)2S n O ]3OC2H b ■ 
o n ( 0 2H h)2J 2, F. 1 2 7—162° (Zers.), aus 3  Teilen Dimethylzinnoxyd u. 1 Teil Diäthyl- 
zmnjodid in A.; diese Verb. ist mit vorst. isomer. (Sei. Pap. Inst, physic. ehem. Res. 
[Tokyo] 4 2 . Nr. 1 1 7 6 . 6 2 — 63 . März 1 9 4 7 .) H .  W. Z im m e r .  9 8 0

Taichi Harada, O rganom etallverbindungen. 16. Mitt. A n h y d ro d ia lk y lz in n d io x y d ia lk y l-  
zinnd iha logen ide . [ ( R ^ S n O S ^ R ^ X ^  u n d  [ { R ^ S n O S n i R J 2X2]. (15. vgl. vorst. Ref.) 
Vf. synthetisiert die isomeren Komplexverbb. vom Typ (R1 )2SnÖSn(R2)2X2 u. (R2)2- 
SnOSn(R1)2X2; die von P f e i f f e r  u . B r a c k  [1914] vorgeschlagene Struktur X(R4)2- 
SnOSn(R2)2X für diese Verbb. wird vom Vf. abgelebnt u. dafür die obige vorgescblagen.

 ̂ Versuche: (n — C3H ,)2S n O S n (n — C3H ?)2B r 2, C12H28Sn2OBr2, Plättchen, F. 106 bis 
107° (A.), aus Di-n-propylzinndibromid (I) u. Di-n-propylzinnoxyd (II) oder -hydroxyd.
— (C H 3)2S n O S n {n —C3H 7)2B r 2 (III), C8H20Sn2OBr2, F. 68—70°, aus Dimethylzinnoxyd 
u. überschüssigem I in alkohol. Lsg.; aus II u. Dimetbylzinndibromid konnte das ent
sprechende Isomere von III nicht erhalten werden. —- (C2H 5)2S n O S n (C H s)2J 2 (IV), 
C6H16Sn2OJ2, F. 100—106°, wie vorst. erhalten; beim Abkühlen einer alkohol. IV-Lsg. 
bildet sich die kristalline Verb. [(C ,H 5)2S n O ] ß C 2IL> ■ S n (C U 3)2J 2. — (C H 3)28 n O S n - 
(C2H 5) Plättchen, F. 102—103«; beim Umkristallisieren aus A. erhielt man diese 
Verb. nicht zurück, sondern immer die Komplexverb. C2H 5[(C H 3)2S n O ]aOC2H 5 ■ 
S n (C 2H b)2J 2. — (C2H b)2S n O S n (n —C 3H 7)2B r 2, C10H24Sn2OBr2, tetragonale Plättchen, 
F. 85—87«, aus Diäthylzinnoxyd u. überschüssigem I, zeigt in Naphthalin beim Verd. 
doppeltes Mol.-Gewicht. — (n—C3H 7)2S n O S n (C 2H -)2B r 2, C10H24Sn2OBr2, Prismen, F. 
104-—105«, aus II u. überschüssigem Diäthylzinndibromid; zeigt ebenfalls ein doppeltes 
Mol.-Gew. in verd. Lsg. von Naphthalin. (Sei. Pap. Inst, physic. ehem. Res. [Tokyo] 
4 2 . Nr. 1177. 64— 66 . März 1947.) " H. W . Z i m m e r . 980

D. I. Legge, A lk y lb en zo le  a u s  B en zo l u n d  Iso b u ten . 1. Mitt. D a rste llu n g  u n d  I d e n 
tif iz ie ru n g  e in iger F ra k tio n e n . Durch Alkylieren von B en zo l mit I so b u te n  (I) in Ggw. 
von A1C13 wird ein in einem Bereich von über 100° sd. Reaktionsprod. erhalten, das 
durch fraktionierte Dest. in insgesamt 13 Fraktionen zerlegt wird. Unter den Re- 
aktionsprodd. befinden sich folgende KW-stoffe: te r t.-A m y lb en zo l (II), l- Is o p ro p y l-2 -  
(III) u. -3-tert.-butylbenzol (IV), lA -D i- te r t.-b u ty lb e n zo l (V), l - te r t .-A m y l-2 -te r t.-b u ty l-  
benzol (VI) u. tert.-O ctylbenzol (VII). Tri-tert.-butylbenzol konnte nicht gefunden werden. 
Für den Mechanismus dieser Alkylierung, der ausführlich diskutiert wird, wird ange
nommen, daß die beschriebenen Alkylbenzole aus den prim. Reaktionsprodd., tert.- 
Butylbenzol (VIII) u. V, entstehen.

V ersuche: In 16,5 Molen Bzl. wird in Ggw. von 0,4 Mol AlCl3bei 15—22° bis zur 
60%ig. Vol.-Vergrößerung I eingeleitet; durch Dest. der organ. Schicht nach der 
Zers, mit verd. NaOH werden 6 Fraktionen erhalten: Fraktion 1 vom Kp. <90° be
steht aus Bzl.; Fraktion 2 vom Kp. 90—177° enthält II; Fraktion 3 vom Kp. 177—205° 
u. Fraktion 4 vom Kp. 205—235° enthalten, nach einer gemeinsamen Rektifikation 
neben II im wesentlichen III u. IV; aus den höher sd. Anteilen, die VI enthalten, krist. 
VII. ■— Die erhaltenen KW-stoffe lassen sich bei 135—180“ mit 16—60%ig. HN03 
oxydieren; der Zusatz von V20 5 erwies sich manchmal als zweckmäßig, eine Nitrierung 
war nicht immer zu vermeiden. Ferner wurden mit 95%ig. H N 03 Nitroverbb. erhalten, 
aus_ denen durch katalyt. Hydrierung die entsprechenden Amine u. ihre Deriw. dar
gestellt wurden. Durch Chlorsulfonierung der KW-stoffe in CC14 mit einem Überschuß 
von Chlorsulfonsäure waren Sulfonamide u. Sulfanilide zugänglich. Mit Hilfe dieser 
3 Testrkk. wurden erhalten: Aus Fraktion 2 (II) 48% B en zo esä u re , F. 221“, neben 
10% 4-N itrobenzoesäure  (F. 238—240«; M eth y lester , F. 92,3—-93,7°), p - te r t.-A m y la n ilin ,  
CuH17N; A cety lverb ., C13H19ON, F. 138,5—139,5«; (Ausbeuten) 82%. B enzoylverb ., 
C18H21ON, F. 108,1—108,9«; 92%. — p -te r t.-A m y lp h e n o l, C41H160 , durch Diazotieren 
u. Verkochen, F. 92,3—93,3«; 54%. — p -(te r t.-A m yl)-b en zo lsu lfo ch lo rid , CUH160 2C1S, 
F. 50,4—51,3«; 85%. A m id ,  Cn H170 2NS, F. 84,7—85,2«; 92%. A n il id ,  C17H ,,02NS, 
F. 110,6—111,4«; 90%. — Fraktion 3 (te r t.-H exy lbenzo l u. III) Benzoesäure u. P h th a l
säure  durch Nachoxydieren des unveränderten Materials mit 50%ig. H N 03. A n il ,  
F. 199—202«. — 3 .5 -D in itro -l- iso p ro p y l-2 -te r t.-b u ty lb en zo l, schwach gelbe Kristalle, 
F. 143,1— 143,7° (vgl. B a r b ie r , Helv. chim. Acta. 19. [1936.] 1345), liefert D in itro -  
ph th a lsä u re , F. 220—224°, Ä th y le s te r , F. 184—185°. — 3 .5 -D ia m in o -l- iso p ro p y l-2 - te r t.-  
butylbenzol, C13H22N2, aus Isooctan, F. 130,6—131,3«. D iacetylverb ., C17H260 2N2, aus 
Isopropanol, F. 239,2—240,5°. ■— 5 -A m in o -l-iso p ro p y l-2 -ter t.-b u ty lb e n zo l-h yd ro ch lo r id , 
C13H21N • HCl, durch Hydrieren der Mononitroverb. (Öl) u. Fällen aus PAe. mit HCl; 
17%. A cety lverb ., C15H23ON, aus 50%ig. Isopropanol, F. 123,6—123,9“. B en zo y lverb ., 
GjoH^ON, aus Isopropanol Nadeln. F. 167,3—168,2«. — 5 -S u lfo n a m id o - l- iso p ro p y l-2 -
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tert.-bu tylbenzo l, C13H210 2NS, aus Isopropanol Nadeln, F. 186,6—187,5°. — 5 - 0 x y - l-  
isopropyl-2 -tert.-bu ty lbenzo l, C13H20O, F. 118,7—119,9°. — 4 -H  itro -tert.-hexylbenzol, öl, 
liefert 4-N itrobenzoesäure . M ethylester , F. 93,4—94,8°. — 4 -B en zo y la m in o -ter t.-h exy l-  
benzol, Kristalle, F. 111,2—112°. — Fraktion 4 (IV) Iso ph tha lsäured im ethyles ter, F. 
65,1—66,1°; 28%. — 5 -N itro iso p h th a lsä u re , mit der 3fachen Menge H N03, F. 246 bis 
247,4°; 41%. D im eth y les ter , F. 121,2—121,6°. — 12% 3-tert.-B u ty lbenzoesäure , aus W. 
Nadeln, F. 127,5—127,9°, u. 5% 5-N itro -3 -tert.-bu ty lbenzoesäure , F. 140,0—-140,4°, 
werden bei der Oxydation mit 10%ig. H N03+ V 20 5 bei 150° erhalten. — 6 -N itro - l-  
isopropyl-3 -tert.-bu tylbenzo l, C13H190 2N, durch Nitrieren in Eisessig mit 78%ig. HNOa, 
F. 50,1—51,1°; 78%; neben 11% 4-N itro -tert.-hep ty lbenzo l; liefert bei der Oxydation
4-N itro isoph tha lsäure , C8H5OeN, F. 243—244,5°, D im ethyles ter, C10H9O6N, F. 85,6 bis 
87,1°. — 6 -A ce ty la m in o -l-iso p ro p y l-3 -tert.-b u ty lb en zo l, C15H23ON, aus Isopropanol, F. 
153,3—153,6°. — 6 -B en zo y la m in o -l- iso p ro p y l-3 -te r t.-b u ty lb en zo l, C20H25ON, aus Iso- 
propanol+Bzl. Nadeln, F. 233,9—234,1°. — 4 .6 -D in itro -l-iso p ro p y l-3 -ter t.-b u ty lb en zo l, 
C13H]80 4N2, durch Nitrieren von Fraktion 4 bei Zimmertemp., aus Isopropanol Platten, 
F. 154,2—156,7°, werden beim Belichten gelb; liefert bei der Oxydation 4 .6 -D in itro -  
isophtha lsäure, Ä th y le s te r , F. 122,2—123°. — 4 -6 -D ia m in o -l-iso p ro p y l-3 -te rt.-b u ty lb e n zo l, 
C13H22N2, aus Isooctan hellbraune Kristalle, F. 159,1—160,6°. D iacetylverb ., C17H280 2N2, 
aus verd.' Essigsäure, F. 323—325°. — l-Iso p ro p y l-3 -ter t.-b u ty lb en zo l-6 -su lfo n y lc h lo r id  
(XI), C13H190 2C1S; 67%. N a -S a lz  der S u lfo n sä u re , C13H190 3SNa • 5H20 , kristallisiert 
leicht aus Wasser. A m id , C13H210 2NS, F. 158,8—159,1°, liefert beim wiederholten 
Kristallisieren aus PAe. ein sulfonhaltiges Prod. vom F. 147,7—148,8°. A n il id ,  
CjgH^OjNS, F. 136,9—137,5°. -— 4 -N itro -l-iso p ro p y l-3 -te rt.-b u ty lb en zo l-6 -su lfo n y lch lo rid , 
C13H180 4NC1S, durch Nitrieren von XI mit 96%ig. H N03 bei 30°, aus PAe., F. 142,6 
bis 143,6°; 90%. A m id , C13H20O4N2S, aus Isooctan oder Bzl., F. 184,8—185,8°. A n il id ,  
Cj9H280 4N2S, aus Isooctan oder Bzl., F. 184,5—185,5°. — te r t.-B u ty lb en zo l, aus Frak
tion 4 in Bzl. mit A1C13 bei 45°. — Fraktion 6 (VII u. VI) liefert bei der Oxydation 
Benzoesäure u. Phthalsäure. b -A ce ty la m in o -l-te rt.-a m yl-2 -lert.-b u ty lb en zo l, C17H27ON, 
aus Isopropanol, F. 109—113°. — 5 -B en zo y la m in o -l-tert.-a m yl-2 -ter t.-b u ty lb en zo l, 
CjjHggON, F. 208,7—209,9°. — 3-tert.-A m y l-4 -tert.-b u ty lp h en o l, C15H240 , als nicht 
kristallisierendes braunes Öl. B enzoa t, C22H280 2, F. 117,2—117,9°. — 3 .5 -D in itro - l-  
tert.-am yl-2-tert.-butylbenzol, C15H220 4N2, mit HN03+ H 2S04 gelbe Flocken, F. 201—202°, 
neben 4-N itro-tert.-octylbenzo l. — 3 .5 -D ia m in o -l-tert.-a m yl-2 -ter t.-b u ty lb en zo l, C15H26N2, 
F. 181,4—182,6° (Zers.). H ydroch lorid , hydrolysiert leicht. D iacetylverb ., C19H30O2N2, 
F. 239,6—240°. — D odecylbenzolsulfochlorid , C18H290 2C1S, F. 64—65,4°, als Umsetzungs- 
prod. von Fraktion 6 mit Chlorsulfonsäure. A m id , C18H310 2NS, F. 135,5—136,5°, neben 
einem fl. S u lfo n y lch lo r id , C14H210 2SC1 oder C15H230 2SC1. — l- te r t.-A m y l-2 -te r t.-b u ty l-  
b enzo lsu lfonam id , C16H250 2N, Kristalle, F. 206,6—207,6°. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 
2079— 86. Sept. 1947. Pointe-A-Pierre, Trinidad, Leaseholds Ltd.) G o l d . 1010

D. I. Legge, A lk y lb en zo le  a u s  B en zo l u n d  Iso b u ten . 2. Mitt. 1.4-D i-tert.-bu tylbenzo l. 
(1. vgl. vorst. Ref.) Durch Einw. von I so b u ten  auf B en zo l in Ggw. von A1C13 oder 
96%ig. H2S04 konnte 1 .4 -D i-tert.-bu ty lbenzo l (I) erhalten werden. I ist gegen Oxy
dationsmittel beständig u. läßt sich nur durch 50%ig. H N03 bei 180° in Terephthal- 
säure überführen. Bei der Sulfurierung von I mit Chlorsulfonsäure tritt teilweise eine 
anomale JACOBSEN-Umlagerung unter Bldg. von l-Iso p ro p y l-3 -te r t.-b u ty lb en zo l (II) ein; 
als Hauptprod. entstand l- te r t.-B u ty lb en zo l-4 -su lfo n sä u re  (III). Bei der Einw. von 
96%ig. H N 03 wurde neben Mono- u. Dinitrierungsprodd. die Bldg. von 4 -N itro-tert.- 
butylbenzol (IV) beobachtet. Die Bromierung findet in Ggw. von Fe leicht statt u. 
führt unter Eliminierung eines tert.-C4H9-Restes zur Bldg. von 4 -B rom -tert.-butylbenzol 
(V) als Hauptreaktionsprod. neben dem n. Bromierungsprodukt. Mit A1C13 in Bzl. 
wird aus I ein kompliziert zusammengesetztes Rk.-Prod. isoliert, das neben niedrigen 
Homologen im wesentlichen l-Iso p ro p y l-3 -te r t.-b u ty lb en zo l (VI) enthält (vgl. auch vorst. 
Ref.).

V ersuche: B enzoesäure, C7H60 2, durch Oxydation von tert.-Butylbenzol mit 
15%ig. H N 03 in Ggw. von V20 5 bei 160°, F. 121°; 8%. — 4 -A ce ty la m in o -tert.-b u ty l
benzol, C12H17ON, aus Bzl.+ Isooctan, F. 174,6—175,2°; 75%. — 4 -B en zo y la m in o -  
tert.-butylbenzol, C17H19ON, aus Bzl.+ Isooctan Nadeln, F. 143,1—143,7°; 76%. — 
te r t.-B u ty lbenzo l-4 -su lfonylch lorid , C10H13O2ClS, F. 81—82°; 91%; A m id , C10H15O2NS, 
F. 139,1—139,5°; 98%; A n il id , C16H190 2NS, aus Isopropanol, F. 132,8—-133,4°. — 
T ereph tha lsäure , C8H60 4, durch Oxydation von I mit 50%ig. H N03 bei 180“; 30%; 
D im ethylester, C10H10O4, F. 141,5—141,8°. — 2 -N itro -1 .4 -d i-tert.-bu ty lbenzo l (VII), 
CI4H210 2N, aus I in Eisessig mit 96%ig. HN03 bei 30—42°, aus A., F. 88—88,7°; neben 
IV, C10H13O2N, aus dem Rückstand, Kp.10 144°, nD°° 1,5330. VII liefert bei der Oxy
dation mit verd. H N 03 32% 2 -N itro tereph tha lsäure; D im ethylester, F. 71,5—72,5°; IV

f
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liefert analog 57% 4-N itrobenzoesäure, F. 235—237°, M eth y lester , F. 94,6—95,3°. —
2 -A m m o -1 .4 -d i-ter t-.b u ty lb en zo l (VIII), C14H23N, durch katalyt. Red. von VII, Nadeln, 
% 71p4,5-—104,8(l; A cetylverb ., C16H25ON, aus Essigsäure, F. 155,6—156,4°; B en zoylverb ., 
C21H27ON, aus Isopropanol Nadeln, F. 202,3—203°. — 2 .5 -D i-te r t.-b u ty lp h en o l, C14H220, 
aus VIII durch Diazotieren in Essigsäure+H2S04 bei —2° u. Verkochen zunächst als 
gelbes Öl, aus PAe. +  Bzl. gelbe M., F. 141,1—142,2°. — 2 .6 -D in itro -1 .4 -d i- te r t.-b u ty l-  
benzol (IX), C14H20O4N2, aus I mit 96%ig. H N 03 bei 15—30°, später bei 60°, aus PAe 
Nadeln, F. 191,4—192,4°; 53,6%, neben der öligen Mischung von 19,3% IV, 10,5%. 
VII, 8,4% 2.5- u. 2 .3 -D in itro -1 .4 -d i-tert.-b u ty lb en zo l (X u. XI). X, C14H20O4N2, durch 
fraktionierte Kristallisation aus Isopropanol, F. 138,7—139,7°; IV, C10H13O2N, Kp10 
148°, nD30 1,5237, A c e ty la m in , C12H17ON, F. 174—175°, B e n zo y la m in , C17H19ON, F. 
142—143°; XI ( ?), C14H20O4N2, Kp.10 190°, nDs° 1,5331, B e n zo y la m in , aus PAe. gelbe 
Flocken, F. 211,6—212,9°. IX in 98,2%ig. Ausbeute, durch Nitrieren von VII mit 
96%ig. HNOs bei 35—40", später bei 60°, F. 190,9—191,8°. — 2 .6 -D ia m in o -1 .4 -d i-  
tert.-butylbenzol, C14H24N2, schwach gelbbraune M., F. 171-—172°; 97%; D iacetylverb ., 
C18H280 2N2, aus Eisessig, F. 368—370°. — V, C16H13Br, aus I in CC14 mit Brom in Ggw. 
von Fe-Feile (Jod ist unwirksam) u. Fraktionieren des Bromids, Kp.10 103°, F. 14°, 
nD30 1,5268, D.3°4 1,2028; 2-B rom -1 .4 -d i-te rt.-b u ty lb en zo l, C14H21Br, als höher sd. Anteil. 
— tert.-B u ty lben zo l-4 -su lfo n y lch lo rid  (XII), C10H13O2ClS, aus I in CC14 mit Chlorsulfon
säure bei 22—25°, aus PAe. Prismen, F. 79,9—81,2°; N a -S a lz  der III, C10H13O3SNa 
1,5H20 , aus W. Kristalle; A m id ,  Ci0H15O2NS, aus W. Nadeln, F. 139,1—139,6°; A n il id ,  
Cj6H190 2NS, aus Isopropanol, F. 131,9—133°; 9,8% l- lso p ro p y l-3 -te r t.-b u ty lb e n zo l-4 -  
su lfo n y lch lo r id  im öligen Filtrat von XII, A m id ,  C13H210 2NS, u. 1,8% eines Sulfons. — 
Beim Behandeln von I mit 98%ig. H2S04 bei 82°, wobei die Temp. auf 98° steigen 
kann, bildet sich VI, neben wenig anderen Prodd. (vgl. vorst. Ref.) als ölige Schicht 
u. aus der sauren Schicht durch Hydrolyse mit W.-Dampf ein 70%ig te r t.-B u ty lb e n zo l
(XIII) enthaltendes Öl. — XIII liefert bei der Umlagerung mit A1C13 bei 45° B enzol, 
I u. VI. I liefert mit A1C13 in CS2 bei 20—30“ Benzol, XIII, te r t.-A m y l-  u. H exylbenzo l, 
VI, tert.-O ctylbenzol u. höher sd. Produkte. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2086—90. Sept. 
1947.) .. G o l d . 1010

B. Tchoubar (unter techn. Mitarbeit von Letellier-Dupre), Ü ber d ie  D arstellung  
von 2 -D iä th y la m in o ä th a n th io l u n d  e in ig en  en tsprechenden  E ste rn . Zwecks Unters, der 
Wrkg. von S  bei Ersatz des Alkohol-0 in spasmolyt. wirksamen E s te rn  von A m in o -  
alkoholen  wurden P h en y la lky lth io le ss ig sä u re d iä th y la m in o ä th y le s te r  (II), C6H5(R)CHCOS- 
CH2CH2N(C2H6) (R auch C6H5), aus den entsprechenden T h io lsä u re n  (I) u. 2-Chlor- 
ä th y ld iä th y la m in  (III) dargestellt. Die erforderlichen I sind durch Einw. der Säure
chloride auf alkohol. KSH erhältlich. I sind wie alle Thiolsäuren wärmeempfindlich 
u. oxydieren sich an der Luft zu den B is - \p h e n y la lk y la c e ty l] -d isu lfid e n , C6H6(R)CHCOS—- 
SCO—CH(R)C6H6. W. spaltet aus I bereits in der Kälte H2S unter Bldg. der Carbon
säuren ab. II sind stabile, destillierbare Verbb., die krist. Salze geben. Die Darst. 
von D iä th y la m in o ä th a n th io l (IV) aus III u. KHS oder durch Verseifung des D iä thyl-  
am inoä thylth iobenzoa ts  (V) gab mäßige Ausbeuten.

V ersuche: 2 -C h lo rä th y ld iä th y la m in  (III), Kp. 145—146°; aus 50 g Diäthylamino- 
äthanol in 100 cm3 Chlf. (0°) u. 100gSOCl2in400cm3 Chlf., 1 Std. beiRaumtemp., 30 Min. 
auf W.-Bad (Ende der S02-Entw.), Eindampfrückstand mit A. abdampfen, Hydro
chlorid mit NaOH zerlegen, mit Ae. extrahieren; 79%. — D iä th y la m in o ä th a n th io l, 
Kp.27 71—72°; a) aus 6,5 g vorst. Verb. im gleichen Vol. A. u. 44 cm3 alkohol. l,3nKHS 
(spontane Erwärmung), 2 Std. stehen lassen, Eindampfrückstand mit 20%ig. KOH 
behandeln, alkal. Lsg. ansäuern, mit K2C03 alkal. machen, mit Ae. extrahieren; 35%. 
H ydroch lorid , F. 173°. P ik ra t , F. 87°; als Nebenprod. entsteht eine Verb. B is-[2 -D i-  
ä th y la m in o ä th y l]-su lfid  (?) (VI), Kp.5 138°; alkaliunlösl., ohne freie SH-Gruppe, bei 
Red. mit Zn-HCl keine IV-Bldg.; D ip ilcra t, F. 184—185°; b) durch Hydrolyse von
8,5 g V (aus K-Thiobenzoat u. III, Kp.20 180°; 70%; H ydroch lorid , F. 95—97° [CH3OH- 
Äthylacetat]) mit 100 cm3 önHCl (2 Std., Rückfluß); 1,8 g. Als Nebenprod. wahr
scheinlich VI; 2,5g. — D a rst. der T h io lsä u re n . D ip h en y lth io le ss ig sä u re , F. 55° (PAe.); 
10 g Diphenylessigsäurechlorid portionsweise in äthanol. KHS-Lsg. (10 g KOH in 
5 cm3 W. u. 90 cm3 A. mit H2S sätt.) geben, nach 1 Std. in W. gießen, alkal. stellen, 
ausäthern, wss. Lsg. vorsichtig ansäuern, Thiolsäure mit peroxydfreiem Ae. extra
hieren; 90%. Darst. der übrigen I analog (enthalten bis ca. 10% Carbonsäure). -— 
B is-[d ip h en y la ce ty l] -d isu lfid , 140“ (Cyelohexan); durch Luftoxydation oder 3std. 
Kochen in W. vorst. Säure. — D a rst. der T h io lester. I mit konz. alkohol. KOH (5% 
Überschuß) in if-Salz überführen,III (1,5 Mole/1 Moll) zugeben, nach 1 Std. Gemisch 
in angesäuertes W. geben, mit Ae. Neutralester extrahieren, mit Na2C03 alkal. stellen, 
mit Ae. extrahieren, Ae.-Rückstand destillieren. [C6H5]2CHCOSCH2CH2-N[C2H5]2, Kp.4
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195—200°; 55%. H ydro ch lo rid , F. 115° (Äthylacetat). P ik ra t, F .132—133° (CH,OH)
. — [C0H5][C2H5]CHCOSCH2CH2N[C2H5]2, Kp.g 170-171»; 45o/o_ H ydroch lorid ,
F. 104—105° (Äthylacetat). P ik r a t , F. 75—76° (CH3OH). — [C.HJ \n — C,H,1- 
CHCOSCH2CH2N[C2H5]„ Kp.8 170—175°; 50%. P ik r a t  (CH3OH), F. 92—93° 
(CHgOH). — [C6H5][iso-C3H7]CHCOSCH2CH2N[C2H5]2, Kp.4 160°; 68%. H ydroch lorid , 
F. 125° (Athylacetat). -  [C6H5][C4H9]CHCOSCH2CH2N[C2H5]2, Kp.4 169-170°; 65%. 
P ik ra t, F. 117° (CH3OH). -  [C6Hs][iso-C5H„]CHCOSCH2CH2N[C2H6]2, Kp.6 175°; 
40%. — P ik r a t , F. 127° (CH3OH). (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 792—94. 
Sept./Okt. 1947. Inst. Fournier, Labor, de contrôle physiol. des médicaments anti
vénériens.) _ K. M a i e r .  1090

P. Merch, B en zsu lfa m id h yd ro ch lo r id . Benzsulfamidhydrochlorid ist das Hydro
chlorid von p-Aminomethylbenzolsulfonamid (Marfanil, Mesudin). Vf. bespricht Synth., 
Eigg. u. Säure- u. Basendissoziationskonstanten (bei 20° 10~8>8 bzw. IO-3-8). (Arch. 
Pharmac. og Chem. 54 (104). 475—81. 8/11. 1947. Danmarks Apotekerforen Kon- 
trollabor.) _ R. K. M ü l l e r .  1090

M. W. Lichoscherstow, R e a k tio n  von  N -H a lo g en a m id en  m it  T h io ä th ern . Bei Einw. 
von Chloramin B (I) u. T oder besser Bromamin B u. T (II) auf Dialkyl(aralkyl) sulfide
(III) in Aceton werden S .S -D im e th y l- . S .S -D iä th y l- , S .S -D ib en zy l-su lfin b en zo lsu lfo n y lim in e  
[R2S -*■ NS02C6H5; R =  M e th y l, Ä th y l ,  B e n zy l] u. -su lfin -p -to lu o lsu lfo n y lim in e  u. bei 
Einw. von N-Chloracetamid (IV), N-Chlorpropionamid (V) u. N-Chlorbenzamid (VI) 
auf III in absol. wasserfreien Medien bei niedriger Temp. S .S -D im e th y l- , S .S -D iä th y l- ,
S .S -D ib e n zy lsu lfin a c e tim in , S .S -D iä th y l- , S .S -D ib e n zy ls u lf in p r o p io n y lim in  u. S .S -D i-  
benzy lsu lfin b en zo y lim in  als H ydroch loride  dargestellt. Aus den vorst. Hydrochloriden, 
die mit PtCl4 wohldefinierte H exach lorop la tina te  bilden, werden die fre ie n  B a sen  durch 
Behandeln mit NH3 erhalten. Während die Sulfinsulfonylimine weitgehend gegen 
Wassereinw. beständig sind u. erst in wss. A. oder Aceton in Ggw. von HCl zu S u lfo x y d e n  
u. S u lfa m id e n  hydrolysiert werden, sind die Sulfincarbonylimine sehr feuchtigskeits- 
empfindlich. So entstehen fast quantitativ aus Dibenzylsulfid bei der Einw. von IV 
oder auch N.N'-Dichlorharnstoff (VII) in 80%ig. Ausbeute D ib en zy lsu lfo xyd , aus Di- 
benzyldisulfid, Dimethyl- u. Diäthylsulfid u. IV D ib en zy ld isu lfo xyd , D im eth y l-  u. D i-  
ä thylsu lfoxyd . Beim Erwärmen äquimol. Mengen VII u. Dibenzylsulfid wird D ibenzyl-  
sulfon  erhalten. Bei Ausführung der Kondensation von III mit Chlorcarbonamiden bei 
höheren Tempp. tritt als sek. Rk. die Bldg. von Chloraceton  u. A cetam idhydroch lorid  
ein, die die Isolierung der Sulfinacyliminhydrochloride sehr erschwert. Der Basen
charakter der Sulfinimine wird durch die Substituenten sowohl am S wie auch am 
N beeinflußt u. nimmt wie folgt ab: RCO>R'CO>R(R/)SO, u. R2S>R„'S (R =  Alkyl, 
R' =  Aralkyl).

V ersuche: Darst. der S u l f in s u l fo n y l im in e : Man gibt zu einer Lsg. des Sulfids in 
Aceton das entsprechende Chloramin, läßt solange stehen, bis Jodstärkepapier nicht 
mehr gefärbt wird, erwärmt, filtriert NaCl ab u. saugt nach Abkühlen die Kristalle 
ab. S .S -D im e th y lsu lfin b e n zo lsu lfo n y lim in , C8Hn0 2NS2, F. 131°, aus 0,93 g Dimethyl- 
sulfid in 15 ml Aceton u. 4,11 g I bei 20°; 15 g (Ausbeute). Gibt beim Erhitzen in A. 
in Ggw. von HCl D im e th y lsu lfo x y d  u. B en zo lsu lfa m id . — S .S -D im e th y lsu lfin -p -to lu o l-  
su lfo n y lim in , F. 158—159° (Aceton), aus 1,2 g Dimethylsulfid in 15 ml Aceton u. 
6,4 g II; 3,1 g. — S .S -D iä th y lsu lfin b e n zo lsu lfo n y lim in , C10H15O2NS2, F. 115° (absol. A.). 
Gibt bei Hydrolyse analog Vorst. D iä th y lsu lfo x y d  u. B en zo lsu lfa m id . — S .S -D iä th y l-, 
su lfin -p -to lu o lsu lfo n y lim in , F. 145“ (Zers.; absol. Aceton), aus 1,3g Diäthylsulfid u.
4,8 g II; 3,5 g. — S .S -D ib e n zy lsu lfin b e n zo lsu lfo n y lim in , C20H19O2NS2, F. 153—153,5° 
(absol. A. oder Aceton), wird zu D ib en zy lsu lfo xyd , F. 133°, u. B en zo lsu lfa m id , F. 154°, 
hydrolysiert. — S .S -D ib e n zy lsu lfin -p - to lu o lsu lfo n y lim in , C21H210 2NS2, F. 192—193° 
(absol. Bzl.), aus Dibenzylsulfid u. II. — S .S -D ib en zy lsu lfin a c e tim in h yd ro ch lo r id , C16H18- 
0NC1S, F. 102—103°, man gibt zu 5,3 g Dibenzylsulfid in 30 ml Aceton (über P20 5 
dest.) in 2—3 Portionen bei <  10° 2,3 g IV in 20 ml absol. Aceton, kühlt ab u. filtriert; 
60—80%. Gibt beim Erwärmen in W. D ib en zy lsu lfo xyd  u. A ce ta m id  u. beim Schütteln 
mit NaHCOj in absol. Ae. unter C02-Entw. u. NaCl-Abscheidung [(CsH bC H 2)2S N H -  
CO C H 3]O H . A u s  2  g Hydrochlorid in 50 ml absol. Ae. werden beim Einleiten von NH3
1,2 g fre ie  B a se , C16H17ONS, F. 72—73° (absol. Ae.), erhalten. H exachlorop la tina t, 
C32H360 2N2C]6S2Pt,F. 124° (Zers., W.), gelbe Kristalle. — S .S -D ib e n zy lsu lfin p ro p io n y lim in -  
hydrochlorid, C17H20ONC1S, F. 95,5° (Ae.), man gibt bei 0° Dibenzylsulfid in Chlf. zu 
einer Lsg. von V in absol. Äther. F reie  B ase , C47HigONS, F. 89° (absol. Ae.), beim Ein
leiten von NH3 in eine Lsg. des Hydrochlorids in Aceton. Wird beim Erwärmen in W. 
zu D ib en zy lsu lfo xyd  hydrolysiert. — S .S -D ib e n zy lsu lfin b e n zo y lim in , C21H19ONS, F. 115“ 
(absol. Aceton), man gibt zu 4,28 g Dibenzylsulfid in 15 ml Aceton in der Kälte por
tionsweise eine Lsg. von 4 g VI in 15 ml Aceton, kühlt auf —2 0 °  ab u. filtriert; 4,7 g

9*
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(Rohausbeute); neben Chloraceton. — S .S -D im e th y lsu lfin a c e tim in h y d ro c h lo r id , C4H10- 
ONCIS, F. 78—90°, aus 9,3 g Dimethylsulfid in 20 ml Cblf. u. 14 g IV in 70 ml absol. 
Aceton bei —15°; 90%. F re ie  B a se  durch Behandeln mit NH3. H exa c h lo ro p la tin a t, 
C8H2o0 2N2Cl8S2Pt, F. 156° (Zers.); gelbe Kristalle. — S .S -D im e th y lsu lf in p ro p io n y lim in ,  
C6H120NC1S, F. 110° (Zers.), analog Vorst. aus Dimethylsulfid u. V. H exach lo ro p la tin a t. 
c ioH:n02N2Cl6S2Pt, F. 141,5° (Zers.); gelbe Kristalle. — S .S -D iä th y lsu lfin a c e tim in h y d ro -  
chlorid, Darst. analog Vorst.; H exach lorop la tina t, C12H280 2N2Cl6S2Pt, F. 152° (A.). — 
N -C h lo rp ro p io n a m id  (V), man leitet in eine Lsg. von 8 g Propionamid in 25 ml W. in 
Ggw. von 9 g ZnO bei —5“ Chlor ein, bis der ZnO-Nd. verschwunden ist, trennt das 
gelbe, ölige Dichlorpropionamid ab u. gibt die äquivalente Menge Propionamid zu. — 
D ib en zy ld isu lfo xyd  F. 107—108°, aus 2,5 g Dibenzyldisulfid u. 1,9 g IV in A.; 2,5 g. 
(>KypHaJi 06m efl X h m h h  [J. allg. Chern.l 17 (79). 1477—89. Aug. 1947.)

W e i s k e .  1090
W. M. Hearon und A. F. Helin, D ie  J o d ie ru n g  vo n  a>-Cyanacetophenon. Bei der 

Behandlung von oo-Cyanacetophenon  mit J2 bildete sich T rijo d a ce to n itr il u. B enzoesäure. 
Ersteres war sehr unbeständig u. zersetzte sich beim Stehen in J2, J C N  u. ein unbe
kanntes öl. Beim Erhitzen mit NaOH bildete sich u. a. T e tra jo d ko h len s to ff.

V ersuche: T rijo d a ce to n itr il (I), C2NJ3. Aus cu-Cyanacetophenon, verd. NaOH, J2 
u. KJ bildete sich I als gelber Nd., Ausbeute 80%, F. 120—122° (Zers.). Trocknen nur 
unter C02 u. N2 möglich. Beim Stehen sublimierte J C N  heraus (F. 132—133°). T e tra 
jodkoh lensto ff, CJ4, aus I mit NaOH auf 60° erhitzt; nach W.-Dampfdest. wurde der rote 
feste Rückstand bei 130—140°/1—2 mm sublimiert. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2907—08. 
Nov. 1947. Cambridge, Mass., Massachusetts Inst, of Technol., Dep. of Chem.)

E. B e c k e r .  1160
W. Gruber und F. Traub, Ü ber D icarbonylderiva te  von  P h en o len . 2. Mitt. (1. vgl.

C. 1942.1. 3197.) Unter Anwendung einer modifizierten G a t t e r m a n n -  bzw. HöscH-Rk. 
mit AlClj in äther. Lsg. als Katalysator ( S h a h  u .  S h a h ,  C. 1939. I. 1169) stellten Vff. 
eine Reihe Dicarbonylverbb. von Phenolen her. Dabei scheint sich die bekannte 
Theorie zu bestätigen, daß es zwischen Phenolgruppe u. einer dazu o-ständigen Carbonyl
oder Carbonsäureestergruppe zur Bldg. eines Chelatringes kommt, wobei das der 
phenol. OH-Gruppe zunächstliegende Ringglied aktiviert u. zur Aufnahme der neuen 
Carbonylgruppe befähigt wird. Im Falle des Resorcinkernes versagte jedoch die Rk. 
vollkommen. Die Reaktionsfähigkeit des Acetonitrils ist gegenüber der HCN soweit 
herabgesetzt, daß keine Rk. mehr eintritt. Chloracetonitril blieb in den gleichen Fällen 
von gleicher Wrkg. (vergleichende Tabelle).

V ersuche: Die Rk. wird allg. folgendermaßen durchgeführt: Die absol. äther. Lsg. 
von 1 Mol Ausgangsmaterial wird mit der Lsg. von 2 Molen A1C13 in absol. Ae. u. Zn(CN)2 
oder dem Nitril (1,5 Mole) versetzt, wobei sich meist eine orangefarbige bis dunkelrote 
ölige Schicht absetzt. Unter Kühlung ward HCl bis zur Sättigung eingeleitet, wobei sich 
Kristalle ausscheiden. Nach 12 Std. werden sie mit Eiswasser verseift, die Dicarbonyl- 
verb. krist. aus. —- Die Einführung der Aldehyd-Gruppe mit Zn(CN)2 in Phloraceto- 
phenon verläuft mit besseren Ausbeuten als die Einführung der Ketogruppe mit Ace
tonitril in Phloroglucinaldehyd. — B eso rc in d ia ld eh yd , F. 127°, aus /3-Resorcinaldehyd 
analog Vorst., karminrotes Öl, das nach Verseifung Kristallnadeln gibt; 10% (Aus
beute). D ip h en y lh yd ra zo n  F. 230°. — O rcind ia ld eh yd , F. 117°, aus Orcinaldehyd, Kri
stalle aus W., F. 117°. mit FeCl3 braunrote Färbung; 11%. Durch Red. nach C le m -  
m e n s e n  Verb. vom F. 145—147°, braunes öl, das nach Hochvakuumdest. Nadeln 
liefert; 12%. — F orm ylph loracetophenon  (I), aus Phloracetophenon, Kristalle aus Metha
nol-W. 1:1 u. 20%ig. Essigsäure, F. 173—174°; 32%; M eth y lä th y lp h lo ro g lu c in , C9H120 3, 
durch Red. von I Kristalle aus Bzl., F. 128—130°. Die gleiche Verb. I konnte aus 
Phloroglucinaldehyd nach Art einer HöscH-Synth. erhalten werden, F. 173°; 4%. —
C .C '-D iace ty lph lorog lucin , aus Phloracetophenon, Acetonitril u. A1C13, Kristalle aus 
verd. Methanol, F. 167-—169°, 14%; durch Red. D iä th y lp h lo ro g lu c in  C10H14O3 aus Bzl. 
F. 110—112°, 93%. — 5 -A c e ty l-4 .6 -d io x y c u m a ra n o n  u. 8 -A ce ty l-4 .6 -d io x ycu m a ra n o n , 
C10H8O5, aus Phloracetophenon, Chloracetonitril u. A1C13, Isomerengemisch mit 96% 
Ausbeute. Durch fraktionierte Kristallisation aus heißem W. erstere Verb., F. 206 bis 
208° (Zers.), u. zweite Verb. F. 231—234° (Zers.); beide mit FeCl3 dunkelrotbraune Re
aktion. — S y m m . P h loro g lu c in d ia d eh yd d im eth y lä th er , C10H10O6, aus Phloroglucinalde- 
hyddimethyläther, Kristalle aus Methanol, F. 245—247° (Zers.). Durch Red. entsteht 
der D im eth y lp h lo ro g lu c in d im e th y lä th e r, Kristalle, F. 107—109°. — P hloracetophenon- 
a ld ehydd im ethylä ther , CuH120 5, aus 2.4-Dimethoxy-6-oxyacetophenon, Nadeln aus Me
thanol, F. 168—170°; 84%, sublimierbar; durch Red. 3 -Ä th y l-2 -o xy -4 .6 -d im e th o xy to lu o l, 
CnH160 3, aus Bzl., F. 54—56°; 89%. — Synth. der Vergleichssubstanz: 2 .4 -D im e th o xy -
5 -m ethyl-6 -oxyace tophenon , CnH140 4, Phloracetophenon, Jodmethyl u. K2C03 in Aceton
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kochen, aus Methanol, F. 141—-143°; 37%; durch Red. M ethylä th y lp h lo ro g lu c in , CnH10O3, 
aus Bzl., F. 53—55°; 92%. — 2 .6 -D ia ce ty l-3 .5 -d im eth o xy-l-o xyb en zo l, C12H140 5, aus 
Phloracetophenondimethyläther, Acetonitril u. A1C13, Kristallnadeln aus A., F. 127°; 
durch Red. D iä thylph loro g lu c in d im eth y lä th er , C12H180 3, F. 49—50°; 91%. — o-O xyketon
II u. p-O xyke to n  III, C12H160 4, durch H Ö S C H -S y n th .  aus Äthylphloroglucindimethyl- 
äther, Acetonitril u. ZnCl2. II, aus verd. Methanol, F. 66—68° mit FeCl3 Rotfärbung;
III F. 184—186°, mit FeCl3 keine Rk.; Ausbeute an II u. III 81%, Verhältnis 8,1:1. — 
Acetylierung des II führt zum Ausgangsmaterial, des III zur A cetylverb . IV, öuSisös» 
aus Methanol-W.Kristalle, F. 59—60°; 80%, im Hochvakuum destillierbar. II gibt bei 
Red. nach C l e m m e n s e n  2 .6 -D iä th y l-3 .5 -d im e th o xy -l-o xy b en zo l, C12H180 3, F. 49—50°; 
91%. — III gibt bei Red. 2 .4 -D iä th y l-3 .5 -d im e th o xy -l-o xy b en zo l, C12H180 3, Kristalle aus 
Methanol, F. 153°. —■ 2 -M eth o xy -4 .6 -d io xy-5 -fo rm ylb en za ld eh yd , C9H80 5, aus 2-Methoxy-
4.6-dioxybenzaldehyd, Kristalle aus W., F. 162—164° (Zers.); 13%; im Hochvakuum 
sublimierbar, mit FeCl3 dunkelweinrote Färbung. D ip h en y lh yd ra zo n , C2iH20O3N4, Kri
stalle aus Methanol, F. 182—184° (Zers.). — A ld e h y d , C9H10O4, aus Methylphloroglucin- 
monomethyläther nach G a t t e r m a n n  mit Zn(CN)2, Kristalle aus W., F. 182— 184°; 
72%; durch Methylierung mit CH3J 2-O xy-4 .6 -d im ethoxy -3 -m ethylbenza ldehyd , C10H12O4 
Kristalle aus verd. Methanol, F. 168—169°; 56%; durch Red. D im eth y lp h lo ro g lu c in d i-  
m ethyläther, F. 107—109°; 85%. — C . 0 ' -D iacetylph lorog lueinm onom ethy lä ther, Cu H120 6, 
aus 2-Methoxy-4.6-dioxyacetophenon u. A1C13 (statt ZnCl2), aus Methanol, F. 255—257°; 
23%; kein Phenylhydrazon, im Hochvakuum sublimierbar. —- P hlorog lucina ldehyd-  
dicarbonsäurediäthylester, C13H 140 8, aus Phloroglucindicarbonsäurediäthylester, orange
gelbe Nadeln aus A. F. 132°;
85%. p -N itro p h en y lh y d ra zo n ,
C19H190 9N3, gelbe verfilzte Na- 
dein aus A. F. 225—227« (Zers.). H 8C O C / Xc*11«
— Phloracetophenondicarbon- h 3C oI 'o c h 3
säurediäthylester, C14H160 8, aus 3
Phloroglucindicarbonsäurediät- n
hylester, verfilzte Nadeln aus 
A., F. 128 bis 130°; 9%. — 4 .6 -D ioxycum aranond icarbonsäured iä thylester, C14H140 8. 
Wenn bei obiger Rk. statt Acetonitril das Chloracetonitril verwendet wird, tritt Ring
schluß ein; aus Methanol F. 183—186° (Zers.); 88%. (Mh. Chem. 77. 414-—30. 1947. 
S.-B. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., Abt. Ilb 156. 414—30. 1947. Wien, 
Univ., II. Chem. Labor.) R o t t e r .  1180

M. Martynoff, Ü ber d ie  K o n s titu tio n  der C hinonsem icarbazone. B en zo ch in o n  (I) 
kondensiert sich nicht mit 2 -M ethylsem icarbazid  (II), wahrscheinlich infolge der oxy
dierenden Wrkg. von I auf II. Verss. zur Darst. der Sem icarbazone  von 2 .5 -D i-tert-bu ty l-  
benzochinon  u. 2 .5 .3 .6 -T e tra m eth y lb en zo ch in o n  mißlangen. Die Absorptionsspektren von 
Benzochinonsemicarbazon, 2-M ethylbenzoch inonsem icarbazon-(4), 2 .5 -D im ethylbenzo-  
chinonsem icarbazon  u. 2-M ethyl-5 -iso p ro p y lb en zo ch in o n sem ica rb a zo n -(l) sind in neutraler 
alkoh. Lsg. denen von p-Ä th o xyb en zo la zo fo rm a m id , C2H50  • C6H4 ■ N = N  • CONH2 u. 
p-O xyazobenzol (IV), sehr ähnlich. Die untersuchten ,,C hinonsem icarbazone“ (III) liegen 
demnach hier mindestens zum überwiegenden Teil als p-O xybenzo lazo form am ide  vor. In 
alkal. Lsg. erfahren die Spektren von III u. IV eine ident. Veränderung, die vielleicht auf 
Isomerisierung der p-Oxybenzolazoformamide -*■ III, Salzbldg. oder Veränderung der 
Elektronenkonfiguration des Mol. zurückzuführen ist. Die spektrale Parallelität zwischen 
III u. den p-Oxyazobenzolen, die auch bei den untersuchten Umwandlungen bestehen 
bleibt, zeigt, daß III nur einen speziellen Fall von Oxyazoverbb. darstellen. (Bull. Soc. 
chim. France, Mem. [5] 14. 1018—23. Nov./Dez. 1947. Paris, Sorbonne, Labor, de Chim. 
organ.) K .  M a i e r .  1190

A. B. Sen und P. M. Bhargava, S yn th ese  von  su b stitu ierten  D in itro p h en y lk e to n en  
u nd  P h en y less ig säuren . 2 . Mitt. (1. vgl. J. Indian chem. Soc. 24. [1947.] 268.) Die 
Darst. von 2 .6 -D in itro -4 -brom phenylaceton  u. 2 .6 -D in itro -4 -brom phenylessig säure  wird 
beschrieben.

V ersuche: 2.6-D in itro-4-brom phenylacetessigester (I), C12Hu0 7N„Br, F. 97°; durch 
Einw. von Na-Acetessigsäureäthylester in Ae. auf l-Chlor-4-brom-2.6-dinitrobenzol, an
schließend 6std. Kochen unter Rühren u. 12std. Stehen. Die äther. Lsg. wird mit W. 
u. l%ig. NaOH extrahiert, der wss. Auszug mit verd. H N03 angesäuert u. das ausfal
lende rote Öl in kaltem A. gelöst u. durch Verdunsten auskristallisiert; 98% (Ausbeute).
— 2 .6 -D in itro -4 -brom phenylaceton , C9H70 5N2Br, F. 133—134° (Nadeln aus A.), durch 
Lösen von I in konz. H2SÖ4 u. Zutropfen von W. unter Rühren. Quantitative Ausbeute. 
P h en y lh yd ra zo n , C15H13Ö4N4Br, F. 126—127°, gelbe Nadeln aus A.; O xim , C9H80 6N3Br,

OH

/ \ c 2h 5
i^ y O C H a

OCOCHa

j'/ N 'C 2H 6
H3c o ' \ ^ o c n 3

COCH3
II I

COCHs
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94°. — 2 .6 -D in itro -4 -brom phenylessig säure , C8H50 6N2Br, F. 184° (braune Schup
pen), aus I durch 30 Min. Kochen mit 20%ig. alkoh. K2C03, Äbdest. von A., Ansäuern des 
Rückstands mit verd. HCl, Lösen des Nd. in heißem A. u. Verdunsten. Die 1. Fraktion 
enthält noch^ I. — Ebenso aus 2 .6 -D in itro -4 -b ro m p h en y lm a lo n este r  (C13H 120 8N2Br, 
F. 101°, aus Na-Äthylmalonat u. l-Chlor-2.6-dinitro-4-brombenzol durch 6std. Kochen 
in Ae.; 90%) durch 2std. Kochen in CH3COOH u. verd. H2S04, Kühlen mit Eis, Auf
nehmen des Nd. in A. u. Verdunsten; 90%. (J. Indian ehem. Soc. 24. 371—72. Sept. 
1947. Lucknow, Univ., Chem. Dep.) M a c h o l d t .  1210

S. H . Zaheer und G. S. Sidhu, 0
D ie  R e a k tio n s fä h ig k e it von  2 .4 -D in i-
tro p h e nylm a lonsäured iä thy le ster . Es I I 0
wurde eine Meth. zur Darst. von | || Na Na
2 .4 -D in itro p h en y l-n -p ro p y lm a lo n este r  c

ausgearbeitet; für die bemerkenswerte / c\  /  \
Stabihtät u. die Farbe dieser Verb. C2H5OOC COOC2H5 C2H5OOC COOC2H5
wird eine Erklärung gegeben. Die Vff. 1 11
schreiben der D initropheny lm a lonesterverb . die beiden mesomeren Formeln I u. II zu.

V ersuche: 2 .4 -D in itro p h en y lm a lo n sä u red iä th y les ter , C13H140 8N2, F. 51°; aus Mono-
Na-malonester u. l-Chlor-2.4-dinitrobenzol (III) in absol. Ae. bei 2std. Rühren unter 
Eiskühlung, dann 9 Std. kochen; Platten aus wss. A.; 90% (Ausbeute). N a -V e rb .,  
C13H130 8N2Na, Zers. 120—125°; rote Kristalle; beständig gegen W. u. Luft. — 2 .4-D i-  
n itro p h en y l-n -p ro p y lm a lo n sä u red iä th y les ter , C16H20O8N2, F. 72—73°; aus mol. Mengen 
Propylmalonester, Na u. III in absol. Ae./Bzl. beim Kochen; Nadeln aus wss. A.; 54%. 
Oder aus Dinitrophenylmalonester-Na u. Propylbromid in absol. A. beim Kochen; 20%. 
(J. Indian chem. Soc. 24. 134—36. März 1947. Lucknow, Univ., Chem. Dep.)

G o e b e l .  1220
James A. VanAllan, D ie  S a lo lrea k tio n . Das ,,Salol-Verf.“ (vgl. A l l e n  u .  V a n -  

A l l a n  (C. 1946. II. 537) eignet sich sehr für die Herst. von Amiden der Salicylsäure, 
bes. bei empfindlichen Aminen (Aminophenolen). Mit dem Phenylester der 1-O xynaph-  
tha lin -2-carbonsäure  können Homologe in der Naphthalinreihe hergestellt werden. — 
Mit o-Aminophenolen oder o-Diaminen entstehen unter W.-Verlust cycl. Verbb. statt

_ 0 / \
offner Ketten: C10H6 • (OH) ■ COO • C6H6 +  C6H4 • (OH) • NH, — C10H6 • (OH) • C _ f

* V
Amide der Salicyl- u. Oxynaphthoesäure sind außerdem erhalten worden durch W.-Ab- 
spaltung aus Mischungen von Säure u. Amin in inerten Lösungsmm., aus Arylbromiden 
u. Salicylsäureamid, aus dem A n h y d r id  der 2 -O xy-3 -n a p h th o esä u re  u. A m in e n , aus
2 -O xy-3-naphthoesäure  u. A c e ta n ilid  oder C6H 3N H 2, aus M e th y lsa lic y la t u. aliphat. Ami
nen. Folgende Verbb. wurden dargestellt: Verb. C12H ld0 2N ,  aus Piperidin u. Phenyl- 
salicylat (I), F. 142—143°; (Ausbeute) 69%. — Verb. C13H 170 2N ,  aus Cyclohexylamin u.
I, F. 85—86°; 79%. — Verb. Cl i H 130 2N ,  aus Benzylamin u. I, F. 135—136°; 77%. — 
Verb. C13H sl0 2N ,  aus Laurylamin u. I , F. 71—72°; 75%. ■— Verb. Cn I I x50 2N , aus Di
äthylamin u. I, Kp.4 146—148°; 68%. -— Verb. C1(tH-i3Oi N 2, aus Äthylendiamin u. I, 
F. 183—184°; 69%. — Verb. C13H u O N C l, aus Chloranilin u. I, F. 155°; 83%. — Verb. 
C i3H lr/ ) 2N , aus Aminobiphenyl u. I, F. 110°; 85%. — Verb. C13H 30 2N ,  aus o-Amino- 
phenol u. I, F. 125°; 22,4%. — Verb. C13H u 0 2N ,  aus m-Aminophenol u. I, F. 184°; 58%. 
—- Verb. Cu I I 1-i0 2N 3, aus 5-Aminoindazol u. I, F. 230°; 37%. — Verb. Gu H 110 2N 3, aus
6-Aminoindazol u. I, F. 234—235°; 31%. — Verb. C13H w 0 3N v  aus 5-Aminobenzotriazol 
u. I, F. 245°; 42%. — Verb. C13H 160 2N , aus 1.2.3.4-Tetrahydrochinolin u. I, F. 138 bis 
139°; 34%. —- Verb. C15H 170 2N ,  aus Diäthylamin u. l-Oxynaphthalin-2-carbonsäure- 
phenylester (II), Kp.x 130—133°; 63%. -—- Verb. C17H 12O N 2, aus o-Phenylendiamin u.
II, F. >  265°; 78%. — Verb. C17H U0 2N ,  aus F. 188°; 89%. — Aus n-Butylamin u. I 
wurde eine Verb. vom Kp.3 153—156°, aus p-Aminophenol u. I eine Verb. von F. 176°, 
aus m-Phenylendiamin u. I eine Verb. vom F. 199—200° erhalten. (J. Amer. chem. 
Soc. 69. 2913—14. Nov. 1947. Rochester, N. Y., Kodak Res. Laboratories.)

ScHTTLENBmtG. 1250
Jaroslav Stanek, D ie  S yn th e se  der H o m o vera tru m sä u re . D ie  A n w e n d u n g  der W ill-  

g erod tum lagerung . Es wurde gefunden, daß die H o m o vera tru m sä u re  (I) aus Acetonvera- 
tron (II) durch WiLLGEEODT-Umlagerung unter n. Druck in der Anwesenheit der cycl. 
Amine synthetisiert werden kann. 0,05 Mol. von II wurde in Anilin (III) [oder Methyl
anilin (IV), Piperidin (V)] mit 1,1 Molen elementarem Schwefel 4 Std. auf 180—200° unter 
Rückfluß erwärmt, Amin mit wss. HCl beseitigt, entstehendes Thioamid von I durch Sd. 
mit 50%ig. H2S04 hydrolysiert, I in Ae. ausgeschüttelt u. über K-Salz gereinigt; F. 78

1522 D , P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e .  N a t u r s t o f f e .  1947
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bis 79° (wss. A.); Ausbeute bei Anwendung von III, IV, V: 50%, 32%, 23%. (Chem. 
Listy Vëdu Prümysl 41. 159—61. Juli 1947. Praha, Karlova univ., Üstav chem. org.)

J. KircERA/Prag. 1250
Ganpatrao Vishramrao Jadhav und Mahomad Aslam, D ie  B ro m ieru n g  von  V er

b in d u n g e n  m it  2  arom atischen  K e rn en . 6 . Mitt. D ie  B ro m ieru n g  von A ry le s te rn  von  
m -K reso tin sä u re . (5. vgl. J. Indian ehem. Soc. 23. [1946.] 427.) Bei der Einw. von 
Br2 auf m-Kresotinsäurephenyl-(I), -o-(II), -m-(III) u. -p-kresyl-(IV). -m-(V) u. -p-nitro- 
phenyl-(VI) u. -/5-naphthylester (VII) in Essigsäure entstehen mit Ausnahme von VII, 
das nur ein M o nobrom deriv . gibt, die M ono- u. D ibrom deriva te . In Ggw. von fl. Br2 
entstehen bei I u. III die T r ib r o m d e r iw ., die T rib ro m d erivv . von II u. IV können mit fl. 
Br2 nur aus den entspr. Dibromderiw. erhalten werden. V u. VI können auch durch 
fl. Br2 nicht am Phenylkern bromiert werden. Der Konstitutionsbeweis erfolgte durch 
Hydrolyse u. Identifizierung der Prodd., oder durch Synth. aus den entspr. Verbin
dungen.

V ersuche: Die 2-O xy-4-m ethyl-5-brom benzoesäureester entstehen durch Zutropfen 
einer 20%ig. Br2-Eisessiglsg. zu einer Lsg. des Esters in Eisessig, Schütteln u. Rekri
stallisation der isolierten Ndd. aus Eisessig: P h enylester, C14Hu0 3Br, E. 106—107°. —
o-K resylester, C15H130 3Br, F. 108—109°. — m -K resyles ter, C15H130 3Br, F. 90—99°. — 
p -K resylester, C15H130 3Br, F. 105—106°. — m -N itro p h en y lester , C14H10O5NBr, F. 147 
bis 148°. — p -N itro p h en y le s te r , C14H10O5XBr, F. 175—176°. — ß -N a p h th y les te r , C18H13- 
0 3Br, F. 143—144°. — Die 2-O xy-4-m ethyl-3 .5 -d ibrom benzoesäureester entstehen durch
3—4std. Erwärmen von 2 g der Ester in einer Lsg. aus 4 g Br, in 5 cm3 Essigsäure in 
der Wärme, Verdünnen u. Rekristallisation aus Essigsäure: P henylester , C14H10O3Br2, 
F. 126—127°. — o -K resylester, C15H120 3Br2, F. 167—168°. — m -K resylester, C15H120 3Br2, 
F. 126—127°. — p -K re sy les ter , C15H120 3Br2, F. 129—130°. —- m -N itro p h en y lester , C14H9- 
0 5NBr2, F. 188—189°. — p -N itro p h en y le s te r , C14H90 5NBr2, F. 219—220°. — Ferner 
durch Einw. von fl. Br2 auf die nichtbromierten oder die Dibromderiw., lstd. Schütteln 
u. Verdünnen die nächst. 2-O xy-4-m ethyl-3 .5 -d ibrom benzoesäureester: p -B ro m p h en y l-  
ester, C14H90 3Br3, F. 179—180°. —- 2 -M ethyl-4 -brom phenylester, C15Hu0 3Br3, F. 182 bis 
183°. — 3 -M ethyl-4 -brom phenylester, C15Hn 0 3Br3, F. 157—158°. — 4-M ethyl-2 -brom - 
phenylester, C15Hu0 3Br3, F. 189—190°. — Die Kondensation der Vergleichssubstanzen 
erfolgte in Ggw. von POCl3. (J. Indian chem. Soc. 24. 201—02. Mai 1947. Bombay, 
Roy. Inst, of Sei. and Andheri, Ismail Yusuf Coll.) Lehwald. 1250

Charles Dufraisse, André Allais und Jacques Robert, 2 -[2 '.4 '-D im eth o xyb en zy l]-  
benzoesäure u n d  verw andte V erb indungen . E in  farb iger K o m p le x  m it  T h iony lch lo rid . 
Verss., 2-[2/.4/-Dimethoxybenzoyl]-benzoesäure (IV) oder dessen Reduktionsprod.,
2 -[2 '.4 '-D im ethoxybenzyl]-benzoesäure  (I), mit H,S04, Benzoylchlorid oder anderen ge
bräuchlichen Mitteln zu cyclisieren, verliefen ergebnislos. Ï wird bei schonender Be
handlung mit PC15 in das S ä u rech lorid  (F. 95°) übergeführt, unter drastischeren Bedin
gungen entsteht das S ä urech lorid  (F. 41°) einer chlorierten  I, vermutlich 2 - \2 '.4 '-D im eth- 
oxy-5 '-chlorbenzyl]-benzoesäurechlorid  (II), dessen fre ie  S ä u re  (V; F. 177°) mit der von 
Tambor (1910) als Säurechlorid von I angenommenen Verb. ident, sein dürfte. II ent
steht auch beim Kochen von I mit SOCl2; mit einem durch Ae., Bzl. oder CS, verd. 
SOC  ̂ entsteht eine beim Erwärmen gelbwerdende krist. Verb. C ^ H ^ O /J l^ S  (III), die 
sich nur in Ggw. von SOCl2 löst u. beim Stehen, beim Anfeuchten oder beim langsamen, 
Erwärmen wieder zu I zers. wird. Da auf Grund seines Verh. Halochromie ausscheidet, 
wird für III der nebenst. Komplex angenommen.
Mit IV oder 2-[4/-Methoxybenzyl]-benzoesäure 
konnten keine ähnlichen Komplexe hergestellt 
werden. Zum Beweis der Stellung des CI-Atoms 
in V wurde die Alkalischmelze herangezogen. Diese 
ergab bei Benzoylbenzoesäure 2 Moll. B enzoesäure, 
nahm aber bei IV schon einen anderen Verlauf, 
indem P h th a lsä u re , 2 -[2 '-O xy-4 '-m eth o xyb en zo y l]- 1_ m
benzoesäure u. ein Gemisch verschied. Resorcin- 
derivv. gebildet wurde, dessen Trennung nicht versucht wurde. Bei der Cr03-Oxydation 
von V in Essigsäure entstand das sehr resistente 3 -[2 '.4 '-D im ethoxy-5 '-ch lorphenyl]- 
vhthalid .

V ersuche: 2-[2 '.4 '-D im ethoxybenzyl]-benzoesäure  (I), C16H160 4, F. 151—152° (A.), 
durch Verseifen des Methylesters; 90% (Ausbeute). Säurech lorid , CjgH^OjCl, F. 40 bis 
41° (Bzl./Ligroin), durch mäßiges Erwärmen von 0,2 g I in 4 cm3 CS2 u. 0,2 g PC15, 
1/2std. Kochen, Gießen auf Eis u. Abdampfen der organ. Schicht; 100%. — 2 -[2 '.4 '-  
D im ethoxy-5 '-ch lorbenzyl]-benzoylch lorid  (II), C16H140 3C12, F. 94—95° (MÄQUESNE-Block ;

OCH 3

I 1 i I
\ / \

X'OOl x c h 3

(+)

SOCl(
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CCl4/Ligroin), durch Zufügen von 3 g PClb zu 0,5 g I in 30 cm3 CS2 u. Gießen auf Eis; 
80%. F re ie  S ä u re  (V), C16H150 4C1, F. 176—177° (A.); 90%. M ethylester , C17H170 4C1, 
P; 93—94° (CHjOH). -— 3 -[2 '.4 '-D im e th o xy -5 '-ch lo rp h en y l\-p h th a lid , C16H130 4C1, F. 190 
bis 191° (A.), durch lstd. Erhitzen von V u. Cr03 in Essigsäure; 70%. — K o m p le x  III, 
C16H 14P4CI2S; E- 148—150° (Zers.), durch 1 /2std. Kochen von 1 g V in absol. Ae. u. 4,5 g 
SOC^, Verdünnen mit Ae. u. Abzentrifugieren; 0,97 g. — 2 -[2 '-O xy-4 '-m eth o zyb en zo y l]-  
benzoesäure, F. 165—166° (Bzl., dann W.), durch 10 Min. Erhitzen von 1 g V mit Ätz
natron auf 200°, Aufnehmen in W., Ausäthern u. Ansäuern der wss. Lsg.; 0,67 g. Da
neben aus dem Ae.-Extrakt P hthalsäure-, 0,16 g. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 
701— 05. Juli/Aug. 1947.) L e h w a l d . 1250

Bror Holmberg, Stereochem ische S tu d ie n . 24. Mitt. Stereo isom ere B en zo y lth io ä p fe l-  
sä u ren  u n d  B en zo y lth io m a la m id sä u ren . (23. vgl. C. 1942. I. 3078.) Früher (J. prakt. 
Chem. [2] 8 8 . [1913.] 553; Ber. dtsch. ehem. Ges. 47. [1914.] 167; Ark. Kern., Mineralog. 
Geol., Ser. A 6 . [1916.] Nr. 8) wurde gezeigt, daß K -X a n th o g e n a t  (I) aus (—)-H alogen-  
bernsteinsäure  (I) in neutralem Medium eine linksdrehende X a n th o g e n b ern s te in sä u re  (IHb) 
dann bildet, wenn die Umsetzung über (-f-)-Ä p fe lsä u re la c to n  (IV), eine rechts drehende 
Xanthogenbernsteinsäure (lila ) jedoch dann, wenn die Umsetzung direkt verläuft:

d ( +  ) CH(SCSOC2H 5)COO-
ICH2COO—l-x- 

III a
i(— ) CH(SCSOC2H 5)COO- 

IV + 1 ^  CH2COO-
III b

Das Rk.-Prod. wird um so stärker linksdrehend, je verdünnter die Rk.-Lsg. ist, da die 
Rk. II IV monomol. ist. — Ähnliches ist für die Rk. von Z(— )-B ro m b ern ste in sä u re  (V) 
mit K S H  festgestellt worden, während l(—) -ß -B ro m su c c in a m id sä u re  (X) mit I immer 
d( Jr)-ß -X a n th o g e n su c c in a m id sä u re  u. daraus durch Eliminierung des Xanthogenrestes 
ster. einheitliche d {Js-)-T h io m a la m id sä u re  bildet, weil sie zu der ersten Rk. nicht fähig 
ist (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 6 . [1915.] Nr. 1.; 6 . [1917]. Nr. 17).— Alle bisher 
erhaltenen Ergebnisse sollten an der Rk. von V mit K -T h io b e n zo a t  (VI) bestätigt wer
den; dabei wurde festgestellt, daß zwar die erste Rk. eintritt, daß jedoch ein rechts
drehendes Prod. nicht erhalten werden kann, weil es nicht möglich ist, in sehr konz. 
Lsg. zu arbeiten, daß also die zweistufige Umsetzung bei Anwendung von Bromsuccinat 
immer überwiegt; aus der freien Säure V, d. h. in schwachsaurer Lsg., konnte jedoch 
ster. fast einheitliche d(+ )-B e n zo y lth io ä p fe lsä u re  (VII) dargestellt werden; auch l (—)- 
B en zo y lth io ä p fe lsä u re  (VIII) u. die d l-V erb . (IX) wurden gewonnen. — Obiges Rk.- 
Schema wurde ferner durch die Rk. von VI mit X sichergestellt, wobei d (-\-)-B en zo y l-  
th io m a la m id sä u re  (XI) gebildet wurde. — Die Benzoylverbb. wurden in die entsprechen
den T h io sä u re n  mit gleichem Drehsinn übergeführt.

V ersuche: IX, Cu H10OsS, aus 5,8 g Maleinsäure in 50 cm3 heißem Essigester u.
6,9 g Thiobenzoesäure (Kp.s 87,5—88,5°) durch Absaugen nach 24 Std., Behandlung 
mit 40 cm3 heißem A. u. Versetzen mit 80 cm3 W., Ausbeute 7,6 g; prismat. Nadeln, 
F. 180—182°. Aus der Mutterlauge konnten durch Eindunsten u. Umkristallisation aus 
Essigester 0,65 g F u m a rsä u re  isoliert werden. IX entsteht auch aus gleichen Mengen 
VII u. VIII in A. durch Fällen mit Wasser, lstd. Erhitzen von IX auf 180° führt zu 
Spuren von B enzoesäure . — VIII, CnH10O6S, aus 20 cm3 1 n. alkoh. VI-Lsg. u. der Lsg. 
von 4 g V u. 5,8 g Soda in 20 cm3 W. durch Ansäuern mit 10 cm3 5n HCl nach 24 Std.; 
aus der Mutterlauge können weitere Mengen gewonnen werden; Ausbeute 4 g; Umkri
stallisation durch Lösen in der 8fachen Menge A. u. Fällung mit der 16fachen Menge 
W.; Prismen, F. 182—183°; |> ]D20 —123,8° (Aceton). — VII, C14H10O5S, wurde aus 
40 cm3 1 n. alkoh. VI-Lsg., 8 g V u. 40 cm3 W. erhalten, wobei das Filtrat beim Zugeben 
von W. weitere Anteile abschied; Reinigung der 10,9 g Rohprod. durch Behandeln mit 
15 g Soda in 150 cm3 W. [0,25 g D ib e n zo y ld isu lfid  (XIV), F. 125—128°, bleiben ungelöst 
zurück] u. Fällen mit HCl u. schließlich durch Lösen in Ä. u. Fällen mit W .; F. wie VIII; 
Md20 +124,0° (Aceton). Durch lstd. Erhitzen auf 180° tritt fast vollständige Racemi- 
sierung ein. Mit konz. NH3 wird B e n za m id  (XV) geliefert. Oxydation von VII durch 
Neutralisation mit ln  NaOH, Zugeben von FeCl3, Ansäuern nach eingetretener Ent
färbung u. Ausziehen mit Ae. zu D ith io ä p fe lsä u re  (XII), F. 164—166° (aus Aceton durch 
Fällen mit Bzl.); [a]D20 +  257°. — B en zim in o th io ä p fe lsä u re -H yd ro b ro m id  (XIII), CnH12- 
0 4NBrS, konnte nur unrein aus 4 g V u. 2,8 g Thiobenzamid in 50 cm3 Essigester durch 
mehrwöchige Rk. dargestellt werden; Zers, bei ca. 205°. Aus 3 g entstand in 40 cm3 
1 nNaOH (Ausscheidung von etwas Benzonitril) durch Ansäuern mit HCl nach 2 Tagen

l (—)GHXCOO-
| + -S C S O C 2 H 5
CH2COO-

II I
d(+)C H (C O O -)— O 

■ I I +  x~
c h 2 CO

IV
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u. Filtrieren eine Lsg., die nach Neutralisation, Zugabe von etwas FeCl3, Ansäuern nach 
Entfärbung u. Extraktion mit Ae. XII lieferte. Wird XIII mit W. erwärmt, in dem es 
nur wenig lösl. ist ,wird aus der Lsg. ein Pulver vom F. 195—196° ausgeschieden, wäh
rend das Unlösl. aus 2-P henyl-3 -lceto th ioazo lin -5-essigsäure, CnH90 3NS, besteht, die aus 
XIII durch HBr- u. W.-Abspaltung entstanden ist; F. 195—197°. — d l-B en zo y ltliio m a l-  
a m id sä u re , CuHu 0 4NS, wird aus 4 ,3  g der nach K a l l e n b e r g  (Diss. Lund 1918) aus X 
u. NaJ in Aceton gewinnbaren d l-ß -Jodsuccinamidsäure u. 2 ,6  g Soda in 2 0  cm3 W. 
durch Versetzen mit 18 cm3 1 n. alkoh. VI-Lsg., Abfiltrieren nach 24  Std. vom ausge
schiedenen XIV u. Zusatz von HCl zum Filtrat dargestellt; Ausbeute 3,7 g; F. 174— 175° 
(Essigester); wenig lösl. in A., Aceton u. Essigester, auch in der Hitze. — XI, CUHU- 
0 4NS, aus 16,5  g X u. 12 g Soda in 100 cm3 W. durch Addition von 85 cm3 1 n. alkoh. 
VI-Lsg. u. Ansäuern des Filtrats mit 20  cm3 5n HCl; Ausbeute 17,4  g Rohprod.; aus 
Essigsäure glasklare Prismen, F. 164—165°; [a]D20 + 1 0 5 ,1 °  in Eisessig. Die rohe Verb. 
gab mit konz. NH4OH XV, F. 129—130°, während aus der Mutterlauge durch Ein
dunsten im Vakuum über H2S04, Eiskühlung des Filtrats u. Versetzen mit verd. H2S04 
T h io m a la m id sä u re , F. 123—124° (A.), [a]D20 + 8 4 ,3 °  (Aceton), isoliert werden konnte. 
(Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 24. Nr. 4 . 1—10. 3 /2 . 1947. Stockholm, Kgl. Aka
demie der Wiss., Organ.-ehem. Labor.) H.-J. N i t z s c h k e .  1250

R. Castagnou und J. Vizet, D ie  P henylb ren ztra u b en sä u re  u n d  ih re  D eriva te . 1. Mitt. 
(2. vgl. C. 1948. E. 1816.) Erster Teil einer Monographie über die P h en y lb ren ztra u b en 
säure, in dem die verschied. Darst.-Methoden dieser Säure ausführlich besprochen u. 
die dabei stattfindenden Rkk. in Tafeln schemat. dargestellt werden. (Bull. Trav. Soc. 
Pharmac. Bordeaux 85. 36—54. 1947.) N e z e l .  1270

A. Funke und P. Kornmann, H erste llu n g  e in iger B ig u a n id in d e r iv a te  fü r  thera 
peu tische V ersuche. Im Hinblick auf die bekannte therapeut. Wrkg. von Guanidin- 
deriw. bei M a la r ia  u. G lylcäm ie wurden neue Effekte durch Kombination von Bigua- 
nidinen mit an sich schon therapeut. akt. Körpern angestrebt. So wurden die Diamino- 
gruppen von trypanociden Stoffen wie substituierten Äthylendiaminen u. den plasmo- 
chinähnlichen Körpern durch die Biguanidingruppe ersetzt u. S u lfo n e  u. S u lfa m id e  zur 
Herst. wasserlösl. Präpp. benutzt.

V ersuche: l -B e n z y l-5 -p ro p y lb ig u a n id in n itra t, C12H19N5 -HN03, aus Propyl
guanidinnitrat u. Benzylcyanamid durch 2std. Erhitzen auf 130°, Kristalle aus W., 
F. 110°, Violettfärbung mit CuS04. — C u m in y lb ig u a n id in , C12H19N5, durch 12std. Er
hitzen von Cuminylamin mit Dicyandiamid (VI) u. CuS04-Lsg. unter Druck. Auf
arbeitung nach CuS-Abscheidung liefert die Base in farblosen Flittern; D ihydroch lorid , 
F. 180° (Zers.). — 1 -C u m y n il-S -iso p ro p y lb ig u a n id in n itra t, C15H25N6-HN03, aus C u m i-  
n y lg u a n id in (l) -n itra t (Kristalle, F. 135°, lösl. in warmem W.) u. Isopropylcyanamid 
(II), aus W. Kristalle, F. 142°. Farbrk. vgl. oben. I -S u lfa t, aus Cuminylamin u. dem 
Sulfat des S -M e th y lis o th io h a rn s to ffs  unter Entw. von CH3SH, Ausbeute fast 100%, 
aus W. Nüdelchen. — l-p -C h lo rb e n zy l-5 -iso p ro p y lb ig u a n id in n itra t, C12H18N5C1-HN03, 
aus II u. p -C h lo rb e n zy lg u a n id in (llI )-n itra t, Kristalle aus W., Farbrk. vgl. oben. III- 
S u lfa t wie I-S u lfa t aus p-Chlorbenzylamin, Kristalle, F. 195—197°, in W. u. A. kalt 
unlösl., warm löslich. III-N itra t, Kristalle, F. 160°, Löslichkeit wie III-S u lfa t. — 
N -p -C h lo rb e n zo lsu lfo n y l-N '- iso p ro p y lg u a n id in , C10H14O2N3ClS, aus Isopropylamin u. 
p-Ö h lo rb en zo lsu lfo n y l-S -m eth y liso th io h a rn sto ff (IV), C8H90 2N2C1S2, durch 20std. Er
hitzen auf 100°, Kristalle aus A., F. 137°, unlösl. in W., lösl. in HCl. IV, aus S-Methyl- 
isothioharnstoff u. p-Chlorbenzolsulfochlorid in Aceton, Kristalle aus A., F. 114°. —
l-p -C h lo rb en zo lsu lfo n y l-5 -iso p ro p y lb ig u a n id in , CnH160 2N5ClS, aus p-C hlorbenzo lsu lfonyl-  
g u a n y l-S -ä th y liso th io h a rn sto ff (V), C10H13O2N4ClS2 u. Isopropylamin durch 1 2 std. Druck
erhitzung auf 100° mit A., wasserlösl. Platten aus Aceton, F. 157°. V, aus dem Brom
hydrat des S -Ä th y lg u a n y liso th io h a rn s to ffs  wie bei IV, Kristalle aus A., F. 140—141°. — 
B is -[4 .4 '-b ig u a n id in o p h e n y l] -su lfo n , C16H20O2N10S, aus 4.4'-Diaminodiphenylsulfon u. 
VI durch lstd. Kochen mit HCl; D ihydroch lorid , Kristalle aus W., F. 255—260°. ■— 
p -B ig u a n id in o b e n zo lsu lfa m id , C8H120 2NGS, durch Kochen von Sulfanilid u. VI mit 
HCl. Hydrochlorid, Kristalle aus Wasser. — m -B ig u a n id in o b e n zo lsu lfa m id , analog 
dargestellt. H ydro ch lo rid , Kristalle aus W., F. 240—250°. -— 6 -M eth o xy -5 -b ig u a n id in o -  
8 -ch ino lin , C12H14ON6, Kristalle, F. 177—180°. H ydroch lorid  durch lstd. Kochen von
6 -Methoxy-8 -aminochinolinhydrochlorid mit VI, Kristalle aus W., F. 252—255°. (Bull. 
Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 1062—65. Nov./Dez. 1947.) Schttlenburg. 1280 

Harkrishan Lai Bami, Balkrishna Harihar Iyer und Praphulla Chandra Guha, U n ter
su ch u n g en  a n  A n tim a la r ia m itte ln . 3. Mitt. D arste llung  von  P a lu d r in . (2. vgl. B a m i u . 

Mitarbeiter, Sei. and Cult. 12. [1947.] 448.) Bei der Rk. von p-Chlorphenylguanidin- 
nitrat mit Isopropylcyanamid entsteht N 1-p -C h lo rp h en y l-N 5-iso p ro p y lb ig u a n id  (I)
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ci
I (P a lu d r in ) in Form seines Nitrates. Diese Verb. entsteht 

auch, wenn man p -C h lo rp h e n y lc y a n g u a n id in , dessen Darst. 
beschrieben wird, mit Isopropylamin umsetzt.

V ersuche: p -C h lo rp h e n y lc y a n a m id , C7H5N2C1, F. 101° 
(A.), aus p-Chloranilin u. BrCN in A. in Ggw. von NaHCOsI

n h c —NHC—NHCH(CH3)o unter Rückfluß. — p -C h lo rp h e n y lg u a n id in n itra t, F. 142— 143°
l[ II (verd. A.), aus vorst. Verb. u. alkob. NH3, 8 Std. bei 120

XI1 bis 130° im geschlossenen Rohr. — Iso p ro p y la m in h y d ro c h lo r id ,
I a) aus Phthalimid-K u. Isopropyljodid, 8 Std. bei 180—190°

im geschlossenen Rohr, Isolierung des Zwischenprod., F. 
85° (A.), u. dessen 6std. Erhitzen mit HCl; b) aus Isobutyramid u. Br2 in 15%ig. NaOH 
u. Dest. des Amins in 15%ig. HCl. Hygroskopisch. — I so p ro p y lc y a n a m id , C4H8N2, 
Kp.30 130°, aus vorst. Verb. u. verd. NaOH, Aufnehmen des freien Amins in Ae. u. 
Zugabe von BrCN, 1 Std. bei 0°. — N 1-p -C h lo rp h e n y l-N 5- iso p ro p y lb ig u a n id n itra t, 
CUH170 3N6C1, F. 158—160° (W.), aus vorst. Verb. u. p-Chlorphenylguanidinnitrat, 
6 Std. bei 140—145°. — p -C h lo rp h e n y la zo cya n g u a n id in , Zers.-P. 136°, aus p-Chloranilin 
durch Diazotierung u. Rk. der Diazoniumsalzlsg. mit Cyanguanidin, 2 Std. bei 10°. 
Gelbes, amorphes Pulver. — p -C h lo rp h e n y lc y a n g u a n id in ,F . 200° (A.), a) aus vorst. Verb. 
u. gasförmigem HCl in Ae., 2 Std. unter Kühlung, Abdampfen des Ae., 2std. Stehen
lassen bei Zimmertemp. u. lstd. Erhitzen in W. auf 70—80°; b) aus vorst. Verb. u. 
HCl in Aceton, 1 Std. bei Zimmertemp.; c) aus vorst. Verb. u. HCl in A., 1 Std. auf 
dem W.-Bad. — N 1-p -C h lo rp h en y l-N * -iso p ro p y lb ig u a n id h y d ro ch lo r id , CnH 17N5Cl2, F. 241° 
(W.), aus vorst. Verb. u. Isopropylaminhydrochlorid, 4 Std. bei 130—140°. A cetat, 
F. 186° (W.), aus dem Hydrochlorid u. 20%ig. NaOH in W., Isolierung der Base u. 
deren Umsetzung mit Essigsäure. (J. Indian Inst. 4Sci., A 29 A. 1—8 . 1947. Banga
lore, Ind. Inst. Sei.) W a l t e r  S i m o n . 1280

Harkrishan Lai Bami, Ealkrishna Harihar Iyer und Praphulla Chandra Guha, 
U n tersu ch u n g en  a n  A n tim a la r ia m itte ln . 4. Mitt. A m m o n o ly se  vo n  a lip h a tisc h e n  K e to n en  

m it  H yd r ie ru n g . (3. vgl. vorst. Ref.) Durch Hydrierung von Ketonen in Ggw. von 
NH3 über RANEY-Ni "wurden die entsprechenden Amine erhalten.

V ersuche: Hydrierungen der Ketone über R A N E Y -N i in fl. NH3 oder methanol. 
oder alkoh. NH3, meist bei 50—60° u. 90 lbs./sq. in., mehrere Stunden. — Iso p ro p y la m in ,  
Kp. 32—34°, aus Aceton. — 3 -A m in o p e n ta n , Kp. 84—86°, aus Diäthylketon. — 2- 
A m in o b u ta n , Kp. 60—62°, aus Methyläthylketon. — 2 -A m in o p e n ta n , Kp. 88—89°. 
aus Methyl-n-propylketon. — ß -Is o h e x y la m in , Kp. 99—100°, aus Methylisobutyl- 
keton. — 2 -A m in o h e p ta n , Kp. 136—138“, aus Methyl-n-amylketon. — 2 -A m in o o c ta n , 
Kp. 164—165°, aus Metliyl-n-hexylketon. (J. Indian Inst. Sei., A 29 A. 9—14. 1947.)

W a l t e r  S i m o n . 1280
H. L. Bami, B. H. Iyer und P. C. Guha, U n tersu ch u n g en  a n  A n tim a la r ia m itte ln . 

5. Mitt. E in ig e  S u lfa b ig u a n id d eriva te . (4. vgl. vorst. Ref.) 18 neue Deriw . des Bi- 
guanids, welche die Sulfonamidgruppe enthalten, wurden synthetisiert. Einige davon 
zeigten Antimalariawirkung.

V ersuche: p -B ro m p h e n y lc y a n g u a n id in , F. 198°, aus p-Bromanilin durch Diazo
tierung u. Rk. des Diazoniumsalzes mit Dicyandiamid in W., 2 Std. bei 10°, u. Er
wärmen des dabei entstehenden Triazins mit alkoh. HCl, 45 Min. auf 35°, dann auf 
50°. — p -N itro p h e n y lc y a n g u a n id in , F. 243°, aus p-Nitroanilin durch Diazotierung u. 
Weiterbehandlung analog vorst. Verb.; gelbes Pulver. •— N 1-P h e n y l-N * -p -su lja m y l-  
p h en y lb ig u a n id h yd ro ch lo rid , C14H170 2N6C1S, F. 228° (W.), aus Phenylcyanguanidin u. 
Sulfanilamidhydrochlorid in wss. Dioxan, 4 Std. unter Rückfluß. -—• Analog werden 
erhalten: N 1-p -C h lo rp h e n y l-N s-p -su lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro c h lo r id , C14H 160 2N6C12S, F. 
233° (W.). •— N 1-p -B r o m p h e n y l-N i -p -su lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro c h lo r id , C14H 160 2N6- 
ClBrS, F. 246° (W.). -— N l -p -N itro p h e n y l-N °-p -su lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro c h lo r id , 
Ci4H 160 4N7C1S, F. 217° (Zers., verd. A.), gelbes Pulver. •— N - y- p -T o ly l - N 5-p-sulfa.m,yl- 
p h en y lb ig u a n id h yd ro ch lo r id , C15H 190 2NgC1S, F. 231° (W.). — N x-p -M e th o x y p h e n y l-N s_- 
p -su lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro c h lo r id , C15H 190 3N6C1S, F. 234° (W.). — N 1-P h e n y l-N °-  
p -2 -th ia zo ly lsu lfa m y lb ig u a n id h yd ro ch lo r id , C17H 170 2N7C1S2, F. 225° (A.), aus Phenyl
cyanguanidin u. Sulfothiazolhydrochlorid in wss. Dioxan, 3 Std. unter Rückfluß. — 
Analog werden erhalten: N 1-p -C h lo rp h e n y l-N s-p -2 -th ia zo l'y lsu lfa m y lp h e n y lb ig u a n id -
h ydroch lorid , C17H160 2N7C12S2, F. 229° (A.). — N x-p -B r o m p h e n y l-N 5-p-2-tliiazo lyl- 
su lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro ch lo r id , C17H160 2N7ClBrS2, F. 197° (Zers., A.). — N x-p-
N itro p h en y l-N 5-p-2-thiazolylsulfam ylphenylbiguanidhydrochlorid, C17H160 4N8C1S2, F. 267°
(wss. Dioxan), gelb. — N 1-p -T o ly l - N i -p -th ia zo ly lsu lfa m y lp h en y lb ig u a n id h yd ro c h lo r id , 
C18H190 2N7C1S2, F. 189—190° (Zers.). — N l -p -M e th o x y p h e n y l-N 5-p -2 -th ia zo ly lsu lfa ,m y l-
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p h em jlb iguan idhydroch lorid , 0 18H190 3N7C1S2, F. 176° (Zers., A.). — N 1-P h e n y l-N s-p-2- 
p yr im id y lsu lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro c h lo r id , C19H180 2N8C1S, F. 238° (A.), aus Phenyl- 
oyanguanidin u. Sulfadiazinhydrochlorid in wss. Aceton, 3 Std. unter Rückfluß. — 
Analog werden erhalten : N 1-p -C h lo rp h e n y l-N °-p -2 -p y r im id y lsu lfa m y lp h e n y lb ig u a n id -  
hydrochlorid , C19H170 2N8C12S, F. 246° (verd. A.). — N 1-p -B ro m p h e n y l-N i -p -2 -p yrim id y l-  
su lfa m y lp h e n y lb ig u a n id h y d ro ch lo r id , C19H170 2N8ClBrS, F. 202° (A.). — m - p - N i t r o -  
p h e n y l-N 5-p -2 -p yrim id y lsu lfa m y lp h en y lb ig u a n id h yd ro c h lo r id , C19H170 4N9C1, F. 255°; 
gelb. — N 1-p -T o ly l-N 5-p -2 -p yrim id y lsu lfa m y lp h en y lb ig u a n id h yd ro c h lo r id , C20H20O2N8Cls' 
F. 232° (Zers.); gelb. ■— N 1-p -M e th o x y p h e n y l-N 5-p -2 -p y rim id y lsu lfa m y lp h e n y lb ig u a n id -  
hydrochlorid , C20H20O3N8ClS, F. 210—212°. (J. Indian Inst. Sei., A 29 A. 15—22. 
1947.) W a l t e r  Sim o n . 1280

Modeste Martynoff, K o n d e n sa tio n  von  N itrobenzo l m it a rom atischen  D ia m in e n  in  
Gegenwart vo n  p u lver is ier te r  N a O H . H erste llung  vo n  A m in o a zo verb in d u n g en . Die Kon
densation von Nitrobenzol (I) mit aromat. Diaminen (II) in Ggw. von NaOH läßt sich 
in der gleichen Weise ausführen, wie sie vom Vf. zwischen I u. Alkyloxyanilinen be
schrieben wurde (vgl. C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 223. [1946.] 747). Man gelangt 
mit 46—84% Ausbeute dabei zu o- u. m-Aminoazobenzolen, die bisher nur auf Um
wegen erhältlich waren; als Nebenprodd. entstehen symm. II u. schwarze unlösl. 
Oxydationsprodd. von II. Die Rk. wird bei 125—190° mit 1 Mol I u. 1 Mol II aus
geführt, wobei innerhalb 1/2 Std. 2,5—3 Mole pulverisierte NaOH eingerührt werden. 
Die Trennung des Rk.-Gemisches erfolgt durch Extraktion mit HCl u. mit Benzol. 
Es entsteht z. B. aus: I u. o-Phenylendiamin bei 125—130° 2-A m inoazobenzo l, F. 67°; 
80% (Ausbeute); aus I u. m-Phenylendiamin: 3-A m in o a zo b en zo l, F. 68°; 40% (daneben 
etwas 3 .3 -D ia m in o a zo b en zo l, F. 156° u. 1 .3-B isbenzo lazobenzo l, F. 78°, C18H14N4); aus 
I u. p-Phenylendiamin : bei 125—145°: 4-A m in o a zo b en zo l, F. 136°; 84%; (daneben etwas
4 .4 -D iam inoazobenzo l, F. 242° u. 1 .4 -B isbenzolazobenzol, F. 167°); aus I u. N.N-Dimethyl- 
p-phenylendiamin : bei 180°: 3-D im ethylam inoazobcnzo l als rotes öl, Kp.18 214°; 75%; 
u. aus I u. N.N-Diäthyl-p-phenylendiamin bei 180—190°: 4-D iä thylam inoazobenzo l, 
F. 92°; 70%; daneben eine größere Menge B is-4 .4 -d iä th y la m in o a zo b en zo l, F. 170°. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1332—34. 22/12. 1947.) K a l l x . 1310

Jean-Pierre Fourneau und Yvonne de Lestrange, D eriva te  des N -P h e n y lä th y le n 
d ia m in s . Eine Anzahl substituierter N-Phenyläthylendiamine wurde zur Unters, ihrer 
pharmakodynam. Wrkg. synthetisiert. Die N-Arylalkyl en diamine mit p r im , aliphat. 
Aminogruppen wurden nach G a b r ie l  durch Erhitzen von 1 Mol 2-Bromäthylphthalimid 
oder 3-Brompropylphthalimid mit 1 Mol eines aromat. Amins u. Hydrolyse der ent
standenen Phthalimidoalkylarylamine dargestellt. Einige andere Amine wurden durch 
Kondensation von Äthylendiamin mit Chlornitrobenzolen u. Red. der N 02-Gruppe 
gewonnen. l-Anilino-2-methylaminoäthan wurde aus CH3NH2 u. N-/?-Chloräthylanihn 
dargestellt. N-Arylalkylendiamine mit tert. aliphat. Aminogruppe wurden aus Diäthyl- 
aminochloräthan oder -propan u. aromat. Aminen synthetisiert.

V ersuche: S y n th e s e n  na ch  G a b r ie l . 2 Mole Arylamin u. 1 Mol Bromalkyl- 
phthalimid werden auf dem W.-Bad (i. allgem.) 1  Std. erhitzt. Das ausgeschiedene 
Hydrobromid des angewandten Arylamins wird in W. aufgenommen, das Konden- 
sationsprod. in Aether. Man kristallisiert letzteres aus A. um u. trennt es als in verd. 
siedender HCl lösl. Hydrochlorid von dem unlösl. Hydrochlorid des beigemengten 
tert. Amins aus 1 Mol Ärylamin+2 Molen Bromalkylphthalimid ab. — P h th a lim id o  
a lk y lary lam in e: l -A n il in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C16H140 2N2, F. 99° (A.). — B is -[ß -  
p h th a lim id o ä th y l] -a n ilin , C26H21Ö4N3, F. 211° (Eisessig). — l-M e th y la n ilin o -2 -p h th a l-  
im idoä than , C17H16Ö2N2, F. 106° (Â.). —■ l-Ä th y la n ilin o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C18H18Ö2N2, 
F. 81° (gelbe Kristalle aus A.). —- l -p -T o lu id in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , öi7H160 2N2, F. 
95°. — l-o -T o lu id in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C17H16Ö2N2, F. 155°. — l -m -T o lu id in o -2 -  
p h tlia lim id o ä th a n , C17H160 2N2, F. 108°. ■—• l-C a rv a cry la m in o -2 -p h th a lim id o ä th a n ,
C20H22O2N2, F. 145—155°. — l-p -B ip h e n y la m in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C22H180 2N2, F. 
162°. — l-o -B ip h en y la m in o -2 -p h th a lim id o ä ih a n , C22H18Ö2N2, F. 210°. ■— 1 -p -A n is id in o -
2 -p h th a lim id o ä th a n , C17H16Ö3N2, F. 111° (A.); H ydroch lorid , C47H160 3N2• HCl, F. 211° 
(Nadeln aus verd. HCl). — B is - \ß -p h ih a lim id o ä th y l\-p -a n is id in , C27H23Ö5N3, F. 169° 
(gelbe Plättchen aus absol. A.). ■—l -A th y l-p -a n is id in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C19H20O3N2, 
F. 85° (rote Blättchen aus A.). — l-o -A n is id in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C17H160 3N2, F. 
118° (gelbe Nadeln aus A.). — l -m -A n is id in o -2 -p h th a lim id o ä th a n  (I), C17H160 3N2, F. 
99° (A. oder CS2). H ydroch lorid , C17H16Ö3N2 • HCl, F. 197° (verd. HCl). ■— B is-[ß -p h th a l-  
im id o ä th y l\-m -a n is id in , C27H23Ö5N3, F. 211° (Amylalkohol). — l - \ 3 ' .4 '-D im ethoxy-  
a n ilin o \-2 -p h th a lim id o ä th a n , C18HJ80 4N2, F. 120° (gelborange Kristalle aus A.). H y d r o 
chlorid, C18Hls0 4N2 -HCl, F. 189° (Zers.) (Nadeln aus A.). — B is -[ß -p h th a lim id o ä th y l] -  
a m inovera tro l, C28H250 6N3, F. 201° (orange Blättchen aus Essigester +  wenig Eisessig).
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-— l-m -N itra n ilin o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C16H13Ö4N3, F. 173° (gelbe Nadeln aus Bzl.). —
1 -ß -N a p h th y la m in o -2 -p h th a lim id o ä th a n , C26H16Ö2N2, F. 146° (hellgelbe Kristalle aus 
A.). —■ l -A n ilin o -3 -p h th a lim id o p ro p a n , C17H160 2N2, F. 89° (A.). H yd ro ch lo rid , C17H16- 
0 2N2 -HC1, F. 170° (verd. HCl). — l-p -A n is id in o -3 -p h th a lim id o p ro p a n , C18H18Ö3N2, F. 
97° (A.). H ydroch lorid , C18H180 3N2 • HCl, F. 200° (verd. HCl). — l - \3 'A '-D im e th o x y -  
an ilin d ]-3 -p h th a lim id o p ro p a n , C19H200 4N2, F. 114° (A.). — B is -[y -P h th a lim id o p ro p y l] -  
am inovera tro l, C30H29O6N3, F. 148° (rotglänzende Kristalle aus viel absol. A.). — N- 
A ryla lk y len d iam in e: Diese Verbb. werden mit überschüssiger konz. HCl 12 Std. 
auf 130° (Einschlußrohr) erhitzt. Die wss. Lsg. der ausgeschiedenen Dihydrochloride 
wird nach Zugabe von Alkali ausgeäthert. Durch Neutralisation der Basen mit HCl 
gegen Lackmus oder o-Kresolsulfophthalein u. Eindampfen zur Trockene erhält man 
die Monohydrochloride. — l-A n il in o -2 -a m in o ä th a n , C8H12N2, Kp.15 143—145°. M o n o 
hydrochlorid , C8H12N2 -HC1, F. 205°. D ihydroch lorid , C8H12N2 • 2HC1, F. 187°. — 1- 
M eth y la n ilin o -2 -a m in o ä th a n d ih y d ro ch lo r id , C9H14N2 • 2HC1, F. 205° (A.). — 1 -Ä th y l-  
an ilin o -2 -a m in o ä th a n , C10H16N2, Kp.15 134—135°. M o n o hydroch lor id , C10H16N2 • HCl, F. 
201°. D ihydroch lorid , C10H16N2 • 2HC1, F. 237°. — l - p -T o lu id in o -2 -a m in o ä th a n , C9H14N2, 
F. 110°, Kp.15150°. M onohydroch lorid , C9H14N, • HCl, F. 249°. — l -o -T o lu id in o -2 -a m in o -  
ä th a n , C9H14N2, Kp.lä 157—160°. M onohydroch lorid , C9H14N2 -HC1, F. 200°. — 1-m -  
T o lu id in o -2 -a m in o ä th a n , C9H14N2, Kp.28 168°. M onohyd ro ch lo r id , C9H14N2 -HC1, F. 
213°. — l-C a rv a cry la m in o -2 -a m in o ä th a n , C12H20N2, Kp.0,96 122—128°. M o n o h yd ro ch lo r id , 
C12H20N2 • HCl, F. 222°. — l -p -B ip h e n y la m in o -2 -a m in o ä th a n , C14H16N2, F. 270° (W.). 
M onohydroch lorid , C14H16N2 • HCl, F. 284“. — l - o - B ip h e n y la m in o -2 -a m in o ä th a n , C14H18N2, 
F. 69,5°, Kp.lll5 155—157°. M onohydroch lorid , C14H16N2 ■ HCl, F. 225°. — 1 -p -A n is id in o -
2 -a m in o ä th a n , C9H14ON2, F. 64°. M o n o hydroch lor id , C9H14ON2 • HCl, F. 228° (W.). 
D ihydroch lorid , C9H14ON2 • 2HC1, F. 218° (95%ig. A.). P ik ra t , F. 160°. — 1 -Ä th y l-p -  
a n is id in o -2 -a m in o ä th a n , CuH18ON2, F. 125° (Essigester-PAe.). D ih yd ro ch lo rid , Cn H18ON2 
•2  HCl, F. 189° (absol. A.). — l-o -A n is id in o -2 -a m in o ä th a n h y d ro c h lo r id , C9H14ON2 ■ HCl, 
F. 206° (verd. A.). D ihydroch lorid , C9H140N 2 -2HC1,F. 178°(absol. A.). —  1 -m -A n is id in o -
2 -a m in o ä th a n , C9H14ON2, F. 45—46°, Kp.24 188°. M onohyd ro ch lo r id , C9H14ON2 ■ HCl, 
F. 184° (Nadeln aus absol. A.). D ihyd ro ch lo rid , C9H 14ON2 • 2HC1, F. 163° (Zers.) (aus 
95%ig. A.). P ik ra t , F. 166° (W.). — l - [ 3 '.4 '-D im e th o x y a n ilin o ] -2 -a m in o ä th a n , C10H16O2N2, 
Kp.24 212°. M onohydroch lorid , C10H16O2N2 • HCl, F. 172° (absol. A.). D ihydroch lorid , 
Ci0H16O2N2 • 2HC1, F. 192° (Zers.) (Prismen aus 90%ig. A.). P ik ra t , F. 95—100°, Na
deln. — l-p -O x y a n ilin o -2 -a m in o ä th a n , C8H12ON2, F. 115° (Essigester), Kp.^ 230°. 
M onohydroch lorid , C8H12ON2 • HCl, F. 181° (Butanol). D ih yd ro ch lo rid , CgH 12OX2 '2HCl, 
F. 240—242° (Nadeln aus 90%ig. A.). — p - B is - [ ß :a m in o ä th y l\-a m in o p h e n o llr ih y d ro -  
ch lorid , C10H17ON3 • 3HC1, F. 227° (verd. A.). — l -Ä th y l-p -o x y a n ilin o -2 -a m in o ä th a n d i-  
hydrochlorid , C10H16ON2 -2HC1, F. 194° (A.). — l-o -O xy a n ilin o -2 -a m in o ä th a n d ih y d ro -  
chlorid , C8H12ON2 -2HC1, F. 165° (absol. A.). — l -m -O x y a n ilin o -2 -a m in o ä th a n , C8H12ON2, 
F. 131° (Essigester). D ihyd ro ch lo rid , C8H12ON2 • 2HC1, F. 200° (95%ig. A.). P ik r a t ,  
F. 159° (W.). Bei der HCl-Hydrolyse von i  bildet sich außerdem B is - \ß -a m in o ä th y l] -  
rh o d a m in . — l- [3 '.4 '-D io x y a n ilin o ] -2 -a m in o ä th a n d ih y d ro c h lo r id , C8H120 2N2• 2HC1, F. 
212° (90%ig. A.). — l-m -N itra n ilin o -2 -a m in o ä th a n d ih y d ro c h lo r id , C8Hu0 2N3 -2HC1, F. 
200°. — l-m -A m in o a n ilin o -2 -a m in o ä th a n tr ih y d ro c h lo r id , C8H13N3 • 3HC1, F. 242° (A.), 
durch Red. vorst. Verb. mit SnCl2/HCl. — l-ß -N a p h th y lu m in o -2 -a m in o ä th a n d ih y d ro -  
Chlorid, C12H14N2 ■ 2HC1, F. 200° (A.). — l-A n il in o -3 -a m in o p r o p a n , C9H14N2, Kp.17 
158°. — l-p -O x y a n ilin o -3 -a m in o p ro p a n d ih y d ro c h lo r id , C9H14ON2 • 2HC1, F. 250° (verd. 
A.). — l-[3 '.4 '-D io xya n ilin o '] -3 -a m in o p ro p a n d ih yd ro ch lo r id , C9H140 2N2 • 2HC1, F. 240° 
(verd. A.). — l -o -N itr a n ilin o -2 -a m in o ä th a n , C8Hu 0 2N3, Kp.17 205°, rotes Öl, durch 
lstd. Erhitzen von o-Chlornitrobenzol u. Äthylendiaminhydrat auf dem W.-Bad (neben
1 .2 -B is -o -[n itro a n ilin o ]-ä th a n , C14H14Ö4N4, F. 191°). M o n ohydroch lor id , C8HUÖ2N3 ■ HCl, 
F. 261° (gelbe Nadeln aus A.). — l-o -A m in o a n ilin o -2 -a m in o ä th a n d ih y d ro c h lo r id , 
C8H13N3 • 2HC1, F. 212° (verd. A.). M o n o hydroch lor id , C8H13N3 -HC1, F. 233° (verd. A.). 
— l -p -N itra n ilin o -2 -a m in o ä th a n , C8Hn0 2N3, F. 144° (absol. A.), durch lstd. Erhitzen 
von p-Chlornitrobenzol u. Äthylendiaminhydrat auf 125—130°. — 1 -p -A m in o a n ilin o -
2 -am in o ä th a n tr ih yd ro ch lo r id , C8H13N3 • 3HC1, F. 267—269° (verd. A. +  Aceton). M ono- 
hydroch lorid , C8H13N3 -HC1, F. 195° (Blättchen aus verd. A.). — A n ilin o ä th a n o l, Kp.ls 
159—160°, aus 2 Molen Anilin +  1 Mol Äthylenoxyd +  einer Spur W. (12 Std. Erhitzen 
auf 90° im Einschlußrohr); 70% (Ausbeute), neben 30% B is - \jo -o x y ä th y l] -a n ilin , Kp.ls 
205—210°. — l -A n il in o -2 -m e th y la m in o ä th a n ,¥ Ip .ls 143—145°, nD23 1,561, D .23 1,0099; 
vorst. Verb. wird mit S0C12 in Chlf. chloriert u. dann mit einer 10%ig. benzol. Lsg. 
von CH3NH2 12 Std. auf 160° im Einschlußrohr erhitzt. M onohydroch lorid , C9H14N2 • HCl, 
F. 166° (Methyläthylketon +  wenig A.). D ihydroch lorid , C9H14N2 • 2HCl, F. 171° 
(Methyläthylketon +  A.). — N -A ry la lk y len d ia m in e  m it tert. A m inogrup pe:
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1 Mol aromat. Amin wird mit 1  Mol D iä thy la m in o ch lo rä th a n  (Kp.80 80°) bzw. D iä th y l-  
a m inochlor p ro p a n  (Kp.40 70°) 12 Std. auf 140° im Einschlußrohr erhitzt. l -A n i l in o -2 -  
d iä th y la m in o ä th a n h yd ro ch lo r id , E. 135° (A.). — B is -[ß -d iä ih y la m in o ä th y l] -a n ilin ,  
C18H33N3, Kp.ll2 151°. D ihydroch lorid , C18H33N3 • 2HC1, E. 208—-210°. — 1 -M eth y l-  
a n ilin o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C13H22N2, Kp.22 190°. — l-Ä th y la n ilin o -2 -d iä th y la m in o -  
ä than , C14H24N2, Kp.14 152°. M onohydroch lorid , C14H24N2 • HCl, E. 114°. — 1 -Iso p ro p y l-  
a n ilin o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , Cl5H20N2, Kp.13 147—149°.“ M onohydroch lorid , C^H^N,,- 
HCl, E. 132°. — l-p -T o lu id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C13H22N2, Kp.20 188°. — 1 -Ä th y l-  
p -to lu id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C15H2aN2, Kp.15 160—1 6 3 M onohydroch lorid , C15H26N2 • 
HCl, E. HO—111°. — l -Ä th y l-o -to lu id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C15H20N2, Kp.22 150—155°. 
M onohydroch lorid , C15H20N2 • HCl, F. 96°. •— l -m -T o lu id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , 
C16H26N2, Kp.20 165—166°. M onohydroch lorid , C15H26N2 ■ HCl, F. 110—1 1 1 °. — 1-p- 
X y lid in o -2 -ä th y la m in o ä th a n , C14H24N2, Kp.15 171—172°." M onohydroch lorid , C14H24N2 ■ 
HCl, F. 168°. —- l -Ä th y l-p -x y lid in o -2 -ä th y la m in o ä th a n , C10H28N2, Kp.10 147—150°. 
M onohydroch lorid , C10H28N2 • HCl, F. 137—139°. — l-Ä th y l- (a sy m m .) -m -x y lid in o -2 -d i-  
ä th y la m in o ä th a n , ö i6H28N2, Kp.15 155—160°. M onohydroch lorid , C16H„8N2 • HCl, F. 100°. 
— l-C u m id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C15H20N2, Kp.15 175—180°. M onohydroch lorid , 
Ci5H26N2 • HCl, F. 125°. -—• l-C a rv a cry la m in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , ClaH28N2, Kp.10 
180—190°. M onohydroch lorid , C10H28N2 • HCl, F. 153°. — B is-[ß -d iä th y la m in o ä th y l\-  
carvacry la m in o a m in , C22H44N3, Kp.la 150—155°. D ihydroch lorid , C22H41N3 • 2HC1, F. 
173°. — Ä th y lc a rva cry la m in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C18H32N2, Kp.lä 167°. M o n o h yd ro 
chlorid, C18H32N2 • HCl, F. 106—107°. — l-n -B u ty lc a rv a c ry la m in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , 
CjqHjjNj, Kp.la 135—140°. — l-p -B ip h e n y la m in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C18H24N2, Kp.x 
190°. M onohydroch lorid , C^H^Nj • HCl, F. 138—139°. — l -o -B ip h e n y la m in o -2 -d iä th y l-  
a m in o ä th a n , C18H24N2, Kp.0l34 152—155°. M onohydroch lorid , C18H21N2 -HCl, F. 125°. -—
l -p -A n is id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C13H22ON2, Kp.18 186—187°. M onohydrochlorid , 
CjjH^ONj • HCl, F. 129° (Methyläthylketon). — l -Ä th y l-p -a n is id in o -2 -d iä th y la m in o -  
äthan, C j5H 26O N 2, Kp.24 189—190°; nD23 1,524; D .23 0,9715. M onohydroch lorid , C15H26- 
ON2 • HCl, F. 128° (Methyläthylketon). — l-m -A n is id in o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C13H„ON2, 
Kp.27 198°; nD24 1,530; D .24 0,9885. M onohydroch lorid , C13H22ON2 • HCl, F. 119° (Me“thyl- 
propylketon). — l-p -O x y ä th y la n ilin o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C12H20ON2, Kp.30 200°. D i
hydrochlorid, C12H20ON2 • 2HC1, sehr hygroskopisch. P ik ra t , C18H230 8N5, F. 179°. —
l-Ä th y l-p -o xya n ilin o -2 -d iä th y la m in o ä th a n d ih yd ro ch lo r id , C14H24ON2 • 2 HCl, sehr hygro
skopisch. -— l-m -O x y a n ilin o -2 -d iä th y la m in o ä th a n , C12H20ON2, Kp.30 205°. D ih y d ro 
chlorid, C12H20ON2 • 2HC1, sehr hygroskopisch. — l -ß -N a p h th y la m in o -2 -d iä th y la m in o -  
äthan, C14H22N2, Kp.0)7 165—167°. M onohydroch lorid , C14H22N2 • HCl, F. 143°. — 1- 
C arbazo ly l-2 -d iä thylam inoä than , C18H22N2, Kp.0,9 160°, aus 1 Mol 9-/3-Chloräthyl- 
carbazol +  3 Molen (C2H6)2NH bei 150°. — 2 -A n ilin o -l-d iä th y la m in o p ro p a n , C13H22N2, 
Kp.14 149°; nD23 1,519; D .23 0,9265. — 2 -p -A n is id in o - l-d iä th y la m in o p ro p a n , C14H24ON2, 
Kp.18 184°; nD23 1,522; D .23 0,9717. — 2 -m -A n is id in o - l-d iä th y la m in o p ro p a n , C14H24ON2, 
Kp.10 188°; nD23 1,524; D .23 0,9730. -—■ 2 -p -O x y a n ilin o - l-d iä th y la m in o p ro p a n , C13H22ON2, 
Kp.14 192—194°. — 2 -m -O x y a n ilin o - l-d iä th y la m in o p ro p a n , CJ3H22ON2, Kp.17195°. (Bull. 
Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 827—38. Sept./Okt. 1947. Paris, Inst. Pasteur, 
Labor, de Chim. thérapeutique.) K. F. M ü l l e r . 1310

W. F. von Oettingen, C hem ie des X y l id in s . 1. Mitt. D ie  p h ys ika lisch en  u n d  che
m ischen E ig e n sch a ften  des X y l id in s .  Vom Xylidin kommen 6 Isomere vor: 2.3-Di- 
methylanilin (3 -Amino-o-xylol, I), 3.4-Dimethylanilin (4-Amino-o-xylol, II), 3.5-Di- 
methylanilin (5 -Amino-m-xylol, III), 2.6-Dimethylanihn (2-Amino-m-xylol, IV), 2.4- 
Dimethylanilin (4 -Amino-m-xylol, V), 2.5-Dimethylanilin (2-Amino-p-xylol, VI). 
Außer II sind alle flüssig. I, II, V, VI sind sehr wenig wasserlösl., I ist in A., II in PAe., 
I in Ae. löslich. I D . 15 0,991, II D . 17-5 1,076, III D .2°4 0,972, IV D . 15 0,980, V D. 49-64 
0,978, VI D .2°4 0,979. I Kp.739 223°, II 224—226°, III 221—222°, IV 216—217°, V 213— 
214°, VI 215°. Xylidi n wird durch Red. von Nitroxylolen erhalten, wobei40—60% Vu. 
10—20% VI entstehen, die techn. am wichtigsten sind u. zur Herst. von Azofarbstoffen 
gebraucht werden. Behandlung von Rohxylidin mit HCl führt zur Kristallisation 
einer Mischung von V u. VI, die anderen Xylidine bleiben als Hydrochloride in Lösung. 
Durch Sulfonierung können V u. VI getrennt werden, da V-Sulfonsäure schwer, VI- 
Sulfonsäure leichter lösl. ist. VI, mit Nitrosylschwefelsäure behandelt, gibt 2 -Nitroso- 
p-xylol, mit Chlorbenzazid m-Chlorphenylharnstoff. V in verd. HCl gelöst u. bei 
0° mit Nitrosegas gesätt. gibt nach Stehen u. anschließendem Erhitzen im W.-Bad 
während x/2 Std. 6 -Nitro-m-xylol. V gelöst in CC14 u. mit Chlorsulfonsäure behandelt 
gibt I.3 -Dimethyl-4 -aminobenzol-5 -sulfonsäure. Mit Azodicarbonsäureestern ver
bindet sich V unter Bldg. eines Triazins, das durch eine Kette von 3 N-Atomen cha
rakterisiert ist. (Nat. Inst. Health Bull. 1947. 1—3.) K. B ö h m . 1310
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H. Bretschneider, Ü ber d ie  A ce ty lie ru n g  von  A d re n a lin . 1. Mitt. ü ber S tu d ie n  a u f  
dem  Gebiete der P henyla llconolam ine. Bei der Einw. von Essigsäureanhydrid u. Pyridin 
bei Zimmertemp. bildet sich aus Adrenalin das racena. Tetraaeetyladrenalin (II), dessen 
Phenolacetylgruppe in alkal. Medium bes. leicht abspaltbar ist. II ist im Gegensatz 
zum freien Adrenalin bei einem Vakuum von 10“ 3 mm unzers. destillierbar. Bei der 
Dest. bei schlechterem Vakuum (5 mm) geht II unter Essigsäureabspaltung über in 
das 3 .4 -N -T r ia c e to x y p h e n y lv in y lm e th y la m in  (III), das bei der Hydrierung mit Pd-Kohle 
ß-[3 .4 -D iaceto xyp h en y l]-a ce ty lm eth y la m in o ä th a n  (3 .4 -N -T r ia c e to x y e p in in , IX) liefert. 
Unter verschied. Bedingungen, bes. bei der Acetylierung mit Essigsäureanhydrid ohne 
Pyridin, entsteht eine ungesätt. Verb. von F. 176—177°, die durch weitere Acetylierung 
in III übergeht u. die als das 3 -O x y -4 .N -d ia c e to x y p h e n y l-N -m e th y lv in y la m in  oder die 
stellungsisomere 3 .N -D ia ce to xy -4 -o xy -V erb . (IV) angesehen wird. Verss., partiell am 
Sauerstoff acetylierte Deriw. des Adrenalins ohne weitere Veränderungen darzustellen, 
blieben ohne Erfolg. Adrenalonhydrochlorid gibt mit Acetylchlorid bei 50° 3 .4 .N -T r i-

acety ladrena lon  (VI) unter Ver- 
CH3 drängung der gebundenen HCl

v n / \  n Pit 1- v durch den Acetylrest, ein Vor-
_1 i I | 2 1 4 I I :  s i ’ x s, X 3, X 4 = c o c i i 3 gang, der in anderen Körper-
X20—l /  0X3 klassen schon bekannt ist (vgl.

CH F r a n s e n  [1909.]). Bei kurzer
H h 1 3 Einw. von Acetylchlorid auf

XjO—(  \ —c=c—N—x 3 HI: Xj, x 2> X3=C0CH3 Adrenalinbase entsteht in et-
I | IV:X1=H;X2,X 3=COCH3 wa 25% Ausbeute das Hy-

2 x  x  drochlorid des 3 .4 -D ia ce to xy-
®Hs p h e n y l - N  - m e th y la m in o m e th y l-

ch lorm ethans  (VII) neben einemX iO —/  C— C— N— X 3 ̂ H VI: X i, x 2, X3 c o c h 3 Harz, das bei der Acetylierung
X 20 — Ö u. Dest. in III übergeht, u.

CHs einem nichtbas. Körper, dem 
H  ] VII: X i ,  X 2 = C O C H 3 die Konst. eines 3 .4 .N -T r i-

X i ö - /  \ - C — ü H s-N —x 4 V I I I . X44 = C O C JJ3 ace to xya d ren a lin s  (VIII) zuer-
x 20 - l  J x 3 x 3’=O H  teilt wird. VII geht beim Be-

\ /  XI: X j ,  x 2, X 4= H ,  x 3—001I3 handeln mit Essigsäureanhy
drid u. K-acetat in II über, 

beim Kochen mit Pyridin entsteht IV. Aus länger stehenden Umkristallisations
mutterlaugen aus Methanol-Essigester konnte ein Brenzcatechinderivat mit tief grüner 
FeCl3-Rk. der Formel XI, ein A d ren a lin -O -m e th y lä th erh yd ro ch lo rid , isoliert werden (vgl. 
Ö ppinger u. V e t t e r ,  C. 1943. II. 1724).

Versuche: C17H210 7N (II): 5,5 g Adrenalinbase in 30 cm3 absol. Pyridin mit 
20 cm3 Essigsäureanhydrid bleiben 3 Tage kühl stehen. Bei 40° u. 1 mm Vakuum 
eindampfen, mit 10 cm3 W. bei 20° lösen, unter Kühlung mit 2,8 cm3 eiskalter HCl 
(1:1) versetzen. Reaktion kongosauer. Man sättigt die Lsg. mit festem (NH4)2S04 u. 
zieht 4mal mit 30 cm3 Bzl. aus. Die Bzl.-Auszüge werden mit angesäuerter gesätt. NaCl- 
Lsg., dann mit kalter, halbgesätt. KHC03-Lsg. ausgeschüttelt. Die Bicarbonatauszüge 
wurden mit NaCl gesätt. u. mit Bzl. ausgezogen. Die Bzl.-Lsg. hinterläßt beim Ab
dampfen bei 100° u. 1 mm Druck ein Harz. Nur das nach obiger Vorschrift gewonnene 
Harz ergibt Kristalle beim Umlösen aus A., CH3OH oder Aceton +  Aether. 10 g Roh- 
prod., aus 10 cm3 absol. A. u. 40 cm3 A. ergeben 8,9 g Kristalle, Ausbeute 84%; rein 
aus Aceton-Ae., F. 103—105°. Destillierbar bei IO-3  mm u. 150—170° (Luftbad). — 
C16H170 6N (III), aus vorst. rohem Acetylierungsprod. beim Destillieren bei 1 mm Druck, 
gelbes Ol, rein durch wiederholtes Umkristallisieren aus absol. CH3OH u. absol. Ae., 
Kristalle, F. 110—112°. — C^HjgOjN (IX). Bei der Red. von III in Eisessig mit Pd- 
Kohle. Die Red.-Lsg. wird im Vakuum eingedampft u. bei 10~3 mm u. 160—170° 
(Luftbad) destilhert. Kristalle, F. 109—110°. Ident, mit dem durch Acetylieren von 
Epinin erhaltenen Prod. C13H150 4N (IV) (?). Beim Acetylieren von Adrenalinbase in 
3 Teilen Essigsäureanhydrid bei 70°, Eindampfen im Vakuum, Lösen in W., Über
sättigen mit KHCOj u. Extrahieren mit Aether. Ae.-Extrakt dest. bei 2 mm Vakuum 
u. 190—220° (Luftbad). Rein aus Ae.-Aceton, Kristalle, F. 176—177°. Keine deutliche 
FeClj-Rk., unlösl. in 7%ig. HCl. Reagiert mit KMn04 in Aceton, gibt Braunfärbung 
mit Tetranitromethan in CHC13. — C15H 170 6N (VI): Beim 78std. Kochen von Adre
nalonhydrochlorid mit Acetylchlorid oder beim Erhitzen von Adrenalonbase mit 
Essigsäureanhydrid auf 125—130°. Rein aus Aceton-Essigester, Kristalle, F. 112—114°, 
leicht lösl. in Aceton u. Eisessig, wenig lösl. in Alkoholen u. Essigester, schwer lösl. 
in Aether. — C13H170 4NC12 (VII), aus Adrenalinbase u. Acetylchlorid bei kurzem Er-
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wärmen auf 50°, Abtreiben des Acetylclilorids bei 12 mm u. 50°, Aufnehmen des Ein
dampfrestes mit Aceton. Rein aus Methanol u. Essigester u. Einengen im Vakuum,
E. 193°, leicht lösl. in W., gibt mit Pikrinsäure Fällung. Aus den Acetonmutterlaugen 
wird nach Lösen in W. u. Ausziehen mit Essigester bei kongosaurer Rk. ein nicht bas. 
Harz erhalten, das bei einem Vakuum von 1 mm destilliert, aus Essigester-Ae. u. Ace- 
ton-Ae. umkrist. sich als die Verb. III erweist. Der vorst. erhaltene saure Anteil der 
Mutterlaugen wird mit festem KHCOs neutralisiert u. mit Essigester extrahiert. Der 
Extrakt hinterläßt beim Eindampfen ein Harz, das nach mehrmaliger Kristallisation 
aus Ae.-Aceton den F. 104—105° zeigt u. die Verb. VIII, C15H190 6N, ist. VIII geht beim 
2 1/2std. Erhitzen mit Essigsäureanhydrid auf 90° u. anschließendem Destillieren bei 
1 mm Druck u. 200° Badtemp. in III über. Gelbes Öl, aus Aceton-Ae. Kristalle, F. 96 
bis 101°. (Mh. Chem. 76. 355—67. Mai 1947. Innsbruck, Univ., Pharmazeut.-Chem. 
Inst.) H e l d . 1320

H. Bretschneider, ü ber d ie  'partielle A c y lie ru n g  der H yd ro x y lg ru p p e (n ) von  n ich t 
tertiären  O x y p h e n y lä th y la m in -D er iva ten . 2. Mitt. über S tu d ie n  a u f dem  Gebiete der 
P h en y la lka n o la m in e . (1. vgl. vorst. Ref.) Mit Hilfe des Verf. der „Salzacylierung“ in 
zweierlei Ausführung (Verf. A in fl. S02, Verf. B in der dem Acylchlorid entsprechenden, 
mit HCl-Gas gesätt. Säure) werden eine Reihe von Phenyläthylamin-Deriw. (Typ 1 
mit nur einer alkoh. OH-Gruppe in der Seitenkette, Typ 2 mit nur einer oder zwei 
phenol. OH-Gruppen, Typ 3 mit alkoh. Seitenkettenhydroxyl u. phenol. OH-Gruppen) 
acyliert. Die partielle O-Acylierung gelang bei Typ 1 glatt nach Verff. A u. B, ebenso 
wurden bei Typ 2 nach dem Verf. B die gesuchten O-Acylverbb. erhalten. Bei Verbb. 
vom Typ 3 wurde nach Verf. A u. B n. O-Acylierung erzielt, bei zur Seitenkette 
3ständigem phenol. Hydroxyl u. bei zur Seitenkette 4- oder 3.4ständigem phenol. 
Hydroxylgruppen, falls diese bereits acyliert sind. Sind jedoch die 3- oder 3.4ständigen 
phenol. Kernhydroxyle des Phenylalkanolamins nicht verestert oder methyliert, so wird 
unter den Bedingungen der Salzacylierung Ersatz des Seitenkettenhydroxyls durch CI 
beobachtet. Eingehende Angaben über die physikal. Konstanten, die Aeylierungsbe- 
dingungen u. erzielten Ausbeuten, die durchweg sehr hoch liegen, sind an 18 Beispielen 
tabellar. aufgeführt.

V ersuche: O -A ce ty l-l-ephedrinhydroch lorid , C12H 1R0 2N C I (Beispiel für die Salz
acylierung nach Verf. A.), 10,1 g Z-Ephedrinhydrochlorid, 30 cm3 fl. S02, 4 cm3 reinstes 
Acetylchlorid, 21 Std. im Kältegemisch stehen lassen, bei 30° u. 10 mm Druck ein- 
dampfen, gut trocknen über KOH. Rk.-Prod. verreiben mit 20 cm3 eiskaltem Essig
ester u. filtrieren; (Ausbeute) 12,3 g, F. 167—170°. Lösen in 19 cm3 CH3OH, Filtrieren, 
im Vakuum bei Zimmertemp. bis zur beginnenden Kristallisation einengen, mit 75 cm3 
Essigester versetzen, Kristalle, F. 168—170°; 86%; [a]D23 —45°. Aus der wss. Lsg. des 
Hydrochlorids wird mit K2C03 u. Ausäthern die freie Acetylbase erhalten; Kristalle, 
F. 83°. — O -A cety l-d -pseudoephedrinhydroch lorid : Erhalten, wie Vorst. beschrieben. 
Der Eindampfrest wird hier mit 2 cm3 absol. A. verrieben u. mit Ae. ausgefällt; 91%; 
Kristalle, F. 185°, [a] D23 +  97°. Die freie Acetylbase wird aus der wss. Lsg. des Hydro
chlorids mit K2CÖ3 u . Ausziehen mit Chlf. erhalten. Rein aus Ae., Kristalle, F. 97°. -—■ 
Beispiele für die Salzacylierung nach Verf. B: Mac. O -A cety lephedrinhydroch lorid : Aus 
rac. Ephedrinhydrochlorid u. Acetylchlorid in mit HCl-Gase gesätt. Eisessig beim 
Stehen über Nacht. Abdampfen des Acetylchlorids im Vakuum, absaugen, waschen 
mit kaltem Essigester u. Ae.; 89%; Kristalle, rein aus Methanol, F. 214°. — D iessigester  
des 3 .4 -D io xyp h en y lm eth y la m in o ä th a n h yd ro ch lo rid s: Aus Epinin-Base in mit HCl-Gas 
gesätt. Eisessig u. Acetylchlorid beim kurzen Erwärmen auf 70° u. Stehen über Nacht, 
Eindampfen im Vakuum, Aufnehmen in Aceton u. Fällen mit Ae.; 84%; rein aus 
Aceton, F. 142°. — E ssigester des M ethylam ino-3-oxyacetophenonhydroch lorids. Aus 50 g 
Methylamino-3-oxyacetophenonhydrochlorid in 150 cm3 mit HCl-Gas gesätt. Eisessig 
mit 150 cm3 Acetylchlorid durch 3std. Erwärmen auf 70° u. Stehen über Nacht. Ein
engen im Vakuum bei 50° bis zur Kristallisation, absaugen, wascben mit kaltem Essig
ester u. Ae.; 43 g ; Kristalle, rein aus 80%ig. A., F. 214°. — D iessigester des M e th y la m in o -
3 .4 -d ioxyacetophenonhydrochlorids. Aus 3.4-Dioxyacetophenonhydrochlorid, wie vorst. 
beschrieben, durch 3/4std. Erhitzen auf dem W.-Bad u. Stehen über Nacht. Aufnehmen 
des Eindampfrestes mit Aceton, 11,8 g Kristalle, rein aus 15 cm3 CH3OH u. 60 cm3 
Essigester u. Einengen im Vakuum; 67%; F. 175°. — D iprop io n sä u reester des M eth y l-  
am ino-3 .4 -d ioxyacetophenonhydroch lorids. Aus diesem (20 g) in 60 cm3 mit HCl-Gas 
gesätt. Propionsäure u. 60 cm3 Propionylchlorid im Glasautoklaven bei 100°, l 3/4 Std. 
Eindampfen bei 15 mm u. 70°, Aufnehmen in Aceton, rein aus Chlf.-Aceton, Kristalle, 
F. 180°; 52%. — D iessigester des Iso p ropylam ino-3 .4 -d ioxyacetophenonhydroch lorids. 
Die Isopropyl-3.4-dioxyacetophenon-Base wurde aus dem Sulfat durch Lösen in W., 
Überschichten mit Bzl. u. Versetzen mit NaHC03 dargestellt, F. 173°. 20 g der Keto-
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base anrühren in 28 cm3 mit HCl-Gas gesätt. Eisessig u. 12 cm3 reinem Eisessig. Zu
geben von 20 cm3 Acetylchlorid, rühren 4 Std. bei 70°. Klare Lsg. ohne Eisenchloridrk.; 
Abtreiben des Acetylchlorids bei 15 mm u. 60° bis zur Kristallisation, rein aus 95%ig.
A .; 83%; Kristalle, F. 208°. — E ssigester des rac. M e th y la m in o m e th y l-3 -o xyp h e n y lca rb i-  
nolhydroch lorids: Aus der rac. Methylaminomethyl-3 -oxyphenylcarbinol-Base mit Ace
tylchlorid in mit HCl-Gas gesätt. Eisessig beim kurzen Schütteln u. Stehen über Nacht, 
Einengen im Vakuum, Ausfällen mit Ae., rein durch zweimalige Kristallisation aus 
Aceton, Kristalle, F. 122» (unscharf); 80%. (Mh. Chem. 76. 368—80. Mai 1947.)

H e l d . 1320
H. Bretschneider, Ü ber d ie  R e d u k tio n  O -acylierter O x y p h e n y la lk a n o n a m in -S a lz e  zu  

den  en tsprechenden  C arb ino len  u n d  d ie  w eitere A c y lie ru n g  derselben. 3. Mitt. über  
S tu d ie n  a u f  dem  Gebiete der P h e n y la lk a n o la m in e . (2. vgl. vorst. Ref.; 4. vgl. C. 1948.

E. 2333.) Eine Reihe
/ \  —OH—ch2—nh—ch3 I: R i=r2=h (Sympatoi) von nach den Angaben

1 | • , Ia: Rx=CH3CO, R2=H der 2. Mitt. dargestell-
Ri °— Or 2 Ia/2 : K.i=E,2=CH3CO ên veresterten Oxy-

„ „ „ _ „ \ phenylalkanonanrinsal-
R iO -/\-C H -C H 2-NH-CH3 na:: Ri=R22r CH7co, r 3I h  zen wurden katalyt. zu
„ „ [ | I ¿ C1 IIa/2: Ri=R2=R3=CH3CO den Phenolacylderiw.

2 \ /  3 T,lIb: ii 1=ii 2=ii U3HiL2<i°ü einiger bekannter, the-IIb/2: R1 =R2=R3=CH3CH2GO rapeut wichtiger Qxy-

R i O - / \ - c h - c h 2- N h - c h (c h 3)2 , / “ •
I I I h C] Illa/2: r 1= r 2= r 3= c h 3 c o  derivv (wie Lympatol,

K ! U _ \ /  I l l b :  R i = r 2= c h 3c h 2CO, R 3= h  Adrenalin u .  Aludrin)
IIIb/2: R i = R 2= R 3= C H 3CH 2CO r e d u z i e r t  u .  d u r c h  w e i-

R jO — / \ —CH — C H 2— N (C H 3 )2 IV: R i = R 2= R 3 = H  (H etadren) tere Acylierung des Sei-
| • iVa: R i = R 2 = C H 3 -C H 2 .C 0 , R 3 = H  tenkettenhydroxyls

R 2o — OR s  lVa/2 : R i = R 2= R 3= C H 3 c h 2c o  die entsprechenden Di -
bzw. Tri-O-acylderiw.

dargestellt. Infolge der Unbeständigkeit der freien Basen der veresterten Amino
ketone u. Aminocarbinole müssen alle Maßnahmen zur Reinigung u. Identifizierung 
der Rk.-Prodd. an den Hydrochloriden vorgenommen werden. Die genauen Rk.-Bedin- 
gungen werden angegeben.

Versuche: CUH160 3NC1 (Ia): Aus Methylamino-4-acetoxyacetophenonhydrochlo- 
rid (vgl. 2. Mitt.) durch Hydrieren mit Pd-Kohle in W. bei 80°, Eindampfen der Rk.-Lsg. 
bei 50° u. 10 mm, Aufnehmen in Aceton, Kristalle, F. 142°; (Ausbeute) 90%. — Cj3H18- 
0 4NC1 (Ia/2): Aus Vorst. durch Behandeln mit HCl-gesätt. Eisessig u. Acetylchlorid bei 
Zimmertemp. u. Eindampfen des Rk.Gemisches bei 60° u. 18 mm, Kristalle aus Aceton- 
Ae.-Gemisch; 97%; F. 153—158°. — C13H180 6NC1 (Ha): aus Methylamino-3.4-diacet- 
oxyacetophenonhydrochlorid (vgl. 2. Mitt.) durch Red. mit Pd-Kohle in W. bei- 
50—-70°, Eindampfen der Rk.-Lsg. im Vakuum, Tafeln aus A.; 56%; F. 166°. — C-,5H20- 
OeNCl (IIa/2): Beim Behandeln von Ila in mit HCl gesätt. Eisessig u. Acetylchlorid bei 
Zimmertemp., Eindampfen des Rk.-Gemisches bei 50° (Vakuum), Lösen des Rück
standes in Aceton u. Fällen mit Ae., Kristalle aus CHC13; 95%; F. 174°. — C15H2205NC1 
(Hb): aus Methylamino-3.4-dipropoxyacetophenonhydrochlorid (vgl. 2. Mitt.) beim 
Hydrieren mit Pd-Kohle in W. bei Zimmertemp. u. Eindampfen des Rk.-Gemisches, 
Kristalle aus Aceton, F. 147°; 64%. — C^H^OgNCl (IIb/2): Aus Vorst. beim Behandeln 
mit Propionylchlorid in mit gasförmiger HCl gesätt. Propionsäure bei Zimmertemp., 
Eindampfen im Vakuum (1 mm) u. Aufnehmen des Rückstandes in A., Kristalle aus Ace
ton/Ae., F. 128°; 77%.—C^HojOgNCl (lila ): Aus Isopropylamino-3.4-diacetoxyacetophe- 
nonhydrochlorid (vgl. 2. Mitt.) beim Hydrieren mit Pd-Kohle in wss. Methanol bei 
wenig erhöhter Temp., Eindampfen des Rk.-Gemisches bei niederer Temp., Kristalle 
aus A.-Methanolgemisch, F. 198°. — C17H240 6NC1 (IIIa/2): Aus Vorst. beim Behandeln 
mit Acetylchlorid in mit gasförmiger HCl gesätt. Eisessig bei Zimmertemp., Eindamp
fen des Rk.-Gemisches (wie vorst. beschrieben), Aufnehmen in heißem Aceton u. Aus
fällen mit Ae., Kristalle aus Aceton-Ae.-Gemisch (1:3), F. 147—150°; bei einem anderen 
Vers.: Kristalle aus Methanol-Aceton-Gemisch durch Ausfällen mit Ae., F. 183°. — 
C17H260 6NC1 (Illb): Aus Isopropylamino-3.4-dipropoxyacetophenonhydrochlorid (vgl. 
2. Mitt.) beim Hydrieren mit Pd-Kohle in verd. Methanol, wobei infolge von Kontakt
giften erst bei Erneuerung des Katalysators Rk. bei 80° eintritt. Das Rk.-Gemisch wird 
schonend eingedampft, in Aceton aufgenommen u. mit Ae. gefällt. Kristalle, F. 112°; 
80%; aus Essigester F. 117°; 60%. — C20H13O6NCl (IIIb/2): Aus Vorst. beim Behandeln 
mit Propionylchlorid in mit gasförmiger HCl gesätt. Propionsäure bei Zimmertemp., 
Eindampfen des Rk.-Gemisches u. Aufnehmen in Ae.-Aceton, Kristalle, F. 119°; die



1947 IX  P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e .  N a t u r s t o f f e .  E. 1533

so erhaltene Schmelze erstarrt wieder bei 130° u. zeigt dann F. 148°. Bei einem zweiten 
Vers. entstand sofort die hochschmelzende Modifikation mit F. 152° im Kofler-Appa
rat. — C16H240 6NC1 (IVa): wie bei Illb . Aus Dimethylamino-3.4-dipropoxyacetophe- 
nonhydrochlorid (vgl. 2. Mitt.) beim Hydrieren mit Pd-Kohle in verd. Methanol wie 
bei Illb  u. Aufarbeiten wie dort. Kristalle aus Aceton, F. 132°; 67%. — C19H280 6NC1 
(lVa/2): Aus Vorst. beim Behandeln mit Propionylchlorid in Propionsäure ohne HC1- 
Gas bei Zimmertemp. 12 Std. lang, Eindampfen im Vakuum zum Sirup u. Verreiben 
mit Ae.; Kristalle aus Aceton, F. 134°; 94%. (Mh. Chem. 77. 385—97. S.-B. österr. 
Akad. Wiss., math.-naturwnss. Kl., Abt. I lb  156. 385—97. 1947.) H e l d . 1320 

S. Secareanu und Al. Silberg, D ie  K o n d e n sa tio n  von
o-N itrobenza ldehyd  m it arom atischen  A m in e n . Bei der ^
Kondensation von o-Nitrobenzaldehyd mit o-Toluidin / \  1 2
entsteht 4 '-A m in o -3 '-m e th y lp h e n y l-5 -ch lo ra n th ra n il (I); es / C\  \ (;H
bildet ein A ce ty l-  u. ein B en zo y ld er iv . u. geht bei der cl“~j i j \ Q
Bed. über in 2 .4 '-D ia m ino-5 -ch lor-3 '-m ethylbenzophenon . I J. j

V ersuche: 4 '-A m in o -3 '-m e th y lp h e n y l-5 -ch lo ra n th ra -  N 1
n il  ( I ) ,  F. 174° (75%ig. Essigsäure), aus o-Nitrobenzal
dehyd u. o-Toluidin in Eisessig, 1 Woche im Dunkeln, kurzes Aufkochen mit konz. 
HCl u. A. u. Zers, des Hydrochlorids mit NH3. Gelb. A ce ty ld eriv ., F. 223° (A.). B en zo y l
deriv., F. 232° (A.). — 2 .4 '-D iam ino-5 -ch lo r-3 '-m eth y lb en zo p h en o n , F. 146—147° (wss. A.), 
aus I u. Zn-Staub in wss. A. in Ggw. von CaCl2, 2 Std. unter Rückfluß. Gelb. — 
4 '-p -A c e ty la m in o b en zo lsu fo n y la m in o p h en y la n th ra n il, F. 248—249°, aus Aminophenyl- 
anthranil u. p-Acetylaminobenzolsulfochlorid in Pyridin, 2 Tage. — p-A cety lam inoben-  
zo lsu lfo n y la m in o p h en y l-5 -ch lo ra n th ra n il, F. 272°, analog vorst. Verbindung. (Bull. Sect. 
sei. Acad. roüm. 30. 75—80. 1947. Sept Cluj, Univ., Labor. Chim. Med.)

W a l t e r  Sim o n . 1340 
Hans von Euler, Hans Hasselquist und Marie Jaarma, S a licy lsä u re- u n d  S u ljo n a m id -  

derivate. 2. Mitt. (1. vgl. Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. A 24. [1947.] Nr. 9. 1.) Vff. 
haben Derivv. der 5 -A m in o sa lic y lsä u re  (I) an Streptokokken geprüft u. mit der Wrkg. 
der 4-Aminosalicylsäure, die bei der Tuberkulosebehandlung eine Rolle spielt, ver
glichen. Die Verbb. wurden an Proteus vulg. u. an Streptococcus haem. z. T. nephelo- 
metr., z. T. auf Blutagarplatten auf ihre Wrkg. untersucht.

V ersuche: 5 -A m in o sa lic y lsä u re  (I) wurde durch Red. von 5-NitrosaIicylsäurjs 
(Ark.Kem.,Mineralog.Geol., Ser. A24. [1947.] Nr. 9.1) mit SnCl2 hergestellt.Die Verb. nimmt 
in schwach alkal. Lsg. sehr leicht Sauerstoff auf; Kaliumpersulfat in wss. Lsg. bei 60° 
gibt ein Prod., das größtenteils in siedendem Eisessig ungelöst bleibt. Durch Umfällen 
wurden schwarzviolette Nadeln vom F. über 350° erhalten, die sich in konz. H2S04 mit 
rotvioletter Farbe, in Alkalien mit dunkelroter Farbe lösen; der hohe F. deutet wohl auf 
einen höhermol. Komplex hin, nach der Analyse besitzt die Verb. die Zus. C7H50 4N. -— 
Aus 5-Aminosalicylsäureäthylester wurde durch Oxydation mit Ag20  in Bzl. eine Verb. 
der Zus. C9H90 4N erhalten, welche die LiEBERMANNsche Rk. zeigt. — Die Einw. von 
BrCN auf I gibt zwei Prodd. (vgl. auch 1. Mitt.); durch warme HCl erhält man aus dem 
Einw.-Prod. die C a rbam inosa licy lsäure , C8H80 3N2, F. 254°; mit 1 u. 2 mg ist sie unwirk
sam. — 5 -A cety lcarbam inoacety lsa licy lsäure , C12H120 6N2. Aus vorst. Verb. u. Essig
säureanhydrid, lösl. in Aceton, Methanol u. A., unlösl. in W. u. Ae., F. 221°. — 5 -A rn in o - 
salicylsäureglylcolsäurehydrochlorid , C9H10O6NCl. I wird mit Glykokoll bei 85° mit 
HCl-Gas behandelt, es trat Lsg. ein u. später Abscheidung einer halbfesten M.; aus 
W. F. 212—212,5°. Leicht lösl. in Methanol, A., schwer in Aceton, unlösl. in Bzl. u. Ae. 
FeCl3-Lsg. wird braunrot gefärbt; unwirksam mit 2 mg. A cetylverb ., C13H130 7N. Aus 
verd. Essigsäure, F. 105—106°; mit FeCl3 keine Farbreaktion. — 3 .5 -D in itrosa licy l-  
säure-ß-chloräthylester, C9H70 7N2C1. Aus Salicylsäure-/3-chloräthylester, gelöst in wenig 
W. u. konz. H N03; das entstandene Öl wird durch Waschen mit W. fest; aus A. 
schwach gelbe Blättchen, F. 88—89°; unlösl. in W. u. PAe., leicht lösl. in Bzl., Eis
essig, FeCl3 färbt die alkoh. Lsg. orangerot. Aus der Mutterlauge der Verb. wurde der 
bisher unbekannte 3-N itrosa licy lsäure-ß -ch lorä thy lester , C9H80 5NC1, F. 92 bis 93°, 
isoliert. — Sa licy lsä u resu lfo ch lo r id , Darst. nach DRP 264 786; C. 1913. II. 1350. 
— S a lic y lsä u re su lfo n y lg u a n id in , C8H90 2N3S. Aus Guanidincarbonat in Methanol +  
verd. HCl u. kurzes Aufkochen mit vorst. Verb.; aus Eisessig, F. 245—245,5°; die 
alkoh. Lsg. wird durch FeCl3 rotviolett gefärbt. Mit 1 u. 2 mg schwach wirksam. (Ark. 
Kem., Mineralog. Geol., Ser. A 24. Nr. 19. 1—12. 17/9. 1947. Stockholm, Univ., Vit- 
amin-Inst. u. Inst. f .  organ.-chem. Forschung.) R o t h m a n n . 1350

Roger M. Herriott, Id e n tifiz ie ru n g  des M o n o jo d ty ro s in s a u s  jod iertem  P e p s in . Vf. 
berichtete (vgl. C. 1943. II. 1013) über die Isolierung von l-M on o jo d tyro sin  (I) aus dem 
alkal. Hydrolysat eines leicht jodierten Pepsins. H a r in g t o n  u . P i t t  R iv e r s  (vgl. C. 1945.
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II. 1164) haben I synthet. hergestellt u. andere Eigg. ermittelt als Verfasser. Zur Über
prüfung der Differenzen wurde I nochmals hergestellt u. mit dem von H a r i n g t o n  her
gestellten Prod. (Ia) verglichen. Vf. bestimmte die UV-Absorptionsspektren, die pk- 
Werte der Phenolgruppe (8,2 für I u. Ia), die Löslichkeit, die Farbrk. mit H N 02-N H 3 
u. die Menge des Monojodtyrosins im Hydrolysat des jodierten Pepsins u. fand für I 
u. Ia fast ident. Werte, so daß kein Zweifel zu bestehen scheint, daß I 3-Jodtyrosin 
darstellt. (J. gen. Physiol. 31. 19—26. Sept. 1947. Princeton, N. J., Labor, of the 
Rockefeiler Inst, for Med. Res.) H. P. F i e d l e r . 1350

W. Charles Evans und Norman Walker, D ie  S yn th ese  vo n  a -A m in o -y - \p -o x y p h e n y l] -  
buttersäure , e in em  H om ologen des T y ro s in s . p-Methoxyphenylacetaldehyd konnte mit 
Hippursäure, Acetylglycin oder Hydantoin nicht kondensiert werden. Die gewünschte 
Säure wurde auf 2 Wegen erhalten: I aus Anisaldehyd wurde mit SnCl2 zu II red. u. 
aus diesem über das Aminocyanhydrin die Säure erhalten. Der 2. Weg ging von 2-[p- 
Aminophenylj-äthylbromid aus über das Diazoniumsalz u. das Phenol, aus dem über 
das Kondensationsprod. mit dem Na-Salz des Benzamidomaionesters durch dessen 
Spaltung mit HBr die Säure erhalten wurde. Das Verh. dieser Säure gegenüber Tyro- 
sinase soll untersucht werden, wobei Vff. hoffen, zu Chinolinderivv. zu gelangen.

V ersuche (FF. unkorr.): p -M e th o x y p h e n y lp ro p io n itr il (I), durch Kochen von 
p-Methoxypropionamid mit P2Os in Xylol. Kp.13 160—165°; 50% (Ausbeute). — 
p -M eth o xy p h en y lp ro p a ld eh yd  (II), aus 5 g des vorigen mit 10 g SnCl2 in 25 cm3 Ae. u. 
HCl-Gas. Kp.ls 130—135°; 90%. — S em icarbazon , CuH150 2N2, aus Bzl., F. 140—142°. — 
a -A m in o -y -[p -m e th o xyp h en y l\-b u tte rsä u re , aus 4,5 g des vorigen mit 0,9 g NH3 (D. 0,88) 
u. 1,4 g HCN u. Spaltung mit H2S04. Aus wss. A., F. 245—246°; 35%. — a -A m in o -y -  
[p -oxyphenyl]-bu ttersäure , C10H12O3N, aus 5 g des vorigen mit 5 g rotem P, 25 cm3 HJ 
(D. 1,7) u. 25 cm3 Acetanhydrid. Zweimal aus W., F. 265°; 1,5 g. — p -[2 -B ro m ä th y l]- 
a n ilin h yd ro ch lo rid , durch Einträgen von 10 g 2 -[p-Nitrophenyl]-äthylbromid (aus dem 
entspr. Äthanol) in 40 g SnCl2 u. 100 cm3 konz. HCl. Aus W., F. 211° (Zers.); 7,75 g. — 
p -[2 -B ro m ä th y l\-p h en o l, durch Diazotieren von 10 g Hydrochlorid in 100 cm3 W. u. 
20 cm3 20%ig. H2S 04 mit 3,5 g NaN02 in 20 cm3 W. bei 55°. Kp.12 150—155»; 2,3 g. — 
a -A m in o -y -[p -o xyp h en y l] -b u tte rsä u re , aus 2,3 g des vorigen mit 2,8 g Benzamidomalon- 
ester, 0,25 g Na u. 50 cm3 absol. A. u. Spaltung des erhaltenen 2 -\p -O x y p h e n y l]-ä th y l-  
b enzam idom alonesters (3 g) mit 20 cm3 48%ig. HBr. Aus wss. A. F. u. MisehF. 265» 
(Zers.); 0,17 g. (J. ehem. Soc. [London] 1947. 1571—73. Dez. Aberystwyth, Univ. Coll., 
Biochem. Sect., Dep. of Animal Health.) B ü t s c h l i . 1350

Gilm Kamai, D ie  E in w ir k u n g  vo n  T etrach lo rko h len sto ff a u f  d ie  E s te r  der phosphorigen  
S ä u re  u n d  der P h en y lp h o sp h o n sä u re . (Vgl. C. 1946. I. 448.) Durch Rk. von Trialkyl- 
phosphiten mit CC14 unter gelindem Erwärmen erhält Vf. eine Reihe von T richlor- 

m eth y lp h o sp h o n sä u reestern : (RO)3P +  CC14 -*■ CC13 -PO(OR)2 -f- RC1. Ana- 
c6h6\^ yOR log reagieren Phenylphosphonsäureester mit CC14 (bereits bei Zimmer-

p temp.) unter Bldg. von P h en y ltr ich lo rm e th y lp h o sp h in sä u rees le rn  (I). Mit
cjsc ' 'o Chlf. an Stelle CC14 wurden keine Reaktionsprodd. erhalten. Folgende

I E ster  der T rich lo rm eth y lp h o sp h o n sä u re , C l3C  ■ P O (O R )2, wurden darge
stellt: R  =  C H 3, Kp.,_ 10 110—112»; D .»0 1,4840; nD 1,4580. R  =  C ,H b, 

Kp.7_10 122—123»; D .»0 1,3829; nD 1,4585. R  =  C3H 5, Kp.7_10 136—138»; D .»0 1,1719; 
nD 1,4552. R  =  n -P r o p y l, Kp.7_10 145—146»; D.»0; 1,2603; nD 1,4582. R  =  Iso p ro p y l, 
Kp.7_10 127—130»; D .»0 1,2350; nD 1,4478. R  =  n - B u ty l ,  Kp.7_10 145—146»; D .»0 1,1814; 
nD 1,4521. R  =  Iso b u ty l, Kp.7_10 144—145»; D .°0 1,2114; nD 1,4487. — Folgende E ster  
der allg. Formel I: R  =  C H S, F. 108». R  =  C2H 0, F. 79», Kp.4147—148». R  =  n -P ro p y l, 
Kp.x 150—152»; D .»0 1,3078; nD 1,4945. R =  Iso b u ty l, Kp.4 155—156»; D .»0 1,2861; 
nD 1,4993. (JIoKJiagbi Aita'ieMiin HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 
55. 223—25. 21/1. 1947. Kasan, Chem. Inst, der Zweigstelle der Akad. der Wiss. der 
UdSSR.) F r o e l i c h . 1380

Pallavur Parasuramiyer Krishnan, Balkrishna Harihar Iyer und Praphulla Chandra 
Guha, O rganoarsenverb indungen . 3. Mitt. S u lfa n ila m id o -N ^ -p h e n y la r so n sä u re n . (2.vgl. 
J. Indian chem. Soc. 24. [1947.] 289.) p-Acetaminobenzolsulfonylchlorid (I) reagiert 
mit p-Arsanilsäure (II) in Ggw. von Na2C03 zu N4-Acetylsulfanilamido-N1 -phenyl-4'- 
arsonsäureJIII). Nach Verseifung der Acetylgruppe kondensiert das freie Amin (OH)2-
OAs—^  ^ —N H -S0 2— —NHCOCH3 (III) leicht mit Benzaldehyd oder p-Di-
methylaminobenzaldehyd zu N i -B e n z y lid e n su lfa n ila m id o -N 1-p h en y l-4 '-a rso n sä u re  bzw. 
N l -p -D im e th y la m in o b e n zy lid e n su lfa n ila m id o -N l -p h enyl-4 '-a r$onsäure . Die Umsetzung 
von I mit 4-Amino-3-methylphenylarsonsäure verläuft analog.

V ersuche: N i -A c e ty lsu lfa n ila m id o -N 1-phen y l-4 '-a rso n sä u re  (III), C14H150 6N2SAs, 
5,76 g Na-Salz von p-Arsanilsäure (I), 24 cm3 W., 1,25 g Na2C03 setzt man mit 5,6 g



D 2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . E .  1 5 3 5

p-Acetaminobenzolsulfonylchlorid um; 5,8 g (Ausbeute). — Na- u. Ba-Salz werden dar
gestellt. — S u l fa n ila m id o -N x-p h en yl-4 '-a rsonsäure , C12H 130 5N2SAs, durch Verseifung 
vorst. Verb. mit 15%ig. HCl; Na- u. Ba-Salz werden gebildet. — N l -B e n z y lid e n su lfa n il-  
a m id o -N x-phen y l-4 '-a rso n sä u re , C19H170 5N2SAs, aus 2 g vorst. Verb. u. 0,60 g Benzalde
hyd 2 Std. auf 140—150°; 1,8 g. — N i -p -D im e th y la m in o b e n zy lid e n su lfa n ila m id o -N 1- 
ph en y l-4 '-a rso n sä u re , C21H220 5N3SAs. — N l -a ce ty lsu lfano lam ido-2 '-m ethylpheny l-4 '-a r-  
sonsaures N a ,  ClsH160 6N2SÄsNa, aus 2,5 g 4-amino-3-methylphenylarsonsaurem Na in 
10 cm3 W., 1,1 g Na2C03 u. 2,3 g I; 2,4 g. — Die As-Bestimmungen werden nach Ro
b e r t so n  (J. Amer. ehem. Soc. 43. [1921.] 182) ausgeführt. Die F. aller Arsonsäuren 
sind unscharf. (J . Indian ehem. Soc. 24. 433—36. Nov. 1947. Bangalore, Indian Inst, 
of Sei., Dep. of Pure and Appl. Chem., Org. Chem. Labor.) W o l l w e b e r .  1380

J. I. Harris, S. T. Bowden und W. J. Jones, D arste llung  u n d  E igensch a ften  von  
T ria ry ls tib in en . Durch GRIGNARD-Rkk. werden aus Arylmagnesiumhalogeniden u. 
SbCl3 (I) die entsprechenden Triarylstibine dargestellt, ebenso das Tri-/?-naphthylstibin. 
Der Einfl. verschied. Substituenten am Benzolkern wie Methoxy, Äthoxy, Phenoxy, 
CI u. Br werden untersucht u. keine besonderen Unterschiede in der Reaktionsfähigkeit 
festgestellt u. die therm. Stabilität der Triarylstibine in N2 u. 0 2-Atmosphäre gemessen. 
Die Dihalogenide der Triarylstibine der allg. Formel Ar3SbX2 (X =  Halogen) werden 
mit CuCl2, Br oder J aus den Triarylstibinen gebildet, ebenso die Additionsverbb. mit 
HgCl2.

V ersuche: Aus 1 Mol o-Anisyl-MgBr u. I entsteht T r i-o -a n isy ls tib in , (CH3OC6- 
H4)3Sb (II), glänzende Blättchen, F. 189°; Zers.-Temp. in N2u .0 2 200°. — II-D ichlorid , 
(CH3OC6H4)3SbCl2, Kristalle, F. 237—238°. — U -D ib ro m id , (CH3OC6H4)3SbBr,, glänzende 
Kristalle, F. 225—226°. — l l -D ijo d id , (CH3OC6H4)3SbJ2, gelbe Substanz, F. 141—142° 
(Zers.) .—- W -M ercurich lorid , (CH3OC6H4)3Sb • HgCl2, weiße Substanz, F. 160—161“. — 
D i-o -an isy ls tib in ch lo rid , (CH3OC6H4)2SbCl, Blättchen, F. 116—117“. — Aus I u. m-Ani- 
syl-MgJ wird T r i-m -a n is y ls tib in , (CH3OC6H4)3Sb (III), F. 88,5—89°; Zers.-Temp. in 
N2 258“, in 0 2 260°. — III-D ich lorid , (CH3OC6H4)3SbCl2, F. 81,5—82,5“. — III-D ibrom id , 
(CH3OC6H4)3SbBr2, blaßgelbe Nadeln, F. 74,5—75,5°. — III-D ijod id , (CH3OC6H4)3SbJ2, 
blaßgelbe Blättchen, F. 99,5—100°. — 111-M ercuricM orid, (CH3OC6H4)3Sb ■ HgCl2, 
F. 180°(Zers.). — Ausl u.o-Phenetyl-MgBr entsteht T  ri-o -phenetylstib in ,(G 2H.-0OC6H.i )3S b ,
(IV), Nadeln, F. 123,5—123,8°; Zers.-Temp. in N2 200“, in 0 2 205“. — IV-D ich lorid , 
(C2H5OC6H4)3SbCl2, F. 231—232“ (Zers.). — IV -D ib ro m id , (C2H5OC6H4)3SbBr2, hellgelbe 
Nadeln, F. 237—238“ (Zers.). — IV -D ijo d id , (C2H5OC6H4)3SbJ2, hellgelbe Blättchen, 
F. 143“ (Zers.). — W -M erc u rich lo r id , (C2H5OC6H4)3Sb • HgCl2, F. 170,9“. — T r is - \p -  
p henoxyphenyl]-stib in , (C6HaOC6H4)3Sb (V), F. 157“; Zers.-Temp. in N2 265“, in 0 2 260“, 
aus dem Aryl-MgBr u. I. — V -D ich lo rid , (C6H5OC6H4)3SbCl2, Nadeln, F. 106—107“. — 
V -D ibrom id , (C6HaOC6H4)3SbBr2, Nadeln, F. 151—152“. — V -D ijo d id , (C6H5OC6H4)3SbJ2, 
blaßgelbe Blättchen, F. 140° (Zers.). — V -M ercu rich lo rid , (C6H5OC6H4)3Sb • HgCl2, 
F. 175—176° (Zers.). — Aus I u. Chlorphenyl-MgBr entsteht T ris-[o -ch lorphenyl]-stib in , 
(ClC6H4)3Sb (VI), federförmig, F. 136—137°, bildet nur Bromid u. Jodid. — Ebenso aus 
Bromid u. I bildet sich T ri-p -c h lo rp h en y ls tib in , (ClC6H4)3Sb (VII), federförmig, F. 99,5 
bis 105“; Zers.-Temp. in N2 230“, in 0 2 265“. — V W -D ich lorid , (ClC6H4)3SbCl2, Nadeln, 
F. 193—193,5“. — VII-D ibrom id , (ClC6H4)3SbBr2, glänzende Blättchen, F. 189,5—190“. 
— VII-D ijo d id , (ClC6H4)3SbJ2, gelbe Blättchen, F. 137—138° (Zers.). — T ri-p -b ro m -  
p henyls tib in , (BrC6H4)3Sb (VIII), glänzend, F. 109,8—110,4“; Zers.-Temp. in N2 262“, in 
0 2 250“. — VIII-D ichlorid , (BrC6H4)3SbCl2, Nadeln, F. 200—201“. — VIII-D ibrom id , 
(BrC6H4)3SbBr2, Nadeln, F. 182“. — VIII-D ijo d id , (BrC6H4)3SbJ2, hellgelbe Nadeln, 
F. 155—156“ (Zers.). — /3-Naph thy 1-MgJ reagiert mit I unter Bldg. von T r i-ß -n a p h -  
thy ls tib in , (C10H7)3Sb, gelb, F. 195“. (J. chem. Soc. [London] 1947. 1568—71. Dez. 
Cardiff, Univ. Coll., Tatern Labors.) H. R ö s s l e r . 1380

T. N. Ghosh und S. Banerjee, S yn th ese  von  p -A m id in o p h e n y ls tib in sä u re . Im Ver
lauf von Unterss. über therapeut. -akt., wenig tox. Verbb. gegen Kala-Azar wurde 
p -A m id in o p h en y ls tib in sä u re  (I) dargestellt. p-Aminophenylstibinsäure (II) wurde diazo- 
tiert, nach S a n d m e y e r  in die Cyanverb, übergeführt, aus der über den Iminoäther I 
hergestellt wurde.

Versuche: p -C ya n p h en y ls tib in sä u re  (III), C7H60 3NSb, F. >  320“; aus 50g II 
durch Diazotieren in HCl, dann in auf 70“ erwärmte Mischung von 50 g CuS04, 56 g 
KCN u. 300 cm3 W. einrühren, nach 12std. Stehen in der Kälte filtrieren, im Vakuum 
einengen (125 cm3), 20 cm3 konz. HCl zusetzen; Nd. mit Eisessig, dann W. waschen, 
dann aus alkal. Lsg. mit verd. HCl umfällen; aus W. Pulver; 15 g (Ausbeute). — Daraus 
(5 g) durch 3std. Kochen mit 27%ig. NaOH p -C arboxyp h en y lstib in sä u re , C7H70 5Sb, 
F. >  320“; 3 g.-— p -A m id in o p h en y ls tib in sä u re , C7H90 3N2Sb, F. >  300“; aus 10 g III in 
absol. Ae./A. durch Sättigung mit HCl-Gas bei 0°, nach 6 Tagen Nd. (Im in o ä th erh yd ro -

10*
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chlorid, F. >  300°; 6,5 g) absaugen, mit 10%ig. alkoh. NH3 im geschlossenen Gefäß 
5 Std. auf 60—65° erwärmen, Nd. mit verd. HCl behandeln u. filtrierte Lsg. mit verd. 
NH4OH fällen; 3 g. (J. Indian chem. Soc. 24. 39—41. Jan. 1947. Calcutta, Bengal Im- 
munity Res. Labor.) G o e b e l .  1380

Dev Raj Dhingra und Kunj Behari Lai Mathur, K o n d e n sa tio n e n  vo n  A ry ld ia zo n iu m -  
sa lzen  m it rea k tio n sfä h ig en  ungesä ttig ten  V erb in d u n g en . 1. Mitt. E in w ir k u n g  vo n  A ry l-  
d ia zo n iu m ch lo rid en  a u f C itracon- u n d  M esaconsäure . Aryldiazoniumchloride, die nega
tive Substituenten enthalten, reagieren mit Citracon- (I) bzw. Mesaconsäure (II) in Ggw. 
von Aceton, Na-Acetat (Puffer) u. CuCl zu a -M eth y l-ß -a ry la cry lsä u ren . Aus p-Nitro- 
i? r w nTr p (III) u. p-Brombenzoldiazoniumchlorid (IV) u. I entstehen zwei
v 6 4  — |’ Säuren der Struktur V, die auch aus den entsprechenden Ben-

CH3 zaldehydderiw. mit Na-Propionat u. Propionsäureanhydrid
V R=Br oder N02 erhalten wurden. /3-Methyl-/?-arylacrylsäure wurde nicht gefunden.

Aus II u. III entstand trans-a -M eth y l-p -n itro z im tsä u re .
V ersuche: Kondensation von III mit I ergibt unter N2 u. CCL-Entw. a -M e th y l-p -  

n itro z im tsä u re  (V), Clt)H90 4N, F. 208—209°, aus A. rhomb. Kristalle. — Aus IV u. I 
entstand a -M eth y l-p -b ro m zim tsä u re  (V), C10H9O2Br, F. 172—173°; aus PAe. Nadeln. — 
Ebenso wurden dargestellt aus I: mit o-Nitrobenzol-[diazoniumchlorid], C10H9O4N, 
F. 198—199°, aus PAe. Prismen; mit m-Nitrobenzol-, C10H9O4N, F. 196—197°, aus A. 
gelbe Kriställchen; mit a-Naphthyl-, C14H120 2, F. 150°, aus Bzl. Nadeln; mit /S-Naph- 
thyl-, rötliche Kristalle, F. 117—122° (unrein); mit diazotiertem Anilin, Sulfanil- oder 
Anthranilsäure trat keine Rk. ein. — Aus III u. II wurde V (R =  -N 02), F. 208°, erhalten. 
(J. Indian chem. Soc. 24. 123—28. März 1947. Lahore, Punjab Univ., Inst, of Chem., 
Dep. of Organ, and Pharmaceut. Chem.) G o e b e l .  1610

Kantilal C. Pandya und Raghuvir Raj Bhandari, K o n d e n sa tio n  von  A ld e h y d e n  m it  
A m id e n . 2. Mitt. E rg ä n zu n g . K o n d e n sa tio n  von  Z im ta ld e h y d  m it n -H e p ta m id . (Vgl.
C. 1938. II. 2734.) Es wird die Kondensation von Zimtaldehyd mit n-Heptamid be
schrieben, wobei C in n a m y lid e n -b is -n -h e p ta m id  entsteht.

V ersuche: C in n a m y lid e n b is -n -h e p ta m id , C23H360 2N2, F. 154—155°, 0,7 g Zimt
aldehyd mit 1,4 g n-Heptamid 9 Std. auf W.-Bad erhitzen; 0,82 g (42%) aus Alkohol. 
(J. Indian chem. Soc. 24. 209. Mai 1947. Agra, St. John’s Coll., Chem. Labor.)

S c h u t t e . 1620
Kantilal C. Pandya und Raghuvir Raj Bhandari, K o n d e n sa tio n  vo n  A ld e h y d e n  m it  

A m id e n . 13. Mitt. Ü ber D ih yd ro zim ta ld eh yd . (12. vgl. C. 1940. I. 701.) Es werden die 
Kondensationsbedingungen zwischen Dihydrozimtaldehyd mit einigen Amiden be
schrieben u. mit denen des Zimtaldehyds verglichen. Jn beiden Fällen werden B is-  
A m id e  gebildet. Die Ausbeuten sind bei Zimtaldehyd größer. Formaldehyd geht keine 
Kondensation ein.

V ersuche: D ih yd ro c in n a m ylid en -b is -a c e ta m id , C13Hl80 2N2, F. 206—207°, 1,34g 
Dihydrozimtaldehyd (I) u. 1,18 g Acetamid 6 Std. auf 120—125° erhitzen; aus A./W. 
25,5% (Ausbeute). — D ih yd ro c in n a m y lid en -b is -b e n za m id , C23H220 2N2, F. 244—245°, 
1,34 g I u. 2,42 g Benzamid auf 140—150° erhitzen; 1,41 g (aus A.). — D ih yd ro c in n -  
a m y lid e n -b is -p ro p io n a m id , C15H220 2N2, F. 198—199°, 1,34 g I u. 1,44 g Propionamid 
8 Std. auf 115—120° erhitzen; 0,75 g (29%) (aus verd. A.). — D ih y d ro c in n a m y lid e n -  
b is-n -b u ty ra m id  (II), C17H260 2N2, F. 168—169°, 1 Mol I u. 2 Mole n-Butyramid 7 Std. 
auf W.-Bad erhitzen; 21,5%. — D ih y d ro c in n a m y lid e n -b is -n -h e p ta m id , C23H380 2N2, F. 
128—129°, analog II; 40%. (J. Indian chem. Soc. 24. 185—88. Mai 1947. Agra, 
St. John’s Coll., Chem. Labor.) S c h ü t t e .  1620

Kantilal C. Pandya, Omendra Swarup Saxena und Jessel David Tinku, K o n d e n 
sa tio n  von  A ld e h y d e n  m it  M a lo n sä u re . 18. Mitt. K o n d e n sa tio n  vo n  5 - N itro-2-oxybenz- 
a ldehyd . (17. vgl. J. Indian chem. Soc. 23. [1946.] 137.) Es werden die günstigsten 
Bedingungen für die Kondensation von 5-Nitrosalicylaldehyd mit Malonsäure zu
5 -N itro sa licy lid en m a lo n sä u re  erforscht. Pyridin u. Piperidin oder eine Mischung der 
beiden Basen als Kondensationsmittel ergibt die höchsten Ausbeuten, 84%. Da 
Salicylaldehyd eine viel niedrigere Ausbeute ergibt, wird das bessere Ergebnis auf die 
Ggw. der Nitrogruppe in 5-Stellung zurückgeführt. Die entsprechende 5-Nitro-2- 
oxyzimtsäure konnte nicht erhalten werden.

V ersuche: 5 -N itro sa licy la ld eh yd , F. 126°, aus Salicylaldehyd u. rauchender H N 03 
bei 10° nach M i l l e r  [1887]; 2 4 %  (Ausbeute); daneben erhält man 3 -N itro sa lic y l
a ldeh yd , F. 107°; 65%. — 5 -N itro sa lic y lid e n m a lo n sä u re , C10H7O7N, F. 193°, gelbe 
Kristalle (Bzl./A.), am besten aus 5 -Nitrosalicylaldehyd, Malonsäure u. Pyridin im 
Verhältnis 1:1:2, 12 Std. auf dem W.-Bad, Mol.-Gew. 255,3 (nach R a s t ) ,  löst sich in 
H2S 04 mit roter Farbe, die alkoh. Lsg. gibt mit FeCl3 eine tiefrote Farbe, entfärbt
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B a y e r s -Reagens in der Kälte, entfärbt Br2-Lsg. ; 69,1%. (J. Indian chem. Soc. 24. 
437—42. Nov. 1947. Agra, St. John’s Coll., Chem. Labor.) W o l l w e b e r . 1650

Brahma Swarup Bansal und Kantilal C. Pandya, K o n d e n sa tio n  von  A ld e h yd en  m it  
M a lo n sä u re . 19. Mitt. K o n d e n sa tio n  m it Z im ta ld eh yd . (18. vgl. vorst. Ref.) Die Kon
densation von Zimtaldehyd mit Malonsäure in Ggw. von 0,15 Mol Pyridin gibt nach 
lstd. Erhitzen auf dem W.-Bad C in n a m y lid e n m a lo n sä u re ; erhitzt man länger, so 
entsteht daneben durch Decarboxylierung C in n a m y lid en ess ig sä u re . Erhitzen der beiden 
Komponenten ohne Kondensationsmittel liefert eine Mischung der beiden Säuren.

V ersuche: C in n a m y lid e n m a lo n sä u re  (I), E. 206—208°, gelbe Nadeln (A.), aus 
Zimtaldehyd, Malonsäure u. 0,15 Mol Pyridin %—1 Std. auf dem W.-Bad; 94% 
(Ausbeute); bei 9std. Erhitzen entsteht in der Hauptsache C in n a m y lid en e ss ig sä u re ,
E. 166—167°; 76%; dieselbe Verb. entsteht auch durch Erhitzen von I auf 210—215°. 
— a llo -C in n a m ylid en ess ig sä u re , E. 137—138°, aus I in Chinolin, 15 Min. auf 200°. 
(J. Indian chem. Soc. 24. 443—46. Nov. 1947.) W o l l w e b e r . 1650

Kantilal C. Pandya, Omendra Swarup Saxena und Jessel David Tinku, K o n d e n 
sa tion  vo n  A ld e h y d e n  m it  M a lo n sä u re . 20. Mitt. K o n d e n sa tio n  von  3 -N itro -2 -o xyb en z-  
aldehyd. (19. vgl. vorst. Ref.) Die besten Kondensationsmittel für die Umsetzung 
von 3-Nitro-2-oxybenzaldehyd mit Malonsäure zu 3 -N itro sa licy lid en m a lo n sä u re  sind 
Pyridin, Piperidin oder eine Mischung der beiden. Ohne Kondensationsmittel erfolgt 
keine Umsetzung.

V ersuche: 3 -N itro sa licy lid en m a lo n sä u re , C10H7O7N, E. 182°, gelbe Kristalle 
(Bzl./A.), am besten aus 3-Nitrosalicylaldehyd, Malonsäure, Pyridin im Verhältnis 
1:1:2, 12 Std. auf 100°; 52,2% (Ausbeute), Mol.-Gew. 258,1 (nach R a s t ) , löst sich 
mit tiefroter Farbe in H2S04, gibt mit FeCl3 tiefrote Farbe, entfärbt BAYERs-Reagens 
u. Br2 in Eisessig; geht beim Erhitzen in eine nicht näher beschriebene Säure von
F. 151° über. (J. Indian chem. Soc. 24. 447—48. Nov. 1947.) W o l l w e b e r . 1650

Léon Palfray und Bernard Gauthier, D ie  H y d r ie ru n g  e in ig er P heno lä ther durch  
R a n ey -N icke l. Bei der katalyt. Hydrierung von Phenoläthern in Ggw. von R a n e y -N i  
u. bei höheren Tempp. werden kernständige CO- u. A lk o h o lg rn p p e n  zu den KW-stoffen 
red., die Alkoxyfunktion wird hydrierend gespalten. P ip e ro n a l gibt bei niedriger Temp. 
P iperonyla lko lio l (II), bei höherer unter Spaltung der Methylendioxygruppe in m - 
Stellung fast quantitativ 4 -M ethylcyclohexano l (I). 3-Ä th o xy-4 -o xyb en za ld eh yd  liefert 
analog zunächst 3 -Ä th o xy-4 -o xyb en zy la lk o h o l, dann I.

V ersuche: H y d r ie ru n g  vo n  P ip e ro n a l: a) 3 .4 -[M ethy len d io xy \-b en zy la lko h o l (III), 
C8H80 3, Kp.16 156—158°, F. 54—55°; 150 g Piperonal in A. in Ggw. von 5 g R a n e y -N i  
bei 35—60° hydrieren; b) 4 -M ethylcyclohexano l (I); 225 g Piperonal in A. in Ggw. von 
5 g R a n e y -N î bei 135° hydrieren; bei mehrfacher fraktionierter Dest. : 1. Kp..,61 170°, 
nD19 1,4590, D.P, 0,9219; P h en y lu re th a n , F. 123° (Bzl., A.); 2. Kp.761 172—173°, nD22 
1,4595—1,4605, D .214 0,9512; P h en y lu re th a n , F. 122°; beide Phenylurethane geben 
keine Depression mit dem von trans-4 -M ethylcyclohexano l, F. 123—125°. Dest. des 
krist. Rückstandes der fraktionierten Dest. : 1. Kp.13 147—150°, vorwiegend 1-wert. 
Alkohol (Aeetylierung) ; 2. Kp.13 150—152°, F. 27—28° (unrein), 2-wert. Alkohol (4- 
M ethylo lcyclohexanol Î) (Aeetylierung). B isp h e n y lu re th a n , C21H240 4N2, F. 159—160° 
(A.). — H y d r ie ru n g  von  Ä th y lv a n il l in :  a) 4 -M ethylo l-2 -ä lhoxypheno l, C9H120 3 -H20 , 
F. 62° (A.), Kp.15 175—176“; 180 g Äthylvanillin in A. in Ggw. von 6 g R a n e y -N î  bei 
75° hydrieren; b) 4 -M ethylcyclohexano l; 120 g Äthylvanillin mit 6 g R a n e y -N î  bei 
180—200° hydrieren. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 676—79. Juli/Aug. 
1947. Paris, Inst. Catholique, Labor, de Chim.-organ.; Montrouge, Soc. Générale 
d’Application Thérapeutiques, Labor, de Rech.) K. M a ie r . 1860

Théodore Posternak und Franco Ravenna, U n tersuchungen  in  der R e ih e  der C yclite. 
9. Mitt. Über d ie  C yclohexan trio le-(1 .2 .3 ) u n d  ih re  biochem ische O xyda tion . (8 . vgl. C.
1946. I. 611.) Verss., die Konfiguration der 3 bekannten Cyclohexantriole auf dem 
Wege über die Aceton-Verbb. aufzuklären, scheiterten daran, daß diese Triole keine 
Acetonverbb. lieferten. Dagegen führte die biochem. Oxydation mit Acetobacter 
suboxydans u. mit einem ändern Essigbacterium (vermutlich Bacterium xylinum) 
zum Erfolge. Während ß- u. y-C yclohexan trio l von diesen Bakterien zu Dioxycyclo- 
hexanonen oxydiert werden, bleibt a-C yclohexantrio l unangegriffen. Auf Grund der 
bisher bewährten Regel, daß nur solche Cyclite von diesen Bakterien oxydiert werden, 
die mindestens 2 benachbarte OH-Gruppen in cis-Stellung enthalten, ergibt sich für 
a-C yclohexantrio ls die symm. trans-Konfiguration IV. Bei der biochem. Oxydation 
des ß-C yclohexan trio ls  entsteht neben einem Dioxycyclohexanon noch ein opt. akt. 
Triol, während bei der biochem. Oxydation des y -T r io ls  der unangegriffen gebliebene 
Anteil desselben opt. inakt. geblieben ist. Vff. schließen daraus, daß das /»-Triol asymm. 
gebaut ist u. von den beiden opt. Antipoden l i la  u. IHb der linksdrehende IHb langsamer
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angegriffen wird als der rechtsdrehende. Bzgl. der Konfigurationszuteilung stützen 
sich Vff. auf die von H a n n , T i l d e n  u . H u d s o n  (C . 1939. I .  4208) aufgestellte Regel. 
Das aus II entstandene Dioxycyclohexanon (VII) ist opt. akt., sehr unbeständig u.

P t +  Hs /  \
\ l  1 /  (H 2s o 4) '  \ i  1 /

VIII

liefert bei der katalyt. Hydrierung mit Pt-Oxyd in neutraler Lsg. nur das y -T r io l  II 
zurück, während bei der Red. mit Na-Amalgam in saurer Lsg. neben II noch lila  
entsteht. Die Trennung der beiden Triole erfolgte über die Tribenzoylderiw., von 
denen das von lila  in Eisessig schwerer lösl. ist als das von II. Hydriert man dagegen 
VII in 10%ig. H2S04 mit Pt-Oxyd, so entsteht das cis-C yc lo h exa n d io l-(1 .2 ) (VIII). 
Vff. schreiben daher dem Cyclohexanon aus II die Konst. VII zu. — Das y-Triol II 
liefert aber bei der Oxydation mit Br2 in Na2C03 das 2 .6 -D io xycyc lo h exa n o n  (VI), 
dessen Konst. sich aus seiner katalyt. Red. mit Pt-Oxyd in 10%ig. H2S04 zum cis- 
C yclohexandio l-(1 .3 ) (V) ergibt. Die Oxydation II -» VI entspricht mithin der Oxydation 
von Glycerin zu Dioxyaceton.

V ersuche: c is -2 .3 -D io xycyclohexanon  (VII). Isolierung aus der Gärlsg. als P h en y l-  
h ydrazon , C12H160 2N2, aus A. Blättchen, F. 146—147°, [a]D21 +52,4° +  2° (A.; c =  
0,573); zers. sich leicht schon beim Auf bewahren im trockenen Zustand. Das aus 
dem Hydrazon mit Benzaldehyd in Freiheit gesetzte Keton konnte nicht isoliert 
werden. Es ist rechtsdrehend, doch nimmt die Drehung bald ab. — y-Cyclohexantriol- 
(1.2.3) (II) durch Hydrierung der VII enthaltenden Kulturlsg. mit P t0 2 bei pH ~ 7 ;  
aus Essigester, F. 145—147°. — c is-C yc lo h exa n d io l-(1 .2 ), durch katalyt. Red. der 
VH-haltigen Kulturfl. mit P t0 2 in Ggw. von 10%ig. H2S04; aus Essigester mit PAe. 
Täfelchen, F. 99—101°. -— T rib en zo y l[-\-)-ß -cyc lo h exa n trio l-(1 .2 .3 ), C27H240 6, aus 3 Teilen 
Eisessig dicke Prismen, F. 142—146°; [a]D20 +192,5° +  1 ° (Chlf.; c =  1,01). — (ß -)-ß -  
C yclohexantrio l-(1 .2 .3 ) (lila ), C6H120 3, aus Essigester dicke Tafeln, F. 134—135°; 
[«]D2° +70,6° ± 2 °  (W.; c =  0,425).— T rib en zo y l-(—)-ß -cyclo h exa n tr io l-(1 .2 .3 ), (Illb ), 
aus A., F. 142—143°, [a]D21 —190,8° ±  3° (Chlf.; c =  0,393). — T ribenzoyl-d l-ß -cyclo - 
h exa n tr io l-(1 .2 .3 ), aus 7 Teilen Eisessig, F. 182—183°. — Die Oxydationsgeschwindig
keit der 3 Triole bei der Oxydation mit H J04 oder mit Pb-Tetraacetat steigt an in 
der Reihenfolge a <  ß  <  y, entsprechend den abgeleiteten Konfigurationsformeln. Der 
Verbrauch an Pb-Tetraacetat übersteigt jedoch in allen Fällen den theoret. zu erwar
tenden von 2 Molen/Mol Triol. — c is -2 .6 -D io xycyc lo h exa n o n  (VI), C6H10O3, aus II mit 
Br2 in Ggw. von Na2C03 in Wasser. Isolierung als P h e n y lh y d ra zo n , C12H160 2N2, aus 
7 Teilen Pyridin mit 10 Teilen W. Nadeln, F. 161°; nicht haltbar. Daraus mit Benzal
dehyd das freie Keton, aus Ae. Nadeln, sehr wenig lösl. in Wasser. F. schwankte zwi
schen 130° u. 149°. Red. F E H L iN G sch e  Lsg. bereits in der Kälte. Der wechselnde F. 
u. die schwierige Abscheidung aus wss. Lsg. wird auf die Bldg. von Halbacetalformen 
zurückgeführt. A c e ty ld e r iv ., aus A. Nadeln, F. 147—148°. — c is-C yc lo h exa n d io l-{ l.3), 
aus VI durch katalyt. Red. mit P t0 2 in 10%ig. H2S 04; aus Essigester dicke Prismen, 
F. 83—84°. (Helv. chim. Acta 30. 441—51. 1/2. 1947. Lausanne, Univ.)

O h l e .  1860
Maurice Nortz, E in w ir k u n g  vo n  C yclohexen  a u f  K reso le  in  G egenw art vo n  A lu m in iu m 

chlorid . Durch Einwrkg. von Cyclohexen auf Kresole in Ggw. von A1C13 wurden die 
Cyclohexyläther dieser Kresole mit ca. 40% Ausbeute erhalten.

V ersuche: o -K reso lcyclohexylä ther, C13H180 , F. 30—32° (Nadeln), Kp.744 296—299°; 
22 g A1C13 werden in kleinen Portionen zu 160 g o-Kresol gegeben; man erhitzt zu
nächst auf 30°, dann 10 Min. auf 90°. Nach Abkühlung auf 34° gibt man innerhalb 
6  Min. 41 g Cyclohexan hinzu, rührt 30 Min. bei 36°, erwärmt noch 30 Min. auf dem
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W.-Bad u. läßt 12 Std. bei Raumtemp. stehen; 44,2% (Ausbeute). — m -K resolcyclo-  
hexylä ther, C13H180 , Kp.735 288—294»; nD23’s 1,5329; 43,6%. — p-K reso lcyclohexylä ther, 
Ci3H180 , F. 20—22°, Kp.735 291—293°; nD22>6 1,5425; 40,1%. (Bull. Soc. chim. France, 
Mém. [5] 14. 893—94. Sept./Okt. 1947. Poitiers, Fac. des Sciences, Labor, de Chim. 
Organ.) K. F. M ü l l e r . 1860

B. Tchoubar und C. Collin, L a b o ra to r iu m sm itte ilu n g  über d ie  H yd ro lyse  von  1-C yan-  
cyc la n o len -(l)  durch  S a lzsä u re . Durch Hydrolyse von l-Cyancyclohexanolen-(l) mit 
konz. HCl entstanden überraschenderweise mit prakt. theoret. Ausbeuten die ent
sprechenden Oxysäuren. Beim Erhitzen von l-Cyancyclohexanol-(l) oder der ent
sprechenden Säure mit konz. HCl in Ggw. von Cyclohexanon oder dessen Homologen 
wurde die Bldg. eines Esters, dessen Menge vom Rk.-Gemisch abhing, u. die Bldg. 
von Kondensationsprodd. des Cyclohexanons beobachtet.

V ersuche: Hydrolyse durch 2—3std. Erhitzen von l g  des Cyancyclohexanols 
mit ca. 25 ml konz. HCl. Es wurden folgende Oxysäuren dargestellt: 1-C yclopentanol-
1-carbonsäure, F. 103° (aus l-Cyancyclopentanol-(l), Kp.40 140°). — 2 -M eth y l- l-c yc lo -  
pentanol-1-carbonsäure, F. 59° (aus 2-Methyl-l-cyancyclopentanol-(l), Kp.ig 122—124°).
— 3-M eth y l- l-c yc lo p en ta n o l-l-ca rb o n sä u re , F. 87° (aus 3-Methyl-l-cyancyclopentanol-(l), 
Kp.15 120—121°). — 1 -C yclohexano l-l-carbonsäure , F. 107° (aus l-Cyancyclohexanol-(l), 
Kp.w 129—130°). — 3 -M eth y l-l-c yc lo h exa n o l-l-ca rb o n sä u re , Gemisch von cis- u. trans-  
Säure, F. 99°; 75° (aus 3-Methyl-l-cyancyclohexanol-(l), cis-trans-Gemisch, Kp21 
135—140°). — 4 -M eth y l- l-c yc lo h exa n o l-l-ca rb o n sä u re , Gemisch von cis- u. trans-Säure, 
F. 122°; 95° (aus4-Methyl-l-cyancyclohexanol-(l),cis-trans-Gemisch,Kp.12 126—130°).
— 3 .3 .5 -T r im e th y l- l-cyc lo h e xa n o l-l-ca rb o n sä u re , F. 135° (aus 3.3.5-Trimethyl-l-cyan- 
cyclohexanol-(l). — 1-C yclohep tano l-l-carbonsäure , F. 78° (aus l-Cyancycloheptanol-(l), 
Kp.15 138—139°). (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 680—81. Juli/Aug. 1947. 
Labor, de Contrôle physiologique des médicaments.) K. F. M ü l l e r . 2050

Muhammad Qudrati-Khuda und Khitish Chandra Bhattacharya, K eto lacto l-T auiu-  
m erie. 7. Mitt. S y n th e s e  von  C yclo h exa n -l-a ce ty l-l-essig sä u re , C yclohexan-l-benzoyl-1 -  
essigsäure u n d  a nderen  verw and ten  V erb in d u n g en  u n d  P r ü fu n g  ih res V erhaltens. Vff. 
untersuchen einige y-Ketosäuren der Cyclohexanreihe auf angebliche Ketolactol- u. 
Ketocyclol-Bildungseigg., die sie aber nicht feststellen können.

V ersuche: Aus Cyclohexan-l-carbonsäure-l-essigsäure u. CH3OH entstand der 
G yclohexan-l-carbonsäure-l-essigsäurem ethylester (I), F. 57°. — Aus I über das Säure
chlorid mit ZnJ(CH3) C y clo h exan-l-acety l-l-essig säurem ethylester (II), CuH180 3, Kp., 
120°. Sem icarbazon , C12H210 3N3, F. 148° (A.). — Analog C yclo h exa n -l-a ce ty l-l-essig -  
säureäthylester (III), Kp.7 137—138°. Sem icarbazon , C13H230 3N3, F. 111°. Aus II durch 
Verseifen: C y c lo h exa n -l-a ce ty l-l-essig sä u re  (IV), C10H16O3, F. 82°; gibt durch Ver- 
estern mit A. III. Mit Semicarbazid das Sem icarbazon . — Verss., durch Acetylchlorid, 
Essigsäureanhydrid, KOH oder HCl Tautomerisieren zu erreichen, scheiterten. — 
Durch Red. mit Zn-Amalgam entstand aus IV: C y c lo h exa n -l-ä th y l- l-e ss ig sä u re  (V), 
C10H18O2, F. 123°. — Aus I mittels S02C12, Bzl. u. A1C13: C yclohexan-l-b en zo y l-l-ess ig -  
säurem ethylester (VI), C16H20O3, F. 64° (A.). Sem icarbazon , C17H230 3N3, F. 155°. — Aus 
VI durch Verseifen: C yclohexa n -l-b en zo y l-l-ess ig sä u re  (VII), C16H180 3, F. 118°. Zeigte 
keine Tautomerisierungstendenz. Sem icarbazon , C16H210 3N3, F. 133°. — Aus VII durch 
Red. mit Zn-Amalgam: C y c lo h exa n -l-b en zy l-l-ess ig sä u re  (VIII), C15H20O2, F. 92°. — 
Aus I über das Säurechlorid mit Anisol in CS2 u. A1C13: C lyc o h exa n -l-a n iso y l- l-e ss ig -  
säurem ethylester (IX), C17H220 4, F. 86°. — Aus IX durch Verseifen mit KOH: Cyclo- 
h exa n -l-a n iso y l-l-e ss ig sä u re  (X), C16H20O4, F. 127°. — Zeigte keine Tautomerisierung 
unter verschied. Bedingungen. — Aus X durch Red. mit Zn-Amalgam u. HCl : C yclohexan-
l-[p -m e th o xyb en zy l\-l-e ss ig sä u re  (XI), C16H220 3, F. 81—82°. — Aus IV durch Oxydation 
mit KMn04 u. KOH G yclohexan-l-oxa ly l-l-essig säw re  (XII), C10H14O5, F. 130°. — C hin-  
oxa linderiv ., C16H180 3lSr2, F. 246°. Auch XII zeigte keine Tautomerisierung mit konz. 
KOH. XII gibt bei Red. C yclohexan-1 ,1 -d iessigsäure. (J. Indian ehem. Soc. 24. 15—20. 
Jan. 1947.) d u  M o n t . 2070

K. C. Ghosh, S yn th e tisch e  U n tersuchungen  über kondensierte  R in g sys tem e . 1. Mitt. 
U ntersuchungen  über d ie M ich a e l-K o n d en sa tio n  zw ischen  C yclopentanoncarbonsäure-(2)- 

äthylester u n d  M aleinsä u red iä th y le ster . Die MiCHAEL-Kondensation von Cyclopentanon- 
carbonsäure-(2 )-äthylester (I) mit Maleinsäurediäthylester (II) mittels C2H5OK führte 
zu n-H exantetracarbonsäure-(1 .2 .3 .6 )-te traä thylester (III), während Piperidin oder eine 
Spur C2H5ONa l-C arbäthoxy-2-Jcetocyclopentylbernsteinsäurediäthylester (IV) ergaben.

V ersuche: n-H exantetracarbonsäure-(1 .2 .3 .6 )-te traä thylester (III), C18H30O8, Kp.4 
182°, durch 3tägiges Stehen von 15,6 g I u. 17,2 g II mit der Lsg. von 0,4 g K in A.-Ae., 
Gießen in angesäuertes W. bei 0° u. Ausäthern; 36 g (Ausbeute); wurde nach Ver-
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seifung mit sd. konz. HCl (12 Std.) u. Veresterung mit sd. A. +  H2S04 (24 Std.) zurück: 
-halten. ^-K eto -3 -carbä thoxycydopen ty lbernste in säured iä thy le ster , C16H24Ö7, Kp.4 
165 170°, durch Kochen von 20 g III mit 2,8 g Na-Staub in Bzl. u. Zers, mit Eis +  HCl;

8 - ~  2-K etocyclopen ty lbernste insäure  (V), C9H120 5, F. 134—136° (Bzl.), aus vorst. 
Verb. in sd. konz. HCl (24 Std.) u. Eindampfen. D iä th y les te r (Va), C13H20O5, Kp,6' 

160°, mit sd. A. +  H2S04 (24 Std.); 10 g. S em ica rb a zo n  (Vs), aus wss. A., F. 
118°. l-G a rbä thoxy-2 -ketocyclopen ty lbernste in säured iä thylester (IV), C16H240 7, Kp.5 

170°, a) durch 16std. Wasserbaderhitzen von 60 g I, 66 g II u. 20 cm3 Piperidin, 
Zers, mit Eis +  HCl u. Ausäthern; 75  g; b) aus 15,6 g I mit Spur C2H6ONa in A. u.
17,2 g II in A. unter Eis-NaCl-Kühlung u. Stehen über Nacht; 5 g; wurde mit sd. 
konz. HCl zu V decarboxyliert u. in Va u. Vs übergeführt. — L a cto n  von 2 -M eth y l-2 -  
o xycyclopen tylbernsteinsäurem onoäthylester , C12H180 4, Kp.4 160°, aus 20 g Va in Ae. u, 
HflsMgJ in Ae. unter Eiskühlung u. Stehen über Nacht; Zers, mit Eis +  HCl u. Aus
äthern; 10,1 g; unlösl. in kalter verd. NaOH; Hydrolyse mit sd. Ba(OH)2-Lsg., Rk. 
des Ba-Salzes der hypothet. zR-Dicarbonsäure mit PC15 in CS2 u. Zugabe von SnCl4 
im Kältegemisch ergab kein cycl. Keton (vgl. H a b e r l a n d , C. 1939. II. 1885). (J. 
Indian ehem. Soc. 24. 45—50. Febr. 1947. Calcutta, Univ. Coll. of Sei. and Technol.)

L e h m s t e d t . 2070
Max Mousseron und Robert Granger, U n tersu ch u n g en  in  der a licyc lisch en  R eihe . 

14. Mitt. U ntersuchung  der A ld e h yd e . (13. vgl. C. 1948. E. 2051.) Es wird eine Anzahl 
von substituierten Cycloalkylaldehyden beschrieben, sowie deren Spaltung in die opt. 
Isomeren. Während die opt. Aktivitäten der Äthylalcyclohexane ganz in der Nähe 
der entsprechenden Säuren bzw. Alkohole liegen, differieren die der Methylalcyclohexane 
stark davon.

V ersuche; 2 -M eth y lm e th y la lc yc lo p en ta n , Kp. 143° (nach Reinigung über die 
nächst. Verb.), durch Zugeben von 2 g wss. NaNOa zu 3 g 3-Methyl-2-aminocyclo- 
hexanol (aus dem Chlorhydrin mit alkoh. NH3) u. Weinsäure (I) in W., D .25 0,908, 
nD25 1,4377. S em icarbazon , F. 122° (Bzl.). — 3 -M eth y lm e th y la lc yc lo p en ta n , Kp. 147°, 
a) aus 3-Methylmethylolcyclopentan (Gemisch von Stereoisomeren, [a]546 —13,0°) in 
Essigsäure mit K2Cr20 7 bei 50°, [a]546 —9,45° (-* S em ica rb a zo n  (II), F. 135°, aus Methanol, 
daneben wenig Isom eres, F. 110°); b) aus 4-Methyl-l-chlorcyclohexanol-(2) mit verd. 
HCl bei 100°; 70% (Ausbeute); (-> II, F. 135°); c) aus l i la  mit NaN02, gereinigt (über 
II, F. 131—132°, [a]579 bzw. 0 ]546 [4%ig. in A.] —5,30 bzw. —10,50°), D .25 0,906, nD25 
1,438, [a]579—12,50°, [a]546—14,8°, [a]436—28°, d) aus rac. III analog ( II, F. 135—136°); 
e) aus I llb  analog bei —5° (-»■ II, F. 131—132°, Nadeln aus Methanol, [a]546 —6,10° 
[4%ig. in A.]), ident. Ile  (WALDENsche Umkehrung); f) aus 3-Methyl-l.l'- epoxy-1- 
methylencyclopentan (IV, im Orig, irrtümlich -1-cyclopentan, der Referent) durch 
lstd. Erhitzen zum Kp. in Ggw. von ZnCl2 oder durch 3std. Erhitzen mit 0,3%ig. 
HCl auf 120° (-+ II, ident, mit Ile); g) durch Umsetzung von 3-Methyl-l-aminocyclo- 
pentylcarbinol (aus IV mit NH3) mit H N02 (-*- II, F. 131°). Nur nach Meth. a) läßt 
sich demnach das 2 . Isomere erhalten. — d l-4 -M eth y l-2 -a m in o cyc lo h e xa n o l (III), aus
4-Methyl-1.2-epoxycyclohexan u. NH3 im Autoklaven (2 Std. bei 120°). Isom eres, 
F. 24°, [a]546 +19,2°, aus nächst. Tartrat. S a u re s  d -T a r tra t ( lila ), F. 124—125° (A.), 
aus III mit d-Weinsäure, [a]589 +25,3°. (—) -Iso m e res , F. 118—119°, aus III über das 
d-Tartrat, [a]54« —58,4° (44%ig. in W.). S a u re s  O xala t (Illb). — 2-Ä tho xym e th y la lcyc lo -  
p e n ta n , aus 3-Äthoxy-l-aminocyclohexanol-(2) u. H N 02 oder aus dem Jodhydrin des
3-Äthoxycyclohexens mit Ag20. II, F. 204—205°. — tra n s( V )-3-M ethylm ethyla lcyclo- 
h exa n  (Vb), Kp. 176°, a) aus trans( ?)-3-Methylchlorcyclohexan (VI, M o u s s e ro n  u . 
Mitarbeiter, C. 1947. 1082) mit Mg in Ae. u. Umsetzung der G r i g n a r d -Verb. in Toluol 
mit Orthoameisensäureäthylester, rein über V llb; D .25 0,9045, nD25 1,4530, [a]579 —7,45°, 
[a]546 —8,97°; b) ca. 30% neben Va bei analoger Darst. aus VI-Isomerengemisch, 
Trennung über VII; c) aus einem Isomerengemisch ([a]546 —2,45 bis —5,05°) des ß- 
MethylcyclohexyI-(3)-glycidsäureäthylesters (VIII) durch Verseifung in 10%ig. wss. 
alkoh. NaOH, Ansäuern u. Dest. des Ae.-Extraktes im Vakuum, neben Va (als VII); 
d) neben vorwiegend Va durch 48std. Kochen von 3-Methyl-l-chlor-l-methylolcyclo- 
hexan (Isomerengemisch) in 0,1 n. wss. alkoh. H2S 04. II (Vllb), F. 135°, Trennung von 
V lla durch Umkrist. aus Alkohol; [a]546 —12°. c is ( t) - I so m e r e s  (Va), Kp. 178°, neben 
Vb (Darst. b, c, d) oder aus (—)-VIII ([a]o46 —32,1°) analog c); D .25 0,9021, nD25 1,4465, 
[a]579 +  3,45°, [a]540 +  4,15°. S em ica rb a zo n  (Vlla), F. 157°, [a]546 —16,2°. — (—)-3- 
M ethylä th y la lcyc lo h exa n , Iso m eres A,Kp. 186°, aus 3 -M ethylä thylo lcyclohexan  (M o u s s e ro n  
u. G r a n g e r ,  Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 13. [1946.] 642); [a]540 —7,60°) mit K2Cr20 7 
in verd. Essigsäure, D .25 0,927, nD26 1,505, [a]579 —5,2", [a]546 —5,95°; bzw. (neben 
nächst. Verb. B), aus 3-Methylchlormethylcyclohexan [aus akt. 3-Methylmethylolcyclo- 
hexanen (M o u s s e ro n  u . G r a n g e r ,  1. c.) mit PC15] über die GRiGNARD-Verb. analog
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Darst. a) bei Vb, D.25 0,926, nD25 1,5049, [a]579 —5,1«, [a]546 —5,8". II, F. 131», aus 
Methanol. Iso m eres B, Kp. 184°, bei vorst. Verb.; D.25 0,923, nD25 1,5044, [a]579 —7,1°, 
M 546 —8,1°. II, F. 146°, aus Methanol. — (—)-3 .1 '-M e thy lä thy la lcyclohexan , Kp. 196°, 
durch Cr03-Oxydation aus 3-Methylcyclohexylmethyläthanol (vgl. M o u s s e r o n  u . 
Gr a n g e r , 1. c.; [a ]646 —2,35») wie vorst. Verb. (A), D.25 0,925. nD25 1,4650, [a ]379 —1,15», 
W 546 —1,35». II, F. 143—144». — 2-M eth y la l- tra n s-d ek a h yd ro n a p h th a lin , Isom eres  A, 
a) aus (S-Decalylchlorid [aus Decalol-(2), F. 75», mit PC15] über die GRIGNARD-Verb. 
analog Meth. a) bei Vb, gereinigt über das NaHSOs-Addukt u. nächst. Deriv.; b) aus 
einem Chlorid aus demselben Decalol mit HCl, wie a), neben B; c) aus 2.a-Epoxy-2f 
methyldekahydronaphthalin durch Kochen im Vakuum mit ZnCl2, wenig neben B. 
II, F. 178°, aus Methanol. Iso m eres  B, Gemisch mit etwas A: Kp”15 104», bei vorst. 
Darst. b) u. 0). II, F. 191—192», aus Methanol. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 
462—65. Mai/Juni 1947. Montpellier, Fac. de Pharm., Fac. de Sei., Inst, de Chim.)

F. J. M e y e r . 2120
Max Mousseron und Mitarbeiter, U n tersuchungen  in  der a licyc lischen  R eih e . 15. Mitt. 

U ntersuchung der K e tone . (14. vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. wurden mit substituierten 
Cyclanen mit einer Carbonylgruppe im Ring oder in der Seitenkette fortgesetzt, die 
wie folgt hergestellt wurden, cis- oder tra n s-l-2 -M eth y l-l-a m in o cyc lo h exa n -d -ca m p h er-  
carbonat, F. 167—168», aus dem Stereoisomerengemisch von 2-Methyl-l-aminocyclo- 
hexan (I) u. d-Camphercarbonsäure in sd. A.; [a]546 +56,76»; [a]679 +49,44® (c =  4; 
W.); aus A. Prismen. M, Kp. 151»; D.2»4 0,8690; nD2» 1,4651; [a]546 —30»; [a]579 —26,57» 
(c =  6; A.). H ydro ch lo rid , F. 250® (A./Ae.); [a]54e —26,4“ (c =  2; W.). B en zo y ld er iv ., 
F. 147—148®. — O pt. a k t. 2 -M eth y lcy c lo h exa n o n -(l)  (II), Kp. 163—165®, durch Diazo- 
tieren des vorst. i-I-Camphercarbonats in der Wärme u. Cr03-Oxydation in verd. 
H2S04; D.2»4 0,928; nD2» 1,4497; [a]546 +  7,5»; [a]579 +6,5» (c =  4,5; A.); [a]b46 +20»; 
[« U  + 1'7° (c =  4,2; A./Bzl.). S em icarbazon , F. 191—192» (CH3OH); [a]546 —6,3« 
(c =  0,57; A.). — 3 -M eth y l- l-[a -o xyä tliy l\-cyc lo h e xa n  (Isom erengem isch ), Kp.55 120°, 
durch langsames Zufügen einer GRIGNARD-Verb. aus 3-Methylcyclohexylchlorid [IV; 
Isomerengemisch aus der (++a]579 —0,77») u. B -F o rm  ([a]579 —0,45°); aus 3-Methyl- 
cyclohexanol u. HCl oder PC16] zu einer äther. Lsg. von Acetaldehyd. — 3 -M e th y l- l-  
acetylcyclohexan-A  (III-+), Kp. 193®, durch l 1/2std. Erwärmen von vorst. A-Isomeren 
in Essigsäure mit in verd. H2S04 bei 60®, Ausäthern, Dest., Reinigen über die
Semioarbazone u. Eliminieren mit Oxalsäure; D.25 0,906; nD26 1,4455; [a]546 +8,10°; 
[o:]579 +6,74». S em icarbazon , F. 160»; [a]546—20,5° (o =  0,4; A.). III-R, Kp. 194—195®, 
analog aus dem vorst. R-Isomeren; D.25 0,902; nD25 1,4469; [a]546 +7,41°; [a]679 +6,27®. 
Sem icarbazon, F. 195—196»; [a]546 —6,9® (c =  0,4; A.). Daneben entstand bei jedem 
der Isomeren auch in geringer Menge das andere Isomere. — 3 -M e th y l- l-p ro p io n y l-  
cyclohexan-A  (\ - A ) o. 208®, wie vorst. aus IV-+ u. Propionaldehyd u. Oxydation; 
D.25 0,895; nD25 1 ® [a]546 +9,39°; [a]579 +7,89®. S em icarbazon , F. 114»; [a]546
—12» (c =  0,4; A. B , Kp. 210», aus IV-R; D.25 0,901; nD2s 1,4454; [<x]546 +4,95»;
[a]579 +4,16®. Ser azon, F. 136»; [a]546 —18,5® (c =  0,4; A.). — 3 -M e th y l- l-[a -
oxybutyl\-cyclohexarr „ 145®, aus IV-A u. Butyraldehyd; D.25 0,905; nD25 1,4678; 
[a]546 —5,55»; [a]579 °. —  3 -M eth y l- l-b u ty ry lcyc lo h ex a n  (Isom erengem isch), Kp. 218®,
durch Oxydation vorst. Verb.; D.26 0,878; nD26 1,4538; [a]546 +  2,19»; [a]579 +1,86®. —
3 -M eth y l- l-\a -o x y h e x y l\-c y c lo h e x a n , Kp.30 155°, durch Zufügen von Pentyl-(l)-MgCl in 
Ae. zu 3-Methyl-l-formylcyclohexan (vorwiegend R-Isomeres; vgl. 14. Mitt. 1. c.). —
3 -M eth y l-l-h exa n o y lcyc lo h exa n  (vorwiegend B -Iso m e re s ) , Kp.20 124®, durch Oxydation 
vorst. Verb. (20g) wie oben; D.25 0,890; [<*]546 —0,54°; [a]579 0,47“; 15g. — Das bei 
der Oxydation von 3-Methyl-l-äthylidencyclohexan mit Perbenzoesäure entstandene
3 -M eth y l- l.a -e p o xyä th y lcyc lo h exa n  ist ein cis/trans-Gemisch (bezogen auf die Lage der
3-Methyl- u. l.a-Epoxyäthylgruppe). Beim Erhitzen des trans-Epoxyds mit ZnCl2 
fand Isomerisierung zu 85% III-R u. 15% III-A statt. 2-Cyclohexy]-2.1'-epoxypropion- 
säure wurde beim Erhitzen zu A cety lcyclohexan  (Sem icarbazon , F. 175») zers., Cyclo- 
hexyl-l.a-epoxyessigsäure ausschließlich zu F orm ylcyc lohexan  (Sem icarbazon , F. 168»),
2-[3'-Methylcyclohexyl-(l/)]-2.1/-epoxypropionsäure zu einem Gemisch (Kp. 192») aus 
80% III-R u. 20% III-+, das bei der anschließenden NaOBr-Oxydation ein Gemisch 
aus 3 -M ethylcyclohexancarbonsäure -A  u. - B  (A n i l id  von B , F. 110») lieferte. Demnach 
scheinen die vorst. Epoxysäuren überwiegend die gleiche B-Konfiguration wie III-B  
zu haben. Analoge Ergebnisse ergaben die langsamer verlaufenden Decarboxylierungen 
der höheren Epoxysäuren: 2-[3'-Methylcyclohexyl-(l/)]-2.1/-epoxybuttersäure lieferte 
nur 40% eines V-Gemischs, überwiegend aus V - B  bestehend. Ferner wurden durch 
Rk. von 5 -Methyl-l-cyanocyclohexen-(l) u. Methyl-, Äthyl- u. Isopropyl-MgCl 3 -M eth y l-
1-acetyl- (Kp.I3 105»; D.2525 0,995; nD2® 1,5105; [a]M6 —31,78°; [«]579 —28,15». S e m i
carbazon, F. 188°), 3 -M e th y l- l-p r o p io n y l-  (Kp.13 113»; D.2525 0,975; nD25 1,4985; [a]646
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36,41°; [a]679 —32,17°. Sem icarbazon , F. 145°) u. 3 -M e th y l- l- iso b u ty ry lc y c lo h e x e n -(l)  
(Kp-i3 120°; D .2525 0,951; nD25 1,4853; [a]546 —40,6°; [a]579 —35,87°. S em ica rb a zo n , 
F. 130°) hergestellt. (Die weiteren Verss. unter Mitarbeit von Max Trinquier.) Die 
Cyclanone sind enolisierbar: Opt. akt. 3 -Methyleyclohexanon bildete beim 50std. 
Kochen mit Acetanhydrid/Na-Acetat [5 -M eth y lcyc lo h exe n -(l)-y l-(l)] -e ss ig sä u rees te r  [VI; 
Kp. 190°; D .25 0,953; nD25 1,4493; [a]546 +60,2°; [a]579 +53,10°; 52% (Ausbeute)], 
schneller beim lOstd. Erhitzen unter Verschluß auf 160°. Analog entstand der en t
sprechende P rop ionsäureester (Kp. 205°; D .25 0,948; nD25 1,4502; [a]540 +53,1°; [a]579 
+48,5°; 40%) u. B uttersäureester (Kp. 217°; D .25 0,944; nD25 1,4495; [a]546 +49,43°; 
M 5 7 9  +45,28°) ; der Ameisensäureester konnte nicht hergestellt werden. Die Lage 
der Doppelbindungen folgt einmal aus der Perbenzoesäureoxydation von rac.-VI zu 
\ß -M e th y l-1 .2 -e p o x y c y c lo h e x y l-( l)\e s s ig sä u re e s te r  (Kp.12 124°; D .2525 1,082; nD25 1,4556), 
aus dem durch alkal. Hydrolyse 5-M eth y lcy c lo h exa n o l-(2 )-o n -(l)  (O x im , F. 131—132°) 
erhalten wurde, zum anderen aus der Anlagerung von HOC1 mit Chlorharnstoff (8 . vgl. 
Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 13. [1946.] 610) zu 5 -M eth y l-2 -ch lo rcyc lo h e xa n o n -(l) , 
nachgewiesen durch Rk. mit CH3MgJ zu einem Gemisch aus 1 .4 -D im eth y lcyc lo h exa n o n -(3 )  
u. 3 -M eth y l-l-a ce ty lcyc lo p en ta n . Demgegenüber verlief die Enolisierung von II weniger 
einheitlich: Bei der Acetylierung entstand wahrscheinlich ein Gemisch aus überwiegend 
[2 -M eth y lcyc lo h exen -(l)-y l-(l)]-ess ig sä u rees te r  u. [6 -M e th y lc y c lo h e x e n -( l)-y l- ( l)] - , da hier 
bei der Anlagerung von HOC1 nur wenig 6 -M eth y l-2 -ch lo rcyc lo h e xa n o n -(l) (Kp.15 110°) 
erhalten wurde, das durch Rk. nach F a v o r s k i u . B o s h o w s k i  [1915] zu einem D ia-  
astereoisom erengem isch  von 2 -M eth y lp en ta n ca rb o n sä u re  (A m id e ,  F. 123 u. 147°) nach
gewiesen wurde. Das durch CrOs-Oxydation von /5-Dekalol erhaltene ß -D eka lo n  ließ 
sich in 60%ig. Ausbeute in [O ktahydronaph thyl-(2 )]-essig säureester (Kp.ls 110—112°; 
D .25 1,016; nD25 1,4825) verwandeln, /3-Tetralon zu 25% [D ih y d ro n a p h ih y l-(2 )\-e s s ig • 
säureester. — Auf Grund der aus den Atomabständen berechneten Valenzwinke] (Einzel
heiten s. Orig.) kann geschlossen werden, daß bei der Enolisierung von Cyclopentanonen 
die Ringspannung erhöht, bei den Cyclohexanonen dagegen erniedrigt wird, sich die 
letzteren also leichter enolisieren lassen. Die Red. der folgenden Cyclanone mit Al- 
Isopropylat führte zu nächst. Ergebnissen (die %-Zahlen geben die Red.-Ausbeuten 
an): Cyclopentanon 53% (daneben entstand ein C y clo p en ty lid en cyc lo p en ta n o n  vom Kp.16 
120—130°), Cyclohexanon 93%, Cycloheptanon 82% u. Cyclooctanon 87%. Dem
gegenüber ließ sich Formylcyclohexan nur zu 30% reduzieren. Nach L u n d  (Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 70. [1937.] 1520) lassen sich stark zur Enolisierung neigende Ketone 
nicht mit Al-Isopropylat reduzieren. Zur weiteren Bestätigung dieses Ergebnisses 
wurden die folgenden Ketone red. (lOstd. Kochen mit Al-Isopropylat; %-Zahlen geben 
die Red.-Ausbeuten an): Cyclopentanon-(2)-carbonsäureäthylester 3%, Cyclohexanon-
(2 )-carbonsäureäthylester 34%, 2-Formylcyclohexanon-(l) 7%, 2-Oxymethylencyclo- 
hexanon-(l) 2%u. N-Oxyäthylpiperidon2%. Ferner: Acetylcyclohexan77%, 1-Methyl-
1-acetylcyclohexan 74%, Cyclohexylphenylketon 60%, Dicyclohexylketon 11%, 1.1- 
Hexamethylencycloheptanon-(2) 8%, Cyclopentylidencyclopentanon 25% Cyclo- 
hexylidencyclohexanon 82%, Cyclopentylidencyclopentanon 5%. Die Verss. der letzten 
Gruppe lassen mit wachsender ster. Behinderung der CO-Gruppe eine Abnahme der 
Red. erkennen. (Die weiteren Verss. unter Mitarbeit von Georges Combes.) Die Einw. 
von 45 g Al-Isopropylat auf 55 g 2-Chlorcyclohexanon (VII; 36std. Kochen in Iso
propanol) ergab 15 g C yclohexanol (VIII; 40% hiervon cis- u. 60% iran.s-Isomeres) u. 
25 g 2 -C hlorcyclohexanol (IX; Kp.15 85°). Analoge Red.-Verss. mit Al(OC2H5)3 an VII 
zeigten, daß die Ausbeute an VIII mit abnehmender Konz, der Ausgangslsg. abnimmt 
u. die von IX zunimmt, wobei mit zunehmender Konz. u. Temp. die trans-Eliminierung 
von HCl ebenfalls zunimmt. Beim lOstd. Kochen von 1.2-Epoxycyclohexan (X) in 
Ggw. von Al-Isopropylat/AlCl3 entstanden 10% VIII u. 50% IX (davon 95% trans), 
ohne A1C13 entstanden 10% VIII u. tra n s -2 -Iso p ro p o xycyc lo h ex a n o l, Kp.15 104—105°; 
D .2525 0,958; nD25 1,4514. X reagierte in der Kälte ohne Lösungsm. mit A1C13 zu sofort 
polymerisierendem F o rm ylcyc lo p e n ta n , in absol. äther. Lsg. entstand neben Polychlor - 
verbb. tra n s-IX. 4-Methyl-2-chlorcyclohexanon wurde durch Al-Isopropylat in 30 Std. 
zu 60% red., wobei 10% 4-M eth y lcyc lo h exa n o l u. 4-M ethyl-2 -ch lorcyclohexano l [Kp.20 
103—104°; D .2526 1,103; nD25 1,473; bestehend aus 30% cis- (Kp.15 98°; D.25̂  1,095; 
nD25 1,477) u. 70% tra n s-Iso m eres]  entstanden. Das cis-Isomere ergab mit NaOCH3
4 -M eth y lcyc lo h exa n o n  [S em ica rb a zo n , F. 203° (CH3OH)], das trans-isomere das en t
sprechende E p o x y d . Schließlich wurden mit Al-Isopropylat die folgenden Chlorketone 
red.: Chloraceton in 15 Std. zu 83%, 2 -Chlorcyclooctanon in 20 Std. zu 92%, Brom- 
campher in 48 Std. zu 80%; l-Methyl-4-isopropyl-4-chlorcyelohexanon ließ sich nicht 
reduzieren. Das nach K ö t z  u . St e in h o r s t  [1913.] aus Tetralon-(2) hergestellte 3-Chlor- 
tetralon-(2) ergab bei der Red. mit Al-Isopropylat 3 -C h lor-1 .2 .3 .4 -te trahydronaph tho l-(2 ).
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(Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 598—605. Juli/Aug. 1947. Montpellier, Fac. 
de Sei. et de Pharm., Inst, de Chim.) L e h w a l d . 2120

Max Mousseron, U ntersu ch u n g en  in  der a licyc lischen  R eih e . 16. Mitt. S ä u re n  u n d  E ster. 
(15. vgl. vorst. Ref.) Zur Unters, der Einw. von im u. am Ring befindlichen Seiten
ketten auf die opt. Aktivität werden eine Anzahl gesätt. u. ungesätt. Carbonsäuren u. 
deren Ester mit 5- u. 6gliedrigen alicycl. Ringen hergestellt. — Opt. akt. 4 -M e th y l- l-  
chlorcyclochexanon-(2), Kp.40 110—111°, durch 12std. Stehen von d-3-Methylcyclo- 
hexanon (d-I) in Essigsäure mit der nach der 8 . Mitt. (vgl. Bull. Soc. chim. France, 
Mem. [5] 13. [1946.] 610) hergestellten Chlorharnstofflösung. — 3-M ethylcyclopen tan -  
carbonsäure-A  (II-M), Kp.15 116°, a) durch 2std. Kochen von vorst. Verb. mit, über
schüssigem NaOCHj in CH3OH, Verdünnen mit W., Vakuumabdampfen des CH3OH, 
Ausäthern, Verestern mit CH30H/H 2S04 (3std. Kochen), Rektifikation u. Verseifen; 
D.25 1,011; nD25 1,4486; [a]579 —41,42°; [a]546 —47,04°; b) durch Zutropfen vorst. Verb. 
zu konz. alkoh. KOH, 2std. Erwärmen, W.-Dampfdest., Behandeln mit CH30H /H 2S04, 
Rektifikation u. Verseifen. M eth y le ste r -A , Kp. 168°; D .25 0,951; nD25 1,4346; [x]579 
—39,43°; [a]546 —44,77°. Daneben bei der Rektifikation unter a) u. b) die II-B , Kp.lr> 
117,5°; D.251,010; nD25 1,4499; [a]579 —14,03°; [a]546—15,94°. M eth y le ste r -B , Kp. 169,5°; 
D.25 0,955; nD25 1,4343; [a]579 -—5,96°; [a]546 —6,80°. — 3-M ethylcyclohexancarbonsäure-A  
(V-A), Kp.15 134°, a) durch Rk. von trans-3-Methylcyclohexanol (trans-III) mit HCl zu
3 -M eth y l-l-ch lo rcyc lo h exa n  (IV) ([a]579 +0,77°), Verwandeln mit Mg-Spänen in die 
GRIGNARD-Verb., Carbonisieren in der Kälte u. Verestern mit CH3OH, Rektifizieren u. 
Verseifen des Esters; D .25 0,999; nD25 1,4512; [a]579 —1,62°; [a]546 —1,84°; b) durch Rk. 
von trans-III mit PC15 zu IV u. dann wie vorst. a). M eth y le s te r -Ä , Kp. 191°; D .25 0,956; 
nD25 1,4412; [a]579 —5,29°; [a]546 —6,0°. V-B, Kp.15 132°, bei vorst. a) oder b); D .25 0,998; 
nD25 1,4505; [a]579 +1,54°; [a]546 +1,8°. M eth y le s te r -B , Kp. 193°; D .25 0,956; nD25 1,4403; 
[a]579 +2,21°; [a]546 +2,48°. — 3-M ethylcyclohexylessigsäure , Kp.25 156°, a) durch mehr- 
std. Kochen von Na-Malonsäureäthylester u. IV (reich an A-Isomerem) in A., Verseifen 
mit alkoh. KOH u. Decarboxylieren der Säure durch Vakuumdest.; D .25 0,989; nD25 
1,4620; [a]M6 —11,3°; [a]579 —10,05°; b) durch Hydrieren eines Gemisches aus 3-Methyl- 
cyclohexen- (6) -yl- (1 )-essigsäureäthylester u. 3-Methylcyclohexylidenessigsäureäthyl- 
ester, Isolieren der ungesätt. Verb. durch Einw. von l%ig. KMn04 in der Kälte, Aus
äthern, Rektifizieren u. Verseifen; [a]546 —6,86°; [a]579 —6,05°. M ethylester , Kp.27 109°; 
D.25 0,9434; nD25 1,4456; [a]546 —5,21°; [a]579 —4,64°. Ä th y le ster , Kp.27 121°; D .25 0,9273; 
nD25 1,4436; [a]546 —4,96°; [a]5?9 -—4,42°. n -P ro p y lester , Kp.27 134°; D .25 0,9125; nD25 
1,4446; [a]546 —5,39°; [a]579 —4,80“. n -B u ty le s te r , Kp.27 143“; D .25 0,9020; nD25 1,4455; 
[a]546 ■—5,14°; [a]579 —4,56°. — 2 -[3 -M e th y lcyc lo h exy l-(l)]-p ro p io n sä u re , Kp.24 160°, durch 
katalyt. Hydrierung eines Gemisches aus 2-[3-Methylcyclohexen-(6)-yl-(l)]- u. 2-[3- 
Methylcyclohexyliden-(l)]-propionsäureäthylester über Pt u. fraktionierte Dest. u. Ver
seifung; D .25 0,9906; nD25 1,4649; [a]546 —1,95“; [a]579 —1,69“. Ä th y le ster , Kp. 229“; D .25 
0,9265; nD2s 1,4465; [a]546 —2,52°; [a]579 —2,25°. M ethylester , Kp. 217“; D .25 0,9409; nD25 
1,4492; [a]546 —2,83°. n-P ro p y le s te r , Kp. 230°; D .25 0,9206; nD25 1,4485; [a]646 —2,53“. 
— (Die folgenden Verss. unter Mitarbeit von Robert Granger u. Madeleine Cellier.)
3-M eth y lcyclohexen -(6 )-y l-(l)-carbonsäure , Kp.20 129°, durch langsames Zufügen von 
PC15 zu 3-Methyl-l-oxycyclohexancarbonsäure in Bzl. bei 0°, Verdünnen mit W. u. 
Erwärmen, Abdampfen der isolierten benzol. Schicht, Kochen der gebildeten 3 -M ethyl-
1-chlorcyclohexancarbonsäure  mit CH30H /H 2S04, fraktionierte Dest. des M ethylesters  
(Kp.20 98“; D .25 1,011; nD25 1,4699; [a]546 +77,62°; [a]579 +67,20°. Ä th y le ster , Kp.„0 106°; 
D.25 1,027; nD25 1,4681; [a]546 +46,44“; [a]579 +40,50°) u. Kochen mit NaOCH3; D .25 
1,0564; nD25 1,4845; [a]546 +65,50°; [a]579 +57,70°. — 3-M eth y lcyd o h exen -(6 )-y l-(l)-  
essigsäure (VI), Kp.26 149°, durch Zutropfen von Bromessigsäureäthylester in Bzl. zu 
einer warmen Mischung von opt. akt. I u. Zn-Granulat in absol. Bzl. (nach Einsetzen 
der Rk. unter Kühlen), Aufnehmen in 50%ig. H2S04, Vakuumdest. der benzol. Schicht 
u. Dehydratisieren des gebildeten 3-M eth y l- l-oxycyclohexylessig säureä thyle sters  (IX; 
Kp.30 143°; D .25 1,003; nD25 1,4590; [a]546 —4,12°) durch Erhitzen mit KHS04 auf 160°, 
Rektifikation u. Verseifen; D .25 1,0204; nD25 1,4791; [a]546 +73,20°; [ a ]i79 +64,19°. 
M ethylester, Kp.23 104“; D .25 0,9747; nD25 1,4626; [a]516 +63,65°; [a]579 +55,73°. Ä th y l 
ester, Kp.52 136°; D .25 0,9484; nD25 1,4594; [o+ 46 +61,98°; [a]579 +54,27“. n-P ro p y lester , 
Kp.23 116“'; D .25 0,9418; nD25 1,4579; [a]546 +42,64°; [a]579 +37,33“. — 2-[3-M ethylcyclo - 
hexen -(6 )-y l-(l)]-p ro p io n sä u re  (VII), Kp.^ 160°, durch Kondensation von opt. akt. I u. 
Brompropionsäureäthylester wie vorst. zu 2 - \3 -M e th y l- l-o x y c y d o h e x y l-( l) \-p ro p io n -  
säureäthylester (Kp.17 149°; D .25 1,016; nD25 1,4773), Dehydratisieren u. Verseifen; D .25 
1,010; nD25 1,4785; [a]546 +78,81°; [a]579 + 68,68°. M ethylester , Kp.^ 114“; D .25 0,9638; 
nD25 1,4622; [a]546 +69,67°; [a]579 +60,80“. Ä th y le ster , Kp.25 125“; D .25 0,9425; nD25 
1,4579; [a]546 +63,27°; [a]579 +55,50°. — 3-M ethylcyclohexylidenessigsäure  (VIII), durch
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Kondensation von opt. akt. I mit Bromessigsäureäthylester wie vorst. zu IX, Verseifen, 
zur freien Säure, Dehydratisieren durch 2std. Erhitzen mit Acetanhydrid auf 150°, Va
kuumabdampfen des überschüssigen Acetanhydrids, Aufnehmen in W., Ausäthern, 
Verestern des isolierten Gemisches mit A., fraktionierte Dest. u. Verseifen; D .25 1,020; 
nD25 1,4868; [a]546 +15,70° (unrein, da bei der Verseifung z. T. Wanderung der Dop
pelbindung stattfand). Ä th y le ster , Kp.42 138°; D .25 0,9577; nD25 1,4725; [a]546 —69,95°; 
M 579 '—61,40°. — 2 -\3 -M eth y lcyc lo h exy lid en -(l)] -p ro p io n sä u reä th y le s te r , Kp.24 128°, 
durch Dehydratisieren der durch REEORMATZKi-Rk. hergestellten 2 -[3 -M e th y l- l-o x y -  
cyclohexy\-(l)]-p ro p io n sä u re  mit Acetanhydrid bei 150°, Verestern mit A. u. fraktio
nierte Dest.; D .25 0,9570; nD25 1,4673; [a]546 —12,77“; [a]579 —10,86°. Daneben VII. Die 
freie Säure konnte infolge Wanderung der Doppelbindung beim Verseifen nicht herge
stellt werden. (Die folgenden Verss. unter der Mitarbeit von Jean Jullien.) I .x -E p o x y -
3 -m ethylcyclohexy l-(l)-essig säureä thylester , Kp.15 135°, durch mehrstd. Kochen von opt. 
akt. I u. NaNH2 in absol. Ae., Zutropfen von Bromessigsäureäthylester bei 0°, 4std. 
Kochen, Verdünnen u. fraktionierte Dest. der äther. Schicht; D .25 1,027; nD25 1,4543; 
[“Isis —32,1°; 45% (roh). — 2 .1 '-E p o xy-2 -[3 '-m e th y lcyc lo h exy l-( l')~ \-p ro p io n sä u reä th y l-  
ester, Kp.15 145°, aus I u. Brompropionsäureäthylester wie bei vorst. Verb.; D .25 1,007; 
nD26 1,4542; [a]546 —9,9°. — 2 .1 '-E p o xy-2 -[3 '-m e th y lcyc lo h exy l-( l ')] -b u tte rsä u reä th y le s te r , 
Kp.15 151—152“, analog vorst. Verb. aus I u. a-Brombuttersäureäthylester; D .25 1,004; 
n D25 1,4585; [a]546 —10,3°. — 4 -M eth y lcy c lo h exa n o n -(2 )-c a rb o n sä u re-(l) , F. 115“, durch 
Erwärmen von opt. akt. I u. NaNH2 in PAe. bis zur Beendigung der NH3-Entw., Ein
leiten von C02 unter Kühlen, Ansäuern u. Ausäthern; [a]589 +  88°; [a]579 +95°; [a]546 
+  118“ (c =  1,5; A.). I-Ä th y le s te r , Kp.15 120—122°, durch Zutropfen von NaOC2H5 in 
absol. A. zu opt. akt. I u. Oxalsäurediäthylester bei —10°, 16std. Stehen (zunächst in 
der Kälte), Zers, mit Eiswasser, Ansäuern mit 20%ig. H2S04, Ausäthern, Abdampfen, 
3std. Erwärmen bis 220° u. fraktionierte Dest., zufolge des RAMAN-Spektr. u. der roten 
FeCl3-Rk. handelt es sich um den Enolester. Dieser vereinigt sich mit Phenylhydrazin 
zu l-P h en y l-3 .4 -[2 '-m e th y lcyc lo te tra m e th y len ]-p yra zo lo n -(5 ) , F. 242—243° (A.), nach der 
anschließenden Behandlung mit (CH3)2S 0 4 in KOH entstand l-P h e n y l-2 -m e th y l-3 .4 -  
[2 '-m ethylcyc lo te tram ethylen \-pyrazo lon -(5 ), F. 106—107°; Kp.15 240°; [a]546 +42,4°; 
[a]579 1,13° (c =  3,5; A.). —- O pt. a k t. 3 -M e th y lp im e lin sä u re , durch 2std. Kochen von
3-Methylcyclohexanon-(l)-earbonsäure-(4) mit überschüssigem Na-Amylat in Amyl
alkohol, Verdünnen mit W., Ausäthern der abgetrennten wss. Lsg., Ansäuern mit 
H2S04 u . Ausäthern; [a]5?9 +8,62“ (A.), +11,25“ (Bzl.); [a]546 +  8,7° (W.), +9,8° (A.), 
+  12,75° (W.) (c =  5). M eth y lester , Kp.26 135“; D .25 1,015; nD25 1,4317; [a]579 +4,63“; 
[a]546 +5,26°. Ä th y le ster , Kp.25 152“; D .25 0,979; nD25 1,4309; [a]579 +3,13°; [a]546 +3,55“. 
n -P ro p y lester , Kp.^ 167°; D.2ä 0,965; nD25 1,4300; [a]579 +2,70°; [a]546 +3,06°. E ia m id ,  
F. 135—136°; [a]546 +10,7“; [a]579 +9,54° (c =  4; W.). S ä u re d ich lo r id , Kp.15 150° (un
rein). — H exa h yd ro in d a n ca rb o n sä u re -(2 ), Kp.20 170°, durch Einleiten von Cl2 in ein 
Gemisch aus trans-Deka!on-(2) (F. 92°) u. CaC03 in W. zu 3-C hlordeka lon-(2) (F. 95°), 
langsames Zufügen zu NaOCH3 in CH3OH unter Kühlen, 2std. Erwärmen bei 50°, 2std. 
Kochen in W., Abdampfen u. Ansäuern; D .25 1,079; nD25 1,4980. M eth y le s te r , Kp.20 133°; 
D.25 1,030; nD25 1,4704. S ä u rech lo rid , Kp.20 128—130°; D .25 1,03; nD25 1,4921. Ä m id ,  
F. 146° (W.). Ä n il id ,  F. 116° (PAe./Bzh). — 2 -O x y m e th y lh e x a h y d ro in d a n , Kp.15 136°, 
durch Red. vorst. Methylesters nach B ouveattld-B lance; D .25 0,975; nD25 1,4837. —
2 -F o rm y lh exa h yd ro in d a n , Kp.15 127°, durch Oxydation vorst. Verb. mit Cr03 in H2S04; 
D.25 1,000, nD25 1,4753. Unter der Mitarbeit von Ptienne Canals u. Jeanne Cabanes 
wurden die RAMAN-Spektren (dazu in () die Dipolmomente) des M e th y l-  (1,63), Ä th y l-  
(1,28) u. n-P ro p y le s te rs  (1,22) von C yclopen tancarbonsäure , von II-d-Methylester-A u. -B  
u. von II-Äthylester aufgenommen; ferner des Methyl- (1,25) u. Äthylesters (1,21) von 
Cyclohexancarbonsäure, von V-Methylester-A u. -B ,  von VI-Methyl-, -Äthyl- u. -n-Pro- 
pylester, von VIII-Äthylester u. von IX. Die Unterschiede u. Gesetzmäßigkeiten wur
den diskutiert (vgl. Orig.). Die hier beschriebenen Cyclopentanderiw. besitzen eine 
größere opt. Aktivität als die entspr. Cyclohexanderiw., Methylsubstituenten vermin
dern die opt. Drehung, die ungesätt. Säuren sind stärker opt. akt. als die entspr. ge
sättigten. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 605—15. Juli/Aug. 1947.)

Lehwald. 2120
Max Mousseron und Pierre Brun, U n tersu ch u n g en  in  der a licyc lisch en  R e ih e . 17. Mitt. 

U n tersu ch u n g  von  S ä u re ä th ern . (16. vgl. vorst. Ref.) Zur Darst. einer Anzahl von 
G ycloa lky loxycarbonsäuren  werden zunächst die Cyeloalkanole durch Kochen mit Na 
in Xylol in die Na-Cycloalkoholate übergeführt u. mit den entspr. Chlorcarbonsäuren 
5 Std. bei 150° gekocht.

V ersuche: C y clo p en ty lo xyessig sä u re , Kp.17 147°, aus Na-Cyclopentanolat u .  Chlor
essigsäure (I); D> 4 1,1148; nD26 1,4610. Dissoziationskonstante Iv25 (-KU4) =  2,00.
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M ethylester , Kp. 190°, wie vorst. mit Chlor- oder Bromessigsäuremethylester; D .254 
1,045; nD25 1,4430. Sä u rech lorid , Kp.le 96°; D .254 1,1237; nD25 1,4598. A n h y d r id , Kp.20 
190°; D .254 1,100; np26 1,4609. A m id ,  F. 107° (Bzl.). — 2-C yclopen ty loxyprop ion -  
säure, Kp.25 148°, wie vorst. mit a-Brompropionsäure (II); D .264 1,065; ud25 1,4530. 
M eth y lester , Kp. 170°; D .254 0,997; nD26 1,4402. — l .l-D iä th o x y -2 -c y c lo p e n ty lo x y -
äthan , Kp.is 110°; wie vorst. mit Chloracetaldehyddiäthylacetal; D .254 0,946; nD25 
1,4353. — C yclohexyloxyessigsäure , Kp.25 165°, aus I u. Na-Cyclohexylat (III); D .254 
1,087; nD25 1,4691; K =  1,9. S äurech lorid , Kp.20 105°; D .2S4 1,042; nD25 1,4675. 
A n h y d r id , Kp.1B 203°; D .254 0,983; nD25 1,4723. A m id ,  F. 94° (Bzl.). — 2-Cyclo- 
h exy lo xyp ro p io n sä u re , Kp.12 145°, wie vorst. mit II; D .254 1,060; nD25 1,4615; K =  2,3. 
M ethylester , Kp.215°; D .254 1,001; nD25 1,4395. — 2-C yclohexy lo xy-2 -m eth y lp ro p io n sä u re , 
F. 74—75°, Kp.15 170°, aus III u. 2 -Chlorisobuttersäure; K =  2,25. -—- 1 -M eth y l-l-c yc lo -  
h exyloxyessigsäure, F. 76°, aus I u. Na-l-Methylcyclohexanolat. — 2 -M ethylcyclohexyl-  
oxyessigsäure, Kp.n 152°, aus I u. 2-Methylcyclohexanol; D .254 1,070; nD25 1,4644; 
K =  1,6. M eth y lester , Kp. 222°; D .254 1,013; nD25 1,4482. — 3 -M ethylcyclohexyloxyessig - 
säure, Kp.n 154°; analog vorst. Verb.; D .254 1,0588; nD25 1,4630. O pt. alct. tra n s-Iso m eres , 
Kp.15 160°; D .254 1,056; nD25 1,4620; [a]579 +15,75°; [a]546 +17,65°. c is-Iso m eres , Kp.15 
159“; D .254 1,058; nD25 1,4636; 0 ]579 —23,50“; [ct]546 —28,35“. M ethylester , Kp. 226“;
D.254 1,004; nD25 1,4469. — 4 -M ethylcyclohexyloxyessigsäure , Kp.24 171°; F. 40°. M e th y l
ester, Kp. 230°; D .254 1,009; nD25 1,4466. — C yclohexylm ethyloxyessigsäure , F. 37°, Kp. 
275°, aus I u. Cyclohexylmethanol; K =  1,25. — 4 -M eth ylcyclohexylm ethyloxyessig säure , 
F. 32°, Kp.ls 175°; aus 4-Methyl-l-oxymethylcyclohexan. — tra ns-3 -M ethylcyclohexy l-  
oxym ethy lessigsäure , Kp,15 163°; D .254 1,070; nD25 1,4655; [a]579 —5,30°; [a]546 —5,94°. 
Ein Vgl. der opt. Aktivität der vorst. Säureäther mit den entspr. ohne Ätherbrücke 
läßt erkennen, daß die Einführung eines O-Atoms eine Erhöhung der opt. Aktivität 
bewirkt. — T etra h yd ro n a p h th y lo xy-{2 )-essig sä u re , F. 118“, aus I u. Tetrahydronaph- 
thol-(2). — D eka h y d ro n a p h th y lo xyessig sä u re , F. 93—94°, aus I u. trans-Dekahydronaph- 
thol (F. 75°); K =  2,3. M ethylester , Kp.15 163°; D.254 1,0307; nD25 1,4748. S ä u re ch lo r id , 
Kp.15 145°; D .254 1,0894; nD25 1,4892. A m id , F. 138—139°. — Analog den vorst. Äther - 
säuren wurden die folgenden Thioäthersäuren gewonnen: C yclopen tylm ercaptoessigsäure, 
Kp.25 140°; D .254 1,1420; nD25 1,5110. — C yclohexylm ercaptoessigsäure, Kp.15 100°; D .254 
1,1487; nD25 1,5191; K =  3,25. M ethylester , Kp. 246“; D .254 1,093; nD25 1,4943. Ä th y l
ester, Kp. 256°; D .254 1,042; nD25 1,4899. — Säurech lo rid , Kp.15 94“; D .2ä4 1,136; nD25 
1,5159. A m id , F. 56—57° (Bzl.). — l-Ä th o xycyc lo h exen -(3 )-y l-(2 )-m a lo n sä u re , F. 146 bis 
147° (Ae./Bzl.), durch Zutropfen von l-Äthoxy-2.3-dibromcyclohexan (IV) zu Na-Ma- 
lOnsäurediäthylester in absol. A. u. Verseifen mit alkoh. KOH. — 1-Ä thoxycyclohexen-  
(3)-yl-(2)-essigsäure, Kp.20 160“; D .264 1,065; nD26 1,4742. Ä th y le ster , Kp.20 136“; D .254 
1,002; nD25 1,4593. A m id , F. 116° (Bzl.). — 1 -Ä thoxycyclohexylessig säure , Kp.20 166“, 
durch Hydrieren vorst. Säure über B a n e Y-Ni; D .254 1,036; nD26 1,4686. A th y le ster , 
Kp.16 136°; D.2\  0,971; nD25 1,4461. A m id , F. 119° (Bzl.). — Ä th y l-[ l-ä th o xycy c lo h exen -
(3 ),-yl-(2 )]-m alonsäured iä thylester , Kp.j 155°, aus IV u. Na-Äthylmalonsäurediäthylester 
in absol. A.; D .254 1,040; nD25 1,6444. Hie freie Säure ist nicht kristallisierbar. — Ab
schließend werden die vorst. angeführten K-Werte mit denen entspr. homologer Verbb. 
(aus der Literatur) verglichen. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 616—19. Juli/ 
Aug. 1947.) L e h w a l d . 2120

Max Mousseron und Pierre Froger, U n tersuchungen  in  der a licyc lischen  R eihe.
18. Mitt. A m in u n te rsu c h u n g e n . (17. vgl. vorst. Ref.) Verschied, opt. akt. alicycl. 
Amine werden dargestellt u. ihre Eigg. miteinander verglichen. Das 1. c. erhaltene opt. 
akt. 2-M eth y la m in o cyc lo ch exa n  besitzt die opt. Daten: [a]546 —30°, [a]579 —26,60“ 
(c =  2,5; W.). B e n zo y ld er iv ., F. 147—148°. — Beim 3std. Kochen von 3-Methylcyclo- 
hexanon (II) u. Hydroxylaminhydrochlorid in Ggw. von ZnO in A. entsteht das O xim  
[F. 37°; Kp.no 101°; D .20 1,000; [a]546 -^4,0°, [a]579 —38,65“ (c =  7,5; A.)], das durch 
Red. mit Na in A. in tra n s(? )-3 -M eth y l- l-a m in o cyc lo h e xa n  [trans(?)-I; [a]579 —0,83°; 
1 =  0,5; Dissoziationskonstante eines H-Atoms der NH2-Gruppe (K^) =  4,1 • 10-4] 
übergeht. Bei der Red. des Oxims über Pt in Essigsäure entsteht nur in geringer Menge 
ein I-Gemisch, vorwiegend aber B is-[3 -m e th y lcyc lo h exy l-( l)] -a m in , Kp. 265°; D .25 0,890; 
nD25 1,4752; [a]54G —19,5°, [sf]579 —17,6°. Bei der fraktionierten Kristallisation des I-Ge- 
misch'es mit d-Weinsäure wird ein schwerlösl. d -T a r tra t vom F. 183—184°, [a]546 +17,7°, 
als Blättchen isoliert, aus dem bei der Zers, ein I vom Kp. 143°; D .25 0,843, nD25 1,4496,

 2,4°, [a]579 —2,0° (c =  5; A.) gewonnen wird. Aus dem I-Gemisch kann auch
mit4Benzoesäure in Aceton ein schwerlösl. B enzoat vom F. 160° isoliert werden. Hier
aus entsteht c is (? )- l  mit [a]546 —1,40°; K26 3,6-IO-4. Aus der aceton. Mutterlauge wird 
durch Zers. u. Fällen mit d-Weinsäure trans(? )-1 gewonnen. Mit Bernsteinsäure konnte 
aus dem I-Gemisch nur ein unreines S u cc in a t von I vom F. 98°, [a]ä46 —2,09°, [a]579 —2,5°
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TI. J ) erhalten werden, mit Naphthalin-/3-carbonsäure ein schw erlösl. S a lz  von 
cisj ?)-I vom F. 162°, [a]546 —3,45° (c =  1,33; A.) u. ein unreines Iso m eres  vom F. 148°, 
M 546 2,55° (o =  1,5; A.). Zur Ermittlung des Anteils an cis- u. trans-Verb. wurde opt.
akt. II mit NH4OH, NiS04, CH3OH u. Zn-Staub unter gelegentlichem Rühren 50 Std. 
aufbewahrt. Aus der Lsg. wurden 60% I-Gemisch, bestehend aus 85% trans( ?)- u. 15%- 
cis( ?)-I, erhalten. Entspr. entstand aus 2 -Methylcyclohexanon in weit geringerer Aus
beute tra n s-2 -M eth y l-l-a m in o cyc lo h ex a n  (K25 3 ,6 -IO-4), während aus Cyclohexandion- 
(1.2) mit NH3, Zn/Ni vorwiegend nur eine CO-Gruppe aminiert wird; das gebildete
2 -A m in o cyc lo h exa n o n  ist instabil u. geht unter Dimerisierung u. Oxydation in O kta- 
h yd ro p h en a n zin , F. 107—108°, über. Bei der red. Aminierung von opt. akt. II mit 
NH3/H2 über R a n e y -N i  (60°/20 at) entsteht ein I-Gemisch in gleicher opt. Zus. wie 
oben, mit NH3, Zn/Ni entsteht kein I, sondern M ethylo lcyc lo h exa n . Die Umwandlung 
von Cyancyclohexan zu A m in o m eth y lcyc lo h exa n  (H ydroch lor id , F. 250°) gelang nur 
in 15%ig. Ausbeute. — 3 -M e th y l- l-m e th y la m in o c y c lo h e x a n , S tereo isom erengem isch , Kp. 
145°, durch hydrierende Methylaminierung von II über Ni/Zn in Ggw. von 33%ig. Me
thylamin in 50 Std.; D .23 0,868; nD23 1,4530; 50% (Ausbeute). B e n zo y ld e r iv ., F. 170 bis 
171° (A.). O pt. ak t. Isom eres, Kp. 162°, durch fraktionierte Kristallisation der mit gas
förmiger HCl in Ae. hergestellten Hydrochloride in Ae./Aceton; D .22 0,843; nD22 1,4502; 
[“hie —4,65°, [a]579 —4,1° (c =  5; absol. A.). H ydro ch lo rid , F. 118—119°; [a]546 —4,9°, 
[“1579 —4,35° (c =  8 ; W.). Das 2. Isomere konnte nicht rein erhalten werden. — Opt. 
akt. 3 -M e th y l- l-ä th y la m in o c yc lo h exa n , Kp.l75°, aus II wie vorst. in Ggw. von 50%ig. 
wss. Äthylaminlsg. (25%) u. Trennen über die Hydrochloride; D .22 0,829; nD22 1,4480; 
01.46 —8,0°, [a]579 —7,1° (rein); [a]546 -+ ,9 ° , [a]579 —4,3° (c =  5; A.). H ydroch lorid , 
F. 194—195°; [a]546 —5,6°, [a]579 —5,0° (c =  8 ; A.). — 3 -M e th y l- l-n -b u ty lim in o c y c lo -  
h exan , Kp.20 125°, durch hydrierende Aminierung von II über Ni/Zn in Ggw. von n-Bu- 
tylamin; stark gefärbt. O pt. ak t. H ydroch lorid , F. 94—95°; [a]546 —18,8°, [a]579 —16,6° 
(absol. A.); in wss./alkoh. Lsg. findet Hydrolyse zu II (Semicarbazon, F. 178°) u. n -B u ty l-  
a m in  statt. — 3 -M e th y l- l- iso a m y lim in o c y c lo h e x a n , Kp.20 150°; D .22 0,855; wird beim 
Stehen braun; [a]579 —10,6° (rein); [a]546/[a ]579 =  1,13; [a]579 —7,2° (c =  5; A.). — 
M eth y la m in o cyc lo p en ta n , Kp. 124°, wie vorst. aus Cyclopentanon u. Methylamin; D.25 
0,840; nD25 1,445; K^ 0,7 - IO-3. — tra n s -l-M e th y l-3 -d im e th y la m in o c y c lo h e x a n , Kp. 175°, 
durch 4std. Kochen von trans-II ([a]546 —2,65°), 40%ig. HCHO, Ameisensäure u. W.;
D .20 0,840; nD20 1,4530; [a]579 —6,5°, [a]546 —7,35°. M eth o jo d id , F. 240°; [a]546 —3,25°, 
[a]579 •—2,75° (c =  5; A.); ergibt mit Ag20  die q ua ternäre  B a se , deren Lsg. beim Ein
engen zu II (Oxydationsprod. 3 -M e th y la d ip in sä u re , F. 92—93°) zers. wird. c is -Iso m eres , 
Kp. 177°, aus cis-II (|>]546 +1,40°); D .23 0,830; nD23 1,4510; [a]546 -4 ,2 0 ° , |>]579 —3,70°. 
M etho jo d id , F. 230° (Zers.). — 3 -M e th y l- l-o x im in o m e th y lc y c lo h e x a n -A , Kp.14 112°, aus
3-Methyl-l-formylcyclohexan (vgl. 14. Mitt., C.1947. E. 1540); D .25 0,938; nD25 1,4579; 
OI546 —21,45°, [a]579 —18,85°. I so m e r e s-B , Kp.14 111°, analog; D .25 0,936; nD25 1,4745; 
[a]549 —26,05°; [a]579 —23,05°. — 3 -M e th y l- l-a m in o m e th y lc y c lo h e x a n -A , Kp. 174°, durch 
Red. vorst. Isomeren-A mit Na/A.; D .25 0,862; nD25 1,4687; |>]546 —2,20°, [a]5?9 —1,95°. 
Iso m e re s-B , Kp. 173°; D .25 0,863; nD25 1,4684; [a]546 —1,85°, [a]579 —1,70°. — P h en y l-  
cyclohexylketon , F. 51°, durch Cr03-Oxydation von Phenylcyclohexylcarbinol. O xim , 
F. 157°. — P h en y lcyc lo h exy lca rb in a m in , Kp.10 140°, aus vorst. Oxim mit Na/A.; D.25 
0,993; nD23 1,5352. H ydro ch lo rid , D ih y d ra t, F. >  300°. d -T a r tra t , F. 190°, [a]546 +15° 
(c =  2; A.). B en zo y ld er iv ., F. 164—165° (A.). — D icyc lo h ex y lca rb in a m in , Kp.10 141°, 
aus Dicyelohexylketon (Kp.14 148°) O x im  (F. 161°) u. Red. mit Na/A.; D .25 0,931; 
nD25 1,4935. H ydroch lorid , F. 215° (Sublimation). d -T a r tra t, F. 174—175“, [a]546 +12,1°, 
[a]579 +10,9° (c =  2; A.). B en zo y ld e r iv ., F. 207°. B e n zo lsu lfo n y ld e r iv ., F. 128°. p -T o -  
lu o lsu lfo n y ld er iv ., F. 138°. — 2 -C h lo r-l-a m in o cyc lo h exa n , durch Rk. des opt. akt. 2 -Ami- 
nocyclohexanols u. PC15 in Bzl. bei 0°; [a]u +48,25°; K25 3,1 -IO"5. Iso m eres, Kp.18 84°, 
aus dem dl-Gemisch ->- n eu tra le s d -T a r tra t-d l-B a se  [F. 165—166°; [a]546 +16,45“, [a]579 
+  14,65° (c =  5; W.)], fraktionierte Kristallisation aus A. bei 90, 85 u. 80° zu d -T a r tra t-  
B a se  (F. 169—170°; [a]546 —19,80“, [a]579 —17,40“) u. zers. mit Na2C03; D .23 1,082; nD23 
1,4920; [a]546 —56,3“, [a]579 -49 ,9 °; [a]546-6 9 ,0 ° , [a ]579 -6 1 ,6 °  (c =  1; A.); [a]516 - 5 2 “, 
M 5 7 9  —46°; (c =  1; Bzl.). — 2 -C hlor-1 -m ethyla m in o cyc lo h exa n , Kp.20 84°, aus 2-Methyl- 
aminocyclohexanol u. PC15; D .23 1,051; nD23 1,4814; K25 7,1 - IO-3. H yd ro ch lo rid , F. 210 
bis 211°. B en zo y ld er iv ., F. 54—55° (Bzl./Ligroin). — l-M e th y l-2 -a m in o c yc lo h exen -(6 ), 
Kp. 170°, durch Zufügen eines 10%ig. Überschusses von PC15 bei 0° zu l -M e th y l-2 -a m i-  
nocyclohexanolhydrocM orid  ([a]546 +13,8°; 19. vgl. nächst. Ref.), in absol. Bzl., 12std. 
Stehen, Gießen auf Eis, 4/2std. Kochen, Ausäthern, Alkalisieren, Ausziehen mit Chlf., 
3std. Kochen des Abdampfungsrückstands mit W. (das ebenfalls gebildete 1 -C h lo r-l-  
m eth y l-2 -a m in o cyclohexan  wird hierbei zu II hydrolysiert, das ausgeäthert wird), Alkali
sieren u. Ausziehen mit Chlf.; K25 2,4 • 10~4; D .23 0,904; nD23 1,4853; [ a ]546 —17,25°, |>]579



1 9 ^ 7  D 2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . E .  1 5 4 7

—14,95°. d -T a r tra t, F. 171—172°; [a]546 +5,50°. P h o sp h a t, F. 155—157°. — l -Ä th y l-2 -  
am inocyclohexen -(6 ), Kp. 180°, analog vorst. Verb.; D .25 0,9056; nD25 1,4882. P h o sp h a t, 
F. 178—180° (Zers.). Analog entsteht aus 1-Aminomethylcyclohexanol mit PC15 1 -A m i-  
nom ethylcyclohexen. — Ferner werden folgende K25-Werte ermittelt: 4-M eth y l-  1 -am ino-  
cyclohexan-B  3,0 • IO-4, 1-A m in o m e th y lcy c lo h exa n  2,3 • 10~4, 3 -A m in o cyc lo h exen  2,6 • 10 4, 
'S -M eth y la m in o cy c lo h exa n  1,1-IO-3, D im eth y la m in o cyc lo h exa n  5 ,3-IO“ 4 u. 2-C h lo r-l-  
m eth y l-1 -m ethylam inocyclohexan  1,9 • 10 ~4. Ein Vgl. der K25-Werte mit denen der entspr. 
Cyclohexan- u. Cyclohexencarbonsäure zeigt eine gewisse Parallelität. Die der Amino- 
cyclohexane sind im allg. größer, Doppelbindungen u. N-Substituenten erhöhen K, im 
Gegensatz zu den Carbonsäuren bewirken Cl-Substituenten Erniedrigung der K-Werte. 
Ähnlich verhalten sich die Cyclohexanole: K25 für das 2-Aminoderiv. ist 4,3 ■ 10“6, für 
das 2-Methylderiv. 14,3 • 10~6. Schließlich werden nach Khydr =  1/t • [2,3026/A-S] -log 
[S(A—x)/A(S—x)] (A =  Ausgangsamidkonz,; S =  Ausgangs-Na2C03-Konz.) die Hy
drolysenkonstanten folgender Amide bei 25° in 60% wss. A. gemessen. [Die Werte sind 
auf Khydr von Benzamid bezogen.] B enzoesäure-[2 -m ethylcyclohexyl]-am id : Iso m eres A  
0,046, B 0,075. — [3 -M eth y lcy c lo h exy l]-a m id : +  0,055, B  0,080. O ctadecan-[3-m ethyl-  
cyclo h exy l]-a m id : A  0,340, B  0,500. N a p h th o esä u re -\3 -m eth y lcyc lo h exy l]-a m id : A  0,29, 
B  0,35. B en zo esä u re-[4 -m eth y lcy c lo h exy l]-a m id : +  0,110, B  0,140. — o -T o ly lsä u re -\3 -  
m ethylcyc lohexyl]-am id: B  0,100. ß-P h en y lp ro p io n sä u re-[3 -m eth y lcyc lo h exy l] -a m id : B  
0,060. C y c lo h exy less ig sä u re-\3 -m eth y lcyc lo h exy l]-a m id : B  0,105. H eptan sä u re-[3 -m eth y l-  
cyclohexyl]-am id: B  0,125. Da die A -Reihe cis-, die B-Reihe trans-Konfiguration be
sitzt, erfolgt die Hydrolyse der A -Reihe auf Grund der ster. Hinderung langsamer als 
in der B-Reihe. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 843—50. Sept./Okt. 1947.)

L e h w a l d . 2120
Max Mousseron und Robert Granger, U n tersuchungen  in  der a licyclischen  R eihe .

19. Mitt. A m in o a lko h o le . (18. vgl. vorst. Ref.) Analog den im vorst. Ref. beschriebenen 
Verss. werden eine Anzahl A m in o a lko h o le  dargestellt, ihre Trennung in die opt. Anti
poden versucht u. ihre Dissoziationskonstanten gemessen u. verglichen. — 2 -A m in o -  
cyclopen tano l-(l), Kp.13 114—116°, Kp. 205—206°, durch lstd. Erhitzen von NH3 u.
1.2-Epoxycyclopentan (I) auf 115°; [a]589 +38,20°. H ydroch lorid , F. 192—193°. A cety l- 
deriv., Kp.15 194—195°. p -T o lu o lsu lfo n y ld e r iv ., F. 142-—143“. S a u re s d -T a r tra t, F. 69 
bis 70°. — 2 -M e th y la m in c y c lo p e n ta n o l-( l) , Kp.16 104—-105°, durch 2std. Kochen von I 
u. 20% wss. Methylaminlsg. u. A. auf 110°. H ydroch lorid , F. 75—76“. — 2 -Ä th y la m in o -  
cyd o p en ta n o l-(l) , Kp.16 99—100“, aus I u. Äthylamin wie vorstehend. H ydroch lorid , 
F. 128—129°. — 2 -A n ilin o c y c lo p e n ta n o l-( l) , Kp.10 175—176°, aus I u. Anilin (4 Std. bei 
120—130°). H ydro ch lo rid , F. 146—147°. — 2 -D im e th y la m in cyc lo p en ta n o l-(l) , Kp.16 89 
bis 90°, aus I u. 33%ig. Dimethylamin. H ydroch lorid , F. 105—106°. — 2 -A m inocyc lo -  
hexano l-(l) (VIII), F. 66—67°, Kp. 213—214°, aus 1.2-Epoxycyclohexan (II) u. NH3 in 
2 Std. bei 110—115° oder aus 2-Chlorcyclohexanol u. NH3; geht bei längerem Erhitzen 
in C yclohexadien-(1 .3) über. Iso m eres  vom F. 47°, Kp. 220—240° (cis-trans-Gemisch ?), 
durch Hydrieren von o-Aminophenol über Ni bei 180°/60 at. H ydroch lorid , F. 75°. Nach 
Auftrennen des Gemisches über die Tartrate entsteht ein opt. a k t. Iso m eres  vom F. 83 
bis 84°, [a]579 +42,5°, [a]54e +48,3°, [a]436 +76,8° (c =  3,5; W.). — 2-M ethylam inocyclo-  
hexanol (III), F. 25°, Kp.17108—109°, aus II u. Methylamin; aus A. Nadeln. H ydroch lorid , 
F. 114—115°. M ono-d -cam phora t, [a]589 —15,9° (c =  7; W.). d -W e in s ä u re -d l- ll l -S a lz ,  
F. 120—121° (Aceton), [a]589 +13° (c =  3,5; W.). d -W e in sä u re -d - lll-S a lz , F . 146—147“ 
(Aceton/A.); [a]589 +43,6° (c =  3,5; W.). d -W e in s ä u re - l- ll l -S a lz , F. 137— 138°, [a]589 
—18“ (c =  2; W.). ¿(oder Z)-III, F. 23°, Kp.17 106—107“; [a]589 +82,8“, [a]579 +87,8°, 
[a]546 +95,9°, [a]436 +163,5° (c =  5; W.). — 2-Ä thylam inocyclohexano l (IV), F. 35°, Kp. 
222°, Kp.16 107—108°, aus II u. Äthylamin. H ydroch lorid , F. 155°. d- W e in sä u re -d l- lV - 
S a lz, F. 123—124° (Aceton/A.); [a]589 +13,9° (c =  7; W.). d -S ä u re - l-W -S a lz , F. 146 
bis 157°; [a]589 —21,3° (c =  8,5; W.); 20% (des Gemisches). d -S ä u re -d -W -S a lz ,  
F. 148 bis 149“; [a]589 +52,2“ (c =  3,5; W.). l-S ä u re -d -Y J -S a lz , F. 156—157°;
[a]589 +  21,2“ (c =  3,5; W.). • l - S ä u r e - l- IV -S a lz ,  F. bis 149“; [<x]689 —51,7“ (c =  6 ; 
W.). ¿(oderZ)-IV, F. 38°, Kp.16 99—100“; [a]589 —89,2“, [<*]579 —94,7“, [a]546 —107,3“, 
[a]«6  —177,2° (c =  3; W.). H ydroch lorid , F. 150—151°, [a]589 —69,7° (c =  2; W.). 
— 2 -n -P ro p y la m in o cy c lo h exa n o l, F. 39°, Kp.16 117—118°, aus II u. Propylamin. 
H ydroch lorid , F. 181°. d -W ein sä u re -d l-a m in sa lz , F. 127—128“; [a]589 +14,1° (c =  3; W.). 
d -S ä u re -l-a m in sa lz , F. 160—161“, (absol. A./Äthylacetat); [a]589 —22,2° (c =  2; W.). 
d-S ä u re -d -a m in sa lz , F. 151—152°; [a]589 + 54“ (c =  3,5; W.). d  (oder l ) -A m in ,  F. 45°; 
Nadeln; [a]689 +90,4°, [a]546 +109,2° (c =  3,5; A.). -— 2 -n -B u ty la m in o cyc lo h exa n o l, 
F. 42°, Kp.16 134—135°, aus II u. Butylamin. H ydroch lorid , F. 222°. d -W ein sä u re-d l-  
a m in sa lz , F. 95“ (absol. A.). d-S ä u re -l-a m in sa lz , F. 86—87°, (absol. A./Äthylacetat), 
[a] —22,9° (c == 2; W.). d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 113—114°; [a]589 +55,2“ (c =  4;
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W .y  ¿(oder l ) -A m in ,  F 42»; [«]ä89 -90,9», [a ]579 -96,7», [« ]546 -109,2», [a]436 -180»  
' . 2-üycloh exy la m in o h exa n o l, F. 89—90» (Ae./Bzl.), aus II u. Cyclohexyl-

H ydroch lorid , F. 230». N itro sa m in , F. 156—157° (A.). d - W  e in sä u re -d l-a m in s a lz , 
o o i T 1020 (Aceton). d -S ä u re -l-a m in sa lz , F. 113—114», aus A./Aceton Nadeln; [a]589 

—62,1 , [a]546 —35,7» (c =  1,5; W.). d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 107—108“; [a]589 +  50», 
M s« +62,3» (c =  1,5; W.). d  (oder l ) -A m in ,  F. 64—65»; [a]589 +70,2», j> ] 579 +73,4», 
L“J546 +  83,1°, [a]436 +136» (c =  7; A.). (Weitere [a] in Aceton u. Bzl. s. Original.) H y d ro 
chlorid  F 225»; [a]589 +62,6», [a]579 +66,3», [a]546 +74,9» (c =  2,5; W.). — l - [ C y d o -  
nexen y l-(2  )-am m o\-cyclohexanol-(2 )-hydroch lorid , F. 157—158» (absol. A.), durch Er
hitzen äquimol. Mengen von 3-Chlorcyclohexen u. VIII. — 2 -\a -A m in o p y r id in o ] -c y c lo -  
hexanol, Kp.16 220», aus II u. a-Aminopyridin bei 130». — 2 - \a -Ä th y la m in o p y r id in o ]- 
cyclohexanol, Kp.15 235», aus vorst. Verb. u. Äthyljodid. — 2 -D im e th y la m in o cyc lo h exa n o l, 
Kp. 198», Kp,16 95—96“, durch lOstd. Kochen von Dimethylamin u. II in A. bei 100»;
D .20 0,954. M ono-d -cam phora t, F. 177»; [a]589 +15,8» (c =  2; W.). d -B ro m ca m p h ersu l-  
fon a t, F. 177“; [a]589 +67,5» (c =  3,5; W.). a -B ro m p h e n y la c e th y ld e r iv ., H yd ro ch lo rid ,
F. 141—142» (Bzl.). d -A m in ,  Kp.16 95», durch Erhitzen von d-III u. CH3J im Einschluß
rohr auf 120»; D .25 0,948; nD25 1,465; [a]54? +41,2», [a]579 +36,5» (c =  5; A.). — l-2 -D i-  
am inocyclohexanol, Kp.14 105», aus Z-IV u. Äthyljodid wie vorst.; D .25 0,920; nD25 1,4593; 
[“Lie —87,1°, [a]679 —77,1° (c =  5; A.). Analog wurden folgende Verbb. hergestellt:
2-M ethy lä th y la m in o cyc lo h exa n o l, Kp.15 100»; D .25 0,918; nD26 1.4645. — 2 -M eth y l-n -p ro -  
pylam inocyclohexano l, Kp.15 125»; D .25 0,915; nD25 1,4685. — 2 -M e th y l-n -b u ty la m in o -  
cyclohexan, Kp.15 135»; D .25 0,916; nD25 1,4686. — 2 -Ä th y l-n -p ro p y la m in o c y c lo h e x a n ,  
Kp.16 130“; D .25 0,919; nD26 1,4599. — 2 -M eth y lä th y la m in o -4 -m e th y lcyc lo h exa n o l, Kp.16 
115»; D .25 0,918; nD25 1,4645. — 2-[M ethylcyclohexy la m in o ]-cyc lo h exa n o lh yd ro ch lo rid , 
F. 190—191». — Ein Vgl. der [a]-Werte der vorst. Verbb. zeigt, daß diese bei sek. Ami
nen größer sind als bei prim. u. tert. u. ferner linear der Größe des N-Substituenten zu
nehmen. Die Verhältnis werte zwischen den einzelnen [a]-Werten bei verschied. Wellen
längen werden durch Substituenten wenig beeinflußt; cycl. Substituenten am N-Atom 
setzen die Rotation herab. 2 -A m in o cyc lo h e p ta n o l, Kp.16 129—130», F. 72—73», aus
1.2-Epoxcycloheptan (V) NH3 in A. in 5 Std. bei 120». H yd ro ch lo rid , F. 115°. M ono- 
cam phora t, F. 176° (Äthylacetat); [a]589 +16,3° (c =  3,5; W.). d - W  e in sä u re -d l-a m in sa lz , 
F. 179»; [<*]589 +14,2» (c =  1; W.). d -S ä u re -l-a m in sa lz , F. 197—198», Prismen; [a]589 +  4,9° 
(c =  3; W.); aus 85%ig. A. Prismen. d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 153»; [a]589 +24.2° (c =  
2,5; W.); aus A. seidige Nadeln, ¿(oder l ) -A m in ,  F. 89—90»; [a]589 —14,4», [a]579 
—14,8», [a]546 ■—16,6», [a]436 —27» (c =  5; W.). H yd ro ch lo rid , F. 121». — 1 -C hlor-2- 
am inocyclohep tan , Kp.i6 97—98°, aus vorst. Verb. in Bzl. u. PC15. — 2 -M eth y la m in o -  
cycloheptanol, Kp.18 121—122», aus V u. Methylamin. d -W  e in sä u re -d l-a m in sa lz , F. 120»; 
[a]589 +13,8“ (c =  2,7; W.). d -S ä u re - l-a m in sa lz , F. 156—157“; Prismen aus A./Aceton; 
[a]589 +  3» (c =  3,6; W.). d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 115—116» (A.); [a]589 +29,7» (c =  2; 
W.). ¿(oder l ) -A m in ,  Kp.,e 118-119»; [a]589 -22,6», [a]579 —23,1», M 546 —25,9», [a]438 
—42,7“ (c — 4,5; W.). — 2-A m in o cyc lo o c ta n o l, F. 77—78», Kp.I6 132—133“, aus 1.2- 
Epoxycyclooctan, A. u. NH3 im Autoklaven in 20—30 Std. bei 150—160°; aus A. 
Blättchen. H yd ro ch lo rid , F. 107—108». d -W e in s ä u re -d l-A m in s a lz , F. 195»; [a]589 
+  13,9» (c =  3,3; W.). d -S ä u re - l-a m in sa lz , F. 205—206»; [a]589 +  5,5» (c =  3; W.); 
aus Ä. Nadeln. d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 159—160»; [a]589 +22,8» (c =  2; W.); aus A. 
Prismen, ¿(oder l ) -A m in ,  F. 93—94°; [a]589 —12,8“, [oi]579 —13», [a]546 —14,6“, [a]436 
—24,1» (c =  5,4; W.). H yd ro ch lo rid , F. 112». — 2 -M eth y la m in o cyc lo o c ta n o l, F. 25», 
Kp.16 123°, wie vorst. mit Methylamin. d -W  e in sä u re -d l-a m in sa lz , F. 135—136° (Aceton); 
[a]589 +13,1» (c =  3; W.). d -S ä u re - l-a m in sa lz , F. 160—161» (Aceton/A.); [a]589 +  3,6“ 
(c =  5,7; W.). d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 119—120»; [a]589 +27,6» (c =  1,7; W.). ¿(oder 
l ) -A m in ,  Kp.16 121—122»; [a ]589 —199», [a]579 —20,3», [ a ] ,46 —22,8» u. [a]436 -37,6»  
(c =  3,6; W.). — l-M e th y l-2 -a m in o c y c lo p e n ta n o l, F. 45», Kp.29 103», durch 4std. Er
hitzen von NH3 u . l-Methyl-1.2-epoxycyclopentan auf 120». —  l-Ä th y l-2 -a m in o c y c lo -  
pen ta n o l, Kp.20 1 1 0 », wie vorst. mit 1 -Äthyl-1 .2 -epoxycyclopentan auf 12 0 ». — 1 -P ro p y l-
2 -am in o cyc lo p en ta n o l, H yd ro ch lo rid , F. 162—163», aus NH3 u. l-PropyI-1.2-epoxycyclo- 
pentan. — l- Is o p ro p y l-2 -a m in o c y c lo p e n ta n o l, H ydro ch lo rid , F. 137—138», aus NH3 u.
1-Isopropyl-1.2-epoxycyclopentan. — l-M e th y l-2 -a m in o c y c lo h e x a n o l, F. 89—90», Kp.18 
114», aus l-Methyl-1.2-epoxycyclohexan u. NH3. H ydroch lorid , F. 147—148». d -W e in -  
sä u re -d l-a m in sa lz , F. 136—137» (A.), [a]548 +15,3» (c =  4,2; W.). d -S ä u re -d -a m in sa lz , 
F. 190—191», [a]579 +20,4», [<x]546 +22,8» (c =  4,2; W.). ¿(oder l ) -A m in ,  F. 85—87», 
[a]579 +12,12», [a]546 +13,8» (c =  4,2; W.). H ydroch lorid , F. 167—169» (Zers.), [a]579 
+  9,83°, [a]516 +11,10» (e =  12; W.). — 1 .2 -D im eth y l-2 -a m in o cyc lo h exa n o l ließ sich aus 
NH3 u. 1.2-Dimethyl-1.2-epoxyeyclohexan nur als Nebenprod. hersteilen; nach Des
aminierung mit H N 02 entstand 1 -M eth y l- l-a c e ty lcyc lo p en ta n  (S e m ic a rb a zo n , F. 142°).
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Als Hauptprod. entstand bei der Rk. das sek. A m in ,  F. 119—120°. — l-Ä th y l-2 -a m in o -  
cyclohexanol, Kp.ls 125°, aus NH3 u. l-Äthyl-1.2-epoxycyclohexan. H ydroch lorid , F. 
135—136°. — l-P ro p y l-2 -a m in o cyc lo h exa n o lh yd ro ch lo r id , F. 177—178°, analog. — 1- 
Iso p ro p y l-2 -a m in o cyc lo h exa n o l, H ydro ch lo rid , F. 237—238°. — l-B u ty l-2 -a m in o c y c lo -  
hexanol, H yd ro ch lo rid , F. 196—197°. — l-M e th y l-2 -d im e th y la m in o cyc lo h exa n o l, Kp.16 
110°. H yd ro ch lo rid , F. 157°. B en zo a t, F. 181—182° (A.). — 3-M eth y l-2 -a m in o cyc lo -  
pentanol, Kp.15 90°, durch 48std. Rühren von 3-Methyl-2-bromcyclopentanol u. NH4OH 
(D. 0,88). Daneben das sek. Amin. Der Strukturbeweis erfolgte durch Rk. mit PC15 
in Bzl. bei 0° zu 3 -M eth y l-2 -a m in o -l-ch lo rcyc lo p en ta n  u. 3std. Hydrolysieren zu 2-M eth y l-  
cyclopentanon (Sem ica rb a zo n , F. 173—174°). — 2 -A m in o - l-o x y h y d r in d e n , F. 132°, wie 
vorst. aus Indenbromhydrin u. NH3; ergibt mit PC15 u. anschließender Hydrolyse 
H yd rin d o n -(2 ) (S em ica rb a zo n , F. 201—202°). — 3-M eth y l-2 -a m in o cyc lo h exa n o l, Kp.15 
130°, F. 74—-75°, aus 3-Methyl-1.2-epoxycyclohexan u. NH3 in 3 Std. bei 120°; entsteht 
in besserer Ausbeute aus NH3 u. 3-Methylcyclohexanchlorhydrin. — cis-3 -M ethylcyclo- 
hexand io l-(1 .2 ), F. 81°. Ira n s-Iso m e res , F. 90°. —- 3 -Ä th o x y -2 -(o d e r  l)-a m in o cyc lo -  
hexa n o l-(l oder 2), F. 110°, Kp.15 148—150°, aus l-Äthoxy-2.3-epoxycyclohexan [Kp.la 
78°; D.25 1,004; nD25 1,4493, aus l-Äthoxycyclohexen-(2)] u.NH3in 6 Std.bei 120°. H y d ro 
chlorid, F. 160°; ergibt bei der Desaminierung mit H N 02 l-Ä th o x y -2 -fo rm y lc y c lo p e n ta n  
(Sem icarbazon, F. 204°); daneben wahrscheinlich ein sek. A m in ,  Kp.15 190°. H y d ro 
chlorid, F. 250° (Zers.). — 4 -M eth y l-2 -a m in o cyc lo h exa n o l-A  (VII-d), F. 27°, aus 4-Methyl-
1.2-epoxycyclohexan-d. (VI-A )  u. NH3. N e u tra le s  O xala t, F. 225° (Zers.); (ergibt mit 
PCl5in Bzl. bei 0° i-M e lh y l-2 -a m in o -l-c h lo rc y c lo h e x a n , Kp.15 66—67°, D.25 1,103. H y d ro 
chlorid, F. 153—154°). d -W e in s ä u re -d l-V U -A -S a lz , F. 130—131°. [a]589 +14,8° (c =  
5; W.); aus absol. A. Prismen. d -S ä u r e -d -W l-A -S a lz ,  F. 124—125°, [a]689 +  25,3° 
(c =  6; W.). d -S ä u re - l-W lI -A -S a lz , F. 154—155° (A.), [a]589 +  5,8° (c =  7,5; W.). 
¿(oder Z)-VII, Kp.w 110-111°, [a]589 +16,7°, [*]679 +17,1°, [a]546 +19,2°, [a]436 +31,3° 
(c =  3,5; W.). N e u tra le s  O xala t, F. 230° (Zers.), [a]579 +16,3“ (c =  1,2; W.). — 4 -M eth y l-
2 -m eth y la m in o cyc lo h exa n o l-( l)-A , Kp.16 112—113°, durch 3std. Kochen von VI-A u. 
33%ig. wss. Methylamin u. A.; D.18 0,982. H yd roch lorid , F. 115—116°. d -W ein sä u re -  
d l-am insa lz, F. 153°, [a]589 +13° (c =  2,5; W.). d -S ä u re -d -a m in sa lz , F. 164—165° 
(A./Aceton), [a]589 +39,8° (c =  2,5; W.). d -S ä u re - l-A m in sa lz , F. 159—166°, [a]589 
—15,7° (c =  3; W.). ¿(oder l ) -A m in -A ,  Kp.16 110—411°, [a]589 +52,5°, [a]579 +56,2°, 
[a]540 +63,8°, [a]436 +104° (c =  4,2; W.). — 4 -M eth y l-2 -ä th y la m in o c yc lo h exa n o l-A , Kp.18 
114—115°, aus Äthylamin u. V I-+; D.18 0,964. H ydro ch lo rid , F. 121—122°. — 4 -M eth y l-
2 -an ilin cyc lo h exa n o l-A , Kp.16 197—198°, aus Anilin u. VI-A. H ydroch lorid , F. 151—152°.
— 4-M eth y l-2 -d iä th y la m in o c yc lo h exa n o l-A , Kp.16 120—121®, aus Diäthylamin u. VI-A  
H ydrochlorid , F. 122—123°. Bei den vorst. Aminen aus VI-A  entstand jeweils nur ein 
Amin. Die CH3-Gruppe in 4-Stellung setzt die Rotation herab. — d -V H -B , F. 118—119®, 
aus unreinem VI-B u. NH3, u .  Trennen über d -W e in s ä u re -d -V ll-B -S a lz  ([*]589 —24°, 
M 546 —27,2° (c =  2,5; W.); daneben d-VII-d); Nadeln aus Bzl./Ae.; [a]589 —49,6° 
(-53,9°), [a]579 -52 ,1° , [a]540 -5 8 ,4 °  (-62,4°), [a]436 -9 4 ,8 °  [c =  8; W. (bzw. A.)]. 
H ydrochlorid , F. 215—217°, [a]589 —65,1°, [>]546 —77,7°, [a]436 —126,5° (c =  1,5; W.).
— VII-+ u. VII--B lassen sich durch Desaminierung mit H N 02 in 3-M ethylfo rm ylcyclo -  
p en ta n -A  u. - B  verwandeln. Die opt. Daten der vorst. 4-Methylderiw. zeigen, daß 
eine 4-Methylgruppe die Rotation erhöht. — 2 .4 -D im e th y l-l-a m in o c y c lo h e x a n o l-( l) , Kp.2 
110°, durch 12std. Erhitzen von opt. akt. 2.4-Dimethyl-1.2-epoxycyclohexan u. NH4OH 
auf 130°. O pt. a k t. Iso m eres, Kp.10 111°, über das d-Tartrat; [a]579 +18,95°, [«]546 +21,05° 
(c =  5; W.). — 4 -M eth y l-2 -ä th y l-l-a m in o cyc lo h exa n o l-(2 ), Kp.15 116°, aus NH3 u.
4-Methyl-2-äthyl-1.2-epoxycyclohexan bei 130°. O pt. a k t. Isom eres, Kp.20 120°, über 
das d -T a r tra t  [[a]546 +30,4° (c =  2,5; W.)]; [a]579 +15,2°, [a]546 +17,0° (c =  5; W.).
— Opt. a k t. 1 .4 -D im eth y l-2 -a m in o cyc lo h exa n o l, Kp.16 120°, aus NH3 u. 1.4-Dimethyl-
1.2-epoxycyclohexan. —- Über die Rotation der vorst. 2-Aminoverbb. können folgende 
Feststellungen getroffen werden: [a] ist am stärksten bei den 5- u. 6-Ringverbb. u. 
nimmt bei höheren ab. N-Alkylsubstituenten erhöhen die Drehung, CH3-Gruppen am 
Ring erhöhen sie nur in p-Stellung zur OH-Gruppe. —■ Theoret. können bei der Rk. 
von NH3 mit überschüssigem Epoxycyclanen 3 Isomere entstehen: d-R-NH-R^Z 
(inakt.), (d-R)2NH (opt. akt.), (Z-R)2NH (opt. akt.), sowie ein Racemat der beiden 
letzteren. Die Unterss. wurden an B is-[2 -O xycyc lo h ex y l-( l)] -a m in  (IX) durchgeführt: 
Opt. in a k t. IX, F. 153°, a) aus II u. alkoh. NH3; b) aus II u. d-VIII in 2 Std. bei 110°; 
c) aus II u. Z-VIII. H ydroch lorid , F. 264°. N itro sa m in , F. 148°. d -W ein sä u re -o p t. in a k t.  
IX -S a lz , F. 103—104°, [a]579 +10,2°, [a]546 + 12“ (c =  3; W.). d-B ro m ca m p h ersu lfo n a t, 
F. 142—143°, [a]579 +52,8°, [a]546 +61,9“ (c =  3; W.). rac.-IX, F. 114°, bei vorst. 
Verb. unter a). H ydroch lorid , F. 192°. N itro sa m in , F. 171°. d -W e in sä u re -d l- lX -S a lz ,  
F. 98—99“, [a]579 +9,5°, [a]54S +11° (c =  3,5; W.). d -B ro m ca m p h ersu lfo n a t, F. 201—202°,
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M 579 +53,3°, [a]546 +62,3° (c =  3,5; W.). d -IX, F. 115°, bei vorst. Verb. unter b); 
Nadeln; [or]579 +19,4°, [a]546 +22,1° (c =  7; A.). Z-IX, F. 115°, bei vorst. Verb. unter 
c)> M 579 —19>2°, [a]546 —21,8° (0 =  7; A.). — Bis-[2-epoxycyclopenlyl-(l)]-amin: (Ge
misch aus rac. u. opt. in a k t. I so m e re n ), F. 45°, aus I u. alkoh. NH3 (2:1) in 3 Std. bei 
120°. O pt. in a k t. Isom eres, F. 128—129°, durch fraktionierte Rekristallisation vorst., 
Gemisches aus Äthylacetat/Aceton; Prismen, ra c .-Iso m e res , F. 55—56°, aus der Mutter■■ 
lauge des inakt. Isomeren; Lamellen aus Toluol. — l - [2 '-O x y c y c lo p e n ty l- ( l ') -a m in o ] -  
cyclohexanol-(2), F. 104—105° (A.), aus I u. VIII bei 130°. — B is - \3 -m e th y l- l-o x y c y c lo -  
p en ty l-(2 )]-a m in , sublimiert bei 250°, aus NH3 u. 3-Methyl-1.2-epoxycyclopentan. — 
B is -[4 -m e th y l-l-o x y c y c lo h e x y l-(2 )]-a m in -A , F. 173°, aus VI-A  u. alkoh. NH4OH in 
3 Std. bei 120° u. fraktionierte Kristallisation aus A.; Lamellen. N itro so d e r iv ., F. 
178—179°. Daneben aus dem Gemisch das N itro so d er iv . eines 2. Iso m eren , F. 131—138°. 
—- d l-B is-[2 -o xyc yc lo h exy l-(l)] -m e th y la m in , F. 87°, aus II u. Methylamin. Daneben 
das opt. in a k t. Isom ere  vom  F . 111°; aus Äthylacetat Nadeln. — B is-[2 -o xycyc lo h exy l-  
(l)] -ä th y la m in , F. 114°, wie vorst. Verb. mit Äthylamin; Blättchen. H yd ro ch lo rid , 
F. 162°. Daneben durch Rekristallisation aus Äthylacetat ein Iso m eres  vo m  F . 148° 
(PAe./Bzl.). — Ferner wird die Rk. von Epoxycyclanen mit Alkylendiaminen unter
sucht. N -[2 '-O xycyc lo h exy l-(1 ')] -1 .2 -d ia m in o ä th a n  (X), F. 53—54°, Kp.15 165°, durch 
3std. Erhitzen von II u. Äthylendiamin in A. u. Dest. des Filtrats. D ihydroch lorid , 
F. 265°. O pt. in a k t. N . N ' - B is -[2 '-o x y c y c lo h e x y l- ( l ') \- l ,2 -d ia m in o ä th a n , F. 203—204°, a) aus 
II u. Äthylendiamin (2:1) bei 140°; aus Ae. Blättchen. D ih yd ro ch lo rid , F. 300°; b) aus
2-Chlorcyclohexanol u. Äthylendiamin bei 150°; c) aus VIII u. 1.2-Dibromäthan (2std. 
Kochen), d l-Iso m eres , F. 87—88°, bei vorst. Verb. unter a), b) oder c); aus Bzl. Prismen. 
l- lso m e re s , F. 89—90°, aus Z-VIII u. 1.2-Dibromäthan; Prismen; |a]546 —33,5°, [a]579 
—30° (c =  1,7; A.). — N - D iä th y l - N '-[2 '-o x y c y c lo h e x y l-( l ')] - l  .2 -d ia m in o ä th a n , F. 45°, 
durch 3std. Kochen von VIII u. Diäthylaminoäthylchlorid in absol. Bzl.; hygroskopisch. 
D ihydroch lorid , F. 137—138°. — N -\4 '-M e th y l-1 '-o x y c y c lo h e x y l- (2 ') \- l  .2 -d ia m in o ä th a n , 
Kp.16 170°, aus VI u. Äthylendiamin. O pt. a k t. Iso m eres , Kp.n 170°, analog aus opt. 
akt. VI u. Äthylendiamin; [a]446 -—0,70° (c =  5; A.). Als Nebenprod. hierbei zwei 
isomere N  .N '  - B is -[1 '-o x y -4 '-m e th y lc y c lo h e x y l-(2 ')] - l .2 -d ia m in o ä th a n e , F. 190—191° (Bzl.) 
u. Kp.16 265° (D ih yd ro ch lo rid , F. 250°). — N -\2 '-O x y c y c lo p e n ty l’]-l.2 -d ia m in o ä th a n , 
Kp.]5 150°, aus I u. Äthylendiamin in 3 Std. im Autoklaven. H yd ro ch lo rid , F. 240°. 
Daneben N .N '-B is - [2 '-o x y c y c lo p e n ty l- ( l ') \ - l .2 -d ia m in o ä th a n , F. 170—171° (Bzl./A.). —- 
N -[2 '-O xycyclopen tiyl]-N '- [ 2 " -o xycyclohexy l]-1.2 -d ia m in o ä th a n , F. 175° (A.), aus X u. I 
bei 140°. — N .N '-B is -[2 '-o x y c y c lo h e x y l] -m e th y le n d ia m in , Kp.n 240°, durch 2std. Ko
chen von VIII u. Dibrommethan. — N -[2 '-O x y c y c lo h e x y l- ( l ') ] -1.3 -d ia m in p ro p a n , Kp.15 
175°, aus II u. Trimethylendiamin in 5 Std. bei 140°. Daneben d l-N .N '-B is -[ 2 '-o x y -  
cyc lo h e x y l-( l ')] -1 .3 -d ia m in o p ro p a n , Kp.ls 265°. — 2 -[ß -O x y ä th y la m in o \-c y d o h e x a n o l, F. 
68°, Kp.ls 185°, durch 8std. Erhitzen von II u. Aminoäthanol bei 120° in 30%ig. A.; 
H ydroch lorid , F. 145°. — c is -2 -[ß -C h lo rä th y la m in o ]-l-ch lo rcyc lo h exa n , Kp.x 95°; D.25 
1,152; nD25 1,4961. — N itro so -2 .3 -te tra m e th y len p ip era zin , F. 160°, aus vorst. Verb. ü. 
NH3 in 5 Std. bei 130°. — 2 .3 -T c tra m e th y le n th ia z in , F. 158°, Kp.4 110°, aus vorvorst. 
Verb. u. NaHS in 6 Std. bei 140°. — 2 -[ß -O xyä th y la m in o \-cyc lo p en ta n o l, Kp.ls 175°, 
aus I u. Aminoäthanol. H ydro ch lo rid , F. 132°; ergibt einen Cu-Komplex. — 2-[M eth y l-  
2 '-o x y c y c lo h e x y l-( l ')-a m in o \-ä th a n o l, Kp.15 168°, aus Epoxyäthan u. III in 8 Std. bei 
110°. H ydroch lorid , F. 120°. — 2 -B is -[ß -o x y ä th y l] -a m in o c y c lo h e x a n o l-(l) , Kp.j 195°, 
aus Diäthanoiamin u. II. H ydro ch lo rid , F. 122°. — 3 -[2 '-O xycyc lo h ex y l-( l ')-a m in o ]-  
pro pand io l-{1 .2 ), (XI), Kp.2 115°, aus Glycerin-a-monochlorhydrin u. VIII bei 140°. — 
N .N '-B is -[2 '-o x y c y c lo h e x y l-( l ')] -1 .3 -d ia m o n o p r o p a n o l-(2 )  (XII), Kp.2 140°, aus VIII u. 
Glycerin-a.y-dichlorhydrin. — Die 2-Aminocyclanole bilden in wss. alkoh. Lsg. mit 
Cu(OH)2 blaugrüne, in wss. Lsg. infolge Hydratisierung blaue Cu-Komplexe, bestehend 
aus 2 Moll. Amin u. 1 Atom Cu des Typs R-O-Cu-O-R mit je 2 Nebenvalenzen zu 
den beiden N-Atomen. Ohne Isolierung der Komplexe kann die gebundene Cu-Menge 
im Komplex bei den H20-lösl. Aminen in schwach alkal. Lsg. durch Zugabe von CuS04- 
Lsg. bis zur beginnenden Cu(OH)2-Fällung, bei den in Alkali unlösl. Aminen in verd. 
H2S04-Lsg. durch Titration mit CuS04, Entnahme von Proben u. Ermittlung der nach 
Alkalisieren auftretenden Blaufärbung titrimetr. best, werden. Keine Cu-Komplexe 
bilden 2-Aminocyclanole mit N-Phenyl- oder N-Cyclohexylsubstituenten u. alle 2- 
Aminocyclopentanole. Analoge Komplexe, jedoch in äquivalenter Zus. werden von 
den Bis-[2-oxycylanyl-(l)]-aminen gebildet, von den dl-Isomeren leichter als von 
den opt. Inaktiven. Sie sind leicht lösl., ihre gebundene Cu-Menge kann aber durch 
Titration ermittelt werden. Auch hier bilden die Amine mit einem oder zwei Cyclo- 
pentylringen keine Komplexe. Cu-Komplexe wurden ferner erhalten: Von den N.N'- 
Bis-[2'-oxycyclanyl]-l.l-äthylendiaminen, von den 2-[/3-Aminoäthylamino]-cyclanolen
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(2:1 Komplex), von den 2-[y-Aminopropylamino]-cyclanolen (2:1), von den 2-[ß- 
Oxyäthylaminoj-eyclanolen (1:1) (hier bilden auch die Cyclopentylringe enthaltenden 
Verbb. einen 1 :1-Komplex), von Diäthanolaminocycloanolen (1:1), von XI u. von XII. 
Diese Komplexbldg. wird als Beweis für die trans-Struktur der 2-Aminocyclanole an
gesehen. Aus den gemessenen Konstanten (K) für die Abdissoziation eines H-Atoms 
aus der Aminogruppe [Einzelheiten vgl. Orig.] ist erkennbar, daß die Größenordnung 
von K bei den prim. Aminen untereinander etwa die gleiche ist; die von Aminocyclo- 
hexanolen sind allg. größer als die der Cyclopentanole oder -heptanole; die der Methyl
gruppen enthaltenden Aminocyclohexanole sind untereinander etwa gleich. Die K- 
Werte der sek. Aminocyclanole sind größer als die der prim. u. die der tert. wiederum 
größer als die der übrigen beiden. (Einzelheiten siehe Orig.). (Bull. Soc. chim. France, 
M6m. [5] 14. 850—76. Sept./Okt. 1947.) Lehwald. 2120

Max Mousseron, Robert Granger und Jean Claret, U ntersuchungen  in  der a licyclischen  
Reihe. 20. Mitt. A m id -U n te rsu c h u n g e n . (19. vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. über opt. 
Aktivität werden auf eine Anzahl Amide erweitert. Die nächst. Amide von opt. ak t.
3-M elhylcyclohexancarbonsäure-A  (wahrscheinlich das c is -Iso m ere :  [z)546 —1,70°) ent
standen über das S ä u rech lorid  ([a]540 —7,7°) durch Rk. in äther. Lsg. mit den entspre
chenden Aminen bei —10° u. Rekristallisation ausPAe./Bzl. ([a]M6/[<*]579 =  konst. 1,1°; 
soweit nicht bes. vermerkt c =  1 bei 20°]: A m id , F. 145°; [aj546 —7,9° (A.), —5,8° (c =  
0,5; Bzl.). — M eth y la m id , F. 129°; [a]546 —9,6° (—6,2°) (all s aus A. bzw. in () aus Bzl.). 
— Ä th y la m id , F. 103°; [a]546 —10,5° (—6,3°). — n -P r o p y la m id , F. 94°; [a]546 —13,2° 
(—6.6°). — n -B u ty la m id , F. 91°; [a]546 —14° (—7,5°). — C y c lo h e x y h m id , F. 195°; [a]546 
—25.4° (A.), —26,8° (c =  0,5; Bzl.). — A n il id ,  F. 141°; [a]546 —25° (—14,7°). — o-T o -  
lu id id , F. 150°; [a]546 —24° (—12,9°). — m -T o lu id id , F. 123°; [a]546 —25,8° (—11,5°). — 
p -T o lu id id , F. 127°; [* ]549 —24,4° (—13,9°). — D im e th y la m id , Kp.15 148°; D .25 0,965; 
nD25 1,4716; [a]546 —11,8° (—11,5°). — D iä th y la m id , Kp.16 160°; D .25 0,927; n,,25 1,4677; 
[a]546 —17,8° (—16,1°). — A m id e  aus 3 -M e lh y l-1 -am inocyclohexan-A  (I-.4) u. nächst. 
S äuren , durch Rk. des Amins mit den Säurechloriden in der Kälte: A m eisen sä u re , Kp.15 
141°; mit Formanhydrid; [a]54e —20,9° (—33,3°). — E ssig sä u re , F. 122°; [a]546 —79,1° 
(—79,4°). — P ro p io n sä u re , F. 108°; [a]546 —85,9° (—83,5°). — B uttersä u re , F. 91°; 
[«Isis—81,6° (—82,3°).— V a le ria n sä u re ,F. 8 1°, [* ]546 —78,8° (—80,8°).— H e x a n sä u re ,Y .83°■, 
[«1546—77,6“(—78.9°). — H ep ta n sä u re , F. 72°; [a]546 —79,2“ (—81 ° ) .— N o n a n sä u re , F. 64°; 
[ct]546—80,5°(—86°). — U ndecansäure , F. 84°; [a]546 •—78,1° (—83,7°). — D odecansäure, 
F.87°; [a]546 —79,1° (—85°). — T etradecansäure , F. 91°; [a]546 — 81,4° (—88°). — H exa-  
decansäure, F. 97°; [a]646 —87,1° (c =  0,5; A.), —94,1° (c =  0,5; Bzl.). — O ctadecansäure, 
F. 91°; [<z]ö40 —84,9°(—93,2°). •— E ilcosansäure, F. 69°; [a]546 —86,3° (c =  0,5; A.), —92,8° 
(c =  0,5; Bzl.). — B u te n sä u re , F. 68°; [a ]^  —31,7° (A.), —64,2° (c =  0,43; Bzl.). — 
Octadecansäure, F. 74°; [a]546 —82,2° (—87,5°). — A m id e  von I -B  u. nächst. S ä u r e n : 
A m eisensäure , fl.; [a]546'—4,2° (—4,8°). -—E ssig sä u re , f l .; [a]546—4,6° (—3,7°). — U ndecan
säure, F. 24°; [a]54g—4,6° (—3,9°). — H exadecansäure , F. 65°; [a]646 —16,1° (—13,3°). — 
O ctadecensäure, F.50“; [a]54C—12,1°(—5,3°).— D ia m id e  ausI-d u.nächst. D icarbonsäuren:  
B ernste insäure , F. 255°; [a]546 —250° (c =  0,33; A.), —200°(c =  0,13; Bzl.). — A d ip in sä u re ,  
F. 246°; [a]646 —220° (c =  0,33; A.). — F u m a rin sä u re , F. 220°; [a]546 —180° (c =  0,33; 
Bzl.). — A m id e  aus I-A  u. nächst, a licycl. Säuren-. C yclopen tancarbonsäure, F. 158°; 
Mmb —86,1° (—95,3°). — C yclohexancarbonsäure , F. 192°; [a]546 —82,5° (—95,3°). — 
C yclohexen-(l)-carbonsäure, F. 111°; [a]546 —54,4° (—60,5°). — C yclohexylessigsäure, 
F. 156°; [a]646 —97,2° (—107,1°). — C yclohexylidenessigsäure, F. 123°; [x]546 —85,5° 
(—89,8°). — C yclohexen-(2)-essigsäure , F. 114°; [a]546 —82,8“ (—75,4°). — A m id e  aus 
I-A u. nächst, arom at. S ä u r e n : B enzoesäure, F. 160°; [a]546 —54,7° (—68,9°). — o -T o ly l-  
säure, F. 162°; [a]546 —61“ (—76,7°). — m -T o ly lsä u re , F. 145°; [a]546 —70,7“ (—87,3°). — 
p -T o ly lsä u re , F. 172°; [a]546 —52,2° (—61,9°). — 4 -Isopropylbenzoesäure , F. 205“; [a]546 
—55,9° (c =  0,17; A.). — P henylessigsäure , F. 129°; [a]546 —85,9° (—53,6°). — 3 -P h e n y l
prop ionsäure , F. 106“; r«]546 —65,2° (—75°). — 3 -P h en y lp ro p en -(2 )-sä u re , F. 114°;[a]548 
—7+30  (—89,4“). — 3 -P h e n y lp r o p in - (2)-säure, F. 118°; [a]546 —51,6“ (—60,3“). — A m id e  
aus I u. tx-N aphthoesäure: Iso m eres-Ä  (oder -B ) , F. 190°; [a]549 —71° (—74,7°). — Iso- 
m eres-B  (oder -A ) , F. 134“; [a]546 —33.6“ (—42,7“). — A m id e  aus I u. ß - N  a ph thoesäure: 
Isom eres-A  (oder -B ) , F. 173°; [a]546 •—31° (A.), —53,4“ (c =  0,5; Bzl.). Iso m eres-B  (oder 
-A ), F. 118°; r«]546 —56,1° (—79°). — A m id e  aus I-A  u. I-B  u. arom at. S u lfo n sä u ren :  
B en zo lsu lfonsäure: A -lso m e re s , F. 98°; [a]546 82,7° (—79°). B -Iso m eres , F. 92°; [a]54B
—42“ (A.). — p -T o lu o lsu lfo n sä u re :  A -Iso m e re s , F. 94°; [a]546 —101,9“ (—87,6°). B -Iso -  
meres, F.’ 68°; [a]546 —30,8“ (A.). — N aph thoesäure  (A /B -G em isch ), F. 72“; [a]546 —'76,4°
( 1 1 1 ,5°). _ p .T o lu o lsu lfo n -[2 '-m e th y lc y c lo h e x y l- ( l ') ] -a m id -A , F. 110°. Iso m e re s-B ,
F. 950.’ __ p . ' r 0iUo lsu lfo n sä u re -\4 '-m e th y lcyc lo h exy l-(l ')] -a m id -A , F. 113°. Iso m e re s-B ,
F. 103“. — A m id  von opt. a k t. C am phersu lfonsäure-{10) ([a]54a —102,4° (A.)), durch

11*
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3std. Erwärmen von CamphersulfonylchJorid-(lO) ( [«+,fi +83,7°) u. dem entstehenden 
1?21° (  ̂ ^ 579 + 4’6“ C-V). — C y c lo h exy la m id , F . 113° (A.); [a]67a

r i , ! +  „ ’ ) ’ Mmg +109,5° ( +  104,5°). — 2 '-M e th y lc y c lo h e x y la m id , E. 82° (A.);
LaJ579 +81,7 (+65,6°); [a]54B +96,8° (+77,2°). — 3 '-M e th y lcy c lo h exy la m id , F. 53° (A.); 
Moto +98,1° (+82,4°); [a]546 +115,1° (+96,8°). — 3 '-M e th y lc y c lo h e x y l-A -a m id , F. 54° 
(A.); [a]579 +55,6° (+49°); [a]64B +63,4° (+56,2°). — 4 ' - M e th y lcyc lo h exy la m id , F. 45° (A.);

+ 88r>3° (+85°); [a]516 +109,8° ( +  100,6°). — A n il id ,  F. 119° (A.); [a]579 +83,3° 
( + 7n9’4n > Wb« +99.1° (+96,1°). — o -T o lu id id , F. 102° (A.); [a]579 +69,6° (A.); [«]54B 
+ 81°+ n (+•)■ - m - T o l u i d i d ,  F. 93° (A.); [a]579 +58° (A.); [a]54B +67,6° (A.). p -T o lu id id ,

?n (? z ) ’ W 579 +89,9° (A.); [a]546 +106,9° (A.). — B e n z y la m id , F. 54° (A.); [a]579
+o7,6 (61,2°); [a]546 +79,8° (+68,3°). — A m id e  aus B o r n y la m in  u. n ä ch st. S ä u r e n , 
aus dem Amin u. den entsprechenden Säurechloriden in Ae.: C yclohexylcarbonsäure , 
F. 167°; [a]54B —84,2° (—21,0°). — C yclohexylessigsäure, F. 139°; [a]54B —79,9° ( +  13,8°). 
— B enzoesäure , F. 139“; [a]54B —67,3° (—12,9°). — P h en y le ss ig sä u re , F. 142°; [a]548 

-75,3° (+28,2°). ■— B en zo lsu ifo n sä u re , F. 124°; [a]54B —58,9° ( +  15,3°). —- Von letzterem 
wurden [a] auch in 11 verschied, anderen Lösungsmm. gemessen. Im Gegensatz zu 
Benzol3ulfon-[3'-methylcyclohexyl]-amid wurde hier eine starke Abhängigkeit von [a] 
vom Lösungsm. festgestellt, auch von einigen anderen Verbb. wurden [a] in weiteren 
Lösungsmm. ermittelt (Einzelheiten vgl. Orig.). (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 
868—76. Sept./Okt. 1947.) L e h w a l d . 2120

P. Buu-Hoï, R. Daudel und R. Royer, A n w e n d u n g  d es V erfa h ren s d er M o le k ü l
d ia gram m e zu r  U n tersu ch u n g  der R e a k tio n s fä h ig k e it von  o rg an ischen  M o le k ü le n . 1. Mitt. 
S tilb e n , T r ip h e n y lä th y le n  u n d  ähn lich e  V erb in d u n g en . (2. vgl. C. 1948. E. 2664.) Das 
Verf. der Mol.-Diagramme wird auf die Erklärung u. Voraussage von Rkk. des S tilbens, 
T rip h e n y lä th y le n s  u. ihrer Deriw. angewandt. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 
823—24.  ̂Sept./Okt. 1947. Paris, Univ., Inst, du Radium.) W e s l y . 2210

Eugène Cattelain und Pierre Chabrier, H erste llu n g  von  A n is i l  na ch  d em  V erfahren  
von  B ösler. Die hohe Ausbeute bei der Herst. von A n is i l  (I) durch Oxydation von 
A n is o in  (II) mit FEHLiNGseher Lsg. nach B ö s l e r  (1881) u. a. konnte trotz genauer 
Beachtung der Vorschrift nicht bestätigt werden. Es wird ein ähnlich arbeitendes Verf. 
mit einer Ausbeute von 80% angegeben.

V ersuche: Zu 5 g II in 50 cm3 A. bei 80° fügt man allmählich 4 cm8 33%ig. NaOH- 
Lsg. u. weiteren A. von 60°; Lsg. tiefrotviolett: Zutropfen unter Rühren von 12 g 
CuS04 -5H20  in 30cm3 W.; Cu20-Nd. ; ausfallendes I u. II durch A.-Zusatz gelöst. Nach 
Zugabe der Hälfte der CuS04-Lsg. setzt man erneut 4 cm3 NaOH-Lsg. zu u. verfährt 
wie oben; Hydrolyse vermeiden. Nach Abfiltrieren von Cu20  im Heiztrichter kristalli
siert I aus der grüngelben Lsg. ; Waschen mit A. u. Trocknen bei 50°. (Bull. Soc. chim. 
France, Mém. [5] 14. 1103. Nov./Dez. 1947. Paris, Fac. de Pharmacie.)

SCHULENBURG. 2370 
R. Percy Barnes, Gladys Estelle Pinkney und William A. DaCosta, E in e  U nter

su c h u n g  über d ie  E n o lis ie ru n g sr ic h tu n g  vo n  M e sito y l-o -n itro b en zo y lm e th a n  u n d  M esitoy l-  
p-n itro b en zo y lm eth a n . Die /S-Diketone M esito y l-o -n itro b en zo y lm e th a n  (VII) u. M esitoyl-  
p -n itro b en zo y lm eth a n  (VIII) werden dargestellt; bei der Bldg. eines Isoxazols reagieren 
sie vorwiegend als l-o -N itro p h e n y l-3 -m e s ity lp ro p e n o n -(3 )-o l-( l)  (Vlla) bzw. 1 -M es ity l-
3 -p -n itro p h e n y lp ro p e n o n -(3 )-o l-( l)  (V illa), u. nicht als Diketone.

V ersuche: C h a lk o n e : C9H1 1C0CH:CHCBH4N 0 2-(o) (Ia), (C9HU =  M e sity l) ,
C18Hl70 3N, hellgelbe Kristalle aus CH3OH, F. 92°. C9HuC0CH:CHCBH4N 0 2-(p) (Ib), 
C18H170 3N, hellgelbe Kristalle, F. 121°; C9HuCH:CHC0CBH4N 0 2-(o) (Ha), C18H170 3N, 
lederfarbige Kristalle, F. 81—82“; C9HnCH:CHC0C6H4N 0 2-(p) (Ilb), C18H170 3N, loh- 
farbene Kristalle, F. 109—110°. D ib ro m id e  der vorst. Chalkone: C9HuCOCHBrCHBr- 
CBH4N 0 2-(o) (lila ), C18H170 3NBr2, F. 124—125°. C9HnC0CHBrCHBrC8H4N 02-(p) 
(Illb), C18H170 3NBr2, F. 149—150°; C9HnCHBrCHBrCOC6H4NO,-(o) (IVa), C18H170 3- 
NBr2, F. 130—133°; C9H11CHBrCHBrC0C9H4N 0 2-(p) (IVb), C18H47 0 3NBr2, F. 161°. 
Die Chalkone u. ihre Dibromide werden dargestellt nach K ö h l e r  u . C h a d w e l l  (Org. 
Synthèses, Coll. Vol. 1. [1941.] 78) bzw. A l l e n  u . Mitarbeiter (Org. Synthèses, Coll. 
Vol. 1. [1941.] 205). — Ia wird besser erhalten beim Erwärmen von o-Nitrobenzal- 
diacetat, Acetomesitylen u. KOH in wss. CH3OH. — lstd. Kochen von l i la  mit KOH 
in CHjOH, Ansäuern mit verd. HCl: M eth y lä th er  des l-o -N itro p h e n y l-3 -m e s ity lp ro p e -  
n o n -(3 )-o l-( l)  (V), C19H 190 4N, gelbe Kristalle aus CH3OH, F. 92°. — 3std. Kochen von 
IVa wie vor: M eth y lä th er  des l-M e s ity l-3 -o -n itr o p h e n y lp ro p e n o n -(3 )-o l- ( l)  (VI), C9H190 4N. 
Kristalle aus CH3OH, F. 138°. — 15 Min. Kochen einer mit verd. HCl angesäuerten Lsg. 
vonV inC H 3OH: E n o l  VII, C18H170 4N, gelbe Kristalle aus A., F. 150°, Rotfärbung mit 
alkoh.FeCl3, 100% enol. in alkoh. Lsg.; die gleiche Verb. wird erhalten bei 9std. Kochen 
von VI wie vor. lstd. Kochen von Illb  u. KOH in CH3OH u. Ansäuern mit verd. HCl:
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E n o l VIII, C18H 170 4N, lohfarbene Kristalle aus CH3OH, F. 104—105°, Farbrk. mit 
FeCl3, 100% enol.; die gleiche Verb. wird erhalten bei lstd. Kochen von IVb wie vor._

C9H11COCH : C0 H-C6H 4N0 2— (o) ^  C6H u COH : CHC0C6H 4N 02— (o) 
a VII b

C9H11COH :CHCOC6H 4N02— (p) ^  C9H11COCH : C 0H .C 6H 4N 02— (p) 
a VIII b

40std. Kochen von VII mit NH2OH • HCl in wss. A .: Iso xa zo l IX, C18H160 3N2, Kristalle
F. 114—115°. — lstd. Kochen von Ha mit NH2O HH Cl u. KOH in wss. Butanol u.
Eindampfen: Iso x a z o lin  X, C18H 180 3N2, gelbe Kristalle aus CH3OH, F. 119—120°, das 
beim 1/2std. Erwärmen mit rotem Chromoxyd in CH3COOH ebenfalls IX, cremefarbene

C9H11CCH: CC6H 4N 0 2 — (o) C9H11CHCH : CC6H 4N 0 2— (o)
II I I I
N  O IX N H -------- O X

Kristalle, gibt. — 3std. Kochen von l i la  mit K-Acetat in Eisessig, Gießen in W.: 
a-B rom -o-n itrobenza lacetom esity len  (XI), C18H170 3NBr, hellgelbe Kristalle aus CH3OH,

CaHijCOCBr: CHC6H 4N 02—(0) C 9H iiC=CH CCeH4N 0 2— (o)
XI 1 11XI O ------- N  XII a

F. 124°. — 5 Min. Erwärmen von l i la  mit NH2OH • HCl in wss. A. u. Zufügen von KOH: 
Isoxazo l XHa, C18H160 3N2, hellgelber Nd. aus CH3OH, F. 124°; die gleiche Verb. wird 
erhalten bei 45 Min. Kochen von XI mit NH2OH • HCl u. KOH in wss. Alkohol. — 3std. 
Kochen von VIII m itNH 2OH-HCl in wss. CH3OH gibt Iso xa zo l Xllb, C18H160 3N2, Nd. 
aus CH3OH, F. 141°. — 2std. Kochen von Ib mit NH2OH ■ HCl u. KOH in wss. CH3OH:

C9H7C : CHCC6H 4N 0 2— (p) C9H nC =C H C H C 6H 4N 02— (P)
I II I I
O---------N  XII b O---------NH  XIII

Iso xa zo lin  XIII, Cl8H180 3N2, lohfarbene Kristalle aus CH3OH, F. 177—178°. — lstd. 
Kochen einer mit verd. HCl angesäuerten Lsg. von XIII in CH3OH gibt ebenfalls X llb. 
(J. Amer. ehem. Soc. 69. 3129—32. Dez. 1947. Washington, D. C., Howard Univ., 
Dep. of Chem.) R e i s n e r . 2370

R. Percy Barnes und George W. Reed, E in e  U n tersuchung  über d ie  E no lis ieru n g s-  
richtung von  p -M eth o xyb en zo y lm esito y lm eth a n . Durch 2 verschied. Rk.-Folgen wird 
p -M ethoxyb en zo y lm esito y lm eth a n  (VII) dargestellt; es liegt in methanol. Lsg. zu 100% 
als Enol vor. Mit NH2OH reagiert VII als l-M e s ity l-3 -p -m e th o x y p h e n y lp ro p e n o n -(3 )-
o l-(l) (Vlla) u. gibt das Iso xa zo l VIII, das isomer mit dem Iso xa zo l X ist, bei dem die 
Stellung des N durch die Tatsache festgelegt ist, daß Isoxaline nicht durch 1 .2 -Addition 
an das Carbonyl der Chalkone gebildet werden. Es werden isomere Ä th e r  Via u. VIb 
dargestellt, die verschied, reagieren u. wahrscheinlich geometr. Isomere sind.

Versuche: l x/2std. Erhitzen von p-Methoxyacetophenon mit Mesitylaldehyd u. 
NaOH in CH3OH u. Versetzen mit W.: 2 .4 .6 -T r im eth y lb en za l-p -m eth o xya ce to p h e n o n  (II), 
C19H20O2, Klumpen aus CH3OH, F. 90°, 93% Ausbeute. — Einw. von Br2 auf p-Methoxy- 
benzalacetomesitylen (I) in CS2: D ibrom -p-m ethoxybenza lacetom esity len  (III), C19H20- 
0 2Br2, Nd. aus CH3OH, F. 153,5—154,5°. — Einw. von Br2 auf II in CS2, Entfernung des

(p)— CH3OC8H 4CH: CHCOC9H11 (p)— CHsOC6H 4COCH=CHC9Hh

I (C9H n = M e s ity l)  II

Lösungsm. u. Lösen des Nd. in CH3OH: D ibrom -2 .4 .6 -trim ethylbenza l-p -m ethoxyaceto -  
phenon  (IVa), C19H20O2Br2, Kristalle aus CH3OH, F. 152° u. bei weiterer Konz.: IVb, 
C19H20O2Br2, Kristalle aus CH3OH, F. 105°. — 1 /2std. Kochen von III mit K-Acetat in 
Eisessig u. Gießen in W.: a-[B rom -p-m ethoxybenzy l]-acetom esity len  (V), C19H190 2Br,

(p)— OHsOC6H4CHBrCHBrCOC9Hu  (p)— CH3OC6H4COCHBrCHBrC9Hu
III IVa u. IVb

Kristalle aus CH3OH, F. 87,5°; die gleiche Verb. entsteht beim lstd. Kochen von III 
mit KOH in CH3OH. — 15 Min. Kochen von IVa bzw. IVb mit KOH in CH3OH: 
M ethy lä th er  Via, C2oH2203, Nadeln aus CH3OH, F. 91°. — lstd. Kochen von IVa bzw. 
IVb mit CH3ONa in CH3OH u. Gießen in W.: M eth y lä th er  VIb, C20H22O3, Nadeln aus 
CH3OH, F. 102“. — 1/2s td .  Kochen von III mit KOH in CH3OH u. Ansäuern mit verd. 
HCl: VII, C19H20O3, Nd. aus CH3OH, F. 105°; die gleiche Verb. wurde auch erhalten bei
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gleicher Behandlung von IVa bzw. IVb bzw. V, sowie beim Kochen von Via bzw. VIb
mit konz. HCl in CH3OH, wobei VIb leichter als Via hydrolysiert. — Einw. von NH2OH •
, HCl u. KOH auf IVa bzw. IVb
<P)—C H 3 OC6H 4CH  : C B rC 0 C9H u

V
C s H n y  sH  C9H n \ ^  ^/COCeHiOCH s

CH30
/ c ,„ \  

V ia
COC6H4OCH3

C:C
CH3O H

VIb

in wss. CH3OH: 3 -p -M fth o x y -
p h e n y l-5 -m e s i ty l is o x a z o l( \ \ \ \ ) ,Q 19- 
H,90,N , Kristalle aus CH3OH, 
F. 149°. Die gleiche Verb. wird 
erhalten bei 1/2std. Kochen von 
V wie vorst., beim 2 std. Kochen 
von VII wie vorst., jedoch mit 

konz. HCl, bei Einw. von NH2OH - HCl u. überschüssigem KOH auf VII u. beim l*/2std. 
Kochen von Via wie vorstehend. — III sowie VIb lassen sich dagegen nicht zu VIII 
umsetzen. — lstd. Kochen von II mit NH2OH • HCl u. KOH in wss. CH3OH: 3 -M e s ity l-

5 - p -  m e th o xyp h e n y liso xa zo lin
Hk / H X

0 0
1 fl

C II3OC6H 4C (JC9U11

\  o 0

CH3OC6H4C L —C sH n

^CH^
VII

(IX), C]9H210 2N, Nd. aus CH, 
OH, F. 131,5—132°.— Igibt 
jedoch kein Isoxazolin. — 
Einw. von rotem Cr03 auf IX 
in CH3COOH u. Gießen in 
W.: 3 -M e s i ty l -5 -p -m e th o x y -

(p)— CH3OC6H4CCH : CC9H u  
II IN----0

VIII

(p)CH3OC6H4C : CHCHCsHn  
I I

O NH
IX

p— CH3OC0H4C: CHCC9H11

I  11O N
X

p h en y liso xa zo l (X), C19H190 2N, Kristalle aus CH30H , F. 141,5° bis 142,5°. (J. Amer. 
ehem. Soc. 69. 3132—35. Dez. 1947.) R e i s n e r .  2370

R. Percy Barnes, Thomas C. Goodwin jr. und Thomas W. Cotten jr., E in e  U nter
su ch u n g  über d ie  E n o lis ie ru n g srich tu n g  vo n  p -M eth o xy -p '-b ro m d ib en zo y lm e th a n  u n d  p- 
M eth o xy -p '-ä th o xyd ib en zo y lm e th a n . Es werden zwei /3-Diketone dargestellt, die in 
CH3OH zu 100% als Enol vorliegen u. die beide eine Mischung von je 2 Isoxazolen 
geben, deren jedes ein Deriv. der beiden möglichen Enolformen ist.

V ersuche: Folgende C halkone  werden durch CLAiSEN-ScHMiDT-Kondensation 
dargestellt: (p)-CH3OC„H4CH :CHCOC9H4Br-(p) (I), C16H130 2Br, hellgelbe Kristalle,
F. 142—143°; (p)-CH3OC6H4COCH:CHC6H4Br-(p) (II), C10H13O2Br, hellgelbe Kristalle,
F. 152—153°; (p)-CH3OC6H4CH:CHCOC6H4OC2H5-(p) (V), CI8H180 3, hellgelbe Kristalle,
F. 113“; (p)-CH3OC6H4COCH:CHC6H4OC2H5-(p) (VI), CJ8H 180 3, gelbe Kristalle, F. 109°. 
— Darst. folgender D ibro m id e  aus den entsprechenden Chalkonen mit Br2: (p)-CH30  • 
C6H4CHBr—CHBrCOC6H4Br-(p) (III), C16HJ30 2Br3, F. 158—159°; (p)-CH3OC6H4CO- 
CHBrCHBrCsH4Br-(p) (IV), C16H130 2Br3. F. 164—166“; (p)-CH,OC„H4CHBrCHBrCO- 
C6H4OC2H5-(p) (VII), C18H180 3Br2, F. 100°; (p)-CH3OC6H4COCHBrCHBrC6H4OC2H6-(p) 
(VIII), C18Hl80 3Br2, F. 124°. — 2std. Kochen von VII bzw. VIII in Eisessig mit K-Aeetat
u. Gießen in W.: < x-Brom chalkone: (p)-CH3OC6H4CH:CBrCOC6H4OC2H5-(p) (IX), bzw. 
(p)-CH3OC6H4COCBr:CHC6H4OC2H5-(p) (X), beide C18H1?0 3Br, braunes öl. — 2 std. 
Kochen von III bzw. IV mit KÖH in CH3OH u. Ansäuern mit verd. HCl: E n o l XI,

(p)— CH3OC6H 4C = C H -C C 6H 4B r— (p)
I II

OH O
a

(p)—CHsOCeHiCCH : C C g ^ B r — (p) 
II I

XI O HO
b

C16H130 3Br, gelbe Kristalle aus CH3OH oder A., F. 150°, Rotfärbung mit alkoh. FeCl3. 
— Gleiche Behandlung wie vor mit VII bzw. VIII: E n o l XII, C18H18Ö4, gelbe Nadeln 

(p)— CH3OC6H4C: CHCC8H 40C 2H 5— (p) ^  (p)— CH 3OC6H 4CCH : CC6H 40C 2H6(p)

OH X II O HO
0 d

aus CH3OH, F. 96—96,5°; Rotfärbung mit alkoh. FeCl3. — 2std. Kochen von I mit 
NH2OH'HCl u. KOH in n—C3H7OH: Iso x a z o lin  XIII, C]6H140 2NBr, Blättchen aus 
CH3OH, F. 170—171°. — Behandlung von II wie vor, jedoch in CH3OH: Iso x a zo lin

(P)— CH3OC6H4CHCH : CC6H 4Br—(p) (p)— CH 3OC6H 4C : CHCHC6H 4Br— (p)
I I  I I

N H  O O------NH
XIII XIV

XIV, CleH 140 2NBr, Blättchen, F. 148—149°. — 1 /2std. Erwärmen von XIII mit CrOs 
in CHjCOOH u. Gießen in W.: I so x a zo l XV, Cl8H]20 2NBr, Nd. aus CH3OH oder A.»
F. 193— 194°; die gleiche Verb. wird bei 5 Min. Kochen von III mit NH2OH—HCl
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in  w ss. A. u. Versetzen m it K O H  erhalten. —  Bei gleicher Behandlung von  XIV bzw. 
IV en tsteh t: Isoxazol XVI. ClfiH 120 2NBr, K ristalle aus A., F. 197— 198°. —  33/4std. 
K ochen von XI m it N H ,O H - HCl in  w ss. CH3OH: M ischung von XV u. XVI, C16H 120 2-

(p)—CH3OC6H4CCH : CCe H 4 Br—(p) (p)—CH3OC6H4C : CHCCß Ii 4 Br—(p)
II I I II
N O 0 -----N

XV XVI

NBr, K ristalle  aus CH3OH, M isch-F. 194— 195,5°. —  2std. K ochen von V bzw. VI m it 
NH jO H -H Cl u. KOH in A.: 3-Anisyl-5-phenetylisoxazolin  (XVII), Cl2H 190 3N, Plättchen  
aus A., F . 125,5°, bzw. 3-P henetyl-5-anisylisoxazolin  (XVIII), Ci8H190 3N , Flocken aus 
A., F. 136,5°. —  45 Min. E rhitzen von  XVII m it C r03 in E isessig u. Gießen in W.:
3-Anisyl-5-phenetylisoxazol (XIX), Cl8H 170 3N, Nadeln aus Essigester u. A. oder CH3OH,
F. 1 3 8 ,5 -1 3 9  5°: die gleiche Verb wird beim  (p)_ c h so c8h 4c h c h  : cc6h 4o c2h 5- ( P) 
Kochen von VII bzw. IX  m it N H 2OH— HCl u. K O H  | |
in A. erhalten. —  Entsprechend entsteht aus XVIII NH----- 0
bzw. VIII oder X : 3-P henetyl-5-anisylisoxazol (XX),
Nadeln aus E ssigester u. A. oder CH3OH, F . 125,5— 126°. —  ls td . K ochen von X II m it 
NH 2OH • HCl in wss. A .: M ischung von XIX u. XX, C]8H 170 3N , Nadeln aus A., M isch-F. 
131,6°. (J. Amer. ehem . Soc. 6 9 . 3135—38. Dez. 1947.) R e isn e r . 2370

Bidyut K am al Bhattacharyya, Synthetische Untersuchungen an Dicyclohexan- 
derivaten. 1. M itt. Für die geplante Synth. von Cyclopentanoperhydrophenanthrenen  
werden substitu ierte D icyclohexane dargestellt. 2 -C arbäthoxycyclohexyl-l-cyanessig- 
säureester wird m it 4-Chlorbutanon zu 2-Cyan-2-[2'-carbäthoxycyclohexyl]-acetylbutter- 
säureäthylester kondensiert; die nachfolgende K ondensation m it Cyanessigsäureester  
liefert l-[2'-Carbäthoxycyclohexyl\-4-m elhyl-5-cyanpenten- (4) - dicarbonsäure- (1.5) - äthyl- 
ester, der nach A ddition von HCN, H ydrolyse u. Veresterung in 1-[2’-Carbäthoxy - 
cyclohexyl]-4-methyl-4- carbäthoxy pentan -1 .5  - dicarbonsäurediäthylester ( I )  übergeführt 
wird. D ie D ieckm ann-K ondensation von  I, nachfolgende M ethylierung, R e fo r-  
MATZKI-Rk. m it Brom essigester, W .-A bspaltung u. Hydrierung führt schließlich zu
2-Carbälhoxy-3.4-dimethyl-4-carbäthoxydicyclohexyl-2-e8sig8äureäthylester.

V e r s u c h e :  2-Cyan-2-[2'-carbäthoxycyclohexyl] -4 -acetylbuttersäureäthylester (II),
CjsH^OjN, K p .5 215°, aus 40 g 2 -Carbäthoxycyclohexylcyanessigsäureäthylester (III),
4-Chiorbutanon-(2) u. Zn-Staub in B zl., zuerst bei 20°, dann 30 Std. bei 80°; 20 g 
(Ausbeute). Semicarbazon, C19H 30O5N 4, F. 115° (A.); die K ondensation von III m it
4-Diäthylam inobutanon-(2) nach der M eth. von  D u  F e u  u . M itarbeitern (C. 1937 . 
n .  590) g ib t eine schlechtere A usbeute. —  6-[2 '-Carbäthoxycyclohexyl]-cyclohexan- 
dion-(1.3), C15H220 4, K p .5 140— 150°, durch Verseifung von II m it H 2S 0 4:Eisessig: W. =  
5 :7 :7 , m it nachfolgender Veresterung. —  2-[2'-Carbäthoxycyclohexyl]-4-acetyl-butter- 
säureäthylesler, C17H 280 5, K p .2 148— 155°, durch Verseifung von I m it konz. HCl u. 
nachfolgender Veresterung. Das Sem icarbazon u. das Oxim sind flüssig . —  l-[2 '-
Carbäthoxycydohexyl]-4-methyl-5-cyanpenten-(4)-dicarbonsäure-(l .5)-diäthylester, C^H^-
0 6N , Kp.j,ä 201— 205°, aus 50 g vorst. Verb., Cyanessigsäureäthylester, E isessig, 
N H 4-Acetat u. B zl. 12 Std. R ü ck flu ß ; 34 g. —  l-[2'-Carbäthoxycyclohexyl]-4-methyl-4- 
carbäthoxypentan-l.ö-dicarbonsäurediäthylester, C^H^Oa, K p .3 205—210°, 34 g vorst. 
Verb. werden in A. u. W . m it KCN u. HCl versetzt u. nach 20 Min. hydrolysiert m it 
konz. HCl u. Äthanol verestert; 33 g. —  2-[2'-Carbäthoxycyclohexyl]-5.6-dimethyl-5.6- 
dicarbäthoxycydohexnnon, C23H380 7, K p .4i5 200—210°, 20 g vorst. Verb. werden m it 2 g 
Na-Staub in  50 cm 3 Bzl. u. 1 cm3 A. 3V2 Std. erh itzt; zers. u. m it CH3J  m ethyliert; 
10 g. —  2-[2'-Carbäthoxycyclohexyl]-5.6-dimelhyl-5-carbäthoxycyclohexanon, C20H32O5, 
K p .3,5 185°, durch Verseifung von 10 g vorst. Verb. m it HCl u. nachfolgender Ver
esterung; 5,5 g. —  2-[2 '-Carbäthoxycyclohexyl]-3.4-dimethyl-4-carbälhoxycyclohexen-(6)- 
yl-2-es8ig8äureäthylester, C24H 380 6, K p .3l5 200— 205°, aus 5,5 g vorst. Verb., 10 g Zn- 
Pulver u. 6 cm 3 Brom essigester in Bzl. 2 Std. 80°, man zers., nim m t in Ae. auf, gibt 
3 cm3 Pyridin  zu, tropft 2  cm3 Thionylchlorid ein u. läßt 12 Std. stehen; 1,7 g. —  
2'-Carbäthoxy-3.4-dimethyl-4-carbäthoxydicyclohexyl-2-es8igsäureäthylester, K p .4l5 205°,
durch H ydrierung vorst. Verb. m it P t 0 2. (J. Indian ehem. Soc. 24. 416— 20. Okt.
1947. Calcutta, Ü n iv ., P a lit Labor, o f  Chem., Sir P. C. R ay Res. Fellow s Labor.)

WOLLWEBER. 2400
Buu-HoT, Jean Leeocq und Nguyen-Hoan, Über neue Triarylacrylonitrile. (Vgl.

C. 1 9 4 8 . II. 48.) Zwecks U nters, der Beziehung zwischen K onst. u. östrogener Wrkg. 
wurde eine Anzahl T riarylacrylonitrile dargestellt.

V e r s u c h e :  a-p- Brom phenyl- ß .ß-diphenylacrylonitril, C21H ,4NB r, F. 152— 153° 
(Prism en aus E isessig), aus p-Brom phenylacetonitril +  N aN H 2 in  Ae. +  Benzophenon
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in  Ae. (1 Std. E rhitzen au f dem W .-Bad). —  a-p-B rom phenyl-ß .ß -d ian isylacrylon itril, 
CjaHjjOjNBr, F. 175— 176° (aus E isessig), analog vorst. Verb.; durch 3std . E rhitzen  
m it am ylalkohol. NaO H  +  wenig W. erhält m an das entsprechende A m id , F. 223—225° 
(gelbliche Nadeln aus verd. Essigsäure). —  3 -Brom-4-m ethoxybenzophenon  ( I ) ,  C14H u 0 2Br,
F . 93° (Nadeln aus A.), K p .12 220— 225°, aus o-B rom anisol +  C6H 5C0C1 in  CS, in  Ggw. 
von AlClj. —  oc.ß-Diphenyl-ß-[3-brom-4-methoxyphenyl]-acrylonitril, C22H 16O NBr, F. 
135°, aus P henylacetonitril -f- N aN H 2 +  I in Ae. (3std. E rhitzen). —  ß-P henyl-a-p- 
tolyl-ß-[3-brom-4-methoxyphenyl]-acrylonitril, C23H 18ONBr, F. 159° (schw ach gelbliche  
Prism en aus E isessig), aus p-T olylacetonitril (II) +  N aN H 2 +  1. —  a.ß-D iphenyl- 
ß-[3-chlor-4-methoxyphenyl]-acrylonitril, C22H 1GONCi, F . 160° (Prism en aus E isessig), 
analog m it 3-Chlor-4-m ethoxybenzophenon (F. 99°, K p .12 215— 220°). —  3-Chlor-4- 
äthoxybenzophenon (III), C15H 130 2C1, F. 96° (Prism en aus A .), aus C6H 5C0C1 +  o-Chlor- 
phenetol +  A1C13 in  CS2. —  a.ß-D iphenyl-ß-\3-chlor-4-äthoxyphenyl]-acrylonitril, C23H 18- 
ONC1, F . 158°, aus P henylacetonitril +  III. —  ß-Phenyl-a-p-tolyl-ß-[3-chlor-4-äthoxy- 
phenyl]-acrylonitril, C,4H 20ONC1, F . 173° (Prism en aus E isessig). —  a-P henyl-ß .ß-4 .4 '- 
diäthoxydiphenylacrylonitril, C25H 230 2N , F . 130— 131° (schwach gelbe N adeln  aus E is
essig), aus P henylacetonitril -f- 4 .4'-D iäthoxybenzophenon. —  ß-P henyl-a-p-to lyl-ß-
з.4-dim ethoxyphenylacrylonitril, C24H 210 2N , F. 165— 166° (schwach gelbe Prism en aus 
E isessig), aus B enzoylveratrol +  II. —  ß-Phenyl-a-p-tolyl-ß-2.4-dim ethoxyphenylacrylo- 
n itr il, C^H^OjN, F. 200—202° (cis-Verb. aus E isessig), aus 2.4-D im ethoxybenzophenon  
+  II- —  ß-P henyl-x-p-to lyl-ß-p-anisylacrylonitril, C23H 19ON, F . 113— 115° (E isessig), 
aus II +  B enzoylanisol. —  a .ß-D iphenyl-ß -l-naphthy lacrylon itr il (c is), F . 176— 178°, 
aus Benzophenon +  1-Benzoylnaphthalin (IV); geht bei der D estilla tion  teilw eise in 
die iraws-Form über. —  ß-P henyl-a-p-an isy l-ß -l-naph thylacry lon itril (cis), c 26h 19o n ,
F. 166— 167° (Nadeln aus E isessig ), aus IV +  p-M ethoxyphenylacetonitril; geht beim  
D estillieren im  Vakuum  in  die trans-Form  über. —  ß.ß-D iphenyl-a.-2-naphthylacrylo- 
n itril, C^H ^N, F . 164— 165° (Nadeln aus E isessig ), aus /?-Naphthylaeetonitril +  
Benzophenon. —  ß.ß-D iphenyl-a.-1-naphthylacrylonitril, C25H 17N , F . 170— 172° (Prismen  
aus E isessig), aus a-N aphthylaceton itril (V) +  Benzophenon. —  ß-P henyl-ß-p-tolyl- 
a-naphthylarcylonitril, C26H 19N , F. 126— 127° (N adeln aus E isessig ), aus V +  4-M ethyl- 
benzophenon. (Bull. Soc. chim . France, Mém. [5] 14. 816— 20. Sept./O kt. 1947. 
Paris, É cole P olytechn ., Labor, de Chim. organ.) K . F . M ü l l e r .  2410

G. M. Kelkar, N. L. Phalnikar und B . V. Bhide, Spa ltung  von a.y-D iphenylglutacon- 
säure. a.y-D iphenylglutaconsäure (I) i s t  durch fraktionierte K rista llisation  ihrer 
Strychninsalze in  ihre opt. Antipoden gespalten worden. D ie  d-Form  konnte nicht 
rein erhalten werden. Racem isierung erfolgt n icht beim  E rhitzen m it HCl oder NaOH, 
sondern durch Erhitzen über den F . au f 235°. I zeigt zwei definierte F F ., 180° u. 233°. 
Es ist wahrscheinlich, daß I als trans-Säure vorliegt. V erss., sie  in  die cis-Form  über
zuführen, mißlangen.

V e r s u c h e :  I wurde nach P h a l n i k a r  u . N a r g u n d  (vgl. C. 1939. II . 633) dargestellt. 
d-1 u. 1-1 (vgl. McCombs u . M itarbeiter, J . ehem. Soc. [L ondon] 1931. 547) aus I in Ae. u. 
Lsg. von  Strychnin (II) in  CHC13, nach 1/2 Std. F iltration , Salz m it M ischung von  CHC13
и. Ae. waschen, Zers, durch nN H 4OH, E xtraktion  von  II m it CHC13, Am m onsalzlsg. 
ansäuern m it nHCl, krist. Säure in  Ae. aufnehm en, nach R einigung in  l% ig . absol. 
alkoh. Lsg., [a]D25 —350°, F. 187— 190° u. 233— 235°. D as F iltra t des Strychninsalzes 
wurde einer gleichen B ehandlung unterzogen, es wurde aber nur eine Drehung 
von  [<x]d25 + 1 2 0 °  erzielt. —  R acem isierungsverss. : A. M  in  nN aO H  4 Std. zum Sd. 
erh itzt, [a ]D25 — 345°. —  B. l - I  in  nHCl 4 Std. zum  Sd. erh itzt, [a ]D25 — 350°. —  C. 
0,125 g d-1 u. 0,04285 g l - l  in  A. gelöst, nach 1/ 2 Std . opt. inaktiv . —  Z-I geschm olzen
u. 15 Min. bei 235° gehalten , opt. inakt., ebenso bei d-1. —  Vers. zu r Überführung von 
trans-1 in  cis-1: A nhydrid von I, F . 118— 119°, u. Casein nach M ischen m it Casein (vgl. 
F e i s t ,  [1924]) m it n /10 N aO H  erhitzen , 3 Tage bei R aum tem p., b is Lsg. leich t sauer 
wurde, Fällung m it A g N 0 3, F iltration  des A g-Salzes, E in leiten  von H 2S in  Ae.-Suspen- 
sion , A g2S abfiltrieren, Isolierung von  I, keine Veränderung des F . (J. Indian ehem. 
Soc. 24. 297— 300. Aug. 1947. Poona, Sir Parshuram bhau Coll., M aharaja Pratapsinh  
Chem. Labor.) B o r c h a r d t .  2420

B uu-H oï und René Royer, Synthese und  Eigenschaften von 3 .3-D im ethyl-l-indanonen. 
D ie F R IE D E L -C R A E T S -R k . zwischen /j./j-D im ethylacrylsäurechlorid (I) u. aromat. 
K W -stoffen ergab nicht die erwarteten ar./5-ungesätt. K etone, sondern führte zu 3.3- 
D im ethyl-l-indanonen , z. B. m it T oluol zu 3.3.5-T rim ethyl-l-indanon (II) oder m it 
m -X ylol zu 3 .3 .5.7-T etram ethyl-l-indanon (III). Der B ew eis, daß 3.3-D im ethylindanon- 
d e r iw . Vorlagen, wurde dadurch geführt, daß die Rk. von III m it Phenylhydrazin  
zu einem  Indolderiv. führte, u. daß die Rk. von  II u. III m it C6H 5MgBr (über einen  
unbeständigen tert. A lkohol) 3 .3 .5-T rim ethyl-l-phenylinden bzw. 3.3.5.7-T etram ethyl-
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1-phenylinden ergab. Auch die FmEDEL-CRAFTS-Rk. von Anisol m it I ergab ein  
Indanonderiv., 3 .3-D im ethyl-5-m ethoxy-l-indanon, dessen U m setzung m it C„H5HgBr 
zu 3.3-D im ethyl-l-phenyl-5-m ethoxyinden  führte.

V e r s u c h e :  3 .3-D im ethyl-l-indanon , K p.is 130— 132°, durch Zugabe von U /2 Molen 
A1C13 z u  einer Lsg. von 1 Mol I  in  der 6— 7fachen Gew.-Menge B enzol hei < 1 0 °  u. 
kurzes Erhitzen au f dem W .-Bad. Semicarbazon, F. 205°. —  3 .3 .5 -Trim ethyl-l-indanon
(II), C12H 140 ,  K p .12 143— 144°, n 18’8 1,555. —  3.3.5.7-Tetram ethylindanon  (III), C13H 160 ,  
K p -35 168 170°, n 19 1,5495, aus 1 Mol 1 +  2 Molen m -X ylol. —  3 .3-D im ethyl-5-äthyl-l-
indanon, C13H 160 ,  K p .30 ca. 170°. - 3.3-D im ethyl-5-tert.-butyl-l-indanon, (+ ,H2n(), K p.la 
180— 182°. —  3 '.3 '.5 '.7 '-Tetram ethylindeno-[T .2 '-2 .3]-indol, C19H 19N , F . 129° (Nadeln  
aus A.), aus III u. Phenylhydrazin  +  ZnCl2 nach E . F is c h e r .  —  3 .3 .5 -T rim ethy l-l- 
phenylinden, C18H i8, schw ach gelbes ö l ,  K p.u  203— 204“, n 16*8 1,5736, durch G rig- 
N A R B -R k . v o n II. —  3 .3 .5 .7-Tetram ethyl-l-phenylinden, C19H 20, gelbes ö l ,  K p .10 206— 207“, 
n17 1,5695. —  3.3-D im ethyl-5-m ethoxy-l-indanon, C12H 140 2,"F. 27°, K p .16 175— 176°, aus 
1 Mol 1 +  3 Molen Anisol inG gw . vonA lC l3 inC S2. —  3.3-D im ethyl-l-phenyl-5-m ethoxy- 
inden, C18H lgO, K p .10 222—223°, n 16’1 1,5871, durch G r ig n a rd -R ü . vorst. Verbindung. 
(Bull. Soc. chim . France, Mém. [5] 14. 812— 16. Sept./O kt. 1947. P aris, École Poly- 
techn., Labor, de Chim. organ.) K. F . M ü l le r .  2650 *

J. Colonge und J. Chambion, Untersuchungen zu r D arstellung der Benzocyclanone.
1. Mitt. D ie Indanone. Bei der U m setzung von  Alkenen m it den Chloriden der Säuren 
C6H5(CH2)bCOOH (n =  0; 1 oder 2) werden G em ische von  M onoäthylenketonen  (I) 
erhalten, C8H 5(CH2)nCO C=C— CH—  u. C6H 5(CH2)nCOCH— C = C — , die durch A1C13

zu Benzocyclanonen  (II) (n =  0 :a -ln d a n o n e  (H a), n = l :ß-Tetralone, n =  2 :y -  
Suberone) cyclisiert werden. Die Ringschließung verläuft wahrscheinlich über ß- 
Chlorketone, die in n. FRiEDEL-CRÆTSscher Rk. I geben. Die Cyclisierung zu H a tritt 
manchmal bereits bei der Darst. von I ein. Liegt die Doppelbindung von I in einem 
Kern, dann erfolgt keine Cyclisierung oder diese nur sehr schwer.

V e r s u c h e :  K ondensation von BenzoyIchlorid m it Isobutylen: Gem isch von Iso- 
propylidenacetophenon u. 3 .3-D im ethylindanon-(l) (III), K p .17 133— 134“, in  71 g ge
kühltes Benzoylchlorid nach Zugabe einer Am pulle m it 7,5 g SnCl4 53 g trockenes 
Isobutylen geben, nach Zertrümmern der Am pulle 10 Min. noch kühlen, 10 Std. bei 
Raumtemp. stehenlassen , organ. Phase abtrennen, zusam m en m it W asch-Ae. nach 
W aschen dest. (60°; 50 mm), zum R ückstand entsprechend dem Cl-Geh. einen kleinen 
Überschuß D im ethylanilin  geben, 40 Min. au f ca. 180° erhitzen, nach W aschen frak
tionieren; D .4 0,989— 1 ; (Ausbeute) 11— 17%. III-Semicarbazon, F . 204° (A.), aus vorst. 
Gemisch; 25— 30% . —  III, K p .22 138— 141°, 13 g vorst. Gemisch tropfenweise zu
12,5 g A1C13 in  50 cm3 CS2 geben, 2 Std. au f W .-B ad erhitzen, auf Eis-H Cl geben; 
D .2°4 1,004; 60% . —  K ondensation von Benzoylchlorid m it Trim ethyläthylen: 2 .3-D i- 
methyl-4-phenyl-2-butenon-(l), C12H 140 ,  K p .19 134— 135“, aus 94 g Benzoylchlorid, 94 g 
T rim ethyläthylenu. 1 0 g S n C l4; D .20’64 0,986, nD20'5 1,5348; 47,5% . —  2.3.3-Trim ethyl- 
indanon-\l] , C12H 140 ,  K p .18 136,5“, aus 64 g vorst. K etons m it 57 g A1C13 in  CS2, 4 Std. 
auf dem W .-B ad, R einigung über das Sem icarbazon, D .234 1,018, n D23 1,5372; 84%. 
Semicarbazon, C13H 17ON3, F . 220°. Durch O xydation des Indanons m it alkal. K M n04 
u. anschließend m it C r03— H 2S 0 4 D im ethylhom ophthalsäure. —  2.3.3-Trim ethyl- 
indanol-(l), C12H lsO, K p .18 136— 137°, durch Red. des K etons m it Na-A. ; v iscose F l.,
D .234 1,0 1 5, nD23 1,5330; 70%. —  Tetrahydrobenzophenon, C13H 140 ,  K p .10 156— 158°, 
F. 34°, aus 141 g Benzoylchlorid , 164 g Cyclohexen u. 12 g SnCl4, Reinigung über das 
Sem icarbazon; 23% . Semicarbazon, F . 210°. O xim  A ,  C13H 15ON, F . 169— 170°; O xim  B , 
C13H 1bON, F . 109— 110°; durch fraktionierte K ristallisation des Rohoxim s aus 50%ig. 
Alkohol. (B ull. Soc. chim . France, Mém. [5] 14. 999— 1002. N ov./D ez. 1947. Lyon, 
Fac. des Sei. e t  É cole  de Chim. Ind.) K . M a ie r . 2700

J . Colonge und J . Chambion, Untersuchungen zur Darstellung der Benzocyclanone.
2. Mitt. D ie ß-Tetralone. (1. vgl. vorst. Ref.) D ie schwer zugänglichen ß-Tetralone
(I) können durch Cyclisieren (m it A1C13 in  der H itze) der durch K ondensation von  
Phenylacetylchlorid (II) m it Äthylenkohlenwasserstoffen erhältlichen ungesätt. Ketone 
dargestellt werden. I u. deren D erivv. sind relativ  unbeständige Verbb., die sich  an 
der Luft u. beim  Stehen verändern. I wurden katalyt. leicht zu ß-Tetralolen  hydriert, 
die bei der D ehydratisierung m it H 3P 0 4 2 leicht oxydable Dihydronaphthalinisomere  
geben. Letztere gehen bei der katalyt. Hydrierung jeweils in  ein einheitliches Tetralin 
über.

V e r s u c h e :  K ondensation von II m it Isobutylen: a- u. ß-Ä thylenketon, C6H sCH2CO ■ 
C H =C H (C H 3)2 u .  C6H5 -CH2 -CO-CH2C(CH3)3= C H 2, K p .15 140— 146“; (Ausbeute) 34%. 
—  4-M ethyl-l-phenyl-3-pentenon-(2), C12H 14Ö, K p .14 137,5— 138“, durch H ydrolyse des
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um krist. Sem icarbazons aus vorst. Gem isch; honigähnlicher Geruch, D .17’5 0,998, nD17’5 
1,5393. Semicarbazon, C13H17ON3, F. 148° (60% ig. CH3OH). —  l.l-D im ethy lte tra lon -(3 ), 
C12H 140 ,  K p.16 149— 150°, durch Cyclisieren vorst. K etongem isches; D .234 1,050, nD23 
1,5412; 78% . — 1.1-Dimethyltetralol-(3), C12H 160 ,  F . 70° (PA e.); 34,8 g vorst. K etons  
in wss. A. m it 10 g R A N E Y -N i bei 60° hydrieren; 3 4 ,1 g . —  l .l-D im e th y l-1 .2 -  u. -1.4- 
dihydronaphthalin, CIaH u , K p.15 106— 107°, 25,1 g vorst. A lkohols u. 16 cm 3 85% ig. 
H 3P 0 4 4 Std. kochen; D .18-54 0,964, nD18-5 1,5542; 14,8 g. —  l.l-D im e th y l-1 .2 .3 .4 -  
tetrahydronaphthalin, C12H ,6, K p.l75 110°, 15 g vorst. G em isches in w ss. A. m it 7 g 
R A N E Y -N i bei 29° hydrieren; D .2̂  0,945, n D25 1,5267; 8 g. —  2.2-D im ethyl-3.4-benzo-
1.2-dihydroacridin-lQ-carbonsäure, C20H17O2N, F . 271° (Zers.), 3 g Isatin , 4 ,5  g KOH,
4,5 g W., 3,5 g Tetraion u. 5 cm 3 A ., 7,5 Std. kochen, in 50 cm 3 W. aufnehm en, F iltrat 
m it 50% ig. Essigsäure ansäuern; fast farblose K rista lle; 2,4 g. —  K ondensation  von 
II m it T rim ethylä thylen: a- u. ß-Ä thylenketon, C6H 5CH2CO •C(CH3)= C (C H 3)2 u. CgH6- 
CH2COCH(CH3)-C(CH3) =  CH2, K p.19 152— 155°; 65% . —  3 .4 -D im ethyl-l-phenyl-4 -  
pentenon-{2). C13H 1(iO, K p.n 144— 145°, durch H ydrolyse des Sem icarbazons aus vorst. 
G em isch; D .144 0.994, nD14 1,5314. Semicarbazon, C14H J9ON3, F. 186° (A .); 32% . —
1.1.2-Trim ethyltetralon-(3), C13H ,60 ,  K p.lg 152°, viscose F l., D . 15,54 1,046, n D16’6 1,5420. 
Semicarbazon, C17H 19ON3. F. 147° (PAe.-Chlf.). —  1.1.2-Trim ethyltetralol, C13H 180 ,  K p.17 
171°, durch katalyt. Hydrierung vorst. Verb. in w ss.-äthanol. Lsg. bei 60° m it R A N E Y - 
N i; stark viscose FL; 87% . —  1.1.2-Trim ethyl-1 .2- u. 1.4-D ihydronaphthalin , C13H 16, 
K p.17127°, 28,2 g vorst. Alkohols m it 16,2 cm3 85% ig. H 3P 0 4 5 Std. kochen; D .l7’540,961, 
n D17’5 1,5482; 19,7 g. —  1.1.2-Trim ethyl-1.2.3.4-tetrahydronaphthalin , C13H 18, K p.lg 125,5°, 
durch H ydrierung vorst. G em isches m it 7 g R A N E Y -N i bei 45°; D .254 0,941, nD25 1,5243; 
78% . — 2-[l.l-D im ethylpropanon-(2)-yl\-benzoesäure, C12H 140 3, F . 156,5°, 3,5 g vorst. 
Verb. in E isessig 1,5 Std. kochen, portionsw eise 27,9 g C r03 in je 55 cm 3 W. +  E is
essig  zugeben, andest., m it W. verd., ausäthern; K rist. (PAe.-Chlf.). —  1 .2 .2-Tri-  
methyl-3.4-benzo-1.2-dihydroacridin-10-carbonsäure, C21H 190 2N , F. 257° (A .); 7,5% . —  
K ondensation von  II m it Cyclohexen: Phenylacetylcyclohexen, F. 45° (PA e.), 103 g II u. 
109 g Cyclohexen m it 8 g SnCl4 versetzen, kühlen, Chlorcyclohexan a b d est.; 36%. 
Semicarbazon, F . 172°. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 1002— 1005. N ov./D ez. 
1947.) K . M a i e r .  2700

J. Colonge und J. Chambion, Untersuchungen zu r D arstellung der Benzocyclanone.
з . M itt. D ie Benzosuberone. (2. vgl. vorst. Ref.) D ie durch K ondensation von ß-A ry l

propionsäurechloriden  m it Alkenen erhältlichen
CHs CHs Äthylenketone  cyclisieren sich beim  Erhitzen

3 m it A1C13 z u  Benzosuberonen  oder Benzocydo- 
heptanoneniX) (Ausführung wie in  vorst. M itt.). 
I geben bei der H ydrierung in  Ggw. von  
R A N E Y -N i Benzosuberole  oder Benzocyclohepta-

H3c / ' \ /  \ ___/  nole, die bei D ehydratisierung m it H 3P 0 4 ein
Gem isch der beiden m öglichen Benzocyclohep- 
tene (II) liefern. Bei der kata lyt. Hydrierung  
von  II entstehen  Benzocycloheptane. D as Ses- 

IH H 3C c h 3 IV quiterpenketon A r-T u rm ero n  (III) wurde syn
th etisiert u. zu Cycloar-turmeron  (IV) cyclisiert. 

V e r s u c h e :  K ondensation von Phenylpropionsäurechlorid m it Isobutylen. Gemisch 
der «- u. ß-Ä thylenketone, CgH 5(CH2)2COCH =C(CH 3)2 u. CflH 5(CH2)2COCH2C(CH3)= C H 2, 
K p.]ä,5 150— 160°; (Ausbeute) 43% . Semicarbazon  des ß-D eriv., F. 110— 111° (60% ig. 
CHjÖH); 42% . Regeneriertes K eton, K p .12 149—-150°, nD16 1,5311, D .164 0,9835. —
6.7-Benzo-l.l-d im ethylcycloheptanon-(3) (V), C13H 160 ,  K p.24 166— 168°, 62,3 g K eton
gem isch u. 76 g A1C13 in 275 cm 3 CS2 90 Min. kochen; v iscose  F l., D .284 1,051, nD28 
1,5456; 37 g. Semicarbazon, Cl4H l9ON3, F. 215— 216°; 93% ; durch H ydrolyse reines 
K eton . Oxim , C13H 17ON, F . 110° (50% ig. A .). Durch alkal. K M n 04-O xydation von  V 
Dimeth ylhom ophthalsäure. —  6.7- B enzo-1.1 -dimethylcycloheptanol-{3), K p.18
169— 170°, durch katalyt. H ydrierung von V m it R A N E Y -N i, sehr v iscose F l.; 82%. 
Phenylurethan, C20H 23O2N , F. 127° (80% ig. A.). —  6 .7-Benzo-1 .l-dimethylcyclohepten-{2)
и. -(3), C13H 16, K p.18,6 121— 122°, durch 5std . K ochen von  21 g vorst. A lkohols m it 
15 cm 3 85% ig. H 3P 0 4; leich toxydab el, D .214 0,950, nD21 1,5485; 16 g; durch K M n04- 
O xydation D im ethylhom ophthalsäure; 30% . —  6 .7-Benzo-1.1-dimethylcycloheptan, 
C13H 18, K p.18 115— 116°, durch katalyt. H ydrierung vorst. G em isches m it R A N E Y -N i;
D .294 0,928, nD29 1,5182. — K ondensation  von Phenylpropionsäurechlorid m it T r im eth y l
äthylen. Gemisch der a- u. ß-Ä thylenketone  C6H ä(CH„)2COC(CH3)=C (C H 3)2 u. C6H 5(CH2)2. 
COCH(CH3)C(CH3) =  CH2, K p.12 147— 150° u. 150— 154°; 60% . Sem icarbazon  des a- 
D eriv ., F . 166,5“ (A .); 50% . —  4.5-D im ethyl-l-phenyl-4-hexenon-{3), C14H lsO, K pj2
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150— 152», D .144 0,980, nD44 1,5273. Semicarbazon (VI), C15H 21ON3, F. 16G.5» (80% ig. 
CHgOH). —  Carbam ylpyrazolinisomeres (VII ?) von VI, C15H 21ON3, F . 127° (50% ig. A.). 
durch K ochen von  VI m it
20% ig. O xalsäurelösung. —  C6H6c h 2c h 2c — c ------c h 3 c 3h 6c h 2c h 2c — c h — c h 3
6.7-B enzo-1 .1 .2 - trimethylcyclo- 1  L r,„ . — -> II L
heptanon-(3) (VIII), cf4H180, vi \  C<CH3)8 VII \  / C(CH3)2
K ? .»  1 5 8 -1 0 0 » ; 6 5 ,4 g  K e- \® -C O N H 2 VH V / ^
tongem isch u. 80 g A1C13 in
250 cm3 CS2 1 Std. kochen, über Sem icarbazon reinigen; D .214 1,049, nD21 1,5469; 35 g. 
Semicarbazon, C15H2,ON3, F. 201» (CH3OH); 96% . O xim , C14H 19ON, F. 105» (50%ig. A.). 
Durch K M n04- u. anschließende Chrom schwefelsäureextraktion von VIII Dimethyl- 
homophthalsäure; 32,5% ; durch O xydation m it begrenzter C r03-Menge 2-[l,1 -D im ethyl- 
propanon-(2)-yl]-benzoesäure. —  6.7-Benzo-1.1.2-trimethylcycloheptanol-{3), C14H 20O, F. 88° 
(75%ig. CHjOH), durch katalyt. H ydrierung von VIII m it R A N E Y -N i; Nadeln. —
6.7-Benzo-1.1 .2-trimethylcyclohepten-(2) u. -(<?),C14H 18,K p .J75132»; 82,5 g vorst. Alkohols 
m it 50 cm3 85% ig. H 3P 0 4 3,5 Std. kochen; D .2»’64 0 ,9 6 7 ,'nD20’5 1,5513; 64 g. —  6.7- 
Benzo-1.1,2-trimethylcycloheptan, C14H 20, K p .14>6 128°, durch katalyt. Hydrierung vorst. 
Gemisches m it RANEY-Ni in wss.-alkoh. Lsg. bei 45°; D .1940. 957, nD19 1,5331. —  K o n 
densation von ß-[p-Toluyl\-butyrylchlorid  m it Isobutylen: ß-\p-Toluyl]-ß-oxybuttersäure- 
äthylester, K p .13 148— 155» (ein Gemisch m it ungesätt. E ster), aus p-M ethylace- 
tophenon u. Chloressigsäureäthylester in Ggw. von  Mg in Ae.-Benzol. —  ß -\p -T o lu y l]- 
crotonsäureäthylester u. ß-[p-Toluyl]-ß-m ethylenpropionsäureäthylester, K p.I2 154— 159», 
durch Erhitzen vorst. rohen E stergem isches in Ggw. von Spuren J2; 59% . —  ß-[p- 
Toluyl\-crotonsäure (IX) (iraws-Form), F. 134» (55% ig CH3OH), 560 g vorst. Ester
gemisch m it 458 g 30%ig- NaO H  in 2,2 Liter A. 3 Std. kochen, neutralisieren, frak
tioniert ansäuern; 396 g. —  ß-[p-Toluyl]-ß-m ethylenpropionsäure, F . 110», aus vorst. 
Filtrat durch Ansäuern (kongosauer); gelbliche B lättchen (PAe.); 44 g; K onst. ergibt 
sich aus der katalyt. H ydrierung zu ß-[p-Toluyl]-buttersäure, Nachw. einer endständigen  
CH2-Gruppe durch O zonolyse, alkal. Isom erisierung zu IX. —  A r-turm eron (racem.)
(III), C15H 20O, K p.10 159— 160», durch K ondensation von 38 g Isobutylen  m it 65,5 g 
/?-[p-Toluyl]-butyrylchlorid in  Ggw. von 6 g SnCl2; rosen- u. geraniumähnlicher Geruch,
D .i24 0,968, n 1,5240; 44% ; m it N H 2OH Verb., F. 112». —  1.1.5.3 '-Tetram ethyl-6.7- 
benzocycloheptanon-(3) [Cycloar-turmeron, (IV)], C15H 20O, K p.n 167», F . 32,5», 43,2 g 
III, 140 cm 3 CS2 u. 40 g A1C13 3 Std. kochen; D .134 1,023; 22 g. Reinigung über das 
Semicarbazon, C16H 23ON3, F . 222», Nadeln. O xim , CJ5H21ON, F. 108° (PAe.). —  Cycloar- 
turmerol, C15H 220 ,  K p.13 172— 174», durch katalyt. Hydrierung von IV m it RANEY-Ni; 
Viscose F lüssigkeit. P henylurethan, C22H 270 2N , F. 119» (A.). — 1.1.5.3-Tetram ethyl-
6.7-benzocyclohepten-(2) u. (3), K p.12 139— 140», durch Erhitzen vorst. Alkohols m it 
85%ig. H 3P 0 4; D .15’54 0,954, nD15’5 1,5380; durch Dehydrierung m it S einen K W -stoff 
(C adalin l). P ikra t, F. 115». (B ull. Soc. chim . France, Mein. [5] 14. 1006— 101. N ov./ 
Dez. 1947.) K. M a i e r .  2700

Paolo Galimberti, D ie R eaktion von H exam ethylentetram in a u f Naphthole, Thio- 
iiaphihole und  Thioxylenole. Bei der U nters, der Rk. von /5-Naphthol u. H exam ethylen
tetram in (I) in alkoh. Lsg. wird sym m . D i-[ß-naphthoxym ethyl]-am in  isoliert, das bei 
alkal. H ydrolyse das bekannte l.l'-M ethylen-2.2'-d inaphthol gibt. Dann wird die Rk. 
von a-Thionaphthol u. I untersucht, die zu sym m . D i-[a-naphthylthiom ethyl]-am in  führt. 
(S-Thionaphthol g ib t m it I in essigsaurer Lsg. 2 .2 '-D im ercapto-l-naphthyliden-1 '-naph- 
thylm ethylam in, während es in alkoh. Lsg. sym m . D i-[ß-N aphlhylthiom ethyl]-am in  
bildet. E ndlich g ib t T hio-p-xylenol m it I in  essigsaurer alkoh. Lsg. Tri-[xylylthio- 
m ethylen]-am in.

V e r s u c h e :  sym m . D i-[ß-naphthoxym ethyl\-am in  (II), C22H 190 2N, F . 168°, weiße 
Nadeln aus Ä thylacetat. Hydrochlorid, C22H 20O2NCl. Acetylverb., C24H210 3N , F. 164® 
(Chlf.), aus II u. Essigsäureanhydrid bei 80°. Benzoylverb., C29H 230 3N , F. 180° (Aceton), 
aus II u. Benzoylchlorid in alkal. Lösung. —  1 .1 '-M ethylen-2.2'-dinaphthol, C21H 160 2, 
aus II m it K OH  in der Wärme. — sym m . D i-[a-naphthylthiom ethyl\-am in, C22H 19NS2, 
F. 35— 40®, aus a-T hionaphthol (III) u. I in  A. u. E isessig in  der Wärme. D as ölige 
Rohprod. wird mehrmals m it B zl., schließlich m it E ssigester gereinigt. —  2.2 '-D i- 
m ercapto-l-naphthyliden-l'-naphthylm ethylam in, C22H 17NS2, aus ß-H I u. I m it E isessig  
in der W ärme. —  sym m . D i-[ß-naphthylthiom ethyl\-am in, C22H 19NS2, F. 25—30®, aus 
ß -I I l  u. I in  alkoh. Lösung. —  Tri-[xylylthiom ethylen]-am in, C27H 35NS3, F. 62® (A.-Ae.), 
aus T hio-p-xylenol gelöst in A. u. I in Essigsäure bei 70—80®. (Gazz. chim . ita l. 77. 
375— 81. Sept. 1947. M ilano,_Carlo Erba S .A .)  S t i e b .  2700

Jesse W erner und Paul Nawiasky, A d d u kt von Anthracen m it cis-Aconitsäureanhydrid. 
Durch frühere U nterss. an den cis- u. trans-Form en des Aconitsäureanhydrids wurde
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o / 0 x  0—c c = o
I

HC= - C— CH2— COOH

0=0 ^ 0 = 0

H 2U CH
\  ^

C—COOH

festgestellt, daß das cis-Anhydrid gegenüber der trans-Form  ebinoide E igg. b esitz t  
(vgl. M a l a c h o w s k i  u .  M itarbeiter, Ber. dtsoh. cbem . Ges. 61. [1928.] 2525 u. S c h ö n 

b e r g  u. I s m a i l ,  C. 1941. I I . 737 ). D ie  
Struktur der cis-Form  zeigt I, die der 
trans-Form  II. Vff. ste llten  das 
D iE L S -A L D E R -A d d u k t  von  Anthra- 
cen in  X y lo l m it cis-Aconitsäure- 
anhydrid am  R ückfluß in  guter A us
beute dar. In  reinem  Z ustand is t  die 

cis-Form  w esentlich schwerer als die trans-Form  zu erhalten. D a jedoch letztere beim  
K ochen oder Schm elzen in  L sg. oberhalb ihres F . langsam  in  die cis-Form  übergeht, 
wurden die dienophilen R eaktiv itäten  der n icht chinoiden trans- u. der chinoiden cis- 
Form  beim  K ochen der trans-Form  m it Anthracen in  X y lo l am  R ückfluß bestim m t. 
Das erhaltene K ondensationsprod. erwies sich  als das der cis-Isom eren. B eide Formen  
des Aconitsäureanhydrids besitzen  die dienophilen C = C — C = 0 -G ru p p en . D ie  d i
enophilen R eaktiv itäten  beider sind  sehr unterschiedlich , die chinoide N atur der cis- 
Form  vergrößert offenbar ihre dienophilen E igenschaften.

V e r s u c h e :  cis- oder trans-A conitsäureanhydrid (D arst. vg l. M a l a c h o w s k i ,  1. c., 
F- 72— 73° u. 135— 136°) u. Anthracen m it X y lo l m ischen, die M ischung des cis-Iso- 
meren 1/2 Std. am  R ückfluß anheizen, die des trans-isom eren  1 S td . u. 4 Std . am 
Rückfluß kochen, beide M ischungen über N acht auskristallisieren lassen , Filtrieren, 
m it X y lo l waschen u. im  D am pfbad trocknen: A d d u k t C20H l iO5, K rista lle  (aus Ä th y l
acetat), F . 262— 263°, 63%  (Ausbeute) von  der cis-Form , 60%  von  der trans-Form . 
(J. Am er. ehem . Soc. 68. 151. Jan. 1946. G rasselli, N . J ., Gen. A niline & F ilm  Corp.)

M. F r a n k .  2800
Charles Dufraisse, Léon Velluz und Léon Velluz, 9 .10-D iphenyl-l,4-anthrachinon  

(m eso-D iphenyl-a-anthrachinon). I en tsteh t durch W .-A bspaltung aus II. Seine K onst. 
kann nicht ohne weiteres m it der von  III g leichgesetzt werden, aus dem  II durch 
Phenylierung entstanden is t , da bei der Chelatbldg. des W asserstoffs m it Zwischen- 
prodd. gerechnet werden m uß, d ie bei der Phenylierung Tautom ere m it den P henyl
gruppen in  1.4- bzw. 4.9-Stellung u. entsprechende A usbldg. der beiden  Carbonyl- 
gruppen in  9.10- bzw. 1.10-Stellung liefern würden. D as A uftreten kleiner Mengen 
o-Dibenzoylbenzol bei der Chrom säureoxydation von  I  sch ließ t aber diese Form u
lierungen aus.

V e r s u c h e :  1.4 .9 .10-Tetroxy-9.10-diphenyl-9.10-dihydroanthracen  (II), f"2611-20% ' 
V2c 6h 5, aus Chinizarin (III) durch Phenylieren, K ristalle  m it 1/2 Mol. Bzl. ; liefert 
durch W .-A bspaltung bei 100° oder in  E isessig  9.10-D iphenyl-1.4-anthrachinon  (I), 
C26H 160 4, gelbe Prism en, F . 220°, lichtbeständig . (B ull. Soc. chim . France, Mém. [5] 14. 
1037— 38. N ov./D ez. 1947. P aris, Coll. de France, Labor, de Chim. organ.)

S c h u l e n b u r g .  2800
André Etienne und René H eym ès, E inige R eaktionen des 9 .10-D iphenyl-l,4-anthra- 

chinons (meso-D iphenyl-a-anthrachinons). (Vgl. vorst. R ef.) I kann als D eriv. des 
a-N aphthochinons m it entsprechenden E igg. aufgefaßt werden. D ie  aktivierte 2-3- 
Doppelbindung begünstigt eine D ïensyn th ., d ie z. B. m it II zu III u. durch W .-Ab- 
paltun g  zu IV führt, das ident, i s t  m it dem  dehydratisierten  A dditionsprod. V von

o
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Benzochinon u. 2 Moll. II. Dadurch wird die K onst. von  I, die durch die Chelatbldg. 
des W asserstoffs bei dem  als A usgangsstoff dienendem  Chinizarin unsicher sein  kann, 
wie oben festgelegt. —  Aus I u. C6H 5Li en tsteh t VI, für das im  H inblick  a u f spätere 
Rkk. die Enolform  anzunehm en i s t ; d ie tautom ere K etoform  wird durch die Indifferenz
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gegen K etonreagenzien ausgeschlossen, andrerseits m ißlingt die H ydrierung der 1.2- 
Doppelbildung. E in  starkes Argum ent für die Enolform  ist die leichte Überführbarkeit 
von VI in  VII. D ie Anthracenstruktur von  VII u. von  VIII wird durch das UV-Ab- 
sorptionsspektr. u. die Photooxydation bewiesen, die zwar nicht zu definierten P hoto
oxyden, sondern vorwiegend zu H arzen führt. —  D ie E ntstehung von VI erklärt sich  
leicht durch Übertragung der Rk. vonH alogen-M gR-Verbb. m ita./J-ungesätt. K etonen auf 
C6H 6Li (vgl. K ö h l e r ,  [1908]). I, als a./3-ungesätt. D iketon betrachtet, geht m it der 
einen — CO— CH =C H -G ruppe u. 1 Mol. C6H 5L i eine 1.4-, m it der ändern CO-Gruppe 
eine 1.2-A ddition ein.

V e r s u c h e :  (alle FE. auf M aquenneblock bestim m t): 9.10-D iphenyl-1.4.9.10- 
tetroxy-9,10-dihydroanthracen, C26H 20O4, aus Chinizarin u. BrMgC6H 6 durch K ochen in  
X ylollsg., K ristalle  m it V A H g , F . 218°; (Ausbeute) 41— 44%. %  Durch Erhitzen  
über 150° oder m it konz. Säuren en tsteh t 9 .10-D iphenyl-l.4-anthrachinon  (I), C26H 160 2, 
gelbe R hom ben aus A., F . 220°; 89% . —  Additionsprod. Ci6H 30O3 (III), aus I u. 1.3- 
D iphenylisobenzofuran  (II) [von A l l e n  u. G a t e s ,  C. 1945. I. 1363, als 5.7.12.14-Tetra- 
phenyl - 5 .7.12.14-dioxido-5.5a.6a.7.12.12a.l3a.l4-oktahydropentacenchinon-(6.13) be
zeichnet], in  Chlf., klargelbe K rista lle  aus Bzl. m it 2 C6H 6, F . 225—226° (benzolfrei); 
langsam  erh itzt: Zers, bei 210°, wenig lösl. in  A ., Ae. u. Aceton. G esam tausbeute  
97%. —  sym m .-m eso-Tetraphenylpentacenchinon  (IV), C46H 280 2, aus III durch W .-Ab- 
spaltung m it einer M ischung aus E isessig , H Br, A cetanhydrid; durchsichtige gelbe 
Nädelchen aus Pyridin , F . 395—-396°, sublim ierbar im  H ochvakuum  ab 300°; 70%. 
IV is t  ident, m it dem dehydratisierten Additionsprod. V aus Benzochinon u. 2 Moll. 
II ( A l l e n  u. G a t e s ,  1. c.). Bei der H erst. von  V verbessert Zusatz von  Chlf. Ausbeute  
(97%) u. Rk.-D auer (15 M in.); K rista lle  aus E ssigester, F . 210—211° (nach A l l e n  
u. G a t e s ,  F . 197— 198°), bei langsam em  E rhitzen Zers, ab 160°. —  3.4.9.10-Tetraphenyl-
1.4-dioxy-3.4-dihydroanthracen  (VI), C38H 280 2, durch Einträgen von  festem  I in  äther. 
Lsg. von C6H 5Li bei — 10°; 70— 80% . K ristalle aus Bzl. m it ^C gH j, F . 200°, nach 
Verlust des B zl. in  vacuo bei 120— 140° lange Nadeln aus A., F . 293°; Br in  CC14 liefert 
Dibromoverbb. unbestim m ter K onst. (C38H 280 2Br2bei angenommener Addition, C^H^O^ 
Br2 bei Substitu tion), K ristalle aus B zl., F. 289—-290“. Mit BrMgC6H5 u. I entstehen  
keine definierten Produkte. —  Durch W .-A bspaltung aus VI m it H 2S 0 4-Essigsäure- 
mischung entsteht 3.4.9.10-Tetraphenyl-l-oxyanthracen  (VII), C38H 260 ,  aus Essigsäure 
oder -ester blaßgelbe Fäden, F . 219° (ohne Lösungsm .), schwer lösl. in  Ae. u. Aceton  
m it Fluorescenz; 98% ; Alkaliverb.; Entfärbung der CS2-Lsg. im  Licht unter Harz- 
b ld g .; Absorptionsspektr. wie Anthracen. ■—- 3.4.9.10-Tetraphenyl-l-m ethoxyanthracen  
(VIII), ^39̂ -28̂ ,  aus VII m it M ethylsulfat, schwach gefärbte N adeln aus Essigester, 
F. 217° m it schwächerer Fluorescenz u. langsamerer P hotooxydation; 75% ; Absorp
tionsspektr. wie VII. D ie am  Tageslicht entfärbte CS2-Lsg. enthält zu 20— 25%  einen  
farblosen Körper, F . 233— 235°, der, > 2 8 0 °  erhitzt, VIII zurückbildet; kein P hoto
oxyd-Gepräge; bis je tz t n icht indentifiziert. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 
1038— 42. N ov./D ez. 1947. P aris, Coll. de France, Labor, de Chim. organ.)

S c h u l e n b u r g . 2 8 0 0
Everette L. May und Erich M osettig, Untersuchungen in  der Anthracenreihe. 2. Mitt. 

Alkylketone, die von 1.2.3.4-Tetrahydro-9.10-anthrachinon abgeleitet sind. (1. vgl. C.
1946. II. 1057.) 6-Butyryl-1.2.3.4-tetrahydro-9.10-anthrachinon  (I) sowie die entspre
chende 6-H eptanoyl-(II) u. 6-H eptyl-Verb. (III) wurden dargestellt. Im  Gegensatz zum
5-Acetyl-1.2 .3 .4-tetrahydro-9.10-anthrachinon sind  I, II u. III ohne Wrkg. gegen Malaria.

V e r s u c h e :  6-Heptanoyl-1.2.3.4-tetrahydroanthracen (IV), C21H 260 ,  aus H eptanoyl-
chlorid u. A1C13 in  N itrobenzol m it Tetrahydroanthracen bei 0°, K p.2 212— 217°, aus 
M ethanol F. 72—73°. Semicarbazon, C22H 29ON3, B lättchen aus A., F. 197— 198°. —
6-Heptanoyl-1.2.3.4-tetrahydro-9.10-anthrachinon  (II), C21H 240 3, aus der vorst. Verb. in  
Essigsäure m it C r03 in  wss. Essigsäure, gelbe Stäbchen aus A., F . 65,5— 66.5°. —- 
6-Heptyl-1.2.3.4-tetrahydro-9.10-anthrachinon  (III), C21I1260 2, auch CLEMMENSEN-Red. 
von II in  A ., aus A. F. 63— 64°., —  6-\l-O xyheptyl)-1.2.3.4-tetrahydroanthracen, C2IH280 ,  
aus IV durch R e d . m it A l-Isopropylat; aus Methanol, F. 75,5—-77°. —  6-B utyryl-
1.2.3.4-tetrahydroanthracen (V), C18H 20O, analog IV m it B utyrylchlorid, Prism en aus 
M ethanol, F . 70— 71°. Semicarbazon, C19H 23ON3, aus M ethanol, F. 223—226° (Zers.). —
6 -B utyry l-1 .2 .3 .4-tetrahydro-9.10-anthrachinon (I), C18H180 3, analog II, gelbe B lättchen  
aus M ethanol, F. 88— 89°. —  D ie K onst. von IV u. V wurde durch ihre O xydation m it 
H ypobrom it zu 1.2.3.4-Tetrahydro-6-anthroesäure  (F. 254—257°) bewiesen. (J. Amer. 
ehem. Soc. 69. 3036— 37. Dez. 1947. B ethesda, Md., N at. Inst, o f  H ealth.)

K r e s z e . 2 8 0 0
K. J . Karrman, Beten, ein  skandinavischer Kohlenwasserstoff. R eten (I) findet sich  

im K ienteer in  Mengen von  15—20% . Ü berblick über die Chemie des I: Chlorierung,
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Sulfonierung, O x y d eriw ., Amino-I, I-O xysulfonsäure, O xyaldehyde des I, N itrierung, 
O xydation, Hydrierung u. Dehydrierung, Rkk. an der Isopropylgruppe, I aus K ien
pech. (IVA 18. 79— 88. 1947.) R. K. M ü l l e r .  2850

K . J. Karrman und Perttu V .Laakso, Retenuntersuchungen. 10. M itt. O xydation von 
Reten m it W asserstoffsuperoxyd. (7. vgl. C. 1948. E. 1968; 11. vgl. C. 1948. E. 3033.) 
R eten wurde in CH3COOH durch H 20 2 unter Zwischenbldg. des Chinons u. Anhydrids
(II) zu Retendiphensäure [3-M ethyl-4 '-isopropyldiphensäure-(2.2 '); (I)] m it ca. 70%  
A usbeute oxydiert. In A. oder D ioxan trat O xydation nur in  Ggw. von etw as SeÖ2 
ein, das in CH3COOH nicht wirkte. An D erivv. von I wurden hergestellt: D im ethyl- 
ester, n-Propylester, N -P henyl-, N -[a-N aphthy l]-  u. N -M eth y la m id .  D ie O xydation von  
Phenanthren führte g latt zu D iphensäure  (III).

V e r s u c h e :  70 cm3 30% ig. H 20 2 wurden in  d ie sd . Lsg. von  25 g R eten in  100 cm3 
CHjCOOH eingetropft u. 12 Std. gekocht: Dunkelwerden (Chinonbldg.), zum Schluß  
Aufhellung; 30,8 g Eindam pfrückstand in 2 Teile geteilt: a) m it verd. NaO H  gekocht: 
1,2 g neutrales Prod. u. 14,1 g rohe Retendiphensäure  (I); b) m it N aH C 03-Lsg. gekocht:
4,4 g neutrales Prod. [teils Retevdiphensäureanhydrid  (II)] u. 10,9 g I; d ie Anajysen  
von I zeigten (verm utlich durch Ggw. anhydrischer Tricarbonsäuren) zu hohe Äqui
valent-G ewichte u. zu viel O durch Ggw. von  Tricarbonsäuren (durch O xydation von  
Seitenketten). —  II, Cj8H 160 3, F . 111-—112° (CH3COOH), durch 2std . K ochen von 40 g 
roher I in Acetanhydrid u. Eindam pfen; aus A e., 22 g; gab nach K ochen m it NaOH I, 
F . 187— 189°. —  5 g R eten wurden in 80 cm3 A. oder D ioxan m it 20 cm 3 30% ig. H20 2 
20 Std. gekocht, das R eten nach Erkalten abfiltriert u. die F l. verdam pft; Rückstand  
m it wss. N aH C 03 (Rückstand A) u. dann m it verd. NaO H  ausgezogen; es wurden  
(auch in Ggw. von H 2S 0 4) nur ein ige % I erhalten; aber in  Ggw. von etw as S e 0 2 in  
A. 35(% ) A u. 90 I, in D ioxan 10 A u. 85 I. Dimethylester, C20H ,2O4, K p .t 230— 250°, 
a) aus 10 g I in CH3OH durch Sättigen m it HCl bei 0°, Stehen über N acht u. 3std. 
K ochen; Ausziehen der Ätherlsg. des Eindam pfrückstandes m it N aH C 03-Lsg., Fällen  
m it HCl u. Ausäthern; 2,3 g M onoester u. 7 ,2 g  Diester, hellgelbes v iscoses ö l ;  b) aus 
5 g  I u. 7 g PC16 (W asserbad) u. 3std. Rk. m it ÖH3OH; Ätherlsg. des E indam pfrück
standes m it wss. N aH C 03 ausgeschüttelt; 3,4 g. n-Propylester, C21H 240 4, durch kurzes 
K ochen von II m it n-Propanol u. E indam pfen; zäh, wurde n icht krist. erhalten. N -  
P henylam id, C24H 230 3N, F . 251— 252° (A.), durch E rhitzen gleicher T eile II u. Anilin  
u. Ausziehen m it verd. HCl. N -[a -N aph thy l\-am id , C28H 250 3N , F . 125— 127°, aus 
a-N aphthylam in u. II. N -M ethy lam id , C19H 210 3N , F . 165— 166° (A.), aus II, CH3N H 2- 
HCl u. überschüssigem  NaO H . —  D iphensäure  (III), C14H 10O4, durch 3std . Kochen  
von 5 g Phenanthren in CH3COOH m it 30% ig. H 20 2: 1,4 g neutrales Prod. u. 3,7 g 
III, F . 227— 228°. (Acta ehem . scand. 1. 449— 57. 1947. Lund, Schw eden, U niv., 
A bt. f. org. Chem.) L e h m s te d t .  2850

Erling Fredriksen und Erling Juhl Nielsen, D ie N itr ie ru n g  von Reten. R eten läßt 
sich  unter milden Bedingungen zum 9-N itroreten  nitrieren.

V e r s u c h e :  9-Nitroreten, C18H17N 0 2, F . 123,5— 125° korr. (PA e.), gelbe K ristalle  
aus 20 g R eten u. 75 cm 3 65% ig. H N 0 3 in  200 cm 3 n-B uttersäure bei — 6°, A120 3- 
Chromatographie u. M olekulardestillation. (Acta chem . scand. 1 . 448. 1947. K open
hagen, Lovens kem iske Fabrik .) W a l t e r  Sim on. 2850

Georges Sauvage, a-D ianthryle u n d  polycyclische Kohlenwasserstoffderivate. 
9 .10 .9 '.10 '-Tetraphenyld ianthryl-(1 .1') (I), 10 .10 '-D iphenylm esobenzoldianthren  (II), Meso- 
naphthodianthren  (III) u. lO .lO '-D iphenylm esonaphthodianthren  (IV) werden dargestellt 
u .ih r  photochem . Verh. untersucht (vgl. auch D u f r a i s s e  u. M itarbeiter, Bull. Soc. chim. 
France, Mem. 5 . [1938.] 600 u. C. 1940. II . 47). —  Zur G ew innungdes Id ienteD ianthra-
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c liin o n y l-(l.l')  (V), das m it Phenyl-L i zu dem entsprechenden Tetrachinol (VI) pheny- 
liert wurde; VI ergab bei der R ed. das gewünschte I. D ie n. Red. von VI m it K J in 
Essigsäure blieb jedoch zunächst bei einem Ätheroxyd als Zwischenstufe stehen, dem  
die K onst. VII zugeschrieben werden kann u. das erst bei 200° im Rohr durchred. 
wurde. D ie Lsgg. von I zeigen eine intensiv grüne Fluorescenz, die nach kurzer Sonnen
bestrahlung (3 Min.) verschwunden ist. Das entstandene Photooxyd (VIII) dissoziiert 
bei 190° unter Abgabe von  2 Moll. 0 2. D ie B ldg. eines M onophotooxyds konnte  
nicht beobachtet werden.

CeHs. ,OR CgHs CeHs

XI XIII

V e r s u c h e :  D ia n th ra ch in o n y l-(l.l') (V), C28H 140 4, F . 435— 435,5°, nach U llm a n n  
u. M in a je w  (Ber. dtsch . ehem . Ges. 45. [1912.] 987), gelbe K ristalle; 77%  (Ausbeute). 
— B is-[9.10-diphenyl-9.10-dioxy-9.10-dihydroanthryl-(l)] (VI), C52H380 4, F. 309—-310°, 
aus V m it Phenyl-L i bei Zimmertemp. (4 Std.), aus X ylol m it 1 Mol K ristallxylol (F. 
225°); 30% . —  A nhydrobis-[9.10-diphenyl-9.10-dioxy-9.10-dihydroanthryl-(l)] (VII), 
CjjHjjOa, F . 514— 515° (best, nach D u f r a is s e  u . M a th ie u , C. 1947. 1371) in sd. E is
essig, aus Pyridin Prism en; 80% . —  9 .10.9 '.10 '-T e tra p h en y ld ia n th ry l-(l.l)  (I), C52H 34, 
F. 405— 406°, aus VII m it K J  u. N a-H ypophosphit im Rohr bei 200° unter Ausschluß  
von Luftfeuchtigkeit u. L icht (2Std .), aus Tetralin u. nach der Vakuum sublim ation P ris
men; 70%. Banden bei 4110, 3890,3690, 3500, 2780 u. 2340 Ä (vgl. Orig.). —  Photooxyd 
von I (VIII), aus I in CS2 im Sonnenlicht (3 Min.) u. Eindampfen im Vakuum;
70%. —  Während M esobenzodianthren aus H elianthron, Mesobenzodianthron (IX) nicht 
erhalten werden konnte, da es gegen L uftsauerstoff außerordentlich em pfindlich ist u. 
IX sehr zu R ingschlüssen unter Bldg. von M esonaphlhodianlhron  (X) neigt (vgl. z. B. 
B ro c k m a n n  u .  M itarbeiter, C. 1943. I. 1168), konnte M esodiphenylhelianthren  (XI) 
durch Phenylieren von IX in bekannter W eise dargestellt werden. Das als Zwischen
stufe zunächst entstehende Dianthrachinol XII b ildet m it Lösungsmm. außerordentlich 
stabile M ol.-Verbb. (CS2, B z]., D ioxan), die z. T. bei > 2 0 0 °  beständig sind. XI, das 
durch eine gut ausgeprägte Bande bei 5800 Ä charakterisiert ist, ist sehr photosensibel 
u. kann nur bei gedäm pftem  L icht oder unter künstlicher Beleuchtung gehandhabt 
w rden. Seine v io lette Lsg. in  CS2 wird schnell hellgelb u. enthält dann ein gut kristal-
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lisierendes M onophotooxyd (XIII); die Spaltung bei 180° liefert 90%  0 2 zurück (zur 
Diskussion über die Form el von X III vgl. Orig.). H elianthron  (IX), C28H 140 2, F. 296°, 
nach S c h e l l  u .  M a n s f e l d  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 43. [1910.] 1734), aus X ylol im  
Dunkeln, blaue prism at. N adeln; 87% . —  lO.lO '-Diphenylmesobenzodianthrachinol 
(XII), C40H 26O2, F . 292— 293°, aus IX m it Phenyl-Li in  absol. Ae. (1,5 Std.) im Dunkeln, 
aus D ioxan gelbe Prism en m it 2,5 Moll. D ioxan, die bei 145— 155°/11 mm das D ioxan  
abgeben; 50% . Aus Bzl. gelbe Nadeln (F. 231°) m it 0,6 Mol. B zl., aus CS2 gelbe Prism en  
(F. 236°, Zers.) m it 0,5 Mol. CS2. D as K ristallösungsm . (z. B. CS2) kann im Gleichgewicht 
gegen D ioxan oder B zl. ausgetauscht werden. —  Ä thyläther (XIV), C44H340 2, F . 245°,
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(aus Ae.), aus XII in  sd. A. m it H 2S 0 4; 80% . —  M ethyläther (XV), C42H 30O2, F . 288°, 
analog. IQ -lO -D iphenylmesobenzodianthren, M esodiphenylhelianthren  (XI), C40H 24, 
F. 371°, aus XII oder XIV m it K J  u. N a-H ypophosphit in  sd . E ssigsäure (5 Min.) 
unter Ausschluß von T ageslicht, v io lette  Prism en; 95% . Amax- 7100 Ä ( e =  14150), 
6900 (19000), 6500 (26100), 5800 (97850) u. 5475 (63150 ). ~  Photooxyd  (XIII), C40H 24O2, 
aus XI in  CS2 im  Sonnenlicht (1 Min.) u. E inengen im  Vakuum  im  D unkeln  gelbe (!) 
prism at. Stäbchen; 85%. G ibt bei 180° 65— 80%  seines 0 2 ab. —  N och starrer als 
XI is t  das Mol. von M esonaphthodianthren  (XVI) gebaut. Seine D arst. u. d ie  von  
10.10'-D iphenylmesonaphthodianthren  (XVII), ausgehend von  X , w ird beschrieben. 
Beide liefern in  CS2 oder Ae. beim  B estrahlen m it Sonnenlicht keine P hotooxyde, 
sondern nur Harze. X, das leicht aus IX  durch C hrom säureoxydation oder durch B e
handeln m it A1C13 erhalten werden kann, en tsteh t in  quantitativer A usbeute durch 
Bestrahlen einer Lsg. von  IX  in  Ae., Bzl. oder CS2 (vgl. M e y e r ,  B o n d y  u .  E c k e r t ,  
Mh. Chem. 33. [1912.] 1447), ohne daß ein P hotooxyd  beobachtet wurde. D ie P heny
lierung von X m it Phenyl-L i liefert in  bekannter W eise das D ianthrachinol XVIII; 
XVIII, sein  D im ethyl-(X IX) u. Diäthyläther (XX) waren ident, m it den durch B estrahlen  
von XII, XIV u. XV erhaltenen O xydationsprodukten. D ie R ed. von  XVIII schließlich  
ergab das gewünschte XVII. D ie energ. R ed. von  XVIII m it K J  u. N a-H ypophosphit  
im Rohr führte dagegen zu lO .lO '-D iphenylhexahydrom esodianthren  (XXI). Im  Zu
sam m enhang m it der P hotosensib ilitä t von XVI u. XVII werden die E igg. des H ypericins 
diskutiert. M esonaphthodianthron  (X), C28H 120 2, F. 600— 602°, aus IX  in  B zl. im  Sonnen
lich t b is zum Verschwinden der grünen F luorescenz, rote N adeln; 97% . K onnte nicht 
krist. u. sublim iert werden. —  M esonaphthodianthren  (XVI), C28H 14, aus X  m it Zn- 
Staub, NaCl u. ZnCL im Rohr bei 200° (15 Min.) u. 290° (30 Min.), nach der Sublim ation  
bei 360°/0,001 mm dunkelblaue W ürfel; 80% . Amax 6850 Ä (e =  69230), 6250 (35000) 
u. 5800 (20485). —  10.10 '-D iphenylm esonaphthodianthrachinol (XVIII), ^4oH-24^2» F  
392°, aus X m it Phenyl-L i in  Ae. u. Zers, m it E is u. Säure, gelbe prism at. Nadeln  
30% , neben 40%  an unverändertem  X. Ä thylä ther  (XX), C44H 320 2, F . 444— 446° (Zers.) 
aus XVIII in  sd. E ssigester ( +  wenig Essigsäure) N adeln; 80% . M ethyläther (XIX) 
F. 429— 431° (Zers.), analog m it E ssigsäurem ethylester ( +  wenig H 2S 0 4) Nadeln  
70% . —  10 .10 '-D iphenylm esodianthren  (XVII), C40H 22, F . 430°, aus X V III m it K J  u 
N a-H ypophosphit in  sd. E ssigsäure, nach der V akuum sublim ation bei 360° dunkel 
blaue prism at. N adcl.i; 80% . Amax 6900 k  (e — 102910) u. 6300 Ä (e =  56224) in  Bzl. 
^max 7050 Ä (e =  150900) u. 6400 Ä (e =  64500) in  CS2. —  10 .10 '-D iphenylhexahydro  
mesonaphthodianthren  (XXI), C40H 28, F. 377— 379°, aus XVIII m it K J  u. N a-H ypo  
phosphit in  Essigsäure im  Rohr bei 200° (6 Std .), gelbe P rism en verunreinigt m it 
XVII; 50% . (Ann. Chimie [12] 2 .  844— 73... N ov ./D ez. 1947.) G o l d .  2950

H . R ichet, R. Dulou und G. Dupont, Über Halogenderivate von Tetramethyltetra- 
liydroketofuran. D ie  E inw . von  Chlor au f Tetramethyltetrahydrolcetofuran  (A) verläuft 
teilw eise ähnlich der von  Vff. untersuchten Einw . von  Brom ; es b ild et sich  hierbei 
das 2.2.5.5-Tetramethyl-3-keto-4-chlortetrahydrofuran  (I); eine D ichlorverb. konnte nicht 
erfaßt werden. D ie Verb. g ib t kein Oxim  u. nur schw ierig ein  p-N itrophenylhydrazon; 
dagegen reagiert sie  leicht m it C2H 5MgBr unter B ldg. eines chlorierten tert. Alkohols, 
des 2.5-D im ethyl-2.5-epoxy-3-äthyl-4-chlorhexanols-(3) (II). W eitere U nterss. über die 
ähnlich hergestellten Br-Verbb. führten durch verseifende M ittel (z. B. Soda) zu dem
2.2.5.5-Tetram ethyldiketotetrahydrofuran  (IV). D ie E inw . von  N a-Ä cetat u. S e 0 2 gab 
keine genau definierbaren Stoffe. In  der Dibromketoverb. V sind  die Brom atom e wenig 
aktiv; A lkalien, N a-A cetat wirken nur schw ach ein, besser erfolgt d ies in  alkoh. Lö
sung. Längere E inw . von  w ss. P ottasche-L sg. füh rt zu einem  Prod., dem  die Zus.

einer 2 .4-D im ethyl-2.4-epoxypentanol-(3)-carbonsäure-(3)
c o  c h c h 2-

(CH3)2C C(CH3)2

^ O ^  VII

(VI) zükom m t. B eim  E rhitzen über den F . erfolgt Zers.
in  A ceton u. a-D imethylbrenztraubensäure. D ie Mono- u. 
D ibrom verbb. reagierten le ich t m it K CN unter Bldg. 
von  Mono- u. D in itr ilen . Aus der M onobromverb. I 
en tsteh t z. B. d ie Verb. I (m it CN sta tt  CI). D ie katalyt. 

Hydrierung ( +  N i) der N itr ile , z. B. des 2.5-D im ethyl-2.5-epoxy-4-cyanhexanon-(2) gab 
eine 4-A m inom eihylverb., aus der durch Zn +  HCl ein  sek. Am in, das B is-[2.5-dim ethyl-
2.5-epoxyhexanon-(3)-yl-(4)-m ethyl\-am in  (VII) entsteht. Ä th yln itr it fü h rt zur Bldg. 
eines M onooxim s, das in  Soda leich t lösl. is t  u. durch heiße H 2S 0 4 2.2.5.5-Tetram ethyl-
з.4-diketotetrahydrojuran  g ib t.

V e r s u c h e :  2.2.5.5-Tetramethyl-3-keto-4-chlorletrahydrofuran  (I), C8H 130C1, aus A
и. Chlor unter K ühlung; K p. 184,5°; nD18 1,447; D .18 1,0923. —  2 .5-D im ethyl-2,5-epoxy- 
3-äthyl-4-chlorhexanol-(3) (II), C10H 19OC1; aus I u. C2H 5MgBr; F . 103— 105°; (Ausbeute) 
70% . — 2.2.5.5-Tetram ethyl-3.4-diketotetrahydrofuran  (IV), C8H 120 3; aus der D ibrom verb.
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V m it Soda- oder P ottasch elsg .; nach Ansäuern m it H 2S 0 4 wird ausgeäthert; Kp. 78°.
— Dimethylbrenztraubensäure  en tsteh t m it 60%  Ausbeute durch Pyrolyse von 2.4- 
Dimethyl-2.4-epoxypentanol-(3)-carbonsäure-{3) (VI), C8H 140 4; F . 123— 124°; VI wurde 
durch K ochen von V erhalten. —  2.5-D imethyl-2.5-epoxy-4-cyanhexanon-{2), C9H130 2N 2; 
aus Br-I m it KCN; K p.18 90°, nD13 1,4451, D .13 1,1271; 95—98% ; O xim , F . 110° (Zers.).
— 2.5-D im ethyl-2.5-epoxy-4-am inom ethylhexanon-(3), C9H 17ON; aus vorst. N itril durch 
katalyt. R ed. ( +  N i); F . 80°., O xim , F . 175°; Phenylsemicarbazon, F . > 2 4 0 ° . —  B is- 
[2.5-D imethyl-2.5-epoxyhexanon-(3)-yl-(4)-m ethyl\-am in  (VII), C18H 310 4N ; aus vorst. 
Verb. m it Zn in HCl, F. 135°; 60% . —  2.2.5.5-Tetramethyl-4.4-dicyan-3-keto-tetrahydro- 
furan, C9H 120 2N 2; aus der Dibrom ketoverb. m it wss. K CN-Lsg., F . 134°. —  2.5-D i- 
methyl-2,5-epoxy-3-cyanhexanol-(3), C9H 150 2N, aus der entsprechenden 3-K etoverb. m it 
HCN, F . 77°; 90% . Durch konz. H 2S 0 4 geht die Cyangruppe in die CONH2-Gruppe 
über, F . 103°. —  2.2.5.5-Tetramethyl-3-keto-4-cyantetrahydrofuran, C9H 130 2N. Die  
4-Monobromverb. wird in  A. m it KCN gekocht; Ausbeute quantitativ; K p.18 90°. 
(Bull. Soc. chim . France, Mem. [5] 14. 693— 99. Juli/A ug. 1947.) R o th m a n n . 3061

Niels Clauson-Kaas und Jorgen Fakstorp, S tru k tu r von M a rqu is’ N itroacetin. Für 
M a rq u is ’ Nitroacetin, die bei der N itrierung von Furan in Essigsäureanhydrid ent
stehende A dditionsverb., sind verschied. Strukturformeln vor
geschlagen worden. Vff. weisen bei der H ydrolyse dieser Verb. .
M aleinaldehyd nach u. schreiben ihr daher die nebenst. Struk
tur zu, die auch von F r e u r e  u . J o h n s o n  (J . Amer. ehem. Soc. 53. CH8C00v yS 02 
[1931.] 1142, 1147) für die 1.4-Addition bei der a-Nitrierung der 0
Furane angegeben worden ist.

V e r s u c h e  (F F . korr.): M aleinaldehydtetraacetal, K p.16 132— 133°, aus A cetylen  
nach W o h l u. M y lo  (Ber. dtsch . ehem . Ges. 45. [1912.] 322. 1746). Zur Darst. der 
Hydrazone wurde das A cetal m it 0,01nH 2SO4 u. A. gekocht, die erkaltete Lsg. m it dem  
in Essigsäure gelösten H ydrazin versetzt, Ausbeuten um 80% . Bis-phenylhydrazon, 
C16H 16N4, F. 171° (K oFLE R -B lock), 180° (Rohr), Rohprod. in sd. Aceton lösen, gleiche  
Menge Bzl. zufügen u. abdam pfen, gelbe P latten; 70%  (Ausbeute, bezogen auf R oh
prod.). —  Bis-m ethylphenylhydrazon, C18H 20N4, F. 173°, aus Aceton-A. wie zuvor, gelbe 
Platten; 50% . —  B is-diphenylhydrazon, C28H 24N4, F . 177° (K .), 180°, aus Aceton-A., 
gelbe P latten; 80% . —  Nitroacetin, nach M a rq u is  (Ann. chim . phys. 4. [1905.] 196), 
gelbes Öl. -—■ Bis-phenylhydrazon, C16H 16N 4, F . 170° (K .), 184°, m ethanol. Lsg. von  
Nitroacetin wird m it W. u. E ssigsäure verd. u. m it dem H ydrazin einige Min. gekocht, 
m it W. verd. u. nochm als kurz gekocht; 32%  Rohprod. (bezogen auf Furan); 
um krist. w ie oben aus A ceton-B zl., gelbe P latten; 61% . —  Bis-m ethylphenyl
hydrazon, C18H 20N 4, F . 176°, wie zuvor; 37%  Rohprod.; um krist. aus Aceton-A., 
gelbe P latten ; 78% . —  B isdiphenylhydrazon, C28H24N 4, F . 173— 177° (K .) , 179°; 
28% Rohprod.; um krist. aus Aceton-A ., gelbe P latten; 75% . (Acta ehem. scand. 1. 
210— 15. 1947. K openhagen, U n iv ., Chem. Labor.) F r o h l o f f .  3061

Giuseppe Illari, Furjurolschwarz. Vf. untersucht die K onst. von nicht S-haltigem  
Furfurolschwarz (I), dessen Eigg. dem Pyrrolschwarz ähnlich sind , um den Aufbau  
dieser Farbstoffe u. des natürlichen M elanins aufzuklären. Drei auf verschied. W eise 
aus Furfurol (II) hergestellte I-Farbstoffe zeigen dieselbe prozentuale Zus. m it der ein
fachen Form el C3H 20  u. dasselbe chem. Verhalten. Bei Zers, in  der Wärme läßt sich  
der Furankern m it der F ichtenspanrk. nachw eisen; FEHLiNGsche Lsg. wird red. u. 
beweist eine freie Aldehydgruppe. In  saurer u. alkal. K M n04-Lsg. werden die Farb
stoffe vollständig oxydiert; in  neutraler Lsg. wird Bernsteinsäureanhydrid erhalten. 
Mit Br-W. werden gelblich  
gefärbte, w asserlösl. bro- 
mierte Substanzen unbe
kannter Zus. erhalten. Zur 
weiteren Aufklärung der 
K onst. von I wird ein  
schwarzer F arb stoff aus 
Furoin (III) an Stelle  von II 
hergestellt, der sich ganz 
ähnlich wie die anderen ver
hält. Daraus schließt Vf., 
daß die Farbstoffe wahr
scheinlich ähnliche K onst. haben. Aus 3 Moll. III spalten sich 2 Moll. W. ab zu 1.2.3- 
T rifu ry l-1 .2 ,3-trifuroylpropanol-{l) (IV). D ie Stärke u. K onz, der Säure bei der H erst. 
schließen die B ldg. von  Oxyden u. Acetalen aus. Durch Polym erisation von  IV ent-
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steh t der Farbstoff. Ganz analog kondensiert sich  II nach anfänglicher A ldolkon- 
densation u. anschließender W asserabspaltung zu IV, das zu I polym erisiert.
, /  V e r s u c h e ;  Furfurolschwarz (I) (C3H20 ) n aus Furfurol (II) u. HCl (D. 1,19) nach  
/2 Std. au f dem  W .-Bad Nd., der m it W. gew aschen, getrocknet u. im  Soxleth  nach- 

einander m it Ae., A., Chlf., CC14, Bzl. u. Ligroin extrah iert wird. Schw arzes, feines 
Pulver ohne F ., unlösl. in  organ. Lösungsm m ., M ineralsäuren u. B asen. —  I aus II u. 
50% ig. H J. Amorphes, schwarzes Pulver. Darst. u .E igg . wie v o rsteh en d .— I aus II u. HCl 
(D. 1,06) w ie vorstehend. —  Schwarzer F arbstoff (C3H 20 ) n aus Furoin u. HCl (D . 1,06). 
H erst. u. E igg. wie I. (Gazz. chim . ita l. 77. 389— 98. Sept. 1947. Camerino, U n iv ., 
Ist. Chim. Gen.) S t i e b .  3061

Niels Clauson-Kaas, D ie E in w irku n g  von B rom  a u f F urane. E in e  neue Synthese  
von 2.5-D iacetoxy-2.5-dihydrofuran. Vf. liefert ein  w eiteres B eisp iel für die Tatsache, 
daß der Furankern Rkk. primär unter 1.4-A ddition eingeht. So wird Br2 in  E isessig  
bei 10° zum instab ilen  2.5-D ibrom -2.5-dihydrofuran  addiert, das sich  m it molaren 
Mengen wasserfreien K -A cetats in einem  A rbeitsgang zum  2.5-D iacetoxy-2.5-dihydro- 
furan , C8H l0O5, um setzt, K p.9 129— 132°; A usbeute 70% ; Identifizierung durch H y
drolyse zum M alaldehyd. Frühere Versuchsergebnisse über die E inw . von  Br2 auf 
Furanverbb. werden unter dem G esichtspunkt der 1.4-A ddition d iskutiert. (Acta ehem. 
scand. 1. 379— 81. 1947. K openhagen, U n iv .) K l e e b e r g .  3061

Robert L. M etealf und Francis A . Günther, M echanism us der insekticiden  W irk
sam keit. 1. M itt. Dithienyltrichloräthane. D a der E rsatz des P henylrestes durch den 
Thienylrest (vgl. D u n n  u . D i t t m e r ,  C. 1946. II . 1151) in  m anchen Gruppen biolog. 
akt. Verbb. von Interesse is t , wurden einige Verbb. aus der Gruppe des D D T  mit 
verschiedenartig substitu ierten  Thienylresten s ta tt  der P henylreste dargestellt u. auf 
ihre insekticide W irksam keit an H elio thrips haemorrhoidalis ( B o u c h é )  u .  Drosophila 
melanogaster M e ig .  geprüft. E inzelne Substanzen wurden außerdem  an Blatella ger
manica  (L.) u. T ribo lium  confusum  D u v . geprüft. E s zeigte sich , daß d ie  D e r iw . des 
Trichloräthans (I, R  =  H ), in denen R  =  5-ClC4H 2S - , 5-B rC 4H 2S - , C4H 3S -2 - ,  5-C H 3- 

C4H 2S -  u .  4-C H 3C4H 2S -  is t , keine insekticide W irksam keit entfalteten, 
\  obw ohl sie  m it n. K O H  im  gleichen Maße HCl abspalten  w ie d ie Phenyl-

CH—CCI, analogen. D araus geht hervor, daß bei diesen die H Cl-Abspaltung 
R / nicht die U rsache der Wrkg. sein kann. D ie K onst. wurde durch die

Indophenin-R k. gesichert; bei der M uttersubstanz 2.2-B is-[thienyl-(2)]-
1 .1.1-trichloräthan (II) ferner durch H Cl-Abspaltung zum  entsprechenden Äthylen- 
deriv. u. anschließende O xydation zum bekannten 2 .2 '-D ith ienylketon  (III).

V e r s u c h e :  (Ausbeuten in  K lam m ern). T estm ethoden: F ilterpapier wird m it der 
Aceton-Lsg. der Prüfsubstanz getränkt, getrocknet u. m it 25 D rosophila in  ein Gefäß 
eingebracht. D ie Anzahl der to ten  F liegen wird nach 24 Std . gezählt. —  Orangen 
werden 1 Sek. in die Aceton-Lsg. getaucht, getrocknet u. m it 25 H eliothrips besetzt. 
—  B est. der H Cl-Abspaltung: 2 M illim ol der Substanz in  100 cm 3 95% ig. A. +  5 cm3 
alkoh. n. K OH , 16 Std ., 27°, gegen Phenolphthalein  zurücktitrieren. —  2-Chlorthiophen
(IV), nach T h ö l  u .  E b e r h a r d  [1893] dargestellt, K p. 126— 130°, nD30 1,543, nD30 1,550 
(40% ). —  2-Chlormercuri-5-chlorthiophen, K rista lle  aus A ., F . 219,5— 220,5°. —  IV 
nicht nach B l i c k e  u .  B u r c k h a l t e r  (C. 1943. I . 1155), s ta tt  dessen  2 .2 '-Dichlordi- 
thienyl, derbe Prism en, F . u. M isch-F. 109— 110°. —  2 .2 -B is-[2 -C h lo r th ien y l]-l.l.l-  
trichloräthan, C10H 6C15S2, aus IV u. Chloral in  B zl.-E isessig  m it konz. H 2S 0 4-Eisessig, 
6 Std ., 0°, kleine R hom ben aus A ., F . 65— 66°, Indophenin-R k. negativ  (32% ). —
2 .2 -B is-[2 -B rom th ienyl]-l.l.l-trich lorä than  C10H 5Br2Cl3S2, analog vorst. aus 2-Brom- 
thiophen, N adeln  aus A ., F . 94,0— 94,7°, Indophenin-R k. negativ  (57% ). —  2.2-B is- 
[th ienyl-(2 )]-l.l.l-trich lorä than , (II), C10H 7C13S2, analog vorst., P latten  aus A ., F . 78,4 
b is 79,2°, Indophenin-R k. ro tv io lett nach 15 Min. (58% ). —  2.2-B is-[2-M ethylthienyl]-
1.1.1-trichloräthan, C^HjjClgSj, aus 2-M ethylthiophen  (nD24’s 1,5172) analog Vorst., 
Körner aus A ., F . 70—-71°, Indophenin-R k. negativ  (43% ). —  2 .2-B is-\3-M ethyl- 
th ien y l]-l.l.l-tr ich lo rä th a n , C12H n Cl3S2, aus 3-M ethylth iophen  (nD4’6 1,5181) analog 
vorst., N adeln aus A ., F . 124— 125°, Indophenin-R k. negativ  (30% ). —  2 .2 '-D ithienyl
keton (III), aus II durch K ochen m it alkoh. K O H , 1 Std. u. O xydation des entstandenen  
gelben Öls m it C r03 in  E isessig , 4 Std ., gelbe K örner aus A ., F . u. M isch-F. 87— 87,5°. 
Phenylhydrazon, F . u. M isch-F. 134— 135°. 2 .4-D initrophenylhydrazon, F . u. M isch-F. 
222— 223°. (J. Am er. ehem . Soc. 69. 2579-—81. N ov. 1947. R iverside, Calif., U niv., 
Citrus E xp. Station .) O f e e .  3071

André Étienne, Tri[-a-th ienyl]-arsin  und  seine Um wandlungsprodukte. a-Chlor- 
mercur ithiophen  (I; F . 181°) wird durch Mercurierung von Thiophen m it H gCl2 nach 
F i n z i  [1915.] gebildet. Beim  3std . Erwärmen von I u. AsCl3, E xtraktion m it Bzl. u. 
D est. unter N 2 entstehen  43%  [<x-ThienyV\-arsindichlorid (II; C4H 3C12SA s, K p .4 106 bis
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110°). B eim  Zutropfen von AsC13 zu a-Thienyl-M gBr in  Ae. unter K ühlen, 7 2std . 
K ochen u. Zers, m it N H 4C1 werden 65%  T ri-\x -th ien y l\-a rsin  (III; C12H 9S3As, f !  
25— 26°, K p.4 195— 198°; Nadeln nach m ehrm onatigem  Stehen) gebildet. D ie U m 
wandlung von III m it AsC13 in II u. D i-[a-thienyl]-arsinchlorid  (IV; C8H 6C1S2As, K p .,r 
185— 195°) is t  von der R k.-Tem p., -Dauer u. von der verwendeten Menge AsC13 ab
hängig; B eim  V2std . Zutropfen von 12 g AsCls zu 20 g auf 150° erhitztes III, 6std. 
Erwärmen bei dieser Temp. u. Vakuum dest. unter N 2 werden 10,1 g II u. 8,4 » IV 
erhalten; bei 200° en tsteh t in schlechter Ausbeute nur"IV. Wird III u. 30% ig. H 20 2 
erwärmt, so werden 75%  Tri-\tx-thienyl]-arsinsäure  (C12H 9OS3As, F. 160°; Prism en aus 
Äthylacetat) gebildet. D ieses wird bei 10 Min. K ochen in  6nNaOH in  Thiophen  u. 
Di-[oc-thienyl]-arsinsäure (C8H 70 2S2As, F. 170° [MAQUENNE-Block]; 100% [Ausbeute]) 
gespalten, das beim  Erhitzen über den F. zum A nh yd rid  [(C4H 3S)2A s0 ]20 ,  F . 315— 316°, 
dehydratisiert wird. (Mém. Serv. chim . É ta t 33. 405—08. 1947” Annexe du Bouchet,' 
Labor. Central des Serv. Chim. de l'É ta t.)  L e h w a l d .  3071

Corwin H ansch, R einigung von Thionaphthen. Das nach F r i e d l ä n d e r  (Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 41. [1908.] 231) erhaltene n icht scharf schm . Thionaphthen  läßt sich  
durch 4std . K ochen am R ückfluß m it 10% S in  verd. NaO H  u. anschließende W.- 
Dam pfdest. reinigen; F . 32°. (J. Amer. ehem . Soc. 69. 2908. N ov . 1947. Claremont, 
Calif., Pom ona Coll.) E. B e c k e r .  3071

André Étienne, 4.9-D iphenylthiophanthren u n d  meso-a-Thienylanthracenderivate. 
Photooxydationsuntersuchungen. N ach früheren U nterss. des Vf. (C. 1944. II . 421) 
wird der arom at. Charakter des Anthracens sehr wenig geändert, wenn ein lateraler  
Ring durch einen Pyridinring, wie z. B . beim  a- u. /1-Azanthracen, ersetzt wird u. wie  
dies durch die UV-Spektren u. die photochem . Eigg. festgestellt werden konnte; dieses 
Verh. konnte auch durch Photooxydationsverss. beim  m eso-Diphenylanthron beob
achtet werden. U m  nun festzustellen, ob diese Eigg. sich auch beim Ersatz des lateralen  
Benzolkerns durch einen Thiophenkern vorfinden, wurde eine Anzahl Diphenylisothio- 
phanthrene hergestellt. H ierzu diente das 4.9-D iphenylthiophanthren (IV), das man  
auch als ein V  .4 '-D iphenylnaphtho-\2 ' .3 ' :2.3~\-thiophen bezeichnen kann. H ierzu wurde 
o-Thenoylbenzoesäure (I) aus Phthalsäureanhydrid u. a-Thienyl-M gJ (XIII) hergestellt 
u . dann durch Ringschluß in 4.9-Thiophanthrenchinon  (II) verwandelt. D ie Phenylierung
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Ri Th von II m it Brombenzol-M g lieferte
4.9 -D iphenyl- 4.9- dioxy-4.9-dihydro- 
thiophanthren (III) u. IV durch Red.

I II O II | desselben. IV gab im  Gegensatz zum  
V y v  L i /v J  m eso-Diphenylanthracen u. a- u.

| /3-Azanthracen nach längererBestrah-
X R i = R 2= T h  Tb lung in  CS2 kein P hotooxyd. H ieraus

XI R i= T h , r 2= C 6h 6 x i i  kann man auf einen abgeschwächten
aromat. Charakter des Thiophens 

schließen. Zur genaueren Charakterisierung des aromat. Charakters wurden zwei meso- 
a - T h i e n y l d e r i w .  des Anthracens dargestellt: Das a-Dithienyl-9.]0-anthracen  (X) u. das 
a-Thienyl-9-phenyl-10-anthracen  (XI). X entstand aus Anthrachinon m it XIII u. Red. des 
entstandenen 9 .10-D ithienyl-9.10-dioxy-9.10-dihydroanthracens (VI). XI konnte auch aus 
9-Thienyl-10-phenyl-9.10-dioxy-9.10-dihydroanthracen  (VII), welches aus Anthron durch 
Phenylierung entstand, durch Red. gewonnen werden; ebenso auch aus 9-Phenyl-9- 
m ethoxy-10-anthron u. X III, wobei cis- u. trans-isom ere entstehen; durch Red. geben  
letztere XI u. durch M ethanol u. HCl eine D im ethoxyverb, das 9-a-Thienyl-10-phenyl- 
9 .10-dim ethoxy-9.10-dihydroanthracen  (IX). D ie Bestrahlung von  X  in  CS2 führte zu

12*
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einem  farblosen, sehr unstabilen Prod., das man als , ,Photooxyd“ ansehen kann. Da- 
gegen gab X I unter denselben Bedingungen ein stab iles, gut kristallisiertes Photooxyd  
(XII), das beim  Erhitzen auf 150° 98%  O unter Rückbldg. von IX  abspaltet. W ährend  
die von W i l l e n a r t  (C. 1938. II. 1403 u. C. 1939. II. 2229) untersuchten P hotooxyde  
von  m eso-substituierten A nthracenderiw . nur 12— 48%  0  abgeben, geben die hier 
untersuchten fast 100% O ab, so daß man den Charakter der T hiophene m it dem  
aromat. Charakter des Benzols vergleichen kann; er is t  aber doch abgeschw ächt, wie 
dies an der U nbeständigkeit der P hotooxyde von  D ithienylanthracen u. dem  N ich t
vorhandensein einer P hotooxydation von IV sich gezeigt hat.

V e r s u c h e :  o-Thenoyl-(a)-benzoesäure  (I). Für das nach S t e i n k o p f  (C. 1919. I. 
150) dargestellte Prod. wurde ein verbessertes Verf. angegeben: 7 g Phthalsäureanhydrid  
(suspendiert in 60 cm 3 Bzl.) werden tropfenweise m it einer Lsg. von  10 g Jodth iophen  
u. 1,25 g Mg in 35 cm3 Ae. versetzt u. 2 Std. au f 100° erwärm t u. dann m it E is u. HCl 
zerlegt; nach Abdam pfen des Lösungsm . erh ielt man 9,6 g; aus B zl. oder Toluol K ri
stalle  vom  F . 146°; 80%  (Ausbeute). —  4.9-Thiophanthrenchinon  (II ); D arst. vgl. S t e i n -  
k o f p  (I .e .);  vorst. Verb. wird m it P20 5 behandelt; F . 229°; 65% . —  4.9-D iphenyl- 
4.9-dioxy-4.9-dihydrothiophanthren  (III), C24H 80 2S, aus II (gelöst in  B zl.) u. C6H 5MgBr 
in  Ae. u. Zerlegung durch E is +  HCl nach 2std . E rhitzen; zur Entfernung von noch 
vorhandenem  Chinon wird etwas N a-H ydrosu lfit zugesetzt; aus A ceton prism at. 
N adeln, F . 236°; 45% . —  4.9-D iphenylthiophanthren  (IV), C24H 16S. D urch kurzes 
K ochen von III in E isessig  unter Zusatz von K J  u. H ypop hosp h it; aus A ceton oder 
Essigäther u. Sublim ation im  H ochvakuum  hellbraune R auten, F. 216°. D ie  P hoto
oxydation in  CS2 verändert das Prod. kaum. —  9-<x-Thienyl-9-oxy-10-anthron  (V), 
C18H 120 2S, aus Anthrachinon in Bzl. u. X III durch lOstd. Schütteln; aus B zl. Nadeln, 
F. 190°; 46% . —  9 .10-a-D ithienyl-9.10-dioxy-9.10-dihydroanthracen  (VI), C22H 460 2S2; 
a) aus Anthrachinon u. X III in  Ae. u. B zl.; Oktaeder, F . 218°; 93% ; wenig lösl. in  Bzl. 
u. Ae., leichter in  A ceton; b) aus X III in  Ae. u. T hienyloxyanthron in  B z l .; nach kurzem  
E rhitzen wird durch E is u. HCl zerlegt; Oktaeder, F. 218°. —  9.10-a-D ithienylanthracen
(X), C22H 14S2, aus VI, K J  u. N a-H ypophosphit in  E isessig  durch K ochen, aus E ssig 
äther braune R auten, F . 244°. W ird durch P hotooxydation  m it Sonnenlicht in  CS2 
zu farblosen K ristallen . —  9-a-Thienyl-10-phenyl-9-oxy-10-m ethoxy-9.10-dihydroan- 
thracen  (VIII), C25H 20O2S ; (cis u. trans). Zu X III in Ae. g ib t m an eine Lsg. von  9-Phenyl- 
9-m ethoxy-10-anthron in  Bzl. u. kocht 10 Min., hierauf wird au f E is gegossen; nach 
Entfernung des Lösungsm . wird der R ückstand m it siedendem  Bzl. extrah iert; hieraus 
erhält m an das Isomere, F. 192— 193°; nach E ntfernung des B zl. w ird m it Aceton  
ausgekocht, aus dem das Isom ere  vom  F. 212° erhalten wird; G esam tausbeute 79% . — 
9-<x-Thienyl-10-phenyl-9.10-dimethoxy-9.10-dihydroanthracen  (IX), C^H^OjS. D ie vorst. 
cis- u. trans-isom eren lassen sich durch K ochen m it HCl in  M ethanol in  eine einzige 
Verb. vom  F . 282° (aus Bzl.) überführen. —  9-a.-Thienyl-10-phenyl-9.10-dioxy-9.10- 
dihydroanthracen  (VII), C24H 180 2S, aus VI in Bzl. in  C8H 5MgBr (in Ae. gelöst), durch 
x/2std . K ochen, aus Aceton, F. 212°; 70% ; im  H ochvakuum  sublim ierbar. —  9-oc- 
Thienyl-10-phenylanthracen  (XI), C24H 16S, durch Red. obiger Isom eren (F. 192 u. 212°) 
in  E isessig m it H ypophosphit u. etw as K J; hellbraune prism at. N adeln, F . 209°; auch 
durch R ed. von  VII u. IX  erhält m an die Verb. m it 80%  A usbeute. —  Photooxyd von 
9-Thienyl-10-phenylanthracen  (XII), C24H 160 2S. XI w ird, ge löst in  CS2, 3— 4 Std. der 
Sonne ausgesetzt; nach E ntfernung des Lösungsm . im  Vakuum  erhält m an ein Prod. 
vom  F. 211— 215°; 69% . D as Prod. zersetzt sich  im H ochvakuum  u. sublim iert gegen 
145°; bei 150° tr itt  vollständige Zers. ein. —  D ie A bsorptionsspektren sind  tabellar. 
u. in  2 B ildern wiedergegeben. (B ull. Soc. chim . France, Mem. [5] 14. 634— 39. Ju li/ 
Aug. 1947. Paris, Coll. de France, Labor, de Chim ie organ.) R o t h m a n n .  3071

A. P . Terentjew und M. A. Schadchina, D ie Su lfu r ieru n g  von Pyrrol. Bei der 
E inw . von  Pyrid insu lfotrioxyd  (I, C5H 5N - S 0 3) au f Pyrrol erhalten Vff. a-Pyrryl- 
Sulfonsäure, die als B a-Sa lz  iso liert wird. D ie a-Su bstitu tion  wurde durch C r03-0xy- 
dation des Ba-Salzes bew iesen, wobei M a lein im id  erhalten wurde. D ie  Einw . von Br2- 
W asser au f eine Lsg. des Ba-Salzes führte zur B ldg. von  D ibrom m alein im id , beim  
K ochen der w ss. Lsg. des Ba-Salzes m it N a-A m algam  en tsteh t eine im  Geruch an 
Ä thanolam in erinnernde Verb., verm utlich 4-A m inobutanol-(l). D ie freie a-Pyrryl- 
sulfonsäure ist stark hygroskop. u. zers. sich  an der Luft schnell. —  a-P yrrylsulfonsäure, 
B a-Sa lz , aus 1 g Pyrrol u. 6,6 g I in 5 ml D ichloräthan durch lOstd. Erhitzen im Rohr 
a u f dem W asserbad u. Behandeln des Reaktionsprod. m it Ba(O H)2; 3 g (Ausbeute). 
O xydation m it C r03 liefert M a lein im id , F . 92— 93°, Behandlung m it Br2-W asser D i
brom m aleinim id, F . 224— 225°. Aus dem  Ba-Salz wurden das N a -S a lz  u. das A g-Sa lz  
erhalten. (UoKJianH AKajeMHH H ayK  CCCP [Ber. Akad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 55. 
231— 33. 21/1. 1947. M oskau, L om onossow -U niv.) F r o e l i c h .  3081
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Herbert E. Carter und Harriet E. Neville, Oxydation von O xyprolin  durch Perjodat. 
Vff. untersuchen die Einw. von Perjodat auf Oxyprolin u. stellen eine langsam e, aber 
durchgreifende O xydation unter Verbrauch von etwa 4 Molen Perjodat in 48 Std. 
fest. U nter den Bedingungen der Senn -B est, nach N i c o l e t  u .  Shtnn  (vgl. C. 1942.
II. 2511) werden 0,6 Mol Form aldehyd in 1 Std. (0,84 Mol in  24 Std.) gebildet, was 
bei O xyprolin enthaltenden Gemischen berücksichtigt werden muß. -—■ Eine Störung 
der T h reon in -P est, durch Bldg. von Acetaldehyd sow ie der B est. der Gesamt-Oxyamino- 
säuren durch B ldg. von N H 3 wurde nicht beobachtet. (J. biol. Chemistry 170. 301— 04. 
Sept. 1947. Urbana, U niv. o f  Illin v is , N oyes Labor, o f  Chem., D iv. o f  Biochem .)

G. A n d e r s .  3081
John W . Baker, A n m erkung  zu  „Synthesen in  der Indolreihe. 2. M itt.“ (Vgl. C . 

1947. 1192.) Vf. w eist darauf hin, daß die Rk. von  CÖ2R  • [CH2]n • COC1 (n =  0 oder 1) 
m it Indolyl-M gJ bereits von O d d o  u. A l b a n e s e  (Gazz. chim . ita l. 57. [1927.] 827) 
beschrieben ist, die auch ß-K eto-ß-3-indolylpropionsäureäthylester, F. 121°, darstellten. 
(J. chem. Soc. [London] 1947. 558. April. Leeds, U niv.) R e i s n e r .  3081

Carlo Alberti, U m w andlung von ß-acylsubstituierten Indolen. 3. M itt. U m wand
lung von Indolylm ethylketonen  in  Indolhomologe. (2. vgl. C. 1940. I. 209.) In der vorigen  
Mitt. wurde schon darauf hingewiesen, daß sich die H ydrazone von /S-Indolketonen 
durch Öffnung des Pyrrolringes des Indols in  die Isom eren der H ydrazone, u. zwar 
in die 4-[o-Am inophenyl]-pyrazole (I) um wandeln. D iese Rk. vo llz ieh t sich durch 
Einw. von  A lkoholaten u. von H ydrazinhydrat (III) au f die H ydrazone, K etazine u. 
auch auf die A cylindole (II) se lbst. Bei letzteren verläuft die Um w andlung am  gün
stigsten bei einem  Überschuß von m indestens 8 Molen III u. 150— 160° im Bombenrohr. 
Die gebildeten I sind stärker bas. als II u. deren H ydrazone. Sie bilden Dihydro- 
chloride u. Dipikrate. Ihr F. ist tiefer u. ihre L öslichkeit in  W. u. organ. Lösungsmm. 
größer. Sie zeigen im G egensatz zu den H ydrazonen keine reduzierenden Eigg. gegen
über F E H L iN G s c h e r  Lsg. u. am m oniakal. A g N 0 3. Sie werden von  verd. Mineralsäuren 
in der W ärme nicht hydrolysiert. Sie geben keine Indolrk., wohl aber die Rk. von  
K n o r r  auf Pyrazole. Von den 3 N-A tom en is t  1 N  prim ., 1 N  sek. u. 1 N  tertiär. Oxy- 
dationsverss. ergaben keine faßbaren P rod d .; Syntheseverss. führten bisher zu keinem  
Ergebnis. D ie Bldg. von I, die noch weiter z. B. m it der Verbrennungswärme diskutiert 
wird, wird als erstes Beispiel für die Öffnung des Indolringes zur direkten Um wandlung  
in P yrazo ld eriw . angesehen.

V e r s u c h e :  ß-Acetylindolhydrazon  (IV), C10H n N 3, bei 100° Erweichung, F. 260— 270° 
unter Schwarzfärbung, aus /3-Acetylindol (II) u. H ydrazinhydrat (III) im Mol-Ver
hältnis 1:4 , in  alkoh. Lsg., 2 Std. kochen au f dem W .-B ad; red. FEHLiNGsehe Lsg. u. 
ammoniakal. AgNÖ3; Verbrennungswärme 7,978 cal/g. —  K etazin  von  II: 1. Durch  
Kondensation von IV m it II (1:1), in  alkoh. Lsg., F. 278— 280°; aus A. schwefelgelbe 
Kristalle, M isch-F. 278— 280°. 2. Durch O xydation von  IV m it J 2 in  alkoh. Lsg.;
aus M ethylalkohol K ristalle  wie vorstehend. 3. Durch O xydation von IV m it HgO  
in Bzl., F. 276—278°, M isch-F. 276—278°. —  Bas. Prod. aus II, Ci0H h N 3. 1. Aus IV 
u. III (1:8) in absol. A. im  Rohr bei 150— 160° (3 Std.). Prism en vom  F. 120— 121°, 
Misch-F. 120— 121°. 2. Aus dem K etazin  von II u. III (1:8) wie vorst., quantitative  
Umwandlung. F. 121— 122°, M isch-F. 120— 121°. 3.) Aus II u. III (1:8), 5 Std. kochen  
auf dem W .-Bad, aus A. schwefelgelbe K ristalle vom  F. 280— 282° (K etazin), M isch.-F. 
278—280°. Es handelt sich wahrscheinlich um eine M ischung vom  H ydrazon u. K etazin  
von II. 4. Aus II u. III in absol. A. im Rohr bei 150— 160° (5 Std.). Aus W. F. 124— 125°, 
Misch.-F. 121— 122°. Verbrennungswärme 7,475 cal/g. Dihydrochlorid, Ci0H n N 3-2HC1, 
leicht rosa gefärbte K ristalle vom  F. 250—-252°. Sulfa t, C10H UN 3 -H 2S 0 4, F. 266— 268°. 
D ipikrat, C10H n N 3-2C6H 30 7N 3, dunkelgelbe K ristalle vom  F. 191— 192° (Bzl.). Azo- 
verb. m it ß-N aphthol, C20H l6ON4, durch D iazotieren u. K uppeln m it /S-Naphthol, rote  
K ristalle m it grünem  Schimmer vom  F. 232—-233° aus A ., A ceton oder M ethylalkohol, 
lösl. in konz. H 2SÖ4 u. konz. H N O a m it violetter Farbe, die bei Verdünnung m it W. 
gelb-orange wird. —  B as. Prod. von ß-Acetyl-a-m ethylindol, C^H^Ng, F. 162— 163° 
(Bzl.-Bzn.), aus dem  K etazin  des /S-Acetyl-a-m ethylindols u. III (1:8) im  Rohr bei 
150— 160° (3 Std .) oder aus /3-Acetyl-a-m ethylindol u. III (1:8) in alkoh. Lsg. oder 
im Rohr bei 150— 160°. Dihydrochlorid, CUH 13N 3 -HCl, F . 269— 271° (A.). D ipikra t, 
Cj,H13N 3• 2C„H30 7N 3, hellgelbe K ristalle, F. 182— 183° (Bzl.). Azoverb. m it ß-N aphthol, 
C2iH 18ON4, F. 249— 250“, blutrote K ristalle (A.-Aceton), lö st sich in konz. H 2SÖ4 u. 
konz. H NÖ 3 m it in tensiv  violetter Farbe. —  Bas. Prod. aus ß-Indolyläthylketon (ß- 
Propionylindol), CUH 13N 3, F . 112— 113“, H erst. wie vorst., nadelförmige K ristalle aus 
A.-Äther. Azoverb. ziegelrot. Dihydrochlorid, Cn H J3N 3 -2HC1, F. 240— 242°. P ikra t,
E. 188— 190°, gelbe Nadeln. — Bas. Prod. aus ß-[a-M ethylindol]-äthylketon{ß-Pro- 
pionyl-x-m ethylindol), C12H 15N 3, F. 110°, aus W. Schuppen. Azoverb. leuchtend rot.
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Dihydrochlorid, C12H 15N 3-2HC1, F . 228—230° (A.-Ae.). P ikra t, F . 158— 159°, gelbrote  
Nadeln. —  Bas. Prod. aus ß-Indolylbenzoylketon  (ß-B enzoylindo l), Cl6H 13N 3, F . 144° 
(A.). Azoverb. leuchtend rot. Dihydrochlorid, C15H 13N 3 -2 HCl, F . 230— 232“ (A.). 
P ikra t, F . 204— 205°, aus Bzl.-A . gelbe Nadeln. —  Bei der Einw . von  III au f 1.3-Di- 
benzoylindol entsteht ein m it dem vorst. ident. Produkt. M isch-F. 144°. In der M utter
lauge befindet sich  Benzoesäure, F. 121°. —  B as. Prod. aus ß-[a-M ethylindol\-benzoyl- 
keton (/j-Benzoyl-a-m ethylindol), CleH 16N 3, F. 178— 180°, aus Ae. Schuppen. Azoverb. 
karm inrot. Dihydrochlorid, C16H 16N3 -2HC1, F . 235° (A.). P ikra t, F. 212— 213°, aus 
Bzl.-A . gelbe Nadeln. (Gazz. chim . ita l. 77. 398— 415. Sept. 1947. P avia , Univ., 
Ist. Chim. farm.) S t i e b .  3081

A . Jindra, K ondensation von o -T o lid in  m it Isa tin . Vf. kondensierte o-Tolidin (I) 
m i t  Isatin  (II) entweder in der Schm elze, oder in E ssigsäure analog nach W a n a g  (Ber. 
dtsch. chem . Ges. 75. [1942.] 712. 725) u. gewann in  beiden Fällen das B is-[ß -Isa ty lid en ]- 
o-tolidin, das durch Form ylieren u. A cetylieren die entsprechenden N -A cylderivv. 
lieferte.

V e r s u c h e :  Bis-[ß-Isatyliden]-o-to lid in , C30H 22O2N 4, a) aus I u. II durch lstd .  
Erhitzen au f 125°, Pulverisieren der abgekühlten Schm elze, Auskochen m it M ethanol, 
Absaugen u. Nach waschen m it M ethanol; b) aus I u. II durch 3std . K ochen in  E is
essig, Abkühlen, Absaugen u. Nachw aschen m it heißer E ssigsäure, dann m it kochendem  
A.; rotes, bis 330° n icht schm elzendes Pulver. Form ylderiv., C32H 220 4N 4, F . 257°, aus 
A. graues Pulver. Acetylderiv., C34H 260 4N 4, rotgelbes, bis 290° n ich t schm elzendes 
Pulver. (Chem. L isty  Vedu Prüm vsl 41. 207— 10. Sept. 1947. Praha, K arlova univ., 
U st. pro chem. farm aceut.) K . HEJNo/Prag. 3081

Sisir Kumar Guha und Jnanendra Nath Chatterjee, Indigoide K üpenfarbsto ffe  aus 
der Isa tin -R eihe. 6. M itt. 3 -In d o l-2 '-\7 r-chlor]-thionaphthenindigo. (5. vg l. J . Indian  
chem . Soc. 23. [1946.] 214.) Bei der K ondensation von 7-Chlor-3-oxythionaphthen  
m it Isatin  oder dessen Substitutionsprodd. entstehen 3 -In d o l-2 '-[7' - chlor}-thionaphthen- 
indigo  bzw. dessen Substitutionsprodukte. D iese Verbb. sind heller als ähnliche Verbb. 
u. die entsprechenden S'-Chlorderivate. In  analoger W eise wrirde 7 .7 '-Dichlorthio- 
indigo  hergestellt.

V e r s u c h e :  3-Indol-2 '-[7 '-chlor\-thionaphthenindigo, C16H 80 2NC1S, aus Isatin  u.
7-Chlor-3-oxythionaphthen (I) in  E isessig  unter R ückfluß in Ggw. von  HCl. Rote  
Nadeln aus B zl.; 81%  (Ausbeute). —  Analog wurden hergestellt: 3-[5-Chlor]-indol- 
2'-[7'-chlor]-thionaphthenindigo, C18H 70 2NC12S, aus I u. 5-Cldorisatin. R ote Nadeln aus 
N itrobenzol; 81,3% . —  3-[5-Brom]-indol-2'-[7'-chlor~\-thionaphthenindigo, C18H 70 2N- 
ClBrS, aus I u. 5-Brom isatin. R ote Nadeln aus N itrobenzol; 92,8% . —  3-[5.7-Dibrom\- 
indol-2 '-[7 '-chlor\-thionaphthenindigo, C16H 60 2NClBr2S, aus I u. 5 .7-D ibrom isatin . Rote 
K ristalle aus P yrid in ; 87,3% . —  3-\5-Brom -7-nitro]-indol-2 '-\7 '-chlor]-thionaphthen- 
indigo, C16H 60 4N 2ClBrS, aus I u. 5-Brom -7-nitroisatin. V iolettrote K ristalle  aus Nitro
benzol; 86,1% . —  3-[5.7-D initro]-indol-2'-[7'-chlor\-thionaphthenindigo, C18H 80 8N 3C1S, 
aus I u. 5 .7-D in itroisatin. V iolettrote N adeln aus N itrobenzol; 86,6% . -— 7 .7 '-Dichlor- 
thioindigo, C18H80 2C12S2, F . 320° (N itrobzl.), aus I u. K -Ferricyanid in 10%ig. NaOH  
au f dem W .-Bad. V iolettrote N adeln; 79,8% . (J. Indian chem . Soc. 24. 473—76. 
Dez. 1947. P atna, Sei. Coll., Chem. Labor.) W a l t e r  S im o n .  3081

W . W . Feofilaktow, E in w irku n g  aromatischer D iazoverbindungen a u f  Verbindungen  
vom T y p  der A lkylacetessigsäureester als M ethode zur G ew innung von Arylhydrazonen von 
a-K etosäuren, y.-Am inosäuren u n d  Indolderivaten. 10. M itt. E in w irku n g  von Cyclo- 
pentanoncarbonsäure-(2)-ester au f Diazobenzol u n d  a-D iazonaphthalin . (9. vgl. TKypHaJl 
Oßmefii Xhmhm [J. allg. Chem.] 14. (75.) [1943.] 457.) Bei der K upplung von Cyclo- 
pentanoncarbonsäure-(2)-äthylester (I) m it D iazobenzol wird neben dem  in  hoher Aus
beute erhaltenen n. K upplungsprod., dem P henylhydrazon des a-K etoadipinsäuremono- 
äthylesters (II) in  alkoh. Lsg. infolge A lkoholyse in geringer Menge auch das P henyl
hydrazon  des Diesters erhalten. W egen der N ichtübereinstim m ung m it dem von G a u l t  
[1912.] beschriebenen D iester h insich tlich  F ., K ristallform  u. Farbe wird auf die 
M öglichkeit des Vorliegens von  2 isom eren Form en geschlossen. II liefert bei 
17std. Erhitzen m it alkoh. H 2S 0 4 unter R ückfluß ß-[2-Carbäthoxyindoly(3)]-propion- 
säureäthylester.

V e r s u c h e :  P henylhydrazon  von  a-Ketoadipinsäurem onoäthylester  (II), F . 117— 118°, 
durch gleichzeitiges Zutropfen einer abgekühlten Lsg. von 5,2 g I in  35 ml 0,77 g Na 
enthaltendem  absol.A . u. einer aus 4,3 g Anilinhydrochlorid hergestellten Diazonium - 
chloridlsg. zu einer Lsg. von 6,6 g N a-A cetat in 12 ml W .; durchsichtige, hellgelbe Kri
sta lle ; 96,1%  (Ausbeute). -— 1-N aphthylhydrazon  von a-K etoadipinsäuremonoäthylester
(III), F . 129— 130°; durch Zusam m engeben einer aus 1,43 g a-N aphthylam in erhaltenen  
a-N aphthyld iazonium chlorid lsg., einer Lsg. von 1,56 g II in  10 cm 3 A. u. der ent-
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sprechenden Menge N a-A cetatlsg.; hellgelbe, kleine K ristalle; 93,9% . —  1-N aphthyl- 
hydrazon von  a-K etoadipinsäure, F . 166— 167°; durch 8std . K ochen von 1,8 g III mit 
1 ,8 g  KOH in A.; kleine, blaßgelbe K ristalle; 91,5% . —  ß-[2-Carbäthoxy-a-naphth- 
indolyl-(3)]-propionsäureäthylester (IV), F. 139— 140°; durch 16std. K ochen von 4  g 
III m it 80 ml einer alkoh. Lsg. von  H 2S 0 4 (90 ml A. u. 6 ml konz. H 2S 0 4); kleine, 
glänzende, schwach bräunliche K ristalle, m äßig lösl. in  kaltem  A., stärker in warmem; 
durch W. vollständ ig  aus der alkoh. Lsg. ausfällbar. —  ß-[2-Carboxy-a-naphthindolyl-
(3)]-propionsäure (V), F . 214—215° (Zers.); durch leichtes Erwärmen von 1,1 g IV m it 
4 ml 10%ig. alkoh. NaO H ; glänzende, plattenförm ige, farblose, bisweilen als fein
faserige M. auftretende K ristalle  aus w ss. A. oder 50% ig. CH3COOH. —  Daraus bei 
1/2std. Erhitzen au f 220—230° im Ölbad ß-\a-N aphth indolyl-(3 )] -propionsäure  (VI), 
F. 194— 195°; P latten . D ie K ristalle von V u. VI färben sich beim  Liegen allm ählich  
grünlichblau. D ie aus der sich schnell blau färbenden Lsg. in 50% ig. CH3COOH aus
scheidenden K ristalle sind hellblau bis dunkelblau gefärbt. (TKypnaJi OOmeii Xmmhh 
[J. allg. Chem.] 17 (79). 993— 1004. Mai 1947. M oskau, Landw. Tim irjasew-Akad., 
Lehrst, für organ. Chemie.) F ö r s t e r .  3081

Edward B. K nott, ß-C ycloylpropion itrile . 1. M itt. E in e  allgemeine Synthese und  
die Um wandlung in  Pyrrolfarbstoffe. D ie durch M a n n i c h - R K  aus substitu ierten  
Acetophenonen, D iäthylam in u. Paraform aldehyd leicht darstellbaren substituierten  
Aryl-ß-diäthylam inoäthylketone  gehen beim  Erhitzen m it wss. KCN-Lsg. unter A b
spaltung von D iäthylam in in  substitu ierte ß-A rylpropionitrile  über. D ie N itrile können 
zu den entsprechenden Säuren verseift w erden; m it HCl bilden sie krist. Hydrochloride 
von Im idchloriden, die m it A. in  salzsaure Im inoäther übergehen. Beim  Erwärmen

von ß-Benzoylpropionsäureim inoäthylätherhydrochlorid  (XI) m it Orthoameisensäure- 
äthylester oder m it /9-Äthoxyacroleinacetal entstehen das rote Bis-3-[2-äthoxy-5-phenyl- 
pyrrol\-methinhydrochlorid  (XIII) bzw. das blaue Bis-3-\2-äthoxy-5-phenylpyrrol]-tri- 
melhinhydrochlorid (XIV).

V e r s u c h e :  (Ausbeuten in K lam m ern, alle F F . unkorr.): 1-N aphthyl-ß-dim ethyl- 
aminoäthylketonhydrochlorid, C16H 180NC1 (I), aus 1-N aphthylm ethylketon, D im ethyl
aminhydrochlorid u. Paraform aldehyd in  A. +  wenig konz. HCl, 4 Std. Rückfluß, 
nach Eingießen in  Aceton Prism en aus A ., F . 165° (34%). — ß-D imethylamino-3-oxy- 
propionphenonhydrochlorid, C11H 160 2NC1 (II), aus m -O xyacetophenon wie bei I, lange 
Nadeln aus A., F. 176° (52,5% ). —  ß-Dimethylamino-3-methoxypropiophenonhydro- 
chlorid, C12H 180 2NC1 (III) aus m -M ethoxyacetophenon wie bei I, Nadeln aus A., F. 
160° (60,5% ). —  ß-Dimethylamino-4-oxypropiophenonhydrochlorid, Cn H 160 2NCl (IV), 
aus p-O xyacetophenon wie bei I, glitzernde P latten  aus A., F. 192° (76%). —  4-Brom- 
ß-dimethylaminopropiophenonhydrochlorid, Cu H l6ONClBr (V), analog aus p-Brom- 
acetophenon, Nadeln aus A., F . 196° (49%). —  2 -Benzfuryl-ß-dim eihylam inoäthylketon- 
hydrochlorid, C13H 160 2NC1 (VI), analog aus 2-Acetylbenzfuran, Nadelrosetten aus A., 
F. 188° (39%). —  a-Dimethylaminomethylpropiophenonhydrochlorid, C12H 180NC1, analog 
aus Propiophenon, dünne Nadeln aus A.-Ae., F. 142,5° (81%). —  ß-Benzoylpropionitril, 
C10H 9ON (VIII), aus ß-D imethylaminopropiophenonhydrochlorid  m it KCN in sd. W. in  
30 Min., B lättchen aus Bzl. +  Leichtbenzin, F. 76° (67%). —  ß-p-Toluylpropionitril, 
Cu H u ON, analog aus ß-Dimethylamino-4-methylpropiophenonhydrochlorid, Nadeln aus 
A., F. 76° (52%). —  ß-p-Chlorbenzoylpropionitril, C10H 8ONC1, analog aus p-Chlor-ß- 
dimethylaminopropiophenonhydrochlorid , Nadeln aus A., F. 72,5° (31,5% ). Wird leicht 
zu ß-p-Chlorbenzoylpropionsäure  (F. 134°) hydrolysiert. —  Verb. C19II lr/J 2N C l2 (4-Im ino-
1.7-diketo-1.7-di-p-chlorphenylhepten-(2)1), neben vorst., feine N adeln aus A., F. 115°. 
M onophenylhydrazon, C^HjjONgCl, hellgelbe federige Nadeln aus A., F . 146— 148°. —  
ß-p-Brom benzoylpropionitril, C10H 8ONBr, aus V m it KCN wie oben, dünne Nadeln aus 
A., F. 81° (62,5% ). —  ß-p-Brombenzoylpropionsäure, C10H 9O3Br, aus Vorst. m it sd. 
konz. HCl in  1 Std ., N adeln aus W ., F . 148°. — ß-3-Oxybenzoylpropionitril, C10H 9O2N, 
aus II wie oben m it KCN, Nadeln aus wss. A., F. 98°. — ß-3-Oxybenzoylpropionsäure, 
CJ0H 10O4, aus Vorst. m it sd. 18%ig. HCl, unregelmäßige P latten  aus W., F. 146,5°. —  
ß-4-O xybenzoylpropionitril, C10H 9O2N  (X), aus IV m it KCN wie oben, Nadeln aus A.. 
F. 162° (59%). — ß-4-Oxybenzoylpropionsäure, Cl0H 10O4, aus V orst., Nadeln aus W., 
F. 157°. —  ß-3-M ethoxybenzoylpropionitril, C11H 11OaN , aus III m it KCN wie oben, 
Nadeln aus M ethanol, F . 54° (73%). —  ß-3-M ethoxybenzoylpropionsäure, Cn H 120 4, aus

h 2c- ptt

H XIII n= 0  
XIV n = l
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oben, Nadeln aus A., F. 95° (71%). —  ß-4-M ethoxybenzoylpropionsäure, aus vorst., 
F . u. M isch-F. 144°. —  ß-3.4-D im ethoxybenzoylpropionitril, C12H 130 3N , aus ß-D im ethyl- 
amino-3.4-dimethoxypropiophenonhydrochlorid  m it KCN wie oben, N adeln aus A., F. 
118° (85%). —  ß-l-N aphthoylprop ion itril, Cu H n ON, aus I m it K CN w ie oben, N adel
rosetten aus M ethanol, F. 113— 114° (42,5% ). —  ß-2-N aphthoylpropion itril, C14H u ON, 
aus 2-N aphthyl-ß-dim ethylam inoäthylketonhydrochlorid  u. K CN wie oben, gelbe N adel
büschel aus A., F. 114° (38% ). —  2-F uryl-ß-dim ethylam inoäthylketoncyanhydrin  
C10H 14O2N 2, aus 2-Furyl-ß-dim ethylam inoäthylketonhydrochlorid  (VII) m it KCN in kaltem  
W ., Nadeln aus Ligroin, F . 45°. —  ß-2-F uroylpropionitril, C8H 70 2N , aus VII m it KCN 
in sd. W ., Nadeln aus A., F . 74— 76° (57% ). —  ß-2-F uroylpropionsäure, C8H s0 4, aus 
vorst. m it 18%ig. HCl, glitzernde Flocken aus W ., F. 115°. Ä thylester, C10H 12O4, mit 
A. +  H 2S 0 4, glitzernde P latten  aus wss. A ., F . 52— 53°. —  3-K eto-6-[2 '-furyl]-2 .3.4.5- 
tetrahydropyridazin, C8H 80 2N 2, aus vorvorst. u. H ydrazinhydrat in sd. A ., gelbe Nadeln 
aus A., F . 145°. — ß-2-Thienoylpropion itril, C8H 7ONS, aus 2-Thienyl-ß-d im ethylam ino- 
äthylketon  u. KCN in  sd. W ., N adeln aus Bzl. +  Leichtbenzin, F. 6 6 ° (67% ). —  ß-2- 
Thienoylpropionsäure, C8H 80 3S, aus vorst., Nadeln, F. u. M isch-F. 120°. —  2-B enzfuryl- 
ß-cyanäthylketon, Ci2H 90 2N 2, aus VI u. KCN in sd. W ., N adeln aus M ethanol, F . 110— 111° 
(21%). —  ß-2-B enzfuroylpropionsäure, CJ2H ]0O4, aus vorst., gelb liche Nadeln aus W., 
F. 148°. —  ß-Benzoylpropionsäureim idchloridhydrochlorid, C10H UONC12, aus VIII mit 
trockenem HCl in Bzl. bei 0°, hellgelbe B lättchen , F . 99°. Geht beim  Stehen über 
wss. K OH  in VIII über. —  ß-Benzoylpropionsäureim inoäthylätherhydrochlorid, ^12®fi60 2- 
NC1 (XI), aus VIII m it trockenem  HCl in A. oder aus vorst. m it warm em  A., Nadeln  
aus A. +  Ae., F . 130° (60% ). —  ß-B enzoylpropionsäureim inoäthyläther, c 12h 150 2n  
(XII), aus vorst. m it N a2C 03-Lsg., K ristalle  aus L eichtbenzin. F . 60°. —  ß-Benzoyl- 
propionsäureiminomethylätherhydrochlorid, Cn H 140 2NCl, aus VIII m it M ethanol-HCl, 
Nadeln aus M ethanol-Ae., F. 127°. —  ß-4-M ethoxybenzoylpropionsäureim inoäthyläther- 
hydrochlorid, C]3H 180 3NC1 (XIII), aus IX m it A. +  HCl, N adeln aus A. +  Ae., F. 133° 
(77%). -— ß-4-M ethoxybenzoylpropionam id, Cu H 130 3N , aus vorst. beim  Lösen in A. +  
1% W., P latten  oder N adeln aus A ., F. 136°. —  ß-4-O xybenzoylpropionam id, C10H n O3N, 
aus X über den Im inoäthyläther wie bei vorst., unregelm äßige K rista lle  aus A., F. 
218°. —  Zers, von XI durch sd. A. in  30 Min. g ib t orange, lange N adeln aus A ., F. 
150°. — ß-Benzoylpropionsäureäthylester, CI2H 140 3, aus XI beim  Erwärmen m it 1/3 konz. 
HCl, F l., Kp. 165°. —  N -ß-B enzoylpropionylacetam id, C12H 130 3N, aus X II u. Acetanhydrid  
in  2 Std. bei 100°, seidige Nadeln aus A., F . 139— 140°. —  Bis-3-\2-äthoxy-5-phenyl- 
pyrrol]-methinhydrochlorid, C^H^OgNjCl, aus XI u. O rthoam eisensäureäthylester in 
99% ig. A. durch 15 Min. K ochen, rote N adeln aus A ., F . 175— 176°; aus den M utter
laugen Verb. F . 150° (s. oben). —  Bis-3-[2-m ethoxy-5-phenylpyrrol\-m ethinhydrochlorid, 
C23H 210 2N 2C1, wie vorst. in  M ethanol, Nadeln aus M ethanol, F . 176°. —  Bis-3-[2-äthoxy- 
5-(4'-methoxyphenyl)-pyrrol]-methinhydrochlorid, C27H 290 4N 2C1, aus X III m it Ortho
am eisensäureäthylester in sd. A ., grüne K ristalle, F . 266°. —  Bis-3-\2-äthoxy-5-phenyl- 
pyrrol\-trim ethinhydrochlorid, C27H 270 2N 2C1, aus XI u. /S-Äthoxyacroleinacetal in sd. 
A. in 10 Min., grüne K ristalle aus A., F. 162°; g ib t eine blaue alkoh. Lösung. (J. ehem. 
Soc. [London] 1947. 1190— 95. Sept. 1947. W ealdstone, M iddlesex, K odak Ltd.)

Edward B. K nott, ß-C ycloylpropionitrile. 2. M itt. D ie U m w andlung in  Bis-[5-cyclyl- 
pyrrol-(2)]-azamethinsalze. (1. vgl. vorst. Ref.) Durch E rhitzen von ß ■ BenzoyIpropionitril
(I) m it H ydroxylam in-H C l in A. en tsteh t ein blaues F arbsalz, das als Bis-[5-phenyl- 
pyrrol-(2)\-azamethindihydrochlorid  (II) anzusprechen ist. Zahlreiche ähnlich gebaute 
Farbstoffe werden durch analoge Rkk. von /S-Aroylpropionitrilen dargestellt. D ie den 
Farbsalzen zugrunde liegenden B asen sind unbeständige Verbb., welche nicht in Sub
stanz isoliert werden konnten. Aus /3-Benzoyl-a-phenylpropionitril wurde m it H 0 N H 2 •

HCl das schon von  R o g e r s  (J. ehem . Soc. [London] 1943. 590) erhaltene Bis-[3.5- 
diphenylpyrrol-(2)]-azam ethin  (III) dargestellt. Säm tliche Farbsalze geben m it konz. 
H 2S 0 4 charakterist. Farbrkk., die zu ihrer Identifizierung herangezogen werden können. 
Beim  E rhitzen von a-Cyan-/?-benzoylpropionsäure (IV) m it H 0 N H 2 -HC1 in Form am id  
entsteh t ein schon von K l o b b  [1897] in kleinen Mengen beim  Eindam pfen von Lsgg. 
der Salze von  IV erhaltener blauer Farbstoff, der aber n icht der Azam ethinreihe an 

K . F a b  e r .  3081

H II
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gehört, sondern vielleich t zur Isoindigotinklasse gehört u. als V zu formulieren ist. Der 
zu den beschriebenen Farbstoffen führende Rk.-M echanism us ist noch ungeklärt.

V e r s u c h e  (Ausbeuten in []): Bis-\5-phenylpyrrol-(2)]-azam ethindihydrochlorid  (II), 
C20H j7N 3C12, aus I u. H O N H 2 - HCl in A. durch 2std . K ochen oder aus a-Cyan-ß-benzoyl- 
propionsäurehydrat u. H O N H 2 HCl durch l,5 s td . K ochen in A., purpurne Nadeln  
ohne definierten Schm elzpunkt Monohydrochlorid, C2()II16N3C1, durch Eingießen einer 
alkohol. Lsg. von II in W ., Nadeln aus Butanol oder Pyridin. S u lfa t, C20H 17O4N3S, analog  
aus H O N H 2 • H 2S 0 4, bronzefarbene Nadeln ; [37%]. — Analog werden die folgenden B is- 
[5-arylpyrrol-(2)\-azamethindihydrochloride  dargestellt: p-tolyl-, C22H 21N 3C12, bronzefar
bene Nadeln aus E isessig; [49,8% ]. p-bromphenyl-, C20H I6N3Cl2Br^ grüngoldene Nadeln  
aus E isessig; [41,5% ]. p-chlorphenyl-, C20H 15N 3C14, purpurne Nadeln aus E isessig; [55%]. 
p-oxyphenyl-, C20H 17O2N 3Cl2, grüne Nadeln aus Pyridin, p-methoxyphenyl-, C22H 210 2N 3C12, 
kupferfarbene Nadeln aus Pyridin; [57% ]. m -oxyphenyl-, C20H 17O2N 3Cl2, grüne Nadeln  
aus Pyridin; [40% ]. m -m ethoxyphenyl-, C22H 210 2N 3C12, kupferfarbene Nadeln aus E is
essig; [46,5% ]. 3.5-dim ethoxyphenyl-, C^H^C^NjClj, kupferfarbene Nadeln aus Pyridin; 
[52%]. 1-naphthyl-, C^H^NjClj, purpurne K ristalle; [44,5% ]. 2-naphthyl-, C28H 21N3C12, 
purpurne N adeln; [37% ]. 2-thienyl-, C16H 13N 3C12S2, grüne N adeln; [23%]. —  Bis- 
[3.5-diphenylpyrrol-{2)]-azamethin  (III), C32H 23N 3, aus /J-Benzoyl-a-phenylpropionitril u. 
H 0 N H 2-HC1 durch E rhitzen in Ä thylenglykol au f 120° (2 Std.) oder in n-Butanol 
(2 Std. Rückfluß) oder in  Form am id bei 90—-150°, kupferfarbene Nadeln aus N itro
benzol, F. 286°; [6,7 bzw. 26,7 bzw. 17,8% ]. —  Verb. C2llH li0 2N 2 (B is-[2-K eto-5-phenyl-
2.3-dihydropyrroliden  ?], V), aus /5-Benzoylpropionamid durch E rhitzen m it H O N H 2 • HCl 
in Formamid auf 120° (5 Min.), Verdünnen der Schm elze m it A. u. Abtrennen der 
ausgeschiedenen Substanz, P latten  aus Pyridin; sublim iert ohne Zers, m it roten D äm p
fen. Mit N a-D ith ion it in Pyridin +  W. tr itt Entfärbung ein. (J. ehem. Soc. [Lon
don] 1947. 1196— 1201. Sept. 1947.) K . F a b e r .  3081

Crosby U. Rogers und B . B . Corson, E instu fige  Synthese von 1.2.3.4-Tetrahydro- 
carbazol u nd  1.2-Benzo-3.4-dihydrocarbazol. E ine e instufige Synth. von  1.2.3.4-Tetra- 
hydro- u. 1.2-Benzo-3.4-dihydrocarbazolderivv. wurde gefunden, indem das z. B. gebildete  
Cyclohexanonphenylhydrazon sofort in der Lsg. cyclisiert wurde. Als Lösungsmm. u. 
K atalysator konnten entweder org. Säuren (Am eisen-, Essig- oder Propionsäure) oder 
wss. oder alkoh. Mineralsäuren (HCl, Phosphor- oder Schwefelsäure) verwendet werden. 
Folgende Verbb. wurden erhalten: 1.2.3.4-Tetrahydrocarbazol, C12H 13N , F. 117— 118°; 
(Ausbeute) 88—95% . 2-M ethyl-1.2.3.4-tetrahydrocarbazol, C13H 15N, F . 98— 100°; 65%.
3-Methyl-1.2.3.4-tetrahydrocarbazol, C13H 15N, F. 108— 111°; 70% . 2.4-D im ethyl-1.2.3.4- 
tetrahydrocarbazol, C34H 17N , F. 103— 106°; 60% . 1.2-Benzo-3.4-dihydrocarbazol, CleH 13N, 
F. 163— 164°; 80% . 6-Nitro-l,2.3.4-tetrahydrocarbazol, Cl2H 120 2N 2, F. 169— 172°; 60%. 
Letztere Verb. konnte nur m it alkoh. Mineralsäure erhalten werden, da sich bei den 
beiden anderen Verff. ß-Acetyl-p-nitrophenylhydrazin, F. 211—212°, bildete. (J. Amer, 
ehem. Soc. 69. 2910— 11. N ov. 1947. P ittsburgh, P a., M ellon Inst.)

E. B e c k e r .  3081
Eugène Cattelain und Pierre Chabrier, Um wandlung des M onosemicarbazons der 

Benzoylbrenztraubensäure in  4 -1sopyrazol-5-carbonsäure. (Vgl. C. 1947. 1460.) I geht 
durch Erhitzen unter A bspaltung von W. u. Cyansäure in II über. D ie Cyansäure 
wurde durch Überführung in H ydrazodicarbonam id u. in  M onophenylharnstoff sicher
gestellt, II durch Vgl. (F. =  M isch.-F.) m it (s) (4)
der aus Benzoylbrenztraubensäure  (III) u. CoHsC------CH2
Hydrazin erhaltenen Verb. ohne genaue CeHgC.c^COCOOH ;
K onst.-Angabe (vgl. W e n g le in ,  D iss. [Jena] n .n h c o n h 2 (2>n  c-COOH
1895). Von den hier m öglichen Isom eren 1 \ ^ {b) n
derPyrazol-, 3-Isopyrazol- u. 4-Isopyrazol- (1>
form wird die erste dadurch ausgeschlossen, daß die m it M ethyl-N-dichlorcarbaminat 
entstehende Chlorverb, aus Jodiden kein J  frei m acht, also keine =  NC1- bzw. =  NH - 
Gruppe, sondern die C6H 4C1-Gruppe enthält. D ie Synth. aus III u. H ydrazin spricht 
für das V orliegen eines 4-lsopyrazols.

V e r s u c h e :  3-Phenyl-4-isopyrazol-5-carbonsäure  (II), C10H 8O2N 2, durch Erhitzen  
von Benzoylbrenztraubensäuremonosemicarbazon (I) auf 120— 130° unter Abspaltung von  
W. u. HOCN, Aufnehm en m it N aH C 03 u. Ausfällen m it HCl, F . 232°, unlösl. in  A ., 
C 02-Bldg. m it Carbonaten. —  3-Chlorphenyl-4-isopyrazol-S-carbonsäure, C10H 7O2N 2Cl, 
aus II u. M ethyl-N-dichlorcarbam inat in alkal. L sg.; durch Fällen m it H 2S 0 4, in W. 
unlösl. K ristalle, F. 262°; CI ist n icht abspaltbar m it Alkalien, also aromat. gebunden. 
(Bull. Soc. chim . France, Mém. [5] 14. 1101—03. N ov./D ez. 1947. Paris, Fac. de 
Pharm acie, Centre N at. de la Rech. Sei.) S c h u le n b u r g .  3122
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Giuseppe Palazzo, E inw irkung  von organischen M agnesium verbindungen a u f H ydr- 
oxamsäurechloride. Für eine neue Synth. des Isoxazolkevns  wurde die E inw . von  Benzo- 
n itr iloxyd  (I; aus Benzhydroxamsäurechlorid  (II) au f organ. M g-Verbb. untersucht.

V e r s u c h e :  a.y-D iphenylisoxazol (IV), F. 140° (A .); aus 4 g I in  Ae. durch tropfen
w eise Zugabe von eisgekühltem  Phenylacetylen-M gBr (III; aus 5,1 g P henylacetylen ), 
Stehenlassen, 1/2std . Rückflußkochen, Zers, m it verd. eiskalter H 2SÖ4, W aschen der 
A e.-Schicht m it N a2S20 4-Lsg., Trocknen m it CaCl2, Eindam pfen, wobei sich  aus dem  
hinterbliebenen ö l  K ristalle (IV) abtrennen lassen. Der Ölrückstand wird m it wss. 
N a2CÖ3- u. 5% ig. KOH-Lsg. gewaschen, wobei eine leichte Erwärm ung en tsteh t; der 
entstandene Ń d. ist m it IV identisch . —  Benzophenonoxim  (V), F . 142° (Ligroin); aus
15,5 g eisgekühltem  II in 50 cm 3 Ae. u. einer P henyl-M gB r-L sg. (aus 31,4 g B r-B zl.; 
stürm . Rk.), Zers, der Rk.-M isehung m it eiskalter verd. H 2SÖ4, Abtrennen der Ae.- 
Schicht, Trocknen (CaCl2) u. m ehrm aliges Aufnehm en des geb ildeten  Öls m it 5%ig. 
K O H , wobei eine alkal. Lsg. (m it FeCl3 als Benzhydroxam säure identifiziert) u. ein 
unlösl. A nteil hinterbleibt; diese wird m it C 0 2 gesätt. u. der N d. u m k rist.; Ansäuern 
der M utterlsg. m it HCl u. U m kristallisation  des Nd. aus sd. W. g ib t Benzoesäure. 
W .-D am pf-D est. des in Alkali unlösl. A nteiles liefert ein  ö l  (B enzonitril). —  Propio- 
phenon  (VI), 4 g II in 25 cm3 Ae. in  E iskühlung reagieren heftig  m it C2H BMgBr-Lsg. 
(aus 12 g C2H 6J) unter Ä thanentbindung, Zers, m it eisgekühlter verd. H 2SÖ4, W aschen 
der Ae.-Schicht m it wss. N a2S20 4, E indam pfen, das hinterbleibende ö l  m it N a2CÖ3- 
u. K OH -Lsg. behandelt; W .-D am pf-D est., Behandeln des D estilla tes m it Semicarbazid- 
hydrochlorid u. N a-A cetat u. U m krista llisation aus A .: ~ 1  g Sem icarbazon  von VI, 
C j0H 13O N 3. —  Beim  Extrahieren der M utterlsg. m it Ae. u. A ufarbeitung entsteht 
Benzonitril. —  IV : Zugabe einer äther. Lsg. von 15,5 g II zu III-L sg., 30 Min. Rück
flußkochen, Zers, m it verd. H 2SÖ4 u. Aufarbeiten w ie vorst. V erb., w obei das ver
bleibende rötliche ö l  nach einigen Tagen Stehen teilw eise zu einem  krist. Prod. er
starrt u. aus A. um krist. w ird; 2,5 g IV (Ausbeute). Durch B ehandeln des Restöls 
m it wss. K OH  werden weitere 9,5 g abgetrennt; W .-D am pf-D est. des R ückstandes 
gibt B enzonitril u. Ansäuern der alkal. Lsg. 1,5 g Benzoesäure. —  a-P henyl-y-m ethyl- 
isoxazol (VII), F. 68° (A.) aus A cetyl-II in Ae. u. III-Lsg. nach vorst. M eth.; im  D estillat 
der W .-D am pf-D est. des Ö lrückstandes wird P henylacety len  nachgewiesen. —  Der 
verm utliche A blauf der einzelnen Rkk. wird w iedergegeben. (Gazz. chim . ita l. 77. 
214— 21. M ai/Juni 1947. M ilano, U n iv ., Is t . Chim. Gen.) P l a t z e r .  3132

A. H. Cook, Ian Heilbron und A . Levy, Untersuchungen in  der A zolreihe. 2. Mitt. 
D ie R eaktion  von a -A m in o n itr ilen  u nd  Schw efelkohlenstoff. (1. vgl. C. 1947. E . 524.) 
Vff. haben die in der 1. M itt. beschriebene Rk. von  a-A m in o n itr ilen  (I) m it D ithio- 
säuren je tzt m it verschied. I u. CS2 durchgeführt. W ährend bisher in  der Literatur 
dabei die E ntstehung von D ithiohydantoinen angenom m en wurde (vgl. A. P. 2143816; 
C. 1939. I. 4682), erh ielten Vff. bei der Rk. von  a-A m inobenzylcyanid  (II) m it CS2 
5-Am ino-2-m ercapto-4-phenylthiazol (III), dessen E igg. u. R kk. Vff. beschreiben. In 
ähnlicher W eise reagiert a -A m inopropion itril (IV). D ie  entstehenden Thiazole (V) sind 
em pfindlich gegen Säuren, von denen sie  zu den entsprechenden Am inosäuren u. CS2 
gespalten werden. Mit Alkalien b ilden V wenig lösl. Salze, bei stärkerer E inw . erfolgt 
unter Aufspaltung der R ing-C -S-B indung Um lagerung zu D ithiohydantoinen. Mit 
Carbonylverbb. treten die V zu SCHirrschen Basen zusam m en. Charakterist. ist 
purpurrote Färbung der K ondensationsprodd. m it G lyoxal u. anderen a-Diketonen. 
Dagegen m ißglückten K ondensationsverss. m it p-N itrosodim ethylanilin . D ie Thiol- 
gruppe läßt sich  alkylieren, das S-M ethylderiv. von III (VI) is t  diazotierbar u. kuppelt. 
Mono-, D i- u. T riacetylderivv. von III konnten erhalten werden. O xydation von III 
führte nur zu höherm ol. Prodd., den besten  B ew eis für die K onst. lieferte die D e
sulfurierung m it RA N EY -N i, die bei III zu 5-A m ino-4-phenylth iazol (VI) führt. —  Die 
Bldg. der V spricht für einen stabilisierenden E infl. der P henyl- oder Carbäthoxy- 
gruppe au f den Thiazolring, in den übrigen Fällen  erfolgt leicht Um lagerung zum 
D ithiohydantoin , eine Rk., die auch bei anderen H eterocyclen beobachtet worden ist.

V e r s u c h e :  a-A m inobenzylcyanid  (II), aus B enzaldehyd, wasserfreier HCN u. 
Zugabe von fl. N H 3 in A. bei 0°, P la tten , F . 55°. —  III, Ć9H 8N2S2, aus II u. CS2 in 
M ethanol bei Zim m ertem p., N adeln  aus Pyridin-A ., F . 261— 262° (Zers.). Hydrochlorid, 
C9H 9N2S2C1, Nadeln aus M ethanol-HCl, F. 189° (Zers.). —  ScmFFsche Basen m it Aceton  
C12H 12N 2S2, gelbe Nadeln, F. 187°; m it Acetophenon C17H 14N2S2, gelbe N adeln aus 
A .-D ioxan, F. 212°; m it Z im taldehyd C18H 14N 2S2, orange Nadeln aus A .-D ioxan, F. 
226°. D ie Verbb. wurden aus III u. den O xoverbb. durch Erhitzen am R ückfluß oder 
auch durch Erhitzen von  II, CS2 u. O xoverb. dargestellt. —  ScmFFsche B ase m it 
Benzaldehyd, C16H 12N 2S2, gelbe N adeln aus wss. A ., F. 226—229°; N a-Salz, gebildet 
aus der Verb. m it 2nN aO H , gelbe Speere aus Aceton m it PA e., F . 298°. —  B isazom ethin,



1947 D2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . E. 1575

C29H 14N 4S4, aus 2 Molen III u. G lyoxal in 2nNaOH, purpurrote Nadeln aus Pyridin-A ., 
F. 292— 293° (Zers.). —  5-Acetamido-2-mercapto-4-phenylthiazol, C14H 10ON2S2, aus III 
u. Acetanhydrid bei Ggw. von konz. H 2S 0 4 am Rückfluß, Reinigung durch Chromato- 
graphieren, aus A., F. 244— 245°; 5-Diacetylamino-2-mercapto-4-phenyllhiazol, C13H 12- 
0 2N 2S2, durch Ausziehen des Acylierungsprod. m it Ae. u. Fällen m it PAe., Nadeln  
aus Acetanhydrid, F. 166°; Triacetyl-5-amino-2-mercapto-4-phenylthiazol, C13H 140 3N 2S2, 
durch E rhitzen von III m it Acetanhydrid u. H 2S 0 4 auf 100° u. Verdunsten, Prism en aus 
A., F. 132°. —• 5-A m ino-2-m ethylthio-4-phenylthiazol (VI), Hydrochlorid, C10HUN 2S2C1, aus 
III durch Schütteln m it D im ethylsu lfat u. 2nNaOH , Ausziehen m it Chlf. u. Ansäuern 
m it alkoh. HCl, gelbe N adeln aus A ., F . 175° (Zers.); A cetylderiv. von VI, C12H 12ON2S2 
aus der rohen freien B ase m it A cetanhydrid, N adeln aus A., F . 168°; VI, C10H 10N 2S2, 
Nadeln aus PA e., F . 70— 71°. Daneben entstand bei der M ethylierung 5-Am ino-2- 
methylthio-4-phenylthiazolmethosulfat, C12H 160 4N 2S3, Nadeln aus tert.-B utanol, F. 123°. 
Pilcrat von VI, C17H 150 7N 6S2, N adeln aus Essigsäure, F. 202°, Hydrojodid  (VII), C10H U- 
N2S2J, aus A ., F. 172°. —  5-Am ino-2-benzylthio-4-phenylthiazol, C16H 14N 2S2, aus II, CS2 
u. Benzylchlorid, aus Cyclohexan, F . 107°. —  VI konnte in Essigsäure-H 2S 0 4 in der 
K älte m it N a N 0 2 d iazotiert werden, durch K upplung m it /S-Naphthol entstand 2- 
M ethylthio-4-phenylthiazol-5-azo-ß-naphthol, C20H l6ON2S2, rote N adeln aus Ä thylacetat, 
F. 170— 171°. —  Azom ethin , aus VI u. G lyoxal in A ., F . 242—243° (Zers.). —  ScmFFsche 
Basen von VI m it Benzaldehyd, C17H 14N 2S2, gelbgrün aus A., F . 119°; m it Zim taldehyd  
C19H I6N2S2, bronzefarben aus Essigsäure, F. 143°; m it Phenanthrenchinon: C^H^ONjSj, 
braun aus Ä thylacetat, F . 187— 188°; m it Isatin , C18H 13ON3S2, scharlachrot aus Bzl., 
F. 230°; m it A lloxan, C14H 160 3N4S2, rot aus Pyridin, F . 288°; ScmFFsche Base aus
III u. Phenanthrenchinon, C23H 14ON2S2, purpurrot, F. 211°, aus III u. Isatin , C17H u ON2S2, 
purpurrot, F. 311°. —  Bei O xydationsverss. entstanden aus III rotgefärbte Prodd., in 
alkal. Lsg. N a-Salze, aus denen m it N aH C 03 u. Chlf. Substanz C38H.28ON6S4, aus A. 
gelbe Nadeln, F . 128°, neben einer Substanz C^H^ONjS,,, orange Nadeln aus Chlf., 
F. 239— 240°, isoliert wurden. 2.4-D ithio-5-phenylhydantoin  (VIII), C9H 8N 2S2, aus III 
beim K ochen m it 2nNaOH , N adeln aus Essigsäure, F . 264— 265“ (Zers.), neben 1'.5- 
Bis-[2.4-dithio-5-phenylhydantoin\ (V illa ), C18H 14N 4S4, orange Pulver aus alkoh. KOH  
mit Essigsäure, F. 270— 271° (Zers.). VIII entstand auch aus III m it N H 3 oder Pyridin.
4-Thio-5-phenylhydantoin, aus VII m it 2nNaOH , gelbe K ristalle, F . 259— 260° (Zers.). 
— 5(4)-Phenylim idazol, C9H 8N 2, aus VIII m it RA N EY -N i in  A. oder aus 5-Phenyl- 
hydantoin m it P 2S6 in Tetralin, P latten  aus B zl., F . 133— 134°. —  2.4-D ithio-5-phenyl- 
1(3 1) -benzylhydantoin, CxeH 14N 2S2, aus III durch K ochen m it 2nNaOH u. Schütteln  
mit Benzylchlorid, Nadeln aus Essigsäure, F. 194°. Wird das Na-Salz der Verb. m it 
Benzylchlorid geschüttelt, en tsteh t 2 ,4-D ithio-5-phenyl-l.3-dibenzylhydantoin, Nadeln  
aus Chlf.-PAe., F . 114°; Hydrochlorid, F . 168— 170“. —  IV, aus Acetaldehydam m oniak  
u. wasserfreier HCN, K p.12 65— 75°. 2.4-D ithio-5-m ethylhydantoin, aus IV u. CS2 in 
A., F. 224“, dunkelt am L icht u. an der Luft. Bei Ggw. von A cetaldehyd entsteht aus
IV u. CS2 die ScHiFFsche Base  des 5-Amino-2-m ercapto-4-methylthiazols, C6H 8N 2S2, F. 
203° (Zers.), dunkelt am  L icht. M it alkoh. HCl geht die Verb. über in 5-Am ino-2- 
mercapto-4-methylthiazolhydrochlorid, C4H 7N 2S2C1, F. 197°, dunkelt am Licht. —  5-A m ino-
2-mercapto-4-carbäthoxythiazol (IX), C6H 80 2N 2S2, aus Am inocyanessigsäureäthylester u. 
CS2 in Ae. bei 0°, F . 182— 183° (Zers.). S-M ethylderiv. von  IX , C7H 10O2N 2S2, aus A., 
F. 108°; H ydrojodid, F . 164— 165“ (Zers.). Behandlung von IX  m it R a n e Y-Ni in A. 
ergibt 5-Amino-4-carbäthoxythiazol, aus Ä thylacetat, F. 163°. —  Bei Behandlung von  
II m it C 0 2 in A. en tsteh t a-Cyan-a'-carbamyldibenzylharnstoff, C17H 160 2N 4, aus E ssig
säure, F . 224° (Zers.). •— Lichtabsorption der T hiazo ld eriw . ist angegeben. (J. ehem. 
Soc. [London] 1947. 1598— 1609. Dezem ber. London, Im p. Coll. o f  Sei. and Technol.)

K r e s z e .  3142

E . Cerkovnikov und P . TomaSiö, Über N -substituierte Derivate des p-Toluolsulfon- 
amids. D a p-Toluolsulfonam id (I) in vitro eine gewisse bakteriostat. Wrkg. gegenüber 
Ruhrbacillen zeigt, wurden einige N -substitu ierte I durch U m setzung von Toluolsulfo- 
chlorid (II) m it Am inen in Aceton in  Ggw. von 20% ig. x— x
NaOH bei Temp. < 1 5 °  hergestellt. 2-Am inothiazol H3c— <  so 2------- N------CH
reagiert in  seiner Im inoform  m it 2 Moll. II zum Prod.
III. Die hergestellten Verbb. waren in  2% ig. Lsg. /  \
in vitro v ö llig  unwirksam  gegenüber Ruhrbacillen, \ — /  \  /
Streptokokken u. Pneum okokken. in  s

V e r s u c h e :  N -A m idyl-p-to luolsulfonam id, C8H n 0 2N 3S -H 20 ,  F. 207—208°, aus II 
u. G uanidinnitrat; aus A .; 38,1%  (Ausbeute). -— N -[P yridyl-(2j]-p-toluolsulfonam id, 
CjüHjaOjNjS, F . 213— 214°, aus II u. 2-Am inopyridin; aus M ethanol N adeln; 36,3% . —
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N -[4 -M ethy lpyrim idy l- (2 ) ] -p - to luo lsu lfonam id ,  C12H 130 2SN 3, F . 226,5— 228°, aus II u.
2-Am ino-4-m ethy]pyrim idin; aus W. sechsseitige Prism en; 34,2% . —  K ondensations
produkt III, C17H 160 4N2S3, F . 150— 151°, aus II u. 2-A m inothiazol-(1.3); aus A lkohol. —  
N -[C hinolyl-(8)\-p-toluolsulfonam id, C16H 140 2N 2S, F. 153°, aus II u. 8-A m inochinolin; 
aus Aceton tetragonale Prism en; 67,8% . —  N-[6-M ethoxychinolyl-(8)]-p-toluolsulfon- 
am id, C17H ,80 3N 2S, F. 131— 132°, aus II u. 8-A m ino-6-m ethoxychinolin; aus Aceton; 
61% . (Archiv K em iju [Arch. Chim.] 19. 38— 42. 1947. Zagreb, H igijen. zavod u. 
Tvorn. lijekova „P liv a “ .) B e c k m a n n .  3142

M. A . Thorold Rogers und W . A . Sexton, R eaktionen  von Benzthiazolderivaten. 
5. M itt. Beobachtungen über die B ildung  von 2-Acetonylbenzthiazol. (4. vgl. C. 1945. 
I. 24.) Bei der K ondensation von A cetessigester (I) m it 2.2'-D iam inodiphenyldisulfid
(II) entstehen 26,7%  2-Acetonylbenzthiazol (III), 21,6%  2-M ethylbenzthiazol (IV) u. 43%
3-Keto-2-acetyl-2.3-dihydrobenzthiazin  (V). Vff. nehm en folgenden R k.-V erlauf an: 
Durch Spuren W. tr itt eine H ydrolyse von II ein , das zu Thio l u. Sulfensäure  dispropor
tioniert wird: — S— S— —SH-] SOH. D a das Thio l sofort unter W .-A bspaltung
zu III cyclisiert wird, ist das G leichgewicht nach rechts verschoben. Aus der Su lfen 
säure entstehen V u. Essigsäure. —  D ie K onst. von V ergibt sich daraus, daß es beim  
Erwärmen in NaO H  g la tt in 3-Keto-2.3-dihydrobenzthiazin  (VI) u. E ssigsäure  übergeht. 
—  III löst sich in Alkalien u. Säuren; die alkal. Lsg. kuppelt m it Diazonium salzen.
III hat K etoneigg., g ib t eine Isonitrosoverb. u. geht durch Erwärmen in  Alkalien in
IV über. III entsteht auch aus V durch Red. m it Zn-Staub u. Essigsäure. —  Ähnliche 
Ergebnisse wie m it I wurden auch bei Einw . von  Benzoylessigsäureäthylester (VII) 
auf II erzielt.

V e r s u c h e :  Zu einer kochenden M ischung von 2 L iter A. (95% ig.) u. 200 g Fe- 
Feilspänen, zu der x/2 Std. vorher 10 cm3 HCl gegeben worden waren, wurden 100 g 
2.2'-D initrodiphenyldisulfid hinzugefügt. N ach 16std. E rhitzen  au f dem  W .-Bade 
wurde das F iltrat au f 600 cm 3 eingeengt. 60 g II, gelbe P la tten , F . 90— 92°. Nach  
Um lösen aus A. F . 93— 93,5°. —  D ie Lsg. von 12,4 g II in  50 cm 3 warm em  Chlorbenzol 
(VIII) wurde während 1/2 Std. zu 14,5 cm 3 I in 75 cm 3 kochendem  VIII zugefügt. Nach 
Äbdest. von 80 cm 3 VIII u. W. wurden nach Zugabe von 50 cm 3 VIII nochm als 50 cm3 
abdestilliert. Der Vorgang wurde w iederholt, bis kein W. mehr überging. D ie blaß
gelben Prism en A wurden m it PAe. gewaschen u. aus A. oder T oluol (IX) um gelöst. 
Farblose Prism en von V, C10H 9O2NS. F . 164— 164,5°. 2.4-D initrophenylhydrazon  von  
V, C16H 130 6N 5S, senfgelbe Nädelchen aus IX. F. 242— 243° (Zers.). —  D ie Mutterlaugen 
von  A wurden m it W .-D am pf destilliert. Nachdem  VIII übergegangen war, wurden 
ca. 600 cm3 trübes D estilla t gesam m elt. Der K olbenrückstand gab nach Um lösen  
aus A. 1,55 g gelbe Prism en, die beim  U m kristallisieren farblos wurden. III, C10H 9ONS, 
F. 122°. — Aus dem  D estilla t wurde m it HCl noch etw as III abgeschieden u. dann 
durch Alkalisieren u. Aufarbeiten m it Ae. IV (1,8 g) gewonnen. P ikra t  von IV, F. 
153—155°. III wurde auch aus 5,2 g V in 150 cm 3 sd. E isessig  erhalten, in  den während 
10 Min. 8 g Zn-Staub eingetragen wurden: 4,2 g III. III entfärbte Br in  CCl4-Lösung. 
B eim  Erkalten der Lsg. von  III in heißer 2nHCl fie l das HCl-Salz aus. D essen Sus
pension in verd. HCl gab m it N a N 0 2 lange gelbe N adeln von  lsonitroso-2-acetonyl- 
benzthiazol, C10H 8O2N 2S, F. 152— 152,5° (aus A.). —  Beim  K ochen einer Lsg. von 2,08 g
V in 20 cm 3 n NaO H  schied sich VI a b ; nach weiteren 15 Min. bei 100° wurde abgekühlt 
u. m it 30 cm3 n HCl versetzt: 1,66 g VI, C8H 7ONS, F . 179°. In  einem  2. Vers. wurde 
durch Verseifen von  V 1,02 Mol E ssigsäure/M ol VI gefunden. Gegen 6std . Kochen 
m it alkoh.-w ss. HCl war V beständig. —  3-K eto-2-benzoyl-2.3-dihydrobenzthiazin  X  
wurde aus 42,4 g VII u. 24,8 g II in  250 cm 3 VIII wie V bereitet. X, C15H n 0 2NS, ci- 
tronengelbe Prism en, F. 188°. Beim  K ochen m it NaO H  bildete X quantitativ  VI u. 
Benzoesäure. Durch R ed. von X m it Zn-Staub u. E ssigsäure entstand 2- Phenylbenz- 
thiazol, C16H n ONS, N adeln aus B zl., F. 150°. (J. ehem . Soc. [London] 1947, 1619—21. 
Dezem ber. M anchester u. Oxford, U n iv ., Im perial Chemical Industries, Ltd.)

L e h m s t e d t .  3142
Tom m aso Ajello und Benedetto Tornetta, Über das Verhalten der y-Carbonylisox- 

azole. U m w andlung in  Triazolderivate. Ü ber d ie R kk., d ie zur Um w andlung von  
Isoxazolen  (I) in  Triazole  (II) führen, wurde bereits von C u s m a n o  (C. 1940. II. 498. 499) 
berichtet, der a-M ethyl-y-acetyl-1 über dessen Phenylhydrazon in ein II-Deriv. um 
wandeln konnte; ferner gelang es Q .u i l i c o  u .  M t t s a n t e  (C. 1942. I. 1749), aus dem  
D im ethyl-l-d iazon ium sulfa t durch Red. m it Sn/HCl u. a. auch ein II-Deriv. zu erhalten. 
Um  daher besser unterscheiden zu können, ob die Um w andelbarkeit der y-C arbonyl-l 
in II eine H aupteig. dieser Verb.-Gruppe darstellt u. ob diese von der Anzahl u. der 
Art der R adikale beeinflußt is t , wurde diese U nters, a u f 3 andere y-C arbonyl-1 (IV, V 
u. VI) ausgedehnt. Aus den phenylierten  u. benzoylierten Verbb. IV u. V konnten
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keine analysierbaren Substanzen gewonnen werden; verm utlich ist die Um wandlungs- 
Rk. von Phenylhydrazonen der y-Carbonyl-l in II stark beeinflußt von der Natur der 
im Mol. vorher vorhandenen R adikale, jedoch im ent
gegengesetzten Sinn zu dem' bei der Um wandlung der 5 ,
gleichen I in Furazane (III) (vgl. A j e l l o  u .  C u s m a n o ,  C. |
1939. I. 4188) beobachteten. R -c o —CH—c C—R;

V e r s u c h e :  a.ß-D im ethyl-y-acetylisoxazol(W ll)-Phenyl- jJ-
hydrazon, C13H 15N 30 ,  F. 156°; durch exotherm e Rk. von \  x
14 g VII (vgl. A j e l l o  u .  P e t r o n ic i, C. 1943. I. 837) u. 11g 111 x°
Phenylhydrazin in gleichen Mengen A., Erhitzen (Dam pf
bad), Abkühlen u. W aschen m it wenig A .; lange nadel- | 2
förmige K ristalle aus A .; beständig an der Luft. — 2- Phenyl- Ri—c = c —C—CO—r 3
4-methyl-5-methylacetonyltriazol (VIII), C13H 15N 30 ,  F. 95°;
Zugeben von  Cu-Pulver zu geschm olzenem  vorst. Phenyl- 0 ------ N
hydrazon, vorsichtiges Erhitzen bis zur spontanen Rk. IV: R i= R 2= R 3 = C 6h s
(Gasentw.), weiteres E rhitzen bis zum Ende der G asentw., V: R 1 = 3  == (iitu , R2= H
Lösen in A. u. einigem ale Filtrieren über Tierkohle m it sd. A., 1— 2— 3—C 3
Stehenlassen (8 — 10 Std.) der konz. Lsg.: m anchm al dicke CHs
kub. K ristalle; bei Verhinderung der K ristallbldg. durch |
sek. Prodd. wird VIII m ittels seines Semicarbazons isoliert; CHs—co—CH—c c—
VIII ist leicht lösl. in Ae., Bzl. u. Essigsäure. Semicarbazon jj J
von VIII, C14H 18N60 ,  F . 188° (A.); durch Rk. einer Lsg. \  y
von 1 g VIII in 15 g A. u. einer wss. konz. Lsg. von 1,5 g vnl N— c«Hs
Semicarbazidchlorid u. 3 g geschm olzenes N a-A cetat durch
3std. Erhitzen (Dam pfbad) u. Abkühlen. O xim  von VIII, C13H 18N 40 ,  F. 116°, aus 
VIII (in A.) u. H ydroxylam inhydrochlorid (in W.) u. 2std . Rückflußkochen, Verdün
nen m it W ., E xtrahieren m it Ae., W aschen des Auszuges m it W .; weiße Nadeln. 
— Oxydation von VIII zu M ethylphenyltriazolcarbonsäure (IX), C10H 9N 3O2, F. 202°; 
aus VIII u. alkal. wss. K M n04-Lsg. durch 6std . K ochen, Zerstören des K M n04-Über- 
schusses m it A., Filtrieren u. W aschen m it sd. W ., Einengen (Dam pfbad) bis auf ca. 
10 cm3, Abfiltrieren des gebildeten N d., Ansäuern m it wss. HCl, Abscheiden von VIII 
u. Triazoldicarbonsäure, die sich  in den M utterlaugen ansam m elt u. m it VIII F. 202° 
gibt. —  Oxydation  von VIII zu Phenyltriazoldicarbonsäure (X), C10H 7N3O4, F. 250° 
(Zers.), aus VIII m it mehr K M n04 wie vorst., die M utterlaugen enthalten X als Na- 
Salz; daraus die freie Säure; K ristalle  aus A .-W .; m it X: M isch-F. 250°. -— Durch  
Schmelzen des Phenylhydrazons von VII wurde 4-M ethyl-2-phenyl-5-methylacetonyl- 
triazol erhalten u. dessen K onst. bewiesen. (Gazz. chim . ita l. 77. 332—38. Juli/A ug. 
1947. Catania, Is t. Chim. Farm , e T ossicol.) P l a t z e r .  3153

J. C. Pew , E in  F lavon aus dem  Herzholz der Douglasfichte. Verkürzte W iedergabe 
der C. 1948. E. 2682 referierten Arbeit. (Papier 1. 192. N ov. 1947. Madison, W is., 
Forest Products Labor.) P. E c k e r t .  3211

R. Badre und P. Vieles, D ie K om bination  von Oxalsäure m it Resorcin. (Vgl. auch 
C. 1947. 1275.) Beim  E rhitzen von  Oxalsäure u. Resorcin im Verhältnis 2 :1 , bei dem  
ein erheblicher Teil der Oxalsäure zu CO, C 0 2 u. W. oxydiert wird, entsteht eine V iel
zahl gefärbter Prodd., von denen eine als Resoxalsäure (I) bezeichnete Verb. rein 
isoliert werden konnte, die für die positive CuERNOFF-Rk. (Blaufärbung m it konz. 
H2S 0 4) verantwortlich ist. D ie in Alkali m it rosa Farbe lösl. I is t  instab il u. neigt zur 
Polym erisation. Der n icht isolierbare blaue K om plex von I 
u. H 2S 0 4 verschw indet beim Verdünnen der Lsg. u. tr itt  bei ^ / \ s /  \ x x \ /  
Konzz. von über 50%  H 2S 0 4 wieder auf. D ie CHERNOFF-Rk. j ! ]'
von I konnte ferner m it H 3P 0 4/P 20 5 oder in geschmolzener 
Trichloressigsäure erhalten werden. Beim  Verdünnen des K om - I
plexes m it H 2S 0 4 tr itt zunächst ein an seiner orangeroten
Färbung erkennbares Um wandlungsprod. von I auf, das sich am L icht sofort wieder 
in I um lagert. Ein m öglicher Rk.-M echanismus für die Rk. wird angeführt (vgl. Orig.).

V e r s u c h e :  Resoxalsäure ( I ) ,  CI4H 80 5, durch lstd . Erhitzen von 55 g Resorcin  
u. 126 g Oxalsäure auf 130°, K ochen m it W. u. 24std. Stehen, Ausäthern, Ausziehen  
der äther. Lsg. m it N aH C 03, dann konz. HCl, Verdünnen m it B zl., Abdest. des Ae. 
u. Abdekantieren, Aufnehmen in warmen W., Abdampfen des Bzl., Ansäuern, Zufügen 
des Nd. zu konz. HCl u. Aufnehm en des sich bildenden Nd. in Ae.; hygroskop. sem i- 
krist. gelber N d.; 10% (Ausbeute, bezogen auf Resorcin); zers. sich beim Erhitzen  
unter H 20-A bspaltung u. P olym erisation; trim erisiert in Nitrobenzol unter Verlust von  
2 Moll. W. zum  Trim eren Ci2H 20Ol3. I b ildet ein rotblaues D i-K -Sa lz Cu H 6ObK 2, im  
Unterschuß m it alkoh. K O H  auch ein M ono-K -salz. M it Acetanhydrid oder B enzyl
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chlorid in Ggw. von Pyridin werden Verbb. der wahrscheinlichen Zus. [C^iH 7Oi (C H 3CO)3\3 
bzw. [CliH B0 5(C9H 5C 0)i ]3 gebildet, die n icht mehr die C h e b n o f f - R I i .  zeigen. (B ull. 
Soc. chim . France, Mem. [5] 14. 825—27. Sept./O kt. 1947.) L e h w a l d .  3211

Jean Ploquin, D ie B ildung  von Iso n itr ilen  (Carbylam inen) aus heterocyclischen 
B asen. 2- u. 4-m 3thylsub3tituierte Pyridine u. Chinoline bilden m it Chlf. charakterist. 
riechende aromat. Carbylamine, die nach H ydrolyse prim. Am ine b ilden  u. über die 
D iazo-Verbb. m it /i-Naphthol zu charakterist. gefärbten Verbb. gekuppelt werden 
können. E in  m öglicher Rk.-M echanism us nach der k lass. Theorie wird angeführt. 
D ie entsprechenden Piperidine u. H ydropyridine lassen  sich ebenfalls in Carbylamine 
verwandeln, die jedoch nicht isoliert werden können, da sie  augenblicklich polym eri
sieren. N achstehende C a r b y la m in e  wurden dargestellt: P henyl-, K p. 165— 166°, aus
2- oder 4-M ethylpyridin u. CHC13. —  m -T o ly l-(I), aus 2 .6-D im ethylpyrid in; daneben 
im Gemisch m it p -T  olylcarbylamin  (II) aus 2.4-D im ethylpyridin  u., im  Gem isch mit
o-Tolylcarbylam in  (III), aus 3.4-D im ethylpyridin. —  II, K p.32 99°, aus 2.5-D im ethyl- 
pyridin. —■ III, K p. 183— 184°, K p.I6 75°, aus 2.3-D im ethylpyridin . —  1 .2 .3 -X ylyl-, 
aus 2.3.4-Trim ethylpyridin; zers. sich zum N itril. —  1 .3 .4 -X yly l-, aus 2.3.5-Trim ethyl- 
pyridin; en tsteh t ferner im  Gem isch m it 1.4 .2-X ylylcarbylam in  (K p.12 120— 123°), aus
2.3.6-Trim ethylpyridin. —  Gemisch aus 1.2.4- u. 1 .3 .2 -X yly l-, K p .13 110— 118°, aus
2.4.5-T rim ethylpyridin; polym erisiert sofort. —  N aph thyl-, aus 2-M ethylchinolin; poly
m erisiert. (Bull. Soc. chim . France, Mem. [5] 14. 901— 04. Sept./O kt. 1947. M arseille, 
Fac. de Med., Labor de P hys.) L e h w a l d .  3231

Giunio Bruto Crippa und Silvio M affei, Über die R eaktionsfähigkeit der N -Jodalkyl- 
picoline. Analog früheren F eststellungen  (C. 1946. II. 1362) reagiert a-Picolinjodäthylat
(I) m it der ScHiFFschen Base [(p'-D im ethylam ino)-phenylazom ethin]-p-benzaldoxim  
über die Spaltung der Azom ethingruppe zu a-\D im ethylam ino]-styrylpyrid in jodäthylat
(III). aber nur in Ggw. von  P iperidin als K atalysator. D iese  R k.-F ähigkeit des beweg
lichen H -Atom s der CH3-Gruppe von  I wird auch m it anderen ScHiFFschen Basen 
bewiesen. D as /5-Picolin-Isomere s ta tt  I reagiert n icht, ebenso n icht das einfache a- 
Picolin . D ie Rkk. verlaufen auch in  absol. A. u. m it wasserfreiem  Piperidin unter

vollständigem  Feuchtigkeitsausschluß. Daraus ziehen Vff. 
den Schluß, daß sich III n ich t aus dem  durch hydrolyt. 
Spaltung der ScHiFFschen B ase entstehenden  A ldehyd u. I 
bilden kann, u. nehm en an, daß das bew egliche R-A tom  
der M ethylgruppe von  I an  das N  der Azom ethingruppe 
w andert u. so ein hyp othet. Zwischenprod. der Form el IV 
gebildet wird, das dann gespalten wird. Bei B zl. s ta tt  A. als 
Lösungsm . versagt die R eaktion. A ls Erklärung dafür nehmen 

Vff. eine prim. Anlagerung von A. an die Scm FFsche B ase an. D urch den bew eglichen  
H  wird der A. wieder hergestellt u. dann erst IV geb ildet.

V e r s u c h e :  <x-[p-Dimethylamino~)-styrylpyridinjodäthylat (III), C17H 21N 2J , F . 265° 
aus a-P icolin jodäthylat (I) u. [(p '-D im ethylam ino)-phenylazom ethin]-p-benzaldoxm
(II) in A. m it ein igen Tropfen Piperidin als K ata lysator durch 12std. K ochen u. 2tägiges 
Stehenlassen, aus A. rotvio lette  K rista lle, ident, m it dem  nach der gewöhnlichen Meth. 
hergestellten P in aflavo l, F . 257°. —  III aus I u. 4-D im ethylam inobenzalanilin  (aus 
p-D im ethylam inobenzaldehyd u. A nilin , Ber. d tsch . ehem . Ges. 35. [1902.] 3573) wie 
vorst., 100% , in  M utterlauge A nilin . —  Stilbazoljodäthylat, C15H 16N J , F . 210°, aus I 
u. Benzalanilin wie vorst., aus A. von  70° K rista lle, ident, m it der aus I u. Benzaldehyd 
hergestellten Verb., F . 212°. —  II, C16H 17N 30 ,  F . 203°, aus p-Am inobenzaldoxim  u. 
p-D im ethylam inobenzaldehyd , in  95% ig. A. 2 Std . kochen u. 2 Tage stehenlassen , aus 
A. u. B zl. Nadeln. M it HCl in tensiv  rote Färbung; bei N eutralisation unverändertes 
Oxim, das bei Verseifung beständig is t . (Gazz. chim . ita l. 77. 416— 21. Sept. 1947. 
P avia , U n iv ., Ist. Chim. Gen.) S t i e b .  3231

R . LukeS, Über Verbindungen von P yridinhom ologen m it aromatischen Halogennitro- 
derivaten und  über die Isolierung von ß-substituierten Pyridinhom ologen aus Gemischen. 
Inhaltlich  ident, m it der C. 1947. E . 1075 referierten Arbeit. (Chem. L isty  Vödu 
Prüm ysl 41 . 246— 50. N ov. 1947. Praha, Spolek pro Chem. a hut. vyrobu.

K. H E JN o /P ra g . 3231

R . Lukes, F . Sorm und Z. Arnold, Über d ie E in w irku n g  von n-P ropylm agnesium 
bromid a u f Pyrrolidon-(2) u nd  P iperidon-(2). In haltlich  ident, m it der C. 1948. E. 
1608 referierten Arbeit. ^(Chem. L isty  Vedu Prüm ysl 41. 250— 52. N ov. 1947. Praha, 
öesk e  v y s. uöeni techn ., U sta v  pro org. chem ii. K . HEJNO/Prag. 3231

\ /
N

j /  ^CjHs

Ar
I
CH— H N -
I

— CH— — H

-Ar

IV



1947 D2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . E. 1579

W illiam  F . Bruce und L. A . Perez-Medina, Pyridinderivate. 2. M itt. E in ige 6-M e- 
thyl-4-oxy-2-pyridone und  ihre Derivate. (1. vgl. C. 1946. II. 1076.) Im  Zusammenhang  
m it U nterss. über die Synth. von P yridinderivv., die in Beziehung zum P yridoxin  u. 
seinen O xydationsprodd. stehen, wurde 6-M ethyl-4-oxy-2-pyridon-3-carbonsäureäthyl- u. 
-amylester (I bzw. II) nach K n o e v e n a g e l  dargestellt u. einer Reihe von Um wandlungen  
unterzogen:

02v

OH OH

^ /C O O C sH u  H ü ü ^ /^ /C O a C s H n

X

An bemerkenswerten E inzelheiten  vorst. Rkk. werden dem experim entellen Teil die 
folgenden vorangestellt: D ie Rk. Aminocrotonsäureäthylester +  M alonsäurediäthylester 
verläuft m it besseren Ausbeuten in Ggw. von N a-n-am ylat in  n-A m ylalkohol unter 
Bldg. des A m ylesters II. —  6-M ethyl-5-am ino-4-oxy-2-pyridon-3-carbon8äure-n-amyl- 
ester (XII) zeigt, nach besonderem  Verf. („Organic Syntheses“ , Coll. Vol. II . 14, New  
York 1943) bestim m t, den F. 154° (Zers.); bei langsam em  Erhitzen kondensiert er sich  
zum P yrip la stin  genannten P olyam id XV. Analog polym erisiert sich das Amid VI zu 
einem plast. Material. —  Zur R ed. von  N itropyridinen zu Am inopyridinen erwies sich  
H J als sehr geeignet (VIII->XI), was für die Darst. von Röntgenkontrastm itteln von  
Bedeutung sein  kann. —  D ie Red. von VIII m it Zn u. H 2S 0 4 zu IX  führt zu einem  
noch nicht genau bekannten Produkt.

V e r s u c h e  (Ausbeuten in  K lam m ern): 6-M ethyl-4-oxy-2-pyridon-3-carbonsäure- 
äthylester (I), aus Am inocrotonsäureäthylester, M alonsäurediäthylester, N a u. A., 100°, 
17 Std. (13,1% ); 140— 150°, 5 Std. im  Bom benrohr (17%). —  6-M ethyl-4-oxy-3-pyridon-
3-carbonsäureamylester (II), C12H 170 4N, analog vorst. m it N a u. n-A m ylalkohol, Rück
fluß, 4 Std ., K rista lle  aus A ., F . 146— 147° (43%). —  6-M ethyl-4-oxy-2-pyridon-3- 
carbonsäureamid (IV), aus II oder I in  heißer konz. alkoh. Lsg. m it w ss. N H 3. —  6-M ethyl-
5-nitro-4-oxy-2-pyridon-3-carbonsäure-n-amylester (V), C12H 180 6N 2, aus II m it konz. 
H 2S 0 4 u .  H N 0 3 (D. =  1,5) (4:1) beiO0, dann in 20 Min. bei 40— 50°, K ristalle aus 80% ig. 
M ethanol, F . 201— 202° (90% ), unlösl. in  W ., lösl. in  M ethanol, A ., n-Propanol u. 
Aceton, FeCl3-Rk. rot. —  Dihydrojodid der 6-M ethyl-5-am ino-4-oxy-2-pyridon-3-carbon- 
säure, C7H 10O4N 2J2, durch K ochen von V m it 56% ig. H J, F. 260°, lösl. in  W ., A ., Aceton, 
Pyridin, unlösl. in  Essigsäure, Essigester, B zl., Chlf., FeCl3-Rk. rot; gibt aus wss. Lsg. 
m it B aC 03 halogenfreien N d ., F. > 3 5 0 ° . —  6-M ethyl-5-nitro-4-oxy-2-pyridon-3-carbon- 
säureamid  (VI), C7H 70 6N 3, aus V m it alkoh. N H 3, 12 Std ., 100° (unter Druck) (96%), 
Nadeln aus W ., F . 307— 309° nach Eintauchen in das H eizbad bei 305°. —  6-M ethyl-
5-nitro-4-oxy-3-cyanpyridon-(2) (VII), C7H 50 4N 3, aus VI m it POCl3 unter Druck, 50 Min., 
100°, K rista lle  aus A ., F . 253°. •— 2-M ethyl-3-nitro-4.6-dichlor-5-cyanpyridin  (VIII), 
C7H 30 2N 3C12, aus VI analog vorst., 20 Std ., Nadeln aus 50% ig. M ethanol, F. 199—200°, 
lösl. in  E ssigester, B zl., Aceton, A ., unlösl. in  W ., (78%). —  2-M ethyl-3-nitro-4.6- 
dijod-5-cyanpyridin, C7H 30 2N 3J2, durch Digerieren von VIII m it 56% ig. H J eben
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unterhalb des K p., 15 Min., Nadeln aus M ethanol, F. 209— 211° (92,5% ). —  2-M ethyl-
3-am ino-4.6-dijod-5-cyanpyridin-m onohydrat (XI), C7H 5N 3J2 -H 20 ,  aus VIII durch Kochen  
m it unterphosphorigsäurehaltiger H J, schw ach gelbe K ristalle  aus 50% ig. M ethanol, 
lösl. in W ., unlösl. in A. oder Essigsäure. —  Verbindung C7H$N3Cl (IX ?), aus VIII durch 
K ochen m it Zn-Staub in M ethanol (einige Min.), dann m it 2nH 2S 0 4, 40 Min., gelbe  
K ristalle  aus M ethanol, F. 227°. —  2-M ethyl-3-am ino-4 .6-dichlor-5-cyanpyrid in  (X), 
C7H 6N 3C12, aus VIII m it P t 0 2- H 2 in  A. bei 2 at., N adeln aus 50% ig. M ethanol, F. 
179— 180°, unlösl. in W ., lösl. in A., Aceton, E ssigester, Ae. u. Essigsäure. —- 6-M elhyl-
5-amino-4-oxy-2-pyridon-3-carbonsäure-n-amylester (XII), C12H 180 4N 2, aus V m it P t 0 2- H 2 
in  absol. A. bei 2 at., schwachgelbe N adeln, F. 154°, g ib t beim  E rhitzen über den F. 
unter Abspaltung von Am ylalkohol ein klares, horniges Prod., P yrip la stin  (XV), F. 
/>360°, unlösl. in W. u. den üblichen organ. Lösungsm m ., lösl. in heißer konz. H 2S 0 4 
u. heißem  w ss. N H 3. —  2-M ethyl-4.6-dichlor-5-cyanpyridin  (XIII), aus IV m it POCl3, 
F. 101°. —  2-M ethyl-4.6-dijod-5-cyanpyridin  (XIV), C7H 4J2N 2, aus X III durch Kochen  
m it 56% ig. H J, 5 Min., schw achgelbe Nadeln aus 80% ig. E ssigsäure, F . 211— 212° 
(91%), schwerlösl. in W ., Aceton, A., leichtlös], in E ssigsäure u. P yridin . -— 6-M ethyl-
5-nitro-4-oxy-2-pyridon-3-carbonsäureäthylester (III), C9H 10N 2Oe, aus I m it H 2S 0 4+ H N 0 3 
(D. 1,5) bei anfangs 0°, K ristalle  aus A ., F. 253° (Zers.) (86% ). (J. Amer. chem . Soc. 69. 
2571— 74. N ov. 1947. P hiladelphia, P a., Cornell U n iv ., Baker Labor, o f  Chem. and 
W ylth In st, o f applied Biochem .) O ffe .  3231

C. O. Badgett und C. F. W oodward, N icotinsäure. Verschiedene Ester. (Vgl. C. 1947. 
198.) Folgende N icotinsäureester wurden nach bekannten Verff. dargestellt: Phenyl-, 
CI2H 90 2N, F . 74,2— 75°; Cyclohexyl-, C12H 150 2N , K p. 4’j 144,5°; Isopropylidenglycerin-, 
Cj2H 150 4N , F. 4 1 ,4 -4 1 ,9 ° , K p.ll2 143— 144°; Glykoldi-, C14H 120 4N 2, F . 126,7— 127,1°; 
a-N aphthyl-, C16H n 0 2N , F . 70,0— 70,6°; Pentaerythrittetra-, C29H 24Ö8N 4, F . 162—163°; 
Inosilhexa-, C42H 30O12N 6, F . 254,3— 254,9°; Glycerintri-, C21H 170 6N 3, F . 87,6— 87,8°; 
a-M onom yristind i-, C29H 40O6N 2, F. 58,6— 59,2°. (J. Am er. chem . Soc. 69. 2907. Nov. 
1947. P hiladelphia, P a., Eastern Reg. R es. Labor.) E. B e c k e r .  3231

P . K . Datta, Untersuchungen über die R eaktionen von Su lfonaziden  m it P yrid in . 
1. M itt. Salze und Derivate von P yr id in im in . Bei der Rk. m it p-A cetylam inobenzol- 
sulfonazid m it Pyridin en tsteh t p-A cetylam inobenzo lsu lfon-N -im inopyrid in , welches sich 
hydrolysieren läßt zum p-A m inobenzo lsu lfon-N -im inopyrid in , bzw. zu Su lfan ilsäure  u. 
N -Im in o p y r id in .  Letztere B ase, die in analoger W eise auch ausgehend vom  p-Toluol- 
sulfonazid erhalten werden kann, u. die se lb st unstab il is t , wurde in ein ige Salze u. 
D e r iw . übergeführt. Sie wurde außerdem syn thetisiert durch K ondensation von 
M onobenzoylglutacondialdehyd m it p-Toluolsulfonhydrazid u. H ydrolyse des Pro
duktes.

V e r s u c h e :  p-A cetylam inobenzolsulfon-N -im inopyrid in , C13H 130 3N 3S, F . 284° (Zers., 
verd. Essigsäure), aus p-A cetylam inobenzolsulfonazid u. Pyridin , 30 Std. unter Rück
fluß  u. C 0 2. —  p-A m inobenzo lsu lfon-N -im inopyrid in , C1JH 110 2N 3S, F . 228,5° (A.), aus 
vorst. Verb. u. alkoh. HCl 24 Std. in der K älte. Gelbe K ristalle. L äßt sich diazotieren  
u. m it alkal. /3-Naphtho] zu einem  roten F arb sto ff kuppeln. Platinchloridderiv., 
Cn H 110 2N 3S • H 2PtCl6, F . 224°. —  N -Im in o p y r id in , H ydrochlorid, aus vorst. Verb. u. 
konz. HCl, 5 Std. unter R ückfluß neben Sulfan ilsäure; oder aus p-Toluolsulfonazid u. 
Pyridin , 30 Std. bei 130® unter C 0 2, u. 12std. Erhitzen des entstehenden p-Toluol- 
su lfon -N -im inopyrid ins, F. 210°, m it konz. HCl, 12 Std. bei 135°; oder aus Mono- 
benzoylglutaconsäuredialdehyd u. p-Toluolsulfohydrazid in A e., 3 Tage in der Kälte, 
Rk. der dabei entstehenden Verb. C19H 180 4N 2<S, gelbe K rista lle  aus CH3OH, m it alkoh. 
HCl, 3 Tage bei 45°, u. H ydrolyse m it konz. HCl w ie oben. H ygroskop. Nadeln, lösl. 
in CH3OH u. A .; g ib t m it Alkali V iolettfärbung, m it alkal. N itroprussid Rotfärbung. 
Platinchloridderiv., C10H 12N 4-H 2PtCl6, F. 237° (Zers., verd. HCl), gelbe P latten . Per
chlorat, C6H 6N 2 -HC104, F. 204° (A.), V iolettfärbung m it A lkali, Rotfärbung m it alkal. 
Nitroprussid. P ikra t, Cn H 90 7N 6, F . 149° (CH3OH), orange P latten . Freie Base, aus 
dem Perchlorat u. alkoh. K 2CÖ3, 12 Std. bei 0°. V iolette, unstab ile Substanz. —  P yr id in 
perchlorat, F . 282° (W .), aus vorst. Perchlorat u. K N 0 2 in Ggw. von HC104 in  W., 
12 Std. in  der K älte. —  Piperidinperchlorat, F. 129°, aus Im inopyridinhydrochlorid  
durch katalyt. H ydrierung in A. über 10% ig. Pd/C in Ggw. von N a-A cetat u. Zugabe 
von HC104. —  N i -A cetylsu lfanilam id, F. 219° (W .), aus p-A m inobenzolsulfon-N -im ino- 
pyridin durch katalyt. H ydrierung in E isessig  über 10%ig. Pd/C. (J. Indian chem. 
Soc. 24. 109— 16. März. 1947. Dacca, U n iv ., Chem. Labor.) W a l t e r  S im o n .  3231

Jesse W . H uff, D ie Synthese des l-M ethyl-6-pyridon-3-carbonsäuream ids aus Tri- 
gonellin. D ie erhaltene Substanz erwies sich als ident, m it einem  Stoffwechselprod. 
aus N icotinsäuream id, das aus M enschenharn iso liert worden war.



V e r s u c h e :  l-M ethyl-3-carboxy-pyridon-(6) (I) aus Trigonellinsulfat, NaO H  u. 
K 3Fe(CN)0, weiße N adeln, F . 240— 241°. —  1 - M  ctliyl-6 -pyrid on-3-car ho ri,sä u r e a ni i d , aus 
I m it SOCl2 u. N H 4OH, F. 210— 210,5° aus W asser. (J. biol. Chem istry 171, 639— 40. 
Dez. 1947. G lenolden, P a., Sharp & D ohm e, Inc.) E. B e c k e e .  3231

M. Q. Doja und K ailash Bihari Prasad, Die Cyaninfarbstoffe der P yridinreihe. 
5. M itt. (4. vg l. J . Indian ehem. Soc. 23. [1946.] 117.) Vff. kondensierten p-D im ethyl- 
amino- (I) u. p-D iäthylam inobenzaldehyd (II) m it a-, ß- u. y-Picolinm ethojodid zu 
den entsprechenden Styryl- Verbb., die sich im Gegensatz zu den anderen Cyaninfarb- 
stoffen in sehr guten Ausbeuten bilden u. ein ausgezeichnetes Kristallisationsverm ögen  
aufweisen. D iese Farbstoffe sind aber weder licht- noch waschecht u. werden durch 
verd. Mineralsäuren entfärbt. D ie mefo-Verbb. beider Reihen sind starke G rünsensibili
satoren. Neben den Absorptions- u. Sensibilisierungsspektren wurden noch die Fluores- 
cenzfarben der Körper in T abellen angegeben.

V e r s u c h e :  2-[p-D im ethylam inostyryl\-pyridinm ethojodid, C16H 19N 2J, F. 265°, rote 
Nadeln m it blauem  Oberflächenglanz; dargestellt nach P o p e  u .  M i l l s  (vgl. J. ehem. 
Soc. 121. [1922.] 946); 82,9%  (Ausbeute). —  3-[p-D im ethylam inostyryl\-pyridinm etho- 
jodid, C]6Hj9N2J, F. 247°, dunkelbraune, kleine Nadeln m it schwachblauem  Glanz aus 
Methanol; nach 5std . Erhitzen von /5-Picolinmethojodid, I u. wenig Piperidin in absol. 
A.; 81,8% . —  4-[p-D im ethylam inostyryl\-pyridinm etkojodid, CleH 19N2J, F. 261,5°, hoch
rote, verfilzte N adeln aus absol. M ethanol m it schwachblauem  Glanz; wie vorst. aus 
y-Picolinm ethojodid u. I nach 6 Std. ; 76,1% . —  2-[p-D iäthylam inostyryl\-pyrid in- 
methojodid, C^H^N.^T, F. 240°, flache, hellviolette Nadeln m it leuchtend blauem Reflex; 
nach D o j a  u .  P r a s a d  (vgl. C. 1 9 4 4 .1. 427); 78,1% . —  3-[p-D iäthylam inostyryl]-pyridin- 
methojodid, C18H 23N 2J, F. 222°, unregelmäßige, hellbraune Nadeln m it grünem Glanz 
aus M ethanol; aus /3-Picolinm ethojodid u. II nach 5 Std .; 83,5% . —  4-[p-D iälhyl- 
aminostyryl]-pyridinm ethojodid, C18H 23N 2J, F . 232,5°, hellviolette, dicke Nadeln aus 
Methanol m it stark leuchtend blauem  Glanz; aus y-Picolinm ethojodid u. II nach 5 Std.; 
86,3%. (J. Indian ehem. Soc. 24. 301— 06. Aug. 1947. Patna, Science Coll., Chem. 
Labor.) K ü h n e l .  3231

Charles H offm ann, 6-CM or-8-oxychinolin und  Derivate. 6-Chlor-8-oxychinolin  (I) 
wurde abweichend von andren Verff. (D R P. 455386 [1928], M a z o n s k i  u .  Mitarbeitern, 
C. 1937. I. 3141) nach S k r a t t p  aus 3-Chlor-6-aminophenol (II) bzw. dessen D iacetyl- 
deriv. dargestellt. Der früher dafür angegebene F. 124° (statt F. 144°) kom m t offenbar 
der isomeren 5-Chlorverb. zu. 6-Chlor-7-jod-8-oxychinolin-5-sulfonsäure (IV) aus
6-Chlor-8-oxychinolin-5-sulfonsäure (III) existiert in 2 Formen; das innere Salz, gelb 
u. wenig lösl. in W ., geht m it M ineralsäuren in die farblose freie Säure über. Trocken 
aufbewahrt, färbt sie sich  wieder gelb. IV u. 5.7-D ijod-6-ehlor-8-oxychinolin (V) stellen  
die 6-C hlorderiw . des Yatrens u. D iodochins dar u. sollen daher auf am öbicide Wrkg. 
geprüft werden. D ie große Ähnlichkeit der entsprechenden Verbb. verweist die Sulfo- 
gruppe auch bei III in die 5-Stellung.

V e r s u c h e :  6-Chlor-8-oxychinolin  (I), C9H 60NC1, aus 3-Chlor-6-aminophenol (II) 
oder seinem  A cetylderiv., Ausbeute 50% , feine weiße Nadeln aus A., F. 144°, Aussehen  
u. Geruch wie 8-O xychinolin, leicht sublim ierbar, m it FeCl3 blaugrün. —  Neutrales 
Sulfa t, [C9H60NC1]2H 2S 0 4, aus I m it 5% ig. Oleum, blaßgelbe K ristalle, F. > 2 0 0 °  in  
W. löslich. —  6-Chlor-8-oxychinolin-5-sulfonsäure  (III), C9H „04NC1S, aus I m it 10%ig. 
Oleum 1V4 Std. bei 75°; feine Nadeln aus W ., F. > 2 0 0 ° , lösl. in warmem W asser. —
6-Chlor-7-jod-8-oxychinolin-5-sulfonsäure  (IV), C9H 50 4NC1JS, aus III in ammoniakal. 
Lsg. m it J  über das Am m onium salz; feine gelbe Nadeln aus W ., in W. schwer löslich.
— 5.7-Dijod-6-chlor-8-oxychinolin  (V), C9H 40NC1J2, aus I m it C1J in  E isessig; feine 
Nadeln aus E isessig , F. 168— 169°, aus Aceton, F . 171— 173°. (Bull. Soc. chim. IVance, 
Mém. [5] 14. 969— 71. N ov ./D ez. 1947.) S c h u l e n b t t r g .  3231

Buu-Hoi und René Royer, Ketonderivate des Dibenzyls. D ibenzyl reagiert in Ggw. 
von A1C13 m it 1 Mol. eines aliphat. Säurechlorids unter Bldg. von 4-A cylbenzylderiw ., 
m it 2 Moll, eines aliphat. Säurechlorids unter Bldg. von 4.4'-Diacylbenzylderivaten. 
Diese Prodd. reagieren m it Isatin  nach P f i t z i n g e r  unter Bldg. von Cinchoninsäure- 
d er iw ., deren Decarboxylierung zu den entsprechenden substitu ierten Chinolinderiw . 
führt. 4-Aeetyl-(I)- u. 4-Propionyl-(II)-dibenzyl haben am Kaninchen keine Progesteron
wirkung.

V e r s u c h e :  4-Acetyldibenzyl (I), C16H 160 ,  F. 69° (Nadeln aus A.), K p.u  204—205° 
aus je 1 Mol I u. CH3COCl in CS2 in  Ggw. von A1C13. Oxim , C16H 17ON, F. 139“ (Nadeln  
aus 50% ig. A.). —  4 .4 '-Diacetyldibenzyl (Ia), F. 166° (Nadeln aus A .-Bzl.), K p.n  240°.
— 4-Propionyldibenzyl (II), Cl7H 180 ,  F. 63° (B lättchen aus A.), K pu 217—218“. Oxim , 
C17H 19ON, F . 99“ (Nadeln aus wss. A.). —  4 .4 '-D ipropionyldibenzyl (Ha), C20H22O,, F. 
108° (Prism en aus A .-B zl.). D ioxim , C^H^OgNj, F . 191— 192° (Nadeln aus A .-Bzl.).
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- ^n -B u ty ry ld ib e n zy l  (III), C18H 20O, F. 31° (Nadeln aus P A e.), K p . ,0 225— 227°. O xim , 
^ 18^21 ON, F. 94° (prismat. Nadeln aus wss. A.). —  4 .4 '-D i-n-butyryld ibenzyl, C22H 260 2 , 
F. 93° (B lättchen aus A.), K p .10 270— 275°. —  2-D ibenzylylcinchoninsäure, C24H 19Ö2N, 
F. 230— 231° (Nadeln aus A.), durch 12std. Erhitzen von I +  Isa tin  in  Ggw. von KOH  
in A lkohol. —  2-D ibenzylylchinolin, C23H 19N , F . 122° (Nadeln aus B zl.-A .), durch 
Erhitzen vorst. Verb. über den F . im Vakuum. P ikra t, F . 166° (gelbe N adeln  aus 
A .-B zl.). —  2.2'-D ibenzylen-bis-cinchoninsäure, C34H 240 4N 2, F . > 3 2 5 ° , durch 18std. 
Erhitzen von I a  +  Isatin  +  K OH  in Alkohol. —  2 .2 '-D ibenzylen-bis-chinolin, C32H 24N 2, 
F. 221° (Nadeln aus Bzl.). — 2-D ibenzylyl-3-m ethylcinchoninsäure, C25H 2J0 2N , F . 279 
bis 280° (Nadeln aus E isessig), aus II. -— 2-D ibenzylyl-3-m ethylchinolin , schw ach gelbes 
01. P ikra t, C24H 21N  • C6H 30 7N 3, F . 220— 222° (Zers.), gelbe N adeln aus A lkohol. —  2.2'- 
Dibenzylen-3.3'-dim ethyl-bis-cinchoninsäure, C3gH280 4N 2, aus H a. —  2.2'-D ibenzylen-3.3'- 
dimethyIbischinolin, C34H 28N 2, F . 211— 212° (B zl.). —  2-D ibenzylyl-3-äthylcinchonin- 
säure, C^H^OjN, F. 237° (Nadeln aus A .), m it schlechter A usbeute aus III. (Bull. 
Soc. chim . France, Mém. [5] 14. 820— 24. Sept./O kt. 1947. Paris, É cole Polytechnique, 
Labor, de Chim. organ.) K . F . M ü l l e r .  3231

T. S. W ork, Synthese von N ich id in -A bköm m lingen  m it A n tim a la ria -W irku n g . 
3. M itt. E ine  weitere Synthese des D ihydro-x-nichidins. (2. vg l. C. 1946. II . 1091.) 
Chininsäurechlorid (I) wurde m it H ilfe von T riphenylm ethyl-N a (II ) m it N  -Benzoyl-4- 
n-propylpiperidincarbonsäure-(2)-äthylester (III) zum  Ketoester (IV) kondensiert, aus dem

nach Verseifung, Decarboxylierung u. kata lyt. H ydrie
rung das D ihydro-x-n ich id in  (V) in sehr schlechter 
A usbeute erhalten wurde. Zur Synth. von III wurde 
N -Benzoyl-4-n-propylpiperidin (VI) durch v . B ratjn- 
sche Spaltung m itP C l6 in  N -Benzoyl-3-[2-chloräthyl]- 
-hexylam in  (VII) übergeführt. In diesem  wurde das CI 
durch CN ersetzt u. dann das N itril zur Säure verseift. 
D iese wurde in a-Stellung brom iert u. nach Entfernung 
der Benzoylgruppe zur 4-n-Propylpiperidincarbonsäure- 
(2) (VIII) cyclisiert. Sie wurdeals Ä thylester  (IX) isoliert. 
—  D a die geringe A usbeute an V au f Zers, während der 

A bspaltung der Benzoylgruppe zurückgeführt wurde, versuchte V f., d iese Benzoyl- 
durch eine Benzylgruppe zu ersetzen u. g leichzeitig  m it der Red. der K etogruppe (in 
IV) durch katalyt. H ydrierung abzuspalten. —  2-[2-Phenoxyäthyl]-valeraldehyd (X) 
ließ sich leicht m it M alonsäure (XI) zur Säure  C6H 60 — CH2— CH2— CH(C3H 7)—C H =  
C(C02H )2 kondensieren, die leicht C 02 abspaltete u. durch katalyt. H ydrierung die 
3-[2-Phenoxyäthyl]-hexancarbonsäure-(l) (XII) gab. In  dieser wurde die Phenoxygruppe  
m ittels H Br durch Br ersetzt u. darauf nach V o l h a r d  brom iert, so daß die l-B rom -3-  
[,2-brom äthyl\-hexancarbonsäure-(l) (XIII) entstand. D urch B enzylam in (XIV) ließ sich 
XIII zur N -Benzyl-4-propylpiperidincarbonsäure-(2) (XV) cyclisieren. Aus dem Ester  
von XV ließ sich die Benzylgruppe durch katalyt. H ydrierung (P t0 2) leicht abspalten. 
Trotzdem  brachte bei der Synth. von  IV bzw. V der E rsatz von  III durch den Ester  
von  XV nicht den erhofften Erfolg.

V e r s u c h e :  4-n-Propylpiperidin wurde m it Benzoylchlorid u. NaO H  unterhalb  
40° übergeführt in: N -B enzoyl-4-n-propylp iperid in  (VI), C15H 21ON, K P.0i8 1 6 4 -1 6 8 ° . 
—  94 g VI wurden m it 78 g PC16 verm ischt u. durch vorsichtiges Erwärmen zur Rk. 
gebracht; 45 Min. R ückflußerhitzen; nach Zers, m it E is wurde m it NaO H  bis zur 
schwach kongosauren Rk. abgestum pft u. zur Entfernung flüchtiger Nebenprodd. m it 
W .-D am pf behandelt. Das m ittels Ae. iso lierte ölige VII wurde roh m it 90 g KCN in 
250 cm 3 75% ig. A. 14 Std. gekocht. N ach Verdam pfen des A. wurde m it Ae. auf
gearbeitet: 67 g 3-[2-Benzam idoäthyl]-hexylcyanid, C16H 22ON2, K p.0l7 224— 226®. Dieses 
(67 g) wurde in  350 cm3 A. gelöst, der m it HCl gesätt. u. dann 6 Std. gekocht wurde. 
Nach D est. des A. wurde der R ückstand m it W. verd. u. ausgeäthert: 50 g 3-[2-Benz- 
amidoäthyl\-hexancarbonsäure-{ 1 )-äthylester (XVI), Cl8H 270 3N , K p.0„ 2 1 4 -2 1 6 » . -  12 g 
XVI wurden m it 2,6 g K O H  in  50 cm 3 60% ig. M ethanol bei 40° verseift. D ie rohe 
Säure, ein farbloses H arz, wurde über P 20 5 getrocknet u. im  Gemisch m it 1,43 g rotem  
P  langsam  m it 22,1 g Br2 versetzt. Nach 30 Min. E rhitzen auf 100° wurde auf Eis 
gegossen. D ie l-Brom -3-[2-benzam idoäthyl\-hexancarbonsäure-(l) wurde m it 25 cm 3 
konz. HCl 18 Std. im  Bom benrohr auf 150° erh itzt. Nach Verdünnen m it W. u. E nt
fernen der Benzoesäure durch Ae. wurde die l-Brom -3-[2-am inoäthyl\-hexancarbon- 
säure-(l) durch Einengen isoliert, getrocknet u. m it A. u. HCl-Gas verestert. Dann 
verdam pfte man den sauren A. im Vakuum  u. fügte überschüssiges N a H C 0 3 u. Ae. 
hinzu. Zwecks R ingschließung wurde 1 Std. geschüttelt, der Ae. getrocknet u. destil
liert: 3,3 g IX , K p.j8 144— 148°. —  IX  gab 3,2 g III, C18H * 0 3N , K p., 190— 194°. —  E ine

c h 3o

CH—C3H7

/  \  
h 2c  c h 2

CO— c ch2
v I | \ /
\  / \  | N — CO—C6H B 

C02C2H5a . IV
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Lsg. von 3,2 g III in Anisol (XVII) wurde m it 1 Äquivalent II in Ae. unter N 2 behandelt, 
bis die Farbe verschwunden war. Dann wurde eine Lsg. von 2,3 g I in 10 cm3 XVII 
zugefügt, der Ae. abdest. u. 4 Std. unter N 2 gekocht. D arauf löste man nach Evakuieren  
des XVII den R ückstand in konz. HCl u. befreite ihn durch Ae. von Triphenylm ethan. 
Die salzsaure Lsg. wurde m it dem gleichen Vol. W. verd. u. 4 Std. gekocht. Nach  
Entfernung von Benzoesäure durch Ae. wurde über K ohle filtriert u. das F iltrat unter
halb 60° eingedam pft. Den Rückstand löste man in M ethanol u. hydrierte ihn m ittels 
Pd-K ohle. D as F iltrat vom  K atalysator wurde eingeengt u. m it Soda alkal. gem acht. 
Aus dem Chlf.-Extrakt ließ sich  etw as krist. V -Hydrobromid  (F. 224°) gewinnen, das 
m it einem  auf andere W eise hergestellten Präp. (F. 229°) keine F.-Erniedrigung gab. —  
Eine Lsg. von 9,5 g XI, 18,5 g X u. 0,5 g Piperidin in 40 cm3 Pyridin wurde nach 3std. 
Stehen 2 Std. auf dem W .-Bade erh itzt u. dann 30 Min. unter Rückfluß gekocht. 
Nach Einengen im  Vakuum wurde m it W. verd. u. überschüssige Soda zugegeben: 
11 g X wurden durch Ausäthern zurückgewonnen u. die Säure m it HCl ausgefällt. 
Nach D est. u. Decarboxylieren 8,6 g ungesätt. M onocarbonsäure, K p.0,, 178— 180°, 
die in 2nNa2C 0 3 gelöst u. m it P d -S rC 03-K atalysator hydriert wurde. 6,3 g XII, C,5H220 3, 
Kp.j 186— 188°. S-B enzylth iuronium s'ilz  von XII, CJ5H 220 3 •C8H UN2S, F. 117° (aus 
Aceton). Äthylester von XII, C17H 260 3, K p.12 204°. —  50 g XII wurden in einem Gemisch 
von 200 cm 3 H Br (1,7) u. 560 cm 3 E isessig 7 Std. rückflußerhitzt. Nach Einengen im 
Vakuum wurde m it W. verd. u. die 3-[2-Brom äthyl]-hexancarbonsäure-(l) (XVIII) 
durch v iel HCl gefällt; 32 g. C9H J70 2Br, K p.3 164— 168°. — In ein Gemisch von 32 g 
XVIII u. 0,5 g PBr3 wurden langsam  31,5 g Br unter Rühren eingetropft. Nach 15std. 
Erwärmen auf 75° wurde 10 Min. au f 110° erhitzt u. destilliert. D ie Fraktion vom  
K p.3 180— 190° wurde weiter verarbeitet: 46 g XIII, C9H 160 2Br2, K p.0l6 144— 146°. —  
Die m it E is gekühlte Lsg. von 40 g XIII in 40 cm3 Methanol (XIX) wurde langsam  
mit 40 g XIV in 40 cm3 XIX verm ischt. Nach 3 Std. bei 0° u. 24 Std. bei Zimmertemp. 
wurde 3 Std. auf 90° erh itzt. N ach A bdest. des XIX wurde der Rückstand mit Ae. 
u. sehr verd. NaO H  geschüttelt. Aus der alkal. Lsg. wurde durch viel 50% ig. NaOH  
das N a-Salz  von XV abgeschieden. E s wurde abgetrennt u. m it Butanol extrahiert. 
Dessen Verdam pfungsrückstand wurde m it A. u. HCl verestert: 9,4 g Äthylester von  
XV, C18H 270 2N , K pn 174— 175°. —  H iervon wurden 6 g in 50 cm3 E isessig (XX) bei 70° 
m ittels P t0 2 nach A d a m s  hydriert (6 Std.). Nach Evakuieren des XX wurde der 4-n- 
Propylpiperidincarbonsäure-(2)-äthylester, CX1H 210 2N , durch gesätt. N a2C 03-Lsg. ab
geschieden u. fraktioniert; K p.18 140— 142°. (J. ehem. Soc. [London] 1947. 222—24. 
Febr. London, N at. In st, for Med. Res.) L e h m s t e d t .  3231

Antonin Jindra, K ondensation von o-T o lid in  m it C hinolinsäureanhydrid. Vf. unter
suchte die E ntstehung von K ondensationsprodd. aus C hinolinsäureanhydrid  (I) u. 
einigen D iam inodiphenylen unter verschiedenen Bedingungen. Nächst. Verbb. wurden 
dargestellt u. durch ihre D e r iw . charakterisiert: Chinolinsäure-p-aminodAtolylamid  (II), 
Dichinolinoyltolidin  (III), N icotinoyltolidin  (IV), C hinolinsäure-p-am inodiphenylam id  (V), 
Dichinolinoylbenzidin  (VI) u. N icotinoylbenzidin  (VII).

V e r s u c h e :  C hinolinsäureanhydrid  (I), F. 134°, aus 8-O xychinolin durch tropfen- 
weises Versetzen m it H N 0 3 (D. 1,4) unter K ühlen, 8std. Erhitzen am W asserbad, 
Versetzen m it H N 0 3 u. kurzes Erhitzen; nach Zugabe weiterer H N 0 3 wurde 8 Std. 
erhitzt, zur K ristallisation eingeengt, abgesaugt, m it kalter 30% ig. H N 0 3 u. wenig 
Eiswasser nachgewaschen, getrocknet, m it Acetanhydrid zuerst bis zur Lsg. u. dann 
noch 1 Std. weiter gekocht. ■— Chinolinsäure-p-am.inoditolylamid  (II), C2]H 190 3N 3, F. 
230° (Zers.), gelbes Pulver aus N itrobenzol, durch ls td . gelindes Erhitzen von o-Tolidin  
(VIII) m it I in E isessig, Abkühlen, Absaugen u. Nachwaschen m it E isessig u. warmem  
Alkohol. D iacetylderiv., C25H 2i0 4N 3, F. 385— 388° (Zers.), aus W. Schuppen. Form yl- 
deriv., C22H 170 3N3, F. 245— 247“, aus A. hellbeiges m ikrokristallines Pulver. —  D i
chinolinoyltolidin  (III), C28H j80 4N 4, F. 253° (hellgraue K ristalle m it gelblichem  Stich  
aus N itrobenzol), aus I u. VIII in E isessig durch 6std. gelindes Erhitzen, 2std. K ochen  
u. Gießen in  W asser. —  N  icotinoyltolidin  (IV), C20H 19ON3, F. 245— 248°, hellbraune 
K ristalle aus N itrobenzol, aus I u. VIII durch 2 std . Schmelzen bei 170°, Pulverisieren  
der abgekühlten Schm elze u. K ristallisieren. Diacetylderiv., C24H 230 3N 3, F. 310° (Zers.), 
braunes, pulveriges Prod., das durch W aschen m it heißem A. gereinigt wurde. —  
C hinolinsäure-p-am inodiphenylam id  (V), C19H 150 3N 3, F. 417— 422° (Zers.), hellgelbes 
Pulver, analog II aus I u. B enzidin (IX). Diacetylderiv., C23H 170 4N 3, gelbbraunes, bis 
430° n icht vollkom m en schm elzendes Pulver. F orm ylderiv.' C20H 13O3N 3, F. 245—249°, 
aus A. gelbgraues, m ikrokristallines Pulver. ■— Dichinolinoylbenzidin  (VI), C26H 140 4N 4, 
F. 339°, graubeiges Pulver durch Auskochen der rohen Verb. m it A., analog III aus I 
u. IX. —  N icotinoylbenzidin  (VII), C18H 13ON3, F. 360°, kaffeebraunes, mikrokristallines 
Prod., analog IV aus I u. IX. Acetylderiv., C20H 17O2N 3, hellbraunes Pulver, das durch
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Auskochen m it A. gereinigt wurde. (Chem. L isty  V ëdu P rùm ysl 41. 221— 24. Okt. 
1947. Praha, K arlova un iv ., O st. pro chem. farm aceut.) K . HEJNo/Prag. 3231 

T. N. Ghosh, Chinolinderivate. 14. Mitt. (13. vgl. B a n e r j e e  und M itarbeiter. J. In 
dian chem . Soc. 23. [1946.] 229.) E s wird die D arst. von 8-Ä thoxych ino lin -5 -am id in
(I) beschrieben aus der 5-Amino- über die 5-Cyanverb., die über das Im inoätherhydro- 
chlorid in I übergeführt wurde.

V e r s u c h e :  5-Nitro-8-äthoxychinolin , E. 127— 128°; aus 8 -Ä thoxych inolin  m it 
rauchender H N 0 3 (D. 1,52); aus A. hellgelbe Nadeln. —  5-A m ino-8-ä thoxych ino lin
(II), F . 114°; aus vorst. Verb. (30 g) durch Red. m it Fe/H C l in der H itze; gelbe P latten  
aus W .; 1 6 g  [Ausbeute]. —  8-O xychinolin, aus 8-oxychinolin -5-su lfonsaurem  K  u. 
KCN, 4 Std. 250°. —  5-C yan-8 -äthoxychinolin, C12H 10ON2, F. 129— 130°; aus 35 g II 
nach S a n d m e y e r ;  dünne N adeln; 14 g. P ikra t, F. 172— 173°; aus A. gelb e N adeln. —
8-À thoxychinolin-5-am idin  ( I ) ,  C12H 13ON3, F. 260— 262°; aus vorst. Verb. (3 g) in absol. 
A./Ae. m it HCl-Gas unter E iskühlung en tsteh t bei 14tägigem  Stehen das 5-Im ino- 
ätherhydrochlorid, das abfiltriert u. m it alkoh. N H 3 beim  Stehen (20°) in  I übergeht; 
rechteckige P latten  aus w ss. A. ; 0,8 g. (J. Indian chem . Soc. 24. 310— 12. Aug. 1947. 
Calcutta, Bengal Im m unity  Res. Labor.) G o e b e l .  3231

Jean Jacques, B enzochinolinderivate aus d im erem  Crotonaldehyd. In  Fortsetzung  
früherer Arbeiten (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 218. [1944.] 202; Ann. Chimie 20. 
[1945.] 322) wurde die zu Chinolinen u. Tetrahydrochinolinen m it ankondensiertem

Tetrahydropyranring führende K ondensation  
I S(2) von  J analog m it /S-Naphthylam in vorge-

<3> ji | 111 (, 113 nom m en u. lieferte m it 2 Moll. B ase zunächst
0HC| 0 (1) \ / y \  / \  / \  II u - daraus durch R ingschluß III u. IV, offen-

(4)[l I ch3 i  | | o bar durch D isproportionierung einer dihy-
X X (6) (I II I I drierten Durchgangsverbindung. III zeigt, wie

X / X / j ' j X / ^ c H «  /S-Naphthylamin u. seine N -D e r iw ., in Lsg.
starke b lauviolette F luorescenz, die bei IV fehlt. 

D ie gute Ü bereinstim m ung der U V -A bsorptionsspektren (nach H a r t l e y )  von  III 
m it N aphthalin  u. von  IV m it Phenanthren b estä tig t die angegebene K onstitution .

V e r s u c h e :  3-ß-N aphthylim inom ethyl-4-ß-naphthylam ino-2 .6-epoxyheptan  (II), 
C28H 28ON2, aus /S-Naphthylamin u. dimerem Crotonaldehyd (I), verfilz te  Nüdelchen  
aus v ie l Toluol, F . 290°, sublim iert ab 250°; in den m eisten Lösungsm m . schwer löslich. 
Daraus durch K ochen m it H 2S 0 4 R ingschluß unter Bldg. von  3 '-Oxo-2'.4 '-dimethyl-
2.3-tetramethylen-5.6-benzotetrahydrochinolin  (III), C18H 21ON, N üdelchen aus A., F. 
183— 184°. H erst. des P ikrats u. Acetyl- oder B enzoylderiv. gelang nicht, Hydrochlorid 
schwer lösl., Nitrosoverb., C18H 20O2N 2, schöne zeisiggelbe Schuppen aus Aceton m it W., 
F . 173°. —  Aus den M utterlaugen von III über das P ikrat: 3 '-O xo-2'.4 '-dimethyl-2.3- 
tetramethylen-5.6-benzochinolin, C18H 17ON, kurze Prism en aus M ethanol, F . 163— 164°; 
Pilcrat, schwer lösl. goldgelbe Schuppen, F. 250° (Zers.); H ydrochlorid  in W. oder A. 
leicht löslich. (Bull. Soc. chim . France, Mem. [5] 14. 996— 98. N ov ./D ez . 1947.)

SCHTTLENBTJRG. 3231
Frederick G. H ollim an und Frederick G. M ann, D ie Stereochemie organischer Phos

phorderivate. 2. M itt. Die Synthese von 2 .2-disubstituierten 1.2.3.4-Tetrahydroisophosphin- 
olinium salzen u n d  die optische Zerlegung von 2-Phenyl-2-p-oxyphenyl-1.2.3.4-tetrahydro- 
isophosphinolinium brom id. E ine allgem eine Darst.-M eth. für 2.2-disubstituierte 1.2.3.4- 

Tetrahydroisophosphinolinium salze  (I) sow ie die erstm alige 
/ \ /  2\ rH Gewinnung eines opt.-akt. quaternären Phosphonium salzes

I | ?Ar Br-  werden beschrieben. Ausgangsprod. für die Synth . von I ist
\ / \  / + X A , der o-Brom benzylm ethyläther (II), C8H 9OBr, der aus o-Brom-

j oh2 r benzylbrom id u. einer Lsg. von  N a in CH3OH dargestellt
wird. K p.16 106— 107°; (Ausbeute) 90% . —  o-2-Oxyäthyl- 

benzylmethyläther (III), C10H 14O2. D ie  durch Einw . von II (im Gem isch m it Ä thyl
bromid) au f aktivierte Mg-Späne in  trocknem  Ae. erhaltene GRTGNARD-Verb. wird 
in  der K älte m it Ä th ylenoxyd  versetzt u. in  üblicher W eise aufgearbeitet, K p.14 
152— 154°. Zur Charakterisierung wurde III m it P henylisocyanat in das 2-o-M ethoxy- 
m ethylphenyläthyl-N -phenylcarbam at, C17H 190 3N , übergeführt, K ristalle aus PAe., F. 
64—65°. -— D ie nächste Stufe ist die D arst. von o-2-Chloräthylbenzylmethyläther (IV), 
C]0H 13OC1, durch K ochen von III m it Thionylchlorid in trockenem  Pyridin u. Chlf., 
K p.14 131°. —  Aus IV wird sodann (im Gem isch m it Äthylbrom id) bei der Einw. auf 
Mg in Ae. die zu erwartende GRIGNARD-Verb. (V) gewonnen, was sich durch ihre U m 
setzung m it festem  C 0 2 zur ß-o-M ethoxym ethylphenylpropionsäure, Cu H 140 3, beweisen  
läßt; aus PAe. K ristalle, F. 77— 78°. —  D ie GRIGNARD-Verb. V kann nun m it dem  
gewünschten D iarylchlorphosphin  reagieren u. ergibt ein entsprechendes tert. Phosphin.
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D ieses wird durch K ochen m it H Br +  E isessig  in die Verb. vom  Typ I übergeführt, 
wobei in  einem  Arbeitsgang Spaltung der Äthergruppe, Veresterung u. Ringschluß  
vollzogen werden. —  P henyl-p-brom phenyl-2-[o-m ethoxym ethylphenyl\-äthylphosphin  (VI), 
C22H 22OBrP. In Ae. gelöstes Phenyl-p-bromphenylchlorphosphin  wurde unter N 2 zu der 
Lsg. V gegeben. Nach 3std . Kochen H ydrolyse m it N H 4C1-Lsg., viscoses ö l ,  K p.0,, 
214— 216°; 59% . Jodm ethylat, C23H 26O BrJP, aus VI u. CH3J, aus A. K ristalle, F. 
167— 168°. —  2-Phenyl-2-p-brom phenyl-1.2.3.4-tetrahydroisophosphinolium brom id  (VII), 
CgjHjgBrP, Durchleiten eines H Br-Strom es durch eine Lsg. von VI in H Br +  E isessig  
bei 120° (2 Std.) u. anschließend A bdest. der Lösungsm m . aus A. K ristalle, F. 125— 130°. 
Um kristallisieren aus alkoh. Essigester gab das Bromid, K ristalle, F. 137— 139°, so
wie in Form einer v iscosen F l., die nach dem Erstarren F. 218— 221° zeigte. W ieder
holtes Um kristallisieren ändert an diesem  Verh. nichts. P ikra t, C27H 210 7N 3BrP, aus VII 
u. N a-Pikrat in heißer wss. Lsg., längliche gelbe P latten , F. 186— 187°. —- P henyl-p- 
anisyl-2-[o-m ethoxym ethylphenyl]-äthylphosphin  (VIII), C23H 25Ö2P. D ie Darst. erfolgte 
analog der von VI m it P henyl-p-anisylchlorphosphin, K p.0>05 208°; 65% . Jodm ethylat, 
C24H 280 2JP , aus VIII +  CH3J  in  Ae., aus A. K ristalle, F. 120,5— 121°. —  2-Phenyl- 
2-p-oxyphenyl-1.2 .3 .4-tetrahydroisophosphinolinium brom id  (IX), C21H 30OBrP. Die Darst. 
erfolgte analog der von  VII, jedoch m it 5std. Erhitzen, aus M ethanol K ristalle, F. 
287—287,5°; 75% . —  2-Phenyl-2-p-acetoxyphenyl-1.2.3.4-tetrahydroisophosphinolinium - 
bromid, C23H 320 2BrP, durch K ochen einer Lsg. von  IX  in Pyridin  m it Essigsäure
anhydrid; aus alkoh. E ssigester K ristalle, F . 100— 103°, die an der Luft F l. abgeben  
(Analyse nach Trocknen bei 80°/l mm). —  d-lX -d-C am phersulfonat (X), C31H 35Ö5SP, 
aus dem Ag-Salz der d-Camphersulfonsäure u. IX  in  CH3OH; aus A. +  Essigester  
K ristalle, F. 174— 175°, [ « V 7 + 0 ,8 1 ° . —  d-IX, C21H 26OBrP, durch Einw. von CaBr2 
auf X in A. bei 0°, K ristalle, F. 268—270° (Erweichen bei 263°), [a]D17 + 0 ,3 4 “. (Über 
die Rotationsdispersion im  sichtbaren Spektrum vgl. Original.) —  Verss., die Darst. 
von X zu wiederholen oder Z-IX zu erhalten, schlugen fehl, da die Löslichkeit der T eil
racemate geringer is t  als die der opt. reinen Form en. D ie Spaltung der nachstehend  
aufgeführten d- bzw. Z-Camphersulfonate m it CaBr2 ergab stets inakt. Bromid IX. —  
dl-\X -d-Brom cam phersulfonat, C31H 340 6BrSP, aus dem Ag-Salz der d-Bromcampher- 
sulfonsäure u. IX in CH3OH, aus A. +  Essigester K ristalle, F. 145— 152°. —  dl-lX -d- 
Camphersulfonat, CajH^OjSP, K ristalle, F. 153— 158°. —  IX-l-Cam phersulfonat, C Ä -  
0 6SP, durch Zurückverwandlung der aus der M utterlauge von X gewonnenen K ristalle  
m it CaBr2 in  das Brom id IX  u. Überführung desselben in  obige Verbindung. Aus 
A. +  Essigester K ristalle, F. 170— 172°. —  V ll-d-C am phersulfonat, C31H 340 4BrSP, 
Kristalle, F. 206— 212°. —  Verss. zur D arst. anderer Tetrahydroisophosphinolinium - 
verbb. analog der entsprechenden As-Verbb. m it H ilfe von o-2-Bromäthylbenzylbromid 
(XI) (vgl. H o l l i m a n  u . M a n n ,  C. 1943. II . 519 u. C. 1945. II. 486) gaben zu geringe 
Ausbeuten bzw. schlugen fehl. —  2-p-Tolyl-2-p-chlorphenacyl-1.2.3.4-tetrahydroiso- 
phosphinolinium brom id, C24H 23OClBrP, durch Behandlung von XI u. p-Tolyldichlor- 
phosphin in absol. Ae. +  E ssigester m it N a, D est. des entstandenen Phosphins (K p.0ll 
150— 180°) u. U m setzung desselben m it p-Chlorphenacylbrom id in B zl., Ausfällung  
aus alkoh. Lsg. m it A e., F . 227— 230°. Als Nebenprod. entstand o-Äthyltoluol. —  
Die aus XI (im Gemisch m it Äthylbrom id) dargestellte GRIGNARD-Verb. ergab bei der 
Rk. m it festem  C 0 2 nicht die erwartete ß-o-Carboxymethylphenylpropionsäure, sondern  
eine Säure  C20H 22O4, aus Essigester m ikrokrist. Verb., F . 198— 200,5°, neben o-Äthyl- 
phenylessigsäure, C10H ,2O2, aus W. sow ie PAe. K ri
stalle, F . 85—86°. —  D ie U m setzung von  XI m it C8H5\^ ^/CH2-CoH4-CH2-CH2Br 
Phenyl-p-tolyläthylphosphin in Ae. führte zu einem  P
Phosphonium brom id  (XII, R  =  C2H 5), C24H 27Br2P , c h , .C s I I 4 r  Br_
F. 146— 148° (Erweichen bei 143°). D ie therm. XII
Zers, gab n icht den erwarteten R ingschluß. Das
Gleiche g ilt  für die M ethyl-Verb. (XII, R  =  CH3), C+H^BrjP, aus A. +  Ae. K ristalle, 
F. 185— 186°. (J. chem. Soc. [London] 1947. 1634— 42. Dez. Cambridge, U n iv ., Chem. 
Labor.) H e n k e l .  3241

Tommaso Ajello und Alfredo Miraglia, Um w andlung von Pyrrolverbindungen in  
Derivate des P yridazins. D ie Rk. von 2.5-D im ethyl-3-isonitrosopyrrol (I) m it H ydra
zinhydrochlorid (II) liefert 3.6-D im ethyl-4-isonitrosodihydropyridazin  (III), das erste be
kannte Pyridazinderiv. m it einer an ein C-Atom gebundenen extranuclearen N-Funk- 
tion. D ie Rk. verläuft über Öffnung des Pyrrolringes unter Freiwerden von N H 3 zu 
Isonitrosoacetonylaceton u. dessen W eiterrk. m it H ydrazin unter H 2ö-A bspaltung. 
Nitrose Gase hydrolysieren die Isonitrosogruppe von III zur K etogruppierung u. führen 
gleichzeitig  am Im in-N  eine NRrosogruppe ein. M it N H S gehen 2 Moll. III in Ggw. 
von 0 2 eine K ondensation unter H 2ö-Ä bspaltung ein, deren Prod. verm utlich eine
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Azogruppe enthält. D ie Verallgemeinerung der Rk. von  I zu III erscheint zur D arst. 
von P yridazinderiw . aussichtsreich. D ie M echanismen der früher beschriebenen Rkk. 
der /3-Isonitropyrrole u. speziell von I m it M ineralsäuren, Sem icarbazidhydrochlorid  
bzw. H ydroxylam inhydrochlorid (vgl. Gazz. chim . ita l. 65. [1935.] 176; C. 1937. II. 
224 u . C. 1938. I. 3470) werden im Zusam m enhang m it der obigen Rk. diskutiert.

V e r s u c h e :  3.6-D im ethyl-4-isonitrosodihydropyridazin  (III), C6H 9ON3, F . 228—230°, 
aus dem Hydrochlorid m it N aH C 03; gelb liche Schuppen aus A .; Hydrochlorid, C6H 9ON3* 
HCl, F. 238— 240° (A.), durch E ingießen einer konz. w ss. Lsg. des N a-Salzes von  2.5- 
Dim ethyl-3-isonitrosopyrrol in eine solche von H ydrazinhydrochlorid, Eindam pfen im  
Vakuum  u. Extraktion des R ückstandes m it A .; Diacetylderiv., C6H 7ON3 • (COCH3)2, 
F. 142°, N adeln aus A .; Dibenzoylderiv., C6H 7ON3• (COC6H 5)2, F . 160°, B lättch en  aus 
Alkohol. —  l-N itroso-3.6-dim ethylpyridazinon-{5) ( ?), C6H 70 2N 3, F . 238°, aus III in  wss. 
Lsg. durch Einw . nitroser Gase unter E iskühlung; Schuppen aus E ssigester. —  Verb, 
C12H 1sO N 8, F . 250°, aus III u. N H 3 in  wss. Lsg. bei Raum tem p. (4— 5 T age); weiche  
orangerote N adeln aus A .; Lsgg. in  E isessig  sind gelb , in  w ss. A lkalien weinrot; wird 
in  E isessig  m it Zn unter Entfärbung red.; bei Zugabe von  N H 3 zur R d.-L sg. wird an 
der Luft die rote Verb. zurückgebildet. (Gazz. chim . ita l. 77. 525— 36. O kt./N ov. 
1947. C atania, U n iv ., Ist. di Chim. Farm aceut. e T ossicol.) H .-E . T o u s s a i n t .  3272 

Z. Budesinsk^, Einige neue 2 -M elhylpyrim idinderivale. Inhaltlich  ident, m it der 
C. 1950. II. 1949 referierten Arbeit. (Chem. L isty  vedu Prüm ysl 41. 89— 92. April 
1947. Praha, Spolek pro chem ickou a hutni v^robu, vyzkum ne laboratore.)

V. HoLEYsovsKY/Prag. 3272 
P. Morch, Sulfam ethazin . Überblick über Synth . u. Eigg. von  Sulfam ethazin  

(2-Sulfanilam ido-4.6-dim ethylpyrim idin); Säuredissoziationskonstante '~ 1 0 -7’7, Base
dissoziationskonstante ~ 1 0 -11’8. (Arch. Pharm ac. og Chem. 54. (104). 481—87.
8/11. 1947. Danm arks Apotekerforen. K ontrollabor.) R . K . M ü l l e r .  3272

Michel Polonovski und D. Libermann, Über kondensierte Thiouracile. D ie  Ausbeute 
bei der D arst. des 5.6-Trim ethylenthiouracils  wurde w esentlich  verbessert. 5.6-Tetra- 
methylenthiouracil, 5 .6-Indonthiouracil (I) u. wahrscheinlich  
auch 5.6-Bornylenthiouracil (II) wurden durch E rhitzen  
der entsprechenden ß-Ketosäureester (III) m it Thioharn- 
stoff (IV) in A. in Ggw. von NaOC2H 5 neu dargestellt. D ie  
K ondensation erfolgt zweckm äßig in  2 Schritten , zuerst 
Erhitzen (140—460°) von III m it IV unter A lkoholabspal
tung, zweckm äßig unter Zusatz einer Spur Borsäure, dann  
Cyclisierung des Zwischenprod., R — C(O H )=C(R ')C O N H - 
CSNH 2, in  Ggw. alkoh. K OH . D ie K ondensation  von  
Cyclopentanoncarbonsäureäthylester (VI) m it Isothioharnstoff 
liefert bei Raum tem p. gute A usbeuten. M it Ä thylisoth io- 
harnstoff (IVa) wurde 4-Oxy-2-äthylm ercapto-5.6-trimethy- 
lenpyrim id in  (V) erhalten, das durch Erhitzen m it HCl unter  
C2H 5SH -A bspaltung in  5.6-T rim ethylenuracil übergeht.

V e r s u c h e :  5.6-Trim ethylenth iouracil, F . 340° (Zers.).
1 Mol VI (aus A dipinsäurediäthylester u. Ä th ylform iat;
Ausbeute 70%) m it 1,2 Molen IV au f 130— 140° b is zur 
Beendigung der A .-A bspaltung erhitzen, R ückstand 2 Std. 
m it alkoh. K O H  kochen, A. entfernen, wss. Lsg. m it Säure 
fä llen , N d. in verd. Lauge lösen, m it A ktivkohle kochen,
F iltra t m it C 0 2 fällen; K rista lle  (A .); 30— 40% . —  4-Oxy-
2-äthylm ercapto-5.6-trim ethylenpyrim idin  (V), F . 235°; äqui- 
mol. Mengen einer w ss. IV a-H ydrobrom id-Lsg. u. äther.
VI-Lsg. m ischen, eine äquim ol. Menge 10% ig. N aO H  
zutropfen; K ristalle (A.), blaue Fluorescenz im  U ltraviolett.
—  5.6-Tetram ethylenthiouracil, F .310° (Zers.); Gem isch von  
Cyclohexanoncarbonsäureäthylester u. IV au f 155— 160° 
erhitzen, m it alkoh. K OH  behandeln, w ss. Lsg. m it C 0 2 fällen; Prism en. —  5.6-Tetra- 
m ethylenuracil, F. 305° (A .); 3 g vorst. Verb. u. 3 g M onochloressigsäure in  25 cm3 W.
2 Std . kochen. —  5.6-Indonth iouracil (I), F . 360° (Zers., V iolettfärbung bei 104°, 
Orangefärbung bei 315°); zu NaOC2H 6 (aus 2,3 g N a u. 200 g absol. A.) 20 g Na-Salz  
des D iketohydrindencarbonsäureäthylesters u. 10 g IV geben, 6 Std. kochen, A. ent
fernen, w ss. Lsg. m it C 0 2 s ä t t . ; orangefarbene K ristalle (W .; 3 Moll. K r ista llw .) .—
5.6-B ornylenth iouracil (II), 71° (PA e.); aus Cam phocarbonsäureäthylester, IV u. 
NaOC2H 6. (B ull. Soc. chim . France, Mem. [5] 14. 1073— 75. N ov ./D ez. 1947.)

K . M a i e r .  3272
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M ono- li. O ligosaccharide.
Ulla Rosenqvist, Gunnar Neumüller und Karl Myrbäck, Identifizierung von Oligo

sacchariden als Flavazole. Die K onst. höherer Saccharide aus Stärkehydrolysaten, die 
sich in Form  der schwerlösl. F lavazole rein erhalten lassen, sollte  sich m ittels Per- 
jodatoxydation (P.O.) erm itteln lassen. Am M altoseflavazol (I) werden die Bedingungen  
erm ittelt, unter denen die P.O. 1 Mol Formaldehyd  liefert, also quantitativ verläuft. 
Ein aus G erstenstärke m ittels M alzamylase erhaltenes Grenzdextrin (II), das nach der 
reduzierenden Wrkg. hauptsächlich aus Trisacchariden besteht, verbraucht nach Über
führung in das F lavazol bei der P.O. 5 Atom e 0 2, wobei ein flavazolhaltiges Prod. 
von höherem Mol.-Gew. als l-Phenylflavazolaldehyd-(3) (III) entsteht. Der am Ring- 
syst. des F lavazols beteiligte Glucoserest ist som it in 4- (oder, unwahrscheinlich, 5-) 
Stellung substitu iert (M altosebindung), während die andere Glucosidbindung nach dem
O-Verbrauch eine 1.6-Bindung is t  (Isom altosebindung). II is t  also weitgehend ein 
Trisaccharid der Forme] ,,~*1.6-*L 4->-“ .

V e r s u c h e :  Formaldehyd, D imedonderiv., F. 189— 190°, aus I m it nN aH C 03 u. 
0,1 mol. H J 0 4 (8, 24, 48 Std. bei 20°, 24 u. 72 Std. bei 50° bzw. 2 Std. bei 100°), Versetzen 
m it nHCl u. 0 ,lnN aA sO 2, nN a-A cetat u. 8% ig. D im edon (in 95% ig. A.), 10 Min. bei 
100°; 0,59; 0 ,53; 0 ,68; 0 ,94; 0 ,99; 0,58%  (Ausbeute). —  Grenzdextrin, Flavazolderiv., 
F. 206— 209° (Propanol), aus 6,5 bzw. 5,3 g II m it o-Phenylendiam in u. Phenylhydrazin, 
24 Std. bei 155°; 0,58 bzw. 0,29 g, [a]D + 9 8 °  (Pyridin). 7,4 m g vorst. Verb. in  E is
essig m it 0,1 m ol. H J 0 4 in  0,2nH 2SO4 verbrauchen bei 30° nach 1,5; 4; 6,5; 8; 8,5; 
24 Std. 2,26; 4 ,06; 4 ,32; 4 ,46; 4,36; 5,22 Mole 0 2/Mol, bei 50° nach 1, 2, 3, 4, 5, 24 Std. 
3,58; 4 ,56; 5 ,03; 5 ,01; 5,18; 8,73 Mole. —  Flavazolverb., aus 75,3 mg vorst. Verb. in  
wss. H J 0 4 bei 24std . Stehen; 53,6 mg (für III berechnet 31,9 mg); daneben 53,6 mg 
Polyaldehyd. (Ark. K em i., M ineralog. G eol., Ser A 2 4 A . Nr. 1 4 .1— 9. 1947.)

F . J . M e y e r .  3400
Kurt H eyns, O xydative Um wandlungen an  Kohlenhydraten. 1. M itt. Bestim m ung  

von l-Sorbose neben 2-K eto-l-gulonsäure. E ine 2% ig. Sorboselsg., unter K ühlung m it 
HCl gesätt., b ildet, 90 Min. au f 70— 75° erwärmt, dunkle in  W. unlösl. Produkte. 
Unter diesen Bedingungen stören die anderen Zucker, H exite, H exon- u. Zuckersäuren 
nicht m erklich. N ach Verdünnung m it W. filtr iert u. m it W. nachgewaschen. Im  
Filtrat wird die aus der Ketogulonsäure entstandene Ascorbinsäure in  H 2S 0 4-Lsg. 
jodometr. titriert. Der Nd. aus der Sorbose wird m it M ethanol u. Ae. gewaschen u. 
nach 30 Min. Trocknen bei 100° als Sorbosekohle gewogen. D ie Umrechnung auf Sorbose 
muß m it einer Eichkurve vorgenom men werden, die durch Testbestim m ung gefunden  
wurde. Analog is t  die Berechnung der 2-K eto-l-gulonsäure. (Liebigs Ann. Chem. 558. 
171—77. 1947. H am burg, U n iv ., Chem. Inst.) E. B e c k e r .  3400

Kurt H eyns, Oxydative Um w andlungen an  K ohlenhydraten. 2. M itt. Katalytische  
Oxydation von l-Sorbose zu  2-K eto-l-gulonsäure. (1. vgl. vorst. Ref.) D ie günstigsten  
Bedingungen zur O xydation von l-Sorbose zu 2-K eto-l-gulonsäure  (I) wurden vom  Vf. 
bei 28—35°, geringer Sorbosekonz. (m axim al 5— 6%) u. einem  K-Oxalat-Na-H ydrogen- 
carbonat-Gemisch als Puffer gefunden. Als K atalysator diente au f einem Träger (z. B. 
Carbo anim alis) niedergeschlagenes P t. Luft erwies sich vorteilhafter als 0 2. Die  
maximale A usbeute betrug etw a 60%. Im  stärker alkal. G ebiet entstanden nur geringe 
Mengen I, während Sorbose unter Bldg. von Threonsäure u. Oxalsäure verbraucht 
wurde. Nachw. der I s. vorst. M itteilung. Bei der Aufarbeitung der Rk.-Lsg. wurde die 
gebildete Oxalsäure m it Ca-Acetat entfernt, I krist. beim Eindam pfen als Na-Salz 
aus. D ie Reinigung wurde m it M ethanol-W ., schließlich m it Ae. vorgenommen. Analog 
ließ sich Fructose zur 2-Ketogluconsäure oxydieren; Sorbit blieb unangegriffen. (Liebigs 
Ann. Chem. 558. 177— 87. 1947.) E . B e c k e r .  3400

Kurt Heyns und Rudolf Heinemann, Oxydative U m wandlungen an  Kohlenhydraten.
3. Mitt. Katalytische O xydation von d-Glucose. (2. vgl. vorst. Ref.) D ie in der 2. Mitt. 
beschriebene O xydation der Sorbose wurde auf d-Glucose (I) übertragen. Es zeigte 
sich, daß I bei 20° in saurer u. neutraler Lsg. durch Luft-Ö2 nicht verändert wurde; 
in alkal. Lsg. bei Ggw. eines Pt-K atalysators (vgl. 2. Mitt.) bildeten sich erhebliche 
Mengen Glukonsäure (II), wie durch Titration festgestellt werden konnte. D ie A b
nahme der I ließ sich nach F e h l i n g  oder B e r t r a n d  verfolgen. NaOH als Zusatz bei 
der O xydation ergab die höchste Konz, an entstandener Säure, jedoch wurde bei 
längerer E inw . die gebildete II noch weiter oxydativ  verändert. Die Isolierung der II 
wurde über die Ca-Salze vorgenommen. Beim Ersatz der NaO H  durch Ca(OH)2 blieb 
die Rk. stecken. (Liebigs Ann. Chem. 558. 187— 92. 1947.) E . B e c k e r .  3400

Kurt H eyns und Otto Stöckel, Oxydative Um wandlungen an Kohlenhydraten. 4. Mitt. 
Katalytische Oxydation von Aldosen zu  Aldonsäuren. (3. vgl. vorst. Ref.) Vff. zeigten, 
daß eine Überführung von d-Xylose, l-Arabinose, d-Galalctose u. d-M annose  in  die ent-
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sprechenden Aldonsäuren  durch katalyt. O xydation (vgl. 2. u. 3. M itt.) m öglich  ist. 
G alaktose verhielt sich hierbei wie Glucose, während die Pentosen w esentlich schneller 
oxydiert wurden. D ie Isolierung erfolgte über die Ca-Salze; da bei den P entosen die 
K ristallisation schlecht einsetzte, wurde X ylonsäure über ein D oppelsalz als Cd-Xylonat- 
CdBr2 isoliert. (Liebigs Ann. Chem. 558. 192— 94. 1947.) E . B e c k e r .  3400

Kurt H eyns und Werner Stein, O xydative U m w andlungen a n  K ohlenhydraten. 
5. M itt. Sorbit, Sorbit-Derivate und Glycerin. (4. vgl. vorst. R ef.) W ährend die direkte  
O xydation des Sorbits zur Sorbose erfolglos verlief, wurde 1 .3 ; 2.4-D iäthyliden-6-benzoyl- 
sorbit m it C r03 in E isessig zum Sorbosederiv. oxydiert. 1.3 ;2.4-D iäthylidensorbit wurde 
m it K M n 04 in alkal. Lsg. dagegen zur 1.3;2 .4 -D iä thyliden-l-xylonsäure  abgebaut; 
analog verhielten sich unter diesen Bedingungen 1.3;2.4-D iäthyliden-6-benzoylsorbit, 
sowie das 5-Benzoylderivat. Letzeres konnte aus der 5.6-D ibenzoylverb. durch partielle  
H ydrolyse n icht gewonnen werden, sondern nur au f dem  Um w eg über das 6-T rity l-,  
Benzoylderiv. u. anschließend katalyt. H ydrierung. W urde dagegen der T ritoxylrest 
durch Br ersetzt, m it Z n-Eisessig red. u. der B enzoyl- u. d ie Ä thylidenreste ver
seift, so  entstand d-E pirham nit. D as 5 -Benzoat wurde in  alkal. Lsg. in  das 6-Benzoat 
um gelagert, in  saurer Lsg. m it CrOa-E isessig entstand ein Gulosederiv., das aber 
nicht isoliert werden konnte; bei Abspaltung der blockierenden Gruppen u. weiterer 
O xydation m it Br entstand l-Guloselacton. Analog wie Sorbit wurde a.a.'-Dibenzoyl- 
glycerin  zum Dioxyacetonderiv. oxydiert u. 1.3-D itritylglycerin  zum  1.3-D itrityld ioxy- 
aceton.

V e r s u c h e :  1 .3 ;2 .4-D iäthyliden-l-xylonsäure, C9H 140 6, wurde aus D iäthyliden- 
sorbit, K O H  u. K M n 04 unter Rühren erh a lten ; Temp. unter 20°. Nach 5 Std . erwärmt, 
bis das O xydationsm ittel verbraucht war, abgesaugt, m it heißem W . gewaschen u. 
F iltrat m it verd. H 2S 0 4 beinahe neutralisiert. N ach Eindam pfen im  Vakuum  u. A.- 
Extraktion krist. nach Ae.-Zugabe im Eisschrank das K -Salz. F . 140°. M it n /10 H 2S 0 4 
wurden die Ä thylidenreste leicht abgespalten u. es b ildete  sich  das y-Lacton der 1- 
X ylonsäure, C6H 80 5. F . 97°, [a]D24 — 82,2°. —  1.3;2.4-Diäthyliden-5.6-dibenzoylsorbit, 
C24H260 8. D iäthylidensorbit wurde in  Pyridin unter Rühren u. K ühlung benzoyliert; 
(Ausbeute) fast quantitativ . F. 126°; [a ]D24 -—40,0°. -— 1.3;2.4-D iäthyliden-6-trityl- 
sorbit, C29H 320 6. A u s  D iäthylidensorb it in P yridinlsg. m it Triphenylchlorm ethan dar
gestellt. Aus M ethanol nach W .-Zusatz krist. erhalten. F a st quantitativ . F . 92°; 
M d 22 — 5,4°. — 1.3;2.4-D iäthyliden-5-benzoyl-6-tritylsorbit, C^H ^O ,. D iäthyliden in 
Pyridin m it Triphenylchlorm ethan versetzt u. nach 4 Std . benzoyliert. Über 90%. 
Um krist. aus heißem  M ethanol-Benzol. F . 213—214°, [a ]D22 — 21,9°. Auch durch 
N achbenzoylierung von 1.3;2.4-D iäthyliden-6-tritylsorbit zu erhalten. —  d-E p irham nit, 
C6H 140 5. Z u  D iäthyliden-5-benzoyl-6-tritylsorbit in E isessig  wurde H B r in  E isessig  
gegeben. N ach Einengen im Vakuum  m it M ethanol abgedam pft u. m it PAe. 
extrahiert; aus dem nicht gelösten Anteil krist. nach Zugabe von M ethanol-W . das
1.3;2.4-D iäthyliden-5-benzoylsorbit-6-bromhydrin, C17H 210 8Br. F . 28°, [a ]D24 28,6° (in 
Pyridin). D ie Brom verb, wurde in  75% ig. E ssigsäure m it etw as PtCl2-Lsg. u. Zn- 
Staub reduziert. D ie eingedam pfte Lsg. wurde in  M ethanol aufgenom m en u. die 
Benzoylgruppe m it trocknem  N H 3 abgespalten. N ach Entfernung des Methanols 
wurden die Äthylidengruppen durch schw aches Erwärmen m it n /10 H 2S 0 4 entfernt. 
Identifizierung als D ibenzal-d-epirham nit, C20H 22O6. F . 198°, [a]D22 + 3 6 ,2 ° . —  1.3;2.4- 
Diäthyliden-5-benzoylsorbit, C17H 220 7. D iäthyliden-5-benzoyl-6-tritylsorb it in  A.-Lsg. 
m it P t-K atalysator bei 40° unter Zusatz weniger Tropfen W. hydrieren. D as gebildete  
Triphenylm ethan wurde m it PAe. entfernt. Der unlösl. A nteil ergab nach U m kristalli
sation  aus M ethanol F. 202°, [a]n26 — 119°. —  1.3;2.4-D iäthyliden-6-benzoylsorbit, 
C17H 220 7. D iäthylidensorbit in  Pyridin benzoyliert. N ach Verd. m it W. fä llt das 
B enzoat zuerst ölig aus; 85% . F . 164°, [a ]D23 + 4 ,7 6 ° . —  1.3;2.4-D iäthyliden-6-benzoyl- 
sorbose, C17H 20O7. D iäthyliden-6-benzoylsorbit in E isessig  m it C r03 in m öglichst wenig 
W. oxydiert. N ach Eindam pfen der grünen Lsg. im  Vakuum  in Bzl. aufgenom m en, 
m it W. u. H ydrogencarbonatlsg. geschüttelt, im  Vakuum  eingedam pft, in Ae. aufge
nom m en, filtr iert, abgedam pft u. aus M ethanol nach Zusatz von W . kristallisieren  
lassen. F . 102°, [a]D22 — 110°. —  Isolierung von  l-Sorbose, C6H l2Oe. Diäthyliden-6- 
benzoylsorbose m it n /10 H 2S 0 4 unter R ückfluß gekocht; nach Entfernung der Säure 
u. Ausäthern bilden sich beim Eindam pfen K ristalle. F . 162°, Phenylosazon F . 164°, 
M d 24 — 43,4°. —  1.3-D ibenzoyldioxyaceton, C17H 140 5. a .a-'-D ibenzoylglycerin in E is
essig m it C r03 in E isessig  u. wenig W. versetzt. N ach 16 Std. im Vakuum  weitgehend  
abgedam pft; bei Zusatz eines Ü berschusses von  W. fie l ein öliges Prod. aus. Nach  
U m kristallisation F . 121°. —  1.3-D itritylglycerin, C^HjgOg. Glycerin in  Pyridin mit 
Triphenylchlorm ethan versetzt. N ach 24 Std. in W. gegossen, abgeschiedenes ö l  in 
Ae. aufgenom m en u. m it verd. H 2S 0 4, W . u. Sodalsg. ausgeschüttelt. E s krist. aus
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M ethanol in W. gegossen. F . 169°. —  1.3-D itrityldioxyaceton, C41H M0 3. D itritylglycerin  
in  Bzl. u. E isessig  m it C r03 in E isessig  u. wenig W. versetzt. Nach 5 Std. grüne Lsg. 
im  Vakuum eingedam pft, in E isessig aufgenom m en u. in  W. gegossen; abgeschiedenes 
ö l  in Ae. aufgenom m en, m it Sodalsg. ausgeschüttelt, Ae. abdest., in Aceton gelöst u. 
m it W. gefällt. F . 136°. D as gleiche Prod. war durch direkte Tritylierung von Dioxy- 
aceton in  P yridin-B zl. zugängig. (L iebigs Ann. Chem. 558. 194— 201. 1947.)

E. B e c k e r .  3400
P. Fleury und Y. Fievet-Guinard, Verhalten des Glucosons gegenüber Perjodsäure. Bei 

der O xydation des Glucosons m ittels H J 0 4 werden als O xydationsprodd. Formaldehyd, 
Am eisensäure  u. Glyoxylsäure, die ihrerseits zu C 0 2 u. HCOOH abgebaut wird, erhalten. 
Das Nichtauftreten von Glykolsäure, die bei der O xydation der Lävulose erhalten wird, 
beweist, daß die Bldg. von G lykolsäure von der Gruppierung -C O -C H ,O H  abhängig  
ist, eine Tatsache, die die Theorie der Vff. stü tzt, wonach diese Gruppierung in den 
Zwischenprodd. der In ositoxydation  durch H J 0 4 auftreten muß. (Ann. pharmac. 
fran?. 5. 404— 09. Juli/A ug. 1947. Paris, Fac. de Pharm ., Labor, de Chimie biol.)

H . P. F i e d l e r .  3400 
P. Fleury und Y. Fievet-G uinard, S in d  Inosose u n d  Glyoxal als Zwischenprodukte  

der Inositoxydation  m ittels Perjodsäure aufzufassen  ? Aus dem Verh. der Inosose  (I) 
u. des Glyoxals (II) bei der O xydation m ittels H J 0 4, die anders verläuft als die des 
Inosits  (III), wird gefolgert, daß weder I noch II als Zwischenprodd. der IH -O xydation  
gelten können. D ie O xydation von I erfolgt nach : C6H 10O6+ 8 0  =  3C 02+ 3 H C 0 0 H  -|- 
2HaO u . von II nach: (OH)2CH -CH (O H)2+ 0  =  2 H C 0 0 H + H 20 . (Ann. pharmac. 
franij. 5. 352—57. Juni 1947. Paris, Fac. de Pharm ., Labor, de Chim. biol.)

H . P . F i e d l e r .  3400 
R. M ontgomery und L. F . W iggins, Die E in w irku n g  von W ärm e a u f wäßrige L ö 

sungen von Saccharose und  anderen Kohlenhydraten. E ine w ss. Lsg. von 333 g/L iter  
Saccharose (I) wurde jew eils 2 Std. unter H 2 bzw. N 2 bzw. L uft au f Tempp. zwischen  
130° u. 225° erhitzt. Bei 135— 140° sank der pH-W ert auf 3,1 u. es trat fast vollständige  
Inversion ein. E s wurde nur eine zu vernachlässigende Menge 5-O xym ethylfurfurol (II), 
sehr wenig Lavulinsäure  (III) u. kein H um in gebildet. Mit steigender Temp. wuchs 
die Ausbeute an II (Maximum m it 22%  der Theorie bei 160— 170° unter H 2). Bei noch  
höheren Tempp. sank die II-Ausbeute zugunsten der H um inbildung. Unter Luft 
war die II-Bldg. niedriger u. die H um inbldg. höher als unter H 2. In Ggw. von 0,25 % 
Oxalsäure bildeten sich 27%  der Theorie an II bei 130— 140°. —  Bei der entsprechenden  
Erhitzung wss. Glucoselsg. liegt die optim ale, aber auch dann im Vergleich zu den 
Verss. m it I v iel niedrigere Ausbeute an II bei 175— 190°. Ferner entstand weniger 
Humin, u. der End-pH-W ert war etw as höher als bei I-Lösung. Offenbar wird ein  
Teil der Glucose in eine K etohexose (wahrscheinlich Fructose) umgewandelt. — Aus
l-Sorboselsg. (50 g in 260 ml Lsg.) bildeten sich bei 150— 160° unter H 2 27%  der Theorie 
an II. Anscheinend wird ein Teil der Sorbose in eine A ldohexose um gewandelt. Ver
mutlich is t  die prim. Rk. bei der Erhitzung von I die Bldg. von A cetol, die den pH-Wert 
senkt u. Inversion nach sich zieht. Während die entstehende Glucose zunächst w eit
gehend unverändert bleibt, en tsteh t —  wahrscheinlich aus der Furanoseform der Fruc
tose u. bei höheren Tempp. auch in begrenztem Maße auch aus Glucose— II unter katalyt. 
Einw. von  H -Ionen entweder direkt oder über das M ethylglyoxal. E ine weitere Rk. 
besteht in dem Abbau von II zu III u. Am eisensäure, wodurch die II-Ausbeute be
schränkt b le ib t .—  4 Tabellen. (J . Soc. chem. Ind. 66. 31— 32. Jan. 1947. Birm ingham , 
Univ., A. E . H ills Labor.) W i l l e n b e r g .  3400

Jean Courtois und Marcel Ram et, A nälytische Untersuchung der Perjodsäureoxyda
tion von Lactose und M altose. Es wird der Verlauf der H J O x-O xydation von Lactose 
(I) u. M altose  (II) bei pH 1,5— 2,5 u. Raum tem p. untersucht, indem  laufend die en t
stehenden Mengen an Aldehyd, H C H O , HCO OH  u. C 02 best, werden. D ie Gesam t-Rk. 
kann durch folgende Gleichung beschrieben werden: C12H 22Ou - f l l O - + 2H C H O +  
9 H C 0 0 H + C 0 2. In  der ersten Phase der Rk. werden I u. II oxydiert, ohne daß die 
pyranosid. u. glykosid . Sauerstoffbrücken gespalten werden; es entsteht intermediär 
ein Tetraaldehyd, dessen H ydrolyse-Prodd. der weiteren O xydation verfallen. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 29. 240— 48. Jan./M ärz 1947. Paris, Fac. de Pharm ac., Labor. Chim. 
biol.) L a f f e r e n z .  3400

Jean Courtois, Iden tifiz ierung  der Zwischenprodukte der Perjodsäureoxydation von  
Lactose. (Vgl. vorst. Ref.) Der bei H J 0 4-Oxydation von Lactose intermediär entstehende  
Tetraaldehyd wird durch Unterbrechung der O xydation abgefangen u. anschließend  
durch B rom oxydation in eine Tetracarbonsäure (I) übergeführt, die als Sr-Salz isoliert 
wird. A ls H ydrolyse-Prodd. von I werden Tartron-, Glycerin- u. Glyoxylsäure identifi-
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ziert. N eben I  wird noch Glykolsäure  als Zwischen-Prod. der Rk. identifiziert. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 29. 248— 52. Jan./M ärz 1947.) L a f f e r e n z .  3400

Karl Freudenberg und Hermann Knauber, Die Iden titä t der Sophorose m it syn theti
scher 2-[ß-Glucosido]-glucose. Aus Sophora iso lierte Sophorose hat sich  m it der synth.
2-[/)-G lucosido]-glucose als ident, erwiesen. (N aturw issenschaften  34 . 344. 1947.
H eidelberg, U n iv ., Chem. Inst.) M a t s c h k e .  3400

G lykoside.
J .  Schm utz und T. Reichstein, Glykoside u n d  A glykone. 18. M itt. Über zwei neue 

Glykoside aus Strophanthussam en, die höchstwahrscheinlich Sem en  S trophanth i sarmentosi 
darstellten. (17. vgl. S t e i n e g g e r  u .  K a t z ,  Pharm ac. A cta H elvetiae 22. [1947.] 1; 
15. vgl. C. 1 9 4 6 .1. 740.) Aus Strophanthus sarm entosus-Samen wurden neben Sarmento- 
cym arin 2 weitere G lykoside, I u. II, in krist. Form  erhalten. I dürfte m it Convalla- 
tox in  u. A donitoxin isomer sein. D as I-A cetat wurde nur amorph erhalten. D ie hydro- 
ly t. Spaltung von I m it HCl in  A ceton lieferte zunächst III, einen zuckerfreien Stoff, 
der ein Aglykon bzw. dessen Acetonverb, darstellt u. aus dem nicht reinen I stam m t, 
ferner das Aglykon IV, aus dem das A cetat V erhalten wird, u. einen nichtkrist. Zucker
sirup, der nach Erhitzen m it Phenylhydrazin u. Essigsäure das Osazon VI ergab. VI 
is t  m ethoxylfrei u. entspricht in seinen Eigg. dem l-Fucosazon. A ls Zuckerkomponente 
des I dürfte dem nach Z-Fucose vorliegen. I is t  biolog. stark wirksam . —  Von III wurde 
das A cetat hergestellt; III is t  zuckerfrei. —  II wurde als A cetat iso liert, das offenbar 
eine schweracetylierbare freie sek. OH-Gruppe enthält, weil nach C r03-O xydation ein 
N eutralstoff VII erhalten wird. H ydrolyse des II-A cetats lieferte II, das biolog. un
wirksam war. Spaltung von II m it HCl in  A ceton lieferte das A glykon VIII, ~  mit 
Strophanthidol isom er; das VIII-A cetat wurde nur am orph erhalten. Der bei der Spal
tung erhaltene Zuckersirup wurde durch A cetonbehandlung in 2 T eile  zerlegt. Der in 
A ceton schwerlösl. A nteil lieferte nach Erhitzen m it Phenylhydrazin u. Essigsäure IX, 
der acetonlösl. A nteil wurde durch Vergärung m it H efe von  G lucose befreit u. lieferte 
schließlich X.

V e r s u c h e  (alle F F . korr.): Aus 95 g Sam en wurden nach dem  Abtrennen des 
Sarm entocym arins 4,12g schwerspaltbares wasserlösl. G lykosidgem isch erhalten. Dieses 
in  wenig CH3OH lösen u. mehrere Tage bei 0° stehenlassen; rohes I m it CH3OH-Ae. 
waschen u. trocknen, ergibt nach Chromatographie keine T rennung; aus CH3OH-Ae. 
220 m g Sarm entosid A  (I), C29H 420 10• 1,5 oder 2,5H 20 ,  F . 262,5— 268°; [a]D18 — 40,5 
±  3° (c =  0,8151; 95% ig. D ioxan); m ethoxylfrei, in W ., CH3OH u. Aceton schwerlösl., 
wenig in Chlf., in Ae. unlösl., leichter in wss. A. oder w ss. D ioxan u. Pyridin; UV-Ab- 
sorptionsspektr. zeigt M aximum bei 218 m//. D aneben eine weitere H ydratform  des I, 
F. 240— 246°, Nadeln. —  A cetylierung von II lieferte am orphes I-A cetat, dessen Cr03- 
O xydation keine krist. Prodd. lieferte. —  200 m g I in 10 cm 3 A ceton lösen, m it 0,1 cm3 
konz. HCl versetzen, 2 Tage bei 20° schütteln , 13 Tage bei 20° stehenlassen , K ristalle  
von III absaugen, F iltra t im  Vakuum  au f 5 cm 3 einengen, m it 10 cm 3 W. versetzen, 
A ceton im  Vakuum  entfernen u. R ückstand m it W . au f 10 cm 3 ergänzen, 10 cm3 
CH3OH zugeben, 30 Min. am R ückfluß kochen, im  Vakuum  au f 3 cm 3 einengen, 5mal 
m it je 6 cm 3 Chlf. u. 5m al m it je 6 cm 3 Chlf.-A. extrahieren, C hlf.-E xtrakte m it wenig 
Sodalsg. u. W. waschen, trocknen u. Chlf. abdestillieren: 50 m g rohes Aglykon IV; 
hieraus nach Chromatographie über A120 3 Sarm entosigenin A  (IV), C23H 320 6, aus CH3OH- 
A e. feine N adeln, F . 256— 262°; [a]D20 — 15,9° (c =  0,5649; D ioxan); in  Chlf. prakt. 
unlösl., schwer in CH3OH, leichter in  D ioxan. Aus IV nach A cetylierung Sarm entosigenin- 
A -A ceta t (V), C25H 340 7, aus Aceton-A e. N adeln , F .223— 226°; [a]D20 2,2 ±  3° (c =  0,6658; 
Chlf.). —  Der nach der H Cl-Aceton-Spaltung erhaltene S to ffIII  liefert aus CH3OH-Ae. 
Substanz C, C26H 340 7 ( ?), N adeln, F . 256— 262° (Zers.); [a]D20 — 35,0 ±  3° (c =  0,7435; 
P yridin). Aus III nach A cetylierung III-A cetat, C30H 38O9 (?), aus Aceton-Ae. Nadeln, 
F . 278— 283°; [a ]D20 — 121,0 ±  3,5° (c =  0,5994; Chlf.). —  D ie bei der Spaltung des 
I erhaltenen H Cl-W .-Lsgg. im  Vakuum  von Chlf. u. A. befreien, m it Ag2C 03 schütteln, 
durch Ag2C 03 filtrieren, F iltrat m it H 2S behandeln, durch K ohle filtrieren, F iltrat im 
Vakuum  eindam pfen, R ückstand in A. aufnehm en, filtrieren, F iltrat eindam pfen, Sirup 
m it wenig A. verflüssigen u. m it 5 cm 3 A ceton versetzen, filtrieren u. eindampfen: 
45 m g Sirup, diesen in  2 cm 3 W. lösen, m it 0,2 g Phenylhydrazin  u. 3 Tropfen E is
essig  in  C 0 2 3 Std. au f dem W .-B ad erhitzen, K ristalle  abnutschen, m it l% ig . E ssig
säure u. Ae. waschen, aus wenig A. u. Ae. ~  l-Fucosazon  (VI), C18H 220 3N 4, hellgelbe 
K ristalle, F. 178— 181°; [«]D20 — 28,6 ±  3° (nach 10 Min.) u. 4,5 ±  3° (nach 22 Std.) 
(c =  0,6641; A .); [a]u19 — 55 ±  10° (c =  0,1727 in  Pyridin-A . [2 :3 ]; nach 2 Std.). —  
N ach Abtrennung des I aus den höheren Chrom atographiefraktionen u. nach erfolgter 
A cetylierung aus Aceton-Ae. ein  A cetat des Sarm entosid B  (II), C46H MO20, F. 282— 285°;
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M d18 U  i  2° (o =  1,3258; Chlf.); UV -Absorption zeigt Maximum bei 217 m/*; ~  
als P entaacetat oder als Tetraacetat, C44H640 19, vorliegend. Durch O xydation des
II-A cetats m it C r03 wurde Dehydrosarmentosid B -Acetat (VII), C46H64O20 (Pentaacetat) 
oder C44H 620 19 (Tetraacetat) erhalten; aus Aceton-A e., F. 261—269°; [>]D24 —21,8 ±  2° 
(c =  1,0526; Chlf.). —  415 mg II-A eetat in 100 cm 3 CH3OH m it 415 mg K H C 03 in 
20 cm3 W. versetzen, 11 Tage bei 20° stehenlassen , im Vakuum bei 20° auf 10 cm3 
einengen, 8m al m it je 20 cm3 Chlf.-A. (2:1) extrahieren, E xtrakte trocknen u. Lsg. 
im  Vakuum  eindam pfen; aus CH3OH-Ae., dann W. Sarm entosid B  (II), C36H560 ,B • 0,5 
oder 3,5H 20 ;  Prism en, F . 267— 271° (Zers.); [a]D20 —4,5 ±  2° (c =  1,7873; Aceton); 
II liegt ~  als Tetrahydrat vor, das bei 110° 1 Mol. W. verliert; II is t  in W ., CH3OH  
u. A ceton leichtlöslich . —  240 mg II in  12 cm3 Aceton lösen, m it 0,12 cm3 konz. HCl 
versetzen, 11 Tage bei 20° stehenlassen , im  Vakuum au f 6 cm3 einengen, 10 cm3 W. 
zugeben, A ceton im Vakuum  entfernen, m it W. auf 10 cm 3 auffüllen, m it 10 cm3 
CH3OH versetzen, 30 Min. am  R ückfluß kochen, im  Vakuum  bei 20° au f 3 cm 3 ein 
engen, 5m al m it je 7 cm 3 Chlf.-A. (2:1) ausschütteln, E xtrakte m it wenig Sodalsg. 
u. W. waschen, trocknen u. eindam pfen: 160 mg R ückstand; diesen in  10 cm3 Bzl.-Chlf. 
(1:1) lösen u. über Al20 3chrom atographieren,m itBzl.-Chlf. (1:3) e lu ieren; aus CH3OH-Ae. 
Sarm entosigenin B  (VIII), C23H 340„, Prism en, F . 130,5— 133“; [a]D19 8,8 ± 4 °  (c =  
0,5651; A.). V III-A cetat wurde n icht krist. erhalten. —  D ie salzsaure w ss. Lsg. nach 
der VIII-Abtrennung von  Chlf. u. A. befreien u. (wie bei I beschrieben) aufarbeiten; 
Rückstand in  A. aufnehm en u. die filtr ierte  Lsg. im  Vakuum  eindam pfen, Sirup m it 
Aceton ausziehen, Lsg. im  Vakuum  eindam pfen, den in A ceton unlösl. A nteil, 24 mg, 
m it 1 cm3 W ., 0,1 g Phenylhydrazin u. 1 Tropfen E isessig  unter C 0 2 3 Std. auf 100° 
erhitzen, K rista lle  abnutschen, m it l% ig . Essigsäure u. A e. waschen u. trocknen: 
d-Glucosazon (IX), C]8H 220 4N 4, aus Ae.-A . hellgelbe Nadeln, F .215— 218°.—  Acetonlösl. 
Anteil, 40 m g, in  0,4 cm 3 W . lösen, m it 0,4 cm 3 H efebouillon versetzen, aufkochen, 
auf 30° abkühlen, m it H efe vergären, Rückstand m it K ohle aufkochen, abnutschen, 
Filtrat im Vakuum  eindam pfen, R ückstand m it CH3OH verflüssigen, m it 3 cm3 A. 
versetzen, filtrieren , im  Vakuum  eindam pfen u. R ückstand in  1 c m 3 W. m it 110 mg 
Phenylhydrazin u. 2 Tropfen E isessig  wie oben behandeln u. aufarbeiten: d-Digi- 
talosazon (X), C19I1240 3N 4 (?), aus PAe. hellgelbe Nüdelchen, F. 174— 179°. (Pharmac. 
Acta H elvetiae 22. 167— 89. 31/5. 1947. B asel, U n iv ., Pharm az. Anst.)

H . P. F i e d l e r .  3450
W . Blome und T. Reichstein, Glykoside u n d  Aglykone. 19. M itt. C ymarylsäure, die 

dem C am arin entsprechende 10-Carbonsäure. (18. vgl. vorst. Ref.) In den drei herz
wirksamen Strophantus-G lykosiden lieg t bei ähnlicher biolog. Wrkg. das C19 in ver
schied. O xydationsstufen vor. Vff. prüften die entsprechende Carbonsäure, die C ym aryl
säure (I) genannt wurde, weil die der „Strophantidinsäure“ analoge Bezeichnung als 
„Cymarinsäure“ schon für die durch Lactonspaltung aus C ym arin  (II) entstehende  
Säure benutzt wird. I wurde durch vorsichtige O xydation von II-A cetat m it CrOs 
als I-A cetat erhalten. —  Sowohl der M ethylester von  I als auch das K -Salz waren 
biolog. v ie l weniger wirksam  als II.

V e r s u c h e :  (Alle FF . auf KoELER-Block bestim m t u. korr., Fehlergrenze ± 2 ° .  
Substanzproben zur A nalyse, wenn nichts anderes bem erkt, 2 Std. im Hochvakuum  
bei 100° getrocknet, zur spezif. Drehung 1 Std. bei ca. 60°. Übliche Aufarbeitung be
deutet : Eindam pfen im Vakuum , Aufnehm en in  A e. bzw. Chlf., W aschen m it verd. HCl, 
Sodalsg. u. W ., Trocknen ü b erN a2S 0 4 u. Eindam pfen.) Cymarinacetat (J .v . E uw ), aus II 
u. A cetanhydrid, F . 185—200°. Verseifung lieferte ein Isom eres von II, C30H 44O9, glän
zende Körner aus Aceton-Ae. F. 201-205°(Z ers.); [a]D20 -f- 31,8° d; 2°; a2°546i -f- 43,7° ±  2°. —  
Cymarylsäureacetat (III), C32H 46Ou  • 1,5 H 20 .  5,85 g II-A cetat (F. 168— 175/202°) wurden 
in 58 cm 3 über C r03 dest. E isessig gelöst, m it 50 cm3 2% ig. C r03-Eisessig-Lsg. (1,0 g 
Cr03 =  1 Mol) 15 Std. bei 18° stehen gelassen, dann wurde die Lsg. bei 25° au f ca. 
15 cm3 eingeengt, der Rückstand in  Chlf.-Ae. aufgenommen u. 4mal m it je 5 cm3 verd. 
H2S 0 4, dann m it wenig W. gewaschen, 5mal m it je 20 cm3 2n Sodalsg. ausgeschüttelt, 
die Sodaauszüge wurden sofort m it HCl kongosauer gem acht u. m it Chlf.-Ae. ausge
schüttelt. D ie  m it W. gewaschenen, über N a2S 0 4 getrockneten Auszüge wurden ein
gedampft. D ie hellgelben Neutralteile (1,95 g) waren auch nach Chromatographie 
nicht zu kristallisieren. D ie sauren Anteile (3,45 g) konnten aus den üblichen Lö- 
sungsmm. nicht krist. erhalten werden, doch zerfiel das im Vakuum eingedam pfte  
schaum ige Prod. beim  Anreiben m it W. zu einem fast farblosen K ristallpulver, das 
bei 100° opak wurde. F. 138— 141° nach Um kristallisieren aus Aceton u. Trocknen bei 
18° im H ochvakuum . Nach Trocknen im H ochvakuum  bei 100° wurde ca. 1/2 Mol. 
W. abgespalten. —  Cymarylsäuremethylesteracetat, C33H 48Ou , aus III m it Diazom ethanlsg. 
erhalten u. wie III aufgearbeitet. F. 113— 116°, nach Chromatograph. Reinigung
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120— 123°. —- K alium sa lz des Cymarylsäureacetats, C32H 45Ou  • 2H 20 ,  wurde durch  
Lösen von III in  M ethanol u. Neutralisieren m it 0 ,2nK 2CO3-Lsg. in 75% ig. M ethanol 
erhalten. K örnchen aus Aceton, P . 280— 282° (Zers.). Lösl. in W. u. A. leich t, in  Aceton  
m äßig, in  H 2S 0 4 m it v ioletter Farbe. —  K a liu m sa lz der C ym a ry lsä u re (\\i) , C30H 43O10K  ■ 
6H 20 ,  nach Trocknen im  H ochvakuum  C30H 43O10K  • 2 H ,0 , wurde aus III in  M ethanol 
durch Stehenlassen m it einer Lsg. von K H C 03 in W. bereitet. A ufarbeitung wie 
üblich. Aus M ethanol-Aceton N adeln, F . 232—236° (F. stieg  bei m ehrm onatigem  
Aufbewahren auf 315— 320°). D as Salz is t  in  W. sehr leicht, in M ethanol u. A. leicht, 
in  A ceton schwer lösl., in  konz. H 2S 0 4 dunkelweinrote Färbung. —  Cym arylsäure- 
methylester (V), C31H 46O10. Durch Stehenlassen der in  M ethanol gelösten  aus einer 
w ss. Lsg. von  IV bei 0° m it HCl freigem achten u. m it Chlf. ausgeschüttelten  I mit 
D iazom ethan u. Ae. wurde V bereitet u. in  üblicher W eise aufgearbeitet. Aus Aceton-Ae. 
Spieße in  Drusen, F. 231— 233°; [a]D15 + 5 8 ,6 °  ±  2° (c =  1,86 in  Chlf.). V lö st sich  in 
konz. H 2S 0 4 m it olivbrauner Farbe. (Pharm ac. A cta  H elvetiae 22. 235— 43. 31/5. 
1947.) v . G i z y c k i .  3450

A . K atz, Glykoside und  Aglykone. 20. M itt. K rista llisiertes Convallatoxinacetat und  
Convallatoxinacetatsäure. (19. vg l. vorst. R ef.) Zum Vgl. m it der Cym arylsäure (vgl. 
vorst. R ef.) wurden die A cetate der analogen, vom  Convallatoxin  (I) abgeleiteten  
Säure u. ihres M ethylesters untersucht.

V e r s u c h e :  (Alle F F . au f KoFLERblock b estim m t u. korr., Fehlergrenze ± 2 ° .  
D ie Substanzproben zur Drehung wurden im  H ochvakuum  bei 80° 1 Std . getrocknet.) 
Convallatoxintriacetat (II), C35H 480 13, wurde dargestellt durch A cetylieren von I in 
Pyridin  m it Acetanhydrid hei 18°. N ach Aufarbeiten nach üblicher M eth. hatte die 
aus Aceton-Ae. krist. Substanz F . 235— 242°, [a]D18 — 8,2° ±  2° (c =  0,969 in  Chlf.). 
Mit konz. H 2S 0 4 dunkelkarm inrote Färbung, die nach 1/ 2 Min. in  Braun, nach 5 Min. 
in  O livgelb übergeht. —  Convallatoxinacetatsäure  (III) wurde durch O xydation von in 
E isessig  gelöstem  II m it 2% ig. C r03-E isessig-L sg. bei Zim m ertem p. erhalten. Nach 
der üblichen Aufarbeitung wurde II aus Ae. als m ikrokrist. P ulver erhalten, F. 162— 165°. 
—  Convallatoxinacetatsäuremethylester (IV), CMH 50O,4, aus in  M ethanol-Ae. gelöster III 
u. D iazom ethan. N adeln aus Aceton-Äther. D ie Substanz hat dop pelten  F ., 145— 146° 
u. 235— 238°, die erste Schm elze erstarrt wdeder bei 190— 200°. [a]D18 + 3 ,3 °  ±  2°
(c =  0,903 in  Chlf.). Mit konz. H 2S 0 4 gaben die K rista lle  orangegelbe Färbung, die 
nach 1/2 Min. in  Orange, nach 5 Min. in  R osa überging. (Pharm ac. A cta  H elvetiae 22. 
244—46. 31/5. 1947.) v .  G i z y c k i .  3450

J. Schmutz und T. Reichstein, Glykoside u n d  A glykone. 21. M itt. Convallosid, ein  
stark herzw irksam es Glykosid aus Sem en Convallariae m a ja lis  L .  (20. vg l. vorst. Ref.) 
Sam en von Convallaria m ajalis L. enth ielten  höchstens Spuren von  Convallatoxin  (I), 
dafür aber andere G lykoside, von  denen Convallosid  (II) über das A cetat kristallisiert 
erhalten wurde. II wird durch Strophanthobiase in d-G lucose u. I gespalten, ist also

V e r s u c h e :  D ie aus den reifen Früchten gewonnenen, getrockneten u. gem ahlenen  
Samen wurden m it PAe. im  Perkolator en tfette t, durch Auskochen m it sd. Methanol 
(Me.) extrah iert, der eingeengte, m it W. versetzte  E xtrakt m it Pb(O H )2 geschüttelt, 
entb leit, m it Soda schwach alkal. gem acht u. m it A e., anschließend m it Chlf. ausge
schü ttelt. Aus dem in üblicher W eise gewonnenen R ohglykosidgem isch wurde in 
Pyridin-Essigsäureanhydrid Convallosidacetat (III), C47H 640 2J, dargestellt u. durch An
im pfen zur K rista llisation  gebracht. D ie ersten K ristalle  waren durch Chromato- 
graphieren des R ohacetats über A120 3 u. fraktionierte E lution m it B zl., CHC1S u. Me. 
gewonnen worden. Aus Aceton-A e. zu Drüsen verein igte stum pfe N adeln, F . 157— 159°.

ein 3-\d-G lucosido-l-rhamnosido]-strophanthidin. II is t  biolog. w eit schwächer wirksam
als I.

/ \ l
CrOa, CH2O2----------- y

/ \
OHO

OH

I :  R=Z-B,hamnosidorest IV R =H exaacety]-d-glucosido- 
Z-rhamnosidorestII:  R=d-Glucosido-Z-

rhamnosidorest
III: R,=Hexaacety]-d-glucosido-

Z-rhamnosidorest
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M it W. befeuchtet gefiederte N adeln in  Büscheln, F. 224—227° (Zers.) (Abb. im  Orig.); 
M d 18 — 25,9° ±  2» (c =  1,0467 in CHC13). In A ceton u. CHC13 leicht, in Me. wenig, 
in  Ae. u. W. n icht löslich . In H 2S 0 4 karm inrot, dann rotbraun, gelbbraun, olivgrün, 
nach 40 Min. hellgrün, in Pyridin rote LEGAL-Reaktion. Convallosidacetatoxim  konnte  
nicht krista llisiert werden. —  Convallosidacetatsäuremethylester (IV), C48Hfl60 22, durch 
Einw. von C r03-Eisessig-Lsg. a u f II in E isessig , Ausziehen m it Chlf., wiederholtes 
Auswaschen, E ntsäuern m it Soda usw. u. Verestern der so erhaltenen Säure m it Diazo- 
m ethan in A e; aus Aceton-Ae. Nadeln, F. 261— 263°, in Aceton u. Chlf. leicht, in Me. 
schwerer lösl., [a]D15 — 19,2° ±  4° (c =  0,6774 in CHC13). —  Convallosid  (II), 
durch Verseifen von III m it K H C 03 in  Me. bei 18°, aus Me.-Ae. Nadeln, F. 201—204°; 
M d 15 — 10,4° ±  3° (c =  0,7681 in  80% ig. A.). II ist in  Ae. u. Me. ziem lich lösl., leichter 
in Gemischen m it W ., schwerer in Aceton. Mit H 2S 0 4 die gleichen Rkk. wie III. L e g a l -  
Rk. positiv . —  C onvallatoxin  (I), C29H 12O10, durch Zerlegung von II m it aus Stro- 
phanthussam en selbst bereiteter Strophanthobiase, Identifizierung durch F . 249—251° 
(aus Me.-Ae.) bzw. F. 243— 247° (aus Me.-W.) u. M isch-F.; [a]D19 0° ±  4“ (c =  0,6111 
in Me.). —  Convallatoxinacetat, C35H 480 13, in üblicher W eise aus dem aus II gewonnenen  
I, durch F ., M isch-F. u. H 2S 0 4-Rk. identifiziert, F . 236— 239°; [a]D17 — 10,4“ ±  2° 
(c — 1,2901 in  CHC13). — Glucose wurde in  der bei der enzym at. Spaltung von II ver
bleibenden wss. Lsg. m it Br2 oxydiert u. als d-Gluconsäurephenylhydrazid, F. 198— 199,5°; 
[ « V 7 + 1 1 ,5 °  ±  6° (c =  0,3489 in  H 20 ) identifiz iert. (Pharmac. Acta H elvetiae 22.

J. Schm utz, Glykoside und  Aglykone. 22. M itt. Hellebrin. (21. vgl. vorst. Ref.) 
Das von K a r r e r  isolierte u. bereits untersuchte Hellebrin  (I) konnte durch Strophan
thobiase in  d-Glucose u. das G lykosid Desglucohellebrin (II) zerlegt werden. C36H520 15 (I)

 *C30H 42O10 (II) +  C6H 120 6 (d-Glucose). II hat die gleiche UV -Absorption wie I, also
den unversehrten doppelt ungesätt. Lactonring. D ie physiol. W irksam keit is t  bei I 
u. II ungefähr gleich . Im  G egensatz zu I konnte II nach M a n n i c h - S i e w e r t  gespalten  
werden. Es resultierten l-Rham nose  u. ein wahrscheinlich aus zwei Isomeren (F. 150 
bis 153° bzw. 254— 255,5°) bestehendes Aglykon D ie UV-Absorption war
die gleiche wie bei I u. II. An Stelle  der von  K a r r e r  vorgeschlagenen Formel A wird 
eine neue, vorläufige Form el B vorgeschlagen. Aus I konnte ein O xim  erhalten werden.

V e r s u c h e  (alle F F . a u f K o f l e r - Block bestim m t u. korr.): Desglucohellebrin (II), 
C30H 44(42 Ol0. 600 m g I wurden in 30 cm3 M ethanol (Me.) gelöst, m it 160 cm3 W. ver
setzt u. Me. bei 50° im  Vakuum entfernt. D ie Lsg. wurde m it 1,5 cm 3 Toluol u. 2,4 g 
Strophanthobiase-Präp. (vgl. vorst. Ref.) versetzt, 4 Tage bei 37“ stehen gelassen, dann 
mit 600 cm3 95% ig. A. versetzt, aufgekocht, durch K ohle abgenutscht u. im Vakuum  
auf 60 cm3 eingeengt. Dann wurde 6mal m it je 150 cm3 Chlf.-A. (9:1) ausgeschüttelt, 
die Auszüge ausgewaschen u. in üblicher W eise daraus 410 mg rohes II gewonnen. 
Nach Um kristallisieren aus Me.-Ae. u. Aceton-Ae. lange Nadeln, F. 269—273° (Abb. im  
Orig.). Nach erneutem  Um kristallisieren aus Me.-Ae. F . 237— 242°; aus Me.-W. F. 
234— 241°; [a]D17 —-24,9° ±  2° (c =  0,9873 in Me.). II g ibt m it konz. H 2S 0 4 Rotfärbung, 
die nach 2 Min. in  braunrot, nach 30 Min. in  hellbraun übergeht. Das Maximum der 
UV-Absorption von II in A. liegt bei ca. 300 m p  u. log e ca. 3,75. D ie beim  Auswaschen  
der Chlf.-A.-Auszüge erhaltenen wss. Lsgg. wurden zur Trockne verdam pft, der m it 
wenig W. verflüssigte Rückstand m it A. versetzt, filtriert u. dies 4mal wiederholt. 
Der Trockenrückstand aus den F iltraten wurde in Me. gelöst u. wieder mehrmals m it 
A. gefällt. Schließlich wurde der Rückstand in W. gelöst u. 2m al m it je 6 cm3 Chlf.-A. 
(2:1) ausgeschüttelt, die im Vakuum eingeengte Lsg. m it K ohle gereinigt u. aus dem  
hinterbleibenden Sirup durch 24std. Kochen m it 5%ig. methanol. HCldas a-M ethylglyko- 
sid erhalten u. identifiziert. F. (aus Me.) 168— 169,5°; [a]D15+ 1 6 5 ,4 “ ±  2° (c =  1 ,288 in 
Me.). — Desglucohellebrinacetat. 40 mg II wurden in 1 cm3 Pyridin m it 0,9 cm3 Acetanhydrid 
versetzt, nach 15 Std. Stehen bei 20° 1 Std. auf 45° erwärmt u. ergaben 43 mg Roh- 
aoetat, welches auch nach dem  Chromatographieren nicht krist. erhalten wurde. —

359— 72. 28/6. 1947.) v . G i z y c k i .  3450

HCO |

/ ° \CO

Glucose-Glucose Glucose-Rhamnose ÖH
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Spaltung  von  II. 320 mg II wurden m it 16 cm 3 A ceton (Ac.) u. 0,16 cm 3 konz. HCl 
24 Std., dann m it weiteren 5 cm 3 Ac. u. 0,05 cm 3 konz. HCl weitere 10 Std. geschüttelt. 
D ie Lsg. wurde nach lötägigen  Stehen bei 18° im  Vakuum  au f 10 cm 3 eingeengt, m it 
20cm 3 W. versetzt, im Vakuum das Me. entfernt u. nach Ergänzen des Vol. m it W. 
zu 20 cm 3 m it 20 cm3 Me. versetzt u. x/2 Std. gekocht. Sodann wurde nach Einengen  
im Vakuum  bei 20° auf 9 cm3 6m al m it je 20 cm 3 Chlf. ausgeschüttelt. D er in  üblicher 
W eise erarbeitete Auszug hinterließ 300 m g R ückstand, der (nicht kristallisiert) chro- 
m atographiert wurde. Die Eluierung erfolgte in  13 Fraktionen m it Bzl.-Chlf., Chlf., 
Chlf.-Me. (99 :1— 4:1). Aus den m ittleren Fraktionen wurden die Genine erhalten u. 
durch fraktionierte K ristallisation getrennt. —  H ellebrigenin  A (V), C^H a^jO g, P latten  
aus Ac.-Ae., F. 150— 153°. —  Hellebrigenin  B (VI), C24H 32<34)0 6, in Chlf. leichter lösl., 
F. 254— 255,5°. D ie E inheitlichkeit beider Genine is t  unsicher. D ie Tetranitrom ethan
probe is t  bei beiden negativ, m it konz. H 2S 0 4 geben beide orange Färbung, die nach 
10 Min. orangegelb, nach ca. 30 Min. hellgelb wird. Das M axim um  der UV -Absorption  
liegt für V (in A.) bei ca. 296 m/u u. log e =  ca. 3 ,82; für VI (in A.) bei ca. 298 m p  u. 
log e =  ca. 3,72. —  Nachweis von l-Rham nose  (VII), C6H 120 5. D ie salzsaure wss. Lsg. 
von der Spaltung von II wurde von Chlf. befreit, m it A g2C 0 3 geschüttelt, abgenutscht, 
u. das F iltrat nach Behandlung m it H 2S filtr iert. D as F iltra t wurde im  Vakuum  ein
gedam pft u. der m it W. verflüssigte R ückstand m it Me. ausgezogen. Aus dem im 
Vakuum eingedam pften F iltrat kristallisierte nach Zusatz von IV u. Anim pfen VII. 
Identifizierung durch M isch-F. m it authent. VII. [<*]d18 0°; nach 10 Min. — 7,3° ±  1°; 
nach 8 Std. konstant (c =  2,057 in  W .). H ellebrinoxim , C36H 530 15N . 50 mg I in
4.5 cm3 Me. wurden m it 14 mg H ydroxylam inhydrochlorid u. 10 m g K -A cetat in wenig 
W. 2 Std. gekocht, sodann nach Zusatz von 1 cm 3 W. Me. im  Vakuum  entfernt. Die  
ausgeschiedenen K ristalle bildeten nach Um kristallisieren aus M e.-Bzl. u. Me.-W.
18.5 mg N adelbüschel, F . 234—238°. D as M aximum der U V -A bsorption (in A.) lag 
bei ca. 298 m p  u. log s ca. 3,58. (Pharm ac. A cta  H elvetiae  22. 373— 80. 28/6. 1947.)

v . G t z y c k i. 3450
A . Katz und T. Reichstem , Glykoside u n d  A glykone. 23. M itt. A d o n ito x in , das 

zweite stark herzwirksame Glykosid aus A d o n is  vernalis. (22. vgl. vorst. R ef.) Vff. 
isolierten aus der Adonidosid-Fraktion des E xtraktes des K rautes von Adonis vernalis

nach vereinfachter M eth. das schon früher von  R e ic h 
s t e i n  u. R o se n m ttn d  erhaltene, zw eite  herzwirksame Gly
kosid , das s ie  als neu erkannten u. I nannten. Es ist 
isom er m it C onvallatoxin (III) u. en thält gleichfalls 
L Rham nose sow ie eine Aldehydgruppe. D as Aglykon 
von I enthält w ahrscheinlich 2 sek. u. 1 tert. OH-Gruppe, 
das A glykon von  III (Strophanthidin) 1 sek. u. 2 tert.
OH-Gruppen. E s ward eine hypothet. Teilform el (IV) für
das Genin vorgeschlagen. I istfür den Frosch etw as stär
ker, für die K atze m erklich weniger giftig  als Cym arin.

V e r s u c h e  (alle F F . au f KoFLEE-Block bestim m t u. korr.): Isolierung von A don i
toxin  (I), C29H 42O10. 100 g „Adovern“ (großtechn. hergestellter E xtrakt der Firma 
H o f fm a n n -L a  R o c h e  & Co. A.-G.) wurden m it 2 Liter Chlf. u. 1 Liter W. geschüttelt. 
D ie Chlf.-Lsg. wurde au f Cymarin verarbeitet, die w ss. Lsg. m it Soda neutralisiert, 
im  Vakuum  auf 0,5 Liter eingeengt u. 6m al m it je 0,8 Liter Chlf.-A. (2:1) ausgeschüttelt. 
D iese Chlf.-A.-Auszüge wurden m it Sodalsg. gewaschen, getrocknet, bei 40— 50° im  
Vakuum  eingedunstet. Der R ückstand (13,75 g) wurde in  70 cm 3 W. gelöst u. leicht 
eingeengt. Nach dem  Anim pfen kristallisierte I (4 g). I wurde durch Verteilung zwi
schen wenig Barytwasser u. v iel Chlf.-A. (2:1) von  sauren A nteilen befreit u. lieferte
nach Um kristallisieren aus M ethanol (Me.)-Ae. 1,05 g; P lättchen, F. 240— 250°, nach
weiterem  Aufarbeiten weitere 1,37 g. Durch weiteres Um kristallisieren aus Me. u. aus 
50% ig. A. wurde schließlich das I-H ydrat erhalten. (Abb. im  Original). Nadelbüschel, 
F. 200—240° (Zers.). Aus absol. A. reines I, F . 262— 265°; [a]u15 —25,7° ±  5° (c =  
0,388 in 50% ig. A.). LEGAL-Rk. in  P yrid in  positiv , KELLEB-KiLiANi-Rk. negativ. 
Alkal. Silberdiam m inlsg. wird schwach reduziert. Farbrk. in  konz. H 2S 0 4: orange, nach 
^2 Min. zinnoberrot, nach 4 Min. karm inrot. In  80— 90% ig. H 2S 0 4: gelb-zinnober
karm inrot. M aximum der U V .-A bsorption bei 218 m p  u. log e =  ca. 4,10. A donitoxin- 
oxim  war n icht krist. zu erhalten. A donitoxinacetat (V) wurde durch Acetylierung von  
I bei 18° sowde bei 60° in  Pyridin  erhalten. N ach der üblichen Aufarbeitung traten 
flache Prism en u. flache Nadeln von unregelm äßigem  Verh. beim Schm elzen auf. Die 
Substanz wurde durch Chromatographie gereinigt. So erhielt man K rista lle, nach 
Um kristallisieren aus Me. u. Aceton-A e. P lättchen , erster F. 145— 155°; E . 180°; zweiter 
F . 230— 240°; [a]D14 — 61,0° ±  2° (c =  1,001 in Chlf.) bzw. [a]D17 — 57,3° ±  2° (c =

/ ° \

HO
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0,980 in  Chlf.). D ie A nalyse ergab W erte, die wie die früher von R o s e n m u n d  u . R e i c h 
s t e in  (Pharm ac. A cta H elvetiae 1 7 . [1942.] 176) erhaltenen W erte auf ein  Tetraacetat 
am besten  passen, nach 12std. Trocknen bei 120° im  H ochvakuum . V gab positive  
L E G A L -R k . u. reduziert in Me. alkal. Silberdiam m inlösung. Färbung in  H 2S 0 4 orange, 
dann braunrot, karm inrot, gelb , in 80% ig. H 2S 0 4 orange, dann zinnoberrot, schließlich  
karm inrot. A donitoxinacetatoxim , körnige K ristalle, F . 254— 256° (Zers.); [a]D14 
— 43,7° +  3° (c =  1,0166 in  Chlf.). Rkk. wie V. —  Adonitoxinacetatsäure  (VI), durch 
Oxydation von V m it C r03 in  E isessig. K rista lle, F . 237— 240°; [a]D16 — 52,5° i  3° 
(c =  0,9341 in CHC13). Adonitoxinacetatsäuremethylester, aus VI bei 0° m it Diazom ethan  
in A e., N adelbüschel, F . 138— 141°; [a]D15 — 48,5° ±  2° (c =  0,990 in Chlf.). LEGAL- 
Rk. u. Red. w ie V, Färbung in  H 2S 0 4 citronengelb, grüngelb, nach 5 Min. grünlich. —  
Adonitoxigenin  (VII), C63H 320 „  durch H ydrolyse von  I m it HCl in  A ceton bei 18°, 
aus A.-Ae. F . 172— 178°. Rkk. wie I. Adonitoxigeninacetat (VIII) aus krist. VII, aus 
Me.-Ae. Quader, F .256— 262“ (Zers.); [a]D17 — 25,5° ±  2° (c =  1,099 in Chlf.), nach  
4std. Trocknen bei 110°, T riacetat oder D iacetat-H albhydrat, m ethoxylfrei. L E G A L -R k. 
u. Red. wie V, in  H 2S 0 4 gelb , dann orange, rosa, nach 15 Min. rot. VIII aus den chro- 
m atographierten M utterlaugen von VII ergab mehrere Fraktionen von verschied. FF. 
— Als Zuckerkom ponente von I wurde l-Eham nose  iso liert, F . des H ydrats 66— 78“; 
M d 15 + 8 ,8 °  + 3 °  (c =  0,741 in  W .). ß -N  aphthylhydrazon, C16H 220 4N 2, aus Me.-Ae. 
Blättchen, F . 191— 195°. —  R ohe Adonitoxigeninacetatsäure  (IX), aus VIII m it Cr03 
in E isessig , F . 235— 255°. Adonitoxigeninacetatsäurem ethylester, aus IX , Chromato
graph. gereinigt. N adeln F . 218— 226°; positive L E G A L -R k ., schwache Red. von  Silber
diamminlösung. (Pharm ac. A cta  H elvetiae 2 2 . 437— 59. 23/8. 1947.)

v . G i z y c k i . 3450

A lkaloide.
A. G. Natradse und Je. Je. M ichlina, U ntersuchungen in  der Reihe der P ilocarp in 

alkaloide. 20. M itt. Synthese von racemischen Isopropylp ilosin in . Um  festzustellen, 
inwieweit dem Pilocarpin analog gebaute Alkaloide eine physiol. Wrkg. besitzen, wurde 
von Vff. nach der Meth. von  P r e o b r a s h e n s k i  u . M itarbeitern (Ber. dtsch . ehem. 
Ges. 68. [1935.] 850) Isopropylp ilosin in  aufgebaut: Isovaleriansäure (I) wird in a-Brom- 
isovaleriansäureäthylester (II) übergeführt, der m it Na-M alonester 2-M ethylbutantri- 
carbonsäure-(3.4.4)-triäthylester (III) liefert. Durch Verseifung u. Decarboxylierung wird 
aus III Isopropylbernsteinsäure  (IV) erhalten. IV wurde über ihr Anhydrid (V) in 
den IV-D iäthylester (VI) übergeführt. B ei Einw. von Am eisensäureäthylester u. Na- 
Alkoholat auf VI wird a-Form yl-/?-isopropylbernsteinsäurediäthylester (VII) gebildet, 
der beiH ydrierungm it Al-Am algam  a-Isopropyl-jS-oxym ethylbernsteinsäurediäthylester 
(VIII) liefert, welcher bei D est. in a-Isopropylparaconsäureäthylester (IX) übergeht. Die 
letzte Substanz wird durch fraktionierte D est. in eine stab ile  u. eine instab ile Form  
getrennt. D ie stab ile  Form  der a-Isopropylparaconsäure  (X) wird über das Chlorid
(XI) m it CH2N 2 in  D iazom ethyl-[a-isopropylparaconyl]-keton  (XII) übergeführt. XII 
geht m it A. u. Ag20  in den a-Isopropylhomoparaconsäureäthylester (XIII) über. Nach  
erneuter Verseifung wird über das Säurechlorid Diazomethyl-[a-isopropylhomopara- 
conyl\-keton (XIV) erhalten, welches bei Ggw. von Acetanhydrid u. E isessig Acetoxy- 
methyl-[a-isopropylhomoparaconyl]-keton (XV) liefert. XV g ib t bei K ondensation m it 
NH3 u . Form aldehyd Isopropylp ilosin id in  (XVI), dieses m it Form aldehyd u. Am eisen
säure Isopropylp ilo sin in  (XVII).

H3(X H3Cv
C H -C H — CH— CH2— C-----NH CH— CH— CH— CH2— C---- N—CH3

H°Ĉ  CO <̂ Hü CH CH H3<// CO L  CH CH

\ ( /  ' V '  \ ( /
XVI XVII

V e r s u c h e :  a-Bromisovaleriansäureäthylester (II), C7H 130 2Br, K p. 91—92°, Iso
valeriansäure, PC13 u. Br2 bis zur vollständigen Entfärbung erwärmen u. absol. A. 
zugeben; die M ischung m it E is zers. u. m it Ae. aufnehmen. —  2-M ethylbutantricarbon- 
säure-{3.4.4)-triäthylester (III), C14H 240 6, K p.is 172— 173°, durch Erhitzen von II m it 
einer M ischung von Na-A lkoholat u. M alonester bis zur neutralen Reaktion. —  Iso 
propylbernsteinsäure  (IV), C7H 120 4, F. 107°, durch Kochen von III m it konz. HCl. 
A nhydrid  (V), C7H 10O3, Kp-i0 136°, durch K ochen von IV m it Acetanhydrid. D iäthyl
ester (VI), C11H 20O4, K p.n  129°, aus V u. alkoh. HCl. —  a-Isopropylparaconsäureäthyl- 
ester (IX). C,0H 1BO4, VI u. Äthylform iat werden in  der K älte m it Na-A lkoholat ver
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m ischt, nach 3 Tagen wird m it W. zers., die wss. Schicht (Na-Salz von  VII) m it H 2S 0 4 
angesäuert, N d. in Ae. aufgenommen u. in  äther. Lsg. m it A l-Am algam  hydriert. 
Der erhaltene VIII wird fraktioniert dest., w obei eine stabile F orm  von  IX , K p.12 166 
bis 167°, u. eine labile Form , K p.12 175— 176°, erhalten werden. —  a-Isopropylparacon- 
säure (X), C8H 120 4, P. 83— 84°, aus IX u. W.-HC1. Chlorid  (XI), C8H U0 3C1, K p.s 139 
bis 140°, aus X u. Thionylchlorid bei 60°. —  D iazom ethyl-[a-isopropylparaconyl\-keton
(XII), C9H 120 3N 2, F. 137,5— 138,5°, aus XI u. CH2N 2 bei — 14°. —  a-Isopropylhom o- 
paraconsäureäthylester (XIII), Cn H 180 4, K p.9 161— 163°, aus XII u. absol. A. bei Ggw. 
von Ag20 .  —  a-Isopropylhomoparaconsäure, C9H 140 4, F. 100°, durch 16std. K ochen von  
XIII u. 20% ig. HCl. Chlorid, C9H 130 3C1, K p.n  162— 163°, aus der Säure u. T hionyl
chlorid. —  Diazom ethyl-[a-isopropylhomoparaconyl\-keton  (XIV), Ci0H 14O3N 2, F . 84— 85°, 
aus dem Chlorid u. CH2N 2. —  Acetoxym ethyl-[a-isopropylhom oparaconyl\-keton  (XV), 
Ci2H 180 5, K p.4 181— 183°, aus XIV, E isessig u. Acetanhydrid au f dem W asserbad. —  
Isopropylp ilo sin id in  (X V I)-N itra t  Cn H 170 5N 3, F . 122,5— 125,5°, durch ltsd . Erhitzen von  
XV m it Cu-Acetat u. CH20  in am m oniakal. L sg .; durch H 2S wird Cu aus der Lsg. ausge
fä llt, nach Abfiltrieren bis zur Trockne eingedam pft, der R ückstand m it Chlf. extrahiert 
u. dann m it H N 0 3 versetzt. —  Isopropylp ilo sin id in , F. 86— 88°, aus dem  N itrat u. 
40% ig. P ottasche. —  Isopropylp ilo sin in  (XVII), N itra t,  C12H 19OsN 3, F . 138— 139°, 
durch 15std. K ochen von XVI, CH20  u. Am eisensäure. N ach Abdam pfen der Lsg. 
wird der R ückstand m it H N 0 3 neutralisiert u. eirgedam pft. 1-Oxym ethylim idazol, 
Hydrochlorid, F. 102— 104°, aus Z-Sorbose, CH20  u. N H 3 bei Ggw. von  Cu-Acetat. —
l-O xym ethyl-5-m ethylim idazol, P ikra t, C^H hO jNj, F . 92— 94°, aus 1-O xym ethyl- 
im idazol m it CH20  u. HCOOH. (TKypHaji O öm eii X h m hh [J. allg. Chem.] 17 (79). 
1718— 27. Sept. 1947. M oskau, Lom onossow -Inst. für chem . Technologie.)

G t j l i n s k i j .  3500

N atürliche F arbstoffe.
E . F . Hartree, M agnetische Eigenschaften von H äm atinderivaten . Ü bersicht. Nach  

einem  H inweis auf die B est. der m agnet. Su sceptib ilität, der E lektronenkonfiguration  
u. des m agnet. M omentes wird nach in der Literatur erschienenen A rbeiten (45 Zitate) 
zunächst über Struktur u. N om enklatur der H ä m a tin d eriw . berichtet. E s folgen die 
Ergebnisse m agnet. Messungen an folgenden Verbb.: H äm oglobin , M ethämoglobin, 
M yoglobin, H äm in, H äm atin , H äm  u. H äm ochrom ogenen, Cytochrom -c, K atalase u. 
Peroxydase. Über die Art der B indung des F e wurden w eitere U nterss. angestellt. 
Ferner wird kurz die Analogie zwischen den m agnet. u. opt. Eigg. der D e r iw . besprochen. 
(Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 287— 96. 1946; herausgeg. 1947.) R . K ö n i g .  3550

H . v. Euler, P . Karrer und E. Jucker, Z u r  K onstitu tion  des K ryptoxanthinm ono- 
epoxyds und  des K ryp to flav ins. (Vgl. K a r r e r  u .  J u c k e r ,  C. 1946. I. 207.) Das aus dem  
K ryptoxanthinm onoepoxyd  (I) durch Um lagerung dargestellte  K ryp to flav in  (II) besitzt 
m it 50 y  pro Tag keine V itam in-A-W irkung. Der im  K ryp to xa n th in  unsubstitu ierte  
ß-Jononring lieg t n ich t m ehr vor. D eshalb  kom m en I u. II folgende Form eln zu:

C H sv^/C H s CH3 CH3 CH3 CH3 CH3\^ /C H s

C H =C H .C = C H .C H = C H -C = C H .C H = C H -C H = C .C H = C H .C H = C .C H = C H —/  \

I I  I °<f I
h X \ / \ ) H 3

CH3\  /C H S

CH3\  /C H S c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 CH- /  \

X i  1 1 1 1/  \ .C H = C H .C = C H -C H = C H .C = C H .C H = C H .C H = C -C H = C H .C H = C  CHJ l II \ 0/ \ /
H O ^ \ / X h3 CHs

(H elv. chim. A cta 30. 1159— 60. 1/8. 1947. Stockholm , V itam in inst.; Zürich, U niv. 
Chem. In st.) O f f e .  3550

P. Karrer und E. K rause-Voigt, Über die Carotinoide in  den B lü ten  des Besenginsters 
(Sarotham nus scoparius). Aus Besenginsterblüten war von K a r r e r  u .  J u c k e r  (C. 
1945. II . 1608) neben C hrysanthem axanthin  (I) u. X a n thophyll (II) gelegentlich auch 
F lavoxanthin  (III) u. ein F arb stoff IV erhalten worden, der in CS2-Lsg. A bsorptions
banden bei 470 u. 500 m p  aufw ies. Bei Chromatographie an (vielleicht ZnCl2-haltigem  ?) 
ZnO wird er wieder in I, II u. III zerlegt. Es -wurde nunmehr nachgewiesen, daß es 
sich  bei IV um X anthophyllepoxyd, C^H^Og, F. 192°, handelt. IV wird von Chlf., das 
Spuren HCl enthält, in  I u. III um gewandelt. —  Außer den hypophas. Carotinoid-
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Pigm enten I, II, III u. IV kommen als epiphas. in Besenginsterblüten a-, ß- u. y-C arotin  
vor. (H elv. Chim. A cta 30. 1158— S9. 1/8. 1947. Zürich, U n iv ., Chem. Inst.)

O f f e .  3550
H ans Brockm ann und H enning Pini, A ktinorhodin , ein  roter Farbstoff aus A k tin o m y

ceten. Beschreibung eines blauen, im sauren Bereich rot erscheinenden, aus dem Sub
strat einer A ktin om ycetenku ltor  isolierten Farbstoffes. Der Stoff, der A ktinorhodin  
genannt wird, kristallisiert in  haarfeinen, roten Nüdelchen. K ein Schm elzpunkt, lösl. 
in P yr id in , Tetrahydrofuran  u. D ioxan, in den übrigen organ. Lösungsmm. sehr schwer 
u. in W. n icht löslich. In  Alkali m it leuchtendblauer Farbe löslich. Grenze der L ös
lichkeit in  Phosphatpuffer bei pH 6,8. Sum m enform el: C23H 20O,0. D ie Substanz en t
hält ein C hinonsyst. u. 3 freie H ydroxylgruppen, ferner m indestens eine Carboxyl- 
gruppe. In Pufferlsg. pH 7,2 is t  A ktinorhodin  noch in einer Verdünnung von 1/100000  
gegen Staphylococcus aureus  bakteriostatisch. Auch im Mycel des A ktinom yceten
stammes finden sich noch rote Farbstoffe, die noch nicht isoliert werden konnten. 
Einer dieser Stoffe is t  im  alkal. Bereich gelb u. im  sauren rot. (Naturwissenschaften  
34. 190. März 1947. G öttingen, U n iv ., Organ.-chem. Inst.) J .  K e i l .  3550

Terpene.

Georges Quesnel und Frank Tatibouet, Über einige Bornylketone. K etone der Zus. 
C10H 17COR, w o  C10H 17 den B o m y lre s t  bedeutet, werden durch Um setzung von Camphan- 
säurechlorid (I) m it M gRX in  Ggw. von  FeCl3 erhalten. M it Ausbeuten von 40—80%  
wurden folgende K etone erhalten: Phenylbornylketon, a-N aphthylketon, Isopropyl- 
bornylketon, n-B utylbornylkelon, tert.-Butylbornylketon, Dibornylketon.

V e r s u c h e :  Langsam es E intropfen der Mg-Verb. (5% Überschuß) m it 1% FeCls 
in die äther. Lsg. des Säurechlorids bei — 5° unter Rühren in N 2-Atmosphäre, nach 
Zersetzen der Mg-Verb. m it Lauge extrahieren. —  Phenylbornylketon, K p.10 174°, 
hellgelbe F l., nD23 1,5420, [a ]15578 — 5,04°, — 1°, 1,60° (10, 50, 75% , Pyridin), [a ]15678 
4,10°, [a ]1643a 8,20» (100% ), [«]«„„ — 3,08°, [a]i»438 — 10» (5%, A.), D .1» 1,020; Ausbeute  
80%. O xim , F . 143» (A.), [a]% 78 - 1 0 » ,  [ « ] » „  36,4» (5%, B zl.), [a]i»578 -8 ,8 » ,  [ap 43e 
10,8» (2,5% , B zl.). Semicarbazon, F . 148» (B utyläther), [a ]15578 — 23,50°, [a ]15436 — 81° 
(4%, A .); 30% . —  x-Naphthylbornylketon, F . 102° (A.), [a ]l5578 48», (a ]15436 109“ (5%, 
Bzl.); [a ]15578 40,5», 84,8° (Butyläther); 70%. —  Isopropylbornylketon, K p.9 121— 123°, 
M 15578 - 6 3 ,0 9 ° ,  [>]i=436 -1 6 2 ,7 6 »  (100% ), [«]«„„ - 6 4 ° ,  [ « ] « «  - 1 6 0 »  (5%, A.), 
M 1557ü — 71,6°, [ « ] » „  — 178,6» (5%, B zl.), nD2» 1,47332, D .’6, 0,932; 40% . — n -B u ty l
bornylketon, K p.8 136— 137», hellgelbe F l., [a ]15578 — 46,25», [a ]15436 116» (100%), 0 ] 15578 
-5 2 ,8 ° ,  [a ]15436 132° (5%, A.), [a ]15678 - 5 5 ° ,  [a P 5436 140» (Bzl.), nD“  1,4761, D .»  
0,94; 66% . Oxim , F. 71» (A.), [a ]15678 — 65,5», [a ]16436 — 140» (5%, A.). —  te r t-B u ty l
bornylketon, K p.1# 140», [>]% 78 -3 8 ,8 » ,  O P 5436 — 88,10» (100%), [a ]15578 — 41,4», [« ]% ,  
-9 3 ,6 »  (5%, A.), [a ]ls578 -4 6 ,3 » ,  [a ]« 436 -1 0 7 ,7 °  (Bzl.), nD2» 1,4730, D .2»4 0,95; 36%. 
— Dibornylketon, K p.4 165», gelbe, v iscose F l., [a ]15578 — 43,7°, [a ]15436 — 126,6» (4%, 
A.). [ « ] 1 S 5 7 8  —46,7«, [a ]15436 — 135,6°(5% , Bzl.), nD22 1,5019, D .2»4 0,91. (Bull. Soc. chim. 
France, Mém. [5] 14. 1079— 80. N ov./D ez. 1947. École Norm ale Supérieure, Labor, 
de Chim.) K. M a i e r .  3600

W . M. Nikitin, Untersuchung der Produkte der thermischen Isom érisation von x-P inen . 
15. Mitt. Über die direkte Gewinnung von A lloocim en aus Terpentin . E s wird eine Meth. 
zur direkten Gewinnung von Alloocimen  (I) durch therm. Isom érisation von Terpentin 
ohne a-Pinen-Abscheidung vorgeschlagen u. gezeigt, daß es au f diese W eise m öglich ist, 
die A usbeute an I in bezug auf das verarbeitete Terpentin bedeutend zu erhöhen.

V e r s u c h e :  10 kg Terpentin m it einem a-Pinengeh. von ca. 60%  wurden durch ein  
auf 400» erh itztes Eisenrohr hindurchgeleitet, wobei die Rk.-Dauer 4— 5 Sek. betrug, 
Fraktionierung des Rk.-Prod. ergab ca. 2,75 kg reines Alloocimen  (I), Kp. 192“; nD2» 
1,5410; D .20 0,820. A uf diese W eise gelang es, die I-Ausbeute auf 27—28%  zu steigern, 
während Isom erisationsverss. an reinem a-Pinen nur eine Ausbeute von 19% an reinem  
I ergaben. ( /K y p n a a  IIpHKJiaHHOii X h m h h  [J . appl. Chem.] 20. 1036—37. Okt. 1947. 
Archangelsk, K uibyschew -Inst. für Forsttechnik, Lehrstuhl f. organ. Chemie.)

W il ip . 3600
R. Croes, Die Chemie der Triterpene. Ü bersicht auf Grund der Arbeiten von Rü- 

z i c k a  u. a. Autoren. Struktur best. (Methoden) der Triterpene u. ihre Einordnung: 
ß- u. a-Am yrin-, Lupeolgruppe (Zusammenhänge zwischen den einzelnen Verbb., bes. 
der /?-Amyrinreihe), Elemisäuregruppe m it Lanosterol u. verwandten 4-cycl. Verbb. 
sowie-außerhalb dieser Gruppen-Squalen, Ambrein u. Senegenin. (Meded. vlaam sche 
chem. Vereen. 9. 81— 92. April 1947. Gent, Rijksuniv., Centrum voor Biochem., Labor, 
voor P hys. Biochem .) v. D e c h e n d .  3600
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F. Sorm und J . Fajkos, Über Terpene. 1. M itt. Über die Synthese des 6-M ethyl- 
azulens. Im Gegensatz zur ARNOLDschen Synth. (C. 1943. II . 1870) des 6-M ethylazulens  
(I) durch Ringerweiterung eines Indenderiv. nach D e m j a n o v  wurde ein  anderer W eg 
zur Darst. der (0.3.5)-Bicyclodecanone-(4) (II) eingeschlagen, durch den die Lage der 
K etongruppe im Ring gesichert ist. Durch H ydrolyse von  Carbäthoxymethylcyclopentyl- 
cyanessigsäureäthylester (III) wurde nach L i n s t e a d  u .  M e a d e  nicht nur cis-Cyclopen- 
tan-1.2-diessigsäure (IV), sondern auch eine kleine Menge der entsprechenden trans- 
Säure (V) erhalten, deren K onst. trotz etw as höheren F . gegenüber anders hergestellter  
V durch die Überführung in die trans-C yclopentan-1.2-dipropionsäure  (VI) sichergestellt 
wurde. Aus IV gewann man nach dem Verf. von A r n d t - E i s t b r t  über das Säurechlorid  
u. das B isdiazoketon die cis-Cyclopentan-1.2-dipropionsäure  (VII), da der aniotrope 
Charakter der letzten Rk. keine K onfigurationsänderung der R k.-Teilnehm er zuläßt. 
Aus M ethylenbrom id u. Ä thylm alonat wurde nach P e r k i n  trans-Cyclopentan-1.2-di- 
carbonsäure (VIII) erhalten u. aus dieser durch doppelte Anwendung der A r n d t - E i s t e r t -  
schen Rk. VI, wobei ein kleiner Teil VIII bei der Chlorierung durch HCl in die cis-Form  
überging (Wrkg. der COOH am tert. C-Atom !), so daß das B isdiazoketon n icht kristalli
sierte; dann aber wurde durch K ristallisation  der Rk.-Folgeprodd. wieder die reine 
trans-R eihe gewonnen. Nach dem  VoGELschen Verf. zur Suberondarst. wurde aus VI 
u. VII trans-II bzw. cis-II erhalten. D ie kleinere A usbeute an trans-II dürfte auf einer 
geringen intram ol. Spannung beruhen, welche das cis-II n icht hat, dessen Ausbeute  
sogar doppelt so groß wie die des auch spannungsfreien, aber erst bei höherer Temp. 
entstehenden Suberons ist. D ie F F . der Sem icarbazone sind  von  cis-II 185° ,von trans-II

CHS * \ / i \ ____/  0  N'''/ h XC H 2— COOH Xv' / /j j ' sC H 2— C H 2— COOH X / ^ \ i O O H
trans VI

H   ix  178°, die der A R N O L D schen  K etone 183 u. 163°. M it CH3MgJ
/  w C H 3(OH) wurde aus cis-II ein  Gem isch der 4-M ethyl-cis-(0.3.5)-bicyclo-
\ / \ \  / \o h ( C H 3) decanole-(4) (IX), daraus durch W .-A bspaltung 4-M ethyl-cis-

H (0.3.5)-bicyclodecen-(3) (X) u. dann durch Dehydrogenierung I
(F. 83°, nach A r n o l d  fl.) gewonnen; P ikrat F . 137°, nach A r n o l d  

108,5°; Trinitrobenzoladdukt F. 141°, nach A r n o l d  144— 145°. D a die ARNOLDschen 
K onstanten prakt. m it denen von P l a t t n e r  für 5-M ethylazulen gefundenen überein
stim m en, wird angenom m en, daß A r n o l d  diesen K W -sto ff erhalten hat.

V e r s u c h e :  IV, C9H 440 4. D arst. durch lOstd. K ochen von  93 g III m it konz. 
HCl, Abdam pfen der HCl im Vakuum, Lösen des R ückstands m it gesätt. N aH C 03-Lsg., 
Extrahieren m it BzL, Ansäuern der w ss. Schicht, Nd. aus W . krist., F. 166°. Ausbeute 
35 g. —  V, C9H 140 4. 1. Aus der benzol. Schicht der vorigen D arst. wurde das Bzl. ab
destilliert, der R ückstand 8 Std. m it 25 ml konz. HCl +  10 m l W. gekocht, nach Ver
dünnung auf 100 ml u. Zusatz von Tierkohle filtr iert u. im Vakuum  eingedam pft, der 
Rückstand in N aH C 03-Lsg. gelöst, m it Ae. extrahiert, die w ss. Schicht m it verd. Säure 
gefällt, der Nd. aus W. krist., F . 138°. 2. 15 g VIII wurden gerade b is zur Auflsg. der 
Säure au f dem W .-B ad m it 40 ml SOCl2 erwärm t, das ölige Chlorid in  Ae. aufgenommen  
u. diese Lsg. zu einer Lsg. von  CH 2N 2 (aus 88 g N itrosom ethylharnstoff [XI]) in Ae. 
gegeben. D as nach Abdestillieren des Ae. im  Vakuum  verbleibende ölige Bisdiazoketon  
wurde m it 350 ml D ioxan +  150 ml 25% ig. N H 4OH +  4,5 g A g N 0 3, in 15 ml W. ge
löst, 35 Min. auf dem W .-Bad erwärmt, der aus Ag +  Ag20  bestehende Nd. abfiltriert, 
die Lsg. eingedam pft u. nach Zugabe von Tierkohle durch Um kristallisieren das Diamid  
der V gewonnen, das, 1 Std. m it 15% ig. HC. gekocht, V ergibt. Aus W. kleine Prism en, 
F. 135°. A usbeute 7,8 g. K eine Erniedrigung des F . beim  Mischen der nach 1. u. 2. ge
wonnenen Präparate. —  VII, Cu H 180 4. 15 g IV wurden m it 25 ml SOCl2 bis zum Auf
hören der Gasentw. unter R ückfluß erwärm t, dann das SOCl2 abdest., das Öl in  trocke
nem  Ae. aufgenom m en u. diese Lsg. anteilw eise in  10 Min. zu einer eisgekühlten Lsg. 
von CH2N 2 (aus 75 g XI) in Ae. gegeben, nach einer Std. der Ae. im Vakuum  abdest., 
das krist. B isdiazoketon (15,4 g) nach W aschen m it wenig PAe. abfiltriert. Dieses 
wurde in ähnlicher W eise wie bei der D arst. der V in das Diam id (F. des Rohprod. 182°) 
der VII um gewandelt, das 2 Std. m it 100 ml konz. HCl +  70 ml W. gekocht wurde u. 
nach Vakuum dest. krist. VII hinterließ. Zweimal aus W. krist. lange N adeln, F. 135°, 
leichtlösl. in sd., wenig in kaltem  W asser. —- VI, Cu H 180 4. Darst. entsprechend VII 
aus 5 g V über das Säurechlorid, B isdiazoketon (5,4 g) u. das D iam id (F. 206°) der VI
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u. K ristallisation  aus W .: perlm utterartige P latten , P . 165°, in sd. W. v iel weniger lösl. 
als VII. —  Cis-II, C19H 16Ö. 3 g VII, m it 3 g red., feinem Fe-Pulver u. 0,15 g fein ge
mahlenem, krist. Ba(O H)2 langsam  erwärmt, zeigen R k.-Beginn bei 260° u. werden bis 
360° weiter dest., das D estilla t wird in Ae. gelöst, m it gesätt. K 2C 03-Lsg., dann m it W. 
gewaschen, m it N a2S 0 4 getrocknet, der Ae. abdest. u. durch Vakuum dest. 1,65 g K eton  
gewonnen; K p.12 110°, von  terpenartigem  Geruch. Ausbeute 77,5%. —  Trans-II, 
Ci0H 16O. Darst. wie von cis-II. K p.17 126°, von etwas schwächerem Geruch. Ausbeute 
47%. — IX, CjjH jqO. 4,9 g cis-II in 40 ml Ae. wurden zu einer aus 4 g Mg +  12 g CH3J  
in 120 ml Ae. bereiteten CH3M gJ-Lsg. gegeben, 4 Std. auf 50° erwärmt, m it E is u. konz. 
NH 4C1-Lsg. gespalten, die Ae.-Schicht kurz m it K 2CÖ3 getrocknet, der Ae. abdest. u. 
durch Vakuum dest. der Alkohol erhalten: K p.9 108— 110°, leichtblau, Ausbeute 94%. 
— X, C jjH 18. 4,9 g IX  wurden 10 Min. m it 3,75 g geschm olzenem  K H S 0 4 auf 180° er
wärmt, nach Abkühlung m it Ae. aufgenom m en, die Lsg. m it W. gewaschen, m it N a2S 0 4 
getrocknet u. der Ae. abdest., durch V akuum dest.: 3,9 g X, K p.s 80— 82°. Ausbeute  
95%- —  I> CUH 10. Beim  Erhitzen von  3,6 g X m it 2,7 g gepulvertem  S in ^ -A tm o 
sphäre destilliert rohes I bei 14 mm von 70— 115°. D ie Fraktion von 100— 115° wurde 
zur Darst. der Doppelverbb. benutzt: Pikrat, purpurbraune Nadeln; Trinitrobenzol- 
addukt, ebenso von etw as hellerer Farbe. Aus dem letzten wurde durch Chromatogra
phie auf Al(OH)3-Säule m ittels H exan reines I erhalten: purpurblaue K ristalle. (Collect. 
Trav. chim . Tchecoslov. 12. 81— 92. Jan./Febr. 1947. Prague, Inst. Technol., Fac. 
ehem. E ngng., Dep. organ.) M e t z e n e r .  3600

F. $orm, Z. Sormovä und L. Sediv^, Über Sesquiterpene. 3. M itt. Synthese von
4.6-D im ethylazulen. (2 . vgl. C. 1 9 4 7 . E. 7 1 1 .)  D ie von Sorm u .  F a j k o s  (Chem. Obzor 19 . 
[1944 .] 172 . 181 ) beschriebene Azulen-Synthese erm öglichte die Darst. bisher unzu
gänglicher 5- u. 6-M onoalkylderivate. E s ergab sich so auch ein W eg zum noch nicht 
beschriebenen 4.6-D im ethylazulen  (XII).

V e r s u c h e :  Carbäthoxyäthylcyclopentanoncarbonsäureäthylester (I, Ci3H 20O5): 2 0 g  
Na-Staub in 600 cm 3 Toluol suspendiert, m it 137 g Cyclopentanoncarbonsäureäthylester 
nach erster Rk. 2 Std. auf 110°, dann m it a-Brompropionsäureäthylester versetzt u. 
4 Std. auf gleiche Temp. erhitzt. Rk.-M. m it W. ausgeschüttelt u. wie üblich isoliert. 
Nach erneuter D est. (K p.4140°). (Ausbeute) 85%  der Theori e— Cyclopentanonylmethylessig- 
säure (II): 189 g I 12 Std. gekocht m it 800 cm 3 konz. HCl, Überschuß der Säure im  
Vakuum abdest., R est m it wss. N a2C 03-Lsg. entfernt, Lsg. des Na-Salzes von II m it Ae. 
ausgeschüttelt, freie II m it HCl abgeschieden u. m it Ae. wiederholt extrahiert, dieser 
im Vakuum abdestilliert. 52% der Theorie, K p.ll5 154°, ölige Substanz. Liefert 
leicht Semicarbazon  (C9H 15Ö3N3) aus w ss.-sodaalkal. Lsg., aus A., F. 188°. — Cyclo- 
pentanonylpropionsäureäthylesler (III, Cl0H 18O3): 25 g II, über das Semicarbazon ge
reinigt, in 100 cm 3 absol. A. m it HCl-Gas gesättig t; nach 3tägigem Stehen A. im Va
kuum abdest., R est, m it K 2C 0 3 in Eiswasser gelöst u. III m it Ae. ausgeschüttelt. Aus
beute 24,5 g, K p.05 81— 83°. — Carbäthoxypropylcyclopentylidencyanessigsäureäthylester 
<IV- C15H 210 4N ): In 60 cm3 absol. A. 8,5 g K  gelöst, nach Auskühlen 24 g Cyanessig
säureäthylester u. 20,5 g III zugefügt. 8 Tage bei Raum tem p., dann auf E is m it über
schüssiger H 2S 0 4 gegossen. 35%  der Theorie, K p.0>7 150— 160°. — Carbäthoxy- 
propylcyclopentylcyanessigsäureäthylester (V, C15H 230 4N): H g  IV in 100cm 3 A. m it 
200 mg P t 0 2 (A d a m s )  bei n. Temp. u. Druck hydriert binnen 6,5 Stunden. 82%  
der Theorie, K p.0,75 155°. V is t  durch Kochen (10 Std.) m it konz. HCl verseifbar. ö lige  
Substanz m it W asserdam pf dest., D estillat m it K 2CÖ3 gesättigt, ausgeäthert. Durch 
Dest. 0,5 g 2-M ethyl-(0.3.3)-bicyclooctanon-(3), Semicarbazon (C10H 17ON3) aus CH3OH, 
F. 204°. Aus verbleibender wss. Lsg. nach Eindam pfen zur Trockne m it Sodalsg. b e
handelt, diese Lsg. m it Bzl. ausgeschüttelt u. m it HCl angesäuert. 0,4 g Substanz, die 
nach mehrfachem Um kristallisieren aus W. sich als cis-M ethylcyclopentandiessigsäure-
(1.2) (C]0H]6O4), F. 180° erwies. — Carboxymeihylcyclopentylmethylcyanessigsäureäthyl- 
ester (VI, C15H 230 4N ): 5 g Na-Staub in 400 cm3 Bzl. suspendiert, 60 g Carbäthoxycyclo- 
pentylcyanessigsäureäthylester zugefügt u. 2 Std. gekocht. Der klaren Lsg. 35g M ethyl
jodid zusetzen u. über N acht in Wärme stehenlassen. Anderntags 5 Std. auf 70° 
erhitzt. Neutrale M. m it W. gewaschen. Aus Bzl.-Schicht wie üblich VI als ö l  isoliert. 
Kp.06 157— 159°, 81% der Theorie — cis- u. trans-Cyclopentanmethyldiessigsäure-
(1 .2 )'(VU c  u. V llt , C10H ]6ö 4) : 49 g VI 20 Std. m it 500 cm3 konz. HCl gekocht. Nach  
Auskühlen u. Üm kristallisieren aus W. 18 g V llc , F. 181°. Aus Mutterlauge durch E in 
engen 2 g V llt , F. 159°. —  E ine 3. Fraktion enthält V lle —VIIt-Gemisch u. verm utlich  
noch eine dritte Säure. — cis-M ethylcyclopentandipropionsäure-(1.2) (VIII, C10H 20O4). 
Aus 6 g V llc  u. 12 cm 3 SÖ2C1 das V llc-C hlorid , das in äther. Lsg. bei 0° in trockene 
äther. Diazom ethan-Lsg. m it 42 g Nitrosomethylharnstoff zugetropft wird. Nach 2 Std. 
Stehen bei Raum tem p. Ae. im  schwachen Vakuum abdest., verbliebene K ristalle von
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D iazoketon m it PAe. verreiben, absetzen lassen u. sofort in ein  Gem isch von  130 cm 3 
D ioxan, 60 cm 3 25% ig. wss. N H 3 u. 1,4 g A g N 0 3 in 4 cm 3 W. eintragen. N ach ls td .  
Erwärmen au f W .-B ad kristallisiertes D iam id abscheiden u. ohne R einigung durch 
3std . K ochen m it Gemisch von  40 cm 3 konz. HCl u. 14 cm 3 W . verseifen. N ach E in
dam pfen K ristalle; Um kristallisieren aus W ., F . 153°. —  2-M ethyl-(0.3.5)-bicyclodeca- 
non-(4) (IX): 7,5 g VIII m it 7,5 g red. F e u. fein zerriebenem  kristallisierten B a (0 H )2 
verm ischt u. destilliert. 83%  der Theorie, K p.13 128°. Id en tifiz iert als S em i
carbazon in  P yridinlsg., um kristallisiert aus CH3OH, C12H 21O N 3, F . 207— 208°. —  cis-
2.4-D imethyl-(0.3.5)-bicydodecanol-(4) (X, C ^H ^O ): zu MgCH3J  aus 3,4 g Mg u. 10,2 g 
CH3J  in  120 cm3 Ae. äther. Lsg. von  4,15 g IX , 4 Std. au f 50° erwärmt, dann m it E is u. 
N H 4C1 zerlegt. Äther. Lsg. des Carbinols m it K 2C0 3 getrocknet u. der Alkohol durch 
D est. isoliert. K p.16 135— 136°. 94%  der Theorie. —  cis-2.4-D im ethyl-(0.3.5)-bi-
cydodecen-(3)bzw.-(4) (XI, C12H 20): 4  g X  m it 3 g fein verriebenem  K H S 0 4 10 Min. lang 
au f 180° erhitzt. K W -stoff m it Ae. aufgenom m en, m it N a2S 0 4 getrocknet u. abde
stilliert. K p.16 108— 108,5°. 88%  der Theorie. —  XII. Aus XI durch Dehydrieren  
bei 340— 360° m it Aktivkohle m it 10% Pd. Sam m eldestillat m it PAe. verdünnt u. mit 
80% ig. H 3P 0 4 behandelt. XII scheidet man aus saurer Schicht m it W. ab. Aus 2,7 g 
XI 450 mg XII. Identifiziert als Mol.-Verb. m it Trinitrobenzol (C18H 150 8N 3), dunkelge
färbte Nadeln aus A., F. 143°. X II durch Chromatographie au f A l20 3-Säule in  Pentan- 
Lsg. freigesetzt, hellviolette F l., bisher nicht kristallisiert. (Chem. L isty  Vedu Prüm ysl
41. 30—34. 10/2. 1947. [Orig.: tschech.] Collect. Trav. chim. Tchecoslov. 12. 554—63. 
Sept./O kt. 1947. [Orig.: engl.] Praha, T .H ., Inst. f. organ. Technol.

F r e y t a g . 3600

G allensäuren. 

Robert P. Jacobsen, George M. Picha, Charles W einstein und Louise Romanoff,
E inige jodierte Derivate von Cholansäure. D a J o d -D er iw . der Cholansäure, wenn sie im 
G allentrakt angereichert würden, die R öntgendiagnose der G allenblase ermöglichen 
könnten, beschreiben Vff. die H erst. folgender D e r iw ., beobachten aber keine Anrei
cherung: 3-Jod-7.12-diketocholansäure  (I) wird aus dem  3-p-T osyla t des 3-Oxy-7.12-di- 
ketocholansäuremethylesters (III) hergestellt, der durch O xydation aus dem  3-p-Tosyl- 
cholsäuremethylester (IV) gewonnen wird. I, das bei katalyt. H ydrierung in  7.12-Di- 
Icetocholansäure übergeht, w ird über das Säurechlorid in  3-Jod-7.12-diketoglykocholan- 
8äure (II) übergeführt.

V e r s u c h e  (alle FF . korr.): Cholsäuremethylester-3-p-toluolsulfonat (IV) aus Chol- 
säurem ethylester m it p-Tosylchlorid in  Pyridin (vgl. B a r n e t t  u .  R e i c h s t e i n ,  C. 1938.
II . 4075). —  3-Oxy-7.12-diketocholansäuremethylester-3-p-tosylat (III), C^H^OjS, aus IV 
m it C r03 in  E isessig , aus M ethanol, krist. Prod., F . 142,5— 143,5°. —  3-Jod-7.12-di- 
ketocholansäuremethylester (Ia), C25H 370 4J, aus III durch 3std . K ochen m it N aJ  u. wenig 
N a2S20 3 in  A cetonylaceton, aus M ethanol, F. 171,5— 172°. —  3-Jod-7,12-diketocholan- 
säure (I), C24H 350 4J, aus Ia durch Verseifen m it m ethanol. K O H , aus w ss. Methanol, 
F . 229— 232°. —  3-Jod-7.12-diketoglykocholansäure  (II), C26H 380 5N J, aus I m it S0C12, 
3std . Rühren einer Suspension des festen Säurechlorids in  einer Lsg. von  Glycin in 
N aO H , 20std . Stehen bei 20°, 3std . Rühren bei 60° u. Ansäuern. Durch E xtraktion m it 
A ceton K ristalle, F. 197,5— 199° (Zers.). —  7.12-Diketocholansäure, aus I durch H ydrie
rung in  w ss.-m ethanol. N aO H  über Pd-N orit. Aus B zl.-N eohexan krist. Prod., F. u. 
M isch-F. 175,5— 177°. (J. biol. Chem istry 171. 87— 90. N ov. 1947. Shrewsbury, Wor- 
cester Found. E xp. B iol.; Medford, M ass., Tufts Coll., D ep. o f  Physio l.)

S c h i e d t .  3700
R . Jeanloz, D . A . Prins und J. von Euw, Über Gallensäuren u n d  verwandte Stoffe.

42. M itt. 3ß.l2a-D ioxyätiocholen-(5)-säure. (41. vgl. H elv. chim . A cta 29. [1946.] 1374.) 
V ff. beschreiben die Synth . von  3ß.12a-D ioxyätiocholen-(5)-säure  (XVII) aus 3-Keto- 
12a-acetoxyätiocholen-(4)-säuremethylester (I) nach einem  Verf. von  R e i c h  u .  L a r d o n  
(C. 1946. I. 2396) über das n ich t gerein igte E nolacetat II, den brom ierten Ester III 
u. den 3.6-Diketo-12oc-acetoxyätioallocholansäuremethylester (V), der durch Verseifung, 
M ethylierung u. O xydation 3.6.12-Triketoätioallocholansäuremethylester (VI) lieferte. 
K a ta ly t. H ydrierung von  V führte zum  3.6-D iol (VIII), neben wenig 6ß-Oxy-12a- 
acetoxyalloätiocholansäuremethylester (VII), wenn m an zunächst wenig P t 0 2 verwendet u. 
die H auptm enge erst nach 1 Mol. H 2-Aufnahm e hinzugibt. D ie Charakterisierung von  
V III erfolgte als T riacetat (X). D ie A ufarbeitung erfolgt am besten durch Succinylie- 
rung u. Trennung des Prod. in  saure u. neutrale Anteile. D ie sauren A nteile liefern 
m it CH2N? 3ß-Succinoxy-6ß-oxy-12a.-acetoxyätioallocholansäuredimethylester (XI), die neu
tralen enthalten  vorwiegend VII. P artielle Hydrierung von V lieferte nach Succiny-



1 9 4 7 D 2. N a t u r s t o f f e  : G a l l e n s ä u r e n . E .  1 6 0 1

lierung ein Gem isch von XI u. 3ß-Succinoxy-6-keto-12a-acetoxyätioallocholansäuredime- 
thylester (XII), der zu XI weiter hydriert werden kann. XI entsteht auch bei Succi- 
nylierung von  reinem  VIII u. liefert bei CrOs-O xydation XII zurück. X I führte über
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das M esylat (XIV) u. den A 5-ungesätt. M ethylester (XV) nach dessen Verseifung zu XVII. 
Auch VIII lieferte über das amorphe Dimesylat XIII u. 3ß.l2a-Diacetoxyätiocholen-(5) 
Säuremethylester (XVI) die gewünschte Verb. XVII.

V e r s u c h e :  (FF. KoFLER-Block; korr.) 3-Keto-12z-acetoxyätiocholen-(4)-säure-
melhylester (I), nach von E u w  u. R e i c h s t e i n  (H elv. chim . Acta 29. [1946.] 654), F. 206 
bis 210°; [a]n18 + 1 9 2 ,8  +  2° (c =  1,712 in Aceton); 45% (Ausbeute). — 6-Brom-3-keto- 
12a-acetoxyätiocholen-(4)-säuremethylester (III), C23H310 5Br, aus I m it Acetanhydrid u. 
CH3COCI durch 4 1/2std. Kochen (CaCl2-Verschluß), krist. Rückstand (II) wurde in 
Aceton m it einer Brom acetam id-Na-Acetat-Essigsäure-W .-Lsg. innerhalb 5 Min. ver
setzt u. 1 Std. stehen gelassen, Aceton wird abgedam pft, in Chlf.-Ae. aufgenommen u. 
wie üblich aufgearbeitet, aus A e.-P A e. flache Prism en, F. 175— 177° (Zers.) nach lstd .
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Trocknen im H ochvakuum  bei 60°; [a]D15 + 9 3 ,7  ±  2° (c =  0,961 in  Aceton). —  3.6-D i- 
keto-12a-acetoxyätioaIlocholansäuremethylester (V), C23H 320 6, a) aus rohem III m it m etha- 
nol. HCl durch 12std. Stehen u. 2V2Std. K ochen u. übliche Aufarbeitung, aus Aceton- 
A e.-P A e., flache Nadeln, nach Sublim ation bei 190— 220° Bad-Tem p. u. 0,01 mm, 
F. 227— 229°; [a]D16 + 1 1 4 ,4  +  2° (c =  1,670 in  A ceton); 50%  (bezogen au f I), b) aus 
kristallinem  III wie unter a); 47% . —  3.6-D iketo-12a-acetoxyätioallocholansäuremethyl- 
esterdimethylacetal-(3) (IV), C26H 380 7, aus III m it l% ig . m ethanol. HCl durch 2std. 
K ochen u. 12std. Stehen bei Zim m ertem p.; nach W asserzugabe u. Vakuum verdam p
fung des CHjOH fielen K ristalle aus, die —  wie der R ückstand des Ae.-A uszuges des 
w ss. F iltrats — acetyliert wurden, F. 236— 238°; [a]D18 + 9 3 ,2  +  2° (c =  0,815 in  Ace
ton). IV lieferte nach 15 Min. K ochen m it 80% ig. Essigsäure V: 97% . —  3 .6 .12-Tri-  
ketoätioallocholansäuremethylester (VI), C21H 280 5, aus V durch J/2std . Kochen m it m etha
nol. KOH. HCl-saurer Ae.-Auszug wurde m it CH2N 2 versetzt u. w ie üblich aufge
arbeitet. Rohprod. wurde m it C r03 in E isessig 6 Std. oxydiert, aus A ceton-A e. Nadeln, 
F. 262— 265°; [a]D17 + 9 6 ,6  +  1° (c =  1,499 in  Chlf.). —  3ß.6ß-D ioxy-12a-acetoxyätio- 
allocholansäuremethylester (VIII), C23H 360 6 u. 6ß-Oxy-12a-acetoxyalloätiocholansäure- 
methylester (VII), C23H 360 6, durch Hydrierung von V m it viel P t 0 2 -H 20  in E isessig, aus 
A ceton -A e.-P A e. um kristallisiert wurden 4 Fraktionen erhalten: Fraktion 1) gab aus 
A ceton-A e. N adeln von VIII, F. 237—239°; [x]D19 + 9 9 ,8  +  0,02° (c =  0,912 in Aceton), 
Fraktionen 2) u. 4) ergaben aus A e.-P A e. flache Prism en von VII, F. 181— 183°; [a]Dle 
+  110,7 +  4° (c =  0,515 in  Aceton), Fraktion 3) u. M utterlaugen von  2) u. 4) wurden 
succinyliert (vgl. nächst.) u. das nicht reagierende VII aus der N eutralfraktion isoliert. 
3ß-Succinoxy-6ß-oxy-12a-acetoxyätioaallocholansäuredimethylester (XI), C28H 420 9, a) aus 
VIII m it Bernsteinsäureanhydrid in absol. B zl. durch zweim aliges Abdam pfen, 48 Std. 
Stehen m it Pyridin bei Zimmertemp. u. 2std. E rhitzen auf 100°. Ü bliche Aufarbeitung 
ergab wenig Neutralfraktion. Säuren wurden m it äther. CH2N 2-Lsg. m ethyliert, B lä tt
chen, F . 144— 146°; [a]D20 + 7 1 ,8  +  2° (c =  1,002 in  A ceton); b) aus V durch H ydrie
rung m it wenig P t 0 2 in E isessig innerhalb 14 Std ., Ae.-R ückstand wurde m it Bern
steinsäureanhydrid u. Pyridin durch 31/4std. Erhitzen auf dem  W .-B . succinyliert. 
Neutralprod. lieferte aus C hlf.-A e. hauptsächlich VII. Saure A nteile wurden wie bei a) 
m ethyliert u. ergaben aus Ae. XI. Erneute H ydrierung kristalliner M utterlaugen ergab 
nach üblicher Aufarbeitung wenig XI. W iederholung von b), nach l l/2 Std. H aupt
menge P t 0 2 zugeben, lieferte als Neutralprod. VII u. als saure A nteile  nach M ethylie
rung 68%  XI. Neutralprod. wurde chrom atographiert (A120 3). D ie ersten P A e.-B zh- 
E luate gaben Gemisch von m indestens 3 Stoffen, die folgenden P A e.-B z l. (1:4)- u. 
(1:9)-E luate aus A ceton-A e. 6-Keto-12a-acetoxyätioallocholansäuremethylester, F. 202 bis 
203° (vgl. nächst.). W eitere B zl.-A e. (8% )-Eluate ergaben aus A e.-P A e. VII u. B zl.-A e.-, 
Ae.- u. Ae. +  wenig C hlf.-C H 3O H -Essigester (1 : 1 : 1)-E luate ein Gem isch mehrerer 
Stoffe, die n icht untersucht wurden. Zuletzt wurde VIII elu iert, aus Aceton- Ae. feine 
N adeln, F. 238—239°. —  6-Keto-12<x-acetoxyätioallocholansäuremethylester, aus VII m it 
2% ig. Cr03-Eisessig-Lsg. 24 Std. bei 20°. Übliche Aufarbeitung ergab Neutralprod., aus 
A ceton-A e. rhom b. P lättchen, aus Aceton Prism en, F. 202— 204°. —  3ß-Succinoxy-6- 
lceto-12a-acetoxyätioallocholansäuredim.ethylester, XII, C28H 40O9, a) aus V m it H 2P t 0 2 -H 20  
in  E isessig (Abbruch nach 1,2 Mol H 2-Aufnahm e), aus A ceton -A e.-P A e. unreines VIII 
u. M utterlaugen (C). U m kristallisation von VIII ergab F. 225— 235° u. M utterlaugen 
(B). Succinylierung u. M ethylierung von VIII lieferte X I, F. 144— 146°. (25,6%  be
zogen auf V). M utterlaugen B succinyliert u. saure A nteile m ethyliert lieferten aus Ae.- 
PAe. X II, F. 184— 186°, feine N adeln; |> ]D18 + 7 1 ,4  ±  2° (c =  0,897 in Aceton). Suc
cinylierung von M utterlaugen C ergab analog Gem isch von XI u. XII. H ydrierung von  
X II Gemisch XI u. XII u. M utterlaugen von B u. C gaben XI. G esam tausbeute an XI 
53% . b) Aus XI m it C r03 wie bei VI; A usbeute an XII 90% , F. 188— 189°. —  H ydrie
rung von reinem XII an P t 0 2-H 20  in E isessig  gab aus A e.-P A e. 88%  XI. —  3ß.6ß-12a- 
Triacetoxyätioallocholansäuremethylester (X), C27H 40O8, aus VIII m it P yridin-A cetanhy- 
drid 12 Std. bei Raum tem p. u. 2 Std. bei 100°, übliche Aufarbeitung, aus A e.-PA e. 
kurze dicke Prism en, F. 220°; [a]D17 + 5 7 ,7  +  3° (c =  0,797 in Aceton). —  3ß-Succin- 
oxy-6ß-mesyloxy-12z-acetoxyätioallocholansäuredimethylester (XIV), C29H 440 11S, aus XI 
m it M esylehlorid in  Pyridin 16 Std. bei 5°, üb liche Aufarbeitung, aus Ae. B lättchen, 
F. 159— 160°; [a]o18 + 5 3 ,2  +  4° (c =  0,507 in A ceton); 85% . Aus M utterlaugen noch 
wenig XII. -— 3ß-Succinoxy-12a-acetoxyätiocholen-(5)-säuredimethylester (XV), C28H 40O8, 
aus XIV m it P yridin  im  evakuierten Rohr 17 Std. bei 134°, übliche Aufarbeitung, aus 
A e.-P A e. rhom b. oder hexagonale B lättchen , weitere M engen aus Sodaauszügen nach 
M ethylierung; F. 124— 125°; [a]D17 + 5 8 ,3  ±  3° (c == 0,687 in  Aceton); 90% . Rk. m it 
T etranitrom ethan positiv . —  3ß.l2tx-D ioxyätiocholen-(5)-säure  (XVII), a) aus XV m it 
m ethanol. K O H  3 Std. bei S iedetem p., dann m it W. verd., CH3OH im  Vakuum  entfernt
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u. m it Ae. ausgeschüttelt, übliche Aufarbeitung, alkal.-wss. Lsg. gab nach Ansäuern m it 
HCl u. Ausschütteln m it C hlf.-A e. (1:3), Trocknen u. Einengen K ristalle, aus D ioxan-  
Aceton, F. 292— 294° (Zers.). W eitere Mengen durch H ochvakuum sublim ation bei 240° 
Badtem p. aus M utterlaugen; 94% ; b) aus XVI wie unter a); aus D ioxan-A e., F. 292 bis 
294° (Braunfärbung). 3ß.l2a-Diacetoxyätiocholen-(5)-säuremethylester (XVI), C26H 360 6, 
aus VIII m it Mesylchlorid analog XIV. Rohes Dimesylat (XIII) kristallisierte nicht. Es 
wurde m it A g-A ceta t I Std. erh itzt u. wie üblich aufgearbeitet, aus A e.-P A e. feine 
Nadeln, F . 190— 192°; schwache Gelbfärbung m it Tetranitrom ethan; [a]D18 + 7 1 ,4  ±  3° 
(c =  0,575 in  A ceton); 55% . (H elv. chim . Acta 30. 374— 84. 1 /2 .1947. B asel, U niv., 
Pharm az. A n sta lt.) H a l l m a n n .  3700

A. Lardon, Über Gallensäuren und  verwandte Stoffe. 43. M itt. Derivate und  U m 
wandlung sprodukte der Ätiocholsäure. (42. vgl. vorst. Ref.) Ätiocholsäure  (I) wurde aus 
3a.7a.l2a:-Trioxypregnan-20-on dargestellt, das nach M e y s t r e  u . M i e s c h e r  (C . 1946.
I. 961, 970) aus Cholsäure erhalten wird. Es wurden verschied. Acetate von I darge
stellt u. in  ihrer K onst. aufgeklärt. Aus 3a.l2a-D iacetoxy-7-ketoätiocholansäurem ethyl- 
ester (II) konnte über den 6-B rom -3a.l2a-diacetoxy-7-ketoätioeholansäurem ethylester
(III) durch alkal. Verseifung 3a.6.12a-Triacetoxy-7-ketoätiocholansäuremethylester (IV) 
erhalten werden; die K onst. von IV wurde gesichert. Durch Red. nach W o l f f - K i s h n e r  
wurde IV in  den am orphen 3<x.6.12a-Trioxyätiocholansäuremethylester (V) übergeführt.
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Verschied, bei der Acetylierung v o n V  ent
stehende A cetate wurden untersucht. Bei 
der Verseifung von 3x.7a.l2a-T riacetoxy- 
ätiocholansäurem ethylester (VI) zeigte es 
sich, daß die 7-Acetoxygruppe am schwer
sten  verseif bar ist, wie das 7-H ydroxyl auch 
am schwersten verestert wird. Es konnte der 
3.12-Dilceto-7a-acetoxyätiocholansäuremethyl- 
ester (VII) u. daraus nach W o l f f - K i s h n e r  

der 7a-Oxyätiocholansäuremethylester (VIII) dargestellt werden. Aus dem 3a .l2a-D ioxy-  
7 a-acetoxyätiocholansäurem thylester (IX) wurde durch Schutz der 3-Oxygruppe, 
O xydation u. Red. nach W o l f f - K i s h n e r  3a.7a-Dioxyätiocholansäuremethylester (X) 
erhalten, der sich über das 7-K eton in 3a.6-Diacetoxy-7-ketoätiocholansäuremethyl- 
ester (XI) überführen ließ. Aus XI konnte unter Isom erisierung am C(5) 3.6-Dilceto- 
ätioallocholansäuremethylester (XII) dargestellt werden.

0 ^ X / H II 
0 XII
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V e r s u c h e :  (FF.nachKoFLER u. korr.; Fehler + 2 % ):  21-B enzalpregnan-3x.7x .12a- 
tnol-20-ontriacetat, aus Pregnan-3a.7a.l2a-triol-20-on-7-m onoacetat durch U m setzung  
m it Benzaldehyd u. Na in absol. A. u. Acetylierung m it A cetanhydrid in P yrid in; nicht 
kristallisierendes ö l .  —  Ätiocholsäure  (I), aus vorst. Verb. durch O xydation m it C r03 
in E isessig; aus Aceton-Ae., F. 266—270°. M ethylester (XIII), C^H^Os, aus I durch 
M ethylierung m it CH2N 2; aus Bzl., F . 194— 195°; [a]D14 + 6 6 ,0 °  (c =  0,984 in  CHC13). 
M ethylesterhydrat{?), aus A ceton-A e., F. 110— 125°, nach W iedererstarren F. 190— 194°.
—  3.7.12-Triketoätiocholansäuremethylester, aus X III durch O xydation m it C r03 in E is
essig; aus A e.-P A e. bzw. A ceton-A e. feine N adeln, F. 253— 257°. —  Ätiocholsäure- 
methylestertriacetat (VI), aus X III durch Acetylierung m it A cetanhydrid in  Pyridin , aus 
A e.-P A e., F . 133— 135°. —  3a.l2a-D iacetoxy-7x-oxyätiocholansäurem ethylester (XIV), 
3 a .7  a-Diacetoxy-12a-oxyätiocholansäuremethylester (XV) u. 3x-A ceto xy-7 x .l2 a -d io xy-  
ätiocholansäuremethylester (XVI), aus XIII durch A cetylierung m it 1% HCl enthalten
dem Eisessig bei 18°, Trennung u. Reinigung durch Chrom atographie an A120 3: VI, 
C27H 40O8, aus A e.-P A e. Körner, F . 135— 137°; [a]Du  117,6° (c =  1,334 in  CHC13); 
XIV, C^HjgOj, als am orphe Substanz; XV, aus A e .-P A e . N adeln , F . 171— 172°; 
[“]n18 + 5 5 ,3 °  (c =  1,139 in CHC13) ; XVI als am orphe Substanz. —  3x-A cetoxy-7 .12- 
diketoätiocholansäuremethylester, C23H 320 6, aus XVI durch O xydation m it C r03 in 
E isessig ; aus Ae. Prism en, F . 239—244°; [a]D17 +  86,5° (c =  1,387 in  CHC13).
—  Ätiolithocholsäuremethylester, aus vorst. Verb. durch R ed. m it H ydrazinhydrat 
u. N a in  absol. A. u. nachfolgender M ethylierung m it CH2N 2, aus A e.-P A e. N a
deln, F . 142— 146°. —  3 x .7  x-Diacetoxy-12-ketoätiocholansäuremethylester, C25H 360 7,
aus XV durch O xydation m it C r03 in E isessig , aus A e.-P A e. bzw. A ceton—Ae. 
N adeln, F. 225—227°; |> ]D18 +  110,4° (c =  1,204 in  CHC13). —  3a .l2x-D iacetoxy-7- 
ketoätiocholansäuremethylester, (II) C^H ^O ,, aus XIV durch O xydation m it C r03 in 
E isessig, aus A e.-P A e. Prism en, F . 171— 173°; [st]D18 + 9 8 ,9 °  (c =  0,990 in  CHC13). —  
Ätiodesoxycholsäuremethylester aus II, nach W o l f f - K i s h n e r  u .  M ethylierung m it 
CH2N 2; F . HO— 120° (H ydrat). —  3a.l2a-D ioxy-7-ketoätiocholansäurem ethylester, aus 
X III durch U m setzung m it Brom acetam id in wss. A ceton; aus A e .-P A e ., F . 175— 176°. 
A cetylierung m it Acetanhydrid in  P yridin  liefert II, F . 171— 173°. —  3a-Suecinoxy- 
7a.l2a-dioxyätiocholansäuredimethylester, C26H 40Og, aus X III durch U m setzung m it 
Bernsteinsäureanhydrid in  Pyridin  u. M ethylierung m it D iazom ethan; aus A e.-P A e., 
F. 176— 178°. —  3a-Succinoxy-12a-oxy-7-ketoätiocholansäuredim ethylester (XVII), 
C26H 380 8, aus vorst. Verb. durch O xydation m it Brom acetam id in  wss. A ceton; aus 
A e.-P A e. Nadeln, F. 158— 161°. Liefert nach Verseifung in  m ethylakoh. K O H , M ethy
lierung m it CH2N 2 u. A cetylierung m it A cetan hyd rid-P yrid in  II, F . 170— 172°. —
6-Brom -3a.l2a-diacetoxy-7-ketoätiocholansäuremethylester (III), aus II durch Bromierung 
m it Brom -Eisessig bei 18°; nach Reinigung durch Chrom atographie F . 212— 214°. — 
12a-Acetoxy-7-ketoätiocholadien-(3.5)-säuremethylester, C23H 30O5, aus III durch Kochen  
m it A g N 0 3 in P yridin; Reinigung Chromatograph., aus A e .-P A e ., F . 189— 191°; UV- 
Sp ek tr.: Amax. 278 m /i (log e =  4,43; A .), oder durch E rhitzen von  III in  Pyridin  im  
Rohr im  X ylo lbad ; F . 189— 191°. —  3a.6.12a-Triacetoxy-7-ketoätiocholansäurem ethyl- 
ester (IV), C27H 380 9, aus III durch Verseifen in  m ethanol. K O H  bei 20°, M ethylierung 
m it CH2N 2 u .  Acetylierung in  P yrid in-A cetanhydrid ; R einigung Chromatograph., aus 
A e.-P A e., F. 180— 182°; |> ]D22 +103 ,6°(c  =  2,161 in CHC13). Isom erer 3 x .6 .1 2 x-T ri-  
acetoxy-7-ketoätiocholansäuremethylester (XVIII) u. 3a.7.12a-Triacetoxy-6-ketoätiocholan- 
säuremethylester (XIX), aus IV durch K ochen m it m ethanol. K O H , M ethylierung mit 
CH2N 2 u . Acetylierung in  P yrid in-A cetanhydrid ; R einigung u. Trennung durch Chro
m atographie: XVIII, C27H 380 9, aus A e .-P A e ., F . 238— 242°; [a]D18 + 5 7 ,2 °  (c =  1,293 in 
CHCIg); XIX, C27H 38Ö9, aus A ceton-A e. N adeln, F . 255— 260°; [a]D18 +  124,2° (c =  1,143 
in  CHC13). —  3a.6.12a-Trioxyätiocholansäurem ethylester (V), aus IV durch R ed. nach 
W o l f f - K i s h n e r ;  konnte n icht krist. erhalten werden. —  3.6.12-Triketoätioallocholan- 
säuremethylester, aus V durch O xydation m it C r03 in E isessig , M ethylierung m it CH2N 2 
u. R einigung durch Chrom atographie; aus A ceton-A e. N adeln, F . 257— 264°; oder aus 
XVIII durch R ed. nach W o l f f - K i s h n e r ,  M ethylierung m it CH2N 2 u. O xydation m it 
C r03 in  E isessig; das rohe Prod. wurde durch K ochen m it E isessig  + 1  Tropfen HCl 
um gelagert u. m it CH2N 2 m ethyliert; nach Chrom atographie F . 259— 263°. —  3x.6.12a- 
Triacetoxyätiocholansiurem ethylester, aus V durch A cetylierung m it A cetanhydrid-Pyri- 
din; amorph. —  3a.6-D ioxy-12a-acetoxyätiocholansäurem ethylester (XX), aus vorst. 
Verb. durch 40std. Verseifen m it K 2C 0 3-N aH C 03 in  wss. M ethanol bei 20°, M ethylierung 
m it CH2N 2 u . Chromatographie; amorph. —  3.6-Diketo-12a-acetoxyätioallocholan- 
säuremethylester, aus XX durch O xydation m it C r03 in  E isessig; aus A e .-P A e ., F. 228 
bis 230°. —  3a.6-D im esyloxy-12a-acetoxyätiocholansäuremethylester, aus XX durch U m 
setzung m it M esylchlorid in  P yridin  bei 0°; amorph. —  3ß.l2a-Diacetoxyätiocholen-(5)-
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sauremethylester, aus vorst. Verb. durch K ochen m it Silberacetat in E isessig; aus Ae.- 
<?ac^ n’ 191— 194°. —  3a-Succinoxy-12a-acetoxy-7-ketoätiocholansäuredimethyl-

eaier, C28H 40O9, ausXVII durch Acetylierung m it A cetanhydrid-P yrid in; aus Aceton-Ae. 
N adeln, F. 182— 184°. Brom ierung m it Brom -Eisessig, Verseifen in  m ethanol. KOH  
bei 20°, M ethylierung u. Acetylierung wie üblich, sowie Reinigung durch Chromatogra
phie, ergibt IV u. XVIII. —  3a-Oxy-7a.l2a-diacetoxyätiocholansäuremethylester (XXI), 
CüsHasOi» aus VI durch Verseifen m it K 2C 03 in wss. M ethanol bei 20° u. M ethylierung mit 
CH2N 2; aus A e., F. 182— 184°; [a]D15 + 1 0 6 ,5 ° (c =  1,633 in CHC13). —  3a .l2a -D ioxy- 
7 a-acetoxyätiocholansäuremethylester (IX), C23H 360 6, aus VI durch Kochen m it K 2C 0 3 in 
wss. M ethanol u. M ethylierung m it CH2N 2; aus A e.-P A e. Nadeln, F. 172— 174°; [a]D18 
+ 4 4 ,4 °  (c =  1,328 in  CHC13). —  3-Keto-7a.l2a-diacetoxyätiocholansäuremethylester, 
C^H^O?, aus XXI durch O xydation m it C r03 in  E isessig; F. 166— 168°; [a]D18 + 1 0 7 ,8 “ 
(c =  2,968 in CHC13). —  3.12-Diketo-7a-acetoxyätiocholansäuremethylester (VII), C23H 320 6, 
aus IX durch O xydation m it C r03 in  E isessig , F . 208— 212°; [a]D17 + 9 7 ,8 °  (o =  1,083 
in CHClj). —  7«.-Oxyätiocholansäuremethylester (VIII), C2iH 340 3, aus VII durch Red. 
nach W o l f f - K i s h n e r  u .  M ethylierung m it CH2N 2; aus A e.-P A e., F. 148— 152°; [ a ] D15 
+ 3 0 ,7 ° (c =  2,274 in  CHC13). —  7-Ketoätiocholansäuremethylester, C21H 3, 0 3, aus VIII 
durch O xydation m it C r03 in  E isessig; aus PAe. N adeln, F. 122— 123°; [a]D15 — 38,6° 
(c =  0,926 in  CHC13). —  12x-Oxyätiocholansäuremethylester, C21H 340 3, aus 3-K eto-12a- 
oxyätiocholansäurem ethylester durch Red. nach W o l f f - K i s h n e r  u .  M ethylierung m it 
CH2N 2; aus M ethanol, F . 122— 123° (Um wandlung 112— 114°); ¡>]D15 + 8 3 ,1 °  (c =  0,914 
in CHC13). —  12-Ketoätiocholansäuremethylester, C21H 320 3, aus vorst. Verb. durch O xy
dation m it C r03 in E isessig; aus A e.-P A e. B lättchen , F. 159— 163°; [a]D14 + 141 ,6°  
(c =  0,995 in  CHC13). —  3a-Succinoxy-7a-acetoxy-12a-oxyätiocholansäuredimethylester, 

aus IX  durch E rhitzen m it Bernsteinsäureanhydrid in Pyridin u. M ethylierung 
mit CH2N2, aus A e.-P A e. N adeln, F. 166— 167°. —  3a-Succinoxy-7a-acetoxy-12-ketoätio- 
cholansäuredimethylester, C28H 40O9, aus vorst. Verb. durch O xydation m it Cr03 in E is
essig; aus Ae. N adeln, F. 135— 136°. —  3a.7  a-Dioxy-12-ketoätiocholansäuremethylester, 
CjjH^Og, aus vorst. Verb. durch K ochen m it K OH  in  wss. M ethanol u. M ethylierung 
m it CH2N 2; aus A e.-P A e. N adeln, F . 210— 212°. —  3a.7a-D ioxyätiocholansäuremethyl- 
eeter (Chenoätiodesoxycholsäuremethylester; X), C21H 340 4, aus der vorst. Verb. durch Red. 
nach W o l f f - K i s h n e r  u .  M ethylierung m it CH ,N2; aus A e.-P A e. Nadeln, F. 159— 163°; 
W d 16 + 2 ,0 °  (c =  1,487 in CHC13). —  3.7-Diketoätiocholansäuremethylester, C21H 30O4, 
aus X durch O xydation m it C r03in E isessig; aus Aceton-Ae., F. 178— 181°; [a]D14 — 13,4“ 
(c =  1,117 in  CHC13). —  3a-Succinoxy-7a-oxyätiocholansäuredimethylester, aus X durch 
Erhitzen m it Bernsteinsäureanhydrid in  Pyridin u. M ethylierung m it CH2N 2; das Prod. 
konnte n icht krist. erhalten werden. —  3a-Succinoxy-7-ketoätiocholansäuredimethylester 
(XXII), C26H 380 7, aus vorst. Verb. durch O xydation m it C r03 in E isessig; aus A ceton-A e., 
F. 154— 155°. —  3a.6-D iacetoxy-7-ketoätiocholansäuremethylester (XI), 0 ,5H 360 7, aus XXII 
durch Bromierung m it B rom -E isessig, K ochen m it m ethylalkoh. NaOH u. M ethylierung 
u. Acetylierung wie üblich; aus A e.-P A e., F. 204— 209°. — 3.6-Diketoätioallocholansäure- 
methylester (XII), aus X I durch Red. nach W o l f f - K i s h n e r ;  die Säuren wurden m ethy- 
liert u. m it C r03 in  E isessig oxydiert u. dann durch K ochen m it E isessig + 1  Tropfen 
HCl umgelagert. D as m ethylierte Rohprod. wurde chrom atographiert; aus CHC13-A e ., 
F. 237— 245°. —  3a-Acetoxy-7-ketoätiocholansäuremethylester, aus XXII durch Kochen 
mit m ethanol. K O H , M ethylierung u. Acetylierung wie üblich; F. 193— 200°. —  6-Brom- 
3a-acetoxy-7-ketoätiocholansäuremethylester, aus vorst. Verb. durch Bromierung m it 
Brom -Eisessig; aus A e.-P A e., F. 216—225°. —  Durch H Br-A bspaltung aus vorst. Verb. 
durch K ochen m it A g N 0 3 in  P yridin  bzw. E rhitzen im  Rohr in  Pyridin im  X ylolbad  
wurde eine Verb. F. 199— 202° unbekannter K onst. erhalten. (H elv. chim . Acta 30. 
597— 620. 15/3. 1947.) F r h h s t o r f e r .  3700

A . K atz, Über Qallensäuren u n d  verwandte Stoffe. 44. M itt. 3ß .lla -D iacetoxyä tio - 
cholansäuremethylester. (43. vgl. vorst. Ref.) Vf. beschreibt die Synth. von 3 ß .lla -D i-  
acetoxyätiocholansäuremethylester (V) aus dem von L o n g ,  M a r s h a l l  u .  G ä l l a g h e r  
J. biol. Chem istry 165. [1946.] 197) dargestellten 3a .lla -D iacetoxyätioch olan säure- 
m ethylester (I) über 3a-O xy-lla-acetoxyätiocholansäuremethylester (II) u. 3 -K e to -lla -  
acetoxyätiocholansäuremethylester (III). Letztere kann man katalyt. zu einem Gemisch 
von 3a- u. 3ß-Oxy-ll<x-acetoxyätiocholansäuremethylester (II bzw. IV) hydrieren, das sich  
durch Fällung m it D igitonin n icht trennen ließ, weil IV kein schwerlösl. D igitonid bildet. 
Deshalb wurde die Mischung acetyliert u. die beiden sich in  der K ristallform  unterschei
denden D iacetoxyverbb. I u. V unter der Lupe ausgelesen.

V e r s u c h e :  3a-O xy-lla-acetoxyätiocholansäuremethylester (II), C23H 360 6, I in  Me
thanol +  D ioxan ward m it K 2C 03 22 Std. stehen gelassen. Dann wird 1/2 Std. C 02 ein
geleitet, salzsauer gem acht u. ausgeäthert. Der A e.-E xtrakt wird an Af20 3 chromato-
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graphiert. K rist. aus wss. M ethanol als H ydrat, F . 59— 61°, aus A e.-P A e. in Form  von  
wasserfreien, farblosen Prism en, F . 121— 123°; [>]D13 + 2 7 ,8  ±  2° (o =  1,041 in Chlf.). 
—  3-Keto-lla-acetoxyätiocholansäurem ethylester (III), C23H340 6, aus II in  E isessig  m it 
2% ig. CrOj-Eisessig-Lösung. Farblose, rechteckige P lättchen  aus A e .-P A e ., F. 156 bis 
157°; [a]D16 + 3 2 ,1  +  3° (c =  0,749 in Chlf.). —  3ß .lla-D iacetoxyätiocholansäurem thyl- 
ester (V), C^HjgOg, III wird in E isessig an P t 0 2-H 20  katalyt. hydriert. D as Reaktions- 
prod. wird in Pyridin m it Essigsäureanhydrid acetyliert u. zunächst (unvollständig) 
durch Chromatographie an A120 3 aufgeteilt. D ie interessierenden Fraktionen (E lutions
m ittel P A e .-B z l. 2 :3  u. 1:3) werden aus wenig Ae. um krist. u. unter der Lupe ausge- 
lcsm . a-Form  (I =  dünne Lamellen), F. 170— 171°, ß-F orm  (V =  dicke P lättchen), F. 182 
bis 184° (Sintern ab 180°); [a]D15 + 2 6 ,5  ±  3° (c =  0,981 in  Chlf.). (H elv. chim . A cta 30. 
883— 86. 30/4. 1947.) M o h r .  3700

Erwin Schwenk und Elsie Stahl, H erstellung der 3-O xy-A 9GD-12-ketocholensäure 
und  ihrer niederen Homologen. Bei der E inw . von seleniger Säure a u f 3-A cetoxy-12- 
ketocholansäure sowie auf die entsprechenden Nor- u. Bisnorcholansäuren entstehen  
unter Dehydrierung die in 9(11)-Stellung ungesätt. Verbindungen.

V e r s u c h e :  A 9(lv>-3-Oxy-12-ketocholensäure (I) ,  F. 173,5— 174,5° (M ethanol u.
Essigester) aus 33,4 g 3-Acetoxy-12-ketocholansäure m it 16,7 g seleniger Säure in  
150 cm 3 Essigsäure (8 Std. am R ückfluß) u. Verseifung. —  3-Suc-cinoxy-A9{-lvi-12-keto- 
cholensäure, C28H 40O,, F. 233,5— 235,5° (E ssigester), aus 4,9 g 3-Succinoxy-12-ketocho- 
lansäure m it seleniger Säure in  Essigsäure (5 Std. am  R ückfluß); 3,7 g (Ausbeute). 
E rgibt bei Verseifung I (F. 172,5— 173,5°), die sich  m it M ethanol/A cetylchlorid ver- 
estern läßt (Ester nach K rist. aus Ae./PA e. u. E ssigester/P A e., F. 115— 118°). —  3-Oxy- 
¿1® 11 -12-ketonorcholensäure (II), C23H 340 4, F . 253— 254,5° (verd. A ceton), aus 3-Acetoxy- 
12-ketonorcholansäure m it seleniger Säure wie vorst. u. A lkaliverseifung; [a]o20 + 92 ,7°  
(Dioxan). 3-Acetat, C^H^Og, F . 192— 194° (verd. M ethanol), aus II m it A cetanhydrid/ 
P yridin. M ethylester, C24H30O4, F . 141— 143° (A e./PA e.), aus II m it M ethanol/A cetyl
chlorid; [a]D20 + 8 9 ,7 °  (D ioxan). 3-Acetoxymethylester, F. 190— 192° (verd. M ethanol), 
aus vorst. Verb. m it A cetanhydrid/P yridin; fa ]n20 + 9 9 ,7 °  (D ioxan) —  3-O xy-A 9 u )-12- 
ketobisnorcholensäure (III), C22H 320 4, F . 294— 296° (verd. A ceton), aus 3-Acetoxy-12- 
ketobisnorcholansäure wie oben; [a]D20 +  79,7° (D ioxan). 3-Acetat, C^HjjOg, F. 249°, 
a) aus III m it A cetanhydrid/Pyridin, b) aus 3-A cetoxy-12-ketobisnorcholansäure wie 
oben. M ethylester, C23H 340 4, F . 152— 153° (A e./PA e.), aus III m it M ethanol/A cetyl
chlorid. —  3-A cetoxy-A 9 11 -12-ketoätiocholensäure, C22H 30O5, F . 214,3— 214,8°, aus 0,7 g
3-Acetoxy-12-ketoätiocholansäure wie oben; gelb liche Nadeln aus Aceton; [a ]n + 142°  
(D ioxan), 0,62 g (Ausbeute). (Arch. B iochem istry 14. 125— 29. 1947. B loom field , N. 
J . ,  Schering Corp.) S c h m i d t - K a s t n e r .  3700

Sterine.

C. W . Shoppee, Steroide u n d  verwandte Verbindungen. Ü bersicht m it 175 Literatur
angaben. (Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 200— 231. 1946, herausgeg. 1947.)

B a r z .  3700
Sailendra M ohon Mukherjee, Synthetische Versuche zur Darstellung von Steroiden  

u nd  Gallensäuren. Vf. s te ll t  2-M ethyl-3-sek.-isooctylcyclopentanon  (ein Z w ischenprod. zur 
WiELANDschen T ricarb o n säu re ) a u f  fo lgendem  W ege h e r :  6 -M ethy l-2 -jodhep tan  (I)

wurde über das N itril II in 2.6-Dimethylhep- 
/ l;Hs tansäure  (III) übergeführt. Säurebromid gab

r =CH3—CH—(CH2)3—oh über das D iazoketon m it H B r das Brom-
! CH3 keton  V. M it Na-M alonester wurde V zum

R—CO—ch2—ch2—COOH VII
R R
I 1

R C CH2 CH2 / CH\  / CH\
| \  I H3C—CH CHü HsC—CH CH2

\  I I I
H3C—CH O CO H5C2OOC CHü

| /  CO------CH—Ri
COOC2Ii5 COOC2H6 x n  Ri=COOC2h6

IX XI XIII Ri=H

D iester VI kondensiert, m it HCl hydrolysiert u. der E ster der K etosäure VII nach 
R eformatzky m it a-Brom propionsäureester in das Lacton IX übergeführt. IX gab 
m it PB r6 u. A. nach R ed. m it Zn-Staub den Adipinsäureester XI, der dann m it zum  
K etoester XII cyclisiert u. zum K eton X III hydrolysiert wurde. Das aus XIII erhaltene 
Cyanhydrin XIV wurde m it S0C12 u. P yridin  in  das ungesätt. N itril XV u. daraus m it
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CH3J in 2-M ethylacetyl-zl 1-cyclopenten (XIX) übergeführt. Additionsverss. von HCN  
an das ungesätt. K eton schlugen fehl.

V e r s u c h e :  M ethylheptylcyanid  (II), aus M ethylheptyljodid +  KCN in wss. A. 
durch 12std. Erhitzen am R ückfluß, K p.6,5 64— 66°. -— 2.6-D imethylheptansäure  (III), 
C9H 180 2, aus II m it 30% ig. m ethanol. KOH (36 Std. Rückfluß), K p.5i5 108°. A m id ,  
C9H 19ON, F. 97°. —  co-Brommethyl-sek.-isooctylketon (V), Cl0H 19OBr; das Säurechlorid  
aus III (m it SOCl2) wurde in Ae. m it D iazom ethan behandelt u. nach lstd . Stehen in der 
K älte langsam  m it 48% ig. H Br versetzt, K p.5 95°. —  Diester, C]7H 30O6 (VI), K p.5 168°, 
aus V durch Zugeben innerhalb einer Std. unter K ühlen zu Na-M alonester in Bzl. u. 
16 Std. K ochen am Rückfluß. — 6-lsohexylhom olävulinsäure  (VII), C^H^Oj, aus VI mit 
HCl (1:1) durch 24std. Kochen am Rückfluß, K p,3 150°. <5-1 sohexylhomolävulinsäure- 
äthylester (VIII), C^H^Oj, aus VII, absol. A. u. konz. H 2S 0 4 (16std. Kochen am R ück
fluß), K p.2 122°. Lacton  (IX), C17H 30O4, nach R e f o r m a t z k i  aus VIII m it a-Brompropion- 
säureäthylester in Bzl. m it Zinkwolle, K p.4 170°. —  a-M ethyl-ß-sek.-isooctyladipinsäure- 
diäthylester (XII), C19H 360 4, K p.g 175°; IX langsam m it PB rs versetzen u. das Gemisch 
üher Nacht bei Zimmertemp. halten, in gut gekühlten absol. A. gießen, 1/2 Std. am Rück
fluß erhitzen, in W. gießen u. m it Ae. extrahieren; der im Vakuum getrocknete Ae.- 
Rückstand wurde in E isessig  gelöst u. langsam m it Zn-Staub versetzt, 20 Std. am Rück
fluß erh itzt, m it Sodalsg. neutralisiert, nach Einengen m it W. verd. u. m it Ae. extra
hiert. —  2-M elhyl-3-sek.-isooctylcyclopentanon-5-carbonsäureäthylester (XII), C17H 30O8; 
Kp.6 145°, XI in Bzl. m it N a am Rückfluß erhitzen, m it verd. H2S 0 4 zers. u. m it Ae. 
extrahieren. —  2-M ethyl-3-sek.-isooctylcyclopentanon  (XIII), C]4H 260 ,  K p.s 122°, aus
XII durch 24std. K ochen am R ückfluß m it konz. HCl. Semicarbazon, C16H 29ON3, aus 
wss. A., F. 180— 181°. —  2-M eth y l-A 1-cyclopenten-l-nitril (XV), Kp.20 76— 78°, das aus
XIII dargestellte Cyanhydrin wurde m it Pyridin u. SOCl2 versetzt, 2 Std. auf dem  
Dam pfbad erh itzt, m it E is u. HCl zers. u. m it Ae. extrahiert. — 2 -M ethyl-l-acetyl-A 1- 
cyclopenten (XIX), C8H ]20 ,  K p.5 103°; aus XV m it M ethyl-M g-Jodid. Semicarbazon, 
C9H 16ON3, aus wss. A ., F. 200— 201°. (J. Indian ehem. Soc. 24. 425— 32. N ov. 1947. 
Calcutta, U n iv ., Coll. o f  Science and Techn.) S c h o r r e .  3700

P. Bagchi und D. K. Banerjee, Synthetische Untersuchungen über Sterine, Gallen
säuren, Hormone usw . 5. M itt. Synthese von 7-M ethylbicyclo-[0.3.3\-octan-l-on-3-carbon- 
säure. (4. vgl. C. 1946. II. 1113.) Der aus dem entsprechenden Cyelopentylidencyanessig- 
ester durch Red. erhaltene 2-M ethyl-2-carbäthoxycyclopentylcyanessigsäureäthylester 
liefert bei der K ondensation m it Brom essigester den entsprechenden Cyanbernstein
säureester, der zu 2-M ethyl-2-carboxycyclopentylbernsteinsäure hydrolysiert wird. Deren 
Triäthylester wird nach D i e c k m a n n  z u  7-M ethylbicyclo-[0.3.3\-octan-l-on-2.3-dicarbon- 
säurediäthylester kondensiert, der zu 7-M ethylbicyclo-[0.3.3]-octun-l-on-3-carbonsäure (I) 
hydrolysiert wird. I liefert bei der O xydation m it H N 0 3 cis-l-M ethylcyclopentan-1.2- 
dicarbonsäure, wodurch auch die cis-Struktur von I bewiesen wird.

V e r s u c h e :  2-MethyI-2-carbäthoxycyclopentylidencyanessigsäureäthylester, K p.4 150°, 
aus 21 g Cyanessigsäureäthylester u. 32 g 2-M ethylcyclopentanon-2-carbonsäureäthyl- 
ester in sd. E isessig , Bzl. u. CH3COONH4; 32,3 g (Ausbeute). —  2-Methyl-2-carbäthoxy- 
cyclopentylcyanessigsäureäthylesler, K p.3>5 138°, aus 32 g vorst. Verb. u. Al-Amalgam in 
Ae. (7 Tage stehen); 31 g. — a-Cyan-a-[2-methyl-2-carbäthoxypentyl]-bernsteinsäuredi- 
äthylester, C18H 270 6N , K p.7l8 207°, aus 15,6 g vorst. Verb. wird m it KOC2H., in A .-Toluol 
das K -Salz bereitet u. m it Brom essigsäureäthylester um gesetzt; 20 g. —  2-M ethyl-2- 
carboxycyclopentylbernsteinsäure, Cu H 160 6, F. 208— 211° (Sintern bei 200°; verd. HCl); 
aus vorst. Verb. u. sd. konz. HCl (50 Std.) Triäthylester, C17H 280 6, K p.6 170°. —■ 7-Me- 
thylbicyclo-[0.3.3]-octan-l-on-2.3-dicarbonsäurediäthylester, C15H 220 5, K p.9 168°, aus
10,4 g vorst. E sters u. Na-Staub in sd. B zl.; 6,5 g. —  7-M ethylbicyclo-[0.3.3]-octan-l-on-
3-carbonsäure (I), C10H 14O3, K p.5 162—-165°, aus 6 g vorst. Verb. u. sd. 20% ig. H2S 0 4; 
3 g. Semicarbazon, C11H i70 3N 3, F. 234°. —  cis-l-M ethylcyclopentan-1.2-dicarbonsäure, 
C8H 120 4, F . 124— 126° (verd. HCl), aus I u. H N 0 3 (D. 1,4). (J. Indian ehem. Soc. 24.
12— 14. Jan. 1947. Calcutta, U n iv ., Coll. o f  Sei. and Technol., Sir P. C. Ray Fellow ’s 
Labor.) H .-J. KocH/Berlin. 3700

W . H . Pearlm an, D ie Darstellung von C-27-Steroiden aus Gallensäuren. 1. Mitt. 
Koprostantetrol-3a.7a.12a.25. Zur Unters, des Interm ediärstoffwechsels bei der biol. 
Um wandlung von Cholesterin in Cholsäure (I) wurde K oprostan-3a.7a.l2a.25-tetrol (II) 
aus I über 25-Homocholsäure (III) partialsynthet. bereitet.

V e r s u c h e :  Triform ylderiv. des 25-Diazo-25-homocholan-3a.7a.l2a-triol-24-on (V), 
C28H 4n0 7N 2, aus dem Chlorid der Triformylcholsäure (IV) nach R u z i c k a  u. Mitarbeitern 
(C. 1 9 4 5 .1 .160), P latten aus Essigester +  PAe., F. 134,5— 135°.— 25-Homocholsäure(III), 
C26H 420 5, aus V m it Ag20  in M ethanol, 55— 65°, 4 Std ., nach Abtrennung kolloidalen Ag 
durch Filtrieren über A120 3 u. nach Verseifung m it m ethanol. K OH  rechteckige P latten
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RO

/ \

c h 3
I
CH— CH2— CH2—COOH

— <c h 2)2— c o — c h n 2

V R =C H O

— (CH2)2CH2COOR'

III R = H ;  R '= H  
VI R = H ;  R '= C H 3

X X X
aus Aceton, F . 219,5— 220°. M ethylester (VI), 
C26H 4, 0 5, N adeln aus A ceton, F . 150— 151° u.

c h 3

i  R = H  
IV R —CHO

-(C H s )2— CH2— C—  c h 3

166— 167°. —  K oprostan-3a .7a .l2a .25-te tro l 
RO'" xojt "  ^  (II), C27H 480 4, aus VI m it CH3M gJ in  B zl.,

nach Verseifung u. A btrennung von  unver
ändertem  III K rista lle  aus A ceton , F . 188 
bis 189°, Farbrk. m it kalter konz. H 2S 0 4 
orangerot, HAMMARSTEN-Test p o sitiv . Te- 

OH traacetat, C351I560 8, m ikrokrist. Prod. aus
II R = H  M ethanol, F . 142,5°. (J. Am er. ehem . Soc. 69.

1475— 76. Juni 1947. P h iladelph ia , Jefferson  
Med. Coll., B iochem . D ep.) O f fe .  3700  

András Krárnli, Darstellung von 7-Dehydrocholesterin u n d  von 7-Oxycholesterin. 
Das aus 7-K etocholesterin (I) m it N a in Bzl.-M ethanol gewonnene 7-O xycholesterin (II) 
wurde m it wss. Oxalsäurelsg. zu 7-Dehydrocholesterin dehydratisiert.

V e r s u c h e :  7-Oxycholesterin (II), F . 176— 178° (A.). Zu einem  G em isch von  2 g I 
in  100 cm3 Bzl. u. 180 cm3 absol. M ethanol wurden 16 g N a so zugegeben, daß die 
Temp. n icht über 20° anstieg. D as Rk.-G em isch wurde a u f W. gegossen, d ie B zl.-Schicht 
abgetrennt, m it verd. NaO H  u. W. gewaschen, m it N a2S 0 4 getrocknet u. eingedam pft. 
Der R ückstand krist. beim  Verreiben m it Petroläther. —  7-Dehydrocholesterin, F . 140° 
(Ae.-M ethanol). 10 g II in 50 cm 3 sd. A. wurden zu einer heißen Lsg. von  100 cm 3 60% ig. 
wss. Oxalsäurelsg. gegeben, der A. abgedam pft, das G em isch 1— l x/2 Std . w eiter erhitzt 
u. anschließend m it Ae. extrahiert. (Arch. b io l. hungarica [2] 17. 343—45. 1947. 
Tihany, Lake B alaton, H ungarian B iol. R es. In st.) S c h o r r e .  3700

András Krám li, Anodische Oxydation von Cholesterinderivaten. Vf. g ib t eine Meth. 
an, Cholesterinderivv. durch elektrolyt. O xydation an der Anode darzustellen, bei der 
m ittels eines K unstkniffes eine Verstopfung des angewandten CLAY-Diaphragmas ver
hindert wird. Als Beispiele werden beschrieben: 1. D arst. von 3-Acetoxyätioallocholanon  
aus D ihydrocholesterylacetat, iso liert als Semicarbazon, F . 260— 262°. —  2. Androsteron  
aus E pidihydrocholesterylacetat, ebenfalls als Sem icarbazon  iso liert. —  3. Dehydro- 
androsteron, F. 148° (PAe.), aus Cholesterylacetatdibrom id. —  Sem icarbazon, F . 270 bis 
275° (Chlf.-Methanol). (Arch. biol. hungarica [2] 17. 337— 43. 1947. T ihany, Lake 
B alaton, H ungarian B iol. R es. Inst.) N i e m i t z .  3700

W . Buser, y-Cholestenon u n d  epi-y-Cholestenon. (Vgl. R u z i c k a  u .  M itarbeiter, Helv. 
chim . Acta 17. [1934.] 1407.) D a durch M a t t o x  u .  M itarbeiter (J. biol. Chem istry 164. 
[1946.] 569) die OH-Gruppe der D esoxycholsäure am  C3 als a-ständig  bewiesen wurde, 
so war dam it auch die OH-Gruppe im  C holesterin als /S-ständig gesichert. Um  die 
jS-Stellung der OH-Gruppe a u f direktem  W ege zu klären, s te llte  Vf. sow ohl nach

XX / V
AcqX \ X >

Cr0 3

A e c / X / X /
¡ OH

acqX \ X : \ / X 0

x i i i XIV

f
(X

XXXiX
0  c h 2

R O ^ X X X
R = A c  XV 
R = H  XVI

X  /  N /  S c h l e n k , B u c h h o l z  u . W i e s e

(Ber. dtsch . ehem . Ges. 69. [1936.] 
2696), als auch nach W i n t e r s t e i -  
n e r  u .  M o o r e  (C. 1945. I. 1376. 
1377) das y-Cholestenol [Chole- 
sten-(7)-ol-(3/?)] her. Falls y-Cho- 
lestenylacetat m it 0 3 die j-O xy- 

XVII säure liefert, so llte  d iese, falls die
OH-Gruppe ^-ständig is t , e in  L acton bilden. In  10% ig. A usbeute konnte ein n icht krist. 
N eutra lstoff isoliert werden, der m öglicherw eise als ein Lacton anzusehen ist. Doch  
wurden die Verss. hier abgebrochen. Epi-y-cholestenol [Cholesten-(7)-ol-(3a)] so llte  da
gegen nicht zur Lactonbldg. befähigt sein.

c h 2
I
COOH
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V e r s u c h e :  (alle F F . au f KoFLEit-Block bestim m t. Fehlergrenze ± 2 ° ) .  7-Keto- 
cholesterylacetat (I), C29H M0 4; Cholesterylacetat wurde nach W i n d a u s  u .  Mitarbeitern 
(Liebigs Ann. Chem. 520. [1935.] 98) in  E isessig m it C r03 oxydiert, Nadeln, F. 158 bis 
159° (H auptprod.) u. F. 153— 158°. Aus M utterlauge durch Um krist. aus Ae., F . 63— 64°. 
Red. von 7-Ketocholesterylacetat nach  M e e r w e i n - P o n n d o r f .  I wurde nach W i n d a u s  
u. M itarbeitern (1. c.) m it A l-Isopropylat in  Isopropylalkohol 10 Std. dest., m it einer 
m ethanol. K O H -Lsg. 30 Min. stehen gelassen, m it W . verd. u. m it Ae. ausgeschüttelt. 
Nach Einengen m it PAe. versetzt, N d. (A) abfiltriert, F . 120— 150°. A in Pyridin 
benzoyliert, gab aus Ae.—M ethanol Nadeln, F . 172— 173°, (7„<z“-Oxycholesteryldibenzoat;
II)- E in  Teil der M utterlauge von A über A120 3 chrom atographiert, eluiert m it P A e.-B zl. 
(9:1 u. 8:1) ,aus M ethanol Nüdelchen, F. 158— 160°, (7,,|S“ -O xycholesteryldibenzoat;
III). Mit P A e .-B z l. (1:1) aus A e.-M ethanol N adeln, vom  F. 171— 172° (II). Mit reinem  
Bzl. aus PAe. N adeln, F . 192— 194° [wahrscheinlich 7„a“-Oxycholesterylmonobenzoat-(3)]. 
Mit B zl.-A e. (9:1) K örnchen aus PA e., F. 167— 168“ (verm utlich 7„ß“-Oxycholesteryl- 
monobenzoat-{3), C34H 50O3). N ach Benzoylieren der M utterlauge von A u. Chromato- 
graphieren über A120 3 gaben die m it P A e.-B zl. (4:1 u. 1:1) eluierten Fraktionen nach 
Um krist. aus M ethanol N adeln, F . 158— 160°. K eine Depression m it III, F . von III nach 
B o r r  u .  M itarbeitern ( J .  chem. Soc. [London] 1936. 1437) 150— 151°, nach W i n t e r 
s t e i n e r  u. R i t z m a n n  (C. 1 9 4 2 .1. 2779) 151— 152,5°. —  7-Dehydrocholesterylbenzoat (IV); 
II wurde nach H a s l e w o o d  (C. 1938. I. 4330) m it D im ethylanilin  unter Rückfluß ge
kocht, m it HCl versetzt u. m it Ae. ausgeschüttelt, aus C hlf.-A ceton dreieckige Täfel
chen, F . 138— 140°. —  7-Dehydrocholesterin (V ); IV (in wenig B zl. gelöst) wurde in  eine  
sd. Lsg. von  K O H  in  absol. A. getropft, aus A e.-M ethanol schm ale Täfelchen, F. 140 
bis 142°. —  7-Dehydrocholesterylacetat, B lättchen , F . 122— 124°. —  y-Cholestenol (VI); 
V in absol. A. w ird m it N a versetzt u. nach beendeter Rk. m it H 30  behandelt u. ausge- 
äthert; das Rohprod. in  Propylakohol gelöst, m it N a versetzt, aus M ethanol B lättchen, 
F. 118—-122°; [a]D16 — 35,0° i  1° (c =  1,794 in  Chlf.). W egen zu starker Linksdrehung 
wurde R ed. m it N a u. Propylalkohol wie oben wiederholt, F . 118— 122°; [a]D16 —20,0 
±  2° (c =  1,466 in  Chlf.); y-C holestenylacetat, F . 117— 119°; [ct]D18 — 10,0° ±  1.5° (o =  
1,993 in  Chlf.). —  7-Ketocholestanylacetat (VII). I in  E ssigester wurde durch A120 3 f il
triert u. in 3 Std. m it P t 0 2-H 20  hydriert, aus M ethanol Nadeln, F. 147— 149°. —  
7„ß“-Oxy- (VIII) u. 7'„a“-Oxycholestanylacetat (IX); VII in E isessig wird m it P t 0 2-H 20  
hydriert. Aus M ethanol tafelförm ige K ristalle, F. 113— 116° (ß ). Mutterlauge durch A b
dampfen m it absol. Bzl. getrocknet, in  PAe. gelöst, über A120 3 chromatographiert. D ie 
m it P A e.-B zl. (1:1  u. 1:9) eluierten Fraktionen lieferten aus M ethanol flache Nadeln, 
F. 74— 75° (a). y-Cholestenylacetat (X); a) Mit T osylchlorid. VIII wird m it Tosylchlorid  
in Pyridin 14 Std. unter R ückfluß gekocht, aus M ethanol N adeln, F . 106— 115°. b) Mit 
P0C13 in  der H itze. VIII wird in  Pyrid in  m it P0C13 1 Std. unter Rückfluß gekocht, aus 
Methanol Nüdelchen, F . 116— 119°. c) Mit POCl3 in  der K älte. VIII in Pyridin m it 
P0C13 48 Std. stehenlassen, aus M ethanol Nadeln, F. 116—-119°; [* ]D18 + 0 ,6 5 °  i  1° 
(c =  1,978 in Chlf.). —  3ß-Acetoxycholestanol-{7)-epoxyd-(8.14) (XI); X in Chlf. wird m it 
einer Lsg. von  Benzoepersäure in  Chlf. versetzt, 8 Tage stehen gelassen, aus Methanol 
dreieckige B lättchen , F. 120— 122°. —  Cholestantriol-(3ß.7.8) (XII), C27H 480 3; X wird in 
Ae. gelöst, m it 0 s 0 4 versetzt, 8 Tage stehen gelassen u. eingeengt. Der Rückstand wird 
in absol. A. gelöst, m it N a2S 0 3-Lsg. versetzt, l 1/2 Std. unter Rückfluß gekocht u. das 
Filtrat eingeengt, m it W. versetzt u. m it Ae. ausgeschüttelt, aus Ae. Nüdelchen, F. 213 
bis 214°; [a]D22 — 20,7° ± 3 °  (c =  0,981 in  Chlf.). XII gab m it m ethanol. K OH  nach 
15 Min. K ochen unter R ückfluß aus Ae. Nüdelchen vom  F. 180— 205°; [a]D24 — 19,2 
±  2,5° (c =  0,782 in  Chlf.). D iacetat von X II aus Ae.-M ethanol Nüdelchen vom  F . 169 
bis 171°; [a]D22 — 37,8° ±  3° (c =  0,9765; Chlf.). —  Oxydation von X  m it C r03. D as in 
E isessig gelöste X  wird 24 Std. m it C r03 stehen gelassen, aus M ethanol B lättchen, F. 177 
bis 179°, verm utlich X III oder XIV. Ozonspaltung von X. In eine Lsg. von X in Chlf. 
wird 30 Min. Ozon eingeleitet, eingedam pft, R ückstand in  Aceton gelöst u. m it 2,5% ig. 
K M n04 versetzt. R ückstand m it verd. H 2S 0 4 angesäuert u. m it Ae. ausgeschüttelt. Da 
die sauren A nteile n icht krist., wurde die verm utliche 3ß-Acetoxy-8-keto-7,8-cholestan- 
säure (XV) m it K O H  in M ethanol unter Rückfluß 15 Min. gekocht. D ie so erhaltene 
wahrscheinliche Säure XVI wurde auf 100° erhitzt u. in saure u. neutrale Anteile ge
trennt. Säure wie Neutralsubstanz (Lacton XVII ?) blieben amorph, Lactonbldg. 10%. 
—  y-Cholestenol. X  wird in  D ioxan m it einer Lsg. von K OH  in  M ethanol 15 Min. ge
kocht unter R ückfluß, aus M ethanol Nüdelchen, F. 120— 122°; [a]D21 1,6° ±  2° (c =  
1,202 in Chlf.). —  y-Cholestenon[Cholesten-{7)-on-(3)] (XVIII), C27H 140 ,  a) m it Al-Pheno- 
lat: IV wird m it A l-Phenolat, absol. Bzl. u. trocknem Aceton 20 Std. unter Rückfluß  
gekocht. N ach üblicher Aufarbeitung wurde das Rohprod. über A120 3 chromatogra
phiert u. m it P A e .-B z l. (1:1) eluiert, aus M ethanol längliche Tafehl, F. 146— 148°;
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M d  0 24,7 +  2° (c =  1,428 in Chlf.), b) m it C r03: IV wird in E isessig  m it C r03 versetzt, 
F. 146— 148°. —  Epi-y-cholestenol[Cholesten-(7)-ol-(3a) (XIX), C27H 460 .  XVIII wird m it 
Al-Isopropylat in Isopropylakohol 5 Std. destilliert. Nach üblicher Aufarbeitung wurde 
das Rohprod. in M ethanol gelöst u. m it einer Lsg. von D igiton in  in M ethanol versetzt. 
Nach Zugabe von W. Nd. des D igitonids abgenutscht, F . 165— 172°. In einem  zweiten  
Vers. wurde die Red. wie oben ausgeführt u. das Rohprod. über A l20 3 chrom atographiert 
u. m it P A e.-B zl. (4:1) eluiert; aus Ae. B lättchen , F . 171— 173°;'[a ]D22 +  11,1° ±  2° 
(c =  1,021 in Chlf.). —  XVIII aus XIX. XIX wird in E isessig  m it C r03 versetzt, aus Ae.- 
M ethanol Täfelchen, F. 145— 147°. —  Epi-y-cholestenylacetat (XX), C29H 480 2, [Chole- 
sten-(7)-ol-(30)-acetat]; XIX wird m it Pyridin u. A cetanhydrid 30 Min. erwärm t, aus 
M ethanol B lättchen, F. 83—85°; [a ]D18 + 2 7 ,4 °  ±  3° (c =  1,045 in Chlf.). (H elv. chim. 
A cta 30. 1379— 91. 1/8. 1947. Basel. U n iv ., Pharm azeut. A nstalt.) S c h o r r e .  3700 

W ilhelm  Dirscherl und H elm ut Nahm, Über die Id en titä t des C inchols m it ß-Sito- 
sterin und  die K onstitu tion  des y-S itosterins aus C hinarinde. 20. M itt. über S exu a l
hormone u n d  Sterine. (19. vgl. C. 1950, I. 1495.) V ff. bauen die Seitenketten  von  
/J-Sitosterin u. Cinchol oxydativ  ab u. erhalten ( Jr )-6-M elhyl-5-äthylheptanon-(2), das 
m it synthet. dargestelltem  dl-6-M elhyl-5-äthylheptanon-(2) (I) keine F .-D epression er
g ib t, während m it dem isomeren 5.7-D imethyloctanon-{2) (II) eine F .-D epression er
halten wird. Cinchol, /I-Sitosterin u. 22.23-D ihydrostigm asterin sind dem nach identisch. 
Beim oxydativen Abbau von y-Sitosterin  aus Chinarinde erhält man ein  K eton , dessen  
Semicarbazon m it dem Semicarbazon von I keine Depression des F. ergibt, wohl aber 
m it dem von II. Es liegt l-6-M ethyl-5-äthylheptanon-(2) vor; ß- u. y-S itosterin  unter
scheiden sich sterisch an C24. Durch O xydation der endständigen Isopropylgruppe der 
Seitenkette wird auch Aceton erhalten.

V e r s u c h e :  6-M ethyl-5-äthylheptanon-(2)-sem icarbazon  (III), Cn H 23ON3, erhält man 
aus 17 g Acetylcinchol (F. 126— 127°; [a]D20 — 38°) in 200 cm 3 E isessig  in Ggw. von 15 g 
K 2S20 8 beim  Zutropfen von 60 g C r03 in 200 cm3 50% ig. E ssigsäure bei Siedehitze  
während 8 Std ., Zugabe von  weiteren 50 cm 3 E isessig, N eutralisation des D estillats, 
Ausäthern der ersten 25 cm 3 des R edestillats, A usschütteln der äther. Lsg. m it 10%ig. 
N a H S 0 3-Lsg., W aschen m it W. u. Einengen. R ückstand in P yridin  m it Sem icarbazid- 
HC1 u. einigen Tropfen W. liefert nach Erwärmen u. Ausfällen m it W . III. Aus wss. 
M ethanol u. anschließend aus B zl.-P A e. 45 m g, F. 141— 142°. M isch-F. m it Sem icarb
azon von I (F. 141— 142°) g ib t keine Depression. D as Gem isch von III m it Sem icarb
azon von II (F. 131— 132°) schm ilzt bei 125— 128°. Durch analoge O xydation von 18 g 
A cetyl-y-sitosterin  (F. 134°; [a]D20 — 43,4° [6,48%  in Chlf.]) erhält man III, F . 142— 143° 
(10,6 mg). Gemisch von III u. Sem icarbazon von I, F . 141— 142°; Gem isch von III u. 
Sem icarbazon von II, F. 126— 127°. Aus den w ss. ausgeätherten Lsgg. scheidet sich  
nach Ansäuern m it HCl u. Zusatz von 2.4-D initrophenylhydrazin Aceton-2.4-dinitro- 
phenylhydrazon, C9H 10O4N 4, aus. Aus A. bzw. M ethanol F. 122— 124°; (0,55 g). M isch-F. 
m itn o to r . (F. 123— 124°) 122— 124° (M ischung 1:2). (L iebigs Ann. Chem. 558. 231—34. 
1947. Bonn, U n iv ., P hysicl.-C hem . Inst.) K . H . M e n z e l .  3700

PI. A . Plattner, L. Ruzicka, H. Heusser und E . Angliker, Über Steroide u n d  Sexual
hormone. 141. M itt. Synthese von A llouzarigenin. Beitrag zur K onstitu tionsaufklärung  
der Alloaglykone. (140. vgl. C. 1947. E . 1090.) Vff. haben durch O xydation des 14-Oxy- 
17-iso-5.14-diallopregnanolons (I) m it B leitetraacetat 3ß.21-Diacetoxy-14-oxy-20-keto- 
17-iso-5.14-diallopregnan  (Ia) hergestellt. U m setzung nach R e f o r m a t z k i  m it Brom
essigester u. Zn lieferten das erwartete 14-Oxy-17-isoaglykon II bzw. Ha. D ie Ausbeuten  
waren etw as geringer als gewöhnlich bei Verbb., denen die 14-Oxygruppe fehlt. Aus den 
M utterlaugen wurde eine Verb. C27H 440 6 isoliert. E s wird ihr die K onst. eines 14.20-Di- 
oxyäthylesters (III) zugeschrieben, wahrscheinlich bei der REFORMATZKi-Synth. aus 
Verunreinigungen durch I entstanden. —  Für TJzarigenin is t  die Form el IV wahr
scheinlich. D as synthet. Prod. II unterscheidet sich nur durch die Isostellung am C 17 
von IV u. besitzt Beziehungen zu den A lloaglykonen. Vff. nennen II deshalb A llouzari
genin. IV se lb st ist n icht bekannt, da bei der Spaltung des Uzarins in Zucker u. Agly- 
kon bis je tzt ste ts nur die beiden (a bzw. ß) A nhydroaglykone, die sich durch die Lage 
der neu gebildeten Doppelbindung (in 14.15 bzw. 8.14) unterscheiden, erhalten wurden. 
Vff. haben zum Vgl. von II m it den Anhydrouzarigeninen aus I la  m it POCl3-Pyridin  
W. abgespalten. D as Rk.-Prod. erwies sich , wie zu erwarten, als von den beiden Agly- 
konen verschieden (Iso-K onfiguration an C 17). —  D ie biol. unwirksam en, sogenannten  
Alloverbb. entstehen aus den wirksam en digitaloiden Glykosiden durch enzym at.U m - 
lägerung. In ihnen sind noch alle funktionellen Gruppen unverändert »rhalten. Eine 
Isom erisierung des Lactonrings scheint nach K a t z  u .  R e i c h s t e i n  (C. 1945. I. 1375) 
unwahrscheinlich. D a sich aus A lloaglykonen m it Alkali keine Isoaglvkone mehr 
bilden, wird für die Isom eren schon lange eine Um kehrung der Zentren C 14 u. C 17
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verm utet. B l o c h  u .  E l d e r f i e l d  (J. org. Chem istry 4. [1939.] 289) begründen eine 
Isom erisierung an C 14, während andere Autoren eine solche an C 17 für wahrscheinlich  
halten. Für letztere Auffassung sprechen auch die Befunde der Vff., da bei A usschal
tung des Asym m etriezentrum s C 14 der Unterschied zwischen der normalen u. der Allo- 
Reihe bestehen bleibt. —  W ird aus den normalen Aglykonen das H ydroxyl an C 14 
abgespalten, so ist, je nach der Lage der neu gebildeten Doppelbindung (in 8.14 bzw. 
14.15), eine Drehungsverschiebung von + 2 0 °  bis - f  30° bzw. — 10° bis — 32° zu beob
achten, während bei Alloaglykonen einheitlich  die / ] 15-Anhydroverb. entsteht, deren

Entstehung m it einer Drehungsänderung von im  M ittel + 8 5 °  verknüpft is t  (Beispiele). 
Letzteres wird auch bei dem Prod. Ha beobachtet. D a für das Lacton II auf Grund der 
Synth. die K onst. einer 17-Iso-Verb. gesichert ist, bilden diese Analogien nach Ansicht 
der Vff. ein neues Argument für die Zuordnung der 17-Iso-Konfiguration zu den sogen. 
Alloaglykonen. Mit der Synth. des Allouzarigenins  ist  erstm als die H erst. einer Verb. 
gelungen, die gleichzeitig  die 14-Oxygruppe u. den Lactonring der natürlichen Aglykone 
enthält.

V e r s u c h e  (alle FF . korr. u. in evakuierten Röhrchen bestim m t): I l i ,  
aus einem Ansatz von 1,3 g rohem  Ia in 15 cm3 absol. B zl., 15 cm3 Ae. u. 3 g m it Jod  
angeätzten Z inkflittern wurden 3 cm3 Lösungsm. abgedam pft. Dann wurden 6 g 
Bromessigester zugesetzt u. b is zur Rk. erwärmt. Nach Abflauen der Rk. Zusatz von  
10 cm3 D ioxan u. 15 Min. Erwärmen auf dem W asserbad. Nach Eingießen in eiskalte  
verd. HCl, Ausäthern, W aschen m it N aH C 03 u. W. wurde m it N a2S 0 4 getrocknet u. der 
Ae. abgedam pft. D as Rohprod. (1,85 g) wurde m it 5 cm 3 Pyridin u. 5 cm3 Acetanhydrid  
über N acht bei Zimmertemp. nachacetyliert u. nach üblicher Aufarbeitung an 60 g 
AljOj chrom atographiert. D ie m it B zl., Bzl .-A e., Ae. u. A e.-E ssigester eluierten Anteile  
(1,05 g) ergaben nach Um krist. aus M ethanol-Ae. 200 m g feine Nadeln, F. 248—255°. 
Zur Analyse wurde 2mal aus A ceton-H exan um krist. u. 30 Std. im Hochvakuum  bei 
130° getrocknet, F . 253— 255°, [a]D16 + 2 1 ,6 °  (c =  0,834 in Chlf.). D as Prod. zeigte  
positiven LEGAL-Test, m it Tetranitrom ethan keine Gelbfärbung. D as UV-Spektr. weist 
ein Maximum bei 210 m/x (log e =  4.55) auf. —  II, C23H 340 4, 70 mg Ha wurden in 10 cm 3 
Methanol gelöst u. nach Zugabe von 10 cm3 6,5% ig. m ethanol. HCl 20 Std. bei Zimmer
temp. stehen gelassen. Nach Zufügen von 10 cm 3 W. wurde im Vakuum Methanol bis 
zur beginnenden K rist. abgedam pft, der Nd. in E ssigester aufgenommen, die Essig- 
esterlsg. m it N aH C 03 u. W. gewaschen, m it N a2S 0 4 getrocknet u. eingedam pft. Der 
krist. R ückstand (70 mg) wurde zur Analyse dreimal aus Aceton-Hexan um krist. u. 
48 Std. (H ochvakuum , 120— 130°) getrocknet, F. 227—229°, [z ]D16 + 2 8 ,6 ° , + 3 0 ,7 °  
(c =  0,673; o,404 in Chlf.). D as Prod. gab positiven LEGAL-Test u. m it Tetranitro
methan keine Gelbfärbung. —  Alloanhydrouzarigeninacetat, C^H^C^, 70 mg Ila , in
з,9  cm3 Pyridin gelöst, m it 1,0 cm3 POCl3 versetzen u. 15 Std. bei Zimmertemp. stehen
lassen. Nach üblicher Aufarbeitung wurde der braune Rückstand in Ae. gelöst, m it 
Kohle versetzt u. durch A120 3filtriert; aus Aceton-Hexan feine Blättchen, F. 152— 154°. 
Zur Analyse wurde 2m al aus Aceton-H exan umkrist. u. 48 Std. (60°, Hochvakuum) ge
trocknet, F . 162— 164°, M d 18 + 9 8 ,5 °  (e =  0,985 in Chlf.). Positiver LEGAL-Test u. 
Gelbfärbung m it Tetranitrom ethan. —  3ß-Acetoxy-14.20-dioxy-17-isonor-5.14-diallo- 
cholansäureäthylester (III), C27H 440 6. Beim  Versetzen der eingedam pften M utterlaugen 
von I la  m it H exan nach längerem Stehen K ristalle, F . 120— 125°. Kein LEGAL-Test
и. keine Gelbfärbung m it Tetranitrom ethan. Zur Analyse wurde noch 3mal aus Aceton- 
H exan um krist. u. 48 Std. (Hochvakuum , 70°) getrocknet. F . 125— 137°, [*]D19 — 7,4°, 
— 11,6° (c =  0,77, 1,13 in  Chlf.). —  A s(u  -3ß-Oxy-S-alloätiocholensäure (V), C20H 30O3-

OH

\

/ \ y  CHa COOC2H5 
OH

in H O ^ X /  : \ /  
H IV



E. 1612 D 2. N a t u r s t o f f e  : S t e r i n e . 1947

95 mg 3/?-Acetoxy-14-oxy-5.14-diaIloätiocholansäurem ethylester wurden in  15 cm 3 m it 
HCl-Gas gesätt. 80% ig. M ethanol gelöst u. 48 Std. bei Zim m ertem p. stehen gelassen. 
N ach Aufnahme in Ae. wurde der R ückstand (amorph) m it 10 cm 3 5% ig. äthanol. 
KOH 4 Std. am Rückfluß gekocht. D ie übliche Aufarbeitung u. Trennung in saure u. 
N eutralteile  gab 67 mg Rohsäure, aus E ssigester N adeln, F . 223— 228°. Zur Analyse  
wurde noch 2mal aus E ssigester um krist. u. im  H ochvakuum  sublim iert, F . 230— 232°. 
—A u l̂6'>-3ß-Acetoxy-5-alloätiocholensäuremethylester,G23i i 3iOi . 48 m g V wurden in Ae. gelöst, 
m it D iazom ethan m ethyliert. Der rohe M ethylester wurde dann (A cetanhydrid/Pyridin) 
über N acht bei Zimmertemp. acetyliert. D ie übliche Aufarbeitung gab nach U m krist. 
aus verd. M ethanol 42 mg des A cetylm ethylesters, N adeln, F . 140— 144°. Zur Analyse 
3m al um krist. u. (H ochvakuum , 70°) 48 S td . getrocknet, F . 147— 148,5°, [a ]D22 +  61,8“ 
(c =  0,579 in Chlf.). (H elv. chim . A cta 30. 1073— 79. 14/6. 1947. Zürich, E T H , Org. 
Chem. Labor.) H e c k e r .  3700

L. Ruzicka, PI. A . Plattner, H . Heusser und Kd. Meier, ü b er Steroide u n d  Sexua l
hormone. 142. M itt. Synthese des 3ß-Acetoxy-14-oxy-14-alloätiocholansäuremethylesters, 
eines A bbauproduktes aus D igitoxigenin  und  zweier U m w andlungsprodukte des Oitoxi- 
genins. 14-Oxy-Steroide. 4. M itt. (141. vg l. vorst. R ef.; 143. vg l. C. 1948. I. 585.) Vff. 
stellten  den 3ß-Acetoxy-14-oxy-14-alloätiocholansäuremethylester (VII) her, indem  sie die 
in der Allocholanreihe angewandte M ethodik (vgl. R u z i c k a  u .  M itarbeiter, C. 1946. I. 
497) auf Verbb. der Cholanreihe übertrugen. Dadurch wurde erstm als ein  Um wand- 
lungsprod. eines natürlichen Aglykons gewonnen, dessen 14-Oxy-Gruppe unverändert 
i s t  u. zur Aufklärung der ster. V erhältnisse an C 14 dient. E s ergibt sich , daß in herz
wirksamen A glykonen die L actonseitenkette u. OH-Gruppe an C 14 in  c is-Stellung zur 
M ethylgruppe an C 19 stehen. D ie  R inge C u. D  sind  dem nach cis-verknüpft, während
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die übrigen natürlichen Steroide in  trans-Stellung  
verknüpft sind . —  / l 16-3/?-Acetoxyätiocholensäure- 
nitril (I) (v g l. K u n o  M e  y e r ,  H elv. chim  A cta 29. [1946.] 
1580) wurde m it Brom succinim id zum D iennitril (II) 
um gesetzt. Verseifung von II m it äthanol. NaOH  
im A utoklaven ergab A u 'w -3ß-Oxyätiocholadiensäure 
(III), welche den A cetylm ethylester I l lb  lieferte (vgl. 

K u n o  M e y e r ,  C. 1946. I. 740; H elv. chim . A cta 29. [1946.] 718), I l lb  m it Pthal- 
monopersäure oxydiert zum  A 16-3ß-Acetoxy-14.15ß-oxidoätiocholensäuremethylester (IV), 
anschließend hydriert zu zwei an C 17 isom eren 14-O xyestern (VII u. V). Norm aler Ester 
VII is t  ident, m it dem Abbauprod. aus D igitoxigenin  (X). Isomerer Ester V spaltet 
m it P 0 0 1 3-Pyridin leicht W. ab (VIII) u. unterscheidet sich sehr deutlich vom  isomeren 
ungesätt. E ster (XI). H ydrierung von  VIII führte zum 3/3-Acetoxy-14-allo-17-isoätio-
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cholansäurem ethylester (IX). Er is t  ident, m it 3/J-Acetoxy-14-alloätiocholansäure- 
m ethylester (vgl. 1. c.) (IX), unterscheidet sich deutlich vom  bekannten 3/J-Acetoxy-17- 
isoätiocholansäurem ethylester. D ie Synth. zeigt, daß der Unterschied nur an C 14 
liegen kann. D em  hergestellten Prod. kom m t die K onst. einer 14-Allo-17-isosäure zu, 
wie (IX), dem Abbauprod. aus G itoxigenin. D erster. Verlauf der H ydiierung einer 14.15- 
D oppelbindung is t  von der räum lichen Lage des Substituenten an C 17 abhängig, 
u. zwar liefert C 17 (Iso-K onfiguration) den 14-Allo-17-isoester (IX), während 14.15- 
ungesätt. E ster m it normaler 17-K onfiguration in  den bekannten 3j3-Acetoxyätio- 
cholansäurem ethylester übergeht.

V e r s u c h e :  A u 'la-3ß-Acetoxyätiocholadiensäurenitril (II), C22H 290 2N. I in  CC14 
unter B elichtung 12 Min. m it N-Brom succinim id am Rückfluß kochen, öligen R ück
stand m it Pyridin aufnehm en, nach 1 Std. Essigsäureanhydrid zusetzen u. 1/ 2 Std. am  
Rückfluß kochen, m it Ae. aufnehm en, w aschen u. durch wenig A120 3 filtrieren. E in 
dampfen gab gelbe K ristalle  aus M ethanol, F. 154— 155°, [a]D20 + 3 0 4 ° (c =  1,706 in  
CHC13). Durch fünfm aliges Um kristallisieren aus M ethanol F . 152— 152,5°, [a ]D21 
+371° (c =  1,535 in CHC13). Amax =  286 m/i (lö g e  =  4,17). —  A l l l0 -3ß-Acetoxyätio- 
choladiensäuremethylester (IHb), C23H 320 4. II verseifen m it NaO H , A. u. H 20  im E in
schlußrohr bei 150— 155° (6 Std .), m it H 20  verd. u. m it Ae. extrahieren. Durch A n
säuern der w ss. Lsg. m it H 2S 0 4 fie l die gesuchte Säure in  Flocken aus. In E ssigester  
lösen, m it Tierkohle entfärben, au f 0° abkühlen, m it D iazom ethan-Lsg. versetzen, 
Überschuß von  D iazom ethan m it E isessig  zerstören, m it verd. Sodalsg. extrahieren, 
waschen u. eindam pfen. Aus der Sodalsg. wurde durch Ansäuern noch unveresterte  
Säure erhalten. M ethylester in Pyridin/Essigsäureanhydrid acetylieren. Eindampfen  
im Vakuum gab braunes ö l ,  das in  M ethanol gelöst u. abgekühlt wurde, K ristalle, 
F. 50—54°. 3m aliges Um kristallisieren aus CH3OH, F. 55— 65°, R est erstarrte bei
81,5—83°; A usbeute 58% ; [a ]D21 + 3 0 1 °  (c =  0,858 in CHC13), Amax =  295 my, (log s =  
4,04). — A u 'ia-3ß-Oxyätiocholadiensäure (III), C20H 28O3, Rohprod. zweim al aus E ssig 
ester u. zweim al aus CH3OH Um kristallisieren, F . 255—255,5°. —  A l l w -3ß-Oxyätio- 
choladiensäuremethylester ( l ila ) ,  C21H 30O3. Rohe III m it D iazom ethan verestert. Ester  
über A120 3 chrom atographiert, m it Bzl. eluiert, F. 178— 180°, aus M ethanol F. 179 bis 
180°, [a]D21 + 3 7 0 °  (c =  0,990 in  CHC13). —  A le-3ß-Acetoxy-14.15ß-oxidoätiocholensäure- 
methylester (IV), C^H^Og. IH b in absol. Ae. lösen, m it äther. Phthalm onopersäure-Lsg. 
64 Std. bei Zimmertemp. stehenlassen. Nach Abdam pfen des Ae. aus Ae.-H exan R oh
prod., F. 120— 130°. M utterlaugen über A120 3 chromatographieren, m it P A e.-B zl. 
eluieren, F . 129— 132°. R einstes Oxyd (nach mehrmaligem Um kristallisieren aus Ae.- 
Hexan), F . 151,5— 152,5°, [a ] D21 + 66 ,8" (c =  0,912 in CHC13). — Hydrierung des IV
mit P t in absol. A. a) 3ß-Acetoxy-14-oxy-14-allo-17-isoätiocholansäuremethylester (V), 
O^HjjgOg. IV in absol. A. m it vorhydriertem  P t-O xyd in  H 2-Atm osphäre, schütteln, 
Rohprod. über A120 3 chromatographieren, m it P A e.-B zl. u. B zl.-A e. eluieren, aus Ae.- 
Hexan derbe K ristalle, F . 200—200,5° (sublim iert im  H ochvakuum  bei 175— 180°); 
[<x]D22 — 10,9°; — 12,0° ( c =  1,227; 1,456 in CHC13). —  b) 3ß-Acetoxy-14-oxy-14-alloätio- 
cholansäuremethylester (VII), C^H^Ög. Mutterlaugen des oben beschriebenen Prod. er
neut über A120 3 chromatographieren, m it P A e.-B zl. eluieren, aus Ae.-H exan K ristalle, 
F. 147— 149“. N ach weiterem  Um kristallisieren F . 151— 152°, [a]o21 + 3 8 ,2 °; + 4 1 “ 
(c =  0,887 in  CHC13), [>]d2° + 4 1 ,3 °; + 4 0 ,8 “ (c =  1,212 in  CHC13). — Hydrierung von  
IV m it P t in E isessig. IV in E isessig m it vorhydriertem  Pt-O xyd in H 2-Atmosphäre 
schütteln, Rohprod. über A120 3 chromatographieren. Aus den ersten Fraktionen nach  
Um kristallisieren aus H exan reines VII, aus den Endfraktionen reines V. — A u -3ß- 
Acetoxy-17-isoätiocholensäuremethylester (VIII), C23H 340 4. V im Einschlußrohr in  P yri
din m it POCl3 au f 90— 100° erwärmen (5 Std .), m it Ae. extrahieren, eindampfen, Chro
matograph. reinigen, aus Ae.—PAe. Umkristallisieren u. bei 115° im  Hochvakuum  
sublimieren, F . 134— 135°, [a]D + 9 1 ,3 “ (c =  0,722 in CHC13). —  3ß-Acetoxy-17-iso-14- 
alloätiocholansäuremethylester (IX), C23H %0 4. Die krist. Mutterlaugen von VIII wurden 
in E isessig gelöst u. m it Pt-O xyd in H 2-Atmosphäre geschüttelt. Rohprod. aus Ae.- 
Hexan vierm al Umkristallisieren, F. 152— 153°, [a]D + 2 8 ,6 °  (c =  0,740). (H elv. chim. 
Acta 30. 1342—49. 1 /8 .1947 .) S c h o r r e .  3700

Robert P. Jacobsen, Steroidlactone. 1. M itt. Die Oxydation von Östronacetat zum  
Lactonacetat der Östrolsäure. W e s t e r f e l d  (vgl. C. 1943. I. 527) hatte durch alkal. 
Oxydation von Östron m it H 20 2 ein schwer lösl. Lacton vom  F. 335° (Acetat: F. 143,5 
bis 145°, M ethyläther: F. 166— 168°) erhalten, welches bei mäßiger östrogener A kti
v ität (ca. V15 des Östrons) die bemerkenswerte Eig. besaß, die Ausscheidung gonado- 
tropcr u. adrenocorticotroper H ypophysenhorm one anzuregen. Vf. nim m t diese Verss. 
auf u. beschreibt ein verbessertes Verf. zur Gewinnung des Lactonacetates (I) einer Di- 
oxysäure, welche er als östrolsäure  (II) bezeichnet. D ie vom  Vf. beschriebenen Stoffe
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besitzen hinsichtlich der FF . unverkennbare Ä hnlichkeit m it den gleichen Prodd. von  
W e s t e r f e l d ,  doch sind die letzteren im  A L L E N - D o iS Y - T e s t  rund 6m al w irksam er u .  
regen die H ypophyse an, während II u. ihre Abköm m linge die A usschüttung gonado- 
troper Horm one bei der infantilen w eiblichen R atte hem m en. D ie Frage der Id en tität 
is t  also noch offen. Die Unteres, werden fortgesetzt u. a u f weitere Steroide ausgedehnt.

V e r s u c h e :  Oxydation von Östronacetat in  E isessig  m it H 20 2: 2 g  Ö stronacetat 
(F. 125— 126°) in  20 cm3 E isessig  werden m it 13,5 cm 3 30% ig. H 2Ö2 im  D unkeln bei 
35° belassen. Nach 60 Std. wird durch W .-Zusatz ein krist. Rk.-Prod. ausgefällt, F . 144 
bis 148°; (Ausbeute) ca. 57— 63%  an Rohprod. I; aus den w ss. M utterlaugen is t  kein  
K rista llisa t zu erhalten. —  Östrololacton (Ib): 6,94 g rohes I werden in  150 cm 3 M etha
nol suspendiert, m it 25— 30 cm 3 10%ig. NaO H  versetzt u. au f dem  W .-B ad b is zur Lsg. 
erhitzt. D iese wird verd., auf 15° gekühlt, m it C 02 gesätt. u. 0,32 g ausfallendes unver
ändertes Östron abgetrennt. D as F iltrat wird au f 65° erwärm t, zuvor stark m it HCl 
angesäuert u. so völlige Lactonisierung der ausfallenden Säure II zu Ib erzie lt, welches 
als lockerer, feinkrist. Nd. vom  F. 330° gewonnen w ird ; aus Cyclohexanon oder M ethyl- 
cellosolve schm ale Prism en, F . 339° (Block). — Gereinigtes Lactonacetat I: 5,7 g rohes Ib 
werden in einem Gemisch von 10 cm3 E ssiganhydrid  m it 15 cm 3 P yrid in  2 Std. auf dem  
W .-Bad erhitzt. D as in  CC14 gelöste Acetylierungsprod. wird durch eine Säule (2 -8  cm) 
von A ljö j (Alorco, Korn 80 Maschen) getrieben u. aus M ethanol k rista llisiert; schwere 
diam antähnliche K ristalle, F . 149— 150,5°, [ a ] D + 4 2 °  ( W e s t e r f e l d :  F. 143— 145°). —  
Ia (Propionat von  Ib): 0,2 g rohes Ib werden 2 Std . m it 1 cm 3 Propionsäureanhydrid  
+  1 cm 3 Pyridin  erh itzt, aus M ethanol-W . N adeln, F . 146— 148,5°. —  IC (Benzoat von  
Ib ): D arst. wie beim  Propionat aus 0,2 g Ib, 1 cm 3 B enzoylehlorid +  1 cm 3 Pyridin, 
dünne Nadeln aus A. oder Aceton, F . 241— 242°. —  Id (M ethyläther von  Ib): 0,43 g Ib 
werden m it einer Lsg. von  0,17 g KOH in 20 cm 3 n-Propanol unter R ückfluß erh itzt u. 
das vö llig  verseifte Prod. nach Abdam pfen des A lkohols im  Vakuum  in  Ggw. von  10cm 3 
W. m it 1,2 cm 3 D im ethylsulfat bei 60“ unter Zusatz von etw as K OH  geschüttelt. Das 
in  gelblichen Brocken abgeschiedene Rohprod. wird alkal. (m ethanol. KOH) verseift, 
dann m it starker Säure behandelt u. m ehrfach aus w ss. M ethanol um kristallisiert; 
F. 172,5— 174° ( W e s t e r f e l d :  166— 168°). Der g leiche M ethyläther kann m it CH3J
u. Ag20  aus Ib bereitet werden. —  Östrolsäure (II): 250 m g I werden m it überschüssiger  
w s s .  NaO H  verseift, die Lsg. wird bei 15° m it HCl a u f pn 3 angesäuert, die sich ab
scheidende II in warmem Aceton gelöst (wobei etw as schwerlösl. Ib abgetrennt wird) u. 
durch Anspritzen m it W. auskristallisiert. F. (beim raschen Erhitzen) 225° unter Auf
schäum en. M ethylester (H a), aus II m it äther. D iazom ethanlsg., aus w ss. M ethanol 
glitzernde Nadeln, welche beim  Trocknen trübe werden, F . 95—97° (1 Mol K rista ll
m ethanol). N a -S a lz  ( I lb ): 1,4 g I werden m it w ss.-m ethanol. N aO H  to ta l verseift 
(15 cm 3 10% ig. N aO H  +  15 cm 3 CH3OH), dann m it 50 cm 3 W . verdünnt, m it C 02

gesätt. u. unterhalb 40° konz., aus A. feine N adeln , F . 225® (B lock); 1,35 g; liegt als 
sehr stabiles D ihydrat vor. 3-M ethyläther (Ile). Der M ethyläther von Ib wird m it wss.- 
m ethanol. K OH  verseift, die m ethanolfreie Lsg. vorsich tig  angesäuert, aus Aceton-W . 
länglich-hexagonale P lättchen, F. 135— 136° unter Aufschäum en. D as Prod. geht beim  
Behandeln m it äther. D iazom ethanlsg. in  den 3-M ethyläthermethylester (Ild) über, 
F. 64,5— 65,5°, glitzernde Nädelchen, welche beim  Trocknen bei 65° trübe werden u. 
dann bei 77,5— 78,5° schm elzen. Benzoat des M ethylesters I la  ( I le ) : N ach dem Er
wärmen des 3-O xym ethylesters I la  m it P yrid in-B enzoylch lorid  fä llt eine schwer lösl. 
Fraktion u. ein ö l  an. Aus der ersteren läßt sich s ta tt  des gesuchten Esterbenzoatp« TTe 
nur das Benzoat des Lactons Ib (Ic) iso lieren , aus welch letzterem  es m it dem  gleichen  
F. 241— 244° bereitet werden kann. Aus dem  schließlich doch kristallisierten Ol werden  
schwere B lätter vom  F. 168— 171° abgetrennt, welche an A120 3 sehr fest adsorbiert u. 
nur zu etw a 50%  durch heiße 80% ig. E ssigsäure abgelöst werden, N atur unbekannt.

I  r = c h 3- c o —
I a  R = C H 3.C H 3 .CO— 
I b  R = H —
I  c R = C 6H g-C O —
I d  R = C H 3—

II  R / = H —
II  a R '= H — 
I l b  R '= H —
II  c R '= C H 3—
I l d  R /= C H 3—
I l e  B /= C 6H s-C O —

R '= H —
R ”= C H 3—
R '= Y a —
R ‘= H —
R'=CH3—
R " = C H 3—
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Benzoylierung bei tiefer Temp. liefert die gleichen Ergebnisse. —  Verss., aus dem Oxy- 
m ethylester I la  W. abszuspalten (durch Erhitzen m it P yridin-E ssiganhydrid oder 
POClj in Pyridin  oder m it X ylol u. Jod) schlugen säm tlich fehl. Desgleichen lieferten  
Verss., I  nach C l e m m e n s e n  z u  reduzieren, ste ts das Oxylacton I b  u. daneben eine kleine  
Menge unbekannter Säuren vom  F . 205— 225°. (J. biol. Chem istry 171. 61— 70. N ov.
1947. Medfort, M ass., Tufts Coll. Med. School, Dep. o f  P h y sio l.; Shrewsbury, Wor- 
cester Found. for E xp. B iol.) D a n n e n b ä u m .  3700

Harold Levy und Robert P. Jacobsen, Steroidlactone. 2. M itt. Darstellung der Iso- 
androlsäure und  verwandter Verbindungen. (1. vgl. vorst. Ref.) Es wird die O xydation  
einiger 17-K etosteroide zu den entsprechenden Ring D-Lactonen beschrieben; diese  
sind oder können als abgeleitet betrachtet werden vom  Androsteron, Isoandrosteron, 
Dehydroisoandrosteron, T estosteron u. Androstan-3.17-dion. —  Red. von I liefert II, 
das isomere Ätiocholan-3)3-ol-17-onacetat wurde hierbei n icht erm ittelt; II wird zudem  
in 2 polym orphen Form en isoliert. —  O xydation von II m it HjOj liefert das entspre
chende Lacton III, das nach Verseifung u. nachfolgender Relactonisierung das O xy
lacton IV, das als Isoandrololacton bezeichnet wird, liefert. D as Vorhandensein eines 
Lactonringes wird durch die Um w andlung von IV in V bzw. VI bewiesen. O xydation  
von IV liefert das entsprechende 3-K etolacton VII. —  Bei der O xydation von VIII wird 
das A cetoxylacton IX, daraus nach H ydrolyse u. Relactonisierung X  erhalten. Brom ie
rung von I liefert das 5.6-D ibrom id XI, dieses nach O xydation das Lactondibromid XII, 
dieses nach Debrom ierung das ungesätt. A cetoxylacton XIII u. nach H ydrolyse XIV, 
aus dem nach O xydation XV erhalten wird. Über die physiol. E igg. der vorst. Verbb. 
wird an anderer Stelle berichtet werden.

V e r s u c h e :  2,00 g Dehydroisoandrosteron (I), F . 168— 169°, in  30 ml 95% ig. A. m it  
0,5 g 10%ig. Pd-N orit-K atalysator bei n. Druck reduzieren, filtrieren u. F iltrat ein
engen. Aus N eohexan oder w ss. CH3OH 1 soandrosteronacetat (II), F. 116.5— 117°; 
(Ausbeute) 82% . —  I, m it Pt-O xyd in  E isessig  reduziert, liefert II; 65% , F. 114— 117°. 
Durch m ehrmaliges U m krist. aus N eohexan F . 116,5— 117° oder 104,5— 105°. —  Red. 
von I m it Pd-Chlorid in 95% ig. A. liefert II m it F. 100— 103,5° u. 109— 115,2°. — 0,25 g 
n in  2,0 ml E isessig u. 1,5 ml 28% ig. w ss. H 202 53 Std. bei 35° im Dunkeln stehenlassen, 
W. tropfenweise zugeben: R ohes Lacton  III (0,21 g) in 3 ml CH3OH u. 1,1 ml 10% ig. 
methanol. KOH 90 Min. am R ückfluß verseifen, Lsg. im Vakuum zur Trockne ein- 
dampfen, R ückstand in  W. lösen u. m it Chlf. extrahieren, wss. Lsg. m it 3nHCl ansäuern
u. Suspension 1 Std. au f dem Dam pfbad erhitzen. Nd. m it Ae. aufnehmen, getrockneten  
Extrakt einengen, m it 2 ml Acetanhydrid u. 5 Tropfen P yridin  1 Std. a u f dem Dam pf
bad acetylieren u. Lsg. im  Vakuum  einengen: aus B zl.-N eohexan  Isoandrololactonacetat
(III), CaHajOa, P latten , F . 158— 159,5°. —  0.274 g II in 2,0 ml E isessig m it 5 ml einer Lsg. 
von Peressigsäure in E isessig  in Ggw. von 20 mg p-Toluolsulfonsäure 23 Std. bei 35° im  
Dunkeln oxydieren: III, Ausbeute 89— 92% , F . 158,5— 159,5°. —  0 ,1 g  III in  4  ml 
CHjOH u. 0,5 m l W . 1 Std. m it 0,55 m l 10%ig. m ethanol. KOH verseifen, Lsg. m it  
0,55 ml 3nHCl ansäuern, m it 5 ml W. verdünnen, 1 Std. auf dem Dam pfbad u. unter  
Durchleiten von  N 2 erhitzen; aus Ä thylacetat-N eohexan  Isoandrolacton  (IV), C^H^Oj, 
F. 169,7— 169,9°. —  0,29 g IV unter N 2 90 Min. au f dem D am pfbad m it 1,5 ml 10%ig. 
wss. NaOH u. 15 m l W. erhitzen, au f 20° abkühlen, filtrieren, F iltrat auf 15° abkühlen
u. m it 1,3 ml 3nHCl au f pTi 3 ansäuern; aus Ä thylacetat Isoandrolsäure  (V), C19H 320 4, 
Platten, F . 170,5— 171,3°; 72% . —  Zu 0,10 g V in 20 ml eiskaltem  Ae. Ü berschuß von  
eiskaltem äther. D iazom ethan geben, D iazom ethan durch Erwärmen entferenen, f i l 
trieren u. zur Trockne eindam pfen; aus Ä thylacetat-N eohexan  M ethylsioandrolat (VI), 
Büsche], F. 115— 118,9°; 85% . —  0,33 g IV 6 Std. am Rückfluß m it 0,35 g Al-Isoprop- 
oxyd in  3,5 m l Cyclohexanon u. 10 ml trockenem Toluol oxydieren, abkühlen, m it Ae. 
verd., m it 3nHCl, W ., gesätt. N aH C 03-Lsg. u. W. waschen u. Ae. einengen; aus Ä th y l
acetat-N eohexan 3-Ketolacton  (VII), C^H^Oj, R osetten dicker P latten , F. 166— 167,7°; 
49%; durch längere Erhitzungsdauer kann die Ausbeute erhöht werden. —  0,17 g 
Androsteronacetat (VIII), F . 165— 165,5°, wie oben m it Peressigsäure oxydieren u. m it 
W. fällen; aus ÄthylacetaV-Neohexan Andrololactonacetat (IX), Ca H320 4, Nadeln,
F. 184,1 185,4°; 79%- —  0,12 g IX wie die Isoverb. u. das Oxylacton umwandeln; aus
Äthylacetat Andrololacton  (X), C19H 30O3, P latten , F . 229,6—232°; 237— 237,5° (Block);
90% . 0,5 g I in  10 m l kaltem  CC14 durch tropfenweisen Zusatz von 0,26 g Br in  6,35 m l
CC1 bei 2__5° bromieren u. im Vakuum einengen; aus B zl.-N eohexan  oder Ä thylacetat-
Neohexan 5 .6-Dibrom-3ß-acetoxyandrostan-17-on (XI), C21H 30O3Br2, F. 162,9— 163,2® 
(Zers.); 94% ; Ausbeute bei 20° (sta tt 2— 5°) 57%. —  O xydation von XI m it Peressig
säure w ie oben liefert aus .Äthvlacetat Aeohexan das Lactondibromul (X II), ü 41I30O iir 2, 
Nadelrosetten, F. 170,5— 170,9°; 86— 93%. — 0.81 g XII u. 2,0 g N aJ  in  50 ml Butanon  
5 Std. am R ückfluß kochen, abkühlen, m it wss. N a-B isu lfit schütteln, K etonschicht im

15*
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Vakuum einengen, Rückstand in Äthylacetat lösen, mit wss. NaCl-Lsg. waschen, 
trocknen u. einengen; aus Bzl.—Neohexan Dehydroisoandrololactonacetat (XIII), C21H30O4,
F. 183—185°; 84%. — 0,87 g X III in 25 ml CH3OH 4  Std. am Rückfluß mit 1,8 g 
K2C03 in 13 ml W. hydrolysieren, warme Lsg. mit 9 ml 3nHCl ansäuren, 1 Std. unter 
N2 auf dem Dampfbad erhitzen, mit 50 ml W. verd. u. auf 15° abkühlen; aus Äthyl
acetat Dehydroisoandrololacton (XIV), C19H280 3, F. 238—242,2°; 98%. — 0,3 g XIV. 
0,3 g Al-Isopropoxyd, 3 ml Cyclohexanon u. 9 ml Toluol 48 Std. am Rückfluß kochen, 
abkühlen, mit Ae. verdünnen, mit 3nHCl, wss. NaHC03 u. gesätt. NaCl-Lsg. waschen, 
Ae.-Lsg. trocknen, einengen, bei 0,5 mm u. 90° trocknen, Rückstand in wenig Äthyl
acetat aufnehmen u. mit Neohexan verd.: Testololacton (XV), C19H260 3, Nadelrosetten,
F .  205—207°; 91%, UV-Absorptionsmaximum 238 m p. (J. biol. Chemistry 171. 71—79. 
Nov. 1947.) H. P. F i e d l e r . 3700

Robert P. Jacobsen, George M. Picha und Harold Levy, Stercidlactone. 3. Mitt. Die 
Darstellung von Bisdehydroöstrolsäure und ihren Derivaten. (2. vgl. vorst. Ref.) Be
schrieben wird die Oxydation von Equilenin zum Lactonacetat der Bisdehydroöstrol
säure. Chem. Eigg. des Lactons sind ähnlich wie bei anderen Oxydationsprodd. von 
17-Ketosteroiden. Equileninacetat (I) wurde in geringer Ausbeute bei 35° mit H20 2 in 
Essigsäure zum Lactonacetat (II) oxydiert. Ausbeute bei Oxydation mit Peressigsäure 
bei 35° 20%, bei 10° Anstieg auf etwa 60% fast reines II. Verseifung (Erhitzen u. An
säuern) u. Relactonisierung von II ergibt das Oxylacton (III); Verseifung bei pH 5 u. 
tiefer Temp. ergibt Bisdehydroöstrolsäure (W). III -Methyläther (IV) durch Verseifung 
von II u. Verätherung der warmen alkal. Lsg. mit Dimethylsulfat.

V ersuche: Lactonacetat der Bisdehydroöstrolsäure (II), C20H20O4, aus I (F. 154,5 
bis 157°) mit 30%ig. wss. H20 2 in Eisessig bei 60std. Stehen bei 35° mit geringer Aus
beute. Oxydation mit Peressigsäure in Eisessig mit p-Toluolsulfonsäurezusatz 100 Std. 
bei 10°, Nadeln, F. 156°; (Ausbeute) 55%. — Oxylacton (III), C18H180 3, F. 292°, durch 
Verseifen von II mit 2%ig. wss. NaOH 21/2 Std. bei 100°, Ansäuern mit HCl u. Ab
kühlen. -— IV, C19H20O3, F. 197—199,5°. •— V, C18H20O5, F. 135° (Zers.). Östrollactonacetat,
F. 144—149°, aus Östronacetat (15,6 g), p-Toluolsulfonsäure (0,18 g) in 180 cm3 einer 
Mischung von Peressigsäure (0,001 Mol/cm3) u. Eisessig bei lOOstd. Stehen bei 10°; 
13,8 g =  80— 85%. (J. biol. Chemistry 171. 81— 85. Nov. 1947.) S c h o k r e . 3700

G. A . D . H aslewood, Digitonide von Steroidketonen. Folgende C3-Sterone lassen sich 
aus ihrer mit Digitonin aus 90%ig. A. gefällten Verb. in guter Ausbeute zurückgewinnen: 
d 4- u. d s-Cholestenon (I bzw. II), Cholestanon (III), d 4-/?-Sitostenon (IV) u. Progesteron
(V). Koprostanon u. A 1-Cholestenon geben erst in viel stärkeren Konzz. als Cholesterin
(VI), Niederschläge. Die Konstante 1000/c, wo c =  Mindestkonz, (mg/100 cm3), bei 
der innerhalb 24 Std. bei 18—-20° Nd. auftritt, bedeutet, beträgt annähernd für Chole- 
stanol u. VI >  5000, Koprosterin 167, II u. III 17, IV 6 ,2 ,1 2,8 u. V 1,0. Die Digitonin- 
fällbarkeit der C3-Sterone scheint allg. abzuhängen von der Löslichkeit, der Polarität 
bei C3 u. dem Bau des Moleküls. (Biochemie. J. 41. XLI. 1947. Guys Hosp. Med.

M. Protiva, Polycyclische Säuren m it östrogener Wirksamkeit. Übersicht über die 
synthet. Arbeiten auf dem Gebiete der Doisynolsäuren, bes. der Bisdehydrodoisynolsäure
(I). Die physiol. Eigg. verschied. Derivv. von I werden behandelt. 13 Literaturhinweise. 
(Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 166—68. Juli 1947.) A. Eum/Prag 3750

V. Prelog, J. Führer, R. Hagenbach und H . Frick, Untersuchungen über Organ
extrakte. 11. Mitt. Über die Konstitution des Alkohols C13H 20O aus dem H arn trächtiger 
Stuten. (10. vgl. C. 1946. I. 754.) Der 1. c. beschriebene Alkohol C13H20O (I) besitzt ein 
UV-Absorptionsspektr., das ebenso wie das seines Allophanats auf die Anwesenheit eines 
Benzolkerns im Mol. hinweist. Mit Cr03liefert I ein Keton Ci3H n O (II). II ist opt. inaktiv
u. gibt positive Jodoform-Rk., enthält also eine CH3CO-Gruppe. Die UV-Absorptions
spektren des Il-Semicarbazons u. des Il-Phenylsemicarbazons weisen auf Konjugation 
der C=0-Gruppe mit dem Benzolkern hin. — Zum Vgl. mit II wurden einige Ketone 
C13H180  synth. dargestellt. [5-Methyl-2-isopropylphenyl]-aceton (III) u. [2-Methyl-5- 
isopropylphenyl]-aceton (IV) wiesen zwar in Form ihr Semicarbazone prakt. ident. UV-

i i  r = o h 3c o —
I I I  U = H —
IV r = c h 3-

School.) D e g n e r . 3700
Hormone,
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Absorptionsspektren auf, waren aber verschieden von II. l-[4-Isopropylphenyl]-buta- 
non-(3) (V) u. II zeigten als Semicarbazone davon versch. UV-Absorptionsspektren. 
Das daraufhin dargestellte l-[2.3.6-Trimethylphenyl~\-butanon-(3) (VI), war nach UV- 
Absorptionsspektr., F. u. Misch-F. der Semicarbazone u. Phenylsemicarbazone mit 
II identisch. I muß deshalb das (—)-l-\2.3.6-Trimethylphenyl\-butanol-(3) (VII) sein. 
Die Verb. wird im Zusammenhang mit der Isoprenhypothese diskutiert u. ihre mögliche 
Verwandtschaft mit 7 weiteren C13-Verbb. aus Stutenharn u. Verbb. ähnlicher Zus. aus 
dem Bibergeil (vgl. L e d e r e r ,  Nature [London] 1 5 7 .  [1946.] 231) diskutiert. In Formel I

deutet die punktierte Linie den möglichen Aufbau aus 2 Isoprenresten u. 1 C3-Rest an. 
Zur Synth. von III wurde [l-Oxy-5-methyl-2-isopropylcyclohexyT\-essigsäureäthylesler ace- 
tyliert u. nach Essigsäureabspaltung dehydriert zur [5-Methyl-2-isopropylphenyl]-essig- 
säure (VIII), die über das Chlorid mit Dimethylcadmium in das Keton III überging. 
IV wurde aus [2-Methyl-5-isopropylphenyl]-essigsäure über deren Chlorid mit Dimethyl
cadmium dargestellt. V entstand aus Cuminalaceton durch partielle Hydrierung. 
VI ließ sich durch Kondensation von 2.3.6-Trimethylbenzaldehyd mit Aceton zum 
[2.3.6-Trimethylbenzal]-aceton nach dessen partieller Hydrierung gewinnen. Im An
hang (röntgenograph. mitbearbeitet von W . Nowacki) werden weitere neutrale Lipoide 
aus dem Harn trächtiger Stuten beschrieben. Die KW-stoffe u. Alkohole, die schon von 
M a r k e r  u. R o h r m a n n  (C. 1 9 4 0 . 1 .  3 8 1  u. vorher) beobachtet waren, stellen Homologen
gemische dar. Der von M a r k e r  isolierte K W -S to ff  C2SH6S vom F. 61° dürfte nach rönt
genograph. Ermittlung der langen Periode d zur Hauptsache aus n-Nonakosan, C,gH60, 
bestehen; das Gemisch höherer aliphat. Alkohole besteht zur Hauptsache aus n-Hexa- 
kosanol-(l), C26H540 , wie auch der Cerylalkohol. Möglicherweise entstammen diese 
Verbb. der Nahrung.

Versuche: (—)-l-[2.3.6-Trimethylphenyl]-butanol-(3) (I), C13H20O, aus den mit

(95,6 g) durch Chromatographie an A120 3 zur Abtrennung aliphat. Alkohole u. KW- 
stoffe (schwächer adsorbiert), nach wiederholter Chromatographie u. Mol.-Dest. Nadeln 
aus PAe., nach Sublimation (0,01 mm, 55°), F. 88,5—90,5», [a] D24 —5» (±2°) (c =  1,276 
in Chlf.) (350 mg). — l-[2.3.6-Trimethylphenyl]-butanon-(3) (II), C13H180 , aus II mit 
Cr03 in Eisessig, 3 Std., 20°, ö l nach Chromatographie. Semicarbazon, C14H21ON3, 
Kristalle aus Methanol, F. 178—180°, [a] D24 0° (±2°) (c =  0,852 in Chlf.). Phenylsemi- 
carbazon, C20H25ON3, Kristalle aus Methanol, F. 168—169,5°. — Paraffin-KW -stoff 
C29Hs<i, aus der ersten Fraktion des ersten Chromatogramms mit PAe. bei —10°, glän
zende Plättchen aus Essigester, F. 63,8—64,2°, rörtgenograph. lange Periode d =
39,4 i  0,2 Ä. — Cerylalkohol, C2BHbiO, aus den dem Vorst. folgenden Fraktionen des 
ersten Chromatogramms, Kristalle aus Methanol, Aceton, Essigester, F. 78—79°, opt. 
inaktiv, d =  71,1 ±  0,3 A. Acetat, C28H560 2, Blättchen aus Aceton, F. 61,5—62°. — 
Carbonsäure C26Hb20 2, aus Zweitvorst, mit Cr03, Blättchen aus Aceton, F. 82—83°, 
d =  62,8 ±  0,4 Ä. — [5-Methyl-2-isopropylphenyl]-essigsäure (VIII), C12H160 2, aus dem 
[l-Oxy-5 -methyl-2 -isopropylcyclohexyl]-essigsäureäthylester durch Kochen (2 Std.) 
mit Essigsäureanhydrid, nach anschließender Essigsäureabspaltung durch Dest. bei 
210—230° unter schwach vermindertem Druck u. Dest. des entstandenen Cyclohexenyl- 
essigesters bei 135—146°/12 mm sowie nach zweimaliger Dehydrierung durch Auf
tropfen aus einer Capillare auf Pd-Kohle bei 300—350° u. anschließender Verseifung, 
Kristalle aus PAe., F. 105—106°, sublimiert bei 90° im Hochvakuum. — [5-Methyl-2- 
isopropylphenyl]-aceton (III), C13H180 , aus VIII über das mit SOCl2 dargestellte rohe 
Chlorid, durch dessen Rk. mit Dimethylcadmium in Ae. 2 Std., 35°, nach Reinigung als 
Semicarbazon, Ci4H2iON3, Kristalle aus Methanol, F. 177—178° u. nach dessen Rückspal-

c h 2— CO— CH 3

X / I= V I I / \ h i V

II= V I

G i r a r d - Reagens T nicht reagierenden, neutralen Anteilen des Harnes trächtiger Stuten
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tung mit Phthalsäureanhydrid/W.-Dampf-Dest., farbloses Öl, Kp .12 122-—124°. — 
[2-Methyl-5-isopropylphenyl]-aceton (IV), C13H18Ö, aus [2 -Methyl-5 -isopropylphenyl]- 
essigsäure über deren Chlorid mit Dimethylcadmium, nach Abtrennung mit G i r a r d - 
ReagensT, Kp . 12 133 bis 135°. Semicarbazon, C14H21ON3, Kristalle aus Methanol, F. 157 
bis 159°. —1-[4-Isopropylphenyl]-butanon-{3) (V),C13H18O,ausCuminalacetonvomKp.0,06 
91—93° mit Pd-BaCÖ3-H 2 in A., nach Überführung in das Semicarbazon, C14H21ÖN3, 
Kristalle aus Methanol, F. 154—155°, nach dessen Spaltung farbloses Öl, Kp .12 136 bis 
137°. — [2.3.6-TrimethylbenzaI\-aceton, aus p-Xylol über das durch Chlormethylierung 
u. Red. erhaltene Pseudocumol, aus dem über 3-Brompseudocumol der 2.3.6-Trimethyl- 
benzaldehyd nach den literaturbekannten Verff. dargestellt wird, nach dessen Konden
sation mit Aceton in Ggw. von NaOC2H5 in A. (2 Std. 0°, 10 Std. 20°, 1/2 Std. 40°), Kp.0,2 
115—130°. Semicarbazon, C14H19ON3, Kristalle aus A., F. 216—217°. — l-[2.3.6-Trimethyl- 
phenyl\-butanon-{3) (VI), aus vorst. Benzalaceton mit Pd—BaCÖ3—H2 in Alkohol. Semicar
bazon, Cl4H21ON3, Kristalle aus A., F. u. Misch-F. mit dem aus II erhaltenen Semicar
bazon 178—180°, Phenylsemicarbazon, G20H25ON3, Nadeln aus A., F. u. Misch-F. mit 
dem aus II gewonnenen Phenylsemicarbazon 167—171°. (Helv. chim. Acta 30. 113—23. 
1/2. 1947. Zürich, ETH, Organ.-Chem. Labor.)- O f f e . 3750

V. Prelog, E. Tagm ann, S. Liebermann und L. Ruzicka, Untersuchungen über Organ
extrakte. 12. Mitt. Über Ketosteroide aus Schweinetestesextrakten. (11. vgl. vorst. Ref.) 
Die Ketosteroide aus Schweinetestes-Acetonextrakten wurden unter Verwendung von 
Verteilungs-, Fällungs- u. Adsorptions-Verff. sowie mittels Mol.-Dest. u. Behandlung 
mit GiRARD-Reagens T isoliert u. aufgetrennt. Die Stufen der Aufarbeitung wurden 
biol. im FussoÄNGER-Test verfolgt. Das androgene Hormon befindet sich in der Frak
tion digitoninumfällbarer Ketone; es wird durch Ultrarotabsorptionsspektr. sehr wahr
scheinlich gemacht, daß es sich um Testosteron (I) handelt, obgleich keine Kristalle 
isoliert werden. Das androgene Hormon der Schweinetestes scheint komplexer Natur 
zu sein, während aus Hengst- u. Stiertestes-Extrakten I leichter isoliert werden konnte. 
Ferner wurden folgende Ketosteroide mit 21 C-Atomen isoliert: Allopregnan-3ß-ol- 
20-on (III), A b-Pregnen-3ß-ol-20-on (II), Allopregnan-3oc-ol-20-on (IV). II übt eine Wrkg.

arbeitung durch Oxydation von Cholesterin (VIII) entstanden sind, sowie Cholestan- 
dion-(3.6) (VII), das bisher nicht in Organextrakten gefunden wurde. In diesem 
Zusammenhang wird auf das Vork. von 3.6-Dioxyeholansäure (Hyodesoxycholsäure) 
in Schweinegalle hingewiesen.

V ersuche: Acetonextrakt (3,54 kg) aus 209 kg Schweinetestes, in 25 Liter Ae. 
gelöst, filtriert, mit verd. KOH entsäuert (2,37 kg Neutralteil), mit 4 Liter tiefsd. PAe. 
geschüttelt, vom Cholesterin (VIII) (225 g, Kristalle aus Aceton, F. 146,5—147,5°) fil
triert, mit PAe. auf 12 Liter verd., 20mal mit 2 Liter 70%ig. A. extrahiert, alkoh. Lsg. 
bei 25—38° unter C02 konz., in der Mol.-Dest.-App. bis 150° dest. (136,9 g), mit 200 cm3 
tiefsd. PAe. digeriert u. filtriert; Rückstand =  VIII (27,0 g). Der Rückstand der PAe.- 
Lsg. (109,7 g) 4mal mit GiRARD-Reagens T behandelt; Abtrennung von 5,0 g reagieren
der Anteile mit ca. 6 6 % der androgenen Wirksamkeit; im Nichtketonischen (96,1 g) ca. 
33% der Wirksamkeit. Die Ketone in 240 cm3 A. gelöst, mit 6 g Digitonin u. 120 cm3 
W. versetzt, Digitonid (0,78 g) filtriert (enthält prakt. keine androgene Wirksamkeit), 
mit Pyridin u. Ae. zerlegt, nochmals mit GiRARD-Reagens behandelt (500 mg Ketone), 
in PAe. gelöst, an 20 g A120 3 chromatographiert (37 Fraktionen). Daraus isoliert: 
Cholestandion-(3.6) (VII), C27H44Ö2, Kristalle aus Methanol, F. u. Misch-F. 167—169°. — 
A 6-Pregnen-3ß-ol-20-on (II), C21H320 2, Prismen aus Chlf.-PAe., F. 186—187°, [a] D15 
+34° ±  5° (c =  0,412 in Chlf.). — A s-Cholesten-3ß-ol-7-on (V), C27H440 2, Nadeln aus

 ¡— COCHa

0=
H  ||

o VII

auf die Gonaden aus, ohne im 
Hahnenkamm- oder Vesicular- 
drüsentest akt. zu sein. IV war aus 
Naturstoffen bisher nur aus 
Schwangerenharn bekannt. An 
C-27-Steroid Ketonen wurden iso
liert: A &-Cholesten-3ß-ol-7-on (V) 
u. A i-Cholestenon-(3) (VI), die 
möglicherweise während der Auf-
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Aceton-PAe., P. u. Misch-F. 158—170°, [a] D17 —111° ±  2° (c =  1,426 in Chlf.). Acetat, 
Blättchen aus Methanol, F. u. Misch-F. 154—156°. — Digitonin-Nichtfällbares (2,97 g), 
enthält prakt. alle androgen wirksamen Ketone, in PAe. gelöst, an A120 3 chromatogra- 
phiert (61 Fraktionen). Daraus isoliert: Cholestandion-(3.6) (VII), C27H440 2, Kristalle 
aus Ae.-PAe., F. u. Misch-F. 166—167°, [a] D17 +14° +  4° (c =  0,541 in Chlf.). Dioxim, 
C27H460 2N2, Kristalle aus Methanol, F. 203—205°. — Weitere Fraktionen, nach der opt. 
Drehung zu „Gruppen“ zusammengefaßt, erneut an aktiverem A120 3 chromatographiert; 
eine Fraktion, [a]D +40° • • -+48° „molekular“ dest., erneut chromatographiert, Kri
stalle des A^-Cholestenon-iS) (VI) aus Methanol, F. 76—79°, [a] D19 +81° +  4° (c =  0,570 
in Chlf.), UV-Absorptionsmaximum in alkoh. Lsg. bei 2450 Ä, log e =  4,2. o-Tolyl- 
semicarbazon, C^H^ON^ F. u. Misch-F. 229—230°. — Aus weiteren Fraktionen nach 
Mol.-Dest. Allopregnan-3a-ol-20-on (IV), C21H340 2, Nadeln aus Aceton-PAe., F. u. 
Misch-F. 168—170°, [a] D16 +96° ±  4“ (c =  0,477 in Chlf.). Acetat, F. u. Misch-F. 138° 
bis 140°. — Nachw. des Testosterons (I): aus einer mittleren „Gruppe“ von Fraktionen 
mit der Hauptwirksamkeit wurde nach Mol.-Dest. u. erneuter Chromatographie aus den 
Fraktionen mit der Hauptwirksamkeit eine Anzahl vereinigt, die, in Bzl. gelöst, mit 
konz. HCl ausgeschüttelt wurden. Die HCl-Lsg. wurde verd., mit Ae. extrahiert, der 
Ae. mit Sodalsg. ausgeschüttelt. Aus dem Ae.-Rückstand nach Chromatographieren fast 
farbloses ö l, [a]D +28° +  2° (c =  1,42 in Chlf.), UV-Absorptionsmaximum bei 2400 Ä, 
Eje“ =  19, Infrarotspektr. in CS2 mit Banden bei 3610 cm-1  (OH-Gruppe), 1678 cm-1  

(C-3-Ketogruppe, a./3-ungesättigt), mehrere für I charakterist. Banden zwischen 1180 
u. 875 cm-1. (Helv. chim. Acta 30. 1080—90. 14/6. 1947.) O ffe. 3750

L. Ehm ann und K. Miescher, Über Steroide. 57. Mitt. Cyclobisdehydrodoisynol- 
säuren. Über Östrogene Carbonsäuren. 14. Mitt. (56. vgl. C. 1946. I. 1247.) Vff. be
schreiben Cyclobisdehydrodoisynolsäure (II) u. entsprechende (entspr.) 1.2-Cyclohexano- 
Verb. (III) zur Unters, des Zusammenhangs zwischen Konst. u. östrogener Wrkg. im 
Vgl. mit Bisdehydrodoisynolsäure (I). Analog der vereinfachten Synth. von I (vgl. 
An&er u. Miescher, C. 1 9 4 6 .1. 970) wurden II u. III synthetisiert. l-[/5-Bromäthyl]-6- 
methoxynaphthalin (IV) gab mit der K-Verb. des Cyclopentanon-a-carbonsäureesters
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in Xylol Ketoester (V) u. analog XI. Ringschluß erfolgte unter Tiefkühlung mit 80%ig. 
H2S04, wobei unter Lsg. charakterist. Rotfärbung auftrat (vgl. Ringschluß nach 
R u z i c k a  u . Mitarbeitern, Helv. chim. Acta 16. [1933.] 833) durch mehrtägiges Kochen 
in 50%ig. H2S04. Prim. Kondensationsprodd. (VI u. XII) wurden nicht isoliert, sondern 
ungesätt. Ester (VII u. XIII) in ster. einheitlicher Form. Erwärmen auf 160—165° mit 
konz. KOH ließen aus den Estern freie Säure (VIII bzw. XIV) entstehen. Hydrierung 
von VII bzw. X III mit P t0 2 u. H2 in Eisessig führte zum 7-Methoxy-1.2-cyclopentano-
1.2.3.4-tetrahydrophenanthren-2-carbonsäureäthylester (IX) bzw. zur entspr. 1.2-Cyclo- 
hexano-Verb. (XV). Entspr. gaben die freien Säuren in alkal.-wss. Lsg. mit R t jp e - oder 
R a n e  Y -N i  die gesätt. Säuren (X u. XVI). Keine epimeren Säuren aus Mutterlaugen. Analog
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ß-I (Iso) lösen sich gesätt. Säuren in konz. H2S04 mit Orangefarbe unter Gasentwick- 
lung._Spaltung mit KOH bei 210° ergab aus X“bzw. XVIII bzw. III. X u. XVI zeigen in 
HC03 -haltigem W. bei subcutaner Gabe Schwellenwert zwischen 200 u. 700 y. Gabe von
I mg führte zum Östrus von 2—3 Tagen. Entspr. Methoxyester IX  u. XV in ö l waren 
per os u. subcutan bis zu I mg wirkungslos, ebenso ungesätt. Ester u. Säuren. Damit 
sind II u. III ohne Wirkung. Möglicherweise entsprechen sie ster. in 1- u. 2-Stellung der 
wirkungslosen ß-l (iso-)Verbindung.

V ersuche: Darst. von II: 2-[ß-(6'-Meihoxynaphthyl-l')-äthyl~\-2-carbäthoxycyclo- 
pentanon-(l) (V), C21H240 4, Lsg. von K u. Dimethyläthylcarbinol in trocknem Xylol u. 
Zugabe von Cyclopentanon-a-carbonsäureäthylester bei 60°. Nach Zugabe von IV u. 
Xylol wurde 45 Std. im N2-Strom auf 110° erwärmt, mit Eiswasser versetzt, mit verd. 
HCl angesäuert u. ausgeäthert, gewaschen. Destillation von V bei 185—200°/0,l mm 
gab klares öl. Erstarrung nach mehrmonatigem Stehen, F. 40°. — A x-7-Methoxy-1.2- 
cyclopenteno-1.2.3.4-tetrahydrophenanthren-2-carbonsäureäthylester (VII), durch Einträgen 
äther. Lsg. von V in —10° kalte 80%ig. H2SÖ4 u. 20 Std. Rühren bei gleicher Temp.; 
Ae.-Extrakt mit eiskalter NaOH-Lsg. waschen; aus A. feine Nadeln, F. 117—118°, 
C21H22Ö3. — Verseifung von VII in A.-W.-KOH 1 Std. auf sd. W.-Bad u. 1/i Std. bei 
160—170°, in W. lösen, mit verd. HCl ansäuern u. Nd. absaugen, aus Aceton feine Na
deln der ungesätt. Säure (VIII), F. 207—209° (Zers.), C19H18Ö3. — Hydrierung von VH 
in Eisessig mit P tö 2 u. H2 bei 20—25° ergab IX , aus CH3OH, F. 95,5—96°; orangegelbe 
Farb-Rk. mit konz. H2SÖ4 mit grüner Fluorescenz, C21H24Ö3. — 7-Meihoxy-1.2-cyclo- 
penlano-1.2.3.4-tetrahydrophenantkren-2-carbonsäure (X), C19H20O3, durch Hydrierung 
von VIII in wss. NaOH mit Rupe-M bei 50°; mit verd. HCl ausfällen, aus Aceton feine 
Nadeln, F. 248—252°; mit konz. H2SÖ4 orangegelbe Färbung u. Cö2-Entwicklung. — 
7-Oxy-1.2-cyclopentano-1.2.3.4-tetrahydrophenanthren-2-carbonsäure (II), C18H180 3, aus X 
mit KOH, CHsOH u. W. im Bombenrohr 24 Std. bei 210—220°, aus W. mit HCl fällen; 
aus Aceton, F. 216,5—217,5°; Rk. mit konz. H2SÖ4 wie bei VIII. Analog lieferte IX
II von gleichem Schmelzpunkt. — Darst. von III: 2-[ß-(6-'Methoxynaphthyl-l')-äthyl]-2- 
carbäthoxycyclohexanon-(l) (XI), C22H26Ö4, analog der Darst. von V mit Cyclohexanon- 
a-carbonsäureäthylester, Kp.0tl 200—210°, nD22 1,5690. — Methoxyhexahydrochrysencar- 
bonsäureäthylester (XIII), C22H24Ö3, aus X I in äther. Lsg. mit konz. H2SÖ4 innerhalb 45 bis 
60 Min. bei —15° versetzen, tiefrotes Rk.-Gemisch sofort auf Eis gießen, analoge Auf
arbeitung wie bei V II; aus A. X III, F. 135—136°. — Ungesättigte Säure XIV, C20H20O3, aus 
XIII in Propanol, KÖH, W. unter Rühren 2 Std. im Autoklaven bei 160° u. abkühlen, 
Neutralkörper mit Ae. entfernen u. ansäuern; aus Aceton, F. 168—-170° (Zers.). — 
7-Methoxy -1.2  - cyclohexano -1.2.3.4 - tetrahydrophenanthren-2-carbonsäureäthylester (XV), 
C22H26ö 3, durch Hydrierung von XIII wie bei Darst. von IX , F. 122—123°; gleiche Rk. 
mit konz. H2SÖ4 wie IX. — 7-Methoxy-1.2-cyclohexano-1.2.3.4-tetrahydrophenanthren-2- 
carbonsäure (XVI), C20H22O3, aus XIV wie bei X, jedoch Verwendung von R a n e y -NL 
F. 195—198° (Zers.); orangerote Farbe mit konz. H2SÖ4. — Oxyolctahydrochrysencarbon- 
säure (III), C19H20O3, aus XVI wie bei II, aus Aceton, F. 305—310° (Zers.), orangerote 
Färbung u. C02-Entw. mit konz. H2S04. (Helv. chim. Acta 30. 413—18. 1/2. 1947. 
Basel, Ciba A.-G.) H allmann . 3750

G. Anner und K . Mieseher, Über Steroide. 58. Mitt. B-Normonodehydrodoisynol- 
säuren. Über Östrogene Garbonsäuren. 15. Mitt. (57. vgl. vorst. Ref.) Vff. beschreiben

die Synth. der B-Normono- 
c h 3 CH3 dehydrodoisynolsäure (I), ei-
—COOCH3 i y—COOR2 ner Tetrahydrofluorencar-
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der tetrahydrierten Säure Va entstand. Entmethylierung von Va mit Pyridinhydro" 
chlorid lieferte sodann I. — Durch Umsetzung von II mit Methyl-MgJ u. analoge 
Reaktionsfolge wurde die 7-Methoxy-1,2-dimethyl-l .2.3.4-tetrahydro\luoren-2-carbonsäure 
(Vc) erhalten; auch hier entstand nur ein Racemat bei der Hydrierung. — Eine Synth. 
von II wird angegeben. — Der Schwellenwert von I bzw. Va im östrustest an der ka
strierten Ratte liegt im Vgl. zur Bisdehydrodoisynolsäure u. ihrem Methyläther ca. lOma] 
höher; die Wirkungsdauer ist nur etwa halb so lang. Bei Vc ist die Östrogene Wrkg. 
noch stärker vermindert. — Vff. schließen aus ihren bisherigen Unterss, daß zum 
Zustandekommen einer hohen Östrogenen Wrkg. ein partiell hydriertes, angular annel- 
liertes, tricycl. Ringsystem mit Alkylgruppen in 1- u. 2-Stellung benötigt wird, wobei 
der die Carboxyl- u. Alkylgruppen tragende hydroaromat. Ring ein 6 -Ring sein muß.

V ersuche (FF. korr.): 7-Methoxy-l-äthyliden-2-methyl-1.2.3.4-tetrahydrofluoren-2- 
carbonsäure (IVb), C18H20O3; eine Lsg. von II in Bzl. wurde bei 0° zu Äthyl-MgBr in Ae. 
zugegeben u. anschließend auf dem W.-Bad erhitzt; nach Zers, mit Eis-HCl u. Auf
arbeitung III als braunes ö l, das zur Wasserabspaltung mit Jod l x/2 Std. in Chlf. gekocht 
wurde. Die rohe Äthylidenverb. IVa wurde durch Erhitzen mit konz. wss. alkoh. KOH 
auf 170° verseift; aus Aceton IVb, F. 176—178° (Zers.); löst sich in konz. H2S04 mit gelb
brauner Farbe. — 7-Methoxy-l-äthyl-2-methyl-1.2.3.4-tetrahydrofluoren-2-carbonsäure 
(Va), C18H220 3, durch Hydrierung von IVb mit der gleichen Menge RupE-Ni in l%ig. 
NaÖH; aus Methanol, F. 151—152°. Methylester (Vb), C19H24Ö3 aus Va mit Diazome- 
than; aus Methanol, F. 56—57°. — 7-Oxy-l-äthyl-2-methyl-1.2.3.4-tetrahydrofluoren-2- 
carbonsäure (I), CJ7H220 3, aus Va durch 3—4std. Erhitzen mit Pyridinhydrochlorid auf 
170—180°; aus Essigester F. 174—176°. — 7-Methoxy-1.2-dimethyl-l.2.3.4-tetrahydro- 
fluoren-2-carbonsäure (Vc), C17H20O3. Nach Umsetzung von II mit Methyl-MgJ (wie 
oben beschrieben) wurde das rohe Carbinol in 90%ig. Ameisensäure auf ca. 90° erwärmt; 
das rohe IVc wurde sodann durch KOH-Schmelze bei 170° verseift u. die 7-Methoxy-1- 
methylen-2-methyl-1.2.3.4-tetrahydrofluoren-2-carbonsäure (IVd; aus Methanol, F. 125 bis 
127° [Zers.]), mit RtrpE-Ni wie oben hydriert; Vc aus Methanol, F. 174—176°. — Synth. 
von II: ö-Keto-e-dicarbäthoxy-(o-[m-methoxyphenyl\-önanthsäureäthylester, C^H^O^ durch 
Umsetzung der Na-Verb. des m-Methoxybenzylmalonsäurediäthylesters mit Glutar- 
säureäthylesterchlorid in Bzl., nach 1/2std. Kochen, Aufarbeitung u. Hochvakuumdest. 
Kp-o,o5 182—187°. — y-[6-Methoxy-2-carboxyindenyl-3]-buttersäure, Cl6H160 6, durch 
Cychsierung der vorst. Verb. (5std. Erwärmen in 100%ig. H3P 0 4 auf 50—60°), Versei
fung mit wss.-methanol. KOH auf dem W.-Bad u. Erhitzen der freien Diearbonsäure 
im Vakuum auf ca. 100°; aus Aceton Nadeln, F. 233—235° (Zers.); Dimethylester, 
Ci7H20O5, aus vorst. Verb. mit Diazomethan, F. 96—97,5° (aus Methanol). —7-Melhoxy-
l-lceto-2-methyl-1.2.3.4-tetrahydrofluoren-2-carbonsäuremethylester (II), C17H180 4, aus dem 
Dimethylester durch DiECKMANN-Kondensation (24std. Erhitzen mit Na-Methylat in 
Bzl.); danach wurde gekühlt, Methyljodid in Methanol zugesetzt, 12 Std. stehengelassen, 
noch 1 Std. gekocht u. mit Eisessig zers.; nach Aufarbeitung u. Hochvakuumdest. 
Kp.0j05 180°; aus Methanol, F. 95—97°. (Helv. chim. Acta 30. 544—50. 1947.)

F r u h s t o r f e r . 3750
J. Heer und K . Miescher, Über Steroide. 59. Mitt. Dehydrierungen in  der Doisynol- 

säurereihe. Über Östrogene Carbonsäuren. 16. Mitt. (58. vgl. vorst. Ref.) Die ster. Be
ziehungen zwischen Östron u.der wirksamen Doisynolsäure sowie Equilenin u. der wirk
samen Bisdehydrodoisynolsäure wurden nochmals untersucht. — Durch Dehydrierung 
von (-f )-Doisynolsäure mit Pd-Tierkohle bei 250° wurde die unwirksame B is
dehydrodoisynolsäure erhalten, aus der (+)-Lumidoisynolsäure die wenig wirksame 
( +  )-a-Bisdehydrodoisynolsäure. Die gewonnenen Prodd. stimmen mit den auf anderem 
Wege erhaltenen Verbb. überein; die Dehydrierung erfolgt offenbar ohne Konfi
gurationswechsel. — Des weiteren wurde (-f-)-Isoequilenin in die (—)-ct-7-Methyl- 
bisdehydromarrianolsäure übergeführt u. deren synthet. gewonnener Halbester zur 
(—)-a-7-Methylbisdehydrodoisynolsäure abgebaut. Der stufenweise Umbau des ( +  )-Isoe- 
quilenins führt also zum gleichen wirksamen Antipoden der a-Bisdehydrodoisynolsäure 
wie die Kalischmelze des (-(-)-Equilenins. — Vff. nehmen daher an, daß im Östron u. 
Equilenin die gleiche Verknüpfung der Ringe C/D vorliegt, während in der wirk
samen (—-)-a-Bisdehydrodoisynolsäure 1-Äthyl- u. 2-Carboxylgruppen- in cis-Stellung 
zueinander stehen. Bei folgenden Rkk. wäre also ein Konfigurationswechsel anzu
nehmen: a) Belichtung des Östrons unter Big. des Lumiöstrons [Wechsel an C(13)]. 
b) Dehydrierung des Östrons zu (-|-)-Isoequilenin [an C( 14)]. c) Kalischmelze des Equi- 
lenins [an C(14)]. — Die Bedingungen zur Umlagerung der Bisdehydrodoisynolsäuren 
wurden untersucht.

V ersuche (FF. korr.): (+)-ß-7-Methylbisdehydrodoisynolsäuremethylester (iso), 
C20H24O3, durch 6std. Erhitzen von 7-Methyldoisynolsäuremethylester (ölig) mit der
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gleichen Menge 10%ig. Pd-Tierkohle in Aceton auf 250—260°; nach Filtrieren einer 
Lsg. in PAe. über A120 3 aus Methanol platte Nadeln, F. (u. Misch-F. mit authent. Mate
rial) 99—100°, [a] D22 +19° +  4° (c =  0,789 in A.). — (+ ) -a.-7-Methylbisdehydrodoisynol- 
säuremethylester, C20H24O3, aus dem Lumi-7 -methyldoisynolsäuremthylester in analoger 
Weise; aus Methanol Plättchen, F. (u. Misch-F. mit authent. Material) 102—103°, 
M n21 +80° +  4° (c =  0,786 in A.). — (-)-a-7-Methylbisdehydromarrianolsäure, C21H240 6, 
aus Isoequileninmethyläther F. 117,5—118,5°, [a] D23 +176° ±  4“ (c =  0,852 in A.) 
durch Lösen mit J2 in Methanol u. tropfenweises Zusetzen einer wss.-methanol. Lsg. 
von KOH; das Rohprod. wurde durch kurzes Erwärmen mit methanol. KOH verseift 
u. die isolierte Säurefraktion mit Diazomethan verestert; nach Filtrieren über A120 3 (in 
Bzl.-PAe.-Lsg. 1:9) aus Methanol Drusen, F. 99—101°; mit synthet. (racem.) Material 
keine Schmelzpunktsdepression; [a] D25 —146° +  4° (c =  0,375 in Bzl.). — (—)-a-7-Me- 
thylbisdehydrodoisynolsäure, C20H24O3, aus dem (—)-a-7 -Methylbisdehydromarrianol- 
säurehalbester (F. 156—158°, [a] D24 —158“, c =  0,945 in Bzl.) durch Umsetzung mit 
Oxalylchlorid in Bzl. u. Red. des rohen Säurechlorids nach R o s e m u n d  mit 10%ig. 
Pd-Tierkohle in Xylol; nach G i r a r d -Trennung wurde der Rohaldehyd (F. 112—114°) 
nach W o l f f - K i s h n e r  red. (Erhitzen mit Na, Hydrazinhydrat in Glykol unter N2 auf 
180—190° 16 Std.) u. das Rohprod. mit Diazomethan methyliert. Nach Filtrieren über 
A120 3 (Bzl.-PAe. 1:2) aus Methanol Plättchen, F. (u. Misch-F. mit authent. Material) 
102—103°, ident, mit dem Ätherester der durch Kalischmelze des Equilenins erhaltenen 
Säure, [a] [ ,22 —84° (c =  0,937 in A.). — UV-Bestrahlung von (-\-)-Equileninmethyläther. 
1,2 g Equileninmethyläther wurden in 200 cm3 trockenem Dioxan gelöst u. 58 Std. 
unter N2 mit UV-Licht bestrahlt. Das Rohprod. wurde mit GrRARD-Reagens T auf
getrennt in: 330 mg Nichtketofraktion, 710 mg Ketonanteil u. 35 mg sodalösl. Harz. 
Die Nichtketofraktion lieferte nach Chromatographie an A120 3 (eluiert mit Bzl.-PAe. 
1:1) u. Umkrist. aus PAe. u. Methanol 30 mg Nadeln, C22H260 3, F. 135—138°, [o: ] D22 —40° 
(c =  0,325 in Dioxan). — Die Ketofraktion wurde ebenfalls an A120 3 chromatogra- 
phiert (eluiert mit Bzl.-PAe. 1:1) u. lieferte neben 530 mg Ausgangsmaterial (F. 175 
bis 188°) 40 mg (—)-Isoequileninmethyläther, C19H20O2, F. 113—115°, [a] D22 —101° 
(c =  0,932 in Dioxan). Misch-F. mit ( +  )-Isoequileninmethyläther (vom F. 117,5 bis 
118,5°) 117—125° (das Racemat sollte bei 130—130,5° schmelzen). Außerdem wurden 
10 mg einer Fraktion F. 113—119°, [a] D22 —120° (c =  1,087 in Dioxan) erhalten. — 
Umlagerungsverss. m it Bisdehydrodoisynolsäuren: 500 mg a-Bisdehydrodoisynolsäure 
wurden im Ni-Tiegel mit KOH u. wenig W. 75 Min. auf 295° erhitzt; nach Aufarbeitung 
wurde der krist. Rückstand in verd. Na2C03-Lsg. gelöst u. mit C02 behandelt; es fielen 
190 mg krist. Säuren aus, in der Lsg. verblieben 300 mg fast reine a-Säure, F. 198—200°. 
Die ausgefällte rohe /J-Säure wurde nochmals in gleicher Weise behandelt, mit C02 
fielen noch 100 mg aus, die aus verd. Methanol bei 237—239° schmolzen u. mit authent. 
racem. ß- Bisdehydrodoisynolsäure keine Depression gaben. Methylester, F. u. Misch-F. 
194—196°. Nach 20std. Erhitzen der a-Säure mit Na-Glykolat in Glykol auf 190° wurde 
bei gleicher Aufarbeitung nur eine geringe Menge (ca. 2—5%) unreiner ß-Säure ge
funden. — 500 mg racem. +  Bisdehydrodoisynolsäure wurden wie oben der Kalischmelze 
unterworfen; nach Aufarbeitung wurden ca. 90 mg rohe a-Säure erhalten; aus Methanol 
F. u. Misch-F. mit authent. Material 203—204°; Methylester, F. u. Misch-F. 75—77“. — 
Mit Na-Glykolat wird auch die ß-Saure nur in unbedeutendem Maße umgelagert. — 
300 mg racem. /3-7-Methylbisdehydrodoisynolsäuremethylester wurden in Aceton ge
löst u. 6 Std. im Bombenrohr auf 250—260° erhitzt; nach Aufarbeitung u. Al20 3-Chro- 
matographie wurden 280 mg Ausgangsmaterial erhalten. (Helv. chim. Acta 30. 550 
bis 558. 1947.) F r u h s t o r f e r . 3750

J. Heer und K . Miescher, Über Steroide. 60. Mitt. Weitere Derivate der Doisynol- 
säuren: Aldehyde und Alkohole. Über Östrogene Garbonsäuren. 17. Mitt. (59. vgl. vorst. 
Ref.) Vff. stellten verschied. Derivv. der racem. a-7-Methylbisdehydrodoisynolsäure 
(norm al) (I), der physiol. unwirksamen racem. ß-7-Methylbisdehydrodoisynolsäure (iso) 
(II) u. der (-\-)-Doisynolsäure (III) dar, in denen die Carboxylgruppe durch verschied. 
Reste R ersetzt ist. Sämtliche Derivv. wurden im Östrustest an der kastrierten Ratte 
auf ihre physiol. Wirksamkeit geprüft. Die Derivv. von II waren prakt. unwirksam, 
dagegen zeigten in der I-Reihe Aldehyd (IV), Alkohol (Va) u. dessen Acetat (Vb) nahezu 
die Wrkg. der Carbonsäure (I); beim A m id  (VI) u. N itril (VII) war die Wirksamkeit 
stark verringert. Bes. interessant ist, daß selbst der Methyläther des Phenanthrols 
(VIII) sich noch als recht akt. erwies. — In der III-Reihe liegt die Wirkungsschwelle des 
Aldehyds (IX) 4—7fach, die des Alkohols (X) 40—60fach höher als bei III. Einzelan
gaben von Schwellenwerten u. Dauer des Östrus vgl. Tabelle im Original.

V ersuche (alle FF. korr.): a-7-Methylbisdehydrodoisynolaldehyd (IV); 1 g I wurde 
mittels 3 cm3 Oxalylchlorid in 5 cm3 Bzl. in das Säurechlorid (XI) übergeführt, das dann
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in Xylol mit Pd-Tierkohle nach R o s e n m u n d  bei 125° reduziert wurde. Das Rk.-Prod. 
wurde mit GmARD-Reagens T umgesetzt, aus Aceton Nadeln, F. 92—93°; Semicarbazon 
aus verd. A., F. 205—206°. — a-7-Methylbisdehydrodoisynolalkohol (Va), durch Red. von 
IV mit Platinoxyd in Methanol; aus Methanol Plättchen, F. (sehr unscharf) 56—70° 
(Kristallalkohol). Acetat Vb aus Va durch Acetylierung in Pyridin/Acetanhydrid;
E. 81,5—82,5°. — a-7-Methylbisdehydrodoisynolsäuremethylthiolester (XII); 2 g XI wur
den in einer Mischung von 10 cm3 Pyridin u. 2 g Methylmercaptan 24 Std. bei 0°, dann 
6  Std. bei 18° u. schließlich
1 Std. bei 30° stehengelassen; 1 R=C0 OT
nach Aufarbeitung u. Reini- CHa iv ■&=(/'
gung durch Chromatographie

chen von 1 g VI, 0,7 g POCl3 u.
5 cm3 Äthylendichlorid 8 Std. am Rückfluß; nach Reinigung durch Chromatographie 
an A120 3, F. 121 bis 122°. — ß-7-MethylbisdehydrodoisynolaMehyd (XIII), durch Über
führung von II in das Säurechlorid u. Red. nach R o s e n m u n d ,  wie unter IV beschrieben; 
aus verd. Methanol Plättchen, F. 105—107°; Semicarbazon, F. 204—206°. — ß-7-Methyl- 
bisdehydrodoisynolalkohol, durch Hydrieren von XIII analog Va; da der Alkohol nicht 
krist. werden konnte, wurde er analog Vb in das Acetat übergeführt; aus verd. Methanol 
Plättchen, F. 86—87°. -— l-Äthyl-2.2-dimelhyl-7-methoxy-l .2.3.4-tetrahydrophenanthren
(VIII), aus dem Semicarbazon von IV ; durch Red. nach W o l f f - K i s h n e r  mit Hydrazin
hydrat u. Na in Methanol bei 180—190°; das Rk.-Prod. wurde mit Dimethylsulfat 
methyliert u. durch Chromatographie an A 103 gereinigt; aus Aceton-Methanol, 
F. 95—96°. -— VIII wurde auch bei der Red. des Semicarbazons von XIII erhalten. — 
(-\-)-7-Methyldoisynolaldehyd (IX), aus (+)7-Methyldoisynolsäure durch Überführung in 
das Säurechlorid u. Red. nach R o s e n m u n d  analog IV ; aus verd. Methanol, F. 85—86°, 
Md23 +104° (c =  1,07 in A.). — (-\-)-7-Methyldoisynolalkohol (X), durch Hydrieren von
IX  wie bei Va; aus Pentan, F. 71°, [a] D22 +91° (c =  1,165 in A.). — (-j-)-Doisynolalkohol 
(XIV), durch Erhitzen von 200 mg X mit einer Lsg. von 200 mg Na in 5 cm3 Methanol 
(Bombenrohr, 180—190°, 10 Std.); aus verd. Methanol Nadeln, F. 172°; [a] D23 +90° 
( o  =  1,117 in A). (Helv. chim. Acta 3 0 .  777—85. 30/4. 1947.) F r u h s t o r f e r .  3750

J. Heer und K . M ieseher, Über Steroide. 61. Mitt. Von androgenen Hormonen abge
leitete „Doisynolsäuren“. Über Östrogene Carbonsäuren. 18. Mitt. (60. vgl. vorst. Ref.) Vff. 
stellten die zum ,,trans“-Dehydroandrosteron (VI), Testosteron, „trans“-Androsteron, A n- 
drosteron (VII) u. Androstandion analogen ,,Doisynolsäuren“ (Ia, Ila , l i la ,  IVa, Va) dar 
(Ia, Ila  u. l i l a  aus VI; IVa u. Va aus VII). Keine der 5 Säuren besaß androgene Wirk
samkeit (Hahnenkammtest); ebenso fiel auch die Prüfung der Östrogenen Wrkg. nega
tiv aus. Das ÜV-Spektr. der Ketosäure Ila  vgl. Original.

V ersuche (FF. korr.): Durch Aufspaltung von VI mit KOJ wurde die A9U -13- 
Methyltetrahydromarrianol-(7ß)-säure (Villa) erhalten (vgl. W e t t s t e i n  u . Mitarbeiter, 
(C. 1942. II. 44), deren acetylierter Dimethylester (VHIb) durch Kochen mit K2C03 in 
wss. Methanol zur A 91i-2.13-Dimethyl-2-carbomethoxy-7ß-oxydodekahydrophenanthryl-l- 
essigsäure (Vlllc) verseift wurde; aus verd. Methanol, F. 200—202°, [or] D22 —78° (c =  
0,9i9 in A.). — A 9’l i-2.13-Dimethyl-2-carbomethoxy-7ß-acetoxydodekahydrophenanthryl-
1-essigsäure (VHIb), durch Acetylieren von VIIIc (Acetanliydrid/Pyridin); aus verd. 
Methanol, F. 167°, [a] D22 —85° (c =  0,950 in A.). — A 91i-2.13-Dimethyl-2-carbomethoxy- 
7ß-acetoxydodekahydrophenanthryl-l-essigsäurechlorid (IX), aus VIHd durch Umsetzung 
mit Oxalylchlorid in Bzl.; aus Bzl.-Pentan Nadeln, F. 135° (Sintern ab 126°), [a] D22 
—80° (c =  1,003 in Chlf.). — A 9 u -2.13-Dimethyl-2-carbomethoxy-7ß-acetoxydodekahy- 
drophenanthryl-l-acetaldehad (X): 1,2 g IX wurden mit 600 mg 10% Pd-Tierkohle in 
15 cm3 Toluol bei 100—120° nach R o s e n m u n d  red. u. das Rk.-Prod. mit G i r a r d -  
Reagens T behandelt; aus Aceton-Pentan F. 123—125°, [a] D21 —77° (c =  0,814 in A.).
X gibt mit 1.4 -Dioxynaphthalin Rotfärbung. Oxim F. 162—163°. — A 9‘u -1-Äthyl-

an A120 3 aus Aceton-Methanol, 
F. 111—112,5°. — Va durch 
Red. von XII; 300 mg XII wur
den mit 3,6 g RANEY-Ni 6 Std. 
in absol. A. gekocht. Charak
terisierung als Acetat Vb. — 
a -7 - Methylbisdehydrodoisynol- 
säureamid (VI), durch Umset
zung von XI mit NH3 in Bzl.; 
aus Aceton-PAe., F. 177—178°. 
— a-7-Methylbisdehydrodoisy- 
nolsäurenitril (VII), durch Ko-

Va R = C H a—OH 
Vb R = C H 2—O— CO— CH3

VI R = C O N H 2
VII R = C N

V III R = C H 3 
XI R = C O .C l

X II R = C O .S — CH 3

c h 3

I I I  R  — OOOH R '= H  
IX  R —CHO R '= C H 3 
X R = C H 2OH R '= C H 3 

XIV R = C H 2OH R '= H
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Ila R=H
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IVa R=H, R'—H 
IV b R=CH3> R'=Ac

Va R=H 
Vb R=CH3

2.13-dimethyl-7 ß-oxydodekahydrophenanthren-2-carbonsäure (Ia), durch Erhitzen eines 
Gemischs von 3,8 g X , 0,75 g Hydrazinhydrat u. 5 g Na in 100 cm3 Glykol unter N2- 
Atmosphäre, 24 Std., 190°, aus verd. Methanol, E. 204—206°, [a] D21 —81° (c =  0,966 in 
A.). Aus Ia mit Diazomethyn Methylester (Ib), aus Methanol F. 115—116°, [a] D22 —82° 
(c =  1,015 in A.). Mit Acetanhydrid/Pyridin das Acetylderiv. (Ic), F. 112—113°, [<*]d22 
—82° (c =  0,995 in A.). — A s-l i -l-Äthyl-2.13-dimethyl-7-oxododekahydrophenanthren-
2-carbonsäure (Ila), durch Bromierung von Ia mit Br2 in Eisessig, Entfernen des Broms 
(Vakuum) u. Oxydation mit Cr03 in Eisessig, Entbromen mit Zn-Staub in Eisessig, aus 
verd. Methanol, F. 153—156°, [a] D20 +  58° (c =  0,960 in A.). Methylester (Ilb) aus Ila  
mit Diazomethan, aus PAe. Nadeln, F. 146°, [a] D21 +45° (c =  0,985 in A.). Ilb  durch 
Oxydation von Ib nach Oppenatter: 330 mg Ib, 200 mg Al-Isopropylat u. 3 cm3 Cyclo- 
hexanon wurden in 10 cm3 Toluol 1/2 Std. am Rückfluß gekocht. Nach Wasserdampf- 
dest. wurde der Rückstand nach Girard getrennt u. die Ketofraktion an A120 3 chroma-
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tographiert; aus PAe., F. 146°, gibt mit I lb  (vgl. oben) keine F.-Depression, [a] D22 +49° 
(° =  1.479 in A.), UV-Maximum bei 230 m/i (log e =  4,6) (aufgenommen von Ila ). —
1-Äthyl-2.13-dimethyl-7 ß-oxyperhydrophenanthren-2-carbonsäure ( l ila ) , durch Hydrie
rung von Ia mit Pt-Oxyd in A.-Eisessig; aus verd. Methanol Nadeln, F. 214—216°, 
[“Id20 —9° (c =  0,874 in A.). Methylester (I llb ), aus l i l a  mit Diazomethan; F. 114 bis 
114,5°, [<z]d20 9° (c =  1,023 in A.). — l-Äthyl-2.13-dimeihyl-7-oxoperhydrophenanihren-
2-carbonsäuremethylester (Vb), durch Oxydation von l i l a  (CrOs/Eisessig), Methylierung 
des Rk.-Prod. mit Diazomethan u. Trennung mit GmARD-Reagens T; aus verd. Metha- 
nol Nadeln, F. 156 157°. - 2.13-DimethyT2-carbomethoxy-7tx-acetoxyperhydrophenan- 
thryl-l-essigsäuremethylester (XI). Zu einer Mischung von 10 g VII in 300 cm3 Methanol 
wurde gleichzeitig eine Lsg. von 15 g Jod in 200 cm3 Methanol u. eine Lsg. von 25 g 
KOH in 60 cm3 W. u. 120 cm3 Methanol gegeben, so daß Jod stets im Überschuß blieb. 
Nach l l /? Std. wurde das Rk.-Gemisch mit W. verd. u. aufgearbeitet. Das Rohprod. 
wurde mit KOH in wss. A. verseift u. die Rohsäure (11,5 g) mit Diazomethan methy- 
liert. Der nicht krist. Ester wurde mit Acetanhydrid-Pyridin acetyliert; aus Methanol 
Nadeln, F. 108—109°, [a] D22 —15° (c =  0,969“in A.). — 2.13-Dimethyl-2-carboxy-7a- 
oxyperhydrophenanthryl-l-essigsäure, durch Verseifen von XI bei 1/2std. Erhitzen mit 
KOH mit wenig wss. A. auf 130°; aus Methanol Nadeln, F. 220—222“, [a] D21 —27° 
(c =  1,089 in A.). — 2.13-Dirnethyl-2-carbomethoxy-7a-oxyperhydrophenanthryl-l-essig- 
saure, aus XI durch Erwärmen mit KOH in wss. Methanol (Wasserbad, 1 Std.), aus 
Aceton Rhomboeder, F. 182—183°; [o:]d21 —27“ (c =  1,075 in A.).— 2.13-Dimethyl-2- 
carbomethoxy-7a-acetoxyperhydrophenanthryl-l-essigsäure, aus dem vorigen durch Acety- 
lierung (Acetanhydrid/Pyridin); bei 200—220°/0,l—0,3 mm destillierbares Harz; [a] D20 
—18° (c =  0,94 in A.). — 2.13-Dimethyl-2-carbomethoxy-7cc-acetoxyperhydrophenanthryl-
1-acetaldehyd, durch Überführen des vorigen mittels Oxalylchlorids in das Säurechlorid, 
das nach R o s e n m u n d  analog X red. u. aufgearbeitet wurde; bei 170°/0,1 mm destillier
bares Harz, [a]jj2 —19° (c =  0,943 in A.); Semicarbazon, F. 187—188°. — 1-Äthyl- 
2.13-dimethyl-7 a-oxyperhydrophenanthren-2-carbonsäure (IVa), durch Red. des vorigen 
nach W o l f e - K i s h n e b  analog Ia ; aus verd. Methanol, F. 202—204°, [a] D21 —9° (c =  0,968 
in A.). Methylierung von IVa mit Diazomethan u. Acetylierung mit Acetanhydrid 
/Pyridin liefert den acetylierten Carbonsäuremethylester IVb; aus Methanol F. 122—124°, 
zeigte keine opt. Drehung. —- l-Äthyl-2.13-dimethyl-7-oxoperhydrophenanthren-2-carbon- 
säure (Va), durch Oxydation von IVa mit CrOä/Eisessig; aus verd. Methanol F. 229,5 
bis 231,5°; zeigte keine opt. Drehung. Vb aus Va durch Methylierung mit Diazomethan, 
F. 156—157°, erwies sich mit dem oben aus l i l a  erhaltenen Prod. identisch. (Helv. 
chim. Acta 3 0 .  786— 95. 30/4. 1947.) F r u h s t o r f e r .  3750

Ch. Meystre und A. W ettstein, Über Steroide. 62. Mitt. Seitenkettenabbau von Oal- 
lensäuren direkt zu Ketolen vom Typus der Nebennierenrindenhormone sowie „Ein ein
facher Abbau der Callensäuren-Seitenkette“. 6 . Mitt. (61. vgl. vorst. Ref.; 5. vgl. C. 1 9 4 6 .
I. 970.) Vff. skizzieren schemat. den Seitenkettenabbau von Gallensäuren nach einem 
Verf., das eine Vereinfachung des direkten Abbaues zur Methylketonstufe darstellt. 
Bisher war die Umwandlung der Gallensäureester in Diphenyläthylene durch deren 
Bromierung mit N-Bromsuccinimid üblich. Nach HBr-Abspaltung wurden d 20.23-
24.24-Diphenylcholadiene (I, XXXI) erhalten. Vff. fanden, daß die 21-CH3-Gruppe in 
z-Stellung zum konjugierten Doppelbindungssyst. glatt mit N-Bromsuccinimid bromiert 
werden kann (II, XX XII), u. zwar in Ggw. u. unter Ausschluß von Licht. Bei Belichtung 
geht die Bromierung so rasch vor sich, daß sie selbst bei ringgesätt. 3-Ketonen (XVIII) 
u. a./J-ungesätt. Ringketonen (XXVII) XIX bzw. XXVIII in guten Ausbeuten liefert, 
während bei Ausschluß des Lichtes infolge von Nebenrkk. geringere Ausbeuten er
halten werden. In Ggw. von Licht ließ sich nach dem Verf. auch das Dien XXVII (u. 
damit auch Progesteron) über XXVI statt über XXIV herstellen. Die 21-Bromdiene 
sind relativ beständig u. können aus OH-freien Lösungsmm. krist. erhalten werden. 
Zur Umwandlung der 2 1 -Bromdiene in 20.21-Ketole wird Br in beliebiger Reihenfolge 
durch Acyloxy oder Alkoxy ersetzt u. die 20.22-Doppelbindung oxydativ aufgespalten. 
Mit wasserfreien Salzen organ. Säuren reagieren die 21-Bromdiene zu deren Estern V, 
XX, XIX, mit Alkoholen oder Alkoholaten zu Äthern XII, XXXIII, XXXV, mit W. oder 
wss. Alkali zu prim. Alkoholen IV u. mit Pyridin zu Pyridiniumsalzen III. Die Äther
oder Alkobolbldg. ist reversibel, so daß der Umsetzungsgrad von der Entfernung des 
gebildeten HBr abhängig ist; so wird z. B. aus IV u. seinem Äther XII nach Behandlung 
mit HBr II zurückgewonnen. Die Aufspaltung der Diendoppelbindung unter Bldg. der 
2 0 .21-Ketolester VIII, XXI, 11-Desoxycorticosteronacetat (XXX) oder -ketoläther XIV, 
XVI, XXXVI, 11 -Desoxycorticosteronmethyläther (XXXVII) erfolgt durch Cr03. Die ent
stehenden Ketoläther sind im Gegensatz zu den 21-A'koxydiphenylcholadienen schwer 
spaltbar, während sich die Ketolacetate leicht zu den freien Ketolen spalten lassen. Die
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T a b e lle  1

A c = C H a C O ;  P h = C 6 H s ; R = C 2 H 5 

Ringe A u. B befinden sich in eis-Stellung, die 3- u. 1 2 -Substituenten in a-, die 17-Substituenten
in jS-Stellung.
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X I  r ' = c h 3
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T a b e lle  2

CH 3CO; P b = C g H 5 j R '= C H 3; die Substituenten in 3-Stellung der 
c h 3 c h 3 c h 3

jCo t
P l p \ ? h
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Oxydation der 2 1 -Bromdiene zu 21-Brom-20-ketopregnanen (VI) u. deren Überführung 
in die 21-Acetoxy-(VIII)- oder Alkoxy-20-ketone erfolgt mit schlechter Ausbeute. Die 
Richtigkeit des empfohlenen Seitenkettenabbaues wird durch eingehende Prüfung der 
Stoffe VIII, X, XI, XXI u. XXX bewiesen. (Experientia [Basel] 3. 185—88. 15/5. 1947.)

H. P. F i e d l e r .  3750 
Ch. Meystre, A . W ettstein und K . Miescher, Über Steroide. 64. Mitt. E in  einfacher 

Abban der Gallensäuren-Seitenkette. 7. Mitt. Weitere Wege zur Herstellung von Pro
gesteron. (62. vgl. vorst. Ref.) Es wurden (vgl. C. 1946.1. 970) 3 Wege beschrieben, die 
(ausgehend von I) XIII ergaben. Die oxydative Entfernung der Seitenkette durch Cr03 
erfolgte beim 1. Weg am Acyloxychlordien III, beim 2. am Acyloxytrien IV u. beim 3. 
am Ketotrien VIII. Der 4. Weg geht wieder vom VIII aus, für das eine einfachere Darst. 
gefunden wurde. Bisher wurde VIII unter intermediärem Schutz der 5.6-Doppelbindung 
mit HCl während der Bromierung in 22-Stellung gewonnen, wozu (von II ausgehend) 
5— 6 Stufen erforderlich waren. Vff. fanden, daß die Einw. von N-Bromsuocinimid in 
Ggw. von Licht am C22 so glatt erfolgt, daß auch das Vorhandensein einer Zl4-3-CO-
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Gruppe kaum störte. So wird aus II nach alkal. Verseifung VI, durch OPPENAUEB-Oxy- 
dation VII u. aus diesem nach Bromierung VIII erhalten. Das 5. Verf. geht von III 
aus, das nach alkal. Verseifung bisher V lieferte. Wird III jedoch mit Mineralsäuren 
verseift, wird IX  erhalten, das nach Oxydation mit Cr03 X II liefert, welches mit K2COs

c h 3

/ \ | —

A c  =  C H 3C O  
P h  =  C , H S

/N .
HO

COOH

\ /

(6 . W eg) 
H C l

(5. W eg) 
C r 0 3

I

HO

rj
CI XI

c h 3

A 0 CtOs

0 =

k 2 c o 3

C r 0 3

C H 3

0 = \ S
X III

in CH3OH X III ergibt. Das 6 . Verf. (Kombination des 1. u. 5. Verf.) wendet die saure 
Verseifung auf X, das Abbauprod. von III an. Dabei wird X I erhalten, das nach Oxy
dation XII ergibt.

V ersuche: 4. Weg zur Herst. von Progesteron (XIII). 40 g A b'23-3ß-Acetoxy-24.24- 
diphenylcholadien (II) mit 15 g K2C03 in 100 cm3 W., 600 cm3 CH3OH u. 300 cm3 Bzl. 
2 Std. auf dem W.-Bad am Rückfluß kochen, Lsg. im Vakuum einengen, mit Ae.-Chlf. 
(4:1) ausziehen, Auszug mit W. waschen u. trocknen; aus Aceton 33,9 g A 3'23-3ß-Oxy-
24.24-diphenylcholadien (VI), CMH460 , F. 177—180»; [ * ] D21 —15 ±  4» (c =  0,967; Chlf.).
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— 30 g VI mit 150 cm3 Cyclohexanon u. 700 cm3 Toluol zum Sieden erhitzen, 100 cm3 
der Lsg. abdestillieren, unter Fortsetzen des Abdestillierens in 30 Min. 20 g Al-Isopro- 
pylat in 200 cm3 Toluol zutropfen lassen, kalte Lsg. mit 50 cm3 einer gesätt. Seignette- 
salzlsg. versetzen, 1 Std. mit W.-Dampf destillieren, wss. Suspension mit Ae. ausziehen, 
Ae.-Lsg. mit W. waschen, trocknen u. eindampfen; Kristalle mit A. anreiben, absaugen 
u. in Aceton mit Kohle behandeln; aus Aceton-A. 32,5 g A i -Z3-3-Keto-24.24-diphenyl- 
choladien (VII), C36H440 , F. 142—144°; [a] D22 92° ±  4° (c =  1,077; Chlf.). — 2 g VII 
mit 725 mg N-Bromsuccinimid in 50 cm3 CC14 bei Belichtung 15 Min. am Rückfluß zum 
Sieden erhitzen, Lsg. abkühlen, abnutschen, Filtrat im Vakuum eindampfen, zum 
Rückstand 10 cm3 Dimethylanilin geben, Lsg. 10 Min. kochen, mit Ae. verdünnen, 
mit HCl u. W. waschen, trocknen, durch 10 g A120 3 filtrieren u. eindampfen, Rück
stand in A. lösen, Lsg. mit Kohle behandeln u. im Vakuum einengen, aus A. zl4’20'23-3- 
Keto-24.24-diphenylcholatrien (VIII), F. 106—109°. — 2 g VII wie oben mit N-Brom
succinimid versetzen u. mit Dimethylanilin behandeln, Lsg. mit Ae. versetzen, 
mit HCl u. W. waschen, trocknen u. eindampfen. Das rohe VIII in 30 cm3 
Äthylenchlorid u. 60 cm3 Eisessig lösen, Lsg. auf —5° abkühlen, mit 1 g Cr03 
u. 6 cm3 W. versetzen u. 20 Std. bei 0° stehenlassen. Cr03-Überschuß vorsichtig zer
setzen, Lsg. im Vakuum unter W.-Zusatz einengen, Rückstand mit Ae.-Chlf. (4:1) aus
ziehen, Auszug mit W., verd. Soda u. W. waschen, trocknen u. eindampfen. Rückstand 
in 50 cm3 Bzl. lösen, Lsg. 13mal mit je 5 cm3 50%ig. H2S 04 ausschütteln, Extrakte mit 
W. verdünnen, wss. Suspension mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit verd. Soda u. W. 
waschen, trocknen u. eindampfen. Aus PAe. u. wenig Ae. 400 mg X III, F. 120—129°; 
aus wss. A., F. 127—129°. — 10 g A20'23-3ß-Acetoxy-5-chlor-24.24-diphenylcholadien (III) 
mit 6 g KOH in 200 cm3 A. 1 Std. am Rückfluß kochen, mit W. versetzen, im Vakuum 
einengen, wss. Rückstand mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit W. waschen, trocknen 
u. eindampfen; aus A . 7,5 g A 5-20-23-3ß-Oxy-24.24-diphenylcholatrien (V), F. 162—166°, 
aus Hexan F. 136—140°. — 5. Weg zur Herst. von XIII. 1 g III in 20 cm3 CH3OH u. 
15 cm3 Bzl. lösen, mit 0,3 cm3 konz. HCl versetzen, 45 Min. zum Sieden erhitzen, Lsg. 
mit W. verdünnen u. im Vakuum einengen, Rückstand mit Ae. extrahieren, Ae.-Lsg. 
mit Soda u. W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus Hexan 890 mg A 20'23-3ß-Oxy-5- 
chlor-24.24-diphenylcholadien (IX), C^II^OCl, F. 110—111°. — 890 mg IX  in 20 cm3 
Chlf. u. 20 cm3 80%ig. Essigsäure lösen, langsam mit 750 mg Cr03 u. 20 cm3 80%ig. 
Essigsäure versetzen, 3. Std. bei 20° stehenlassen, Cr03-Überschuß zersetzen, im Va
kuum einengen, mit Chlf. extrahieren, Chlf.-Lsg. mit Soda u. W. waschen, trocknen, 
mit wenig Kohle behandeln u. eindampfen. 750 mg Rückstand ergeben aus A. 5-Chlor- 
pregnan-3.20-dion (XII), C21H310 2C1, F. 166—170°; [a] D21 102° ±  4° (c =  1,01; Chlf.); 
wenig lösl. in A. u. Aceton. — 100 mg X II in 5 cm3 A. u. etwas W. mit 100 mg K2C03 
1 Std. am Rückfluß kochen, Lsg. im Vakuum einengen, mit Ae. extrahieren, Ae.-Lsg. 
mit W. waschen, trocknen u. einengen. Zusatz von wenig Pentan ergibt X III. — 
6. Weg zur Herst. von XIII. 1 g 3ß-Acetoxy-5-chlorpregnan-20-on (X) mit 30 cm3 CH3OH 
u. 0,3 cm3 konz. HCl auf dem W.-Bad erwärmen, nach 45 Min. Lsg. abkühlen, mit W. 
verdünnen, A. im Vakuum entfernen, Rückstand mit Ae. schütteln, Ae.-Lsg. mit W. 
waschen, trocknen u. eindampfen; aus wenig Aceton u. Isopropyläther, dann Essigester 
3ß-Oxy-5-chlorpregnan-20-on (XI), C21H330oCl, Prismen, F. 164—174“ (Zers.). — 350 mg 
XI in 10 cm3 90%ig. Essigsäure nach Abkühlung mit 90 mg Cr03 in 10 cm3 90%ig. 
Essigsäure 3 Std. bei 20° rühren, Cr03-Überschuß zersetzen, Lsg. mit W. verdünnen, 
im Vakuum einengen, mit Ae.-Chlf. extrahieren, Extrakt mit 2nSoda u. W. waschen, 
trocknen u. eindampfen; aus A. 5-Chlorpregnan 3.20-dion (XII). (Helv. chim. Acta 30. 
1022—27. 14/6. 1947.) _ .. H. P. F i e d l e r . 3750

Ch. Meystre und A. W ettstein, Über Steroide. 65. Mitt. E in  einfacher Abbau der 
Gallensäure-Seitenkette. 8 . Mitt. Überführung der Desoxycholsäure in  3.12-disubstituierte 
Ketole vom Typus der Nebennierenrindenhormone. (64. vgl. vorst. Ref.) Bericht über 
die experimentellen Unterlagen zur Gewinnung von 3.12-disubstituierten Ketolen (vgl. 
vorvorst. Ref.). Als Ausgangsmaterial dient das aus Desoxycholsäure in 5 Stufen er
hältliche I, das sich im Gegensatz zum einfachen Diphenyläthylen der Desoxycholsäure 
mit C4H40 2NBr in Ggw. oder unter Ausschluß von Licht in der a-ständigen CH3-Gruppe 
zu II bromieren läßt. Die Konst. von II wurde durch Bldg. von III u. durch Abbaurkk. 
bewiesen. Mit wasserfreien Salzen organ. Säuren werden aus II 21-Acyloxydiene, z. B. 
V, erhalten. V wurde auch erhalten, wenn Br in 21-Stellung durch OH ersetzt u. das 
entstehende Carbinol IV acetyliert wurde. Wird bei der Hydrolvse des Bromids nicht 
auf Entfernung des HBr geachtet, dann wird die Ausbeute infolge der Reversibilität 
des Vorganges verschlechtert oder aber z. B. aus IV mit HBr wieder II zurückgewonnen. 
Oxydation von V mit Cr03 ergibt VIII, dieses nach Verseifung IX, Oxydation von IX  
X, das nach Methylierung XI liefert, Ersatz von Br in 21-Stellung u. Aboxydation

16



lassen sieh auch bei allerdings schlechteren Ausbeuten umgekehrt ausführen. So wird 
aus II mit Cr03 VI, hieraus VIII erhalten. Saure Verseifung von VI liefert VII, aus dem 
ebenfalls VIII gewonnen wird. Das 21-Br-Atom kann auch durch Alkoxygruppen er
setzt werden. Behandlung von II mit A. unter gleichzeitiger Neutralisation des HBr 
liefert XII, das nach Verseifung XIII, dieses nach Oxydation XVI ergibt. XII konnte 
ebenfalls erst zu XIV oxydiert, XIV zu XV verseift u. XV zu XVI oxydiert werden. 
Weiter wurde die Bromierung von ringketogruppenhaltigen Choladienen untersucht. 
I wurde partiell in 3-Stellung zu XVII verseift u. dann zu XVIII dehydriert. Behandlung 
von XVIII mit C4H40 2NBr unter Belichtung ergibt glatte Bromierung in 21-Stellung 
unter Bldg. von XIX, das Br konnte dann durch eine Acetoxygruppe unter Bldg. von 
XX ersetzt u. dieses mit Cr03 zu XXI umgewandelt werden.

V ersuche: 25g zl2“'23-3a.l2a-Diacetoxy-24.24-diphenylcholadien (I) u. 7,5g  
C4H40 2NBr mit 250 cm3 CC14 übergießen, 10 Min. unter starker Belichtung zum Sieden 
erhitzen, abnutschen, Filtrat im Vakuum eindampfen u. Rückstand in warmem Iso
propyläther lösen; aus Aceton farblose Nadeln von A 20'23-3a.l2a-Diacetoxy-21-brom-
24.24-diphenylcholadien (II), C40H49O4Br, F. 195—196°. — 1 g II in 20 cm3 CC14 mit 2 cm3 
Pyridin versetzen, 45 Min. auf dem W.-Bad am Rückfluß kochen, abkühlen lassen, 
Suspension mit Ae. verdünnen, abnutschen, Kristalle in A. lösen, Lsg. mit wenig Kohle 
behandeln u. mit Ae. versetzen: Pyridiniumsalz (III), C45H540 4NBr, F. ab 182°, dann 
Zers., Klar-F. >  200°. — 10 g II mit 10 g wasserfreiem K-Acetat in 100 cm3 reinem 
Eisessig 1 Std. zum Sieden erhitzen, Lsg. im Vakuum eindampfen, Rückstand mit W. 
versetzen, Lsg. mit Ae. ausziehen, Ae.-Lsg. mit W. waschen, trocknen u. eindampfen; 
aus Aceton-CHjOH 7,49 g A 20-23-3a.l2a.21-Triacetoxy-24.24-diphenylcholadien (V), 
C42H520 6, F. 175—177°; [a] D25 274,5 ±  4° (c =  1,057; Chlf.). — 3 g II u. 3 g CaC03 mit 
90 cm3 Aceton u. 10 cm3 W. übergießen, Lsg. 1 Std. auf dem W.-Bad zum Sieden er
hitzen, Aceton im Vakuum abdampfen, wss. Suspension mit Ae. ausziehen, Ae.-Lsg. 
mit verd. HCl u. W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus CH3OH 700 mg z]20-23- 
3a.l2a-Diacetoxy-21-oxy-24.24-diphenylcholadien (IV), C40H50O5, F. 123—125°, dann 
Nadelbldg., 2. F. 167—169°; [a]D2° 221 ±  4° (c =  0,859; Chlf.). — 50 mg IV in 1 cm3 
Eisessig lösen, 1 cm3 konz. HBr in Eisessig u. 1 cm3 Eisessig zugeben, 3 Std. 
bei 20° stehenlassen, Lsg. bei 40° im Vakuum eindampfen u. Rückstand mit Iso
propyläther versetzen: 25 mg II, F. 192—194°. — 1 g IV 1 Std. auf dem W.-Bad 
mit 2 cm3 Pyridin u. 4 cm3 Acetanhydrid erhitzen, Lsg. im Vakuum eindampfen, 
Rückstand mit Ae. aufnehmen, Ae.-Lsg. mit verd. HCl u. W. waschen, trocknen 
u. eindampfen; aus Aceton-CH3OH V, F. 175—177°. — 2 g V in 25 cm3 Äthylen
chlorid, 25 cm3 Eisessig u. 2,5 cm3 W. lösen, Lsg. auf —5° abkühlen, 1,25 g Cr03 in
2,5 cm3 W. u. 25 cm3 Eisessig zugeben, 20 Std. bei 0° stehenlassen, Cr03-Überschuß 
unter 0° zersetzen, Lsg. mit W. verdünnen u. im Vakuum einengen. Wss. Suspension 
mit Ae.-Chlf. (4:1) ausschütteln, Auszug mit W., verd. Sodalsg. u. W. waschen, trocknen 
u. eindampfen; aus Hexan 1,0g 3a.l2a.21-Triacetoxypregnan-20-on (VIII), C27H40O„ 
F. 153—153,5°; [¡*1D26 159,5 ±  4° (c =  1,030; Aceton). — 4 g II in 50 cm3 Äthylen
chlorid, 45 cm3 Eisessig u. 5 cm3 W. lösen, Lsg. auf —5° abkühlen, langsam mit 2,4 g 
Cr03 in 5 cm3 W. u. 45 cm3 Eisessig versetzen, 20 Std. bei 0° stehenlassen, Cr03-Über- 
schuß bei 0° zersetzen, W. zugeben u. im Vakuum einengen, Lsg. mit Ae.-Chlf. aus
ziehen, Auszug mit verd. Sodalsg. u. W. waschen, trocknen u. eindampfen: rohes 
3ac.l2a-Diacetoxy-21-brom,pregnan-20-on (VI). — VI in 40 cm3 CH3OH u. 2 cm3 konz. 
HCl 1 Std. zum Sieden erhitzen, Lsg. mit W. versetzen u. im Vakuum einengen, Rück
stand mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit W., 2nSodalsg. u. W. waschen, trocknen u. 
eindampfen, Rückstand in Isopropyläther lösen, Lsg. mit PAe. versetzen, Lsg. abdekan
tieren u. im Vakuum eindampfen; aus wenig Isopropyläther 570 mg Kristalle, diese in 
Aceton über Kohle filtrieren u. aus Isopropyläther Umkristallisieren: 3a.l2a-Dioxy-21- 
brompregnan-20-on (VII), C21H330 3Br, farblose Nadeln, F. 148—150°; [a]r>22 148,5 ±  4° 
(c =  0,793; Chlf.). — 390 mg VII mit 500 mg wasserfreiem K-Acetat in 5 cm3 Eisessig 
1 Std. am Rückfluß kochen, Lsg. im Vakuum eindampfen, mit W. versetzen, mit Ae. 
ausziehen, Ae.-Lsg. mit W. waschen, trocknen u. eindampfen. Rückstand 1 Std. in 
1 cm3 Acetanhydrid u. 0,5 cm3 Pyridin (sd. W.-Bad) erhitzen, Rk.-Lsg. im Vakuum 
eindampfen, Rückstand in Ae. lösen, Ae.-Lsg. mit verd. HCl u. W. waschen, trocknen 
u. eindampfen, Rückstand in Bzl. lösen, Lsg. durch wenig A120 3filtrieren u. eindampfen; 
aus Hexan 90 mg VIII, F. 153—153,5°. — 4 g II wie oben mit 2,5 g Cr03 oxydieren, das 
erhaltene rohe VI wie oben mit 4 g K-Acetat in 40 cm3 Eisessig umsetzen: 3,76 g rohes 
VIII; dieses über A120 3 chromatographieren, dann mit Hexan u. mit Bzl. eluieren; aus 
den ersten Bzl.-Eluaten 300 mg VIII, F. 150—152°. — 200 mg VIII in 9 cm3 CH3OH 
lösen, Lsg. mit 200 mg K2C03 u. 2 cm3 W. versetzen, 15 Std. bei 20° stehenlassen, W. 
zugeben, Lsg. im Vakuum einengen, mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit W. waschen,
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trocknen u. eindampfen; ca. 100 mg rohes 3a.l2a.21-Trioxypregnan-20-on (IX), diese 
in 90%ig. Essigsäure, 10 cm3 lösen, mit 100 mg Cr03 in wenig W. u. Essigsäure versetzen 
u. 15 Std. bei 20° stehenlassen. Cr03-Uberschuß zersetzen, W. zugeben, im Vakuum 
einengen, Rückstand mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit W. waschen u. mit verd. 
Sodalsg. extrahieren, Sodalsg. mit HCl ansäuern, mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit 
W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus Ae. 50 mg 3.12-Diketoätiocholansdure (X),
E. 175—178°. 3.12-Diketoätiocholansäuremethylester (XI), Nadeln aus Ae., F. 171—173°.
— 2 g II mit 40 cm3 A. 2 Std. am Rückfluß erhitzen, Lsg. mit Na-Äthylatlsg. neutrali
sieren, mit etwas W. versetzen, im Vakuum eindampfen, Rückstand mit Ae. aufnehmen, 
Ae.-Lsg. mit W. waschen, trocknen u. eindampfen; rohes XII 1 Std. auf dem W.-Bad 
in 2 cm3 Pyridin u. 4 cm3 Acetanhydrid reacetylieren, W. zugeben, Lsg. im Vakuum 
einengen, Rückstand mit Ae. extrahieren, Ae.-Lsg. mit verd. HCl u. W. waschen, 
trocknen u. eindampfen; 1,84 g Rückstand ergeben aus Aceton 1,76 g A 2°-23-3a.l2a-Di- 
acetoxy-21-äthoxy-24.24-diphenylcholadien (XII), C42H540 6, F. 177—179°; [ > ] D22 232 ±  4° 
(c =  1,113; Chlf.). — 260 mg XII in 30 cm3 Eisessig lösen, mit 10 cm3 mit HBr gesätt. 
Eisessig versetzen, 3 Std. bei 20° stehenlassen, im Vakuum eindampfen, rohes II in 
2 cm3 Pyridin 15 Std. bei 15° stehenlassen, Pyridin im Vakuum abdampfen, Rückstand 
in A. aufnehmen u. mit Ae. fällen: 220 mg III, Zers, ab 182°; Klar-F. 202°. — 3 g XII 
in 30 cm3 Äthylenchlorid, 30 cm3 Eisessig u. 3 cm3 W. lösen, unter 0° abkühlen, mit 
1,9 g Cr03in 30 cm3 90%ig. Essigsäure versetzen, 20 Std. bei 0 ° stehenlassen. Cr03-Über- 
schuß zersetzen, mit W. verdünnen, im Vakuum einengen, mit Ae.-Chlf. extrahieren, 
Auszug mit W., verd. Sodalsg. u. W. waschen, trocknen u. eindampfen. Das 3a.l2a-Di- 
acetoxy-21-äthoxypregnan-20-on (XIV) wird nicht krist. erhalten, roh in 50 cm3 CH3OH 
lösen, mit wss. Lsg. von 1,5 g K2C03 1 Std. auf dem W.-Bad verseifen, W. zugeben, im 
Vakuum einengen, mit Ae. extrahieren, Ae.-Lsg. mit W. waschen, trocknen u. ein
dampfen: nichtkrist. 3a.l2a-Dioxy-21-äthoxypregnan-20-on (XV) mit 1 g Cr03 in 
50 cm3 90%ig. Essigsäure 3 Std. bei 15° oxydieren; Aufarbeitung wie oben. Oxydations- 
prod. über A120 3 chromatographieren u. mit Bzl.-Pentan u. Bzl. ebneren; durch Be
netzen der Eluate mit Isopropyläther u. aus Essigester-Isopropyläther 21-Äthoxypreg- 
nan-3.12.20-trion (XVI), C^H^O,, F. 178—180°; [a] D25 169 ±  4° (c =  1,075; Chlf.). — 
2 g XII mit 500 mg K2C03 in etwas VV. u. CH3OH versetzen, Lsg. 2 Std. am Rückfluß 
kochen, mit W. versetzen, im Vakuum einengen, Rückstand mit Ae. ausziehen, Ae.-Lsg. 
mit W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus Aceton oder CH30H  u. W. feine Nadeln 
von A 20 23-3a.l2a-Dioxy-21-äthoxy-24.24-diphenylcholadien (XIII), C3SH50O3, F. 103 bis 
104°. — 3 g XIII in 50 cm3 90%ig. Essigsäure lösen, bei 15° mit 2,5 g CrÖ3 in 50 cm3 
90%ig. Essigsäure versetzen, 3 Std. bei 15° stehenlassen, Cr03-Überschuß zersetzen, W. 
zugeben, im Vakuum einengen, Rückstand mit Ae.-Chlf. ausziehen, Auszug mit W., 
verd. Sodalsg. u. W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus Isopropyläther 200 mg XVI.
— 50 g A 20'23-3a-Oxy-12a-acetoxy-24.24-diphenylcholadien (XVII) in 1 Liter Toluol u. 
200 cm3 Cyclohexanon lösen, 200 cm3 Toluol abdestillieren, in 30 Min. 20 g Al-Tsopro- 
pylat u. 200 cm3 Toluol unter weiterem Destillieren zutropfen, abkühlen, 200 cm3 einer 
konz. Seignettesalzlsg. zugeben, 1 Std. mit W.-Dampf behandeln, wss. Suspension mit 
Ae. extrahieren, Ae.-Lsg. mit W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus A. 29,0g 
A20-23-3-Keto-12a-acetoxy-24.24-diphenylcholadien (XVIII), C38H460 3, F. 106—108°, [a] D21
204,5 ±  4° (c =  0,99; Chlf.). — 10 g XVIII u. 3,23 g C4H40 2NBr in 200 cm3 CC14 unter 
starker Belichtung 15 Min. zum Sieden erhitzen, abkühlen, abnutschen u. Filtrat im 
Vakuum eindampfen; aus Aceton 7,85 g A 20-23-3-Keto-12a-acetoxy-21-brom-24.24-di- 
phenylcholadien (XIX), C33H4S0 3Br, F. 122°, dann Erstarrung, dann F. 194°. — 2g  
K-Acetat in 40 cm3 Eisessig u. 20 cm3 Acetanhydrid 30 Min. unter CaCl2-Verschluß am 
Rückfluß kochen, 2 g XIX zugeben, 1 Std. weiterkochen, abkühlen, W. zugeben, im 
Vakuum einengen, wss. Suspension in Ae. aufnehmen, Ae.-Lsg. mit W. waschen, 
trocknen u. eindampfen. Das rohe A 20-23-3-Keto-12a.21-diacetoxy-24.24-diphenylchola- 
dien (XX), 20 Std. bei 0° mit 1 g Cr03 in 100 cm3 90%ig. Essigsäure u. 50 cm3 Äthylen
chlorid oxydieren, Cr03-Überschuß zersetzen, W. zugeben, einengen, Rückstand mit 
Ae.-Chlf. extrahieren, Auszug mit W., verd. Sodalsg. u. W. waschen, trocknen u. ein
dampfen, Rückstand in 50 cm3 Bzl. lösen, Bzl.-Lsg. 8mal mit je 10 cm3 60%ig. H2S04 
extrahieren, Extrakte mit dem lOfachen Vol. W. verdünnen, mit Ae. ausziehen, Ae.- 
Lsg. mit W. waschen, trocknen u. eindampfen; aus kaltem A. 405 mg Kristalle, F. 58 
bis 63°; nach Umkrist. aus Ae.-Pentan derbe Kristalle von 12a.21-Diacetoxypregnan-
3.20-dion (XXI), C^H^O,,, derbe Kristalle, F. 112—114°; nach dem Animpfen F. 122 
bis 124°; [a] D21 127 ±  4° (c =  0,620; Chlf.). (Helv. chim. Acta 30. 1 037^ 7 . 14/6. 
1947.) . H. P. F i e d l e r . 3750

Ch. Meystre und A. W ettstein, Über Steroide. 67. Mitt. E in  einfacher Abbau der 
Gallensäuren-Seitenkette. 9. Mitt. Überführung der A h-3ß-Oxycholensäure in  11-Desoxy-
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corticosteronester und -äther. (6 6 . vgl. Experientia [Basel] 3 .  [1947.] 7; 65. vgl. vorst. 
Ref.) Die Darst. des klin. wichtigsten Nebennierenrindenhormons, des 11-Desoxycor- 
ticosteronacetats (VII), gelingt in einfacher Weise aus Ai '20'23-3-Keto-24.24-diphenylchola- 
trien  (IV), welches aus der bei Seitenkettenoxydation des Cholesterins anfallenden 
4 5-3ß-Oxyätiocholensäure (I) (vgl. 64. Mitt. u. C. 1 9 4 6 .  I. 970) in 8—10 Stufen zu
gänglich ist. Vff. bromieren das Ketotrien IV ohne Nebenrk. in der 2 1 -Methylgruppe, 
ersetzen in dem 21-Bromid V Brom durch den Acetoxyrest u. erhalten aus A*'20'23-3- 
Keto-21-acetoxy-24.24-diphenylcholatrien  (VI) schließlich mittels Chromsäureoxydation 
u. nachfolgender Chromatographie Verb. VII. — In einer anderen Rk.-Reihe kommen 
Vff. von 2l20-23-d/3-Acetoxy-5-chlor-24.24-diphenylcholadien (III), welches in 7 Stufen 
leicht aus I darzustellen ist, über sein ziemlich beständiges 2 1 -Bromprod. (VIII) auf 
2 Wegen zum noch nicht beschriebenen ll-D esoxycorticosteronm ethyläther (XIII).

1) VIII wird in A i,20-23-3ß-Oxy-21-methoxy-24.24-diphenylcholatrien (IX), dieses durch 
Op p e n AUER-Oxydation in A 4-20‘23-3-Keto-21-methoxy-24.24-diphenylcholatrien (X) über
geführt u. letzteres durch Cr03 zu XIII oxydiert. 2) In VIII wird Br mit sd. Methanol 
durch Methoxy ersetzt u. die 3-Acetoxygruppe sauer verseift, im entstandenen zJ2«-23- 
3ß-Oxy-5-chlor-21-methoxy-24.24-diphenylcholadien (XI) durch Cr03 gleichzeitig die
3-Oxy- zur 3-Ketogruppe oxydiert u. die Seitenkette zur Pregnanstufe abgebaut. 
Dieses 5-CMor-3.20-diketo-21-methoxypregnan (XII) spaltet mittels Pottasche HCl ab 
u. liefert den mit dem oben erhaltenen ident. Ketoläther XIII. XIII ist recht schwer 
spaltbar, worauf wohl die biol. Inaktivität von XIII zurückzuführen ist. 1 mg XIII pro 
Tag hat an der nebennierenlosen Ratte noch keine lebenerhaltende Wirkung.

V ersuche: 11-Desoxycorticosteronacetat (VII), C^H^O^ aus A i,20'23-3-Keto-24.24- 
diphenylcholatrien (IV). 1 g IV u. 370 mg N-Bromsuccinimid in CC14 werden unter Be
lichtung 10 Min. erhitzt, Filtrat im Vakuum eingeengt, der ölige Rückstand V mit 
K-Acetat in Eisessig 2 Std. auf dem W.-Bad erhitzt, das ölige Rk.-Prod. VI in 95%ig. 
Essigsäure u. etwas Äthylenchlorid gelöst u. mit 1 g Cr03 3 Std. bei 15° stehengelassen. 
Lsg. im Vakuum unter mehrmaligem W.-Zusatz einengen, mit Ae./CHC13 (4:1) extrahie
ren u. den in Bzl./Hexan gelösten Ae.-Rückstand an A120 3 chromatographieren. 100mg 
VII, F. 159—161° aus Ae./Pentan, [a] D24 +170° i  4° (c =  0,648 in absol. A.). Statt 
Chromatographie des Rückstandes seine bzl. Lsg. mehrmals mit 50 Vol%ig. Schwefel
säure extrahieren, mit 10 Vol. W. verdünnen, mit Ae. extrahieren, Ae.-Rückstand Um
kristallisieren. — 11-Desoxycorticosteronmethyläther (XIII), C22H32Oa, aus A 20'23-3ß-Acet- 
oxy-5-chlor-24.24-diphenylcholadien (III) über IX u. X. Aus 20 g III u. 6,21 g N-Brom
succinimid 16,9 g A 20.23-3ß-Acetoxy-5-chlor-21-brom-24.24-diphenylcholadien (VIII), 
C38H460 2ClBr, F. 203—208° (Zers.), aus Isopropyläther oder Aceton. 3 g VIII mit Lsg. 
von Na-Methylat 2 Std. erhitzen, die mit W. verd. Rk.-Lsg. mit Ae. extrahieren. Aus
beute 2,44 g öliges IX; dieses in Toluol mit 30 cm3 Cyclohexanon nach O p p e n a u e b  
oxydieren. Aus Ae./CHC13-Extrakt erhält man 2,82 g öliges X. X oxydieren mit Chrom
säure bei 0° wie VI, man erhält 670 mg XIII in Nadeln, F. 161—165°, aus wenig Aceton/ 
Ae.; [ a ] D24 +193° ±  4° (c =  0,395 in CHC13). — XIII über XI u. XII. In Bzl. gelöstes 
VIII (10 g) mit absol. Methanol. 2 Std. kochen, mit 1 cm3 HCl (1:1) 1 Std. weiterkochen, 
mit W. verdünnen; Ae.-Extrakt enthält das rohe ölige XI. Man vertreibt den Ae., 
nimmt mit Äthylenchlorid u. Essigsäure auf u. oxydiert bei 0° mit Chromsäure. 8,2 g 
rohes XII, aus dem durch Kochen mit 3 g K2C03 in 90%ig. Methanol HCl abgespalten 
wird. Ae./CHC13-Extrakt liefert 7,66 g Rückstand. Diesen in Bzl. lösen, mehrmals
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H2S04 extrahieren wie VII; 650 mg krist. XIII, welches mit dem oben er-1 
haltenen XIII keine F.-Erniedrigung gibt. (Helv. chim. Acta 30. 1256—62. 1/8. 1947.)

.  .  .. Stegemann . 3750
■ .n und Ch- Meystre, Uber Steroide. 6 8 . Mitt. E in  einfacher Abbau der

Galiensäuren-Seitenkette. 10. Mitt. Neue Partialsynthesen von 11-Dehydrocorticosteron 
sowie 11-Ketoprogesteron. (67. vgl. vorst. Ref.). Vff. wenden den in früheren Arbeiten 
(vgl. vorst. Reff.) beschriebenen Abbau der Gallensäureseitenkette zu Ketolen vom 
Typus der Nebennierenrindenhormone auf eine 3.11-disubstituierte Gallensäure an. 
Ausgehend von der Desoxycholsäure (I) wird nach bekannten Methoden der 3-Acetoxy-
11-ketocholansäuremethylester (II) dargestellt. Behandlung von II mit Phenyl-MgBr u. 
Wasserabspaltung führt zum A 23-3<x-Acetoxy-ll-keto-24.24-diphenylcholen (I llb ). Dieses

OH

C6H5 c6h 5

CH2Ac

o S \ / \ /

wird mit Bromsuccinimid in 22-Stellung bromiert u. aus 
dem Bromid (IV) HBr abgespalten. Das erhaltene Dien- 
acetat (V) wird zum freien A 20-23-3a-Oxy-ll-keto-24.24-di- 
phenylcholadien (VI) verseift. Dieses wird nach O ppenauer  
zum A 20-23-3.11-Diketo-24.24-diphenylcholadien (VII) oxydiert. 
VII gibt keine F.-Erniedrigung mit VI, läßt sich aber nicht 

X I I  acetylieren. Die Konst. von VII wird weiter durch die
Oxydation zum 3.11.20-Triketopregnan (VIII) bewiesen. Aus 

VIII kann nach bekannter Meth. 11-Ketoprogesteron (IX) gewonnen werden. VII wird 
erneut mit Bromsuccinimid behandelt, das erhaltene A 2°-23-3.11-Diketo-21-brom-24.24- 
diphenylcholadien (X) in das 21-Acetat (XI) übergeführt. XI gibt bei der Oxydation 
mit Cr03 3.11.20-Triketo-21-acetoxypregnan(XII). Die Überführung von XII in 11-Dehy- 
drocorticosteronacetat (XIII) ist bekannt.

V ersuche: A 23-3a-Acetoxy-ll-keto-24.24-diphenylcholen, C38H480 3 (Illb), 3a-Acet- 
oxy-ll-ketocholansäuremethylester (II) wird in Bzl. gelöst u. mit Phenyl-MgBr in Ae. 
nach Grignard umgesetzt, das erhaltene Rohprod. wird mit alkoh. KOH verseift u. zur 
völligen W.-Abspaltung mit Eisessig gekocht, zur Reacetylierung wird mit Essigsäure
anhydrid behandelt, Kristalle aus Essigester, F. 168—169,5°, [<*]d21 +83° +  3° (c =  
0,904 in Chlf.). — A 23-3a-Oxy-ll-keto-24.24-diphenylcholen, C36H4(i0 2 (lila), aus Illb 
durch Verseifung mit K2C03 in wss. Methanol, Kristalle aus Methanol, F. 143—145°, 
[a]D2i _(_630 ±  3° (c =  0,985 in Chlf.). — A 2°-23-3a-Acetoxy-ll-keto-24.24-diphenylchola- 
dien, C38H460 3 (V), aus Illb  durch Einw. von Bromsuccinimid unter Belichtung, das 
erhaltene A 23-3a-Acetoxy-ll-keto-22-brom-24.24-diphenylcholen (IV) wird ohne Isolierung 
mit sd. Pyridin behandelt. V krist. in zwei Modifikationen, Spieße aus Aceton oder 
Aceton-Methanol, F. 107—112°, Nadeln aus Methanol, F. 169—170°, [a] D20 +62° ±  3°
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c =  ] ,044 m Chlf.). — A 20-23-3a-Oxy-ll-keto-24.24-diphenylcholadien, C^H^Oa (VI), aus 
V durch Verseifung mit K2C03 in Methanol-Bzl., wollige Nadeln aus Aceton-Methanol, 
F. 170°, die Schmelze erstarrt wieder zu Prismen, welche endgültig bei 230° schm. 
M d 26 +  27° +  2° (c =  0,668 in Chlf.). — Aus den Mutterlaugen von V wurden durch 
Verseifung wie oben VI u. nichtumgesetztes I l lb  gewonnen. — A 20m23-3.11-Diketo-
24.24-diphenylcholadien, C39H420 2 (VII), aus VI durch Einw. von Al-Isopropylat in 
Toluol u. Cyolohexanon, Kristalle aus Ae. oder Aceton-Methanol, F. 227—230°, [a]o24 
+45° + 2 °  (c =  0,702 in Chlf.). ■—- 3.11.20-Triketopregnan, C21H30Ö3 (VIII), aus VII 
durch Oxydation mit Cr03 in Äthylenchlorid u. Essigsäure, Nadeln aus Aceton-Ae., 
F. u. Misch-F. 160—163°, [a] D22 +107° ±  4° (c =  0,915 in Aceton). — A 23'23-3.11-Di- 
keto-21-brom-24.24-diphenylcholadien, C3r!H410 2Br (X), aus VIII in CC14 durch Einw. 
von Bromsuccinimid unter starker Belichtung u. Erwärmung, aus Ae. oder Aceton, 
F. 210° (Zers.). — A 20-23-3.11-Diketo-21-acetoxy-24.24-diphenylcholadien, C38H440 4 (XI), 
aus X durch Acetylierung mit Eisessig u. wasserfreiem K-Acetat in Bzl., zur Reinigung 
wurde verseift, chromatographiert u. reacetyliert, Prismen aus Aceton-Ae., F. 215 bis 
217°, [a] D25 +56,5° +  3° (c =  1,633 in Chlf.). — 3.11.20-Triketo-21-acetoxypregnan, 
C23H320 5 (XII), aus XI durch Oxydation mit Cr03 in CC14 u. Essigsäure, nach Chromato
graphie Nadeln aus Ae.-Pentan, F. u. Misch-F. 157-—160°. (Helv. chim. Acta 30. 1262 
bis 1269. 1/8. 1947.) B ie n e c k . 3750

Max N. H uffm an, 16-substituierte Steroide. 2. Mitt. 16-Ketoöstron-3-methyläther. 
(1. vgl. J. Amer. ehem. Soc. 6 6 . [1944.] 150; 3. vgl. C. 1947. 1762.) Vf. beschreibt eine 
verbesserte Partialsynth. (vgl. C. 1945. I. 45) des 16-Ketoöstron-3-methyläthers (III) aus 
Östron mit einer Gesamtausbeute von über 30%. III ist gelb, gibt eine farblose Bisulfit- 
additionsverb., ein Dioxim, ein Dimethoxim u. ein Mono-p-nitrophenylhydrazon. 
Verss., aus III mit o-Phenylendiamin ein Chinoxalinderiv., das Bissemicarbazon u. das 
Bisdinitrophenylhydrazon darzustellen, mißlangen. Lsgg. von III sind unbeständig. Red. 
von III mit Zn-Staub oder TiCl3 gibt ein farbloses Ketol, aus dem nur ein Monoxim dar
gestellt werden konnte. III gibt mit H2S 0 4 violette, mit FeCl3 keine Farbreaktion

V ersuche: Östron-3-methyläther, aus Östron mit 30%ig. KOH u. Dimethylsulfat; 
(Ausbeute) fast quantitativ. — lb-Oximinoöstron-3-methyläther (I), C19H23Ö3N, aus 
vorst. Verb., Nadeln aus wss. Methanol, F. 180—183° (Zers.); 75%. — 16-Ketoöstron-3- 
methylätherdioxim  (II), C19H240 3N2, aus I durch Einw. von Hydroxylaminhydrochlorid 
u. Na-Acetat in verd. A., Kristalle aus Butanol, F. 230° (Zers. u. Gasentw.); fast quan
titativ. — Red. von I mit Zn in Essigsäure gab ein Gemisch von isomeren a-Ketolen, 
hellgelbes Öl; 90%. — 16-Ketoöstron-3-methyläther (III), C19H22Ö3, aus dem vorst. Öl 
durch Oxydation mit Cu-Acetat in Methanol, das Rk.-Prod. wurde in Ae. u. verd. HCl 
aufgenommen, die äther. Phase mit verd. HCl, Hydrogencarbonatlsg. u. W. gewaschen 
u. eingedampft, der zurückbleibende gelbe, krist. III wurde über die Hydrogensulfit
verb. gereinigt, F. 176—178°. — II, aus III durch Einw. von Hydroxylaminhydrochlorid 
u. Na-Acetat in verd. A., F. u. Misch-F. 229° (Zers. u. Gasentw.). — III, aus I durch Einw. 
von wasserfreiem Na2SÖ3 in Essigsäure bis zur Beendigung der Gasentw., III wurde 
über die Hydrogensulfitverb, isoliert u. gereinigt, dünne gelbe Kristalle, F. 177—178°;
I 6—57%. — II, aus vorst. III, F. 230—232° (Zers. u. Gasentw.). p-NitropJienylhydrazon, 
C1.sH270 4N3, kanariengelbe Kristalle aus Essigester u. Chlf.-A., F. 257—259° (Zers.). 
Dimethoxim, C21H28Ö3N2, flache kleine gelbe Nadeln aus A. u. Chlf.-A., F. 231—233° 
(Zers.). Ketol, C19H24Ö3, aus III durch Red. mit TiCl3 (20%ig.) in Essigsäure, kleine, 
wachsige Flocken aus verd. A., F. 162—163°; eine Wiederholung des Vers. gab feine 
Nadeln aus wss. Methanol, F. 162—163°. Ketoloxim, C19H25Ö3N, aus vorst. Ketol, mkr. 
Kristalle aus verd. Methanol, F. 198,5—199,5° (Zers.). — Das vorst. Ketol wurde auch 
bei der Red. von III mit Zn u. Essigsäure gewonnen, feine seidige Nadeln aus verd. A.,
F. u. Misch-F. 162—163°. (J. biol. Chemistry 167. 273—81. 1947. Woodward, Wis., 
U.S. Standard Prod. Co.) B ie n e c k . 3750

Herbert E . Ungnade und Anna Ludutsky, Hydrodiäthylstilböstrolverbindungen.
2. Mitt. Die racemischen Oktahydroverbindungen. (1. vgl. C. 1946.1. 2248.) Die partielle 
Hydrierung von Diäthylstilböstrol gibt eine Mischung von phenol. u. nichtphenol. Verbb., 
die durch Alkali-Extraktion getrennt werden können. Die phenol. Fraktion (I) kann 
durch Chromatographie aufgeteilt werden in dl-rac.-[p-Oxyphenyl\-4-[4-trans-oxycyclo- 
hexyl\-hexan (II), das sich in der unteren Zone abscheidet u. mit RANEY-Nickel zu dl-3.4- 
Bis-[4-trans-oxycyclohexyl]-hexan (III) hydriert werden kann, u. in ein Gemisch von
II  u. dessen cis-Isomere (V), das bei der katalyt. Hydrierung III u. dl-3-[4-cis-Oxycyclo- 
hexyl]-4-[4-trans-oxycyclohexyl\-hexan (IV) ergibt. Das Benzoylierungsprod. von I läßt 
sich Chromatograph, aufteilen in das Monobenzoat von II u. V. — Chromatographie von 
I mit Zucker ergibt wahrscheinlich die entsprechende meso-Verbindung (VI). — I gibt 
ferner durch Oxydation dl-rac.-3-[p-Oxyphenyl]-4-[ketocyclohexyl]-hexan (VII), das durch
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Hydrierung in ein Gemisch (VIII) von II u. V übergeführt werden kann. — Die früher 
beschriebene Verb. vom F. 92—94° (Hoehn  u . U ngnade , C. 1947. 205) wurde als ein 
Gemisch von IV u. dl-Dihydrodiäthylstilböstrol identifiziert.

V ersuche: Partielle Hydrierung von Diäthylstilböstrol in Methanol (210°, 270 at). 
Das Rk.-Prod. wird mit Ae. aufgenommen. Beim Stehen über Nacht krist. daraus 
dl-3.4-Bis-[4-trans-oxycyclohexyl]-hexan (III). Das Filtrat dieses Ae.-Auszuges wird mit 
Na-Methylat gekocht (8  Std.), mit W. versetzt u. mit Bzl. extrahiert. Der wss. Anteil 
gibt glasiges I, Kristalle aus Bzl., F. 55—60°. — dl-rac.-[p-Oxyphenyl]-4-[4-trans-oxy- 
cyclohexyl]-hexan, C1SH280 2, (II), aus I in Bzl. durch Chromatographie (A120 3). Kristalle 
aus Bzl. u. Chlf. +  Skellysolve A. Adsorption von I an Zucker ergibt VI, F. 142—143°. 
— Monobenzoat von II, C25H320 3, nach Schotten-B aum ann . Kristalle aus Skellysolve 
F u. B, F. 77—78°. — dl-3.4-Bis-\4-trans-oxycyclohexyl\-hexan (III), aus II in Methanol 
mit RANEY-Nickel (210°, 270 at). Das Rk.-Prod. wird wie oben mit Na-Methylat auf
gearbeitet, F. 180—185°. —- Hydrierung von I. I wird zunächst Chromatograph, von II 
befreit u. das resultierende, glasige Prod. mit RANEY-Nickel hydriert (210°, 270 at). 
Aufarbeitung mit Na-Methylat wie oben. Die alkaliunlösl. Fraktion gibt III u. dl-3- 
[4-cis-Oxycyclohexyl]-4-\4-trans-oxycyclohexyl]-hexan (IV), F. 129—130°. — Das alkalilösl., 
glasige Prod. krist. aus Bzl., F. 62—64°. Verss. zur Trennung von I : Digitonide, schwierig 
u. nur mit schlechten Ausbeuten. — Monobenzoate, nach Schotten-B aumann  mit an
schließender Chromatographie des Rk.-Prod. CjjHjjOj, liefert die Monobenzoate von 
II u. V, F. 114—115°. Deren Hydrolyse gibt II u. V. — Mono-p-phenylazobenzoate, 
C31H360 3N2, nach Ansfon  (Org. Syntheses 25. [1945.] 8 6 ). Chromatograph, nicht 
aufzutrennen. Kristalle aus Skellysolve B, F. 97—103°. Hydrolyse gibt I. — Diben- 
zoate von I, C^H^O^ aus I +  Benzoesäureanhydrid in Pyridin. Kristalle aus Skelly
solve B, F. 117—118°. Hydrolyse gibt I. — Di-p-phenylazobenzoate, C44H440 4N4, F. 167 
bis 169°. Hydrolyse gibtl. — dl-rac.-3-[p-Oxyphenyl]-4-[4-ketocyclohexyl]-hexan, C18H260 3 
(VII), aus I nach Oppenauer  (C. 1942. II. 780) oder aus dem Monobenzoat von I mit 
Cr03 in Essigsäure u. Hydrolyse des Rk.-Prod., Reinigung mit GiRARD-Reagens, glasig, 
lösl. in Bzl., unlösl. in Skellysolve B. Benzoat, Oxim, Semicarbazon, glasig. -  Red. mit 
Na +  A. gibt VIII. — Identifizierung der Verb. vom F. 92—94° ergibt die Dibenzoate 
von IV u. dl-Dihydrodiäthylstilböstrol, F. 123—124°. — Die Infrarotspektren von II, V, 
VI u. VIII wurden noch untersucht. II, V u. VI haben unterschiedliche Spektren, so daß 
ihnen die zugeordnete Konfiguration zukommen kann. VIII erweist sich mit dieser 
Meth. als ein Gemisch von VI, II u. wenig V. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2629—32. Nov.

Pratul Chandra Mukharji, Steroide. 1. Mitt. Eine Synthese von Desoxytestosteron.
2-Methylcyclopentanon reagiert mit /5-Brompropionsäureäthylester (I) in Ggw. von 
NaNH2 unter Bldg. von 2-Methylcyclopentanonpropionsäureäthylester (II), der mit Cyan
essigester zu 2-Methyl-2-ß-carbäthoxyäthylcyclopentylidencyanessigsäureäthylester (III) 
kondensiert wurde. Durch Red. mit Al-Amalgam geht der ungesätt. Ester III in den 
gesätt. Cyanester (IV) über. IV-K-Salz gibt mit I a-Cyan-a-[2-methyl-2-ß-carbäthoxy- 
äthylcyclopentyl\-glutarsäureäthylester (V), der durch sd. HCl zur Tricarbonsäure (VI) 
verseift wurde. VI-Triäthylester unterliegt mit Na-Staub der Umlagerung nach D ieck
mann unter Bldg. von 8-Methyl-[0.3.4]-bicyclononanon-(5)-4-ß-propionsäureäthylester
(VII), der mit a-Brompropionsäureäthylester u. aktiviertem Zn nach R eformatzki das 
tricycl. 2.5-Dimethyl-1.2-cyclopentano-Ai -10-octahydronaphthalin-6-on (VIII) bildet. Durch 
katalyt. Hydrierung von VIII entsteht das gesätt. Keton (IX). Aus IX u. 4-Diäthyl- 
aminobutanon-(2)-jodmethylat in Ggw. von NaNH2 nach R obinson  entsteht ein Gemisch 
von Desoxytestosteron (X) u. einem als Zwischenprod. auftretenden tricycl. Diketon, das 
durch Rk. mit Na-Methylat in Bzl. ebenfalls in X übergeht.

V ersuche: 2-Methylcyclopentanon-(2)-ß-propionsäureäthylester (II), CnH180 3, Kp. 9 
130°, aus I, 2 -Methylcyclopentanon u. NaNH2 in Ae., Reinigung über die Oxalyl-Verbin- 
dung. Semicarbazon, F. 80—81° (A.), Nadeln. — 2-Methyl-2-ß-carbäthoxyäthylcyclopen- 
tylidencyanessigsäureäthylester (III), C16H230 4N, Kp.2,5 174°, II, Cyanessigsäureäthylester, 
Ammoniumacetat u. Eisessig in Bzl. 10 Std. kochen; gelbliches Öl. — 2-Methyl-2-ß- 
carbäthoxyäthvlcyclopentylcyanessigsäureäthylester (IV), C ^ H ^ N , Kp.2 157—159°, aus

c 2H 5  \ /  \ / B . c 2 H 5 \ / ~ \ / 0H

I I :  R = O H ;  R ' = H  
V :  R = H ;  R ' = O H

I I I :  R = H ;  R ' = O H  
I V :  R = O H ;  R ' = H

1947. Columbia, Mo., Univ., Chem. Dep.) M o h r . 3750
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>Ä1-Amalgam u. etwas A. in feuchtem Ae. bei Zimmertemp. (7 Tage). — a-Cyan- 
lA z^^y^ '^ 'ß '^bä thaxyä thylcydopen ty lf-g lu tarsäureä thylester  (V), C^H^OgN, Kp .3 

497°, aus I u. IV-K-Salz in Xylol, 12 Std. Zimmertemp, 4 Std. W.-Bad, 6 Std. 
unter Rückfluß. — a-[2-Methyl-2-ß-carbäthoxyäthylcyclopentyl\-glutarsäure, C14H220 6, 
*• 170—172°, durch Verseifen von V mit konz. HCl; 70 Std. kochen; VI-Triäthy lester, 
C20H34O6, Kp.2j5 166—168°, aus VI mit A. u. H2S 0 4 (30 Std.). -— 8-Methyl-[0.3.4]-bicyclo- 
nonanon-(5)-4-ß-propionsäureäthylester (VII), C15H240 3, Kp .3,5 144—146°, durch Kochen 
von VI-Triäthylester mit Na-Pulver in Bzl., Verseifen des entstandenen /3-Ketoesters 
mit 20%ig. H2S04 u . Verestern der Säure mit A. u. H2S04. Semicarbazon, F. 158— 160° 
(A.), Nadeln. — 2.5-Dimethyl-1.2-cyclopentano-A5'w-octahydronaphthalinon-(6) (VIII), 
ÖiöH220 , Kp .3 139—140°, VII, a-Brompropionsäureäthylester, aktiviertes Zn u. 1 Jod
kristall in Bzl. (Thiophen-frei) kochen, Rk.Prod. mit KOH in A. (10%ig.) verseifen; 
schwach gelbes Öl; Semicarbazon, F. 207° (A.). — 2.b-Dimethyl-1.2-cyclopentanoperhydro- 
naphthaIinon-(6) (IX), C16H240 , Kp .3 132—133°, aus VIII durch katalyt. Hydrierung mit 
A dams Katalysator; Semicarbazon, F. 224° (A.). — Desoxytestosteron (X), C19H28Ö, Kp.0l08
150-—155“ (Bad-Temp.), IX u. NaNH2-Pulver in Ae., 5 Std. rühren, Zugabe von 4-Di- 
äthylaminobutanon-(2)-jodmethylat in A. (unter N2), 3 Std. unter Eiskühlung, 2 Std. 
bei Zimmertemp. u. Stehen über Nacht, Zers, mit Eis u. HCl, Aufnehmen in Ae. des 
Roh-Prod. (Gemisch aus X u. einem Diketon), mit Na-Methylat in Bzl. über Nacht 
stehenlassen, 1 Std. 60°, in W. gießen, Bzl.-Rückstand fraktionieren; schwach gelbes, 
viscoses öl. (J. Indian ehem. Soc. 24. 91—97. Febr. 1947. Calcutta, Univ., Coll. of 
Sei. and Technol., Palit Labor, of Chem.) B eh n isc h . 3750

Léon Velluz, Die Chemie der Steroidhormone in  ihren neuen Entwicklungen. Über
sicht über Sterine, Chemie u. Synth. natürlicher u. synthet. Wirkstoffe (östradiol, 
Equilenin, Umwandlung androgener in Östrogene Hormone, Östradiolsynth., tricycl. 
Östrogene), Hormone der Nebennierenrinde (Corticosteronsynthesen). — 68  Literatur
zitate. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 567—83. Juli-Aug. 1947.)

D a n n en ba u m . 3750
Pierre Süe, Synthetisches radioaktives Thyroxin. Zur Synth. von 131J-T hyroxin  (I) 

wurde 131J  durch Bestrahlen von Te mit Deuteronen hergestellt, das gebildete 131J  
durch Behandlung des Te  mit Cr03-H 2S0 4 u. Oxalsäurered. abgetrennt, aus N a 131J  mit 
KJÖ3 in essigsaurer Lsg. 131J  freigemacht u. mit Dijodthyronin in NHs-gesätt. Lsg. zu 
131J-I umgesetzt (Ausbeute 16,1%, bezogen auf Anfangsaktivität). (Proc. XI. int. Congr. 
pure appl. Chem., London 1. 279—80. 1947. Paris, Coll. de France, Labors, de Chim. 
Nucl. et d’Endocrinol.) K. Maier . 3750

Robert F. Furchgott, Harris Rosenkrantz und Ephraim Shorr, Infrarotabsorptions
spektren von Steroiden. 4. Mitt. Nebennierenrindenhormone und verwandte Hormone. 
(3. vgl. C. 1949. E. 1227.) Nach der früheren Ortes berichteten Technik (vgl. J. biol. 
Chemistry 163. [1946.] 375,164. [1946.] 621 u. 3. Mitt. [1. c.]) werden die Infrarotspektren 
der folgenden Wirkstoffe im Bereich von 2—12,4 p  gemessen u. ausgedeutet : Cortico- 
steron (natürlich u. synthet.) u. dessen Acetat, Desoxycorticosteron u. dessen Acetat,
11-Dehydrocortieosteron, 17-öxy-ll-dehydrocorticosteron, Adrenosteron. Eine Keto- 
gruppe an Cu gibt danach eine starke Absorptionsbande mit einem Maximum bei 5,79 p. 
Die Gruppierung Ring D-CÖ-CH2- 0 -  prägt sich in einer spezif. starken Bande bei 
10,92—11,03/r aus. Die Spektren natürlicher u. synthet. Wirkstoffe sind gleich. — 
Wiedergabe mehrerer Spektren. (J. biol. Chemistry 171. 523—29. Dez. 1947. New 
York, CornellUniv., Med. Coll., Dep. of Med.; Russell Sage Inst, of Pathol. u. New York 
Hospital.) D an n en ba u m . 3750

V itam ine.

G. C. L. Goss und W . D . McFarlane, Oxydation von ß-Carotin m it Osmiumtetroxyd. 
Eine Lsg. von 50 cm3 Carotin (90% ß- u. 10% a-Carotin) in absol. Ae. wurde mit 1 cm3 
wss. Osö4-Lsg. (2%ig.) versetzt u. so lange gerührt, bis eine Farbänderung auftrat, u. 
dann mit 2 cm3 30%ig. H2Ö2 tropfenweise versetzt. Nach Zugabe von 3 cm3 0,5 mol. 
NaHC03-Lsg. wurde eine Mischung von 50 cm3 95%ig. A. u. 5 cm3 50%ig. KOH-Lsg. 
zugegeben, in einen Scheidetrichter dekantiert, die untere Schicht abgetrennt u. die 
obere (Vitamin A enthaltende) getrocknet, eingeengt u. in Cyclohexan aufgenommen. 
Die Absorptionsmaxima lagen bei 283; 325 u. 370 m p -, Ausbeute 30—40%. (Science 
[New York] 106. 375. 17/10.1947. Quebec, McGill Univ., Macdonald Coll., Faculty of 
Agric.) Schorre. 3800

W aldemar Dasler und Clifford D . Bauer, A u f elektrischem Wege aktiviertes Ergosterin 
(Whittier-Prozeß). Bei der Behandlung von Ergosterin (I) nach dem W hittier-Prozeß 
entsteht ein Prod., das nach Entfernen von unverändertem I 35% der Aktivität von
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reinem Vitamin D  aufweist. Bei diesem Vorgang wird I bei einem Druck von weniger 
als 1 mm Hg durch ein auf 260° erwärmtes Rohr destilliert, wobei gleichzeitig coaxial 
ein elektr. Strom von hoher Spannung angelegt wird. Die pharmakol. u. tox. Eigg. dieses 
Prod. unterscheiden sich von denen, die durch UV-Bestrahlung von I erhalten werden. 
Durch Behandeln mit organ. Lösungsmm. kann unverändertes I als unlösl. Rückstand 
entfernt werden. Das so erhaltene akt. Harz ist eine harte, spröde, niedrig schmelzende 
amorphe M. von blaßgelber Farbe, unlösl. in W., leicht lösl. in organ. Solventien, mit 
Digitonin nicht fällbar. Es hatte die antirachit. Wrkg. von 12—15 • 10°I. E. Vitamin D/g. 
Die Absorptionsspektren ließen es als komplexe Mischung mehrerer Komponenten er
kennen. Aus Pyridinlsg. konnte mit 3.5-Dinitrobenzoylehlorid ein Prod. erhalten wer
den, das in blaßgelben Blättchen mit einem Schmelzpunkt von 221—222° kristallisiert. 
Durch Alkalihydrolyse entsteht eine Verb., die in feinen, weißen Nadeln krist., die bei
151—152° schmilzt u. durch das Absorptionsspektrum als Neoergosterin identifiziert 
wurde. Hieraus konnte das Acetat (F. lufttrocken 117—118°, vacuumtrocken 122,5 bis 
123,5°) u. dessen 22.23-Dibromderiv. (182—183°) hergestellt werden. Nach Entfernen 
des Neoergosteryl-3.5-dinitrobenzoates konnten aus der Pyridinlsg. eine bei 123—124° 
schmelzende Substanz (Steroid-B) von nicht näher bekannter Zus. u. Calciferyl-3.5-di- 
nitrobenzoat erhalten werden. Die Konstanten des letzteren waren: Kp. 149—150°, 
[a] D29 92,6°. Das hieraus durch Hydrolyse erhaltene Calciferol schmolz bei 116—117,5°, 
opt. Drehung [a] D30 +  46°, hatte einen Extinktionskoeff. von E j ^  =  490 bei A =  
265 m p, u. besaß über 40 • 10° I. E. Vitamin D -Aktivität pro g. — 36 Literaturangaben. 
(J. biol. Chemistry 167. 581— 92. 1947. Chicago, Nutr. Res. Laborr.) Loch. 3800

Carl Axel W achtm eister und Karl Myrbäck, Disulfide der Aneurinphosphorsäure
ester. Aus synthet. Cocarboxylase u. aus Aneurinorthophosphat werden durch Oxy
dation mit J2 Disulfide erhalten, aus denen ebenso wie aus manchen Preßhefeextrakten 
mit Phosphatase nur in Ggw. von Cystein (I) Aneurin (II) gebildet wird.

Versuche: Cocarboxylase (III), durch Erhitzen von 8 g II-Hydrochlorid in H3P 0 4 
(vorher entwässert)-Na4P20 7 auf 155°, 2maliges Fällen mit 25%ig. Phosphorwolfram
säure u. fraktionierte Zers, mit 0,lnHCl in Aceton, krist. aus 0,lnHCl/A.; 0,92 g (Aus
beute). — Aneurinorthophosphat (IV) aus den Mutterlaugen vorst. Zers, mit weiterem 
Aceton u. Behandeln mit0,lnHCl, krist. aus 0,lnHCl/A.; 1,4 g. Disulfid, hygroskop. 
Nadeln, a) aus 1,664 g IV-Hydrochlorid in 0,567nNaOH mit 22 cm3 0,172nJ-NaJ- 
Lsg., Ansäuern mit HC104 u. Fällen mit Aceton, umkrist. aus W. mit Aceton; 1,21 g; 
oder b) aus 4 g II-Hydrochlorid mit H3P 0 4 (entwässert) bei 150°, Fällen der wss. Lsg. 
mit Aceton, Hydrolyse mit nH2S04, Behandeln mit Ba(OH)2, dann NaOH u. 0,174nJ- 
NaJ-Lsg. u. wie vorst.; 0,97 g. Mit Diastase werden aus 8,5 y  Disulfid nach 1, 8 , 23 Std.
0, 0,5, 0,8 y  II (als Thiochrom) u. in Ggw. von I 0,7, 4,2, 6,2 y  II erhalten, sowie mit 
Hefephosphatase nach 1 bzw. 2,5 Std. ohne I 0, mit I 6,5 u. 6,4 y  II (berechnet 6,4). 
— III-Disulfid (unrein), aus 128 mg III mit NaOH u. 0,174nJ-NaJ-Lsg., Ansäuern mit 
HJ04, Fällen mit Aceton u. Reinigen aus W. mit Aceton u. A.; 70 mg. Liefert mit 
Phosphatase ohne I 0,9 y, mit I 3,0 y  II (berechnet 3,5 y). (Ark. Kemi 24A . Nr. 8 . 
1—9. 1947.) F. J. Mey e r . 3800

A n tib iotica .
Herbert E. Carter, Y. H. Loo und P. S. Skell, Streptomycin. Die Verknüpfung zwischen 

Streptidin und Streptobiosamin. Zur Klärung der Verknüpfungsstelle von Streptidin  (I) 
u. Streptobiosamin (II) werden I u. Streptomycin (III) mit Perjodat (IV) oxydiert. I ver
brauchte 2 Mole IV; während der Rk. verschwand der positive SAKAGUcni-Test, der 
PAULY-Test wurde positiv, wahrscheinlich infolge Bldg. eines Imidazolderiv. durch 
Ringschluß des entstandenen Guanidoglutaraldehyds. III zeigte nach IV-Einw. bei 
pp 5—6 , 72 Std., positiven SAKAGuem-Test u. gab ein säurelabiles Abbauprod.; [a] 
+74°, Zers, bei 265°. Durch Säureeinw. entstand I, Glyoxal u. eine Säure. II scheint in
5-Stellung von I zu stehen, da dann die für die IV-Oxydation notwendige 1.2 -Glykol- 
gruppierung fehlt, jedoch ist die Möglichkeit einer Verknüpfung von I u. II in 4-Stellung 
nicht ausgeschlossen. (J. biol. Chemistry 168. 401—02. 1947. Urbana, Univ. of Illinois, 
Noyes Labor, of Chem., Div. of Biochem.) K. Maier . 3900

H. E. Stavely, 0 .  W intersteiner, J. Fried, H. L. W hite und M. Moore, Streptomycin. 
6 . Mitt. Einige Derivate und Reaktionen von Dihydrostreptobiosamin. (5. vgl. C. 1948.
1. 707.) Bei Acetylierung von Dehydrostreptobiosamin (I)-Hydrochlorid mit Acetanhy- 
drid +  Pyridin entstehen 3 verschied. Hexaacetate. Die als a- u. ß-Vorm  bezeichneten 
I-Hexaacetate unterscheiden sich wahrscheinlich nur durch die ster. Anordnung am 
C(i\ der Dihydrostreptosehälfte. Bei Hydrolyse mit sd. W. geben a- u. /3-I-Hexaacetat 
unter Abspaltung der Acetylgruppe an C(i> in der Streptosehälfte amorphe Gemische
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verschied. Pentaacetate. Das aus a-I-Hexaacetat entstehende amorphe Pentaacetat 
enthält jedoch krist. Anteile, die recht einheitlich zu sein scheinen u. wieder in guter 
Ausbeute zu a-I-Hexaacetat reacetyliert werden können. Die Struktur des stark links
drehenden y-I-Hexaacetates ist noch nicht geklärt. Aus Äthylmercaptodihydrostrepto- 

biosaminidpentaacetat, das durch Behandeln von I mit konz. 
HCl +  C2H5SH u .  anschließende Acetylierung erhalten 
wurde, kann durch HgCl2 C2H5SH abgespalten werden, 
wobei ein Pentaacetat mit ähnlichen Eigg. wie aus /3-I-Hexa- 
acetat erhalten wird, ein Beweis dafür, daß die an C(p 
sitzende Acetylgruppe abgespalten wurde. I nimmt beim 
Hydrieren mit P t0 2/H2 1 Mol H2 auf. Durch Acetylieren 
dieses Rk.-Prod. entsteht an Stelle des erwarteten Hepta- 
acetyldihydrostreptobiosamins eine Verb. C23H 20O8N-(CHZ 
C0)5- HCl ■ C2HSlOH, die als Pentaacetylderiv. eines Tetrahy- 
droanhydrostreptobiosaminhydrochlorids (II) bezeichnet wird, 
obschon einige Rkk. dieser Verb. mit der vorgeschlagenen 
Strukturformel nicht ganz in Einklang zu bringen sind. 
II kann auch direkt durch Hydrieren von Streptobiosamin- 
hydrochlorid erhalten werden. Bei Acetolyse von a-Methyl- 
pentaacetyldihydrostreptobiosaminid mit Acetanhydrid -f 
Eisessig +  katalyt. Mengen H2S 0 4 wurden N-Methyl-L-glu- 
cosamin-a-pentaacetat u., aus den wss. Mutterlaugen davon, 

CH2OCOCH3 au°h das entsprechende ß-Pentaacetat isoliert. Bei Verss., 
ein Acetonderiv. von Methyldihydrostreptobiosaminidhy- 

drochlorid zu erhalten, wurde nach Acetylieren u. Chromatographieren ein (wohl 
dimeres) Rk.-Prod. Ci2HeiOa N 2 mit 2 Isopropyliden- u. 5 Acetylgruppen unbekannter 
Struktur erhalten.

V ersuche (alle F F .  korr.): Acetylierung von 4 g I (dargestellt nach F r i e d  u .  Mit
arbeitern, 1. c.) durch Schütteln mit 8  ml Acetanhydrid +  2 ml Pyridin (3 Std.) u. 
12 Std. stehenlassen bei 45°. Das eingedampfte Rk.-Prod. wird aus Bzl. an Ä120 3 chro- 
matographiert. Aus den Bzl.- u. Bzl. +  Ae.(7:3)-Eluaten krist. auf Zusatz von Ae. 
a-I-Hexaacetat, Ci3H190 9N(CH3C0)6, F .  143—-144°, (Prismen aus Aceton +  Ae. oder 
Äthylacetat -f- Hexan), [a] D23 —108° (c =  1,0; Chlf.); 0,8—1,0 g (Ausbeute). Zur Ge
winnung der ß- u. y-Hexaacetate wurden 4,8 g I, 19 ml Acetanhydrid u. 38 ml Pyridin 
nach Auflösen unter Kühlung 46 Std. bei 4° stehengelassen. Das eingedampfte Rk.-Prod. 
wird in Chlf.-Lsg. nacheinander mit W., verd. HCl, NaHC03-Lsg. u. W. gewaschen, der 
Trockenrückstand (7,4 g) in 3,5 ml Äthylacetat gelöst u. 50 ml Ae. zugefügt. Nach 
Abtrennen von 2,17 g a-I-Hexaacetat wird der eingedampfte Rückstand aus Bzl. an 
A120 3 adsorbiert u. dann nacheinander mit 1,5 Liter Bzl., 1,5 Liter Bzl. +  Ae. (4:1),
1,2 Liter Bzl. +  Ae. (1:1) u. 1,2 Liter Ae. in 150 ml Portionen extrahiert. Aus den 
ersten 3mal 150 ml Bzl. wird wenig Streptidinoctaacetat isoliert. Die folgenden Bzl.- u. 
die folgenden 2mal 150 ml Bzl. +  Ae. (4: l)-Fraktionen enthalten y-\-Hexaacetat, 
C13H190 9N(CH3C0)6, F. 135—136° (aus Äthylacetat +  Ae.), [a] D23 —175° (c =  1,05; 
Chlf.); 0,344g. — Aus dem folgenden lmal 150 ml Bzl. -j- Ae.(4:1)-Eluat krist. aus 
Aceton -f- Ae. das mit wenig a-I-Hexaacetat (große Kristalle, die mechan. ausgelesen 
werden) vermischte ß-l-Hexaacetat, C13H190 9N • (CH3 • CO)6, lange Nadeln, F. 105—107°, 
[ « I d 23 — 36,2° (c =  1,10; Chlf.); 0,21 g. Aus den restlichen Eluaten nur /J-I-Hexaacetat. 
— a-Pentaacetyldihdrostreptobiosamin (III), C13H20O9N(CH3CO)8, F .  140—142° (aus 
Äthylacetat +  Ae.), durch Erhitzen von 409 mg a-I-Hexaacetat mit 10 ml W. (2 Std.), 
[«Jd“2“ —98° (c =  0,90; Chlf.); 199 mg. — Bei Hydrolyse von /S-I-Hexaacetat (69 mg) 
durch W. (2 Std. Kochen) entstehen eine Verb. vom F. 136—138,5° (Prismenrosetten 
aus Äthylacetat +  Ae.; 15 mg) u. eine Verb. vom F. 135—137° (mikr. Nadeln aus 
Äthylacetat +  Ae.; 22 mg), die beide 4—O-Acetylgruppen enthalten. — Äthylmercap- 
topentaacetyldihydrostreptobiosaminid, C15H240 8NS(CH3C0)5, F. 115—116“ (aus Äthyl
acetat +  Ae.), durch Schütteln von 1,4 g I-Hydrochlorid mit 1,5 ml Äthylmercaptan 
in 1,5 ml konz. HCl bei 0° (1 Std.) u. dann bei 20° (2,5 Std.), Eindampfen u. Acetylieren 
des Rückstandes mit Acetanhydrid (5 ml) +  Pyridin (10 ml) bei 5° über Nacht. Die 
Aufarbeitung erfolgt durch Chromatographieren aus Bzl. an A120 3; [a]D —165° (c =  0,87; 
Chlf.); 0,95 g. Beim Erhitzen von 95 mg dieser Verb. in 2 ml 50%ig. wss. Aceton mit 
205 mg Cd-Carbonat u. 44 mg HgCl2 (40 Min.) entsteht III (23 mg, F. u. Misch-F.), aber 
mitgeringerer opt. Drehung; [a] D24 —83° (c =  0,65; Chlf.). — Pentaacetyltetrahydroanhy- 
drostreptobiosaminhydrochlorid (II), C13H20O8N(CH3CO)5 -HCl-C2H5OH, F .  154—155° 
(Zers., Prismen aus absol. A.), aus I-Hydrochlorid mit P t0 2/H2 in W. u. Acetylieren des 
Red.-Prod. mit Acetanhydrid +  Pyridin (1:1), [a] D26 +6,1° (c =  1,48; W.). Ein ident.

C H 3

HCOCOPHs
l/OH
° \  xCH2OCOCH3

0  I H 3  H C O C O C H 3
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Prod. entsteht auf demselben Wege aus Streptobiosaminhydrochlorid. — N-Methyl-L- 
glucosamin-a-pentaacetat, C^H^OmN, F. 155—157° (aus Aceton/Ae.), durch 22std. 
Stehenlassen von 213mg a-Methylpentaacetyldihydrostreptobiosaminid (IV) in 2 1 ml 
einer Mischung aus 70ml Acetanhydrid, 30ml Eisessig u. 1,0 ml konz. H2S 04, [ < * ] 2 4 d  
—100°(c =  0,80; Chlf.); 148 mg. — N-Methyl-L-glucosamin-ß-pentaacetat, Ci7H25Oi0N, 
F. 151 152° (aus Ä th y la c e ta tA e .) , aus 607 mg IV durch Stehenlassen mit 60 ml
obiger Acetolyse-Mischung wie vorst., Eingießen der Rk.-Mischung in 500 ml Eiswasser 
mit einer der H2S04-Menge äquivalenten Ba(OH)2-Menge, Zers, des Anhydrids durch 
Rühren bei 0°, Chlf.-Extraktion vorst. a-Isomeren, Eindampfen der wss. Mutterlauge, 
Abtrennen des darin enthaltenen sulfoessigsauren Ba(C2H2OsSBa) mit wenig Eiswasser, 
Acetylieren des Rückstandes u. Chromatographieren; 100 mg. — Bei Rk. von Methyl- 
dihydrostreptobiosaminidhydrochlorid (1,0 g) mit ZnCl2 (20 g), Aceton (160 ml) u. 
Eisessig (20 ml) durch 5std. Erhitzen, Zugeben von 75 ml Pyridin am nächsten Tag, 
Filtrieren, Konzentrieren des Filtrates u. Acetylieren mit Acetanhydrid +Pyridin ent
steht eine Verb. vom F. 289° (C42H640 21N2 ?, aus Bzl.-Hexan); 100 mg. (J. Amer. ehem. 
Soc. 69. 2742—46. Nov. 1947. Squibb Inst, für med. Forschung, Abtlg. f. organ. 
Chemie.) K. F a b e r . 3900

Fredrick A. Kuehl jr., Edwin H. Flynn, Fredrick W . H olly, Ralph Mozingo und 
Karl Folkers, Streptomycesantibiotica. 15. Mitt. N-Methyl-h-glucosamin. (14. vgl. C .
1948. I. 472.) Methylstreptobiosaminiddimethylacetalhydrochlorid (I), ein Abbauprod. des 
Streptomycins, bildet bei der Hydrolyse mit konz. HCl ein Hexosamin, das in einem 
Pentaacetat, welches ein Gemisch der a- u. /S-Formen darstellt, acetyliert werden kann. 
Durch wiederholte Kristallisation läßt sich aus diesem Gemisch ein linksdrehendes 
Pentaacetat (II) abtrennen, das jedoch mit besserer Ausbeute aus dem rohen Acetylie- 
rungsprod. durch Behandlung mit ZnCl2 u. Acetanhydrid gewonnen werden kann. 
Hydrolyse von II mit verd. HCl ergibt ein Hydrochlorid ( l ila )  der Formel C7H150 5N ■ HCl, 
das eine N-Methylgruppe enthält u. dessen freie Base (III) ein N-Acetylderiv. bildet. 
Die Struktur von III als N-Methyl-i.-glucosamin wurde folgendermaßen bewiesen: Das 
Phenylosazan (IV) aus l i l a  wurde in ein Phenylosotriazol (V) übergeführt, dessen F. mit 
dem von Phenylosotriazol aus D-Glucose ident, war u. das dieselbe, jedoch entgegen
gesetzte Drehung wie letzteres aufwies. V ist somit Phenyl-L-glucosotriazol. Die Stel
lung der -NCHg-Gruppe in III wurde durch Oxydation von III zur N-Methyl-L-glucos- 
aminsäure (VI) bewiesen. (J. Amer. ehem. Soc. 69 . 3032—35. Dez. 1947. Rahway, 
N. J., Merck & Co., Inc.) K. F. M ü l l e r .  3900

R. L. M. Synge und A . Tiselius, Adsorptionsversuche mit Qramicidin und verwandten 
Stoffen. Die Heterogenität des Tyrocidins. Vff. überprüfen das Adsorptionsverh. der 
Peptide Qramicidin, Qramicidin S , Tyrothricin u. Tyrocidin  (I) unter Verwendung von 
Aktivkohle u. A. als Lösungsmittel. Während die erstgenannten Peptide keinerlei An
zeichen von Heterogenität erkennen ließen, wurden bei I 3 nichtkrist. Fraktionen mit 
verschied., näher beschriebenen Eigg. erhalten. Offensichtlich unterscheiden sich die 
3 Fraktionen nur in ihrem Tyrptophangehalt. Diskussion über die Möglichkeit der An
wendung der Chromatographie zur Peptidanalyse. (Acta ehem. scand. 1. 749—62. 
1947. Uppsala, Schweden, Univ., Inst, of Biochem. and Physic. Chem.)

H. P. F i e d l e r .  3900 
Heinz Fraenkel-Conrat, Beatriee A. Brandon und Harold S. Olcott, Die Reaktion von 

Formaldehyd m it Proteinen. 4. Mitt. Die Teilnahme der Indolgruppen. Qramicidin. 
Vff. finden, daß Gramicidin (I) in alkal. Lsg. eine dem Tryptophangeh. äquivalente 
Menge Formaldehyd (II) bindet. In saurer Lsg. erfolgt die Rk. nur bei hoher Temp. u. 
stärkeren II-Konzentrationen. II addiert sich wahrscheinlich an den N des Indolringes 
als prim. Alkoholgruppe. Bei Säurehydrolyse wird II nur teilweise abgespalten; jedoch 
vollständig u. ohne Schädigung des I-Mol. durch starkes Alkali. Die Fähigkeit zur 
Farbbldg. mit E h r l i c h s  Reagens bzw. FoLiNGschen Phenolreagens wird durch Addi
tion von II stark vermindert, jedoch durch starkes Alkali regeneriert. Die Tryptophan
gruppen des Proteins scheinen unter denselben Bedingungen u. in ähnlicher Art mit 
II zu reagieren wde I. Bei Zimmertemp. tritt bei pH 7— 8 nur eine geringe Rk. ein, selbst 
bei hohen II-Konzz., während bei pH 11 der Rk.-Ablauf selbst bei niedrigen II-Konzz. 
rasch ist. — Alle 3 -substituierten Indolderiw. einschließlich tryptophanreicher Proteine 
binden II in kochender ln —20nH2SO4. Einfach 3-substituierte Indole binden 1 Mol. II 
bei Zimmertemp., sowohl in alkal. als auch in saurer Lösung. 2.3-Dimethylindol reagiert 
auch bei erhöhter Temp. unvollständig. 1.3-Dimethylindol reagiert nur in Säuren merk
lich u. liefert Methylenbis-1.3-dimethylindol. Reine Methylolderiw. werden von Skatol 
u. 2 .3 -Dimethylindol erhalten. 1.2-Dimethylindol-3-essigsäure reagiert nicht mit II. 
(J. biol. Chemistry 168. 99—118. 1947. Albany, Calif., Western Regional Res. Labor.)

N e h r i n g . 3900
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Chester J . Cavallito und Fred K . Kirchner, Der antibakterielle Bestandteil von Arctium  
m inus. 2. Mitt. Die Struktur eines ungesättigten Lactons. (1. vgl. C. 1946. II. 2264.) 
Vff. beschreiben die Unters, eines Antibioticum aus Arctium m inus, das von ihnen iso
liert worden ist (vgl. 1. Mitt.). Die kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Dioxan ergab 335, 
entsprechend der Formel (C3H40)„ =  C18H240 6. Hydrierung mit P tö 2 ergab das Vor
handensein von 2  Doppelbindungen (davon 1 Carbonylgruppe). D eriw . wurden her
gestellt mit Isopropylamin, wahrscheinlich C21H330 6N, Mol.-Gew. in Dioxan 410; mit 
Benzylamin C ^ H ^ N , F. 157° (Hydrochlorid C+H34OcNC1, F. 233°); mit p-Nitrobenzoyl- 
chlorid C32H30O12N2, F. 145° (aus A.-Dioxan). p-Nitrobenzoylchloridderiv. der Benzyl
aminverb., C48H420 16N4; Benzylaminderiv. der p-Nitrobenzoylchloridverb., C39H390 12N3. 
Zn-Staubdest. ergab ein farbloses ö l der Zus. (C5H8)X, nD25 1,5432, D . 25 0,9825. Vgll. mit 
Protolichesterin- u. Lichesterinsäure lassen schließen, daß die Substanz einen Lacton- 
ring enthält, zu dessen CO-Gruppe eine Methylengruppe in konjugierter Stellung steht. 
(J. Amer. ehem. Soc. 69. 3030—32. Dez. 1947. Rensselaer, N. Y., Sterling-Winthrop 
Res. Inst.) E. Becker. 3900

Andere N aturstoffe.
Y .-R . Naves, Untersuchungen über die flüchtigen Pflanzenstoffe. 43. Mitt. Die 

Gegenwart von Nerolidol in  den ätherischen Ölen der Papilionaceen. (42. vgl. C. 1946. I. 
617.) Perubalsam wird allg. für eine pathol. Ausscheidung gehalten; der gleiche Baum 
gibt im gesunden Zustand ein äther. Öl, das kaum aromat. Bestandteile enthält, da
gegen etwa 80% I u. 2,5% III.

V ersuche: Der Acetonextrakt aus Myroxylon Pereirae wurde mit W.-Dampf 
destilliert u. das äther. ö l mit 0,258% Ausbeute erhalten. D . 20 0,9214; nD20 1,49440. 
Die Fraktionierung ergab aus 3,1 g Öl 2,0 g d-Nerolidol (I), C^H^O, Kp.j,s 112—114°; 
D . 2“ 4 0,8798; nD2o 1,48021; [a]D +13,64°. — Cabreuraöl, D . 2“4 0,8875; nD2“ 1,48322; [a]D 
+8,34°, gab durch Fraktionierung 80%I, Kp. ll5 112—114°; D . 2°4 0,8808; nD20 1,48114; 
M d20 +13,32°; nach Cr03-öxydation Farnesalsemicarbazon (II), C16H27ON3, F. 135—136°. 
Die nach I übergehenden Fraktionen wurden durch Phthalisation getrennt u. nach Ver
seifung aus 20 g Essenz 0,5 g Alkohol erhalten, der durch Überführung in das 3-Nitro- 
phthalat, F. 93,5—94° u. durch Cr03-Oxydation u. Bldg. von II, F. 134—135°, als Farne- 
sol (III) identifiziert wurde. (Helv. chim. Acta 30. 275—77. 1/2.1947. Vernier-Genf, 
L. Givaudan & Cie.) Spaeth. 3950

Y .-R . Naves, Untersuchungen über die flüchtigen Pflanzenstoffe. 44. Mitt. Die 
Gegenwart von Nerolidol in  den ätherischen Ölen der Papilionaceen. (43. vgl. vorst. Ref.) 
Außer Myroxylon Pereirae, Myrocarpus frondosus u. M . fastigiatus enthält auch das 
äther. ö l aus brasilian. Rotholz, M yrospermum erythroxylon, einen hohen Anteil d-I. 
Während synthet. Nerolidol (I) u. d-I aus B (vgl. Vers.-Teil) fast nur aus der ß-Form  
(Isopropylidenstruktur) bestehen, enthält d-I aus Cabreuvaöl (A) auch die a-Form (Iso- 
propenylstruktur), wie aus der Ozonolyse des zugehörigen Dihydronerolidols (II) u. aus 
den RAMAN-Spektren hervorgeht. Die unerwartete Frequenz 1656 cm- 1  wird auf eine 
bes. Lagerung von I zu einem pseudobicycl. Syst. zurückgeführt; damit könnten auch die 
Parachorabweichungen von den theoret. Werten bei I, II u. III erklärt werden, die an 
die OH-Gruppe gebunden sind, da bei IV diese Abweichungen nicht vorhanden sind. 
A  enthält außer I etwa 4%  andere Sesquiterpenalkohole, darunter ein Gemisch von 
tert. Alkoholen.

V ersuche: Äther, ö l aus M yrospermum erythroxylon Allem ., hellgelbe Fl. D .204 
0,9046; nD20 1,48945; [a]D +4,34°; Geh. an Alkoholen 64,5%; gab bei Fraktionierung 
aus 4 g Öl 2,4 g d-Nerolidol (I), Kp.llg 115—116“; D .2“4 0,8806; nD20 1,48082; [>]D2“ 
+  12,94°; daraus durch Cr03-Öxydation Farnesal, Semicarbazon, F. 133—133,5°. — 
d-I aus Cabreuvaöl (A), Kp.j,. 113—114°; D.2040,8782; n02° 1,48018; die Rotationsdisper
sion wird angegeben u. mit der von Linalool (V) verglichen. — dl-1 aus Geranylaceton, 
Kp . li6 114—114,5°; D . 2°4 0,8784; nD20 1,48012. — Hexahydronerolidol (III), C15H32Ö, durch 
Hydrierung von I aus A in Essigester mit P tö 2 während 195 Min., Kp.2 117—117,5°; 
D .2°4 0,8381; n02° 1,44682; [a] D20 +0,49°. Bei längerer Hydrierung entsteht Farnesan 
(IV), C15H32, Kp .2,9 83—83,5°; D . 2°4 0,7707; n02° 1,43203; |>]D2° —0,63°. — III aus I, das 
aus dem ö l der Blätter des bitteren Pomeranzenbaumes (B) stammte, Kp .4 9 116—116,5°; 
D .2“4 0,8383; nD20 1,44690; [a]D2° +  0,47°. — Dihydronerolidol (II), C^H^O, durch Hy
drierung von I aus A in A. mit Raney-Ni bei n. Temp. während 60 Min., Kp.x 5 116 bis 
117“; D . 2°4 0,8714; n„2° 1,47408; [a]D2° +1,44“. II aus B, [a] D20 +1,46“. — ’Dihydro- 
linalool (2.6-Dimethylocten-(2)-ol-(6)) wurde durch Hydrierung von V ([a] D20 —21,46°) 
mit Rane Y-Ni während 85 Min. beiRaumtemp. zum Vgl. dargestellt, Kp.365°; D.2°40,8551; 
nD20 1,45313; [a] D20 —2,33°. — Dihydrolinalool (2.6-Dimethylocten-(7)-ol-(6)) durch H y
drierung von 2.6-Dimethyloctin-(7)-ol-(6) (aus C2H2 u. dem Na-Deriv. von Isohexvl-
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methylketon) mit R a n k  y-Ni in A. während 88 Min. bei Raumtemp., Kp.2,4 63°; D . 204 
0,8394; nD20 1,43980. — Die Ozonolyse nach Doeuvre (Bull. Soc. chim. France, Mém. [41 
45. [1929.] 140; [5] 3. [1936.] 613) wurde für d-I aus A, d-I ausB, dl-1, II, III u. die 
beiden vorst. Prodd. zur Best. des Anteils der CH2 =  C<c-Bindung ausgeführt. — Die 
R a m a n - Spektren für d-I, dl-1 ,  II, d-III, dl-III, IV u. V werden angegeben. —  35 g der 
nach I übergehenden Fraktion, Kp .3 130—134°; D.2°„ 0,9350—0,9417; nD20 1,4969 bis 
1,4977 ; [ct] D20 —18,40 bis —26,80, wurden mit 30 g Phthalsäureanhydrid in Pyridin be
handelt u. damit 12,5 g Alkohole abgetrennt, deren Hauptbestandteil Farnesol, C15H,-0, 
war, Kp.4135—136°; D.2°40,9000—0,8960; nD201,4931—1,4910; [a]D2“ —1,04 bis —0 ,35“; 
Allophanat, F. 78 79°. 19,3 g tert. Alkohole blieben zurück; davon wurden 10 g mit
Pt02 bei 60° in Essigester während 140 Min. hydriert, das Prod. über A120 3 aus Cyclo- 
hexan chromatographiert u. 2,1  g Tetrahydrobisabolol, C15H30O, erhalten, K p.,, 115 bis 
116°; D .2°4 0,8694; nD20 1,45734; [a]02° +2,42°; ferner 1,7 g eines wachsartigen, fettigen 
Körpers, Cl5H280 , F. 123—125°; D .2“4 0,9059; nD2“ 1,46752. — Die durch Phthalisation 
gereinigten tert. Alkohole bestanden aus einer Mischung von mono- u. bicycl. Körpern 
C15H,60 , Kp.15 126—128°; D .2°4 0,9465—0,9470; nD2“ 1,49940—1,49966; [a]D2“—34,80 bis 
—35,65°. — Die Ae.-Lsg. von 7 g der vorst. Mischung wurde mit HCl-Gas gesätt., nach 
48 Std. bei 0° der Ae. verdunstet u. 3,5 g Bisabolentrihydrochlorid, C16H27C13, erhalten,
F. 79,5—80° (CH3OH); [a]D 0°. — 8 g der tert. Alkohole wurden mit 12 g Se während 
20 Std. auf 240—280° in C02-Atmosphäre erhitzt u. 4,3 g rohes y-Bisabolen erhalten, 
Kp.li9 91—93°; D . 2°4 0,8740—0,8713; nD20 1,4982—1,4960; ferner 1,6 g rohes Cadalin, 
Kp.2 110—112°; nD20 1,5641 ; Styphnat, F. 142—143°, das durch eine Spur eines Azulens 
blau gefärbt war. (Helv. chim. Acta 30. 278— 8 6 . 1/2.1947.) S p a e t h .  3950

Y .-R . Naves und G. R . Parry, Untersuchungen über die flüchtigen Pflanzenstoffe. 
45. Mitt. Gegenwart von Jononen in  dem Extrakt von Boronia megastigma Nees. (44. vgl. 
vorst. Ref.) Der Bzl.-Extrakt aus Blüten u. Blättern von Boronia megastigma Nees aus 
der Gegend von Melbourne enthält außer II ein Gemisch von Jononen, das zu ungefähr 
5% aus III besteht, von dem 2/5 racemisiert sind.

V ersuche: Von 180 g Extrakt wurden die in A. lösl. Teile bei 140°unter 30—35mm 
mit W.-Dampf behandelt u. 23,8 g eines viscosen, grünlich gelben Destillates erhalten,
D .204 0,9393; nD20 1,49497; [a] D20 —1,12°. Durch Behandlung mit der 3fachen Menge 
absol. A. wurden 2,2 g n-Heptakosan, C27H56, abgetrennt, F. 58—59° (Aceton). Die in A. 
lösl. Fraktion wurde in der Kälte mit 5%ig. NaOH behandelt u. gab 0,6 g Phenole mit 
starkem Geruch nach Eugenol (II). Dinitrophenyläther, F. 115—115,5°. — Aus der neu
tralen Fraktion wurden nach Dest., Kp.3 100—120°, die Semicarbazone, C14H23ON3, dar
gestellt, F. 132—136°; [a] D20 +26,43“ (c =  4; Bzl.), deren mehrfache fraktionierte Kri
stallisation aus 60%ig. CH3OH u . 95%ig. A. 2 g I-Semicarbazon gab, F. 149°; daraus 
ß-Jonon (I), Kp.3a 100—103°; D . 204 0,945; nD20 1,51973. 2.4-Dinitrophenylhydrazon. 
C19H240 4N4, F. 128,5—129°. Außerdem wurden 0,25 g III-Semicarbazon erhalten, F. 140, 
bis 141“; [a] D20 +270“ (c =  4; Bzl.); daraus 0,10 g a-Jonon (III), Kp.3,8 100°; D.2°„ 0,930; 
nD20 1,4984; [a] D20 +244 +  6°, wobei es sich um eine Mischung der d- u. cZZ-Form han
delte. Die Isomérisation mit NaOC2H5 gab I. (Helv. chim. Acta 30. 419—22. 1/2. 1947.)

S p a e t h . 3 9 5 0
Y.-R . Naves, Untersuchungen über die flüchtigen Pflanzenstoffe. 46. Mitt. Über die 

Spaltung von dl-a-Jonon. (45. vgl. vorst. Ref.) Zur Spaltung von rac. a-Jonon (I) eignet 
sich das sog. I-Menthylhydrazid (Menthylaminocarbaminat, Menthylhydrazidocarbonat). 
Das Deriv. von d-I ist in A. bei Zimmertemp. weniger lösl. als das Diastereoisomere ; bei 
der Hydrolyse mit Säuren tritt allerdings immer eine gewisse Isomerisierung zu ß-Jonon 
ein, die eine Reinigung über Derivv., die sich bei der Hydrolyse unter milden Bedin
gungen nicht isomerisieren, erforderlich macht. Der Geruch von d-I, l-I u. dl-1  ist in 
der Nuance gleich, doch ist die Geruchsintensität bei letzterem stärker; während bei 
den akt. Formen noch 15-IO12 Moll, je cm3 wahrgenommen werden, genügen bei dl-1  
12 • 1011. Eine Erklärung für diese Tatsache kann noch nicht gegeben werden.

V ersuche (alle FF. korr.) : Zur Spaltung 'wurdel-Menthylaminocarbaminat(II) nach 
W o o d w a r d  (vgl. C. 1941. II. 482) benutzt, F. 101,5—102“; [a] D20 —80,6° (c =  2,5; A.). 
— I-Menthyljonylidenaminocarbaminat (III), C24H40O2N2. Aus 400 g I u. 450 g II in 
2 Liter A. wurden nach 3std. Kochen mit 5 cm3 CH3COOH u. 20 g Na-Acetat 798 g 
Prod. erhalten, F. 170—175,5°, das durch fraktionierte Kristallisation aus A. u. dann Bzn. 
85 g d-III, weiche verfilzte Nadeln, u. 93 g Z-III, feine harte Kristalle, [a] D20 —352,8°, gab. 
Die Hydrolyse von d-III durch Kochen mit Phthalsäureanhydrid u. W. u. Einleiten von 
W.-Dampf gab ein Gemisch von Jononen mit 89,3% Ausbeute, Kp.2,2 88—89°; D .2°4 
0,9299; nD20 1,49904; [o :]d20 +  378,7°, in dem durch Messung der ÜV-Absorption in A. 
die Ggw. von ß-Jonon nachgewiesen wurde. — d-I-Semicarbazon (IV), C14H23ON3, F. 157 
bis 157,5° (60%ig. CH3OH; A.); [a] D20 +433°. 4-Phenylsemicarbazon, C20H27ON3, F. 181
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bis 181,5 (CHgOH); [a] D20 +344,5°. 2.4-Dinitrophenylhydrazon, C19H240 4N4, orangefar
bige Kristalle, F. 132,5—133°. p-Bromphenylhydrazon, C+H^NjBr, blaßrosa Kristalle, 
E- 172—172,5° (Bzl.-CHjOH); [;t] D20 +390°. — Durch Hydrolyse von IV in Pentan 
durch Schütteln mit 0,5nH2SÖ4 wurde reines d-I erhalten, Kp. 1)9 86—87°; D . 2°4 0,9288; 
nD20 1,49705; [a]D2° +401°. — M, Kp.2 87—88°; D .2°4 0,9289; nD2“ 1,49725; [a]D2“ —408°.

Dihydro-l-a-jonon, durch Hydrierung von l-1 bei 20° in A. mit R a n e y - N L  Sem i
carbazon, C j j H ^ O N j ,  F. 152,5—153° (CH3OH); [a] D20 —100,8° (c =  4; Chlf.). 2.4-Di- 
nitrophenylhydrazon, C19H,g04N4, F. 84,5—85° (CH3OH); [a] D20 —113“ (c = 4 ;  Bzl.). — 
Tetrahydro-l-a-jonon, durch Hydrierung von Z-I in Essigester bei 60° in Ggw. von P t02. 
Semicarbazon, C14H2,ON3, F. 183,5—184“ (CH3OH); [a]D2“—14,75° (c =  4; Chlf.). 2.4-Di
nitrophenylhydrazon, C19H280 4N4, hellgelbes Pulver, F. 114—114,5“ (CH3OH); [a]D2° 
—9,5“ (c =  4; Bzl.). (Hdv. chim. Acta 30. 769—74. 30/4.1947.) S p a e t h .  3950

Yves-Rene Naves, Untersuchungen über die flüchtigen Pflanzenstoffe. 47. Mitt. Über 
die Berechnung der Alkohole in  den ätherischen ölen durch „Pyridinacetylierung“. (46. vgl. 
vorst. Ref.) Vf. gibt einen Überblick über die Arbeiten auf dem Gebiet der Acetylierung 
von Alkoholen in Ggw. von Pyridin nach der ursprünglich von V e r l e y  u .  B ö i . s i n g  
[1900] vorgeschlagenen u. dann vielfach abgewandelten Meth. u. gibt ein durch Reihen- 
verss. ausprobiertes Verf. an, das sich bes. für äther. öle eignet. Die prim. Alkohole 
werden bei diesem Verf. fast quantitativ acetyliert, sek. nur teilweise; die Acetylierung 
der tert. Alkohole wird durch die Ggw. N-haltiger Basen (an Stelle von P yridin  können 
auch y-Collidin, Chinolin, Dimethylanilin  oder Triisobutylamin  verwendet werden) ver
langsamt, dagegen wird die Bldg. von Acetylderivv. aus gewissen Aldehyden wie Citral 
u. Citronellal beschleunigt, außerdem wird die Rk. durch die Ggw. von Phenolen oder 
freien Fettsäuren gestört, so daß die Anwendungsmöglichkeiten geringer sind als bei 
der Phthalisation in Pyridin.

V ersuche: Es werden Acetylierungsverss. mit zahlreichen prim., sek. u. tert. 
Alkoholen ohne u. in Ggw. von N-haltigen Basen beschrieben, Einzelheiten vgl. Original. 
Es wird das nächst. Verf. für die Acetylierung empfohlen: In eine schmale Ampulle aus 
dünnem neutralem Glas (Inhalt 2,5—3 cm3) in Flaschenform werden etwa 0,03 Mol A. ein
gewogen, 0,6 cm3 einer Mischung aus 100 Teilen Acetanhydrid u. 3 Teilen N-haltiger 
Base zugefügt u. die zugeschmolzene Ampulle nach Wägung zugleich mit einer Blind
probe 1 Std. in sd. W. erhitzt. Die Ampullen werden unter kaltem W. in einem Titrier
kolben geöffnet u. die Lsgg. nach 3 Min. mit 0,5n Alkali gegen Thymolphthalein (oder 
Phenolphthalein, o-Kresolphthalein oder C—6 -B-Blau) neutralisiert. (Helv. chim. Acta 30. 
796—800. 30/4. 1947.) S p a e t h . 3950

Y .-R . N aves, O. Schwarzkopf und A . D. Lewis, Untersuchungen über die flüchtigen 
Pflanzenstoffe. 48. Mitt. Über die Epoxyde der Jonone. (47. vgl. vorst. Ref.) Vff. stellten 
einige Epoxyde von Jononen etwa gleichzeitig mit K a r r e e  u .  S t ü r z i n g e r  (C. 1946. I. 
600), doch mit besseren Ausbeuten her.

V ersuche: 2.3-Epoxy-ß-jonon, C13H20O2. ß-Jonon wurde bei 0° in eine Lsg. von 
Perbenzoesäure in Chlf., die 0,0384 Mol/100 cm3 enthielt, eingetragen; nach Stehen
lassen 72 Std. bei 4°, Waschen mit 10%ig. NaOH, Entfernung des Chlf. u. Rektifikation 
8 6 % (Ausbeute); F. 46—48°; nD25 1,4870. — 3.4-Epoxy-a-jonon, C]3H20O2, wie vorst.; 
96,5%; blaßgelbe Fl., die bei tiefer Temp. glasig wird, Kp.2i, 113—114°; D .2°4 0,9954; 
nD20 1,49032. — 3.4-Epoxymethyl-a-jonon, C^H^O^ wurde mit Monoperphthalsäure 
(Org. Syntheses 20. [1940.] 70) in Ae. dargestellt; 60%; blaßgelbe Fl., Kp.2, 2 121—122°;
D .2°4 0,9929; no2° 1,49504. — Die Absorptionsspektren der 3 dargestellten Epoxyde 
im UV werden graph. dargestellt. (Helv. chim. Acta 30. 880—82. 30/4. 1947.)

S p a e t h .  3950
Y .-R . Naves und U. Korpi, Untersuchungen über die flüchtigen Pflanzenstoffe. 

49. Mitt. Über die Polymorphie von Oxalsäure-dl-menthylester. (48. vgl. vorst. Ref.) 
I konnte in II u. III zerlegt werden, die sich in ihrer Löslichkeit u. durch ihre Kristall
formen sowie die FF. voneinander unterscheiden. Beide sind opt. inakt. u. monomole
kular. II u. III bleiben beim Erwärmen auf 200° unverändert; beim Animpfen einer Lsg. 
von II mit III kristallisiert nur II aus, u. umgekehrt. Durch Verseifung von II u. III 
erhält man dasselbe IV u. durch Wiederveresterung daraus II u. III in gleicher Menge; 
dem ein Pseudoeutektikum entspricht. Die Löslichkeit von Mischungen von gleichen 
Teilen IIu. III in CH3OH ist größer als die von II oder III allein, es scheint sich hier um 
eine 3. Form zu handeln, die in festem Zustand der Assoziation zweier Moll, entsprechen 
könnte. Die UV-Absorptionsspektren sind wenig charakteristisch. Der Dimorphismus 
könnte auf die Existenz von cis- u. trans-Oxalsäure zurückgeführt werden.

V ersuche: Oxalsäure-dl-menthylester (I). 30 g dl-Menthol, 12 g Oxalsäuredihydrat 
u. 30 cm3 Bzl. wurden 12 Std. unter Rückfluß erwärmt, das Bzl. abdestilliert u. das 
Prod. mit W. u. CH3OH bei 0° gewaschen, abfiltriert u. getrocknet, F. 8 8 —88,5°. Durch
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Kristallisation aus CH3OH stieg der F. weiter an. — Isolierung von a-Oxalsäure-dl-
menthylester (II) u. ß-Oxalsäure-dl-menthylester (III). Durch Kristallisation aus Essig
ester u. Auslesen oder durch Sieben wurden aus 32 g I 11,5 g II, rhomboedr. Tafeln von 
0,4 mm mittlerer Dicke u. 3 mm Länge, F. 108,5—109°, sowie 10,4 g III, prismat. Na
deln von 2—3 mm Länge, F. 106,5—107°, erhalten. Die Analyse stimmt in beiden 
Fällen auf C^H^O^ ebenso die Mol.-Gew.-Best. u. die VZ. Durch Verseifung von II u. 
III wurde in beiden Fällen dl-Menthol (IV) erhalten, das zu dl-Menthon oxydiert werden 
konnte. — 3 g IV aus II oder III wurden wieder verestert u. übereinstimmend I vom 
F. 8 8—88,5° erhalten. — Die Absorptionsspektren werden grapb. dargestellt. (Helv. 
chim. Acta 30. 1219—23. 1/8. 1947.) Sfaeth . 3950

G. A. Vassiliev, Über die Decarboxylierung der Harzsäuren. 1. Mitt. Am Beispiel 
des Kolophoniums aus Kiefern wird gezeigt, daß die Decarboxylierung von Harzsäuren 
beim Erwärmen mit oder ohne ZnCl2 als Katalysator nacheinander die folgenden Vor
gänge erkennen läßt: Dehydratation, Mol.-Umlagerung, Auftreten von äther. ölen, 
Entw. von C02, Entw. von CO, Polymerisation. Die als 1. Rk. auftretende Dehydrata
tion beweist, daß die Säure selbst W. abgibt. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 
1080—87. Nov./Dez. 1947. École Normale Supérieure, Labor, de Chimie; Société

F. W . K lingstedt, Pyrolyse von Harzsäure. Um den durch Pyrolyse bewirkten 
Zerfall von Abietinsäure (I) zu klären, wurden während des Krieges im Holzchem. Inst, 
der Akad. Äbo Reihenverss. bei 300—340° ohne u. mit 10 Kontaktsubstanzen wie Fe-, 
Ni-, Mn- u. Cu-Oxalat sowie Cu- u. MnCl2, MnS04, Al(OH)3 u. A120 3 ausgeführt. Hierbei 
wurde die durch Decarboxylierung gebildete Menge an C02 u. CO best., die bes. groß 
bei FeC20 4, NiC20 4 u. MnCl2 war. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. HB. Festskrift til- 
lägnad Erik Hägglund. 127—29. 1947.) B o r c h e r s .  3950

Holger Erdtman und Jarl Gripenberg, Die Konstitution der Harzphenole und ihre 
biogenetischen Zusammenhänge. 10. Mitt. Herausspaltung des ,,Mittelstückes'' des Pino- 
resinols. (9. vgl. G r i p e n b e r g ,  Suomen Kemistilehti 19B . [1946.] 138; 11. vgl. C. 1948.
E. 2384.) Dibrompinoresinoldimethyläther (I), der leicht beim Bromieren von Pinoresi- 
noldimethyläther (II) gebildet wird, geht bei der energ. Oxydation mit H N03 glatt u. 
ohne Änderung der Konfiguration in das opt.-akt. Dilacton III über. Seine Bldg. er
folgt über das Dihalbacetal IV, dessen Entstehung mit der von Benzaldehyd aus 2.4.5.2'- 
4'.5'-Hexamethoxytriphenylmethan(vgl. Svenskkem. Tidskr. 50. [1938.] 6 8) vergleichbar 
ist. Bei der analogen Spaltung von dl-Eudesmin wurde das entsprechende inakt. Di
lacton gebildet, dessen Konst. bekannt ist. Damit ist die für II angenommene u. in der

9. Mitt. (1. c.) gestützte Konst. erneut bestätigt worden. L acton  III, C8H60 4, F. 160 bis 
161°, durch Verreiben von I mit HN03 (D. 1,41), Fällen der erhaltenen Lsg. mit W., 
Neutralisieren des nach dem Abtrennen von 5-Brom-4-nitroveratrol erhaltenen Filtrats 
mit NaHCOj, Extrahieren des Verdampfungsrückstandes mit Ae. im Soxhlet u. Aus
kochen des aus der äther. Lsg. erhaltenen, in W. gelösten u. durch Eindampfen wieder 
gewonnenen Prod. mit Bzl.; aus der benzol. Lsg. u. aus A. Kristallschuppen; [a] D21 
+206° (in W.); 65%. — dl-B isoxym ethylbernsteinsäured ilacton  (III), F. 136—137° bzw. 
137—138°, durch analogen Abbau von äZ-Dibromeudesmin oder nach M i c h a e l  u .  R o s s  
(J. Amer. ehem. Soc. 55. [1933.] 3693), aus Äthantetracarbonsäure u. Formaldehyd u. 
Dicarboxylieren der erhaltenen Lactonsäure durch Erhitzen im Vakuum, aus Bzl. u. A. 
prismat. Nadeln; Misch-F. 137—138°. (Acta ehem. scand. 1. 71—75. 1947. Stockholm, 
Schweden, TH, Organ.-Chem. Inst.) G o l d .  3950

A. V .  W acek und K. Kratzl, M odellversuche zum L ign in problem .  In Fortsetzung 
früherer Arbeiten (C. 1944. II. 532; C. 1945. II. 1498) werden 54 Modellsubstanzen des 
Typs des P h e n y lp ro p a n s  verschied. Rkk. ausgesetzt u. die gebildeten Prodd. zur Deu
tung der Ligninstruktur verwendet. Es werden seitenketten- u. kernsubstituierte 
P h en y lpropan derivv .  ( I )  untersucht, sowie der Einfl. der Stellung der p-ständigen OH- 
Gruppe u. der Sulfogruppe festgestellt. Ferner werden die Ergebnisse einer Sulfit
kochung von I u. Chalkonen  besprochen u. die Ergebnisse in 6 Tabellen wiedergegeben.

Vitex, Labor, des résineux.) W esly . 3950

R
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— Über die Oxydationsverss. läßt sich zusaxnmenfassend sagen: Bei nicht substituierten 
Kernen, bei kernbenachbarter Sulfogruppe oder bei Ggw. einer Doppelbindung bleibt 
eine gesätt. Seitenkette unangegriffen. Eine in Konjugation zur Doppelbindung be
findliche Carbonylgruppe bewirkt weitgehende Oxydation, auch wenn statt der Dop
pelbindung eine kernbenachbarte Sulfogruppe vorhanden ist; bei Carboxylgruppen tritt 
jedoch keine Aboxydation der Seitenkette ein. Das Gleiche ist der Eall bei zum Kern 
/3-ständigen Carbonylgruppen, auch bei zusätzlichen kernbenachbarten Sulfogruppen. 
Die Oxydierbarkeit ist stark gesteigert bei zusätzlichen kernbenachbarten OH-Grup- 
pen, bei solchen allein u. in allen Fällen von kernbenachbarten Carbonylgruppen. Ver- 
ätherte Phenolgruppen sind auf die Seitenkette von geringem Einfl.; hingegen ist eine 
freie p-ständige Phenolgruppe, selbst für gesätt. Seitenketten oxydationssteigernd. 
Eine Sulfogruppe in der Seitenkette ist von geringem Einfl. außer bei der a-Guajacyl- 
aceton-a-sulfonsäure. — Die Oxydation der Seitenkette setzt beim endständigen C-Atom 
ein, worauf unter stufenweiser Decarboxylierung aus den zuerst gebildeten Ketosäuren 
schließlich die Aldehyde entstehen. — Bei der Sulfidkochung tritt die Sulfogruppe im 
allg. an die Stelle der aliphat. OH-Gruppe, wenn diese in «-Stellung zum Phenylkern 
steht. — Eine isolierte Doppelbindung addiert S 02 prakt. nicht; ist eine Carbonylgruppe 
in Konjugation, tritt quantitative Anlagerung in Nachbarstellung zum Kern ein; sie 
vollzieht sich am besten bei 100° mit reinem NaHS03. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 
36—40. Jan./Febr. 1947. Wien, Univ., I. Chem. Labor., Organ. Abt. u. Abt. für Chemie 
des Holzes.) R o t t e r .  3950

Karl Freudenberg, Die H erkunft des Formaldehyds aus dem Lignin. Es wird unter
sucht, ob der mit Säuren u. Alkalien aus Lignin abspaltbare CH20  aromat. Methylen- 
dioxygruppen (Piperonylverbb.) oder endständigem (freiem oder veräthertem) Carbinol 
entstammt. Es wird wahrscheinlich gemacht, daß der CH20  vor allem aus solchen 
l-Phenylpropanolen-(3) abgespalten wird, die in der Seitenkette 2 weitere Hydroxyl
gruppen oder in Nachbarschaft zum Benzolkern einen Carbonylsauerstoff tragen. Für 
diese Annahme sprechen folgende Gründe: 1) Lignin verliert durch verd. Alkali bei 
100° die Fähigkeit, mit Säuren CHaO abzuspalten, beim Kochen von Lignin mit verd. 
Alkali dest. 2—3% CH20  über. Ein solches Verh. wird bei Methylendioxyverbb. nicht 
gefunden, dagegen spalten verschied. Alkohole der vorst. genannten Art CH20  ab.
2) Methyliertes Lignin liefert beim Erwärmen mit Mineralsäure oder Alkali nur sehr 
wenig CH20 , während Methylendioxygruppen durch die Methylierung benachbarter 
oder entfernter Hydroxylgruppen nicht stabilisiert werden. 3) Bei der Oxydation von 
Lignin werden keine Piperonylverbb. gebildet. — Es wird eine Reihe von Modellsub
stanzen dargestellt u. untersucht, ob u. wieviel CH20  beim Behandeln mit 28%ig. Säure 
oder 2nNaOH abgespalten wird. Bei der Erfassung des CH20  als Acridan (mit heißem 
Anilin) beträgt die Ausbeute an Acridan nur 1/e der dem CH20  äquivalenten Menge, 
da neben dem acridanliefernden o.o'-Diaminodiphenylmethan auch p.p'- u. p.o'-Di- 
aminodiphenylmethan entstehen, die beide in Nebenprodd. festgestellt werden.

V ersuche: co-Methoxypropiovanillon, CuH140 4, F. 63° (Cyclohexan), aus 2 g 
«u-Acetoxypropiovanillon durch 15 Min. Kochen mit 0,95 g KOH in 10 ml Methanol, 
Abkühlen auf 0° u. Behandeln des abgeschiedenen K-Salzes (1,4 g) mit Säure. Daraus 
mit CH2N2 (o-Methoxypropioveratron, F. 70—71°. —- co-Oxypropiovanillondiacetat, 
CJ4H160 6, F. 62° (Isoamyläther), durch 4std. Erhitzen von 2 g tu-Chlorpropiovanillon mit 
1 g K-Acetat in Acetanhydrid auf 100°. — m-Phenoxypropioveratron, C17H180 4, F. 112° 
(Methanol oder Isopropanol), durch 10 Min. Erhitzen von 2,3 g w-Chlorpropioveratron 
mit 4 g Th-Phenolat in 50 cm3 Bzl.; 0,8 g (Ausbeute). — ß-Phenoxyäthylveratrylcarbinol, 
C17H20O4, F. 72—73° (Methanol), durch Red. vorst. Verb. nach M e e r w e i n .  Acetat, 
C]9H220 5, F. 65° (A.). — Veratrylglykoldiacetat, C14H180 6, K p.<i,5 175°, durch Hydrieren 
von Veratroylcarbinol in A. in Ggw. von Pd02 u. Acetylieren des Glykols. Daraus 
Veratrylglykol, C10H14O4, F. 83° (Chlf. +  CC14), durch Verseifung mit alkoh. KOH. — 
[Tetraacetylglucosidoguajacyl]-vinylketon, C24H280 12, F. 147,5° (A.), zu einer Lsg. von
з,2 g w-Acetoxypropiovanillon in 10 cm3 W. +  0,75 g KOH gibt man bei 0° die Lsg. 
von 8,3 g Acetobromglucose in 10 cm3 Aceton, schüttelt mehrere Std. bei 20°, neutrali
siert mit Eisessig, dampft Aceton im Vakuum ab u. verd. mit W.; [a] D20 —38,0° (Chlf.);
1,4 g. Mit Säure kein CH20 . —  3-Acetoxy-2-oxo-l-phenyl-l-phenoxypropan, O j 7 H 1 6 04>
F. 137° (Methanol), Kp.j 160—165°, aus 10 g Mandelsäurechloridphenyläther wird das 
Diazoketon (F. 76°) dargestellt, dieses wird in 25 cm3 Eisessig von 60° eingetragen; 7,7 g. 
Mit Alkali kein, mit Säure etwa 1% CH20. — Phenylglycerin-a-phenyläther, C15Hi60 3,
F. 100° (PAe.), Kp.1)5 190°, durch Red. vorst. Verb. nach M e e r w e i n .  CH20-Bldg. wie 
bei vorst. Verbindung. Trityläther, C34H30O3, F. 149—150° (A.). — 1-Veratrylpropylen- 
glykol-(1.2), aus Veratroylmethylcarbinylacetat durch Hydrierung in Ggw. von Pd02
и. nachfolgende Verseifung. Mit 28%ig. H2S04 kein CH20 . — Mandelsäurephenyläther-
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dimethylamid, C16H170 2N, F. 125,5° (Methanol), aus Mandelsäurephenyläther mit S0C12, 
3 Std. bei 60°, Ab destillieren im Vakuum, Vermischen mit einer Lsg. von Dimethylamin 
in Bzl. u. Aufkochen. — 1-Phenoxy-2-oxo-l-phenylpropan, Kp.<o ,4 118—124°, man läßt 
die Lsg. von 5,4 g vorst. Dimethylamids in 50 cm3 Bzl. in die Lsg. von 1,5 g Mg in 9 g 
CH3J u .  100 cm3 Ae. eintropfen u. kocht 5 Stunden. 2.4-Dinitrophenylhydrazon, C21H18- 
0 6N, F. 121,5° (Methanol). — 2-Oxy-l-phenoxy-l-phenylpropan, C15H160 2, F. 111°, aus 
vorst. Verb. nach M e e r w e i n ,  aus W. Nadeln. —  Nach bekannten Verff. wurden die 
folgenden Verbb. dargestellt u. auf ihr Verh. bzgl. CH20-Abspaltung beim Behandeln 
mit Säure oder Alkali untersucht. In Klammern % CH20  beim Behandeln mit Säure 
bzw. Alkali. Saligenindimethyläther (0,3; —). p-Vanillylalkohol (2,2; —). o-Vanillyl
alkohol (2,5; —). Veratrylalkohol (1,0 ; —). p-Oxymesitylallcohol (6,5; —). o-Oxymesityl- 
alkohol (4,7; ■—). o-Oxymesitylalkoholdimethyläther (0,1; —). p-Kresoldialkohol (4,95; 
—.) Eugenotinalkohol (2,1; —). Salireton (2,4; —). o-Oxymesityläther (Spuren; —). 
Methylendiguajacol (0,3; -—). Zimtalkohol (2,0; —). Cinnamylformiat (1,1; —). Di- 
cinnamyläther (0,15;—). Phenylglycerin {2,8 ; Spur.). Benzoylglykol (0 ,3 ;—). Oxyd des 
Vinylphenylketons (0,3; —). [1.2-Dibromäthyl\-phenylketon (—; 0,2). a-Oxymethyl-
henzoin (3,15; —). Dimethoxybenzylchlormethylketon (— ; —). Dimethoxyzimtalkohol (0 ,5 ; 
—). (ü-Chlorpropioveratron (— ; 2,7). co-Oxypropioveratron (1,0 ; 3,7). Oxyd des Veratryl- 
vinylketons (1,0; —). 1-Oxo-l-veratrylpropionaldehyd (— ; —). Coniferin (0,15; —). 
Polymerer Coniferylalkohol (Spur;—). Olivil (— ; —). Pinoresinol (— ; —). Pentaacetyl- 
coniferinoxyd (1 ,1 ; —). m-Chlorpropiovanillon (— ; 2,5). m-Acetoxypropiovanillon (—; 
2,5). (Chem. Ber. 80. 149—58. März 1947. Heidelberg, Univ., Chem. Inst.)

F e s t l .  3950
Bror Holmberg, Espenhölzer und Mercaptos&uren. Ligninuntersuchungen. 17. Mitt. 

(16. vgl. Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 21 A. [1945.] Nr. 10; 18. vgl. C. 1947. E. 
1388.) Das Holz der gewöhnlichen diploiden Espe enthält 23%, das der triploiden 
Gigasespe nur 20—21% Lignin; die Zus. der Lignine ist jedoch die gleiche. Extrahiert 
man die beiden Hölzer unter verschied. Bedingungen mit Thioglykolsäure oder Thio- 
hydracrylsäure, so erhält man in etwa 70%ig. Ausbeute Ligninthioglykolsäure bzw. 
Ligninthiohydracrylsäure, wobei die Ausbeuten aus dem Holz der diploiden Espe nied
riger sind als die aus dem Holz der Gigasespe. Thiohydracrylsäure wirkt intensiver auf 
das Holz ein als Thioglykolsäure; sie liefert daher höhere Ausbeuten u. leichter lösliche 
Verbindungen. — Espenholz enthält die verschiedensten Lignintypen; diejenigen mit 
dem höchsten Methoxylgeh. werden am leichtesten durch Mercaptosäuren angegriffen 
u. gelöst. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 24A. Nr. 29. 1—11. 1947. Stockholm, 
Nobelinst, der Kgl. Akademie der Wissenschaften, Abt. f. org. Chem.)

W a l t e r  S i m o n .  3950
Ira L. Clark, J . R . Hicks und E. E. Harris, Extrakte aus Douglastannenholz und 

Douglastannen-Ligninrückständen. Wachsähnliche braune u. schwarze Prodd. konnten 
durch Extraktion von Lignin mit Bzn. oder Aceton erhalten werden. Das verwendete 
Lignin war ein Rückstand vom MADisoN-Holzzuckerprozeß, bei dem Sägemühlenabfälle 
von Douglastannenholz mit 0,5%ig. H2S04 behandelt werden. Die Extraktion von 
trockenem Lignin mit Bzn. gab 3,9% Extraktstoffe, mit Aceton wurden auf gleiche 
Weise 7,1% erhalten, wovon 3,6% (auf trockenes Lignin bezogen) Bzn.-lösl. waren. 
Feuchtes Lignin gab mit Aceton 10,8% Extraktstoffe, davon 6,9% Benzinlösliches. Die 
Zunahme der Ausbeute bei feuchtem Lignin wird der verbesserten Lösungsm.-Diffusion 
in die ungetrocknete Zellstruktur zugeschrieben. Trockene Douglastannenholzabfälle 
(mit ca. 30% Rindengeh.) ergaben bei Bzn-Extraktion 1,5% Extraktstoffe, eine gleiche 
Extraktion von Markholz allein nur 1,1%. Die Bzn.-lösl. Extrakte bestanden aus einer 
Mischung langkettiger aliphat. Säuren, Alkohole, Ester u. nicht identifizierter Pro
dukte. Kennzahlen: F. 53—61°, VZ. 170,4—194,9. Ein PAe.-Auszug des Bzn.-Extrakts 
ergab eine hellbraune PAe.-lösl. Fraktion mit niedrigerer AZ. u. VZ. u. eine PAe.-unlösl. 
Fraktion mit höherem F. u. VZ. Trennung von Bzn.-Extrakt durch Verseifung u. nach
folgende Lösungsm.-Extraktion des Salzes ergab 6 6% verseifbare wachsartige, 12% 
wasserlösl. u. 22% unverseifbare Stoffe. Behensäure, Lignocerinsäure u. ein 015-Alkohol 
wurden identifiziert. (J. Amer. chem. Soc. 69. 3142—43. Dez. 1947. Madison, Wis., 
U.S. Forest Products Labor.) P rett. 3950

T. L. Fletcher und E. E. Harris, Trockendestillation von Douglastannen-Lignin. 
MADisoN-Holzzuckerlignin wurde unter Atmosphärendruck bei 375—392° der Trocken- 
dest. unterworfen. Die Ausbeute an Holzkohle betrug 55—6 6 %, ferner wurden 13—21% 
wss. Destillat u. 5,2—8,9% Teer aufgefangen. Im wss. Destillat konnten 0,3—0,5% 
Methylakohol, 0,15—0,25% Aceton, 0,14% Ameisensäure u. 0,2—0,4% Essigsäure 
(alle Angaben auf trockenes Lignin bezogen) isoliert werden. — 82% des abgeschiedenen 
Teers sind in PAe. löslich. Aus der PAe.-Lsg. konnte eine weiße krist. Substanz isoliert
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werden (ca. 3,5% des abgeschiedenen Teers), die eine Mischung langkettiger aliphat. 
Säuren aus der C18-C22-Reihe zu sein scheint. Die restliche PAe.-Lsg. wurde in phenol. 
(35,5% des abgeschiedenen Teers), neutrale (32%) u. saure (7—8 %) Fraktionen zerlegt. 
Auch der unlösl. Teer wurde in verschied. Fraktionen zerlegt. — Aus der phenol. Frak
tion konnten durch Vakuumdest. abgetrennt werden: Phenol, o-Kresol, Guajacol,
2.4-Xylenol, 4-Methylguajacol u. 4-Äthylguajacol. Das 4 -Methylguajacol wurde in seine 
Aryloxyessigsäure übergeführt u. durch F. 117—118,5° u. Misch-F. 117—118,5° identi
fiziert. ( J .  Amer. ehem. Soc. 69. 3144—45. Dez. 1947.) P r e t t .  3950

M. A. Spielman und Morris Freifelder, Eine Synthese von Maltol. Das bisher aus 
Naturprodd. oder durch Zers, organ. Stoffe erhaltene II ist synthet. noch nicht darge

stellt worden. Durch Hydrierung der Ma nnich- 
0 O Base I; mit einem Pd-Katalysator läßt sich die
Jl Jl Vollsynth. von II verwirklichen. Die Ausbeute ist

s V o h  ------ -> /  •.—oh gering. Anzeichen für eine 2. Kondensation wie bei
-CH2.kc5H10 I Jl—ch3 der Kojisäure liegen nicht vor.

I  xr II  V ersuche: 3-Oxy-2-piperidinomethyl-4-pyronhy-
drochlorid, CUHJ60 3NC1, aus Pyromekonsäure, Pipe

ridin u. CH20  u. Ansäuern mit äther. HCl. Aus A./Aceton 1:5, F. 193 bis 195° (Zers.). 
— Freie Base (I), C^HjjOjN, aus vorst. mit Ag-Carbonat. Aus Bzl./PAe., F. 125—126°. 
—- Maltol (II), C6H60 3, durch 20std. Erhitzen von I-Hydrochlorid in W. u. n NaOH am 
Pd-Katalysator auf 25° bei 780 mm H-Druck. Nach Ansäuern mit HCl, mehrmaliger 
Extraktion mit Chlf. u. Verjagen des Chlf. hinterbleibt eine gummiartige, braune M., 
aus der II durch Sublimation bei 130° abgetrennt wird. Nach Kristallisation aus Bzl.,
F. u. Misch-F. 160—162°. Benzoat, aus II u. Benzoylchlorid in Pyridin, F. 112 bis 113°, 
Misch-F. 113—114°. — Mit RANEY-Ni oder A dams Pt-Katalysator konnte II nicht 
erhalten werden. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 2908—09. Nov. 1947. North Chicago, 111., 
Abbott Laboratories.) ScHTJLENBtnRG. 3950

K . Kratzl, H . Däubner und U. Siegens, Uber die Sulfitkochung von Phenylpropan
derivaten. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1945. II . 1498.) Die Resultate von Sulfikochungen an ver
schied. Phenylpropanderivv., bes. solchen mit endständigem Hydroxyl, die als Modelle 
der Ligninbausteine gedacht sind, werden an Hand einer tabellar. Übersicht an 24 Sub
stanzen aufgezeigt u. die dabei auftretenden Regelmäßigkeiten besprochen. Neben zum 
Kern a-ständigem Hydroxyl ist es vor allem das konjugierte Syst. C=C—C = 0  oder 
eine Bindungsart, die leicht in ein solches übergeht, welche einer Sulfitierung gut zu
gänglich ist. Die sich daraus ergebenden Folgerungen für die Konst. der Ligninsulfon
säure bzw. ihrer Modellsubstanzen werden erwähnt. Das Vork. eines solchen Syst. u. 
dessen „Maskierungsmöglichkeiten“ im Lignin werden diskutiert. (Mh. Chem. 77. 
146—63. S.-B. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., Abt. I lb  156. 146—63. 1947.)

H e l d .  3 9 5 0
J . Baddiley und A. R. Todd, Nucleotide. 1. Mitt. Muskeladenylsäure und Adenosin- 

diphosphat. (2. vgl. C. 1949. E. 3829.) Bisher war keine Synth. von Adenosindiphosphat
(I) bekannt, u. die synthet. Darst.-Methoden für Muskeladenylsäure (II) lieferten recht 
schlechte Ausbeuten. Vff. stellten II in 85%ig. u. I in 45%ig. Ausbeute von 2'.3'-Iso- 
propylidenadenosin (III) ausgehend, wie folgt, dar: III, F. 220°, wurde in Pyridinlsg. bei 
tiefer Temp. mit Dibenzylchlorphosphorsäure (IV) in 2'.3'-Isopropylidenadenosin-5'-di- 
benzylphosphorsäure (V) übergeführt, farblose Nadeln, F. 97—98°. Nach Behandlung von
V mit Pd u. H2 u . dann mit 0,lnH 2SO4 kristallisierte II in feinen Nadeln, F. 192°. Acri
dinsalz von II, F. 208°. Bei Anwendung von ca. 0,02nH2S 0 4 führte die Hydrolyse von
V zu Adenosin-5'-benzylphosphorsäure, deren Ag-Salz mit IV in Rk. gebracht wurde 
u. nach Abspaltung der Benzylgruppen I lieferte. Diese wurde über das Ba-Salz ge
reinigt u. als Acridin-Verb, isoliert, F. 215° (Zers.). (J. chem. Soc. [London] 1947. 
648—51. Mai. Cambridge, Univ., Chem. Labor.) H anson . 3950

Andreas Fonö, Über nicht-enzymatische Spaltung der Oligonucleotide aus Thymo- 
nucleinsäure. Vf. untersuchte den zeitlichen Verlauf der hydrolyt. Spaltung der niedrig- 
polymeren Thymonudeinsäure (I) beim Erwärmen mit 80%ig. Essigsäure auf 98°. Neben 
der Menge des abgespaltenen P 0 4 wurde auch die Menge der unveränderten I durch eine 
neu ausgearbeitete Meth. bestimmt, die auf der Fällung der I als Ba-Salz beruht, ohne 
daß gleichzeitig Spaltprodd. ausfallen. Die Verss. zeigten, daß man von einer Verlang
samung der Dephosphorylierung nach Abspaltung von 25% P 0 4 nicht auf die Bldg. 
eines Trinucleotid-nucleosids schließen kann. Es scheint, daß die Phosphatabspaltung 
in 80%ig. Essigsäure in 2 Reaktionsstufen verläuft: Die 1. Stufe, die aus der Abspaltung 
von 2P04-Gruppen besteht, geht entweder gleichzeitig oder in schneller Folge vor sich; 
diese Rk. wird durch die Spaltprodd. verlangsamt. Die 2. Stufe, die Abspaltung der
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beiden übrigen Phosphatgruppen, erfolgt später, anscheinend mit gleichmäßiger Ge
schwindigkeit. Hierdurch wird später die geringe Vergrößerung der Dephosphorylie
rungsgeschwindigkeit verursacht. Der Verlauf der Spaltung deutet somit darauf hin, 
daß die eine Hälfte des P 0 4 im Desoxyribotetranucleotid anders gebunden ist als die 
andere Hälfte. — Weiter wurde die hydrolyt. Spaltung der I in Abhängigkeit vom pH 
untersucht. Nach 21 Std. Kochdauer sind aus l%ig. I-Lsg. bei dem Anfangs-pH 6,5 
70% des gebundenen P 0 4 abgespalten. Schon aus neutraler Lsg. findet bei 37° eine 
Phosphorsäureabspaltung statt. Eine stark alkal. Lsg. ist kaum stabiler als eine neutrale 
Lsg.; beim Ansäuern nimmt die Dephosphorylierung stark zu. Das Minimum der Spal
tungsgeschwindigkeit liegt bei pH 11. Die Versuchsergebnisse werden mit dem Verh. 
einfacher Phosphorsäureester bei der Hydrolyse verglichen u. durch Verss. an Hefe- u. 
Muskeladenylsäure ergänzt. Diskutiert werden: Das versch. Verh. von Ilibo- u. Desoxy- 
ribonucleinsäure gegenüber Alkali; die in den Spaltprodd. der I vorkommenden 2 ver
schied. Phosphorsäurebindungen u. die Änderung ihrer relativen Mengen unter ver
schied. Umständen; der Mechanismus der durch die Spaltprodd. verursachten Reak
tionsverzögerung. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 24A. Nr. 34. 1—19. 1947. 
Stockholm, Univ., Inst, für organ.-chem. Forschung.) K. F. Müller . 3950

Donald Visser, Karl Dittmer und Irving Goddman, Die Synthese von 5-Chloruracil- 
und 5-Bromuracil-Nucleosiden. 5-Chlor- u. 5-Bromuracilnucleoside der d-Ribose, d-Ara- 
binose, d-Glucose u. d-Galaktose wurden durch direkte Chlorierung bzw. Bromierung 
der entsprechenden synthet. Nucleoside gewonnen.

V ersuche: 2,4-Diäthoxypyrimidin  nach H ilb e r t  u . Joh n so n  (J. Amer. ehem. Soc. 
52. [1930.] 2001). — 1-d-Glucosyluracil nach H ilb e r t  u . Joh n son  (J. Amer. ehem. Soc. 
52. [1930.] 4489). — 1-d-Arabinosyluracil, F. 250—252°, analog 1 -Z-Arabinosyluracil 
nach H ilb e r t  (J. Amer. ehem. Soc. 59. [1937.] 330), [a] D25 —88,4° (c =  2 in W.). — 
1-d-Galactosyluracil nach H ilb e r t .  — 1-d-Ribosyluracil, F. 257°. —- 1 -d-Glucosyl-5-brom- 
uracil nach H ilb e r t  (J. Amer. ehem. Soc. 52. [1930.] 4489). — l-d-Ribosyl-5-bromuracil 
nach vorst. Zitat, [a] D25 —61,8° (c =  2 in W.). — l-d-Arabinosyl-5-bromuracil, C9Hn- 
0 6N2Br, aus l-Acetoarabinosyl-1.2-dihydro-2-oxo-4-äthoxypyrimidin u. Brom in CC14 
bei Raumtemperatur. Nach Hydrolyse mit HCl in absol. Methanol, aus wss. A. Kri
stalle, F. 260°; [a] D25 —27,7° (c =  2 in W.). — l-d-Galaktosyl-5-bromuracil, C19Hl30 7N2Br,
F. unscharf. — l-d-Glucosyl-5-chloruracil, C10H13O7N2Cl, Prismen, F. 263—264°; [a] D25 
-f 13,9° (c =  2 in W.). — l-d-Arabinosyl-5-chloruracil, C9HU0 6N2C1, F. 258°; [a] D25 
—50,4° (c =  2 in W.). — l-d-Galaktosyl-5-chloruracil, C10Hl3O7N2Cl, F. ungenau. — 
1-d-Ribosyl-5-chloruracil, C9HU0 6N2C1, F. 245°; [a] D25 —87,3° (c =  2 in W.). — 5-Chlor- 
uracil, aus Arabinosyl-5-chloruracil durch Hydrolyse mit konz. HCl, F. 304°. An
schließend geben Vff. eine Übersicht über die Maxima u. Minima in der UV-Absorption 
der Uracilnucleoside u. deren Brom- u. Chlorderivate. (J. biol. Chemistry 171. 377—81. 
Nov. 1947. Boulder, Col., Univ., Dep. of Chem.) Matschke. 3950

Jonathan L. Hartwell, a-Peltatin, eine neue Verbindung aus Podophyllum peltatum. 
1. Mitt. (2. vgl. C. 1948. E. 2093; 3. vgl. C. 1951. I. 1314.) Die aus den getrockneten 
Rh¡zonen u. Wurzeln von Podophyllum peltatum hergestellte Droge Podophyllin (I) 
schädigt die Zellen von Mäusetumoren stark. Durch Extraktion u. Chromatographie 
an A120 3 woirde aus I neben dem bekannten Podophyllotoxin (II) zu ca. 9% eine a- 
Peltatin (III) genannte Verb. isoliert. III, (CnHn0 4)x, durchscheinende Prismen aus 
A., F. 230,5—232,5° (korr.), sintert ab 222,5°, wird beim F. dunkel, enthält 1 OCH3pro 
Cj,-Einheit, zeigt in A. oder Bzl. starke blaue Fluorescenz im UV-Licht, während II 
nur schwach fluoresciert. (J. Amer. chem. Soc. 69. 2918. Nov. 1947. Bethesda, Md. 
National Cancer Inst.) Of f e . 3950

D 3. M akrom olekulare Chemie.
Geoffrey Gee, Einige thermodynamische Eigenschaften von Hochpolymeren und 

ihre molekulare Deutung. Zusammenfassende Übersicht, in der an Hand zahl
reicher Literaturdaten behandelt werden: Kristallisation von Hochpolymeren, Um
wandlungspunkte 2. Ordnung, Gummielastizität, Kristallisation von gedehnten Poly
meren, Absorption von Dämpfen, Löslichkeit u. Quellung in Fll. u. Löslichkeit von 
Gasen. (Quart. Rev. [chem. Soc. London] 1. 265—98. 1947. Brit. Rubber Producers, 
Res. Ass.) F uchs. 4000

P. Debye, Die Beziehung zwischen Intrinsicviscosität und Molekulargewicht in  poly
meren Lösungen. Wenn ein polymeres Mol. vom Knäueltyp (coiling type), das in einer 
Fl. suspendiert ist, Kräften ausgesetzt wird, welche durch eine fließende Fl., wie sie 
bei Viscositätsmessungen benutzt wird, verursacht werden, dann will sich das Schwere
zentrum mit der Fl. bewegen, u. gleichzeitig wird das Mol. als Ganzes rotieren, u. zwar 
mit einer Winkelgeschwindigkeit, die durch den Geschwindigkeitsgradienten best. wird.
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Trotz dieser Anpassung der Bewegung des Mol. an die der Fl. bleibt ein relatives Fließen 
der Fl. mit Bezug auf das Mol. zurück. Unter der Annahme, daß die mittlere D. im 
Raum des polymeren Mol. so klein ist, daß sein störender Einfl. auf die Bewegung der 
Fl. vernachlässigt werden kann, kann gezeigt werden, daß die Intrinsicviscosität (IV) 
einer Lsg. proportional ist dem mittleren Quadrat des Abstandes der mittleren mono
meren Gruppe der Kette vom Schwerezentrum des gesamten Moleküls. Das heißt, daß 
mit dieser Annäherung die STAtroiNGERsche Regel zu Recht besteht, weil die IV propor
tional dem Mol.-Gew. ist. Die Vernachlässigung des störenden Einfl. des Mol. auf das 
Fließen der Fl. ist nicht gerechtfertigt. Vf. entwickelt eine mathemat. Meth., die diese 
Störung mit berücksichtigt. Hieraus ergibt sich, daß die IV von zwei Fundamental
konstanten abhängt, die beide die Dimension einer Länge haben u. die das Mol. charak
terisieren. Die erste dieser Konstanten ist der übliche mittlere Abstand D zwischen den 
zwei Enden der Kette oder das entsprechende kugelförmige Vol. proportional der dritten 
Potenz von D, das als Maß für das mittlere Vol. angenommen werden kann, welches 
das polymere Mol. in der Fl. einnimmt. Die zweite Konstante ist eine Länge L, welche 
best, wird durch die mittlere D., mit der das Mol. seinen zugewiesenen Raum füllt. Die 
IV wird dargestellt durch ein Prod., dessen erster Faktor das spezif. Vol. des Mol. ist, 
definiert durch das besetzte Vol., dividiert durch die M. des polymeren Moleküls. Der 
zweite Faktor ist eine relativ einfache Funktion des Quotienten D/L, eine Größe, die 
von dem Vf. mit „Abschirmverhältnis“ (shielding ratio) bezeichnet wird. Es besagt, 
daß für ein lineares Mol. die IV proportional dem Mol.-Gew. ist, für kleine Werte des 
Abschirm Verhältnisses, dagegen für große Werte des Abschirmverhältnisses proportional 
der Quadratwurzel des Mol.-Gewichtes. In dem Zwischengebiet kann die Kurve über 
ein großes Gebiet von Mol.-Geww. durch die übliche Potenzfunktion approximiert 
werden. Der Exponent hat einen Wert zwischen 1 u. 1/2 u. wird durch das Abschirm- 
verhältnis bestimmt. Messungen der IV geben einen Einblick über die tatsächliche 
Größe des polymeren Mol. in Lsg. u. seine Änderungen mit dem Lösungsmittel. Durch 
Messungen der Dissymmetrie der Lichtstreuung wurde gefunden, daß D größer ist, als 
nach den theoret. Formeln von E y r i n g  z u  erwarten wäre. Mit Hilfe von Viscositäts- 
messungen ist es demnach möglich, Kenntnis über Abzweigungen zu erhalten, da Ab
zweigung die Raumdichte des polymeren Mol. beeinflußt, die ihrerseits das Abschirm
verhältnis bestimmt. (Physic. Rev. [2] 7 1 .  486. 1/4.1947. Cornell Univ.)

G o t t f r i e d .  4 0 0 0

A. K. Holliday, Eine Methode zur Bestimmung der Viscosität bei niedrigen Scherge- 
schwindiglceiten. Es wird ein Viscosimeter beschrieben, in dem die Geschwindigkeit einer 
mkr. Fe-Kugel (Durchmesser 26 u) in einer horizontalen Ebene in einer Fl. unter dem 
Einfl. eines Elektromagneten gemessen wird. Es wird die theoret. Gleichung für dieses 
Syst. abgeleitet u. experimentell für Lsgg. von Polymethylmethacrylat bestätigt, das 
bei gewöhnlichen Schergeschwindigkeiten nicht NEWTONsches Verh. zeigt. Bei Mol.- 
Geww. des Polymeren geringer als 400 000 ist die Schergeschwindigkeit eine lineare 
Funktion der Scherspannung u. die stat. Viscosität kann direkt gemessen werden. 
Messungen an JvF.WTONschen Fll. („Goldensyrup“ , W. u. Ricinusöl) ergaben die Mög
lichkeit der Best. der Viscosität über einen weiten Bereich von Schergeschwindigkeiten. 
(Trans. Faraday Soc. 4 3 .  630—35. Okt. 1947. Liverpool, Univ., Dep. of Inorg. and 
Phys. Chem.) G o t t f r i e d .  4000

P. Johnson, Das Molekulargewicht und die Dimensionen von Makromolekülen in  
Lösung. Übersicht mit 90 Literaturangaben. (Annu. Rep. Progr. Chem. 4 3 .  30—62. 
1946, herausgeg. 1947.) B a r z .  4000

H. Mark, Größe und Gestalt von Polymermolekülen in  Lösung. Zusammenfassender 
Bericht über Begriffe u. Meßmethoden. — Zahlendurchschnittswert, Gewichtsdurch
schnittswert, z-Durchschnittswert. -— Größen-Best.: osmot. Druck, Lichtstreuung, Ab
setz- u. Diffusionsgeschwindigkeit. — Best. der Form: Absetzkonstante in Abhängig
keit vom Reibungswiderstand, Strömungsdoppelbrechung im polarisierten Licht, Dis
symmetrie u. Depolarisation des gestreuten Lichtes, Viscositätsmessungen. (Österr. 
Chemiker-Ztg. 4 8 .  65—77. März/April 1947. Brooklyn, Polytechnic Inst., Inst, of 
Polymer Res. [Orig.: engl.]) L. L o r e n z .  4000

P. Doty, Bleibende Absorption in  den Lösungen der Polymeren. Unter Trübung einer 
Lsg. versteht man den Extinktionskoeff., der sich ergibt, wenn das ganze dem 
einfallenden Strahlenbündel entnommene Licht der Diffusion zuzuschreiben ist. Die 
Trübung der Lsgg. von Polymeren wird spektrophotometr. gemessen. Die Arbeitsweise 
u. die Meßergebnisse werden in mehreren Diagrammen wiedergegeben. (J. Chim. 
physique Physico-Chim. biol. 4 4 .  242—44. 1947. Notre Dame, Indiana, Dep. of Chem.)

W e s l y .  4000
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E. Calvet, Interferometrische Untersuchung der D iffusion und Sedimentation in  den 
Flüssigkeiten. Anwendung auf die Hochpolymeren. Eine doppelte Küvette mit parallelen 
Flächen wird auf einer Seite mit einer Fl., in der sich ein senkrechter Diffusionsvorgang 
abspielt, u. auf der anderen Seite mit derselben Fl. in homogenem Zustand gefüllt u. 
von 2 monochromat. Lichtbündeln, die aus einem senkrechten Doppelspalt austreten 
u. deren Strahlen sich nur in der waagerechten Ebene ausbreiten, durchdrungen. Die 
Strahlen interferieren u. geben ein Bild von Interferenzstreifen in der der mittleren 
Ebene der Doppelküvette konjugierten Ebene mit Hilfe eines geeigneten opt. Syst., das 
die Wrkg. der senkrechten Abweichung der Strahlen nach ihrem Gang durch die Küvette 
aufhebt. Die anfangs (wenn die Fl. in der Küvette homogen ist) senkrechten Interfe
renzstreifen krümmen u. verlagern sich im Verlaufe der Diffusion. Die Verlagerung 
eines Punktes des Interferenzstreifens ist proportional der Veränderung der Anzeige, die 
ihrerseits proportional der Veränderung der Konz. ist. Das Unters.-Gerät, die Ausfüh
rung der Unters, u. die Berechnungen werden im einzelnen angegeben. Die Messungen 
werden auf die in reinem W. diffundierenden Stoffe NaCl, Hydrochinon, Ae. u. Saccha
rose, sowie auf wss. Eialbuminlsgg. u. Lsgg. von Nitrocellulose in Aceton angewandt. 
(J. Chim. physique Physico-Chim. biol. 4 4 . 47—51. 1947. Marseille, Fac. des sciences ; 
Labor, de Chim. générale.) W e sly . 4000

W . K uhn, Gestalt und Formzähigkeit von Fadenmolekülen in  Lösung. Inhaltlich 
ident, mit der C. 1 9 4 6 . I. 312 referierten Arbeit (vgl. auch C. 195 0 . I. 72). (Chimia 
[Zürich] 1. 45. 15/2. 1947.) L antzsch. 4000

M. L. H uggins, Theorie und thermodynamische Eigenschaften der Lösungen von 
Kettenmolekülen. Es wird ein einfacher Weg zur Aufstellung der Gleichungen über die 
Mischungsentropie u. die Wrkg. des Lösungsm. in einer Lsg. von statist. Kettenmoll., 
die eine Mischungswärme von Null aufweist, angegeben. Die Änderungen, die im Falle 
von Lsgg. mit endlichen Mischungswärmen anzubringen sind, werden kurz erörtert. Die 
für die Lsgg. großer, kugelförmiger Moll, erhaltenen Gleichungen werden mit den Glei
chungen des RAOULTschen Gesetzes u. denen der statist. Kettenmoll, verglichen. (J. 
Chim. physique Physico-Chim. biol. 4 4 . 9—15. 1947. Rochester, N. Y., Kodak Res. 
Laboratories.) W e sl y . 4000

Ch. Sadron, Über ein Verfahren der Deutung der Eigenschaften von Kettenmoleküle 
enthaltenden Lösungen in  sehr starker Verdünnung. Die kinet. Eigg. einer Lsg. von 
makromol. Ketten sind unter gewissen Bedingungen denen einer Lsg. starrer Makromoll, 
ähnlich. Daher werden die Abmessungen der starren Teilchen gesucht, die in unendlich 
verd. Lsgg. dieselben Diffusionskonstanten u. dieselbe innere Viscosität wie die mono- 
disperse Lsg. der zu untersuchenden Kettenmoll, aufweisen. Dieses starre Teilchen wird 
das der Mol.-Kette äquivalente Teilchen genannt. Mit Hilfe statist. Überlegungen wird 
eine Beziehung zwischen den Abmessungen des Äquivalentteilchens u. den Kennwerten 
der Kette (Polymerisationsgrad; Energie der Einw. zwischen ihren Elementen; ster. 
Hinderungen u. Struktur) aufgestellt. Die Theorie ermöglicht die Aufstellung einer allg. 
gültigen Kurve, die die spezif. Viscosität u. die Diffusionskonstante als Funktion des 
Polymerisationsgrades, der Temp., u. der Art des Lösungsm. wiedergibt. Ihre Anwen
dung im bes. Fali der n. aliphat. Ketten führt zu Ergebnissen, die mit den durch Messung 
erzielten Werten übereinstimmen. (J. Chim. physique Physico-Chim. biol. 4 4 . 22—36. 
1947. Straßburg, Fac. des Sciences.) W e sl y . 4000

J. Duclaux, Sterische Hinderung in  makromolekularen Lösungen. Durch die Bewe
gung eines gelösten, stäbchenförmigen Makromol. werden die Nachbarmoll, daran ge
hindert, gewisse Lagen einzunehmen. Diese Behinderung kann durch die Angabe des 
„verbotenen Winkels“ ß, der sich berechnet aus ß  =  12 c 1/r (c =  Konz., 1 =  Länge, 
r =  Durchmesser des zylindr. Fadenmol.), ausgedrückt werden. Verschied. /3-Werte 
werden für mehrere c- u. 1/r-Werte angegeben. Z. B. beträgt c für ß  =  1/8 Radian (d. li„ 
daß 2% aller möglichen Lagen verboten sind) 1/50 für 1/r =  10, 1/2000 für 1/r =  100 
u. 1/20 000 für 1/r =  1000. Das Auftreten eines endlichen ß -Wertes kommt auch in der 
D., der Viscosität, dem osmot. Druck, der Strömungsdoppelbrechung, der Sedimenta
tion u. der mol. Lichtzerstreuung zum Ausdruck (hierzu einige Rechenbeispiele). Im 
festen Zustand kann die Substanz nur unter großem Druck deformiert werden u. der 
Rückgang in den n. Zustand erfolgt infolge des Einfl. von ß  auf die Viscosität nur sehr 
langsam. Auch die Löslichkeit von festen amorphen u. kristallinen Hochpolymeren 
sind auf ähnliche Einfll. zurückzuführen. Die Erweiterung der angestellten Betrach
tungen auf starre u. biegsame Moll, von der Form eines verlängerten Ellipsoides wird 
kurzhingewiesen. (J. Polymer Sei. 2. 626—31. Dez. 1947. Paris, Inst, de Biol. physico- 
chim.) F uchs. 4000

H . Benoit, Über die Statistik der Ketten mit Wechselwirkungen und sterischen H inde
rungen. Unter Verallgemeinerung eines schon von D e by e  angewandten Verf. wird das
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mittlere Quadrat der Länge einer Mol.-Kette für den Kall, daß die Rotationen um die 
Valenzbindungen durch Wechselwirkungen oder ster. Hinderung eingeschränkt sind, 
berechnet. Die erhaltenen Formeln sind für alle Fälle von der Kette mit freier Rotation 
bis zur im Zickzack verlaufenden Kette gültig. (J. Chim. physique Physico-Chim. biol. 
44. 18 2 1 . 1947. Straßburg, Labor, de Physique macromoleculaire.) W e sl y . 4000
-r Die mechanischen Eigenschaften von Hochpolymeren. (Vgl. C. 1947. E. 545.)

Vf. bespricht die zwei Hauptquellen zur Erlangung neuer Polymeren: Verwendung 
neuer ehem. Systeme (KW-stoffe; Äther, Ketone, Ester; Halogen-Verbb., Nitrile; Poly
ester, Polyamide; Si-Verbb.) u. Veränderung des Phasengefüges (Verhältnis von festem, 
kautschukartigem u. fl. Anteil), (österr. Chemiker-Ztg. 48. 147—58. Juli-Aug. 1947. 
Brooklyn, Polytechn. Inst., Inst, of Polymerie Res.) L. Lorenz. 4000

B . Becker und E. Barthell, Studien über Phenoplaste. 1. Mitt. Addition von Äthylen
oxyd durch Phenole. (2. vgl. C. 1948. E. 1813.) Äthylenoxyd (I) reagiert mit Phenolen 
(II) sowie mit den Formaldehydkondensationsprodd. von II (Resolen) bei n. Temp. 
unter Wärmeentw. u. Bldg. von Äthern. Dieses Verh. ist auf die Anwesenheit phenol. 
OH-Gruppen in den Resolen zurückzuführen. Substituierte II können abweichende Rk. 
zeigen. Die Äther sind härtbar.

V ersuche: a-Oxy-ß-phenoxyäthan (III). 140 g Phenol in 400 g NaOH (D. 1,4) u. 
150 g W. mit 75 g gekühltem I versetzen u. stehenlassen. Nach Eintritt von Trübung 
u. Schichtenbldg. III abtrennen u. Rest aus wss. Schicht mit Ae. extrahieren, Kp .26 135°; 
(Ausbeute) 39%. Mit FeCl3 keine Farbrk., mit Pb-Acetat keine Fällung. Unlösl. in W. 
u. KOH, lösl. in organ. Lösungsmitteln. Mit Essigsäureanhydrid Esterbldg. Kp. 243°. 
— a-Oxy-ß-[4-chlorphenoxy\-äthan (IV). Aus 128 g p-Chlorphenol, 700 g NaOH (D. 
1,295) u. 66  g I; 14,5%, Kp.25 174°. Benzoylester, aus 20 g IV, 16,5 g Benzoylchlorid u. 
100 g Pyridin, Kristalle, F. 64°. — a-Oxy-ß-\4-methylphenoxy]-äthan (V), aus 200 g 
p-Kresol, 300 g NaOH (D. 1,4), 100 g W. u. 100 g I; 49%, Kp .22 142°, F. 45°. — a-Oxy- 
ß-[l.2-dimethylphenoxy\-äthan (VI), aus 20 g 1.2-Dimethyl-4-oxybenzol (VII), 174 g 
NaOH (D. 1,055) u. 12 g I; 8 6 %, Kp .28 165—166°. Mit rauchender HBr Aufspaltung in 
VII, F. 63,5° u. 1.2-Dibromäthan, Kp. 130—132°. — a-Oxy-ß-\2-oxyphenoxy]-äthan
(VIII), aus 33 g Brenzcatechin, 160 g W., 10 g I u. 7 g NaOH nach Neutralisation mit 
HCl; 14,7%, Kp .25 218—219°, F. 98°. p-Toluolsulfonsäureester, F. 79—80°, aus 6 g VIII 
u. P20 6 (4 g) 3,3 g Äthylen-o-phenylendioxyd, Kp. 214°. — a-Oxy-ß-\l-naphthoxy\-äthan
(IX), aus 50 g a-Naphthol, 120 g NaOH (D. 1,22) u. 20 g I, 95,5%; Kp. 315°. — a-Oxy- 
ß-[2-naphthoxy]-äthan (X), aus 50 g /S-Naphthol, 170 g NaOH (D. 1,35) u. 20 g I; 97,8%,
F. 64°. (Mh.Chem. 77. 80—85. S.-B. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., Abt. Ilb 
156. 80—85. 1947.) . F r ee . 4010

A. A . Petrow und N. P . Ssopow, Über die Kondensation des D ivinyls, Chloroprens 
und Bromoprens m it Acrylsäurenitril. Während Acrylsäurenitril (I) mit Butadien (II) 
in Ggw. von Hydrochinon bei 130—135° in Toluol ohne Nebenrkk. zu 1-Cyancyclo- 
hexen-(3) (V) kondensiert, liefert I mit Chloropren (III) bzw. Bromopren (IV) in Ggw. 
von Pyrogallol nur ca. 50%ig. Ausbeuten der entsprechenden Nitrile, daneben bilden 
sich Dimere, Polymere u. a. Substanzen ungeklärter Zusammensetzung. Aus der Ge
genüberstellung der Konstanten von V u. l-Cyancyclohexen-(l) ergibt sich, daß die 
Konjugierung der Doppelbindungen den Kp. u. den Brechungsindex erhöht u. bei der 
Mol.-Refr. eine Exaltation hervorruft. Durch Hydrolyse mit NaOH wird V in Cyclo- 
hexen-3-carbonsäure (VI) übergeführt. Letztere wird auch durch Kondensation von II 
mit Acrylsäure in Toluol direkt erhalten. Die Identität der erhaltenen Säuren wird 
nicht nur auf physikal. Wege, sondern auch durch Herst. des Dibromids, F. 8 6 °, nach
gewiesen. Die Alkoholyse von V mit Methanol in Ggw. von H2S04 ergibt VII; durch 
H in statu nascendi aus Na in kochenden A. entsteht VIII. Die Kondensationsprodd. von 
I mit III u. IV (Nitrile der 4-Chlor- bzw. der 4-Bromcyclohexen-3-carbonsäuren) geben 
in bas. Hydrolyse die entsprechenden Säuren; mit Methanol in Ggw. von H2S04 ent
steht aus 4-Chlortetrahydrobenzoesäurenitril der Methylester derselben Säure, u. bei 
der Red. mit H in statu nascendi verlieren beide Nitrile ihre Halogenatome unter Bldg. 
von Tetrahydrobenzylamin. Die Kondensation von I mit II u. dessen Halogenabkömm
lingen kann somit als bequeme Meth. zur Herst. von Ausgangsstoffen für die Synth. 
der verschiedensten hydroaromat. Verbb. dienen.

V ersuche: l-Cyancyclohexen-(3) (V), aus I u. Divinyl, C7H9N, ölige Fl. mit charak
terist. Nitrilgeruch; Kp .20 83°; (Ausbeute) 80%. — VI (durch Verseifen aus V), F. 17°; 
Kp .20 132,5—133°; D . 204 1,08 1 5; nD20 1,4812; 80%. — Cyclohexen-3-carbonsäure (VI), 
durch Kondensation von II mit Äcrylsäure, Kp .20 132,5—133°; D .221.0822; nD20 1,4810. 
Dibromid, F. 8 6 °. — Cyclohexen-3-carbonsäuremethylester (VII); — Kp.2n 79,5°; D .204 
0,9946; nD20 1,4650; 71%. — A 3-Tetrahydrobenzylamin(\Illl), C7H13N, Kp. 169,5—170,5°;
D .204 0,9077; nD20 1,4840; 75%; gibt mit H2PtCl6 hellgelbes schwer lösl. Salz mit 27,8%
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Pt. 4-Chlorcyclohexen-3-carbonsäurenitril (IX), C7H8NC1, weiße krist. Substanz mit 
Nitrilgeruch, in A., Ae., Bzl.u. CHC13 gut, in PAe. schwer lösl., in W. unlösl.; F. 55°. —
4-Chlorcyclohexen-3-carbonsäure, F. 109,5—110°; 97%. Methylester, CSH „0 2C1, Kp.,„ 
117,5—11S,5°; D . 2°4 1,1623; nD2° 1,4878; 70%. VIII (aus IX durch Red.) C7H]3N, Kp. 
ri u  170,5°; D . 2°4 0,9872; nD20 1,4848; 55% .— 4-Bromcyclohexen-3-carbonsäurenitril, 
C7H8NBr, F. 67°. — 4-Bromcyclohexen-3-carbonsäure, C7H90 2Br, F. 132,5—133,5“; 8 8 %. 
(TRypnaJi Oomeö Xhmhh [J. allg. Chem.] 17 (79). 2228—34. Dez. 1947. Leningrad, 
Inst, für Luftfahrtapp.-Bau, Chem. Labor.) Zellentin . 4010

A. Dobry, Fällvermögen in  Abhängigkeit vom Molekulargewicht. Vf. bestimmte die 
Menge m (in Vol.-%) an aliphat. KW-stoffen, die zum Beginn des Ausfällens eines 
Polymeren aus seiner Lsg. erforderlich ist. Für m von C7H16, ClflH34 u. C30H61 wurden 
so bei 55° erhalten: Polystyrol 54,0, 41,2 u. 27,0; Polymethylmethacrylat 28,6, 2 1 ,4  u. 
14,8; Polyvinylacetat 29,2, 18,8 u. 12,0 (die Lösungsmm. für die Polymeren sind nicht 
angegeben). Die Fällwrkg. steigt also mit dem Mol.-Gew. des Fällmittels an. (J. Po
lymer Sei. 2. 623—25. Dez. 1947. Paris, Inst. Biologie phys.-chim.) F tjchs. 4010 

W . M. D. Bryant, Polyäthylenfeinstruktur. Allg. Übersicht über die physikal. Eigg. 
von Polyäthylen (I), Literaturdaten, z. T. ergänzt durch Messungen des Verfassers. Be
handelt werden: Best. der Kristallitstruktur mit Röntgenstrahlen (Lage der C-Atome 
in der Einheitszelle von I, Lage der Kristallite u. der amorphen Bezirke zueinander); 
Verzweigung von I (Angabe der Zahl Z der C-Atome der I-Kette für 1 CH3-Gruppe für 
verschied. I-Handelsprodd., wobei Z zwischen 20 u. 300 variiert, Z aus Ultrarotauf
nahmen bestimmt); Bldg. von I-Sphärolithen (Bldg. der Sphärolithe, Einfl. der Herst.- 
Bedingungen auf deren Größe, Brechungsindices der Sphärolithe); Orientierung der 
I-Ketten durch Kaltbearbeitung (Recken, Walzen u. a., Struktur, opt. Doppelbrechung, 
Zugdehnungsdiagramm der kalt bearbeiteten Proben, Änderung der Filmdimensionen 
während des Kaltziehens). Zur Messung des Zugdehnungsdiagramms wird eine einfache 
App. beschrieben. Wird eine kalt gezogene I-Folie senkrecht zur ursprünglichen Zug
richtung belastet, so erfolgt ebenfalls eine Dehnung in der neuen Richtung, gleichzeitig 
bildet sich unter Konstantbleiben der Filmdicke eine Einschnürung. Die Erscheinung 
wird als „redrawing“ bezeichnet. Die Bruchfestigkeit wird durch den Redrawingsvor- 
gang um ca. 60% gegenüber der Festigkeit der in nur einer Richtung gedehnten Probe 
erhöht. Die für die Kaltbearbeitung erhaltenen Daten lassen sich einheitlich deuten, 
wenn für den zugrundeliegenden Mechanismus ein rheolog. Prozeß angenommen wird. 
(J. Polymer Sei. 2. 547—64. Dez. 1947. Wilmington, Del., E. I. du Pont de Nemours & 
Co.) F uchs. 4010

Fred W . Billm eyer jr., Messungen des Brechungsindex von Filmen. Verkürzte Wie
dergabe der C. 1947. E. 368 referierten Arbeit. (Physic. Rev. [2] 71. 489. 1/4. 1947.
E. I. du Pont de Nemours and Co.) Gottfried. 4010

Paul A. Giguere, Eine magnetische Rotationsuntersuchung der Polymerisation von 
Styrol. Während der therm. Polymerisation von Styrol (I) im Vakuum wurde die Än
derung der Drehung der Polarisationsebene des Lichts in einem Magnetfeld messend 
verfolgt. Der Polamerisationsgrad wurde durch Messungen des Brechungsindex, der 
Viscosität u. der D. ermittelt. Bis zu einem Polymerisationsumsatz von 25% änderte 
sich die VERDET-Konstante des I während der Polymerisation nicht wesentlich. (J. 
Polymer Sei. 2. 296—300. Juni 1947. Quebec, Canada, Laval Univ.) Schaff. 4010 

Francisco Garcia Estartus, Polykondensation und Makromolekulargewicht. Kinetik 
der Polykondensation (Polyester aus Oxysäure) nach der Literatur, hauptsächlich auf 
Grund der Ableitungen von Schulz (C. 1939.1. 374). Grundlagen der physikal. Metho
den zur Makro-Mol.-Gew.-Bestimmung. (Afinidad [3] 24. 20—25. Jan./Febr. 1947.)

v. D echend . 4010
Jiri Prochäzka, Polymerisation substituierter e-Caprolactame. 3. Mitt. (2. vgl.

C. 1944. I. 349.) Vf. erbringt neue Beweise dafür, daß der Polymerisation von s-Capro- 
toctam(I)-Deriw. eine Assoziation monomerer Moll, vorangehen muß. Diese Beweise, 
die theoret. besprochen werden (vgl. Chem. Listy Vedu Prümysl41. [1947.] 9; C. 1944. 
I. 349; La nd a  u . P rochäzka, Chem. Listy Vedu Prümysl37. [1943.] 158; Chem. Obzor 
20. [1945.] 13; Prochäzka, Diss. TH. Praha [1945.]), sind die höheren FF. u. Kp. von 
s-Thiocaprolactam (II), die Polymerisation von II, die niederen FF. u. Kp. von N -(S -  ?)- 
M ethyl-ll, gegenüber jenen von II selbst, die Polymerisationsunfähigkeit von N-(S- ?)- 
Methyl-II; ferner ist die aus hohem F. u. Kp. des I ableitbare Assoziation die Ursache 
der Polymerisation, was analog für II gilt, u. die Unfähigkeit zur Bldg. von Assoziaten 
bei I- u. II-Deriw., die am brückenbildenden H des N substituiert sind. (Chem. Listy 
Vedu Prümysl41. 42—44. 10/2.1947. Zlin, Zavod Bata.) H. Freytag. 4010

Jlfi Prochäzka, Polymerisation substituierter e-Caprolactame. 4. Mitt. e-Caprolactam 
und e-Aminocapronsäure. (3. vgl. vorst. Ref.) Vf. berichtet über seine Erkenntnisse bei
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der Polymerisation des e-Caprolactams (I) u. Polykondensation der s-Aminocapronsäure
(II), bei denen in beiden Fällen ein lineares verspinnbares Polyamid  (III) entsteht, u. 
wendet sie auf die substituierten s-Caprolactame an. I wurde mittels einer modifizierten 
Meth. aus Cyclohexanonoxim (W a l l a c h  [1900.]) dargestellt u. in einer kontinuierlichen 
Gla,sapp. durch Einw. von 97,7%ig. H2S04 bei 110—117° umgesetzt. Bei der Polymeri
sation von I (Tschech. P. 578/46) wurde ein optimaler Temperaturbereich von 240—260° 
festgestellt. Unter 200° findet keine Polymerisation statt, bei höherer Temp. wird III 
depolymerisiert. Die Polymerisationszeit bewegt sich im Beriche von 10—15 Std. u. ist 
von der Menge des Katalysators abhängig. Zur Polymerisation von I wurde 0,005 bis 
1% Säure II als Katalysator angewendet. Als Stabilisator bewährte sich Acetanilid in 
einer Menge von 0,5—1%. Eine größere Menge des Stabilisators verursachte Unver
spinnbarkeit, eine niedere Viscosität u. einen niederen F. von III sowie eine kleinere 
Festigkeit der Faser. Zur Füllung wurden Naphthalin u. seine Homologen bis zur Menge 
von 40% derart angewendet, daß I in ihrer Schmelze polymerisiert wird. So entsteht 
eine homogene M., während der zu III zugesetzte Füllstoff durch Schmelzen zwei 
Schichten bildet. Äthylester u. Butylester der e-Aminocapronsäure katalysiert die 
Polymerisation von I nicht, beschleunigt sie aber mit Acetanilid. Vf. versuchte erfolglos 
den Polymerisationsgrad von III aus der ST A U D iN G E R schen Beziehung z w is c h e n  der 
Viscosität u. dem Mol.-Gew. zu berechnen. Die Polykondensation von II, unter n. 
Druck bei einer stufenweise erhöhten Temp. bis auf 240° binnen 6—9 Std. (Tschech. 
P. 1947/46; Tschech. P. 2049/46) durchgeführt, erfordert nicht nur eine vollständige 
Beseitigung von W., sondern auch ein reines von anorgan. Beimengungen freies Mono
meres. Die aus der durch Vf. modifizierten Darst. von II (G a b r ie l  u . M a a s s  [1889.]) 
herrührenden Beimengungen wirken als Inhibitoren u. verhindern die Polykondensation 
in ein verspinnbares Polymerisat. (Chem. Listy Vedu Prümysl 41. 225—30. Okt. 1947.)

M. K oli'nsk  Y/Prag 4010 
Jiri Prochazka, Polyamidpolyharnstoffe. Polyamidpolyharnstoffe können aus 

eu-Ureidosäuren u. co.co'-Diaminen nur dann hergestellt werden, wenn nicht nur die 
COOH-Gruppe des Harnstoffderiv. mit dem Amin unter W.-Austritt, sondern auch 
das gleiche Amin mit der Säure unter NH3-Austritt reagiert: NH2CONH(CH2)0COOH
+  NH2(CH2)pNH2 +  * [-HN(CH2)nNHCONH(CH2)0CO-]n +  (n — 1) H 02+  (n)NHs.
Aus s-Ureidocapronsäureäthylester u. Hexamethylendiamin entsteht bei mäßigem Er
hitzen zunächst das Monomere C15H31N 30 3  =  H([NH(CH2)6NHCONH(CH2)5CO]OC2H5, 
bei weiterem Erhitzen das Polymere: [C13H25N30 2]n. In gleicher Weise bildet sich beim 
Erhitzen von e-Aminocapronsäure, Harnstoff u. Hexamethylendiamin zunächst das Mo
nomere C13H27N30 3 =  [-HN(CH2)6NHCONH(CH2)5CO]OH u. bei weiterem Erhitzen das 
Polymere [C13H2BN30 2]n, sowohl bei Abwesenheit als auch bei Ggw. von Wasser. (Chem. 
Listy V£du Prümysl 41. 183. 10/8.1947.) S t e i n e r . 4010

Donald F. W iicock, Flüssige Methylpolysiloxan-Systeme. Nachdem die Viscositäten 
von Siliconölen, die aus der Gleichgewichtseinstellung von Octamethylcyclotetrasiloxan 
mit geringen Mengen Hexamethyldisiloxan erhalten wurden, als abhängig von der mitt
leren Wertigkeit des Syst. erkannt waren, erfolgte die Einführung trifunktioneller Ein
heiten u. die Ermittlung der Viscositäten u. Zus. der erhaltenen fl. Polymeren durch Siede
analyse. Die statist. Verteilung der Mol.-Größen wurde gleichzeitig nach der Theorie 
von F l o r y  (C. 1945.1. 1473) u. S t o c k m a y e r  (C. 1946.1. 309. 1551) berechnet, die vor
aussetzt, daß alle reagierenden Gruppen gleichwertig sind u. keine cycl. u. polycycl. 
Moll, entstehen. Diese theoret. Verteilung stimmt mit den experimentellen Daten nur 
in einem beschränkten niederen Viscositätsbereich überein. In höher viscosen Poly
meren u. in jenen, die einen größeren Anteil an trifunktionellen Gruppen enthalten, 
wird durch die Anwesenheit cycl. u. polycycl. Moll, die Übereinstimmung mit der 
Theorie gestört. — Im folgenden bedeuten M, D u. T die Einheiten der Polymeren, u. 
zwar M (CH3)3SiOi/2 (monofunktionell), D (CH3)2SiO (bifunktionell) u. T CH3Si03/2 (tri- 
funktionell). Die entsprechenden Molenbrüche sind m, d, u. t. r =  t/(d -f-1) u. a — 
(m — t) sind Konstanten. — Der Grund der Abweichungen anderer Zuss. (ausgedrückt 
in a u. t) von dem berechneten mittleren Mol.-Gew. wird ausführlich erläutert, u. es 
ergibt sich daraus, daß bei höher viscosen Polymeren infolge des erhöhten Geh. ver
zweigter, cycl. u. polycycl. Moll, eine exakte Beziehung zwischen Viscosität u. mittlerem 
Mol.-Gew. für Siloxanpolymere zweifelhaft erscheint. — Die Bedingungen für die Ge
lierung von Polysiloxanen sind folgende: Ist a =  0 (m =  t), so bildet sich während der 
Hydrolyse der Siloxan-H2S04-Ester ein gelähnliches, aber in organ. Lösungsmm. lösl. 
Produkt. Ist a <  0, so ist ein Teil dieses während der Hydrolyse gebildeten Gels in 
organ. Lösungsmm. unlöslich. Ist a <  —0,005, so erfolgt Gelbldg. bereits während der 
Gleichgewichtseinstellung. Die nach der Theorie zu erwartende Gelierung im Bereich 
t <  m <  3 t wird durch Bldg. cycl. u. polycycl. Moll, verhindert. — Der Einfl. der Zus.
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der Siloxanpolymeren erstreckt sich auch auf die D., relative Flüchtigkeit, den Viscosi- 
täts-Temperatur-Koeffizienten u. Schmelzbereich. Während die D. von dem Anteil an 
T-Einheiten unabhängig zu sein scheint, werden die weiteren physikal. Eigg. dadurch 
merklich beeinflußt. So wird (entgegen der Erwartung) der Schmelzbereich für Poly
mere mit r =  0 von ca. —25 bis —38°, für Polymere mit t =  0,05 bis etwas unter -—78,5° 
erniedrigt. — In den MDT-Polymeren scheint also die Kristallisationsfähigkeit durch 
Bldg. größerer Molekülkomplexe (bedingt durch Verzweigungen) unterdrückt zu werden. 
Auch die Entfernung der flüchtigen Anteile verhindert weder die Kristallisation der
DM-Polymeren noch ermöglicht sie diese bei MDT-Polymeren oberhalb 78,5°.

V ersuche: Mehrere Reihen Polymerer wurden hergestellt; jede Reihe war charak
terisiert durch einen in ihr konstanten Wert von r. Die Öle jeder Reihe wurden durch 
Gleichgewichtseinstellung wechselnder Beträge an Hexamethyldisiloxan (M„) mit einem 
Standardöl, das D- u. T-Einheiten in den gewünschten Verhältnissen enthielt, herge
stellt. Das Standardöl für jede Reihe wurde durch Hydrolyse einer gewogenen Mischung 
der betreffenden Methylchlorsilane erhalten, die mit W. zersetzt, gewaschen, zentrifu
giert u. filtriert werden. Im Bereich von 0 <  r <  0,11 enthielten diese Standardöle nur 
D- u. T-Einheiten, im Berich von 0 ,1 1  <; r <  1 äquimolare Mengen an M- u. T-Einheiten, 
um Gelierung zu vermeiden. Die „Gleichgewichtseinstellung“ der gewünschten Por
tionen Standardöl u. M2 erfolgte durch Hinzufügen von 4% des Vol. an konz. H S04 u. 
24—48std. Schütteln; sie wurde beendet durch Zugabe von 20% des Vol. W., lstd. 
Schütteln, Abzentrifugieren des Öls, das nach Neutralisieren mit wasserfreiem K2CÖ3 
getrocknet u. filtriert wurde. — Bei der Siedeanalyse fielen die einzelnen Verbb. in der 
Reihenfolge: M2, M2D, D4, M.,D2, D5, M2D3 usw. an. Die Zwischenfraktionen enthielten 
nur zwei Bestandteile mit weit auseinander liegenden mittleren Wertigkeiten, so daß 
die Best. ihrer mittleren Wertigkeiten auf Grund der Brechungsindices (vgl. R. O. S atter , 
J. Amer. chem. Soc. 6 8 . [1946.] 954) die genaue Best. ihrer Bestandteile ermöglichte. 
Da lineare u. verzweigte Moll, mit der gleichen Anzahl Einheiten gleiche Mol.-Geww. u. 
nahezu gleiche Kpp. aufweisen, wurde keine Trennung versucht. Viscositätsmessungen 
wurden mit einem modifizierten ÖSTWALD-Viscosimeter bei 100° u. 210° ausgeführt. — 
Ausführliche mathemat. Ableitungen vgl. Original. (J. Amer. chem. Soc. 69. 477—8 6 . 
März 1947. West Lynn, Mass., Genera] Electric Co.) O h l e r ic h . 4010

J. L. Bolland und P. ten Have, Kinetische Untersuchungen zur Chemie des Kautschuks 
und verwandter Stoffe. 5. Mitt. Die Hemmungswirkung phenolischer Verbindungen auf 
die thermische Oxydation des Äthyllinolats. (4. vgl. C. 1948. I. 208.) Die Wrkg. von 
10 phenol. Substanzen (Resorcin, /S-Naphtol, p-Methoxyphenol, a-Naphthol, Brenz
catechin, Hydrochinon, Pyrogallol, Toluhydrochinon, Trimethylhydrochinon u. 1.4- 
Naphthohydrochinon) auf die durch Zusatz von Dibenzoylperoxyd oder Linolsäure- 
hydroperoxyd ausgelöste Autoxydation von Äthyllinolat (I) bei 45° wurde manometr. 
untersucht. Sind Ru u. Ra die Anfangs-Oxydationsgeschwindigkeiten ohne u. mit In
hibitor, [RH] u. [AH] die Konzz. von I u. vom Inhibitor, dann gilt: Ra =  K • (R2u)/ 
([RH] [AH]), worin K eine Konstante ist, deren reziproker Wert ein Maß der relativen 
Inhibitorwirksamkeit darstellt. Trägt man 1/K gegen den log des Normal-Redoxpoten
tials des Inhibitorsystems auf, dann erhält man eine gerade Linie, auf der sehr ange
nähert die log 1/K-Werte der Inhibitoren (in der oben gegebenen Reihenfolge fallend) 
liegen. Deren Wirksamkeit nimmt also mit fallendem Redoxpotential (von 1,179 V bis 
0,482 V), d. h. zunehmender Oxydibilität zu. Wird die Autoxydation des I als Radikal- 
ketten-Rk. im Sinne der Gleichungen R— f- 0 2 —► R 02-  (a) u. R 02— (- RH -* ROOH 
+  R - (b) formuliert, dann kann die Inhibitorwrkg. als Kettenabbruch nach b' R 02-  
+  AH -» ROOH +  A - gedeutet werden. A - (von der Natur eines Semichinons) ver
schwindet entweder durch Disproportionierung zu Phenol u. Chinon oder durch Rk. mit 
R 02- , wobei ROOH u. ein Chinon entstehen. Unterhalb einer gewissen Potentialgrenze 
(0,5 bis 0,6 V) fällt die Inhibitorwirksamkeit stärker ab infolge direkter Rk. zwischen 
Inhibitor u. 0 2, z. B. nach AH +  0 2 H 02— |- A - (wo H 02-  mit RH weiter zu
reagieren vermag). (Discuss. Faraday Soc. 2 .  252— 60. 1947.)" F r a n k e . 4030

G. Salomon und C. Koningsberger, Darstellung und Eigenschaften kautschuk
elastischer Hochpolymerer. 4. Mitt. Beziehung zwischen Struktur und Eigenschaften von 
Elastomeren auf Dienbasis. (3. vgl. C. 1946. II. 2468.) Die Beziehungen zwischen Struk
tur u. Eigg. von Elastomeren auf Dienbasis [Naturkautschuk (I), Guttapercha (II)] u. 
von chlorhaltigen I-Deriw. werden erörtert. Es wird gezeigt, daß Methylgruppen die 
Kältebruchtemp., die elast. Rückfederung u. die Permeabilität für Gase gleichermaßen 
beeinflussen. Zum Unterschied hierzu wird der Effekt, der durch Einführung von 
-CH^—CHR-Gruppen in geradkettiges Polybutadien durch Mischpolymerisation oder 
1.3 -Addition hervorgerufen wird, verglichen. Der Einfl. einer unverzweigten Ketten
struktur auf die Zugfestigkeit bei höheren Tempp. u. in gequollenem Zustand wird auf-
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gezeigt u. erörtert. Durch Bldg. kristalliner Komplexverbb. mit AgN03 wird die bes. 
Symmetrie der I-Kette bewiesen. Da sie bei synthet. Elastomeren Verstärkerwirkung 
zeigen, wird der Schluß gezogen, daß AgN03 u. Ruß die mechan. Verstärkung von nicht
kristallinen Elastomeren durch die gleiche Art mol. Wechselwrkg. (zwischenmol. Bin
dungen durch Aufhebung der Resonanzenergie) verursachen. Die Kältebruchtempp. 
der Hydrochloride von I, II u. Polyisopren werden mit denjenigen von Polyvinylverbb. 
verglichen. Die Beziehungen zwischen Struktur mol. Einheiten in einem polymeren 
Paraffinderiv. u. dessen Elastizität werden aufgezeigt. Die Befunde werden im Hinblick 
auf die prakt. Anforderungen an kautschukeiast. Prodd. erörtert. (J. Polymer Sei. 2. 
5 2 2 —4 1 .  Okt. 1 9 4 7 .  Delft, Rubber Found.) S c h a f f .  4 0 3 0

John Rehner jr., Wärmeleitung und M olekülstruktur von kautschukelastischen 
Polymerisaten. Das Temp.-Leitvermögen von Weichgummi- u. Rußvulkanisaten kaut- 
schukelast. Prodd. [Naturkautschuk (I), Butylkautschuk (II), Perbunan (III), Buna S, 
Polybutadien (IV), Neopren (V), Polyisopren (VI) u. Silastic] mit bzw. ohne Bardol als 
Weichmacher (Teerdest.) wurde bestimmt u. mit der Zus. u. Struktur der Polymerisate 
in Verb. gebracht. Durch Messung der Geschwindigkeit der Temp.-Änderung innerhalb 
einer Kautschukkugel bei plötzlichem Wechsel ihrer Oberflächentemp. wurde die Temp.- 
Abhängigkeit des Temp.-Leitvermögens k ermittelt; k nimmt mit steigender Temp. 
linear ab (I-Weichgummivulkanisat: k bei 60° 1,06 ■ 1 0_ 3cm2/Sek., bei 140° 0,59 • 10_3cm2/ 
Sek.). k hängt deutlich von der Art des Polymerisats ab u. ist jeweils am kleinsten bei 
Weichgummivulkanisaten u. am größten bei Rußvulkanisaten. Der Temp.-Koeff. von 
k ändert sich bei den untersuchten Kautschuktypen im Bereich von —0,48 • IO-6  
(II-Weichgummivulkanisat) his —0,86 • 10~ 5 pro °C (II-Rußvulkanisat mit Bardol). 
Bei III ist k vom Nitrilgeh. unabhängig u. entspricht IV. Die Substitution von CH3- 
Seitengruppen in I durch Cl2 (Polychloropren V) hat keinen deutlichen Einfl. auf k. 
VI u. I haben bei Raumtemp. gleiches k, aber k von synthet. Kautschuk ist bei der 
Vulkanisationstemp. etwas größer als das von I. Die Befunde werden im Hinblick auf 
den Einfl. der chem. Zus. u. Struktur (behinderte Rotation, Vernetzung, Verzweigung, 
zwischenmol. Bindungsenergien) auf die Wärmeleitfähigkeit erörtert u. mit anderen 
Eigg. (charakterist. DEBYE-Tempp., spezif. Wärmen bei konstantem Vol., Biegsamkeit 
der Hauptvalenzketten, Kompressibilitätskoeff. u. Schallgeschwindigkeit) in Beziehung 
gebracht. (J. Polymer Sei. 2. 263—74. Juni 1947. Elizabeth, N. J., Standard Oil Dep. 
Co., Esso Laborr.) S c h a f f . 4030

R . S. Rivlill, Die Torsion eines Kautschukzylinders. (Vgl. C. 1947 . E. 1310.) Vf. 
untersucht die Torsion eines Zylinders aus Kautschuk, welcher im undeformierten Zu
stand als inkompressibel u .  isotrop angesehen wird. Aus der Verteilungsfunktion der 
potentiellen Energie läßt sich ableiten, daß der Zylinder im Zustand einer reinen Tor
sionsdeformation nicht allein durch eine drehende Kupplung gehalten werden kann, die 
in Form zweier Platten an den Stirnflächen angreift. Vielmehr erfährt der Zylinder eine 
Verlängerung, die durch eine Schubspannung ausgeglichen werden muß, wenn eine 
reine Torsionsdeformation das Ziel ist. Der Zusammenhang zwischen diesen die Ober
fläche verändernden Kräften u. der Drehkraft wird durch Messung in einer beschrie
benen App. u .  durch Rechnung ermittelt. Die Ergebnisse stimmen mit der von M o o n e y  
(J. appl. Physics 11. [1940.] 582) für Kautschuk gegebenen Energiebeziehung überein. 
(J. appl. Physics 18. 444—49. Mai 1947. Washington, Nat. Bureau of Standards.)

W i e c h e r t .  4 0 3 0
I. M. K olthoff, Thomas S. Lee und Mary Anne Mairs, Verwendung von Perbenzoe

säure bei der Analyse ungesättigter Verbindungen. 1 . Mitt. Herstellung und Stabilität von 
Lösungen der Perbenzoesäure. Für die Herst. von Lsgg. von Perbenzoesäure (I) in organ. 
Lösungsmm. werden einige Modifikationen der von B r a u n  (Organic Syntheses, Coll. 
Vol. I, New York, 1941, S. 431) angegebenen Meth. empfohlen: Die Zugabe von Ben- 
zoylperoxydlsg. in Chlf. zum Na-Methylat soll langsam u. gleichmäßig unter guter 
Rührung unterhalb 0° erfolgen. Zur Vermeidung von schwer lösl. Klumpen ist es vor
teilhaft, gleich nach vollendeter Rk. 150 ml Eis-Wasser-Gemisch unter Umschütteln 
zuzugeben, dann in den Scheidetrichter umzufüllen u. nochmals 350 ml Eis-Wasser-Ge
misch zuzugeben. Die wss. Phase soll mit CC14 statt mit Chlf. extrahiert werden. Die 
Abtrennung der wss. von der organ. Phase soll rasch erfolgen. Eventuell ist die an der 
Grenzschicht vorhandene Emulsion zu verwerfen. Nach dem Ansäuern der wss. Lsg. 
ist mit Bzl. statt mit Chlf. bei 5° zu extrahieren. Die Bzl.-Lsg. wird nach dem Waschen 
mit W. mit gepulvertem, wasserfreiem Na2S04 getrocknet. Aufbewahren der Lsg. im 
Dunkeln bei 5—10°. Lsgg. von I in Chlf., die keine Inhibitoren enthalten, sind für 
analyt. Zwecke ungeeignet, da I die Zers, von Chlf. durch 0 2 katalysiert. Lsgg. von I 
in Bzl. oder in 90% Chlf. +  10% Bzl. sind beständig. (J. Polymer Sei. 2, 199—205. 
April 1947. Minneapolis, Univ. of Minnesota, School of Chemistry.) L a n t z s c h . 4030
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!• M. K olthoff und Thomas S. Lee, Verwendung von Perbenzoesäure bei der Analyse 
ungesättigter Verbindungen. 2. Mitt. Bestimmung seitlich stehender Doppelbindungen in 
synthetischen Kautschuken. (1. vgl. vorst. Ref.) Beschreibung einer Meth. zur Best. 
außenständiger Doppelbindungen in synthet. Kautschuken, die darauf beruht, daß 
Perbenzoesäure (I) mit kettenständigen Doppelbindungen rascher reagiert als mit außen- 
oder endständigen. — Unters, der Oxydation von Öl- u. Undecylensäure u. Mischungen 
dieser beiden Säuren u. von Butadien- u. Isoprenpolymeren. Angabe von Kalibrierungs
kurven zur Analyse von Mischungen aus öl- u. Undecylensäure u. von Butadien-°u. 
Isoprenpolvmeren. (J. Polymer Sei. 2. 206—19. April 1947.) L a n t z s c h . 4030

I. M. K olthoff, Thomas S. Lee und Mary Anne Mairs, Verwendung von Perbenzoe
säure bei der Analyse ungesättigter Verbindungen. 3. Mitt. Ergebnisse von Bestimmungen 
seitlich stehender Doppelbindungen in  synthetischen Kautschuken. (2. vgl. vorst. Ref.) 
Emulsionspolymerisate von Butadien (I) u. Emulsionscopolymerisate von I u. Styrol (II) 
enthalten ca. 20% äußere Doppelbindungen. Es wurde der Einfl. der Temp., des Kata
lysators, des Umsatzes, der Mikrogelbldg. u. des II-Geh. untersucht. Keiner dieser 
Faktoren beeinflußt die Anzahl der äußeren Doppelbindungen. Copolymerisate von I 
mit II u. kleinen Mengen Acrylonitril u. von Butadien mit wechselnden Mengen Mono- 
chlorstyrolen u. Dichlorstyrol, die alle in Emulsion hergestellt wurden, enthalten alle 
dieselbe Anzahl äußerer Doppelbindungen. In Emulsion hergestelltes Polyisopren (III) 
u. ein Copolymerisat aus Isopren  u. II (75:25) enthielten 13 bzw. 5% äußere Doppel
bindungen. Polybutadien, I-II-Copolymerisate u. III, die im Block bei 50° in Ggw. von 
Na polymerisiert wurden, enthielten 50—60% äußere Doppelbindungen. Mit Na als 
Katalysator hergestellte Polybutadiene enthalten bei niederer Rk.-Temp. mehr äußere 
Doppelbindungen als bei höherer Temperatur. Die Anzahl äußerer Doppelbindungen 
ist bei mit Na hergestellten I-II-Copolymerisaten u. bei Polyisoprenen im Bereich von 
30—50° nahezu unabhängig von der Rk.-Temperatur. Eine Probe von mit Na herge
stelltem III enthielt 36% innere u. 64% äußere Doppelbindungen. Durch Analyse der 
Rk.-Geschwindigkeitskurve wurde gefunden, daß ca. 40% (bezogen auf die Gesamtzahl 
der Doppelbindungen) der äußeren Doppelbindungen durch 3.4-Addition u. 24% durch
1.2-Addition zustande kommen. Die Rk.-Geschwindigkeiten der cis- u. trans-Formen 
des Naturkautschuks sind nahezu gleich, die cis-Form reagiert nur wenig rascher. (J. 
Polymer Sei. 2 .  220—28. April 1947.) L a n t z s c h . 4030

Owen A. Moe, Sidney E. Miller und Marjorie H . Iwen, Erforschung der Reserve
kohlenhydrate von Leguminosensamen. 1. Mitt. Perjodatoxydation. Die Reservekohlen
hydrate (Mannogalaktane) in Samen von Ceratonia silique L., Gleditschia tricanthos L. 
u. Cyamposis tetragonalaba (psoralioides) wurden auf ihr Verh. gegen die Perjodat
oxydation untersucht. Dabei zeigte sich bei allen drei Polysacchariden im Gegensatz 
zu früheren Arbeiten ( L e w  u .  G o r t n e b ,  C. 1 9 4 6 .  II. 618), daß pro Hexoseglied 1 Mol 
Oxydationsmittel verbraucht wurde u. in jedem Fall Glyoxal isoliert werden konnte. 
Es wird daraufhin auf 1.4-glykosid. Bindungen geschlossen. Die Oxydation wurde bei 
16—17° in gepufferter Lsg., Ph4,2—4,3, durchgeführt. Oxydation in ungepufferter Lsg. 
führt zur teilweisen Spaltung von Glykosidbindungen. Mannogalaktan bildet mit Bor
säure cycl. Komplexe auf Grund der beiden cis-ständigen OH-Gruppen am C2- u. C3- 
Atom der Mannoseglieder. Über die Möglichkeit von Kettenverzweigungen u. die Kon
figuration am C-Atom 1 konnten keine Aussagen gemacht werden. (J. Amer. chem. 
Soc. 6 9 .  2621-—25. Nov. 1947. General Mills, Inc.) M a t s c h k e .  4050

Rudolph Speiser, Fortschritte auf dem Gebiet der Pektinchemie. 1. Mitt. Übersicht 
über den Stand der modernen Pektinchemie. Es werden die Konst. u. Struktur (Poly- 
galacturone in Kettenform mit seitlichen Arabangruppen) sowie die charakterist. Eigg., 
ergänzt durch röntgenograph. Unterss. des Na-Pektats, u. der Dissoziationsgrad u. 
Chemismus der Pektinsäure besprochen. (J. Polymer Sei. 2 .  281—89. Juni 1947. Co- 
lumbus, Ohio State Univ., Dep. of Chem.) A n i k a .  4050

K . J. Palm er, T. M. Shaw und M. Ballantyne, Röntgenographische Untersuchungen 
und Wassergehalt von Natriumpektat. (Vgl. C. 1 9 4 9 .  II. 400.) Röntgenograph. Unterss. 
an Na-Pektat (Ni- gefilterte Kupferstrahlung K„) zeigen, daß zwischen dem Wassergeh. 
des Präp. u. der Anzahl u. Stärke der Interferenzlinien in Abhängigkeit der Modifi
kationen (krist., amorphe) Beziehungen bestehen, die durch die Vff. beschrieben u. 
(durch tabellar. u. graph. Zusammenstellungen ergänzt) besprochen werden. (J. Po
lymer Sei. 2. 318—28. Juni 1947. Albany, Calif., Western Reg. Res. Labor.)

A n i k a . 4050
W ilfred H . W ard, Harold A. Swenson und Harry S. Owens, Elektrophoretische 

Beweglichkeiten und Fraktionierung von Natriumpektinaten. Vff. messen elektrophoret. 
Beweglichkeiten von Pektinationen in mit Kakodylat, Acetat bzw. Glykokoll gepuffer
ten Lsgg. zwischen 0,5—1,5°. Es wird ein Anstieg der Beweglichkeiten estgestellt von
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nahe 0 bei 97%ig. Esterifizierung auf ca. 1 0 -IO-5  cm2 -sec- 1 -Volt- 1  bei 0% Esterifizie- 
rung. In nicht gepufferten Lsgg. variieren die Beweglichkeiten, berechnet aus den 
Werten für die äquivalenten Grenzleitfähigkeiten bei 25°, zwischen 31,1 u. 44,7 • 10_5cm2- 
sec— 1 - Volt—1, während das Äquivalentgewicht von 720 auf 191 fällt. Aus den Unterss. 
geht hervor, daß die durch Citruspektinesterase entesterifizierten Pektinsäuren hetero
gener in bezug auf den OCH3-Geh. sind als die mit Alkali entesterifizierten. Die Pektin
säuren werden nach ihrem OCH3-Geh. mittels NaCl, einer Säure oder einer Kombination 
von NaCl +  Säure fraktioniert u. dabei festgestellt, daß die überwiegende Menge des 
Materials weniger OCH3 enthält als der für die Probe best. Durchschnittsprozentsatz an 
OCH3. (J. physic. Colloid Chem. 51. 1137—43. Sept. 1947. Albany, Calif., Western 
Reg. Res. Labor.) F a h k n l a e n d e k . 4050

R . Sutra, Z ur Konstitution der Stärke. Diskussion über die Homogenität oder 
Heterogenität der Stärke. Die Umwandlung von Kartoffelstärke in Maltose durch 
Amylase aus Malz u. Takadiastase wird in Ggw. von Phosphat bei verschied, pjj quanti
tativ untersucht. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 221—31. Jan./März 1947.)

L a f f e r e n z . 4050
K . Myrbäck, Struktur der Stärke. Vf. berichtet über seine Unterss. der Einw. 

von Malzamylasen auf Stärke. ß-Amylase verzuckert Amylose vollständig, Amylo
pektin zu 50% unter Bldg. von Grenzdextrinen (/3-Dextrin) mit annähernd monomol. 
Geschwindigkeit, a-Amylase wirkt in 2 Stufen, erst schnelle Dextrinisierung zu niedrig- 
mol. a-Dextrinen, dann langsame Verzuckerung unter Bldg. von vergärbaren Zuckern 
u. Grenzdextrinen. Die Fraktion der a-Dextrine mit über 8 Glucose-Einheiten, die — 
im Gegensatz zu denjenigen mit 6 —7 Einheiten (,,n. a-Dextrine“ , aus der Amylose u. 
den Endketten des Ämylopektins gebildet) — durch /j-Amylase nur unvollständig 
verzuckert werden („anomale a-Dextrine“), dürften aus dem stark verzweigten Kern 
des Amylopektin-Mol. gebildet werden u. dessen anomale Bindungen (andere als Mal
tose-Bindungen) enthalten. Anscheinend entsteht aus jeder anomalen Bindung 1 Mol. 
Grenzdextrin; dieses enthält je Mol eine 1.6-a-glucosid. („Isomaltose“-)Bindung (Beisp. 
Maisstärke), die gegen saure Hydrolyse beständiger als n. Maltose-Bindungen ist. Vf. 
berechnet aus der Ausbeute u. dem Mol.-Gew. der Grenzdextrine, daß Amylopektin 
4,5% Isomaltose-Bindungen enthält. Die verschied. Wirkungsweise von ß- u. a-Amy- 
lase wird mit verschied. Art ihres Angreifens am Substrat erklärt: /S-Amylase ist eine 
Exo-Amylase, die an den nicht-red. Endgruppen der n. Ketten angreift u. nur das 
Zerreißen der letzten Bindung der Ketten bewirkt, a-Amylase als Endo-Amylase greift 
die n. Ketten fern von den Endgruppen, Verzweigungspunkten u. anderen Anomalien 
an. Für eine Amylopektinformel mit unregelmäßiger Verzweigung (wie von K. H. 
M e y e r  vorgeschlagen) spricht die enzymat. Stärke-Synth. aus CoRi-Ester mittels P- u. 
Q-Enzym, die 1.4- bzw. 1.6-glucosid. Bindungen synthetisieren; die Berechnung der 
Struktur auf diese Weise gebildeter Moll, durch Vf. ergibt vielfach verzweigte Ketten 
mit unregelmäßiger Struktur. Das Mol. kann durch Verzweigungsgrad, Zahl der 
Glucose-Einheiten in Endketten u. inneren Ketten (zwischen Verzweigungspunkten) u. 
deren Länge quantitativ beschrieben werden (Werte für Amylopektin u. Glykogen sind 
angegeben). (Meded. vlaamse chem. Veren. 9. 279—90. Dez. 1947. Stockholm, 
Univ., Dep. organ. Chem. u. Biochem.) v. D e c k e n d . 4050

Karl Myrbäck, Über Struktur und Form des Stärkemoleküls. Vf. schildert an Hand 
neuer Literatur die theoret. Anschauungen über die Struktur u. den räumlichen Aufbau 
von Glykogen (I) u. Stärke (II) bzw. Amylopektin. I ist bevorzugt radial, II aber lang
gestreckt mit Verästelungen aufgebaut. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. HB. Festskrift 
tillägnad Erik Hägglund. 138— 40. 1947.) B o r c h e r s . 4050

A. J . A . van der W yk und K . H. Meyer, Atomstruktur der Cellulose. An Hand von 
21 Hinweisen wird der Aufbau der Atome organ. Fasern, so wie er durch Best. mit 
Röntgenstrahlen ermittelt wurde, diskutiert. Während die Atomkoordinaten u. die 
Zwischenraumgruppe der Struktur noch innerhalb gewisser Grenzen festgestellt werden 
konnten, ist es nicht möglich, mit Hilfe makroskop. Modellbilder exakte Rückschlüsse zu 
erhalten, da die in diesen Modellen zusammengetragenen Vorstellungen der verschied. 
Forscher zu zahlreich u. zu unexakt sind. Die von M e y e r  u . M i s c h  (C. 1937. II. 754) 
vorgeschlagene Strukturformel muß heute noch als die bis jetzt beste Lösung gelten. 
(J. Polymer Sei. 2. 583—92. Dez. 1947. Genf, Univ., Chem. Labor.)

W i t t e l s b a c h . 4050
P. H . Hermans, Über die Beziehung: kristallisierte Gebiete —  amorphe Gebiete in  

den Cellulosefasern. Die Bedeutung der Unterteilung des Fasersubstanz in einen krist. 
u. einen amorphen Teil wird erörtert. Diese Unterteilung führt nur zu Annäherungs
werten von beschränkter Bedeutung. Es wird versucht, eine Deutung des krist. Teiles 
zu geben; sie beruht auf einer Kennzeichnung durch Röntgenstrahlen. Die chem. Verff.
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der Best. der Beziehung der krist. Teile zu den amorphen Teilen werden als unsicher 
verworfen. Es wird gezeigt, daß die Bestimmungen dieser Beziehung mit Hilfe ver
schied. u. unabhängiger physikal. Verff. (D., Ordnungszahl, Adsorptionsvermögen, Ver
dünnungswärme, Best. der Röntgendiagramme) zu gut miteinander übereinstimmen
den Ergebnissen führen. Die Anteile der natürlichen Ramie, der Holzpulver u. der 
Kunstseide an krist. Stoffen betragen 60, 50 bzw. 25%. Der Anteil an krist. Stoffen 
ist in den verschied, regenerierten Fasern sehr wenig verschied., gleichgültig, auf welche 
Weise sie gewonnen sind u. welchen Ordnungsgrad sie aufweisen. (J. Chim. physique 
Physico-Chim. biol. 44. 135-^40. 1947.) W e s l y . 4050

P. H . Hermans, Dichte und Lichtbrechung von Cellulosefasern in  Beziehung zu ihrer 
Struktur. Vf. erörtert zunächst die Dichtemessung von Cellulose in organ. Fll., He u. 
Wasser. Die Zahlen für organ. Fll. sind am niedrigsten, die für W. am höchsten. Der 
Grund liegt in der feinporigen Struktur der Cellulose. Kristalline Anteile der Faser sind 
merklich schwerer als amorphe. He ist etwas lösl. in Cellulose u. daher nicht brauchbar 
für Dichtemessungen. W. legt sich an den amorphen Teilen der Faser als dünne Lage 
an u. verursacht eine Kontraktion: daher das höhere spezif. Gewicht. Die Zahlen in 
organ. Fll. sind korrekt. Nach der Formel von G l a d s t o n e  u . D a l e  ist bei einem Bre
chungsindex n der Wert (N — l)/d eine temperaturunabhängige Konstante. Der 
Brechungsindex wurde in einem Gemisch von Butylstearat u. Trikresylphosphat ge
messen. Die Messungen wurden nach B e c k e  ausgeführt. Die Werte waren: d =  1,512 
bis 1,518, (N — l)/d =  0,359—0,360, also auf 0,5—1,5 Tausendstel genau (Kunstfasern). 
Kristalline Cellulose hat Dichte 1,59, prakt. geringer wegen der amorphen Anteile. 
Native Cellulose hat den höchsten Anteil an kristalliner Substanz, folglich die höchste 
Dichte; amorphe Cellulose ist vermutlich 6 % leichter. Mit abnehmender Dichte nimmt 
die W.-Aufnahme zu: W.-Aufnahme des amorphen Anteils! Wichtig ist es, die Faser 
vor der Dichtebest, zu trocknen. Durch Auslaugen mit NaOH wird die Dichte erheblich 
erhöht (Verminderung der W.-Adsorption). Durch Messung bei verschied. Feuchtig
keiten kommt Vf. zu dem Schluß, daß der amorphe Anteil der Cellulose 3 Moll. W. je 
Glucoseeinheit enthält. Vf. zeigt, daß feuchte Cellulosen bis zu 20% dem Gesetz von 
G l a d s t o n e  u . D a l e  folgen, darüber folgen sie dem Gesetz von W i e n e r . Die stab
förmigen Kristallite sind in eine opt. homogene M. von amorpher Cellulose eingelagert. 
Die opt. Eigg. von Cellulose sind von der Orientierung u. dem W.-Geh. abhängig. Die 
exakten opt. Unterss. geben ein Bild von dem Anteil an kristalliner u. amorpher Cellu
lose. (J. Textile Inst. 38. P63—P74. Febr. 1947.) F r i e d e m a n n . 4050

J. B. O’Sullivan, Die elektrische Leitfähigkeit von Cellulose. 4. Mitt. Die Beweglich
keit verschiedener Ionen im  Celluloseblatt. (3. vgl. C. 1948. I. 1347.) Frühere Unterss. 
zeigten, daß H' u. OH' unter dem Einfl. eines Potentialgradienten durch Cellulose (I) 
mit einer Beweglichkeit wandern, die vom Feuchtigkeitsgeh. bestimmt wird. Gerät u. 
Arbeitsweise sind in der 3. Mitt. beschrieben worden. In dieser Arbeit wurden I-Blätter 
mit nHgN03-Lsg. getränkt u. an der Luft getrocknet. Ein Streifen des Blattes wird in 
den App. (s. 3. Mitt.) gebracht u. nach Konditionierung in fl. Paraffin getaucht, um 
Änderungen des Feuchtigkeitsgeh. zu verhindern. Der Streifen wurde bei 200 V elek- 
trolysiert u. der Potentialgradient period. der Länge nach gemessen. Die Ionengrenz
linie wurde, wenn sie sichtbar war, mit einem Kathetometer abgelesen. Die H‘- u. OH'- 
Wanderungsgeschwindigkeit in I wurde mittels eines beim Tränken eingebrachten In- 
dicators beobachtet. Die Ag'-Geschwindigkeit wurde in mit 0,02 nK2Cr04 u. NaN03 
imprägnierten I-Blättern am Fortschritt des rötlichbraunen Nd. erkannt. Ein interner 
Indicator ist für Fe" 0,02n K4FeCy6. Man kann jedoch auch so verfahren, daß nach der 
Elektrolyse die I-Streifen in Reagenzien eingelegt werden, wodurch die ursprüngliche 
u. Endstellung der Grenzlinien markiert werden. Vff. benutzten für K' 0,1 mol. Na-Ko- 
baltnitrit +  0,05nAgN03, Ca" nK-Oxalat +  nKOH, Cu" 0,5nNa2S, CF gesätt. (ca. 5n) 
AgN03, S04" nPb-Acetat +  nEssigsäure, Cr04" gesätt. AgN03; vorher wird das Paraf
fin mit Methylenchlorid abgelöst. Die zu prüfenden Ionen werden mit zusätzlicher be
weglicher Elektrode in die I-Streifen geschickt, bis durch sie einige mm imprägniert 
sind, oder durch teilweises Eintauchen des Streifens eingebracht wurden. Die Loga
rithmen der Ionenbeweglichkeiten werden gegen den reziproken Wert des Feuchtig
keitsgeh. aufgetragen. Es scheint, daß die einwertigen Ionen eine nach aufwärts kon
kave, die zweiwertigen eine nach unten konkave Kurve liefern, während die zweiwer
tigen Anionen eine lineare Abhängigkeit zeigen. — Ergebnisse in Tafeln. (J. Textile 
Inst., Trans. 38. T298—T306. Juli 1947.) H. F r e y t a g . 4050

Alfred Leman und Maurice Aubourg, Über Kohlenhydrate. 1. Mitt. Die Kupferzahl 
ungebleichter gesponnener Baumwolle. Der Wert der Cu-Zahl von Baumwolleellulose, 
der mit dem Cupricarbonat-Reagens von B r a i d y  nach B r issa tt d  (XIVe Congr. Chim.
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Ind., Paris, 1934) best, wird, hängt stark von der Arbeitsweise ab. Die angewandten 
Methoden erlauben keine Ableitung eines absol., vom Zustand des Cellulosemol. ab
hängenden Wertes. Frisch gesponnene Baumwolle ergab eine Cu-Zahl von 0,54, 6  Jahre 
alte 0,43 (bezogen auf lufttrockenes Material). Bei den meisten Bestimmungen wurde 
ein mittlerer Wert von 0,50 erhalten (Genauigkeit 10%). Der empir. Charakter der 
Best. macht eine einheitliche Meth. erforderlich. Nach lstd. Erhitzen unter Luft
ausschluß (sd. W.-Bad) war die Rk. zu s/4, nach 3std. vollständig beendet. Bei sd. 
Reagens war die n. Cu-Zahl nach ca. 40 Min. erreicht u. nahm bei weiterem Erhitzen zu 
(z. B. 52% nach 155 Min.). Bei gleicher Rk.-Dauer stieg die Cu-Zahl um so stärker an, 
je höher die Temp. u. je größer die Reagensmenge waren. (Bull. Soc. chim. France, 
Mém. [5] 14. 980—84. Nov./Dez. 1947. Lille, Fac. libre des Sei., Labor, de Chim. Organ., 
et École de Hautes Études Industrielles.) K. M a i e r . 4050

P. Clément, Solvatation und Quellung von Cellulose-Polymeren. Quellungsrkk. 
werden bedingt durch den morphol. Charakter der Cellulose (I) bzw. ihrer Derivv., in 
der geordnete Kristalle neben ungeordneten amorphen Bereichen vorliegen. Es wird 
eine intraretikulare Quellung mit Eindringen des Reagens zwischen die I-Moll. auch 
ausgeprägt krist. Zonen, von einer extraretikularen mit Eindringen des Reagens in die 
weniger organisierten Bereiche unterschieden. Bei der intraretikularen Quellung wird das 
Kristallgitter verändert u. das Polymere erhält gewisse plast. Eigg. (Gelatinierung, 
Coacervatbldg., Dispersion), bei der extraretikularen hingegen tritt keine tiefere Struk
turänderung auf. Die Solvatation definiert Vf. als eine Wechselwrkg. zwischen zwei 
Moll., die genügend groß ist, daß beide der Formel einer definierten Verb. von gewisser 
Stabilität entsprechen. Nach Besprechung der bisher angewandten Methoden für die 
Unters, der Solvatation geht Vf. auf die Restmeth. (C h a m p e t i e r  [1933.]) näher ein u. 
weist ihren Vorteil bei der Unters, von Quellungsvorgängen durch Einw. von Mischungen 
zweier Verbb. nach, deren Quellungswrkg. eine Funktion ihrer relativen Zus. ist: 
1) Solvatationen ohne Gelatinierung: Ëinige Reagentien, unter ihnen W., quellen I u. 
ihre Derivv. ohne intramol. Desorganisation, die das Charakteristikum der Gelatinierung 
ist. W. scheint nicht nur die amorphen Bereiche in I anzugreifen, da das Ausmaß der 
Hydratation unabhängig vom Grad der Kristallinität ist. Aus UR-spektroskop. Mes
sungen folgt, daß bei der Hydratation die OH-Gruppen betroffen sind, die nicht gegen
seitig innerhalb der Kette oder zwischen den Ketten H-Bindungen unterhalten. Die 
Mercerisierung von I durch Alkali entspricht ebenfalls einer ungenügenden Solvatation,

C6H9O4 O-----H
4 tdie die Fiberstruktur nicht zerstört : <h— O)- Na+. Analoge Additionsrkk.

C6H9O4 O-----H
lassen sich mit verd. Säuren erzielen : (¿)+ a -  Vf. untersucht die Einw. von
verd. H3P 0 4 (II) auf I bei 18—20°. Es resultiert die Additionsverb. 3C6Hi0O5—1H3P04. 
Vorhergehende Mercerisierung der I modifiziert das Ausmaß der Solvatation nicht. 
I-Nitrate zeigen unterschiedliches Verh.: Bei Konzz. von II unter 1300 g/Liter bilden 
sie keine Additionsverbb. mit II, sondern mit Wasser. Das Ausmaß der Solvatation 
beträgt hierbei 1 Mol. W. pro freie, nicht veresterte OH-Gruppe im I-Nitrat. Bei Verbb. 
der ungefähren Zus. des Trinitrats findet keinerlei Solvation statt. Im Gegensatz zu 
I-Acetaten, in denen die Acetylgruppen gleichermaßen die Fähigkeit zur Hydratisierung 
haben (1 Mol. W. pro 1 Mol. CH3CO-0-), sind also die 0 2N—O-Gruppen scheinbar nicht 
hydrophil genug, um eine stabile Addition der H20-Moll. zu ermöglichen. — 2) Solva
tationen mit Gelatinierung: I-Ester, bes. I-Acetat, stellen viele Beispiele für Gelatinie
rungen, bei denen das stark gequollene Polymere im Gleichgewicht mit dem Quellungs
mittel steht. Die Unters, erfolgt auch hier nach der Restmeth. : Unterss. der Systeme
KW-stoff [CH2C12 (III), CHC1S(IV), CC14 (V), Dichloräthan (VI) u. Tetrachloräthan
(VII)] — Triphenylphosphat (VIII) — I-Acetat (54,5% Essigsäure), 8  Tage bei 20°: 
Mit V tritt keine meßbare Solvatation ein, während die übrigen KW-stoffe bevorzugt 
vor VIII von I-Acetat fixiert wurden, wobei zwei Möglichkeiten der Solvatation be
stehen, einmal ~  1 Mol. KW-stoff pro Acetylgruppe (bei III 1,2 Mol., IV : 1,0, VI: 0,8, 
VII: 1,1), zum anderen ist bei sehr konz. Lsgg. die Êxistenz neuer, weniger definierbarer 
Additionsverbb. mit 3—7 Moll. KW-stoff pro I-Acetat-Mol. (2—3 Moll, pro Acetyl
gruppe) nachgewiesen. VIII verhält sich wie ein inertes Verdünnungsmittel u. tritt 
nicht in diese Verbb. ein. Gelatiniertes I-Acetat in einem reinen chlorierten KW-stoff 
ist daher als ehem. Verb. vom Typ Polymeres-Gelatinierungsmittel anzusehen, wobei 
wahrscheinlich ist, daß die Addititionsverb. im Gleichgewicht mit einem Überschuß 
des KW-stoffs bleibt, der den I-Ester quellt. Di? Additionsrk. ist sicher auf die H-Atome 
des KW-stoffs zurückzuführen, die durch die Cl-Atome genügend polarisiert werden:
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CsH90 4 0 —C—CH3 Alle I-Acetate werden durch Zusatz einer gewissen
tt , Menge Alkohol in chlorierten Gelatinierungsmitteln

*~t+\ \  löslich. Dieses Phänomen ist nicht auf bestimmte Alko
hole beschränkt u. daher eine Funktion der alkoh. OH- 

Gruppe, die mit den freien OH-Gruppen im I-Acetat in Rk. tritt. Andere Möglichkeiten 
werden diskutiert. — 3) Solvatationen mit Dispersion: Die Löslichmachung von I-Derivv. 
kann durch direkte Lösungsmm. oder durch Mischungen von Lösungsmm., die für sich 
allein ohne Wrkg. sind, erfolgen. Letztere wirken dadurch, daß ein Bestandteil dasI-Deriv. 
quellt oder gelatiniert u. das andere die Quellung bis zur Dispersion verstärkt, oder 
dadurch, daß das eine ein direktes Lösungsm. ist u. das andere eine Erniedrigung der 
Viscosität der Lsg. bedingt. Tributylphosphat (IX) in V ist ein gutes direktes Lösungsm. 
für I-Nitrat (12,15% N) u. liefert nach 8 Tagen bei 18° konstante Solvate selbst in sehr 
konz. Lsgg. in reinen Lösungsmm. ohne V, u. zwar 1 Mol. IX pro 2,5 Moll. I-Nitrat, die 
Solvatation bleibt also auch im Zustand der makromol. Dispersion aufrechterhalten. 
Trikresylphosphat (X) kann in seiner lösenden Wrkg. durch Zugabe eines anderen 
Reagenz verstärkt werden: Mit V oder Bzl., wobei auch bei unterschiedlichen Konzz. 
keine Solvatationsrk. eintritt; mit Alkohol, wobei ein tern. Solvat (Polymeres-X-Alko- 
hol) auftritt mit 1 Mol. Alkohol pro nicht verestertes OH im I-Nitrat u. minimal bis zu 
1 Mol. X pro 4 Moll. I-Nitrat. Vf. bespricht danach den Mechanismus des in Lsg.-Gehens 
von I-Polymeren unter Berücksichtigung des thermodynam. Gleichgewichts, der En
tropie, der ster. Hinderung u. des Einfl. von Hilfslösungsmm. wie Alkohol. -—- 
4) Plastifizierung: Diese ist der Quellung sehr ähnlich. Die mechan. Eigg. der Filme 
resultieren aus der intraretikularen Anwesenheit von Moll, des plastifizierenden Agens, 
das einen zu vernachlässigenden Dampfdruck haben muß, um nach der Entfernung des 
Lösungsm. im I-Gel Zurückbleiben zu können. Dabei werden die intramol. Abstände 
erweitert. Der Mechanismus der Plastifizierung scheint gemeinsame Punkte mit dem 
Phänomen der Inklusion zu haben. Die Fähigkeit zur Absorption durch einfache Imbi
bition hängt von der Natur u. Struktur der I-Polymeren sowie den lyophilen Eigg. der 
absorbierten Verb. ab. Diese Absorption ist reversibel. Wird jedoch das I-Deriv. in 
einem Lösungs- oder Gelatinierungsmittelgemisch dispergiert u. das Hilfslösungsm. 
entfernt, verbleiben Moll, des Nicht-Lösungsm. zwischen den I-Ketten. Zur Entfernung 
dieser Moll, ist mehrtägiges Erhitzen notwendig, während durch Imbibition eingelagerte 
Moll, innerhalb weniger Min. entfernt sind. Vf. bespricht dann die Typen intermol. 
Bindungen. Für I sind H-Bindungen, KEESONsche Orientierungseffekte zwischen po
laren Gruppen sowie LoNDONsche Dispersionseffekte maßgeblich. Nach Diskussion der 
UR-spektroskop. Messungen an Nitrokörpern, organ. Nitriten u. Nitraten sowie I-Ni-
traten wird die Struktur R—0 —N<̂  ohne Resonanz bzw. mit sehr viel geringerer
Resonanz als in den gewöhnlichen Nitrokörpern für I-Nitrate gefolgert. Das elektr. 
Moment der Nitrate beträgt 2,9—3 D. VIII hat ein Moment von 2,79 D, daher sind 
Assoziationen zwischen I-Nitraten u. verschied. II-Estern auf Grund elektrostat. Bin
dung zwischen den Dipolen —0-—N 0 2 u. —P-»-0 möglich. Die Auswertung der UR-
Spektroskopie an Solvaten des I-Nitrats mit Aceton, Campher u. Phosphaten ist 
schwierig auf Grund der geringen Bindungsenergie durch Dipolorientierung u. daher 
wenig eindeutig. Assoziation auf Grund von H-Bindungen kann ebenfalls durch UR- 
Absorptionsmessungen nachgewiesen werden. Inter- u. intramol. Assoziation bestehen 
nebeneinander u. zeigen sich in einer Abweichung der Absorptionsbanden der Acceptor- 
u. der Donatorgruppe. Die Größe der Abweichung gibt theoret. ein Mittel zur Messung 
der Intensität der vorliegenden Bindungsenergie. — 96 Literaturzitate. (Ann. Chimie
[12] 2. 420—88. Juli/Aug. 1947. Paris, Inst, de Chim., Labor, de Chim. macromole- 
culaire.) R u s k e . 4050

Ingvar Juliander, Neuere Arbeiten mit der Ultrazentrifuge an Cellulose und Cellulose
derivaten. Nach einführender Übersicht über die während des letzten Jahrzehnts ange
wandten physikal.-chem. Untersuchungsmethoden zum Zwecke der Konstitutions- u. 
Strukturermittlung von Cellulose u. Cellulosederiw. (Best. der Sedimentationsgeschwin
digkeit, der Sedimentationskonstanten u. Gleichgewichte sowie der Diffusion) behandelt 
Vf. seine auf Grund durchgeführter Unterss. mit Nitrocellulosen erhaltenen Ergebnisse 
u. ihre Beziehungen zueinander. Außerdem werden an 14 Nitrocellulosen Mol.-Gew.- 
Bestimmungen nach 5 verschied. Methoden durchgeführt u. die ermittelten Werte dis
kutiert. (J. Polymer Sei. 2. 329—45. Juni 1947. Uppsala, Schweden, Univ., Inst, of 
Physical Chem.) A n i k a . 4050

Bengt G. Ränby, Untersuchung von Cellulose und Cellulosederivaten in  der Ultra
zentrifuge. Vf. bestimmte die Viscosität von Cellulose u. ihren Deriw. nach Nitrierung
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mit Salpeter-Phosphorsäure durch Sedimentationsmessungen mit der Ultra-Zentrifuge 
nach S v e d b e r g  (vgl. S v e d b e r g  u. P e d e r s e n , The Ultracentrifuge, Oxford, 1940;
C. 1943.1. 842). Daß bei dieser Nitrierung kein nennenswerter Abbau erfolgt, zeigte die 
Nitrierung von L i n t e r s , die ein Nitrat vom Polym.-Grad 5000 gaben. Die Geschwindig
keit der Zentrifuge von 50 000 U/Min. erzeugt in der Zentrifuge ein Schwerefeld, das 
180 OOOmal so groß als das der Erde ist. Der Konz.-Einfl. auf die Sedimentationsge
schwindigkeit wird durch Messungen bei verschied. Konzz. elimiert u. dann die Sedi
mentationskonstante S (1 S =  IO-13  cgs) funktionell ermittelt. Durch die Sedimen
tation wird infolge der Polydispersität der Cellulose die Mol.-Verteilungskurve breiter, 
woraus sich die Polydispersität mathemat. ableiten läßt. Vf. bespricht die durch Sedi
mentation u. fraktionierte Fällung erhaltenen Ergebnisse an Nitraten techn. Cellulose- 
derivv. an Hand von 22 Kurven. Weiter wird die Häufigkeitsverteilung der verschied. 
Mol.-Geww. abgeleitet. (Norsk Skogind. 1. 295—301. Dez. 1947. Uppsala, Univ., 
Physikal. Chem. Inst.) B o r c h e r s . 4050

W illiam  P . Utermohlen jr. und E. Louise W allace, Reaktionen von Tetrachlor
phthalsäureanhydrid mit Cellulosederivaten. Unterss., bei denen Tetrachlorphthalsäure
anhydrid (I) mit Diäthyl- (II) bzw. Diacetylcellulose (III), wobei Dioxan oder Pyridin 
als Lösungsm. angewendet werden, zur Rk. gebracht werden, zeigen, daß Acylierung 
mit I, wegen Zers, des I unter Cl-Entw., nur unvollkommen möglich ist. Die erhaltenen 
Rk.-Prodd. zeigen nur geringe Löslichkeit; dagegen erweist sich Phthalsäureanhydrid, 
mit II u. III zur Rk. gebacht — Pyridin als Lösungsm. — als bedeutend reaktionsfähiger. 
(J. Polymer Sei. 2. 275—80. Juni 1947. Charlottesville, Va., Inst, of Textile Technol.)

A n i k a . 4050
Jam es Taylor und C. R. L. H all, Bestimmung der Verbrennungswärme von N itro

glycerin und die thermochemischen Konstanten der Nitrocellulose. In einer calorimetr. 
Bombe, die genau beschrieben wird, wurde die Verbrennungswärme von Nitroglycerin 
bes. Reinheit bestimmt. Die Explosionsgase bestanden nur aus C02, 0 2 u. N2 u. zwar 
ergab die Gasanalyse im Mittel 63,10% C02; 4,90% 0 2 u. 32,00% N2; theoret. sind aus 
reinem Nitroglycerin 63,17% C02; 5,26% 0 2 u. 31,57% N2 zu erwarten. Das experi
mentell best, mittlere W. betrug 0,1996 g/g Nitroglycerin gegenüber einem theoret. Wert 
von 0,1982 g. Aus den Verss. ergab sich als Verbrennungswärme bei konstantem Druck 
bei 20° ein Wert von 1603 cal/g, bei konstantem Vol. 1615cal/g; dies ist äquivalent
337.4 bzw. 341,6 kcal/Mol. — Hierauf wurden die gleichen Verss. mit gefällter Nitro
cellulose mit wechselndem N-Geh. durchgeführt. Die für die verschied. Proben er
haltenen mittleren Verbrennungswärmen bei konstantem Vol. sind (in Klammer der 
N-Geh. der Probe): 1) (13,16%) 1051,0 cal/g; 2) (12,65%) 980,5 cal/g; 3) (12,10%)
900.5 cal/g; 4) (13,24%) 1060 cal/g. Die ausführlichen Vers.-Ergebnisse sind tabellar. 
zusammengestellt. Trägt man die erhaltenen Verbrennungswärmen graph. gegen den 
N-Geh. der Nitrocellulose auf, so ist ersichtlich, daß die Verbrennungswärme linear mit 
zunehmendem N-Geh. zunimmt. (J. physic. Colloid Chem. 51. 593—611. März 1947. 
Stevenston, Ayrshire, Imperial Chem. Ind., Ltd.) G o t t f r i e d . 4050

G. Foges und G. K rishnaswam y, Methode zur Bestimmung der Durchschnittsteilchen
größe in  Nitrocellulosestoff. Die von den Vff. beschriebene Meth. zur Best. der Teilchen
größe von Nitrocellulosestoff (I) beruht auf der Best. der relativen Oberfläche von I. Die 
theoret. sowie mathemat. Ableitung dieser Meth., die ausführlich beschrieben ist, zeigt, 
daß die Teilchengröße von der spezif. Oberfläche abhängig ist. Die auf diese Weise er- 
rechneten Werte lassen sich durch mkr. Best. überprüfen. Der App. zur Teilchenbest, 
sowie die Meth. selbst werden ausführlich besprochen u. beschrieben. (J. Indian chem. 
Soc. 24. 313—20. Aug. 1947. Aruvankad, Cordite Factory, Guncotton Sect.)

H. G. F r ö h l i c h . 4 0 5 0
Pijush K anti Choudhury, Untersuchungen über Celluloseacetat. 2. Mitt. (Vgl. C. 

1947. E. 639.) Vf. stellte in einer Reihe von Verss. fest, daß während der ersten Stufe 
der Acetylierung von Cellulose ein nur in Chlf. lösl. Acetat gebildet wird, das ca. 62,5% 
(prim, oder Triacetat) CH3COOH enthält. Dieses Acetat durchläuft während des wei
teren Reaktionsprozesses mehrere intermediäre Stufen, in denen Zwischenprodd. ent
stehen, die in verschied. Grad sowohl in Chlf., als auch in Aceton lösl. sind, bis ein Acetat 
gebildet wird, das nur in Aceton lösl. ist u. einen CH3COOH-Geh. von ca. 48,8% (Di- 
acetat) zeigt. Bei weiterem Reaktionsverlauf wird das Acetat fortschreitend schwerer 
lösl. u. schließlich unlösl. in Aceton, wobei der CH3COOH-Geh. unter 48,8% sinkt (vgl. 
Tabellen im Original). Der obige Verlauf der Rk. gilt für alle Verss. mit einem bestimm
ten Verhältnis von Cellulose, Acetylierungsgemisch u. Temp., ist aber unabhängig von 
der Menge des Katalysators (H2S04, D. 1,84). Im Gegensatz zu früheren Beobachtungen 
wurde festgestellt, daß eine Erhöhung der H2SO, bis zu 20,2% keine ungünstige Wrkg. 
auf die Acetylierung bzgl. des Acetylgoh. des Prod. ausübt. Weiter wurde gefunden,
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daß die Hydrolyse von prim. Acetaten (Tri-) in sek. (Di-) Acetate sogar ohne Anwesen- 
heit von verd. CH3COOH oder W. eintritt. Der einzige Unterschied zwischen dem in 
üblicher Weise hydrolysierten Prod. u. dem nicht hydrolysierten besteht in der längeren 
Zeitdauer (Std.) bis zur Bldg. der gleichen Produkte. Es konnte keine wesentliche Diffe
renz in der Zus. der Prodd. oder ihrer Böslichkeit in verschied. Lösungsmm. beobachtet 
werden.

V ersuche: Alle Verss. wurden unter folgenden Bedingungen ausgeführt: 1) Ver
hältnis von Cellulose u. Acetylierungsgemisch: C:Ac: An =  1 :5 :4  °(C =  Cellulose, 
Ac =  Eisessig, An =  Essigsäureanhydrid). 2) Temp. in der 1. Std. 25°, in der 2. 30°’, 
in der 3. 35°, in der 4. 40° u. in der 5. usw. 40—45°. Am nächsten Tag wurde während 
der Hydrolyse auf 50° erwärmt u. diese Temp. bis zum folgenden Tag beibehalten.
3) Möglichst einheitliche Durchführung der Verss., um vergleichbare Resultate zu 
erhalten. 4) Der Prozentgeh. an Katalysator variierte in weiten Grenzen (von 11,0 bis 
20,2), doch wurde außer einer Veränderung der Viscosität der Lsg. keine Differenz in 
der ehem. Zus. der resultierenden Acetate gefunden. Zur Anwendung kam indische 
Baumwolle mit einem a-Cellulosegeh. von 99,5%, CH3COOH-Geh. nach H ess (Chemie 
der Cellulose, S. 415) bestimmt. Bei den einzelnen Verss. wurden angewandt: 50 g ge
bleichte Baumwolle, 250 cm3 Eisessig, 2 0 0  cm3 Essigsäureanhydrid u. 3 ,5—5 ,5  cm3 
H2S04. (J. Indian ehem. Soc. 24. 271—78. Juli 1947. Calcutta, India Oil Plastics Ltd.)

Amelung. 4050
Pijush Kanti Choudhury, Untersuchungen über Celluloseacetat. 3. Mitt. (2 . vgl. vorst. 

Ref.) Vf. erhält bei Anwendung verschied. Mengen Cellulose u. Acetylierungsgemisch 
die gleichen Resultate wie in der 2. Mitt. (1. c.). (J. Indian ehem. Soc. 24. 365—70. 
Sept. 1947.) Amelung. 4050

Bänderet, über einige Anwendungen der Ultrazentrifugierung auf die Untersuchung 
der Salze der Celluloseglykolsäuren. 2 Proben Na-Celluloseglykolat, die etwa 0,9 Grup- 
pen-OCH2COONa je Rest Glucose enthalten, ergeben in wss. Lsg. eine in der Lsg. 
der anderen Fraktion micellar dispergierte Fraktion. Man kann die micellare Frak
tion unter der Einw. eines Zentrifugierungsfeldes oder durch Zusatz von NaCl 
fällen. Die Messung der Fällungs- u. Diffusionskonstanten gestattet die Berechnung des 
mittleren Polymerisationsgrades u. des Verhältnisses des Reibungskoeff. des Mol. im 
Inneren der Lsg. zum Reibungskoeff. eines kugelförmigen Mol. gleicher Masse. Ferner 
bietet das Verf., Cellulose als Nitrat zu lösen, ohne sie zu stark zu polymerisieren, die 
Möglichkeit, die genannten Proben völlig in Lsg. zu bringen. Die Messung der Fällungs- 
u. Diffusionskonstanten zeigt, daß der mittlere Polymerisationsgrad der Salpetersäure
ester der Celluloseglykolsäuren prakt. dem der nicht nitrierten, wasserlösl. Fraktion 
entspricht. (J. Chim. physique Physico-Chim. biol. 44. 52. 1947. Mülhausen, École de 
Chim.) W esly . 4050

M. L. W olfrom und F. A. H. Rice, Elektrophoretische Zerlegung von Heparin und 
verwandten Polysacchariden. l%ig. Lsgg. des Na-Salzes vom Heparin (I), die aus den krist. 
sauren Ba-Heparinat mit 500—600 R oche-E nhe-ten/mg hergestellt waren, wurden in 
Acetat- u. Phosphat-Puffer der Ionenstärke 0,2 bei einem Potentialgradienten von
3—5 V/cm in 2 Fraktionen zerlegt. Der größere Anteil (II) wandert als Anion mit einer 
Beweglichkeit bei 0° von 0,8 10~4 bis 2,4 IO-4  cm2/sec/Volt zwischen pH 3 u. 9. Der 
kleinere Anteil (III), ca. 40%, ist elektr. neutral u. sulfatfrei. Beide Komponenten 
assoziieren. II besitzt die gesamte biol. Aktivität (900—1000 RocHE-Einheiten/mg). 
Chondroitinschwefelsäure wird unter gleichen Bedingungen in gleiche Anteile wandernder 
u. nichtwandernder Komponenten, Mucoitinschwefelsäure in 40% nichtwandernder, u. 
41% u. 19% zweier wandernder Anteile getrennt. In Acetat- u. Phosphat-Puffer vom 
Ph 6,9 wandert I bei einer Ionenstärke von 0,02 in 0,l%ig. Lsg. einheitlich. (J. Amer, 
ehem. Soc. 69. 2918—19. Nov. 1947. Columbus, O., State Univ., Dep. of Chem.)

Offe . 4050
Georges v io llier , Physikalisch-chemische Methoden zur Charakterisierung der Pro

teine. Übersicht (Vortrag) mit Besprechung der physikal.-chem. Grundlagen u. appara
tiven Anordnung folgender Verff. : Titrationskurve u. Best. der Dissoziationskonstanten 
von Proteinen, Dielektrizitätskonstante, Strömungsdoppelbrechung u. Elektrophorese. 
Die elektrophoret. Befunde werden mit denen der Ültrazentrifuge verglichen u. die bes. 
Bedeutung des Verf. für die medizin. Diagnostik sowie für die Reindarst. biol. akt. 
Stoffe besprochen. — 55 Literaturangaben. (Mitt. Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. 
[Bern] 38. 8 6 —120. 1947. Basel, Med. Inst.) F reimuth. 4070

M. Backes, Über die Konstitution der Proteine. 1. Mitt. Eigenschaften der P"plid- 
bindung. Es wird nachgewiesen, daß die Reaktionsfähigkeit der CO- u. NH-Gi uppe ab
hängig ist von den Substituenten an den der Peptidbindung benachbarten C-Atomen. 
So lieferte N-Àthylacetamid (I), bei Ggw. von P0C13 mit Anilin bei 60° kondensiert,
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Phenyl-N-äthylacetamid (II), während N-Isopropylisobutyramid (III) unter gleichen 
Bedingungen N-Phenyl-N'-isopropylisobutyramidin (IV) bildete. Diese Rk. fiel negativ

aus mit aliphat. Aminen u. 
CH3\  ch mit Glycylglycin u. Glycinan-

\ H —  c = : ö  m., hydrid. Verss. in AnlehnungxCH C = ; 0  H^N.CeHs CH------C=N —c 6 h 5
cb3 ’_______ > c h 3/

CH s\  I C H s \
CH NH III X-

rTr /  /  hoher Temp. (über 205°) zum
3 CH 3 i v  Erfolg ;POCl3 war hierfür nicht

CH3—co CH3—co brauchbar. (Bull. Soc. Chim.
e u  \ ,r „ v „ I +NH» biol. 29. 872—74. Okt./Dez.

"" 2 0 5 CsHs-N-CoHs 1947. Service de Physiol. mi-
I II crobienne, Inst. Pasteur.)

H anson . 4070
M. K alousek, Elektrophorese (Einrichtung zur Registrierung der Grenzflächenbewe

gung). Beschreibung der Prinzipien der Registrierverff. zur Best. der Beweglichkeit der 
Proteinfronten bei der Elektrophorese. Meth. von Longsworth sowie von Svensson . 
Hinweis auf die präparative Elektrophorese. (Chem. Listy Vëdu Prumysl 41. 115—19. 
10/5. 1947. Prag, Univ., Physikal.-chem. Inst.) H. Freytag . 4070

J. Swyngedauw und L. Masse, Deutung der Nadelspektren bei der Elektrophorese 
von Proteinen. Vff. finden, daß die Elektrophorese von Serumproteinen bei Spannungen 
unter 1,5 V/cm Beweglichkeitsspektren in Form von abgerundeten Höckern gibt, 
während Spannungen über 2,5 V/cm nadelförmige Spektren ergeben, die die Auswer
tung erschweren. Der Effekt, der auch an anderen viscosen Lsgg. wie Stärke, Gummi 
arabicum usw. auftritt, scheint durch Konvektionsströmungen infolge Erwärmung her
vorgerufen zu werden. Als Abhilfe schlagen Vff. Kühlung der Elektrophoresegefäße auf 
4° vor. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 285—86. März 1947.) N ehring . 4070 

Harold S. Olcott und Heinz Fraenkel-Conrat, Bildung und Verschwinden von 
Cystein bei der Säurehydrolyse der Proteine. Die Rolle des Tryptophans. Bei der Säure
hydrolyse der Proteine reagiert Cystin mit Tryptophan unter Cysteinbildung. Mit
6—7nHCl bildet sich bei 100% mehr Cystein als mit 6nH2S04. In Anwesenheit von 
Tryptophan wird ebenfalls etwas Cystein gebildet, jedoch wirkt H2S04 erheblich stärker 
als HCl. Die entsprechenden Verhältnisse wurden beim Insulin beobachtet, das kein 
Tryptophan enthält, oder wenn tryptophanhaltiges Gramicidin zugefügt wurde. Cystein 
verschwindet jedoch während der Hydrolyse wieder infolge Rk. mit der durch Zers, 
von Serin  entstandenen Brenztraubensäure. Diese Erscheinung trat bes. bei Proteinen 
mit einem hohen Geh. an Serin-Phosphorsäureestern auf, Brenztraubensäure reagierte 
mit Cystein bereits bei Zimmertemperatur. Diese Rk. wird durch Cu-Salze katalysiert. 
Bei Ggw. von Luft u. katalyt. Mengen Schwermetalle wird durch Tryotophan gebildetes 
Cystein wieder zu Cystin oxydiert, bevor eine Rk. mit Brenztraubensäure eintreten 
kann. Bei Anwesenheit von Luft, Cystin oder anderer Disulfide wird Tryptophan bei 
der Säurehydrolyse zerstört, ebenso wenn Brenztraubensäure oder brenztraubensäure
bildende Stoffe vorhanden sind. Im letzteren Falle entstehen huminartige Niederschläge. 
Die Rk. mit Cystein erfolgt bei 100° ohne Huminbildung. (J. biol. Chemistry 171. 583 
bis 594. Dez. 1947. California, Albany, Western Reg. Res. Labor.) E. B ecker . 4070 

K . A. K uiken, Carl M. Lyman und Fred Haie (unter techn. Mitarbeit von Shirley 
Dieterich, Marjory Bradford und Mary Trant), Faktoren, die die Stabilität des Tryptophans 
bei der Hydrolyse der Proteine in alkalischer Lösung beeinflussen. Best. Mengen Trypto
phan (I) werden bei der alkal. Hydrolyse im Autoklaven durch Einw. von 0 2 zerstört. 
Cu u. andere Schwermetalle katalysieren diesen Effekt unter Indolbildung. Cystein 
reagiert schneller mit 0 2 u. wirkt so stabilisierend. Weniger wirksam sind Cystin u. 
Methionin. Die Hydrolyse mit NaOH gibt höhere I-Werte als mit Ba(OH)2; die Best. 
erfolgte mikrobiol. mit Streptococcus faecalis R analog der Histidinbest, mit der gleichen 
Bakterienart unter Verwendung eines angegebenen Mediums, dessen Hauptbestandteil 
eine H20 2 beladene Peptonlsg. war. Der I-Geh. mehrerer Proteine u. Nahrungsmittel 
wird angegeben. (J. biol. Chemistry 171. 551—60. Dez. 1947. Agricult. and Mech. 
Coll. of Texas, Coll. Station, Dep. of Biochem. and Nutrit. and Dep. of Animal Husband- 
ry.) E. B ecker . 4070

Jean Roche und Raym ond M ichel, Die Einwirkung von Jod auf Tryptophan in  
Proteinen und im  freien Zustand. Verkürzte Wiedergabe der C. 1948. E. 2672 referierten 
Arbeit. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1388—90. 22/12. 1947.) L ang . 4070

an ein Verf. von N iementow - 
s k y , III mit 3-Brom-l-amino- 
propan unter Ringschluß zu 
kondensieren, führten erst bei
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D. W . W oolley, Die Stellung des Strepogenins im  Proteinmolekül. DNP-Insulin 
wird mit konz. HCl oder Trypsin gespalten. In beiden Fällen tritt keine Strepogenin- 
Aktivität auf. Mit H N 02 desaminiertes Insulin ergibt weniger als 10% der Strepo- 
genin-Aktivität gegenüber unbehandeltem Insulin. Daraus wird der Schluß gezogen, 
daß die Strepogenin-Struktur am Ende der Peptidkette steht, ferner, daß einige der 
freien Aminogruppen des Proteins zu dem Wachstumsfaktor gehören u. daß Glycin die 
Amino-Endgruppe des Strepogenins liefert, da nach Sänger die freien Aminogruppen 
des Insulins von Glycin, Phenylalanin u. Lysin stammen, das Strepogenin aber frei von 
den beiden letzten ist. In gleicher Weise untersuchtes Trypsinogen verhält sich wie 
Insulin. Bei Casein bleibt etwa die Hälfte der Wirksamkeit bestehen. (J. biol. Chemi
stry 171. 443—44. Nov. 1947. New York, Rockefeller Inst, for Med. Res., Labors.)

H e y n s . 4070
D. G. Dervichian und C. M agnant, Bildung und Existenzbedingungen von Coacer- 

vaten, welche Eiweißstoffe enthalten. 1. Mitt. Wirkung der üblichen Fällungsmittel und 
der ähnlich wirkenden Fettsäureabkömmlinge (détersifs lipidiques). Durch photometr. 
Best. der Opalescenz wurde die schwächste Konz, von Ammonsulfat best., welche bei 
22° bei Gelatine eine Trübung verursachen kann. Eine l%ig. Gelatine-Lsg. wird in der 
Kälte durch eine Konz, von 1/12 Ammonsulfat gefällt, Coacervatbldg. tritt bei einer 
Konz, von 1/3,3 ein, bei Temp.-Erhöhung wird eine höhere Konz, des Fällungsmittels 
zur Entmischung benötigt. Die Wrkg. des pH wurde untersucht u. gezeigt, daß zwischen 
pu 3,83 u. 4,35 die Coacervatbldg. bei betr. Ammonsulfatkonz, statthat. Bei Na-Sulfat 
wurden ähnliche Werte gefunden. Bei Alkoholverbb. wie Hexadecyl-, Tetradecyl- u. 
Duodecylsulfat wurde die Präcipitation in Verb. mit dem p^ u. ferner die Wrkg. von 
Myristyl- oder Stearylcholin auf verschied. Proteine untersucht. Die Ergebnisse werden 
im einzelnen beschrieben. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 655—59. Juli/Sept. 1947. Inst. 
Pasteur, Serv. de Chim. Phys.) Wolfgang Albrecht. 4070

D. G. Dervichian und C. M agnant, Bildung und Existenzbedingungen von Coacer- 
vaten, welche Eiweißstoffe enthalten. 2. Mitt. Coacervatbildung durch Assoziation von 
Proteinen mit ändern Kolloiden. (1 vgl. vorst. Ref.) Es wurde die Coacervatbldg. von 
Proteinen mit koll. Elektrolyten wie Gummi arabicum u. Nucleinsäure untersucht. Die 
Coacervatbldg. als Funktion des pH u. der Art des Puffers, der Einfl. des Verhältnisses 
der jeweiligen Lsgg. u. die Temp.-Wrkg. bei Hämoglobinlsgg. u. Gummi arabicum bzw. 
Nucleinsäure wurde untersucht. Ferner wurden Unterss. mit Hämoglobin u. einem bas. 
u. einem sauren Kolloid (Gummi arabicum, Nucleinsäure u. Gummi arabicum, Myristyl- 
cholin) unter verschied. Vers.-Bedingungen gemeinsam untersucht. Vff. fanden, daß bei 
Coacervatbldg. durch Phenole oder Alkohole die OH-Gruppen mit der Gelatine eine Bin
dung eingehen, während Fällungsmittel wie Sulfate u. Sulfosalicylsäure mit sauren oder 
bas. Gruppen der Proteine reagieren. Die Wrkg. des pH wird besprochen. Die Reversibilität 
der Coacervatbldg. unter best. Verhältnissen wird diskutiert u. der Einfl. der Konz, auf 
dieses Phänomen betont. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 660—66. Juli/Sept. 1947.)

Wolfgang A lbrecht. 4070 
J. Lewin und P. H illion, Fixierung von Quecksilber(II))odid durch denaturierte 

Eiweißkörper. Die Fixierung von HgJ2 ist unabhängig von der Hitzedenaturierung der 
Eiweißkörper, der Einw. von Säuren u. Schwermetallsalzen. Nur bei Fällung mit Phos
phorwolfram- u. -molybdänsäure tritt keine Fixierung mehr ein. Durch diese Verss. 
erkennt man, daß der Vorgang der Denaturierung sehr verschied, von der angewandten 
Methodik ist. Vff. nehmen an, daß durch die beiden anorgan. Komplexsäuren eine 
Blockierung der freien Aminogruppen vor sich geht u. damit eine Fixierung des HgJ2 
unmöglich gemacht wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 708—11. Juli 1947.)

B aertich. 4070
R. H . K . Thomson und A. Johnston, Zeit- Viscositätsuntersuchungen am System  

Erdnußprotein-Ätznatron-Wasser. Vff. untersuchen unter Benutzung eines Couette- 
Viscosimeters die Viscosität/Zeit-Beziehung beim Syst. Erdnußprotein-Ätznatron-Was
ser im Bereich von 0—600 Poises über ein Zeitintervall bis 40 Std. bei 20°. Die Vers.- 
Ergebnisse sind graph. dargestellt u. führen zu der Annahme, daß die Globuline spiralig 
gebaut sind u. sich bei der Behandlung mit NaOH zu längeren Ketten aufrollen u., wenn 
die Rk. genügend lange läuft, zu kleinerem Moll, zerbrechen. (J. Soc. ehem. Ind. 6 6 . 
373—7 4 . Okt. 1947. Stevenson, Ayrshire, Imp. Chem. Ind. Ltd.) Schipke . 4070 

R. W . R. Baker, Untersuchungen über die Reaktion zwischen Natriumhypochlorit 
und Proteinen. 1. Mitt. Physicochemische Untersuchung des Reaktionsverlaufes. Bei der 
Rk. von Eialbumin  (I) mit NaOCl werden pro oxydiertem Aminosäurerest ca. 2,9 Moll. 
NaOCl reduziert, wobei ein deutlicher Temp.-Anstieg der Lsg. eintritt. Das pH der ge
pufferten Lsg. ist hierbei von großem Einfl. auf die exotherme Reaktion. Bei Verss. mit 
1 g I u. 1,12 g NaOCl in 250 cm3 0,06 mol. Phosphatpufferlsg. stieg innerhalb der ersten
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3 Min. bei einem pjj von 9,6 die Temp. von 32° auf 34,5°. Bei Ph 7,7 betrug die Zunahme 
1,3°, bei Pu 6,9 nur 0,5°. Im Verlauf der Rk. sank das pu ab, jedoch trat in Lsgg. mit 
einem Anfangs-pH von /> 8 ein kurzer aber deutlicher Anstieg der Alkalität ein, was 
mit einer Chlorierung von Iminogruppen erklärt werden kann: =  NH -|- NaOCl —► 
=NC1 +  NaOH. Im weiteren Verlauf der Rk. werden die Chlorimingruppen dann 
wieder hydrolysiert, wobei durch die freiwerdende HCl das pH dann absinkt. Ein Ver- 
gleichsvers., N-Methylacetamid unter den gleichen Bedingungen mit NaOCl zu oxy
dieren, verlief jedoch negativ. (Biochemie. J. 41. 337—42. 1947. London, Milton Anti- 
septic Ltd.) v. P echm ann . 4070

P. Desnuelle, S. Antonin und A. Casal, Über die Fällung von Eialbumin durch 
Natriumperjodat. Die stärkste Ausfällung mit Na-Perjodat (I) erreicht man bei Ei
albumin (II) bei pp 5,5 u. 27°. Wird die Fällung durch Anwendung eines Überschusses 
von I rasch vorgenommen, so wird die Fällung von 1 Mol II von der Red. von ca. 
30 Moll. I (entspr. 30 Atomen 0 2) begleitet. Das ausgefällte II enthält prakt. kein 
Cystin u. Cystein mehr, es hat außerdem 1 Mol. Tryptophan (III) auf 3 Moll. II u. 1 Mol. 
Tyrosin auf 10 Moll. II verloren. Das Methionin (IV) wird nicht angegriffen. Für die 
oxydierten Aminosäuren werden ca. 20 Atome 0 2, der Rest von 10 Atomen vielleicht 
teilweise zur Oxydation von Prolin verbraucht. Aus den Verss. wird geschlossen, daß 
unter den experimentellen Bedingungen das in den Seitenketten von II befindliche IV 
nicht der Oxydation unterliegt, ebenso wie die III enthaltenen Kerne nur wenig ange
griffen werden. Freie Aminosäuren werden sehr schnell oxydiert. Ebenso unterliegen 
Thiol- u. Disulfidgruppen von II der Wrkg. von I. (Bull. Soe. Chim. biol. 29. 694—701. 
Juli/Sept. 1947. Marseille, Fae. de Sei., Labor, de Chim. biol.) B aertich. 4070 

P. Desnuelle und M. Rovery, Über die Acylierung der Thiolgruppen von Eiweiß. 
Die „inerten“ SH-Gruppen (I) des nativen Eialbumins (II) werden von Keten (III) bei 
Ph 5,6 oder 7,5 nicht angegriffen, reagieren aber mit Phenylisocyanat (IV), wobei die 
Rk. mit I im leicht sauren Milieu selektiv erfolgt. Die „reakt.“ I von denaturiertem II 
u. von einem lösl. Keratin-Präp. reagieren dagegen äußerst schnell sowohl mit IV als 
auch mit III. (Biochim. biophysica Acta [Amsterdam] 1. 497—505. Dez. 1947. Mar
seille, Fac. de Sei., Labor, de Chim. biol.) v. P echmann . 4070

Eugène Fredericq und Victor Desreux, Untersuchungen über die schwefelhaltigen 
Gruppen der Proteine. 2. Mitt. Elektrotitrimetrische Bestimmung der Veränderung disso- 
ziabler Gruppen des Ovalbumins nach Reaktion der Sulfhydrylgruppen. (1. vgl. Bull. Soc. 
Chim. biol. 28. [1946.] 493.) Der Vgl. der Elektrotitrationskurven von nativem Ovalbu
m in  vor u. nach Blockade der „maskierten“ SH-Gruppen durch Chlorpikrin zeigt das 
Auftreten neuer schwacher Säuregruppen, während nach Rk. der SH-Gruppen mit J2 
derartige Gruppen nicht nachweisbar sind. Die erhaltenen Ergebnisse werden im 
Hinblick auf die Gültigkeit einiger Hypothesen über die „maskierten“ SH-Gruppen 
diskutiert. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 100—105. Jan./März 1947. Liège, Univ., Inst, de 
Chim. Physique.) N ehring . 4070

Eugène Fredericq und Victor Desreux, Untersuchungen über die schwefelhaltigen 
Gruppen der Proteine. 3. Mitt. Elektrophoretische Bestimmung der Ladungsänderungen 
von Ovalbumin nach Einwirkung von Chlorpikrin auf die Sulfhydrylgruppen. (2. vgl. 
vorst. Ref.) Ovalbumin (I), dessen „maskierte“ SH-Gruppen mit Chlorpikrin blockiert 
waren, verhielt sich in bezug auf die elektrophoret. Wanderung sowohl beim isoelektr. 
Punkt als auch beim pH 7 u. 9 völlig homogen. Der elektrophoret. bestimmte isoelektr. 
Punkt ist im Vgl. zu reinem I u. bei gleicher Ionenstärke leicht ins saure Gebiet ver
schoben. Während bei pn 7 keine wesentlichen Unterschiede der Wanderungsgeschwin
digkeiten von I vor u. nach Blockade der SH-Gruppen auftreten, ist bei Ph 9 die Ge
schwindigkeit des blockierten I etwas größer. (Bull. Soc. chim. Biol. 29. 105—08. 
Jan./März 1947.) N ehring. 4070

K . I. Stratsehitzki, Änderung der Reaktionsfähigkeit der Sulfhydrylgruppen und der 
Peptidbindungen im  kristallinen Eieralbumin bei der Denaturierung. Natives Eieralbu
m in  gibt keine Rk. auf die SH-Gruppe, wohl aber nach der Denaturierung. Dies wird 
damit erklärt, daß die SH-Gruppen zunächst im Inneren des Mol. konz. sind u. erst 
nach der Denaturierung den einwirkenden Reagenzien zugänglich werden. Als Maß für 
die Rk.-Fähigkeit der Peptid-Bindungen bei der Denaturierung durch verschied. Harn
stoffmengen diente die Hydrolysierbarkeit durch Papain, gemessen an der Zunahme 
der Carboxylgruppen, der opt. Aktivität, der Viscosität u. an den SH-Gruppen. Sämt
liche Bestimmungen zeigten übereinstimmend strukturelle Veränderungen an, die eine 
verstärkte Zugänglichkeit bestimmter Teile des Eiweißmol. für die Einwrkgg. von 
Reagenzien verursachen. Der allmählichen Zunahme der Spaltbarkeit der Peptid
bindungen durch Papain mit fortschreitender Denaturierung entsprach eine Zunahme 
der SH-Gruppen. (^OKJiaflH AKafleMini Hayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR]
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[N. S.] 58. 1423—25. 1/12.1947. Inst, für biol. u. med. Chem. der Akad. der Wiss. der 
UdSSR.) A. J acob. 4070

Irwin W . Sizer und Andrew C. Peacock, Die Ultraviolettabsorption des Serumalbu
mins und der Aminosäuren, die es aufbauen, als eine Funktion des p^. Sowohl Tyrosin
(II) als auch Rinderserumalbumin (I) ergaben über alle pn-Werte ein gleiches Maximum 
um 280 m/i, dagegen wurde für das Minimum um 260 mp. diese Übereinstimmung nur 
in stark alkal. Lsg. beobachtet. Während II außerdem um 240 m p  bei pn 12 ein zweites 
scharfes Maximum zeigte, ergab I nur einen Knick. Bei II nahmen Vff. eine Ionisierung 
der phenol. OH-Gruppe an, die bei I infolge Bindung maskiert sein sollte. Eine Total
hydrolyse mit 6nNaOH ergab nicht das erwartete Maximum, was auf Sekundäreffekte 
zurückgeführt werden könnte, da die Absorption allg. nach höheren Extinktionskoeffi
zienten verschoben war. Die enzymat. Hydrolyse mit Pepsin oder Trypsin ergab 
Werte, die zwischen der Absorption des I u. derjenigen einer Mischung von Amino
säuren, die der Zus. des I entsprach, lagen. Die Absorptionen von Phenylalanin u. 
Tryptophan zeigten nur eine äußerst geringe pu-Abhängigkeit. (J. biol. Chemistry 171. 
767—77. Dez. 1947. Cambridge, Mass., Inst, of Techn., Dep. of Biol.)

E. B ecker . 4070
Paul D. Boyer, Gerald A. Ballou und J. Murray Luck, Die Kombination von Fett

säuren und verwandten Verbindungen mit Serumalbumin. 3. Mitt. Die Natur und A us
dehnung der Kombination. In Fortsetzung früherer Arbeiten (J. biol. Chemistry 153. 
[1944.] 589; 162. [1946.] 181. 199) wird die Wechselwrkg. zwischen Protein u. Fett
säuren in wss. Lsg. an Systemen studiert, die Rinderserum-Albumin einerseits u. niedere 
Fettsäuren (C4 Cjo) andererseits enthalten; Variierung der Konz., der Temp., des pH, 
Einfl. von Harnstoff. Die Messung der Leitfähigkeit vermittelt keinen Aufschluß. Als 
geeignet erweist sich eine Ultrafiltrationsmeth., die eingehend erörtert wird (s. Original) ; 
im Ültrafiltrat erfolgt Ermittlung des Anteiles an freier Säure entweder durch Dest. 
u. Titration (bei C4 u. C6) oder durch Extraktion mit PAe. u. Titration (bei C8 u. C10). 
Die Ergebnisse lehren, daß die anwesenden Ionen sich zwischen nichtfiltrierter Lsg. u. 
dem Ultrafiltrat nach dem DoNNAN-Gleichgewicht verteilen. Die Kombination von 
Serumalbumin u. Fettsäuren folgt angenähert der Relation einer Massenwrkg., wobei 
die Bindung mit der Kettenlänge der Säure verstärkt wird. Harnstoff setzt die Ver
knüpfung nur dann herab, wenn er vorher auf das Albumin eingewirkt hat (Denaturie
rung). Erhöhung des pn setzt die Kombination herab, die Temp. hat innerhalb des ge
prüften Intervalles prakt. keinen Einfluß. Es zeigt sich, daß bei Ggw. von Albumin die 
hämolyt. Wrkg. der Fettsäuren deutlich vermindert ist. Betrachtungen über den 
Chemismus der Wechselwrkg. ; Hinweis, daß freie Fettsäuren im Blutstrom grundsätz
lich in Verknüpfung mit Serumalbumin oder anderen Serumproteinen kreisen. (J. biol. 
Chemistry 167. 407—24. 1947. Charlottesville, Univ. of Virginia, Biochem. Labor.)

Tätjeel. 4070
A. Baudouin, J. Lewin und P. H illion, Fraktionierung der Eiweißkörper in  geringer 

Konzentration. Durch Fällung mit 50%ig. (NH4)2S04-Lsgg. kann man Trennungen von 
Albumin  u. Globulin in ganz verd. Lsgg. mit gutem Erfolg vornehmen. Die gefundenen 
Werte stimmen gut mit denen anderer Autoren überein. (C. R. Séances Soc. Biol. Fili
ales 141. 604—07. Juni 1947.) B aertich. 4070

A. Baudouin, J. Lewin und P. H illion, Der E in fluß  des p p  und verschiedener anderer 
Faktoren auf die Fraktionierung verdünnter Eiweißlösungen mittels halbgesättigter A m 
moniumsulfatlösungen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. konnten früher zeigen, daß eine Tren
nung mittels 50%ig. (NH4)2S04 bei Eiweißlsgg. in weiten Grenzen vollkommen unab
hängig von dem tatsächlichen Geh. dieser Lsgg. an Eiweiß ist. Selbst Lsgg. mit einem 
Geh. an 0,20 g Eiweiß/Liter lassen günstige Trennungsmöglichkeiten erkennen. Die 
beste Trennung erzielt man bei pn 5 u. pH 7. Im sauren Milieu fällt nicht nur Globulin (I), 
sondern es fallen auch Teile von Albumin (II). Bei Ph 4 ist II vollkommen fällbar. Hin
sichtlich der Temp. u. Fällungszeit stellten Vff. fest, daß theoret. Werte nach 15 Std. 
bei 37° erreicht werden. Die Abtrennung der einzelnen Fraktionen geschieht am zweck
mäßigsten durch Zentrifuge, Filtrieren ergibt Irrtümer bis zu 37%. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 141. 640—43. Juni 1947.) __ B aertich. 4070

John Harkness und R . B. W hittington, Über die Viscosität der Lösungen von mensch
lichem Album in und Globulin. Album in  (I) u. Globulin (II) wurden nach der Meth. von 
Ada i r  u. R o b i n s o n  (Biochem. J. 24. [1930.] 993) gewonnen. Die effektiven Mol.-Geww. 
verschied. Lsgg. von I, II, Saccharose u. Kochsalz werden aus den viskosimetr. Werten 
berechnet u. diskutiert. Es wird vorgeschlagen, die Viscosität koll. Lsgg. zu der „Sac
charose-Kurve“ in Beziehung zu setzen. (Biochem. biophysica Acta [Amsterdam] 1. 
487—96. Dez. 1947. Manchester, Univ. u. Royal Infirmary Sunderland.)

v. P echmann . 4070
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R. Lontie, Molekulargewicht und Stabilitätszonen der pflanzlichen Globuline. 3. Mitt. 
Edestan. ( 1 .  u. 2. vgl. Bull. Soc. Chim. biol. 2 8 .  [1946.] 503. 509.) Zur Entfernung 
störender Proteine fällt Vf. die Lsg. von nativem Edestin (I) mit O.lnEssigsäure bei 
Pu 4,45 u. suspendiert das gewaschene Präcipitat in 0,2nHCl, worin es sich allmählich 
löst; dann fällt er mit 4 mol. KCl-Lsg. u. dialysiert gegen dest. W. bei 0°. Es wird dann 
der Einfl. von pn u. Ionenkonz, auf die bei der Denaturierung zu Edestan (II) beob
achteten Veränderungen des Mol.-Gew. untersucht. Verringerung der Ionenkonz. u. 
Erniedrigung des pjj bewirken Assoziation, d. h. Vergrößerung des Mol.-Gewichtes. Im 
Verlauf von 24 Std. kommt es im allg. zur Einstellung des Gleichgewichtes. Der 2 bis 
3 Std. konstant bleibende Wert wird als mittleres Mol.-Gew. angenommen, gemessen als 
scheinbares Mol.-Gew. aus der Molekulardiffusion des Lichtes. Als niedrigster Wert 
wird 180 000 gefunden, d. h. annähernd das halbe Mol.-Gew. des I. Lsgg. von II 
mit niedrigem mittleren Mol.-Gew. sind als polydisperse Systeme anzusehen, in denen 
sich größere u. kleinere Moll, im Gleichgew. befinden. In elektrolytarmen dialysierten 
Lsgg. wird dieser Gleichgewichtszustand unabhängig von der Mol.-Größe . Weitere Ab
weichungen, z. B. von dem oben erwähnten Einfl. des pn auf die Mol.-Größe treten jen
seits der Stabilitätsgrenze des I (pn 5,4—8,9) im alkal. Gebiet auf. Hier bewirkt Ver
größerung des pH irreversible Dissoziation infolge NH3-Abspaltung u. S-Verlust. II — in 
seinem Verh. I entgegengesetzt — fällt zwischen pn 5,4 u. 8,9, dem Gebiet größter Lös
lichkeit des I. Nach S o e d b e r g  u .  S t a m m  besteht die Denaturierung hier, wie vielleicht 
bei allen Proteinen, zunächst in einem Zerfall in kleinere Moll., die sich nachträglich 
assoziieren. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 .  875—81. Okt./Dez. 1947. Louvain, Univ., 
Labor, de Biochim.) H a n s o n .  4070

Nirode Chandra Ray, Z ur Charakterisierung von Peptonen. Casein wurde trypt., 
pept. u. mit Papain abgebaut. Die entstandenen Peptone wurden durch Kennzahlen 
charakterisiert (Formoltitration, WiLLSTÄTTER-Titration, V a n  Sl y k e -N , Biuret-Rk., 
Ninhydrin-Rk., Amid-N, mit Phosphorwolframsäure fällbarer N), aus denen Vf. den 
Schluß zieht, daß der Abbau mit Pepsin, Papain u. Trypsin zu Spaltstücken führt von 
durchschnittlich 9, 8 u. 2 Peptidbindungen. (Ind. News Edit J. Indian chem. Soc. 10. 
60—63. 1947. Calcutta, Bengal Immunity Res. Labor.) N ehring . 4070

Jaques Bourdillon, Kristalline, hochmolekulare Verbindung aus Handelspepsin. Vf. 
isolierte aus Pepsin des Handels (1:10000 von P a r k e ,  D a v i s  & Co.) eine krist. Sub
stanz mit den Eigg. eines Polypeptides, das als Peptophan (I) bezeichnet wird. I ist 
stabil gegen 0,lnHCl u. 0,lnNaOH bei Zimmertemp., wird von 50% A., Aceton oder 
Dioxan, sowie Phosphorwolfram- oder Pikrolonsäure gefällt. Wolfram-, Pikrin- oder 
kalte Trichloressigsäure (II) fällen unvollständig. Durch 1/2 Sättigung mit Ammon
sulfat bei schwach saurem pH wird I langsam aber vollständig ausgefällt. Eisessig u. 
heiße II fällen dagegen nicht. Qualitative Unterss. ergaben die Ggw. von Tyrosin, aber 
das Fehlen von Tryptophan, S, P u. Kohlenhydraten. Der isoelektr. Punkt liegt zwi
schen Ph 5 u. 6 . Infolge starker Aggregation beträgt das Mol.-Gew. mehr als 105. 
I-Lsgg. können daher ohne Verlust dialysiert werden. (Arch. Biochemistry 13. 199 bis 
205. 1947. Albany, N. Y., State Dep. of Health, Div. of Labor, and Res.)

v .  P e c h m a n n .  4 0 7 0
Carlos van den Eynde, Casein. Zusammenfassender Bericht über Nomenklatur

fragen, Herst. des „reinen Caseins“ u. Eigg. der Prodd. nach den gebräuchlicheren 
Methoden ( H a m m a r s t e n ,  v a n  S l y k e  u .  B o s w o r t h ,  v a n  S l y k e  u .  B a k e r ,  C o h n  u .  
H e n d r y ,  Z o l l e r ,  K a t o ) ,  chem. Charakter, Elementar-Zus., Mol.- u. Micellargewicht 
mit bes. Berücksichtigung der Arbeiten von S o e d b e r g  u .  Hervorhebung des nicht-ein
heitlichen Charakters. — Argumente für u. gegen die Einheitlichkeit des Caseins; 
Fraktionierung. Casein als Komplex aus einem Gemisch verschied. Proteine. — Analyt. 
Unters.: Abbau u. Aminosäurebausteine, Tabelle mit Erläuterung umstrittener Be
standteile. — Geh. u. Form des P, Anreicherung durch Fraktionieren, Verh. gegen 
Enzyme, Serinphosphat, Paranucleinsäure u. a. Verbindungen. — Das analyt. Verf. 
nach v a n  S l y k e  u .  Erläuterung mit dieser Meth. erhaltener Ergebnisse. — Verss. zur 
Best. des chem. Baues des Caseins, bes. Belege für das Vorhandensein von offenen 
Ketten u. Seitenketten (Formol-Kondensation), Mol.-Gestalt (Übergang vom kugel
förmigen Mol. im natürlichen Casein zu „superkontrahierter“ Form im gereckten 
Lanital). (Afinidad [3] 24, 61—71. März/April, 106—18. Mai/Juni, 152—60. Juli/Aug. 
1947.) v. D e c h e n d .  4070

G. H am oir, Neue Methode zur Trennung der a- und ß-Myosine. Die Trennung der 
Myosine ist nach D u b u i s s o n  (Experientia [Basel] 2 .  [ 1 9 4 7 . ]  4 1 2 )  m ö g l i c h ,  indem man 
die Lsg. mit 2 7 %  (NH4)2S 04 versetzt. Da hierbei ein pH von 5 , 4 —5 , 5  nötig ist, besteht 
die Gefahr einer Schädigung der Proteine. Vf. hat daher eine andere Meth. ausgearbeitet, 
die auf der Unlöslichkeit von a-Myosin in Na- oder K-Acetat beruht. Die Abtrennung
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des a-Myosins erfolgt bei pjj 7,5—7,6. Noch bessere Resultate erzielt man, wenn man 
Myosin/Acetat-Lsgg. gegen Lsgg. gleicher Art, aber mit geringerer Ionisierung dialysiert. 
(Experientia [Basel] 3 .  498—99. 1 5 / 1 2 .  1947.) F r i e d e m a n n . 4070

W . T. Astbury, Die Struktur und die elastischen Eigenschaften der Faserproteide der 
Keratin-Myosin-Fibrinogen-Gruppe. Die Unters, der Faserproteide mit Röntgenstrahlen 
hat als bis jetzt wichtigstes Ergebnis gezeigt, daß sie sich in 2  Hauptgruppen, die 
Keratin-Myosin-Fibrinogen (KMF)-Gruppe u. die Kollagen-Gruppe, einteilen lassen. 
Zu ersterer gehören das Keratin der Haare der Säugetiere, das Horn, die Nägel, 
die Faserproteide der Epidermis, das Myosin, die Proteide des Blutkuchens, das 
Tropomyosin; als Untergruppe gehören auch das Keratin der Federn, des Schnabels, 
der Schuppen der Vögel u. Reptilien dazu. Die Kollagen-Gruppe umfaßt die Fasern 
des weißen Bindegewebes, die Sehnen, die Knorpel, die Schuppen, die Flossen der 
Fische, die Quallen, sowie das daraus stammende Proteid, die Gelatine. Die beiden 
Gruppen unterscheiden sich durch ihre elast. Eigg.; die zur KMF-Gruppe gehörigen 
Stoffe sind hochelast., wogegen die Fasern der Kollagen-Gruppe verhältnismäßig un
dehnbar sind. Innerhalb jeder Gruppe ist die allg. Form des Mol. gleich. Die Dia
gramme u. die anderen Eigg. der KMF-Gruppe werden im einzelnen erörtert. (J. Chim. 
physique Physico-Chim. biol. 44. 3—8 . 1947. Leeds, Univ.) W e s ly . 4070

F. G. Lennox, Schrumpfung des Kollagens. (Vgl. C. 1949. E. 3834.) Bei Unterss. 
der Schrumpfung des Kollagens von Schafhaut, Hautkollagenpräpp. u. von Ratten
schwanzsehnen wurde gezeigt, daß die Temp., bei der die Schrumpfung beginnt (Ts), 
mit der Belastung zunimmt u. bei einer bestimmten Belastung höher ist bei Haut als 
bei Sehnenfasern. Die Ts ist bei Entfernung des W. erhöht, aber unbeeinflußt von der 
Variation des Ph der Umgebung zwischen 4,5 u. 10,5. Außerhalb dieser Grenzen fällt 
sie scharf ab. Die Mehrheit der anorgan. Ionen bei pH 7,0 verringert die Ts. Die größte 
Wrkg. ergibt sich durch S04, die geringste durch CNS. Bei den organ. Verbb. zeigten 
nur die gut ionisierten eine Minderung der T3; bei anorgan. ergaben die anion. Verbb. 
die größeren Effekte. Mit Ausnahme von Ameisen-, Essig- u. Propionsäure zeigten die 
Fettsäuren u. aliphat. Amine eine Minderung, alle aliphat. Dicarbonsäuren eine Er
höhung der Ts. Bei den aromat. Säuren war die Minderung der T3 verringert durch 
Einführung einer zweiten sauren Gruppe in das Mol. Ein ähnlicher Effekt war bei den 
aliphat. u. aromat. Kationen nach Einführung bas. Gruppen in das Mol. nicht zu beob
achten. Die niedrigste Te ergab sich bei aromat. Anionen mit einer gut ionisierten funk
tioneilen Gruppe u. einer ungesätt. Gruppe in der Seitenkette (Phenylpropiol-, Z im t
säure) oder bei Anwesenheit einer nichtionisierten hydrophilen Gruppe im Ring, bes. 
in o-Stellung (Salicyl-, Anthranilsäure). (Biochem. J. 41. XLVII. 1947. Melbourne, 
Austral. Biochem. Sect.) O. Lang. 4070

Nirmal Kumar Sarkar, Bestimmung des Molekulargewichtes von Cardiotoxin mittels 
der Diffusionsmethode. Vf. bestimmt das Mol.-Gew. des Cardiotoxins (aus Cobra- 
schlangengift isoliertes wirksames Prinzip desselben) nach der Diffusions-Meth. durch 
Messung der Diffusionsgeschwindigkeit durch ein poröses Alundum-Diaphragma bei 
einer Diffusionskonstanten von 0,0475 cm2 pro Tag zu 46 200. Die Meth. u. die Vor
aussetzungen der Berechnung werden diskutiert. Die Eichung des Diaphragmas erfolgt 
mit NaCl-Lösungen. (J. Indian chem. Soc. 24. 61—64. Febr. 1947. Calcutta, Univ., 
Coll. of Science, Appl. Chem. Dep.) N iemitz. 4070

S. N. Mukherjee und N. K. Sarkar, Untersuchungen an Hefenucleinsäure. 1. Mitt. 
Abhängigkeit physikalischer Eigenschaften der Lösungen von der Säurekonzentration. Vff- 
untersuchen die H-Ionenaktivität spezif. Leitfähigkeit u. die kataphoret. Geschwindig
keit von Hefenucleinsäure(I)-Lsgg. verschied. Konzz., um die Frage nach dem Zusam
menhang zwischen einer vermutlichen Aggregation der I u. der gutbekannter typ. 
kolloid. Elektrolyte zu klären u. um festzustellen, ob die Aggregation plötzlich bei der 
krit. Konz, einsetzt oder allmählich fortschreitet. Die Resultate sprechen für eine fort
schreitende Aggregation der I, die bereits in sehr verd. Lsgg. einsetzt. Diese Schluß
folgerung wird erheblich gestützt durch die Ergebnisse einer Unters, der Extinktions- 
koeff. bei verschied. Konzentrationen. (J. Indian chem. Soc. 24. 65—78. Febr. 1 9 4 7 .  
Jadavpur, Coll. of Engng. u. Technol., Phys. Chem. Labor.; Calcutta, Univ., Coll. of 
Sei.) N iem itz. 4090

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
Ej. A llgem eine Biologie und B iochem ie.

Maurice Javillier und Paul Meunier, Fortschritte in  der Biochemie, angeregt durch 
die Elektronenlheorie der Valenz. Darstellung und Terminologie. Die Methoden zur 
Darst. von Bindungen u. Elektronenverschiebungen werden diskutiert u. in Verb.
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mit Farbrkk. gebracht, wie die Fixierung von Vitamin A oder D an Adsorbentien. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 16—25. Jan./März 1947.) W o llw e b e r . 4100

W . Ss. Tongur, Die biologische Wirkung hoher Drucke. Übersichtsarbeit über den 
Einfl. hoher Drucke auf Kolloide, Eiweißstoffe, Fermente, Mikroorganismen u. Muskeln 
sowie über die biol. Wrkgg. des Druckes, ( y c n e x i i  C oB peM eH H oh EnoJiornii [Ad- 
vances mod. Biol.] 23. 445—52. Mai/Juni 1947.) d u  M ans. 4102

Felix Otto Hoering, Die cyclische Infektionskrankheit als quantenbiologisches Ge
schehen. Ausgehend von den Änderungen in der Auffassung physikal. Vorgänge unter 
dem Blickwinkel der Quantentheorie leitet Vf. zur Biologie über. Gene, als Teile der 
Chromosomen, sind Nucleoproteide, ebenso Viren, die Erreger vieler cycl. Infektions
krankheiten (I. K.). Viren sind keine selbständigen Zellen u. könnten als Teile von 
Zellen aufgefaßt werden. In der Biologie liegen Beobachtungen vor, die ein sprung
haftes Geschehen (quantenphysikal.) auch ohne äußeren Anstoß aufzeigen. Als Bei
spiele werden die Absterbeordnung der Colibacterien unter UV.-Lampe, die Licht- 
wrkg. auf die einzelnen Zellen der Netzhaut angeführt. Übergehend zu den I. K. 
grenzt Vf. örtliche bzw. sept. Infektionen von den cycl. I. K. ab. Wundeiterung, 
Blasenentzündung usw. sind lokale Infektionen ohne Auswirkungen auf Z. N. S. 
Cycl. Infektionen zeigen Inkubation, Generalisation u. Organmanifestation, die beiden 
ersten Stadien verlaufen nach bestimmten Regeln u. zeigen eine Rk. des gesamten 
Körpers. Die Symptome werden von der Hirnbasis (Diencephalon) bestimmt. Unter 
Berücksichtigung der Empfänglichkeit besteht für cycl. I. K. prakt. das Alles-oder- 
Nichts-Gesetz, während bei den lokalen Infektionen das Massenwirkungsgesetz wirk
sam bleibt. Vf. will cycl. I. K., die vorwiegend Virusinfektionen seien, als mikro- 
physikal. Vorgang gedeutet sehen. Er stellt dem Gen ein hypothet. Pathogen gegen
über, das im kleinsten Virus frei u. in größeren in Aggregatform auftritt u. nun mit 
jeder empfänglichen Körperzelle in Verbindung tritt. Wenn alle empfänglichen Zellen 
des Körpers abgesättigt sind, hört die Vermehrung auf u. damit die Generalisierung. 
(Klin. Wschr. 24/25. 842—45. 1/11. 1947. Tübingen, Med. Klin.) M ü lh e n s. 4102 

Carl W egelius, Elektrische Ladung als biologisch wirksamer A nteil bei der Röntgen
bestrahlung organischer Gewebe. Vorläufige Mitt. Es wurden Verss. durchgeführt an 
keimenden Erb en u. Bohnen u. das Wachstum nach der Bestrahlung beobachtet, 
außerdem an Bakterienkulturen in bezug auf ihre Vermehrung u. an weißen Ratten 
in Anbetracht der Wrkg. auf den Haarausfall. Eine elektr. Ladung mit hoher Span
nung, die gleichzeitig mit der Bestrahlung auftritt, scheint die zerstörende Wrkg. der 
Röntgenstrahlen zu verstärken im Vgl. zur selben Strahlendosis ohne elektr. Ladung. 
Theoret. wird angenommen, daß dieser Effekt von der Oberfläche ausgeht u. sich 
nach dem Innern kettenförmig fortsetzt. Bei negativer Ladung scheint der biolog. 
Strahleneffekt abgeschwächt zu werden. Elektr. Ladung der gleichen Art, aber ohne 
gleichzeitige Röntgenstrahlen ergab keinen biolog. Effekt, unabhängig von der Höhe 
der Spannung u. in Hinsicht auf positive oder negative Ladung. In Analogie zu diesen 
Ergebnissen sei es theoret. denkbar, daß fördernde oder vermindernde Wrkg. der 
Strahleneinfll. ebenso erreicht werden können durch Einbringen des Versuchsmaterials 
in ein genügend starkes magnet. Feld. (Acta radiol. [Stockholm] 28. 468—73. 
13/11. 1947. Helsingfors, Finnland, Hosp. of the Wihuri Res. Inst.)

H o h e n a d e l.  4102
Oliver E. Paget, D ie biologischen Grundlagen der Strahlengenetik. Es wird eine Ein

führung in die Theorie u. Methodik der genet. Forschung gegeben, u. die erforderlichen 
biol. Begriffe werden am Beispiel der Taufliege, Drosophila melanogaster, erläutert. 
(Mikroskopie [Wien] 2. 42— 54. 1947.) U. J a h n . 4130

G. N. Lenskaja, Ergebnisse der Untersuchung über die Veränderlichkeit der Pest- 
Mikroben. Es werden die Grundeigg. der Dissozianten u. Mutanten des Bacillus pestis 
beschrieben, wobei Vf. betont, daß es sich hier um das erste Beispiel einer exakt fest- 
gestellten artbildenden Veränderlichkeit pathogener Bakterien handelt. Auf die sehr 
große Ähnlichkeit der Arteigg. der Mutanten mit jenen der Pseudotuberkelkulturen 
wird hingewiesen. (T K ypH aji M H K p o ß H O Jio n n i, Q nH ueM H O JioruH , Mmmyho5ho- 
Jio rH H  [J. Mikrobiol., Epidemiol., Immunobiol.] 1947. Nr. 2. 72— 77. Wiss. For
schungsinst. für Mikrobiol. u. Epidemiol. des Südostens der UdSSR.) R e n tz . 4130 

W . I. Kudrjawzew und K . W . K ossikow, Vererbung fermentativer Eigenschaften bei 
einigen Saccharomyces-Hybriden. Aus der Unters, der Vererbung der Fermenteigg. bei 
den Hybriden der 1. Generation von Sacch. ellipsoideus x S. globosus, S. ellipsoideus X 
S. Chodati, S. globosus X S. Chodati u. bei den Hybriden der 2. Generation von S. 
ellipsoideus X S. globosus wurde in allen Fällen in der 1. Generation ein Dominieren 
der Gärungseigg. jenes Elternteiles beobachtet, der die größte Fermentzahl besitzt.
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In der 2. Generation trat eine Aufspaltung ein. Neben den elterlichen traten neue 
Formen mit neuen Kombinationen des Gärvermögens auf. Das Gärvermögen gegenüber 
Maltose (I). Saccharose (II), Raffinose (III), Galaktose u. Glucose wird auf die Nach
kommenschaft kernvererbt. Das Gärvermögen gegenüber I wird unabhängig von den 
übrigen Fermenten vererbt, ein Hinweis auf die Ggw. eines für die I-Bldg. verantwort
lichen Erbkeims. Das Gärvermögen für II u. III wird immer gemeinsam vererbt. Dies 
steht damit im Einklang, daß beide durch dasselbe Ferment, die Saccharase, vergärt 
werden. Dieser Saccharase entspricht ein Erbkeim. (MHKpoörio.TOi HH [Microbiology] 
16. 477—82. Nov./Dez. 1947. Moskau, Inst, für Mikrobiol. u. Inst, für Genetik der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) Lebtag. 4130

Louis Blaringhem , Osmotische Migration von Micellen bei Entstehung von Pflanzen
mutationen. Aus den Versuchsergebnissen zahlreicher Forscher zieht der Vf. den 
Schluß, daß Schwankungen im W.-Haushalt der Zellen bei der Entstehung von Mu
tationen eine größere Rolle spielen als bisher angenommen wurde u. vielfach für die 
Bldg. der sog. „chem.“ Mutationen die Ursache sind. (C. R. hebd. Séances Acad. 
Sei. 225. 1229—32. 22/12. 1947.) K alix . 4130

G. Dillem ann, Vererbung der biochemischen Eigenschaften bei pflanzlichen Hybriden. 
Es wird die Vererbung der biochem. Eigg. bei pflanzlichen Hybriden besprochen. 
Im 2. Teil wird die Vererbung der chem. Zus. unter bes. Berücksichtigung des Eiweißes 
erörtert, die Vererbung der Geruchsstoffe u. Färbung der Elterpflanzen auf die Hy
briden auch unter Beachtung der Tatsache, daß die Merkmale nur bei einem Elter 
auftreten u. das Auftreten von bestimmten biochem. Eigg., die in der Descendenz 
auftreten, ohne den Elterpflanzen eigen gewesen zu sein, aufgezeigt. (Ann. pharmac. 
franç. 5. 439—51. Juli/Aug. 491—515. Sept./Okt. 1947.) H. P. F iedler . 4130 

H ans Bauer, Karyologische Notizen. 1. Mitt. Über generative Polyploidie bei Derma- 
pteren. Vf. untersuchte die Chromosomen von zwei Dermapterenarten: Apterygida 
albipennis Megerle u . Prolabia arachidis Yersin . Die neuen Zahlen bestätigten die 
aus schon bekannten Zahlen abzuleitende Annahme, daß die Polyploidie bei der Art- 
bldg. der Dermapteren von Bedeutung war. Bekannt sind di- u. tetraploide Arten 
u. eine hexaploide. Polyploide besitzen multiple Geschlechtschromosomen ; die Anzahl 
der X-Chromosomen entspricht prim, der betreffenden Polyploidiestufe. (Z. Natur
forsch. 2b. 63— 66. Jan./Febr. 1947. Hechingen, KWI für Biol.) Er xleben . 4130 

Béatrice H elm ann, Über das Gleichgewicht der letalen Gene in  den Kulturen von 
Drosophila melanogaster. Die Verss. erstrecken sich auf die herrschenden letalen Gene 
Hairleß, Curly u. Stubble, deren Kennzeichnung einfach ist. Die Ergebnisse sind 
in Zahlentafeln zusammengestellt. Man kann annehmen, daß bei allen Verss. der 
Auswahlkoeff. im Verlaufe aufeinander folgender Generationen konstant bleibt. Dem 
Gen Stubble gelingt es, sich in eine wilde Kultur einzupflanzen u. nähert sich dem 
Erscheinen einer günstigen Mutation in der Natur, u. es erhebt sich die Frage nach 
seiner Frequenz in den natürlichen Kulturen, wo es sich theoret. leichter als die anderen, 
bisher untersuchten letalen Gene, behaupten muß. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
141. 242— 44. März 1947. École norm, super., Labor, de zool.) W esly . 4130

I. A. Rapoport, Chemische Reaktion mit der Proteinaminogruppe der Gene. Biochem. 
Beobachtungen über die Blockierung von Proteinaminogruppen u. den Mechanismus 
der Umwandlung von Toxinen  (I) in Anatoxine unter dem Einfl. von Formaldehyd
(II) veranlaßten Vf. zu analogen Verss. an Genen (III). An Drosophila melanogaster 
wurden während des Larvenstadiums subletale Konzz. von II angewandt, während 
Eier u. Puppen einer kürzeren Einw. stärkerer Dosen unterworfen wurden. Nicht 
nur II, sondern auch Urotropin u. dessen Salze rufen Mutationen hervor; ähnliches 
gilt für gewisse andere Aldehyde, doch sind die aliphat. Aldehyde Cs—C5, C8—C,„ 
Benzaldehyd u. viele andere Carbonylverbb. wirkungslos. II ruft zum Unterschied 
von entsprechenden mutationsauslösenden Dosen von Kurzwellenenergie keine Sterili
tät hervor. II erhöht auch nicht die Zahl der dominanten Letal-Mutationen, wie dies 
für die mutationsauslösende Wrkg. der Röntgenstrahlen charakterist. ist. Weder bei 
Einzel-III noch bei III-Gruppen wurden Chromosomendefekte beobachtet. Das Über
wiegen rezessiver Letal-Mutationen zusammen mit dem Fehlen von Ill-defekten deutet 
auf das Vorkommen einer Letalkomponente in der Genstruktur, wahrscheinlich Histon, 
hin. Auf die Ähnlichkeit der Gen-Mutationen mit der Anatoxin-Bldg. wird hingewiesen; 
wahrscheinlich ist auch das Mol.-Gew. der III ähnlich dem der I. Für die III-Änderungen 
unter dem Einfl. von II wird hauptsächlich eine Rk. mit den Diaminosäuren der Histone 
u. mit Tryptophan angenommen. Die Dynamik u. Natur der II-bedingten Mutationen 
werden als Beweise für die Rk. der III als unabhängiger mol. Einheiten angesehen. 
Die beiden Hypothesen der Subgene u. der Chromosomen als mol. Einheiten werden
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abgelehnt. (BiioJioniqecKHH /KypHaa [Biol. J.] 8 . 359—79. Sept./Okt. 1947. Moskau, 
Inst, für Cytol., Histol. u. Embryol. der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

F r a n k e . 4130
C. Auerbach, J. M. Robson und J. G. Carr, Chemische Erzeugung von M utationen. 

Da die Mutation als ein ehem. Vorgang angesehen wird, ist die Erforschung von Mitteln, 
welche sie einleiten, nicht nur für die Mutation, sondern auch für die Erkenntnis der 
ehem. Struktur des Gens von Bedeutung. Das erste Mittel, das eindeutig wirksam 
war, ist Senfgas. In weiteren Verss. an Drosophila melanogaster wurden 3 Körper als 
wirksam befunden, die zur Klasse der N - oder S-Senfgasverbb. (I) gehören: 11 0[CH2— 
CH2—S—CH2—CH2C1]2; 2) N[CH2—CH2C1]3; 3) CH3N[CH2CH2C1]2. Sie enthalten alle 
ein ungesätt. :S oder • N , welches sich mit dem chem. Material des Gens direkt ver
bindet. Die Wirksamkeit wird durch den Typ der Seitenketten in den I verstärkt 
(C1CH2—CH2— ). Chloraceton u. Dichloraceton (Verbb. mit den Seitenketten C1CH2— ) 
haben keine eindeutige Wrkg., Chloräthylacetone wurden noch nicht getestet. Verbb. 
mit \A s  sind unstabil u. tox., solche mit \P  scheiden wegen ihrer spontanen Ent
zündbarkeit aus. Die :S02-Verbb. mögen einige Wrkg. haben, aber nicht die :SO- Ver
bindungen. Demgemäß mögen auch die Nitrile, Isonitrile u. die entsprechenden Thio- 
cyanate u. Isothiocyanale einige Wrkg. haben. Andererseits scheint diese chem. Struktur 
nicht unbedingte Voraussetzung der mutagenen Wirksamkeit zu sein, da H a d o r n  u. 
N i g g l i  mit schwachen Lsgg. von Phenol eine beträchtliche Anzahl von Mutationen 
an explantierten Ovarien von Drosophila erzeugt haben. AUylisothiocyanat (Senföl) 
kommt natürlich in den Brassica(Kohl-)-arten vor. Obgleich es in den Pflanzen keine 
Mutationen anzuregen scheint, dürfte seine Unters, u. die Suche nach weiteren na
türlichen Mutagenen ratsam sein. — 20 Literaturangaben. (Science [New York] 105. 
243—47. 7/3. 1947. Edinburgh, Univ., Dep. of Pharm, and Inst, of Animal Gen.)

W e l t z i e n .  4 1 3 0
Ss. M. Gerschenson, R . A. Silberman, O. L. Lewotschkina, A . M. Paschkowski, 

P. O. Ssitko und N. D. Tarnawski, Induzierung von M utanten m it Dichlordiäthylsulfid bei 
Drosophila. Drosophila melawog'asZer-Männchen («»«-Linie) wurden bei 15— 16° 10 Min. 
einer mit Dichlordiäthylsulfid gesätt. Atmosphäre ausgesetzt. Im Gegensatz zu den 
unbehandelten Kontrollen wurden bei diesen Tieren 13,3 ±  1,9% Letalmutationen 
nachgewiesen. (HoK.iaabi AuaaeMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 
1495—96. 1/12. 1947. Zoolog. Inst, der Akad. der Wiss. der Ukrain SSR, Abtlg. für 
Genetik.) K. M a i e r .  4130

I. A. Rapoport, Optisch aktive Stoffe und Symmetrie des Organismus. Zwecks 
experimenteller Bestätigung der auf Grund der früheren Vers.-Ergebnisse (HoKJiaaH 
AKaneMHH HayK CCCP [C. R. Acad. Sei URSS] [N. S.] 37. [1940.] 369) aufgestellten 
Hypothese, wonach die Asymmetrie nicht durch Hydrochinon (I), p-Aminophenol (II) 
u. p- Phenylendiamin (III) verursacht wird, sondern durch die sek. entstehenden akt. 
Prodd., werden die allelomorphen Mutationen der Rechts- u. Linksasymmetrie bei 
Drosophila melanogaster unter dem Einfl. von akt. Stoffen untersucht. Der für die 
Asymmetrievererbung der Weichtiere charakterist. Matroeffekt wird nicht beobachtet. 
Nichterbliche Inversionsformen werden nicht festgestellt. Ein allg. Dominieren eines 
Asymmetriemerkmals tritt in keinem Fall ein. Bei d- u. I-Cinchonin, Strychnin, Brucin, 
Hyoscyamin kann keine morpholog. Aktivität festgestellt werden. Emetin  (IV) u. 
Cephaelin (V) verursachen eine Rechtsasymmetrie, welche an die von III erinnert. 
Das ungereinigte Alkaloidgemisch aus Cephaelis bewirkt eine Rechtsasymmetrie, 
Bulbocapnin eine Linksasymmetrie, die an die von I u. II erinnert. Der Wirkungs
mechanismus auf die morpholog. Symmetrie wird darin gesehen, daß die opt. akt. 
Stoffe die stereochem. Protoplasmastruktur stören oder daß das gesamte Nervensyst. 
oder die rechten u. linken Stränge differentiell gereizt werden. Um eine morpholog. 
Asymmetrie zu bewirken, muß neben der opt. Aktivität eine starke Störung des n. 
Tonus u. des Metabolismus der Zellen vorliegen. Außerdem muß eine hohe Beständig
keit gegen die Wrkg. der Fermente vorliegen. Die mit Drosophila melanogaster keine 
Asymmetrie verursachenden opt. akt. Stoffe kennen an Organismen mit anderen 
Enzymeigg. morpholog. akt. werden. Das Z-Arbutin verursacht dieselbe Morphose wie 
¿-Bulbocapnin. (HoKJiaHbi AKaiieMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 
58. 1167—70. 21/11. 1947. Inst, für Cytol., Histol. u. Embryol. der Akad. der Wiss. 
der UdSSR.) L e b t a g .  4130

— , Genetische Wirkungen der Atombomben in  Hiroshima und Nagasaki. Die Per
sonen, die nach den Bombenangriffen von Hiroshima u. Nagasaki am Leben blieben, 
sind auf genet. Wrkgg. der Strahlen zu überprüfen. Zur Kontrolle müssen andere Be
zirke den gleichen Unterss. unterzogen werden. Dominante Mutationen mit deutlichen 
schweren Veränderungen können weniger erwartet werden als solche mit kleinen, aber
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möglicherweise bedeutenden Effekten für Körpergröße, Lebensspanne etc. In erster 
Linie aber müßten solche mit schweren Effekten, wie Totgeburten, Mißgeburten, 
inneren Schäden, die den Tod oder ernsthafte Krankheiten der Kinder verursachen, 
registriert werden. Die Resultate sind statist. zu erfassen. Eine period. Unters, der 
Nachkommen der bestrahlten Personen soll feststellen, ob genet. Effekte, die nicht 
bei der Geburt auftraten, noch später in Erscheinung treten können. Dieses Programm 
ist mindestens 10—20 Jahre durchzuführen; wenn möglich, sollte auch die 2. u. folgende 
Generation erfaßt werden. (Science [New York] 106. 331—33. 10/10. 1947. Genetics 
Conference, Committee on Atomic Casualties, Nat. Res. Council.) H ohenadel . 4130 

Adolf Krebs, Fluorochrome in  der Strahlenbiologie. Nach S trugger (Naturwissen
schaften 31. [1943.] 300) fluoresciert in acridinorange-vitalgefärbten Zellen lebendes 
Eiweiß grün, totes rot. Der Umschlag des Fluorescenzleuchtens von grün nach rot 
ist ein Kriterium des Zelltodes (Objekt: Allium cepa-Epidermis). Die Meth. hat auch 
für tier. Zellen Bedeutung, ist jedoch nur unter strenger Einhaltung bestimmter Be
dingungen, bes. der Beobachtungszeit, durchzuführen. Ist genügend Zeit zur Auswrkg. 
von Quellungs- u. Diffusionsvorgängen vorhanden, so kann die tote Zelle die beim 
Absterben angenommene Rotfluorescenz wieder verlieren u. jetzt permanent grün 
fluorescieren (z. B. Blutzellen). Das Verf. ist einfach u. mit jedem Mikroskop durch
führbar. Die Färbung erfolgt mit Acridinorangelsg. 1:10000 durch 8— 10 Minuten. 
(Naturwissenschaften 34. 59. Dez. 1947. Frankfurt a. M., Univ., Inst, für angew. 
Chem.) Langeckeb. 4150

M. Rouyer und P. Grabar, Untersuchung des Wirkungsmechanismus des Ultraschalles 
auf Mikroben. Die Testobjekte (Bacillus paradysenleriae YGR  u. rote Blutkörperchen) 
werden bei 30 Min., bzw. 30— 100 Sek. Beschallung zerstört, u. zwar gleich welche 
Zus. die Atmosphäre über dem Suspensionsmittel aufweist. Im Vakuum bleibt diese 
Wrkg. aus. Die Schädigung besteht in einer Kavitation der Körper. (Ann. Inst. 
Pasteur 73. 215— 21. März 1947. Paris.) J. K eil . 4150

B. L. Asstaurow, Experimenteller Beweis des Fehlens einer direkten schädigenden 
Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Cytoplasma der lebenden Zelle. Bei der Röntgen
bestrahlung der Eier von Bombyx mori stellt Vf. fest, daß auch bedeutende Dosen 
der Strahlen nicht die geringste schädigende Wrkg. auf den Ablauf der Entw. aus
üben. Da die wachsende Eizelle ein überaus empfindliches Objekt ist, kann man 
verallgemeinernd annehmen, daß die Röntgenbestrahlung des Cytoplasmas überhaupt 
von keinem merklichen biol. Effekt begleitet wird. (HoKJianbi AKaaeMHH Hajut 
CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 887—90. 11/11. 1947. Inst, für Cvtol., 
Histol. u. Embryol. der Akad. der Wiss. UdSSR.) H. v. P ezold. 4150

Titus C. Evans, Wirkungen von durch Strahlung erzeugtem auf die Spermatozoen
von Arbacia punctulata. Stark bestrahltes W. (>100000 r) schädigt in ihm bedind- 
liches Sperma im Sinne einer Abkürzung der Lebenszeit u. Verlust der zellteilenden 
Eigg., wenn es zur Befruchtung reifer Eier verwandt wird. Die Schädigung wächst 
mit Zunahme der Bestrahlungsdosis u. der Länge des Verweilens im bestrahlten Wasser. 
Als Ursache wird die Bldg. von H,0., in bestrahltem W. angesehen bzw. experimentell 
nachgewiesen. — Weitere ähnl. Rkk. des Spermas auf direkte Röntgenbestrahlung 
werden mit diesen Befunden im Zusammenhang besprochen. (Biol. Bull. 92. 99— 109. 
April 1947. New York, Univ., Radiol. Res. Labor., u. Woods Hole, Mass., Marine Biol. 
Labor.) S ievers. 4150

A . A. Sehachow und Je. Ss. K atschinskaja, Einige physikalisch-chemische Eigen
schaften des Zellsaftes von Halophyten. Im Vegetationsvers. mit Salsola soda u. Salicornia 
herbacea u. im Feldvers. mit Atriplex verrucifera u. Artemisia pauciflora wird gezeigt, 
daß die spezif. Elektroleitfähigkeit des Zellsaftes mit dem Alter der Pflanzen u. mit 
dem Salzgeh. des Substrates ansteigt. Die Bindung der Mineralionen durch die organ. 
Zellsubstanzen erhöht die Viscosität des Zellsaftes u. schützt die Plasmaeiweiße u. 
Formelemente der Halophytzelle vor der Giftwrkg. der Neutralsalze. Bei Salzreichtum 
des Suhstrates ist der Zellsaft schwach alkalisch. (JIOKJiagM AKaneMHH HayK CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 1817—20. 11/12. 1947. Forst-Inst. der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) Lebtag. 4150

Richard K uhn und Irmentraut Löw, Kristallisation des Gynotermons von Chlamy- 
domonas. Aus weiblichen Gameten von Chlamydomonas u. zwar aus getrockneten 
irha+- $ -  py+-Zellen wurde der geschlechtsbestimmende Stoff (vgl. K uhn  u . Mitarbeiter,
C. 1942. II. 1580 u. C. 1943. I. 38) Isorhamnetin (Quercetin-3'-methyläther, I) in citronen- 
gelben Nüdelchen isoliert. Die Gynotermonwrkg. stimmte mit der des synthet. Farb
stoffes überein, die Tetraacetylverb. (F. 205—207°, farblose Nüdelchen) ergab mit 
synthet. Tetraacetyl-I (F. 205—207°) keine Depression. Aus pae+-(?-py+-Zellen konnte 
unter den gleichen Bedingungen kein I erhalten werden, so daß I als spezif. Stoff der
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weiblichen Geschlechtszellen anzusehen ist. Die männlichen Geschlechtszellen (pae+— 
c?-py+) enthalten in bedeutender Menge ein dunkelrotes Anthocyan, das in den weib
lichen völlig fehlt. (Naturwissenschaften 34. 3 7 4 . 1947, ausgeg. Aug. 1948. Heidelberg, 
KWI f. med. Forsch., Inst. f. Chem.) S chormüller. 4150

Robert Tulasne und Raymond Minck, Beweis von Kernformen in  Kokken durch 
Verwendung von Ribonuclease. (Vgl. C. 1947. 1671.) Vff. untersuchten Gonokokken 
u. Meningokokken als gramnegative, Staphylococcus aureus u. Streptococcus haemo- 
lyticus als grampositive Kokken auf Kernstrukturen. Nach Fixierung in Lsg. nach 
Chabaüd  ließen sie Ribonuclease in schwacher Konz, einwirken u. konnten nach 
Anfärben nach Giemsa im Cytoplasma einen oder mehrere Kerne feststellen. Das 
Vorhandensein eines Kerns in Bacillen u. Kokken u. gleichzeitig die Lokalisation der 
Ribonucleinsäure im Cytoplasma ist damit nachgewiesen. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 141. 1255—56. Dez. 1947. Strasbourg, Inst, d’hyg. et de bactériol.)

W olfgang A lbrecht. 4150
Je. Schubnikowa, Ribonucleinsäure im  Lebenscyclus der Protozoenzelle. Die Ribo

nucleinsäure (I) konzentriert sich in den Conjuganten um die Makronuclei u. die sich 
teilenden Mikronuclei u. behält diese Verteilung im Verlaufe des gesamten Konju
gationsprozesses u. nachher bei. Mengenmäßige Veränderungen des Geh. an I scheinen 
während der Konjugation nicht zu erfolgen. Nach der Konjugation erfolgt mit der 
Reorganisation des Kernsyst. ein Anwachsen des I-Gehaltes. Die Funktionsverhältnisse 
in der Zelle beeinflussen die Verbb. u. Mengen der I verschieden. Ein Hungerzustand 
führt zu einer merklichen Umlagerung derselben aus dem Zentrum der Zellen nach 
der Peripherie, bes. nach den Polen. Zum Unterschied, von der Thymonucleinsäure 
unterliegt I leicht Veränderungen in Abhängigkeit von den Lebensbedingungen der 
Zelle. Die Belichtung hat keinerlei Einfl. auf den Geh. an I. (HoKJiagbi AKaneMHM HayK 
CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 55. 521—24. 21/2. 1947. Moskau, Lomo- 
nossow-Univ.) A. J acob. 4150

David L. Drabkin (unter techn. Mitarbeit von Jacqueline M. Fetsko und Burnetta 
L. Lecrone), Leber-Regeneration und Cytochrom c-Stoffwechsel. Der E in fluß  der Menge 
des entfernten Oewebes und der Nahrung, m it einer Bemerkung über gleichzeitige Ver
änderungen der Lebernucleinsäuren. Bei diesen Verss. wurde eine Meth. angewandt, 
die mit der bei den früheren Unterss. (C. 1946. I. 1728) verwendeten im wesentlichen 
übereinstimmte. Durch Entfernung verschied, großer Gewebsmengen (1 oder 2 Leber
lappen) wurde gefunden, daß die Menge des regenerierten Gewebes u. des neu auf
tretenden Cytochroms c (I) bei stärkerer Gewebsentnahme erhöht wird. Die Leber
regeneration u. das Erscheinen von I erfolgte unter diesen Vers.-Bedingungen haupt
sächlich in den ersten 4— 6 Tagen nach der Operation, indem in Wiederherst.-Perioden 
von 4, 6 u. 14 Tagen 16,1; 10,9 bzw. 4,8% des gesamten I-Geh. neu auftrat. Das Er
scheinen von neuem I u. von Ribosenucleinsäure erwies sich als relativ unabhängig 
vom Nahrungsprotein. Bei proteinfreier Nahrung waren diese Verbb. in erhöhtem 
Maße in den regenerierten Geweben vorhanden, u. die Regeneration war bes. hoch 
bei Übergang von proteinfreier zu proteinreicher Nahrung. Die nunmehr vorliegenden 
Befunde stützen die Annahme, daß Zellbestandteile wie I u. Ribosenucleinsäure vor
zugsweise in den Geweben gebildet oder eingelagert werden u. für Wachstums- u. 
Proliferationsvorgänge wichtig oder unentbehrlich sind, die ihrerseits von inneren u. 
äußeren Faktoren abhängig sind. (J. biol. Chemistry 171. 395— 408. Nov. 1947.)

S chwaibold . 4150
David L. Drabkin (unter techn. Mitarbeit von Jacqueline M. Fetsko und Burnetta 

L. Lecrone), Leberregeneration und Cytochrom c-Stoffwechsel. Der E in fluß  von Anoxie und 
der In jektion  von Cytochrom c. (Vgl. vorst. Ref.) In Fortführung der bisherigen 
Unterss. wurde nachgewiesen, daß die Leberregeneration u. der Cytochrom c (I)-Um- 
satz durch verringerte 0 2-Zufuhr nicht beeinflußt wird. Dagegen wird unter dieser 
Bedingung die Konz, der Erythrocyten u. des Hämoglobins stark erhöht. Es wird 
also hierbei prim, eine Anpassung des Transportsyst. bewirkt. Durch Injektion 
beträchtlicher Mengen von I wurde keine einheitliche Wrkg. auf das Auftreten dieser 
Verb. in der regenerierenden Leber herbeigeführt, dagegen wurde eine verstärkte 
Regeneration der Leber beobachtet. Ein beträchtlicher Anteil des zugeführten I 
wurde durch die Nieren ausgeschieden. (J. biol. Chemistry 171. 409— 17. Nov. 1947.)

S c h w a i b o l d . 4 1 5 0
H . Belval und S. Lem oyne, Integrität des Cytoplasmas und cellulare Permeabilität. 

Mkr. Unterss. zeigen, daß beim Tode zuerst die Parenchymzellen u. dann erst die 
vasculären Ringzellen absterben. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 667—71. Juli/Sept. 1947.)

K immerle. 4150
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Runar Collander, Über ,,Lipoid-Löslichkeit“. Ausführliche krit. Betrachtungen an 
Hand des Schrifttums über die von Overton entwickelte Lipoidtheorie über die Proto
plasma-Permeabilität u. die darauf einflußnehmenden Faktoren. Um die Verteilung 
von gelösten Stoffen im Syst. Plasma/Membranlipoid/Wasser abschätzen zu können, 
werden an ausgewählten Systemen (z. B. Ae./W. oder Olivenöl/W.) ModeUverss. durch
geführt u. die Verteilungskoeff. von organ. Stoffen ermittelt. Die eingehende rechner. 
Auswertung der Ergebnisse zeigt, daß die Lösungseigg. der organ. Lösungsmm. auf 
2 Hauptfaktoren zurückgeführt werden können, nämlich einmal auf ihre Polarität 
(Hydrophilität) u. zum ändern auf ihre Acidität bzw. Basizität; andere Einfll. treten 
demgegenüber in den Hintergrund; die Polarität wirkt sich bei weitem am stärksten 
aus. Es wird abgeleitet, daß bei bekanntem Verteilungskoeff. einer gelösten Substanz 
im Syst. Lösungsm. I/W. durch graph. Auswertung in logarithm. Darst. das Vor
handensein der gleichen Substanz in einem Syst. Lösungsm. II/W. ermittelt werden 
kann nach der Beziehung: log ki =  a • log kn +  b, wobei a u. b empir. Konstanten 
darstellen. Ferner wird gezeigt, daß die Verteilungskoeff. von hydrophilen organ. 
Säuren im Syst. Ölsäure/W. angenähert aus denen in den Systemen Butylalkohol/W.

(kAe- ) 2
u. Ae./W. nach der empir. Beziehung k =  j g ---------------abgeleitet werden

Ölsäure ’ Butylalkohol 
können. Auch im Falle der Ggw. unbekannter Lipoide in der Plasmamembran ist die 
Ermittlung ihrer Polarität u. ihrer Acidität bzw. Basizität sehr wichtig. (Acta physiol. 
scand. 13. 363— 81. 1947. Helsingfors, Univ., Botan. Inst.) Taufel. 4150

Ph. J. Luteraan, M. F. Champeau und J. Choay, Die Rolle der Fette bei der Desmolyse. 
Vff. untersuchen die Rolle des unverseifbaren Anteils auf die Desmolyse. Sie kamen 
zu folgenden Feststellungen: Die Fette haben nicht nur einen energet. Eigenwert; 
sie treten bei der Desmolyse in Erscheinung, wobei sie eine protoplasmat. Durch
tränkung vornehmen unter Berücksichtigung des lipocyt. Koeffizienten. Infolge ihrer 
Autoxydabilität wird der desmolyt. Wert in der Zelle aufrechterhalten, bedingt durch 
Teile der unverseifbaren Fraktion, bes. der Carotinoide. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 141. 617— 18. Juni 1947. Fac. de med., Labor, de parasitol.)

B a e r t i c h .  4 1 5 0
Ph. J . Luteraan, M. F. Champeau und J. Choay, Über den biologischen Wert der 

Pigmente und der Fette. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. nehmen an, daß außer den Vorgängen 
der Desmolyse u. der Proteogenese in den Zellen weitaus mehr uns bis jetzt unbekannte 
Vorgänge herrschen, deren Auswrkgg. man wohl beobachten kann, aber deren Mecha
nismus noch nicht geklärt ist. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 618— 19. Juni 
1947.) B aertich. 4150

Suzanne Bazin, Eindringen einiger Aminoalkoholester in  den Vacuolensaft von Chara. 
Gruppen von 10 Zellen werden in Lsgg. der zu untersuchenden Stoffe getaucht. Nach 
1 Std. wird 0,1 cm3 des extrahierten Zellsaftes mit einer 0,5%ig. Lsg. von Silicowolfram- 
säure getüpfelt, wobei sich ein Nd. des Aminoalkoholesters dieser Säure bildet, sofern 
eine genügende Menge Ester in den Zellsaft eingedrungen ist. Durch mehrere Verss. 
ermittelt man die Mindestkonz, der Ester, die zur Erzeugung des genannten Nd. erfor
derlich ist. Andererseits stellt man unter den gleichen Bedingungen die Konz, des 
Saftes durch Vgl. mit Lsgg. von bekanntem Estergeh. fest. Es zeigt sich: 1) Die Ggw. 
der an den Bzl.-Kern der veresterten Säure gebundenen Aminogruppe scheint das Ein
dringen in die Zelle nicht zu begünstigen, weil Stovain besser als Novokain u. Tutokain 
eindringt. 2) Die Verlängerung der C-Kette des Aminoalkohols ist ohne große Bedeu
tung, weil Novokain in der gleichen Menge wie Tutokain eindringt. 3) Die Ggw. einer 
Amyl- statt einer Amingruppe scheint die Akkumulation in der Zelle zu begünstigen, 
bes. wenn es sich um die Amingruppe der Aminosäure handelt, z. B. im Falle des Butel- 
lins u. des Pantokains. 4) Die Ggw. von heterocycl. Kernen (Perkain, Kokain) scheint 
das Eindringen in die Zelle zu begünstigen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
224—26. März 1947. Inst, de biol. physico-chim.) W e s l y .  4150

Ph. J. Luteraan, M. F. Champeau und J. Choay, Über die Rolle gewisser Pigmente 
bei der Zellatmung. Zusammenfassung von Arbeiten der Vff. (Ann. Parasitol. humaine 
comparée 21. [ 1 9 4 6 . ]  3 4 5  u. 3 5 6 )  über Rhodotorula rubra, welche 4  Carotinoide enthält, 
u. Pulluluaria pullidans mit einem beträchtlichen Geh. an Melanin. Die fettlöslichen 
Carotinoide gehen aus Lipoiden durch Entziehung von H hervor, bei welchem Vorgang 
eine Phosphorylierung beteiligt ist. Die Carotinoide erhöhen ebenso wie die Melanine 
d a s  Redoxpotential, in Gegenwrkg. gegen eine etwaige Anaerobiose. Diese Wrkg. ist 
bei den Carotinoiden gebunden an die Geschwindigkeit, mit welcher ihre irreversible 
Oxydation erfolgt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 6 1 6 —1 7 .  Juni 1 9 4 7 .  Fac. 
de M e d . ,  Labor, de parasitologie.) H e s s e .  4 1 5 0
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Tage Astrup, Albert Fischer und Vilh. Ohlenschläger, Eiweißstoffwechsel von Oe- 
webszellen in  vitro. 5. Mitt. Die das Wachstum unterstützenden Substanzen in  zucker- 
freien Malzextrakten. (4. vgl. C. 1 9 4 6 .  II. 1128.) Es wird gezeigt, daß es durch zucker
freie Malzextrakte den Gewebszellen möglich ist, Glucose, Fructose u. Mannose für das 
Wachstum zu benutzen, während ohne Zugabe des Malzextraktes die Zucker ohne 
Wrkg. waren. (Acta physiol. scand. 1 3 .  267—76. 1947. Kopenhagen, Charisberg 
Found., Biol. Inst.) K im m erle . 4150

Tage Astrup, Gösta Ehrensvärd, Albert Fischer und Vilh. 0hlenschläger, Eiw eiß
stoffwechsel von Gewebszellen in vitro. 6 . Mitt. Die das Wachstum unterstützenden Sub
stanzen. (5. vgl. vorst. Ref.) Für das Wachstum von Gewebszellen in vitro sind Sub
stanzen nötig, die das Wachstum anregen (Embryonin, hochmol. Eiweißfraktionen) u. 
solche, die das Wachstum unterstützen (niedermol. Stoffe). Je stärker Malzextrakte 
gereinigt werden, desto weniger akt. wirken sie auf das Wachstum ein. Zusammen mit 
den Malzextrakten wirken gepulverte Embryoextraktpräpp. auf Wachstum u. Bldg. 
von Gewebskulturen ein. (Acta physiol. scand. 1 4 .  195—207. 1947.)

K immerle. 4150
R. I. Belkin, Die Entwicklung und Bedeutung der Wundhormone für die Regeneration. 

Übersicht über die Wundhormone (Trephone). — 39 Sowjet, u. 64 andere Literatur
angaben. (Ycnexn CoBpeMeHHOö BiiojioniH [Advances mod. Biol.] 24. 61—88. 
Juli/Aug. 1947.) Queck . 4150

Hilde Krantz, Reaktion der Zellkerne au f Narkotica. Best. der Kernvoll, an motor. 
Vorderhornzellen u. Basalzellen der Epidermis von Temporarien, die in l,3%ig. Ae. oder
1- oder 5%ig. A . narkotisiert worden waren. Die Berechnung der Kernvoll, erfolgte
als Rotationselipsoide aus Durchmessermessungen mit Okularmikrometer an Z e n k f .r - 
fixierten Paraffinschnitten nach Hämatoxylin-Eosin oder Toluidinblaufärbung. Die 
Ergebnisse der Ausmessung von je 100 Kernen wurden Variationsstatist, ausgewertet. 
Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß die Kernvoll, im prä- u. postnarkot. Reiz
zustand zunehmen, während der Narkose jedoch abnehmen. (Z. Naturforsch. 2b. 
428—33. Nov./Dez. 1947. Marburg a. d. L., Univ., Anatom. Inst.)

JU N K M A N N . 4150
M. N. Meissei und N. B. Sawarsina, Fluorescenzmikroskopische Beobachtungen an 

lebenden Zellen von Mikroorganismen. 1. Mitt. Hefe und hefeartige Mikroorganismen. 
Durch Anwendung einer Meth. zur Lebendfärbung von Hefe u. hefeähnlichen Organis
men mittels „Fluorochromen“ für anschließende fluorescenzmkr. Unters, der Zell
struktur untersuchen Vff. letztere bei verschied. Bedingungen der Zellexistenz. — Die 
von C. K e l l e r  (Wiener Med. Wschr. 8 9 .  [1939.] 329) für die bakterioskop. Diagnostik 
vorgeschlagene Fluorescenzmikroskopie in sichtbarem Licht steht der UV-Fluorescenz- 
mikroskopie auch bei empfindlichsten cytol. Unteres, nur wenig nach, zumal der Aus
fall der blauen u. violetten Fluorescenzen vermieden wird. Aus einer Reihe untersuchter 
Fluorochrome erwiesen sich Berberinsulfat (I), Acridinorange NO  (II), Aurophosphin  (III), 
Coriphosphin, Thioflavin S  u. Neutralrot (IV) als bes. wirksam. I u. III färben am besten 
die Chonchiosomen lebender Zellen, V das Vakuolensyst. u. II das Volutin. Alle ver
wendeten Fluorochrome werden in verschied. Maße vom Protoplasma adsorbiert. Die 
Verwendung von Fluorochromen zur Färbung lebender Zellen hat gegenüber n. Farb
stoffen eine Reihe von Vorzügen. Letztere müssen in wesentlich größeren Konzz. an
gewandt werden, was zu einer Kumulierung zellfremder Stoffe führt; erstere sind daher 
viel weniger tox. u. beeinflussen die Lebenstätigkeit der Zellen nur in geringem Maße. — 
Die durch diese Meth. ermittelte Kernstruktur der Hefezellen stimmt mit den Vorstel
lungen von G ü i l l i e r m o n d  völlig überein, während die Anschauungen von L i n d e g r e n  
(Mycologia 37. [1945.] 767) als phantast. anzusehen sind, da sie einer exakten mikro- 
skop. Unters, nicht standhalten. Die Wanderzellen der Hefe unterscheiden sich von 
den aeroben Zellen durch stärkere Fluorescenz des Cytoplasmas (Erhöhung der Sorp
tionsfähigkeit), gröbere Kerne u. Cariosomen, hypertrophierten u. stärker adsorbieren
den Chondriosomenapp. u. energischerer Kumulierung der Fluorochromen in den 
Vakuolen. Der Einfl. narkot. Substanzen (Ae., CHC13) auf die Zellen bewirkt Verstär
kung der Protoplasmafluorescenz u. Austritt der Fluorochromen aus den Vakuolen. 
Dieser Anfangswrkg. folgen Änderungen des Leuchtens der Chondriosomen u. Kerne. 
Durch die Fluorescenzmikroskopie können alle grundlegenden Phasen u. Veränderungen 
des Zellprotoplastes durch äußere Einwirkungen, die bei der n. Mikroskopie nicht erfaß
bar sind, beobachtet werden. — Weiter beobachten Vff. die Eigenfluorescenz verschied. 
Mikroorganismen; das vom Pilz Eremothecium Ashbyii in reichlichen Mengen syntheti
sierte Riboflavin z. B. bringt das Vakuolensyst. der Zelle zum Leuchten. Bemerkens
wert ist, daß der Schimmelpilz Penicillium sp. in Reinkultur keine Fluorescenz zeigt, 
in gemeinsamen Kulturen mit Hefe u. hefeähnlichen Organismen jedoch diese langsam
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mit einem rosafarbenen Pigment anfärbt, das in WooDschem oder sichtbarem blauen 
Licht eine grelle orange Fluorescenz aussendet. Diese fluorochrome Verb. ist in W. 
unlösl., diffundiert nicht ins Nährmedium u. bildet sich nur an Stellen unmittelbarer 
Berührung des Schimmelpilzes mit anderen Mikroorganismen. (MHKpoßHOJionifl [Mi- 
crobiology] 16. 394— 402. Sept./Okt. 1947. Moskau, Akad. d. Wiss., Inst, für Mikro- 
biol.) H. v. P ezold. 4150

Chr. P. R aven, J. C. K loek, E. J. Kuiper und D. J. de Jong, Der E influß  der Kon
zentration, der Behandlungsdauer und des Entwicklungsstadiums beim Lithiumeffekt auf 
die Entwicklung von Limnaea slagnalis. Früher hatte R aven (C. 1943. II. 139) beob
achtet, daß Einw. von LiCl auf die Eier von Limnaea stagnalis zur Bldg. von ,,Exo- 
gastrulae1 , oder von Mißbildungen vor allem in der Kopfregion führen konnte. In über 
400 Vers.-Serien wurden nun Eier von Limnaea mit verschied. Konzz. von LiCl (0,01 
bis 0,001%) behandelt u. das Entwicklungsstadium zu Beginn u. Ende der Einw. genau 
bestimmt. Für die Bldg. von Exogastrulae bestand maximale Sensibilität kurz vor u. 
während der 2. Teilung. Neigung zu Mißbildungen des Kopfes bestand maximal kurz 
nach dem Legen der Eier; darauf folgte eine Zeit sehr geringer Empfindlichkeit gegen 
LiCl, bis einige Std. nach dem 24-Zellenstadium ein neues Maximum erreicht wurde. 
Während der Periode geringer Empfindlichkeit schien ein Zusammenhang zwischen 
Auftreten der Mißbldg. u. Phase der Zellteilung zu bestehen. Wurden die Eier im Ruhe
stadium zwischen 2 Teilungen aus der LiCl-Lsg. entfernt, so traten keine Deformationen 
auf, wohl aber, wenn die Behandlung bei einer best. Teilungsphase unterbrochen wurde. 
Im 24-Zellenstadium liegt also bei Limnaea die Determination der Kopforgane noch 
nicht unwiderruflich fest. (Proc., Kon. nederl. Akad. Wetensch. 50. 584—94. 1947. 
Utrecht, Univ., Zoolog. Labor.) E k xleben . 4150

P. Ancel, Uber den Nachweis individueller Verschiedenheiten in  der Konstitution 
der Embryonen durch die vereinigte Wirkung von zwei teratogenen, chemischen Stoffen. 
Jeweils 2 der 4 Verbb. Eserinsulfat, Colchicin, Trypaflavin  u. Na2CH3AsO, werden ge
mischt; 0,1 cm3 der Mischung werden 48 Std. nach der Incubation auf einen Kücken
embryo der Rasse des weißen Leghorns gestrichen. 1) Die Mischung von 2 Stoffen A 
u. B verursacht bei einigen Embryonen innerhalb gewisser Dosengrenzen das Aufteten 
der durch Stoff A, bei anderen der durch Stoff B, bei wieder anderen der durch beide 
Stoffe bedingten Mißbildungen. Einige Embryonen zeigen keine Mißbildung. 2) Die 
Mischung der Stoffe C u. D verursacht die gleichen Ergebnisse, jedoch mit der Ausnahme 
daß kein Embryo die Vereinigung der von jedem einzelnen Stoff verursachten Mißbil
dungen aufweist, ganz gleich, wie groß die angewandten Dosen sind. Es zeigt sich also, 
daß individuelle Abwandlungen in den Beziehungen zwischen dem Grad der Sensibilität 
des Embryos gegen einen teratogenen Stoff mit ausgewählter Wrkg. u. dem Grad der 
Sensibilität gegen einen anderen dieser Stoffe bestehen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
141. 208—09. März 1947. Inst, de biol. physico-chim.) W e sly . 4150

P. Ancel, Über eine m it H ilfe von vereinigten chemischen Stoffen erhaltene Gesichts
mißbildung. (Vgl. vorst. Ref.) Durch Abstreichen von 0,1 cm3 einer Lsg. von 0,125 mg 
Eserinsulfat u. 0,0166 mg Trypaflavin  auf Kückenembryonen 48 Std. nach der In
cubation wird in 26% der Fälle eine Agenesie des Oberkieferfleisches hervorgerufen, die 
am 10. Tage nach der Incubation makroskop. diagnostiziert u. am Ende der Tncuba- 
tionszeit (20 Tage) festgestellt werden kann. Die sich auf die obere Schnabelhälfte u. 
die Gaumenwölbung beziehenden Mißbildungen werden im einzelnen beschrieben. (C. 
R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 209— 10. März 1947.) W esly . 4150

P. Ancel, Über die Erhöhung der teratogenen Wirkung eines chemischen Stoffes durch 
Assoziation mit einem anderen Stoff. (Vgl. vorst. Ref.) Erweiterung der in vorst. Reff, 
durchgeführten Versuche. Die in der 48. Std. mit 0,125 mg Eserinsullat oder 0,00025 mg 
Colchicin behandelten Embryonen zeigen die gleichen Mißbildungen wie Embryonen, 
die mit beiden Stoffen gemeinsam oder mit jeweils einem Stoff in stärkerer Dosis be
handelt worden sind. Daraus folgt, daß die durch Assoziation eines ehem. Stoffes mit 
einem anderen Stoff hervorgerufene Erhöhung der teratogenen Kraft einer allg., von 
der Natur des assoziierten Stoffes unabhängigen Wrkg. auf den Organismus zuge
schrieben werden kann. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 316— 17. April 1947.)

W esly . 4150
J. Brächet und R . Jeener, Die Strukturproteine Szent-Györgyi’s und das Thymo- 

nucleohiston. Aufbauend auf den Arbeiten von Szent-Györc y i u . Mitarbeitern (C. 1941.
II. 3077) verglichen Vff. die physikal. u. ehem. Eigg. der Strukturproteine (II) u. des 
Thymonucleohistons (I) u. fanden große Ähnlichkeit. Das Renosin enthielt über 2%
I. Sie behandelten Epidermiszellen mit EDSALL-Harnstofflsg. u. fanden zunächst keine 
Wrkg.; nach dem Zerreiben der Zellen bildeten sich aus den Kprnen zum Teil doppel
brechende I-Fasern. Viscosität u. Doppelbrechung der II verschwanden durch Einw.
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von I-Polymerase. Kernlose oder kleinkernige Zellen enthielten stets wenig oder 
kein II. Ihre spezif. Eigg. verdanken die II demnach dem vorhandenen I. Vff. disku
tieren die Möglichkeit, daß auch das Plasmosin  von B e n s l e y  (Biol. Symp. 1 0 .  [1943.] 
323) u. die von L a w r e n c e ,  N e e d h a m  u. S h e n  (Nature 2. [1940.] 104) aus Amphibien- 
Neurula isolierten Proteine mit II u. damit auch mit I in enger Beziehung stehen. 
(Biochim. biophysica Acta [Amsterdam] 1. 13—20. Jan. 1947. Brüssel, Freie Univ., 
Fac. des Sei., Labor, de Morphol. animale et de Physiol. animale.)

E r x l e b e n .  4 1 5 0
Alberto Monroy, Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von polarisiertem Licht 

bei der Untersuchung der submikroskopischen Struktur von Zellen und tierischem Gewebe. 
Vf. verweist eingehend auf die Schwierigkeiten bei der Unters, der submikroskop. Zell- 
u. Gewebsstruktur durch das Polarisationsmikroskop. Vor allem bei tier. u. mensch
lichem Gewebe ist das Material oft so labil, daß es durch die verschied. Fll., mit denen 
es bei der Unters, zur Änderung des Brechungsindexes getränkt wird, in vielen Fällen 
durch ehem. oder physikal. Einfll. in seiner Gestalt verändert wird. Die durch die 
Unters, in polarisiertem Licht erhaltenen Ergebnisse können nur zusammen mit gleich
zeitigen anderen Methoden (z. B. Röntgen-Unters.) voll ausgewertet werden. In diesem 
Zusammenhang verweist Vf. auf die Fortschritte, die bei der Unters, des Muskelfibroins 
u. der Chromosomen durch diese kombinierte Meth. erzielt wurden. (Ric. sei. Rico- 
struzione 1 7 .  643—45. Mai 1947. Napoli, Stazione Zoologica.)

H. S c h e u k l e n .  4150
Ph. Joyet-Lavergne, Untersuchungen über die Lokalisierung der Oxydationszonen in  

lebenden Zellen vermittels der Indigosol 1 B-Technik. Wss. orangerote Indigosol I B-Lsg. 
verfärbt sich in vitro bei der Oxydation, wobei 5 graduell ansteigende Oxydationsstufen 
angezeigt werden (l. blaßorange, 2. hellbraun, 3. fast farblos, 4. hellgrün, 5. grün). 
Vermittels dieser Technik wurde das Oxydationsvermögen tier. (Speichel der Chirono- 
muslarve, Gregarinen) u. pflanzlicher Zellen (Phanerogamen, Algen, Pilze) untersucht. 
— Die Oxydo-Redd. in der lebenden Zelle sind von der Zellstruktur abhängig. Kern 
wie auch Cytoplasma bilden diesbzgl. hetrogene Medien. Im Kern besitzt der Nucleolus 
ein viel stärkeres Reduktionsvermögen (Stufe 5) als die ihn umgebende Substanz 
(Stufe 1). Im Cytoplasma üben nur die Chondriosomen ein starkes Reduktionsver
mögen (Stufe 5) aus, während dieses für die übrige Substanz bei Tierzellen Stufe 3, bei 
Pflanzenzellen Stufe 1—2 entspricht (bei Antheridien u. c? Gameten verschied. Pilze 
Stufe 3 u. 4). — Das erhöhte Oxydationsvermögen von Nucleolus u. Chondriosomen 
wird auf das in ihnen enthaltene, als Oxydationskatalysator wirkende Vitamin 
A-Glutathion-Syst, zurückgeführt. — 25 Literaturangaben. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 .  
258—65. Jan./März 1947. Bois-Colombes, Seine, École des Hautes-Études, Labor, de 
Cytol. de la sexualité.) R a n g .  4150

F. Jacoby, Verwendung der Phosphatasereaktion bei einer Methode zur Demon
strierung der Gallencapillaren von Ratten. Durch Abbinden des Ductus hepaticus u. 
einer dadurch bewirkten Anstauung der Galle, die mit einer Erhöhung des Geh. an 
alkal. Phosphatase (I) einhergeht, kann man die Gallencapillaren sichtbar machen, 
wenn eine Behandlung nach G o m o r i  zum Nachw. der I vorgenommen wird. (J. Phy- 
siology 1 0 6 .  33 P. 15/10.1947. Birmingham, Med. School.) H e s se . 4150

H. Tuchm ann-Duplessis, Eine einfache Färbetechnik zur Darstellung der glandulären 
Zellen der Hypophyse. Zur Darst. der verschied. Zellarten der Hypophyse nach H e l ly -  
Fixierung werden die entparaffinierten Schnitte wie folgt gefärbt: a) 15 Min. l%ig. 
Fuchsin-Lsg.; b) schnell waschen in W .; c) 1 Min. in eine 2%ig. Lsg. von Orange G 
tauchen; d) ohne zu waschen, eine Lsg. von 5%ig. Phosphorwolframsäure 2 Min. lang 
auf die Objektträger schichten; e) in dest. W. waschen, 5—6 mal wiederholen; f) 15Min. 
in einer Blau-Orange-Lsg. (1 g Anilinblau, 2 g Orange G, 7 cm3 Essigsäure, 100 cm3 aq. 
dest.) färben; g) schnell in 70%ig. A. waschen, entwässern, Canadabalsam. Diese Meth. 
gibt kontrastreiche Bilder, die eine Unterscheidung der eosinophilen u. basophilen Zel
len u. die cytol. Darst. der Lobus glandularis ermöglichen. (Bull. Histol. appl. Physiol. 
Pathol. 2 4 .  180—81. Nov. 1947. École norm, sup., Labor, de Zool.)

H o h e n a d e l .  4 1 5 0
V. Mazzi, Über das Vorkommen basophiler Zellen vom T yp  ß und T yp  <5 im  Hypo

physenvorderlappen des Wassermolchs. Im Hypophysenvorderlappen des Wassermolchs 
(Triturus cr'status carnifex, L a u r )  lassen sich in 5  /r-Schnitten mit Fe-Hämatoxylin 
(REGAUD-Reagens), Resocarmin, saurem Fuchsin u. modifiziertem M a l l o r y - Reagens 
zweierlei Typen von basophilen Zellen unterscheiden, die nach einer Probe mit Resorcin- 
Fuchsin den von R o m e i s  als Typ ß u. <5 bezeichneten entsprechen. Die ß-ZeUen färben 
sich hellviolett, die ¿-Zellen in verschied. Tönen grünblau; unter letzteren werden noch 
2 Arten unterschieden, die größeren werden als „globuläre ¿-Zellen“, die kleineren ein-
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fach als ¿¡-Zellen bezeichnet. Im Gegensatz zum Befund beim Menschen sind hier die 
¿-Zellen zahlreicher als die ß-Zellen. Die anatom. Verteilung wird eingehend besprochen. 
(Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 3. 651— 53. Nov./Dez. 
1947. Florenz, Univ., Inst. f. vgl. Anatomie.) R . K .  M ü l l e r .  4150

Michel Mosinger, Wolff'sche Zysten des Eierstocks und des Nebeneierstocks von 
Meerschweinchen unter der E inwirkung von Östrogenen Stoffen. Riesenzysten und onco- 
cytäre Zysten. Weibliche Meerschweinchen werden mit Östrogenen Stoffen (Propion- u. 
Benzoesäureöstradiolester, Diäthylstilböstrol) behandelt. Diese können WoLFFsche 
histol. Rkk. mit zyst. Verwandlung u. in manchen Fällen Entw. von Riesenzysten ver
ursachen. Die zyst. Ovarien-Rk. der Östrogene ist indessen nicht konstant. Sie ist 
bei den betroffenen Tieren von verschied. Intensität; die zyst. Umwandlung kann bei 
demselben Tier auf der linken oder rechten Seite vorherrschen. Ein 65 Tage mit Di
äthylstilböstrol behandeltes Tier weist einen Eierstock auf, der zahlreiche medulläre 
Zysten von beträchtlichem Vol. enthält u. mit riesenhaften Epithelzellen bedeckt ist. 
Ihr Kern ist bis zu 25mal so groß wie ein perizyst. Fibroblastkern. Die Zellen gehören 
zur Klasse der Makrozellen (HAMPERLsche Oncocyten), für die der Name oncocytäre 
Zysten vorgeschlagen wird. Der Östrogene Ursprung gewisser Eierstockzysten der Frau 
muß daher in Erwägung gezogen werden. Auf die Entstehung von Zysten mit Riesen
zellen von bösartigem Verlauf muß bes. hingewiesen werden. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 1 4 1 .  2 12— 13. März 1947. Coimbra, Portugal, Univ., Inst, d’anatom. pathol.)

W e s l y .  4 1 5 0
Michel Mosinger, Über die Beziehung zwischen der Östrogenen, cancerogen-anti- 

cancerogenen, sklerogenen, kolloidocytogenen und karyoklastischen Wirkung. Bei Ratten 
u. Meerschweinchen verursachen Östrogene Stoffe eine reaktioneile hyperplast. Histio- 
cytose u. das Auftreten seltener Kolloidocyten. Bei Meerschweinchen treten die 
Kolloidocyten von östrogenem Ursprung in außerordentlichem Überfluß auf. Die 
cancerogenen Stoffe bewirken bei Meerschweinchen die Bldg. von Kolloidocyten, jedoch 
in schwächerem Maße als bei Tieren, die mit Östrogenen Stoffen behandelt worden 
sind. Dieselben cancerogenen Stoffe verhalten sich bei Meerschweinchen Östrogen. Der 
koll. Stoff der reaktioneilen Elemente ist eosinophil, fuchsinophil, ferrohämatoxy- 
linophil, tannoferrophil, osmioaluminophil, argentophil u. färbt sich mit Enzianviolett, 
Methylgrün, Jodgrün u. Thionin ohne Metachromasie; nach genügend langer Behand
lung mit A. ist er unfärbbar. Es besteht eine Beziehung zwischen den genannten ver
schied. Wirkungen. (C. R .Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  298— 99. März 1947. Coimbra, 
Portugal, Univ., Inst, d’anatom. pathol.) W e s l y .  4150

W. P. Israilski, Wuchsstoffe und ihre Bedeutung für die Entwicklung von bakteriellen 
Tumoren bei Pflanzen und die phytopathogenen Bakterien und Pilze. In der Übersicht 
(6 1  Literaturstellen) werden die einander widersprechenden Literaturangaben der 
letzten 15— 2 0  Jahre über die Wuchsstoffbedürfnisse der symbiont. Knöllchenbakterien
(I) besprochen. Vf. kommt zum Schluß, daß die verschied. Stämme von I verschied. 
Wuchsstoffe benötigen, einige davon vom Typus der Auxine, andere vom Typus der 
Vitamine. Manche Stämme vermögen solche Stoffe in Ggw. geeigneten Ausgangsmate
rials im Substrat selbst zu synthetisieren (Indolessigsäure aus Tryptophan). Als meist 
(wenn auch keineswegs generell) benötigter Wuchsstoff steht B iotin  an erster Stelle. 
Einzelne Stämme von Rhizobium  brauchen auch Vitamin B,, vielleicht auch B,. Vit
aminkombinationen wirken oft ungleich stärker als nach der Wrkg. der Einzelkompo
nenten zu erwarten wäre. Manche Stämme reagieren nach neueren Angaben auch 
stark auf thermolabile Stoffe aus den Geweben der Wirtspflanze. —  Eine Reihe pflan
zenpathogener u. saprophyt. Bakterien ( B. tumefaciens, B. radiobacter) bildet beim 
Wachstum Auxine in erheblich größerer Menge als die Knöllchenbakterien, so daß sie 
auf Zusätze solcher Stoffe kaum reagieren. Die Frage, ob solche Stoffe für die Bldg. 
von Knöllchen u. Pflanzentumoren verantwortlich sind, wird diskutiert, muß aber 
nach Ansicht des Vf. noch offen gelassen werden. (Ycnexii CoBpeMeHiioii BiioJioniH  
[Advances mod. Biol.] 2 3 .  1 0 9 — 2 6 .  1 9 4 7 .)  F r a n k e .  4 1 6 0

Zoia Kulescha, Vergleich zwischen der Wirkung von Phytomonas tumefaciens und 
der von Indolessigsäure auf die in  vitro gezüchteten Fragmente von vasculärem Parenchym  
von Topinam bur. Um die Rkk. der Gewebe von Topinambur auf Phytomonas tume
faciens u. Indolesigsäure zu vergleichen u. festzustellen, ob dieser Stoff als die Ursache 
von Neoplasmen anzusehen ist, werden Fragmente von vasculärem Parenchym von 
verschied. Topinamburarten in eine vom Teilungsstoff freie Lsg. oder in eine mit Indol
essigsäure von der Konz. 10 ~7 versetzte Lsg. gegeben. Dann wird das Bacterium durch 
Einstich in verschied, in der Lsg. befindliche Fragmente ohne Heteroauxin eingeimpft. 
Auf den Geweben entstehen mehr oder weniger umfangreiche Tumoren u. (in gewisser 
Entfernung der ursprünglichen Neoplasmen) Schwielen. Die Intensität der beiden
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Wucherungsarten wird geschätzt, die Ergebnisse sind in einer Zahlentafel vereinigt. 
Es wird keine allg. Beziehung zwischen den durch Phytomonas tumefaciens, den auf 
Entfernung durch einen Tumorherd u. den durch die Wrkg. der Indolessigsäure her
vorgerufenen Wucherungen festgestellt. Daraus darf man nicht schließen, daß die vom 
Phytomonas sekretierte Indolessigsäure keine Rolle bei der Entw. der in den benach
barten Geweben auftretenden Tumoren u. Schwielen spiele; aber man kann annehmen, 
daß die Reizwrkg. des Phytomonas sieh nicht auf eine einfache Sekretion des Wachs
tumsstoffes zurückführen läßt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  232— 34.
März 1947. Labor, de biol. végétale S.P.C.N.) W e s l y .  4160

Zoia Kulescha, Vergleich der anatomischen Struktur der durch die E inw irkung von 
Indolessigsäure und von Phytom onas tumefaciens auf die in  vitro gezüchteten Fragmente 
von vasculärem Parenchym von Topinam bur hervorgerufenen Neubildungen. (Vgl. vorst. 
Ref.). Die anatom. Entw. von Fragmenten vasculären Parenchyms von Topinambur unter 
der Einw. von Indolessigsäure ist bereits untersucht worden u. zeigt sich darin, daß die 
Regionen der Explantationen sich vermehren u. eine zusammenhängende Schicht eines 
peripher, homogenen Gewebes bilden, in deren Mitte sich in der Folge cribrovasculäre 
Bündel unterscheiden lassen. Diese Bündelsind gleichmäßig auf eine Schicht oder mehrere 
Schichten verteilt, so daß ihre durchlöcherte M. nach außen gekehrt u. ihre vasculäre M. 
nach der Seite des vorher bestehenden Gewebes gerichtet ist. Zum Vgl. dieser Struktur 
mit der der Tumoren u. der in deren Umgebung entwickelten Neubildungen werden 
period. Schnitte in den durch Phytomonas tumefaciens inokulierten Explantationen 
angebracht. Die Beobachtung der Schnitte zeigt, daß einige Tage nach der Inokulation 
die dem Einstich benachbarten Regionen ein homogenes Parenchym bilden, in dem sich 
bald Inseln von Ligninzellen u. cribrovasculare Bündel erkennen lassen. Diese weisen 
weder eine gleichmäßige Anordnung noch eine regelmäßige Struktur auf. Einige Bündel 
bestehen aus vollständig von Bast umgebenen Ligninzellen; in anderen ist umgekehrt 
der Bast von Ligninzellen umgeben. Die Struktur der durch die Indolessigsäure her
vorgerufenen Wucherungen ist recht verschied, von den durch Phytomonas erhaltenen 
Neoplasien. Nach 3 Wochen wuchern die den Tumor umgebenden Gewebe u. bilden 
gleichmäßig dicke Schwielen, die den durch Heteroauxin erzeugten ähneln. Der histolog. 
Schnitt in diese Neubildungen zeigt, daß diese äußerliche Ähnlichkeit nicht mit der 
entsprechenden anatom. Struktur übereinstimmt. Die durch Tumoren erzeugten Wu
cherungen weisen keine so gleichmäßige Struktur wie die durch Indolessigsäure her
vorgerufenen auf. Man darf annehmen, daß die durch das Bakterium sekretierte Indol
essigsäure nicht der einzige Faktor für die Entw. der Tumoren ist. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 141. 358— 60. April 1947.) W e s l y .  4160

Otto Lentz, Krebs und Vererbung. E ine Stammbaumforschung. Vf. kommt auf 
Grund einer sehr umfangreichen Stammbaumforschung an über 2000 Patienten, die 
bösartige u. gutartige Geschwülste in gleichen u. verschied. Organen umfaßt, die Be
deutung des Alters berücksichtigt, sowie Metastasen, Récidivé, Krebs bei Ehepaaren, 
Zwillingsforschung u. Leukämien u. pemiciöse Anämien mit einbezieht, zu folgender 
Schlußfolgerung: eine Geschwulstbldg. ist durch das Zusammenwirken von 2 Faktoren 
bedingt, einem lokalen Faktor durch endogene Reize traumat. Natur u. einem allg. 
endogenen Faktor, Konstitutionsänderung oder konstitutionelle Erkrankungen in 
Form hormonaler Störungen. Beide Faktoren können erblichen Einfll. unterworfen 
sein. (Arb. staatl. Inst. exp. Therap. Georg Speyer-Hause Frankfurt a. M. 1947.1— 190.)

H o h e n a d e l . 4 1 6 0
A. Fromme, K eim blatt-Theorie, Krebsentstehung und Behandlungsmöglichkeit. De

finition der Keimblatt-Theorie mit bes. Berücksichtigung des mesenchymalen Gewebes, 
dessen Eigg. u. teilweisen Identität mit dem Reticuloendothelialen System (RES). 
Durch Erfahrungen in der Klinik wird der Beweis versucht, das Mesenchvm auch als 
Abwehrorgan gegen die Entstehung des Carcinous anzusehen (geringere Bösartigkeit 
der bindegewebig durchwachsenen Geschwülste, z. B. Szirrhus). Die Bereitschaft zur 
Krebsentstehung wird erklärt mit physiol., physikal. u. ehem. Schädigungen antiblast. 
Organe : Altern, Atrophie, Röntgenstrahlen, Teerpinselungen, chron. Arsenvergiftungen
u. a. Als therapeut. Möglichkeiten werden neben der Radikaloperation operations
fähiger Carcinome genannt: allg. Stärkung des Mesenchyms durch subcutane Imp
fungen junger Mesenchymzellen, Anregung mesenchymaler Rkk. durch Setzen von 
Wunden, Umgeben des Tumors von Mesenchymzellen durch direkte Injektionen. (Zbl. 
Chirurg. 72. 1418— 38. 1947. Dresden.) H o h e n a d e l .  4160

Lucie Ahlström, Nucleoproteide in  normalen und cancerÖsen Zellen. 5. Mitt. H iston  
aus Thymuszellkernen. (3. u. 4. vgl. Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A  22 A. Nr. 4. 13.) 
Aus Dialyseverss. ging hervor, daß das aus Thymuszellkernen erhaltene Histonsulfat 
zu 40%  aus niedrigeren Moleküleinheiten mit einem Mol.-Gew. unter 10 000 bestand.
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Bei dem durch Dialyse fraktionierten Histon wurde schließlich durch Elektrophorese 
eine völlige Reinigung von anhaftender Nucleinsäure erreicht. Das gereinigte u. durch 
Dialyse von Fraktionen mit einem Mol.-Gew. unter 10 000 befreite Histon war in bezug 
auf seine mol. Zus. polydispers u. enthielt nach Unterss. in der Ultrazentrifuge 2 Haupt
komponenten mit den Sedimentationskonstanten s»0 =  8,7 S u. s20 — 0,9 S. (Ark. 
Kem., Mineralog. Geol., Ser.A 2 4 A. Nr. 31. 1— 1 7 . ' 1947. Stockholm, Univ., Inst, 
f .  organ.-chem. Forschung.) R u f p e r t .  4160

R. Truhaut und Marie-Elisabeth Vennes, M agnesium und Alkaliphosphatase im  
Blut von Krebskranken. Nach den Unterss. der Vff. besteht zwischen den Mg-Werten 
u. der Alkaliphosphatase im Blut von Krebskranken eine Beziehung, wobei aber die 
genaue Beobachtung durch andere Faktoren, die als übergeordnet zu bezeichnen sind, 
erschwert wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  7 17 — 18. Juli 1947. Fac. de 
med., Inst, du cancer.) B a e r t i c h .  4160

Jean Roche, Lucien Cornil, Georges Desruisseaux, Nicole Baudoin und Suzanne Long, 
Die Wirkung des Z inkions auf die alkalische Phosphatase von menschlichem Serum und 
Krebs. (Vgl. C. 1947. E . 9 11.) Es wurde beobachtet, daß geringe Zusätze von ZnSOi  
(mol./10 000— 5000) die allcal. Serumphosphalase (I) von n. Personen oder von Patienten 
ohne bösartige Geschwulst deutlich aktivierten, während dies bei Patienten mit malignen 
Tumoren nicht der Fall war. Wurde der Tumor aber entfernt, so konnte I nach 10 Tagen 
durch Zn-Ionen aktiviert werden. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  12 5 1— 52. 
Dez. 1947.) v .  P e c h m a n n .  4160

A. Morel, A. Josserand, J. Enselme und P. Chenevon, Vergleichende W irkung von 
zwei- und dreiwertigem Eisen im alkalischen M ilieu auf die A ktivitä t eines phosphomono- 
esterasehaltigen Extraktes, der von einem Epitheliom  des Ratten-Uterus herrührt. (Stamm  
T 8 von Guerin.) Fe3 * hat einen hemmenden Einfl. auf die nicht gereinigte Phosphomono- 
esterase der Rattentumoren (so daß sie unter dem Einfl. des Zellenmilieus bleibt), sowohl 
als Ion wie auch als Klompex gebunden, erzeugt durch delactonisierte Dehydroascorbin- 
säure oder Weinsäure. Dagegen wirkt Fe2* im ionisierten Zustand unter denselben Be
dingungen aktivierend. (Ann. Inst. Pasteur 73. 688— 90. Ju li 1947.)

B e n i s c h k E . 4 1 6 0
B. I. Sbarski und I. Je. Elpiner, Polarographische Analyse der Eiu-eißstojfe des 

Blutes bei Krebs. Es wurden Unterss. an 20 Kaninchen mit einer Krebsschwellung des 
Stammes von B r o w n - P i e r c e  u. an 5 Kontrolltieren durchgeführt. Die zerkleinerten 
Organe wurden mit W. gekocht, das mit 0,ln Essigsäure angesäuert worden war. Das 
gesamte Eiweiß (1) scheidet sich aus, wird entfettet u. getrocknet. 0,01 g davon werden 
in 5 cm3 nKOH aul kleinem Feuer in 5 Min. unter geringer Hydrolyse des I aufgelöst, 
als Pufferlsg. wird eine Mischung von 0,008nCoCl2, 0,lnNH,Cl u. 0,lnN H 3 verwendet. 
Es treten 2 polarogiaph. Wellen auf: die untere begleitet die Co-Ausseheidung, die obere 
ist die Proteinwelle. Diese ist bei den I-Präpp. aus dem Blut der mit Krebssehwellung 
infizierten Kaninchen bedeutend höher als bei n. Kaninchen. Die Aminosäurezus. der 
krebsbefallenen Organe verändert sich. Die polarograph. Wellen des Blutserums sind 
bei Krebs niedriger als jene bei gesunden Organen, jedoch ist diese Senkung nicht spezif., 
sie tritt bei Erkrankungen auch anderer Athiologie u. der Pathogenese auf, pyogene 
Prozesse von größerer Tiefe bewirken auch eine Steigerung der polarograph. Wellen. 
Ausführlicher über das Bestimmungsverfahren: Y c n e x ii  coBpeMeHHoH ßHOJianiH 
[Fortschritte d.gegenwärt. Biol.] 1947. (E ic ju ieT eH b 9KcnepHMeHT0JibHOft E n o -n o n in  
h  M enH U H H bi [Bull. exp. Biol. Med.] 24. 22— 25. Juli 1947. Moskau, Akad. der 
Med. Wiss. der U dSSR, Labor, für Biochem. des Krebses.) v. W i l p e r t .  4160

C. Champy und M. Demay, Ovarialtumor einer durch Follikelhormon kastrierten 
Fasanenhenne. Durch Verss. der Vff. konnte festgestellt werden, daß die Keimzellenele
mente den Entstehungsort für Hormone bilden u. daß diese unabhängig von ihrer 
eigenen sexuellen Entw. sind. Der experimentell gesetzte Ovarialtumor enthält keinerlei 
Bestandteile, die an die Follikelzellen oder an die interstitiellen Zellen erinnern. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  634— 35. Juni 1947. Strasbourg, Fac. de med., Labor, 
histol.) B a e r t i c h .  4160

Alberte Pullman, Beitrag zur Untersuchung der Elektronenstruktur organischer 
Molekeln. Die krebserzeugenden Kohlenwasserstoffe. (Vgl. C. 1948. I. 1126.) Auf wellen- 
mechan. Grundlage berechnet Vf. für aromat. kondensierte Ringsysteme die Verteilung 
der 7r-Elektronen auf die unmittelbare Umgebung der einzelnen C-Atome („Gipfel
zonen“ ) u. auf die dazwischen liegenden „Bindungszonen“ . C-Atome in Gipfelzonen 
ernöhter Elektronendichte sind ehem. akt. für Substitutionsrkk., Bindungszonen mit 
stark erhöhter Elektronendichte sind ehem. akt. für Additionsrkk., was Vf. durch zahl
reiche Beispiele belegt. Cancerogene Wrkg. tritt nach Vf. dann auf. wenn im Mol. ein 
Phenanthrenskelett enthalten ist, dessen meso-Stellung nicht durch eigene oder be-
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nachbarte Substitution blockiert bzw. ster. behindert ist, und wenn die C-Atome in 
meso-Stellung sowie die sie flankierenden C-Atome stark erhöhte Elektronendichte auf
weisen, derart, daß die Summe der Elektronendichte dieser 4 Gipfelzonen 1,29 e über
steigt. Je  höher diese Summe, umso ausgeprägter die cancerogene Wirkung. Bei sehr 
hoher Summe der Elektronendichten nimmt jedoch die cancerogene Wrkg. wieder ab. 
Erläuterung an zahlreichen Beispielen. (Ann. Chimie [12] 2. 6— 7 1. Jan./Febr. 1947. 
Inst, du Radium.) W. K e l l e r .  4160

Birger Ekman und J. P. Strömbeck, Ausscheidung von Abbauprodukten von 2.3- 
Azotoluol bei verschiedener D iät. Vff. berichten über eine Diät, die eine Schutzwrkg. 
gegen das carcinogenwirkende 2.3-Azotoluol (I) besitzt (vgl. Acta physiol. scand. 14. 
[1947.] 43 u. 63). Untersucht wurden die Abbauprodd. von I, die bei verschied. Diät 
ausgeschieden wurden; die Tumorschutzwrkg. scheint abhängig zu sein vom I-Stoff
wechsel. Die Verss. wurden durchgeführt mit einer Vitamin B-freien Basaldiät (aus 
vitaminfreier Weizenstärke u. Casein, Erdnußöl, Lebertran u. Salzgemisch), unter Zu
satz von Aneurin, Riboflavin u. Nicotinamid an Mäusen u. Ratten. Bei Verabreichung 
von I mit Schutzdiät wurden ausgeschieden: Aminobenzoesäure (II, viel), Aminokresol 
(III, viel), kein T olu idin  (IV); ohne Schutzdiät: wenig II, wenig III, kein IV. Bei Fü t
terung mit m -Toluidin  u. Schutzdiät: viel II u. III, wenig oder kein IV ; ohne Schutz
diät: wenig II u. III, viel IV. Die Ascorbinsäurebl&g. ist bei Schutzdiät hoch, ohne 
Schutzdiät gering; die Sulfanilam idausscheidung  ist bei Schutzdiät gering, ohne Schutz
diät hoch; Sulfanilamid wird sowohl mit als auch ohne Schutzdiät zu 50 %  acetyliert. 
Der Einfl. von Schutzfaktoren der Diät auf die Ausscheidung tumorerzeugender Verbb. 
wird erklärt durch die Steigerung der A scorbinsäurebldg., für die Vitamin B2 verantwort
lich gemacht wird. Nach den Ergebnissen scheint Ascorbinsäure Tumorschutzwrkg. zu 
besitzen. (Acta physiol. scand. 14 . 63— 79. 30/9. 1947. Lund, Schweden, Univ. of 
Lund, Medicochem. Inst, and Surg. Clinic.) G o e b e l .  4160

Birger Ekman und J. P. Strömbeck, Cancerogene Zerfallsprodukte von 2.3-Azotoluol. 
(Vgl. vorst. Ref.) Nach Verabreichung von 2.3-Azotoluol (I) kommt es zur Ausbildung von 
Blasentumoren. Es wird nun bei Ratten festgestellt, daß nach oralen Gaben von I im Urin
o- u. m -T olu idin  erscheinen u. man vermutet, daß sie cancerogene Eigg. besitzen. Diese 
Voraussage konnte durch das Auftreten von Blasentumoren nach Gaben von o- u. m- Tolui
din bestätigt werden. Von den außerdem so bei Ratten untersuchten Verbb. erzeugten 
Blasentumoren: 4'-Am ino-2.3'-azotoluol (zerfällt in o-Toluidin u. p-Toluylendiamin), 
4 '-Acetylam ino-2.3'-azotoluol (o-Toluidin u. Acetyl-p-toluylendiamin), 4 '-Diacetylamino- 
2.3'-azotoluol (o-Toluidin u. Diacetyl-p-toluylendiamin) u. 4 '-Oxy-2.3'-azotoluol (o-To
luidin u. p-Oxy-m-toluidin). Zu keiner Blasentumorbldg. führten Buttergelb (Anilin 
u. p-Dimethylphenylendiamin) u. p-Am inoazobenzol (Anilin u. p-Phenylendiamin). 
Lebertumoren wurden durch Buttergelb, 4'-Amino-2.3'-azotoluol, 4'-Acetylamino-2.3'- 
azotoluol u. 4'-Diacetylamino-2.3'-azotoluol ausgelöst, nicht aber durch p-Aminoazo
benzol, p-Dim ethylphenylendiam in, 2.3'-Azotoluol, 4'-Amino-2.3'-azotoluol, 4'-Oxy-2,3' 
azotoluol u. 4'-Acetoxy-2.3'-azotoluol. (Acta physiol. scand. 14 . 43— 50. 30/9. 1947. 
Lund, Schweden, Univ., Medicochem. Inst, and Surgical Clinic.) K i m m e r l e .  4160

A. B. Mandelboim, Diagnostischer Wert der vergleichenden Untersuchung der Zu- 
sammenstzung der Cerebrospinalflüssigkeit in  verschiedenen Höhen des Subarachnoidal
raumes. Für tuberkulöse Spondylitis, Sarkomatose des Rückenmarkes u. extramedul
lären Tumor sind starke Zunahme des Proteins u. positive Globulinrk. charakteristisch. 
Bei diesen u. bei extramedullären Tumoren beobachtet man in der Lumbalfl. erhöhten 
Ca-Geh. u. erniedrigten Zuckerspiegel gegenüber den Suboccipitalpunktaten. Sarko
matose des Rückenmarkes u. extramedullärer Tumor sind auch durch einen vermehrten 
Lipoidgeh. der Lumbalfl. ausgezeichnet. Die W A SSERM A N N -R k. ist bei allen Erkran
kungen inLumbal- wieSubakzipitalpunktaten negativ. (E>KWiJieTeHb 9KcnepiiM eHTaJib- 
Hoii B n o jio r iiH  h MentiHMHbi [Bull. exp. Biol. Med.] 24. 359— 64. Nov. 1947. Alma- 
Ata, Med. Molotow-Inst., Klinik für Nervenkrankheiten.) K . M a i e r .  4160

Emil Abderhalden, Lassen sich verschiedenartige Störungen des lymphatischen Systems 
m ittels der A .-R . unterscheiden?  Nach subcutaner Beibringung verschied, gereinigter 
Carcinomgewebe treten im Harn von Kaninchen spezif. Abwehrproteinasen auf. Auch 
im Falle von Lymphosarkom u. bes. bei einem Fall von myeloischer Leukämie zeigt 
sich die A BDERHA LD EN sche Rk. positiv. Störungen im Bereich des lymphat. Syst. 
machen den Ausgang der Rk. unsicher. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. 
[Wien] 1 .  289. 1947. Halle a. d. S., Univ., Physiol. u. Physiol.-Chem. Inst.)

W r b a .  4160
Jan Sokołowski, E influß  einiger Stoffe auf die Entwicklung der Ehrlich-Ceschwulst 

bei M äusen. M it EHRLICH-Tumor (in  d ie  H ü fte , n ic h t S chulter) in fiz ierte  M äuse w urden  
m it versch ied . S toffen  in jiz ie r t:  P u lv e ris ie rte  M äuse-E m bryos oder P la z e n ta  sowie
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Füttern der Tiere mit Kalbsleber oder Diathermiebehandlung hatten keinen Einfl. 
auf Lebensdauer oder Tumorentwicklung. Hingegen beschleunigten Injektionen von 
mittels Tränengas erzeugten Kuhtränen Tumorentw. u. Tod, wo hingegen Stengelsaft 
von Chelidonium maius u. Euphorbia Cyparissias den Tumor hemmten u. das Leben 
der Mäuse (wie auch das Infizieren in die Hüfte) um 9— 12 Tage verlängerten. (Poz
nańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji mat.-przyrodniczej, Ser. B 1 0 .  
(Lief. 3) 12 3— 38. 1947.)  ̂ v. W î l p e r t .  4160

Lennart Simons und Runar Gasström, Intensitätsmesser für starke y -Strahlung. 
Es wird ein Meßapp. beschrieben, der zur Kontrolle der Strahlungsrichtung bei der 
Radiumbehandlung von Tumoren an schwer zugänglichen Stellen dienen soll. (Suomen 
Kemistiseuran Tiedonantoja 5 6 .  22— 23. 1947.) B e c k m a n n .  4160

0 . Schtirch und E. Uehlinger, Bestrahlungsversuche an experimentellen malignen 
Knochengeschwülsten. 7 experimentelle Femursarkome, 4 Spindelzellsarkome u. 3 
osteogene Sarkome bei Kaninchen wurden einer protrahier-fraktionierten Röntgen
bestrahlung in Dosen von 450 bis 2340 r unterworfen. Ein Strahleneffekt konnte weder 
klin. noch histolog.in einem Intervall von 4 bis 61 Tagen nachgewiesen werden. (Schweiz, 
med. Wschr. 7 7 .  18 1— 86. 8/2. 1947. Winterthur, Chirurg. Abt. d. Kantonspitals; 
St. Gallen, Patholog. Inst. d. Kantonspitals.) H o h e n a d e l .  4160

Maurice Lenz, Oewebedosierung bei der Röntgentherapie des Mammacarcinoms. Der 
Einfl. der Gewebedosierung auf die Behandlungsergebnisse bei Brustkrebs war offen
sichtlich bei der Beurteilung von 162 Patienten, deren Röntgenbehandlung z. T. in 
Form von prä- oder postoperativen Bestrahlungen oder als einzige Behandlung aus
geführt wurde. Bei einer Strahlendosis von weniger als 2000 r erfolgte nur geringe 
Wachstumshemmung; selbst nach einer postoperativ verabfolgten Strahlendosis von 
4500 r wurden noch lebensfähige Krebszellen in den Mastektomiepräpp. gefunden. 
Eine kleine Anzahl von Patienten, die nur Röntgen-Bestrahlung in Dosen von 6— 8000 r 
erhielten, blieb 7— 10 Jahre frei von klin. Anzeichen eines Carcinoms. (Acta radiol.
[Stockholm] 2 8 .  583— 92. 13 / 11 .  1947. New York City, N. Y ., Presbyterian Hosp.)

H o h e n a d e l . 4 1 6 0
G. Roussy und M. Guérin, Der E influß allgemeiner Bestrahlung m it Röntgenstrahlen 

auf den Im pf erfolg von Sarkomen bei der Ratte. Die allg. Bestrahlung mit Röntgen
strahlen (600 r, 200 K v  u. einer Intensität von 8 mA ; die Filterung betrug 1  mm Cu 
u. 2 mm Al), begünstigt die Entw. transplantabler Tumoren. Die Bestrahlung ist 
wirksamer, wenn sie kurz vor der Impfung erfolgt. Der Bestrahlungseinfl. ermöglicht 
die Transplantation von Tumoren, die ohne Bestrahlung nicht auf neue Tiere zu über
tragen waren. Nach mehreren Passagen auf bestrahlten Tieren wurden die Trans
plantationen auch auf vorher nicht bestrahlten Tieren möglich. Mit dieser Meth. 
gelang es, die Resistenz immunisierter Tiere zu durchbrechen. Auch das Auftreten 
von Metastasen wird durch die Bestrahlung begünstigt. (Bull. Acad. nat. Méd. 1 3 1  
([3] 1 1 1 ) .  15 1— 53. März 1947. Paris, Univ., Inst, du Cancer.) H o h e n a d e l .  4160  

Hans v. Euler und Leo Heller, Freies H istid in  im  Blutserum von normalen Ratten, 
und solchen, die ein Jensen-Sarkom  haben. Da Vff. in der zahlreich angeführten Literatur 
nur eine geringe Anzahl Angaben über die Verschiedenheiten im Betrag der Amino
säuren im Serum von n. u. carcerösen Tieren fanden u. auch ein Mangel an gebräuch
lichen Analysenmethoden vorhanden ist, haben sie die Diazo-Rk. von Histidin nach 
P aü l y  mit Modifikationen nach E d l b a c h e r u .  Mitarbeitern (C. 1 9 4 2 . 1 . 1145), S c h w a b t z  
u. Mitarbeitern (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales Associées 1 3 1 .  [1939.] 5 19 ; C. 1 9 4 1  
II. 1178) u. A l b a n e s e  u .  Mitarbeitern (C. 1 9 4 6 .  II. 1537) als Unters.-Meth. gewählt. 
Zu 5 ml des eiweißfreien Serumfiltrates wurden bei Zimmertemp. 0,3 ml 0,66nH2SO, 
u. 0,5 ml KMnO, gegeben, um die störende Wrkg. von Tyrosin u. Ascorbinsäure aus
zuschalten. Nach Kühlung auf 4° wird Soda u. 0,5 ml diazotiertes p-Chloranilin zu
gegeben u. der entstehende Azofarbstoff wird mit 10 ml Butanol extrahiert. Die 
Extinktion der alkoh. Phase wird mit einem Z e i s s - P u l f r t c h - Photometer mit einem 
Filter S -5 3  (530 m) gemessen. Es gibt eine Gerade zwischen Beträgen von 0,5— 4,0 y  
von a-Amino-N/ml (0,05— 0,4 mg%). In Kontrollverss. wrnrde gezeigt, daß die Stö
rung durch Tyrosin vollständig ausgeschaltet war. Cystin- u. Dextrosegaben zum n. 
Serum verhindern die Farbrk. zu 10 %  u. NaCl bewirkt eine 7% ig. Vertiefung der 
Farbe. Zugegebenes Histidin wurde durchschnittlich zu 89%  (83— 104% ) wieder
gefunden. Analysenbestimmungen von freiem Histidin in defibriniertem Serum von 
5 n. Ratten ergaben 0,156 m g% von a-Amino-N ( ± 7 % ) ;  dieser Wert betrug bei 5 R at
ten, die Jensen-Sarkome trugen, 0,104 mg% ( ± 5 % ) . Dieser deutliche Abfall (33% ) 
ist mit ähnlichen Werten in Übereinstimmung zu bringen, die bei freiem Arginin 
( R e i s s  u. Mitarbeiter, C. 1 9 3 5 .  II. 2690) gefunden worden sind. Diese Abnahme wird 
auf den gesteigerten Verbrauch an Aminosäuren für das schnell wachsende Tumor-
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gewebe zurückgeführt. (Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. A  2 4  A. Nr. 37. 1— 23. 
1947. Stockholm, Univ., Inst. Res. Org. Chem.) K i m m e r l e .  4160

L. Ahlström, H. v. Euler und G. Hevesy, D ie Umbaugeschwindigkeit der Nuclein- 
säure. beim sich rückbildenden Sarkom. Beim JENSEN-Sarkom der Ratte ist die pro
zentuale Neubldg. von Desoxyribonucleinsäure-P  (I) im spontanen Rückbildungs
stadium nur wenig geringer als beim wachsenden Tumor. -— Colchicinbehandlung  der 
Tiere hat einen geringeren Einfl. auf die I-Neubildung. —  Bei durch Benzpyren er
zeugten Tumoren ist die prozentuale I-Neubldg. gegenüber dem JENSEN-Sarkom herab
gesetzt. —  Die stark herabgesetzte Geschwindigkeit der I-Neubldg. unter Dauer
bestrahlung mit Röntgenstrahlen ist als Folge einer Zirkulationsstörung bei den Ratten 
u. nicht durch Herabsetzung der Umbaugeschwindigkeit der Desoxyribonucleinsäure 
zu erklären. (Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. A  2 4  A. Nr. 12. 1 — 20. 1947. Stock
holm, Univ., Inst, for Res. in Org. Chem.) W o l f g a n g  A l b r e c h t .  4160

Jaroslav Reräbek, Quantitative Bestim m ungen von Nucleinsäuren in  Organen nor
maler und krebskranker Tiere. Der Desoxyribonucleinsäure  (I)- u. Bibonucleinsäure
(II)-Geh. in Leber, Milz, Herz, Niere, Muskel u. Hirn von n. Ratten u. Meerschweinchen, 
JENSEN-Sarkomratten u. von Ratten nach Verabreichung von Dimethyldiphenylchlor- 
äthan, Guanin, Alloxan u. Xylose wurde bestimmt. Die Best. der II erfolgte nach 
der Phloroglucinmeth. von v .  E u l e r  u .  H a h n ,  die der I nach der von V o w l e s  modi
fizierten Meth. von D i s c h e .  Ergebnisse: Der I- u. Il-Spiegel zeigt bei verschied, n. 
Tieren keine wesentlichen Unterschiede; die einzelnen Organe unterscheiden sich 
jedoch in dieser Hinsicht in typ. Weise. Die Organe der JENSEN-Sarkomratten enthalten 
mehr Nucleinsäuren pro 100 g Trockengew. als die n. Ratten; in den Organen der 
JENSEN-Sarkomratten ist das VerhältnisII/I höher als in den Organen n. Ratten. Nach 
Verabreichung oben genannter Verbb. nimmt der II-Geh. in Leber, Milz, Herz, Niere, 
Muskel u. Hirn zu; in bezug auf den I-Geh. wurden keine spezif. Wrkgg. beobachtet. 
(Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. A 2 4  A. Nr. 35. 1— 13. 1947. Stockholm, Univ., 
Vitamin Inst, and Inst, for Res. in Organ. Chem.) K . F . M ü l l e r .  4160

Hans V. Euler und Leo Heller, N inh ydrin - Reaktion des P lasm as normaler und 
Jensen-Sarkom  tragender Ratten. A u f Grund der C 0 2-Bldg. war nach Ninhydrinrk. 
der Geh. an Am inosäuren  (I) im Plasma bei 3  Ratten mit JENSEN-Sarkom zu etwa
10— 20 %  höher als bei 2 n. Ratten. Nach Enteiweißung mit Fe(OH )3 u. Titration 
mit a-Naphtholrot in Ggw. von Aceton mit alkoh. HCl war der I-N  etwa gleich, aber 
die Sarkomratten hatten niedrigere Werte als die n. Tiere, weil sich offenbar I im n. 
u. patholog. Plasma nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ unterscheiden. 
(Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. B  2 4 .  Nr. 10. 1— 8. 1947. Stockholm, Univ., 
Inst. f. organ. chem. Forschung.) K l i n g m ü l l e r .  4160

M. Guérin und P. Guérin, Untersuchung zur direkten und gekreuzten Im m unisierung  
m it den Sarkomen und den Leukämien beim H uhn. Wiederholte direkte Überimpfungen 
von Sarkomen bzw. Leukämien auf Hühner erzeugen eine gewisse Resistenz, die 
schließlich absol. wird. Eine gewisse Immunisierung entsteht auch, wenn Hühner, 
die vorher mit Sarkomen bzw. Leukämien beimpft wurden, wiederholt mit Leukämien 
bzw. Sarkomen, also gekreuzt, behandelt wurden. (Bull. Assoc. franç. Étude Cancer
3 4 .  ( 3 8 .)  218— 22. 1947. Institut du Cancer.) G r a u .  4160

Wolfgang Pfeiffer, Studien über den A usfall der A . R. bei verschiedenen Formen
der Leukämie und Lymphogranulomatose. Verss. zur Unterscheidung verschied. Fälle 
von Lymphadenose, Myelose u. Lymphogranulomatose mittels der Abwehrproteinase- 
Rk. (A. R.) unter Verwendung von Substraten patholog. lymphat. Gewebe waren 
bisher erfolglos. Das Vorhandensein charakterist. Proteine bei bestimmten Verände
rungen des lymphat. Gewebes ließ sich, bei der noch unzureichenden Zahl der Unterss., 
nicht beweisen. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. 1 .  116 — 36. 1947. Halle, 
Univ., Physiol. Inst.) E b e r l e .  4160

E 8. Enzymologie. Gärung.
Alexander Rothen, Über den M echanism us der E nzym aktivität. 2. Mitt. (1. vgl. 

C. 1 9 4 6 .  II. 66.) Vorläufige Mitt. über die Beobachtung, daß auch das Enzym, welches 
das Polysaccharid von Pneumococcus T y p  I I I  depolymerisiert, seine Wrkg. durch 
eine Schicht von Formvar (Formaldehydpolyvinylpolymerisat) über eine Distanz von 
ca. 200 Â hinweg ausüben kann. Die Möglichkeit einer Diffusion soll ausgeschlossen 
sein. (J. biol. Chemistry 1 6 7 .  299— 300. 1947. New York, Rockefeiler Inst, for Med. 
Res.) v . P e c h m a n n .  4200

Theodor Bücher und Jakob Kaspers, Photochemische Spaltung des K ohlenoxydm yo
globins durch ultraviolette Strahlung  ( W irksam keit der durch die Proteinkomponente des 
Pigm ents absorbierten Quanten). (Vgl. C. 1 9 4 2 .  II. 1361.) Ausführliche Wiedergabe
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der C. 1946. I. 169 referierten Arbeit. (Biochim. biophysica Acta [Amsterdam] 1 .  
2 1 34. Jan. 1947. Liebenberg, Mark, K W I f. Zellphysiologie.) J u n k m a n n .  4200 

Maurice Bossard, Wirkung von M olybdat auf verschiedene Enzyme. Unters, ver
schied. Enzyme (Sucrase, /j-Glucosidase, Amylase, Lipase, Pepsin, Urease, Oxydo- 
reduetase, Dehydrogenase, Carboxylase, Oxydase, Katalase, Peroxydase) auf ihre 
Mo-Empfindlichkeit ergab, daß sie entweder unempfindlich oder aber weniger empfind
lich sind als die zugehörigen Phosphatasen. Mo scheint spezif. hemmend auf Phospha
tasen zu wirken. (Bull. Soc. chim. Biol. 29. 218— 21. Jan./März 1947. Paris, Fac. 
de Pharmac., Labor, de Chim. biol.) G o e b e l .  4210

Henry Borsook und Jacob W. Dubnoff, Über die Rolle der Oxydation bei der M e
thylierung von Guanidoessigsäure. An Leberschnitten spielen sich in vitro mindestens 
2 Transmethylierungsrkk. ab, von denen die eine nur in Ggw. von 0 2 vor sich geht, 
während die andere unter Luftabschluß verlaufen kann. Zur ersteren Gruppe gehört 
die Methylierung von Guanidoessigsäure (I) zu K reatin  u. von Nicotinsäuream id  zu 
N '-M ethylnicotinsäuream id; zur 2. Gruppe gehört die M  eth ion in(l\)-P \dg. durch Me
thylierung von Homocystein, Homocystin  oder Homocysteinthiolacton durch Cholin (III) 
oder Betain  (IV). Der Methyldonator bei der Methylierung von I ist I I ; III u. IV sind 
ohne Wirkung. Vff. fanden bei der Unters, des Methylierungsvorganges in Leberbrei, 
daß die Methylierung nur vor sich geht, wenn genügend Adenosintriphosphorsäure (V) 
anwesend ist. Leberbrei von Meerschweinchen lieferte etwa die doppelte Menge Kreatin 
wie eine gleiche Menge Leberbrei von Ratten. Die Transmethylierung kann durch 
Anaerobiosis oder A rsenite  gehemmt werden, die Hemmung kann durch Zugabe von 
V u. a-Ketoglutar- oder -fumarsäure z. T. wieder aufgehoben werden. Die Rolle von V 
im Mechanismus der Transmethylierung ist entweder Oxydation der /-Form von II 
oder Phosphorylierung von I. Der Methyldonator ist entweder II oder eine nichtoxy
dative, vielleicht phosphorylierte Substanz. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  363— 75. Nov. 
1947. Pasadena, California Inst, of Technol., William G. Kerckhoff Labor, of the Biol. 
Sciences.) F u h r m a n n .  4210

K. E. Schulte, Untersuchungen an synthetischen Glyceriden. 2. Mitt. Lipatische 
Spallversuche an synthetischen Glyceriden m it Fettsäuren m it 8— 18 C-Atomen. (1. vgl.
C. 1948. II. 670.) Glyceride, aus durch Paraffinoxydation erhaltenen Fettsäuren her
gestellt, werden in vitro von Schweinelipase (Trockenpräp. nach W i l l s t ä t t e r )  in der 
gleichen Weise gespalten wie gebräuchliche Nahrungsfette (Salatöl, Palmkernfett, 
Butterfett, gehärtetes Sonnenblumenöl). Anhaltspunkte für das Vorhandensein von 
Stoffen, welche die L ipase  hemmen, konnten nicht gefunden werden. (Biochem. 
Z. 318 . 220— 26. 1947. München, Dtsch. Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie.)

H e s s e .  4210
Warren M. Sperry, Spaltung von Phospholipiden durch Hirngewebe. Homogenisate 

von Rattenhim in salziger Carbonatpufferlsg. wurden bei 37,5° 4 Std. lang geschüttelt. 
Nach dieser Behandlung beobachtete Vf. eine regelmäßige Abnahme des durch A.-Ae. 
extrahierbaren P von wechselnder Stärke, durchschnittlich um 8% . Bei längerer 
Einwirkungszeit bis 24 Std. nahm diese Abnahme gewöhnlich zu. Extraktionen mit 
verschied. Lösungsmm. u. ganz anderer Technik gaben ähnliche Resultate, u. im 
Überschuß zugegebenes Rattenblut war ohne sicheren Einfluß. Die Gesamtlipide waren 
nicht erkennbar verändert, woraus Vf. schließt, daß die Abnahme des extrahierbaren 
P die Folge einer Spaltung der Phospholipide durch einen im Hirngewebe befindlichen 
Mechanismus bedingt ist. Homogenisate in ändern Puffern gaben z. T. übereinstim
mende, z. T. nicht überzeugende Resultate, in W. woirde die Menge des extrahierbaren 
Phosphors unverändert gefunden. Bei zerhacktem, in Carbonatpuffer aufgenommenem 
Rattenhim fand Vf. eine deutliche, mit der der Homogenisate vergleichbare Abnahme 
des in A.-Ae. lösl. Phosphors. (J. biol. Chemistry 170. 675— 86. Okt. 1947. New 
York State Psychiatric Inst, and Hosp., Dep. of Biochem. and New York, Columbia 
Univ., Coll. of Physicians and Surgeons.) S t e g e m a n n .  4210

Henrik O. Lagerlöf, Stalagmometrische Bestimmung der normalen Serum-Esterase 
und der Pankreas-Lipase im  Serum. Meth. beruht auf der Hemmung der n. Serum- 
Esterase durch 2% ig. Atoxyl-Lsg., wodurch die Pankeraslipase nicht beeinflußt wird. 
Deren Best. erfolgt nach Aktivierung mit Ca-Oleat. Als Substrat dient gesätt. Tri
butyrin-Lösung. (Acta physiol. scand. 1 3 .  301— 05. 1947. Stockholm, St. Eriks Hosp.,
4. Med. Serv.) K r u s e n .  4210

Jeanne Lévy, D ie Cholinesterasen. Übersicht. —  282 Literaturzitate. (J .  de Physiol. 
39. 4 13 — 58. 1947-) J u n o .  4210

Sven Paléus, Über die Lokalisation der spezifischen Cholinesterase im  menschlichen 
Blut. Menschliches Blut enthält sowohl eine spezif. Cholinesterase (I), die Cholinester 
spaltet, wie auch eine unspezif. Esterase (II). II befindet sich im Serum. Vf. berichtet

1947
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über Verss., aus denen hervorgeht, daß I an die Membranen der Erythrocyten gebunden 
ist, aus denen sie nicht herausgelöst werden kann. (Arch. Biochemistry 12. 15 3— 54. 
1947. Stockholm, Med. Nobel Inst., Bioch. Dep.) L o c h .  4210

Ralph W. Brauer und Esther Hardenbergh, Verteilung von Esterase in  Lym phen aus 
verschiedenen Körperstellen und in  Beziehung zu lym phoiden Zellen. Zur Feststellung 
der Abgabe von Cholinesterase (I) aus der Leber u. ihrer Bldg.-Möglichkeit in Lvm- 
phocyten wurde die I-Aktivität u. der Gesam t-Protein(\\)-Geh. von Blutplasma (BP), 
von Leber-(LL), cervikaler (CL), thorakaler (TL) u. mesenterialer (ML) Lymphe an 
Hunden durch Hydrolyse von Acetylcholin bestimmt. Bei n. Hunden zeigt L L  ca. 
90%  der I-Aktivität eines gleichen Vol. B P  u. das gleiche Verhältnis von I-Aktivität 
zum Gesamt-II. Diese Beziehungen bleiben bestehen bei Vermehrung der Plasma-I 
durch Behandeln der Tiere mit CC14 oder bei Herabsetzung durch Injektion konz. 
Lsgg. von Albumin (III). Der LL-Fluß war nur bei 1 von 8 n. Hunden stärker als 
0,06 cm3/Min., bei den durch CC14 lebergeschädigten Tieren dagegen bei 3 von 6. Die 
entsprechenden Mittelwerte waren 0,045 u. 0,091 cm3/Minute. Ill-Injektion verursachte 
durchweg ein Absinken des Flusses in Verb. mit einem Anstieg des Gesamt-II-Gehalts. 
Bezogen auf das Gesamt-II betrug die I-Aktivität von C L 4 9 %  von der des BP. I 
scheint also aus dem Plasma weniger leicht in die Lymphe überzugehen als andre, 
elektrophoret. oder durch Aussalzen faßbare Globulinkomponenten, die in höheren 
Anteilen in der Lymphe auftreten. T L  u. M L liegen in ihrer Zusammensetzung zwischen 
CL u. L L , die im Gegensatz zu den ersteren von einer fast einheitlichen Körperstelle 
kommen. Andrerseits zeigte T L  bei 2 Hunden mit drainiertem Mesenterium bei n. 
Produktion einen sehr niedrigen Geh. an I u. Gesamt-II. Dies spricht dafür, daß bei 
gesunden Tieren ein erheblicher Anteil der T L  nicht aus der Leber u. den kleinen 
Eingeweiden stammt. Die enge Beziehung der L L  zum Plasma tritt auch in der Ver
teilung eines Ill-affinen Farbstoffs (T-1824) hervor, der 10 Min. nach intravenöser 
Injektion in L L  u. B P  in fast gleicher Konz, erschien. Analysen von Lymphknoten  
u. von Lymphocyten  daraus zeigten nur geringe I-Aktivität. Wahrscheinlich haben diese 
Zellen mit der Produktion von Plasma-I nichts zu tun. Die vorliegenden Ergebnisse 
schließen die Möglichkeit nicht aus, daß lymphoide Zellen das Enzym produzieren u. 
es an das Plasma ohne Zellzerstörung abgeben. Die relativ sehr geringe I-Aktivität 
von CL, die einen Lymphknoten passiert hat, spricht gegen diese Annahme. (Amer. 
J. Physiol. 150. 746— 53. 1/10. 1947. Boston, Mass., Harvard Med. School, Dep. 
of Pharmacol., Harvard School of Publ. Health, Dep. of Physiol.)

S c h u l e n b u r g . 4 2 1 0
Mortimer A. Rothenberg und David Nachmansohn, Untersuchungen über Cholin

esterase. 3. Mitt. Reinigung des E nzym s aus elektrischem Gewebe durch fraktionierte 
Fällung m it Am m onium sulfat. (2. vgl. C. 1946. II. 241.) Die im elektr. Organ von 
Electrophorus electricus vorhandene Cholinesterase (I) kann nach Entfernen des Schlei
mes durch fraktioniertes Fällen mittels (NH4)2S 0 4 (II) gereinigt werden. I bleibt bis 
zu einer Konz, von 2 1 %  II in Lsg. u. ist bei 2 7 %  II bereits fast vollständig gefällt, 
während begleitende Proteine in Lsg. bleiben. E s erfolgt dabei eine 200— 400fache 
Anreicherung. Die erhaltenen Lsgg. spalten je g Protein/Std. 20000— 21000 mg 
Acetylcholin. Weitere Abtrennung von inaktivem Protein kann durch Zentrifugieren 
bei hohen Geschwindigkeiten entfernt werden. Die im elektr. Gewebe vorhandene 
Esterase scheint hauptsächlich I zu sein. (J. biol. Chemistry 168. 223— 31. 1947. 
New York, Columbia Univ.) H e s s e .  4210

David Nachmansohn und Emily A. Feld, Untersuchungen über Cholinesterase. 4.Mitt. 
über den M echanism us der W irkung von D iisopropylfluorophosphat in  vivo. (3. vgl. 
vorst. Ref.) Untersucht wurde die Frage, ob die starke, offenbar das Zentralnerven
system treffende Giftwirkung, welche D iisopropylfluorophosphat (I) bei intravenöser 
Injektion auf Kaninchen ausübt, auf den Einfl. von I auf Cholinesterase (II) (deren 
Ggw. in Nervensyst. u. Bedeutung für die Reizleitung in Nerven sichergestellt ist) 
zurückzuführen ist. —  Injiziert man 1 mg I/kg, so sterben die Tiere in wenigen Mi
nuten. Dabei ist die II des Gehirnes vollständig gehemmt. Bei Injektion von 0,3 mg 
I/kg stirbt nur ein Teil der Tiere; in den überlebenden Tieren war (mit einer Aus
nahme) die II in etwa 2 5 %  der Normalmenge nachweisbar. —  Vff. vertreten die An
sicht, daß die Toxizität von I auf dessen Wrkg. gegen II beruht. (J. biol. Chemistry 171. 
7 15— 24. Dez. 1947. New York, Columbia Univ., Coll. of Physicians and Surgeons.)

H e s s e .  4210
David Nachmansohn, Mortimer A. Rothenberg und Emily A. Feld, D ie Reversibilität 

der Hemmung von Cholinesterase durch D iisopropylfluorophosphat (D F P ) in  vitro. (Vgl. 
vorst. Ref. Nervöse Impulse werden durch eine Reihe chem. Rkk. hervorgerufen, die eine 
reversible Änderung der akt. Membranen verursachen. Bldg. u. Hydrolyse von Acetylcholin
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(I) spielen hierbei eine bedeutende Rolle, das in Ggw. von Adenosintriphosphat wieder 
aulgebaut wird. An zwei Enzympräpp. aus dem elektr. Organ von Electrophorus 
electncus u. aus Nucleus caudotus vom Rind wurden mit Diisopropyljluorophosphat
(II) Verss. zur Festlegung der Bedingungen gemacht, bei denen reversible Hemmung 
der Cholinesterase (III) eintritt. 1 — 4 y  Il/cm3 bei einer Einwirkungsdauer von 40 Min 
stellen ungefähre Grenzwerte dar. Der Temperatureinfl. ist bedeutend. Die Beob
achtungen der Blockierung der Nervenleitung durch II lassen erkennen, daß diese 
ebenfalls auf der Hemmung der III durch II beruht. Der Block der axialen Reiz
leitung erfordert jedoch lOOOfache II-Mengen, wahrscheinlich, weil die Lipoidschichten 
um die Nervenachse ein großes Konzentrationsgefälle verursachen. (Arch. Bioche
mistry 1 4 .  197— 2 1 1 .  1947. New York, Columb. Univ., Coll. of Physicians and Sur- 
geons.) _ _ L o c h .  4210

Th. Hornykiewytsch, Klinische Untersuchungen über die Cholinesterase-Aktivität 
und ihre Hemmung durch das Prostigm in. Bei Best. der Aktivität der Cholinesterase 
(I) im Serum von 475 gesunden u. kranken Personen ergab sich in Übereinstimmung 
mit H a l l  u .  L u c a s  (C. 1 9 3 8 .  I .  1993) kein Zusammenhang zwischen den Werten für 
I, dem Alter, Geschlecht u. Erkrankung. Nur bei allgemeiner Carcinose findet man 
sehr niedrige Werte. Dies wird auf schlechte Regenerationsfähigkeit der I zurück
geführt. -—  Bei subcutaner Injektion von 0,02 mg Prostigm in  (II) je kg Körpergewicht 
konnten drei Typen der Hemmung der I beobachtet werden: Typ A  =  Hemmung 
> 0 ,9 5 I-Einheiten je cm3 Serum; B =  Hemmung < 0 ,9 5  I-Einheiten; C =  ständig ab
fallende Aktivität. Bei Typen A  u. B  wird 180 Min. nach Überschreiten des Gipfels 
der Hemmung durch II wieder der Anfangswert erreicht. -— Gesunde Erwachsene über 
26 Jahre gehören zu 80%  zu A  u. zu 20%  zu B ; bei Jugendlichen: 3 5 %  Typ A, 65%  
Typ B. -— Bei Kranken besteht keine Gesetzmäßigkeit in der Verteilung auf die ein
zelnen Kurven typen. Im allg. schließt Typ A  das Vorhandensein von Ulcus, Gastritis u. 
allgemeiner Carcinose aus; sämtliche Ulcus- u. Gastritiskranken gehörten dem Typ B  
an. Typ C ist im allg. für Carcinose typ. u. ist mit größter Wahrscheinlichkeit auf 
mangelhafte Regenerationsfähigkeit der I zurückzuführen. —  Die Typen A u. B  sind 
nach Verss. in vitro auf verschied. Empfindlichkeit der I gegenüber II zurückzuführen. 
Bei der bisher als einheitlich hemmbar angesehenen I muß man jetzt eine gegen II 
labile Fraktion von einer gegen II stabilen Fraktion unterscheiden. Diese Unterschiede 
sind konstitutionell bedingt u. unabhängig von Krankheit u. Geschlecht. Jedoch be
stehen Zusammenhänge zwischen Alter u. Höhe des Wertes für I unter 3 Einheiten. 
(Z. ges. inn. Med. Grenzgebiete 2. 675— 80. Nov. 1947. Wolfenbüttel, Stadtkranken
haus; Braunschweig, Inst. f. Röntgendiagnostik u. Strahlenbehandl.) H e s s e .  4210

B. Mendel und R. D. Hawkins, D iisopropylfluorophosphonat als selektiver Hem m 
stoff der Pseudocholinesterase. In einer Mischung von Cholinesterase u. Pseudocholin
esterase (I) hemmt D iisopropylfluorophosphonat in gewissen niedrigen Konzz. (10~6 bis 
5 ■ 10~8 mol.) nur die I. (Biochem. J .  4 1 .  X X II . 1947. Toronto, Canada, Banting 
Inst.) L o c h .  4210

A. Denys und Jeanne Levy, Anticholinesterasewirkungen und Sensibilisierung durch 
Acetylcholin. Es lassen sich keine Beziehungen zwischen der Wrkg. einer Anticholin
esterase u. derjenigen verschied. Substanzen bei der Muskelkontraktion feststellen, die 
durch Acetylcholin auf den entnervten Muskel des Blutegels bedingt ist. (C. R. Seances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  735— 37. Juli 1947.) B a e h t t o h .  4210

H. J. Phaff, Die B ildung exocellulärer pektischer Enzym e durch Penicillium  chryso- 
genum. 1. Mitt. Über die Bildung und adaptive N atur von Polygalakturonase und Pektin
esterase. Als Quelle für pektinspaltende Enzyme (I), Pektinesterase (II) u. Polygalak
turonase (III) diente ein Penicillium  chrysogenum-Stamm, der in synthet. Nährlsg. gut 
wächst u. hierbei I in die Kulturfl. absondert, während im Mycel intracelluläre I nur 
spuren weise nachweisbar sind. Die I-Bldg. setzt mit der Mycelbldg. ein. Die III- 
Aktivität nimmt bis zu einem Maximum zu u. fällt dann langsam ab, da der pB-Wert 
beträchtlich ansteigt, wobei die Ill-Stabilität sich verringert. Anfangs erfolgt vorüber
gehend ein pn-Abfall, der durch Bldg. von II, die Carboxylgruppen in Freiheit setzt, 
Bldg. von III, die Polygalakturonsäure zur stärker dissoziierten Monogalakturonsäure 
hydrolysiert, u. bevorzugte Verwertung des NH 4+-Ions durch den Pilz bedingt ist. 
Der Pektin(IV)-Abbau wurde durch Best. der in der Kulturfl. stattfindenden ehem. 
Veränderungen verfolgt. Eine Anzahl organ. Verbb. wurde als C-Quelle für die I-Bldg. 
geprüft. II u. III sind adaptive Enzyme, deren Bldg. durch die Ggw. von IV, Pektin
säure, D-Galakturonsäure, Schleimsäure, L-Galaktonsäure oder Traganthgummi be
dingt wird. Andere Verbb. hatten keine stimulierende Wrkg. auf die I-Produktion. 
II u. III verhielten sich hinsichtlich der Abhängigkeit ihrer Bldg. von bestimmten 
strukturellen Gruppierungen im Substrat gleichartig. NH 4-Salze erwiesen sich als N-
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Quelle bei der I-Bldg. geeigneter als Nitrate u. einige Aminosäuren. (Arch. Biochemistry
13 .  67 81. 1947. Berkeley, Univ. of California, Food Technol. Di v.)

K . M a i e r .  4210
R. J. McColloch und Z. I. Kertesz, Pektinenzym e. 8. Mitt. Vergleich der Pektin- 

methylesterase der P ilze m it derjenigen der höheren Pflanzen, insbesondere Tomaten. 
(7. vgl. C. 1946. II. 67.) Die Pektinmethylesterase (I) von Pectinol ( R o h m  u .  H a a s ,  
Philadelphia), das aus Schimmelpilzen hergestellt wird, weicht in vielen Eigg. vom 
Enzym der höheren Pflanzen (II) (die unter sich sehr ähnlich sind) ab. pn-Optimum: 
höhere Pflanzen (Tomate, Alfalfa, Orange) unter einander sehr ähnliche Kurven 
(Ph 4— 8 ungefähr maximale Wrkg.). —  I dagegen: pH 5,0. —  Aktivierung durch NaCl: 
I wird nur in der Gegend des pH-Optimums aktiviert. —  Widerstandsfähigkeit gegen 
Chemikalien: I ist widerstandsfähiger als II; I wird nicht inaktiviert durch 0,50%ig. 
Konzz. von Jodessigsäure, NaCN, C u S04, Jod, Phenylthioharnstoff, Nembutal ( ?), 
Neoarsphenamin; erst mit größeren Mengen von HgCl2 oder Formaldehyd wird eine 
deutliche Verringerung der Wrkg. beobachtet. I wird nicht inaktiviert durch lOOmal 
soviel Nacconol N R S F  (ein Arylalkylsulfonat), als zur Inaktivierung von II erforderlich 
ist. —  1 kann aus seinen Lsgg. durch Kationenaustauschei harze entfernt werden, durch 
die II nicht beeinflußt wird. —  In Gemischen von I u. II wirken die beiden Enzyme 
unabhängig voneinander. —  I wird bei 40° rasch zerstört; II ist noch bei 50° unbeein
flußt. —  Nach diesen Befunden gibt es mindestens zwei verschied. Enzyme, die zur 
Demethoxylierung von Pektin befähigt sind. (Arch. Biochemistry 1 3 .  2 17 — 29. 
1947. Geneva, N. Y ., Cornell Univ., N. Y . State Agric. Exper. Stat.) H e s s e .  4210  

K. Bailey und S. V. Perry, Die Rolle der S H -Gruppen bei der Reaktion zwischen 
M yosin  und A ctin . (Vgl. C. 1947. E. 549.) Bei der Einw. von M yosin  auf A ctin  steigt 
die Viscosität stark an; sie fällt auf den n. Wert nach Zusatz von Adenosintriphosphor- 
säure. Diese Einw. beruht wohl nicht nur auf elektrostat. Kräften, sondern läßt eine 
spezif. Zwisehenwrkg. zwischen spezif. ehem. Gruppen annehmen. Als solche sind 
SH-Gruppen nicht unwahrscheinlich. Spezif. SH-Reagentien hemmen die Bldg. von 
A ctom yosin  (I) (Konzz. in Millimol/mg Myosin): Jodacetat 0,02: vollständig; Jodacetamid 
0,006: nicht; o-Jodosobenzoat 0,000035: fast vollständig; p-Chlormercuribenzoal (II) 
0,00004: nicht. Nur bei II ist die Hemmung mit Cystein reversibel. Auch sonst besteht 
ein naher Parallelismus zwischen alkylierenden, oxydierenden u. Mercaptan-Reagentien, 
die die Bldg. von I verhindern, u. solchen, die die Adenosintriphosphatase zu hemmen 
vermögen. Es ist wahrscheinlich, daß Adenosintriphosphat mit dem Actin um die 
SH-Gruppen des Myosins konkurriert. (Biochem. J .  4 1 .  X X I I —-X X III . 1947. 
Cambridge, Biochem. Dep.) L o h m a n n .  4210

Simone Bouchilloux, Jean Emery und Madeleine Roger, Über das Phosphatase- 
System  von Lycoperdon (Bovista). Das Phosphatase-Syst. von Lycoperdon  ist das 
einfachste in der Klasse der Basidiomyceten  ; es scheint aus einer Phosphomonoesterase 
mit einem pH 5,2 als Optimum der Wirksamkeit u. einer Pyrophosphatase mit einem 
Optimum pH 4,2 zu bestehen. F ' hemmt, Mg++ ist ohne Einfluß. Es besteht kein 
Unterschied zwischen Pilz u. Sporen hinsichtlich der Aktivität der beiden Phospha
tasen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1064r— 65. Okt. 1947. Marseille, Fac. 
de mod. et de pharm., Labor, de chim. biol.) B a e r t i c h .  4210

Gerhard Schramm und Heinz Flammersfeld, Versuche zur Reindarstellung einer 
Kartoffclphosphatase. Vff. geben eine Meth. zur Anreicherung von Kartoffelphosphatase 
an, die von der von H e l f e r i c h  u .  S t e t t e r  (vgl. Angew. Chera. 59. [1947.] 176) ange
gebenen verschied, ist u. Präpp. von größerer Reinheit liefert (670 Phosphataseein- 
heiten/mg). —  Aus Kartoffelpreßsaft wird nach Ausfällung unwirksamer Begleitstoffe 
durch 0,3fache Ammonsulfatsättigung durch Halbsättigung wirksames Protein aus
gefällt. Das Dialysat der daraus zwischen 0,4facher u. Vollsättigung ausfallenden 
Fraktion wird weiter mit A. fraktioniert. Ausbeute: 1 3 %  der Gesamtaktivität des 
Preßsaftes. (Naturwissenschaften 34. 2 16— 17. 1947. Tübingen, K W I für Biochemie, 
Abt. Virusforschg.) S c h i e d t .  4210

Adolf Reäek, Untersuchungen über d ie Phosphatasen bei den gasteropoden Mollusken 
der Gattung H elix (H elix Pomatia). Der hepatopankreat. Saft der Helix wurde in seiner 
Wrkg. auf Na-Glycerophosphat, Na-Pyrophosphat, K-Pyrophosphat, Lecithin, Gly- 
cerophosphocholin, Pepsin u. Diphenylphosphat untersucht. Als „Effektoren“  wurden 
dabei verwendet: Fluorid, Phosphat, Eserin, Mg, Ca, Atoxyl, Ca-Oleat, Albumin u. 
Glycerin. Es gelang nicht, die beiden im Saft vorliegenden Phosphatasen, Glycero- 
phosphatase (I) u. Pyrophosphatase (II), zu trennen. Bei geringem Zusatz an „Effektor“  
ist die Wrkg. meist gering, bei höherem wird sie gehemmt (gemessen z. B. an der Menge 
des aus Lecithin ausgeschiedenen PO,). Die Existenz einer „Glycerophosphocholinase“ , 
die das Glycerophosphocholin in Glycerin, Phosphorsäure u. Cholin zerlegt, ist anzu-
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nehmen. —  I u. II sind sehr beständige Esterasen: erst lstd. Einw. einer Temp. von 
80° (in wss. Lsg.) zerstört beide fast vollständig; dieselbe Einwirkungszeit bei 70° 

.■ bleibt fast wirkungslos; I ist am stärksten bei 60°, II bei 45° wirksam. Säuregrad:
beide Esterasen weisen je 3 Wirkungsbereiche auf: I bei pH 1 ,9— 2 ,9 . 3 ,6— 4,5 u. 1 0 ; 
II bei 1,9, 3,5, u. 8,2. Jedoch ist die Wirksamkeit der beiden in alkal. Medium gering. 
Die Zers, der (eingangs erwähnten) Substrate beträgt meist nur 15 %  (erreicht nur 
selten 6 5% , z. B. bei „Lecithophosphatase“ ) u. erfordert ein optimales pH u. optimale 
Temperatur. (Arhiv Kemiju [Arch. Chim.] 19 . 48— 61. 1947. Zagreb, Kroatien, 

?» Univ., Veterin. Fak., Chem. Inst.) v. W i l p e r t .  4210
L. Ahlström, H. v. Euler und G. Hevesy, D ie Verwendung von markierten Substraten  

$» bei der Untersuchung fermentativer Vorgänge. Desoxyribonucleinsäure mit markiertem
%  32P wurde aus Organen von ' Ratten isoliert, die mit radioakt. Phosphat gefüttert

waren. Mit Extrakten aus der Darmschleimhaut fällt das Verhältnis von organ. 
J*® säurelösl. P zu anorgan. P  mit dem Alter des Extrakts ab von 1,5  über 0,37 auf 0 ,11

bei bzw. 3 Tage, 10 Tage u. 10 Wochen alten Extrakten. Die Plasmaphosphatase 
von Sarkomratten war im Mittel der Verss. etwas geringer wirksam als bei n. Tieren. 
(Ark. Kemi, Mineralog. Geol., Ser. A  24 A. Nr. 27. 1— 9. 1947. Stockholm, Univ., 
Inst, for Res. in Org. Chem.) L o h m a n n .  4210

C. Lutwak-Mann, Säurelösliche Phosphorverbindungen im  Knochenmark. Trichlor- 
M® essigsäureextrakte von frischem Knochenmark (I) (Kaninchen) enthalten auf 100 g
M. Naßgew. 25— 30 mg total säurelösl. P, von dem 3— 5 mg anorgan. P, 7— 1 1  mg in
fflt nHCl bei 100° nach 7 Min., 1— 2 mg zwischen 7 u. 30 Min., 0,5— 1,0 mg zwischen

30 u. 120 Min. hydrolysierbarer P  sind. In einer 2— 4 Std. bei 20° gehaltenen Suspen
sion von I in P-freier RiNGER-Lsg. tritt eine beträchtliche Vermehrung des anorgan. P 
ein. mol./50-NaE verhindert die Vermehrung des anorgan. P nicht. I enthält Phos
phatasen, die auf Metaphosphate, Pyrophosphate, Inosite, Adenylate, Adenosindi- 
u. -triphosphat, Phosphoglycerate, Fructosediphospliat, die Ester von CoRr, N e u -  
b e r g  u. E m b d e n  einwirken. (Biochem. J .  41. X X X — X X X I .  1947. Cambridge, School 

rtii of Biochem.) P a t z s c h .  4210
a«i| Lucien Thivolle und Paul Thivolle, Untersuchungen über die K inetik  der N ieren

phosphatase. Nichtmonomolekulare Reaktionen. (Vgl. C. 1947. E. 1106.) Nach früheren 
f ’M Mitt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales Associées 121. [1936.] 474) verläuft dieWrkg. der
tena Phosphatase (I) der Niere bei sehr hohem Verhältnis von Enzym/Substrat als mono-
. umii mol. Reaktion. Mit verringerter Menge I nehmen die Werte der Reaktionskonstanten
, 1  allmählich ab. Da eine analoge Änderung des Verhältnisses Enzym/Substrat während
.41 jeder Wrkg. der I eintreten muß, muß man hier für exakte Messungen nicht wie üblich
jpfc die Anfangsgeschwindigkeit bestimmen, sondern die Grenzgeschwindigkeit, gegen die
listli sich die Rk. zuneigt (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 667— 69. Juni 1947. Fac.
oeta de Med.) H e s s e .  4210
i «  Julian B. Marsh und David L. Drabkin (unter Mitarbeit von William B. Goddard),
tektk Nierenphosphatase bei alimentärer H yperglykäm ie und Phloridzinglykosurie. E in  dy-
Phosf-h namischer M echanismus der Nierenschwelle für Olucose. Da Glucose (I) in das Filtrat
jllejit der Glomeruli der Niere übergeht u. von den Tubuli wieder absorbiert wird, wobei
ijll Phosphorylierungsvorgänge stattfinden, kann die Nierenschwelle als diejenige I-Menge
.jj(.!■■ definiert werden, die nicht wieder absorbiert wird. Unter den in die Niere herrschenden

Bedingungen ist die Gleichgewichtslage, die durch die Phosphatase hervorgerufen wird, 
¡¡lut; nicht reversibel u. liegt auf der Seite der Dephosphorylierungen. Die Verss., diese
at«: Verhältnisse aufzuklären, wurden mit hungernden, hyperglykäm. (durch I-Fütterung)
Ja[.r u. phloridzinvergifteten Ratten durchgeführt. Die Bereitung von Homogenaten aus
JjjlU Gefrierpulvern der Rattenlebern sicherte genügende Enzymaktivität. Bei alimentärer
¡;l. Hyperglykämie wurde ein Ansteigen der Aktivität von 5 5 %  für Säurephosphatase (II)
jilük u. von 70 %  für Alkaliphosphatase  (III) beobachtet. Dieser Befund konnte grobquan-

titativ histochem. bestätigt werden. Die Hemmung durch Phloridzin  (IV) war der 
, 0|) IV-Menge proportional u. betrug bei 0,01 Mol. IV 40%  der II u. 9 1%  der III. Die
r A denosintriphosphat-W erto waren bei allen Tieren gleich. Auch der 0 2-Verbrauch war
jjjjj nicht wesentlich verschieden. Die Nierenschwelle für I wird u. a. davon abhängen,

bis zu welcher Höhe die Phosphataseaktivität den Anforderungen, die durch das 
" j I-Angebot gestellt werden, folgen kann. 2 Reproduktionen histochem. Präpparate. —

22 Literaturangaben. (J. biol. Chemistry 168. 61— 73. 1947. Philadelphia, Univ., 
" ‘ Graduate School of Med., Dep. of Physiol. Chem.) L o c h .  4210
■. H. Süllmann, Histochemische Untersuchungen über Phosphatasen der Cornea. Es

wird die Lokalisation u. die Stärke histochem. Phosphatase-Rkk. mit Glycerinphosphor- 
¡3  säure, Fructose-6-monophosphorsäure, Fructose-1.6-diphosphorsäure, Adenosin-5-

monophosphorsäure u. Hefenucleinsäure bei der Cornea von Kälbern, Rindern, Schwei-
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nen, Kaninchen u. Ratten untersucht. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien]
1 .  374. 1947 Basel, Univ., Augenklin.) L o c h .  4210

ßavid L. Drabkin und Julian B. Marsh, Erhöhte A k tiv itä t der Leberphosphatase in  
A Uoxan-diabetischen Ratten. Ratten, welche durch intraperitoneale oder auch durch 
subcutane Injektion von wss. Lsgg. von Alloxan diabet. gemacht waren, zeigen bedeu
tende Steigerungen (um 2 3 %  bzw. 38% ) der sauren  bzw. alkal. Leberphosphatase. 
Behandelt man solche Ratten mit Insu lin , so gehen die Enzymwerte in beiden Fällen 
auf die n. Höhe zurück. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  455— 62. Dez. 1947. Philadelphia, 
Univ. of Pennsylvania, Dep. of Physiol. Chem.) H e s s e .  4210

A. S. V. Burgen und J. I. Loreh, D ie W irkung von A lloxan und verwandten Ver
bindungen auf die alkalische Phosphatase. 4 diabetogene Ureide (A lloxan, 1-M ethyl- 
alloxan, Dialuronsäure u. Alloxantin) zeigten auch eine starke Hemmwrkg. auf alkal. 
Phosphatase. Von 10 verwandten Substanzen, die nicht diabetogen sind, wiesen nur 
2 (Alloxansäure u. iso-Dialuronsäure) eine schwache Phosphatasehemmung auf. Diese 
Inhibitorwrkg. ist reversibel, nicht vollständig u. unbeeinflußt durch M g", ferner in 
Anwesenheit von Plasma u. Blut u. auch in Gewebsschnitten nachweisbar. Es wird 
die Ansicht geäußert, daß die gemeinsame diabetogene u. phosphatasehemmende Wrkg. 
der genannten Ureide auf einer Rk. dieser Verbb. mit dem Zn  im Fermentmol. u. den 
Inselzellen beruhen kann. (Biochem. J .  4 1 .  223— 26. 1947. Middlesex Hosp. Med. 
School, Dep. of Pharmacol. and Physiol.) R u p p e r t .  4210

M. A. M. Abul-Fadl und E. J. King, D ie Hemmung von saurer Phosphatase durch 
d-Tartrate. (Vgl. C. 1949. I. 3 11 .)  Alkohole, gewisse Narkotica  u. Formaldehyd  hemmen 
saure Phosphatm en  (I) verschied. Herkunft. Von den organ. Säuren wirkt die Oxal
säure auf die I aus n. Plasma, Prostata oder roten Blutkörpern gleich stark inhibierend. 
Tartrate hatten keine Wrkg. auf I aus Plasma oder roten Blutkörpern, dagegen hemmten 
sie die I aus Prostata sehr stark. Andere zweibas. organ. Säuren oder Oxy- u. Keto- 
carbonsäuren außer den genannten zeigte diese spez. Wirkung. (Biochem. J .  4 1. 
X X V I I I — X X I X . 1947. London, Postgraduate Med. School.) L o c h .  4210

M. A. M. Abul-Fadl und E. J. King, D ie Hemmung von sauren Phosphatasen durch 
Formaldehyd. (Vgl. vorst. Ref.) Rote Blutkörperchen enthalten lOOmal mehr saure 
Phosphatase (I) als Serum, weswegen hämol.vsiertes Blut bei ihrer Unters, zu Irrtümem 
führt. Die I kann nach ihrer Herkunft durch bestimmte Aktivatoren oder Inhibitoren 
unterschieden werden. Aus Nebennieren, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz u. 
Schilddrüse stammende I wird durch A. nicht beeinflußt, während in Galle, Niere, 
roten Blutkörperchen u. Prostata gebildete I stark gehemmt wird. Durch Formaldehyd- 
einw. kann man zwischen I aus roten Blutkörperchen u. Prostata unterscheiden, 
wobei nur die erste vollständig zerstört wird. (Biochem. J .  4 1 .  X X X I I .  1947.)

L o c h .  4210
Jean Roche und Simone Bouchilloux, Über die Phosphatasen bei der H ydrolyse von 

Phosphorylcholin und von Phosphorylcolamin. Verss. der Vff. ergaben, daß die Hydrolyse 
der beiden Verbb., bei gleichem pH als Optimum vorgenommen, sich in der Weise aus
wirkt. daß die P-Cholin-Verb. im saurem Milieu empfindlicher ist als die P-Colamin- 
Verbindung. Cystein u. K C N  hemmen das alkal. Enzym (P-Colamin), während Mg++ 
einen kräftigen Aktivator darstellt. N a F  hemmt das saure Enzym. Die Unterss. wer
den weitergeführt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1068— 70. Okt. 1947. Mar
seille, Fac. de méd. et de pharm., Labor, de chim. biol.) B a e r t i c h .  4210

Henri Sarles, Über die Trennung der Phosphomonoesterasen der Leber in  eine alka
lische und eine saure Fraktion. Die fraktionierte Fällung von Leberextrakten mit A m 
m onium sulfat zur Abtrennung einer sauren u. einer alkal. P-Monoesterase bietet keine 
präparative Verbesserung gegenüber der Acetonfällung. Ebenso ist die Trennung durch 
Dialyse nicht als vollwertig zu bezeichnen. Die beiden Fermente der Leber u. der 
Niere haben so gleichartige Eigg., daß bes. Methoden dafür ausgearbeitet werden 
müssen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  10 71— 72. Okt. 1947. Marseille, Fac. 
d e  méd. et de pharm., Labor, de chim. biol.) B a e r t i c h .  4210

Henri Sarles, Über die Reindarstellung der Phosphomonoesterasen der Leber. (Vgl. 
vorst. Ref.) Um die charakterist. Eigg. der beiden P-Esterasen der Leber festzulegen, 
versucht Vf. eine Trennung der Enzyme bei pH 5 ,1, sowie im alkal. pH 9,2. Zur Gewin
nung wurde die Leber eines frisch getöteten Hundes unmittelbar verarbeitet; als Aus- 
gangsprod. wurde /J-glycerophosphorsaures Na während 30 Min. in Ggw. einer Pufferlsg. 
bei pB 5 ,1 u. dann bei pH 9,2 (Veronal-Na als Puffer) hydrolysiert. Die Aktivität der 
Präpp. wurde durch Best. des Geh. an Eiweiß-N (im alkal. nach Zusatz von m/250 
M gS04) festgelegt, sowie durch die Menge an anorgan. P/mg N/Minute. Vf. erhielt eine



1947 E 2. E n z y m o l o g ie . G äkttng. E. 1689

im

(i®

1
saure Fraktion mit einem Wert von 1 1  yP u. eine alkal. mit dem Wert von 1000 yP. Diese 

i, Präpp. wurden durch fraktionierte Aceton-Fällung nach C a p u t o  u .  Mitarbeiter gewonnen.
:th (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 1072— 73. Okt. 1947.) B a e r t i c h .  4210  
tu. I* Banga, D er enzymatische Abbau von Adenosintriphosphat durch M yosin. Die

lösl., säurestabilen Proteine in Muskelextrakt werden Protine (I) genannt. Für die 
1„ Abspaltung von P bzw. N aus Adenosindiphosphat (II) oder Adenosintriphosphat (III)

existieren vier verschied. I, die an M yosin  (IV) oder A ctom yosin  (V) gebunden ihre 
[j enzymat. Aktivität ausüben. Je  nachdem man III mit oder ohne Zusatz von W-Iso-

merase der Einw. von frischem V aussetzt, entstehen zwei verschied. II, im ersten Fall 
mit dem Phosphorsäurerest an der 6-Aminogruppe der Purinkomponente. Diese kann 

11 von n. II durch die Anzahl der Säureäquivalente unterschieden werden. Die Darst. der
4 I u. der Isomerase aus Muskelbrei wird beschrieben. Durch die genannten Enzym
kombinationen von I +  IV oder I +  V können aus III mittelbar oder unmittelbar 
folgende Prodd. entstehen: die beiden verschied. Formen von II, Inosinpyrophosphat, 
Inosinsäure u. Adenylsäure. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wier] 1 .  
301— 17. 1947 Budapest, Univ., Biochem. Inst.) L o c h .  4210

Michael Doudoroff, H. A. Barker und W. Z. Hassid, Untersuchungen über bakterielle 
Saccharosephosphorylase. 1 . Mitt. Der M echanism us der Wirkung der Saccharosephos- 

, ; phorylase als Glucose übertragendes E nzym  (Transglucosidase). Saccharosephosphorylase
(I) aus Pseudomaonas saccharophila ( H a a s i d  u .  Mitarbeiter, C. 1946. II. 1105) kataly
siert, wie die Verss. an Glucose-1 -phosphat +  Kaliumphosphat, welches 32P  enthält, 

na zeigen, außer der reversiblen Phosphorolyse auch den raschen Austausch von P zwi-
Oii sehen Phosphat u. Glucose-l-phosphat sowie auch (in Abwesenheit von Phosphat) die

„interconversion“  („Umglykosidierung“ ) von Disaccharidin (z. B. Glucose-l-fructosid 
+  Sorbose Glucose-1-sorbosid +  Fructose. Analog wird Saccharose aus Glucose-1-

Itlt ketoxylosid +  Fructose (unter Bldg. von Ketoxylose) synthetisiert. Man kann I dem-
J. (1, nach als „Transglucosidase“  bezeichnen u. sie zur Klasse der „Transglykosidasen“

rechnen. Hieraus ergibt sich folgende Formulierung für die Phosphorolyse bzw. für 
die „Umglykosidierung“ : Glucose-l-fructosid) ( =  Saccharose) +  I .— Fructose^ 
Glucose-I —4:..— osphat..- Glucose-l-phosphat +  I bzw. Glucose-l-ketoxylosid +  I 
±  Ketoxylose ß]ucose_l -_±^Fniciose^ Glucose-l-fructosid +  I. (J. biol. Chemistry 168. 

725 —  32. 1947. Berkeley, Univ. of California) H e s s e .  4210
Michael Doudoroff, W. Z. Hassid und H. A. Barker, Untersuchungen über bakterielle 

Saccharosephosphorylase. 2. Mitt. Enzymatische Synthese eines neuen reduzierenden 
und eines neuen nicht-reduzierenden Disaccharides. (1. vgl. vorst. Ref.) 3-[a-v-Gluco- 
sido]-L-arabinose (II), CnH^Oj, wird in Ggw. von Saccharophosphorylase (I) aus Glu
cose-l-phosphat +  L-Arabinose erhalten; II reduziert, wird durch Säure lang am 

®  hydrolysiert u. gibt nicht die Rk. von R a y b i n  mit Diazouracil; beide Monosaccharid
komponenten liegen in Pyranoseform vor. —  Wird jedoch enolisierte Arabinose ( =  dem 

Mb bei Behandlung von Arabinose im Autoklaven erhaltenen Syrup) verwendet, so erhält
*ie man a-o-Glucosido-ß-i.-ketoarabinosid  (III), CnH20O9; III reduziert nicht u. gibt positive

Rk. nach R a y b i n .  Glucosido-L-ketoxylosid entsteht dabei nicht. —  Beide syntheti- 
ïr sierenden Rkk. werden durch die I katalysiert, ebenso wie das früher ( H a s s i d  u .  Mit

arbeiter 1. c.) beschriebene v-Glucosido-v-ketoxylosid, dessen Herst. in größerer Menge 
beschrieben wird. —  Verss., mit folgenden Zuckern eine analoge Synth. durchzuführen, 

31 schlugen fehl: D-Xylose-phosphat, D-Galaktose-l-phosphat, Maltose-1 -phosphat, Meli-
biose-1-phosphat; ferner D-Glucose, D-Mannose, D-Galaktose, Fructose-6-phosphat, 
Fructose-1.6-diphosphat, D-Arabinose, D-Xylose, D-Lyxose, D-Ribose, D-Ketoarabi- 
nose, L-Fucose, L-Rhamnose, D-Tagatose, D-Mannoheptulose, Turanose (3-Glucosido- 
D-fructose), Erythrulose, Dioxyaceton, L-Fructose, abgebaute Lävane ( =  6-Fructosido- 
D-fructose u. Polymere). —  Die Gründe für die verschied. Reaktionsmöglichkeiten 
werden an Hand von Strukturformeln erläutert. (J. biol. Chemistry 168. 733— 46. 
1947.) H e s s e .  4210

Theodore Winnick und Edward M. Scott, Phosphorylierte Aminosäuren. Durch 
Einw. von POCl3 auf Glykokoll (I), A lanin  (II) u. Glutaminsäure (III) in wss. MgO-Lsg. 
wurden die entsprechenden Phosphoaminosäuren, die strukturell der Kreatinphosphor
säure (IV) analog sind, in Form ihrer Mg-Salze isoliert. Die Mg-Salze der 3 Phospho
aminosäuren enthielten N u. P im Verhältnis 1 : 1 ;  die Präpp. aus I u. II enthielten 
1,5  Atome Mg auf 1 Atom N oder P ; ihre Zus. ist

/ ° \M g\ / I V  — NH.CH(E).COO 
'CK 'O

Mg.
2
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Das Mg-Salz der Phosphoglutaminsäure (V) enthält 2 Mg-Atome pro 1 N-Atom. Die 
3 Phosphoaminosäuren werden durch verd. HOC1 schneller als IV hydrolysiert. Bei der 
Hydrolyse entsteht freier Amino-N. Die Hydrolysegeschwindigkeit konnte durch U V- 
Messung bestimmt werden, da die Phosphoaminosäuren wesentlich stärker als die 
freien Aminosäuren im UV absorbieren. Die Hydrolysegeschwindigkeitskonstanten er
gaben sich zu: 0,015 (IV), 0,029 (Phosplioalanin  u. V) u. 0,059 (Phosphoglykokoll, VI). 
Ggw. von Ammoniummolybdat (0,08%) erhöht die Hydrolysegeschwindigkeit der 
Phosphoaminosäuren, die deshalb durch die colorimetr. Meth. von L o w r y  u .  L o p e z  
(J. biol. Chemistry 162. [1946.] 421) nicht bestimmt werden können. Bei VI ist die 
Säurehydrolyse mit einer Wärmeentw. von ca. 7500 cal/Mol. verbunden. Durch Einw. 
von Schweineeingeweidephosphatase (pH 9) in 0,005 mol. Boratpuffer u. Best. der 
während der Rk. freigewordenen Säure wurde die Hydrolysegeschwindigkeit von 
IV u. VI bestimmt. (Arch. Biochemistry 12. 201— 08. 1947. Pittsburgh, Univ., Dep. 
of Chem.) K . F . M ü l l e k .  4210

Lynn DeForrest Abbott jr., D ie A Ictivität der Phenolsulfatase. Bei einer Substrat
konz. von 0,02 mol. wurde das pH-Optimum für Phenolsulfatase (I) aus Aspergillus  
oryzae zu 6,2 gefunden. Sie entfaltete ihre größte Wirksamkeit bei 50°, die bei 0° auf
tretende Inaktivierung war reversibel, bei 80° wurde das Enzym zerstört. Unter opti
malen Bedingungen wurde die MiCHAELis-Konstante zu 9 ,7 -10  4 mol. gefunden. 
Mehrere Handelspräpp. wurden auf ihre Aktivität untersucht. In menschlichem Serum 
wurde keine I gefunden. Als Substrat diente bei den Unterss. Phenylsulfat in Acetat
puffer, das entstandene Phenol wurde nach K i n g  u .  A r m s t r o n g  [1934] mit F o l t n s  
Reagens bestimmt. (Arch. Biochemistry 15. 205— 14. 1947. Richmond, Med. Coll., 
Dep. of Biochem.) L o c h .  4210

N. M. Ssissakjan und A. M. Kobjakowa, D ie Richtung der Ferm entwirkung als 
Kennzeichen der Trockenresistenz von Kulturpflanzen. 6 . Mitt. D ie A dsorption von In- 
vertase durch Pjlanzengewebe bei deren Welken. (5. vgl. C. 1942. I. 2023.) Unterss. 
über die Adsorption von Invertase sowie die Bldg. u. Zers, der Saccharose in den Blät
tern von Zuckerrübe u. Erbse sowie in den Keimlingen von trockenresistentem u. nicht 
resistentem Weizen ergaben, daß bei der Entwässerung eine Abnahme des Adsorptions
vermögens u. eine akt. Elution der Eigenfermente um so rascher erfolgt, je weniger 
trockenresistent die Sorte ist. ( B h o x m m h h  [Biochimia] 12. 377— 82. Sept./Okt. 1947. 
Moskau, Bach-Inst. für Biochem. der Akad. der Wiss. der U dSSR.) F r a n k e .  4210  

N. M. Ssissakjan, Der E influß von M ineralstoffen auf die A dsorption  von Invertase 
durch Gewebe der höheren Pflanze. Phosphate u. N H 4-Salze verschieben das physikal.- 
chem. Gleichgewicht der Zelle in Richtung einer erhöhten Adsorption von Invertase 
aus dem umgebenden Medium (Verss. mit Winterweizen). (JHoK.najiLi AKageMHH 
H a y «  C C C P [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 1997— 99. 2 1/12 . 1947. Bach-Inst. 
für Biochem. der Akad. der Wiss. der U dSSR.) A. J a c o b .  4210

W. Z. Hassid, M. Doudoroff und H. A. Barker, Enzym atisch synthetisierte D i
saccharide. Zusammenfassung der Arbeiten über Synth. von Disacchariden durch 
Enzyme von Pseudomonas saccharophila (vgl. C. 1947. 596; C. 1949.1. 205). (Arch. Bio
chemistry 14. 29— 37. 1947. Berkeley, Univ. of California.) H e s s e .  4210

Karl Myrbäck, D er M echanism us der M alz-a-A m ylase-W irkung. Die Behandlung 
von Hexasacchariden mit a-Amylase (I) zeigt, daß neben M altose (II) auch Glucose (III) 
entsteht, außerdem werden noch 2 3 %  M altotriose (IV) gebildet. Da I weder II noch IV 
angreift, muß III direkt aus den Hexasacchariden  entstanden sein. I kann also alle 
glucosid. Bindungen angreifen, wobei die Geschwindigkeit mit deren Abständen von 
der Endgruppe variiert, so daß mehrere Prozesse gleichzeitig nebeneinander verlaufen. 
(Arch. Biochemistry 14. 53— 56. 1947. Stockholm, Univ., Inst, of Org. Chem. and 
Biochem.) L o c h .  4210

Karl Myrbäck und Kerstin Frostell, Über Inaktivierung der a-M alzam ylase. Die 
Eigg. der nach O h l s o n  dargestellten a-A m ylase  (I) wurden näher gekennzeichnet. Aus 
dem schnellen Abfall der Hydrolysegeschwindigkeit bei pH 3,5 u. dem für die a-Amylase 
typ., wenn auch verlangsamten Hydrolysenverlauf auf der alkal. Seite der pH-Aktivi- 
tätskurve wurde geschlossen, daß im Sauren die Stabilität der I, im Alkal. die Disso
ziation von Säuregruppen die bestimmenden Faktoren darstellen. Für die Bedeutung 
von sauren u. bas. Gruppen bei der Funktion der I spricht auch die pH-Abhängigkeit der 
inaktivierenden Wrkg. von Ag+ u. Pikrinsäure. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A  
2 4 A. Nr. 1 1 .  1— 1 1 .  1947.) S c h w e i g e r .  4210

Bryon S. Miller und Eric Kneen, D er Am ylase-H em m stoff von Leoti sorghum. Die 
Aktivität von Malzam ylase wurde durch die Dextrinierungszeit (rotbraune Färbung 
mit Jodlsg.) für lösl. Stärke ermittelt. Durch Zusatz von Mahlprodd. aus Leoti sorghum 
(Kaffernhirse) wurde die Dextrinierungszeit bei den Fraktionen verlängert, die Kleie
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oder Keime enthielten. Das Mehl enthielt prakt. reinen Hemmstoff (I). Beim Weizen 
ist der Inhibitor im Endosperm, aber nicht in der Kleie angereichert. Die Hemmung ist 
reversibel u. kommt erst nach mehreren Std. ins Gleichgewicht. Der I ist hitzeresistent 
u. übersteht lstd. Autoklavieren unter 15  pounds Druck bei pH 2,5 u. 10,9 ohne Schaden. 
Auch gegen Oxydantien, Reduktantien u. NaCN ist er sehr resistent. E r ist dialysier- 
bar, in saurer Lsg. ist er in H20 , A., Aceton oder konz. (NH4)2SO„ lösl., im alkal. Gebiet 
wird er durch A., Aceton oder C a" präzipitiert, ferner ist er in Ae. unlöslich. Pepton  
inaktiviert den Hemmstoff. E r  ist ein verhältnismäßig bochmol. Körper, enthält eine 
Indolgruppe, aber keinen Aminostickstoff. (Arch. Biochemistry 15 . 2 5 1— 64. 1947. 
Manhattan, Kans., U S Dep. of Agric.) Locn. 4210

R. Seigneurin, D ie Entwicklung der D iastase-A ktivität in  Filtraten gewisser Kulturen  
in den ersten Stunden nach der Beim pfung. (Vgl. C. R. Séances Soc. Biol. Filiales A s
sociées 1 3 1 .  [1939.] 682.) Staphylococcus aureus wurde in einem Medium aus M a r t i n -  
Pepton (aus dem Schweinemagen), Kalbsbrühe u. 1 ,5 %  Glucose bei pH 8,5 gezüchtet u. 
das Filtrat hiervon nach verschied. Entwicklungszeiten auf seine gelatinolyt. Akti
vität gegenüber einer 3% ig. Gelatine bei 45° untersucht. Die Verss. zeigten, daß die 
Aktivität zunächst bis zur 6. Std. nach der Beimpfung zunimmt, dann bis zur 15. Std. 
abnimmt, um dann wiederum anzusteigen u. nach etwa 4 Tagen die Aktivität der 
6. Std. zu erreichen. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 79— 81. Jan . 1947. Grenoble, Labor, 
des Hôpitaux.) F i n d e i s e n .  4210

E. Hecht, Konzentration der D iastase in  B lut und U rin von normalen und von  
diabetischen Ratten. Die Best. der Diastase  (I) (Meth. von B a l t z e r ,  C. 19 35. II. 2854) 
im Blut von n. Ratten, ferner von solchen, die durch Alloxan diabet. gemacht waren, 
u. von einer gegen Alloxan resistenten Ratte ergab prakt. ident. Werte. —  Das Gleiche 
gilt für Urin, wenn dabei dessen Verd. infolge der den diabet. Ratten eignen Polyurie 
berücksichtigt wurde. —  Es werden einige Verbesserungen der Meth. zur Best. der I 
angegeben, welche sich durch den hohen Geh. des Rattenblutes an I ergaben. (Biochim. 
biophysica Acta [Amsterdam] 1 .  4 15— 18. Sept. 1947. Leiden, Staatsuniv., Pharma- 
kol. Labor.) H e s s e .  4210

Alfred Goldberg und Erwin Haas, Aufspaltung von A ntinvasin  I  in  zwei K om po
nenten. Unter A ntinvasin  I  (I) wird die Substanz verstanden, welche (im n. Serum vor
kommend) eine inaktivierende Wrkg. gegenüber Hyaluronidase  ausübt (vgl. C. 1946. 
II. 880). Bei Isolierung u. Reinigung von I aus Serum w-urde gefunden, daß zwei der
artige Substanzen existieren. Die Komponente I wurde bei pB 8,4 bei Abkühlen auf 
— 2° u. Zusatz von A. bis zu einer Konz, von 2 5 %  ausgefällt. I wird durch Zentrifugieren 
abgetrennt; es ist lösl. in 0,02 mol. NaCl bei pB 7,5. Aus der Restlösung kann II erhalten 
werden durch Einstellen auf pH 6,1. Für die Wrkg. als Antinvasin ist die Teilnahme 
beider Komponenten erforderlich. Beide sind Proteine, wobei II  sehr empfindlich gegen 
Erhitzen ist u. schon bei 60° in 30 Min. seine Wrkg. verliert. I behält unter diesen Be
dingungen seine volle Wirkung. (J. biol. Chemistry 170. 757— 58. Sept. 1947. Los 
Angeles, Cedars of Lebanon Hosp.) H e s s e .  4210

M. Reiss und D. S. Rees, H ypophyse und Kohlenhydratstoffwechsel des Gehirns. Die 
graue Substanz des Gehirns von Ratten wurde homogenisiert u. der Verbrauch von 
zugesetzter Glucose pro Homogenat-N nach H a g e d o r n - J e n s e n  bestimmt; er dient als 
Maß der Hexokinaseaktivität u. ist nach Hypophysektomie zwischen 37 bis 140%  u. 
nach Adrenalektomie um ca. 36 %  bis 1 1 6 %  angestiegen. Die anaerobe Glykolyse von 
Gehimschnitten war nach Hypophysektomie um 30 %  gestiegen u. sank, wenn die 
hypophysenlosen Tiere mit adrenocorticotropem Hormon (A C T H ) vorbehandelt waren. 
Die aerobe Glykolyse wurde in Gehirnschnitten durch die Hypophysektomie im Gegen
satz zu anderen Geweben nicht beeinflußt. (Endocrinology 4 1. 437— 40. Dez. 1947. 
Bristol, England, Biochem. Endocrinol. Res. Dep., Bristol Mental Hosp.)

K l i n g m ü l l e r .  4210
Otto Meyerhof und Jean R. Wilson, Der Umsatz von Hexosediphosphorsäure in  

H irnpräparaten. Die Geschwindigkeit der Glykolyse im Gehirn findet in der A pyrase
(I) (Enzym, das die beiden labilen P-Gruppen des Adenosintriphosphates abspaltet) einen 
begrenzenden Faktor. I ist strukturgebunden u. nur in den Himpräpp. vorhanden, die 
alle Gewebselemente enthalten, nicht jedoch in Zentrifugaten oder aus Hirn bereiteten 
Enzymlösungen. In Schnitten u. Homogenaten findet man höhere Hexosediphosphor- 
säureumsätze als in Lsgg., für die nicht veresterten Zucker ist das Gegenteil der Fall. 
(Arch. Biochemistry 14 . 7 1— 82. 1947. Philadelphia, Pa., Univ., School of Med., 
Dep. of Physiol. Chem.) L o c h .  4210

Chalmers L. Gemmill, D ie Wirkung von Alloxan auf die Muskelglykolyse. Bei der 
manometr. Best. der Glykolyse in Froschmuskelextrakt mit Glykogen als Substrat 
wurde gefunden, daß Alloxan  (I) mit zunehmenden Konzz. die Glykolyse hemmt. Die
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Hemmung war unter den Versuchsbedingungen bei etwa 0,0 1%  I Null, sie betrug bei 
0,02%  etwa 50 % , bei 0,04% u. darüber 90% . Mit Cystein, das die Glykolyse zumeist 
fördert, beträgt die Hemmung nur etwa 50 % . Für die Wrkg. des I, das den I-Diabetes 
durch Zerstörung der L ä n g e r e  ANSschen Inseln im Pankreas hervorruft u .  das auch 
andere Fermente hemmt, indem es als Oxydations-Reduktionssyst. wirkt, wird er
örtert, ob nicht in den Inseln ein Enzymsyst. vorhanden ist, das gegenüber spezif. oxy
dierenden Agentien bes. empfindlich ist. (Amer. J .  Physiol. 150 . 613— 17 . Okt. 1947. 
CharlottesviUe, Univ. of Virginia, Med. School, Dep. of Pharmacol.)

L o h m a n n .  4210
Torsten Wiken, Dean Watt, A. G. C. White und C. H. Werkman, D ie U m kehr

barkeit der Dism utation von Brenztraubensäure. Brenztraubensäure kann durch Organ- 
präpp. u. gewisse Bakterien zu Milchsäure, Essigsäure u. C 0 2 dismutiert werden. Mit 
Hilfe von 13C 02 konnte gezeigt werden, daß die Rk. auch im umgekehrten Sinne statt
findet. (Arch. Biochemistry 14 . 478— 80. 1947. Arnes, Iowa, State Coll., Dep. of Bae- 
teriol.) L o c h .  4210

M. J. Waldvogel und F. Schlenk, Untersuchungen über den Stoffwechsel der Ribose.
3. Mitt. Die enzymatische Umwandlung der Ribose in  Hexosemonophosphat. (2. vgl. C. 19 47.
E. 1103.) Nach der Behandlung von Guanosin  mit Leberenzympräpp. wurde statt Ribose 
der RoBiNSON-jEsfer gefunden. Es wird angenommen, daß eine direkte Kettenerweiterung 
nicht stattfindet, sondern sich abgespaltene 3  C-Verbb. zu Sechserketten vereinigen. 
(Arch. Biochemistry 14 . 484— 85. 1947. Houston, Tex. Univ.) L o c h .  4210

H. G. Bray, Sybil P. James, Brenda E. Ryman und W. V. Thorpe, D ie H ydrolyse  
von A m iden durch Leberextrakte. A m ide  werden durch Leberextrakte verschied, stark 
hydrolysiert. Die Prozentwerte der Hydrolyse nach 10 Std. Einwirkungszeit unter 
Standardbedingungen sind für p-N itrobenzam id  83 (% ), m -N itrobenzam id  30, o-Benz- 
am id  27, A sparagin  24, Glutam in  16, Propionam id  15 , N icotinam id  12 , p-Am inobenz- 
am id  5, o-Am inobenzam id  1, o-Oxybenzamid  0, m -Am innbenzam id  0, Form am id  0 u. 
Acetamid  0. (Biochem. J .  4 1. L I I — L III . 1947. Birmingham, Univ., Dep. of Physiol.)

L o c h .  4210
Gunnar Steensholt, Über die M ethylierung von Äthanolam in, D im ethyläthanolam in, 

Guanidinessigsäure und Homocystein. Durch Anwendung der colorimetr. Bestimmungs- 
meth. von Methionin (I) in biol. Gemischen nach M c C a r t h y  u .  S u l l i v a n  wurden 
Unterss. gemacht über die Methylierung von Äthanolam in  (II), Dim ethyläthanolamin  
(III), Glykocyamin  (IV) u. Homocystein  (V). Die Verss. wurden ausgeführt mit Ratten
leberbrei. Die Ergebnisse erweitern u. ergänzen die früheren Untersuchungen. Bei 
Methylierung von II, III u. IV mittels I in Phosphat-Citratpuffer nach M c I l v a i n e  liegt 
das pH-Optimum etwas oberhalb des Neutralpunktes. Verss., V in I zu überführen, 
verliefen sowohl mit Cholin, als auch mit I als Methyldonatoren ergebnislos. (Acta 
physiol. scand. 14 . 340— 47. 30/12. 1947. Copenhagen, Univ., Biochem. Inst.)

G o e b e l .  4210
Gunnar Steensholt, Über die Rolle von Glykolsäure bei biologischen M ethylierungs

prozessen. Es wird eine Übersicht gegeben über einige Theorien zur Rolle der Glykol
säure (I) als Methylierungsmittel. In vitro-Verss. mit Guanidinessigsäure (II) u. I, 
Glycin, Serin, Cholin, Betain, Äthanolamin, Dimethyläthanolamin bzw. Acetylcholin 
mit Muskel-, Leber- u. Nierenschnitten von Ratten, Kaninchen, Kühen, Pfer
den u. Meerschweinchen ergaben keinerlei Bldg. von K reatin in . Perfusionsverss. an 
excisierten Kaninchenherzen ergaben ebenso negative Ergebnisse. Vf. schließt daraus, 
daß I nicht imstande ist, II zu methylieren. (Acta physiol. scand. 14 . 348— 55. 30/12. 
1947.) G o e b e l .  4210

Felix Friedberg, Theodore Winnick und David M. Greenberg, Einhau von markiertem  
Glycin in  das Protein von Gewebshomogenaten. Vff. konnten zeigen, daß Homogenate 
von Milz u. Leber etwa 0 ,1%  von zugesetztem ot-u C markiertem Glycin  einbauen. Bei 
Darmhomogenat war dies nicht der Fall. Das Nährmedium hatte folgende Zusammen
setzung: 100 ml 0,9%ig. NaCl-Lsg., 8 ml 1 ,1  % ig. KCl-Lsg., 1 ml l,2% ig . K H 2P 0 4-Lsg., 
2 ml 3,8% ig. M gS04-Lsg., 2 1  ml l,3% ig . N aH C 03-Lsg., 100 mg Glucose, 50 mg Na- 
Citrat, 25 mg Fumarsäure, 20 mg Adenosintriphosphat, 20 mg Coferment I  u. 10 mg 
Cytochrom c, pu 7,5. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  441— 42. Nov. 1947. Berkeley, Univ. of 
California, Med. School, Div. of Biochem.) K r ü s e n .  4210

S. Ratner, Der enzymatische M echanism us der Bildung von A rgin in  aus C itru llin . 
Die Synth. von A rgin in  (I) aus C itrullin  (II) +  Glutaminsäure  in Ggw. von katalyt. 
Mengen von Adenosintriphosphorsäure  (III) in Homogenaten der Niere u. der Leber ist 
bisher nur unter aeroben Bedingungen ausgeführt worden. Es konnte jetzt aus einem 
gepufferten Extrakt von Ochsenleber (Aceton-Präp.) durch Fraktionieren mit A. ein 
lösl. Enzym erhalten werden, welches die anaerobe Bldg. von I u. Apfelsäure  aus II
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u. A spnraginsäure  (IV) in Ggw. von M g" +  kataljd;. Mengen III +  Phosphoglyrerin- 
säure ( =  Büdner von III) katalysiert. IV kann durch ein Gemisch von Glutaminsäure 
u. Oxalessigsäure ersetzt werden, weil unter diesen Bedingungen IV durch Transaminie
rung gebildet wird. (J. biol. Chemistry 1 7 0 . 761— 62. Sept. 1947. New York, New 
York Univ., Coll. of Med., Dep. o f  Pharmacol.) H e s s e .  4210

H. Fahrländer, P. Favarger, H. Nielsen und F. Leuthardt, Untersuchungen über die  
Borsook-Dubnofj-Reaktion. (Synthese von A rgin in  über C itrullin in  Gegenwart von Glut
aminsäure.) Vff. fanden, daß man Glutaminsäure (I) durch oi-Ketoglutarsäure (II) u. 
Ammoniak in der Rk. nach B o r s o o r  u. D u b n o f f  (vgl. C o h e n  u . H a y a n o ,  C. 1 9 4 6 . IT. 
590) ersetzen kann. Ebenso ist Brenztraubensäure (III) u. Ammoniak ein Ersatz für I, 
wenn hierbei auch die gebildete Harnstoffmenge geringer u. die Rk. Aneurin pyrophos- 
phat (IV) abhängig ist. Die Aktivität von III u. den Einfl. der Cocarboxylase kann man 
erklären durch Umwandlung von III in II oder Oxalessigsäure, da auch Asparaginsäure 
Teilaktivität zeigt. Die Argininsynth. wird durch II oder III gehemmt, bei II durch 
NH3, bei III durch N H 3 u. IV wieder in Gang gebracht. Malonsäure hemmt die Synth. 
auch in Ggw. von I u. Citrullin, diese Wrkg. vermag man durch Fumar- oder Äpfel-, 
nicht durch Bernsteinsäure aufzuheben. An Hand der Werte für labilen Phosphor (in 
Ggw. von Malonsäure vermindert) wird eine Erklärung dieser Erscheinung versucht. 
(Helv. physiol. pharmacol. Acta 5 .  202— 04. Aug. 1947.) S t e g e m a n n .  4210

D. Olmer und J.-Cl. Garrigues, Beitrag zur Bestimmung der Leberarginase in  der 
K lin ik . Die Arginase hat die Aufgabe, aus Arginin (I) Harnstoff abzuspalten, während 
sich die Reste in Ornithin umwandeln, das in einem Cyklus wieder als I erscheint. Be
stimmt man im Blut n. u. leberkranker Menschen I nach S a k a g u c h i  mit Naphthol u. 
alkal. Hypobromitlsg., so zeigen sich beträchtliche Unterschiede. Lebercirrhose ver
ursacht ein Absinken der Werte auf etwa die Hälfte, während bei einer schweren Leber- 
Nieren-Erkrankung kein I mehr im Blut nachgewiesen werden konnte. Die Überakti
vität muß notwendig nicht nur auf die Leber beschränkt bleiben, der I-Rest kann je
doch bei Leberfunktionsprüfungen gute Dienste leisten. (Bull. Acad. nat. Med. 1 3 1  ([3] 
1 1 1 ). 5 17 — 19. 1947.)j L o c h .  4210

S. J. Folley und A. L. Greenbaum, Schwankungen im  Arginase- und A lkaliphospha
tasegehalt der M ilchdrüsen und der Leber der Ratte während der Trächtigkeit, Lactution 
und Rückbildung der Milchdrüsen. Um Zusammenhänge zwischen Trächtigkeits- u. 
Lactationsperiode u. Folgezeit einerseits, dem Geh. von Milchdrüsengewebe u. inneren 
Organen (Leber, Niere) an Arginase (I) u. Alkaliphosphatase (II) anderseits aufzu
decken, werden an Ratten nach genau beschriebener Vers.-Technik diese Gewebe an 
trächtigen, säugenden u. abgesetzten weiblichen Ratten u. zur Kontrolle auch an 
nichtträchtigon Tieren auf ihren Enzymgeh. (I, II) geprüft. Es zeigt sich, daß I in der 
Leber während der Gravidität u. nach dem Absetzen kaum höher oder tiefer liegt als 
beim Kontrolltier, aber während der Lactation ist der I-Geh. der Leber deutlich ge
steigert. Anders in der Milchdrüse: der I-Geh. steigt während der Gravidität u. des 
frühesten Stadiums der Lactation langsam an, um zwischen dem 5. u. 10. Tage der 
letzteren in die Höhe zu schnellen u. am 20. Tage ein Maximum zu erreichen. Nach 
dem Absetzen der Jungen sinken die I-Werte steil auf den Wert der Frühgravidität. 
Der II-Geh. der Milchdrüse steigt während der Tragzeit rasch an, erreicht bei der Ge
burt ein Maximum, hält dieses während der Säugeperiode u. geht nach dem Absetzen 
auf mittlere Tragzeitwerte zurück. Der II-Geh. der Niere bleibt unberührt u. konstant. 
Wahrscheinlich wirkt I desaminierend beim Aufbau des Milcheiweißes mit, während II 
in die Prod. von Nucleoproteinen für den wachsenden Fetus u. in den Aufbau von 
Casein u. Blutzucker eingeschaltet ist. Während der Lactation enthält die Niere etwa 
3mal mehr II als die Milchdrüsen u. im Frühstadium der Gravidität etwa 30— 34mal 
mehr II als die letzteren. Die Niere ist damit eines der Il-reichsten Organe des Säuger
körpers. (Biochem. J .  4 1 .  261— 69. 1947. Reading, Univ., Nat. Inst, for Res. in 
Dairying.) D a n n e n b a u m .  4210

E. Ä. Dawes, J. Dawson und F. C. Happold, Die N atur des Tryptophanasekomplexes. 
Inhaltlich ident, mit der C. 1 9 4 7 . 1860 referierten Arbeit. (Biochem. J .  4 1 . X LV TII.
1947. Leeds, School of Med., Dep. of Biochem.) L o c h .  4210

E. A. Dawes, J. Dawson und F. C. Happold, Die Tryptophanasetryptophanreaklion.
8. Mitt. Zur Indolbildung. (6. vgl. C. 1 9 4 5 . II. 142; vgl. auch C. 1 9 4 7 . 1860.) Escherichia 
coli bildet Indol (I) aus Tryptophan (II); B o n n e r  u. T a t u m  (Proc. nat. Acad. Sei. U SA 3 0 .  
[1944.] 30) folgerten aus ihren Verss. an Neurospora crassa, daß der II-Abbau über 
Serin  (III) erfolgt u. stellten ein entsprechendes Schema auf. Die Schwierigkeit der 
Erfassung der Zwischenstufen desII-Abbaues besteht darin, daß dieser Abbau in 45 Min. 
vollendet ist u. alle gebildeten Zwischenprodd. sofort zu CO?, NH3 u. W. abgebaut wer
den. Wird jedoch M epacrin  (IV) dem Medium zugesetzt, wird die I-Bldg. nicht ge

20
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hemmt, sondern nur verzögert, so daß es unter gleichzeitiger Verwendung der Papier
chromatographie gelingt, A lanin  (V), jedoch nie III nachzuweisen. V in Abwesenheit 
von IV nachzuweisen, war nicht möglich. —  A u f Grund ihrer Ergebnisse stellen Vff. 
ein entsprechendes II-Abbauschema auf (vgl. Original). -—- Weitere Verss. zeigen, daß 
III- u- V-Zusatz die I-Bldg. durch E . coli hemmen. Diese Wrkg. ist jedoch nicht 
zurückzuführen auf eine einfache Beziehung zwischen der II- u. III-Konz., sondern 
tritt nur dann auf, wenn das Enzym mit II gesätt. ist. (Biochem. J . 4 1 .  426— 3 1. 1947.)

H. P. F i e d l e r .  4210  
Paul H. Kopper und Howard H. Beard, K reatinasealctivität eines Stam m es von  

Pseudomonas. (Vgl. C. 1949. II. 668.) Aus Urin wurden Bakterien gezüchtet, die der 
Pseudomonas aeroginosa ähnlich waren, gewaschen u. in Medien verbracht, die K reatin
(I), K reatin in  (II), Glycocyamidin  (III) u. H ydantoin  (IV) enthielten. I, II u. III wurden 
vollständig zerstört, während IV nicht angegriffen wurde. Dabei wurde H arnstoff (V) 
in der theoret. zu erwartenden Menge gefunden, jedoch lagen die Beträge für N H 3 
u. C 0 2 darunter. Daher wird angenommen, daß II über I zu V u. Sarkosin  abgebaut 
wird, das dann N H 3 u. C 0 2 liefert. Das Enzym konnte nicht mit H20  aus den Bakterien 
ausgewaschen werden. (Arch. Biochemistry 15. 195— 99. 1947. Chicago, Univ., Med. 
School, Dep. of Pathol. and Bacteriol. and Physiol. Chem.) L o c h .  4210

Robert Ridgely Sealock und Tien Ho Lan, Dioxyphenylalaninstoffwechsel beiGegenwart 
von Nieren- und Leberschnitten normaler und skorbutischer Meerschweinchen. (Vgl. C. 1945. 
II. 675.) Gemessen am 0 2-Verbrauch oxydieren Nierenschnitte (NS) von n. Meer
schweinchen L-3.4-Dioxyphenylalanin (I) leicht, während N S von skorbut. Meer
schweinchen I nicht oxydieren. Der Verlust der I-oxydierenden Fähigkeit ist rever
sibel (sowohl durch vorhergehende Verfütterung von l-Ascorbinsäure als auch durch 
Zusatz von kristalliner L-Ascorbinsäure zu den skorbut. Schnitten). Die Oxydation 
von I durch Leberschnitte der gleichen Tiere geschah nur in geringem Umfange u. 
unabhängig von der Vitamin C-Versorgung. Die C 0 2-Bldg. verhielt sich in allen Fällen 
wie der 0 2-Verbrauch. (J. biol. Chemistry 167. 689— 97. 1947. Rochester, N. Y.)

S c h w e i g e r .  4210
Jose M. Gonfalves, Vincent E. Price und Jesse P. Greenstein, Am m oniakstickstoff 

aus isomeren Peptiden durch Nierenbreiverdauung. Vff. beobachteten die N H 3-Entw. 
bei aerober Einw. von wss. Rattennierenbrei auf 17  verschied. Aminosäuren (AS) u. 
Peptide. Sie stellten fest, daß nur A S der d- oder (/¿-Konfiguration bzw. Peptide, 
die diese A S endständig mit freier Carboxylgruppe enthalten, N H 3 in Freiheit setzen, 
aber Glycin selbst oder Z-AS oder Peptide mit diesen als End-AS nicht. Die N H 3-Entw. 
wird hauptsächlich auf die c/-Aminosäureoxydase-Aktivität zurückgeführt. Daß die 
a-ß-Wasserstoffatome des Substrates bei der oxydativen Desaminierung eine Rolle 
spielen, zeigt die Resistenz von dZ-Isovalin im Gegensatz zu (ZZ-Valin. Der Beitrag der

Z-AS-Komponenten u. der natürl. Z-Pepti- 
CH2R  dase kann vernachlässigt werden. Von 2

H 2N—CHR—CO—NH—c h  COOH Erklärungen wird die bevorzugt, die n ic h t
1 CHR nur eine (Z-AS-Oxydasewrkg. auf die freien,

II sondern auch auf die in der Peptidkette
h 2n—CHR—CO— NH----C COOH gebundenen cZ-AS annimmt. Die 1. Stufe

4 wäre demnach eine Dehydrierung durch
H2n—CHR—COOH +  NH3 + r h 2c—CO—COOH ¿je Oxydase zum Dehydropeptid, die 2. eine

Spaltung durch Dehydropeptidase zu AS, 
N H 3 u .  Ketosäure. Diese beiden Fermente sind in der Niere im Vgl. zu allen anderen 
Geweben tatsächlich am reichlichsten enthalten. (Science [New York] 106. 369— 70. 
17/10. 1947. Bethesda, Md., Nat. Cancer Inst.) S t e g e m a n n .  4210

F. Schlenk und A. Fisher, Untersuchungen über G lutam insäure-Asparaginsäure- 
Transam inase. Es wird ein neues Verf. zur Darst. der Glutaminsäure-Asparaginsäure- 
Transam inase  (I) aus Schweineherz beschrieben, bei welchem trotz großer Verluste 
Präpp. mit höherer Wirksamkeit in wesentlich besserer Ausbeute als bisher erhalten 
werden: Entwässerung mittels Aceton; Extraktion mit 0,04 mol. Na2H P 0 4 bei 55— 60° 
(30 Min.); Fällen des durch Gaze filtrierten Extraktes (pH 6,5— 7) mit nCH3COOH bei 
Ph 4,5 unter starkem Rühren; Zentrifugieren (Verwerfen des Nd.) u. Einstellen der Lsg. 
auf pH 7 ; fraktioniertes Fällen mit Ammonsulfat (erster Nd. ist inaktiv); Lösen der 
Ndd. in 0,01 mol. Phosphatpuffer pH 7 ,5 ; Dialyse in Cellophan gegen denselben Puffer; 
Adsorption an Aluminiumhydroxyd Cy  bei pH 5,8 ; Elution mit 0,04 mol. Phosphat
puffer pB 7,5. Bei allen Operationen soll das Licht möglichst fern gehalten werden. —  
Die Lsg. verliert ihre Wrkg. nicht in 2 Wochen im Eiskasten. Erhitzen auf 80° ver
nichtet die W rkg.; Erhitzen für 1 Std. auf 60° läßt die Wrkg. unverändert. Gute Be
ständigkeit bei pH 9— 10 sowie im neutralen Gebiet; rasche Inaktivierung unterhalb
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Ph 4,5. —  50% ig. Hemmung wird erzielt mit: 0 ,5 -IO'6 nAg  oder 1 - 1 0 -6 nHg; 
typ. Aldehydreagentien (H ydroxylam in , Semicarbazid, Dihydrodimethylresorcin) hem
men nur bei höherer Konz. u. 
zwar auch dann, wenn sie vor 
Zusatz des Substrates zur I 
gegeben werden. —  Vff. fan
den, daß die Wrkg. der I auf 
dem Wechsel Pyridoxal (I)

P y r id o x a m in  (II) beruht.
Unter Verwerfung der Meinung 
von K a r r e r  (C. 1 9 4 1 .  I .  1 9 6 9 ),  
wonach die I ein Hilfsenzym 
für intermediäre Hydrierung u.
Dehydrierung benötigt, wird 
folgendes, die Angaben von 
B r a u n s t e i n  u .  K r i t s m a n  (C.
1 9 3 7 . II. 3775) erweiterndes 
Schema gegeben; in diesem 
bildet I bzw. II die ScHiFFsche 
Base an Stelle der früher an
genommenen direkten Vereini
gung von Ketosäure u. Amino
säure. (Im Schema sind zur 
Vereinfachung die Substituen
ten der Pyridinbase fortgelassen.) Vff. betonen bes., daß hier ein weiterer Fall für 
die Funktion eines Vitamins (B6) in der prosthet. Gruppe eines Enzyms vorliegt. (Arch. 
Biochemistry 12 . 69— 78. 1947. Houston, Univ. of Texas, M. D. Anderson Hosp. f. 
Cancer Res.) H e s s e .  4210

Doreen E. O’Kane und I. C. Gunsalus, D ie Aufspaltung und Reinigung der G luta
m insäure-Asparaginsäure-Transam inase. (Vgl. vorst. Ref.) Im Anschluß an eine 
frühere Mitt. ( L i c h s t e i n  u .  Mitarbeiter, C. 1 9 4 6 . II. 1452) wird jetzt eine vollständige 
Aufspaltung der G lutam insäure-Asparaginsäure-Transam inase aus Schweineherz in 
Coenzym u. Apoenzym erreicht u. das letztere in hohem Reinheitsgrad erhalten. Als 
Coenzym wirkt Pyridoxalphosphat. Die Trennung erfolgt mit Hilfe zahlreicher Fäl
lungen, namentlich mit Ammonsulfat verschied. Konzentration. (J. biol. Chemistry 1 7 0 .
425— 32. Sept. 1947. Ithaca Cornell Univ., Coll. of Agricult.) H e s s e .  4210

Doreen E. O’Kane und I. C. Gunsalus, Asparaginsäure-A lanin-Transam inase: 
ein Kunstprodukt. (Vgl. vorst. Ref.) Bei konz. wss. Extrakten aus Schweineherz, welche 
die Transaminierung zwischen Glutaminsäure u. Ketosäuren katalysieren, konnte durch 
Fällungen die G lutam insäure-Alanin-Transam inase  (mit Brenztraubensäure reagierend) 
(I) abgetrennt werden von der Glutam insäure-Asparaginsäure-Transam inase  (mit a-Ke- 
toglutarsäure reagierend) (II). Dabei geht die zunächst vorhandene Wrkg. einer Aspa- 
raginsäure-Alanin-Transaminase (III) verloren. Diese Wrkg. kann aber durch Zusam
mengehen von I u. II wiederhergestellt werden. —  Für die Wirksamkeit der gereinigten 
I u. II ist Ggw. von P yridoxal +  gekochtem Gewebekonzentrat erforderlich. Das Ge
webekonzentrat enthält Glutaminsäure u. kann in seiner Wrkg. durch diese Aminosäure 
ersetzt werden. Hieraus wird geschlossen, daß die III ein Kunstprod. ist, wie schon 
G r e e n  u . Mitarbeiter (C. 1 9 4 6 . 1. 2260) bereits angenommen haben. (J. biol. Chemistry 
1 7 0 . 433— 39. Sept. 1947.) H e s s e .  4210

J. Tosic, E inige Faktoren, welche den chemischen Nachweis des bei oxydativer 
Desaminierung gewisser Am inosäuren durch Spermatozoen gebildeten Wasserstoffsuper
oxyds beeinflussen. Die Spermatozoen des Stiers vermögen Milchsäure zu oxydieren. 
Bei dieser Rk. scheint Brenztraubensäure als Zwischenprod. aufzutreten. Diese wird 
vom Sperma etwas schneller als Lactat oxydiert. Noch schneller reagiert sie aber mit 
H20 2 nach CH3 -COCOOH +  H20 2 =  CH3 COOH +  C 0 2 +  H20 , so daß das gebildete 
H20 2 schnell dem Nachw. entzogen wird. Das die Milchsäuredehydrogenase hemmende 
Na-Barbiturat bewirkt eine Verlangsamung dieser H„02-Umsetzung (vgl. Tosic, Nature 
[London] 159 . [1947.] 544). (Biochem. J .  4 1. X L IV —  X L V . 1947. Cambridge, Univ.)

D e g n e r .  4210
M. L. Schaedel, M. J. Waldvogel und F. Schlenk, Untersuchungen über den S to ff

wechsel der Ribose. 4. Mitt. D ie Spezifität von Adenosindesaminase und Purinnucleosi- 
dase. (3. vgl. C. 1 9 4 7 .  E. 1692.) Unter Anwendung von Adenosindesaminase aus Dünn
darm wird gezeigt, daß 2-Oxy-6-aminopurin-d-ribosid  (Crotonosid; Isoguanosin) sowie 
Adeninthiom ethylpentosid  nicht desaminiert werden. —  Diese Verbb. werden auch
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nicht von Nucleosidase aus Säugetiergewebe gespalten. —  Nach Diskussion der Be
funde bemerken Vff., daß sie ebenso wie D i x o n  u .  L e m b e r g  (C. 1 9 3 6 .  T. 363) den Aus
druck P  urinnucleosidase durch einen mehr spezif. Namen ersetzt haben möchten. 
(J. biol. Chemistry 1 7 1 .  13 5 — 41. Nov. 1947. Houston, Univ. of Texas, Anderson 
Hosp. for Cancer Res.) H e s s e .  4210

Jose M. Gonçalves und Jesse P. Greenstein, D ie enzymatische Spaltung von a .a -D i-
glycylaminopropionsäurehydrochlorid. Durch wss. Extrakte von Rattenleber, Darm
schleimhaut, Pankreas, Leber, Milz, Muskel u. Hirn wird a.a-D iglycylam inopropion- 
säurehydrochlorid (I) in Glykokoll u. a-Qlycylamino-ix-aminopropionsäure  (II) gespalten.

AT„  Die unstabile II zerfällt hydrolyt. in N H 3 u. Brenz-
2 2 /C H 3 traubensäure (III). Die Spaltung kann auch zum Amid

.HCl des Glykokotls u. Olycyldehydroalanin, welch letztes 
H 2n . c h 2-C O -n h  COOH ebenfalls in NH 3 u. III zerlegt wird, fuhren. Der enzy-

j % mat. Angriff auf I weist auf die Möglichkeit hin, daß
Am inosäuream ide  mit III in Geweben zu Diacylam ino- 

propionsäuren  oder Dehydropeptiden  kondensiert werden können. (Arch. Biochemistry 
1 4 .  475— 76. 1947. Bethesda, Md., Nat. Cancer Inst., Nat. Inst, of Health.)

L o c h .  4210
Jean Roche, Nguyen-van Thoai und Nguyen-Kim Bai, Über die Reaktivierung der 

l-Leucin-amino-exopeptidase des Darmes durch M angan- und M agnesium -Ionen. Ent
sprechend den Beobachtungen von S m i t h  (J. biol. Chemistry 1 6 3 .  [1946.] 15) ist die
l-Leucin-amino-exopeptidase des Darmes (Hund; Schwein) ein Enzym, welches ein 
reversibel dissoziierbares Metall trägt. Durch Vereinigen mit M n" oder M g" kann das 
Apoenzym wieder aktiviert werden. Die mit den beiden Metallen entstehenden Enzyme 
sind so ähnlich, daß man nur durch Verfolgen der Abnahme des Metallgeh. während 
der Reinigung parallel für Inaktivierung feststellen kann, welches Metall im Ausgangs
material war. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  509— 10. Mai 1947.)

H e s s e . 4 2 1 0

Emil Abderhalden und Alexander Parschin, Studien über das Verhalten von H is tid in 
anhydrid, H istidylh istid in  und Carnosin gegenüber Fermentern. Durch 0,lnNaOH kann 
eine 0 0 — NH-Bindung von H istidinanhydrid  (I) gelöst werden; dabei kommt es nicht 
zur Bldg. von H is til in  (II). InNaOH läßt II entstehen. Bei der Einw. von HCl (pa
1,6) auf I tritt ebenfalls Spaltung ohne II-Bldg. ein. P epsin  hatte dabei keinen Einfl. 
auf die Spaltung. Diese Erfahrungen wurden zur Darst. von d l-H  istidyl-DL-histidin
(III) ausgewertet. 2 g I wurden mit 200 ml ln H 2SO, so lange behandelt, bis eine 
0 0 — NH-Bindung gelöst war. H2SO, wurde mit Ba(OH)2 entfernt. Nach Eindampfen 
wurde III erhalten. Daraus wurden III-D ip ikra t  (F. 19 1“) u. III-Diflavianat (F. 215°) 
hergestellt. III u. Carnosin  (/?-Alanyl-L-histidin) (IV) wurden der Einw. von Di- 
peptid'ise (V), Aminopolypeptida.se (VI) u. Carbox y  poly peptidase  unterworfen. III u. IV 
wurden nur durch V u. VI angegriffen. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. 
[Wien] 1 .  1 1 — 20. 1/8. 1947. Halle/Saale, Univ., Physiol.-chem. Inst.) L o c h .  4210

Hans Neurath, Elaine Elkins und Seymour Kauf man, D ie antipodische Spezifitä t 
und Hemmung von kristallisierter Carboxypeptidase. Im Zuge der Untorss. von B e r g 
m a n n ,  wonach von synth. A. Peptidderivv. durch krist. proteolyt. Enzyme nur die
jenigen gespalten werden, welche den enzymspezif. Aminosäurerest in /-Konfiguration 
tragen, haben S t a h m a n n ,  F r h t o n  u .  B e r g m a n n  (C. 1 9 4 6 .  I. 2080) gefunden, daß 
der Zusatz von äquimol. Menge von Carbobenzoxyglycyl-d-phenylalanin  (I) die Spaltung 
der /-Isomeren um 60%  erniedrigt. Diese Befunde werden von den Vff. nicht be
stätigt. Sie finden zwar die (¿-Komponente nicht spaltbar, finden jedoch keine Hem
mung der Spaltung der /-Komponente durch zugesetzte (¿-Verb. bei Einw. von sechsmal 
umkrist. Carboxypeptidase. Es besteht also auch hier koine Ausnahme von der Theorie 
welche B e r g m a n n  (C. 1 9 4 2 .  I. 2663) aufstellte. Nach dieser „Polyaffinitätstheorie“  
erfordert die Enzym-Substrat-Verb. eine fixierte Anordnung der akt. Gruppen des 
Enzyms, so daß die durch die akt. Gruppen dargestellten Bindungsebenen sich auf 
wenige ÄNGSTRÖM-Einheiten einander nähern können; bei den (¿-Antipoden wird an
genommen, daß durch das Hervortreten der verhältnismäßig großen enzymspezif. 
Aminosäurereste eine enge Annäherung zwischen dem Enzym u. den Reaktionsgruppen 
des Substrates unmöglich wird u. dadurch die beobachtete Hinderung erfolgt. Da 
aber Vff. nun keine antipod. Hemmung finden, kann die racem. Mischung des Sub
strates als Testmaterial bei enzymat. Unterss. verwendet werden. —  Carbobenzocy- 
glycyl-dl-phenylalaninäthylester F. 90— 91°. —  Carbobenzoxyglycyl-d- bzw. -l-phenyl- 
alanin  F. 12 5 — 126°, Racemat F . 159 ,5— 160,5°; Mischungen des Racemates mit dem 
Z-Isomeren schmelzen zwischen 12 5 — 150°; /-Verb. [*]d25 +  36°, (¿-Verb. [«]d25
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— 39°. (J. biol. Chemistry 170. 2 2 1— 26. Sept. 1947. Durham, N. C., Duke Univ., 
School of M ed.) H e s s e .  4210

K. Ss. Ssuchow und A. M. Wowk, Abhängigkeit der Reproduktion des M osaikvirus 
vom A lter und der Topographie des aufgepfropften Blattes der H ybride N icotiana gluti- 
nosa x  Nicotiana tabacum. Die Synth.-Aktivität der Proteasen (I) von Tabakhybriden 
u. der Grad der Reproduktion des Mosaikvirus sind eng miteinander verbunden. Die 
Synth.-Aktivität ist je nach Teil u. Lage des Blattes verschieden. Bei Infektion der 
Blätter mit Mosaikvirus zeigt sich ein verschied. Verh. der Blätterbezirke gegenüber 
der Infektion. Bei den jungen Blättern auf der Pflanzenspitze entwickeln sich die 
Nekrosen hauptsächlich auf der oberen Blatthälfte. Bei den weiter unten sitzenden 
Blättern wird dieser Unterschied nicht mehr beobachtet, bei noch weiter unten sitzenden 
wird das Verh. umgekehrt, indem die meisten u. die schwersten Nekrosen die untere 
Hälfte des Blattes treffen. Vff. führen diese Eigenart der Verteilung auf die Abhängig
keit der Aufspeicherung von Viruseiweiß von der Synth.-Tätigkeit der I der Wirts
pflanze zurück. (floKJiaabi AKaneMHH H ayK C C C P  [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 
57. 719— 22. 1. Sept. 1947. Inst, für Genetik der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

d u  M a n s . 4210
P. Pincus, Proteolyse von K norpel und Knochen ( Verlust an Calcium). (Vgl. C.

1948. II. 502.) Unter Anwendung der üblichen bakteriol. Methoden werden proteolyt. 
Bakterien aus cariösen menschlichen Zähnen isoliert u. sterile Knorpel sowie Knochen 
der Wrkg. dieser reinen, gramnegativen Bacillen ausgesetzt. Die Verss. zeigen, daß 
hierbei unter Einw. reiner Kulturen oder steriler Filtrate reiner Kulturen Proteolyse 
eintritt u. Ca in Freiheit gesetzt wird. (Biochem. J .  41. X V II-—X V III . 1947. London, 
Westminster Hosp., Med. School, Pathol. Dep.) S c h o r m ü l l e r .  4210

Tatsuji Abe, Über die Bakterienproteasen. 1. Mitt. Über die Proteasenwirkung von  
Staphylococcus pyogenes citreus. Die Autolysate von Staphylococcus pyogenes aureus u. 
Staph. pyogenes citreus (A) zeigten im Gegensatz zu dem von Staph. pyogenes albus 
eine starke Proleinase(I)-Aktivität. Das Trockenpräp. von A griff Casein u. Gelatine 
zwischen pH 6— 8 u. zwar am günstigsten bei pB 7— 7,6 an. Seine stärkste H ippurase
(Il)-Wrkg. lag bei pH 6,6— 7,6 u. die der Peptonase (III) bei pH 6,6— 7,0. Gegen Hitze 
waren II- u. III-Aktivität von A beständiger als I oder Dipeptidase. Durch Adsorption 
des Citreus-Autolysates an Tonerde bei pH 4 wurden I u. II von der Peptidase  getrennt. 
(Tohoku J .  exp. Med. 49. 27— 32. 17 /10 .19 4 7 . [Orig.: dtsch.] Sendai, Tohoku-Univ., 
Med.-Chem. Inst.) R u tk o w s k i .  4210

Tatsuji Abe, Über die Bakterienproteasen. 2. Mitt. Über die Proteasenwirkung von  
Staphylococcus pyogenes aureus. (1. vgl. vorst. Ref.) Proteinase- u. Peptonaseaktivität 
des Trockenpräp. von Staphylococcus pyogenes aureus (A) sind schwächer als bei Staph. 
pyogenes citreus. Ihr Optimum liegt bei pfl 7,6. Dipeptidase u. Hippurase dagegen 
sind sehr stark aktiv. Chloracetyl-L-phenylalanin u. Chloracetyl-L-leucin wurden durch 
das Trockenpräp. angegriffen, während die Bromisocapronyl-Derivv. des Olycins u. 
Diglycins weder durch das Autolysat noch durch das Trockenpräp. gespalten wurden. 
Aus dem Fumarsäure-NH4C1-Syst. wurde durch A u. B acillus prodigiosus Asparagin- 
säure gebildet. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 33— 37. 17/10. 1947. [Orig.: dtsch.])

R u tk o w s k i .  4210
Rudolf Abderhalden, D ie Verwendung von ß-Naphthochinonsuljonsäure und des 

Folin sehen Phenolreagens an Stelle von N inhydrin  bei der quantitativen Bestimmung 
der A ktivitä t von hochgereinigten Abwehrproteinasen. Die Braungelbfärbung, die durch 
Rk. von ß-Naphthochinonsulfonsäure (I) mit Peptonen u. Aminosäuren allg. auftritt, 
sowie die Blaufärbung von FoLiNschen Phenolreagens (II) mit Tyrosin (III), Trypto
phan (IV) u. Cystein (V), sowie Peptonen, die diese Aminosäuren enthalten, wurden 
auf die Möglichkeiten des Ersatzes von N inhydrin  bei der Best. von Abwehrproteinasen 
geprüft. Dies ist nur bedingt der Fall. Da II nur mit III, IV oder V reagiert, wird ein 
Substrat, das daran reich ist, aber nur wenig abgebaut ist, eine stärkere Farb-Rk. 
geben, als ein Substrat, das diese in geringerem Maße enthält, obwohl es stärker ab
gebaut ist. Trotzdem wurde nach den 3 Methoden gute Übereinstimmung in vielen 
Fällen erreicht, so daß selbst das Mikroverf. notfalls mit I durchgeführt werden kann. 
(Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 , 68— 7 5 . 1 /8 . 1 9 4 7 . Halle/Saale, 
Univ., Physiol.-Chem. Inst.) L o o h . 4 2 1 0

Cecilia K. Keith, Anna Kazenko und M. Laskowski, Untersuchungen über die  
proteolytische W irksam keit von kristallisiertem  Protein B  aus Ochsenpankreas. L a s 
k o w s k i  (C. 1946. II. 881) isolierte aus Ochsenpankreas ein neues Protein, welches 
im frischen Zustand hohe Wrkg. als Thymonucleopolymerase zeigte, die jedoch während 
weiterer Umkristallisierungen stark abnahm. Die Wrkg. verbleibt in den Mutterlaugen 
(vgl. C. 1947. E . 1110 ). Durch Behandeln mit Trypsin oder wss. Extrakt aus Darm-
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Schleimhaut wird die mit diesem als Protein B  oder auch als Zymogen B  bezeichneten 
Präpp. verbundene proteolyt. Wrkg. stark erhöht ( L a s k o w s k i ,  K a z e n k o  u .  K e i t h ,  
Federation Proc. 6. [1947.] 269). Es wird jetzt gezeigt, daß dieses proteolyt. Zymogen 
durch krist. T ryp sin  oder durch gereinigte Enterokinase  aktiviert wird. Nach seinem 
Verh. während der Aktivierung u. gegen den aus Sojabohnen erhältlichen Hemm- 
körper des Trypsins wird geschlossen, daß Zymogen B  nicht ident, ist mit Chymo- 
trypsinogen. Auch ist die aktivierte Form nicht ident, mit Chymotrypsin. —  Die 
früher beobachtete nucleolyt. Wrkg. wird als eine (nicht mehr als 1 %  betragende) 
Verunreinigung betrachtet. (J. biol. Chemistry 170. 227— 38. Sept. 1947. Milwaukee, 
Marquette Univ., School of Med.) H e s s e .  4210

Jesse Charney und Rudolph M. Tomarelli, Eine colorimetrische Methode zur B e
stimm ung der proteolytischen W irksam keit von Duodenalsaft. Die Kupplung von diazo- 
tierten Arylaminen mit Proteinen in alkal. Lsg. liefert Chromophore Proteinderivate. 
Die Verdauung solcher Azoproteine mit proteolyt. Enzymen führt zur Bldg. von 
gefärbten, in Trichloressigsäure lösl. Verbindungen. Die Intensität der Färbung des 
Trichloressigsäure-Filtrates des verdauten Substrates ist eine Funktion der proteolyt. 
Wrkg., worauf eine Meth. zur Best. der Proteasen gegründet wird. —  Verwendet wird 
ein Sulfanilamid-Azocasein, das eine orangerote Verb. mit Absorptionsmaximum bei 
440 mn  darstellt. -—  Die Spaltung durch Duodenalsaft verläuft als monomol. Rk., 
so daß die Aktivität durch die Geschwindigkeitskonstante dargestellt werden kann. 
(J. biol. Chemistry 171. 501— 05. Dez. ;1947. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania, 
Hosp.) H e s s e .  4210

Artturi I. VirtanenundHeikkiK. Kerkkonen, Über die chemische N a tu r der Plasteine. 
Vorläufige Mitt. zu C. 1950. II. 10 13. (Vgl. C. 1948. E. 2740.) (Acta ehem. scand. 1. 
140— 41. 1947. Helsinki, Found. for Chem. Res., Biochem. Inst.) H e s s e .  4210  

Francis Tayeau, Georges-Michel Buffe und Jacques Breton, Proteasen und B lu t
serum. 1. Mitt. Proteolyse und Freisetzung von L ipoiden. Durch Pepsin werden im 
Gegensatz zu Trypsin u. Papain die Serumproteine unter Freisetzung eines geringen 
Betrages an Cholesterin verdaut. Die beiden letztgenannten Fermente bauen diese 
ohne Freisetzung von Cholesterin ab. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 671— 77. Juli/Sept. 
1947. Bordeaux, Fac. de Med. et de Pharmac., Labor, de Chim. biol. et med.)

K i m m e r l e .  4210
Francis Tayeau und Jacques Breton, Proteasen und Blutserum . 2. Mitt. Schutz

wirkung gegen Proteolyse durch L ipoide des Proteolipoidkom plexes. (1. vgl. vorst. Ref.) 
Durch freigesetzte Lipoide der Serumproteine werden diese durch Trypsin stärker an
gegriffen. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 677— 80. Juli/Sept. 1947.) I L lm m e r l e .  4210  

Francis Tayeau und Jacques Breton, Proteasen und Blutserum . 3. Mitt. Proteo- 
lipoidkom plexe. (2. vgl. vorst. Ref.) Die 5std. Einw. von Trypsin auf Serum ergibt 
eine Mischung, die freie mit Ae. extrahierbare Lipoide, durch Trypsin nicht zu spaltende 
Proteolipoide u. Komplexverbb. von Lipoiden u. Polypeptiden enthält. (Bull. Soc. 
Chim. biol. 29. 680— 83. Juli/Sept. 1947.) K i m m e r l e .  4210

Giunio Bruto Crippa und Silvio Maffei, Untersuchungen über biochemische K ata ly
satoren. 9. Mitt. Das T ryp sin  als modifizierendes Agens der Pepsinproteolyse in  vitro. 
(8 . vgl. Gazz. chim. ital. 78. [1948.] 853.) Vff. haben die Wrkgg. von T ryp sin  bei 
verschied. pH-Werten sowie von erhitztem u. ultraviolett bestrahltem Trypsin auf die 
Pepsinproteolyse in vitro untersucht u. gewisse Abhängigkeiten von den Versuchs
bedingungen zeigen können. (Gazz. chim. ital. 77. 135— 42. März 1947. Padua, 
Univ., Inst. f. allg. Chem.) D e h n .  4210

Pehr Edman, Die Wirkung von Tyrosinase auf Chym otrypsin, T ryp sin  und Pepsin . 
Nach S i z e r  (C. 1946. II. 1828) können Proteine, mit oder ohne Vorbehandlung durch 
Trypsin, durch Tyrosinase  (I) oxydiert werden. Am meisten angreifbar sollen Chymo
trypsin , T ryp sin  u. P epsin  sein, wobei deren proteolyt. Wrkg. nicht geschädigt werden 
soll. Die Nachprüfung durch Vf. führte zu andersartigen Ergebnissen. Alle Enzym- 
präpp. enthalten nämlich, wenn sie nicht unter bes. Vorsichtsmaßregeln hergestellt wer
den, erhebliche Mengen von Eiweißabbauprodd.,u. a. auch Tyrosin. Werden diese Abbau- 
prodd. entfernt, so verliert Pepsin die Oxydierbarkeit durch I zum großen Teil; d. h. 
also, daß die von S i z e r  beobachtete Wrkg. der I sich in erster Linie gegen die Abbau- 
prodd. u. nicht gegen das in den Proteinen selbst gebundene Tyrosin richtet.—  Trypsin 
verhält sich etwas anders. Es ist bei pH 7,3 (bei dem I wirkt) instabil u. erfährt eine 
Autolyse unter Bldg. von freiem Tyrosin. Inkubiert man nun ein Trypsinpräp. einige 
Stunden u. setzt erst dann I zu, so ist die Anfangsgeschwindigkeit der Wrkg. von I 
wesentlich größer; es werden also auch hier die bei Inkubation vermehrten Abbauprodd. 
oxydiert. —  Die Angaben von S i z e r ,  daß durch Incubation bei pH 7,3 die proteolyt.
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Wrkg. von Trypsin n. Pepsin nicht verändert werde, ist unzutreffend; Vf. fand vielmehr 
vollständigen Verlust der Aktivität. -— - Die anderen Befunde von S iz e r  erklären sich 
dadurch, daß er als Kontrolle lediglich Lsgg. der Enzyme, denen inaktivierte I zuge
setzt war, verwendet hat. (J. biol. Chemistry 168. 367— 72. 1947. Princeton, Rocke
feiler Inst. f. Med. Res.) H e s s e .  4210

N. N. Jakowlew, E influß des Trainings auf die proteolytische A ktivitä t der M uskeln  
und der Leber. Trainingsverss. mit weißen Ratten (Schwimmen oder Radlaufen) 
ergaben, daß die Anfangsaktivität der Proteolyse in Muskel u. Leber beim Training 
etwas geringer ist als bei der Kontrolle, dann ansteigt u. nach 12std. Autolyse über den 
Kontrollwert hinausgeht. Wird die Proteolyse durch H2S aktiviert, so ist ihre Aktivität 
zu Beginn u. auch nach 12std. Autolyse höher als in der Kontrolle. Bei Training 
enthält das Gewebe im Vgl. zur Kontrolle etwas weniger akt. K athepsin  (I), jedoch 
mehr an aktivierbarem u. Gesamt-I. Dies zeigt, daß der trainierte Körper in der Lage 
ist, notfalls die proteolyt. Aktivität zu erhöhen. (Eio.nJieTeub ¿KcnepHMeHTajibHoft 
E h o j io i 'h h  h  MenHUHHbi [Bull. exp. Biol. Med.] 2 3 . 102— 03. 1947. Leningrad, Wiss. 
Forschungsinst, für Körperkultur, Labor, für Stoffwechsel.) L e b t a g .  4210

Sam R. Hoover und Elsie L. C. Kokes, p s-E in flu ß  auf die Papain-Proteolyse. 
Vff. untersuchen den Abbau von Casein (I), H ippurylam id  (II), Benzoyl-l-( +  )-arginin- 
amid (III) u. N-Carbobenzoxy-l-(-\-)-isoglutamin  (IV) bei pB 2,5, 5,0 u. 7,0 durch P apain . 
Methodisches: Die Proteolyse der Peptide wurde gemessen mit Hilfe der Titration 
nach G r a s s m a n n  u .  H e y d e  (Hoppe-Seyler's Z. physiol. Chem. 18 3. [1929.] 32), die 
Spaltung von I nach V a n  S l y k e  u .  durch Formoltitration. I-Proteolyse bei 40° 
unter Toluol mit einem E:S-A n satz (Enzym : Substrat) wie 1 :3 0  auf N-Basis berechnet. 
Das nach I r v i n g ,  F r u t o n  u .  B e r g m a n n  (C. 19 4 1. II. 2958) gereinigte Handelspapain 
hatte lufttrocken 10 ,72%  Protein-N. Ergebnisse: Das pH-Optimum des Abbaues von 
III liegt bei ca. 5 ,5 ; das von II u. IV bei 5,0. Die folgenden Ergebnisse beziehen sich 
auf den I-Abbau: Bei allen 3 gemessenen pH-Werten führt die Proteolyse sehr schnell 
zu Bruchstücken der Größenordnung der Tetra- bis Hexapeptide. Obgleich das pH- 
Optimum des beginnenden Abbaues 7 ist, werden im Endeffekt nur 2 5 %  der Peptid
bindungen gesprengt, bei pH 5 dagegen 50% . Hydrolysenverlauf bei pH 7 bzw. 2,5 
ist sehr ähnlich, beurteilt an der Bldg. von NH 2-N u. der freien Aminosäuren. Wird 
die Proteolyse abgebrochen, wenn nur 1 %  der Peptidbindungen gesprengt sind, so 
fehlt bei elektrophoret. Kontrolle die ^-Komponente des Caseins. (J. biol. Chemistry 
167. 199— 207. 1947. Philadelphia, Eastern Regional Res. Labor.)

N e h r in g . 4 2 1 0
Kurt Ballowitz, Beeinflussung katalytischer Reaktionen von Kohlenhydratspalt

produkten durch Am inosäuren. Glykokoll, Asparagin, Alanin sowie Arginin hemmen 
die katalyt. Oxydation von Glycerinaldehyd in Anwesenheit von Cu, während d l -  
Lysin u. D-Ornithin wirkungslos sind. Die Oxydation von Methylglyoxal wird durch 
Tryptophan, Glykokoll, Asparagin u. Tyrosin gesteigert. Parallelen zu biolog. Vor
gängen werden diskutiert. (Z. ges. inn. Med. Grenzgebiete 2. 238— 44. April 1947. 
Berlin, Charité, I. Med. Univ. Klinik.) S c h w e ig e r .  4210

Ernest Kahane und Jeanne Lévy, Biochemie von Cholin und seinen Derivaten. 
21. Mitt. Wirkung von Cholin und verwandten Stoffen auf den Sauerstofjverbrauch durch 
Oewebe von Meerschweinchen, Ratte und M aus. (19. vgl. Bull. Soc. Chim. biol. 27. 
[1945.] 553.) Es wurde gezeigt, daß Cholinchlorid (I) (0,25— -10 mg/cm3 R in g e r - Lsg.) 
den 0 2-Verb rauch von Gewebeschnitten der Leber u. in geringerem Maße der Nieren 
von Ratten erhöht, ohne daß es gelang, festzustellen, ob der 0 2 vollkommen zur Um
wandlung von Cholin in Betain ausgenutzt wird. Bei Gewebeschnitten von Herz u. 
Darm von Ratten u. Mäusen wurde der 0 2-Verbrauch durch I gehemmt. Mit Dünn- 
darmlecithase von Ratten aus Ovolecithin gewonnenes Cholin hatte keinen Einfl. auf 
den 0 2-Verbrauch der Gewebeschnitte. 1 mg/cm3 Acetylcholin bewirkte nur schwache 
Erhöhung, während /?-Methylcholin, Neurin u. Tétraméthylammonium (je 1— 10 mg/cm3) 
keine Wrkg. auf den 0 2-Verbrauch von Rattenleber hatten. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 
755— 59 . Juli/Sept. 1947. Inst. Fournier, Labor, de Contrôle physiol. des Médicaments 
antivénériens.) _ C a r l s .  4210

E. S. Guzman Barron, Zelma Baker Miller und Grant R. Bartlett, Untersuchungen 
über biologische Oxydationen. 21. Mitt. Der Stoffwechsel der Lunge, bestimmt durch 
dne Untersuchung an Schnitten und gemahlenem Gewebe. (20. vgl. C. 1946. II. 113 1 .)  Die
0 2-Aufnahme von Schnitten der Lunge (Ratten) bei erwachsenen Tieren ist bemerkens
wert konstant (Qo> =  7,70 ± 0,6 0). Die Geschwindigkeit war ziemlich stetig u. nahm 
bis zur vierten Stunde nur um 2 5%  ab. —  Die Qo-j-Werte für gemahlenes Gewebe 
waren nur 1/10  derjenigen der Schnitte; nach der 3. Std. hörte die 0 2-Aufnahme auf. 
Es scheint dies auf Freisetzen von Nucleosida.se beim Mahlen zu beruhen. In den Schnit
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ten erfolgen alle Rkk., welche Pyridinnucleotide benötigen, nämlich ohne weiteres, 
dagegen fehlen diese Rkk. (Glykolyse; Verwertung von Lactat, Glutaminat, ß -O xy-  
butyrat) in dem gemahlenen Gewebe. Beim Mechanismus gewisser Lungenreizungen 
könnte dieses plötzliche Freisetzen von Nucleosidase  eine Rolle spielen. —  Die 0 2-Auf
nahme der Schnitte wurde um etwa 10 %  erhöht durch Succinat, Histamin, /¡-Oxybuty- 
rat, Glutaminat, Asparaginat, Lactat u. Alanin. Bei gemahlenem Gewebe wurde eine 
Erhöhung lediglich durch Succinat, Hexosemonophosphat, Histamin, Tyramin u. 
Cholin bewirkt. —  Die anaerobe Glykolyse der Schnitte betrug Qcö, =  4 ,54 ; aerobe 
Glykolyse: 1,95. Gemahlenes Gewebe zeigte keine Glykolyse. —  Die ¿¡¡-Aufnahme der 
Lungengewebe verschied. Tiere nimmt in folgender Reihe ab: Ratte >  Kaninchen >  
Meerschweinchen >  Katze >  Taube. —  Adenosindesam inase findet sich in großen 
Mengen in dem Gewebe. Auch ist Kohlensäureanhydrase vorhanden. (J. biol. Chemi
stry 1 7 1 .  791— 800. Dez. 1947. Chicago, Univ. of Chicago, Dep. of Med.)

H e s s e .  4210

J. M. Goldinger, M. A. Lipton und E . S. Guzman Barron, Untersuchungen über 
biologische Oxydationen. 22. Mitt. Der Stoffwechsel des Knochenmarks. (21. vgl. vorst. 
Ref.) Das Knochenmark (I) ist der Ort großer Zellaktivität. Vff. untersuchten die Ver
wertung oxydabler Substanzen u. den Geh. an verschied. Coenzymen. I n. erwachsener 
Kaninchen wurde aus Femur, Humerus u. Tibia entfernt, zerkleinert u. in R in g e r -  
Phosphatlsg. (II) bis zum Zerfallen geschüttelt. Zur Best. des stark wechselnden Fett-
(III)-Geh. wurden getrocknete Proben 3mal mit Petroläther extrahiert. Der durch
schnittliche III-Geh. betrug 1 2 1  ±  16  mg/1000 mg Naßgew., der Ges.-N 13,8  ±  1,3 ; 
das Verhältnis N/II-freies Trockengew. x  100 war 11,4 2  ±  0,49. Die I-Atmung nahm 
beim Zerkleinern des Gewebes ab. Der Qo2-Wert von Schnitten war 3,29 (in II), von 
zerkleinertem I 2,10. Die Werte gleichen denen von Geweben mit niedriger Atmung. 
Die 0 2-Aufnahme von I-Schnitten nahm bei Glucose(YV)-Zusatz nicht zu. Die anaerobe 
Glykolyse wurde durch Glycerinaldehyd um 50— 70 %  gehemmt, was auf eine IV- an 
Stelle der Glykogen-Glykolyse hinweist. Zusatz von P yru va t (V) hatte auf den 02- 
Verbrauch keinen Einf]., obwohl es verwertet wurde. Der Qpyruvat-Wert war in 0 2 
1,6 1, in N2 0,75. Dies zeigt, daß der B renzlrav.bensäu reS to iiw ech se\ hauptsächlich 
oxydativ verläuft. Lactat war ebenfalls auf die 0 2-Aufnahme ohne W rkg.; Acetat (VI) 
steigerte die I-Atmung um 2 1 % , wobei gleichzeitig eine bemerkenswerte Vl-Verwertung 
stattfand. QAeetat war 1,89. Die I-Atmung konnte durch Fluoressigsäure, einem 
spezif. Hemmstoff für die Vl-Oxydation, um 48— 6 5%  vermindert werden. Die Ver
wertung von VI wurde vollständig verhindert, die von V zu 4 5 % . Andere Fettsäuren 
steigerten ebenfalls die I-Atmung, ein Hinweis für die Bedeutung des Fettsäurestoff
wechsels in I. Von den Stoffen, die beim KrtEBSsehen Tricarbonsäure-Zyklus auftreten, 
hatten C itrat u. a-Ketoglutaral keine Wrkg. auf die Atmung, obwohl sie verwertet wur
den. F um arat u. M alat zeigten geringen Effekt. Dagegen riefen Succinat sowie Oxal- 
acetat (VII) +  VI eine maximale Steigerung hervor. I enthält nur wenig Citronensäure 
(VIII) (1 y/mg Tockengewicht). In Ggw. von VII u. 0 2, ferner von VII +  V, fand VIII- 
Bldg. statt. I enthält Aconilase. Der QAcon'tase-Wert entspricht dem der Hoden. 
Ebenso wurde Cytochromoxydase festgestellt. Die I-Atmung wurde durch M alonat teil
weise gehemmt, was dafür spricht, daß ein Teil derselben über den KREBSschen Zyklus 
verläuft. Der A miwosäwren-Stoffweehsel von I ist klein. Glutamat u. Asparaginat 
zeigten auf die 0 2-Aufnahme keine W rkg.; Cholinoxydase konnte in zerkleinertem, ge
waschenem I nicht nachgewiesen werden, obwohl Cholin in einigen I-Funktionen eine 
wichtige Rolle spielt. Es wurde wenig D iphosphopyridin-N ucleotid  (IX) gefunden, was 
auf Ggw. einer Nucleotidase beruhte. Beim I sofort in l% ig . N icotinam id  gebracht 
wurde, ergaben sich höhere Werte. Der Durchschnitt betrug 12 1  y /g  Frischgewebe. 
Der D iphosphoth iam in (\)-Geh. war im Mittel 2,26 y/g Frischgewebe. Durch Phenyl
hydrazin  u. Stickstoff-Lost geschädigtes I hatte niedrigere IX-Werte. Gekochter Hefe
saft vermehrte die 0 2-Aufnahme um 80% , während eine Mischung von IX , X u. Adeno
sintriphosphat nur eine 10% ig. Steigerung der Atmung zur Folge hatte. Folsäure 
(150 y  Na-Salz) war wirkungslos. Der fl. Anteil von kurz erhitztem Serum  erhöhte die 
0,-Aufnahme von I-Schnitten um 4 2% . Die Asche von Ges.-Serum war inaktiv. (J. 
biol. Chemistry 171. 801— 1 1 .  Dez. 1947. Chicago, Univ., Dep. of Med., Chem. Div.)

K . M a ie r .  4210
M. Aloisi, D ie biologische Oxydation des Sphingosylphosphorylcholins. Aus Ochsen

oder Schweinepankreas extrahiertes Sphingosylphosphorylcholin (I) wird in W a r b u r g -  
Gefäßen mit homogenisierten Suspensionen verschied. Organe des Meerschweinchens 
angesetzt u. der 0 2-Verbrauch an der Luft (Differenz zwischen Gesamtatmung u. Rest
atmung des Gewebes) bestimmt. I wird hierbei rasch oxydiert. Am wirksamsten ist die
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Leber, es folgen Nieren, Hirn u. in größerem Abstand Nebennieren, Lungen, Herz, 
Hoden, Pankreas u. Skelettmuskel. Die starke Wrkg. der Leber weicht von den Be
funden bei a-Glycerophosphat u. Cholin-a-glycerophosphat ab. Bei der Oxydation wer
den kleine Mengen Cholin frei. Vf. nimmt an, daß die Oxydation am Sphingosin erfolgt. 
Autoxydation ist, auch in Ggw. von Katalysatoren (Cu, Fe), nicht zu beobachten, je
doch läßt nach längerer Lagerung in alkoh. Lsg. die Oxydierbarkeit durch Organe er
heblich nach. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 2. 98 
bis 100. Jan. 1947. Rom, Inst. f. allg. Pathol.) R. K . M ü l l e r .  4210

M. Aloisi und P. Buffa, D ie biologische Oxydation des Glycerylphosphorylcholins. 
(Vgl. vorst. Ref.) Glycerylphosphorylcholin wird durch Einw. von Ag2(C3H ,0 2)P04 auf 
Bromcholinpikrat dargestellt, bei anderen Verff. erhält man Cholinglycerophosphat. 
Von den Organen des Meerschweinchens wirkt hier als 0 2-t)berträger am besten das 
Hirn, dann die Nieren, nur wenig die Leber. Die «-Isomeren der Ester (prim.: Na- u. 
Cholin-Glycerophosphate, sek.: Glycerylphosphorylcholin) werden gut oxydiert, die 
^-Isomeren aber nicht oder fast nicht. Bei den Cholinverbb. zeigt sich im Vgl. mit der 
Na-Verb. eine stärkere Einw. der Leber, die auf die Cholinoxydaseaktivität der Leber 
zurückgeführt wird. Bei höherer Konz, wird auch Cholin-ß-glycerophosphat oxydiert. 
Die Befunde lassen sich so deuten, daß die gleichzeitige Ggw. der Glycerinphosphorsäure 
u. des Cholins es den Geweben ermöglicht, beide Substrate besser auszunutzen oder daß 
die Ggw. des Cholins die Mutation der Glycerin phosphorsäure aus der inakt. in die akt. 
Form begünstigt. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 3. 
403— 06. Sept./Okt. 1947.) R .  K. M ü l l e r .  4210

Frederick Bernheim, Karl M. Wilbur und Dorothea B. Fitzgerald, Untersuchungen 
über ein neues Stoff Wechselprodukt und dessen Oxydation in  Anwesenheit von Ascorbin
säure. Die Unterss. betreffen eine Substanz ( K o h n  u . L i v e r s e d g e ,  J .  Pharmacol. 
exp. Therapeut. 82. [1944.] 292), welche bei nichtaerobem Bebrüten bei 37— 38°im N a- 
K-Phosphatpuffer bei pH 6,7 aus verschied. Geweben entsteht u. nach Zusatz von 1 cm3 
20%ig. Trichloressigsäure u. 1 cm3 l% ig . Aminobenzoesäure zu 2 cm3 Suspension u. 
Zentrifugieren durch die gelbe Färbung colorimetriert werden kann. Sie gibt übrigens 
auch mit Thiobarbitursäui e eine rote Färbung. Die Substanz entsteht auch, wenn ge- 
waschnes u. gekochtes Rattenhirn mit Ascorbinsäure aerob bebrütet wird; dies kataly
siert die Spaltung der Bindung der Substanz an Protein, wobei irreversibel 0 2 aufge
nommen u. gleichzeitig Dihydroascorbinsäure gebildet wird. Diese Rk. wird durch 
Zusatz aromat. Oxyverbb. verhindert, z. B. Epinephrin, Brenzcatechin, Hydrochinon, 
Gallussäure, p-Kresol, Resorcin sowie Thioharnstoff, Alloxan, gereinigtes Globulin u. 
Serum von Ratten u. Kaninchen. Wenig Einfl. hatte Zusatz von Ephedrin, Tyrosin, 
NaCN. —  Der im Organbrei vorhandene auch H20 2-empfindliche Katalysator wird von 
diesen Stoffen gleichfalls, doch in anderem Ausmaß, in seiner Wrkg. behindert. Der 
Geh. verschied. Organe u. verschied. Tierarten an dem neuen Stoffwechselprod. ist sehr 
verschied., doch bes. hoch im Gehirn. Während CuS04 meist die Rk. hinderte, hat es 
in 5 %  der Fälle unerklärterweise die Rk. beschleunigt u. die Wrkg. der Ascorbinsäure 
verstärkt. Extrakte von zerriebenen Erbsensprossen gaben nach Zusatz von Trichlor
essigsäure mit p-Aminobenzoesäure gleichfalls, doch sofort, Gelbfärbung, deren Ab
sorptionsmaximum jedoch nach links verschoben war. Bebrüten des Extrakts vor 
Zugabe der Reagentien verstärkte die Färbung. (J. gen. Physiol. 3 1 .  195— 201. Nov.
1947. Durham, U SA , Duke Univ., Med. School., Dep. of Physiol. and Dep. of Zool.)

Du M o n t . 4210
Didier Bertrand, Über Eigenschaft und Wesen der Laccase. Laccase (I) ist in der 

Natur weit verbreitet u. schwierig von anderen Oxydasen ahzutrennen. I wird leicht 
von Pflanzengummi u. Proteinen adsorbiert. Bei der Extraktion aus Rhus succedanea 
L. findet sich I in der A.-Fällung, bei der von Russala delica (Pilz) in der A.-Fraktion. 
Alle I-haltigen Fraktionen enthalten auch Gummi; die daran reichsten auch die meiste I. 
I wirkt mit verschied. Geschwindigkeit u. bei verschied. pB auf o- u. p-Diphenole, ferner 
auf Polyam ine, wie p-Phenylendiam in. Ferner oxydiert I Ascorbinsäure (pH-Optimum
6,7), Hydrochinonmonomethyläther, Benzidin  u. dessen Derivate. Für die I-Aktivität 
ist Mn als Cofaktor erforderlich. Es ist nicht durch Cu, Fe, Zn, Al, Ca, Ce, Mg oder K  
ersetzbar. I ist weder mit der Ascorbinsäureoxydase von D i e m a r  u. Z e r b a n  noch mit 
der Brenzcatechinoxydase von K e i l i n  identisch. (Ann. Inst. Pasteur 73. 266-—74. 
März 1947. Inst. Pasteur, Labor, de Chim. hiol.) K . M a i e r .  4210

D. Keilin und E. F. Hartree, A ktivität des Cytochromsystems in  Herzmuskelpräparaten. 
Es werden Angaben von E. H a a s  (C. 1944. I 1289; C. 1946. I. 2256) über Darst. u. 
Eigg. von Cytochromoxydase (I)-Präpp. nachgeprüft u. Beobachtungen an I-Präpp. 
eigener Darst. ( K e i l i n  u . H a r t r e e ,  Proc. Roy. Soc. [London). Ser. B  12 5 . [1938.] 1 7 1 ;
C. 19 4 1. II. 757) gegenübergestellt. Bei letzterem Verf. wird Pferdeherzmuskelbrei
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8mal mit Leitungswasser ausgewaschen, mit dem gleichen Gew. 0,02 mol. Phosphatpuffer 
(Ph 7,3) u. Sand verrieben, zentrifugiert u. die überstehende Lsg. unter Eiskühlung mit 
n. Essigsäure auf pH 5,5 gebracht. Der rasch abzentrifugierte Nd. wurde wieder in 
0,1 mol. Phosphatpuffer (pH 7,3) suspendiert. Es handelt sich bei diesen Präpp. um hämo
globinfreie Suspensionen akt. Materials, welches ein komplettes Cytochromsyst., Suc
cinodehydrase u. verschied, andere Enzyme enthält. Für die Atmungsgröße Qo2 der
artiger Präpp. mit p-Phenylendiamin oder Hydrochinon als Substraten u. in Ggw. eines 
Überschusses an Cytochrom c wurden Werte von etwa 1200— -1400 bei 39° beobachtet. 
Beim Verf. nach H a a s  wird ungewaschener Herzmuskelbrei 12 Std. mit Sand u. Toluol 
verrieben, über Nacht bei 0° gehalten, dann mit Ammoniakpuffer pB 10,4 verrieben u. 
zentrifugiert. Die rote Fl. wird, wie oben beschrieben, gefällt u. der Nd. im Puffer 
P h  9,5 aufgenommen. Der Qo2-Wert derartiger I-Präpp. ist nur wenig niedriger als der 
nach dem ersten Verf. erhaltene, doch ist kaum mehr akt. Succinodehydrase darin 
enthalten u. ihre Verwendung zu Spektroskop. Studien wegen des Geh. an denaturiertem 
Myoglobin u. teilweise zerstörtem Cytrochrom b nicht möglich. Die von H a a s  (1. c.) 
empfohlene Einw. von Ultraschall auf I-Präpp. bewirkt zwar eine Teilchenverkleinerung 
u. ermöglicht die Gewinnung klarer Enzym-Lsgg. durch hochtouriges Zentrifugieren, 
hat aber nicht zu einer weiteren Reinigung der I geführt. H a a s  hatte ferner angegeben, 
daß durch Ultrazentrifugierung seiner verd. Enzymlsgg. ein Nd. von red. I-Aktivität 
erhalten werden kann, die sich durch Zusatz eines zentrifugierten Kochsafts seiner 
I-Präpp. aber wieder fast zur Norm erhöhen läßt. Die Annahme von H a a s ,  daß es 
sich hier um eine Aufspaltung der I in zwei Komponenten handle, wird von dem Vff. 
nicht geteilt, da sich die gekochte Enzymlsg. mit annähernd gleichem Effekt auch 
durch Plasmaproteine (1%) oder denaturiertes Globin (0,1%) ersetzen ließ. Offenbar 
liegt eine unspezif. Beeinflussung der kolloidalen Struktur des I-Syst. vor. (Biochem. 
J .  4 1. 500— 502. 1947. Univ. of Cambridge, Molteno Inst.) F r a n k e .  4210

D. Keilin und E. F. Hartree, W irkung des H äm atins auf die O xydation der B ern
steinsäure durch Gewebepräparate. Freies Hämatin (I) in der Konz. 2 • 10-1 mol. hemmt 
die aerobe Oxydation von Bernsteinsäure (39°; pH 7,3) in Ggw. von Cytochrom c u. Herz
muskel- oder Taubenbrustmuskel-Präpp. nach K e i l i n  u .  H a r t r e e  (vgl. vorst. Ref.) 
fast vollständig. Dagegen wird die Oxydation von p-Phenylendiam in  (durch die Cyto- 
chromoxydase der Präpp.) nur um <  25% gehemmt. Proto-, Hämato- u. Deutero-I 
sind gleich wirksame Inhibitoren, während F e '"  oder Porphyrine allein unwirksam sind. 
Wird I durch Glyoxalin oder denaturiertes Globin (aus Hämoglobin mit HCl-Aceton ge
wonnen) zu Parahämatin gebunden, dann verliert es seine Hemmungswirkung. Hierzu 
ist es notwendig, Globin oder denaturiertes Globin vor dem I den Ansätzen zuzufügen. 
Die Hemmungswrkg. des I ist in weitem Bereich von der Konz, der Bernsteinsäure un
abhängig, ist also nicht kompetitiv. Sie tritt auch unter den anaeroben Bedingungen des 
Methylenblauvers. auf, betrifft also die Succinodehydrase u. nicht das Cytochrom
system. Durch Zusatz von K CN , das hohe Affinität zum I besitzt, läßt sie sich in diesem 
Fall teilweise rückgängig machen. —  Die Hemmwrkg. des I scheint für Succinodehydrase 
spezif. zu sein; sie findet sich nicht bei der Lacticodehydrase von Herzmuskel oder 
Bäckerhefe, bei Glucoseoxydase aus Pen. notatum  u. der d-Aminosäureoxydase der Niere. 
Wahrscheinlich geht die Hemmungswrkg. auf Bldg. einer Koordinationsverb, zwischen
I-Eisen u. einer für die Aktivität der Succinodehydrase unentbehrlichen Gruppe des 
Ferments zurück. (Biochem. J .  4 1 .  503— 06. 1947.) F r a n k e .  4210

Elton S. Cook und Gladys Perisutti, D ie W irkung von Phenylm ercurinitrat. 3. Mitt. 
Unvermögen von Sulfhydrylverbindungen, die durch Phenylm ercurinitrat hervorgerufene 
Hemmung der Cytochromoxydase und Hefeatmung aufzuheben. (2. vgl. C. 1946. I. 1885.) 
Ggw. von SH-Verbb. schützen Cytochromoxydase (I) u. die Atmung von Saccharomyces 
cerevisiae gegen die hemmende Wrkg. von Phenylm ercurinitrat (II). Wurde jedoch 
Cystein  oder Glutathion  15 Min. nach Zugabe von II dem Ferment- oder Hefepräp. sogar 
in großem Überschuß zugesetzt, so konnte dadurch die Hemmung nicht mehr aufge
hoben werden. Verschied. Aminosäuren mit zusätzlichen akt. Gruppen wie Cystin, 
M ethionin, T yrosin , Serin, A rgin in , P rolin , L ysin , Phenylalanin, Asparaginsäure  oder 
T ryptophan  besaßen keine schützende Wrkg., nur H istid in  konnte I, nicht aber die 
Hefe, vor der Vergiftung durch II schützen. (J. biol. Chemistry 16 7 . 827— 32. 1947. 
Cincinnati, Labors, of the Inst. Divi Thomae.) v. P e c h m a n n .  4210

P. Dubouloz und J. Fondarai, Über den Stoffwechsel der Peroxyde von Fetten. Vff. 
besprechen den Geh. verschied. Organe an Peroxyden der Fette, wobei sie auf eine 
colorimetr. Mikrobest., die demnächst veröffentlicht wird, hinweisen; diese beruht auf 
der Anwendung von Thiofluorescein. Die Verss. ergeben, daß die Peroxyde die inte
stinale Sperre durchbrechen, wobei sie sich über verschied. Organe verteilen, ohne daß 
sie eine bes. Rolle spielen. Nach einer gewissen Zeit verschwinden sie wieder, so daß
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die Existenz einer Peroxydase wahrscheinlich wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
1 4 1 .  1066. Okt. 1947. Marseille, Fac. de méd., Labor, de phys.) B a e r t i c h .  4210

A. M. Altschul und M. L. Karon, Eine manometrische Methode zur Bestimmung 
der Peroxydase-A ktivität. Anwendung auf eine Untersuchung der Peroxydase von kei
menden Baumwollsamen. Man läßt H20 2 in Ggw. der Peroxydase (I) auf ein geeignetes 
Substrat (z. B. Pyrogallol) 5 Min. einwirken, zerstört den Überschuß von I mittels 
Katalase u. ermittelt manometr. die gebildete Menge 0 2. -—  Die I der keimenden Baum
wollsamen, deren Wrkg. von pH 5 ,13  bis auf pH 6,95 zunimmt (im alkal. Gebiet kann 
nicht gemessen werden) bildet, wie die Kinetik zeigt, mit H20 2 die von W i l l s t ä t t e r  u . 
W e b e r  für andere Peroxydasen nachgewiesenen akt. u. inakt. Komplexe. (Arch. Bio
chemistry 1 3 .  16 1— 73. 1947. New Orleans, Louisiana, Southern Reg. Res. Labor.)

H e s s e . 4 2 1 0
Hans von Euler, Z ur K enntn is der enzymatischen H ydroperoxyd-Spaltung durch 

Pflanzenextrakte. Genetische und chemische Einflüsse auf die Enzymbildung. Die K a ta 
la se -A k tiv itä t ist in den grünen Keimblättern von Gerstenmutanten mit einem Chloro
phylldefekt im Vgl. zu n. Keimblättern erniedrigt. Die Konstanten der Rk.-Geschwin
digkeiten verhalten sich wie 1 :5 ,5 .  Der Einfl. von Hemmstoffen konnte ausgeschlossen 
werden. Vgl. der Katalaseaktivität bei Quellung in D20  u. H20  (Gerste), in di- u. tri- 
ploidem Material (Espe), in Keimblättern von Körnern n. u. ehem. vorbehandelter 
Pollen (Roggen) ließen keine grundsätzlichen Unterschiede erkennen. (Ark. Kern., 
Mineralog. Geol., Ser. A  2 4 A . Nr. 13 . 1— 15. 1947.) S c h w e ig e r .  4210

Roger K. Bonnichsen, Vergleichende Untersuchung der Blutkatalase und der Leber- 
katalase des Pferdes. Die beiden Katalasen stimmen weitgehend in ihrem Geh. an Amino
säuren überein u. zeigen keine Unterschiede im UV-Absorptionsspektr. sowie im im- 
munolog. Verhalten. Offenbar sind die beiden Proteinkomponenten identisch. Der 
einzige Unterschied liegt darin, daß bei Leberkatalase 1 Hämingruppe je Mol zu „Ver- 
dohämochromogen“  oxydiert ist; letzteres kann bei Behandeln des Mol. mit Aceton- 
HC1 Fe abspalten u. B iliverdin  liefern. Vermutlich ist daher die Leberkatalase nur eine 
Blutkatalase, die während der Zers, der roten Blutkörperchen in der Leber freigesetzt 
wird. (Arch. Biochemistry 12 . 83— 84. 1947. Stockholm, Med. Nobel-Inst.)

H e s s e . 4 2 1 0
Georg Karahanjan, Enzymatische Zersetzung des Xanthopterins. Vorläufige Mitt. 

Gepufferte Lsgg. (pH 5— 9) von Xanthopterin (I) wurden zu ungekochter Milch gegebeD 
(deren Aktivität [Geh. an Xanthinoxydase] nach S c h a r d i n g e r  [1902] mit Methylen
blau geprüft worden war) ; die Mischung wurde auf einem W .-Bad auf 50° erwärmt u. 
dem Licht einer Hg-Quarzlampe ausgesetzt. Unabhängig vom pH der Lsg. verschwand 
die Fluorescenz des I innerhalb 3 Minuten. Gekochte Milch (Xanthinoxydase zerstört) 
u. Uricase bewirkten keine Zers, des I. (Arhiv Kemiju [Arch. Chim.] 19 . 61— 63. 1947. 
Zagreb, Kroatien, Med. Fak., Physiol. Inst.) v. W i l p e r t .  4210

Eduard Knobloch, Untersuchungen über die Identität der Xanthinoxydase und der 
Aldehydoxydase in  der M ilch m it Hilfe der Polarographie. Durch Polarographie konnten
0 2-Verbrauch u. H20 2-Bldg. bei der Enzym-Rk. von Xanthinoxydase  (I) aus Milch u. 
Hypoxanthin  (II) -f- 0 2 genau verfolgt werden. I wurde aus Milch durch fraktionierte 
Fällung hergestellt. Das entstehende H20 2 u. dessen antibakteriolog. Wrkg. war die 
Veranlassung, I mit dem Antibioticum zu identifizieren. Mit der gleichen Versuchs
anordnung wurde der Verlauf der enzymat. Oxydation von Salicylaldehyd  (III) verfolgt, 
woraus ersichtlich wurde, daß dabei kein H20 2 entsteht. Harnsäure hemmt die Oxyda
tion von III, ist aber ohne Einfl. auf die Il-Oxydation. Belichten von Milch schädigt 
nur I. Die Ünterschiede im Verh. der Enzyme werden als Beweis dafür angesehen, daß 
ScHARDiNGER-Enzym kein einheitliches, sondern ein aus I u. Aldehydoxydase bestehen
des Enzym ist. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  358— 68. 1947, 
herausgeg. 20/12. 1947. Prag.) L o c h . 4210

Michel Polonovski, Eugène Neuzil, Lionel Baudu und Jacques Polonovski, Der 
physiko-chemische Zustand der Xanthindehydrase in  der Kuhmilch. (Vgl. C. 1947. E. 
1114 .)  Frisch ermolkene Milch entfärbt M ethylenblau nur sehr langsam, da die Akti
vität der Xanthindehydrase  (I) ( S c h a r d i n g e r - Enzym) nur sehr gering ist. Dieser Zu
stand ändert sich nicht, wenn die Milch bei Tempp. über 20° gehalten wird. Bei nied
rigeren Tempp. steigt die Aktivität der I an. Bei 15° ist auch gerade der Punkt, bei 
welchem sich die Milchfette zu verfestigen beginnen. Daraus wird geschlossen, daß die 
I sich vorher im Verband der Protein-Fettphase befand, u. bei Zerstörung dieses physiko- 
chem. Zustandes in das Milchserum Übertritt. Einige Detergenten, wie Na-Taurocholat, 
Zephyrol, Na-Oleat, in geringem Grade auch Ae., Bzl., Chlf., CS2 oder Kresol können 
die gleiche Veränderung bewirken. Sehr viel schwächer wirken NH 3, (NH1)2S 0 1, A., 
Aceton, Phenol u. Terpineol. Einige Substanzen koagulieren oder denaturieren gleich
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zeitig das Enzym, wie z. B. Methanol, worauf eine von den Vff. entwickelte Meth. zur 
Best. sehr kleiner Mengen Methanol in A. beruht. Die Erscheinung, daß M ethylenblau  
in der Pettphase prakt. unlösl. ist, seine Leukoverb. sich jedoch hierin löst, kann, wenn 
man die Verhältnisse auf die Zelle überträgt, zur Klärung gewisser Fragen der Permeabi
lität in Abhängigkeit vom Redoxpotential beitragen. (C. R. Siances Soc. Biol. Filiales 
141. 460— 62. Mai 1947. Paris, Fac. de med., Serv. de Biochim.) L o c h . 4210

M. Polonovski, L. Baudu und E. Neuzil, Schwächung der Xanthindehydrase durch 
Alkohole. Anwendung auf die Bestim m ung des M ethanols in Gegenwart von Äthanol. 
Die Xanthindehydrase (I) der Milch, deren Aktivität an der Geschwindigkeit der Ent
färbung einer Methylenblaulsg. in Ggw. von Hypoxanthin bestimmt wird (vgl. C. 1947.
E . 1114 ), wird durch Alkohol sehr unterschiedlich beeinflußt. Äthanol (II) wirkt bis 
zu einem Maximum (0,5 ml II auf 2 ml Milch) aktivierend, um mit weiter steigender 
Konz, die Aktivität zu verringern. Die Aktivierung durch Butanol u. Isobutanol ist 
geringer, Glycerin scheint keinen Einfl. zu haben, Äthylenglykol u. weit mehr Methanol
(III) hemmen I. Bei der Einw. auf Milch, die gewisse Zeit unter 15° gekühlt war (vgl.
I. c.), zeigen alle Alkohole, einschließlich II, eine Schwächung der I. III inaktiviert I 
völlig schon bei einer Konz, von 0,1 ml auf 2 ml Milch. Bemerkenswert ist nun, daß bei 
Ggw. einer sehr geringen Menge III wachsender Zusatz von II in jedem Fall stark hem
mend wirkt u. schließlich zu keiner Entfärbung mehr führt (0,9 ml II bei 0,025 ml III). 
Bei Ggw. anderer Alkohole als III ist dieser Einfl. des II weit weniger ausgeprägt. Vff. 
ziehen diese Erscheinung zur quantitativen Best. des III in III— II-Mischung heran. 
Dazu werden mehrere III— II-Mischungen von bekanntem III-Geh. hergestellt u. wie 
die Analysenprobe auf I einwirken lassen. Im einzelnen werden 2 ml frische, 4 Std. 
auf Eis gekühlte Milch mit 1,02 ml Alkoholgemisch u. 0,1 ml 5/400 mol. Methylenblau
lsg. versetzt u. 3— 4 Min. auf dem W .-Bad auf 37° erhitzt; dann fügt man 0,1 ml einer 
0,05 mol. Lsg. von Hypoxanthin in 0,05 mol. NaOH hinzu. Der gesuchte III-Geh. ergibt 
sich aus derjenigen Vergleichsprobe, die in derselben Zeit wie die Untersuchungsfl. ent
färbt wird. Sollte u. U. keine Entfärbung eintreten, ist der Vers. mit verd. Lsg. zu 
wiederholen. Bei Anwendung von 0,5 ml Lsg. u. einem III-Geh. zwischen 3,5  u. 7 ,5%  
soll die Fehlergrenze ± 1 %  betragen. Die Einfll. der Milch Vorbehandlung, verschied. 
Substrate des Fermentes, des pH, der Zeit, während der die Milch mit der alkoh. Lsg. 
in Berührung ist, werden erörtert. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 968—-76. Okt./Dez. 1947. 
Paris, Fac. de Med., Labor, de Chim. biol.) H a n s o n .  4210

Hugo Theorell, Ralph T. Holman und Äke Äkeson, Eine N otiz zur Darstellung kri
stallisierter Sojabohnen-Lipoxydase. Zur Darst. der Lipoxydase (I) wird entfettetes 
Sojamehl mit Acetatpuffer (pH 4,5) extrahiert, der Extrakt auf pB 6,75 gebracht u. 
Ba-Acetat, bas. Pb-Acetat u. Aceton zur Fällung inakt. Materials zugegeben. Aus der 
Restlsg. wird die I mit Amonsulfat (400 g/kg-Lsg.) ausgefällt, wieder in der minimalen 
W.-Menge gelöst u. zur weiteren Füllung von Verunreinigungen 5 Min. auf 63° erwärmt. 
Die zentrifugierte Lsg. wird mit Ammonsulfat fraktioniert, anschließend mit A. in der 
Kälte u. zuletzt wieder mit Ammonsulfat. Die aktivste Fraktion wurde der Elektro
phorese bei pH 6,0 unterworfen, wobei das Enzym von der Hauptmenge der restlichen 
Verunreinigungen befreit wurde. Kristallisation wurde durch langsame Dialyse einer 
konz. I-Lsg. gegen steigende Konzz. von Ammonsulfat erreicht. —  Die krist. I war 
nach Sedimentations- u. Diffusiosmessungen einheitlich. Das Mol.-Gew. lag zwischen 
90 000 u. 100 000. Fe ist im Präp. nur als Verunreinigung enthalten. Fluorid, Cyanid, 
Azid u. Pyrophosphat hemmen auch in hoher Konz, nicht. —  1 Mol I bildet bei 20° u. 
optimaler Substratkonz. (Linolsäure) pro Sek. 290 Mol 3 Fettsäureperoxyd. Die An
reicherung des Enzyms gegenüber dem rohen Pufferextrakt war 115fach. (Arch. Bio
chemistry 14. 250— 52. Ju li 1947. Stockholm, Med. Nobelinst., Biochem. Abt.)

F r a n k e .  4210
Hugo Theorell, Ralph T. Holman und Äke Äkeson, K rista llisierte  L ipoxydase. (Vgl. 

vorst. Ref.) Diese Mitt. bringt weitere experimentelle Einzelheiten. Die Bestimmung 
der Lipo'ydase (I)-Aktivität erfolgte spektrophotometr. durch Messung der Absorption 
des Rk.-Prod. (konjugiertes Dien-hydroperoxyd der Linolsäure) bei 234 m p  (C. 1946.
II. 244). Die Aktivitätseinheit (Ii) ist als die Enzymmenge definiert, die pro Min. ein 
Mikroäquivalent Peroxyd (bzw. konjugiertes Dien) bildet. —  2 Aufarbeitungsansätze, 
ausgehend von 6 kg bzw. 15  kg Sojamehl (in 40 bzw. 100 Liter mol./lO-Ac: tatpuffer suspen
diert), werden näher beschrieben. Die Acetatextraktion liefert einen 2fach reineren 
Auszug bei nur geringem Ausbeuterückgang gegenüber der W.-Extraktion. Die erste 
Fällung von Verunreinigungen wurde bei pH 6,7 mit 5 Voll. 20%ig. Ba-Acetat +  10 Voll. 
Aceton +  2 Voll. 20%ig. bas. Pb-Acetat auf 100 Voll. Extrakt durchgeführt. Vorfäl
lung mit 25 g Ammonsulfat auf 100 cm3 Filtrat, Hauptfällung bei 40 g Ammonsulfat
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pro 100 cm3. Bei der späteren Ammonsulfatfraktionierung fällt das reinste Enzym  
zwischen 35 u. 50 %  Sättigung. Bei der A.-Fällung variiert die erforderliche A.-Konz, 
stark mit dem Enzymmaterial, einmal waren 3% , ein andermal 12 %  A. zur Fällung 
erforderlich. Die schließlich durch Elektrophorese u. Dialyse gegen Ammonsulfat 
steigender Konz, erhaltene krist. I enthielt 850 E. pro mg. Die Ausbeute betrug /̂.¿g bis 
Väu (1®3 Auszugsextrakts, die Reinheitssteigerung war 70faeh. Sedimentationskonstante 
5,62 X 10 13, Diffusionskonstante 5,59 X 10~7, partielles spez. Vol. 0,750, Mol.-Gew. 
102 000, isodiktr. Punkt 5,4. Das Absorptionsspektr. ist ein typ. Proteinspektr. mit 
etwas überdurchschnittlicher Absorption bei 280 m,u. Auf die Natur einer prosthet. 
Gruppe wurde kein Hinweis gefunden. 1 Mol. krist. I setzt bei pH 9,0 pro Sek. 330 Moll. 
Linolsäure zu Peroxyd um. (Acta ehem. soand. 1 .  5 7 1— 76. 1947.) F r a n k e .  4210

F. L. Breusch und E. Ulusoy, Der Abbau der ß.ö-Diketohexansäure durch zerhackte 
Gewebe. Beim Abbau von ß.ö-Diketohexansäure  (I) durch Leber entstehen 1,3 Moll. 
Acetessigsäure (II). Das entspricht der Annahme, daß zunächst 3 Moll. Essigsäure (III) 
gebildet werden, die sich theoret. zu 1,5 Moll. II vereinigen könnten. Wenn II sich 
direkt aus I abspalten würde, könnte nur 1 Mol. neben 1 weiteren Mol. III entstehen. 
Demnach ist es wahrscheinlich, daß Fettsäuren in der Leber gleichzeitig am ß- u. jedem 
übernächsten C-Atom oxydiert werden, was für andere Organe nicht zutrifft, durch die 
auch die I nicht angegriffen wird. Da die Leber II oder Oxalessigsäure nicht in Citronen- 
säure oder andere Tricarboxylsäuren umwandeln kann, scheint es, daß die Leber nur 
den ersten Schritt beim Fettsäureabbau tut, während die Verbrennung der hier entstan
denen Prodd. in den peripheren Organen über den Citronensäurecyklus stattfindet. 
(Arch. Biochemistry 14 . 183— 91. 1947. Istanbul, Univ., II. Inst, of Chem.)

L o c h . 4 2 1 0
James B. Sumner und Grant Newey Smith, Die Bestimmung der L ipoxydaseaktivität. 

In Sojabohnen ist ein Enzym enthalten, das ungesättigte Fettsäuren peroxydig macht. 
Ein dabei entstehendes Zwischenprod. oxydiert Co,rotin (I), dessen verblassende Farbe 
als Maß der Aktivität von Lipoxylasen  dienen kann. Wegen der Unbeständigkeit des I 
führen die Vff. ihre Verss. mit Bixin , das ebenfalls zu den Carotinoiden zählt, durch. 
Dieses hat außerdem den Vorteil, daß seine Farbkraft 5fach stärker ist als die des I, 
rahmt nicht so schnell aus wss. Lsgg. auf u. wird bei den Verss. rasch entfärbt. (Arch. 
Biochemistry 14 . 87— 92. 1947. New York, State Coll. of Agric., Biochem. Labor.)

L o c h . 4 2 1 0
F. Schlenk und T. Schlenk, Bemerkungen über die Reinigung und Bestimmung der 

Codehydrogenase I (Cozynn.se). Vff. geben Hinweise für die Darst. von Codehydrogenase 
7-Präpp. u. machen auf die störenden Begleitstoffe aufmerksam, von denen bes. Adeno- 
swverbb. stören. Diese werden z. T. von der Codehydrogenase l  neu gebildet. Die Rein
heit der Präpp. kann durch den Apozymasetest, die M elhylenblaum eth., den Wachstums
test für Hemophilus influenzae u. H. parainfluenzae, durch spektrophotometr. u. 
mehrere chem. Methoden geprüft werden. —  34 Literaturzitate. (Arch. Biochemistry
14. 1 3 1 — 11. 1947. Galveston, Ter., Univ., Mod. Branch.) L o c h . 4210

G. A. LePage, D irstellung von Diphosphopyridinnucleotid. Vf. stellte aus Hefe (in 
einer Ausbeute von 5 1 5 — 7 15  mg auf 10 Ibs Hefe) ein 6 3%  Diphosphopyridinnucleo- 
tid (I) (entsprechende Messung der red. Form bei 340 m,u) enthaltendes weißes amorphes 
Pulver her, das frei von Metallspuren ist. Die Meth. umfaßt: Plasmolyse der Hefe in 
W. von 92°, Absaugen, Fällen mit bas. Pb-Acetat, Ansäuern des Filtrates (der Nd. wird 
verworfen) u. Fällen mit A g N 0 3: Zentrifugieren, Waschen des Nd. mit dest. W. (Filtrat 
wird verworfen), Zers, mittels H,S, Auswaschen des Sulfides, Entfernen des H2S durch 
Belüften, Ausfällen mit dem fünffachen Vol. Aceton, Zentrifugieren, Trocknen des Nd. 
im Vakuum über HäSO,. Die Lsg. einer größeren Menge dieser rohen Cozymase in 
0,ln Essigsäuro wird mit Pb-Acetat +  der 2,5fachen Menge A. ausgefällt, bei 0° zentri
fugiert u. die Fl. (Nd. wird verworfen) mit AgNOa versetzt; das Ag-Salz von I wird 
mehrmals mit dest. W. gewaschen, dann in W. suspendiert u. mit H,S zerlegt; nach 
Abfiltrieren u. Belüften zur Entfernung des H.,S wird vorsichtig mit NaOH auf pH 7 
gebracht u. mit Kohle behandelt, wobei die gesamte I adsorbiert wird; nach Waschen 
mit 2 %ig. Trichloressigsäure (wobei nur die Na’-Ionen, nicht aber I aus dem Nd. ent
fernt werden) wird ln wss. Pyridin (20%ig.) suspendiert; die durch zweimalige Behand
lung erhaltene Elution von I wird nach Konzentrieren (Vakuum; 30— 35°) mit Kohle 
behandelt u. dann I mit dem 6— 7fachen Vol. Aceton ausgefällt; Trocknen im Vakuum 
über H2S 0 4. (J. biol. Chemistry 168. 623— 28. 1947. Madison, Univ. of Wisconsin.)

H e s s e . 4 2 1 0
James B. Sumner, P. S. Krishnan und Eleanor B. Sisler, Eine verbesserte Methode 

zur Darstellung von Coenzym I. Durch Extraktion von Backhefe mit einem Gemisch 
von Ae., A. u. H.SO, u. darauffolgender Präzipitation mit A. konnte ein 10— 20fach
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angereichertes Präp. von Coenzym I  erhalten wurden, das durch doppelte Adsorption 
an N orit weiter gereinigt wurde. So wurden 1 — 2 %  eines 2000fach angereicherten 
Pulvers gewonnen, das aber im P- u. N-Geh. hinter den üblichen Angaben für diese 
Elemente zurückblieb. (Arch. Biochemistry 12 . 19— 26. 1947. Ithaka, N. Y .,  Coll. 
of Agric-, Dep. of Biochem.) L o c h . 4210

J. Uri, S. Korossy und S. Széplaki, D ie W irkung von 'pflanzlichen Farbstoffen auf 
die Dehydrogenasen des M usculus pectoralis der Taube. Flavonfarbstoffe u. Carotinoide 
können, zu Taubenmuskelbrei zugesetzt, die Entfärbungszeit von Methylenblau er
höhen oder erniedrigen. Quercitrin, „ B “ -Farbstoff, H äm atoxylin , Rham netin  wirkten 
stark hemmend, B ixin , Quercetin u. Pelargonin  schwächer hemmend, Carotin  u. Xantho- 
phyll aktivierend auf die Reaktion. Die hemmende Wrkg. war konzentrationsab
hängig, was bei den aktivierenden Farbstoffen nicht beobachtet werden konnte. (Z. 
Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  137— 42. 1/8. 1947. Debrecen, 
Ungarn, Univ., Pharmacol. Inst.) L o c h . 4210

J. Champougny und E. Le Breton, D ie Dehydrierung höherer Fettsäuren m ittels 
Dehydrase erfordert deren vorangehende Phosphorylierung. In früheren Arbeiten (C.
1948. II. 97) war die Mitwirkung von V itam in P P  (N icotinsäure), V itam in B 1 (Panto
thensäure) u. V itam in B 6 (P yridoxin)  als Coenzym der Dehydrierung von höheren Fett
säuren mittels Apodehydrase  festgestellt worden. Entsprechend der früher geäußerten 
Vermutung hat sich jetzt gezeigt, daß der Wrkg. der „Desaturase“  von L a n g  (hergestellt 
nach C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 139 . [1945.] 915), welche zur Bldg. einer Doppel
bindung in 9.10-Stellung führt, eine Phosphorylierung vorangehen muß. Nur diese 
kombinierte Wrkg. von Phosphatase  (I) u. Dehydrase  führt zur Dehydrierung. Die 
während der Reinigung der „Desaturase“  von L a n g  beobachtete Inaktivierung beruht 
häufig nicht auf einer Veränderung des Enzyms, sondern auf Abtrennung der zur 
Wrkg. erforderlichen I. —  Aus den Verss. geht ferner hervor, daß, wenn die W'rkg. 
der I sich auf die Fettsäure (Palmitin- oder Stearin-Säure) erstreckt, die Dehydrierung 
von der Natur des Coenzyms unabhängig ist, daß aber bei Wrkg. der I auf die Coen
zyme sie nur in Ggw. von Pantothensäure oder von Pyridoxin erfolgt. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  450— 53. Mai 1947. Paris, Sorbonne, Labor, de Chimie Physiol. 
et Enzymol.) H e s s e .  4210

Santiago Grisolia und Birgit Vennesland, F ixierung von K ohlendioxyd in  Isocitronen- 
säure. O c h o a  (vgl. C. 1946. I. 361) fand, daß die oxydative Decarboxylierung der 
Isocitronensäure  (I) reversibel ist: I +  oxydiertes Triphosphopyridinucleotid (II) ;== a- 
Ketoglutarsäure +  C 0 2 +  red. II. Dies konnte mit Extrakten aus Trockenpräp. der 
Taubenleber (mit Aceton hergestellt) unter Verwendung von 14C 0 2 bestätigt werden. 
Die Inkubation von Isocitrat +  a-Ketoglutarat mit dem Enzym in Ggw. von Mn“  
+  I +  N aH u C 0 3 führt zur Aufnahme von 14 C in die /S-Carboxylgruppe der I. In 
2 Std. waren 70 %  ausgetauscht. Dabei konnte mit ehem. Analyse eine Rk. zwischen 
den Komponenten nicht nachgewiesen werden. (J. biol. Chemistry 170 . 461— 65. 
Sept. 1947. Chicago, Univ. of Chicago, Dep. of Biochem.) H e s s e .  4210

P. Gonnard, D ie F unktion eines Coenzyms bei der Nieren-Dopadecarboxylase. Die 
Unters, des Einfl. der Dialyse von Nierenextrakten auf deren Decarboxylase (I)-Aktivität 
zeigt, daß diese anscheinend gleichzeitig einen I-Aktivator (II) u. einen I-Inhibitor 
enthalten, die beide, allerdings mit verschied. Geschwindigkeit, dialysierbar sind. II 
ist unterhalb 70° thermostabil. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1088— 89. Nov. 
1947. Paris, Fac. de méd., Serv. de biochim.) K . M a ie r .  4210

P. Karrer und M. Viseontini, Synthetische kristallisierte Codecarboxylase. Die von 
G u n s a l u s ,  B e l l a m y  u . U m b r e i t  (C. 1947. 62) versuchte Darst. des Z-Aminosäuren 
(wie Thyroxin; I) decarboxylierenden Pyridoxalphosphorsäureesters (II-Phosphat) hatte 
zu einem uneinheitlichen, wirksamen Prod. geführt, das keinen Schluß auf die Konst.

der wirksamen Verb. zuließ. Die Vff. erhielten 
cho o— CHfoCiHs) nun bei der Einw. von POCl3 auf Pyridox-

HOH2c ):  h^C\ /  alacetal (II-Acetal) in Pyridin neben einem
OH 2 —OH amorphen Ba-Salz den gut krist. Phosphor-

! J— CH3 ![ j —CH3 säureester des Pyridoxalacetals (III), der bei der
'''ïU 2r Decarboxylierung des I größere Wirksamkeit

H III zeigte als II, gemischt mit Adenosintriphos-
phorsäure. Neben Lactoflavinphosphorsäure 

u. Cocarboxylase ist III das dritte, künstlich erhaltene Coferment. Als Apoferment 
wurde zu den Verss. ein Trockenpulver von Streptococcus faecalis (Typ R) verwendet.

V e r s u c h e : P yridoxal (II). aus P yridoxin  mit K M n04 in wss. N aH C 03, als 
Oxim  in 19 %  Ausbeute isoliert. —  Aus den Mutterlaugen wurde durch NH 4-Reineckat 
Pyridoxin-Reineckat zurückgewonnen, das über das rohe Hydrochlorid u. Sulfat in
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m reines Pyridoxin • HCl znrückverwandelt wurde. Bei wiederholtem Einsatz erhielt man

lieft;
ydritrai
dieCca.

iePkal 
iE. 4210 
rnlrm

28,5— 30 %  Ausbeute an II. —  Phosphorsäureester des Pyridoxalacetals, C10H14O6NP, 
durch Zutropfen von P0C13 in Pyridin zu II-Acetal in Pyridin, nach Zufügen von 
Ei® u- Ba(OH), bis zum pH 7, Filtrieren des Ba-Phosphats, weiterem Zufügen von 
Ba(OH)2 (pH 1 1 ), erneutem Filtrieren des Ba-Phosphats, Abdampfen des Lösungsm. 
u. Behandlung mit absol. A. zwei Fraktionen (IV, lösl. u. V, unlösl.). V wurde in absol. 
A. suspendiert, mit HCl-Gas behandelt, vom BaCl2 abfiltriert, mit Ae. versetzt, Nadel- 
Rosetten. Reinigung durch Waschen mit A ., dann Aether. —  IV liefert amorphes, 
akt. B a-Salz der Pyridoxalphosphorsäure, C10H]2O6NPBa. —  Über die Prüfung der 
synthet. Phosphorsäureester auf Codecarboxylase-Wrkg. vgl. Kurven im Original. 

Mal. (Helv. chim. Acta 3 0 . 52— 58. 1/2. 1947. Zürich, Univ., Chem. Inst.) O ffe. 4210
P. Karrer und M. Viscontini, E influß verschiedener Zusätze auf die W irksamkeit 

der Cocarboxylase. (Vgl. C. 1948. II. 616.) Um Einblick in den Wrkg.-Mechanismus 
der Cocarboxylase (I) zu gewinnen, wurden einige Verbb. auf ihre Wirksamkeit gegen
über I untersucht. E s hemmten:
Patu lin , ß-Jonon  (schwach), Aceto- co co

W  phenon, ß-Oxyacetophenon, Phloro- /  \  /  \
butyrophenon, Phenol, Hydrochinon, 9 Vil2 HaP .9®
Besorcin, Phloroglucin, Acetaldehyd, CH3\ i ,  I! I  CH3\I , !{ pf>np TT
Acrolein, Benzaldehyd, Furfurol u. \  /  \ x 2 5
Flavonol. Ohne nennenswerten Einfl. 3 0 co 3 O

«fa -waren: M ethyläthylketon,M ethylvinyl- I II
®i' Pi keton, o-Oxyphenylacetophenon, Brenz

catechin u. die Pyronderivv. der Formeln I u. II; fast ohne Wrkg. war M esityloxyd. 
[ton (Helv. chim. Acta 30 . 268— 7 1. 1/2. 1947.) O f f e .  4210

P. Karrer und F. Blumer, K ristallisiertes N-M ethyl-o-dihydro-nicotinsäure-amid. 
N-M ethyl-o-dihydronicolinsäureamid  (I), die erste Modellsubstanz für die dehydrierten 
Codehydrasen, die bisher nur als Öl bekannt war, konnte krist. erhalten werden, 
öliges u. krist. I unterscheiden sich nicht in bezug auf Red.-Vermögen, Säureempfind
lichkeit u. Absorptionsspektrum. —  Nicotinsäureamid]odmethylat wird in 30%ig. 
Na2C03-Lsg. unter N2 mit Na2S20 4 behandelt, mit Ae. extrahiert, mit Na2S 0 4 getrock
net u. im Eisschrank gekühlt. Die vom abgeschiedenen roten Öl abgegossene, erneut 
mit Na2S 0 4 getrocknete Lsg. schied nach Konz, auf 1/3 I, C7H10ON2, in hellgelben 
Kristallen, F. 84°, ab. (Helv. chim. Acta 3 0 . 1 15 7 . 1/8. 1947.) O f f e .  4210

Gustav J. Martin und J. M. Beiler, D ie Hemmung der Dopadecarboxylasewirkung. 
Im W a e b u e g -App. wurde die C 0 2-Abspaltung aus Dopa(l(— )-Dioxyphenylalanin) durch 
Dopadecarboxylase (I) aus Rattennieren gemessen. Durch Zusatz von D esoxypyrid- 
oxin (II) wurde die Aktivität der I nicht gehemmt. Dagegen wurde die C 02-Abspaltung 
durch 300 y/ml 7-Methylfolsäure um 50 %  erniedrigt. Fast ebenso wirkungsvoll war 
die Hemmung durch Folsäure, deren Glutaminsäureteil durch Asparaginsäure ersetzt 
ist. Die Hemmung konnte durch überschüssige Folsäure aufgehoben werden. Das 
Coenzym der I ist demnach nicht II, sondern Folsäure. (Arch. Biochemistry 15 .  201— 03. 

I)-*:® 1947. Philadelphia.) Loch. 4210
W. H. McShan, Roland K. Meyer und W. F. Erway, D ie Wirkung der Östrogene 

und A ndrogene auf die Succinoxydase von Rattengeweben. Die 0 2-Aufnahme von Succin- 
oxydase(I) -Präpp. verschied. Rattengewebe wurde durch Zusatz von Diäthylstilböstrol
(II) erniedrigt. II wurde durch die Rk. in seiner Östrogenen Wirksamkeit nicht ver
ändert. Im lebenden Tier beeinflußt II weder I noch Cytochrom c (III), Verbb. vom 
Benzöstroltyp, die zwei Phenolgruppen enthalten, haben zwar geringeren Östrogene 
Wirksamkeit, hemmen aber I in vitro ebenso wie II, wahrscheinlich über das Oxydase- 
syst. des III. Die Hemmung der I wird durch Verbb. hervorgerufen, die phenol. Gruppen 

latf® enthalten; auch Hydrochinon  inhibiert. Androsteron u. ä. enthalten alkoh. OH-Gruppen
ufPp8' u. wirken nicht auf I. (Arch. Biochemistry 15 . 99— 110. 1947. Madison, Univ., Dep.
eben es« of Zool.) L och. 4210
> Wf; L. A. Elson, D er E influß der Ernährung auf die Bernsteinsäureoxydase von Ratten-

und Mäuselebern und auf ihre Hemmung durch Stoffwechselprodukte der carcinogenen 
Azo-Farbstoffe. Durch Vitamin B-arme Nahrung wird die Cytochrom c-Komponente 
des Bernsteinsäureoxydasesyst. vermindert. Dies drückt sich aus im Verh. gegenüber 
Stoffwechselprodd. carcinogener Azo-Farbstoffe. Bei Ernährung ohne Vitamin B- 

fj(erffi®' Mangel trat sowohl mit als auch ohne Hinzufügung von Cytochrom c Hemmung der
{fiteiiH Leber-Bernsteinsäureoxydase durch Dimethyl-p-phenylendiamin auf. Bei Vitamin
iCfti *“ B-Mangel trat Hemmung erst nach Hinzufügung von Cytochrom c auf. Verminderung
l e i d e s  Eiweißgeh. der Nahrung hatte eine Verringerung der Dehydrogenasekomponente

'.4614
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des Bernsteinsäureoxydasesyst. zur Folge. (Biochera. J .  4 1 .  X X I — X X I I .  1947. 
Fulham Road, Roy. Cancer Hosp., Chester Beatty Res. Inst.) H. S c h m i t z .  4210  

W. B. Kosiner, Konstanz der Carboanhydraseaktivität des B lutes bei physischer 
A rbeit höchster Intensität und Dauer. In Verss. mit 14  Männern im Alter von 20— 50 
Jahren wurde festgestellt, daß zwischen der Aktivität der Carboanhydrase (I) im Ruhe
stand u. dem Gasaustausch ((702-Ausatmung u. 0 2-Einatmung) bei angestrengtem 
Training keine Beziehung besteht. Eine kurzzeitige angestrengte phys. Arbeit, ver
bunden mit einer starken Verschiebung des Gasaustausches, bewirkt keine merkliche 
Aktivitätsänderung von I. Verss. mit 2 Radfahrern (90 bzw. 410  Min. Radfahren bis 
zur Erschöpfung) ergaben ebenfalls keine Änderung der I-Aktivität gegenüber der 
Ruheperiode. Aus den Ergebnissen ist zu schließen, daß der Körper über genügende 
I-Mengen verfügt, um den Stoffwechsel innerhalb der physiol. Grenzen zu sichern. 
(EtoJiJieTeHb 3 KcnepnMeHTaJibH0 ü Bhoji ¡ran  h MegvmuHH [Bull. exp. Biol. Med.]
23. 95— 98. 1947. Moskau, Zentr. Wiss. Forschungsinst, für Körperkultur, Physiol. 
Labor.) L e b t a g .  4210

Ss. D. Pigarewa, Die Kohlensäureanhydrase im  Blut und Oehirn während der Em 
bryonalentwicklung der Kaninchen und Meerschweinchen. Bei n. ausgewachsenen Kanin
chen u. Meerschweinchen betrug die Kohlensäureanhydrase (I)-Aktivität: Blut 5,56 u. 
3,4 E./10  mg, Großhirnrinde 0,85 u. 0,65, Kleinhirn 0,74,Zwiscnenhirn 0,48 u. 0,39, 
Zentralhirn 0,58 u. 0,39, verlängertes Mark 0,46 u. 0,70, Rückenmark 0,35 u. 0,50. Der
I-Geh. erfährt im Embryonalstadium eine charakterist. E n tw .: beim Kaninchen nimmt I 
in dessen 2. Hälfte, bes. im Großhirn, Kleinhirn u. Zwischenhirn, ab (bis zu 50 % ); beim 
Meerschweinchen ist die Abnahme weniger ausgeprägt. Die I-Aktivität aller Teile des 
Gehirns beträgt bei neugeborenen Kaninchen nur 10— 1 5 %  derjenigen erwachsener 
Tiere, bei neugeborenen Meerschweinchen jedoch 50— 80% . Extrakt aus 8 Tage alten 
Kaninchenembryonen besaß eine I-Aktivität von 0,20 E. Das Blut enthält in sehr 
frühen Embryonalstadien keine I. I erscheint erst etwa mit dem 17. (Kaninchen) 
bzw. 27. (Meerschweinchen) Tag u. nimmt dann bis zur Geburt zu, liegt aber beim 
Kaninchen dann noch beträchtlich unter dem I-Geh. erwachsener Tiere. (IJoKJia ibi 
AKaaeMHH H ayn  GGGP [Bor. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 1535— 38. 1/12 . 1947. 
Pawlow-Inst. für Entwicklungsphysiol. u. Pathol. der höheren Nervenfunktionen.)

K . M a i e r .  4210
Walter D. Block und Naomi C. Geib, Eine enzymatische Methode zur Bestimmung 

von Harnsäure in  Oesamtblut. Es wird eine Meth. beschrieben, die die Fehler der Arbeits
weisen von B l a u c h  u . K o o h  bzw. B u l o e r  u . J o h n s  bzw. S i l v e r m a n  u .  G u b e r n i c k  
(J. biol. Chemistry 16 7 . [1947.] 363) vermeidet. Vor allem muß ein gereinigtes Präp. 
der Uricase verwendet werden, da die in den üblichen Präpp. vorhandenen Ergo- 
thionein, Glutathion u. Verunreinigungen stören. —  Mit dieser Meth. findet man in 
n. menschlichen Blut 2,53— 4,42 mg% Harnsäure. (J. biol. Chemistry 168. 747— 56. 
1947. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) H e s s e .  4210

W. Neuweiler, Über das Vorkommen eines Ascorbinaseschutzstoffes in  der M ilch. 
Ascorbinsäure (I) wird durch Zusatz von Ascorbinase (II), die aus Gurkenextrakt 
stammte, in wss. Lsgg. schneller zerstört, als wenn Frauenmilch als Substrat verwendet 
wird. Daraus ergibt sich, daß Frauenmilch einen Schutzstoff gegen die II-Aktivität 
enthält. Die Schutzwrkg. ist bei pH 5,0 am größten, aber auch bei pH-Werten von 
6,5, 7,0 u. 7,5 deutlich festzustellen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen roher u. 
gekochter Frauenmilch besteht nicht. In Kuhmilch konnte kein Schutzstoff festgestellt 
werden. Der kindliche Organismus scheint also I u. Schutzstoff, aber keine II, die in 
der Frauenmilch fehlt, zu benötigen. (Z. Vitaminforsch. 18. 33 5 — 42. 1947. Born, 
Univ., Frauenklinik.) L o c h .  4210

Virginia Mims, Marian E. Swendseid und O. D. Bird, Die Hemmung von Pteroyl- 
glutaminsäurekonjugase und ihre Umkehr. Der E influß von Nucleinsäare und von Sulf- 
hydryl bindenden Reagentien. Von B i r d  u .  Mitarbeitern (C. 1946. II. 1452) wurde in 
Hefeextrakt ein Hemmkörper für die aus Schweineniere erhaltene Pleroylglulamin- 
säurekonjugase (I) erhalten. Auch konnte gezeigt worden, daß roher Hefeextrakt in 
vivo die erwartete Ausscheidung von Pteroylglutaminsäure verringert. —  Es wurde 
jetzt ein Konzentrat dieses Hemmkörpers aus Melasse hergestellt, das große Mengen 
von Nucleinsäure (II) enthält. Auch erwiesen sich Thymus- u. Hefenucleinsäure als 
stark hemmend, u. zwar competitiv. — Gereinigte I aus Kü kenpankreas wird nicht 
durch II gehemmt. Die Wrkg. der Nucleinsäuren u. des Hefeextraktes werden durch 
Inkubation mit depolymerisierenden Enzymen (Thymusnucleodepolymerase bzw. Ribo- 
nu lease) oder mit reduzierenden Reagentien (H ,S; Cystein; Ascorbinsäure) aufge
hoben. —  In I ist eine akt. SH-Gruppe. —  In vivo läuft die Hemmung durch II nicht 
genau parallel mit der in vitro beobachteten Hemmung. Jedoch konnte auch hier die
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Zerstörung der Wrkg. durch Behandeln mit depolymerisierendem Enzym beobachtet 
werden. (J. biol. Chemistry 170 . 367— 77. Sept. 1947. Detroit, Parke, Davis & Co.)

. . . . .  . ■• H e s s e .  4210
Bénard, Gajdos-Török und A. Gajdos, Über ein erforderliches P rin zip  bei der 

Anticyanwirkung von N atrium hyposulfit. Die an sich bekannte Anticyan-Rk. von Na- 
Hyposulfit läßt sich an mit Cyaniden tox. gemachten Leberschnitten noch 3/4 Std. 
nach eingetretener Asphyxie nachweisen. Vff. kommen zu dem Ergebnis, daß hier 
ein Katalysator (Enzym) vorliegt, der, wie durch Verss. erhärtet wurde, thermolabil 
ist. Dieser Wirkstoff wurde auch in der Niere, der Lunge u. in der Nebenniere aufge
funden. Der Nachw. im Gehirn bereitet Schwierigkeiten. Wss. Extrakte von peripher.
Muskel oder Pankreas sind inaktiv. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  700__02.
Juli 1947.) . . . . .  B a e r t i c h .  4210

H. Bénard, M. Gajdos-Török und A. Gajdos, Einige biologische Eigenschaften des 
für die A nticyanw irkung des N atrium hyposulfits notwendigen Fermentes. (Vgl. vorst. 
Ref.) Da der Effekt durch Pyrophosphat sowie durch gallensaure Salze gehemmt wird, 
wird auf das Vorhandensein von Fe geschlossen. Das Ferment wird an B r o c k m a n n -  
Alaun absorbiert, konnte aber weder durch l% ig . N H 3 noch durch l% ig. Essigsäure 
eluiert werden. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  702— 03. Ju li 1947.)

B a e r t i c h .  4210
Alfred S. Schultz und Lawrence Atkin, D ie Verwertbarkeit der B ios-W irkung bei 

der H efeklassifizierung und -nomenklatur. Da der Bedarf an Wachstumsfaktoren sich 
in früheren Arbeiten der Vff. u. anderer Autoren als charakterist. Identifizierungs
mittel erwiesen hatte, das eine wertvolle Ergänzung in jedem Syst. der Klassifizierung 
dieser Mikroorganismen bildet, wird für die allg. Anwendung dieses Verf. ein geeignetes 
Syst. der Registrierung dieser Befunde als erforderlich erachtet. Es wird eine ver
einfachte Meth. zur Klassifizierung von Hefen entsprechend ihrem Bios-Bedarf be
schrieben. Das Grundmedium enthält Caseinhydrolysat als N-Quelle u. Inosit, Ca- 
Pantothenat, Biotin, Thiamin, Pyridoxin u. Nicotinsäure wahlweise als Wachstums
faktoren. Dabei wird für jede geprüfte Art eine Bios-Zahl ermittelt, die die Faktoren 
angibt, bei deren Fehlen in dem Nährmedium kein volles Wachstum möglich ist. Die 
Arbeitsweise wird ausführlich beschrieben. Stämme von Saccharomyces cerevisiae 
Hansen u. S. carlsbergensis wurden in 13  bzw. 6 Typen subklassifiziert. Wachstums
bedürfnisse wurden auch bei einigen der übrigen Arten von Saccharomyces bestimmt u. 
Bios-Zahlen zugeteilt. Weiter wurden 8 T orula-T ypen  bestimmt. Auch wurden einige 
andere Hefe-Arten klassifiziert. Es wurden 7 Nicotinsäure benötigende Hefen beob
achtet, die Lactose nicht zu vergären vermögen. (Arch. Biochemistry 14 . 369-—80. 
1947. New York, Standard Brands Inc., Fleischmann Labor.) S c h w a ib o ld .  4270 

R. Storck, D ie Wachstumsfaktoren der Hefe. Eingehende Unters, über die Zus. des 
Biosfaktors der Hefe, seine geschichtliche Entw., über frühere u. neue Arbeiten, die 
sich mit der komplexen Natur des Faktors beschäftigen. Die verschied Mikroorga
nismen verlangen für ihr Wachstum verschied. Vitamine, alle jedoch benötigen min
destens 4— 5 Einzelfaktoren ; der Mechanismus ist noch ungeklärt. Angabe von Me
thoden der Best., der Eigenschaften, Isolierung, Chemie u. Wrkg. von Mesoinosit, 
Pantothensäure, Bios V, Faktor Z, Vitamin B6, /S-Alanin u. anderen Aminosäuren, 
Aneurin, Biotin (Vitamin H) nebst einer eingehenden Bibliographie. (Rev. Fermentat. 
Ind. aliment. 1 .  281— 89. Dez. 1946. 2. 8— 23. Febr. 1947. Brüssel, Inst. Nat. des 
Ind. et de Fermentat., Labor, de microbiol.) G r a t j .  4270

Heinrich Knobloch, Karl Reinhardt und Hans Lothring, D as Wirkstoffbedürfnis 
der Gattung Rhodotorula. Bei Verss. mit 47 verschied. Stämmen von Rhodotorula 
ergab sich, daß die Mehrzahl A neurin  zum Wachstum benötigt. Stämme, die nach 
botan.-systemat. Best. ident, sind, verhielten sich in physiol. Hinsicht verschied, u. 
haben einen verschied. Bedarf an Wuchsstoff. In einigen Fällen wurde beobachtet, 
daß Organismen, welche das Vermögen zur Synth. von Wirkstoff verloren hatten, 
diese zurückgewannen. (Z. Naturforsch. 2b. 421— 24. Nov./Dez. 1947. Erlangen, 
Labor, f. Mikrobiologie.) _ H e s s e .  4270

M. A. Messinewa und Ss. N. Skadowski, Entwicklung von Mikroorganismen auf 
Sapropel. 1. Mitt. Hefezüchtung auf Sapropel unter Laboratoriumsbedingungen und auf 
seinen Ablagerungen. Vff. zeigen, daß Süßwasser-Sapropel (I) ein hervorragendes 
Substrat zur Züchtung von Mikroorganismen ist, u. daß Saccharomyces cerevisiae u. 
Candida albicans auf I ohne Zugabe weiterer Nahrungsfaktoren wachsen. Hydro
lysiert man I schwach alkal., so wird das Wachstum durch den erhöhten Geh. an lösl. 
N-Verbb. angeregt. Es besteht die Möglichkeit, I mit Hefe direkt in seinen Ablage
rungen zu behandeln. (MliKpoÖHOJioriifT [Microbiology] 16 . 43— 50. 1947. Moskau, 
Biol. Abt. der Akad. der Wiss. der UdSSR., Sapropelkommission.) K ö r t e .  4270

21
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T. N. Ramachandra Rao, Sorab P. Mistry und M. Sreenivasaya, Nahrungserforder
nisse einer nicht-identifizierten, aus Cocospalmwein isolierten Saccharom yces-Spezies. In 
einem aus Ceylon stammenden Cocospalmwein wurde eine bes. großzellige Hefe ge
funden. Unters, der Nahrungserfordernisse ergab: Essentiell ist Ggw. von N ico tin 
säure sowie von Inosit, in deren Abwesenheit Vakuolenbldg. oder geringe Differen
zierung der Zellen beobachtet wird. Die anderen Vitamine sind von geringem Einfluß: 
das Wachstum wird auf einem AU-Vitamin-Nährboden durch Zusätze von N iacin , 
In osit, B iotin  u. Pantothensäure nicht verstärkt. -—- Nach dem mkr. Bild genügen die 
4 Vitamine allen n. Erfordernissen des Organismus. —  Leberextrakt führt zu erheblich 
höherem Wachstum u. zu einem unterschiedlichen mkr. Bild; er scheint einen oder 
mehrere Wachstumsfaktoren zu enthalten, die in anderer Weise als die übrigen unter
suchten Faktoren wirken. Diese Anpassung an Niacin u. Inosit kann als Test für diese 
Substanzen verwendet werden. (Current Sei. 16. 145— 46. Mai 1947.) H e s s e .  4270

H. V. Euler und L. Hahn, Ribonucleinsäuren und Ribonucleotide in  Hefen. 1. Mitt. 
(2. vgl. C. 1949 I. 2265.) Nach einer Zusammenfassung der verschied. Verff. zur 
Best. der Ribonucleinsäure (I) wird folgende an Hefe erprobte Meth. angegeben. Die 
Hefe wird wiederholt mit 0,5nNaOH u. mit Glaspulver u. Kieselgur verrieben, ge
schüttelt u. zentrifugiert. Die Extrakte werden dann mit 5n Essigsäure neutralisiert 
u. mit 0 ,l% ig. Lanthanacetatlsg. in 50% ig. A . versetzt. Der abzentrifugierte Nd. wird 
mehrfach mit 0,2nNa2CO3-Lsg. behandelt. Mit einem abgemessenen Vol. der vereinig
ten Sodaauszüge wird die früher beschriebene Phloroglucin-Rk. ausgeführt. In ruhen
der frischer Bäckerhefe wurde so 1 ,7 % , in frischer Brauereihefe 1 ,9 %  I gefunden. 
In letzterer verhält sich I:Desoxy-I =  2 5 :1 .  (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A.
24. 1— 9. 1947. Stockholm, Univ., Vitamininst. u. Inst, für organ.-ehem. For
schung.) H a n s o n .  4270

J. M. Wiame, Untersuchung über eine basophile und metachromatische polyphos- 
phorylierte Substanz bei den Hefen. Aus einer Reihe von zitierten Arbeiten geht hervor, 
daß Hefe, welche erst P-arm gemacht u. dann mit Phosphat-Ionen zusammengebracht 
wird, stark basophil wird. Dies äußert sich in zwei Formen: 1. als sog. orthochromat. 
Basophilie, d. h. es treten Granulationen auf, welche ohne figurierte Elemente sind 
u. eine dem Färbungsmittel ähnliche Färbung annehmen; 2. die metachromat. Baso
philie, welche darin besteht, daß gewisse Teilchen in der Zelle sich mit Toluidin, Thio- 
nin usw. in abweichender Färbung (meist nach Rot abweichend) anfärben. Mit Arbeits
weisen, welche den zur Isolierung von Hefenucleinsäure üblichen Methoden entsprechen, 
wird eine solche basophile Substanz isoliert. Sie ist von Hefenucleinsäure verschied.; 
ihr Geh. an P beträgt 15— 1 7 %  (gegenüber 9,6% ). A u f Grund der starken meta
chromat. Basophilie kann der cytochem. Nachw. dieser Substanz erfolgen. —  Synth. 
dieser Substanz u. Desmolyse sind miteinander gekoppelt. (Biochim. biophvsica Acta 
[Amsterdam] 1 .  234— 55. Mai 1947. Brüssel, Univ., Labor, de Physiol. cellulaire.)

H e s s e .  4270
J. Deley, G. Peeters und L. Massart, D ie Einwirkung von Acridinverbindungen auf 

Bäckerhefe. Acridinverbb. üben auf die Atmung der Bäckerhefe eine progressive Hem
mung aus. Diese wird durch Adenylsäure, Adenosintriphosphorsäure oder Nukleinsäure 
aufgehoben. Niedrige Konzz. am Acridinverbb. setzen das Wachstum der Hefe herab. 
—  Untersucht wurde die Atmung in Warburg-Gefäßen bei pH 5,9 u. 28° u. einer Konz, 
von 0 ,5%  Glucose allein sowie nach Zusatz von T rypaflavin . —  Vff. schließen u. a. aus 
ihren Befunden, daß eine Konkurrenz zwischen Acridin u. dem Substrat um das Coen
zym erfolgt u. daß aus den Verss. mit Nucleinsäuren usw. sich ergibt, daß diese eine 
größere Affinität zum Acridin haben als die Coenzyme (des Nucleotid-Typus). (Bio
chim. biophysica Acta [Amsterdam] 1 .  393— 97. Sept. 1947. Gent, Univ., Veterinary 
Coll.) H e s s e .  4270

Lawrence Atkin und Philip P. Gray, Gärversuche m it Brauhefe. 1 . Mitt. Eine 
synthetische Würze. Es wird die Zus. eines synthet. Nährbodens für Brauhefe angegeben, 
dessen physiol. Wert dem der Bierwürze ähnelt, der leicht herzustellen ist u. mit dem 
die einflußnehmenden Faktoren untersucht werden können. Die Verss. im Fermento
meter zeigten mit Dextrose ein pH-Optimum bei 5, das mit einem Succinatpufier aufrecht 
erhalten wurde. Backhefe erwies sich als empfindlicher gegen Mg u. Thiaminmangel. 
Die optimalen Konzz. der anderen Konstituenten wurden durch Verss. ermittelt. (Arch. 
Biochemistry 15. 305— 22. New York City, Wallerstein Labor.) L o c h . 4270

Theodor Bücher, Uber ein phosphatübertragendes Gärungsferment. Die Gärung ist 
nicht nur eine zuckerspaltende, sondern auch eine phosphatbindende R k.: 1 Zucker 
+  2 Phosphat +  2 Adenosindiphosphat ->  2 Milchsäure (2 Alkohol +  2 C 0 2) +  Adeno
sintriphosphat. (Rk. 1 ) .—  Der Mechanismus der Phosphatbindung ist gegeben durch: 
d-3-Glycerinaldehydphosphorsäure +  Phosphat -f- Pyridinnucleotid d-1.3-Diphos-



phoglycerinsäure -f- Dihydropyridinnucleotid. (2). —  Dieser Bindung von Phosphat 
folgt eine Übertragung von Phosphat, bei der durch ein Permentproteid im Sinne der 
ersten Gleichung folgendes erfolgt: d-1.3-Diphosphoglyeerinsäure +  Adenosindiphos- 
phat d-3-Phosphoglycerinsäure +  Adenosintriphosphat. (3 ). Das hier wirksame 
Ferment kommt in wss. Extrakten von Muskel, Tumoren u. im Serum sowie in allen 
gärenden Zellen (in Bierhefe zu 0 ,2%  vom Frischgewicht) vor. Es wirkt spezif. u. 
reagiert nicht mit Phosphobrenztraubensäure, 1.2-Diphosphoglyeerinsäure, Hefe- oder 
Muskeladenylsäure. Dieses phosphatübertragende Ferment (I) wird isoliert u. kristalli
siert. —  Zum Nachw. von I dient ein opt. Test. Die Teilnehmer der Rk. sind weder im 
sichtbaren Licht noch im U V  farbig. Koppelt man aber die Rk. mit der oxydierenden 
Gärungsreaktion, so kann die Absorption durch Dihydropyridinnucleotid bei 240 mp  
verfolgt werden. Man läßt in einer Lsg., welche stöchiometr. Mengen der Cofermente u. 
die Substrate für Phosphatbindung sowie für Oxydation enthält, die d-1.3-Diphospho- 
glycerinsäure (II) entstehen; dieses Substrat der Phosphatübertragung entsteht neben 
gleichen Mengen lichtabsorbierenden Dihydropyridinnucleotids (III) erst nach Zugabe 
des oxydierenden Gärungsfermentes. Setzt man nun das zu untersuchende I hinzu, so 
wird II verbraucht u. zur Erhaltung des Oxydationsgleichgewichts unter Bldg. licht
absorbierenden III nachgehildet, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellt, das durch die 
Summe der Gleichungen (2) u. (3) formuliert ist. Dabei steigt die Lichtabsorption zu
nächst mit konstanter, dem zugegebenen I proportionaler Geschwindigkeit, die zwischen 
zwei Marken gestoppt wird. In der Testlsg. müssen auch Mg"-Ionen vorhanden sein, 
denn das wirkende Ferment enthält Mg dissoziierend gebunden. M g" kann durch M n "  
ersetzt werden. —  Der Geh. an Eiweiß, dessen Kenntnis zur Ermittlung des Reinheits
grades nötig ist, wird nephelometr. ermittelt. —  Zur Isolierung des Fermentes aus 
LEBEDEW-Saft sind folgende Schritte erforderlich: Nucleoproteidfraktionierung aus 
15 %  A. u. pH 5,2— 4,8 ; Erhitzen in 1/ so mol. Pyrophosphat hei pH 7 ,5 ; Erhitzen in Am
moniumsulfat u. Fraktionieren zwischen Sättigung 0,75 u. Sättigung 0,875; Erwärmen 
in ammoniumsulfathaltigem A . ; Säurefällung des Enzyms bei pH 3,5 zur Abtrennung 
der Salze als Vorbereitung der Abtrennung der Nucleinsäuren mit Salmiridin. Die 
Kristallisation erfolgt aus 6 ml gesätt. Lsg. von Ammoniumsulfat beiZusatz von 1/25mol. 
Pyrophosphat unter schwach alkal. Reaktion. In diesem Gemisch suspendiert sind die 
Kristalle ohne Verlust an Wrkg. im Eisschrank haltbar. Fünftägige Dialyse gegen 
fließendes W. wird ohne Verlust an Wrkg. überstanden. Das dann erhaltene Prod. ent
hält: 53,92%  C; 7 ,22 %  H ; 16,96%  N  u. 0 ,3 12%  S. Ein bei der Dialyse hartnäckig 
anhaftender Geh. von 0 ,2 1%  P  konnte durch viermaliges Waschen mit 0,7 mol. gesätt. 
Lsg. von Ammoniumsulfat, die 1/3 mol. ammoniakal. war, auf 0,001%  vermindert wer
den. Wrkg. u. Quotient der Absorptionskoeffizienten bei 280 u. 260 m p  wurden durch 
dieses Waschen nicht verändert. —  Am Absorptionsspektr. ist bemerkenswert, daß die 
Bande bei 280 m p  nicht halb so hoch ist wie die Norm. —- Bei der quantitativen Best. 
von I muß berücksichtigt werden, daß bei zusammengesetztem Test der gemessene Um
satz der oxydierenden Gärungsrk. nicht gleich dem Umsatz der phosphatübertragen- 
den Rk. ist. Dieser läßt sich bei Kenntnis der Gleichgewichtskonstanten der oxydie
renden Gärungsrk. berechnen. —  Die katalyt. Wrkg. des Fermentes in der Hin-Rk. der 
Gleichung (3) WH =  320 000 Mole/(Min. 100 000 Ferment) ist achtmal größer als bei 
der Rückreaktion. Die letztere (Bldg. von Adenosindiphosphat u. Diphosphoglycerin- 
säure) wurde ebenfalls durch Kopplung mit der oxydierenden Rk. opt. verfolgt. Dabei 
winde das Syst. durch Abfangen des Endprod. Phosphoglycerinaldehyd  mit Cystein 
irreversibel gemacht. —  Die Gleichgewichtskonstante der Rk. (3) beträgt 3 X  10- *; 
sie ist wenig abhängig vom pH- —  Neben der Rk. (3) findet bei der Gärung noch ein 
Phosphatkreislauf statt, an dem 3 weitere spezif. phosphatübertragende Rkk. sowie 
entsprechende Fermente beteiligt sind. Phosphobrenztraubensäure +  Adenosinphos
phat ^  Brenztraubensäure +  Adenosintriphosphat (4), —  nachgewiesen von N ege- 
lein  bzw. Kttbowitz u. O tt. —  Hexose-6-phosphat +  Adenosintriphosphat ^  Hexose- 
diphosphat +  Adenosindiphosphat (5). Das Ferment für (5) ist ein Bestandteil des 
A-Proteins von N e g e le in ; es kann in einem dreifach zusammengesetzten opt. Test 
nachgewiesen werden. —  Mit der gleichen Versuchsanordnung kann auch die katalyt. 
Wrkg. von M yosin  nachgewiesen werden, welches die folgende Rk. katalysiert: Adeno
sintriphosphat =  Adenosindiphosphat +  Phosphorsäure. —  Damit schließt sich der 
Gärungskreislauf. Vf. findet keinen Anhalt dafür, daß neben Adenosindiphosphat u. 
Adenosintriphosphat auch noch die Adenylsäure im engeren Gärungskreis eine Rolle 
spiele. (Biochim. biophysica Acta [Amsterdam] 1 .  292— 314. Juni 1947. Liebenberg, 
K W I f. Zellphysiologie.) Hesse. 4270

S. Spiegelman, John M. Reiner und Ida Morgan, Der apoenzymatische Charakter 
der A daptation  an die Galaktosegärung. LEBEDEW-Extrakt aus Hefen (S. cerevisiae),
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die an Galaktose (I) adaptiert wurden, vergären I, während Präpp. aus nichtadaptierten 
Zellen hierzu nicht in der Lage sind. Zur Klärung der Präge, ob die Adaptation mit der 
Bldg. der Apoenzyme (II) oder der Coenzyme (III) in Zusammenhang steht, wurden II 
u. III aus adaptierter u. nichtadaptierter Hefe hergestellt u. in allen möglichen Kombi
nationen untersucht. Die Fähigkeit zur I-Vergärung war stets mit den adaptierten II 
verknüpft. Die Veränderung, durch die eine Zelle zur I-Vergärung fähig wird, stellt 
demnach eine Modifikation der II-Komponente des Enzymsystems dar. (Arch. Bio
chemistry 1 3 .  1 1 3 — 25. 1947. St. Louis, Mo., Washington Univ., School of Med., 
Dep. of Bacteriol., and Mallinckrodt Inst, of Radiol.) K . M a ie r .  4270

Ernst Simon, Untersuchungen über die Aceton-Butylalkoholgärung. Mit Clostridium  
acetobutylicum  u. Substraten, die sowohl nach der Anzahl der C-Atome wie auch nach 
der Gruppierung am 1. bzw. 6. C-Atom ausgewählt waren, wurden Gärverss. durchge
führt. Nur das Vorhandensein einer OH-Gruppe am C6 scheint für die Bldg. von 3 C- 
Verbb. (I) notwendig zu sein. Außer d-Arabinose  werden auch natürliche Pentosen zu 
I vergoren. Von den 3 C-Verbb. wird nur Glycerin  verwertet. Die cis-Konfiguration ist 
nicht erforderlich. Am eisensäure  ist nicht in den Gärungsverlauf verwickelt. —  29 L i
teraturzitate. (Arch. Biochemistry 14 . 39— 5 1. 1947. Rehovoth, Israel, Daniel Sieff 
Res. Inst.) L o c h . 4270

A. J. Kluyver und Ch. G. T. P. Schnellen, Über die Vergärung von Kohlenoxyd durch 
reine K ulturen von Methanbakterien. M ethanosarcina B arkerii u. M ethanobakterium for- 
m icicum  vermögen aus CO u. H2 Methan nach: CO +  3H 2 ->  CH4 +  H20  zu bilden. 
Doch scheint die erste Phase der Rk. nach CO +  H20  ->  C 0 2 +  H2 zu verlaufen, worauf 
das C 0 2 zu CH4 red. wird, denn auch ohne zugefügtes H 2 verläuft die Rk. im obigen 
Sinne. Das Methanobakterium Om elianskii ist nicht fähig, den ersten Schritt zu tun, 
kann jedoch C 0 2 zu CH4 mit Hilfe von H2 reduzieren. (Arch. Biochemistry 14 . 57— 70. 
1947. Delft, Techn. Hoogeschool, Labor, for Mierobiol.) L o c h . 4270

Louise F. Potter und Elizabeth McCoy, D ie Vergärung von Pektin  und Pektinsäure  
durch Clostridium  felsineum, Stam m  N r. 195. CI. felsineum  (18- bis 24-Std.-Kultur) ver
gärt in einem aus wss. Leberextrakt (2%  Leber), K H 2P 0 4, K^HPO^ M gS04, (NH4)2S 0 4 
u. Spuren F e S 0 4 bestehenden Medium 2% ig. Suspensionen von Pektinsäure  oder Pektin  
bei 37° innerhalb 24 Std. zu mehr als 80% . Es wurden pH, titrierbare Azidität, VZ., 
Ca-Pektat, Ges.-Glakturonsäure (I) u. freie I bestimmt. (J. Bacteriol. 54. 36— 37. Juli 
1947. Madison, Univ. of Wisconsin, Dep. of Agricult. Bacteriol.) K . M a ie r .  4270  

Noel H. Gross und C. H. Werkman, Isotopenverteilung von Acetylmethylcarbinol, 
das mittels Hefesaft entstanden ist. Da noch Unklarheit über die biol. BUdungsweise von 
Acetylmethylcarbinol (Acetoin; I) herrscht, wird I durch Hefe aus 13CH313CHO in Ggw. 
von Brenztraubensäure hergestellt. Die Versuchsergebnisse zeigen, daß die Verteilung 
von 13C sich über alle vier C-Atome erstreckt. Allerdings ist die Aktivität der vier 
C-Atome unterschiedlich. Es wird eine Kondensation von Acetaldehyd u. Brenztrau
bensäure angenommen, ohne daß eine partielle Umwandlung von I zu einem symmetr. 
Mol. erfolgt. Daneben besteht aber auch noch die Möglichkeit einer anderen Bildungs
weise von I. (Arch. Biochemistry 1 5 .  125— 31. 1947. ) H e e r d t .  4270

0 . E. Nikkilä, Zur B ildung von D iacetyl aus Brenztraubensäure m it Acetaldehyd 
und Acetoin als Zwischenprodukte bei bakteriellen Gärungen. Bei der biol. Bldg. von 
D iacetyl (I), Acetoin (Acetylmethylcarbinol) (II) u. 2.3-B utylenglykol (III) tritt Brenz
traubensäure (IV) als intermediäres Stoffwechselprod. auf, eine Ansicht, die als geklärt 
bezeichnet werden darf. Welches der Prodd. I—III jedoch prim, entsteht, um dann 
durch Oxydation oder Red. in die anderen überzugehen, bedarf noch der Klärung. 
Vf. untersucht nun die Bldg. von I, II u. III beim sog. Malzaromabakterium, das mittels 
der Carboxylase (V) aus IV Acetaldehyd  (VI) bildet, u. bei Streptococcus paracitrovorus, 
der keine V enthält. Bei bakteriellen Gärungen entsteht II vor I u. III, II kann dann 
zu I oxydiert oder zu III reduziert werden. Die II-Bldg. wird durch Vl-Zusatz zu den 
Gärlsgg. mit Glucose u. IV wesentlich gefördert. VI kann als Intermediärprod. bei der
II-Synth. nur bei dem V enthaltenden Bakterium festgestellt werden. In Abwesenheit 
von Ca-Ionen im Gärsubstrat tritt keine Bldg. von I, II oder III auf. (Acta ehem. scand.
1 .  7 17 — 29. 1947. Helsinski, Finnland, Biochem. Inst., Labor, von Valio.)

H. P. F i e d l e r .  4270 
Olavi E. Nikkilä, Über den Bildungsmechanism us von Acetylmethylcarbinol bzw. 

D iacetyl bei bakteriellen Gärungen. Es wurde die Bldg. von Acetoin ( =  Acetylmethylcar
binol, I), D iacetyl (II) u. 2.3-B utylenglykol (III) sowohl bei einem carboxylasehaltigen 
Betacoccus, dem sog. Malzaromabakterium (IV), als auch bei dem carboxylasefreien 
Streptococcus paracitrovorus (V) untersucht. IV wurde bei den Gärverss. außer als (zen
trifugierte u. gewaschene) Suspension auch als (an Luft hergestelltes u. geruchloses) 
Trockenpräpp. u. als zellfreie Enzymlsg. verwendet, V wurde nur als Suspension ein-
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gesetzt. IV wurde auf einem citronensäurehaltigen Molke-Pepton-Hefewasser-Nähr- 
boden, V auf einer Tomaten-Pepton-Nährlsg. gezüchtet. Weitaus die meisten Verss. 
wurden mit IV ausgeführt. Das pu-Optimum des Wachstums u. der Glucosevergärung 
von IV lag bei 6,2, das der C4-Körperbldg. (I, II, III) bei 5,2. —  Zur I-Bldg. vermögen 
beide Bakterien Glucose (VI), Brenztraubensäure (VII) u. Citronensäure (VIII) zu ver
werten; Acetaldehyd (IX) wird in dieser Richtung jedoch nur von IV umgesetzt. Die 
beste Quelle der C4-Verbb. ist VII. Bei IV ist VIII der VI als C4-Bildner überlegen, bei V 
ist es umgekehrt. Aus VI +  VIII wird jedoch von beiden Organismen I reichlicher ge
bildet als aus den beiden Einzelsubstraten. C a" ist zur C4-Körper-Bldg. aus VII unbe
dingt erforderlich. In Phosphatpuffer werden höhere C4-Körper-Ausbeuten erzielt als 
in Acetatpuffer. —  Zur Entscheidung der Frage nach dem primären C4-Körper wurde 
je ein aerober u. ein anaerober VII-Ansatz nach 2, 5, 12  u. 25 Std. analysiert. Nach 
2 Std. war nur I nachweisbar, nach 5 Std. treten auch II u. III auf. Nach 25 Std. ist 
III aerob wie anaerob das Hauptprod., dann folgt I vor II. In gesonderten Verss. wurde 
der Übergang von I sowohl in II wie in III u. die Red. von II zu I u. III z. T. mit Enzym- 
lsgg. dargetan.—  IX, zu Gärlsgg. mit VI, VII oder V III als Substraten zugesetzt, fördert 
die I-Bldg. durch beide Bakterien bedeutend. Bei der Vergärung von VIII durch IV  
ließ sich mit C aS03 IX  abfangen, dagegen gelang der IX-Nachweis in Gärlsgg. von V 
nicht. Alle Befunde sprechen dafür, daß IV ein Enzym besitzt, das den Zusammen
schluß zweier IX-Moll. zu I katalysiert. V vermag nur VII zu I zu kondensieren, nicht 
IX ; doch reagiert IX  offenbar in diesem Falle mit nascierendem IX, wie die erhöhte 
I-Ausbeute zeigt. —  Bei der Vergärung von VI, VIII u. VI +  VIII werden aus VIII allein 
weitaus am meisten flüchtige Säuren gebildet: in den beiden anderen Fällen entsteht 
mehr Milchsäure. Zusatz von C aS03 zur VI-Gärung reduziert Essigsäure- u. A.-Bldg. 
—  bei erhaltener Milchsäure-Bldg. —  stark, was auf die Rolle des IX  als Zwischenprod. 
auch der C,-Körper-Bldg. hinweist. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. 
Acad. Sei. fennicae], Sarja A l l .  1947. Nr. 27. 1— 74. Biochem. Institut, Labor, d. 
Butterexportgenossenschaft Valio, Helsinski.) F r a n k e .  4270

E 3. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
B. de Lerma, Spektrophotometrische Untersuchungen über das von photogenen B ak

terien ausgesandte Licht. 2. Mitt. (1. vg!. Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, 
mat. natur. [8] 1 .  [1946.] 1343.) Bei beiden untersuchten Mikroorganismen besteht 
das Emissionsspektr. aus einer breiten Bande zwischen 4400 u. 5800 Ä mit einem Maxi
mum bei X =  5000 Ä (v =  20 000 cm- 1 ) mit einem Knickpunkt bei 5300 Ä. Die Lage 
der Bande zwischen 18 330 u. 20 300 cm- 1  stimmt gut mit der bei anderen Bakterien 
(Photobacterium, Photinus pyralis, Cypridina hilgendoriii usw.) beobachteten überein. 
Wahrscheinlich ist die Oxyluminescenzrk. der Leuchtbakterien bei den verschied. Arten 
dieselbe u. der gleichen Mol.-Struktur zuzuschreiben. Da es sich um einen Enzym
prozeß intraorgan. Natur handelt, der an die Integrität der lebenden Struktur des 
Mikroorganismus gebunden ist, hält es Vf. für unwahrscheinlich, daß eine direkte ehem. 
Unters, an aus dem Bakterienkörper extrahierbaren Stoffen zu einer Klärung der Frage 
führt, ob ein Zusammenhang mit den ähndchen UV-Absorptionsspektren einiger Naph- 
tho- u. Anthrachinonderivv. besteht. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, 
mat. natur. [8] 2. 78— 82. Jan. 1947.) R. K . M ü l l e r .  4300

F. Roland, Vergleich von Brillantgrün-Agar-Agar (Kauffm ann) m it Salmonella- 
Shigella- A gar-A gar. Ein Vgl. vorgenannter Nährböden zeigte, daß Bacillen der Sal- 
monella-Giwppe auf beiden Medien leicht isoliert werden können u. daß beide das 
Wachstum von Proteus-Bakterien hemmen. Hingegen wird die Entw. von Dysenterie- 
hakterien nur auf Brillantgrün-Agar-Agar gehemmt. (Ann. Inst. Pasteur 73. 68— 70. 
Jan. 1947. Inst. Pasteur, Serv. du Dr. Dumas.) F in d e is e n .  4310

filie Wollman jr., Versuch einer Analyse über das Tryptophanbedürfnis von M utanten  
von Escherichia coli, die gegen Bakteriophagen resistent sind. Eine gewisse Anzahl von 
resistenten Stämmen gegen verschied. Bakteriophagen sind isoliert worden, die alle für 
ihre Entw. im synth. Milieu Tryptophan benötigen. Sie können sich auch bei Ggw. von 
Indol entwickeln. (Ann. Inst. Pasteur 73. 1082— 88. Nov. 1947. Paris, Inst. Pasteur.)

K i m m e r l e . 4 3 1 0
M. A. Messinewa, Entwicklung von M ikroorganismen auf Sapropel. 2. Mitt. Sapro- 

pel der Süßwasserseen als Nährsubstrat für die Entwicklung von Azotobacter. (1. vgl. 
C. 1947. E . 1709.) Die Annahme, daß die Selbstkonservierung der Sapropele (I) eine 
Folge der Anhäufung schädlicher Stoffwechselprodd. der Bakterien ist, entspricht nicht 
derTatsache. Es wurde dieEntw. von Azotobacter chroococcum inl verschied. Süßwasser
seen untersucht u. gefunden, daß in den meisten Fällen in I ausreichendes Nährma- 
material enthalten ist. Nur die stark mineralisierten I behindern die Entw. des Azoto-
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bacters wegen Mangels an energet. Nährmaterial. In anderen I kann der begrenzende 
Faktor im Mangel an Ca u. Phosphat liegen. Zusatz der ungenügend vorhandenen 
Nährstoffe oder Mineralbestandteile führte in allen Fällen zu kräftigem Wachstum. 
Daraus ist zu schließen, daß in allen untersuchten I keine Stoffe enthalten sind, die die 
Entw. des Azotobacters hemmen. (MIIKpo611 oji0rnh [Microbiology] 16 . 193— 99. 
1947. Moskau, Abt. f. Biol. Wiss. der Akad. der Wiss. der U dSSR , Sapropelkommission.)

K u t s c h e r .  4 310
J. Pochon und Y. T. Tchan, Untersuchung über die Kohlenstoffernährung von 

Azotobacter. Unterss. über das Wachstum von Azotobacter bei einer Anzahl von 
Zuckern, Alkoholen u. Salzen organ. Säuren als C-Quelle führten auf Kieselgelplatten 
zu den von W i n o g r a d s k y  (Ann. Inst. Pasteur 47. [19 31.] 89) erhaltenen Ergebnissen. 
Hieraus kann jedoch nicht auf das Wachstum auf Erdplatten rückgeschlossen werden 
(1. c.), wie analoge Verss. auf Erdplatten nunmehr ergaben, bei denen nur Mannit, 
Glucose, Saccharose, Amidon, Äthanol u. Pyruvat die Entw. der Kulturen förderten, 
nicht aber Acetat, Lactat, Succinat, Oxalat u. Tartrat. Im Erdboden konnte daraufhin 
ein Inhibitor ermittelt werden, der die Aufnahme der Acylate verhindert. Seine Natur 
ist nicht bekannt, er kann mit W. extrahiert werden, ist thermolabil, wird durch Aktiv
kohle z. T. adsorbiert u. läßt sich aus wss. Lsg. durch alkoh. Fällung anreichern. Wird 
eine Kieselgelplatte mit einer wss. Lsg. des Inhibitors angesetzt, so können Butyrate 
nicht mehr u. Benzoate nur beschränkt als C-Quelle Verwendung finden. Aus den Verss. 
wird geschlossen, daß im Gegensatz zu den Angaben früherer Autoren Acetate u. Buty
rate keine Energiequellen für Azotobacter sind. (Ann. Inst. Pasteur 73. 37— 41. Jan. 
1947. Garches, Inst. Pasteur.) F i n d e i s e n .  4310

W illy Rosset, Über eine A bart von Paratuberkelbacillen (Grassberger) in  nährstoff
armer Kulturlösung. Zum Studium des Merkmals der Säure-Alkohol-Resistenz der 
Tuberkelbacillen im bes. u. der M ycobakterien  im allg., erwies sich eine Abart des G r a s s -  
BERGERschen Paratuberkelbacillus (I) als sehr geeignet. Die Kultur spaltete sich rever
sibel auf in einen Stamm ,,0 “ , der nicht Säure-Alkohol-resistent ist u. ein orangerotes 
Pigment bildet, u. in einen Stamm ,,B “ , welcher farblos u. Säure-Alkohol-resistent ist. 
A u f einem extrem nährstoffarmen Substrat, das 0 ,1  (% ) NH^-Succinat, 0,02 A a 2H P 0 4, 
0,01 M gSOi  u. 0,01 K C l (auch fest mit 2 %  Ägar) enthält, lassen sich die beiden Varie
täten bis zur 5. (,,0 “ ), bzw. 13. Passage (,,B“ ) kultivieren. Unter Fortlassung des 
Succinates gelang deren Kultur sogar bis zur 23. Passage bei 3wöchentlichen Über
impfungen. Die Kulturen entwickeln sich innerhalb 3— 4 Tagen als zarte Schichten. 
Die , ,0 “ -Kultur bleibt immer gänzlich nicht-Säure-Alkohol-resistent, während die der 
,,B “ -Kultur von Passage zu Passage abnimmt. A u f einem LÖWENSTEIN-Substrat treten 
ihre charakterist. Merkmale oft wieder auf. Übrigens wachsen auf diesem extrem 
armen Nährboden von verschied, untersuchten Keimen (Staphylokokken, Coli, Proteus 
u. andere Saprophyten) nur Actinomyceten, ein weiterer Beweis für deren Verwandtschaft 
mit den Mycobakterien. Nur ein Zusatz der üblichen C-Quellen (nicht aher A-Verbb. 
u. weitere Mineralsalze) wirkt günstig auf die Entw. der I: Reichliche Vermehrung, 
stetige Erhöhung der Säure-Alkohol-Resistenz, Wachstum in Stäbchenform (auf dem 
verarmten Medium erscheinen sie mehr oder weniger als Kokken) u. Wiedergewinnung 
ihres PigmentbildungsVermögens. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 228— 34. März 1947.)

J .  K e i l .  4310
Maurice Lemoigne, Madeleine Croson und Micheline Le Treis, D ie Hemmwirkung 

des Sauerstoffes auf die Verwertung des N itratstickstoffes bei einem strengen Aerobier, 
B acillus megatherium. B . megatherium  vermag sich nur bei Sauerstoffzutritt in einem 
synthet. Medium mit Nitrat als einziger N-Quelle zu entwickeln; das Nitrat kann bei 
anaeroben Verhältnissen den freien O nicht ersetzen, wie etwa ein A-Acceptor. Anderer
seits wird die Entw. der Bakterienkultur auch völlig gehemmt, wenn sie einem O-Druck 
ausgesetzt ist, der 3mal so groß ist wie der der Luft. Die N -Assimilation ist unter dieser 
Bedingung nicht unterbunden, wenn der Kultur assimilierbarer organ. N  geboten wird. 
Der erhöhte O-Druck übt eine geringere Hemmwrkg. bei Kulturen fortgeschrittener 

. Entw. aus. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 207— 14. März 1947. Paris.) J .  K e i l .  4310
I. Ss. Skalon, D as Verhalten von M ilchsäurebakterien gegenüber Kohlensäure. Vf. 

untersuchte die Wrkg. von C 0 2 auf das Wachstum u. die Säurebldg. von 2 Streptobacte- 
rium  plantarum - u. 4 Betabacterium -Stäm m en, die aus Roggensauerteig von Brotfabriken 
isoliert worden waren. Alle Bakterien benötigten, unabhängig vom Kohlenhydratgeh. 
des Nährmediums, C 0 2, vor allem in der ersten Entwicklungsphase. Bei Zufuhr C 0 2- 
freier Luft betrug das Wachstum während der ersten 24 Std. nur 1,4— 1 1 %  von dem 
in n. C 0 2-haltiger. Ebenso blieb bei der weiteren Entw. die maximale Zeilenzahl in 
Gew. C 0 2-freier Luft niedriger als mit C 0 2. Zwischen gebildeter Bakterienmasse u. der 
Säurebldg. bestand eine gewisse Parallelität. Der pH-Verlauf war mit u. ohne C 02 gleich.
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Das Wachstum der Stämme auf Würzeagar betrug in C 02-armer oder -freier Atmo
sphäre nur einen Bruchteil von dem in n. Luft. (floKJiaRbi AKaaeMHH H ayK C C C P  
[Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 118 7 — 90. 2 1/ 11 .19 4 7 .)  K . M a ie r .  4310

E. G. Cooke und C. N. Hinshelwood, D ie Adaptierung von Bact. lactis aerogenes an 
Glycerin und verschiedene Kohlenhydrate. Durch laufende Überimpfung konnte ein 
Stamm von Bact. lactis aerogenes an die Verwertung von Glycerin (I) als Kohlenstoff
quelle adaptiert werden. Bei der Weiterzüchtung von I-adaptierten Kulturen in I-freier 
Nährlsg. war das Verh. verschieden. Entweder ging das I-Verwertungsvermögen sehr 
rasch verloren bzw. hielt sich noch einige Zeit oder es hatte sich die Adaptation stabil 
ausgebildet, so daß die Fähigkeit zur I-Verwertung auch unter diesem Umstande er
halten blieb. Gleiche Resultate ergaben die Messungen der I-Dehydrogenaseaktivität 
nach dem T m w B E R G -T est. —  Bei Adaptierungsverss. an Xylose, l- u. d-Arabinose  er
gaben sich weniger charakterist. Adaptationsveränderungen. (Trans. Faraday Soc. 43 . 
733— 42. Nov./Dez. 1947. Oxford, Univ., Phys. Chem. Labor.) I r r g a n g .  4310  

J. M. Pryce und C. N. Hinshelwood, D ie A daptierung von Bact. lactis aerogenes an  
verschiedene Inhibitoren. (Vgl. vorst. Ref.) Bact. lactis aerogenes wurde an K -T ellurit, 
Propam idin, 5-A m inoacridin  u. 2.7-D iam inoacridin  adaptiert u. die quantitativen Ver
hältnisse untersucht. (Trans. Faraday Soc. 4 3 . 742— 51. Nov./Dez. 1947.)

I r r q a n g .  4310
J. M. Pryce und C. N. Hinshelwood, D ie Stabilität der A daptation von Bact. lactis 

aerogenes an Proflavin. (Vgl. vorst. Ref.) Die Gewöhnung von Bact. lactis aerognes an 
niedrige Konzz. von Proflavin  (I) (48— 50 mg/Liter) erfolgt sehr rasch, geht jedoch in 
der Subkultur ohne I-Zugabe wieder verloren. Durch Anlegen von Subkulturen in 
I-haltiger Nährlsg. können dauerhaft adaptierte Kulturen erhalten werden. Bei Ge
wöhnung an höhere I-Konzz. (1540 mg/Liter) sind gleichartige Beobachtungen gemacht 
worden. Der Verlust des Adaptationsvermögens kann nicht als bloße Umkehrung des 
Adaptationsverlaufes angesehen werden. (Trans. Faraday Soc. 4 3 . 752— 57. Nov./Dez. 
1947.) I r r g a n g .  4310

A. M. James und C. N. Hinshelwood, Einige weitere Untersuchungen zur Morphologie 
von Bact. lactis aerogenes. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1948 . I. 712.) In Ggw. von m-Kresol 
oder Proflavin  verläuft das Wachstum von Bact. lactis aerogenes abnormal, was in der 
Länge der Ketten zum Ausdruck kommt. Die Abweichungen vom n. morpholog. Verh. 
werden durch Züchtungstemp. u. Salzgeh. beeinflußt. (Trans. Faraday Soc. 4 3 . 758 
bis 762. Nov./Dez. 1947.) I r r g a n g .  4310

Egon Diczfalusy und Hans v. Euler, Wachstum von E. coli in  Nucleinsäuren und 
Nucleinsäure-Komponenten enthaltenden synthetischen Nährlösungen. Durch Verss. mit 
einem Escherichia co/.i-Stamm unter Verwendung des von I v a n o v ic s  (C. 1943 . II. 236) 
modifizierten Nährmediums von S a h u y n  wurde gezeigt: Ribo- (I) u. Desoxyribonuclein- 
säure (II) beschleunigen das Wachstum der E . coli-Bakterien; I u. II erfordern zur 
gleichen Wrkg. ca. die lOfache Substanzmenge wie Pantothensäure u. p-Aminobenzoe- 
säure. Ribose u. Adenin sind ohne Wrkg. ; Guanin u. Uraoil, sowie Xanthin, Harnsäure 
u. Coffein wirken wachstumsfördernd. Zusätze von Nucleinsäuren zur synthet. Nährlsg. 
befriedigen das Phosphatbedürfnis von E. coli, wobei es unentschieden bleibt, ob die 
Nucleinsäuren als solche oder durch ihre abgespaltene P 0 4-Gruppe wirken. (Ark. Kern., 
Mineralog. Geol., Ser. A  2 4 . Nr. 38. 1— 12. 1947. Stockholm, Univ., Inst, für organ.-
chem. Forschung.) K . F. M ü l l e r .  4310

M. L. McNaught und J. A. B. Smith, Energiequellen für die Bakterien im  Rumen
des Rindes. In Fortsetzung früherer, nicht zitierter Arbeiten wurde gefunden, daß von 
der Bakterienflora des Rinderpansens außer Stärke, Dextrin, Maltose u. Glucose allg. 
nur Verbb. mit einer Aldehyd- oder potentiellen Aldehydgruppe genutzt werden. OH- 
u. COOH-Derivv. u. die niederen Fettsäuren erwiesen sich in diesem Sinne als wertlos. 
Die natürlich vorkommenden Pentosen Z-(+)-Arabinose u. d-( +  )-Xylose wurden genutzt, 
d-(— )-Arabinose nicht. (Biochem. J .  4 1 . X L III. 1947. Ayr, Hannah Dairy Res. Inst.)

D e g n e r .  4310
Judith Blass und M. Macheboeuf, Untersuchungen über die Aminosäuren der Cholera

vibrionen. Anwendung der mikrochromatographischenMethode vonConsden,GordonundM ar- 
in. 3. Mitt. Vff. berichtigen ihre während des Krieges (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 221 . 
[1945.] 189. 3 1 3  u. C. 194 8 . I. 1129) aufgestellte Hypothese über die Struktur zweier 
neuer in Cholera-Vibrionen aufgefundener Aminosäuren. Neue, unter Anwendung der 
mikrochromatograph. Meth. von C o n s d e n ,  G o r d o n  u . M a r t i n  angestellte Unterss. be
stätigen zwar das Vorhandensein einer unbekannten Aminosäure, die Chromatograph, 
zwischen Glutamin- u. Asparaginsäure erscheint, die Verunreinigung durch andere 
Aminsäuren ist aber so stark, daß noch keine Elementaranalyse möglich ist. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 2 9 . 903— 04. Okt./Dez. 1947. Paris, Inst. Pasteur.) H a n s o n .  4 315



André Lwoff und Alice Audureau, Enzym atische Untersuchungen über die bakteriellen 
M utationen. 2. Mitt. D ie Umwandlung der Dicarbonsäuren bei der Norm alform  und der 
„Succinat“ -M utante von Moraxella lwoffi. (1 . vgl. C. 1946. II. 1817.) Die Normal
form (N) des Bacteriums M . lwoffi var. brevis, die B ernstein- (I), F um ar- (II), Äpfel-
(III) u. Oxalessigsäure (IV) nicht als Energie- u. C-Quelle verwerten kann, bildet durch 
Mutation eine S-Form („Succinat“ ), die sich in Ggw. von C4-Dicarbonsäuren zu ent
wickeln vermag. N u. S bilden aus I, II u. Z-III IV. N-Bakterien zeigen im Gegensatz 
zu S in Ggw. von C4-Dicarbonsäuren prakt. keine Atmung. Die S-Form baut bei A b 
wesenheit von 0 2 keine IV ab. 0,01 mol. Malonsäure (V), sowie I u. III, hemmen die 
Oxydation 0,001 mol. IV völlig. Atmung u. Wachstum der S-Form in Ggw. 0,01 mol. 
¿-III wird durch 0,01 mol. V nicht gehemmt. Die Oxydation von III zu IV beträgt <  9%  
der Atmung der S-Zellen in Ggw. von III. III u. IV werden bei Verwertung als Energie- 
u. C-Quelle durch S-Zellen nicht auf den klass. Weg umgewandelt, sondern unterliegen 
einer oxydativen Decarboxylierung, die vermutlich mit einer Phosphorylierung gekop
pelt ist. N- u. S-Form unterscheiden sich durch Ggw. oder Fehlen des spezif. Enzyms. 
(Ann. Inst. Pasteur 7 3 .  5 1 7 — 54. Juni 1947. Paris, Inst. Pasteur, Serv. de Physiol. 
microbienne.) K . M a ie r .  4320

F. Challenger, Biologische M ethylierung. Übersicht. An Hand von 104 Literatur
hinweisen wird eine ausführliche Zusammenfassung gegeben, die in folgende Abschnitte 
eingeteilt ist: Alkylarsensäuren u. S. brevicaulis (I), Methylierung anorgan. Verbb. von 
Se u. Te, Methylierungseigg. bestimmter Penicilliumarten, Sprengung der Disulfidbin
dung in Dialkyldisulfiden (II) durch I u. Methylierung der Alkyl-S-Gruppe, I u. II, 
Methylierung von anorgan. Sulfat durch Schizophyllum commune, Spaltung der C -S- 
Bindung durch Pilze, oxydative Demethylierung von N-Methylverbb., Mechanismus 
der biol. Methylierung, Transmethylierung, Du V ig n e a u d s  Verss. mit Isotopen, a-Ke- 
tonsäuren aus D eriw . von Cystein u. Methionin (III), Derivv. von III, Synth. von labi
lem Methyl im Körper, Methylsulfoniumverbb. in natürlichen Produkten. (Annu. Rep. 
Progr. Chem. 4 3 .  262— 79. 1946, herausgeg. 1947.) R. K ö n ig .  4320

William D. Rosenfeld, Anaerobe Oxydation von Kohlenwasserstoffen durch sulfat
reduzierende Bakterien. Durch sulfatreduzierende, anaerobe Bakterien werden aliphat. 
KW-stoffe (Hexadecan u. Hexadecen) dehydriert u. abgebaut, wobei unlösl. Fettsäuren 
als Zwischenprodd. entstehen. (J. Bacteriol. 5 4 .  664— 65. Nov. 1947. L a  Jolla, Calif., 
Univ., Inst, of Oceanography.) E b e r l e .  4320

A.-R. Prévôt und R. Saissac, Untersuchungen über die Phenolproduktion durch 
anaerobe Bakterien. Als Phenol-produzierende Anaerobier wurden gefunden : Clostridium 
butyricum, Inflabilis teras, Acuformis dubitatus u. Plectridium camis. Clostridium 
corallinum erzeugt p-Kresol. (Ann. Inst. Pasteur 7 3 .  112 5 — 29. Nov. 1947. Paris, 
Inst. Pasteur, Annexe de Garches.) K im m e r le .  4320

Germaine Cohen-Bazire und Renée Saissac, Hemmende W irkung von a-ketoglutar- 
saurem N atrium  auf die Am moniakentwicklung in  K ulturen von C lostridium  sporogenes. 
Die hemmende Wrkg. von a-ketoglutarsaurem Na (I) auf die N H 3-Entw. in Kultmen 
von Clostridium sporogenes ist im Vgl. zu der Wrkg. von Glucose (II) sehr schwach u. 
genügt nicht zur Erklärung des Einfl. von II. 0,031 Mol I waren kaum wirksam u. 
0,062 Mol I zeigten erst eine meßbare Wrkg., während 0,012 Mol II bereits deutlich 
hemmend wirkten u. die Wrkg. von II bei 0,031 Mol das Maximum erreichte. (Bull. Soc. 
Chim. biol. 2 9 .  647— 49. Juli/Sept. 1947. Garches, Inst. Pasteur, Serv. des Anaérobies, 
Labor, de Chim. bactér.) C a r l s .  4320

Bention Nisman, Georges N. Cohen, Marcel Raynaud und Albert Jean Rosenberg, 
Quantitative Untersuchung der Bedeutung von Brenztraubensäure und a-Ketoglutarsäure 
für die Hemmung der Am m oniakbildung aus Am inosäuren bei anaeroben Bakterien. In 
Kulturen von Chlostridium sporogenes (I) mit Na-Z-(-f)-Glutamat wurden zur totalen 
Hemmung der N H 3-Entw. (in 42 Std.) lOmal mehr Pyruvat (II) als Glutamat (III) be
nötigt, während die Mengen von II u. III in Ggw. von 1/150  000 Mol Na-Arsenit (IV) 
äquimol. waren. Bei der totalen Desaminierung von Glutaminsäure durch Suspen
sionen von Clostridium saccharobutyricum (V) (in 18 Std.) war die Hemmung der NH 3- 
Entw. durch II anaerob besser als aerob, während IV die aerobe Hemmung mehr be
günstigte. a-Ketoglutarsäure verstärkt die Desaminierung durch V. In Ggw. von 
I-Suspensionen können Glucose u. daraus gebildete Brenztraubensäure aerob u. an
aerob N H 4-Ionen fixieren. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 .  650— 55. Juli/Sept. 1947. Gar
ches, Inst. Pasteur, Serv. des Anaérobies, Labor, de Chim. bactérienne et Paris, Inst, 
de Biol. physico-chim.) C a r l s .  4320

Georges N. Cohen, Marcel Raynaud, Germaine Cohen-Bazire und Bention Nisman, 
Desam inierung einer Reihe von A m inosäuren durch Suspensionen von zwei strengen A n-
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aerobem: Clostridium  saccharobutyricum und Clostridium  sporogenes. Zur Prüfung der 
desaminierenden Wrkg. von Clostridiales auf Aminosäuren (I) wurden je 2 cm3 0,1 mol. 
I-Lsg. bzw. Suspension, 7 cm3 Phosphatpuffer-Lsg. (1/15  mol. pH 6,9) u. 1 cm3 Bakte
riensuspension aerob u. anaerob 2 1  Std. bei 37° belassen, dann wurden Proben zur NH 3- 
Best. entnommen. Clostridium sporogenes desaminierte Arginin (II) stark, Alanin 
nicht, Glutaminsäure (III) sehr schwach. Serin (IV), Valin, Leucin, Isoleucin, Methionin, 
Histidin (V), Tryptophan u. Phenylalanin wurden nicht desaminiert. —  CI. saccharo
butyricum (VI) desaminierte aerob u. anaerob von 18 I nur III, Asparaginsäure, IV, II, 
Tyrosin u. V, wobei V durch eine in VI vorkommende Histidinase abgebaut wurde. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 644— 47. Juli/Sept. 1947. Garches, Inst. Pasteur, Serv. des 
Anaérobies, Labor, de Chim. bactér.) C a r l s .  4320

R. Legroux und Jean Levaditi, D ie Herkunft des H istam ins im  Fleisch von T hun
fischen, das zu einer Massenvergiftung geführt hatte. Im Fleisch von Thunfischen läßt sich 
beim Verderb neben der Bakterien-Entw. ein Anstieg im Geh. an H istam in  (I) von 0 
auf 6 mg/g feststellen. Durch die Bakterienwucherung war der Anstieg an I bedingt. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  998— 1000. Okt. 1947. Paris, Inst. Pasteur.)

B a e r t i c h . 4 3 2 0
Jacques Pochon und Yao-Tseng Tchan, Untersuchungen über die biologischen E r

scheinungen der Am m onifikation im  Boden. Ältere Unterss. über ammonifizierende 
Bakterien gingen immer von der Reinisolierung der Bodenmikroorganismen aus u. 
betrafen deren Ammoniakbildungsvermögen in eiweißhaltigen Nährlösungen. Die 
neuere Meth. W i n o g r a d s k y s ,  welche im direkten Nanchw. von Ammonifikanten in 
einem organ. N-Verbb. enthaltenden »S't/icajei-Nährbodcn besteht, führte zur ent
gegengesetzten Anschauung. Nur zwei Bakterienarten bewerkstelligen die Ammonifi
kation im Boden. Vff. kommen mit der neuen Meth. der direkten Mikroskopierung des 
Bodens von T c h a n  zu  Ergebnissen, die die beiden extremen Anschauungen in Einklang 
bringen. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 696— 700. Ju li 1947.) J .  K e i l .  4320

J. Pochon, Y. T. Tchan, M.-A. Chalvignac und R. Chalaust, Untersuchungen über 
die biologischen Vorgänge bei der Am m onifikätion im  Boden. 2. Mitt. D ie A m m onifi
kation und H um ifikation  sandiger Böden. (Vgl. vorst. Ref.) Mit Hilfe der früher be
schriebenen Meth. werden die Veränderungen im N H 3-Geh. eines Sandbodens, steril 
u. unsteril mit N H 3 belastet usw., während fortschreitender Humifikation ver
folgt. Die Versuchsergebnisse zeigen, daß umso weniger freies N H 3 gefunden wird, 
je weiter die Humifizierung fortgeschritten ist. Für die Praxis ergibt sich, daß zur 
Beschleunigung der Humifizierung sandiger Böden vor jeglicher iV-Düngung der 
C-Geh. des Bodens erhöht werden muß. Dadurch können die erheblichen NH 3-Verluste 
an die Atmosphäre verhindert werden (42%  beim Originalsandboden, 3 3 %  bei be
ginnender u. 0 %  bei fortgeschrittener Humifizierung). (Ann. Inst. Pasteur 73. 1 1 18 — 21. 
Nov. 1947.) J .  K e i l .  4320

Y. T. Tchan, Untersuchung des Kohlenstoff Stoffwechsels des Bodens durch direkte 
Mikroskopie. (Vgl. vorst. Ref.) Nach der Meth. des Vf. ist es leicht, sich rasch über 
die Zus. u. Wirksamkeit der autochtonen Bodenflora ein Bild zu machen. Im Beispiel 
einer untersuchten Bodenprobe zeigt sich im Gemisch mit Cellulose der starke Cellu
losezersetzer Cytophaga. Bei Stärkezusatz konnte in diesem Fall kein Amylobacter 
gefunden werden, jedoch wuchsen vor allem Actinomyceten  (I). Gummi arabicum  läßt 
in erster Linie I u. Pilze zur Entw. kommen. Mzoioiacierwachstum ist zu verzeichnen, 
wenn der Probe Benzoesäure zugesetzt wird. Salicylsäure  gestattet die Entw. von 
Pilzen u. sehr zarter, kleiner Bacillen. Camplier, in Dampfform appliziert, läßt ein 
rasches, üppiges Wachstum plumper, in Kolonien gruppierter Stäbchen zu. Pilze u. 
I treten hauptsächlich in dem Tannin-Boden-Gemisch auf. Bei Harzzusatz (zur Probe 
eines sandigen Kiefernwaldbodens) treten winzige Coccobacillen auf, die sich auf 
einem harzhaltigen Kieselsäurenährboden ziemlich leicht isolieren lassen. -—- Weitere 
Wuchsformen bei Alkoholen u. Fettsäuren: 1) N a-F orm ia t; sehr kurze Bakterien, 
fast Coccen, u. dünne, granulierte Stäbchen; nach längerer Beobachtungszeit reichlich 
Protozoen (Amöben). 2) Na-Acetat: Coccobacillen u. Pilze (keine Spirochäten u. 
Sporenbildner wie W in o g r a d s k y  gefunden hatte). 3) Ca- oder N a-B utyrat: Azotobacter 
(einziger Fall; die Probe stammte aus einer Ricinuspflanzung). 4) N a-Propionat: 
sehr kleine, manchmal bipolare Stäbchen. 5) Na-Ricinoleat: vornehmlich Pilze. 6) M e
thylalkohol: Coccobacillen mit Vakuolen. 7) Äthanol: bei V-reichen Böden treten 
Diplokokken auf, bei N-armen Azotobacter. (Ann. Inst. Pasteur 73. 1 1 2 1 — 24. Nov. 
1947.) J -  K e i l .  4320

G. E. Turfitt, Mikrobiologische Agentien beim Steroidabbau. 2. Mitt. Steroidaus
nützung durch die Bodenmikroflora. (1. vgl. J .  Bacteriol. 47. [1944.] 487.) In früheren 
Unterss. des Vf. (1. c.) wurde festgestellt, daß der Cholesterinabbau in 1. Linie von
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Proactinom yces-Arten vorgenommen wird. In Fortsetzung der Verss., die mit 6 ver
schied. Proactinomyces-Arten durchgeführt wurden, fanden nachfolgende Steroide 
Verwendung: Stigm asterin, ß-Sitosterin, Ergosterin, Coprasterin, Dihydrocholesterin, 
epi-Dihydrocholesterin, Cholesterinacetat, Coprasterinacetat, Cholesterylchlorid, Chole- 
sterinacetatdibromid, Dicholesterinäther, A i -Cholestanon, Coprastanon, Androsteron, 
trans-Dehydroandrosteron, Progresteron, 3-O xy-A 5-cholensäure, Cholsäure, a-Ö stradiol u. 
Östron. Die Ergebnisse zeigen, daß nur mit Ausnahme der halogensubstituierten 
Steroide alle untersuchten Steroide von Proactinomyces angegriffen werden. Steroid- 
verbb., in denen die C17-Seitenkette fehlt oder modifiziert ist, können von bestimmten 
gramnegativen Bakterien im Stoffwechsel verarbeitet werden. Obwohl Penicillium -, 
Aspergillus- u. MZlewcma-Kulturen in Steroidfl. längere Zeit am Leben erhalten werden, 
kommen sie doch als Organismen, die Steroide in der Natur abzubauen vermögen, 
nicht in Frage. (J. Bacteriol. 54. 557— 6 2 . Nov. 1947. Nottingham, England, Off. 
Forensic Sei. Labor.) H. P. F i e d l e r .  4 3 2 0

M. W. Fedorow, Der E influß von die Glykolyseprozesse unterdrückenden Stoffen auf 
die B indung des atmosphärischen Stickstoffs durch Azotobacter. (Vgl. C. 19 47. 64.) 
Vf. untersuchte die Fixierung des N 2 durch Azotobacter in Anwesenheit der glykolyt. 
Gifte. Monojodessigsäure  (I) hemmte die anaeroben Prozesse nicht. Ganz im Gegen
teil —  von 0,001 n. Konz, an hemmte sie die Intensität der 0 2-Atmung. Die Fixierung 
des N2 wurde um 2 5 %  erhöht. Diese ist also an die Zuckerspaltung nach dem Typ  
der alkoh. Gärung nicht gebunden. Sie kann auch durch unmittelbare Oxydation von 
Hexosen durch mol. 0 2 verwirklicht werden. Die katalyt. Oberfläche, die an der 
Fixierung des N 2 beteiligt ist, wird durch die angewandten Dosen der I nicht inakti
viert. Zu gleicher Zeit wird die an Oxydationsprozessen der Atmung beteiligte katalyt. 
Oberfläche bis zu 30 %  inaktiviert. Eine direkte Abhängigkeit zwischen der Atmungs
intensität u. der Intensität der N2-Fixierung gibt es anscheinend nicht. So wird die 
Annahme wahrscheinlich, daß in Gegenwart der I die oxydativen Prozesse in der 
Zelle mit der Bldg. von ungesätt. Verbb. vor sich gehen, deren Radikale die prim. 
Prodd. der Bindung des atmosphär. N 2 akzeptieren. Analoge Resultate erhielt Vf. 
mit Tribromessigsäure. Der Prozeß der N 2-Bindung ist höchstwahrscheinlich mit 
Carbonylgruppen u. nicht etwa mit H verbunden. E r  geht wohl mit der Bldg. von 
N H 3 vor sich. N aF steigert demgegenüber die Intensität der oxydativen Prozesse. 
Erst in höheren Dosen wirkt es hemmend. Die gleiche Wrkg. übt es auch auf die Bin
dung des N2 aus. (HoKJianbi AKaneMHH H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] 
[N. S.] 55. 263— 66. 2 1/1. 1947. Moskau, Landw. Timirjasew-Akad.) d u  M a n s .  4320

S. A. Barinowa, E influß von p n , Stickstoff, Phosphor und Schwefel auf die E nt
wicklung von Bhizopus nigricans und, auf seine Säurebildungsaktivität. R hizopus nigricans 
wurde 4 Tage auf 60 cm3 Nährlsg. (0,3%  (NH4)2S 0 4, 0,066% K H 2P 0 4, 0 ,0 33%  M gS04- 
7H 20 , 0,003% F eC lg , 0,005% Zn S0 4-7H 20) im 150  cm3-Kölbchen unter Zusatz von
3 g sterilisierter Kreide gezogen, die Nährfl. abgegossen, 3mal mit l% ig . NaCl ge
waschen, 50 cm3 10% ig. Glucoselsg. unter die Filmdecke gegossen u. 2 Tage damit 
stehengelassen. Dann wurde filtriert, das Filtrat zur Marke aufgefüllt u. gesondert 
analysiert, das Mycel gewaschen, bei 80° getrocknet u. gewogen. Die gebildete Fumar
säure (I) wurde nach B u t k e w i t s c h - F e d e r o w  [1929] (vgl. B a r i n o w a  1941) mit KM n04 
in der Kälte bestimmt. Der Pilz entwickelt sich besser, wenn C aC03 sofort bei der 
Aussaat zugefügt wird; bei 32° ist sein Wachstum um das l 1/2fache größer als bei 27°. 
Zn-Zusatz beschleunigt das Wachstum erheblich (ohne Zn 0,026, mit Zn 0,320 g in
4 Tagen). Steigerung der optimalen N-Dosis vermindert die Ausbeute an I bedeutend 
(der Pilz wächst rascher, seine Aktivität bzgl. I-Bldg. sinkt stark), Steigerung der P- 
u. S-Dosen bleibt ohne Wirkung. Bei Mangel an Nährstoffen fällt auch die Menge 
der gebildeten I, jedoch bleibt sie dem Gewicht der Pilzmasse proportional. Die Menge 
des gebildeten A. (bestimmt nach N i c l u s )  schwankte, sie zeigte keine erkennbare 
Gesetzmäßigkeit. Acetaldehyd (nach R im in i ) ,  flüchtige Säuren (nach D u c l o s - F r e d -  
P e t e r s o n ) ,  Brenzweinsäure (mit Phenylhydrazin), Milchsäure (mit Guajacol-Thiophen) 
u. Äpfelsäure (mit Hg-Acetat nach D e n i g e s  bestimmt) konnten nicht nachgewiesen 
werden. Die Verss. wurden in 2— 3facher Wiederholung durchgeführt. (Mh k poÖHojiornH 
[Microbiology] 16 . 461— 68. Nov./Dez. 1947. Moskau, Akad. d. Wiss. U dSSR ., Inst, 
f. Mikrobiol.) v. W i l p e r t .  4320

Ernest Borek und Heinrich Waelsch, Optische Isom erie und stoffwechselhemmende 
W irkung der Sulfoxyde von M ethionin. In Fortführung früherer Unterss. über die 
Hemmung des Glutam insäure-Stoffwechsels durch M ethioninsulfoxyd  (I) bei Lacto
bacillus arabinosus u. casei (C. 1946. II. 1459) prüften Vff. die Aktivität der isomeren 
Formen von I. Das durch Oxydation von l -M ethionin  (II) entstehende I war wirk
samer als I von d-II, wobei auch ein Unterschied in der Wirksamkeit bezüglich der



sich aus der Asymmetrie des S-Atoms von I ergebenden diastereoisomeren Formen 
beobachtet wurde.

V e rs u c h e : l -M ethioninsulfoxyd  (I) u. l -Allomethioninsulfoxyd, aus L-Methionin
(II) durch Peroxydoxydation u. Spaltung der Diastereoisomeren über die Pikrate; 
ersteres in 97% ig. Reinheit, [oc]D25 — 67° in W ., letzteres in 91% ig. Reinheit, [a]D25 
85° m H20. —  d - I I ,  [ a ]D30 — 20° in 0,2nHCl, aus S-Benzyl-D-homocystein, [<x]030— 24,8°, 
in theoret. Ausbeute. (Arch. Biochemistry 14. 143— 47. 1947. New York, State 
Psychiatric. Inst, and Hosp., Dep. of Biochem., and Columbia Univ., Coll. of Physi
cians and Surgeons.) v . P e c h m a n n .  4320

P. Corvazier und H. R. Olivier, Untersuchung der gelatinelösenden W irksamkeit der 
Filtrate von B acillus subtilis. Die Unters, erfolgt, um die gelatinelösende u. antibiot. 
Kraft der Kulturen von B . subtilis miteinander zu vergleichen, die Bedingungen für 
die Gelatinelsg. u. das Auftreten des gelatinelösenden Ferments als Funktion des 
bakteriellen Wachstums festzulegen. Gewisse Eigg. der Gelatine, wie Löslichkeit, 
Viscosität, Quellvermögen ändern sich mit dem pH-Wert u. weisen Mindestwerte im 
isoelektr. Punkt der Gelatine auf. Das gelatinelösende Enzym zeigt für einen gege
benen pn-Wert einen Höchstwert an Wirksamkeit; aus den in einer Zahlentafel zu
sammengestellten Werten, die die Abhängigkeit der gelatinelösenden Wrkg. vom 
Pn-Wert angeben, geht hervor, daß die vollständigste Verflüssigung bei pH 8 erfolgt 
u. daß es sich um eine Bakterientryphase handelt. In eine Reihe von Hämolyserohren 
verteilt man 0,4 cm3 einer 15% ig . Lsg. von Gelatine in einer nicht beimpften Nähr- 
brühe, gibt verd. oder unverd. Mengen Filtrat von Kulturen in Nährbrühe zu, füllt 
jedes Rohr mit nicht beimpfter Kulturnährbrühe auf 2 cm3 auf, erwärmt die Rohre 
auf 40°, legt sie 10 Std. in den auf 37° erhitzten Wärmeschrank u. 2 Std. in den E is
schrank. Als gelatinelösender Faktor gilt die Verdünnung des letzten Rohres, in dem 
eine vollständige Lsg. der Gelatine stattfindet. Um die Enzym- mit der Bakterien
menge in Beziehung zu bringen, wird die N2-Abnahme der Lsg. als der anwesenden 
Menge Mikrobenkörper annähernd proportional angesehen. Demgemäß wird in einem 
Schaubild der N2-Geh. in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Es zeigt sich, daß 
der N2 aus dem Filtrat 4 oder 6 Std. vor Auftreten des Schleiers zu verschwinden 
beginnt u. bis zur 30. oder 36. Std. einer rasch ansteigenden Kurve folgt, die waagerecht 
verläuft, sobald etwa die Hälfte des Gesamt-N2 der Nährbrühe verbraucht ist u. dann 
abfällt. Die gelatinelösende Wirksamkeit beginnt nach 10 Std., steigt rasch an u. 
verläuft nach 30 oder 32 Std. waagerecht, um dann langsam zu fallen. Der Scheitel 
beider Kurven entspricht einem vollständig ausgebildeten Schleier; die Sporen treten 
erst in der 40. Std. auf. Der gelatinelösende Faktor im Maximum der Kurve ist nicht 
für alle Stämme gleich. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 384— 86. April 1947.)

W e s l y .  4320
Karl Bernhard und Hans Albrecht, Stoffwechselprodukte des M ikroorganismus 

Phycomyces Blakesleeanus in  glucosehaltiger Nährlösung und Untersuchungen über das 
Wachstum dieses Schim melpilzes bei verschiedenen Stickstoff quellen. Phycomyces Blakes
leeanus wurde in einer Nährlsg. gezüchtet, die 50 g Glucose, 2 g Z-Asparagin, 1 g Hefe
extrakt, 0,5 g M gS04 -7H 20 , 1,5  g K H 2P 0 4 u .  50 g Aneurin in 1000 cm3 W. enthielt. 
Aus der von den Pilzen nach beendigtem Wachstum abgetrennten Nährlsg. wurden 
Protocatechusäure (I) u. Gallussäure (II) isoliert u. identifiziert; Ketosäuren oder 
Citronensäure konnten nicht nachgewiesen werden. Nach einer umfangreichen Zu
sammenstellung von Angaben der Literatur über das Wachstum des Pilzes in Ab
hängigkeit von verschied. N-Quellen werden eigene Unterss. darüber in Tabellenform 
mitgeteilt, wie N H 4-Salze biolog. wichtiger Di- u. Tricarbonsäuren u. von Oxysäuren 
Z-Asparaginsäure zu ersetzen vermögen. Als Kriterium diente das Trockengewicht der 
abgesaugten Kulturen. Geeignete dicarbonsaure N H ^Salze  waren (in abnehmender 
Reihenfolge): Bernsteinsäure (III), Glutarsäure, A dipinsäure, M alonsäure; ungeeignet 
Citraconsäure- u. Oxalsäure-NH^-Salz. Wie die NH 4-Salze der III verhalten sich die
jenigen der Weinsäure, Äpfelsäure u. Fumarsäure, nicht das der Maleinsäure. Gi- 
tronensaures N H t  wirkt besser als trans-aconitsaures N H V Die NH^-Salze der Essig- 
Propion-, M ilch- u. Brenztraubensäure sind untereinander gleichwertig.

V e rs u c h e : Nachweis u. Isolierung von I u. II: Nährlsg. (70 Liter) auf 1/20 im 
Vakuum konz., angesäuert, mit Ae. extrahiert, Rückstand 9,64 g braune feste M., 
aus Ae.-Lsg. mit N aH C 03 extrahiert. Die Behandlung eines Teiles der Ae.-Lsg. mit 
CH2N2 ergab einen Ester, Kp.„,ai 100— 120°, FeCl3-Rk. negativ. Daraus durch Ver
seifung 3 -Oxy-4-methoxybenzoesäure (IV), C8HB0 4, nach Hochvakuumsublimation K ri
stalle aus Ae., F. u. Misch.-F. 246— 247°. —  Die Isolierung von Protocatechusäure (I) 
gelang nur in sehr geringer Menge ; aus der Menge der erhaltenen IV wird auf 2 g/70 Liter 
Kulturlsg. geschlossen. —  Gallussäure (II), CjHgOj, aus 16,5 Liter Kulturfiltrat nach
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Fällung mit Bleiacetat, Zers, des Nd. mit HCl, Extraktion der Lsg. mit Ae., Nüdelchen 
aus W. (Aktivkohle), A. (Aktivkohle), Methanol, Chlf., F. u. Misch-F. 2 35— 240° (Zers.) 
(2 g)- —  3.4.5-Trimethoxybenzoe3äure, Cu H120 6, aus II mit (CH3)2S 0 4 in NaOH, Kristalle 
aus W ., nach Sublimation bei 130— 138°/12 mm Kristalle aus W ., dann Ae., F . 167— 168°. 
—  II -Phenacylester, Kristalle aus 85% ig. A ., F . 196— 198° (korr.). (Helv. chim. Acta 30. 
627— 32. 15/3. 1947. Zürich, Physiol.-Chem. Inst.) O f f e .  4320

Ernest Beerstecher jr. und William Shive, Bestimmung biochemischer Umwandlungen 
durch Wachstumsbeschränkung wegen competitiver Hemmung durch analoge Stoffwechsel
produkte. 5. Mitt. Verhinderung der Tyrosinsynthese durch ß-2-T hienylalan in . (4. vgl. 
R a v e l  u .  S h t v e ,  C. 1946. II. 1458.) Das Wachstum von Escherichia coli wird durch 
D b-ß-2-Thienylalanin  (I) wegen seiner Toxizität gehemmt. Durch Zusatz von L- 
T yrosin  (II) kann die Toxizität von I vollständig aufgehoben werden. Andererseits 
wird der wachstumsfördernde Einfl. von d l -P henylalanin  (III) durch I zurückgedrängt. 
Auch ß-Oxyphenylalanin  (IV) übt auf Esch, coli tox. Wrkgg. aus, die durch III com- 
petitiv verhindert werden können, wohingegen II in diesem Falle völlig unwirksam 
ist. Daraus ist zu schließen, daß I ein Enzymsyst. hemmt, welches III in II umwandelt, 
IV dagegen ein Enzym hemmt, welches III in einen zweiten Metaboliten umwandelt. 
Wäre das erste Enzymsyst. reversibel, so müßte die durch IV verursachte Wachstums
hemmung durch II aufgehoben werden können. Da Phenylbrenztraubensäure keine 
der tox. Wrkgg. von I oder IV aufheben kann, geht die Oxydation von III zu II nicht 
über die Ketosäure, sondern direkt vor sich. (J. biol. Chemistry 167. 49— 52. 1947. 
Austin, Univ. of Texas, Clayton Biochem. Inst, and Dep. of Chem.) L o c h .  4320 

J.-G. Marchai, A. Dupaix-Lasseur und G. François, Beobachtungen über die P igm ent
bildung der dissoziierten T ypen  von B acillus roseus fluorescens, n. sp . J .-G . Marchai 
1937. 3. Mitt. Die farbstoffbildenden Bakterien benötigen zur Pigmentproduktion 
bestimmte Nahrungsstoffe. Die 3 dissoziierten Typen S, R a  u. Rb des neu aufgefundenen 
Bakteriums B . roseus fluorescens konnten durch Züchtung auf dem von P h .  L a s s e u b  
vorgeschlagenen Nährmedium L 2 unter Änderung der Konz, organ. u. anorgan. Kom
ponenten desselben, sowie des pH-Wertes differenziert werden. Bei pH > 5 ,7  zeigt 
Typ S  gesteigerte Fluorescenz, während der rosa violette Farbstoff (I) abnimmt u. 
die Entw. nachläßt (dickes, weißes Häutchen). Unter gleichen Bedingungen zeigt 
Typ R a  eine gesteigerte Fluorescenz, die jedoch der des S-Typs nicht gleichkommt, 
u. maximales Wachstum bei pH ca. 6. I ist bei pH 5,7 intensiv u. findet sich stärker 
am Boden des Röhrchens. Die schärfsten Differenzierungen geben für das Wachstum 
ungünstige Nährlösungen. Typ S  u. R a  zeigen in M gS04-freier Nährlsg. L i  keinerlei 
Fluorescenz. Die I-Bldg. erfordert > 2 m g % M g S 0 4. Mit zunehmenden M gS04-Konzz. 
nehmen die iS'-Kulturen infolge Überlagerung von I u. des fluoreszierenden Farbstoffs 
einen ziegelroten Ton an, der bei der Ha-Form fehlt. Letztere fluoresziert schwächer 
u. bildet intensiv gefärbten I. Ersatz der Glucose in L 2 durch Fructose (II) steigert 
lediglich bei R a  die I-Bldg., während S  nur ein orangefarbenes Pigment erzeugt. Das 
Wachstum beider Typen wird dagegen nicht beeinflußt. (Trav. Lab. Microbiol. Fac. 
Pharmac. Nancy 15. 23— 35. 1946/47.) K . M a i e r .  4320

R. Y. Stanier, Sim ultane A daptation: E ine neue Technik zur Untersuchung von 
Abbauwegen des Stoffwechsels. Die Meth. nach K a r s t r ö m  verlangt enzymat. adap
tationsfähige Mikroorganismen u. beruht darauf, daß diese alle intermediären Abbau- 
prodd. eines Stoffes unverzögert abzubauen vermögen, wenn sie auf dem betreffenden 
Stoffe als Kohlenstoffquelle gezüchtet wurden. Substanzen, auf denen sie nicht wachsen 
können, liegen daher nicht auf dem Abbauwege ihrer ursprünglichen Nährsubstanz. 
Untersucht wurden Pseudomonas fluorescenz Stamm A  3 .12 , Nährlsg.: N H 4N 0 3 0 ,1% , 
K 2H P 0 4 0 ,1% , M gS04 0,05% , Agar 1 ,5 % , spec. Kohlenstoffquelle 0,1— 0,25% . Züch
tung bei 30°, pH 7,0— 7,2, Ernte nach 20— 45 Std. durch Suspendieren in mol./60 
Phosphatpufferlsg., Zentrifugieren u. neues Suspendieren im Puffer (pH 7,0). Das 
Wachstum wurde durch den 0 2-Verbrauch in einem W A R B H R G -A pp. bei 30° in Luft 
mit je 2 cm3 Zellsuspension u. 0,2 cm3 des 0,01 mol. Substrats gemessen. In der Reihe 
Phenylessigsäure (I), Mandelsäure (II), Benzaldehyd (III), Benzoesäure (IV), p-Oxy- 
benzoesäure (V) ergaben sich 3 voneinander unabhängige Âbbauwege: I— ?, II— III—  
IV— î, V— ? Das Resultat gilt zunächst für den betreffenden Mikroorganismus, die 
Meth. ist anwendbar bei nichtflüchtigen Verbindungen. (J. Bacteriol. 54. 339— 48. 
Sept. 1947. Bloomington, Ind., Univ., Dep. of Bacteriol.) d u  M o n t .  4320

Filippo Dentice di Accadia, Produktion von Acetylmethylcarbinol und 2.3-B utylen- 
glykol durch B acillus cereus. Die Unterss. ergaben, daß Bacillus cereus stets Acetyl
methylcarbinol produziert, wobei auch häufig 2 .3 -Butylenglykol entsteht. (Ann. Inst. 
Pasteur 73. 1 1 1 4 — 16. Nov. 1947. Paris, Inst. Pasteur, Serv. de Ferment.)

K i m m e r l e .  4320
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Luz Baens-Arcega und Flaviano M. Yenko, Einige die Dextranproduktion aus 
Rohrzucker m ittels Leuconostoc dextranicum beeinflussende Faktoren. Leuconostoc dextra- 
nicum  (Betacoccus arabinosaceus hämolyticus K luyver) bildete in einem Medium mit 
10 %  Saccharose, je 0 ,1%  Pepton, Na2HPOj, KCl u. 0 ,0 13%  Na2C 0 3 sowie 5 ml 50%ig. 
Melasse/800 ml (pH 7,30— 7,70) bei 27° binnen 2 Tagen Dextran in theoret. Ausbeute. 
Bei höherer Temp. (30°) lag die Ausbeute niedriger, bei niedrigerer Temp. (10°) war 
die Bldg. langsamer. 1 bis 7 Tage alte Impflsgg. sind zur Erzielung theoret. Ausbeuten 
befähigt. Nachlassende Mikroorganismen können auf festem Medium aktiviert werden. 
Wenn die Kulturen nur 2 Tage alt werden, können sie fortlaufend auf fl. Medien über
impft werden. Leitungswasser erwies sich wegen seines Ca- u. Mg-Geh. günstiger 
als dest. Wasser. Die Mikroorganismen hatten 0,9 y  0  u. waren von 2,6 X 3,5 y  großen 
ovalen Kapseln umgeben. —  4 Mikrophotographien, 7 Tabellen. (Philippine J .  Sei. 77. 
39— 54. Mai 1947. Manila, Bureau of Sei.) W i l l e n b e r g .  4320

H. Mcllwain, J. A. Roper und D. E. Hughes, Bestim m ung von Glutamin in  Mengen 
von einigen M illim ikrogram m -M olekülen und ein Beweis dafür, daß Hemmung der 
Glutaminsynthese bei Streptokokken von Hemmung ihres Wachstums begleitet ist. Über 
eine ähnliche Beobachtung, wie sie B o r e k  u . Mitarbeiter (C. 1946. II. 605) u. W a b l s c h  
u. Mitarbeiter (C. 1946. II. 1459) bzgl. der Hemmung des Wachstums von Lactobacillen 
auf NH 4-Glutamat (I) enthaltendem Nährboden (nicht aber auf Glutamin (II) ent
haltendem) durch a-Amino-y-methylsulfonylbuttersäure (III) machten, wird berichtet. 
Das Wachstum hämolyt. Streptokokken in Ggw. von III läßt sich zur photometr. 
Best. von 5— 40 m/rMol II benutzen. Mittels dieses Verf. ließ sich feststellen, daß eine 
nicht in Vermehrung begriffene Suspension solcher Streptokokken, die auf I-haltigem 
Nährboden wachsen, II synthetisieren, während bei solchen, die II -Zusatz brauchen, 
keine Synth. stattfindet. Die wachstumshemmende Wrkg. von III geht mit einer 
Hemmung der Il-Synth. einher. Diese sank z. B. bei Streptococcus faecalis bei 
Ggw. von 0,025 Mol III neben 0,0028 Mol I u. 0,0167 Mol Glucose auf 50 %  der 
Menge ohne III. (Biochem. J .  41. Nr. 3. X L III .  1947. Sheffield, Univ.)

D e g n e r .  4320
Ernest Aleksander Sym, Der Stoffwechsel der Tuberkelbacillen. In einem luftdicht 

verschließbaren, aber Probeentnahmen zulassenden 5-Literkolben wurden Tuberkel
bacillen (TBc. B.) der Typen humanus, bovinus u. BCG  auf 200 cm3 synthet. Nähr
bodens [Glycerin 4 (%), Asparagin 0,8, Acid. citric. 0,2, K H 2P 0 4 0,05, M gS04 0,05, 
Ammon, ferr. citr. 0,005; pn 7,2] gezüchtet. Bei den Hauptverss. bestand die Atmo
sphäre im Kolben aus 40— 50 %  0 2 u. 50— 60% N 2. Quantitative Analysen des Nähr
bodens, der Atmosphäre u. der Bakterienmasse umfaßten die einzelnen Nährboden
bestandteile C, N , O, H, anorgan. Substanzen (summar. als Asche), sowie Fett-, 
Phosphatid- u. Polysaccharid-Geh. der Bakterien u. wurden mindestens zweimal bei 
jedem Vers. vorgenommen. Wichtigste Ergebnisse: 1.) Beim Wachstum der TBc. B. 
(humanus u. bovinus) erscheinen im Nährboden kleine organ. Abbauprodd., die organ. 
Bestandteile des Nährbodens werden oxydiert zu C 0 2 u. HzO. Glycerin ist die wichtigste 
C-Quelle für den Bakterienaufbau, weniger Asparagin u. Citronensäure. Für die innere 
Atmung ist der C-Verbrauch mindestens so groß wie für den Aufbau der Bakterien. 
Die bei der Glycerinverwertung von wachsenden Organismen abgegebene Wasser
menge (zu 7 3 %  vom Atmungsprozeß herrührend) ist l 1/2mal größer als die Gewichts
zunahme trockener Leibessubstanz, bei deren Aufbau Acrolein als Zwischenprod. des 
Glycerins auftritt. DerBakterien-N u. Ammoniak stammen aus Asparagin. Asparaginase 
ist zellgebunden. Beim BCG. dagegen Abgabe von Abbauprodd. (Oxalsäure, Bern
stein-, Äpfelsäure, Milchzucker) an das Substrat. BCG-Stoffwechsel wesentlich leb
hafter, z. B. CO,-Bldg. doppelt so groß, Glycerinabbau um 20% , Asparaginabbau um 
50 %  stärker als beim Tb. B. humanus. BCG hat fermentative Fähigkeit, Tb. B. 
humanus nicht. 2.) Im Hungerzustand bei 0 2-Zutritt keine Autolyse, kein Absterben 
der Bazillen, Atmung durch Verwertung der Reservestoffe (Fette, Polysaccharide) 
aufrechterhalten, dadurch Gewichtsabnahme der Bakterien-Masse. Leibesprotein u. 
Phosphatide werden möglichst geschont. Zugabe von Asparagin allein verändert 
Hungerzustand nicht, kleine Mengen (0,6%) Glycerin bewirken Ausnutzung des Aspara- 
gins. Glycerin oder Glucose ohne Asparagin bewirkt bereits Erhöhung des Bakterien- 
Gewichts. 3.) Im Hungerzustand unter anaeroben Verhältnissen rasches Absterben 
u. Autolyse der Tbc. Bakterien. Glycerin wird anaerob nicht angegriffen, Glukose allein 
wird zu Milchsäure, A. u. Acetaldehyd abgebaut, Asparagin allein der Desaminierung 
infolge erhöhter Aktivität der Asparaginase unterworfen. (Med. doświadczalna spo
łeczna 25. 3— 33. 1946. 295— 353. 1947. Warszawa, Staatl. Inst. f. Hyg., Chem. Abt.)

F i s c h o e d e r .  4320
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Jackson W. Foster, Einige Betrachtungen über den Stoffwechsel von Schim m elpilzen. 
vf. behandelt die unterschiedlichen ehem. Leistungen von morpholog. nicht unter
scheidbaren Stämmen u. deren Ursachen, wie Einfl. von Spurenelementen u. Über
fluß oder Mangel an dargebotenen Nährstoffen. Erklärungen für den Mechanismus 
des Stoffwechsels werden gegeben. (Bacteriol. Rev. 1 1 .  167— 88. Sept. 1947.)

E b e r l e . 4 3 2 0
L. Sieffert, R. Simond, Bouchardy und A. Mirimanoff, E influß  von P ilzen  auf die 

Oxydation wäßriger Ascorbinsäurelösungen. Wird eine 0,05%ig. wss. Lsg. von Ascorbin
säure (I) in Ggw. einer JAAG-Nährlsg. mit Sporen von A spergillus niger bzw. P énicillium  
glaucum  beimpft, wird die sonst zu beobachtende Oxydation der I wesentlich herab
gesetzt. Diese oxydationsschützende Wrkg. ist nicht spezif., sie wird von einem oder 
mehreren Stoffen, die die Pilze erzeugen, ausgeübt, auf keinen Fall handelt es sich
hierbei um von den Pilzen erzeugte I oder um eine Aufzehrung des in dem Milieu
befindlichen 0 2. Aus den Verss. geht weiter hervor, daß die Bldg. des Antioxydans 
mit der Sporenbldg. in Zusammenhang steht. Über die Natur des Stoffes können noch 
keine Angaben gemacht werden. (Pharmac. Acta Helvetiae 22. 5 7— 7 2 . 2 8 /2 .  1947. 
Genève, Üniv., Labor, de Pharm, galénique.) H. P. F i e d l e r .  4 3 2 0

C. T. Calam, P. W. Clutterbuck, A. E. Oxford und H. Raistrick, Untersuchungen über 
die Biochemie von M ikroorganism en. 7 4 . Mitt. D ie M olekülstruktur von Geodin und 
E rdin , zwei chlorhaltigen
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Für E rdin  (I) u. Geodin (II)
(I-Methylpseudoester) wer
den nebenst. Strukturfor- i u  o c h 3
mein vorgeschlagen. (Bio- 
chem. J . 4 1 .  458— 62. 1947.
London, Univ., School of
H yg. and Tropic. Med.) cn30 A  I c h 30

I r r g a n g .  4320 " “ i nnn\ A  J c i
Herschel K. Mitchell 

und Carl Niemann, D ie r i 
valisierende Stoffwechsel
hemmung von <x-Aminosäuren durch ihre halogenierten Derivate. Die Verbb. werden an 
einem wilden Typ von Neurospora Crassa 8815— 3a  getestet, indem die Konz, festge
stellt wird, bei der das Wachstum in Agarrörchen mit einer bestimmten Minimallsg. 
um 50 %  gehemmt ist. Daraus wird das Verhältnis Moll. Hemmstoff zu Moll. Amino
säure berechnet. Es ist bei 3-Fluor-dl-phenylalanin  (I): 1 ,2 ; bei 3-Fluor-dl-tyrosin  (II): 
10 ,5 ; bei 3-Fluor-l-tyrosin  (III): 6,8 u. bei 3-Fluor-d-tyrosin  (IV): 18 ,5 ; bei ähnlichen 
Chlor-, Brom- oder Jod-Verbb. liegt es bei 150. —  Die substituierte Z-Form ist also wirk
samer; aber nur IV, nicht II u. III bilden reichlich dunkelbraunes Pigment. I hemmt 
Mischkulturen von Hefen u. Bakterien viel stärker als Sulfathiazole. (J. Amer. ehem. 
Soc. 69. 1232. Mai 1947. Pasadena, W. G. Kerckhoff Labor, of the biolog. Sei. and 
Gates and Crelling Laboratories of Chem., California Inst.) K l i n g m ü l l e r .  4320  

J.-G. Marchal, Untersuchung der W irkung der ultravioletten Strahlen auf die B ak
terien (neue Technik). Nach einem Überblick über die biol., chem. u. physikal. Wrkgg. 
der UV-Bestrahlung von Bakterien auf Grund zahlreicher Arbeiten verschied. Autoren 
wird über Bestrahlungsverss. mit der H a n a u e r  Quarzlampe mit B . pyocyaneus erythro- 
genes (A) u. B. lactis niger Gonwi-Kulturen (Einzellkulturen) berichtet. Schwache 
Dosen UV-Strahlung (I) beschleunigten die Keimvermehrung u. stimulierten die Ver
mehrung solcher Zellen, die bereits am Ende ihrer Entw. angelangt waren. Sehr 
schwache I war auf das Wachstum ohne Wrkg., rief jedoch vorübergehend eine Atmungs
steigerung hervor. Hohe Dosen bewirkten Hemmung der Zellteilung. Die Vermehrungs
fähigkeit der Keime gehört zu deren Funktionen, die zuerst bei ausreichender Einw. 
von I verlorengeht, während die Beweglichkeit noch erhalten bleibt. Bei Bestrahlung 
verschied, alter Kulturen zeigten 49-Std.-Kulturen gegenüber 44std. eine stärkere 
Weiterentwicklung. Die hemmende I-Wrkg. beruht auf Einw. von I auf die Bakterien
zellen selbst u. nicht auf einer Veränderung des bestrahlten Nährmediums. Die hem
mende Wrkg. mehrfach unterbrochener Bestrahlung auf die Vermehrung war bei A 
unter den Versuchsbedingungen schwächer als die einer einmaligen. Eine bestrahlte
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Kultur entwickelte sich bei der 2. Passage nach erneuter Bestrahlung schwächer u. 
bei der 3. nach Bestrahlung nicht mehr. Gleichzeitig waren morpholog. Veränderungen 
zu beobachten. (Trav. Lab. Microbiol. Fac. Pharmac. Nancy 15 . 60— 77. 1946/47.)

. . .  K . M a i e r .  4330
O. Values Ornelas und J. H. Trevino Salinas, Wirkung des A launs auf Brucella

suspensionen. Unters, der präcipitierenden Wrkg. einiger Al-Salzlsgg. u. solcher anderer 
dreiwertigen Metalle wie CrCl3 -6H20, FeCl3 -6H20 , FeNH 4(S04)2 • 12H 20  auf sensi
bilisierte Suspensionen von Brucella (Brucella abortus, (verschied. Stämme) Br. suis, 
Br. melitensis) u. der bactericiden Wrkg. von Kalialaun bei einer derartigen Präzipi
tation. (An. Escuela nac. Ci. biol. 4. 353— 70. 15/8. 1947. Mexico, Esc. Nac. de Cienc. 
Biol., Lab. de Bact. e Imm.) K u n z m a n n .  4330

Pietro Benigno und Renato Santi, Quantitative Untersuchungen über die a n ti
bakterielle W irkung des Quecksilbers. 3. Mitt. Bindung des Mercurochroms und des Meta- 
fens an die K eim e. (2 . vgl. C. 1946. II. 888 ; 4. vgl. C. 1947. E . 1323.) Mercurochrom  
u. Metaphen, je in verschied. Konz., zeigten eine baktericide Wrkg., die nicht von der 
Konz, der Hg-Ionen abhängig ist, sondern Beziehungen zu der Haftfähigkeit der 
Präpp. an die Keime erkennen läßt. (Ric. sei. Ricostruzione 1 7 . 29— 31. Jan. 1947. 
Padova, Centro di studio per la chemioterapie.) P. G .  S c h e u r l e n .  4330

Charles M. Weiss, Vergleichende Untersuchungen zur Widerstandsfähigkeit einiger 
Fäulniserreger gegen K upfer und Quecksilber. An einigen Beispielen wird die unter
schiedliche Empfindlichkeit gewisser Fäulniserreger gegen Cu- u. Hg-haltige fäulnis
verhindernde Farben gezeigt. So waren z. B. Polysiphonia sp. u. Baianus amphitrite 
gegenüber Cu- u. Hg-haltigen Farben relativ am widerstandsfähigsten, während 
Watersipora cucullala etwas weniger empfindlich gegen Cu aber wesentlich empfind
licher gegen Hg als die vorerwähnten beiden Formen war. Baianus improvisus, Hy- 
droides parvus, Bugula neritina, Anomia sp. u. Enteromorpha sp. zeigten die ge
ringste Widerstandsfähigkeit. (Biol. Bull. 93. 56— 63. Aug. 1947. Woods Hole, Mass., 
Woods Hole Oceanographic Inst.) S i e v e r s .  4330

Otto Rahn und William P. van Eseltine, Quaternäre Ammoniumverbindungen. 
Übersicht. Konst. u. germicide Wrkg., Toxicität, Bakteriostase, Letalwrkg., die ger
micide Wirksamkeit beeinflussende Faktoren (Adsorption, Fett, Eiweiß, pH, Temp., 
bakterielles Wirkungsspektr., Wirkungspotenzierung, Best. der baktericiden Wirksam
keit, Anwendungen). —  153  Literaturzitate. (Annu. Rev. Microbiol. 1 . 17 3— 92. 1947. 
Ithaca, New York, State Coll. of Agric., Cornell Univ., Labor, of Bacteriol.)

K . M a i e r .  4330
A. T. Fuller, Uber die antibakterielle Wirkung einiger aromatischer A m ine, A m idine, 

Amidoxime, Ouanidine und D iguanidine. Testorganismen: Strep, pyogenes, Staph. 
aureus, CI. welchii, Esch, coli, Proteus vulgaris. Testsubstanzen: B enzam idin(\)-D erivv.:
1.) I, 2.) m-Cl-, 3.) p-Cl-, 4.) p-Br-, 5.) m -N02-, 6.) p -N 02-, 7.) m-NH2-, 8 .) p-NH2-,
9.) p-CH3-, 10.) p-OH-, 11.) p-OCHg-, 12.) p-OC2H5-, 13.) 4.5-CH20,-, 14.) p-CONH2-,
15.) m -S02N H 2-, 16.) p -S0 2NH 2-, 17.) p-CH2S 0 2N H 2-, 18.) 3-N H 2-4-ÖH-I, 19.) Phenyl- 
acetamidin (II), 20.) p -N 02-, 21.) p -S0 2NH 2-II, 22. a-Phenylbutyramidin. —  p-Sulfon- 
am idobenzam idin(lll)-D erivv.: a) Substitution in der S 0 2NH 2-Gruppe: 16.) III, 23.) 
-S 0 2NHCH3, 24.) - S 0 2NHC4H9, 25.) - S 0 2N(CH3)2, 26.) - S 0 2N(C2H5)2, 27.) -S Q 2NH C-

(:NH)NH2,2 8 .) -S 0 2NH CH 2C(:NH)NH2, 2 9 .)-S 0 2N(CH2CH20H )2, 30.) S 0 2N -C H 2 -CH2-
----------- 1 ! I
CH2CH2CH„, 31.) - S 0 2N -C H 2 -CH2 -0 -C H 2CH2, 32.) - S 0 2NHC6H5, 33.) - S 0 2NHC6H4- 
C(:NH)NH2, 34.) -S Q 2NHC6H4 • SQ2N H 2, 35 .) -S Q 2N H C6H4S 0 2N(CH3)2, 36.) - S 0 2N H -

C -N -C H - C H C H C H , 37.) - S 0 2 -N H C :N -C H :C H -^ , 38.) -S O ,N H C :N -C -(C H 3) 
:CH -C(CH3):N , 39 . ) - S 0 2N H 0C2H5, 4 0 .)- S 0 2N H 0C 3H7, 4 1 . ) - S 0 2N H 0C4H9. —
b) Substitution in der Amidingruppe: 42.) -C (:N H )N H C H 3, 43.) C (: NCH3)NHCH3, 
44.) -C (:N H )N H  NH,. —  B enzam idoxim (lV)-Derivv.: 45.) IV, 46.) p-Cl-, 47.) p-Br-, 
48.) 4.5-CH20 2-, 49.) p -S02N 0 2-IV. —  p-Sulfonamidobenzamidoxim(V)-Derivv.: a) Sub
stitution in der SO,NH2-Gruppe: 49.) V, 50.) -SQ 2N(C2H,)2, 51.) -S Q 2N (CH2 -CH2OH)2,

52.) - S 0 2N  • CH , ■ CH2 ■ CH2 • CH2 ■ CH2, 53.) -S Q 2N -C H 2 ■ CH2 • O • CH2 • CH2, 54.) - S 0 2-

N H -C „H ,-S 0 2N(CH3)2, 55.) -SO ,N H  • C : N • C H : CH • S, 56.) - S 0 2NHOH, 5 7 .) - S 0 2NH- 
(OCH,),, 58.) - S 0 2N H 0C2H5, 59.) - S 0 2N H 0C3H „ 60.) —  S 0 2N H 0C4H9. —  b) Substi
tution in der Amidoximgruppe: 61.) -C ( :N  • OCH3) ■ N H 2, 62.) -C ( :N  • OC2H5)-N H 2, 
63.) -C (:N O C 3H7)NH2, 64.) -C (:N O C H 3)NHOCH3, 65.) -C ( :N  • OC2H5)NHOC2H5. —  
Q uanidin{V\)-D erivv.: 66.) VI, 67.) m-Cl-, 68.) p-Cl-, 69.) p-Br-, 70.) o-CH3-, 71.) m-CH,-,



72.) p-CH3-, 73.) 3.6-(CH3)2-, 74.) 4.5-(CH3)2, 75.) 4.6-(CH3)2-, 76.) p-C2H5-, 77.) p-OH-, 
78^ S CH3' ’ 79-} P - ° CH3-. 80.) p-ÖC2H5-, 81.) 4.5-(CH20 2)2-, 82.) 4.5-(OCH3)2-, 83.) 
p-COCH3-, 84.) p -S0 20H -, 85.) p -S02N H 2-VI, 86.) a-Naphthylguanidin, 87.) /3-Naph- 
thylguanidin, 88.) Benzylguanidin. —  p-Tolylguanidin(W ll)-D erivv. (Substitution in 
der Guanidingruppe): 72.) VII, 89.) -N -C H 3C (:N H )N H 2, 90. - N  • C2H5 • C (: N H )N H 2, 
91.) -N H -C (:N C H 3)NH2, 92.) -N H  • C (: NC2H6)NH2, 93") -N H  ■C(:NC4H9)NH„, 94.) 
-N H  -C(:N H )N(CH 3)2, 95.) -N H  • C (: NH)N(C2H5)2. —  p -A n isy lg u a n id in (\\l\)-D erivv . 
(Substitution in der Guanidingruppe): 79.) VIII), 96.) -N C H 3 -C (:N H )N H 2, 97.) -N C 2- 
H5 -C (:N H )N H 2, 98.) -N H  • C (: NCH3)NH2, 99.) -N H -C (:N C 2H5)N H „ 100.) - N H C -  
(:N C 4H9)N H „ 101.) -N H  -C(:N H )NH C3H 7~, 102.) -N H -C (:N H )N (C 2H5)2, 103.) -N H -C -  
(:N C H 3)NHCH3, 104.) -N C H 3 • C (: NCH3)NHCH3. —  D iguan id in (lX )-D erivv.:  105.) IX, 
106.) m-Cl-, 107.) p-Cl-, 108.) p-Br-, 109.) o-CH3-, 110.) m-CH3-, 1 1 1 .)  p-CH3-, 112.)
3.6-(CH3)2-, 113.)  4.5-(CH3)2-, 114.) 4.6-(CH3)2-, 115 .)  p-C2H5-, 116.) p-OH-, 117 .)  o-OCH3-, 
118.) p-OCH3-, 119.) p-OC2H5-, 120.) 4.5-(CH20 2)2-, 121.)  p-CO-CH3-IX , 122.) a-Naph- 
thyldiguanidin, 123.) /I-Naphthyldiguanidin, 124.) Benzyldiguanidin. —  Substituierte 
D iguanidine: 125.) N 1-Metbyltolyldiguanidin, 126.) N 1-Äthyltolyldiguanidin, 127.) 
N 1-Methyl-p-methoxyphenyldiguanidin, 128.) N 1-Äthyl-p-äthoxyphenyldiguanidin, 
129.) p-Chlorphenyl-N5-methyl-N5-isopropyldiguanidin. —  A n ilin  (X ) - D e r i v v 130.) 
X , 131.)  m-Cl-, 132.) p-Cl-, 133.) p-Br-, 134.) p -N 0 2-, 135.) m -NH2-, 136.) p-N H 2-, 137.) 
p-NHCOCH3-, 138.) p-CH3-, 139.) p-C2H5-, 140.) p-OH-, 141.)o-OCH3- 142.) p-OCH3-, 
143.) p-OC2H6-, 144.) p -S0 2N H 2-, 145.) p-COOH-X, 146.) Benzylamin. —  Die meisten 
der geprüften Verbb. u. vor allem deren Basen sind mäßig wirksam gegenüber Strep
tokokken, weniger wirksam gegenüber CI. welchii u. kaum wirksam gegenüber Staph. 
aureus u. den gramnegativen Bakterien. Im allg. scheint die Wrkg. der A m idine  
durch konstitutionelle Veränderungen weniger gefährdet zu sein als die der einfachen 
Am ine. Konstitutionsveränderungen mindern ihre Wirksamkeit vor allem gegenüber 
Streptokokken  u. CI. welchii ( 16 ,17). Staphylokokken  u. gramnegative Bakterien reagieren 
weniger auffällig. Die Wirksamkeit der meisten Derivv. wird in vivo im Blut vermin
dert, u. zwar um so mehr, je mehr sie in vitro wirken. A lkyl-  u. PAewyfsubstitution 
steigert die Wirksamkeit gegenüber Esch, coli u. Proteus vulgaris (24, 26, 32, 50), p-M e- 
thyl-, Ä thyl- oder MiAoxyZsubstitution, die der Serie I, VI u. X  (12, 72, 76, 80, 138, 143). 
p-Substitution der Sulfonam id- u. CarbamidgTuppe steigert (14, 16, 2 1 , 49, 144), ra-Sub- 
stitution (2, 7, 15) mindert die Wrkg. gegenüber Streptokokken. Während die einfachen 
Substituenten die Wirksamkeit oft mindern, wird diese durch die höheren Homologe 
gesteigert (vgl. p-O H  p-OC2H5 [10, 1 1 ,  1 2 ;  77, 79, 80, 116 , 118 , 119 ], sowie p-OH  
—> p-OCH 3 —> p-OC2H. ->  p-OC3H- —> p-OGJL, [56— 60 Steigerung der Wirksamkeit 
gegen CI. welchii]). (Biochem. J .  4 1. 403— 08. 1947. Hampstead, Nat. Inst, for Med. 
Res.) C. O. L a u b s c h a t .  4330

Yao-Tseng-Tchan, E in  Beitrag zur Untersuchung des E influsses von N atrium hypo
su lfit auf einige Gruppen nützlicher Bodenbakterien. Es wird der Einfl. von elementarem 
S  auf die Gestaltung der Bodenflora untersucht. S übt im Boden zunächst eine „anti- 
kryptogame“  Wrkg. aus. Im Verlauf seiner ehem. Umsetzung begünstigt er dann die 
Entw. der Anaerobier (Clostridien). Im Zusammenhang mit der Erniedrigung des pH- 
Wertes des Bodens (H yposulfit (I) 0,5— 0,025% ). Unter diesen Bedingungen gedeihen 
auch reichlich die Schimmelpilze des Bodens. Erst wenn der Geh. an I unter 0,025%  
sinkt, setzt das Wachstum von Azotobacter ein. Bei nicht zu hohen I-Konzz. vermögen 
sich auch die Nitritbildner zu entwickeln (N itrosocystis). Giftig wirkt I auf die beweg
lichen Formen der Cellulosenverzehrer (Cytophaga). Da der Widerstand dieser Organis
men gegenüber dem $ 20 3-Ion von Art zu Art sehr verschied, ist, kann die cellulolyt. 
Flora durch dieses verändert werden. Die zymogenen Bodenmikroben werden durch I 
gefördert, sie oxydieren I zu Sulfat, welches dann von Azotobacter, Nitrit- u. Cellulose
bakterien verwertet wird. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 242— 58. März 1947.)

J .  K e i l .  4330
N. Lichtenstein und N. Grossowicz, Wachstumshemmung von Staphylococcus aureus 

durch einige Qlutaminsäure-Derivate. dl-N -[y-glu tam yl\-ä thylam in  (I), l-N  -[y-glutam yl]- 
äthanolam in  (II) u. dl-N -[y-glutam yl]-äthanolam in  (III) hemmen das Wachstum von 
Staphylococcus aureus; die Hemmwrkg. kann durch Glutaminsäure  (IV) unterdrückt 
werden. Die verwendete Nährlsg. enthielt pro 500 cm3 in g: Glucose 3, Caseinhydrolysat 
(vitaminfrei) 4, N aC l 2, N a2H P 0 4 • 12, H./J 5, K H 2P 0 i  0,35, M g S O ^ l, H20  0,30; (mg) 
Tryptophan  10, Thiam in  1, N icotinam id  1, B iotin  0,01. Zum Test wurde die Nährlsg. 
mit dem gleichen Vol. H20  verdünnt. Die Größe der Einsaat hatte keinen Einfl. auf die 
Hemmwirkung. Bei einer Konz, von 20 mg/5 cm3 von I u. II konnten 5 bzw. 2 mg/5cm3 
von IV  die Hemmwrkg. aufheben. —  Die Stammlsgg. von I, II, III, IV  wurden durch 
Filtration sterilisiert. —  Die Darst. der einzelnen IV-Derivv. erfolgte aus den entspre-
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ehenden Pyrrolidoncarbonsäuren  (V). dl-V  wurde durch 2 1/2std. Erhitzen von Z-IV bei 
200° erhalten (Z-V vgl. C. 1944. II. 832). I wurde in der gleichen Weise wie die 

/-Verb. erhalten; aus 6 g dl-V  wurden 0,8— 0,9 g I gewonnen, E. 200° (unkorr.). Zur 
Darst. von II wurden 7,5 g l-V  mit 45 g 3% ig. wss. Äthanolam in  20— 25 Tage bei 37° 
stehengelassen. Nach Eindampfen im Vakuum u. Anrühren des erhaltenen Sirups mit 
absol. A. farblose Kristalle (0,7 g), F . 176° (unkorr.). In gleicher Weise wurde III aus 
dl-V erhalten. Ausbeute 1,5  g aus 7,5 g dl-V, F. 175— 176° (unkorr.). (J. biol. Chemistry 
171. 387 93. Nov. 1947. Jerusalem, Palästina, Hebrew Univ., Dep. of Biol. and
Colloidal Chem. and Dep. of Hyg. and Bacteriol.) I r r g a n g .  4330

Bernard Sureau und Fernand Boyer, Hemmung von chemotherapeutischen Stoffen 
durch ihre „ A n ti“ -Substanzen. Praktische Anwendung im  klinischen Laboratorium. Durch 
die neuen hochwirksamen Medikamente, Sulfonamide, Antibiotica usw., ist der bakte- 
riolog. Nachw. von pathogenen Keimen in infektiösem Material (Blut, Liquor) erschwert. 
Darum setzen Vff. „A n ti“ -Stoffe zu ihren Kulturen zu, wie p-Aminobenzoesäure-Lsg. (I) 
gegen Sulfonamide in etwa 500facher Menge u. Penicillinase-Lsg. (II) gegen Penicillin. 
Zur Herst. von II wird u. a. nach U n g a r  ein neutralisiertes Filtrat einer Kultur von
B. subtilis verwendet, ein Tropfen davon hemmt bis 2000 Penicillin-Einheiten, Halt
barkeit im Eisschrank ca. 4— 5 Monate. Bei Blutkulturen werden zu 200 cm3 Bouillon 
10 Tropfen I (HO 000) u. 10 Tropfen II gegeben, Impfung mit 5— 6 cm3 Blut. Die halb
quantitativen Röhrchenkulturen werden bevorzugt; zu je 5 cm3 Gelosebouillon werden 
je 2 Tropfen I u. II gegeben; um die Wirksamkeit der Zusätze zu prüfen, wird ein Kon- 
trollröhrchen mit Staphylokokken beimpft. (Ann. Inst. Pasteur 73. 1167— 72. Dez. 
1947.) K l i n g m ü l l e r .  4330

E. Cerkovnikov und P. Tomalic, Chemische Konstitution und chemotherapeutische 
Wirkung. 1 . Mitt. Die bakteriostatische W irkung einiger Sulfonam id-Präparate auf 
Ruhrbacillen. Die bacteriostat. Wrkg. einiger Sulfonamide gegenüber verschied. Stäm
men Ruhrbacillen wurde in  vitro  geprüft. Die stärkste Wrk. zeigte p-Aminobenzolsul- 
fonamido(l)-thiazol-(2), eine starke Wrkg. I -methylthiazol-(2) u. I -pyridin-(2). Wirksam 
waren auch I u. I -guanidin, schwach bzw. in höherer Konz, wirksam Succinyl-l-thia- 
zol-(2), Toluolsulfonamid  (II) u. Acetyl-l-guanidin, unwirksam ein an der Sulfonamid
gruppe acetyliertes II, Succinyl-1, 2-A m inoth iazol-(l.3) u. dessen Acetylderivat. Die 
aeylierten Derivv. sind wegen ihrer geringen Löslichkeit weniger wirksam; in  vivo 
können sie die Infektionsherde im Verdauungstrakt erreichen u. sind dann nach Hydro
lyse bacteriostat. wirksam. (Arhiv Kemiju [Arch. Chim.] 19. 42— 48. 1947. Zagreb, 
Higijen. zavod u. Tvorn. lijekova „P liva“ .) B e c k m a n n . 4330

Anders Grönwall und Bo Zetterberg, Die Wirkung m it Methylnaphthochinon ge
kuppelter Sulfanilam idderivate auf Tuberkelbacillen. Untersuchung des bacteriostat. 
EffektsinKonzz. von 1/1,2  • 103— 1/1,6  • 105 von Sulfanilam id  (I),Sulfapyridin (ll),Su lfath- 
iazol (III), Sulfamethylthiazol (IV) allein oder gekuppelt mit 2-M eihyl-lA-naphthochinon  
(V). Durch die Kupplung von I— IV mit V wurde bei den besprochenen Versuchsbedin
gungen die Wrkg. nicht erhöht, sondern leicht abgeschwächt. V allein zeigte geringe 
Hemmwrkg., desgl. Phthiocol. (Upsala Läkarefören. Förh. 52. 199— 206. 30/6. 1947. 
Uppsala, Univ., Inst, of Physical Chem. and Inst, of Hyg. and Bacteriol.)

D o s sm a n n . 4330
U. P. Kokko, D ie Bestimmung der Sulfonamidempfindlichkeit von Bakterien unter 

Verwendung der imprägnierten Filterpapierscheibenmethode. Der angegebene halbsynthet. 
Casein-Kartoffel-Blutagar (I) erlaubt auch die Entw. schlecht wachsender Bakterien u. 
enthält keinerlei Substanzen, welche die bakteriostat. Wrkg. von Sulfonamiden  (II) 
hemmen. I eignet sich zur Best. der II -Empfindlichkeit von Mikroorganismen mittels 
der einfachen Filterpapierscheibchenmethode. (Ann. Med. exp. Biol. fenn. 25. 79— 93. 
1947. Helsinki, Univ., Dep. of Sero-Bacteriol.) K . M a ie r .  4330

Vernon H. Cheldelin und Chester A. Sehink, Pantothensäureuntersuchungen. 1. Mitt. 
Wachstumwirkung einiger der Pantosäure analoger Verbindungen. Nachfolgende Verbb. 
wurden hergestellt: ß-M ethyl-ß.y-dioxybuttersäure, Na-N-[a.-Oxy-ß.ß-dim ethylbutyro\- 
ß-alanin, N a -N - [ß-M ethyl-ß .y-dioxybu tyro\ß-alan in  u. Na-N-[tx-Oxy-ß.ß-dimethylbutyro]- 
taurin  u. zusammen mit anderen schon früher beschriebenen Verbb. in ihrer Wachs- 
tumwrkg. auf Acetobacter suboxydans, Lactobacillus arabinosus u. Saccharomyces cere- 
visiae  geprüft. —  Der Pantothensäure analoge Verbb., die eine Veränderung in der 
^-Alanin-Struktur aufweisen, erwiesen sich als gute Wachstumsinhibitoren, während 
Veränderungen in dem Pantosäureteil des Mol. entweder Wachstumsförderung be
dingt oder inerte Verbb. liefert. Vff. sind der Ansicht, daß die Wrkg. der Pantothen
säure auf der Beeinflussung von Zellenzymen beruht, die durch Mol.-Gruppen des 
Pantosäureanteiles hervorgerufen wird.
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V e rs u c h e : a-O xy-ß .ß-dimethylbuttersäure (I). 40 g aus Pinakolhydrat in bekannter 
Weise gewonnenes Pinakolon werden nach G lü c k s m a n n  (Mh. Chem. 12. [189 1.] 356) 
mit K M n 04 oxydiert u. das Reaktionsprod. reduziert. Während der Isolierung wurde 
die Lsg. jedoch auf 100 ml eingeengt u. dann mit Ae. extrahiert. Einengen der Ae.- 
Lsg. liefert weiße Kristalle, F. 87,0— 87,5°. •—  N a-N -[a-O xy-ß .ß-dim ethylbutyro]-ß-  
alanin, C9H160 4NNa. Zu 18 ml am Rückfluß siedenden Isopropylalkohol 0,52 g Na  
geben, dann 2,00 g /S-Alanin, nach 15  Min. 0,297 g I, nach 3 Std. 15  ml Isopropyl
alkohol, abkühlen lassen u. filtrieren. Das erhaltene Prod. mit kaltem Isopropyl
alkohol waschen. —  Das M ethallylcyanid  wurde nach der Vorschrift zur Herst. von 
Allylcyanid gewonnen, jedoch war 2— 5std. Erhitzen auf dem W .-Bad erforderlich, 
um die Rk. einzuleiten. Dest. des Rohprod. liefert Fraktion mit K p. 133— 135°. —  
Oxydation des M ethallylcyanids m it Peressigsäure. 56 g 30% ig. H 20 2 u. 1 1 5  ml E is
essig 45 Min. auf 80° erwärmen, ab kühlen lassen u. mit 20 g des Methallylcyanids ver
setzen; 1 Woche bei Zimmertemp. stehenlassen, Lsg. durch Dest. im Vakuum auf 1/i 
einengen, 25 ml 6nHCl zusetzen, 1 Std. am Rückfluß erhitzen u. im Vakuum durch 
Dest. einengen. Rückstand mit Ae. extrahieren, Ae. abdestillieren, Öl in 25 ml W. 
aufnehmen, mit 25 ml konz. HCl versetzen u. 2 Std. am Rückfluß erhitzen, dann 
wieder im Vakuum einengen, Rückstand nochmals mit Aceton extrahieren, Aceton- 
Lsg. über Na2S 0 4 trocknen, Aceton abdampfen, ö l mehrmals mit Ae.-Aceton vom 
unlösl. Anteil befreien u. Lösungsm. abdestillieren. —  N a-N -\ß-M ethyl-ß .y -d ioxy-  
butyro]-ß-alanin, C8H140 6NNa. 5  g des teilweise gereinigten /?-Methyl-/J-oxy-y-butyro- 
lactons mit /S-Alanin, wie oben, koppeln. Reinigen des Reaktionsprod. durch wieder
holtes Lösen in Methanol u. Fällen durch Aceton: leichtbraune, amorphe Masse. —  
ß.ß-Dirnethyl-y-butyrolacton. Aus Malonester u. Mesitylchlorid nach K o m p fa  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 32. [1899.] 1422). Darst. der /S./S-Dimethylglutarsäure u. Oxydation 
mit J : F . 56°. —  N a-N -[y-O xy-ß .ß-dim ethylbutyro\-ß-alanin , C9H160 4NNa. Wie oben 
aus 0,043 g Na, 2 ml Isopropylalkohol, 0,166 g /S-Alanin u. 0 ,213 g /S./S-Dimethyl-y- 
butyrolacton. —  Na-N -[a.-O xy-ß.ß-dim ethylbutyro]-taurin, CgH 160 6NSN a. Wie oben 
aus 0,35 g Na, 15  ml Isopropylalkohol, 1,89 g Taurin u. 2,00 g , F . 190— 195°. -— 
Pantoyllaurin  nach E . E . S n e l l  (C. 1943. II. 1547 u. C. 1946. I. 990) aus dl-a-O xy-ß .ß- 
dimethyl-y-butyrolacton u. Taurin. —  N -Pantoyl-n -bu tylam in  nach Shtve u. 
S n e l l  (C. 1946. II. 1 16 1)  aus di-a-Oxy-/S./?-dimethyl-y-butyrolacton u. n-Butylamin. 
—  Die nachfolgend aufgeführten Verbb. wurden in ihrer Wirksamkeit auf verschied. 
Bakterien überprüft, wobei je nach dem Material mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Wachstumshemmung beobachtet wurde: HOCH2C(CH3)2CH2COOH; CH3C(CH3)2-
CH(OH)COOH; HOCH„C(CH3)(OH)CH2COOH; HOCH2C(CH3)2CH2CONHCH2CH2COOH; 
CH3C(CH3)2CH(OH)CONHCCH2CH2COOH; HOCH2C(CH3)(OH)CH2CONHCH2CH2- 
COÖH; CH3C(CH3)2CH (0H )C0N H CH 2CH2S 0 20 H ; HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2- 
CII2S 0 20 H  u .  HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CH2CH3. (J. Amer. chem. Soc. 69. 
2625— 28. 4/12. 1947. Corvallis, Or., Stat. Coll., Dep. of Chem.)

H. P. F i e d l e r .  4330 
0 .  Hoffmann-Ostenhof und W. H. Lee, Untersuchungen über bakteriostatische 

Chinone und andere Antibiotica. 1. Mitt. H emmungswirkungen verschiedener Anti- 
biotica auf die IlarnstoffzerSetzung durch Urease. Die hemmende Wrkg. verschied. 
Antibiotica, hauptsächlich aus der Chinonreihe, auf die Spaltung des CO(NH2)2 durch 
Urease wird gemessen. Die am stärksten antibakteriellen Stoffe, wie 4-Methoxy- 
toluchinon, 2.6-Dimethoxybenzochinon, 2-M ethyl-5.8-dioxynaphthochinon, sowie das zur 
Reihe der ungesätt. Lactone gehörige P atu lin  üben keine hemmende Wrkg. auf die 
Aktivität der Urease aus. Dagegen hemmen Stoffe mit geringer bakteriostat. Wirk
samkeit, wie p-Benzochinon  u. 1.2-Naphthochinon, die Zers, des CO(NH2)2 stark. Man 
darf aus den Ergebnissen schließen, daß zwischen der Hemmung des Bakterienwachs
tums durch die genannten Stoffe u. ihrer hemmenden Wrkg. auf die Ureaseaktivität 
kaum ein ursächlicher Zusammenhang bestehen dürfte. (Mh. Chem. 76. 180— 84. 
Aug. 1946. Wien, Univ., 1. Chem. Labor.) W e s l y .  4330

0 .  Hoffmann-Ostenhof und E. Biach, Untersuchungen über bakteriostatische Chinone 
und andere Antibiotica. 2. Mitt. Hemmungswirkungen verschiedener A ntibiotica auf die 
Wasserstoffperoxydzersetzung durch B lutkatalase. (1. vgl. vorst. Ref.) Die hemmende 
Wrkg. verschied. Antibiotica, hauptsächlich aus der Chinonreihe, auf die H20 2-Spaltung 
durch Blutkatalase wird gemessen. Die antibiot. am stärksten wirksamen Chinone, 
wie 4-Methoxytoluchinon  u. M ethylnaphthazarin, zeigen eine sehr geringe hemmende 
Wrkg. gegenüber der Katalaseaktivität, wogegen bakteriostat. schwach wirksame 
Stoffe, wie p-Benzochinon  u. 1.2-Naphthochinon, die Katalasewrkg. stark hemmen. 
Die Chinone zeigen eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den Hemmungswerten, 
die gegenüber der Ureaseaktivität festgestellt worden sind (vgl. vorst. Ref.). Von den



auf ihre antikatalat. Wrkg. geprüften Antibiotica anderer ehem. Zus. weisen das 
N a-Salz des Pen icillins, das P atu lin  u. die Salicylsäure  keine oder nur eine geringe 
Hemmwrkg. auf. Es ist unwahrscheinlich, daß die antibakterielle Wrkg. der unter
suchten Verbb. auf ihrer katalasehemmenden Wrkg. beruht. (Mh. Chem. 76. 3 19 — 24. 
Mai 1947. S.-B. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. Ilb  15 5 . 319 — 24.
1946. Wien, Univ., 1 . Chem. Lahor.) W e s l y .  4330

0 .  Hoffmann-Ostenhof, W. Weis und 0 . Kraupp, Untersuchungen über bakterio
statische Chinone und andere A ntib io tica . 3. Mitt. Versuche über die durch verschiedene 
Benzochinon- und Naphthochinonderivate verursachte Methämoglobinbildung in  vitro. 
(2. vgl. vorst. Ref.; 4. vgl. C. 1948. E . 2761.) Die Methämoglobinbldg. durch ver
schied. Derivv. des Benzochinons u. Naphthochinons wird an hämolysierten u. nicht 
hämolysierten Blutverdünnungen bei p^ 6,8 gemessen. Die erreichten Methämoglobin- 
konzz. sind nur in beschränktem Maße vom Redoxpotential der Stoffe abhängig; es 
lassen sich auch nur wenige Übereinstimmungen mit der Stärke der Hemmung von 
Urease, Katalase u. Carboxylase durch dieselben Chinone feststellen. In alkoh. Lsg. 
verursachen die Chinone eine stärkere Methämoglobinbldg. als in wss. Lösung. Die 
Methämoglobinbldg. wird bei 2 verschied. Tempp. bestimmt. Da die mit nicht hämo
lysierten Blutverdünnungen ausgeführten Verss. zu den gleichen Ergebnissen wie die 
Verss. mit Hämolysaten führen, kann geschlossen werden, daß alle Chinone imstande 
sind, die Erythrocytenmembranen zu durchbrechen. (Mh. Chem. 77. 86— 96. S.-B. 
österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. K l., Abt. I lb  156 . 86.— 9 6 . 1947.) W e s l y .  4330

M. Stacey und M. Webb, Untersuchungen über die antibakteriellen Eigenschaften 
einiger basischer Derivate des Cholans und des Norcholans. (Vgl. C. 1947. E . 61.) Um 
die Hypothese zu prüfen, nach der bas. Derivv. des Cholans (I) u. Norcholans (II) 
Nucleinsäuren vom bas. Protein der Zelle abzulösen vermögen u. somit grampositive 
Bakterien auflösen können, wurde eine Reihe solcher Derivv. des I u. II auf Staphylo- 
coccus aureus, Lactobacillus helveticus u. den gramnegativen Bac. lactis aerogenes 
einwirken zulassen. Die grampositiven Mikroorganismen wurden durch die, als 
Hydrochloride verwendeten, Verbb. stärker gehemmt als die negativen. Eine Be
ziehung zwischen der Oberflächenspannungserniedrigung u. dem antibakteriellen Verh. 
der- untersuchten Verbb. konnte nicht festgestellt werden. Von den im Konz.-Bereich 
1:500— 1:128 0 0 0  bei 37° u. 24std. Einw. untersuchten 9 Verbb. erwies sich 3.7.12- 
Trioxy-23-guanidonorcholanhydrochlorid (III) als die wirksamste (grampositiv 1:64000, 
gramnegativ 1:4000). Die Wirksamkeiten auf Bakterien u.Oberflächenspannung folgender 
Verbb. werden tabellar. wiedergegeben: 3 .7 .12-Trioxy-23-aminonorcholanhydrochlorid,
з.12-Dioxy-23-aminonorcholanhydrochlorid, 3.12-Dioxy-7-keto-23-aminonorcholanhydro- 
chlorid, Cholylamidinhydrochlorid, 3.7.12-Trioxy-24-aminocholanhydrochlorid, 3.12- 
Dioxy-23-am ino-A8-norcholenhydrochlorid, 3.7-Diamino-12-ketocholansäuredihydrochlorid, 
7-Amino-3.12-dioxycholansäure u. III. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. B. 134 . 538— 43. 
30/9. 1947. Birmingham, Univ., Chem. Dep.) O e fe .  4330

Samuel Dreizen und Tom D. Spies, Beobachtungen über den E influß der E iw eiß
fäulnisprodukte auf die A ktiv itä t der Zahncaries. Das bei der Eiweißfäulnis gebildete 
Indol oder Indol-(3)-essigsäure beeinträchtigt Wachstum u. Milchsäureproduktion von 
Lactobacillus acidophilus u. wirkt damit dem Auftreten der Zahncaries entgegen. (J. 
Dental Res. 26. 409— 19. Dez. 1947. Cincinnati, Ohio, Univ., Dep. of Internal Med.)

E b e r l e .  4330
J. Solomidès, E influß der Jodierung auf die baktericiden und mykociden Eigenschaften 

des Lebertrandestillates. Jodierung von Lebertrandestillat scheint dessen mykocide 
Wrkg. zu steigern. Das jodierte Prod. zeigt eine beträchtliche u. umfassende Myko-
и. Bakteriocidie. Bei verschied. Kokken (Staphylokokken, Streptokokken) genügt 
bereits eine Einw. von einigen Sek., bei gramnegativen Bakterien (Coli- u. Typhus
bakterien) von einer Min., beim Tuberkelbacterium von 5— 10 Min. u. bei einigen 
Pilzen (Actinomyces griseus, Pénicillium  notatum) von 10— 20 Min. zur Entfaltung der 
germiciden Wirkung. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  1178 — 79. Dez. 1947. 
Inst. Pasteur, Labors, de recherches sur la tuberculose.) K . M a ie r .  4330

J. Solomidès und A. Hirsch, Über die Lösung der Pneumokokken durch Fettsäure
seifen aus Kabeljaulebertran. Ebenso wie die Galle u. das Na-Taurocholat weisen die 
Fettsäureseifen des Kabeljaulebertrans eine bakteriolyt. Wrkg. auf die Pneumokokken 
auf. Die von diesen Stoffen auf Pneumokokkenkulturen ausgeübte lösende Kraft ist 
bis zu Verdünnungen in der Größenordnung 1:150 0 0 0  vollständig. Die lyt. Kraft 
ist stark genug, um die Kulturen dieser Keime in 24 Std. zu noch viel größeren Ver
dünnungen (1:2000000 oder 1:30000000) zu läutern. Diese Beobachtungen ver
deutlichen die große bakteriostat. Kraft, die die Fettsäureseifen des Kabeljaulebertrans 
auf die Pneumokokken ausüben u. erläutern den Vorgang dieser Wirkung. Man darf
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annehmen, daß diese Stoffe die Entw. der Pneumokokken in gewöhnlicher Nährlsg. 
aufhalten, indem sie die Auflsg. dieser Keime verursachen. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 1 4 1 .  328— 29. April 1947. Bellevue, Inst. Pasteur et Labor, des Corps gras.)

W e s l y .  4330
A. Sartory und J. Meyer, Beitrag zur K enntn is der Fermentsysteme zweier E isen

bakterien. —- Katalase-Inhibitoren und deren Rolle a ls baktericides Agens. Die Eisen
bakterien Gallionella ferruginea u. Leptothrix ochracea bilden unter aeroben Bedingungen 
ein baktericides Agens, welches zu einer Auflösung von Staphyllokokken u. Coli- 
bakterien führt; die Testkeime erweisen sich nicht mehr in der Lage, die Peroxyde 
unschädlich zu machen. Das Kulturenfiltrat der Eisenbakterien (ausgehend von einer 
Fe-hydrocarbonat- u. Mn-earbonatfreien Mineralsalznährlsg.) enthält offenbar Fak 
toren, welche autogene u. heterogene K atalasen  hemmen u. anomale Pyrrom ethylen- 
Derivv. entstehen lassen. (Bull. Acad. nat. Méd. 1 3 1  ([3] 1 1 1 ) .  580— 81. 21/28. 10. 
1947. Paris u. Strasbourg, Mikrobiol. Abt. der Pharmaz. Fak.) J .  K e i l .  4330  

J. Polonovskl und L. Cotoni, Auflösung der Pneumokokken durch K ationen-Seif en. 
Die Unterss. an Pneumokokkenstämmen ergaben, daß kationenakt. Seifen (Zephirol) 
eine vollständige Lyse dieser Bakterien bewirken. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 1 15 5 — 57. 
Nov. 1947. Paris, Inst. Pasteur, Serv. Chim. biol.) K im m e r le .  4330

N. A. Krassilnikow, Antibiotische Eigenschaften von M ikroorganism en. Übersicht. 
—  120 Literaturangaben. ('<-IvypHa.il Oöineii EHOJiorHH [J. gen. Biol.] 8 . 5 3 — 72. 
1947. Moskau, Mikrobiol. Inst, der Akad. der Wiss. der UdSSR.) K u t s c h e r .  4340

G. F. Gause, Antibiotica und optische A ktiv itä t. Übersichtsarbeit. —  23 Literatur
angaben. (Y cn exii CoBpeMCimoii BiioJiormi [Advances mod. Biol.] 23. 405— 12. 
Mai/Juni 1947. Moskau.) d u  M a n s .  4340

G. Young, Pigm entbildung und antibiotische W irksam keit in  K ulturen von Pseudo- 
monas aeruginosa. In glucosereichen Kulturmedien, in denen sich eine saure Rk. ein
stellt, bildet Pseudomonas aeruginosa  weder P yocyan in  (I) noch fluorescierendes P ig
ment (II). Solche Kulturen besitzen auch keine antibiot. Wirkung. In alkal. (pH 8) 
glycerinhaltigen Medien wird I u. II gebildet, nach Zugabe einer Kartoffelzubereitung 
dagegen lediglich I in sehr großer Menge. I wurde aus den Kulturlsgg. durch Chlf. 
extrahiert, sofort wieder in verd. HCl zurückgebracht u. isoliert. E s hemmt Coli, 
Staph. aureus u. Mycobact. smegmatis. a-Oxyphenazin  wurde bei schnellem Arbeiten 
nur in kleinsten Mengen erhalten, es entsteht aus I in Chloroform. Zur antibiot. Wrkg. 
trägt es daher nicht bei. Ae.-Extrakte angesäuerter Kulturen, aber auch die II enthal
tenden Extraktionsrückstände nach Ae. u. Chlf.-Extraktion sowie a-O xyphenazin  hem
men nur Staph. aureus u. Mycobact. smegmatis. I-Geh. wie Wrkg. gegen Coli erreichen 
bei 3 Wochen alten Kulturen ein Maximum u. nehmen dann schnell wieder ab. Die 
wohl ein wirksames Lipoid enthaltenden Ae.-Extrakte gewinnen in alten Kulturen an 
antibiot. Wirksamkeit. II findet sich am reichlichsten in ganz jungen Kulturen, es 
nimmt bereits in der 2. Woche wieder ab. (J. Bacteriol. 54. 109— 17. Aug. 1947. 
Boston, Univ., Dep. of Biol.) J u n g .  4340

Aitoff, Über die nichtspezifische antibiotische W irkung von K ulturfiltraten  einiger 
pathogener M ikroben in  vitro. Das Kulturenfiltrat von 10— 15  Tage alten Staphylo
kokken-, Streptokokken-, Coli- u. Pyocyaneuskaltuven  (Substrat: 2,5% ig. Hefeautolysat 
u. 0 ,1%  Olucose, pH 7,4) hemmt oder unterdrückt völlig die Entw. der im Verhältnis 
4:0,005— 0,1 eingeimpften Testbakterien (Staphylokokken, Pyocyaneus, Coli, Strepto
kokken, Enterokokken u. der HoEFMANNsche Bacillus). A u f bestimmte Bakterien
gruppen wirken die Filtrate bakteriostat. auf andere baktericid (z.B. ist ein Staphylo
kokkenfiltrat für Coli u. Enterokokken u. z. T. auch für Pyocyaneus, sowie für Staphylo
kokken selbst bakteriostat., während Streptokokken u. der HoFFMANNsche Bacillus 
in diesem völlig abgetötet werden. Das Streptokokkenfiltrat ist für Staphylokokken 
u. Enterokokken bakteriostat., für die anderen untersuchten Mikroben jedoch bak
tericid). Die Wrkg. der Filtrate schwindet nicht bei längerem (30 Min. u. mehr) E r
hitzen auf 100°. A u f verschied. Weise an Mäusen, Meerschweinchen u. Kaninchen 
appliziert, zeigen die Filtrate keinerlei ungünstige pharmakolog. Reaktion. (Ann. 
Inst. Pasteur 7 3. 275— 80. März 1947.) J .  K e i l .  4340

E. Uroma und O. E. Virtanen, A ntibiotica von Hefen. Aus Bierhefe, Bäckerhefe 
u. Torula u tilis  wurde durch Extraktion mit angesäuertem Aceton eine farblose, ölige 
Substanz (I) mit antibakterieller Wrkg. isoliert. I ist in Lipoidlösungsmitteln leicht, 
in W. schwer löslich. I bildet wasserlösl. K - u. Na-Salze, während das Ca-Salz unlösl. 
ist. I enthält ungesätt. Gruppen, wird aus Ae. quantitativ an A120 3 (nach B r o c k m a n n )  
adsorbiert u. hat 7 5 ,3%  C -u. 11,4 % H -G e h ., während N, S u . P fehlen; Mol.-Gew. ca. 
300. Ringgruppierungen sind im Mol. nicht anwesend. Der bakteriostat. Titer nimmt 
bei Raumtemp. sehr rasch ab. Beim Erhitzen mit H N 0 3 entsteht aus I eine gelbe
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wachsähnliche Substanz mit der ursprünglichen Aktivität, die nunmehr einige Monate 
konstant bleibt. Die bakteriostat. Wrkg. entspricht der eines Gemischs der freien 
Fettsäuren (II) aus Leinöl. I stellt wahrscheinlich eine Mischung ungesätt. II dar. 
Möglicherweise enthalten Hefezellen noch andere antibakteriell wirksame Substanzen. 
(Ann. Med. exp. Biol. fenn. 25. 36— 47. 1947. Helsinki, Univ., Dep. of Sero-Bacteriol. 
u. Med. Factory Orion, Ltd., Sero-bacteriolog. Div.) K . M a ie r .  4340

S. E. Jacobs und A. W. Marsden, D ie Bedeutung der Antibiotica im  Abbau von 
Sägespänen. 1 . Mitt. Wachstumshemmung von celluloseabbauenden Bakterien. Durch 
Zusatz von Sägespänen zu Kulturen von Sporocytophaga myxococcoides u. einer 
Cellulomonas-Spezies, denen Filterpapier als K ähr medium dient, wird das Wachstum 
dieser Bakterien gehemmt. Die nicht näher untersuchten antibiot. Stoffe, die ver
mutlich phenol. Charakter besitzen, lassen sich durch W. u. DuBOSsche Lsg. extrahieren 
u. reagieren schwach sauer. Extrahierte Sägespäne oder unbehandelte, denen CaC03 
zugesetzt wird, zeigen keine antibiot. Wirkung. (Ann. appl. Biol. 34. 276— 85. Mai 
1947. London, Imp. Coll. of Sei. and Techn.) K r u s e n .  4340

Julia T. Weid und Anne Günther, Streichplattenmethode zur Bestimmung von 
Wachstumskurven. Je  1 cm3 der stetig zunehmenden Verdünnung der zu prüfenden 
antibiot. Substanzen werden mit einer Öse voll 1:20000 verd. Staph. aureus-Kultur 
versetzt u. im W .-Bad bei 37° 1, 2 oder mehr Std. lang bebrütet. Von den einzelnen 
Testbereitungen wird je eine Öse voll auf die einzelnen Felder einer durch Anritzen 
in Streifen geteilten Agarplatte aufgetragen, ohne hierbei den Agar zu verletzen. An
schließend wird 18— 20 Std. lang bei 37° bebrütet u. die Kolonien gezählt. Da eine 
Öse ziemlich konstant 0,002 cm3 Kulturfl. enthält, ergibt sich durch Multiplikation 
der Kolonienzahl mit 500 die Keimzahl in 1 cm3 Kulturflüssigkeit. Verd. Stamm
kulturen, die von vornherein wenig Keime/cm3 enthalten, ergeben notwendigerweise 
in den Testkulturen negative Ergebnisse. Eine Öse voll der verd. Stammkultur soll 
±20 0  Kolonien enthalten. Differente, für die Lsg. der verschied. Antibioticis ver
wandte Lösungsmm. sind getrennt auf ihre Titer zu prüfen. Vff. machen ergänzend 
Mitt. von den nach diesem Verf. erhaltenen Wachstumskurven von Staph. aureus bei 
Einw. verschied. Antibioticis (11 graph. Darstellungen). Hierbei zeichnen sich deutlich 
2 Gruppen ab: 1) Antibakterielle  Substanzen, die nach spätestens 8std. Einw. ausge
sprochen baktericide Wrkg. haben: Bei ihnen ist die gerade baktericid wirkende Dosis 
höchstens 40mal größer als die gerade noch nicht bakteriostat. wirkende Dosis. Die 
Spanne zwischen der bakteriostat. u. der baktericid wirkenden Dosis ist gering. Hierzu 
gehören: Streptothricin, Streptomycin, Clavacin, Penicillin  u. Protoanemonin. 2) Anti- 
bakterielle Substanzen, die innerhalb 8 Std. lediglich bakteriostat. wirken: Die bakterio
stat. wirkende Dosis dieser Substanzen ist 80 bis 8000mal größer als die das Wachstum 
noch gerade nicht hemmende Dosis. Die Spanne zwischen den schon hemmenden 
u. nicht hemmenden Dosen ist größer. Hierzu gehören: M n-Protoporphyrin  u. Suspen
sionen von S in A. u. in Carbowax. (J. Lab. clin. Med. 32. 1139 — 51. Sept. 1947. 
New York, N. Y .) C. O. L a u b s c h a t .  4340

P. Bonet-Maury, D ie photometrische Registrierung der Wirkungsweise der A n ti
biotica. Mit Hilfe des App. von B o n e t - M a u r y  u . W a l e n ,  bei dem ein Lichtstrahl 
die Bakterienkulturen durchdringt, werden gleichzeitig 6 charakterist. Wachstums
kurven photometr. registriert. Die Sulfonamide zeigen eine Verminderung der Wachs
tumsgeschwindigkeit, das Penicillin führt, schon bei sehr schwachen Dosen, zu einem 
schnellen Stillstand der Teilung. Streptomycin erfordert ca. lOOOmal höhere Konzz. 
als Penicillin, um die Vermehrung aufzuhalten. (Bull. Acad. nat. Med. 1 3 1  ([3] 1 1 1 ) .  
221— 24. Nov./Dez. 1947. Inst. Alfred-Fournier.) R. K ö n ig .  4340

N. G. Heatley, Methoden zur Bestimmung von Antibioticis. Kurze Zusammen
fassung. 1. Verdünnungsmethoden: abnehmende Konzz. des zu bestimmenden Anti- 
bioticums (I) u. eines Standards werden in fl. oder festen Nährlsgg. hergestellt, die 
Lsgg. mit dem Testorganismus beimpft, bebrütet u. die eben hemmend wirkende 
I-Konz. ermittelt. Als Charakteristikum der I-Wrkg. kann z. B. auch die 50%ig. 
Unterdrückung des Wachstums (Trübungsmessung), die Hemmung der Hämolyse, 
die pH-Änderung (Indicator) u. der Red. eines Redox-Indieators oder die vollständige 
Sterilisierung des Mediums dienen. 2. Diffusionsmethoden: Messung der Entfernung, 
bis zu welcher I in einem festen Nährsubstrat diffundiert. 3. Turbidimetr. Methoden: 
sie beruhen auf der Tatsache, daß innerhalb eines gewissen Konzentrationsbereichs das 
Wachstum des Testorganismus mit steigender I-Konz. abnimmt. 4. Weitere Methoden: 
manometr. Best. der I-Wrkg. auf den Gasstoffwechsel der Bakterien; Luminescenz- 
löschung durch I bei verschied. Luminescenzbakterien (unspezif. Meth.!); Hemmung 
der Nitrat-Nitritred. lebender Staphylokokken mit zunehmenden I-Konzz.; Tötungs
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rate I-empfindlicher Bakterien; Wrkg. auf die Sporenkeimung von Pilzen; Schutzwrkg. 
bei infizierten Tieren; u. a. (Biochem. J .  4 1. X I I I — X V . 1947.) K . M a ie r .  4340

Constantin Levaditi und Jeanine Henry, Verfahren zur Sichtbarmachung der Ver
änderungen in  der Morphologie und Anfärbbarkeit, die M ikroorganism en unter E in 
wirkung von antibiotischen Stoffen erfahren. Filtrierpapierscheibchen von 7 mm 0  
wurden nach dem Verf. von V i n c e n t  (vgl. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 55. [1944.] 162) 
mit Streptomycin- u. Penicillinlsgg. behandelt u. auf Nährböden gelegt, die 1  Std. 
vorher mit den zu untersuchenden Bakterien geimpft worden waren. Im Verlaufe 
von 24 Std. wurden in verschied. Zeitabständen mit einem Pt-Draht Proben daraus 
entnommen, mit A g N 0 3 angefärbt u. die eingetretenen Veränderungen bes. in der 
Form der Bakterien beobachtet. Ausführliche Beschreibung mit 1  Abbildung. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1190— 92. 10/12. 1947.) K a l i x .  4340

F. A. Robinson, D ie Chemie des Penicillins. Geschichtlicher Überblick über die 
Entdeckung, Erforschung u. die ehem. u. biolog. Best.-Methoden des Penicillins. (Ana
lyst 72. 274— 76. Ju li 1947. Great Burch, Epsom, Distillers Cie. Ltd., Dep. of Res. 
and Developm.) E n d r a s s .  4340

F. G. Jarvis und Marvin J. Johnson, D ie Rolle der Bestandteile synthetischer N ähr
lösungen für die Penicillinbildung. Die Unters, der Abhängigkeit der P en icillin  (I)- 
Ausbeuten in P . cÄryaogemm-Schüttelkulturen von den Komponenten der Nährlsg. 
ergab: Die Geschwindigkeit der I-Bldg. war unter Bedingungen, die nur ein sehr lang
sames Wachstum ermöglichten, am größten. In synthet. Nährlsgg. des N H 3-Kohlen- 
hydrat-Acetat-Lactat-Typs betrug der optimale pH-Wert für das Mycelwachstum ca. 
6,8, für die I-Bldg. ca. 7,3. Es wurde eine synthet., Lactose, Glucose, N H 3, Acetat, 
Lactat u. verschied, anorgan. Salze enthaltende Nährlsg. entwickelt, die annähernd 
optimale Fermentationsgeschwindigkeit u. pH-Bedingungen ermöglichte (I-Ausbeute 
< 3 0 0  E./cm3). Zusätze von /j-Phenyläthylaminacetat (II) zum Grundmedium stei
gerten die I-Ausbeuten auf 500 E./cm3, wobei 0 ,1%  nahezu diesen optimalen Wert 
gaben, ohne die Fermentationsdauer zu beeinflussen, wie dies bei noch höheren II- 
Konzz. der Fall war, da dann die Wachstumsgeschwindigkeit des Organismus ver
zögert wurde. Autoklavieren der Kohlenhydrate zus. mit den übrigen Komponenten 
der Nährlsg. bei pH 6,0 erwies sich für die I-Bldg. als nachteilig. Der pH-Wert während 
des Prozesses ist in erster Linie von den relativen Geschwindigkeiten der Verwertung 
von N H 3 u . der als Substrat vorhandenen vergärbaren Anionen abhängig. Die Ge
schwindigkeit der Essigsäureverwertung ändert sich umgekehrt wie der pH-Wert, 
während die Verwertung von Glucose u. N H 3/Millimol Mycel-N durch pH-Änderungen 
nicht merklich beeinflußt wird. Essigsäure wirkt in nicht dissoziierter Form auf das 
Pilzwachstum toxisch. Das pFr-Optimum für das Wachstum lag in Acetat-freier Nähr
lsg. viel tiefer als in Acetat-haltigem. In einem Cornsteep liquor-haltigen Medium
(III) mit 0 ,1%  II wurden 650— 700 E. I/cm3 erhalten. Der höheren I-Ausbeute ging eine 
höhere an Mycel parallel (0,07— 0,08 Millimol Mycel-N/cm3 gegenüber ca. 0,05/cm3 in 
synthet. Nährlsg.). Die Überlegenheit von III beruht mindestens teilweise auf dieser 
verstärkten Mycelbildung. III weist einen höheren Geh. an verwertbarem C als die 
synthet. Nährlsg. auf. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 3010— 17. Dez. 1947. Wisconsin, 
Üniv., Dep. of Biochem.) K . M a ie r .  4340

G. Sanchez, F. Boyer, F. Grumbach und A. Lamensans, Herstellung von Penicillin  
durch Züchtung eines Pénicillium  chrysogenum-Stamms in  Nährlösungen auf M olke
basis. Aus dem bei der Käseherst. anfallenden Milchserum wurden Nährlsgg. herge
stellt, in denen P . chrysogenum, 352— 17, P en icillin  (Maximum 18.— 21. Tag) bildet, 
das leicht extrahierbar ist. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 612— 16. Ju ni 1947. Paris, Inst. 
Pasteur, Labor, des Ferment, et Labor, de Chim. therapeut.) K . M a ie r .  4340

Antonio Angeletti und Guido Tappi, Über die Biosynthese von Sterinen durch einige 
Penicillinstäm m e. Aus Stämmen von Pénicillium luteum B i e u r g e ,  Pénicillium luteum 
purpurogenum F l e r o f f - S t o l l  u . Pénicillium notatum wurden Sterine extrahiert, 
deren Kp. bei 127° bzw. 1 1 3 — 114 ° bzw. 149— 150° gelegen ist. Ob es sich jeweils um 
Gemische handelt, wurde nicht festgestellt. Sämtliche Extrakte gaben die Rk. nach 
L ie b e r m a n n  u . nach S a lk o w s k i ,  teilweise auch die Rk. nach R o s e n h e im . (Ric. sei. 
Ricostruzione 1 7 . 61. Jan . Gazz. chim. ital. 77. 1 12 — 14. März 1947. Torino, Univ., 
Ist. di chimica farmac.) P. G. S c h e u r l e n .  4340

Hans Klenow, D ie Diffusionskonstante von dänischem Pen icillin  und ihre Anwendung 
bei der Bestim m ung des Molekulargewichtes. Die App. war grundsätzlich die gleiche wie 
bei früheren Verss., als Lösungsm. wurde 1 mol. K C l-Lsg. verwendet, um den Zer- 
streuungseinfl. der elektr. Ladung von P en icillin  (I) zu vermeiden. Die Diffusionszeit 
war 72 Std. u. hängt von den Ausmaßen der App. u. der Stärke der I-Lsg. ab. Die 
relative Wirksamkeit von I wurde ermittelt durch das Verhinderungsvermögen des
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Wachstums von Staphylococcus aureus in Agar-Agar-Bouillon. Die Vers.-Ergebnisse 
sind tabellar. u. kurvenmäßig wiedergegeben. Das Mol.-Gew. (M) von I wurde nach 
der Formel D10 • j/M «5 5 zu etwa 346 ermittelt. Die Diffusionskonstante bei 10° 
D10 betrug 0,268 ±  0,009 cm2/Tag. (Acta ehem. scand. 1 .  328— 34. 1947. Copen- 
hagen, Univ., Dep. of Gen. Pathol.) B o y e .  4340

T. S. Work, d- und l-Am inosäuren in  A ntibioticis. (Vgl. C. 1948. E. 415.) Penicillin  
(I) kann als Deriv. einer d-Aminosäure aufgefaßt werden. Das aus Z-Penicillinamin 
hergestellte I ist unwirksam. Röntgenbestrahlungen der Pilze sind von günstigem 
Einfl. auf die Bldg. von Mutationen mit Bldg. von Substanzen mit ¿-Konfiguration. 
Da ¿-Aminosäuren keine antibiot. Wrkg. besitzen, wird der Einfl. der opt. Konfigu
ration diskutiert. (Biochem. J .  4 1. X X X V I . 1947. Hampstead, Nat. Inst, for Med. 
Bes-) _ .. K u n z m a n n . 4340

Milton Segalove, Uber die W irkung des P enicillins auf das Wachstum und die 
Toxinbildung enterotoxischer Staphylokokken. Die natürliche Resistenz der untersuchten 
Staphylococcus-Stämme bewegte sich bei den nicht enterotox. Staphylokokken zwischen 
0,05 u. 0,1 O. E./cm3, bei den enterotox. auffällig breit zwischen 0,05 u. 500 O. E./cm3 
(ca. 50 %  zwischen 0,05 u. 0,1 O. E./cm3). Sie kann offenbar nicht zur Unterscheidung 
beider Gruppen herangezogen werden. Unter dem Einfl. steigender Penicillin  (I)- 
Dosen stieg sie bei einem nicht enterotox. Stamm auf das 66fache, bei einem enterotox 
Stamm auf das lOOfache. Die im ersten Fall erworbene Resistenz blieb auch bei L a
gerung bestehen u. war mutationsbedingt, die im zweiten Fall erworbene Resistenz 
ging bei Lagerung auf das 20fache zurück u. war penicillinasebedingt (in der Literatur 
einmalig gemeldeter Fall der in vitro-Züchtung eines unter I-Wrkg. entstandenen 
PenicillinasebildneTä !). Bezeichnenderweise waren kleine Einsaaten der Penicillinase- 
bildner gegenüber großen I-Konzz. weniger resistent als die Mutanten. In fl. Amigen- 
Medien (vitamin- u. kohlenhydratfreies Pancreas-Casein-H ydrolysat M e a d  J o h n s o n  Co.) 
wurde die Bldg. von <x- u. ß-H äm olysin, Letal-Faktor u. Dermonecrotoxin nicht aber 
die Bldg. von Enterotoxin  gehemmt. In halbfestem Amigen-Agar dagegen wurde die 
Bldg. aller Toxine gehemmt. Ein Toxinabbindungsvermögen des I war in keinem Fall 
nachzuweisen. Als einzige deutliche physiolog. Veränderung erwies sich die Ver
zögerung des Lactose- u. in einem Galaktose-Glucosegemisch die Verzögerung des Galak- 
foseabbaus u. die damit verbundene geringere Säureproduktion der unter I-Wrkg. 
stehenden Stämme, sowie der langsamere Ablauf der Koagulase-Reaktion. (J. infect. 
Diseases 8 1. 228— 43. Nov./Dez. 1947. Chicago, Univ., Dep. of Bacteriol. and
Parasitol.) C. O. L a u b s c h a t .  4340

Mary C. Crowley und Verna Harner, Über die Penicillinempfindlichkeit der aus 
Wurzelkanalinfektionen und normaler M undflora isolierten Streptokokken. Während die 
aus Mund u. Wurzelkanälen isolierten Strept. v iridans-Keime nach Maßgabe ihrer 
großen (85% ) Penicillinempfindlichkeit gleicher Herkunft zu sein scheinen, ist dies 
bei Strept. haemol. u. anhaemol. offenbar nicht der Fall. Von den aus Wurzelkanälen 
isolierten Strept. anhaemol.-Keimen waren 87,5% , von den aus dem Speichel isolierten 
nur 2 3 ,1% , von den aus Wurzelkanälen isolierten Strept. haemol.-Keimen 90%, von 
den aus dem Speichel isolierten 0 %  resistent. (J. Dental Res. 26. 399— 401. Dez. 
1947. Ann Arbor, Mich., Univ.) C. O. L a u b s c h a t .  4340

A. Sartory, J. Meyer und J. Lange, Untersuchung der antibiotischen ,,in  vitro“ - 
A ktivität von Pen icillin  auf säurefeste Bakterien in  lipidolysiertem  Glycerinmilieu. 
Inhaltlich ident, mit der C. 1948. I. 1329 referierten Arbeit. (Bull. Acad. nat. Méd. 
13 1 .  ([3]. 1 1 1 ) .  447— 49. 24/6.— 1/7. 1947. Paris u. Strasbourg, Fac. de Pharm., Labor, 
de Microbiol.) Ik k g a n g . 4340

François Gros und Michel Macheboeuf, Vergleiche zwischen den biochemischen 
Einwirkungen des Penicillins und des Tyrothricins auf Clostridium sporogenes. Einflüsse 
auf die bakterielle Lösung und die autolytische Entbindung des Am moniaks. Emulsionen 
von Clostridium in 9%oig- Salzw., das etwa 10 mg/cm3 Mikroben enthält, werden 
einer Temp. von 40° ausgesetzt u. von Zeit zu Zeit nach Entfernung der Mikroben 
durch Zentrifugieren gemäß einem Verf. von R a y n a u d  u . G e o s  (Ann. Inst. Pasteur 73. 
[1947.] 1003 u. 1012) auf N H 3 untersucht. Von 3 mit Tyrothricin, Penicillin u. nicht 
mit einem Antibioticum versetzten Clostridiumsuspensionen klärt sich erstere am 
schnellsten. Nach 1 Std. zentrifugiert, trocknet u. wägt man, um die Autolyse zu 
messen. Ohne Antibioticum ist sie nach 1 Std. wenig vorgeschritten; man findet 
noch 7 2 %  trockene Mikroben. Penicillin aktiviert die Auflsg. nicht, es verlangsamt 
sie leicht; man findet 80% Rückstand. Dagegen erhöht Tyrothricin die Auflsg. be
trächtlich, so daß in der Emulsion nur 48%  Rückstand verbleibt. Umgekehrt erschwert 
das Penicillin sehr stark die autolyt. Entbindung des NH 3 durch die nicht fruchtbaren
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Suspensionen von Clostridium. Das Tyrothricin ist hier ohne Wirkung. Die Auflsg. 
der bakteriellen Zellen unter dem Einfl. des Tyrothricins ist also nicht von einer N H 3- 
Entbindung begleitet; dagegen geht die spontane Auflsg. der Keime mit einer starken 
N H 3-Entbindung einher. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 360— 62. April 1947. 
Inst. Pasteur, Serv. de chim. biol.) W e s l y .  4340

Michel Faguet und Pierre Nicolle, Hemmung der Bakteriophagenlyse durch P enicillin . 
Aufhebung dieser Hemmung durch Penicillinase. P en icillin  hemmt im Kulturmedium 
(Staphylokokken) die Bakteriophagenlyse völlig. Auch bei den Sulfonamiden ist dieser 
Vorgang zu beobachten. Dagegen hebt die Penicillinase  diese Hemmung auf. (Ann. 
Inst. Pasteur 73. 1150 — 54. Nov. 1947. Paris, Inst. Pasteur, Serv. du Bactériophage.)

K i m m e r l e . 4 3 4 0
G. Barac, P enicillin , Diazorealction und Reaktion m it Phosphorwolframmolybdän

säure. Vf. konnte bestätigen, daß die Diazo-Rk. des Penicillins (I) nicht für I spezif. 
ist, sondern durch andere Substanzen, wahrscheinlich Verunreinigungen, bedingt ist. 
Die Rk. mit Phosphorwolframmolybdänsäure ist in Ggw. von I-G  auf Phenole spezi
fischer als die Diazo-Reaktion. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 950— 5 1. Sept. 
1947. Liège, Univ., Inst, de Clin.) B a e r t i c h .  4340

M. Moureau und Y. Chabbert, Untersuchung über die Genauigkeit der biologischen 
T itration  von Pen icillin  nach der Methode von B . Sureau, F . D ep in  und O. Schurr. 
Vff. halten die Best.-Meth. der genannten Autoren für ausreichend genau. Als Test 
wird Staphylococcus H Oxford, dessen Sensibilität sich als konstant erwiesen hat, 
benutzt. Seine Standardisierung ist leicht. Das pH soll bei 8,2 liegen. Das Vorhanden
sein von Glucose ist für die Best. ohne Einfluß. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
898— 900. Sept. 1947. Bordeaux, Fac. de med., Labor, de méd. exp.)

B a e r t i c h . 4 3 4 0
H. R. Olivier und P. Drutel, D ie W irkung dreier A ntibiotica auf verschiedene Stämme 

von Bacillus subtilis. Bei der Einw. von Streptomycin auf Sporen von B acillus subtilis 
(I) zeigt sich in Verss., die sich über Monate erstreckten, daß die Auswahl der Stämme 
ohne jeden Einfl. auf die Verss. ist. Die Hälfte der Stämme ist gegen eine Lsg. von 
1 E . unempfindlich, dagegen bei 10 E . tritt Rk. ein. Die gleichen Ergebnisse bzgl. 
der Stämme treten bei P en icillin  in seiner Wrkg. auf I auf. Bei Anwendung eines 
Filtrates einer Kultur von Streptomyces Welchii auf die Sporen von I tritt bei einer 
Verdünnung von 1 : 1 0  keine Hemmungszone auf. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
1040— 42. Okt. 1947.) B a e r t i c h .  4340

Sam Berkman, Richard J. Henry, Riley D. Housewright und Jane E. Henry, Unter
suchung über die Adsorption von Streptom ycin und seiner Gegenstoffe durch Salz. Vortrag. 
Unterss. der gegenseitigen Beeinflussung von Streptom ycin  u. einer Reihe anderer 
Substanzen u. der Einfl. der Salze auf diese Wirkung. Die Unterss. wurden mit Dialyse, 
elektrophoret., Spektroskop, u. biolog. Verss. durchgeführt. (J. Bacteriol. 54. 6. Juli 
1 9 4 7 .)  K u n z m a n n .  4 3 4 0

Samuel R. Green, Beitrag zu unseren Kenntnissen über die W irkungsweise des S trep
tomycins. Vortragsbericht. Salze der Brenztraubensäure u. der Fum arsäure  begünstigen 
das Wachstum von Escherichia coli in Ggw. von 10 Mikrogramm/ml Streptom ycin  (I). 
Salze der Bernstein-, Am eisen-, Äpfel- u. M aleinsäure  schützen die gleichen Bakterien 
vor der Einw. desl. Lactose wie auch M ilch-, Essig- u. Propionsäure, Glycerin u. Glycero- 
phosphate haben keinen antagonist. Effekt (bis 10 /ig/ml) auf I. Die Fähigkeit eines 
Organismus, in Ggw. von 10 p g  je ml I u. einer Säure mit 4  C-Atomen zu wachsen, sagt 
über I-Resistenz nichts aus. (J. Bacteriol. 54. 7. Ju li 1947. New Brunswick, N. J .,  
Agricult. exp. Stat., Dep. of Microbiol.) K u n z m a n n .  4340

Clarke T. Gray und Jorgen M. Birkeland, D ie Beziehung einiger Strukturkomponenten  
des Streptom ycins zu seiner Wirkungsweise. Vortragsbericht. Das Streptosonlacton ist 
der krit. Anteil des Streptom ycinm oleküls. Die restlichen Anteile haben keine Wrkg. 
auf Escherichia coli. Die Carbonylgruppe ist für die Wirksamkeit nicht notwendig. 
(J. Bacteriol. 54. 6. Ju li 1947. Ohio, Ohio State Univ., Dep. of Bacteriol.)

K u n z m a n n . 4340
John Hays Bailey und Chester J. Cavallito, W irkungsweise des Dihydrostreptom ycins. 

Vortrag. D ihydrostreptom ycin  wird durch die Organismen oxydiert, dann durch das 
Cystein des Testserums inaktiviert. (J. Bacteriol. 54. 7. Ju li 1947. Rensselaer, N. Y ., 
Sterling-Winthrop Res. Inst.) K u n z m a n n .  4340

Ross S. Benham, D ie W irkung von Streptom ycin auf die Sauerstoff auf nähme von 
Eberthella typhosa. Streptomycin (I)-Zusatz in einer Höhe von 1000 E./ml zu einer 
Suspension von E . typhosa (ca. 3 mg Bakterientrockensubstanz/ml in Phosphatpuffer 
pH 7,4) bewirkte einen deutlichen Anstieg der 0 2-Aufnahme, der nicht durch Oxydation 
von I oder Verunreinigungen desselben hervorgerufen wurde. Die Ausnutzung kohlen-
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hydrathaltiger Substrate durch das Bacterium scheint in Ggw. von I vollständiger 
u. schneller abzulaufen. (Science [New York] 10 5. 69. 17/1. 1947. Chicago, Univ., 
Dep. of Bact. and Parasitol.) I .  W e in m a n n . 4340

C. Levaditi und J. Henry, Die Wirkung von Streptomycin auf den Bacillus anthracis 
in  vitro. Streptomycin zeigt einen ausgeprägten antibiot. Effekt gegenüber Bacillus 
anthracis in vitro bei Anwendung von Einheiten in der Höhe von 1,0 bis 10 E . (E. =  in 
y  pro cm3); es wurde Streptom ycin M erck  verwendet. Vergleichswerte ergaben sich 
mit Penicillin bei Einheiten von 0,25 u. 25 O. E . Die Wrkgg. zeigten eine frühzeitige 
u. vollständige Anabiose, die morpholog. Änderungen zur Folge hatte. (C. R. Seances 
Soc. Biol. Piliales 1 4 1 .  583— 84. Juni 1947. Inst. Alfred Fournier.) B a e r t i c h .  4340

T. Kushnick, C. I. Randles, C. T. Gray und J. M. Birkeland, Streptomycinbedürftige 
Varianten von Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa und B acillus subtilis. Labor- 
Stämme von Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa u. B acillus subtilis, welche 
Streptomycin (I)-resistent waren, wuchsen in einem modifizierten G ro ss o  wrrz-Nähr- 
boden (vgl. J .  Bacteriol. 50. [1945.] 109) unter Zugabe von I besser an. (Science [New 
York] 106. 587— 88. 12/12. 1947. Ohio, State Univ., Dep. of Bacteriol.)

I r r g a n g .  4340
C. Phillip Miller und Marjorie Bohnhoff, Über den M echanismus der Entwicklung 

von Streptomycinresistenz. Vortragsbericht. Eine größere Anzahl von Meningokokken 
kann einzelne streptomycinresistente Individuen enthalten. In stärkeren als optimalen 
Dosen kann Streptom ycin  die Bldg. resistenter Varianten begünstigen. (J. Bacteriol. 
54. 8 . Ju li 1947. Chicago, 111., Univ. of Chicago, Dep. of Med.) K u n z m a n n .  4340

Esther stubblefield, Eine morphologische Variante des Escherichia coli und ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Streptomycin. Eine auf Agar gezüchtete Escherichia 
coii-Kultur zeigte eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Streptomycin  (I) von ca. 
10/ug/ml; die Weiterzucht des Stammes führte durch Zufall zur Entw. runder Zellen, 
die in Weiterkultur ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber I bis auf 10000 /rg/ml er
höhten, sofern sie nicht wieder in Fortsetzung der Kultur Stäbchenform annahmen 
u. unter diesen Bedingungen nur noch bei <  100 fig  I/ml Nährsubstrat lebensfähig 
waren. Anhaltspunkte dafür, daß die runde Zellform eine bestimmte Zellform im 
Lebenscyclus der Escherichia coli darstellt, liegen nicht vor. (J. Bacteriol. 54. 569— 73. 
Nov. 1947. Kalamazoo, Mich., Upjohn Co., Res. Labor.) H. P. F i e d l e r .  4340

Kirsten Vennesland, Robert H. Ebert u n d  Robert G. Bloch, D ie Demonstration von 
natürlich vorkommenden streptomycinresistenten Varianten bei dem humanen Stam m  des 
Tuberkelbacillus H -3 7 B V .  V erss. a u f  DuBOS-Nährboden, b e im p ft m it 0,1 bzw.
0.2 mg einer 4 Wochen alten Kultur des Stammes H -3 7 R V . Eine begrenzte Anzahl 
von Röhrchen, die in Ggw. der 50- bzw. lOOfachen maximal bakteriostat. wirksamen 
Konz, von Streptom ycin  (I) bebrütet wurden, zeigte nach einiger Zeit Wachstum. 
Die daraus gewonnenen Bakterien zeigten eine lOOOOfach höhere Resistenz gegenüber
1. Kontrolle der I-Wirksamkeit in den Ausgangskulturen nach längerer Bebrütung 
ergab, daß diese zwar abgenommen hatte, aber immer noch ein Vielfaches der absol. 
hemmenden I-Konz. betrug. (Science [New York] 106. 476— 77. 14 / 11 .19 4 7 . Chicago, 
Univ., Dep. of Med., Frank Billings Med. Clinic.) J u n k m a n n .  4340

J. R. May, A. E. Voureka und Alexander Fleming, Probleme der Streptom ycin
bestimmung. 1) Einfl. des Kulturmediums: Von 4 verschied. Kulturmedien, gewöhn
licher Brühe (I), Pepton-W . (II), Glucose-Phenolrot-Serum-W. (III) (Darst. durch kurzes 
Erhitzen eines Gemisches aus 2 (Tin.) Serum, 6 W ., 2 10% ig. Glucoselsg. u. einer, 
deutliche Rotfärbung hervorrufenden Menge gesätt. PhenolrotXsg.), inakt., defibri- 
niertem menschlichen B lut (IV), benötigte I die höchsten, III die niedrigsten Strepto
mycin  (V)-Konzz. zur Hemmung einer gegebenen Testkultur; IV war verschiedentlich 
besser als I u. schlechter als II. —  2) Einfl. der Konz, des Kulturmediums: Mit W. 
lOfach verd. Brühe steigerte die Wrkg. von V gegenüber Staphylococcus um das 200- 
fache, gegenüber Klebsiella 41 sogar um das 333fache der Wrkg. in unverd. Brühe. 
Verdünnung mit physiolog. N aC l-Lsg. wirkte ebenfalls besser als die unverd., aber 
schlechter als die mit W. verd. Brühe. Noch deutlicher wurde die ungünstige NaCl- 
Wrkg. bei Verwendung von Serum-W., das für sich u. vor allem mit W. besser als 
mit N aC l-hsg. verdünnt wirkte. —  3) Einfl. der Einsaatmenge des Testorganismus: 
Im Gegensatz zum Pen icillin  (VI) nimmt die V-Wrkg. mit zunehmender Einsaat
menge ab. Für Testzwecke erwies sich die Einsaatmenge von 10 cm3 Kulturmedium 
als optimal. —  4) Einfl. des Luftsauerstoffes: Klebsiella 4 1 u. einige andere Organismen 
benötigen zur Wachstumshemmung unter anaeroben Bedingungen mehr V als unter 
aeroben. —  5) Einfl. der Testbehältnisse: Vgl. der mit gewöhnlichen Reagensgläsern 
(a) u. mit 2,5  cm langen offenen u. horizontal (b), geschlossenen u. horizontal (c) u. 
geschlossenen u. vertikal (d) gelagerten Capillaren erzielten Testergebnisse gegenüber
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B. coli, Friedländer B . u. Staph. ergab (wohl aus den unter 4) zitierten Gründen) die 
Überlegenheit von a u. b; gegenüber Streptococcus verhielten sich alle Testgefäße 
gleich. 6) Empfindlichkeit verschied. Testorganismen: Nach 1 ) u. 2) sind entspre
chende Angaben nur bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Kulturbedingungen von Wert. 
Auszugsweise zeigten in der Reihenfolge zunehmender Empfindlichkeit in Brühe 
Streptococcus viridans, H . influenzae, B . dysenteriae =  Haemol. Streptococcus u. Staph., 
in Serum-W. P s. pyocyanea  =  B . paratyphosus A  u. G =  B . dysenteriae =  Haemol. 
Streptococcus =  Streptococcus viridans, Friedländers B . u. Staph. größte Empfindlich
keit. —  7) Verteilung des V auf Serum  u. Blutkörperchen-, In einer Verdünnung von 
1/500000 zugesetztes V war in einem beschriebenen Modellvers. nach 1 Std. nur wenig, 
nach 6 Std. zu 50 %  vom Serum in die Blutkörperchen gewandert. —  8) V-Best. im 
B lut: Grundsätzlich hat hier eine Inaktivierung des V-hemmenden Serums durch 
VaStd. Erhitzen auf 56° vorauszugehen. Liquoid erwies sich hierzu wegen seiner V- 
hemmenden Eigg. als ungeeignet. Wurde neben V auch VI appliziert, so ist letzteres 
bei Verwendung auch VI empfindlicher Testorganismen durch Zugabe von Penicillinase  
unschädlich zu machen. —  Zur prakt. Best. wird als Medium III, aber mit nur 1% 
Glucose, als Testorganismus Friedländers B. (Klebsiella 41) oder der fast gleich emp
findliche Staph. empfohlen. Das zu prüfende Serum wird mit physiol. N aC l-Lsg. in 
steigendem Maße verdünnt, 0,25 cm3 jeder Verdünnung mit 0,25 cm3 des nach 3 be
impften Mediums versetzt (in b) u. wie üblich fortgefahren. E s empfiehlt sich, den 
gefundenen V-Wert mit einem Blindvers. mit der in V-freiem Serum gelösten, gefundenen 
V-Menge als zutreffend zu bestätigen. (Brit. med. J .  1947. I. 627— 30. 10/5.)

C. O. L a u b s c h a t .  4340 
R. Linz, Bestim m ung des Streptom ycins in  biologischen Flüssigkeiten. Modifikation 

der von D o n o v ic k  u . Mitarbeitern (J. Bacteriol. 50. [1945.] 623) angegebenen Ver- 
dünnungsmeth. mit Pseudomonas aerigonosa als Testorganismus. Die Empfindlichkeit 
beträgt 0,82— 0,9 y/cm3, bei weiterer Verdünnung der Testkultur bis zu 0,4 y/cm3. 
(C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  955— 56. Sept. 1947. Bruxelles, Univ. libre.)

C. O . L a u b s c h a t .  4340 
S. F. Quan und V. Kreekis, Verdünnungsmethode zur schnellen Bestim m ung von 

D ihydrostreptom ycin und anderen antibakteriellen Agenzien in  Körperflüssigkeiten. Be
schreibung einer einfachen Reihenverdünnungsmeth. zur Best. von Streptom ycin  (I) 
u. D ihydro-1 in Gesamtblut, Plasma, Serum, Urin u. Faecesextrakten. Als Testorganis
mus dient Bacillus prodigiosus, der Methylenblau in Ggw. von 0,3 E . D ihydro-1 oder 
I, nicht jedoch von 0,4 E./cm3 physiol. NaCl-Lsg. mit 1 %  Pepton reduziert. Die 
Ablesung erfolgt nach 3— 4 Stunden. Die Meth. eignet sich ebenso zur Best. von 
Penicillinen, Streptothricin, Tyrothricin, quatern. Alkylammoniumsalzen u. einigen aro- 
mat. Amidinen mit B . subtilis, S . typh im urium , S t. aureus S M , S t. aureus 209 P  u. 
Str. haemolyticus N . Y . 5 als Testbakterien. (J. Lab. clin. Med. 32. 1378— 81. Nov. 
1947. San Francisco, Univ. of California, George Williams Hooper Found. for Med. 
Res.) K . M a ie r .  4340

R. W. Rivett und W. H. Peterson, Streptolin , ein neues Antibioticum  aus einer 
Streptomycesart. Streptolin  (I) ist aus einer Kultur von Streptomyces No. 1 1  gewonnen 
worden auf einem Medium, das je 1 %  Sojabohnenmehl, geröstete Hundsbeeren, Glucose, 
0 ,5%  NaCl u. 0 ,1%  CaC03 enthielt (Medium A); hierbei wurden 2500/ml E . erhalten. 
Besser ist Medium B, das 2 %  Sojabohnenmehl, 0 ,5%  Hundsbeeren, 2 %  Glucose, 1%  
NaCl u. 0 ,1%  CaC03 enthielt : 35000/ml E . Medium C bestand aus Nitraten, K-Phosphat, 
F e S 0 4 u. Glucose: 10400/ml E . Das beste Medium enthielt 1 %  Sojabohnenmehl, 
1 %  geröstetes Korn, 1 %  Glucose, 0 ,5%  NaCl u. 0 ,1%  CaC03: 48600/ml E . Als not
wendige N-Quelle war Sojabohnenmehl bes. gut, dazu Glucose u. Glycerin als C-Quelle, 
ferner NaCl; die Ausbeuten betrugen 60— 70% . Zur weiteren Reinigung wurde I- 
Helianthat in das Hydrochlorid verwandelt (vgl. P e c k  u . Mitarbeiter, J .  Amer. ehem. 
Soc. 68. [1946.] 772); dieses I-HC1 enthält 34000/mg E . Bei 120° u. pH 3 bis 5 (1 Std.) 
wird es zu 50 %  unwirksam; in stärkeren Laugen u. Säuren ist es sehr unbeständig. 
Mäusen gegenüber ist es sehr giftig.

V e rs u c h e : Die Sporen von Streptomyces 1 1  werden auf einem Agarnährboden, 
der 1 %  Dextrin, 0 ,3%  gerösteten Kornextrakt, 0 ,5%  Trypton, 0 ,2%  K 2H P 0 4, 0,2%  
NaCl u. 0,001%  Fe enthielt, 5 Tage belassen; bei einem pH 2,5 wurde mit Celit u. das 
Filtrat bei pH 7,9 erneut mit Celit behandelt u. dann filtriert. Ein Vers. mit 50 Liter 
enthielt bei Ph 7,9 26000/ml E . Nach weiterer Reinigung mit Filter-Cel u. 7,6%ig. 
Pyridin-HCl bei pH 1,5  enthielt die Fl. 65000/ml E . —  Streptolin-H elianthat. 1,2  g
I-HC1 in 25 cm3 W. wurden bei pH 6,7 mit 1,25  g Methylorange, gelöst in 35 cm3 heißem 
W ., versetzt; in der Kälte schieden sich 1,69 g ab; F. 207— 2 1 1°  (Zers.); es enthielt 
15200/m g E. Hydrochlorid, aus dem Helianthat, [<x]p28 — 22° (c =  l ,8); es enthielt
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34000/mg E. Die Giftigkeit von I-HC1 bei Mäusen ist folgende: 0,09 mg werden ver
tragen, mit 0,27 mg sterben alle Tiere, mit 0 ,13 mg starben 40% , bei 0,20 mg 64% . 
In einer Tabelle sind vergleichende Werte von I mit Streptothricin u. Streptomycin 
angegeben; u. a. Wrkg. bei B. subtilis: I 33000/mg gegenüber Streptothricin mit 
460000/mg. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 3006— 09. Dez. 1947. Madison, Wisc., Univ. 
of Biochem.) R o th m a n n .  4340

D. H. Peterson, D. R. Colingsworth, L. M. Reineke und C. DeBoer, Beweise für die 
Anwesenheit von Streptothricin in  Streptolinkulturfiltraten. Aus 260 Liter eines Kultur
filtrats einer Streptolin  (I) erzeugenden Streptomycesspecies wurden 4,8 g einer I-freien 
Rohfraktion („Fraktion B “ ) gewonnen, die nach der Agarplattenmeth. von Loo u. a. 
(J. Bacteriol. 50. [1945.] 701) eine Wirksamkeit von 95 Einheiten/mg aufwies u. deren 
Wirksamkeit durch A l20 3-Chromatographie auf 225 Einheiten/mg gesteigert werden 
konnte. Im Wachstumshemmungsvers. an 10 Bakterienstämmen (B . subtilis, E. coli,
S. marcescens, S . albus, S. aureus, B . cereus, P . vulgaris, S. schottmuelleri, P C J -3 ,  
T. R .-160)  verhielt sich Fraktion B ähnlich wie Streptothricin  (II) u. verschieden von I u. 
Streptom ycin ; an 4 1 anderen Bakterienstämmen zeigten Fraktion B u. II ähnliche 
Hemmungsaktivitäten. An B . subtilis waren die Verhältnisse der Wirksamkeit in der 
Brühe zu der im Agardiffusionstest von Fraktion B u. II ähnlich u. wichen stark von 
dem von I ab. Die intravenösen Toxizitäten (Maus) von Fraktion B u. II sind ähnlich; 
I ist 36mal stärker tox. als Fraktion B. Der Streptomyces-St&mm  erzeugt somit außer 
I ein zweites, mit II ident. Antibioticum. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 3145— 46. Dez. 
1947. Kalamazoo, Mich., Upjohn Co.) K . F . M ü l l e r .  4340

S. C. Rittenberg, H. E. Sternberg und W. G. Bywater, D ie Schnellbestimmung von 
Tyrothricin in  Fermentationsflüssigkeiten. Zur Best. von Tyrothricin  (I) in Kultur
brühen wird eine Farbrk. des in I enthaltenen Tryptophans (II) mit p-Dimethylamino- 
benzaldehyd (III) u. N a N 0 2 herangezogen. Zentrifugierte Proben von 5— 10 cm3 (pH 
4,0— 4,5) I-haltiger Lsg. werden mit 5  cm3 absol. A. 10 Min. geschüttelt u. nach 20 Min. 
Stehen erneut abgeschleudert. 1 cm3 des klaren A.-Extrakts einer Mischung von 
0,5 cm3 5% ig. III-Lsg. (in konz. HCl), 0,5 cm3 A. u. 5,0 cm3 konz. HCl zugesetzt gibt 
eine rötliche Färbung, die mit 1 Tropfen 0,2%ig. wss. N aN 0 2-Lsg. nach blau um
schlägt. Die Blaufärbung wird nach 15  Min. photoelektr. (Filter 400— 465 m p) ge
messen. Das Verhältnis G ram icidin : Tyrocid in  in I wird von der Meth. nicht erfaßt, 
ferner können andere Il-haltige, alkohollösl. Substanzen das Ergebnis verfälschen. 
Die Meth. erlaubt die Best. von minimal 25 y  I/cm3 mit einer Genauigkeit von min
destens 5 % . (J. biol. Chemistry 168. 183— 89. 1947. Jersey City, S. B. Penick and 
Co., Res. Div.) K . M a ie r .  4340

Otto Schales und Godfrey E. Mann, Gramicidin-Derivate. 1. Mitt. Herstellung, 
hämolytische und bakteriostatische Eigenschaften. (Vgl. C. 1948. E . 1694.) Gramicidin  
(I) wurde mit verschied. Reagenzien (Formaldehyd, K-Nitrit, Chromsäure, Essigsäure, 
Brom, Jod, Hydroxylamin, HCl u. NaOH) behandelt. Die bei diesen Umsetzungen 
erhaltenen Derivv. unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Toxizität, in ihren bakterio- 
stat. u. hämolyt. Eigg. sowohl gegenüber dem reinen I wie untereinander. Die Aktivität 
der neuen Verbb. gegenüber Staph. aureus schwanken zwischen 14 u. 58 %  der des I. 
Die mit dem Nitrit u. Brom erhaltenen Reaktionsprodd. waren inaktiv. Während bei 
einer Inkubationszeit von 4 Std. das bei der Rk. zwischen I u. Formaldehyd erhaltene 
Reaktionsprod. sich in seiner Wrkg. gegenüber dem ersteren nicht unterscheidet, wurde 
bei dem nach einer 18std. Reaktionszeit erhaltenen Methylol-I gegenüber dem Staph. 
aureus eine doppelt so starke Aktivität u. gegenüber Strep. Lancefield die halbe Ak
tivität ermittelt. (Arch. Biochemistry 13 . 357— 69. 1947. New Orleans, Chem. Res. 
Labor, of the Alton Ochsner Med. Found.) R o h r l i c h .  4340

R. Seigneurin und A. Roux, Von einigen höheren P ilzen  gebildete antibiotische 
Substanzen. Die Unters, wss. Auszüge einer Anzahl höherer Pilze auf bakteriostat. 
Wirksamkeit ergab bei St. aureus für Extrakte aus Tricholome georgii u. aus Clitocybe 
candida eine 3- bzw. 2fach geringere Aktivität als für P enicillin . (Ann. Inst. Pasteur 73. 
595— 98. j uni 1947. Grenoble, Hôpitaux civils.) K . M a ie r .  4340

Nirmal Kumar Sen und Promode Ranjan Banerjea, Chemische Untersuchungen 
über den natürlichen Fruchtkörper des P ilzes Polystictus sanguineus (L ) M ey. 1. Mitt. 
E;j wird die chem. Analyse u. Unters, der antibakteriellen Aktivität des Fruchtkörpers 
von Polystictus sanguineus beschrieben. Die mit verschied. Lösungsmm. erhaltenen E x 
trakte zeigen verschied, starke antibakterielle Aktivität. Der Ae.-Extrakt enthält eine 
Substanz mit Säurecharakter u. mit der höchsten Aktivität gegenüber Typhusbacillen 
u. Staph. aureus. Der PAe.-Extrakt enthält eine Mischung von KW-stoffen u. etwas 
färbender Substanz. Der CHC13-Extrakt enthält 2 Pigmente, ein rotes u. ein gelbes. 
In der gelben Fraktion wurde ein Flavonderiv. gefunden. Der für die antibakterielle



Wrkg. verantwortliche Faktor wird „Polyporin“  genannt. (Ind. News Edit. J .  Indian 
chem. Soc. 10. 53— 59. 1947. Calcutta, Presidency Coll., Chem. Labor.)

P a t z s c h . 4 3 4 0
A. R. Prévôt, H. Beerens und J. Zimmès-Chaverou, Untersuchung über die morpho

logischen, physiologischen und biochemischen M erkm ale von Spherophorus varius. Aus 
einem Zahngeschwür wurde ein gramnegativer, nicht sporender Anaerobier isoliert, der 
sich als Spherophorus varius erwies. E r gleicht Sph. funduluform is, bildet aber lange, 
treppenförmige Verbände, die den Eindruck multivacuolärer Streptobacillen erwecken. 
Die Sphäroiden sind sehr zahlreich u. erscheinen früh in allen Substraten, ln der Gela
tinestichkultur entstehen linsenförmige Kolonien. In einer glucosehaltigen VF-Bouillon 
wachsen die Keime rasch, trüben diffus u. entwickeln große Mengen übelriechenden 
Gases. Gelatine wird nicht verflüssigt, Milch gerinnt nicht. Sehr gute Vergärung von 
Glucose, Lävulose, M altose, Galaktose, Saccharose, Lactose, Sorbit u. Glycerin. Keine 
Nitratred., jedoch wird Neutralrot innerhalb 24 Std. reduziert. Indolbldg., Spuren von 
Skatol, H 2S, N H 3, Aldehyde, Ketone u. flüchtige Amine, Alkokole, Acetylmethylcar- 
binol u. flüchtige Säuren treten auf. Unter letzteren befindet sich Milchsäure, aber 
keine Bernsteinsäure. Keine pathogene Wrkg. auf Kaninchen u. Meerschweinchen. 
Keine Toxine u. Hämolysine. 5 O.E. Penicillin hemmen die Entw. absolut. (Ann. Inst. 
Pasteur 7 3. 390— 91. April 1947. Paris, Inst. Pasteur.) J .  K e i l .  4350

A. R. Prévôt und J. Laplanche, Untersuchung über ein neues anaerobes Bacterium  
aus Französisch-Guinea ; Cillobacterium combesi n. sp . Aus der Urwalderde Französ.- 
Guineas isolierten Vff. ein neues anaerobes Bacterium mit folgenden Merkmalen: gram
positiv, red. Neutralrot u. Safranin, Gelatineverflüssigung in 5 Tagen, Milchgerinnung 
nach 8 Tagen; koagulierte Proteine werden nicht angegriffen, keine Vergärung von 
Zucker, keine Red. von N 0 3 zu N 0 2. In der VF-Bouillon mit 1 %  Glucose werden 0,07 g 
H 3S  u .  N H 3, Alkohole, Spuren von Acetylmethylcarbinol u. 0,32 g/100 cm3 an flüchtigen 
Säuren (Ameisen-, Butter- u. Valeriansäure) gebildet. (Ann. Inst. Pasteur 7 3. 687— 88. 
Ju li 1947. Paris.) J .  K e i l .  4350

P. Drutel und H. R. Olivier, D ie E inw irkung verschiedener Stäm m e von Bacillus 
subtilis auf die Kohlenhydrate. Um die verschied. Arten des Bacillus subtilis zu unter
scheiden, wird ihre Einw. auf 9 Kohlenhydrate (Galaktose, Glucose, Lactose, Lävulose, 
Maltose, Mannose, Saccharose, d-Xlose u. Z-Xylose) untersucht. Zu diesem Zweck wird 
der Bacillus subtilis in Pepton-W. vom pH 7,6 gezüchtet; nach Zugabe von 2% ig. 
Kohlenhydratlsgg. u. 48std. Verweilen im Wärmeschrank bei 37° wird die Restmenge 
der Kohlenhydrate mit FEHLiNGScher Lsg. bestimmt. Aus den in einer Zahlentafel 
zusammengestellten Ergebnissen geht hervor, daß die 10 geprüften Stämme von Bazil
len der Gruppe subtilis hauptsächlich die Saccharose fermentieren. E s folgen, geordnet 
nach der Angriffsstärke, Maltose, Mannose, Glucose, Lävulose u. d-Xylose, wogegen 
Lactose u. Z-Xylose wenig u. Galaktose fast gar nicht zerstört wird. Diese Eigg. weisen 
alle Stämme gemeinsam auf; ihre Unterscheidung ist möglich auf Grund ihrer Einw. auf 
Saccharose, die zwischen 47,4 u. 9 4,3%  schwankt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1. 
374— 77. April 1947.) W e s l y .  4350

Frédéric Dienert, A npassung von M ikroben an Arsenate. B . Eberth u. B. Para- 
typh i B  lassen sich nicht in gleicher Weise wie B . Coli gegen 10% ig. Arsenatslgg. wider
standsfähig machen. Die Anpassung gelingt jedoch, wenn man mit einer 0,5% ig. Arse- 
natlsg. beginnt u. 3 %  K 3P 0 4 zusetzt. Sobald die Arsenatkonz. jedoch 2 %  erreicht hat, 
muß das Phosphat aus der Lsg. entfernt werden, da es dann die Anpassung nur hindert; 
es wirkt also nur einleitend auf die Reaktion. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 
1394— 95. 22/12. 1947.) K a l k .  4350

G. Pontecorvo, Genetische Methoden in  der Entwicklung von mikrobiologischen 
Bestimmungsverfahren. Kurze Übersicht über Ergebnisse der Arbeiten von A u e r b a c h ,  
B e a d l e ,  D e m e r e c ,  F r i e s ,  P o n t e c o r v o ,  R a p e r ,  T a t u m  u .  ihren Mitarbeitern (1941 bis 
1946) über die Verwendung von natürlichen oder durch ionisierende Strahlung oder 
chem. erzeugten Mutanten gewisser Hefen, Schimmelpilze u. Bakterien, die die erbliche 
Unfähigkeit erworben haben, einen für sie erforderlichen Nährstoff zu synthetisieren
u. nun durch ihr Wachstum die Ggw. dieses Stoffes im Substrat beweisen u. seine Best. 
ermöglichen. (Biochem. J .  4 1 .  Nr. 1. X I I — X II I . 1947.) D e g n e r .  4360

T. F. Macrae, Bestim m ung von Am inosäuren auf biologischem Wege. Kurze Über
sicht über den Stand der Entw. der Verff., die dadurch gekennzeichnet sind, daß ge
eignete M ikroorganism en  auf die Ggw. einer für sie spezif. exogenen Am inosäure  im 
Substrat durch Wachstumsbeschleunigung reagieren. Beim Vorliegen der ziemlich 
reinen Aminosäure sind diese Verff. quantitativ u. zur Best. des Reinheitsgrades brauch
bar. Bei komplizierteren Substraten können andere Stoffe (Vitamine, andere Amino-

E- 1736 E 3. M ik r o b io lo g ie .  B a k t e r i o l o g i e .  Im m u n o lo g ie .  1947



säuren, Salze usw.) durch eigene wachstumhemmende oder -fördernde Wrkg. auf den 
Mikroorganismus stören. (Biochem. J .  4 1. Nr. 1 . X . 1947.) D e g n e r .  4360

D. J. Finney, Statistische Gesichtspunkte hei mikrobiologischen Bestimmungen. Kurze 
Übersicht über die D osis- Ferfta^ewsbeziehung (I) bei mikrobiol. Testmethoden. Bei 
proportionaler I gilt y  =  a f  b R  x, wenn y  =  a +  b x die Standardkurve u. B  
die gesuchte Aktivität darstellen; Zahl der notwendigen Bestimmungen, Prüfung der 
Linearität. Bei nichtlinearer I ist häufig eine Vereinfachung der Berechnung durch eine 
Transformation von Dosis u. Verhaltensgröße erzielbar, z. B. besteht oft eine gerad
linige Beziehung zwischen Verh. u. dem Logarithmus der Dosis. Die statist. Analyse 
komplizierter I-Kurven ist umständlich. In solchen Fällen wird von I p s e n  (Contribu- 
tion to the Theory of Biological Standardization. Copenhagen, 1941) Best. einer Stan- 
dard-Verhaltenskurve  vorgeschlagen, die zur empir. Umwandlung der für Standard- u. 
Testprobe-Rk. in Äquivalentdosen  dienen kann. Bei Serientesten ist eine Standardisie
rung der Berechnungen zur Verminderung der Rechenarbeit wesentlich, wobei letztere 
häufig durch graph. Methoden zu ersetzen ist. (Biochem. J .  4 1. V — V II. 1947.)

K . M a i e r .  4360
Paul Chauchard, Henriette Mazoue und Raoul Lecocq, Chronaxiemetrieforschung 

über p-Aminobenzoesäure und Verbindungen m it V itam in H -W irkung (bakteriologische 
Nutzanwendungen). p-Aminobenzoesäure (I), aber auch B iotin  u. Folsäure, per os oder 
subcutan einem Normalindividuum zugeführt, üben zuerst eine Erregung, dann eine 
Depression auf den Nervenfunktionsablauf aus. Diese Wrkg. dient als Test, um die 
Antisulfonamid-Aktivität verschied. Substanzen u. bes. von Mikroorganismen (MO) 
zu bestimmen, in dem die Änderung der Chronaxie gemessen wird. So werden bei R at
ten, die 2  bis 3 Tage lang p-Aminophenylsulfonamid erhalten hatten, durch sulfonamid
resistente MO die erhöhten Chronaxiewerte normalisiert, durch sulfonamidsensible MO 
nicht verändert. Ein analoger Test ist mit Penicillin (II) durchführbar. Hier fanden 
Vff. noch, daß I gegen II zu sensibilisieren vermag, was klin. ausgenutzt wird. (Ann. 
Inst. Pasteur 7 3. 9 2 2 — 2 5 . Sept. 1 9 4 7 .)  K . B ö h m . 4 3 6 0

Eric C. Wood, Berechnung des mikrobiologischen Verbrauchs von Am inosäuren und 
anderer Wachstumsfaktoren. Bei mikrobiolog. Unterss. über spezif. Nährstoffe ist die 
Beziehung zwischen Dosis des angewandten Stoffes u. des darauf erfolgenden Wachs
tums oft nicht linear. Es wurde gefunden, daß beim Aufträgen des logDOSiS gegen 
logwachsturn die sich ergebenden Punkte gewöhnlich über ein größeres Gebiet linear 
verlaufen. Dies ermöglicht eine leichte Berechnung der Versuchswerte u. ihrer Fehler. 
Beispiel mit Kurven. (Analyst 72. 8 4 — 9 0 . März 1 9 4 7 . London, Vivol Ltd.)

G o e b e l .  4360
A. Z. Hodson und G. M. Krueger, D ie direkte Bestimmung von Leucin. Anwendung 

auf M ilch und einige andere Nahrungsmittel. Es wurde eine direkte Meth. zur Best. von 
Leucin in Nahrungsmitteln entwickelt unter Verwendung einer „leucinfreien“  Mutante 
von Neurospora crassa. Sie erfordert vor der Best. keine Hydrolyse des Eiweißes u. 
gibt Werte, die gut mit den nach der S. faecalis-Meth. erhaltenen übereinstimmen. 
(Arch. Biochemistry 12 . 435— 40. 1947. Greenville, 111., Pet Milk Co., Res. Labor.)

K . M a i e r .  4360
Miliard J. Horn, D. Breese Jones und Amos E. Blum, Mikrobiologische Bestimmung 

von Threonin in  Proteinen und Nahrungsmitteln. (Vgl. hierzu C. 1947. 1777.) Zur mikro
biolog. Best. des Threonins (I) ist Streptococcus faecalis geeignet. Das Kulturmedium
u. der Vorgang waren dieselben wie bei der Lysinbest., lediglich das Pyridoxin wurde 
durch 400 y-P yridoxam in  ersetzt. I-Geh. einiger Proteine u. Nahrungsmittel für asche
freies u. getrocknetes Material: Arachin  2,89, Casein 4,80, Conarachin 1,93, Baumwoll- 
samenglobulin 3,96, Cocosnußglobulin 4,06, Edestin  4,34, Ovalbumin 4,48, Gelatine 2,10, 
Glycerin 3,0, Lactalbum in  5,37, Erdnuß, Gesamtglobuline 3,24, Phaseolin  4,16, R inder
muskel 5,80, Zein  2,62, Gerste 0,42, B rasil. Nußmehl 1,60, M ais (insgesamt) 0,54, M ais  
(K eim  entfettet) 1,09, Baumwollsamenmehl 2,38, Trockenei 3,00, Trockenmilch 2 ,15 , E rd
nußmehl 1,93, Erbsen  1,09, Reis 0,28, Sojam ehl2,53, Weizen 0,57, Weizen (K eim  entfettet) 
1,63, Roggen 0,49, Bierhefe 2 ,54% . Die ermittelten Werte stimmen mit den theoret. 
bzw. den bisher bekannten Daten des Schrifttums gut überein. (J. biol. Chemistry 169. 
739— 43. Aug. 1947. Washington, D. C., U. S. Dep. of Agric., Agricultural Res. Admi
nistration, Bureau of Human Nutr. and Home Economics.) J u n g .  4360

Max S. Dunn, Merrill N. Camien, S. Shankman und Harriette Block, Die Bestimmung 
VOn d(— )- und l(-\-)-Glutaminsäure in  Eiweißhydrolysaten. Vff. stellen fest, daß d(— )- 
Glutaminsäure (I) keine Wachstumswrkg. auf Streptococcus faecalis R  (8043) u. Leuco- 
nostoc citrovorum (8082) ausübt u. daß I eine mit der Z(+)-Glutaminsäure (II) gleiche 
Wrkg. auf 7 Stämme ausübt. I zeigt eine unterschiedliche schwache Wrkg. auf 1 1  
Stämme. Es wird gezeigt, daß I u. II mit beträchtlicher Genauigkeit in Aminosäuretest-
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mischungen mit einem Verhältnis von 1 : 3  an I u. II best, werden können. Es wird aus 
den Unterss. geschlossen, daß Casein wenig, wenn überhaupt I enthält u. daß Zellen 
von Lactobacillus arabinosus einen Geh. von ungefähr 4%  sowohl von I als auch von 
II enthalten. (J. biol. Chemistry 168. 43— 49. 1947. Los Angeles, Calif., Univ., Chem. 
Labor.) N e h b in g . 4360

M. Walter, D ie mikrobiologische Bestim m ung von d (+ )-P a n th en o l als 2.4-D ioxy-
з.3-dimethylbuttersäure. Durch V erseifung wird Panthenol (I) in 2.4-dioxy-3.3-di- 
methylbuttersaures N a  (II) u. 3-A m inopropanol gespalten. Acetobacter süboxydans kann 
zum Wachstum statt I auch II verwerten. Weil diese Mikroorganismen zur Bldg. einer 
Oberflächenhaut neigen, die sich durch Schütteln nicht gleichmäßig verteilen läßt, sind 
Trübungsmessungen zur Best. des Wachstums ungeeignet. Doch kann das Wachstum 
auch durch Titration der gebildeten Gluconsäure verfolgt werden, wenn Glucose als 
Kohlenhydrat quelle zur Nährlsg. gegeben wird. Bessere Ergebnisse werden durch Best. 
der Sorbose mit FEHLTNGscher Lsg. erhalten, wenn Sorbitnährböden verwendet werden. 
Die Zus. eines vollsynthet. Nährbodens ist angegeben. (Z. Vitaminforsch. 18. 228— 36.
1947. Basel, F . Hoffmann-La Roche & Co. A.G ., Wissensch. Labor.) L o c h . 4360

S. C. Pillai, T. K. Wadhwani, M. I. Gurbaxani und V. Subrahmanyan, Relative  
W irksam keit von Bakterien und Protozoen bei der Ausflockung und Oxydation in  Wasser 
suspendierter organischer Substanz. 81 Bakterienstämme aus Wasserproben, Böden, 
Komposthaufen, Abwasser u. Faeces (Rind, Pferd) werden einzeln oder mit Protozoen 
(Vorticella, E p is ty lis ) in sterilisierte Suspensionen organ. Materials (I), erhalten aus 
Boden, Abwasser u. Kompost, gebracht, Luft hindurchgeleitet u. die ausflockende Wrkg. 
der Organismen auf I untersucht. Die Bakterien zeigten gegenüber den Protozoen ein 
relativ kleines Ausflockungs- u. Oxydationsvermögen für I. Die Protozoen spielen bei 
der aeroben Reinigung von Abwässer usw. eine entscheidende Rolle. (Current Sei. 16. 
340— 41. Nov. 1947. Bangalore, Indian, Inst, of Sei., Dep. of Biochem.)

K . M a ie r . 4360
Maurice stacey, Übersicht über Immunochemie. Bericht über Forschungsergebnisse 

in der Immunochemie betreffend die chem. Natur von Antigenen u. Antikörpern, die 
Antigen-Antikörperrkk., Entstehung u. Reinigung von Antikörpern, Analysen bakte
rieller Antigene u. Blutgruppensubstanzen usw. —  1 7 1  Literaturangaben. (Quart. Rev. 
[chem. Soc., London] 1 .  179— 245. 1947. Birmingham, Univ., Dep. of Chem.)

F is c h o e d e r . 4370
Henry P. Treffers, Immunochemie. Übersichtsbericht. Methoden, bakterielle 

Ernährung, bakterielle Toxine, markierte Elemente bei der Unters, von bakteriellen u. 
Virusantigenen, bakterielle u. Blutgruppenantigene, bakterielle Enzyme, Viren, Ur
sprung u. Eigg. der Antikörper, Anthraximmunität. 1 1 3  Literaturzitate. (Annu. Rev. 
Microbiol. 1 .  263— 90. 1947. New Haven, Conn., Yale Univ., School of Med., Dep. of 
Bacteriol. and Immunol., Sect. of Immunochem.) K . M a i e r . 4370

Emil L. Smith und Richard D. Greene, Weitere Untersuchungen über die A m ino
säurezusammensetzung von Im m unproteinen. Die aus dem Plasma von Mensch, Pferd
и. Kuh isolierten Immunproteine, sowie die Lactoglobuline des Colostrums u. der 
Kuhmilch wurden mikrobiolog. mit Streptococcus faec. auf Geh. an Ar ginin, Histidin, 
Lysin, Isoleucin, Threonin u. Methionin untersucht. Cystin wurde photometr. nach 
B r a n d  u . K a s s e l l  bestimmt. Unter den Plasmaproteinen haben die y-Globuline von 
Pferd u. Kuh einen höheren Geh. an bas. Aminosäuren, Isoleucin, Threonin u. Methio
nin als die T-Globuline der gleichen Arten. Von den menschlichen Proteinen ist das 
y-Globulin 11 -1 ,2  den y-Globulinen der anderen Arten ähnlich u. das y-Globulin II-3  
den T-Globulinen. Die gesamte Gruppe der Immunproteine ist sich in der Zus. sehr 
ähnlich. Bemerkenswert ist der hohe Geh. an Threonin (7,4— 1 1 ,1 % ) . Für den S-Geh. 
sind hauptsächlich Cystin u. Methionin verantwortlich. (J. biol. Chemistry 171. 355  
bis 362. Nov. 1947. New Brunswick, E . R. Squibb and Sons, Biol. Labors.)

H e t n s . 4370
Alexandre Rothen, Immunbiologische Reaktionen zwischen F ilm en von Antigenen 

und Antikörpermolekülen. Antigene werden als Filme auf Metallplatten angetrocknet. 
Verwendung finden Eialbumin, Rinderalbumin, Feritin u. Polysaccharid vom Pneu- 
mococcus III. Ehe die Antikörper als Tropfen aufgebracht wurden, wurden die Filme 
mit einer Schicht von Bariumstearat, Oktaodekylamin u. Formvar (Polyvinylformalin) 
bedeckt. Durch Dickenmessung wurde nach Rk. mit dem Antikörper die Intensität der 
Antigen-Antikörperrk. bemessen. Vergleichbare Ergebnisse erzielte man nur bei genau 
eingehaltener Waschtechnik. Die Rk. wurde durch die aufgebrachten Schichten, je 
nach ihrer Dicke gehemmt. Je  dicker die Schicht, um so stärker die Hemmung. Der
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Ernfl. dieser Eremdkörperbarriere ist also lediglich durch seine Dicke bedingt. (J. biol. 
Chemistry 168. 75— 97. 1947. New York, Rockefeiler Inst, for Med. Res., Labor.)

. M ü l h e n s . 4370
E. Haurowitz, Sh. Tekman, Mürvet Bilen und Paula Schwerin, D ie Reinigung von 

Azoprotein-Antikörpern durch D issoziation spezifischer Präcipitate. Azoproteine (An- 
thranilsäure, p-A m inobenzylam in-, Arsanilsäure- u. Sulfanilsäure-Schafserumglobülin  
sowie Anthranilsäure-Rinderserum globulin) wurden zur Immunisierung von Kaninchen 
verwandt. Die gewonnenen Sera wurden mit dem homologen Antigen versetzt, nach 
Präcipitation noch 30 Min. bei 38° gehalten u. dann für 12  Std. eingefroren. Anschließend 
wurden die Präcipitate isoliert, im 2— 3fachen Vol. einer 10% ig. NaCl-Lsg. aufge
schwemmt u. nach Abkühlen auf 0° mit HCl oder H3P 0 4 (meist 0,1 n) auf das doppelte 
Vol. aufgefüllt. Anschließend wurde sofort abzentrifugiert u. das Überstehende mit 
NaOH neutralisiert. Das Zentrifugat wurde dann noch ein zweitesmal ebenso extra
hiert. 50— 80%  des Antikörpers sind auf dieseWeise extrahierbrar. Durch Wieder
holung des gesamten Vorgangs läßt sich eine mindestens 90%ig. Antikörperpräparation 
erhalten. —  Die Dissoziation des spezif. Präcipitats durch Säure-Salzmischungen beruht 
auf der Unlöslichkeit von Azoproteinen in Säuren. (Biochem. J .  4 1. 304— 08. 1947. 
Istanbul, Univ., Dep. of Biol. and Med. Chem.) J t j n g . 4370

Gunnar Norlin, über die eiweißbildenden Eigenschaften des Diphtheriebacillus. 
Diphtheriebakterien (P . W .#-Stamm „ Toronto“ ) bilden bei Züchtung auf Caseinhydro- 
lysatmedium nach M u e l l e r  u . M il l e r  (J. Immunology 40. [1941.] 21) unter Zusatz 
von Ee ca. 30 Flockungseinheiten Diphtherietoxin (I)/cmJ, die 1,5  mg Eiweiß-N/100cm3 
entsprechen. Daneben wird anderes Eiweiß entsprechend 3,5 mg N/100 cm3 syntheti
siert. Wenn die Fe-Menge derart bemessen ist, daß kein I im Kulturfiltrat direkt 
nachgewiesen werden kann, sind auf Grund des Tiervers. ca. 105— 106 cutane Dosen/cm3 
vorhanden, während die Eiweißsynth. gleich bleibt. 0,33 mg Fe/Liter Nährlsg. ver
mindern die I-Bldg. auf 1/i0 u. steigern das Bakterienwachstum um ca. 20%  ohne eine 
Veränderung der Proteinsynth. oder des Zuckerverbrauchs hervorzurufen. Bei 1 mg 
Fe/Liter ist die I-Bldg. vollständig gehemmt. (Acta pathol. microbiol. scand. 24. 525
bis 530. 1947. Stockholm, State Bacteriol. Labor.) K. M a ie r . 4370

Louis Pillemer, David Toll und Shirley J. Badger, D ie Immunochemie von Toxinen  
und Toxoiden. 3. Mitt. D ie Isolierung und Kennzeichnung von Diphtherietoxoid. Me
thoden zur Trennung von hochgereinigtem Diphtherietoxoid (I) (entgiftetem Toxin) wer
den angegeben. I ist ein wasserlösl. homogenes Protein mit einer elektr. Beweglichkeit 
von 8,1 X 10~5 in Veronalpuffer von 0,1 Ionenstärke bei pH 8,6 u. einer gleichmäßigen 
Sedimentierung von 4,6 SvEDBERG-Einheiten. Die Herst. ergibt konstante Löslich
keitsverhältnisse u. befriedigt die bekannten Anforderungen für ein reines Protein. 
Gereinigtes I enthält weder S, P, Kohlenhydrat noch Fe, Co oder Porphyrin. Das ge
reinigte I präcipitiert nicht mit antidiphther. Kaninchenserum. Das Endprod. enthielt 
2000— 2200 L f  pro mg Stickstoff. Es zeigt eine starke Flockung mit Antitoxin mit 
einer merklich verkürzten Flockungszeit gegenüber dem ungereinigten Toxoid. (J. biol. 
Chemistry 170 . 5 7 1— 85. Okt. 1947. Cleveland, Western Reserve Univ., Inst, of 
Pathol.) Mü l h e n s . 4370

Richard Merten und Hans Thanisch, Abwehrfermentreaktionen gegen Bakterien
eiweiß  (Tuberkelbacillen und Diphtheriebacillen). (Vgl. C. 1948. I. 915.) Nach der In
jektion von Tuberkelbakterien- u. Diphtheriebacilleneiweiß treten im Harn von Kanin
chen Abwehrproteinasen auf, die spezif. gegen das injizierte Eiweiß gerichtet sind. (Z. 
Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  337— 50. 20/12. 1947. Köln, Univ., 
Med. Klinik.) F is c h o e d e r . 4370

Richard Merten und Wilhelm Jäger, Abwehrfermentreaktionen gegen Bakterien
toxine (Tuberkulin und Diphtherietoxin). Kaninchen wurden Tuberkel- oder Diphtherie
toxin injiziert u. das Auftreten von Abwehrfermenten im Harn sowie deren Abklingen 
verfolgt. Der Abbau der Substrate wurde durch die N inhydrin -Rk. mittels Photozellen
colorimeters bestimmt. Tbc-Behandlung führt zum Abbau von Tbc-Protein, der sich 
durch Intensität deutlich vom geringeren Abbau des Diphtherieproteins, sowie Leber-
u. Eiersubstrat unterscheidet. Auch nach Di-Behandlung zeigen sich spezif. Abbau
reaktionen. Nach der Behandlung mit entgifteten Di-Formoltoxoid  bleibt die Abwehr - 
ferment-Rk. aus. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  27— 42. 1/8. 1947. 
Köln, Univ., Med. Klin.) L o c h . 4370

Clara Torda und Harold G. Wolff, Über den Mechanismus der durch Clostridium  
botulinum -Toxin hervorgerufenen Lähmung. D ie Wirkung des Toxins auf die Acetyl- 
cholinsynthese und auf gestreiften M uskel. Geringe Dosen der Toxine  (I) von CI. botu
linum , Typ A  u. B , verminderten in aeroben u. anaeroben Verss. mit zerkleinertem 
Frosch- u. Mäusehim, sowie mit Hirn I-behandelter Mäuse die Acetylcholin(ll)-Synth.ese.
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Die Hemmung in vivo war nicht vollständig, da wahrscheinlich die Zellkomponenten 
das intracelluläre Enzym vor I-Einw. schützen. Die Ansprechbarkeit gestreiften Mus
kels (Rectus abdominis) auf II erfuhr durch kleine I-Konzz. (1— 100 D L 60/100 cm3 
Ringerlsg.) keine Änderung, durch hohe (10 000 D L 6n/100 cm3) eine mäßige Steigerung. 
Die Verss. deuten darauf hin, daß der Wirkungsmechanismus von I bei Auslösung der 
Lähmung vorwiegend in einer Verminderung der Il-Synth. besteht. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeut. 89. 320— 24. April 1947. New York Hosp. and Cornell Univ., Med. 
Coll., Dep. of Med. (Neurol.) and Psychiatry.) K . M a ie r .  4370

Maylis Guillaumie, M. Fabre und G. Bécoulet, D ie hämolytische W irksam keit ver
schiedener Präparate von Perfringenstoxin. Gewisse Perfringenstoxine, die in einer be
stimmten Nährlsg. unter Zusatz von Cholesterin oder Leber bereitet worden sind, sind 
kaum hämolyt. in gewöhnlichem physiol. W. oder in phosphathaltigem physiol. Wasser. 
In Ggw. von kalkhaltigem physiol. W. u. von Hammelerythrocyten gestatten diese 
Toxine die Best. des Geh. der Anti-Perfringensseren an Antitoxin. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 1 4 1 .  335— 38. April 1947.) W e s l y . 4370

G. Sandor, Die Eigenschaften und die Reinigung der Antitoxine. Antitoxine (AT) 
gehören im Gegensatz zu anderen Antikörpern, die Euglobuline sind, der Pseudoglobu
linfraktion an u. sind im Rohserum mit nicht spezif., aber physikal.-chem. ident. Pro
teinen verbunden. Fällungen mit Salzen führen daher nicht zu einer ausreichenden 
Reinigung der A T . Durch Pepsin (I) im schwach sauren Milieu erfahren A T  nur gering
fügige Veränderungen (Verkleinerung des Mol.-Gew. von 180 000 auf etwa 90 000, A b 
nahme des N-Geh. pro AT-Einheit, geringere elektrophoret. Wanderungsgeschwindig
keit, Verschiebung des isoelektr. Punktes von pH 5,8— 6,0 auf etwa 7,0, verringerte 
Koagulation bei Erwärmung, Verlust der Absorbierbarkeit durch Al(OH)3 oder Ca- 
Phosphate). Normale Serumproteine dagegen werden durch I wesentlich stärker ange
griffen, sie sind dann durch Erwärmung leicht koagulierbar u. werden von Al(OH)s gut 
absorbiert. Die hohe Resistenz der AT-Moll. gegen I machen die proteolyt. Serum
reinigung zur Meth. der Wahl. Bei Behandlung von Flocken aus Toxin u. A T  (aus 
Rohserum) mit I sind A T  eluierbar, die ähnliche Eigg. wie die direkt aus Serum mittels 
I gewonnenen besitzen, aber 0,03 mg Protein pro E . enthalten u. sich teilweise wie 
Euglobuline bei der Dialyse verhalten. Die elektrophoret. Fraktionierung zwecks AT- 
Anreicherung kann mit Erfolg nur an einem durch Na2S 0 4-Fällung gewonnenen Ge
misch von ß- u. y-Globulinen durchgeführt werden. Das elektrophoret. Verf. arbeitet 
relativ verlustreich, liefert aber sehr reine AT, die völlig gleiche Eigg. haben wie die 
durch I gereinigten (Mol.-Gew. 90000). (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 157— 64. Jan./März 
1947. Paris, Inst. Pasteur.) F is c h o e d e r . 4370

C. L. Oakley, Die Bestim m ung von Antitoxinen. Die in Bakterienfiltraten ent
haltenen Toxine (I) sind in einigen Fällen Enzyme, wie z. B. das a- T oxin  von CI. welchii, 
das ß- u. y -T oxin  von CI. oedematiens, die Lecithinasen darstellen, oder das K  -Toxin  
von CI. welchii, eine Collagenase, während A rt u. Wirkungsweise der übrigen unbekannt 
sind. Ihre Ggw. ist durch die charakterist. Wrkg. nachweisbar (letal bei intravenöser 
Injektion, nekrot. oder hautrötend bei intracutaner, hämolyt.). Alle I haben Antigen
charakter, d. h. sie rufen in lebenden Säugetieren nach der Injektion Bldg. von A n ti
toxine (II) hervor, welches die Toxizität von I neutralisieren kann. II werden durch 
Beziehung auf einen willkürlich gewählten Standard ausgewertet, indem man die 
Menge des unbekannten Serums ermittelt, die die Aktivität der „F iltrattestdosis“  (A) 
auf ein bestimmtes Niveau herabsetzt. A ist die Menge tox. Filtrats, die mit x Ein
heiten Standardantitoxin gemischt unter geeigneten Bedingungen eine bestimmte 
Standardwrkg., z. B. Abspaltung einer gewissen Menge einer definierten Substanz aus 
Substrat bei I mit Enzymcharakter, 20% ig. Hämolyse einer Erythrocytensuspension, 
Bldg. nekrot. Bezirke bestimmter Größe auf Meerschweinchenhaut, Tod der Hälfte in
jizierter Tiere, Auslsg. von Tetanus innerhalb bestimmter Zeit, usw. hervorruft. Die 
derart ermittelte A des tox. Filtrats wird mit verschied. Mengen des unbekannten 
Serums gemischt. Die Mischung, welche die Standardwrkg. erzeugt, enthält x Ein
heiten Antitoxin (lia). Werden mehrere Wrkgg. eines Toxins zur Ermittlung des Ila- 
Werts eines Serums herangezogen, dann ergibt jeder Effekt den gleichen Serumwert. 
Umgekehrt liegt bei gleichen, durch verschied. Effekte eines Filtrats (Toxin) bestimmten 
Serumwerten ein Toxin vor. Ergeben sich für die einzelnen Wrkgg. unterschiedliche 
Serumwerte, so sind im Filtrat mehrere I enthalten. (Biochem. J .  4 1. X V — X V I. 1947.)

K . M a ie r . 4370
Ch. Gemez, A. Sevin und G. d’Hallum, D ie in  vivo-W irkung von Pen icillin  auf 

die Reinigung der Kaninchen- und Kuhpockenlymphe. Pem'ciZZi»(I)-Injektionen beein
flussen beim Kaninchen u. bei der Kuh weder die Entw. der Pockeninfektion noch die 
Aktivität des Pockenvirus, jedoch nehmen die Bakterienzahlen der Vaccine um ca.
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8 5%  ü. bei nachfolgender Glycerineinw. insgesamt um ca. 90%  gegenüber denen der 
Lymphe nicht I-behandelter Tiere ab. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  12 33— 34. 

ru Illst- Pasteur-) K . M a ie r . 4370
p •* Gernez, A. Sevin und G. d’Halluin, Die in  vitro-W irkung von Penicillin  auf 

die Reinigung der Kuhpockenlymphe. (Vgl. vorst. Ref.) Die bakterienvermindernde 
Wrkg. y on P en icillin  (1) auf Kuhlymphe ist in vitro weniger deutlich u. konstant als 
in vivo. Dieser Unterschied beruht, wenigstens teilweise, auf der Bldg. von „A n tipen i
cillin" durch verschied. Bakterien, besonders durch B . proteus, B .su b tilis , B. anthracoi- 
des. In Glycerinimpfstoff (Lymphe +  Glycerin [II]) wird ein Teil von I durch II zer
stört. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1235— 37. Dez. 1947.) K . M a ie r . 4370  

A. Sevin und C. Chenet, Verwendung von Tyrothricin für die Vaccinereinigung. Wie 
Penicillin  läßt sich auch Tyrothricin  (I) für die Reinigung von Vaccinelymphe verwen
den, indem es pulverförmig direkt in der mit Glycerin versetzten, zur Impfung be
stimmten Lymphe emulgiert u. bis zum anderen Tag bei — 10° aufbewahrt wird. —  Vac
cinen, die mit 16, 12  bzw. 8 m gl/g Vaccine versetzt waren, zeigten an Kaninchen die 
gleichen Impfeffekte wie Kontrollen ohne I, wobei Lymphen erhalten wurden, die einen 
Reinigungseffekt von 99, 98 bzw. 94%  zeigten. An einer Färse wurde bei 12  mg I/g 
Vaccine eine um 8 5%  gegenüber einer Kontrolle gereinigte Lymphe gewonnen. —  Auch 
bei längerer Einw. (110  Tage bei — 10°) schädigte I die Vaccine nicht. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  725. Ju li 1947. Lille, Inst. Pasteur.) P e t e r s d . 4370

F. Patat, Zum  Problem des biologischen Wachstums. Es wird die Frage nach der 
Entstehung u. Ursache der Existenzmöglichkeit von Riesenmoll, wie der der Viren mit 
Mol.-Geww. von bis zu 50 Millionen aufgeworfen u. diskutiert, um eine Brücke von der 
unbelebten Materie zum „Leben“  zu finden, (österr. Chemiker-Ztg. 48. 2 13 — 18. Nov.- 
Dez. 1947. Innsbruck, Univ., Chem. Inst.) R o t t e r . 4374

P. Manil, Negative Wirkung von Pen icillin  und Prontosil auf das Tabak-M osaik
virus. Unter den Versuchsbedingungen konnten weder an N icotiana glutinosa noch an 
Datura strammonium  mit Penicillin  (I) bzw. P rontosil (II) Immunisierungswrkgg. gegen 
Infektion mit dem n. Tabak-Mosaikvirus erzielt werden. I u. II, welche Vf. mit dem 
Gießwasser zuführte, wurden von den Pflanzen schnell u. in großen Mengen ohne 
Schaden absorbiert. (Ann. Inst. Pasteur 73. 294— 96. März 1947. Gembloux, Inst. 
Agron. de l’État.) B a s f e l . 4374

Frederick Challenger und Margaret Isabel Simpson, E ine Vorstufe des Dimethyl- 
sulfids, die von Polysiphonia fastigiata gebildet wird. Dim ethyl-ß-propiothetin  (Dim ethyl■ 
ß-carboxyätylsulphoniumhydroxyd) und seine Salze. Die marine Rotalge Polysiphonia 
fastigiata entwickelt an der Luft Dimethylsulfid. Bei der Aufarbeitung wird eine opt. 
inakt. Verb. erhalten, die wegen ihres Säurecharakters u. des Fehlens der Rk. mit
2.4-Dinitrophenylhydrazin weder mit a- noch mit ß-Thetinchlorid ident, sein kann. Die

(CH3)2S
Elementaranaylse entspricht der Verb. C5Hn 0 2ClS. Es handelt sich um — ' •CH2 -

CH2 - COOII, wie durch Vgl. der F F . u. Misch-FF. des Chlorids, Bromids, Pikrates, 
Styphnates u. Platinichlorids mit denjenigen der a- u. /5-Thetin-Derivv. gesichert wer
den konnte. Dimethyl-/?-propiothetin (Dimethyl-/J-carboxyläthylsulphoniumhydroxyd) 
ist demnach die Vorstufe des Dimethylsulfids. (Biochem. J .  4 1. X L — X L I. 1947. 
Leeds, Univ.) Mo e w u s . 4380

P. P. Gorjatschew, E influß des Nährm edium s auf Pediastrum  boryanum  (T u rp ) 
Menegh. P ediastrum  boryanum  ist im Vgl. zu anderen Grünalgen resistent gegen hohe 
Salzkonz. u. tox. Fe20 3 (I). Die Anzahl der anomalen Kolonien hängt von ungünstigen 
Faktoren ab, wie hohe Salzkonz., Überschuß oder Mangel an K N 0 3, hoher osmot. 
Druck, Abwesenheit oder Mangel an CaCl2. 1,6— 3 1  mg/Liter I sind ohne W rkg.; ober
halb 3 1  mg/Liter wirkt I tödlich. ( Mm k p o G u o fi o r J i fl [Microbiology] 16. 75— 83. 1947. 
Omsk, Med. Kalinin-Inst., Lehrstuhl für allg. Biol.) K ö r t e . 4380

Stjepan Cmelik, Beitrag zur K enntnis der chemischen Zusammensetzung der P ilze  
Sarcoscypha coccinea und Polystigm a rubrum. Aus Sarcoscypha coccinea wurde ein rotes 
Pigment isoliert, das mit PAe. ausgezogen u. Chromatograph, nachgewiesen wurde. Das 
durch Verseifung mit KO H  in Methylalkohol hieraus gewonnene Pigment konnte bei 
der Chromatograph. Adsorption an Al20 3 nach B r o c k m a n n  in 2 Komponenten zerlegt 
werden. Die violette Hauptkomponente absorbierte bei Auflösung in CS2 das gesamte 
Spektrum mit Ausnahme von Rot. Die gelbe Komponente wurde von MgO, nicht von 
A120 3 adsorbiert u. zeigte ein Maximum zwischen 400 u. 500 m«. Durch Extraktion mit 
Ae. wurde eine krist. Substanz erhalten, gut lösl. in Ae., weniger lösl. in PAe. u. Alkohol.
F. 157°. Positive LiE B E R M A N N -R k. auf Steroide. Wegen der geringen Menge konnte 
keine nähere Unters, erfolgen. Ferner wurden 10,2— 10 ,5%  einer krist. Substanz er-
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halten, die sich als Mannit erwies. Aus PolyStigma rubrum  wurde mit PAe. ein oranges Pig
ment erhalten. Durch Verseifung u. Adsorption mittels A120 3 wurde die rote Hauptkom
ponente isoliert, die bei 450— 550 m p  ein Maximum der Absorption aufwies u. keine C a r r -  
P r i c e - R I i .  zeigte. (Archiv Kemiju [Arch. Chim.] 19. 63— 69. 1947.) L e b t a g .  4380 

Norris W. Rakestraw und Theodor von Brand, Zersetzung und Regeneration stick
stoffhaltiger organischer Substanz in  Seewasser. 6 . Mitt. D ie W irkung von Enzym giften. 
Setzt man Seewasser, welches von größeren in ihm lebenden Organismen befreit ist, 
Enzymgifte zu, so beginnt eine Zers, des noch in ihm verbliebenen Phytoplanktons, die 
sich im Auftreten von NH 3, Nitrit u. Nitrat (in der genannten Reihenfolge äußert. 
Merkwürdigerweise konnte selbst nach Zufügen kleinster Mengen K C N  ( <  0,0001 mol.) 
keine Nitritbldg. beobachtet werden; ähnlich verhielten sich Carbamate u. Jodacetat, 
N aF u. A s 20 3,  während die N H a-Bldg. in einigen Fällen glatt erfolgte. E s wird so mög
lich, durch äußerst geringe KCN-Zusätze zu Seewasserproben der Wirklichkeit ent
sprechende Nitrit- u. Nitratwerte durch Analyse zu erhalten. (Biol. Bull. 92. 110 — 14. 
April 1947. Woods Hole, Mass., Woods Hole Oceanogr. Inst.) S ie v e r s .  4380

F. O. Kaganowa-Ioirlsch und N. P. Ioirisch, Antimykologische Eigenschaften des 
Bienenhonigs. Neben den baktericiden Eigg., die K ö n ig  auf die hohe Zuckerkonz., 
H e i d u s c h k a  u . K a u f m a n n  auf organ. Säuren, G u n d e l ,  B l a t t n e r  u . G e l f m a n  auf 
die kombinierte Wrkg. von Fermenten u. Zucker sowie D o ld ,  D u , D z ia o  u . M i la n  
P r i c a  auf die Ggw. einer bakteriellen Substanz ,,Inhibine“  (I) zurückführen, besitzt 
Bienenhonig auch antimykolog. Eigg., wie Vff. an umfangreichen Verss. feststellten. 
Linden- u. Buchweizenhonig verhinderten, trotz optimaler Bedingungen für die Entw. 
der Mikroorganismen, während einer Versuchsdauer von mehreren Wochen das Wachs
tum folgender aus verschied. Lebensmitteln isolierter Pilzkulturen: Oidium lactis F r e s e n ,  
aus Butter, B otrytis  M i c h e l i  aus Zucker, A spergillu s candillus L in k ,  aus Mehl, Penicil- 
lium  notatum  W e s t l i n g  aus Mehl, A sp . flavus L in k ,  aus Konfekt, P . solitum  W e s t -  
l i n g .  aus Apfelwein, Cladosporium  L in k ,  aus Mehl, Sporotrychum  L in k ,  aus Haferkakao 
u. F usarium  L in k ,  aus Mehl. Zur Prüfung, ob das von D o l d  u . Mitarbeitern entdeckte 
I nicht nur baktericid, sondern auch antimykolog. wirkt, wurden Bienen mit 20 ver
schied. Lsgg. (Milch, Blut, Eigelb, Eiweiß u.a.) gefüttert u. der gebildete „Honig“  bzgl. 
seiner Wrkg. auf die erwähnten Pilzkulturen untersucht. E s erwies sich, daß die Mikro
organismen in 25% ig. Lsgg. dieser Prodd. weder bei thermostat. noch unter natür
lichen Bedingungen gedeihen. Da Kunsthonig diese Eigg. nicht besitzt, die von Vff. 
durch Fütterung von Bienen mit leicht verderblichen Stoffen erhaltenen Substanzen sich 
in 25% ig. wss. Lsgg. hingegen 8 Jahre hielten, ohne Schimmel anzusetzen u. zu ver
derben, wird die Existenz von I u. seiner antimykolog. Wrkg. als bewiesen angesehen. 
(Ycn exii CoBpeMeHHoił Biiojion in  [Advances mod. Biol.] 23. 463— 64. Mai/Juni 
1947. Moskau.) H. v. P e z o l d .  4380

Andre Lwoff, über das Problem der Protozoenwuchsstoffe. Übersicht. —- 39 Li
teraturzitate. (Annu. Rev. Microbiol. 1. 10 1— 14. 1947. Paris, Pasteur Inst., Div. 
of Microbiol. Physiol.) K . M a ie r .  4380

Gerald R. Seaman, P en icillin  als M itte l zur Sterilisierung von Protozoenkulturen. 
Zur Nährlsg. von Golpidium  cam pylum  wurden 5000 E./cm3 Penicillin mit bestem 
Erfolg gegeben. Diese Meth. scheint geeignet zu sein, die meisten Protozoen-Kulturen 
steril zu erhalten. Param ecium  nucleatum  bleibt 5 Std. bei dieser Konz, beweglich, 
wird jedoch nach 12  Std. abgetötet. (Science [New York] 106. 327. 3/10. 1947.)

K a n it z . 4380
M. A. Nowikowa und W. D. Nossina, Der E in fluß  von Monojodessigsäure auf 

Trichomonas vaginalis in  Kulturen. Trichomonas vaginalis wird in Kulturen durch 
Na-Jodacetat (I) in Verdünnung 1:500000, Acrichin  u. Syn ta lin  1:10 0 0 0 , N aF  u. 
P hlorizin  1:10 0 0  während 24 Std. abgetötet. I ist möglicherweise zur örtlichen An
wendung in der gynäkol. Praxis geeignet. T ■ in testinalis  u. Cuccalis werden von I in 
48 Std. durch 1:800000 bzw. 1:500000 getötet. Die Verdünnung 1:50000 tötet alle 
3 Arten in 2 Std. ab. (BioJi.neTeiib 3 KcnepiiMeHTajibH0ä  E n o .ion in  h MejumiiHM 
[Bull. exp. Biol. Med.] 24. 488— 90. Dez. 1947. Moskau, Inst, für Malaria u. med. 
Parasitol. der Akad. der Med. Wiss. der U dSSR , Abt. für exper. Malaria u. Med. 
Protozool.) K . M a ie r .  4380

Friedrich Hüter, Der E in fluß  aromatischer Am inosäuren auf die Protozoenart 
Vorticella nebulifera. Mit 1,2  Millionen Wuchsstoffeinheiten der p-Aminobenzoesäure 
wird ein beschleunigtes Wachstum der Froschlarvensymbionte Vorticella nebulifera 
erzielt. 0,73 Millimol Anthranilsäure (o-Aminobenzoesäure) u. m-Aminobenzoesäure 
hemmen nur wenig die Stielbildung. Sulfanilsäure (0,58 mg als mol. wss. Lsg.) hemmt 
die Zellvermehrung. Die para-Verb. dieser isomeren Aminobenzoesäuren besitzen 
Vitamin- u. deren Grundkörper der Sulfonamide Antivitamin-Charakter. (Arb. Paul
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Ehrlich-Inst. Georg-Speyer-Hause Frankfurt a. M., 1947. 13— 20. Inst. f. Chemothe
r a p ie .)   ̂ L ü p n i t z .  4380

Amiya B. Kar, Einige neue chemische Reagenzien zur Bekämpfung der Coccidiosis 
der Kaninchen. Vf. prüfte folgende Lsgg. auf ihre abtötende Wrkg. auf die Oocysten 
der Kaninchen-Coccidiosis (Eimeria stiedae L in d e m a n n  u . E. perforans) in vitro durch 
Auszählen der überlebenden Oocysten. Carbolsäure (2% ), CuSO, (10% ), Na2C 0 3 (2%), 
Formalin (5% ), HgCl2 (1% ), Monochlorxylenol (9%), Sulfosalicylsäure (10% ), HCl 
(2%)> Terpineol (3% ), Jod  (2% ), Pikrinsäure (gesätt.), KM n04 (2%), Phenol (15% )  
u. Na-Salicylat (2%). Hierbei wirkten Monochlorxylenol (I) u. Terpineol (II) 100%ig., 
Jod 60— 70% ig., während fast alle übrigen Reagentien nur ca. 10— 20%ig. Wrkg. 
zeigten. Vf. empfiehlt I u. II zur Verhinderung der Infektion der Tiere anzuwenden. 
(Current Sei. 16 . 287— 88. Sept. 1947. Edinburgh, Scotland, Univ., Inst, of Animal 
Genetics.) Ca r l s . 4380

E 4. Pflanzcnchemie. Pflanzenphysiologie. Pflanzenpathologie.
Th. Martinec und VI. Rypäcek, Der E influß ultravioletter Strahlung auf die Regu

lationsfähigkeit pflanzlicher Gewebe. Die Regulationsfähigkeit von Gewebsteilen von 
Opuntia monocantha u. Vicia faba equina wurde durch Bestrahlung mittels Hg-Licht, 
gefiltert durch eine CuSO^-Lsg. u. ScHOTT-Filter, beeinflußt. Die bestrahlten Gewebs- 
stücke wurden zur Regulierung der Acidität 45 Min. in O filnN aO H - u. 0,01nUC7-Lsgg. 
bei verschied. pH gelegt u. die Acidität des Gewebes elektrometr. bestimmt. Die „R e 
gulationskurven“  (pH des Gewebes aufgetragen gegen den bestrahlungsfreien Wert) 
weisen, außer wenn die Lebensfähigkeit des Gewebes durch die Behandlung gestört 
ist, einen glatten Verlauf auf. Es zeigte sich, daß die Regulationszone in Abhängigkeit 
von der Bestrahlungsdauer bei Vicia faba länger ist als bei Opuntia. In beiden Fällen 
nimmt das Regulationsvermögen nach einer kurzen Abnahme mit der Bestrahlungs
dauer zu. (Spisy vydävane prirodovedeckoü Fak. Masarykovy Univ. [Publ. Fac. 
Sei. Univ. Masaryk] Nr. 295. 13  Seiten. 1947. Brno, Morava, Masarykova univ., 
Üstav pro fysiologii rostlin.) St a h l . 4404

Gabriel Bertrand und Didier Bertrand, Untersuchungen über das Rubidium  der 
Phanerogamen. Es wurde in allen untersuchten Pflanzenteilen Rb gefunden. Die 
Cruciferen scheinen im Mittel dreimal so reich an Rb zu sein wie die Gramineen u. die 
Leguminosen. Die Natur des Nahrungsmilieus scheint in der respektiven Verteilung 
des Rb eine wichtige Rolle zu spielen. 66 Proben wurden untersucht, die 64 Arten 
der Gymnospermen  u. der Angiospermen  zugehörten. Der Geh. an Rb kann bei den 
Phanerogamen von 1— 100 mg pro kg Trockensubstanz variieren. Tabellar. Übersicht 
über die Analysen-Ergebnisse sowie der Pflanzen mit zunehmendem Rb-Gehalt. (Ann. 
Inst. Pasteur 73. 472— 77. Mai 1947.) B e n is c h k e . 4410

E. Petrucci, Biometrie und chemische Zusammensetzung der Eicheln einiger Eichen
arten (Quercus Robur L . <5 sessiliflora (Salisb.), Qu. robur L. a pedunculata  (Ehrh.), 
Qu. cerris L ., Qu. Ilex L .), verwendet bei der Schweinefütterung in  der römischen Campagna. 
Beschreibung der einzelnen Eichelsorten, von denen Verhältnis von Schale:Kern u. 
der Geh. an Nährstoffen in Schale u. Kern bestimmt wurden. Hierbei ergaben sich 
folgende Mittelwerte: Qu. sessiliflora Schale:Kern 16 ,49 :8 3,51, Qu. pedunculata 
17,30:82,69, Qu. Cerris 18 ,12 :8 1,8 8 , Qu. Ilex 22,36:77,63. Der Nährstoffgeh. an Roh
protein, Reineiweiß, Rohfett, Rohfaser, N-freie Extraktstoffe u. Asche ist im einzelnen 
angegeben. (Ann. Speriment. agrar. [N. S.] 1 .  343— 58. 1947. Rom, Ist. sperim. 
zootecnico.) Gr im m e . 4420

Gabriel Bertrand und Lazare Silberstein, Veränderungen der Essigsäure des Holzes 
mit dem Alter. Die Veränderungen des Geh. an Essigsäure (I) mit dem Alter des Holzes 
sind nicht groß u. scheinen nicht immer im selben Sinne zu gehen. Bei Eiche, Kiefer 
u. Tanne wurde eine Verminderung von I bis zu 20% , bei Buche dagegen eine schwache 
Vermehrung festgestellt. I wurde durch Säurehydrolyse, Dest. u. alkalimetr. Titration 
quantitativ bestimmt. Es wurden ein- bis fünfjährige Zweige, große u. kleine Äste 
u. der Stamm getrennt untersucht. (Ann. Inst. Pasteur 73. 478— 80. Mai 1947.)

B e n is c h k e . 4420
Gabriel Bertrand und Lazare Silberstein, Veränderungen des Methanols des Holzes 

mit dem Alter. Der Methanol (I)-Geh. des Holzes nimmt mit dem Alter ab: bei Epicea 
u. Buche um ca. 30% , bei Kiefer ca. 38 %  u. 46%  bei der Steineiche. I wurde durch 
Hydrolyse mit Baryt-W . freigesetzt, durch Dest. abgetrennt, in HCOH umgesetzt u. 
colorimetr. mittels des ScmFESchen Reagens bestimmt. Die Meth. (Ann. agronom. 10. 
[1940.] 349) wurde verbessert, so daß kleinere Quantitäten I u. mit größerer Genauig
keit bestimmt werden konnten. Es -wurde ein Durchschnitt der ein- bis dreijährigen
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u. der vier- bis fünfjährigen Zweige, der großen Äste n. des Stammes untersucht. 
(Ann. Inst. Pasteur 7 3 . 575— 76. Ju ni 1947.) B f.n is c i i k e . 4420

Sante Mattson und Elisaveta Koutler-Andersson, Der Säure-B asen-Zustand in  
Pflanzenwelt, Streu und H um us. 10. Mitt. Einige Eigenschaften und W irkungen des 
P hytins. (9. vgl. C. 194 6 . II. 2270.) Die Löslichkeit des P h ytin s  (I) in Getreide u. 
Erbsen ist durch 2  Minima gekennzeichnet, die stets dann auftreten, wenn Protein 
mit Ca++ u. Mg++ vorkommt. Bei niedrigem pH wird I durch Protein, bei hohem 
Ph durch Ca++ u. Mg++ ausgefällt. Die Hydrolyse von I durch Phytase wird durch 
Zugabe von Ca vermindert. Albumin beeinflußt die Hydrolyse nicht meßbar. Es 
bildet mehrere Phytinate. Deren isoelektr. Punkt liegt um so tiefer, je mehr I-Moll. 
gebunden sind. Bei der HETTERschen Albuminprobe kann an Stelle der Salpetersäure 
auch eine essigsaure I-Lsg. verwendet werden. (Kungl. Lantbrukshögskolans Ann. 14. 
290— 300. 1947.) M o e w u s . 4420

Stanley Scheindlin und Austin A. Dodge, E ine phytochemische Untersuchung von 
Sansevieria zeylanica. Im Saft frischer Blätter dieser Pflanze wurde Aconitsäure nach
gewiesen, außerdem reduzierende Zucker, anorgan. Salze u. eine weiße amorphe, 
wasserlösl. instabile Substanz. In getrockneten Rhizomen u. Wurzeln wurden Fructose 
sowie ein Alkaloid, ein saures u. neutrales Harz u. eine wachsähnliche Substanz ge
funden. (Amer. J .  Pharmacy Sei. support. publ. Health 1 1 9 . 232— 53. Ju li 1947.)

K r u s e n . 4420
S. A. Rahman, S. S. De und V. Subrahmanyan, W irkung verschiedener Behandlungs

weisen auf die Entfernung von Cyanwasserstoff säure aus der Burmabohne (Phaseolus 
lunatus L inn). Anfeuchten der Bohnen mit 15 — 20 %  W. für eine Nacht mit anschlie
ßender Trocknung in der Sonne senkt den H CN (I)-Geh. um ca. 20% . W ird die trockene 
Bohne für 10— 15  Min. auf 120° erhitzt, so sinkt die I im Glucosid um ca. 2 5 % . Wird 
Bohnenmehl angefeuchtet, im Ofen getrocknet u. mit W. für 20 Min. gekocht, so wird 
der größte Teil der freien u. gebundenen I entfernt. Die entölten Bohnen sind voll
ständig I-frei. (Current Sei. 1 6 . 3 5 1— 52. Nov. 1947. Bangalore, Indian Inst, of Sei., 
Dep. of Biochem.) R a n g . 4420

T. R. Seshadri und N. Viswanadham, Farbstoff der B lüten von H ibiscus esculentus. 
Das durch mehrmaliges Extrahieren von gelben, purpurgefleckten Blütenblättern mit 
Methylalkohol u. Ae. gewonnene gelblich-braune Prod. kristallisiert aus A. in hell
gelben schmalen rechteckigen Plättchen, die bei 230— 320° schmelzen. Es ist in W. 
leicht, in A. u. anderen organ. Lösungsmm. mäßig lösl., gibt mit FeCl3 eine stark oliv
grüne Färbung, mit neutralem Pb-Acetat einen roten Nd., in verd. Alkali u. alkal. 
Puffern gelbe Lsgg. u. wird durch p-Benzochinon nicht beeinflußt. Die von Natur 
glucosid. Substanz ergibt durch Hydrolyse mit 7% ig. H2S 0 4 Glucose u. gelbes, in A. 
zu Prismen kristallisierendes u. bei 310 ° schm. Äglucon. Die Farbrkk. mit alkal. 
Pufferlsgg. sind charakterist. für Gossypetin (I). Die Identität der Substanz mit I 
wurde durch direkten Vergleich, Darst. der Acetylderivv. (F. 226— 228°) u. Best. des 
Misch-F. bestätigt. Der Farbstoff ist das 8-Glucosid von Gossypetin. (Current 
Sei. 1 6 . 343. Nov. 1947. Waltair, Andhra Univ., Dep. of Chem.) R a n g . 4420 

A. Stoll und E. Wiedemann, Über die Verwandtschaft des Blutfarbstoffes m it dem 
Blattgrün. In einem kurzen Überblick wird bes. auf die Merkmale der beiden Chromo- 
proteide eingegangen u. von Unterss. der letzten Jahre an Chloroplastin-Präpp. be
richtet. Danach erwiesen sich die dargestellten u. weitgehend gereinigten wss. Chloro- 
plastinlsgg. in einer Reihe von Fällen als elektrophoret. einheitlich. Ferner zeigten 
sich zwischen Chloroplastinen aus Pflanzen verschied. Familien Unterschiede in der 
Wanderungsgeschwindigkeit, während sich Präpp. aus verwandten Pflanzen annähernd 
gleich verhielten. E s wurde eine relativ große anod. Beweglichkeit in Nähe des Neutral
punktes, jedoch ein kleiner pH-Stabilitätsbereich (5,5— 8,5) gefunden. Aus Ultra- 
zentrifugierungsverss. mit verschied. Chloroplastinen geht hervor, daß die bisher ge
prüften Präpp. keine einheitlichen, jedoch einige bevorzugte Teilchengrößen aufweisen, 
wobei die kleinste Sedimentationskonstante noch einem Teilchengew. von einigen 
Millionen entspricht. Daraus u. aus den angeführten Ergebnissen der Spaltungs
analysen stellt sich das Chloroplastin im Vergleich zum relativ einfach organisierten 
Hämoglobin als ein sehr kompliziertes Chromoproteid dar. (Schweiz, med. Wschr. 77. 
664— 67. 28/6. 1947. Basel, Chem.-Pharm. Labor. „Sandoz“ .) M o e w u s . 4420 

Charlotte H. Boatner, Carolyn S. Samuels, Catherine M. Hall und Maizie C. Curet, 
D ie Pigm ente der Baumwollsamen. 2. Mitt. Cossycaerulin, ein blaues, chinoides Gossypol- 
Derivat aus gekochten Baumwollsamen. (3. vgl. C. 19 4 8 . I. 819.) K u h l m a n n  [1861.] 
berichtet über die Bldg. eines glänzend blauen Pigmentes bei W.-Dampfdest. von mit 
Säuren versetzten Baumwollsamen. Bis jetzt wurde bei der Isolierung von Cossypol 
(I) aus äther. Extrakten nicht entfetteter Baumwollsamen beim Erhitzen der rohen
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I-Lssigsäure, in einem Gemisch von Diäthyläther u. Essigsäure suspendiert, ein glän
zend grüner Farbstoff erhalten. Wird eine Suspension von reinem 1 in konz. HCl 
3 oder 4 Tage erhitzt, so entsteht ein ähnlich grünes Produkt. Die Absorptionsspektra 
der grünen Prodd. zeigen in Chlf. ein Max. bei 610 m /i, für I ist ein Max. bei 365 m¡i 
charakteristisch. Durch Erhitzen von I in Methanol in Ggw. von H2S 0 4 wurde nun 
eine blaue Komponente, frei von I, gefunden u. Gossycaerulin (II) genannt. Wird diese 
Rk. bei niedriger Temp. oder in Ggw. geringerer Mengen H2S 0 4 durchgeführt, so 
bilden sich beträchtliche Mengen einer gelben Verb., die durch ein SbCl3-Rk.-Prod. u. 
dessen Absorptionsspektr. mit einem Max. bei 430 mju charakterisiert wird; das SbCl3- 
Rk.-Prod. von I zeigt Maxima bei 520 m¡x u. 380 m p, ein Minimum bei 430 m,«, das
jenige von II ein Maximum bei 610 m/i. Bei höheren H2S 0 4-Konzz. oder längerem 
Erhitzen wird die Ausbeute von II red. u. ein purpurfarbenes Rk.-Prod. von II mit 
H2S 0 4 (Maximum 570 m//) gebildet. Weder das gelbe noch das purpurrote Prod. 
können in II übergeführt werden. Rk.-Bedingungen, die die Bldg. von II, frei von 
gelben u. purpurroten Umwandlungsprodd. von I, herbeiführen, konnten bisher nicht 
gefunden werden. II, wiederholt aus einem Gemisch von Ae. u. Petroläther um
kristallisiert, zeigt F . 169° (Zers.) u. in Chlf. unter Zusatz von HCl eine ausgeprägte 
Absorptionsbande mit Maximum bei 605 m p ,  E ^ 3 315 ,4  u. Minimum bei 430 m p, 
E;cma 40,8. Die Farbumwandlung von II (blau in saurer nach gelb in alkal. Lsg.) 
ist reversibel. Wahrscheinlich sind es tautomere Formen, von denen die blaue die 
polare u. wahrscheinlich ein chinoides Oxydationsprod. von I darstellt. -—  Im experi
mentellen Teil wird die Ausbeute von II durch die Höhe des Extinktionskoeffizienten 
angegeben. Tabellen zeigen die Abhängigkeit der Ausbeute von dem Einsatz ver
schied. Säuren, Säurekonzz., Lösungsmm., Rk.-Tempp. u. -Zeiten. Die beste Ausbeute 
wird erzielt durch Erhitzen von 0,1 g I in 5 cm3 Methanol in Ggw. von 3,2% ig. H2S 0 4 
über 70 Stunden. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 668— 72. März 1947. New Orleans, La., 
Bureau of Agricult. and Ind. Chem., Southern Regional Res. Labor.) P o h l s . 4420

M. Chollet, Die Fructosane der Campanulaceen. 1. Mitt. Fructosan B  und Inulenin  
von Topinambur. Die Wurzeln von Campánula alliariaefolia, C. medium, C. pyrami
dalis, Platycodon marieri u. Lobelia laxiflora enthalten beträchtliche Mengen an 
Fructosan A  u. B. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 824—-26. Juli/Sept. 1947.)

K im m e r l e . 4420
M. Chollet, D ie Fructosane der Campanulaceen. 2. Mitt. Fructosan A und Synanthrin. 

(1. vgl. vorst. Ref.) Fructusan Ader Campanulaceen ist sehr ähnlich dem Synanthrin. 
Es enthält aber nach Hydrolyse eine größere Menge an Glucose, als es bei Synanthrin 
der Fall ist. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 827— 29. Juli/Sept. 1947.) K i m m e r l e .  4420

Thomas D. Fontaine, Roberta Ma Janet B. Poole =/= William L. Porter und 
Joseph Naghski, Isolierung von R utin  aus Tomatinkonzentraten. Bei der Chromatograph. 
Reindarst. von Tom atin  (I) wurde aus Fraktionen mit hoher I-Aktivität krist. Rutin,
з.5.7.3'.4'-Pentaoxyflavon-3-rutinosid  (II) isoliert. Der II-Geh. der Tomatenblätter 
(Sorte ,,R ed G u rra n tL y c o p e rs ic o n  pim pinellifolium ) betrug 0,037%  (Trockengewicht). 
Möglicherweise erfolgt zwischen Ernte u. Aufarbeitung ein enzymat. Abbau von II, 
sowie eine teilweise Zerstörung bei der Trocknung der Blätter. II hemmt Fusarium  
oxysporum f. lycopersici, den Testorganismus für I, nicht u. beeinflußt ebenfalls nicht 
die I-Wirkung. (Areh. Biochemistry 1 5 . 89— 93. 1947. Beltsville, Md., Agricult. 
Res. Center, Bur. of Agricult. and Ind. Chem.; Philadelphia, Pa., Eastern Reg. Res. 
Labor.) K . M a ie r . 4420

Ilse Antener und Otto Högl, Studien über die Phosphatide in  Weizenkeimen. Im 
Hinblick auf die widersprechenden Angaben des Schrifttums über die Verknüpfung 
von Phosphatiden (I) mit Sacchariden in Präpp., wie sie bei der Isolierung der I aus 
Naturprodd. erhalten werden, werden weitere Verss. an Weizenkeimen durchgeführt. 
Bei der Fettextraktion nach T e r r ie r  werden saccharidhaltige, in Fettlösungsmm. 
lösl. Extrakte erhalten. Die unter Heranziehung der üblichen präparativen u. analyt. 
Methoden erzielten Resultate lehren, daß I aus Weizenkeimen Saccharose enthalten. 
Es ist gelungen, einen in PAe. klar lösl. Komplex mit 4 3 ,3%  Saccharose u. 49%  Phos- 
phatid (also total 92,3% ) zu isolieren; bei mehrmaligem Schütteln (5— 10 Min.) solcher 
Lsgg. mit W. tritt Saccharid nicht in die wss. Phase über; dies erfolgt erst nach H y
drolyse (Erhitzen mit W ., Einw. von Säure). Die Isolierung des Komplexes Phosphatid- 
Zucker gelingt nur bei Behandlung der Weizenkeime mit A .; im Komplex sind Cholin
и. Colamin sowie Phosphatidsäure (als Mg-Salz) nachweisbar. Die diskutierende Aus
wertung ergibt, daß an Hand der experimentellen Befunde eine Entscheidung, ob die 
I mit den Sacchariden durch Hauptvalenzen oder durch adsorptive Bindungen ver-
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knüpft sind, noch nicht getroffen werden kann. (Mitt. Gebiete Lebensmittelunters. 
Hyg. [Bern] 38. 226— 44. 1947. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt, Labor.)

T ä u f e l . 4420
A. Sosa, Über einige Bestandteile aus Ginkgo biloba L . Die Zweige enthalten Ceryl- 

alkohol, C26H53OH, F. 79,5°. In den Zweigen des männlichen Baumes ist ein Sterin  
mit F. 134° u. bei den weiblichen mit F. 137° enthalten. Daneben wurde ca. 4 %  Raffinose 
gefunden. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 833— 36. Juli/Sept. 1947.) K i m m e r l e . 4420 

Robert Hellot und Michel Macheboeuf, D ie Proteide der E rdnuß (Arachis hypogea). 
6. Mitt. Identifizierung der phosphorhaltigen Verunreinigungen. (5. vgl. M a c h e b o e u f  u. 
T a y e a u  Bull. Soc. Chim. biol. 24. [1942.] 281.) E s wird nachgewiesen, daß die in
den verschied. Proteinfraktionen aus Erdnüssen früher in reichlicher Menge gefunde
nen P-haltigen Verunreinigungen mindestens zu 98%  aus P h ytin  (I) bestehen. Die 
Isolierung des I durch mehrtätige Macerisation der Proteine mit mehrfach erneuerter 
10%ig- wss. Trichloressigsäure entsprechend der Technik von M i c h e l - D u r a n d , seine 
Identifizierung durch verschied, charakterist. Rkk. u. seine quantitative Best. wer
den beschrieben. I geht mit den Proteinen in den durch Ansäuern erhaltenen Nd.; 
bringt man letzteren wiederholt in schwach alkal. Medium in Lsg. u. fällt von neuem 
durch Ansäuern, so reichert sich I in dem nicht denaturierbaren u. in Lsg. bleibenden 
Teil des Eiweißes an. Das gleiche Verh. von I zeigt sich bei Verss. mit einer künstlichen 
Mischung von I u. Proteinen aus Pferdeserum. Es ist danach sehr wohl möglich, daß das 
die Proteinfraktionen aus Erdnüssen verunreinigende I in den Nüssen ursprünglich 
unabhängig von den Proteinen vorliegt u. sich erst im Verlauf der Fraktionierungen 
u. Fällungen der Proteine mit letzteren verbindet. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 8 17— 22. 
Juli/Sept. 1947.) R e i t z . 4420

Ss. Ss. Jelisarowa und 0 .  N. Ssaweljewa, D er K leber der Gerste und ihrer Hybriden. 
Bei der Best. des Klebergeh. u. der Zus. des Klebers verschied. Gersten zeigte sich, 
daß Ausbeute u. Qualität des Klebers nicht von der alkohollösl. Fraktion des Eiweiß
komplexes der Gerste abhängen. (JIok.iuubi AKaneMHH H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. 
U dSSR] [N. S.] 58. 1985— 88. 2 1/12 . 1947. Bach-Inst. für Biochem. der Akad. der 
Wiss. der UdSSR.) A. J a c o b . 4420

W. R. Lewis und D. M. Doty, Teilw eise Charakterisierung einer Substanz, die beim 
Schwarzwerden der weißen K artoffel vorkommt. Die Entw. von grauen oder schwarzen 
Mißfärbungen heim Kochen der Kartoffeln können durch einen „Precursor“  (I) hervor
gerufen werden. Die Isolierung von I aus frischen Knollen durch Extraktion mit 
angesäuertem A. wird dadurch erleichtert, daß I eine charakterist. blaue Fluorescenz 
aufweist. I ist ungesätt., enthält eine Kohlenhydrat- u. eine Aminogruppe. Die letztere 
ist möglicherweise Teilstück einer Aminosäure oder eines Peptids. Tyrosin u. Tryp
tophan sind nicht enthalten. Die Absorptionskurve von I  zeigt bei 2800 A  ein Maximum.

V e rs u c h e : Die Kartoffelknollen werden halbiert u. mit einer UV-Lampe unter
sucht. Fluorescierende Knollen werden zerkleinert u. ungefähr 250 g mit 400 cm3 
95% ig. A. u. 25 cm3 konz. HCl extrahiert. Aus 35 kg Kartoffeln erhält man 15  Liter, 
die eingedampft werden. Nicht fluorescierendes Material, das während der Konzen
trierung entsteht, wird abfiltriert. Wenn das Vol. 200 cm3 erreicht hat, wird Iso
butanol zugefügt, abfiltriert, das Filtrat auf 50 cm3 eingeengt u. mit Ae. der fluo
rescierende Stoff (I) abgeschieden. Bromderiv. von I, bei 180— 190° erfolgt Zers., aus 
I u. Br in Methanol, enthält 10 ,5%  N  u. 1 3 ,3 %  Br2. —  2.4-D initrophenylhydrazon  von 
I zers. sich bei 200— 215°. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 5 2 1— 23. März 1947. Lafayette, 
Ind., Purdue Univ., Dep. of Agric. Chem.) W o l l w e b e r . 4420

W. Kopaczewski, Physik-chemische Untersuchung des Latex. 4. Mitt. Latex von 
Euphorbia nereidum. (3. vgl. C. 1946. II. 1642.) Der frische Latex von E. nereidum 
hat einen pn 5 u. D. 1,057. Durch Kochen koaguliert er nicht u. ist sehr resistent 
gegen viele Reagentien. E r enthält viele Ae.-lösl. Harze u. wenig Gummi u. ist sehr 
tox. für Ratten u. Fische. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 830— 32. Juli/Sept. 1947.)

K i m m e r l e . 4420
Federico Falco und Sebastian Hilbug, Untersuchung von Alkaloiden der Kakteen 

der Opuntiagattung. Aus Opuntia vulgaris, deren Stengel in kleine Stücke zerschnitten 
sind, wird durch 3maliges Auskochen mit sehr verd. HCl ein Extrakt gewonnen, der 
mit Kalkmilch gefällt wird. Der Nd. wird bei unterhalb 70° getrocknet, mit A. bei 
90° extrahiert. Der A. wird mit sd. W. verdünnt. Die Alkaloide scheiden sich nach 
24 Std. aus. 4 Mikrophotographien von Kristallen, die mit Reagens nach D r a g e n - 
d o r f f , S c h ü t z e n b e r g e r  u . M a r m e  erhalten wurden. (Rev. Fac. Quirn, ind. agric., 
Santa Fe, Argentina 15/16 . 7 1 — 73. 1946/47.) A l t p e t e r . 4420

Harry J. Deuel jr., Cornelia Hendrick, Evelyn Straub, A. Sandoval, J. H. Pinchard 
und L. Zechmeister, Stereochemische K onfiguration und P rovitam in A -W irksam keit.
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6. Mitt. Einige cis-trans-Isom ere von y-Carotin. (5. vgl. C. 1946. II. 2309.) In Weiter
führung der früheren Unterss. wurde die biol. Wirksamkeit folgender Stoffe mit der 
U. S. P. XII-Rattenmeth. bestimmt: Gesamt-trans-y-Carotin  (I) aus M im ulus sowie 
einem solchen aus Pyracantha angustifolia  Schneid, (reife Beeren), da wegen Schwan
kungen im P. Unsicherheit über die Struktur besteht; ein eis-isomeres von y-Carotin, 
vorläufig N eo-y-Carotin P  (II) genannt, aus der gleichen Frucht, das nicht in merk
lichen Mengen in den Gemischen von Isomeren vorkommt, die durch Kochen oder 
Jodkatalyse aus gewöhnlichem y-Carotin erhalten werden; gemischte Neo-y-Carotine
(III), bestehend aus dem gesamten stereoisomeren Gemisch unterhalb dem unver
änderten Teil von I in der Tswett-Säule, das sich aus schwer trennbaren Gruppen 
zusammensetzt. Die Arbeitsweise wird beschrieben. Im Verhältnis zu /3-Carotin =  100 
war die Wirksamkeit von I 26 % , diejenige von II 19 %  u. diejenige von III 16% . (Arch. 
Biochemistry 14 . 97— 103. 1947.) _ S c h w a ib o l d . 4420

N. M. Basu, G. K. Ray und N. K. De, Über einen möglichen Zusammenhang zw i
schen Carotin-, V itam in C-, Gesamtsäure-, Zuckergehalt und pu bei verschiedenen M ango
arten während ihrer Grün- und Reifeperiode. Es wurde gefunden, daß unreife Mango
früchte mehr Säure enthalten u. reicher an Vitamin C (I) sind als reife, während die 
reifen mehr Carotin (II) u. Zucker enthalten. Zwischen I-Geh. u. Acidität oder Zucker
geh. bestand keine Proportionalität im Verlauf des Reifevorganges. Auch zwischen 
Säuregeh. u. pH wurde keine Proportionalität beobachtet. Reife Langras sind sowohl 
an II als auch an I, unreife an I reicher als andere Mangosorten. Die reifen Bombai- 
Mangosorten T azli, Sepia  u. Kishenvog  sind verhältnismäßig reich an II u. die reifen 
Sorten Sepia, Totafully u. Bombai haben einen erheblich größeren Zuckergeh. als 
andere Sorten. Den geringsten Säuregeh. besitzen reife Kishenvog; aber auch reife 
Langra, Bombai, Tazli u. Taraiha  enthalten wenig Säure im Vgl. mit anderen Mangos. 
(J. Indian ehem. Soc. 24. 355— 57. Sept. 1947. Calcutta, Presidency Coll., Physiol. 
Dep.) N ezel. 4425

Francisco Giral und Luz Maria de la Torre, V itam in C-Gehalt mexikanischer Z ier
pflanzen. In den Petalen von Althaea rosea, Bellis perennis, Bouvardia longiflora, 
Centaurea cyanus, Dianthus caryophyllus, Lathyrus odoratus, Philadelphus mexicanus, 
Rosa fragans, in den Petalen u. Blättern von Gardenia augusta, Hydrangea hortensia, 
Rosa centifolia u. in den Petalen, Blättern u. Stengeln von Gladiolus byzantinus, Lilium 
candidum u. Zantedeschia aethiopica wurde sowohl in der Frisch- als auch in der 
Trockensubstanz mit 2.6-Dichlorphenolindophenol der Ascorbinsäuregeh. allein u. der 
Gesamtascorbinsäuregeh. einschließlich Dehydroascorbinsäure bestimmt, wobei jedes
mal der Erntemonat angeführt ist. Folgende Werte (in der Reihenfolge der aufgezählten 
Pflanzen wiedergegeben) wurden gefunden (mg/100 g Frischsubstanz, freie u. Gesamt- 
Ascorbinsäure mg/100 Trockensubstanz, freie u. Gesamt-Ascorbinsäure): 64,3, 73,3/
344.3, 39 1,9 ; 37,4, 40,4/251,0, 2 7 1 ,1 ;  90,3, 91,7/785,2, 797,3; 79,5, 81,2/476,0, 486,2;
126.4, 131,5/790,0, 821,8 ; 72,9, 74,4/536,0, 547,0; 35,7, 37,1/276,7, 287,6; 91,2, 106,6/ 
530,2, 619,8; 49,0, 59,4/288,2, 349,4— 135,5, 143,0/389,3/410,9; 36,4, 44,2/152,3, 
184,9— 27,3, 34,3/196,4, 246,7; 64,9, 75,4/372,9, 433,3— 11,4 , 17,1/35,6, 53,4 ; 118 ,3, 
122,0/1877,7, 1936,5— 52,8, 55,8/189,2, 200,0— 134,0, 135,2/9 11,5, 919 ,7; 45,6, 50,5/ 
542,8, 601,2— 53,4, 55,3/404,5, 418,9— 29,7, 34,1/192,8, 221,4 ; 90,8, 97,6/677,6, 
728,3— 109,4, 113,0 /541,5, 559,4— 1 1 ,1 ,  15,6/176,2, 247,6. (Science [New York] 105. 
65b— 66. 17/1. 1947. Mexiko, D. F ., Nat. Polytechn. Inst.) K ath en . 4425

Hans V. Witsch, Über bisher ungenutzte pflanzliche Vitaminquellen  (Algen und 
Blutenstaub). In jungen Kulturen von Chlorella sp. u. anderen Grünalgen u. Diatomeen 
wurde Vitam in  -B, (I) in Mengen von 2,9— 18,0 y je g Trockensubstanz gefunden. 
Mit zunehmendem Alter sinkt der I-Gehalt. In Pollen verschied. Pflanzen wurden
1 ,4— 7,9 y /g I festgestellt, wobei das Alter der Pollen ohne Einfl. auf den I-Geh. ist. 
(Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-physik. Kl., biol.-physiol.-chem. Abt. 1947.
9 io.) Kbtjsen. 4425

H. Dam, J. Glavind und E .K . Gabrielsen, Über das Vorkommen von Vitamin K  in  
Pflanzen. Der Geh. an Vitam in K , Chlorophyll, Carotin  u. Xanthophyll wird in Blättern 
u. Wurzeln von verschied. Pflanzen bestimmt. Es ergab sich kein Hinweis dafür, daß 
eine Beziehung zwischen Synth. u. Abbau von Vitamin K  u. den verschied. Blatt
pigmenten besteht. (Acta physiol. scand. 13 . 9— 19. 15/2. 1947. Kopenhagen, Royal 
Veterin. and Agricult. Coll., Biolog. Dep. of the Polytechnic Inst, and the Plant Physiol. 
Labor.) ~ K i m m e r l e .  4425

F. A. Kurz, Über die Ursachen der Keimfähigkeitsabnahme des Samens und die 
Wiederherstellung der Keim fähigkeit. Winter- u. Sommerweizenkörner mit 9— 10 %  
W. wurden 1 Std. der Temp. 100° ausgesetzt u. nach der Aussaat auf Keimfähigkeit 
(K F) u. Katalaseaktivität (KA) untersucht. Durch die Erhitzung wurden K F  u. K A
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stark herabgesetzt. Wurden die Körner nach dem Erhitzen bis 30 %  des Eigengewichtes 
angefeuchtet u. 10 Tage 10— 13 ° (Sommerweizen) oder 5— 8° (Winterweizen) ausge
setzt, wurden K E  u. K A  erhöht. Damit wurde die Richtigkeit der These K o s t y - 
t s c h e w s  über die Regenerationsfähigkeit der Fermente bestätigt. Im Topf- u. Feld- 
vers. zeigten die Pflanzen aus erhitztem u. anschließend behandeltem Samen ein n. 
Wachstum. Die Temp. von 100° tötet den Samenkeim nicht ab, sondern bewirkt nur 
eine vorübergehende Depression. (AoKJiagbi AKageMHH H ayK  C C C P [Ber. Akad. 
Wiss. U dSSR ] [N. S.] 58. 120 1— 02. 2 1/ 1 1 .  1947. Swerdlowsk, Inst, für Biol. der 
Ural-Zweigstelle der Akad. der Wiss. der U dSSR.) L e b t a g . 4455

F. R. Bharucha und V. S. Shirke, E ine Untersuchung über wichtige Stoffwechsel
änderungen in  den Samen von A vicennia officinalis L inn . Samen von Avicennia offi- 
cinalis L . wurden während der ersten 8 Tage des Keimens untersucht. Der W.-Geh. 
nahm zu, während das Trockengewicht abfiel. Der respirator. Index stieg unregel
mäßig unter aeroben Bedingungen von 2,791 auf 3,9 21, beim Keimen unter W. da
gegen von 1 ,2 1  auf 1,66. Im gleichen Zeitraum nahmen reduzierende Zucker, Rohr
zucker u. Maltose zu, während Stärke u. totaler Kohlenhydrat-Geh. stetig abnahmen. 
Dagegen blieb der totale N-Geh. die ganze Periode über konstant. (J. Univ. Bom
bay 15. [N. S.] Nr. 2 1. Sect. B., Part 5., 1— 14. März 1947. Bombay, Royal Inst. 
Sei., Dep. of Bot.) R u n g e . 4455

B. A. Rubin, Je. W. Arzichowskaja und O. T. Lutikowa, Über biochemische B e
sonderheiten verschiedener Erbsensorten. Vff. untersuchten die Unterschiede im bio- 
chem. Verh. der glatten u. der runzeligen Form der Erbsen während des Wachstums 
u. der Reifung. Die Arbeit enthält Zahlenmaterial über Bewegung der Kohlenhydrate, 
Bldg. u. Zerfall von Stärke, Proteinen u. Saccharose, N- u. Kohlenhydrat-Geh. in der 
reifen Frucht u. Fermenttätigkeit. ( E h o x h m h h  [Biochimia] 1 2 . 5 2 4 — 38 . Nov./Dez. 
1947. Moskau, Biochem. Bach-Inst. der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

d u  M a n s . 4460
Artturi I. Virtanen, D ie Biologie und Chemie der Stickstoffixierung durch Legum i

nosenbakterien. Übersicht mit 136  Literaturzitaten. (Biol. Rev. Cambridge philos.
Soc. 22. 239— 69. 1947. Helsinki, Biochim. Inst.) F r a n k e . 4460

F. W. Turtschin, D er E in fluß  von K a liu m  auf die A usnutzung des A m m oniak
stickstoffs und Eiweißsynthese in  Pflanzen in  Verbindung m it Eigentümlichkeiten ihrer 
Kohlenhydratzusammensetzung. Der K -Bedarf von Pflanzen wird weitgehendst von 
der Art der N-Quelle bestimmt. Beim Bezug des N  aus N H 3 (I) ist der Bedarf an K  
sehr groß. Die Abwesenheit des K  führt zur Aufspeicherung von I in den Pflanzen, 
was eine I-Vergiftung der Pflanzen zur Folge hat. I kann ohne K  auch bei ausreichenden 
Mengen von Kohlenhydraten nicht in die N-haltigen organ. Verbb. übergeführt werden. 
Eine Ausnahme davon bildet Fructose (II), die ebenfalls eine wichtige Rolle bei der 
Umbildung von I zu organ. N-Verbb. spielt. Vf. hat seine Verss. mit Zichorium, Sonnen
blume u. Gartenerdbeere durchgeführt. Blätter dieser Pflanzen enthielten im Trocken
gewicht 3— 6%  u. mehr II. E s hat sich erwiesen, daß diese Pflanzen mit hohem II-Geh. 
den I-N  auch bei mangelhafter K-Zufuhr ebenso gut verarbeiten wie den N 0 3-N. 
Damit unterscheiden sich diese Pflanzen grundsätzlich von denen, deren lösl. Kohlen
hydrate durch Aldosen vertreten sind —  dem „Glykosetyp“ . Diese brauchen K  als 
Katalysator. (.UoKJiaubi Ah'ageviHH H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 57. 
81— 84. 1/7 .19 4 7 . Moskau, Wiss. Ssamoilow-Inst. für Düngemittel u. Insektofungicide.)

d u  M a n s . 4460
L. A. Sujew, D ynam ik der Form  von Phosphorverbindungen in  Pflanzen. E s  werden 

die Ergebnisse von Vegetationsverss. mit der Hafersorte „K ju to “  1945 mitgeteilt. 
Die Pflanzen wurden in W .-Kultur gezogen, teils mit voller HELLRIEGEL-Mischung 
ernährt, teils mit derselben Mischung, jedoch 1/20 P-Norm. Die Analysenproben wur
den in 4 Reifestadien entnommen (Bestockung, Rispenbldg., Blühen, Vollreife). In 
den Blättchen wurde dann P nach S s o k o l o w  u . Protein-N bestimmt. Die Vers.-Daten 
werden besprochen u. zusammengefaßt: Im ersten Wachstumsstadium ist die Haupt
menge des P in Form organ. Verbb. in den Blättern enthalten. Je  mehr P-Nahrung 
um so mehr Nucleoproteide in den Proteinen. Je  älter das Blatt wird, um so mehr 
fällt der P-Geh., bes. in organ. Form, der anorgan. P20 5 steigt anfangs relativ. Der 
Geh. an Nucleoproteiden fällt scharf von der Bestockung bis zur Rispenbldg., bleibt 
weiterhin relativ konstant. Der scharfe Abfall ergibt eine Verminderung an Protein-P 
je g Protein. (floK Jiagbi AKageMHH H ayK  C C C P  [Ber. Acad. Wiss. U dSSR ] 58. 1091 
bis 1094. 2 1/ 1 1 .  1947. Moskau, StaatL Univ. M. W . Lomonossow.) v. W i l p e r t . 4460

M. B. Allen, H. Gest und M. D. Kamen, Differentialverhinderung von Atm ung und 
D unkel-C 02-Fixierung bei Scenedesmus und Chlorella. Vff. studierten die Dunkel-C02- 
Fixierung in Ggw. von Cyanid u. konnten bei beiden Algen je nach Cyanidkonz, stär-
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kere oder schwächere Abnahme der endogenen Atmung u. Photosynth. beobachten. 
Bei n. gesunden Zellen gehen Dunkel-C02-Fixierung u. Photosynth. parallel. (Arch. 
Biochemistry 14. 335— 47. 1947. St. Louis, Mo.) G rim m e . 4460

M. M. Okunzow, Der E influß von K upfer auf die Bildung des Chlorophylls. Bei 
Züchtung von Pflanzen in CuS04 (I)-haltigem Torf u. bei ihrer Berieselung mit Lsgg. 
von Cu-Salzen stieg ihr Chlorophyll (II)-Geh. bis zu 60% . Um zu klären, ob Cu die
II-Bldg. intensiviert, oder nur das gebildete II stabilisiert, wurden 2 Serien von Hafer
pflanzen auf bidest. W. oder auf 0,000005 mol. I-Lsgg. gezüchtet. Pflänzchen der 
ersten Serie enthielten 0,78 mg, die der 2. Serie 0,71 mg II je 1 g Rohsubstanz. Eine 
Beschleunigung der II-Bldg. durch I konnte demnach nicht festgestellt werden. Vf. 
ist der Auffassung, daß Cu eine stabilisierende Wrkg. auf I ausübt, so daß dieses lang
samer zerstört wird. (HoKJianH AKageMHH H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 57. 407— 08. 1/8. 1947. Tomsk, Kuibysehew-Univ. u. Labor, für Photosynth. 
der Akad. der Wiss. der UdSSR.) d u  M a n s . 4460

N. P. Krassinski, W. A. Walutina und Je. A. Prjachina, E influß der Photosynthese 
auf das Redoxpotential der Zellen von Blattgeweben. Da das Redoxsyst., das sich aus 
Zuckerarten bildet, ein niedriges Eh aufweist u. da bei der Photosynth. der Zuckergeh. 
erhöht wird, ist zu erwarten, daß das Redoxpotential bei der Photosynth. erniedrigt 
wird. Bei Verss. mit Erbse, Weizen u. Primel, die bei geringer Lichtintensität durch
geführt wurden, wurden Zucker u. Stärke, Eh, P h  u .  das Reduktionsvermögen der 
Extrakte bestimmt. Der Geh. an Zucker u. Stärke stieg bei diesen Verss., Eh u. pn 
wurden erniedrigt; die reduzierende Kraft des Zellinhalts der Blattgewebe wurde er
höht. Analog, aber schwächer, wirkte die Einführung von Zucker in die Gewebe, bei 
deren Aufnahme aus Lsgg. durch die Blattstiele. Bei der Photosynth. ist für die Wrkg. 
auf das Redox-Syst. nicht nur der augenblickliche Geh. der Blätter an Zucker maß
gebend, sondern die gesamte Produktion an Zuckerarten, die während der Photo
synth. erfolgt. (HoKJiaaw AKa«eMHH H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 
152 1— 24. 1/12 . 1947. Gorki, Univ.) A. J a c o b .  4460

P. B. Mathur, Chemische Zusammensetzung der Pflanzenspeicherorgane —  ein Faktor 
bei der Photoperiodizität. Beta vulgaris (vorwiegend Zuckerspeicherung) blüht bei 
50— 55° E., während höhere Tempp. nur vegetatives Wachstum bewirken. Secale 
cereale (Stärke) blüht auch bei 60— 65° F ., jedoch nur bei lOstd. Belichtung. Tem- 
peraturemiedrigung begünstigt Zucker-, Temperaturerhöhung Stärkebldg. auf Kosten 
des Zuckergehaltes. (Current Sei. 16. 338— 39. Nov. 1947. Benares, Hindu Univ., 
Coll. of Agric.) R a n g . 4460

Mario Bolli, E in  neues Oerät zur Messung der A tm ung höherer Pflanzen. D as 
Makrorespirometer. Beschreibung des Respirometers (3 Abb.), das mit konstantem 
Vol. arbeitet. Man kann ganze Pflanzen verwenden. Fehler, die durch Stoffwechsel
änderungen (mechan. Verletzungen der Pflanzen) entstehen, sind ausgeschaltet. (Ric. 
sei. Ricostruzione 17. 1637— 40. Nov. 1947. Perugia, Univ., Ist. botanico.)

B a r z . 4462
1.1. Kolossow, Rolle der Elemente N , P  und K  bei der Bildung der Wurzel als eines 

Aufnahmeorgans. Das Aufnahmevermögen der Wurzeln wurde durch Best. ihres Vol., 
ihrer Oberfläche, ihrer Gesamtlänge u. ihrer mittleren Durchmesser untersucht. Bei 
Mangel an N  wurde Zahl, Länge u. Oberfläche der Wurzeln stark vermindert, das 
Fehlen von K  wirkte in gleicher Richtung, aber in geringerem Maße. Das Fehlen von 
P hatte keinen merklichen Einfluß. Eine über das n. hinausgehende Verstärkung der 
N-Gabe verminderte die Zahl der Wurzeln u. hemmte ihr Wachstum. Eine Uber
dosierung von K  war von wesentlich geringerem Einfl., P  hatte auch bei Überdosierung 
keinen Einfluß. (HoKJianbi AKageMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. U dSSR.] [N. S.] 
58. 15 17 — 20. 1/12 . 1947. Timirjasew-Inst. für Pflanzenphysiol. der Akad. der Wiss. 
der UdSSR.) A. J a c o b .  4470

Feliks Terlikowski, Späte Stickstoffgaben als Faktor zur Erhöhung der Protein
bildung in  Pflanzen. In 18 Feldverss. sowie 5 Topfkulturen erhielten nach dem Verf. 
von S e l k e  verschied. Gerste-, Hafer- u. Weizensorten eine späte (in der Blüte
zeit) Kopfdüngung, wobei es sich zeigte, daß tatsächlich eine gewisse Erhöhung 
im Proteingeh. der Getreidekörner erfolgt (trotz der Verschiedenheit der Böden u. 
des Klimas während der Versuche). Die Topfverss. bestätigten den von S e l k e  ge
fundenen negativen Einfl. des Ions S 0 42- der Düngesalze auf den Proteingeh. der 
Getreidekörner. Die späte Kopfdüngung verzögert jedoch den Reifungsprozeß u. 
gefährdet damit den Ertrag (Schädlingsbefall). Es wird auch auf die positive Wrkg. 
solcher späten Düngung bei anderen Pflanzen (Kartoffeln, Mais) verwiesen, sowie auf 
die Leguminosen, bei denen, um die tatsächliche Wrkg. dieser Spätdüngung zu beob-
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achten, die Knöllchenbldg. verhindert werden muß, was zu einer unnatürlichen ge
hemmten Entw. dieser Leguminosen führt. (Roezniki Nauk rolniczych Lesnych 
[Polish agric. Forest Annu.] 49. 382— 402. 1947. Posen [Poznan], Univ., Zakl. Gle- 
bozn.) v. W i l p e r t . 4470

W. W . Jakowlewa, D ie Einwirkung von B or auf die biochemischen Verwandlungen  
in  den Wurzeln und Blättern der Zuckerrübe. Zuckerrüben wurden in Nähr-Lsgg.mit 
verschied. Zusätzen von H3B 0 3 (I) gezüchtet. Pflanzen ohne I gingen bald an Fäulnis 
ein. Etwas später folgten die Pflanzen, deren Nährfl. nur 0,02 mg/Liter I enthielt. 
Nach 3 1/2 Monaten waren die Pflanzen in den Lsgg. mit 0 ,1 ; 1,0 u. 10,0 mg/Liter I n. 
entwickelt. Pflanzen in Lsgg. mit 30 mg/Liter I blieben in ihrer Entw. zurück. Die 
beste Ernte ergaben die Lsgg. mit 0,1 u. 1,0 mg/Liter. Der Zuckergeh. betrug 8— 12 ,5 % ,  
war also sehr niedrig. Der höchste Zuckergeh. wurde bei 1,0 bzw. 10,0 mg/Liter I 
erzielt. Die Aktivität der Katalase war am höchsten bei 1,0 mg/Liter. Der B-Geh. in 
den Blättern u. Wurzeln der Pflanze war dem in der Nährlsg. direkt proportional u. 
war bedeutend höher als in den Wurzeln. Der Ca-Geh. war in den Blättern (nicht 
dagegen in den Wurzeln) dem des B  umgekehrt proportional. (JJOKJianH AKazieMHH 
H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 625— 27. 1 / 1 1 .  1947. Moskau, 
Allunions-Inst. für Düngemittel, Agrotechnik u. Agrobodenkunde.) d u  M a n s .  4470 

W . I. Obraszowa, D ie E inw irkung von L ith ium  auf die Entwicklung von Ocimum  
canum. Vf. untersuchte den Einfl. von 0,001 u. 0,0001%ig. LioSO, (I)-Lsg. auf die 
Entw. der Samen von Ocimum canum. Die mit I vorbehandelten Pflanzen zeigten 
eine viel stärkere Entw. der Blätter als ohne I. Das Durchschnittsgewicht der von 
den Kontrollsamen stammenden Pflanzen betrug 76 g, das der mit stärkerer I-Konz. 
vorbehandelten 89,2 g, das der mit schwächerer Konz, vorbehandelten 114 ,6  g. Die 
Ausbeute an äther. Öl war bei 0,001% ig. I-Lsg. am höchsten. (HoKJianH Arta- 
neMHH H ayK C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 675— 76. 1/11 . 1947.
Dnepropetrowsk, Univ.) d u  M a n s . 4480

G. Hurel-Py, Über den E influß  der Saccharose auf das Wachstum der Gametophyten 
von A splénium  sp. in  aseptischer Lösung. Um den Einfl. von Zuckerarten, bes. der 
Saccharose, auf das Wachstum prothall. Kolonien zu prüfen, werden verschied. Dosen 
Saccharose der anorgan. Lsg. einer zur Hälfte verd. u. mit 1 ,2 %  Agar-Agar versetzten 
KNOPschen Fl. zugesetzt. Jeder Vers. setzt sich aus 96 Kulturen von 8 verschied. Konzz. 
zwischen 0 u. 6%  zusammen. Das Wachstum der Kulturen wird aus dem mittleren 
Unterschied zwischen dem Anfangs- u. Endgewicht bestimmt. Es zeigt sich, daß die 
Kurve bei 2 u. 4 %  Saccharose Höchstwerte aufweist, die bei 3 %  Saccharose festge
stellte Wachstumsverminderung dürfte auf Versuchsfehler zurückzuführen sein. Die 
gleiche Wachstumsgeschwindigkeit rufen Glucosekonzz. von nur 1— 2 %  hervor. Man 
darf also annehmen, daß die Wrkg. der verschied. Kohlenhydrate auf das Wachstum 
der Kulturen eine Funktion ihrer molar. Konz. ist. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1. 
356— 57. April 1947.) W e s l y . 4480

R. J. Gautheret, Die Einwirkung des p R-W ertes auf die Entwicklung von Kulturen  
von Karottengeweben. (Vgl. C. 1948. I. 9 17  u. C. 19 5 1 . I. 1892.) Der pH-Wert übt keine 
bedeutende Wrkg. auf die Entw. von Pflanzengeweben aus. Das Wachstum kann in der 
Regel innerhalb eines breiten Bereiches, der von unter pH 6 bis über pH 9 geht, erfolgen. 
Die Grenzen, jenseits welcher die Zellenvermehrungen nicht mehr möglich sind, liegen 
etwa bei den pH-Werten 3,2 u. 11 ,2 . Der letztere Wert ist jedoch zweifelhaft, weil diese 
Grenzen nicht gewöhnlichen Stillstands- sondern tödlichen pH-Werten entsprechen. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  25— 29. Jan . 1947. Labor, de Botanique S.P.C.N.)

W e s l y . 4480
Agnete Mönckeberg, D ie W irkung von Hormonen auf K eim ung und Wachstum der 

Pflanzen. Beizen von Samen der Winterendivie mit Preßsaft aus menschlicher Placenta 
in abgestuften Verdünnungen mit dest. Wasser. Die Samen wurden in den Lsgg. 
24 Std. unter Lichtabschluß im Thermostaten bei 26,0 bis 27,5° gehalten. Es konnte so 
eine eindeutige Hemmung der Keimung nachgewiesen werden. Es scheint, daß ge
legentlich durch eine Verdünnung 1 :10 0  bei Placenten von männlichen Feten eine 
Keimbeschleunigung auslösbar ist. Auch der Preßsaft einer unreifen Placenta hatte 
Keimbeschleunigung zur Folge. Die Diskrepanz dieser Verss. mit solchen der Literatur, 
bei denen in Freiland verss. mit Placenta-gebeizten Samen erhebliche Wachstums- u. 
Fruchtbarkeitssteigerungen beobachtet wurden, wird diskutiert. (Zbl. Gynäkol. 69. 
1295— 99. 1947. Jena.) J u n k m a n n . 4485

Ss. N. Lutochin, Durch Phytohormone m it Glycerin induzierte Parthenocarpie bei 
Cucurbita m axim a L. Die stärkste Induktion von Parthenocarpie bewirkte eine Be
handlung der Fruchtknoten mit einem Gemisch von Wuchsstoffen (a-Naphthylessig-
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säure, Indolylbuttersäure, Indolylpropionsäure  u. 2.4- Dichlorphenoxy-m-buttersäure), das 
in einer Glycerin-Lsg. in einer Konz, von 0,25-— 0,5%  angewandt wurde. (jd o K .ia .ib i  
AnaneMHH H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58 , 1525— 26. 1/12. 1947. 
Bykow, Wiss. Forschungsinst, für Gemüseanbau, Vers.-Stat. für Melonenbau.)

. A. J a c o b . 4485
E. Marchetti, Untersuchungen über das Sitosterin und den unverseifbaren A nteil des 

Getreidelceimöls. Zur Darst. von Sitosterin  (I) aus Getreidekeimöl wird das Öl verseift, 
in Ba-Seife übergeführt, letztere mit Aceton extrahiert, der Extrakt mit siedendem A. 
behandelt u. die sich beim Abkühlen aus dem A. ausscheidenden I-Kristalle aus A. u. 
Methanol mehrfach umkristallisiert. Der nach Abtrennung von I verbleibende (an 
Vitamin E  reiche) unverseifbare Ölanteil des Extraktes ( =  52 g pro kg Keimöl) zeigt 
eine schwache Östrogene Wrkg. (2 internationale Follikulin-Einheiten je 0 ,1  cm3) u. weist 
somit auf Zusammenhänge zwischen pflanzlichen u. tier. Hormonen hin. Verss. zur 
Umwandlung von I in Cholesterin in Ggw. verschied, tier. Gewebe u. Organe (Pankreas; 
Leber) waren ohne Erfolg. (Rass. Clin., Terap. Sei. affini 4 6 . 43— 46. April-Sept. 1947. 
Inst. Serono, Biol. Labor.) R e i t z .  4485

R. Bouillenne und M. Bouillenne-Walrand, Bestimmung der Faktoren der Rhizo- 
genese. Übersicht über den Werdegang der Rhizogenesetheorien (1934— 44), bei denen 
die Notwendigkeit eines spezif. Faktors (kein Auxin; I) bei der Wurzeldifferenzierung 
entwickelt wurde (Rhizokalin, II). —  Verss. von W e n t  mit etiolierten Pisum-Epikotylen 
(Plant Physiol. 1 3 .  (1). [1938.] 55) u. der Vff. mit Impatiens balsamica-Hypokotylen 
führten zu antagonist. Ergebnissen: Nach ersteren ist II sensibel gegen I u. verhält sich 
wie ein beweglicher Faktor; nach letzteren ist II nicht I-empfindlich, verhält sich wie 
ein unbeweglicher Faktor u. erteilt den Zellen eine organogenet. spezif. Eigenart. (Bull. 
CI. Sei., Acad. roy. Belgique [5] 33 . 790— 806. 1947. Liège, Univ. de Liège, Inst, de 
Bot.) R a n g . 4485

R. Bouillenne und M. Bouillenne-Walrand, Vorschlag einer Rhizokalintheorie. (Vgl. 
vorst. Ref.) Diskussion der im vorst. Ref. erwähnten Verss. von W e n t  u .  den Vff., wo
bei der scheinbare Widerspruch zwischen beiden Ergebnissen aufgelöst wird. Bei 
höheren Pflanzen bestehen 2 aufeinanderfolgende Stadien des Rhizokalins (I): 1) Ein 
festes Stadium, integriert durch gewisse Zelltypen sowohl während der von Wurzel- u. 
Stengelmeristemen ausgehenden Gewebedifferenzierung als auch während der Phasen 
der Wurzelgenese; 2) ein bewegliches Stadium, bei dem I aus den Blättern, wo es im 
Licht entsteht, zirkuliert. I wird unter Beteiligung von Auxin (II) in Ggw. eines En 
zyms (III) in bestimmten Zellen festgelegt. —  An der Rhizogenese sind demnach minde
stens 3 Faktoren beteiligt: bewegliches I +  II +  oxydas. III. —  56 Literaturangaben 
(zugleich für vorst. Ref.) (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique [5] 3 3 . 870— 84. 1947.)

R a n g . 4485
Richard Harder und Brigitte Springorum, Über die Verteilung des blütenbildenden 

Stoffes bei Rudbeckia. Läßt man in den Stengel von Rudbeckia bicolor Methylenblau 
von einem Blatt aus eindringen, so steigt der Farbstoff nicht einseitig empor, sondern 
verteilt sich über den ganzen Stengel. Nimmt man an, daß auch das Blühhormon in 
gleicher Weise geleitet wird, so wird auch dieses am Vegetationspunkt nicht einseitig 
eintreffen, sondern allseitig verteilt sein. Dadurch wird verständlich, weshalb bei Rud
beckia bicolor bei photoperiod. Exposition nur eines einzigen Laubblattes die dann zu 
beobachtende Verlaubung der Hüllblätter des Blütenköpfchens nicht einseitig, sondern 
allseitig gleichmäßig erfolgt. (Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-physik. K l., bioh- 
physiol.-chem. Abt. 1 9 4 7 . 6—-8 .) W a l c k e r .  4485

Maxirniliam Steiner, Über die Wuchsstoff Wirkung einiger synthetischer Verbindungen. 
Bei Verss. über die Wuchsstoffwrkg. einiger Verbb. wurde Indol-3-essigsäure als Stan- 
dardpräp. gewählt. Auch die Wuchsstoffwrkg. von Phenylessigsäure wird bestätigt. 
Eine aktivierte Methylengruppe in der Seitenkette ist wahrscheinlich die notwendige, 
aber nicht ausreichende Bedingung für die Wuchsstoffwirkungen. Die Unwirksamkeit 
von Indol-3 -essigsäurediäthylamid, Indol-3-aceton u. Phenylaceton beweist, daß eine 
freie Carboxylgruppe in der Seitenkette für die Wuchsstoffwrkg. unentbehrlich ist. Eine 
Ester- oder einfache Amidbldg. derselben wird vermutlich in der Pflanze unter Bldg. der 
wirksamen freien Säure gespalten. l-Acetylindol-3-acetonitril u. Benzylcyanid erwiesen 
sich ebenfalls als wirksam, wobei sowohl die Möglichkeit besteht, daß das Nitril durch 
Verseifung in den eigentlichen Wuchsstoff übergeht, als auch die Eigenwrkg. von Säure
nitrilen in Betracht gezogen werden muß. (Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-physik. 
Kl., biol.-physiol.-chem. Abt. 1 94 7 . 1 1 — 13.) W a l c k e r .  4485

Elvin C. Stakman, Die Beschaffenheit und Bedeutung der physiologischen Spezia lisie
rung bei phytopathogenen Pilzen. Zusammenfassende Darst. u. neue Vorschläge für ihre 
Bekämpfung als Schädlinge der Kulturpflanzen. (Science [New York] 1 05 . 627— 32.
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20/6. 1947. Chief, Univ. of Minnesota, Div. of Plant Pathol. and Botany and Agent, 
U.S. Dep. of Agric.) W . E n g e l . 4490

K. Gilliver, D ie W irkung von Pflanzenextrakten auf die K eim ung der K onidien  von 
Venturia inequalis. Bei der Suche nach fungistat. Verbb. wurde die Wirksamkeit von 
frischen Preßsäften von 1925 verschied. Pflanzenarten gegen den Erreger des Apfel
schorfes, Venturia inequalis, im Sporenkeimungstest geprüft. 2 3 %  der Preßsäfte ver
hinderten die Sporenkeimung, einige waren sogar fungicid. Eine systemat. Beziehung 
zwischen den Pflanzen, deren Preßsäfte wirksam sind, besteht nicht. Preßsaft von 
Efeu  (Hedera helix) war noch 1 : 1 2 8  verd. wirksam. Bei einigen Pflanzen war die Akti
vität in best. Teilen lokalisiert, andere verloren die Aktivität bei Trocknung. (Ann. 
appl. Biol. 34. 136— 43. Febr. 1947. Oxford, Univ., Sir William Dunn School of 
Pathol.) R a d l e r .  4490

Gino Florenzano, D as phytostatische Verhalten von Actinom yces albus und Actino- 
myces griseus. Die untersuchten Actinomycesstämme werden 25 Tage bei 24° in 
WAKSMAN-Lsg. gehalten, dann die Fl. durch Kerze filtriert u. im Vgl. mit Kontrollen 
ihr Verh. bei Keimungsverss. untersucht; Act. albus (AA) hemmt deutlich die Keimung 
von Korn u. Luzerne, Act. griseus (AG) noch stärker die von Korn, nicht aber die von 
Luzerne; bei Klee u. Flachs sind A A  u. AG  unwirksam. Die Fll. werden ferner in 5 u. 
10 %  Zusatz auf ihre Wrkg. gegenüber in KNOPscher Lsg. gewachsenen Pflanzen (Korn, 
Flachs) geprüft, wobei sie deutlich die Wurzelentw. hemmen, auch hier A G  stärker als 
A A ; in beiden Fällen ist der Zuwachs an Trockensubstanz kleiner als bei den Kontrollen. 
Analoge Wrkgg. wie in vitro sind auch im Boden anzunehmen. (Rio. sei. Ricostruzione 
17 . 2039— 41. Dez. 1947. Firenze, Univ., Ist. di Microbiol. agr. e techn.)

R. K . M ü l l e r . 4495
W . N. Naugolnych, Über die W iderstandsfähigkeit der B lätter der Dikotyledonen  

gegenüber giftigen Stoffen. Die epidermalen Zellen der Blätter der weiblichen Pflanzen 
von M elandrium  album  u. Rumex thyrsiflorus erwiesen sich gegenüber M ilchsäure  (1:100)  
widerstandsfähiger als die der männlichen Pflanzen, auch gegenüber 0,2% ig. Sublim at 
u. l% ig . Form alin. Blätter verschied. Alters u. von verschied. Pflanzenteilen reagierten 
in gleicher Weise. Manchmal starben die Blätter an den unteren Teilen der Pflanze 
etwas schneller ab. Der Standort der Pflanzen war für den Ausfall der Verss. ohne Be
deutung. (XJoKJianbi A ic a jie M H H  H ayK  CCCP [Ber. Akad. Wiss. U d SSR ] [N. S.] 57. 
403 — 06. 1/8. 1947. Molotow, Gorki-Univ.) d u  M a n s . 4495

E 5. Tierchem ie. Tierphysiologie. Tierpathologie.
P. F. Scholander, Analysiergerät zur exakten Bestim m ung von Atem gasen in  0,5 cm3- 

Proben. Beschreibung eines Geräts zur Gasanalyse, das zur Best. von C 0 2, 0 2 u. N2 
in 0,5 cm3 oder weniger Gas mit ± 0 ,0 1 5  V ol.-%  geeignet ist. Es können in 6— 8 Min. 
Proben mit 0— >  99%  absorbierbarer Gase untersucht werden. (J. biol. Chemistry 167. 
235— 50. 1947. Swarthmore, Coll., Edward Martin Biol. Labor.) K . M a i e r . 4500

Nello Pace, Leo Kline, Howard K. Schachman und Morton Harfenist, Untersuchungen 
über die Körperzusammensetzung. 4. Mitt. Verwendung von radioaktivem  Wasserstoff 
zur M essung des Oesamtkörperwassers in  vivo. (3. vgl. C. 1946. II. 1173 .)  Tritiumwasser 
(HTO), das nach einer näher beschriebenen Meth. aus Be durch Deuteronenbeschießung 
nach 9Be ±  2D —> 8Be +  3H gewonnen wird, wurde erwachsenen Ratten i. v. einge
spritzt u. dann im Plasma die Tritium-Aktivität bestimmt (s. Original). Einem 19jäh- 
rigen Patienten wurde ein verd. HTO eingespritzt u. in Blutproben (entnommen 1/2, 1, 
2 u. 3 Std. post inj.) die Aktivität bestimmt. Zwischen den Resultaten, die mit der 
HTO-Meth. u. mit der Meth. der Best. des spezif. Gew. des Körpers erhalten wurden, 
besteht gute Übereinstimmung. Mit anderen Autoren, die DaO verwendet haben, be
steht ebenfalls Übereinstimmung. Die HTO-Meth. soll Resultate mit ebensolcher guten 
Genauigkeit geben wie die Meth. mit D20 . (J. biol. Chemistry 168. 459-— 69. 1947. 
Bethesda, Md., Nav. Med. Res. Inst.) P a t z s c h .  4510

W. Ss. Koslowski, Über den humoralen E in flu ß  der M ilz  auf die M igration von 
Calcium  und N atrium  aus der H aut und dem Muskelgewebe. Verss. mit weißen Ratten 
ergaben, daß bei der Splenektomie der Geh. des Muskelgewebes u. der Haut an Ca u. 
N a  abnimmt: Haut 38,9 bzw. 47,3 m g%  Ca; 169 bzw. 19 9 ,5 m g%  Na, Muskelgewebe
12 ,5  bzw. 18 m g%  Ca; 86,7 bzw. 90,4 m g%  Na. Wird eine Parabiose zwischen splen- 
ektomierter u. n. Ratte hergestellt, so erreicht der Ca- u. Na-Geh. der Muskeln u. der 
Haut des splenektomierten Tieres bald wieder die Norm. (BiOJUiCTCHb OltcnepiiMeH- 
TaJibHoft EHOJiorHH h  M em m iiH bi [Bull. exp. Biol. Med.] 23. 110 — 13. 1947. Kiew, 
Veterinärinst., Lehrstuhl f ü r  pathol. Physiol.) L e b t a g .  4510
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H. J. Bartelstone, I. D. Mandel, E. Oshry und S. M. Seidlin, D ie Anwendung von 
radioaktivem  Jod  als Indicator bei der Untersuchung der Physiologie der Zähne. 131J  in 
Form von N a J in physiol. NaCl-Lsg. wurde an 2 Ratten u. 4 Katzen etwa 0,5 mC/kg 
gegeben. Nach 12  Std. Entnahme- von Blut u. Tötung durch Ae., Präparierung der 
Zähne, Schnitte der Zähne von 100— 150 y. unter öl, Best. der Radioaktivität mit 
GEIGER-Zählrohr, ferner Aufnahme auf Rö- u. Ansco Triple-S Panchromatic- u. Koda- 
chrome-Film für Kunstlicht. Mit den photograph. Methoden wurde 131J  im ganzen 
Schmelz, Dentin u. Zement gefunden. Im Dentin ist die Verteilung des radioakt. J  
ungleichmäßig, am meisten apikal u. koronar, im Zement ist die Dichte in den Außen
regionen höher als nahe am Dentin. (Science [New York] 106. 132— 33. 8/8 . 1947.)

K a n i t z . 4510
E. Brandenberger und H. R. Schinz, D ie Untersuchung der verschiedenen H artsub

stanzen der Zähne m it Röntgenstrahlen. In Röntgendurchstrahlungsbildern von Zahn- 
dunnschliffen wird gezeigt, daß von den vier Aufbauelementen des Zahnes, Schmelz, 
Dentin, Zement u. Zahnstein, der Schmelz die höchste Absorption zeigt. Als einzige 
Kristallart im anorgan. Anteil des Zahnes wird H ydroxylapatit oder eine mit diesem 
sehr verwandte Apatitverb, ermittelt; die Kristalle sind verschied, groß; im Schmelz 
werden die größten beobachtet. Hinweis auf die besondere Bedeutung des Apatits als 
Träger der Hartsubstanzen beim Menschen u. den Wirbeltieren. (Schweiz, med. Wschr. 77. 
1147— 49. 1 / 1 1 .  1947. Zürich, Univ., Labor, für techn. Röntgenographie u. Feinstruk- 
turunters. an der EM P A  u. ETH .) H. P. F i e d l e r . 4510

T. Thunberg, D er Citronensäuregehalt von altem, besonders mittelalterlichem und 
prähistorischem Knochenmaterial. Vf. berichtet über den Citronensäuregeh. von Kno
chen ; der Geh. nimmt mit zunehmendem Alter ab, er kann zur Altersbestimmung ver
wandt werden. (Acta physiol. scand. 14 . 245— 47. 20/11. 1947. Lund, Univ., Dep. of 
Physiol.) G o e b e l . 4520

Koh-Iti Turumi und Katuhiko Sasaki, Biochemische Untersuchungen über Kohlen
hydrate. 77. Mitt. D ie aminofreien Zucker im  Kohlenhydrat des Pseudomucins. Vor
läufige Mitteilung. Das Pseudom ucin  aus einer gekammerten Ovarialcyste wird nach 
H a m m a r s t e n  isoliert, mit H2S 0 4 hydrolysiert u. die Kohlenhydrate mit Hg-Acetat ab
getrennt. Daraus werden 2 Methylphenylhydrazone hergestellt, von denen sich das eine 
als Galactosederiv. erweist. Das andere könnte nach den meisten Rkk. eine Methyl- 
pentose sein, erweist sich aber entsprechend der Anilin-Rk. u. dem Verh. der krist. 
Substanz als Rhodeosederivat. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 1— 4. 17/10. 1947. Sendai, 
Tohoku Imp. Univ., Med.-Chem. Inst. u. Sapporo, Hokkaido Imp. Univ., Med.-Chem. 
Inst. [Orig.: engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Tadasi Yasuoka und Katuhiko Sasaki, Biochemische Untersuchungen über Kohlen
hydrate. 78. Mitt. E xistiert M ucoitin  im  Tierkörper in  Verbindung m it Schwefelsäure?
1. Mitt. D as im  Schleimhautmucoid des Stiermagens enthaltene Kohlenhydrat. (77. vgl. 
vorst. Ref.) Aus der Schleimhaut des 4. Magens von Stieren werden durch Extraktion 
mit W. u. Fällungen mit A., CH3OH, Aceton u. Elektrodialyse Prodd. erhalten, die Glu- 
cosamin u. Galactosamin als Kohlenhydrate enthalten. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 5—-10. 
17/10. 1947. [Orig.: engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Shoh-Iti Osaki und Koh-Iti Turumi, Biochemische Untersuchungen über Kohlen
hydrate. 79. Mitt. D ie A r t des am Hexosamin gebundenen Acetyls im  Glykoproteinmole- 
kül. 1. Mitt. (78. vgl. vorst. Ref.) Glykoproteide bzw. ihre Polysaccharide unterscheiden 
sich je nachdem, ob sie „direkt“  in der Kälte oder „indirekt“  in der Wärme mit Soda 
alkal. gelöst u. mit E h r l ic h s  Reagenz (Dimethylaminoazobenzol in HCl) nachgewiesen 
werden; wenn in der Kälte eine Rotfärbung mit einem Maximum bei 565 mp auftritt, 
sprechen sie von „direkter Rk.“ ; nach Erhitzen tritt die „indirekte Rk.“  mit purpur- 
roter Färbung mit einem Maximum bei 585 u. 540 mp auf. Die „direkte Rk.“  benötigt 
zur Färbung 10— 15  Min., die „indirekte R k.“  30 Sekunden. Erhitzt man nach Zusatz 
des Reagenzes länger, so gehen infolge Hydrolyse auch die vorher indirekten Verbb. 
in direkte über. Die Kohlenhydrate mit offenen N-Acetylresten geben „indirekte R k.“ , 
die mit geschlossenen N-Acetylresten „direkte Reaktion“ . —  Daraus ergibt sich folgende 
Einteilung der Glykoproteine: 1) Offene Form: Mucoitin, Chondroitin- u. Limacoitin- 
H2S 0 4, Acetylglucosamin-Galactose- u. -Mannose-Komplexe von Schnecken- u. Ovo- 
mucoid; 2) beide Formen: das 3. Kohlenhydrat des Speichelmucins, das des Serum - 
mucoids, des Tendomucoids, Acetylglucosamin-Galactose-H2S 0 4-Verb. in Chondromu- 
coid u. Osseomucoid, Mucinogen von der Oberfläche von Kröteneiern, Harnmucoid, 
Blutgruppensubstanz A, des Magenschleims des Schweines u. das des Nucosamucoids 
des 4° Bullenmagens; 3) N-Acetyl in geschlossener Form: das Kohlenhydrat des Vitello- 
mucoids. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 1 1 — 14. 17 /10 .19 4 7. [Orig.: engl.])

K l in g m ü l l e r . 4520



Shoh-Iti Osaki, Biochemische Untersuchungen über Kohlenhydrate. 82. Mitt. E ine  
neue Methode zur Bestim m ung von Olucuronsäure in  Glykoproteinen. (79. vgl. vorst. Ref.) 
Zur Best. von Glucuronsäure (I) in Glykoproteinen oder Geweben müssen Hexosen (II) 
entfernt werden, da sie ebenfalls die ToLLENSsche Rk. geben. Wenn II nicht mehr als 
das l,5fache von I beträgt, kann man mit Phosphorwolframsäure die II-Färbungen 
selektiv entfernen. —  Eine etwa 40— 60 mg I enthaltende Probe bzw. Gewebe werden 
in 5 ml ln H 2S 0 4 im siedenden W .-Bad bis 1 Std. nach dem Lösen geschüttelt, dann 
abgekühlt, filtriert u. zu je 4 ml Filtrat 1m l Phosphorwolframsäure-Lsg. (20 g/dl; 
H?[P(W20 7)8] . 22H 20 ;  N a k a r a i ) zusetzen, 1  Std. stehen lassen, filtrieren, 1 ml des 
Filtrats wird der Indol-Rk. nach D is c h e  unterworfen; der Rest 2fach mit W . verdünnt 
u. die Orcin-Rk. angestellt, abkühlen, schütteln u. mit 500 mg Phosphorwolframsäure 
durch Glaswolle filtrieren u. colorimetrieren. Stimmen beide Bestimmungen nicht über
ein, war noch II vorhanden. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 15— 17. 17/10. 1947. [Orig.: 
engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Syoh-Iti Osaki, Biochemische Untersuchungen über Kohlenhydrate. 83. Mitt. Sclera- 
M ucoide. 2. Mitt. (82. vgl. vorst. Ref.) Aus den frei präparierten Scleren von Ochsen
augen wird das M ucin  mit 0,85%  NaCl-Lsg. (I) oder Kalkwasser (II) extrahiert u. jedes 
mit HCl-, A.- u. Ae.-Behandlung gereinigt. I u. II hatten gleiche Farb-R kk.; für I war 
[ « I d11 = — 57,9°; für II [ a ] D10 = — 70,1°. Beide Verbb. enthalten außer Chondroitin- 
Schwefelsäure (III) einen Acetylhexosamin-Mannose-Komplex, der mit Schwefelsäure 
verestert ist u. ein einfaches Kohlenhydrat. In I sind außer III noch 2 andere Glyko- 
proteine mit je einem verschied. Polysaccharid enthalten. (Tohoku J .  exp. Med. 49.
19— 25. 17/10. 1947. [Orig.: engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Minoru Takahasi und Tadasi Yasuoka, Biochemische Untersuchungen über Kohlen
hydrate. 84. Mitt. Gibt es im  T ier kör per ein an Schwefelsäure gebundenes M ucoitin?
2. Mitt. M ucoitin  aus der Magenschleimhaut des Schweines. (83. vgl. vorst. Ref.) Das 
aus der Schleimhaut des Schweinemagens isolierte M ucoitin  enthält keine Schwefel
säure. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 65— 66. 17/10. 1947. [Orig.: engl.]).

K l in g m ü l l e r . 4520
Tetu Kobayasi, Biochemische Untersuchungen über Kohlenhydrate. 85. Mitt. Chon

drosin. 4. Mitt. D ie Chemische N atur des „Cinchonidinsalzes A “  in der zweiten M itte i
lung. (84. vgl. vorst. Ref.) Nach Abtrennung von Glucuronsäure aus dem .Cinchonidin- 
salz A “  (I) (vgl. M a s a m u n e , H iy a m a , K o b a y a s i , Tohoku J .  exp. Med. 44. [1942.] 33) 
bleibt eine Substanz mit 2 Uronsäureresten u. Furfurol-Rk. zurück; nach ihrem Verh. 
gegenüber Orcin wird Glucuronidotagaturonsäure vermutet. —  Das Cinchonidinsalz wird 
mit Schwefelsäure hydrolysiert, als Brucinsalz umkristallisiert, wobei Glueuronidoly- 
xose ausfällt. Aus den Mutterlaugen lassen sich das Brucinsalz von Tagaturonsäure, 
Glucuronsäure u. Glucuronidotagaturonsäure auskristallisieren u. nachweisen. (Tohoku 
J .  exp. Med. 49. 67— 76. 17/10. 1947. [Orig.: engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Tetu Kobayasi, Biochemische Untersuchungen über Kohlenhydrate. 86. Mitt. Chon
drosin. 5. Mitt. Uber das , ,Cinchonidinsalz B “ in  der zweiten M itteilung. (85. vgl. vorst. 
Ref.) Das bei der Oxydation von Chondrosin  anfallende Cinchonidin-Rk.-Gemisch be
steht aus 4 Verbb., die als Cinchonidinglucuronat, -formylglucuronat u. -saccharat 
identifiziert werden, während Cinchonidinglucuronidolyxonat nur wahrscheinlich ge
macht werden konnte. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 77— 81. 17 /10 .19 4 7 . [Orig.: engl.])

K l in g m ü l l e r . 4520
Tetu Kobayasi, Biochemische Untersuchungen über Kohlenhydrate. 87. Mitt. Chon

drosin. 6. Mitt. P rim äre Oxydations- und Reduktionsprodukte von Chondrosin und 
N-Acetylchondrosin. (86. vgl. vorst. Ref.) Durch Oxydation von Chondrosin  mit Brom 
erhält man zwei Säuren, die sich als Ba-Salze trennen lassen u. die sich nach Überfüh
rung in die Cinchonidinsalze als Chondrosinsäure u. ihr N-Acetylderiv. erweisen. (To
hoku J .  exp. Med. 49. 83— 88. 17 /10 .19 4 7 . [Orig.: engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Hajime Masamune, Tadasi Yasuoka, Minoru Takahasi und Yukio Asagi, Biochemische 
Untersuchungen über Kohlenhydrate. 88. Mitt. K om m t M ucoitin  im  Tierkörper an 
Schwefelsäure gebunden vor?  3. Mitt. ,,Lim acoitinschwefelsäure“  aus Schleimmucin der 
Schnecke und die K onstitu tion  dieses Glycoproteins. (87. vgl. vorst. Ref.) Aus dem 
Schleimmucin der Schnecke wird mit W./Amylalkohol/CHCl3 ( 9 :1 :2 )  extrahiert, mit 
Eisessig u. Na-Acetat eine Itinschwefelsäure isoliert u. elektrodialyt. gereinigt. Die 
Galakturonsäure enthaltende Verb. wird ,,L im acoitinsäure“  genannt; [ « ] d 19 + 9 8 ,5°. —  
Der Mucinrest verhält sich wie das Mucin des Schneckenfußes, so daß das Schleim
mucin sich wahrscheinlich aus diesem Mucin u. der Limacoitinsäure zusammensetzt. 
(Tohoku J .  exp. Med. 49. 177— 80. 17 /10 .19 4 7 . [Orig.: engl.]) K l i n g m ü l l e r .  4520  

Hajime Masamune und Tadasi Yasuoka, Biochemische Untersuchungen über K ohlen
hydraten. 89. Mitt. W ie sind in  natürlichen Glykoproteinen H in und Itinschwefelsäure
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am  E iw eiß  gebunden? (88. vgl. vorst. Ref.) Wenn man aus menschlichem Nabelvenen
blut bei verschied. Ph Ndd. ausfällt, nimmt der Geh. an M ucoitin  in den Ndd. zu, je 
niedriger der p^-Wert wird. Bei Ovomucoid liegen die Verhältnisse genau so, so daß eine 
Salzbindung angenommen wird. Dafür spricht auch, daß man mit CHC18 Polysaccharid 
u. Eiweiß trennen kann, während ein mit Nebenvalenzen gebundener Polysaccharid- 
Protein-Symplex als ganzes vom CHC13 gefällt wird. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 18 1— 88. 
17/10. 1947. [Orig.: engl.]) . . .  K l in g m ü l l e r . 4520

Taroh Oh-Uti und Motoyuki Utusi, Biochemische Untersuchungen über Kohlenhydrate. 
90. Mitt. Quantitatives Verhältnis zwischen M ucoitin  und Chondroitinschwefelsäure und  
freien basischen Gruppen der E iw eiße in  Geweben. (89. vgl. vorst. Ref.) In der mensch
lichen Nabelschnur, in der Sehne des Elexor digiti pedis profundus des Ochsen, im 
Nasen- u. Trachealknorpel des Ochsen werden Gesamt-N, Hexosamin, Glucuronsäure, 
Mucoitin, Chondroitinschwefelsäure, N  der gesamten freien Basen (Gesamt-Arginin-, 
-Histidin- u. -Lysin-N) u. die Asche bestimmt. —  Im Nasenknorpel des Wales ist die 
molare Konz, an Chondroitinschwefelsäure weit größer als die der bas. Gruppen; in der 
menschlichen Nabelschnur u. in der Ochsensehne sind die bas. Valenzen größer als der 
Mucoitingehalt. Im Trachealknorpel des Bullen ist der Geh. gleich. —  Chondroitinschwe
felsäure kommt im Gewebe also auch in freier Form vor. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 
189— 91. 17/10. 1947. [Orig.: engl.]) K l in g m ü l l e r . 4520

Herbert E. Carter, William P. Norris, Francis J. Glick, George E. Phillips und Roberta 
Harris, Biochemie der Sphingolipide. 2. Mitt. Isolierung von Dihydrosphingosin aus den 
Cerebrosid-Fralctionen von Rinderhirn und Rückenmark. (1 . vgl. C. 1947. 1673.) Vff. 
beschreiben Verff. zur Darst. von Sphingosin  (I) u. Dihydrosphingosin  (II) aus nach der
1 . Mitt. bereiteten Sphingolipiden  (III), sowie deren N -A cetyl-, N -B enzoyl-, Triacetyl- 
u. Tribenzoylderivaten. —  Gegenüber den bisher üblichen hydrolyt. Methoden werden 
mit Methanol-H2S 0 4 aus Rückenmark höhere Ausbeuten als aus Hirn erzielt. Es wur
den 3 Hauptfraktionen erhalten. Acetylierung dieser in 2 Stufen ergab bei Fraktion 2 
eine hohe Ausbeute an Triacetylsphingosin  (IV), bei Fraktion 1 eine hohe u. bei 2 eine 
niedrigere an bisher nicht beobachtetem N -Acetyldihydrosphingosin  (V), das schon 
früher von den Vff. synthet. dargestellt wurde. Die Identität wurde erwiesen durch 
Analyse, Misch-F., Fehlen der Br-Absorption, sowie durch Drehung u. Löslichkeit. 
Beide Verbb. ergeben das gleiche Triactyldihydrosphingosin  (VI). Die Möglichkeit, daß 
II von Sphingom yelinen  oder unbekannten III herrührt, wird ausgeschlossen. —  Das 
II bisher der Beobachtung entging, wird mit der Tatsache erklärt, daß andere Autoren 
meist Cerebroside aus Hirn untersuchten; zudem wurde I immer als IV charakterisiert, 
beide Verbb. (IV u. VI) haben aber fast gleichen F . Die beste Meth. zur Unterscheidung 
von I u. II bietet die entgegengerichtete Drehung von IV u. VI. Die JZ-Best. ist nicht 
so geeignet, da die Doppelbindung in I nicht quantitativ reagiert. Zur weiteren Iden
tifizierung ist Tribenzoyldihydrosphingosin  (VII) geeignet, während reines Tribenzoyl- 
sphingosin (VIII), wahrscheinlich wegen cis-trans-Isomerie, nicht erhalten werden 
konnte.

V e rs u ch e : H ydrolyse vonIII. 100 g wurden mit konz. H2S 0 4 u. Methanol 5— 6 Std. 
erhitzt, mit Eis gekühlt, filtriert. Filtrat mit PAe. extrahiert, mit 4nKOH neutralisiert, 
K^SC^ abfiltriert, angesäuert, konzentriert, stark alkal. gemacht u. die Basen mit Ae. 
extrahiert. Ausbeute 16— 28 g. —  Darst. u. Fraktionierung der Basensulfate. 20— 28g  
Rohbase in absol. A. gelöst u. ln  alkoh. H2S 0 4 zugefügt, bis Kongorot gerade umschlägt. 
Nach Kühlen in Eis wurden die Sulfate abfiltriert, gewaschen, im Vakuum über P20 5 
getrocknet (17— 25 g). Sie wurden in sd. Methanol gelöst. Beim Erkalten fällt Frak
tion 1 aus, nach Einengen Fraktion 2, Rest Fraktion 3. —  Darst. von IV, C^H^OjN. 
Aus Fraktion 2 wird I mit Methanol ausgezogen, abgedampft (6,9 g), mit 0,5nNaÖH u. 
Ae. vermischt u. mit Essigsäureanhydrid behandelt. Ausbeute 5,0 g N-Acetylsphingosin  
(IX), gummiartig. Dieses mit Essigsäureanhydrid in Pyridin weiter behandelt ergab 
5,7 g IV, Kristalle aus Aceton, F . 10 1— 102°, [a]D25 — 11,7 ° (0,1 g in 10 cm3 Chlf.). —  
Darst. von VI, C^H^OgN. a) Red. von IX (4,3 g Rohprod.) in 95%ig. A. durch Hydrie
rung mit P t0 2 ergab 3,8 g V, C20H41O3N, F. 125— 126° (aus Methanol), [o(]d25+ 1 1 , 0 0 
(0,1 g in 10 cm3 Chlf.-CH3OH, 14 :1) .  Davon 5 g mit Pyridin-Essigsäureanhydrid lieferte
5,5 g VI, F . 102— 103°, [a]D30 + 18 ,0 ° (0,1 g in 10 cm3 Chlf.). —  b) Acetylierung des Sul
fats von Fraktion 1. Nach Reinigen u. Umkristallisieren 5 g, ergaben 2,3 g V, F . 122  
bis 124° (aus Methanol). Daraus mit Pyridin-Essigsäureanhydrid VI, F. 100— 102° (aus
A.), [a]D26 + 1 7 ,4 °  (0,1 g in 10 cm3 Chlf.). —  Darst. vonVIII, C39H490 5N. l g l V  hydroly
siert mit CH3OH-KO H  u .  benzoyliert in Pyridin, gaben 0,15 g VIII, F. 12 1,5 — 123,5° 
(aus A.), [ « ] d 27 — 11,2 ° (0,1 g in 10 cm3 Chlf.). —  Darst. von VII, C39H510 5N. Das aus 
rohem I -Sulfat u. Benzoylchlorid in NaOH dargestellte Benzoylderiv. (X) konnte nicht 
krist. erhalten werden, F. 70— 90°. Daraus mit P t0 2 N-Benzoyldihydrosphingosin  (XI),
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amorph, F . 1 14 — 118°. Daraus mit Pyridin-Benzoylchlorid VII, F. 144-— 145° (aus A.), 
M d 27 — 3 1°  (0,1 g in 10 cm3 Chlf.), — 19° (0,1 g in 10 cm3 Pyridin). —  Darst. von XI, 
O25H43O3N, aus VII mit alkoh. KOH, F . 1 16 — 119 ° (amorph), weniger lösl. in A. u. Ae. 
als X. Red. von VIII. Verss., aus VIII direkt VII mit H2-P t 0 2 in warmem Eisessig zu 
erhalten, ergaben bei beträchtlich die Theorie überschreitender H2-Aufnahme Prodd. 
mit F F . von 100— 141°. (J. biol. Chemistry 170. 269— 84. Sept. 1947. Urbana, Ul., 
Univ., Noyes Labor, of Chem., Div. of Biochem.) G. A n d e r s . 4520

Herbert E. Carter, Francis J. Glick, William P. Norris und George E. Phillips, B io
chemie der Sphingolipide. 3. Mitt. Struktur des Sphingosins. (2. vgl. vorst. Ref.) Nach 
einem Überblick über die bisherigen Verss. zur Konstitutionsermittlung des Sphingosins 
(I) kommen Vff. zu dem Schluß, daß Oxydation mit H JÖ 4 zwischen den 3 möglichen 
Strukturen, 2.3-Dioxy-l-amino-, 1.2-Dioxy-3-amino- oder 1.3-Dioxy-2-amino-Deriv., 
entscheiden müßte. —  Um Einfll. der Doppelbindung zu vermeiden, sollten Abkömm
linge des D ihydrosphingosins (II) untersucht werden. Bei der katalyt. Red. von Tri- 
acetyl-1 wurde partielle Hydrogenolyse einer Acetoxygruppe beobachtet. Da diese Rk. 
charakterist. für ein A llyl-Syst. ist (vgl. B e r g s t r ö m  u . W i n t e r s t e i n e r , C. 1943. I. 
1893), muß eine der zwei OH-Gruppen der Doppelbindung in I benachbart sein, was 
durch den Widerstand von Triacetyl-II gegenüber katalyt. Redd. erhärtet wird. —  
N -Acetyl- u. N -B enzoyl-II erlitten durch H JÖ 4 keine Oxydation, womit die Unmöglich
keit einer 1.2-Glykolgruppierung erwiesen ist (vgl. M a l a p r a d e  [1928]). —  Anderer
seits bildet N -B enzoyl-II eine krist. Benzylidenverb.; diese Rk. ist für 1.2- u. 1.3-Glykole 
charakteristisch. Zudem liefert die Oxydation von II mit N a J0 4 Ameisensäure, Form
aldehyd, N H S u . Palmitaldehyd in äquivalenten Mengen. I wird somit die Struktur 
eines 1.3-Dioxy-2-aminooctadecens-(4) zugeschrieben. Als biol. Vorstufe wird eine 
a-Amino-/S-oxysäure angenommen.

V e rs u c h e : Red. von Triacetyl-I. 6,18 g in A. mit P t0 2 absorbieren. 150— 170 %  
der Theorie an H2. O-Acetylbest. ergab 1,3  Mole an Stelle von 2,0; Titration mit NaOH 
ließ auf 65% ig. Hydrogenolyse einer Acetoxygruppe schließen. —  Rk. von N -A cyl-II 
mit Perjodsäure. N-Acetyl- u. N-Benzoyl-II mit Perjodsäure oder Na-Metaperjodat in 
Methanol oder Dioxan ließ nach 24 Std. bei Raumtemp. oder 50° die angewandte Menge 
unveränderten Ausgangsmaterials wiedergewinnen. -— Benzalderiv. von N -B enzoyl-II, 
C32H47Ö3N, aus 1,5  g von vorst. Verss. zurückgewonnenen Materials, 10 cm3 Benzalde
hyd u. 3  g wasserfreiem ZnCl2, 1 ,3  g Kristalle aus A ., F . 142— 148°, [a]r> + 3 7 ,4 °  (0,1 g 
in 10 cm3 Chlf.). —  Oxydation von II. 868 mg in Ae. mit 10 %  Na-Perjodat 5 Std. bei 
Raumtemp. gerührt ergaben unter Verbrauch von 2,06— 2,48 Molen Oxydationsmittel 
488 mg unverändertes II (als Perjodsalz), P alm italdehyd  (bestimmt als Semicarbazon, 
CijHajONg, Kristalle aus verd. A., F. 106,5— 107° u. als Thiosemicarbazon, C^H^NjS, 
Kristalle aus verd. A ., F . 106— 107°), der 386 mg II äquivalenten Menge Formaldehyd 
(als Dimedonderiv., F. 189°), der 380 mg II äquivalenten Menge N H 3 (bestimmt in einer 
Mikro-KjELDAHL-App.) sowie Am eisensäure  (bestimmt durch elektrometr. Titration 
u. durch quantitative Permanganatoxydation). (J. biol. Chemistry 170. 285— 94. 
Sept. 1947.) G. A n d e r s . 4520

Herbert E. Carter, William P. Norris und Harriet E. Rockwell, Biochemie der Sphin- 
golipide. 4. Mitt. Synthese von verwandten Verbindungen des Sphingosins. (3. vgl. vorst. 
Ref.) Um zu erforschen, ob sich Ester von a-Amino-/3-oxysäuren katalyt. ohne Verlust 
der /3-Oxygruppe zu Aminoalkoholen reduzieren lassen, wie dies von O v a k i m i a n , K u n a  
u. L e v e n e  (C. 1940. II. 3 17 9 ; C. 1 9 41 .1. 1021) bei Estern von a-Aminosäuren festgestellt 
wurde, wurden dl-Allothreoninmethylester (I) u. dl-Threoninm ethylester (II) der Red. mit 
großen Mengen R a n b y - M  unterworfen. E s ergaben sich viscose Öle, die leicht kristal
lisierbare Derivv. lieferten. I gab nur ein Isomeres, II die beiden möglichen racem. 
Formen; die Epimerisation kann beim Verestern oder bei der Red. eingetreten sein. 
Diese Resultate eröffnen die Möglichkeit, die 4 Diastereomeren 1.3-Dioxy-2-aminoocta- 
decane („Dihydrosphingosine“ ) auf diesem Wege zu erhalten. —  Weiterhin ließ sich 
auch a-Am inostearinsäuremethylester (III) zu dl-Sphingin , l-Oxy-2-am inooctadecan  (IV) 
reduzieren.

V e rs u c h e : Darst. der Ester. Oximinoacetessigester (V) u. sein O-Methyläther, nach 
A d k i n s  u . R e e v e  (C. 1938. II. 3800); I u. II nach F i s c h e r  u . S u z u k i  [1905]; III nach 
F i s c h e r  u . K r o p p  [1908]. —  Red. von I. 10 g mit 75 cm3 wasserfreiem Methanol u. 25 g 
R A N E Y -N i in einer Bombe unter hohem H2-Druck (2300 lbs.) bei höchstens 80° hydriert.
2,5 g des resultierenden bas. Öls in Pyridin benzoyliert ergaben 4,3 g 1.3-Dibenzoxy-2- 
benzamido-n-butan  (VI), C^HjjOjN, federförmige Kristalle aus 70%ig. A ., F . 155— 156°.
-—-4 g  bas. ö l mit 1 ,7 5 g  Oxalsäure bildeten 3,7 g Oxalat des 1.3-D ioxy-2-am ino-n-butans, 
CjoH^OgNa, Kristalle aus A. u. W ., F . 199— 201°. —- Red. von II. Das analog I mit 
20%  Ausbeute dargestellte T ribenzoylderiv., C25H230 5N, Kristalle aus PAc., sinterte ab
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127°, P. 133— 135°. —  Red. von III. 13 g, 100 cm3 wasserfreies Methanol u. 40 g R a n e y -  
Ni. Temp. bis 115°. Ausbeute 7,5 g IV, C18H39ON, Kristalle aus PAe., F . 81— 81,5°. —  
Sulfat. F . 205— 206° (Zers.) aus A. —  D iacetylderiv., 1 g IV mit 4 cm3 Pyridin u. 4 cm3 
Essigsäureanhydrid ergab 1 g l-Acetoxy-2-acetamidooctadecan, C22H430 3N, F . 98,5— 99°, 
Kristalle aus wss. A. —  Red. von V. Verf. wie bei I, lieferte direkt mit 35— 40%  Aus
beute VI, F . 155— 156°. (J. biol. Chemistry 170. 295— 300. Sept. 1947.)

G. A n d e r s . 4520
. Bain und H. F. Deutsch, Eine elektrophoretische Untersuchung über das Protein  

des „E iw eißes“ bei verschiedenen Vögeln. Die elektrophoret. Diagramme der „Eiweiß“ - 
Proteine wurden bei 13  verschied. Vogelarten nach Dialyse bei pn 8,6 gemessen. Es 
trat eine Aufteilung in mehrere Maxima ein, deren Lagen innerhalb der Gruppeneintei
lung der Vögel gewisse Ähnlichkeiten erkennen ließen; so bei den Vertretern der Gänse
vögel Gans, Wildente u. Bisamente, bei den Taubenarten allg. Taube, geringelte Turtel
taube u. Kreuzung zwischen beiden u. bei den Hühnervögeln, Huhn, Truthuhn, Perl
huhn u. Fasan. Weiter wurde das „Eiweiß“  des englischen Sperlings, des schwarzen 
Wasserhuhns u. der schwarzen Seeschwalbe untersucht. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  5 3 1  
bis 541. Dez. 1947. Madison, Univ. of Wisconsin, Dep. of Chem. and Physiol. Chem.)

E. B e c k e r . 4520
Vernon L. Frampton und A. L. Romanoff, Einige physiko-chemische Eigenschaften 

der drei Albuminschichten des Hühner-, Gänse- und Em u-Eies. Die physiko-chem. Eigg. 
(Lichtdurchlässigkeit, D., Drehung u. a.) der drei Albuminschichten frisch gelegter 
Eier (Außen-, Zwischen- u. Innen-Schicht) werden untereinander verglichen, wobei dar
auf hingewiesen wird, daß eine quantitative Trennung der Schichten nicht durchführ
bar ist. Es werden ferner durch lstd. Elektrophorese in 0,1 mol. Acetatpufferlsg. bei 
pH 4,45 Prüfbilder der verschied. Eiweißstoffe erhalten, deren Flächen beim Hühnerei 
das Verhältnis 8 3 :4 5 :3 9 , beim Gänseei 6 3 :70 :7 6  u. beim Emuei 74 :7 6 :6 7  aufweisen. 
Es erscheint nicht möglich, aus der elektrophoret. Beweglichkeit auf das Vorhandensein 
eines anderen Schichtanteils zu schließen. (Arch. Biochemistry 13 . 3 15 — 21. 1947. 
Austin, Tex., Cotton Res. Committee, Univ. and Ithaka, N. Y ., Cornell Univ., Agric. 
Exp. Stat.) R o h r l i c h . 4520

Margit Beznäk und Istvan Hajdu, D ie Verteilung der verschiedenen Proteinfrak
tionen im  normalen und hypertrophischen Katzenherzen. (Arch. biol. hungarica [2] 17 . 
204— 12. 1947. Budapest, Péter Pâzmâny Univ., Inst, of Physiol.; Tihany, Lake 
Balaton, Hungarian Biol. Res. Inst.) L ü p n i t z . 4520

K. A. Kuiken, Carl M. Lyman und Fred Haie (unter techn. Mitarbeit von Shirley 
Dieterich, Marjory Bradford und Mary Trant), Der Tryptophangehalt im  Fleisch. Eine 
große Anzahl Fleischproben wurden nach 16std. Hydrolyse mit 4nNaOH mit Strepto
coccus faecalis R  u. Cystein als Stabilisator (vgl. J .  biol. Chemistry 1 7 1 .  [1947.] 551) 
untersucht. Der Tryptophangeh. differierte bei verschied. Tieren in den entsprechen
den Organen u. Geweben nur wenig. In den Muskeln wurde ein geringerer Anteil als 
in der Leber u. in der Niere gefunden; den geringsten Geh. wies das Thymusprotein mil 
0,83% auf die Eiweißsubstanz bezogen auf. Vgfl. mit einer chem. Untersuchungsmeth. 
ergaben gute Übereinstimmung. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  561— 64. Dez. 1947. Agricult. 
and Mech. Coll. of Texas, Coll. Station, Dep. of Biochem. and Nutrit. and Dep. of Ani
mal Husbandry.) E . B e c k e r . 4520

René Agid, Darstellung von Adenosintriphosphorsäure aus Kaninchenmuskulatur. 
Die gegebene Vorschrift zur Isolierung der Adenosintriphosphorsäure weicht nicht 
grundsätzlich von früher beschriebenen Verff. ab. Die bei 0° zerkleinerte Kaninchen
muskulatur wird zweimal mit Trichloressigsäure extrahiert; die Fällung als Ba-Salz 
soll mit der eben ausreichenden Menge Ba-Acetat erfolgen, die Zers, des Hg-Salzes 
mit H ,S muß sehr sorgfältig erfolgen. Die Ausbeute aus 1 kg Muskulatur beträgt 
2,3 g eines zu 7 5 %  reinen Ba-Salzes. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 572— 73. Juli/Sept. 
1947. Inst, de Biol. physico-chim., Labor, de physiol.) L o h m a n n . 4520

M. A. Jakus und C. E. Hall, Untersuchungen an A ctin  und M yosin. Elektronen
mikroskop. Aufnahmen von A ctin  u. M yosin  aus Kaninchenmuskulatur unter verschied. 
Bedingungen. Die Dicke des fadenförmigen Actins war 80— 140 Â bei sehr wechselnder 
Länge. Das Myosin bildet Stäbchen von 200— 400 Â Dicke u. Längen von 0,5— 1,0 p. 
(J. biol. Chemistry 167. 705— 14. 1947. Cambridge, Massachusetts Inst, of Technol., 
Dep. of Biol.) L o h m a n n . 4520

Marisa Cigada, Paolo Citterio, Luisa Tosi und S. C. Silvio Ranzi, Über die zoologische 
Spezifitä t von M yosin und A ctin . Durch Kombinieren des Myosins u. Actins verschied. 
Spezies der Wirbeltiere haben Vff. fadenförmige Actomyosine erhalten, die durch 
ATP kontrahiert werden. Das Myosin der Spinnen verbindet sich nicht mit dem Actin

24
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der Wirbeltiere, wohl aber das Myosin dieser mit dem Actin der Spinnen. (Rend. 
Ist. lombardo Sei. Lettere, CI. Sei. mat.natur. 80 ([3] 1 1 ). 236— 38. 1947. Mailand, 
Univ., Inst. f. Zool. u. vergl. Anatom.) D e h n . 4520

M. Plumier, D as Plasm a-Eisen bei einem durch Unterbindung des Gallenganges 
erzeugten Ikterus und die In jektion von Phenylhydrazin beim H und. Im Falle eines 
hämolyt. Ikterus, sowie im experimentellen Falle eines durch Unterbindung des Gallen
ganges erzeugten Ikterus, der die Injektion von Phenylhydrazin erforderlich machte, 
stellte Vf. ein nicht durch Säuren umwandelbares Fe, das verschied, von Hämoglobin- 
Fe u. seinen bekannten Derivv. ist, fest. Vf. nannte dieses Fe das ,,organische“  Fe. 
Vf. versucht die Konz, dieses organ. Fe durch Unterbindung des Gallenganges in Verb. 
mit intravenöser Injektion von Phenylhydrazin bei Hunden zu erhöhen. E s werden 
1 cm3/kg in die Vena saphena  injiziert. E s konnte tatsächlich eine Erhöhung def 
Fe-Mengen erzielt werden, die nur bei der Kombination auftraten. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  954— 55. Sept. 1947. Liège, Univ., Inst, de Clin.)

B a e e t i c h . 4520
J. A. Serra, Natürliche M elanine, K onstitution und Bildungsweise. Nach einem 

Überblick über Eigg., Isolierung u. Reinigung der M elanine  berichtet Vf. über Arbeiten 
der letzten 10 Jahre über diese Naturstoffe (21 Literaturangaben). Eigene Unterss. 
beziehen sich auf N- u. S-Best. von schwarzem u. gelbem Melanin (I) der Kaninchen
haare u. auf die Aminosäure-Zus. des Proteinanteils (I besteht als ,,M elanoproteid“  
aus Protein  u. ,,M elanoid“ ). Daraus ergibt sich für den Proteinanteil des schwarzen 
I ein minimales Mol.-Gew. von 19983 u. für das gelbe I 29448. Aus Farbvgll. zwischen 
dem isolierten Melanoid u. dem intakten I sowie durch Auswiegen der Spaltprodd. 
ergibt sich ein Melanoid-Geh. von 50 %  (schwarzes I) bzw. 30 %  (gelbes I). —  Die Bldg. 
des I aus Tyrosin nach E v a n s  u . R a p e e  (vgl. C. 19 38. I. 1992) u. möglicherweise auf 
die Entstehung einwirkende Faktoren werden eingehend besprochen. (Chem. Products 
ehem. News 10. 3 1— 37. März/April 1947. Coimbra, Portugal, Univ., Fac. de Ciências, 
Seccäo Zool.-Antr.) G. A n d e e s . 4520

Georges N. Cohen und Bention Nisman, Untersuchungen zur M elanin-Bildung.
4. Mitt. Struktur der M elanin-Vorstufen. Regel und Ausnahme. (3. vgl. Bull. Soc. 
Chim. biol. 28. [1946.] 354.) Die Melanin (I)-Bldg. ist an die Ggw. von Vorstufen

mit der Struktur 3.4— (HO)2C6H4— C— C— N(^gebunden, wobei eine sek. Aminogruppe

(z. B. Adrenalin, Epinin, Dioxyephedrin, Dioxyphenyläthyl-N-äthyl- u. -N-isopropyl- 
amin) zu rascher, eine prim, (im Arterenol, Oxytyramin, Corbasil, ß-Äthylnoradrenalin) 
zu langsamer Melanogenese befähigen; Verbb. mit tert. Aminogruppen (Oxyhordenin) 
bilden dagegen kein I. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 265— 69. Jan./März 1947. Inst. 
Pasteur, Labor, de Chim. biol.) F . J .  M e y e e . 4520

J. Moura Goncalves und Alfred Poison, D ie elektrophoretische A nalyse  von Schlangen
giften. (Vgl. C. 19 5 1 . I. 16 11.)  Mit den Giften von Crotalus terrificus u. Bothrops 
jararacussu  wurde eine elektrophoret. Analyse in Puffer-Lsgg. von verschied. pH u. 
unterschiedlicher Ionen-Konzz. vorgenommen. Es konnte im biol. Test festgestellt 
werden, daß die tox. u. gewebsschädigenden Wrkgg. mit best. Komponenten des 
elektrophoret. Diagramms vergesellschaftet sind. (Arch. Biochemistry 1 3 .  253— 59. 
1947. Madison, Wisc., Univ., Labor, of Physic. Chem.) O e l s s n e e . 4520

Ernst H. Bäräny, D ie A rt des E in tritts von N atrium  in  wäßrige Körperflüssigkeit. 
Vf. untersuchte den Eintritt von radioakt. Na in wss. Körperfl., um eine der beiden 
bestehenden Theorien (Ultrafiltration oder Abhängigkeit vom arteriellen Blutdruck) 
auszuschließen. Es wurde weder eine Abhängigkeit vom Blutdruck, noch Übertritt 
durch Ultrafiltration gefunden; der Eintritt erfolgt hauptsächlich durch Sekretion. 
(Acta physiol. scand. 1 3 .  55— 61. 1947. Uppsala, Univ., Physiol. Inst.)

G o e b e l . 4550
W .S.S.Ladell, K reatininverluste im  Schweiß während der Tätigkeit in  feucht-warmer 

Umgebung. Im Blut (III), Speichel (IV) u. Schweiß (I) von Männern (22 u. 34 Jahre 
alt), die in einer Klimakammer bei 93° F  u. 7 7 %  relativer Feuchtigkeit auf einen Stuhl 
auf- u. abstiegen, wird nach Einnahme einer 5% ig. Lsg. von Kreatinin (II) in W. II 
nach der Meth. von P e t e e s  u . v a n  S l y k e  [1932] bestimmt. Zwischen der I-Menge 
u. dem II-Geh. des I besteht eine reziproke Beziehung. Einem Wachsen des II-Geh. im 
III entspricht eine Steigerung im IV. Mit dem I bestehen keine so engen Beziehungen. 
(J. Physiology 106. 237— 44. 31/7. 1947. London, Nat. Hosp. Queen Square, Med. 
Res. Council, Neurolog. Res. Unit.) P a t z s c h . 4550

T. I. Priwolnew, Kritische Sauerstoffspannung des Wassers für verschiedene A lters
stufen des jungen Lachses (Salmo salar). 36— 107 Tage alte Lachse wurden in W. von 
15° eingesetzt, das 12,0— 8,1, 9,2— 5,8 u. 7,3— 4,9 mg 0 2/Liter enthielt. Die Über-
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lebensdauer verringerte sieb mit zunehmendem Alter der Tiere (gesteigerter Oa-Bedarf 
1? r. Gewichtszunahme) u. war in Flußw. stets höher als in W. mit niedrigerem
0 2-Gehalt. Die für verschied. Altersstufen erforderliche 0 2-Minimalkonz. war bei 
jüngeren Tieren beträchtlich größer als bei älteren (36 Tage: 3 ,1— 3,7 mg/Liter [30 bis 
3 5 %  Sättigung], 107 Tage: 1,2— 1,3  [1 1— 13% ]). In der Entw. des Lachses lassen 
sich nach dem 0 2-Bedarf 3 Stadien unterscheiden: 1 . Zeit von der Befruchtung bis 
zur Ausbldg. des Blutkreislaufs; Erhöhung oder Erniedrigung des 0 2-Partialdrucks 
beeinflussen die Atmungsintensität nicht, da die krit. Oa-Konz. überaus klein ist;
2. Zeit bis zur Beendigung des 1. Lebensjahrs; Veränderungen des 0 2-Partialdrucks 
beeinflussen die Atmungsintensität; 3. Zeit der Reife; die krit. 0 2-Konz. ist wie in 1. 
niedrig. (HoKJiaRH Aiuhcm hh H ayK  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 
1179— 81. 2 1/ 1 1 .  1947. Leningrad, Allunions Wiss. Forschungsinst, für Teich- u. 
Flußfischwirtschaft, Labor, für Fischphysiol.) K . M a i e r . 4550

W . W . Kowalski und I. A. Pletenewa, Tagesrythmen in  der Kohlenhydratfunktion  
der Leber. Bei schwangeren u. nichtschwangeren Frauen ändert sich der Blutzucker 
(I)-Geh. während 24 Std. gesetzmäßig. Es lassen sich 3 Typen unterscheiden: in 50 %  
der Fälle liegt die I-Kurve am Tage höher als bei Nacht, in 40%  in der Nacht höher 
als am Tage u. in 10 %  verläuft sie Tag u. Nacht gleichartig. Der Verlauf wird durch 
24 Std.-Rhythmen der nervösen-humoralen Regulation bestimmt u. deutet auf einen 
24 Std.-Rhythmus in der Kohlenhydrat (Il)-Steuerung seitens der Leber hin. Die 
I-Unterss. wurden nach 2maliger Belastung in 24 Std. mit je 80 g Glucose (III) vor
genommen. Bei nichtschwangeren Frauen lag die I-Kurve am Tage höher als in der 
Nacht. Nach 2 Std. blieb I immer noch um ca. 25 m g-% über der Norm, während 
die Nachtkurve diese bereits wieder erreicht hatte. Die Verschiedenheit der beiden 
glykäm. Kurven sowie einige Unterschiede in ihrer Form bei den gleichen Personen 
sprechen für das Vorliegen verschied. Mechanismen zur Regulierung von I nach lmaliger 
Belastung zu verschied. Tageszeiten. Bei Schwangeren fanden Vff. 2 Grundtypen: 
a) Tageskurve nach Belastung höher als nachts, b) umgekehrter Verlauf. Im ersten 
Fall ist die Depotfunktion der Leber nachts wesentlich stärker ausgeprägt, da I in 
dieser Zeit um ca. 20 mg tiefer als am Tag liegt, u. es dauert länger, bis I wieder zur 
Norm zurückkehrt. In dem unterschiedlichen Verlauf des I-Spiegels von Schwangeren 
kommen 2 Formen der Il-regulierenden Wrkg. der Leber zum Ausdruck: im Falle a) 
wird der kompensator. Mechanismus langsam in Gang gesetzt, so daß eine Hyper
glykämie von längerer Dauer beobachtet wird. Bei b) tritt die II-steuernde Funktion 
rasch in Erscheinung, was zu einer Hypoglykämie führt. Als weitere Möglichkeit wurde 
bei einigen Schwangeren ein gleichartiger Verlauf der Tag- u. Nacht-I-Kurven beob
achtet. Nach Ansicht der Vff. herrscht beim 1. Typ am Tage das ,,sympathicoton. 
(IV), beim 2. das parasympathicoton. (V) Prinzip vor, während im 3. Fall Tag u. Nacht 
zwischen beiden ein gewisses Gleichgewicht besteht, oder das IV-Prinzip ständig be
stimmend wirkt. Möglicherweise herrscht während der Schwangerschaft allgemein das 
V-Element stärker vor, wodurch auch die höheren I-Werte der Nichtschwangeren nach 
III-Belastung verständlich würden. (floKJianbi A K aflC M H li Id a y K  CC C P [Ber. Akad. 
Wiss. U dSSR] [N. S.] 57. 165— 68. 11/7. 1947. Akad. der Med. Wiss. der UdSSR, 
Inst, für Geburtshilfe.) K . M a i e r . 4550

Dudley F. Cheesman und Tore Hultin, D ie W irkung von Hefenucleinsäure auf 
Hämoglobin-Monoschichten. Monomol. Schichten von Hämoglobin (I) an W .-Luft- bzw. 
W.-Cyclohexan-Grenzflächen werden durch die Zugabe von Hefenucleinsäure (II) in 
die wss. Phase beeinflußt. Die Veränderung der Kraft/Flächen-Kurven läßt auf ein 
Eindringen der II-Moll. in die I-Schicht schließen. Der Effekt ist bes. stark an der 
W.-Cyclohexanol-Grenzfläche. (Ark. Kemi 24 B. Nr. 4. 1— 7. 1947. Stockholm, Univ., 
Wenner-Gren’s Inst. f. Exp. Biol.) S c h e l e r . 4550

Ch. Wunderly und F. Wuhrmann, Beitrag zur Frage des kolloid-osmotischen Druckes 
des menschlichen Blutplasm as. Auf Grund der osmot. Eigg. der einzelnen Fraktionen 
der Plasmaproteine wird dargelegt, wie sich krankheitsbedingte Verschiebungen in 
ihrem gegenseitigen Verhältnis für die Oedembereitschaft u. -bildung auswirken. Dazu 
wird die von K e y s  aufgestellte Formel zur Berechnung des kolloidosmot. Druckes 
(KOD.) aus der Bluteiweißzus. verglichen mit früher aufgestellten Formeln. An Hand 
von klin. Beispielen wird gezeigt, wie der KOD. gleich gut aus der Löslichkeitskurve 
der Plasmaproteine oder aus ihrem Elektrophorese-Diagramm berechnet werden kann. 
14 Fällen von Hyperproteinämie u. erhöhtem KOD. werden 37 Fälle mit Hypoprotein- 
ämie u. erniedrigtem KOD. gegenübergestellt. In 1 1  Fällen wurden klin. Oedeme 
festgestellt, obwohl Gesamteiweißgeh. des Blutes u. KOD. n. waren; ferner zeigten 
1 1  Fälle von n. Bluteiweißgeh. u. erniedrigtem KOD. u. schließlich 6 Fälle mit er-

24*
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höhtem Bluteiweißgeh. einen erniedrigten KOD. (Schweiz, med. Wschr. 77 . 63— 67. 
11/1 .  1947. Zürich, Univ., Med. Klin.) G e r d a  S c h u l z e . 4550

Paul Blanquet und Francis Tayeau, Untersuchungen über Gemische von Serum, —  
gallensauren Salzen. 2. Mitt. E influß der Serum lipoide auf die Oberflächenspannung. 
(1- vgl- Bull. Soc. Chim. biol. 29. [1947.] 683.) Vff. untersuchen den Einfl. der Serum
lipoide auf die Oberflächenspannung des Blutserums. Sie können zeigen, daß die 
Oberflächenspannung nach Entfernung der Lipoide absinkt. Nach Zusatz von Na- 
Cholat wird dies noch deutlicher, so daß den Serumlipoiden ein gewisses Pufferungs
vermögen bei Auftreten von Veränderungen der Oberflächenspannung zugeschrieben 
werden kann. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 10 31— 35. Okt./Dez. 1947. Bordeaux, Fac. 
de Méd. et de Pharm., Labor, de Chim. biol. et méd.) G r a l h e e r . 4550

J. Raymond Klein und Norman S. Olsen, Verteilung von intravenös injiziertem  
Glutamat, Lactat, P yruvat und Succinat zwischen B lut und Gehirn. 0,5 g Substanzen 
pro kg Körpergew. werden mit Am ytal anästhetisierten Katzen intravenös eingespritzt. 
Die Säuren wurden vor der Injektion auf pH 7 gebracht. Im Gehirn u. Blut werden 
Glucose (I), Lactat (II) u. Pyruvat (III) colorimetr., Glutamat (IV) manometr. als 
Aminosäure-N, Succinat (V) nach Fällung als Ag-Salz im Trichloressigsäure-Filtrat 
manometr. bestimmt. Die Konzz. von II, IV u. V im Blutplasma u. Gehirn sind niedriger 
als die von I. Bezüglich der hypoglykäm. Symptome können diese Substanzen nicht 
I ersetzen. Nach Injektion von III wächst die II-Konz. im Gehirn. (J. biol. Chemistry 
167. 1— 5. 1947. Chicago, Univ. of Illinois, Coll. of Med., Dep. of Psych. and Biol. 
Chem.) P a t z s c h . 4550

B. von Berde, Über Nichtvorhandensein auf Hormonorganeiweiß eingestellter A b
wehrproteinasen im  H arn übererwärmter Tiere und Menschen. (E in  B eitrag zur Frage 
der hormonalen W ärmeregulation.) (Vgl. C. 1947. E . 1777.) Versuchspersonen oder 
Kaninchen wurden der Einw. von Tempp. zwischen 35  u. 4 1°  ausgesetzt. Die Dauer 
betrug 10 Min. bis 1 1  Stunden. Dabei wurde die Körpertemp. um 0,2— 4° (Kaninchen) 
bzw. 0,2— 1,5° erhöht. Darauf wurde die Abwehrfermentrk. mit Hormonorganprotein 
(Hypophyse, Schilddrüse, Nebennierenrinde u. Nebennierenmark) durchgeführt. Die 
vergleichsweise sehr geringe Zahl positiver Ausfälle liegt innerhalb der Fehlergrenzen. 
(Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  76— 80. 1/8. 1947. Halle/Saale, 
Univ., Physiol.-chem. Inst.) L o c h . 4551

G. Harrer und K. Rotter, H ämolyse durch Abwehrfermente, eine neue Methode des 
biologischen Nachweises von Abwehrfermenten. Im Harn von Kaninchen, die mit 
Hammelblutkörperchen immunisiert wurden, lassen sich nach 24 Std. Abwehrfermente 
nachweisen, die Hammelblutkörperchen in vitro zu hämolysieren imstande sind. 
Hämolysine im Blut treten erst später auf. (Z. Vitamin-, Hormon u. Fermentforsch. 
[Wien] 1 .  153— 62. 1/8. 1947.) L o c h . 4551

M. Guy Bruynoghe, Beitrag zur Untersuchung des Bence-Jones-Album ins. Das aus 
Urin eines Myelompatienten isolierte Protein war reines Bence-Jones-Album in  (I). Es 
reagierte nicht mit sehr akt. Antihumanpräcipitin, im Gegensatz zu menschlichem 
Serum u. n. Urinalbumin. I wirkt nicht als Antigen. Sensibilisierungsverss. verliefen 
negativ. Bei Kaninchen war selbst nach mehrfachen Injektionen größerer I-Dosen 
nur eine sehr schwache Bldg. von Anti-I im Serum nachzuweisen. (Bull. Acad. roy. 
Med. Belgique [6 ] 12 . 1 4 0 ^ 7 .  1947.) v. P e c h m a n n . 4551

Charles Chéchan, Über die Pseudokoagulation durch Wärme von wärmelöslichen 
Eiweißkörpern nach Bence-Jones. Vf. konnte in Fortführung früherer Arbeiten über 
thermolösl. Proteine zwei Fälle von thermolösl. Proteinurie bei chron. Rheumatismus 
u. bei einem Fall von Beckenmyelom feststellen. In beiden Fällen zeigte das durch 
Temp.-Erhöhung koagulierte Protein dasselbe Bild. Unter dem Mikroskop zeigte sich 
eine Anhäufung zahlreicher mit Weintraubenbeeren vergleichbarer kugelartiger Ge
bilde. Diese Gebilde sind durchsichtig mit geringer Lichtbrechung; ihr Durchmesser 
liegt bei 3 bis 40 p . Auf Grund dieser Beobachtungen kommt Vf. zu dem Schluß, 
daß man nicht von einem einzigen Eiweißkörper nach B e n c e - J o n e s , sondern von 
einer Gruppe verschiedenartig zusammengesetzter Proteine, die als gemeinsamen 
Faktor die Thermolöslichkeit haben, sprechen muß. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
1 4 1 .  890— 91. Sept. 1947. Alger, Centre anticancéreux, Labor, de physico.-chim.)

B a e r t i c h . 4552
Thomas B. Coolidge, E ine Methode zur chemischen Messung der Caries-A ktiv itä t des 

Zahnschmelzes. Vf. mißt den Gesamtphosphatgeh. (mikrochem. Best. als P-Molybdat 
im lichtelektr. Colorimeter, Meth. s. Original) der Zahnschleimschicht (engl, „debris“ ) 
von cariöserkrankten u. gesunden Zähnen vor u. nach Gaben von Glucose (I). Nach 
4 1/2 bis 13  Min. I-Einw. zeigt sich an cariösen Zähnen eine starke Erhöhung des Phosphat
geh., der aus dem Zahnschmelz stammen muß, während an gesunden Zähnen der



Phosphatgeh. der Zahnschleimsehicht durch gelöste I um 10— 30 %  vermindert wird. 
(Tab. der Analysendaten im Original.) Fehlergebnisse erklären sich durch Erfassung 
von Speichelspuren bei der Probenahme (Mikromethode!). (J. Dental Res. 26. 43— 46. 
Febr. 1947. Chicago, 111., Univ., Dep. of Biochem. u. Zoller Mem. Clin.)

P e t j k e r t . 4552
C. P. Anantakrishnan, V. R. Bhalerao und T. M. Paul, Zusammensetzung von Büffel- 

M ilchfett. Zwecks Aufklärung der Beeinflussung des Milchfettes durch die Fütterung 
werden 7 Gruppen zu je 3 Stück von ind. Murrah-Büffeln mit einer definierten Ration 
gefüttert; die Kontrollgruppe erhält eine Grunddiät, den anderen Tieren werden Zu
lagen an bestimmten Fetten verabfolgt. Das aus der Milch abgeschiedene Fett wird 
einmal analyt. durch die üblichen Kennzahlen charakterisiert, zum ändern auf die 
konstituierenden Fettsäuren untersucht (TwiTCHELL-Bleisalz-Meth., Vakuumdest. der 
Methylester). Aus den Ergebnissen (s. Original) werden folgende Schlüsse abgeleitet: 
Die Darreichung von Cocosfett bzw. seinem hydrierten Prod. erhöht den Geh. der 
Milch an den entsprechenden Glyceriden unter gleichzeitig leichtem Abfall der Palmito- 
glyceride. Aufnahme von Erdnuß- bzw. Sesamöl vermehrt den Anteil an Oleoglyceriden, 
während die Palmitoglyceride sich beträchtlich verringern. Baumwollsaatöl verringert 
die Menge der niedrigeren gesätt. Glyceride, erhöht aber den Anteil an Stereo- u. 
Oleoglyceriden. Ein hoher Anteil an Linolsäure führt in der Milch nicht zu einer Ver
mehrung dieser Komponente, während ölsäurenreiche Futterfette zu einer an Oleo
glyceriden reichen Milch führen. Büffelmilchfett ist gegenüber Kuhmilchfett durch 
hohen Geh. an Palmitin- u. niedrigem Geh. an Ölsäure charakterisiert. Die Beein
flussung des Milchfettes durch das Futterfett ist beim Büffel ganz ähnlich wie bei der 
Kuh. (Arch. Biochemistry 1 3 .  389— 93. 1947. Bangalore, India, Indian Dairy Res. 
Inst.) T ä u f e l . 4555

R. G. Hansen und Paul H. Phillips, Untersuchungen an Proteinen aus Rindercolo
strum. 1 . Mitt. Elektrophoretische Untersuchungen an Blutserum-Proteinen von colostrum
frei und m it Colostrum gefütterten Kälbern in  verschiedenem Alter. Werden Kälber in 
den ersten 24 Lebensstd. mit Colostrum (I) oder einem Colostrum-Pseudoglobulin- 
Präp. (II) gefüttert, so erfolgt ein sofortiger Anstieg des y-Globulin-Geh. im Blut. 
Werden Kälber in höherem Alter als 24 Std. mit I oder II gefüttert, so erfolgt keine 
meßbare Zunahme an diesen Serumproteinen. Wenn Kälber ohne Colostrum aufge
zogen werden, so erreichen die verschied. Serumprotein-Fraktionen ihre Normalwerte 
erst in einem Alter von etwa 8 Wochen. Während der Zeit erfolgt bei diesen Kälbern 
eine allmähliche Zunahme an y-Globulinen u. gleichlaufend eine Abnahme an a-Globu- 
linen im Blutserum. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  223— 27. Nov. 1947. Madison, Wis., 
Univ., Coll. of Agric., Dep. of Biochem.) H e y n s . 4555

R. G. Hansen, R. L. Potter und Paul H. Phillips, Untersuchungen an Proteinen aus 
Rindercolostrum. 2. Mitt. Einige Am inosäure-Analysen eines gereinigten Colostrum- 
Pseudoglobulins. (1. vgl. vorst. Ref.; 3. vgl. C. 1949. E . 5050.) Aus Rindercolostrum 
wurde ein wasserlösl. Globulin durch Ammonsulfat-Fällung isoliert. Nach den Ana
lysen auf Aminosäuren ist dieses Protein in mancher Hinsicht dem menschlichen 
y-Globulin ähnlich. Die Isoleucin- u. Prolinwerte des Colostrum-Globulins liegen aber 
merklich höher, während der Lysinwert niedriger ist als beim menschlichen y-6 lobulin. 
Das Protein erwies sich nach der Sedimentation als homogen u. unter den gewählten 
Bedingungen als elektrophoret. einheitlich. Sedimentationskonstante: 7 S v e d b e r g - 
Einheiten bei pH 7,0. Beweglichkeit : 2,5 cm2/Volt/sec bei pH 8,6. ( J .  biol. Chemistry 1 7 1 .  
229— 32. Nov. 1947.) H e y n s . 4555

Maurice Lamy, M. Lamotte und S. Lamotte-Barrillon, Endokrine Drüsen und Unter
ernährung. Bei 40 deportierten Franzosen wird die Aktivität der Hormondrüsen teils
klin., teils patholog.-anatom. untersucht. Man stellte dabei stets eine Unterfunktion
von Schilddrüse, Hoden u. Hypophyse fest, aber eine Überfunktion der Nebennieren
rinde. Diese Befunde konnten histolog. bestätigt werden. (Ann. d’Endocrinol. 8 . 
437— 47. 1947.) K i m m e r l e . 4558

André Soulairac, D ie neuroendokrine Regulierung der Darmabsorption von Zuckern. 
Es wird bei Ratten festgestellt, daß die Zuckerresorption im Darm durch eine hormo
nale Regulierung gesteuert wird. Es sind bes. die LANGERHANSschen Inseln im Pankreas, 
die Schilddrüse, die Nebenniere u. die Hypophyse daran beteiligt, denn sie spielen 
auch sonst im Kohlenhydratstoffwechsel eine große Rolle. Der Angriff dieser endo
krinen Drüsen erfolgt auf humoralem Wege u. nicht über das vegetative Nervensystem. 
Die Unterss. ergaben weiter, daß eine Schädigung der Hyophyse die Zuckerresorption 
im Darm senkt, während eine solche des Hypothalamus diese erhöht. (Ann. d’Endo
crinol. 8 . 377— 93. 1947. Paris, Faculté des Sei., Labor. d’Évolution des Êtres orga
nisés.) K i m m e r l e . 4558
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André Soulairac, Änderungen in  der Geschmackschwelle bei Traubenzucker als Folge 
endokriner Störungen. Die Unterss. des Vf. zeigen, daß verschied, endokrine Faktoren 
die Geschmacksempfindung bei Traubenzucker (I) beeinflussen, wobei eine direkte 
Beziehung zwischen der Merkfähigkeit des Geschmacks u. dem Appetit des Tieres nicht 
festzustellen war. Die Hormone Desoxycorticosteron u. In su lin  vermehren die Menge 
an I. (0. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  745—-47. Ju li 1947.) B a e r t i c h . 4558  

Etienne Wolff und E. Wolff, D ie sexuelle D ifferentiation des Genitalapparates und 
sein D eterm inism us bei der Ente. Die Sexualhormone können die n. Differentiation des 
Genitalapp. bei der Ente umwandeln; so hindert das weibliche Hormon die Differen
tiation des Penis bei dem männlichen Tier u. das männliche Hormon läßt einen Penis 
bei dem weiblichen Embryo entwickeln. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  916— 17. 
Sept. 1947. Strasbourg, Fac. de sei., Labor, de Zoolog.) B a e b t i c h . 4559

Albert Raynaud, Anwesenheit von Prostataanlagen bei den weiblichen Feten der W ald
maus (Apodemus sylvaticus L), herrührend von M üttern, die im  Verlauf der Schwangerschaft 
kastriert und m it Progesteroninjektionen behandelt wurden. (Vgl. Bull. Soc. Zool. France 
70. [1945.] 162.) 4 gravide Waldmäuse wurden ovariektomiert u. erhielten subcutan
2,5— 13,25 mg Progesteron, 1 Injektion nach der Kastration, die folgenden jeden 2. 
oder 3. Tag. Zwischen Kastration u. Tötung der Tiere lagen 3— 10 Tage. Bei 4 weib
lichen Feten dieser Tiere ergab nahe dem Ende der Schwangerschaft die histolog. Unters, 
das Bestehen von 2 Prostatanlagen von den Dimensionen, wie sie bei der n. neugeborenen 
weiblichen Waldmaus bestehen oder selbst von etwa erhöhten Massen. E s bestehen 
2 Erklärungsmöglichkeiten. Die ovarielle Sekretion der Mutter während der Schwan
gerschaft ist für die Entwicklung dieser Anlage nicht erforderlich oder das injizierte 
Progesteron ist befähigt, die Entw. auszulösen. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 22.
118 7 — 89. 21/4. 1947.) L a n g e c k e r . 4559

J. Comsa, Neue Untersuchungen über die W irkung der Sexualhormone auf das H arn
kreatin beim Meerschweinchen. (Vgl. C. 1948. II. 866.) E s wird auf Grund von Experi
menten über die Beziehung von Schilddrüse u. Thymus sowie der Sexualhormone auf 
den Kreatinstoffwechsel berichtet. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 780— 83. Juli/Sept. 1947. 
Straßburg, Fac. de Méd., Clin. Infant.) K i m m e r l e . 4559

J. Comsa, Hormonelle Beeinflussung der Urinkreatinausscheidung. (Vgl. vorst. Ref.) 
Thymektomie oder Kastration bewirken bei jungen Meerschweinchen eine Erhöhung 
der Kreatinurie. Diese Steigerung ist aber nur bei intakter Schilddrüse möglich. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 29. 784— 88. Juli/Sept. 1947.) K i m m e r l e . 4559

Thérèse Feyel-Cabanes, D ie W irkung des Cholesterins auf die tubuläre Drüse des 
Unterkiefers der männlichen, kastrierten M aus. Die beträchtlichen histolog. Verände
rungen, die die tubuläre Drüse des Unterkiefers der Maus infolge von Kastrierung oder 
durch Verabreichung von Sexualhormonen erleidet, sind bekannt. Man unterscheidet 
in der tubulären Drüse der Maus ein granulöses Segment, ein Stäbchensegment u. einen 
Exkretkanal. Das hypertroph, granulöse Segment der n. männlichen Maus nimmt fast 
die ganze Länge der Drüse ein. 2 Monate nach der Kastrierung ist das granulöse Seg
ment verschwunden. Die tägliche, 10 Tage fortgesetzte Verabreichung von 100 y  Pro
pionsäuretestosteronester bewirkt eine in dem am 11 .  Tag getöteten Tier deutlich er
kennbare Regenerierung der tubulären Drüse. Die corticale Region der Unterkiefer
drüse ist wieder von granulösen Tuben erfüllt, u. die medulläre Region zeigt erweiterte 
Tuben. Diese Regenerierung erfolgt in schwächerem Maße auch durch eine sich über 
10 Tage erstreckende tägliche Verabreichung von 500 y  Cholesterin (I). An kastrierten 
u. nicht kastrierten weiblichen Mäusen macht man die gleiche Beobachtung; jedoch 
reagiert die kastrierte, weibliche Maus besser auf eine Dosis von 5000 y  I als die n. 
weibliche Maus. Man beobachtet auch granulöse Bldgg. in den intralobulären Exkret- 
kanälen. Die männlichen kastrierten, mit I behandelten Mäuse zeigen die gleichen 
atroph. Genitalanhänge wie die nicht mit I behandelten Vergleichstiere. Es scheint 
also, obgleich die Unterkieferdrüse infolge der Kastrierung beträchtliche Umwand
lungen erleidet u. die Verabreichung männlicher Hormone in kurzer Zeit eine partielle 
Regenerierung der Drüse auslöst, daß das Testosteron nicht als Androgen, sondern als 
Sterin wirkt, weil das nicht als männliches Hormon wirkende I die gleichen Ergebnisse 
verursacht. Außerdem hat sich gezeigt, daß eine lOtägige Verabreichung von täglich 
200 E . gonadotropem Hormon des Serums gravider Stuten auf männliche, kastrierte 
Mäuse die gleiche Wrkg. wie 5000 y  I ausübt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 . 
3 3 1 — 33. April 1947. Serv. scient. Roussel.) W e s l y . 4559

Thérèse Feyel-Cabanes, Über die Degranulierung eines Segmentes der tubulären Drüse 
des Unterkiefers der M aus. (Vgl. vorst. Ref.) Es ist bekannt, daß infolge von Kastrie
rung u. durch weibliche Hormone die Granulierungen des granulösen Segmentes der 
tubulären Drüse des Unterkiefers der männlichen Maus nach u. nach verschwinden u.
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daß sich 2 Monate nach der Kastrierung eine nur durch ein Stäbchensegment u. einen 
Exkret-Kanal gekennzeichnete tubuläre Drüse gebildet hat. Zur Feststellung, ob diese 
Degranulierung spezif. für das weibliche Hormon ist, hat Vf. die Einw. nächst. Stoffe 
auf die Unterkieferdrüse der männlichen Maus geprüft : Androstadienolon, Androsten
dion, Propionsäuretestosteronester, Methyltestosteron, Benzoesäureöstradiolester, 7-Me- 
thyl-bisdehydrodoisynolsäure, Progesteron, Desoxycorticosteronacetat, Olivenöl, Erd
nußöl, Vitamin K , Gonadotropes Hormon. Die Ergebnisse beweisen, daß es schwer ist, 
eine Hormonwrkg. in diesen Modifikationen der Drüse zu zeigen. Wahrscheinlich han
delt es sich um einen enzymat. Vorgang. Da bekannt ist, daß die Phosphatasen eine 
bedeutende Rolle beim Metabolismus der Phospholipide spielen, kann man annehmen, 
daß die beobachteten Modifikationen des granulösen Segmentes der Wrkg. des Meta
bolismus der Lipide zuzuschreiben sind, wobei diese Wrkg. ihrerseits der Ggw. von 
Phosphatasen u. gewissen ehem. Stoffen, wozu wahrscheinlich die Sterine gerechnet 
werden können, zu verdanken ist. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 333— 35. 
April 1947.) W e s l y . 4559

Paule Aschkenasy-Lelu und A. Aschkenasy, D er E influß der Eiweißmenge der N ah
rung auf den östrischen Cyclus bei der jungen Ratte. Änderung des Cyclus m it Verlängerung 
der Brunstzeit unter dem E influß  einer Überfütterung von E iw eiß. Es handelt sich bei 
den mit Casein überfütterten Tieren um Symptome, die sehr an eine Behandlung mit 
großen Mengen Follikelhormon erinnern. Eine Avitaminose (Vitamin A) ist ausge
schlossen. Bei Verfütterung von 50 %  Casein wird die Brunstzeit um 2 bis 3 Tage ver
längert, bei 80— 90%  tritt eine vollkommene Störung aller cycl. Erscheinungen auf. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 687— 89. Ju li 1947. École normale sup., Labor, 
de Zoolog.) B a e r t ic h . 4559

H. Tuchmann-Duplessis und P. Aschkenasy-Lelu, Histologische Veränderungen am  
Ovarium und dem Genitaltrakt der jungen Ratte bei einer Überfütterung an E iw eiß. (Vgl. 
vorst. Ref.) Bei einer Verfütterung einer Nahrung mit 80— 90%  Casein zeigen sich 
im östr. Cyclus ausgeprägte Störungen; die Phasen der vaginalen Keratinisierung 
dauern mitunter bis zu 12  Tagen. Es zeigen sich Zerstörungen im Zellgewebe, die bei 
manchen Tieren zu einer vollkommenen Formänderung der Zelle führen. Die auftre
tende Verlängerung der Brunstzeit dauert bis zum Ende des Vers. an. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 141. 689— 90. Ju li 1947.) B a e r t ic h . 4559

A. Chamorro, Die entgegengesetzte Wirkung der Steroidhormone auf die Brustdrüse.
Östrogene und Progesteron. Bei Anwendung von Progesteron in einer lOOOmal höheren 
Dosis wie die von Östradiolbenzoat, zeigen sich bei der Brustdrüse von Kaninchen keine 
entgegengesetzten Wirkungen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 976— 77. Okt.
1947. Paris, Inst. Pasteur, Labor, de Inst, de Radium.) B a e r t ic h . 4559

W. Hohlweg, Über die hormonale Auslösung der Lactation. (Vgl. C. 1949. E. 4170.) 
Behandlung von trocken stehenden oder in ihrer Milchleistung schwachen Kühen oder 
von Färsen mit Emulsionen von (östradiolbenzoat- oder -dipropionaf kristallen in W. in 
einer Dosierung von 250— 1000 mg führte zu Milchproduktion. Es wurden dabei Tages
leistungen von 14  Litern erreicht, die bis zu einem Jahr vorhielten. Färsen ergaben 
Jahresleistungen von 2000— 3000 Litern, Kühe von 2000— 3600 Litern. Die Milchlei
stung trat bei Färsen 3 Wochen nach der Injektion ein, bei Kühen mit geringer Milch
leistung erfolgte zunächst Versiegen u. dann neuerliches Einsetzen der Milchproduktion 
nach 2 bis 4 Wochen. Die Injektionen lösten nach 3 Tagen starke Brunsterscheinungen 
ohne gleichzeitige Follikelreifung u. ohne Ausbldg. von Corpora lutea aus, im Gegenteil, 
es wurde durch sie das Ovar für 10— 16 Wochen ruhig gestellt. Danach konnten die 
Tiere wieder belegt werden. Bei Tieren mit mittlerer Milchleistung mußte zunächst die 
vorhandene Prod. durch eine kleine Dosis (100 mg) zum Versiegen gebracht werden u. 
6 Wochen später durch 1 g eine neuerliche Lactation ausgelöst werden. Gleichzeitige 
Injektion von 1 g Progre.sieronkristallen scheint günstig zu sein. Bei trächtigen Tieren 
bewirken die Follikelhormoninjektionen Verkalben mit anschließender Lactation, je
doch nur vor dem 5. Monat. Die hormonal erzeugte Milch war vollwertig. Ziegen u. 
Schafe reagieren auf Vio der Dosen analog. Durch Einführung eines leicht herstell
baren Östrogens (4.4'-Diacetoxydiphenylhexadien) soll eine Ökonom, tragbare Verbreite
rung der Hormonanwendung ermöglicht werden. (Zbl. Gynäkol. 69. 1299— 1302. 1947. 
Berlin.) J u n k m a n n . 4559

R. Courrier, A. Horeau und J. Jacques, Über die Wirkung der Dimethyläthylallenol- 
säure beim weiblichen Meerschweinchen während der Lactation. Die synthet. hergestellte 
Verb. zeigt dieselben physiol. Eigg. wie Follikelhormon. Gegenüber dem natürlichen 
Hormon wird die untersuchte Verb. durch Leberextrakte nicht zerstört. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 141. 747— 48. Ju li 1947. Paris, Coll. de France.) B a e r t ic h . 4559
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R. Moricard und F. de Senarclens, Biometrische Untersuchungen über die relative 
Entwicklung der Oberflächen des Uterusschleims, der -Schleimhäute und des -muskels beim  
K aninchen nach Östrogenen und Progesteron. Die Injektion von Progesteron verhindert 
nicht die muskuläre Entw. im Uterus, die durch Östradiol hervorgerufen wird. Es 
scheinen wesentliche Unterschiede zu bestehen zwischen dem Ansprechen des Uterus 
junger kastrierter Kaninchen u. n. Tiere. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 59— 61. 
Jan. 1947. Sorbonne, Clin, gynecol., Labor, hormon.) B a e r t i c h . 4559

Lennart Claesson und Nils-Ake Hillarp, D er Bildungsmechanismus von Östrogenen 
Hormonen. 1. Mitt. D as Vorkommen eines Östrogenvorläufers im  Kaninchenovar. Durch 
Polarisations- u. histochem. Untersuchungsmethoden wurde die Anwesenheit eines 
Sterins vom Cholesterintyp im Ratteneierstock festgestellt. Während der Menstruation 
u. Schwangerschaft wurde diese Substanz in großen Mengen in den Zellen gespeichert. 
Der Hauptteil des Sterins wurde in veresterter Form vorgefunden u. war biolog. inaktiv. 
Bei gesteigerter Sekretion der Östrogenen Hormone (Coitus, Injektion von gonado- 
tropem Hormon) wird das Sterin aus den Ovarien mobilisiert. Somit wird angenommen, 
daß dieses zur Bldg. der Östrogenen Hormone dient. (Acta physiol. scand. 13. 1 1 5 — 29. 
15/2. 1947. Stockholm, Karolinska Sjukhuset, Gynecol. Clinic and Lund, Histol. Inst.)

K i m m e r l e . 4559
Lennart Claesson und Nils-Ake Hillarp, Der Bildungsmechanism us von Östrogenen 

Hormonen. 2. Mitt. D as Vorkommen eines Östrogenvorläufers in  den Eierstöcken von 
Ratten und Meerschweinchen. (1. vgl. vorst. Ref.) Bei Ratten u. Meerschweinchen wer
den Unterss. über das Vork., Auftreten u. die Wrkg. eines Östrogenvorläufers in den 
Eierstöcken gemacht. (Acta physiol. scand. 14. 102— 19. 30/9. 1947.)

K i m m e r l e . 4559
J. Morel, P.-J. Gineste und J. Coupain, Über die histophysiologische W irkung eines 

synthetischen Östrogens, des Stilböstrols. Die von den Vff. mit einem synthet. Östron, 
dem Stilböstrol, bei einer Verabreichung von 45 mg des Hormons an Ratten durchge
führten Verss. ergaben eine mäßige Hyperplasie der Leber, der äußeren Tuben der 
Niere u. der Nebennierenrinde. Die Milz, die Thymus- u. die Schilddrüse zeigten 
Schrumpfungen bzw. Verlangsamung ihrer sekretor. Tätigkeit. Pankreas ist unver
ändert. Durch die massiven Dosen werden keine patholog.-anatom. Änderungen im 
Genitalapp. erkennbar. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 882— 83. Sept. 1947. 
Lille, Fac. de méd., Labor, histolog.) B a e r t i c h . 4559

M. J. Dallemagne, J. Govaerts und P. Sue, Der Ursprung des follikulinisierten  
Knochens, m it H ilfe von Radiophosphor als Indicator untersucht. Ö stradioldipropionat (I) 
zieht eine sehr bedeutende neue medulläre Knochenbldg. nach sich. 3 hauptsächlich 
mit Mais ernährte Tauben haben im Mittel 88,15 mg P  täglich absorbiert. Jedes Tier 
erhielt außerdem subcutan 0,5 cm3 einer Lsg. von markiertem Na3(PO,,), enthaltend 
0,31 mg/cm3 stabiles P. Außerdem erhielten die Tiere täglich intramuskulär 0,25 mg I. 
Ein Kontrolltier (dieselbe Ernährung, jedoch kein I), weniger gefräßig als die Versuchs
tiere, absorbierte per os 61 mg P, es erhielt ebenfalls die Injektionen mit markiertem P. 
Nach Tötung der Tiere (nach 20 Tagen) wurden die Knochen (Femur u. Tibia) gespalten 
u. die Radioaktivität gemessen. Das neue Knochengewebe enthält 10— 15mal mehr 
markiertes P  als das des Versuchstieres. Die Femuren der mit I behandelten Tauben 
enthalten mehr Tricalciumphosphat als die Kontrolle. Die Erhöhung der spezif. Akti
vität wird einer erhöhten Aktivität des Mineralstoffwechsels der Knochen zugeschrie
ben. Die Stoffwechselaktivität des Femurs ist n. 2mal größer als die der Tibia. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 141. 541— 43. Mai 1947. Lüttich, Univ., Labor, de Chirurg, 
exp. et Labor, des Phys. nucléaire; Paris, Coll. de France, Labor de Chim. nucl.)

P a t z s c h . 4559
J. Lederer, H eilung eines Basedow nach K astration  durch Im plantation  von Diäthyl- 

stilböstroldipropionat-T'abletten. Es wird über einen Fall berichtet, bei dem es bei einer 
Frau nach beidseitiger Kastration zur Ausbildung eines Basedow gekommen war. Nach 
Implantation einer Tablette (100 mg) von D iäthylstilböstroldipropionat gingen die Zei
chen der Hyperthyreose zurück u. der Stoffwechsel normalisierte sich. (Ann. d’Endo- 
crinol. 8 . 420— 22. 1947. Louvain.) K i m m e r l e . 4559

L. Justin-Besançon, H.-P. Klotz und M. Tubiana, Schwere H yperfollikulinäm ie nach 
hormonaler Im plantation . Bei einer Frau mit totaler Ovarektomie kam es 9 Mon. nach 
subcutaner Implantation von 75 mg Östradiolbenzoat zu klin. Zeichen einer Hyperfolli
kulinämie mit spasmophilen Erscheinungen. (Ann. d’Endocrinol. 8 . 452— 55. 1947.)

K i m m e r l e . 4559
R. van den Driessche, Unterschiedsreaktion des ovariopriven Syndrom s zwischen so

fortiger und späterer Im plantation  von 100 bzw. 25 mg Distilbenpropionat. An einem 
größeren Unters.-Material wird festgestellt, daß die Störungen nach Kastration von
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Frauen hauptsächlich als Hitzewallungen angegeben werden. Diese sind durch sofortige 
Implantation von Distilbenpropionat (100  mg) sehr schnell u. vollständig zu beheben. 
(Ann. d Endocrinol. 8 . 425— 37. 1947. Brüssel, Univ., Clin, de gynécol. et d’obstétrique 
de l'Hôp. Brugmann.) K im m e e l b . 4559

Em st Tschopp, D ie Bedeutung des intermediären Leber-Galle-Darm-Kreislaufes für  
die Inaktivierung der Sexualwirkstoffe. Am Fenocyclin  (rac.7-Methyl-bis-dehydrodoysi- 
nolsäure) (I) u. Stilböstrol wird gezeigt, daß die biol. hochwirksamen Sexualstoffe in den 
intermediären Leber-Galle-Darm-Kreislauf eingeschaltet werden. Bei stomachaler u. 
intraperitonealer Gabe wird der Schwellenwert bei Östron, Östradiol, Stilböstrol u. Äthi- 
nylöstradiol erheblich heraufgesetzt u. die Dauer des Östrus stark verkürzt. Bei I da
gegen sind die Werte etwa gleich. Die Steigerung der Dosis ist aber nicht für alle Stoffe 
von gleicher Wrkg., was dafür spricht, daß die Leberpassage nur bei einem Teil der 
Substanzen die Ursache für diese Dosenerhöhung ist. Offenbar kommt noch eine zu
sätzliche Beteiligung eines Darmfaktors hinzu. Auffällig ist die hohe Wirkstoffkonz, in 
der Darmwand, in der Galle u. in der Leber, nicht nur bei stomachaler, sondern auch 
bei subcutaner Gabe. Durch operativen Verschluß des Gallenganges wird der Schwellen
wert nach subcutaner, stomachaler u. intraperitonealer Gabe herabgesetzt u. die Dauer 
des Östrus verlängert. Bei I bleiben die Werte etwa gleich. Auch bei der erwachsenen 
weiblichen Ratte geht der Östrus nach Unterdrückung der n. Gallensekretion interes
santerweise in eine Dauerbrunst über. Der hohe in der Darmwand sich findende I-Geh. 
kommt durch Rückresorption aus dem Darm zustande; denn nach Unterbindung der 
Gallensekretion sinkt der Wirkstoffgeh. im Darm sehr stark ab. (Helv. physiol. phar- 
macol. Acta 5. 406— 1 1 .  1947. Basel, Ciba A.G.) H e l l m a n n . 4559

Marcel Lelong, Max-F. Jayle und P. Borniche, Untersuchung des hormonalen Vor
ganges bei der genitalen K rise  des Neugeborenen. Die Unterss. wurden an 24 Std.-Urin- 
portionen eines einzelnen (männlichen) Neugeborenen oder aus dem Gemisch der Urine 
des 1. Tages von 20 Knaben ausgeführt. Es wurden erhebliche Mengen von Östrogenen 
(I) (durchschnittlich gesamt 593 y)  u. von Pregnandiol (II) gefunden. Die Ausschüttung, 
die zuerst gehäuft erfolgt u. dann schnell absinkt, ist im Durchschnitt nach 4 Tagen 
beendet u. zwar die von II vor der von I. Gonadotropes Hormon konnte nicht festge
stellt werden. Beim Neugeborenen tritt wie bei der Mutter die Milchsekretion erst nach 
vorhergehender Mammahypertrophie (die von der Ggw. von Follikelhormon abzuhängen 
scheint) auf u. ihre Entw. fällt mit dem rapiden Abfall der I im Urin zusammen. Der 
Geh. an I sowie das Verhältnis der einzelnen Anteile zueinander sind bei Mutter u. Kind 
nicht gleich. Bei letzterem tritt eine Substanz mit den colorimetr. Merkmalen von 
Östron (III) auf, die aber kein III ist. Die Ggw. von I im Urin ist also nicht nur als 
passive Ausscheidung zu betrachten, sondern als akt. Gegenwrkg. des Neugeborenen 
gegen die „hormonale Überflutung“ . (Arch. franç. Pédiatrie 4. 546— 57. 1947. Paris, 
Fac. de Méd., École de Puériculture, Clin, de Puériculture et Labor, de rech, biol.)

F r ü h w a l d . 4559
G. Giolitti, Wirkung des Follikelhormons auf die Ferm entaktivität von Bakterien. 

Vf. referiert Arbeiten, in denen Follikelhormone in Mengen von 10— 400001. E. pro 
Liter das Wachstum von diversen Hefen u. Colibact. fördern. E r selbst kann bei Aero- 
genes aerobacter diese Wrkg. nicht feststellen bei Verwendung von Unden-BAYER. Viel
mehr sind Keimzahl, Gasbldg. u. verbrauchter Zucker ungünstiger u. sprechen eher für 
eine Hemmung durch Unden. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. 
natur. [8] 2 . 94— 98. Jan. 1947.) M ü l h e n s . 4559

P. Mandel, J. Clavert und L. Mandel, Die Wirkung von F ollikulin auf die verschie
denen Eiweißfraktionen des P lasm as bei der Taube. (Vgl. C. 1948. II. 982.) Eine Injek
tion von Follikulin  führt zu einer Erhöhung des Wertes der Gesamteiweißkörper des 
Plasmas, wobei im wesentlichen die Albumine vermehrt werden, die Globuline dagegen 
weniger, u. das Fibrinogen  konstant bleibt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  678 
bis 680. Juni 1947. Strasbourg, Fac. de med., Inst, de chim. biol.) B a e r t ic h . 4559 

P. Mandel, J. Clavert und R. Bieth, Wirkung des Follikulins auf die verschiedenen 
Protein-Phosphor-Fraktionen des Entenserums. Nach Östradioldipropionat-Gaben von 
I mg in Abständen von 6— 10 Tagen an Enten wird eine beträchtliche Erhöhung des 
Protein-P auf 30— 277 mg°/oo im Vgl. zu 5 mg°/00 bei den unbehandelten Kontrollieren 
beobachtet. Ebenso erscheint der Ribonuclein-P vermehrt u. erreicht im Mittel 3,3 bis 
22 mg°/0,„ wie schon von früheren Autoren auch bei anderen Vögeln nachgewiesen wer
den konnte. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  1262— 63. Dez. 1947. Strasbourg, 
Inst, de Chim. biol. et Inst, d’embryol. et de morphol.) S ie v e r s . 4559

P. Mandel, J. Clavert und Mandel, Änderungen der Eiweißkörper des Serums nach 
Unterbindung der Lebergefäße bei der Taube unter Einwirkung von Follikelhormon. Vff. 
konnten früher zeigen, daß unter der Einw. des Follikelhormons bei der Taube ein be-
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trächtliches Ansteigen der Serumeiweißkörper, bes. der Albuminfraktion, eintrat. Bei 
Unterbindung der Lebergefäße zeigt sich eine leichte Vermehrung der Globuline, wäh
rend die Albumine fallen; bei Tauben dagegen, die Follikelhormon erhalten, sind beide 
Werte sehr erhöht, woraus man die Leber als den Umwandlungsort der Globuline in 
Albumine betrachten könnte. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  9 13— 14. Sept. 
1947. Strasbourg, Fac. de sei., Labor, de Zoolog.) B a e r t i c h . 4559

Je. Kakuschkina und T. Tatarko, Der E in fluß  des weiblichen Geschlechtshormons 
(Follikulin) auf die M ediatoren im  zentralen Nervensystem . (Vgl. C. 1947. E . 1777.) Die 
geschlechtliche Erregung bei Hündinnen ist mit der Abschwächung der Tätigkeit der 
Hirnrinde verbunden. Damit wird ihr Einfl. auf phylogenet. ältere Zentren, so auch 
Geschlechtszentren behoben. Verss. an mit Follikulin (I) behandelten Ratten zeigten, 
daß die acetylcholinähnlichen Stoffe in den Hirnhemisphären sich unter seinem Einfl. 
nicht ändern. Die Einführung des I in den Körper setzt die Aktivität der Esterase stark 
herab. Infolge davon steigt der Acetylcholin-Koeff., was zur Verstärkung der Wrkg. 
von acetylcholinähnlichen Stoffen im Großhirn führt. (JJOKiiaHbi AnaneMHH H ayn  
CCCP [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 55. 2 7 1— 73. 2 1/1. 1947. Staatl. Timirjasew- 
Museum.) du M a n s . 4559

G. Gros, Über die vaginale W irkung eines Aufgusses von Safran in  Olivenöl. Vff. 
prüften die Östrogene Wirksamkeit von Safran, welcher in Algier von Frauen als Emme- 
nagogum in Gebrauch ist. Es konnte eine Östrogene Wrkg. des öligen Extraktes nach
gewiesen werden. Sie übertraf die des Lösungsm. beträchtlich. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 1 4 1 .  1052— 53. Okt. 1947.) H a u s c h i l d . 4559

M. Sendrail, M. Cahuzae, F. Dupraz und J. Lasserre, Über Wirkungsunterschiede der 
Androgene bei Kastraten. Bei einem kastrierten Mann blieb eine Hodentransplantation 
ohne Erfolg. Erst durch Implantation von 500 mg Testosteronpropionat normalisierte 
sich der Befund mehr u. mehr. (Ann. d’Endocrinol. 8 . 457— 61. 1947. Toulouse, Univ., 
Labor, de pathol. gén.) K i m m e r l e . 4559

P. Mandel, R. Stoll und R. Bieth, Über die biochemische Entwicklung des H irns eines 
Hühnchenembryos. Die E inw irkung von Testosteronpropionat. (Vgl. C. 1948. II. 1095.) 
Bei den von den Vff. angewandten Dosen an Testosteronpropionat in Höhe von 0,1— 0,2 
— 2,5 mg scheint sich eine gewisse Hemmung in der biol. Entw. gewisser Hirnteile des 
Hühnchenembryos bemerkbar zu machen, während andere Teile von dieser Einw. 
nicht berührt werden. (0. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  676— 78. Juni 1947. 
Strasbourg, Fac. de méd., Inst, de chim. biol.) B a e r t i c h . 4559

G. Mestwerdt, K linische Erfahrungen m it der Frischdrüsenschmierkur. Frische 
Drüsen (Ovarien von Schwein u. Rind, später meist menschliche Placenta) wurden im 
Fleischwolf fein zerkleinert, mit einem indifferenten Quellstoff (Adulsion) versetzt, u. 
nach Zugabe eines Geruchskorrigens im Eisschrank bis zu 8 Tage zur Verwendung auf
bewahrt. Die Einreibungen erfolgten durch Klopfmassage in Rücken- oder Unterbauch
haut. Von 1 1 5  sek. Amenorrhoen wurden 70,4%  mit mindestens 6monatigem Dauer
erfolg, 2 1 ,7 %  bei meist unvollständiger Kur mit unsicherem Erfolg u. 7 ,9 %  mit Miß
erfolg behandelt. 12  von den erfolgreich Behandelten waren vorher erfolglos einer 
Hormonbehandlung mit Cyren B  oder Östradiol unterworfen worden. Durch Einreiben 
der Brüste mit Placentabrei konnte bei 44 Fällen Lactationshemmung bewirkt werden. 
Auch bei einzelnen anderen innersekretor. Störungen bewährte sich die Frischdrüsen
schmierkur. Der Grund ihrer Wirksamkeit wird vorwiegend auf den Hormongeh. der 
verwendeten Organe u. auf die bes. Art der Applikation zurückgeführt. (Zbl. Gynäkol. 
69. 1278— 83. 1947. Jena-Greifswald.) J u n k m a n n . 4559

J. Comsa, Neue Untersuchungen über die W irkung von Testosteron auf die Kreatinurie  
des Meerschweinchens. Die Einw. von Testosteron (I) auf kastrierte Meerschweinchen 
verläuft nach einer Kurve, die der Gleichung x  =  9 +  t2/25, worin t die Zeit der K a
stration in Tagen, x die angewandte Menge an I in y des Propionates pro 100 g be
deutet, gehorcht. Die Zahl 9 ist die Menge an I in der Zeit 0 u. wird durch Extrapola
tion erhalten. Die Menge des angewandten Hormons ist eine Funktion des Quadrates 
der Zeit. Nach Entfernung der Schild- bzw. der Thymusdrüse ist die Gleichung hin
fällig. Die durch Entfernung der Thymusdrüse auftretende gesteigerte Kreatinurie wird 
nach Zugabe des Hormons ausgeglichen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  9 17— 21. 
Sept. 1947. Straßbourg.) B a e r t ic h . 4559

Fernando Ubatuba und Jorge Costa de Moraes, D er E influß  von Testosteronpropionat 
und ,,diffusing factor“ auf die H autvernarbung experimenteller Verletzungen. Bei mechan. 
experimentellen Hautverletzungen wird in Verss. mit $  Ratten kein Einfl. von Testo
steronpropionat oder von „diffusing factor“  aus homologem Testis auf den Heilprozeß 
festgestellt. Beide Faktoren spielen also, mindestens im untersuchten Fall, für den
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Regenerationsprozeß keine Rolle. (Mem. Inst. Oswaldo Cruz 45. 335— 43. 1947. Rio 
de Janeiro, D. F ., Inst. O. Cruz, Seç. de Endocrinol.) R. K . M ü l l e r . 4559

Thaies Martins und J. R. Valle, Über das Harnlassen des Hundes in  Verbindung m it 
den Sexualhormonen. Erfahrungen m it männlichen Tieren. Die Stellung des Hundes beim 
Harnlassen ist für den Geschlechtstyp charakteristisch. Bei dem Jungtier wird durch 
Kastration im allg. die Art u. Weise der Körperstellung nicht beeinflußt. Bei Injektion 
von Testosteron nimmt das ältere kastrierte Tier die Gewohnheiten des Jungtieres an. 
Gleiche Ergebnisse erzielt man bei Behandlung männlicher Tiere mit östrodiolbenzoat. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  620— 23. Juni 1947. Säo Paulo, Brasilien, Inst. 
Butantan, Rio de Janeiro, Sect. Endocrinol.) B a e r t ic h . 4559

Thaies Martins und J. R. Valle, Über das Harnlassen des Hundes in  Verbindung mit 
den Sexualhormonen. Erfahrungen bei weiblichen Tieren. (Vgl. vorst. Ref.) Testosteron 
kann bei beiden Geschlechtstypen die funktionellen Charakteranlagen vollkommen 
ändern. Es treten in der Ökologie der Tiere Besonderheiten auf, die nicht willensmäßig 
bedingt, sondern als Folge der Hormonwrkg. aufzufassen sind. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 1 4 1 .  623— 26. Juni 1947.) B a e r t ic h . 4559

Sidney Gottlieb, Chemische Bestim m ung synthetischer Östrogene. 1. Mitt. Grund
daten über die Nitrosophenolreaktion. Es wird ein neues ehem. Verf. zum Nachw. u. zur 
Best. der synthet. Östrogene Diäthylstilböstrol, Hexöstrol, Dienöstrol, Benzöstrol u. des 
Hydrolyseprod. 3.4-B is-\m -m ethyl-p-oxyphenyl]-hexan  aus M epran  angegeben, das auf 
der Bldg. ihrer Nitrosophenole u. deren Überführung in die gefärbte alkal. chinoide 
Form mittels alkoh. N H 3 beruht. Die Lichtabsorption dieser Nitrosoderivv. stellt eine 
lineare Funktion der Konz, dar, so daß es leicht gelingt, auf Grund von Eichkurven auch 
quantitative Bestimmungen durchzuführen. Arbeitsweise-. 10 mg Substanz werden (als 
Stammlsg.) in 100 cm3 95% ig. A. gelöst, aliquote, abgestufte Mengen dieser Lsg. ein
gedunstet, die Rückstände jeweils in 5 cm3 Pufferlsg. (800 cm3 Eisessig +  150 cm3 
10%ig. KOH-Lsg. +  50 cm3 W.), notfalls unter leichtem Erwärmen, aufgenommen u. 
mit 5 Tropfen konz. H2S 0 4 u. 2 Tropfen gesätt. N aN 0 2-Lsg. versetzt. Die Lsg. wird 
unter gelegentlichem Schütteln 30 Min. lang bei Zimmertemp. stehengelassen, darauf 
quantitativ in ein 50 cm3-Meßkölbchen übergespült u. mit alkoh. N H 3-Lsg. bis nahe 
zur Marke aufgefüllt, wobei in Eisw. gekühlt wird. Nach 30 Min. wird mit alkoh. NH 3- 
Lsg. gen au  zur Marke verdünnt, durch ein trocknes Papierfilter gegeben u. das Filtrat 
photometriert. Der Farbton ist mehrere Std. lang haltbar; die natürlichen Östrogene 
Östrol u. <x-Östradiol stören die Best. nicht. Absorptionskurven der genannten Verbb., 
Eichdiagramm u. weitere techn. Einzelheiten im Original. (J. Amer, pharmac. Assoc., 
sei. Edit. 36. 379— 82. Dez. 1947. Washington, D. C., Chem. Sect., Med. Div., Food 
and Drug Administr., Federal Security Agency.) K l o c k m a n n . 4559

A. E. Bender und A. Wilson, Untersuchung über die chemische Bestimmung von 
Östrogenen in  H arn. Unter Heranziehung der von T a l b o t  u . Mitarbeitern (C. 1940. II. 
2322) entwickelten Vorschrift zur Best. von Östrogenen (I), die auf der Isolierung der 
schwachphenol. Ketone, deren Kupplung mit diazotiertem Dianisidin u. Messung der 
hierbei entstehenden Färbung beruht, wird die Brauchbarkeit der chem. Bestimmungs
methoden für I im Vgl. zum biolog. Test überprüft. Es werden nach der chem. Meth. 
weitaus höhere I-Werte erhalten, was, wie durch ausgedehnte Verss. an Menschen u. 
Ratten eindeutig bewiesen werden kann, an der Erfassung von Nicht-I-Stoffen von 
ebenfalls phenol. Natur liegt. Vff. kommen zu dem Ergebnis, daß bisher keine chem. 
Meth. zur I-Best. brauchbar ist. (Biochem. J .  4 1. 423— 25. 1947. Sheffield, Univ., 
Sheffield Nat. Centre for Radiotherapy and Dep. of Pathol. and Pharmacol.)

H. P. F i e d l e r . 4559 
Margaret F. Stevenson und G. F. Marrian, Die Bestimmung von Östrogenen in  mensch

lichem Schwangerenharn. Neue Methode zur Berücksichtigung der braunen Färbung, die 
sich bei der Koberreaktion in  Gegenwart von nichtöstrogenen Stoffen entwickelt. Der 24Std.- 
H arn  wird mit W. auf 2500 ml verdünnt. 100 ml verd. Harn am Rückfluß erhitzen, mit 
15  ml konz. HCl versetzen, 30— 40 Min. weitererhitzen, Lsg. schnell abkühlen, lmal mit 
100 ml u. 2mal mit je 50 ml Ae. extrahieren, Ae.-Lsg. mehrmals mit 25 ml 5% ig. N aH C03-  
Lsg. waschen, Waschwasser mit 20 ml Ae. extrahieren, gesamte Ae.-Lsg. zur Trockne 
eindampfen, Rückstand mit 3 ml A. u. 100 ml Bzl. aufnehmen, Lsg. mit 50 ml u. 2mal 
mit 25 ml nNaOH extrahieren, NaOH-Extrakt mit 15  ml konz. HCl ansäuern, lmal 
mit 100 ml u. 2mal mit je 50 ml Ae. extrahieren, Ae.-Extrakte 2mal mit je 20 ml 5% ig. 
N aH C 03-Lsg. waschen, Waschfl. mit 20 ml Ae. extrahieren, vereinigte Ae.-Extrakte 
3mal mit je 20 ml W. waschen u. zur Trockne eindampfen: Gesamt-Ae.-lösl. Phenol
fraktion des hydrolysierten Harnes, die in A. aufgelöst u. gemessen wird. Das Phenol
sulfonsäurereagens wird nach C o h e n  u . M a r r ia n  (C. 1935. II. 69) hergestellt, die Mes-
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sung nach V e n n i n g  u . Mitarbeitern (C. 1938. I .  1806) ausgeführt: Genau abgemessene 
Mengen der Lsg., die ca. 10— 80 /<g Östrogen (I) enthalten soll, werden im Luftstrom in 
Reagensgläsern (Durchmesser =  2 cm) mit Marken bei 8 u. 15  ml zur Trockne einge
dampft. Zum Rückstand 3 ml KoBER-Reagens geben, 20 Min. im sd. W .-Bad erhitzen, 
in Eissalzmischung abkühlen, 3 ml W. zugeben, 3 Min. im sd. W .-Bad erhitzen, auf 
Zimmertemp. abkühlen u. mit 10% ig. H2S 0 4 auf 15  ml auffüllen u. 7 ml der Lsg. bei 
520 m /i  unter Verwendung eines 604 I l f o r d -Grünfilters im Colorimeter messen. Die 
verbliebenen 8 ml der Lsg. 1,5  Std. im sd. W .-Bad erhitzen, um die durch I hervorge
rufene Rosafärbung zu entfernen, abkühlen, Verdampfungsverlust durch W. ersetzen 
u. Lsg. wie oben messen. Die I-Menge wird aus der Differenz beider Messungen im Vgl. 
mit einer Östriolstandardkurve erhalten. (Biochem. J .  41. 507— 1 1 .  1947. Edin
burgh, Univ., Dep. of Biochem.) H. P. E i e d l e r . 4559

Maurice Pesez, Neue Farbreaktionen in  der Steroidreihe. Ai -Androsten-3-on-17 ß-ol 
(Ia, cis-Testosteron, F . 220,5°, [a] D+ 7 2 °  [l% ig . in A.]) u. dessen Acetat u. Propionat geben 
in alkoh. H2S 0 4 in der Kälte mit Glyoxylsäure (II) eine empfindliche rotviolette Färbung, 
die rot fluoresciert u. beim Verdünnen mit W. verschwindet. —  A u s fü h r u n g : Die 
Probe wird in 2 ml A.-H 2S 0 4 [ 1 :2 ]  gelöst u. mit 0,5 ml II-Reagens (100 ml einer 5% ig. 
wss. Chlorallsg. wird mit 5 g CaC03 5  Min. gekocht u. filtriert) versetzt. Empfindlich
keitsgrenze: 1— 2 y . A 4-Androsten-3-on-17tx-ol (Ib, trans-Testosteron, F . 154°, [ot]D 
+  1 1 1 °  [l% ig . in A.]) u. A*-Androstendion-(3.17) (III, F. 17 1°, [<x]D + 1 9 0 °  [l% ig . in A.]) 
geben die Rk. in der Kälte nicht. Erhitzt man die Lsg. dieser Verbb. in alkoh. H 2S 0 4 
zunächst einige Min. auf dem W .-Bad u. gibt nach dem Abkühlen das II-Reagens hinzu, 
so erhält man eine intensive Rotfärbung, durch die 2ylb u. 5 y  III nachweisbar sind. 
Androstandion-(3.17) gibt die Rk. nicht. —  Ia gibt mit CuS04- H 2S 0 4-Reagens (H2S 0 4 
+  5% ig. wss. CuS04-Lsg. [ 1 :1 ] )  beim Erhitzen auf dem W .-Bad eine Blaufärbung, die 
5 y  Ia erfaßt. Mit einem Fe2(S04)3- H 2S 0 4-Reagens (H2S 0 4 +  5% ig. wss. Fe2(S04)3-Lsg. 
[3:2]) gibt Ia eine empfindliche Grünfärbung bei 40°, die bei 70° in blau u. bei 100° in 
gelb übergeht. Nachweisgrenze: 10 y. Die bei 40— 50° erhaltene Färbung wird zur 
colorimetr. Best. von Ia empfohlen. Ib gibt unter diesen Bedingungen die beiden Rkk. 
nicht. Nach Erhitzen mit 2 ml alkoh. H2S 0 4 u. anschließendem Zusatz von 0,5 ml 
10% ig. CuS04-Lsg. oder 5% ig. Fe2(S04)3-Lsg. zur abgekühlten Lsg. erhält man jedoch 
bei 50— 70° eine blaugrüne Färbung, welche die colorimetr. Best. von Ib u. seinen 
Estern (nach deren alkal. Verseifung u. Ausäthern) ermöglicht. —  A 5-Androsten-3a-ol- 
17-on  (IV, trans-Dehydroandrosteron, F . 15 1°, [a]D + 1 1 , 5 °  [l% ig . in A.]) gibt beim E r
wärmen mit 2 ml 10% ig. Eisenalaun +  H 2S 0 4 [ 1 : 1 ]  auf 38— 40° eine intensive Rot
violettfärbung, durch die 5 y  IV nachgewiesen werden können; die Rk. kann zur colo
rimetr. Best. von IV verwendet werden. Ia u. seine Ester, M ethyltesteron  u. A 5-Andro- 
sten-3a,17a.-diol (V) geben eine blaugrüne, bzw. lachsrote u. braunrote Färbung. Die 
schwache Färbung von V wird positiv, wenn die in Bzl. gelöste Probe mit 2 ml des 
Reagens heftig bei 38— 40° geschüttelt wird; die Ester von V geben die Rk. nicht. 
Andere untersuchte Steroide geben mit dem Eisenalaun-H2S 0 4-Reagens keine Färbung.
-—■ 17-Ketosteroide u. 3-Ketosteroide  geben mit o-Nitrobenzaldehyd (VI) eine Gelbgrün
färbung. —  A u s fü h ru n g : 5 ml der alkoh. Probelsg. werden mit einer 0,5% ig. absol. 
alkoh. VI-Lsg. u. 0,5 ml einer 10% ig. wss. NaOH-Lsg. 1 Min. auf dem W .-Bad erhitzt 
u. dann mit 5 ml W. versetzt. V u. Follikulin können durch diese Rk. colorimetr. be
stimmt werden. 20-Ketosteroide u. Nichtketosteroide geben die Rk. nicht. —  17-Keto
steroide geben mit m-Dinitrobenzol (VII) in Pyridin eine intensive, beständige Rot
violettfärbung. A u s fü h r u n g : Die in 2 ml einer 0,5% ig. Lsg. von VII in Pyridin ge
löste Probe wird mit 2 ml W. versetzt; nach dem Durchmischen gibt man 0,4 ml 10%ig. 
NaOH hinzu. Ungesättigte 3-Ketosteroide geben eine sc h w a ch  positive Rk., gesätt.
3-Ketosteroide eine stark positive Reaktion. 20- u. 24-Ketosteroide sowie Nichtketo
steroide reagieren negativ. (Bull. Soc. chim. France, Mcm. [5] 14. 9 11— 14. Sept./Okt. 
1947. Paris, Services scientifiques Roussel.) K . F . M ü l l e r . 4559

Norbert Aresin, Prostigm in-Test. (Vgl. C. 1949. I. 218.) Bei Menstruationsver
zögerungen von 2 bis 12  Tagen wurde bei 20 Frauen 28mal Prostigm in  (I) (Injektion 
von 1 mg intramuskulär, 13m al einmal, 5mal 2mal u. 5mal 3mal in Abständen von 
24 Std.) mit dem Erfolg angewendet, daß entweder bald nach der Injektion oder nach 
einigen Tagen eine menstruelle Blutung auftrat. Die rasch auftretende Blutung wird 
auf eine direkte vasomotor. Einw. auf das Endometrium, die spät einsetzende auf eine 
vasomotor. Beeinflussung des Ovars mit sek. Beeinflussung der Uterusschleimhaut zu
rückgeführt. 4 weitere Fälle, die auf die Behandlung nicht ansprachen, erwiesen sich 
nachträglich als Graviditäten. Die Verss. bestätigen die Brauchbarkeit des I-Testes zur 
Schwangerschaftsdiagnose, ohne daß Vff. trotz des Fehlens von Versagern in seiner 
Versuchsserie ihm unbedingte Beweiskraft zuschreiben möchte. Durch vorzeitige I-In-
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jektion konnten anteponierende Blutungen ausgelöst werden. (Zbl. Gynäkol. 6 9 .  
1288— 90. 1947. Leipzig.) J unkm ann . 4559

Hans Groh, Eine vergleichende Untersuchung über den A usfall der von P . E. Simola  
beschriebenen Reaktion m it Jod im  H arn von Schwangeren und Nichtschwangeren und 
dem der Abwehrproteinasereaktion. Die Jodrk. zur Prüfung der Schwangerschaft nach 
S im o l a  (Hoppe-Seyler’s, Z. physiol. Chem. 2 7 8 .  [1943.] 92) wird mit 3,5 ml Harn aus
geführt, dem soviel 5 %  alkoh. Jodlsg. zugefügt wird, bis die Farbe deutlich gelber 
bleibt. Nach Aufkochen läßt sich mit Amyl- oder Butylalkohol ein rot bis rotvioletter 
Farbstoff ausschütteln, der nicht durch Histidin zustande kommt. In den vorliegenden 
Unterss. wurde bei Schwangeren zu 7 5 %  positiver Ausfall, bei Nichtschwangeren zu 
76%  negativer Ausfall beobachtet. Die zum Vgl. herangezogene Abwehrproteinase-Rk. 
fiel bei Nichtschwangeren stets negativ aus. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. 
[Wien] 1 .  143— 52. 1/8. 1947. Halle/Saale, Univ., Physiol.-chem. Inst.) L o c h . 4559

Emil Abderhalden, Studien über den A usfall der A . R. m it Substrat aus Placenta, 
Hormonorganen und bestimmten A nteilen des Nervengewebes in  verschiedenen Monaten  
und Zuständen der Schwangerschaft. Am Ende der Gravidität kommen negative Rkk. 
mit Placentasubstrat oder positive mit Substraten aus Hormonorganen u. Nerven
gewebe vor. Die Deutung derartiger Befunde ist schwer u. erfordert engste Zusammen
arbeit des Labors mit der Klinik. Beziehungen klin. Symptome zu ungewöhnlichen 
Substratrkk. scheinen zu bestehen. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien]
1 . 318— 36. 20/12. 1947. Halle a. d. S., Univ., Physiol. u. Physiol.-chem. Inst.)

F i s c h o e d e r . 4559
Burton L. Baker und Newton B. Everett, Die Wirkung von Diäthylstilböstrol auf den 

Hypophysenvorderlappen der thyreoidektomierten Ratten. Aus neugeborenen u. jugend
lichen Ratten (Long Evans-Stamm) wurden 4 Versuchsgruppen gebildet: 1) nur mit 
öl behandelt, 2) mit Stilböstrol (I) behandelt, 3) thyreoidektomiert mit Öl behandelt 
u. 4) thyreoidektomiert mit I behandelt. 12  Tage alte thyreoidektomierte Ratten 
erhielten am 25. Lebenstag 0,002 g I in 0,05 cm3 Sesamöl injiziert. Am 30. Tag wurden 
sie getötet. Sorgfältig wurde bei der Sektion auf etwa übersehenes Schilddrüsengewebe 
geachtet. 15 3— 376 Tage alte Ratten wurden in folgende Gruppen eingeteilt: 1) ovar- 
ektomiert mit Öl behandelt, 2) ovarektomiert mit I behandelt, 3) ovarektomiert, 
thyreoidektomiert u. mit ö l behandelt u. 4) ovarektomiert, thyreoidektomiert mit I 
behandelt. -—- 6 Wochen nach den an einem Tag gemachten beiden Operationen er
hielten sie 0,002 g I 10 Tage lang täglich injiziert. Hypophysen- u. Uterusgewicht 
wurden bestimmt. Das Körpergewicht bei den neugeborenen thyreoidektomierten 
Tieren war gegenüber den Kontrollen sehr vermindert; bei I-Injektion nahm es sehr 
zu, erreichte jedoch nicht das der Kontrolltiere. Das Gewicht der Hypophyse nahm 
bei den mit I injizierten Tieren auch zu. Bei den thyreoidektomierten Tieren nahm 
auch das Hypophysengewicht zu (2,45 mg), nach I-Injektion stieg es auf 3,26 mg. Die 
Mitosen bei nicht operierten Tieren nahmen nach Injektion mit I zu. Nach Thyreoid- 
ektomie nimmt die Zahl der Mitosen in den acidophilen Zellen sehr ab. Nach In
jektion von I steigt sie auf das 14fache, während beim nicht operierten Tier durch I 
nur die 4fache Erhöhung erreicht wird. Die Mitosen der Basophilen werden weder 
durch Thyreoidektomie noch durch I gesteigert. Diese zeigen auch sonst keine Proli
feration. Die Zahl der chromophoben Zellen nahm bei Gruppe 1 u. 3 nach Injektion 
von I zu. I bewirkt auch eine Zunahme der acidophilen Zellen bei Gruppe 2, 3 u. 4. 
20 mg I 10 Tage lang injiziert verursachten einen Gewichtsverlust bei jugendlichen 
Ratten (auch bei Gruppe 4). Das Hypophysengewicht stieg auch bei Gruppe 4 an, 
die acidophilen Zellen vermehrten sich stark. I bewirkte bei Gruppe 4 eine Hyper
trophie der Hypophysenzellen. Die chromophoben Zellen nahmen bei ovarektomierten 
Ratten zu, nicht aber bei Gruppe 4. Die Zahl der acidophilen Zellen war durch I bei 
dieser Gruppe höher als bei den ovarektomierten Ratten. Thyreoidektomie verbunden 
mit Ovarektomie vermehrte die Zahl der vascularisierten Zellen. I beeinflußte dies 
nicht. Umwandlung der chromophoben Zellen in acidophile soll nach Vff. eintreten. 
Die Vermehrung der acidophilen Zellen durch I erfolgt von der Thyreoidea unabhängig. 
Das Verschwinden der Granulierung bei den Basophilen wird durch Behinderung des 
Zellwachstums erklärt. (Endoerinology 4 1 .  144— 57. Aug. 1947. Michigan u. Washing
ton, Univ., Dep. of Anatomy.) M e y e r -D ö r in g . 4560

Jens Vilhelm Thorborg, Wirkung von großen Dosen Testosteronpropionat auf die 
Rattenhypophyse. Testosteronpropionat (I)-Gaben verhindern bei kastrierten Ratten
männchen nur zum Teil die Zunahme des Hypophysengewichtes. Auch ist der Gona- 
dotrophingeh. der Hypophysen (II) bei unbehandelten Kastraten höher als bei den 
mit I behandelten. Somit hat I eine Hemmung der Gonadotrophinsekretion in II ver-
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ursacht. (Acta pathol. microbiol. scand. 2 4 .  595— 601. 1947. Kopenhagen, State 
Serum Inst., Hormonal Dep.) K i m m e r l e . 4560

A. A. Woitkewitsch, D ie Hemmung der endokrinen Regulation des Körperwachstum s 
durch Sulfonam ide. 15  Tage bekamen weiße Ratten 0,1— 1 %  Sulfonamid (I; weißes 
u. rotes Streptocid, Sulfathiazol, Su lfid in , Sulfazol, Su lfadiazin , D isu lfan , Thioharnstoff, 
Thiouracil, M ethylthiouracil) vom Trockengewicht ihres Futters. Bereits nach kurzer 
Zeit trat eine Hyperplasie der Schilddrüse bei gleichzeitigem Verlust ihres Vorrats an 
Wirkstoff ein. Die Aktivität der Hypophyse ging gleichzeitig zurück. In ihrer mkr, 
Struktur trat eine starke Verschiebung zur Basophilie ein. Diese Störungen gingen 
nach der Unterbrechung der Darreichung von I nicht immer zurück. Dieser ungünstigen 
Wrkg. von I konnte durch gleichzeitige Darreichung von Trockensubstanz der Schild
drüse wenigstens teilweise vorgebeugt werden. Die Hypophyse der so behandelten 
Tiere zeigte eine Verschiebung zur Oxyphilie. Die unter I-Einfl. stehenden Tiere 
(auch Ratten u. Hunde) blieben in ihrem Wachstum stark zurück. Die Hoden waren 
in ihrer Entw. gehemmt, die Leber hypertrophiert u. fettig infiltriert. Die sek. Ge
schlechtsmerkmale blieben unterentwickelt. Die Zahl der Nachkommenschaft war 
vermindert, das Eingehen derselben infolge der Unterentw. der Milchdrüse hei der 
Mutter häufig. Bei Hunden wurde Kretinismus beobachtet. (B ecrH H K  A K aneM iin 
MeflHHHHCKHX H ayn  C C C P  [Mitt. Akad. med. Wiss. U dSSR ] 1 9 4 7 .  Nr. 5. 5— 17.)

d u  M a n s . 4 5 6 0
A. A. Woitkewitsch, Änderungen der Thiouracil-R eaktion in  Abhängigkeit von 

Altersänderungen der H ypophyse und der Schilddrüse. Die Rk. der Versuchstiere auf 
Thiouracil (I) ist je nach Alter, Geschlecht u. Tierart verschieden. Eine Abhängigkeit 
dieser Wrkg. von der Entw. der Hypophyse u. von der Schilddrüse kann festgestellt 
werden. 6 Altersstufen von weißen Ratten im Gewicht von 20— 320 g werden dér 
Einw. von I ausgesetzt. Anschließend werden die Tiere getötet u. das Verhältnis des 
Gew. der Schilddrüse zum Gew. der Hypophyse festgestellt. Die biolog. Aktivität 
der Schilddrüse wird an Kaulquappen getestet. Die Hyperthrophie der Schilddrüse 
unter dem Einfl. von I ist bei den jungen Tieren bedeutend stärker (545%  gegenüber 
8 1 %  bei erwachsenen Tieren), entsprechend auch der Rückgang ihrer biolog. Aktivität. 
Das Verhältnis des Gew. der Schilddrüse zum Gew. der Hypophyse steigt mit dem 
Alter. (ifoKJiaHbi AKaneMiiii H ayn  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 5 7 .  
737— 40. 1/9. 1947. Alma-Ata, Kasach. Med. Inst.) d u  M a n s . 4560

H. H. Ussing, C. Barker Jorgensen und Hilda Levi, Über den E in fluß  von neurohypo- 
physären Wirkstoffen auf den Um satz von N atrium  beim Axolotl. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 2 9 .  280— 85. Jan./März 1947. Kopenhagen, Univ., Labor, für Tierphysiol.)

L ü p n i t z . 4 5 6 0
Yvonne Moron, Reaktionen des weiblichen X enopus tropicalis (Gray) (A m phibia , 

Aglossa) auf gonadotrope Hormone. Der Frosch X enopus tropicalis ist nach Ansicht 
des Vf. zur Frühdiagnose der menschlichen Schwangerschaft ebenso geeignet wie X . 
laevis, überdies ist er gegen tox. Wrkgg. des Harnes widerstandsfähiger. (Ann. d’Endo- 
crinol. 8 . 394— 99. 1947.) L ü p n i t z . 4560

André Soulairac, Die Rolle des Kom plexes H ypothalam us-H ypophyse in  der zentralen 
Regulierung des Zuckerbedürfnisses. Pankreas, Nebennierenrinde u. Schilddrüse haben 
bei dem Verbrauch verschiedenartiger Zucker einen ausgeprägten Anteil; die Mitwrkg. 
des Hypophysenvorderlappens ist charakterist. aber verwickelter Natur. Bei Exstir
pation der Hypophyse nimmt das Verlangen nach Zucker ab. Wenn man, wie Vf. 
bei Ratten als Vers.-Tieren fand, diesen in n. Zustand relativ große Mengen Hypo
physenvorderlappeninhaltsstoffe injiziert, so findet man ebenso eine starke Abnahme 
im Zuckerverbrauch. Es kann somit der Hypophysenvorderlappen allein nicht als 
zentrales Regulierungsorgan betrachtet werden. Vf. bespricht Verss. an Ratten, die 
zeigen, daß Verletzungen am Hypothalamus einen Hinweis geben können, daß dieses 
Organ eine gewisse Steuerung im Zuckerverbrauch vornehmen kann. Es hat sich 
weiter gezeigt, daß ein funktioneller Synergismus zwischen Hypothalamus u. Hypo
physe vorhanden ist, der wohl für die Steuerung verantwortlich gemacht werden 
könnte. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 2 2 4 . 7 57 — 6 0 . 1 0 /3 . 1 9 4 7 .) B a e r t i c h .  4 5 6 0

G. Damm, Über Ödeme als Ausdruck diencephal-hypophysärer Regulationsstörung 
und ihre Beeinflußbarkeit durch H ypophysentransplantation. Vf. berichtet über ein 
Krankheitsbild, das bei 14  weiblichen Patienten beobachtet wird. Es ist gekenn
zeichnet durch Ödeme, Störung des Wasserhaushaltes, Amenorrhoe, Gewichtszunahme, 
Durchblutungsstörungen u. Herabsetzung der Leistungsfähigkeit. Durch Transplan
tation von Hypophysenvorderlappen wird in den meisten Fällen eine Heilung erzielt. 
(Z. ges. inn. ‘ Med. Grenzgebiete 2 .  729— 33. Dez. 1947. Halle-Wittenberg, Univ., 
Med. Poliklinik.) F a h r n l a e n d e r . 4560
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Sven Elov Brolin, D ie Wichtigkeit der Hypophysenstielverbindung für die K raft des 
Vorderlappens der Ratte, um strukturm äßig auf die erlöschende Schilddrüsenfunktion zu  
reagieren. Eine vollständige Durchschneidung des Rattenhypophysenstiels verhindert 
eine Hypertrophie u. Vacuolisierung der basophilen Zellen nach Thyreoidektomie. 
Bleibt aber die Verbindung der Pars tuberalis intakt, so treten diese Zeichen auf, 
ebenso wenn Mittel- u. Hinterlappen exstirpiert werden. Die Veränderungen der 
basophilen Zellstruktur werden als Zeichen einer gesteigerten thyreotropen Hormon
produktion gedeutet. Diese thyreotrop wirkenden basophilen Zellen erhalten aber ihre 
Impulse vom Hypothalamus durch Nervenbahnen, die durch den Hypophysenstiel ver
laufen. (Acta physiol. scand. 14 . 233— 44. 1947. Lund, Univ., Histolog. Inst.)

K i m m e r l e . 4 5 6 0
F. Stutinsky, Die Wirkung wiederholter Injektionen von hypophysären Extrakten auf 

die Pigmenterzeugung beim Frosch. Wiederholte Injektionen hypophysärer Extrakte 
führen zu einer gleichbleibenden Dunkelfärbung der Haut. Bei Wiederholung mit 
dem gleichen Tier tritt allmählich eine Aufhellung ein, die sich bei der dritten Wieder
holung deutlich bemerkbar macht. Bei Anwendung reinen Hormons treten die ent
sprechenden Erscheinungen nicht auf. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1034— 36. 
Okt. 1947. Paris, Sorbonne, Labor. Anatom, et Histolog.) B a e r t ic h . 4560

A. Giroud und M. Martinet, Untersuchungen über den S itz des Chromophoren Hormons. 
Auf der Suche nach dem Sitz des Chromophoren Hormons (I) bei Rind u. Schwein 
wurde nach Fehlschlägen des Melanophorentestes an Karpfenschuppen mittels des 
sehr spez. Erythrophorentestes nach V a ir o n  unter Anwendung der Technik nach 
Zo n d e c k  (Klin. Wschr. [1932.] 849) gefunden, daß die Zellen des Mittellappens die 
Hauptmenge des I enthalten, u. zwar sind die basophilen Zellen viel reicher an I als 
die acidophilen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1184— 85. Dez. 1947.)

S i e v e r s . 4 5 6 0
F. R. Dunajewski, Über das melanotrope Hypophysenhormon. Übersicht über die 

Rolle der Mimikrie bei der Pigment-Rk., die Rolle des melanotropen Hormons, die 
innercellularen Umwandlungen in den Chromatophoren, die ehem. Eigg. der chromato- 
trophen Pigmente, die Thyrosinoide u. Auxine sowie über die Beziehungen zwischen 
den chromatotrophen Pigmenten in der Phylogenese. —  98 Literaturangaben. (Ycnexii 
CoBpeMeHHOii Biiojiornn [Advances mod. Biol.] 23. 355— 74. Mai/Juni 1947. Lenin
grad.) d u  M a n s . 4560

G. F. Moretti, Wirkungen der Im plantation von Ultrafiltern m it Melanophoren- 
hormon unter die H aut bei Säugetieren. Um die Wrkg. des Melanophorenhormons auf 
die Pigmentation bei Säugetieren zu untersuchen, brachte Vf. kleine Kollodiumtaschen 
unter die Haut bei Kaninchen, wobei jede Tasche 4 cm3 Hormonlsg., entsprechend 
40 I. E., enthielt. Am dritten Tag wurden die Taschen entfernt u. beobachtet, daß 
das Hormon verschwunden war. Gefrierschnitte hatten keinen Unterschied nach der 
Dopa-Rk. hinsichtlich des Aussehens mit den LANGERHANSschen Zellen ergeben. (C. 
R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1060. Okt. 1947. Bordeaux, Fac. de med., Labor, 
de méd. coloniale.) B a e r t ic h . 4560

R. Babin, G. F. Moretti und M. Rives, D ie Anhäufung der Melanophorenhormone im  
Harn. Vff. arbeiten einen Test zur Best. der Melanophorenhormone im Harn aus. 
Es wird die Absorptionstechnik an Kaolin bzw. Alaun beschrieben, die Eluierung mit 
absol. A. u. die Verdampfung des Lsg.-Mittels. Die klin. Erprobung steht noch aus. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  894— 96. Sept. 1947. Bordeaux.)

B a e r t i c h . 4 5 6 0

L. Servantie, R. Cambar, G. F. Moretti und R. Bonnal, Über eine neue Technik der 
H ypophysektomie beim Frosch. Anwendung bei Testung der Melanophoren. Vff. be
richten über neue Technik der Hypophysektomie. Für die Festlegung des Testes wird 
einem hypophysektomierten Frosch von 15  g nach 12  Std. 1,5  cm3 Ham  einer schwan
geren Frau im 7. Monat injiziert. Der Index, berechnet auf 100 Elemente, ist 2,07. 
Die damit angestellten Verss. zeigen folgende Ergebnisse: Harn n. Männer u. Frauen 
negativ, Harne von Kranken verschied. Art: negativ, Harne von Basedow-Kranken, 
Addison-Krankheit, Akromegalie u .a .: negativ. Harn von schwangeren Frauen: 
positiv, im konstanten Verhältnis entsprechend der Rk. nach B r o u h a  u . den klin. 
Befunden. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  81— 83. Jan. 1947.)

B a e r t ic h . 4 5 6 0

F. Stutinsky, Die Wirkung von Hypophysenextrakten m it ,,Subtosan“ auf die B runn
sehe Reaktion bei der Kröte. Aus neueren Unteres., insbesondere von C l a is e , ist die 
protrahierte Wrkg. von Hypophysenhinterlappen-(HHL)-Subtosan-Gemischen bekannt 
geworden („Subtosan“  (I) =  Polivinylpyrrolidon). I ist ein hochviscoses Polymeri-
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sationsprod. (vgl. B o v e t  u . a.) u. wird den HHL-Extrakten als Depotmittel zuge- 
setzt. —  Vf. beschreibt Verss. mit Bufo vulgaris: Die BRUNNsche Rk. erlaubt die 
quantitative Best. der antidiuret. Wrkg. von HHL-Extrakten. Mit ihr zeigte sich 
eine beträchtliche Verlängerung u. Potenzierung von H H L-Extrakten durch Kom bi
nation mit I bei relativ schwachen Hormonkonzentrationen. Die Wirkstoffabgabe 
scheint überaus gleichmäßig. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  477— 79. Mai 
1947. Choay-Labor., Untersuchungslabor.) B a s f e l d . 4560

R. E. Hemphill und M. Reiss, Steuerung der endogenen Cortinproduktion. Für das 
Studium der Zusammenhänge zwischen der C ortin (l)-Produktion u. der Tätigkeit der 
gesunden u. kranken Nebennierenrinde wurde eine ehem. Meth. zur Best. des I-Geh. 
in Blut, Nebennieren u. anderen Organen ausgearbeitet, die das Red.-Vermögen der 
Seitenketten benutzt u., bei genügender Kongruenz mit dem biolog. Testen, einfacher 
u. zuverlässiger arbeitet als diese. T a l b o t  u. Mitarbeiter (J. biol. Chemistry 1 6 0 .  
[1945.] 535) sowie H e a r d  u . Mitarbeiter (J. biol. Chemistry 1 6 5 .  [1946.] 699) hahen 
so die I-Ausscheidung im Urin untersucht. Hierzu wurde das jeweils einer Gruppe von
20— 50 Ratten oder bei Patienten der Antekubitalvene entnommene Blut (30— 50 cm3) 
mit Oxalat versetzt, auf pH 5,5 eingestellt u. mit der 4fachen Menge frisch dest. absol. 
A. gefällt. Die Lsgg. wurden abfiltriert, die Fällungen 2mal extrahiert u. die Auszüge 
wie auch später stets bei 50° im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wurde mit 
A.-Ae. (3 :1)  extrahiert u. die Trockensubstanz des Extrakts 4mal erschöpfend mit 
Chlf. behandelt. Die vereinigten Auszüge wurden von hier ab nach T a l b o t  weiter
verarbeitet. Das Red.-Vermögen des endgültigen Extrakts wurde nach der Blutzucker - 
meth. von H a g e d o r n - J e n s e n  bestimmt, die genauer arbeitet als das colorimetr. Ver
fahren. Danach entsprach 1 mg Desoxycorticosteronacetat dem Red.-Wert von 0,4 mg 
Glucose. Die Menge der reduzierenden Stoffe im Extrakt wurde daher in mg D o c a  
ausgedrückt. E r g e b n is s e : Aus den tabellar. zusammengefaßten Angaben über den 
Einfl. corticotroper Hormone auf den I-Geh. von Blut u. Nebennieren bei Gruppen von 
je 50 männlichen u. weiblichen Ratten, die 3mal täglich mit 8 bzw. 4 Hormoneinheiten 
1 bzw. 2 Tage lang im Vgl. zu Kontrolltieren behandelt wurden, geht hervor, daß der 
I-Geh. im Blut nach 24 Std. bei beiden Geschlechtern gleichmäßig schwach ansteigt. 
Eine weitere Zunahme war nach 48 Std. festzustellen. Der I-Geh. der Nebennieren 
hatte nach 24 Std. zu-, nach 48 Std. über 70 %  abgenommen. Bei 2 Männern trat 24 
bzw. 48 Std. nach Verabreichung corticotropen Hormons (120 bzw. 60 E . intramusku
lär) eine Steigerung des Blut-I auf 800% auf. Verschied, lange Kälteeinw. (5— 6°) 
auf Gruppen von 24 männlichen u. weiblichen Ratten führte nach 19 Std. zu einem 
Anstieg des Blut-I, der nach 70 Std. > 3 0 0 %  ausmachte. In den Nebennieren wurde 
bei beiden Geschlechtern nach 42 Std. zunächst eine geringe, nach 70 Std. eine starke 
Zunahme des I-Geh. festgestellt. Der I-Spiegel in den Nebennieren reagierte auf Zu
fuhr corticotropen Hormons wie der Jodgeh. der Schilddrüse auf thyreotropes Hormon. 
In beiden Fällen erscheint der Anteil an mobilisiertem Hormon höher als der an neu 
gebildetem. Es bleibt zu prüfen, ob es mehr als ein corticotropes Hormon gibt. Be
gründete Annahmen für die Bldg. solcher Hormone liegen vor. Interessant ist die 
Feststellung, daß der I-Geh. des Blutes weiblicher Tiere trotz höheren Durchschnitts
gewichts u. I-Geh. der Nebennieren niedriger liegt als bei den männlichen. (Endo- 
crinology 4 1 .  17— 20. Ju li 1947. Biochem. and Endocrinolog. Res. Dep. of Bristol 
Mental Hosp.) S c h u l e n b u r g . 4560

J. Maxwell Little, Stanley L. Wallace, Edwards C. Whatley und George A. Anderson, 
W irkung des P itressins auf die Wasser- und Chlorid-Ausscheidung im  menschlichen Harn. 
An 28 Personen wurde der Einfl. von intramuskulären Injektionen von 10 E . Pitressins 
(I) auf die Cl-Konz. im Harn u. die W.-Menge untersucht. Die Cl-Ausscheidung nach 
I stand weder zum Cl-Spiegel im Serum vor der I-Injektion noch zu der zugeführten 
W.-Menge in Beziehung. Die W.-Ausscheidung in der ersten Std. nach der Injektion 
stand in direkter Beziehung zur Hydration. Die Cl-Ausscheidung war umgekehrt 
proportional der Ausscheidung vor der I-Injektion u. der Cl-Konzentration. Die krit. 
Vergleichs werte waren ca. 275 mg NaCl/h u. 13  Milliäquivalent Cl/Liter. In 15  Fällen 
bewirkte I eine vermehrte Cl-Konz. in der ersten Std., trotz vermehrter W.-Ausscheidung. 
Dies wird durch Hemmung der Cl-Resorption in den Tubulären u. durch Inhaltsstoffe 
der Hirnanhangdrüse erklärt. In 47 Fällen bewirkte I ein Sinken der W.-Ausscheidung, 
begleitet von steigender oder sinkender Cl-Ausscheidung. Es wird ein Hemmungs
effekt des Hinterlappensekretes auf die Cl-Resorption in den Tubulären u. eine spezif. 
Kontrolle der Ausscheidung anorgan. Ionen, die der Wrkg. der Nebennierenrinde 
antagonist. ist, angenommen. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  174— 85. 1/11 . 1947. Winston- 
Salem, North Carol., Wake Forest Coll. and North Carol. Bapt. Hosp., Dep. of Physiol. 
and Pharmacol. and Dep. of Int. Med.) K u n z m a n n . 4560
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H. L. White, Peter Heinhecker und Doris Rolf, Endokrine Einflüsse auf die H erz
arbeit und den Sauerstoffverbrauch bei Hunden. Verabreichung von Präloban (I) (HVL) 
verbessert bei n. Hunden die Herzarbeit (II) u. den Sauerstoffverbrauch (III). En t
fernung der Schilddrüse hat eine umgekehrte Wirkung. Verabreichung von I an 
thyreoidektomierte Tiere verbessert II u. III etwas. Vff. schließen daraus, daß die 
Wrkg. von I nicht allein auf den Geh. an thyreotropem Hormon beruht. Es wird an
genommen, daß durch den H V L eine Substanz gebildet wird, die diese Stoffwechsel
vorgänge beeinflußt. Hypophysektomie erzeugt sofort einen starken u. bleibenden Ab
fall der II u. des III. Dieser Vorgang wird durch Verabreichung von I voll kompensiert. 
Bei Schädigung des H H L wurden keine der obigen Veränderungen beobachtet. (Amer. 
J .  Physiol. 1 5 1 .  239— 44. 1/12 . 1947. Saint Louis, Mo., Washington Univ., School 
of Med., Dep. of Physiol. and Surgery.) H. S c h m it z . 4560

Doreen Berman, Marjorie Sylvester, Eleanor C. Hay und Hans Selye, Die Nebenniere 
und die frühzeitige Leberregeneration. Nach Entfernung beider Nebennieren nehmen die 
Eettdepots ab, es wird die Ablagerung des Eiweißes gehemmt u. es wird ein Ansteigen 
der Größe u. Anzahl von Leberzellen verhindert, was man gewöhnlich 24 Std. nach 
einer partiellen Hepatektomie bei Ratten beobachten kann. Nebennierenrinden
extrakte ebenso wie Desoxycorticosteronacetat ersetzen in diesem Fall die Funktionen 
der Nebenniere. (Endocrinology 4 1. 258— 64. Sept. 1947. Montreal, Univ., Inst, 
de Med. et de Chirurgie exp.) K i m m e r l e . 4561

J. Driessens, Adrenale M ilzkontraktion im  Verlauf des experimentellen traumatischen 
Schockes beim curaresierten Hunde. Beim curaresierten Hunde (6 Tiere) zeigten sich im 
Verlaufe des experimentellen traumat. Schockes zahlreiche Milzkontraktionen, die von 
hypertensiven Stößen begleitet oder unmittelbar gefolgt waren u. die mit einer 
dauernden Milzkontraktion endeten. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 . 1224— 25. 
Dez. 1947. Lille, Fac. de med., Labor, d’anatomie pathol.) K u n z m a n n . 4561

F. A. Hartman, K. A. Browneil und R. A. Knouff, Erhöhung der Fettproduktion  
nach Nebennierenenucleation. An n. u. nebennierenlosen, sowie an nebennierenenukle- 
ierten, hungernden Mäusen wurde der Betrag an Leberfett ehem. u. histolog. bestimmt. 
Das Leberfett wird durch die Nebennierenrinde beeinflußt. Eine Woche nach Enukle
ation beider Nebennieren ist der Betrag des Fettfaktors maximal. Er ist höher als bei 
n. Tieren. Es kommt zu einem großen Ansteigen im Leberfettgehalt. Dieser erhöhte 
Fettfaktor senkt sich sehr langsam, ist aber bis zu 3 Monaten größer als normal. Eine 
relativ kleine Anzahl von Nebennierenrindenzellen kann einen großen Fettfaktor pro
duzieren u. kann diese Hyperaktivität wochenlang unterhalten. (Endocrinology 4 1. 
213— 19. Sept. 1947. Columbus, O , Univ., Dep. of Physiol. and Anatomy.)

K i m m e r l e . 45 6 1
P. Florentin, R. Martin und P. Sadoul, Wirkung des Thioharnstoffs auf die Neben

nierenrinde. Nach Injektionen von 1 g Tioharnstoff/kg Körpergew. bei Meerschwein
chen wurden die Nebennierenrindengewebe histolog. untersucht, Veränderungen fest
gestellt u. mit der Wrkg. von Thyroxin  verglichen. Die Ergebnisse sprechen für die 
Anschauung von K e n n e d y  u. R i c h t e r , nach der antithyreoid. wirkende Substanzen die 
Thyroxinsynth. im Epithel hemmen. Zusammenhang mit Hypophyse wird diskutiert. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  177— 79. Febr. 1947.) K u n z m a n n . 4561

F. Verzär und V. Wenner, Die Wirkung von Desoxycorticosteron und Insu lin  auf 
Abbau und Synthese von Olykogen. Zwerchfelle von n. u. adrenalektomierten Ratten 
wurden 90 Min. bei 37° incubiert, wobei der Geh. an Olykogen (I) von n. 270 mg% auf 
180 mg% sank. In Ggw. von Glucose u. 5 bzw. 10 E . Insu lin  (II) erhöhte sich I um ca. 
180 m g% ; Desoxycorticosteron hob diese Il-W rkg. sowohl bei adrenalektomierten wie 
n. Tieren auf, während es in vivo bei adrenalektomierten Tieren den I-Spiegel normali
siert. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 .  304— 06. Jan./März 1947. Basel, Univ., Physiol. 
Inst.) K l in g m ü l l e r . 4561

A. M. Utewski und M. L. Butom, Über den Gehalt tierischer Gewebe an einer reversibel 
oxydierten Form des A drenalins (Dehydroadrenalin). In verschied, tier. Geweben wird 
nach der Adsorptionsmethode von S h o w  (Biochem. J .  3 2 .  [1938.] 19) das präformierte 
Adrenalin  (I) u. in einer Parallelprobe nach Red. mit Ascorbinsäure (II) die Summe von 
I u. Dehydroadrenalin  (III), bestimmt. Um Störungen durch Adsorption von II zu ver
meiden, wird auf 1 g Gewebe nur 0,1 mg II verwendet. Die Testung der Meth. erfolgt 
mit einem au« I durch N aN 0 2 gebildeten II. —  Die Werte für I u. III sowie für den
III-Koeff. III:(I -f-III) schwanken von Tier zu Tier erheblich. Als Mittelwerte für I, III 
u. III-Koeff. werden erhalten: Froschleber: 0,97, 0,61, 0,38; Froschmuskel: 0,70, 0,30, 
0,30; Meerschweinchen: 1,0, 0,44, 0,28; Meerschweinchenhirn: 1,8, 0,6, 0,29; Meer
schweinchennebenniere: 45,8, 4,8, 0,17. Beim Kaninchen, an dessen Geweben nur je-

25
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weils 3 4 Verss. ausgeführt wurden, liegt der III-Koeff. für Muskel höher als für Leber.
( E t iO X i iM M f l  [Biochimia] 1 2 .  383— 88. Sept./Okt. 1947. Charkow, Inst, für exp. Endo- 
krinol.) F r a n k e .  4561

U. S. V. Euler und C. G. Sehmitterlöw, Sympathicom im etische A k tiv itä t in  Extrakten  
aus normalem, menschlichem und Rinderblut. In Rinderblut konnte eine sympathicomi- 
met. Substanz entsprechend 2— 4 y  N oradrenalin ll)/100  ml naehgewiesen werden; in 
menschlichem Blut ergaben sich ähnliche Werte. Auf Grund des Ergebnisses verschied, 
pharmakol. Teste handelt es sich zum größten Teil um I. (Acta physiol. scand. 1 3 .  
1— 8. 1947. Stockholm, Karolińska Inst., Physiol. Dep.) J u n o . 4561

C. Barker Jorgensen, Die W irkung von A drenalin und verwandten Verbindungen auf 
die I onenpermeabilitäl von isolierter Froschhaut. Adrenalin  bewirkt an der isolierten 
Froschhaut, die von der einen Seite von R i n g e r -Lsg. u. auf der anderen mit W. um
geben ist, daß das n. Wandern der Salze in Richtung W. sogar noch durch Konzz. von 
ca. K L 8 verstärkt wird. Adrenochrom  ist weniger wirksam u. Adrenoxyl hat bei einer 
Konz, von 10-5 in der RiNGER-Lsg. keine Wrkg. auf die osmot. Erscheinungen. (Acta 
physiol. scand. 1 4 .  2 13— 19. 1947. Kopenhagen, Univ., Labor. Zoophysiol.)

K i m m e r l e . 4561
G. Barac, A drenalin und Verminderung der Harnabsonderung bei Verbrennungs

erscheinungen am Hund. Verss. des Vf. ergaben, daß kein Zusammenhang zwischen 
Adrenalininjektion u. Diurese bei Verbrennungserscheinungen vorliegt. Es wäre eine 
sympathicomimet. intrarenale Wrkg., die für die Verminderung der Harnabsonderung 
verantwortlich wäre, denkbar. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  952— 53. Sept. 
1947. Liège, Univ., Inst, de Clin.) B a e r t i c h . 4561

H. Selye, Die Rolle des Adrenalins beim allgemeinen A daptationssyndrom  und die 
Anpassungskrankheiten. Unspezif. Agentien, die den Organismus beanspruchen, führen 
zu Abwehrrkk., unter denen eine Vergrößerung der Nebennieren, Veränderung der 
Thymusdrüse u. der Lymphknoten, gastro-intestinale Ulcera u. Blutveränderungen 
charakterist. sind. Bei Fortdauer der Beanspruchung klingen die Syndrome ab u. der 
Organismus widersteht der Einwirkung. Die nephrosclerot. u. hypertensiven Charak- 
teristica dieser Widerstandsperiode wurden durch Extrakte des Vorderlappens der 
Hypophyse reproduziert. Weitere Verss. wurden mit reinem synth. Corticoid-Präpp., 
besonders mit Desoxycorticosteronacetat (I) durchgeführt u. dabei ähnliche Symptome 
erzeugt. Na-Salze u. Protein verstärken die neprhosclerot. Wirkung. Verss. an Tauben, 
Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen u. Hunden zeigten, daß keine artspezif. 
Wrkg. vorhanden ist. Klin. Verss. ergaben, daß Überdosierung von I Hypertension, 
Nierenschädigung u. Schädigungen ähnlich dem AscaoFF-Knoten bei rheumat. Fieber 
verursacht. Na-arme Diät u. große Gaben von Ammonchlorid (II) sind zur tox. Wrkg. 
von I antagonist. bei Ratten. Vorläufige Verss. ergaben günstigen Einfl. von II bei 
maligner Hypertension. (Acta brevia neerl. Physiol., Pharmacol., Microbiol. E . A. 1 5 . 
46— 48. 1947.) K u n z m a n n . 4561

L. Kesztyüs, T. Szilagyi und E. Varga, Beeinflussung der W irkungen des Adrenalins 
durch Ferro-Eisen. F e ++-Ionen unterdrücken in Dosen von 0,1 y  die Wrkg. von 0,01 y  
A drenalin  (I) am isolierten Froschherzen. Die Wrkg. von 0,1 y  E phedrin  wird durch 
2 y  F e++ gehemmt. Am TRENDELENBURG-Frosch wird d u rc h  300 y  F e++fml D urch- 
strömungs-Fl. die gefäßverengende Wrkg. von 10 y I ausgelöscht. Eine Beeinflussung 
dieser Hemmung durch A tropin  (II) kann nicht festgestellt werden. Dauerinfusion von 
0,12 mg F e ++/kg/Min. unterdrückt beim Hund die blutdrucksteigernde Wrkg. von I. 
Die Milzkontraktionen auf I sind dabei bedeutend kleiner. Durch II erfolgt ebenfalls 
keine Beeinflussung dieser Rk.-Änderung. 8 Min. nach Schluß der Infusion herrscht 
wieder n. Rk.-Fähigkeit auf I. Längere Fe++-Infusion von 0,2 mg/kg/Min. löscht auch 
die paradoxe I-Wrkg. auf vorherige Gabe von 2 mg Y ohim bin/kg aus, ebenso wie die
jenige nach 0,5 mg Ergotam in/kg  durch 1 mg F e ++/kg/Min. unterdrückt wird. Un
angetastet durch F e++ bleibt die hyperglykäm. Wrkg. von I. Nach Ansicht der Vff. 
übt Fe++ seine Wrkg. auf die glatte Muskulatur in der Weise aus, daß es die Erregbar
keit der Gefäße sowohl in dilaiator. wie constriktor. Hinsicht stark hemmt. (Z. Vitamin-, 
Hormon- u . Fermentforsch. [Wien] 1 .  228— 40. 20/12. 1947. Debrecen, Ungarn, Univ., 
Physiol. u. Allg. Pathol. Inst.) T a u s e n d f r e u n d .  4561

H. Kumpas, Über die quantitative W irkung des Puffernervenmechanismus auf die 
Blutdruckauswirkungen des A drenalins. Nur bei 3 von 16 Fällen (Kaninchen) blieb die 
Blutdruckerhöhung durch A drenalin  (I) nach Durchschneidung der Vagi aufrecht
erhalten. Es entstehen dabei vasculäre Gegenregulationen. Die vasodepressor. Re
flexfolge begann von einer best, größeren Dosis an schwächer zu werden, um zuletzt 
zu verschwinden. In großen Dosen greift I zerstörend in die Verrichtung der Puffer
reflexmechanismen ein u. es wird eine Frage der Dosierung sein, in welchem Ausmaße
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diese Reflexe wirksam bleiben. (Acta physiol. scand. 13 .  196— 210. 1947. Stockholm, 
Univ., Pharmakol. Abtlg.) K i m m e r l e . 4561

Léon Binet und M. Burstein, Über die periphere vom Adrenalin herrührende Gefäß
erweiterung. Meth.: die circulator. isolierte Hinterpfote des Hundes A wird bei intakter 
Innervation mit dem Blut des Hundes B durchströmt u. der Druck in den Gefäßen der 
Hinterpfote sowie in beiden Carotiden registriert. Adrenalin, dem Spenderhund in
jiziert, bewirkt an der Pfote Gefäßkontraktion, hingegen beim Hund A  verabreicht, 
führt es zu beträchtlicher Vasodilatation in der Hinterpfote u. zum Druckanstieg in der 
Carotis. Diese reflektor. Gefäßerweiterung nach Adrenalin ist gebunden an eine Hem
mung des Vasoconstrictorentonus u. eine Steigerung des Vasodilatatorentonus. Die 
intervenierenden Vasodilatatoren sind nicht cholinergisch (Eserinvers.). Die reflektor. 
ausgelöste Vasodilatation nimmt mit steigendem Vasoconstrictorentonus zu (CO- 
Atmung). Sie wird durch 883 F , einem synthet. Sympathicolytieum, unterdrückt u. 
nach Vagotomie mit Enervierung des Sinus herabgesetzt. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 1 4 1 .  630— 33. Juni 1947.) L a n g e c k e r . 4561

A. Surtshin, S. Rodbard und L. N. Katz, Verhinderung der Pressorreaktion auf E p i
nephrininjektion bei vollständiger Anoxie. Bei extremer Anoxie des Hundes bewirkt 
Epinephrin  keine Änderung des Blutdruckes, da das cardiovasculäre Syst. nicht mehr 
in der Lage ist, auf dieses Pressoragens anzusprechen. (J. Lab. clin. Med. 32. 1414. 
Nov. 1947. Chicago, 111.) K u n z m a n n . 4561

M. Goffart, Wirkungsumkehr des A drenalins auf den gestreiften M uskel und Kalium - 
gehalt des Muskels. Die Umkehrung der Wrkg. des Adrenalins auf den gestreiften
Muskel der Ratte ist mit einer Senkung des K-Geh. im Muskel verbunden. (C. R.
Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  1278— 79. Dez. 1947. London, Hampstead, Nat. Inst, for 
Med. Res.) K u n z m a n n . 4561

M. Goffart und G. L. Brown, Die Beziehung zwischen K aliu m  im  extracellulären 
M ilieu und der Wirkung von A drenalin auf den gestreiften nicht ermüdeten M uskel der 
Ratte. Vff. konnten den inotropen positiven Effekt von Adrenalin  (I) auf den gestreiften 
isolierten nicht ermüdeten Muskel von Säugetieren zeigen, was durch den Geh. an K  
bedingt ist. Diese potentielle Wirkung von I kann in einem Milieu ohne K  durch längere 
Stimulierung des Muskels verhindert werden, wobei nach Hinzufügen von K der Vor
gang reversibel ist. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  958— 59. Sept. 1947. Lon
don, Hampstead, Nat. Inst, for med. Res.) B a e r t ic h . 4561

M. Brunaud und C. Labouche, Adrenalin, ein die longitudinalen Fasern des Duode
nums beim Pferde zusammenziehendes M ittel. Die longitudinale Muskulatur des Pferde
duodenums in vitro (in Tyrode-Lsg. mit Glykose u. (L) zieht sich unter dem Einfl. von 
Acctylcholin u. A drenalin  (II) zusammen. Die Wrkg. des I wird verhindert oder umge
kehrt durch ähnliche Dosen von Ergotamintartrat oder von 933 Fourneau. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  167— 68. Febr. 1947. École nation, vétérin. d’Alfort M. H. 
Simonnet, Labor, de physiol. et de thérap.) K u n z m a n n . 4561

R. Jequier und C. Plotka, Der E influß von Östradiol auf die Wirkung von Adrenalin  
auf den Uterus und den isolierten Darm. (Vgl. C. 1948. E . 2130.) Es ist erkannt worden, 
daß Östrolbenzoat nach Injektion die Wrkg. von Adrenalin  auf Uterus u. isoliertem 
Darm verstärkt. Dieser verstärkende Effekt zeigt sich auch bei dem isolierten Darm 
in vitro. Die hierbei erforderliche Latenzzeit bei den Verss. an Kaninchen in vitro läßt 
erkennen, daß es sich hier nicht um eine potenzierte Rk. handelt, sondern um eine grund
legende Modifikation unter dem Einfl. des Hormons. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
14 1. 1024— 26. Okt. 1947. Paris, Serv. sei. Roussel.) B a e r t ic h . 4561

Leopold Ther und Siegfried Mehmke, Beiträge zum Problem des Wirkungswandels.
2. Mitt. Untersuchung über die Abhängigkeit der Adrenalinwirkung von Bewegungsform  
und Tonuslage der Uterusmuskulatur. (1. vgl. C. 1 9 4 8 .1. 358.) Der isolierte Schafuterus 
zeigt einen individuellen, durch einfache ehem. oder therm. Reize nicht abwandelbaren 
Bewegungstypus. An einem Uterus, der vorwiegend Pendelbewegungen ausführt, 
wirkt Adrenalin (I) rein hemmend, bestand die Bewegung des Uterus jedoch vorwie
gend in Tonusschwankungen, so bewirkte I Erregung, der dann eine Hemmung nach
folgte. Änderung des Bewegungstypus durch Ba  konnte auch den Erfolg des I ver
ändern. Am Kaninchenuterus wirkte I stets erregend u. Ba bewirkte hier keinen Wir
kungswandel. Bei nicht schwangeren oder brünstigen Meerschweinchen wirkte I stets 
hemmend. Am durch Follikelhormon oder Prolan  brünstig gemachten Tier reagierte 
der Uterus auf I mit Erregung. Diese konnte hier durch Ba-Vorbehandlung in Hem
mung umgekehrt werden. Prolan hatte nicht an allen Tieren einen solchen Erfolg. Am  
n. Meerschweinchenuterus wird die hemmende I-Wrkg. durch Ggw. von 1 :15 0 0  Ka-Cho- 
lat in eine zweiphasige (nach Hemmung Erregung) verwandelt. Es wird aber keine 
echte Umkehr, wie nach Ba unter Prolaneinw., erzielt. Ggw. von Cholat, nicht je-
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doch von Caprylalkohol, bewirkte am Froschmagenring I Umkehr. (Naunyn-Schmiede- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 204. 414— 25. 4/7. 1947. Jena, Friedrich-Schil- 
ler-Univ., Pharmakol. Inst.) J ü n k m a n s . 4561

Ivan Bertrand und D. Quivy, Über die biologische Bestim m ung von Adrenalin. 
Statistische Auswertung der Ergebnisse. Vff. prüften die bekannten biol. Rkk. von A dre
nalin  —  das Maß der erzeugten Hypertension — , die als Best.-Meth. in vielfach abge
änderter Form benutzt wird, auf Grund einer statist. Zusammenstellung hinsichtlich 
der entstehenden Fehlerquellen. Es wird die Meth., die K n u d s e n  u . Mitarbeiter (C.
1946. II. 2 2 8 1 ) angeben, als bes. geeignet empfohlen. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 799 
bis 8 0 3 . Juli/Sept. 1947.) B a e r t i c h . 4 5 6 1

B. A. Gurwitsch, Die Adrenalinprobe nach K n a p p  bei der Frühdiagnose des Glau- 
komes. Die KNAPPsche Probe (Pupillenerweiterung 1/2 Std. nach Smaliger Instillation 
von Adrenalin 1 :1 0 0 0  in denConjunctivalsick) erwies sich bei Glaukom in 8 4 %  positiv, 
in 1 6 %  negativ. Obwohl dadurch der diagnost. Wert der Probe etwas eingeschränkt 
wird, gibt doch die in den meisten Fällen eintretende Mydriasis die Möglichkeit einer 
detaillierten Unters, des Augenhintergrundes. (BeCTHHK 0(frni.'iMo,lomn [Nachr. 
Ophthalmol.] 26. Nr. 3 . 31— 3 3 . 1 9 4 7 .)  R e n t z .  4 5 6 1

C. Plotka und R. Jequier, Untersuchungen über das Adrenochrom. Reines umkristalli
siertes u. im Vakuum aufbewahrtes Adrenochrom  (I) ist wenig tox. für die Maus; erst 
0,1 g/kg töten durch Atemlähmung. Die Bldg. einer oder mehrerer Substanzen mit 
Cholin-W rkg. ist an eine Oxydation von I gebunden. Sie erfolgt schneller beim Ein
leiten von reinem 0 2 in die 0,1 % ig. Lsg. als an der Luft. Eine der stärksten Wrkgg. 
von oxydiertem I ist eine starke Senkung der Schlagamplitude des isolierten Frosch
herzens nach 0,05 y ;  sie wird durch Atropin gehindert. Das Licht scheint bei der Oxy
dation von I keinen merklichen Einfl. auszuüben, wohl aber das pH ; die Oxydations
geschwindigkeit ist am größten bei pH 9. Verss. mit oxydiertem I aus d-Adrenalin  
(statt 1-) am Kaninchendarm führten zu den gleichen Schlüssen. (C. R . Séances Soc. 
Biol. Filiales 141. 1190— 91. Dez. 1947.) D e g n e r . 4561

C. Plotka und R. Jequier, Adrenochrom und Cystein. (Vgl. vorst. Ref.) Verss.: 
Froschherz nach S t r a u b  ; Kaninchen- u. Meerschweinchendarm in Ringerlsg. ; Blut
druckbeobachtung beim Kaninchen. Adrenochrom  (I) allein u. mit C ystein  (II). Ergeb
nisse: II macht die I-Lsg. adrenalinwirksam u. vermindert die C holin-W rkg. einer oxy
dierten I-Lösung. Überoxydiertes, cholinunwirksam gewordenes I erhält durch II seine 
Cholin-Wrkg. zurück. II wirkt hier ähnlich wie N a H S 0 3 als Red.-Mittel. Ascorbinsäure u. 
T hiam in  (R,) sind in diesem Sinne unwirksam. Die Beobachtungen bestätigen die Auf
fassung von R o s k a m  u . D e r o u a u x  (Acta biol. belg. 1943. 183) von der Rolle des I oder 
einer verwandten Verb. als Vorstufe der Adrenalinwrkg. im Gebiet der Nervenendi
gungen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 1191-— 93. Dez. 1947.) D e g n e r . 4561

Z. M. Bacq, D as Semicarbazon des Adrenochroms. (Vgl. C. 1951. II. 1453.) Das 
Monosemicarbazon des Adrenochroms wird Katzen in starken Dosen in wss. Lsg. 
intravenös injiziert. E s zeigt keine sympathicomimet. Wrkg. auf das Herz u. die 
glatten Muskeln. Die sehr schwachen, unregelmäßigen, inhibierenden Wrkgg. auf den 
nicht graviden Uterus zeigen sich nicht, wenn die superrenalen Kapseln abgebunden 
sind. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 536— 37. Mai 1947. Liège, Univ., Labor, 
de pathol. gén.) W e s l y . 4561

Henri Prévost, Hubert Cotereau und Jean-Louis Parrot, D as Ansteigen der Capillar- 
resistenz unter dem E influß des Leuko-Jodadrenochroms und des Monosemicarbazons von 
Adrenochrom. Durch die beiden Verbb. wird die Resistenz der Capillaren gefördert. 
Es konnte bestätigt werden, daß die zweite Verb. die Zeit des Nasenblutens beim Men
schen verkürzt. Bei einer Dosis von 2— 6 mg, eine Dosis, die höher als die bisher ver
abreichten liegt, durchlaufen die Wrkgg. innerhalb 6 Std. ein Maximum u. bei einer 
Dosis von 6 mg dauert die Wrkg. länger als 24 Std. an. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
141. 1043— 45. Okt. 1947. Tenon, Hosp., Labor, de physiol.) B a e r t i c h . 4561

J. Wajzer, Clykogensynthese in  Gegenwart von Adrenochrom. Dialysierter Leberbrei 
von Meerschweinchen kann in l l/2— 3 ‘ /2std. Incubation bei 38° Glucose-6-phosphat 
nicht zu Glykogen (II) aufbauen. Fügt man 10 ~6 mol. Adrenochrom  (I) hinzu, wird II auf
gebaut. Diese Rk. verläuft nicht über Glucose-1 -phosphat, denn durch Hydrolyse von 
5 Min. mit 0,lnH 2S 0 4 steigt P 0 43- nicht an. H3P 0 4 wird transphosphoryliert. I schafft 
somit aerobe Bedingungen, bei denen die Bldg. von Hexosediphosphat gehemmt wird. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 237— 39. Jan./März 1947. Serv. de Biochimie, Inst, de Biol. 
phys.-chim.) K l in o m ü l l e r . 4561

Z. M. Bacq, Der sympathicomimetische Stoff der M ilzextrakte. Milzextrakte von 
Kühen, Ochsen oder Kälbern werden Katzen intravenös verabreicht; sie rufen eine 
deutliche Reizwrkg. auf die Membran u. eine schwache inhibierende Wrkg. auf den
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Uterus hervor. Diese Wrkg. kann vollständig durch geeignete Dosen von Arterenol (I) 
nachgeahmt werden. In I ausgedrückt, enthalten die Milzextrakte zwischen 10 u. 0,1 y  
je g Gewebe an sympathicomimet. Stoff. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 537  
b is  538. Mai 1947. Liège, Univ., Labor, de pathol. gén.) W e s l y . 4561

Dora Huber, Bestim m ung von Pregnandiol im  U rin  für diagnostische Zwecke. Eine 
quantitative Isolierung sehr geringer Mengen Pregnandiol (0,5 mg%) (I) mittels einer 
Chromatograph. Adsorptionsmeth. wird beschrieben, wobei I in reinem krist. Zustand 
gewonnen wird. Die Genauigkeit der Meth. wird an verschied. Urinen geprüft, ferner 
aus Urin in der Menopause nach Progesteron(II)-Injektionen, wobei I, als entstandenes. 
Prod. aus II, nach einer Zeit von 5— 6 Tagen wieder ausgeschieden wird. (Biochem. J .  
41. 609— 1 1 . 1947. Zürich, Switzerland, Univ., Gynaecol. and Obstétrical Clinic, Labor.)

J ä g e r . 4561
N. G. Bisset, B. W. L. Brooksbank und G. A. D. Haslewood, Bestimmung von ,,preg

nandiolähnlichem“ Glucuronid im  menschlichen Urin. Inhaltlich ident, mit der C. 1949.
I. 631 referierten Arbeit. (Biochem. J .  41. X X X V I I I I — X X X I X . 1947. Guy’s Hosp!
Med. School.) .........................  K . M a i e r . 4561

E. Weisschedel, Die Abhängigkeit des Skelettwachstums von Schilddrüse und H ypo
physe. Es wird über Verss. an Schilddrüsen- zbw. hypophysenlosen Ratten berichtet. 
Aus Gewichts- u. Wachstumsdiagrammen n. bes. eindrucksvollen histolog. Studien der 
Knorpelzonen an den Epiphysenspalten ergibt sich sta'-k bzw. völlig unterdrücktes 
Wachstum der exstirpierten Tiere gegenüber n. Kontrollen, vorzugsweise schlagartig 
nach Entfernung der Hypophyse, während nach Fortnahme der Schilddrüsen ein etwa 
dreiwöchiges allmähliches Abklingen einsetzt. Die Epithelkörperchen scheinen von nur 
geringer Bedeutung für das n. Wachstum der Ratte zu sein. Zufuhr von Thyroxin setzt 
bei der schilddrüsenlosen Ratte das Wachstum mit allen makroskop. u. histolog. Kenn
zeichen auch dann wieder in Gang, wenn die n. Wachstumsperiode des in jugendlichem 
Alter operierten Versuchstieres abgeschlossen ist. —  Diagramme, histolog. Bilder, Dis. 
kussion. (Zbl. Chirurg. 72. 1438— 44. 1947. Berlin.) D a n n e n b a u m . 4562

B. v. Berde, Über die Bedeutung der hormonalen Wärmeregulation. (Vgl. C. 1947.
E . 1760.) Experimentelle Prüfung der „2 . ehem. Wärmeregulation“  ( P l a u t  u . W i l - 
b r a n d ), der vor allem 2 Wirkstoffe der Schilddrüse, die Thermothyrine A  u. B  im Sinne 
einer Einschränkung der Verbrennung, dienen sollen. Schilddrüsenlose Meerschwein
chen u. Kaninchen zeigen bei hohen Außentempp. eine wesentlich schlechtere Wärme
regulation als andere Tiere. Die herabgesetzte Regulierfähigkeit wird durch Thyroxin
zufuhr noch vermindert. (Schweiz, med. Wschr. 77. 1367— 69. 27/12. 1947.)

J .  E . M e y e r . 4562
Je. Kakuschkina und T. Tatarko, E influß des Schilddrüsenhormons auf die B ildung  

von Mediatoren im  zentralen Nervensystem. (Vgl. C. 1947. E. 1766.) Schilddrüsenhormon 
(I) erhöht bereits in kleinen Dosen die Erregbarkeit des zentralen Nervensyst. (ZNS). 
Große Dosen setzen sie herab. Vff. untersuchten das Gehirn von mit I behandelten 
Hunden auf den Geh. an acetylcholinartigen Stoffen (II) u. Cholinesterase (III). Unter 
dem Einfl. von I trat eine relative Vermehrung der II-Aktivität u. eine Abnahme der 
III-Aktivität ein. Die Empfindlichkeit der Gewebe gegenüber Acetylcholin wird dabei 
nicht höher. Bei thyreoidektomierten Hunden mit herabgesetzter Erregbarkeit des ZNS 
sind die II auch vermehrt; jedoch ist die Empfindlichkeit der Gewebe gegenüber Acetyl
cholin stark herabgesetzt. (HoKjianM AKageMHH Haytc C C C P  [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 55. 363— 65. 1/2 .19 47 . Biolog. Timirjasew-Museum.) d u  M a n s . 4562 

Herbert Frederikson und Hakan Rydin, Die Schxlddrüsen-Eierstock-Beziehung beim 
Kaninchen. Bei pseudoschwangeren Kaninchen (steriler Coitus) wird die Bedeutung 
der Schilddrüse auf die Wrkg. der weiblichen Sexualhormone auf die Uterusschleimhaut 
untersucht. Durch Entfernung der Schilddrüse, sowie durch Gaben eines Schilddrüsen- 
präp. (T hyranon , P h a r m a c ia ) kam es zu keinen Veränderungen der Hormonwirkung. 
(Acta physiol. scand. 14. 136—-43. 30/9. 1947. Stockholm, Women’s Clin, of the Sunds- 
vall Lasarett and State Pharmac. Labor.) K i m m e r l e . 4562

Eduardo Cruz-Coke und Mario Plaza de los Reyes, Quercetin und Schilddrüsenfunk
tion. Im ersten Teil wird über das Verh. von Quercetin im Redoxsyst. des Körpers be
richtet. Dann zeigen die Vff., daß Trinkwasser mit Quercetin-Konzz. von 10—1 bis 2 • 10- * 
bei weißen Ratten nach 15-—30tägiger Applikation keine Veränderung der W.-Auf- 
nahme u. des Wachstums verursachen. Die höchste Dosis bewirkt Schilddrüsenver
änderungen, die ähnlich denen durch hohe Thioharnstoffverbb. erzeugten sind. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 29. 573— 82. Juli/Sept. 1947. Santiago, Chile, École de Med., Labor. 
Chim. physiol. et pathol.) K x m m e r l e . 4562

Friedrich Hüter, Z ur Biochemie der Schilddrüsenfunktion. 7. Mitt. Anzeichen der 
tierexperimentellen E-H ypervitam inose. (6. vgl. C. 1949. I. 82.) Bericht über Beob
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achtungen an 10 infantilen Kaninchen, die 1 bis 3 Monate peroral mit Tagesgaben von
5.5  bis 12 mg Tocopheryl (I)-acetat/kg behandelt wurden. Im allg. wurde eine histolog. 
nachweisbare Aktivitätssteigerung der Schilddrüse gefunden (hohes Epithel, kleine kol
loidarme Follikel), die bei Männchen mit einer Jodverarmung, bei Weibchen ohne eine 
solche einhergingen. Vf. deutet dies durch eine durch I bedingte stärkere thyreotrope 
Sekretion des Hypophysenvorderlappens bei Männchen. Vergrößerung der Hoden bzw. 
Ovarien läßt auch eine gesteigerte gonadotrope Sekretion erschließen. Das Auftreten 
der durch Weißkohlfütterung oder Thiouracilbehandlung bedingten Schilddrüsenver
änderungen wird durch I nicht gehemmt. Vf. diskutiert, ob dem I-Geh. des Mehls unter 
Umständen eine Rolle beim Zustandekommen von Ernährungsschäden einzuräumen 
ist oder ob die diesbezüglichen Unterschiede zwischen Weizen- u. Roggenmehl auf ab
weichenden F-Geh. zurückzuführen sind. (Z. Naturforsch. 2b. 414— 19. Nov./Dez. 
1947. Frankfurt a. M., Georg Speyer-Haus, Biochem. Abt.) J u n k m a n n . 45C2

Joseph J. Betheil, V. D. Wiebelhaus und Henry A. Lardy, Untersuchungen über 
Thyreotoxizität. 1 . Mitt. E in  Ernährungsfaktor, der die Giftigkeit zugeführter Thyreoidea
substanz herabsetzt. Verss. (männliche weiße Ratten) zur Auffindung des wachstum
anregenden, antithyreotox. Wirkstoffes der Hefe u. anderer Nahrungsmittel, dessen 
Vorhandensein auf Grund von Beobachtungen zahlreicher Autoren zu vermuten ist. 
Ein u. a. alle bekannten Vitamine des B-Komplexes enthaltendes Futter neutralisierte 
die wachstumhemmende Wrkg. von Schilddrüsensubstanz in weit geringerem Maße als 
das gleiche Futter mit Hefezusatz. Keine antithyreotox. Wtkg. zeigten Pantothensäure, 
Inosit u. Hefenucleinsäure, eine starke dagegen Gesamtleberpulver. Der (die) anti- 
thyreotox. Faktor(en) der Leber ist (sind) in W. lösl., beständig gegen Erhitzen in W., 
Säure u. Lauge, auch unter Druck u. nicht ident, mit dem Antiaffenanämiefaktor von 
R u e g a m e r  u . Mitarbeitern (C. 1 9 4 7 .  E. 739). Die Ergebnisse der Vff. stimmen mit 
denen von E r s h o i  f  (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 64. [1947.] 500) überein. (J. of Nutrit. 3 4 .  
4 3 1— 41. 10/10. 1947. Madison, Wis., Univ.) D e g n e r . 4562

Maurice Uzan, Raoul Dana, André Corcos und Albert Sebag, Stru m itis durch Amino- 
thiazol. Bei einem 24jährigen Mann mit Kropf trat nach Verabreichung von insgesamt
4.6 g Am inothiazol (Abadol) eine fieberhafte Strumitis auf, die mit Penicillin bekämpft 
wurde. (Ann. d’Endocrinol. 8 .  455— 57. 1947.) K i m m e r l e . 4562

A. A. Woitkewitsch, Unterschiede in  der kr opf erzeug enden A k tiv itä t von Sulfonamiden  
und Thioharnstnfjderivaten. Sulfonamide, Thioharnstoff (I), Thiouracil (II) u. Methyl- 
uracil (III) wurden in einer Menge von 1 %  des Nahrungstrockengewichtes an junge 
Ratten verfüttert. Nach 12— 15 Tagen wurden die Tiere getötet, das Gewicht von 
Schilddrüse (IV) u. H ypophyse  (V) festgestellt sowie deren biolog. Aktivität an Kaul
quappen von San a ridibunda  ausgetestet. An V ließen sich in allen Fällen keine 
nennenswerten Gewichtsveränderungen u. nur mäßige, unregelmäßige Aktivitätssteige
rungen feststellen. Dagegen nahm das IV-Gew. stets erheblich zu, ihre biolog. Aktivität 
ebenso erheblich ab. IV-Hypertrophie u. -Aktivität (jeweils in % ) betrugen nach dieser 
Zeit (Kontrolle: 0 ; 65,5) nach weißem Streptocid 48; 56 ,7 ; Sulfathiazol 68; 41 ,6 ; Sulfa- 
zol 410, 12,7; Sulfidin 448; 8 ,2 ; Sulfadiazin 470; 11,5; Disulfan 509; 15,6; I 303; 13,7; 
II 604; 5 ,3 ; III 640; 6,7. In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Sulfidin-Geh. der 
Nahrung zwischen 0,1 u. 1,0%  variiert. 0 ,1 %  gibt noch keinen deutlichen IV-Effekt, 
nur Steigerung der V-Aktivität von 53,4 auf 6 2 ,3 % ; bei 0 ,2 5 %  wird auch der IV-Effekt 
deutlich u. nimmt mit gesteigerter Dosierung stark zu. In einer 3. Versuchsreihe wur
den die Wrkgg. von 1%  Sulfidin während 50 Tagen verfolgt. Bei kaum verändertem 
Gew. fällt die V-Aktivität nach 8 Tagen von 68 ,1%  auf 34 ,6 % , um nach 50 Tagen wie
der 76,7 zu erreichen. Die IV-Hypertrophie beträgt nach 6 Tagen 223% , nach 50 Tagen 
4 55% . (BioJiJieTeHb 9K cnep iiM en T ajib H o ß  B H O JioniH  h  M em m H H bi [Bull. exp. Biol. 
Med.] 2 3 .  63— 66. 1947. Alma-Ata, Inst, für Pathol. der Akad. der Wiss. der Kasach. 
SSR .) F r a n k e .  4562

Max Aron und Claude Aron, D ie Einwirkung von direkt eingeführtem Jod, jodhaltigen 
Verbindungen und Schilddrüsenextrakt auf die Schilddrüse des Meerschweinchens. Über 
die W irkungsweise der Schilddrüse. Nach einer Injektion von ca. 0,2 bis 1 mg J ,  K J  u. 
Dijodtyrosin in das Parenchym der Schilddrüse läßt sich nach einigen Tagen um den 
Injektionsherd eine Zone der cellularen Hyperfunktion erkennen. Nach der Injektion 
von Schilddrüsenextrakt ist dagegen eine Hypofunktion merklich feststellbar, aber keine 
bes. Rk. erkennbar. Vff. nehmen an, daß der Funktionszustand der Drüse von der 
Menge an akt. Vorstufen des Hormons abhängig ist, u. daß auch die Wrkg.-Weise des 
th vreotropen Hormons auf gleiche Weise vor sich geht. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
1 4 1 .  670— 71. Juni 1947. Strasbourg, Fac. de med., Inst, histol.) BAERTicn. 4562

Claude Aron und Jean Marescaux, Über den Wirkungsmechanismus des Thioharn- 
sloffs auf die Schilddrüse. (Vgl. vorst. Ref.) Nach einer Injektion von ca. 0,5 mg Thio-
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harnstoff (I) in die Schilddrüse von Meerschweinchen (vgl. vorst. Ref.) findet sich um 
den Ort der Injektion eine lebhafte Hyperaktivität. Diese Hypertrophie wird als 
direkte Wrkg. aufgefaßt u. auf eine Anhäufung von Zwischenprodd., die bei der Hor- 
monsynth. entstehen, zurückgefühlt. I selbst hemmt die Synth.; dafür spricht auch die 
Tatsache, daß die Hypertrophie auf I bei Ratten durch gleichzeitige Gabe von Thyroxin 
u. Extrakt der Schilddrüse selbst gehemmt wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  
671- 72. Juni 1947.) B a e r t ic h . 4562

Claude Aron urd Jean Marescaux, Beobachtungen über die Erzeugung von Mitosen 
durch thyreotropes Hormon bei der Schilddrüse. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird die Oberfläche 
der Epithelzellen der Schilddrüse von Meerschweinchen nach bes. Vorbehandlung auf 
planimetr. Wege best. (vgl. vorst. Ref.). Für Zellen in funktioneller Ruhe ergaben sich 
Werte von 45 //~, für Zellen zu Beginn der Teilung 13 5  pJ. Nach Verabreichung von 
Vorderlappenextrakt bis zur völligen Ausscheidung des Kolloids erreicht die Zellober
fläche einen Wert von 125  //2, wobei nach Unterbrechung der Hormonverabreichung der 
Wert wieder fällt. Nach Weiterführung der Injektion für eine Dauer von 10— 15 Tagen 
bildet sich neues Kolloid, die Mitosen hören allmählich auf u. der Wert für die Zellober
fläche bleibt bei 70 y 2 konstant. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  673. Juni 1947.)

B a e r t ic h . 4 5 6 2
J. Wolff und I. L. Chaikoff, D as Verhältnis von Thyroxin zum Gesamtjod in  der 

Schilddrüse. An Haifischen (Squalus suckleyi), Tauben (Pseudemys scripta troostii), 
Hühnern (White leghorn), Truthähnen, Meerschweinchen, Kaninchen, Hunden, Ratten, 
Pferden, Kühen u. Schafen wird nach einer Meth. der Vff. das Gesamtjod (II) u. der 
Thyroxin(I)-Geh. der Schilddrüse bestimmt. Die gefundenen Werte weichen bei den 
verschied. Tieren stark voneinander ab. Aber das Verhältnis von I zu II ist nahezu 
konstant. Der I-Geh. beträgt 25— 3 2 %  des II. Injektionen von thyreotropem Hormon 
bei Ratten senken diesen Geh. auf 17 ,5% . (Endocrinology 4 1. 295— 97. Okt. 1947. 
Berkeley, Calif., Univ., Div. of Physiol.) K im m e r l e . 4562

Alvin Taurog und I. L. Chaikoff, Über die N atur des Plasmajods. 24 Std. nach 
Injektion von m J  an Ratten läßt sich das Gesamtjod des Plasmas mit Butylalkohol 
extrahieren. Aus dem Butylalkoholextrakt lassen sich nur 10 %  des J  mit 4nNaOH +  
5%  Na2C 0 3 zurück in W. bringen ( =  Jodid +  D ijodtyrosin). 90%  des Plasmajods ver
halten sich also wie Thyroxin  (I). Wird zu dem Butylalkoholextrakt gewöhnliches I 
zugesetzt u. dann zur Kristallisation gebracht, so gewinnt das Prod. eine durch wieder
holtes Umkristallisieren nicht zu verändernde Radioaktivität, ein weiterer Beweis, daß 
das J  im Plasma an I gebunden vorlag. Die Verteilung des markierten Plasmajods 
zwischen verschied. Lösungsmm. war die gleiche, wie bei I. Die Versuchsergebnisse 
werden als die bisher schlüssigsten Beweise für die Annahme des I als die in der Zirku
lation vorliegende Form des Schilddrüsenhormons aufgefaßt. (J. biol. Chemistry 17 1 .  
439— 40. Nov. 1947. Berkeley, Calif., Univ., Med. School, Div. of Physiol.)

J u n k m a n n . 4562
J. Gross und C. P. Leblond, Verteilung einer großen Dosis von m it Radiojod m ar

kiertem Thyroxin in  den Organen und Geweben der Ratte. Durch Jodierung mit m J  
von dl-Dijodlhyronin  wurde markiertes dl-Thyroxin  erhalten, das sich hinsichtlich F., 
Misch-F., Farbrk. u. biol. Aktivität nicht von gewöhnlichem dl-Thyroxin  unterschied. 
Die Aktivität wurde 2 u. 24 Std. nach der Injektion von 0,8 oder 7,0 mg an 70 bis 
100 g schweren weiblichen Ratten gemessen. Das Blutplasma enthält 2 Std. nach der 
Injektion nur 1— 2 %  der injizierten Menge, im wesentlichen nicht als Thyroxin  (I), 
sondern als Jodid  (nicht butylalkohollösl.), die Blutkörperchen enthalten nur unbe
deutende Mengen. In der Leber sind nach 2 Std. 9 bis 24% , nach 24 Std. 4 bis 8%  
vorwiegend als I enthalten. 50 %  der Gesamtmenge fanden sich schon nach 2 Std. 
im Darm mit Inhalt, bes. im Jejunum, nach 24 Std. war I aus dem Darm verschwunden. 
Die Faeces enthielten dann 66 bis 9 5%  der Eingabe. Bedeutende Konzz., die in den 
Anhangsdrüsen des Verdauungstraktes, sowie in den innersekretor. Organen gefunden 
wurden, waren nach 24 Std. stark reduziert. Die Konz, in der Niere nahm langsam ab. 
Im Harn lag vorwiegend Jodid vor. Die übrigen Organe, bes. auch graue u. weiße 
Substanz des Zentralnervensyst., Tränendrüse, Linse, Chorioidea, Blase, Vagina, Aorta, 
Trachea u. andere zeigten nur geringe Aktivität. Das in den Darm ausgeschiedene I 
erwies sich als biol. akt., eine selektive Ausscheidung der inakt. Form findet demnach 
nicht statt. E s werden somit in 24 Std. etwa 80%  im wesentlichen unverändert als 
I durch den Darm, bes. durch die Galle (Unterbindungsverss.) ausgeschieden. 1 1 %  
érscheinen als Jodid im Harn. Im ganzen werden etwa 2 5 %  I zu Jodid abgebaut. 
(J. biol. Chemistry 1 7 1 .  309— 20. Nov. 1947. Montreal, McGill Univ., Dep. of Anat.)

J u n k m a n n . 4 5 6 2
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W . Komant, Beiträge zur Diazoreaktion einiger Stoffwechselprodukte. E s  wird die 
Diazork. des Thyroxins (I) u. Dijodtyrosins  (II) beschrieben. Beide kuppeln mit Diazo- 
benzolsulfosäure in sodaalkal. nicht aber in ammoniakal. Lsg., sie geben also die P a u l y - 
sche u. nicht die EmtLiCHsche Rk., obwohl sie beide in o- u. p-Stellung zum phenol. 
Hydroxyl substituiert sind. Die Kuppelung findet nach Abspaltung eines J-Atom s in
o-Stellung zum Hydroxyl statt. I ist noch in Verdünnung 1:90000 nachweisbar u. 
liefert, sofern ein Überschuß an Reagens vermieden wird, eine rote Färbung, die der 
mit II, Tyrosin  (III) oder H istid in  (IV) erhaltenen weitgehend ähnelt. In der Schild
drüse lassen sich I u. II mit dieser Rk. erst nach Isolierung nachweisen (Ggw. störender 
Stoffe). Während die Rotfärbung bei I nach Verdünnung mit W. bestehen bleibt, 
geht sie bei II in Gelb über, wodurch diese beiden Stoffe unterschieden werden können. 
Mit 2.4-Diazodichlorbenzol kuppelt I zu violettem, III zu orangenem u. IV zu gelbem 
Farbstoff, während II überhaupt nicht kuppelt. Mit p-Diazonitrobenzol kuppelt I 
nicht, II u. III kuppeln rot, IV orange. K reatin in  gibt weder E h r l i c h - noch P a u l y - 
Rk., es kuppelt jedoch in schwach essigsaurer Lsg. mit N itrosam inrot zu gelbem Farb
stoff. K reatin  kuppelt auch mit diesem Partner nicht. Das Kupplungsprod. des Krea
tinins konnte isoliert werden. (Ärztl. Wschr. 1/2. 72 1— 24. 15/6. 1947. Bad Kreuznach.)

J u n k m a n n . 4562
R. Fischer, D ie Beeinflussung der Thyroxinwirkung durch V itam in E  im  K a u l

quappen-Metamorphoseversuch. Durch Verss. sollte der Einfl. von V itam in  E  auf die 
Metamorphose von Froschlarven, die unter dem Einfl. von Thyroxin (I) gehalten 
wurden, festgestellt werden. Tocopherolnatriumphosphat, zu dem Badewasser ge
geben, hemmte die I-Metamorphose der Larven. Dieses wirkte jedoch nur im Leitungs
wasser, nicht in dest. W ., wahrscheinlich weil darin Ca fehlt. Ebenso hat Tocopherol 
(II)-Acetat keinen Einfl. auf die I-Wirkung. Oral verabfolgtes II hat keine Wirkung. 
Auch injiziertes II beeinflußte die Metamorphose nicht. Des weiteren konnte fest
gestellt werden, daß II u. I im Organismus der Kaulquappe als Antagonisten wirken. 
(Z. Vitaminforsch. 18. 308— 34. 1947. Basel, Univ., Kinderklin.) L o c h . 4562 

Max Aron und Claude Aron, W irkung des direkt in  die Drüse eingeführten Thyroxins 
auf die Thyroidea des Meerschweinchens im  Vergleich zu subcutaner In jektion . Direkt 
in die Drüse appliziert wirkt Thyroxin (I) entgegengesetzt wie bei der subcutanen 
Injektion, was zu der Annahme einer Veränderung von I auf dem Transport zum 
Wirkungsort spricht. Subcutan wirkt I stimulierend. Die ähnlichen Verhältnisse bei 
Oestradiol werden diskutiert. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 197— 98. Febr. 
1947. Fac. de med., Inst, d’histol.) K u n z m a n n . 4562

F. Caridroit, Verlängerter H ypothyreoidism us nach der Thyroxinbehandlung bei einem 
Haushahn. 6 Monate nach dem Abbruch einer Thyroxinbehandlung über 13 1  Tage 
mit x/2 mg Thyroxin bei einem Leghornhahn zeigten sich Drüsenveränderungen, die 
auf thyreotrope Einfll. der Hypophyse zurückgeführt werden. Die Testikel nahm 
präpubertalen Charakter an. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 12 5 — 26. Febr. 
1947. Coll. de France, Station physiol.) K u n z m a n n . 4562

Jaroslav fieïâbek und Emmy Seräbek, Nucleinsäuren und cytologische Verände
rungen in  der Schilddrüse nach Thiouracil. Thiouracil bewirkt an den akt. Schilddrüsen
zellen kein Stadium der Inaktivität, sondern es kann immer noch eine Thyroxin
sekretion beobachtet werden. Die Anzahl der Follikularzellen im Mitosestadium ist 
vermehrt, weil es zu einer Hemmung der Caryokinese im Metaphasenstadium gekommen 
ist. Die absol. Mengen von Ribonuclein-(RNS) u. Desoxyribonucleinsäure (DNS) sind 
verringert. Das Verhältnis R N S/D N S zeigt entsprechend des Ansteigens der absol. 
Zellmasse eine Verringerung des Normalwertes. (Acta physiol. scand. 14. 276— 90. 
1947. Stockholm, Hochschule, Inst. Res. in Org. Chem. and Vitam. Inst.)

K i m m e r l e . 4562
Henri Roualle, Thiouracil. Thiouracil (I) ist wertvoll für die präoperative Behand

lung beim tox. Kropf, doch ist Vorsicht geboten, I an die Stelle der Operation zu 
setzen. (Brit. med. J .  1947. II. 927— 28. 6/12. London.) K u n z m a n n . 4562 

Luciano Décourt, Tödliche Gelbsucht nach der Behandlung m it Thiouracil. Bericht 
über einen Fall von Gelbsucht mit letalem Ausgang nach der Anwendung von Thio
uracil (I) bei einer Schilddrüsenerkrankung. Die Dosierung war normal. I soll nur 
in Sonderfällen angewandt werden. ( J .  clin. Endocrinol. 7. 830. Dez. 1947. Säo Paulo, 
Brasilien, Butantan Inst.) K u n z m a n n . 4562

P. A. Wunder und W. F. Lapschina, Verstärkung der gonadotropen Reaktion bei 
Tieren, die unter der E inw irkung von M ethylthiouracil standen. Experimentelle Unterss. 
an infantilen weiblichen Ratten zeigen, daß eine Blockierung der Schilddrüsenfunktion 
durch Darreichung von M ethylthiouracil eine bedeutende Verstärkung der durch Ver- 
fütterung eines aus menschlichen Hypophysen gewonnenen Extrakts hervorgerufenen
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gonadotropen Rk. bewirkt. Diese Erscheinung ist der bei der Thyreoidektomie auf
tretenden analog u. tritt nur auf beim Einführen von Hypophyseextrakten, während 
heim Verwenden von Serum präpp. aus Fohlenblut oder von Hypophyseextrakten, 
deren Diffusionsgeschwindigkeit im Blut durch einen CuS04-Zusatz herabgemindert 
ist, diese erhöhte gonadotrope Rk. nicht stattfindet. Die Verstärkung der gonadotropen 
Rk. bei Tieren, die unter der Einw. von Methylthiouracil standen, wird durch die 
längere Verweilzeit der in ihren Organismus eingeführten Hypophysepräpp. hervor
gerufen, wodurch letztere ihrerseits durch ein langsames Einsaugen dieser Präpp. in 
das Blut der Tiere mit blockierter Schilddrüse bedingt sein kann. (HoKJiaubi AKaneMHii 
HayK C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 1857— 60. 11/12 . 1947. Saratow, 
Univ.) W i l i p . 4562

F. Sulman und M. Perek, E influß  des Thiouracils auf den Grundumsatz und die 
Mauserung bei Hennen. Grundumsatz, Eierproduktion u. Mauserung von 24 Leghorn
hennen wurden über ein halbes Jah r beobachtet. Thiouracil setzt den Grundumsatz 
herab, ohne die Mauserung zu verhindern. In einer Menge von 0,5— 1 %  zur Nahrung 
leitet es die Mauserung ein. Im Zusammenhang damit wird der Mechanismus der 
Mauserung besprochen, die auch bei Unterdrückung der Thyreoideatätigkeit eintritt. 
(Endocrinology 41. 5 14 — 17. Dez. 1947. Jerusalem, Hebrew Univ., Poultry Res. 
Labor, and Hormone Res. Labor.) K u n z m a n n . 4562

M. Ss. Mitzkewitsch, Störungen in  der Entwicklung des Hühnerembryos als Folge 
der Hemmung der Funktion der embryonalen Schilddrüse durch M ethylthiouracil. Vf. 
spritzte 0,5— 10 mg M ethylthiouracil (I) in die Eier der weißen Leghorne am 7 . - 8 .  Tage
der Inkubierung. Die Kontrollen erhielten RiNGEE-Lösung. Die mit I behandelten
Eier blieben in der Entw. erheblich zurück. Die Schilddrüse war bei ihnen hyper - 
trophiert u. hyperämisch. Es trat eine erhebliche Hemmung in der Entw. des Feder
kleides ein. Mit Hilfe von Tyroxin konnte die Wrkg. von I aufgehoben werden. Es 
handelt sich also nicht um eine direkte tox. Wrkg. von I. (/HoKjiajibi AnafleMHH H a y K  
CCCP [Ber. Akad. Wiss. U dSSR] [N. S.] 58. 693— 96. 1 /1 1 . 1947. Ssewerzow-Inst. 
für evol. Morphol. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) d u  M a n s . 4562

L. W. Kruschinski und Ja. M. Kabak, D ie Änderung des Erregbarkeitsgrades des 
Nervensystems m it H ilfe von M ethylthiouracil. Vff. prüfen die spontane Aktivität der 
Ratten in Treträdern ohne u. mit M ethylthiouracil (I). 25— 30 mg I/Tag erweisen sich 
bei erwachsenen Tieren ohne Wirkung. Erst bei 50— 100 mg I geht die spontane A k 
tivität der Ratten zurück. Die Injektion von Thyroxin regt die Aktivität der Tiere 
wieder stark an, ein Beweis dafür, daß die I-Wrkg. eine Folge der Herabsetzung der 
Funktion der Schilddrüse ist. ( J JO K J ia f lb i  A K a a e M H H  H a y K  CCCP [Ber. Akad. Wiss. 
UdSSR] [N. S.] 57. 733— 36. 1/9. 1947.) d u  M a n s . 4562

Alvin Taurog, I. L. Chaikoff und D. D. Feiler, Der Mechanismus der Jodanreicherung 
durch die Schilddrüse : ihre B indungskapazität für anorganisches Jod bei der normalen 
und Propylthiouracil-behandelten Ratte. (Vgl. C. 1947. 1674.) Verss. an männlichen 
Ratten von 200 bis 300 g mit konstanter 0,3 y  J  je g enthaltender Diät. P ropylthio
uracil (I) wurde in einer Konz, von 0,1 bis 0 ,15 %  der Diät beigemischt. 16tägige 
Fütterung mit I bewirkte Vervierfachung des Schilddrüsengew. u. Abnahme des Ge- 
samt-J-Geh. von 35 bis 60 m g%  auf 1 bis 2 m g%. Nach einer solchen I-Fütterungs- 
periode intraperitoneal injiziertes 131J  erscheint rasch in der kropfigen Schilddrüse. 
30 Min. nach der Injektion sind 10 %  der Dosis (0,1 mg) in der Drüse ausschließlich 
als anorgan. J  vorhanden. Von da an nimmt die Menge langsam wieder ab. N. Schild
drüsen nehmen das J  rasch auf u. speichern es zunehmend vorwiegend als organ. ge
bundenes J .  Vorbehandlung der Ratten nur durch eine Nacht mit I hebt die Fähigkeit 
der Schilddrüse, die zu dieser Zeit noch nicht vergrößert ist, J  organ. gebunden zu 
speichern auf, unterbindet aber nicht die Speicherung als anorgan. J .  Das Verh. 
Sehilddrüsen-J-Konz. : Plasma-J-Konz. bei 16 Tage mit I gefütterten Ratten bleibt im 
Verlauf einiger Std. nach intraperitonealer Injektion einer Testdosis von 0,1 mg Jodid 
unabhängig von der absoluten Höhe konstant etwa 250 (sich rasch einstellendes Gleich
gewicht). Das ehem. u. physikal. Verh. des von den Kropfdrüsen gespeicherten an
organ. J  spricht dafür, daß es als Jodid u. nicht als J 2 vorliegt. Eine lockere Bindung 
an Eiweiß wird diskutiert. (J. biol. Chemistry 171. Î89—201. Nov. 1947. Berkeley, 
Calif., Univ., Med. School, Div. of Physiol.) J u n k m a n n . 4562

M. Fontaine und J. Leloup, D ie Wirkung von Anti-Thyreoidea-Stoffen  (A m in o- 
thiazol und Phenylthioharnstoff) auf die Cuprämie der poikilothermen Vertebraten. Fischen 
u. Batrachiern wurden Anti-Thyreoidea-Stoffe injiziert. Nach Gaben von Aminothi- 
azol oder Phenylthioharnstoff ist ein Absinken der Cuprämie zu beobachten, während 
Thyroxin-Injektionen sie zum Ansteigen bringen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
148— 49. Febr. 1947. Labor, de physiol. gén. du Museum.) S t u b b e . 4562



J. Leloup, W irkung von Thyreostaticis (A m inothiazol und Phenylthioharnstoff) auf 
die Cupräm ie verschiedener Wirbeltiere. Wiederholte Injektionen von A m inothiazol oder 
Phenylthioharnstoff bewirken bei Kaninchen, Karpfen, Aalen u. Fröschen eine Ver
minderung des Kupferblutspiegel,s. Thyroxingaben nach Beendigung dieser Verss. 
beschleunigen die Normalisierung. Vf. glaubt, daß die Schilddrüse maßgebend an der 
Konstanthaltung des Kupferblutspiegels beteiligt ist. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 
582— 95. Juli/Sept. 1947. Roscoff, Stat. et Museum, Labor. Physiol. gén.)

K i m m e r l e . 4562
Jeanette S. McConnell, John W. Frost, Robert W. Wilbur und Edward Rose, B e

handlung von Thyreotoxikose m it Am inothiazol. Ergebnis von 23 Fällen. In 12  von 
23 Fällen mußte die Behandlung mit A m inothiazol (I) wegen tox. oder sensitiver E r
scheinungen unterbrochen werden. 3 Patienten wurden mit I erfolgreich für die 
Thyreoidektomie vorbehandelt. I scheint gegenüber den T hiouracilverbb. keinen Vor
teil bei der Behandlung von Thyreotoxikose zu besitzen. Tox. u. sensitive Nebenwrkgg. 
halten von der klin. Anwendung ab. (J. clin. Endocrinol. 7. 812— 19. Dez. 1947. 
Philadelphia, Pa., Hosp. of Univ. of Pennsylvania, Dep. of Surgery.)

K u n z m a n n . 4562
Charles Rivière, Gabriel Gautron und Maurice Thély, Bestim m ung von Oesamtjod 

sowie von Thyroxin-Jod in  Extrakten der Schilddrüse und in  den auf synthetischem  
Wege jodierten Proteinen. Bei vergleichender Prüfung der für die ehem. Best. eines 
Schilddrüsenextraktes vorliegenden Meth. kamen Vff. zu dem Ergebnis, daß zur 
Trennung von Thyroxin (I) u. Dijodtyrosin (II) sich die Meth. von H a r r i n g t o n ,  die 
auf der Ausfällung von I bei pH 4,5 beruht, am besten eignet. Die Best. von I u. II 
in den erhaltenen Fraktionen geschieht durch eine volumetr. Mikrometh. zur Best. 
von J  nach Zerstörung der organ. Substanzen. Die bisherige Veraschungsmeth. der 
Wahl (CoDEX-Meth.) ergibt Verluste an J ,  die in dem C-haltigen Rückstand hartnäckig 
verbleiben. Die von D e l é p i n e  eingeführte Meth. unter Verwendung von K-Manganat 
ergibt gegenüber K-Nitrat oder K-Permanganat die besten Werte. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 29. 596— 600. Juli/Sept. 1947.) B a e r t i c h . 4562

Charles Rivière, Gabriel Gautron und Maurice Thély, Chromatographie und synthe
tische Jodierung von Thyreoglobulin. (Vgl. vorst. Ref.) Während sich das Thyreo
globulin (I) den üblichen Reagentien der Proteine gegenüber als einheitlicher Körper 
erweist, konnten Vff. durch Chromatograph. Analyse I in mehrere J-haltige Fraktionen 
desselben Globulingrundkörpers zerlegen. Als Adsorbens wurde Al-Oxyd mit wenig 
Kieselgur verwendet. Die Einführung von J  in das I führt zu Verbb., in denen das 
Thyroxin-J in einem konstanten Verhältnis zu dem Tyrosin-J steht. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 29. 600— 06. Juli/Sept. 1947.) B a e r t i c h . 4562

Viktors Kalnins und Herta Ledina, D ie W irkung des Epithelkörperchenhormons auf 
Zähne und Knochen normaler und skorbutischer Meerschweinchen. (Upsala Läkarefören. 
Förh. 52. 235— 67. 1947. Staatl. Univ. Lettlands, Zahnärztl. Inst., Abt. für therap. 
Stomatol.) B r o s e m a n n . 4563

H. Begtrup und E. Tage-Hansen, Untersuchungen des Plasm aprothrom bins nach 
Pankreatektomie. Durch Unters, des Plasmaprothrombins nach Pankreatektomien bei 
Hunden ergibt sich, daß das Pankreas zur Bldg. von Prothrombin nicht benötigt wird. 
E s kommt dadurch zwar zu einem Absinken des Prothrombinspiegels im Blut, aber 
dieses ist wahrscheinlich auf eine Verringerung der Prothrombinkapazität der Leber 
zurückzuführen. (Acta physiol. scand. 14 . 189— 94. 30/9. 1947. Kopenhagen, Univ., 
Biochem. Inst.) K i m m e r l e . 4564

J. A. V. Butler, E. C. Dodds, D. M. P. Phillips und J. M. L. Stephen, D ie Wirkung 
proteolytischer Enzyme auf Insu lin . T ryp sin  übt auf Insu lin  (I) keine Wrkg. aus. Durch 
P epsin  wird I bei pH 2 an 10 Peptidbindungen gespalten, so daß Bruchstücke mit 
einem Mol.-Gew. von etwa 860 entstehen. C hym otrypsin  spaltet in der ersten Phase 
eine oder zwei endständige Aminosäuregruppen ab u. zerlegt in der zweiten Stufe das 
Mol. an 4 oder 5 Peptidbindungen. (Biochem. J .  4 1. X X I I I .  1947. London, Middlesex 
Hosp., Med. School.) L o c h . 4564

Walter Landauer, Ver stärker -W irkung von Nebennierenextrakt auf die durch Insulin  
bewirkte M ißbildung bei der Entwicklung von Kücken. Frühere Verss. des Vf. (J. exp. 
Zoology 105. [1947.] 14 5 ; 98. [1945.] 65) wie auch vorliegende an ca. 3400 Eiern 
(weiße Leghornhühner) zeigten Mißbldgg. wie Runzeln (bei früher Injektion) oder bei 
Injektion von Insulin nach 120 Std. bebrüten: kleine Extremitäten, Schnabelmißbldgg. 
etc. Analoge Injektion mit Nebennierenextrakt bewirkte starke Wachstumsverzögerung 
ohne Mißbildungen. Bei gleichzeitiger Injektion beider zeigte sich eine Erhöhung der 
Mißbildungshäufigkeit. Epinephrin war ohne Wirkung. Hinsichtlich der Genese von 
Mißbldgg. im frühen Embryonalstadium zeigen also Insulin u. Nebennierenetrakten
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nicht antagonist. Wrkg. wie in den spät- oder postembryonalen Perioden, wenn das 
iqa7 Syst. des Organismus funktioniert. (Endocrinology. 41. 489— 93. Dez.

a Sto?rs’ Conn., Univ. of Connecticut, Agric. Exp. Station.) d u  M o n t . 4564 
p 7 • Choay und Henri Chcay, Verlängerung der Insulinwirkung durch Zusatz von
rolyvinyl'pyrrolidon. Vff. stellten fest, daß ein Zusatz von Polyvinylpyrrolidon  (I), 
in Deutschland unter dem Namen Kollidon  bekannt, die Insu lin  (Il)-Wrkg. wesentlich 
verstärkt. Durch Verss. an Kaninchen, Hunden u. Menschen wird gezeigt, daß ein 
Zusatz von 2 5 %  I zur 20 E . Il/cm3 enthaltenden II-Lsg. die II-Wrkg. nicht nur ver
längert —  die Glykämie wird bei Diabetikern im 12  Std.-Bereich wesentlich herab
gesetzt -—  , sondern auch verstärkt wird: Glucoseausscheidung 7 g/24 Std. gegenüber 
14,1 g/24 Std. bei einfacher Il-Behandlung. —  Die Lsg. selbst ist gut haltbar, zeigt 
bei 0° keine Ausflockungen u. läßt sich leicht sterilisieren. (Ann. pharmac franc 5 
420— 29. Juli/Aug. 1947.) . . . .  H. P. F i e d l e r . 4564

C. Lombroso und S. Bocchiotti, Die Wirkung von Pankreaspräparaten (Lipocain, 
lipodiäretischer Faktor) auf den Fettgehalt der Leber eines pankreatektomierten Hundes. 
Die Leber eines pankreatektomierten Hundes wird als Brei der asept. Autolyse unter
worfen. Ohne Zusatz bleibt ihr Lipoidgeh. prakt. unverändert. Er geht dagegen stark 
zurück, wenn dem Brei Pankreasextrakt, ein lipodiäret. Faktor oder der nach D r a g - 
s t e d t  gewonnene lipotrope Faktor „Lipocain“  zugesetzt wird, letzterer muß aller
dings in 20— 50facher Menge zugegeben werden. Eine Verbrennung der Fette oder 
weitgehender Abbau liegt nicht vor, vielmehr scheint es sich darum zu handeln, daß 
die Fettstoffe diffundierbar werden u. dadurch aus der Leber herausgelangen kön
nen. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 3. 641— 44. 
Nov./Dez. 1947. Genua, Univ., Physiol. Inst.) R. K . M ü l l e r . 4564

C. Lombroso und S. Bocchiotti, Veränderungen der Doppelbindungen der in  der 
ti Leber des pankreatektomierten Hundes enthaltenen Feite während aseptischer Autolyse in  

Gegenwart oder Abwesenheit lipodiäretischer Faktoren. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. überprüfen 
die Annahme, daß das unterschiedliche Verh. der Fette im Leberbrei von n. u. von 
pankreatektomierten Hunden bei asept. Autolyse auf einer Dehydrierung der gesätt. 
Lipoide unter der Einw. der Pankreassekretion beruht. In Vgl.-Verss. werden Hunde 
vor der Unters, des Leberbreis reichlich mit Rinderfett gefüttert. Es wird jedoch in 
beiden Fällen eine Zunahme der Doppelbindungen des Leberfettes festgestellt. Die 
lipodiäret. Faktoren stehen demnach in keinem Zusammenhang mit der Dehydrierungs- 
wrkg., die nicht an eine endokrine Funktion des Pankreas gebunden ist. (Atti Accad. 
naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8] 3. 644-  48. Nov./Dez. 1947.) 

fe R. K. M ü l l e r . 4564
C. Lombroso und S. Bocchiotti, D ie W irkung von Malonsäure und Monojodessig- 

säure und des Phloridzins auf lipodiäretische Faktoren. (Vgl. vorst. Reff.) Phloridzin zeigt 
keine Wrkg. gegenüber der Lipodiärese in Leberbrei von einem Hund mit künstlichem 
Diabetes (durch Pankreasexstirpation, Alloxan oder Eidotter mit 1 %  NaF). Dagegen 
ist in Ggw. von Malonsäure oder CH2JCOOH im Fettsäuregeh. der Leber keine Ver
änderung zu beobachten, diese Säuren hemmen also die Wrkg. der lipodiäret. Fak- 

lbt toren vollständig. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, mat. natur. [8j 3.
(iil 649— 51. Nov./Dez. 1947.) R. K .  M ü l l e r . 4564
sbü Charles H. Hiles, Auswirkung der durch Insulinschocktherapie erzeugten H ypogly

kämie auf die Magensekretion. Insulinschocktherapie bei Schizophrenie führte in fünf 
Fällen zu einem Ansteigen der Magensäure während der Hypoglykämieperiode. Ga

il strointestinale Unterss. sollen der Schocktherapie vorausgehen, um die Magensekretion
ausgleichen oder um ihr begegnen zu können. (Amer. J .  med. Sei. 214 . 667— 72. 
Dez. 1947. Wheeling, W. Va.) K u n z m a n n . 4564

H. Roux, M. Recordier und Y. Teysseire, Über den hypoglykämischen Effekt des freien 
ts Aneurins und seines Pyrophosphorsäureesters bei Diabetikern. Vorläufige Verss. ergaben,

daß die Wrkg. von Aneurin bei Diabetikern ohne Einfl. auf den Blutzuckerwert ist,
durch se inen P yropho sp h o rsäu reester v e rs tä rk t w ird. D er E ste r  w ird  in Mengen von 
500 m g oral v e rab re ich t. D ie  Senkungsw erte  lagen zw ischen 1 1  u . 66% . (C. R. Seances 
Soc. B iol. F ilia les  1 4 1 .  1070-— 71. O kt. 1947. M arseille, Fac . de m ed. e t  de  ph arm ., 
L abor, de  p hys.) B a e r t i c h . 4564

Bernardo A. Houssay, D er experimentelle Diabetes. D iabetes w ird  d u rch  Schädigung 
der /J-Zellen d er LANGERHANS-Inseln hervorgerufen . D ieser k an n  durch  dauernde  oder 
sehr h äu fig e  H y p erg ly k äm ie  v e ru rsach t w erden, w orau f die ß-Zellen  m it H y p e r
sek retio n  a n tw o rten , sich d an n  erschöpfen u. endlich  geschäd ig t w erden. Von seiten  
der H y pophyse  k an n  zu n äch st auch eine H yperg lykäm ie  ausgelöst w erden, wozu noch 
e ine to x . W rkg . a u f  v iele  Zellen, z. B. der L eber (fettige  D egeneration), ab er auch der 
Inselzellen , ko m m t. A uch d ie  Schilddrüse  w irk t e rst hyperg lykäm . u. d an n  to x . durch
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eine zu große Ausschüttung ihres Hormons. Durch Alloxan  läßt sich Diabetes hervor
rufen, das nur die ß-Zellen  zerstört. Diabetes kann also prim, oder sek. Natur sein, 
je nachdem, ob das Agens sich direkt gegen die /J-Zellen richtet oder Hyperglykämie 
erzeugt u. dadurch die ß-Ze\\en  affektieren. (J. de Physiol. 39. 249— 61. 1947. 
Buenos-Aires, Inst, de Biol. et Med. exp.) L o c h . 4564

Emil Abderhalden, Alloxandiabetes. (Vgl. C. 1947. E. 756.) Zusammenfassende 
Arbeit über die Wirkungsweise des Alloxans bei der Hervorrufung von Diabetes. —  
Über 80 Literaturangaben. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Permentforsch. [Wien] 1 .  
1 9 1 — 98. 1/8. 1947. Zürich.) L o c h . 4564

Jean La Barre und Jacques Hanquinet, D ie W irkung von A lloxan auf die Glykämie 
bei Hunden m it entartetem Pankreas als Folge der Abschnürung der Ausführungsgänge. 
Vff. konnten die Angaben von W a l p o l e  u . I n n e s  (Brit. J .  Pharmacol. Chemotherapy 1 . 
[1946.] 174), bei denen die diabetogene Wrkg. von Alloxan  an Kaninchen durch eine 
vorausgehende Unterbindung der exokrinen Funktion des Pankreas bedingt wäre, an 
Hunden mit entartetem Pankreas nicht bestätigen. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 804. 
Juli/Sept. 1947. Brüssel, Univ., Labor, de Pharmacodynam. et Therap.)

B a e b t i c h . 4564
R. Weyeneth, Über den diagnostischen Wert der Wohlgemuthschen Reaktion zur E r

kennung der akuten P ankreatitis. D ie WoHLGEMUTHsche R k . soll zw eckm äßig  n u r  im 
Z usam m enhang  m it  dem  g esam ten  k lin . B ilde  ang ew en d e t w erden , d a  sie  ca. 20%  
V ersager zeig t. (Schweiz, m ed. W schr. 77. 552— 54. 24/5. 1947. Genf.)

G e r d a  S c h u l z e . 4564 
Lester M. Morrison, D ie Diagnose von Pankreaskrankheiten durch Enzym teste. Zur 

Diagnose von Pankreaserkrankungen werden an Duodenalsekreten von n. Patienten, 
von Patienten mit „funktioneilen“  oder nichtorgan. Erkrankungen des oberen Ver
dauungstraktes u. von solchen mit organ. Krankheiten des Pankreas, des Gallen
traktes, des Magens oder des Duodenums über 1000 Pankreasenzymteste nach F r e e  
u. M y e r s  (J. Lab. clin. Med. 28. [1943.] 1387) durch Best. von A m ylase, Proteinase. 
u. Lipase  durchgeführt. Einzelheiten der Versuchsergebnisse u. der Methodik vgl. 
Original. Vf. betont den diagnost. Wert der Meth. zur Erkennung von beginnenden 
u. ausgedehnten Erkrankungen des Pankreas, wie Krebs oder Cirrhose mit Lithiasis. 
(J. Lab. clin. Med. 32. 110 7 — 14. Sept. 1947. Los Angeles, Calif.) S c h o r m ü l l e r . 4564 

Saul Caspe, Benjamin Davidson und Joseph Truhlar, K reatinurie bei Diabetikern  
und Beurteilung von Methoden zur Bestim m ung des Gesam tkreatinins. Kreatinurie  
wurde bei allen gerade zufällig vorhandenen 42 Diabetikern beider Geschlechter ge
funden. Bei der Best. des Gesamtkreatinins scheint die Modifikation von A l b a n e s e  
eine deutliche Abweichung gegenüber der Meth. von F o l i n  z u  geben. (Science [New 
York] 106. 3 7 1— 72. 17/10. 1947. New York, Good Samaritan Dispensary and 
Labor, of Ind. Hyg.) K a n i t z . 4564

H. Biswas, B. Mukerji und N. K. Iyengar, Bestim m ung von G lobulin-Insulinpräpa
raten. Vff. testeten eine Anzahl von Globulin (I)-Insulin (Il)-Präpp. nach der Meth. 
von R e i n e r  u . Mitarbeitern (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 40. [1939.] 171). Die durchschnitt
liche hypoglykäm. Wrkg. von I— II in 7 Std. entspricht annähernd der von n. II, 
wenn dieses in 2 Dosen in 5std. Abstand gegeben wird. Der hypoglykäm. Effekt von 
I— II setzt früh ein u. besteht noch nach 5 Std., während die Wrkg. von n. II zu diesem 
Zeitpunkt nahezu verschwunden ist. (Current Sei. 16. 352— 53. Nov. 1947. Calcutta, 
Central Drugs Labor.) _ K . M a i e r . 4564

Ulf Borell und Äke Örström, Über die F unktion der Zirbeldrüse. Vff. haben an 
Ratten verschied. Alters mit radioakt. P  den Phosphorumsatz der Zirbeldrüse unter
sucht u. Vgll. angestellt mit dem der Adeno- (I) u. Neurohypophyse (II), des Tuber- 
cinereum (III) u. des Kleinhirns (IV). Die Aktivität in diesen Organen ist, mit Aus
nahme in IV, am geringsten in den ersten 10 Lebenswochen, steigt dann im fortpflan
zungsfähigen Alter auf einen konstanten Wert an u. wächst im Greisenalter (mit Aus
nahme in II) weiter an; die Aktivität in IV ändert sich nicht. Von 42 untersuchten 
Organen u. Gehirnteilen fällt der Phosphatumsatz lediglich in den Ovarien bei epi- 
physektomierten Tieren auf einen Statist, feststellbaren Wert ab; ein beträchtlicher 
Anstieg wurde gefunden bei $  Tieren in I, II u. III. Nach Kastration wurde ein Anstieg 
des P-Ümsatzes in Zirbeldrüse u. I gefunden, der bes. ausgeprägt ist bei Weibchen. 
Die Ergebnisse zeigen, daß die Zirbeldrüse einen direkten oder indirekten Einfl., bes. 
auf die Ovarien, ausübt. E s scheint ein ähnlicher reziproker Effekt zwischen Ovar 
u. Epiphyse vorzuliegen wie zwischen I u. Ovarien. (Acta physiol. scand. 13. 62— 71. 
1947. Stockholm, Wenner-Gren’s Inst. u. Clinic for Gynecol. and Obstetrics Karolinska 
Sjukhuset, B. A . Hjorth’s Dep. for Metabolie Res.) G o e b e l . 4565



. L. Thieblot, Naudascher und Le Bars, Veränderungen der Epiphysenstruktur nach 
wiederholter In jektion von Sexualhormonen. Es werden histolog. Unterss. der Epiphysen 
bei jungen d. u. kastrierten Ratten durchgeführt. E s konnte beobachtet werden, daß 
m beiden Fällen durch die wiederholte Verabreichung von entsprechenden Sexual
hormonen eine Beschleunigung der n. Evolution der Drüse zustande kommt. (Ann. 
d Endocrinol. 8 . 469— 72. 1947. École des Hautes Études, École Vétérin. d’Alfort,
Labor, d Études Sexolog.) K i m m e r l e . 4565

Nils Emmelin und Erik Palm, Der Histamingehalt des Kam merwassers während der 
intravenösen In jektion von H istam in. Bericht über Verss. an Katzen, die Histamin 
(I) in steigenden Dosen, von 0,5— 2 y/kg Körpergew./Min. beginnend, intravenös er
halten hatten. Es zeigte sich eine Erhöhung des I-Geh. im Kammerwasser des Auges. 
(Acta ophthalmol. [Copenhagen] 25. 439— 41. 1947. Lund, Ophthalmie Clin, and 
Physiologe Inst.) R .  K ö n i g . 4569

J. Driessens und Y . Vendeville, Schädigung und Verzögerung der Vernarbung experi
menteller Wunden beim Kaninchen durch wiederholte subcutane Injektionen von H istam in. 
Die wiederholte Verabreichung von 10 y H istam in, zweimal täglich, führte bei 5  K a 
ninchen mit experimentellen Wunden am Rücken zu einer Störung u. Verzögerung des 
Vernarbungsprozesses. Die Ursache wird auf vasodilator. u. anaphylactoide Erschei
nungen zurückgeführt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 1223— 24. Dez. 1947. 
Lille, Fac. de med., Labor, d’anatom. pathol.) K u n z m a n n . 4569

François Moutier, K ann  die H istam intherapie einen gastrointestinalen Ulcus her
vorrufen? 2 Fälle mit Nervenentzündung, einer mit Heuschnupfen, erhielten Injek
tionen von 0,1 mg H istam in  (I). Nach 2— 4 Injektionen traten in allen Fällen heftige 
Schmerzen auf, es konnte röntgenolog. ein Ulcus nachgewiesen werden. Vf. vergleicht 
das Auftreten von Ulcus bei diesen Patienten mit dem experimentellen Ulcus, der bei 
Tierverss. durch Inclusion von mit I getränktem Bienenwachs hervorgerufen werden 
konnte. (Arch. Maladies Appareil digestif Maladies Nutrit. 36. 607— 10. Nov./Dez. 
1947.) D o s s m a n n . 4569

Floyd C. Mclntire, L. W. Roth und J. L. Shaw, Reinigung von H istam in zur biologi
schen Prüfung. Vff. berichten über eine neue Reinigungsmeth. für Histamin (I). Der 
wss. I-haltige Gewebsextrakt wird mit n-Butanol extrahiert, wobei sich bei hohem 
pH (12,5— 13) u. durch Zugabe wasserlösl. Salze (Na2SÖ4 u. Na3PÖ4 -H20) die Ver
teilung des I zwischen H20  u. Butanol stark zugunsten des Butanols verschiebt. I 
wird anschließend durch Baumwolle, die mit Na-Acetat u. Bernsteinsäureanhydrid in 
Eisessig vorbehandelt ist, abgefangen. Aus der Baumwolle wird es durch kleine Mengen 
von 0,4nHCl eluiert, das Eluat mit NaOH neutralisiert u. als isoton. Lsg. für biol. 
Zwecke verwendet. Die Meth. ergibt 77,4%  des originalen Gesamt-I, bei zweimaliger 
Butanolextraktion kann die Ausbeute auf 9 5%  gesteigert werden. (J. biol. Chemistry 
170. 537— 44. Okt. 1947. North Chicago, Abbott Res. Labors., Dep. of Biochem. and 
Pharmacol.) S t e g e m a n n . 4569

R. Coujard, Über eine Methode des histochemischen Nachweises histaminergischer 
Nerven. Histochem. Nachweis von Histamin mit einer Hg (II)-Nitratlsg., die unter 
Auftreten von nitrosen Gasen zu metall. Hg unter Bldg. eines Hg-Spiegels red. wird. 
Histidin u. Pilocarpin geben Fällungen, aber keinen Hg-Spiegel. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 141. 6 11— 13. Juni 1947.) L a n g e c k e r . 4569

Grâce M. Roth und Walter F. Kvale, Weitere Untersuchungen über den H istamintest 
auf Phäochromocytoma. An 200 Patienten mit Hypertension u. 5 anderen Patienten 
mit anderen klin. Erscheinungen wurde der Histamintest ausgeführt, ohne daß un
angenehme Wrkgg. auftraten. Bei vier Fällen von Phäochromocytom bewirkten 
Histamininjektionen die gleiche „Attacke“ , an der die Patienten litten. Der Histamin
test ist nicht gefährlich. (J. Lab. clin. Med. 32. 1510 . Dez. 1947. Rochester, Minn.)

K u n z m a n n . 4569
Ed. Frommei, A. Bischler und V. Bischler, Beiträge zur Untersuchung eines Depot- 

Acetylcholins. In Unterss. über die Wirksamkeit der Ölsäure u. stearinsauren Salze des 
Acetylcholins (I) zeigt sich, daß beide sowohl in wss. wie in öliger Lsg. keine längere 
u. quantitativ andere Wrkg. haben als I-Hydrochlorid in wss. Lösung. Öl ist also als 
Vehikelsubstanz nicht imstande, eine protrahierte Wrkg. hervorzurufen, obwohl es sich 
(im Gegensatz zum Hydrochlorid) um fettlösliche Salze des I handelt. (Schweiz, med. 
Wschr. 77. 378— 81. 29/3. 1947. Genève, Univ., Inst, de Pharmacol.)

K r o n e b e r g . 4 5 6 9
L. Boulet und M. A. Boulet, Wirkung von Acetylcholin auf das Herz und den Vagus 

des unter Baryum einwirkung stehenden Tieres. BaCb (II) vermindert die Empfindlichkeit 
des Froschherzens gegen Acetylcholin  (I). Beim Hunde stellt I die durch Ba-Wrkg. 
verloren gegangene Empfindlichkeit wieder her. Am nacheinander mit I u. II intra-
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venös behandelten Hund gibt eine starke Dosis K C l  dem Vagus seine Hemmwrkg. 
zurück. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 1226— 27. Dez. 1947. Lille, Fac. de 
med., Labor, de physiol.) K u n z m a n n . 4569

Inderjit Singh und Sunita Inderjit Singh, Die A rt der E inw irkung von Acetylcholin 
auj glatte M uskulatur. Es war vermutet, daß ein Weg, auf dem Pharmaca z. B. auf 
Muskeln einwirken können, darin besteht, daß sie die Permeabilität der Membran 
erhöhen u. dadurch das Eindringen von Ionen in die Zelle ermöglichen. Beim Frosch
magen entstehen bei einer K'-Konz., die eben eine schwache Kontraktion hervorruft, 
auf Zusatz von Acetylcholin keine Zuckungen, sondern eine ton. Kontraktion; ähnlich 
tritt bei Mytilusmuskulatur bei einer Ba"-Konz. der umgebenden Fl., die noch keine 
Kontraktion bewirkt, durch Adrenalin, Acetylcholin, elektr. Strom, durch Schlag eine 
Kontraktion auf. (Current Sei. 16. 159. Mai 1947. Karachi, Dow Med. Coll., Physiol. 
Labor.) L o h m a n n . 4569

C. Jelleff Carr und Frederick K. Bell, Die Pharmakologie einer neuen Reihe Cholin
salze. Acetyl-, Benzoyl-, Furoyl-, Thenoyl-, Nicotinyl-, Acetyl-/3-methylcholin u. 
Cholin selbst wurden in ihre Perchlorate übergeführt. Diese Verbb. sind beständige, 
nicht hygroskop., krist. Salze mit scharfem Schmelzpunkt. Die blutdrucksenkende 
Wrkg. dieser Verbb. (in äquimolekularen Konzz.) wurde mit der des Acetylcholin- 
chlorids, -bromids u. des Cholinchlorids verglichen. Dabei wurde gefunden, daß die 
blutdrucksenkende Wrkg. der Furoyl-, Thenoyl-, Benzoyl- u. Nicotinylverbb. nur 
Vsooo der Wrkg. des Acetyleholinchlorids (relative Wrkg. gleich 1 gesetzt) ausmacht. 
Die inaktivierende Wrkg. der Cholinesterase ist bei der Furoyl-, Thenoyl- u. Benzoyl- 
verb. nicht festzustellen, was von theoret. Interesse ist u. die Wichtigkeit einer spezif. 
Gruppierung in dieser Verbindungsklasse aufzeigt. Am isolierten uterinen Muskel
streifen der Ratte wurde gefunden, daß Acetylcholinperchlorat in äquimolekularer 
Konz, in der Wrkg. dem Acetylcholinchlorid nicht nachsteht. Die Furoyl-, Thenoyl- 
u. Benzoylperchlorate besitzen ungefähr nur 1/l0 der Wirksamkeit des Acetylcholin- 
chlorids. Cholinperchlorat gleicht dem Cholinchlorid, ist jedoch schwächer als das 
Cholinperchloratnitrat. Chloracetylcholinperchlorat ist Vioo so stark wie Acetylcholin
chlorid. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 91. 169— 73. Okt. 1947. Baltimore, Md., 
Univ.) P ö h l s . 4569

R. E. Shipley und 0 . M. Helmer, D ie Rolle der N ieren bei der M odifizierung der Re
aktion auf das „D auer-Pressor P rin zip “ . Bei Unterdrück im Gefäßsyst. oder bei 
Blutungen scheiden die Nieren eine Pressor-Substanz (I) aus. Im Gegensatz zu anderen 
biol. I wirkt sie lange Zeit auf die Aufrechterhaltung des Druckes ein, wenn sie Katzen 
intravenös injiziert wird, denen die Nieren entfernt worden waren. Dieser Effekt tritt 
nicht regelmäßig auf. Unteres, an Katzen ergaben, daß die Nieren unter n. Verh. 
einen Hemmstoff gegenüber dem Pressorfaktor ausscheiden. Nach der Entfernung der 
Nieren bleibt dieser Stoff zunächst noch im Körper, nimmt aber ab. E r wird ausge
schaltet durch wiederholtes Injizieren von Plasma, das das „Dauer-Element“  enthält. 
(Amer. J .  Physiol. 151. 606— 11 . 1/12 . 1947. Indianapolis, Ind., General Hosp., 
Labor, for Clin. Res.) L ü p n i t z . 4569

Jan Asplund, Einige vorläufige Versuche in  Zusammenhang m it der Wirkung von 
Prostaglandin auf Uterus und Tuben in  vivo. Sperma u. das in ihm enthaltene Prosta
glandin  haben eine stimulierende Wrkg. auf die Uterusmuskulatur in vivo; gleichzeitig 
wurde ein deutliches Absinken des Tonus in der abdominalen Tubenmündung beob
achtet. Beide Effekte sollen von Einfl. auf den Transport von Spermatozoen sein. 
(Acta physiol. scand. 13. 109— 14. 1947. Stockholm, Gynaecol. Clinic of the Karo- 
linska Sjukhuset.) G o e b e l . 4569

Georges Ungar, Biochemische und physiologische Untersuchungen über zwei von der
M ilz  erzeugte wirksame Stoffe. Nach Verss. von U n g a r  (Endocrinology 87. [1945.]
329) vermag die Milz unter dem Einfl. der Hypophyse u. der Nebennierenrinde einen 
wirksamen Stoff in den Kreislauf zu bringen, der krist. Splenin oder Splenin A (I) 
genannt wird u. aus der Milz extrahiert werden kann. Enzymat. Gewinnung von I 
in vitro: Man versetzt eine l% ig. Z-Ascorbinsäurelsg. (gepuffert bei pH 8) mit der 
äquivalenten Menge mit Aceton gefälltem Pulver von Ochsen-, Pferde- oder Hammel
milz u. hält die Mischung viele Tage bei 37— 38°. Anfangs steigt die in der Mischung 
entstandene Menge I logarithm. an, um am 20. Tage jäh abzufallen. I entsteht nicht, 
wenn die Milzsuspension gekocht wird oder kein 0 2 anwesend ist. —  Darst. von I: 
Man extrahiert die Mischung nach 20tägiger Incubation mit Chlf. bei niedriger Temp., 
wobei die Temp. der wss. Phase unter 50° liegen muß, schüttelt die etwas eingeengte 
Chlf.-Lsg. mehrmals mit N aH C 03- u. Na2C 0 3-Lsg., bringt die wss. Phase mit H2S 0 4 
auf pu 4,7, extrahiert die saure Lsg. nach 24 Std. mit Chlf. u. reinigt den Abdampf
rückstand mehrmals mit PAe., CH3OH u. Aceton. Das erhaltene I ist ein in W ., A.,
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Ae;, Chlf., schwerem PAe. u. Bzl. lösl., in leichtem PAe. u. kaltem Aceton unlösl. 
weißes Pulver, F . 40— 42°. In wss. Lsg. zersetzt sich I. Nach Mol.-Gew. 33 1  u. der 
Elementaranalyse kommt dem I die Formel C18H40O6 am nächsten. Wahrscheinlich 
besteht I aus einer langen, aliphat. Kette, in der 2 Atome 0  eine Lactonfunktion u. 
die anderen 3  O-Atome eine Esterbindung aufweisen. —  Splenin B  (II). Es ist ver
mutlich ident, mit dem von T r o l a n d  u . L e e  (J. Amer. med. Assoc. 1 1 1 .  [1938.] 221) 
beschriebenen Thrombocytopen. Es bildet sich bei der Einw. von Milz in vitro auf 
Meerschweinchenfutter in der Stärkefraktion. Unter denselben Voraussetzungen liefert 
Glykogen eine noch bessere Ausbeute. Die Darst. von II entspricht der von I, wobei 
man statt von Ascorbinsäure von Glykogen ausgeht. Die in der Mischung entstandene 
Menge II erreicht nach 13  Tagen ihren Höchstwert. Die ehem. Eigg. von II sind wenig 
bekannt. E s ist in Aceton lösl. u. hat keine Säureeigg., zum Unterschied von I. I findet 
sich nur in der Milz, aus der es in das Blut übertreten kann. II entsteht aus Glykogen 
in der Milz u. im Knochenmark u. ist unter n. Bedingungen im Blut nicht nachweisbar. 
I u. II haben entgegengesetzte pharmakol. Wrkgg. auf die Blutungszeit, die Capillar- 
permeabilität u. die Hämolyse. Ihre Grundwrkg. ist wahrscheinlich die, die sie auf die 
Verb. zwischen der Protease u. der Antiprotease des Blutes ausüben. Die Entstehung 
dieser die Inaktivierung der Diastase herbeiführenden Verb. wird durch I beschleunigt, 
durch II verzögert. Wenn II im Überschuß erzeugt wird u. in den Kreislauf übergeht, 
wirkt es wahrscheinlich beim Mechanismus gewisser patholog. Zustände, wie Purpura 
u. hämolyt. Icterus, mit. I, das unter dem Einfl. der Hypophyse u. der Nebennieren
rinde frei werden kann, spielt eine Rolle im Laufe des Syndroms allg. Adaptation, 
wobei es wahrscheinlich die Neutralisation der unter dem Einfl. verschied. Aggressionen 
freigemachten Protease beschleunigt u. so das Capilhfrendotliel schützt. (J. de Physiol. 
39. 219— 48. 1947. London, Hosp. Med. School.) W e s l y . 4569

Leonard Karel und Raymond E . Weston, Der Stickstoffgehalt von Schenkel-Arterien- 
und Venen-Blut anästhesierter Hunde, die durch langdauerndes Einatmen von 99,6% igem  
Sauerstoff stickstoffarm gemacht waren. Der im Blut gelöste Stickstoff ist von großem 
Einfl. auf die Ausbldg. der Höhenkrankheit u. der Luftembolie. Hier werden an 
Bastardhunden von 8— 21 kg Körpergew. nach intravenöser Verabreichung von 25 mg 
Na-Pentobarbital/kg entsprechende Verss. durchgeführt. Die Einatmung des 99,6%ig. 
Sauerstoffs erfolgte über eine in die Luftröhre eingeschobene Kanüle, wobei unter 
Benutzung eines Ausatmungsventils der Totraum möglichst klein gehalten wurde. Die 
Blutentnahme wurde unter Zusatz von Heparin nach 0, 10, 20, 30, 40, 60, 180, 300 u. 
360 Min. vorgenommen. Blutüberfüllung u. Oedem in der Lunge ließen sich durch 
gelegentliche Umlagerung der Tiere vermeiden. Der im Blut gelöste Stickstoff wurde 
nach E d w a r d s  u . Mitarbeitern (C. 1946. I .  2285) bestimmt. Für die Stickstoffgehh. 
des arteriellen Blutes konnten folgende Durchschnittswerte ermittelt werden: 1 ,1 1 ,  
0,28, 0,25, 0,22, 0,21, 0,21, 0,19, 0,16, 0,14 u. 0,12 Vol.-% . Die Daten für das venöse 
Blut lagen durchwegs höher: 1 ,12 , 0,45, 0,39, 0,34, 0,31, 0,27, 0,24, 0,20, 0,19 u. 0 ,15  
Vol.-%. Zwischen den beiden Reihen der Werte besteht folgende Beziehung: N2-Geh. 
des arteriellen Blutes =  c — c2/a (c =  N2.Geh. des venösen Blutes zur Zeit der Mes
sung; a =  N 2-Geh. des venösen Blutes bei Versuchsbeginn). (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  
71— 79. 1 / 1 1 .  1947. Edgewood Arsenal, Md., Med. Div., Toxicol. Sect.)

Z o p f e . 4 5 7 2
P.-H. Rossier und K. Wiesinger, Lungenfunktion und Säure-Basen-Gleichgewicht des 

Blutes. Vff. bestimmt, hauptsächlich bei Patienten mit chron. Nephritis, deren Nieren 
keine Regulationswirkgg. auf das Säure-Basengleichgew. des Körpers mehr ausüben 
können, im arteriellen Blut den pH-Wert, C 0 2-Vol.-% , C 0 2-Spannung u. 0 2-Sättigung in 
Prozent neben Spirometer- u. Lungenfunktionswerten (Min., Vol., Totraum u. ä.). Bei 
Säure- oder Basenbelastung versucht der menschliche Organismus zuerst, den n. pH-Wert 
auf Kosten der Atmung zu erhalten. Später erfolgt eine Kompromißlsg. unter Einstel
lung eines neuen Gleichgew. mit verändertem pH-Wert. Auf Grund der erhaltenen 
Werte wird je nach Lage der Fälle von kompensierter u. dekompensierter Acidose bzw. 
Alkalose gesprochen. (Schweiz, med. Wschr. 77. 55— 57. 1 1 / 1 .  1947. Zürich, Univ., 
med. Poliklinik.) M e i n e r . 4572

S. Rodbard Beziehungen zwischen Körpertemperatur und Blutzucker bei Kücken. 
Vf. fand eine direkte Beziehung zwischen Körpertemp. u. Blutzucker (bestimmt nach 
S o m o g y i). Die Vers.-Tiere wurden Tempp. zwischen 44° u. 22° ausgesetzt u. von je 
5 zu 5° Temp.-Änderung der Blutzucker gemessen. In der 1. Vers.-Reihe wurden die 
Tiere zuerst erwärmt u. dann abgekühlt, in der 2. umgekehrt. Beim Abkühlen sanken die 
Blutzuckerwerte ab bis auf 107 m g%, beim Erwärmen nahmen sie zu bis auf 209 m %  
(durchschnittlicher Normalwert 170 mg%). (Amer. J .  Physiol. 150. 67— 69. 1/7. 1947. 
Chicago, 111., Michael Reese Hosp.) F u h r m a n n . 4572
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R. Wolff, Uber die Adenosintriphosphorsäure im  B lu t des Kaninchens. Die Best.- 
Meth. der Adenosintriphosphorsäure (ATP) im Blut durch Hydrolyse des Filtrates nach 
der Trichloressigsäure-Fällung innerhalb 7 Min. ergibt durch das Vorhandensein P-hal- 
tiger Verbb. falsche Ergebnisse. Der mittlere Geh. an A T P  im Gesamtblut des Kanin
chens beträgt 3,73 mg P/100, der mittlere Geh. an anorgan. P  liegt bei 2,78 mg auf ^ 
100 cm3 Blut, der entsprechende Wert ist für die Erythrocyten 9,03 mg/100 cm3. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales. 141. 665— 67. Ju ni 1947.) B a e e t i c h .  4572

David H. Brown, Edward L. Bennett, George Holzman und Carl Niemann, Eine 
Untersuchung über die Isolierung einer Blutgruppe A-spezifischen Substanz aus Schweine- 
m agen-M ucin des Handels und über die Abtrennung von A -Substanz aus anderen natür
lichen Quellen. Prüfung des Wertes aller bisher beschriebenen Methoden u. einiger 
Abänderungen derselben zur Isolierung A-spezif. Substanzen aus Schweinemagenmucin. 
Keine der derart erhaltenen Fraktionen war mehr als 2— 4mal wirksamer in der Hem
mung der Isoagglutination oder 2— 3mal wirksamer in der Hämolysehemmung als eine 
zentrifugierte undialysierte Suspension des Originalmucins. Durch relativ kompli
zierte aber noch schonende Maßnahmen gelingt es, ein beim Hämolysetest um etwa 20%  
wirksameres Material zu gewinnen. Beobachtungen über die Isolierung von A-Substanz 
aus menschlichen Erythrocyten, Ovarialcystenflüssigkeit u. Schweinepepsin. (Arch. 
Biochemistry 13. 421— 36. 1947. Pasadena, Calif., Gates and Crellin Labor, of Chem.,
Inst, of Technol.) A l b e e t y . 4572

Martial Zermati und Robert Vargues, Die Alexinkonzentration des Blutes im  Ver
laufe von akuter M alaria. Die Unters, von 120 Malariafällen ergab: 1) Die Alexin(I)- 
Menge steht mit dem klin. Stadium in Beziehung. Bei bösartigem Dreitagefieber ist 
der Geh. anfangs n. u. vermindert sich etwa vom 10. Tage an, um stark abzufallen u. 
in 19 von 75 Fällen gleich null zu werden. In ernsten Fällen von Dreitagefieber, bes. 
von perniciösem Koma, ist die völlige I-Abwesenheit die Regel, u. das Koma ist tödlich, 
wogegen ein allmählicher Anstieg des I die Heilung ankündigt. Bei gutartigem Drei
tagefieber hängt der Kurvenverlauf davon ab, ob der Kranke sich im Stadium der Pri
märinfektion oder des Rückfalls befindet. Im ersten Fall steigt der I-Geh. bis zum
5. Tag an u. fällt vom 6. Tag; die spontane Heilung führt den Geh. auf den Anfangs
wert zurück. Beim Rückfall verläuft die I-Kurve umgekehrt zur Temp.-Kurve. Im 
Schüttelfroststadium fällt der Geh., erreicht den Mindestwert in der Phase des höchsten 
Fiebers u. wird nach dem Ende des Anfalls wieder normal. 2) Die Art des Plasmodiums 
spielt eine Rolle beim Sinken des I-Gehaltes, so bewirkt PI. vivax nur einen leichten 
Abfall, wogegen PI. falciparum stark hypoalexin. ist. 3) Es besteht eine gewisse Be
ziehung zwischen der Menge der Parasiten des peripheren Blutes u. der I-Konzentration.
4) Die I-Ämie u. die Proteidämie verlaufen parallel. 5) Die I-Ämie nimmt infolge der 
Behandlung wieder ihren n. Wert an, wozu einige Zeit, in der die Hämotozoen aus dem 
Blut verschwinden, nötig ist. Dazu genügen manchmal 3— 4 Tage; gewisse Kranke 
finden ihr I-Gleiehgewicht aber erst nach 18— 30 Tagen wieder. Durch Bluttransfusion 
u. wirksame Chininbehandlung wird die Rückkehr zum Normalzustand unterstützt.
Man darf aus den Vers.-Ergebnissen schließen, daß der Paludismus ebenso wie andere 
Blutparasitosen (Rückfallfieber, Trypanosomiasis) in die Gruppe der Hypoalexinaffekte 
auf Grund von 2 Vorgängen (Anfall von Alexingenese u. Fixierung in vivo) einzureihen 
ist. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 406— 07. April 1947. W e s l y .  4572 

Siegfried Niedermeier, Zum  Blutfarbstoffwechsel. Teil s auf Grund hypothet. Über
legungen teils nach Verss. an Patienten (i. v. Injektion von Bilirubin; Einführung von 
Rindergalle per Sonde in Magen oder Duodenum von Lebergeschädigten) wird für den 
Unterschied zwischen „direktem “  Serum- u. „ indirektem “  G alle-B ilirubin  deren Teil
chengröße verantwortlich gemacht; B ilirubin  u. B iliverd in  sollen im R E S  der Dünn
darmwand zu Urobilinogen reduziert werden u. als solches ins Pfortaderblut übertreten.
Das Überwiegen von Stereo- oder Urobilinogen im Harn soll mit Ernährungsfaktoren u. 
der Salzsäureprod. des Magens Zusammenhängen. (Ärztl. Forsch. 1 .  202— 03. 25/7.
1 9 4 7 .  Düsseldorf, Marienhospital.) G i b i a n . 4 5 7 2

C. Gardikas, J. E. Kench und J. F. Wilkinson, Serum bilirubin und die van den Bergh- 
Reaktion. Zugabe von fördernden Substanzen war ohne Einfl. auf die Proteinbindung 
von Bilirubin. Es wurde gefunden, daß das gebildete Azobilirubin in jedem Fall an 
Eiweiß gebunden ist. Enzymat. Verdauung von Bilirubin enthaltendem Serum oder 
von künstlichen Bilirubineiweißverbb. mit Papain oder Pepsin unter Optimumbedin
gungen änderte den indirekten Ablauf der Rk. des Bilirubins nicht. Außer den bekann
ten indirektes in direktes Bilirubin umwandelnden Stoffen (A., Aceton, Essigsäure, Cof
fein) wirkt auch eine Zugabe von 5 %  Pyridin zum Serum gleichartig, ohne Proteine zu 
fällen oder die Farbbldg. zu beeinträchtigen. Methanol, A., Propanol u. Isopropanol 
waren als fördernde Stoffe gleich wirksam. Höhere Alkohole wirkten schwächer. Im
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est,. Serum fand sich weder ein fördernder noch ein hemmender Faktor für die Reaktion,
natl . anoen°mmen, daß die indirekte Bilirubinrk. durch eine Vorstufe des Bilirubins 
Mull (vielleicht noch an ein Bruchstück des Hämoglobins gebunden) bedingt wird. Dafür
-Mût spricht, daß ein direkt reagierendes Serum durch milde Oxydation mit 0,3% ig. H20 2
lg in ein indirekt reagierendes verwandelt werden kann. (Nature [London] 159. 842. 21/6.
(O.h 1947. Manchester, Royal Infirmary, Dep. of Clin. Investigation and Res.)
457’ _ J u n k m a n n . 4572
ß, % Tr. Baumgärtel, Zum  Nachweis der biologischen Bilirubinderivate; Urobilinogen und
Alteil Stercobilinogen. Urobilinogen (I), Urobilin  (II), Stercobilinogen (III) u. Stercobilin (IV)
ntrnii geben alle sowohl die EmtLicHsche Aldehydrk. als auch die ScHLESiNGERsche Rk., sie
. ein, lassen sich jedoch durch ihr Verh. gegenüber FeCl3 in heißer 25% ig. HCl in alkoh. Lsg.
en®̂  unterscheiden. I u. II liefern dabei das rotviolette M esobiliviolin, das sich zu rotem
der Ha Mesobilirhodin vertieft. IV bildet bei dieser Rk. einen gelbbraunen Ferrikomplex. Mit
igalsei Chlf. lassen sich die 3 Farbstoffe extrahieren. Aus dem Chlf.-Extrakt geht die rote bzw.
f kta rotviolette Farbe der Rkk. auf I u. II in verd. NaOH über, während der Ferrikomplex
ehr,: von IV zerlegt wird, so daß das entstehende Fe(OH)3 die Chlf.-Schicht braun färbt. Auf
l-SÜJ diese Weise lassen sich I— IV nebeneinander nachweisen. Mit diesen Rkk. ließen sich
in. (| folgende Feststellungen treffen: B ilirubin  wird im Darm nach Ausscheidung durch die
.ofQe Galle zu III u. nicht zu I reduziert. I kommt nur, vermutlich infolge Diffusion, bei to-
ri.tj; talem Choledochusverschluß im Darm vor u. bedingt bei Luftzutritt das Nachdunkeln
«¡n|, achol. Stühle. Etwas III wird rückresorbiert u. erscheint im Harn. Bei hämolyt. Ikterus
¡ileE ohne Leberschaden erscheint nur III, bei Leberparenchymschaden I im Harn. Die
gefiele menschliche Galle enthält I aber nicht III, außerdem enthält sie M esobilirubin  (V) (Um-
)zii4  Wandlung von V in IV erst in der Galle). Die Umwandlung von B ilirubin  findet in der
[¡eleij Gallenblase u. nicht in den Gallengängen statt. Die Red. von Bilirubin zu I kommt bei

jeder Hyperbilirubinämie vor, sie findet auch in Hämatomen statt. Schließlich werden 
die Gründe für die direkte u. indirekte Bilirubinrk. besprochen. (Med. Klin. 42. 2 31— 33. 

Mj,| März 1947.) J u n k m a n n .  4572
¡hjj. Jean Roche und Roger Michel, Threoningehalt und Spezifitä t der Hämoglobine und

Hämocyanine. Der Threoningeh. von 16 Globinen -wurde nach W i n n i c k  bestimmt. Es 
Jiujj ergab sich Rind 4,87 u. 4,54, Hund 5,23 u. 5,53, Meerschweinchen 6,39, Pferd 3,90 u.

3,77, Mensch 5,05, 6,25 u. 5,09, Kaninchen 4,95 u. 4,72, Hammel 5,19, Schwein 2,60, 
3,10 u. 3,20, ferner Carcinus maenas 3,17 , Helix pomatia 3,63, Limulus polyphemus 3,21  

77 u. Sepia officinalis 3,26% . Im wechselnden Geh. bei den Säugern drückt sich die Art
spezifität des Hämoglobins aus. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 303— 05. März 

E  1947’> ,  .. J u n g .  4572
A. Dognon und L. Gougerot, Über die Abwesenheit der Schaumbildungsfähigkeit von 

7 Hämoglobin. Verwendung zur Reindarstellung. Hämoglobin (I) ist nicht nur ober-
flächenakt. wie andere Proteine, sondern gibt auch monomol. Filme, die eine große 

, 7 Haftfestigkeit zeigen u. prakt. unlöslich sind. Vff. untersuchen die Absorptionsbanden
im weißen Licht vor u. nach der Schäumung von I in einem Diffusions-Absorptiometer 

J]7 nach D o g n o n . Die Schäumungsverss. werden bei pH 7 in gepufferten oder nicht ge-
7 pufferten Lsgg. in einer App., die Abtrennung von Schaum u. Fl. zuläßt, vorgenommen.

7 Die nach Abtrennung des Schaumes übrig gebliebene Lsg. enthält fast reines I, auf alle
7 Fälle in einem reinerem Zustand, als man durch Auflsg. von krist. I erhält. (Bull. Soc.

77/ Chim. biol. 29. 702— 04. Juli-Sept. 1947. Paris, Univ., Inst, de Biol. Clin., Hop.
Cochin.) B a e r t ic h . 4572

Jean Cheymol und Robert Henry, D as Siuerstoffbindungsvermögen des Blutes bei 
u Kaninchen in  Abhängigkeit vom Alter. Tierexperimentelle Unterss. an Kaninchen ver-

; . schied. Alters zeigten einen konstanten Hämoglobingeh. bei allen Tieren. Das 0 2- oder
®  ; C02-Bindungsvermögen war abhängig vom Alter der Versuchstiere. Erythrocyten-

durchmesser u. -anzahl nahmen mit zunehmendem Alter ab. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 
81— 86. Jan./März 1947. Tenon, Centre d’études biol. de l’Hôp.) B a l z e r .  4572

E. Boeri und A. Vescia, Sauerstoffdissoziationskurve des Hämoglobins in verdünnten 
v'l  Blutlösungen. Mit zunehmender Verdünnung eines Bluthämolysats verschiebt sich die
%  02-Dissoziationskurve gegen geringe O,-Drucke. Der Verdünnungseffekt wird durch

0,002 mol. Jodacetat u. 0,03 mol. Malonat nicht verändert. 0,003 mol. 8-Oxychinolin 
führt zu einer Verdeutlichung der Sigmoidform der Kurve. Bei pH 6,1 zeigt ein Hämo- 

i® J; lysat der Verdünnung 1/8 eine etwas mehr gegen höhere Druckwerte verschobene Dis-
”7fi soziationskurve als rote Blutzellen. Bei pH 7,4 sind beide Kurven identisch. (Arch. int.
ê>o Physiol. 55. 153— 62. Dez. 1947. Neapel, Univ., Labor, de Physiol. et de Chim. Biol.)
e,ft J u n g . 4572
iw® L. Arvy und M. Gabe, Über die durch Thioharnstoff bei Albinoratten bestimmten
P0i Änderungen des Blutkörperwiderstands. Von 14 gleichaltrigen Albinoratten erhielten 11
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an ihrem 57. Lebenstag eine l% ig . CS(NH2)2-Lsg. an Stelle von Trinkwasser. Die täg
lich eingeführte Menge schwankte um 0,1 g/kg Lebendgewicht. Nach 44 Vers.-Tagen 
wurde nach dem Verf. von M a y  der Widerstand der Blutkörperchen bei den 1 1  Vers.-; 
u. den 3 Vergleichsratten bestimmt. Die Ergebnisse zeigen: In allen Fällen verursacht 
die Verabreichung von CS(NH2)2 eine klare Verminderung des minimalen Blutkörper
widerstandes; der maximale osmot. Widerstand wird bei einigen Exemplaren erhöht, 
bei anderen ist er normal. Diese Verminderung des Blutkörperwiderstandes geht einher 
mit einer progressiven Anämie u. einer deutlichen Milzhämosiderosis. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  22— 23. Jan. 1947. Paris, Sorbonne, Labor, d’anatomie
et d’histol. comparées.) W e s l y . 4573

J. N. Davidson, I. Leslie und J. C. White, D ie Nucleinsäureverteilung in  Knochen
markzellen. Vff. untersuchten durch Sternalpunktion gewonnenes rotes Knochenmark 
von gesunden u. kranken Personen mittels des histochem. Ribonuclease (I)-Testes nach 
B r ä c h e t  (Arch. de Biol. 53. [1942.] 207). Cytoplasma u. Nucleoli junger Zellen 
enthalten viel basophiles Material, das sich bei der Reifung vermindert. E s läßt sich 
durch I entfernen, was auf seinen Geh. an Ribonucleinsäure (II) hinweist. Granulocyt- 
Zellen enthalten weniger als crythrocytische. In hyperplast. Mark wurde eine Ver
mehrung an II gefunden. Die histochem. Befunde wurden durch ehem. Analysen auf 
II u. Desoxyribonucleinsäure (III) bestätigt. Die II- und III-Bestimmungen erfolgten 
nach S c h m id t  u . T a n n h a u s e r  (C. 1 9 4 6 . II. 479) mit 30— 60 mg Substanz, der Nuclein- 
säure-P wurde nach der Ultramikrometh. von B e r e n b l u m  u . C h a in ,  modifiziert durch 
D a v id s o n  u. W a y m o u th  (C. 1 9 4 4 .  I. 865), bestimmt. Bei 10 n. Personen wurden 
ziemlich starke Variationen gefunden. Bei vielen Blutdyscrasien, bes. schweren An
ämien, fanden Vff. eine Vermehrung an II u. III. Bei 5 verschied. Fällen erfolgte wäh
rend der Therapie eine allmähliche Abnahme an II u. III mit gleichzeitiger Normalisie
rung des histol. Bildes u. der Zellverteilung. (Biochem. J .  4 1 .  X X V I — X X V I I .  1947. 
London, St. Thomas Hosp., Med. School, Dep. of Biochem. u. Brit. Postgraduate Med. 
School, Dep. of Pathol.) N e c k e l .  4573

Wilson C. Grant und Walter S. Root, D ie Beziehung des Sauerstoffs im  B lut des 
Knochenmarks zur 'posthämorrhagischen Erythropoese. Für die Best. des 0 2-Geh. im 
Knochenmarkblut (KB) wurde eine Meth. zur Blutentnahme ohne Anäthesie aus dem 
Innern des roten Marks vom Humerus des Hundes u. anderer Labor.-Tiere entwickelt. 
Das entnommene Blut wurde in verschied. Zeitabständen während einer Periode ery- 
thropoet. Reizung durch Entzug von ca. 30 %  des Blutvol. aus der Femuralarterie auf
0 2-Geh. (1), -Kapazität (2) u. -Sättigung (3), Hämatokritwert, Zahl der roten Blut
körperchen, C 02-Geh. u. pH-Wert untersucht u. mit Blut aus der Jugularvene (VB) ver
glichen, mit dem außerdem noch die Zahl der Leuko- u. Reticulocyten u. das gesamte 
Blutvol. festgestellt wurde. Im K B  u. V B  nahmen die Zahlen für (1), (2) u. (3) nach 
dem Blutentzug zunächst ab, stiegen aber in den folgenden 3 Wochen als Zeichen ein
setzender Neubldg. roter Blutzellen wieder an. (3) u. die 0 2-Tension sanken nur bei 
Entnahme des Gesamtblutes in ein er Operation, kehrten aber nach 3— 5 Std. zur Norm 
zurück u. blieben dort während der Beobachtungszeit. Die vorübergehende Senkung 
dieser Werte wird vermieden bei gleicher erythropoet. Wrkg. durch successive Ent
nahme einer äquivalenten, der Verdünnung durch Gewebsfl. Rechnung tragenden Blut
menge in mehreren (6mal in 3) Tagen. Überlegungen über den Reizmechanismus u. die 
Blutregeneration schließen mit der Annahme, daß das Auftreten von posthämorrhag. 
Erythropoese bei n. 0 2-Druck nicht von einer Abnahme der Erythrocytenzahl abhängt, 
sondern in Beziehung steht zum Rückgang von (1) u. (2) des Blutes. (Amer. J .  Physiol. 
150. 618— 27. Okt. 1947. New York, Columbia Univ., Coll. of Physicians and Sur
geons, Dep. of Physiol.) S c h u l e n b u r g . 4573

R. Pautrizel und F. Tayeau, Regenerierung der Blutkörperchen und Antikörpertiter 
beim Kaninchen. Oft u. kräftig zur Ader gelassene Kaninchen weisen zunächst eine 
sehr deutliche Verminderung der Erythrocyten auf; eine Reinjektion der anfangs ent
zogenen Blutkörperchen ändert das Bild nicht. Später zeigen sich starke Unterschiede: 
Die Tiere, die eine Reinjektion erhalten haben, regenerieren die Blutkörper in 8, die 
anderen Tiere erst in 18 Tagen. Der in beiden Fällen festgestellte niedrigste Geh. an 
Erythrocyten zeigt, daß die reinjizierten Blutkörperchen wahrscheinlich zerstört, die 
Zers.-Stoffe aber anscheinend für die Bldg. neuer Blutkörperchen verwendet werden* 
Nach 50tägiger Behandlung werden bis dahin nur zur Ader gelassenen Tieren Erythro
cyten reinjiziert; andere Tiere, die bis dahin Reinjektionen erhielten, bleiben nach 
50 Tagen davon befreit. Im 1. Fall zeigt sich ein hoher Geh., im 2. Fall ein sehr starker 
Fall des Geh. an Erythrocyten. Später erreichen die Gehh. das n. Maß. Man kann 
annehmen, daß der Organismus im Falle der reinjizierten Blutkörperchen keine Vor
räte anzugreifen braucht, die auf diese Weise anderen Zwecken, bes. dem Aufbau der
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Antikörper, zugeführt werden können. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  306— 07. 
März 1947. Fac. de Méd. e t  de Pharmac., Labor, de Zool. et Parasitol. et Labor, de 
Chim . biol. e t  méd.) W e s l y . 4573

F. Tayeau und R. Pautrizel, D ie Regenerierung der Plasm abestandteile der K a n in 
chen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Reinjektion der Erythrocyten scheint von vorn herein 
keinen merklichen Einfl. auf die Regenerierung der Plasmaproteide zu haben. Die 
Kaninchen regenerieren mit erstaunlicher Geschwindigkeit die ihnen entzogenen Plas
maproteide. Wenn sich eine Hypoproteidämie einstellt, erscheint Hypercholesterin- 
ämie nicht zwangsläufig von Anfang an, bildet sich schließlich aber stets. Die Lipämie 
bleibt ungefähr konstant u. folgt der Cholesterinämie in ihren Veränderungen nicht. Je  
nach der Häufigkeit u. Stärke der ausgeführten Aderlässe zeigen die Sera Abweichungen
voneinander. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  308— 10. März 1947. W e s l y . 4 5 7 3 .

Jean-Louis Parrot und Manfred Gabe, Änderung des osmotischen Widerstandes der 
Erythrocyten durch einige den W iderstand der Capillaren erhöhende Stoffe. Vff. verwenden 
für ihre Unterss. deplasmatisierte Erythrocyten von Meerschweinchen. Das durch 
Sektion der Carotiden entnommene Blut wird mit einer isoton. Lsg. von Trinatrium- 
citrat aufgenommen. Die durch Zentrifugieren getrennten Erythrocyten werden 2mal 
mit physiol. Serum gewaschen. Der Widerstand der Blutkörper wird nach Ma y  (Thèse 
médecine, Paris 1945) gemessen. Der Grad der Hämolyse wird colorimetr. in %  der 
Gesamthämolyse bestimmt. Als Vgl. dienen verschied. Verdünnungen von Hämo
globin des gleichen Tieres. Die Unterss. erstrecken sich auf d-Catechin (I), Rutosid u. 
Äsculosid. Es zeigt sich, daß alle 3 Stoffe den osmot. Widerstand der Erythrocyten er
höhen. Am wirksamsten erweist sich dabei die geringste Konz, der 3 Stoffe. Rutosid 
läßt sich infolge seiner geringen Löslichkeit nur schwer mit den beiden anderen Stoffen 
vergleichen; es muß aber sehr wirksam sein, weil sehr geringe Mengen genügen, um den 
Verlauf der Hämolysekurve zu beeinflussen. Eine Menge von 25 y  (I) bewirkt ein stärkeres 
Anwachsen des Widerstandes als es 160 y  Äsculosid vermögen, was auf den starken 
Einfl. des I auf den Capillarwiderstand zurückzuführen ist. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 14 1 . 363— 64. April 1947. Hôp. Boucicaut, Labor, de physiol.) W e s l y . 4573  

P. Brocq und Th. Stephanopoli, Die Stoff wechselrolle der roten Blutkörperchen bei 
dem Wiederaufbau und der Erhaltung des Zellgewebes. Neue Ergebnisse der Hämatothera- 
pie. Die roten Blutkörperchen (RB) haben neben der Atmungs- auch eine Ernährungs
funktion; in diesem Sinne ist die phagocyt. Betätigung der interstitiellen, gefäßbenach
barten u. reticuloendothelialen Zellen aufzufassen. Der Geh. der R B  an Fe u. anderen 
wichtigen Aufbaustoffen stützt diese Auffassung. Sie wird bewiesen durch die beschleu
nigte Regenerierung aton. Wundgewebes, das mit R B  in Pulverform, die von allen 
anderen Blutelementen befreit waren, „gefüttert“  wurde. Bei der Eigenbluttherapie 
einer Thrombophlebitis wurde die Heilkraft des Gesamtblutes mit der der einzelnen 
R B verglichen, die frei von allen übrigen Blutbestandteilen in frischem isoton. Serum 
angewandt wurden. Die Wrkg. der R B  war der des Gesamtbluts überlegen. Im Hin
blick auf die biol. Wichtigkeit der durch diese Phagocytose angeregten Zellen bzw. 
ihrer Sekrete scheint man mit den beiden Methoden der Bluttherapie die essentiellen 
Vorgänge des Zellstoffwechsels zu reproduzieren. (Bull. Acad. nat. Méd. 1 3 1  ([3] 
1 1 1 . )  408— 10. 1947. S c h u l e n b u r g . 4573

Karl Meilinghoff, Untersuchungen über das Verhalten der Erythrocyten bei der R e
gulation des Chlorstoffwechsels. 14 gesunden Männern wurde 120 cm3 8 ,5%  NaCl-Lsg. 

“V intravenös in 15  Min. infundiert. Das Blut wurde bei einer Gruppe 7mal nach 10 Min.
aus der Vene entnommen, bei der anderen Gruppe 4mal innerhalb von 2 Stunden. 
Bestimmt wurde der Cl-Geh. des Plasmas u. des Vollblutes nach R u sz n ia k  u . das 
Erythrocytenvol. nach W in t b o b e . Nach der Formel von G ig l i wurde der Cl-Geh. der 

" Erythrocyten berechnet. Das Gesamteiweiß des Blutes wurde refraktometr. bestimmt.
Im Plasma steigt das CI sofort nach der Injektion stark an, fällt dann wieder, um nach 
i/2— 1 Std. wieder anzusteigen. Noch nach 2 Std. ist die Erhöhung nachweisbar. Ebenso 
verhält sich das Vollblut. Der Erythrocytenchlorgeh. steigt anfangs etwas, um dann 
unter den Ausgangswert zu fallen. Nach 2 Std. ist diese Senkung erheblich. Daraus 
folgt, daß die Hauptmenge des CI in die Gewebe abgegeben wird, ein andrer Teil in die 
Blutfl., während vermehrt aus den Geweben W. aufgenommen wird, was sich im Ab
fall des Hämatokritwertes u. des Bluteiweißes zeigt. CI tritt aus den Erythrocyten aus. 

lSi Erythrocytenchlor/Plasmachlor (Ambardscher Quotient) erniedrigt sich bis auf 0,2 (n.
0,48— 52). Dies ist also entgegen der früheren Auffassung auch bei Cl-Anreicherung im 

1 Gewebe möglich. Auch im Modellvers. in vitro zeigt sich bezüglich des Cl-Geh. der Ery-
s'!* throcyten das Gleiche. (Z. ges. inn. Med. Grenzgebiete 2. 743— 49. Dez. 1947. Göt-
IB(ii tingen, Univ., Med. Klinik.) M e y e r -D ö r in g . 4573

26*
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R. Fabre, C. Franck, G. Rougier und R. Ballanger, D er E influß  des K o b a lt(II)-  
chlorids auf die Menge der Erythrocyten. I. Sofortwirkungen: Bei Kaninchen erfolgt 
nach intraperitonealer Injektion einer Lsg. von 1,5  mg CoCl2 in 1 cm3 dest. W. je kg 
Tierkörper anschließend in Abständen von 10 zu 10 Min. die Zählung der Blutkörperchen. 
In 7, am gleichen Tier ausgeführten Verss. zeigt sich eine Vermehrung um 8Ö000 bis 
1000000 Erythrocyten innerhalb der auf die CoCl2-Injektion folgenden 10 Min. u. eine 
Abnahme bei den weiteren Zählungen, um nach 30 Min. den alten Wert zu erreichen. 
E s kann sich nicht um eine durch die Furcht des Tieres hervorgerufene Splenokontrak- 
tion durch Adrenalinentladung handeln, weil eine 2malige Injektion von dest. W. keine 
Veränderung der Zählungen bewirkt. Das CoCl2 verursacht folglich eine sofortige 
Jagd der Erythrocyten, wahrscheinlich infolge Splenokontraktion. Diese Eig. ist in 
Fällen von akuter Anämie des Menschen wegen der durch das Co hervorgerufenen, 
starken Hypotension nicht anwendbar. II. Entferntere Wirkungen: Im Verlaufe von 
mehr als 45 Tagen werden einem Kaninchen täglich 3 mg CoCl2 injiziert. Die Zahl 
der Erythrocyten steigt von 4200000 je mm3 auf über 4500000. Eine längere Co-Be- 
handlung ruft also eine leichte Vermehrung der Erythrocyten hervor, wahrscheinlich 
durch Einw. auf die die Hämatopoesis auslösenden Organe. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 141. 72— 73. Jan. 1947. Fac. de m e d ., Labor, de physiol.) W e s l y . 4573  

J. Malméjac, S. Cruck und G. Neverre, Über die durch die barometrische Depression 
hervorgerufene Hämolyse. Die Verss. werden an nicht anästhetisierten Hunden, die 
kein Trauma erlitten haben u. 3 bis 9 Std. im pneumat. Senkkasten verweilen, ausge
führt. Bei Drucken, die 8500 m Meereshöhe entsprechen, wird das Blut häufig hämo
lytisch. In einem Fall von Hämoglobinurie war das Plasma gefärbt, u. die Zahl der 
Erythrocyten hatte sich um rund 2000000 je mm3 vermindert; jedoch hatte sich der 
Blutkörperwiderstand nicht verändert. Die elektrophoret. Unters, des Plasmas zeigt, 
daß das dem ^-Globulin entsprechende Band sich beträchtlich verstärkt u. in 48 Std. 
wieder den Anfangswert annimmt, wonach die Hämolyse u. die Hämoglobinurie ver
schwinden. Dieser Vorgang scheint an die Ggw. von Zerstörungsstoffen der Erythro
cyten (Stroma oder Hämoglobin im Plasma) geknüpft zu sein. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 141. 392— 94. April 1947. Fac. de med., Labor, de physiol.)

W e s l y . 4573
Conrad Maier, Der Lysolecithintest bei hämolytischen A näm ien. Durch 24std. Incu

bation von menschlichem Serum bei 37°, folgende A.-Extraktion u. Ae.-Fällung nach 
Eindampfen läßt sich aus Serum Lysolecithin  gewinnen. Die Werte sind im allg. 
sehr konstant, nur bei konstitutioneller hämolyt. Anämie manchmal vermindert. Die 
Lysolecithinresistenz läßt sich in einer Verdünnungsreihe ermitteln, sie zeigte sich bei 
einer konstitutionellen hämolyt. Anämie vermindert, ebenso bei einer chron. Milz
venenthrombose. In einem Fall von schwerer subakuter erworbener hämolyt. Anämie 
war sie bei verminderter osmot. Resistenz gesteigert. Bei sek. hämolyt. Anämien ist 
sie dagegen normal. (Helv. med. Acta 14. 470— 74. Sept. 1947. Zürich, Med. Poli
klinik.) J u n g . 4573

J. Polonovski und M. Macheboeuf, H ämolyse durch Seifen m it aktivem  K ation . Die 
Hemmung der Hämolyse durch Seifen mit akt. Kation wurde untersucht. Serum
album in, Serum  oder Plasm a, Na-Oleat u. Salze der Gallensäure, endlich Lecithin  hemmten 
die Hämolyse in geringem Grade, während Cholesterin als tatsächlicher Hemmstoff der 
Hämolyse durch Seifen wie Sapam in  u. Zephirul wirkte. Der Wirkungsmechanismus 
wird kurz diskutiert. (Ann. Inst. Pasteur 73. 980— 86. Okt. 1947. Paris, Inst. Pasteur.)

W o l f g a n g  A l b r e c h t . 4573  
Paul S. Siegel, Irving E. Alexander und Helen L. Stuckey, Änderung des spezifischen 

Gewichts des B lutplasm as von Ratten während strengen Wasserentzugs. DD. des Blut
plasmas n. ernährter u. stark ausgedursteter Ratten wurden verglichen. Die Mittel
werte lagen bei 1,0262 bzw. 1,0308. Im Hinblick auf die durch die vorgenommene 
Anästhesie bewirkte Blutverdünnung ist der Unterschied als Minimalwert zu be
trachten. (Amer. J .  Physiol. 150. 729— 3 1. Okt. 1947. Alabama, Univ., Dep. of 
Psychol.) S c h u l e n b u r g . 4574

A. T. Miller jr., Neuberechnung der M ischungskurve von T-1824. (Vgl. C. 1947. E. 
775.) Nach Injektion des blauen Farbstoffs T -18 2 4  in die Blutbahn von Hunden 
wurden die Farbkonzz. im Plasma in Abhängigkeit von der Zeit bestimmt. Die Kurven 
lassen erkennen, daß die Mischung des Farbstoffs im Plasma in zwei Phasen verläuft. 
Phase I, die in 4— 6 Min. beendet ist, stellt die Mischung im zirkulierenden Plasma 
dar, Phase II, die 30— 50 Min. in Anspruch nimmt, die Mischung im nichtzirkulierenden 
Plasma. Bei unanaesthetisierten Hunden beträgt der Anteil des zirkulierenden Plasmas 
etwa 86%  des Totalvolumens. (Amer. J .  Physiol. 151. 234— 38. 1/11 . 1947. Chapel
Hill, N . C ., Univ., Dep. of Physiol.) E b e r l e . 4574
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A. Lutz, Denaturierung von Plasm a durch Formaldehyd. Nach mehrstd. Erwärmen 
des Plasmas vom Menschen oder Pferd mit 2— 2,5% „ 40%ig. HCHO unter Verschluß 
auf 37° bleibt die übliche, nach lstd. Erwärmen von citratstabilisiertem Plasma bei 
56° auftretende Fällung des Fibrinogens infolge Denaturierung aus. (Ann. Inst. Pasteur 
73. 87 88. Jan . 1947. Inst. Pasteur, Labor, de M. Dujarric de la Rivière.)

F i n d e i s e n . 4574
Shoiti Mori, Experimentelle Beiträge zur Wiederherstellung des Bluteiweißes sowie 

dessen kolloid-osmotischen Drucks. 1. Mitt. Beeinflussung der Wiederherstellung des 
Bluteiweißes sowie dessen kolloid-osmotischen Drucks nach Plasmaphäresis durch die 
Beschaffenheitsveränderung der m it Erythrocyten reinfundierten Flüssigkeiten. Nach 
Plasmaphäresis an Kaninchen kamen als isoton. Erythrocytenträger Serumsalz (Normo- 
sal)-Lsg. (I), 0,9%ig. NaCl-Lsg. (II), 4,5% ig. Glucoselsg. (III) u. 6%ig. Gummilsg.
(IV) zur Anwendung. I, II u. III wirken ziemlich im gleichen Sinn, nämlich schnelle 
Wiederherst. des Serumeiweißspiegels, aber verzögerten die Wiederherst. des koll.- 
osmot. Druckes; bei IV wird der Eiweißspiegel langsam regeneriert, dagegen nimmt 
der Druck zuerst sehr schnell zu, um später unter den Anfangswert zu sinken. (Tohoku 
J .  exp. Med. 49. 1 1 1 — 21. 17/10. 1947. Sendai, Tohoku Univ., Med. Klinik. [Orig.:
dtsch.]) _ F r ü h w a l d . 4574

Shoiti Mori, Experimentelle Beiträge zur Wiederherstellung des B luteiweißes sowie 
dessen kolloid-osmotischen Drucks. 2. Mitt. Beeinflussung der Wiederherstellung des 
Bluteiweißes sowie dessen kolloid-osmotischen Drucks nach Plasm aphäresis durch einige 
Sulfonam idpräparate. (1. vgl. vorst. Ref.) Wie Kaninchenverss. zeigen, wirken —  
gemessen an den obengenannten Kriterien sowie an der Abnahme des Hämoglobins 
u. des Körpergew. -—  am ungünstigsten Thesapol, besser A diplon , am besten Neo- 
Diseptal. Bzgl. der beiden ersteren besteht keine Übereinstimmung mit anderen Au
toren, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß diese die Toxizität der Mittel nur 
auf die letale Dosis für Mäuse hin prüften. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 12 3— 30. 17/10. 
1947. [Orig.: dtsch.]) F r ü h w a l d . 4574

Robert C. Murphy, Arnold G. Ware und Walter H. Seegers, Die Ac-globulinaktivität 
des Plasmas. Früher (C. 1947. 740) wurde gezeigt, daß das Plasma einen Faktor ent
hält, der die Einw. von Prothrombin  (I) u. Thromboplastin  beschleunigt. Vff. unter
suchen die Aktivität dieses Ac-Olobulins (II) in Plasmavorräten, da in der modernen 
Medizin häufig Plasma- u. Blutvorräte zum Einsatz kommen. Es wurde frei aus
fließendes Blut aus einer Stoßwunde des Hausrinds gesammelt, mit 1,85%  K-Oxalatlsg. 
im Verhältnis 7 : 1  versetzt, sofort zentrifugiert u. Hämatokrit- u. II-Messungen aus
geführt. Die Plasmaproben wurden dann im Kühlschrank bei 5° C ohne bes. Sterili
sationsmaßnahmen aufbewahrt. Aktivitätsmessungen zeigen, daß II bis 2 Wochen 
völlig stabil ist. Danach findet eine Abnahme der Aktivität statt u. nach 2 Monaten 
ist die Hälfte der Aktivität verschwunden; wobei allerdings andere Zersetzungen schon 
um sich gegriffen haben, wie am Geruch der Proben festgestellt wird. Eine Anreicherung 
von II (W a r n e r , B r in k h o u s  u . S m it h , C. 1936. I. 4454) kann sowohl mit gekühltem 

iIi als auch mit frischem Plasma durchgeführt werden. Angereicherte Präpp. sind jedoch
nur bei Vermischen mit Oxalatplasma (Rind) bis 3 Tage voll aktiv. Über 3 Tage

je; hinaus wurde nicht gemessen. B aC 03 absorbiert I aus Oxalatplasma, nicht jedoch II.
*  (Amer. J .  Physiol. 151. 338— 41. 1/12. 1947. Detroit, Mich., Wayne Univ., Coll. of
i» Med., Dep. of Physiol.) H e c k e r . 4574

R. Levine, W. Q. Wolfson und R. Lenel, Konzentration und Transport von wahrem  
fil Urat im P lasm a azotämischer Hühner. Bei n. Hühnern wurde die Konz, des Plasmas
jiß an gesamtem Ural (I) zu 5,8 m g% bestimmt, wovon 86%  auf wahres I entfielen, wie

nach Uricase-Meth. festgestellt wurde. Azotäm. Hühner zeigten Werte von 304 mg%  
Gesamturat, mit etwa 9 3%  wahrem I. Das harnsäureartige Chromogen ist bei diesen 

0  Hühnern ebenfalls erhöht, was auf den endogenen Ursprung hinweist. Der Transport
a lt erfolgt zum geringen Teil in echter Lsg. u. als proteingebundenes I ,  dagegen zu über
p 70%  als ultrafiltrierbares polymeres I. Das proteingebundene I scheint den Nieren-
jjll Glomerulus nicht zu passieren. (Amer. J .  Physiol. 151. 186— 91. 1/11. 1947. Chicago,
(jlj 111., Michael Reese Hosp., Res. Inst.) E b e r l e . 4574

Marcel Lelong, R. Joseph, A. Rossier und Hui, Die densimetrische Methode von 
P h illip s und van Slyke und die Untersuchung des Bluteiweißgehaltes. Vff. verwenden 
zur Best. des Gesamteiweißgeh. (I) im Blutplasma die Meth. von P h il l ip s  u . v a n  
S l y k e , wonach man 2,5 cm3 Blut mit 0 ,13 cm3 einer Lsg. von 3 g NH 4-Oxalat u. 2 g 

nbs K-Oxalat in 250 g W. zentrifugiert u. 1 Tropfen des entstandenen Plasmas mittels
eines Tropfenzählers in CuS04-Lsgg. verschied, bekannter DD. einfallen läßt. Aus der 
Tabelle von P h il l ip s  u . v a n  S l y k e  läßt sich danach der Geh. an Gesamtprotein er- 

m mitteln. Das Verf. wird angewendet auf das Blut n. Säuglinge u. solcher, die meist
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als Folge einer infektiösen Nasen-Ohrentziindung viel W. verloren haben u. deren 
W.-Mangel z. T. durch Injektionen von Glucose (5% ig.) bzw. NaCl (0,85%ig.) oder 
ÜAEROWscher K -Lsg. behoben worden war. Der I bei n. Säuglingen steigt mit dem 
Alter (20 Tage alt im Mittel 46,25, 24 Monate alt im Mittel 74,85 g/Liter). W.-Verlust 
infolge infektiöser Erkrankungen läßt den Geh. an I ansteigen. I steht hierbei im 
direkten Verhältnis zum Gewichtsverlust, ohne daß nervöse Störungen auftreten. 
(Arch. fran?. Pediatrie 4 .  328— 31. 1947. Paris, Höp. Saint-Vincent-de-Paul, Lehr
stuhl der Fürsorge für schwangere Frauen u. kleine Kinder.) G r a u .  4574

Jergen Bock, Serumprotein-Fraktionierung nach der Methode von Ilenriques und 
K lausen und m it Methanol. Im Vgl. an 20 Seren gab die Methanolfraktionierung nach 
P i l l e m e r  u. H u t c h i n s o n  (C. 1 9 4 6 .  II. 2397) um 0 ,13 %  höhere Werte (bei einem 
Fehlerbereich von 0,0425) als die Ammonsulfatfraktionierung nach H e n r i q u e s  u. 
K l a u s e n  (Biochem. Z. 2 5 4 .  [1932.] 414). Die kleine Differenz hat für die praktische 
Anwendung der Ammonsulfatmethode in der klin. Chemie keine Bedeutung. (Acta 
ehem. scand. 1 . 739— 43. Nord. Med. 3 5 .  1705— 07. 15/8. 1947. Kopenhagen, Medi- 
cinalco u. Hosp. ,,De Gamles B y “ , Biol.-chem. Labors.) G a b e l .  4574

J.-L. Delsal, Über eine fraktionierte Fällung der Proteide des Serum s durch Methylal.
1 . Mitt. P rin zip  der Methode und analytische Anwendung zur Trennung der Globuline 
von den Album inen im  Blutserum. Bei der Fällung der Eiweißkörper des Serums durch 
Aceton, A. oder Methanol mußten stets niedrige Tempp. angewandt werden; Methylal- 
Fällungen können bei n. Temp. vorgenommen werden. Die Meth. ist die gleiche wie 
bei den anderen Fällungsmitteln. Zur Trennung der Globuline (I) u. Albumine (II) 
werden in 5 cm3 Serum die I mittels 2,75 cm3 einer Mischung aus 4 Teilen Methylal 
u. 1 Teil Methanol gefällt. Der zentrifugierte Nd. wird mit der gleichen Mischung 
gewaschen u. die Lsg., die II enthält, nunmehr mit 10 cm3 der obigen Mischung gefällt; 
die Fällung ist vollständig. Vergleichswerte mit Ammoniumsulfat als Fällungsmittel 
zeigen gute Übereinstimmung. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 .  690— 94. Juli/Sept. 1947. 
Paris, Inst. Pasteur, Labor, de Chim. biol.) B a e r t i c h .  4574

J.-L. Delsal, D ie E inwirkung von D igitonosid und von ,,N a tig in “ auf die Phospho- 
am inolipoide. Analytische A nw endung: Bestimmung von freiem Cholesterin, Cholesterin
ester und L ipoid-Phosphor in  einer Probe. (Vgl. vorst. Ref.) Zur Abtrennung der 
Eiweißkörper u. Fette werden 0,2 cm3 Serum mit 5 cm3 einer 20% ig. Methylal-Lsg. 
in Methanol gefällt; nach Zentrifugieren wird das überschüssige Methylal bei niedriger 
Temp. verdampft u. die Fette in Chlf. gelöst; diese Lsg. dient zur Best. von freiem 
Cholesterin u. wird hierzu nach Eindampfen mit 5 cm3 einer gesätt. alkoh. Lsg. von 
,,N a tig in “  (Digitonosid) versetzt; der entstandene Nd. wird mit Ae. gewaschen (Cho
lesterinester) u. das vorhandene freie Cholesterin nach L ie b e r m a n n  colorimetr. be
stimmt. Die äther. Lsg. wird mit A. versetzt u. darauf mit PAe. die Ester entzogen; 
in der alkoh. Lsg. wird der Lipoid-P bestimmt. Es konnten folgende Werte im mensch
lichen Serum gefunden werden: Freies Cholesterin 0,44 g/1000, Cholesterinester 
1,50  g/1000, Gesamtcholesterin 2,03 g/1000, Lipoid-P 76 mg/1000. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 2 9 .  805— 07. Juli/Sept. 1947.) B a e r t i c h .  4574

J.-L. Delsal, D ie Verseifung der Cholesterinester und die Bestim m ung des Gesamt
cholesterins. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. verwandte für die Verss. eine Mischung von Choler 
esterin (I) u. von Cholesterinestern (II), die durch 5 %  sterinhaltige Körper verun
reinigt waren. Ohne Einw. auf I waren das Erhitzen mit 2nalkoh. KO H  während 
2 Std. oder von n Na-Äthylat während 1 Stunde. Nur die reinen II sind vollständig, 
u. zwar durch n/10 Na-Äthylat während 8 Std. in der Kälte verseifbar. Das nach 
dem Verseifen von II gewonnene I wird mit PAe. extrahiert u. colorimetr. bestimmt. 
Gleiche Werte erhält man durch Fällung mit N atig in  (Digitonosid). (Bull. Soc. Chim. 
biol. 2 9 .  808— 11 . Juli/Sept. 1947.) B a e r t i c h .  4574

M .-F. Jayle, P. Bernoulli und O. Judas, Verteilung der Glykoproteide in  normalen 
und pathologischen Seren. Unters, der Verteilung des an Proteide gebundenen Zuckers
im n. u. patholog. Blutserum. Die Fraktionierung des Serums erfolgte durch Zugabe
einer gesätt. K H 2P 0 4/K 2H P 0 4-Lsg. bei pH 6,5. In den verschied. Filtraten wird neben
einander der Protein-N nach K j e l d a h l  u . der Proteidzucker nach der von Vff. modi
fizierten H a g e d o r n -JENSEN-Meth. bestimmt. Den wahren Glykoproteid (I)-Geh. er
hält man durch Multiplizieren des bei einer Phosphatmolarität von 0— 3 ausgefällten 
Zuckers mit 10. Den „wirklichen Globulin (II)-Geh.“  u. den Geh. an „kristallisierbarem 
Albumin“  (III) erhält man durch Subtraktion des in diesen Fraktionen mitenthaltenen
I. Bei Erhöhung der Phosphatmolarität auf > 3  wurde das Vorhandensein freier 
Polysaccharide (Seromucoide) beobachtet. Die klin. Unterss. ergaben bei Gesunden 
ein konstantes Verhältnis von I I : III. Dieses varriierte jedoch sehr bei Patienten mit
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Leber- u. Nieren-Erkrankungen. (Bull. Soe. Chim. biol. 29. 2 1 1 — 17. Jan./März 1947. 
Paris, Eac. de Méd.) E b e n . 4574

K . 0 . Renkonen, Beobachtungen über das Serum  bei Gelbsucht. Unterss. über die 
Wrkg. von CI. welchîi-Kultur-Filtraten auf n. u. ikter. Sera. Es wurden Unterschiede 
zwischen n. u. ikter. Sera gefunden u. diese mit dem Thymol-Trübungstest bzw. mit 
dem Test nach M e u l e n g r a c h t  verglichen. Die einzelnen Ergebnisse sind in 2 Tabellen 
u. 2 Diagrammen aufgezeichnet. (Ann. Med. exp. Biol. fenn. 25. 155— 59. 1947. Hel
sinki, Univ., Dep. of Sero-Bacteriol.) H. S c h m it z . 4574

C.-B. Laurell und B. Ingelman, D as eisenbindende Protein des Schweineserums. Die 
Herst. u. die Eigg. des eisenbindenden Proteins (I) im Schweineserum werden beschrieben. 
Zur Gewinnung wird die reine (vor allem von Farbstoffen befreite) Serumlsg. mit aus
reichender Menge Ferrosalzlsg. versetzt, einer Ammoniumsulfatfällung, Dialyse, fraktio
nierter A.-Fällung u. erneuter Dialyse unterworfen. E s ergibt sich ein schön rot ge
färbter Nd. bzw. eine rote Lsg. des I, welche im gefrorenen Zustand ohne Änderung 
ihrer Eigg. aufbewahrt werden kann. Die Herst. wird durch Verfolgung der Färbung 
gelenkt. I wird weder durch 50% ig. Ammoniumsulfatlsg. noch durch gesätt. Na2S 0 4- 
Lsg. gefällt. I ist zweifellos ein Globulin. Bei der elektrophoret. Unters, erweist es sich 
als homogen. Der isoelektr. Punkt ist etwa bei pH 4,4 (extrapoliert). Bei der Ultra
zentrifugierung ergibt sich die Sedimentationskonstante s20 =  5,85. Es errechnet sich 
ein Mol.-Gew. von 88000; das Mol. ist ein Rotationsellipsoid von 170 Â Länge u. 35 Â 
Breite. Das Proteinmol. enthält 1 bis 2 Atome Eisen. (Acta ehem. scand. 1 .  770— 76. 
1947. Upsala, Swedlo Univ., Inst, of Biochem. and Phys. Chem. u. Lund, Univ., 
Rockefeller Labor.) O. L a n g . 4574

A. Bonot, Veränderungen in  der Zusammensetzung eines Cristalbuminniederschlags 
mit der Zusammensetzung der Mutterlauge in Gegenwart von Alkohol. Es wird der Geh. 
an Neutralsalz (I), freiem Protein (II) u. W. (III) in Cristalbumin-Ndd. (aus Pferde
serum) samt anhaftender Mutterlauge, zum anderen in der Mutterlauge selbst be
stimmt. Aus der graph. Darst. der Verhältnisse I u. II (im gewöhnlichen Meßbereich 
sich nicht schneidende Geraden) ergibt sich die direkte Abhängigkeit der Zus. des 
Nd. von der der Mutterlauge. Bei Zusatz von A. findet sich dieser im Nd. angereichert, 
u. zwar umso stärker, je höher die Salzkonz, der Mutterlauge ist. Der Proteinnd. 
stellt demnach keine abgeschlossene Phase von konstanter Zus. dar. Im Zusammen
hang damit wird das Verf. von N ic l o u x  zur Best. des an Proteine u. Gewebe gebundenen 
W. kritisiert, desgleichen die seit Co h n  entwickelten Vorstellungen von der Löslichkeit 
der Proteine in konz. Salzlösungen. Vf. bekräftigt die Annahme D u c l a u x ’, wonach 
krist. Protein eine Assoziation darstellt; die dafür in einer früheren Arbeit (Bull. Soc. 
Chim. biol. 27. [1945.] 296) angenommene asymm. „quasi-krist.“  Struktur wird im 
einzelnen erläutert. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 1043—-48. Okt./Dez. 1947. Strasbourg, 
Fac. de. Med., Inst, de Physiol.) H a n so n . 4574

Henriette Berger und Michel Macheboeuf, Untersuchungen über die Protein-Kupfer- 
Komplexe. 4. Mitt. Trennt das K upfer, wenn es sich m it Proteinen verbindet, die Lipoide  
ab, die m it diesen Proteinen verbunden waren? Eine Reihe ident. Proben von Pferde
serum wurde mittels Na2C 0 3 auf verschied. pH-Stufen (6— 13) gebracht, mit Cu-(OH)2 
(nach der Meth. von P e l l ig o t  [1867]) gesätt. u. mit Ae. die Lipoide  (I) extrahiert. 
Die Wägung des Rückstandes nach Verdampfen des Ae. ergab, daß die Verb. des Cu 
mit den Proteiden des Serums nicht die mit diesen liierten I in Freiheit setzt. (Ann. 
Inst. Pasteur 73. 879— 81. Sept. 1947.) B e n is c h k e . 4574

Henriette Berger und Michel Macheboeuf, Untersuchungen über die Protein-K upfer- 
Komplexe. 5. Mitt. Untersuchung über die p H- Veränderungen, die durch Hinzufügen 
von K upferhydroxyd zu einer Protein-Lösung hervorgerufen wurden. (4. vgl. vorst. Ref.) 
Eine Reihe gleicher Proben von Pferdeblut-Serum, das vorher einer langen Dialyse 
gegen W. mit 9 %  NaCl (um die Euglobuline in Lsg. zu halten) unterworfen war, wurde 
auf verschied. pH-Stufen durch Hinzufügen von Na2C 03 oder H2S 0 4 gebracht. Die 
Pn-Werte wurden elektrometr. mittels H-Elektrode gemessen. Es wurde C u{0H ), 
(I) nach P e l l ig o t  zugegeben u. nach 20 Std. der Überschuß von I durch Zentrifugieren 
eliminiert. Zur Messung der pH-Endwerte mußte wegen der Gift-Wrkg. des Cu auf die 
H-Elektrode eine Glas-Elektrode genommen werden. Die Verb. des I mit den Proteinen  
hat eine leicht saure Wrkg. auf die umgebende Flüssigkeit. (Ann. Inst. Pasteur 73. 
882— 84. Sept. 1947.) B e n is c h k e . 4574

Francis Tayeau und René Rolland, Das Adsorptionsvermögen der Proteine gegenüber 
Gallensalzen. E s wird versucht, das unterschiedliche Adsorptionsvermögen der Proteide 
gegenüber den Gallensalzen (I) im Serum Normaler (12— 30 mg/Liter Serum) aufzu
klären. Vff. gehen von der Annahme aus, daß die Menge der adsorbierten I durch ein 
Proteid eine Funktion seiner Oberflächenaktivität ist. Ist diese Oberfläche teilweise,
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wie bei den Serumproteiden ( =  Lipido- u. Glucoproteide), durch andere Substanzen 
besetzt, wird die Menge der adsorbierbaren I geringer. An Hand eingehender Verss. 
ließ sich feststellen, daß lipidfreies Serum gegenüber lipidhaltigem das 10- bis 50faehe 
mehr an I zu adsorbieren vermag. Bei Kranken mit durch Retention entstandenem, 
Ikterus wurden 2 verschied. Gruppen von Lipiden isoliert: 1.) mit Ae. extrahierbare, 
die im Serum Normaler fehlten, 2.) nicht mit Ae. extrahierbare u. an Proteide unter 
Bldg. von Lipoproteiden gebundene Lipide. E s wird angenommen, daß die I im Serum 
bei Cholämie das Bindeglied zwischen Proteiden u. Lipiden bilden. Dies würde die 
Instabilität des Lipoproteidsyst. im Serum Ikterus-Kranker erklären. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 2 9 . 108— 1 1 1 .  Jan./März 1947. Bordeaux.) E b e n . 4574

P. Blanquet und F. Tayeau, Über die Oberflächenspannung von Gemischen aus Serum  
und gallensauren Salzen. Zur Unters, der bzgl. der Grenzflächenaktivität puffernden 
Wrkg. des Serums gegenüber unter ikter. Erscheinungen auftretenden gallensauren 
Salzen wurde in 59 Verss. die Änderung der Oberflächenspannung von Na-Cholat bei 
steigender Serumkonz, gemessen. Es kamen n. u. lipoidfreie Pferdeseren zur An
wendung. Die Messungen erfolgten 48 Std. nach der Herst. der Mischungen, um un
liebsame Zeiteffekte zu eliminieren. —  Bei sehr geringen Serumkonzz. fiel die Ober
flächenspannung des reinen Na-Cholats stark ab, um bei weiterer Konzentrations
erhöhung unter gewisser Abhängigkeit vom pH wieder anzusteigen. Dann aber fiel sie 
bei lipoidfreiem Serum mit weiter steigender Serumkonz, stetig ab, während sie beim 
n. Serum etwa gleich blieb. Das deutet auf ein Pufferungsvermögen der Serumlipoide 
hin. Die physiolog.-patholog. Bedeutung dieser Erscheinung für ikter. Seren wird kurz 
besprochen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  757— 59. Ju li 1947. Bordeaux, 
Fac. de mc'd. et pharm., Labor, de chimie biol. et méd.) D. P e t e r s .  4574

F. Tayeau und J. Breton, Über die Existenz von Eiweiß-Fett-Kom ponenten. Wird 
Pferdeserum, das Fett-Eiweiß-Komponenten enthält, mit Pankreatin behandelt, so 
werden die Eiweißanteile zu Polypeptiden gespalten, während die mit Fett verknüpften 
Anteile von Eiweiß unbeeinflußt bleiben. Die auf diesem Wege erhaltenen Komplexe 
sind nicht mit Ae. extrahierbar. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  756— 57. Juli 
1947. Bordeaux, Fac. de méd. et de pharm., Labor, de chim. biol.) B a e r t i c h .  4574

René Hazard und Colette Bonamy, M it H ilfe des B lutserum s verglichene Hydrolyse 
des Novocains (Procains), einiger anderer Salze des p-Am inobenzoyldiäihylam inoäthyl- 
alkohols und anderer p-Aminobenzoesäure-Abkömmlinge. Das n. menschliche Serum 
hydrolysiert Novocain vollständig in 20-—30 Minuten. Um festzustellen, ob andere 
Salze dieses Esters durch Blutesterase die gleiche Zers, erleiden u. ob diese Esterase 
die p-Aminobenzoesäureester anderer Aminoalkohole mit derselben Geschwindigkeit 
angreift, werden jeweils 1 cm3 Blutserum mit 1 cm3 einer Lsg. von 1:10 0 0 0  der nach
stehenden Salze dieses Esters behandelt: Hydrochlorid (Procain, I), Hexanat (Dunacain), 
Citrat, Phenylpropionat, Phenylacetat u. Diäthylacetat. In 15  Min. entspricht die 
Hydrolyse etwa der, die das I erleidet ; in 30 Min. ist sie in allen Fällen vollständig. 
Die Salzart der Amingruppe der I-Base beeinflußt die Geschwindigkeit ihrer Hydrolyse 
nicht merklich. Mehrere durch Ersatz des Diäthylaminoäthylalkohols durch andere 
Aminoalkohole mit verzweigten Ketten oder einfache Alkohole gewonnene Verbb. 
werden gleichfalls der Einw. n. menschlicher Seren ausgesetzt; die Hydrolyse wird 
mit der durch I hervorgerufenen verglichen. Die Hydrolyse des Larocains stimmt mit 
der des I überein; die des Butellins erreicht in 2 1/t Std. 10 0 % ; die des Skurofomus 
ist in 24 Std. kaum vollständig; die des p-Aminobenzoesäureäthylesters erreicht in 
24 Std. 30 % . (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  278— 80. März 1947.)

W e s l y . 4574
Walter Seitz, Über die Fällung von Serum eiweiß durch T rypanblau und ihre diagno

stische Bedeutung. Sulfogruppen tragende Farbstoffe besitzen eiweißfällende Wrkg.; 
bes. das Trypanblau (I) fällt unter gewissen Bedingungen die Serumeiweißkörper. Es 
wurde eine Serumverdünnungsreihe als Standardmeth. entwickelt, die bei Seren 
mancher Krankheiten (Hypoproteinämie, Lebererkrankungen, Blutkrankheiten) bes. 
deutliche Abweichungen im dabei auftretenden Fällungsband im Vgl. zum Serum 
Normaler aufweist. Die Abweichungen waren weniger vom Globulin- als vom Albumin
geh. des Serums abhängig. Die mit I erhaltenen Fällungen zeigten Analogien zu den 
Ergebnissen der Takata-Rk. u. des WELTMANNschen Koagulationsbandes, aber keine 
Parallelen zu den Meßresultaten der Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit. (Z. 
ges. inn. Med. Grenzgebiete 2 .  234— 38. April 1947. Berlin, Charité, I. Med. Klinik.)

W. B r a n d t . 4574
F. Wuhrmann, Ch. Wunderly und W . Bubb, Z ur Prüfung der K ollo id-L abilitä t des 

menschlichen Blutserums in  der P raxis. Vergleichende Untersuchungen über Cadm ium-, 
Cephalin-, Thymol- und Takata-R eaktion . Die Cd- (I), Cephalin- (II), Thymol- (III)
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u. T akata-Rk. (IV) wurden auf ihre spezif. diagnost. Auswertbarkeit bei verschied- 
Krankheitsbildern u. -Phasen mit folgendem Ergebnis untersucht: I— IV sind unspezif- 
u. prüfen vor allem die von der Proteinzus. abhängige Serumlabilität. Unbeschadet 
des positiven Ausfalls bei Lebererkrankungen sind sie nicht leberspezifisch. I— III 
erweisen sich bei den verschiedensten Krankheitsgruppen als prakt. gleichwertig u. 
gleichempfindlich; bei einer großen Zahl untersuchter Sera waren sie in 2/3 aller Fälle 
positiv. IV ist weder leber- noch lebercirrhosespezif. u. fällt auch bei allen anderen 
Krankheitsgruppen gegen I— III deutlich ab. Bei Lebererkrankungen war sie nur in 
*/3, bei Lungentuberkulose in 1/4, bei allg. Entzündungen in 1/6 der Fälle positiv. I— III 
sind in Einzelfällen oft verschied, empfindlich. Prakt. genügt aber eine dieser Rkk., 
bes. bei Wiederholungen, vollauf. Hinsichtlich Einfachheit, Schnelligkeit der Durch
führung u. Haltbarkeit des mol.-dispersen Reagens bevorzugen Vff. I, die dieselbe 
Empfindlichkeit aufweist wie die teilweise kolloiddispersen Reagentien bei II— IV. 
(Schweiz, med. Wschr. 7 7 .  667— 70. 28/6. 1947. Zürich, Univ., Med. Klin.)

SC H U LE N B U R G . 4 5 7 4
C. H. Gray und Joanna Whidborne, Weitere Untersuchungen über die van den 

Bergh-Reaktion. Die Bldg. von Azobilirubin  (I) aus bilirubinhaltigen Körperfll. unter 
verschied. Bedingungen wird untersucht, ln Ggw. von Phosphatpuffern im Harn 
wurde in den Seren schnell I gebildet. Hohe Harnstoffkonz, beschleunigt die Bldg. 
von I. Unterschiede bei der Bilirubinbest, nach M a ll o y  u .  E v e l in  bzw. nach R a p p a - 
po et  u. E ic h h o r n  können auf verschied. pH-Weiten u. Harnstoffkonzz. beruhen. In 
Ggw. von Na-Citrat, Citronensäure, Coffein u. Harnstoff kann I schnell gebildet werden. 
Der Zusammenhang zwischen der Bldg. von I unter dem Einfl. verschied. Katalysatoren
u. den einzelnen Krankheiten wird besprochen. Die Ausdrücke direktes u. indirektes 
Bilirubin sollten verlassen werden, da kein Beweis für zwei Formen vorhanden ist. 
Der Ausdruck direkter-indirekter Quotient wird als Bezeichnung der direkten Reak
tionsausdehnung empfohlen. (Biochem. J .  4 1 .  155— 61. 1947. London, King’s Coll. 
Hosp., Biochem. Labor.) K u n z m a n n . 4574

Armand J. Quick, Is t die W irkung des Calciums bei der Blutgerinnung eine stöchio
metrische oder katalytische ? Auf Grund der Vers.-Ergebnisse kommt Vf. zu der Auf
fassung, daß stöchiometr. Ca-Mengen in Beziehung zur Thrombin(I)-Produktion stehen, 
denn wenn die Ca-Konz. im Plasma geringer als 0,00015 mol., selbst bei sehr hoher 
Thromboplastin-Konz., ist, wird nur wenig Prothrombin (II) in I umgewandelt. Die 
kleine umgewandelte I-Menge genügt, um das Fibrinogen zur Gerinnung zu bringen. 
Wäre die Ca-Wrkg. eine katalyt., so würde das gesamte II in I umgewandelt werden 
müssen. Das erfolgt nur bei einer Mindest-Ca-Konz. von 0,0012 molar. (Science [New 
York] 1 0 6 . 591. 12/12. 1947. Milwaukee, Wis., Marquette Univ., School of Med., 
Dep. of Biochem.) B r a t f i s c h .  4574

Pierre Fredericq, W irkungen verschiedener proteolytischer Bakterienenzyme auf die 
Blutgerinnung. Proteolyt. Bakterienenzyme werden in 3 Gruppen eingeteilt: 1. solche, 
welche die Blutgerinnung verhindern, indem sie Prothrombin (I) u. Fibrinogen (II) 
zerstören; 2. solche, die Oxalatplasma koagulieren, indem sie I aktivieren u. 3. solche, 
die Oxalatplasma durch direkte Einw. auf das II koagulieren. Die physiol. Blutgerin
nung dürfte zurückzuführen sein auf die Aktivierung zweier proteolyt. Fermente, 
deren Vorstufen im Plasma Tryptase u. Thrombin sind. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 
121— 22. Jan./März 1947. Liège.) G o e b e l . 4574

H. 0 . Bang und Poul Bechgaard, D ie H altbarkeit der Blutkörperchen im  koagula
tionsgehemmten Blut. Verglichen wurden Oxalat-, Citrat- u. Heparinblut. Die Best. 
der Erythrocytenzahl u. des Hämoglobins läßt sich ohne nennenswerten Fehler in 
Blut ausführen, das bis zu 24 Std. nach Entnahme aufbewahrt ist. Die Zahl der Leuko- 
cyten, bes. der segmentkernigen, nimmt jedoch wenige Std. nach Entnahme bedeutend 
ab. (Nord. Med. 3 5 . 1749— 50. 22/8. 1947. Kopenhagen.) G a b e l . 4574

J. P. Soulier und J. Gueguen, Die H ypoprothrom binäm ie-W irkung von Phenylindan- 
dion bei dem Kaninchen. D ie Anwendung beim Menschen. Die Verss. der Vff. zeigten, 
daß eine ausgesprochene Antivitamin K-Wrkg. bei Phenylindandion  besteht. Die beob
achteten Nebenwrkgg. sind: Trockenheit des Mundes, Polydipsie, Polyurie, mit
unter auch Tachycardie. Die Erscheinungen, die den Kranken nicht stark beunruhigen, 
treten nach 24 Std. auf u. dauern einige Tage. Der Spielraum im Hinblick auf die 
Toxizität ist größer als bei dem ähnlich wirkenden Dicumarol, wie auch die Wrkg. 
schneller einsetzt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1007— 11. Okt. 1947. Paris, 
Centre nat. de la Transfusion sanguine.) B a e r t i c h .  4574

Mihäly Gerendäs und Läszlö Löränd, Hämophilenblutgerinnung und Plasm akinin. 
Nach L a k i  wird die Thrombinbldg. bzw. die Blutgerinnung durch die Thrombokinase 
in Gang gesetzt, für die autokatalyt. Thrombinbldg. ist dagegen das kinaseähnliche
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Plasmakinin verantwortlich, das gleichzeitig mit dem Thrombin entsteht oder aktiviert 
wird. Die Gerinnungsverzögerung des Hämophilenbluts ist auf den Wegfall der auto- 
katalyt. Thrombinbldg. zurückzuführen, wobei nach L a k i  die Frage offen bleibt, o b  
unter dem Plasmakininmangel ein Fehlen der Prokinase oder des aktivierenden Fak
tors zu verstehen ist. Die Unterss. der Vff. sprechen dafür, daß im Hämophilenblut 
die Plasmakinase vorhanden ist, der aktivierende Faktor aber fehlt. (Arch. biol. 
hungarica [2] 1 7 .  330— 36. 1947. Tihany am Balaton, Ungar. Biol. Forschungsinst, 
und Budapest, Univ., Biochem. Inst.) W. B r a n d t .  4574

John S. Lawrence und Charles G. Craddock jr., H äm ophilie : Der M echanismus der 
B ildung und W irkung eines bei zwei Fällen gefundenen Anticoagulans. Zusammenfassung 
der teilweise schon veröffentlichten Untersuchungsergebnisse bei zwei Hämophilen. 
(Science [New York] 1 0 6 .  473— 74. 14 /11. 1947. Rochester, Univ., School of Med. 
and Dent., Dep. of Med., and Strong Mem. and Municipal Hosp., Med. Clinic.)

J tjnkmann. 4574
Eugene C. Loomis, Charles George jr. und Albert Ryder, F ibrinolysin: Nomenklatur, 

E inheit, Bestim m ung, Darstellung und Eigenschaften. F ibrinolysin  (I) ist das aktivierte 
lyt. Prinzip aus Serum oder Plasma. P rofibrinolysin  (II) ist die inakt. Form oder 
eine Vorstufe von I. Es ist wahrscheinlich ident, mit dem Prothrombin Thrombin- 
E n zym  bei der Koagulation. Streptokinase  (III) ist das durch einige hämolyt. Strepto
kokken erzeugte Toxin. A ntifibrinolysin , im Plasma u. Serum enthalten, blockiert 
die Wrkg. von I auf Fibrin  oder Fibrinogen. A ntiprofibrinolysin , ebenfalls in Plasma
u. Serum enthalten, blockiert die Umwandlung von II in I. Antistreptokinase, Bestand
teil des Plasmas u. Serums inhibiert III. Die Einheit für I wird definiert u. eine Be- 
stimmungsmeth. dafür angegeben. Die Darst., die Vergleichung verschied. Präpp. u. 
die Eigg. des I werden beschrieben. (Arch. Biochemistry 1 2 .  1— 5. 1947. Detroit, 
Mich., Parke, Davis and Comp.) L o c h .  4574

Kurt Nikolai von Kaulla, Betrachtungen zur postnarkotischen Fibrinolyse. Im 
Rahmen von Arbeiten zur Thrombosebekämpfung wurde die postoperative fibrinolyt. 
Wrkg. des Blutes in vitro reproduziert u. festgestellt, daß unmittelbar nach Operationen 
Lysis ein tritt, die mehrere Std. bestehen bleibt; sie ist unabhängig von der Narkose
art u. zeigt sich am häufigsten bei Lokalanästhesie, so daß man neben ätiolog. noch 
nicht völlig geklärten körperlichen Vorgängen die Narkose als auslösenden Faktor 
ansehen u. von einer postnarkot. F ibrinolyse  sprechen kann. Es handelt sich dabei 
um eine Kombination enzymat. u. physikal. ehem. Vorgänge. Das Ferment wird 
durch 10-3 mol. Monojodessigsäure gehemmt, ist aber bis 56° thermostabil. Bei der 
Koagulation des Fibrins werden zweifellos Fermente absorbiert u. zwar steigend mit 
wachsender Oberfläche bzw. mit steigender Verdünnung des Plasmas bis zu einem 
Optimum (1 :9  bis 1 : 1 9  beim Menschen); darüber hinaus läßt die lyt. Kraft wieder 
nach. Es scheint, daß die Narkotica durch ihre Affinität zu den Lipoiden wirken; 
Novocain u. subcutane NaCl-Injektionen, die zu einer Erhöhung des Phosphatid- 
spiegels führen, steigern die Lysis offenbar durch Verstärkung der Adsorption auf 
Grund der bekannten Oberflächenwrkg. der Phosphatide. Als eigentliche Ursache der 
Fibrinolyse wird ein der Tryptase  des Blutes nahestehendes Ferment angesehen, das 
n. durch einen Inhibitor in inakt. Zustand gehalten wird. Die genauere Kenntnis 
aller Eigg. dieses Ferments wird für die Thromboemboliebekämpfung von Bedeutung 
sein. (Schweiz, med. Wschr. 7 7 .  3 1 3 — 16. 8/3. 1947. Freiburg i. Br., Chirurg. Klinik 
der Univ.) S c h u l e n b u k g .  4574

M. Mason Guest, Arnold G. Ware und Walter H. Seegers, Eine quantitative Unter
suchung von A ntifibrin o lysin  in  H ühnerplasm a: Zunahme der Antifibrinolysin-W irksam - 
keit während Pteroylglutaminsäuremangels. Die aus bisher vorliegenden Unterss. sich 
ergebende Kenntnis über Vork., Bldg. u. Wirksamkeit dieses Enzyms wird kurz ge
kennzeichnet. Die Darst. von Imidazolpuffer, Fibrinogen- u. standardisierter F i
brinolysin (I)-Lsg. sowie die Feststellung der I-E . wird beschrieben. Es wurde fest
gestellt, daß bei Auflösung von Fibrin (II)-Gerinnsel der log. der benötigten Zeit um
gekehrt proportional dem log der I-Konz. ist. Die Zeit der Auflösung wird auch durch 
die Menge des Il-Substrats beeinflußt. Größere II-Konzz. benötigen längere Auf
lösungszeiten u. diese Beziehung ist eine geradlinige Funktion. Bei Inaktivierung von 
I mit wenig Antifibrinolysin (III) kommt die Inaktivierungs-Rk. in <  10 Min. zu einem 
Gleichgewicht, wobei akt. I verbleibt. Die Differenz zwischen ursprünglichem I u. 
dessen Konz, beim Gleichgewicht ist ein quantitativer Maßstab für die III-Wirksam- 
keit. So wurde festgestellt, daß bei makrocyt. Anämie des Huhnes (infolge Mangels 
an Pteroylglutaminsäure) eine Zunahme der III-Wirksamkeit im Plasma auftritt. 
Durch Zufuhr dieses Wirkstoffes wird die Ill-Zunahme beseitigt. A u f die prakt. Be
deutung dieser Best. als Ergebnis vorläufiger Unterss. beim Menschen wird hinge-
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wiesen. (Amer. J .  Physiol. 150. 661— 69. Okt. 1947. Detroit, Univ., Coll. of Med., 
Dep. of Physiol.) S c h w a ib o l d . 4574

W. K. Rieben, Eine neue Methode zur quantitativen, in  2 Phasen erfolgenden Pro
thrombin-Bestimmung im  Plasm a. (Vgl. C. 1948. II. 867.) Es wird eine Zweiphasen- 
meth. zur quantitativen Best. des Plasmaprothrombins (I) beschrieben. Sie unter
scheidet sich von der Meth. von W a r n e r  (W a r n e r  u . Mitarbeiter, Amer. J .  Physiol. 1 14 .  
[1939.] 667) durch geringeren Zeitaufwand u. erhöhte Genauigkeit. E s erfolgt zu
nächst Umwandlung des I in Thrombin (II) durch Zugabe einer Thromboplastin/CaCl2- 
Mischung zu dem mit Oxalat verd. u. mit Veronalpuffer versetzten Plasma u. Stehen
lassen des Rk.-Gemisches im W .-Bad bei 23— 25°. Am günstigsten erwies sich eine 
Plasma/Oxalat-Verdünnung von 1/50. Hierbei lag die Prothrombinzeit für n. Plasma 
zwischen 24— 40 Sekunden. Im 2. Teil der Meth. wird zu einem aliquoten Teil der 
aktivierten Mischung Fibrinogen zugegeben u. die II-Aktivität gemessen, die darge
stellt wird durch die für die Bldg. des Fibrinklümpchens notwendige Zeit (Mittelwert 
aus 3 Parallelbestimmungen). Die I-Aktivität eines unbekannten Plasmas erhalten 
Vff. durch Division der mittleren I-Zeit von 6 n. Plasmaproben durch die I-Zeit des 
unbekannten Plasmas u. Umrechnung in Prozent. Der mittlere relative Fehler beträgt 
für diese Meth. ±1,75% . Das pH-Optimum für die I-Aktivität lag bei 7,6. (Bull. Soc. 
Chim. biol. 29. 111— 2 1. Jan./März 1947. New York, Hosp., Dep. Chim. et Zürich, 
Univ., Inst. Chim.) E b e n . 4574

Björn Ingelman, E in  Inulinschwefelsäureester m it antikoagulierender Wirkung. Der 
von Vf. aus In u lin  u. Chlorsulfonsäure in Pyridin hergestellte Inulinschwefelsäureester 
besitzt starke antikoagulierende Wrkg. (in vivo  die doppelte des H eparins), kann aber 
wegen seiner Toxizität nicht für intravenöse Injektionen verwendet werden. —  Vf. 
nimmt generell an, daß untox. Heparmersatzstoffe kaum durch einfache Sulfonierung 
gewöhnlicher Polysaccharide erhalten werden können. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., 
Ser. B. 24 B. Nr. 5. 1— 4. 1947. Uppsala, Univ., Inst, of Physical Chem.)

M a r g a r e t e  V e l d e r . 4574 
L. A. Nalefski und George V. LeRoy, Dicumarol bei experimentellem M yocardial- 

infarkt. Bei Hunden hat die Dicumaroltherapie keinen erkennbaren Einfl. auf die 
Heilung von experimentellem Myocardinfarkt. (J. Lab. clin. Med. 32. 1417. Nov. 
1947. Chicago.) K u n z m a n n . 4574

F. L. Munro und A. M. Lupton, Der E influß der Dicumarolbehandlung auf die Hirn- 
thrombokinaseaktivität von Kaninchen, Ratten und Hunden. Ein Vgl. zwischen der 
Hirnthrombokinaseaktivität von n. u. dicumarolbehandelten Kaninchen, Ratten u. 
Hunden zeigt, daß durch die Behandlung mit Dicumarol die Himthrombokinase von 
Kaninchen an Aktivität abnimmt, während bei Hunden u. Ratten keinerlei Änderungen 
auftreten. Technik: Die Tiere werden 3 Tage lang mit Dicumarol vorbehandelt, die 
Kaninchen in einer Dosierung von 10 mg/kg, ebenso die Hunde. Die Ratten erhalten 
6 mg pro Tier. Das sorgfältig von Gehirnhäuten u. Gefäßen gesäuberte Gehirn wird 
im Mörser zerrieben u. mit Aceton getrocknet, danach eine Kochsalzsuspension nach 
Q u ic k  (Amer. J .  clin. Pathol. 15 . [1945.] 560) hergestellt u. dazu das gleiche Vol. einer 
0,025 mol. Calciumchloridlsg. gegeben. Zu 0,2 cm3 dieser Mischung werden 0,1 cm3 
Fibrinogen u. 0,1 cm3 Plasma hinzugefügt. Die Unterss. finden am unverdünnten 
Plasma, am 1 :6  verdünnten Plasma u. am dicumarolbehandelten, unverdünnten 
Plasma statt. Die Ergebnisse sprechen für eine artspezif. Wrkg. des Dicumarols auf 
die Himthrombokinase. (Arch. Biochemistry 15 . 245— 50. 1947. Philadelphia, Pa., 
Charlotte Drake Cardeza Foundation, Dep. of Med., and the Dep. of Pharmacol., 
Jefferson, Med. Coll. and Hospital.) J .  J ü r g e n s . 4574

E. J. Mackowiak und R. D. Barnard, Vergleich der Neutralisationswirkung einiger 
Stoffe gegenüber H eparin  in  vitro. Menschliches Globin hemmt H eparin  (I) nur sehr 
langsam, vollkommene Hemmung wird erst innerhalb 12 Std. erreicht. Zur Neutrali
sation von 2 m g% I sind 400 mg% Globin notwendig; eine solche Konz, ließe sich 
zwar klin. erreichen, eine Anwendung des Globins ist aber wegen der langsamen Wrkg. 
nicht günstig. H äm atoxylin  wie Lactose in fester Phase hemmen ebenfalls I ; günstiger, 
ja klin. brauchbar, erscheint aber Toluidin blau, mit welchem in vitro bis 100 mg%  
I inaktiviert werden können. (J. Amer. pharmac. Assoc., sei. Edit. 36. 383— 84. Dez. 
1947.) J u n g . 4574

Thomas W. Parkin und Walter F. Kvale, Neutralisation von H eparin m it Protam in  
(Salm in). In vitro neutralisiert 1,5 mg Salm in  (I) 1,0 mg H eparin  (II). Bei Tierverss. 
neutralisiert intravenöses I intravenöses II. Beim Menschen ändern 40— 50 mg I 
innerhalb 5 Min. eine durch II veränderte Koagulationszeit auf n. Höhe. Tox. Wrkgg. 
wurden bei I nicht beobachtet. 40— 50 mg I neutralisieren die Wrkg. von 50 mg II.
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I muß langsam injiziert werden. (J. Lab. clin. Med. 32. 1396. Nov. 1947. Rochester, 
Minn.) _ K u n z m a n n . 4574

J. Richard R. Bobb und Harold D. Green, W irkung von H eparin  auf ischämische 
Kompressionsschocks. 2,5 mg H eparin  (I) in NaCl-Lsg. wurden intravenös in Hunde 
injiziert, darauf halbstündlich 9 mal je 0,5 mg/kg Körpergew., so daß das Blut nicht 
koagulierbar war. Gegenüber n. Hunden zeigten die heparinisierten Tiere keinen Unter
schied hinsichtlich der Stärke eines Schocks durch 6std. ischäm. Kompression der 
hinteren Extremitäten u. hinsichtlich der Dauer des Überlebens dieses Schocks. Diese 
Dauer war bei niederer Zimmertemp. etwas größer als bei höherer Zimmertemp. bei 
gleichem Krankheitsbefund nach der Autopsie. Die z. T. bedeutenden Schwankungen 
der einzelnen Versuchsergebnisse wurden durch mathemat. Ansatz als statist. un
wesentlich erkannt. (Amer. J .  Physiol. 150 . 697— 99. 1/10. 1947. Winston-Salem, 
N. C., Wake Forest Coll., IJowman Gray School of Med., Dep. of Physiol. and Phar- 
macol.) d u  M o n t . 4574

Harry J. Greene und Leo Loewe, D ie therapeutische Verwendung von H eparin -P itk in - 
M enstruum  als Gerinnungshemmungsmittel bei thromboembolischen K om plikationen im 
Wochenbett und in  der Frauenheilkunde. Die Erfahrungen an 53 Patientinnen mit throm- 
boembol. Komplikationen rechtfertigen die Anwendung des H eparins  in subcutaner 
Applikation mit Pitkin-M enstruum . (Amer. J .  Obstetr. Gynecol. 54. 958— 69. Dez. 
1947. Brooklyn, Jewish Hosp., Dep. of Gynecol.) J u n g . 4574

D. Quivy, Anpassung der photometrischen an die biologische Bestimmungsmethode 
von H eparin. Durch Transformierung der Zeit-Durchlässigkeitskurve in ein lineares 
Thrombogramm  ist es möglich, aus letzterem die gerinnungshemmende Wrkg. eines 
H eparin  (I)-Präp. durch Vgl. der hiermit hervorgerufenen mittleren Gerinnungsdauer 
mit den durch Zusatz bekannter I-Mengen zum gleichen Plasma bedingten Koagu
lationszeiten zu ermitteln. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  608— 1 1 .  Juni 1947. 
École pratique des Hautes-Études, Labor, de physiol. pathol.) K . M a ie r . 4574

D. Quivy, Bemerkungen zum Vorschlag der biologischen Bestim m ung des Heparins 
m ittels Photometrie. (Vgl. vorst. Ref.) Nach den vom Vf. durchgeführten Unterss. 
ist die photometr. Best. für Heparin nur geeignet, wenn geringe Dosen (4 y) vor
liegen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  974— 76. Okt. 1947. École pratique 
des Hautes-Études, Labor, de physiol. pathol.) B a e r t ic h . 4574

Horia Slobozianu, Clauden bei der Behandlung von Cephalhämatomen. Zur Behand
lung großer Cephalhämatome, die bis zum 10. Tage nach der Geburt keine Rückbildungs
tendenz zeigen, werden bis zu 10 cm3 Clauden, meist nach vorheriger Punktion u. 
Entleerung, in die Hämatomhöhle injiziert. (Schweiz, med. Wschr. 77. 12 5 1. 29/11. 
1947. Bucarest, Clin. Obstétricale.) A l b e r t y . 4574

J. Lederer und P. Mannes, D ie Resorption des als Aerosol applizierten Eisens. Vgl. 
der nach Inhalation einer l% ig . F e S 0 4-Lsg. u. einer l% ig . Lsg. des Fe(III)-Deriv. des 
Aa-Salzes der <x.y-D ioxy-ß .ß-dimethylbuttersäure gemessenen Eisenplasmaspiegel mit 
den Ausgangswerten bewies, daß lediglich Fe(II)-, nicht aber Fe(IIl)-Verbb. in Aerosol- 
form resorbiert werden können. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  966— 67. Sept.
1947. Louvain, Univ., Labor, de Pathol. gen.) C. O. L a u b s c h a t . 4575

Milton J. Vander Brook, Stanley C. Lyster, Boyd E. Gralrm , Noël E. Pomeroy und 
George F. Cartland, Intravenös verabfolgte Gelatine, eine toxikologische Untersuchung. 
Im Experiment am Hund zeigen Vff., daß intravenöse Gelatine(l)-Ga.hen unschädlich 
sind, wenn sie im Anschluß an massiven Blutverlust auch über mehrere Wochen hin
weg gegeben werden. Histolog. war lediglich eine Zunahme der sudanophilen Tröpfchen 
in den KuPFFERschen Zellen zu bemerken. I wurde nicht in der Leber oder in den 
Nieren gespeichert u. im wesentlichen durch die Nieren ausgeschieden. Au f die Hämo- 
globinbldg. hat I offenbar keinen störenden Einfluß. (J. Lab. clin. Med. 32 . 1 1 1 5 — 20. 
Sept. 1947. Kalamazoo, Mich.) L a p p . 4576

M. D. McCarthy, W. M. Parkins (unter techn. Mitarbeit von Jean Conver und 
Douglas Heiner), Vergleich der W irksam keit von A lbum in , Globin, Hämoglobin, Gelatine, 
Oxypolygelatine, Salz- und Ringerlösung, B lut und P lasm a auf das Überleben von Ratten, 
welche standardisierten Brühverbrennungen ausgesetzt waren. Nach einer Verbrennung, 
welche an Kontrolltieren eine Todesquote von 50 %  besitzt, konnte durch Infusion von 
2 %  des Körpergew. an Gesamtblut, P lasm a, 25% ig . Serum album inlsg., eine Überlebens
quote von über 90% , durch 0,85% ig. Salzlsg., 5% ig . Album inlsg., 4% ig. Gelatinelsg., 
Blutkörperchenaufschwemmung in 0,85% ig. Salzlsg. eine Quote von über 8 5% , durch 
Oxypolygelatine  (5% ) u. menschliches Hämoglobin (7%  des Körpergew.) eine Quote 
von über 7 5 %  am Leben gehalten werden. Bei einer eben 100%  Tod bewirkenden 
Verbrennung ergab zweimalige Infusion von 4 %  des Körpergew. an N aC l  30 %  Über
leben, 5% ig . Serumalbumin  86%  u. 4% ig. Gelatine 0% , wurden 3 Infusionen mit 10 %



des Körpergew. verabreicht, so ergab N aC l 86% , 4% ig. Serumalbumin  86%  u. 4% ig. 
(jelatine  die Quote 50% . 2 bzw. 3 Infusionen mit 25% ig. Serumalbuminlsg. ergaben 
die Quote 0. Bei einem Vgl. der Überlebensquote nach Infusion von 1,06 bzw. 0,87%ig. 
NaCl-Lsg. mit u. ohne Zusatz von 5 %  Album in  ergab sich kein signifikanter Unter- 
schied. Album in  in Glucoselsg. bzw. Glucoselsg. allein waren ohne Wirkung. Verschied. 
Ringerlsgg. zeigten keine Vorteile gegenüber NaCl-Lösungen. —  In sämtlichen Ver
suchsgruppen wurden die Hämatokritwerte der Tiere bestimmt, zwischen Überlebens
quote u. Hämatokritwerte bzw. Plasmavol. besteht keine eindeutige Beziehung. —  
Hie Verss. weisen darauf hin, daß NaCl- u. W.-Zufuhr die wesentlichste therapeut. 
Rolle spielen. (Amer. J .  Physiol. 150 . 428— 43. 1/9. 1947. Philadelphia, Pa., Univ., 
Harrison Dep. of Surg. Res.) J u n g .  4576

M. Grace Eggleton, Über einige Faktoren, die den Säuregrad des H arns beim M en
schen beeinflussen. Das Anwachsen des Säuregeh. im Harn nach Verabreichung von 
Ammonsulfat bzw. -chlorid steht in Verb. mit einem Ansteigen der Pufferwrkg. (I). 
(Die Titrationswerte liegen zwischen 4,8 u. 8,0.) Der gleiche Effekt wird durch In
jektion von hyperton. Saccharose- u. NaCl-Lsgg. erzielt, wobei hier aber ein Absinken 
der I beobachtet wird. Die diuret. Wrkg. nach Verabreichung von hyperton. Harn- 
stoff-Lsgg. steht in Verb. mit einem Absinken des Säuregeh. u. einem Ansteigen der 
I. Vf. versucht die Erscheinung mit der Sekretion eines antidiuret. Hormons der Hypo
physe in Verb. zu bringen. Die Berechnung der Menge an auftretenden Puffersub
stanzen wird durch die Menge an Säure bestimmt, die erforderlich ist, um das pH des 
Harns um 3,2 pH-Einheiten, also von 4,8 bis auf 8,0 zu ändern. Als angenäherte Glei
chung gibt Vf. an: (7,4 —  pH) • Puffermenge/3,2 unter der Annahme, daß die Titrations
kurve des Harns eine Gerade darstellt. Durch die Gleichung wird indirekt diejenige 
Menge Säure bestimmbar, die durch die Harnkanälchen herangebracht bzw. die Menge 
an Alkali, die entfernt werden muß, um den Harn auf den entsprechenden pH-Wert zu 
bringen. (J. Physiology 1 06 . 456— 65. 15/10. 1947. London, Univ. Coll., Dep. of 
Physiol.) B a e r t i c i i .  4577

Clarence P. Berg und Wayne G. Rohse, D er Tryptophangehalt von normalem mensch
lichem Urin. In 24-Std.-Harnproben werden nach der Meth. von A l b a n e s e  u . F r a n k -  
s to n  (C. 1946 . II. 1616) 137  bis 240 mg Tryptophan  bestimmt, wogegen die Meth. 
von S h a w  u . M cFa r l a n e  (C. 1 9 4 0 .1. 3303) Werte von nur 20 bis 42 mg liefert. Letztere 
werden als richtiger angesehen, da sie mit mikrobiol. ermittelten Werten anderer 
Autoren übereinstimmen. (J. biol. Chemistry 1 70 . 725— 29. Sept. 1947. Iowa City, 
State Univ., Biochem. Labor.) H e l l m a n n .  4577

R. Sorel, Valdiguie, A. Bardier und Pigassou, Die Rolle des K a liu m s bei schweren 
Toxikosen des frühesten Kindesalters. (Vgl. C. 194 8 . E . 1489.) Bei Säuglingen mit 
schwerer Toxikose u. gastrointestinalen Beschwerden, die z. T. mit den Anzeichen einer 
Encephalitis starben, wmrde der K-Geh. der Cerebrospinalfl. systemat. untersucht u. 
stark erniedrigt gefunden; er war durchschnittlich halb so hoch wie bei gesunden oder 
aus anderen Gründen verstorbenen Kindern. (Bull. Acad. nat. Med. 131 ([3] 111). 
406— 08. 1947.) S c h u l e n b u r g .  4578

Jan Asplund, Eine quantitative Bestimmung des Gehaltes an kontrahierenden Sub
stanzen im  menschlichen Sperm a und ihre Bedeutung für die M otilität und Vitalität von 
Spermatozoen. Am Kaninchendarm wrnrden in vitro 15 5  Proben von Ejaculations- 
fhissigkeiten auf kontrahierende Eigg. geprüft. Prostaglandin (I) wurde dabei als 
Vergleichssubstanz benutzt. Obwohl in allen Fällen eine Kontraktion ausgelöst werden 
konnte, war das Ausmaß recht unterschiedlich. In gewissen Spermen konnte neben I 
u. Cholin eine weitere kontrahierende Substanz nachgewiesen werden, die den Tonus 
sehr schnell erhöhte u. deren Wrkg. durch Atropin nicht aufgehoben werden konnte. 
Es ergab sich keine Beziehung zwischen dem Gesamtanteil an kontrahierender Substanz 
u. der Motilität oder Vitalität der Spermatozoen. (Acta physiol. scand. 13. 103— 08. 
15/2. 1947. Stockholm, Karolinska Sjukhuset, Gynaecol. Clinic.) K im m e r le .  4578 

Max Lafon, Untersuchungen über die Verwertung der Dotterreserven im  Verlauf der 
Embryonalentwicklung. 1. Mitt. Angaben über den Forellenembryo (Salmo fario und 
Salmo irideus). Eingehende analyt. Angaben über Zus. des Dottersackinhalts. 68%  
dessen Trockensubstanz sind Proteide, welche 0 ,55%  P enthalten. Von den Lipoiden  
sind 2/3 an Protein gebunden, der Rest frei. Steride dürften unter 1 %  vorhanden 
sein, Phosphatide überwiegen. —  Mit Entwicklungsbeginn nimmt der Proteingeh. 
schneller ab als die Lipoide. (Arch. int. Physiol. 5 5 . 123— 52. Dez. 1947. Caen, Fac. 
des Sciences, Labor, de Zool.) J u n g .  4583

C. W. Emmens, Die Beweglichkeit und Lebensfähigkeit von Kaninchen-Spermatozoen  
bei verschiedenen Wasserstoffionenkonzentrationen. (Vgl. C. 1948 . E. 1672.) Die Be
weglichkeit u. Lebensfähigkeit von bei Raumtemp. in gepufferter 3% ig. Dextrose-Lsg.
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suspendierten Kaninohen-Spermatozoen wurde bei pH 4,4 bis 10,2 untersucht. Die 
Ejaeulate enthielten 10 bis 60 Millionen Zellen pro cm3. Die angewandten Pufferlsg. 
waren mit 0,9— l,0% ig. NaCl-Lsgg. isotonisch. Die Lebensfähigkeit wurde dadurch 
festgestellt, daß die lebenden Zellen nicht durch Kongorot gefärbt wurden. Kaninchen
samen haben ein pH von 7,0— 8,2; im Durchschnitt von 24 Proben 7,6. Bei pu 5,8 
wurden sie unbeweglich u. starben schnell, während sie bei pn 9,5— 10,0 einige Std. 
mit verminderter Beweglichkeit überleben. Durch Säure unbeweglich gemachte Sper- 
matozoen können durch Zugabe überschüssiger BAKER-Lsg. (pH 8,1) wiederbelebt 
werden, wenn sie nicht länger als 1 Std. der Säure-Wrkg. unterlagen. In alkal. Suspen
sionen konnte mit BAKER-Lsg. oder mit sauren Lsgg. keine Belebung erreicht werden. 
(J. Physiology 106. 4 71— 81. 15/10. 1947. London, Hampstead, Nat. Inst, for Med. 
Res.) Ca r l s . 4583

G. Fraenkel und M. Blewett, Der E in fluß  von Linolsäure und Arachidonsäure auf 
die Entwicklung der Mehlmotte, E phestia Kuehniella. (Vgl. C. 19 47. E . 1338.) Frühere 
Unterss. (J. exp. Biology 22. [1946] 172) hatten gezeigt, daß Motten der Art Ephestia 
Linolsäure (I) u. a-Tocopherol in der Nahrung benötigen. Es werden weitere Ergebnisse 
mitgeteilt, aus denen hervorgeht, daß Arachidonsäure eine ausgesprochene Wrkg. auf 
das Wachstum ausübt u. daß I durch Tenebrio, nicht aber durch Ephestia synthetisiert 
werden kann. (Biochem. J .  4 1. X V III . 1947. Slough, Bucks, Imp. Coll. of Sei. and Tech
nology, Biologie. Field Stat.) S c h o r m ü l l e r . 4584

Abel Lahille, Vergleich der Ernährungswerte verschiedener Getränke. Analysen von 
Rotwein, Cider u. Bier u. Berechnung der Gesamtcalorien aus denselben. Diese Werte 
geben nicht den wahren Nährwert, da der Alkohol vergorener Getränke als negativer 
Calorienträger anzusprechen ist. Die aus den Analysenwerten frischer Fruchtmoste 
(Apfel, Trauben, Orangen) errechneten Calorienwerte werden ernährungsphysiolog. voll 
ausgenutzt. Außerdem enthalten die Moste wichtige Vitamine. (Ann. Hyg. publ., 
ind. soc. [N. S.] 25. 48— 55. Jan.-Febr. 1947.) G r im m e . 4585

H. H. Green, E influß von Spurenelementen auf d ie Gesundheit von H austieren. Die 
Wrkgg. der Spurenelemente J ,  Cu, Co, Mn, Se, Mo u. F  auf den Gesundheitszustand der 
Haustiere werden besprochen. (Ann. appl. Biol. 34. 159— 65. Febr. 1947. Weybridge, 
Ministry of Agricult.) E b e r l e . 4585

Dante Costa, Untersuchungen über die biologische Ausnutzung von Calcium aus 
pflanzlichen Nahrungsmitteln. Für die Ausnutzung von Ca in Nahrungsmitteln wurden 
folgende Faktoren gefunden: Milch 0,88; Lactuca sativa (Lattich) 0,84; Nasturtium 
officinale R B r (Kresse) 0,81 ; Brassica oleracea var.Acefala (Kohl) 0,76; Spinacea oleracea 
(Spinat) 0,14. Versuchstiere waren weiße Ratten. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 759— 63. 
Juli/Sept. 1947. Rio de Janeiro, Serv. d’ Alimentation de la Prévoyance Sociale.)

C a r l s . 4 5 8 5
Théophile Cahn und Jacques Houget, E influß  des H ungerns auf den Kohlenhydrat

gehalt der Organe. Die Unabhängigkeit des Kohlenhydratgeh. der Leber u. der Muskeln 
von der Dauer einer Hungerperiode, die von verschied. Forschern beobachtet worden 
ist, wird damit erklärt, daß diese Kohlenhydratvorräte nicht etwa unbenutzt bleiben, 
sondern daß eine individuell unterschiedliche, starke Neubldg. aus Lipoidreserven statt
findet. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1033— 34. 24/11. 1947.) K a l ix . 4585

Freeman H. Quimby, D ie W irkung von chronischem Hunger und Erholung auf 
das B lut junger Ratten. 30 Tage alte Ratten erhielten 12  Wochen lang eine Kost, die 
gerade ausreichte, um ihr Körpergew. konstant zu halten. E s zeigt sich, daß hierbei der 
Geh. an Plasmaproteinen, Hämoglobin u. Hämakrit höher liegt als bei n. Tieren von 
gleichem Gewicht u. niedrigerer als bei n. ernährten gleichaltrigen. Das Peripheralblut 
zeigt eine größere D. u. einen höheren Geh. an roten Blutkörperchen, als das Blut n. 
Tiere gleichen Gewichtes. Der Blutzuckerspiegel wird durch die Unterernährung nicht 
beeinflußt, jedoch zeigt sich ein Anstieg des Nichteiweiß-N u. ein teilweiser Abfall in 
der Zahl der weißen Blutkörperchen. Bei Rückkehr zur n. Kost tritt fast augenblicklich 
Hydremia u. Leucocytosis ein, jedoch ist dies nur ein vorübergehender Effekt, denn
D. des Blutes u. Anzahl der weißen Blutkörperchen kehren bald zur Norm zurück. 
Am Ende der Erholungsperiode zeigte das Blut in allen untersuchten Punkten ein n. 
oder annähernd n. Bild. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  525— 29. 1/12 . 1947. College Park, 
Md., Univ., Dep. of Zool.) N e h r in g . 4585

Werner Keil und Georg Schiller, Z ur K enntn is der Fette aus Fettsäuren m it un
gerader Kohlenstoffatomzahl. Nachtrag zur 3., 4. u. 5. Mitt. Vff. geben die Herst. 
der in der 3. u. 4. Mitt. (C. 1945. I. 683) erwähnten Fette bekannt. Paraffin wurde bei 
100— 150° in Ggw. von Katalysatoren mit Luft teilweise oxydiert, die gebildeten Fett
säuren wurden über die Natronseifen isoliert u. nach Ausfüllung mit Mineralsäuren 
wurde der Anteil von C10— C23 durch Dest. herausgeschnitten. Anschließend wurde
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mit Glycerin in der üblichen Weise verestert u. raffiniert. —  Nachtrag zur 5. Mitt. 
(C. 19 45. II. 260): ß-Ä thyladipinsäure, C8H140 4, F . 61— 62°. —  a-Ä thyladipinsäure, 
C8H140 4, aus y-Brombuttersäureäthylester mit Hilfe der Malonestersynth., F. 55— 56°. 
— &-Äthylkorksäure, C40Hl8O4, analog aus e-Bromcapronsäureäthylester, F. 68— 70°. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 282. 135— 36. Ju li 1947. I. G. Farbenindustrie 
Akt.-Ges.) E .  B e c k e r . 4585

Werner Keil, Z ur K enntn is der Fette aus Fettsäuren m it ungerader Kohlenstoff- 
atomzahl. 6. Mitt. (5. vgl. C. 19 45. II. 260.) Die Prüfung des Verh. von propylverzweig
ten Fettsäuren im Organismus ergab, daß diese als Triglyceride mit Cocosfett ver
schnitten u. an Hunde verfüttert zum Teil unzers. aus dem Harn der Tiere wieder 
isoliert werden konnten; das gilt bes. von der a-Propylpentansäure, der yS-Äthylheptan- 
säure, der y-Propylhexansäure u. der y-Propylheptansäure. Dagegen wurden die 
höheren verzweigten Fettsäuren zum Teil zu niederen verzweigten durch y3-Oxydation 
abgebaut, die y-Propylheptansäure zur <x-Propylpentansäure die 5-Propyloctansäure 
zur yS-Propylhexansäure, die e-Propylnonansäure zur y-Propylheptansäure u. die 
C-Proypldecansäure zur yS-Propylhexansäure. Ähnlich verhielt sich die y-Methyl- 
dodecansäure, die teilweise als Methylsebacinsäure ausgeschieden wurde.

V e rsu ch e : Die Fettsäuren wurden vom Dipropylcarbinol über das Bromid u. 
nachfolgende Malonester- oder Cyanidsynth. gewonnen, tx-Propylpentansäure, C8H160 2, 
Fl., K p.20 128— 130°. —  ß-Propylhexansäure, C9H180 2, Fl., K p.s 126°. —  y -P ro p y l
heptansäure, C10H20O2, Fl., K p.44 150— 152°. —  <5-Propyloctansäure, C4jH 220 2, ölige Fl., 
Kp.22 167°. —  e-Propylnonansäure, C12I1M0 2, ölige Fl., K p.lg 176— 177°. —  'Q-Propyl- 
decansäure, C13H20O2, ölige Fl., K p.26 195— 196°. —  y-M ethyldodecansäure, C13H260 2, Fl., 
Kp.15 142°, wurde aus der a-Methyldecansäure über 2-Methyldecanol u. 2-Methyl- 
decylbromid gewonnen. Die Glyceride wurden aus den Fettsäuren durch 2std. Be
handlung bei 170° u. 3— 4std. bei 210° mit Glycerin bei Ggw. von Zn-Staub erhalten. 
Nach Reinigung in der üblichen Weise betrug die SZ. unter 0,3. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 282. 13 7 — 42. Ju li 1947.) E . B e c k e r . 4585

Hans Appel, Hans Böhm, Werner Keil und Georg Schiller, Zur K enntn is der Fette 
aus Fettsäuren m it ungerader Kohlenstoffatomzahl. 7. Mitt. (6. vgl. vorst. Ref.) Es 
gelangten Fette aus synthet. Fettsäuren zur Untersuchung. Letztere wurden aus 
RiEBECK-Paraffin, TTH-Paraffin oder FisCHER-Gatsch gewonnen. Diese Fette zeigten 
eine größere Beständigkeit gegen Luft, Licht u. Schimmelpilze als natürliche Fette u. 
wurden somit nur schwer ranzig. Lipase wirkte auf synthet. u. natürliche Fette gleich, 
trotz des Unterschiedes in der Zus.; während synthet. Fette ungeradzahlige u. verzweigte 
Fettsäuren sowie Oxy-, Keto- u. Dicarbonsäuren enthalten, wurden die in den Natur
fetten vorkommenden ungesätt. Fettsäuren nicht gefunden. Nach Angaben der Vff. 
war der Organismus in der Lage, verzweigte Fettsäuren von C10— C19 zu dehydrieren 
(in 9.10-Stellung u. cis-Verb.) u. als Depotfett einzulagern. Bei C18 durchlief diese 
Fähigkeit ein Maximum. Unter C10 fand keine Dehydrierung statt, sondern ein Aufbau 
höherer Fettsäuren, woraus geschlossen wurde, daß die niederen Fettsäuren nicht durch 
Abbau höherer, sondern wahrscheinlich durch Umbau aus Kohlenhydraten gebildet 
werden. Ungeradzahlige Fettsäuren können im Depotfett bis 8 5%  gespeichert werden 
im Gegensatz zu den verzweigten (nur bis 13,6% ), deren größter Teil im Harn wieder 
ausgeschieden wurde, entweder in Form niederer verzweigter Fettsäuren u. Dicarbon
säuren oder als saure, nicht kristallisierbare Prodd. unbekannter Konstitution. Die 
methylverzweigten Fettsäuren zeigten die geringste Erhöhung der ätherlösl. sauren 
Harnbestandteile. Verfütterungsverss. mit Glyceriden aus angereicherten verzweigten 
Fettsäuren zeigten bei Hunden tox. Erscheinungen. Bei Zuführung höherer Dosen 
wurde bei Ratten das Wachstum gehemmt. Niedere Fettsäuren (C4— C10 einschließlich 
der ungeraden) zeigten, als Glyceride mit Cocosfett gemischt, nur eine geringe E r
höhung der Diacidurie u. n. Wachstum bei Ratten. Im synthet. Fett vorkommende D i
carbonsäuren (3— 4% ) wurden vom Organismus zu niederen Dicarbonsäuren abgebaut, 
jedoch kommt diesen höher oxydierten Säuren, einschließlich der vorkommenden Oxy- 
u. Ketosäuren, keine toxikolog. Bedeutung zu. Ungesätt. Fettsäuren treten in synthet. 
Fetten nur in sehr geringen Mengen auf, ihre Bldg. beruht wahrscheinlich auf Wasser
abspaltung aus Oxysäuren. Die Doppelbindung liegt in 2.3- oder 4.5-Stellung (trans- 
Konfiguration). Sie können auch vom Organismus aus gesätt. Fettsäuren gebildet 
werden (bes. Ölsäure), weniger dagegen Linol- u. Linolensäure, denen Vitamineigg. 
zugeschrieben werden. Bei Hungerverss. an Ratten wurden gesätt. u. ungesätt. Fett
säuren in gleicher Weise abgebaut. Das aus Paraffin, Fettalkoholen u. Ketonen be
stehende Unverseifbare (unter 1% ) erwies sich ebenfalls als nicht giftig. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 282. 220— 44. Dez. 1947.) E . B e c k e r . 4585
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Beth von Euler, Hans von Euler und Inez Rönnestam-Säberg, E influß  der F ett
ernährung auf das Wachstum, das Reifestadium  und die Lebensdauer von Ratten. 2. Mitt. 
(1. vgl. Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. A  22 A. [1945.] Nr. 8.) Von 3  Gruppen Ratten, 
die verschied. Kost bekamen, wurden Wachstum u. Gedeihen über 3 Jahre beob
achtet. Eine Gruppe erhielt in ihrer Diät Butterfett, die zweite dafür schwed. Mar
garine u. die dritte die n. Kontrollkost. Es konnten aber keine wesentlichen Unter
schiede des Wachstums u. der Lebensdauer zwischen den mit Margarine u. den mit 
Butter ernährten Tieren festgestellt werden u. auch die histolog. Unterss. der durch
schnittlich mit 500 Tagen verendeten Ratten ergaben keinen Unterschied. (Ark. Kem., 
Mineralog. Geol., Ser. A  24 A. Nr. 15. 1— 9. 1947. Stockholm, Univ., Vitamin-Inst.)

K im m e r l e . 4585
Beth v. Euler, Hans v. Euler und Inez Rönnestam, E influß  der Fetternährung auf 

das Wachstum, das Reifestadium und die Lebensdauer von Raiten. 3. Mitt. (2. vgl. vorst. 
Ref.) Während der gesamten Lebensdauer von Ratten wurde der Einfl. von Butter 
u. mit Vitamin A angereicherter Margarine auf das Körpergewicht, die Todesursache, 
die Reifezeit u. die Fähigkeit, Junge zu ernähren, vergleichend beobachtet. Vff. stellten 
fest, daß die Margarine nie der Butter unterlegen war. Eine Vitamin E-Zulage (wöchent
lich 500 y)  bewirkte kein gesteigertes Wachstum. Als Todesursachen wurden haupt
sächlich Pneumonie u. Nierenschäden gefunden; auch das Herz u. die Leber waren 
zum Teil verändert. Kalkablagerungen erschienen in den Nieren, Herz u. Lungen. 
(Ark. Kem., Mineralog. Geol., Ser. A 24 A. Nr. 20. 1— 22. 1947. Stockholm, Univ., 
Vitamin-Tnst. u. Inst. Res. Org. Chem.) K im m e r l e . 4585

I. L. Chaikoff, C. Entenman und M. Laurence Montgomery, Der Wirkungsmechanis
mus des Antifettleberfaktors des Pankreas. 3. Mitt. E in  Vergleich hydrolysierten und 
nichthydrolysierten Caseins zur Verhütung von Fettlebern im  vollständig depankreatierten  
m it Insulin behandelten Hund. (2. vgl. J .  biol. Chemistry 160. [1945.] 489.) Die Ver- 
fütterung von hohen Eiweißdosen an depankreatierte, mit Insulin behandelte Hunde 
führt zur Fettleber, die durch Zusatz von M ethionin  (I) oder hydrolysiertem Casein 
verhindert werden kann. Die Versuchstiere vermögen aus dem Nahrungseiweiß kein 
I frei zu machen, das zur Bldg. des Fettleber verhindernden Cholins führt. Die Wrkg. 
des hydrolysierten Caseins ist seinem I-Geh. zuzuschreiben. (J. biol. Chemistry 168. 
177— 81. 1947. Berkeley, Div. of Physiol.; San Francisco, Univ., Med. School, Div. 
of Surgery.) G r a u . 4585

P. Aschkenasy-Lelu und H. Tuchmann-Duplessin, W irkung von Protein-Über
ernährung auf die somatische und sexuelle Entwicklung der jungen Ratte. Von 2 Gruppen 
abgesetzter $  Ratten erhielt eine ein n. Futter mit 18 %  Casein u. die andere ein Futter 
mit 90%  Casein. Die Tiere wurden nach Gew. u. Wuchs verglichen, es wurde das 
Alter bei Öffnung der Vagina, das Auftreten des ersten Östrus u. der Rhythmus des 
östralcyclus festgestellt u. nach 26, 4 1 oder 64 Tagen Fütterung wurden die Tiere 
getötet u. die Ovarien histolog. untersucht. Die somat. u. sexuelle Entw. der protein- 
überernährten Tiere verlief unterschiedlich. Während die somat. Entw. während der 
gesamten Versuchszeit gehemmt war, zeigte sich bei der sexuellen Entw. zunächst bis 
zum Eintritt der Pubertät eine Verzögerung, danach erfolgte eine starke Stimulierung 
der Ovarien sowie der gesamten Genitalsphäre. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
1166— 68. Dez. 1947. École normale supér., Labor, de zool.) N eh r l n g . 4585 

Christian Dumazert und Maurice Vermeulen, Über die durch Proteinentzug bei der 
Ratte hervorgerufene A näm ie. Durch eine N-freie Diät wurden Ratten in Protein
mangelzustand versetzt. Im Verlauf von 25— 35 Tagen tritt ein Gewichtsverlust von 
4 5 %  ein. Dabei sinkt die Zahl der Erythrocyten auf etwa 3 • 106, das Reticulocyten- 
verhältnis ist kaum verändert. In den ersten 15  Tagen bleibt der Hämoglobinwert 
konstant (0,20) u. steigt danach bis auf 0,30. Die Tiere sterben nach etwa 40 Tagen. 
Wird vom 35. Versuchstag 1 5 %  Casein zugelegt, so fällt der Globulinwert auf 0,18, 
gleichzeitig steigt das Reticulocyten Verhältnis. Kein Tier hat länger als 55 Tage gelebt. 
Durch Caseinzulage können wohl die bei der hyperchromen Anämie auftretenden 
Hämoglobinverluste wettgemacht werden, doch ist die Reponation der übrigen Pro
teinverluste nicht mehr möglich. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 292— 94. 
März 1947. Fac. de méd. et de pharm., Labor, de chim. biol.) L o c h . 4585

Christian Dumazert und Maurice Vermeulen, D ie W irkung von Leberextrakten auf 
die durch anhaltenden Proteinentzug bei der Ratte hervorgerufene Anäm ie. (Vgl. auch 
vorst. Ref.) Durch lmonatige Verabfolgung eines proteinfreien Futters wird bei 
Ratten eine hyperchrome Anämie hervorgerufen, worauf ihnen eine einmalige In
jektion von Leberextrakt gegeben wird. Dadurch wird das weitere Absinken der 
Erythrocyten vorübergehend verlangsamt. Gleichzeitig mit einer am 5. Tage nach der 
Injektion einsetzenden Erniedrigung des Globulinwertes steigt das Reticulocyten-
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Verhältnis auf 22. Später erscheinen wieder die typ. Merkmale der hyperchromen 
Anämie. Auf diesen Beobachtungen aufbauend, soll eine Meth. zur Best. der Aktivität 
von Leberextrakten ausgearbeitet werden. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  
294— 96. März 1947. Fac. de méd. et pharmac., Labor, de chimie, biol.) L o c h . 4585 

Jean Blaizot, Wirkungen von Hitzebehandlungen auf den Nährwert einiger Legumi
nosen. Nach der Gewichts- u. der Bilanzmeth. wird im Fütterungsvers. an weißen 
Ratten gezeigt, daß das Protein der Linse (Lens esculenta) sehr geringwertig, das der 
Erbse (P isum  sativum ) etwas besser ist u. daß dasjenige der Kichererbse (Cicer arie- 
tinum) ein fast n. Wachstum gewährleistet. Beide Arten Erbsen aber führen nach 
20tägiger Fütterung zu einem Gewichtssturz (Schädigung von Leber u. Nieren). Durch 
Autoklavieren (1 Std. bei 1 atü) sinkt der Ernährungseffekt sehr stark ab; er wird bei 
der Linse fast gleich Null. Es wird dabei ein Ansteigen des „Nichtproteinstickstoffes“  
(ohne Ernährungseffekt) offensichtlich; Verdaulichkeit von Kohlenhydraten u. P bleibt 
unverändert. Setzt man Erhitzungszeit u. Druck herab (15  Min. bei 0,5 atü), dann 
erscheint der Ernährungseffekt gegenüber den nicht hitzebehandelten Leguminosen 
prakt. nicht beeinträchtigt, aber auch nicht verbessert. Widersprechende Ergebnisse 
zwischen Gewichts- u. Bilanzvers. werden in der Richtung gedeutet, daß der E r
nährungseffekt nicht nur von den Aminosäuren des Proteins, sondern auch von einem 
noch unbekannten, alkalifesten, thermolabilen Faktor abhängt. Es wird die Forderung 
abgeleitet, daß die Lebensmittelindustrie bei ihren Operationen küchentechn. Vor
teile nicht mit einer Beeinträchtigung des Ernährungseffektes erkaufen darf. (Bull. 
Soc. sei. Hyg. aliment. Alimentât, ration. 35. 23— 35. 1947. Bellevue, S.-et-O., C. N. 
R. S., Labor, de Biochim. de la Nutrition.) T ä u f e l . 4585

W. H. Riesen, D. R. Clandinin, C. A. Elvehjem und W. W. Cravens, D as F rei
werden von essentiellen Am isosäuren aus rohem, normal erhitztem und überhitztem Soja
bohnenölkuchenmehl. Frühere Unterss. der Vff. (Poultry Sei. 25. [1946.] 399) hatten 
gezeigt, daß Erhitzen von extrahiertem Sojabohenmehl im Autoklaven bei einem Druck 
von 15 lbs. für 4 Min. den Nährwert des Mehls für die Kückenaufzucht wesentlich erhöhte. 
Es wurde untersucht, inwieweit durch das Erhitzen das Freiwerden von Aminosäuren 
(1) durch saure oder alkal. Hydrolyse bzw. pankreat. Verdauung beeinflußt wird. Der 
Anteil an durch saure Hydrolyse in Freiheit gesetzten I wird durch das Erhitzen nicht 
vermehrt mit Ausnahme von Lysin, Arginin bzw. Tryptophan. Das Freiwerden dieser 
I wird durch verlängertes Erhitzen vermindert. Das Freiwerden von I durch Pankreatin 
wird durch gewöhnliche Hitzebehandlung verstärkt, durch Überhitzung herabgesetzt. 
Die Unterss. ergaben weiterhin, daß der Trypsin-Inhibitor nicht der einzige Faktor ist, 
der den Minderwert von rohem Sojabohnenextraktionsschrot gegenüber n. erhitztem 
bedingt. Der Anteil an I, freigemacht durch saure Hydrolyse, braucht nicht übereinzu
stimmen mit der Menge der durch fermentative Verdauung in Freiheit gesetzten I. 
(J. biol. Chemistry 167. 143— 50. 1947. Madison, Wis., Univ., Coll. of Agric., Dep. of 
Biochem. and Poultry Husbandry.) N e h r in g . 4585

H. S. R. Desikachar und S. S. De, D ie Bolle von Hemmungsfaktoren bei der Soja
bohne. Durch Kochen oder Behandeln im Autoklaven wird der Nährwert der Soja
bohne erhöht. Man erklärt dies damit, daß die beiden Aminosäuren Cystin  u. M e
thionin (I) wirksamer zur Geltung kommen, bes. als gefunden wurde, daß I die end
ständige Aminosäure im Peptidskelett der Sojabohne ist. So wurde auch die Retention 
des S von 34 auf 5 2 %  u. der Geh. an I von 58 auf 74%  gefunden. Andere Autoren fanden 
dagegen keinerlei Anstieg von I nach der Autoklavenbehandlung. H am  u . Mitarbeiter 
glauben, in der Sojabohne eine Substanz tox. Art gefunden zu haben, die die trypt. 
Wrkg. in vitro  sowie das Wachstum der Vers.-Tiere ungünstig beeinflußt. Vff. fanden 
durch ihre Verdauungsverss. mittels Papain neben einem proteolyt. Hemmungsfaktor 
einen Faktor, der den nutritiven Wert der Sojabohne merklich negativ beeinflußt. An 
der Isolierung dieses Faktors wird gearbeitet. (Science [New York] 106. 421— 22. 
31/10 .19 47. Bangalore, Ind., Inst, of Sei., Dep. of Biochem.) B a e r t ic h . 4585

Olof Mellander, Über chemische und Nährwert-Unterschiede des Caseins aus Human- 
und Kuhmilch. Die Elementarzus. von Humanmilch-Casein (I) u. Kuhmilch-Casein (II) 
kann je nach den Isolierungsbedingungen gewisse Schwankungen aufweisen, was bes. 
für den S-Geh. gilt. I enthält nur etwa '/2 soviel P wie II. Elektrophoret. Unterss. er
gaben in I u. II das Vorhandensein von a- u. ß-Casein, sowie eine y-Spitze, von der je
doch nicht nachgewiesen werden konnte, daß sie eine Caseinkomponente darstellt. Die 
«-Komponenten von I u. II zeigen verschied. Wanderungsgeschwindigkeiten. Verdau
ungsverss. mit Pepsin, Trypsin u. Magensaft von Kindern ergaben eine leichtere Spalt
barkeit von II. Der Verlauf der Verdauung wurde durch Formoltitration, Viscositäts- 
messungen u. Elektrophorese verfolgt. Vf. stellte aus I u. II Phosphopeptone (III) dar, 
die gegen Pepsin, nicht aber gegen Handels-Trypsin verhältnismäßig stabil sind. Die

27
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bessere Verwertung von Ca u. P durch Brustkinder erklärt Vf. so, daß die III aus I einen 
höheren P-Geh. als die aus II aufweisen, daß durch die saure Rk. im Verdauungstrakt 
der Brustkinder diese III vor dem Angriff der alkal. Phosphatase geschützt sind u. daß 
die III aus I gegen Phosphatase weniger empfindlich sind. (Upsala Läkarefören. Förh. 
52. 107— 98. 30/6. 1947. Uppsala, Univ., Inst, of Med. Chem. and Pediatric Clinic.)

N e h r in g . 4585
B. Bölling, R. J. Block und B. F. Chow, D ie chemischen und biologischen Eigen

schaften des tryptisch verdauten Caseins und Lactalbum ins. Das durch trypt. Verdauung 
gewonnene Lactalbumin-Hydrolysat hat einen höheren biol. u. wuchssteigernden Wert. 
Chem. unterscheiden sich beide Hydrolysate hauptsächlich in dem Verhältnis von 
Cystin zu Methionin. (Arch. Biochemistry 1 3 .  323— 27. 1947. New York, New York 
Med. Coll., Dep. of Physiol. and Biochem.; New Brunswick, N . J . ,  Squibb Inst, for 
Med. Res., Div. of Protein Chem.) D ö r n e k . 4585

B. G. P. Shafiroff und Cecil Frank, Eine homogene E m ulsion von Fett, Protein und 
Glucose zur intravenösen Anwendung. Aus Cocosnußöl u. Serumalbumin  kann eine sterile 
Fettemulsion hergestellt werden, die die Nachteile früherer mit Emulgatoren herge
stellter Emulsionen (Emboliegefahr, mangelhafte Stabilität, tox. Allgemeinwrkg.) bei 
intravenöser Infusion nicht besitzt. Weiter konnte eine Emulsion, die die 3 Hauptnähr
stoffe enthält, gewonnen werden: dazu wurden gemischt I Liter 6% ig. Gelatine zur 
Infusion, 1 Liter Proteinhydrolysat =  5% ig. Aminosäuren, 200 cm3 50% ig. Glucose 
u. 100 g reines Cocosnußöl. Nach dem sterilen Homogenisieren wird das Gemisch in der 
Kälte aufbewahrt. Das dabei eintretende Gelieren verhindert die Entmischung. Durch 
Erwärmen wird das Präp. gebrauchsfähig. Die Fetttröpfchen sind kleiner als die Blut
körperchen. Hunde u. Menschen ertragen die intravenöse Infusion der im Liter 800 Cal. 
enthaltenden Emulsion ohne Nebenerscheinungen oder lokale Reizwirkungen. (Science 
[New York] 106. 474— 75. 14 /11. 1947. New York, Univ., Coll. of Med., Labor, of 
Exper. Surgery.) J u n k m a n n . 4585

Willem J. van Wagtendonk, E in  für Meerschweinchen notwendiger Ernährungs
faktor. 10. Mitt. Purinstoffwechsel während des M angelzustandes. (9. vgl. C. 1946. II. 
1508.) Nach Hinweis auf bis jetzt vorliegende Angaben über die Beziehung zwischen 
Harnsäure u. verschied, pathol. Zuständen u. das Fehlen eingehenderer Unterss. über 
das Verh. der Nucleoside (I) u. Nucleotide (II) bei Tieren unter anomalen Zuständen 
wie Vitaminmangel sowie auf eigene Beobachtungen über Veränderungen der P-Frak- 
tionen in der Leber bei Fehlen des Gelenkversteifung verhindernden Faktors (III) wird 
über Unterss. bei 120 Meerschweinchen mit experimenteller Gelenkversteifung berichtet. 
Es wurde gefunden, daß bei Fehlen von III die Konz, von I u. II in Leber, Niere u. Blut 
abnimmt, wahrscheinlich infolge einer Dephosphorylierung des Adenylsäuresystems. 
In Leber u. Niere scheint sich das Verhältnis von I zu II zugunsten von II zu verschieben. 
Diese Veränderungen sind reversibel u. werden durch Zufuhr des Faktors verhindert. 
(J. biol. Chemistry 16 7 . 219— 24. 1947. Corvallis, Oregon State Coll., Dep. of Chem.)

S c h w a ib o l d . 4585
Willem J. van Wagtendonk und Anna May Freed, E in  für Meerschweinchen not

wendiger Ernährungsfaktor. 1 1 .  Mitt. Diffusibles und nichtdiffusibles Calcium während 
des M angels an Antisteifheitsfaktor. (10. vgl. vorst. Ref.) Da die Bldg. des diffusiblen 
Ca (koll. Ca-Phosphat) ddurch Erhöhung von C a :P  auf >  3 begünstigt wird u. früher 
bei Mangel an Antisteifheitsfaktor (I) ein solches Ca:P-Verhältnis sowie eine Abnahme 
des Albumins im Blut beobachtet worden war, wurde nachgeprüft, ob dementsprechend 
eine Zunahme des diffusiblen Ca bei derartigen Vers.-Tieren vorhanden ist. Dies wurde 
durch die erhaltenen Ergebnisse bestätigt. Durch Zulagen des Faktors werden wieder 
n. Verhältnisse hergestellt. (J. biol. Chemistry 16 7 . 225-— 28. 1947.)

SCHWATBOLD. 4585
J. J. Oleson, Evelyn C. Van Donk, Seymour Bernstein, Louis Dorfman und Y. 

Subbarow, Steroide und das Steifheitssyndrom  bei Meerschweinchen. Angabe über die 
Zus. einer das Steifheitssyndrom bei Meerschweinchen erzeugenden Kost u. die Meth. 
zur Best. des Krankheitsgrades. Es werden zahlreiche Steroide auf ihre Fähigkeit, das 
Steifheitssyndrom zu verhindern, geprüft; obwohl viele Verbb. bis zu einem gewissen 
Grad in ihrer Wrkg. dem „Antisteifheitsfaktor“  gleichkommen, kann höchstens das 
Ergostanylacetat mit diesem verglichen werden. Offensichtlich besteht eine Beziehung 
zwischen Wrkg. u. Struktur. —  U. a. wurden folgende neue Ester des Ergostanins (I) 
geprüft u. für wirksam befunden: I-Formiat, C29H50O2, F. 1 1 1 — 112 ,5 °; I-Propionat, 
C3iH m0 2, F. 150— 15 1° ;  I -Isovalerat, C^HjgOj, F. 1 1 1 ,5 — 11 3 ° ;  I -Isocaproat, C^H^O^
F. 97— 98°; I-Pelargonat, C37HM0 2, F. 99— 100,5°; 1-Laurat, C39H70O2, F. 102— 103°; 
I -P alm ita t, C,4H80O2, F. 105— 106°; I -Stearat, C,fiHM0 2, F. 103— 105“ ; I-Äthylcarbonat, 
C31HM0 3, F. 127— 128°; I -Ä thyladipat, C3eH620 4, F. 1 13 ,5 — 1 1 5 “ ; I -Cinnamoat, C37H660 2,
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F. 183,5— 184,5°; I -Cyclohexancarboxylat, C35H60O2, F . 146— 146,5°; l-Phenylurethan, 
Cx,H550 2N, F . 178,5— 179,5°; I -a-Tetraacetylglucosid, C42H58O10, F . 195— 196,5“. (J. biol. 
Chemistry 17 1 . 1— 7. Nov. 1947. Pearl River, N. Y ., Amer. Cyanamid Co., Lederle 
Labor. Div.)_ H . P . F i e d l e r .  4585

S. A. Winogradowa, Z ur Frage der Einwirkung einiger Vitamine auf Wachstum 
und Vermehrung von Wirbellosen des Schwarzen Meeres. Zugabe von Vitamin D, B j u. G 
führte bei Nassa retieulata, Teliina donacina, Leander squilla u. Actinia aequina zu 
einem beschleunigten Wachstum der Einzeltiere u. zu einer stärkeren Legetätigkoit im 
Vgl. zu den Kontrollen. (floK.iaabi AKaneMMH I IayK C C C P  [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 58. 681— 83. 1 / 1 1 .19 4 7 .  Karadag, Biol. Stat. der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

d u  M a n s . 4587
Barbara A. McLaren, Elizabeth Keller, D. John O’Donnell u n d  C. A. Elvehjem,

Die Ernährung der Regenbogenforelle. 1. Mitt. Untersuchungen über den Vitaminbedarf. 
Durch Verabreichung eines synthet. Futters wurden durch Fortlassen jeweils eines 
Vitamines die Ausfallserscheinungen beobachtet, in Tabellen niedergelegt u. besprochen. 
Die Größenordnung des optimalen Bedarfs der einzelnen Vitamine in mg für 100 g 
Futter ist für T hiam in  0,1— 1,0, Riboflavin  0,5— 1,5, Pyridoxin  0,1— 1,0, Pantothen
säure 1,0— 2,0, Nicotinsäure  0,1— 0,5, Cholin 5,0— 10,0, Inositol 25,0— 50,0, p-Am ino- 
benzoesäure 10,0— 20,0, Biotin  0,005— 0,025, Folsäure 0,1— 0,5, Ascorbinsäure 25,0— 50,0. 
Die Regenbogenforelle benötigt auch Vitam in D  u. Vitam in A . ß-Carotin  wirkte 
toxisch. —  14 Literaturangaben. (Arch. Biochemistry 15 . 169— 78. 1947. Madison, 
Univ., Coll. of Agric., Dep. of Biochem.) L o c h . 4587

Barbara A. McLaren, Elizabeth Keller, D. John O’Donnell und C. A. Elvehjem, 
Die Ernährung der Regenbogenforelle. 2. Mitt. Weitere Untersuchungen mit synthetischem  
Futter. (1. vgl. vorst. Ref.) Von den nach verschied. Formeln zubereiteten Futterzu
sammenstellungen hatte das mit einem Geh. von 18 T. Dextrin, 52 T. Casein, 8 T. 
Krabbenmehl, 6 T. Salzmischung, I T .  CaC03, 2 T. Dorschleberöl, 13  T. Maisöl plus 
B-Vitaminen (s. voriges Ref.) u. Ascorbinsäure die beste Wrkg. auf Wachstum u. Ge
sundheitszustand, obwohl manchmal erniedrigte Hämoglobinwerte beobachtet wurden. 
Das Krabbenmehl behielt seinen günstigen Einfl., auch wenn es mit 10% ig. Trichlor- 
essigsäure behandelt, gewaschen u. mit 50% ig. H2S 0 4 hydrolysiert u. gewaschen wurde. 
(Arch. Biochemistry 15. 179— 85. 1947.) L o c h . 4587

R. W. Luecke, C. W. Duncan und R. E. Ely, Milchuntersuchungen. 1. Mitt. Einige 
im Colostrum der Milchkuh, der Fleischkuh und des Schweines enthaltene Vitamine und 
Spurenelemente. Im Colostrum von 14 Jersey-, 7 Holstein-Milchkühen, 6 Fleischkühen 
u. 6 Schweinen wurden in dieser Reihenfolge nachstehende Werte für einige Spurenele
mente u. Vitamine gefunden (die Zahlen in () bedeuten Höchst- u. Niedrigstwerte): Fe 
mg/kg 1,47 (0,70— 3,60), 2,00 (0,81— 3,10), 1,80 (1,30— 2,50), —  (— ); Cu mg/kg 0,48 
(0,20— 0,71), 0,56 (0,10— 0,90), 0,40 (0,30— 0,60), —  (— ); Co mg/kg 0,007 (0,004 bis 
0,012), 0,005 (0,001— 0,010), 0,006(0,004— 0,011), —  (— ); Carotin y/100 ml 347 
(167— 684), 100(38— 154), 129 (70— 223), 24(9— 37); Vitamin A y/100 ml 401 (207— 658), 
52 (0— 200), 145 (54— 225), 60 (13— 122); Thiamin y/ml 1,22 (0,90— 2,70), 0,91 (0,60 bis 
1,24), 0,85 (0,64— 1,00), 0,86 (0,52— 1,01); Riboflavin y/ml 5,74 (3,20— 8,01), 6,00 
(2,87—9,00), 4, 93 (3,22—6,75), 4,00(1,65—6,25); Pantothensäure y/ml 2,08(1,02—4.20), 
1,98(1,20— 3,11), 1,71 (0,69— 3,20) 1,05 (0,60 bis 1,70); Nicotinsäure y/ml 0,87 (0,61 bis 
1,70), 0,77 (0,61— 0,97), 0,57 (0,43— 0,61), 1,43 (1,14— 1,85). (Arch. Biochemistry 13 . 
277— 82. 1947. East Lansing, Mich., Dep. of Agric. Chem. and Dairy.)

L o c h . 4587
Raoul Lecoq, Paul Chauchard und Henriette Mazoué, Durch verschiedene A m ino

säuren hervorgerufener Bedarf an bestimmten Vitaminen. Bei einer an B-Vitaminen 
freien Kost, zu der jeweils 1% einer der Aminosäuren Tyrosin (I), Cystin (II), Me
thionin (III), Histidin (IV), Arginin (V) oder Tryptophan (VI) zugesetzt wurden, wurde 
durch Chronaxieverss. der spezif. Vitaminmangel bei Ratten festgestellt. Die neuro- 
musculären Störungen verschwanden, wenn in jedem Falle Vitam in K  u. ein für jede 
zugesetzte Aminosäure spezif. Vitamin verabfolgt wurden. Für I mußte Aderm in, für 
II Cholin, für VI Nicotinsäuream id  u. für III, IV u. V Folsäure zugelegt werden. Hier
aus kann die Rolle der Vitamine für den Aminosäurestoffwechsel ersehen werden. (C. 
R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 . 220— 2 1. März 1947. Sorbonne, École des Hautes 
Études, Labor, de neurophysiol.) L o c h . 4587

Raoul Lecoq, Paul Chauchard und Henriette Mazoué, Die Rolle der L ipoide für die 
Bedingungen des Bedarfs an einigen Vitaminen. Subcutane Injektionen von Lein-, 
Oliven- u. Ricinusöl sowie von Oleaten, Stearaten u. Linolaten rufen eine encephalo- 
medulläre Reizwrkg. hervor, die durch Chronaxie bestimmt werden kann. Durch Ver
abreichung von 100— 200 y  Nicotinsäuream id, Pantothensäure oder Aderm in  kann die

27*
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Wrkg. aufgehoben werden. Vff. finden darin eine Stütze der Ergebnisse von C ham - 
p o u g n y  u. L e  B r e t o n  (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  [1947.] 450), die diese 
Vitamine als Coenzyme von Dehydrogenasen höherer Fettsäuren der Leber von Säugern 
gefunden haben. Einige andere Vitamine konnten die Reizwrkgg. nicht beeinflussen. 
Die Verss. wurden an Ratten vorgenommen. —  3 Literaturangaben. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 14 1 . 1196— 97. Dez. 1947. Saint-Germain-en-Laye, Hop.)

L o c h . 4 58 7
W. M. Karatygin und S. I. Roshnowa, Vitam inm angel bei der alimentär-toxischen  

Aleukie (septische Angina). An 75 Patienten macht Vf. die Beobachtung, daß die ali
mentäre Aleukie sich auf der Basis einer vorausgehenden einseitigen u. biolog. nicht 
vollwertigen Ernährung entwickelt. Sowohl im leukopen. wie bes. im anginös-tox. 
Stadium nehmen die Vorräte an Vitamin (B4, C u. K) beträchtlich ab. Zufuhr von 
Vitamin B t u. C (Vitamin K  stand nicht zur Verfügung) führt zur verstärkten Leuko- 
poëse sowie zur Verbesserung der Granulation derjenigen Gewebepartien, in denen 
nekrot. Prozesse stattfinden. Es wird die hämorrhag. Diathese gemindert, das Allge
meinbefinden erheblich gebessert. (C oB eT C K aa M e m m H H a  [Sowjet-Med.] 1 1 . Nr. 5. 
17-—19. 1947. Swerdlowsk, Med. Inst., Therapeut. Klinik.) K u t s c h e r .  4587

René Schubert, Verhalten wasserlöslicher V itam ine gegenüber den Serum eiweiß
körpern m it besonderer Berücksichtigung des Transportproblem s. (E in  Beitrag zur Funk
tion der Serumeiweißkörper.) Die Ablagerung von injiziertem Trypanblau u. Vitam in C (I) 
im GoLOi-App. der Zelle führten zur Frage, ob I oder andere wasserlösl. Vitamine Bin
dungen mit Serumeiweiß eingehen u. so zu den Zielorganen transportiert werden. Durch 
Kataphoreseverss. mit Serum u. zugesetztem I in der App. nach M i c h a e l i s - T h e o r e l l  
konnte festgestellt werden: 1. bei hohen I-Konzz. wandert dieses als elektronegativ ge
ladener Stoff den Proteinen weit voraus zur Anode; 2. I wird an die schneller wandern
den Teile der Albumine gebunden, bei Sättigung in einer Menge von 0,75 m g% ; 3. auch 
bei Überbelastung findet keine Beladung der langsamer wandernden Teile statt. Lacto- 
flavin  geht vornehmlich Bindung mit den langsam wandernden Globulinen (Euglobulin) 
ein, bei Überbelastung können auch die Pseudoglobuline mitbinden. Sättigung bei 
0,75 m g%. Lactojlavinphosphorsäure wird mehr von Albuminen, in geringerem Grade 
auch von Globulinen bis zu 0 ,15  m g% gebunden. A neurin  wandert frei zur Kathode, 
ohne an Protein gebunden zu werden. Die beiden Hauptkomponenten des Citrins 
(V itam in  P ) sind albumingebunden, u. zwar H esperidin  zu 17  m g% u. Eriodictin  zu 
125 m g%. (Int. Z . Vitaminforsch. 1 9 . 119 — 79. 1947. Tübingen, Univ., Med. Klin.)

L o c h . 4 5 8 7

Raoul Lecoq, Paul Chauchard und Henriette Mazoué, Schäden der neuromuscülären 
Reizbarkeit durch alimentäre Stofjwechselveränderungen und A vitam inosen. 20. Mitt. 
Vitam inbedürfnis und Gegenwart gewisser Am inosäuren. Die Aminosäuren Tyrosin, 
Cystin, Methionin, Histidin, Arginin u. Tryptophan spielen im Vitaminhaushalt des 
Organismus eine bedeutende Rolle. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 705— 16. Juli/Sept. 1947. 
St. Germain-en-Laye, Labor, de l’Hôp. et Sorbonne, Hautes Études, Labor. Neuro- 
physiol.) K im m e r l e . 4587

Raoul Lecoq, Paul Chauchard und Henriette Mazoué, Schäden der neuromuscülären 
Reizbarkeit durch alim entäre Stoffwechselveränderungen und Avitam inosen. 21. Mitt. 
V itam in P  und seine W irkung auf die neuromuscülären Schäden bei Skorbut. (20. vgl. 
vorst. Ref.) An Meerschweinchen wird eine gewisse Schutzwrkg. von Vitamin P gegen 
die bei Skorbut vorhandenen neuromusculären Veränderungen beobachtet. (Bull. Soc. 
Chim. biol. 29. 7 17 — 23. Juli-Sept. 1947.) K im m e r l e . 4587

Raoul Lecoq, Paul Chauchard und Henriette Mazoué, Schäden der neuromusculären 
Reizbarkeit durch alimentäre Stoffwechselveränderungen und A vitam inosen. 22. Mitt. 
F -A vitam inose bei der Ratte und der Taube. (21. vgl. vorst. Ref.) Die Abwesenheit von 
ungesätt. Fettsäuren (Linol- u. Linolensäure) in der Kost bewirkt nach 5— 7 Tagen bei 
Ratten u. Tauben Schäden an den peripheren Nerven u. Veränderungen der neuromus
culären Erregbarkeit. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 724— 28. Juli-Sept. 1947.)

K i m m e r l e . 4 587

Emil Abderhalden, Is t Cholin ein V itam in?  Bei mangelhafter Zufuhr von Cholin 
(I) tritt Fettleber auf. Lecithin, das I als Baustein enthält, verhindert Fettinfiltration 
in der Leber beim pankreaslosen Hund. Durch Methylierung von Colamin kann der 
tier. Organismus I bilden. Die Aminosäure Methionin (II) ermöglicht ebenfalls Methy
lierung, da die CH3-Gruppe beweglich u. unter Mitwrkg. der Methylpherase übertragbar 
ist. I u. II weisen ebenso wie Casein lipotrope Wrkg. auf. I ist kein Vitamin, aber eine 
einzelne Atomgruppierung, nämlich die CH3-Gruppe, kann als Vitamin aufgefaßt wer
den, da der Organismus diese Gruppe nicht bilden kann. Sie muß in I oder II zugeführt



E5. T i e r c h e m i e . T i e r p h y s i o l o g i e . T i e r p a t h o l o g i e . E. 1809

werden, da I auch zur Durchführung des Phosphatid-Fettstoffwechsels in der Leber 
notwendig is t .  (Schweiz, med. Wschr. 7 7 . 629. 14/6. 1947. Zürich.) P a t z s c h .  4587

A. E. Schaefer, S. B. Tove, C. K. Whitehair und C. A. Elvehjem, Verwendung von 
Füchsen und Wieseln zur Untersuchung neuer B -V ilam ine. Ein Grundfutter aus 66%  
Zucker, 19 %  Casein, 8 %  Baumwollsaatöl, 3 %  Lebertran, 4 %  Salzgemisch, 0,2 mg%  
Thiamin, 0,4 m g%  Riboflavin, 0,2 mg% Pyridoxin, 1,5 m g% Ca-Pantothenat, 4 mg%  
Nicotinsäureamid, 100 m g%  Cholin, 0,1 m g%  Folsäure, 0,025 mg% Biotin, 25 mg%  
i-Inositol, 50 m g%  p-Aminobenzoesäure, 2 mg% a-Toeopherol u. 0,5 ing% 2-Methyl-
1.4-naphthochinon wurde an Füchse u. Wiesel verfüttert. Durch Gewichtsverlust, 
pigmentloses spärliches Fell, suboptimale Hämoglobinwerte, Appetitmangel, Läh
mungen u. Sterblichkeit erwies sich die Ernährung als inadäquat. Rohe Leber u. Milch 
konnten wohl lindern, konnten die Diät jedoch nicht vollwertig machen. Vitamin C, 
Leberextrakt u. Hefe waren wirkungslos. Es konnte jedoch gezeigt werden, daß Leber 
einen methanollösl. u. einen methanolunlösl. Faktor enthält, die zur n. Ernährung von 
Füchsen u. Wieseln notwendig sind. (Int. Z. Vitaminforsch. 19 . 12— 19. 1947. Madi- 
son, Univ. of Wisconsin, Coll. of Agric., Depp, of Biochem. and Veterin. Sei.)

L o c h . 4587
P. Vogt-Möller, Ernährungskrankheit bei Rehwild behandelt m it B -V itam inen. Eine 

bei Rehen häufiger vorkommende subchron. Ernährungs- u. Verdauungskrankheit, bei 
der Vf. eine Avitaminose vermutet, wurde mit intramusculären Injektionen von Beco- 
zym, einem Kombinationspräp. mit Vitaminen B,, B 2, B6, Nicotinsäureamid u. Na-Pan- 
tothenat, erfolgreich behandelt. Vitam in C war hierbei ohne Erfolg. (Int. Z. Vitamin- 
forsch. 1 9 . 116-— 19. 1947.) L o c h . 4587

G. Mouriquand, V. Edel und R. Chighizola, D ie W irkung der Vitamine der B-Gruppe 
auf den chronologischen Index im  Vestibulum. Vff. konnten zeigen, daß Aneurin (Vitamin 
Bj) regelmäßig u. schnell den chronolog. Index bei enteraler oder parenteraler Verab
reichung erhöht. Weiter konnte auch bei anderen Vitaminen der B-Gruppe (B v  B 2, 
P P ), allein oder in Mischung verabreicht, die Fähigkeit, die nervöse Chronaxie zu ver
mehren, festgestellt werden. Vff. dehnten diese Verss. auf Folsäure, p-Am inobenzoe
säure, Nicotinsäure  u. N icotinsäuream id  aus. Während die Vitamine der B-Gruppe 
einen positiven Effekt zeigen, ist Pantothensäure indifferent. (C. R. Seances Soc. Biol. 
Filiales 1 4 1 . 943— 45. Sept. 1947. Lyon.) B a e r t i c h .  4587

Virginia H. Brunish, H. B. McWilliams, G. D. Mason, A. D. Adams jr. und B. H. 
Ershoff, Wirkungen nicht ausgeglichener Vitamine bei einer ad libitum  durchgeführten 
Ernährung und bei reduzierter Calorienzuführ. Verss. an weiblichen Ratten, die 20 Wo
chen bei 2 Grunddiäten gehalten wurden. Futtermischung A  bestand aus einer ge
reinigten Kost, die den Vitamin B-Komplex in synthet. Form enthielt u. zwar ent
sprechend dem Geh. an diesen Vitaminen in der Hefe. Mischung B  war ähnlich zusam
mengesetzt, enthielt jedoch Hefe an Stelle der synthet. B-Faktoren. Beide Diäten waren 
prakt. gleich hinsichtlich ihres Geh. an Thiamin (I), Riboflavin (II), Pyridoxin, Niacin 
(Nicotinsäure; III) u. Pantothensäure; beide wurden mit großen Dosen I, II u. III 
angereichert u. ohne eine derartige Anreicherung im Fütterungsvers. geprüft. Fütte
rung erfolgte einmal ad libitum, zum anderen mit einer calor. Beschränkung auf 50% . 
Bei einer Kost ad libitum waren keine Unterschiede zwischen n. u. I-, II- u. III-reich 
ernährten Tieren in der äußeren Gesamterscheinung, im Hämoglobin sowie im Geh. an 
weißen u. roten Blutzellen festzustellen. Die letztgenannte Gruppe indessen wies nied
rigeres Gew., erniedrigten Grundumsatz u. einen höheren Granulocytenwert pro cm3 
Blut auf als die mit der Kontrollkost gefütterten Tiere. Bei einer calor. Einschränkung 
von 50 %  konnten bei Kontrolltieren u. bei solchen, die Vitaminzulagen erhielten, keine 
Unterschiede in der äußeren Erscheinung, im Körpergew., Grundumsatz, Hämoglobin
geh. sowie in der Zahl der roten u. weißen Blutkörperchen beobachtet werden. (Amer. 
J .  Physiol. 1 50 . 5 5 1— 57. 1/10. 1947. Los Angeles, Calif., Emory W. Thurston Labor.)

SCHORMÜLLER. 4587
Robert W. Heinle, Arnold D. Welch, Walter L. George, Martin Epstein und Jack 

A. Pritchard, W irkung des E xtrinsic-Faktors, von Leberextrakt und Folsäure auf die 
induzierte makrocytische A näm ie beim Schwein. Ein Schwein sprach nach induzierter 
Anämie auf eine einzelne Injektion von 15  E . gereinigtem Leberextrakt hämatolog. u. 
klin. an, ein anderes, ähnlich vorbehandeltes Schwein erhielt über vier Tage täglich 
10 mg Folsäure intramusculär u. zeigte schnelle klin. u. hämatolog. Veränderungen, ein 
drittes schon im moribunden Zustand befindliches Schwein erhielt 2 intramusculäre In
jektionen von 15  E . gereinigtem Leberextrakt, 10 mg Folsäure u. 16 mg von N iacin 
am id  u. zeigte schnelle Besserung. Zur Zeit können Zusammenhänge über die W ir
kungsweise der Folsäure u. des antipernieiösen Leberfaktors nicht erkannt werden. 
( J . Lab. clin. Med. 32. 1398. Nov. 1947. Cleveland, O.) K u n z m a n n . 4587
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G. Mouriquand, V. Edel und R. Chighizola, Über eine Zweiphasenwirlcung verschie
dener Vitamine, die parenteral verabreicht wurden. Vff. besprechen eine Doppelwrkg. 
parenteral injizierter Vitamine (Aneurin  u. Ascorbinsäure) u. stellen fest, daß die Art 
der Verabreichung für das Wirken solcher Substanzen von Bedeutung ist. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 141. 945— 40. Sept. 1947. Lyon.) B a e r t ic h . 4587

N. B. Guerrant und 0 . B. Fardig, Der Thiam in- und Riboflavingehalt von ganzem  
W eizen, nicht angereichertem und angereichertem Mehl und daraus hergestellten Broten. 
Vff. untersuchten den relativen Thiam in(\)-  u. R iboflavin(II)-Geh. von ganzem Weizen, 
angereichertem u. nicht angereichertem Mehl ein u. derselben Herkunft u. von daraus 
gewonnenen Broten an 450 jungen, in 38 Vers.-Gruppen aufgeteilten Ratten. Vor 
Vers.-Beginn wurden die Ratten einer 2wöehigen Gewöhnungsperiode unterworfen u. 
anschließend 8 Wochen gefüttert. Genaue Angaben zur Versuchsführung bringt das 
Original. Die Ergebnisse zeigen, daß angereichertes Mehl dem nicht angereicherten hin
sichtlich des I- u. II-Geh. deutlich überlegen ist u. auch besser als der ganze Weizen be
treffs dieser Vitamine abschneidet. Die aus ganzem gemahlenem Weizen u. angerei
chertem Mehl verfügbare I-Menge (wenn 30 %  der Kost aus diesen Mehlen bestehen) 
liegt nur wenig unter der für Ratten optimalen Menge, während das verfügbare II 
deutlich unzureichend ist. Indessen enthielt das angereicherte Mehl mehr II als der 
ursprüngliche Weizen. Wachstumstesten u. Vitaminbestimmungen zufolge zeigten aus 
gemahlenem Weizen u. angereichertem Mehl hergestellte Brote gute I- u. II-Aufnahme. 
Zu den Verss. benutztes dunkles Brot u. Milchbrot zeigten sich deutlich unterlegen gegen
über Broten aus ganzem gemahlenem Weizen oder aus angereichertem Mehl, was I be
trifft u. etwas unterwertig als Quellen für II. (J. of Nutrit. 34. 523— 42. 10 /11.19 4 7 . 
Pennsylvania State Coll., Dep. of Agric. and Biol. Chem.) S c h o r m ü l l e r . 4587

G. de Muralt, Freies und Oesamtaneurin in  den peripheren Nerven und im  Zentral
nervensystem einiger Säugetiere. Es wird eine Meth. zur Best. von freiem A neurin  (I) 
beschrieben, bei der das gebildete Thiochrom  mit einer Photozelle fluorimetr. bis zur 
unteren Grenze von 10~9 g mit einer Genauigkeit von ±  10 %  erfaßt werden kann. Das 
untersuchte Nervengewebe wurde 1 Std. mit InHCl bei 98° extrahiert. Vorverss. er
gaben, daß unter diesen Bedingungen keine Hydrolyse von Cocarborylase eintritt. Ge
samtaneurin wurde mit dem P hycom ycestest nach S c h ö p f e r  ebenfalls mit einer Er
fassungsgrenze von 10~9 g u. einer Genauigkeit von ± 1 5 %  bestimmt. Das Nervenge
webe enthält stets freies u. gebundenes I. Unterschiede zwischen dem freien I-Geh. 
von peripherem Nervengewebe u. dem des Zentralnervensyst. wurden nicht gefunden. 
Das Zentralnervensyst. enthält jedoch mehr Gesamt-I als die peripheren Nerven. Bei 
gleichbleibendem Geh. an freiem I werden beim Kaninchen im Winter geringere Ge- 
samt-I-Werte gefunden, als im Sommer. Die Gehh. von freiem I (gebundenem I) im 
Nervengewebe von Kaninchen, Ratte, Hund u. Kalb bewegen sich zwischen 0,2— 0,8y/g 
(0,2— 3,2 y/g). (Int. Z. Vitaminforsch. 19. 74— 10 1. 1947. Bern, Hallerianum, Inst, 
de Physiol.) L o c h . 4587

K. T. H. Fairer, D ie thermische Zersetzung von V itam in B \. 3. Mitt. Der Einfluß 
von K upfer auf den Zersetzungsgrad von A neurin in  Pufferlösungen bei 100°. (2. vgl. 
Biochem. J .  39. [1945.] 261.) Vf. bestimmt nach den früher beschriebenen Verff. den 
Einfl. zweier verschied. C'it-Konzz. auf den Zersetzungsgrad von Aneurin  (I) in Ggw. 
5  verschied. Pufferlsgg. bei pH-Werten zwischen 3 u. 6,8. ln Phosphat (II)- u. Il-Phtha- 
lat-Lsgg. beschleunigt Cu den Zersetzungsgrad von I bei allen untersuchten pH-Werten; 
die Beschleunigung nimmt mit erhöhter Cu-Konz. zu. In II-Lsgg., die Tartrat, Citrat 
oder Glycin enthalten, wird Beschleunigung wie Verlangsamung der I-Zers. durch Cu 
verursacht; die Änderungen in der Rk-Geschwindigkeit sind auf die Ggw. Cu enthalten
der komplexer Anionen zurückzuführen, die in den Lsgg. als positive oder negative 
Katalysatoren der I-Zerstörung wirken. Eine Bestätigung dieser Annahme findet Vf. 
in der Tatsache, daß einerseits Fe, Zn u. Ni ohne Einfl. auf die I-Zers. in II-Lsgg sind, 
andrerseits alle 3 Metalle die Rk.-Geschwindigkeit in II-Lsgg. zu verändern vermögen, 
die Citrat enthalten, mit dem alle 3 Metalle komplexe Anionen bilden. (Biochem. J.41 . 
162— 66. 1947. Melbourne, Australien, K raft Walker Cheese Co., Proprietary Ltd.)

S c h o r m ü l l e r . 4587
K. T. H. Farrer, Die thermische Zersetzung von Vitam in B \. 4. Mitt. Der Einfluß 

der Konzentration von Puffersalzen auf den Zersetzungsgrad von A neurin bei 100°. (3. vgl. 
vorst. Ref.) An 3 verschied. Pufferlsgg. zwischen den Konzz. 0,2— 0,02 mol. u. den Ph- 
Werten 3,9— 7,0 wird der Einfl. der Konz, von Puffersalzen auf die Zers, von Aneurin  (I) 
untersucht. In Phosphat (Il)-Pufferlsgg. unter pH 6 hängt der Geschwind igkeitskoeff. k 
von der Konz, der Puffersalze ab. Diese Wrkg. scheint durch Citrat in Il-Citronensäure- 
puffern aufgehoben u. durch Phthalat in II-Phthalatpuffern verstärkt zu werden. In 
Il-Pufferlsgg. bei pH 5 steigt der Geschwindigkeitskoeff. steil bei Konzz. von etwa
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mol./39 u. mol./19 an. In Il-Phthalatpufferlsgg. bei pH 5,9 indessen ändert sich das 
Verhältnis zwischen Geschwindigkeitskoeff. u. Konz, fortlaufend über denselben Kon
zentrationsbereich. (Biochem. J .  4 1. 167— 69. 1947.) S c h o r m ü l l e r . 4587

0 .  Wiss, Vergleichende Untersuchungen über den Vitam in B¡-Gehalt von Nahrungs
und Heilmitteln. Eine Reihe von Präpp. verschied. Zus. wurden auf ihren Bj-Geh. nach 
der Bradycardie- u. der Thiochrom-Meth. sowie auf mikrobiol. Wege mit Phycomyces 
blakesleeanus u. Lactobacillus fermentum  untersucht. Dabei ergab sich für die mikrobiol. 
Meth. ein viel weiterer Anwendungsbereich als für die ehem., die nur bei einfach zu
sammengesetzten Präpp. in Frage kommen kann. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. 
C 67— C68. Okt. 1947. Basel, Univ., Physiol.-Chem. Inst.) H e l l m a n n . 4587

K. P. Jacobsohn und M. D. Azevedo, Über die enzymatische Zerstörung von Thiamin. 
Einige Garnelenarten wurden mit recht einfachen Mitteln auf das Vorhandensein eines 
Enzyms geprüft, das Thiam in  zerstört u. welches von W o o l l e y  (C. 1943. I. 2104) im 
Karpfen aufgefunden wurde. Carassius u. Tellinae  zeigten eine solche Aktivität. 
Trockenpulver, die mittels Aceton hergestellt wurden, zeigten gleiche Aktivität u. 
hatten den Vorteil, kein Vitamin zu adsorbieren. (Arch. Biochemistry 14 . 83— 86. 
1947. Lisbon, Port., Inst. Rocha Cabrai.) L o c h . 4587

o
Torsten Wikén und Gunnar Agren, Untersuchungen über das Vorkommen des 

Thiamin inaktivierenden Faktors in  Geweben von Rind, Taube, Kröte und Brasse mit 
Hilfe der Phycomycesmethode. Extrakte aus Leber, Milz, Muskeln u. Darm des Kalbes 
u. der Kuh, aus Eingeweiden u. Muskeln der Taube, der Kröte u. der Brasse wurden auf 
ihre Thiamin (I) inaktivierende Wrkg. durch die Phycomycesmeth. untersucht. Die 
Gewebeextrakte des Kalbes u. der Kuh hatten während einer 2- bzw. 18std. Incubation 
bei 40° keine I zerstörende Wrkg. (bei Verwendung von 1 bzw. 5 y  I/ml Reaktionsfl.). 
Die Extrakte aus den Eingeweiden u. Muskeln der Taube u. der Kröte waren für 1 y  
I/ml Reaktionsfl. während 2std. Incubation inaktiv. Eingeweide u. Muskeln der 
Brasse (Abram is brama L in .) enthalten beträchtliche Mengen des I inaktivierten Fak
tors. Diese Extrakte zerstören während 2std. Incubation das I (ly/ml Reaktionsfl.) zu 
25— 50% . Durch 5 Min. Kochen werden die I inaktivierenden Faktoren aus den Ein
geweide- u. Muskelextrakten der Brasse zerstört. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A  
24A. Nr. 30. 1— 18. 1947.) K . F. M ü l l e r . 4587

A. Aschkenasy und G. J. Rolland, W irkung des M ethionins und des Thiam ins auf 
die durch Intoxikation m it Tetrachlorkohlenstoff experimentell erzeugten Blut- und Leber
veränderungen. Eine bis zum Exitus verlängerte Intoxikation mit CCI,, führt bei 
erwachsenen Ratten (16 bzw. 9 Versuchstiere) nur zu einer sehr mäßigen Anämie mit 
normoblastosem Blut. M ethionin  (I) u. Thiam in  (II) verhüten die Anämie nicht, sondern 
verstärken sie sogar trotz der appetitanregenden Wirkung. I verzögert den Gewichts
abfall u. erhöht dieUberlebenszeit, II hat auf das Gewicht die entgegengesetzte Wirkung. 
Dosierung 0,120 g I bzw. 0,080 g II täglich. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
1163— 65. Dez. 1947. ) K u n z m a n n . 4587

Imre Magyar, Hungerödem und Thiaminmangel. 12  Patienten mit Hungerödemen 
wurden 2 mg T hiam in  (I) intravenös injiziert u. in Abständen von 2 Std. der Harn auf 
ausgeschiedene I-Mengen untersucht. Nur 5 Patienten schieden in der ersten Harn
portion weniger als 18 %  I aus, wiesen also I-Mangel auf. I-Mangel ist demnach keine 
allg. Begleiterscheinung des Hungerödems, welches auch durch I-Therapie nicht geheilt 
werden kann. (Int. Z. Vitaminforsch. 19. 66— 69. 1947. Budapest, Univ., I. Med. 
Klin.) L o c h . 4587

Chr. Engel und J. B. Stolte, D ie Bestim m ung der Brenztraubensäure im  menschlichen 
Blut und deren Abhängigkeit vom Thiaminmangel. Im Blut von Ratten u. Tauben mit 
Thiam in(I)-Mangel wurden erhöhte Mengen bisulfitbindender Substanzen gefunden, 
deren Hauptanteil Brenztraubensäure (II) darstellt. Der Normalnüchternwert der II 
beim Menschen beträgt im Mittel 0,53 mg% (0,3— 0,9 mg%). Bei Béribéri wurden er
höhte Werte gefunden, die nach I-Gaben wieder normal wurden. Bei Diabetes, Tabes, 
infektiöser Polyneuritis u. Hungerödem waren die Il-Werte normal. Die Best. der II 
gibt ein klareres Bild über das Ausmaß des Vitaminmangels als sich aus der Best. des I 
ergeben würde. (Acta brevia neerl. Physiol., Pharmacol., Microbiol. E . A. 15. 61— 62. 
1947. Batavia, Tjikini Hosp. and Hyg. Inst.) L o c h . 4587

Emil Abderhalden, Hervorrufung einer Thiam in-Avitam inose bei Tauben und Ratten 
mittels Thiam inase. Ratten u. Tauben wurden mit Karpfenfleisch, -eingeweiden, po
liertem Reis oder Pferdefleisch gefüttert. B,-Avitaminose tritt eher nach Fütterung mit 
Karpfen als mit poliertem Reis ein. Beide Fütterungsarten hatten eine geringere Emp
findlichkeit der Tiere gegen Acelylcholin zur Folge. Die Organe der mit Karpfen ge
fütterten Tiere wurden nach der Thiochrommeth. untersucht. Sie waren jeglicher
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ThiaminvoTTkte entledigt. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  55— 63. 
1/8. 1947. Zürich.) L o c h . 4587

Emil Abderhalden, Thiaminase. (Vgl. vorst. Ref.) Übersicht über Geschichte, 
Vork. u. Wrkg. von Thiaminase. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 . 
186— 90. 1/8. 1947. Zürich.) L o c h . 4587

Akiro Sato und Takeshi Naito, Die wahrscheinliche Erklärung der M einungsverschie
denheiten über die Fähigkeit menschlicher M ilch zur Säureneutralisierung in  Fällen von 
kindlicher Béribéri. (Vorl. Mitt.) Die Feststellung früherer Autoren, daß eine Abnahme 
dieser Fähigkeit ebenso bei gesunden Personen vorkommt, wird darauf zurückgeführt, 
daß bei den Kontrollpersonen wahrscheinlich solche mit latenter Béribéri vorhanden 
waren oder auch solche mit okkulter Menstruation. A u f Grund von Unterss. mit An
wendung der AfiAKAWA-Rk. wird festgestellt, daß das Neutralisierungsvermögen bei 
Fällen mit kindlicher Béribéri häufiger auftritt als bei offensichtlich gesunden Personen. 
(Tohoku J .  exp. Med. 49. 26. 17/10. 1947. Sendai, Univ., Fac. of Med., Dep. of Ped. 
[Orig.: engl.]) S c h w a i b o l d . 4587

E. C. Grob, Kritische Untersuchung des Thiochromtestes und seine Brauchbarkeit zur 
Aneurinbestimmung in  'pflanzlichem M aterial. Ausgehend von dem mehrfach erhobenen 
Befund, daß bei A neurin  (I)-Best. in pflanzlichem Material mit dem Phycomyces-Test 
u. dem Thiochrom(II)-Test ungleiche Resultate erhalten werden, untersuchen Vff. krit. 
den II-Test hinsichtlich seiner Brauchbarkeit zur I-Best. in pflanzlichem Material. Da
bei zeigte sich, daß der II-Test infolge der Anwesenheit von Stoffen, welche die II-Fluo- 
rescenz beeinträchtigen, bei pflanzlichen Extrakten oft zu niedrige Resultate liefert. 
Als solche Stoffe werden die in Pflanzenmaterial oft weit verbreiteten mehrwertigen 
Phenole, Gallussäure, Gerbstoffe, Ascorbinsäure u. Cystin festgestellt. Sie vermögen 
schon in geringen Mengen einen beträchtlichen Teil des II zu reduzieren. Daneben be
wirken verschied. Metallionen, bes. Cu” , außerdem Fe "  u. Mn” , eine Zerstörung von II. 
Verss., durch Adsorption an Frankonit K L  oder durch Vorbehandlung der zu untersuchen
den Extrakte mit Isobutanol die erwähnten reduzierenden Verbb. von I zu trennen, 
verliefen ergebnislos. Erhöhung der Oxydationsmittelmenge hebt die Wrkg. der redu
zierenden Stoffe nur teilweise auf, Methanol vermag gegen überschüssige Oxydations
mittel nur beschränkte Sehutzwrkg. zu entfalten. (Int. Z. Vitaminforsch. 19 . 179— 93. 
1947. Bern, Univ., Botan. Inst. u. Garten u. „Hallerianum“ .) S c h o r m ü l l e r . 4587 

R. Wolff und R. Karlin, D as Leber-Riboflavin und die W iderstandsfähigkeit gegen
über Anoxyhäm ie bei der M aus. R iboflavin  (I) spielt im Stoffwechsel der Zucker als K a
talysator bei Oxydo-Red.-Prozessen eine Rolle; bei experimenteller Anoxyhämie wirken 
sich die Rkk. durch eine Hyperglykämie sowie eine in der Leber stattfindende Neubldg. 
der Zucker aus. Bei Verss. der Vff. über die Toleranz bei Anoxyhämie wurde festgestellt, 
daß die Wrkg. von I bei männlichen Tieren schwächer als bei weiblichen ist, wobei wegen 
der begrenzten Zahl der Vers.-Tiere kein endgültiger Schluß gezogen werden kann. Es 
zeigt sich aber in dem I der Leber ein ausgesprochener Effekt bei experimenteller Anoxy
hämie. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  772— 74. Ju li 1947. Nancy, Fac. de méd., 
Labor, de chim. biol.) B a e r t i c h . 4587

Imre Magyar, Klinische Untersuchungen über Riboflavin. 48 Patienten mit verschied. 
Diagnosen wurde nach Entleerung der Blase in Abständen von 2 Std. 3mal 10 mg Ribo
flavin  (I) intramusculär injiziert. Jeweils 2 Std. nach Injektion wurden die mit dem 
Harn ausgeschiedenen I-Mengen festgestellt. Insgesamt wurden im Mittel 3 5 %  I wie
dergefunden. Bei niedrigeren Werten muß nicht unbedingt I-Hypovitaminose vor
liegen. Nur wenn die drei Werte steigende Tendenz zeigen, ist auf Hypovitaminose zu 
schließen, bei nahezu gleichbleibenden liegen Störungen der Exkretion von Seiten der 
Leber oder Niere vor. (Int. Z. Vitaminforsch. 19 . 70— 74. 1947. Budapest, Univ.,
I. Med. Clin.) L o c h . 4587

Andrew Göth, D ie Feststellung eines Riboflavinm angels nach einem einfachen Ver
fahren. Wenn 2 Std. nach intramusculären Injektionen von 3 oder 5 mg Riboflavin  (I) 
die I-Ausscheidung weniger als 25— 30 %  beträgt, so besteht eine Hypovitaminose. Um 
diese durch ein schnelles Verf. feststellen zu können, wird einer verd. Harnprobe, die 
vor der Injektion entnommen wurde, bei Beobachtung im UV-Licht, so viel von einer 
bekannten I-Lsg. zugesetzt, bis die Fluorescenz sich mit einer 2. Harnprobe deckt, die 
2 Std. nach der Injektion entnommen wurde. Hieraus läßt sich der durch die injizierte 
I-Menge hervorgerufene Überschuß ermitteln. Hierdurch werden die Einfll. von Ver
unreinigungen u. Eigenfluorescenz eliminiert, weswegen eine Adsorption, Elution u. Oxy
dation überflüssig wird. Über die klin. Anwendung der Meth. wird berichtet. (Z. Vita
minforsch. 18 . 2 17— 2 2.19 4 7. Budapest, Szent Jânos Hosp., I. Med. Dep.) L o c h . 4587

D. W. Kent-Jones, Mikrobiologische Vitaminbestimmungen. Diese erste Ver
öffentlichung einer Artikelserie ist eine Einführung in die Technik der mikrobiolog.
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Vitaminbestimmungen u. enthält eine Arbeitsvorschrift nach allg. Gesichtspunkten. 
(Rev. Fermentat. Ind. aliment. 2 . 55— 57. April 1947.) L o c h . 4587

D. W. Kent-Jones, Mikrobiologische Vitaminbestimmungen. 2. Mitt. Riboflavin. 
(1. vgl. vorst. Ref.) Es wird die Kultur von Lactobacillus Helveticas (casei e), sowie 
die Herst. des Grundmilieus beschrieben. Dazu wird u. a. eine alkal. Peptonlsg. 
photolysiert, u. eine Komplementlsg. aus Hefe hergestellt. Zur Unters, von Nahru: gs- 
mitteln werden diese mit 0,lnHCl zerkleinert u. autoklaviert, nachdem gegebenenfalls 
Fett mit Ae. extrahiert wurde. Vor der Einsaat müssen die Keime mit Riboflavin  (I) 
aktiviert werden. Nach 72std. Bebrütung werden die Proben mit NaOH gegen Brom
thymolblau titriert. Der I-Geh. wird durch Vgl. mit der Kurve der Standardproben 
erhalten. Einwandfreier u. statist. auswertbar ist ein zweites Verf., in dem man den 
Zuwachs an verbrauchter NaOH je g Untersuchungssubstanz durch den Zuwachs an ver
brauchter NaOH je y l  (Standardproben) dividiert, wobei man als Ergebnis den Geh. anl 
in y/g erhält. (Rev. Fermentat. Ind. aliment. 2. 223— 27. Dez. 1947.) L o c h . 4587 

L. Chevillard und M.-T. Schanno, Eine mikrobiologische Bestimmung von Vitamin  
B 2 im  Blut. Mittels einer fluorometr. Meth. fanden Vff. bei Rindern 0,103, bei Schafen 
0,163, bei Kaninchen 0,30 u. bei Meerschweinchen 0,306 bis 0,325 mg Vitam in B J cm 3 
Blut. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  558. Juni 1947. Coll. de France.)

B a e r t ic h . 4587
S. A. Singal, V. P. Sydenstricker und Julia M. Littlejohn, D ie W irkung einiger 

Aminosäuren auf das Wachstum und die Nicotinsäure-Anreicherung der Ratte bei nied
riger Casein-Diät. Bei 9 %  Casein enthaltender Diät wird das Wachstum von Ratten 
in beschränktem Ausmaß verbessert, wenn zusätzliche Nicotinsäure (I) oder L-Trypto- 
phan (II) gegeben werden. Gleichzeitig erhöht sich der I-Geh. der Leber. Zugabe von 
Histidin, Valin, Threonin, Lysin zu der niedrigen Proteindiät bewirken eine ausgeprägte 
Abnahme des Wachstums, die aber nicht von einer Abnahme der I in der Leber be
gleitet ist. Gaben von I oder II heben die Wachstumsverzögerung nicht nur auf, son
dern erlauben auch n. Wachstum. Wenn Lysin aus der Aminosäuremischung fortge
lassen wird, sind die Ergebnisse im wesentlichen ähnlich. Es besteht kein Anlaß zu 
der Annahme, daß in der Leber ein mit Säuren hydrolysierbares I-Deriv. vorhanden 
ist, das, wie früher berichtet, im Urin von Ratten vorhanden sein sollte, wenn sie II 
erhielten. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  203— 07. Nov. 1947. Augusta, Ga., Univ., School 
of Med., Dep. of Biochem. and Med.) H e y n s . 4587

W. J. Dann und Jesse W. Huff, Dinicotinylornithin: E in  Stoffwechselprodukt des 
Nicotinsäureamids bei Kücken. Der Geh. der Exkremente von Kücken an Nicotinsäure 
(I) nach Fütterung mit I wurde stets höher gefunden, wenn zuvor mit 2nKOH hydroly
siert wurde, wodurch die Anwesenheit eines weiteren Stoffwechselprod., welches I in 
irgendwie gebundener Form enthielt, bewiesen wurde. Aus 640 g Trockensubstanz der 
gesammelten Exkremente gelang es, mit der beschriebenen Meth. 700 mg der fraglichen 
Substanz zu isolieren. Das K-Salz hatte einen Schmelzpunkt von 236°, war in W. u. 
A. lösl., in Ae., Aceton u. Chlf. unlöslich. Die Elementaranalyse ergab C 53,79; H 4,30; 
N 14,58; K  10,39 entsprechend C17H170 4N4K (theoret.: C 53,67; H 4,5; N 14,73; K 10,28) 
mit einem Mol.-Gew. 380,4. Der I-Geh. der Verb. betrug 64,7% . Die Pyridinrk. mit 
CNBr ließ den Schluß zu, daß ungebundener Pyridin-N in 3wertiger Form vorlag. Die 
Hydrolyse konnte nicht mit HCl, sondern nur mit KOH durchgeführt werden. Die 
negative Ninhydrinrk. war im Hydrolysat positiv.
Immerhin bewies die Stabilität Säuren gegenüber, 
daß das durch Ninhydrin nachweisbare Amin oder 
die Aminosäure nur durch eine Peptidbindung ge
halten werden konnte. Aus dem Hydrolysat konnte I 
isoliert u. einwandfrei nachgewiesen werden. Die 
andere Komponente wurde durchSchmelzpunkt u.
Mol.-Gew. als Ornithin erkannt. Das Stoffwechsel
prod. hat die Struktur von D inicotinylornithin  (II). —  ö mteravurangauen. . uioi. 
Chemistry 168. 1 2 1 — 127. 1947. Durham, N. C., Univ., School of Med., Dep. of Phy- 
siol., Pharmacol. and Nutrit.) L o c h . 4587

B. S. Schweigert und P. B. Pearson, Der E influß des V itam in B 6-Mangels bei Ratten 
und M äusen auf die Fähigkeit, Tryptophan in  N 1-Methylnicotinsäureamid und N icotin
säure umzuwandeln. Ratten u. Mäuse bei einem Grundfutter aus Rohrzucker, Casein, 
Salzen u. Maisöl, das durch Vitamine (A, D, B-Gruppe) ergänzt wurde, erhielten gruppen
weise Zulagen von Vitam in B 6(I), Tryptophan  (II) oder beiden. Die Umwandlung von 
II in N 1 -M ethylnicotinsäuream id  u. Nicotinsäure stieg auf den 5fachen Betrag an, 
wenn gleichzeitig I gegeben wird. Die Umwandlungsprodd. wurden im gesammelten 
Urin bestimmt. Wenn II intraperitoneal gespritzt wurde, schieden die Tiere weniger

CH2—CH2—CH2—CH—COOH
I I
NH NH
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von diesen Umwandlungsprodd. aus, als wenn II verfüttert wurde. Daß aber über
haupt welche gebildet wurden, beweist, daß sie nicht bakteriellen Ursprungs sind. —  
1 5  Literaturangaben. (J. biol. Chemistry 168. 555— 61. 1947. Texas, Agrie. and 
Mechan. Coll., Agric. Exp. Stat., Nutrit. Labor.) L o c h . 4587

F. Rosen und Wm. A. Perlzweig, D as Versagen der Indol-3-essigsäure, bei der Ratte 
Pellagra hervorzurufen. K o d i c e k , C a r p e n t e r  u . H a r r i s  (C . 1947. 6 8 )  berichteten über 
die pellagraerzeugende Wrkg. von Weizen, die durch dessen Geh. an Indol-3-essigsäure
(I) bedingt sein soll. Die Nachprüfung durch die Vff. in Verss., bei denen Ratten 
eiweißarme Kost mit 10 mg% I erhielten, ergab, daß weder Wachstum, Nicotinsäure- 
ausscheidung noch Appetit u. Befinden verändert wurden. Die von K o d i c e k  beob- 

' achteten Erscheinungen scheinen durch Eiweißfaktoren bedingt gewesen zu sein. 
(Arch. Biochemistry 15 .  1 1 1 — 14. 1947. Durham, N. C., Univ., Dep. of Biochem.)

L o c h . 4587
Alexander Mueller und Sereck H. Fox, Chemische Bestim m ung von N iacin . Die 

B rom cyan-A nilin-Meth. zur Best. von Nicotinsäure (I) u. I -A m id  (II), die keine exakten 
Ergebnisse liefert, wurde modifiziert unter Verwendung eines NH 3-Puffers (III) an 
Stelle von Anilin oder eines anderen Amins. Die Rk. von 1 cm3 I-Lsg. (ca. 1— 15  y 
I/cm3) u. 2 cm3 III (0,1 mol. N H 3, 0,5 mol. K 2H P 0 4, 2,0 mol. N H 4C1) mit 5 cm3 10%ig. 
BrCN-Lsg. liefert eine kanariengelbe Färbung, deren maximale Intensität bei 410 mp 
innerhalb 2— 3 Min. nach Reagenzzugabe gemessen wird. Die N H 3-Meth. ist empfind
licher, genauer ( ± 1 % )  u. von pH, Salzgeh. u. Verdünnung weit weniger beeinflußt 
als die frühere. II wird zweckmäßig mit konz. HCl vor der Best. zu I hydrolysiert. 
(J. biol. Chemistry 16 7 . 291— 92. 1947. Detroit, Gelatin Products Corp.)

K . M a i e r . 4587
N. Grossowicz und E. Sherstinsky, Eine verbesserte mikrobiologische Methode zur 

Bestim m ung von Nicotinsäure unter Verwendung von Proteus H X  19. Vff. beschreiben 
eine Modifikation der mikrobiol. Nicotinsäure(I)-Best. nach L w o f f  u . Q u e r i d o  (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales Associées 129 . [1938.] 1039) unter Verwendung des nicht
pathogenen Keimes Proteus H X  19, wobei der Nährlsg. Caseinhydrolysat u. Nitrat 
zusätzlich zugegeben u. die Teströhrchen in Schrägstellung bebrütet werden. Hier
durch wird die Empfindlichkeit der Rk. auf das lOfache erhöht u. in den Bereich von 
0,005— 0,1 y/10 cm3 Lsg. verschoben. I-Werte von Gemüsen, Früchten, Blut u. Urin 
werden angegeben. (J. biol. Chemistry 16 7 . 10 1— 05. 1947. Jerusalem, Hebrew Univ., 
Dep. of Hyg. and Bacteriol.) K . M a i e r . 4587

T. N. Ramachandra Rao, Sorab P. Mistry und M. Sreenivasaya, Mikrobiologische 
Bestim m ung von N iacin  m ittels einer nicht-identifizierten aus Cocospalmwein isolierten 
Spezies von Saccharomyces. Bei steigenden Zusätzen von Niacin (I) zur Nährlsg. der
C. 1947. E . 1710  beschriebenen Spezies von Saccharomyces wurde gezeigt, daß Mengen 
von 0— 0,04 y/cm3 bei photoelektr. Verfolgung des auf I reagierenden Wachstums be
stimmt werden können. —  100cm 3 Nährmedium enthalten: 5 g  Glucose; 0 ,4 g  Am
moniumsulfat; 10 mg Asparaginsäure; 1,2 mg Z-Tryptophan; 4 mg Z-Cystin; 4 mg 
d.Z-Methionin; 80 (y) Thiamin; 80 Riboflavin; 80 Pyridoxin; 80 Pantothensäure; 
80 p-Aminobenzoesäure; 100 Biotin; 200 Inosit; 12 ,5 c m 3 „Salzlösung“ , 10,0cm 3 
Citratpuffer (pB 4,6). (Current Sei. 16 . 146. Mai 1947. Bangalore, Indian Inst, of 
Science, Sect. of Fermentation Technology.) H e s s e . 4587

Curt C. Porter, Irwin Clark und Robert H. Silber, D ie W irkung von Analogen des 
P yridoxins auf den Tryptophanstoffwechsel bei der Ratte. (Vgl. C. 1948. E . 436.) Da 
P yridoxin  (I) beim iVyptopZtan/II)-Stoffwechsel, dessen n. Abbauprod. K ynuren in  (III) 
mit dem Harn ausgeschieden wird, eine Rolle spielt u. bei I-Mangel auch Xanlhuren- 
säure (IV) auftritt, konnte durch Best. dieser Prodd. die biolog. Wirksamkeit von 
Analogen des I untersucht werden. D esoxypyridoxin  (V) (2.4-Dimethyl-3-oxy-5-oxy- 
m ethylpyridin) steigerte bei n. gefütterten Ratten die IV-Ausscheidung. Die Erhöhung 
der III-Ausscheidung nach Il-Zulagen konnte durch gleichzeitige Zulage von V ge
steigert werden. Bei Ratten mit leichtem I-Mangel trat nach Verabfolgung von Meth- 
oxypyridoxin  (VI) (2-M ethyl-4-m ethoxym ethyl-3-oxy-5-oxymethylpyridin) eine Verrin
gerung der III- u. IV-Ausscheidung ein, während bei n. Tieren in gelinder Form eine 
Erhöhung hervorgerufen wurde. I konnte die Wrkgg. von V u. VI verhindern. 4-P yri- 
doxinsäure, ein Abbauprod. des I, wurde auch nach VI-Verabfolgung ausgeschieden. 
Während V störend in den II-Stoffwechsel eingreift, wird die Ätherbindung in VI 
wahrscheinlich gelöst, wobei biolog. akt. I entsteht. (J. biol. Chemistry 16 7 . 573— 79. 
1947. Rahway, N. J . ,  Merck Inst, for Therap. Res.) L o c h . 4587

D. P. SadhU und Samuel Brody, P yridoxin , Ketosäuren und spezifisch dynamische 
Wirkung. Vff. nehmen an, daß Aminosäuren, die der oxydativen Desaminierung 
unterliegen, eine große spezif. dynam. Wrkg. (I) haben, da hierbei viel Energie frei



wird. Aminosäuren, die der reversiblen Transaminierung unterliegen, sollen dagegen 
geringe I haben. E s wird weiter angenommen, daß die I einer Aminosäure außer von 
ihrer elektrostat. Konfiguration auch von der An- oder Abwesenheit von katalyt. 
Systemen (Apo- u.-Co-transaminase, a-Ketosäuren, Glueose (II)) abhängt. Um dies 
zu prüfen, wurden Glutaminsäure (III) u. Tyrosin (IV) an Ratten mit oder ohne Zu
satz von Pyridoxin (V) u. Brenztraubensäure (VI) gefüttert u. I (02-Verbraueh) ge
messen. V ff. finden, daß die verschied. I z. T. von der Natur der Desaminierung 
abhängen: I wird bei Zusatz von V u. VI u. Fütterung von III u. IV an V-Mangeldiät- 
oder Hungerratten, anscheinend nicht bei Glycin, erniedrigt. I von II wird wahrschein
lich durch Zusatz von V erniedrigt, da aus Glucose VI entsteht. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  
342— 44. 1/12 . 1947. Columbia, Univ. of Missouri, Dep. of Dairy Husbandry.)

H e c k e r . 4587
A. A. Ormsby, A. Fisher und F. Schlenk, Bemerkungen zur colorimetrischen B e

stimmung von P yridoxin , P yridoxal und Pyridoxam in. Diazotierte Sulfanilsäure (I) 
gibt mit Pyridoxin eine orange, mit P yridoxam in  eine orange bis rosa u. mit Pyridoxal
(II) eine gelbe Färbung, wodurch die Verbb. unterschieden werden können. Die In
tensität ist nach 1 Min. am größten. Die Farbe verblaßt schnell nach 3 Minuten. 
Die entphosphorylierte prosthet. Gruppe einer Transaminase bildet ebenfalls mit I 
einen Farbstoff, der dem des II ähnelt. (Arch. Biochemistry 12 . 79— 81. 1947. Houston, 
Tex., Univ., Dep. of Biol. Chem.) L o c h . 4587

Fritz Lipmann, Nathan 0 . Kaplan, G. David Novelli, L. Constance Tuttle und 
Beverly M. Guirard, Das Coenzym für Acetylierungen  —  ein Pantothensäurederivat. 
Vff. haben das Enzym, das die Acetylierung aromat. Amine u. des Cholins aktiviert, 
durch Abänderung der Reinigungsprozesse in einer 700mal stärker akt. wirkenden 
Form hergestellt. Bei der Unters, auf B-Vitamine wurde mit fortschreitendem Rein
heitsgrad nach C larase-P apain-Behandlung Pantothensäure (I) gefunden. Durch Best. 
des ß-A lanin-G eh. u. Vgl. mit den Aktivitäten verschied. Präpp. wurde der I-Geh. 
des Coenzyms zu 10 %  bestimmt. —  8 Literaturangaben. (J. biol. Chemistry 167. 
869— 70. 1947. Austin, Tex., Univ., Biochem. Inst.) L o c h . 4587

E. Stangl, D ie klinische Bedeutung der Pantothensäure bei Erkrankungen der Re
spirationsorgane. Entzündliche Erkrankungen des Respirationstraktes vrurden durch 
lokale oder intravenöse Anwendung von Pantothensäure, z. T. mit Calciumgluconat, 
in wenigen Tagen geheilt. Es werden 15  Krankheitsfälle beschrieben. (Schweiz, med. 
Wschr. 77. 1249— 50. 29 /11. 1947. Davos, Sanatorien Stolzenfels u. Sonnenberg.)

L o c h . 4587
Gilberto G. villela, Über die Bestim m ung von Pantothensäure durch den Wachstums

test von Neurospora. 2— 10 y/cm3 Pantothensäure (I) sind in reinen u. in verd. Lsgg. 
mit dem Neurosporatest auch in Ggw. anderer B-Vitamine nachweisbar. In Leber
extrakten kann I mit dieser Meth. best, werden. 0,5— 1 cm3 Harn geben ein deut
liches Wachstum. Die Ergebnisse werden genauer, wenn der Harn mit Aktivkohle 
oder Fullererde behandelt wurde, dabei ging I in die Filtrate. In der Kontrolle wurden 
5 y Ca-Pantothenat zum Harnfiltrat gegeben. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 763— 67. 
Juli/Sept. 1947. Rio de Janeiro, Inst. Oswaldo Cruz, Labor, de Biochim.)

C a r l s . 4587
Luisa Gallerani, B iotin  (V itam in H). Zusammenfassende Übersicht. Die Arbeiten, 

die zur Entdeckung des Biotins (I) führten, werden zusammengefaßt. Von den Eigg. 
werden aufgeführt: wasserlösl. farblose Nadeln, die bei 220— 232° schmelzen u. die 
Bruttoformel C10H16O3N2S besitzen. Es ist weitverbreitet, größere Mengen finden sich 
in Milch, Leber, Nieren, Hefe, Reishaut, am meisten im Eigelb des Huhnes. Pilze, 
Pflanzen, höhere Tiere u. Vögel benötigen I. Die Antivitaminwrkg. des A vidins  wird 
besprochen. Der Bedarf des Erwachsenen wird mit 0,1— 0,3 mg angegeben. Zur 
biolog. Best. dient der Rattentest. Zum Schluß werden die klin. Anwendungsmöglich
keiten angegeben. —  17  Literaturangaben. (Rass. Clin. Terap. Sei. affini 46. 47-— 51. 
April/Sept. 1947.) L o c h . 4587

Lemuel D. Wright und Helen R. Skeggs, Eine Methode zur Bestimmung der Fähigkeit 
von Biotinanalogen, mit A vid in  Verbindungen zu bilden. Durch das beschriebene Verf. 
wird die „relative Affinität“  des A vidins  (I) zu BiotinfII)-analogen, die selbst keine 
oder nur geringe mikrobiolog. Wirksamkeit haben, quantitativ bestimmt. Die Meth. 
umfaßt 3 Schritte: 1) Best. der Wirksamkeit von II gegenüber Lactobacillus arabinosus 
durch Trübungsmessung nach H a r ris  u. andere. 2) Best. der Aktivität des I-Präp. 
(Konz. 50 E./g) +  II, indem steigende Mengen I (20— 200 y) einer konstanten Menge 
(0 ,00250  y) II zugesetzt werden u. das relative Wachstum von L. arabinosus gemessen 
wird. 3) Best. des relativen Wachstums bei Ggw. von II (0 ,00250 y) +  steigenden 
Mengen des II-Analogen +  I (100 y). Die „relative Affinität“  wird willkürlich als
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das Verhältnis der Konz, des II-Analogen zur II-Konz. ausgedrückt, bei der die Hälfte 
des II zum Wachstum für den Testorganismus zur Verfügung steht. Bei diesem Punkt 
hat sich die eine Hälfte des I mit dem II u. die andere Hälfte mit dem II-Analogen 
verbunden. Die Meth. wurde auf die erreichbaren räumlichen II-Isomeren angewendet. 
I hat keine bes. Affinität zu l-B iotin  oder dl-A llobiotin, zeigt aber gewisse Affinität 
zu dl-Epiallobiotin. Es wird gefolgert, daß die Fähigkeit eines II-Analogen, mit I eine 
Verb. zu bilden, dann am größten ist, wenn im Mol. des II-Analogen ein cis-Harnstoff- 
ring vorhanden ist. (Arch. Biochemistry 1 2 .  27— 33. 1947. Gienolden, Pa., Sharp 
and Dohme, Inc., Med. Res. Div.) K . F . M ü l l e r . 4587

Leonora Mirone und Leopold R. Cerecedo, D ie günstige W irkung von Xanthopterin  
a u f die Lactation und die von B iotin  auf die Vermehrung und Laclation von M äusen  
bei synthetischem Futter. Die Lactation von Mäusen stieg bei einem Grundfutter, das 
hauptsächlich aus Casein, Zucker, Fett, Crisco, Salzen u. Vitaminen bestand, durch 
Zulage von 5 mg Xanthopterin  (I) um 100% , durch 20 y  Folsäure (II) um 66% , durch 
200 y  B iotin  (III) um 8 3 %  u. durch 20 y  II +  200 y  III um 100% . Die Würfe erhöhten 
sich von 5,4 (Grundfutter) auf 5,8 ( +  5 mg I), 6,4 ( +  20 y  II), 6,4 ( +  200 y  III) u,
7,2 ( +  20 y  II +  200 y  III). (Arch. Biochemistry 1 5 .  324— 26. 1947. New York, 
Fordham Univ., Dep. of Biochem.) L o c h . 4587

R. H. Hopkins und R. J. Pennington, D ie Bestim m ung des V itam in B e-Komplexes. 
Vff. bestimmen nach dem von A t k i n  u . Mitarbeitern (C. 1946. II. 12 12 ) angegebenen 
Verf. mikrobiolog. mit Saccharomyces carlsbergensis unter Einführung geringer Ab
änderungen den Vitam in  R6(I)-Geh. verschied. Nahrungsmittel. Daneben wurde der 
I-Geh. auf Grund von 2 ehem. Methoden (Colorimetrie mit diazotierter Sulfanilsäure 
u. Indophenolrk. nach H o c h b e r g  u . Mitarbeitern, C. 1946. II. 927) ermittelt u. die 
erhaltenen Werte krit. mit denen des mikrobiolog. Verf. verglichen. Vff. kommen zu 
dem Schluß, daß sich die nach verschied. Methoden erhaltenen Werte hinsichtlich der 
Extraktion des I aus natürlichen Quellen ohne die Annahme unbekannter, I-akt. Sub
stanzen erklären lassen. Unterss. über die Wirksamkeit der benutzten Heferasse bei 
anderen Vitaminen zeigen, daß diese Hefe auch zur Best. von B iotin  u. Inosit dienen 
kann. (Biochem. J .  4 1. Nr. 1. HO— 14. 1947. Birmingham, U niv., Dep. of Brewing 
and Ind. Fermentation.) S c h o r m ü l l e r . 4587

R. Montezemolo, Die wichtigsten Biotinbestimmungsmethoden. Mit großer Genauig
keit lassen sich noch B iotin  (I)-Mengen bestimmen, die in 2 ml bei einer Verdünnung 
von 1 : 5 -10 11 enthalten sind, wenn man das Wachstum von Hefe, mit der die Unter - 
suchungslsg. 16 Std. bebrütet wird, durch Trübungsmessung bestimmt. Die Nährlsg. 
besteht aus 20 g Zucker, 3 g (NH,)2S 0 4, 2 g K H 2P 0 4, 0,25 g M gS04 • 7H 20 , 0,25 g 
CaCl2 -2H 20 , 1m g  H3B 0 3, 15  mg Zn S04, 1m g  MnCl2, 0,5 mg FeCl3, 0 ,1m g  CuS04 • 
5H 20 , 0,1 mg K J ,  0,1 mg Asparaginsäure, 5 mg Inosit, 0,5 mg Alanin u. 20 y  Thiamin 
in 1000 H20. Die Messung wird mit einem Thermoelement durchgeführt, dessen Herst. 
u. techn. Einzelheiten beschrieben sind. Für gefärbte oder trübe Lsgg. wird eine 
zweite Bestimmungsmeth. angegeben, bei der Lactobacillus casei als Organismus ver
wendet wird, der in den angegebenen Nährlsgg. eine der I-Menge entsprechende Menge 
Säure bildet, die mit 0,lnNaOH unter Verwendung von Bromthymolblau titriert wird. 
—  4 Literaturangaben. (Rass. Clin. Terap. Sei. affini 46. 52— 57. April/Sept. 1947. 
Ist. Serono, Labor. Biol.) L o c h . 4587

R. Montezemolo, Eine neue, leichte Schnellmethode zur Bestim m ung von Biotin. 
Man bereitet eine Nährlsg. aus 10 g Traubenzucker, 1 g Pepton, 5 g NaCl, 1 g K 2H P04,
2,5 g (NH4)2S 0 4, 0,25 g M gS04 -7H 20  u . 3,5 g CaC03, die mit W. auf 1000 ml aufgefüllt 
u. sterilisiert wird. Hiervon werden 100 ml in EiNHORRsche Gärröhrchen mit einer 
bis 50 ml reichenden Graduierung u. kleine aber stets gleiche Mengen einer reinen 
Hefesuspension gegeben. Einige werden als Kontrollen gelassen, zu anderen werden 
die Untersuchungslsgg. zugesetzt. Nach 24std. Bebrütung bei 30° werden die ge
bildeten C 0 2-Mengen abgelesen. Wenn mehr als in den Kontrollen gebildet wird, so 
zeigt dies die Ggw. von Biotin  (I) an. Zur quantitativen Schätzung werden noch einige 
Röhrchen, die bekannte Zusätze von I erhalten, dazugenommen, nach mehreren Zeiten 
abgelesen u. durch Kurven verglichen. —  4 Literaturangaben. (Rass. Clin. Terap. 
Sei. affini 46. 58— 63. April/Sept. 1947.) L o c h . 4587

M. L. Scott, L. C. Norris und G. F. Heuser, D ie wahrscheinliche Identitä t von 
Strepogenin m it dem Faktor S  und die W ichtigkeit dieses Faktors bei der Ernährung 
von Hühnern. Ein in Bierhefe enthaltener Wachstumsfaktor für Kücken kann durch
A.-Fraktionen in einen Faktor R  (Folsäureconjugat) u. einen Faktor S  (I) getrennt 
werden. Die Vermutung, daß I mit Strepogenin  (II) ident, sein könnte, wurde in 
Fütterungsverss. an $  Leghornkücken geprüft. Von den in verschied. Futterzusammen
stellungen enthaltenen Proteinquellen erwies sich autoclaviertes Eiklarprotein am un
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günstigstem für Wachstum u. HämoglobinbWdung. Durch Zulage von 10 %  Hefe oder 
2 ,- /o Rohcasein konnte n. Entw. erzielt werden. Hingegen bewirkten Bioiirezulagen 
keine Verbesserung von Wachstum u. Hämoglobinbildung. Auch Fischmehl, bekannt 
als gute Quelle für den ,,tier. Proteinfaktor“ , konnte die Entw. der Kücken nicht 
begünstigen. Durch Hitzebehandlung von Casein  soll die Verwertung von L ysin  (III) 
u. H istid in  (IV) eingeschränkt werden. Negative Ergebnisse nach Zulage von III u. 
IV zu Futter mit autoclaviertem Eiklar bewiesen, daß dies für Eiklar nicht zutrifft. 
6 Wochen bei diesem Mangelfutter gehaltene Tiere erholten sich wieder, wenn sie Roh
casein erhielten, was durch Zulagen von Fischmehl, III, IV, Methionin u. Biotin nicht 
erreicht wurde. Im übrigen zeigten die Vgll. der Wachstumskurven eine deutliche Ab
hängigkeit vom II-Geh. der einzelnen Futterbestandteile, die auf der Grundlage von 
1000 mg E. für 1 g trockene Bierhefe errechnet wurden. —  14 Literaturangaben. (J. 
biol. Chemistry 16 7 . 261— 72. 1947. Ithaca, Cornell Univ., Agric. Exp. Stat.)

L o c h . 4 5 8 7
J. J. Pfiffner, S. B. Binkley, E . S. Bloom und B. L. O’Dell, Isolierung und Charak

terisierung des V itam ins B c aus Leber und Hefe. D as Vorkommen eines säurelabilen  
Faktors gegen die Kückenanäm ie in  der Leber. Nach einleitender ausführlicher Zu
sammenstellung der literaturbekannten Prüfmethoden u. Beobachtungen, die bislang 
zur Austestung u. Anreicherung dienten, wird die Isolierung des antianäm. Vitam in Bc
(I) aus Schweine- u. Pferdeleber beschrieben. Die Anreicherung wurde nach drei 
Kriterien verfolgt: UV-Absorption, wachstumsstimulierende Aktivität für Lacto
bacillus casei bzw. Streptococcus faecalis u. Heilung einer ernährungsbedingten Kücken
anämie. Die einzelnen Stufen der Anreicherung waren nacheinander: Heißwasser- 
extraktion der begrenzt autolysierten Leber, Adsorption an Am berlit I  R -4  (vgl. 
M y e r s , E a s t e s  u . M y e r s , C. 1942. II. 116 1)  u. Elution mit alkoh. NH 3, Adsorption 
an Superfiltrol u. Elution mit alkoh. NH 3, Adsorption an Norit u. Elution mit alkoh. 
NH3, Butanolextraktion, Methanolextraktion, Fällung mit Ba(OH)2, dann Zn-Acetat 
u. Fällung mit 10% ig. HCl beim pH 2,8. Die Reinigung erfolgte durch Lösen in über
schüssiger HCl (bis 0,1 n), Abzentrifugieren unlösl. Pigmente, Hinzufügen äquival. 
Mengen NaOH u. Umkristallisieren aus Wasser. —  I bildet sehr flache schwachgelbe 
Kristalle (größte beobachtete 0,17 • 0,03 • 0,002 mm). Sie zeigen Pleochroismus (tiefere 
Farbe parallel der Längsrichtung), «-Index 1,560 (±0,005), y-Index 1,760 (±0,005). 
I hat keinen F. u. wird oberhalb 250° dunkel; Löslichkeit in W. 0,0016 mg/cm3 bei 
pB 3 u. 25°; 0 ,1%  bei 100°; schwach lösl. in Methanol, weniger in A. u. Butanol, unlösl. 
in Aceton u. Chlf., ziemlich lösl. in Essigsäure, Phenol u. Pyridin. I hat saure u. bas. 
Eigg.; UV-Spektrum bei pH 1 1 ,3  u. 1 (vgl. Original). Die analyt. Daten ergaben 
Cn Hl90 6N 7 oder C2xH20O6N s (C21 später ausgeschlossen!). —  Methylester (II), C,9HI70 ,N 7- 
(0CH3)2, wurde zur Erleichterung der I-Darst. aus Schweine- u. Pferdeleber dadurch 
gewonnen, daß das Prod. nach der Zn-Salz-Fällung mit methanol. HCl verestert wurde. 
II, kleine Plättchen aus 50% ig. Methanol, weniger lösl. in W. als I, löslicher in organ. 
Lsg.-Mitteln. UV-Absorption wie I, biolog. weniger als 10 %  der I-Wirksamkeit. —  
Bei der II-Darst. aus Pferdeleber wurden folgende Anreicherungsmaßnahmen ange
wendet: Amberlit-IR-4- u. Norit-Adsorption, neutrale u. saure Butanolextraktion, 
Bereitung der Ba- u. Zn-Salze, Veresterung. II aus Schweine- u. Pferdeleber war 
identisch. —  Während die rohen Leberextrakte ihre biolog. Wirksamkeit durch Säure- 
Einw. zu 65— 7 5 %  verlieren, ist I relativ säurestabil. Daraus wird auf das Vork. 
eines weiteren säurelabilen antianämischen Faktors (III) in der Leber geschlossen, 
dessen Anreicherung auf ca. 5 %  gelang. III befindet sich größtenteils im Filtrat der 
Zn-Fällung vonl, es ist für Streptococcus faecalis wirksamer (U/2— 2fach) als für Lacto
bacillus casei. III dürfte mit II strukturell eng verwandt sein. —  Aus Hefe, die eine 
hohe Wirksamkeit im Kückentest u. eine geringere im mikrobiol. Test aufweist, konnte 
durch enzymat. Spaltung mit Schweinenieren-Trockenpulver I in Freiheit gesetzt 
werden, das in beiden Testen wie I aus Leber wirkt. Es konnte nach gleichen Methoden 
wie I aus Leber isoliert werden. Analog wurde aus Hefe II dargestellt. —  II läßt sich 
aus I mit methanol. HCl darstellen; I kann aus II zurückgewonnen werden. —  I -Di- 
äthylesler, C19H 170 4N 7(0C2H5)2, aus I mit 2% ig. alkoh. HCl, 36 Std., 20°, Kristalle ohne
F. aus 50%ig. Methanol u. 25% ig. Dioxan. II-Dihydrochlorid, C19H [70 4N7(0CH3)2 • 2HC1, 
aus II in methanol. HCl durch Fällen mit Aceton, Kristalle ohne F. —  I -Ag-Salz, 
C,9H,70 6N7Ag,. aus I in heißem W. mit A gN 03, gelb, mikrokristallin.—  I -Dinatrium- 
salz, C19H170„N7Na2, aus I mit 0,lnNaOH u. Fällen mit Methanol, gelboranges, mikro
kristallines Pulver. —  I -D iam id, C19H210 4N9, aus II in NH3-W., 3 Tage, 20°, amorphes 
oranges Pulver ohne F ., UV-Spektrum ähnlich dem des I mit höherer Extinktion hei 
365 rrm; wird von L. casei oder S. faecalis nicht als Wuchsstoff verwendet. —  Die 
Beziehungen von I zu Pteroylglutaminsäure u. anderen antianäm. Faktoren, bes.
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auch aus grünen Pflanzen, werden diskutiert. (J. Amer. ehem. Soc. 69. 1476— 87. 
Juni 1947. Detroit, Mich., Parker, Davis & Co.) O f f e . 4587

E. L. R. Stokstad, Doris Fordham und Anna de Grunigen, D ie Inaktivierung von 
Ptcroylglutam insäure (Leber-Lactobacillus casei-Faktor) durch Licht. Lsgg. von Pteroyl- 
glutaminsäure  (I) in W. oder A. (20%) wurden der Bestrahlung durch Tageslicht 
(300— 600 Kerzen pro Quadratfuß) oder Fluorescenzlicht (32 Kerzen pro Quadratfuß) 
ausgesetzt. Nach 1, 6, 24 Std. wurden in den vom Tageslicht bestrahlten Lsgg. 22,2, 
56 u. 26 %  p-Am inobenzoylglutam insäure (II) gefunden. Die biol. Aktivität (Strepto
coccus faecalis R-Test) fiel dabei auf 76, 12  u. 0 ,15 %  ab. Warum nach 24 Std. weniger 
II gefunden wird, als nach 6 Std., ist noch nicht geklärt. Durch Fluorescenzlicht 
wurden in 24 Std. 5 5 ,5 %  II gebildet, wobei die Aktivität auf 3 7 %  sank. Die Spaltung 
der I findet zwischen dem aromat. N u. dem am Pterin hängenden Methylen-C-Atom 
statt. Sie verläuft am schnellsten bei pH 7,0; alkal. Lsgg. sind wesentlich stabiler. 
(J. biol. Chemistry 167. 877— 78. 1947. Pearl River, N. Y ., Lederle Labor.)

L o c h . 4 5 8 7
Sisir Kumar Ganguly und Priyanath Sen-Gupta, Über den Aminosäuregehalt von 

Leberpräparaten. Der Aminosäuren (Histidin-, Arginin-, Lysin-, Tyrosin-, Tryptophan-, 
Methionin-)-Geh. von Rindsleber u. von einem durch enzymat. Hydrolyse daraus 
hergestelltem Leberpräp. ist größenordnungsmäßig gleich. Das Leberpräp. ist ein 
besserer Wachstumsfaktor für Lactobacillus casei u. wird als besseres Therapeuticum 
bei solchen Anaemiefällen angesehen, wo Leber verordnet ist. (J. Indian ehem. Soc. 24. 
338— 40. Aug. 1947. Calcutta, Bengal Immunity Res. Labor.) K .F .M ü l l e r . 4587 

Gustav J. Martin, Jack Moss und Souren Avakian, „Folsäure'-'--Aktivität von N- 
[4-{Chinazolinyl-(4)}-benzoyl]-glutaminsäure. Auf der Suche nach Verbb., welche Fol
säure (I) zu verdrängen vermögen, wurde 4-Chlorchinazolin  mit p-A m inobenzoyl-l(-f-)- 
glutaminsäure zu N-[4-{Chinazolinyl-(4)}-benzoyl]-glutam insäure  (II), F . 240— 242°, 
kondensiert. II zeigte jedoch als Wuchsfaktor nur 0,1— 0,01 der I-Wirkung. (J. biol. 
Chemistry 16 7 . 737. 1947. Philadelphia, Nat. Drug Co.) K . M a i e r . 4587

R. Benigni, D ie Folsäure, das neue antianäm ische V itam in. Es werden Vork., 
ehem. Konst. u. Bedeutung der Folsäure bei der Therapie verschied. Formen der 
Anämie u. Sprue referiert. Auf das Vork. des Eisen-Folsäurekomplexes in Spinat wird 
hingewiesen. (Fitoterapia 18 . 5— 7. Okt./Dez. 1947.) L o c h . 4587

J. R. P. O’Brien, E rnährung: antianämische Faktoren. Übersicht. Unter Hinweis 
auf die Literatur der letzten Jahre (76 Zitate) wird eine Zusammenfassung gegeben, 
wobei folgende Verbb. Erwähnung finden: Vitamin M u. B c, der Noriteluatfaktor, 
der L. casei-Faktor, Faktor U, Folsäure u. der S. lactis R-Faktor. Weiterhin werden 
besprochen die Pterine u. makrocyt. Anämiefaktoren. (Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 
296— 306. 1946, herausgegeb. 1947.) R. K ö n i g . 4587

H. Bénard, P. Rambert und Mélik Ogandjanoff, D ie W irkung der Folsäure bei 
normalem T ier. Bei der Best. über die Wirksamkeit antianäm. Präpp. beim n. Tier 
zeigt sich eine Vermehrung der roten Blutkörperchen, die zwischen 600000 bis 2300000 
liegen, sowie Änderungen in den Werten der Retikulocyten, die von 1,9 bis auf 9,6/100 
im Mittel ansteigen. (C. R . Séances Sdc. Biol. Filiales 1 4 1 .  742— 43. Ju li 1947.)

B a e r t i c h . 4587
Thomas H. Jukes und E. L. R. Stokstad, Vergleich zwischen der Verwertung von 

Ptcroylglutam insäure und P teroyltriglutam insäure durch Hühnchen bei synthetischem  
Futter. S c o t t  u . Mitarbeiter veröffentlichten Unterss. (C. 1946. II. 83 u. 12 15), in denen sie 
gefunden hatten, daß Pteroyltriglutam insäure (I) wachstumsfördernde u. anämieverhü
tende Wrkgg. nur zeigt, wenn sie gleichzeitig mit dem Lacton entweder von 2-Mcthyl- 
3-oxy-4-oxym ethyl-5-carboxypyridin  (II) oder 2-M ethyl-3-oxy-4-carboxy-5-oxymethyl- 
p y rid in  verfüttert werden. Es wurden neue Verss. mit einem synthet. Futter aus 
Stärke, Gelatine, Salzen, Sojaöl, Cellophan, Vitaminen u. 1 %  Succinylsulfathiazol ge
macht, das junge Hühnchen nebst Zulagen von Pteroylglutaminsäure (III), I oder 
I + 1 1  erhielten. I hatte gleiche Wrkgg. wie III auf Wachstum u. Anämieschutz, 
wenn gleiche Mole verglichen wurden. Durch gleichzeitige Verabfolgung von II-Laeton 
konnte die Ausnutzung von I nicht gesteigert werden. (J. biol. Chemistry 168. 563— 67. 
1947. Pearl River, N. Y ., Amer. Cyanamid Co., Lederle Laborr. Div.) L o c h . 4587 

H. G. Petering und R. A. Delor, Unfähigkeit von Thym in, bei der Batte Folsäure 
zu ersetzen. T hym in  besitzt bei Ratten, die ein Folsäuredefizit haben, weder eine 
heilende noch eine verhütende Wirkung. E s kommt zu keiner Besserung des Wachs
tums u. des Blutbildes. (Science [New York] 10 5. 547— 48. 23/5. 1947. Kalamazoo, 
Mich., Upjohn Co., Res. Labor.) K i m m e r l e . 4587

Gilberto G. Viliela, Pteroylglutam insäure (Folsäure) und die toxische W irkung des 
N eoarsphenam ins. Wss. Leberextrakte setzen die Giftigkeit einiger tox. Stoffe, darunter



auch die von N  eoarsphenamin  (I), herab. Diese Wrkg. wird nicht durch Folsäure (II) 
bedingt, die vielmehr die Toxizität von I erhöht, wenn Mäusen, die die letale Dosis 
erhielten, vorher II injiziert wurde. (Arch. Biochemistry 15 . 157— 58. 1947. Rio de 
Janeiro, Inst. Oswaldo Cruz, Biochem. Labor.) L o c h . 4587

Gertrude Rodney, Marian E. Swendseid und Ann L. Swanson, Tyrosinoxydation  
durch Lebern von Ratten m it Pteroyl glutaminsäuremangel, der durch Sulfasuccidin hervor- 
gerufen wurde. Bei perniciöser Anämie ist der Abbau von Tyrosin  (I) gestört. Da bei 
dieser Krankheit Mangel an Pteroylglutaminsäure (II) besteht, wurden Verss. durch- 
geführt, den I-Abbau zu untersuchen, wenn nur II-Mangel besteht. Ratten erhielten 
in einer synthet. Kost Sulfasuccidin  (III), bis sich eine Leukopoenie entwickelte. Ihre 
Lebern wurden homogenisiert. Der im W a r b u r g - App. gemessene 0 2-Verbrauch für I 
war bei Lebern n. Tiere höher, u. wurde durch zugesetztes III nur unwesentlich er
niedrigt. Der 0 2-Verbrauch durch I wurde jedoch bei den Lebern der Mangeltiere 
erhöht, wenn II den Homogenaten zugesetzt wurde. Die Ergebnisse beweisen die 
Abhängigkeit des I-Abbaus von Pteroylglutaminsäure. (J. biol. Chemistry 168. 395— 96. 
1947. Detroit, Parke, Davis and Co., Res. Laborr.) L o c h . 4587

B. L. Hutchings, J. H. Mowat, J. J. Oleson, E. L. R. Stokstad, J. H. Boothe, C. W. 
Waller, R. B. Angier, J. Semb und Y. Subbarow, Pteroylasparaginsäure, ein Antagonist 
für Pteroylglutaminsäure. (Vgl. C. 1949. E . 5037.) Pteroylasparaginsäure, N -(4-[[(2- 
Ainino-4-oxy-6-pteridyl)-methyl}-amino]-benzoyl)-asparaginsäure  (I) wurde aus p-Am ino- 
benzoylasparaginsäure (II), 2.3-Dibrompropioruildehyd  (III) u. 2.4.5-Triam ino-6-oxy- 
pyrim idin  (IV) synthetisiert. —  Die Verb. erwies sich als Antagonist zu Pteroylglutamin
säure (V) für das Wachstum von Kücken, Lactobac. casei u. Streptococcus faecalis R. 
Bei letzteren wurde auch die Verhinderung der Verwertung von Pteroylsäure, Pleroyl- 
y-glutaminylglutaminsäure  u. Pteroyl-y-glutam inyl-y-glutam inylglulam insäure  festgestellt. 
Sic scheint spezif. für das diese Verbb. ausnutzende Syst. zu sein, da gegenüber Thym in  
bei L. casei keine Einw. festgestellt wurde. Unterss. bei Ratte u. Escherichia coli zeigten 
keine Einmischung in den Stoffwechsel der V u. ihrer Derivate.

V e rsu ch e : p-Nitrobenzoylasparaginsäure, CuH10O7N2, aus Asparaginsäure (dar
gestellt aus Bactoasparagin) u. p-Nitrobenzoylchlorid, E. 145— 147°, [a]n20 + 2 6 ,3 °  
(2% in nNaOH). —  II, Cn H,20 5N2; 100 g vorst. Verb. in 700 cm3 Eisessig u. 300 cm3 
W. wurde mit P t0 2 bei 45° bis zum Verbrauch der theoret. Menge H2 hydriert. Aus
beute 45 g, F . 17 1 — 173°, [a]D25 -— 10,7° (2%  in nHCl). —  Darst. von I: Zu Lsg. von
68,5 g Dihydrochlorid von IV u. 40 g II bei pH 4,0 wurde eine Lsg. von III in A. ge
geben. Rohausbeute 71 g, enthielt 13,65 g I. Nach Entfernung von Verunreinigungen 
mit BaCl2 u. A ., Fällung bei pH 3,0, Behandlung mit Kohle, wurde mit MgO das stabile 
Mg-Salz dargestellt, CjgH^NjOgMg^s • H20 , Nadeln, Ausbeute 1 ,13 3  g. Verss., die freie 
Säure zu kristallisieren, ergaben Zerfall in Asparagin- u. Pteroylsäure. —  Zwecks 
intramuskulärer Injektion wurde das Mg-Salz mit einer Spur NaH C03 zerlegt. (J. 
biol. Chemistry 170. 323— 28. Sept. 1947. Pearl River, N. Y ., Amer. Cyanamid Co., 
Lederle Labor. Div.) G. A n d e r s . 4587

M. Lourau, Rolle der Leber und des Magens bei der Synthese des Antiperniciosa- 
Faktors. Die Theorie nach C a s t l e  wird durch experimentelle Unterss. bestätigt. Der 
gastr. Faktor kommt in der Leber vor u. ist ein thermolabiler Vorläufer des thermo
stabilen hepatit. Faktors. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 768— 72. Juli/Sept. 1947. Paris, 
Inst, de Biol. physico-chim.) K i m m e r l e . 4587

H. A. Painter und S. S. Zilva, Der E influß der l-Ascorbinsäure auf die Sprengung 
des Benzolringes von l-T yrosin  nach Verfütterung großer Portionen an Meerschweinchen. 
Bei Verabfolgung von mehr als 0,1 g Z-Tyrosin/Tag scheiden Meerschweinchen Oxy- 
phenylverbb. mit dem Harn aus, von denen die p-Oxyphenylbrenztraubensäure gesondert 
bestimmt wurde. Diese Erscheinung tritt nur bei gleichzeitigem l-Ascorbinsäureentzug 
auf, woraus aber noch nicht gefolgert werden kann, daß dieses Vitamin auch dann 
mit dem Tyrosinabbau verknüpft ist, wenn Tyrosin in normalen Mengen eingenommen 
wird. Einmalige Dosen bewirkten eine größere Ausscheidung von Phenylverbb., als 
wenn die Zufuhr intermittierend erfolgte, wobei sich das Verhältnis zu Ungunsten der 
p-Oxyphenylbrenztraubensäure verschob. (Biochem. J .  4 1. 5 1 1 — 19. 1947. London, 
Lister Inst.) L o c h . 4587

Aladär B. L. Beznäk, Margit Beznäk und Zsuzsanna Gäspär-Rädy, Die Wirkung 
der verlängerten Zufuhr von l-Ascorbin- und d-Oluconsäure auf Körpergewicht, Nahrungs-, 
Wasser- und Salzlösungsaufnahme bei Albinoratten. (Arch. Biol. hungarica [2] 17 .  
294— 308. 1947. Budapest, Peter Päzmäny Univ., Inst, of Physiol. u. Tihany Lake 
Balaton, Hungarian Biol. Res. Inst.) " L ü p n i t z . 4587

Aladär B. L. Beznäk, Margit Beznäk und Zsuzsanna Gäspär-Rädy, Die Wirkung 
der verlängerten Zufuhr von l-Ascorbin- und d-Gluconsäure auf Gewicht-, Fett-, Protein-,
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Glycogen- und V itam in G-Gehalt einiger Organe von Albinoratten. (Vgl. vorst. Ref.) 
(Arch. Biol. hungarica [2 ]  17 . 3 0 9 — 1 8 . 1 9 4 7 .)  L ü p n i t z . 4 5 8 7

F. Meidinger, D as Vitam in C als Antisulfonam idfaktor. Durch Injektion von 
Sulfathioharnstoff (I) (2255 R.P.) in die Haut entwickelt sich bei Ratten eine Nekrose, 
die durch Permeabilitätsveränderungen der Capillaren verursacht wird u. durch gleich
zeitige Injektion von Vitamin C (II) an Umfang verliert. Die Best. der Blutkonz, 
durch Auszählen der Erythrocyten zeigte eine Erhöhung von 20% , wenn die Ratten 
nur mit I behandelt wurden, wogegen die Erhöhung bei gleichzeitiger Injektion von 
I u. II nur 1 3 %  beträgt. Diese Erhöhung kommt durch das Austreten von Blutplasma 
zustande. Andererseits wurde keine Erniedrigung der Vitamingehh. von Nebenniere 
u. Leber nach I-Injektion beobachtet. In bezug auf die Permeabilität der Capillar- 
gefäße erweist sich II also als Antagonist der Sulfonamide. Ein solcher Antagonismus 
könnte zwischen diesen beiden Substanzen auch für Bakterien bestehen. (Z. Vitamin
forsch. 18 . 222— 28. 1947. Vitry/Seine, Labor, des Usines Rhône-Poulenc.)

L o c h . 4 5 8 7
B. M. Ssumzow, Gebundene Ascorbinsäure in  Pflanzengeweben und ihre Bedeutung 

für die Ernährung. G u h a  (J. Indian ehem. Soc. 16 . [1939.] 481,549) hat eine Meth. zur 
Isolierung „gebundener“  Ascorbinsäure  (I) („Ascorbigen“ ) aus Kohlsaft (Adsorption an 
Kohle, Elution mit A.-Chlf.) beschrieben. Die antiskorbut. Wrkg. derartiger Präpp. 
im Vgl. zu „freier“  I wird an skorbut. Meerschweinchen geprüft. Die gebundene I 
kam teils als solche, teils nach vorausgegangener Hydrolyse (5 Min. langes Kochen 
mit 0,6%ig. HCl unter C 0 2 u. Neutralisieren mit NaOH) zur Anwendung. Beim Vgl. 
krist. I u. hydrolysierten „Aseorbigens“  zeigte sich annähernde Gleichwertigkeit beider 
Präpp., bezogen auf gleichen Reduktionswert; Dosen von ca. 1,4  mg täglich vermochten 
vollentwickelten Skorbut zu heilen. Vom nichthydrolysierten „Ascorbigen“  war da
gegen die 2— 3fache Dosis zur Erzielung gleicher Wrkg. erforderlich. Da gebundene I 
(ohne Hydrolyse) bei der Titration mit 2.6-DichlorphenoIindophenol nicht erfaßt wird, 
besteht die Möglichkeit einer erheblichen Divergenz zwischen den Resultaten der ehem. 
u. biolog. I-Bestimmung. In 3 Bestimmungen an Sauerkrautsäften lag der Anteil der 
gebundenen I zwischen 28 u. 5 5 %  der Gesamt-I. Durch kurzes Erwärmen der Säfte 
(5 Min. auf offener Flamme oder 5— 15 Min. auf dem kochenden W .-Bad) gelingt es, 
die Menge der freien I erheblich (30— 100%) zu erhöhen; noch längeres Erwärmen 
(z. B. 25 Min. auf dem W.-Bad) setzt die Werte wieder beträchtlich herab. ( E h o x h m h h  
[Biochimia] 12 .  539— 44. Nov./Dez. 1947. Moskau, I. Med. Inst., Lehrstuhl für 
Biochemie.) F r a n k e . 4587

G. Barac, R. Busset und M. Geiser, Ascorbinsäure und die S tabilisierung gegen 
Sauerstoff von B ilirubin  in  alkalischem M ilieu . Die Stabilisierung von Bilirubin (I) 
in alkal. Milieu durch Ascorbinsäure (II) wird durch die langsame Oxydation der enol- 
artig gebundenen H-Atome bei einer Konz, von 100 mg/1000 an II bedingt. Neuere 
Unterss. über das Auftreten von H20 2 bei dieser Oxydation deuten darauf hin, daß I 
unter diesen Bedingungen unverändert bleibt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 
947— 50. Sept. 1947. Liège, Univ., Inst, de Clin.) B a e r t i c h . 4587

Vincent Massa, Ascorbinsäure und Atmungsstoffwechsel der Leukocyten. Bei Meer
schweinchen wird bei einer Peritonitis ein Exsudat gewonnen, daß ca. 8 3%  polynucleare 
u. 17 %  mononucleare Leukocyten enthält. In der WARBURG-App. wurde der Ö lver
brauch der Leukocyten durch 0,025— 0 ,1%  Ascorbinsäure gesteigert. 0 ,2%  u. mehr 
wirkten tox. u. senkten den 0 2-Verbrauch. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 732— 34. Juli/Sept. 
1947. Sfax, Tunesien.) K i m m e r l e . 4587

E. Frommei, M. Favre und J. Aron, D ie medikamentöse G-H ypervitam inose des 
Blutes. 17. Mitt. (16. vgl. C. 1946. II. 932.) Am Beispiel des A n tipyrin s  (vgl. 3. Mitt.,
C. 1946. I. 1258) zeigen Vff., daß mit der nach intramuskulärer Injektion bei Meer
schweinchen auftretenden Hypovitaminose der großen Organe wie Leber, Lungen, 
Nieren, Nebennieren, Herz u. Gehirn, eine Hypervitaminose des Blutes kompensator. 
einhergeht, u. zwar betrifft diese bes. die Serumfraktion. Die Verss. zeigen, daß die 
Ascorbinsäure eine außerordentlich leicht mobilisierbare Verb. für den Organismus 
darstellt. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. 1— 5. 1947. Genf, Univ., Therapeut. 
Inst.) H e l l m a n n . 4587

Frank Wokes, Oxalsäureextrakt bei Prüfung auf V itam in C. Bei der Extraktion 
von Vitamin C mittels 1— 2 %  Oxalsäure werden durchschnittlich 98— 99%  der durch 
5 %  Metaphosphorsäure erzielten Beträge erhalten, wobei die Proteinfällung unter
bleibt bei gleichzeitiger Hemmung der Ascorbinsäure-Oxydase. (Analyst 72. 63. Febr. 
1947.) E g g s t e i n . 4587

Günther Wendland, D ie Gesam tvitam in C-Bestim m ung. Nachprüfung des Vor
gehens von G ü n t h e r  (vgl. C . 19 43. II. 7 3 2 ) .  Die elektrolyt. Best. des Gesamtvitamins C
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wird abgelehnt, da eine quantitative elektrolyt. Red. von Dehydroascorbinsäure nicht 
möglich ist u. außerdem durch die elektrolyt. Red. auch Fe3 + zu Fe2+ red. wird, das 
sich bei der anschließenden Best. mit Dichlorphenolindophenol störend bemerkbar 
macht. (Pharmazie 2. 261— 63. Ju ni 1947. Hamburg, Krankenhausapotheke Heid
berg-) J u n k m a n n . 4587

Ernst Günther, Die Gesamtvitamin C~Bestimmung. Vf. bedauert, seine früheren 
Verss. nicht fortsetzen zu können. Er bezweifelt jedoch nunmehr, daß die Dehydro
ascorbinsäure bei der Vitamin C-Best. bes. Beachtung verdient u. vermutet, daß man 
sie vernachlässigen kann, wenn man Sorge dafür trägt, daß sie nicht bei der Best. ge
bildet wird. Er fordert zur Diskussion auf u. empfiehlt die von S c h w a r z e  u . Vf. (C . 1948.
I. 385) neuerdings vorgeschlagene Bestimmungsmethode. (Pharmazie 2. 263— 64. 
Juni 1947. Leipzig, Anst. f. Vitaminforsch, u. Vitaminprüf.) J u n k m a n n . 4587 

Y. Raoul, M ikrobestimmung von Vitamin C in 0,1 oder 0,05 cm3 Capillarblut durch 
eine einfache Methylenblaumethode. Eine Modifikation der Meth. von B u t l e r  u . Mit
arbeitern (C. 1946. II. 933) wird angegeben. Ein THUNBERo-Röhrchen ist dabei not
wendig. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 728— 32. Juli/Sept. 1947. Paris, Fac. de Pharmac., 
Labor. d’ Hyg. et Centre de Rech, de l’ Höp. Foch.) K i m m e r l e . 4587

Otto A. Bessey, Oliver H. Lowry und Mary Jane Brock, Die quantitative Bestimmung 
von Ascorbinsäure in  kleinen Mengen weißer Blutkörper und Plättchen. Durch Zusatz 
von isoton. K-Oxalatlsg. (1,6% ) kann die Gerinnung kleiner, aus der Fingerbeere ent
nommener Blutproben verhindert werden, ohne daß Ascorbinsäure (I) aus den weißen 
Blutkörperchen oder Blutplättchen austritt. Durch fraktioniertes Zentrifugieren wer
den die Blutkörperchen von den Erythrocyten getrennt. Sie werden in Trichloressig- 
säure aufgeschwemmt u. in aliquoten Teilen I durch Photometrieren der mit Dinitro- 
phenylhydrazin u. 65%  H2SO, erhaltenen rohen Farbe, sowie der säureunlösl. P im 
gewaschenen Rückstand bestimmt. Hierfür wird dieser mit H2S 0 4 u. Perchlorsäure naß 
verascht u. mit einem Phosphatreagens, das 1.4-Aminonaphtholsulfosäure u. Ammo- 
niummolybdat enthält, versetzt u. ebenfalls photometriert. Da in Vorverss. der 
durchschnittliche Geh. an säureunlösl. P zu 3,34 mMol/100 g ermittelt wurde, kann 
dieser zur Best. der Menge der weißen Blutkörperchen u. Blutplättchen herangezogen 
werden. —  12 Literaturangaben. (J. biol. Chemistry 168. 197— 205. 1947. New York, 
Public Health Res. Inst, of The City of New York, Div. of Nutr. and Physiol.)

L o c h . 4587
E. Géro, Die Schutzwirkung von Vitam in P  bei der Oxydation von Ascorbinsäure. 

(Vgl. C. 1947. E. 555.) Vf. untersucht die oxydationshemmende Wrkg. der Catechine 
(1/10 000) auf Ascorbinsäure u. dehnt die Arbeiten auf Vitamin P  (C itrin , B a y e r ) aus. 
Zur Feststellung gleicher Wrkgg. ist eine größere Menge an Citrin erforderlich. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  566— 67. Juni 1947. École des Hautes Études, Labor, 
de physiol.) B a e r t i c h . 4587

Birger Ekman, Citrin und der Stoffwechsel einiger Indole und Benzolverbindungen. 
Citrin (I) u. Benzidin, per os gegeben, verursachen erhöhte Ausscheidung von Ascorbin
säure, während die Ausscheidung von Phenol (II) durch I erniedrigt wurde. Dabei 
wurde gleichzeitig eine entgiftende Wrkg. festgestellt, die vielleicht durch Rk. der 
oxydierten Flavone mit II zustande kommt. Die Unterss. wurden an Meerschweinchen 
durchgeführt. (Kungl. fysiogr. Sällsk. Lund Förh. 17 . 14 1— 54. 1947. Lund, Sweden, 
Univ., Dep. of Physiol. Chem.) L o c h . 4587

Birger Ekman, Die Zersetzung von Indol und Benzolverbindungen durch Flavone 
in vitro und eine Methode zur Standardisierung von Citrinpräparaten. (Vgl. vorst. Ref.) 
Durch Flavone (I) (Quercetin (II), H esperitin  u. C itrin  (III)) wird die Oxydation von 
Ascorbinsäure (IV) in einem Medium, das 0 ,1%  F e S0 4 u. 0 ,1%  H20 2 enthält, katalyt. 
beschleunigt. Dabei treten die oxydierten I in ihrer Chinonform intermediär als Sauer
stoffüberträger auf. Wenn man die I durch Titration mit KM n04 in ihre Chinone über
führt u. danach IV oder Indol, Phenol oder Sulfanilamid darauf einwirken läßt, kann 
man aus deren Umsetzungsprodd. die Aktivität der I berechnen. Diese werden auf 
reines II bezogen. So kann man den Wert von III-Präpp. aus Hagebutten, Heidelbeeren 
u. Preißelbeeren bestimmen. (Kungl. fysiogr. Sällsk. Lund Förh. 17 . 155— 69. 1947.)

L o c h . 4587
A. Vinet und P. Meunier, Oxydation und Wasserlöslichkeit von Vitamin A . Bei der 

Oxydation von freiem oder acetyliertem Vitamin A (I) entsteht eine Verb., die sich 
durch ihre Löslichkeit in W. u. ein charakterist. Absorptionsspektr. mit 2 Maxima bei 
282 u. bei 235 m p  auszeichnet. Zur Darst. wurden 2 g eines Axerophtol-Konzentrates 
(71% ig.) in peroxydfreiem Ae. gelöst. Nach Zugabe von 70 cm3 einer 0,05 mol. Phtal- 
monopersäure-Lsg. in Ae. füllte man mit Ae. auf 200 cm3 auf u. ließ 20 Std. im Dunkeln 
stehen. Nach beendeter Rk. wurde mit gesätt. NaH C03-Lsg. (3mal) u. mit dest. W.
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gewaschen. Anschließend erfolgte Extraktion der vereinigten Waschfll. mit Chloroform. 
Die Ausbeute an dem rohen Oxydationsprod. (II) von I betrug nach Abdampfen des 
Chlf. 22 mg. Die Oxydation von acetyliertem I führte zur gleichen Verbindung. Auf 
Grund der charakterist. Eigg. wird angenommen, daß sich II von I unterscheidet durch 
eine sek. gebundene OH-Gruppe in 10-Stellung u. Verschiebung der 3 ersten Doppel
bindungen, so daß 2 voneinander völlig getrennte Systeme mit konjugierten Doppel
bindungen entstehen. II gibt mit SbCl3 nicht die übliche Blau-, sondern eine von rot 
in braun übergehende Färbung. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 25— 30. Jan./März 1947. 
Paris, Labor. Chim. Biol. de la Fac. des Sei.) E b e n . 4587

Eugène V. Rouir, Betrachtung über die Verteilung von V itam in A  in  der Leber des 
Hundes. Die Unters, ergab eine gleichmäßige Verteilung in den verschied. Leberlappen. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 754— 55. Juli/Sept. 1947. Liège, Univ., Inst, de Clin, et de 
Policlin. Med.) K i m m e k l e . 4587

J. Marcq und E. Rouir, Beitrag zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem 
Vitam in A-Gehalt der M ilch und dem Carotingehalt des Futters bei M ilchkühen. Vff. be
tonen die Wichtigkeit der Milch für die Vitam in A (I)-Versorgung der Kinder u. halten 
den niedrigen I-Geh. in den Monaten Februar u. März für die Ursache der hohen Sterb
lichkeit u. der vielen Frühgeburten der Kälber, die auf 1 2 %  beziffert werden. Bei 
Verss., in denen bei der Stallfütterung 4,9 kg Luzerneölkuchen mit 90 mg ß-Carotin
(II)/kg verabfolgt wurden, konnte keine wesentliche Steigerung des II- u. I-Geh. der 
Milch erzielt werden. Dieser Mißerfolg kann verschied. Ursachen haben: Das biolog. 
Wertverhältnis zwischen II u. I ist nicht genügend bekannt, die Form, in der II verab
folgt wird, spielt eine Rolle, die mangelnde Sonnenbestrahlung kann einen Einfl. haben. 
Wenn die Kühe wieder auf die Weide getrieben werden, steigt der I-Geh. der Milch 
rapide an. Es wird die Forderung aufgestellt, dem Anbau, der Verarbeitung u. der Kon
servierung der Futtermittel erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. (Bull. Inst, agro- 
nom. Stat. Rech. Gembloux 16 . 30— 42. 1947.) L o c h . 4587

D. B. Parrish, G. H. Wise und J. S. Hughes, D ie Form  des V itam ins A  in  Colostrum  
und M ilch. Nach Verseifung von Milch- oder Colostrumproben wurde der Gesamt- 
Vitam in  A(I)-Geh. ermittelt. In Parallelproben wurden ohne vorherige Verseifung aus 
schwach ammoniakal. Lsgg. die Lipoide extrahiert, wobei nacheinander A ., Ae. u. 
Skellysolve B als Extraktionsmittel angewandt wurden. Diese wurden chromatogra. 
phiert, um Carotin  (II), freies I u. verestertes I zu trennen. I liegt in der Milch prakt. 
vollständig als Ester vor, im Colostrum zu 96— 99% . Die Milch enthielt 87— 90% der 
Carotinoide als II, beim Colostrum wurden 91— 96%  II gefunden. —  14  Literaturan
gaben. (J. biol. Chemistry 167. 673— 78. 1947. Manhattan, Kansas Agric. exp. Stat.)

L o c h . 4587
G. S. Fraps, Der E influß  des Carotingehaltes des Futters auf die Fruchtbarkeit 

weißer Raiten und die Qualität der Jungen. (Vgl. C. 1946. II. 1515 .)  Neben dem Grund
futter erhielten weibliche weiße Ratten in den einzelnen Versuchsgruppen 0,5, 1,0, 
2,0, 4,0 u. 8,0 Teile Carotin  in Form von Alfalfamehl auf 1 Million Teile Futter. Die 
Anzahl der Würfe stieg dabei von 24 bis 36 mit einer Gesamtzahl von 154  resp. 251 
Jungen. Der Prozentsatz der Lebendgeborenen steig von 68 bis 96. Auch die Prozent
zahl der Jungen, die nach dem Absetzen mehr als 40 g wogen, zeigte von 33  bis 100 
steigende Tendenz. (Arch. Biochemistry 1 3 .  295— 97. 1947. Texas, A . & M. Coll.)

L o c h . 4587
G. S. Fraps, Vorzeitiger Tod weißer Ratten, d ie m it geringen M engen von Carotin 

verschiedener Quellen gefüttert werden. Ratten, die 0,1 y  Carotin  in 1 g Futter erhielten, 
hatten eine Lebenszeit von 307 Tagen, wenn das Vitamin als Mais gereicht wurde. 
Bei krist. ^-Carotin in Öl betrug sie 277 Tage, bei Dorschleberöl 203 Tage, etwa 
gleich der bei Alfalfamehl. Auch das Körpergew. zeigte ähnliche Unterschiede. Die 
Erhöhung des Carotingeh. auf das Doppelte beeinflußte das Körpergew. nur geringfügig, 
verlängerte aber die Lebenszeit auf mehr als das Doppelte. ■—  12  Literaturangaben. 
(Arch. Biochemistry 15 .  239— 43. 1947. Texas, Coll. Stat., Texas Agric. Exp. Station. 
Div. of Chem.) L o c h . 4587

Fred H. Mattson, John W. Mehl und Harry J. Deuel jr., Untersuchungen über den 
Stoffwechsel der Carotinoide. 7. Mitt. Der Ort der Umwandlung von Carotin in  Vitam in A 
bei der Ratte. (Vgl. C. 1948. E . 1 1 0 2 .)  Junge Ratten, deren Mütter schon während des 
Nährens eine Vitam in  A (I)-Mangelkost erhielten, wurden I- frei gefüttert u. bekamen 
mit der Schlundsonde Baumwollsaatöl mit Tocopherol. Darauf wurden Leber u. Darm 
auf Carotin  (II) u. I untersucht. Beide enthielten einen nichtspezif. Farbstoff, der bei 
4 5 0  m n  absorbiert u .  somit II vortäuscht, andererseits entwickelte sich mit C a k k -P k i c e - 
Reagens eine bernsteingelbe Farbe, die bei 6 2 0  m/j, absorbiert u. I vortäuscht. Unter 
Berücksichtigung dieser Erscheinungen wurde festgestellt, daß nach Fütterung eine
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einmaligen hohen Dosis I dieses in der Leber gespeichert, aber in der Darmwand nach 
Kurzer Zeit nicht nehr feststellbar ist. Nach Verabfolgung von II erscheint I zuerst in 
r? T. ~*^rrnwand u. erst 4 Std. später in der Leber. Bei parenteraler Verabfolgung von 
I l  ist die Verwertung nur gering, wobei es wahrscheinlich auf dem Blutwege oder mit 
der Galle in den Darm gelangt, wo es teils in I umgewandelt oder ausgeschieden wird. 
Der Ort der Umwandlung ist die Darmwand. (Arch. Biochemistry 15 . 65— 73. 1947. 
Los Angeles, Univ., School of Med., Dep. of Bioch. and Nutr.) L o c h . 4587

J. B. Neilands, D ie Umwandlung von Carotin zu Vitam in A  in  Fischen. Schellfische 
(Gadus callarias) u. Hummern (Homarus americanus) wurden in Gruppen eingeteilt, 
von denen jeweils eine Futter mit hohem Caroiin(I)-Geh. bekam. Obgleich große in
dividuelle Unterschiede festgestellt werden konnten, lassen die Verss. doch die Deutung 
zu, daß I zu V itam in A  (II) umgewandelt wird. II ist in der Leber sehr stabil. Der Geh. 
steigt scheinbar während der Laichzeit an, weil die Leber durch Fettverlust leichter 
wird. (Arch. Biochemistry 1 3 . 4 15— 19. 1947. Halifax, Canada, Atlant. Fisheries 
Exp. Stat.) L o c h . 4587

M. S. Kreula, D ie Resorption des Carotins von Karotten durch den Menschen und 
die Anwendung der quantitativen Chromoxyd-Indicator-M ethode bei den Resorptions-Ver
suchen. Carotin (I) wird im Magen-Darm-Kanal aus Karotten besser resorbiert, wenn 
diese zusammen mit Fett genommen werden. Um den resorbierbaren Anteil zu be
stimmen, "wurden 3 Versuchspersonen neben einer I-freien Grundkost täglich 100 g 
einer Zubereitung, die aus 580 g geraspelten Karotten u. 116  g Olivenöl bestand, ge
geben. Wurde die Tagesportion auf einmal genommen, so wurden 50 % , in 2 Portionen 
genommen, wurden 63— 70% , während bei fettfreier Kost nur 10 %  resorbiert werden 
konnten. Diese Zahlen wurden aus der mit den Faeces ausgeschiedenen Menge er
rechnet, wozu die gesamten Faeces gesammelt werden mußten. Dieses umständliche 
Verf. kann erleichtert werden, wenn den Karottenportionen nach E d  i n  [1926.] gleich
zeitig Cr20 3 (4,0 g/Tag) zugesetzt werden, das quantitativ wieder mit den Faeces aus
geschieden wird. Durch das Verhältnis Cr20 3:I läßt sich aus kleinen Faecesproben die 
täglich ausgeschiedene Menge I berechnen, ohne daß die gesamten Faeces gesammelt 
werden müssen. Nach beiden Methoden ausgeführte Bestimmungen bewiesen die 
Brauchbarkeit der Indicatormethode. (Biochem. J .  4 1 . 269— 73. 1947. Helsinki, 
Biochem. Inst.) L o c h . 4587

Lucie Randoin und Jean Causeret, Aufstellung eines ausgeglichenen Kostsatzes für 
junge weiße Ratten, bestimmt mittels biologischer Verfahren durch die Gaben an Vitam in A 
und D. Junge, in den Vers. zu nehmende weiße Ratten müssen nach der Absetzung von 
der Mutter ausreichend ernährt werden, ohne Reserven an Vitamin A  u. D sowie an Ca 
u. Phosphor anzusammeln, was das Ergebnis des biolog. Vers. u. U. fälschen könnte. 
Vff. setzen an die Stelle der zwar erprobten, aber kostspieligen, oft nicht realisierbaren 
Kostsätze nach S t e e n b o c k  (Science [New York] 5 8 . [1923.] 449) sowie nachCowARD u. 
Mitarbeitern (Biochem. J .  2 6 . [1932.] 679) eine eigene, vor allem auf Getreidebasis 
(Weizen, Roggen, Gerste, Mais; nicht Hafer) beruhende einfache u. wohlfeile Diät: fein
gemahlenes Vollkommehl 88% , Getreidekeime 5 % , Handelscasein 5 % , Ca-Lactat 1,5% , 
NaCl 0,5% . Die Diät wird ergänzt durch kleine Mengen von Frischgemüse (Karotten, 
Kohlrüben, grüner Salat usw.). Säugende Muttertiere u. Junge erhalten sonst keine 
Zulage. Die Diät ist im genannten Labor, seit mehr als 2 Jahren bei der Aufzucht u. 
bei Vers. mit Vitamin A  u. D mit Erfolg im Gebrauch (vgl. Original). (Bull. Soc. sei. 
Hyg. aliment. Alimentât, ration. 3 5 . 14— 22. 1947. Labor, de Physiol. de la Nutrition 
de l’École des Hautes-Études de Recherches sur l’Alimentation rationelle de l’Inst. 
nat. de la Recherche agronomique.) T ä tjfe l . 4587

F. Skaloud, D ie Beziehung des V itam ins A  zum Zahngewebe und zu den umgebenden 
weichen Teilen. Mangel oder Überschuß an Vitam in A rufen bei der Ratte auch bei 
ausgeglichener Versorgung mit den Vitaminen C u. D Störungen in der Entw. der Zähne 
hervor. (Int. Z. Vitaminforsch. 1 9 . 20— 34. 1947. Prag.) L o c h . 4587

R. Johns, H. Hoch und J. R. Marrack, V itam in A-Stoffwechsel bei Nierenkrank
heiten. Bei langdauemden Nierenkrankheiten wurden mit dem Urin geringe Mengen 
Vitamin A (I) ausgeschieden, während bei kurzfristigen Schäden die Mengen n. blieben. 
In schweren Fällen wurden 1000 I. E./Tag ausgeschieden. Bei hohen I-Werten im 
Serum wurde der Überschuß durch den freien Alkohol bedingt. Wenn hohe Serawerte 
durch große Vitamindosen hervorgerufen werden, so "wuchs die Esterfraktion. Das Ver
hältnis Ester: Gesamtvitamin war im Urin höher als im Serum. In der Leber von 
Nierenkranken wird nur wenig I gefunden, was durch die Ausschwemmung mit dem 
Ham  verständlich ist. (Biochem. J .  4 1 . L III. 1947. London, Hosp., Dep. of Chem. 
Pathol.) L o c h . 4587
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Eugène V. Rouir, Betrachtungen über die Bestim m ung des V itam ins A und des 
Carotins in  zusammengesetzten M edien m ittels A nUmontrichlorid-. Vf. bespricht das 
Wesen u. die Schwierigkeiten der V itam in  ¿1(1)-Best. mit Hilfe der C a r r - P r i c e -Reak
tion. Er gibt Vorschriften für die Reinigung der gebrauchten Reagenzien u. empfiehlt 
den Gebrauch eines Photozellencolorimeters. Die C arotin-Werte werden gleichfalls in 
Chloroformlsgg. bestimmt, wobei ein Filter mit Durchlässigkeit zwischen 440— 470 m/i 
verwandt wird. Hieraus läßt sich die Extinktion feststellen, die Carotin  mit Antimon- 
trichlorid  verursacht, u. die von der Gesamtextinktion in Abzug zu bringen ist. um die 
I-Werte zu erhalten. Es werden Ausführungsbeispiele für Schweineleber, Blut u. Milch 
gegeben, bei denen bes. durch schonende Verseifungsmethoden Rücksicht auf die leichte 
Zerstörbarkeit des I genommen wird. (Bull. Inst, agronom. Stat. Rech. Gembloux 16.
3— 18. 1947. Gembloux, Station de Zootechnie.) L o c h . 4587

H. Tastaldi, Photometrische Bestimmung von V itam in A . 1. Mitt. Reaktion nach 
Carr und Price. Erörterung der Best.-Meth. für Vitamin A nach C a r r  u. P r i c e  (Bio- 
chem. J .  2 0 . [1920.] 497). —  159 Literaturangaben. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 
734— 42. Juli/Sept. 1947. Säo Paulo, Bras., Univ., Labor, de Clin, biol.)

K i m m e r l e . 4587
H. Tastaldi, Photometrische Bestim m ung von V itam in A . 2. Mitt. E influß  ver

schiedener Faktoren auf die Reaktion nach C arr-Price. (1. vgl. vorst. Ref.) Eine Beein
flussung der CARR-PRICE-Meth. ist durch andere blaue Farbstoffe gegeben sowie durch 
die Ablesezeit, Temp., Feuchtigkeit, Konz, an Vitamin A  u. verwandten Estern. Mit 
SbCl3 wird selten eine reine blaue Farbe gebildet. Grüne u. gelbe Pigmente können vor
handen sein. Es muß wasserfreies Chlf. benutzt werden. Cholesterin u. a-Tocopherol 
beeinflussen die Rk. nicht, /J-Carotin reagiert mit SbCl3. Calciferol in großen Mengen 
(250 E.) kann die Intensität der Farbbldg. um 20%  herabsetzen. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 29. 74?— 47. Juli/Sept. 1947.) K im m e r l e . 4587

H. Tastaldi, Photometrische Bestim m ung von Vitam in A . 3. Mitt. Natürliche Stö
rungen der Reaktion nach Carr und Price. (2. vgl. vorst. Ref.) Haileberöl enthält Sub
stanzen, die die Farbbldg. mit SbCl3 stören. Es kann zu Unterschieden bis zu 50%  
kommen. (Bull. Soc. Chim. biol. 29 . 748— 53. Juli/Sept. 1947.) K im m e r l e . 4587

B. B. Migicovsky und A. R. G. Emslie, Beziehungen von Calcium , Phos-phor und 
V itam in D. 1. Mitt. Der E influß der Calcium- und Phosphordiät auf Körpergewicht und 
Knochenasche von Kücken. Weiße Leghorn-Eintags-Kücken wurden bei einer Grund
diät mit wechselnden Mengen von Ca als CaC03, P als K H 2P 0 4 u. V itam in D  (I) ge
füttert u. nach 3 Wochen das Körpergew. u. der Aschegeh. einer entfetteten Tibia be
stimmt. Das Verhältnis von Ca/P in der Nahrung wird zwischen 0,6 u. 3,0 variiert. 
Die Erhöhung von Ca/P führt zu höherem Körpergew. u. zu erhöhtem Aschegeh. im 
Knochen. Bleibt P konstant, sinkt das Gew. infolge weiterer Ca-Zufuhr ab. Bei hohem 
Ca/P senkt I das Körgergew. ; bei mittlerem Ca/P erhöht I nur die Asche, das Gew. 
bleibt unbeeinflußt; bei niedrigem Ca/P hat I die beste Wirkung. Wird Ca/P konstant 
gehalten, aber die absol. Zufuhr variiert, so änderte sich die prozentuale Knochen
asche ohne I entsprechend dem Mineralspiegel. I steigert immer, unabhängig von der 
Diät, die Knochenasche. (Arch. Biochemistry 1 3 . 175— 83. 1947. Ottawa, Canada, 
Exper. Farm, Vitamin and Physiol. Res. Labor.) K l in g m ü l l e r . 4587

René Houet, Untersuchungen über die Speicherung von V itam in D  beim Säugling. 
Die Resorption täglicher Vitamin D(I)-Gaben wird an Hand von Ca- u. P-Best. in den 
Faeces bei einem rachit. Kinde eingehend untersucht. Der tägliche I-Bedarf bei Säug
lingen liegt zwischen 250 bis 300 E ., wird aber bei Verabreichung von Thyreoidin auf 
400 bis 500 E . erhöht. Der Einfl. der Schilddrüse auf den I-Stoffwechsel wird disku
tiert. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 . 306— 07. Jan./März 1947. Liège, Clin, des Maladies 
de l’ Enfance.) E b e n . 4587

John W. Frost, F. William Sunderman und Irving S. Leopold, Anhaltende Hyper- 
calcämie und metastatische Calcification der Sciera nach dem Gebrauch von Vitam in D  bei 
der Behandlung von rheumatischer Arthritis. In einem Fall von rheumat. Arthritis, die 
mit Vitamin D behandelt wurde, wurde der Ca-Stoffwechsel über 42 Monate beobachtet.
8 Monate nach der Behandlung bestand noch Hypercalcämie u. eine realtiv hohe Ca- 
Ausscheidung mit dem Harn. Dazu kam eine Funktionsminderung der Niere. Charak
terist. waren Ca-Depots in der Sciera u. Cornea. (Amer. J .  med. Sei. 2 1 4 . 639— 44. 
Dez. 1947. Philadelphia, Pa., Univ.) K u n z m a n n .  4587

H. Gounelle, R. Sassier und J. Marche, Vergleichende Wirkung oral und intra- 
musculär verabfolgter hoher Vitam in D2-Dosen bei Hunden. Die Wrkg. einer 4wöehigen 
Behandlung mit täglich 1 ,15  mg Vitam in D .,/kg Körpergew. an Hunden richtet sich 
nach der Art der Verabfolgung. Bei intramusculärer Verabfolgung keine Wrkg., bei 
Verabfolgung per os Tod nach Azotämie, Glykämie, Calcämie u. Phosphorämie mit be-
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deutender Ca-Erhöhung im Lungen-, Nieren- u. Magengewebe. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 1 4 1 . 216— 19. März 1947. Höp. Foch, Centre de rech.) L o c h .  4587 

Jacques Charpy und Pierre Pichat, Die Wirkungshemmung des Vitam ins D 2 im, 
Falle einer toxischen Überdosierung beim Menschen durch gleichzeitige Verabreichung von 
Thiolen (Cystein). Cystein hemmt gleichzeitig die antituberkulöse u. tox. Wrkg! von 
Vitamin D2 bei starker Überdosierung. Es werden mehrere klin. Fälle beschrieben. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141 . 929— 31. Sept. 1947. Lyon.) B a e r t i c h .  4587

G. H. Bell, J. W. Chambers und I. M. Dawson, Die mechanischen und strukturellen 
Eigenschaften der Knochen von Ratten nach rachitogener K ost. Von mehreren Gruppen 
von Ratten, die mit rachitogener STEENBOCK-Diät u. teilweisen Fett-, Eiweiß- u. 
Vitamin-Zulagen gefüttert waren, wurden die Knochen untersucht. Nach 3 Wochen 
zeigten die meisten Ratten Lähmungen auf der Hinterhand, die auch durch Vitamin E  
nicht verhindert werden konnten. Die Schenkelknochen hatten geringere Länge 
u. Dicke gegenüber denen der Kontrolltiere, u. das Verhältnis anorgan. Bestand
teile zu oigan. war geringer. Das Verhältnis C a:P  änderte sich nicht u. betrug 2. Die 
mechan. gewessene Bruchfestigkeit richtet sich nach dem Aschegehalt. Kristallograph. 
Unterss. mittels Röntgenstrahlen zeigten keine Abweichungen in Größe, Kristallsyst. 
u. Anordnung sowohl der anorgan. wie der organ. Bestandteile. Zum Unterschied bei 
den Epiphysen ist in der Diaphyse eine ausgeprägte Längsorientierung der Kristalle zu 
bemerken. Die Bilder, die von den anorgan. Bestandteilen erhalten wurden, gewinnen 
an Klarheit, wenn die Knochen deproteinisiert wurden, wodurch deformierende Kräfte, 
die zwischen Protein u. Kristallen wirksam sind, beseitigt wurden. Die Rattenknochen 
zeigen keine rachit. Deformationen wie beim Menschen, die auch bei diesem nicht auf 
mechan. Beanspruchung sondern auf eine Störung der Ordnung des Bauplanes zurück
geführt werden. (J. Physiology 106 . 286— 300. 31/7. 1947. Glasgow, Univ., Inst, of 
Physiol. and Dep. of Chem.) L o c h .  4587

M.-F. Champeau und Raoul Lecoq, Histologische Untersuchungen an Knochen
veränderungen bei der Ratte nach experimenteller Rachitis. Vff. führten nach üblicher 
Fixierung der Knochen in 10% ig. Formol von Ratten, die während 21 Tage mit einer 
Spezialnahrung auf der Grundlage von Pepton  u. Kohlenhydraten gefüttert u. im Dun
keln gehalten wurden, Unterss. nach den üblichen Methoden durch. Bereits nach 2 bis 
4 Tagen begannen sich patholog. Erscheinungen zu zeigen, die sich bis zum 7.u. 10. Tage 
vermehrten; sie begannen in den Knorpelmassen u. drangen von außen nach innen. Die 
schwammig werdenden Knochensubstanzen zeigen knorpelartig ausgebildete Flächen, 
eine netzartige Zers, sowie das Auftreten von mehr oder weniger starken Verfärbungen. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 . 993— 94. Okt. 1947. St. Germain-en-Laye, 
Höp., Labor, anatom. pathol.) B a e r t i c h .  4587

Raoul Lecoq und M.-F. Champeau, Histologische und histochemische Änderungen 
der Knochen bei Ratten und Meerschweinchen, die verschiedenen Rachitis verursachenden 
Diätformen unterzogen wurden. (Vgl. vorst. Ref.) Die morpholog. Entw. der Rachitis, die 
durch eine verschiedenartig bedingte Ernährung verursacht wird, kann sehr stark 
variieren. Die stärksten histolog. Änderungen u. die typ. Merkmale treten nach einer 
Diät nach R a n d o i n  u .  L e c o q  auf. Die Unters, der Chondroitin-Schwefelsäure ergibt, 
daß die Knorpel in ihrem Bau vollkommen verändert sind, bevor die radiolog. u. histolog. 
Änderungen am Knochen direkt erkennbar werden. Außerdem besteht ein eigenartiges 
Gleichgewicht bei dem rachit. Tier zwischen dem P-Geh. u. der Phosphatase im Blut, 
wobei der P im Blut abnimmt u. sich im Knochen anhäuft, während sich die Phospha
tase umgekehrt verhält. Die Pathogenese der Rachitis erscheint somit in einem neuen 
Licht. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 41 . 995— 96. Okt. 1947.) B a e r t i c h .  4587 

Nils Olsson, Bericht über die an der Versuchsanstalt für Tierhaltung der Landw irt
schaftlichen Hochschule ausgeführten D- Vitaminbestimmungen vom 1 .7 .1945  bis 30. 6 .1946. 
Etwa 100 Fischlebertrane, bestrahlte Hefen u. a. Vitaminpräpp. wurden im Tiervers. 
an Kücken auf ihre antirachit. Wrkg. geprüft. (Lantbrukshögskolan, Husdjursförsöks- 
anst., Medd. 19 4 7 . Nr. 24. 3— 8.) B e c k m a n n .  4587

G. Pirlot und E.-V. Rouir, Bestimmung des V itam ins D 2 in  den Bestrahlungs
produkten des Ergosterins. Die Best. von Vitamin D, (I) in Ggw. der verschied. Be- 
strahlungsprodd. des Ergosterins ist durch einfache UV-Absorptionsspektroskopie in
folge der Überlagerung der Absorptionsbanden der verschied. Substanzen ziemlich 
schwierig. Dagegen gelingt die Best. leicht, wenn man nach S o b e l  u . Mitarbeitern (C.
1946 . II. 1857) die Lsg. des I in Chlf. mit 1.3-Dichlorhydrin u. einigen Tropfen Acetyl- 
chlorid behandelt. Die Lsg. wird zunächst gelblich, dann sehr schnell grünblau, stabili
siert sich innerhalb 20 Min. u. bleibt während 2 Std. stabil. Das Absorptionsmaximum 
für I in dieser Lsg. ist 6250 Â, während das für Ergosterin bei 5000 Â liegt. (Bull. Soc.
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chim. beiges 5 6 . 296— 308. 1947. Liège, Univ., Labor, du Centre d’analyse spectrale 
moléculaire.) G o t t f r ie d . 4587

V. Lasareff und E. V. Rouir, Möglichkeiten der direkten spektrophotometrischen 
Bestimmung von V itam in D 2 in  reiner Lösung und in  Gegenwart von K alksalzen. Be
stimmt wurde zunächst die Empfindlichkeit der direkten spektrophotometr. Best. von 
Vitamin D2 (I) in alkoh. Lsg. auf Grund der UV-Absorption der Lösung; sie ergab sich 
zu mehr als 1 y  pro 100 cm3 Lösung. Es wurde ferner festgestellt, daß das UV-Absorp- 
tionsspektr. des I unverändert bleibt bei Ggw. von Monocalciumphosphat, Calcium- 
gluconat u. Calciumglycerophosphat. I kann daher nach der obigen Meth. ohne vor
herige Entfernung der Kalksalze bestimmt werden. (Bull. Soc. chim. beiges 5 6 . 369— 77. 
1947. Liège, Univ., Inst, de Clin, et de Pathol. méd.) G o t t f r ie d . 4587

E. L. Hove und P. L. Harris, Beziehung zivischen a-Tocopherol und Proteinstoff
wechsel. 2. Mitt. Die gesteigerte Ausnutzung von Casein durch a-Tocopherol, Hefehydro- 
lysat oder X anth in  in  dem zur Beurteilung der Proteinqualität dienenden Rattenwachs
tumstest. Zur Klärung der Widersprüche zwischen Befunden von H o v e  (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 6 3 . [1946.] 508) über den Einfl. von d.a-Tocopherol (I) auf das Wachs
tum von Ratten, die mit einer etwa 5 %  Protein enthaltenden Kost gefüttert waren, 
wurde die Klärung dieser Widersprüche in neuen Verss. angestrebt. Als Grundlage 
diente die von O sb o r n e  u . Mitarbeitern (J. biol. Chemistry 3 7 . [1919.] 223) angegebene 
Meth. zur Best. der Proteinqualität. I erhöht die Ausnutzbarkeit von Caseinprotein für 
das Wachstum junger Ratten, wenn der Caseingeh. im Eutter zwischen 6 u. 12 %  liegt. 
Bei einem Caseingeh. über 1 2 %  oder unter 6 %  in der 4-Wochen-Testperiode der Ver
suchsdauer zeigt sich diese günstige Wrkg. von I nicht. I verringert das Auftreten von 
Magengeschwüren u. das Ausbleichen der Schneidezähne, wie dies bei caseinarm er
nährten Ratten auftritt. E in  durch enzymat. Verdauung erhaltenes Hefeproteinkon
zentrat („Basamin-Busch“  von A u h e u s e r  B u s c h , Inc. St. Louis, Mo.) oder 0 ,1%  
Xanthin in der Kost sind gleich I imstande, die Verwertung von Proteincasein zu 
steigern. Hefeprotein vermag I als Schutzstoff gegen Depigmentierung zu ersetzen. 
(J. of Nutrit. 3 4 . 57 1— 79. 10 /11. 1947. New York, Rochester, Dist. Products Inc., 
Biochem. Dep.) S c h o r m ü l l e r . 4587

Eero Uroma, Der das Haarwachstum in  A lopeciafallen anregende E influß von 
, ,E vito l“ (Öl m it a-Tocopherol, das aus Weizenkeimen hergestellt wurde.) E s wird über 
6 Alopeciafälle berichtet, die erfolgreich mit Evitol, das a-Tocopherol enthält, behandelt 
wurden. Das Haar begann in den meisten Fällen an ungewöhnlichen Stellen zu wachsen, 
fiel aber später dort wieder aus. Die Kopfhaut bewuchs erst nach einiger Zeit der Be
handlung. Vf. läßt die Möglichkeit offen, daß nicht V itam in E , sondern andere Sub
stanzen, die im Evitol enthalten sind, wirksam waren. Da nach Alopecia oft spontane 
Selbstheilung eintritt, wäre die Wirksamkeit von Evitol nicht so sicher erwiesen, wenn 
nicht die erwähnten ungewöhnlichen Umstände mitgespielt hätten. (Ann. Med. exp. 
Biol. fenn. 2 5 . 2 2 1— 26. 1947.) L o c h . 4587

B. Bencze, D ie quantitative Bestim m ung des Tocopherols (V itam in  E) auf Grund 
der Farbreaktion nach Furter und M eyer. Es wird die von F u r t e r  u .  M e y e r  (C. 1939.
I. 4077) angegebene colorimetr. Best.-Meth. für Tocopherol (I) geprüft, welche auf der 
Bldg. des o-chinoiden Farbstoffes „Tocopherolrot“  (S m it h  u .  Mitarbeiter, C. 1940 . I. 
559; J o h n  u .  E m t e , C. 1 9 4 1 . II. 895) beim Auf kochen von I mit HNOs beruht u. die 
für I spezif. ist. Vf. präzisiert die Arbeitsbedingungen (wesentlich ist Vermeidung einer 
Überoxydation) u. erzielt bei deren Einhaltung an reinen hergestellten alkoh. u. öligen 
d.i-a-I-Lsgg. (ß-1 verhält sich ebenso) 24 Std. beständige Farbintensitäten, die dem 
LAMBERT-BEERschen Gesetz entsprechen u. deren colorimetr. Auswertung Abwei
chungen von maximal 1— 2 %  ergeben soll. Acetyl-I muß vorher verseift werden. Ae., 
PAe., CC14 u. Chlf. stören u. sind vorher zu entfernen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
2 8 2 . 152— 57. Dez. 1947. Budapest, Ungar. Chem. Reichsanstalt.) H a u p t . 4587 

J. E. Galimard, Pyram iden-Behandlung und Verminderung von V itam in K .  Durch 
intravenöse Injektion von Pyram idon  (I) entsteht eine vorübergehende Hypoprothrom- 
binämie, die durch Leberprozesse bedingt ist. Vitamin K  oder 4-Methylnaphthochinon 
sind Antagonisten. In vitro besitzt I keine Wrkg. auf die Prothrombinaktivität. (Bull. 
Soc. Chim. biol. 2 9 . 641— 44. Juli/Sept. 1947. Versailles, Centre départemental de 
Cardiol.) K im m e r l e . 4587

J. E. GaWroaxd, Natrium salicylat-Stoffwechsel. 6. Mitt. Salicylateund K -A vitam inose. 
(5. vgl. C. 19 4 6 . II. 1554.) Na-Salicylat verursacht eine geringe K-Avitaminose. Es 
scheint indirekt über Leberprozesse zu wirken. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 . 635— 41. 
Juli/Sept. 1947. Versailles, Centre départemental de Cardiol. et Rhumatol.)

K im m e r l e . 4587
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W . Goetsch, Beiträge zur biologischen Analyse des Vitam in T-Kom plexes. Es werden 
die Wrkgg. von Torutilin  (I), einem Vitam in  7 ’(II)-Präp., auf Drosophila, Maus, Rana 
temporaria, Buffo vulgaris, Periplaneta orientalis, Lasius niger, Calandra granaria, 
Planaria maculata u. Mucorpilze beschrieben. Danach kommen assimilationsanregende, 
entwicklungsbeschleunigende u. lebensfördemde Wrkgg. zur Geltung. I soll enthalten: 
Vitamin B-Komplex, Aminosäuren u. T-Faktor. Die Wachstumssteigerung der Pilze 
sowie die Entw. von Drosophila dienen als biol. Test auf II. (Z. Vitamin-, Hormon- u. 
Fermentforsch. [Wien] 1 .  87— H O . 1/8. 1947. Graz, Univ.) L o c h . 4587

Lowell E. Hokin und Warren S. Rehm, Die Wirkung verdünnter Salzlösungen auf 
das M agenwandpotential und auf die Absonderung von Salzsäure. In Hundeverss. er
setzten Vff. eine 0,5% ig. Salzlsg., die sich in Kontakt mit der Schleimhaut von sekret
liefernden Magenteilen befand, durch stärker verdünnte Salzlsgg. u. stellten dabei eine 
Verkleinerung der Potentialdifferenz zwischen den Magenwänden, jedoch keine deut
lichen Veränderungen in der Menge der abgesonderten HCl fest. Ausführliche Unterss. 
über die Größe von Diffusionspotentialen zwischen HCl-Lsgg. in einer dem Magensaft 
vergleichbaren Konz. u. Salzlsgg. wurden angestellt, um zu zeigen, daß obige Vermin
derung der Potentialdifferenz auf eine Erhöhung des Diffusionspotentials zwischen dem 
Magensekret u. der mit ihm in Verb. stehenden Versuchsfl. zurückzuführen ist. Ferner 
wird geschlossen, daß die verminderte Potentialdifferenz nicht einer Änderung der 
elektr. Eigg. des Magens zuzuschreiben sei. Diagramme u. Einzelangaben sind dem 
Original zu entnehmen. (Amer. J .  Physiol. 151 . 380— 90. 1/12. 1947. Louisville, K y., 
Univ., School of Med., Dep. of Physiol.) M e i n e r .  4594

Eugeniusz Kodejszko, D ie Menge des M ucins des M agens in  normalem Zustand 
und in  pathologischen Fällen  (des M agens, des Duodenums, der Gallenblase und bei perni- 
ciöser Anäm ie). Die chem. Struktur, die physikal. Eigg. u. die Funktion des Mucins in 
n. Zustand u. seine wahrscheinliche Rolle bei der Pathogenie der Magengeschwüre, des 
Verdauungskanals, der Gallenblase u. der pemiciösen Anämie zahlreicher Patienten 
werden angegeben. Die Schwankungen des Mucingeh. sind (ohne Zahlenangaben) zu
sammengestellt. (Sprawozdania Posiedzeń Wydziału IV , Towarzystwo Naukowe Wars
zawskie (C. R. Seances Cl. IV , Soc. Sei. Lettres Varsovie 3 9 /4 0 . 75— 78. 1945/46, 
herausgeg. 1947. Warschau, Univ., 2. Med. Klinik.) W e s l y .  4594

Häkan Winberg, D ie Benutzung der D ialyse zur Gewinnung von Enterogastron. 
(Vorl. Mitt.) (Vgl. C. 1 948 . E. 931.) Vf. beschreibt eine Meth. zur Gewinnung von 
Enterogastron, einem Faktor, der die Magensaftsekretion hemmt. Sie stellt eine Ver
besserung des von T v y  u .  Mitarbeitern angegebenen Verf. dar, indem durch Dialyse die 
akt., hochmol. Substanz von niedermol. Hemmungsstoffen getrennt werden kann. 
(Acta chem. scand. 1 .  3 5 1— 52. 1947. Södertälje, Schweden, A B  Astra.)

SCHORMÜLLER. 4594
H. J. Vonk, D as Vorhandensein von Gallensäuren und die Resorption von Fettsäuren 

bei den Wirbellosen. Gallensäure spielt bei Wirbellosen die gleiche Rolle wie bei Wirbel
tieren bei der Resorption von Fetten. (Bull. Soc. Chim. biol. 29 . 94— 96. Jan./März 
1947. Utrecht.) L ü t n t t z .  4594

Peter R. Morrison, E ine automatische A pparatur zur Bestimmung des Sauerstoff- 
verbrauchs. Vf. beschreibt ein geschlossenes Syst. für die automat. Messung des 0 2-Ver- 
brauchs. Ein genau kalibriertes Spirometer wird kymograph. kontrolliert, während das 
Spirometer automat, durch eine elektr. kontrollierte Klappenvorrichtung wieder gefüllt 
wird (Einzelheiten u. Abb. vgl. Orig.). (J. biol. Chemistry 1 69 . 667— 79. Aug. 1947. 
Cambridge, Harvard Univ., Biol. Labor.) B a e r t i c h .  4595

Morton Galdston und A. C. Wollack, Sauerstoff- und Kohlendioxydspannung in  der 
Alveolarluft und im  arteriellen B lut von gesunden jungen Erwachsenen in  Ruhe und nach 
Arbeitsleistung. Verss. an 9 jungen Männern. Die 0 2-Spannung in der Alveolarluft be
trug im Mittel 98 mm Hg (89— 103 mm) u. des arteriellen Blutes im Mittel 97 mm Hg 
(87— 102 mm), die C 0 2-Spannung in der Alveolarluft im Mittel 41 mm Hg u. im arte
riellen Blut 42 mm Hg. Nach mäßiger Arbeitsleistung (Fahrradergometer, 2— 12 Min. 
mit 600— 1200 kgm/Min.) war die O,-Spannung in der Alveolarluft 1 1 5  mm Hg u. im 
arteriellen Blut 110  mm Hg, die C 0 2-Spannung 44 bzw. 41 mm Hg. Die Best. der C 0 2- 
Spannung nach der direkten Meth. von R i l e y  u .  der indirekten auf Grund der H e n -  
DERSON-HASSELBACHschen G le ic h u n g  e r g a b e n  gut ü b e r e in s t im m e n d e  W e r te .  (Amer. J .  
Physiol. 1 51 . 276— 81. 1/12. 1947. Maryland, Arm y Chem. Center, Med. Div., Clin. 
Res. Sect.) L o h m a n n .  4595

George Burch, Paul Reaser und James Cronvich, Natrium-Umsatzgeschwindigkeiten  
bei normalen Personen und bei Patienten m it kongestiver Herzschwäche. N. Personen, in 
Behandlung befindliche Patienten mit kongestiver Herzschwäche (KHS) u. a. erhielten 
intravenös 24NaCl. Dessen Übergang in Interstitialfl., Harn, Schweiß u. a. wurde mittels
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GEIOER-MÜLLER-Zählers verfolgt. —  Ergebnisse: Das Na diffundiert in mindestens 
2 Geschwindigkeiten durch die Gefäßwand. Beim n. Menschen diffundieren jede Min. 
3 2 %  des gesamten Plasma-Na durch die Gefäßwand. Die schnellere Diffusion erfolgt 
offenbar im Austausch zwischen Plasma u. Interstitialfl., die langsamre zwischen 
Plasma u. Glaskörper- u. Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit. Mit einer 3., noch geringeren 
Geschwindigkeit erfolgt möglicherweise die Diffusion im Austausch mit Knochen, Den
tin u. Schmelz. Die Na-Diffusionsgeschwindigkeit war bei den Patienten mit K H S, die 
Na-arme Diät erhielten, größer als bei n. Personen. Die Umsatzgeschwindigkcit des Na 
in der Interstitialfl. der KHS-Patienten war 50 %  der der n. Personen, wohingegen das 
Plasma-Na jener doppelt so schnell umgesetzt wurde wie bei diesen. Diese Erschei
nungen sind von Bedeutung für die Ödembildung. Die Na-Ausscheidung ist geringer bei 
den KHS-Patienten als bei den n. Personen. Dies ist nicht ausschließlich in der Na- 
armen Diät jener begründet. Die Na-Ausscheidung durch beide Nieren war im allg. an
nähernd gleich, doch zeigten sich auch, in einzelnen Fällen beträchtliche, Unterscliiede 
(Ureterenkatheterismus, nur bei den n. Personen angewandt). (J. Lab. clin. Med. 32. 
1109— 91. Okt. 1947. New Orleans, La., U SA , Tulane Med. School, Charity Hosp., 
Dep. of Med., Tulane School Electr. Engng.) D e q n e r . 4596

Roger Crosnier, Pierre Girard, Jean Renault und Simone Goussault, Nutzbarmachung 
von im  Brot in  Form des Carbonats eingenommenen Calciums durch den menschlichen 
Organismus. (Vgl. C. 1947. 742.) Die Unterss. zeigen, daß Ca-Carbonat, das im Brot 
enthalten war, vom Organismus zurückgehalten wird. 4 Erwachsene erhielten täglich 
je 2,5 g CaC03. (J. de Physiol. 39. 3 3 1— 38. 1947. Paris, Labor. Central des Rech, de 
l’Armée.) K i m m e r l e . 4596

Jean Millis und Fay B. Reed, W irkung des N atrium alginats auf die Calciumabsorption. 
Wurden 8 g N a-A lginat (I) in 3 Portionen täglich an Erwachsene 7 Tage lang oral ver
abreicht u. der Ca-Geh. der Kost bzw. des Harns u. Faeces bestimmt, so konnte kein 
Einfl. des I auf die Ca-Absorption ermittelt werden. (Biochem. J .  4 1 .  273— 75. 1947. 
Melbourne, Australia, Univ., Dep. of Biochem.) H. P. F i e d l e r . 4596

William Bloom, Howard J. Curtis und Franklin C. McLean, D ie Ablagerung von 
UC in  Knochen. Autoradiogramme der Knochen von Ratten nach Verabreichung von 
S9Sr  u. 32P  ergaben Depots in der Metaphyse u. in geringerem Maß im Knochenbau von 
Diaphyse u. Epiphyse. Die Ablagerung von UC  ergab ein anderes Bild; nach Injektion 
von markiertem B a C 0 3 bzw. N a I lC 0 3 erscheint 14C in erster Linie in den Bezirken fer
tiger Knochen, aber nicht in merklichen Mengen in frisch abgelagertem Knochensalz. 
Der 14C-Geh. der Knochen nahm im Lauf von 4 Monaten nicht merkbar ab, während im 
weichen Gewebe ein großer Schwund an UC  nachweisbar war. (Science [New York] 105. 
45. 10/1. 1947. Chicago, Univ., Metallurgical Labor., Monsanto Chem. Comp., Clinton 
Labors.) D o s s m a n n . 4596

A. J. Held, N im m t das Zahngewebe des Erwachsenen am  mineralischen Stoffwechsel 
teil?  Auf Grund eigener Verss. kommt Vf. zu dem Schluß, daß das Zahngewebe an 
dem regulierenden Einfl. des Ca-Haushaltes des Knochensyst. nicht teil hat. (Schweiz, 
med. Wschr. 77. 316 — 18. 8/3. 1947. Genf, Univ., Zahnärztl. Inst.)

D o s s m a n n . 4596
J. G. Hansen und H. M ollgaard, Untersuchungen über die W irkung von Milchsäure 

auf Calcium- und Phosphorstoffwechsel. Starke Milchsäuregärung in den Eingeweiden 
von Schweinen bewirkt gesteigerte Resorption von Ca u. Phosphat u. führt dadurch zu 
erhöhter Knochenbldg. ; Wachstum u. Gesundheitszustand von Ferkeln werden da
durch gefördert. Die Resorption aus dem Darm erfolgt als einfache Adsorption von 
C a++ u. H2P 0 '4 u. teilweise auch als komplexes Ca-Phospholactat, das bis pH 5 stabil ist, 
bei steigendem pH aber langsam dissoziiert. Gallensäuren üben wahrscheinlich eine 
ähnliche Wrkg. auf die Absorption aus wie Milchsäure. (Acta physiol. scand. 14. 158 
bis 170. 30/9. 1947. Copenhagen, Agricult. exp. Stat., Physiol. Labor.)

G o e b e l . 4596
L. Képinov, Jahreszeitliche Unterschiede im  Kohlenhydratstoffwechsel bei Fröschen.

2. Mitt. M echanism us der jahreszeitlichen Unterschiede in  der Clykogenolyse bei Fröschen. 
(1. vgl. C. 1946. II. 625.) Das winterliche Absinken der Leberglykogenolyse ist auf die 
niedrige Außentemp. zurückzuführen, wie durch Abkühlungsverss. im Sommer auf 
+  14° u. durch Erwärmungsverss. im Winter auf 30° belegt wurde. Diese Regulationen 
werden von der Hypophyse aus gesteuert, denn hypophysektomierte Tiere sprechen 
auf Temperatureinflüsse nicht mehr an. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 252— 55. Jan./März 
1947. Paris, Inst, de Biol. physico-chim.) K l in g m ü l l e r . 4596

Akira Iizuka, Untersuchungen über die den Kohlenhydratstoffwechsel regulierende 
Tätigkeit der Leber. 1. Mitt. E influß des intravenösen von in  die Leber ein- und aus ihr 
ab fließenden Blutes auf den Blutzucker- und Blutmilchsäurespiegel. Kaninchenblut aus
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der Carotis u. der Lebervene wird in die Ohrvene in einer Dosis von 5 ml/kg/Min. infun
diert u. 30, 60 u. 90 Min. nach der Infusion der Blutzucker (BZ) u. die Blut-Milchsäure
(I) bestimmt. Carotisblut bewirkt Hyperglykämie u. Hypolaetatämie, Lebervenenblut 
senkt beide. Wird die Leber durch Unterbindung des Duct. Choledochus oder durch P 
geschädigt, bzw. das reticuloendotheliale Syst. durch Tusche blockiert, steigern 
Carotis- u. Lebervenenblut beide B Z u. I ; Lebervenenblut ist weniger wirksam. —  Die 
Leber kann somit den Geh. von Glucose u. Milchsäure im Blut sehr fein regulieren. Die 
Blockierung des reticuloendothelialen Syst. wirkt sich wie eine Leberschädigung aus. 
(Tohoku J .  exp. Med. 4 9 . 1 3 1 — 44. 17/10. 1947. Sendai, Tohoku Imp. Univ., Med. Klin. 
[Orig. : dtsch.].) K l i n g m ü l l e r .  4596

Akira Iizuka, Untersuchungen über die den Kohlenhydratstoffwechsel regulierende 
Tätigkeit der Leber. 2. Mitt. Beeinflussung der Wirkung des Insulins auf Blutzucker 
und Blutmilchsäure durch Leberpassage. (1. vgl. vorst. Ref.) Kaninchen bekommen 5 I.
E. Insulin pro kg; dann wird das Carotisblut 2 anderen Tieren intravenös injiziert, wo
bei der Geh. an Glucose u. M ilchsäure im Blut stärker gesenkt wird als vom Lebervenen
blut. Wenn aber die Leberparenchymzellen durch P oder Choledochusunterbindung u. 
das reticuloendotheliale Syst. durch Tusche geschädigt wird, wirken beide Blutarten 
gleich. (Tohoku J .  exp. Med. 4 9 . 145— 55. 17/10. 1947. [Orig.: dtsch.])

K l in g m ü l l e r . 4596
Akira Iizuka, Untersuchungen über die den Kohlenhydratstoffwechsel regulierende 

Tätigkeit der Leber. 3. Mitt. Beeinflussung der Adrenalinwirkung auf Blutzucker und 
Blut milchsäur e durch Leberpassage. (2. vgl. vorst. Ref.) Vf. injiziert Kaninchen 0,5 mg 
Adrenalin  (I)-Lsg. in die Öhrvene, entnimmt nach 5 Min. Blut aus der Carotis- oder 
Lebervene u. infundiert cs gesunden Kaninchen in die Ohrvene. -— Carotisvenenblut 
bewirkt eine geringe Hyperglykämie, Lebervenenblut eine Hypoglykämie mit an
fänglich geringer Steigerung. Beide Blutarten senken die Milchsäure im Blut. Nach 
Leberschädigung mit P oder Choledochusunterbindung wird in jedem Fall der Blut
zucker u. die Blutmilchsäure erhöht. —  Nach Blockierung des reticuloendothelialen 
Syst. (RES) mit Tusche wird der Blutzucker u. die Blutmilchsäure sofort gesenkt. —  
Somit wird I in der Leber, aber ohne Beteiligung des R E S , zerstört. Das R E S  ver
stärkt vielleicht wegen seiner initialen Blutzuckersteigerung bei intakter Leber die 
Wrkg. von I. (Tohoku J  exp. Med. 4 9 . 157— 66. 17/10. 1947. [Orig.: dtsch.])

K l in g m ü l l e r . 4596
F. Schmid, Untersuchungen über den Ort der Bildung von Glucuronverbindungen im  

Organismus. Menthol, an Glucuronsäure gebunden, zeigt keinerlei tox. Wrkg., wird 
aber beim Frosch zum Lähmungsgift, wenn dieser keine Glucusonsäurebindung infolge 
Verlustes seiner Glykogenreserven vornehmen kann. Die Synth. der Glueuronverbb. 
ist mit dem Stoffwechsel der Kohlenhydrate verbunden, wobei die Leber nur als Depot
organ für Glykogen eingeschaltet wird. Die Verss. wurden an Rana temporaria  durch
geführt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 . 909— 11 . Sept. 1947. Strasbourg, 
Fac. de med., Inst, de pharmacol.) B a e r t i c h .  4596

Je mes B. Alliscn, Robert D. Seeley und Frederick P. Ferguson, Die Bestimmung 
der Indices der Stickstoffbilanz von Eiweißhydrolysaten bei Hunden. Die Beziehung von 
absorbiertem Stickstoff (AN) zu durch Urin abgegebenem (UN) wird durch die Glei
chung UN =  (1 -— K) (AN) +  U N 0 beschrieben, wobei U N 0 die Ausscheidung von 
Stickstoff im Urin bei stickstofffreier Kost u. K  den Index der Stickstoffbilanz des 
entsprechenden Hydrolysats bedeuten. U N 0 ist eine Funktion des Eiweißvorrates, die 
mit abnehmender Reserve abnimmt. K  ist konstant im Bereich einer negativen B i
lanz, vorausgesetzt, daß U N 0 größer als 70 mg Stickstoff pro Kilogramm Körper
gewicht ist. Wenn UN,, kleiner ist, wird K  variabel. Es werden hohe Werte für K  
bei Hunden gefunden, deren Eiweißvorrat erschöpft war. —  Die Menge des ausge
schiedenen a-Aminostickstoffs u. die des Harnstoffstickstoffs nehmen über die Kontroll- 
werte hinaus während u. nach der Verfütterung zu. Die Werte des Ammoniakstick
stoffs werden nicht verändert. —  Die Werte für K  sind bei oraler Eingabe höher als 
bei intravenöser. (J. biol. Chemistry 1 7 1 . 91— 100. Nov. 1947. New Brunswick, 
Rutgers Univ.) H e y n s .  4596

Pierre Gonnard, D as M ethionin in  der Biologie. Zusammenfassende Beschreibung 
der Eigg. von M ethionin. Bes. auf die Bedeutung als essentielle Aminosäure u. bei 
den Methylierungsvorgängen wird nähereingegangen. Schließlich wird noch die Wrkg. 
bei physio-patholog. Verhältnissen u. einige therapeut. Anwendungen besprochen. 
(Ann. pharmac. franç. 5. 318— 33. Mai 1947.) v. P e c h m a n n . 4596

A. Neuberger, D ie Rolle der d-Aminosäuren bei Ernährung und Stoffwechsel der 
Haustiere. (Vgl. C. 1948. E . 438.) Vf. betrachtet kurz das Verh. der d-Aminosäuren
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beim Stoffwechsel u. weist auf das Verf. der Markierung der d-Aminosäuren mit D 
hin, das in Fragen der Konfigurationsänderung gute Dienste geleistet hat. Vf. sieht 
die schwierigste Frage darin, die am Tier als Gesamtheit erzielten Ergebnisse mit 
denen in Übereinstimmung zu bringen, die an isolierten Geweben oder Enzymen ge
macht worden sind. So steht die bedeutende Aktivität der d-Aminosäureoxydase auf 
d-Aminosäuren bei Verss. in vitro in krassem Gegensatz zu der Langsamkeit, mit der 
diese Verbindungen im Tierkörper umgewandelt werden. Es scheint, als ob die Schnel
ligkeit der Absorption im Organismus nicht von der opt. Isomerie abhängig ist u. daß 
der Anteil der Reabsorption der Niere für l- u. d-Aminosäuren unterschiedlich ist. 
Möglicherweise dringen d-Aminosäuren weniger leicht in andere Zellen ein, oder ist 
d-Aminosäureoxydase in vivo weniger akt., als es bei Verss. in vitro den Anschein 
hat. (Biochem. J .  41. X X X V . 1947. Hampstead, Nat. Inst, for Med. Res.)

N e h r i n g . 4596
C. R. Grau, Beziehungen zwischen Phenylalanin  und T yro sin  im  H uhn. (Vgl. C. 

1947. E . 934.) Hühner werden mit einer genau angegebenen Diät gefüttert, die zu
sätzlich folgende Bestandteile enthält, a) 1 %  Phenylalanin (I) u. 2 %  Tyrosin (II); 
b) 2 %  I; c) 2 %  II. Die Hühner werden 8 Tage lang täglich gewogen, 12  Tage auf 
Diät gehalten, getötet u. auf I, II u. Gesamt-N analysiert. Diät a +  b zeigten unge
fähr gleiche Wrkg. im Wachstum, während die Tiere, die nur mit 2 %  I gefüttert wurden, 
2 ,5%  an Gewicht pro Tag verloren. Dies bestätigt die unentbehrliche Anwesenheit 
von I. Die Hühner benötigen 0,6— 0,8%  I für optimales Wachstum zusätzlich einer 
gleichen Menge entweder an I oder an ¿-Tyrosin. Unter günstigsten Bedingungen wird 
3 5 %  zugeführtes I in Körpereiweiß eingebaut. Da dieser Wert ident, mit der Gesamt-N- 
Zunahme ist, scheint es, daß beide opt. Isomeren vom Huhn verarbeitet werden Der 
Geh. von I u. II in der Diät hat keinen Einfl. auf den Aminosäurengeh. im Gewebe
protein. (J. biol. Chemistry 170. 661— 69. Sept. 1947. Berkeley, Calif., Univ., Coll. 
of Agric., Div. of Poultry Husbandry.) W o l l w e b e r . 4596

Anthony A. Albanese, Virginia Irby und Marilyn Lein, D ie Ausnutzung von d- 
Aminosäuren durch den Menschen. 7. Mitt. Phenylalanin. (6. vgl. C. T946. II. 1537.) 
d-Phenylalanin  (I) wird im Stoffwechsel auf verschied. Wegen umgewandelt. Einmal 
erfolgt Oxydation zu Phenylbrenztraubensäure, die weiter zu l- Phenylalanin  umge
wandelt werden kann; oder die Oxydation führt zu d -T yrosin  u. dessen weitere Oxy
dation zu aliphat. Säuren. Ein Teil des I wird im Harn wieder ausgeschieden. Die 
quantitativen Verhältnisse unterliegen bei verschied. Versuchspersonen großen Schwan
kungen. Dies wird auf qualitative oder quantitative Unterschiede im d-Aminosäure- 
oxydasegeh. der Gewebe verschied. Individuen zurückgeführt. (J. biol. Chemistry 170. 
7 3 1— 37. Okt. 1947. New York, Univ., Coll. of Med.) W. KocH/Berlin. 4596

Sanford 0 . Byers, Meyer Friedman und Morton M. Garfield, H arnsäure und Allantoin  
im  B lut von Batten nach Nieren- und Lebereldomie. Der Einfl. der Leber u. Nieren 
auf den Geh. an Harnsäure (I) u. A llan toin  (II) im Blut n. ernährter männlicher Albino
ratten wurde mit verfeinerten analyt. Methoden nachgeprüft. Bei intakten Tieren lag 
der Geh. an I im Mittel bei 1,5  m g-%, an II bei 1,8  m g-%. Unmittelbar nach doppel
seitiger Nierenektomie (NE) stieg II dauernd steil an (50 m g-% nach 72 Std.), während
I prakt. gleich blieb. Nach Leberektomie (LE) nahm I schnell zu u. II blieb unver
ändert oder sank ab. Zusätzliche L E  15  Std. nach der N E  sistierte das Ansteigen von
II sofort u. bewirkte eine Zunahme des vorher konstanten I-Gehalts. Diese Befunde 
sprechen für eine vollständige Überführung von I in II u. zwar hauptsächlich, wenn 
nicht ausschließlich, durch die Leber. (Amer. J .  Physiol. 150. 677— 81. Okt. 1947. 
San Francisco, Calif., Harold Brunn Inst, for Cardiovascular Res., Mount Zion Hosp.)

ScnULENBURG. 4596
J. Beattie, Stoffwechselstörungen nach Verletzungen. Bei gut ernährten Personen 

erreicht die Harn-N-Ausscheidung nach Verletzungen am Ende der 1 .Woche ein Max., 
die Ar-Ausscheidung fällt allmählich wieder ab u. erreicht bei weniger schweren Ver
letzungen nach 2— 3 Wochen wieder den Normalwert. Sie kann dann noch weiter ab
sinken: nach 2— 3 Monaten ist jedoch der Normalwert endgültig erreicht. Die hohe 
N-Ausscheidung kann durch hohe Eiweißgaben während der ersten 7— 10 Tage ver
mindert, jedoch nicht völlig unterdrückt werden. Bei weiteren hohen Eiweißgaben 
kann eine positive N-Bilanz erzielt u. so der Eiweißverlust des Organismus kompensiert 
werden. Die Größe des N-Verlustes hängt ab vom Ernährungszustand des Patienten u. 
der Schwere der Verletzung. Der Einfl. der Bettruhe ist relativ gering. Unterernährte 
Personen zeigen nach Verletzungen keine oder nur eine geringe Veränderung ihres 
Eiweißstoffwechsels, die lediglich von der Schwere der Verletzungen abhängt. Der N bei 
den hohen Eiweißverlusten rührt vom Abbau von Körperzellen her u. kann durch 
Eiweißdiät weitgehend ausgeglichen werden. Der Mechanismus dieser Stoffwechsel-
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Störung ist unbekannt, im Urin finden sich während der negativen Phase große Mengen 
corticosteroider Substanzen, wahrscheinlich aus der Nebennierenrinde. Ob diese erhöhte 
Ausscheidung mit der erhöhten N-Ausscheidung in Verb. steht, ist nicht sicher. Der 
Bedarf des Organismus an Ascorbinsäure ( Vitam in C) ist nach Verletzungen scheinbar 
erhöht, was mit einer erhöhten Beanspruchung der Nebennierenrinde u. der Leber 
sowie der geschädigten Gewebe Zusammenhängen mag. Die erhöhte Ca-Ausscheidung 
im Urin nach Verbrennungen ist insofern von Bedeutung, als unlösl. Ca-Phosphat 
zur Steinbldg. führen kann. (Brit. med. J .  1947. II. 8 13— 17. 22/11.)

F u h r m a n n . 4596
R. A. McCance und Elizabeth Wilkinson, Reaktion erwachsener und saugender Ratten 

auf die Verabreichung von Wasser und hypertonischen Harnstoff- und Salzlösungen. 
Als Beitrag zur Prüfung der Nierenfunktion gleich nach der Geburt wurden Verss. 
mit hyperton. Lsgg. an Ratten durchgeführt. Erwachsene ausgedürstete Tiere reagierten 
auf orale Zufuhr 10% ig. NaCl-Lsgg. mit Red. des osmot. Druckes im Harn u. einer 
starken Diurese, bei der das Minutenvol. schon nach 1 Std. auf mehr als das 20fache 
anstieg u. in 5 Std. 2 7 %  des festen Salzes ausgeschwemmt wurde. Gleichzeitig fiel 
der %-Geh. des Harnstoffs (I) im Harn. Die Clearances beider Stoffe waren am größten 
auf dem Höhepunkt der Diurese. Bei neugeborenen Tieren stieg der Chloridgeh. im 
Blut nach intraperitonealer oder oraler Zufuhr (Schlundsonde) stärker als bei erwachse
nen; der osmot. Druck im Harn nahm nur wenig zu, aber ohne Diurese u. mit Aus
scheidung von nur 6 %  der Prüfmenge in 5  Stunden. Hyperton. I-Lsgg. verhielten 
sich bei beiden Gruppen ähnlich. Bei Verabreichung von W. (5%  des Körpergew.) 
antworteten die erwachsenen ausgedürsteten u. n. Tiere mit einer stark u. schnell 
einsetzenden Diurese, die bei den Jungtieren ausblieb. Der Übergang von der Re
aktionsart der Jungtiere zu der von erwachsenen beginnt am 4. Tag nach der Geburt 
u. ist am 12. abgeschlossen. (J. Physiology 106. 256— 63. 31/7. 1947. Cambridge, 
Dep. of Exp. Med.) S c h u l e n b u r g . 4597

Karl H. Beyer, Lemuel D. Wright, Helen R. Skeggs, Horace F. Russo und Graee
A. Shaner, Renale Umsetzung (clearance) essentieller Aminosäuren. Ihre gegenseitige 
Verdrängung bei der Reabsorption durch die Nierentubuli. Im Hinblick auf die wechsel
seitige Verdrängung von Substraten bei der Beanspruchung eines allg. Transport
mechanismus im Nierensyst. u. auf das verschied. Verh. essentieller Aminosäuren  (I) 
bei der Reabsorption (RT) durch die Nierentubuli —  solche mit ausgesprochenem 
RT-Maximum u. solche mit innerhalb physiolog. Grenzen vollständiger R T  —  wurden 
bestimmte I-Paare aus beiden Gruppen auf ihre gegenseitige Beeinflussung bei der 
renalen Umsetzung (clearance) u. RT. im Glomeruli-Tubuli-Syst. bei verschied. I- 
Spiegel im Plasma untersucht. 2 Gruppen sind zu unterscheiden: 1. mit konkurrieren
dem Verh., wenn die Menge der zur R T. dargebotenen I sich der funktionellen Kapazität, 
eine von diesem 1-Paar zu reabsorbieren, nähert; 2. mit deutlicher Verträglichkeit 
bei der R T. Zu 1. gehört als Beispiel für I, die einzeln gut reabsorbiert werden, das 
Paar Leucin (II) +  Isoleucin (III), bei dem II die R T. für III herabsetzt. Bei der 
Kombination Arginin (IV) -f- Lysin (V), beide mit geringer R T., sank die RT. von 
IV, ebenso bei dem Paar IV u. Histidin (VI), von dem IV wenig, VI gut reabsobiert 
wird. Zu 2. gehören die Paare Glycin (VII) +  III, VII +  II, IV +  II, VII +  IV. Die 
Ergebnisse sprechen für die Existenz mehrerer selektiver Vorgänge bei der R T. Ein
1. Transportmechanismus scheint sich auf IV, V u. VI zu erstrecken, ein 2. betrifft 
die Monoamidomonocarbonsäuren II u. III, ein 3. VII, da selbst bei Darreichung großer 
Mengen keine Beeinflussung der RT. von I der beiden ändern Gruppen nachzuweisen 
war. Die Verss. wurden an Hunden durchgeführt. (Amer. J .  Physiol. 151. 202— 10. 
1/11. 1947. Gienolden, Pa., Sharp and Dohme, Inc., Med. Res. Div., Dep. of Phar- 
macol.) S c h u l e n b u r g . 4597

W . D. Lotspeich, D ie Reabsorption von anorganischem Sulfat in  den Tubuli der 
Nieren des normalen Hundes. Das anorgan. Sulfat (I), das beim Stoffwechsel S-haltiger 
Aminosäuren entsteht, zeigt einen sehr konstanten Plasmaspiegel; beim n. Hund 
1,2— 1,8 Millimol/Liter. Der konstante Plasmaspiegel hängt von der Reabsorption 
von I in den Tubuli ab. Vff. haben 23 Verss. zur Unters, der Reabsorption an 2 dres
sierten weiblichen Bastardhunden ausgeführt, den Urin während 10 Min. mittels 
Katheter gesammelt u. nach der Hälfte der Zeit eine Blutprobe aus der vena jugularis 
entnommen. Durch kontinuierliche Infusion wurden 20 Min. vor Versuchsbeginn 
Kreatinin u. Na2S 0 4 in Konzz. von 1,2 — 20 Millimol/Liter Plasma gegeben. Vff. beob
achteten, daß I durch einen akt. Mechanismus absorbiert wird, der eine Begrenzung 
der Reabsorptionskapazität (II) aufweist. Bei n. Geh. von I im Plasma u. n. Filtrations
geschwindigkeit der Glomeruli wird I quantitativ reabsorbiert. Schon bei leichtem 
Ansteigen der Belastung der Tubuli wird II der Tubuli schnell überschritten u. der
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Überschuß mit dem Urin ausgeschieden. Die Sulfatschwelle der Niere ist also sehr 
scharf. Unter n. Bedingungen ist der Reabsorptionsmechanismus für I unabhängig 
von dem für CI' u. Phosphat. Bei Infusion hyperton. NaCl-Lsgg. fällt die II für I sehr 
merklich ab, was Vff. als einen spezif. osmot. Effekt infolge Auftretens großer Mengen 
N a‘ u. CI' im Glomerulifiltrat deuten. Vff. geben eine theoret. Interpolation dieses 
Effekts. (Amer. J .  Physiol. 151 . 3 1 1 — 18. 1/12 . 1947. Syracuse, N. Y ., Univ., Coll. 
of Med., Dep. of Physiol.) H e c k e r .  4597

John L. Ayer, William A. Schiess und Robert F. Pitts, Unabhängigkeit der Phosphat- 
reabsorplion und der glornerulären F iltration beim H und. Über die Zusammenhänge 
zwischen tubulärer Reabsorption  von Phosphat u. glomerulärer F iltra tion  bestehen 
widersprechende Ansichten. Zur Klärung wurden an 2 unter abgestufter Proteindiät 
gehaltenen Hündinnen 18 Verss. gemacht, bei denen der Reabsorptionsmechanismus 
durch genügend hohe Belastungen stets voll beansprucht wurde. E s zeigte sich, daß 
die Höhe der Phosphatreabsorption, ausgedrückt in Millimol/Min., ähnlich der bei 
Glucose u. abweichend von der bei Chloriden u. Bicarbonat, für ein gegebenes Tier 
konstant, begrenzt u. unabhängig von der glornerulären Filtration ist, auch wenn 
diese durch wechselnden Proteingeh. der Diät in weiten Grenzen (64,2— 108 cm3/Min.) 
variiert wurde. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 . 168— 73. 1 / 1 1 .  1947. Syracuse, N. Y ., Univ., 
Coll. of Med., Dep. of Physiol.) S c h u l e n b u r g .  4597

J. A. Barclay, W. T. Cooke und R. A. Kenney, B estim m ung des Glomularfiltrations- 
verhältnisses, des renalen P lasm aßusses und der Tubularm asse beim M enschen durch 
m ultiple In jektion. Vom ruhenden Probanden werden aus einer Vene 15  cm3 Blut als 
Blindprobe entnommen u. 40 cm3 10% ig. Mannitol-Lsg. in 1— 2 Min. durch die gleiche 
Nadel gegeben. Dann werden in die Achselgrube 2% ig. Procain u. 6 cm3 35% ig. 
Diodon oder 4 cm3 20% ig. p-Aminohippursäure, gemischt mit 14  cm3 10% ig. Mannitol- 
Lsg. subcutan injiziert, 600— 900 cm3 W. getrunken, 25 Min. nach der Diodon-Injektion 
die Blase entleert, der Harn verworfen, die 1. Blutprobe, 15— 20 cm3, entnommen, 
laufend nach Möglichkeit ohne Katheter Harn gesammelt u. alle weiteren 30— 40 Min. 
je nach Versuchsdauer Blutproben entnommen. Unmittelbar nach Entnahme der 
letzten Harnprobe wird eine weitere Blutprobe entnommen u. 20 cm3 35% ig . Diodon 
intravenös injiziert; nach 15  Min. wird wieder Blut entnommen u. 15  Min. später 
nochmals eine Harnprobe. Best. des Diodons nach B a r c l a y  u. K e n n e y  (Biochem. 
J .  3 9 . [1945.] 375), der p-Aminohippursäure nach G o l d r i n g  u. C h a s i s  (Hypertension 
and Hypertensive Disease, New York 1944) u. des Mannitols nach V o r i s ,  E l l i s  u. 
M a y n a r d  (C. 1 94 6 . I. 1030). (J. Physiology 1 0 6 . 1 P— 2 P. 15/3. 1947.)

H. P. F i e d l e r .  4597 
Roy P. Förster, Untersuchung einiger Faktoren, welche die A k tiv itä t der Glomeruli 

in  der Kaninchenniere ändern. Filtrationsleistung u. Zahl der funktionierenden Glo
meruli, sowie renaler Plasmafluß wurden erhöht, wenn durch eine Magenfistel W. 
zugeführt wurde, während Ae.-Inhalation entgegengesetzt wirkte. Die Verss. zeigten 
die Eignung des Kaninchens für Forschungen auf dem Gebiet der Nierenphysiologie. 
(Amer. J .  Physiol. 150 . 523— 33. 1/10. 1947. Hanover, New Hamps., Darthmouth 
Coll., Dep. of Zool.) E b e r l e .  4597

Agnete Braestrup, D ie Zuckerschwelle der N iere. 1. Mitt. Vergleich zwischen der 
Belastvngsmethode und der Schwelle, bestimmt als Rückresorption von Zucker. Als Zucker
schwelle der Niere gilt die Blutzuckermenge, bei der die Nieren Glucose in so großen 
Mengen auszuscheiden beginnen, daß sie mit bräuchlichen ehem. Methoden nachweisbar 
werden. Bei der Belastungsmeth. wird der Zucker in Urin u. Blut bestimmt; Schwierig
keiten beim Sammeln des Urins, der bestimmten Blutzuckerwerten entsprechen soll, 
da die Glykosurie bis 3/4 Std. später als das Blutzuckermaximum eintreten kann. 
Vf. verwertet den Clearance-Begriff von M ö l l e r ,  M c I n t o s h  u .  v a n  S l y k e  (J. clin. 
Invest. 6. [1928.] 427) als Maß der Blutmenge, die je Min. vollständig von dem frag
lichen Stoff durch Diurese gereinigt wird, indem die Glomeruli ein Ultrafiltrat des 
Bluts bilden, aus dem in den Tubuli „Schwellenstoffe“  einschließlich Glucose zurück
resorbiert werden. (Nierenfunktionstheorie von C u s h u y - R e h b e r g ,  Biochem. J .  20.

[1926.] 447 u. 461). =  CI, worin U  =  Urinkonz., V  =  Diurese je Min., B  =  Blut

konz. , CI =  „Clearance“  bedeuten. Vf. bestimmt die Kreatinin-Clearance je Min., den nicht

resorbierten Blutzucker nach der Formel ^ Kr ^ ZTT ^  , den korrigierten Wert des nicht-
C kt " V

resorbierten Blutzuckers durch Multiplikation mit 1,4, um die Kreatininclearance 
in die Tnulinclearance umzurechnen, u. die korrigierte Rückresorption von Glucose in 
m g%  Blut durch Abzug des vorgenannten Wertes vom Blutzuckerwert in der Mitte
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der Beobachtungszeit. Die Zuckerschwelle wird angegeben als Mittelwert zwischen 
dem höchsten Blutzuckerwert ohne Glykosurie u. dem niedrigsten mit Glykosurie. Die 
nach den verschied. Methoden bestimmten Schwellenwerte stimmten gut überein. (Nord. 
Med. 34. 1299— 1302. 6/C. 1947.) G a b e l . 4597

Agnete Braestrup, Die Zucker schwelle der Niere. 2. Mitt. (1. vgl. vorst. Ref.) Die 
Zuckerschwelle ist individuell verschieden u. jeweils ziemlich konstant, doch etwas 
steigernd in der ersten halben Std. nach Beginn der Glykosurie, u. nach 2 1/, bis 3 Std. 
Dauer etwas niedriger als anfangs. (Nord. Med. 34. 1348— 49. 13/6. 1947")

G a b e l . 4597
L. G. Huis in ’t Veld und A. Querido, Bemerkung über die 17-Ketosteroidumwandlung 

bei Insuffizienz der Nieren. Bei einem männlichen, chron. anäm. u. uräm. Patienten 
mit renaler Insuffizienz wurden die im Harn ausgeschiedenen neutralen 17-Keto- 
steroide, unverseift u. verseift, durch Extrahieren mit Bzl., Chormatographieren der 
Extrakte u. partielles Eluieren quantitativ bestimmt. Die Gesamtausscheidung zeigte 
sich wider Erwarten kaum niedriger als bei gesunden Probanden: sie betrug 10,7 mg/ 
24 Std., von denen nur 0,3 mg in freier Eorm Vorlagen. Vff. schließen aus diesem Be
fund, daß die Niere an der Veresterung der 17-Ketosteroide unbeteiligt ist. (Acta 
brevia neerl. Physiol., Pharmaeol., Microbiol. E . A. 15 . 37— 38. 1947. Leyden, Univ., 
Hosp., Abt. f. innere Med.) K l o c k m a n n . 4597

Laurance W. Kinsell, Harold A. Harper, Harry C. Barton, George D. Michaels und 
Harry A. Weiss, Die Schwundhöhe intravenös verabreichten M ethionins aus Plasma bei 
Patienten mit Leberschaden. Nach intravenöser Verabreichung von 50 cm3 3% ig. dl- 
Methioninlsg. verschwindet von dem ¿-Isomeren ein bestimmter, vorauszusagender 
Bruchteil aus dem Blutplasma. Der Schwund beträgt für n. männliche Individuen 
30— 180 Min. nach der Injektion im Mittel 410 /ug je Stunde. Da der Proteinstoff
wechsel bei Patienten mit Lc-berschaden gestört ist, infolgedessen auch ¿-Methionin 
langsamer abgebaut wird u. langsamer aus dem Plasma verschwindet, schließen Vff. 
aus dem Schwund pro Zeiteinheit auf die Schwere der Leberkrankheit u. empfehlen 
diese Meth. gleichzeitig als neue Leberfunktionsprüfung. Die Technik der Best. von 
Methionin in Blut u. Urin wurde schon früher beschrieben (Verwendung von Mikro
organismen). An Hand von 13  Leberkranken wird die Meth. geprüft u. mit wenig 
Ausnahmen als brauchbar gefunden. Die Ausscheidung von ¿-Methionin im Urin ist 
minimal, die d-Form dagegen wird sehr rasch (35%  während der ersten 3 Std. nach 
Injektion) entleert. Der d-Methioninblutspiegel zeigt einen anfänglich höheren, dann 
aber auch rascher absinkenden Wert als für das ¿-Isomere. (Science [New York] 106. 
589— 90. 12/12. 1947. Univ. of California, Med. School; Univ. of San Francisco; U. S. 
Naval Hosp., Oakland.) S t e o e m a n n . 4597

Ju. A. Petrowski und Ss. L. Wosskoboinik, Änderungen des Gallensäuregehalts der 
Galle bei experimenteller Leberschädigung. Unter dem Einfl. von äther. Ölen wird bei 
gesunder Leber der Gallensäure (I)-Geh. u. die Gallenmenge erhöht. Wie Verss. an 
Hunden mit experimenteller Gallenblasenfistel ergaben, nimmt der I-Geh. der Galle 
bei Leberschädigungen durch P oder CCl4 ab. Die I-Zunahme nach Zufuhr von Pfeffer
minzöl (II) verschwindet hierbei. Durch die Leberschädigung wird die Gallenmenge 
vermindert (weniger stark als die I-Menge). Die Erhöhung der Gallenmenge durch 
II bleibt erhalten. Cholesterin- u. Bilirubin-Geh. der Galle. Zuckergeh. des Blutes u. 
Auftreten des Methylenblaues in der Galle nach subcutaner Injektion werden durch 
die Leberschädigung nur wenig verändert. (B io .ru ieT eH b 3 n c n e p n M e H ra J ib H 0 ü  B h o - 
JiorH H  MejiHHHHbi [Bull. exp. Biol. Med.] 23. 18— 21. Lwow, Med. Inst., Lehr
stuhl für Pharmakol.) F r a n k e .  4597

Dino Merlini, Über die co-Oxydation der gesättigten Fettsäuren von C, bis C7 durch 
das Herz. Unter Anknüpfung an frühere Arbeiten (C. 1943. I. 1182), wonach der Herz
muskel Acetessig-, /¡-Oxybutter- u. Buttersäure oxydativ angreift, werden analoge 
Verss. mit Herzgewebe (Kaninchen) in vitro unter Einsatz der Na-Salze sowie der 
Methylester von Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter-, Valerian-, Capron- u. Heptan- 
säure ausgeführt. Ermittelt wird bei Incubationsverss. in der W ARBURO-App. (38,5° C; 
RlNGER-Bicarbonatlsg. mit Phosphatpuffer auf pH 7,2 eingestellt) der Sauerstoffver
brauch; Gegenüberstellung der gemessenen Werte jeweils für Salz u. Methylester der 
gleichen Säure. Es zeigt sich, daß das Kaninchenherzgewebe imstande ist, die genannten 
Säuren sowohl in Salz- wie in Esterform oxydativ anzugreifen, wobei der Umsatz bei 
den Estern intensiver ist als bei den Salzen. Da der Methylalkohol nicht in Mitleiden
schaft gezogen wird, muß sich der Angriff bei den Estern auf die jeweilige Säure er
strecken. Daraus wird unter Hinweis auf das vorliegende Schrifttum gefolgert, daß 
infolge der Blockierung der Carboxylgruppe durch Veresterung der oxydative Umsatz
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sich auf dem Wege der cu-Oxydation vollzieht. (J. de Physiol. 39. 499— 504. 1947. 
Pisa, Univ., Ist. di Patol. Gen. e Batteriol.) T ä d f e l . 4597

Albert Wollenberger, Uber die Reserven an energiereichem Phosphat des insuffizienten  
Herzens. Bei gesunden Hunden im postresorptiven Zustand wurde ein Herz-Lungen- 
P räp. (S t a r l in g ) angelegt u. mit defibriniertem Blut durchströmt. Das Herz wurde 
insuffizient, weil der arterielle Druck auf 80 mm Hg u. der venöse auf HO mm Hg 
oder infolge Pentobarbital, Chlorbutanol, Paraldehyd, Diphenylhydantoin, Procain, 
Tebracain, Chinacrin u. Mersalyl eingestellt wurde. Sofort nach den cardiodynam. 
Messungen am Herzen wurde 3— 5 g von der Muskulatur der Herzspitze in fl. N 2 ab
getötet, homogenisiert u. die säurelösl. Fraktionen [anorgan. P, Kreatin-P (I) u. P von 
Adenylpolyphosphat (II)] bestimmt. Im insuffizienten Herzen war II n., aber I größer 
als im Herzen in situ. I wurde ehem. sicher nachgewiesen. Zwischen I u. Gesamt
kreatingeh. im STARLING-Präp. bestanden keine Korrelationen. Es besteht im de- 
kompensierten Herzen eine mangelnde Verwertung an energiereichem P  u. nicht eine 
verminderte Bildung. (Amer. J .  Physiol. 150 . 733— 45. Okt. 1947. Boston, Harvard 
Med. School, Dep. of Pharmacol.) K l in g m ü l l e b . 4597

K. Bailey, Strukturelle M uskelproteine. Übersicht. Die Muskelproteine werden in 
2 Gruppen eingeteilt: 1. Proteine (I) mit einer strukturellen Funktion, 2. lösl. I des 
Sarkoplasmas. Vor allem werden die I der Muskelfaser, die das Zusammenziehen 
verursachen, besprochen. An neuen Bestandteilen wurde gefunden das A ctin  u. Tropo
myosin. Die Struktur der Muskelfaser wird auf Grund elektronenopt. u. röntgeno- 
graph. Unterss. besprochen. Ferner werden besprochen: M yosin  u. Adenosintriphos- 
phatase. —  54 Literaturzitate. (Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 280— 87. 1946, ausgeg. 
1947.) R. K ö n i g . 4597

Fritz Buchthal, Adam Deutsch, G. G. Knappeis und Agnete Munch-Petersen, Über 
die W irkung von Adenosintriphosphat auf M yosinfäden. (Vgl. C. 1948. E . 1456.) Die 
Verss. bestätigen, daß die enzymat. Aktivität der Adenosintriphosphatase  (I) u. die 
durch Adenosintriphosphat (II) ausgelösten physikal. Veränderungen in Myosinfäden 
voneinander unabhängig sind, daß also I u. kontraktiles Protein nicht ident, sind. So 
bedingt I in Myosinfäden aus Kaninchenmuskulatur eine starke Volumenkonstriktion 
u. zwar sowohl in Myosinfäden, die I aufzuspalten vermögen wie auch in solchen, die 
durch 3malige Dialyse gegen 0,005 mol. Veronal-Acetatpuffer vom pH 6 I nicht mehr 
aufzuspalten vermochten. Adenosindiphosphat u. Inosintriphosphat (III), die in Muskel
fasern eine Kontraktion auslösen, wirken auf Myosinfäden nicht ein. Die Doppel
brechung nimmt bei der durch I hervorgerufenen Verkürzung stark ab, isometr. bei 
Verhinderung der Verkürzung aber zu. Porphyrexid u. Monojodacetat als Thiol- 
reagentien verringern die Volumenkonstriktion u. die Doppelbrechung durch I. Krea
tinphosphat, Na-Triphosphat, Na-Pyrophosphat u. Na-Phosphat setzen die I-Wrkg. 
herab, die durch II verstärkt wird. Durch vorhergehende Behandlung mit Acetylcholin 
wird nur die I-Wrkg. in enzymat. unwirksamen Myosinfäden verringert. Eäden, die 
sich in spannungslosem Zustand mit I stark verkürzen, zeigen schon bei sehr geringer 
Belastung eine Abnahme der Härte u. eine Zunahme der Gleichgewichtslänge. (Acta 
physiol. scand. 13 .  167-— 80. 1947. Kopenhagen, Univ., Tust, of Neurophysiol., Labor, 
for the Theory of Gymnastics.) L o h m a n n . 4597

Je. B. Babski und P. F. Minajew, W irkung der Spaltprodukte von Adenosintri- 
phosphorsäure auf die M uskelem pfindlichkeit gegenüber Acetylcholin. Beim pH 7,3 wurde 
die Wrkg. von Adenosintriphosphat (I), Adenosindiphosphat (II), Adenylsäure  (III), 
Adenosin  (IV), Pyrophosphat (V), Orihophosphat (VI) u. Inosinsäure  (VII) auf die durch 
Acetylcholinchlorid (VIII) verursachte Kontraktion des Froschmuskels untersucht. 
I bewirkte in der Konz. 1 • 10-7 eine geringe, jedoch deutliche Intensivierung der Kon
traktion ; die gleiche Wrkg. zeigte II (wahrscheinlich als Folge der Il-Umwandlung in I). 
1 • 10~5 III zeigte keine, 1— 5 -IO- 1  eine geringe Wirkung (manchmal blieb sie aus). 
1 • 10-5— 5 -IO-4 IV, V, VI oder VII erhöhte die Muskelkontraktion durch VIII nicht. 
Eine deutliche sensibilisierende Wrkg. des Muskels gegenüber VIII zeigten demnach nur 
I u. II, nicht jedoch ihre Zerfallsprodukte. Bei gleichzeitiger Anwendung von 1— 5 • 10—4 
III, V u. VII trat eine starke Muskelkontraktion ein, bei Anwendung von VII u. V in 
der gleichen Konz, wurde eine Intensivierung der Muskelkontraktion beobachtet 
(weniger stark als mit III u. V). VII u. VI zeigten keine sensibilisierende Wirkung. 
(B io .n jieT eH b  S K cn ep n M eH T ajib H O ii E h o h o i t i h  i j  M e n m n iH b i [Bull. exp. Biol. Med.] 
23. 98— 101. 1947. Moskau, Inst, für biol. u. med. Chem. der Akad. der med. Wiss. der 
U dSSR, Physiol. Labor.) L e b t a g .  4597

Herman M. Kalckar und D. Rittenberg, Untersuchung der Erneuerung des M uskel
adenylsäure-Stickstoffs in  vivo m it einem Stickstoffisotop. Es war bisher allein bekannt, 
daß die Adenylsäure  (I) im Muskel nur bei sehr starken tetan. Kontraktionen desami-
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niert wird; in der Erholung erfolgte eine Reaminierung. Zur Entscheidung der Frage, 
ob diese Des- u. Reaminierung auch unter physiol. Bedingungen stattfinden, wurden 
Ratten mit mit I5iV  markiertem Ammoniumcitrat gefüttert, die Adenylsäure über die 
Adenylpyrophosphorsäure krist. u. nach entymat. Desaminierung der Geh. an 15N  in 
der Inosinsäure u. dem freigesetzten N H 3 untersucht. Es hatte nur ein sehr schneller 
Austausch mit der Aminogruppe von I stattgefunden, der etwa 5mal größer war als in 
der Glutaminsäure  des Muskeleiweißes. Noch schneller als der Umbau in der Amino
gruppe von I war der in der Amidfraktion des Muskeleiweißes. Auch in den Nuclein- 
säuren des Muskels erfolgt ein langsamer Umbau. ( J . biol. Chemistry 170. 455— 59. 
Okt. 1947. New York, Columbia Univ., Dep of Biochem. and Publ. Health Res. Inst, 
of the City of New York.) L o h m a n n .  4597

B. Katz und C. H. Leu, D ie K ontraktilität des M uskels in  isotonischen K alium salz
lösungen. Ein Froschsartorius verliert auch in K-Salzlsgg. nicht vollständig seine Erreg
barkeit, wenn die Schwellung der Muskelfasern entweder durch Zusatz von Rohr
zucker oder Verwendung von nicht penetrierenden K-Salzen, wie K 2S 0 4, verhindert 
wird. Mit K 2S 0 4 antwortet der Muskel nach einem sekundenlangen Reiz zwischen nicht 
polarisierbarem Elektroden, wo keine Kontraktion erfolgte, mit einer örtlichen Kon
traktion an der Anode beim öffnen des Stroms. (J. Physiology 106. 30 P— 31 P. 31/7. 
1947. London, Univ. Coll., Biophysics Res. Unit.) L o h m a n n . 4597

Gunnar Lundin und Gunnar Ström, D ie M ilchsäurekonzentration im  menschlichen 
Blut bei M uskelarbeit in  Beziehung zum  Sauerstoffpartialdruck der Atemluft. Vff. unter
suchten die M ilchsäurekonz, im Blut am arbeitenden Menschen (Fahrradergometer) u. 
Atmung von 0 2/N2-Gemisch mit verschied. 0 2-Geh.; der Anstieg vom Ruhewert zum 
bleibenden Wert (Arbeitswert) ist umgekehrt proportional dem 0 2-Partialdruck des 
Atemgemisches. Die Gründe für diese Feststellung u. für den Effekt der Angleichung 
an den Blutmilchsäurespiegel während der Arbeit wird diskutiert. (Acta physiol. scand. 
13. 253— 66. 1947. Copenhagen, Univ., Labor, for the Theory of Gymnastics; Lund, 
Univ., Dep. of Physiol.) G o e b e l . 4597

W. Burckhardt, Neuere Untersuchungen über die A lkaliem pfindlichkeit der Haut. 
Nach der Betrachtung einer Sammelstatistik von Patienten mit Gewerbeekzemen wird 
vom Vf. eine neue Meth. zur Prüfung der Alkaliresistenz der Haut beschrieben. Alle 
10 Min. gibt man einen Tropfen einer l/2nNaOH auf die Haut u. bedeckt ihn mit einem 
Glasquader. Als alkaliempfindlich werden solche Personen bezeichnet, die schon nach
1— 2 Tropfen eine Rk. zeigen. Von 48 Alkaliekzempatienten waren in Übereinstimmung 
mit früheren Feststellungen 7 3 %  alkaliempfindlich. Eine Kontrolle mit 108 hautge
sunden Personen ergab 1 1 %  Alkaliempfindliche. Es konnte festgestellt werden, daß 
bei n. Personen die Alkaliresistenz mit der Dicke der Hornhaut zunimmt. Patienten mit 
Alkaliekzemen zeigen trotz dicker Hornhaut große Empfindlichkeit. Die verminderte 
Alkaliresistenz scheint auf einer Minderwertigkeit der Eiweiße der Hornhaut in bezug 
auf Laugenneutralisation zu beruhen. Es wurde außerdem festgestellt, daß die indi
viduell verschied. Schweiß-Sekretion die Alkaliempfindlichkeit beeinflußt. Pilocarpin 
beschleunigt, Atropin verlangsamt die Alkaliresistenz. —  Schrifttum. (Dermatológica 
[Basel] 94. 73— 96. 1947. Zürich, Städt. Poliklinik für Hautkrankh.) D o s s m a n n . 4597 

Bernhard Katz, D er E influß des Elektrolytmangels auf die Leistungsgeschwindigkeit 
in einer einzelnen Nervenfaser. Die Geschwindigkeit der Reizleitung in einer einzelnen 
marklosen Nervenfaser des Beines von Carcinus maenas wurde in Seewasser u. in Ge
mischen von Seewasser u. isoton. Glucoselsg. gemessen. Mit Abnahme des Verhält
nisses Seewasser/Glucoselsg. verlangsamte die Leitungsgeschwindigkeit. Die Verlang
samung war gering, wenn die Nervenfaser in einem großen Vol. der Lsg. suspendiert war. 
aber viel stärker, wenn die Faser aus der Lsg. in fl. Paraffin gebracht wurde. Die Ab
nahme der Leitungsgeschwindigkeit konnte nicht nur durch Änderung des äußeren 
Widerstandes bedingt sein, sondern es waren auch Änderungen der Eigg. der Membran 
anzunehmen. Durch Verminderung der Elektrolytkonz, in der Umgebung des Nerven 
wird die Membran vermutlich für K  u. andere Substanzen durchlässig, wodurch die 
elektr. Eigg. der Membran verändert werden. Der Anhäufung der austretenden Sub
stanzen wird neben dem geringen äußeren Widerstand die zusätzliche Verlangsamung 
der Reizleitung nach Übertragung des Nerven aus der Seewasser-Glucose-Lsg. in Pa
raffin zugeschrieben. (J. Physiology 106. 411-—17. 15/10. 1947. London, Univ. Coll., 
Biophysics Res. Unit.) K i e s e . 4598

A. L. Hodgkin, W irkung des K aliu m s auf die Oberflächenmembran eines isolierten 
Axons. Vf. beschreibt eine App. u. Meth. zur Unters, der Einw. von Ionen auf die Leit
fähigkeit (L) der Oberflächenmembran (M) markloser Nervenfasern. Als Versuchs
objekt diente das ioslierte Axon  von Carcinus maenas, dessen Rk. gegenüber K - u. 
anderen einwertigen Ionen geprüft wurde. Hierbei riefen kleine Änderungen der äußeren
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K-Konz. große u. schnelle reversible Änderungen der M L hervor. Sie stieg auf das ca. 
3fache, wenn die K-Konz. in Carcinus R iN G E R -L sg . oder Seewasser verdreifacht wurde 
u. sank beim Weglassen von K  auf die Hälfte. Ungefähr gleiche L-Erhöhungen wurden 
hervorgerufen durch Salze in folgenden Mol.-Verhältnissen: RbClO,S, K C l 1,0, CsCl 2,2, 
N aC l 40, LiC l 40. Für höhere K-Konzz. wurde der Membranwiderstand für genaue 
Messungen zu klein u. die Ergebnisse waren nicht völlig reversibel. Die Membrankapa
zität wurde durch Änderung der äußeren K-Konz. relativ wenig beeinflußt. Die E r
höhung der L  durch überschüssiges KCl trat nicht ein, wenn das Vol. der äußeren Fl. 
durch Eintauchen des Axons in öl klein gehalten wurde. Die Erholung der L. war 
offenbar einer Absorption von überschüssigem K  durch das Axon gegen ein Konzen
trationsgefälle zuzuschreiben. Die Durchschnittshöhe der K-Absorption betrug ca.
10-10 mol./Sek./cm2M, wenn die äußere K-Konz. von ihrem n. Wert (9,8 Millimol.) auf 
30 Millimol. erhöht wurde. Acetylcholin  in Konzz. bis zu 1 %  in ungepuffertem See
wasser steigerte die L. nicht wesentlich. (J. Physiology 106. 319 —40. 31/7. 1947. 
Cambridge, Physiol. Labor.) S c h u l e n b u r g . 4598

A. L. Hodgkin und A. F. Huxley, K alium verlust einer aktiven Nervenfiber. (Vgl. 
vorst. Ref.) Mit dem im vorst. Ref. genannten Verf. wird der Zusammenhang zwischen 
Nervenbeanspruchurg u. K-Verlust nach Größe u. Zeit kontinuierlich untersucht u. die 
cumulative Wrkg. einer Reihe von Impulsen auf die Membranle'tfähigkeit (ML) des 
isolierten Axons von Carcinus maenas festgestellt. Die M L am Ende eines starken Be
lastungsstoßes war 3— 4mal so groß wie die normale; nach Aufhören der Aktivität kehrte 
sie mit einer Halbwertzeit von wenigen Min. zum n. Wert zurück; dieser Vorgang wurde 
durch Waschen des Axons mit Seewasser erheblich beschleunigt. Die Belastung hatte 
nur eine geringe cumulative Wrkg. auf die ML, wenn das Axon in große Mengen See
wasser getaucht wurde. Diese Befunde zeigen, daß die Aktivität mit der Abwanderung 
einer Substanz verbunden war, die die M L ebenso beeinflußt wie K-Ionen u. die bei 
der Erholung wieder resorbiert wurde; ihre Identität mit K + ist nicht bewiesen, aber 
durch Ausschaltung andrer Möglichkeiten sehr wahrscheinlich. Wie K + ändert sie die 
Membrankapazität viel weniger als die ML. Die Zunahme der Konz, dieser ,,K-Sub
stanz“  war der Zahl der erteilten Impulse annähernd proportional, wenn die Aktivität 
nicht länger als 30— 60 Sek. aufrecht erhalten wurde; bei längerer Dauer erreichte die 
Konz, nach wenigen Min. ein konstantes Niveau. Unter der Annahme, daß die beob
achteten Wrkgg. auf K+-Verluste zurückzu führen sind, wurde die Höhe der K +-Abgabe 
bei einem akt. Axon berechnet. Für die Zahl der K-Moll., die während eines Impulses 
eine Membranfläche von 1 cm2 passieren, wurde ein Durchschnittswert von 1,7 • 10-12 
erhalten. Die reabsorbierte Menge betrug 3 • 10-10 Moll. cni-2sec- 1 , wenn die äußere 
K-Konz. 3mal so groß wie die n. war. (J. Physiology 106. 34 1— 67. 31/7. 1947. Cam
bridge, Physiol. Labor.) S c h u l e n b u r o . 4598

Arthur Layton, Meredith W. Morgan jr. und J. M. D. Olmsted, D ie Hervorrufung 
von Refraktionsänderungen durch Injektion von Flüssigkeiten in den Glaskörper. Die In
jektion kleiner Mengen (0,2 cm3) von Fl.-dest. W ., physiol. NaCl- oder RiNGER-Lsg., 
1 ,5 %  NaCl oder einer der 1 ,5 %  NaCl-Lsg. osmot. äquivalenten Glucoselsg. —  in den 
Glaskörper von Katzen oder Hunden riefen eine leichte vorübergehende (12— 20 Min.) 
Hypermetropie hervor, aber keinen Katarakt. Die Wrkg. ist stark vermindert während 
allg. starker Vasodilation durch Einatmung von Amylnitrit u. vermehrt während allg. 
Vasokonstriktion durch i. v. Injektion von Adrenalin sowie während Reizung des Hals- 
sympathicus. Die Ergebnisse stehen mit der Theorie von M o r g a n  in Übereinstimmung, 
daß akkomodative Veränderungen durch infolge wechselnden Blutgeh. eintretende 
Vol.-Veränderungen des Ciliarkörpers beeinflußt werden. (Amer. J .  Physiol. 150. 
568— 7 1. Okt. 1947. Berkeley, Univ., Med. School, Div of Physiol.) N e c k e l . 4598

E s. Pharm akologie. Therapie. Toxikologie, n yg ien e .
Richard Otto, Bericht über die T ätigkeit des Chemotherapeutischen F orschungsinsti

tu ts „Georg S peyer-H au s“  zu F rankfurt a. M . in der Z eit vom A p ril 1943 bis Dezem
ber 1946. (Arb. Paul Ehrlich-Inst. Georg Speyer-Hause Frankfurt a. M. 1947. 21 — 30.)

L u p n i t z . 4600
Klaus Soehring, Über quantitative W irkungsänderungen einer Giftmenge durch Ver

dünnung ihrer Lösungen. Bei Injektion in den Lymphsack von Rana tem poraria  war die 
Wrkg. von Pyram idon, Strychnin  u. Cardiazol um so unsicherer, je verdünnter die Tn- 
jektionslsg. war. Auch das Geschlecht u. die Versuchstemp. hatten gut meßbaren Ein
fluß. Es wird gefordert, bei Injektionsverss. neben der Giftmenge/Gewichtseinheit auch 
die Konz, der Injektionslsg., das Geschlecht der Tiere u. die Temp. anzugeben. Bei 
Warmblütern nahm dagegen die Wrkg. subcutan injizierter Giftlsgg. mit zunehmender



Konz. zu. (Z. Naturforsch. 2b. 453— 54. Nov./Dez. 1947. Hamburg, Univ., Pharma- 
kol. Inst.) H o h e n s e e . 4000

_ J. H. Müller, Experimentelle und klinische Ergebnisse beim Gebrauch künstlich 
radioaktiver Isotopen zum Zweck der lokalen Radiotherapie. Mäusen u. Kaninchen wird 
eine Suspension von 63Zn in einem Pektin-Sol intraperitoneal injiziert. Die Verss. 
zeigen, daß die Radioaktivität weder in das Blut noch in die Organe diffundiert. An
wendung dieser Meth. bei Krebserkrankungen. Bei der Bauchwassersucht wurden E r
folge erzielt. (Schweiz, med. Wschr. 77. 236— 39. 15/2. 1947. Zürich, Univ., Gynäko
logie.) H e e r d t . 4601

Gerhard Schubert, D ie Anwendung der Atomenergie in  der Strahlentherapie. Über
sicht. Besprochen werden die therapeut. Möglichkeiten mit: künstlich radioakt. Ele
menten, schnellen Neutronen, künstlicher «-Strahlung durch Einstrahlung langsamer 
Neutronen auf B u. Li, Protonen- u. Deuteronenstrahlen, energiereichen Kathoden
strahlen sowie extrem harten Röntgen- u. y-Strahlen. (Ärztl. Forsch. 1 .  207— 13. 
25/7. 1947. Göttingen, Univ., Frauenklinik.) D o s s m a n n . 4601

Raymond E. Zirkle, D ie Komponenten der akut tödlichen Wirkung langsamer 
Neutronen. Aus den bekannten Rkk. zwischen Neutronen u. den Atomen der Gewebe 
kann die letale Wrkg. langsamer Neutronen abgeschätzt werden. Die experimentellen 
Ergebnisse, die über tödliche Dosen bei Mäusen mit Hilfe von Uranbrenner-Strahlung 
erhalten wurden, sind zwar vereinbar mit den theoret. Werten, doch sind die vorliegen
den Messungen nur von orientierendem Charakter u. können noch mit beträchtlichen 
Fehlern behaftet sein. Es ist nicht auszuschließen, daß noch unbekannte Prozesse wirk
sam sein können. (Radiology 49. 2 7 1— 73. Sept. 1947. Chicago, 111., Univ., Inst, of
Radiobiol. and Biophys.) v. R o k a . 4601

Albert Raynaud und Marcel Frilley, Zerstörung der Genitaldrüsen bei 13 Tage alten 
Mäuseembryonen durch Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. (Vgl. C. 1947. E . 59.) (Ann. 
d’Endocrinol. 8. 400— 419. 1947. Institut Pasteur, Labor, de l’ Inst. Pasteur L Plnst. 
du Radium.) L ü p n i t z . 4601

A. Lacassagne, Über den Unterschied der histologischen Schäden, die in  der Haut 
von Mäusen durch ultraviolette Bestrahlung und Röntgenstrahlen hervorgerufen werden. 
Es wurde versucht, mit UV-Bestrahlung u. Röntgenstrahlen in der Haut neugeborener 
Mäuse histolog. Schäden zu setzen; obwohl die Tiefenabsorption in beiden Fällen unge
fähr gleichwertig war, erzeugten die UV-Strahlen eine Totalnekrose der Gewebsele- 
mente, die, je nach der Dosis, auf eine verschied, große Tiefe begrenzt ist. Die Rönt
genstrahlenschäden zeigten aber nur eine Degeneration der Epidermis mit einer elek- 
tiven Wrkg. auf das Stratum germinativum. Die Unterschiede der erzeugten Schäden 
lassen sich weder durch die angewandte Bestrahlungstechnik u. Energiemenge, noch 
durch die Art der Strahlenabsorption erklären. Auf Grund früherer Verss. an niederen 
Organismen wird jedoch angenommen, daß bei den Röntgenstrahlen eine geringere Zahl 
der Ionisation erforderlich ist, um Zellen zu töten, während von UV-Lichtpartikeln eine 
größere Anzahl absorbiert werden muß, um das gleiche Resultat zu erhalten. (Acta 
radiol. [Stockholm] 28. 461— 67. 13 / 11 . 1947. Paris, Inst, du Radium, Labor. 
Pasteur.) H o h e n a d e l . 4601

M. Ja. Ssereisski und L. I. Lando, Anhaltende Nachwirkungen der Elektroschock- 
therapie. 2. Mitt. Eiweißstoffwechsel bei der Elektroschocktherapie. (1. vgl. HeBpo- 
HaTOJlorHH H ] Ic H X n a T p n H  [Neuropathol. u. Psychiatr.] 5. [1946.] 6.) Die Unters, an 
26 Kranken zeigte, daß bei Schizophrenie der Geh. des Blutserums an Eiweiß  (I) u. 
Rest-N  n., das Verhältnis Album in (H)fGlobulin (III) untern, ist. Bei einmaligen sowie 
bei wenig u. oft wiederholten Schlägen nimmt der I-Geh. zu, das Verhältnis 1I/III ab. 
Die Veränderung des Rest-N ist hierbei uneinheitlich. 1— 2 Std. nach jedem Schock 
nimmt I in den meisten Fällen ab, häufig unter den Ausgangswert. 1— 2 Monate 
nach der Schockbehandlung sinkt der I-Geh. auf den Ausgangswert. Es besteht also 
eine enge Beziehung zwischen Remission u. Proteinämie. Bei einmaligen Elektroschlag 
steigt in allen Fällen der Zuckergeh. um durchschnittlich 56%  an. Bei wiederholten 
Schlägen tritt diese Zunahme nur bei Kranken mit guter Remission auf. Der vor der 
Therapie n. oder untern. Geh. an Milchsäure (IV) nimmt beim Schock sehr stark zu u. 
sinkt nach 1— 2 Std. unter den Ausgangswert. Gegen Ende des Anfalls erfolgt somit 
eine anaerobe Zerstörung der Kohlenhydrate u. eine Abnahme ihrer Oxydation, wodurch 
der Blutgeh. an I u. IV stark zunimmt. Darauf folgen intensiver Austausch, Verstärkung 
der Oxydation, Aufnahme u. Oxydation vonl, Resynth. u. Oxydation von IV. Die Zu
nahme des I-Geh. bei wiederholten Anfällen kann nicht positiv gewertet werden. 
(E io ju ie T e H b  OKcnepHMeHTajibHOö BnoJiorHH h MegmtuHbi [Bull. exp. Biol. Med.]
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2 3 . 3— 7. 1947. Moskau, Gesundheitsminist, der R S F S R , Zentralinst, für Psychiatrie; 
Gesundheitsminist, der U dSSR, Zentralinst, für Ärztefortbldg.) L e b t a g .  4601 

M. Ja. Ssereisski und L. I. Lando, Anhaltende ’Nachwirkungen der Elektroschock
therapie. 3. Mitt. E influß des elektrischen K ram pfanfalles auf einige A rten  des M ineral
stoffwechsels von Schizophrenen. (2. vgl. vorst. Ref.) Vor dem Schock betrug bei 34 be
handelten Schizophrenen der durchschnittliche Geh. des Blutes an organ. P, Ca u. K  
3,4, 1 1 ,5  u. 17 ,5  m g% bei stark um 1,63 schwankendem K/Ca-Koeff. u. stieg sofort nach 
der Elektroschocktherapie bei den meisten Patienten im Mittel um 18 (0 ,11— 1,8 mg%), 
13  (0,1— 5,3 mg%) u. 8%  (0,2— 6,2 mg%) »während K/Ca in der Regel abnahm. 1 Std. 
nach Behandlung fiel der anorgan. P etwas unter die Norm, während Ca u. K  schwank
ten (K/Ca war in der Hälfte der Fälle erniedrigt). Die unmittelbaren Veränderungen 
nach mehrmaliger Behandlung waren von denen nach einmaliger Behandlung nicht 
verschieden. (BiojijieTeHb DKcnepHMenTaJibHOfi BnojiorHH H MeanmiHbi [Bull, 
exp. Biol. Med.] 2 4 . 355— 59. Nov. 1947.) K . M a i e r .  4601

Andres Goth und James Holman, D er E in fluß  von Thorotrast auf den anaphylak
tischen Schock bei dem H und. Ausgewachsene Hunde erhielten während 2— 3 Tagen 
2 subcutane Injektionen von 0,3 cm3/kg Körpergew. Pferdeserum  (I) u. nach 16 bis 
24 Tagen in Narkose eine intravenöse Injektion mit 0,5 cm3/kg I. In der Folgezeit 
wurden Blutdruck u. Blutgerinnungszeit beobachtet. Ein Teil der Tiere bekam außer
dem TTioroirasiinjektionen (2— 6 cm3/kg). 2 cm3 Thorotrast (II) bewirken keine Variation 
des anaphylakt. Schocks, bei 4 oder 6 cm3 dagegen wird der durch I bewirkte Schock 
(Blutdruckabfall u. verlängerte Blutgerinnungszeit) weitgehend kompensiert. Durch 
Applikation von H istam in  (III) bzw. H eparin  (IV) bei einigen Versuchstieren wird ge
zeigt, daß II weder den Einfl. von III auf den Blutdruck verringert noch die Wrkg. von 
IV auf die Koagulation des Blutes in vitro abschwächt. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 
8 9 . 379— 81. April 1947. Dallas, Southwestern Med. Coll., Dep. of Physiol. and Phar- 
macol.) R e ü s s e .  4601

R. 0 . Prudhomme und P. Grabar, Untersuchung über die Denaturierung von P ro
teinen. 1. Mitt. Ultraschalleinwirkung auf die Serumproteine des normalen Pferdes und 
auf cyclische Am inosäuren. Ultraschallbehandlung bewirkt eine Veränderung des 
Serums des n. Pferdes, die sich in der verstärkten Fällbarkeit der Proteine durch 
(NH4)2S 0 4 u .  C 0 2-gesättigtes W. widerspiegelt. Fortschreitende Ansäuerung nach Be
schallung ergibt je nach der Einwirkungszeit, zwei oder mehrere Fällungszonen an Stelle 
einer beim n. Serum. Die Albumine lassen sich nach Ultraschalleinw. mit (NH4)2S 0 4 
bei Halbsättigung ausfällen, während die Pseudoglobuline u. Euglobuline tedweise 
während der Beschallung ausfallen. Die charakterist. Absorptionsbande der Proteine 
bei 2800 Ä verschwindet u. das Serum u. seine Fraktionen zeigen eine starke blaue 
Fluorescenz. Die immunochem. Ei gg. werden nicht völlig unt erdrückt. Nach Ultra
schallbehandlung verlieren die cycl. Aminosäuren ihre charakterist. UV-Absorption 
ebenso wie Benzoesäure, Phenol u. Bzl. in wss. Lösungen. Alle Veränderungen traten 
nur bei einer Versuchsanordnung ein, bei der gleichzeitig eine starke Bewegung durch 
den Ultraschall entweder in einer Luftatmosphäre oder in einem indifferenten Gas (N2, 
Ar) erfolgte. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 . 122— 30. Jan./März 1947. Paris, Inst. Pa
steur, Serv. de Chim. microbienne.) N e h r i n g .  4601

A. Chinaglia, D ie heißen M ineralw ässer und Schlämme in  der Gegend von Euganea. 
Über ihre Anwendung und Wirkung. Vf. berichtet über die heilende Wrkg. der vorge
nannten Wässer u. Schlämme bei verschied. Krankheiten, bes. bei Rheumatismus, 
chron. Arthritis, Ischias u. Frauenleiden. Die Heilwrkg. wird hauptsächlich auf die 
Ggw. radioakt. Emanationen zurückgeführt. Nach einer chem.-physikal. Analyse der 
Thermalwässer von A b a s s o  beträgt die Radioaktivität der Gase an der Quelle 23 m p  C 
(1 m p  C in 1 Liter W. =  2,75 Mache-Einh.). Die Thermalwässer weisen eine Temp. von 
87° auf. In 10 kg W. sind an gelösten Substanzen enthalten (in g): NaCl 2 3 ,16 3 3; LiCI 
0 ,0 371; M gJ2 0,0040; Na2S 0 4 13,18 8 4 ; NH4C1 0 ,116 5 ; CaCl2 10,3091; NaH C03 1,4824; 
MgCl2 3,0674; Ca(HC03)2 0,8970; KCl 1 ,5 33 2 ; MgBr2 0,0973; Fe(H C03)2 0,0016; 
Al 0,0015; Si 0,6622. Ferner sind enthalten: Spuren von Borsäure, Sr u. Mn, geringe 
Spuren von arseniger- u. Phosphorsäure. (Rass. Clin., Terap. Sei. affini 4 6 . 12 3— 31. 
Okt./Dez. 1947.) S t r e l l .  4603

G. Rougier, Über die W irkungen starker Konzentrationen an Kohlendioxyd auf 
verschiedene Tiere. Weiße Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner u. Tauben 
befinden sich unter einer genügend großen Glasglocke innerhalb einer Atmosphäre einer 
bekannten Menge C 0 2 u. ausreichend 0 2. Im allg. sind die Symptome gleich; die Sensi
bilitätsschwelle verschiebt sich von einer Spezies zur anderen, wogegen zwischen den 
verschied. Vertretern einer Spezies nur sehr geringe Unterschiede bestehen. Die weiße 
Ratte zeigt beim Einatmen von Luft mit weniger ais 2 2 %  C 0 2 nur eine Polypnoe u. eine
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Defäkation beim Eintritt in die Glocke. Bei 2 3 %  beugen sich die Pfoten; bei 2 5 %  ver
mindert sich die Hautsensibilität; bei 26%  fällt das Tier unter Muskellsg. um; bei 28% , 
wenn das Tier nach 1 Min. Aufenthalt unter der Glocke umfällt, ist es völlig insensibel. 
Die Atmung ist beschleunigt. Man kann das Tier mehrere Std. im Koma unter der Glocke 
belassen, ohne daß sich etwas ereignet. Beim Verlassen der Glocke ist es ganz bes. 
schlaff u. völlig insensibel. Rasch erscheint ein wenig muskulärer Tonismus; das Tier 
versucht sich aufzurichten. In etwa l '/ 2 Min. sind Hautsensibilität u. eine gewisse K o 
ordination zurückgekommen, u. nach höchstens 2 Min. steht das Tier u. kann sich ge
hörig bewegen. Bei C 0 2-Gehh. von 30, 35  oder 40%  zeigen sich die gleichen Erschei
nungen schneller. Bei 50 %  erfolgen Zusammenbruch u. Insensibilität sofort. Die 
patholog. Manifestationen des Meerschweinchens u. des Kaninchens sind von derselben 
Art. Die Vögel sind gegen C 0 2 weniger widerstandsfähig als die Nagetiere. Bei 20%  
unterliegt die Taube der beginnenden Hypotonie; bei 24%  sind Muskellsg. u. Anästhesie 
in 2 Min. vollständig. Das Huhn zeigt die gleichen Erscheinungen schon bei 15  oder 
16 %  C 0 2. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  78— 79. Jan. 1947. Fac. de méd., 
Labor, de physiol.) W e s l y . 4606

Gangler, Zum  Thema: „H ypochloräm ischer Sym ptom enkom plex, Ileus und Koch
salztherapie“  . Stellungnahme zur Arbeit von S c h n e i d e r  (vgl. C. 1946. I. 1901). Vf. 
wendet die weitverbreitete i. v. Dauertropfinfusion von 0,9%ig. NaCl-Lsg. an. (Med. 
Klin. 42. 382. Mai 1947.) M a s s m a n n . 4606

H. Eitel, D ie Kochsalztherapie bei Ileus. Stellungnahme zu den Arbeiten von 
S c h n e i d e r  u . G a n g l e r  (vgl. vorst. Ref.). Nicht isoton. Lsg., sondern ausschließlich 
hyperton. Lsgg. des Chlors kommt die peristaltikerregende Wrkg. zu. Peristaltica, die 
in manchen Fällen versagen, werden wieder wirksam, wenn man sie zusammen mit 
NaCl gibt. Vf. wendet 20 cm3 einer 10— 20%ig. NaCl-Lsg., die mit 1 cm3 Prostigmin 
vermischt ist, i. v. an. E r  lehnt beim mechan. Ileus NaCl-Gaben vor der Operation ab, 
um durch die Krampfperistaltik keine Perforation zu bekommen. (Med. Klin. 43. 
583— 85. Okt. 1948. Aalen, Kreiskrankenhaus.) M a s s m a n n . 4606

C. Plotka, Der E influß von K aliu m  auf den isolierten Darm. Bei der Einw. von 
K  auf den isolierten Darm zeigen sich zwei Wrkg.-Mechanismen. Bei schwachen Dosen 
(1:6400) tritt eine durch A tropin  (I) u. Cholinesterase (II) gehemmte Wrkg. ein u. so 
ein Auftreten freien Acetylcholins. Bei größeren Dosen ( 1 :2200) tritt eine eigene stimu
lierende Rk., die durch I u. II nicht beeinflußt wird, auf. (C. R. Séances Soc. Biol. 
Filiales 1 4 1 .  1026— 29. Okt. 1947. Paris, Serv. sei. Roussel.) B a e r t ic h . 4606 

W. F. Floyd, D ie W irkung von isotonischer Kaliumchloridlösung auf das Elektro
kardiogramm beim Frosch. (Vgl. C. 1949. E . 5060.) Isoton. KCl-Lsg., in den Ventrikel 
appliziert, führt beim E K G  zu ähnlichen Erscheinungen wie beim Säugetier-Dextro- u. 
Laevokardiogramm. KCl-Lsg., in den linken Ventrikel appliziert, führt zu einem Dex- 
trokardiogramm u. umgekehrt. Vom elektr. Standpunkt aus kann jeder Ventrikel des 
Säugetierherzens als ventrieuläre Halbschale betrachtet werden. (J. Physiologv 106. 
35 P. 15/10 .19 4 7 . London, Middlesex Hosp., Med. School.) K ü n z m a n n . 4606 

W. Hadorn, Über Versuche m it intraarterieller Calciumtherapie, m it besonderer B e
rücksichtigung der arteriellen Durchblutungsstörungen. Vf. untersucht den Einfl. der in
traarteriellen Ca-Therapie auf die Ergometerwerte. Die Therapie ist für die mit Clau
dicatio intermittens verbundene obliterierende Arterienerkrankung geeignet. Zur Ver
wendung gelangt Calcium „Sandoz“ . Ferner wurde die Beeinflussung der intraarte
riellen Ca-Therapie auf die Hauttemp. u. Capillarresistenz u. Histaminquaddeln ge
prüft. Während die Capillarresistenz nicht wesentlich beeinflußt wird, wurde günstiger 
Einfl. auf Entzündungen u. Quaddeln beobachtet. (Schweiz, med. Wschr. 77. 69— 72. 
11/1. 1947. Bern, Univ., Med. Poliklinik.) K ü n z m a n n . 4606

H. W. Elliott und J. M. Crismon, Gesteigerte Empfindlichkeit von unterkühlten Ratten  
gegen K alium -Injektionen und der E influß von Calcium, D igitalis und Glucose auf das 
Überleben. Der Ca- u. K-Spiegel von unterkühlten Ratten zeigte ein kleines, aber Sta
tist. erkennbares Ansteigen. Plasmaproben, die bei einer Körpertemp. von 25° ent
nommen wurden, zeigten 1,84 Milliäquivalent/Liter mehr K u. 0,68 Milliäquivalent/Liter 
mehr Ca als bei n. temperierten Tieren. Das Ca/K-Verhältnis sank durch die Abkühlung 
von 1,46 auf 1,08 bei den unterkühlten Tieren. Intravenöse Injektion von KCl in 
Mengen, die bei n. Tieren zu vorübergehenden Änderungen im E K G  führen, erzeugen 
bei unterkühlten Tieren eine gefährliche K-Vergiftung. Injektionen von CaCl2, Oubain u. 
große orale Gaben von Glucose scheinen die letale Temp. von unterkühlten Ratten her
abzusetzen u. die Tiere gegen gefährliche Dosen von KCl bei niederer Körpertemp. zu 
schützen. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  366— 72. 1/12. 1947. Stanford, Calif., Univ., School 
of Med., Dep. of Physiol.) K ü n z m a n n . 4606
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V. P. Whittaker, Experimentaluntersuchung über die „B ing-H ypothese“ der Arsen- 
Vergiftung. Es wurden synthetisiert: Dithiole (I): 1.4-Butandithiol, 1.6-Hexandithiol,
1.7 -Heptandithiol, 1.8-Octandithiol, 1.9-Nonandithiol, 1.10-Decandithiol, 1.11-U nde- 
candithiol, 1.12-Dodecandithiol u. Monothiole (II): n-Hexandithiol, 2-Äthyl-n-hexan- 
thiol. Experimentell wurde das Pyruvat oxydierende Syst. als Test für die Wirksamkeit 
von I u. II in Form des zerkleinerten Taubengehirns verwendet. Die Aktivität von I 
ist höher als die von II. I bilden cycl. Thioarsenite, II offene Ketten. (Biochem. J .  41 . 
56. 1947. Oxford, Dep. of Biochem.) L ü p n i t z .  4606

Theodore Koppanyi und Frederick Sperling, Nach gemeinsamer Verabreichung von 
N atrium arsen it und 2.3-D im ercaptopropanol ( B A L ) auftretende W irkungen auf das 
zentrale und autonome Nervensystem. Kaninchen, die intramuskulär B A L  (I) u. an
schließend intravenös Na-Arsenit (II) erhalten, zeigen sofort eine Rk., die sich in 
Schreien, Unruhe, Konstriktion der Pupillen, Speichelsekretion, Tränen, Bradycardie, 
Rötung der Lider usw. äußert. Die gleiche Rk. erfolgt bei umgekehrter Anwendung von 
II u. I sowie unter Pentobarbitalnarkose. Bradycardie, Speichelabsonderung, Schweiß- 
u. Tränenbldg., nicht jedoch die Pupillenverengung, werden durch A tropin  verhindert. 
Hunde u. Katzen zeigen nach I u. II keine Pupillenverengung, sondern Urinieren u. De- 
fäkation. Die Erscheinungen sind von relativ kurzer Dauer u. führen nicht zum Tod 
der Tiere. Der aus I u. II in vitro hergestellte Dilhioarsenitkom plex  (III) ruft bei intra
venöser Injektion nicht die genannten charakterist. Rkk. hervor. Arsenale, Arsphen- 
am ine  u. H g-Verbb. lösen nach I nicht die charakterist. zentralen u. peripheren Effekte 
aus. Die starke Rk. nach I u. II beruht vielleicht auf Bldg. einer Zwischenverb., die 
dann in III übergeht, oder auf der Mobilisierung von Substanzen (Neurohormone ?), die 
zentrale Erregung u. Parasympathicusreizung hervorrufen. (J. Pharmacol. exp. Thera
peut. 8 9 . 35CL—55. April 1947. Georgetown, Univ., School of Med., Dep. of Pharmacol. 
and Materia Medica.) K . M a ie r . 4606

M. Lourau, Der antiperniciöse Faktor bei der Bleivergiftung. Die an Kaninchen 
durchgeführten Verss. ergaben, daß die akt. Substanzen bei Pb-Vergiftungen die Eigg. 
eines antiperniciösen Faktors (I) besitzen. E s wird eine quantitative Meth. zur Best. 
von I beschrieben. Vff. zeigen, daß die bei Pb-Vergiftung auftretende Anämie der prim, 
perniciösen Anämie von B ie r m e r  ähnelt u. ebenfalls unter dem Einfl. von in Leber- u. 
Magen-Extrakten enthaltenen Substanzen zurückgeht. Letztere unterscheiden sich in 
ihren ehem. Eigg. u. in ihrer Wirksamkeit nicht von denen in der BiERMER-Anämie wirk
samen. Beide Krankheitsbilder werden durch einen Mangel an den gleichen Faktoren 
in Leber u. Magenschleimhaut verursacht. (Bull. Soc. Chim. biol. 2 9 . 34— 43. Jan./ 
März 1947. Paris, Inst. Biol. Physico-Chim.) E b e n . 4606

Roger M. Reinecke, Guilford G. Rudolph und Melvin J. Bryson, W irkung der Harn- 
leiterligation, des Phloridzins und Quecksilber(1 l)ch lorids auf die glucogene Funktion der 
N iere. Harnleiterunterbindung u. Phloridzinisation  (50 mg) hindert die Niere nicht, 
eine Blutzuckerquelle bei eingeweidelosen Ratten zu sein. HgCl2-Gaben (20 mg/kg 
einer Lsg. 1:1000) führen zur raschen Hypoglykämie in den Präparaten. (Amer. J .  
Physiol. 1 51 . 198— 201. 1 / 1 1 .19 4 7 .  Salt Lake City, Utah, Univ., Dep. of Biol. Chem.)

K ü n z m a n n . 4606
Charles T. Olcott und Walter F. Riker, Experim entell erzeugte Argyrose. 2. Mitt. 

D ie Behandlung von Ratten, die Silber erhalten haben, m it 2.3-D im ercaptopropanol (B A L ). 
(Vgl. M o d e l l  u . Mitarbeiter, C. 1 9 4 6 . I .  2100.) Vff. geben Ratten 456 bzw. 5 14  Tage 
lang statt Trinkwasser eine A g N 0 3- (Konz. 1:1000) bzw. AgCl- (Konz. 1:1000) u. Na3S20 3- 
Lsg. (Konz. 1:300). Die aufgenommene Ag-Menge beträgt 11 ,6  bzw. 12,9 g. Die Ar
gyrose macht sich durch deutliche Pigmentierung der Augen bemerkbar. Es wird fest
gestellt, daß eine 18— 38 Tage lange Behandlung mit 2.3-D im ercaptopropanol (B A L , I) 
(alle 2 Tage 0,2 mmol/kg intramusculär) die Argyrose nicht zum Verschwinden bringt, 
da in den inneren Organen u. den Augen Ag vorgefunden wird. I mobilisiert daher nicht 
das in den Geweben als Metall oder Oxyd deponierte Ag. (Science [New York] 105. 
67. 17 /1 . 1947. New York City, Comell Univ., Med. Coll., Dep. of Pathol. and Phar
macol.) F a h r n l a e n d e r . 4606

H. Bénard, M. Gajdos-Török und A. Gajdos, Vergleichende W irkung von Methionin 
und Cholin auf die bei der Ratte durch Tetrachlorkohlenstoff hervorgerufene Anäm ie. Die 
antianäm. Wrkg. des Methionins (I) bei der mit CC14 vergifteten Ratte beruht nicht auf 
einer sek. Bldg. von Cholin (II). I hindert die Fettdegeneration der Leber, die in vielen 
Fällen mit der Anämie verknüpft ist. Die Zahl der roten Blutkörperchen war bei 11-Be- 
handlung kaum verändert, der Hämoglobingeh. merkbar, aber nicht stark vermindert. 
I dagegen verhinderte die Anämie u. ergab einen höheren Hämoglobingeh. als bei den 
Vergleichstieren. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 . 122— 23. Febr. 1947.)

K ü n z m a n n . 4607
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J. Loiseleur und M. Petit, D ie experimentelle Ä thylintoxikation bei der M aus. Die 
Maus zeigt außerordentlich gut erkennbare Unterschiede gegenüber 10 %  A. u. Metha
nol, wenn diese Alkohol-Mengen zur Nahrung an Stelle von W. verabreicht werden. 
Während bei A. bereits am 1. Tag ca. l/3 der entsprechenden W.-Menge aufgenommen 
wurde, war bei Methanol der Wert klein, so daß hiermit eine diagnost. Meth. zur Unter
scheidung bei Intoxikationen gefunden wurde. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1. 
568— 69. Juni 1947. Inst. Pasteur, Serv. de chim. phys.) B a e r t ic h . 4607

G. Mouriquand, V. Edel und R. Chighizola, Alkohol und die chronologische Vesti
bulärzahl. An Tauben wird festgestellt, daß die chronolog. Vestibulärzahl zur Fest
stellung der A.-Wrkg. auf das Nervensyst. durch 98%ig. A. (wie beim Menschen) sehr 
stark herabgesetzt wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  86— 87. Jan. 1947.)

H. P. F ie d l e r . 4607
G. Mouriquand, V. Edel und R. Chighizola, R einer und verdünnter Alkohol und die 

chronologische Vestibulärzahl. (Vgl. vorst. Ref.) Auch verd. A. bewirkt bei Tauben eine 
Herabsetzung der Vestibulärzahl, nur wird die A.-Wrkg. etwas verzögert. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  87— 88. Jan. 1947.) H. P. F ie d l e r . 4607

0 . H. Robertson, ClaytonG. Loosli, Theodore T. Puck, Henry Wise, Henry M. Lemon 
und William Lester jr., Untersuchungen über die chronische Toxizität von Propylenglykol 
und Triäthylenglykol an Affen und Ratten bei Dam pfinhalation und peroraler Anwendung. 
Umfangreiche Verss. an Affen u. Ratten zeigten, daß auch das monatelange Einatmen 
von Luft, die Propylen- oder Triäthylenglykol enthält, zu keinerlei krankhaften Ver
änderungen führt. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 9 1. 52— 76. Sept. 1947.)

W a l t e r  S im o n . 4607 
R. A. Peters und R. W. Wakelin, Beobachtungen über eine Verbindung von Senfgas 

mit Keratein. Als Ausgangsprod. für Keratein  (I) wird Wolle verwendet. I wird mit 
Senfgas (II) bei pH 7,4 eine Std. bei Zimmertemp. behandelt. Durch Porphyrindin-Titra- 
tion wird festgestellt, daß ca. 1/4 des verbindungsfähigen II mit den ursprünglich vor
handenen SH-Gruppen eine Verb. eingehen, wie auch durch die neue Silberrk. der Vff. 
(1942 u. 1947) auf II, welches an Thioäther gebunden ist, bestätigt wird. Ungefähr 1/3 
des II verbindet sich in Form eines Halbprod., das langsamer als II hydrolysierbar ist. 
Nach vollständiger Aceton-Extraktion entsteht ein feines weißes Pulver, das nur noch 
einen geringfügigen Reizeffekt auf die menschliche Haut hervorruft. An Ratten ver
füttert, erweist sich das Prod. als ungiftig. Auch das Succinooxydase-Fermentsyst. des 
Herzmuskels wird nicht beeinflußt. Die Sauerstoffaufnahme des Pyruvat-Ferment- 
syst. wird stabilisiert, eine Fähigkeit, die auch reines Keratein zeigt. (Biochem. J .  4 1. 
550— 55. 1947. Oxford, Biochem. Inst.) A r n o l d . 4607

Maynard B. Chenoweth und Ellen F. St. John, Untersuchungen über die Pharm a
kologie von Fluoroaretat. 3. Mitt. Wirkungen auf das Zentralnervensystem von Hunden 
und Kaninchen. (1. vgl. C. 1946. II. 273.) Das Elektroencephalogramm von mit Curare 
behandelten Hunden, die Fluoroacelat (I) erhalten hatten, ließ deutlich Spitzen u. 
kuppelartige Erhöhungen erkennen. I wurde in Form des Na-Salzes oder Methylesters 
angewandt. 6 von 8 Hunden, die intravenös 0,05— 1,0 mg I/kg erhalten hatten, zeigten 
Erscheinungen, die am besten mit dem klin. Bild des Grand mal u. Petit mal verglichen 
werden können. Intracranielle Injektion von I in Dosen von 4 1— 250%  der D L50 er
gab bei 14 von 16 Hunnen ein analoges Bild. Irgend eine Beziehung zwischen wasser- 
u. fettlos!. I, Geschlecht, Alter u. Größe der Versuchstiere im Hinblick auf das Auftreten 
von Peiit mal konnte nicht beobachtet werden. Grand mal trat häufiger bei großen 
Dosen auf. Kaninchen, die bei intravenöser Applikation keine Konvulsionen zeigen, 
lassen solche bei intracranieller Injektion (40-—80%  der intravenösen D L50) erkennen. 
(J. Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 76-—82. Mai 1947. Edgewood Arsenal, Md., Head- 
quarters, Army Chem. Corps, Pharmacol. Sect., Med. Res. Labor.). R. K ö n ig . 4607

B. C. Saunders, Toxische Eigenschaften von a>-Fluorcarbonsäuren und Derivaten. 
Im Anschluß an den Bericht über die hohe Giftwrkg. von Fluoressigsäure u. ihren Derivv. 
(Me Co m ble u . S a u n d e r s , C. 1947. 188) werden die Ergebnisse einer Reihe von Arbeiten 
engl. u. amerikan. Forscher summar. wiedergegeben. So zeigten sich von Derivv. der 
FCH 2 -C 0 2H stark tox. z. B. der ß-Fluoräthylester, das M ethylam id  u. das Anhydrid, 
ferner auch ß-Fluoräthylalkohol u. Fluoracetaldehyd. Bei den Estern der co-Fluorcarbon- 
säuren war eine auffallende Altemanz zu bemerken: FCH2 ■ CH2 • C 0 2R, nicht giftig; 
F [C H 2]3 -C 0 2R , giftig; F[CH.f], ■C02-C2Hb, nicht giftig; R [CH 2\ - C 0 2R (R  — C2H3 u. 
■CH2-CH 2F), giftig; F [CH 2]2 •C 02-C2Hs, giftig; F(CH2],-C O z -C2H , giftig; F [C H 2]10 
• C 0 2 ■ C2Hb, nicht giftig; F [C H 2]u -C 0 2-C2Hb, giftig. Als nicht giftig erwiesen sich, wie 
nach der Theorie der ^-Oxydation der Fettsäuren im Organismus infolge der blockierten 
^-Stellung zu erwarten, der 3-Fluor-2.2-dimethylbuttersäureäthylester wie der durch 
eine DiELS-ALDER-Kondensation von Cyclopentadien u. 3-Fluorcrotonsäuremethylester,
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FC H 2 • C H : CH • C 0 2 ■ CH3 (I), hergestellte Methylester II (während I sich als se r giftig 
herausgestellt hatte) u. der aus 2.3-Dimethylbutadien u. I gewonnene M ethylester III. 
Ohne tox. Wrkg. waren auch die Dihydroprodd. von II u. III sowie die das C-Skelett der

OTT f'TT H 3C . C = C C H ,/ C H = ch^  /  \
HO CH2 OH r ,  B 2C CH2 111

\  /  \  /
FCH2. CH------ CH- C02 -CH3 FCH2.CH— CH. C02 • CH3

stark giftigen 5-Fluorhexansäure enthaltende, aus 4-Fluorbenzylchlorid synthetisierte
4-Fluorphenylessigsäure. —• Das Phänomen der abwechselnden Toxizitäten u. der mög
liche Zusammenhang mit dem ß-Oxydationsprozeß  befinden sich in Unters, an folgen
den, im allg. durch Cyanäthylierung des betreffenden fluorierten Alkohols dargestellten 
Verbb., die an geeigneten Stellen der Kette der co-Fluorcarbonsäuren ein Hetero-O-Atom 
tragen: FC H 2-CH2 -0 -C H 2-CH 2-C 0 2H , die für Mäuse bedeutend weniger giftig ist ah 
F[C H 2]5 -C 02H, F[C H 2]3-Ö -[C H 2]2 -C N , F [C H 2\3 ■ 0  ■ [CH 2]2 ■ C 0 2H , F [C H 2]3 - 0  ■ [CH2]., 
■COCl, F [C Ii,]3 • 0  ■ [C H ,], ■ C 0 2 ■ C 'IL , F [CH 2]2- 0  -[C H 2]2-COCl u. F [C H 2\2- 0 - [ C H ^
■ C 02 ■ C2Hb. (Nature [London] 160. 179— 81. 9/8 .19 47. Cambridge, Univ.)

B e h r l e .  4607
Henry W. Elliott, Helen M. Kipple und Victor E. Hall, D ie W irkung von Natrium -

caprylat auf die Auswurfleistung des isolierten Froschherzens. N atrium caprylal erzeugte, 
zur RiNOER-Glucose in mol. Konzz. zwischen 0,000625 u. 0,025 zugesetzt, eine Steige
rung des Schlagvol. des isolierten Froschherzens bei konstantem Venendruck u. peri
pherem Widerstand, wobei die Kontraktilität des Myocards verbessert wird. Da dieser 
Effekt am erschlafften u. geschwächten Herzen sogar noch deutlicher ist, wird hierin 
eine bes. Ähnlichke;t mit dem Digitaliseffekt offenbar. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 
89. 14— 17. Jan . 1947. Stanford, Univ., School of Med., Dep. of Physiol.)

J o r d a n . 4607
R. Moricard und S. Gothié, Histologische Untersuchung der durch Natronseifen bei 

den Pleurodelen erhaltenen Evokationswirkungen. Na-Oleat u. -Linoleat werden in Konzz. 
von 10— 1 5 %  jungen Pleurodelengastrula injiziert. Die Embryonen zeigen in 2 5 %  der 
Fälle Entw.-Anomalien, die in mehr oder weniger erhöhten Beulen bestehen u. denen 
stets eine Pigmentmobilisierung vorausgeht. Erhöht man den pH-Wert der Seife über 
1 1 ,  so steigt die Zahl der Evokationen auf 60%  der behandelten Eier. In allen Fällen 
sind die Zellen von einem extracellulären Pigmentstoff umgeben. Die Umwandlungen 
werden im einzelnen beschrieben. E s gibt einen stark tensioakt. Stoff, der mit der Um
hüllungsschicht des Eies in Beziehung zu stehen scheint. Die Injektion alkal. tensioakt. 
Stoffe kann eine von einer Ventralevokation gefolgte Pigmentmobilisierung auslösen. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 283— 84. März 1947. École des Hautes Études, 
Clin. g\nccolog., Labor. d’ Hormonol.) W e s l y . 4607

Nadine Dobrovolskaia-Zavadskaia und Vladimir Momsikoff, D ie W irkung von 
N atrium - und Calciumlactat bei der M aus und der Vergleich dieser m it den Pyruvatsalzen. 
Die Injektion von N a-  oder Ca-Lactat bewirkt bei Mäusen Ataxie, Katalepsie, Atem
störungen ohne Dyspnoe u. fortschreitende Unbeweglichkeit der Tiere. Es kam jedoch 
nicht zum Auftreten von Krämpfen, wie das durch die Pyruvate  regelmäßig der Fall 
war. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1658— 60. 9/6. 1947.) K i m m e r l e . 4607

Torsten Gordh und Bo Norberg, Untersuchungen über die Sauerstoffbehandlung in  
Verbindung m it experimenteller Blausäurevergiftung. Kaninchen werden durch Inha
lation von H C N  vergiftet. Als Indicator des Zustandes ante mortem werden Zeichen 
von Herzschwäche benutzt. Die Beatmung mit reinem 0 2 erwies sich in diesem Sta
dium als lebensrettend. Durch diese Verss. wird die frühere Behauptung belegt, daß 
HCN das Atmungszentrum angreift, wodurch es sekundär zu einer Anoxie mit töd
lichem Ausgang kommt. Daher ist eine 0 2-Behandlung durchgreifender als ein Vers., 
das HCN zu entgiften. (Acta physiol. scand. 13. 26-—34. 15/2. 1947. Stockholm, 
Res. Inst, of the Mat. Defence, 1. Dep.) K i m m e r l e . 4607

Robert D. Boche, H. D. Bruner, Timothy R. Talbot jr., Miles D. McCarthy und 
Mary H. Gibbon, Untersuchungen über experimentelle Phosgenvergiftung. 4. Mitt. Die 
W irkung von Druckatmung auf das Lungenödem von Phosgenvergiftung. Durch 0 2- 
Druckatmung konnte bei experimentell mit Phosgen vergifteten Hunden keine günstige 
Beeinflussung der Entwicklung von Lungenödemen, der Mortalität u. der Hämatokrit- 
Werte festgestellt werden. In einigen Gruppen zeigte sich sogar nach Druckatmung 
eine höhere Sterblichkeit als bei unbehandelten Kontrollieren. (Amer. J . med. Sei. 214.
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612 16. Dez. 1947. Philadelphia, Pa., Univ. of Pennsylvania, Schools of Med.,
Harrison Dep. of Surg. Res.) K r u s e n . 4607

Z. M. Baeq, R. Charlier und E. Philippot, Die Wirkung von Dichloräthylmethylamin- 
hydrochlorit auf die Atm ung und den K reislauf des Hundes. Als blasenziehende Mittel 
kommen in der Humanmedizin gewisse Substanzen zur Anwendung, deren Wrkg.- 
Weise auf Atmung u. Kreislauf kaum untersucht sind. Vff. führen Verss. mit Di- 
chloräthylmethylaminhydrochlorid (I) an Hunden durch u. injizieren in wechselnden 
Dosen von 0,1 bis 0,3 mg I/kg, wobei eine Überbelastung des Respirationsapp. sowie 
eine ausgeprägte Vermehrung der Stoffwechseltätigkeit auftritt. Es tritt keine Än
derung in der Herztätigkeit sowie im arteriellen Druck, weder im Vorhof, noch in der 
rechten Herzkammer, auf. Die Menge an aufgenommonem 0 2 stiegt von 25 auf 60%. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  960— 61. Sept. 1947. Liège, Univ., Labor, de 
Pathol.) _ B a e r t ic h . 4607

F. Bergei, Pharmakologische Eigenschaften von l- und d-Am inosäuren und ihrer 
Derivate. Einfache d- u. I-Aminosäuren besitzen keine charakterist. pharmacodyn. 
Wirkung. Letztere tritt erst mit mehr komplexen Substanzen wie Halogen- u. Poly- 
peptidverbb. auf. Auf die Möglichkeit der Abhängigkeit der Wirksamkeit hochpoly
merer Stoffe von ihrer räumlichen Konfiguration u. der damit in Zusammenhang 
stehenden opt. Eigg. wird hingewiesen. Aminosäurederivv. mit ähnlichem Aufbau, 
aber Unterschieden in ihrem opt. akt. Anteil, können sehr verschied, wirken. (Biochem. 
J .  4 1. X X X V I . 1947.) K u n z m a n n . 4607

H. Bénard, A. Gajdos, M. Gajdos-Török und M. Polonovski, Die Rolle des Methionin- 
sulfoxydes während des Heilungsprozesses von toxischen Anäm ien bei der Ratte. Der 
Übergang der Gruppierung S— CH3 bei Oxydation geht aller Wahrscheinlichkeit über 
die Stufen SO— CH3, — S 0 3H bis zur Bldg. der Sulfate. Nach den Unterss. der Vff. 
spielt das M ethioninsulfoxyd  bei den Erscheinungen der Hämatopoese nach Toxi- 
kationen mit Tetra- u. H ydroxylam in  eine wichtige Rolle, wobei noch nicht entschieden 
ist, ob die Wrkg. dem M ethionin  oder seinem Sulfoxyd  zukommt. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  7 13 — 15. Juli 1947.) B a e r t ic h . 4607

M. de G. Gribble, R. A. Peters und R. W. Wakelin, Weitere Untersuchungen über 
die Wirkung von M ethionin auf den Stickstoff vertust nach Verbrennungen. Vff. konnten 
die Angaben von Cr o e t  u . P e t e r s  (Lancet 1 .  [1945.] 266), daß M ethioninzulagen  von 
1%  zur Nahrung den N-Verlust im Urin nach Verbrennungen herabsetzen, bei er
neuter Nachprüfung nicht bestätigen. (J. Physiology 106. 36 P— 37 P. 15/10. 1947. 
Oxford, Dep. of Biochem.) F u h r m a n n . 4607

Walter C. Randall, Isabel Dougherty und Ronald Deering, Schweißspuren auf der
Haut nach Mecholylinjektionen. Der Schweißausbruch nach intradermalen u. intra- 
cutanen Injektionen von Mecholyl (I) (Acetyl-/?-methylcholinchlorid) wurde mit der 
Jodstärkepapier-Meth. getestet. Die charakterist. Spuren nach I-Injektionen führen 
zu der Annahme, daß die Hautlymphkanäle beim Transport von I mitwirken, da die 
Spuren central ausgehend den Lymphwegen folgen. Eine Nervenmitwrkg. wird ver
neint. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  576— 80. 1/12. 1947. St. Louis, St. Louis Univ., School 
of Med., Dep. of Physiol.) K u n z m a n n . 4607

A. Fabre, Der Umsatz von cyclischen Kohlenwasserstoffen. Untersuchung über 
Oxydation und Abbau im  Organismus. Anwendung bei Organbrei und bei hepatektomi- 
sierten Ratten. Unterss. über den Verbleib von Bzl. u. Toluol im Körper von Ratten. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 318— 21. Jan./März 1947.) L ü p n i t z . 4607

A. Fabre, D ie Veränderung der Beziehung gebundener S/Oesamt-S im  Verlaufe der 
chronischen Intoxikation m it Benzol und Toluol. (Vgl. vorst. Ref.) (Bull. Soc. Öhim. 
biol. 29. 322— 25. Jan./März 1947.) L ü p n i t z . 4607

J. Lecomte, E influß des Ephedrins auf die Ausscheidung von Phenolderivaten. 
Ausscheidung freien  (I) u. konjugierten (II) Phenols wurde beim Kaninchen verfolgt. 
Während die I-Ausscheidung nicht Statist, signifikant verändert wird, läßt sich bei 
Jungtieren oder unter Sulfaguanidin  eine erhebliche Red. der II-Ausscheidung fest
stellen. Gabe von je 100 mg Ephedrin  subcutan an zwei folgenden Tagen führt zu 
einer laufenden Vermehrung der II-Ausscheidung. Etwa 1 %  des A m ins dürfte als 
Phenol u. ca. 2 %  unverändert ausgeschieden werden. (Arch. int. Physiol. 55. 163— 69. 
Dez. 1947. Lüttich, Univ., Labor, de Pathol. et Thérap. gén.) J u n g . 4607

Jakob A. Stekol, Untersuchungen über die Mercaptursäuresynthese bei Tieren. 
15. Mitt. Über den Mechanismus der Wachstumshemmung von Ratten m it Benzylchlorid. 
(14. vgl. C. 1946. II. 2317  ; 13. vgl. C. 1946. II. 1506.) Junge männliche Albinoratten 
erhielten ad libitum W. u. eine Grunddiät aus 10 %  Casein, 15 %  Rohrzucker, 5%  
Maisstärke, 5 %  Hefepulver, 10 bzw. 4 %  anorgan. Salzen, 10 %  Schweineschmalz u. 
5 %  Dorschleberöl; sie gewährleistete n. Wachstum. E s wurde untersucht, ob ein
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Zusatz von 0,5%  der Gesamtdiät von Benzylchlorid  (I) oder seiner möglichen Stoff- 
wechselprodd. wie 1,0 %  Benzoesäure, 1 %  Benzoylchlorid, 1 %  8 - B enzyl-L-C ystein  oder 
seines Ausscheidungsprod. 1 %  N -Acetyl-S-benzyl-L-cystein  (II) die Gewichtszunahme 
beeinflussen. Die Tiere wurden 7 bis 65 Tage in Einzelkäfigen beobachtet. Nur I 
zeigte ein Wachstumshemmung; seine Verträglichkeit ist aber sehr beschränkt, so 
daß Verss. mit 1 %  I nicht durchzuführen waren. Keine der anderen Verbb. hemmte 
das Wachstum. —  Die Wachstumshemmung von I konnte durch gleichzeitige Verab
reichung von 0,4%  L-Cystein, 0 ,5%  D .L-M ethion in  u. 0 ,5%  D .L-H om ocystin , aber 
nicht durch 0,4%  D-Cystein  oder 0 ,4%  T aurin  aufgehoben werden. -—  Die Umwandlung 
von I in II ist also als eine echte Entgiftungsrk. aufzufassen. (J. biol. Chemistry 187. 
637— 43. 1947. New York, Fordham Univ., Dep. Chem., und Nashville, Vanderbilt 
Univ., School of Med., Dep. of Biochem.) K l in g m ü l l e r . 4607

J.-E. Galirnard, Salicylat und P olyvinylpyrrolidon. Zusätze von 20%  P olyvin yl
pyrrolidon  (I) zur üblichen hyperton. Subtosanlsg. zeigen nur eine geringe Zunahme 
der Salicylämie, die im Höchstfälle 20%  bei täglicher Injektion von ca. 6 g I beträgt. 
Die Salicylsäurewrkg. wird also durch diesen Zusatz ohne wesentliche Erhöhung der 
zu injizierenden El.-Menge nicht verstärkt. (Ann. pharmac. franç. 5. 429— 35. Juli/Aug. 
1947. Versailles, Centre de Cardiol.-Rhumatol.) H. P. F i e d l e r . 4607

Roger Crismer, Beitrag zur Untersuchung der pharmokodynamischen W irkung von 
ß-[4-Oxy-3.5-dijodphenyl]-a-phenylpropionsäure. Die Substanz wirkt zusammen mit 
den Gallensalzen, die das Eindringen in die Darmschleimhaut erleichtern, auf die 
Absorption der Fette ein. —  40 Literaturnachweise. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 285— 302. 
Jan./März 1947. Liège, Univ., Inst, de Clin, et de Policlin. Mrd.) L ü f n i t z . 4607 

Erik Mosesson, Bo Norberg, Hugo Rosenquist und Fredrik Wahlgren, Über die 
toxische W irkung der Gerbsäure im  H inblick auf die Behandlung von Brandwunden. 
Vff. berichten über Tierverss., welche die angeblich tox. Wrkg. von Gerbsäure (I) auf 
die Leber klären sollen. Bei Injektion von I (bis zu 2,25 g/kg) bildeten sich typ. Leber
nekrosen. Verss., Leberschäden durch Behandlung von Brandwunden mit I zu setzen, 
wurden nicht durchgeführt, jedoch wird von dieser Behandlung abgeraten. Für die 
Best. von I im Blutplasma wurde eine Mikrometh. ausgearbeitet (Photometr. Best. 
der mit As20 5+ N a W o 0 4-f HCl erzielten Blaufärbung nach K ü n t z e l ). (Acta physiol. 
scand. 14. 144— 57. 30/9. 1947. Karolinska Inst., Chem. Inst., Surg. Dep. of St. 
Göran’s Hosp. u. Söder Hosp., Pathol. Dep.) G o e b e l . 4607

L. Buchet, Denyse Köhler und Jeanne Lévy, Beziehung zwischen chemischer K on
stitu tion und pharmakodynamischer W irkung. B ildung antagonistisch wirkender Sub
stanzen durch Verdoppelung des M oleküls. Die Verdoppelung des Mol. von p-Methyl- 
phenoxy-l-amino-2-äthan (I) zeigt bei gleicher Dosierung eine dem I antagonist. Wrkg. 
auf das autonome Nervensystem. Die ätherartig gebundene Phenoxygruppe in I zeigt 
erst bei subtox. Dosen adrenolyt. Eigg., bei geringeren treten sie nicht in Erscheinung. 
Sek. u. tert. Amine dieser Körperklasse (II) hatten die sympathicomimet. Eigg. von I 
nicht. Nur das p-Methylphenoxy-2-äthanolamino-2-äthan macht eine Verengung der 
Nierengefäße. Die adrenolyt. Eigg. von II sind gering, mit Ausnahme von [p-Methyl- 
phenoxy-l-äthyl]-methylamin. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 788— 98. Juli/Sept. 1947. 
Paris, Fac. de Mi'd., Inst. Fournier.) K e r s t e i n . 4607

Daniel Bovet und Albert Funke, Pharmacodynamische Eigenschaften der N -Benzyl- 
äthylcndiam ine und der N-Phenyläthyläthylendiam ine. Beim Vgl. der Eigg. von N- 
Phenyläthyläthylendiamin u. N-(p-Oxyphenyläthyl)-äthylendiamin mit der von Phenyl
äthylamin u. Tyramin zeigte sich, daß der Ersatz der Aminogruppe durch die Gruppe 
— NH  -CH2CH2 -NH2 (I) zum Verlust der sympathicomimet. Wrkg. führt. Bei Benzyl
amin dagegen führt der Austausch der N H 2-Gruppe gegen I zu einer Steigerung der 
Wirkung. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 325— 26. April 1947. Paris, Inst. 
Pasteur, Labor, de chim. thérap.) K u n z m a n n . 4607

David Lester und Leon A. Greenberg (unter techn. Mitarbeit von Richard P. Carroll), 
Der Abbau von Acetanilid und anderer A nilinderivate. 2. Mitt. Hauptsächliche Abbau
produkte von A cetanilid  im  Blut. (1. vgl. C. 1946. II. 1236.) A cetanilid  (I) wurde oral 
in Dosen von 0,975 g zwei gesunden Männern verabreicht. Die hauptsächlichsten Ab- 
bauprodd. von I, die in Blut u. Plasma erscheinen, sind N -Acetyl-p-aminophenol (II) 
u. die entsprechenden Oxyverbindungen (III). Die Ausscheidung von II im Urin er
folgt langsam, die der III rasch. Freies Anilin u. p-Aminophenol wmrden nicht in 
größerer Menge gefunden. I u. II dringen in die Erythrocyten ein u. scheinen sich 
dort anzureichem. Die III zeigen dieses Verh. nicht. Die nach Verabreichung von I 
auftretende Methämoglobinämie scheint nicht mit I u. den im Blut vorhandenen 
Abbauprodd. zusammenzuhängen. Die zur analyt. Best. der letzteren angewandten 
Methoden werden beschrieben, die Ergebnisse der Unterss. in 2 Tabellen zusammen-



gefaßt. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 68— 75. Mai 1947. Yale Univ., Labor, 
of Appl. Physiol.) ß. K ö n i g . 4607

Evan W. McChesney, 3'.5'-Dibrom sulfanilanilid : Toxizität, Absorption und U m 
wandlung im  Organismus. 3 '.5 '-Dibrom sulfanilanilid  (I) ist in W. wenig lösl. (ca. 0,4 ing 
bei 22°, 1 ,3  mg bei 37° in 100cm 3 dest. W .; 9,5 mg bei 37° in 2% ig. wss. NaHCOs;
з,4 mg bei 22° in 0,05 mol. Phosphatpuffer, Pn 8). Die akute Toxizität betrug bei 
weißen Mäusen oral D L50 3,2 ±  0,3 u. ca. 7 g/kg, subcutan (Na-Salz) 2,5 ±  0,35 g/kg. 
Kaninchen vertrugen 250 mg/kg/Tag 3 Tage lang ohne sichtbare Vergiftungserschei
nungen. Infolge der geringen Löslichkeit wird I nicht gut resorbiert: Albinoratte, oral 
250 mg/kg, freies Blut-I maximal 7,6 ±  0,3 m g-% ; Hund, 60 mg/kg, freies I maximal
4,2 ±  1,5, gebundenes I 1,7 ±  1 ,2 ; Mensch, 4 g, freies I maximal 1,8, gebundenes 
5,8. Beim Menschen erfolgt vor der I-Ausscheidung großenteils Bindung an einen 
Kohlenhydratrest in N,^-Stellung. Die Isolierung des 1-Paarlings (II) erfolgte durch 
Extraktion des Urins bei pH 2 mit Ae., Extraktion des Ae. mit Phosphatpuffer, Extrak
tion der wss. Phase bei pH 2,5 mit Chlf., dann mit Ae., Fällen des eingeengten Ae.- 
Auszugs mit Benzylamin, Lösen des Nd. in wenig CH3OH, Zusatz von Chlf., dann 
von Ae. bis zur Trübung, Krist. in der Kälte, Umkrist. aus CH3OH +  Chlf.+ Ae. ;
11-Benzylaminsalz, C26H310 9N3SBr2, F . 185— 186° (Zers.), [a]D22 — 57° (Methanol). Für 
den Kohlenhydratrest ergibt sich eine Zus. von C6H lfl0 8 (einschl. 1 Hydrolyse-H20) 
oder C6H120 7. Er enthält eine saure Gruppe, anscheinend eine COOH- u. 4 OH-Gruppen. 
II wirkt stark reduzierend u. besitzt keine merklich antibakterielle Wrkg. mehr. Bei 
der Oxydation von II mit ammoniakal. A g, Hypojodit, Perjodsäure oder alkal. Ferri- 
cyanid entstehen gefärbte Prodd., die auf eine cycl. Umlageiung hindeuten. II stellt 
anscheinend einen neuen Typ der Konjugation aromat. Aminoverbb. dar. Aus Urin 
einer Person, die 2 g des I -Dickloranalogen (III) erhalten hatte, wurde eine II ähnliche 
Verb., C^HjjOÿN^SCL, F. 185— 186°, isoliert. Nach Abzug von III u. Benzylamin 
ergibt sich für den Rest die Zus. C6H1(lOg oder C6Hs0 7. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 
89. 368— 78. April 1947. Rensselaer, N. Y ., Sterling-Winthrop Res. Inst.)

K .  M a i e r . 4 6 0 7
R. Fahre, M.-T. Régnier und E. Grasset, Relative Bedeutung der Blut- und Lymph- 

bahnen für die Absorption medizinischer und toxischer Substanzen. 5 g p-Am inophenyl- 
svl/am id  (I) wurden einem Hunde in Kakaobutter rectal gegeben u. zu verschied. 
Zeiten der I-Geh. im Blut u. im Lymphstrom gemessen. Im Blut erscheint I nach- 
8 Min., im Chylus nach 28 Minuten. Nach 3 Stunden ist in beiden Bahnen ein Maxi
mum erreicht. 5 g I, pulv. peritoneal dem Hunde gegeben, erscheinen schnell im Blut. 
In den untersuchten Organen wurde die geringste Menge (1,7 mg%) im Pankreas, 
die höchste in den Nebennieren mit 10,1 m g% gefunden. Peritoneal gegebenes I 
verteilt sich im ganz.n Organismus. (Bull. Acad. nat. Med. 1 3 1  ([3] 1 1 1 ) .  254— 58. 
22/4. 1947.) K u n z m a n n . 4607

R. Fahre, Relative Bedeutung der Blut- und Lymphbahnen für die Absorption der 
Medikamente. (Vgl. vorst. Ref.) Der Geh. des Blutes u. des Chylus von Hunden an 
p-Am inophenylam in  (I) wurde nach stomachaler u. rectaler Verabreichung von I nach 
verschied. Zeiten geprüft. Im ersten Fall tritt im Blut nach 15, im Chylus nach 52 Min. 
ein Maximum auf. Im zweiten Fall tritt im Blut u. Chylus eine allmähliche Steigerung 
ein, die aber niedrigere Werte erreicht. (Schweiz, med. Wschr. 77 . 22— 23. 11/1. 
1947. Paris, Fac. de Pharm., Labor, de Toxicol.) K u n z m a n n . 4607

G. Guillot-Urbain, W irkung des Am phetam insulfats auf die Arbeitsfähigkeit der 
Ratte. Das Am phetam insulfat (ß-P henylisopropylam in; Benzedrin  bzw. Ortedrin) er
höht bei der Ratte nach subcutaner Injektion von 30 mg/kg zwar die Laufgeschwin
digkeit u. regt im Hunger nach vollständiger Ermüdung die Arbeitsleistung wieder 
an, bewirkt aber keine absolute Steigerung der Arbeitsfähigkeit. Da die Wrkg. nur 
in situ u. nicht am ausgeschnittenen Gastrocnemius auftritt, wirkt das Amphetamin 
ausschließlich zentral. (J. de Physiol. 39. 373— 80. 1947. Paris, Fac. de Med., 
Labor. Physiol.) j ORM a n n . 4607

S. C. Harris, L. M. Searle und A. C. Ivy, D ie Ausscheidung von Amphetam in. Vff. 
geben 10 gesunden Personen 56 Tage lang täglich 30 mg dl-Am phetam in  ( =  Benzedrin,
I) bzw. 15  mg d-Am phelam in (= D exedrin , II) u. stellen fest, daß die mit dem Urin 
ausgeschiedene I- u. II-Menge im wesentlichen konstant bleibt. Die Ergebnisse zeigen, 
daß I u. II keine diuret. Wrkgg. besitzen. Die Ausscheidung dieser Verbb. ist außerdem 
unabhängig von der Urinmenge. Ferner wird gefunden, daß I u. II den Ascorbinsäure
(IH)-Spiegel des Blutes nicht erniedrigen, im Gegensatz zu Verss. mit Hunden, 
bei denen nach III-Applikation ein Absinken der mit dem Urin ausgeschiedenen I-
и. II-Mengen auftrat. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 92— 96. Jan. 1947. Chicago, 
Northwest. Univ., Med. School, Dep. of Physiol.) F a h r n l a e n d e r . 4607
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Gérard-Lefebvre und P. Campagnie, Heilung von zwei serösen Apoplexiefällen bei 10 
und 11 M onate alten Säuglingen als Folge der Anwendung von Sulfarsenol. E ine biolo
gische und pathologische Untersuchung. 2 Säuglinge (10 u. 1 1  Monate alt) erhielten 
5 (mg), 10 u. langsam steigend bis 120 Sulfarsenol (S-Verb. des Arsenobenzols). Es 
traten lebensbedrohende Nebenwrkgg. auf, jedoch konnten die Kinder gerettet werden. 
Beschreibung der Behandlung, der Entstehung u. der Pathologie der Apoplexie. (Arch. 
franç. Pédiatrie 4. 466— 68. 1947. Lille.) P atzsch. 4607

0 . Garth Fitzhugh und Arthur A. Nelson, D ie chronische orale T oxizitä t von D D T  
(2 .2-B is-\p-chlorphenyl-l.l.l-trichloräthan]. Vff. geben Ratten 2 Jahre lang Futter 
mit Gehh. an 100, 200, 400 u. 800 p. p. m. D D T  (I) u. stellen schwere Leberschädi
gungen (Hypertrophie der zentralen lobulären Leberzellen mit erhöhter cytoplasmat. 
Oxyphilie u. Hyalinisation eines Teiles des Cytoplasmas, verbunden mit Nekrose) 
sowie schwächere Nekrose der Muskeln der hinteren Extremitäten fest. Die Neigung 
zur Bldg. von Leberzellentumor zeigt sich erst nach 18 Monate langer Fütterung mit 
I ; außerdem wird dann auch eine Bindegewebsfibrose des Ovars beobachtet. Die 
Leberschädigungen sind in ihrer Schwere abhängig von den applizierten Dosen I. 
Ferner zeigt I eine höhere Toxizität für im Wachstum befindliche u. weibliche Ratten. 
So treten bei letzteren schon durch Konzz. von 400— 800 p. p. m. I nervöse Sym 
ptome, erhöhte Reizbarkeit, Muskelzittern, Wachstumshemmung u. erhöhte Sterblich
keit ein, während die männlichen Tiere gegen I viel widerstandsfähiger sind. Ferner 
treten tox. Symptome (Muskelzittern) innerhalb 24 Std. auf, wenn man den Tieren 
das I-haltige Futter (400— 800 p. p. m.), das sie längere Zeit hindurch erhalten haben, 
spontan entzieht. Die Verss. zeigen die hohe Toxizität von I bei länger andauernder 
regelmäßiger Applikation geringer Mengen. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 18— 30. 
Jan . 1947. Washington, D. C., Federal Security Agency, Food and Drug Admin., 
Div. of Pharmacol.) F a h r n l a e n d e r . 4607

André Quevauviller, Toxizität, hypnotische und antiepileptische W irkung des Ace- 
tophenons. Vergleichsuntersuchung m it Thienylketonen. Vf. bestimmt an Mäusen u. 
Kaninchen die Toxizität, hypnot. u. antiepilept. Wrkg. (bei experimenteller Epilepsie) 
von Acetophenon (I), 5-Methylacetothienon-(2) (II), 2.5-Dimethylacetothienon-(3) (III) u. 
einem nicht genau bestimmten Gemisch von Theinylketonen (IV). Die Stoffe werden 
in 2— 5% ig. neutral-öliger Lsg. injiziert. —  Die Toxizität von I (Tod durch Atem
lähmung) liegt bei über 700 mg/kg Maus, hypnot. Wrkg. zeigt sich nach Injektion 
von 400— 500 ing/kg. Die Thiophenderivv. II, III u. IV zeigen keine hypnot. Wrkg., 
die tox. Gaben liegen bei 200 mg/kg. Am Kaninchen sieht man nach I-Gaben Tem
peratursenkung, Atemverlangsamung, Paraplegie mit Mydriase. II— IV machen nur 
Temperatursenkung u. Atemverlangsamung von 60 auf 20/Min., wobei II am stärksten 
wirkt. Auf elektr. erregte Epilepsie am Kaninchen wirkt I deutlich reizmindernd 
(2 Std. nach Injektion Verdreifachung der reizerregenden Voltspannung von 20 auf 
60 Volt), während die Thienylketone selbst bei mittleren tox. Dosen keine antiepilept. 
Wrkg. erkennen lassen. Der Ersatz des Benzolringes durch Thiophen ergibt demnach, 
bei Steigerung der Giftigkeit ein Verschwinden der hypnot. u. antiepilept. Wirkung. 
Vf. erklärt dies mit dem Angriff des Thiophenringes auf die untere Stufe des Zentral- 
nervensyst., während der Benzolring zuerst auf die Hirnrinde einwirkt. (Ann. pharmac. 
franç. 5. 16— 20. Jan. 1947. Paris, Fac. de Pharm.) P e u k e r t. 4607

Emil Abderhalden und Alexander Parschin, Weitere Untersuchungen über das Ver
halten von Diketopiperazinen im  tierischen Organismus. Verss. an Ratten u. Kaninchen, 
denen Oxyprolinanhydrid  (I), Prolinanhydrid  (II), H istidinanhydrid  (III), Glycyltyrosin- 
anhydrid  (IV), Glycinanhydrid  (V) oder d l -Leucylglycinanhydrid  (VI) per os oder 
subcutan eingeführt wurde, sollten darüber entscheiden, ob diese Diketopiperazine 
im Organismus eine Aufspaltung erleiden. Harn u. Kot wurden polarimetr. auf I, II 
u. III untersucht, V u. VI wurden nach Hydrolyse (InNaOH) nach W i l l s t ä t t e r  
sowie nach v a n  S l y k e  bestimmt, V nach H a n k e  u. K oessler in der Modifikation 
von M e s c h k o w a . Sämtliche Verbb. erschienen unverändert im Harn der Versuchs
tiere. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fermentforsch. [Wien] 1 .  2 1— 26. 1/8. 1947. Halle/ 
Saale, Univ., Physiol.-chem. Inst.) Lo c h. 4607

Emil Abderhalden, Beitrag zum Problem der A lloxan-, A lloxantin-, N inhydrin- und 
Ninhydrinharnsto ff Wirkung auf den tierischen Organismus. A nhang: Beobachtung des 
A vllretens von H omogentisinsäure, p-Oxyphenylbrenztrauben- und Xanthurensäure bei 
Ratten bzw. M äusen. Cystein (I) u. (SH) Glutathion schützen bei rechtzeitiger paren
teraler Zufuhr vor Alloxan (Il)-Wirkung. Aus I u. II entsteht Alloxantin (III). Manche 
Schädigungen durch II in Geweben beruhen wahrscheinlich auf der Störung des Oxydo- 
Reduktionssystems. Ascorbinsäure schützt nur ausnahmsweise. Parenterale Zufuhr 
von III führt zur Zuckerausscheidung. III ist jedoch weniger giftig als II. III geht
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im Organismus vermutlich in II über u. ist nicht selbst wirksam, wie es vielleicht 
auch bei der Dialursäure der Fall ist. Ninhydrin (IV) führt nicht zur Glucosurie, es 
ist stark toxisch. Die IV-Harnstoffverb. wurde in den geprüften Dosen vertragen, sie 
wird von Urease nicht angegriffen. Im Laufe der Unterss. an Ratten u. Mäusen wurde 
vereinzelt das Auftreten von Homogentisinsäure beobachtet. Bei Leberschädigungen 
wurde die Ausscheidung von p-Oxybrenztraubensäure im Harn festgestellt. Die Bldg. 
von Xanthurensäure, die nach Eingabe von Pyridoxin verschwand, wurde bei einer 
Gruppe Ratten unbekannter Herkunft beobachtet. (Z. Vitamin-, Hormon- u. Fer
mentforsch. [Wien] 1 .  241— 56. 1947. Zürich, Univ., Physiol.-chem. Insi.)

P a t z s c h . 4607
Leon A. Heppel, Virginia T. Porterfield und Evelin G. Peake, Die lipotrope A ktivitä t 

von Coffein, Theobromin und Theophyllin. Ratten mit niederer Casein- u. hoher Fett
diät unter Weglassung von Cholin erhielten nach mehreren Wochen Coffein, Theo
phyllin  u. Theobromin (0,3— 0,6%  der Nahrung). Bei der Prüfung der Leber auf fett- 
lösl. Substanzen zeigten sich alle 3 Substanzen als lipotrop. (Arch. Biochemistry 15. 
439— 43. Dez. 1947. Bethesda, Md., Nat. Inst, of Health, Labor, of Phys. Biol.)

K u n z m a n n . 4607
Chalmers L. Gemmill, E influß von Coffein- und Theobrominderivaten auf den 

Sauerstoffverbrauch des M uskels. Der 0 2-Verbrauch von 100 mg Rattendiaphragma 
wurde in 1,6 cm3 RiN O F.R -L sg. zusammen mit 0,2 cm3 in 1-Stellung substituierten 
Coffein (I)- oder Theobromin (II)-D eriw . in 0,9%ig. NaCl-Lsg. im W A RBU RO-G efäß 
festgestellt. Alle Derivv. steigerten den 0 2-Verbrauch: M ethyl-1 29(%), Ä thyl-1 28, 
n-Propyl-1 27, n -B u tyl-l 33, A lly l-l  4 1, M ethoxyäthyl-1 79, Crotyl-1 43, Isoam yl-l 10, 
Methallyl-l 23, II 20 u. Theophyllin  40. Der in den vorliegenden Unterss. festgestellte
0 2-Verbrauch des Rattendiaphragmas liegt jedoch erheblich unter den Werten, die 
für den Froschmuskel ermittelt wurden. Es ist möglich, daß die Wrkg. von I u. II 
auf Beeinflussung der Muskelkontraktion beruht, die ihrerseits den 0 2-Verbrauch er
höht. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 9 1. 288— 91. Nov. 1947. Charlottesville, Va., 
Univ. of Virginia, Med. School, Dep. of Pharmacol.) H. P. F i e d l e r . 4607

Chalmers L. Gemmill, E influß von Coffein- und Theobrominderivaten auf die M uskel
glykolyse. In Fortsetzung der im vorst. Ref. beschriebenen Verss., die am isolierten 
u. zerkleinerten Frosch muskel durchgeführt werden, wird gezeigt, daß Zusatz von 
Coffein- oder Theobrominderivv. (vgl. vorst. Ref.) die Glykolyse von Glykogen zu 
Lactat beeinflußt, u. zwar dahingehend, daß im Syst. Bicarbonat-Glykogen-Muskelbrei 
I zunächst die Glykolyse fördert, dann jedoch hemmt, ein Vorgang, der bisher nicht 
erklärt werden kann, er hängt jedoch in etwa mit dem Vorhandensein von Mg- u. 
Phosphat-Ionen zusammen: Zusatz von M gS04 wirkt in Ggw. von I auf die Glykolyse 
hemmend, Zusatz von Phosphat dagegen fördernd. Best. des anorgan. Phosphats zeigt 
in Ggw. von I eine wesentliche Zunahme. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 9 1. 292— 97. 
Nov. 1947.) H. P. F i e d l e r . 4607

R. Goutier, D ie Sensibilisierung gegenüber K alium  durch die Methylxanthine. (Vgl.
C. 1949. E . 3914.) Die Methylxanthine Coffein, Theobromin u. Theophyllin sensibili
sieren den isolierten Rectus abdominis von Fröschen unter der Einw. von K-Ionen 
u. sind daher als echte Veratrin-Stoffe anzusehen. Der Sensibilisierungskoeff. des K  
bleibt nach Atropinisierung oder Curarisierung des Muskels gleich. Die Sensibilisierung 
bezieht sich also allein auf die Wrkg. des K  u. nicht auf das etwa in Freiheit gesetzte 
Acetylcholin. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  535— 36. Mai 1947. Liège, Univ., 
Labor, de Pathol. g ;;n .)  W e s l y . 4607

Heinz Fischer, Über Schädigungen durch Oenußgifte in  der Schwangerschaft. Die 
Feten von Kaninchen sterben ab, wenn die Muttertiere während der Gravidität täglich 
100 bis 200 mg Coffein/kg  mit der Schlundsonde bekommen. Tiere, die vorher durch 
ein Jahr an Gaben von 100 mg/Tag/kg Coffein gewöhnt worden waren, zeigten diese 
Schädigungen nicht, zeigen sie jedoch dann, wenn in den ersten 3 Schwangerschafts
wochen die Dosen auf 200 mg gesteigert werden. Die Plaeenten der geschädigten 
Tiere sind kleiner, der Berührungsgürtel zwischen Trophoblast u. Unterbau erweist 
sich als geschädigt. Trübe Schwellungen des Plasmas, Verwischung der Grenzen zwi
schen fetalem u. maternem Anteil, Hämolyse des mütterlichen Blutes, schließlich 
Nekrosen u. degenerative Kernveränderungen lassen sich nachweisen. Blutungen, 
Schädigungen u. Erweiterungen der fetalen Gefäße u. schließlich Absterben der Früchte 
vervollständigen das Bild. Als Grund wird aus den anatom. Veränderungen auf eine 
starke Beeinflussung des Kreislaufes der Feten geschlossen. (Zbl. Gynäkol. 69.1308— 12. 
1947. Berlin.) J u n k m a n n . 4607

Fernand Mercier und Jacques Mercier, Bemerkungen zu der Einwirkung von race- 
mischen Kaliumcamphersulfonalen auf den isolierten Darm. Eine 5% ig. Lsg. von
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K-Camphersulfonat u. eine l,4% ig. Lsg. von KCl läßt man auf isolierte Darmfragmente 
von Kaninchen im TYRODEschen Bad einwirken. Das Bad enthält genügend Atropin
sulfat, um die Wrkg. einer den K-Salzen vergleichbaren, stimulierenden Eig. einer 
Acetylcholindosis zu verhindern. Die beiden K-Salze üben eine stimulierende Wrkg. 
auf die Bewegung des isolierten Darmes aus; es handelt sich also um eine dem K-Ion 
zukommende Eigenschaft. Die Beobachtungen stimmen mit denen anderer Forscher 
überein, wonach die die Wrkg. des Acetylcholins auf andere Organe hemmenden 
Verbb. Atropin, Nicotin u. Curare den Einfl. des K  nicht stören. (C. R. Séances Soc; 
Biol. Filiales 141. 502— 05. Mai 1947. Fac. de méd. et pharm., Labor, de pharmaco
dynamie et matière méd.) W e s l y . 4607

C. A. G. Wiersma und William Schallek, D er Schutz der synaptischen Vererbung 
gegen die Hemmung durch N icotin . Vff. haben die Wrkg. zahlreicher Verbb. auf die 
synapt. Vererbung bei Flußkrebsen untersucht. Diejenigen Verbb., die in geringer 
Konz, die Flußkrebs-Synapse gegenüber der Einw. von Nicotin schützen, sind Anabasin 
u. Nornicotin. In höheren Konzz. wirken A ., Eserin, keine Wrkg. haben Acetylcholin, 
A drenalin, A tropin , Coramin, P ikrotoxin, Prostigm in  u. Strychnin. (Science [New 
York] 106, 421. 31/10 . 1947. Pasadena, Inst, of Technol., Labor, of the biol. Sei.)

B a e r t i c h . 4607
René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Novocain und die komplexen, 

respiratorischen Rhythmen toxischen Ursprungs (N ico tin , Acetylcholin). Unterdrückung 
der Apnoe, Verbleib der polypnoeischen K rise . Nach Intoxitationen mit N icolin  oder 
Acetylcholin  unterdrückt Novocain  die Apnoe, läßt aber die polypnoeische Krise be
stehen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 152— 53. Febr. 1947. Fac. de med., 
Labor, de pharmacol.) K u n z m a n n . 4607

René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Über den Höchstwert der 
apnoetischen W irksamkeit vegetativer Gifte (Ergotamin, Yohimbin, N icotin , Acetylcholin); 
Einatm ung von reinem Sauerstoff. Um festzustellen, bei welcher Dosis eines apnoet. 
Toxins der Höchstwert für die Aufhebung der Atembewegungen eintritt, ob das durch 
Unterdrückung der pulmonalen Ventilation von den Geweben in das Blut übergehende 
C 0 2 sich anreichert u. sein erhöhter Druck sich der Fortsetzung der Apnoe widersetzt 
u. ob schließlich eine Neutralisierung der C 0 2-Wrkg. durch Darbietung von reinem 
0 2 u. dadurch eine Verlängerung der Apnoe möglich ist, wird an die Tracheakanüle 
eines mit 0 ,12 g/kg Chloralose anästhetisierten Hundes ein an eine 0 2-Flasche ange
schlossenes Ventil angebracht; das Tier erhält in 10 Sek. durch die rechte, renale Vene 
in die untere Cava Injektionen verschied, vegetativer Gifte. In n. Atmosphäre dauert 
die durch 3 mg/kg Yohimbin (I) oder 5 mg/kg Acetylcholin (II) hervorgerufene Apnoe 
80 Sek.; 1 mg/kg Ergotamin (III) oder 0,1 mg/kg Nicotin (IV) bewirken eine Apnoe 
von 100 Sek. Dauer. Während der 0 2-Verabreichung dauert die durch III u. I ausge
löste Apnoe 4 Min.; IV bewirkt eine 4 x/2 Min., II eine 2 Min. andauernde sek. Apnoe. 
A u f je 0,1 mg/kg der apnoet. Stoffe bezogen, ergeben sich für die Dauer der Apnoe 
die Werte; IV 4 %  Min., III 12  Sek., I 8 Sek. u. II 2,4 Sekunden. Die Einatmung von 
reinem 0 2 erhöht stets die Hemmung der durch vegetative Gifte bewirkten pulmonalen 
Ventilation; man kann den Höchstwert ihrer apnoet. Wrkg. unabhängig von der 
Hyperkapnie bestimmen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 370— 72. April 1947. 
Fac. de med., Labor, de pharmacol.) W e s l y . 4607

René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Der W iderstand des Atem
zentrums gegen depressive Gifte (Yohim bin, Ergotam in, Acetylcholin, N icotin) durch E in
atmung von Kohlendioxyd. (Vgl. vorst. Ref.) Um festzustellen, ob die Einatmung, 
von C 0 2 der apnoet. Wrkg. depressiver Gifte so wie des Adrenalins (I) entgegenwirkt, 
läßt man einen mit 0 ,12 g Chloralose anästhetisierten Hund eine vorbereitete Mischung 
von C 0 2, 0 2 u. N2 einatmen u. injiziert nach 5 Min. in 10 Sek. das Toxin durch die 
rechte renale Vene in die untere Vena cava, worauf das Gasgemisch noch weitere 
5 Min. verabreicht wird. Bei einem COs-Geh. von 9 %  bewirkt I noch eine Apnoe, u. 
die einer Acetylcholin (Il)-Injektion folgenden Störungen ändern sich nicht. 12 %  C02 
rufen keine I-Apnoe hervor. Bei höherem Verhältnis werden die einfachen apnoet. 
Toxine unwirksam (Yohimbin 3 mg/kg; Ergotamin 2 mg/kg). Die durch 5 mg/kg II 
oder 0,1 mg/kg Nicotin ausgelöste sek. Apnoe wird ebenfalls unterbunden; nur ihre 
anfängliche apnoet. Wrkg. bleibt in verringertem Maße bestehen. Wenn die einge
atmete Luft einen CO?-Überschuß enthält, üben die Gifte ihre apnoet. Wirksamkeit 
nicht mehr aus; die Hyperkapnie wirkt der tox. Depression des Atemzentrums ent
gegen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 372— 74. April 1947.) W e s l y . 4607 

René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Über die Nichtumkehrbarkeit 
toxischer, komplexer Apnoeformen (Acetylcholin, N icotin) durch Adrenalin. Die einfachen 
Apnoeformen, die nach Verabreichung von Yohimbin  u. Ergotamin  auftreten, werden
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durch Adrenalin (I) nicht nur verhindert, sondern es wird sogar eine gegenteilige 
Wrkg. verursacht; I ändert nach Acetylcholin u. Nicotin am Hund in Chloralnarkose 
auftretende Formen der Apnoe nicht. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1000— 01. 
Okt. 1947. Paris, Fac. de med., Labor, de Pharmacol.) B a e r t ic h . 4G07

René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Über das Fehlen der reziproken 
Umkehrbarkeit toxischer Apnoeformen ( Yohimbin, Adrenalin) in  reiner Sauerstof jatmo- 
sphäre. (Vgl. vorst. Ref.) Während im allg. Yohimbin  (I) u. Adrenalin  (II) bei Einzel
injektionen in großer Dosis die Erscheinung der Apnoe zeigen, die bei schneller Ver
abreichung der beiden Substanzen —  Reihenfolge ohne Bedeutung —  in eine Polypnoe 
übergeht, ist in einer Atmosphäre reinen Sauerstoffs eine Polypnoe nur bei der Reihen
folge II— I feststellbar, während sich bei Injektion in der Folge I— II eine n. Apnoe 
einstellt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1001— 02. Okt. 1947.)

B a e r t ic h . 4G07
C. Franck, R. Grandpierre und R. Lemaire, Sparteinsulfatwirkung auf den hypo

gastrischen H y  pertensor reflex. Der elektr. Reizeffekt am hypogastr. Nerv ist nach 
intravenöser Injektion von 20 mg Sparteinsulfat (I)/kg beim Hunde merkbar geringer, 
was als ein Beweis für die Wrkg. von I auf das vegetative Nervensyst. angesehen wird. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  179— 80. Febr. 1947.) K u n z m a n n . 4607

R. Turpin, J. Lefebvre, C. Laroche und J. Lerique, D as Elektromyogramm der 
Eserin behandelten Ratte. Das Elektromyogramm der mit Eserin behandelten Ratte 
zeichnet sich durch Wellenzüge u. Wellenpaare aus. Die Wellenzüge bestehen aus 
Serien mit 3— 9 Potentialspitzen, mit wachsenden Intervallen. Sie rühren von der 
Muskelfiberaktivität her. Die Wellenpaare können angesehen werden als ein Wellen
zug zweier Elemente. Sie beruhen auf der ton. Aktivität. Die Paare wiederholen sich 
in regelmäßigen Serien mit Intervallen von 30 bis 120 m/Sekunden. Die Amplitude des
1. Elementes eines Paares ist variabel im Laufe einer Serie. Wenn sie stabil ist u. wenn 
das Intervall zwischen den beiden Elementen kurz ist, erscheint ein drittes Element 
mit etwas längerem Intervall. Die Analogie der am Eserin-Tier u. bei menschlicher 
Hyperpnoe beobachteten Wellenpaare führt Vff. zu der Auffassung, daß der gleiche 
Mechanismus wirksam ist u. läßt sie nach einer evtl. Beteiligung von Cholinesterase 
suchen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  164-—65. Febr. 1947. Fac. de méd., 
Labor, de M. Baudouin.) S t u b b e . 4607

P. Ancel, Über die Hemmung der Entwicklung des Oberkieferfortsatzes durch chemische 
Substanzen. In Fortsetzung früherer Unterss. (0,125 mg Eserinsulfat (I) +  0,0166 mg 
Trypaflavin (II) zusammen in 0,1 ml W. gelöst) wurde an Hühnerembryonen (Leghorn- 
Rasse) eine Mißbldg. erzeugt, die beim Menschen einem „Wolfsrachen“  entspricht.
I allein ergibt keine Mißbldg., II allein in einigen Fällen. Es geht daraus hervor, daß
II der wesentliche Faktor in dem I -f- II-Gemisch darstellt. In weiteren Verss. (Vari- 
ierung des I ;II-Verhältnisses) wurde dies bestätigt. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 
14 1. 686— 87. Juli 1947.) H. S c h m it z . 4607

Maurice Bariéty und Denyse Köhler, Über die schützende Wirkung mehrerer Phenol- 
oxyäther der Aminoalkohote auf das beim Kaninchen hervorgerufene akute Lungenödem. 
Vff. führen an Kaninchen eine intravenöse Injektion einiger Phrnoloxyälher der Amino- 
alkohole, der Phenylthio-l-äthylaraino-2-äthane, des Yohimbins u. Corynanthins in 
Mengen von 2 bis 25 mg/kg durch u. injizieren anschließend (nach ca. 10 Min.) 1 mg 
Adrenalinh diochlorid (I) auf 3 kg Körpergew., das, allein injiziert, ein akutes Lungen
ödem hervorruft. Von den untersuchten Substanzen sind die prim. Amine (p-Methoxy- 
phenoxy-l-amino-2-äthan, das ortho-Deriv. u. Dimethyl-3.4-phenoxy-l-amino-2-äthan) 
u. die Àminoalkohole (p-Methylphenoxy-l-äthanolamino-2-äthan) nicht wirksam, doch 
verzögern letztere den Eintritt des Todes bis zu 3 Stunden. Eine gegen das durch I 
erzeugte Lungenödem schützende Wrkg. üben die mit sympatholyt. Wrkgg. ausge- 
statteten sek. u. tert. Amine, (o-Methylphenoxv-1-äthyldiamin, das m- u. p-Deriv. 
des letzteren, Phenoxy-l-äthvldiamin, Dimethyl-3.4-phenoxy-l-äthyldiamin, Phenoxy-
l-diäthylamino-2-äthan, Phenoxy-1-äthyldimethvlamin), sowie Yohimbin u. Cory- 
nanthin aus. Dagegen sind Phenoxythio-1-diäthylamino-2-äthan u. Methylphenoxy- 
thio-1 -diäthylamino-2-äthan gegen die I-Wrky. ohne Einfluß. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 1 4 1 .  223— 24. März 1947. Inst. Pasteur.) F a h r n l a e n d e r . 4607

W. I. Bilai, Fusariumarten auf dem Getreidekorn und ihre toxischen Eigenschaften. 
Aus Weizen wurden 25, aus Hafer 15, aus Hirse 23 Fusariumarten isoliert. Ihre 
Toxizität wurde in W.- oder Aceton-Extrakten von Reinkulturen oder mit diesen 
geimpfter steriler Hirse durch Verfütterung an Kaninchen sowie durch Aufträgen auf 
oder Injektion unter die Haut untersucht. Eine starke tox. Wrkg. (Nekrosen auf der 
Haut bzw. Tod bei Verfütterung) zeigten F. poae, F. sporotrichoides, F. tricinctum,
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eine geringe Toxizität F . lateritium. (MHKpoSnojiorafl [Microbiology] 16 . 1 1 — 17. 
1947. Kiew, Inst, für Mikrobiol. der Akad. der Wiss. der UkrSSR.) K ö r t e . 4608 

Emil Bürgi, Über pharmakologische und physiologische W irkungen des Chlorophylls. 
Übersichtsbericht über die physiolog. Wrkgg. des Chlorophylls u. die Entwicklung seiner 
pharmakolog. Anwendung bis zum Jahre 1946. (Schweiz, med. Wschr. 77 . 1 1 — 13. 
11/1 .  1947. Bern, Pharmakol. Inst.) K ü n z m a n n . 4608

Geneviève Marchai, D ie Veränderung der toxischen W irkung des Trichloressigsäure- 
Extraktes von A scaris megalocephala. Die letale, intracordial injizierte Mindestdosis 
eines CCl3COOH-Extraktes von Ascaris megalocephala schwankt je kg Meerschweinchen 
zwischen 2,059 u. 8,163 g. Die tox. Wrkg. des Extraktes ändert sich mit der Auf
bewahrungszeit bei 4°. Nach 24std. Aufbewahrung sind zur Tötung von 1 kg Meer
schweinchen 3,68 g, nach 8 Tagen 4,58 g Würmer nötig. Dagegen ändert sich die 
Wirksamkeit des Extraktes bei — 15° in 17  Tagen nicht. Vermutlich ist das verschied. 
Verh. auf Konzentrationsunterschiede oder auf die Ggw. eines mutmaßlichen akt. 
Histamines oder einer verwandten Aminbase zurückzuführen. (C. R. Stances Soc. 
Biol. Filiales 1 4 1 .  443— 44. Mai 1947. Inst. Pasteur, Groupe des Serv. de parasitolo- 
gie.) W e s l y . 4609

R. Deschiens und M. Poirier, Über die experimentelle Vergiftung des Meerschweinchens 
durch den Trichloressigsäure-Extrakt von Taenia saginata. (Vgl. C. 19 47. 887.) In Fort
führung früherer Verss. über die tox. Wrkg. von Wurmextrakten (Ascaris) wurde 
nunmehr die Wrkg. subcutaner Injektionen von Extrakten, die mittels Trichloressig- 
säure aus Taenia saginata hergestellt waren, an Ratten u. Meerschweinchen geprüft. 
Sie erwiesen sich ungiftiger als Ascariden-Extrakte. (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 
14 1 .  988— 89. Okt. 1947.) H a u s c h il d . 4609

Georges Blanc und B. Delage, Beitrag zur Erforschung des Giftes von Scorpio 
(Heterometrus) M aurus L in . Giftigkeitspriifung auf nervösem Wege. Auf transorbitalem 
oder intracerebralem Wege wird Kaninchen das Gift des H. maurus in das Nerven
zentrum inokuliert. Die mit dem in geeigneter Weise gewonnenen Skorpiongift aus
geführten Verss. zeigen: 1) Die intravenöse Inokulation des Giftes von 18 Skorpionen 
ruft keine bes. Störung hervor. 2) Die intracerebrale oder transorbitale Inokulation 
liefert einen Test von großer Empfindlichkeit. Die mit 7 aus 205 Skorpionen ge
wonnenen Dosen erzielten Ergebnisse stimmen untereinander überein. Dosen, die 
1/2 Skorpion oder mehr entsprechen, töten ein Kaninchen von 1— 2 kg innerhalb von 
2 Stunden. Eine Dosis von */s Skorpion wirkt in etwa 16 Std. tödlich. Eine Dosis 
von 1fb bewirkt eine deutliche, nervöse Rk., ist aber nicht tödlich. Schließlich ver
ursacht eine Dosis von Vio nur eine leichte Betäubung. (C. R. Séances Soc. Biol. F i
liales 1 4 1 .  322-— 24. April 1947. Inst. Pasteur du Maroc.) W e s l y . 4609

H. R. Olivier, Abiotische W irkung eines Extraktes von Galleria mellonella. Die
Larven von Galleria mellonella enthalten einen Stoff, der mit Aceton extrahiert werden 
kann u. der eine abiot. Wrkg. auf den homogenen Tuberkelbacillus von A r l o i n g  u. 
C o u r m o n t  ausübt. In höherer Konz, scheint er lyt. Eigg. auf diesen Keim auszuüben. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  36. Jan. 1947.) W e s l y .  4609

E. M. Lourie, Chemotherapeutica. Übersicht. Blockierung spezif. Nahrungsstoffe
durch Chemotherapeutica (I), Antimalariamittel, Arten des I-Antagonismus, der Wirt- 
Parasit-I-Komplex. —  120 Literaturzitate. (Annu. Rev. Microbiol. 1 .  237— 62. 1947. 
Liverpool, School of Trop. Med., Dep. of Chemotherapy.) K . M a i e r . 4610

G. M. Kapnik, Beschleunigte Methoden der Behandlung von M alaria m it Acrichin. 
Akute Anfälle von Tertiana wurden durch Zuführung von 1,2 g Acrichin  (I) im Laufe 
von 2 oder 3 Tagen wirksam kupiert. Der Erfolg trat 1,3-—1,6 Tage nach Beginn der 
Behandlung ein. Die Schizonten verschwanden aus dem peripheren Blut nach 1,8 
bis 2 Tagen, die Gameten etwas später (ca. 2,7— 4,6 Tage). Da manchmal das Ver
schwinden der Schizonten u. Gameten aus dem Blut der Kranken sich etwas verzögerte, 
wurde I mit 0,04 g Plasmocid täglich kombiniert. Die Begleiterscheinungen dieser 
Behandlungsmethode (Schlaflosigkeit usw.) dauerten nur kurze Zeit. Der Vorteil dieser 
Behandlungsmethode besteht in einer schnelleren Kupierung des Anfalles mit einer 
Säuberung des Blutes von den Plasmodien bei gleichzeitiger Ersparnis an l. (CoBeTCKRH 
MenHHHHa [Sowjet-Med.] 1 1 .  Nr. 9. 12— 13. Sept. 1947. Moskau, 1. Med. Inst., 
Infektionsklinik.) K u t s c h e r .  4610

L. H. Schmidt, Hettie B. Hughes und Carl C. Smith, Über die Pharmakologie des 
N '-p-C hlorphenyl-N t-isopropylbiyuanids (P aludrin). Es wurden akute u. chron. Ver- 
giftungsverss. mit N 1-p-Chlorphenyl-N i -isopropylbiguanid (P aludrin; I) an Mäusen, 
Ratten, Hunden u. Rhesusaffen angestellt. Die Toxizität von I ist bei den einzelnen 
Species sehr verschieden. Im akuten Vers. war die Wrkg. am stärksten bei der Maus, 
am geringsten bei Hund u. Affe; dagegen zeigte bei chron. Vergiftung der Hund die
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größte, die Ratte die geringste Empfindlichkeit. —  An faßbaren Organschäden tritt 
bei chron. Vergiftung mit I eine starke Anorexie auf, die zum Tode durch Inanition 
führt. Die Resorption von I aus dem Magen-Darmkanal geschieht langsam. Bei 
hohen Dosen kommt eine gewisse Anreicherung in der Leber zustande. Nach Absetzen 
der Zufuhr von I wird dieses schnell von den Geweben wieder abgegeben. Die Aus
scheidung erfolgt nur zum kleinen Teil mit dem Urin, der größte Teil wird im Organis
mus abgebaut. Die genauen Stoffwechselverhältnisse sind noch nicht bekannt. (J. 
Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 233— 53. Juli 1947. Cincinnati, O., Christ. Hosp., Inst, 
of Med. Res.) D a u t z e n b e r g . 4610

K. G. Wakim und K. K. Chen, D ie W irkung von Alstonin. In Tierverss. konnten 
Vff. zeigen, daß Alstonin  (I ; Alkaloid aus Alstonia constricta) bei Enten eine Anti- 
malariawrkg. gegen Plasmodium lophyrae besitzt, die 2/s so groß wie die von Chinin 
ist. Die D L30 von I beträgt bei Mäusen 8,8, bei Ratten 14,4 mg/kg. I senkt den Blut
druck; in größeren Dosen führt es zu schweren Herz- u. Respirationsstörungen. Peri- 
stalt. Bewegungen vom isolierten Darm werden durch I gehemmt, isolierter Uterus 
kontrahiert. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 57— 67. Mai 1947. Indianapolis, 
Ind., Univ., Med. Center, Lilly Res. Labor.) R r u s e n . 4610

L. Launoy und M. Prieur, Über die spezielle trypanocide W irkung gewisser Phe- 
nanthridinderivate auf T . congolense. Mäuse, Ratten u. Meerschweinchen, die mit den 
Trypanosomenarten T . brucei, T . congolense, T . evansi, T . amamense u. T. equiperdum  
infiziert worden sind, wurden subcutan u. intravenös mit verschied. Mengen der 
Phenantridinderivv. 7-Amino-9-[p-aminophenyl]-I0-methylphenanthridiniumchlorid (Di- 
mediniumchlorid), 2 .7-D iam ino-9-phenyl- 10-methylphenanthridiniumbromid  u. -hydrosul- 
fat behandelt. Bei T . congolense-Infektionen konnte bei allen Tieren Heilerfolge erzielt 
werden, bei T. brucei-Infektionen nur bei den infizierten Ratten. Gegenüber den übrigen 
Trypanosomen-Infektionen erwiesen sich die Verbb. als wirkungslos oder bewirkten 
nur eine vorübergehende Besserung. (Ann. Inst. Pasteur 7 3 . 58— 64. Jan. 1947.)

F i n d e i s e n .  4610
Julian Walawski, Die Veränderungen des Albumingehaltes im  Blutserum  im  Verlaufe 

von Fleckfieber. Die Albumingehh. des Blutserums von 90 an Fleckfieber erkrankten 
Patienten sowie die Einfll. von Gynergen u. Atropin auf diese Gehh. werden mitgeteilt. 
(Sprawozdania Posiedzeń Wydziału IV , Towarzystwo Naukowe Warszawskie (C. R. 
Séances Cl. IV , Soc. Sei. Lettres Varsovie) 39/40. 10— -12. 1945/46, herausgegeben 
1947. Warschau, Infektionskrankenhaus.) W e s l y .  4610

Raymond Cavier, Die Ausscheidung von Natriumstovarsol. Wird Probanden 2 g 
Natriumstovarsol, Mononatriumacetyluminooxyphenylarsenat, intramuskulär verabreicht, 
so wird nach 24 Std. kein A s  mehr im Blut oder Harn festgestellt; auch bei verminderter 
renaler Permeabilität können nach 24 Std. nur noch As-Spuren ermittelt werden. 
(Ann. pharmac. franç. 5 . 617— 19. Dez. 1947.) H. P. F i e d l e r .  4610

F. D. Drobis, D ie Ausscheidung des Arsens aus dem K örper und seine Konzentration  
im Blute bei m assiver Arsentherapie (M apharsen) m it intravenöser Tropfeninfussions- 
methode. (Vgl. C. 1949. I. 709.) A s  wird bereits am l.T a g e  nach der Einführung 
des M arphasens (I) durch die Nieren u. den Darm ausgeschieden. Die Ausscheidung 
erreicht ihr Maximum im Urin am 2 ., im Kot am 3. Behandlungstag. 2— 3 Tage nach 
Beendigung der As-Verabreichung geht die Ausscheidung stark zurück. Doch kann es 
noch 24 Tage lang im Urin u. im Kot nachgewiesen werden. Kranke, die I 5 Tage 
lang ununterbrochen erhalten, scheiden im Laufe von 7 Tagen 6 2 ,3 %  des As aus. Die 
Ausscheidung des As durch den Darm übertrifft am 7. Behandlungstag seine Aus
scheidung durch die Nieren um das 1 '/Ąache. Im Laufe der Behandlung schwankt 
die As-Konz, im Blut zwischen 0 ,03  u. 0,06  mg%. (BecTHHK B e H e p o j io rm i  M JT ep- 
MaTOJiorHH [Nachr. Venerol. Dermatol.] 1947. Nr. 3. 18— 21 . Swerdlowsk, Gebiets
inst. für Haut- u. Geschlechtskrankheiten.) d u  M a n s . 4610

Félix-Pierre Merklen und Jean-Marie Fleury, Harnausscheidung von A rsenik und 
Speicherung im  Organismus nach Novarsenobenzol-Injektionen. Die mehr als 400 Ar
seniks-Bestimmungen (nach F a b r e  u .  C is m a ru , nephelemetr. nach H a r i s p e )  ergaben 
ein ziemlich langes Verweilen des Novarsenobenzols (II) im Organismus nach massiven 
Anfangsdosen (Dosis von 0 ,15  g am 1. Tag, an 3 folgenden je 0 ,90  g). Es wurden gefun
den: 1— 2 mg I am 1. Tag, 6 ,8  u. 10 mg am 2. u. 3. Tag, 10— 20 mg am 4. Tag. Dann 
fiel die tägliche Ausscheidung schnell auf 5, 3 u. am 6. oder 7. Tag auf 1— 2 mg. Eine 
neuerdings verabreichte 0 ,9  g-Dosis steigerte dann die Ausscheidung erheblich: in 
einem Fall z. B. auf 18 mg, in einem anderen sogar auf 36 mg gegen 14 bzw. 16 mg vor
her, wobei z. T. erhebliche Intoleranzerscheinungen auftraten. Nach weiteren 0 ,9  g-In- 
jektionen (alle 6— 7 Tage) belief sich die I-Ausscheidung nur noch auf 6— 10 mg/24Stun- 
den. Die Urinausscheidung allein gibt also kein zuverlässiges Bild über die Sättigung
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des Organismus mit II. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 259— 61. März 1947. 
Fac. de med., Labor, de pathol. exp.) F r ü h w a l d . 4610

V. Lundt, Zur Pathogenese der Salvarsanschäden. (Vgl. auch C. 1948. I. 370. 487.) 
Im Erscheinungsbild der individuellen Disposition zu Salvarsanschäden spielen bes. 
Reaktionslagen des vegetativen Syst. im Sinne der Vagotonie, aber auch zentrale vege
tative Regulationsvorgänge eine Rolle. (Dermatol Wschr. 119. 2 61— 66. 1947. Döt
tingen, Univ., Hautklin.) L a n o e c k e r . 4610

Coumel, Paraire und Hosotte, Paraplegie bei einem Sonder fall (M yelitis  durch 
Arsen). Ausfürliche Beschreibung (Krankengeschichte u. Behandlungsgang) eines 
seltenen Falles von doppelseitiger Lähmung durch Rückenmarkentziindung nach 
-drsewun Verträglichkeit eines Luetikers. Vff. erwägen die Fortführung der Luestherapie 
mittels Bi, Hg u. Penicillin , die Heilung der Myelitis durch kluge Radiotherapie, Mas
sagen u. hohe Dosen von Vitam in B  über lange Zeiträume. (Presse méd. 55. 617. 20/9. 
1947. Paris.) P e ü k e r t . 4610

Willi Rudolph, Vitaminmangeltherapie. Über den W irkungsmechanismus der Sulfon
amide. Zusammenfassende Besprechung: Sulfonamide u. verwandte Verbb. als Anta
gonisten von Vitaminen u. Wachstumsfaktoren zur Bekämpfung von Mikroorganismen 
als Ursachen von Infektionen. (Ärztl. Forsch. 1 .  2 15 — 17. 25/7. 1947.)

S c h w a ib o l d . 4610
W. Löffler, D ie Abschirmungsfunktion der Chemotherapeutica und Antibiotica. Die 

Abschirmungsfunktion von Sulfonamiden (Elkosin  u. Cibazol) u. Antibiotica (Penicillin) 
wird an Beispielen von Fokalinfektionen mit Fokalsanierung von Agranulocytosen u. 
von Virusschrittmacher-Infektionen gezeigt. Eine allg. prophylakt. Anwendung kommt 
nicht in Frage, Versager werden bei allen Formen dieser Abschirmung beobachtet. 
(Schweiz, med. Wschr. 77. 8 8— 91. 11/1. 19 47.) K u n z m a n n . 4610

R. Grandpierre, C. Franck, P. Didon und P. Arnould, Über die Wirkung von 
a-[p-A m inobenzolsulfam ido\-pyridin (Soludagénan) auf die W iderstandsfähigkeit des 
Meerschweinchens gegen Anoxyhämie. Die Toleranz einer progressiven Anoxyhämie 
wird hei Meerschweinchen durch die Verabreichung von Sulfapyridin nur schwach ver
mindert. Wenn auch das Tierexperiment nicht ohne weiteres auf die Humanmedizin 
übertragen werden kann, so scheint es, als ob die Sulfonamidtherapie eine Wrkg. auf 
die komplexen Nervenfunktionen ausüben u. so die Widerstandsfähigkeit dieser Funk
tion bei der Verminderung des 0*-Geh. im Blut herabsetzen könnte. (C. R. Séances Soc. 
Biol. Filiales 141. 922— 23. Sept. 1947. Nancy, Fac. de méd., Labor, de Physiol.)
> B a e r t ic h . 4610

S. Dale Spotts, E in  K om binationspräparat von Sulfan ilam id und 9-A m inoacridin als 
chirurgisches Antisepticum . 150 Patienten mit traumat. u. postoperativen Wunden, 
chron. Ulcera, Dekubitus, Frostbeulen u. a. m. wurden mit einer fettfreien, wasser
mischbaren Salbe aus 2 %  Allantoin, 10 %  Sulfanilamid u. 9-Aminoacridin 1:500  be
handelt. Es ließ sich eine ausgezeichnete Heilungstendenz beobachten. (Amer. J .  
Surgery 74. 183— 86. Aug. 1947. Philadelphia, Pa.) R e ic h l e . 4610

Ss. D. Rodstein, Die Anwendung von subconjunctivalen Streptocidinjektionen beim 
Trachom. 0,6%ig. Streptocid  (I) in physiol. NaCl-Lsg. ist am günstigsten. 0,8%ig. Lsg. 
gibt Ndd. u. ruft einen Augenreiz hervor. Injektionen (bis zu 5 cm3 1-Lsg. in den äußeren 
Augenwinkel) werden mit dem Ausquetschen der Körner kombiniert. Die Injektion ist 
schmerzlos, das ihr folgende ödem geht innerhalb von 1— 2 Std. zurück. Anfangs 
(5— 30 Tage) wird 1— 2mal täglich injiziert, später setzt man die Zahl der Injektionen 
nach u. nach herab. Von 76 so behandelten trachomkranken Soldaten konnten, je nach 
der Schwere der Krankheit, innerhalb von 1 1 — 159 Tagen 74 in das 4. Krankheits
stadium übergeführt werden. Auch schwere Formen mit Pannus u. Geschwüren gingen 
durch I schnell zurück. Sogar langjährige Trachomfälle mit ausgesprochener Infiltration 
der Conjunetiva zeigten nach der Behandlung eine Glättung u. Elastisch werden der
selben. (BecTHHK 0(j)TaJiMOJiorHH [Nachr. Ophthalmol.] 26. 52— 54. 1947.)

d u  M a n s . 4610
Leopold J. Snyder, K ristallurie nach A pplilcation von Sulfonamidgemischen und Sul

fonamiden und Alkalien. Vergleichende Untersuchung über 400 Fälle. Bei Applikation 
von 4— 6 g Sulfonamid%em\sch bzw. 4— 6 g Sulfadiazin  oder Sulfuthiaznl allein mit der 
entsprechenden Menge N u H C 03 kam es bei der 1. Gruppe nur bei 20% , bei der 2. Gruppe 
jedoch bei 4 2%  aller Fälle zur Entw. einer Kristallurie. Es erscheint bedeutsam, daß 
in der 1. Gruppe auch unter den 73 über 60 Jahre alten Patienten nur 2 2 %  im Gegen
satz zu 5 2 %  in der 2. Gruppe an Kristallurie litten. (J. Lab. clin. Med. 32. 1532— 33. 
Dez. 1947. Eieise, Mich.) C. O. L a u r s c h a t . 4610

Friedrich Dietel, Erythema nodosum-artiges Exanthem nach Sulfalhiozulbehandlung. 
6 Fälle harmloser Nebenerscheinungen an der Haut nach Sulfathiazolanwendung in
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Form von Erythema nodosumartigen Bildern, die nach Absetzen des Sulfathiazols 
rasch schwanden. (Dermatol Wschr. 119. 257— 61. 1947. Lauf a. Pegnitz.)

L a n g e c k e r . 461 0
A. N. Bose, J. K. Ghosh und P. C. Rakshit, Die Darmexkreiion von Sul/anilbenzamid 

im Vergleich zu Sulfanilam id, Sulfalhiazol und Sulfaguanidin und deren Wirkung auf 
bakterielle Dgsenterie. Vff. besprechen die Wrkg. von Sulfanilbenzamid (I), Sulfanilamid
(II), Sulfathiazol (III) u. Sulfaguanidin (IV) bei bakterieller Dysenterie. Meerschwein
chen wurden mit I, II, III u. IV mit 10% ig. Lsg. bei p H 7,8 getestet, mit 5 mg/kg Körper
gewicht. Nach subcutaner Injektion bestimmen Vff. die Konz, in Magen, Dickdarm, 
Dünndarm, Blinddarm u. Blut. Nach 4 Std. schieden Blinddarm u. Dickdarm größere 
Mengen I aus. III wurde zu jeder Zeit am meisten im Dünndarm gefunden. Im Magen 
hatte I neben IV die größte Konzentration. IV wurde trotz seiner geringen Adsorbier
barkeit nur in kleinen Mengen aus dem Blinddarm ausgeschieden. Vff. kommen zu 
dem Schluß, daß die Adsorbierbarkeit kein alleiniges Kriterium für die Wirksamkeit von 
I, II, III u. IV ist. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 19. 1— 5. Jan./März 1947. Calcutta, 
Bengal Immun. Res. Labor.) K ö r t e . 4610

N. A. Seitlenok, Laboratoriumskennzahlen bei der Behandlung der akuten Dysenterie 
mit Sulfidin. Vf. stellt fest, daß bei der Behandlung der akuten Dysenterie mit kleinen 
Dosen von Sulfidin  (insgesamt 10— 12 g per os) in den ersten Tagen der Erkrankung 
kein wesentlicher Einfl. auf den entzündlichen Prozeß im Dickdarm zu beobachten ist. 
(CoBeTCKafl M eflH m iH a [Sowjet-Med.] 11. Nr. 5. 13— 15. 1947. Moskau.)

K u t s c h e r . 4610
H. E. Rüther, Chemotherapie der Harnwege-Infektionen. Die Erfolge der Behand

lung mit Harndesinfizientien bei der Zystopyelitis durch Bacterium coli bei Schwan
geren sind durch die Einführung der Sulfonamide nicht verbessert worden. Es bedeutet 
jedoch die Sulfonamidtherapie eine Erleichterung für Arzt u. Patienten. In eigenen 
Verss. an je 50 Fällen hatte Vf. mit Prontalbin  u. Cibazol 80% , mit Albucid  90%  u. mit 
Euvernil 9 2%  Heilungen. Aus in vitro-Verss. wird gefolgert, daß für eine volle Wachs- 
tumshemrnung von Coli in Ham eine Konz, von 100 bis 200 mg% erfoderlich ist, die 
längere Zeit aufrecht erhalten werden muß. Mit abgestuften Tagesgaben von M ar- 
badul wird festgestellt, daß eine derartigo Konz, mit Sicherheit durch 6 g täglich in 
Morgenharn bei Beschränkung der Tageswasseraufnahrae auf 1000 cm3 erreicht wird. 
Die Höchstwerte werden zwischen 3. u. 6. Behandlungstag erreicht. Steigerung der 
Tagesgaben über 8 g führt zu keiner weiteren erheblichen Steigerung der Harnkonz, der 
Sulfonamide. Anschließend werden die Forderungen diskutiert, die an ein Sulfonamid 
zur Behandlung der Harninfektionen zu stellen sind u. die Einzelheiten der Behand
lungstechnik besprochen. (Zbl. Gynäkol. 69. 1401— 08. 1947. Lübeck.)

J u n k m a n n . 4610
Hartmut Hoffbauer, D e-M a-Therapie. Nach kurzen Vorbemerkungen über Sulfon

amidkombination u. über die Bedeutung von Anaerobiern bei gynäkolog. Infektionen 
wird über Erfahrungen mit D e-M a =  Supronal — Kombination von Marbadal -+- Me- 
thyldebenal (I) berichtet. I bewährt sich in Form von Globuli zu 1,25 g als jeden 2. oder
3. Tag gewechselte Einlage zur Behandlung des vaginalen Fluors. Nach 2 Einlagen 
waren 30, nach 3 50 u. nach 4 90%  der Fälle geheilt. Die n. Scheidcnflora (Dödcrlein- 
bazillen) wurde nicht beeinträchtigt. Trichomonaden verschwanden spätestens nach 
der 2. Einlage. Intrauterine Einlagen von Styli zu 1,25 g waren bei eitrigen Endome- 
tritiden, jauchenden Myomen oder Carcinomen auch dann wirksam, wenn Sulfonamid- 
allgeineinbehandlung versagte. Weiter war die Lokalbehandlung eiternder Operations
wunden u. von Abszeßhöhlen bei Mastitis nach Tnzision erfolgreich, ebenso die Behand
lung von Scheidendiphtherie. Die Allgemeinbehandlung peroral oder parenteral mit 
Tagesgaben von bis zu 18 g wurde an 18 Fällen sept. gynäkolog. Erkrankungen ange
wendet. Zur Alkalisierung des Harns wurde zusätzlich NaH C03 verabreicht. Die Ver
träglichkeit war gut, Nebenwrkgg. waren unbedeutend. (Zbl. Gynäkol. 69. 14 2 1— 25. 
1947. Berlin.) J u n k m a n n . 4610

John M. Settle und Lester A. Wilson, Kaiserschnitt bei möglicherweise infizierten 
Patientinnen unter Verwendung von Sulfathiazol im  Uterus und Bauchhöhle. Die Infek
tionsgefahr, die mit Kaiserschnitt nach Beginn der Wehen verbunden ist, läßt sich ver
mindern oder beseitigen, wenn größere Mengen (etwa 15  g) Sulfalhiazol in Uterus u. 
Bauchhöhle gestäubt werden. Bei Nephritis u. ausgesprochener Anämie ist gewisse 
Vorsicht geboten. (Amer. J .  Obstetr. Gynecol. 54. 801— 03. Nov. 1947. Charleston, 
S . C ., Med. Coll. of the State of South Carolina.) E b e r l e . 4610

H. Runge und E. Walch, Zur Chemotherapie der puerperalen Sepsis. Aus 3 günstig 
verlaufenen puerperalen Infektionen nach intrauteriner Behandlung mit 6,2 bis 7,5 g 
D e-M a  =  Supronal (I) wird geschlossen, daß das Mittel auf diesem Weg uterusnahe
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thrombophlebit.-sept. Prozesse gut zu beeinflussen vermag. Bei einem der Fälle war 
vorangehende Behandlung mit Cibazol (22 g in 3 Tagen) erfolglos gewesen. Zwei von den 
Fällen erhielten zusätzlich Allgemeinbehandlung mit 30 g I per os in 4 Tagen im An
schluß an die intrauterine Behandlung. Zwei unglücklich verlaufende Fälle werden 
darauf zurückgeführt, daß die Infektion schon in uterusfeme Venengebiete vorge
drungen sei. Ein Fall von Peritonitis post abortum heilte nach Laparatomie u. Ein
bringen von 10 g I-Pulver in die Bauchhöhle, CifiazoZallgemeinbehandlung, Dauertropf
infusion u. Bluttransfusionen nach schließlicher Spaltung eines subphren. Abzesses am 
27. Tag. Vf. empfiehlt auf Grund seiner Erfahrungen I -S ty li u. -Globuli nach Ausräu
mung von Aborten. (Zbl. Gynäkol. 69. 1395— 1401. 1947. Heidelberg.)

J u n k m a n n . 4610
M. M. Faibitsch, D ie chemotherapeutische W irkung von SulfamicLpräparaten bei 

experimenteller Pest. 2. Mitt. (Vgl. C. 1947. E . 966.) Vf. untersuchte die Wirksamkeit 
von Sulfid in  (Su lfapyrid in ) (I), M ethylsulfidin  (II), Sulfazol (III), weißem  (IV) u. rotem 
Streptocid  (V) bei der experimentellen Pest weißer Mäuse. Die Tiere erhielten subcutan 
10— 10 000 minimale letale Dosen (D. 1. m.) hochvirulenter Erreger. Die Präpp. werden 
zusammen mit dem Futter in Mengen von 50 u. 100 mg I u. II u. 50 mg III, IV u. V 
gegeben. I schützte 90%  der Tiere nach massiver Infektion mit 10 000 D. 1. m., II zeigte 
gleiche Aktivität, III etwas schwächere, während IV wenig u. V unwirksam war. Die 
Wirksamkeit der Präpp. hängt von der Dosierung u. der Behandlungsdauer, sowie vom 
frühen Einsetzen der Therapie ab. Nach der Sulfonamidbehandlung erlangen die Tiere 
eine Immunität, deren Grad von der zugeführten Erregermenge abhängig ist. (rKyp- 
H a ji  M HKpoöiiOJiorHH, 3nnfleM HOJiorHH ii I4M M yH o6noJiorira  [J . Mikrobio]., Epi- 
demiol., Immunobiol.] 1947. 75— 79. Wiss. Forschungsinst, für Epidemiol. u. Hyg.)

K . M a i e r . 4610
J. F. Kuzma und T. Z. Polley, D ie Rolle der Leber bei Sulfonamidkomplikationen  

der Niere. Nierenschädigungen bei SitZ/cma»nd(I)-Therapie (Su lfan ilam id  u. Sulfathia- 
zol) sind bei Leberkranken bes. häufig. Die Ursache liegt in der Entstehung unlösl. 
Acetyl-I-Verbb., ferner ist die Bldg. von Glukuronsäure (II) reduziert u. damit die Ent
stehung löslicher I— Il-Verbb. verringert. Beide Faktoren können zu mechan. Ver
stopfung u. entzündlicher Reizung führen. Daher halten Vff. I-Verabreichung bei 
chion. Leberstörungen für kontraindiziert. (Amer. J .  med. Sei. 214. 651— 55. Dez. 
1947. Milwaukee, Wisc., Milwaukee County Gen. Hosp. u. Marquette Univ., School of 
Med., Dep. Pathol. and Bacteriol.) D o s s m a n n . 4610

Ove Riisfeldt, Nierenkom plikationen bei der kombinierten Sülfathiazol-Fieber-Behand- 
lung der Gonorrhoe. Bei der kombinierten Behandlung mit Vaccinefieber u. 10 g Sulfa- 
thiazol wurde in mehreren Fällen schwere makroskop. Hämaturie u. Anurie beobachtet. 
(Nord. Med. 34. 1419 — 22. 27/6. 1947. Acta dermato-venereol. [Stockholm] 28. 371  
bis 380. 1948.) G a b e l . 4610

H. J. Schmitz, Ehrenrettung für die Sulfonam ide in  der Gonorrhoetherapie. Empfeh
lung einer Kombinationsbehandlung der Gonorrhoe mit Pyrifer u. Sulfathiazol, wobei 
die Tablettenzufuhr in die Höchstspitze des Fiebers verlegt wird. (Dermatol Wsehr. 119. 
275— 77. 1947. Velbert/Rhld.) L a n g e c k e r . 4610

Adalbert-Alfried Hohlfeld, Intravenöse Globucid-Dauertropfinfusion als ultim a ratio 
bei einer sulfonam id- und penicillinresistenten Gonorrhoe. Ein Fall von sulfonamid- u. 
penicillinresistenter chron. Gonorrhoe wurde mit einer Globucid-Dauertropfinfusion u. 
zusätzlichem Arthigon erfolgreich behandelt (in 100 Std. 5900 cm3 physiol. Kochsalz- 
lsg. u. 490 cm3 Globucid ( =  98 g), das entspricht einer Stundenmenge von 4,5 cm3 Glo- 
bucidlösung. Als Nebenwrkg. wurde eine sek. Anämie beobachtet. (Dermatol. Wschr. 
119. 282— 85. 1947. Zschadras, Venerol. Heilst.) L a n g e c k e r . 4610

Maurice Uzan, Über Antibiotica und P enicillin . Übersicht. (Tunisie m6d. 35.
5— 33. Mai/Juni 1947.) E . L e h m a n n . 4611

P. Martrou, P en icillin  und Aufzucht von Frühgeburten und Schwächlichen im  
Krankenhaus. Durch tägliche Injektion von 45— 60 000 E . Penicillin bei Frühgeburten, 
schwächlichen u. n. Kindern vom Tag der Geburt an gelang es, die nach dem Krieg u. 
bes. im infektionsgefährdeten Milieu des Krankenhauses (Verdauungsstörungen, Otitis, 
Diphtherie) stark gestiegene Säuglingssterblichkeit auf ein Mindestmaß herabzudrücken 
(auf weniger als 15 %  gegen 40— 60%  vor u. 80— 90%  während des Krieges). (Arch. 
franp. Pcdiatrie 4. 614— 16. 1947. Limoges.) F r ü h w a l d . 4611

Aubertin und Bouineau, Akute H epatonephritis bei einem diabetischen K in d  mit 
vergrößerter Leber und Wachstumsverzögerung (Syndrom von P . Mauriac)-, günstiger Ver
lauf der Penicillinlherapie. Ein an schwerem Diabetes leidender 13jähriger Junge mit 
P. MAURLAeschem Syndrom, fieberhafter Anschwellung der Ohr-Speicheldrüse, wurde



nach erfolgloser massiver Insulintherapie mit 3 600 000 Penicillineinheiten behandelt; 
völlige Heilung. (Arch. franc. Pédiatrie 4. 427. 1947.) G r a d . 4011

Friedrich Schopohl, W irkung und Anwendung des Penicillins in der Geburtshilfe und 
Gynäkologie bei nichtvenerischen Erkrankungen. Penicillin  (I) konnte bisher nur bei 
wenigen Fällen (Sepsis nach Abort, Operation oder Kürettage) in Einzelgaben von 
rv T^fU' ® e®aiI)^8al)en von 500 000, in einem Falle 2,5 Millionen E. gegeben werden. 
Die Erfolge sind gut, sofern die Erreger I-empfindlich u. anatom. erreichbar sind. Eine 
Monoarthritis des Kniegelenkes heilte nach intraarthriculäier Injektion von einmal 
20 000 E . mit gutem funktionellem Erfolg. (Zbl. Gynäkol. 69. 1421. 1947. Berlin.)

JüNKMANN. 4611
John Winslow Hirshfeld, William E. Abbott und Homer Smathers, Der Gebrauch 

der Chemotherapie als mögliches M ittel zur Herabsetzung der M ortalität bei perforiertem  
Magengeschwür. In Hinsicht auf die Streptomycin- u. Penicillinempfindlichkeit der In
fektionen bewirkenden Bakterien bei perforieiten Magengeschwüren empfehlen Vff. zur 
Herabsetzung der Mortalität als unterstützende Behandlung möglichst frühzeitige 
Anwendung dieser Antibiotica. (Amer. J .  Surgery 74. 54— 63. Juli 1947. Wayne, 
Univ., Coll. of Med., Dep. of Surgery u. Detroit, Receiving Hosp., Div. of Surg.)

R e is s . 4611
I. Friedmann und F. Por, Akute Zwischengewebs-Polym yositis, behandelt m it P en i

cillin. Ein Fall von schwerer akuter Zwischengewebs-Polymyositis wird mit Penicillin  
(I) erfolgreich behandelt, nachdem „N ovurit“ , Vitamin B, Neosalvarsan u. Theobromin- 
Caffein ohne Wrkg. geblieben waren. Vff. beweisen an Hand von histolog. Schnittbil
dern vor u. nach der Behandlung mit I (je 15  000 O.E. alle drei Std., insgesamt 1 500 000 
O.E.) die vollkommene Herst. eines n. Gewebsbildes u. beschreiben diesen ersten Fall 
von Heilung einer bis dahin (S c iie u e r m a n n ) als selten u. meist tödlich endend beschrie
benen Muskelerkrankung. (Brit. med. J .  19 47. II. 494— 95. 27/9. Kosice, ÖSR., Gen. 
Hosp., Med. and Pathol. Dep.) P e ü k e r t . 4611

Je. A. Tschetschik-Kunina, Eine Heilung von cavernöser Sinusthrombose. Beschrei
bung des klin. Verlaufes einer schweren cavernösen Sinusthromboseheilung durch 
gleichzeitige Verabreichung von insgesamt 3 000 000 E . Penicillin  u. 24,0 g Sulfazol. 
Nach kurzer Unterbrechung wurde die gleiche Sulfazolkur wiederholt. Da im Harn 
der Patientin Tyrosinkristalle auftraten, wurden 2mal täglich je 40 cm3 40%ig. Glucose 
intravenös u. viel Zucker peroral verabreicht. Nach der Heilung war auf beiden Augen 
die Sehschärfe 0,9— 1,0. (BecTHMK Otj T anM O -noran  [Nachr. Ophthalmol.] 26. Nr. 6.
32. Nov./Dez. 1947. Zentr. Helmholtz-Inst. für Ophthalmol.) L e b t a g . 4611

F. I. Jusefowa und I. Je. Neimark, Über die Heilung von cavernöser Sinusthrombose 
bei intraarterieller Anwendung von Penicillin. Ein Patient mit Sinus cavernosus-Throm- 
bose wurde dadurch geheilt, daß intraarteriell 3mal je 200 000 Oxford-Einheiten (OE) 
u. danach 1 000 000 OE P enicillin  intramuskulär zugeführt wurden. (BecTHMK OcjiTaJi- 
m o jio ih h  [Nachr. Ophthalmol.] 26. Nr. 6. 32— 33. Nov./Dez. 1947. Kiew, Inst, für 
Ärztefortbldg., Augenklinik.) L e b t a g .  4611

William Napier, Penicillin  in  der Diphtherie-Behandlung. Zwei Jungen, die bei 
(zuerst falsch diagnostizierter) Diphtherie (Abstrichbefund virulente C. diphtheriae, 
atyp.) auf 100000 E. „ A ntitoxin “  sowie weiteren 40 000 E. nach 24 Std. keinerlei Besse
rung zeigten, wurde durch /Vma7/m(I)-Behandlung das Leben gerettet. Die Patienten 
erhielten eine Anfangsdosis von 50000 O.E. I u. alledrei Std. je 20000 O.E. fürdieDauer 
von 9 bzw. 1 1  Tagen. Nach Gaumen- u. Rachen-Paralyse in der Rekonvaleszenz-Zeit 
(11 Wochen) wurde volle Heilung erzielt (Diskussion u. krit. Vgl. zu anderen I-Erfolgen 
bei Diphtherie im Original). (Brit. med. J .  1947. II. 547— 48. 4/10. Glasgow.)

P e u k e r t . 4611
Raoul Dana, André Coreos, Roger Haifon und Chabat, Durch Penicillin  schnell 

geheilte iktero-hämorrhagische Spirochätis. Bericht über eine Heilung mit täglichen 
Dosen von 200 000 E . Penicillin, 500 cm3 Glykoseserum u. (  aidictonica. (Tunisie méd. 
35. 47— 48. März/April 1947.) Sc h m id t - J o h a n s e n . 4611

Charles Mattei und Roland Simonin, Zwischenfälle der intrarachitischen Penicillin- 
therapie und Penicillinm eningitis. Bericht über 8 Fälle von Meningitis als Folge einer 
Penicillintherapie. (Bull. Acad. nat. Med. 1 3 1  ([3] 1 1 1 ) .  544— 47. 1947. Marseille.)

S c h m id t - J o h a n s e n . 4611  
Ch. Mattéi, M. Tristani und A. Barbe, Neue Belege für die endobronchiale Penicillin

therapie, besonders bei Lungenabs essen. Bericht über 31 Fälle von Lungenabszeß, die 
durch Katherisierung mit Penicillin mit Erfolg (30) behandelt wurden. Dosierung je 
100 000— 400 000 E. 8— 16nftl, jeden Tag oder alle 2 Tage. (Bull. Acad. nat. Me d. 1 3 1  
([3] 1 1 1 ) .  258— 60. 22/4. 1947. Marseille.) K u n z m a n n . 4611
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J. Bastide, J. Arrighi, J. Gibert und L. Moessel, Penicillinbehandlung der Sekundär
injektion von Eiterungen der chirurgischen Tuberkulose. Bericht über 17 Anwendungen 
der Pe?uc¿/l¡n(I)-Behandlung gegen Sekundärinfektionen von tuberkulösen Eiterungen. 
Der Einfl. der I-Behandlung ist bes. bemerkenswert auf den Gesamtzustand des Pa
tienten u. auf die Eiterung. Die Besserung setzt nach zwei Tagen ein, nach Gabe von 
ca. 800 000 O.E. I ; Eßlust erscheint wieder nach Verschwinden der Verdauungsstö
rungen. —  10 Erfolgen stehen 7 „Versager“  gegenüber, die alle aus den alten Fällen 
(50%) stammen, während Frischinfektionen stets erfolgreich behandelt wurden. Tabel
len u. Auswertung im Original. Insgesamt sind mehrere Kurven von je mindestens 
1 400 000 O.E. I, verteilt auf vier Wochen, nötig. (Presse méd. 55. 530— 3 1. 9/8. 1947. 
Grau-du-Roi, Gard. Sanatorium Hélio-Marin.) P e u k e r t . 4 611

Floyd D. Ostrander, Mary C. Crowley und John Dowson, Klinische Untersuchung 
über die Behandlung von periapicalen und Wurzellcanalinjektionen m it Pen icillin . Das 
in Form einer mit C aC 03 u. physiolog. N aC l-Lsg. bereiteten Paste in Konz, von 5000 
bis 10 000 O.E. in den Wurzelkanal eingebrachte P enicillin  erwies sich in Einzelfällen 
bei Vorliegen empfindlicher Erreger nach Maßgabe der Anzahl der zur Erzielung der 
Sterilität notwendigen Einlagen den bisher üblichen Antisepticis überlegen. Da jedoch 
dem Praktiker vorerst Zeit u. Mittel fehlen, die Erregerempfiudlichkeit festzustellen, 
bleiben die üblichen, generell wirksamen Antiséptica zunächst noch Mittel der Wahl. 
(J. Dental Res. 26. 403— 07. Dez. 1947. Ann Arbor, Mich., School of Dent.)

C. O. L a u b s c h a t . 4611 
Ch. Gernez-Rieux, A. Breton und S. Haguet, Über die Ausscheidung des in  die 

Bronchien eingeführten Penicillins beim Menschen. Unter Pantocain-Lokalanästhesie 
wurden 100 000 E . Penicillin (I) in die Bronchien oder die Luftröhre eingeführt, die 
Sputa alle 3  Std. in sterile, Glaskugeln enthaltende Gefäße gesammelt, mit physiol. 
Salzlsg. verd. u. homogenisiert. Der Urin wurde zunächst alle 10 Min., dann jede Std., 
dann alle 24 Std. aufgefangen. Im Rohurin sowie in den Sputa wurde das I nach H ea t- 
l e y  bestimmt. I verbreitet sich schnell im Organismus, es wird schon von der 10. Min. 
an im Urin gefunden. In den Bronchien verbleibt es 24 Std., nach 48 Std. ist es nicht 
mehr nachzuweisen. Parenteral eingeführtes I (200 000 E./24 Std. intramuskulär) ist im 
Sputum nicht nachzuweisen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  286— 89. März 
1947. Hôp. Calmette et Inst. Pasteur.) F r ü h w a l d . 4611

Carolyn R. Falk und Helen Blech, A nom alien bei der Bestim m ung des Penicillin
spiegels im  Harn. Innerhalb der ersten 4 Std. nach Pe»uciMire(I)-Applikation gesam
melter u. bis zur ein oder mehrere Tage später erfolgenden Prüfung eisgekühlter Harn 
zeigt im Laufe der Lagerung eine gegenüber Str. haemolylicus, Gruppe A, Stamm 98, zu 
messende Titersteigerung bis auf das lOOOfache der zu erwartenden Werte, die erst 
nach etwa 60 Tagen zur Norm abfällt. Wird der innerhalb der ersten 4 Std. nach
I-Applikation gesammelte Harn sofort filtriert, so entsprechen die dann gefundenen 
Werte, genau so wie die für die 4 Std. nach I-Applikation gesammelten Proben der 
üblichen Norm. Mit Penicillinase  behandelter 1-, 2- oder 3-Std.-Harn wird wirkungslos. 
Vor I-Behandlung gewonnener mit I versetzter Harn zeigt keine Titersteigerung. Die 
Ursachen dieses Phänomens sind zur Zeit noch nicht bekannt. (J. Lab. clin. Med. 32. 
1356— 60. Nov. 1947. New York, N. Y .) C. O. L a u b s c h a t . 4611

Geoffrey Rake, Wolcott B. Dunham und Richard Donovlck, Wertbestimmung von 
A nlibioticis durch Verhütung experimenteller S yp h ilis . Beschreibung einer Meth. zur 
Wertbest, antisyphilit. Antibiotica, die wenig Material u. kürzere Versuchszeit (2 bis 
2 1/2 Monat) beansprucht. Nach dieser Meth. wurde krist. Penicillin  G, X  u. K  u. Mi
schungen von F  u. D ihydro-F  ausgetestet. Einige unreine Penicillin-Präpp. zeigten 
größere Wrkg. als das krist. Penicillin G. Streptom ycin  (I) ist erst in hohen Dosen gegen 
experimentelle Kaninchensyphilis wirksam. Penicillin u. I zusammen haben nur addi
tive Wirkung. (J. infect. Diseases 8 1. 122— 29. Sept./Okt. 1947. New Brunswick, 
N. J . ,  Squibb Inst, for Med. Res., Div. of Microbiol.) K u n z m a n n . 4611

M. Chauvet, Y. Gobat und H. Sulzer, Erste Ergebnisse der Tuberkulosetherapie mit 
Streptom ycin. Ausführliche Literaturübersicht. (Schweiz, med. Wschr. 77 . 989— 1000. 
13/9. 1947.) M e y e r -D ö r in g . 4611

Paul Courmont, Über die Verwendung von antibiotischen Stoffen bei der Behandlung 
der Tuberkulose. Vf. bemerkt, daß zur Heilung der Tuberkulose mehrere Hindernisse 
zu überwinden sind; es muß zuerst ein Antibioticum gefunden werden, das im Gegen
satz zu anderen Infektionskrankheiten längere Zeit gegeben werden kann, ferner muß 
beachtet werden, daß die Behandlung streng überwacht werden muß, bes. in der tert. 
Periode. Zu einer längeren Behandlung kommen die bekannten Sulfonamide nicht in 
Frage, dies gilt bes. für die Goldbehandlung. Bzgl. des Streptomycins ist es noch ver-
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früht, eine genaue u. endgültige Tndikation zu geben; es bedarf noch einer längeren 
Prüfung. (Bull. Acad. nat. Med. 131 ([3] 111). 108— 11 . 1947.) R o t h m a n n .  4611

Dubois und R. Linz, Vorläufige N otiz über die im  Verlauf einer Streptom ycin
behandlung einer tuberkulösen M eningitis gesammelten Beobachtungen. Bericht über die 
Behandlung von 37 Patienten, von denen 35  an tuberculöser Meningitis erkrankt waren, 
mit Streptom ycin  (I). Die Djsierung war je 50— 100 mg je nach Alter, suboccipital in
jiziert, oder 50 mg/kg je Tag verteilt auf Injektionen alle 3— 4 Stunden. Die Ergebnisse 
sprechen gegen die suboccipitale Applikation von I. 24 Std. nach der Injektion wurde 
in der Cerebrospinalfl. zwischen 8 u. 96 y/cm3 gefunden. 3 Std. nach der intramus
kulären Injektion wurden im Serum zwischen 8 u. 64 y/cm3 I gefunden. Günstiger er
wies sich eine gemischte Behandlung durch suboccipitale u. intramuskuläre Dosierung: 
suboccipital 50— 100 mg, intramuskulär 50 mg/kg, alle 3 oder 4 Stunden. Behandlungs
dauer 45 Tage. Alter der Patienten zwischen 3 Monate u. 29 Jahre. (Bull. Acad. rov. 
Med. Belgique [6 ] 1 2 . 218— 25. 1947.) K u n z m a n n .  4611

Y. Chabbert und B. Sureau, Klinische M ikrogaben der Antibiotica. Anpassung an  
eine Methode, die vom „slide cell“ der G lucose-P .S.P .-Technik abgeleitet ist. Es wird eine 
etwas veränderte Glucose-Phenol-Sulfon-Phthalein-Meth. beschrieben, durch die der 
Streptomycin- u. Penicillinspiegel in geringen Mengen Blut best, werden kann. (Ann. 
Inst. Pasteur 7 3 . 1130 — 32. Nov. 1947. Paris, Inst. Pasteur.) K i m m e r l e .  4611  

Yves Chabbert und Bernard Sureau, Die titrimetrische Bestimmung von Streptomycin  
im Blut und Liquor cerebrospinalis. (Vgl. vorst. Ref.). Die beschriebene biol. Meth. 
ist für 0,44 E . Streptomycin/cm3 empfindlich u. kann im Serum u. Liquor cerebrospi
nalis u. evtl. im Urin ausgeführt werden. (Ann. Inst. Pasteur 7 3 . 114 2 — 45. Nov. 1947.)

K im m e r l e . 4 611
William S. Hoffman, Italo F. Volini, Mark Pomarane und Catherine Nobe, B io

chemische Ergebnisse bei der Acetylsalicylsäuretherapie des akuten rheumatischen Fiebers. 
80 Patienten mit akutem rheumat. Fieber wurden mit hohen Dosen von A sp irin  kom
biniert mit kolloidalem Al-Hdroxyd (A lasil, W a n d e r ) behandelt; 94— 144 Grains 
Aspirin täglich (120 mg/kg) bewirken einen Plasmasalycilatspiegel von 30 mg/100 ml. 
Bei dieser Menge traten oft Salycilismussymptome auf. Der Plasmaprothrombinspiegel 
war nicht stark verändert. Bei den meisten Patienten war eine mäßige Verringerung 
des Serumbicarbonates festzustellen, der pH-Wert blieb n., die Chloridkonz, stieg etwas 
an. Hyperpnoe traten nicht auf, der Harn war nicht alkalisch. Salycilate u. Chloride 
stehen mit Na bei der Nierenausscheidung im Wettbewerb. Wenn Na begrenzt ist, 
werden beide zurückgehalten, um eine Acidosis zu erzeugen. ( J .  Lab. clin. Med. 32 . 
1528. Dez. 1947. Chicago, 111.) K u n z m a n n . 4615

H. Lawonn, Über einen Todesfall nach Pyriferinjektion. Eine bes. starke Pyriferkur, 
die wegen Gonorrhoe durchgeführt wurde, rief bei einem 23jährigen Patienten den Tod 
hervor. Die große Toxinämie hatte zu einer Schockwrkg. geführt, die sich bei dem 
Patienten auf Grund einer endokrinen Disposition (Struma diffusa, Thymus persistens, 
Hypoplasie der Nebennieren) vielleicht ganz bes. auswirken konnte. Dieser Fall zeigt, 
daß es notwendig ist, die Fiebertherapie mit den unspezif. Proteinkörpern des Pyrifers 
streng zu individualisieren u. dabei Hospitalisierung durchzuführen. (Z. ges. inn. Med. 
Grenzgebiete 2. 604— 07. Okt. 1947. Bautzen, Bakteriol. u. Pathol.-Anatom. Unter
suchungsanstalt.) U. J a h n . 4616

C. H. Sawyer, J. E. Markee und W. Henry Hollinshead, Verhinderung der Ovulation 
des Kaninchens durch D ibenam in, ein antiadrenergisches Reagens. Während frühere 
Verss. der Vff. (Anatom. Reo. 9 7 . [1947.] 398) durch bipolare elektr. Reizung des Hypo
thalamusgebiets, nicht aber der Hypophyse, oder durch Einführung von Adrenalin 
in die Hypophyse Ovulation bei Kaninchen erzielten, gelang es nun durch Injektion 
(in die Ohrvene von 19 Kaninchen) von 25— 30 mg/kg Körpergew. Dibenamin  (N.N-Di- 
benzyl-/?-chloräthylamin) (I) (nicht kleinere Dosen) 1 Min. (nicht bei späterer Injek
tion) nach dem Coitus 16 Tiere an der n. Ovulation zu hindern. Priscol (Benzylimidazol
hydrochlorid) sowie das Anästheticum Nembutal waren ohne Wirkung. Da nach 
N ic k e r so n  u . G o o d m a n  ( J .  Pharmacol. exp. Therapeut. 8 9 . [1947.] 167) I spezif. blockie
rend auf das adrenerg. Syst. wirkt, wird geschlossen, daß ein adrenerg. humorales Syst. 
normalerweise an der Ausschüttung von Luteinisierungshormon von der Hypophyse 
wenige Minuten nach dem Coitus beteiligt ist. (Endocrinology 4 1 . 395— 401. Nov. 
1947. Durham, N. C., Duke Univ., School of Med., Dep. of Anat.) d u  Mo n t . 4620 

J. Foret, H. van Cauwenberge und Z. M. Bacq, Sympalhicomimetische Wirkung zweier 
neuer A m ine. Es handelt sich um das Tartrat des m -Amino-p-oxyphenyl-l-oxy-2-methyl- 
aminoäthans (I) u. das Dihydrohromid  des m -Am ino-p-oxyphenyl-l-oxy-2-m ethylam ino- 
propans (II). Ihre Wrkg. wird jeweils mit der des Adrenalins (III) verglichen. Katzen 
werden intraperitoneal mit Dial anästhetisiert; der Druck der Carotis oder verschied.
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glatter Muskeln wird festgestellt. E s zeigt sich: 1) I wirkt schwächer u. länger als III-
2) II wirkt noch viel schwächer. 3) Piperidinmethylbenzodioxan (IV) kehrt ihre Wrkg. 
um. In bezug auf die Blinzelmembran zeigt sich: 1) I ist wirksamer als II; die Wrkg. 
dauert länger als die von III. 2) I u. II sensibilisieren die Wrkg. von III. 3) Die Wrkg. 
von I wird durch Cocain sensibilisiert. 4) Die Wrkg. von I u. II wird durch vorausge
gangene Enervierung des Sympathicus erhöht. 5) IV hebt jede Wrkg. der Amine auf. 
Aus den Verss. folgt: Der Ersatz der Phenol-OH-Gruppe in m-Stellung durch eine 
N H 2-Gruppe vermindert die sympathicomimet. Wrkg. des III in quantitativer, jedoch 
nur wenig in qualitativer Hinsicht. Die Verlängerung der Seitenkette eines in m-Stel- 
lung N H 2-substituierten III durch ein CH3-Glied verringert die Wrkg. des Mol. stark, 
erhöht aber die Dauer der Wirkung. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 534— 35. 
Mai 1947. Lüttich, Univ., Labor, de pathol. gen.) W e s l y . 4620

L. Buchel und Bianca Tchoubar, Über einige, zur Reihe des 1 -[Phenylm ercapto]-
2-[diäthylam ino]-äthans gehörige sym patholytische Stoffe. Vff. vergleichen die pharmoko- 
dynam. Wrkg. einer Reihe von Stoffen, in denen 1 Atom 0  durch 1 Atom S ersetzt worden 
ist; es handelt sich um die Verbb. l-Phenoxy-2-diäthylaminoäthan (I), 1 - P enylm er capto -
2-diäthylaminoäthan (II) u. ihre o-CH3-Derivv. (III u. IV). Dem Hund intravenös in
jiziertes II wirkt nur in stärkeren Dosen als I. II vermindert u. verhindert unter Um
ständen die blutclruckerhöhende Wrkg. des Adrenalins, ohne sie umzukehren, wogegen
10 mg/kg I sie umkehren. 10 mg/kg IV vermindern die Adrenalin wrkg. beträchtlich.
11 u. IV verhindern die Wrkg. der renalen Vasoconstrictoren des Hundes. I, II, III u. 
IV bewirken, intravenös angewandt, eine beträchtliche Hypotension des Kaninchens 
u. eine geringe Adrenalinhypertension. Bei Mäusen, intravenös injiziert, werden 40%  
Sterblichkeit verursacht durch 40 y/kg II, 35 y/kg IV, 35  y/kg I u. 27,5  y/kg III. In 
der Reihenfolge I, II, IV, III bewirken die Verbb. in steigendem Maße eine Depression 
des Myokardiums des Frosches. Sie üben keine Oberflächen-Lokalanästhesie auf die 
Cornea des Kaninchens aus, bewirken eine Tonusverminderung des isolierten Duode
nums der Ratte u. vermindern die auf diesen Körperteil durch Acetylcholin u. BaCl2 
bewirkte Kontraktur. Im Einfl. auf künstliches, durch Einatmen von Histaminnebeln 
geschaffenes Asthma von Meerschweinchen ist II wirksamer als I; wirksamer als beide 
sind jedoch III u. IV. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die S-haltigen Verbb. etwas 
schwächere Adrenalineigg. u. keine bes. Veränderung der sek. Wrkgg. aufweisen. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 141. 34— 35. Jan. 1947.) W e s l y . 4620

Gunnar Biörck, W irkung von Dibenzyl-ß-chloräthylam in. Das Sympathicolyticum 
Dibenzyl-ß-chloräthylamin  (I) (D ibenam in), C16H „NC1 - HCl, ist ein weißes, krist. Pulver,
F. 190“ u. leicht in W. u. A. löslich. I bewirkt bei langsamer Injektion eine langdauernde 
Blockade des adrenerg. Systems. Durch eine rasche Injektion von kleineren Dosen 
kann es zu bedenklichen Zuständen (Bradycardie, Herzüberleitungsstörungen n. Herz
block) kommen. Langdauernde Injektionsverss. bewirkten bei Ratten an den inneren 
Organen keine tox. Effekte. Trotz möglicher Nebenwrkgg. (Gewebsnekrosen, Erhöhung 
der Gehimreizschwelle) wird I klin. empfohlen. (Acta physiol. scand. 14. 174— 85. 
30/9. 1947. Stockholm, Karolińska Inst., Pharmacol. Dep.) K i m m e r l e . 4620

Gunnar Biörck und Ove Hall, W irkung von Dibenzyl-ß-chloräthylam in auf den Stoff
wechsel von Ratten. (Vgl. vorst. Ref.) Die intramuskuläre Injektion von 30 mg/kg 
Dibenzyl-ß-chloräthylam in  (I) verursacht bei Ratten eine Senkung des 0 2-Verbrauches 
bis zu 2 Stunden. Man nimmt an, daß I eine Blockierung der zentralen Zentren be
wirkt. (Acta physiol. scand. 14. 186— 88. 30 /9.1947. Stockholm, State Inst, of Public 
Health, Dep. of Food Hygiene.) K i m m e r l e . 4620

Otto Spühler, Die experimentelle Untersuchung eines neuen Sym pathicolyticum 8, des 
Dihydroergotam ins (D H E  45). Dihydroergotamin (D H E  45) (I) wurde auf seine Wirk
samkeit beim Menschen geprüft. Für die klin. Testierung als bes. geeignet erwies sich: 
Der Blutzuckerspiegel, nüchtern u. nach Glucosebelastung, die Adrenalinhyperglykämie, 
die Pulswellengeschwindigkeit u. das sympathicotone Elektrokardiogramm. I verlang
samt die Pulswellengeschwindigkeit, erniedrigt den Blutzuckerspiegel, unterdrückt oder 
schwächt die Adrenalinhyperglykämie; bei doppelter Glucosebelastung wird die Blut
zuckerkurve, im Gegensatz zu Ergotamin, stark abgeflacht. 0,25— 0,5 mg I sind wir
kungsgleich 1 mg Ergotamin. Charakterist. sind Veränderung am E K G . Durch 
0,25— 0,5 mg I wird die Herzfrequenz verlangsamt. I ist geeignet zur Differenzierung 
zwischen Myokardschäden u. sympathicotonen Veränderungen. (Schweiz, med. Wschr. 
7 7 . 28— 32. 11/1 . 1947. Zürich. Univ., Med. Poliklinik.) K ü n z m a n n .  4620

H. Mauderli und L. Magg, Über die Wirkungsbreite des Bellergals und seiner spezifisch 
vegetativen Komponenten in  der Behandlung vegetativer Dystonien bei Tuberkulose. 
Bellergal (Sandoz) (I), ein Kombinationspräp. aus Bellafolin 0,0001 u. Ergotamin 0,0003 
mit Luminal 0,02, wurde, zur Behandlung vegetativer Dystonien bei Tuberkulose an-
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gewandt. 6 Fälle werden eingehend diskutiert. Zur erfolgreichen Anwendung von I
u. seiner vegetativen Komponenten ist die Heranziehung von Untersuohungsmethoden, 
wl® Grundumsatz, EK G  u. einschlägige Analysen, wünschenswert. Durch einen ,,1-Test“  
soll für jeden Einzelfall die Medikation selbst bestimmt werden. (Schweiz, med. Wschr. 
77. 83— 85. 1 1/1 .  1947. Montana, Walliser Volkssanatorium.) K u n z m a n n . 4620 

René Hazard, Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Über die Sensibilisierung des 
Kaninchens gegen Acetylcholin durch sympatholytische Präparate (Ergotamin, Yohim 
bin). Verabreichung von 4 mg Yohimbinhydrochlorid/kg Körpergew.u. anschließend Ace
tylcholin (I) (2 mg/kg) führte beim Kaninchen nicht zum Tod; wird dagegen vorl 3mg/kg 
Ergotamintartrat (II) gegeben, so tritt der Tod ein. II verstärkt die tox. Wrkg. von I. 
(C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  153— 55. Febr. 1947. Fac. de med., Labor, de 
pharmacol.) K u n z m a n n . 4620

Franz Gross, D er E in fluß  von A neurin und Desoxycorticosteron auf die Wirkung von 
Cholinderivaten und die Vagusreizwirkung am Froschherzen. Aneurin  (I) u. Desoxycorti
costeron (II) können bei gleichzeitiger Gabe die negativ inotrope Wrkg. von Acetylcholin
(III) am isolierten Froschherzen in Konzz. von 10~4 bzw. 10-5 abschwächen bzw. auf- 
heben. Ebenso wird die Vagusreizwrkg. durch die gleichen Konzz. abgeschwächt. 
Zusatz von Eserin beeinflußt die Hemmwrkg. nicht. Die hemmende Wrkg. von I ist 
nicht spezif.; zahlreiche Spaltprodd. haben denselben Effekt. Die stärkste Hemmwrkg. 
läßt sich bei gleichzeitiger UV-Bestrahlung von I n. III erzielen. Cocarboxylase beein
flußt die Ill-W rkg. nicht, dagegen läßt sich bei gleichzeitiger Zugabe von Hefe mit dem 
daraus durch Phosphatase freigesetzten I eine geringe Hemmung erzielen. Wie III 
werden auch andere quartäre Ammoniumbasen in ihrer Wrkg. auf das isolierte Frosch
herz durch I u. II gehemmt. Eine Erklärung des Mechanismus der gegenseitigen Beein
flussung kann noch nicht gegeben werden. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. 122—-36.
1947. Bern, Hallerianum.) H e i .l m a n n . 4620

Franz Gross und René Strauss, D er E influß von A neurin und Desoxycorticosteron 
auf die durch Acetylcholin und Vagusreizung hervorgerufenen Blutdruckreaktionen am  
Kaninchen. Am Blutdruck des Kaninchens wurden Unteres, über die Beeinflussung der 
durch Acetylcholin (I) u. durch Vagusreizung hervorgerufenen Drucksenkung durch 
intravenöse Injektionen von A neurin  (II) u. Desoxycorticosteron (III) durchgeführt. 
II allein besitzt in Dosen über 2 mg/kg bei i. v. Gabe bereits eine kurzdauernde, deutlich 
senkende Wirkung. Dagegen beeinflußt III in Form des i. v. injizierten Percorten- 
Olucosids bis zu Dosen von 10 mg/kg den Blutdruck nicht. Die nach I-Injektion ein
setzende Drucksenkung wird durch gleichzeitige oder vorhergehende II-Gaben bis zu 
10 mg/kg nicht sicher gehemmt. Dagegen gelingt es, mit Dosen von 1— 10 mg/kg III 
die I-Wrkg. deutlich abzuschwächen. II in Dosen von 1— 10 mg/kg ist in der Lage, die 
durch Vagusreizung ausgelöste Blutdrucksenkung zu hemmen, jedoch nur bei gleich
zeitiger oder unmittelbar vor der Reizung durchgeführter Injektion. Allerdings ist 
diese Hemmwrkg. nur flüchtig u. nicht immer nachweisbar. (Helv. physiol. pharmacol. 
Acta 5. 137— 46. 1947.) H e l l m a n n . 4620

G. B. West, Chemische Reaktionen im  sympathischen Nervensystem. Übersicht über 
die pharmakol. Wrkg. der an den Nervenenden ausgeschiedenen Verbb. Acceleran, 
Sympathin, Adrenalin, Noradrenalin u. /i-[3.4-Dioxyphenyl]-äthylamin. (Pharm. J .  
158 ([4] 104). 6— 7. 4/1. 1947.) K a l ix . 4620

J. La Barre und P. Boisson, Angemessene postinsuline Verstärkung der gastrischen 
Hypersekretion nach Behandlung m it Phenylisopropylam in (Amphetamin). Die Verwen
dung von Am phetam in  ruft eine ausgeprägte Hypersensibilität der unter dem Thalamus 
liegenden Teile des Gehirns hervor, die durch eine Steigerung der postinsulin. gastr. 
Hypersekretion festgestellt wird. In manchen Fällen besteht daneben eine Betonung 
der Bldg. von Hyperchlorid, wobei höhere Werte erreicht werden, als bei Hunden, die 
nicht mit diesen sympathicomimetr. Substanzen behandelt wurden. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 14 1 .  856— 57. Aug. 1947. Bruxelles, Univ., Labor, de pharm, et de 
thérapeut.) B a e b t t o h . 4620

Raymond P. Ahlquist, E ine Bemerkung über den Synergismus von Z N  S-Stimulan- 
tien. An Kaninchenverss. wurde festgestellt, daß bei gleichzeitiger Applikation von 
Metrazol mit Coramin oder Strychnin additiver Synergismus auftritt. (J. Amer, phar- 
mac. Assoc., sei. Edit. 36. 414— 15. Dez. 1947. Augusta, Univ. of Georgia, Dep. of 
Pharmacol.) S c h m e r s a h l . 4622

Henry M. Lee, William G. Dinwiddie und K. K. Chen, Die Antihistam inwirkung von 
N-[Pyridyl-(2)]-N -\thenyl-(2)]-N '.N '-dim ethyläthylendiam inhydrochlorid. Am isolierten 
Meerschweinchendarm sowie an lebenden Meerschweinchen u. Ratten konnten Vff. 
die hohe Antihistaminwrkg. von N-[Pyridyl-(2)]-N -[thenyl-(2)\-N '.N '-dim ethyläthylen- 
diaminhydrochlorid (I) nachweisen. Die D L50 bei Mäusen wurde zu 19,85 mg/kg bei
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intravenöser u. zu 182,2 mg/kg bei peroraler Zufuhr festgestellt. Tägliche Verabrei
chung von 20 mg/kg an Mäuse 4 Wochen lang führte zu keinen patholog. Verände
rungen. Die klin. Erscheinungen des menschlichen Heufiebers konnten bei 29 Kranken 
durch 2— 3mal 25 mg I gemildert werden. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 83— 87. 
Mai 1947. Indianapolis, Ind., Eli Lilly & Co.) K r u s e n . 4025

Fredrick F. Yonkman, Ernst Oppenheimer, Barbara Rennick und Elizabeth Pellet, 
Pharmakodynamische Untersuchungen eines neuen antihistam inischen W irkstoffes: P yri- 
benzamin (N .N-D im ethyl-N '-benzyl-N '-[ct-pyridyl]-äthylendiam inhydrochlorid). 2. Mitt. 
W irkungen auf den glatten M uskel der Meerschweinchen- und Mundelunge. (1. vgl. C.
1946. II. 661.) Vff. stellen an Meerschweinchenlungen durch in vitro-u. in vivo-Verss. 
fest, daß Pyribenzam in  (I) (25— 50 fig) die durch H istam in  (II) (50 //g) hervorgerufene’ 
Bronchiolenkonstriktion aufhebt. Die Wrkg. von I hält etwa 20— 40 Min. an u. kann 
verlängert werden, wenn I im Zeitpunkt der maximalen Konstriktion appliziert wird. 
Dabei zeigt eine Konz, von 0,1 y/cm3 1 die günstigste Wrkg. gegen den Einfl. von lOU/jg
II. Durch Pferdeserum  (III) (0,5 cm3 intramuskulär) sensitivierte Meerschweinchen 
lassen sich gegen II-Wrkg., wenn auch weniger vollständig, durch I (20 mg/kg subcutan)/ 
schützen. Auch bei Hunden läßt sich die durch II (15  pg)  hervorgerufene Bronchialkon
traktion u. die mit ihr verbundene Hypotension mittels I-Gaben (3 mg) beseitigen. 
Dagegen wird die Bronchialmuskulatur des m itlll sensitivierten Hundes nicht durch III 
(1,5 cm3 intramuskulär) kontrahiert. Die nach III-Injektion eingetretene Hypotension 
läßt jedoch auf eine Anaphylaxie schließen. Es wird auf den Wert, den eine solche anti- 
histamin. u. antianaphylalit. wirksame Verb., bes. im Hinblick auf allerg. Zustände, 
besitzt, hingewiesen. ((J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 3 1 — 41. Jan . 1947. Summit, 
K. J . ,  Ciba Pharmac. Prod. Inc., Lafayette Park, Res. Div., Dep. of Pharmacol.)

F a h r n l a e n d e r . 4625 
Pasteur Vallery-Radot, Jean Hamburger und Bernard Halpern, E in  neues A n ti

histam inm ittel durch Synthese. Vff. berichten über die guten Erfolge bei der experi
mentellen Erprobung von 3 2 7 7 R P  (I) einem neuen anti
histaminwirksamen Deriv. des Thiodiphenylam in. I über
trifft weit alle bisher angewandten gegen Histamin-Wrkg. 
schützenden Mittel wie Antergan, Neoantergan, Pyribenz
am in ,, Benadryl. Graph. Darstellungen, genaue Angaben 
der Wirksamkeit u. a. im Original. I zeigt neben einer 
beachtlichen hypnot. Wrkg. beste Erfolge bei Urticaria, 
Quincke-Ödem, Juckflechten, Heuschnupfen u. gewissen 

Asthma-Arten. (Presse méd. 55. 661— 62. 4/10. 1947. Paris, Hop. Broussais, Clin, 
méd. propcdeut.) P e u k e r t . 4625

Pasteur Vallery-Radot, G. Mauric, B. N. Halpern und A. Holtzer, W irkung eines 
synthetischen A ntihistam ins N -D im elhylam inoäthyl-N -benzylanilin  (2339 R P ) auf den 
anaphylaktischen Schock des Kaninchens. 2339 R P  zeigte sich auch am Kaninchen 
gegenüber dem anaphylakt. Schock durch Pferdeserum wirksam. (C. R. Séances Soe. 
Biol. Filiales 1 4 1 .  227— 29. März 1947.) J u n g . 4625

Pasteur Vallery-Radot, B. N. Halpern und A. Holtzer, Unterdrückung der anaphy
laktischen Tachyphylaxie durch vorhergehende Verabreichung eines synthetischen A nti
histam ins. Beitrag zum W irkungsmechanismus synthetischer Antihistam ine. (Vgl. vorst. 
Ref.) Kaninchen wurden mittels 5 cm3 Pferdeserum subcutan sensibilisiert. 20 bis 
30 Tage später erhielten sie 40 mg/kg 2339 R P  intramuskulär u. 15— 30 Min. darauf 
3 cm3 Pferdeserum intravenös. Da daraufhin nichts erfolgte, wurde 18— 32 Std. später 
ein zweitesmal Serum gegeben, worauf 8 von 11  Tieren einen typ. Schock zeigten. 
Aus den Verss. folgt, daß 2339 R P  die Bindung zwischen Antigen u. Antikörper zu 
verhindern vermag. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  229— 30. März 1947.)

J u n g . 4625
S. Lerman und A. Goldfeder, Inhibition  des Histam inbronchospasmus durch syn

thetische Antihistam ine. Die Antihistaminica N -D im ethylam ino-2-propyl-l-thiodiphenyl
am in, N -D im elhylam inoäthyl-N -p-m ethoxy-a-am inopyridin  u. N-D im ethylam inoälhyl-N- 
benzylanilin  werden in fraktionierten Dosen auf intravenösem Wege an Meerschweinchen 
verabreicht. Die Sensibilität der Bronchien gegen Histamin tritt plötzlich auf. Die 
3 Antihistamine unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit auf die Bronchomotorik nur 
wenig. Die krit. Dosis ist bei den einzelnen Versuchstieren sehr verschieden. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  446— 47. Mai 1947. Hôp. Broussais, Clin. méd. pro- 
pédeut., Labor, de pathol. exp. u. Centre nat. de rech. scient.) W e s l y . 4625

B. N. Halpern, G. Mauric und G. Bourdon, Antagonistische W irkung eines syntheti
schen A ntih istam ins gegenüber H istam in an der Lungenzirkulation. Am Kaninchen in 
U rethannariose  bewirkt H istam in  (100 y/kg) eine erhebliche Steigerung des Pulmo-
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nalisdruckes. 3277 R P  (Phenergan) 1 mg/kg reduziert oder verhindert diesen Effekt. 
Rbenso wirksam sind Antergan u. Neoantergan. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  
1 0 1 8 - 2 0  Okt. 1947.) . J u n o . 4025

P* Last und Earl R. Loew, D ie W irkung von Antihistam inica auf die erhöhte 
Durchlässigkeit nach intradermalen Injektionen von H istam in, Pferdeserum und anderen 
Wirkstoffen beim Kaninchen. Vff. stellen durch den Trypanblautest (10  cm3 l% ig. 
Lsg. intravenös) bei n. Albinokaninchen fest, daß Benadryl (I) (5 bis 10 mg/kg) u. 
Neoantergan (II) (5 bis 10 mg/kg subcutan injiziert), die durch intradermale Injektion 
von H istam in  (III) (0,0001 bis 1,0 mg/cm3) hervorgerufene Erhöhung der capillaren 
Durchlässigkeit vermindern. Eine positive Trypanblaurk. wird auch nach Applikation 
von T rypsin  (IV) (0,05 bis 0,1), Schlangengift (V) (0,0005), Staphylokokkentoxin (VI). Tetra- 
cam  (VII) (0,3), Codein (VIII) (10,0) u. Mecholyl (ab 0,1 bis 1,0) beobachtet, während 
MgSO4 (0,025 bis 0,05), H eparin  (10,0) u. Insulin  (80 E.) ohne Wrkg. sind. Die durch 
IV, V, VI, VII u. VIII erhöhte Durchlässigkeit wird durch I nicht beeinflußt. Bei mit 
Pferdeserum  (IX) (0,5 cm3 subcutan) sensitivierten Kaninchen tritt nach intracutaner 
Applikation von IX, verd. auf 1 : 1 0  bis 1:100000 ebenfalls eine positive Trypanblaurk. 
auf, die durch Einw. von I erst bei IX-Konzz. oberhalb 1:5000 vermindert wird. Die 
Verss. zeigen, daß freies III nicht allein für die Erhöhung der Capillarendurchlässigkeit 
verantwortlich gemacht werden kann, aber an der lokalen Antigen-Antikörperrk. 
teilnimmt. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 81— 91. Jan. 1947. Chicago, 111., 
Univ., Coll. of Med., Dep. of Pharmacol. and Exp. Therap.) F a h r n l a e n d e r . 4625

Claude V. Winder und Richard W. Thomas, Cardiovasculärer und respiratorischer 
Effekt des A ntihislam inicum s ß-Dimethylaminoälhylbenzhydrylätherhydrochlorid (Ben- 
adrylhydrochlorid). Die pharmakol. Ergebnisse der Unters, des /3-Dimethylamino- 
äthylbenzhydrylätherhydrochlorids werden mitgeteilt. (J. Pharmacol. exp. Thera
peut. 9 1. 1— 14. Sept. 1947. Detroit, Parke, Davis & Co.) W a l t e r  S im o n . 4625 

Charles A. Winter (unter techn. Mitarbeit von Grâce V. Richards), Eine vergleichende 
Untersuchung der Antihistam inwirkung von sechs Verbindungen. Untersucht wurden 
folgende Verbb.: Neoantergan (N  ' -[p -M  ethoxybenzyl\-N ' -[2-pyridyl)-N  .N-dimethyl- 
äthylendiamin), Pyribenzam in (N  '-[2- P yridy l]-N  '-benzyl-N .N  -dimethyläihylendiamin), 
3015 R P  (N-[ß-Dim ethylam inoäthyl]-phenothiazin), 3277 R P  (N-[ß-Dimethylam.ino-a- 
melhyläthyl]-phenothiazin), Benadryl (ß-Dimethylaminoäthylbenzhydryläther) u. Hetramin 
(N '-B enzyl-N '-[2-pyrim idyl\-N  .N-dim elhyläthylendiam in). Die Reihenfolge entspricht 
ihrer AntihistaminwTkg., die in vivo am Meerschweinchen bei intravenöser Histamin
gabe u. Histaminaerosolinhalation u. in vitro am isolierten Meerschweinchenileum 
gegenüber Histamin geprüft wurde. Außerdem wurde die Toxizität untersucht. Das 
günstigste Verhältnis zwischen tox. u. wirksamer Dosis zeigte Neoantergan, die stärksten 
Nebenwirkungen 3277 R P . (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 224— 32. Juli 1947. 
Rahway, N . J . ,  Merck Inst, for Therap. Res.) D a u t z e n b e r g . 4625

B. N. Halpern und S. Cruchaud, Vorbeugen gegen akutes experimentelles Lungen
ödem durch synthetische Antihistam ine. (Vgl. C. 1949. II. 1003.) Eine prophylakt. 
Injektion einer synthet. Antihistamin-Verb., des Dim elhylamino-2-propyl-1 -thiodiphenyl- 
amins verhindert in 100%  der Fälle das im allg. letal ausgehende akute Lungenödem. 
Der Mechanismus dieser Schutzwrkg. scheint in der steigenden Capillarpermeabilität 
für das synthet. Antihistamin zu liegen. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1038— 40. 
Okt. 1947. Broussais, Hop., Labor, de pathol. exp.) B a e r t ic h . 4625

Samuel M. Feinberg, Fortschritte in  der Allergiebehandlung. Übersicht. Allergie
bekämpfung seit 1910  (von der Desensibilisierung mit spez. Antigenen bis zu den 
Antihistaminica Antergan, Neoantergan, Benadryl u. Pyribenzamin). (Chem. Engng. 
News 25. 2 134 — 36. 28/7. 1947. Chicago, Hl., Northwestern Univ., Med. School.)

O e t t e l . 4625
L. E. Tammelin und N. Löfgren, D ie Wirkung von Anästhetica auf Grenzflächen. 

Über den Wirkungsmechanismus von A nästhetica. Excitation u. Anästhesie werden nach 
der Theorie der Vff. dadurch provoziert, daß die Gleichgewichtslage einer an der 
Zellmembran adsorbierten Schicht bestimmter Moll. u. Metallionen, die als Reizleiter 
fungieren, durch Interferenz mit den infiltrierenden Anästhetica gestört wird. Im Modell- 
vers., in dem zwischen Paraffin u. wss. Pufferlsg. an der Grenzfläche adsorptiv gebun
denes Ergosterin  als Modell einer Reizleitungsschicht eingebaut war, konnte gezeigt 
werden, daß die Grenzflächenspannung als Maßstab für den Status der Gleichgewichtslage 
bei Zugabe von Anästhetica rapide ansteigt, um nach Erreichung des Maximums langsam 
auf den Anfangswert zurückzufallen. Die Aussage dieser Verss. deckt sich annähernd 
mit den Theorien über den Zusammenhang zwischen dem Verteilungskoeff. u. der Wrkg. 
von Anästhetica.—  30 Literaturhinweise. (Acta chem. scand. 1 . 871— 83. 1947. Stock
holm, Schweden, Univ., Inst. f. Org. Chem. u. Biochem.) C. O. L a u b s c h a t . 4627
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Sylvan M. Shane und Eduardo T. Ruiz, Verwendung von A drenalin zur Verlängerung 
der Spinal-Analgesie. Die Spinal-Analgesie kann durch Zusatz von Adrenalin (I) 
1 :1 0 0 0  zu der Lsg. deutlich verlängert werden. Es läßt sich bei Zusatz von I zur 
Analgesielsg. eine bessere Wrkg. erzielen, als wenn das Analgeticum allein in höheren 
Dosen verwandt wird. Die Meth. eignet sich bes. bei länger dauernden Operationen, 
bei denen auch eine wirksame muskuläre Entspannung gewünscht wird. Eine nennens
werte Blutdrucksteigerung durch den Zusatz von I wurde nicht beschrieben. (Amer. 
J .  Surgery 74. 189— 91. Aug. 1947. Baltimore, Md., South Baltimore Gen. Hosp., 
Dep. of Anesthesiol.) R e i c h l e . 4627

J. Hurynowicz, Der E influß von gewissen narkotischen und sedativen Substanzen auf 
die Reizbarkeilschronaxie des V estibularisapparates des Kaninchens. Die Reflexe wäh
rend der Narkose (Augenrollen, Bewegung des Kopfes, Nystagmus), die durch die 
folgenden Stoffe bei Kaninchen erzeugt werden, werden aufgezeigt. Chloralhydrat: 
Augenrollen wird verstärkt ( +  ), Verdrehung des Kopfes wird herabgesetzt (— ), 
Nystagmus wird erhöht ( +  ); Chloralose: + ,  — , +  ; A vertin: — , + ,  — ; N a B r  (mittlere 
Dosen): — , — , — ; N a B r  (hohe Dosen): + ,  — , +  ; M gSOi : — , — , — ; Urethan: -f, 
+ ,  +  ; Scopolamin: — , — , + ;  Pantopon: — , — , + ;  M edinal:  — , + ,  — . (Acta Biol. 
exp. [Łódź] 14 . 2 1 1 — 20. 1947. Thom, Polen, Univ., Inst, de Neurophysiol. u. Wilna,
Univ., Inst, de Physiol.) K im m e r l e . 4627

L. Boulet, und M. A. Boulet, Auriculoventrikuläre D issoziation und Chloral. Wird ein 
Froschherz mit BaCL, behandelt, so bewirkt ein elektr. Reiz einen auriculoventrikulären 
Block. Vorbehandlung mit Chloralhydrat verhindert diesen Effekt. (C. R. Sćances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  289— 90. März 1947.) J u n o . 4627

John C. Krantz jr., C. Jelleff Carr, Ruth D. Musser und Mary Jane Sauerwald, An- 
aesthesie. 28. Mitt. Die narkotische W irkung von Ä thylvinyläther. (22. vgl. C. 1946. 
II. 1568.) Die anästhet. Wrkg. von Äthylvinyläther ist etwa doppelt so groß wie die 
des Diäthyläthers, aber nicht so stark wie die des Divinyläthers. Damit wird aufs 
Neue die pharmakol. Regel bestätigt, daß die Wirksamkeit von dem Grad der Sätti
gung im Mol. abhängt. Neben pharmakolog. Unterss. werden einige physikal. Eigg. 
wie Dampfdruck, W.-Löslichkeit u. Entflammbarkeit beschrieben. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeut. 90. 88— 94. Mai 1947. Baltimore, Univ., School of Med., Dep. of 
Pharmacol.) G o l d h a h n . 4627

James E. Conley, Herman C. Schumm, Francis F. Rosenbaum und Frederick G. 
Gaenslen, Besserung von K ausalgie durch Anwendung von Tetraäthylammoniumchlorid. 
Tetraäthylammoniumchlorid  besitzt bestimmte Wrkg. bei der Behandlung von Kau
salgie. Der Schmerz wird beseitigt, wenn auch die sympath. Wrkg. nicht ausreicht, 
um die Extremitäten zu beeinflussen. Die Dosierung betrug 200— 500 mg, in einem 
Einzelfall bis zu 2 g (unterteilt in kleinere Dosen). (J. Lab. clin. Med. 32. 1422. Nov. 
1947. Milwaukee, Wis.) K u n z m a n n . 4627

Samuel Kuna und Albert 0 . Seeler (unter techn. Mitarbeit von Charles F. Butz), 
Untersuchungen über die lokalanästhetischen Eigenschaften von 131 Alkylaminoalkohol- 
estern. Mitgeteilt werden Untersuchungsergebnisse von folgenden Verbb.: 2-[3- PentyT]-, 
2-[2-(4.-M ethylpentyl)]-, 2 -\2 -H eptyl]-,2 -[2 -O ctyl]-,2 -\2 -N on yl]-, 2-[5-N onyl]-,2-[2-D ecyl]- 
2-[Cyclohexyl]-, 2-[3.3.5-Trim ethylcyclohexyl]-, 2-[ B utyl]-, 2-[Isobutyl]-, 2-[n-Am yl]-, 
2-[2-Octylsulfat]-, 2-[2-Octylsulfam at]-, 2-[2-Octyl-d-tartrat]-, 2-[2-Octylglykolal]-, 2-[2- 
Ociyfci7mi]-aminoäthyl-p-aminobenzoathydrochlorid; l-C yclopenlyl-(I) u. 1-Cyclohexyl- 
amino-2-propylbenzoathydrochlorid (II); l-[5 -N on yl]-, l-[4-(2.6-D im ethylheptyl)\-, l-[4 - 
Glykolat]-, l-[5-{2.8-D im ethylnonyl)]-, l-\C yclohexyl]-, 1 -[Cyclohexylglykolat]-, l-[Cyclo- 
pe«iy(]-amino-2 -propvl-p-aminobenzoathydrochlorid (III); 2-[Cyclohyxel]-(IV), 2-[Cyclo- 
pentyl]-(V), 2-[4-(2.ß-Diw?f4%ZAep/i/Z)]-amino-l-propylbenzoathydrochlorid ;2-[3-Pentyl]-, 
2-[4 -H ep tyl]-, 2 [5 -N on yl]-, 2-\4-(2.6-D im ethylheptyl)]-, 2-[Cyclohexyl]-, 2-\Cyclopentyl\- 
amino-l-propyl-p-aminobenzoathydrochlorid (VI); 2-[Cyclohexyl]-(VII), 2-[Isopropyl]- 
(VIII), 2 -[Ci/cZopm/yZ]-amino-l-butylbenzoathydrochlorid; 2 -[Isopropyl]-, 2-[3-Pentyl]-. 
2-[4-H eptyl]-, 2-{4-(2.6-D im ethylheptyl)]-, 2-[4-(2.6-D im ethylheptylglykolat)]-, 2-[Cyclo- 
hexyl]-, 2 -[Cyclohexylgly kolat]-, 2 -[Cyclopentyl]-a,m \no-l -buty\-p-&m\T\obenzoa,thydrochlo- 
rid (IX); 2-C«/cZoAe:ryZamino-2-methyl-l-propyl-p-aminobenzoathydrochlorid; 1-Cyclo- 
pe«iyZamino-2-methyl-2-propvlbenzoathydrochlorid; 1 -[2 -H ep tyl]-,l-[2 -O ctyl\-, l-[Cyclo- 
hexyl]-, 1 -[Cyclopenfyl]-, 1-[ /soamyZ]-amino-2-methyl-2-propyl-p-aminobenzoathydro- 
chlorid; 2-[2-Octyl]-2-[m ethyl]-, 2-[2-O ctyl]-2-[äthyl]-, 2-[Cyclohexyl]-2-[m ethyl]-, 2-[Cy- 
cZo/ica:y/]-2-[ä/AyZj-arnmoäthyl-p-aminobenzoalhydroehlorid. —  Von diesen Verbb. 
wurde die Toxizität an Mäusen, die oberflächen-anästhet. Wrkg. im Vgl. zu Cocain, 
die infiltrationsanästhet. Wrkg. im Vgl. zu Procain  sowie die gewebsreizende Wrkg. 
an der Kaninchenhornhaut u. bei intracutaner Injektion am Meerschweinchen unter
sucht. Davon zeigten I— IX brauchbare anästhet. Wrkg.; als geeignet zur Ober
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flächenanästhesie u. Infiltrationsanästhesie wird nur VI angesehen. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeut. 90. 18 1— 90. Ju li 1947. Rahway, N. J . ,  Merck Inst, for Therap. Res.)

D a u t z e n b e r g . 4627
C. C. Scott, K. K. Chen, K. G. Kohlsteadt, E. B. Robbins und F. W. Israel, Weitere 

Beobachtungen über die Pharmakologie des ,,Dolophins“  (Methadon, L illy). Umfangreiche 
Testergebnisse über die Pharmakologie des Analgeticums „Dolophin“ wurden beschrie
ben. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 9 1. 147— 56. Okt. 1947. Indianapolis, Eli Lilly 
& Co.) W a l t e r  S im o n . 4627

Ss. B. Rafalkess, Erfahrungen bei der Behandlung puerperaler Erkrankungen durch 
intravenöse Zufuhr von Novocainlösungen. Die Behandlung von 96 Patientinnen ergab, 
daß.Novocain  (I) in 25% ig. Lsg. (10  cm3 intravenös) als unspezif. Desensibilisator in 
den Fällen sept. Zustände nach der Niederkunft oder nach einem Abort wirkt. Bei 
der Behandlung generalisierter Prozesse ist die Wrkg. des I nicht ausreichend für die 
Liquidierung des Prozesses. Eine bes. ausgesprochene u. regelmäßige Wrkg. des I 
ist die Senkung der Temp. u. die Abnahme der Schmerzen. Nachteilige Wrkgg. wurden 
nicht beobachtet. (CoBeTCKaa M enniiH H a [Sowjet-Med.] 1 1 .  Nr. 5. 2 1— 22. 1947.
Zentralinst, für ärztl. Fortbildung, Klinik für Geburtshilfe u. Gynäkol.)

K u t s c h e r . 4627
R. Forget, E in  Vitalitätstest des Darmes bei Bruchabschnürung: Die Injektion von 

Novocain in  die Darmwand. Bei Operationen von Bruchabschnürungen hat Vf. gute 
Erfolge durch Injektion von 10 bis 20 cm3 einer l% ig . Novocainlsg. direkt in die Darm
wand des abgeschnürten Teils oder nahe der Abschnürung. Schnelle Diffusion der 
Injektionsfl. ergibt rasche Wrkg. u. Operationserleichterung, wodurch Resektionen 
erspart werden können. (Presse med. 55. 670. 4/10. 1947. Dinard.) P e u k e r t . 4627 

Herbert E. Schmitz und George Baba, Tiefe Lumbalanästhesie m it Nupercain in der 
Geburtshilfe. Klin. Bericht über gute Erfahrungen mit der tiefen Lumbalanästhesie 
mit N upercain  bei 375  Kreißenden. (Amer. J .  Obstetr. Gynecol. 54. 838— 47. Nov. 
1947. Chicago, 111., Loyola Univ., School of Med., Lewis Mem. Hosp.)

D a u t z e n b e r g . 4627
Gordon A. Alles, Charles H. Ellis, George A. Feigen und Mildred A. Redemann,

Vergleich der zentral lähmenden Wirkungen einiger 5 -Phenyl-5-alkylbarbitursäuren. (Vgl. 
C. 1949. E. 4680.) Untersucht wurden die Wrkgg. von: 5-Butyl-5-äthyl-, 5.5-D ibutyl-,
5-Phenyl-5-äthyl-, 5-Phenyl-5-propyl-, 5-Phenyl-5-butyl- (F. 2 13— 214°), S-Phenyl-5- 
isobutyl- (F. 175— 176°), 5-Phenyl-5-am yl- (F. 17 1— 172°), 5 -Phenyl-5-hexyl-, 5.5-D i- 
phenyl-, 5-Benzyl-5-äthyl- u. 5-Benzyl-5-butylbarbitursäure sowie Dilantin. An Kanin
chen wurde der Einfl. dieser Verbb. auf die Krampfschwelle beim Elektroschock be
stimmt. Ferner wurden an Mäusen u. Kaninchen Toxizität u. hypnot. Wirksamkeit 
untersucht. —  Die stärkste krampfhemmende Wrkg. zeigte 5-Phenyl-5-butylbarbitur- 
säure, bei relativ geringer hypnot. Wrkg., während die stärkste hypnot. Wrkg. die 
Phenylalkylbarbiturate mit kurzem Alkylrest aufwiesen. Mit zunehmender Länge des 
Alkylrestes ging die hypnot. Wrkg. zurück. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 356— 67. 
April 1947. San Francisco, Calif., Univ., Med. School, Div. of Pharmacol. and Exp. 
Therap.; Pasadena, Labor, of Gordon A. Alles, Ph. D .) D a u t z e n b e r g . 4627 

F. E. Shideman, A. R. Kelly und B. J. Adams, Die Rolle der Leber in  der Entgiftung 
von Thiopental (Pentothal) und zwei anderen Thiobarbituraten. Bei Mäusen, die durch 
CC14 einen Leberschaden haben, wird der hypnot. Effekt durch 5-A llyl-5-[l-m ethyl- 
butyl]-2-thiobarbitursäure, 5-Äthyl-5-isoamyl-2-thiobarbitursäure (Thioäthamyl) u. 5- 
äthyl-5-[l-m ethylbutyl]-2-thiobarbitursaurem  N a (Pentothal) verlängert. Auch eine sub
letale Hepatektomie verlängert bei Ratten die Wrkg. von Pentothal bedeutend. Eine 
EcKsche Fistel, die den Blutfluß durch die Leber stark herabsetzt, verlängert die 
hypnot. Wrkg. der 3 untersuchten Barbitursäuren. Pentothal wird in vitro durch 
Leberstückchen u. -brei abgebaut. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 9 1. 3 3 1— 39. Dez. 
1947. Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. of Pharmacol.) K im m e r l e . 4627

Wayne Barker und Stewart Wolf, Untersuchungen über Epilepsie. Experimentelle 
Übertragung von Grandmal-Anfällen während des durch N atrium am ytal erzeugten hypno
tischen Zustandes. Bei einem Patienten mit epilept. Anfällen gelang es unter leichter 
N a-A m yta l (I)-Narkose, einen Anfall von Grand mal hervorzurufen, der klin. u. elektro- 
encephalograph. aufschlußreich war. Es gelang in diesem Zustand durch Fragen an 
den Patienten die Ursachen der Epilepsie zu erhellen. Verabreicht wurde 1 cm3 I 
intravenös in 10% ig. Lsg. pro Min., insgesamt 0,3 g. (Amer. J .  med. Sei. 214 . 600— 604. 
Dez. 1947. New York, N. Y ., New York Hosp. u. Cornell Univ., Med. Coll.)

D o ssm a n n . 4627
R. L. Andrew und L. G. Neubauer, Die Verteilung von Barbituraten im  menschlichen 

Körper. A u f Grund der in 5 Fällen von Barbituratvergiftungen erhaltenen Ergebnisse
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kommen Vff. zu dem Schluß, daß sich Barbiturate im Körper annähernd gleichmäßig 
verteilen, so daß aus der in einem Organ gefundenen Menge die Gesamtdosis ungefähr 
berechnet werden kann. (Analyst 72. 2 1 — 22. Jan. 1947. Wellington, New Zealand, 
Dep. of Sei. and Ind. Res.) K r u s e n . 4027

J. C. Gupta, Sudhamoy Ghosh, A. T. Dutta und B. S. Kahali, Bemerkung über das 
hypnotische P rin zip  der Rauwolfia serpentina. Verschied. Drogenmuster von Rauwolfia  
serpentina Benth et K urz  (Apocynaceae), wurden auf die sedative Wrkg. an Katzen, 
Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten u. Fröschen untersucht. Der A.-Extrakt wurde 
mit W. u. PAe. ausgewaschen, mit 9 5%  A. wieder aufgenommen u. nach Trennung vom 
Unlösl. zur Trockne eingeengt. Die wirksame Dosis dieses Harzes ist für Katzen u. 
Ratten 1 mg/kg Körpergewicht. (J. Amer, pharmac. Assoc., sei. Edit. 36. 410. Dez. 
1947. Calcutta, Calcutta School of Tropical Med.) S c h m e r s a h l . 4027

E. P. Pick und G. V. Richards, Der Synergism us von Anästheticis und H ypnoticis 
einerseits und Curare und curareartigen Alkaloiden andererseits. Die Vorbehandlung von 
Mäusen mit unterschwelligen Dosen von d-Tubocurarin  (I) (0,3 mg/kg), Intocostrin  (II) 
(1,8 mg/kg) oder Strychnos curare ( M e r c k )  (III) (1,8 mg/kg) führt zu einer erhöhten 
Sensibilität gegen Ae. (IV). Allerdings kam es zu keiner Anästhesie, sondern Verstär
kung der muskelrelaxierenden Wrkg. von I, II u. III u. zum Tode. Wurden Mäuse u. 
Katzen mit kleinen Dosen IV, Phénobarbital oder Pentobarbital vorbehandelt, so zeigten 
sie eine erhöhte Empfindlichkeit gegen I, II, III, Dihydro-ß-erythroidinhydrobromid 
( M e r c k ) ,  Chininchlormelhylut u. Chininchloriithylut. Vio— 1U 4er bei Kontrollieren 
notwendigen Dosen von I u. curareartigen Stoffen riefen bei den vorbehandelten Tieren 
die gleichen Effekte hervor. Gegenüber Chininsalzen waren die Narkotica unwirksam. 
Auch eine Vorbehandlung mit Urethan, Papave.rin-HCl oder Scopolam in  führte zu 
keiner nennenswerten Empfindlichkeitssteigerung gegenüber I. M orphin  zeigte bei 
Mäusen eine Wrkg., nicht bei Katzen u. Kaninchen. Vff. diskutieren ähnliche Beob
achtungen, die von Anästhesisten bei Menschen gemacht wurden. (J. Pharmacol. exp. 
Therapeut. 90. 1— 13. Mai 1947. Rahway, N. J . ,  Merck Inst, for Therap. Res.)

N e u b e r t . 4027
E. Biocca und M. Ippolito, Chemisch-biologische Untersuchungen über die indianische 

Darstellungsweise des Curare M akii. 3. Mitt. (2. vgl. C. 1947. E . 1176 .) Um nachzu
prüfen, ob die aus der Menispermacee Abuta ( G r i s e b a c h i i  ?) nach der indian. Meth. 
einer Abkochung bei schwachem Feuer erhaltene, in Ae. u. Chlf. unlösl. Alkaloidfraktion 
mit geringer letaler Wrkg. durch Methylierung (analog dem Strychnin) Curare-Eigg. 
erhält, unterwerfen Vff. diese Fraktion u. die entsprechende des Curare Makü der Me
thylierung. Nur im ersteren Falle wird die Steigerung der letalen Wrkg. mit Curare- 
Symptomatologie beobachtet, im letzteren Falle jedoch nicht, was auf eine durch
greifende Veränderung der Alkaloide bei der Darst. schließen läßt. Die Wirksamkeit 
des Curare wird also nicht nur von der verwendeten Pflanze, sondern wesentlich auch 
von der Herstellungsweise bestimmt. (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., CI. Sei. fisiche, 
mat. natur. [8] 3. 162— 65. Juli/Aug. 1947.) R . K . M ü l l e r .  4628

Julius Heuseher, Curare und Elektroschock. Nach den ersten Erfahrungen mit 
CWarp(I)-Vorbehandlung bei Elektroschock werden Indikationen u.Kontraindikationen 
sowie die Anwendungsart der I-Vorbehandlung erörtert. I ist bei solchen Patienten 
indiziert, die zu Skelettkomplikationen neigen. Wahrscheinlich ist I auch bei nicht- 
dekompensierten Herzkranken u. vielleicht auch bei nicht völlig ausgeheilten Lungen
kranken, die sich einer Elektroschockkur unterziehen müssen, angezeigt. (Schweiz, 
med. Wschr. 77. 1078— 80. 4/10. 1947. Basel, Univ., Psychiatr. Klinik.)

D o s s m a n n . 4628
B. N. Halpern, Ph. Benda und Gabriele Bourdon, Die physostigminähnliche Wirkung 

eines synthetischen Curarepräparatcs. Vff. prüften das von B o v e t  u . Mitarbeitern unter
suchte synthet. Curarepräp. 3381 R P (Dijodäthylat des 1.5-Bis-[chinolyloxy-(8')]-pentans)
(I) u. fanden starke curare- u. physostigminähnliche Wirkungen. Die Wrkg. des Ace- 
tyleholins (II) am Blutegel wird durch I sensibilisiert. Die Anticurarewrkg. von Physo
stigmin (III) läßt sich durch Cholinesterasehemmung auf Grund dieser Befunde nicht 
befriedigend erklären. 0,002 g/kg I bedingen Lähmung. 10~5 I sensibilisieren Blutegel- 
präpp. ebenso stark für II wie 10-6 III. Bei IO-4 hemmt I die Serumcholinesterase. (C. R. 
Séances Soc. Biol. Filiales 141. 979— 81. Okt. 1947.) H a u s c h i l d .  4628

Jacques Boureau, E in  neuer synthetischer Curarewirkstoff: D as a.ß-D ioxy-y-[2- 
methylphenoxy]-propan. Seit der Einführung des Curare (I) in der Anästhesie begann 
eine intensive Suche nach Mitteln, die bei guter I-Wirksamkeit (Muskellähmung) die 
unangenehmen I-Nebenwrkgg. nicht zeigen. —  Bes. Eignung in dieser Richtung zeigte 
das o..ß-D ioxy-y-[2-m ethylphenoxy\propan  (II), brit. Handelsname ,,M y a n e s c i n franz. 
„R elaxar“ . II wirkt depressiv auf die Reflexerregbarkeit des Rückenmarks (Strychnin-



Antidotum). Die Wirkungsdauer beträgt 30— 45 Minuten. Nach einleitender Barbi
turatanästhesie kann II zu jedem gewünschten Augenblick der Operation angewandt 
werden; intramuskuläre u. rektale Applikation ist ebenfalls möglich, wobei jedoch eine 
„Anlaufzeit“  der Wirksamkeit von ca. 10  Min. berücksichtigt werden muß. —  Angaben 
über Indikation u. Kontraindikationen im Original. (Presse méd. 55. 773. 8/1 1 . 1947.)

P e u k e r t . 4628
G. B. West, Über den biologischen Nachweis von Tubocurarin. Bei seinen biol. 

Verss. wendet Vf. niedrigere Tempp. als wie bisher üblich an u. erhält damit be
friedigende Ergebnisse. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 20. 518— 27. Okt./Dez. 1947. 
London, Univ., Pharm. Soc.) B a e r t ic h . 4628

N. Emmelin und W. Feldberg, Die W irkung verschiedener Substanzen auf die K on 
traktion der glatten M uskulatur, die auf die nervösen Elemente im  Intestinum, zurückge
führt wurden. Unterss. am Ileum des Meerschweinchens u. am Jejunum des Kanin
chens. Im Gegensatz zu A m b a c h e  (J. Physiology 104. [1946.] 266), der die Wrkg. von 
Acelylcholin, H istam in, K +  u. Ba++ auf die Beeinflussung nervöser Elemente in den 
Muskelpräpp. zurückführte, ergeben die Verss. der Vff., daß eine solche Annahme nicht 
berechtigt ist. (J. Physiology 106. 482— 502. 15 /10 .19 4 7 . Cambridge, Univ., Physiol. 
Labor.) L o h m a n n . 4628

Clara Torda und Harold G. Wolff, E influß von krampferzeugenden und kram pf
hemmenden Stoffen auf den AcetylcholinstoffWechsel (A ktivitä t der Cholinncetylase, Cho
linesterase) und die Acetylcholinempfindlichkeil von Endorganen. (Vgl. C. 1949. II. 551.) 
Als Cholinacetylase-Syst. diente entweder homogenisiertes Froschhirn unter Zusatz 
von Physostigmin  oder eine konz. Zubereitung aus Aceton-getrocknetem Gehirn. Eine 
signifikante Synthesesteigerung führten Penlamethylentetrazol (I) in 10 - 3— 10 _6mol. u. 
Pikrotoxin (II) in 10-5 mol. Lösung herbei. Keine Veränderung bewirkten N a B ru . Tri- 
methadion (III). Verminderung der Synth. bewirkten H ydantoin  (IV), Diphenylhydan- 
toinat-Na (V), D igitoxin (Ml), Scillirosid (M il), Strychnin  (VIII) je in IO-5 mol. u. konz. 
M ethylphenyläthylhydanloin  (IX), Phénobarbital (X), Diallylmalonylharnsiofj (XI), iso- 
amylälhylbarbiturut-Na (XII), II, M orphin  (XIII) u. Campher (XIV) ab 10-4 mol., Barbi- 
tal-Na (XV), Penlobarbitul-N a (XVI) ab 10-3 mol. —  Cholinesteraseaktivität wurde nach 
Glxck bestimmt. Das Ferment wurde gehemmt durch 10-5 mol. VIII, VII u. XIII ab 
10-4 mol., I u. II ab 10-3 mol. u. IX in 10~2 mol. Die übrigen Verbb. ließen sowohl Fer
ment aus menschlichem Serum wie aus Froschhirn unbeeinflußt. Die Acetylcholinemp- 
findlichkeit des quergestreiften Froschmuskels wurde erheblich vermehrt durch II ab 
10-4, durch I u. XIII ab 10-3 u. Physostigmin  ab 1U~7. Schwach wirksam waren X, XI 
u. XII u. zwar nur in Konzz. zwischen 10 -5 u. 10-7. Die Empfindlichkeit wurde red. 
durch VIII ab 10~7, XIV ab 10~5, V, XVI, VII ab IO“ 4, IV, IX, V, NaBr, XII ab 10-3 mol. 
u. schließlich nicht beeinflußt durch VI, III u. XV. Die A-Empfindlichkeit desselben 
Muskels wurde gesteigert durch IX, X, XI, VI, VII, VIII, XIII u. XIV ab 10~7 mol., durch 
IV, XVI, II ab 10-6 mol., durch N a B r  u. XV ab 10~5 mol. u. durch I ab 10-4 mol. Sie 
wurde gehemmt durch V ab 10~ö mol., durch VIII ab 10-5 mol., durch XVI, XII, XIV 
ab 10-4 mol. u. durch IV, X, XI ab IO-2 mol. Wirkungslos blieb III. Aus den Verss. 
läßt sich folgern, daß die Krampferzeugung durch die geprüften Stoffe nicht einfach 
als Funktion einer Aceii/Zc/toh'nanhäufung anzusehen ist. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  345 
bis 354. 1/12. 1947. New York, Cornell Univ., Med. Coll., Dep. of Med. and Psychiatrie 
and New York Hosp.) J u n o . 4628

M. Guggenheim, D ie pharmacotherapeutischen Wirkungen des Acetylcholins und 
Prostigmins in  biochemischer Betrachtung. Auf Grund der im Prostigmin  u. Acetylcholin 
vorhandenen ähnlichen Atomgruppierungen (der Acyloxy- u. der quaternären Am m o
niumgruppe) wird die biol. Wirkungsweise diskutiert. Die Bedeutung der Cholinesterase 
für die Wirkungsweise verschied. Arzneimittel wird besprochen. (Schweiz, med. Wschr. 
77. 657— 58. 28/6.1947. Basel, Hoffmann-La Roche & Co. AG.) K u n z m a n n . 4628

B. Minz und C. Plotka, Über den cholinergischen Mechanismus der Kontraktur
reaktion des Darm s gegenüber verschiedenen chemischen Erregungsmitteln. Am Kanin
chendarm wird durch Atropin (I) die Kontrakturwrkg. des KCl, BaCl2, Histamins u. 
eines Hinterlappenextraktes der Hypophyse gehemmt. Die Wrkg. dieser Kontraktur- 
mittel wird durch Hexosemonophosphat, Na-Pyruvat, Adenosintriphosphat u. bes. 
durch Cocarboxylase vermehrt. Der sensibilisierende Effekt der letzteren wird eben
falls durch I aufgehoben. Auf Grund dieser Verss. wird angenommen, daß die Kon
trakturwrkg. über Acetylcholin vermittelt wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 14 1 .  
2 15 — 16. März 1947.) J u n o . 4628

Annette Denys und Jeanne Lévy, Über den Verbleib des Genatropins im  Organismus. 
Es besteht die Möglichkeit, das Genatropin im tier. Organismus zu Atropin abgebaut 
wird. E s spielen hierbei verschied, enzymat. Systeme eine Rolle. (Bull. Soc. Chim. biol.
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29. 273— 80. Jan./März 1947. Inst. Foumier, Labor. de Contrôle physiol. des Médica
ments antivénériens.) L Ü p n i t z . 4628

W. Roost und 0 . Schindler, Klinische und pharmakologische Versuche m it einem  
N-m elhylierten Scopolaminderivat. Vff. untersuchten die spasmolyt. Wrkg. des N itrats  
des N -M ethylscopolam ins (Mesconit, Gaba-A .G ., Basel) (I). Am  isolierten Kaninchen
darm zeigt I eine etwa 4mal stärkere spasmolyt. Wrkg. als A tropin  (II), wogegen der bei 
II zu beobachtende Scopolamineffekt auf die Hirnrinde bei I nicht festgestellt werden 
kann. In klin. Verss. —  angewendet bei Koliken des Magen-Darm- oder des Urogenital- 
syst. in einmaligen Dosen von 0 ,2— 0,3 mg intramuskulär, intravenös oder durch Sup- 
positorien —  wird starke u. anhaltende Wrkg. beobachtet. Keine Nebenerscheinungen. 
(Schweiz, med. Wschr. 77. 1284— 85. 6/12. 1947. Bern, Univ., Chirurg. Klinik.)

H. P. F ie d l e r . 4628 
Carlton C. Hunt, D er E influß von D iisopropylfluorphosphat auf die neuromusculäre 

Übertragung. Diisopropylfluorphosphat wurde pharmakol. mit Prostigmin u. Physo
stigmin verglichen. An Hand der Ergebnisse wird die Rolle der Cholinesterase bei der 
neuromusculären Übertragung diskutiert. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 91. 77— 83. 
Sept. 1947. New York, Cornell Univ., Med. Coll.) W a l t e r  S im o n . 4628

Carlton C. Hunt und Walter F. Riker jr., D er E influß  der chronischen Vergiftung mit 
Diisopropylfluorphosphat auf die neuromusculäre Funktion der K atze. (Vgl. auch vorst. 
Ref.) Die chron. Vergiftung der Katze mit Diisopropylfluorphosphat führt zur Ataxie 
u. extremer Muskelschlaffheit. Dies wird auf einen starken Rückgang der Cholinesterase 
zurückgeführt. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 91. 298— 305. Nov. 1947.)

W a l t e r  S im o n . 4628
B. N. Halpern, J. Hamburger, P. Milliez und A. Domart, Technik der biologischen 

Bestimmung der W irksamkeit von bronchienerweiternden, in  Form  von Aerosolen verab
reichten Stoffen bei Tieren. Die zu den Verss. verwendete App. wird beschrieben u. durch 
Zeichnungen erläutert. Die bronchienerweiternde Wirksamkeit des Adrenalins (I) wird 
mit der seines Isopropylderiv. (des Aleudrins (II)) verglichen. I in Form von Aerosolen 
in einer Konz, von l °/00 vermindert die Sensibilität der Bronchien gegen die bronchien
konstringierende Wrkg. des Acetylcholins auf den 4. bis 15. Teil, je nach dem Versuchs
tier. II übt die gleiche Wrkg. in Konzz. von nur 1:2500 bis 1 :5000 aus. Bei intrave
nöser Verabreichung erweist sich die bronchienerweiternde Wrkg. des II auf das supra
renale Hormon als 3- bis 4mal so groß wie die des I. Die Übereinstimmung der Ergeb
nisse, die durch intravenöse u. in Form von Aerosolen erfolgte Anwendung der wirk
samen Stoffe erhalten worden sind, beweist die Brauchbarkeit des angewandten Ver
fahrens. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 141. 479— 82. Mai 1947.) W e s l y . 4628 

Mogens Ellermann, Epidon  —  ein neues A ntiepilepticum . Vorläufige Mitteilung. 
Die ungünstigen Nebenwrkgg. des Luminals (I), Nirvanols (II) u. Diphenvlhydantoins 
(III, in U SA Dilantin, in Dänemark Difhydan) führten zur Darst. der analogen S- u.
O-Derivv. mit der gleichen antiepilept. Konfiguration: 5.5-Diphenyl-2.4-dioxothiazoli- 
din (IV) u. 5.5-Diphenyl-2.4-dioxooxazolidin (V). Beide Verbb. sind saure, salzbildende 
Barbitursäurederivate. Ergebnisse von vergleichenden Tier- u. klin. Verss.: V ist fünf
mal weniger tox. als III, seine krampflockernden Eigg. etwa so stark wie die von III, 
doch schwächer als die von I. V setzt bei Menschen die Zahl u. Stärke größerer Anfälle 
herab, hypnot. u. tox. Wrkgg. fehlten. Tägliche Dosis zwischen 3,2  u. 5,2 g, geteilt in 
4 Portionen. Unterss. zur Prüfung der krampflockernden Eigg. anderer Derivv. sind 
im  Gange. (Nord. Med. 3 5 . 15 4 1—4 6 . 18/7. 1947.) G a b e l . 4628

Harry Gold, H erztherapie. (Vgl. C. 1947. 12 13 .)  An der Katze eingestellte Präpp. 
von D igita lis  (I) zeigten im Humanvers. bei peroraler Verabreichung oft sehr unter
schiedliche Wrkgg., die auf der verschied. Absorbierbarkeit im Magen-Darmkanal be
ruhen. Nach Verss. des Vf. wirkt z. B. Digitoxin, peroral verabreicht, beim Menschen 
lOmal so stark als ein Präp. von Lanatosid C, das nach dem Katzenvers. gleichstark ist. 
Die durch I bewirkte Verlangsamung der Herzfrequenz erfolgt bei geringer Dosis über 
den Vagus, während bei größerer Dosis ein extravagaler Mechanismus anzunehmen ist. 
Im ersten Fall wird die Verlangsamung durch körperliche Anstrengung aufgehoben, 
nicht aber bei dem extravagalen Mechanismus. Die Kumulation von I begrenzt sich 
nach 2— 3 Wochen von selbst, so daß nach dieser Zeit, bei gleichbleibender Dosis, eine 
Verstärkung der pharmakolog. Wrkg. nicht mehr eintritt. Beim Chinidin  (II) tritt diese 
Selbstbegrenzung der Kumulation schon nach 3-— 4 Tagen ein. Es wurde festgestellt, 
daß II nicht nur 2— 3mal wirksamer als Chinin  (III) ist, sondern daß die durch II er
reichbare Höchstwrkg. (ceiling effect) doppelt so groß ist als bei III. Für die Herz
therapie mit Hg-Diureticis, wie M ercupurin, M ercuhydrin  u. Sulyrgan ist von Bedeu
tung, daß diese Mittel nach 24 Std. prakt. eliminiert sind u. die zweckmäßige Dosis



wiederholt werden kann. (J. Amer. pharmac. Assoc., pract. Pharmacy Edit. 8 .
" 8. 622— 23. 625. Dez. 1947. New York, Cornell Univ., Dep. of Pharmacol.)

E b e r l e . 4630
Albert Wollenberger, Metabolische Wirkung von Herzglykosiden. 1. Mitt. Einfluß  

auf A tm ung, Herzmuskel und Gehirnrinde. Die Ergebnisse der pharmakol. Unters, des 
Herzglykosids Ouabin werden ausführlich beschrieben. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 

p9— 5 1 ‘ Sept. 1947. Boston, Harvard Med. School.) W a l t e r  S im o n . 4630 
Carroll A. Handley und Jane Telford, D ie Wirkung von D igitalis auf die Flüssig- 

kexlsverteilung im  Organismus. Unter D igita lis  nimmt das Plasmavol. ab, der Haemato- 
kritwert u. die Menge der extracellulären Flüssigkeit (I) zu. Es erfolgt also ein Flüssig- 
keitsabstrom aus dem Gefäßbereich, jedoch ist I so groß, daß zusätzlich eine Dehydra
tation der Gewebszellen angenommen werden muß. Diese Tatsache sollte bei der 
Digitalistherapie berücksichtigt werden. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 97— 100. 
Jan. 1947. Baylor, Univ., Coll. of Med., Dep. of Physiol. and Pharmacol.)

J o r d a n . 4630
Harry Gold, Walter Modell, McKeen Cattell, Joseph G. Benton und Elaine W. Cot- 

love, Wirkung von Digitalisglykosiden auf das Zentralnervensystem m it besonderer B e
rücksichtigung der konvulsiven E inwirkung der roten Meerzwiebel. Die konvulsiven u. 
Herzwirkungen von amorphem Scillirosid, Urginin, Scillicin  u. anderen Digitalisgly
kosiden wurden untersucht u. eingehend beschrieben. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 
91* 15— 30. Sept. 1947. New York, Cornell Univ., Med. Coll.; Hosp. for Joint Diseases, 
Beth Israel Hosp.) W a l t e r  S im on . 4630

Georges Bickel, D ie N utzlosigkeit der Beschränkung der Flüssigkeitsaufnahme bei 
der Behandlung von Herzkranken m it H ydrops anasarca, die einer völlig chloridfreien Diät 
unterstehen. Vf. empfiehlt an Stelle einer Einschränkung der Trinkmenge (I) bei Herz
kranken mit Hydrops-Erscheinungen eine n., täglich etwa 2— 3 Liter betragende I aus 
Fruchtsäften unter Zusatz von 150 g Glucose u. 5 g Ammonchlorid. Außerdem ist eine 
völlig chloridfreie u. nicht nur kochsalzarme Diät sowie eine den Säuren- u. Ketongeh. 
des Organismus erhöhende Ernährung erforderlich. Eine Injektion von dem in beschrie
benen Einzelfällen hinsichtlich Diurese (II) kaum wirksamen Salygran (2 cm3) ergab 
bei obiger Therapie eine stark erhöhte II. Literaturangaben u. Einzelheiten (Diagramme 
mit Gew.-Veränderungen, Flüssigkeitszufuhr, II u. a.) im Original. (Schweiz, med. 
Wschr. 7 7 .  67— 69. 11/1 . 1947. Genf, Univ., Clin, thörap.) M e in e r .  4630

W. Raab und R. J. Humphreys, D ie E inwirkung von Nitroglycerin, Papaverin, P ris- 
col und Dibenaminhydrochlorid auf die Epinephrin-Sym palhin-Konzentration des Myo- 
cards und die Herzfrequenz. Bei atropinisierten Katzen ruft eine Injektion von Epine
phrin (I) u. Acethylcholin eine Frequenzbeschleunigung u. eine Anreicherung von I u. 
I-ähnlichen Katecholverbb. (II) (vermutlich Sym pathin) im Herzmuskel hervor. Einen 
gleichen Effekt löst die farad. Reizung (FR) der Ggl. stellat. bei Katzen mit unter
bundenen Nebennieren oder F R  der Splanchnicusnerven aus. Nitroglycerin  (III), P a 
paverin (IV), Priscol (V) u. Dibenaminhydrochlorid (VI) können diese adrenosympath. 
Taehycardie ganz oder teilweise aufheben. III u. V hemmen die I- u. II-Akkumulation 
nur mäßig, IV schon beträchtlich stärker, während VI unter der Ganglienblockade voll
ständig hemmend wirkt. Der Effekt von III u. IV zeigt, daß diesen therapeut. Stoffen 
nicht nur eine coronardilatierende, sondern darüber hinaus eine spezif. Wrkg. auf die 
myocardialen Stoffwechselveränderungen zukommt, die unter dem vermehrten Einfl. 
von I u. II entstehen. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 64— 76. Jan . 1947. Bur
lington, Vt., Univ., Coll. of Med., Div. of Exp. Med.) J o r d a n . 4630

Helen M. Kipple, Milton S. Waldman und Victor E. Hall, Cardiovasculäre Effekte
von N atrium caprylat bei der Katze. Na-Caprylat (I) verursacht nach intravenöser Injek
tion von 0,075— 0,75 mMol/kg bei Katzen eine sofortige, vorübergehende Dilatation des 
Herzens, ein gesteigertes Schlag- u. Herzminutenvolumen, eine Erhöhung des venösen 
Druckes u. eine Herabsetzung des arteriellen Druckes. Die Herzdilatation entsteht 
wahrscheinlich durch den verstärkten venösen Rückfluß. Die Vff. vermuten, daß I 
einen peripheren vasodilator. Effekt besitzt, der den Anstieg des venösen Druckes be
wirkt u. keine direkte Herzwrkg. besitzt. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 313—-19. 
April 1947. Stanford, Univ., Dep. of Physiol.) K im m e r l e . 4630

Edouard Frommel, Philippe Gold und Ivan Beck, Die cardiovasculäre Wirkung der 
quaternären Base des Hordenins und seines Mangankomplexes. 0,5 g/kg i. p. Hordenin{I)- 
sulfat bewirken bei der Maus Tod durch Lungenödem, während 0,3 vertragen werden. 
0,05 g/kg des H ydrochloryds (II) der quaternären I -Base töten alle Tiere (Krämpfe), 
0,03 g/kg 33 % . Der M angan-Kom plex  (III) der letztgenannten Verb., [C6H5OH(CH2) 
•N(CH3)3C1J. MnRClg, welcher eine H20-Iösl., in A. wenig lösl. krist. Substanz darstellt 
tötet mit 0,10 g/kg 100 % , mit 0,05 g/kg 66% , mit 0,03 g/kg 3 3 %  der Mäuse, während
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bei 0,01 g/kg die Tiere überleben. II u. III sind lOmal tox. als l-Su lfat. Ihre Aktivität 
ist ebenfalls lOmal stärker als die der Muttersubstanz. I-Sulfat hatte beim Kaninchen 
mit 0,05 g/kg i. v. eine Hypertensions- u. Bradycardiewrkg., II bei 0,005 g/kg zu
nächst eine Hypotensions- u. Muscarin-, dann Nicotinwrkg.; ebenso verhält sich III.
10—-80 y/kg II u. III i. v. ließen im E K O  der Kaninchen eine Bradycardie erkennen. 
Sie kann durch Atropinisierung verhindert werden. (Arch. Sei. physiques natur. [5] 29 
(152). 109— 11. Sept./Dez. 1947. Genf, Univ., Inst, de Therapeut.) K . M a i e r . 4630 

Léon Binet und M. Burstein, Einwirkung des CO2 auf den Tonus der peripherischen  
Gefäße. Die Hyperkapnie bewirkt in der Pfote eines Hundes eine starke peripher. Vaso
konstriktion, die auch nach Durchschneidung von 4 Bremsnerven anhält. Die Hypo- 
kapnie ist von einer oft unbedeutenden peripher. Vasodilatation begleitet. Die unmittel
bare Einw. des C 0 2 auf die peripher. Gefäße scheint unbedeutend zu sein. (C. R. Séances 
Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  488— 90. Mai 1947.) W e s l y . 4630

Ernest E. Muirhead, Robert W. Lackey, Carl A. Bunde und Joseph M. Hill, Vorüber
gehende H ypotension nach schnellen intravenösen Injektionen von hypertonischen Lö
sungen. Durch schnelle intravenöse Injektion von hyperton. Lsgg. sinkt der Blutdruck 
vorübergehend ab, bei langsamer Injektion oder bei Verwendung isoton. Lsgg. tritt 
keine Veränderung des Blutdrucks auf. Die Hypertension ist nicht durch Gefäßerwei
terung (wie durch Messung der Organvolumina ausgeschlossen werden konnte), sondern 
durch eine verminderte Arbeitsleistung des Herzens bedingt. Schnelle intraventriculäre 
Injektion hyperton. Lsgg. senkt den arteriellen Druck. Bei Injektion dieser Lsgg. in 
die Aorta abdominalis oder in die Art. femoralis tritt kein arterieller Druckabfall ein. 
Die Abnahme des Blutdrucks kann auch am atropinisierten Hund oder an Tieren, deren 
Rückenmark oder Gehirn zerstört sind, beobachtet werden. An den Coronarien kann 
man die Erscheinung ebenfalls auslösen. (Amer. J .  Physiol. 1 5 1 .  516— 24. 1/12. 1947. 
Dalla, Tex., Southwestern Med. Coll., Dep. of Physiol. and Pharmacol. and Bayler
Hosp., William Buchmann Blood Center.) H. S c h m it z . 4630

F. Caujolle, C. Franck und R. Grandpierre, W irkung kleiner Alkoholdosen auf die
vasomotorischen Veränderungen, die durch Einwirkung auf die reflexogenen Zonen be
dingt sind. In kleinen Dosen injiziert, wirkt A. stimulierend auf die vasohypertensor. 
Reflexe des arteriellen Druckes. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  18 1— 82. Febr. 
1947.) K u n z m a n n . 4630

M. Wilburne, L. N. Katz, S. Rodbard und A. Surtshin, D ie W irkung von N .N -di- 
benzyl-ß-chlorälhylamin  (Dibenam in) auf Hunde m it Hochdruck. Die intravenöse Gabe 
von 20— 40 mg/kg Dibenamin  bewirkt bei n. u. Hypertonie-Hunden (Goi.DBLATT-Ope- 
ration) eine Blutdrucksenkung für die Dauer von einer Std. bis zu zwei Tagen bei 5 von 
7 Tieren. Die blutdrucksteigernde Wrkg. von Adrenalin wird aufgehoben, die depressor. 
Wrkg. tritt dadurch hervor. Die chron. experimentelle Hypertonie kann auch durch 
längere Medikation nicht beseitigt werden. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 90. 2 15— 23. 
Ju li 1947. Chikago, Hl., Michael Reese Hosp.) M a t t h i e s . 4630

Kerstin Emmelin und Nils Emmeiin, H istam in und reaktive H yperäm ie. Bei narko
tisierten Katzen wird die Wrkg. von intraarteriell injiziertem H istam in  (I) (0,005 bis 
0,001 y) an den Blutgefäßen des Hinterbeines durch das Antlhistaminicum ß-Dimelhyl- 
aminoäthylbenzhydrylätherhydrochlorid (II; Desery L eo ; 10 mg/kg intravenös) herabge
setzt. Dagegen hat II auf die Vasodilatation keine Wrkg., die nach operativer Kreis
laufunterbrechung auftritt. Somit kann nicht angenommen werden, daß I für die Va
sodilatation der reaktiven Hyperämie verantwortlich zu machen ist. (Acta physiol. 
scand. 14 . 16— 18. 30/9. 1947. Lund, Schweden, Univ., Dep. of Physiol.)

K i m m e r l e . 4630
A. M. Lands, E. E. Rickards, V. L. Nash und K. Z. Hooper, D ie Pharmakologie 

vasodepressorischer Verbindungen, die strukturm äßig den sympathomimetischen Aminen  
verwandt sind. Folgende dem Tyramin in seiner Struktur ähnliche Verbb. werden ver
gleichend in der Wrkg. am Blutdruck von Hunden, an der Meerschweinchenlunge, am 
Darm u. Uterus von Meerschweinchen geprüft u. ihre Toxizität bei intraperitonealer In
jektion an Mäusen bestimmt: T yram in  (l-\p-O xyphenyl\-2-am inoäthan) D L50— mg/kg, 
0,18 mg/kg bewirken eine Blutdruckveränderung von + 6 0  mm Hg; l-[p-O xyphenyl]-l- 
oxy-2-aminoäthan  600,0,26, + 4 6 ;  Sym patol (1 -p-Oxyphenyl- 1-oxy-2-methylaminoäthan) 
1000, 0,46, + 4 5 ;  l-p-O xyphenyl-l-oxy-2-älhylam inoäthan  600, 0 ,5 ,— 30; 1 -p-Oxyphenyl-
l-oxy-2-n-propylam inoäthan  300, 0 ,5 ,— 19 ; 1-p-Oxy phenyl-l-oxy-2-isopropylam inoälhan  
37 0 ,0 ,2 ,— 3 5 ; l-p-O xyphenyl-l-oxy-2-n-butylam inoäthan  1 5 0 ,0 ,5 ,— 2 1 ;  1 -p-Oxyphenyl-
l-oxy-2-sek.-butylam inoäthan  — , 0,25, — 26; l-p-O xyphenyl-l-oxy-2-lert.-butylam ino- 
dthan 250, 0,25, — 20; l-p-O xyphenyl-l-oxy-2-isobutylam inoäthan  220, 0,2, — 4; 1-rn- 
Oxyphenyl-l-oxy-2-isopropylam inoäthan  320, 0,3, — 30; 1-P henyläthylam inoäthan— , 
0,45, + 3 ;  1-p-O xyphenyl-l-oxyälhylam inoäthan  — , 0,5,-— 30; 1-Phenylisopropylam ino-
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äthan — , 0,5, — 1 5 ;  1-Phenyl-l-oxyisopropylam inoäthan  — , 0,5, — 36. Die blutdruck- 
steigernde Wrkg. von Tyramin wird bei Zugabe einer OH-Gruppe an das /3-C-Atom u. 
einer Methylgruppe am N-Atom vermindert. Die einfache Alkylierung der Aminogruppe 
von l-p-Oxyphenyl-l-oxy-2-aminoäthan führt zu starken blutdrucksenkenden Stoffen, 
bes. durch Äthyl-, Isopropyl-, sek. Butyl- oder tert. Butyl-Gruppen. Die Ggw. einer 
Alkoholgruppe am jS-C-Atom scheint für diese pharmakol. Wrkg. nötig zu sein. (J. 
Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 297— 305. April 1947. Detroit, Mich., Frederick 
Stearns and Co., Sterling Drug Inc.) K t m m t .i r t .hi 4630

R. Hazard, M. Beauvallet und R. Giudicelli, Umkehr der drucksenkenden Wirkungen 
zweier dem A drenalin verwandten diphenolischen Aminoalkohole durch Ergotamin. (Vgl. 
C. 1947. E . 1173 .)  An vagotomierten Hunden in Chloralosenarkose bewirkt 3.4-Dioxy- 
ephedrin u. Isopropyladrenalin  (5— 10 y  intravenös) Blutdrucksenkung, die nach 2 mg 
Ergotamin völlig umgekehrt wird. (C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  591— 92. Juin  
1947. Fac. de méd., Labor, de pharmacol.) L a n g e c k e r . 4630

Gustav J. Martin, Leo Tolman und Robert Brendel, D ie blutdruckerniedrigende 
Wirkung der 7-M ethyl pteroylglutaminsäure. Einmalige intravenöse Dosen von 7-Me- 
thylpteroylglutaminsäure bis zu 50 mg/kg rufen beim Hunde eine starke Blutdruck- 
emiedrigung hervor. Wiederholung hat geringere Wrkg. zur Folge. Orale Verab
folgung an Katzen (500 mg/kg) hatte keinerlei Wirkung. (Arch. Biochemistry 15 . 323
bis 324. 1947. Philadelphia, Nat. Drug Co.) L o c h . 4630

Sanford R. Courter und John S. Pearson, Orale Quecksilberdiuretica bei ambulant 
behandelten Patienten m it kongestiven Herzbeschwerden. 56 an verschied. Herzleiden 
erkrankte Patienten erhielten peroral täglich 2— 3 Tabletten Mercuzanthin  (Ca m p h e l l  
P ro d . I n o ., New York), jede Tablette enthält 0,030 g Hg u. 0,027 g Theophyllin. Die 
andere Behandlungsweise war verschieden. Orale Hg-Therapie kann oft wirksam paren
terale Hg-Therapie ersetzen. (J. Lab. clin. Med. 32 . 15 14 . Dez. 1947. Cincinnati, O.)

K u n z m a n n . 4634
T. Edlund und H. Linderholm, Untersuchungen über die Wirkung von Salyrgan auf 

die Absorption von Wa8ser und Kolloiden aus Gelenken. Vff. untersuchten eine extra
renale Wrkg. von Hg-Diureticis durch die Absorption von W. u. Kolloiden aus dem 
Kniegelenk bei Kaninchen. Eine mögliche Erklärung der Wrkg. wird diskutiert; der 
Mechanismus ist ungeklärt. (Acta physiol. scand. 14 . 248— 56. 20/11. 1947. Upsala, 
Sweden, Univ., Inst, of Physiol.) G o e b e l . 4634

Peter Parry, Quecksilber-Diureticum. Erneute Warnung vor der intravenösen Gabe 
von „Neptal“  (I, Mercurisalicylaminoacetat) wegen eines Falles von Vergiftungserschei
nungen des Herzgewebes (STOKES-ADAMS-Phänomen) während einer Injektion, der 
dritten der Kur u. 29. Gabe von I überhaupt, das bisher als das sicherste u. am wenig
sten tox. Hg-Diureticum bezeichnet wurde. (Brit. med. J .  1947. II. 669— 70. 25/10. 
Stratford-on-Avon.) P e u k e r t . 4634

Bernard Halpern und Olivier Gaudin, Physiologische Eigenschaften des Trithio-p- 
methoxyphenylpropans. Trithio-p-methoxyphenylpropan  übt am Kaninchen in Dosen 
von 0,01 u. 0,025 g/kg eine diuret. Wrkg. aus, die durch erhöhte Stickstoffausscheidung 
charakterisiert wird. Der Cl-Geh. ist nicht merklich verändert. Eine choleret. Wrkg. 
wurde beobachtet. Am Meerschweinchen wurden bis 3— 4 g/kg als nicht tox. gefunden,
6— 7 g/kg können gelegentlich zum Tode führen. (Bull. Acad. nat. Méd. 1 3 1  ([3] 1 1 1 ) .  
265— 67. 22/4. 1947. Hosp. Broussais, Clin. méd. propédeut., Labor, de Pathol. exp.)

K u n z m a n n . 4634
Raoul Kourilsky und Olivier Gaudin, Therapeutische Eigenschaften des Trithio-p- 

methoxy phenylpropans. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. an Menschen (150) bestätigen dieTierverss. 
mit Trithio-p-methoxyphenylpropan  (I). I wirkt in 80 von 100 Fällen choleretisch. Bei 
allen mit Schädigungen der Gallensekretion verbundenen Syndromen wurde mit Dosen 
von 0,037— 0,075 in 24 Std. Besserung erzielt. Intoleranz wurde in 3 %  der Fälle festge
stellt. (Bull. Acad. nat. Méd. 1 3 1  ([3] 1 1 1 ) .  267— 69. 22/4. 1947.) K u n z m a n n . 4634 

Michel J. Demole, Behandlung der Leberkrankheiten m it Proteinen. Diskussion der 
verschied, diätet. Behandlungsvorschriften bei Leberkrankheiten mit bes. Berücksich
tigung der neueren Forderung einer N-reichen Diät bzw. intravenöse Applikation von 
Eiweißkörpern. (Schweiz, med. Wschr. 77. 330— 32. 15/3. 1947. Genève.)

F r ü h w a l d . 4640
Morris I. Eisenstein und George J. Bendo, D ie Behandlung der chronischen Salp in 

gitis m it Benzylzimtsäure-Ester (Jakobsons Lösung). Die Behandlung von 30 Patien
tinnen mit chron. Salpingitis mit Benzylzimtsäure-Ester zeigte sehr gute Erfolge. So
wohl subjektive Beschwerden wie auch die örtlichen Befunde zeigten eine deutliche 
Besserung bzw. Heilung. Von der Lsg. wird täglich 1 cm3 intramuskulär appliziert, 
nach 12 Injektionen wird eine lOtägige Pause eingelegt. Der Vorteil dieser Medikation
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liegt darin, daß keine Hospitalisierung erforderlich ist. (Amer. J .  Surgery 74. 200— 204. 
Aug. 1947. New York, N. Y ., Harlem Hosp., Dep. of Gynecol.) R e i c h l e . 4640 

Marcos A. Tubangui und Mariano Basaca, Bemerkungen zu den anthelminthischen  
Eigenschaften des M ilchsaftes von P a p a ya  (Carica papaya  L inn.) und I s is  (F icus ülmi- 
folia Lam .). Es wurde die Wrkg. gegen Ascariden, Trichinen u. Oxyuren untersucht. 
Papaya-Milchsaft war 100%  wirksam gegen Hundeascariden, 76,9%  gegen Menschen- 
Ascariden, 7 1 %  gegen Trichinen. Der Milchsaft von Ficus ulmifolia war 100%  wirksam 
gegen Ascariden, 93,6%  gegen Trichinen. Beide sind unwirksam gegen Hakenwürmer. 
(Philippine J .  Sei. 77. 19— 24. Mai 1947.) v. G i z y c k i . 4649

Pedro G. Refuerzo, D ie Behandlung der F ascioliasis beim M ilchvieh und indianischen  
Büffel m it Hexachloräthan und Kam alaextrakt. 52 Tiere mit Fascioliasis hepatica oder 
Gigantea wurden mit 10 g Hexachloräthan u. 1 ,75  g Kamalaextrakt auf 30 kg Körper - 
gew. über zwei Tage behandelt. In 32 Fällen waren nach der Behandlung keine Wurm
eier im Stuhl nachweisbar. Im Rest der Fälle starke Verminderung der Wurmeier. 
Wurde die Dosis auf einmal verabfolgt, so starben schwächliche Tiere (4 Stück). (Phi
lippine J .  Sei. 77. 25— 37. Mai 1947. Manila, Bureau of Animal Ind.) G e r b e r . 4649 

M. Maire, Therapeutische Prüfung von N ivaquine (3038 B . P .) bei Lam bliasis inte
stinalis. 16 Patienten mit Lam bliasis intestinalis. 12  davon wurden vorher ohne E r
folg mit Arsemetine, Quinacrine u. a. behandelt. Die Kranken erhielten täglich 3 Dra
gees Nivaquine  (I) zu 0,1 g vor den Mahlzeiten. Vollständige Heilung bei 14  Patienten, 
1 Patient wurde zwar frei von den Parasiten, litt aber weiter an Diarrhoe, bei einem 
weiteren Patienten besserten sich die klin. Symptome, er wurde aber nicht parasitenfrei. 
Vf. hebt bes. die gute Verträglichkeit von I hervor. (Arch. Maladies Appareil digestif 
Maladies Nutrit. 36. 179— 81. März/April 1947.) B a r z . 4649

M. O. Nolan, Elizabeth Rogers Mann und Helen M. Churchill, D er protektive Wert von 
chemisch imprägnierter K leidung gegen das Durchdringen von Schistosomencercarien. 
In einer ausführlichen Unters, wurden 75 Chemikalien untersucht hinsichtlich ihrer 
Wrkg., bei Imprägnierung von Kleidung das Durchdringen von Schistosomencercarien 
(S. c.) zu verhindern. Die betreffenden Substanzen wurden in Acetonlsg. oder in Seifen
emulsionen in einer Konz, von 4 ml bzw. g je Quadratfuß Stoff aufgetragen u. nach dem 
Trocknen wiederholt je 3 Std. lang der Ein w. von fließendem W. ausgesetzt. Die Durch
lässigkeit der Stoffproben wurde in vitro u. an Mäusen mit S. c.-Suspensionen geprüft. 
In vitro unwirksam waren: Benzophenon; 2.2-B is-(p-chlorphenyl)-l.l-dichloräthan; D D T ; 
Cyclohexylbenzoat; Butgers 612; U. S . T . O. Pinacol 264; Gemisch aus 4 5 %  Diäthylen- 
glykolmonobutylätheracetat, 20 %  Diäthylenglykolmonoäthyläther, 2 8 %  A .,  7 %  Maisöl; 
Butylacetat; N .N -D iäthylacetam id; N -n-B utylacetam id; N .N -D i-n-bu tyllauram id; N- 
Äthylacetam id. Wirksam nur vor der Auswaschung waren: Dekahydro-2-naphthol; 
2 .4 .7 .9-Tetram ethyldecin-(5)-diol-(4.7); 2-Naphthyläthyläther; B ritish  compound 666/193; 
N -n-B utylphthalim id; 2-(x-Äthylphenyl)-äthanol; 2-Chloräthyl-p-chlorbenzoat; Indalon; 
Dim ethylphthalat (I); 2-Phenylcyclohexanol; Butgers 541; 1 .1 '-Diphenyldiäthyläther;
2-Chlor-2‘-(2-toloxy)-diäthyläther; 2-Bromäthyl-p-chlorbenzoat; N -n -B utylpropionanilid ;
1 -Chlor-n-propylbenzoat; p-Dichlorphenol; 5 %  Dim ethylphthalat + 2 %  G. I.-Seife in W. 
(II); Isooctyloxybenzyldim ethylamm oniumparaffinat; Diäthylenglykolmonobutylätherace- 
tat; M annitanm onolaurat; N .N -D i-n-butylacetam id; M onobutylam inoleat. Nach 3 Std. 
Spülen noch wirksam waren: D iphenylam in; 2-Cyclohexylcyclohexanol; Methyl-(3.4-me- 
thylisopropyl)-phenoxyacetat; p-M ethallyloxybenzaldehyd; 2-Chlorallyl-2'-(x-toloxy)-äthyl- 
älher; n-B utyl-dl-m alat; 1 .1 -D iphenyläth in ; Tetramethylthiurammonosülfid. Nach 6 Std. 
Spülen noch wirksam waren: Phenylbenzoat; D i-(2-phenyläthyl)-äther; 1-Äthinylcyclo- 
hexylbenzoat; Äthyl-2-benzoylacrylat; Pinacol 1029; N -n -B utyllauram id; 5 %  Benzyl
benzoat u. 2 %  G. I.-Seife in W. (III). Nach 9 Std. Spülen waren noch wirksam: 1-Nitro- 
naphthalin; 2.4-Dinitrobrombenzol; D iallylphthalat; N-(4-Chlorphenoxyäthyl)-cyclohexyl- 
am in  (IV ); 2 %  G. I.-Seife in Wasser. Nach 12  u. mehr Std. Spülen waren noch wirksam: 
2.3.4.6-Tetrachlorphenol; Hexachlorphenol; Dinitro-o-sek.-butylphenol; 1-Methylbenzyl- 
benzoat (V); 3.5-Dimethylphenylbenzoat (VI); Benzylbenzoat (VII); Tribrom-2-naphthol
(VIII); Dibutylphthalat (IX); 5 %  D ibutylphthalat u. 2 %  G. I.-Seife in W. (X); 1 g Tri- 
brom-2-naphthol u. 1 ml D ioctyl-Na-sülfosuccinat in 10% ig. wss. L sg .; 0,5 g Tribrom-2- 
naphthol u. 0,5 ml N-(4-Chlorphenoxyäthyl)-cyclohexylamin; 5 %  Dibutylphthalat; 1 %  
Tribrom-2-naphthol u. 2 %  G. I.-Seife in W .; 3 5 %  Benzylbenzoat, 5 5 %  Dibutylphthalat 
u. 10 %  Tween 80, davon Lsg. 1 : 1 7  in W .; dasselbe, Lsg. 1 : 1 0  in W .; N .N -D iäthyllau- 
ram id  (XI); Tetraäthylthiuram m onosülfid  (XII); 4 5 %  Benzylbenzoat, 4 5 %  Dibutylphtha
lat u. 10 %  Tween 80, Lsg. 1 : 1 7  in W. (XIII). I— X III sowie p-Thiocyanodi-n-propylani- 
lin ; 4 ,5 %  Benzylbenzoat u. 0 ,5%  Tween 80  in W .; 5 %  Dibutylphthalat u. 0 ,9%  Tween 80  
in W .; 5 %  2-Phenylcyclohexanol u. 2 %  G. I.-Seife in W .; 5 %  N .N -D iäthyllauram id  u. 
0,9%  Tween 80  in W. wurden im Tiervers. mit, Cercarien von Schistosoma mansoni u.
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von Sch. japonicum u. an 2 verschied. Stoffarten geprüft. Die Ergebnisse sind in Tabel
len wiedergegeben. Am wirksamsten war XI, das noch nach 144 Std. Spülen S. c.-Durch- 
tritt verhinderte. IX war noch nach 96 Std. Spülen wirksam. (Nat. Inst. Health, Bull. 
Nr. 189. 180— 98. 1947. Washington, D. C., Nat. Inst, of Health, Div. of Trop. Dis.)

K b t js e n . 4649
Myrna F. Jones und Mirriel S. Hummel, E influß des Chlors und des Chloramins auf 

Schistosomen-Eier und -M iracidien. Aus Verss. der Vff. über den Einfl. der Chlor- oder 
der Chloraminbehandlung auf Schistosomen-Eier u. -Miracidien (M) ergibt sich, daß 
ausgebrütete M von Schistosomum japonicum (SJ) innerhalb von 30 Min. durch Cl2 
bei Cl2-Resten von 0,2 bis 0,4 mg/Liter abgetötet werden, ebenso durch entsprechende 
Chloraminbehandlung. Die M von Schistosomum mansoni werden ebenfalls nach 
30 Min.-Behandlung mit Cl2 bei Gesamtchlorresten von 0,2 bis 0,6 mg/Liter u. freiem 
Cl2-Rest von weniger als 0,1 mg/Liter abgetötet. Die Eier der S J  sind gegenüber der 
Chlorung resistenter u. werden erst bei Gesamtchlorresten von 3,9 bis 1 1  mg/Liter 
nach 30 Min. abgetötet. Einige überlebten sogar eine zweistündige Behandlung mit 
Cl2 oder Chloramin in Konzz. von 1,52 bzw. 1,65 mg/Liter u. 30 Min. bei Rest-Gehh. 
von 0,75 bzw. 1 ,1  mg/Liter, während in einem anderen Vers. bei 1,9 mg/Liter Chloramin 
u. einem Rest-Geh. von 0,5 mg/Liter nach 2 Std. keine lebenden Eier nachweisbar 
waren. Bei Behandlung mit Cl2 waren die entsprechenden Daten etwa 2 mg/Liter u. 
Rest-Geh. nach 2 Std. von 0,7 bis 1,4 mg/Liter. (Nat. Inst. Health Bull. Nr. 189. 
173— 79. 1947.) N i e m i t z . 4649

G. F. Otto und T. H. Maren, W irksamkeit substituierter Phenylarsinoxyde gegen 
Filarien. Da die bisher verwendeten Antimonverbb. zur Bekämpfung bei Litomosoides 
carinii bzw. Dirofilaria immitis nicht befriedigten, wurden substituierte Phenylarsin
oxyde (II) geprüft, nachdem M apharsen  (III) in vitro beträchtliche Wrkg. gezeigt hatte. 
Bes. wird die gute Wrkg. von p-[Bis-(carboxymethylmercapto)-arsino\-benzamid  ( =  Tro
pical Disease Center No. 970) (I) hervorgehoben. II waren in vitro gegen die Mikro- 
t'ilarien von D. immitis 10— 300mal wirksamer als die wirksamsten Sb-Präparate. 
Sechs andere II zeigten an Baumwollratten Wirksamkeit, darunter bes. vier Amide. 
p-Arsenosobenzamid (OAs-C6H5-CO N H 2) tötete alle ausgewachsenen Würmer mit 
0,45 mg As/kg u. red. den Mikrofilarienblutspiegel um 50— 80%. Wegen seiner geringen 
Löslichkeit wurde das O-Atom durch lösl.-machende organ. Reste wie zwei Thiogly- 
kolsäurereste unter Bldg. von I ersetzt. I tötet in vivo mit 0,23 mg As/kg ausgewachsene 
Würmer, aber nicht die Mikrofilarien. E s hat dieselbe Giftigkeit wie III für Labora
toriumstiere, enthielt 20 %  As u. ist als Pulver u. in 2% ig. Lsg. beständig. Tabelle über 
Vers.-Ergebnisseim Original. (Science [New York] 106. 105— 07. 1/8. 1947. Baltimore, 
Md., Johns Hopkins Univ., School of Hygiene and Public Health.) O ffe. 4649

Radamee Orlandi und Fernando E. Armstrong, Natrium fluorid als ein ascaricides 
Mittel für im  Freien aufgewachsene Schweine. Vff. konnten zeigen, daß die Zulage von 
1%  N aF  jede 3. Woche zum Futter von Schweinen eine gute ascaricide Wrkg. ausübt. 
Diese wurde bei Applikationen von 0 ,2  g/pd. Körpergew. Phenothiazin nicht erreicht. 
(J. Agrie. Univ. Puerto Rico 3 1 .  190— 202. April 1947. Rio Piedras, Univ. of Puerto 
Rico, Agrie. Exp. Stat.) K e u s e n . 4649

H. Storck und F. O. Gundersen, Therapeutische Versuche m it neuen desinfizierenden  
Salben (T yp u s Öl-in-W asser-Emulsion) in  der Dermatologie. Hinweis auf die gute u. 
rasche Abgabe von wasserlösl. desinfizierenden Medikamenten wie Penicillin, Desogen, 
Merfen, Invertseife  (Ciba) u. Invert-Hg  an die Haut aus Öl-in-W.-Emulsionssalben. Die 
desinfizierende Wrkg. läßt sich in vitro u. vivo verfolgen. Klin. Bewährung bei Pyoder
mien u. staphylogenen Ekzemen. (Dermatológica [Basel] 94. 355-—67. 1947. Zürich, 
Univ., Dermatol. Klinik.) D o s s m a n n . 4661

Akira Sato, Harnstoff als natürliches Antisepticum . Harnstoff als Endprodukt des 
Proteinstoffwechsels, teleologisch behandelt. Da Umschläge mit 10% ig. Harnstofflsg. bei 
Rhagaden der Brustwarzen sehr gut wirkten, wird sein Vork. in AnAKAWA-positiver 
u. -negativer Muttermilch (S u g ih a s a , Tohoku J .  exp. Med. 33. [1938.] 545) als zweckbe
dingt betrachtet. (Tohoku J .  exp. Med. 49. 18. 17/10. 1947. Sendai, Tohoku Univ., 
Fac. of Med., Dep. of Pediatrics. [Orig.: engl.]) F k ü h w a l d . 4661

J. Klosa, Eine neue chemotherapeutische Substanz aus dem Reich der Symbiosen. 
Vorläufige Mitteilung. Bericht über ein neues Pilzpräp. Evosin  (I), zur Abteilung der 
Eumycetes u. zur Familie der Usneaceae gehörig. Aus 0,5 g l u .  200 g Ceresin wurde 
eine Salbe hergestellt, mit der hervorragende Ergebnisse bei prim, bakteriellen oder sek. 
Hautaffektionen erzielt werden konnten. (Dermatol. Wschr. 1 19 . 594— 96. 1947. 
Udersleben/Kyffh., Org.-Chem. Labor.) D o s s m a n n . 4661

K. Sigg, Behandlung der Fußmykose und mykotischer Ekzeme m it Sterosan. An Stelle 
einer Behandlung mit Jod, Anthrarobintinktur, KM n04, Chrysarobin u. aufweichenden
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Salicylkombinationen bei Fußmykose u. mykot. Ekzemen wird Sterosan  (J. R. G e i g y  
A.G ., Basel; I) empfohlen. I steht als Salbe u. Paste zur Verfügung u. ist deshalb bes. 
günstig für die ambulante Praxis. Die Paste hatte guten Erfolg bei chron., bes. inter- 
triginösen Ekzemen, ebenso bei Ulcus cruris u. Furunkulose. (Schweiz, med. Wschr. 77. 
123— 25. 18 /1 .19 4 7 . Binningen.) R. K ö n i g . 4661

René Gonin, Neues Reinigungs- und Entfettungsm ittel, seine Anwendungen in  der 
Dermatologie. An Patienten mit Ekzem, Seborrhoe, Acne u. Scabies wurde ein neues 
entfettendes Hautreinigungsmittel,,Sandopane“  (I; Sandoz) erprobt. I war gut verträg
lich u. reizlos bei guter reinigender u. entfettender Wirkung. (Dermatológica [Basel] 94. 
38— 44. 1947. Lausanne.) D o s s m a n n . 4661

Robert Clément, Hamm, J. Gerbeaux, C. Koupernik und P. Mathey, Krätzebehand
lung des Säuglings m it einer D D T-L ösung. E s  wird eine 6% ig. Lsg. von D D T in einem 
organ. Lösungsm. (Benzochloryl-MouNEYRAT) mit hoher Viscosität u. starkem Haft
vermögen angewendet. Die Zubereitung ist eine klare, geruchlose, unbrennbare Fl. ohne 
Nebenwirkungen. Nach einem Seifenbad wird 2mal (15  Min. Zwischenraum) die ge
samte Hautoberfläche mit Ausnahme des Gesichtes bepinselt. 24 Std. nach der letzten 
Pinselung wird gebadet; Kleidung u. Bettwäsche werden nach den klass. Methoden 
desinfiziert. Wegen der Einfachheit seiner Anwendung u. der guten Erfolge wird das 
Mittel empfohlen. (Arch. franc. Pédiatrie 4. 505— 06. 1947.) P a t z s c h . 4665

P. Boymond und W. Jadassohn, Über Chrysarobin. Chrysarobin  verschied. Herkunft 
entfaltete beim Patienten unterschiedliche Wrkg., obwohl es der Schweizer Pharma
kopoe entsprach u. in gleicher Weise in Salben eingearbeitet worden war. (Dermatoló
gica [Basel] 94. 228— 30. 1947. Genève, Univ., Clinique Dermatol.)

K u n z m a n n . 4665
P. D. Jewdokimow, D ie  Anw endung von Prontosil und A drenalin  bei Rheumatismus 

der Pferde. Prontosil (I) +  A drenalin  zeigen einen zufriedenstellenden Effekt bei der 
Therapie von akutem Gelenk- u. Muskelrheumatismus; auch bei dauernder Anwendung 
hat I keine schädlichen sek. Nebenwirkungen —  M e th o d ik : 400 ml l% ig . I-Lsg. in 
10% ig. Glucoselsg. werden intravenös injiziert, nach 8 Std. wird eine 2. Injektion von 
250 ml vorgenommen. Diese I-K ur wird auch nach Verschwinden der klin. Krankheits
symptome mehrere Tage fortgesetzt, um Recidiven vorzubeugen. Zwischen der 1. u. 
2 . 1-Injektion werden 10 ml Sol. A drenalin i hydrochlorici 1 :10 0 0  in 100 ml isoton. NaCl- 
Lsg. injiziert, anschließend werden die Pferde zugedeckt u. in warmen, hellen Ställen 
untergebracht. Parallel zur allg. soll 3— 4 Tage lang eine lokale Therapie durchgeführt 
werden u. zwar empfiehlt Vf. bei Gelenkrheumatismus Kompressen mit 5% ig. Ichthyol- 
lsg. in 70% ig. A. u. bei Muskelrheumatismus leichtes Einreiben mit Senfspiritus. (Be- 
TepiiHapHH [Tierheilkunde] 24. Nr. 3. 34— 35. März 1947. Leningrad, Veterinärmed. 
Inst.) H. v. P e t o l d . 4670

Rudolf Birkhäuser, Behandlung der H erpes sim plex-Erkrankung der Hornhaut mit 
Gynergen und Dihydroergotamin (D H E  45). Gynergen (I) u. Dihydroergotam in (D H E  45) 
(II) erweisen sich zur Behandlung von Herpes simplex als erfolgreich. I oder II wird 
täglich zweimal (je 1 Ampulle ä 1 mg =  1 cm3 verd. mit physiolog. NaCl-Lsg. 1 :5 )  zur 
Spülung verwendet. Bei Frauen ist während der Menses II vorzuziehen. (Schweiz, 
med. Wschr. 77 . 102— 03. 1 1 / 1 .  1947. Basel.) K u n z m a n n . 4670

Hans Feriz, Injektionsbehandlung von Varizen. Vergleichende Versuche m it dem 
F ettsäu repräpara t,, Varidiol“ . Berücksichtigt man die allg. Toxizität, dann können die 
modernen Fettsäurepräpp. Kainon u. Varidiol nach den hyperton. Zucker- u. Kochsalz- 
lsgg. (60%ig. Calorose) als die unschädlichsten Mittel zur Verödung von Krampfadern 
angesehen werden. (Schweiz, med. Wschr. 77 . 359— 64. 22/3. 1947. Amsterdam.)

D o s s m a n n . 4670
Léon Binet und Georges Wellers, Entgiftungsvermögen des Glutathions. Übersicht über 

die Anwendung von Glutathion bei verschiedenartigen Intoxitationen. —  42 Literatur
zitate. (Schweiz, med. Wschr. 77 . 8— 1 1 .  1 1 / 1 .  1947. Paris, Fac. de Med., Labor, de 
Physiol.) _ K u n z m a n n . 4675

J. Bougomont und D. Brunei, Über die intravenöse Novocainanwendung bei den 
Toxikosen (nach 200 Beobachtungen). Nach Novocain  (I) verschwindet die Erstarrung 
oder das Koma u. der allg. Gesundheitszustand bessert sich. Diese Wrkg. hält aber 
nur kurz an, so daß I täglich 3- oder 4mal injiziert werden muß (2 cm3). Von 17 5  Fällen 
starben 98 u. 75 wurden geheilt. Um die Nachteile wiederholter Injektionen in den 
Sinus zu vermeiden, werden 10 cm3 I zu dem zu infundierenden Serum gemischt. Von 
19  so behandelten Fällen wurden 15  geheilt, 4  starben. (Arch. franc. Pédiatrie 4. 521. 
1947.) P a t z s c h . 4675

Irene Rosenfeld und O. A. Beath, D er E in fluß  verschiedener Substanzen auf die 
chronische Selenvergiftung. Ascorbinsäure schützt nicht gegen Ascites durch chron.
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Se-Vergiftung. K J  erhöht die Toxizität von Selenit u. Selenat. Dagegen schützt die 
perorale Gabe von Runkelrübenpektin  gegen durch chron. Se-Vergiftung hervorgerufenen 
Ascites. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 9 1. 218— 23. Nov. 1947. Laramie, Wyo., Univ.)

W a l t e r  S i m o n . 4675
Madelaine R. Brown und Jane L. Hastings, D ie Bedeutung von Arsen in  der E nt

wicklung der Alkohol-Polyneuritis. Im Harn von 14  Patienten mit Alkohol-Polyneuritis 
wurden signifikante As-Mengen, bei n. Personen dagegen nur Spuren gefunden. Es 
wird vermutet, daß A. die Ablagerung von As beeinflußt, wodurch As in nach
teiliger Weise in den Stoffwechsel eingreifen kann. (Science [New York] 105. 256. 7/3. 
1947. Boston, Mass.) K r u s e n . 4675

John F. Thomson, Joseph Savit und Eugene Goldwasser, Prüfung von 2.3-Dimer- 
captopropanol und verwandter Dithiole auf ihre Fähigkeit zur Entgiftung von Lew isit auf 
der menschlichen H aut. Vff. befeuchten Hautflächen (1,23 u. 1,69 mm2) mit 0,05 bis 
0,1 mg L ew isit (I) u. behandeln sie 40 Min. nach der I-Applikation mit 0,4 bis 1 ,6  mol. 
Lsgg. verschied. Dithiole  (II) in Propylenglycol u. zum Vgl. mit 2.3-Dimercaptopropanol 
( =  B A L , III) bzw. in W. lösl. III-D erivv., u. zwar: III-Diäthanolaminomethylthioäther 
(lila ), -N-o-Carboxyphenyl-N-methylaminomethylthioäther, N a-Salz (Illb ), -N-Carb- 
oxymethylaminomethylthioäther, N a-Salz  (I lle ) , -N-Carboxymethyl-N-methylaminome- 
thylthioäther, N a-Salz  (IHd), -N-phenyl-N-sulfomethylaminomethylthioäther, N a-Salz, 
(Ille), -N-methyl-N-glucitylaminomethylthioäther (U lf), -2-Carboxypentamethylenamino- 
methylthioäther, N a-Salz  (Illg), -N-Carboxymethyl-N-2-oxyäthylaminomethylthioäther, 
Na-Salz (IHh), -N-Carboxymethyl-N-acetylaminomethylthioäther, N a-Salz  (IH i), -N- 
Carboxymethyl-N-benzoylaminomethylthioäXher, N a-Salz  (U lk) u. -Acetamidomethylthio- 
äther (III1). Ferner werden folgende II geprüft: N -[2.3-D im ercaptopropyl\-anilinhydro- 
chlorid (Ila), 2.3-Dim ercaptopropyläther (Ilb), 1.3-Dimercapto-2-propanol (Ile), 1.6-He- 
xandithiol (Ild), 1.3-Propandith iol (Ile), Diäthanolaminomethylthioäther von I le , D i- 
thiooxamid (Ilf), 2.3-Dim ercaptopropionsäure (Hg), 2.3-Dimercaptomethylpropionat (Ilh)
2.3-D im ercaptopropylam in  (III), 1.2-Dimercaptobenzol (Ilk), 2.3-Dimercaptopropylchlo- 
rid  (III), Phenyläthandithiol (Ilm ), 3.4-Dim ercaptotetrahydrothiophen-l-dioxyd  (Iln),
2.3-Dimercaptopropylharnstoff (Ilo), 2.3-Dim ercaptopropylurethan  (IIp), 2.3-D im er- 
captopropylmethyläther (Ilq), 2 .3-D im ercaptopropylacetat, -propionat, -butyrat, -Isopro
pyläther (Ilr), 2.5-Dimercaptothiodiazol (IIs) u. 3.4-D im ercapto-l-butanol (Ilt). E s wird 
festgestellt, daß die blasenbildende Wrkg. von I am besten durch Behandlung mit III 
verhütet werden kann. Die Heilwrkg. von III, den III-Derivv. u. den II hängt weit
gehend von der verwendeten Menge I, dem Zeitraum zwischen dem Kontakt mit I u. 
der einsetzenden Behandlung, der Temp. u. Feuchtigkeit der Umgebung u. den II bzw. 
III-Konzz. in der Haut ab. E s wird gefunden, daß von den in W. lösl. III-D eriw . l i la  die 
größte Wrkg. besitzt, während IIIc, I l ld  u. I I I1 weniger stark als III wirksam sind. Von 
den II zeigen nur Ila , II i, I lg  u. Ilr  eine dem III ähnliche starke Heilwrkg. gegen I-Ein- 
fluß. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 1— 13. Jan. 1947. Chicago, Univ., Dep. of 
Anatomy and Toxicity Labor.) F a h r n l a e n d e r . 4675

Helen M. Tepperman, Die W irkung der B A L - und BAL-Glucosid-Therapie auf die 
Ausscheidung injizierten Cadm iums und auf dessen Verteilung im  Gewebe. B A L  (2.3-Di- 
mercaptopropanol, I) u. BAL-Glucosid  (II) steigerten bei Kaninchen, die intravenös 
CdCl2 erhalten hatten, beträchtlich die Cd-Ausscheidung. I-behandelte Tiere schieden 
im Urin u. Faeces mehr Cd aus als nichtbehandelte, die mit der gleichen CdCl2-Menge 
vergiftet worden waren, während bei II-behandelten Kaninchen die vermehrte Cd-Aus
scheidung fast vollständig im Urin erfolgte. Bei beiden Gruppen fand die erhöhte Cd- 
Eliminierung nahezu gänzlich innerhalb der ersten 24 Std. nach der Cd-Injektion statt. 
Die Cd-Ausscheidung in den Faeces I-behandelter Tiere lag während 5 Tage höher als 
bei unbehandelten. I-Tiere wiesen in der Niere eine erhebliche Zunahme der Cd-Konz, 
auf, während die Cd-Konzz. der Nieren II-behandelter u. nichtbehandelter, mit CdCl2 
vergifteter Tiere keinen wesentlichen Unterschied zeigten. Die Cd-Konz, in Dünndarm 
u. Leber war bei Cd- vergifteten Tieren, die I oder II erhalten hatten, kleiner als bei nicht 
behandelten. Die Ausscheidung u. Verteilung des Cd nach Injektion des lösl. Cd-I- 
Komplexes, C d [B A L \,  unterschieden sich nur wenig von den bei CdCl2-vergifteten 
Kaninchen beobachteten. Nach Injektion des entsprechenden Cd-II-Komplexes, Cd- 
[BAL-Glucosid\2, wurden während der ersten 24 Std. relativ große Cd-Mengen im Urin 
ausgeschieden. (J. Pharmacol. exp. Therapeut. 89. 343— 49. April 1947. Edgewood 
Arsenal, Md., Chem. Warfare Center, Med. Div. Labor., Pharmacol. Sect.)

K . M a i e r . 4675
K.-H. Elsaesser, Hirnnervenlähmungen bei Orthotrikresylphosphat-Vergiftung. (Vgl. 

C. 1949. I. 709.) Vf. beschreibt bei 3 Patienten das Krankheitsbild der Trikresylphos-
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phatvergiftung, die durch den Genuß von mittels Trichloräthylen  (I) entöltem Mohn 
ausgelöst wurde, der in einer Igeliteinkaufstasche befördert worden war. Durch Einw. 
des in dem Mohn enthaltenen I wurde Trikresylphosphat aus dem Igelit herausgelöst, 
wodurch der Mohn die Giftigkeit erlangte. Die Schwere des Krankheitsverlaufs zeigt 
deutliche Abhängigkeit von der aufgenommenen Giftmenge. (Z. ges. inn. Med. 
Grenzgebiete 2. 749— 54. Dez. 1947. Wernigerode/Harz, Inst. f. med. Forsch, u. 
Psychiatr. u. Nervenklinik d. Univ. Halle a. d. S.) F ä h e n l a e n d e r . 4675

Oie Hammer und Endel Karmo, Untersuchungen über die Giftwirkung chemischer 
Pflanzenschutzmittel auf die Honigbiene. Einleitend berichten Vff. über die von ihnen 
krit. untersuchten Schadensfälle, die erkennen lassen, daß die schwersten Schäden bei 
staubförmig angewandten Pflanzenschutzmitteln auftreten: geringere Schäden werden 
von versprühten Mitteln hervorgerufen, u. diese erst nach Einführung Ca-Arsenathaltigei 
Präpp. an Stelle der bisher verwandten Pb-Arsenat-Präpp.; Zn-Arsenat giftiger als 
Ca-Arsenat. Staubmittel werden infolge Pollenbegiftung von der Biene unfreiwillig mit 
aufgenommen, da Jungbienen u. Larven bevorzugt betroffen werden, seltener Feld
bienen. Kryolithstaub ist ohne Nachteil, dagegen traten bei mit 30% -Ca Arsenat +  42%  
Kryolith bestäubten blühenden Feldern erhebliche Schäden auf. Ebenso bei 2.4-Dinitro-
o-kresol-Präpp. (Hedolit-O). Zwei DDT-Staubschäden konnten einwandfrei auf Zn- 
Arsenatzusatz zurückgeführt werden, da D D T ohne Zusatz bei Bunkelrübenbestäubung 
ohne Schäden blieb. —  Weiterhin untersuchten Vff. in großangelegten Verss. (bis 1500 
Versuchstiere für 1  Gift) die Wrkg. der verschied. Giftstoffe. Nach ausführlicher Schil
derung der Methodik (1. Aufbringen von 10 mm3 Zuckerwasser 50% ig. +  Gift auf 
Zunge, 2. Eintauchen in Sprühlsg. u. 3. in Puderglocken mit 400 cm2 Fläche; gleichartig 
(ohne Gift) behandelte Kontrolltiere; %  tote Tiere nach X Tagen) folgen die Versuchs
ergebnisse; aus zahlreichen Tabellen u. Kurven ist abzuleiten, daß Ca-Arsenat gegen
über anderen As-Verbb. bes. giftig in hohen Konzz. wirkt. —  80 %  Kryolith +  20%  
Spritzmittel ( =  Kryocid) zeigt rasche Wrkg. bei hohen, langsame bei geringer Konzen
tration. —  Cu-haltige Mittel s. Original. —  2.4-Dinitro-o-kresol (Hedolit-O) hat schnelle 
W rkg.; wird (bei niedrigen Konzz.) die Krise überwunden, treten keine weiteren Folgen 
im Gegensatz zu As-haltigen Mitteln mit akkumultativer Wrkg. auf —  DDT-5%ig. 
(Idosekt) zeigt als Freßgift selbst bis 4 %  keine Schäden, als Staub leichte Schäden bei 
höherer Dosierung; bei Anflug von mit Idosekt bestäubten Apfelbäumen ergaben sich 
keine klaren Schäden. Während Idosekt-Spritzlsgg. ( 1 :5 0  u. 1 :7 5 )  beim Eintauchvers. 
(15  Sek.) keine bes. Giftwrkg. zeigten, wirkt A.-Zusatz selbst in kleinster Menge absol. 
tödlich (100%  an 1 Tag), erst bei verd. Lsgg. 1 :20 0  war keine Gefahr mehr. —  DDT 
(85%ig.) in Zuckerwasser giftig bei 1 :5 0 , bei 1 :10 0  prakt. nicht, A.-Zusatz, zwecks 
besserer Löslichkeit, erhöhte bis 1 :2 5 0  Verdünnung die Giftwrkg. erheblich. Mit A. 
( 1 :2 5 0  verd.) behandelte Spritzlsgg. (6,5— 9,3 g/m2) ergaben 50 %  Sterblichkeit, wäh
rend die 7— 8fache Menge, mit A. (1:500) behandelt, keine Schäden hervorrief. An
scheinend ist das Haarkleid der beste Schutz gegen D D T; es war charakterist. (ein 
Vers.), daß nur ältere Bienen, die ihr Haarkleid an der Oberseite der Brust verloren 
hatten, eingingen. Bei Tauchverss. (85% ig. D D T u. Spur A.) lag die Sterblichkeits
grenze wenig unter 1:250 0  (30— 40%). Bei DDT-Begiftung geben Vff. eine ausführliche 
Schilderung der Vergiftungserscheinungen (erhöhte Reizbarkeit, Stechlust usw.), die 
bei 20° stärker als bei 30° (Brutschrank) sind, in Übereinstimmung mit Verss. von 
S t a p e l  (mündliche Mitt.) an Meligethes (Familie der Glanzkäfer; der Rf.) mit 5 %  DDT 
bei 1 1 °  u. 28°. D D T ist bei 200 g/ha kaum gefährlich, wenn nicht blühende Pflanzen 
bespritzt oder bestäubt werden. As-haltige Präpp. sind 400mal giftiger als nur DDT- 
haltige. —  Hexachlorcyclohexan („666“ ) u. Gamma-Präpp. sind sehr giftig als Freß-, 
Berührungs- u. Respirationsgifte. —  Germisan (Saatgutbeize), das 3 %  Hg enthielt, 
erwies sich bei 1— 4 %  als giftig, ist aber bei der prakt. angewandten Konz, von 0 ,1%  
ungefährlich. Bei FeSO4-20%ig. (Unkrautvertilgung) liegt die Giftschwelle bei 1:250, 
Schäden sind erst nach 10 Tagen feststellbar, wohl unschädlich. —  Ca-Cyanamid (Kalk
stickstoff) (als Unkrautmittel) ist bei kleinen Dosen bis 10 %  erträglich; mit 1 : 1 0  bis 
1:80 0  behandelte Tiere einschließlich Kontrolltiere zeigten den 1 . Todesfall gleichmäßig 
über alle Konzz. verteilt erst nach 12 Tagen; von Züchtern behauptete Giftigkeit dürfte 
auf verhältnismäßig große eingesammelte Mengen zurückzuführen sein. —  MnS04 (wie 
Kalkstickstoff angewandt) bei 2— 10 %  giftig, daher wohl auch in der Praxis schädlich. 
—  K-Salz der 2.4-Dichlorphenoxyessigsäure (neues Wirkstoffmittel zur Bekämpfung 
zweikeimblättriger Kräuter) ist bis 1 :2 5 0  giftig; 1 :50 0  u. 1 :1000 unschädlich. In der 
Praxis wird 1:10 0 0  angewandt, also gefahrlos. —  Die Arbeit schließt mit Berechnung 
der mittleren letalen Dosis auf Grund der mit 9,83 mm3 verfütterten Giftmenge unter 
Berücksichtigung der Sterblichkeitskurven, für As: 0,39— 0 ,15 y  im allg. übereinstim
mend mit H im m e r s  Angaben (1934, Verhdl. d. Ges. für ang. Entomologie), für Cu:
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2,5— 7 y  je nach Präp., Pe: 7,9— 19,7 y .  —  Schrifttumsangaben. (Tidsskr. Planteavl 
51 . 247— 309. 1947. Lyngby, Staatl. Bienenzuchtversuchsanst.) R a s s f e l d . 4675 

Sidney Kaye und Paul Reznikoff, E ine vergleichende Untersuchung des Bleigehaltes 
von Straßenschmutz in  N ew  York C ity  in  den Jahren 1924 und 1934. Um festzustellen, 
ob die Verwendung von Tetraäthylbenzin zu einer Anreicherung von Pb  im Straßen
schmutz führt, wurden in den Jahren 1924 u. 1934 an mehreren Straßenecken der Stadt 
New York Proben gesammelt u. auf ihren Pb-Geh. untersucht. 5 g wurden in einer 
Quarzschale verascht, das Pb mit heißer verd. HNOs extrahiert u. mit Dithizon be
stimmt. B i wurde zuvor mit Dithizon aus saurer Lsg. entfernt. Sn stört nicht, da es 
bei der Behandlung mit H N 0 3 in die vierwertige Form übergeht. Die Abwesenheit von 
TI wurde spektrograph. festgestellt. Die Prüfungen ergaben, daß der Pb-Geh. des 
Straßenschmutzes seit dem Zusatz von Pb-Tetraäthyl zum Bzn. um ca. 50 %  ange
stiegen ist. Jedoch wurden schon wesentliche Pb-Mengen festgestellt, bevor Pb-haltige 
Treibstoffe verwendet worden sind. Im Jahre 1924 wurde ein durchschnittlicher Pb- 
Geh. von 0 ,119  g in 100 g Schmutz gefunden; im Jahre 1934 betrug er 0,176 g. (J. ind. 
Hyg. Toxicol. 29. 178— 79. Mai 1947. New York, Bellevue Hosp., Pathol. Labor., 
u. Cornell Univ., Med. Coll., New York Hosp. and Med. Dep.) F o r c h e . 4680

M. D. Bridgland, D ie Verhinderung von Chemikalienvergiftungen in  der Industrie. 
Allg. Ausführungen. (Soc. ehem. Ind. Victoria [Proc.] 4 7 . Nr. 1. 838— 53. 1947.)

K r u s e n . 4681
Ernst Holstein, D ie Körperfarbstoffe bei Berufskrankheiten. Zusammenfassende 

Darst. über Hämoglobin u. dessen Umwandlungs- u. Abbauprodd., die infolge Einfl. 
von gewerblichen Giften entstehen. (Z. ges. inn. Med. Grenzgebiete 2 . 705— 10. 
Dez. 1947. Berlin, Univ., I. Med. Klinik.) F a h r n l a e n d e r . 4681

Gerhard Kahlau, Tödliche Pneumonie nach Qiasstaubinhalation durch Verarbeitung 
eines Kunststoffes aus Glaswolle. Der tödliche Verlauf einer abscedierenden, croupösen 
Pneumonie u. confluierten Bronchopneumonie wird unter Berücksichtigung des Sek
tionsbefundes darauf zurückgeführt, daß der Verstorbene in Ausübung seines Berufes 
an 23 8-stündigen Arbeitstagen Glasstaub einatmete, der beim Annageln von grobem 
Glaswollgewebe entstand. (Frankfurter Z. Pathol. 59. 143— 50. 1947. Frankfurt a./M., 
Univ., Senckenbergisches Patholog. Inst.) B r a u k m a n n . 4681

A. Policard und E. Pruvot, Untersuchungen über den Angriffsweg und die Auflösung 
von Alum inium partikeln durch pulmonäre Phagocyten. Ratten wurden künstlich dys- 
pnoisch gemacht u. dadurch gezwungen, pulverisiertes A l  einzuatmen. Es wurde 
AZ-Pulver, wie es zur Fabrikation metall. Farben benutzt wird, verwendet. Die Puder
teilchen sind mehr oder weniger unregelmäßige Plättchen von ziemlich konstanter 
Dicke (5— 8 p) u. verschied. Durchmessern (5— 25 p). Ein großer Teil des Metallstaubes 
wird von den Bronchien zurückgehalten, ein kleinerer Teil dringt bis zu den Alveolen 
u. wird von den alveolören Phagocyten phagocytiert. In diesen Zellen werden die 
AZ-Partikel langsam (in 8— 10 Wochen, je nach der Größe der Partikel) angegriffen u. 
zu monokristallinen Oktaedern ungefähr von der Häflte eines p  aufgelöst. Der Mecha
nismus der Auflösung durch das Protoplasma ist noch ungewiß. E s werden verschied. 
Faktoren angenommen: pn, Ionisation der Salze, bes. des NaCl, usw. (Bull. Histol. 
appl. Physiol. Pathol. 2 4 . 168— 73. Sept./Okt. 1947. Lyon-Saint-Étienne, Centre 
d’étude des pneumoconioses.) H o h e n a d e l . 4681

A. Policard, Experimentelle Untersuchungen über die schädlichen Wirkungen von 
metallischem Alum inium staub. Bericht über mehr als 100 Tierverss., bei denen Suspen
sionen von üblicher Aluminiumbronzefarbe u. bis auf eine Teilchengröße von 2— 6 p  
gepulvertem Al-(-Mg (3 :1)  bis zu 10 Monate lang ohne Nachteile intratracheal injiziert 
wurden. (Bull. Acad. nat. Méd. 131  ([3] 1 1 1 ). 543— 44. 1947.)

S c h m i d t - J o h a n s e n . 4681 
F. P. Simon, Albert M. Potts und R. W. Gérard, D ie Wirkung von Cadmium und 

Thiolen auf Gewebe und Enzyme. Cd ist als Gewerbegift bekannt. Verss. mit Organ
breien oder -schnitten zeigen, daß Cd mit dem Gewebseiweiß reagiert u. dessen Lös
lichkeit beeinträchtigt, wodurch es zu einer Minderung von Enzymaktivitäten kommt. 
Obwohl eine Bindung von Cd an SH-Gruppen festgestellt wurde, kann die Giftwrkg. 
hierdurch allein nicht erklärt werden. Tyraminoxydase, ein Thiolenzym, wird durch 
Cd kaum gehemmt. Thiole, vor allem 1.2-Dithioglycerin, können die hemmende Wrkg. 
des Cd auf die Enzyme z. T. kompensieren. Das am stärksten betroffene Enzym ist 
die Bernsteinsäuredehydrogenase, weniger die Cholinoxydase. A lkal. Phosphatase u. 
Cytochromoxydase scheinen durch Cd nicht gehemmt zu werden. (Arch. Biochemistry 12. 
283— 91. 1947. Chicago, Univ., Dep. of Physiol. and Biochem.) L o c h . 4681 

N. D. Rosenbaum, Dichloräthan als Industrie-Gift. Es werden verschied. Vergif
tungsfälle mit Dichloräthan (I) beschrieben. Bei einer direkten Einnahme von 40— 50 g
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I wurden schwere Entzündungen der inneren Organe beobachtet, die je nach der 
Einwirkungsdauer nach 1— 3 Tagen den Tod zur Folge hatten. Beim Auftreffen auf 
die Haut wurde eine schwere Dermatitis mit einer Nekrose der Epidermis festgestellt, 
deren Heilung sehr langwierig war. Beim Einatmen von 0,3— 0,5 mg/Liter I-Dämpfen 
wurden allg. Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle u. Brechreiz beobachtet; 
gleichzeitig trat eine leichte Temp.-Erhöhung bis 3 7 ,1— 37,5° ein. Bei Konzz. unter 
0,1 mg/Liter wurden keine spezif. Änderungen der inneren Organe festgestellt. Es  
wird vorgeschlagen, bei geringsten Vergiftungserscheinungen die Arbeiter sofort auf 
einen anderen Arbeitsplatz überzuführen. Ein  Auswechseln der gesunden Arbeiter ist 
nach je 4— 6 Monaten erforderlich. (THrnena n CaHinapuH [Hyg. u . Sanitätswes.] 12. 
Nr. 2. 17— 21. 1947. Akad. der med. Wiss. U d SSR , Inst. f. Arbeitshyg. u. Berufs
krankheiten.) T r o f i h o w . 4681

F. Pharmazie. Desinfektion.
C. Guidini und L. Sargenti, Com pressi acid i acetylosalicylici compositi P h. H . V. 

Zus.: Acid. acetylosalicyl. 0,5 (g), Codeinum phosphor. 0,02, Phenacetinum 0,5, 
Amylum Tritici 0,08. Der auf das Codeinphosphat zurückzuführenden Gelbfärbung 
wurde durch Verwendung der Codeinbase, dem Zerfall des Aspirins in Essig- u. Salicyl- 
säure durch Zusatz von Al-Hydroxyd vorgebeugt. Vorgeschlagene Vorschrift: Acid. 
acetylosalicyl. 0,50 (g), Codeinum 0,016, Phenacetinum 0,50, Aluminia hydrata 0,20, 
Acid. stearinicum 0,05, Amylum Tritici 0,08, Talcum purificatum 0,03, in summa 1,376. 
(Pharmac. Acta Helvetiae 2 2 . 612— 13. 31/10 . 1947.) C. O. L a u b s c h a t . 4766 

W. Hecht, Neuere Arbeiten über den E in fluß  von K lim a  und Boden auf die Gehalts- 
schwanlcungen bei Arzneipflanzen. (Vgl. C. 1 9 4 8 . E . 2172.) Übersicht mit 16  Literatur
angaben. (Scientia pharmac. 1 5 . 5 1 — 55. 3 1/ 12 . 1947.) B a r z . 4782

H. Spirig und P. Casparis, D ie derzeitige Qualität der Arzneidrogen. 3. Mitt. (2. vgl.
Pharmac. Acta Helvetiae 2 0 . [1945.] 333.) Einzelbericht über die Unters, von 17
verschied, in 232 Mustern vorliegenden offizinellen, vorzugsweise ausländ., größten
teils auch als Gewürze gebrauchten Drogen u. zusammenfassende Mitt. über diese u. 
frühere Prüfungen von insgesamt 22  verschied, offizinellen Drogen in 278 pulverisierten 
u. 24 unzerkleinerten Mustern der Jahre 1944 u. 1945 aus dem Schweizer Drogengroß
handel. 6 1 %  der Drogen waren pharmako-poekonform, 3 2 %  verfälscht, 5 %  minder
wertig, 6%  verunreinigt durch Sand u. Schmutz. (Pharmac. Acta Helvetiae 22. 
139— 46. 31/3. 1947. Bern, Univ., Pharmaz. Inst.) D a n n . 4782

Alba Raimondi, Über den Anthraglucosidgehalt verschiedener Rhamnusarten. Eine 
Best. des Anthraglucosid(I)-Geh. ergibt bei 2 Proben von Rhamnus alpina L . Werte 
von 4 ,1  u. 7 ,4% . Eine Zusammenstellung der Literaturangaben über den I-Geh. 
verschied, in Italien einheim. sowie exot. Rhamnusarten zeigt die höchsten Mindest- 
gehh. bei Rh. alpina u. der immergrünen Rh. Alatemus L ., die danach für die Ver
wendung als Drogen an Stelle von Rh. purshiana bes. in Frage kommen. Der I-Geh. 
ist in der Wurzelcortex höher als in der Cortex des Stammes u. im Lau b ; in der Wurzel- 
cortex hat er ein Maximum im Oktober, während er in den übrigen Teilen von 
Oktober bis Ju ni ansteigt. Es ist nicht sicher, ob die purgative Wrkg. der Rhamnus
droge allein auf ihren I-Geh. zurückzuführen ist; diese Frage wird unter Heranziehung 
anderer Purgativa näher diskutiert. (Fitoterapia [N. S.] 1 8 . 1— 4. Juli/Sept. 1947. 
Dott. Invem i e Beffa S. A.) R e i t z . 4782

Giuseppe Parisi, Der Wurmfarn. W irksam e P rin zip ien  und ihre Bestim m ung. Zu
sammenfassende Darst. der Inhaltsstoffe des Wurmfarns u. der ehem. u. biol. Methoden 
zur Best. ihrer Gehh. in der Droge. (Fitoterapia [N. S.] 1 8 . 1— 5. Okt.-Dez. 1947. 
Dott. Inverni & Deila Beffa S. A.) R e it z . 4782

Hans Guggisberg, D ie Bedeutung der Reinstoffe des M utterkorns. Geschichtlicher 
Überblick über die Entdeckung u. Konst.-Aufklärung der M utterkornalkaloide (Ergot
am in-Ergotoxingruppe; Ergobasingruppe) u. ihre klin. Anwendung. (Schweiz, med. 
Wschr. 7 7 . 98— 10 1. 1 1 / 1 .  1947. Bern, Univ., Frauenklinik.) P e u k e e t . 4782

N. K. Basu und P. C. Dandiya, Chemische Untersuchungen über Prem na Integrifolia  
L inn. Mitt. über Isolierung u. pharmakolog. Eigg. von 2 in Prem na Integrifolia L. 
(Prem na spinosa Roxb.), Verbenaceae gefundenen Alkaloiden: P rem nin  (I) u. Ganiarin
(II). Isolierung: 10 kg grob gepulverter Droge wurden mit heißem A. erschöpfend 
extrahiert, der Auszug von gebildetem Sediment (Mischung hochmolekularer, ungesätt. 
aromat. KW-Stoffe) abfiltriert, eingeengt u. das Konzentrat mehrfach mit total 5  Liter 
l% ig . warmer HCl-Lsg. ausgeschüttelt. Die Ausschüttlung wurde durch Waschen mit 
Chlf. entfärbt, mit N a2C 0 3 bzw. N aO H  alkalisiert u. mit Chlf. ausgeschüttelt. Dies 
gelang nur im vollständig. Die verbleibende wss., nach D r a g e n d o r f f  positive, Fl.
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(III) wurde neutralisiert u. auf II verarbeitet. I-Isolierung: Die Chlf.-Phase wurde 
über wasserfreiem Na2S 0 4 getrocknet, filtriert u. das Chlf. abdestilliert. Der 4,2 g 
schwere Rückstand wurde erneut in wenig Chlf. gelöst, die Lsg. fraktioniert, durch 
Zugabe von wenig Gasolin bzw. Ae. von harzigen Stoffen befreit, u. aus ihr das amorphe, 
gelbe, nicht krist. I isoliert. Darst. des I -Chlorids: Das in trockenem Ae. gelöste I wurde 
mit wenig HCl-A. als farbloses, krist. Hydrochlorid  gefällt u. aus absol. A . umkristalli
siert. P. 2 1 1 — 2 13°, Ausbeute 65 mg. Darst. der Base: I -Hydrochlorid wurde mit 
feuchtem A g ,0  verrieben, mit wenig W. innig vermengt u. aus dem bei 70° evaporierten
Filtrat die amorphe Base, F . 82°, isoliert. Weitere D e riw .: I -P ikrat, F . 98__ 101°
(Zers.); I -Chloroplatinat, Zers, bei 254— 256°. Elementaranalyse des Hydrochlorids 
(Semi-Mikro-Verbrennung): C 67,88, H 6,096, N  5 ,551, CI 14,41. Durch Division durch 
den N-Geh. resultiert die Bruttoformel CUH 1SN 0  mit einem errechneten Mol.-Gew. 
von 2 13 . Letzteres stimmt mit dem durch Veraschung des Pt-Deriv. aus dem Pt- 
Rückstand berechneten von 2 12  fakt. überein —  II-Isolierung: III wurde durch konz. 
Pb-Acetatlsg. von Gerbsäuren, das Filtrat durch Einleiten von H2S von überschüssigem 
Pb", das hiervon gewonnene Filtrat durch Einleiten von Luft von überschüssigem 
H2S befreit u. im Vakuum zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wurde mit absol.
A. extrahiert, der Auszug eingeengt u. mit einem Überschuß von Ae. ein Harz-Salz
gemisch ausgefällt. Letzteres wurde erneut mit A. u. Ae. behandelt u. die vereinigten 
Ae.-A.-Lsgg. zur Trockne eingedampft. E s resultierte ein braungelbes Produkt. Das 
Chloroplatinatderiv. zersetzt sich bei 239— 241°. Pharmakolog. Wrkg. des I : Im Frosch- 
vers. wirkte I gefäßverengend, die Herzkontraktion vermindernd u. pupillenerweiternd. 
(J. Amer. pharmac. Assoc., sei. Edit. 36. 389— 91. Dez. 1947.) C .O .L a u b s c h a t . 4782

N. M. Basu, G. K. Ray und N. K. De, Über den V itam in C- und Carotingehalt ver
schiedener Pflanzen und Blüten, die im  „ayurvedic System of medicine“  Verwendung 
finden. Die Unters, zahlreicher, in Indien medizin. verwendeter Pflanzen auf ihren 
Vitamin C- u. Carotingeh. ergab, daß diese Pflanzen entweder reich an beiden Stoffen 
sind oder doch mindestens einen beträchtlichen Carotingeh. aufweisen. (J. Indian 
ehem. Soc. 24. 358— 60. Sept. 1947. Calcutta, Previdency Coll., Physiol. Dep.)

N e z e l . 4 7 8 2
C. Rossi und R. Baldacei, Sedimentation und Granulometrie von Talkum . Vff. 

erläutern die Berechnung des mittleren Durchmessers von gemahlenem Talkum aus 
der Neigung der an den Anfangspunkt der Sedimentationskurve gelegten Tangente. 
Sie benutzen die Gleichungen d2 =  12h d 3 g A J (ds— d4)2 P c g u. A0 =  (D„ —  Dt)/t 
(h =  Schwimmerhöhe, r\ =  Zähigkeit des Lösungsm., d3; d; =  Dichten des Pulvers 
u. der Fl., P c =  Konz, in cm3, g =  Schwerebeschleunigung, D0 u. Dt =  Dichten der 
Suspension in den Zeiten 0 u. t), die auch dann brauchbar sind, wenn die B o l t z m a n n - 
Statistik nicht befolgt wird. Die Sedimentationskurven können in der beschriebenen 
Weise mit einer hydrostat. Waage oder bei geringeren Genauigkeitsanforderungen mit 
einem beliebigen Densimeter bestimmt werden. (Chim. et Ind. 5 8 . 223— 27. Sept. 
1947.) S c h m e is s . 4786

Bernard D. Davis, D ie Darstellung und Stabilität von fettsäurefreiem Polyoxyäthylen- 
sorbitanmonooleat (,,Tween“  80). Da geringe unveresterte Fettsäuremengen in dem 
Handelsprod. „Tw een“  80 für dessen bakteriol. Wrkg. schädlich sind, reinigt Vf. dieses, 
wobei er eine Ausbeute von 70 %  u. ein Ausbringen der verunreinigenden Fettsäure 
bis auf 90%  erzielt. Die Hydrolysegeschwindigkeit von „Tween“  80 in wss. Lsg. wird 
kurz beschrieben. In konz. Lsg. kann das gereinigte Prod. im Eisschrank während 
mehrerer Wochen unverändert aufbewahrt werden, ohne daß die Hydrolyse 1 %  über
steigt, in fester Form noch über längere Zeiträume. (Arch. Biochemistry 1 5 .  359— 64. 
Dez. 1947. New York, N. Y .,  Labor, of the Rockefeller Inst, for Med. Res.)

J ä g e r . 4 7 8 6
H. Collet und J. Ferrari-Chopard, Herstellung von cyanwasserstoffhaltigen destillierten  

Wässern. 1. Mitt. Kirschlorbeerwasser mußte während des Krieges in Algier durch 
ein Destillat aus Mispelkernen ersetzt werden, das nach der offizinellen Meth. nicht 
auf den vorgeschriebenen Geh. von 1 %  HCN zu bringen war. Die Möglichkeit der 
Anreicherung durch fraktionierte Dest. wurde untersucht u. gefunden, daß die Aus
gangskonz. des HCN nur geringen Einfl. auf das Ergebnis hat, welches in erster Linie 
von der Intensität der Heizung u. der Wirksamkeit der Rektifikationskolonne (RK) 
abhängt. Mit einer R K  von 1— 1,5  theoret. Böden können aus verd. Lsgg. den An
forderungen entsprechende Destillate erzielt werden. ( A rm , pharmac. fran?. 5 .  307— 18. 
Mai 1947.) v. G i z y c k i . 4790

K. Weber, Natürliche Inhibitoren. Unterss. über die Wrkg. von natürlichen In
hibitoren (PAe.-Extrakt aus Hafermehl; Vitamin E  Handelspräp. aus Weizenkeimen), 
auf die Autoxydation von Jodoform (0,01 mol. Lsg. in Bzl., Titration des freien Jods
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mit n/1000 Na2S20 3-Lsg.) unter Violett- u. UV-Licht. Die Inhibitorwrkg. ist nur durch 
eine Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit zu erklären, während die Filterwrkg. des 
Lösungsm. durch Absorption photoehem. wirksamen Lichtes sowie die Rk. mit freiem 
Jo d  auszuschließen sind. (Arhiv Kern. [Arch. Chim.] 1 9 . 1 — 9. 1947.) C.V o g e l . 4790 

Harry W. Hind, Frank M. Goyan und T. W . Schwarz, Bemerkungen über die Rolle 
der W asserstoffionenkonzentration und des Puffersystem s bei der Bereitung von Lösungen 
für das Auge. Anregungen für die Bereitung von Eserin-Augentropfen werden gegeben. 
(J. Amer. pharmac. Assoc., sei. Edit. 3 6 . 4 13— 14. Dez. 1947.) S c h m e r s a h l . 4790 

U. P. Basu und N. Ray, Standardisierung indischer Ochsengalle durch ihren Bre
chungsindex. Die Gallenblasen von Ochsen, aus Schlachthäusern geliefert, geben keine 
Galle von gleichförmigen charakterist. physikal. Eigenschaften. Der Brechungsindex 
gibt einen guten Maßstab ab für ihre Qualität. Im  Durchschnitt schwankt er von 
1,3442— 1,3445 (Bezugstemp. nicht angegeben). Eine Galle mit einem Index von 
1,34 10  oder niedriger ist nicht für die Herst. von Gallensäurederiw. (I) wegen der 
niedrigen Ausbeute geeignet. Getrocknetes Gallenpulver zeigt alle Charakteristiken 
von Gallensalzen u. kann für die Herst. von I verwendet werden. Die Gallenblasen 
aus verschied. Schlachthäusern in Indien können für die Gewinnung von Galle ver
wendet u. dann in ein Trockenpulver mit Hilfe gewöhnlicher Evaporation umgewandelt 
werden. (Ind. News Edit. J .  Indian ehem. Soc. 1 0 . 135 — 38. 1947. Caleutta, Bengal 
Imm. Res. Labor.) P a t z s c h . 4790

G. Beyer, Biologische Untersuchungen über chirurgisches N ahtm aterial. Vor- u. 
Nachteile von Catgut (I) u. Brokafil (F lexofil; II). Von den nichtresorbierbaren Fäden 
nennt Vf. Z w irn , Naturseide, Pferdehaar, Silkworm gut, Syrhofil, Synthofil u. Perlon. 
Nach Implantationsverss. ist I aus Gründen mangelnder oder unzuverlässiger Sterilität 
nicht völlig befriedigend, während II auf jeden Fall steriler u. bzgl. seiner Resorptions
zeit u. seiner sonstigen biolog. Eigg. unbedingt I gleichzusetzen ist. In der Gruppe 
der nicht resorbierbaren Fäden halten sich Perlon, Synthofil u. Zwirn ungefähr die 
Waage, die Naturseide rangiert wenig dahinter. (Zbl. Chirurg. 7 2 . 1452— 60. 1947. 
Berlin.) K e r n . 4794

P. Cibis und J. Kimmig, Alloplastiken in  der Augenheilkunde m it ,,Supram id“ . 
Supramid (I) dient als alloplast. Ersatzmaterial in der Augenheilkunde. I entsteht aus 
Hexamethylendiamin u. Adipinsäure als lineares Kondensationsprod. (Mol.-Gew. 
10000— 20000). Im Fadenmol. liegen CO- u. N H 2-Gruppen einander gegenüber. In
folge der vielen Peptidbindungen besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit Eiweiß. Auf 
Grund hoher Biege- u. Bruchfestigkeit kann I auf die Form des feinsten Fadens u. 
massiven Blocks gebracht werden. Im  Gewebe ist die postoperative Rk. meist auf ein 
24 Std. anhaltendes ödem beschränkt. Es wird über 7 1  (von 74) eingeheilte I-Stücke 
berichtet. (Klin. Monatsbl. Augenheilkunde augenärztl. Fortbild. 1 1 2 . 75— 79. 1947. 
Heidelberg, Univ., Haut- u. Augenklin.) L a n g e c k e r . 4796

— , Neue A rzneim ittel. D igalim ed  (B io m e d  Su m m e r  & E l s n e r  Berlin): Digitalis 
purpurea-Präparat. —  Dysargion  (K a t a d y n  GmbH., Berlin): Adsorbens mit 1 %  
Katadynsilber. Anwendung bei Enteritiden, Ulcus, Durchfall. —  Elco (E. L e h m a n n  
& Co. K G ., Hannover-Herrenhausen): Terra uliginosa bei Magen- u. Darmerkran
kungen. —  Cruma Blasen- und Nierentee (G r u m a p h a r m  W. G r u n d m a n n , Berlin- 
Lichterfelde Ost): Folia uvae ursi, Flores Stoechados, Herba Equiseti, Folia Betulae, 
Herba Rutae, Fructus Phaseoli, Herba Urticae. —  Gruma Brust- und Hustentee (Her
steller wie vorst.): Folia Rubi Idaei, Folia Rubi fructicosi, Flores Verbasci, Herba 
Millefolii, Flores Calendulae, Folia Farfarae, Fructus Foeniculi, Flores Sambuci, Flores 
Tiliae, Herba Menthae, Folia Plantaginis. —  Gruma Gallen- und Lebertee (Hersteller 
wie vorst.): Herba et Radix Chelidonii, Herba Hyperici, Herba Solidaginis, Herba 
Cardui Benedicti, Flores Stoechados, Herba Urticae, Herba Millefolii, Folia uvae ursi, 
Cortex Frangulae, Folia Menthae, Fructus Phaseoli. —  Gruma Gicht- und Rheumatee 
(Hersteller wie vorst.): Herba Millefolii, Folia Betulae, Herba Cardui Benedicti, Folia 
Juglandis, Herba Plantaginis, Fructus Phaseoli, Herba Urticae, Herba Hyperici. —  
Grumapekt-Hustentropfen  (Hersteller wie vorst.): Extrakte aus Herba SerpyÜi, Radix 
u. Flores Primulae, Folia Menthae, Herba Thymi, Fructus Foeniculi, Herba Erysimi, 
Castanae u. K B r. —  H exim ed  (B io m e d  S u m m e r  & E l s n e r , Berlin): Ampullen mit 
camphersaurem Hexamethylentetramin. —  K atoxyn  ( K a t a d y n  GmbH., Berlin): 
Katadyn-Silber, lipoidlösl. H20 2-Präp., lokal bei schlecht heilenden Infektionen. —  
K o la -B itts  (N ov a -B it t s  GmbH., Dahlen): Vitamin, Fett, Eiweiß, Hefe, Kola. An
regungsmittel. —  Medalgetten (B io m e d  S u m m e r  & E l s n e r , Berlin): Dimethylamino- 
phenazon, Phenacetin, Acetylsalicylsäure, Chinin. —  Medallergan  (Hersteller wie 
vorst.): Ephedrin, Suprarenin in Ampullen, Antiastmaticum. —  M eddysent (Hersteller 
wie vorst.): Tannin, Kohle, Silber, Jodoxychinolinsulfosäure, Nux vomica. Anti-
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diarrhoicum. —  M ediam id  (Hersteller wie vorst.): Pyridin-/?-carbonsäurediäthylamid 
u. Kampfer. Kreislaufmittel. —  M edicard  (Hersteller wie vorst.): Crataegus, Conval- 
laria, Digitalis, Scilla, Tabacum, Valeriana, Kampfer, koll. Gold, K 2C 0 3. Herztonicum.
—  M edifebrin  (Hersteller wie vorst.): Aconit, Arnica, Belladonna, Bryonia, Kampfer, 
Cholesterin, Chinin, K J .  Fiebermittel. —  M edilaryn  (Hersteller wie vorst.): Trioxy- 
methylen, Lactose, äther. öle. Halstabletten. —  M edilaryn forte enthält außerdem 
Anästhesin. —  M edituss (Hersteller wir vorst.): Sennega, Thymus, Eucalyptus, Süßholz, 
Farfara, N H 4C1, Kalium sulfoguajaeolicum, Benzoesäure. -—  M icropur 1000 (K a t a  d y n  
GmbH., Berlin): Lösl., oligodynam. Ag-Salz l% ig . Zur Trinkwasser-Entseuchung. —  
Oligodyn (Hersteller wie vorst.): 0 ,5%  oligodynam. wirkendes Ag zum Gurgeln u. zur 
Wundbehandlung. —  Oligodyn forte ist l% ig . —  Synovia  (E. L e h m a n n  & Co. K G ., 
Hannover-Herrenhausen): Terpentinsalbe gegen Rheuma u. Neuralgien. —  Schick- 
M ikro-V akzine  (W a l l a  GmbH., Augsburg): Mikrokokkenvaccine nach F i s c h e r -S c h i c k . 
Gelenkleiden. —  Schick-Osteo-Vakzine (Hersteller wie vorst.): Staphylokokkenvaccine.
—  Tann-A m igo  (E. I m m is c h , Dresden): CaC03, Tannin, Extractum Pini corticis, bei 
Darmerkrankungen. —  Tusannex  (E. L e h m a n n  & Co. K G ., Hannover-Herrenhausen): 
Terra uliginosa, Aesculus hippocastanus, Extractum Genistae, Ulcus cruris. —  Tussolvin  
(Dr. H. K ö n ig  & Co., Lübeck): Herba Serpylli, Herba Equiseti, Herba Millefolii, 
Folia Farfarae, Capites Papaveris, Fructus Anisi, Radix Liquiritiae, NH 4C1, Natrium
benzoat. Hustensaft. (Pharmazie 2. 191-—92. April 1947.) H o t z e l . 4800

— , Neue A rzneim ittel und pharmazeutische Spezialitäten. P yrim al (S c h e e in g  AG., 
Berlin): p-Aminobenzolsulfonamido-2-pyrimidin, Tabletten zu 0,5 g u. Ampullen 
mit 10% ig. Lösung. —  Ticarda-Hustentropfen  (F a b b w e e k e  H ö c h s t , Frankfurt 
a. M.): l% ig . Lsg. des Hydrochlorids des Diphenyldimethylaminoäthylbutanons mit 
2 %  Suprifen. —  Thional (Ch e m . P h a b m . F a b e ik  C a r l  W a e m a n n  & Co., Bünde): 
Mittel gegen Madenwürmer in Salbenform, enthält als Wirkstoff Phenothiazin. (Phar- 
maz. Ztg. 8 3 . 94— 95. 15/5. 1947.) H o t z e l . 4800

— , Neue Arzneim ittel. Aceneu  (L. B e u n n e e  K G ., Bad Homburg v. d. H .): Schnup
fensalbe mit Brenzcatechin-Methylaminoäthanol, Ascorbinsäure. —  Bronetten (U n io n  
Ch e m . F a b r ik  GmbH., Calbe/Saale): Halstabletten mit Paraformaldehyd. —  Dolostag 
Tabletten (O tto  S t u m p f  AG ., Leipzig): Phenacetin, Aminopyrin, Antipyrin. —  Eufonal 
Hustentropfen (Hersteller wie vorst.): Enthalten äther. öle, Pflanzenauszüge, NH 4C1, 
KBr. —  Fugersan konzentriert (P et z o l d  A r z n e im it t e l , Meißen): Auszug aus Fumaria, 
Geranium, Sarothamnus. Kreislaufmittel. —  Oriscurat (O tto  S t u m p f  AG ., Leipzig): 
Gurgelmittel, enthält Al-Verbb., Kamille, Glycerin u. äther. öle. —  Ostalax Tabletten 
(Hersteller wie vorst.): Frangula. Rhabarber. -— Bhinostag  (Hersteller wie vorst.): 
Nasenemulsion mit Menthol, Oleum Menthae u. Borsäure. —  Sanocardol Herztropfen  
(Hersteller wie vorst.): Cactus, Adonis, Crataegus, Valeriana als Tinkturen, homöopath. 
Verd. von P, Aurum-Natrium chloratum. Cardiotonicum. —  Sulfostan  ( P et z o l d - 
Ae z n e im it t b l , Meißen): Schwefelpuder. -— Stomal (Hersteller wie vorst.): MgCÖ3, 
NaHCOj, Mgö, Terra medicata. Magenpulver. —  Tannogal (Hersteller wie vorst.): 
Tannin, Terra medicata. Stopfmittel. —  Tannostag (O. S t u m p f  AG ., Leipzig): Al-Verb., 
Tannin. Stopfmittel. (Pharmazie 2 . 239— 40. Mai 1947.) H o t z e l . 4800

— , Neue Arzneim ittel und pharmazeutische Spezialitäten. Geroskabin (E d u a r d  
G e r l a c h , Lühbecke): Scabies-Salbe. —  Thiom idil (F a . W a n d e e , Bern): Tabletten zu 
0,025 g 4 -Methylthiouracil. —  Thromboplastin. Injizierbares Mittel gegen lokale Blu
tungen nach ZoNDEK.(Pharmaz. Ztg. 8 3 . 76. 1/5. 144. 15/6 .19 47.) H o t z e l . 4800 

Liteanu Candiu, Über die Herstellung von K alium jodid. 1 Teil J ,  2 Teile W., wenig 
K J  u. 0,2 Teile Fe-Pulver werden unter Kühlen bis zum Entfärben verrührt, mit 
30%ig. KO H  bis zur schwachen Alkalität versetzt u. vom Fe(OH)2 • 2Fe(OH)3 abge
saugt. Die Lsg. wird eingedampft, dabei entstandenes J  u. K JÖ 3 mit Hydrazinhydro
chlorid red. u. das K J  durch Abkühlen auskrist. (darf nach der rumän. Pharmakopoe 
bis 0 ,5%  K C l enthalten). Die Mutterlauge liefert nach Eindampfen weiteres reines u. 
farbloses K J .  —  96%  Ausbeute. Vorteile vor bisherigen Arbeitsweisen. (Ann. sei. 
Univ. Jassy, Part I  3 0 . 160— 63. 1944/47. Sep. Cluj, Univ. „V . Barbes“ , Labor, de 
Chim. Anorgan.) B l u m r io h . 4804

Francisco de Maldonado Rita, Die Sulfamide. Zusammenfassender Bericht über 
Herst. des Sulfanilamids: wichtigste Methoden, Herst. aus Acetanilid u. Chlorsulfon
säure über Acetylsulfanilsäurechlorid u. Aeetylsulfanilamid im Labor, u. techn. (Fabri
kationsschema u. Übersicht der Abwandlungen zur Herst. von Sulfaguanidin, Sulfa
pyridin u. Sulfathiazol), phys. u. chem. Eigg., Farb- (bes. Diazotierungs-), Fällungsrkk. 
zu Nachw. u. Unterscheidung, Reinheitsprüfung u. Bestimmung. —  86 Literatur
zitate. (Afinidad [3] 2 4 . 197— 205. Sept./Okt. 252— 61. Nov./Dez. 1947.)

v. D e c h e n d . 4806
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James W . Jones und Alfred Halpern, Synthese und Untersuchung einiger N -D ioxy- 
propylderivate. Um Sulfathiazol, Saccharin u. Phenobarbital in wasserlösl. Form dem 
Körper zuführen zu können, stellen Vff. deren N-Dioxypropylderivv. durch Rk. zwi
schen dem Na- bzw. Ag-Salz des Imids u. Glycerin-a-chlorliydrin (I) dar. Der Einfl. 
von AgOH u. Cu auf die Rk. wird untersucht. Bei den erhaltenen D eriw . handelt 
es sich um plast., halbfeste u. harzige Prodd., die nicht umkrist. werden können. 
Darum sind diese Derivv. gegenüber ihren Stammverbb. von geringerem pharmazeut. 
Nutzen.

V e r s u c h e : Die sich oberhalb 180° zers. N -D ioxypropylderivv. werden nach 3 Verff. 
dargestellt: A) durch 2std. Rühren von 0,1 Mol des Na-Salzes des Imids mit 1,5  Molen 
I bei 120— 130°, Absaugen vom NaCl nach dem Abkühlen, Abdampfen des über
schüssigen I unter vermindertem Druck u. Reinigen des Rückstandes durch Lösen 
in absol. A. u. Fällen mit Ae.; B) durch Versetzen der sd. wss. Lsg. von 0,1 Mol des 
Na-Salzes des Imids mit 0,5 Mol I, 2std. Kochen, Abdest. des W. unter vermindertem 
Druck, Extraktion des Rückstandes mit heißem absol. A. u. Reinigen wie vorst.; 
C) durch Behandeln des Ag-Salzes des Imids, das in wss. Lsg. aus 0,1 Mol des Na- 
Salzes u. 0,1 Mol A g N 0 3 unter Rühren dargestellt wird, wie bei den Verff. A  u. B . —  
N -D ioxypropylsu lfa th iazol: A  6 5%  (Ausbeute), B  40% , C 8 2% . —- N -D ioxypropyl- 
phenobarbital (II): A  68% , B  4 2% , C 84% . —  N -D ioxypropylsaccharin: A  68% , B  
4 1% , C 8 3 % , geschmacklos. —  Die Ausbeuten bei den Verff. A u .  B  steigen, wenn in 
Ggw. von frisch gefälltem AgOH, u. weniger stark, wenn in Ggw. von Cu-Pulver ge
arbeitet wird. —  N-A llylphenobarbital, F . 67— 68°, aus mol. Mengen Phenyläthyl
malonsäureester u. Allylhamstoff in Ggw. von CH3ONa u. CH3OH; 6 3 % ; gibt bei 
der Oxydation mit verd. wss. K M n04 I I ; 5 2 % . (J. Amer. pharmac. Assoc., sei. Edit. 36. 
376— 78. Dez. 1947. Iowa City, Iowa, State Univ., Coll. of Pharmacy.)

R e i s n e r . 4806
P. Mcrch, Calciumpantothenat. Bei der Titration von Ca-Pantothenat nach Hydro

lyse zu /j-Alanin werden zweckmäßig 2 Tropfen 0 ,l% ig . Phenolphthaleinlsg. zuge
setzt; Titration auf deutlich violette Farbe ergibt die beste Übereinstimmung mit der 
elektrometr. Titration. Unterss. an Handelspräpp. werden mitgeteilt. (Arch. Pharmac. 
og Chem. 5 4  (104). 488— 90. 8 /11. 1947. Danmarks Apotekerforen. Kontrollabor.)

R . K . M ü l l e r . 4808
Waldemar Dasler, Clifford D. Bauer und Martha Van Nostrand, D ie W irkungsstärke 

des U. S . P . Bezugsstandards für V itam in D . Besprechung der bisher vorliegenden 
Unterlagen zur Aufstellung des U. S. P. Bezugsstandards für V itam in  D  (I) an Hand 
der Literatur u. Forderung einer neuen Festlegung dieses Standards. Es wird ange
regt, entsprechend den Vorschlägen von A r n o l d  (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 6 3 . [1946.] 
230) u. W a d d e l l  u . K e n n e d y  (C. 1 9 4 7 . E . 68), reines krist. V itam in D 3 als Bezugs
standard für I-Präpp. einzuführen. (J. Lab. clin. Med. 3 2 . 12 5 1— 53. Okt. 1947. 
Chicago, 111.) S c h o r m ü l l e r . 4808

Victor Pedersen, Bemerkungen zur Prüfvorschrift fü r a-Tocopherylacetat. Für die 
Titration von Tocopherol nach Verseifung von a-Tocopherylacetat eignet sich am besten 
die Oxydation mit Ce(S04)2 (0,025n) in Ggw. von FeCl3. (Arch. Pharmac. og Chem. 
5 4  (104). 505— 08. 8 /11. 1947. Danmarks Apotekerforen. Kontrollabor.)

R . K . M ü l l e r . 4808
Victor Pedersen und P. Terp, Bemerkungen zur Vorschrift fü r Tablettae Tocoferyli. 

Der Geh. der Tabletten an Tocopherylacetat wird hiol. in Verss. über den Eintritt 
der Gravidität bei Ratten, chem. durch Säurehydrolyse u. Titration mit Ce(S04)2 nach 
Extraktion mit Ae., Aceton, Ae. +  Aceton oder PAe. bestimmt. Kühl aufbewahrt 
sind die Tabletten einige Monate haltbar. (Arch. Pharmac. og Chem. 54  (104). 508— 11. 
8/11. 1947. Danmarks Apotekerforen. Kontrollabor.) R. K . M ü l l e r . 4808

Henry Welch, W. A. Randall und C. W. Price, Über den Nachweis eines die Wirkung 
des P en icillin s steigernden N icht-Penicillin -F aktors in  amorphem P enicillin . An Hand 
eines umfangreichen Materials wird nachgewiesen, daß der für die verschied. Handels
penicilline  (I) in üblicher Weise bestimmte F -, G-, X -, K - oder Dehydro-F-Titer durch
aus nicht dem therapeut. Wert proportional ist, daß vielmehr gerade mäßig gereinigte 
I, mit der entsprechenden Menge reinsten I verglichen, sehr oft eine stärkere Wrkg. 
auszulösen vermögen als reinstes I. Von 35  älteren Handels-I zeigten 2 1  Proben eine 
die Wrkg. des reinsten I um mindestens 50 %  übertreffende Wrkg. von 12  jüngeren 
Handels-I zeigten 5 dieselben Eigg. (E. typhosa  P. C. I  4 12  als Testorganismus, Mäuse- 
vers.). Selbst sehr alte I-titerlose Proben zeigten erhebliche Wrkg., auch dann, wenn 
man sie reinen I-Varianten zugesetzt hatte. Eine derart I-titerlose, jedoch den stimu
lierenden „Faktoren“  enthaltende Probe verlor diese Eig. nach Behandlung mit Clarase. 
Der „F ak to r“  ist bei 100° beständig. Eine Beziehung zwischen der „Fak to r“ -Konz.
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u. dem I-Titer scheint nicht zu bestehen. Ähnliche Wrkgg. wie durch den „Faktor“  
werden durch über 10 %  betragende Zusätze von I -X  hervorgerufen, deren Wrkg. 
wiederum durch Zusatz faktorhaltiger Proben erhöht wird. Über die chem. Struktur 
des „Faktors“  ist zur Zeit noch nichts bekannt. (J. Am er. pharmac. Assoc., sei. Edit. 
36. 337— 41. Nov. 1947. Washington, Div. of Penicillin Control.)

C. O. L a u b s c h a t . 4810
B. K. Jensen und K. Alb. Jensen, In  der Apotheke hergestellte Penicillinpräparate. 

2 • Mitt\  Es wird eine Herstellungsvorschrift für PeniciZZiw-Mundpastillen (Trochisci 
Penicillini), die im g 500 E . Penicillin-Na (oder -Ca) enthalten, gegeben. Im wohl- 
verschlossenen Glas im Eisschrank war der Penicillinverlust nach V2 JaHr ca. 2 5 % , 
bei Zimmertemp. ca. 7 5 % . Wird amorphes Penicillin in Krusten verwendet, dann 
beträgt der Penicillinverlust schon nach 1 Monat 6 1 %  (4°) bzw. 7 3 %  (20°). Auf eine 
penicillinzersetzende Wrkg. der einzelnen Komponenten wurde in Lsg. geprüft, eine 
solche jedoch unter sterilen Bedingungen nicht gefunden. (Arch. Pharmac. og. Chem. 
54  (104). 276— 84. 16/8. 1947. Aarhus, Apotheke der Stadtkrankenhäuser.)

F r a n k e . 4810
H. Brindle, R. W. Fairbrother und F. Bruee Jackson, P enicillin  in  1 %  Bienenwachs- 

Erdnußöl. Zubereitungen von Pen icillin  (I), die länger als die wss. Injektionslsg. 
einen wirksamen I-Blutspiegel aufrechterhalten u. reizlos injizierbar sein müssen, 
werden benötigt. VfL beweisen, daß die Blutspiegelwerte von I (30 Mio. O. E . des 
nicht hygroskop. Na-Salzes +  1 g Bienenwachs, 01. arachidis ad 100 cm3) befriedigend 
lange wirksame Höhe halten (Testbakter. Oxford-Staphylococcus, Meth. von P u l v e r 
t a f t  u. Y u d k in s , C. 1 9 4 7 . 7 1 , Tabb. im Original). Die Zubereitung ist bei Raum- 
temp. fl. u. kann ohne Schwierigkeiten gegeben werden. (Lancet 253. 505— 06. 4/10. 
1947. Manchester, Univ. u. Royal Infirm.) P e u k e r t . 4810

M. Herold, Technik der Streptomycin-Erzeugung in  U SA . Bericht über die Tech
nologie des Streptom ycins in den U SA. Die techn. Herst. wird in den Hauptarbeits
gängen beschrieben (Schema). (Chem. Listy Védu Prümysl 4 1 . 67— 69. 10/3. 1947.)

H. F r e y t a g . 4810
L. F. Tice, Jodtinktur. Hinweis auf die Verwirrung, die bzgl. Jodtinktur dadurch 

entstand, daß (neben der in U. S. P. X I I  als Jodlsg. bezeichneten 2 %  J  u. 2 ,4 %  N a J  
enthaltenden wss. Lsg.) U. S. P. X I I I  die in U. S. P. X I I  als „Schwache Jodtinktur“  
geführte (2%  J  u. 2 ,4 %  N a J mit verd. A.) als Jodtinktur U. S. P . X I I I  bezeichnet 
u. N. F. V III  unter der Bezeichnung ,,Starke Jodtinktur“  eine 7 %  J  u. 5 %  K J  ent
haltende Lsg. in 83,88 V ol.-%  A . führt, die ehedem die Jodtinktur U. S. P. X I I  dar
stellte, gleichzeitig die lang bekannte „Stärkere Jodtinktur“  nicht mehr offizinell sein 
ließ. (Amer. J .  Pharmacy Sei. Support, publ. Health 1 1 9 . 268— 70. Aug. 1947.)

S p it a l e r . 4832
Marcel Aunis, D ie Jodtinktur, ihre Kriegs-Ersatzprodukte und einige andere A n ti

séptica. Physikal. u. therapeut. Eigg., Zus. u. krit. Bemerkungen zur Anwendung der 
in Frankreich u. den Nachbarländern handelsüblichen Jodtinkturen. Ferner werden 
als (Kriegs)-Ersatzprodd. Dikodantinktur, Chlorthymol, Verbb. des o-Oxychinolins, 
Mercurochrom, Merfen, Désogéne (Mischung von Salzen quaternärer Ammoniumbasen 
von hohem Mol.-Gew.), u. Zephirol ausführlich beschrieben u. hinsichtlich ihrer anti- 
sept. Eigg. verglichen. —  64 Literaturzitate. (Produits pharmac. 2. 487— 95. Nov. 
1947.) M e i n e r . 4832

H. O. J. Collier und Sheila K. Paris, D ie Abnahme der pyrogenen W irksamkeit von 
intravenösen Lösungen während des Lagerns. Eine Anzahl verschied. Salz- u. Dextrose- 
Lsgg., die nach Sterilisation unter vermindertem Druck von 508 bis 635 mm Hg auf
bewahrt wurden, büßte beim Lagern im Labor innerhalb 5 bis 92 Tagen ihre pyrogene 
Aktivität ein. Die Gründe für das verschied, rasche Abnehmen der pyrogenen Wirk
samkeit werden diskutiert. Vff. neigen dazu, in erster Linie die verschied. Natur 
der vorliegenden Pyrogene dafür verantwortlich zu machen. Die Ausgangskonz, spielt 
keine entscheidende Rolle. Weiter wird noch an den Einfl. stabilisierender oder zer
störender Faktoren gedacht. Lsgg., die ihre pyrogene Aktivität am Kaninchen ver
loren hatten, wirkten auch am Menschen nicht pyrogen. Verlust der pyrogenen Wirk
samkeit kann auch im trockenen Zustand eintreten. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol.
20. 376— 80. 444— 47. Juli/Sept. 1947. Allen & Hanburys, Ltd., Pharmacol. Labor.)

J u n k m a n n . 4832
T. A. Hudson und L. Tarlowski, Hitzeveränderung von Dextrose-Salzlösungen. Lsgg. 

von Dextrose (5% ) in isoton. NaCl-Lsg. zeigen bei Sterilisation ein Absinken des pH 
ins saure Gebiet. Lsgg. von Dextrose u. ihrem Monohydrat (5,5% ) erreichen dabei 
den gleichen Wert pH 4,5 bis 4,8. Die pH-Änderung ist im Rahmen der Vers.-Bedingungen 
unabhängig von Sterilisationstemp. u. -dauer. Durch sterile Filtration erhaltene Lsgg.
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zeigen bei Lagerung ein Absinken des pH von 6,5 auf 6,0 bei Nichtverwendung von 
Pufferzusätzen. -— Vff. verweisen auf die möglichen Gegeneffekte saurer Injektionen 
auf unstabile antibiot. Systeme. (Pharmac. J .  158 . 4 51. 28/6 .19 4 7. Brighton, Techn.
Coll.) P e u k e r t . 4832

Charles F. Poe und Arthur P. Wyss, Untersuchung über den Phenolkoeffizienten  
einiger A ntiséptica und M undwässer. Untersucht wurden 58 gebräuchliche Antiséptica 
an Echinococcus typhi, Hopkins u. Staphylococcus aureus. Als Nährboden für die 
Bakterienkulturen wurden Lsgg. von Pepton, Liebigs Fleischextrakt u. NaCl in W. 
verwendet. Aus den Verss. wird erkannt, daß viele der untersuchten Prodd. nicht 
wirksam genug sind, um als Antiséptica gekennzeichnet zu werden. (Univ. Colorado 
Stud., Ser. D 2. 323— 29. April 1947.) B o y e . 4832

Robert Berthet, Erhöhung der antiseptischen K ra ft durch ein anionisches N etzm ittel. 
Durch Best. des Phenolkoeffzienten nach der Meth. F . D. A. (Quart. Bull, of Sea View 
Hosp., Ju li 1940) wird bewiesen, daß Aerosol-OT, dioctylsulfobernsteinsaures Na (ein 
an sich bes. in saurem Milieu baktericider u. fungicider Stoff) als Zusatz zu bestimmten 
Antisepticis deren keimtötende K raft erhöht, auch in einer Verdünnung von 1:2000, 
in der Aerosol-OT allein keine baktericide K raft besitzt. Die Wrkg.-Steigerung ließ 
sich bei Desinfizientien chem. sehr verschied. Natur, bes. aber bei Halogenderiw. des 
Oxydiphenylmethans u. bei Phenylquecksilberborat nachweisen. (Schweiz. Apotheker - 
Ztg. 85. 833— 34. 4/10. 1947. Genf, Univ., Labor, of Galen. Pharm.) D a n n . 4832

O. P. Archipowa und A. I. Kagramanow, Z ur Frage der Desinfektion tuberkulösen 
A usw urfs m it Neopantocid. Hauptbestandteile von Neopantocid  (I) sind Na2S20 , u. 
Ca(C102)2. Seine Wrkg. wurde an reinen Kulturen des Tbc-Stäbchens u. an tuberku
lösem Auswurf untersucht. Die Konzz. 0,05%  u. mehr töten die Erregerkulturen bei 
15— 20° bereits nach 30 Min. ab. Der Auswurf wird bei 18° von 0,5% ig. I innerhalb 
1 Std. entkeimt, bei 8° in der gleichen Zeit durch l% ig . I. Die Menge der Desinfektions- 
lsg. muß 2mal so groß sein wie die des Auswurfs. I ist somit wirksamer als alle bisher 
gebräuchlichen Tbc-Desinfektionsmittel. I hat auch die Fähigkeit, den Auswurf 
schnell zu homogenisieren. (/KyPHaJ1 M iiK po6no jiO Jio rim , O iraneM iio h  H M M y- 
HOÓHOJiorHH [J . Mikrobiol., Epidemiol., Immunohiol.] 19 47 . Nr. 10. 17— 21. Okt. 
Wiss. Zentralinst, für Desinfektionsforschung u. Zentralinst, für Tuberkulose.)

d u  M a n s . 4832
Th. von Feilenberg, Zur Bestim m ung der Trockensubstanz in  M alzextrakt. 10 — 15  g 

Malzextrakt (I) werden genau abgewogen. Bei fl. I geschieht dies in einem Becherglas, 
bei Trocken-I in einem geschlossenen Wägeglas. Man löst in W . u. füllt bei 15 ° auf 
100 cm3 auf. Von der gut gemischten, nicht filtrierten Lsg. bestimmt man pyknometr. 
das spezif. Gew. bei 15°. Man liest in der Tabelle von P l a t o  den I-Geh. in g/Liter dieser 
Lsg. ab, dividiert durch 1/¡0 des abgewogenen I u. erhält so den rohen Trockensuhstanz- 
gehalt. Davon wird das anderthalbfache der Asche abgezogen, woraus sich Prozent 
reine Trockensubstanz ergeben. Diese empir. Korrektur der Werte von P l a t o  führt zu 
prakt. richtigen Werten. Theoret. ist dagegen einzuwenden, daß außer den Mineral- 
stoffen noch andere Bestandteile die Unkorrektheit der PLATOschen Werte verursachen. 
(Mitt. Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. [Bern] 38. 43— 46. 1947. Eidg. Gesundheits
amt, Labor.) W i n i k e r . 4880

György Kedvessy und László Szilagyi-Träger, Neues Verfahren zur Bestim m ung des 
Wassergehalts von Fetten und Salben. Die Probe wird auf dem Sandbad in einem 50 cm3- 
Kolben auf 105° erhitzt, die entwickelten Dämpfe gehen durch ein mit 6— 8 g CuS04 
(wasserfrei) zwischen Baumwolle u. Filterpapier beschicktes, zuvor gewogenes, mit 
Glasschliff auf den Kolben aufgesetztes Gefäß, das am spitzen oberen Ende ein enges 
Loch hat. Man erhitzt, bis keine Dampfentw. mehr erfolgt, wiegt dann das CuS04-Ge- 
fäß mit Inhalt zurück. Bei 0,02— 2,0 g W. in der Einwaage beträgt die Genauigkeit 
1,0— 1,5 % . (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesitoje [Ber. ung. pharmaz. 
Ges.] 2 1 .  2 13 — 23. 1/10. 1947. Budapest, Péter Pazmany U niv., Pharmakol. Inst.)

R. K . M ü l l e r . 4880
H. Mohler und P. Giger, Absorptionsspektrophotometrische Untersuchungen von 

Sonnenschutzmitteln. Vff. haben eine exakte Meth. zur Prüfung von Sonnenschutzpräpp. 
mittels der Absorptionsspektrophotometrie auf der Grundlage des LAMBERT-BEERschen 
Gesetzes entwickelt. Hierbei wird das Präp. in einem geeigneten Lösungsm. gelöst u. 
dann die Extinktion bei bekannter Konz. u. Schichtdicke gemessen. Ideale Sonnen
schutzmittel sollten unterhalb 320 m p  alles Licht absorbieren u. für längere Wellen die 
Erythembildung zulassen. Kennzeichnend u. nach vorliegender Unters, zur Beschrei
bung der Eigg. eines Präp. völlig hinreichend ist die Angabe des prozentualen Extink- 
tionskoeff. u. der prozentualen Absorption. (Chimia [Zürich] 1 .  109— 14. 15/5. 1947. 
Zürich, Chem. Labor, der Stadt.) S p e e r . 4880
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Victor Pedersen, Bemerkungen zur Prüfvorschrift für Alkoholia Lanae. Für Woll
fettalkohol werden 2 Identitäts-Rkk. angewandt, die beide auf dem Cholesteringeh. 
beruhen: die Rkk. mit Acetanhydrid (I) u. H2S 0 4 (II) ergibt bei Anwendung von 1 Trop
fen II zur Chlf.-Lsg. +  I binnen höchstens 1/ 2 Min. dunkelgrüne Farbe, die sich zur 
colorimetr. Best. eignet; mit II vor I-Zusatz entsteht schwach rötliche Farbe, die 
binnen 25  Sek. eintretende dunkelgrüne Farbe ist weniger rein als bei I vor II. F. 45 
bis 48°. Best. von VZ. u. Acetylzahl u. Rk. mit Digitonin in alkoh. Lsg. wird erläutert. 
(Arch. Pharmac. og Chem. 54. (104.) 490— 96. 8/11. 1947. Danmarks Apotekerforen. 
Kontrollabor.) r . k . Mü l l e r . 4880

Victor Pedersen, Bemerkungen zur Prüfvorschrift für Cetylan. Cetylan besteht aus 
einem Gemisch höherer aliphat. Alkohole mit 7— 10 %  der Na-Salze ihrer Schwefel
säureester. Vf. erläutert die Best. von F ., K p., Äquivalenzzahl der Alkohole, Best. von 
W., Fettsäuren, Estern u. S-Geh., sowie die Probe auf Sulfat. (Arch. Pharmac. og Chem. 
54. (104.) 496— 505. 8/1 1 . 1947. Danmarks Apotekerforen. Kontrollabor.)

R . K . M ü l l e r . 4880
L. Fuchs und A. Rizzi, E ine für medizinische Zwecke ungeeignete Kohle. (Bemer

kungen zur Wertbestimmung der Medizinalkohole). Vff. lehnen Gasmaskenfilterkohle ab. 
Außer der Prüfung auf genügende Adsorptionsfähigkeit nach D A B 6 empfiehlt sich 
vor allem Unters, auf anorgan. Stoffe. (Scientia pharmac. 15 .  2 1— 24. 30/9. 1947. 
Wien, Univ., Pharmakognost. Inst.) K . H e r r m a n n . 4880

Pierre Bouvet, Bestimmung einiger heilkräftiger Elektrosole. Beobachtungen über die 
Bestimmung von Rhodium  und Gold. Zur Best. von Au u. Rh in als Heilmittel ver
wandten Elektrosolen wird das organ. Material durch Veraschen zerstört, das Metall 
kolloidal durch Rk. mit SnCl2 in Lsg. gebracht u. der Geh. des entsprechenden Metalls 
in dieser Lsg. entweder nephelometr. oder colorimetr. bestimmt. (Ann. pharmac. frang. 
5. 293— 307. Mai 1947. Paris, Labor. Carrion.) F r e t z d o r f f . 4880

Oldrich Tomicek, D ie Bestim m ung von Sulfonamiden durch T itration in  wasserfreier 
Essigsäure. Inhaltlich ident, mit der C. 1948. E . 1 7 12  referierten Arbeit. (Proc. X I. 
int. Congr. pure appl. Chem., London 1 .  637— 47. 1947. Prag, Univ., Inst, für analyt. 
Chem.) _ P a v e l . 4880

Jose Erdos und Guillermo Carvajal, Methode zur Schnellbestimmung des Schwefels 
in Sulfonamiden. In ein Pyrexrohr 25 mal 200 mm werden 0,2000— 0,2500 g Substanz 
mit etwa 0,5 g K M n04 u. 5  cm3 konz. HNOa gegeben. Nach 5 Min. vorsichtigem Schüt
teln wird 1  cm3 konz. HCl zugegeben. Nach dem Abkühlen fügt man noch 5 cm3 H N 0 3 
u. 1  cm3 HCl zu. Nach weiteren 5 Min. werden etwa 0,25 g KM n04 zugegeben, weitere 
5 Min. erwärmt u. wiederum 1 cm3 HCl zugegeben. Nach dem Erkalten wird erneut mit 
HN03, KM n04 u. HCl behandelt. Der halbfeste Rückstand wird in 20 cm3 dest. W. 
gelöst u. mit einer 2% ig. Lsg. von Benzidinhydrochlorid ausgefällt. Der Nd. wird ab
filtriert u. mit dem Filter in einen 250 ml E e l e n m e YER-Kolben gegeben. Dann wird 
mit 0,lnNaOH mit Phenolphthalein als Indicator titriert. 1 cm3 NaOH entspricht 
0,001603 S. Nach dieser Meth. wurde der S-Geh. von Sulfapyridin, Sulfamethylthiazol, 
Sulfadiazin, Succinilsulfanilam id, Phthalylsulfathiazol u. Sulfaguanidin  bestimmt. Ein 
zelheiten vgl. Original. (An. Escuela nac. Ci. biol. 4. 375— 77. 15/8. 1947. Mexico, 
Esc. Nac. de Cienc., Biol. Labor, de Chim. org.) K u n z m a n n . 4880

Guido Tappi, Chromatographische Trennung der p-Aminobenzoesäure vom Novocain. 
Inhaltlich ident, mit der C. 1947. E . 979 referierten Arbeit. (Gazz. chim. ital. 77. 1 1 5  
bis 116 . März 1947. Torino, Ist. Chim. farm, tossicol.) W a l t e r  S i m o n . 4880

C. R. Hundrup, Noviform  und Tetrabrombrenzcatechin-Wismut. Es werden einige 
Unters.-Methoden für Noviform  (I) geprüft u. prakt. Analysenmethoden zur Best. von 
Brombrenzcatechin (II) u. B i angegeben. Sie bestehen in der Spaltung mit HCl (1:4), 
Ausschütteln mit Ae. u. Fällung des B i mit H 2S ; II wird durch Abdampfen des Ae.- 
Rückstands bestimmt u. evtl. noch der Br-Geh. ermittelt. Nach den Unterss. ist I nicht, 
wie deklariert, reines Tetrabrombrenzcatechin (III)-Bi, sondern besteht aus bromierten 
Brenzcatechinen, unbromiertem Brenzcatechin in Verb. mit Bi in einem eher statist. u. 
nicht einfach stöchiometr. Verhältnis. Mit A. u. Ae. werden unter Spaltung erhebliche 
Mengen II aus der Bi-Verb. herausgelöst. —  III wurde durch Bromierung in verschied. 
Lösungsmm. hergestellt u. die Löslichkeit des Prod. bestimmt: leichtlösl. in A. u. Ae., 
schwerer in Chlf., einige Prozent in Bzl., sehr schwerlösl. in Bzn., PAe. u. W., in 
Olivenöl ca. 20 % , in Paraffinöl ca. J/4% . Freies II im I, das Schleimhautreizungen ver
ursachen kann, wird durch Extraktion mit wasserfreiem Bzl. bestimmt. —  W.-haltige,
Il-lösende Salbengrundlagen sind für I ungeeignet, da in einem solchen Präp. (Ung. 
cetaceiPh. Dan.) bis zu 16 %  II in 2 Monaten abgespalten wurden, was einige Fälle von 
Augenreizung zu erklären vermag. —  Eine Reihe von Bi-Verbb. mit hohem (bis 75,4% ) 
Geh. an III (Theorie für 2Bi(O H )3 +  3 III: 75,6%  III) wurden hergestellt u. im Hydro-
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lyse-Vers. mit l,4% ig . NaCl-Lsg. einem I-Präp. gegenübergestellt. Die III-Abspaltung 
erfolgte bei ersteren ca. l^ m a l rascher als bei letzterem. (Arch. Pharmac. og Cbem. 
54. (104.) 537— 60. 2 2 /11. 1947. Kopenhagen, DAK-Labor.) F r a n k e . 4880

Pâl Rözsa, Isolierung von Phenolphthalein aus Em odin enthaltenden A rzneim ittel
gemischen. Die zu untersuchende Probe wird auf dem W .-Bad mit Ae. ausgezogen, der 
Extrakt auf 5— -10 cm3 eingedampft, in einen ERLENMEYER-Kolben (20 cm3) überge
führt u. nach Zugabe von 5 cm3 10% ig. NaOH wieder eingedampft. Am  folgenden 
Tage werden die Fettsäuren mit 3— 5 cm3 Ba(OH)r Lsg. gefällt, nach 2  Std. filtriert, mit 
l% ig . NaOH gewaschen, filtriert, auf 5 cm3 eingedampft, in ein Zentrifugenrohr ge
spült, mit 50% ig. H2S 0 4 angesäuert, mit Ae. ausgeschüttelt u. zentrifugiert. Das Verf. 
wird wiederholt, bis mit NaOH Phenolphthalein (I) nicht mehr nachzuweisen ist. Man 
trocknet den Rückstand der äther. Lsg. bei 100° u. wägt das reine I. (Magyar G y6- 
gyszerésztudomânyi Târsasâg Értesitôje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 2 1 .  50— 53. 1/4. 
1947. Budapest, Staatl. Gesundheitsinst., Chem. Abt.) R . K . M ü l l e r . 4880

G. E . Foster, N otiz zur Bestim m ung von d-Tubocurarin-Hydrochlorid-Lösungen zur 
Injektion. d-Tubocurarinhydrochlorid  (I), C3SH440 6N 2C12 -5H 20 , [a ]D20 + 2 1 5 ° ,  kann 
poiarimetr. u. colorimetr. mit einer Genauigkeit von ± 5 %  best, werden. Die 1 vol.-%ig. 
Lsg. von I zeigt die opt. Drehung + 1,9 0 °. Beim Sterilisieren der Lsg. tritt keine merk
liche Racemisierung ein. Colorimetr. Best. : Standard-Lsg. : 10  mg I mit W . zu 100 ml 
gelöst. Reagens : FoLiN-CiocALTOU-Phenol-Reagens, zum Gebrauch mit dem doppelten 
Vol. W . verdünnt. 2  ml Standard- oder Test-Lsg. u. 3 ml Reagens mit W . auf 25 ml 
verdünnen, 2 ml 20 vol.-%ig. Na2C 0 3-Lsg. zugeben, 3 Min. im sd. W .-Bad erhitzen, ab
kühlen, Blaufärbung messen. Phenol stört die Best. u. wird durch Ausschütteln mit 
Chlf. entfernt. (Analyst 72. 62— 63. Febr. 1947. Dartford, Kent, Wellcome Chem. 
Works.) B e h n is c h . 4 8 8 0

H. Roques, Neue Reaktionen und colorimetrische Bestim m ung der Heteroside der 
Scilla. Bei Zugabe von 2 cm3 H2S 0 4 zu 2 Tropfen einer Lsg. von Scillaren (I) erhält man 
eine gelblich-orange Färbung, die über rosa, dunkelrot nach violett umschlägt. Die 
gleiche Rk. erhält man mit dem Rückstand einer Lsg. von I. Durch Mischen von H 2S 0 4 
u. einer gesätt. Lsg. von Am m onium m etavanadat mit einer Spur I erhält man eine grüne 
Färbung. Bei Verwendung einer gesätt. Lsg. von A m m onium m olybdat in gleicher Weise 
erhält man eine grüne, später nach blau umschlagende Färbung. Durch die Rkk. wird 
eine Verwandtschaft mit dem Strophanthosid G, das ähnliche therapeut. Wrkgg. zeigt, 
nachgewiesen. (Vgl. C. 1948. E . 2465.) (C. R . Séances Soc. Biol. Filiales 1 4 1 .  1053— 54. 
Okt. 1947. Alger.) B a e r t i c h . 4880

H. Mühlemann und W. Scheidegger, Biologische W ertbestimmung von Saponinen  
m it H ilfe von Tubifex-W ürm ern. Trockenextrakte werden in frischem Leitungswasser 
derart gelöst, Flüssigextrakte, Tinkturen u. Sirupe derart verdünnt, daß die resultie
rende Stammlsg. etwa 2— 20mal konzentrierter als die zu erwartende wirksame Lsg. ist. 
Steigende Mengen dieser, in g bzw. mg/cm3 hergestellten Stammlsgg. werden mit Lei
tungswasser auf je 20 cm3 verdünnt. Wenn annäherungsweise die wirksame Konz, 
festgestellt ist, sollen Verdünnungen mit Abständen von höchstens 10 %  benutzt wer
den. Unter Einhaltung einer Temp. von genau 20° gibt man in jedes Glas ca. 50 Würmer. 
Nach genau 60 Min. wird abdekantiert, mit W. sorgfältig ausgewaschen u. innerhalb 
1fi  Std. abgelesen. Als wirksame Dosis (D L60) gilt diejenige, bei welcher 50 %  der 
Würmer tot sind. Bei jeder Best. muß gleichzeitig unter genau denselben Bedingungen 
der Wert einer Standardprobe festgestellt werden. Die mit Hilfe der beschriebenen 
Meth. bestimmte D L 50 ist in m g%  ausgedrückt. Als Maß für die Wirksamkeit auf 
Tubifex wird die , ,Tubifex-Einheit“  (T .E .)  eingeführt: Wirksamkeit auf Tubifex (in 
T .E.) =  Kt(Gs/Gx). Gs die Standardmenge in m g%  (oder mg/20 cm3), die in 60 Min. zu 
50 %  tödlich wirkt. Gx die Substanzmenge in m g%  (bzw. mg/20 cm3), die in 60 Min. 
zu 50 %  tödlich wirkt. K t Standardkonstante, Mittelwert einer großen Anzahl von 
Bestimmungen mit verschied. Tubifex-Proben, auf eine runde Zahl auf- oder abge
rundet. Bzgl. der Vielfalt der Vorsichtsmaßregeln, Auswahl des Tiermaterials, Verwen
dung frischen (O-reichen) Leitungswassers, Ausschließung NaCl-haltiger u. hyperton. 
Lsgg. vgl. das Original. Aus vergleichenden Unterss. geht hervor, daß die Genauigkeit 
der Best. der Hämolysemeth. in keiner Weise nachsteht, sondern eher noch etwas ge
nauere Resultate liefert. (Pharmac. Acta Helvetiae 22. 147— 66. 31/3. 1947. Bern, 
Univ., Pharmaz. Inst.) C. O. L a t j b s c h a t . 4880

H. Mühlemann und W . Scheidegger, Vergleich der Hämolyse- und Tubifexmethode 
zur Wertbestimmung von Saponindrogen und deren Präparaten. (Vgl. Pharmac. Acta 
Helvetiae 22. [1947.] 73 u. vorst. Ref.) Da beide Bestimmungsmethoden auf 2 von
einander verschied, biolog. Eigg. der Saponine  beruhen, die größenordnungsmäßig bei 
verschied. Präpp. keineswegs in einem konstanten Verhältnis zueinander stehen, kann
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über die Zuverlässigkeit der einen oder anderen Meth. nichts Endgültiges ausgesagt 
werden. Prakt. ist bei ebenbürtiger Genauigkeit für die Einzelbest, die Tubifex-, für 
die Serienbest, die hämolyt. Meth. als Ökonom, vorzuziehen. (Pharmac. Acta Helvetiae 
2 2 . 306— 08. 28/6. 1947.) C. O. L a u b s c h a t . 4880

A. J. Henry und Riad Mansour, Der Chromtrioxydtest für Cocainhydrochlorid. Vff. 
stellten fest, daß die Fällung von Cocainhydrochlorid stark von der Temp. abhängt. 
Oberhalb 32° tritt unter den Bedingungen der Brit. Pharmakopoe keine Fällung auf. 
Es wird vorgeschlagen, die Rk. bei 20° auszuführen. (Analyst 7 2 . 253. Juni 1947. 
Khartum, Sudan Med. Service, Wellcome Chem. Labor.) N e z e l . 4880

A. F. Reimers und K. R. Gottlieb, Untersuchungen über Reinheitsproben. 1 . Mitt. 
Nachweis von M orphin in  anderen Opiumalkaloiden. Prakt. Ausführungsformen der 
Berlinerblauprobe (I) u. der Nitrosomorphinprobe (II) zum Morphin-Nachw. werden 
angegeben; der letzteren wird der Vorzug gegeben.— 1 : 1  Tropfen [K 3Fe(CN)6]-Reagens 
+  2 Tropfen FeCl3-Reagens +  evt. O.lnHCl (in äquival. Menge) werden zu 10 cm3 Ver- 
suchslsg. gegeben. Beurteilung der Farb-Rk. nach 5 Min.; Säureüberschuß verringert 
die Empfindlichkeit der Rk., Ggw. von Phosphat hemmt die Rk. (wohl durch Komplex- 
bldg. mit dem Fe) so stark, daß z. B. bei der Prüfung von Codeinphosphat Codein +  
Morphin erst durch Alkalisieren mit Na2C 0 3 u. Ausschütteln mit Chlf.-Isopropylalkohol 
(3:1) abgetrennt werden müssen. I I : Zu 5 cm3 Prüflsg. werden 1 cm3 0,lnHCl +  1  cm3 
0,lnNaNO2 u., nach 5 Min., 3 cm3 wss. N H 3-Lsg. gegeben. Bei der Unters, der Salze von 
Alkaloiden, die mit N H 3 Fällungen liefern (Narcotin, Papaverin, Eucodal, Dicodid u. 
dgl.), werden vor dem N H 3-Zusatz 3  cm3 Chlf. +  9 cm3 Ae. zugefügt, im Scheidetrichter 
geschüttelt u. die wss. Schicht abfiltriert. Die bei der Rk. auftretende Braunfärbung 
wird am besten im P u L F R iC H - P h o to m e te r  mit Filter S 43 ausgewertet. Die Empfind
lichkeit der Rk. verringert sich bei höherem Nitritzusatz, wird aber durch Variieren der 
HCl- oder N H 3-Konz. nicht wesentlich beeinflußt. Maximale Farbintensität ist stets 
nach 5 Min. erreicht. II ist etwas weniger empfindlich als I, doch geben 0,05 cm3 
0,05%ig. Morphinhydrochloridlsg. in 5 cm3 Fl. noch eine erkennbare Farbreaktion. 
(Dansk Tidsskr. Farmaci 2 1 . 14— 18. Jan . 1947. Kopenhagen, Labor, der Pharma- 
kopöekomm.) F r a n k e .  4880

F. Reimers und K. R. Gottlieb, Untersuchungen über Reinheitsproben. 2. Mitt. 
Nachweis von H ydrochinin in  Chininsalzen. (1. vgl. vorst. Ref.) Es werden Verss. über 
die Best. des Hydrochinins nach T h r o n  u . D i r s c h e r l  (C. 1 9 3 5 . I .  2373), wobei zuerst 
das Chinin durch Zusatz von Mercuriacetat gebunden wird, u. über die bromometr. 
Best. des Chinins nach E . S c h u le k  u .  J .  K o v a c s  (C. 1 9 4 2 . II. 315) ausgeführt. Ausfüh
rungsform der I. Meth.: 1,000 g Chininsulfat werden in 8 cm3 2nH2S 0 4 gelöst u. mit 
einer Lsg. von 1,2  g Mercuriacetat in 6 cm3 2nCH3COOH +  6 cm3 W. versetzt, worauf 
die Mischung 4 Std. bei 45— 50° stehen bleibt. Nach Abkühlung wird 10 cm3 N H 3-W. 
zugesetzt u. 3mal im Scheidetrichter mit 20, 10 u. 10 cm3 Ae. ausgeschüttelt. Ae.-Rück- 
stand bei 105° getrocknet u. gewogen. Das gleiche Verf. kann zur Best. von Hydro- 
chinidin in Chinidinsulfat benutzt werden. Bei der Unters, von Chininhydrochlorid ist 
es wegen der störenden Bldg. von Mercuriamidchlorid zweckmäßig, die Alkaloide zu
erst mit N H 3 freizusetzen, auszuäthern u. in 2nH2S 0 4 aufzunehmen. —  Ausführungs
form der II. Meth.: ca. 0,150 g Chininsulfat werden in 10 cm3 W. +  etwas HCl gelöst, 
hierauf mit 20 cm3 20% ig. HCl +  1,0 g K B r versetzt u. mit 0,lnKBrO 3 bis zu bleiben
der Gelbfärbung titriert; nach Zusatz von K J-L sg. u. Stärke wird mit 0,lnNa2S2O3 zu
rücktitriert. Beide Methoden lieferten reproduzierbare Resultate. Die Summe der Gehh. 
an Äthylalkaloiden (Hydrochinin u. Hydrochinidin), bestimmt nach der I. Meth., u. 
der Gehh. an Vinylalkaloiden (Chinin u. Chinidin), bestimmt nach der II. Meth., stimmt 
gut mit dem direkt ermittelten Gesamtalkaloid-Geh., bestimmt nach der Chromatograph. 
Meth. von R e im e r s  u . G o t t l i e b  (C. 1 9 4 3 . II. 1387), überein. (Dansk Tidsskr. Farmaci
2 1 . 45— 5 1. Febr. 1947.) _ F r a n k e . 4880

F. Reimers und K. R. Gottlieb, Untersuchungen über Reinheitsproben. 3. Mitt. 
Nachweis von Methylaminomethyl-[4-oxyphenyl]-keton in  Oxedrintartrat. (2. vgl. vorst. 
Ref.) Das genannte Keton kann im Carbinol Oxedrin (das aus ihm durch Red. gewonnen 
wird) durch Zugabe eines Tropfens Phenylhydrazin, mit dem es beim Stehen Gelb
färbung ergibt, nachgewiesen werden. In 2% ig. Oxedrintartrat-Lsg. läßt sich so (nach 
5 Min.) unter Verwendung einer Kontroll-Lsg. noch 0 ,1%  Keton, in 10% ig. Lsg. noch 
0,5%  Keton feststellen. —  Nachweis von Coffein und Theophyllin in  Theobromin. Der 
Coffein-Nachw. erfolgt am besten so, daß man die Lsg. von 0,20 g Theobromin in 10 cm3 
nNaOH mit 10 cm3 Chlf. ausschüttelt u. das Chlf. verdampft. Ein evtl. auftretender 
Rückstand besteht nur aus Coffein. Theobromin u. Theophyllin gehen unter diesen 
Bedingungen nicht in Lösung. Zum Theophyllin-Nachw. kocht man 0,20 g Theobromin 
mit 5 cm3 5nNaOH. Noch 1 %  Theophyllin kann als kleiner unlösl. Rest erkannt wer-

32
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den. —  Nachweis von A tropin  in  Homatropinhydrobrom id. 0,010 g Homatropinhydro- 
bromid wird auf einem Uhrglas oder in einer Glasschale (n ich t Porzellanschale) mit 
6 Tropfen rauchender H N 0 3 eingedampft, worauf der Trockenrückstand in 10 cm3 Ace
ton p. a. aufgenommen wird. Bei Zugabe von 10 Tropfen einer 5% ig . methylalkoh. 
KOH-Lsg. gibt Homatropin allein eine gelbliche Färbung, während bei Ggw. von Atro
pin rötliche bis violette Färbung auftritt. Noch 0,05%  Atropinsulfat gibt eine merk
liche Farbänderung, 0 ,1%  eine schwach, 0 ,2%  eine deutlich rötliche Färbung. —  Nach
weis von A trop in  in  Scopolaminhydrobromid. Die beste Meth. ist die nach L i e m .  0,05 g 
Scopolaminhydrobromid werden 2mal mit je 1  cm3 einer Mischung von Chlf. u. Ae. 1 :2  
extrahiert u. der Abdampfrest des Auszuges in 3 Tropfen 0,5nH2S 0 4 aufgenommen. Auf 
dem Objektglas wird dann 1 Tropfen einer 0,ln N aB r-N aB rO 3-Lsg. zugegeben. Unter 
dem Mikroskop erkennt man bei Ggw. von Atropin (auch Homatropin oder Hyoscyamin) 
eine krist. Abscheidung, während reines Scopolamin nur Tropfen liefert. 2 %  Atropin- 
hydrobromid lassen sich so mit Sicherheit nachweisen, doch ist die Rk. aus Löslichkeits
gründen mit größeren Atropinmengen nicht wesentlich stärker. (Dansk Tidsskr. Far- 
maci 2 1 . 61— 67. März 1947.) F r a n k e .  4880

F. Reimers und K. R. Gottlieb, Untersuchungen über Reinheitsproben. 4. Mitt. 
Prüfung auf Säuregehalt in  Äther und anderen organischen Flüssigkeiten. (3. vgl. vorst. 
Ref.) Bei exakten Säurebestimmungen in Ae. wird die Möglichkeit einer Säure-Best, 
im W.-Auszug des Ae. geprüft. Zur Orientierung wird im Scheidetrichter W. von be
kanntem C 0 2-Geh. mit dem gleichen Vol. C 0 2-freien Ae. ausgeschüttelt u. der Vertei- 
lungs-Koeff. von C 0 2 zwischen Ae. u. W. bestimmt. E r lag zwischen 10 u. 1 3  u. damit 
so hoch, daß der C 0 2-Geh. des Ae. nicht stört, wenn die Säureprüfung (bei bekannten 
Verteilungs-Koeff.) im W.-Auszug des Ae. (2 5 :2 5  cm3) unter Verwendung von ausge
kochtem W. vorgenommen wird. Bei reinem Ae. beträgt der Verbrauch an 0,01nNaOH 
mit Phenolrot dann nur 0,01— 0,02 cm3. —  Ähnliches gilt auch für andere organ. Lö- 
sungsmm., in denen C 0 2 gleichfalls leichter lösl. ist als in Wasser. So wurde der C 0 2- 
Verteilungs-Koeff. Lösungsm./W. bei PAe. u. Bzn. zu 4,5, bei Chlf. zu 5,6 u. bei CC14 zu 
4,7 ermittelt. —  Prüfung auf Äthylalkohol in  Äthylchlorid. In Abänderung einer Vor
schrift von Ph. Dan. 19 33 werden 10 cm3 C2H6C1 mit 10 cm3 Eis-W . ausgeschüttelt u. 
das C2H5C1 der freiwilligen Verdampfung überlassen. Dann werden 2 Tropfen K 2Cr04- 
Reagens u. vorsichtig 5 cm3 konz. H2S 0 4 zugegeben. 1 mg A. liefert gelbgrüne, 1,5  mg 
A. rein grüne Färbung. Auch Ae. kann in dieser Weise nachgewiesen werden. —  P rü
fung auf Olucose, Rohrzucker und D extrin in  M ilchzucker und auf M ilchzucker in  Glucose. 
Nach Ph. Dan. 19 33 werden 2 g Milchzucker mit 20 cm3 verd. A . extrahiert u. das 
Filtrat, das höchstens 35 mg Rückstand liefern darf, wird eingedampft. 86% ig. A. ist 
bei der Extraktion 62% ig. A. gegenüber vorzuziehen, da die Löslichkeitsunterschiede 
zwischen Milchzucker u. den leichter lösl. Zuckerarten bei höher konz. A. stärker her
vortreten. Bei der Prüfung von Glucose auf Milchzucker nach Ph. Dan. 19 33 (2 g 
Glucose sollten in 30 cm3 kochendem 86% ig. A. vollständig lösl. sein) können rund 
6%  Milchzucker nachgewiesen werden. Die Empfindlichkeit der Probe ist mit 20 bis 
40 cm3 A. die gleiche. —  Löslichkeit von A cetanilid  in  A ntipyrin lösung. Während die 
Löslichkeit von Acetanilid in W. mit 1:20 0  angegeben wird, wird sie in Antipyrinlsg. 
(1 :2 )  zu 1 :10 ,2  gefunden. Der Löslichkeitstest der Pharmakopoe, wonach eine Lsg. 
von 1 g Antipyrin in 2 cm3 W. farblos, neutral u. klar sein soll, vermag demnach eine 
Verunreinigung oder Beimischung von Acetanilid nicht zu entdecken. (Dansk Tidsskr. 
Farmaci 2 1 . 162— 67. Aug. 1947.) F r a n k e .  4880

Georges Denigćs, Am moniakalisches Z inkferricyanid als Reagens auf M orphin. 
Ammoniakal. A g-, Cd- u. Z n-F erricyanid-Lsgg. geben mit M orphinhydrochlorid  (I) Trü
bungen oder Fällungen, deren Mächtigkeit der jeweiligen I-Konz. streng proportional 
ist. Wegen ihrer Unbeständigkeit sind die Reagenslsgg. immer frisch zu bereiten, z. B. 
durch Zusammengeben von 10 cm3 der beständigen Lsg. von 25 g ZnSO i in 50 cm3 W. 
u. 20 cm3 N H r Fl. mit 0,5 cm3 einer 6% ig. K 4[Fe(CN)6]-Lösung. 2— 3 Tropfen dieser 
Mischung, zu einer Lsg. mit einem Geh. von mindestens 50 y  I/cm3 gegeben, geben eine 
nach wenigen Augenblicken deutlich sichtbare, mit Standardpräpp. quantitativ ver
gleichbare Trübung oder Fällung. (Bull. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 8 5 . 29— 31. 
1947.) C. O. L a u b s c h a t .  4880

Maurice Vigneron, Über die Bestim m ung des Korrekturfaktors bei der M orphinbe
stimm ung. Der bei den vom Vf. untersuchten Kalkmethoden notwendige Korrektur
faktor (I) hängt im wesentlichen von der Zus. des Menstruums u. der jeweiligen Konz, 
des Morphins (II) ab. Da der I für jedes galen. Material verschied, ist, muß er für jeden 
Fall gesondert bestimmt werden. Vf. gibt eine annähernd genaue Werte liefernde Meth. 
an. Hierbei werden mehrere Parallelbestimmungen so ausgeführt, daß der II-Geh. der 
Einwaagen zwischen 0,60%  u. 2 ,5 %  variiert. Aus zwei Punkten der bei der graph.
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Darst. der Resultate sich ergebenden Kurve wird nach der Formel des Codex Medica- 
mentarius Gail, der Mittelwert berechnet. (Ann. pharmac. fran§. 5. 273— 84. Mai 1947. 
Ivry, Labor. Dausse.) v. G i z y c k i . 4880

Salvatore Guarino, E ine Methode der colorimetrischen M orphinbestimmung in  
Opium präparaten. Vf. benutzt zur quantitativen M orphin(I)-Best. die rotviolette Farb- 
rk., die I-Präpp. nach Behandlung mit Jodsäure, (NH4)2C 0 3 u. FeCl3 geben. Stark ge
färbte Proben werden mit A120 3 entfärbt. 1  cm3 Laudanum  in 5  cm3 Methanol wird mit 
1 £ ^UiU3 geschüttelt, letzteres abfiltriert, mit 2 x 5  cm3 CH3OH nachgewascben; zum 
Filtrat 15  cm3 O.lnHCl, 2 cm3 5% ig. Jodsäure u. nach 5 Min. 5 cm3 gesättigte (NH4)2C 0 3- 
Lsg.; nach 2— 3 Min. intensive Gelbfärbung; Überführen der Lsg. in 50 cm3-Kölbchen, 
Auffüllen mit 5% ig. (NH4)2C 0 3-Lsg.; inzwischen wird 1 cm3 l% ig . I-Lsg. als Standard- 
lsg. analog behandelt; zu beiden Lsgg. je 1  cm3 l% ig . FeCl3-Lsg., dann Colorimetrierung 
bei 580 m p. Bei festen Präpp. werden ca. 100 mg in W. gelöst. Wichtig ist: saures pH 
der Lsg.; Zugabe der (NH4)2C 0 3-Lsg., nachdem die Oxydation mit Jodsäure das Max. 
erreicht hat; nach Beendigung derRk. mit (NH4)2C 0 3 sofort FeCl3-Zusatz. Die rot- 
violette Färbung bleibt bei tiefer Temp. mehrere Std. unverändert. I-Konzz. zwischen 
Viooo u- Vioooo eignen sich zur Best. am besten; Ausführung bei gedämpftem Licht; 
Fehlerbreite bis 1 % . (Bull. Soc. Cbim. biol. 29. 1106— 08. Okt./Dez. 1947. Neapel, 
Univ., Pharmakol. Inst.) K . M a i e r . 4880

Carl Olof Björling, Adsorptionsanalyse von Alkaloidsalzen mehrwertiger Säuren. 
Während Alkaloidsalze einbas. Säuren (HCl, Essig-, Benzoesäure usw.) in alkoh. Lsg. 
durch Adsorbieren der Säure an A120 3 (nach B r o c k m a n n ) , Eluieren der Base mit 95%ig. 
A. u. Titrieren mit Säure (gegen Bromphenolblau oder potentiometr. mit Glaselektrode) 
auf Basengeb. analysierbar sind, gelang die vollständige Eluierung bei Salzen mehrbas. 
Säuren erst nach Zusatz einer mindestens äquivalenten Menge einer starken einbas. 
Säure wie HCl oder ihrer Alkalisalze wie LiCl, NaBr zur Lsg. oder zum Waschalkohol. 
So wurden in Procaintartrat, Codeinpbosphat, Atropinsulfat usw. richtige Basengehh. 
gefunden. (Acta ehem. scand. 1 .  392— 402. 1947. Stockholm, State Pharm. Labor.)

B l u m r ic h . 4880
R. Bernier und M. Gihr, Eserin. Zufällige Verwechslung des Eserins m it Geneserin. 

Das Eserin  (I) wird von Ophthalmologen als l% ig . Lsg. in Olivenöl vielfach verwendet. 
Vff. beobachteten bei der Herst. einer derartigen Lsg. Kristallbldg., F . der Kristalle 
128,5°; I zeigt F. 106— 107°. Durch Aufarbeiten des als I bezeichneten Präp. u. Herst. 
des Pikrates wurde festgestellt, daß es sich dabei um Geneserin (II) handelte: I-Pikrat,
F. 118 °; Il-Pikrat, F. 17 5 °; Pikrat des untersuchten Präp., F. 175°. Da die physiolog. 
Eigg. von I u. II ganz verschied, sind, ist auf derartige Verwechslungen zu achten. —  
Die Unterscheidungsmöglichkeiten werden aufgeführt. (Ann. pharmac. fr an 9. 5. 437 
bis 439. Juli/Aug. 1947.) H. P. F i e d l e r . 4880

Llewellyn H. Welsh, D ie Anwendung der Acetylierung bei der quantitativen Trennung 
von Ephedrin aus Procain. Wss. Lsgg. von Ephedrin  (I) geben prakt. quantitative Aus
beuten an N-Acetylderivv. (Ia) bei Einw. von Acetanhydrid in Ggw. von überschüssi
gem Hydrogenkarbonat. Unter gleichen Bedingungen wird Procain  (II) an der prim. 
NH2-Gruppe unter Bldg. eines bas. Prod. (tert. N) acetyliert. Aus Acetylierungsge- 
mischen von I u. II wird Ia mit CHC13 extrahiert u. gravimetr. bestimmt. Geringe 
Mengen Hydrogensulfit hemmen die Acetylierung von I (Zerstörung durch J 2-K J-L sg . 
vor Acetylierung). I stört die II-Best. durch Bromierung nicht. (J. Amer. pharmac. 
A 8soc. sei. Edit. 36. 373— 75. Dez. 1947. Washington, Federal Security Agency, Food 
and Drug Administr., Med. Div., Chem. Sect.) K. M a i e r . 4880

Karam Samaan, Ahmed M. Hossein und M. S. El Ridi, Eine sp e k \rophotometrische 
Methode zur Identifizierung und zum Nachweis von Visam m in und K hellin in . Vff. be
stimmten die UV-Spektren der beiden wirksamen Stoffe in Ammi visnaga in Alkohol. 
Bei Visammin ergeben sich zwei ausgeprägte Maxima bei 250 m p  u. 338 m p, während 
Khellinin ein scharfes Maximum bei 246 m p  zeigt. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 20. 
502 bis 504. Okt./Dez. 1947. Cairo, Univ. Fouad I., Fac. of Med., Dep. of Med. and 
Biochem.) B a e r t ic h . 4880

Louis Feinstein und William E. Scott, D ie Bestimmung von Nicotinsäure und Ribo
flavin in  M ulti-V itam intabletten. Zur Ausschaltung von Fehlerquellen bei der Unters, 
von Multi-Vitamintabletten wird folgende Meth. empfohlen: 5 gepulverte Tabletten 
+ 5 0  mg reine Nicotinsäure  (I) in einen 100 ml Meßkolben (A) u. 10 gepulverte Tabletten 
in 100 ml Meßkolben (B) geben. Die Kolben werden mit 2nNaOH aufgefüllt, 1/2 Std. 
geschüttelt u. 10 Min. zentrifugiert. Je  2 ml werden mit 15  ml 2nNaOH 30 Min. auf 
dem Wasserbad hydrolysiert, darauf neutralisiert (pH 7,0) u. auf 100 ml aufgefüllt. Zu 
je 2 ml werden unter Schütteln nacheinander 5 ml Pufferlsg. (50 ml 0,2 mol. K H 2P 0 4 
+ 2 9 ,5 4  ml 0,2 mol. Na2H P 0 4 ad 200 ml), 1  ml 4 %  Anilin in 9 5%  A ., 6 ml 4 %  BrCN

32*
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zugegeben u. bei maximaler Farbtiefe mit einem 420 m/i-Filter pbotometriert, wobei 
eine Lsg., die an Stelle der Untersuchungslsg. 2 ml W. enthält, im übrigen aber die 
gleiche Zus. hat, als Blankolösung. Zur Eliminierung störender Substanzen werden 
2 ml der Lsg. B mit 12  ml W. (mit HCl auf Ph 4 angesäuert) gegen 2 ml W. + 1 2  ml auf 
P h  4 angesäuertes W. photometriert. Dieser Wert wird =  c gesetzt. Dann enthält eine 

  0
Tablette • 10 mg I, wenn A, B  u. c die Extinktionen der entsprechenden Lsgg.

bedeuten. Zur Best. des Riboflavins (II) werden 5 gewogene, zerkleinerte Tabletten mit 
100 ml 0,lnH 2S 0 4bei 15  lbs Druck 20 Min. autoklaviert, abgekühlt u. mit 0,ln H 2SO4 auf 
500 ml aufgefüllt. Hiervon werden 5 ml mit 12 ,5  ml 2 ,5  mol. Na-Acetat versetzt u. mit 
0,lnH 2SO4 auf 100 ml aufgefüllt. In 2 Schüttelzylindern (A u. B) zu je 50 ml Inhalt 
werden je 10 ml der letzten Lsg. gegeben u. nacheinander in A : 10 ml Aceton-W. (95:5), 
1 ml n/3 Essigsäure, 0,5 ml 4% ig. K M n04 (2 Min. warten), 0,5 ml 3% ig . H20 2 unter 
Schütteln zugesetzt u. mit Aceton auf 25 ml aufgefüllt. B  erhält dieselben Zusätze, je
doch soll das anfangs zugesetzte Aceton-W.-Gemisch 5 y  reines II enthalten. Der In
halt des Zylinders B  wird noch auf 50 ml aufgefüllt mit einer Lsg., die 87,5 ml 0,lnH 2S 0 4,
12 ,5  ml 2,5 mol. Na-Acetat, 5  ml 4% ig. K M n04, 5 ml 3% ig . H20 2, 10 ml n/3 Essigsäure, 
5 ml W. u. 12 5  ml Aceton enthält. Falls die Lsgg. nicht klar sind, werden sie zentrifu
giert. Von A  u. B  werden die Fluorescenzintensitäten abgelesen. Dann wird zu A  
0,01 g NaHSO, zugesetzt u. erneut abgelesen (C). Der Geh. an II je Tablette beträgt 

A —  C
-g ^ mg. Die Vorschrift ist auf Tabletten, die etwa 10 mg I u. 1 mg II je Stück

enthalten, zugeschnitten. Bei ändern Gehh. ist die Einwaage entsprechend abzuändem. 
—  7 Literaturangaben. (J. Amer. pharmac. Assoc. sei. Edit. 36. 342— 44. Nov. 1947. 
Washington, U.S. Dep. of Agricult., Grain Branch, Production and Marketing.)

L o c h . 4 8 8 0
O. Wiss und K. Schmid, Vergleichende Untersuchungen über den V itam in-D 2-Gehalt 

von Calciferol-Präparaten und Hochkonzentraten. Mit Hilfe des kurativen Ratten- 
RÖNTGEN-Testes wurde die biol. Wirksamkeit einiger Vitamin D-haltiger Präpp. be
stimmt; der Vitamin D2-Geh. dieser Präpp. wurde gleichzeitig auf ehem. Wege nach der 
Meth. von S c h a l t e g g e r  (Helv. chim. Acta 29. [1946.] 285) ermittelt u. aus den Maxima 
der Absorptionsspektren bei 265 m/i berechnet. Die Meth. nach S c h a l t e g g e r  liefert 
bei reinen Präpp. mit dem biol. Test übereinstimmende Werte. Tachysterine u. andere 
Sterine können einen Vitamin D-Geh. vortäuschen. Der Anwendungsbereich der phy- 
sikal. Meth. ist ebenfalls auf reine Substanzen beschränkt. Der biol. Best. kommt der 
größte Anwendungsbereich zu; sie kann nicht durch die ehem. oder physikal. Meth. 
ersetzt werden, wenn diese auch gewisse Rückschlüsse auf den Vitamin-Geh. ermög
lichen. Der F . eines Präp. kann nicht zur Beurteilung seines Vitamin-Geh. herange
zogen werden. (Helv. physiol. pharmacol. Acta 5. C 65— C 66. Okt. 1947. Basel, Univ., 
Physiol.-Chem. Inst.) H e l l m a n n . 4880

J. Büehi und Th. Hörler, Über die chemische Gehaltsbestimmung von Adrenalin
lösungen. Krit. Überprüfung der verschied. Vers.-Bedingungen der E u l e r -Jodmeth. 
(Einfluß der Rk. auf die Oxydation, des A.-Zusatzes, der Oxydationszeit, des Natrium- 
thiosulfatübeTschusses sowie Einfl. von Nebenstoffen) führte zu folgender Vorschrift, 
die sich sowohl für die Best. von A drenalin  (I) allein sowie auch in Verb. mit Red.- 
Mitteln u. Procain  eignet: 0,1— 1,0 mg I in 25 cm3 wss. Lsg. (pH 2— 4,5) werden 15  cm3 
Weingeist zugesetzt. Dann gibt man unter Umschwenken tropfenweise 0,lnJodlsg. 
zu, bis eine schwache, bleibende Gelbfärbung erreicht ist (Oxydation des Red.-Mittels). 
Zur Herbeiführung eines pH zwischen 7,10— 7,30 wird hierauf die dazu erforderliche 
Menge 0,2 mol. sek. Natriumphosphatlsg. (zwischen 0,20— 0,50 cm3) zugefügt u. unter 
Umschwenken mit 1,0 cm3 0,lnJwIlsg. versetzt. Nach gutem Durchmischen wird 
das überschüssige Jo d  sofort mit 2,0 cm3 O.lnNatriumthiosulfatlsg. gebunden, mit 
W. auf 50 cm3 ergänzt u. gut durchgemischt. Nach 2— 3 Min. (Verschwinden der 
Luftblasen) wird in einer 30 mm-Küvette unter Verwendung des Filters S 53 der 
Extinktionskoeff. K  im PuLFRiCH-Photometer bestimmt. (Pharmac. Acta Helvetiae 22. 
575— 87. 31/10 . 1947. Zürich, Pharmazeut. Inst.) C . O . L a u b s c h a t . 4880

P. Boymond, Chemische Penicillin-B estim m ung in  galenischen Präparaten und neue 
biologische Mikrobestimmung. 1 .) Acidimetr. Meth. nach M u r t a u g h  u . L e v y :  Unter 
der Einw. von Penicillinase geht Pen icillin  (I) unter Öffnung des Lactamringes u. 
Bldg. einer 2. Carboxylgruppe in Penicillosäure  über. Die gemessene Acidität wird 
auf I umgerechnet. Gepufferte I-Bereitungen scheiden für die Best. aus. Nachfolgende 
Ausführungen beziehen sich auf die 2.) jodometr. Meth. nach L i l l y  u . A l i c i n o :  Im 
Gegensatz zum I-G -N a  verbraucht das hieraus durch Hydrolyse entstehende penicillo-
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saure N a  (II) ungefähr 9 Äquivalente Jo d  pro Mol. Das empir. gefundene Äquivalent 
für das aus 1  mg t-G -N a  sieh bildende II beträgt 2,52 cm3 1j Ul() n Jod. —  Meth. nach 
M u n d e l l , T is c h b a c h  u . E b l e : 5  cm3 Prüflsg. mit ca. 0 ,6  mg I-G-Aü/cm3 werden mit 
5 cm3 n N aO H  bei Zimmertemp. hydrolysiert. Nach x/4 Std. wird mit 5  cm3 1 ,1  nH Cl 
angesäuert, mit 15  cm3 Vioo n J o d  versetzt u. nach 1/l, Std. das nicht verbrauchte 
Jod  mit 1h aan N a H S 0 2 (Amidon als Indicator) zurücktitriert. Vgl. der so u. im 
Blindvers. ohne A lka li u. Säure erhaltenen Werte erlaubt Berechnung der in der 
Prüflsg. enthaltenen Mengen intakten u. hydrolysierten I-G-Aü. Die Meth. erlaubt 
keine differenzierte Best. der verschied. I-Varianten, die sämtlich zu II gespalten 
werden u. demzufolge den gleichen Jodverbrauch zeigen. Sie gibt daher auch keinen 
Anhaltspunkt über den biolog.-bactericiden Wert eines I-Gemisches. Im Vgl. stimmen 
die für I-G-Aez erhaltenen biolog. u. ehem. Untersuchungsergebnisse prakt. überein. 
Das im I-G -N a  bereits vorhandene, bzw. das während der Best. entstehende II ist 
oxydationsempfindlich u. verbraucht nach Oxydation kein Jod. Zur Erzielung exakter 
Ergebnisse ist anzuraten, unter Ausschluß von Luft mit möglichst gefüllten Gefäßen 
zu arbeiten u. Blind- u. Hauptvers. gleichzeitig vorzunehmen. -— Wertbest. I-haltiger 
Salben: 15  g Salbe werden in 15  cm3 reinen B zl. (A e., Chlf., C S2, CCli  geben z. T. durch 
Alkoholyse zu niedrige Werte !) gelöst, mit 30 cm3 W. ausgeschüttelt u. der wss. Phase 
2 x 5  cm3 zur Wertbest, entnommen. Salben mit einem W.-Geh. von 10 %  verloren 
im Gegensatz zu wasserfreien nach 30tägiger Lagerung bei Zimmertemp. 3 3 %  ihrer 
Wirksamkeit. -—  I-Sulfonamidlsgg. sind verschied, beständig: Wss. I-Lsgg. mit Sulf- 
anilamid u. D iazil zeigen geringen, solche mit Irgafen, Cibazol oder E lkosin  starken
1-Titer-Abfall. Hiervon bleibt die Tatsache einer potenzierten, bactericiden Wrkg. 
frisch bereiteter 1-Sulfonam idgem ische  unberührt. —  Wertbest, von Tabletten: 10 Ta
bletten mit 500 O. E./Tablette werden in 25 cm3 W. gelöst u. 2 X 5 cm3 Eiltrat für die 
Wertbest, entnommen. Die in untersuchten Tablettenhandelsformen enthaltenen 
Füllmittel wie Lactose, Glucose u. Arab. Gummi verbrauchen pro g die etwa 50— 7 5 0 .E .  
I entsprechende Menge Jod. Zwecks Ausschließung hierdurch überhöhter Werte 
empfiehlt es sich, durch I-Zerstörung durch x/4std. Kochen mit Sulfonamidlsg. den 
Titerwert der Begleitstoffe gesondert zu bestimmen u. von dem Gesamtwert abzu
ziehen. —  Die jodometr. I-G-Aa-Best. erlaubt bei Verwendung von Mikrobüretten 
eine für die Wertbest, von I-Handelspräpp. ausreichende Anzeige von 6,6 O. E./cm3 
Prüflösung. Für die I-Spuren, bes. in Körperfll., ist sie unzureichend. —  Die ab
schließend angegebene biolog. Mikrobest, beruht auf der Erfahrung, daß I durch 
Sulfonamide „aktiviert“  wird: Eine Reihe kleiner Röhrchen wird mit je 1 Tropfen 
bei Zimmertemp. festen Agar-Nährbodens beschickt, sterilisiert u. mit je 1 Mikro
tropfen (1/200 cm3) einer 24 Std. alten, 10000fach verd. Staphylokokkenkultur u. Solu- 
dagénan-Lsg. (Sulfapyridin-Na, der Ref.) (1 Ampulleninhalt 70fach verd.) versetzt. 
Zu jedem Röhrchen werden je 10 Tropfen zunehmend verd. Untersuchungslsg. gegeben. 
Eine 2. ähnliche Serie wird mit einer 0,05 O. E./cm3 enthaltenden I-Stammlsg., eine
3. nur mit Soludagénanlsg. u. eine 4. ohne jeden Zusatz angesetzt. Nach 24std. Stehen 
bei 37° wird verglichen: Röhrchen mit gleichen, gerade erkennbarem Wachstum haben 
gleiche I-Konzentration. Diese Meth. erlaubt je nach Empfindlichkeit der Teststaphy
lokokken Best. von 0,01— 0,001 O. E./cm3. (Pharmac. Acta Helvetiae 22. 353— 58. 
28/6. 1947. Genève, Hôpital cantonal, Communication de la pharmac.)

C. O . L a u b s c h a t . 4880
Louis Gershenfeld und Jack C. Miller, In-vivo-Testung von Desinfektionsmitteln 

unter Verwendung von Jodtinkturen und -lösungen als Antiseptica. Verss. mit dem etwas 
abgeänderten Verf. nach N t jn g est er  u. K e m p e , bei dem mit den virulenten Test
erregem infizierte Hautstücke von Mäusen mit dem Desinfektionsmittel behandelt u. 
den Tieren in die Peritonealhöhle implantiert werden, ergaben, daß Behandlung mit
2- u. 5% ig . J-Lsg. bzw. 2- u. 7% ig. J-Tinktur den Testorganismus Streptococcus 
N Y -5  abtöten. Die so behandelten Tiere überlebten alle, während bei Kontrollen 
eine durchschnittliche Mortalität von 70%  zu verzeichnen war. (Amer. J .  Pharmacy 
Sei. support, publ. Health 1 1 9 .  227— 3 1. Ju li 1947. Philadelphia, Pa., Coll. of Pharm, 
and Sei., Dep. of Bacteriol.) K r ü s e n . 4880

Stella J. Patterson und A. F. Lerrigo, ß-Naphthol in Gelatinekapseln, sein Gebrauch 
als Konservierungsm ittel und seine Bestimmungsmethode. Hinweis auf die Bedeutung 
des /3-Naphthols (I) als Mittel gegen Hautkrankheiten u. zur Nahrungsmittelkonser
vierung. Bes. wichtig ist seine Inhibitorwrkg. auf das Schimmelwachstum in Gelatine
kapseln. I kann vom ö l innerhalb der Kapsel aus der Gelatineschicht extrahiert werden, 
so daß unter ungünstigen Bedingungen die Menge von I in der Kapselschicht nicht 
mehr ausreicht, um eine Schimmelbldg. zu verhindern. Vff. geben ein verbessertes
I-Bestimmungsverf. an. Sie extrahieren die angesäuerten Kapseln mit Ae., was ge-
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nauer sein soll als die Wasserdampfdestillation. Die Gehaltsbest, erfolgt colorimetr. 
als Kupplungsprod. mit Naphthionsäure, wobei die Substanz in der Gelatine u. dem 
darin befindlichen Öl bestimmt wurde. Bei einer 1 7 x/2 Monate alten Kapsel fand man 
so von den ursprünglich zugegebenen 0 ,14 %  I 0 ,0 31%  in der Gelatineschicht u. 0,082%  
im öl. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 20. 83-—86. April/Juni 1947. Glaxo Labors., 
Ltd.) K ö r t e . 4880

Gr. Analyse. Laboratorium.
J. F. Corwin, E in  Heißluftgenerator zur Apparatetrocknung für den allgemeinen 

Laborgebrauch. Der Generator (Abb.) ist über ein Regulierventil an eine Preßluft
leitung angeschlossen. Die Luft tritt unten in den Generator ein, wird durch einen 
Asbest- u. Glaswollefilter von mitgerissenem Öl befreit, erhitzt sich an einem mit 
Heizdraht bewickelten, nach oben sich becherförmig erweiternden Porzellankörper u. 
verläßt den Generator durch ein in die Haube eingelassenes, mit Kupplung u. Buchse 
versehenes Rohr. Der zu trocknenden App. wird die Heißluft durch ein Verbindungs
rohr (Abb.) zugeleitet, das mittels einer olivenartigen Verdickung, über die die Buchse 
geschoben u. dann in die Kupplung eingeschraubt wird, stabil mit dem Generator 
verbunden ist. Auf dieses senkrecht stehende Verbindungsrohr wird die zu trocknende 
App. umgekehrt gestülpt. —  Der Generator besteht aus einem 3 ”  Rohr (7,6 cm) u. 
ist oben u. unten mit einem haubenartigen Deckel zugeschraubt. Die Gesamthöhe ist 
24 in. (60,9 cm). Die Bodenplatte besitzt zwei Öffnungen für den Eintritt von Luft 
u. Heizstrom. Darüber sind Asbestpulver u. Glaswolle gepackt. Aus der Filterpackung 
ragt der Heizkörper, leicht auswechselbar in eine Fassung eingeschraubt, die durch 
ein isolierendes Porzellanrohr mit der Bodenplatte verbunden ist. (Science [New 
York] 106. 353. 10/10. 1947.) P l e m p e . 5010

H. S. Howes, E in  einfaches Verfahren elektrischer Erwärm ung. Zur Heizung von 
Trockenschränken u. dgl. eignen sich Glimmerheizelemente, wie sie für Plätteisen 
handelsüblich sind. Sie lassen sich an die Wände anschmiegen. Mit mindestens zwei 
solchen Elementen u. einem Serien-Parallelschalter kann man eine Anheiz- u. eine 
Warmhaltestufe vorsehen. (Analyst 72. Nr. 852. HO. März 1947. Bristol, England, 
,,The Laboratory“ .) P a u l i . 5010

M. I. Kuadshe, E in  A pp a ra t zur Entnahm e von Flüssigkeitsproben. Der vom Vf. 
beschriebene App. besteht aus einem Gestell von Stäben, an 2 von ihnen sind 5 (oder 
mehr) Hohlzylinder aus Glas oder beliebigem Material in vorgeschriebenem Abstand 
übereinander angebracht. Die zum dichten Verschluß der oberen u. unteren Öffnungen 
dienenden Scheiben sind an anderen beweglichen Stäben befestigt. Das ganze wird in
einem Meßgefäß untergebracht. Der App. ist aber nicht nur für Laborunterss., sondern
auch für die Prospektoren in der Praxis geeignet. (nouBOBenemie [Pedology] 1947. 
308— 09. Mai. Moskau.) L e u t w e in . 5012

L. W. Sattler, Neue Serien-P ipettier- und Abmeßgeräte. 1. Mitt. Ein Drehkolben- 
Pipettierautomat u. ein Drehkolben-Polymeter werden eingehend beschrieben. Diese 
patentierten Geräte messen 3 oder mehr Fll. hintereinander selbsttätig ab u. geben 
sie an das Rk.-Gefäß ab. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 199-—202. Sept./Okt. 1947.)

W e s l y . 5014
André Chrétien und Philippe Galmiche, Laboratorium sapparatur : Gasvolumeter mit 

automatischem Ausgleich des Überdrucks. Beschreibung u. Abb. einer App. zur genauen 
Messung eines Gasvol., bei der der Überdruck im Meßgefäß über ein Zwischengefäß 
u. eine WouLFFSche Flasche automat. ausgeglichen wird. Bei erfolgtem Druckausgleich 
betätigt ein Hg-Manometer über ein elektr. Relais einen Motor, der den Hahn zwischen 
WouLFEScher Flasche u. Zwischengefäß schließt. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 
14 . 10 17— 18. Nov./Dez. 1947.) F o r c h e . 5014

A. Lacourt und A. M. Timmermans, Titrim etrische Eichung capillarer Mikrobüretten. 
Die durch Benetzung u. Nachlaufen verursachten Titrierfehler, die bei capillaren 
Büretten groß sind u. vom entnommenen Vol. abhängen, ließen sich sehr verringern 
durch gleichmäßig langsamen Auslauf, Ablesen ohne Wartezeit u. Eichen durch T i
trieren von Lsgg. genau bekannten Titers, bes. von 0,1 mol. K H J20 6 mit 0,01nNa2S20 3 
in Ggw. von N a J, HCl u. Stärke. Aus einer 0,2 ml-Bürette mit 200 Teilstrichen wurden 
Voll, auf ca. +0,0002 Mikroliter genau entnommen u. 0,21 y  J  in 0,01 n Lsg. mit nur 
± 0 ,0 2 %  Fehler erfaßt. (Bull. CI. Sei., Acad. roy. Belgique 32 . 52— 62. 1946, ausgeg. 
1947. Brüssel, Univ. libre, Centre de Microchim.) B l u m r ic h . 5014

Kai Julius Pedersen, Über d ie Verwendung einer Wägebürette zum  A usm essen von 
Bromwasser. Beschreibung einer Wägebürette u. Arbeitsweise zum Dosieren von Br 
in wss. Lsg. bei konstanter Temp., wobei die jeweilige Br-Konz. (Verluste in den Luft-
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raum) durch Titrieren der ersten u. der letzten Entnahme u. Berechnen nach einer 
abgeleiteten Formel ermittelt wird. (Acta ehem. scand. 1 .  433— 36. 1947. Kopen
hagen, Roy. Vet. and Agric. Coll., Chem. Labor.) B l u m r ic h . 5014

P. A. Laurent, Die Bestim m ung des Verseifungsäquivalents, die durch Verwendung 
einer neuen Bürettenart auf eine einzige Ablesung beschränkt w ird. Die durch je 1 an 
beiden Enden angebrachten Zweiweghahn u. eine zur Aufnahme von <~25 cm3 Fl. 
am oberen Ende befindliche Aufweitung gekennzeichnete, in V20 cm3 eingeteilte Bürette 
gestattet eine rasche u. zuverlässige Titration. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 14. 
593. Juli/Aug. 1947.) W e s l y . 5014

A. L. Bacharach, D ie Trennung von K ristallen und Schmiere im  M ikro- und Halb
mikrobereich. Beschreibung einer einfachen Anordnung, bestehend aus einem Glas
trichter, einer glatten u. einer porösen Platte, die es gestattet, kleine Mengen Kristalle 
u. Schmiere voneinander zu trennen. (Analyst 72. 244— 45. Ju ni 1947. Greenford, 
Middlesex, Glaxo Labors., Ltd., Res. Div.) F r e t z d o r f f . 5024

E. Herzog, D ie Spritze als Scheidetrichter. Zur scharfen Trennung kleiner Mengen
fl. Phasen eignen sich bes. Injektionsspritzen mit Glasspitzen. (Chimia [Zürich] 1 . 
40. 15/2. 1947.) B l u m r ic h . 5024

S. T. Bowden, E ine M ikrofilterhülse. (Analyst 72. 542. Dez. 1947. Cardiff, Univ. 
Coll.) M o s l é . 5024

James Franck und Joseph E. Mayer, E ine osmotische D iffusionspum pe. Beschrei
bung einer osmot. Diffusionspumpe, mit deren Hilfe chem. Energie Material von einer 
Lsg. zu einer anderen in entgegengesetzter Richtung zur natürlichen Diffusionstendenz 
transportiert werden kann, u. ihre theoret. Begründung mit Hilfe mathemat. Formeln. 
(Arch. Biochemistry 14 . 297— 3 13 . 1947. Chicago, Univ., Dep. of Chem.)

P a t z sc h . 5026
Kurt G. Stern, Seymour Singer und Sanford Davis, E ine umgearbeitete D iffusions

zelle für den Gebrauch in  der T iselius-A pparatur. Vff. beschreiben eine Ganz-Glas- 
Diffusionszelle für den Elektrophorese-App. nach T is e l iu s . Die Abb. der Zelle u. 
deren genaue Beschreibung, sowie die Berechnung der Diffusionskonstanten, wird 
gegeben. (J. biol. Chemistry 167. 3 2 1— 30. 1947. New York, Dep. of Chem., Poly- 
techn. Inst, of Brooklyn.) N e h r in g . 5030

Ignacio Casamada Faus, M olekulardestillation. Vf. gibt eine zusammenfassende 
Darst. des (bis 1946) bekannten Standes der Technik der Dest. bei einem Druck von 
etwa 0,001 cm Hg-Säule, wo die mittlere freie Weglänge in die Größenordnung des 
Abstands zwischen der heißen u. der kalten Oberfläche kommt. Diese sogenannte 
Molekulardest. ist z. B. bei der Unters, gewisser Vitamine wichtig geworden. Nach 
Entw. der theoret. Grundlagen werden 22 verschied., schemat. abgebildete App. be
schrieben u. 30 Literaturstellen aufgezählt. (Afinidad [3] 24. Nr. 5 1— 52. 49— 60. 
März/April 1947. Barcelona, Inst. Quirn, de Sarrià.) P a u l i. 5038

André Chrétien und Alfred Erb, Laboratoriumsgeräte. Luftthermostat für höhere 
Temperaturen. Im Gegensatz zu den sonst gebräuchlichen Fl.-Thermostaten (W., öl); 
die höchstens bis über 100° verwendbar sind, beschreiben Vff. einen von ihnen kon
struierten, elektr. beheizten Luftthermostaten, der bequem u. ohne Schwierigkeiten 
benützt werden kann. Je  nach Wahl des Temp.-Reglers können bis auf Zehntel Grad 
genaue Tempp. eingehalten werden. Als Besonderheit ist zu erwähnen, daß der App. 
auch mit einer rotierenden Bombe arbeiten kann. (Bull. Soc. chim. France, Mém. [5] 
14. 884— 85. Sept./Okt. 1947.) S c h oo n . 5046

Adrien Dubuisson, Bestimmung des Feinheitsgrades pulverförmiger Stoffe. Messung 
mit dem Granulometer nach G o n n e l  u . dem photoelektr. Nephelometer nach v. G ro- 
n o w . Beschreibung u. Anwendung eines photoelektr. Turbidimeters nach Angabe des 
Vf., das auch als Colorimeter u. Glanzmesser verwendbar ist, unter Angabe von Eich
kurven. (Rev. Matér. Construct. Trav. publ., Édit. C 1947.306— 10. Aug./Sept. 363— 66. 
Okt.) H e n t s c h e l . 5048

W. F. Giauque, Pyrexglas-Dewargefäße und Metalleitungsrohre für flüssiges Helium. 
Es werdenErfahrungen mitgeteilt über die Verwendung von Pyrex-Dewargefäßen für die 
Aufbewahr ung von fl. He. Pyrex ist zwar durchlässig für He. Doch war es nicht nötig, 
die Gefäße während eines Vers., der bis zu 2 Tagen dauerte, dauernd zu evakuieren, wenn 
die Außenwände genügend gekühlt werden. Dewargefäße aus Jenaer Glas widerstehen 
der Diffusion von He mehrere Monate ohne Auspumpen. Die Übertragung von fl. 
He kann durch dünne Neusilberröhrchen mit Vakuummantel ohne Strahlung erfolgen. 
(Rev. sei. Instruments 18 . 852— 54. Nov. 1947. Berkeley, Calif., üniv., Chem. Labor.)

A. K u n z e . 5048
Frank T. Gucker jr., Chester T. O’Konski, Hugh B. Pickard und James N. Pitts jr.,

E in  photoelektrischer Zähler für Kolloidteilchen. (Vgl. C. 1948. I. 1143.) Umfangreiche
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Beschreibung u. Zeichnungen der App., der Eichung u. der prakt. Durchführung der 
Messungen. Die Eichung wurde durchgeführt mit einem Aerosol von Dioctylphthalat 
(I) mit unterer Teilchengröße von 0,6 /u 0  (10 -13  g je Teilchen). Die Prüfung von 
Atemfiltern kann mit einer Empfindlichkeit von 10~8%  durchgeführt werden unter 
Verwendung konz. Aerosole von I, die bis 10 10 Teilchen im Liter enthalten. (J. Amer. 
chem. Soc. 69. 2422— 31. Okt. 1947. Evanston, 111., Northwestern Univ., Dep. of 
Chem.) B o y e . 5048

A. J. Lindsey, A. M. Ward und D. W. Wilson, M oderne Richtungen in  der chemischen 
A nalyse. Vff. berichten kurz über die techn. Fortschritte der einzelnen Sparten der 
analyt. Chemie. (Chem. Prod. chem. News 10. 85— 90. Sept./Okt. 1947.)

E n n s l in . 5050
Rudolf Brdiika, Über die Schwarzenbachschen Kom plexone. Vortrag über die 

analyt. Bedeutung u. die physikal.-chem. Unters, der Komplexone. (Chem. Listy 
Vedu Prümysl 41. 1 1 — 16. Jan. 1947.) L . MATOUsEK/Prag. 5050

F. J. Davis, Faktoren, die die W irkungsweise von A ppara ten  zur Zählung von A lpha
teilchen in  einem Zählrohr beeinflussen. Die Auflösungszeiten zweier Verstärker zur 
Zählung von Alphateilchen in einer zylindr. Ionisationskammer werden diskutiert. 
Ein Kreis mit einem Stromgitter in der ersten Verstärkerstufe ergibt eine Auflösungs
zeit von 2 ,5 -IO-3  Sekunden. In einem Kreis mit einem Widerstand von 1 Megohm 
im Gitterkreis der ersten Stufe verringert sich die Auflösungszeit auf 1,4  • 10-4 Sekunden. 
Die Ggw. geringer Mengen von CO, C 0 2, H20  u. HCl übt einen vernachlässigbar kleinen 
Einfl. auf das Zählverhältnis aus, die Ggw. von 1 %  Luft verringert es dagegen um 
20% . (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 545— 49. Dez. 1947. Washington.)

S c h r a m m . 5052
R. Sherr, Scintillationszähler zur Registrierung von a-Teilchen. Die von a-Teilchen 

erzeugten Scintillationen in einem Phosphor werden mit Hilfe eines Photomultipliers 
verstärkt u. in einem Zähler registriert bzw. in einem Oscillographen sichtbar gemacht. 
Mit Hilfe einer Siebschaltung wird ein günstiges Auflösungsvermögen der App. gegen
über dem Multiplierdunkelstrom erzeugt, d. h. 150 a-Partikel pro Sek. entsprechen 
dem Dunkelstrompegel 0,5 • 10~6 Amp. Ohne die diskutierte Siebschaltung würden 
hierfür 1800 a-Teilchen/Sek. notwendig sein. Der verwendete Leuchtstoff war ein 
Ag-aktivierter ZnS-Schirm. Hiermit wurden Reichweitemessungen durchgeführt. 
Empfindlichere Messungen ließen sich durch Kühlung des verwendeten Multipliers 
erreichen, da hierdurch das therm. Rauschen herabgesetzt wurde. (Rev. sei. Instru
ments 18 . 767— 70. Okt. 1947. Princeton, N. J . ,  Univ., Palmer Physic. Labor.)

R e ic h a r d t . 5052
D. Maeder, Elektronenröhrenspektrograph zur M essung von Ionisationskam mer

impulsen. Vf. beschreibt eine kontinuierlich analysierende Registriermeth., die es ge
stattet, die Energietönung von Kernprozessen in einem Arbeitsgang direkt als Inten
sitäts-Energiekurve auf einer photograph. Platte zu schreiben. Es wird eine ein
gehende Darst. der techn. Einzelheiten des Impulsspektrographen gegeben, der in 
Verb. mit mehreren Kippkreisen auf ein BRAUNsches Rohr arbeitet, das seinerseits 
durch opt. Methoden auf einen Film abgebildet wird. Sodann wird eine Eichung mit 
bekannten Impulsen durchgeführt u. anschließend werden Aufnahmen der Rkk. 
(n, a) u. (n, p) gezeigt. (Helv. physica Acta 20. 139— 52. 30/4. 1947. Zürich.)

R e ic h a r d t . 5052
D. Maeder, P. Huber und A. Stebler, Z u r photographischen Intensitätsbestimmung  

m it dem Im pulsspektrographen. Vff. setzen ihre Betrachtungen aus vorst. Ref. fort. 
Der beschriebene Impulsspektrograph mißt die Amplitudenverteilung der Impulse bei 
der Unters, von Kernrkk. mit Ionisationskammer u. Proportionalverstärker. Es er
scheint für jeden Impuls auf dem Schirm einer BRAUNschen Röhre kurzzeitig eine 
horizontale Linie, die der Impulsamplitude bzw. Teilchenenergie proportional ist. Eine 
photograph. Platte summiert die verschied. Belichtungen, so daß die Stoßzahldichte n 
durch eine entsprechende Schwärzung wiedergegeben wird. Durch ein vor dem Oscillo- 
graphenschirm angebrachtes Graufilter wird die Plattenbelichtung in Abszissenrichtung 
gesetzmäßig variiert. Die Durchlässigkeit des Keiles folgt einem Exponentialgesetz. 
Für jeden Energiewert wird die Plattenschwärzung S eine Funktion von x (Abszissen
wert), wobei n die Funktion eines Parameters übernimmt. Aufsuchen einer bestimmten 
Standardschwärzung So zu jedem Energiewert ergibt die Auswertung der Aufnahmen. 
Dieses Aufsuchen wird durch einen geeigneten Kopierprozeß selbsttätig durchgeführt. 
Als Beispiel wird die Kopie einer Aufnahme der N 2-Rkk. mit Neutronen im Falle kon
tinuierlich verteilter Energie gezeigt. Die für die Aufnahmen speziell entwickelte 
Entwicklungsmaschine wird kurz beschrieben. Es wird abschließend darauf hinge
wiesen, daß sich aus den Impulsspektrogrammen absol. Intensitäten direkt ablesen
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lassen. Eine Kontrolle wurde aus der Gesamtzahl aller Impulse mittels eines Zähl
werkes durchgeführt. (Helv. physica Acta 20. 230— 34. 4/8. 1947.)

R e ic h a r d t . 5052
Rubby Sherr und Rolf Peterson, Untersuchung über die Im pulsform  in  Ion isations

kammern m it parallelen Plattenelektroden. Es werden die Grundzüge einer neuen Entw. 
beschrieben, die von der „Elektronensammlung“  in der Ionisationskammer mit paral
lelen Plattenelektroden Gebrauch macht. E s werden Impulse erzielt, deren Amplitude 
proportional dem gesamten Ionisationsgrad ist. Die negativen u. positiven Ionen 
bewegen sich mit vergleichbarer Geschwindigkeit u. werden nahezu gleichzeitig von 
der positiven u. negativen Elektrode gesammelt. In Gasen mit vernachlässigbarer 
Elektronenberührung (wie gereinigtes H2, N2, C 02, A) können die Elektronen direkt 
gesammelt werden. Wenn die Geschwindigkeit der Elektronen größenordnungsmäßig 
lOOOmal so groß ist wie die der schweren Ionen, ergeben sich Impulszeiten von Mikro
sekunden mit etwa 0,5 /¿sec Anstiegzeit. Die Impulshöhe ist dabei nicht mehr allein 
proportional der gesamten Ionisation, sondern abhängig von der Lage des Ionenpaares 
in der Kammer. Aus der Form der Impulse kann auf die Energie der Teilchen, ihren 
Rang u. den Winkel zwischen den Spurenwegen u. dem Feld der Kammer geschlossen 
werden. Aus den photograph. Messungen ergab sich, daß die leichteren Teilchen stärker 
ionisieren als die schwereren an allen Stellen des Spurweges. (Rev. sei. Instruments 18. 
567—-75. Aug. 1947. Santa Fe, N. Mex., Univ. of California, Alamos Scientific L a 
bor.) A. K u n z e . 5052

M. V. Scherb, Bemerkung zur Photographie eines Kathodenstrahloscillogrammes. In 
vorliegendem Bericht werden drei photograph. Aufnahmen vom Schirm einer B r a u n - 
schen Röhre mit rechtwinkligem Koordinatensyst. gezeigt. Die Belichtung des Ko- 
ordinatensyst. geschieht durch Einstellung auf Unschärfe des Kathodenstrahles zwi
schen den betreffenden Oscillogrammen. (Rev. sei. Instruments 18 . 925. Dez. 1947. 
Swarthmore, Pa., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) R e ic h a r d t  5052

Fitz-Hugh Marshall, J. W. Coltman und L. P. Hunter, Der Photomultiplier als Rönl- 
genstrahlenempfänger. Die Zeitkonstante eines Leuchtstoffes beträgt im Durchschnitt
IO-5 Sekunden. Es wurden Aufnahmen der Abklingkurven an C a W 0 4, (Zn, Cd)S  u. 
ZnS durchgeführt. C aW 0 4 zeigt einen exponentiellen Abfall der Leuchterscheinung, 
während (Zn, Cd) S u. ZnS eine größere Zeitkonstante aufweisen, obwohl sie zunächst 
einen steileren Abfall der Abklingkurven zeigen. Bei gleicher Intensität der Quanten
strahlung ist das Amplitudenverhältnis der genannten Leuchtstoffe 1 :2 :6 .  (Rev. sei. 
Instruments 18 . 504r— 13. Ju li 1947. Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electric Corp., 
Electronics Dep.) R e ic h a r d t . 5052

Howard Gest, Martin D. Kamen und John M. Reiner, D ie Theorie der isotopischen 
Verdünnung. Zur quantitativen Best. einer chem. Verb., die in unbekannter Menge 
in einer vorgelegten Substanzprobe enthalten sei, wird dieser eine bekannte Menge 
der gleichen Verb. mit verschobener isotop. Zus. zugesetzt. Nach sorgfältiger Durch
mischung wird die Verb. abgetrennt. Aus der nun sich ergebenden isotop. Zus. kann 
die ursprünglich vorhandene Menge bestimmt werden. Die nach den Regeln der 
Mischungsrechnung hierfür erhaltenen mathemat. Ausdrücke werden für Elemente u. 
Verbb. mit 2 u. mehr Isotopen zusammengestellt. Einige Beispiele werden durch
gerechnet. (Arch. Biochemistry 12 . 273— 81. 1947. St. Louis, Mo., Washington Univ., 
School of Med., Edward Mallinckrodt Inst, of Radiol. u. Dep. of Bacteriol. and Im- 
munol.) L a u b . 5052

J. Heyrovsk^, Geschwindigkeit der oscillographisch m it Quecksilbercapillarelektroden 
untersuchten Elektrodenreaktionen. Eine Vorr., in der period. Stromimpulse eine polari
sierbare Hg-Elektrode abwechselnd mit einem negativen oder positiven Potential laden, 
wird beschrieben. Die sich ergebenden Potential-Zeit-Kurven werden auf dem fluores- 
cierenden Schirm eines KathodenstrahlenosciUographen beobachtet. Die Frequenz 
wechselt zwischen 10 u. 1600 Perioden je Sek.; meist beträgt sie 50. Die Depolari
sationspotentiale mehrerer MetaEkationen werden auf diese Weise in Lsgg. verschied. 
Elektrolyte untersucht. Depolarisationen, die auf der Übertragung eines einzelnen 
Elektrons beruhen, wie Fein  ^  Fell, Crin ^  Crll, UVI ^  U v , Cu2+ ^  Cu+, Cu+ ^  Cu, 
T1+ ^  TI, Na+ ^  Na, oder die Übertragung von 2 Elektronen umfassen, wie Pb2+ ^  Pb, 
Sn2 + ^  Sn, Cd2+ ^  Cd, zeigen, daß die kathod. u. anod. Depolarisation beim gleichen 
Potential u. in der gleichen Form einen Knick aufweisen. Solche Depolarisationen 
nennt man oseihograph. reversibel. Die von B i3+, Sb3+, In3+ in S 0 42--, N 0 3- -, C104~- 
OH~-, Tartrat- oder Citratlsgg. ausgelösten Depolarisationen erzeugen den Kathoden
sprung bei einem negativeren Potential als dem des Anodensprunges. Solche Vorgänge 
nennt man osciUograph. irreversibel. Die Zugabe von CI- oder Br-Ion zu den Lsgg. 
verwandelt den irreversiblen in einen reversiblen Vorgang. Die 2wertigen Ionen von
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Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn u. Cr depolarisieren irreversibel in allen Lsgg., in denen der 
elektrolyt. Vorgang den Übergang von 2 Elektronen umfaßt. Daraus folgt, daß die 
elektrolyt. Aufnahme oder Abgabe von mehr als 1  Elektron nicht gleichzeitig, sondern 
nacheinander erfolgt. Die Temp. begünstigt die Reversibilität. Der Übergang von 
Elektronen zu oder von einer inneren Elektronenschale im Ion ist ein Hindernis für 
die Geschwindigkeit des elektrolyt. Vorgangs, der 2 Elektronen umfaßt, so daß eine 
solche Depolarisation oscillograph. irreversibel verläuft, (österr. Chemiker-Ztg. 48. 
24— 30. Jan./Febr. 1947.) W e s l y . 5054

P. Billard und G. Boutry, O ptik und W irkungsweise des photographischen M ikro
skops; das polychromatische Objektiv. Inhaltlich ident, mit der C. 1947. 110 3  referierten 
Arbeit. (J. Physique Radium [8] 8 . 19. Mai 1947.) S t a h l . 5056

Adelheid Kofler, Thermoanalyse unter dem M ikroskop. Eine Beschreibung der 
„Kontaktm eth.“  zur Unters, von Zweistoffsystemen mit vielen Beispielen aus der 
organ. Chemie. Die Berührungszone beider krist. Stoffe wird auf dem Heiztisch mkr. 
beobachtet. Die Meth. ist qualitativ u. halbquantitativ anwendbar. Bes. erwähnt 
werden verschied. Formen des Schmelzdiagramms polymorpher Stoffe, die auch 
schemat. dargestellt werden. (Mikroskopie [Wien] 1 .  137 — 58. 1947.) M a u s . 5056 

Frederico Falco, B eitrag zur Untersuchung von Bromkomplexverbindungen zur E r
kennung von M etallen und Alkaloiden. Vorläufige Mitt. Zu einer Lsg. eines Metall
salzes auf einem Objektträger setzt man eine Lsg. von Bromid u. eine schwach saure 
Alkaloidlsg.; nach etwa 20 Min. beobachtet man Kristallabscheidungen, z. B. Br-Bi- 
Brucin, Br-Bi-Dionin, Br-Hg-Chinidin, Br-Hg-Brucin, Br-Hg-Strychnin, Br-Cd- 
Spartein, Br-Pb-Cocain. 10 Mikrophotographien. (Rev. Fac. Quirn, ind. agric., Santa 
Fe, Argentina 15/16 . 48— 50. 1946/47.) A l t p e t e r . 5056

Je. M. Brumberg, Je. A. Moissejew und A. A. Ferchmin, Über die Anwendung von 
Fixatoren biologischer Objekte als „Farbstoffe“  bei der U V -M ikroskopie. Die bei histolog. 
Unterss. angewandte Behandlung der Gewebe mit fixierenden Gemischen führt zu 
deutlichen Änderungen der UV-Absorption verschied. Gewebeteile. Diese von Vff. 
früher [1944] sowie von H o a g l a n d , S h a n k  u . L avtn (J. exp. Medicine 80. [1944.] 9) 
gemachte Beobachtung führte zur Ausarbeitung einer Meth. zur „selektiven UV-Mikro- 
skopie“ , bei der verschied. Reagentien, die die Absorption bedeutend ändern, als sog. 
„UV-Farbstoffe“  Verwendung finden. Die selektive UV-Absorption ist für die meisten 
Gewebeteile am höchsten im Gebiet zwischen A =  250— 280 mju. Bei Fixierung mit 
H ü r t h l e - oder CHAMPY-Gemisch zeigen die Mikrophotogramme bei 250— 280 mp  eine 
starke Intensivierung der Lichtabsorption u. eine „Färbung“  der Gewebestrukturen. 
(ifoKJianbi AitaaeMHii H a y n  C C C P  [Ber. Akad. Wiss. U dSSR ] [N. S.] 56. 529— 31. 
1947. Staatl. Opt. Inst. u. Pawlow-Inst. für Evolutionsphysiol. u. Pathol. der höheren 
Nerventätigkeit.) H. v. P e z o l d . 5058

Rolla E. Pollard, D ie Siebprüfung von M etallpulvern. Die für die Reproduzierbar
keit der Siebanalysen bestimmenden Einfll. werden an Metallpulvern untersucht. 
Verwendet wurden Eisenschwamm pulver, Elektrolyteisen, E lektrolytkupfer, N i, Z n  u. 
Pb  in pulverisierter Form. Gestalt u. Struktur der genannten Metallpulver wurden 
außerdem mkr. untersucht u. an Hand von Abb. beschrieben. Diejenigen Pulverarten, 
deren Korngrößen in möglichst vielen Fraktionen in ausreichender Menge anfielen, 
wurden für die Versuchs-Reihen ausgewählt. Die in sehr feiner Form verfügbaren 
Zn-, Sn- u. Pb-Pulver, die nicht mehr als ein oder zwei Fraktionen lieferten, schieden 
aus. A u f Grund ausgedehnter Verss. gewonnene Folgerungen: Die Siebanalyse von 
Metallpulvern kann an dem gleichen Material, das mit den gleichen Sieben mehrmals 
geprüft wurde, erhebliche Schwankungen hervorbringen, bei Eisenschwammpulver bis 
zu 9,8% . Eine genaue u. endgültige Trennung in die einzelnen Fraktionen ist in einer 
angemessenen Zeit nicht erreichbar. —  Angaben über die Schüttelzeit. —  Von größtem 
Einfl. auf die Schwankungen in den Siebanalysen sind folgende Fehlerquellen: 1. Staub
verluste, bes. bei der Probenahme; Red. auf 1 %  möglich. 2. Feuchtigkeitsgeh., schwankt 
zwischen 3  u. 6% . Die atmosphär. Feuchtigkeit ist im Zusammenwirken mit der 
Temp. auf die Oxydation u. Korrosion des Pulvers von Einfluß. —  Von Einfl. sind 
die verschied, elektr. Aufladung der Pulverteilchen u. die Abweichungen von der 
Nenn-Durchschnittsweite der Siebmaschen. Methoden zur Best. der wahren Durch- 
sohndttsmaschenweite werden erörtert. Der Fehler kann wesentlich verkleinert werden, 
wenn die wahre Durchschnittsweite an Stelle der Nennweite in Rechnung gezogen wird. 
(J. Res. nat. Bur. Standards 39. 487— 505. Dez. 1947.) H u n g e r . 5060

Arne Tiselius, A dsorptionsanalyse von Aminosäuregemischen. Zusammenfassung 
über die der Meth. zugrunde liegenden Prinzipien, Adsorptionsanalyse durch sukzessive 
Best. der Konz, der Filtrate, Frontalanalyse, Elutionsanalyse, Verdrängungsanalyse, 
Ortsbest, der Aminosäuren u. Peptide auf der Säule, Verteilungsprinzip bei der Ad-
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sorptionsanalyse, Theorie der Adsorptionsanalyse, Molekularadsorptionsanalyse (un- 
polare) u. Ionenaustauschanalyse. (Advances Protein Chem. 3. 67— 93. 1947. Upsala, 

iw . H e l l m a n n . 5062
Mjiry Banning, Verfahren zur Herstellung und Verwendung von Mehrschichtenfiltern. 

Mehrschichten-Interferenzfilter dienen der Erzeugung bestimmter, auch im X selektiver 
Reflexionseffekte. Nach grundsätzlichen Ausführungen über physikal. Wirkungsweise 
u. Anwendung der bis jetzt gebräuchlichen Typen gibt Vf. Hinweise zu ihrer prakt. 
Herst. u. Anhaltsregeln über die Dickenbest, der aufzudampfenden Einzelschichten, 
die am einfachsten u. sichersten aus dem Reflexionseffekt selbst erfolgt. Bewährte 
Schichten bestehen z. B. (alternierend) aus Z nS  u. K ryolith , die in einer Vakuum
verdampfungskammer unter genauer opt. Kontrolle aufgebracht werden. Die Re
flexionsfarbe läßt bei beiden die jeweils erreichte opt. Dicke (in A/4 für Grün) erkennen 
(Tabelle). Geeignete Wahl dieser Dicke u. der Schichtenkombination ermöglicht An
wendung der Filter für sehr spezielle Probleme, z. B. die selektive Anregung u. Beob
achtung infraroter Phosphore, die Ausschneidung bestimmter Spektralgebiete zwischen 
festgelegten Grenzen oder die Beschränkung der Reflexion auf mehr oder weniger 
enge Wellenbereiche. Für das UV-Gebiet sind Filter dieser Art nicht oder doch nur 
in nächster Nähe des sichtbaren Spektr. anwendbar, da ZnS bei 3650 Ä merklich zu 
absorbieren beginnt; für den infraroten Bereich scheint dagegen die einzige Grenze 
in der erforderlich werdenden Schichtendicke gegeben. —  Mehrfachschichten auf Glas 
(Platten oder Prismen) erzeugen unter geeigneten Bedingungen stark (zu > 9 8 % )  
polarisierte Strahlenbündel, deren prakt. Verwertung, auch für den infraroten Bereich, 
ins Auge zu fassen ist. Die wesentlichen Voraussetzungen dieser Reflexpolarisation 
werden erörtert. (J. opt. Soc. America 37. 792— 97. Okt. 1947. Rochester, N. Y ., 
Univ., Inst, of Optics.) K lo c k m a n n . 5063

H. M. O’Bryan, Fabry-Perot-Interferom eter als F ilter. Die Filter werden durch 
Aufdampfen von 2 metall. halb durchlässigen Schichten u. einer dielektr. Schicht von 
mehreren Wellenlängen Dicke hergestellt. Die Durchlaßbreite ist ca. 150 Ä mit maximal 
30%  bei n. Einfall. Bei schrägem Einfall verschiebt sich das Band nach kürzeren 
Wellen u. löst sich in 2 Bänder verschied. Polarisation auf. (Physic. Rev. [2] 71. 134. 
15/1. 1947. Cambridge, Mass., Baird Associates.) R a v e . 5063

M. F. Bechtold, Interferometrische Bickenmessung an Überzugsfilmen. Beschreibung 
einer bes. Art von Interferometer, die auf Grund eines ebendort abgeleiteten Rechen- 
verf. aus der Zahl der Interferenzbanden des Reflexionsspektr. u. dem Reflexionswinkel 
die Stärke sehr dünner transparenter Schichten (0,2— 50 y )  auf gleichfalls trans
parentem Basiskörper schnell u. genau zu ermitteln gestattet. Eine untere Grenze 
für die Anwendbarkeit des Verf. ist in der Red. des spektralen Linienbildes auf eine 
einzige Restinterferenz gegeben, was, je nach dem vorliegenden Reflexwinkel etwas 
schwankend, einer Dicke von ca. 0,14 y  entspricht. Als Beispiel werden Aufnahmen 
von Reflexspektren sehr dünner Schichten, u. a. von Polyallylmethacrylat oder Poly
styrol auf Polymethylmethacrylat u. Cellophan, gezeigt. Das Verf. ermöglicht auch 
entsprechende Dickenmessungen an Doppelschichten. (J. opt. Soc. America 37. 873— 78 
Okt. 1947. Wilmington, Del., Du Pont Exp. Stat.) K l o c k m a n n . 5063

Bruce H. Billings, E in  übereinstimmendes schmalbändig es optisches F ilter. Es werden 
Polarisationsfilter mit einer Durchlässigkeitsbandbreite vom Bruchteil eines Ä bis zu 
mehreren Hundert Ä beschrieben, wobei der Durchlässigkeitsbereich in jedes beliebige 
Spektralgebiet verschoben werden kann. Das Prinzip dieser Filter geht auf frühere 
Arbeiten von L y o t  [19 33] u. E v a n s  [1940] zurück. Die Anordnung besteht im wesent
lichen aus doppeltbrechenden Platten (Polyvinylalkohol, A cryloid F -1 0  der R e s in o u s  
P r o d u c ts  Co ., Philadelphia) zwischen zwei parallel gestellten Polarisatoren, wobei 
die Dicke der aufeinanderfolgenden Platten im Verhältnis 1 : 2 : 4 . . .  anwächst. Die 
Einstellung des gewünschten Durchlässigkeitsbereiches erfolgt durch künstliche Ein 
führung einer Phasenverschiebung zwischen ordentlichem u. außerordentlichem Strahl, 
die entweder mechan. oder auf elektr. Wege vorgenommen werden kann. Ein mechan. 
Verf. ist z. B. das Spannen zusätzlich eingeschalteter Kunststoffplatten (etwa Poly- 
vinylbutyrat mit 15 %  Butylsebacat, plastiziert); elektr. Verff. die KERR-Zelle, oder 
stark elektro-opt. akt. Kristalle, wie etwa NH4H2P 0 4 oder P N  (B r u s h  D e v e l o p m e n t  
Co., Cleveland). Durchlässigkeitskurven eines Experimentierfilters werden angegeben. 
Die elektr. Abstimmung des Filters läßt sich insbes. zur Darstellung von Spektren 
mit dem Kathodenstrahloscillographen benutzen. Anwendungsmöglichkeiten des Filters 
in Farbenreproduktion u. Colorimetrie werden skizziert. (J. opt. Soc. America 37. 
738— 46. Okt. 1947. Cambridge, Mass., Polaroid Corp., Res. Labors.) St a h l . 5063 

P. Coheur, Einige Bemerkungen zu den Spelctrographen. Es wird das Auflösungs
vermögen u. die Dispersion von Gitterspektrographen u. Prismengeräten in „ L it t r o w “ -
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Anordnung besprochen im Hinblick auf verschied, im Handel erhältliche Geräte u. 
auf die Ausrüstung wissenschaftlicher Laboratorien. (Rev. univ. Mines, Metallurg., 
Mécan., Trav. publ., Sei. Arts appl. Ind. [9] 3(30). 5 4 6 - ^ 8 .  1947.) R u m p f . 5063

Ss. A. Chrschanowski, D as tragbare Steeloskop SL -5 LO M Z. In dem Steeloskop 
(Länge 570 mm, Breite 140 mm, Höhe 280 mm, Gewicht 3 kg) sind Okular u. Objektiv 
in eine Achse gelegt, während der Raum unter dem Zerlegungssyst. gleichzeitig als 
Fernrohr dient. Der App. gestattet u. a. die Unterscheidung der Linien Cr Ä =  5409,8 Â 
u. Fe À =  5410,9 Â. (3 a B 0 n c K a H  J la ö o p a T O p iif l  [Betriebs-Lab.] 1 3 .  214— 16. Febr. 
1947. Fabrik OGLU.) E . F ö r s t e r .  5063

J. G. A. Griffiths, Infrarotabsorptionsspektren. Bericht über die Fortschritte der 
Infrarotspektroskopie (im Gebiet 2,5— 25 y )  während der letzten Jahre (bis 1946) 
speziell über Verbesserung der Meßtechnik u. Bedeutung für qualitative u. quanti
tative Analyse in der organ. Chemie. (Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 323— 29. 1946, 
herausgeg. 1947.) R u d o l p h . 5063

R. A. Friedei und A. G. Sharkey jr., Vergleich verschiedener Glühkörper für Ultrarot
spektroskopie. Kurze Notiz über Vergleichsmessungen zweier Lichtquellen der UR- 
Spektroskopie im langwelligen Bereich (1 bis 15  y ) ,  gewonnen mit einem registrierenden 
PERKIN-ELMER-Spektrographen. Verglichen wird eine ,,Globar“ -Lichtquelle (Sili- 
ciumcarbidsbab) mit einem Glühkörper der Handelsbezeichnung „Insulcon“  vom Typ  
eines NERNST-Stiftes. Unterhalb 15  y  ist der N e r n s t -SG ft wegen seiner wesentlich 
höheren Temp. dem „Globar“  weit überlegen. Emissionsmaximum des NERNST-Stiftes 
je nach Belastung bei 1,61 bis 1,64 y ,  beim Globar 2,05 y .  (Rev. sei. Instruments 18. 
928. Dez. 1947. Pittsburgh, Pa., U. S. Dep. of Interior, Bureau of Mines.)

M e c k e . 5063
M. Poittevin, Röntgenfeinstrukturröhren m it Strichfocus von großer Schärfe. Es 

gelingt, einen sehr feinen Strichfocus zu erhalten, wenn man einen gekrümmten Emis
sionsdraht verwendet, der sich in einem zylindr. Focussierungsschirm von gleicher 
Krümmung wie der Emissionsdraht befindet, so daß der Draht in der Zylinderfläche 
u. in einer Ebene senkrecht zur Zylinderachse liegt. Der Focus, der parallel zur Z y
linderachse ist, hat eine Dicke unter 0,1 mm. Mit dieser Anordnung wurden bei ge
ringen Belichtungszeiten sehr scharfe L a u e -Aufnahmen gemacht. Es werden Vgll. 
mit einem Rundfocus angestellt. (J. Physique Radium [8] 8 . 102— 05. April 1947. 
Paris, Fac. des Sei., Labor, de Chim. physique.) K . S c h u b e r t . 5063

Horia Hulubei und Yvette Cauchois, Über Röntgenröhren für die Spektralanalyse der 
charakteristischen Strahlung. Für die Röntgenspektralanalyse wie für alle Unteres., 
die sich mit der charakterist. Strahlung befassen, ist der durch die Bremsstrahlung her
vorgerufene Untergrund störend. Arbeitet man mit Fluorescenzstrahlung, so fehlt 
zwar der kontinuierliche Untergrund u. die Probesubstanz wird kaum verändert, doch 
ist hier sehr nachteilig, daß man nur geringe Intensitäten bekommt. Vff. versuchen 
daher, die Meth. der prim. Erregung mit Kathodenstrahlen zu verbessern. Sie greifen 
dabei auf die bekannte Tatsache zurück, daß die Intensität der Bremsstrahlung rich
tungsabhängig ist; man hat ein Minimum der Intensität unter 0° u. 180° gegen die 
Richtung der erregenden Kathodenstrahlen, ein Maximum unter 30— 60° (je nach der 
Röhrenspannung). Zur Verminderung der störenden Wrkg. des kontinuierlichen Unter
grundes sollte also die Strahlung von der Antikathode unter einem Winkel von 0° 
bzw. 180° gegen die Kathodenstrahlrichtung abgenommen werden. Der erste Fall 
läßt sich, wie leicht zu ersehen, mit einer Elektronenröhre mit L e n a r d -Fenster realisie
ren, der zweite mit Hilfe elektr. oder magnet. Felder, mit denen man einen senkrechten 
Einfall der Elektronen auf die Antikathode erreicht, während man zugleich senkrecht 
zur Antikathodenfläche beobachtet. Die Beobachtung unter 180° läßt sich aber nach 
einfachen Veränderungen mit einer gewöhnlichen Röntgenröhre durchführen. Einige 
vorläufige Verss. der Vff. zeigen, daß die Empfindlichkeit der Röntgenspektralanalyse 
auf dem angedeuteten Weg verberssert werden könnte. (C. R . hebd. Séances Acad. 
Sei. 224. 872— 74. 24/3. 1947.) F a e s s l e r . 5063

A. Engström, E ine neue Differential-Röntgenstrahl-Absorptionsmethode für die 
chemische A nalyse. Ein  neues Gerät zur quantitativen Best. sehr kleiner Mengen 
verschied. Elemente unter Anwendung der Röntgenstrahl-Absorptions-Spektrographie 
wird beschrieben. Die von einer Röntgenröhre erzeugte harte Strahlung wird auf 
Proben von Elementen konz., deren K-Linien der des gesuchten Elementes beiderseitig 
benachbart sind. Die reflektierte Strahlung wird nach Passieren eines Filtere durch 
eine dünne Scheibe des zu untersuchenden Stoffes geschickt u. die Absorption der 
K-Linien photograph. oder in einer Ionisationskammer gemessen. Aus den erhaltenen
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Worten läßt sich das gewünschte Ergebnis berechnen. (Rev. sei. Instruments 18. 
681— 82 . Sept. 1947. Stockholm, Karolińska Inst., Dep. for Cell Res.)

S c h r a m m . 5063
Britton Chance, Stromstabile Spelctrophotometrie kleiner Dichteänderungen. In An

knüpfung an frühere grundlegende Mitt. (C. 1946. I. 1274) werden Meß- u. Kontroll- 
schaltungen zur Best. kleiner D.-Änderungen (2-10-4 auf ± 5 % )  unter Verwendung 
verschied. Photozellen u. Multiplier-Photoröhren behandelt. (Meßtechnik ist speziell 
für die Erforschung der Kinetik instabiler Zwischenprodd. bei enzymat. Rkk. ge
dacht.) Es wird die Eignung, bes. die Spannungsstabilität, einzelner Schaltungen u. 
ihrer Bauteile eingehend erörtert u. an mehreren Diagrammen veranschaulicht u. es 
wird hierbei gezeigt, daß sich die Spannungskonstanz mittels einer Differential-Photo- 
zelle optimal auf 5 •IO-9 Volt/Min. halten läßt. Einfache Photozellen weisen dagegen 
eine Mindestdrift im 30fachen, Schaltungen mit Multiplierröhren eine solche im 
400fachen Betrag auf, so daß namentlich die letzteren keine Vorteile gegenüber den n. 
Photozellen bieten. —  15  Abb. u. Diagramme. (Rev. sei. Instruments 18. 601— 09. 
Sept. 1947. Cambridge, Mass., Inst, of Technol., Res. Labor, of Electronics.)

K lo c k m a n n . 5064
Yves Le Grand, Über die Erzeugung von weißem Licht m it der theoretisch maximalen 

Ausbeute. Die spezif. Helligkeit der gewöhnlichen Lichtquellen für weißes Licht ist 
von der Größenordnung von 15 — 30 Lumen pro W att für Glühlichtlampen u. von 
etwas mehr als 40 für Fluorescenzlampen. Vf. untersucht in der vorliegenden Arbeit 
theoret. die Möglichkeit, eine größere Lichtausbeute an weißem Licht zu erhalten. 
Eine erste Meth., um weißes Licht zu erhalten, besteht darin, eine Lichtquelle zu 
verwenden, die nur zwei komplementäre monochromat. Strahlungen aussendet. Geht 
man von dem Strahlenpaar 450 bzw. 569 m/t aus, so erhält man eine Helligkeit von 
nahezu 400 Lumen pro Watt, doch hat dieses Licht den Nachteil, daß Strahlungen 
mit größerer Wellenlänge nicht auftreten; rote Objekte würden in diesem Fall bräun
lich aussehen. Um diesen Fehler evtl. zu verbessern, wurde eine Lichtquelle unter
sucht, die drei monochromat. Strahlungen aussendet. Nimmt man die drei Wellen
längen 460, 530 u. 620 m p, so erhält man theoret. eine Lichtausbeute von 301 Lumen 
pro W att u. bei den Wellenlängen 450, 540 u. 600 m p  eine solche von 355 Lumen pro 
Watt. Die größte Lichtausbeute erhält man demnach bei einer Lichtquelle, die zwei 
komplementäre Strahlungen aussendet. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 225. 1298— 1300. 
22/12. 1947.) G o t t f r ie d . 5065

L. Rosenthaler, Über eine Fehlerquelle gewisser acidimetrischer Titrationen. Vf. be
stätigt die an sich bekannte Beobachtung, daß Filtrieren durch Papier vor Titrationen 
zu vermeiden ist, da Filterpapier geringe Mengen Säure zurückhalten kann. (Tabelle.) 
(Pharmac. Acta Helvetiae 22. 5 1 1 — 12. 23/8. 1947. Istanbul, Univ., Galen. Inst.)

H. K a tjffm a n n . 5066
A .D . Elrnsly Lauchlan, Neuentwicklungen von Geräten zur p H-Messung und Elektro- 

titration. Die Verwendung einer Elektronenröhre gestattet, die Geräte robuster u. 
einfacher zu machen, so daß selbst angelernte Kräfte Präzisionsmessungen machen 
können. Die empfindliche Glaselektrode ist durch eine kleinere mit dickerer Glaswand 
ersetzt worden; da ihr Widerstand von der Größenordnung 150— 200 Megohm ist, 
muß die Isolation entsprechend höher sein, ein Widerstand von nur 1000 Megohm 
Wtürde die Meßgenauigkeit um 8— 9%  beeinträchtigen. Trotzdem konnte von den 
sogenannten Elektrometerröhren zu gewöhnlichen Röhren übergegangen werden. We
gen der hohen Widerstände ist der Gitterstromkreis auf elektrostat. Ladungen empfind 
lieh, die schon beim Berühren oder Bewegen des Elektrodenkabels entstehen können 
u. das Galvanometer auswandern lassen; hiergegen hilft völlige Abschirmung durch 
eine geerdete Metallhülle, womit Leitungen bis 70 m betriebssicher ausgeführt wurden. 
Neue Geräte zeigen meist den pH-Wert unmittelbar, sind aber nicht so genau wie 
Geräte, mit denen nach einer Nullmeth. gemessen wird; ihre begrenzte Skalenlänge 
ist nachteilig, denn selbst bei zwei Bereichen (0—-7 u. 7— 14) kann man nicht auf 
0,01 pH genau ablesen, was aber oft verlangt wird. Das Galvanometer wird vielfach 
durch ein mechan. weniger empfindliches „magisches Auge“  ersetzt, dessen Genauig
keit aber die des Galvanometers nicht erreicht, man könnte ebenso gut ein robusteres 
Galvanometer benutzen. Die Glaselektrode wird auch aus einer Na-unempfindlichen 
Glasart hergestellt, um Messungen bis pH 14 u. in Lsgg., die mehr als einfach-normal 
sind, zu ermöglichen. —  Elektrotitrationsgeräte werden heute nicht mehr mit der 
Wasserstoffelektrode, sondern mit den vorgenannten Bauelementen ausgestattet, 
neuere Geräte sind auch für das Verf. von F o t j l k  u . B a w d e n  (J. Amer. ehem. Soc. 48. 
[1926.] 2045) geeignet. Au f diesem Gebiet sind weitere Fortschritte zu erwarten. —



E . 1898 G. Analyse. Laboratorium. 1947

(3 Bilder, 1 Kurvenbl., 4 Zit.) (Analyst 72. Nr. 852. 90— 93. März 1947. London, 
Cambridge Instrument Co., Ltd.) P a u l i . 5066

Kurt Rinman, Leitfähigkeitsmessung als analytisches H ilfsm ittel. Theoret. Über
sicht, akust. u. visuelle Meßmethoden, Empfindlichkeit, Genauigkeit, Fehlerquellen, 
Meßzellen u. ihre Konstruktion, maßanalyt. Kurven, Anwendung in Betrieben. —  
5 1  Literaturangaben. 39 Abb. (IV A  1 9 4 4 . Nr. 4. 183— 90; 1 9 4 4 . Nr. 6. 308— 19; 
18. Nr. 1. 6— 19. 1947.) P a u l i . 5066

R. J. Carter, Einige Anwendungen der elektrometrischen Verfahren in  der Analyse. 
Fortschrittsbericht. —  Es werden die potentiometr. Titrationsverff., Säure-Basen- 
Titration in nichtwss. Milieu (Best. von Verseifungszahlen), Fällungs-Titrationen u. 
Redoxsysteme sowie bes. die elektrometr. Ausführung der K a r l  FiscHER-Titration 
zur Best. geringer W.-Mengen besprochen. (Analyst 72. 94— 99. März 1947. Slough, 
Bucks., Imp. Chem. Industries Ltd.) H e n t s c h e l . 5066

A. Wogrinz und G. Zeugswetter, E in  neues Silbertitrationscoulometer. E s  wird ein 
Coulometer beschrieben, dessen Elektrolyt eine gesätt. K N 0 3-Lsg., dessen Kathode 
ein Pt-Blechstreifen u. dessen Anode ein Ag-Blechstreifen ist. Bei der Benutzung des 
Gerätes entsteht Ag(OH), ohne daß metall. Ag auf der Pt-Elektrode ausfällt. Beim 
Stromdurchgang können von der Anode Ag-Teilchen abgesprengt werden, die die 
Analysenergebnisse fälschen. Man versetzt daher den Inhalt des Coulometers nach 
Beendigung der Elektrolyse mit N H 3, das nur das Ag20 , aber nicht die Ag-Teilchen 
löst, die man durch Glaswolle abfiltriert. Darauf titriert man das Filtrat nach Vol- 
h a r d .  (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 192— 94. Sept./Okt. 1947. Wien, TH , Elektro- 
chem. Inst.) W e s l y .  5066

J. T. Stock, Amperometrische T itration. Unter amperometr. oder auch polarometr. 
Titration wird die Verwendung polarograph. Messungen mit konstant eingestellter 
elektromotor. K raft meist an der Hg-Tropfelektrode zur Best. des Endpunkts von 
Titrationen verstanden. Vf. gibt einen allg. Überblick über die Methode. E r  diskutiert 
zunächst die verschied. Kurven für die Abhängigkeit des Stroms vom zugefügten 
Vol. der Titrationsfl. für die Fälle, daß nur die zu titrierende Substanz oder nur das 
Reagenz oder beide Wellen bilden oder, daß die Substanz eine anod. u. das Reagenz 
eine kathod. Welle bilden. Die amperometr. Titration kann auch in großen Ver
dünnungen ausgeführt werden, z. B. für 0,001 mol. Pb-Lsg. mit K 2Cr20 7. Die Form 
der Zellen wird besprochen, ebenso die Benützung eines Spiegelgalvanometers oder 
Mikroamperemeters zur Strommessung. Es werden eine Reihe von Beispielen ange
führt, vor allem auch Bestimmungen von Metallen mit organ. Spezialreagentien. 
(Analyst 72. 291— 97. Ju li 1947. London, LCC Norwood Techn. Inst., Chem. Dep.)

W ie d e m a n n . 5066
J. Heyrovsky, D ie Grundgesetze der Polarographie. Übersicht in Form eines Vor

trages. Behandelt werden: Polarisierbare Hg-Kathode (Hg-Tropfelektrode), Strom- 
Spannungskurve, abgeleitete Kurve, Potential-Zeit-Kurve, Depolarisationsstrom, Dif
fusionsstrom, Halbstufenpotential, amperometr. Titrationen. (Analyst 72. 229— 33. 
Juni 1947. Prag, Univ., Physico-Chemical Dep.) F o r c h e . 5066

J. E. B. Randles, Die Anwendung des Kathodenstrahloscillographen auf die Polaro
graphie: G rundprinzipien. Vf. gibt zunächst die Theorie der Diffusionsströme, die bei 
der Polarographie gemessen werden, kurz wieder. Der Kathodenstrahloscillograph 
ermöglicht die Messung von Diffusionsströmen, die sich mit der Zeit u. mit dem Elek
trodenpotential ändern. An die in einer Lsg., die die reduzier- oder oxydierbare Sub
stanz enthält, befindliche Mikroelektrode wird ein rasch wechselndes Potential ange
legt. Diese Potentialänderung wird durch Aufladen eines Kondensators erzeugt. Die 
Horizontalabweichung auf dem Oscillographenschirm entspricht der Potentialdifferenz, 
die Vertikalabweichung dem Strom. Die Aufladung wird abgebrochen durch die 
plötzliche Änderung der Stromstärke, wenn der Hg-Tropfen fällt. Das Prinzip der 
Schaltung der Anordnung ist wiedergegeben. (Analyst 72. 301— 04. Ju li 1947. 
Birmingham, Univ., Chem. Dep.) W ie d e m a n n . 5066

L. Airey, D ie Anwendung des Kathodenstrahloscillographen auf die Polarographie: 
Allgemeine Anordnung und Verwendung des Kathodenstrahloscillographen. (Vgl. auch 
vorst. Ref.) Die Einzelheiten der im vorigen Ref. geschilderten Anordnung werden 
beschrieben, das Blockdiagramm ist wiedergegeben. Der App. dient vor allem für 
Vergleichszwecke u. erfordert Eichung mit bekannten Standard-Substanzen. Mittels 
eines Widerstands wird der Gipfel der Kurve auf eine bestimmte Höhe eingestellt, 
aus dem Widerstand kann dann die Konz, berechnet werden. Aus der Form der Gipfel 
können Schlüsse auf die Art der Rk. gezogen werden. Der App. eignet sich für Routine- 
Analysen u. für Forschungszwecke. Zwischen + 1  u. — 0,3 V  können Pt-Mikroelek- 
troden, bis — 2,1 V  „Filmelektroden“ , d. h. amalgamierte Ag- oder Pt-Elektroden,
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benützt werden. Die Vorteile n. Nachteile im Vgl. zu anderen polarograph. Methoden 
werden diskutiert. (Analyst 72. 304— 07. Ju li 1947. Woolwich, Royal Arsenal, 
Ministry of Supply, Chem. Insp. Dep.) W i e d e m a n n . 5066

C. J. 0 . R. Morris, D ie rotierende Pt-Elektrode. Vf. behandelt die Verwendung einer 
rotierenden Pt-Elektrode in der Polarographie u. amperometr. Titration an Stelle der 
Hg-Tropfelektrode. Sie kann auch im anod. Gebiet bis zu + 1 , 1  V  benutzt werden. 
Der Temp.-Koeff. beträgt etwa 2%/Grad. Vf. verweist auf die Verwendung eines 
Pt-Netzes, das gegenüber der Anode auf — 0,2 V  gehalten wird, zur Vermeidung eines 
Hg-Niederschlags, z. B. von der Kalomelgegenelektrode her, sowie auf die Benutzung 
zweier Elektroden, so daß Polarisation u. Depolarisation mit einer Frequenz von 
1 2 Sek. gewechselt werden können. Die rotierende Pt-Elektrode eignet sich vor
allem für organ. anod. Oxydationen. Einige Modelle sind abgebildet. (Analyst 72. 
298— 301. Ju li 1947. London, Hosp., Endocrine Unit.) W i e d e m a n n . 5066

John A. Lewis, Verbesserung der Genauigkeit in  quantitativen Bestimmungen aus 
einfachen Polarogrammen. Bei der Ermittlung von Konzz. aus Polarogrammen muß 
der richtige Winkel gefunden werden, unter dem die Tangente an die Diffusionsstrom- 
Kurve zu ziehen ist. Hierfür eignet sich die ,,Internationale Standard-Methode“ , bei 
der bekannte Mengen einer Standard-Lsg. zugefügt werden. Das Verf. wird ausführlich 
diskutiert u. an Beispielen erläutert. (Analyst 72. 308— 09. Ju li 1947. Teddington, 
Middlesex, Chem. Res. Labor., Dep. of Sei. and Ind. Res.) W ie d e m a n n . 5066

D . P. Evans, Endpunktbestimmungen durch Polarisation. Beschreibung des Verf. 
der Endpunkt-Best, durch Polarisation mit Hilfe inerter (Pt)-Elektroden u. Erläuterung 
durch die jodometr. Titration von Thiosulfat. (Analyst 72. 99— 101. März 1947.)

H e n t s c h e l . 5066
J. W. Airan und N. D. Ghatage, Mercurochrom als Indicator bei Halogen- und 

Silberionentitrationen. 10 cm3 0,05 mol. Lsgg. von KCl, K B r u. K J  wurden mit 10 cm3 
einer Mischung von H2S 0 4 u. H3P 0 4 (je 15  cm3 gemischt u. auf 100 cm3 ergänzt) u. 
nach Zusatz von 2— 3 Tropfen l% ig . wss. Mercurochrom-Lsg. als Indicator mit 0,05mol. 
AgNOj titriert, wobei beim Endpunkt eine Rosafärbung auftrat. Die Werte stimmten 
mit den bei Verwendung von K 2Cr04 erhaltenen überein. (Current Sei. 16. 343— 44. 
Nov. 1947. Kolhapur, Rajaram Coll., Chem. Labor.) K . M a i e b . 5068

Antonio Pittoni, Polarographische Untersuchung an Methylrot. Methylrot (in 80%ig.
A. +  lOnLiCl) liefert im Gegensatz zu Azobenzol mit der Hg-Tropfkathode Polarisa
tionskurven mit 2 Stufen von deutlich verschied. Potential. Mit zunehmender Konz, 
geht die Höhe der I. Stufe zurück, während die der 2. Stufe zunimmt, die Summe der 
Höhe beider Stufen nimmt etwas ab. Das Potential der 1. Stufe wird mit steigender 
Konz, bei -—0,225 V, das der 1. Stufe bei — 1,054 V  konstant. Die beiden Stufen sind 
einerseits auf das Kation, andererseits auf das neutrale Mol. zurückzuführen. Das 
mittlere Halbstufenpotential für den 2. Prozß beträgt — 1 ,15  V. Die Kurven eignen 
sich wegen der gut entwickelten Stufen zur quantitativen Bestimmung. (Ric. sei. Ri- 
costruzione 17. 1396— 98. Sept./Okt. 1947. Padua.) R. K . M ü l l e r . 5068

R. C. Mehrotra, Kongorot als Adsorptionsindicator. Inhaltlich ident, mit der C. 1949.
I. 520 referierten Arbeit. (Current Sei. 16. 345— 46. Nov. 1947. Allahabad, India, 
Univ., Chem. Labors.) K . M a i e r . 5068

R. C. Mehrotra, R. D. Tewari und H. L. Dube, Untersuchungen an Adsorptionsindi- 
catoren. 1 . Mitt. Succinylfluorescein als Adsorptionsindicator bei argentometrischen T i
trationen. Vff. zeigen, daß das nach der Meth. von B ig g s  u . P o p e  [1923] hergestellte 
Succinyl-Eluorescein (I) als Indicator bei argentometr. Titrationen nützlich u. dem 
einfachen Fluorescein unter gewissen Bedingungen überlegen ist. Seine Adsorbierbar
keit ist größer, so daß z. B. J-Ionen in den Konzz. 7io bis Vmoo n- titriert werden 
können. Der Endpunkt ist bes. scharf u. in verd. Lsgg. vollkommen reversibel, da keine 
Anzeichen für eine Koagulation vorhanden sind u. der Farbwechsel in der homogenen 
Phase stattfindet. Zur Anwendung gelangen 1 bis 2 Tropfen einer l% ig. Lsg. des I in 
50%ig. Alkohol pro 10 cm3 Titrierflüssigkeit. (J. Indian chem. Soc. 24. 165—-66. April 
1947. Allahabad, Univ., Chem. Labor.) N ie m i t z . 5068

H. G. Andrew, Über einen bei p a  0,5 sich ändernden Indicator zur Kontrolle] von 
Sulfidniederschlag. Die übliche theoret. Sulfidfällung erfordert für manche Sehnellkon- 
trollmethoden der H-Ionen-Konz. einen pH-Wert zwischen 0,4 u. 0,5. F o w l e s  schlägt 
für diesen pH-Wert Methylviolett als Indicator vor. Ein  besserer Indicator wird er
halten, wenn 0,3 g Hämatoxylin u. 0,06 g Methylviolett 6 B  in 100 ml 20%ig. Isopro
pylalkohol gelöst werden. Dieser Indicator ist goldgelb bei pH 0,5, grün bei pH 1 u. 
orangerot bei pn 0. Es ist leicht festzustellen, wann dieser Indicator genau pH 0,5 an
zeigt, wobei zu beachten ist, daß beim Auftreten einer grünlichen Färbung der Lsg. 
mehr Säure benötigt wird. Eine Orangefärbung zeigt einen Säureüberschuß an. In
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Ggw. von bas. Salzen wie Sb u. Sn treten Komplikationen auf. In diesem Fall ist 
Methylviolett der gegebene Indicator, der beim pH-Wert 0,5 eine grasgrüne Färbung 
erzeugt. Es werden verschiedene Verss. mit diesen Indicatoren beschrieben. (Analyst 
72 . 4 8 1— 82. Nov. 1947. London, Mercers’ School —  Holborn.) P i s t o r . 5068 

Lubor Jensovskji, Ununterbrochene D estillation von Schwefelsäure. E s wird eine 
elektr. beheizte Quarzapp. beschrieben, welche die ununterbrochene Dest. von H2S 0 4 
zwecks Reinigung gestattet. (Chem. Listy Vedu Prümysl 4 1. 138— 39. 10/6. 1947. 
Prag, Univ., Inst. f. organ. u. gerichtliche Chemie.) S t e i n e r . 5072

Leonid Kulberg, Untersuchung von Alloxan und einiger seiner Derivate als analy
tische Reagentien. Es wurde der Mechanismus der Rk. von D e n i g e s  in bezug auf 
Schwermetalle untersucht u. festgestellt, daß im Gegensatz zu D e n i g e s  die Rk. nicht 
durch Alloxan, sondern durch Purpursäure hervorgerufen wird. Es werden die analyt. 
Eigg. von Alloxan, Alloxantin, Purpursäure, Violursäure u. Ninhydrin untersucht. Bes. 
Bedeutung besitzt Violursäure als qualitatives u. quantitatives Reagens zur Best. von 
Fe-Spuren u. Ninhydrin als Reagens für die Kationen der 4. analyt. Gruppe. Empfind
lichkeit für Violursäure bis 0,006 y  F e"/cm 3. Die Best. erfolgt bei einem Ph 8,68— 9,97. 
(TKypHaji OOmeö X h m h h  [J . allg. Chem.] 17(79). 1089— 98. Juni 1947. Kiew, 
Technol. Inst, für Leichtind.) T r o f i m o w . 5072

P. T. Daniltsehenko, Quantitative Bestim m ung des stöchiometrisch gebundenen 
Wassers in  Hydrogelen und anderen feindispersen System en nach der Methode der dritten  
Komponente. Das chem. (stöchiometr.) gebundene W. in Hydrogelen u. analogen Syste
men kann quantitativ in Ggw. von freiem, capillarem u. adsorbiertem W. durch Ein
führung einer 3. zu den beiden ersten Komponenten chem. indifferenten Komponente 
bestimmt werden. Die Best. erfolgt durch Unters, der Gleichgewichtslsg. der 3. Kom
ponente u. des Gemisches dieser Lsg. mit dem untersuchten Stoff oder durch Ermittlung 
der Konz, der Lsg. der 3. Komponente vor u. nach dem Eintauchen des untersuchten 
Stoffes. Hierbei wird, unabhängig von der Adsorption der 3. Komponente durch den 
untersuchten Stoff, die positive oder negative Adsorption der 3. Komponente beob
achtet. Nach dieser Meth. wurde das chem. gebundene W. in Fe(OH), bzw. Mg(OH)a 
in Ggw. anderer Wasserformen mit einer Genauigkeit von 0 ,13 bzw. 0 ,27%  ermittelt. 
(>Kypna.T AiiajnmmecKOii X i im h h  [J. analytic. Chem.] 2. 299— 308. Sept./Okt. 
1947. Med. Inst, der Krim.) E . F ö r s t e r . 5074

Irving Goodman und R. G. Gustavson, E ine verbesserte Sauerstoffabsorptionsröhre 
für den Carpenter-Haldane-Oasanalyseapparat. Beschreibung einer Verbesserung, die 
die zur Best. von 0 2 u. C 0 2 benötigte Zeit von 30 auf 15  Min. vermindert. (Science 
[New York] 105. 264. 7/3. 1947. Boulder, Univ. of Colorado.) R r u s e n . 5086

B. Bruns, G. Braude und D. Zikliss, Über die Bestim m ung einiger Gase nach der 
Methode der elektrischen Leitfähigkeit. Die Meth. gestattet die Best. von Kohlendioxyd 
u. Kohlenoxyd  in Mengen von je 0,001— 1 %  u. von 0,01—-1%  M ethan  in beliebigen 
Gasen. Sie beruht auf der Ermittlung der elektr. Leitfähigkeit von Ba(OH)2-Lsgg. vor 
u. nach der Absorption der vorliegenden oder durch Oxydation von CO u. CH4 ge
bildeten C 0 2. Die Berechnung erfolgt nach der Formel % C 0 2 =  c4— c2 - l l  -2100 ■VJVl, 
in der c4 u. c2 die Konzz. an Ba(OH)2 vor u. nach der Gasdurchleitung, V 4 die cm3 hin
durchgeleiteten Gases unter Normalbedingungen u. V 2 die cm3 Ba(OH)2-Lsg. sind. Die 
Überführung des in Luft enthaltenen CO in C 0 2 geschieht durch Überleiten über CuO 
bei 600— 700°, bei sehr geringen Gehh. durch Oxydation mit öwertigem Jod bei ca. 140°. 
Die Oxydation des Methans zu C 0 2 wird mit einer auf unglasierten Porzellanstückchen 
von 2,0— 2,5 mm niedergeschlagenen Mischung von Oyxden von Cu u. Co vorgenommen. 
Das letzte Verf. kann auch zur Best. der Gesamtmenge der C-haltigen Gasanteile dienen. 
Angabe der spezif. elektr. Leitfähigkeit von Ba(OH )2-Lsgg. verschied. Normalität. 
(/Kypnaji AHajiHTHueCKoii X h m h h  [J . analytic. Chem.] 2. 294— 98. Sept./Okt. 1947. 
Moskau, Staatl. wiss. Forschungs- u. Planungsinst. derStickstoffind.) E . F ö r s t e r .  5086

A. P. Terentjew und N. I. Schtschor, Bestim m ung von aktivem  W asserstoff durch 
Grignard-Reagens in  einer Kohlensäureatmosphäre. 6. Mitt. (5. vgl. C. 19 47. E . 1366.) 
Es wird eine Reihe von Verbesserungen der Arbeitstechnik der Meth. von T e r e n t j e w  
u. Mitarbeitern (vgl. C. 19 4 1. II. 2845) vorgeschlagen, weiter wird gezeigt, daß sich 
statt M ethylm agnesium jodid  eine Ae.-Lsg. von M ethylzinkjodid  (I) als Grignard-Reagens 
verwenden läßt. Im Gegensatz zu Z e l i n s k y  [1902] beobachteten Vff. eine Rk. zwischen 
I u. der C 0 2-Atmosphäre (Propionsäurebldg.). I verliert seine Aktivität in einer C 02- 
Atmosphäre also sehr schnell. -—- Unter den Rk.-Prodd. wurde Aceton festgestellt. 
(TKypHan O ß m e ü  X h m h h  [J . allg. Chem.] 17(79). 2075— 79. Nov. 1947. Moskau, 
Lomonossow-Univ., Labor, für organ. Chemie.) H. v. P e z o l d .  5086

Frank M. Stead und George J. Taylor, Eichung eines Feldgerätes für Luft-Dam pfge- 
mische in  einer 5 Gallonen flasche. Vff. beschreiben ein einfaches Gerät (Abb. vgl. Orig.)
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zur Best. von Dämpfen in Luft unter Verwendung einer 5 Gallonen-Flasche, das, sofern 
der durchgesaugte Luftstrom/Min. >  1,5  Liter beträgt, ausreichend gute Werte liefert, 
Tnfr,ai5, Lleispiel Bzl. u. CO aufgezeigt wird. (J. ind. Hyg. Toxicol. 29. 408— 12. Nov. 
1947. Berkeley, Calif., California State Dep. of Public Health, Div. of Preventiv Med. 
berv-) H. P. F i e d l e r . 5088

Charles E. Danner und Jerome Goldenson, Bestimmung halogenhaltiger organischer 
Dam pfe in  Luft durch Adsorption an besonders präparierter aktiver Holzkohle und H er
stellung dieser Holzkohle. Halogenhaltige organ. Dämpfe werden aus einer bestimmten 
Luftmenge mittels aktivierter Holzkohle, die asche- u. chlorfrei sein muß, adsorbiert. 
Danach wird die Holzkohle in einem elektr. Ofen verbrannt. CI u. HCl, die dabei frei 
werden, werden von einer wss. Lsg. von Na2S 0 3 u. NaH C03 absorbiert u. darin die 
Chloride gravimetr. oder nach V o l h a r d  bestimmt. Die Probeentnahme ist einfach. 
Die Genauigkeit des Verf., geprüft für Chlorpikrin u. Lost, ist groß. Einzelheiten u. 
Herst. der erforderlichen Holzkohle s. Originalarbeit. (J. ind. Hyg. Toxicol. 29, 218  
bis 220. Ju li 1947.) E i s e n b a r t h . 5088

W . G. Gurewitsch und L. E. Karlson, D ie Bestim m ung des Tetraäthylbleis in  der Luft. 
Die Best. des Tetraäthylbleis (I) in der Luft erfolgt durch seine Zers, mit Königswasser 
u. die nephelometr. Best. des Pb  in Form von Pb-Bichromat. Die Genauigkeit der 
Meth. beträgt bei Erfassung kleinster Mengen meist ± 1 5 % .  Da nephelometr. Grenz- 
gehh. von 0,5-—1,5  y  nachweisbar sind, andrerseits als äußerste Konz, von I nur 0,01 y  
je Liter zulässig sind, muß man zur sicheren Erfassung dieses Wertes 150 Liter Luft 
(Geschwindigkeit 2 Liter/Min.) durch eine Absorptionsfl. (5 cm3 Königswasser) hin
durohleiten. Die Luft wird vorher durch akt. Kohle u. NaOH geführt. Die Lsg. wird 
auf dem Wasserbade eingedampft, der Rückstand wieder in ganz wenig W. aufgenom
men, filtriert u. gewaschen. Zum Filtrat gibt man 0,1 cm3 einer K 2Cr20 7-Lsg. (10,0 g 
CH3COONa-3H20  u .  0,5 g K 2Cr20 7 in 100 g W.), worauf der Pb-Geh. nach 15  Min. 
langem Stehen durch Vgl. mit grauen Standardlsgg. ermittelt wird. Für die Best. ist 
eine Korrektur anzubringen, die einen durch Sorption an der Oberfläche der Eindampf
schale entstehenden Pb-Verlust berücksichtigt. Für die Errechnung des in 1 Liter Luft 
enthaltenen I dient die Formel x  =  l,56a/V0 (a =  Korrekturwert, V 0 =  Menge der 
hindurchgeleiteten Liter Luft unter Normalbedingungen). —  Beschreibung eines App. 
(Abb.) zur Erhöhung der Sichtbarmachung der eintretenden Trübungen. (3aBOHCKan 
Jlaß o p aT o p H fl [Betriebs-Lab.] 1 3 .  168— 71. Febr. 1947. Ukrain. Zentralinst, für 
Arbeitshygiene u. Krankheitsverhütung.) E . F ö r s t e r .  5088

N. I. Fomitschewa, E ine schnelle Methode der quantitativen Bestimmung von B lau
säure in  der Luft. Das auf der Benzidinmeth. aufgebaute Verf. ermöglicht die Schnell
best. von H C N  in Luft bei Gehh. von 0,05— 0,0004 mg/Liter. Es ist geeignet für die Best. 
von HCN in Luftmengen, die nach der Cyanisierung entgast sind, bei Abwesenheit von 
oxydierenden u. reduzierenden Bestandteilen, da auch andere Oxydationsmittel, bes. 
Halogene, Stickstoffoxyde, 0 3, H20 2, u. auch Reduktionsmittel (schwefelhaltige Luft) 
eine Blaufärbung ergeben. —  Man löst 2 g Benzidin durch Erwärmen in 100 g W. unter 
Zugabe von einigen Tropfen 40%ig. Essigsäure u. verwahrt die Lsg. in einer dunklen 
Flasche. Desgleichen wird eine 0,3% ig. Lsg. von Cu-Acetat bereitet. Vor Gebrauch 
mischt man beide Lsgg., gibt 1,5  cm3 der Mischung zu 20 g Silicagel (I) u. trocknet das 
Gemisch nach sorgfältiger Vermischung 15— 20 Min. an der Luft. Darauf schüttet man 
I in ein Glasröhxchen (5 mm Durchmesser, 5— 6 cm Länge) u. verschließt es an beiden 
Enden fest mit Wattebäuschen. Die I-Schicht muß 2 cm lang sein. Auf 2 cm breiten 
Papierstreifen werden Färbungen verschied. Intensität hergestellt, die HCN-Gehh. von 
0,0004— 0,06 mg/1 entsprechen. Man leitet durch die Glasröhrchen 180 cm3 Luft (Ge
schwindigkeit 600— 700 cm3/Min.). Der HCN-Geh. wird durch Vgl. der erhaltenen 
Färbung mit den Färbungen auf den Papierstreifen ermittelt. (SaBOUCKaH JTaöo- 
paTopHH [Betriebs-Lab.] 1 3 . 1 7 2 — 74. Febr. 1947. MPS. Zentrallabor, für Hygiene u. 
Epidemiologie.) E . F ö r s t e r .  5088

N. F. Ssilin und N. K. Mosehtschinskaja, Die Anwendung von p-Nitrophenolnatrium  
in der analytischen Chemie. Wie Vff. zeigen, ist das Kristallhydrat des p-Nitrophenol- 
natrium s (i), N 0 2 ‘ CjH, -ONa ^ IL O , außer als Indicator zu den verschied. Zwecken 
anwendbar. Es ist durch 2maliges Umkristallisieren des techn. Prod., das mit 4 Moll. 
H20  krist., von denen 2 jedoch leicht abgespalten werden können, darstellbar. Das 
leuchtend gelbe an sich beständige Kristallpulver von I beginnt sein Kristallw. bei 60° 
zu verlieren u. ist bei 100— 120° wasserfrei, wobei die Farbe in ein intensives Rot über
geht. Das wasserfreie Prod. nimmt wiederum aus der Luft energ. Feuchtigkeit auf, 
welche Eigg. Vff. für eine Reihe von Verwendungszwecken von I ausnutzen. —  Bei 
Verwendung von I als Ausgangssubstanz zur Best. des Titers einer Säure beginnt die 
intensiv gelbe Lsg. gegen Ende der Titration deutlich zu verblassen, wonach einige

33
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Tropfen Methylorange hinzugefügt werden müssen u. man wie üblich zu Ende titrieren 
kann. —  Bei Verwendung von I zum Nachweis des Feuchtigkeitsgeh. der Duft tränkt 
man am besten Filtrierpapierstreifen mit einer konz. Lsg. u. trocknet bei 100— 1 1 0 °. 
Auch mit entwässertem I gefüllte U-Rohre lassen sich gegebenenfalls verwenden. —  Um 
organ. Fll., wie Bzl., Dichloräthan, Pyridin u. a., mit entwässertem I zu trocknen, genügt 
5—-10 Min. langes Schütteln damit. Nach Abtrennung von der Fl. ist das Kristallpul
ver leicht zu regenerieren. A . kann nicht getrocknet werden, da er löst. Geeignet ist 
entwässertes I auch als Trockenmittel im Exsiccator an Stelle von H2S 0 4 oder CaCl2. — 
Bei Verwendung von I zur quantitativen H 20 -B est. in organ. Fll. wird eine bestimmte 
Einwaage des entwässerten u. vor der Entwässerung durch ein Sieb von 1600 Maschen 
geschütteten Prod. in wasserfreies Bzn. oder Bzl. eingetragen u. mit der zu untersuchen
den Fl. unter Verwendung einer Mikrobürette titriert. Ist die auf W. zu analysierende 
Fl. mit W . nicht mischbar, wie Bzl. oder Dichloräthan, so muß das W . erst durch Ab- 
dest. angereichert werden. Man gibt danach einen gewogenen Überschuß von entwässer
tem I hinzu u. titriert mit wss. Aceton zurück. Von Interesse ist, daß der Wassergeh. 
auch in Alkoholen, die I vollständig lösen u. damit orangefarbene Solvate geben, be
stimmt werden kann. Das Titrieren von I verläuft verhältnismäßig langsam, 30 bis 
40 Min., wobei ständig geschüttelt werden muß. (/KypnaJi AHaJiiiTMuecKOh Xhmhh 
[J. analytic. Chem.] 2 . 210— 14. 1947. Rubeshan, Chem.-Technolog. Inst.)

U l m a n n . 5094

a) Elemente u. anorganische Verbindungen.
Jdzsef Bitskei und Magdolna Förhencz, Über die T itra tion  von schwefliger Säure, 

Kalium rhodanid, N atrium cyanid und Thiosulfat in  alkalischer Lösung. K S C N , N aC N  
u. Na2S20 3 werden bei 50—-60° in alkal. Lsg. mit üio NaOCl-Lsg. u. K arm insäure  als 
Indicator titriert. Eine indirekte Titrierung wird mit H2S 0 3 ausgeführt. Die Ergeb
nisse sind in Tabellen zusammengefaßt. (Magyar Chem. Folyöirat [Ung. Z. Chem.] 51 
bis 5 3 . 25— 31. 1945/47. Budapest, K ir. Ungar. Peter Päzmäny Wiss. Akad., Inst, 
f. anorgan. u. analyt. Chem.) S t a h l . 5106

Michel Vignau, Über die Stickstoffbestimmung nach der Borsäuremethode. Ver
gleichende Untersuchung einiger Farbindicatoren. Vf. prüfte die Eignung verschied. 
Farbindicatoren zur N-Best. nach der Borsäuremeth. (vgl. W in k l e b , [19 13]), bei der 
das im KjELDAHL-Aufschluß entwickelte N H 3 in einer 2— 4% ig. Borsäurelsg. absor
biert wird. Untersucht wurden M ethylrot (I) in 0 ,l% ig . alkoh. Lsg., Gemisch aus 
gleichem Voll. I u. 0 ,l% ig. M ethylenblau, Bromkresolgrün (II) in 0 ,l% ig . alkoh. Lsg. u. 
Gemisch aus 1 Vol. I mit 5 Voll. II. Die Titrationen wurden mit 0,04nHCl ausgeführt. 
Der Umschlag erfolgt bei I von Gelb nach Rosa, bei der I-Methylenblaumischung von 
Grün nach Violett, bei II von Blau nach Grün, bei der I— II-Mischung von Blaugrün 
nach Rosaviolett. Zu Kontrollzwecken wurden alle Verss. gleichzeitig von 4 verschied. 
Personen durchgeführt. Die Vers.-Ergebnisse wurden Statist, nach der Meth. von 
F i s h e r  ausgewertet. Der Umschlag von II ist einwandfrei zu erkennen u. unabhängig 
vom Experimentator, während die Feststellungen der einzelnen Personen bei den 
anderen Indicatoren Abweichungen aufweisen. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 
1032— 37. Nov./Dez. 1947. Nogent-sur-Mame, Section Techn. d’Agriculture Tropicale.)

F o r c h e . G 243
Elemör Papp und Judit H. Pogäny, D ie Schnelltitration von Hypochloriten mit 

K alium jodid . Für Betriebsunterss. an Hypochloriten (Chlorkalk, Bleichlaugen) ist 
neben der Titration nach P en o t  die Meth. von P o n ttu s  geeignet. Die abgemessene Lsg. 
wird mit konz. H 3B 0 3- oder N aH C 03-Lsg. versetzt u. mit K J-L sg . (39 g/Liter) titriert. 
J '  wird hierbei über O J' zu J 0 3' oxydiert, wobei durch Rk. zwischen O J' u. J '  
schließlich freies J  entsteht. In bezug auf Genauigkeit sind die beiden Verff. gleich
wertig. (Magyar Chem. Folyöirat [Ung. Z. Chem.] 5 1 /5 3 . 13— 15. 1945/47. Budapest, 
Hydroxgen R .T., Labor.) S t a h l . G 247

Bo2o Tezak, Über die aggregierende Beschaffenheit des M axim um s in  der Weimarn- 
schen Fällungskurve für B arium sulfat. Vf. diskutiert die v. WEiMARNsche Fällungskurve 
in ihrer Anwendung auf die Nd.-Bldg. des B a S 0 4 u. vergleicht die Ergebnisse der 
WEIMARN-Kurve, sowohl mit wie ohne Maximum, mit den Ergebnissen von O d e n . Er 
kommt zum Schluß, daß die Fällungskurve bei 0,05 mol. Konz, der reagierenden Be
standteile ein Maximum der ausfallenden Partikel aufweist, die jedoch nicht als prim, 
aufzufassen, sondern aus kleineren Partikeln zusammengesetzt sind (Einfl. von NH 4CNS). 
O d e n s  Ergebnisse legen sich gut in die WEiMARNsche Kurve. (Archiv. Kemiju [Arch. 
Chim.] 19 . 9— 18. 1947. Zagreb, Fisicko-kemijski Inst. Prirodoslovni Fak.)

v. W il p e r t . G 253
A. W. Wylie, Bestim m ung von Sulfat in  Natrium dichrom at. Zur Best. kleiner 

Mengen (ca . 1 % ) von Na2S 0 4 in Na2Cr20 7 wird die Meth- von W il l a r d  u . S c h n e id e w in d
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[1929], nach welcher vor der Sulfatfällung das Cr (VI) mit A. u. HCl zu Cr (III) red. 
wird, etwas abgeändert. Eine Probe von 1— 2 g wird gelöst, mit der 2,7fachen theoret. 
Menge HCl (D. 1,178) oder mit der l,3faehen theoret. Menge HCl sowie dem gleichen 
Vol. Eisessig u. mit 50— 70 ml A. versetzt (Gesamtvol. 200 ml) u. dann 30 Min. auf 
90— 95° erhitzt. Hernach wird auf 500 ml verd., auf 90° erhitzt u. mit 20 ml 10% ig. 
BaCl2-Lsg. tropfenweise aus einer Bürette gefällt. Während u. 1  Std. nach der Fällung 
wird die Lsg. auf 90° gehalten, dann auf Zimmertemp. abgekühlt. Sie bleibt vor der 
Filtration 15  Std. stehen. Die gefundenen S 0 4-Werte sind durchschnittlich 1 %  zu 
niedrig. —  Ziemlich befriedigende Werte (ca. 1 ,5 %  Fehler) kann man auch nach nur 
lstd. Stehen erhalten, wenn man das doppelte Vol. Eisessig anwendet. (Analyst 72. 
250— 52. Ju ni 1947. Melbourne, Council for Sei. and Ind. Res., Div. of Ind. Chem.)

S k a l ik s . G 253
W . P. Thistlethwaite, D ie Bestimmung der Zusammensetzung und Konstitution von 

Ammoniumphosphormolybdat und der Fällungsbedingungen. Vf. untersucht sehr sorg
fältig den Einfl. von Temp., Reagensmenge, Waschlsg. usw. auf die Fällung von Am 
moniumphosphormolybdat (I) zur P 0 43_ -Best. u. gibt auf Grund der Unterss. folgende 
Arbeitsvorschrift: D ie P 0 43--haltige Lsg. soll nicht mehr als 7 mg Penthalten u. ein Vol. 
<  90 ml aufweisen. 8 ml konz. H N 0 3 +  100 ml W. werden zugegeben u. auf dem W.- 
Bad auf 50° ±  1° erwärmt. Dann wird die Reagenslsg. (35 g (NH4)2 -Mo04 +  50 ml 
0,880 NH4OH +  50 ml W .; diese Lsg. wird in eine kalte Lsg. von 168 ml konz. H N 03 
-j- 360 ml W. gegeben, nach 24 Std. abfiltrieren u. auf 900 ml verdünnen) aus einer Bü
rette langsam (7— 10 Min.) unter Rühren zugegeben. Das 3,5fache der theoret. Mo- 
Menge ist notwendig. Die Lsg. wird 75 Min. bei 50° belassen u. nach einer Std. Ab
kühlen abdekantiert. Der Nd. wird einmal mit 15  ml u. zweimal mit 10 ml einer Lsg., 
die 20 g NH4N 0 3 u . 12 ,5  ml konz. H N 0 3 in 2,5 Liter enthält, durch Dekantieren ge
waschen u. dann auf einen Filter gebracht u. nochmals 6mal gewaschen. Zum Schluß 
wird 2mal mit l% ig . H N 0 3 nachgespült. Anschließend wird der Tiegel 4— 8 Std. bei 
130-— 140° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet u. ausgewogen. Umrechnungsfaktor 
für P ist 0,01654. Der Nd. soll nur kurz an Luft belassen werden, da er stark hygroskop. 
ist. (Analyst 72. 5 3 1— 40. Dez. 1947. Bristol, Merchant Venturers Techn. Coll.)

M o s l é . G 264
G. Barac, Photometrische M ikrobestimmung von Orthophosphorsäure. Eine Abwand

lung der BELL-DoiSY-BraGGS-Meth. zur Best. von 0,5— 1,0 y  P/cm3 wird angegeben. 
(Bull. Soc. Chim. biol. 29. 836— 39. Juli/Sept. 1947. Liège, Univ., Inst, de Clin, e t  
Policlin. Méd.) K im m e r l e . G 264

Antal Végh und Läszlö Koväes, Zw ei neue Methoden zur volumetrischen Bestimmung 
von Hypophosphiten. Vff. empfehlen ein bromatometr. u. ein permanganatometr. Verf. 
zur Best. von P 0 2" '.  I. 20 cm3 einer 10— 50 mg Ca(H2P 0 2)2 (I) enthaltenden Lsg. wer
den mit 5 cm3 10%ig. H2S 0 4 u. 1 g K H C 0 3 versetzt, nach Aufhören der Gasentw. mit 
0,2 g Ag2S 0 4, 0,2 g MnS04 u. 10 cm3 konz. H2S 0 4. Man titriert mit 0,lnKBrO3-Lsg., 
bis die graue Farbe der Lsg. (red. Ag) in die rote des M n^SO Jj umschlägt u. diese Farbe 
bei 1/2std. Kochen bestehen bleibt. —  II. Man gibt 30 cm3 10— 50 g I enthaltender Lsg. 
10 cm3 einer Lsg. von 8 g Br2 in 100 cm3 nNaOH zu, erhitzt 10 Min. auf dem W.-Bad, 
verd. mit 50 cm3 W. u. titriert mit 0,lnKMnO4-Lsg. die sd. Lsg. (Zusatz von Bimsstein) 
bis zur bleibenden Rotfärbung. —  Bei I. entspricht 1 cm3 K B r0 3-Lsg., bei II. 1 cm3 
KMn04-Lsg. 0,0021269 g I. (Magyar Gyôgyszerésztudomânyi, Târsasâg Értesitôje 
[Ber. ung. pharmaz. Ges.] 21. 200— 212. 1/10. 1947. Budapest, Péter Pâzmâny Univ., 
Inst. f. organ. u. pharmazeut. Chemie.) R. K . M ü l l e r . G 264

Seren L. 0rskov und Erling Ratjen, E ine elektrolytische Methode zur Bestimmung 
von Kationen. Die beschriebene Meth. beruht auf der Löslichkeit von Amalgamen, d ie  
bei der Elektrolyse frei werdende Kationen enthalten, in Hg. Die Amalgame werden 
mit einer W iDMARKsehen Schüttelapp. extrahiert u. dann titriert. So werden in ca. 
1 Std. Na (100%), K  (98— 99%) u. Ca (90%) extrahiert; langsamer geht es bei Ammo
nium u. Guanidin. Mg- u. Fe-Ionen können aber auf diese Weise nicht extrahiert wer
den. (Acta physiol. scand. 13. 238— 46. 1947. Aarhus, U n iv .,  Physiolog. Inst.)

K im m e r l e . G 270
Josef Knop, E ine neue und hochempfindliche Farbreaktion auf M agnesium. Es  

wurde beobachtet, daß 2 Muster Eriochromgrau (J. R. G e ig y , Basel) in alkal. wss. Lsg. 
gegen geringste Jfg-Spuren außerordentlich empfindlich sind. Beide Farbstoffe, deren 
Absorptionsspektr. in saurer, neutraler u. alkal. Lsg. mitgeteilt werden, gehören in die 
Gruppe der Azochromfarben. Sie lösen sich in W. mit blau-violetter Farbe, welche bei 
zunehmender Verdünnung, offenbar infolge hydrolyt. Dissoziation, in Rot übergeht. 
Bei Zugabe von Alkalien kehrt die blaue Farbe wieder. Mg-Spuren liefern mit einer 
solchen Lsg. eine purpur- bis rotviolette Färbung, deren Ursprung in Adsorptionsverbb.

33*



E. 1904 G. Analyse. Laboratorium. 1947

zwischen koll. Mg(OH)2 u. den Alkali-Salzen der beiden Farbstoffe zu suchen ist. Die 
Farbrk. läßt sich Spektroskop, gut verfolgen. Dest. W. aus Cu-Gefäßen oder -Kühl
schlangen ist zum Ansetzen der Lsg. ungeeignet; vorzuziehen ist H20  aus Quarz-Destil
lationsgeräten. Die Empfindlichkeit der Farbreaktion beträgt ca. 5  X 10~7 % . Die eine 
Type Eriochromgrau eignet sich besser für visuelle Messungen, die andere für objektiv- 
colorimetrische. Bei Anwesenheit anderer Kationen (z. B. Cu, Zn, Ca, N H 4, F e " ' usf.) 
müssen diese abgetrennt oder unschädlich gemacht werden. Es werden diesbezügliche 
Verff. bei einzelnen Kationen zum Nachw. von 0,02— 0,0005% Mg in 10— 40 mg Sub
stanz angegeben. Neben 10 mg Ca, Ba, Sr nach Abtrennung als Carbonate sind 0,02%, 
nach Abtrennung als Sulfate in 90%ig. A. noch 0,002% Mg nachweisbar. (Chem. Listy 
Vedu Prümysl 41. 273— 82. 10/12. 1947. Brno, Morava, Vysokä skola zemedelskä, 
Cliemickji üstav.) S t a h l .  G 282

W. R. Fearon, D ie Z ink-H arnsäure-O xydationsreaktion : E in  selektiver Nachweis 
für Z ink. Vf. beschreibt eine spezif. Rk. auf Zn: ca. 20 mg gepulverte Harnsäure wer
den in 4 ml einer 0,1 bis 0,2% ig. Zn-Lsg. suspendiert u. durch Zutropfen von 20%ig. 
NaOH leicht alkal. eingestellt (pH >  12). Die Mischung wird geschüttelt u. langsam 
durch Zugabe einer 2% ig. J 2-Lsg. in K J  oxydiert. In Ggw. von Zn färbt sich die Lsg. 
blau. Zn-Konzz. 1 in 10 000 können noch nachgewiesen werden. Vf. versucht den 
Mechanismus der Rk. aufzuklären. Ag u. Mn stören die Reaktion. (Analyst 72. 541 
bis 542. Dez. 1947. Dublin, Trinity Coll., Dep. of Biochem.) M o s l e . G 288

H. Barnes, D ie Bestim m ung von Quecksilber m it D ithizon. 100 ml der 1 — 5 y  Hg 
enthaltenden Lsg. werden mit 10 ml Dithizonlsg. in Chlf. (20 mg/Liter) extrahiert (Verf. 
für Fäulnisschutzmittel in Seewasser). Für anorgan. Farbstoffproben werden 100 ml 
der etwa 100 y  Hg enthaltenden Lsg. mit 50 ml der gleichen Dithizonlsg. extrahiert. —  
Die colorimetr. Best. erfolgt mit dem SPEKKER-Absorptiometer (1 cm-Zelle u. Blau- 
Grün-Filter, Ilford 603). —  Zusammenfassende Übersicht anderer Best.-Methoden des 
Hg u. Cu mit Dithizon. —  17  Literaturnachweise. (Analyst 72. 469— 72. Nov. 1947. 
Millport, Scotland, Marine Station.) E c k s t e in . G 290

Harold G. Haynes, D ieFällung von A lum inium hydroxyd. Der steigende pH-Wert kann 
direkt als Gradmesser für die Fällung herangezogen werden: Bei Fällung von A1,(<S04)3- 
Lsgg. mit NaO H  zeigte sich, daß bei Zugabe von 78%  der theoret. berechneten Alkali
menge, entsprechend einem pH 5,35, die Fällung des A l  mit 99,6%  prakt. vollständig 
war. Während bei weiterer Alkalizugabe bis zu 9 3% , entsprechend einem pH 8,55, das 
gebildete Präzipitat (MZ-Geh. 99,99% der Ausgangsmenge) nur zu einem geringen Teil 
in das A lum inat übergeführt wird, nimmt seine Löslichkeit bei weiterer Alkalizugabe 
rapide zu mit dem Ergebnis, daß nach Zugabe der äquivalenten Menge Alkali (pH 9,7) 
das Präzipitat nur noch 95,4%  der vorgelegten MZ-Menge enthält. (Pharmac. J .  158. 
446— 47. 28/6. 1947.) C. O. L a u b s c h a t . G 294

Anders Ringbom, E ine Methode zur titrimetrischen Bestim m ung von Alum inium . 
Die von T r e a d w e l l  u . B e r n a s c o n i angegebene potentiometr. Titration von Al mit 
NaF-Lsg. wurde vom Vf. zur visuellen Titration vereinfacht, wobei als Indicator 
FeCl3 +  NH 4SCN dient. Solange noch A l '"  vorhanden ist, das mit F ' noch nicht kom
plex gebunden ist, ist die Fl. stark rot gefärbt. Die Titrierlsg. muß 50 %  A. enthalten u. 
mit NaCl gesätt. sein u. ca. pH 3 haben. Größerer Ti-Geh. stört die Titration. Nach der 
vom Vf. mitgeteilten Vorschrift können in einer Probe freie Säure, Al u. Fe titriert 
werden. Bei den Verss. waren beteiligt T. P it k ä n e n , W. S im o n s  u . B e n g t  M e r ik a n t o . 
(Svensk Papperstidn. 50. Nr. 1 1 B. Festskrift tillägnad Erik Hägglund. 145—48. 1947. 
Abo Akad., Kemiska Inst.) B o r c h e r s . G 294

A. A. Smales, D ie A usfüllung von A lu m in iu m  und seine Trennung von Cobalt, 
Chrom, N ickel oder Z in k  m ittels Am moniumbenzoat. Vf. unternahm Verss., um das 
übliche zeitraubende Verf. der Trennung von A l  von den angegebenen Metallen (Elek
trolyse an einer Quecksilberkathode aus Schwefel- oder überchlorsaurer Lsg.) durch ein 
direktes Fällungsverf. zu ersetzen. Als einziges brauchbares Fällungsm. erwies sich 
hierbei Ammoniumbenzoat. In einer Reihe von Messungen wurden die optimalen Be
dingungen festgelegt, unter denen ein leicht filtrierbarer u. weitgehend einschlußfreier 
u. reiner Al-Benzoat-Nd. erhältlich ist. Bedeutsam hierfür war die Einhaltung eines 
pH-Bereichs von etwa 4, die durch Pufferung der benutzten, leicht salzsauren Proben 
mit Na-Acetatlsg. erreicht wurde. Damit konnte an Stelle eines pH-Meßgerätes der 
Indicator Bromphenolblau zur pH-Kontrolle eingeführt werden. Das zunächst an reinen 
Standard-Al-Lsgg. (enthaltend ca. 2 mg Al pro cm3) erprobte Verf. konnte auch bei Zu
gabe von Co- u. C r(V l)-Salzen  mit befriedigendem Ergebnis angewandt werden. Bei 
N i  u. Zn  dagegen war Auflsg. u. Wiederausfällung des Al-Benzoat-Nd. notwendig, um 
die beim ersten Ausfällen noch enthaltenen Einschlüsse an N i u. Zn zu beseitigen. Die 
Best. des A l im Al-Benzoat erfolgte gravimetr. über A120 3. Die im A120 3 enthaltenen
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Mengen der jeweils benutzten Fremdmetalle wurden polarograph. (nach Aufschluß mit 
K H S 0 4) ermittelt. Die gegebenen genauen Anweisungen für den Trennungsgang gelten 
für ein max. Mischungsverhältnis von 1 : 2 ( 1  Teil Al +  2 Teile Fremdmetall). (Analyst 
72. 14— 16. jja n . 1947. Billingham, Imperial Chem. Ind. Ltd.) G . K l u g e . G  294  

J. H. Kfepelka und M. Houda, Colorimetrische Bestimmung von Thallium. T l3+ 
gibt mit 0,05%ig. Benzidinlsg. in ln Essigsäure blaue bis blauviolette Färbung, deren 
Beständigkeit in Abhängigkeit von pH u. Zeit ausführlich untersucht wurde. Bei pH
з,6 bleibt die Färbung erst nach 3 Std. konstant u. die Extinctionskurve verläuft linear. 
Extinctionskoeff. k =  1,052. Bei pH 4,0 bleibt die Färbung nach 90 Min. konstant, 
k =  1 ,1 1  u. bei pH 4,5 nach 30 Min. k =  1,25. Die Best. von 0 ,1— 0,7 mg T l3+ wurde 
mit dem LANGE-Colorimeter u. dem gelben Filter GG 1 1  mit einer Genauigkeit von 
± 1 %  durchgeführt. T1+ oxydiert man zu T l3+ mit gasförmigem CI. Beleganalysen 
auch in Ggw. von Pb-Acetat werden angegeben. Störung durch Oxydationsmittel. 
(Chem. Listy Vedu Prümysl 4 1. 173— 78. Aug. 1947. Praha, Karlova univ., Üstav pro 
chem. anorg. a soudni.) J .  H oR A Ö E K /P rag . G 297

J. K. Marsh, D ie Trennung der Lanthaniden (Elemente der Seltenen Erden). Zusam
menfassender Bericht über die Entw. u. den Stand der Trennungsmethoden der seltenen 
Erden bis zum Jahr 1945. —  55  Literaturzitate. (Quart. Rev. (chem. Soc., London) 1 . 
126— 43. 1947.) W e ig e l . G 303

A. Max Ribley und E. St. Clair Gantz, Eine spektrophotometrische Untersuchung ge
wisser Methoden für die colorimetrische Bestimmung von Z inn. Die n. Analysenmethoden 
werden ungenügend, wenn der Sn-Geh. kleiner als 1 %  ist. Es werden Diazingrün S (I)
и. Cacothelin (II) auf ihre Eignung als Farbreagentien für die quantitative colorimetr, 
Sn-Best. geprüft. Das Syst. I-Sn-HCl ist vom Säurezusatz abhängig; es gehorcht nicht 
dem BEERschen Gesetz. Bei Verwendung von II ist es jedoch streng erfüllt. Dieses 
Syst. gibt die beste Reproduzierbarkeit. Die größte Schwierigkeit besteht in der raschen 
Reoxydation des red. Reagenses bei Luftzutritt, eine geringere darin, daß die Eich
kurven täglich neu hergestellt werden müssen. Bei Verwendung von 2 cm Küvetten 
betragen die Konz.-Bereiche für I 8— 20 p.p.m. Sn u. für II 4— 16 p.p.m. Sn. Unter sorg
fältiger Beachtung der Vers.-Bedingungen kann eine Genauigkeit von 1— 3 %  ereicht 
werden. (Proc. Indiana Acad. Sei. 56. 136— 40. 1947. Purdue Univ.)

S c h ö t t l e r . G 327
Läszlö Hertelendy und Jözsef Jovanovich, Bleibestimmung durch Überführung des 

elektrolytisch abgeschiedenen B lei(IV )-O xydes in  B le i( ll)-O x yd .  (Magyar Chem. Folyoi- 
rat [Ung. Z. Chem.] 5 1/53 . 34— 42. 1945/47. —  C. 1950. I .  321.) S t a h l . G 328 

Georges Weiss und Pierre Blum, Bemerkungen über d ie Trennung von Vanadin und 
Bor. Ein Verf. zur Trennung von V  u. B  wird angegeben, das auf der Unlöslichkeit 
von Ba-Vanadat u. der Löslichkeit von Ba-Borat in Ggw. eines Ba-Überschusses be
ruht. Das Verf. wird im einzelnen beschrieben u. auf die Unters, einer Mischung von 
B- u. V-Verbb. angewandt. V-Boride werden besser mit N a0 2 als mit H N 0 3 aufge
schlossen. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14 . 1077— 79. Nov./Dez. 1947. Grenoble, 
Inst. d’Electrochim. et d’Electrometallurgie.) W e s l y . G 330

T. R. P. Gibb und Howard T. Evans, Ealbquantitative Bestimmung von Spuren von 
U ran: eine fluorophotometrische Methode für den Gebrauch auf dem Felde. Die Meth. 
beruht auf der Hellgkeitsmessung der Fluorescenz einer NaF-Perle, die Uranspuren in 
fester Lsg. enthält. Es wird ein Fluorphotometer für Labor.-Zwecke u. ein tragbares 
für Unterss. im Freien ausführlich beschrieben (Maße 6 -7  • 10 in .; Gewicht 4,8 lbs.). In 
Testsubstanzen sind die Uran-Konzz. von 0,1 bis 200 //g/Gramm Schmelze enthalten. 
Die Probe wird mit 5,75 Teilen N aF u. 1,00 Teilen NaCl im Platintiegel bei 900° über 
dem Bunsenbrenner geschmolzen u. im Fluorophotometer gemessen. Analysenzeit: 
20 Minuten. —  Eine Tabelle, eine Zeichnung der Apparatur. (Science [New York] 105. 
72— 73. 17/1. 1947.) K ie s s ig . G 339

C. G. Ethrington und J. W. Hughes, Bestimmung kleiner Manganmengen in  Ä tz 
natron. Das Verf., das die Mn-Best. bis zu 0,03 mg/Liter 10% ig. NaOH-Lsg. gestat
tet, beruht auf der Oxydation des Mn mit K J 0 4 u. anschließender Titration mit 
0,001nKMnO4-Lösung. Arbeitsvorschrift. —  2 Zahlentafeln, 8 Literaturnachweise. 
(Analyst 72. 472— 75. Nov. 1947. Preston, Red Scar Works.) E c k s t e in . G 350

W. Westwood und A. Mayer, D ie direkte colorimetrische Bestimmung von Wolfram  
in Gußeisen. Es wird eine Meth. zur Best. geringer Mengen von W  in Gußeisen be
schrieben, nach der sich ein intensiv gelb gefärbter Wolframthiocyanat-Komplex in 
stark salzsaurer Lsg. in Ggw. von SnCl2 bildet. Die gelbgefärbte Lsg. wird im Sp e k k e r - 
Absorptiometer gemessen. Im Gußeisen n. vorkommende Legierungselemente inter
ferieren nicht. Die Meth. läßt sich schnell ausführen u. die dabei erzielten Ergebnisse
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sind bis auf ± 0 ,0 1 %  genau. (Analyst 72. 464— 69. Nov. 1947. Alvechurch, Birming
ham, British Cast Iron Res. Assoo.) P is t o r . G 354

B. Bagshawe und R. J. Truman, Bestimmung von Wolfram in  S tahl m ittels 3.4-D i- 
thioltoluol. D ie Beseitigung der M olybdäninterferenz durch selektive Extraktion. E s wird 
eine Meth. zur Best. von W  in Stahl beschrieben, wobei als Reagens 3.4-Dithioltoluol 
(I) verwendet wird. Die Interferenz des entsprechenden Mo-Dithiolkomplexes wird 
vermieden, wenn dieser bevorzugt in kalter verd. saurer Lsg. gebildet u. durch E x 
traktion mittels Amylacetat (II) entfernt wird. Die zurückbleibende Säureschicht wird 
auf Bldg. von W-Dithiolkomplex behandelt, welcher sich quantitativ in stark konz. 
saurem Medium entwickelt. Die Komplexverb, wird mit II extrahiert u. das W  ab- 
sorptiometr. bestimmt. Es tritt eine geringe oder überhaupt keine Interferenz von 
anderen Elementen auf, so daß die Meth. prakt. für alle Sorten von Stahllegierungen 
angewandt werden kann. Die Meth. eignet sich bes. für Best. in Rückständen oder 
anderen niedrigen Bereichen, bei denen die üblichen gravimetr. Methoden zu zweifel
haften Ergebnissen führen. -—  Zu 0,5 g der Probe in einem 300 ml Taylorkolben werden 
300 ml SPEKKER-Säure u. 10 ml konz. HCl hinzugefügt u. solange erwärmt, bis alles 
gelöst ist, dann mit konz. H N 0 3 oxydiert u. solange eingedampft, bis HCl u. H N 03 
verjagt sind u. H2S 0 4-Dämpfe auftreten. Mit 100 ml W. aufnehmen, aufkochen u. 
in einen 500 ml Meßkolben schütten. Nach dem Erkalten bis zur Marke auffüllen. —  
15  ml entsprechend 15  mg der Probe werden in einem 50 ml-Kolben bis zum Rauchen 
eingedampft. Abkühlen lassen, 5  ml HCl (D. 1,06) hinzufügen, schwach erwärmen 
bis alle Salze in Lsg. gegangen sind u. auf Zimmertemp. abkühlen. 5 Tropfen Hydroxyl- 
aminsulfatlsg. u. 10 ml I-Lsg. hinzufügen u. unter gelegentlichem Schütteln 15  Min. 
lang auf dem W .-Bad bei 20-—25° erwärmen. Anschließend wird die Lsg. in einen 
25 ml zylindr. Trichter mit Stopfen gegossen, 3— 4mal mit kleinen Mengen II nach
gespült u. geschüttelt. Die untere saure Schicht, die das W  enthält, läßt man in den 
Original-50 ml-Kolben einlaufen. Die im Trichter verbliebene II-Schicht wird 2mal 
mit je 5  ml HCl (D. 1,06) geschüttelt u. wie vorher getrennt u. dem 50 ml-Kolben 
zugeführt. Die Mo-haltige II-Schicht wird verworfen. Die W 0 3-Lsg. wird langsam 
erhitzt, bis alles II vertrieben ist, man setzt hierauf einige Tropfen konz. H N 0 3 hinzu 
u. dampft bis zum Auftreten von Dämpfen ein. Während des Rauchens noch einige 
Tropfen H N 0 3 hinzufügen zwecks Zerstörung organ. Substanzen, spritze den Kolben 
mit wenig W. aus u. dampfe weiter ein bis H N 0 3 u. W. vertrieben sind. Nun werden 
zu der eingedampften Lsg. 5 ml SnCl2 zugesetzt u. erhitzte 4 Min. lang auf siedendem 
Wasserbad, füge 10 ml I hinzu u. erhitze weitere 10 Min. lang auf dem sd. W.-Bad. 
Die Lsg. in einen 25 ml Stöpseltrichter gießen, 3mal mit 2 ml Portionen II ausspülen, 
schütteln u. nach erfolgter Trennung die untere Schicht auslaufen lassen, die verworfen 
wird. Hierauf zur II-Schicht im Scheidetrichter 5 ml konz. HCl hinzufügen, die E x 
traktion nochmals wiederholen u. die untere saure Schicht verwerfen. Für Stähle, 
die merklich Co enthalten, muß das Auswaschen mehrere Male erfolgen u. zwar 5mal 
mit konz. HCl, anschließend 2mal mit HCl (D. 1,06) u. dann mit konz. HCl. Die das 
W  enthaltende II-Schicht wird in einem 50 ml Meßkolben gesammelt, der vorher mit 
C2H 5OH u . mit II ausgespült worden war, dann bis zur Marke mit II aufgefüllt u. 
durchgeschüttelt. Die nun so erhaltene Lsg. wird im SPEKKER-Absorptiometer unter 
Benutzung einer Quecksilberlampe, 4 cm Zellen u. I l f o r d  Spektrum Rot Nr. 608 u. 
Calorex H 503 Filter abgelesen. Die Ablesungen erfolgen nach einer Eichkurve, die 
mit spektrograph. reinem Fe, dem bestimmte zunehmende Mengen von Na-Wolframat 
zugesetzt worden sind, aufgestellt worden ist. —  R e a g e n tie n : SpEKKER-Sätwe: 150m l 
HjSO, (D. 1,84) u. 150 ml H3P 0 4 (D. 1,75) mit dest. W. auf 1 Liter bringen. —  Salz
säure (D. 1,06): Konz. HCl wird durch Verdünnen mit W. auf D. 1,06 gebracht. —  
H ydroxylam insulfat-Lsg.: 10% ig. Lsg. in dest. Wasser. —  3.4-D ithioltoluollsg.: l g  
Reagens aus versiegelter Phiole in 100 cm3 II lösen. Die Lsg. muß wenige Std. nach 
der Herst. verwendet werden. —  Stannochlorid-Lsg.: 10 g SnCl2 in 100 ml konz. HCl 
lösen. (Analyst 72. 189— 93. Mai 1947. Sheffield, Brown-Firth Res. Labor.)

P is t o r . G 354
J. E. Wells und R. Pemberton, D ie mikrochemische Bestim m ung von M olybdän in  

Stahl. Es wird eine colorimetr. Meth. zur Mo-Best. in Milligrammengen von Stahl 
beschrieben. Die Meth. beruht auf dem Gebrauch von 3.4-Dithioltoluol (I) in Am yl
acetat (II)-Lsg. u. ist charakterist. für Mo in Stahl. —  4 mg der Stahlprobe werden 
in 0,5 ml SPEKKER-Säure, die mit 1 ml W. verd. wird, gelöst u. mit H N 0 3 oxydiert. 
Eindampfen bis zum Auftreten von H2S 0 4-Dämpfen, in 3 ml HCl (D. 1,075) aufnehmen 
u. auf dem W .-Bad abkühlen. Nun füge man 3 ml einer l% ig . I-Lsg. hinzu u. lasse 
die Probe unter gelegentlichem Schütteln 15  Min. stehen. Anschließend die Mischung 
mit wenig II in einen Scheidetrichter spülen, schütteln u. solange stehenlassen, bis
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die Trennung der Schichten eingetreten ist. Nach Ablassen der wss. Schicht wird die
II-Schicht mit 3 ml konz. HCl gewaschen, wodurch eine vorhandene Trübung be
seitigt wird. Die Lsg. in einem Meßkolben auf 10 ml mit II auffüllen, mischen u. dessen 
Absorption in einem Absorptiometer messen, wobei eine Mikrozelle passender Größe 
u. stets Calorex H 503 u. Spektrum Rot Filter benutzt werden. Der Mo-Geh. wird 
nach Standard-Eichkurven gefunden, die erhalten werden, in dem auf reine Eisen- 
Lsgg., der bekannte Mengen einer Mo-Lsg. hinzugefügt worden sind, die obige Meth. 
angewandt wird. Die vom Vf. vorgenommenen Ablesungen wurden mit einer Wolfram
lampe im Absorptiometer erhalten, es genügt aber auch eine Quecksilberdampflampe, 
womit ähnliche Werte erhalten werden, da die Eichkurve derjenigen der W-Lampe 
entspricht. —  R e a g e n tie n : D ithiol-Lösung. 0,5 g 3.4-Dithioltoluol in 60 ml II lösen. 
Temp. soll nicht über 40° betragen. Lsg. kurz vor dem Gebrauch hersteilen. —  
SPEKKER-iSäwe. 150 ml H2S 0 4 (D. 1,84) sorgfältig in 600 ml W. gießen. Nach erfolgter 
Mischung 150 ml H3P 0 4 (D. 1,75) hinzufügen, mischen, abkühlen lassen u. auf 1 Liter 
verdünnen. —  Salzsäure  (D. 1,075). 350 ml HCl (D. 1,18) mit W. auf 1 Liter ver
dünnen. —  Standard M o-Lsg. für Eichung. Der Mo-Geh. soll 0,01 mg pro Liter betragen. 
(Analyst 72. 185— 88. Mai 1947. Sheffield, Brown-Firth Res. Labor.) P is t o r . G 354  

Norbert Uri, D ie Stabilität des Kobaltthiocyanat-Kom plexes in  Alkohol-Wasser- 
Mischungen und die photometrische Bestimmung von Kobalt. DieStabilität des [Co(SCN)4]"-  
Komplexes wird bei verschied. Konzz. von Äthylalkohol u. NH 4SCN in wss. Lsg. be
stimmt. Die bei konstantem Co-Geh. gemessene Extinktion geht mit zunehmender 
NH4SCN-Konz. gegen einen Grenzwert. Oberhalb dieser Grenzkonz., die vom A.-Geh. 
der Lsg. abhängt, ist prakt. alles Co in den Komplex übergeführt. Unter diesen Be
dingungen wird die Gültigkeit des BEERschen Gesetzes für den Spektralbereich bei 
570 mp  bestätigt, u. die photometr. Best. von Co gibt genaue Analysenergebnisse. 
Auf der Grundlage photometr. Extinktionsmessungen werden Dissoziationsgrade des 
Co-Komplexes in Abhängigkeit vom A.- u. NH 4SCN-Geh. der Mischung bestimmt. 
(Analyst 72. 478— 81. Nov. 1947. Jerusalem, Hebrew Univ., Chem. Labor.)

S c h ö t t l e r . G 355
B. S. Evans, D ie T itration sehr kleiner Nickelmengen. Bei Anwendung des 

(Analyst 71. [1946.] 457) beschriebenen Verf. werden Ni-Mengen von weniger als 0,1 mg 
zu hoch bestimmt. Als Fehlerquelle wurde unreiner Amylalkohol festgestellt. An 
seiner Stelle wird Bzl. empfohlen. Jetzt gelang es, noch 0,002 mg N i quantitativ richtig 
zu bestimmen. (Analyst 72. 110 . März 1947. Ministry of Supply, England.)

P a u l i . G 3 56
Shigeru Ohashi, Z ur Bestimmung von K upfer durch die polarographische Methode. 

Die Schwierigkeiten bei der Best. von Cu2+ in Ggw. eines großen Überschusses von 
Fe3+ werden durch die neue Grundlsg.: 1 mol. K —Na-Tartrat, 1 nNaOH überwunden. 
Cu2+ gibt dabei die übliche Doppelstufe bei 1n1/2 =  —  0,55 u. 2tt1/2 =  —  0,81 Volt 
gegen die Normalkalomelelektrode. Die quantitative Best. von Cu kann durch die
1. Welle selbst in Ggw. von Bi, Cd, Fe, Sb, Zn, Ni, Co, As u. Sn erfolgen. Pb muß 
dagegen entfernt werden. (Bull. chem. Soc. Japan. 20. 16— 18. Jan./Dez. 1947. 
Tokio, Imp. Univ., Chem. Inst. [Orig.: engl.]) B e r g . G 358

E. T. Pinkney, R. Dick und R. S. Young, Der E influß von M angan bei der Bestim 
mung von K upfer nach der Jodid-Kurz-m ethode. (Vgl. C. 1948. E . 1724.) Bei der Jodid- 
Kurzmeth. zur Best. von Cu wird der Cu-Geh. jodometr. ermittelt. Vff. weisen darauf 
hin, daß bei Ggw. von Mn darauf geachtet werden muß, daß die Lsgg. nicht in am- 
moniakal. Zustand dem Einfl. des Luftsauerstoffs ausgesetzt werden dürfen, da dann 
infolge Oxydation von Mn(OH)2 zu H2Mn03 bei der Titration mehr Jodid verbraucht 
wird, als der anwesenden Cu-Menge entspricht. (J. Soc. chem. Ind. 66. 342. Okt. 
1947. Chingola, Nord-Rhodesia, Nchanga Consolidated Copper Mines, Ltd.)

G er h a r d  G ü n t h e r . G 358  
Ivo Ubaldini, Über die Trennung des Rhodiums von P latin  durch Schmelzen m it 

Kaliumhydrogenbisulfat. Nach einer Diskussion der bekannten Methoden zur Tren
nung von Rh u. Pt schlägt Vf. ein modifiziertes Verf. nach Cla u s  vor, das bes. zur 
Analyse von Katalysatorkontaktnetzen geeignet ist (Rh-Geh. bis 5% ). Vor dem Ver
schmelzen mit K H S 0 4 werden die Metalle durch Ameisensäure (20— 24std. Erhitzen 
unter Rückfluß) in feinverteilter Form gefällt; in diesem Falle genügt ein- bis zwei
maliges Schmelzen (25— 30 Min.) zur quantitativen Abtrennung des Rh, das an
schließend mit H2S gefällt wird. Die Meth. zeichnet sich durch Schnelligkeit u. Ge
nauigkeit aus. (Proc. X I. int. Congr. pure appl. Chem., London 1 .  293— 95. 1947.)

H. -E . T o u s s a in t . G 364
B. S. Evans und D. G. Higgs, Tüpfelproben für den Nachweis von Legierungsbestand

te ilen  in  Legierungen auf Zinkbasis. Qualitatives Analysenschema für den Nachweis
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von Cu, Al, Sb, Sn, Cd, Pb in Zn-Legierungen durch Tüpfelanalyse. Die Proben sind 
vor dem Vers. durch Schmirgeln zu reinigen. Das Rk.-Produkt ist in allen Fällen, 
mit einer Ausnahme, zur Durchführung der Rk. von der Probe zu entfernen. —  Cu: 
1 Tropfen verd. H N 0 3 (D. 1,20) 1 bis 2 Min. auf die Probenoberfl. einwirken lassen. 
Dann 6 Teile einer Mischung von 10 Vol.-Teilen gesätt. alkoh. Lsg. von a-Benzoinoxim 
mit 20 Vol.-Teilen N H 3 ( 1 :1 )  u. 5 Vol.-Teilen einer 50% ig. Citronensäure zugeben, gut 
durchrühren u. noch 1 Tropfen 20% ig. H20 2 zugeben, abermals durchrühren. Bei 
Ggw. von Cu entsteht schmutzig-grüner Niederschlag. —  A l:  1  Tropfen 5% ig. HCl 
mit Br gesätt. auf die Probe bringen, 4— 5 Tropfen einer Mischung aus 1 Vol.-Teil 
einer 20% ig. Lsg. von NaOH mit 1  Vol.-Teil einer 10% ig. Lsg. von K C N  hinzugeben 
u. gut durchrühren. 1 cm3 einer 0 ,l% ig. alkoh. Lsg. von auritricarbonsaurem Am 
monium wird auf einem dichten Filter gleichmäßig verteilt, das auf der Öffnung eines 
Becherglases liegt. Das auf der Probe befindliche Rk.-Prod. wird mit Hilfe einer 
Glascapillare auf die Oberfläche des Filters gebracht. Das Filter wird dann flach auf 
einen Tonscherben gelegt u. mit einem 2. Filter bedeckt, das mit einer 20% ig. Lsg. 
von NH4C1 getränkt u. dann getrocknet wurde. Nach wenigen Sek. Einw. wird das 
erste Filter wieder auf das Becherglas gelegt u. dort belassen. Nach 15  Min. wäscht 
man es tropfenweise 6mal mit der 20% ig. N H 4C1-Lsg. u. läßt trocknen. Bei Ggw. von 
A l entsteht scharlachroter Ring. -— Sb: 6 Tropfen einer Mischung aus 1 Vol.-Teil 
50% ig. Weinsäure-Lsg. mit 1 Vol.-Teil gesätt. Br-W . wird auf die Probenoberfläche 
gebracht u. dort bis zum Verschwinden der Br-Farbe belassen. Lsg. mit wenig W. 
in ein 60 cm3-Becherglas überspülen. Hier 10 cm3 einer 10% ig. HCl sowie 0,5 g festes 
Na-Hypophosphit u. ca. 20 mm2 Cu-Folie zugeben. Die Cu-Folie soll vorher mit H N 03 
gereinigt sein u. darf dann nicht mehr mit den Fingern berührt werden. Lsg. vorsichtig 
bis zur Kristallisation der Salze kochen. Sb scheidet sich auf der Cu-Folie ab. Vergl. 
mit Leerprobe! —  S n : Auf die Oberfläche der Probe werden einige Al-Schnitzel sowie 
4 Tropfen einer Mischung aus 4 Teilen 50% ig. Weinsäure mit 2 Teilen verd. HNOs 
(D. 1,20) u. 1 Teil einer 10% ig. Lsg. von Kaliumkobalticyanid gebracht. Nach 5 Min. 
wird Rk.-Prod. auf Uhrglas gebracht, 4 Tropfen einer Mischung aus 1 Teil einer 0,5%ig. 
Lsg. von 3.4-Dithioltoluol in frisch bereitetem wasserfreiem Aceton u. 1 Teil Thio- 
glykolsäure in Aceton zugefügt u. umgerührt. Bei Ggw. von Sn entsteht weißer Nd., 
welcher sich langsam rötet. —  Cd: Au f die Probenoberfläche werden 2 Tropfen einer 
Mischung aus 1  Vol. verd. HNÖ3 (D. 1,20) mit 1 Vol. einer 50% ig. Citronensäure ge
bracht. Nach Beendigung der Rk. wird Fl. mit etwas W . auf Uhrglas gespritzt. Es 
werden 4 Tropfen einer Mischung aus 1 Vol. verd. N H 3 ( 1 :1 )  u. 1 Vol. einer 20%ig. 
NH4NÖ3-Lsg. zugegeben. Dann nach Umrühren noch 6 Tropfen einer Mischung aus 
3 Voll, einer 20%ig. KCN-Lsg. mit 1  Vol. einer 10% ig. N a2S-Lösung. Nach aber
maligem Umrühren entwickelt sich der CdS-Niederschlag. —  P b: A u f die Oberfläche 
der Probe wird eine kleine Menge Al-Schnitzel gebracht u. 4 Tropfen verd. HNOs 
(D. 1,20) zugefügt. Nach 5 Min. wird Fl. mit Capillare auf Uhrglas übergeführt. Das 
Al wird durch Waschen mit Aceton von der Probenoberfläche entfernt u. der hier 
noch befindliche Nd. durch Kratzen mit einer Messerklinge gelockert u. mit der Lsg. 
auf Uhrglas vereinigt. Nach Zugabe von 3 Tropfen einer mit Br gesätt. konz. HCl 
wird umgerührt, bis alles gelöst ist. Ein  Becherglas wird mit einem 9 cm-Filter be
deckt u. die Lsg. vom Uhrglas auf dem Filter verteilen. Dann Filter auf ein Näpfchen 
legen, welches verd. N H 3 ( 1 :1 )  enthält, wodurch nach 1 Min. alle freie Säure neutralisiert 
ist. Filter dann in Petrischale überführen, die eine Mischung aus 2 Voll. Ammonium
acetat u. 1 Vol. einer 5% ig. Na-Chromat-Lsg. enthält (neutral!). Nach Durchtränken 
des Filters mit dieser Lsg. Filter 2— 3 Min. lang unter fließendem W . waschen u. in
2. Petrischale bringen, die eine Lsg. aus 9 Voll. 5% ig. KCN-Lsg. mit 1 Vol. 0 ,l% ig. 
Dithizon-Lsg. in Chlf. enthält. Nach 15  Min. wird nochmals in fließendem W. ge
waschen, wobei die Farbe des Filters bei Anwesenheit von Pb von goldbraun in hell- 
rosa umschlägt. A u f dem trocknenen Filter zeigt ein roter Fleck Pb an. (Analyst 72. 
10 1— 05. März 1947. Woolwich, Armament Res. Dep.) O. W e r n e r . 5282

B. S. Evans und D. G. Higgs, Tüpfelproben für den Nachweis von Legierungsbestand
teilen in  Legierungen auf B leibasis. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden Tüpfelproben für den 
Nachweis von Sn, Sb, Ag, As, B i in Pb-Legierungen angegeben. Der Nachweis von 
Sn u. B i kann direkt auf der Probenoberfläche (I) ausgeführt werden. Für den Nach
weis von Sb, Cd, Ag u. As wird das Rk.-Prod. von der Probenoberfläche auf eine Tüpfel
platte übergeführt.—  S n : 2 Tropfen einer Mischung aus 1 Vol. verd. H N 03 ( 1 :1 )  mit 
1 Vol. 50% ig. Weinsäure werden auf die gut gereinigte Probenoberfläche gebracht u. 
dort 5— 10 Min. einwirken gelassen. Dann Zugabe von 4— 5 Tropfen einer 15% ig. 
HCl gefolgt von 3— 4 Tropfen einer Mischung aus 1 Vol. einer 0,5% ig. Lsg. von 3.4- 
Dithioltoluol in frisch hergestelltem wasserfreiem Aceton mit 1 Vol. einer 0,5% ig.
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Lsg. von Thioglykolsäure in Aceton. E s wird gut durchgerührt. Bei Ggw. größerer 
Mengen Sn sofort Ausscheidung eines roten Niederschlages. Bei 5 %  Sn ist Ausschei
dung etwas verzögert u. bei 0 ,5%  Sn entwickelt sich rote Färbung erst nach 5— 10 Mi
nuten. B i gibt unter den gewählten Bedingungen nicht diesen rot-braunen N d.; bei 
Abwesenheit von Sn geben andere Legierungselemente veränderliche Schattierungen 
eines gelben Nd. oder überhaupt keinen Niederschlag. Ag intensiviert etwas die Sn- 
Reaktion. —  Sb: A u f die gut gereinigte I werden 3 Tropfen einer konz. u. mit Br ge
sätt. HCl gebracht u. bis zum Verschwinden der Br-Farhe einwirken gelassen. Das 
Rk.-Prod. wird zusammen mit dem entstandenen Nd. von der I mit Hilfe einer Glas- 
capillare auf eine Tüpfelplatte übergeführt. Nach Zugabe von 2 Tropfen konz. HCl 
wird umgerührt u. einige Kristalle festes K-Nitrit zugegeben. Nach abermaligem 
Umrühren 1 Min. stehenlassen. Dann Zugabe von 4 Tropfen einer 0,01% ig. Lsg. von 
Rhodamin-B in W. in eine andere Vertiefung der Tüpfelplatte. Man mischt 2 Tropfen 
der Rk.-Fl. hinzu u. rührt gut durch, wobei bei Sb-Gehh. bis herab auf 1 ,5 %  Sb sofort 
Purpurfärbung eintritt. Kleinere Sb-Gehh. geben eine mehr purpur-malvenartige 
Färbung, die jedoch schnell verblaßt. —  Cd: 2 Tropfen verd. H N 0 3 (D. 1,20) werden auf 
die gereinigte I gebracht u. dort 3— 4 Min. einwirken gelassen. Dann Zugabe von 
2 Tropfen einer 10% ig. Lsg. von Kaliumkobalticyanid, umrühren u. 1  Min. warten. 
Rk.-Fl. von I entfernen u. mitCapillare in die Mitte eines feinkörnigen Filters bringen, 
das auf Becherglas liegt. Nach Aufsaugen der Fl. durch das Filter werden 2 Tropfen 
einer Mischung aus 1 Vol. einer 10% ig. Kaliumkobalticyanidlsg. mit 1 Vol. H N 0 3 
(D. 1,20) zugefügt. Dann mit 2 Tropfen waschen, wobei der 2. Tropfen erst zugegeben 
wird, wenn der erste Tropfen verschwunden ist. Dann Zugabe von 3 Tropfen einer 
Mischung aus 1 Vol. einer l,5% ig . alkoh. Lsg. von Diphenylcarbazon mit 1 Vol. gesätt. 
Borax-Lsg., welche man sich ausbreiten läßt. Nun wird mit 4 Tropfen einer halb- 
gesätt. Borax-Lsg. gewaschen u. schließlich in die Mitte des Filters nacheinander 
4 Tropfen A. gegeben u. damit fortgefahren, bis Filter trocken ist. Bei Ggw. von Cd 
entsteht unregelmäßiger purpurfarbener Ring von 3-—5 cm Durchmesser. Bei Cd-Geh. 
von 0 ,18%  ist der Ring nur noch schmale Linie. —  A g:  Man bringt auf die gereinigte 
I 2 Tropfen verd. H N 0 3 (D. 1,20) u. läßt 5 Min. einwirken. Überschüssige Säure wird 
mit Capillarrohr entfernt. A u f den feuchten Fleck gibt man 3 Tropfen 20%ig. KCN- 
Lsg., rührt gut durch u. wartet 5 Minuten. Der Cyanid-Tropfen wird von der Probe 
entfernt u. auf ein kleines Uhrglas gebracht, das man auf dunklen Untergrund stellt. 
Dann werden 6— 8 Tropfen einer Mischung aus 4 Voll. N H 4-Acetat-Lsg. u. 1 Vol. 4% ig. 
KJ-Lsg. u. 1 Vol. Eisessig gegeben. Bei Ggw. von Ag entsteht sofort blaß-gelber Nd. 
oder Anflug, je nach der vorhandenen Ag-Menge. —  A s:  Zum Nachweis des As ist 
ein modifizierter GuTZEiT-App. erforderlich, der aus einer Glasröhre von ca. 2,5 cm 
Länge u. 1,6 cm Durchmesser besteht, welche an beiden Enden eben geschliffen ist, 
sowie aus einer etwas engeren Glasröhre von 7 cm Länge u. etwa 1 cm Weite, die mit 
der ersten Röhre durch kurzen Gummischlauch verbunden ist. Zur Ausführung des 
Nachweises wird in das längere Rohr kurz vor dem mit dem Gummischlauch über
zogenen Ende ein Wattestopfen gepreßt, auf den eine 6 mm hohe Schicht Fe S0 4- 
Kristalle u. auf diese ein 2. Wattepfropfen kommt. In das obere freie Ende der Röhre 
wird ein 3 cm langer Streifen HgCl2-Papier gebracht. Das obere Ende der Röhre wird 
mit weiterem Wattepfropfen verschlossen. I gut reinigen u. abflachen. Das flache 
Ende der weiteren Glasröhre auf die I mit Siegellack kitten. In die Röhre 4 Tropfen 
verd. HCl ( 1 :1 ) ,  gesätt. mit Br, bringen u. 5 Min. warten. Dann 15  Tropfen konz. 
HCl zufügen u. ein kleines Stück As-freies Zn. Nim setzt man das engere Prüfrohr 
mit Hilfe des Gummischlauches auf das weitere Glasrohr. Bei Anwesenheit von As 
entsteht im mittleren Teile des HgCL-Papiers'eine gelbe bis gelbbraune Färbung. Bei 
Ggw. von Sb ist der ganze Streifen braun bis schwarz gefärbt, kurz nachdem das Br 
zerstört ist. Die Färbung verblaßt jedoch schnell u. nach 15  Min. ist nur noch das 
untere Ende schwach gefärbt. Entfärbung an Luft beschleunigt. —  B i:  2 Tropfen 
einer Mischung aus 1  Vol. verd. HNOs (D. 1,20) mit 1  Vol. einer 50%ig. Weinsäure 
auf die gereinigte I einwirken lassen. Dann Zugabe von 4 Tropfen einer 10% ig. 
Hamstoff-Lsg. u. umrühren. Hierauf Zugabe von 3  Tropfen einer Mischung aus 
1 Vol. 4% ig. K J-L sg. mit 2 Voll, einer l% ig . wss. Antipyrin-Lösung. Nach weite
rem Umrühren werden 2 Tropfen 2,5% ig. Na-Thiosulfat-Lsg. zugegeben. Bei Ggw. 
von B i tritt orangebrauner Nd. auf. Bei Abwesenheit von B i nur gelber Nd. von P b J2. 
(Analyst 72. 105— 09. März 1947. Woolwich, Armament Res. Dep.)

O. W e r n e r . 5282
B. S. Evans und D. G. Higgs, Tüpfelproben zur Bestimmung von Legierungsbestand

teilen in  Zinnlegierungen. Beschreibung der Durchführung von Tüpfelproben zur Best. 
von Pb, Cu, As, Sb, Zn u. Al in Sn-Legierungen. Proben sind spezif. u. eindeutig.
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Nicht geeignet für die Best. von Fe. (Analyst 72. 439— 43. Okt. 1947. Woolwich, 
Armament Res. Dep.) Mo d e r s o h n . 5282

René Bailly, Verwendung infraroter Strahlen bei mineralogischen Untersuchungen, 
insbesondere zur Bestimmung opaker M ineralien. Im Anschluß an frühere Arbeiten 
(C. 19 39 . I. 3317) wird ein verbessertes Verf. für die Anwendung infraroter Strahlen 
zur Unters, opaker Mineralien beschrieben, die für Strahlen zwischen 8000 u. 10000 Â E  
transparent sind. Refraktion, Doppelbrechung, opt. Achsen, Absorption u. a. werden 
objektiv gemessen mit Hilfe eines Polarisationsmikroskops oder eines Refraktometers, 
welches an Stelle des Objektivs eine UR-empfindliche Photozelle trägt. Die Meßwechsel
ströme werden in 5 Stufen verstärkt u. nach Gleichrichtung am Galvanometer ge
messen. Die Instrumente werden genau beschrieben u. viele Meßprotokolle u. 36 L i
teraturstellen angegeben. (Bull. Soc. franç. Minéralog. 70. 49— 152. Jan./Juni. 1947. 
Lüttich, Univ., Minéralog. Inst.) P a u l i . 5290

Rudolf Mosebach, Über die Bestim m ung der Brechungszahlen doppeltbrechender 
M inerale im  gedeckten Dünnschliff. Ein parallel zur Achse orientierter Dünnschliff 
eines einachsigen Kristalls unbekannter Dicke d wird auf dem mehrachsigen Dreh
tisch unter das Polarisationsmikroskop bei gekreuzten Nichols gelegt. Die Schwin
gungsrichtungen des Schliffes werden in Diagonal- u. Subtraktionsstellung zum Kom
pensator gebracht. Der Winkel i zwischen einfallender Wellennormalen u. Einfallslot 
wird variiert u. der Gangunterschied r  zwischen den beiden Strahlen als Funktion 
von i gemessen. F  =  f(i) wird angegeben u. daraus n für den ordentlichen u. außer
ordentlichen Strahl ermittelt. Für Zr wurden n0J =  1,925, ne =  1,988, A =  0,063 u. 
d =  54,9 p gemessen, r  =  f(i) ist vom Vf. für alle wichtigen Fälle opt. Orientierung 
ein- u. zweiachsiger Kristalle im Dünnschliff berechnet u. an anderer Stelle veröffent
licht worden. (Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-physik. K l., math.-physik.-chem. 
Abt. 19 47. 20— 22.) L in d b e r g . 5290

Hans Waldmann, Glashohlkugel für K rista ll- und Edelstein- Untersuchungen und ihre 
Verwendung als Zusatzgerät zum  Universal-Drehtisch. Im Mittelpunkt der beschrie
benen, auf U-Tischen von Polarisationsmikroskopen zentriert anzubringenden Glas
kugel von 27 mm Durchmesser mit einer zylindr. Bohrung von 12  mm Weite lassen 
sich Kristalle, homogen eingebettet, befestigen, so daß fast alle Beobachtungsrich
tungen einstellbar sind. Damit können morpholog. u. kristallopt. (auch konoskop.) 
Messungen ausgeführt werden. —- Zerstörungsfrei u. gegenüber der Dünnschliffmeth. 
zeitsparend. —  4 Anwendungsbeispiele. (Schweiz, minéralog. petrogr. Mitt. 27 .4 7 2 — 520. 
1947. F . Hoffmann-La Roche & Co. A. G., Basel.) B l u m r ic h . 5290

G. H. Osborn, E ine Untersuchung der Faktoren, die den Sodaaufschluß des Berylls 
beeinflussen. Vf. untersuchte den Einfl. der Zeit, der Temp. u. der Sodamenge auf die 
Wirksamkeit des Sodaaufschlusses des Berylls (3B eO -A ljO j-6Si02) u. stellte fest, 
daß die günstigsten Ergebnisse erzielt werden, wenn man 2 Teile Soda u. 1 Teil Beryll 
mindestens */2 Std. auf 800— 1200° erhitzt. Die Be-Best. erfolgt mit p-Nitrobenzol- 
azoorcinol nach K o m a r o w sk y  u . P o l u e k t o w  (Mikrochemie 14. [1934.] 315). —  3 graph. 
Darstellungen, 13  Literaturnachweise. (Analyst 72. 475— 78. Nov. 1947. Ivinghoe, 
Leighton Buzzard, Beds.) E c k s t e in . 5292

Herbert Haberlandt und Friedrich Hernegger, Uranbestimmungen an Glasopalen und 
anderen M ineralien m it H ilfe der Fluorescenzanalyse. Glasopale verschied. Bildungs
weise wurden im filtrierten U V-Licht auf ihr Fluorescenzverh. geprüft u. ihr U-Geh. 
mit Hilfe einer von H e r n e g g e r  angegebenen Meth. quantitativ bestimmt. Bei pegma- 
tit. Glasopalen ergab sich ein U-Geh. von 4— 6 X 10 -4 g U  pro g Mineral u. bei einem 
Glasopal auf Basalt ein Geh. von 4,8 X IO-7 g U  pro g, in Übereinstimmung mit dem 
geochem. Verh. des U, das in sauren granit. Restlsgg. angereichert ist. Ferner wurde 
die Fluorescenz u. der U-Geh. bei wasserhaltigen Al-Phosphaten (Evansit u. Fischerit) 
u. bei einem Zinkarsenat (Adamin) geprüft u. auch bei diesen Mineralien U  gefunden 
u. quantitativ bestimmt. —  Bei der Mehrzahl der untersuchten Proben ergab sich eine 
Beziehung zwischen der Helligkeit ihrer Fluorescenz u. der Höhe ihres U-Gehaltes. 
Der Vgl. der Fluorescenzspektren, die von folgenden Mineralien: Glasopal, Wachsopal, 
Achat, Evansit, Fischerit, Adamin u. Autunit aufgenommen wurden, ergab eine idente 
Lage der durch den Uranylkomplex hervorgerufenen Banden bei verschied. Vork. 
der Glasopale u. eine ähnliche Lage beim Glasopal u. beim Autunit, während die ent
sprechenden Banden bei den Evansiten nach kürzeren, beim Adamin u. bei einem 
künstlichen Uranglas nach längeren Wellen verschoben sind. (S.-B. österr. Akad. 
\Viss., math.-naturwiss. K l., Abt. l ia  15 5 . 359— 70. 1947.) P in k o w . 5292

R. S. Young und A. J. Hall, D ie Bestim m ung von Calcium sulfat in  sulfidischen Erzen. 
Das sulfid. Erz wird auf Korngröße 200 Maschen gemahlen. Eine Menge entsprechend 
ca. 0,25 g C aS0 4 wird in 500 cm3 n/10 N H 4C1-Lsg. suspendiert. Nach öfterem Auf
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schütteln wird abfiltriert. Im Filtrat findet sich das gesamte CaSOt u. kann durch 
Ba-Fällung bestimmt werden. A u f dem Filter befindet sich neben den Sulfiden das 
gesamte B a S 0 4. Die Verteilung von SrS0 4 ist nicht eindeutig. Die Meth. arbeitet 
einwandfrei, wenn CaS04 als Anhydrit vorliegt, wahrscheinlich auch bei Vork. als 
Gips. (J. Soc. chem. Ind. 66. 375. Okt. 1947. Nkana, Nord-Rhodesia, Centrallabor.)

G er h a r d  G ü n t h e r . 5292
W. Cule Davies und Cyril Key, D ie Bestimmung von K upfer und Arsen in  E isen

pyriten durch die Methode der inneren Elektrolyse. Wie von den Vff. festgestellt wurde, 
läßt sich die von S a n d  entwickelte Meth. der „inneren Elektrolyse“  (Metallabscheidung 
ohne äußeren Stromkreis nur auf Grund der Spannungsreihe) mit Erfolg auch zur 
quantitativen Abscheidung von Cu  sowie A s  aus Eisenpyritlsgg. anwenden. Der 
gebräuchliche bekannte Trennungsgang, der sehr langwierig u. vielen Fehlermöglich
keiten ausgesetzt ist, wird damit durch ein schnelles u. genaues direktes Verf. ersetzt. 
Benutzt wird eine Platinnetz-Kathode. Als Anode dient ein Eisenstab, der in einer 
Diffusionshülse mit Anodenfl. eingeschlossen ist. Es werden ausführlich 3  Arbeits
methoden beschrieben. Die erste ist anzuwenden, wenn Cu bei Abwesenheit von As 
abgeschieden werden soll, die zweite, wenn beträchtliche Mengen As in der Lsg. ent
halten sind. Das dritte Verf. gilt für die gleichzeitige quantitative Abscheidung von 
Cu u. As, die durch Zugabe von Cu-Lsg. bekannten Geh. während der Elektrolyse 
erreicht wird (ohne dies bleiben Reste As in der Lsg. zurück). Die angeführten Verff. 
sind auch bei Anwesenheit häufiger weiterer Fremdmetalle ohne wesentliche Störung 
anwendbar. Ausführliches Zahlenmaterial über die Verss. der Vff. zeigt die sehr gute 
Übereinstimmung mit den theoret. Werten u. unterstreicht die Brauchbarkeit der 
Methode. (Analyst 7 2 . 17— 2 1. Jan. 1947. Leeds, Brotherton & Co., Ltd., Central 
Res. Dep.) G. K l u g e . 5292

b) Organische Verbindungen.
J. P. Wolff, Volumetrische Bestimmung von organischen Säuren, Basen und Sahen. 

Unter Heranziehung der BRÖNSTEDschen Säuretheorie werden drei Typen von Säuren 
definiert: 1. Elektroneutrale Säuren, z. B. CH3COOH, 2. elektropositiv geladene Säuren, 
z. B. NH 4+ in Salzen von Ammoniumbasen u. 3. elektronegativ geladene Säuren, 
z. B. saure Salze mehrbasiger Säuren (H S04~)- Der Unterschied zwischen den Säure
stärken von Säuren verschied. Typs ändert sich mit der D K  des Lösemittels: Die 
Stärke der positiv geladenen Säuren wächst im Vgl. zur Stärke der ungeladenen Säuren, 
wenn die D K  kleiner wird, während die Stärke der negativ geladenen Säuren abnimmt. 
Auf die relative Säurestärke von Säuren gleichen Typs ist die D K  ohne Einfluß. Hieraus 
ergeben sich folgende Richtlinien: Zur Titration schwacher Basen (z. B. Salze schwacher 
Säuren, ungeladene Säure) mit einer starken Säure (positiv geladene Säure) empfiehlt 
sich ein Lösungsm. mit niedriger D K , z. B. W .-A. mit mehr als 8 5%  A. oder W.-Dioxan 
mit mehr als 5 5 %  Dioxan u. a. ; Indicator Bromphenolblau oder Thymolblau. Für 
die Titration schwacher Säuren (z. B. Salze schwacher Aminbasen, positiv geladene 
Säure) mit starken Basen (ungeladene Säure, nämlich das Solvens) gilt demnach das 
gleiche. Man wählt ein Lösungsm. mit möglichst kleiner D K ; Indicator Thymol
phthalein. Eine weitere Möglichkeit zur Best. schwacher Säuren ist die Titration 
z. B. ihrer Na-Salze mit einer starken Säure in wss. Lsg. in Ggw. eines mit W. nicht 
mischbaren Lösungsm., das die freie Säure gut löst u. damit aus dem Gleichgewicht 
entfernt. Entsprechendes gilt für Salze schwacher Basen. Schließlich wird noch eine 
Art von Fällungstitration erörtert, wonach die titrierbare Säure- bzw. Basenstärke 
durch Ausfällung eines Rk.-Prod. verstärkt werden kann. (Proc. X I. int. Congr. 
pure appl. Chem., London 1 .  649— 54. 1947. Paris, École de Physique et de Chim. 
ind., Labor, de Chim. Analyt.) P a v e l . 5350

Ram Chand, Bemerkung zur Kjeldahldestillation m it geschlossener Vorlage. Vf. ver
gleicht die bei der KjELDAHL-Dest. erhaltenen Werte hei offenen u. geschlossenen 
Vorlagen. Als geschlossene Vorlage dient eine Saugflasche mit Gummiballon am 
Ansatzstutzen, wodurch die Absorption des Ammoniaks längere Zeit hindurch erfolgen 
kann. Unabhängig von der Vorlagefl. (H2S 0 4, Borsäure, W.) bewährt sich das ge
schlossene Syst. besser. (J. Indian chem. Soc. 2 4 . 167— 68. April 1947. Lahore, 
Punjab Univ., Inst, of Chem.) N e h r in g . 5352

H. Hadorn, Stearinsäure, ein M ittel zur Bekämpfung des Schäumens, besonders bei 
der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Zur Verhinderung des Schäumens empfiehlt 
Vf. Stearinsäure als Zusatz bei der Dest. schäumender Fll. u. bei der Mineralisierung 
für die N-Best. nach K j e l d a h l . (Mitt. Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. [Bern] 38. 
46— 47. 1947. Bern, Eidg. Gesundheitsamt, Labor.) W in ik e r . 5352
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J. F . Reith und E. J. Wansink, K ritische Betrachtungen über die Stickstoffbestimmung  
nach K jeldahl in  Am inosäuren und E iw eiß. Die Ergebnisse hängen ab von dem an
gewandten Katalysator u. von der Art u. Dauer des Erhitzens nach der Klärung der 
Zers.-Lösung. Hg ist ein zuverlässiger Katalysator; Se täuscht zu niedrige Gehh. an 
Eiweiß, nicht aber an Aminosäuren vor. Die Einfll. der Katalysatoren u. der Dauer 
des Erhitzens werden im einzelnen angegeben. (Chem. Weekbl. 43. 803— 09. 1947. 
Utrecht, Centr. Inst, voor Voedingsonderzoek, T. N. O.) W e s l y . 5352

A. E . Heron, D ie Oxydation von Stickstoff während der M ikroverbrennung organischer 
Substanzen. Da nitrose Gase infolge Absorption am Na-Asbest die C-Werte erhöhen 
können, bestimmt Vf. quantitativ, wie groß der Anteil an nitrosen Gasen neben N2 
bei der Mikroverbrennung von Kohle u. N-haltigen organ. Verbb. ist, in Abhängigkeit 
a) von der Verwendung von Pt- bzw. Chamotte-Schiffchen, b) von der Füllung des 
Verbrennungsrohres mit Quarzsand u. c) von der Bindungsart des N  in der unter
suchten Substanz. Die gesamten Verbrennungsgase der Mikroanalyse (Verbrennungs
rohr aus S i0 2, versehen mit einer 2,5 Zoll langen Ag-Gaze-Rolle, auf 1000° erhitzt) 
werden in einer 750 ml fassenden, vorher evakuierten u. mit 3  ml einer 0,lnCer(IV)- 
Sulfat-Lsg. in 12% ig. H2S 0 4 versehenen Flasche aufgefangen. 0 2-Strom 25— 30 ml/Min., 
Analysendauer 20 Minuten. Nach lstd. Schütteln der Flasche 0,2nFeSO4-Lsg. bis 
zum Verschwinden der Ce(S04)2-Farbe zugeben, dann 1— 2 Tropfen 0,lnKMnO4 u. 
5 ml l% ig . 2.4-Xylenol-Lsg. in verd. NaOH. Temp. nicht über 35°, 30 Min. stehen- 
lassen; W.-Dampf-Dest. der gebildeten Nitroverb. u. des überschüssigen 2.4-Xylenols, 
1 ml InNaOH vorlegen. Auffüllen des Destillats auf bestimmtes Vol. u. Messung 
der opt. Dichte am SPEKKER-Absorptiometer mit Hg-Lampe u. WRATTEN-Filter Nr. 50 
[4360 Â]. —  Ergebnis: Bei Kokereikohle mit 1,26 %  N  verbrennen 7,9-—3 1,4 %  des 
Gesamt-N zu nitrosen Gasen. Die Abhängigkeit dieses Anteils von der Änderung der 
Bedingungen nach a) u. b) ist sehr gering, die untersuchten reinen organ. Verbb. 
lassen gar keinen Einfl. erkennen. Der Anteil nitrose Gase zum Gesamt-N beträgt 
bei Heterocyclen wie Carbazol u. Pyridin 7— 40% , bei Aminen wie Xylidin, Dimethyl- 
aminoazobenzol u. Harnstoff 1— 1 7 %  u. bei Nitroverbb. wie Dinitrobenzol 82— 97% . 
Vf. weist auf die Notwendigkeit hin, bei der C- u. H-Best. N-haltiger Verbb. die ent
stehenden nitrosen Gase aus den Verbrennungsprodd. vollkommen zu entfernen. 
(Analyst 72. 142— 49. April 1947. Durham, Billingham Co., Imp. Chem. Ind. Ltd., Bil- 
lingham Div.) B a b c h e t . 5352

Émile André und Monique Maille, Über einige Erscheinungen der bei der Bestimmung 
der Koettstorfer-Zahl auftretenden Rückläufigkeit. Verss. zur Best. der VZ. von ver
schied. ölen durch 30— 120 Min. langes Kochen mit Lsgg. von KO H  in CH3OH, A., 
C3H 7OH u . C4H9OH zeigen, daß die Rk.-Zeit den Wert der VZ. stark beeinflußt. In 
einigen Fällen steigt die VZ. mit der Rk.-Zeit; in anderen Fällen dagegen nimmt die 
V Z. mit der Rk.-Zeit anfangs zu, erreicht einen Höchstwert, um darauf wieder zu 
fallen. Eine völlige Verseifung hängt auch von der „Basizität“  des angewendeten 
Alkohols ab; CH3OH gilt als der basischste Alkohol. Sek. Alkohole sind weniger 
,,bas.“  als primäre. Die Verseifung mit einer Lsg. von KO H  in sek. C3H 7OH führt 
zu einer höheren VZ. als die Verseifung mit KOH, das in A. oder prim. C3H7OH gelöst 
ist. Daher kann der zur Lsg. von KOH verwendete Alkohol nicht als reines Lösungsm. 
angesehen werden; vielmehr vermag er sich mit den Fettsäuren zu verestern. Daraus 
ergeben sich Fehler bei der Best. der Verseifungszahl. (Bull. Soc. chim. France, Mém. 
[5] 14 . 725— 28. Juli/Aug. 1947.) W e s l y . 5358

Martin Shepherd, Richard Thomas, Shuford Schuhmann und Vernon Dibeler, E xpe
rimentelle Untersuchung des K oppers-H inckley-P odbieln iak-A pparates und der Methode 
zur Bestim m ung konjugierter Diene. E s wird ausführlich über Unterss. der Genauig
keit, Reproduzierbarkeit u. allg. Wirkungsweise des K o p p e r -H i n c k l e y -P o d b ie l n ia k - 
App. sowie der analyt. Methoden L .M .2.1.1.7  oder 2 .1.1 .9  des O f f ic e  o f  R u b b e r  
R e s e r v e  zur Ermittlung konjugierter Diene in KW-stoffgemischen berichtet. Die 
physikal. Gleichgewichte u. das physiko-chem. Verh. des analyt. Syst. werden be
sprochen. Die Meth. dient der Best. von 1.3-B utadien  in der Fabrikation synthet. 
Gummis. Sie beruht auf der schnellen u. quantitativen Absorption der Diene in ge
schmolzenem M aleinsäureanhydrid  bei etwa 100° C. Die anderen Bestandteile der 
Probe werden aus ihrer physikal. Lsg. mittels luftfreiem C 0 2 freigemacht. Aus den 
Verss. über das physikal. Gleichgewicht geht hervor, daß eine Änderung in der Zus. 
der Probe es notwendig macht, ein neues Gleichgewicht zu erzielen, bevor Reprodu
zierbarkeit erreicht wird. Sind solche Änderungen geringfügig, so genügen hierzu
2— 3 Analysen, bei größeren Änderungen sind 5 u. mehr Analysen erforderlich. Geht 
man von einer Probe von relativ hoher Reinheit zu einer von geringerer Reinheit über, 
so erhält man bei den ersten Analysen einen zu hohen Reinheitsgrad. Dieser Kehr-
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effekt ist unmittelbare Folge der Änderungen im physikal. Gleichgewicht. Mit Rück
sicht auf den durch Änderungen des W.-Dampfdrucks mit Änderungen in der Zus. 
des Syst. K 0 H + K 2C 0 3+ H 20  verursachten Fehler soll die Lsg. niemals völlig aufge
braucht werden. Die zur Ermittlung der Genauigkeit u. Reproduzierbarkeit erforder
lichen Vergleichsanalysen wurden mit dem Massenspektrometer durchgeführt. Die 
Wrkg. der Menge D iam ylam in  als Inhibitor in Maleinsäureanhydrid scheint in der 
Änderung der Oberflächenspannung zu liegen. 2 %  sind geeigneter als 1% . Für die 
Geschwindigkeit des Stroms der Probe durch den Maleinsäureanhydrid-Absorber er
gaben sich 35  ml/Min. als die sicherste. Nach Darlegung möglicher Fehler, die sich 
aus der Handhabung des App. ergeben, wird auf die //(/-Gefahr hingewiesen, da Hg 
mit erwärmten Flächen in Berührung kommen muß. (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 
435— 5 1. Nov. 1947. Washington.) H. F r e y t a g . 5364

Stig Veibel, Uber das Benutzen von p-Carboxy phenylhydrazonen zum  Identifizieren  
von Carbonylverbindungen. (Vgl. C. 19 5 1 . II. 1035.) In Zusammenfassung u. Ergän
zung früherer Arbeiten (C. 19 4 3  II. 348. 1487) beschreibt der Vf. die Fällungsprodd. 
von aliph. u. aromat. Carbonylverbb. (ohne u. mit anderen funktionellen Gruppen) 
mit p-Carboxyphenylhydrazin, dabei vorkommende Ringschlüsse (Pyrazol-, Pyridazin- 
deriw . usw.), ihre acidimetr. Titration (mit Farbindicatoren u. potentiometr.) u. die 
Voraussetzungen für den Verbrauch von 1 oder 2 Äquivalenten Alkali. Aus der Form 
der Titrierkurve läßt sich auf vorhandene saure oder bas. Gruppen schließen. —- Aus 
Senfölen erhält man dabei Semicarbazide. (Acta chem. scand. 1 .  54— 68. 1947. 
Kopenhagen, Techn. Univ., Dep. Organ. Chem.) B l u m r ic h . 5364

R. G. Stuart, Die Bestimmung von A cetylgruppen durch Umesterung. In einer 
speziellen Dest.-Kolonne wird die Substanz mit A. u. HCl umgeestert, der hierbei 
entstehende Essigester herausfraktioniert, in einer Vorlage mit alkoh. KOH aufge
fangen u. verseift. Das unverbrauchte KOH wird mit H2S 0 4 zurücktitiert. Bei 0- 
Acetylverbb. ist die Umesterung nach 2 Std. beendet, N-Acetylverbb. benötigen 5 bis 
12  Stunden. Genaue Vorschrift u. App. im Original. (Analyst 72. 235— 41. Juni 1947. 
London, British Drug Houses Ltd.) R. M e i e r . 5364

Tokuro Soda und Hiroshi Terayama, E ine neue Mikrobestimmungsmethode der Am ino
gruppe. Nach der neuen Meth. zur Best. des prim . A m ino-N  ergibt sich dessen Geh. 
als Differenz zwischen dem nach K j e l d a h l  bestimmten Gesamt-N u. dem ebenfalls 
nach K j e l d a h l  bestimmten Rest-N, der nicht mit H N 02 reagiert. A u sfü h ru n g : 
In einem KjELDAHL-Kolben werden 1— 3 ml Probelsg. (mit 0,2— 0,6 mg N/ml), 0,7 ml 
30%ig. N aN 0 2-Lsg. u. 0,35 ml K J-L sg. (4 g K J  +  2 ml W. werden mit Eisessig zu 
100 ml ergänzt) bei Raumtemp. (20°) 5— 6 Min. geschüttelt. Nach Beendigung der 
Desaminierung wird der Kolben an der Vakuumpumpe angeschlossen u. noch ca. 
1 Min. Luft durch den Kolben geleitet. Nach Zugabe von 2 Tropfen 35% ig. H20 2 u. 
1 ml 50%ig. H 2S 0 4 leitet man 1 Min. Luft durch den Kolben; dann bringt man ihn 
in ein W .-Bad von 50° u. destilliert unter Luftdurchleiten 15— 20 Min. im Vakuum. 
Zum Rückstand gibt man dann 1 ml 50% ig. H2S 0 4 u. tropfenweise 0,5nKMnO4-Lsg. 
bis zur bleibenden schwachen Violettfärbung. Dann destilliert man 7—-8 Min. bei 
100° im Hochvakuum, in der 1. u. in der letzten Min. unter Luftdurchleiten; schließlich 
gibt man 1 Tropfen H20 2 u. 1 ml W. hinzu u. destilliert noch einige Min. bei 100°. 
Zur restlosen Entfernung der gebildeten H N 03 gibt man 2 ml konz. H2S 0 4 u. 1— 2 Trop
fen einer 25% ig. Lsg. von F e S 0 4 in verd. H2S 0 4 hinzu u. schüttelt den Kolben bei 
100° nach Anlegen des Vakuums. Auf etwa noch vorhandene H N 03 ist mit F e S0 4 
zu prüfen. Wenn keine H N 0 3 mehr nachweisbar ist, wird der N-Geh. des Kolben
inhalts nach K j e l d a h l  bestimmt. (Bull. chem. Soc. Japan 20. 8— 15. Jan./Dez. 
1947. Tokyo, Imp. Univ., Fac. of Science, Labor, of Biochem. [Orig.: engl.])

K . F. Mü l l e r . 5364
Erica Glynn, Beduktometrische Bestim m ung der Sulfoxyd- und Am inoxyd-Oruppen. 

Zur Best. von Sulfoxyden u. Aminoxyden werden diese mit eingestellter SnCl2-Lsg. 
red. u. der Überschuß mit Eisen(III)alaun zurücktitriert. Genauigkeit unter 1% . Aus
führliche Beschreibung im Original. (Analyst 72. 248— 50. Ju n il 947. London, King’s 
Coll.) R- M e i e r . 5364

T. Barr, J. Oliver und W. V. Stubbings, Eine schnelle Analysenmethode für gewisse 
oberflächenaktive Agentien. (Vgl. C. 1949. I. 519.) E s wird bestätigt, daß die Meth. 
von E pt o n  (C. 1948. II. 169), seit zwei Jahren in ähnlicher Form in den Laborr. der 
Vff. durchgeführt, sichere Werte ergibt. (Nature [London] 160. 909. 27/12. 1947. 
Manchester, Imp. Chem. Ind., Ltd.) S c h w a r z h a n s . 5364

A. Gordijenko und H. J. Schenck, Der Nachweis komplizierter organischer Ver
bindungen auf Orund ihrer Fällbarkeit. (Vgl. C. 1950. I. 234.) Vff. gingen von der 
Aufgabe aus, komplizierte organ. Verbb., wie Lackkunstharze, Polyplaste (Kunststoffe),
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Naturharze, Weichmacher, Fette, Wachse, Mineralöle u. Klebstoffe mit den Hilfs
mitteln eines Industrielabor, zu identifizieren. Sie versuchten die Stoffe nicht ehem. 
als solche zu identifizieren, sondern durch eine allg. charakterist. Eig. nachzuweisen. 
Hierfür fanden sie die Fällbarkeit durch Lösungsmittel abgestufter Polarität u. Mol.- 
Größe geeignet, also im Unterschied zur anorgan. Chemie mit ihren mehr oder weniger 
charakterist. Einzelfällungen die Aufstellung eines Fällbarkeitsbildes (in Form einer 
Tabelle), das aus 12— 18 Einzelrkk. besteht. —

V e rs u c h e : Die Stoffe werden zu möglichst 50% ig. Lsgg. in wirksamenLösungsmm. 
gelöst, z. B. in Methylenchlorid, Aceton, Anon oder Estern, mit der öfachen Menge 
Fällungsmittel durchgeschüttelt u. nach 1 Std. die Fällungserscheinungen beurteilt. 
Klar oder opalisierend gebliebene Lsgg. werden nochmals in derselben Weise mit der 
4fachen Menge Fällungsmittel behandelt u. die Beurteilung nach 1 u. 16  Std. wieder
holt. Die Fällungserscheinungen werden durch bes. Kennzeichen für „klar, opali
sierend, schwach u. stark trüb, Ausscheidung am Boden u. an der Oberfläche“  be
wertet. Als Fällungsmittel dienen u. a. in der Reihenfolge wachsender Polarität: 
Penthyläthylen, PAe., Hydroterpin, Cumol, Bzl., Äther, Methylenchlorid, Methyl
glykol, Butanol, Propanol, Glykolmonoacetat, Äthanol, Glykol +  Eisessig, Methanol, 
Glykol +  Äthanol, Glykol +  Methanol. Zur Unterscheidung bes. nahe verwandter 
Stoffe, wie Mineralöle, wasserlösl. Klebstoffe u. hochpolymere Kunststoffe unterein
ander, dienten außerdem noch bes. ausgewählte Lösungsmittel. Die Rkk. werden mit 
0,2 cm3, notfalls auch 0 ,1c m 3 Lsg. in markierten Reagensgläschen ausgeführt; die 
Substanz läßt sich durch Vakuumdest. für weitere Unterss. zurückgewinnen. —  Von 
etwa 300 untersuchten Rohstoffen ließen sich nach den Angaben der Vff. über 250 
allein auf Grund der Fällbarkeitsbilder identifizieren. In den anderen Fällen erwies 
sich die Heranziehung des einen oder anderen folgender einfacher ehem. u. physikal. 
Kennwerte als notwendig: der Elementarrk. (N, S, CI), VZ. u. SZ., der Harzrk. nach 
S t o r c h -Mo r a w s k i, des Phenolnachweises nach K a p p e l m e ie r  (Echtrotsalzkupplung), 
des Dicarbonsäurenachweises nach K a p p e l m e ie r , der Fluorescenz im U V-Licht u. 
des Brechungsindex. Jeder Stoff, dessen Fällbarkeits- u. übrige Charakteristik vor
liegen, läßt sich durch Vgl. der Tabellen identifizieren. Vff. glauben mit ihrem noch 
weiter auszugestaltenden Verf. einen Weg zum Ausbau der Identifizierung, Trennung 
u. Konstitutionsermittlung der komplizierten organ. Verbb. gewiesen zu haben. 
(Kunststoffe 37. 123— 30. Ju ni 1947.) H. J .  S c h e n c k . 5364

A. Steigmann, Salz oder Chelat bildende Farbstoffe a ls analytische Reagentien. Zu 
den neuentwickelten Reagentien auf Aminosäuren (Cystein) u. Photogelatineverun
reinigungen gehören 1.) Titangelb (I), das in Piperidin (100 cm3 0 ,l% ig . I-Lsg. +  50 cm3 
Base) unter Bldg. eines Alkalidiazoamids (— N = N — NNa— ) eine rote Lsg. ergibt, die 
bei Zusatz von Ag, Hg oder Cd bei pH 12— 13  durch Entstehen der entsprechenden Che- 
late u. daher Blockierung der Diazoaminogruppe in eine gelbgefärbte Lsg. übergeht. 
Der Farbwechsel ist bei Zugabe von Substanzen, die stabilere Metallkomplexe bilden 
als I, wie Thioglykolsäure, Glutathion u. Cystein, reversibel. Die schwach orange 
Piperidin-I-Cd-Chelatlsg. zeigt deutliche Fluorescenz, die beim Verdünnen infolge red. 
Alkalität verschwindet, in Ggw. überschüssigen Cd von gebildetem Cd-Hydroxyd 
absorbiert u. durch dessen Lösen in überschüssigem Ammoniak zurückgebildet wird. 
Thiole u. Cystein sowie A g u. Hg mit nicht fluorescierenden Chelaten unterdrücken 
die Fluorescenz der Cd-Verb., deren Lsg. daher ein empfindliches Reagens auf die 
betreffenden Stoffe ist. 2.) So wie die Diazoaminogruppe reagieren die Ag-spezif. 
Iminogruppen in Rhodaninen, Imidazolen, Triazolen u. auch die Sulfonamidgruppe; 
Sulfanilamid ist ein gutes Fällungsmittel für Pd in sauren, für Hg in schwach alkal. 
Lsgg. von Na-Acetat. 3.) Die Chelate der Cd-Diazoaminoverbb. erweisen sich gegen
über störender Einw. des Alkalis der Reagenslsg. als nicht stabil genug u. fluorescieren 
daher. Diese neue A rt induzierter Fluorescenz zeigt auch der vom Vf. hergestellte 
Albumin-Ag-p-dimethylaminobenzalrhodanidkomplex, gebildet durch gleichgroßes 
Bindungsbestreben für Ag beider Komponenten, Albumin u. F e ig l s  Ag-Reagens. Die 
Fluorescenz wird ebenfalls durch Thiole (Cystein), Hg u. Cyanide aufgehoben, für die 
die neue Verb. ein Indicator ist. 4.) Oxinviolett (II) (0,1 g, gelöst in kochendem Ge
misch von 130  cm3 Isopropylalkohol u. 20 cm3 Ammoniaklsg. [D. 0,88], beim Gebrauch 
verdünnen von 20 cm3 Stammlsg. mit 60 cm3 Isopropylalkohol u. 20 cm3 dest. W.), 
spezif. für Cu, selektiv für N i, wird in Ggw. von Spuren Cu durch Bldg. des Cu-Chelats 
(sehr stabil gegenüber kalten Lsgg. von 8-Oxyehinolin, Diäthyldithiocarbamat, Thio
glykolsäure oder Cyanid) schwach gelb, die leicht essigsaure, daher gelbe II-Lsg. durch 
Spuren N i in Abwesenheit von Cu rosa; der rote Ni-Komplex ist weniger stabil. Der 
durch Ce verursachte Farbwechsel der blauvioletten II-Lsg. zu rosa wird durch Phosphat, 
Oxalat, Silicat, Arsenat u. Carbonat unter Zers, der II-Ce-Verb. reversibel; die Rk.
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ist sehr empfindlich in Form eines Ringtestes. 5.) Die intensiv rote Lsg. von Arson- 
säurerot (Lösen von 0,1 g in 5 cm3 SnAmmoniak, 45 cm3 Isopropylalkohol, 10  cm3 
W. u. 5 cm3 5nNaOH, Auffüllen mit dest. W. auf 100 cm3, beim Gebrauch 10 cm3 
Stammlsg. verdünnen mit 90 cm3 dest. W.), selektiv für Mg, Ag, Hg u. Cd, wird durch 
Spuren von Mg violett, von Ag, Hg, Cd schwach gelb. Der Farbumschlag ist reversibel 
durch Zusatz des stabilere Metallkomplexe bildenden Disulfids des Dimercaptothio- 
diazols (Lösen von 1 g Mercaptoverb. in 25 cm3 dest. W. +  5 cm3 5nNaOH, Zusatz 
von 0,6 g N aN 0 2 u. dann 25 cm3 5  n Essigsäure, Lösen des gewaschenen Nd. in 30 cm3 
dest. W . u. 5 cm3 5 n NaOH, auffüllen mit dest. W. auf 100 cm3). 6.) Von den beiden 
aus chromotrop. Säureblau hergestellten Reagentien A [Lösen von 0,1 g in 500 cm3 
dest. W ., 96 cm3 dieser blauen Lsg. +  4 cm3 5nAmmoniak (Braunfärbung)] u. B 
[65 cm3 blaue Lsg. +  35 cm3 SnAmmoniak (rosa-braune Farbe)] reagiert A mit Ca 
(malvenblau), Ce (malvenblau), Mg (blau), Cu (blau), N i (violett), Co (violett), B nur 
mit Mg (blau), Ce (malvenfarben), Ca (malvenblau). Dinatriumphosphat in A hemmt 
die Ca- u. Ce-Rk., macht die Mg-Rkk. weniger empfindlich u. beeinflußt die Cu-, Ni- 
u. Co-Rkk. wenig, indem es die Farben etwas rotstichiger erscheinen läßt. Alle Rkk. 
werden durch Pyrophosphat gehemmt. 7.) Die Co-Nitroso-R-Säurerk. (Nitroso-R-Säure- 
Lsg.: 1:2000 +  Testlsg. -f- Co-Nitratlsg.: 1:2000) ist sehr erdalkaliempfindlich, doch 
nicht erdalkaliselektiv, da sie auch alkaliempfindlich ist, in der Reihenfolge: B a > S r >  
C s > R b > K > N a > L i .  Nitroso-R-Säure bildet unlösliche, Co-unempfindliche Zr- (gelb) 
u. Uransalze. Das Zr-Salz kann für Co durch Spuren Ba empfindlich gemacht werden, 
worauf sich ein neuer spezif. Ba-Test gründet: 3 cm3 der aus 100 cm3 R-Säurelsg. 
(1:2000), 0,2 cm3 5nEssigsäure u. 100 cm3 Zr-Nitrat (1:1000) entstehenden, leicht
gelben Fällung (unfiltriert)-f Ba-Testlsg. +  2 cm3 Co-Nitrat (1:2000) ergeben nach 
10 Min. Halten auf 55° eine Ba anzeigende, positive Co-Rk. (rotbraune Farbe des 
ursprünglich schwach gelben Nd., Lsg.-Grenze 1:450 00  Ba). Bei photograph. Prüfung 
hat 8-Oxychinolin (5 cm3 5% ig. Lsg.) eine ausgesprochen unempfindlich machende 
Wrkg. auf Emulsion (100— 200 cm3) u. Entwickler (100— 200 cm3), was im ersten Fall 
gefährlich (Unempfindlichkeit beim Belichten), dem Entwickler jedoch nutzbringend 
ist (Unempfindlichkeit erlaubt ein helleres, sicheres Licht, geringere Neigung zu Nebel- 
bldg.). Das Disulfid des Dimercaptothiodiazols wirkt stark hemmend auf die Digestion 
der photograph. Emulsion (0,3 cm3 1% /10 0  cm3 einer negativen Emulsion), im Ent
wickler schwach aufhellend u. wirkt den polierenden Kräften während der Heißglasur 
von photograph. Drucken entgegen.

V e rsu ch e : 5-[p-Nitrobenzolazo]-7-nitroso-8-oxychinolin (Oxinviolett), durch
Mischen von 38 cm3 einer klaren Lsg. aus 1 g 8-Oxychinolin in 20 cm3 önEssigsäure, 
aufgefüllt mit dest. W. auf 100 cm3 mit 18 cm3 einer klaren Lsg. aus 1 g N aN 0 2 in 
100 cm3 dest. W. bei 10°, nach 5 Min. Zusatz von 35 cm3 einer heißen (50°) klaren 
Lsg. von 1 g p-Nitranilin in 50 cm3 Isopropylalkohol u. 50 cm3 dest. W. sowie 1,2  cm3 
5nHCl u. dann noch 18 cm3 der Nitritlsg., Verd. mit 150 cm3 kaltem dest. W., F il
tration, Waschen mit dest. W. u. Trocknen des Nd., rotbraun. —  p-Nitrobenzoldiazo- 
aminophenylarsonsäure (Arsonsäurerot), Zusatz von 35 cm3 einer wie bei vorst. Verb. 
hergestellten l% ig . p-Nitranilinlsg. von 50° zu 50 cm3 l% ig . Phenylarsonsäurelsg. bei 
10°, dann von 20 cm3 einer l% ig . N aN 0 2-Lsg. u. 10 cm3 Eisessig, nach 10 Min. Zusatz 
von 30 cm3 önAmmoniak u. 100 cm3 dest. W ., Filtration, Waschen mit dest. W. u. 
Trocknen des Nd., schwach gelb. —  p-Diäthylaminobenzolazochromotropsäure (Chro- 
motrop-Blau), Mischen bei 10° von 30 cm3 2 %ig. Diäthyl-p-phenyldiaminhydrochlorid- 
Isg. mit 54 cm3 2% ig. chromotrop. Säure (Na-Salz), dann Zusatz von 2 cm3 5nHCl u. 
22 cm3 l% ig . N aN 0 2-Lsg. bei 10°, nach 25 Min. Stehen bei 10° Zugabe von 35 cm3 
starker NaOH-Lsg. (aus 40 g festem NaOH +  200 cm3 dest. W.) bei 40°, 10 Min. 
später Neutralisation mit 25 g NH 4C1 u. Aussalzen mit 30 g ,,Anala-R“ -NaCl, F il
tration, Waschen mit 60 cm3 n. Propylalkohol u. Trocknen des Nd., dunkelblau. ■—  
Eine Tabelle weiterer Metallrkk. des II wird angeführt. (J. Soc. ehem. Ind. 66. 353— 55. 
Okt. 1947. Bath, Lower Oldfield Park.) A n t j e  S c h m id t . 5368

Vemon H. Dibeler und Fred L. Mohler, Untersuchung eines flüssigen Gemisches von 
Kohlenwasserstoffen m it einem Gehalt an C3-—C5-Paraffinen und Olefinen m it H ilfe des 
Massenspektrometers. Mit Hilfe des Massenspektrometers werden zwei Verff. unter
sucht, um geringe Mengen an fl. KW-stoffen aus einem bekannten Gemisch zu ent
nehmen. Das erste Verf. besteht darin, daß beim öffnen des Zylinderventils das Ge
misch in ein Verdampfungsgefäß ausströmen kann. Die hierbei erhaltenen Mengen 
hängen von dem jeweiligen Grad der Verdampfung ab. Das zweite Verf. besteht 
darin, daß ein Tieftemp.-Bad angewendet wird, um das Gemisch auf die Siedetemp. 
aller Verbb. bei n. Druck abzukühlen. Ein Teil dieses Flüssigkeitsgemisches wird dann 
mit Hilfe einer Pipette entnommen u. anschließend vollkommen in einem geeigneten
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Gefäß vergast. 5 hintereinander durchgeführte Bestimmungen ergaben die Zuver
lässigkeit des Verfahrens. (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 149— 54. Aug. 1947. 
Washington.) R o s e n d a h l . G 510

G. W. Rogers und K. K. Kay, Colorimetrische Tetrachlorkohlenstoffbestimmung 
unter Verwendung der Fujiwarareaktion. In Anlehnung an die von F u jiw a r a  ent
wickelte Vorschrift zur Best. von CCli  (I) wird folgendes Verf. vorgeschlagen: 10 ml 
Pyridin (II)-NaOH-Lsg. mit 5 ml einer Acetonlsg. von I mischen, 15  Min. im W.-Bad  
auf 70 i  0,5° erwärmen, Lsg. 1 Min. in kaltem W. abkühlen u. Färbung nach 10 Min. 
im Spektrophotometer bei 540 mp, ablesen. Zur Herst. der II-NaOH-Lsg. 1 Vol. frisch- 
dest. II mit 2 Voll. 15% ig . NaOH-Lsg. schütteln, über Nacht stehenlassen, zu 89 ml 
Oberschicht 1 1  ml W. geben u. 10 ml dieser Lsg. weiter verwenden. Das II-NaOH- 
Gemisch soll nicht älter als 4 Tage sein. Die Reproduzierbarkeit der Werte beträgt 
±  3% . Auch auf Luft-I-Gemische ist die Meth. anwendbar, wobei das zu untersuchende 
Gemisch durch 10 ml Aceton enthaltende Fritten gesaugt wird. In Fortsetzung der 
Verss. wurde ermittelt, daß auch ein Gemisch von 100 (Voll.) II, 40 W. u. 0,48 15% ig. 
NaOH-Lsg. mit Vorteil verwendet werden kann. (J. ind. Hyg. Toxicol. 29. 229— 32. 
Ju li 1947. Ottawa, Ontario, Canada, Ind. Health Labor., Dep. of Nat. Health and 
Welfare.) H. P. F ie d l e r . G 510

Gabrielle Métayer, Über Unterschiede im  Verhalten aromatischer und hydroaroma
tischer Kohlenwasserstoffe als Schleppm ittel für Polyole. Nach der Meth. von P a l f r a y , 
S a b e t a y  u . L ib m a n n  (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 223. [1946.] 247) lassen sich 
Polyole mit Hilfe selektiver Schleppmittel trennen u. bestimmen. Äthylenglykol (I), 
Propylenglykol (II) u. Trimethylenglykol (III) lassen sich unter Verwendung von Cyclo- 
hezan  (IV), Diäthylenglykol (V) u. Glycerin  (VI) unter Verwendung von Terpentin 
trennen. Methylcylohexan  (VII) ist IV als Schleppmittel noch überlegen; es trennt I, II, 
III, teilweise V u. geringe Mengen VI. —  IV ist ein besseres Schleppmittel als Bzl.; 
VII wirkt besser als Toluol u. Dimethylcyclohexan besser als Xylol. Innerhalb jeder 
Reihe ist der KW -stoff mit höherem Kp. besser als Schleppmittel geeignet als der ent
sprechende KW -stoff mit niedrigerem Kp. ; IV (Kp. 80,5°) ist jedoch Xylol (Kp. 140°) 
überlegen. Dekahydronaphthalin  (VIII) ist besser geeignet als Tetrahydronaphthalin
(IX); beide KW-stoffe schleppen sämtliche genannten Polyole, VIII jedoch 5— 6mal 
schneller als IX. Mit Hilfe von VIII lassen sich W. u. VI mit einer Genauigkeit von 
ca. 1 %  bestimmen: 2— 5 g Probe werden in der App. von D e a n  u . S t a r k  mit 80 bis 
100 ml VIII zum Sieden erhitzt; W. u. VI werden gleichzeitig abdestilliert u. aufgefangen. 
Ihr Vol. wird abgelesen; aus dem Brechungsindex ergibt sich der Geh. an W. u. VI. 
Ähnlich werden II u. W. bestimmt. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1643—45. 
9/6. 1947.) K . F . M ü l l e r . G 570

W. R. Bloor, E in  colorimetrisches Verfahren zur Bestim m ung kleiner Mengen Fett
säure. Die Meth., die für Fettsäuren oder Cholesterin angewendet werden kann, beruht 
auf der Best. der durch die reduzierende Wrkg. dieser Stoffe auf Schwefelsäure-Bichro- 
mat-Gemisch hervorgerufenen Farbänderung mittels photoelektr. Colorimeters. Die 
Fettsäuren müssen vor der Best. isoliert werden; als Lösungsm. wird PAe. oder PA e.- 
Chlf. (7 :1) , als Reagens Schwefelsäure-Bichromat nach N ic l o u x  aus Ag-Chromat ver
wendet. Der Empfindlichkeit wegen ist eine größere Schichtdicke der Lsg. erwünscht 
als in den üblichen photoelektr. Colorimetern; es wurde daher ein solches mit Bechern, 
wie sie in visuellen Colorimetern üblich sind, die von unten durchstrahlt werden, ent
worfen (Substitutionsmeth., 6 V-Glühlampe an konstant aufgeladener Batterie; Zeich
nung). —  E s werden getrennte Eichkurven für Fettsäuren (hergestellt mit Palmitin-, 
Stearin- oder Ölsäure, vgl. Original) u. für Cholesterin gebraucht. Bestimmungen von 
0,1— 0,9 mg Substanz mit einer Genauigkeit von ± 5 % -  (J. biol. Chemistry 170. 671 
bis 674. Sept. 1947. Rochester, N. Y .,  Univ., Schule für Med. u. Zahnheilkunde, Abt. 
für Biochemie u. Pharmakol.) v. D e c h e n d . G 810

Yoshio Sato, Guy T. Barry und Lyman C. Craig, Identifizierung kleiner Mengen 
organischer Verbindungen durch Verteilungsuntersuchungen. 7. Mitt. Trennung und 
Bestim m ung normaler Fettsäuren. (4. vgl. C. 1947. 2 38 ; vgl. auch C. 1948. E . 261.) 
Die Technik der „Gegenstromverteilung“  läßt sich auf die Trennung u. quantitative 
Best. der niederen n. Fettsäuren anwenden. Dies wird durch die Unters, der erreich
baren Verteilung bei 24 Übertragungen eines Gemisches der n. C2- bis C6-Säuren (Syst. 
Isopropyläther-Phosphatpuffer bei pH 5,17) gezeigt. Durch Ansäuern der einzelnen 
Röhrchen mit Phosphorsäure, Extraktion mit Isopropyläther u. Titration der beiden 
Phasen jedes Röhrchens mit NaOH werden Verteilungskurven erhalten. Für die aus 
den Kurven ersichtlichen Röhrchen hoher Reinheit wird die Säuremenge berechnet 
(Extraktionsformel); die Best. ist auf 2— 3 %  genau. —  Für die gewöhnlichen Bestim
mungen ist es nicht nötig, jedes Röhrchen zu extrahieren u. titrieren, sondern nur so
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viele, um die Lage der Kurvenspitzen sicher zu ermitteln. —  Verteilungskurven für 
einzelne Säuren (24 Übertragungen). Isobuttersäure, die einen sehr ähnlichen Vertei- 
lungskoeff. hat wie Buttersäure, kann in dem Syst. nicht abgetrennt werden. (J. biol. 
Chemistry 170 . 501— 07. Sept. 1947. New York, Labor, des Rockefeller Inst, für med. 
Forschg.) _ v. D e c h e n d . G 810

F. L. Breusch und Rasim Tulus, D ie Spezifitä t der Mikromethoden zur Citronen- 
säurebestimmung als Pentabromaceton. Da die Citronensäure (I) eine wichtige Rolle bei 
biolog. Problemen spielt, sind mehrere mikrochem. quantitative Bestimmungsmetho
den für sie ausgearbeitet worden, deren Spezifität von Vff. untersucht wurde: 1. Die 
colorimetr. nach P u c h e r , S h e r m a n  u . V ic k e r y  u . 2. die titrimetr. Mikrometh. nach 
P u c h e r . Die erstere erwies sich als die spezifischere für I, da eine Reihe anderer Säuren, 
z. B. Itacon-, Triacet-, Oxalcitramal-, Glyoxycitramalsäure u. niedere a, y-Diketo- 
säuren nach beiden Methoden in verschied. Prozentsatz I Vortäuschen, also mehr oder 
weniger große Blindwerte ergeben. Vff. schlagen deshalb als Abänderung eine alkal. 
Vorkochung der Reaktionslsg. vor der sauren vor, wobei I unverändert bleibt, während 
dadurch <x, y-Diketofettsäuren, Oxalcitramalsäure zerstört werden. Vff. untersuchen 
eine große Anzahl von solchen störenden Verbb. u. geben die Resultate tabellar. wieder. 
Jedoch ist keine dieser Methoden 100%ig. spezif., ein einwandfreier Nachweis besteht 
nur in der Isolierung der I nach bekannten Methoden. (Biochim. biophysica Acta 
[Amsterdam] 1 .  77— 82. Jan. 1947. Istanbul, Türkei, Univ., II. Chem. Inst.)

J ä g e r . G 850
Zacharias Dische, E ine spezifische Farbreaktion für Glucuronsäure. Glucuronsäure

(I) wird durch eine Charakter. Farbrk. nachgewiesen, die eine spezif. Form einer neuen 
allg. Rk. von Kohlenhydraten mit SH-Verbb. in H2S 0 4 darstellt.

V e rsu ch e : Zum qualitativen Nachweis von I wird die in Ggw. von überschüssiger 
Mannose mit H2S 0 4 angesäuerte Lsg. mit Thioglykolsäure versetzt. Die dabei auftre
tende tiefblaue Farbe ist spezif. für I u. tritt bei anderen Kohlenhydraten nicht auf. 
In Ggw. anderer Hexuronsäuren ergeben sich Mischfarben; I kann hier spektrophoto- 
metr. getestet werden, indem die Absorption zweier Proben —  die eine mit, die andere 
ohne Mannosezusatz —  gemessen wird. Die Differenz der gemessenen Werte ergibt die 
Absorption von I allein. Ebenso kann I aus dem Absorptionsinkrement zweier Wellen
längen <dE5100_4800 sogar bei Überschuß von anderen Hexuronsäuren nachgewiesen wer
den. Diese Differenz ist positiv für I u. Polyglukuronide. Um mit Sicherheit auf die 
Abwesenheit von I schließen zu können, mißt man besser Z)E5300_4800, wo bei einem Wert 
von <  0,012 keine nachweisbaren Mengen I in der Lsg. sind. (J. biol. Chemistry 1 7 1 .  
725— 30. Dez. 1947. New York, Columbia Univ.) F. F is c h e r . G 860

L. Fuchs und J. Trauner-Adelpoller, D ie quantitative Bestimmung der Glucuron
säure und Galakturonsäure mittels der Naphthoresorcinreaktion. Die im Schrifttum wie
dergegebenen Widersprüche über die zur Best. der Glucuronsäure einzuhaltenden Be
dingungen werden nachgeprüft. Eine genaue Best. ist wie folgt möglich: Die zu unter
suchende Probe muß 10— 50 y Glucuronsäure enthalten. Man erhitzt 2 cm3 der wss. 
Glucuronsäurelsg. mit 2 cm3 einer 0 ,l% ig. wss. Naphtoresorcinlsg. u. 2 cm3 HCl (D. 1,19) 
4 Std. in Reagensgläsern mit aufgesetztem Steigrohr auf dem sd. W .-Bad, kühlt ab, 
versetzt mit 2 cm3 95% ig. A., schüttelt mit 10, dann mit 5 cm3 Ae. aus u. mißt die 
Extinktion der Ae.-Lsg. im Photometer gegen die Ae.-Ausschüttelung eines Leerver
suches. —  Galacturonsäure läßt sich in Mengen von 10— 40 y in gleicher Weise, jedoch 
bei nur 2std. Erhitzen, bestimmen. Der Eintritt der stärksten Farbtiefe der Galacturon
säure nach 2 Std. ist ein kennzeichnendes Merkmal gegenüber der Glucuronsäure, deren 
Farbtiefe erst nach 3 1/2 bis 4 Std. ihren Höchstwert erreicht. (Österr. Chemiker-Ztg. 48. 
180— 86. Sept.-Okt. 1947. Wien, Univ., Pharmakognost. Inst.) W e s l y . G 860

B. Drevon, B eitra g ' zur Untersuchung der Isolierung und der Bestimmung von 
ß.ß'.ß"-Trich lortriäthylam in als Silicowolframat. Versetzt man eine Lsg. von Trichlor- 
triäthylamin (I) in verd. HCl mit Silicowolframsäure, so fällt ein weißer Nd., manchmal 
in hexagonalen Kristallplättchen, aus, der, gewaschen u. bei 110 ° getrocknet, die Zus. 
12 W 0 3, S i0 4[N(CH2CH2Cl)3]4, Mol.-Gew. 3694, aufweist u. wenig lösl. in W. u. A. ist. 
Der Nd. eignet sich zur quantitativen I-Best., die im einzelnen beschrieben wird. (Bull. 
Soc. chim. France, Mem. [5] 14 . 327— 30. März/April 1947. Lyon, Fac. de Med. et 
Pharmac.) W e s l y . G 910

B. Drevon, M itteilung über die Bestimmung kleiner Mengen ß.ß'.ß"-Trichlortriäthyl
am in als Difodbism utat. (Vgl. auch vorst. Ref.) Trichlortriäthylamin-Mengen zwischen 
0,5 u. 5  mg werden als rotes B i J 3 • [N(CH2CH2C1)3]-H J,  Mol.-Gew. 922,5, gefällt u. als 
solches ausgewogen. Man kann den Nd. auch in einer Mischung von Weinsäure u. NaOH 
lösen, B i mit o-Oxychinolin fällen u. nach dem klass. bromometr. Verf. bestimmen. Das
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Verf. wird im einzelnen beschrieben. Beleganalysen zeigen, daß die Genauigkeit ± 4 %  
beträgt. (Bull. Soc. chim. France, Mein. Töl 14. 330— 33. März/April 1947.)

W e s l y . G  910
Läszlö Mester, Nachweis und Bestimmung des Tetrazens. Tetrazen  (Guanylnitros- 

aminoguanyltetrazen) kann durch folgende Farbrk. nachgewiesen werden. Es gibt, mit 
überschüssigem Phloroglucin in wss. HCl-Lsg. ( 1 :1 )  1/2 Min. gekocht, eine intensive 
bräunlich-rote Färbung, welche, mit konz. NaOH schwach alkal. gemacht, in weichsel
rot umschlägt. Ein  anderer Weg benützt die NH 3-Entw. bei Einw. konz. Laugen. Bei 
Bed. mit Demrda-Legierung in alkal. Lsg. bilden sich aus Tetrazen 3  Moll. N H 3. Zur 
Best. dient das Gerät von P ah n a s  u . W a g n e r . Man red. 0,1 g mit 2— 3 g Devarda-Le
gierung u. 20 cm3 einer 33% ig. NaOH. Hierauf wird die Lsg. 30 Min. bei 100° gekocht; 
Vorlage 20 cm3 n/10 H 2S 0 4. Der Säureüberschuß wird mit n/10 NaOH mit Methylrot 
als Indicator titriert. Die Fehlergrenze liegt bei ± 1 % .  (Magyar Chem. Folyoirat [Ung. 
Z. Chem.] 51/53. 32/34. 1945/47. Budapest, Jagdpatronenfabrik, Forsch.-Labor.)

S t a h l . G  910
M. Macheboeuf und Judith Blass, Einige D etails über die Anwendung der m ikro

chromatographischen Methode von Am inosäuren nach Consden, Gordon und M artin . Es 
werden in einer ausführlichen Arbeit über die mikrochromatograph. Best.-Meth. von 
Aminosäuren nach Co n s d e n  u . Mitarbeitern (C. 1946. II. 2385) die einzelnen Stufen der 
Meth. genau erläutert u. die Identifizierung der Flecke nach den Farbrkk. vorgenom
men. (Ann. Inst. Pasteur 73. 1053— 65. Nov. 1947. Paris, Inst. Pasteur.)

K im m e r l e . G  950
Albert S. Keston, Sidney Udenfriend und Milton Levy, Anwendung der Papier-

chromatograpliie bei der Analysenmethode m it isotopenhaltigen Derivaten. Zur Best. von 
Am inosäuren  in Gemischen stellen Vff. die p-131J-Phenylsulfonyl-(Pipsyl-)Derivv. (I) 
dar u. chromatographieren diese aus ammoniakal. alkoh. Lsg. an WHATMAN-Papier 
Nr. 1 . Nach Entwickeln mit n-Pentanol-NH3 wird der 131J-Geh. der einzelnen Streifen 
bestimmt. Glutam insäure, Serin, Glycin  u. A la n in  lassen sich so gut in Gemischen be
stimmen, Vff. wandten das Verf. auf Seidenhydrolysate an. Statt der vollkommenen 
Auflösung der 131J-Banden kann auch eine bekannte Menge des gleichen Pipsylderiv. 
mit 36S zugesetzt werden u. der ursprünglich vorhandene Geh. an Aminosäure aus dem 
Verhältnis 131J / 35S in den Eluaten sowie aus der zugesetzten Menge berechnet werden. 
(J. Amer. chem. Soc. 69. 3 1 5 1 — 52. Dez. 1947. New York, Univ.) K r e s z e . G 950 

Gerhard Schramm und Josef Primosigh, D ie Adsorptionsanalyse der Am inosäuren.
3. Mitt. Versuche zur Tennung der basischen A m inosäuren. (2. vgl. C. 1945. II. 1389.) 
Vff. untersuchten die quantitativen Trennungsmöglichkeiten der Hexonbasen. Ka- 
tionotropes A120 3 u. Wofatit C waren ungeeignet, da keine fraktionierte Elution möglich 
war. Dagegen zeigten die Bleicherden X X F  u. noch besser Floridin X S  bei pH 8 mit Borat
puffer, daß A rgin in  u. L ysin  festgehalten wurden, während H istid in  im Eluat erschien. 
Die weitere Trennung von Arginin u. Lysin erwies sich in 20% ig. Formaldehydlsg. bei 
pH 8 mit Floridin X S  als Adsorbens am erfolgreichsten, jedoch ergaben sich keine quan
titativen Werte, da neben dem Lysin auch etwa 20 %  des Arginins eluiert wurden. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 282. 2 7 1— 84. Dez. 1947. KW -Inst. f. Biochem., 
Abt. f. Virusforschg.) E . B e c k e r . G 950

Paavo Roine und Nilo Rautanen, Bestim m ung von a -A la n in  durch N inhydrin- 
oxydation. a-A lanin  (I) wird durch N inh ydrin  (II) zu Acetaldehyd (III) oxydiert, der 
mit Nitroprussidnatrium u. Piperazin eine spezif. blaue Farbrk. gibt, die photometr. 
ausgewertet wird. Die Farbe erreicht nach 2— 3 Min. max. Intensität, die 1— 2 Min. 
bestehen bleibt. Die aus Valin, Leucin, Isoleucin u. a. Aminosäuren gebildeten flüch
tigen Aldehyde geben die Rk. nicht. Lsgg. mit 0,5— 20 mg I werden, nach Ansäuern 
mit H2S 0 4 mit aldehydfreiem Ae. zur Entfernung störender Substanzen extrahiert, neu
tralisiert, mit K H 2P 0 4 u . NaCl versetzt u. unter Kochen mit l% ig . II-Lsg. oxydiert, 
wobei gebildeter III in l% ig . Na-Bisulfitlsg. (IV) destilliert. Überschüssige IV wird 
durch 0, ln J2-Lsg. zerstört, J 2 durch 0,01nNa2S2Ö3-Lsg. entfernt, dann III durch NaH C03 
in Freiheit gesetzt, gebildetes IV wieder mit 0 ,01n J2 titriert u. schließlich III bestimmt. 
(Acta chem. scand. 1 .  854— 56. 1947. Helsinki, Biochem. Inst., Labor, of the Found. 
for Chem. Res.) K . M a ie r . G 950

E. Aubel und J. Asselineau, Untersuchungen über die Verwendung von N atrium 
hypochlorit bei der Bestimmung von A lan in  und Valin. (Vgl. C. 1947. 12 2 3 ; C. 1948. E. 
1520.) Die Einw. von NaOCl auf Aminosäuren, die unter Desaminierung u. Decarboxy
lierung zu den um 1 C ärmeren Aldehyden führt, wird benutzt, um Alanin, Valin u. 
Leucin einzeln oder im Gemisch bzw. in Hydrolysaten zu bestimmen. Der Einfl. stören
der Diaminodicarbonsäuren kann durch deren quantitative Adsorption an Tonerde 
oder an Anionenaustauschern ausgeschaltet werden. Die Trennung von Isobutyraldehyd
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u. Isovalerylaldehyd, gelingt durch Abdest. des ersteren im CCl4-Strom auf einer K o
lonne, wobei er in Bisulfitlsg. aufgefangen u. als 2.4-Dinitrophenylhydrazon identifiziert 
werden kann. Die quantitative Best. erfolgt in 2 Stufen: a) Chlorierung bei 0° von 
10— 20 mg Aminosäuren mit eisgekühlter, schwach überschüssiger NaOCl-Lsg., deren 
Reste nachträglich mit Harnstoff vernichtet werden, b) durch Eintropfen der kalten 
Chlorierungs-Lsg. in sd. Phosphatpuffergemisch, Abtreiben der Aldehyde u. Auffangen 
in jodometr. titrierter Bisulfitlösung. Benutzt man statt dieser gekühlten CC14 u. führt 
die oben geschilderte Trennung mit einer 2. Einwaage durch, so läßt sich durch Diffe
renzbest. mittels der Bisulfittitration neben dem direkt titrierten Isobutyraldehyd auch 
der Isovaleraldehyd bestimmen. Der dem Isoleucin entsprechende Z-Methylbutyralde- 
hyd verhält sich wie Isovaleraldehyd, so daß stets die Summe von Leucin +  Isoleucin 
bestimmt wird. Vorhandener Acetaldehyd, aus anwesendem Alanin stammend, muß 
gesondert colorimetr. bestimmt werden, worauf seine Menge bei der Bisulfittitration 
umgerechnet u. in Abzug gebracht wird. —  E s wird eine Anzahl Beleganalysen aus Ge
mischen der reinen Aminosäuren u. an Proteinhydrolysaten gegeben. Die Übereinstim
mung zwischen berechneten u. gefundenen Werten ist angesichts der sehr geringen 
Substanzmengen gut: Bei Einwaagen zwischen 0 u. 15  mg für Alanin: Fehler — 2 bis 
+ 5 % ,  Valin: — 9 bis + 4 % ,  Leucin: — 14 bis + 6 ,7 % . An Proteinen werden die aus der 
Literatur bekannten Werte gefunden. —  12 Literaturzitate. (Bull. Soc. chim. France, 
Mem. [5] 14 . 689— 93. Juli/Aug. 1947.) Dannenbatjm. G 950

Jean Roche und Marcel Mourgue, Über die Spezifitä t der Salcaguchi-Reaktion und 
ihre quantitative Anwendung. Auf Grund der Tatsache, daß bei der quantitativen Best. 
von A rgin in  in Eiweiß mit der Sakaguchi-RIv. (Rosafärbg. durch s-Naphthol u. Hypo- 
bromit) 30 %  u. mehr zu niedrige Werte gefunden werden, wurden systemat. Unterss. 
darüber angestellt, welchen Einfl. die verschied. Radikale in monosubstituierten Guani- 
dinderivv. u. die Stellung der Guanidingruppe auf den Ausfall der Rk. ausüben. Es 
zeigte sich, daß die Ggw. von OH-, S- u. NH 2-Gruppen allg. die Intensität dieser Farbrk. 
herabsetzt. Dabei ist die Stellung des Radikals von Bedeutung, so gibt z. B. ß -O x y -«- 
guanidinopropionsäure nur 5 %  Farbentw. der Theorie (bezogen auf Arginin), während 
/3-Guanidino-a-oxypropionsäure 100%  liefert. Verss. mit einer synth. Guanidin-Casein- 
Verb. ergaben nach der Hydrolyse bedeutendes Ansteigen der Farbrk. gegenüber vor
her, was wiederum auf eine Hinderung der Rk. durch benachbarte Gruppen im Eiweiß
mol. hindeutet. Inwieweit hieraus Schlüsse auf die besagten Verhältnisse beim Arginin 
gezogen werden können, wird noch geprüft. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 896— 99. Okt./ 
Dez. 1947. Marseille, Fac. de Med. et de Pharmac., Labor, de Chim. biol.)

( H anson. G 950

A. Je. Braunstein, W. L. Nemtschinskaja und G. Ja. Wilenkina, Manometrische 
Bestimmung geringer Mengen von Asparaginsäure. Zwecks Best. von A sparaginsäure  (I) 
wurde eine genaue spezif. Mikrometh. entwickelt, die auf Überführung von I in Fumar
säure durch Behandlung mit Methylsulfat u. Alkali basiert (vgl. D arin, C. 19 43. II. 
2045). Die Umwandlung erfolgt rasch u. quantitativ in sehr verd. wss. Lsgg. von I. Die 
Fumarsäure wird mit Zn u. Phosphorsäure red. u. die resultierende Bernsteinsäure im 
WARBURG-App. mit Hilfe von Bernsteinsäuredehydrogenase bestimmt. I kann in 
Mengen von 0,2— 0,5 mg aufwärts in reinen Lsgg., deproteinisierten Gewebeextrakten 
u. Proteinhydrolysaten mit Ausbeuten von 98 ±  5 %  ermittelt werden. In reinen Lsgg. 
kann I durch Methylierung u. Titration der entwickelten Fumarsäure mit Perman
ganat ermittelt werden. Die Meth. versagt in Ggw. von Asparagin, von dem wechselnde 
Mengen (25-—40%) bei Methylierung in Fumarsäure umgewandelt werden. Protein
proben von 50— 100 mg genügen für die manometr. Best. von I in Proteinhydrolysaten. 
Die manometr. Meth. wurde auf die Best. des Geh. von I in Casein  angewandt, wobei 
sich bei Umrechnung auf maximal gereinigtes Casein (15 ,73%  N) ein Geh. an I von 
6,69% ergab. Dieser Wert ist in guter Übereinstimmung mit den genauesten gravimetr. 
Bestimmungen. (Ehoxhmhh [Biochimia] 1 1 .  501— 16. 1946. Biochim. biophysica Acta 
[Amsterdam] 1 .  281— 91. Ju ni 1947. Moskau, Inst. f. biol. u. med. Chem. d. Akad. d. 
Med. Wiss. d. UdSSR.) Scheieele. G 950

Julius Schultz und Harry M. Vars, Über die Graff-M odifikation des Vickery-W hite- 
Verfahrene zur Bestimmung von Cystin. Da das in der von G r a f e  u . Mitarbeitern (C. 1938.
I. 14 11)  modifizierten Cystin  (I)-Bestimmungsmeth. von V ic k e r y  u . W h it e  (J. biol. 
Chemistry 99. [1932/33.] 701) als I-Fällungsreagens verwendete Cu20  auch zur Fä l
lung von Purinen  (II) dient, wurde die Cu20-Fällung in II, I, Nucleoproteinhydrolysaten
u. Kombinationen derselben enthaltenden Lsgg. untersucht. Die Ggw. vo n l beeinflußte
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die II-Best. nicht. Wenn I nach der Red. in Ggw. von II gefällt wurde, war der N-Geh. 
des Nd. gleich der Summe von II-N  +  I-N. Bei Lebereiweißhydrolysaten war der Nicht- 
I-N  der Cu20-Fällung gleich dem II-N. Solange keine Möglichkeit bekannt ist, II in 
Ggw. von I zu zerstören, kann nur der S-Geh. der durch Cu20  aus red. Eiweißhydroly- 
saten gefällten Ndd. als Maß für das darin enthaltene I dienen. (J. biol. Chemistry 167. 
7 15 — 19. 1947. Philadelphia, Pa., Univ., Schools of Med., Harrison Dep. of Surgical 
Res.) K . M a i e r . G 950

K. A. J. Wretlind, Freie Am inosäuren in  dialysiertem  Caseinhydrolysat. Ein dialy- 
siertes Caseinhydrolysat (Aminosol; aus Casein mit Trypsin u. Erepsin) besteht zu 76%  
(perorales Präp.) bzw. 67%  (intravenöses Präp.) aus folgenden freien Aminosäuren: 
Alanin, Arginin, Asparagin-, Glutaminsäure, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Me
thionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin u. Valin. Identifi
zierung der Aminosäuren teils durch ehem. Methoden, teils durch Papierchromatogra
phie nach Co n s d e n  u. Mitarbeitern (Biochem. J .  38. [1944.] 224), modifiziert nach 
E d m a n  (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A  22A. [1945.] Nr. 3). (Acta physiol. scand. 
1 3 .  45— 54. 1947. Stockholm, Caroline Inst., Dep. of Pharmacol.) G o e b e l . G  950

E. J. Boorman, C. G. Daubney und A. E. Martin, D ie U nterscheidung von synthe
tischem und natürlichem Phenol. Zur analyt. Best. der Herkunft von Phenol dienen die 
charakterist. Verunreinigungen, die IR-spektroskop. best, werden. Bei der Dest. bei
1— 1,5  mm u. Badtemp. von 58— 60° gibt Phenol aus Benzolsulfonsäure (I) 0,3— 10 g/kg 
Rückstand, der hauptsächlich aus o- u. p-O xydiphenyl besteht. Phenol aus Chlorbenzol
(II), sowie Teerphenol (III) geben nur geringen Rückstand. Bei der W.-Dampf-Dest. der 
alkal. Lsg. findet sich bei II Diphenyläther, bei III N aphthalin  im Dest., das mit CC14 
extrahiert u. IR-spektroskop. untersucht wird. (Analyst 72. 246— 47. Ju ni 1947. Lon
don, Government Labor.) R. M e i e r . G 1060

T. B. B. Crawiord, D ie quantita tive M ikrotrennung von phenylarsin iger Säure, 
Phenylarsinsäure, arseniger Säure und Arsensäure in  einfacher Lösung und im  Harn. 
Die Lsg. der As-haltigen Verbb. (40— 50 cm3) im Scheidetrichter mit 18nH2S 0 4 an- 
säuern, 5mal mit peroxydfreiem Ae. (je 60 cm3) zur Entfernung der phenylarsinigen  
Säure  (I) ausschütteln, aus vereinigten Ae.-Extrakten nach Zusatz von W . (30 cm3) Ae. 
verjagen u. im Rückstand Gesamt-As bestimmen. Der As-Geh. entspricht dem I-Geh. 
der Originallösung. Nach I-Abtrennung Originallsg. zwecks Extraktion der arsenigen 
Säure  (III) 2mal mit 0,4%ig. (Vol.-%) Ä than dith io l-(l.2) (II)-Lsg. in CC14 ausschütteln 
(je 20 cm3), dann 3mal mit CC14 (je 20 cm3), aus den vereinigten Auszügen nach Zusatz 
von W. (30 cm3) CC14 verjagen u. im wss. Rückstand As bestimmen. Der As-Geh. ent
spricht dem III-Geh. der Lösung. Bevor die Red. der As(V)-Verbb. erfolgt, l% ig . J 2- 
Lsg. (1 cm3) in absol. A. zusetzen, dann 2mal mit CC14 (je 20 cm3) zur Entfernung von 
überschüssigem J 2 ausschütteln. Zur Red. 13% ig . farblose wss. K J-L sg . (1 cm3) zu
setzen, nach 45 Min. 5% ig. frische Na-Metabisulfitlsg., nach weiteren 15  Min. die E x 
traktionen mit Ae. u. mit II-Reagens-CCl4 erneut durchführen, wobei die beiden As- 
Werte dem Phenylarsinsäure  (IV)- u. Arsensäure (V)-Geh. der Ausgangslsg. entsprechen. 
Im  Bereich von 5— 70 y  As für jede Verb. beträgt der durchschnittliche Fehler iS 3 y  
As. Der wss. Rückstand nach Abtrennung der As-Verbb. enthält nur noch Spuren As. 
Für die Unters, von Urindialysaten ist eine Abänderung der Meth. erforderlich, da die 
Verbb. mit As(V) IV u. V in der angesäuerten Lsg. mit Urinbestandteilen Ae.-lösl. 
Komplexe bilden. (Biochem. J .  41. 129— 35. 1947. Edinburgh, Univ., Dep. of Bio
chem. and Pharmacol.) K . M a ie r . G 1380

F. G. Angell, Einige auf F uran und seine D erivate anwendbare analytische Methoden. 
Zur Best. von F uran  (I) u. I -Derivv. wurden bereits bekannte Methoden (Oximierungs- 
meth. u. absorptiometr. Meth. für Furfurol (II), Bromierung mittels Pyridinsulfatdibro- 
mid nach R o s e n m u n d  u . K u h n h a m , Bromierung mit nascierendem Brom) einer krit. 
Prüfung unterzogen. II kann durch wss. Oximierung bei Raumtemp. bestimmt werden; 
bei der Oximierung in der Wärme erleidet a-Furfurylalkohol (III) Ringöffnung unter 
Bldg. carbonylhaltiger Verbindungen. Geringe Mengen I können durch die rote 
Farbrk. mit Anilinacetat bestimmt werden. Zur Best. von I-Derivv. auf Grund 
der Doppelbindung ist Pyridinsulfatdibromid am besten geeignet; I, Sylvan u. III 
können durch dieses Reagens bestimmt werden; II, Furan-a-Carbonsäure  (IV) u. 
Furan-a-carbonsäurenitril werden dabei nur wenig bromiert. Angesäuertes K B r -K B r 0 3- 
Reagens findet beschränkte Anwendung als Bromierungsreagens für IV ; bei II werden 
damit nur annähernd quantitative Ergebnisse erhalten.—  Best. von II durch Oxim ie
rung: 0,5— 0,7 g Probe läßt man mit 15  ml 5% ig . neutralisierter N H 2O H-HCl-Lsg. u. 
15  ml CH3OH 30 Min. bei Raumtemp. stehen u. titriert die frei gewordene HCl mit 
0,5nNaOH gegen Methylgelb. Blindversuch. —- Colorimetr. Best. von I I : Die 0,2 bis 
1,0 mg I enthaltende Probeslg. von 20 ±  0,5°, die gegen Phenolphthalin neutralisiert
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is t ,  w ird  m it 10 m l 10% ig. N a2H P 0 4 • 12H20 -L sg . v e rse tz t, m it  W . zu 70 m l v e rd ., m it 
25 m l e in e r 10% ig. Lsg. von  A nilin  in  E isessig  v e rse tz t u . zu  100 m l e rg än z t. N ach  
17 4s td . S teh en  im  D unkeln  w ird  d ie  E x tin k tio n  u n te r  V erw endung eines 5461 Ä -F ilters 
b e s tim m t. B lindversuch . D ie  F a rb e  is t  spezif. fü r  I ; sie  w ird  von  A ceton, III u. dessen 
T e trah y d ro v e rb . n ic h t b e e in flu ß t. —  Best. von I, III u. Sylvan:  20— 35 m g P ro b e  w er
den  m it  50 m l P y rid in su lfa td ib ro m id reag en s  (40 m l E isessig  +  16,3 m l P y r id in  +  10,9 m l 
H 2S 0 4 [D . 1,84] u . 3,2 m l B r2 w erden m it E isessig  zu 2 L ite rn  verd .) in  einem  versch los
senen G efäß 1 S td . im  D u n k e ln  stehengelassen . N ach  Z ugabe v o n  15 m l 10% ig. K J-L sg . 
w ird  m it  0 ,ln N a 2S2O3-Lsg. das fre i gew ordene J  gegen S tä rk e  t i t r i e r t .  B lindversuch . —  
D ie B est. von  IV d u rch  n asc ie rendes B rom  erfo lg t in  m eth an o l. Lsg. d u rch  5 % ig . K B r -  
K B rO s-Lsg. +  5 % ig . H C l be i R au m tem p . in  15 M in u ten . (A nalyst 72. 178— 84. M ai 
1947. D u rh am , Im p e ria l  Chem. In d .,  L td .,  B illin g h am  D iv .) K . F . M ü l l e r .  G  3061

J. D. Hauschildt, T. L. Isaacs u n d  W. B. Wallace, Über die B estim m ung des Tryp to
phans. Vff. verg le ichen  d re i M ethoden  d e r T ry p to p h an (I)-B es t. a n  sechs seh r re inen  
P ro te in en . D ie  M ethoden  s in d  fo lgende: 1. N ach  E c k e r t  (m it N -[l-N a p h th y l]-ä th y le n - 
d iam in ; C. 1 9 4 6 . I I .  1899). 2. N ach  S h a w u .  M c F a r l a n e  (m it G lyoxylsäure  +  H 2S 0 4;
C. 1939 . I .  4233). 3. D ie  m ik ro b io l. nach  M c M a h a n  u .  S h e l l  (C. 1 9 4 5 . 1 .  460). E rg eb 
nisse: a d  1.) D as seh r e in fache  Verf. lie fe r t  g u t rep ro d u z ierb a re , jedoch  etw as n ied rige
I-W erte. ad  2.) D ie  M eth. l ie fe rt m it and eren  A u to ren  g u t ü b e re in stim m en d e  W erte . In  
m anchen P ro te in e n  i s t  I-B est. ohne vo rausgehende H y d ro ly se  m öglich , ad  3.) I s t  d ie  
spezifischste  I -B e s t.;  v e rb ra u c h t jedoch  m eh r Z eit als d ie  chem . V erfahren . E in  w eite rer 
V orte il lie g t in  d er M öglichkeit, k le in ste  M engen zu analysieren . —  D ie W erte  beziehen 
sich, in  d er oben  angegebenen  R eihenfo lge d e r M ethoden, a u f  d ie  tro ck en en  u . asche- 
freien  P ro te in e  in  % :  C asein  (V itam in -fre i), 1.) 1,10 4 ; 0 ,01; 2.) 1,38 ±  0 ,02; 3.) 1,45 
±  0,04. C asein  (k r is t .) :  1.) 1,31 ±  0 ,01; 2.) 1,51 ±  0 ,03; 3.) 1,56 ±  0,02. M enschliches 
S eru m -A lb u m in : 1.) 0,30 ±  0 ,02 ; 2.) — ; 3.) 0,36 ±  0,02. M enschliches Serum -y-G lo- 
b u lin : 1.) 2,27 ±  0 ,01; 2.) 2,86 ±  0 ,02; 3.) 2,95 ±  0,04. (J . b io l. C hem istry  1 67 . 331 
bis 337. 1947. B erkeley , C alif., R es. D iv ., C u tte r  L abor.) N e h r u n g .  G 3081

Ernst Vischer u n d  Erwin Chargaff, Trennung  und  Charakterisierung von P u rinen  
in sehr k le inen M engen von N ucleinsäurehydrolysäten. D ie  T ren n u n g  d er in  N ucleinsäure- 
hy d ro lysa ten  e n th a lte n en  P u rin e  (I) w urde d u rch  e ind im ensionale  P ap ierverte ilungs- 
chrom atograph ie  e rz ie lt u . d ie  e inzelnen I d u rch  ih re  U V -A bsorp tionsspek tren  id e n tif i
ziert. Als Lösungsm . d ien te  C hino lin -C o llid in  (3 :1 ), g e sä tt. m it W .; d ie  L okalisierung  
erfolgte d u rch  B esp rü h en  m it  0,25 m ol. H g (N 0 3)2 in  0 ,5 n H N 0 3, w aschen m it  0 ,5 n H N 0 3
u. W . u. B eh an d e ln  m it  wss. A m m onium su lfid lsg ., w obei schw arze F lecken  von H gS 
die L age v on  G uanin  (II), A d en in  (III) u . X a n th in  (R r  0 ,26, 0,39, 0,61) an ze ig ten . 
B is zu 5 y  I  w aren  noch  nch w eisb ar. Z u r sp k tro sk o p . U n te rs , w u rd en  u n b eh an d lte  
A bschn itte  des A d so rp tio n ss tre ifen s m it D am p f zu r C h in o linen tfernung  b eh an d e lt u. 
I m it nH C l e x tra h ie r t .  D ie  II- u. III-A b so rp tio n sm ax im a  lagen bei 249— 250 u.
262,5— 263 mp.  (J . b io l. C hem istry  16 8 . 781— 82. 1947. N ew  Y ork, C olum bia U n iv ., 
Coll. o f  P h y s ic ian s  a n d  Surgeons, D ep. o f B iochem .) K . M a i e r .  G 3272

R. Vendrely, Über die quantitative B estim m ung von P urinsticksto ff in  Größen
ordnungen von 10— 40 y .  A nw endung  a u f N ukleinsäuren, Nucleoproteide, Gewebe, M ikro 
organismen. Vf. b e sch re ib t au sfü h rlich  e ine  schon frü h er angew endete M eth. zu r B est. 
k le inste r P u rin stick s to ffm en g en , d ie  a u f  d er geringen  L ö slich k e it der Cu-Verb. des 
P u rin s b e ru h t. S ie  m u ß te  zu d iesem  Zweck versch ied en tlich  v e rän d e rt w erden, is t  aber 
sehr genau  u . zuverlässig . D ie  S u b stan z  (N ucleinsäuren , T eile  von  Organen) w ird  zu 
erst d u rch  nH C l h y d ro ly s ie rt u . d ie  so fre i gew ordenen P u rin e  d u rch  zw eim alige Fä llung  
in  d ie  C u-V erb. ü b e rg efü h rt. D er N  d er so a b g e tren n ten  P u rin b asen  w ird  nach  A nsäuern  
nach  d e r Mikro-KjELDAHL-Meth. b e s tim m t. A n  e in igen  B eisp ie len  p rü f t  Vf. seine 
B estim m ungsm eth . u . g ib t  fü r  versch ied . P u rin b a se n  K o rre k tu rfa k to ren  an. (B iochim . 
b iophysica  A c ta  [A m sterdam ] 1. 95— 100. J a n . 1947. B ruxelles, B elgique, U niv . lib re , 
L abor, de M orphol. exp. e t  de  P h y s io l. cellu la ire .) J a g e r .  G 3272

G. F. Davidson, D ie B estim m ung von M ethylenblau. V f. s te ll t  d u rch  R ed . m it 
C hrom osulfat d ie  L eukobase h e r u. t i t r i e r t  diese m it B ich ro m a t p o ten tio m etrisch . E in e  
vo lu m etr. F ä llu n g  des M ethy lenb laus m it K 2Cr20 7 gab  d ieselben  W erte. D a das A b 
so rp tio n ssp ek tru m  des M ethylenb laus zwei M axim a e n th ä lt,  g i l t  das BEERsche G esetz 
n ic h t ex ak t. G enügend  genaue E rgebnisse  e rh ä lt m an  m it  O rangefilte r. D as M ethy len 
b lau  w ird  zw eckm äßig  b e i 105° m indestens 4 S td . g e tro ck n et. (J . T ex tile  In s t .  38. 
T  4 0 8 — 4 1 8 .  D e z .  1 9 4 7 .)  M o l l .  G 3 2 9 2

H. Barnes, D ie B estim m ung von M ikrom engen einiger P henarsazinderivate. D ie 
P h en a rsaz in v erb b . w erden von  konz. H N O a n i tr ie r t  u . geben m it  N aO H -C itronensäure  
in  wss. A ceton  e ine t ie fro te  F arb e . D ie  K onz, w ird  p h o to m e tr. b e s tim m t. E s lassen



E . 1922 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1947

sich  noch u n g e fäh r 5 y  P h en arsaz in ch lo rid  b estim m en . (A nalyst 72. 241-—44. J u n i  
1947. M illpo rt, S co tland , M arine S ta tio n .)  ' R . M e i e r .  G 3292

Jakob Blom u n d  Carl Olof Rosted, Z u r  B estim m ung von reduzierenden Zuckern  
durch T itra tio n  m it der Zuckerlösung. Vff. besch re ib en  e in e  S chnellm eth . zu r B est. von  
red u zieren d en  Z uckern  d u rch  T itra tio n  m it  d e r Z uckerlösung. Z u r B k . w ird  e ine  M i
schung  v e rw endet, welche d ie  n ied rig ste  h y d ro ly t. od er o x y d a tiv e  S p a ltu n g  d er g lucosid. 
B in d u n g en  b e i Oligo- u . P o ly sacch arid en  b e w irk t. D as R k .-G em isch  e n th ä l t  Cu2+, 
T a r t r a t  u . Fe(CN)64+ in  e iner C arb o n atp u fferlsg .; das pH is t  u n g e fäh r 10,4. Cu+, geb ilde t 
au s d e r R k . von  Cu2+ u. dem  Z ucker, w ird  u n te r  d iesen  B ed ingungen  a ls b e in ah e  weißes 
N a -K u p fe rfe rro cy an id  g efällt, welches a b e r  n ic h t  d ie  B eo b ach tu n g  d e r E n tfä rb u n g  des 
a ls In d ic a to r  b e n u tz ten  M ethy lenb laus b e e in trä c h tig t.  (A cta  chem . scand . 1. 382— 87.
1947.) S c h a m b a c h .  G 3400

Jakob Blom u n d  Carl Olof Rosted, Über die B estim m ung  von reduzierenden Zuckern. 
(Vgl. C. 1949. E . 808 u . v o rst. R ef.) Vff. b e r ic h te n  ü b er d ie  g e b räu ch lich s ten  M ethoden 
zu r B est. red . Z ucker u . en tw ickeln  e in  neues V erf., das bes. fü r  S e rien u n terss . geeignet 
is t .  D ie  B est. von  Aldosen  m itte ls  Jo d  n ach  C6H 120 6 ±  J 2 ±  3 0 H ~  ->  CeHjjO j“  +  2 J~  
±  2 H 20  fü h r t  zu  re p ro d u z ie rb a ren  E rg eb n issen , w enn m an  e ine  Pufferlsg . von  p H 10,2 
v e rw en d e t (G em isch von  N a2C 0 3 u . N a H C 0 3 [42,4 u . 8 ,4  g /L ite r]) . Z u r D u rch fü h ru n g  
verm isch t m an  d ie  Z ucker-Lsg. (0,35 m m ol.) m it  Jo d -L sg ., Puffer-L sg . u . W . u . se tz t sie 
u n te r  S ch ü tte ln  dem  d ire k te n  S o n n en lich t aus. N ach  30 M in. e rfo lg t Z ugabe v o n  H 2S 0 4, 
de r Jo d ü b e rsch u ß  w ird  m itS 20 32- (S tä rke  a ls In d ica to r)  z u rü c k titr ie r t  (1 m l 0 ,In J o d  =
9,005 m g M onosaccharid). D iese  M eth . i s t  n u r  a u f  re in e  Z uckerlsgg. (Glucose (I), M a l
tose (II), Galactose, Lactose, D extrine) an w en d b ar, d a  J o d  a u ch  m it  v ie len  a n d eren  organ. 
S u b stan zen  re ag ie rt. D ie  R k . h ä n g t vom  pn  d e r Lsg. ab  u . v e rlä u ft u n te r  B ldg. von 
H JO , d ie  d ie  C H O -G ruppen d e r Z ucker n ach  R -C H O  +  H JO  +  2 0 H -  ->  11 • COO-  ±  
J ~  ±  2 H 20  o x y d ie rt. D e r O H - -V erbrauch  e rk lä r t  d ie  p H-A bhäng igkeit. D ie  B est. von 
Z uckern  m itte ls  F erricyanid  (III), das zu  F e rro cy a n id  red . w ird , fü h r t  o ft zu  schw an
k en d en  W erten . Z u r D u rch fü h ru n g  v e rse tz t  m an  d ie  Zuckerlsg . m it  0,1 m ol. K 3[Fe- 
(CN)6] u .  0,5 m o l./L ite r  N a 2C 0 3-N a H C 0 3-G em isch, e rh itz t  a u f  sd. W .-B ad  u . fü g t nach 
dem  A b küh len  0,5 m ol. K J ,  0,25 m ol. Z n S 0 4 • 7H 20  u . H 2S 0 4 h in zu  u. t i t r i e r t  das durch  
n ic h t  u m gesetztes III abgesch iedene Jo d  m it  T h io su lfa t zu rü ck . D ie  R k . i s t  vom  pn u. 
d e r E rh itz u n g sd au e r ab h än g ig . B e i I u. II e rh ä lt  m an  m it  d e r E rh itz u n g sd a u e r  u . der
[H ]-K onz. s te igende  R ed .-W erte , e in e  K o n s ta n z  derselben  i s t  n u r  schw er zu  erreichen. 
A uch  m it  C u-Tartra t w erden  im  allg. g u t rep ro d u z ie rb a re  E rg eb n isse  e rh a lte n . D ie 
B est. w ird  in  N a2C 0 3-N a H C 0 3-P uffergem isch  (1 :1 ) be i p H 9,9 u . 45 M in. E rh itz e n  m it 
e inem  Ü berschuß  a n  FEHLING-Lsg. d u rch g efü h rt. M it f r isc h  b e re ite te n  Lsgg. tre te n  
jed o ch  n ic h t e rk lä rb a re  A bw eichungen  (bis zu 2 % ) au f, d ie  v ie lle ich t a u f  den  hohen 
G eh. a n  organ . S toffen  in  dem  R eagens zu rü ck zu fü h ren  sin d . D as neue  Verf. b e ru h t 
a u f  R ed . v o n  kom plexem  K -C u-C arbonat (IV). D ie  Z ucker-Lsg. w ird  a u f  sd . W .-B ad 
m it  e inem  IV -Ü berschuß (C uS04 -5 H „0 : 0,167 m o l./L ite r , K 2C 0 3: 0 ,167 ; [bzw. K H C 0 3-  
K 2C 0 3 je  1,67]) e rh itz t ,  w obei e ine  A usfüllung v o n  Cu20  e rfo lg t. D er Cu2+- Ü berschuß  
w ird  jo d o m e tr. e rm itte lt . D as R eagens b e s itz t  e inen  k o n s ta n te n  p H-W ert (9,9) u . ein 
hohes P u fferungs verm ögen. E rh itz u n g sz e it:  45 M in ., F e h le r  d e r  B e s t.:  ± 0 ,8 % .  D er 
Vgl. v o rs t. M ethoden u n te re in a n d e r  zeig t, d a ß  d ie  m it  C u-V erbb. a rb e ite n d e n  Verff. 
d ie  besseren  sin d , d a  das S yst. Cu+ ^  Cu2+ e in  bes. n ied rig es R e d o x p o te n tia l (± 0 ,0 1  V) 
([Fe(C N )6]4~ va [Fe(CN)6]3' :  ± 0 ,4 9  V ; J 2 2 J~ : ± 0 ,5 7  V) b e s itz t. A uch  B estim 
m ungen , d ie  b e i n ied rig s ten  p H-W erten  d u rc h fü h rb a r s in d , geben  genauere  R esu lta te , 
d a  G lucosidb indungen  le ic h t h y d ro ly s ie rb a r s ind . —  V e r s u c h e :  Glucose, [a ]D20 53,07°; 
Saccharose, [a]n20 66,42°; M altosehydrat, [a ]D20 129,8°; Lactosehydrat, [a]n20 52,59°; 
Galactose, [a ]D20 80,3°. (A cta  chem . scand . 1 . 32— 53. 1947. C openhagen, T uborg  
B rew eries, L abor.) F a h r n l a e n d e r .  G 3400

J. De Clerck, A. Descamps u n d  E. Vandermeersch, Colorimetrische M ethode zur 
B estim m ung von T a n n in .  D as V erf. b e ru h t a u f  d e r B ra u n v io le tt-F ä rb u n g  des T an n in s 
d u rch  FeC l3 bei p H 10. A u sfü h ru n g : 10 cm 3 d e r zu  an a ly sie ren d en  Lsg. w erden  tro p fen 
w eise m it  15% ig. N a2C 0 3-Lsg. v e rse tz t, b is  1 T ro p fen  d er a lk a l. Lsg. m it  1 T ropfen 
T h y m o lp h th a le in  (0 ,l% ig . in  60% ig . A.) e ine  t ie fb la u e  F ä rb u n g  zeig t (K om pensations- 
lsg ., I) . W eite re  10 cm 3 A nalysenlsg . w erden  m it  d erselben  M enge 15% ig. N a 2C 0 3-Lsg. 
w ie Lsg. I u. m it  0,5 cm 3 l% ig . FeC l3-Lsg. (FeCl3 -6H 20 )  v e rse tz t (Lsg. II). Z um  Vgl. 
d ie n t  e ine  Lsg. von T an n in  (100 m g /L ite r) , d ie  m it  2— 3 T ropfen  d e r N a2C 0 3-Lsg. au f 
P h  10 g eb rac h t u . m it 0,5 cm 3 d e r FeC l3-Lsg. v e rse tz t  w ird  (Lsg. III). D ie B est. erfo lg t 
im  H ELLIGE-Kom parator, wo Lsgg. I u . III a u f  d e r e inen , Lsg. II u. dest. W . a u f  der 
a n d eren  S e ite  des K o m p a ra to rs  zu s teh en  kom m en. F a rb g le ich h e it w ird  e rre ich t d u rch  
Z ugabe v on  d es t. W . zu Lsg. III, d ie  fa s t  im m er s tä rk e r  g e fä rb t is t .  B erechnung  erfo lg t 
u n te r  B e rü ck s ich tig u n g  de r V e rd ü n n u n g  u . R eag en tien zu g ab e. F eh ler des V erf. 3 % ,
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E rfassungsgrenze  5— 10 m g /L ite r. (B ull. Assoc. anciens É tu d ia n ts  B rasserie  U niv . 
L o u v a in  43 . 68— 76. Aug. 1947.) G r a u .  G 3950

T. Välyi-Nagy, Beiträge zur colorimetrischen B estim m ung der Pentosen, Nucleoside 
und  N ucleotide. Arabinose  (I), X ylose  (II) u. Ribose (III) w urden  m it d er von  B a r r e n -  
s c h e e n  m o d ifiz ie rten  BiALschen R k . gep rü ft. B ei e iner R k .-Z e it von 10 M in. u. einer 
Tem p. von  100° re ag ie rt I am  langsam sten , d an n  folgen II u. III. D ie F a rb u n te r-  
schiede sin d  d u rch  S tru k tu ru n te rsc h ied e  de r 3 Pen tosen  b ed ing t. D ie E x tin k tio n s 
ku rv en  von  I—III w erden  p ra k t. gleich, w enn die R k .-Z e it 30 M in. u . d ie  T em p. 104° 
be trag en . V on d en  Nucleosiden  e rg ib t das gep rü fte  A denosin  e ine  E x tin k tio n sk u rv e , 
die d er von  III e n tsp ric h t. B ei den  Nucleotiden  w ird  d ie  furfuro lb ildende R ingschließung 
von de r in  E ste rb in d u n g  anw esenden P h o sphorsäu re  u . deren  Lage im  Mol. b eein flu ß t. 
D iese B eeinflussung  f in d e t  im  F a ll de r Hefeadenylsäure  im  Sinne e iner H em m ung, im  
Fall d e r  M uskeladenylsäure  u . Adenosintriphosphorsäure  im  Sinne e iner k a ta ly t.  F ö r
derung  s ta t t .  W egen d er v e rh ä ltn ism äß ig  schw eren L öslichkeit des K om plexes Orcin- 
C u-F urfurol i s t  d ie  M eth. n u r  fü r Pen tosekonzz. von 5— 50 y /m l bzw. fü r d ie  en tsp re 
chenden K onzz. von  N ucleosiden  oder N ucleo tiden  geeignet. M it H ilfe  d er m o d ifi
z ie rten  BiALschen R k . is t  es m öglich, Glucuronsäure  u. d ie  den  O rganism us verlassenden 
biolog. oder tox iko log . w ich tigen  Glucuronate (P regnandio l-, M enthol-) zu bestim m en. 
A u s f ü h r u n g  d e r  R k . :  1) M odifizierte  BiALsche L sg.: 0 ,2 g  O rcin  w ird  m it  1 0 m l 
e iner 1/250n m ol. Lsg. von  CuC12 -2H 20  in  konz. H C l v e rse tz t u . m it  konz. H C l au f 
100 m l aufgefü llt. H a ltb a rk e it :  6 S tu n d en . 2) G leiche Voll. R eagens u . zu  bestim m ender 
Lsg. (m it e inem  10— 50 y  P en to se /m l en tsp rechendem  Geh.) w erden in  einem  v e r
schlossenen R o h r 30 M in. a u f  104° e rw ärm t; n ach  dem  A bküh len  w ird  d ie  E x tin k tio n  
m it dem  L E iro -P h o to m ete r u n te r  V erw endung des F ilte rs  N r. 620 b es tim m t. (Z. 
V itam in-, H orm on- u . F e rm en tfo rsch . [W ien] 1. 279— 88. 20/12. 1947. W ien, U niv ., 
In s t, fü r  m ed. Chem ie.) K . F . M ü l l e r .  G 3950

L. Massart u n d  J. Hoste, D ie photometrische B estim m ung der P u rin - u nd  P yrim id in -  
Nucleosiden m it H ilfe  der Orcinreaktion. D ie  M eth. von  B a r r e n s c x i e e n  u .  P e h a m ,  
eine M odifikation  d er R k . von  B i a l ,  zu r B est. d er N ucleoside w ird  beschrieben. Sie 
is t d u rch  große E m p fin d lic h k e it ausgezeichnet, w odurch eine q u a n tita tiv e  B est. d ieser 
Verbb. a u f  co lo rim etr. oder p h o to m etr. W ege erm öglich t w ird . Vff. ste llen  sich  d ie 
spezielle A ufgabe, d ie  P yrim id in -N ucleoside  in  Ggw. d er Purin-N ucleoside q u a n tita tiv  
zu b estim m en  u . besch re iben  genau  d ie  A nalysenm eth ., w odurch es ev tl. m öglich is t, 
diese V erbb. in  E x tra k te n  aus O rganen q u a n ti ta t iv  festzustellen . (B iochim . b iophysica  
Acta [A m sterdam ] 1 . 83— 86. J a n . 1947. G and , B elgique, U n iv ., École V ét., L abor, 
de Chim . p h y sio l e t  L abor, de la  F o n d . V an  der S trich t.)  J ä g e r .  G 3950

D. P. Grettie, Analytische B estim m ung von basischen Gruppen in  A m inosäuren und  
Proteinen. Vf. g ib t  folgende M eth. zu r B est. von A m inosäuren  (ausgenom m en A rginin  
u. H istid in ) oder von  P ro te in e n  an , d ie  einige Vorzüge vo r der M eth. von S o r e n s f . n ,  
bes. in  H in b lic k  a u f  P ro lin  u . O xypro lin , b e s itz t. D ie P robe (0,2 g A m inosäure oder 
2 g P ro te in ) w erden b e i Z im m ertem p . in  100 m l e iner 0 ,05nC a(N 03)2-Lsg., d ie  m it 
Ca(OH)2 g e sä tt. is t ,  gelöst, u . e in  Ü berschuß  v on  0,5 g festem  C a(O H )2 zugefügt. 
Die M ischung w ird  2 S td . leb h a ft g e sch ü tte lt, f i l t r ie r t  u ., um  d ie  A bsorp tion  von  C 0 2 
zu verm eiden , v o r L u f tz u tr i t t  g esch ü tz t. E in  a liq u o te r  T eil w ird  m it 0,05nHCl t i t r ie r t .  
In  gleicher W eise w ird  e ine am inosäure- oder p ro te in fre ie  Probelsg. hergeste llt u. 
t i t r ie r t .  D ie  D ifferenz zw ischen be iden  lie fe rt die  A nzahl de r bas. G ruppen in  der
1. P robe. D ie  E rgebnisse  w erden in  %  bas. N  ausgedrück t. D ie R esu lta te  m it re iner 
A m inosäure s in d  a u f  1 ,5%  genau. —  D ie B est. der S äuregruppen  geschieht am  besten  
m it P ik rin säu re . (Science [New Y ork] 106. 277. 19/9. 1947. Chicago, Sw ift u. Co., 
Res. L abors.) P e t t e r s .  G 4070

Felix Haurowitz u n d  Sevket Tekman, Farbreaktionen von nativem  und  denaturiertem  
Eiw eiß . B e k an n tlich  is t  d ie  F a rb rk . (I) m it  N a -N itro p ru ssia t von  nativem  E iw eiß  
(II) schw ächer als d ie  von  denaturiertem E iw eiß  (III). Vff. u n tersu ch ten , ob auch  andere
I a u f  P ro te in e  n ach  D e n a tu rie ru n g  v e rs tä rk t sind . B ei a llen  geprüften  P ro te in en  
(O valbum in , Serum album in , Serum globulin  u . L ac toglobulin) w ar d ie I m it Diazo- 
benzolsulfonsäure u . m it F o l i n ’ s  Phenolreagens bei II schw ächer als bei III, was a u f  die 
ste r. H in d e ru n g  d er reak tio n sfäh ig en  G ruppen durch  d ie g e falte ten  P e p tid k e tte n  von
II zu rü ck g e fü h rt w ird . D ie  Biuret-1, d ie  A rg in in -1 ( S a g a k u c h i )  u .  d ie Tryptophan-1 
( V o i s i n e t )  ze ig ten  keine  U ntersch iede, d a  h ierbe i im m er eine A lka lidenatu rie rung  
e in tr i t t .  (B iochim . b iophysica  A c ta  [A m sterdam ] 1. 484— 86. D ezem ber 1947. I s ta n 
bu l, U n iv .) v . P e c h m a n n .  G 4070

R. Ccnsden, A. H. Gordon u n d  A. J. P. Martin, Die Iden tifika tion  von niederen 
P eptiden in  komplexen M ischungen. (Vgl. C. 1946. I I .  2346. 2385.) N ach  Ionophorese 
von  Proteinteilhydrolysäten  in  Silicagel w urden  d ie  Peptide  (I) von  A ceta tionen  durch
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D am p fd est. bei red . D ru ck  n ach  Z ugabe von etw as H 2S 0 4 b e fre it u . d ie  Lsg. m it H ilfe  
e iner E n tsa lz u n g sap p ., d ie  beschrieben  w ird , e n tsa lz t. (E lek tro ly sep rin z ip ; A node: 
G ra p h it in  0 , ln H 2SO4 d u rch  eine M em bran von  d e r I-L sg . g e tre n n t. K a th o d e : H g , das 
d u rch  e ine  W .-P u m p e  e rn eu e rt u . ausgew aschen w ird .) —  D u rch  A nw endung  der 
p a p ie rch ro m a to g rap h . M eth. w urden  d ie  e inzelnen  I v o n e in an d er g e tre n n t. I n  einem  
P ara lle lv e rs . w urde d ie  Lage der I  a u f  dem  P a p ie r  d u rch  R k . m it N in h y d rin  festg es te llt 
u. im  H a u p tv e rs . d iese  S te llen  d an n  h e rau sg esch n itten  u . e lu ie rt. D ie  E lu a te  w urden  
als T ro p fen  a u f  einem  „ P o ly th e n “ -S tre ifen  m it  6n  H C l h y d ro ly s ie rt u . d ie  A m in o 
säuren  (II) C hrom atograph, b e s tim m t. D u rch  B eh an d lu n g  m it  N 0 2- u . N O Cl-G asen 
vo r d e r Säurehydro lyse  gelang es, d ie  en d stän d ig e  II des I m it  de r fre ien  N H 2-G ruppe 
zu  desam in ieren  u . so zu bestim m en . D iese II feh lt d a n n  a u f  dem  V erg le ichsch rom ato 
gram m . —  E in ig e  tech n . A ngaben zu r an g ew an d ten  A naly sen m eth . u . d ie  R F-W erte  
e in e r R e ih e  von D i-  u. Tripep tiden  bei V erw endung versch ied . L ösungsm m . w erden  m it
g e te ilt . (B iochem . J .  4 1 . 590— 96. 1947. Leeds, T o rrid o n , H ead in g ley , W ool Res. 
Assoc.) v . P e c h m a n n .  G 4 0 7 0

A. Polson, V. M. Mosley u n d  Ralph W. G. Wyckoff, D ie quantita tive Chromato
graphie eines Seidenhydrolysats. E s  w erden  zu n äch st d ie  G ru n d lag en  eines V erf. b e 
schrieben , m it dem  es g e ling t, d ie  A m in o säu rean te ile  v o n  P ro te in h y d ro ly sa ten  au f 
C hrom atograph. W ege q u a n ti ta t iv  zu  e rm itte ln . E s w ird  m it  E iltr ie rp a p ie r  nach 
C o n s d e n ,  G o e d o n  u .  M a r t i n  ( C .  1946. I I .  2385) g e a rb e ite t. D ies V erf. b e ru h t darauf, 
daß  e in  a u f  e inen  F iltr ie rp ap ie rs tre ifen  g eb rach te r k le in e r H y d ro ly sa tte il  d u rch  e in  m it 
W . g e sä tt. Lösungsm . ausge laug t w ird , w äh ren d  das P a p ie r  in  e in e r A tm o sp h äre  au f
g eh än g t is t ,  d ie  sow ohl m it dem  D am p f von  W . a ls au ch  m it  den  D äm p fen  des Lösungsm . 
g e sä tt. is t .  U n te r  d e ra rtig e n  B edingungen  sin d  d ie  G eschw ind igkeiten  d e r M olekül
bew egungen so g roß, d aß  b e re its  nach  w enigen T agen  eine  A u ftren n u n g  d e r K om po
n e n te n  in  B an d en  oder m eh r oder w eniger iso lie rten  S te llen  a u f  dem  P a p ie r  erfolgt 
is t .  D a  d ie  W anderungsgeschw ind igkeit a u f  einem  in e r te n  M a te ria l w ie  P a p ie r  h a u p t
säch lich  d u rch  d ie  V erteilungskoeff. d er S u b stan zen  zw ischen  d en  L ö su n g sm itte ln  b e 
s t im m t w ird , e r la u b t d ie  K e n n tn is  d ieser K oeff. d ie  E rk en n u n g  d e r A m inosäuren  auf 
dem  C hrom atogram m . F ü r  q u a n ti ta t iv e  B est. i s t  es e rfo rd erlich , e in ige  V ergleichs
an aly sen  m it  b e k an n ten  A m inosäuregem ischen  an zu se tzen  u . A r t  u . A usm aß au f 
g leichem  W ege e rh a lten e r C hrom atogram m e d a m it zu verg le ichen . Q u a n tita tiv e  A na
lysen  k ö nnen  erfolgen, indem  P a p ie rte ilch e n  au sg esch n itten , e x tra h ie r t  u . m it  Mikro- 
KjELDAHL-Verf. a n a ly s ie rt w erden. E s  k a n n  au ch  co lo rim etr. A m inosäurebest, m it 
N in h y d rin  erfolgen, n ach  dem  E x tra h ie re n  o der ab er au ch  d u rch  d ire k te  Farben tw . 
a u f  dem  C hrom atogram m  b e i Vgl. m it  b e k an n tem  G em isch. G u te  E rgeb n isse  sollen 
fe rn e r e rh a lte n  w erden können , w enn das H y d ro ly sa t in  e in e r R e ih e  von  V erdünnungen  
a u f  das F iltr ie rp a p ie r  a u fg e tro p ft w ird , be i g le ichze itiger V erw endung  v o n  bek an n ten  
Zuss. an  V ergleichsgem ischen, d ie  ebenfalls in  V erd ü n n u n g en  a u fg e tro p ft w erden. In  
diesem  F a ll  erfo lg t die E n tw . d er N in h y d rin rk . d ire k t  a u f  dem  P ap ie rs tre ifen , u. der 
u n b ek an n te  A n te il e in e r A m inosäure  k an n  e rm it te lt  w erden  d u rc h  Vgl. u . A usfindig- 
m achung  von  S te llen  g leicher F a rb in te n s i tä t  ( ,,sp o t-d ilu tio n “ -T echn ik  genan n t). F ü r  
e in  H y d ro ly sa t aus Seide s in d  d ie  P ro zen tw erte  im  Vgl. m it  b e k a n n te n  G em ischen 
u . ä lte re n  L ite ra tu ra n g a b e n  angegeben. (Science [New Y ork] 105. 603— 04. 6/ 6. 1947. 
O nd erste  p o o rt V e te rin a ry  R es. L ab o r., S o u th  A frica ; B e th esd a , M d., N a t. In s t ,  of 
H e a lth .)  H e y n s .  G  4070

c) Bestandteile von Pflanzen und Tieren.
William S. Benninghoff, D ie A nw endung  von Trina trium phospha t bei H erbarium 

m aterial und  M ikro fossilien  im  Torf. B lä t te r  u . e in  Zw eig von  g e tro ck n etem  Viburnum  
acerifo lium  L .  e rh ie lten  in  25 cm 3 n ach  2 S td . b e i 60° das A ussehen v o n  F risch e , nahezu  
n a tü r lich e  E la s t iz i tä t  u . T u rg o r des frisch en  M ateria ls, so d aß  sich  au ch  F re ih an d 
sc h n itte  h e rste ilen  ließen . D ie  g rüne  F a rb e  de r B lä t te r  v e rän d e rt sich  e tw as in s B rä u n 
liche , bes. bei längerer B ehand lung . A uch  d ie  M ikrofossilien  des T orfs lassen  sich  gu t 
in  e in e r 0,25— 0,5% ig . Lsg. in  15 cm 3-Z en trifugeng läsern  herauslösen . P o llen , Sporen, 
H y p h e n  u . T richom e w erden  n ah ezu  in  d en  g leichen  Z u stan d  g eb rac h t w ie zu L ebzeiten. 
D ia to m een , C h itin  d er In se k ten , C rustaceen , P la n k to n  e ignen  sich  g u t fü r  diese B e
h an d lu n g . (Science [New Y ork] 1 06 . 325— 26. 3/10. 1947.) K a n i t z .  5661

A. M. Mattson, C. O. Jensen u n d  R. A. Dutcher, Triphenyltetrazolium chlorid als 
Farbstoff fü r  lebende Gewebe. V erw endetes U n te rs .-M ate ria l (u. a. F ruch tgew ebe , H efen, 
B ullensperm a) zeig te  o p tim a le  A n fä rb u n g  (Form azan) be i p H 6,9. (Science [New 
Y ork] 1 06 . 294— 95. 26/9. 1947. P e n n sy lv a n ia  S ta te  Coll., D ep. A gric. a n d  B iol. 
Chem .) R i t t e r .  5661
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J. Tinel, Technik  der Silberim prägnierung von N ervenfasern in  Paraffinschnitten. 
J e  n a c h  d er A r t  d er O rgane w erden  d ie  S c h n itte  in  m ehr oder w eniger sau rer Form ol- 
Lsg. f ix ie r t  u . in  g leichfalls im  p n je  n ach  d er zu un tersu ch en d en  O ew ebeart selektiv  
m itte ls  H N 0 3 a b g es tim m ter A g N 0 3-Lsg. im p rä g n ie rt u . m it nochm aliger ku rzer Form ol - 
u. am m oniakal. A g N 0 3-B ehandlung  „en tw ick e lt“ , wobei zur E rzielung  eines weicheren, 
g leichm äßigeren  u . n u an c ie rte ren  B ildes e in  le ich te r P y rid in zu sa tz  zu r am m oniakal. 
Silberkom plexsalzlsg . em pfeh lensw ert is t . (C. R . Séances Soc. B iol. F ilia les 141 . 
698— 700. J u l i  1947.) G e r d a  S c h u l z e .  5661

K. Höfler u n d  A. Stiegler, Kresylechtviolett als Vitalfarbstoff. D ie F äh ig k e it zu 
m etach ro m at. F ä rb u n g  lä ß t  Kresylechtviolett (I) auch  bei d er V ita lfärb u n g  pflanz licher 
Zellen a ls aufsch lußreiches R eagens erscheinen. E s k o n n ten  h ie r  3 versch iedenartige , 
physikal.-chem . e in igerm aßen  v e rstän d lich e  W irkungsw eisen  aufgedeckt w erden (bei 
geeigneten  p H-B edingungen): 1. cyclam enfarbige, ro sa  A dsorp tionsfärbung  (ungesätt. 
R o t m it B laustich ), 2. tie fere  v io le ttb lau e  F ä rb u n g  to te r  P lasm ate ile  (ehem. Festlegung 
an  lip o id e  P lasm aphasen), 3. re in b lau e  F ä rb u n g  d er Zellsäfte  in  lebenden P ro to 
plasten . In te re ssa n te  M an n ig faltigke iten  zeigen m it I g e färb te  P flanzenhaare . Z ah l
reiche E in ze lh e iten  im  O rig inal. (M ikroskopie [W ien] 2. 250— 5 8 .  1947.)

J .  K e i l .  5 6 6 2
Samuel P. Asper jr., Otto Schales u n d  Selma S. Schales, Die Bedeutung der p B-K on

trolle bei der Schales- und  Schales-M ethode der Chloridbestimmung. Bei d er Chlorid (I)- 
B est. in  b io l. F ll. n a ch  S c h a l e s  u . S c h a l e s  m it  n ied rigem  I-G eh. u . h oher A lk a litä t 
wurde d ie  M eth . a b g eä n d e rt: W enn  b e i Z ugabe des D ip h en y lcarb azo n in d ica to rs sich 
eine rosa  F ä rb u n g  e n tw ick e lt oder d e r e rste  T ropfen  H g (N 0 3)2-Lsg. eine lavendel- 
farbene T önung  e rzeu g t, w ird  tropfenw eise  (0,02 cm 3) verd . (ca. ln )  H N 0 3 b is  zum 
V erschw inden d er F a rb e  zugesetz t, w obei e in  p H-W ert von  ca. 6 e rre ich t u . d ie  T itra tio n  
b is zu einem  au sreichend  scharfen  E n d p u n k t d u rch fü h rb a r is t. E in  H N 0 3-Ü berschuß 
m uß v erm ieden  w erden. (J . b io l. C hem istry  168. 779— 80. 1947. B oston, C ity  H osp., 
2nd a n d  4 th Med. Services, T h o rn d ik e  Mem. L ab o r., a n d  H a rv a rd  Med. School, Dep. 
of M ed.; N ew  O rleans, A lton  O chsner Med. F o u n d ., Chem. R es. L abor.)

K . M a i e r .  5 6 6 4
A. J. Woiwod, D ie E isenbestim m ung in  biologischem M aterial. P ro b e  w ird  trocken  

verascht, das F e  m it (N H 4)2S-Lsg. n iedergeschlagen u . das FeS  in  Ggw. von  a .a '-  
D ipyridyl in  S äure  gelöst. D ie  ro te  F a rb e  de r Lsg. w ird  im  A bsorp tiom eter gemessen. 
Das FeS  w ird  n ic h t von  d er A schenlsg. g e tre n n t u . alle R kk . w erden im  T iegel selbst 
ausgeführt. V or d er V eraschung  em p fieh lt sich  A brauchen  m it H 2S 0 4. D ie  M eth. is t  
bes. geeignet fü r  M ateria l von  hohem  P :F e -V e rh ä ltn is  (z .B . P ro te in h y d ro ly sa te  u. 
K uhm ilch) u . an w en d b ar im  G eb iet v on  0,5— 10 y  F e /cm 3. (B iochem . J .  4 1 . 39— 41. 
1947. B eckenham , K e n t, W ellcom e P h ysio l. R es. L abors.) M a r s s o n .  5664

Elizabeth M. Gates u n d  Gordon H. Ellis, E in e  mikrocolorimetrische Methode zur 
Bestim m ung von M angan in  biologischem M ateria l m ittels 4 .4 '-Tetram ethyldiam inotri- 
phenylmethan. B eschreibung  e in e r co lorim etr. M eth. zu r M n-Best. d u rch  M essung der 
G elbfärbung, d ie  n ach  P e rjo d a to x y d a tio n  von M n zu P e rm an g an a t d u rch  dessen R k . 
m it 4 .4 '- T  etram ethyldiam inotriphenylm ethan  (I) e n ts te h t. D ie  E rgebnisse s t im m en m it 
den nach  d e r P erjo d at-M eth . (vgl. P e e c h ,  C. 19 4 2 . I I .  333) e rhaltenen  überein . Z u
gesetztes Mn w ird  zu  90— 112%  w iedergefunden. D ie  M eth. e ig n e t sich zur B est. v o d  

0,02— 0,5 y  M n/10 cm 3 Lsg. u. lie fe rt rep ro d u z ierb a re  W erte. D ie  P ro b en  w erden, 
evtl. n ach  vorangegangenem  T rocknen  be i 600° 18 S td . v e rasch t, d ie  Asche in  redestill. 
H N 0 3 (1 :1 ) gelöst u . e rn eu t v e rasch t (u. U . W iederholung). Asche in  m öglichst wenig 
H N 0 3— H 3P 0 4-M ischung (II) (600 cm 3 nH N O s [red estilliert] +  75 cm 3 85% ig. H 3P 0 4 
zu 1 L ite r  m it  red est. W . lösen) w arm  lösen, e inen  0,05— 0,5 y  M n en th a lten d en  Teil 
der Lsg. a u f  10 cm 3 m it  II b ringen , 50 m g N a J 0 4 zugeben, 1,5 S td . im  sd. W .-B ad  e r
h itzen , je  3 cm 3 in  2 K ü v e tte n  geben, 10 M in. a u f  80 1,0° erw ärm en, zu e iner Fü llung
3 T ropfen  I-L sg . (0 ,l% ig . in  5 G ew ich ts-% ig . H 3P 0 4) zusetzen , 5 Sek. sch ü tte ln  u. 
ansch ließend  den  m in im alen  G alvanom eteraussch lag  (m axim ale A bsorp tion  im  V erlauf 
der n ä ch s te n  M in. im  S p ek tro p h o to m ete r (CoRNiNO-Filter N r. 5113, 3387, 3962) e r
m itte ln . S tandard-M n-L sg . (0,144 g K M n 0 4 in  ca. 100 cm 3 redest. W . m it S 0 2 re d u 
z ieren , S 0 2 d u rch  K ochen  en tfe rn en  u . a u f  1 L ite r  v e rd ü n n en ; 1 cm3 — 0,05 m g Mn) 
u. B lin d p ro b en  w erden g leichzeitig  m itg e fü h rt. C r0 3, N H 4-V an ad a t, C eram m onium 
su lfa t u . C ersu lfat geben ebenfalls eine G elbfärbung. Cl- -Ion  s tö r t  u . m uß  durch  
A bdam pfen  m it  H N 0 3 (1 :1) e n tfe rn t w erden. (J . b io l. C hem istry  1 68 . 537— 44. 1947. 
I th a c a , N . Y ., U . S. D ep. o f A gric., A gric. R es. A d m in is tra tio n , U . S. P la n t,  Soil and  
N u tr i t io n  L abor.) K . M a i e r .  5664

Jean Politis, N eues Verfahren zur mikrochemischen Lokalisation von Chlorogensäure 
u n d  T a n n in en  in  P flanzen. Z ur Id en tifiz ie ru n g  d er C hlorogensäure in  P flan zen  w ird
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d ie  T a tsach e  b e n u tz t,  d aß  sich  eine  a lkal. Lsg. b e i Ggw. von  L u f t-0 2 in  N H 3-D äm pfen 
g rü n  fä rb t .  I n  P rä p p .,  d ie  g leichzeitig  C hlorophyll e n th a lte n , w odurch  d ie  g en an n te  
G rü n fä rb u n g  o ft v e rd eck t w ird , g ib t m an  an sch ließend  e in ige  T ropfen  H 2S 0 4 zu, 
w o rau f s ich  das g rüne P ig m en t de r C hlorogensäure ro tv io le tt  fä rb t .  D ie  R k . k a n n  auch  
so a u sg e fü h rt w erden , daß  m an  k le in g esch n itten e  P fla n ze n te ile  10— 20 S td . m it  e iner 
N H 3-Lsg. 1 :5  s teh en  lä ß t;  b e i Ggw. von  C hlorogensäure f ä rb t  s ich  d iese  g rü n , s in d  
n u r  F la v o n d e r iw . vo rh an d en , so w ird  sie  gelb, u . d u rc h  T an n in e  b ra u n g e fä rb t. (C. 
R . heb d . Séances A cad. Sei. 225. 954— 56. 17/11. 1947.) K a l i x .  5666

Luigi Marirnpietri u n d  Ada Gisondi, Über die B estim m ung  von Ascorbinsäure, 
Dehydroascorbinsäure, reduziertem u nd  oxydiertem  Glutathion in  P fla n zen  in  Gegenwart 
von N itra ten . In  Ggw. von N itra te n  k a n n  w eder das g esam te  Glutathion  (I) noch  D e
hydroascorbinsäure (II), sondern  n u r red . I u . A scorb insäu re  b e s tim m t w erden  (Cd- 
L ac ta t-M e th . nach  B i n e t  u .  W e l l e r  bzw . M eth . v o n  O t t ) ,  a u ch  w enn  zu r R e in 
h a ltu n g  d er Lsgg. 5% ig . M etaphosphorsäu re  a n s ta t t  d e r  s tö ren d en  T rich lo ressigsäu re  
v e rw en d e t w ird . M an k a n n  d a h er au ch  d ie  S um m en n ic h t  b e s tim m en  u . d ie  D ifferenz
w erte  n ic h t in  ü b licher W eise berechnen , w enn (m itte ls  D ip h en y lam in  +  H 2S 0 4) N 0 3_ 
nachgew iesen w ird . (R ic. sei. R ico stru z io n e  1 7 . 2046— 47. Dez. 1947. R o m a, S taz. 
C him .-A gr. sp e rim en t.)  R . K . M ü l l e r .  5666

d ) M edizin ische u n d  to x ik o lo g isch e  A n a lyse .
Henri-Pierre Faure, F luor escenzm ikroskopie in  gewöhnlichem L icht. U m  d ie  fü r  die 

U V -F luorescenzm ikroskopie  e rfo rderliche  S pezia lapp , zu e rsp aren , e m p fieh lt Vf., das 
P rä p . m it  e inem  „ F lu o ro ch ro m “  zu  b eh an d e ln  u . d a d u rch  in  gew öhnlichem  L ich t 
E ffek te  zu erzielen , d ie  den  bei U V -B eleuch tung  a u f tre te n d e n  F luorescenzerscheinungen  
äh n lich  s in d . E in e  0 ,025% ig . wss. Lsg. v o n  T ryp a fla v in  e ig n e t s ich  z. B . zu r U nters, 
v o n  Speichel, p a tho log . E x su d a te n , H a rn se d im e n te n  u . S tu h lg an g . D as P rä p . w ird  
m it  A. f ix ie r t ,  b e i 37° g e tro ck n e t, 5 M in. in  d e r F a rb sto fflsg . g eb ad e t, schnell ge
w aschen, g e tro ck n e t u . im  D unkelfe ld  b e tra c h te t.  E in e  l% ig .  a lkoh . Lsg. v o n  Mercuro- 
chrom  lä ß t  s ich  bes. zu r B lu tu n te rs . verw enden . D ie  M eth . e ig n e t s ich  zu r bak te rio l. 
T uberku lose-D iagnose im  Speichel. (C. R . Séances Soc. B iol. F ilia le s  1 4 1 . 1219— 20. 
D ez. 1947.) F o r c h e .  5725

Donald D. van Slyke u n d  Alma Hiller, D ie A n w endung  der jodometrischen Chlorid
titra tion  von Sendroy a u f eiweißhaltige F lüssigkeiten . D ie  jo d o m etr. C hloridbestim m ungs- 
m eth . v o n  S e n d r o y  (C. 1 9 3 8 .1. 2762), d ie  a u f  d e r T it r a tio n  des d u rc h  d ie  R k . A g J 0 3+  
Cl-  JO s- + A g C l  g eb ild e ten  J 0 3~ b e ru h t, w ird  zu r A nw endung  a u f  d ie  Cl- -B est. in  
e iw eiß h altig en  F ll. (P lasm a, U rin , M ilch, M agensaft) d u rch  Z u sa tz  e ines sau ren  E iw eiß 
fä llu n g sm itte ls  v e re in fach t. D u rch  Z ugabe v o n  H 3P 0 4-P ik rin sä u re  oder P ho sp h o r
w olfram -Säure  f in d e t g leichze itig  m it  d er A g J 0 3-R k. au ch  d ie  E iw eiß au sfällu n g  s ta tt ,  
so d aß  d ie  gesam te B est., e in sch ließ lich  d er E n tfe rn u n g  des N d . u . de r T itra tio n  des 
F i l t r a ts ,  n u r  ca. 6 M in. d a u e rt. Z u r H e rs t. des P la sm as fü r d ie  C hlo ridbest, i s t  es 
v o r te ilh a f t ,  H e p a rin  oder K -O x a la t (1— 2 m g/cm 3 B lu t) a ls k o ag u la tio n sv erh in d em d e  
M itte l zuzusetzen . N H 4-O xalat u . N a -C itra t  s in d  h ie rfü r  w en iger geeignet, da  jedes 
p ro  cm 3 B lu t zugesetz te  m g d ie  P lasm ach lo rid k o n z , u m  ca. 1%  v e rrin g e rt, w ährend 
d e r E in f l .  von  K -O x a la t n u r  ca. 1/H d av o n  b e trä g t.  A u sfü h rungsbeisp ie l fü r  1 cm3 
P la sm a  : 1 cm 3 P la sm a  w ird  in  e inem  50 cm 3-Z en trifu g en rö h rch en  m it  25 cm 3 einer 
Lsg. v o n  6 g N a2W 0 4 -2H 20  in  1 L ite r  0,15 m ol. H 3P 0 4 v e rse tz t, 0,3 g A g J 0 3 zugegeben 
u . n a ch  40 Sek. langem  h e ftig en  S c h ü tte ln  1 M in. z e n trifu g ie rt. 10 cm 3 d er ü b e r
ste h en d e n  Lsg. oder des F i l t r a t s  w erden  m it  1 g K J  v e rse tz t  u . d as en ts ta n d en e  J  
w ird  so fo rt m it  0 ,02303nN a2S20 3-Lsg. a u f  e ine  schw achgelbe F ä rb u n g  t i t r i e r t .  N ach 
Z ugabe von  2 T ropfen  S tärkelsg . t i t r i e r t  m an  zu E n d e . W eite re  A usführungsbeisp ie le  
z u r B est. in  0,2 u. 0,04 cm 3 P la sm a , in  F o l in - W u -  u .  SoM OGYl-Filtraten, U rin , M agen
sa f t  u . M ilch. —  D ie  L ö slich k e iten  von  A g J 0 3 in  W . u . in  0,15 m ol. H 3P 0 4 w urden  
in  e in em  T em p era tu rb ere ich  v o n  19— 36° b e s tim m t. (J . b io l. C h em istry  1 6 7 . 107— 24. 
1947.) K . F . M ü l l e r .  5725

Basil Soyenkoff, E in e  M ikrom ethode zu r Phosphatbestim m ung. D ie  angegebene 
M eth . b e ru h t  a u f  d e r F a rb ä n d e ru n g  e in e r C hinaldinrot (2-p-D im ethylam inostyryl- 
cliinolinäthojodid) (I)-Lsg. d u rch  B ldg. eines unlösl. Farbstoff-Phosphom olybdatkom plexes, 
d e r su sp en d ie rt b le ib t. Sie is t  2m al so em p fin d lich  w ie d ie  S tan n o ch lo rid m eth . von 
B o d a n s k y  u .  15m al e m p fin d lich er als d ie  von  F i s k e - S u b b a r o w  u .  zu r B est. von 
a n o rg an . P h o sp h a t in  v e rk a lk te n  G ew eben (D en tin , K nochen) u. S e ru m filtra ten  in n e r
h a lb  eines K o n zen tra tio n sb e re ich s  von  0,02— 0,2 m g P /L ite r  F l.-R eagenzm ischung  ge
e ig n e t. B lu tse ru m  w ird  m it 9 Voll. 0,55nCCl3C OO H en te iw eiß t u. das F i l t r a t  lO fach v e r
d ü n n t. A ls P h o sp h a ts ta n d a rd  fü r  k a lz ifiz ie rte  Gewebe d ienen  V erdünnungen  (0,3 u. 
0 ,5  m g P /L ite r)  e in e r S tam m lsg . von  0,4390 g K H 2P 0 4 +  10 cm 3 10nH 2SO4 im  L ite r
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(100 m g P /L ite r ) ,  fü r  Serum  V erdünnungen  (0,2 u. 0,4 m g P /L ite r)  d er S tam m lsg. +  
90 cm 3 0,55nCCl3COOH -f- 0,5 g w asserfreies N a2C 0 3 im  L ite r . 2 Voll. Lsg. (oder 
S ta n d ard ) u . 2 Voll. P arb sto fflsg . (50 m g 1 +  25 m g bestes G um m i a rab icu m  als 
L ö su n g sv e rm ittle r in  500 cm 3 W . b e iß  gelöst) w erden gem isch t, d an n  w ird  1 Vol. 
M o ly bdat-S u lfa t (8,85 g A m m onium m olybdat [81,4%  M o03] +  250 cm 3 10nH 2SO4 au f 
1 L ite r  verd ü n n en ) u n te r  stän d ig em  R ü h re n  in n erh a lb  ca. 40 Sek. zugegeben u. nach  
10 M in. S teh en  d ie  A b sorp tion  sp ek tro p h to m e tr. (D urch lässigkeitsm axim um  des F i l 
te rs  540 m p )  e rm itte lt . D ie  F a rb in te n s i tä t  is t  s ta rk  p H-abhängig , P ro te in e  u . P ep tone  
verzögern  u . schw ächen d ie  E n tw . de r F ärb u n g . D ie  H a ltb a rk e it  der I-L sg. k ann  
d urch  E rsa tz  von  G um m i a rab icu m  d u rch  eine l% ig . wss. Tween 20-Lsg. (Polyoxy- 
a lky lenderiv . von  S o rb itan m o n o lau ra t) e rh ö h t w erden. (J . b io l. C hem istry  168. 
447— 57. 1947. N ew  Y ork , U n iv ., Coll. o f D e n tis try , D ep. o f Chem.)

K . M a i e r .  5725
Richard R. Ovennan u n d  A. K. Davis, D ie A nw endung  der Flammenphotometrie 

bei N a triu m - u n d  K alium bestim m ungen in  biologischen F lüssigkeiten. B eschreibung 
rasch au sfü h rb are r Verff. zu r flam m en p h o to m etr. B est. von  N a u . K  in  B lu t, P lasm a, 
E ry th ro c y te n  u . U rin , sow ie d e r be i d er A usführung  u . E ichung  erforderlichen M aß
nahm en. D ie  G en au ig k e it e n tsp r ic h t e tw a de r d e r u m stän d lich eren  chem . M ethoden. 
D ie be i 60 P ersonen  gefundenen  D u rch sch n itts- u . G renzw erte w erden angegeben. (J. 
biol. C hem istry  168. 641— 49. 1947. M em phis, T enn ., U n iv ., Coll. o f  M ed., D ep. of 
Physio l.) _ K .  M a i e r .  5725

Franklin W. Church, Gemischte Farbreaktion zur C adm ium bestim m ung in  L u ft  und  
biologischem M ateria l m it H ilfe  von D ithizon. N ach  D iskussion  der m eistgebräuchlichen  
Meth. von  C h o l a k  u .  H u b b a r d  (C. 1946. I I .  1900) w ird  u n te r  V erw endung von  D i- 
thizonat u . D ithizon  in  Chlf. e ine  sp ek tro p h o to m etr. M ikro-G d-Best. beschrieben, deren 
G enauigkeit w eitestgehend  von d er E in h a ltu n g  versch ied . V ers.-B edingungen, d ie  a u s
führlich besch rieben  w erden , ab h än g ig  i s t ;  bes. i s t  d ie  E in h a ltu n g  des p H w ichtig , 
w ährend d er Ü bergang  des D ith izo n s  in  d ie  wss. P h ase  d u rch  Z usa tz  v on  C itronen- 
säure v e rh in d e rt w erden  k an n . —  I n  Ggw. g eringer oder n . M engen an d ere r M etalle 
werden im  allg. g u te  W erte  e rh a lten , e rs t  be i höheren  M engen an  B eim engungen w erden 
zu hohe W erte  fü r  Cd e rh a lten . D ie  zah lreichen  U nterss. zeigen d ie  B rau ch b ark e it 
der M eth. an . (J . in d . H yg . Toxicol. 29. 34— 40. J a n .  1947. Colorado, U n iv ., School 
of Med. a n d  H o sp ., D iv . o f  In d . H yg .) H . P . F i e d l e r .  5725

Joseph Tabone, Colette Magis u n d  Jacqueline Troestler, Chemische Untersuchungen  
über die biologischen A rylam ine . 6 . M itt. A nw endung der M arshall-R eaktion  a u f T ryp to 
phan u n d  bestimmte seiner Derivate. E s w ird  d ie  A nw endung d er M A R S H A L L - R k .  a u f  
Tryptophan  (I), In d o l  (II) u. Orthoaminoacetophenon  (III) e rlä u te rt. D iese Stoffe geben 
m it N aN O s u . N -a -N a p h th y ld iä th y lp ro p y le n d iam in  eine R o tfärb u n g , d ie  sich m it b e 
stim m ten  L ösungsm m . a u ssch ü tte ln  u . p h o to m e tr. b estim m en  läß t. D er von  I g e 
bildete F a rb s to ff  lä ß t  sich  m it A m ylalkohol iso lieren  u . v e rb le ib t d a rin  beim  S ch ü tte ln  
m it verd . H 2S 0 4. D ie  In te n s itä t  d er F ä rb u n g  b e trä g t n u r 1%  derjen igen , d ie  von 
p-A m inobenzoesäure (IV) u n te r  g leichen  B ed ingungen  gegeben w ird . N ach  v o rau s
gegangenem  E rh itz e n  u n te rb le ib t d ie  F a rb rea k tio n . II, das aus I durch  A lkali-E inw . 
hervorgeht, g ib t d ie  R k . m it  g leicher In te n s itä t  w ie IV, m axim al n ach  20— 30 M inuten . 
Zum U n te rsch ied  von  I u . IV ab er lä ß t  sich  d er geb ilde te  F a rb s to ff  m it Ae. u . d a rau s 
m it verd . H 2S 0 4 au ssch ü tte ln . M ehrstd . E rw ärm en  a u f  45° v e rh in d e rt d ie  R eak tion . 
Die R k . des III g e s ta t te t  g leichzeitig  den  N achw . von  K y n u ren in  (V), das d u rch  h a lbstd . 
E rh itzen  m it N aO H  q u a n ti ta t iv  in  III ü b ergeh t. E in e  b estim m te  Menge III g ib t eine 
lOfach so in ten s iv e  F ä rb u n g  w ie d ie  gleiche aus V hervorgegangene Menge III; der 
gebildete A zo farb s to ff v e rh ä lt sich  in  bezug a u f  L öslichkeit bei IV w ie bei I, bei III 
wie bei II. III i s t  b is  zu e iner V erdünnung  von  10-8 nachw eisbar. Im  Ä therauszug 
des a lkal. H y d ro ly sa ts  von  I e rlau b t d ie  M A R S H A L L - R k .  den N achw . von II (aus sau rer 
u. alk . Lsg. m it W .-D am p f flüch tig ) u . v e rm u tlich  von  III (aus alkal. Lsg. m it W .- 
D am pf flü ch tig ). (B ull. Soc. Chim . biol. 29. 1054-—60. O kt./D ez. 1947. P a ris , In s t . 
P a steu r.)  H a n s o n .  5725

Joseph Tabone, Colette Magis u n d  Jacqueline Troestler, Chemische Untersuchungen  
über die biologischen A ry lam ine . 7. M itt. A nw endung der M arshall-R eaktion a u f die 
Hydrolysate verschiedener biologischer M aterialien. (6. vgl. v o rst. R ef.) D ie H y d ro lysa te  
von M uskelbrei, Serum globulin  u. H a rn  geben positiv e  MARSHALL-Rk. (vgl. vorst. 
Ref.). U m  welche S u b stanzen  es sich im  einzelnen h an d elt, e rg ib t sich aus der L ös
lich k e it des en ts teh en d en  A zofarbstoffes: d ie  d u rch  A bbauprodd . des Tryptophans  (I) 
(Indo l u . w ah rsch ein lich  O rthoam inoacetophenon) hervorgerufene F ä rb u n g  lä ß t  sich  
aus a lk a l. Lsg. m it  Ae. aussch ü tte ln . U nzers tö rtes  I u. o- u . p-A m inobenzoesäure (II) 
geben e in en  F a rb sto ff, d er aus a lkal. Lsg. n ich t in  A e., sondern  in  A m ylalkohol über-
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g e h t u . d a rau s  d u rch  S ch ü tte ln  m it verd . H 2S 0 4 n ic h t  zu e n tfe rn en  is t .  I n  d ie  Säure 
k a n n  jedoch  e in  von  u n b e k an n te r S u b stan z  h e rrü h re n d e r  F a rb s to f f  übergehen . D ie  
Ggw. m eh re rer d iazo tie rb a re r  Stoffe in  bio log . M a te ria l e rsch w ert de ren  e x ak te  B est. 
u. i s t  d ie  U rsache  so abw eichender W erte , z. B . des Geh. a n  I I  im  M uskel (vom  R in d ), 
den  Vff. m it  w eniger als 0,02 y /g  M uskel e rm itte ln . (Bull. Soc. C him . b io l. 2 9 . 1061— 68. 
O k t./D ez . 1947.) H a n s o n .  5725

Samuel Natelson, Julius K. Lugovoy u n d  Joseph B. Pincus, M ikrobestim m ung von 
C itronensäure in  biologischen F lüssigkeiten. F ü r  d ie  B est. d e r C itro n en säu re  (I) bei 
K o h len h ydratsto ffw echsel-U n terss. w ird  e ine  schnell au sfü h rb are  M ikrom eth . en tw ickelt, 
d ie  a u f  d e r co lo rim etr. verfo lgbaren  R k . des bei d er B ro m ieru n g  v o n  I geb ilde ten  
P en tab ro m ace to n s  m it N a-Sulfid -L sg . b e ru h t. (D ie R k . w ird  a n a ly t. b e re its  verw endet.) 
D as d u rch  B rom ieren  m it  g e sä tt. B rom w asser (d an n  n a ch e in a n d e r  Z u sa tz  v o n  K B r, 
K M n 0 4 u . H 20 2, vgl. A rb e itsv o rsch rift im  O rig inal) e rh a lten e  P e n tab ro m ac e to n  w ird  
im  R eagensrohr m it  G lasstöpsel m it  d u rch  H 2S 0 4 u . K M n 0 4 g ere in ig tem  PA e. e x tra 
h ie r t  (Schütte lm asch ine , Z en trifuge). D an ach  w ird  d er g ek ü h lten  PA e.-L sg. be i einer 
T em p. u n te r  15° N a-Sulfid -L sg . zu g esetz t (S chü tte ln ) u . 15— 35 M in. d a n ac h  d ie  F arbe  
am  CoLEM AN-Spektrophotometer be i 450 m p  u . 650 m /i abgelesen . D ie  E ich k u rv e  
w ird  m it 10— 60 y I e n th a lte n d en  Lsgg. a n g efe rtig t, vgl. O rig inal. Z ur S tab ilisierung  
d er F a rb e  is t  n u r  e rfo rd erlich , d ie  T em p. d u rch  K ü h le n  d e r L sgg. im  E issch ran k  
u n te r  15° zu  h a lten . —  Im  O rig in a l A b so rp tio n s-S p ek tr. d e r d u rc h  E in w . v o n  4% ig. 
N a-Sulfid -L sg . a u f  P e n tab ro m ac e to n  herv o rg eru fen en  F a rb e , M ax im u m  be i 450 m/i. 
B eisp ie le  fü r  I-B est. im  B lu t,  Serum , P la sm a  u . H a m ;  2— 60 y  I  k ö n n en  m it  einer 
G en au igkeit von  5 %  b e s tim m t w erden . D ie  B est. d e r V erte ilu n g  v o n  I  im  B lu t, P lasm a 
u. Serum  e rg ib t, d aß  p ra k t. a lle  I  im  P la sm a  oder Serum  is t .  E in e  B eziehung  zwischen 
d er I-K onzz. in  B lu t u . H a rn  w urde n ic h t  b eo b ach te t. (J . b io l. C h em istry  1 7 0 . 597— 606. 
Sep t. 1947. B rooklyn , N . Y ., Je w ish  H o sp ., P e d ia tr ic  R es. L abor.)

Jesse W. Huff, D as fluorescierende K ondensationsprodukt von N 1-M ethylnicotinam id  
und  Aceton. 1. M itt. Synthese und  Eigenschaften. D as n ach  Z u fü h ru n g  von  N ico tin 
säure  u . N ico tinam id  im  U rin  ausgesch iedene N ^M eth ylp yr id in iu m S -ca rb o n sä u rea m id -  
Io n  (I) (N 1-M ethylnicotinam id) k o n d en sie rt sich  in  se in er a-Carbinol-~Form  (II), die 
d u rch  A lkalieinw . e n ts te h t,  m it  A lkoholen (III) , A ldehyden  (V) u . K e to n en  (VI) zu 
s ta rk  fluo rescierenden  V erb indungen . D ie  m it  I I I  g eb ild e ten  w erden  b e im  A nsäuern

zerse tz t u . s te llen  w ahrschein lich  C a rb in o lä th e r vom  T y p  IV d a r. D ie  aus I u . gewissen 
V u . VI en ts teh en d en  V erbb. s in d  s ta b il  u . in  k r is t .  F o rm  zu e rh a lte n . A us A ceton u. 
I b ild e t sich  b e i B ehand lung  m it  wss. A ceton-K O H  u . K o chen  m it  H C l e ine gelbe, 
fluo rescierende  S u b stan z , d ie  w ah rsch ein lich  1.7-D im ethyl-5-oxo-1.5-dihydro-1.6-naph- 
thyridin-hydrochlorid  (VII) d a rs te ll t  u . v ie lle ich t m it  V erb . V III  in  e inem  O xydations- 
R ed .-G le ichgew ich t s te h t. D ie  V II-M u tte rlau g en  e n th a lte n  fe rn e r e in  bräunliches, 
dunkelfluo rescierendes ö l .  D ie  V II-B ldg . d ie n t  als G rund lage  n eu er flu o ro m etr. Me
th o d en  zu r q u a n ti ta t iv e n  B est. von  I in  U r in  u . v o n  P yrid innucleotiden  in  E ry th ro c y te n .

V e r s u c h e :  2,5 g N x-M ethyln ico tinam id  (I)-C hlorid  in  130 cm 3 W .-A ceton  (1 :1) 
m it  8 cm 3 7n K O H  m ischen , n ach  12 S td . (R au m tem p .) 15 cm 3 konz. H C l zugeben, 
20 M in. e rh itzen  (sd. W .-B ad), im  V ak u u m  fa s t zu r T rockene einengen , R ü c k s tan d  
m it absol. A . bei 50° (1 S td .) u. — 20° (24 S td .) b eh andeln , a b filtr ie ren , gelbe k ris ta llin e  
M. m it  ca. 15 cm 3 W . v e rsetzen , m it  12nK O H  b is  pu  11 tit r ie re n , R ü c k s ta n d  der

v .  D e c h e n d .  5725

CH3 VIII
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a lka l. Lsg. m it  ca. 40 cm 3 absol. A. au fnehm en, n ach  24 S td . (— 20°) K C l a b tre n n en , 
F i l t r a t  a u f  100 cm 3 m it  absol. A. ve rd ü n n en , m it H Cl a u f  p H 3 e in s te llen ; n ach  E in 
engen u . K ü h len  fä ll t  1 - I -D im ethyl-5-oxo-l ,5-d ihydro-l ,6-naphthyridin-hydrochlorid  (VII) 
(980m g) aus, C10H ]0N 2O -H C l, gelbe P rism e n  aus A ., F . 304— 305° (Zers.), le ich t lösl. 
in  W ., v e rd . A. u . sd. A ., w enig  lösl. in  k a ltem  A ., unlösl. in  A e., Chlf., Bzl. u . A ceton, 
in  sa u re r wss. oder a lkoh. Lsg. s ta rk e  b laue  F luorescenz im  U V -L ich t, d ie  be i alkal. 
R k . n ach  g rü n  u m sch läg t; Amax 2530— 2540 u . 3480— 3520 Ä (W .); V II b ild e t m it b asen - 
fa llenden  R e ag en tien  (P ik rin säu re , AuC13, HgCl2) unlösl. N d d .; R ed. von  V II m it 
NajSjO^ oder Zn-H C l l ie fe rt e in  n ich tfluo resc ierendes D e riv a t. (J . b io l. C hem istry  167 . 
151 56. 1947. D u rh am , N . C., D uke  U n iv ., School o f M ed., D ep. o f  B iochem .)

^  lyî ater  5725
Jesse W. Huff u n d  William A. Perlzweig, D as fluorescierende K ondensationsprodukt 

von N 1 -M ethyln ico tinam id  u nd  Aceton. 2. M itt. E in e  em pfindliche Methode zur B e 
stim m ung von N 1-M ethyln icotinam id in  U rin . (1. vgl. v o rst. R ef.) A u f e inen  N 1- 
M ethyln icotinam id  (I)-G eh. v o n  0,5— 1,2 y /c m 3 u . e in en  E ssigsäure-G eh. von  2 %  e in 
gestellter U r in  (5— lOfache V erdünnung  erforderlich !) w ird  m it  A k tivkoh le  (0,1 g / 
20 cm3 F l.) b e h an d e lt, f i l t r ie r t ,  1 cm 3 F i l t r a t  m it  0,5 cm 3 A ceton gem isch t, 6nN aO H  
(0,2 cm3) zugefüg t u . n ach  5 M in. 6nH C l (0,3 cm 3) (jew eils sofort m ischen!). D ie  P roben  
werden 2 M in. in  sd . W . g e ta u ch t, n ach  dem  A bküh len  m it  1 cm 3 20% ig . K H ,P O r Lsg. 
versetz t u . m it  W . a u f  10 cm 3 v e rd ü n n t. D ie  F luorescenz e rre ich t so fort e in  M axim um , 
das m in destens 3 T age e rh a lte n  b le ib t. N eben  de r T es tp ro b e  w erden  s te ts  e in  B lin d 
w ert (verd . U rin ) u. e ine  S tan d ard p ro b e  (verd. U rin  +  I-S tan d ard lsg .) m itg e fü h rt. 
Schw erm etallionen, w ie M n2+, F e3+, Cu2+ u . Cr2+ beein flussen  d ie  Bldg. des fluores- 
cierenden K o n d en sa tio n sp ro d . m erk lich . H arnsto ff, K rea tin in , Coffein, H arnsäure, 
A sp irin , Salicylsäure, N H 3, N ico tin , T rigonellin , sow ie N icotinsäure, ih re  D e r iw . u. 
Stoffw eehselprodd., z. B. N icotinam id , N icotinursäure, Coram in, s tö ren , m it  A usnahm e 
von Coenzym I n .  I I ,  n ic h t. N ach  g roßen  D osen P yrid o x in  kom m en im  U rin  störende 
Konzz. von  4 -P yridoxinsäure  vor. D ie  I-A usscheidung  n . erw achsener P ersonen  b e trä g t 
3— 17 m g täg lich . (J . b io l. C hem istry  1 6 7 . 157— 67. 1947.) K . M a i e r .  5725

Nora Levitas, Jean Robinson, Fred Rosen, Jesse W. Huff u n d  William A. Perlzweig, 
Das fluorescierende K ondensationsprodukt von N 1-M ethylnicotinam id und  Aceton. 3. M itt. 
Eine fluorometrische Schnellmethode zur B estim m ung der O esam tpyridinnucleotide der 
Erythrocyten. (2. vgl. v o rs t. R ef.) Zu 2 cm 3 25% ig . T rich loressigsäure  u . 6 cm 3 W . 
(Zentrifugenglas) w erden  u n te r  S ch ü tte ln  trop fenw eise  2 cm 3 O x a la tg esam tb lu t ge
geben. N ach  Z en trifu g ie ren  u . F i l tr ie re n  erfo lg t in  0,5 cm 3 B lu tf i l tr a t  d ie  B est. von 
N 1-M ethylnicotinam id  (I) w ie in  v o rst. M itt. ausgeführt. D ie  F lu o reseen z in ten sitä t der 
Verb. aus B lu tf i l tra te n  v e rh ä lt s ich  h in s ich tlich  T em p. u. p H w ie d ie  von  re inem  I. 
Der N icotinsäure  (II)-G eh. des B lu tes  b e sch rän k t sich  nahezu  aussch ließ lich  a u f  die 
E ry th ro cy ten , wo I I  a ls N ico tin a m id a n te il  de r P y rid in n u c leo tid e  (III), Coenzym I  (IV) 
u. I I  vorlieg t. A us dem  H ä m ato c ritw e rt u. dem  I-G eh. lä ß t  sich der III-G eh . berechnen. 
Der G esam t-III-G eh ., au sg ed rü ck t als IV, sch w ank te  b e i 16 n . P ersonen  fü r  G esam t
b lu t zw ischen 28 u . 44 y /cm 3 (M itte l 36 ±  5), fü r  E ry th ro c y te n  zw ischen 62 u . 89 
(77 i  8 ), w äh ren d  d ie  m ik ro b io l. M eth. m it  H äm ophilus parainfluenzae  fü r E ry th ro 
cyten 67— 90 (76 ±  7,5) e rgab . (J . b io l. C h em istry  167 . 169— 74. 1947.)

K . M a i e r .  5725
W. C. Alford, Verbesserte M ethode zu r B estim m ung der flüchtigen halogenierten 

Kohlenwasserstoffe in  B lu t und  anderen biologischen M aterialien. D as zu  un tersu ch en d e  
B lut oder zerk le in e rte  Gewebe w ird  m it  15 m l M ineralö l g rü n d lich st gem isch t u . m it 
W. u. M ineralö l (in sgesam t je  25— 30 m l) in  e inen  m it  K ü h le r a u sg e s ta tte ten  K olben 
übergespü lt; d e r K ü h le r  s te h t  m it  e in e r b e re its  e rh itz te n  P t-R ö h re  in  V erb ., d ie  in  
ein an  e in e r Säugpum pe angeschlossenes A uffanggefäß m ü n d e t (vgl. A bb.). D er K olben  
m it d er P ro b e  s te h t  in  einem  a u f  100— 130° e rh itz tem  Ö lbad u. s te h t m it e in e r m it 
W. gefü llten  W aschflasche in  V erb indung . D ie  e insetzende, durch  das Saugen b ed ing te  
W .-D am pfdest. t r e ib t  in  1 S td . das f lü ch tig e  H a lid  aus, d as in  d er m it P t-Schw am m  
gefüllten P t-R ö h re  in  anorgan . H a lid  ü b erg efü h rt w ird . D as H a lid  w ird  in  15 m l Ab- 
sorp tionsfl. (10 g w asserfreies N a2C 0 3 +  2 g As20 3 in  1000 m l W .) aufgefangen. Ü b e r
spülen  d e r Lsg. in  e inen  125 m l-K olben , 10 m l H N 0 3-E isenalaunlsg . (500 m l konz. 
H N 0 3 +  500 m l wss. 10% ig. F e N H ,(S 0 4)2-12H 20 -L sg .), 5 m l 0 ,05nA gN 03-Lsg. u.
2— 3 m l N itro b en zo l zugeben u . Ü berschuß  a n  Ag m it  T h io c y an a t (4 g N H 4CNS in  
1000 W .) z u rü ck titr ie re n . Lsg. ohne H a lid  als B lindprobe  behandeln . D ie  K onz, an  
ha logen iertem  K W -sto ff  in  m g/100 m l B lu t oder 100 g Gewebe e rrech n e t s ich  aus: 
(B— T )-N -M ol.-G ew . des K W -sto ffes/H  • 100/Vol. oder Gew. de r P robe , w obei B  =  
Probe , T  =  B lin d v ers. in  m l, N  n .-F a k to r  der T h iocyanatlsg . u. H  d ie  Z ah l der H a lo 
genatom e in  dem  zu b estim m enden  K W -sto ff bed eu ten . D er F eh ler d e r M eth . b e trä g t
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< 1 % . D as V erf. w ird  a u f  versch ied . K W -stoffe  m it  E rfo lg  an g ew endet. (J . in d . H y g . 
T oxicol. 2 9 . 396— 99. N ov. 1947. B eth esd a , M d., U . S. P u b lic  H e a lth  S erv ., N a t. 
In s t ,  o f  H e a lth , L abor, o f  P h y sic . B iol.) H . P . F i e d l e r .  5727

R. Wolff u n d  Emile de Lavergne, Über die M ikrobestim m ung der Glucose m ittels 
photoelektrischer Colorimetrie. I n  A b än d eru n g  d e r M eth . von  F o l i n  u .  M a l m r ö s  ( J .  
b io l. C h em istry  8 3 . [1929.] 115) k an n  m an  in  e inem  B lu tv o l. von  0,01 b is  0,04 cn r1 
m it H ilfe  e ines p h o to e lek tr. C olorim eters genaue G lucosew erte b e i D ia b e tik e rn  e rm itte ln . 
D ie  F eh lerquelle  lie g t bei ± 3 % .  (C. R . Séances Soc. B io l. F ilia le s  1 4 1 . 926— 28. 
Sep t. 1947. N an cy , Fac . de m ed ., L ab o r, de  Chim . b io l.) B a e r t i c h .  5727

Otto H. Müller u n d  John Staige Davis jr., Polarographische U ntersuchungen der 
Eiw eiße u n d  ihrer Abbauprodukte. 2. M itt. N orm alwerte des P ro tein index. (1. vgl. C.
1 9 4 6 . I I .  2395.) D er P ro te in in d e x  e ines In d iv id u u m s e rw eist s ich  ü b e r lange Z eit
räu m e  a ls au ffa llend  k o n s ta n t u . lie g t fü r  n . M änner u . F ra u e n  in  engen  G renzen. 
E benso  u n ab h än g ig  w ie vom  G eschlecht w ird  e r  v om  L eb en sa lte r, M e n stru a tio n , O vu
la tio n  oder n . Schw angerschaft u . von  F i l tr a t -  u . V erd au u n g sw erten  ge funden . (Arch. 
B io ch em istry  15 . 39— 54. 1947. N ew  Y ork , D ep. o f  A n a to m y .) K . H e i n z e .  5727 

Manfred Kiese, E m pfind liche photometrische Verfahren zu r B estim m ung von H ä m i
globin und  Hämoglobin. H äm ig lo b in  (I) w ird  in  CO-I ü b e rg e fü h rt u . d u rc h  E x tin k tio n  
im  L ic h t e in e r H g-L am pe bei 546 u . 577 b is  579 m p  m itte ls  des HAVEMANNSchen 
P h o to co lo rim eters  b e s tim m t. 0,01 b is  0,02 cm 3 B lu t s in d  ausre ich en d . H äm oglobin
(II) lä ß t  sich  in  analoger W eise in  M engen u n te r  0,1 cm 3 B lu t n ach  O x y d a tio n  m it 
K a liu m ferricy an id  zu  I bestim m en . W en n  I in  ü b ern . K onz , v o rh a n d en  is t ,  m uß es 
gesondert b e s tim m t u . in  R ech n u n g  g este llt w erden . B ei d e r B est. des II d ie n t die 
Z unahm e d er E x tin k tio n  bei 546 u . 577 b is 579 m p ,  d ie  b e i d e r U m w an d lu n g  in  I ein- 
t r i t t ,  a ls G rundlage. D u rch  Ü b erfü h ru n g  des O xy-II in  CO-II is t  m itte ls  d e r E x tin k tio n  
bei 577 b is  579 m p  B est. m öglich , bes. w enn  das B lu t schon  v o n  v o rn h e re in  CO e n t
h ä lt .  B en u tzu n g  von  M ik ro k ü v e tten  g e s ta t te t  B est. in  0,005 cm 3 B lu t. Z u r B est. des 
G esam t-II in  Ggw. v o n  I w ird  zu n äch st m it  F e rr ic y a n id  o x y d ie rt, d a n n  CO eingeleite t 
u . sch ließ lich  d er Ü berschuß  des F e rricy a n id s  m it  D ith io n it  e n tfe rn t. N och  größere 
E m p fin d lic h k e it w ird  d u rch  Ü b erfü h ru n g  in  e in  H äm ochrom ogen  (P y rid in - , A m m oniak
od er H y d razinhäm ochrom ogen) d u rch  M essung zw ischen  560 u . 570 m p  im  G lüh
lam p en lich t m it F i l te r  VG 9 u . OG 1 e rre ich t. (N aunyn-S chm iedebergs A rch. exp. 
P a th o l. P h a rm ak o l. 2 0 4 . 190— 202. 1947. B erlin , U n iv ., P h a rm ak o l. In s t.)

J ü n k m a n n .  5727
Wolfgang Heubner, Manfred Kiese, Margarete Stuhlmann u n d  Waltraud Schwartz- 

kopff-Jung, Der Hämiglobingehalt norm alen B lutes. (Vgl. v o rs t .  R ef.) N ach  eingehender 
K r i t ik  d er b isherigen  Verff. des N achw . von  H äm ig lo b in  (I) n eb en  H äm o g lo b in  (II), 
d ie  a lle  fü r den  N achw . d er im  n . B lu t e rw arte te n  M engen n ic h t  ausre ich en , werden 
4 neue  Verff. besch rieben , d ie  au ch  u n te r  d iesen  V erh ältn issen  v e rw ertb a re  R esu lta te  
lie fern . N ach  U m w andlung  des I in  CO-1 k a n n  en tw ed er d ie  E x tin k tio n szu n a h m e  bei 
546 u . zw ischen 577 u . 579 m p , oder d ie  E x tin k tio n sa b n a h m e  im  ro te n  S pek tralbereich  
d e r B est. zu  G runde gelegt w erden  (vgl. 1 .  C . ) .  D ie  d u rc h  B ldg. des I -A zid s  im  ro ten  
G eb ie t e rh ö h te  oder d ie  d u rch  B ldg. des I -C yanats  v e rm in d e rte  E x tin k tio n  in  R ot 
k önnen  ebenfalls zu r B est. herangezogen w erden , s in d  ab er e tw as w eniger em pfind lich  
als d ie  CO-M ethoden. B ei den  B estim m u n g en  s tö r t  d ie  A nw esenheit d e r  S tro m ata  
in  den  häm o ly sie rten  Lösungen. S ie m üssen  d a h er d u rch  Z en trifu g ie ren  b e se itig t w er
den. D ie  4 M ethoden gaben  ü b e re in stim m en d e  W erte . A m  e m p fin d lich sten  w ar die 
CO-M eth. in  G rün . D er I-G eh . des n . B lu tes w urde  in  D u rc h sc h n ittsw erten  m it den 
versch ied . M ethoden  e rm it te lt :  M ensch 0,10, H u n d  0,13 , K a tz e  0,13, R a tte  0,10, 
M eerschw einchen 0,03 u . K an in ch en  0,02 g I je  100 cm 3 B lu t. D ie  W erte  fü r K an inchen  
u. M eerschw einchen liegen  a n  de r E m p fin d lich k eitsg ren ze  des V erfahrens. B ei den 
ü b rig en  T ie ren  e n tsp r ic h t d er I-G eh . e tw a  1%  des G esam t-II. (N aunyn-Schm iedebergs 
A rch. exp . P a th o l. P h a rm ak o l. 2 0 4 . 313— 22. 1947.) J u n k m a n n .  5727

G. Bichsel, H äm oglobinstandardlösung zu r E ichung  von H äm om etern nach ,,S a h li'1 
un d  ,,Z e iß -Ik o n “ . D er m itt le re  F eh le r  b e i d er B est. v o n  H äm o g lo b in  (I) im  B lu t, der 
bei den  H äm o m etern  n ach  „ S a h li“  u . „ Z e iß -Ik o n “  3— 10%  b e trä g t,  w ird  d u rch  die 
V e rän d e rlich k e it d er S tan d ard lsg g . noch  g rößer. E s  w u rd en  d a h er V erss. zu r H erst. 
e in e r k o n s ta n te n  zu r E ich u n g  v e rw en d b aren  I-L sg . aus V o llb lu t g em ach t, das durch 
e in  K ä lteh o ch v ak u u m v erf. in  e in e  T rockenkonserve  ü b e rg efü h rt w urde. D e r I-G eh. 
w urde  d u rch  B est. d er L ic h ta b so rp tio n  im  S tu fen p h o to m e te r u n te r  B en u tzu n g  d er 
R ed .-M eth . zu  9,63 g/100 cm 3 e rm itte lt .  D ie  fü r  d ie  e inzelnen  M ethoden no tw endige 
Menge T ro ck en b lu t w urde in  b rau n e , a u f  1,0 oder 2,0 cm 3 geeich te  J e n a e r  A m pullen  
u n te r  V ak u u m  eingeschm olzen u . gab  n ach  d er A uffüllung m it  0 ,04% ig. N H 4O H  eine 
völlig  k la re  S tan d ard lö su n g . D ie  e rre ich te  G en au igkeit d ü rfte  fü r d ie  P ra x is  genügen ;
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sie  is t  d u rch  V erw endung von  H g -L ich t be i d er A bsorp tionsm essung  noch zu erhöhen. 
(Schw eiz, m ed. W schr. 77. 1312— 13. 13/12. 1947. B ern , U n iv ., H y g ien .-B ak te rio l. 
In s t .)  _ S c h u l e n b u r g .  5727

E. J. King, D ie C yan-H äm atin-M ethode zur B estim m ung von Hämoglobin. D ie beim  
L ösen k r is t .  H ä m in s  (I) in  N aC N  en ts teh en d e  F ä rb u n g  is t  Spektroskop, n ahezu  m it  
der bei B eh and lung  von  Hämoglobin (II) m it  HCl, d an n  m it N aC N  en ts teh en d en  id e n 
tisch . D ie  F ä rb u n g  w ird  m it  G rü n filte r  ( C h a n c e ,  I l f o r d )  gem essen. 4 Moll. I geben 
d ie  gleiche In te n s i tä t  w ie 1 Mol I I ;  1 m g I-F e  en tsp ric h t 1 m g II-F e . 0,5 cm 3 B lu t 
w erden  m it  75 cm 3 0 ,ln H C l b e h an d e lt, n ach  5— 10 M in. 20 cm 3 5% ig. NaCN-Lsg. 
zugegeben u . m it  W . a u f  100 cm 3 aufgefü llt. B ei d er M ikrobest, w erden 0,05 cm3 B lu t 
zu 4,95 cm 3 O .lnH C l gegeben u . n ach  5— 10 M in. 5 cm 3 2% ig . N aC N  zugesetzt. S ta n 
dard: 28,8 m g re in es I (8 ,57%  Fe) in  1 L ite r  l% ig . N aC N  g ib t d ie  gleiche F ä rb u n g  wie 
14,8 g I I ,  das m it H C l u . ansch ließend  m it überschüssigem  N aCN b eh an d e lt w orden 
is t  u. in  d e r E n d v erd ü n n u n g  von  1 :200 vo rlieg t. I-P ro b en  von  anderem  als dem  th eo re t. 
Fe-G eh. w erden  in  en tsp rech en d  h ö h erer M enge verw endet. (B iochem . J .  41. X X X II I .  
1947. L o ndon , B r i t.  P o s tg ra d u a te  Med. School.) K . M a i e r .  5727

Frieda L. Meyer, William E. Abbott, Mary Allison u n d  Catherine McKay, E in  
Vergleich von P lasm aprotein-K onzentrationen, Hämoglobin- und Hämatocritwerten, be
stim m t durch chemische M ethoden und  berechnet aus dem spezifischen Gewicht. B lu t  (I) 
u. P lasm a  von  H u n d en  w urde v o r u . 4 T age n ach  ex p erim en teller V erbrennung  a u f  
Protein-N  u . Hämoglobingeh., sowie a u f  D . nach  de r M eth. des fa llenden  Tropfens u. 
C uS04-M eth. b e s tim m t. D iese be id en  M ethoden gaben id en t. W erte  u . zeig ten  Ü b erein 
stim m ung  m it  d en  P ro te in b estim m u n g en  n ach  K j e l d a h l .  B ei I en tsp rach en  d ie  
W erte au ch  den  H äm oglobin- u . H ä m ato crit-W erten . S ie können  fü r k lin . U nterss. 
angew and t w erden. (Arch. B io ch em is try  12. 359-—66. 1947. D e tro it, W ayne U n iv ., 
Coll. o f  M ed., D ep. o f Surg.) v . P e c h m a n n .  5727

T. P. Marinis, E. E. Muirhead, Frances Jones u n d  J. M. Hill, N atrium - und  K a liu m 
bestimmungen in  Gesundheit u nd  K rankheit. Z u r Serum -N a- u . -K -B est. b ew äh rte  sich 
den Vff. das F lam m en p h o to m ete r d e r P e r k i n - E l m e r - C o r p .  107 n . E rw achsene (B lu t
spender) zeig ten  Serum -N a-G ehh. von  135,5— 153,2 (im  M itte l 144,0) u . Serum -K -G ehh. 
von 3,6— 6,2 (im  M itte l 4,52) M illiäq u iv a len t/L ite r. Zu n . Seren gegebenes N a ' u . K ’ 
w urden m it dem  A pp. in n erh a lb  d er n . Feh lerg renzen  w iedergefunden. V erschied. 
Konzz. der Vgl.-Lsgg. bew irken  keine  d ie  k lin . A nw endung stö renden  A bw eichungen. 
Eine S erum verdünnung  1 :100  erw ies sich  als d ie  g ü n stig ste . D oppelbestim m ungen 
zeigten völlig  befried igende Ü bereinstim m ung . E in ige  k lin . A nw endungen w erden b e 
sprochen. ( J . L ab . clin . Med. 32. 1208— 16. O kt. 1947. D allas, T ex ., B ay lo r H osp.)

D e g n e r .  5728
Mildred G. Engel u n d  Frank L. Engel, D ie colorimetrische M ikrobestim m ung von 

H arnstoff Stickstoff m ittels der Xanthydrolmethode. D ie  F ä llu n g  von  H arnsto ff (I) als 
D ixanthylharnstoff (II) m itte ls  5% ig . m ethy lalkohol. X anthydrollsg., A b tren n u n g  von 
II, M essung d e r gelben, a u f  Z usa tz  von  50% ig. H 2S 0 4 zu I I  en ts teh en d en  F ä rb u n g  
bei 420 mp. im  ph o to e lek tr. C olorim eter e rlau b t d ie  B est. von  I-N  in  0,1— 1,0 cm 3 
B lutserum  u. and eren  K ö rp erfll. (2— 30 y  I-N ), u n te r  V erw endung von  W olfram at- 
f iltra te n , m it  ca. 1%  G enau igkeit. 0,43— 13,80 y  zugesetzte r I-N  w urden  d u rc h sch n itt
lich zu  97 ,5%  w iedergefunden. Thioharnstoff u. A llan to in  s tö ren , indem  sie 50 bzw. 
7%  F a rb sto ffb ld g ./y  N  im  Vgl. zu I I -N  geben. (J . b io l. C hem istry  167. 535— 41. 
1947. N ew  H av en , Y ale U n iv ., School o f M ed., D ep. o f  Physio l. C hem .; A tlan ta , 
G rady  H osp ., Med. S erv ., an d  E m o ry  U n iv ., School o f M ed., D ep. o f Med.)

K . M a i e r .  5 7 2 8
Herbert Silverman u n d  Isadore Gubernick, Colorimetrische B estim m ung von H a rn 

säure m it alkalischem Ferricyanid. 1,0 cm 3 Serum  oder P lasm a  +  10 mg Uricase- 
P u lv e r (I) (A), 1,0 cm 3 Serum  oder P lasm a  (B) u. 1 cm 3 W . +  10 m g I (C) w erden 
nach  2 std . B eb rü tu n g  von  A u . C b e i 37,5° jew eils m it 8,0 cm3 n/12 H 2S 0 4 u . 1,0 cm3 
10% ig. N a-W olfram atlsg . zwecks H erst. eines FO LIN -W u-Filtrats gem ischt, z e n tr i
fug iert, je  5,0 cm 3 aus A, B u . C, sowie 5,0 cm 3 W . nach  K ü h lu n g  in  E is-N aC l-M ischung 
m it 3,0 cm 3 k a lte r  a lka l. F e rricyan id lsg . (gleiche M engen 0 ,4% ig. K 3Fe(CN)6-Lsg. u. 
l , 6% ig . N a2C 0 3-Lsg.) gem isch t, 60 M in. im  K ä lte b ad  belassen (Red. von K 3Fe(C N )6 
durch  H arnsäure  (II), jedoch n ich t d u rch  vorhandene Glucose), d ann  je  2,5 cm 3 Ferriion - 
R eagenz (III) zugesetz t u . nach  20 M in. S tehen  bei 25° d ie  B laufärbungen  pho to m etr. 
(540 m /i-F ilte r) b e s tim m t. D ie  F a rb rk . folgt dem  BEERschen Gesetz. D er Serum -II- 
W ert is t  d ie  D ifferenz d er W erte  d er G esam tred. u . N ich t-II-R ed ., d ie  der E ichkurve  
en tnom m en  w erden. D ie  W erte  d er N ich t-II-R ed . sin d  zu  ca. 80%  <  1,0 m g% . I I I :  
5 g w asserfreies F e2(S 0 4)3 in  75 cm 3 85% ig. H 3P 0 4 u . 100 cm 3 dest. W . he iß  lösen, 
m it 1 L ite r  G um m i-Lsg. verdünnen , l% ig . K M n 0 4-Lsg. b is zu r R osafärbung  zugeben;



E .1932 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1947

I : frische  R in d ern ie ren  zerk le inern , m it  W . w aschen u . d e k an tie re n , das M ateria l 
m it g leichen  M engen B zl. hom ogenisieren , 2 Voll, k a lte s  A ceto n  zugeben, f i ltr ie re n , 
w ied erh o lt m it  A ceton  w aschen b is e in  ge tro ck n etes , e n tfe tte te s  P u lv e r h in te rb le ib t. 
(J .  b io l. C h em istry  167. 363— 68. 1947. Ja m a ic a , N ew  Y ork , Q ueens G enera l H osp ., 
P a th o l. L ab o r., D ep. o f  Chem.) K . M a i e r .  5728

E. H. Bensley, Sallie Mitchell u n d  Phyllis Wood, B estim m ung von H arnsäure in  
Serum  u n d  Gesamtblut durch eine elektrophotometrische M o d ifika tio n  der Folinschen M e 
thode. E s  w ird  e ine  e lek tro p h o to m etr. M o d ifik a tio n  d e r FoLiN schen M akrom eth . zur 
B est. v o n  H arnsäure  (I) im  B lu t angegeben, w obei d ie  d u rc h  d ie  v e rän d e rlich e  F ä rb u n g  
d e r B lin d p ro b en  b e d in g ten  F eh ler au sg esch a lte t w erden. Z u g ese tz te  I w u rd e  au s Serum  
besser w iedergefunden  als aus G esam tb lu t. B e i 100 n . P e rso n en  w urde  d e r I-G eh. 
in  B lu t u . Serum  e rm itte lt ,  w obei G esam tb lu t w esen tlich  k le in e re  W erte  e rgab . N o r
m aler I-G eh . in  Serum : 2,9— 6,9 m g-% . F ra u e n  ze ig ten  in  B lu t u . Serum  e in en  d eu tlich  
n ied rig eren  I-Sp iegel w ie M änner. (J . L ab . clin . M ed. 32. 1382— 86. N ov. 1947. M on
t re a l,  Gen. H osp ., D ep. o f  M etabolism  a n d  T oxicol.) K . M a i e r .  5728

H. Velu u n d  D. Chabanas, Irr tüm er bei der B estim m ung des B lu tpen ic illin s. (Vgl.
C. 1948. E . 1695.) Die q u a n ti ta t iv e  P en ic illin (I)-B est. im  B lu t is t  au ß ero rd en tlich en  
Schw ankungen  u n terw orfen , je  nach d em  w ie d ie  fö rd ern d e  od er hem m ende W rkg. des 
Serum s a u f  d ie  T estke im e w irk t oder w ie das Serum  m it se inem  im m er versch ied . I- 
Spiegel a u f  das I se lbst w irk t. D iese F eh le r t r a te n  p rin z ip ie ll be i a llen  M ethoden  auf. 
Vff. b e to n en  deshalb , d aß  be i de r V erd ü n n u n g sm eth . d er B estim m u n g san sa tz  d ie  g lei
che Serum m enge w ie d er S ta n d a rd a n sa tz  e n th ä lt  o der d a ß  b e i d er M essung d u rch  T rü 
b ung  in  [allen G läschen d e r Serum geh. g leich  is t .  (A nn. In s t .  P a s te u r  73. 1173— 77. 
Dez. 1947.) K l i n g m ü l l e r .  5728

A. Gigon, J. Gubser u n d  M. Noverraz, E in ige B em erkungen zu  den E iw eißkörpern  
des B lutes und  ihrer B estim m ung. Vff. fä llen  in  versch ied . B lu tse re n  m it  A m m onsulfat 
(I)-Lsgg. v o n  40, 45, 50, 55, 60, 65 u . 70%  d as E iw eiß  u . s te llen  d u rc h  p h o to m e tr . T rü 
bungsm essungen  e in en  K u rv e n k n ic k p u n k t b e i e tw a  5 0 %  I ( s ta t t  60%  I) fest, so daß 
d ie  E rgebn isse  von  R o c h e  u .  M ita rb e ite rn  (C. R . Séances Soc. B iol. F ilia le s  Associées 121. 
[1936.] N r. 1. 1019) n ic h t b e s tä t ig t  w urden . Ü b e r d ie  Z usam m enhänge  zw ischen über- u. 
u n te r-  n . Serum -E iw eißgehh ., bzw . in versen  E iw e iß q u o tie n te n  u . d en  v e rsch ied . K ra n k 
h e itsd iag n o sen  i s t  N äheres aus dem  O rig. u . d e r L ite ra tu rzu sam m en s te llu n g  zu  e n t
nehm en. D ie  q u a n ti ta t iv e n  E iw eiß b estim m u n g en  n ach  v e rsch ied . M ethoden  ergeben 
n ic h t sc h a rf  ü b e re in stim m en d e  W erte . N - bzw . R est-N -B est. s in d  o ft am  geeignetsten , 
w ie auch  K a th ap h o rese - u . U ltrazen trifu g en -V erff., d a  le tz te re  d a s E iw eiß m o l. am  w e
n ig s ten  schäd igen . (Schweiz, m ed . W schr. 77 . 46—4 8 . 11/1. 1947. B asel, U n iv ., Poli- 
clin . m éd .) M e i n e r .  5728

P. Bahnt u n d  H. B. Kabdebö, Gleichzeitige B estim m ung  von N a tr iu m , Reststickstoff 
(N P N ) u n d  P rotein  in  0 ,2  cm3 B lutserum . M eth. fü r  d ie  U n te rs , v o n  0,2 cm 3 R a tte n 
b lu tseru m . Z u  dem  B lu tseru m  w ird  in  e in em  M ik ro zen trifu g en ro h r 1 cm 3 20% ig . Tri- 
ch loressigsäure  zugegeben. M an lä ß t  15 M in. s teh en  u . z e n tr ifu g ie r t.  V on d e r ü b e r
steh en d en  F l. w erden  je  0,25 cm 3 in  je  e in  P ro b ie rrö h rc h e n  g e b rac h t, d e r R e s t der Fl. 
w eg g etu p ft u . das P ro te in  in  0,5 cm 3 W . u . 0,2 cm 3 20% ig . N aO H  gelöst. D as P ro te in  
w ird  d u rch  K ochen  völlig  gelöst u . in  e inen  50 cm 3 K jE L D A H L -K o lb e n  g eb rach t. Die 
0,25 cm 3 in  dem  e in en  R ö h rch en  w erden  m it  A. v e rd ü n n t u . m it  1 cm 3 a lkoh . U ranyl- 
Z n -A ce ta t v e rse tz t;  nach  S teh en  ü b e r N a c h t w ird  z e n tr ifu g ie r t, d e k a n tie r t ,  m it  N a-Z n- 
U ra n y la c e ta t  v e rse tz t, in  E ssig säu re  gelöst, m it  K -F e rro c y an id  v e rse tz t  u . im  P u l f r i c h -  
schen  P h o to m e te r  m it F i l te r  S 50 co lo rim etr. ausgem essen. D er R e s t-S tic k s to ff  (NPN) 
w ird  g leichfalls co lo rim etr. b e s tim m t, in d em  m an  m it H 2S 0 4, H 20 2 u . d an n  N aO H  ver
se tz t. I n  äh n lich er W eise w ird  au ch  das P ro te in  b e s tim m t. (E x p e rie n tia  [Basel] 3. 
502— 03. 15/12. 1947. Pécs, E rzséb e t U n iv ., Med. K lin ik .)  F r i e d e m a n n .  5728

M.-F. Jayle u n d  P. Gillard, Sa lzfä llu n g  eines defin ierten  P roteins aus einer heterogenen 
M ischung. D ie  lo g arith m . au fg e trag en e  Salzfä llung  des H a p to g lo b in s  (I) aus Serum  
v e rlä u ft g rad lin ig , w as a u f  H o m o g e n itä t des P ro te in s  h in d e u te t.  D ie  A nw esenheit 
an d ere r P ro te in e  b e e in flu ß t den  lo g arith m . V e rlau f d er A usflockung  n ich t. D ie  Neigung 
d e r G eraden  is t  ke ine  K o n s ta n te , so n d ern  a b h än g ig  von  d er K o n z ., v o n  I im  Serum  u. 
d e r  A r t  d e r E in tra g u n g  des Salzes (e in faches Z ugeben  o d e r D iffusion ). I m  G egensatz 
d a zu  is t  d ie  F ä llu n g szo n e  des I  fü r  e in  gegebenes Salz u . e ine  b e s t. B e h an d lu n g s
weise e ine  fü r  d as P ro te in  c h a ra k te r is t .  K o n s ta n te ;  b e i m en sch lich em  I  lag  sie in 
9 v o n  10 F ä lle n  zw ischen  0,4 u n d  0,5. F ü r  e in  gegebenes S erum  w ird  d ie  N eigung 
d e r  F ä llu n g s g e ra d e n  w ed er v om  p H n o ch  v o n  d e r  T em p . o der V e rd ü n n u n g  b e e in 
f lu ß t.  (B ull. Soc. C him . biol. 29 . 149— 57. Ja n ./M ä rz  1947.) N e h r i n g .  5728

H. Heußer u n d  J. Schneider, E in fache Gesamteiweißbestimmung in  Seru m  u n d  P la s
m a m it der K upfersu lfa tm ethode  nach P h illip s  u n d  van S lyke . U n te r  A n g ab e  g en au e r
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A rbeits- u . B erech n u n g sv o rsch riften  fü r  d ie  von  P h i l l i p s ,  v a n  S l y k e ,  D a l b ,  E m e rs o n ,  
H a m i l t o n  u .  A r c h i b a l d  (Bull. m ed. New s L e tte r  1 . 9) beschriebene C uS 04-M eth. zu r
D .- bzw . G esam te iw eißbest, in  B lu t, P lasm a u . Serum  w ird  ü ber eigene E rfah ru n g en  
b e r ic h te t . W enn  auch  d ie  C u S 0 4-W erte  von denen  d e r KjELDAHL-Best. in  E in z e l f ä l l e n  
um  m eh r als 1 g %  abw eichen , w as d ie  neue  M eth. fü r  ex ak te  B estim m ungen  u n g e
e ig n e t m ach t, so lie g t deren  W ert doch in  d er raschen  u . e in fachen  A usführung bei e iner 
den  p ra k t.  B edürfn issen  im  allg. genügenden G enau igkeit. (Schweiz, m ed. W schr. 77. 
1327— 30. 20/12. 1947. B asel, B ü rg ersp ita l.)  D. P e t e r s .  5728

John Harkness u n d  R. B. Whittington, Über die B estim m ung von Serum - und  
P lasm aeiw eiß aus M essungen des spezifischen Gewichts. D ie  B est. von Serum - u. P lasm a
e iw e iß aus M essungen des spezif. Gewichts (I) geh t von  d er A nnahm e aus, daß  dieses s te ts  
eine e in fache lin ea re  F u n k tio n  des G esam teiw eiß(II)-G eh. is t . Obgleich im  allg. gute 
E rgebnisse  e rh a lte n  w erden , k ö nnen  im  E inzelfa ll große F eh ler a u ftre te n . Z. B. is t  die  
B eeinflussung von  I d u rch  d ie  N ich te iw eißkom ponen te  erheb lich . E s w urden  g leich
zeitig  452 B estim m ungen  von  I I  (nach K j e l d a h l )  u . I (nach B a r b o u r  u . I I a m t l t o n ,  
J .  biol. C hem istry  69. [1926.] 625) d u rch g efü h rt. D er m ax im ale  F eh ler b e tru g  1,76 g 
E iw eiß/100 cm 3. (A n aly tica  chim . A cta  [A m sterdam ] 1. 249— 53. Sept. 1947. S under
land, R oyal In f irm a ry , B iochem . D ep.) K . M a ie r .  5728

G. A. Lindeboom, E in  Vergleich der A lbum in-G lobulin-Trennungsm ethoden nach 
Howe und  nach K ingsley . Vf. ve rg le ich t a n  115 m enschlichen Sera die  A lbum in -Globulin- 
T rennung  n ach  H o w e , bei d e r das G lobulin  m it  21 ,5% ig. N a2S 0 4-Lsg. ausgefä llt u. 
nach  3std . S teh en  a b f il t r ie r t  w ird  m it d er nach  K i n g s l e y ,  bei de r d u rch  A e.-Z usatz zur 
N a2S 0 4-Fällung  u . ansch ließendem  Z en trifu g ie ren  e ine  schnellere A b tren n u n g  der Glo
buline e rre ich t w ird . D ie  Ü bere in stim m u n g  b e id e r M ethoden is t  g u t, w enn d ie  V or
sch riften  genau  b e ac h te t w erden, bes. w enn d ie  Z eit des S chü tte ins m it Ae. genau  in n e 
gehalten  w ird . (A cta  b re v ia  neerl. P h y sio l., P harm aco l., M icrobiol. E .A . 15. 11— 17. 
1947. A m sterdam , U n iv ., D ep. o f  O b ste tric s  a n d  G ynaecol.) N e h r i n g .  5728

Walter Seitz, Diagnostische Serum -Labilitätsreaktionen m it Kongoblau. V erbesserung 
der M eth. des Vf. (C. 1948. I I .  862) zu r F ä llu n g  v on  Serum verdünnungen  b e i sau rer 
Rk. d u rch  K ongoro t(I)-L ösungen . D ie V erbesserung w ird  e rz ie lt durch  eine V orbehand
lung von  I d e ra r t , daß  e ine  I-L sg . 1 :20000  in  e in e r n/800 HCl aufgekocht w ird . D a 
durch  e n ts te h t  schon b e i b e d eu ten d  schw ächer sau re r Lsg. als n ach  der u rsp rüng lichen  
V orschrift aus d e r l ila  Lsg. e ine  in te n s iv  b laue  Lösung. D as Gleichgew. is t  durch  das 
E rh itzen  fü r  den  p H-B ereich  um  den  isoe lek tr. P u n k t des Serum album ins herum , bei 
dem auch  I se inen  Ü m schlag h a t,  zu r Seite  des K ongoblaues verschoben. D ie  so herge
ste llte  I-L sg . b e h ä lt ih ren  b lau en  F a rb c h a ra k te r  b e im  V erdünnen  m it dest. W . a u f  das 
Vielfache, also bei A bschw ächung d e r S äu reg rad e  bei. B ei a n n äh e rn d e r N e u tra lis ie ru n g  
erfo lg t so fo rtig er U m schlag  n ach  in te n s iv  ro t. B ei s tä rk e re r A nsäuerung (ab etw a 
n/150 HCl) fä ll t  de r F a rb s to f f  inn erh a lb  e in iger T age aus. A uch N eu tralsa lz  w irk t fä l
lungsbeschleunigend. E s w urden  Serum verdünnungsre ihen  bis zur E n d v erd ü n n u n g  
1:10000000  h erg este llt u. zu jed e r V erdünnung  e in  gleiches Vol. I-Lsg. gegeben. D as 
Vol. w a r k o n s ta n t 3 cm3. D an n  e rh ä lt m an  p r in z ip ie ll 2 Fä llungsbänder, d ie  von  
3 Schutzzonen  um geben  sind . D abei sch ü tzen  hohe Serum konzz. u n te r  R o tfärb u n g , 
w ährend  e tw as n ied rig ere  F ä llu n g  bew irken  u . noch n ied rigere  ke ine  V eränderungen  
hervorru fen . B ei noch  w eite r gehenden  S erum verdünnungen  (1 :500000 bis 1:10000000) 
tre te n  e rn eu t F ä llu n g en  au f. D a  L age u . A usdehnung  d ieser F ä llu ngsbänder b e i v e r
schied. K ra n k h e itsb ild e rn  versch ied , sind , g e s ta t te t  d ie  M eth. gewisse d iagnost. 
H inw eise, bes. be i L eberschäden , A m yloidnephrosen, H y p o p ro te inäm ien  u. T u b er
kulose. (Z. ges. in n . m ed. G renzgebiete  2. 577— 82. O kt. 1947. B erlin , C harité ,
1. Med. K lin ik .) F u h r m a n n .  5728

J.-L. Delsal, Colorimetrische M ikrobestim m ung von freiem  und  verestertem Cholesterin 
und  Phospholipoiden in  der Cerebrospinalflüssigkeit. D ie  U n ters, der verschied . L ip o id 
stoffe in  d er C erebrosp inalfl. e rfo rd ert m eistens eine große Menge A nalysenm aterial. 
Vf. b e sch re ib t e in  V erf., bei dem  säm tlich e  B estim m ungen  m it 10 cm3 d u rchgeführt 
w erden können . N ach  d iesem  Verf. w erden 10 cm 3 C erebrospinalfl. im  V akuum  au f 
2 cm 3 e in g ed am p ft u . n ach  A b tren n u n g  der P ro te id e  in  dem  völlig en tw ässerten  L ip o id 
e x tra k t  zu n äch st das freie  C holesterin , d an n  das v e reste rte  C holesterin  u . zu le tz t der 
lipo id . P ho sp h o r e rm itte lt. Alle 3 B estim m ungsm ethoden  w erden pho to m etr. m it dem  
P h o to m ete r n ach  M e u n i e r  u n te r  V erw endung von  Vergleichslsgg. b ek an n ten  In h a lts  
du rch g efü h rt (genaue A rbeitsw eise vgl. O riginal). E m p fin d lich k e it d er M eth. 2,5 T eil
str ich e  des P h o to m ete rs  =  1 /ug C holesterin  bzw. 34 T eilstrich e  =  1 p g  P hosphor. D ie 
ab g e tren n te n  P ro te id e  (s. oben) d ienen  zur E rm ittlu n g  des G esam tpro teidgehaltes . 
(C. R . Séances Soc. B iol. F ilia les  141. 266— 69. M ärz 1947. P a ris , In s t. P as teu r, Serv. 
de chim . b io l.) P o h lo u d e k - F a b in i .  5730
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R. L. Andrew u n d  L. G. Neubauer, B em erkung zu m  Alkoholgehalt in  B lu t u n d  H a rn . 
V ff. b eo b ac h te ten  in  B lu tp ro b en  n ach  24std . A ufb ew ah ru n g  e ine  A b nahm e des A .-G eh ., 
d ie  im  H a rn  n ic h t in  gleichem  M aß a u f tra t .  H a m  b e h ie lt k o n st. A .-G eh. be i 1— 2m ona- 
t ig e r  K ü h lsch ran k lag eru n g . (A nalyst 72. 21. J a n .  1947. W ellin g to n , N ew  Z ea lan d , 
D ep. o f  Sei. a n d  In d . R es.) K r u s e n .  5732

Henry D. Hoberman, D ie B estim m ung von Guanidoessigsäure u n d  A rg in in  in  
menschlichem D rin  und  Serum . l(-\-)-A rg in in  (I) u . Guanidoessigsäure  (II) w erd en  in  
Serum  n eb en e in an d er b e s tim m t: I aus de r D ifferenz d e r In te n s i tä t  d e r  SAKAGUCHi-Rk. 
des S eru m d ia ly sa ts  v o r u . n ach  B ehand lung  m it  Leberarginase  (III), II d u rch  d ie  In te n 
s i tä t  d e r R k . des D ia ly sa ts  v on  III-b eh a n d e ltem  Serum . D ie  F a rb rk . e rfo lg t n ach  
D u b n o f f - B o r s o o k  (J . b io l. C hem istry  138. [1941.] 381) u . S im s (C. 1946. I I .  2393). 
A u f G ru n d  d e r U n te rs , des U rin s von  7 n . e rw achsenen  M ännern  sc h e in t n . m än n lich er 
U rin  <  15 m g Z (+ )-I/L ite r  zu en th a lte n . D ie  I-K o n z . des S erum s v o n  fa s ten d e n  n. 
erw achsenen  m än n lichen  P ersonen  b e tra g  2,0— 2,4 m g % , d ie  II-K o n z . 0,24— 0,28m g% . 
(J . bio l. C h em istry  167. 721— 27. 1947. N ew  H av en , Y ale  U n iv ., School o f  M ed., D ep. 
o f  In te rn a l  M ed.) K . M a ie r .  5732

Birger Ekman, M ethoden zu r quantitativen B estim m ung  von Am inobenzoesäure, 
A m inokresol u n d  m -T o lu id in  im  H arn . M ethoden  zu r q u a n ti ta t iv e n  B est. d e r im  H arn  
von R a tte n  n ach  V erab re ich u n g  v o n  2 .3-A zotoluol ausgesch iedenen  m -A m inobenzoe- 
säu re  (I) u. A m inokresol (II) bzw. d er n ach  m -T o lu id in v e rab re ich u n g  e rm itte lte n  I, II 
u. m -T olu id in  (III). D ie M ethoden zum  I- u . III-N ach w . b e ru h en  a u f  d e r MARSHALL-Rk. 
(zw ischen d iaz o tie rte n  p rim . A m inen  u . Ä th y l-« -n a p h ty la m in ) b e i versch ied . p H u. 
N aC l-K onzz., w äh ren d  d ie  M eth . zum  II-N ach w . a u f  d er F es ts te llu n g  b a s ie r t ,  d aß  Ben- 
zo lverbb ., d ie  eine  A m ino- u . H y d ro x y lg ru p p e  e n th a lte n , e ine  F a rb -R k . m it  M a r s h a l l s  
R eagens in  a lka l. Lsg. au ch  ohne v o rherige  D iazo tie ru n g  geben. (A cta  physio l. scand . 14. 
51— 62. 30/9. 1947. L u n d , U n iv ., M edicochem . In s t .)  G e r d a  S c h u l z e .  5732

A. Neuberger, A lcaptonurie-U ntersuchungen. 1. M itt. Hom ogentisinsäurebestim m ung. 
D ie  Ü b e rp rü fu n g  de r von  B r ig g s  (J . b io l. C h em istry  51. [1922.] 451) em pfohlenen  V or
sc h rif t zu r Hom ogentisinsäure  (I)-B est. e rg ib t, d aß  d ieser M eth . v e rsch ied . F eh ler a n 
h a f te n  u . deshalb  n u r  m it V orsich t an gew endet w erden  d a rf. D ie  ebenfalls zu r I-B est. 
an w en d b are  jo d o m etr. M eth . von  M e tz  (H oppe-S ey ler's  Z. p h y sio l. Chem . 193. [1930.] 
46) e rm ö g lich t zw ar e ine  E rfassu n g  d e r I in  W . o der H a rn  b is  zu  9 9% , sie h a t  ab e r den 
N a ch te il, d aß  au ch  an d ere  S toffe  e rfa ß t w erd en  k ö n nen , w eshalb  Vf. e in  neues Verf. 
en tw ick e lt, be i dem  I d u rch  d ie  R ed . von  A g-Ionen  be i p H 4,4 b e s tim m t w ird . D as Verf. 
i s t  fü r I spezif. u . andere  red . S toffe s tö ren  n ic h t. Zu 250 m l W . 6 m l e in e r 0,5% ig. 
AuCl3-Lsg., 5 m l 0,25 n K 2C 0 3-Lsg. u . 1 m l e in e r ä th e r. P -L sg . (g esä tt. Lsg. von  weißem  
P  5m al ve rd ü n n en ) geben, Lsg. 30 M in. stehen lassen  u . d a n n  15 M in. am  R ückfluß  
kochen . D ie  Au-Sol-Lsg. e n th ä l t  ca. 70 p g  A u /m l; sie w ird  zu r I-B est. 10 m al v e rd ü n n t. 
—  Zu 1 m l 0 ,2nE ssigsäure , 0,5 m l 0,2 n N a-A ceta tlsg ., 2 m l 5 % ig . G um m i arabicum -L sg.,
1 m l l% ig . A g N 0 3 u . 0,5 m l v e rd . A u-Lsg. n a ch  e rfo lg ter M ischung 1 m l Testlsg. 
( <  200 p g  I e n th a lten d ) zugeben u . m it  W . a u f  10 m l au ffü llen  u . m ischen . D ie  e n t
s teh en d e  go ld b rau n e  F ä rb u n g  w ird  im  A b so rp tio m ete r m it  N e u tra lf il te r  n ach  2 S td . 
abgelesen. Im  B ereich  20— 200 p g  fo lg t d ie  F ä rb u n g  dem  BEERschen G esetz. D a  Cl- 
Io n en  d ie  I-B est. s tö ren , m uß  H a rn  zu vor w ie  fo lg t b e h an d e lt w erd en : 2,5 m l angesäuer
te n  H a m  4m al m it je  20 m l m it  W . g e sä tt. Ae. e x tra h ie re n , A e.-S ch ich t m it  N a2SO,, 
tro ck n en , f i ltr ie re n , a u f  15 m l einengen , 2m al m it  je  15 m l u . lm a l  m it 10 m l W . e x tra 
h ie ren , W .-E x tra k te  3— 5 M in. be i 60° a u f  dem  W .-B ad  belassen , Lsg. a u f  50 m l au f
fü llen  u . I w ie oben  b estim m en . —  I w ird  im  H a m  zu 90 ±  3 %  w iedergefunden . A n
dere  H y d ro ch in o n e  b ild e n  n a ch  24 S td . u n te r  d en  angegebenen  V ers.-B edingungen 
ke ine  m erk liche  F ä rb u n g . (B iochem . J .  41. 431— 38. 1947. L ondon , N a t. In s t ,  for 
Med. R es.) H . P . F i e d l e r .  5732

D. Vincent u n d  R. Lagreu, Über die A rg in inbestim m ung  m it der Sakaguchi-Reaktion.
2. M itt. A nw endung  a u f die A rg in inbestim m ung im  H a rn  u n d  im  S erum . (1. vgl. Bull. 
Soc. C him . bio l. 28. [1946.] 43.) Vff. a rb e ite n  nach  d en  A ngaben  von  D u m a z e r t  u . 
P o g g i  m it geringen  A bw eichungen, z. B . a n d ere r K onz, a n  H y p o b ro m it, Z usa tz  von nu r 
5 m l s t a t t  10 m l A .-G lycerin-G em isch zu r S tab ilis ie ru n g  de r R osafä rb u n g , schließlich 
Zugabe e in e r b e k an n ten  Menge A rg in in  (I) zu r A nalysenlsg . u . E rm ittlu n g  des I-G eh. aus 
der D ifferenz .-— M an g ib t  in  2 R eagensg läser je  1 m l lO fach verd . H a m ; zum  1. se tz t 
m an  d a n n  0,2 m l l % 0ig- I-L sg . ( =  20 y  I) zu, zum  2. 1 m l W ., w äh ren d  m an  in  e in  3. Glas
2 m l W . g ib t. In  jedes G las w erden  d an n  0,25 40% ig . N aO H  u . 0,1 m l v e rd . a-N aph- 
tho llsg . gegeben (zum  G ebrauch  w ird  1 T eil l% ig . N aph tho llsg . in  A. m it  4 T eilen  W. 
gem ischt). N ach  v ie rte ls td . S teh en  in  E is  w erden  0,5 m l e in e r Lsg. von  0,9 m l B rom  in  
100 m l 10% ig. N aO H , n ach  genau  30 Sek. 5 m l G lycerin-A .-G em isch zu g esetz t (70 Teile 
G lycerin , 80 Teile  95% ig . A ., 10 T ropfen  40% ig . H arn sto fflsg .). D ie  M essung erfo lg t im
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E le k tro p h o to m e te r n a c h  M e u n t e r  (G rü n filte r  52). D er Geh. a n  y  I /m l be rech n et sich

n ach  d e r F o rm el N —  n ( ÿj ^  j  X 10 =  y/1 m l. D abei b e d eu te t: N  =  T rom m elteile

fü r  d ie  H arn p ro b e , N ' =  T rom m elte ile  fü r  H a rn  +  20 y  I ,  n  =  T rom m elteile  fü r  d ie 
R eag en tien  a lle in . Feh lergrenze ± 1 0 % . D ie  A nw endung d er M eth. a u f  das m it 20% ig. 
T richloressigsäurelsg . (II) en te iw eiß te  Serum  is t  p rin zip ie ll d ie  gleiche w ie beim  H arn , 
n u r is t  info lge des Geh. a n  II größerer N aO H -Z usatz  u . s tä rk e re  V erdünnung  der 
H y p o brom itlsg . e rforderlich . I n  1 Z entrifugenglas g ib t  m an  1 m l Serum , 1 m l W . u. 
2 m l II. I n  e in  2. G las kom m en 1 m l Serum , 0,2 m l 0 ,l° /0oig. I-L sg. ( =  20 y  I), 0,8 m l 
W . u . 2 m l II. N ach  dem  Z en trifu g ie ren  g ib t  m an  in  2 R eagensgläser je  1 m l des Ü b e r
steh en d en  ( =  0,5 m l Serum ), in  e in  3. G las 1 m l II u. 1 m l W . (Glas 1 =  Serum , Glas 
2 =  Serum  +  10 y  I ,  G las 3 =  R eag en tien ). Zu jedem  Glas g ib t  m an  d a n n  0,5 ml 
40% ig. N aO H  u . 0,1 m l verd . N aph tho llsg . (s. o.). N ach  10 M in. S teh en  in  E is  w erden 
0,5 m l H y p o brom itlsg . (wie oben, jedoch  5fach verd .) u. n ach  genau  30 Sek. 5 m l A.- 
G lycerin-G em isch zugesetzt. D ie  M essung u . B erechnung  des I-G eh. erfo lg t d an n  s in n 
gem äß, w ie be im  H a rn  angegeben. (Bull. Soc. C him . b io l. 29. 900— 903. O kt./D ez. 1947. 
Toulouse, F ac . de Méd. e t  de  P h a rm ac ie , L abor, de M atiè re  m édicale  e t  In s t, de Séro
logie.) H a n s o n .  5732

J. A. Barclay u n d  R. A. Kenney, E in e  Methode zur B estim m ung von K reatin in . 
D a d ie  P o l i n  sehe M eth . (P ik ra t-R k . in  a lka l. Lsg.) n ic h t spezif. fü r K rea tin in  (I) is t, 
w ird  der q u a lita tiv e  T es t m it N e s s l e s  R eagens fü r  e ine  q u a n tita tiv e  B est. geringer 
M engen von  I (n ich t m eh r als 3 g a u f  100 cm 3 Lsg.) au sg earb e ite t. W enn I d u rch  diese 
M eth. in  biolog. F ll. (B lu t, U rin ) b e s tim m t w ird , e rg ib t sich h ierb e i e in  M aß fü r  d ie  F il
tra tio n sg esch w in d ig k e it aus dem  A ufhellen  d er I-L ösungen. (B iochem . J .  41. 586 
b is 589. 1947. B irm in g h am , Med. School, H osp. C entre, D ep. o f Physio l.)

J ä g e r .  5732
F. W. Chattaway, D ie B estim m ung von H istid in  im  U rin u nd  seine Ausscheidung  

hei normalen und  schwangeren Frauen. B ei n . Schw angerschaft i s t  d ie  H istid in  (I)-Aus- 
scheidung im  U rin  e rh ö h t. Vf. verfo lg t d ie  I-A usscheidung  im  U rin  im  V erlau f der ge
sam ten  Schw angerschaftsdauer b e i 2 Schw angeren u . verg le ich t sie m it der I-A usschei
dung n ich tg rav id e r F ra u e n . D er 2 4 -S td .-U rin  von  38 n . F rau en  w urde in  w öchentlichen 
A bständen  w ährend  eines vollen M enstrua tionscyclus u n te rsu ch t. E s k o n n te  keine B e
einflussung d er I-A usscheidung  d urch  gonado trope  H orm one gefunden w erden. Bei den 
Schwangeren zeig te e in  F a ll e inen  G ipfel d er I-A usscheidung  im  5. M onat d er Schw an
gerschaft, jedoch  h a t  auch  d ie  Zus. de r N ah ru n g , bes. ih r  E iw eiß- u . E isengeh. einen 
gewissen E in fl. a u f  d ie  H öhe  des I-Spiegels. M ethod ik : R eagentien . a) H 2S 0 4 10% ig. 
(V ol.-% ig.); b) n  u . 0 ,ln K M n O 4; c) B rom reagens: 1 cm 3 B r zu 100 cm 3 E isessig  geben, 
m it dest. W . a u f  200 cm 3 auffü llen . R eagens im  D unkeln  aufbew ahren , alle 3 Tage e r 
neuern ; d) 0 ,5% ig . Phenollsg . ; e) frische I-H y d ro ch lo rid stan d ard lsg . (1 m g/1 cm3). D er 
24-S td .-U rin  w ird  e inm al w öchentlich  gesam m elt. I n  4 R eagensgläser m it 10 cm3-Ein- 
te ilung  w erden versch ied . M engen e) gegeben u. jedes R öhrchen  m it dem selben en tsp re 
chenden Vol. U rin  v e rd ü n n t. D ie  U rinm enge w ird  so gew ählt, daß  d ie  Gesam t-I-M enge 
zwischen 0,8 u . 1,6 m g lie g t (vorherige B est. d u rch  Schätzung). 0,5 cm 3 a) zugeben, au f 
etw a 5 cm 3 m it  dest. W . v erdünnen . T ropfenw eise in  jedes R eagensglas b) h ineingeben, 
b is e ine  30 Sek. lange b estän d ig e  R o tfä rb u n g  vo rh an d en  is t. B ei konz. U rin  n K M n 0 4 
schnell zusetzen , b is  d ie  R o safärbung  e tw a 20 Sek. bestehen  b le ib t, d an n  tropfenw eise 
m it 0 ,ln K M n O 4 w eite r v e rsetzen ; bei schw ächer konz. U rin en  w ird  n u r  0 ,lnK M nO 4 
b en ö tig t. 0,5 cm 3 c) zugeben, 5 M in. stehenlassen . F ü r  d ie  m eisten  U rine  genügt diese 
M enge; das R eagensglas m it  d er g rö ß ten  I-K onz. jedoch m uß m itte ls  Jo d s tä rk e p ap ie r 
a u f  überschüssiges B r g ep rü ft w erden ; w enn k e in  überschüssiges B r v o rhanden  is t, w ird  
a llen  P ro b en  nochm als 0,5 cm 3 c) zugesetzt. N ach  5 M in. w ird  das überschüssige B r 
d u rch  Z ugabe von  0,5 cm 3 d) e n tfe rn t. E s w ird  a u f  10 cm 3 aufgefü llt u . im  D unkeln  
5 M in. im  siedenden  W .-B ad  e rh itz t, ab g ek ü h lt u . w ieder a u f  10 cm3 aufgefüllt. Die 
d u rch  das I e rzeugte  F a rb e  w ird  en tw eder an  H an d  e iner S tan d ard k u rv e  p h o tom etr. 
oder m it e iner Vergleichslsg. co lorim etr. e rm itte lt. (B iochem . J .  41. 226—-29. 1947. 
L eeds, School o f M ed., D ep. o f B iochem .) F u h r m a n n .  5732

Abraham Saltzman, D ie fluorimetrische B estim m ung von S tilham idin  in  U rin und  
B lu t. Z u r E n tfe rn u n g  stö ren d er S ubstanzen  in  b io l. F ll. w ird  S tilham id in  (I) aus der 
zu u n tersu ch en d en  Lsg. d u rch  A dsorp tion  an  Decalso a b g e tren n t u. nach  W aschen m it 
v iel heißem  W . m it 0,2nHCl-A. (50% ig.)-M ischung e lu iert. D as E lu a t  w ird  nochm als 
m it konz. H C l an g esäu ert, m it  W . verd . u . nach  15 M in. S tehen  im  D unkeln  d ie  bei B e
lich tu n g  m it  U V -L ich t en ts teh en d e  b laue F luorescenz n ach  1 M in. p h o to m etr. b e 
stim m t. D ie  zu  un tersu ch en d en  Lsgg. m üssen w ährend  de r B est. im  D unkeln  oder ge 
d äm p ften  k ü n stlich en  L ic h t gehalten  w erden. E in e  E n te iw eißung  von  P lasm a is t  n ich t
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erfo rd erlich . B is zu  1 y  I /c m 3 w erden  e rfaß t. Z ugesetztes I w u rd e  zu  87%  w ied erg e
fu n den . (J .  b io l. C h em istry  168. 699— 703. 1947. N ew  Y o rk , M oun t S in a i H o sp ., 
S econd  M ed. Serv .) K . M a ie r .  5732

John G. Reinhold u n d  Catherine B. Fowier, E in e  U ntersuchung des M echanism us  
der M ethylenblaureaktion a u f Gallenfarbstoff in  U rin: D arstellung einer Verbindung aus  
M ethylenblau und  B iliru b in . B iliru b in  (I) re a g ie r t  m it  M eth y len b lau  (II) in  wss. alkal.. 
L sgg. u n te r  B ldg. e in e r g rünen  V erb. (III) , d ie  2 Ä q u iv a le n te  I I  je  Ä q u iv a le n t I e n t
h ä lt .  I I I  is t  g u t lösl. in  C H jO H , P y r id in  u . Carbitol, w eniger in  A ceton , A ., P ropy l-, 
B u ty l-  u . A m ylalkohol, u . n u r  seh r w enig  in  H 20 .  D as A b so rp tio n ssp ek tr . v o n  I I I  in 
C H jO H  äh n e lt seh r e in e r M ischung von  I I  u . I im  V e rh ä ltn is  2 :1  Ä q u iv . (Amax. =  653 u. 
440 m /i). D ie  bei Z u sa tz  von  I I  zu  I-h a ltig em  U rin  a u ftre te n d e  G rü n fä rb u n g , d ie  als 
N achw . fü r  G a llen farb s to ff d ie n t, b e ru h t g rö ß ten te ils  a u f  e in e r M ischfarbe  au s I u . II  
u . n u r  zu  e inem  k le in en  T eil a u f  Bldg. v o n  I I I .  (J . b io l. C h em istry  167. 401— 06. 1947. 
P h ilad e lp h ia , U n iv ., N u tr i tio n a l  S erv ., u . G enera l H o sp ., B iochem . L ab o r.)

K . M a ie r .  5732
Ernest Kun, M ikrobestim m ung von M angan  in  biologischem M ateria l m ittels K a ta 

lyse. Z u r M n-B est. in  seh r k le in en  G ew ebeproben  w ird  d ie  k a ta ly t.  W rk g . des Mn++ 
a u f  d ie  O x y d a tio n  des D iä th y la n ilin s  d u rch  K J 0 4 in  wss. Lsg. zu  e inem  ge lben  F a rb 
s to ff  n u tz b a r  g em ach t. D ie  G eschw ind igkeit d e r F a rb -E n tw . is t  e ine  F u n k tio n  des 
anw esenden  M n++; m iß t m an  d ie  n a ch  e in e r b e s tim m te n  Z eit (200 Sek.) e rre ich te  
o p t. D ich te  des F a rb sto ffs  m itte ls  BECKM ANN-Spektrophotometers, so k a n n  m an  aus 
e in e r E ic h k u rv e  a u f  h a lb lo g a rith m . P a p ie r  d ie  M n++-M enge ab lesen . G enaue  A rb e its 
v o rsch rift im  O rig .; es w ird  m it g e sä tt. Lsgg. von  D iä th y la n ilin  u . K J 0 4 u . m it  einem  
P h o sp h a t-C itra t-B o ra t-P u ffe r  (pH 7,0) g e a rb e ite t, d ie  P h o to m ete r-A b lesu n g  e rfo lg t ge
n a u  200 Sek. n a ch  Z u sa tz  d e r K J 0 4-Lsg. zu m  G em isch. M ehrere  B e isp ie le  fü r  M n++- 
B estim m u n g en  in  0.5 g -P ro b en  m ensch licher G ew ebe u . von  H efe  im  Vgl. zu  e iner 
co lo rim etr. M akrom eth . (M n++ als K M n 0 4 b e stim m t). E s  w u rd en  M n++-M engen von 
0,0004 b is 0,04 y  je  m l P ro b e  m it e in e r G en au ig k e it v o n  ± 1 5 %  b e s tim m t. (J . biol. 
C h em istry  170. 509— 14. S ep t. 1947. C hicago, U n iv ., A b tl. fü r  P harm ak o lo g ie .)

v . D e c h e n d .  5750
Zacharias Dische, E in e  neue spezifische Farbreaktion a u f H exuronsäuren. (Vgl. 

P ro c . Soc. exp . B iol. M ed. 55. [1944.] 217.) D ie  S c h w ie rig k e iten  u . F eh lerquellen  
b ish e r an g ew an d te r B est.-M ethoden  fü r  H exuronsäuren  (I) w erd en  e rö r te r t.  Vf. be 
sc h re ib t e ine  neue, fü r I hochspezif. u . em p fin d lich e  F a rb rk .  u . ih re  A nw endung  zur 
M ikrobest, in  b io l. M ateria lien . Zu 1 m l Lsg. m it  5— 100 y  I w erden  u n te r  K ü h lu n g  
6 m l H 2S 0 4 zu g esetz t. D ie  M ischung w ird  20 M in. am  sd . W .-B ad  e rw ärm t. N ach 
A bk ü h len  w erden  u n te r  S c h ü tte ln  0,2 m l e in e r 0 ,l% ig . Lsg. von  re in em  Carbazol 
zugegeben. E s t r i t t  ra sch  e ine  R o tfä rb u n g  au f, d ie  n ach  2 S td . am  s tä rk s te n  is t  u. 
1 S td . k o n s ta n t b le ib t. S ie is t  gegen W . seh r em p fin d lich . B ei 5 y  I /m l t r i t t  e ine  eben 
m erk liche  F ä rb u n g  auf. B ei e in e r K onz , von  0 ,0 1 % , bei d e r I  e ine  t ie fv io le ttro te  F ä rb u n g  
g ib t,  t r i t t  b e i e ch ten  Z uckern  k e in e  R k . au f. V erg leichende U n te rss . e rg ab en , daß 
I-K o m p lex e  u . P o ly u ro n id e  e ine  R k . e rg eb en , d ie  in  ih re r  S tä rk e  dem  Geh. a n  I e n t 
sp rich t. H e p a rin  g ib t  e ine  R k ., d ie  60%  s tä rk e r  is t ,  a ls d e r e n tsp rech en d en  Menge 
G lucuronsäure  e n tsp r ic h t. A scorb insäu re  u. e in ige  a n d ere  V erbb . re ag ie re n  n ich t, die 
ech ten  Z ucker geben  v o n  d e r R k . von  I seh r v e rsch ied . R e ak tio n en . D ie  V erw endung 
d e r R k . zum  N achw eis u. zu r M ikrobest, v o n  I in  G ew eben u . K ö rp e rfll. w urde  e in 
gehend  u n te rsu c h t. ( J . b io l. C h em istry  167. 189—98. 1947. N ew  Y o rk , C olum bia 
U n iv ., Coll. o f  P h y sic ian s a n d  Surgeons, D ep. o f  B iochem .) S c h w a ib o ld .  5750

F. E. Shideman u n d  A. R. Kelly, D ie A nw endung  der Silicomolybdänsäuremethode  
zu r M orphinbestim m ung a u f das photoelektrische Colorimeter. 1937 w u rd e  v o n  S n e l l  
u . S n e l l  (C olorim etric  m eth o d s o f an a ly sis  I I ,  N ew  Y ork) e ine  M eth . zu r q u a n tita tiv e n  
B est. von  M orph in  (I) in  G ew eben u . bio log. F ll. a u sg e a rb e ite t, d ie  a u f  d e r  T atsach e  
b e ru h t, d aß  I Silicom oltjbdänsäure  (II) in  a lk a l. Lsg. zu e in em  zu r co lo rim etr. A nalyse 
geeigneten  b lau en  P ro d . re d u z ie r t. D ie  M eth . a rb e ite t  a u f  2 %  gen au  b e i 2— 7 m g I. 
Vff. h a b en  d iese  M eth. m o d ifiz ie rt u . zu e inem  H a lb m ik ro v erf. u n te r  V erw endung 
des p h o to e le k tr . EvELY N -C olorim eters an g ew en d e t. E r re ic h t  w u rd e  e in e  genaue P ro 
p o r t io n a litä t  b is  zu 0,7 m g I ; m it n u r  e in e r le ic h te n  A bw eichung  v om  lin ea ren  V erlauf 
ü b e r  d iesem  W ert. Z ur A u fs te llung  d e r  E ic h k u rv e  w u rd en  versch ied . M engen M or
p h in su lfa t (0,1— 1 mg) zu 5 cm 3 d est. W . in  25 cm 3-K olben  gegeben  u . je  4 cm 3 II- 
R eagens h e rg es te llt  n a ch  S n e l l  u . S n e l l ,  gefo lg t von  0,5 cm 3 e in e r 5 % ig . Lsg. von 
T rich lo ressigsäu re  (II I )  u . d a n ac h  von  10 cm 3 10% ig . N H 4O H . N ach  dem  A uffüllen 
a u f  25 cm 3 m it d e s t. W . u . k rä ftig em  S c h ü tte ln  w ird  25 M in. b e i Z im m ertem p . s te h e n 
gelassen. D ie  Lsg. w ird  so d an n  [10 cm  Ö ffnung ; F i l te r  660 (635— 720 m /i)] m it  e iner 
I-fre ien , a u f  g leiche W eise  v o rb e h an d e lte n  Lsg. v erg lichen . —  D as A b so rp tio n sm ax im u m
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h e g t im  s ic h tb a ren  G eb iet zw ischen 6700 u . 7000 Ä. —  E s w u rd en  B estim m ungen  
an  1 e n th a lte n d e n  G ew ebestücken  d u rch g efü h rt, u n te r  V erw endung von  > 0 ,5  cm 3 
e in e r 5 % ig . H I-L sg . (pro 25 cm 3 G esam tvol.), um  d ie  en zy m at. W rkg . an zu h a lten . 
D ie  w iederaufgefangenen  M engen I lagen  zw ischen 93 u . 110% . 0,5 cm 3 des III-R eag en s 
sche inen  d ie  o p tim ale  M enge zu sein. D er p H-W ert d e r E nd lsg . b e tru g  9,94— 9,98. 
D ie se r W ert w u rd e  au ch  d u rch  H e rs t. von  Lsgg. von  5% ig . E ssigsäure , von  0 ,ln H C l, 
von 5% ig . Mono- u . von  5 % ig . D ich loressigsäure  e rre ich t. D as V erm ögen d ieser Säuren , 
die E m p fin d lic h k e it u . den  B ereich  vo rliegender M eth . zu s te igern , n im m t in  de r 
R eihenfolge III, D i-, M onochloressigsäure, H C l, E ssigsäu re  ab . D ie  S p e z ifitä t von 
III b e ru h t d a h e r  a u f  d er A nzahl d e r C l-A tom e u . n ic h t a u f  dem  pn oder dem  A c e ta t
re s t se lb st. (Science [N ew  Y ork] 106. 298— 99. 26/9. 1947. M ichigan, U n iv ., D ep. 
o f  P h a rm aco l.)  P e t t e k s .  5750

Jean Robinson, Nora Levitas, Fred Rosen u n d  William A. Perlzweig, D as fluores- 
cierende K ondensationsprodukt von N 1-M ethyln icotinam id u n d  Aceton. 4. M itt. E ine  
Schnellmethode zu r B estim m ung der P yrid innucleotide in  tierischem Gewebe. Der Coen
zym-Gehalt von Rattengewebe. (3. vgl. C. 1947. E . 1929.) B ei dem  V ers., d ie  A lkali- 
A ceton -K o n d en sa tio n sm eth . zu r B est. v o n  P y rid in n u c le o tid en  im  B lu t (1. c.) a u f  d ie  
B est. von P y rid in n u c le o tid en  im  G ew ebe an zuw enden , zeig te  sich , d a ß  diese W erte  
zu n ied rig  w erden . D ie  M eth . w u rd e  d a h in  a b g eän d ert, d aß  a n  Stelle  von T richlor- 
essigsäure N ic o tin am id , e in  spez ie lle r H em m sto ff  fü r  N u e leo tid asen , v e rw an d t w urde. 
U m  w e ite r e in em  Z erfa ll von  P y rid in n u c le o tid e n  en tgegenzuw irken , m üssen  u n m itte l
b ar nach  T ö tu n g  d e r V ersuchstiere  d ie  zu u n te rsu ch en d en  O rgan teile  in  e ine  Lsg. von 
N ico tinam id  +  C e(S04)2 geleg t w erden . C e(S04)2 e ig n e t sich  als O x y d a tio n sm itte l 
besser als F e rr icy a n id , d a  es w eder d ie  flu o rim e tr . n och  d ie  m ikrob io log . B est. s tö r t. 
Als V ersuchstiere  d ien te n  m än n lich e  u . w eib liche R a tte n  des O sborn-M endel S tam m es 
im G ew ich t v o n  100-—250 g. A r b e i t s w e i s e :  D ie  T iere  w erden  d u rch  D e k ap ita tio n  
g e tö te t. E in  gan zer L eb erlap p en , e ine  ganze L eb e r m it K ap se l od er e in  g roßer T eil 
eines S ke le ttm u sk els  (0,5— 2 g) w erden  schnell h e rau sg esch n itten , in  einem  5— 10 m l 
Becherglas u n te rg e ta u c h t, das 4— 7 m l e in e r 2 % ig . N ico tinam id-L sg . +  15— 20 m g 
Ce(S04)2 e n th ä lt.  F ü r  w en igstens 4 S td . b e i Z im m ertem p . t r i t t  k e in  V erlu st an  Coenzym  
ein. D er In h a lt  des B echerglases w ird  n ach  Z usa tz  von  10— 15 m l 2% ig . N ico tin am id - 
Lsg. -— ohne C e(S04)2 —  in  30— 120 Sek. zu e inem  hom ogenen B re i v e rm ah len  u . 
nach A uffü llung  a u f  50— 100 m l f i l t r ie r t .  F i l t r a t  is t ,  k ü h l a u fb ew a h rt, 48 S td . h a ltb a r. 
Gemessen w u rd e  m it e inem  CoLEMAN-Fluorimeter M odell 12 A, M eßbereich  0,125— 1 y  
D PN . B estim m t w u rd en  d ie  P y rid in n u c le o tid e  w ie in  (1. c.) besch rieben . D erC oenzym - 
Geh. von  L eber, N ie re  u . M uskel w urde  e rm itte lt .  D ie  E rgebn isse  d e r flu o rim e tr . 
Meth. s tim m en  g u t ü b e re in  m it den  a u f  m ikrobiolog. W ege gew onnenen W erten . B ei 
U nters, e in e r lO fach g rö ß eren  A nzah l v on  T ie ren  w u rd en  n ied rigere  M itte lw erte  ge
funden. D er G ru n d  d a fü r m ag  in  d e r u n tersch ied lich en  E rn äh ru n g  d e r V ersuchstiere  
liegen. E r  w urde  n ic h t  n ä h e r  u n te rsu c h t. E in  Vgl. d er m ikrobiolog. gefundenen 
N ico tin säu re-W erte  m it d en  flu o rim e tr . gefundenen  N u k leo tid -W erten  zeig t, d aß  d ie  
gesam te N ico tin säu re  in  F o rm  d er N u c leo tide  v o rlieg t. (J . b iol. C hem istry  170. 653— 59. 
Okt. 1947. D u rh a m , N . C., D uke  U n iv ., School o f M ed., B iochem . A bt.)

B r a tjk m a n n . 5750
Wolfgang Laves u n d  Justin Betz, Cytochrom c-Pentdyopent. D as d u rch  O xydation  

von C ytochrom  c m it  H 20 2 gew onnene P ro p e n td y o p en t g ib t d ie  P e n td y o p e n tre a k tio n ; 
das A b so rp tio n sm ax im u m  lie g t w ie b e i d er R k . m it H äm in  u . H äm ochrom ogen bei 
525 m/.(, w äh ren d  V erw endung  von  A scorb insäure  als R e d u k tio n sm itte l das M axim um  
zum langw elligen  B ereich  h in  v e rsch ieb t. (Ä rztl. F o rsch . 1. 192— 93. 25/7. 1947. 
M ünchen, U n iv ., In s t ,  fü r  g e rich tl. M ed.) S c h w e ig e r .  5762

K.feil Agner u n d  Karl Erik Beifrage, E in e  spezifische M ikromethode zur colori- 
metrischen B estim m ung von M ethanol im  B lu t. E s w ird  d ie  B est.-M eth . von E e g k iw e  
(C. 1938. I. 668) b e n u tz t,  b e i d e r  Form aldehyd  (I) m it C hrom otropsäure  (II; 1.8- 
D ihy d ro n ap h th a lin -3 .6 -d isu lfo n säu re ) co lorim etr. b e s tim m t w erden kann . M ethanol
(III) w ird  zu  d iesem  Zw eck v o rh e r zu I o x y d ie rt. M an h äm o ly sie rt 0,2 m l C apillarb lu t 
in e inem  Z en trifu g en rö h rch en , das 0,2 m l H ep arin -L sg . e n th ä lt, g ib t d an n  0,2 ml 
25% ig. T rich lo ressigsäu re  dazu  u . z en trifu g ie rt. 0,1 m l des F il tra te s  in  e in  R eagens
gläschen p ip e ttie re n , m it  0,1 m l K M n 0 4-Lsg. ox y d ieren  (20 M in.), den  Ü b erschuß  an  
K M n 0 4 m it  S 0 2 red u zieren . D an n  4 m l e in e r M ischung von  II u. H 2S 0 4 (S tam m -L sg.: 
20 m g I  in  4 m l 72% ig . H 2S 0 4) zugeben u . a u f  dem  kochenden  W .-B ad  30 M in. e r 
h itzen . K ü h le n  u . E x tin k tio n  m it  dem  ZEiss-PuLERiCH -Photom eter m essen. B ei d er 
U n te rs , d e r I II-E lim in ie ru n g  im  B lu t k o n n te  festg es te llt w erden , d aß  he i e iner III- 
K onz. von  ü b e r 1%„ in  d e r M in. 0,0017% 0 e lim in ie rt w erden . B ei k le ineren  K onzz. 
an  III als 1% 0 w ar d ieser B e trag  0,0006°/oo/M in u te . I k o n n te  im  B lu t von  I ll-V er-
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giftu n g sfä llen  n ic h t nachgew iesen w erden. B ei g le ich ze itig er A nw esen h e it v on  A. w urde 
d ie  E lim in ie ru n g  von  III v e rh in d e rt. (A cta physio l. scand . 13. 87— 94. 15/2. 1947. 
S tockho lm , S era fin e r H o sp ., Chem. L abor.) K im m e r le .  5764

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

J. R. Arthur u n d  J. w. Linnett, Der W ärm eaustausch zwischen einem  Gasstrom und  
festem  G ranulat. 1. M itt. D u rch  e in  sen k rech tsteh en d es, au ß en  d u rc h  e in en  M antel 
m it fließ en d em  W . a u f  k o n st. T em p. g eh alten es, m it  g ra n u lie r te r  K o h le  gefü lltes R ohr, 
d as d ic h t u n te rh a lb  d e r G ran u la to b erfläch e  d u rch  e ine  h o rizo n ta le  H e izsp ira le  e rw ärm t 
w ird , w ird  L u ft geblasen  u. d ie  T em p era tu rv e rte ilu n g  in  d e r  G ra n u la tsc h ic h t m it e iner 
A nzahl T herm oelem en te  gem essen. D ie  log -D ars t. des T e m p era tu rab fa lls  oberhalb  
u . u n te rh a lb  d e r beheiz ten  Zone w ird  d u rch  2 G eraden  w iedergegeben , de ren  S te igung  
von  d e r W indgeschw ind igkeit ab h än g ig  u . u n a b h än g ig  von  d e r  zu g efü h rten  W ärm e
m enge is t. B ei d e r m a th e m a t. B eh an d lu n g  des P ro b lem s w ird  von  k o n zen tr . R ingen 
a ls R au m elem en te  g leicher T em p. ausgegangen . D ie  fü r  d en  s ta tio n ä re n  Z u stand  
h ie rn ach  e rrech n eten  W erte  s te h en  in  g u te r  Ü b e re in s tim m u n g  m it  den  ex p erim en tell 
gefundenen. D an ach  v e rlä u ft d e r W ärm eau stau sch  zw ischen  d e r K o h le  u . dem  Gas 
p ro p o rtio n a l ih re r  T em p.-D iffe renz . A us d e r um  e tw a  e in e  Z eh n erp o ten z  größeren 
A ustau sch g esch w in d ig k e it g egenüber d e r W ärm e le itfäh ig k e it d e r  K o h le  k a n n  ge 
schlossen w erden , d aß  d ie  G astem p . in  den  e inzelnen  A b sch n itte n  des G ra n u la ts  nu r 
u n w esen tlich  von  d e r d e r K o h le  ab w eich t. (J . chem . Soc. [L ondon] 1947. 416— 24. 
M ärz. O xford , U n iv ., A norgan .-chem . L ab o r.) L e h w a l d .  5814

C. E. Ford, W ärmeübertrager aus Graphit. D ie  chem . W id e rs ta n d s fä h ig k e it  u . die 
g eringe W ärm eau sd eh n u n g  m achen  Graphit se h r g ee ig n et fü r  W ärm eü b e rtrag u n g sro h re  
u . an d ere  A p p a ra tu re n  in  d e r chem . In d u s tr ie . E in  N a c h te il  des G ra p h its  is t  seine 
P o ro s itä t  (15— 2 5% ), d ie  d e r V erw endung  fü r  w asserd ich te  R o h re  u . dgl. im  W ege 
s te h t. M an im p rä g n ie r t d a h e r  d ie  G ra p h itg e rä te  m it  e in e r a u sh ä rtb a re n  M asse au f 
P heno l- o d e r F u rfu ro lb asis . D ie  H a rze  w erden  n ach  dem  T rän k e n  ausgebacken. 
G rap h itk essel-, -le itu n g en  u . -k o n d en sa to rro h re  e ignen  sich  fü r  v iele  Z w ecke, so für 
d ie  F a b r ik a tio n  von  E ssigsäu re , (N H 4)2S 0 4, Salzlsgg., CS2, CC14, N aO H , H C l, gechlorte  
K W -sto ffe , ö l ,  g a lv an . L sgg ., sau re  S p in n b äd er, H 2S 0 4 usw . G ra p h itle itu n g en  v e r
trag e n  h ohe  D ru ck e  u . T em pp . b is  240° F . ,  u n te r  U m stä n d en  sogar b is  338° F . (Chem. 
E ngng . 54. N r. 1. 92— 96. J a n u a r  1947. C leveland , O ., N a tio n a l C arbon  Co.)

F r ie d e m a n n . 5814
Ludwig Ternäjgö u n d  Heinrich Preissecker, „M etabenzol-Regel“ zu r  Herstellung 

einer gewünschten M ischung in  einer gewünschten M enge. D ie  b e k a n n te  M ischungs
regel w ird  e rw e ite rt u . e rm ö g lich t d a n n  d ie  H e rs t. e in e r b es t. M enge e in e r Lsg. von 
g ew ü n sch ter K o n z en tra tio n . D a b e i w ird  d ie  M ischungsregel zu e inem  Sechsring 
(B zl.-R ing) e rg än z t. D ie B erechnung  w ird  a n  einem  B eisp ie l e r lä u te r t .  (Ö sterr. Che- 
m ik er-Z tg . 48. 47. J a n ./F e b r .  1947.) W e s l y .  5822

D. Ramondt, D ie A nw endung  von Ionenaustauschern. D ie  b e k a n n te n  G rundlagen  
d e r W irkungsw eise  von  Io n e n au s ta u sc h e rn  w erd en  a u sfü h rlich  e rö r te r t .  E in  b ew äh rte r 
K a tio n e n au s ta u sc h e r  is t  D usarit (I), d e r  d u rch  B eh an d lu n g  von  S te in k o h le  m it S 0 3 
gew onnen  w ird . L e ite t  m an  M elasse ü b e r sau e r w ied erb e leb ten  I ,  so  w erden  alle in 
d e r  M elasse e n th a lte n e n  Salze in  d ie  e n tsp rech en d en  S äu ren  um g ew an d e lt, w odurch 
d e r  iso e lek tr. P u n k t  v ie le r in  d e r M elasse e n th a lte n e n  K ollo ide  ü b e rsc h rit te n  u . ein 
T eil d e r  K ollo ide  au sg eflo ck t u . von  d em  kö rn ig en  I a b f il t r ie r t  w ird . N ach  V ersetzen 
des sau ren  F ilte ra b la u fe s  m it  K a lk m ilch  lassen  sich  au s 100 kg M elasse 25— 30 kg 
Z u ck er v on  90° P o la risa tio n  gew innen . D ie  H in te re in a n d e rsc h a ltu n g  eines K ationen- 
u . A n io n en au stau sch ers  (aus K u n s th a rz e n  besteh en d ) e rm ö g lich t d ie  E n tsa lzu n g  von 
W ässern . D iese  E n tsa lz u n g  w ird  au ch  an g ew a n d t, u m  d ie  an o rg an . u . o rgan . N ic h t
z u ck e rb es ta n d te ile  des Z uck ersa ftes  zu  b ese itig en , w od u rch  d ie  M elassem enge v e r
m in d e r t  w ird . E s g e lin g t a u f  d iese  W eise , 9 0 %  d e r  A sche u . 70%  d e r  o rg an . N ic h t
zuckersto ffe  zu  e n tfe rn en . D u rch  V erzich t a u f  d ie  T ro ck n u n g  d e r  d u rch  K o n d en sa tio n  
von  P h en o len  m it A ldehyden  (K a tio n e n au s ta u sc h e r)  o der von  A m inen  m it  A ldehyden  
(A n io n en au stau sch er) gew onnenen  Gele b e h a lten  d ie  P o re n  ih re  u rsp rü n g lich e  G röße; 
d iese  P o re n  k ö n n en  n ic h t  n u r  k le ine  A to m kom plexe, sondern  au ch  großm ol. V erbb ., 
w ie F a rb s to ffe , au fn eh m en . D iese u n te r  dem  N am en  A sm it  a u f  den  M ark t g eb rach ten  
H a rze  s in d  d e r  A k tiv k o h le  in  ih re r  A d so rp tio n sfäh ig k eit überlegen . D ie  W ied er
b e lebung  erfo lg t m it  S äu re  fü r d ie  K a tio n e n -, m it  A lka li fü r  d ie  A n io n en au stau sch er.
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(M itt. ehem . F o rsch .-In s t. In d . Ö sterre ichs 1. 77— 80. O kt. 1947. A m sterdam , In - 
d ustriee le  M aa tsch ap p ij A c tiv it N . V.) W e s l y .  5826

Marcel Patry u n d  Robert Duguet, Über die Absorption von K ohlenoxyd durch 
am m oniakalische Kupfercarbonatlösungen. (Vgl. C. 1948. I I .  810.) Z u r F ests te llu n g  
des M echanism us d e r  A b so rp tio n  von  CO beim  D u rch le iten  d u rch  e ine  am m oniakal. 
K u p fe rca rb o n a tlsg . le ite ten  Vff. G em ische von  CO u. N 2 w echselnder Zus. in  eine 
L sg., de ren  Zus. d e r in  d e r In d u s tr ie  zu  diesem  Zw eck üb lichen  ähn lich  w ar. Z ur B est. 
d e r B indungsgeschw ind igkeit des CO w urden  d ie  Gasvoll, beim  E in t r i t t  u . A u s tr i t t  
aus d e r F l. gem essen u . fe rn e r d ie  n ach  Zers, des g eb ilde ten  K om plexes d u rch  K C N  
in  F re ih e it  g ese tz te  M enge CO b e stim m t. D ie  M enge an  effek tiv  v e rb rau ch tem  CO 
stieg  regelm äß ig  m it de r Z eit b is zu r S ä ttig u n g  (nach ca. 75 S td .) an . A ndererseits  e rh ä lt 
m an  n ach  d e r K C N -M eth. n u r  d ie  M enge des gebundenen , n ic h t d ie  des ab so rb ierten  
CO. D ie  nach  d ieser M eth . e rh a lten en  CO-M engen sind  s te ts  n ied riger als d ie  durch  
V olum enm essungen e rh a lten en  W erte . D iese CO-Menge g eh t durch  e in  M axim um  u. 
w ird m it d er Z eit im m er geringer. W enn d ie  V olum enm essungen zeigen, daß  d ie  Lsg. 
g esä tt. is t ,  i s t  m itte ls  K C N  n u r  eine geringe M enge CO nachw eisbar. L ä ß t m an  die 
Lsg. genügend  lange steh en , so e rh ä lt m an  gegen N ull gehende W erte . D ie  A b
so rp tion  des CO d u rch  d ie  am m oniaka l. K upferca rb o n atlsg g . zeig t 3 versch ied . Form en : 
eine p h y sik a l. L sg ., w enig  s ta b ile r , d u rch  K C N  zerse tzb arer K om plex  u . schließlich 
s tab ile r, d u rch  K C N  n ic h t m eh r ze rse tzb a re r K o m p lex . (C. R . hebd . Séances A cad. 
Sei. 225. 1158— 59. 10/12. 1947.) G o t t f r i e d .  5848

Henry F. Hebley, B ei der Bauchverm inderung wenig beachtete Faktoren. Im  allg. 
w ird d ie B est. d e r  ab g elag erten  S taubm enge  p ro  F läch en ein h e it als Maß fü r d ie  L u ft
verunre in igung  gew äh lt u . an  H a n d  d e r A nalyse ih re  H e rk u n ft e rm itte lt. Vf. fü h rt 
verschied. F a k to re n  an , d ie  d ie  M essungen s ta rk  beeinflussen  können , w ie W in d rich 
tu n g , th e rm . u . d y n am . T u rb u len z  d e r A tm o sp h äre , F e u c h tig k e it, N d ., T e m p era tu r
um kehrung  in  d er A tm osphäre , W rkg . von  K o n d en sa tio n sk eim en  im  H in b lick  au f 
Nebel- u . D u n stb ld g ., E in fl. von  F lugasche usw . E s w erden M eßverf. e r lä u te r t ,  d ie  
die K onz, d er V erunrein igung  zu b estim m en  erm öglichen. D ie A ufgabe is t  so schwierig 
u. v ielfältig , d aß  e in  sorgfältiges P ro g ram m  n o tw end ig  sei, nach  dem  W ärm etech n ik er. 
K lim atologen, C hem iker, Ä rz te, S ta tis t ik e r  u . W irtsch aftsfach leu te  a rb e iten  m üß ten , 
um die V erunrein igung  d er A tm osphäre  a u f  e in  M indestm aß  e inzuschränken . (M echan. 
Engng. 69. 281— 87. A p ril 1947. P itts b u rg h , P a .,  P it tsb u rg h  Coal Co.)

H . S c h ö b e r l .  5850
S. G. Terjesen u n d  G. B. Cherry, D ie E ntfernung  von M ikroorganism en aus L u ft  

durch F iltration. Vff. fü h rten  Verss. zu r E n tfe rn u n g  von  M ikroorganism en aus L u ft 
durch F il tra t io n  du rch . D ie  v e rw en d e ten  A pp ., ih re  H a n d h ab u n g  sowie d ie  ange
wendete b ak terio log . T echn ik  w erden  au sfü h rlich  beschrieben . Als Testorganism en 
w urden Staph. albus sow ie B . subtilis-Sporen  b e n u tz t. D ie  A rbeitsw eise der Vff. ge
s ta tte t,  W irk sam k eiten  b is  99,9998%  zu beu rte ilen . Schlackenw olleschichten von 
3 Zoll D icke w erden b e i den Verss. d er Vff. n ic h t von  den M ikroorganism en überw unden , 
w ährend gleiche D im ensionen  von  Glaswolle den  A nsprüchen  n ic h t genügen. (T rans. 
In stn . ehem . E n g r. 25. 89— 96. 1947. B lackley , M anchester, H exagon  H ouse, J C J  
L td ., D yestuffs D iv .) G e r h a r d  G ü n t h e r .  5850

L. Silver, Gaskühlung m it K ondensation durch Wasser. V o rtrag  m it um fangreicher 
D iskussion. B eschreibung  von  A rbeitsw eise  u . W irtsc h aftlic h k e it von  m it K ühlw asser 
arb eiten d en  G asküh lem . H ie rb e i w erden  a tm o sp h ä r. K o n d en sa to ren  (A ußenberieselung 
der K ü h lro h re), R ö h ren k ü h le r u . W asch tü rm e  m ite in an d er verglichen u . B erechnungen  
von W ärm eübergangskoeffiz ien ten  an geste llt. Bes. e rö rte r t  w ird  das P rob lem  der 
N aph th a lin ab sch e id u n g . —  4 A bbildungen . (T rans. In s tn . ehem . E ngr. 25. 30— 42. 
1947.) G e r h a r d  G ü n t h e r .  5858

Emil Slavicek Über Gegenstromauslaugung. 2. M itt. (1. vgl. Chem. L is ty  V ëdu 
P rü m y sl 38. [1944.] 206.) E s w ird  e ine  g rap h . Lsg. de r G egenstrom auslaugung  a b 
ge le ite t, m itte ls  w elcher m an  d ie  erforderliche A nzahl von  A uslaugungsgefäßen u. den 
A uslaugungsgrad  bestim m en  kan n . D ie  R ich tig k e it de r F o rm el, n ach  d er m an  diese 
G rößen b estim m en  k an n , w ird  m a th e m a t. bew iesen. E in e  graph . D a rst. d ieser F orm el 
g e s ta t te t  schnelle  B erechnung  des A usw aschvorgangs. E s w ird  eine th eo re t. L ösung 
d er tec h n . Z uckerd iffusion  vorgeschlagen. U n te r  B erücksich tigung  v on  A nforderungen  
der P ra x is  w erden  d ie  V erhältn isse  b e i In b e trieb se tzu n g  d e r A uslaugevorr. e rö rte r t  u. 
d ie  F o rm eln  ab g ele ite t, welche d ie  A nnäherung  an  d ie  G leichgew ichtslage erfassen.
E tw aig e  A dso rp tio n  des ausgelaug ten  Stoffs am  R ohprod . w ird  d u rch  ein  N om ogram m
b erü ck sich tig t. —  2 T abellen , 16 D iagram m e. (Chem. L is ty  V ëdu P rü m y sl 39. 6— 13. 
10/8. 1945. Zlin, F o rsch u n g sin s t, de r B a ta  A. G .) S t e i n e r .  5862
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Emil SlaviCek, Über Gegenstromauslaugung. 3. M itt. (2. vgl. v o rs t .  R ef.) G ib t 
m an  in  jedes G efäß e in e r A uslaugeapp . re ines L ösungsm . i-m al n a ch e in a n d e r  in  g leichen  
M engen zu , so sp a r t  m an  bei d ieser „M eh rfach au slau g u n g “  bei g leichem  A u slau g u n g s
g ra d  gegenüber dem  ü b lichen  Verf. a n  L ö su n g sm itte l. H ie rb e i e rz ie lt m a n  m it  d e r  
g leichen  M enge L ösungsm . e inen  höheren  A u slaugungsgrad . D ie  A u s lau g u n g sd au er 
k an n  v e rlä n g e rt w erden , gleich b le iben  oder k ü rz e r se in , je  n ach d em  ob i(l +  a) =  s 
bzw . > s bzw . < s  is t  (a =  E igenvo l. des R o h m a te ria ls , a u sg e d rü c k t d u rc h  d as Vol. 
des Z u rü ck g eh alten en  als E in h e it;  s =  E x tra k t :R ü c k s ta n d ) .  B ei d e r M eh rfach au s
lau g u n g  w ird  also en tw ed er d er Z e itv e rlu s t d u rc h  E rsp a rn is  an  L ösungsm . aufgew ogen 
o der m an  s p a r t  an  Z eit wie a n  L ö su n g sm itte l. G rap h . D a rs t .,  m a th e m a t. F o rm e ln  u. 
e in  p ra k t.  B eisp ie l aus d e r Z u ck e rin d u s tr ie  e r lä u te rn  d ie  G ed an k en g än g e. (Chem. 
L is ty  V edu  P rü m y sl 41. 102— 07. 10/5. 1947. B rü n n , T H , P h y s ik a l. In s t .)

S t e i n e r .  5862
R. Räw, Die Kontrolle der fraktionierten D estillation durch M essungen des Brechungs

index. Am  B eispiel eines te rn . G em isches v o n  A nilin , Ä th y l- u . D iä th y la n ilin  w ird  
geze ig t, d aß  e ine f ra k tio n ie r te  D est. in  d e r In d u s tr ie  d u rc h  lau fen d e  M essung der 
np -W erte  m it zu friedenste llender G en au ig k e it in  e in fach er W eise v e rfo lg t w erd en  kann . 
B ei einem  np-U ntersch ied  v on  0,01 lä ß t  sich d ie  Zus. des D e stilla te s  m it  e inem  au f 
± 0 ,1 °  genau  a rb e iten d en  Ä B B E -R efraktom eter m it 1-— 2 % ig . G en au ig k e it b estim m en . 
n D-W erte  u . V olum enzus. s teh en  in  lin e a re r  B eziehung  zu e in an d e r. D .15, n p 15, n ®!0 
u . T em p era tu rk o eff. des n D ( X IO“ 4/'0) w erden  fü r  fo lgende V erbb . a n g e fü h rt (in 
g leicher R eihenfo lge): A n il in :  1,026, 1,5870, 1,5850, 4 ,0 . —  o -T o lu id in :  1,005, 1,5738, 
1,5716, 4,4. —  m -T o lu id in :  0,996, 1,5697, 1,5676, 4 ,2 . —  M e th y la n ilin : 0 ,992, 1,5727, 
1,5702, 5,0. -— Ä th y la n ilin :  0,964, 1,5560, 1,5535, 5,0. -— Ä thyl-o -to lu id in :  0 ,954, 1,5483, 
1,5456, 5,4. —  D im ethylan ilin :  0 ,961, 1,5604, 1,5579, 5 ,0 . —  D iä th y la n ilin :  0,937, 
1,5437, 1,5413, 4 ,8 . —  D iäthyl-o-to lu id in: 0 ,912, 1,5088, 1,5065, 4 ,6 . —  D iäthyl-m - 
to lu id in:  0 ,930, 1,5383, 1,5362, 4,2 . —  B en zy lä thylan ilin :  1,034, 1,5970, 1,5950, 4,0. 
(J . Soc. chem . In d . 66 . 451— 53. D ez. 1947. H u d d e rsfie ld , Im p . C hem . In d .,  E xp . 
D ep ., L abors.) L e h w a l d .  5864

Herbert Wirth, Instrum ente  u n d  ihre A nw endung . N ach  dem  S ta n d e  d e r nord- 
am erik an . In d u s tr ie  von  1944 w erd en  au sfü h rlich  d ie  v e rsch ied . A rte n  v o n  Selbst
sch reib e rn , a u to m a t. S teu ero rg an en  zu r R egelung  v o n  B e trieb sv o rg än g en  besprochen, 
wie sie  zu r B e trieb sü b erw ach u n g  aus Ökonom, u . S ich erh e itsg rü n d en  sow ie zu r Auf
re ch te rh a ltu n g  e in e r g leichm äßigen  P ro d u k tio n  d ien en , also v o n  D ru ck , T em p ., F lü s
s ig k e itss tan d , von fl. u . gasförm igen Z u sä tzen , fe rn e r zu r M essung v on  S tröm ungen , 
R o ta tio n sg esch w in d ig k e it, G ew icht, F e u c h tig k e it , V isc o sitä t, D ich te , E in w aag en , p H 
K ohlensäurem enge , e lek tr. P o te n tia l,  S p an n u n g , S tro m stä rk e , W id e rs tan d , D ie lek tri
z itä tsk o n s ta n te n  usw . E in fach e re  u . k o m p liz ie rte re  S y stem e, d a s W esen tliche  über 
H a u p to rg an e  w ie R eg elven tile , D ru ck m em b ran e , G egendruck , T h erm o elem en te  in 
ih re r  V erw endung  w erden  g esch ildert u . a u f  d ie  th e o re t.  G ru n d lag en  von  E in ste il
verzögerung , W irkungsbere ich  usw . e ingegangen. (Quirn, in d . [M ontevideo] 1. 27-—37. 
143— 64. 243— 59. J u n i  1947.) Z e l l n e r .  5886

John C. Kalbach, D as Fließbett bei chemischen R eaktionen. B eim  sogenannten  
F lie ß b e tt  (FB ) w ird  ein  G asstrom  d u rch  eine S ch ich t e in e r g e p u lv e rten  fe sten  Substanz 
d u rch geb lasen , w obei d iese  in  e ine  h e ftig e  B ew egung, äh n lich  e in e r k o ch en d en  F l., 
g e rä t. H ie rd u rc h  w ird  e ine  seh r g leichm äßige, le ich t k o n tro llie rb a re  T em p ., eine  sehr 
g u te  W ärm ele itu n g  u . g roße R k .-G esch w in d ig k e it e rre ich t. A nw endung  f in d e t  das 
F B  u . a . be i d e r  V ergasung  fe s te r  B rennsto ffe . D ie  G eschw ind igkeit, m it  d e r das Gas 
d u rc h g e le ite t w erden  m uß, e n tsp r ic h t d e r T eilch en g rö ß e; gew öhnlich  b e trä g t  d ie  G as
gesch w in d ig k e it 0,5— 2,0 F u ß /S ek u n d e . M an k a n n  zw ei A rte n  d e r R k . zwischen 
festem  K ö rp e r  u . G as u n te rsch e id e n : 1. d ie , b e i d e r  e in  od er m eh r R k .-P ro d d . fest 
b le iben , w ie R ed . von  O xyden , A b rö sten  v o n  E rze n , C alc in ieren  v o n  K a lk s te in  u. 
E n tsch w efe ln  von  G as m it F e 20 3, 2. R k k ., b e i den en  d ie  P ro d d . gasfö rm ig  w erden, 
w ie bei le ich t f lü ch tig en  M etallen , V ergasung  fe ste r B ren n sto ffe  u . C h lorierung  m ancher 
E rze . Im  e rs te re n  F a ll b ild e t sich  e ine H a u t  v o n  u m g ese tz tem  M ateria l ü b e r dem  
festen  B e tt ,  w as a llm äh lich  d ie  R k . h e m m t, im  zw eiten  F a ll re ic h e rt sich  das B e tt  m it 
n ic h t reag ieren d en  V eru n rein igungen  an . G röße d e r  A nlage, M enge des festen  K örpers, 
G eschw ind igkeit des Gases usw . m üssen  von  F a ll  zu F a ll b e rec h n e t w erden . D ie  k o n 
tin u ie rlich e  A u sg es ta ltu n g  des V erf. e rfo rd e rt genaue B erech n u n g  a ller e inschlägigen 
F a k to re n . (Chem . E n g n g . 54. N r. 1. 105— 08. J a n .  1947. N ew  Y ork.)

F r i e d e m a n n .  5896
Robert Jagitsch u n d  Björn Mattson, Z u r  B erechnung des chemischen Um satzes in  

technischen P ulver Systemen aus der exakt bestim mten Reaktionsgeschwindigkeit. E s  w ird  
gezeig t, d aß  d ie  G röße des U m sa tzes in  tech n . P u lv e rn  aus d e r e x a k t b e s tim m te n
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G esch w ind igkeitskonstan ten  u . d e r K o rn g rö ß en v erte ilu n g  d er P u lv e r be rech n et w erden 
kan n . A ls B eispiel w ird  d ie  S p inellb ildung  im  S yst. Z inkoxyd-A lum in ium oxyd h e ran 
gezogen, de ren  K in e tik  v o rh e r e ingehend  u n te rsu c h t w urde  (B. B e n g ts o n  u . R . J a -  
g i t s c h ,  C. 1947. E . 849). A n H a n d  d ieser T heorie  w ird  d ie  G esch w ind igkeitskonstan te  
b e rech n e t u . w e ite r aus d e r ex p erim en te ll best. K o rn g rö ß en v erte ilu n g  de r U m satz  
b e rech n et. D ie  Ü b ere in stim m u n g  d e r R echnung  u . des Vers. leg t es n ah e , au ch  bei 
techn . U n te rss . d ie  V erhältn isse  nach  d ieser M eth. zu stud ieren . E in g eh en d  w erden 
die T em p .-F u n k tio n  d e r A u sbeu te , das T em p .-In k rem en t be i d er R k . u . d ie  B ed eu 
tungslo sig k eit d e r  TAMMANschen E x p o n en tia lfu n k tio n  b e i P u lv e rrk k . besprochen. D ie 
R echn u n g en  sin d  im  e inzelnen  a u sg e fü h rt u . T abellen  veranschau lichen  d ie  E rgebnisse. 
(Chim ia [Zürich] 1. 105— 09. 15/5. 1947. G öteborg , C halm ers T ekn iska  H ögskola, 
In s t ,  fö r tek n isk  kem i.) N o w o tn y .  5896

Enzo A. Martinuzzi, K atalytische Oxydationen in  der Gasphase. A ls K a ta ly sa to r  
d ien t V20 5. D ie  H e rs t. von  4 K a ta ly sa to re n  aus N H 4-M etav an ad a t a u f  T räg ern  wie 
K ieselgur, S i0 2-Gel w ird  b esch rieb en ; d ie  W rkg . d er K o n ta k te  an  S 0 2-L uft u . A .-L uft 
w ird  g e p rü ft. F e rn e r w ird  e in  K o n ta k t  aus A g-C hrom at a u f  K ieselsäuregel m it 7 ,5%  
Cr20 3 e rw äh n t. (R ev . F ac . Quirn, in d . ag ric ., S a n ta  F e , A rg en tin a  15/16. 97— 107. 
1946/47.) A l t p e t e r .  5904

H. P. Rooksby, Die A nw endung  der Röntgenstrahlen in  der Industrie . Ü berb lick  
über d ie  A nw endungen  d e r R ö n tg en s trah len  in  d er In d u s tr ie . E rw ä h n t w erden : 
D u rch strah lu n g  von  E isen  u . an d eren  S chw erm etallen  u . von  Schw eißnäh ten , P rü fu n g  
von V erstä rk e rrö h ren , H e izp la tten , G em älden , B rie fm ark en  usw ., sowie tech n . E in ze l
heiten , ü b e r d ie  dazu  no tw end igen  R ön tg en an lag en , bes. solche fü r hohe R öhrenström e 
u. schließlich das R ö n tg en k in o . —  A nw endungsm öglichkeiten  zu r E rfo rschung  des 
F e inbaus d er M aterie  (S p ek tra lana lyse , S tru k tu ran a ly se ). D ie  fü r  diese u . d ie  d a ran  
ansch ließenden  M ethoden  en tw ick elten  H ilfse in rich tungen , wie K rista llm onochrom ato r, 
Z äh lrohrgoniom eter m it a u to m a t. R eg is trie ru n g  sow ie eine S pezia lkam m er zu r Messung 
e last. S p annungen  sind  e in gehend  beschrieben . (Mem. Soc. ro y . beige In g . Ind u strie ls , 
Ser. B  60. 21— 41. 1947. W em bley , A ngle terre, L ab o r, de recherches de  la  G eneral 
E lectric  Co., L im ited .) S c h a a l .  5906

II. Betriebsschutz. Feuerschutz.
Charles R. Williams, Merril Eisenbud u n d  Stanley E. Pihl, Quecksilbervergiftungen 

bei der F abrikation  von Trockenzeiten. B e i d e r F a b rik a tio n  von  R u b e n - M a l l o r y -  
Zellen sind  //(/-V erg iftungen  m it A usnahm e ein iger a k u te r  F ä lle  n ic h t vorgekom m en. 
Offenbar is t  H gO  w eniger gefährlich  als H g-D am pf. E in  Z usam m enhang  zw ischen 
dem  H g-G eh. im  U rin  u . dem  G esu n d h e itszu stan d  des In d iv id u u m s k o n n te  n ich t 
gefunden w erden . W esen tlich  schw erw iegender is t  d ie  G efahr beim  A m algam ieren  
des Z inkbandes, das m it H g-M etall erfo lg t, w eil es un v erm eid lich  is t, daß  d ab ei H g 
au f T ische u . F u ß b o d e n  g e lang t. —  A ufzäh lung  d e r b ew äh rten  G egenm aßnahm en. 
Bei deren  B each tu n g  b le ib t d ie  H g-K onz. üb era ll < 0 ,1  m g/m 3. Im  L ag errau m  fü r d ie 
Zellen is t  a u f  feh le rh afte  Z ellen zu  ach ten . (J . in d . H yg . Toxicol. 29. 378— 81. Nov. 
1947.) D r o ts c h m a n n .  5932

W. N. Krajuehina, B eru flich e  H auterkrankungen und  ihre P rophylaxe in  einer 
Erdölraffinerie. B eschreibung  d er H a u te rk ra n k u n g en  b e i de r B elegschaft e iner E rd ö l
ra ffinerie  u . d e r e rfo lg reichen  V orbeugungsm aßnahm en . A n d e r A rb e itsste lle  -wurden 
in  d er L u ft fe stg es te llt (in  m g /L ite r ) : 0,001— 0,005 B zl., b is  0,02 K W -stoffe, 0,0045 
b is 0,017 CO. D ie  A rb e its tem p . be i d en  Öfen e rre ich te  in  d en  S om m erm onaten  42°. 
(IT irn eH a  H C aH H T apiiH  [H yg. u . S an itä tsw es.] 1 2 . N r. 11. 53. N ov. 1947.)

T r o e i m o w .  5 9 3 2
I. P. Ischkin u n d  P. S. Burbo, Verfahren zur Verhütung von E xplosionen von L u f t 

zerlegungsapparaturen. Als gefäh rlichste  V erunrein igung  bei d er L uftzerlegung  t r i t t  
b isw eilen C2H 2 au f. E s lä ß t  sich  am  e in fach sten  d u rch  A d sorp tion  an  Silicagel von 
1 — 3  m m  K orn g rö ß e  en tfe rn en . I n  Verss. w ird  das V erf. e rp ro b t u . fe stg es te llt, daß 
das m it C2H 2 g e sä tt. S ilicagel au ch  in  Ggw. d er F l. aus dem  V erdam pfer keine E x p lo 
sionsgefahr b ie te t,  u . d aß  d ie  D u rch fü h ru n g  des Verf. au ch  in  tech n . M aßstab  m öglich 
is t .  ( K ü C j i o p o f l  [Sauersto ff] 4 . N r. 5 .  2 6 — 3 4 .  S e p t./O k t. 1 9 4 7 . )  R .K . M ü l l e r .  5 9 3 6

M. P. Ssergejew, D ruckleitungen und  große Behältnisse fü r  flüssiges Chlor. A uf 
G ru n d  lan g jäh rig e r E rfah ru n g en  em p fieh lt Vf. d ie  A nw endung von tro ck en er D ru c k 
lu ft bei d e r H a n d h ab u n g  von fl. CI an  Stelle  des Ü berg ießens, bes. b e i V ersendung  des 
CI a u f  d er E isen b ah n . ( r n r i i e n a  H CaHHTapHH [H yg. u . San itä tsw es.] 1 2 . N r. 10. 
26— 27. O k t. 1947.) U lm a n n .  5936
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Jerome Goldenson u n d  Jess W. Thomas, B estim m ung von Acetylentetrachlorid in  
L u ft. Schutzleistung durch G asm asken-K anister gegen Acetylentetrachlorid. B esch reibung  
eines tra g b a re n  G erätes, in  w elchem  Acetylentetrachlorid  n a ch  V erb ren n u n g  in  e in e r 
m it  P la tin fo lie  g e fü llten  Quarzröhre  in  a lka l. A rsen itlsg . a ls C hlorid  b e s tim m t w erden  
k an n . A u sb eu te  ca. 95%  o der besser. D ie B est. i s t  zw ischen 0 u . 0,18 m g /L ite r  gu t 
d u rc h fü h rb a r. —  M it ih re r  H ilfe  w urde gezeig t, d aß  m it A k tiv k o h le  g e fü llte  K a n is te r  
p ra k t.  e in en  D au ersch u tz  geben. (J . in d . H y g . Toxicol. 29. 14— 22. J a n .  1947. M ary 
lan d , E dgew ood A rsena l, Chem . W arfare  Serv .) J u n g .  5936

Robert C. Reinhardt, Der Umgang m it V inylidenchlorid. V inylidenchlorid  (I), das 
b e i — 40 b is  + 2 5 °  au fb ew ah rt w ird , n im m t L u ftsau e rs to ff  u n te r  P e ro x y d -B ld g . au f; 
d ie  P ero x y d e  w irken  als P o ly m erisa tio n sk o n ta k te , w odurch  E x p lo sio n en  e n ts te h en  
können . Z ur V erh inderung  d e r P ero x y d b ld g . w erden  pheno l. In h ib ito re n  vorgeschlagen. 
In  jedem  F alle  w ird  jedoch  L ag eru n g  u n te r  L u ftau ssch lu ß  em pfoh len . D ie  E n d p ro d d . 
d e r  lan g sam en  Zers, d e r P e ro x y d e  s in d  F o rm a ld eh y d , P h o sg en  u . H C l. D e r F la m m 
p u n k t v o n  I lie g t be i — 10°, d ie  E xplosionsg renze  zw ischen 7 u . 16%  in  L u f t  b e i R a u m 
te m p e ra tu r . (Chem. E ngng . N ew s 25. 2136. 28/7. 1947. M id land , M ich., D ow  Che
m ical Co.) N o w o tn y .  5944

III. Elektrotechnik.
Georg Kroker, E insa tz und  Überwachung von K unststo ffo lien  im  E lektrom aschinen

bau. Ü b e rb lick  ü b e r  d ie  m echan . u . e le k tr . E igg . von  F o lien  aus C e llu lo se triace ta t u. 
ih re  A nw endung  im  E le k tro m asch in en b au . D ie  fü r  d iesen  V erw endungszw eck  ge
s te llten  A nfo rderungen  u . geeignete  P rü fv e rf . w erden  zu sam m en g este llt. (K u n s t
stoffe  37. 221— 22. O k t./D ez . 1947.) S c h n e l l .  5956

A. D. Ssokolow u n d  Je . P. Bakrina, Über Wege zu r  Verbesserung der elektrischen  
Isolationseigenschaften hochfester A sboresit-Preßstoffe. D u rch  Z u sa tz  v o n  1— 2 %  K alk  
k o n n te  d ie  D urch sch lag sfestig k e it des im  H eiß p reß v e rf . h e rg es te llten  A sb oresits  K -6 
(aus P h e n o la ld eh y d  u . L an g fase rasb est) b is a u f  1,3— 1,6 kV /m m  e rh ö h t w erden . D ie 
S ch lag festig k eit w urde  jedoch  d a d u rch  v o n  20— 30 a u f  12— 20 k g cm /cm 2 gesenkt. 
W u rd e  d ie  A sboresitm asse  im  T rockenw alzverf. h e rg este llt, so stieg  d ie  D urehschlag- 
fe s tig k e it b is 5— 11 kV /m m . G leichzeitig  w u rd en  H ä r te  u . D ru c k fes tig k e it e rhöh t, 
S ch lag festigkeit u . th e rm . F e s tig k e it  v e rm in d e rt. (B ecTH H K  3 j ie K T p o n p o m h ii i j ie h - 
h o c t h  [N achr. E le k tro -In d .]  18. N r. 9. 15— 20. S ep t. 1947.) E r d n i s s .  5956

A.-R. Matthis, D ie Silicone in  der Elektrotechnik. Vf. g ib t e in en  k u rz en  Ü b e rb lick  
ü b e r  d ie  V erff. zu r H e rs t. von  Siliconen  (I) u . b e sc h re ib t d ie  chem . u . p h y sik a l. E igg. 
d e r han d elsü b lich en  fl. I ,  I-L ack e , -H arze , -W achse u . S ilas tic  (S ilicon-G um m i). Auf 
G ru n d  des h y d ro p h o b en  C h a rak ters , d e r  T em p .-B e stä n d ig k e it u . d e r  g ü n stig en  e lektr. 
E igg . (D K  2,7— 2,8, W id e rs tan d  1014 O hm /cm ) sin d  fl. I zu r H e rs t.  v o n  K o n d en sa to ren  
m it fl. D ie le k trik u m  u . zu r H y d ro p h o b ie ru n g  d e r O berfläche v o n  e lek tr. L e ite rn  ge
e ig n e t. I-L ack e  w erden  zu r Iso lie ru n g  e lek tr. L e ite r  v e rw en d e t. (Ing . C h im iste  [B ru 
xelles] 29. 74— 83. S ep t. 1947. A .C .E .C . C harle ro i.) S c h n e l l .  5956

R. Fichter, Galvanische E lem ente m it Verw endung von M agnesium . D ie  A usnu tzung  
des Mg is t  g ew ich tsm äß ig  fa s t d re im al g ü n stig e r a ls Z n, v o lu m en m äß ig  a b e r l,5 m al 
u n g ü n stig e r. A ndererse its  k a n n  aus Mg v ie rm a l m eh r E n erg ie  h e rau sg eh o lt w erden als 
aus dem  gleichen  G ew ich t Zn. B e i d e r  Z usam m en stellu n g  e ines n eu en  M g-E lem entes 
w urde  d ie  b ew äh rte  D epo larisa tio n sm asse  au s B ra u n ste in , G ra p h it  u . R u ß  verw endet. 
Als E le k tro ly t h a t  sich  d ie  fo lgende Zus. a ls zw eckm äß ig  e rw iesen : 2 0 %  N a2S20 8, 
6N a2S 0 4, 0,2 N aO H , 0,5 K 2Cr20 7. N a-Salze ste ig e rn  d ie  S p an n u n g  m eh r als K-Salze. 
K 2Cr20 7 lä ß t  d ie  S p an n u n g  n u r  u m  0,1 V  ab sin k en . N aO H  is t  g ü n stig  fü r  d ie  K o rro 
sio n sb estän d ig k e it des Mg. R e in  Mg lä ß t  sich  sch lech t b e a rb e ite n , desh a lb  V erw endung 
von  L egierungen . B ra u ch b a r  sin d  L eg ierungen  m it 6 A l u . 2 M n, d ie  g leich  g u te  S pan
n ungen  lie fern . G esp ritz te  B ech er s in d  fa s t noch besser als P reß p ro file  o der gew alztes 
B lech. A m alg am ieren  od er Z u sa tz  v o n  H g-S alzen  e rh ö h t zw ar d ie  S p an n u n g , e rh ö h t 
a b e r au ch  d ie  K orro s io n san fä llig k e it des Mg. Bes. g ü n stig  in  d ieser H in s ic h t is t  eine 
V o rb eh an d lu n g  des Mg m it  e in e r d e r b e k a n n te n  D ic h ro m a t-H N 0 3-B eizen : E rhöhung  
d e r K o rro s io n sb es tän d ig k e it u . d e r  S p an n u n g . D ie  B echer w erd en  zw eckm äßig  außen  
m it e inem  K u n s th a rz la ck  überzogen . D a be i d e r E n tla d u n g  G asen tw . a u f t r i t t ,  m uß  an  
d en  E le m en ten  eine G asab zu g sv o rrich tu n g  vo rgesehen  w erden . B eim  V erd icken  des 
E le k tro ly te n  d a r f  d ie  n . V erk le is te ru n g  in  d e r W ärm e n ic h t an g ew en d e t w erden . Die 
V erss. e rg ab en , d aß  e ine  zw eiteilige  M g -B atte rie  u n g e fäh r dasselbe  le is te t w ie e ine  d re i
te ilig e  Z n /C -B a tte rie . D a  im  v o rliegenden  F a ll von  dem  üb lich en  Z ellenaufbau  ausge
gangen  w orden  is t ,  k o m m t es d a ra u f  h in au s , e in en  g eeigneten  E le k tro ly te n  zu  e n t 
w ickeln  u . e ine  geeignete  O b erfläch en b eh an d lu n g  zu f in d en , um  das Mg v o r v o rze itig e r
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Z ers tö ru n g  zu  schü tzen . (C him ia [Z ürich] 1. 141-—46. 15/7. 1947. N eu h au sen , F o r
sch u n g sin st. d e r A lu m in iu m -In d . AG.) J .  F i s c h e r .  5970

F. A. Kröger, A nw endung  luminescierender Stoffe. L um inescierende Stoffe kom m en 
b e k an n tlich  d o r t  zu r A nw endung, wo m an  S trah len , d ie  fü r  das m enschliche A uge u n 
s ic h tb a r  s ind , s ic h tb a r  m achen  w ill. D iese u n s ich tb a ren  S trah len  können  E lek tro n en 
b ü ndel se in  od er in  R ö n tg en s trah lu n g , u ltra v io le tte r  S trah lu n g  oder auch  in fra ro te r  
S trah lu n g  besteh en . Vf. g ib t einen k u rzen  Ü berb lick , welche lum inescierende Stoffe in 
jedem  d e r e inzelnen  F ä lle  am  g ee ignetsten  s ind . B esprochen  w erden lum inescierende 
Stoffe fü r  K a th o d en s tra h lrö h re n  (O scillographen, F ernseh -E m p fan g sg erä te , R a d a r
a p p a ra te ) , in  d e r R ö n tg en te ch n ik  u . in  G asen tladungslam pen . Z um  Schluß b esp rich t 
Vf. d ie  V erw endung  lu m in esc ie ren d er S toffe zur E n td eck u n g  u ltra ro te r  S trah lu n g . Es 
is t se it langem  b e k a n n t, d aß  einige d ieser Stoffe, welche d ie  E ig . besitzen , eine große 
Menge an  A nregungsenerg ie  au fsp e ich em  zu können , d u rch  in fra ro te  S trah lu n g  bee in 
flu ß t w erden . Zwei M ethoden  des N achw eises sind  zu un tersch e id en . B estrah lu n g  eines 
an g ereg ten  S yst. m it  In f ra ro t  k a n n  n äm lich  zw ei en tgegengese tz te  E ffek te  zur Folge 
hab en : 1) A uslöschen des b esteh en d en  P hosphorescenzlich tes u . 2) ü b e rm äß ig  schnelles 
A u sstrah len  d e r au fgesp e ich erten  E n erg ie . Stoffe, b e i denen  d e r L öscheffekt b e n u tz t 
w ird , m üssen  e ine  z iem lich  schw ache, jedoch  lange a n d au e rn d e  Phosphorescenz a u f
weisen. H ie rzu  e ig n e t sich am  b es ten  Z n S -C u -M n ; fä llt  in fra ro te  S trah lu n g  a u f  den 
Stoff, so t r i t t  e in  F lu o rescenzb litz  au f, w onach d ie  Phosphorescenz völlig ausgelöscht 
is t. D agegen d ü rfen  d ie  S toffe, be i den en  d er A ufleu ch teffek t b e n u tz t w ird , gerade n u r 
eine m ö g lichst schw ache sp o n tan e  Phosphorescenz en tw ickeln . D iese Stoffe sind 
Sr(S, Se)-(S m , E u) u . Sr(S , Se)-(Sm , Ce); au ch  Z n S -C u -P b  zeig t günstige  E igenschaften . 
(P h ilip s’ tec h n . R d sch . 9 . 217— 24. 1947.) G o t t f r i e d .  5974

0 . Weinreich, Die Oxydkathode, experimentelle, theoretische und  technische E n t
wicklung. Vf. g ib t e in en  e ingebenden  Ü b erb lick  ü b e r d ie  E n tw . d er O xyd k a th o d e  fü r 
E lek tro n en rö h ren  u . M agnetrons b is 1945. H ie ra n  fü g t e r  E rö rte ru n g en  ü b e r d ie  b is 
dah in  au fg este llten  T h eo rien  des M echanism us d er E m ission  in  A bh än g ig k eit von 
G ru n d m ate ria l, Zus. d er O x y dsch ich t, B ehandlungs- u . A uftrag sv erfah ren . In  T abellen  
werden d ie  E rgebn isse  von  V erss. u . z. T . au ch  R ezep te  fü r d ie  P rä p a rie ru n g  zusam m en
gestellt, in  D iag ram m en  das V erh . versch ied . K a th o d e n  b e i Ä nderungen  d e r B e trieb s
bed ingungen  d a rg este llt. E in g eh en d  w erden  bes. d ie  E rfah ru n g en  m it O x y d kathoden  
fü r M agnetrons u. äh n liche  H o ch leistu n g srö h ren  d isk u tie r t. (R ev . gén. É lec tr . 56. 
(31). 75— 90. F e b r . 1947.) K u h n e r t .  5974

Daniel Charles, Herstellung von Photozellen. B ei d er H e rs t. von Pho tozellen  w urden  
während des A u ftrag en s d e r C s-Schicht a u f  d ie  K a th o d e  lau fend  d ie  W ärm eem ission u. 
die ph o to elek tr. E m iss io n  gem essen sowie d ie  a u ftre te n d e n  F ärb u n g en  b eo b ach te t u . 
die E rgebnisse in  D iag ram m en  festgeleg t, um  h au p tsäch lich  d ie  op tim alen  B edingungen 
für d ie  C s-D est. zu  e rm itte ln  u . m ax im ale  E m p fin d lic h k e it der Zelle zu erre ichen . U n te r 
den  üb rigen  gegebenen A rbeitsb ed in g u n g en  (Größe d er Zelle usw .) w urde als E rgebnis 
bei der H e rs t. v o n  35 Zellen gefunden , d aß  d ie  D est. am  b esten  60 M in. bei 190° erfo lg t, 
so d aß  2 m g Cs ü b ergehen . (C. R . heb d . Séances A cad. Sei. 224. 1769— 71. 16/6. 1947.)

K a l i x .  5 9 7 6

IY. Wasser. Abwasser.
J. A. McLachlan, D ie Biochem ie von W asser und  Abwasser. 1. M itt. U n te r  D a r

legung d e r Z usam m enhänge  zw ischen W asserbeschaffung , N u tzu n g  u. d er n a tü rlich en  
Selbstre in igung  d e r G ew ässer w ird  d ie  N o tw en d ig k eit e in e r sy s tem at. P lan u n g  fü r den
A usbau  d e r  A bw asserre in igung  als V oraussetzung  fü r d ie  In d u str ia lis ie ru n g  u . d ie  B o
d e n k u ltu r  S ü d a frik as b e g rü n d e t. (South  A frican  in d . C hem ist 1 . 14— 19. S ep t. 31-—35. 
O kt. 1947.) M a n z . 6010

J. Milbauer, E in  W ort zur Beschaffenheit des M oldauwassers in  Prag. Seit 1875 
hab en  d ie  W erte  fü r  A bdam pf- u . G lü h rü ck stan d , CP, S 0 4", C a"  u . H ä rte  s tä n d ig  zuge
nom m en. W as d ie  ano rg an . B estan d te ile  b e triff t, is t  das W . d er M oldau zw ar sch lech ter 
als d as W . d e r D o n au  b e i P assau , ab er besser als das W . d er Seine be i P a r is  oder der 
D onau v o r W ien . M oldauw asser is t  k e in  gu tes  T rinkw asser, ab er tro tz d e m  tr in k b a r . 
(Chem. L is ty  V édu P rû m y sl 41. 114— 15. 10/5. 1947. P ra g , T H , In s t.  f. anorgan . chem . 
T echn.) S t e i n e r .  6014

Alfred Torricelli, Die sofortige D esinfektion von Trinkw ässern  durch Ozonisation. 
N ach  e inem  allg. Ü b erb lick  ü b er d ie  versch ied . M ethoden zu r T rinkw asserdesinfek tion  
b e r ic h te t  Vf. ü b e r e ingehende  Verss. zu r Festlegung  d e r op tim alen  B edingungen  fü r  die 
T rin k w asserd esin fek tio n  m itte ls  Ozon u . s te llt nach  A ufste llung  e iner n ä h er e rläu te rten  
zw eckm äßigen  D o k u m en ta tio n  ü b e r d ie  b ak te ric id e  W rkg. von  D esin fek tio n sm itte ln  
e in en  Vgl. d e r  b a k te ric id en  W rkg . des Ozons m it d er d er versch ied . C hlorungsverff. auf,
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aus dem  a u f  e in e  Ü b erleg en h eit des Ozons in  jed er B eziehung , bes. au ch  in  bezug  a u f  d ie 
sp o ren tö ten d e  W rk g ., geschlossen w ird . (M itt. G eb iete  L eb e n sm itte lu n te rs . H y g . [B ern] 
38 . 176— 207. 1947. B ern , L ab o r, du  Serv . féd éra l de l ’H y g iène  pu b l.)

N ie m it z . 6024
S. Hoffmann, Theorie und  praktische Verwendung der oligodynam ischen M eta ll

w irkung  in  der allgemeinen H ygiene. U n te r  O ligodynam ie v e rs te h t m an  h e u te  d ie  W rkg. 
ge rin g er M engen e lek tro p o sitiv  ge ladener M etallionen  a u f  K lein lebew esen  t ie r .  u . p flan z 
lich e r N a tu r . Ag u . Cu w erden  h au p tsäch lich  zu  o ligodynam . V erss. heran g ezo g en , ih rer 
L eg ierung  in  b estim m tem  M engenverhä ltn is w ird  e ine v e rs tä rk te  b a k te rie n tö te n d e  
W rkg . zugesch rieben . Chem . re in e  E le m en te  ze igen  k e in e  W rk g ., d a h e r is t  Cu w egen 
se in er le ich te ren  O x y d ie rb ark e it au ch  besser geeignet als Ag. B eschreibung  o r ien tie re n 
der V orversuche. D ie  o ligodynam . W rkg . b e ru h t a u f  d e r A d so rp tio n  des M etallions am  
K eim , ü b e r d ie  chem . W rkg . zw ischen M etallion  u . B a k te rien su b s tan z  is t  p ra k t. n ich ts 
b e k a n n t. D ie  in  d e r L ite ra tu r  v e rtre te n e n  A n s ich ten  w erd en  b esp rochen , ebenso  d ie 
d en  P ro zeß  h em m enden  bzw. fö rd ern d en  F a k to re n . A n w en d u n g : D esin fek tio n  von 
T rin k - u . B ad ew ässem  m it dem  V orzug d au ern d e r G eruchslosigkeit. —  S ch rifttu m . 
(Schw eiz, m ed. W schr. 77. 1207— 10. 15 /1 1 .1 9 4 7 . Z ü rich , T H , H y g ie n e-In s t.)

D o s s m a n n . 6024
Myrna F. Jones u n d  Frederick J. Brady, E in flu ß  der Wasserbehandlungsprozesse 

a u f Schistosomiden-Cercarien. A us V erss. d er Vff. ü b e r  d en  E in f l. d e r  W asserb eh an d 
lungsprozesse a u f  versch ied . Sch istosom iden-C ercarien  (SC) e rg ib t sich , d a ß  diese d u rch  
F lo ck u n g sm itte l n ic h t q u a n ti ta t iv  e n tfe rn t  w erden , w ohl a b e r  d u rc h  F ilte ru n g  ü b e r 
K iese lgu r, jed o ch  b ild en  in  d iesem  F a ll d ie  im  F il te r  zu rü ck b le ib en d en  SC e ine  la ten te  
G efahr, falls das F il te r  u n d ic h t w ird . B eh an d lu n g  m it  Ca(OCl)2-P u lv e r w irk t  b e i A n 
w esen h eit von  N H ,-Io n en  u . e inem  G esam tch lo rrestg eh . v o n  1 m g /L ite r  u . m eh r (nach 
e in e r M in.) a b tö te n d , falls d ie  E in w . 30 M in. b e trä g t.  Ä hn liche  W rkgg . w erden  m it 
a n d eren  CI- oder au ch  J -h a ltig e n  W asse rd esin fek tio n sm itte ln  e rz ie lt. A u ch  m it gewissen 
S ch äd lin g sb ek äm p fu n g sm itte ln  w ie  M ikrokiene, A erosol OT, N acconol, R occal, C uS04 
u . e in e r D D T -E m ulsion  lassen  sich d ie  SC b ese itigen , w obei jed o ch  d ie  anzuw endenden  
M engen im  allg. w esen tlich  h ö h e r liegen  a ls be i d e r B e h an d lu n g  m it  Cl- o d e r J-V er- 
b in d u n g en . (N at. In s t .  H e a lth  B ull. 1947. N r. 189. 109— 30.) N ie m itz .  6024

John Hurley, Überlegungen zur Abw asserreinigung. A n reg u n g en  zu r F ö rd eru n g  
des V erstän d n isses fü r A bw asserprob lem e d u rch  V ertie fu n g  d e r Z u sa m m e n arb e it zw i
schen  T ech n ik ern  u . ö ffen tlichen  K ö rp e rsc h afte n . (J . P roc . In s t .  Sew age P u r if ic a t .  1947. 
53— 66.) M a n z . 6036

C. C. Beedham, Zukunftsproblem e in  der Abw asserreinigung in  Bradford. B erich t 
ü b e r  V o ra rb e iten  h in s ich tlich  des A usgleichs d e r e rh ö h te n  B e la s tu n g  d e r  EsHOLT-Klär- 
an lage  d u rc h  Ü b ern ah m e d esA b w . aus S h i p l e y  d u rc h  besseren  A usg leich  d e r Tages- u. 
N ach t-S ch w an k u n g en , k o n s tru k tiv e  V erbesserung  d e r  T ro p fk ö rp e ran lag e  d u rch  s tä n 
digen  B e tr ie b  u n te r  ze itw eiliger R ü ck n ah m e  des A blaufes. (J . P ro c . In s t .  Sew age P u r i
f ic a t.  1947. 141— 54.) M a n z . 6036

S. H. Jenkins, C. H. Hewitt u n d  C. E. Winsor, Großversuche über Abw ässerklärung  
in  rechteckigen Becken. B e rich t ü b e r G roßverss. h in s ich tlic h  des E in f l .  e rh eb lich er B e
las tu n g sste ig e ru n g en  a u f  d en  K lä re ffe k t u n te r  Vgl. m it  d e r M enge d er n ach  2 S td . 
a b se tz b are n  Schw ebestoffe. A uch  h ohe  D u rch flu ß g esch w in d ig k eiten  rie fen  k e in e  Auf
w irbe lung  des ab g ese tz ten  Schlam m es h e rv o r. W äh ren d  d e r  K lä ru n g  w ird  e in  s ta rk  
w echselnder A n te il n ic h t ab se tz b are r  S toffe  d u rch  F lo ck u n g  m ite n tfe rn t.  T em p.-D iffe
renzen  h a tte n  a u f  S trö m u n g  u . K lä re ffe k t k e in en  e rk en n b a ren  E in f lu ß . ( J . P roc . In s t. 
Sew age P u rif ic a t.  1947. 67-—92. B irm in g h am  T arne a n d  R ea  D is tr ic t  D ra in ag e  Board.)

M a n z . 6040
E. V. Mills, H. S. Weston u n d  A. G. Gullan, Arbeitsw eise einer k le inen  Abw asser

reinigungsanlage m it wechselseitig doppelter F iltra tion  u n d  m it R ückführung  des F ilter
ablaufs. Vff. geben eine kurze  B eschreibung  d e r A rbeitsw eise  e in e r k le in en  A bw asser
k läran lag e , b e tr ieb e n  zu n äch st m it  e in fach er F il tr a t io n , d en n , be i s tä rk e re r  B elastung , 
m it w echselseitig  d o p p e lte r F i l tr a t io n  u . F ilte ru n g  m it  R ü c k fü h ru n g  des A blaufs. O b
w ohl lü ck en h aft, s in d  d ie  d a b e i gew onnenen  E rk e n n tn isse  w ertv o ll fü r  P la n u n g  u . B e
tr ie b  v o n  A nlagen  m it P e rk o la tio n sfilte rn . (J .  P ro c . In s t .  Sew age P u r if ic a t.  1947. 
213— 22.) S c h u l e n b u r g .  6040

P. B. B. Vosloo, E in ig e  Versuche m it der Sandschnellfiltra tion  von A bflußw asser  
ohne koagulierbare S to ffe  aus Abwasserwerken. Z um  Vgl. m it  d e r  A rb e itsw eise  u . R e n 
ta b i l i tä t  von  S an d sick erfilte rn  w u rd en  V erss. m it  e inem  zy lin d r. Sanddruckfilter  (D urch 
m esser 61 cm , H ö h e  137 cm) g em ach t, dessen  B au  u . W irkungsw eise  b esch rieben  w ird. 
A us d en  d ab e i gew onnenen  B e trieb se rfah ru n g en  w erden  B eziehungen  zw ischen dem  
B e trie b sd ru ck , dem  D u rc h sa tz /m 2/S td . u . d e r  G esam tle is tu n g  b is zu r V o rnahm e der
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no tw en d ig en  R ü ck sp ü lu n g  a b g e le ite t u . g rap b . da rg este llt, d ie  bei d er g roßen  A n p a s
su n g sfäh ig k e it des D ru ck filte rs  an  w echselnde B elastu n g en  fü r  den  B au  g rö ß ere r A n 
lag en  d ien e n  k ö n nen . (J . P roc . In s t .  Sewage P u r if ic a t .  1947. 204— 09.

S c h u le n b t j r g .  6040
James H. Edmondson u n d  S. R. Goodrich, E xperim entelle Untersuchungen zur Ver

besserung der W irksam keit des B io-Belüftungsverfahrens der Abwasserreingigung und  
weitere Versuche über N itr ifiz ieru n g  u n d  R ücknahm e a u f Tropfkörpern. D ie  ungenügende 
F u n k tio n  d e r n u r  m it B e lü ftu n g  d u rch  d ie  G efälleström ung a rb e iten d en  W o o d h o u se -  
M iLL-K läranlage w urde d u rch  d en  E in b a u  von  ro tie ren d e n  P ad d e ln  u n te r  g leichzeitiger 
S te igerung  d e r B e lastu n g  u m  60%  v e rb essert. E in e  d reieck ige Schaufel ergab  bei 
30 U m d reh u n g en  je  M in. d ie  b e s ten  E rg eb n isse ; fü r 1 kg B SB -A bnahm e sind  0,815 P sh  
erfo rderlich . —  D er N itr if iz ie ru n g sk ö rp e r in  Coisley H ill w urde 5 J a h re  b e i 5,94 m 3/m 3 
T ag esbelastung  m it g le ichm äß ig  g u tem  E rg eb n is  ohne A nzeichen von V erstopfung  b e 
tr ie b en . B e i k o n s tru k tiv e r  V erbesserung  des U n te rb au es  k an n  d ie  B elastung  nach  a ll
m äh licher E in a rb e itu n g  noch  um  20%  e rh ö h t w erden. D ie  R ück n ah m e des n itr if iz ie rte n  
A blaufes im  V e rh ä ltn is  1 ,5 : 1 e rw ies sich  als seh r w irksam . N ach  de r in  2 G roßverss. 
e rre ich ten  L e istu n g ss te ig eru n g  h ab en  g u t g eb au te  K ö rp e r eine R e se rv ek a p az itä t von 
100— 150% . (J . P roc . In s t .  Sew age P u r if ic a t.  1947. 17— 52. S heffield  Corp. Sewage 
D isposal.) M an z. 6040

W. H. Hillier, G ewinnung, Verarbeitung und  Absatz von N ebenprodukten bei den 
Esholtwerken der Bradfort-Corporation. A u sführliche  B eschreibung  d e r EsHOLT-Ab- 
w asserk läran lagen  u . ih re r  A rbeitsw eise . T y p . is t  d ab e i d e r hohe Geh. d er A bw ässer 
(18 M illionen G allons/T ag) a n  W o llfe tt sow ie deren  A u fa rb e itu n g  d u rch  E in w . von  
W ärm e u . H 2S 0 4. Als N eb en p ro d d . t r e te n  n eb en  hochw ertigem  organ . D ü n g em itte l 
Gem ische v o n  H au sh a lts -  u . W o llfe ttb es ta n d te ilen  auf, d ie  en tw ed er a ls solche oder 
v e red e lt d u rch  D esodorieren , B leichen , F ra k tio n ie ren  m it  L ösungsm m ., D est. u . V er
seifen als R o stsch u tz- u . S c h m ie rm itte l, in  de r W .- u . Ö lfarben techn ik , zu r P flege  von 
Fußböden , M öbeln u . L eder, als Iso lie rs to ff  u . zu r H e rs t. d e r  fre ien  S äu ren  V erw endung 
finden . A bsch ließend  w erden  F ra g e n  d e r V erpackung , des V erkaufs, d er W irtsc h a f t
lichkeit sowie Z uk u n ftsp ro b lem e  b e h an d e lt. (J . P ro c . In s t .  Sewage P u rif ic a t.  1947. 
65— 95.) , S c h u le n b t j r g . 6042

Olof Samuelson, R ein igung  von W asser durch A usflockung. Vf. b e r ic h te t ü b er 
Verss. zu r R e in ig u n g  h u m u ssu b s tan zh a ltig e r W ässer d u rch  F lockung . D er K M n 0 4- 
V erbrauch solcher W ässer k a n n  d u rch  F lockung  m it den  N itra te n  fo lgender M etalle: 
Al, La, Be, Cd u . Mg v e rrin g e r t w erden. D er G rad  d er V erringerung  is t  n ic h t n u r  von 
der Menge des F lo ck u n g sm itte ls  ab häng ig , sondern  u . a. auch  vom  p n . D ie  W irksam 
k e it der u n te rsu ch ten  V erbb . fo lg t de r R e ih e : Mg <  Cd <  Be <  L a  <  Al. V erglei
chende Verss. m it P 0 4" '-a rm e n  u . P 0 4" '-re ich en  W ässern  zeigen, d aß  d ie  Ggw. von 
P 0 4" '- Io n e n  d ie  A usflockung d e r H u m u s-S u b stan zen  b e h in d e rt. D iese B ehinderung  
w ird d a rau f  zu rü ck g efü h rt, daß  e in  T eil d e r  M etall-Ionen  in  F o rm  bas. P h o sp h ate  a u s
gefällt w ird . D ie  ex p erim en te llen  B efunde w erden zu r D iskussion  der T heorie  d er W as
serrein igung  d u rch  F lockung  herangezogen. S ie  sp rechen  dafü r, daß  d ie  A usflockung 
de r H u m u s-S u b stan z  w eder e in  a d so rp tiv e r V organg is t  noch  a u f  gegenseitiger A us
flockung v o n  K ollo iden  m it en tg eg en g ese tz te r L ad u n g  b e ru h t, sondern  in  e in e r Bldg. 
von F locken aus bas. Salz b e s teh t, in  w elchem  d ie  hochm ol. H u m u s-Io n en  in  gleicher 
W eise e n th a lte n  s ind , w ie an d ere  A nionen in  bas. Salzen. (K ungl. T ekn. H ögskolans 
H an d l. 1947. 1— 13. S tockholm , K ö n ig l. T .H ., In s t ,  fü r anorg . Chem ie.)

N ie m itz . 6042
C. Lumb, J. P. Barnes u n d  J. Blackburn, Experim ente über die F ällung eines 

gewerblichen Abw assers. 2. M itt. (1. vgl. J .  P roc . In s t .  Sewage P u rif ic a t.  1940. 82.’) 
Aus Verss. d er Vff. e rg ib t sich, daß  ch lo riertes F e S 0 4 (I) e in  geeignetes F ä llu n g sm itte l 
zur chem . A bw asserbehand lung  d a rs te llt. E s k a n n  b equem  an  O rt u . Stelle aus F e S 0 4 
u . Cl2 h e rg este llt w erden  u . u n te rsch e id e t sich  in  se in er L eistu n g sfäh ig k eit n u r  wenig 
vom  FeC l3 u . F e3(S 0 4)2. B e i dem  in d u strieab w asse rh a ltig en  Abw . von  H a lifax , das 
wegen seines F e ttg e h . be i Z usa tz  von  H 2S 0 4 b e re its  s ta rk e  F ä llu n g  e rg ib t, is t  I zw ar 
w irksam er, ab e r im  V erb rauch  au ch  te u re r  als H 2S 0 4. A m  g ü n stig sten  u . w ir tsc h a ft
lich sten  is t  d ie  K o m b in a tio n  b e id e r V erfahren . D er B ed arf an  I k an n  auch  d u rch  K alk- 
zusatz  v e rrin g e rt w erden , jedoch  sin d  dazu  ziem liche K a lkm engen  erfo rderlich , u m  den 
gleichen E ffek t w ie H 2S 0 4+ I  zu  e rre ichen . I e n tfe rn t n ic h t n u r  kollo idale u . n ic h t a b 
se tzbare  Stoffe, sondern  in  gew issem  U m fang  auch  ech t gelöste Stoffe. D as F e  w ird  
p ra k t. v o lls tän d ig  b is a u f  S puren  ausgefä llt u . v e rg rö ß e rt Gew. u . Vol. des Schlam m es 
erheb lich , w o rau f R ü c k sich t genom m en w erden m uß , falls große I-M engen zur w e it
gehenden  R e in ig u n g  erfo rderlich  sind . (J . P roc . In s t .  Sewage P u rif ic a t.  1947. 96— 100.)

N ie m itz . 6042
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M. E. Dormal, Beitrag zur Untersuchung der R ücknahm e der Zuckerfabrikabw ässer. 
D ie  R ü ck n ah m e  d e r  D iffusions- u . P reßw ässer n a c h  S te rilis ie ru n g  m it  HOC1, K lä ru n g  
ü b e r V ib ra tio n ss ieb en  u . D ek an teu ren  is t  m it re la tiv  e rh eb lich en  K o s te n  fü r  d ie  e rfo r
derliche  E in r ic h tu n g  tech n . m öglich, v e rm in d e rt a b e r  bei nassen  R ü b e n  d en  D u rch sa tz  
d e r  B a tte r ie n  b is  zu  10% . (Sucrerie  beige 66 . 172— 82. 1.— 15/4. 1947. T irlem o n t.)

M a n z . 6042
Denis Dickinson, R einigung von A bw ässern aus Obst u n d  Gemüse verarbeitenden 

K onservenfabriken. D iskussion  b e i e in e r T ag u n g  des „ N o rth -W e s te m -B ra n c h “  ü b er 
e ine  f rü h e r bei e inem  T reffen  des „M id lan d  B ra n c h “  (12/1946) vo rge leg te  A rb e it  des 
Vf. b e tr .  R e in ig u n g  von 24 S td . a lte n  A bw ässern  aus K o n se rv e n fab rik e n  m it  s tän d ig  
w echselnder Zus. u . Menge u n te r  B en u tzu n g  von  K a lk  u . k lin k e rg e fü llte n  K an ä le n . 
E m p feh lu n g  e in e r B elü ftu n g  d e r A bw ässer; a n sc h ließ en d  S te llu n g n ah m e  u . S ch lu ß 
w o rt des A u to rs . (J . P roc . In s t .  Sew age P u r if ic a t .  1947. 132— 39.)

S c h u l e n b t jr g . 6042
B. A. Southgate, W iederverwendung von Abw ässern aus gewerblichen Verfahren. A b 

w ässer d e r  F lach srö ste  lassen  sich  d u rc h  F lo c k u n g sm itte l n u r  zu  5 0 %  re in ig en . V erss., 
das R östw asser a u f  T ro p fk ö rp ern  u . N ach k lä rb eck en  zu  re in ig en  u . w ied er fü r d ie  R öste  
zu verw enden , w aren  erfo lgreich , jedoch  b e re i te t  d ie  E in a rb e itu n g  des T ro p fk ö rp e rs  zu 
B eginn  d er R ö stp e rio d e  S chw ierigkeiten . B e i B e lü ftu n g  des R ö stw assers  in  e inem  B e
lü ftu n g sb eck en  is t  ebenfalls W ied erv erw en d u n g  m öglich , d ie  B e lü ftu n g  k a n n  in  e in 
fa ch ste r  W eise im  R ö stb eck en  se lb st erfo lgen, w obei das R ö stw asser d u rc h  E in s te llu n g  
d e r L u ftm enge  n e u tra l  g e h a lten  w ird . P ra k t .  h a t  sich  e in e  K o m b in a tio n  v o n  4 R ö st
becken fü r je  3 t  E in sa tz  u . je  2,41 m 2 D iffu so rp la tten  m it  e inem  um  e in  V ie rte l größeren  
V o rra tsb eh ä lte r  zum  A ufw ärm en  b e i einem  L u f tb e d a rf  von  5,15 m 3/M in . b e w äh rt. D a 
b e i n im m t d e r G eh. a n  S alzen  u . o rgan . S to ffen  b is  zum  20. E in s a tz  zu , b le ib t dann  
k o n s ta n t. D as zum  Schluß  d e r R ö stp e rio d e  v e rb le ib en d e  W . w ird  v e rrie se lt. Dieses 
aerobe  R ö stv e rf. lie fe r t  b e i g leichen  G esam tk o sten  F lach s  v o n  g le ich er Q u a litä t. Bei 
de r in  E n g lan d  ü b lich en  K lä ru n g  u . W ied erv e rw en d u n g  des Spül- u . W aschw assers in 
R ü b en zu ck erfab rik en  w erden  92— 9 8 %  d e r  Schw ebestoffe e n tfe rn t.  D ie  0 2-Z ehrung ist 
h ö h e r a ls b e i V erw endung  v o n  frisch em  W . u . n im m t in  d en  e rs ten  W ochen  d e r  K a m 
p agne  zu . D as K üh lw asser w ird  in  B ecken  o der K ü h ltü rm e n  g e k ü h lt, zu r E in d äm m u n g  
des K eim geh . gech lo rt u . w ied erv erw en d et. D as in  d en  D iffu s io n sb a tte rie n  w iederver
w en d ete  P rozeßw asser w ird  a u f  ro tie ren d e n  S ieben  m it S ch litzen  v o n  0,5 X 6 m m  ge
sieb t, g e k lä rt u . e n th ä l t  m e is t 2000 b is  zu 4000 m g /L ite r  Schw ebestoffe  n eb en  1— 2%  
Z ucker. D ie  W iederverw endung  des W . v e rsch le ch te rt d ie  Z u ck e rau sb eu te  n ic h t, erhöht 
ab er infolge d e r d u rch  K e im w ach stu m  e in tre te n d e n  S äu eru n g  a u f  p H 4,9 b is 6,8 die 
K o rro s io n  in  d en  D iffuso rzellen ; Z u sa tz  von  20 m g /L ite r  C hlor v e rm in d e rte  d en  A ngriff 
in  d en  ä u ß eren  T eilen  d es K re islau fes, a b e r n ic h t in  d en  Z ellen . D ie  a m  E n d e  der 
K am p ag n e  verb le ib en d en  A bw ässer k ö n n en  n a ch  K lä ru n g  in  e in e r k le in en  T ro p fk ö rp er
an lage  a llm äh lich  g e re in ig t w erden . (T ran s. In s tn .  chem . E n g r. 25. 78— 88. 1947.)

M a n z . 6042
C. Hogg, A. E. J. Pettet u n d  W. F. Collett, Verhinderung der Verschm utzung durch 

Öl aus Produktionsbetrieben. D ie  V erölung des V o rflu te rs  e ines F lugzeugw erkes w urde 
d u rc h  d ie  E rste llu n g  eines bes. Sam m lers fü r  A bfallö l u . ö lh a ltig e  A bw ässer (F uß b o d en 
spülw ässer), A bschäum en des fre ien  Öles in  e inem  F lo ta tio n sb e ck e n , N achbehand lung  
des Ö lw assers d u rch  N e u tra lis a tio n  m it  H 2SÖ4 u . F lo ck u n g  m it  1,07 kg  A laun  u . H 2S 0 4 
je  m 3 e rh eb lich  e ing esch rän k t. D er an fallende  Ö lschlam m  w ird  v e rb ra n n t. D er ölgeh. 
w urde  u m  86,6% , d er K M n ö 4-V erbrauch  u m  5 0 %  h e rab g e se tz t. (J . P roc . In s t .  Sewage 
P u r if ic a t .  1947. 155— 70.) M a n z . 6042

Ss. A. Nessmejanow, D ie Phenosolvanmethode der Phenolextraktion  a u s Abwässern. 
B esch reibung  e in e r A bw asserre in igungsan lage  in  de r T schechoslow akei, wo m it Pheno- 
solvan  das A bw asser eines T reibsto ffw erkes v on  35 g /L ite r  P h en o l (I) b is  a u f  ca. 400m g/ 
L ite r  I  g e re in ig t w ird . (TH rH eH a h  CaHHTapHH [H yg. u . S an itä tsw es.] 12. N r. 7. 8— 11. 
J u l i  1947. In s t ,  fü r  allg . u . k o m m u n ale  H yg . d e r A k ad . d e r M ed. W iss. d e r U dSSR .)

T roeim ow . 6042
T. G. Tomlinson u n d  S. H. Jenkins, B ekä m p fu n g  der F liegenbrut in  Abwässertropf

körpern. (Vgl. C. 1948. E . 2867.) I n  K le in v erss . tö te te  1— 2 4 std . A ufgabe v o n  Abw. 
m it 0,1-—5 m g /L ite r  D D T  (I) o der G am m ex an  (II) 9 0 %  d er L arv en  v o n  A nisopus u. 
P sy ch o d a ; gleiche M engen h a tte n  a u f  L u m b ric illu s  lin e a tu s  u . A ch oru tes su b v ia ticu s 
keine W irkung . Z ur V ern ich tu n g  von  A nisopus w aren  0,11— 0,22 g /m 3 II od er 2,8 g/m 3 
I erfo rd erlich , w äh ren d  be i P sy ch o d a  a lte rn a ta  0,11 g /m 3 II od er 0,56 g /m 3 I ausreich ten . 
A u f T ro p fk ö rp e rn  w aren  21,7 g C reosot od er 0,34 g C hlorkalk  o der 8,4 g I je  m 2 e rfo r
derlich , um  A nisopus zu v e rn ich ten . D er gleiche E rfo lg  w urde m it 0,11 g II o der 5,6 g I 
je  m 2 bei 1— 2 std . A ufgabe m it dem  Abw . e rre ich t. D ie A ufgabe von  1,1 g I o der 0,11 g
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II a u f  e in en  T eil d er K ö rp eroberfläehe  w irk te  a u f  2— 4 W ochen. I u. II h a tte n  a u f  den 
B SB  des A blaufes ke inen  E in fl., de r A b lau f is t  ab er w ährend  d er A ufgabe to x . fü r  F ische. 
(J . P roc . In s t .  Sewage P u r if ic a t.  1947. 94— 120.) M a n z . 6042

S. G. Wassilkowa, D ehelm inthisierung von A bw ässern in  Klärbecken. V or B eriese
lung  d er F e ld er m it  A bw ässern  w erden  d ie  d u rch  K lä rbecken  von  0,90 m  T iefe, 10 m 
L änge u. 2 (am  B oden) bzw. 4,5 m  (am  W .-Spiegel) B re ite  ge le ite t. B ei e iner S trö m u n g s
g eschw ind igkeit des W . von  0,001 m /Sek. b e trä g t der D eh elm in th isa tio n sg rad  95% . 
(M eum tH H C K aH  IT apa3H T O JiorH fl h  I I a p a 3 HTapHi>ie E o n e 3HH [Med. P a ra s ito l. pa- 
ra s it. K ra n k h .]  16. N r. 4. 3— 8. Ju li/A u g . 1947. In s t ,  fü r M alaria , m ed. P a ra s i
to l. u . H e lm in th o l. d e r  A kad . d e r Med. W iss. d er U dS SR , H elm in tho l. A bt.)

T r o f im o w . 6044
Ss. M. Wischnewskaja, D ehelm inthisierung der Abwässer a u f der B iostation Charkow. 

In  n ic h t gerein ig ten  A bw ässern  de r B io s ta tio n  fanden  sich  in  1 L ite r  b is  zu 157 E ie r  der 
verschied . W u rm arten . D ie  D eh elm in th is ie ru n g  e rre ich t im  A bsitzbecken 71 ,9% , im  
B io filte r 23 ,1% , in sg esam t 95% . D ie  A rb e ite r u. ih re  A ngehörigen s in d  2m al m ehr als 
die D u rch sch n ittsb ev ö lk eru n g  durch seu ch t (51%  A scaridose, 26 ,6%  Trichocephalose). 
(M eanuH H C K aH  I I a p a 3 HTOJiorHH n  I I a p a 3 H T apH bie E o j i e 3 HH [Med. P a ra s ito l. pa- 
ra s it. K ra n k h .]  16. N r. 4. 8— 12. Ju li/A u g . 1947. U k ra in . In s t ,  fü r  M alaria  u. m ed. 
P a ra s ito l.)  S i e l e r .  6044

John Finch u n d  S. L. Wright, W irtschaftliche A usflockung von Abwasserkolloiden. 
Vff. ste llen  an  M odellverss. b e trieb s tech n . w ich tige  E in ze lh e iten  eines Verf. fest, das 
den K olloidanteil (e tw a 20% ) in  Haushaltungsabwässern  n ach  P ass ie ren  des ersten  
K lä rta n k s  d u rch  Z usa tz  von  Belebtschlamm  (BS) zum  K o ag u lie ren  u . A bsitzen  b r in g t;  
das gek lä rte  A bflußw . w ird  n ach  w eite rer o x y d a tiv e r R ein igung  d u rch  B elü ftung  in  
den V o rflu ter en tlassen . K o ag u la tio n seffek t u. A bnahm e der T rü b e  s in d  sy m b a t u . in  
der e rsten  x/2 S td . am  s tä rk s te n ; 3— 8%  BS. fällen  in  30 M in. e tw a x/3 der K ollo ide au s; 
e rhöh ter Z usa tz  w irk t  s tä rk e r, ebenso g este ig erte  V erdünnung  d er B S.-Suspension. D ie 
W iederbelebung des g eb rau ch ten  BS. d u rch  6— 8std . B elü ftung  is t  m öglich  ab er u n 
w irtschaftlich  gegenüber lau fender V erw endung v on  frischem  B S., d er in  einem  Sonder
b eh älter m it einem  vom  H au p tab w assers tro m  abgezw eigten  T eilstrom  s tä n d ig  neu  ge
zü ch tet w ird . (J . P roc. In s t.  Sewage P u rif ica t. 1947. 106— 16.) S c h u l e n b u r g .  6044

H. Wilson, Gefahren der Übertragung menschlicher und  tierischer Erkrankungen  — 
Nationale H ygiene u n d  Erhaltung der Wasservorräte. D ie  V errieselung von  gek lärtem  
Abwasser h a t  in  keinem  Falle  zu E p id em ien  V eranlassung gegeben, lie fert ab e r infolge 
des Ü berw iegens des le ic h t au fn eh m b aren  N  gegenüger d er fü r P flan zen  schw er auf- 
nehm baren P 20 5 n u r  a u f  G rünflächen , n ic h t bei K ö rn erfrü ch ten  hohe E rträg e . M it 
R ücksicht a u f  d ie  beg renzten  W asserv o rrä te  S ü dafrikas sollte d ie  V errieselung a u f  m ög
lichst große F läch en  zu r  E rzie lu n g  des höchsten  G esam tertrages erfolgen. (J . Proc. 
In st. Sewage P u rif ic a t. 1947. 192— 94. Jo h an n esb u rg , C ity  Council.) M a n z . 6044

Harold Hill, E in flu ß  von N ickel a u f die R ein igung von Abwässern nach demBelebt- 
schlammverfahren. N i-Salze w irken  to x . a u f  a k tiv ie r te n  Schlam m  entw eder d u rch  ad- 
so rp tive  B eeinflussung  u n d /o d er a k u te  V erg iftung  b estim m te r w ichtiger M ikroorga
nism en im  Schlam m . N i-K onzz. von  0,1— 0,3/105 T eilen  hem m en d ie  N itrifiz ie ru n g  
d urch  B eleb tsch lam m  völlig , w ährend  sie d ie K lärw rkg . augenscheinlich n ich t schwächen. 
K onzz. von  0 ,6 /105 T eilen  h ab en  e inen  Schw elleneffekt, dessen H öhe m öglicherweise 
von de r S c h lam m q u a litä t a b h ä n g t;  b e i 1/105 is t  d ie  to x . W rkg. s ta rk  ausgepräg t. 
D ie V ers.-B edingungen sahen  h ierbe i eine laufende M ischung von  B elebtschlam m  m it 
N i-ha ltigem  A bw asser vor. B ei n ied rigen  K onzz. i s t  e ine e rnstliche S törung  d er B e
leb tsch lam m w irk sam k eit d u rch  stoßw eise zugesetztes N i unw ahrschein lich , au ß er wenn 
die N itr if ik a tio n  gerade w ährend  e iner m öglichen Schw ächungsphase d u rchgeführt 
w erden so llte . (J . P roc. In s t .  Sewage P u rif ic a t. 1947. 161— 66.)

S c h u l e n b u r g .  6048
J. M. Wishart, C. Jepson u n d  L. Klein, Entw ässern von Abwasserschlamm durch 

Koagulation und  V akuum filtra tion . 2. M itt. Versuche m it einem  halbtechnischen Dorr- 
O liver-V akuum filter. (1. vgl. J .  P roc. In s t .  Sewage P u rif ica t. 1. [1946.] HO.) Vff. 
geben e inen  Ü berb lick  ü ber d ie  1944— 1946 in  M anchester bei der V ak u u m filtra tio n  v e r
schied. v o rb eh an d e lte r A bw asser-Schläm m e m it DoRR-OLiVER-Filtern e rh alten en  E r 
gebnisse h in sich tlich  W assergeh. des F ilte rkuchens, FeCl3-B edarf, E in fl. des K lim as, 
E igg. d e r F il tr a te ,  N achbeh an d lu n g  u . Geh. d er K u chen  a n  N 2, F e t t ,  P 20 5 u. K 20  u. 
K o sten  d e r d a rau s  herste llb aren  D üngem itte l. D ie besten  R esu lta te  w urden  durch 
F iltr ie re n  von  ausgew aschenem  au fb ere ite tem  Schlam m  e rh alten , der durch  e in  D o r r -  
F ilte r  e in g ed ick t u . m it  FeCl3 v e rse tz t w ar. E s e n ts ta n d  dabei e in  K uchen  m it 70%  W. 
in  e in e r A u sbeu te  von  10— 17 k g /m 2/S td . u . der FeCl3-Z usatz b e tru g  n u r 4— 8%  be-
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zogen a u f  d ie  T ro ck en su b stan z  des Schlam m es. (J . P roc . In s t .  Sew age P u r if ic a t.  1947. 
140— 60.) _ _ S c h u le n b u r g .  6048

0 . Hane, D ie biochemische G ewinnung des M ethans. B e ric h t ü b e r  d ie  n eu ere  E n t 
w ick lung . (Chem. L is ty  V edu P rü m y sl 41. 73— 75. 10/3. 1947.) S t e i n e r .  6048

H. Ballezo, D as Eprouvettencolorimeter. B eitrag zu r vereinfachten u n d  rascheren 
P s-M essu n g  in  M ineral-, T r in k - und  Brauchwässern. E s w ird  e in  m it  e in fa ch s te n  M itte ln  
(m eh re ren  gew öhnlichen, g ra d u ie rte n  oder a u sg eb au ch ten  R eagen srö h rch en ) h e rz u 
ste llendes C o lorim eter besch rieben , das d en  b e k a n n te n  co lo rim etr. V erff. info lge se iner 
e in fach en  u . ra sch  au sfü h rb aren  H a n d h ab u n g  sow ie d e r H in ta n h a ltu n g  e in e r vo rze itig en  
E n tg a su n g  d er zu u n tersu ch en d en  Lsg. ü b erlegen  is t .  (Mh. Chem . 77. 73— 75. S.-B. 
ö ste rr. A kad . W iss., m a th .-n a tu rw iss . K l., A b t. I l b  156. 73— 75. 1947. W ien , U n iv .,
2. Chem . L abor.) W e s l y .  6056

Ju. Ju. Lurje u n d  Ss. N. Stefanowitsch, D ie A n w endung  der Organolite in  der 
W asseranalyse. 2. M itt. (1. vgl. C. 1947. E . 404.) D ie  O rg an o lite  s in d  g u t geeignet 
z u r A n re icherung  von  Io n en  aus v e rd . L sgg., sie  h a b en  jed o ch  ih re  E ig e n h e iten  u . das 
e rfo rd e rt e ine  e ingehende V oru n te rsu ch u n g . Vff. b en u tzen  das Sulforesorcinka tion it, das 
sie  n ach  S m irn o w  herste llen  (3 a B o n c K a H  J la ß o p a T O p iiH  [B e trieb s-L ab .] 13. [1947.] 5). 
D er A pp. s te llt  e ine A rt S c h e id e trich te rch en  m it  G lasstopfen  u . -h ah n  d a r, das au ch  ein 
D u rch sch ü tte ln  erm ög lich t. —  Z ur B est. des SO 4" w urden  100 cm 3 W . d u rc h  5 g K a tio n it  
ohne D urchm ischen  f i l t r ie r t ,  4m al, d an n  w urde gew aschen, w obei n a ch  20— 30 cm 3 W . 
keine  saure  R k . m eh r nachzuw eisen  w ar. F i l t r a t  u. W aschw asser w u rd en  m it 0 ,ln N aO H  
t i t r i e r t  ( In d ic a to r  M ethylgelb =  D im eth y lam id o azo b en zo l, w eniger C 0 2-em p fin d lich  als 
M ethy lorange). Z u r B est. des SO,4"  w urde  g eso n d ert CT n a ch  M o h r  b e s tim m t u . diese 
M enge von  den  cm 3 N aO H  abgezogen; d ie  D ifferenz w u rd e  a u f  S 0 4"  u m g erech n e t; der 
F eh ler b e tru g  n ic h t ü b e r 3 % . —  D ie  B est. v o n  Ca u . M g  in  N a tu rw asse r u . k ü n stlich en  
Lsgg. erfo lg te ä h n lich : 2— 3 %  W . w urden  d u rch  5 g K a t io n i t  f i l t r i e r t ;  Ca k o n n te  m it 
10 cm 3 H C l (1 ; 9), Mg m it  H C l 1 :  4 e x tra h ie r t  w erden . F e h lb e tra g  n ic h t  ü b e r 2 % , 
w iedergew onnen 98,15— 98,35% , B estim m u n g sd au er v ie l k le in e r als b e im  E indam pfen  
von  2— 3 L ite r . R eg en e ra tio n  des K a tio n its  w ie gew öhnlich  m it  HCL (3aBO gC K aH  
J la ß o p a T O p iiH  [B e trieb s-L ab .] 13. 660— 63. J u n i  1947. M oskau, S a n itä r-h y g . B ezirk s
in s t .)  v . W i l p e r t .  6060

W. M. Cameron, Beobachtungen bei der B estim m ung  von gelöstem Sauersto ff. Die 
amtliche M eth. n ach  R i d e a l - S t e w a r t  z u r Best. von gelöstem  0 2 h a t  fo lgende N ach 
te ile :  W echselnde E rgebn isse  je  n ach  dem  V e rh ä ltn is  des T itra tio n sv o l. zu r S tä rk e  der 
fü r  d as T itr ie re n  b e n u tz ten  N a2S20 3-Lsg., u n k o n tro llie rb a re  F e h le r  a u f  G ru n d  des 
S äure/B asen-G leiehgew ieh ts , U nsch ärfen  d u rch  F a rb in te rfe re n ze n  b e i d e r T itra tio n . 
T ro tz  d e r M öglichkeit zu r E in sch rän k u n g  d ieser F eh le r v e rd ie n t d ie  v o n  d iesen  N ach 
te ilen  fre ie  A zidm eth ., fü r  d ie  eine  e in fache V o rsch rift gegeben w ird , den  Vorzug. (J. 
P roc . In s t .  Sewage P u r if ic a t .  1947. 210-— 12.) S c h u le n b u r g .  6060

V. V. Lederer, Cerimetrische B estim m ung  des in  W asser gelösten Sauerstoffes. Ü b e r
s ic h t d e r derze itigen  co lo rim etr. u . v o lu m etr. M ethoden  zu r B est. in  W . gelösten  S auer
stoffes u . B eschreibung  e in e r n euen , e in fach en  M eth ., d ie  au ch  gegen 0 2-Spuren ebenso 
em p fin d lich  is t  w ie d ie  v o n  W i n k le r  u . den  V o rte il vo llkom m ener S ed im en ta tio n  der 
g eb ild e ten  H y d ro x y d e  au fw eist. O rgan. Stoffe, N itr i te ,  N i t r a te  u . F e  beein flu ssen  p rak t. 
d ie  R e su lta te  n ich t. (Chem. L is ty  V edu  P rü m y sl 41. 230— 33. O k t. 1947. P rah a , 
S tä tn i  hy d ro lo g . ü s ta v  T . G. M asary k a .) K . MAYER/Prag. 6060

W. N. Kononow, D ie Bedeutung der V erdünnung des W assers bei B estim m ungen  
des biochemischen Sauerstoffbedarfes. Vf. ze ig t, d aß  de i V e rd ü n n u n g  1 :  4 b is  1 :  9 bei 
d e r B est. des b iochem . 0 2-B edarfes in  n a tü r lic h e n  W ässern  höhere  W erte  e rh a lten  w er
den , d ie  jedoch  genauer s in d  als b e i B est. d ieses W ertes  in  u n v e rd ü n n te m  W asser. 
(Ü H riie H a  h  C a u r r r a p i in  [H yg. u . S an itä tsw es.] 12. N r. 3. 13— 17. 1947. M oskau, 
Z en tra les  sa n itä r.-h y g . L ab o r.) T r o fim o w . 6060

S. Prät, Biologische W asserprüfungen. Z u r biolog. W asse ru n te rs . w ird  die W urzel
w achstum sgeschw ind igkeit de r K e im linge  e in iger P flan zen  herangezogen. E s w urden 
a u f  diese W eise dest. W ., L e itu n g sw ., versch ied . A bw ässer, sow ie H aO, v e rse tz t m it 
0,001 Mol Phenol oder 0,002 Mol o-, m - oder p-K resol, m ite in a n d e r verg lichen  u. au f 
ih re  B ra u ch b a rk e it zur B ew ässerung lan d w irtsc h a ftlic h e r F läch en  u n te rsu ch t. W eitere 
V erss. g rü n d e te n  s ich  a u f  das V e rh ä ltn is  d e r W urze llängen  u . d e r L änge d er H ypoco- 
ty le n . E in ig e  K eim linge  v e rfä rb en  sich , w enn sie  a u f  phenol- oder k reso lh a ltig e r N ähr- 
lsg. g e zü ch te t w erden. Ü b er U n te rsu ch u n g sv erff. h in s ich tlic h  de r B ra u ch b a rk e it von 
W ässern  fü r  F ischereizw ecke w urden  ke ine  ab sch ließenden  E rgebnisse  e rz ie lt. (Sbornik 
M asarykovy  A kad . P räce  21. 1— 29. 1947. P ra h a , K a rlo v a  U n iv ., U s ta v  p ro  fysiologii 
ro s tlin .)  S t a h l .  6060



1947 H y . A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e . E. 1949

Hanns Arledter, D ie analytische E rfassung der Rohstoff- und  Abwasserverluste in  
der P  apier- u n d  Zellstof ¡industrie. E s w ird  e in  A nalysenschem a fü r  A bw ässer angefü h rt, 
d ie  A b w asseren tnahm e, d ie  W asserm engenm essung, d ie  E n tfe rn u n g  d er S to ffan te ile  im  
A bw asser u . d ie  E rm ittlu n g  von E in ze lb es tan d te ilen  im  A bw asser w erden  besprochen 
sow ie M aßnahm en  zu r H e rab se tzu n g  des R ohsto ffverlustes d u rch  d ie  A bw ässer e r
ö r te r t .  (P a p ie r  1. 210— 15. Dez. 1947.) P . E c k e r t .  6068

L. Klein, H albm ikrobestim m ung von S ticksto ff in  Abwasserschlamm. E in e  H a lb 
m ik robest. w ird  beschrieben , d ie  d ie  B enu tzu n g  e iner M ikrow aage oder e iner M ikro
b ü re tte  v e rm eid e t. (J . Soc. ehem . In d . 66. 376. O kt. 1947. M anchester, U rm ston , 
D av y h u lm e  Sewage W ork.) S c h u o h a r d t .  6068

L. Klein, H albm ikrobestim m ung von S ticksto ff in  Abwasserschlamm. (Vgl. v o rs t. 
R ef.) D er Schlam m  (0,1 g) w ird  n a ch  A ufschluß m it 3 cm 3 konz. H 2S 0 4, 1,3 g K 2S 0 4 
u . S p u ren  von  Se u . C u S 0 4 -5H 20  m it N aO H  a lk a lis ie rt u . in  e iner Mikro-KjELDAHL- 
A pp. d e stillie rt. D as in  wss. B20 3-Lsg. aufgefangene N H 3 w ird  m it n /50H C l u . einem  
In d ica to rg em isch  aus B rom kreso lgrün  u. M eth y lro t d ire k t t i t r ie r t .  G esam tdauer der 
B est. e tw a  1 S td . b e i g u te r  Ü b e re in stim m u n g  d e r E rgebnisse  u n te r  sich  u. m it denen 
d er ä lte re n  KjELDAHL-Methode. (J . P roc . In s t .  Sewage P u rif ic a t.  1947. 223—-25.)

S c h u l e n b u r g . 6068

V. Anorganische Industrie.
I. N. Drobinin u n d  Ss. Je. Dunajew, Zw eistufige Hochdruckpum pe fü r  flüssigen  

Sauersto ff. B eschreibung  d er K o n s tru k tio n  e in e r P u m p e  zu r F ö rd eru n g  von  fl. 0 2, d ie 
bei einem  D ru ck  v on  150— 170 a tü  m it H ilfe  se iner in  zwei S tu fen  angeordneten  Z y lin 
der u . P lu n g er in  d er Lage is t ,  50— 60 L ite r/S td . fl. 0 2 zu fö rdern . (K iiCJlopO H  [Sauerstoff]
4. N r. 4. 39— 45. Ju li/A u g . 1947.) v . M i c k w i t z .  H  239

Walter E. Lobo, B illiger Sauersto ff fü r  metallurgische Zwecke. B eschreibung einer 
w ährend  des K rieges in  U SA en tw ick elten  M eth. zur frak tio n ie rten  D est. von L u ft bei 
n ied rigem  D ruck . (Iro n  Age 160. 49— 53. 17/7. 1947. Je rse y  C ity , USA.)

R e in b a c h . H  239
V. Charrin, D er F lußspa t, französische Lagerstätten, ihre A usnu tzung  und  Z u k u n fts 

aussichten. D ie  H auptverw endungszw ecke  von  F lußspa t in  d er M etallurg ie u . keram . 
In d u str ie , zur G ew innung von  H F  u . F lu o rid en  —  speziell K ry o lith  —  u. als Z usatz  zu 
k ünstlichem  P o rtlan d zem en t zwecks E rn ied rig u n g  des F . w erden kurz  gesch ildert. Es 
sch ließ t sich  e ine  B eschreibung  d er H au p tv o rk o m m en sarten  an  1. m eta llfrei, jedoch 
h äu fig  zusam m en m it  B a ry t, C alc it oder Q uarz u. 2. a ls G angm ineral der Sulfide von 
B lei, K upfer u . Z ink . E s w ird  d ie  französ. P ro d u k tio n  von  1900— 1938 angegeben, w o
bei der H ö h ep u n k t 1930 m it 58 660 J a to  lie g t =  23%  der W eltp roduk tion . E ingehend  
w erden d ann  Lage u n d  M äch tig k eit d e r e inzelnen  L ager im  M assiv C entra l b ehandelt. 
Vogesen, Alpen u. P y ren äen  sin d  in  d ieser R ich tu n g  noch wenig u n tersu ch t. D ie ge
n an n te  H ö ch stp ro d u k tio n  k ö n n te  ohne S chw ierigkeiten  ü b e rsch ritten  w erden, w enn der 
A bbau ra tio n e ll vorgenom m en u . gewisse Schw ierigkeiten  in  der G esetzgebung b ese itig t 
w ürden. (Chim. e t  In d . 57. 499— 501. M ai 1947.) W i e c h e r t .  H  246

J. Cathala, Elektrothermischer Vorgang der Herstellung von Schwefelsäure aus n a 
türlichen Su lfa ten . D iskussion  de r M öglichkeit e in e r in d u strie llen  H 2S 0 4-P ro d u k tio n  aus 
C aS04 u. and eren  n a tü rlich e n  S ulfa ten . Bes. w ird  d ie  E nerg ieb ilanz berechnet u. m ög
liche N ebenprodd . (Al) w erden b e rü ck sich tig t. (Proc. X I. in t. Congr. pure  app l. Chem., 
L ondon 1. 35— 48. 1947. Toulouse, U n iv ., L abor. d ’É lectroch im .)

H . C. W o lf .  H  253
Maxey Brooke, p b  von nichtwäßrigen kolloidalen Kohlenstoffschlämmen. I n  E r 

gänzung  d er A ngaben  von  W ie g a n d  (C. 1938. I I .  1746) ü b er das p H von koll. C-Schläm- 
m en in  W . w urde das p H von R u ß  in  Suspensionen in  W . zu 7,0, in  M ethylalkohol zu 
8,4, in  A. zu  7,1 u . in  Isopropyla lkohol zu 7,6 bestim m t. (Ind . Engng. Chem ., ind . 
E d it .  39. 846. J u l i  1947. B razo ria , T ex., Je ffe rsu r L ake S u lphur Co.)

B e h r l e . H  260
Léon Dubrul, G ewinnung von A l20 3 aus Tonen. Vf. g ib t e inen erschöpfenden 

Ü berb lick  ü ber d ie  verschied , im  B e trieb  b ereits  e rp ro b ten  Verff., d ie  in  A bhängigkeit 
d er A usg an g sm ateria lien  u . d er ö rtlichen  G egebenheiten  angew endet w urden, um  aus 
T onen A120 3 zu gew innen. D abei fin d en  d ie  verfah renstechn ., d ie  chem . u. d ie  w ir t
sch aftlich en  G esich tsp u n k te  bes. B each tung . B esprechung der verschied , th e rm . 
R ed u k tio n sv e rfah ren . (Verre S ilica tes ind . 12. 22— 24. O kt. 1947.) A n ik a . H  294 

Léon Dubrul, Gewinnung von A \ 0 3 aus Tonen. (Vgl. v o rs t. R ef.) E s  w erden die 
Verff. besprochen , b e i denen  n ach  dem  C alcinieren d er Tone m it verschied . Säuren  
(H 2S 0 4, H 2S 0 3, HCl) d ie  Sesquioxyde herausgelöst w erden. F ü r  d ie  H erst. re in e r 
T onerde b e re ite t  es Schw ierigkeiten , F e  vom  Al zu tren n en . W irtsch aftlich e  Verff.
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liegen  h ie r  noch  n ic h t vor, es sei denn , m an  g eh t d en  W eg d e r f ra k tio n ie r te n  K ris ta ll i  
sa tio n , w obei an fän g lich  e in  re ines M a teria l a n fä llt, w äh ren d  d ie  sp ä te re n  F ra k tio n e n  
u m  so s tä rk e r  v e ru n re in ig t sind . V erss., F e20 3 v o r dem  S äu reaufsch luß  ab zu tren n e n , 
hab en  b ish e r ke ine  p ra k t. B ed eu tu n g  e rlan g t. (V erre S ilic a te s  in d . 12. 25— 31. N ov. 
1947.) A n ik a . H  294

Léon Dubrul, Gewinnung von A l20 3 aus Tonen. (Vgl. v o rs t .  B ef.) N eb en  dem  
L e  CHATELiERschen u . dem  B e  YER-Verf. (fü r B au x ite ) w erden  E rd a lk a li-  ( P e d e r s e n ,  
S é a i l l e s - D y c k e r h o f f )  u . E rd alkali-A lkali-A ufsch lußverff. ( K a y s e r - C o w le s )  fü r  
T one u . S i0 2-reiche B a u x ite  besprochen . I n  ab sch ließ en d er B e tra c h tu n g  s te ll t  Vf. 
d ie  e inzelnen  V erff., ih re  A nw endungsm öglichkeiten  in  A b h än g ig k e it d e r  W irtsc h a f t
lic h k e it, d er R ohstoff- u . E n erg iequellen , u n te r  bes. B e rü ck s ich tig u n g  d e r belg. V er
h ä ltn isse  gegenüber. S tam m b äu m e d e r w ic h tig s te n  V erfah ren . (V erre S ilic a te s  in d . 12. 
33— 40. D ez. 1947.) A n ik a . H  294

Paul S. Roller, D arstellung von eisenfreiem  A la u n . Z um  g le ichnam igen  A rtik e l von  
G e e  u . M itarb e ite rn  (C. 1948. I .  390) w ird  k r i t .  S te llung  genom m en im  H in b lic k  au f 
d ie  au sg ed eh n ten  L ah o ra to riu m sv e rss . des Vf. (A. P . 2 4 0 2 6 6 8 ; C. 1947. 249) u . seine 
L eitu n g  e in e r zw eiten  V ersuchsfab rik . —  N ach w o rt von  E . A. G e e , W . K . C u n n in g h a m  
u . R . A. H e in d e . (Ind . E ngng . C hem ., in d . E d it .  39. 1681— 83. D ez. 1947. C heverly, 
M d.) B e h r l e .  H  294

K. F. Pawlow u n d  K. I. Lopatin, Über die S tab ilitä t von technischen K u p fera m m o n ia k 
lösungen. I n  U n terss. ü b e r U rsach en  u . V e rh ü tu n g  d e r C u-A usfällung b e i d e r C O -E nt- 
fernung  aus sy n th e t. N H 3 m it H ilfe  v o n  C u -N H 3-Lsgg. w ird  gezeig t, d aß  d ie  Grenz- 
konzz. des Cu von  dem  Geh. d e r Lsgg. a n  N H 3, C 0 2 u . H C O O H  a b h än g ig  s in d : in  
H C O O H — C 0 2-Lsgg. > 2 0 0 , in  C arbonat-L sgg . 160 g /L ite r . U m  V erluste  zu  verm eiden , 
em p fieh lt es sich , d ie  N H 3-K onz. d er tech n . Lsgg. zu  v e rrin g e rn . A u f G ru n d  von 
V ers .-D a ten  w erden  folgende 2 Zuss. fü r  s ta b ile  te c h n . Cu—N H 3-Lsgg. in  g /L ite r  a n 
gegeben. 1. G esam t-C u: 170— 175, Cu2+: 35— 40 in  B e trie b en , d ie  m it  frischem  W . 
a rb e ite n ; Cu2+: 25— 30 in  B e trieb en  m it  rü ck fließ en d em  W ., H C O O H : 120— 110, 
C 0 2: 60— 70, N H 3: 140— 150. 2. G esam t-C u : 135— 140, Cu2+: 15— 20, H C O O H : 
90— 100, C 0 2: 60— 70, N H 3: 110— 115. (H iy p n a ji  H piiK JiaH iio ii X h m h ii [J . appl.
Chem .] 20. 1223— 34. Dez. 1947. L en in g rad , L en so w je t-In s t. fü r  T echno l., L abor,
fü r  T echnol. ano rgan . E rzeugn isse .) W ilip .  H  358

V. Charrin, Französische K ieselgur. D ie L a g e rs tä t te  d e r T o u ra in e  ü b e r tr if f t  an 
M äch tig k eit u . G üte  alle E rw artu n g en . Sie is t  ebenso locker, porös u . chem . b eständ ig  
w ie d ie  b esten  b e k an n ten  Sorten . D u rch sch n ittlich e  chem . Z us.: S i0 2 87 ,9% , A120 3 
5,7, F e 20 3 2,1, T i0 2 0,2, CaO 0,2 u . MgO 0,7, G lü h v e rlu s t 2,9. (P e in tu re s , P igm en ts , 
V ern is 23. 242. Aug. 1947.) T o e l d t e .  6148

Albert Michel-Lévy u n d  Jean Wyart, Über die gleichzeitige künstliche Erzeugung  
von Cassiterit, Topas und  K ryo liih . (Vgl. C. 1947. 763.) U n te r  R e p ro d u k tio n  der 
v e rm u te te n  n a tü r lich e n  E n ts teh u n g sb ed in g u n g en  w u rd en  d ie  A usgangsstoffe  N a 2SiF6, 
A120 3, SnCl2 u . H 20  in  e in e r B om be e inem  D ru ck  v o n  4000 a t  b e i 500° ausgesetz t. 
D er D ru ck  w urde d u rch  d ie  s ta rk e  G asen tw . e ines be i E rre ich u n g  v o n  500° explo
d ieren d en  Stoffes erzeug t. N ach  10 T agen  D au er d ieses P rozesses w u rd en  gleichzeitig  
k leine K ris ta lle  e rh a lten , v o n  denen  C a ssite rit zw ar im  M ikroskop n ic h t e rk an n t, 
a b e r d u rch  R ö n tg en sp rek tren  nachgew iesen , T opas in  S tü ck en  b is  40 X 4 M ikron  u. 
K ry o lith  in  K ris ta lle n  von  e in igen  Z eh n te l m m  m k r. e rk a n n t u. rö n tg en o p t. id en ti
f iz ie r t  w erden  k o n n ten . (Bull. Soc. franç . M inéralog. 70. 164— 67. J a n ./ J u n i  1947. 
P a r is , U n iv .) P a u l i .  6150

Albert Michel-Lévy u n d  Jean Wyart, K ünstliche W iedererzeugung von Chiolith. 
U n te r  d en  im  v o rangehenden  B e ric h t besch rieb en en  B ed ingungen  e n ts ta n d  b e i Zu
gabe g rau en  Q uarzes a n  S telle  v o n  K ry o lith  das se ltene  M ineral C h io lith  in  g u t  ausge
b ild e ten  K ris ta lle n  b is M illim etergröße, N a5Al3F 14, dessen  K ristaU gitte re igg . gemessen 
w urden . D er Vers. t r ä g t  zum  V ers tän d n is  d er B ldg. in  n a tü r lic h e n  L a g e rs tä tte n  bei. 
(B ull. Soc. franç . M inéralog. 70. 168— 71. J a n . / J u n i  1947.) P a u l i .  6150

Jan Ka&par, Chemische E in flü sse  beim  P olieren von Edelsteinen. B eim  Polieren  
v on  E d elste in en  m achen  sich  au ch  chem . E in flü sse  g e ltend , v o r a llem  scheinen  die 
m ol. S tru k tu r  d er Schleifpulver (A120 3, Cr20 3, F e20 3) u . p H B ed eu tu n g  zu  h ab en . Bei 
A120 3 is t  n u r  d ie  « -M odifikation  w irk sam . (Chem. L is ty  V ëdu P rü m y sl 41 . 38— 40.
10/2. 1947. P ra g , T H , M inéralog. In s t .)  S t e i n e r .  6152

Krishna Gopal Mathur, U ntersuchungen a n  aktiven  S ilika ten . 1. M itt. D urch
U m setzen  d e r lösl. M etallsalze von  F e , Al, M n, Cr, Mg, Cu, N i u . Co m it  N a -S ilik a t, 
T ro ck n en  de r ge la tinösen  N dd . u . E rh itz e n  a u f  300— 350° w erden d ie  en tsp rech en d en  
M etallsilika te  d a rg este llt u . a u f  ih re  F ä h ig k e it, p flanzliche u. m ineral. Öle zu  b leichen,
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gep rü ft. A uch  ih r  A dsorp tionsverm ögen  fü r  B enzoesäure aus wss. L sg ., das au ß er 
bei d en  S ilik a ten  von  F e  u . A l n u r  seh r gering is t ,  w ird  u n te rsu ch t. D as B leichver- 
m ögen fü r  ö le  e rre ich t b e i ein igen M etallsilicaten  dasjenige von  Silicagel. (Ind . News 
E d it .  J .  In d ia n  ehem . Soc. 1 0 . 47— 52. 1947. D elh i C loth & G eneral Mills.)

H e n t s o h e l .  6156
N. N. Parekh u n d  B. K. Vaidya, A ktivierung  von Tonen und  E rden. A m  Beispiel 

von C hina Clay, einem  n ieh tp las t. gelben T on u. e iner Fu llererde  w ird  gezeigt, daß  zu r 
A k tiv ie ru n g  d ieser P ro d d ., gem essen an  d er b leichenden W rkg. a u f  E rd n u ß - u. Sesam 
öl, folgende S tu fen  erforderlich  s in d : a) eine B ehand lung  m it Säure, um  e inen  T eil der 
K a tio n en , w ie Al, zu  en tfe rn en  u . dem  P ro d . e ine  poröse S tru k tu r  zu  e rte ilen ; h ie rb e i 
erw ies sich  H 2S 0 4 d er H C l überlegen, b) A usw aschen des säu reb eh an d elten  Tones 
zur E rzie lung  eines g u ten  A dsorp tionsverm ögens m it einem  O ptim um  an  au stau sch 
baren  [H ]+-Ionen. c) E rh itz e n  a u f  eine  o p tim ale  n ic h t ü b e r 500° liegende T em p., 
w odurch das n ic h t k o n s titu tiv  gebundene W . e n tfe rn t u . e ine  endgültige  poröse S tru k 
tu r  e rh a lten  w ird . (In d . N ew s E d it .  J .  In d ia n  ehem . Soc. 1 0 . 29— 39. 1947. B om bay, 
U niv .) H e n t s c h e l .  6156

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
Milota Fanderlik, D ie G laskühlung vom theoretischen und  'praktischen Gesichtspunkt. 

(Vgl. C. 1946. I I .  2424.) B eschreibungen  de r versch ied . K üh lo fen ty p en  u . ih re r Vor- 
u. N ach te ile . (Sklärske R ozhledy  23. 44— 45. 1947.) R o t t e e .  6180

R. W. Urie u n d  A. W. Wylie, Oxyde der Seltenen Erden zu m  Polieren von Glas. 
Vff. verw enden  e inen  R o h sto ff z u r  H e rs t. ih res P o lie rm a te ria ls  m it ca. 43%  C eroxyd 
u. ca. 48%  an d eren  se ltenen  E rd o x y d en . D ie H erst. d u rch  C alc ination  d er H ydro x y d e  
e rg ib t d ie beste  A usbeu te  an  Seltenen E rd en  u. ein  von schäd lichen  V erunrein igungen 
freies P ro d u k t. C a lc ination  bei 1100— 1350° u . 75 M in. M ahlen u . Schläm m en. D ie 
P o lierzeiten  m it obigem  M ateria l b e trag en  n u r  1/3 b is  1/2 derjen igen  v on  P o lierro t. 
D aher is t  das M a teria l t ro tz  seines hohen  P re ises re n ta b le r  als P o lie rro t. (J . Soc. 
ehem. In d . 66. 433— 36. Dez. 1947. M elbourne, A ustra lia , Council o f S cien tific  and  
In d . R es., D iv . o f In d . Chem .) W . S c h ü t z .  6188

Marcus Francis, E xperim entelle B estim m ung des E in flu sses von adsorbierten Ionen  
auf die keramischen E igenschaften von Tonen. E in flu ß  von B entonit. Kontrolle des 
Glasierens. Z um  G lasieren  v on  W an d p la tten  d ienen  Schlicker (d =  1,75— 1,80), d ie  
0 oder 3 bzw. 4 ,5 %  B e n to n it (I) e n th a lte n  u. d u rch  N H 4C1-Zusätze a u f  eine  gleiche 
F ließverm ögen-K ennzahl e ingeste llt sind . L etz te re  w ird  konven tionell aus dem  ge
däm pften  Schw ingen eines T orsionsv iscosim eters e rm itte lt. D ie  I-Z usätze  fö rd ern  die 
B eeinflußbarkeit des Schlickers, verm in d ern  d ie  p ro zen tu ale  Sch ich td ickenschw ankung  
der G lasur z. B . v o n  32%  a u f  19 bzw. 7%  u. e rhöhen  d ie  A bschreckfestigkeit. P rü fu n g  
von I aus dem  A b se tzv erh a lten  eines P robesch lickers. (Verre S ilica tes ind . 12. 125— 27. 
O kt. 141— 44. N ov. 1947.) L o c h m a n n .  6212

E. A. Jamison, Verwendung von P ropan u nd  B u ta n  in  Em aillieranlagen. V er
flüssig tes P ro p a n  u . B u ta n  geben  höheren  W ärm ein h a lt u . F lam m entem p. u. die 
V erbrennungsprodd. ve ru n re in ig en  n ic h t d ie  E m ailsch ich t. (B e tte r E nam eling  18. 
331. 19 . 22— 23. u . 29. Dez. 1947. B artlesv ille , O kla., P h illip s  P e tro leum  Co., Ph ilgas
Div.) S c h e i f e l e .  6212

H. D. Prior, Erzeugung von Undurchsichtigkeit in  keramischen Stoffen. U n d u rch 
sichtige G läser, E m aillen , G lasuren u. dgl. ste llen  eine durchsich tige  G rundm asse dar, 
in  der P a r tik e l su sp en d ie rt s in d , deren  B rechungsindex  von  d er G rundsubstanz  a b 
w eicht. D ie  su sp en d ie rten  P a r tik e l sollen sehr k le in  —  0,2— 0,3 M ikron —  sein u. 
einen seh r hohen  oder sehr n iederen  B rechungsindex  haben . H ohe Ind ices haben  
z .B . :  SnO, Sb20 3, ZnO, Z r0 2, T i0 2, T h 0 2, CeO u . a . ,  n ied rige  z .B .  d ie  F luo ride  u. 
F luosilica te  von  N a, K , Ca u . Al. I n  E m aillen  erz ie lt m an  U ndu rch sich tig k eit, indem  
m an P ig m en te  b e im isch t, d ie  in  der E m aille  unlösl. sind  oder solche, die sich  in  der 
Schm elze (2200° F .) lösen u . n ach h er be i 1500— 1600° F . sich  w ieder ausscheiden. D ie 
erstere  M eth. is t  m it  den  O xyden  von  Sb, As, Sn u. Z r m öglich, d ie  zw eite n u r  m it 
Z r0 2 oder m it F lu o rid en . F ü r  G lasuren e ignet sich  d ie  zw eite M eth. n ich t. F ü r  G la
suren  m üssen d ie  m attie ren d e n  Z usätze  wenig in  der G rundm asse lösl. sein, außerdem  
feinkörn ig  u . von  s ta rk  abw eichendem  B rechungsindex. G u t geeignet s in d  h ie r  n u r 
Z r0 2 u . andere  Z r-V erb indungen . Als Z usatz  zu den  Z r-V erbb. is t  N aK O  ohne W rkg., 
ZnO h a t, zu e tw a  5 %  zugesetzt, e ine  gewisse W rkg ., CaO u . BaO sin d  von  N utzen , 
B20 3, e in  seh r gu tes F lu ß m itte l, i s t  d er U ndurch sich tig k e it ab träg lich . B ei A120 3 
sp ie lt d er P ro zen tsa tz  e ine  große R olle : u n te r  6 ,5%  versch lech te rt es d ie  U n d u rch 
sich tig k e it, am  b esten  sin d  e tw a  10% . S i0 2 soll m an  neben  Z r0 2 m öglichst n iedrig
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h a lte n . F ü r  n ied rig e  L ö slich k e it des Z r0 2 in  G lasuren  is t  es g u t, w enn  w enig  N a aO 
u . v ie l A120 3 zugegen sind , A120 3, ZnO u. MgO v e rrin g e rn  d ie  L ö slich k e it v o n  Z r 0 2, 
w ä h ren d  CaO, SrO  u . B aÖ  sie  verm ehren , w enn  w enig  A120 3 zugegen is t .  I s t  v ie l 
A120 3 v o rh an d en , so h ab en  d ie  E rd a lk a lien  w enig  E in f lu ß . E tw as  gelöstes Z r 0 2 in  
d e r G lasu r ve rb essert deren  A b re ib fe s tig k e it u . H ä rte . D ie  W ärm eau sd eh n u n g  is t  
v e rrin g e rt, so d aß  d ie  G lasur w eniger zum  S prin g en  n e ig t. (C eram . In d . 48 . N r. 2. 
53. 89. F e b r. 1947. N iag ara  Fa lls , N . Y ., T ita n iu m  A lloy M an u fac tu rin g  Co.)

F r i e d e m a n n .  6212
C. H. Edelman, Beziehungen zwischen den E igenschaften u n d  der S tru k tu r  einiger 

Tonm inerale. Vf. p a ra lle lis ie rt K a o lin it  (I), ( 0 H )3Al2(0 H )S i20 ?, a u f  G ru n d  d e r v o r
h a n d en en  a n  Al gebundenen  O H -G ruppen  in  se in em  A b so rp tio n sv e rh . im  sau ren  u. 
a lka l. B ereich  m it A l(O H )3 u . s te llt  d ie  w eitgehende  A nalog ie  d e r ko llo idchem . E igg. 
be id e r fest. I z e ig t das gleiche am p h o te re  V erh . w ie A l(O H )3. D ie  S tru k tu r  des Pyro- 
p hyllit, A l(O H )2Si4O10, w ird  n ic h t d u rch  a n  A l gebundene  O H -G ru p p en , so n d ern  durch 
O -B rücken d er Si20 5-Schich ten  b es tim m t, u . so m it ko m m en  d ie  ko llo idchem . E igg. 
in  W egfall. M ontm orillonit (II) is t  w ie I e in  B asen au stau sch er. Seine O H -G ruppen  
sin d  ab er n ic h t an  S i (h y d ra tis ie r te s  S i0 2 von  C r is to b a lits tru k tu r)  g ebunden . II, 
[ (S i0 2)x(0 H )2X], is t  im  V erh . d e r K iese lsäu re  analog . D ies g e h t au s d e r  T a tsach e  
h e rv o r, d aß  B e r g e s  (Chem. W eekbl. 38. [1941.]) N r. 4. II m it D ia zo m eth a n  zum  
M ethylm ontm orillonit m eth y lie ren  k o n n te . O H  a n  S i re a g ie r t  m it  D iazo m eth an , OH 
a n  Al dagegen n ic h t. (V erre S ilic a te s  in d . 12. 3— 6. J u n i / J u l i  1947. W ageningen, 
P ays-B as.) L ö f f l e r .  6216

D. Ss. Beljankin, W. W. Lapin u n d  Ju. P. Ssimanow, Z u r  M ineralogie der ß -Ton- 
erde. B ei d er U n ters, s ta rk  A l20 3-h a ltig e r Sch lacken  w u rd e  d ie  g le ichze itige  A nw esen
h e it  d re ie r se lb stän d ig er F o rm en  k r is ta l l is ie r te r  T on erd e  fe s tg e s te llt:  1. a -T o n erd e  =  
K o ru n d , 2. K alk-/?-Tonerde, 3. A lkali-/5-Tonerde. A m  S ch liff w u rd en  fo lgende A nteile  
b e s tim m t: K alk-/?-Tonerde 4 5 ,7 % : (Ca, Mg, M n )0  -5,82 (Al, T i)20 3; Alkali-/3-Tonerde 
2 9 ,1 % : (K , N a)20 -11 A120 3; G las m it  D y san a ly t 2 5 ,2 % : 7 (Ca, N a 2)0  -6 T i0 2 -N b2Oä. 
(UtoKJiaHM AKaneMHH H a y n  C G C P [B er. A kad . W iss. U dS S R ] [N . S.] 55. 529— 32. 
1947.) P i n k o w .  6216

Alberto Malquori u n d  Riccardo Sersale, D er M ontm orillon itton  von Casalbore 
(A vellino ). B ei den  u n te rsu c h te n  T o n en  i s t  e in  h o h e r G eh. a n  W . u . A lk a li (über
w iegend  N a 20 )  u . h o h e r W e rt des V erh ältn isses S i0 2/A l20 3 u . des B asen au stau sch 
verm ögens bem erkensw ert. Ca2+ lie g t g rö ß ten te ils  als C aC 03 v or. (R ic . sei. R ico- 
s tru z io n e  17. 247— 49. F eb r.— M ärz 1947. R o m a, U n iv ., I s t .  d i  ch im . anal. u . N apoli, 
U n iv ., I s t .  d i ch im . in d .) R . K . M ü l l e r .  6216

N. Je. Filonenko, Uber die gegenseitige E in w irku n g  von B indem asse  u n d  K orund  
aufeinander bei der thermischen Bearbeitung des keram ischen Scherbens. K eram ik p ro b en  
vo n  w eißem  E lektrokorund  (I) u . Sonder-Z em en tm asse  w u rd en  b e i 450, 650, 850, 1050, 
1250°, z u le tz t 8 u . 16 S td . b e i d e r E n d te m p . 1250° e rh itz t .  S o d an n  w u rd e  d ie  B in d e
m asse abg eso n d ert u . in  ih r  A120 3 b e s tim m t. G le ich ze itig  w urde  e ine  re frak to m etr. 
B est. des Glases d e r B indem asse  sow ie d er M in era lb ild u n g  d u rch g efü h rt. —  E s konnte 
geze ig t w erden , d aß  d ie  B indem asse  I lö st, d a b e i s in d  d ie  ge lösten  M engen d e r End- 
B ren n tem p . u . dem  A lkaligeh. des B in d em itte ls  d i r e k t  p ro p o rtio n a l. In fo lge  w achsender 
Z äh ig k e it de r Masse s te ig t be i den  D auerverss . d ie  M enge des ge lösten  K o ru n d s  n ich t 
w e ite r (da  d ie  Menge A120 3 au ch  w ächst). D as B in d em itte l v e rä n d e r t b e im  B rennen  
seine  Zus. b e trä ch tlic h , se ine  F e u e rfe s tig k e it s te ig t  e rh eb lich , es f l ie ß t  n ic h t aus u. 
d e fo rm ie rt d ie  F o rm  n ich t. B ei Geh. v o n  MgO lö s t es m eh r I als d ie  M gO -freien B inde- 
M assen. (JJoKJianbi AKaaeMHH Hayn G C C P [B er. A k ad . W iss. U dS S R ] [N . S.] 58. 
1723— 25. 11/12. 1947. Z en tra lw iss . F o rsch .-L ab o r. fü r  S c h le ifm itte l u . Schleifen.)

v . W i l p e r t .  6216
Paul E. Cox. H artfeuersteinzeug . A ngabe  d e r  p ro z e n tu a le n  Z us. v o n  S te inzeug u. 

G lasu ren  u . D u rch rech n u n g  von  B eisp ie len , w ie aus am e rik a n . R o h sto ffen  m it  gegebener 
ra tio n e lle r  Zus. d ie  g ew ü nsch ten  M assen e rh a lte n  w erd en  k ö n n en  (z. T . n ach  französ. 
V orb ild ern ). (Ceram . Age 50. 286— 87. 300. N ov. 1947.) G e r h a r d .  6216

Kurd Endeil, Über stabile Dolomitsteine. N ach  B esp rech u n g  e in iger in  d en  V er
e in ig ten  S ta a te n  u. in  R u ß lan d  d u rc h g efü h rte r  A rb e iten  ü b e r d ie  S ta b ilis ie ru n g  von 
D o lo m itste in en , bes. des le ic h t zerfa llenden  C a-O rth o silica tes , w ird  a u f  den  m ineralog., 
chem . u . rö n tg en o g rap h . N achw . d e r M in e ra lb es tan d te ile  [T ri- u . D ica lc iu m silic a t u. 
M o n tice llit ( ?) neb en  P e rik la s] be i 3 d eu tsch en  V ersu ch ss te in en  v on  s ta b ilis ie r te n  Dolo
m ite n  (S in te rd o lo m it von  Schakow a u . rh e in . D olom ite) eingegangen . D a  d ie  S ta b ili
sie ru n g  n u r  u n sic h e r gelang, k ö n n en  d ie  U n te rss . n och  n ic h t  als G rundlage fü r  eine 
lau fen d e  F e rtig u n g  d ien en . (S tah l u . E isen  66/67. 290— 93. 14/8. 1947. B erlin .)

H e n t s c h e l .  6218
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— , Über stabile Dolomitsteine. B erich tigungen  zu den  A ngaben  von  E n d e i . l  
(vgl. v o rs t. R ef.) u . H in w eis  a u f  d ie  au ch  in  D eu tsch lan d  erfolgte versuchsw eise H erst. 
s ta b ile r  D o lo m its te in e . (S tah l u . E isen  6 6 / 6 7 .  425. 4/12. 1947. M annheim -W aldhof, 
D y n am id o n  W erk  E n g e lh o m  & Co. G. m . b . H .) H e n t s c h e l .  6218

W. G. Awetikow, Hitzebeständige stromisolierende K eram ik. K ris ta llin e s  Gordierit 
(2 MgO -2 A120 3 -5 S i0 2) w äre  fü r  den  gesuch ten  Zweck seh r geeignet, d a  se in  th erm . 
A usdehnungskoeff. bloß — 0 ,5 3 -IO-6 b e trä g t, w enn  n ic h t  seine E ig ., in  ganz kurzem  
T em p.-B ereich  (15— 20°) vom  porösen  Scherben  in  fl. M asse überzugehen , stö ren d  
w irken  w ürde. Vf. h a t  gefunden , daß  von  den  versch ied . Z u sä tzen  (Z r0 2 u . a .) e ine  
Feldspat-B eigabe e ine  allm ähliche V erd ich tu n g  des Scherbens im  B ereich  1350— 1380° 
b ew irk t, w obei g leichzeitig  seine W asser-A bsorp tionsfäh igkeit den  N u llp u n k t erre ich t. 
D ie S tru k tu r  d e r e rh a lten en  K u ch en p ro b en  w u rd en  pe tro g rap h . v o n  L a p i n ,  rön tgeno- 
g raph . von  L i a m i n a  u n te rsu ch t. A b 1300° b e s teh t d ie  M asse aus subm kr. C ord ierit, 
bei d e r E n d tem p . 1380° e n th ä lt  sie  70— 80%  C ord ierit, fe rn e r k leine  R estm engen  
A120 3, S i0 2, Spinell (M g 0 -A l20 3), einzelne K ris ta lle  von  M ullit u . K lin o en s ta tit . D er 
A usdehnungskoeff. b e tru g  1,0 b is  1,2 • IO“ 6 zw ischen 20 u . 200°. —  D ie  P rü fungen  
ergaben, d aß  das M a teria l se ine  F e s tig k e it b eh ä lt, au ch  n ach  E rh itz en  im  F lam m en 
bogen, u . in  d ieser H in s ic h t dem  Porze llan  fü r  H o ch spannung  keinesw egs n ach steh t. 
Es f in d e t  b e re its  V erw endung  fü r  A cety lenbrenner u . L eu ch ttu rm -B ren n k ö rp er. 
(ßOKJiaHM AnaHeMHH H a y n  CCCP [B er. A kad. W iss. U dSSR ] [N. S.] 58. 1719— 22. 
11/12. 1947.) v. W i l p e r t .  6218

W. F. Shurawlew u n d  Je. D. Kamuscher, ü b er die Rolle der E isenoxyde in  der 
Chemie der B indem ittel. D ie  G em ische von  K a lk  u . F e20 3, Fe(O H )3, M agneteisenstein
(I), H ä m a ti t  (II) o der B rau n eisen ste in  (III) zeigen das fü r M ischzem ente ty p . A bbinden 
u. zeitliche Ä nderung  d er m echan . F e s tig k e it. E in ig e  d er F errozem en te  (IV) sind  
re la tiv  w asserfest. D as V erh . des V gl.-S teines K a lk -S ch am o tte  w eist a u f  chem . R k . in  
IV h in . J e  h ö her d ie  O xy d a tio n sstu fe  im  F e  e n th a lten d en  M ateria l is t , u m  so geringer 
is t  d ie  m echan . IV -F es tig k e it. F ü r  alle  M ateria lso rten  w ird  eine C aO -A ufnahm e von
18— 96 m g/g u . Q uellung b eo b ach te t. D ie  V ol.-Z unahm e b e trä g t m in d esten s das 
D oppelte . N ach  4 m o n atig er V erfestigung  zeig t das R ö n tg en b ild  ke ine  K ris ta lI -  
stru k tu rän d e ru n g . D iese t r i t t  n a ch  1 J a h r  auf. B ei I  ze ig t IV n u r  d ie  M agnetitlin ien ; 
die CaO -Linien sin d  völlig  verschw unden . D asselbe g ilt  fü r  F e2Os. B ei III w ird  ein  
q u a n tita tiv e r  R ück g an g , b e i F e (O H )3 völliges V erschw inden des A usgangsstoffes u. 
Bldg. neuer am o rp h e r V erbb. b eo b ach te t. N u r  in  II— IV b leiben  d ie  A usgangslin ien  
erhalten . D ie  R ön tg en an aly se  zeig t, d aß  im  G em isch K a lk -F e-h a ltig es M ateria l chem . 
u. k rista llog raph . V eränderungen  s ta tt f in d e n  u n te r  B ldg. von  am orphen  S tru k tu ren . 
U nabhängig  von  K ris ta llfo rm , S tru k tu r  u . chem . Zus. bew irken  wss. u . n ich tw ss. 
Fe-O xyde b e iZ u sa tz  zu  K a lk  eine  S te igerung  der m echan . F estig k e it, derB indeeigg . u . der 
re la tiven  W .-F estig k eit. D as P ro d . w ird  zw eckm äßig  als IV bezeichnet. N ach  dem  Verh. 
gegenüber K a lk  e rh ä lt m an  folgende R e ih e : F e 0 > F e 30 4> F e 20 3> F e 20 3-n H 20 .  (TKyp- 
naJi ripiiKJiaHHoii X h m h h  [J . app l. Chem .] 2 0 .  919— 26. O kt. 1947.) “ L e b t a g .  6222 

Rudolf Bärta, D as A n feu ch ten  des K lin kers  m it Lösungen. D u rch  V erss. w urde 
festgeste llt, d aß  das A nfeuch ten  von  Z em en tk lin k ern  m it Salzlsgg. k e ine  E rh ö h u n g  
der F e s tig k e it v o n  P o rtlan d z em e n t h e rb e ifü h rt. V orzuziehen is t  e in  A nfeuchten  des 
noch he ißen  K lin k ers  m it  k a lte m  W asser. (Chem. L is ty  V edu P rü m y sl 4 1 .  154— 59. 
10/7. 1947. P ra g , T H , In s t .  f. G las, K e ram ik , T echn. u . P rü fu n g  d er B austo ffe ; R ad o tin , 
P o rtlan d zem en tfab rik .)  S t e i n e r .  6222

Ju. G. Steinberg, Über den Abbinde- und  Verfestigungsmechanism us von Kallc-Puzzo- 
lanzementen. 1. M itt. Über die A u fn a h m e des K a lks  durch Kieselerdezusätze. D ie  K alk- 
aufnahm e d u rch  d ie  Z usä tze  w urde e rstm a lig  d u rch  e lek troosm ot. M essungen, R ö n tg en 
analyse u . E lek tro n en m ik ro sk o p ie  b e s tim m t. Vf. g eh t d avon  aus, d aß  d ie  n e g a tiv e  
L adung  der O berfläche des sau ren  Z usatzes den  K a lk  aus der Lsg. an z ieh t, e ine  Ü b e r
sä ttig u n g  d er b e n ac h b arte n  L sg .-S ch ich t u . d ie  A usscheidung von  Ca(O H )2-K ristä llchen  
a u f dem  Z usa tz  h e rv o rru ft. D ie  K a lk au fn ah m e d er S i0 2-Zusätze b e ru h t a u f  e iner chem . 
R k. m it d er a k t. S i0 2 an  d er K ornoberfläche  u. im  G itte r  sow ie a u f  der m echan. A us
scheidung von  K a lk k ris ta lle n  vorw iegend  an  d er äußeren  K ornoberfläche. Infolge der 
p o sitiv en  K a lk au flad u n g  in  W . is t  b e i de r O berflächenbedeckung  der Z usätze m it K a lk  
ein  sch arfe r A bfall des C -Potentials u . U m ladung  zu e rw arten . Verss. a n  , ,S i-S to ff“, 
D iatom it, Quarzsand  u . Silicagel b e s tä tig en  d ie  th eo re t. Ü berlegungen. G leichzeitig  
m it dem  J -P o te n tia l  in  den  H ydroxyd-L sgg . w ird  d ie  H yd ro x y d au fn ah m e d u rch  den 
Z usatz  t it ro m e tr . b e s tim m t. N ach  den  D ebyeogram m en u . dem  M ikrobild  hab en  die 
S i0 2-Z usätze k ris ta llin e  S tru k tu r . D ie  teilw eise  Z ertö rung  des S i0 2-G itte rs von Si- 
S to ff n ach  d er K a lk au fn ah m e zeig t eine A k tiv itä t  der S i0 2 an . D ie  K alkd iffusion  in  
das K o rn in n e re  is t  e ine  in te rk r is ta llin e  A ufnahm e d urch  d ie  A k tiv zen tren  d er G itte r-
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m ikroporen . U n te rsch ied e  in  d er K a lk au fn ah m e d u rch  Q uarz, S ilicagel u . d ie  Z usä tze  
bestehen  in  d e r A u fn ah m e-K in e tik . Ih re  U m lad u n g  e rfo lg t d u rch  K a lk k ris ta lle , d ie  
w e ite re  W ied erh erste llu n g  d er n eg ativ en  L ad u n g  d u rch  A uflsg. des m echan . ausgesch ie
denen  K a lk es u. d ie  D iffusion in  das K o m in n ere . D ie  g roße A k tiv itä t  de r S i0 2-Z usätze  
i s t  d u rch  d ie  K a lk au fn ah m e im  G itte r  b e d in g t. D ie  w en ig ak t. Z u sä tze  n eh m en  den  
K a lk  a n  d er äu ß eren  K o rnoberfläche  auf. M it V ergrößerung  d e r G itte rs tö ru n g en  des 
S i0 5 n im m t d ie  A k tiv itä t  en tsp rech en d  zu. ( rK y p n a n  IIpHKJianHOii X h m h h  [J . appl. 
C hem .] 2 0 . 9 2 7 — 3 7 .  O kt. 1 9 4 7 .  L en in g rad , Z en tra l-L ab o r. d . B a u a b t. d . S ta d t
sow jets.) L e b t a g .  6 2 2 2

J. Gieret de Langavant, U ntersuchung über die NichtzersetzbarTceit des Schlacken
zementes. N ach  einem  Ü berb lick  ü b e r Zus. u . S ta b ilitä tsb e d in g u n g e n  v o n  Z em enten , 
d ie  Zus. de r H ochofensch lacken  u . d ie  N a tu r  d e r S c h lack en h y d ra te  u n te rs u c h t  Vf. 
e ingehend  das V erh. von  Schlackenzem en ten  in  Ggw. von  re in em  W ., v o n  Se-haltigem  
W ., v o n  M eerw asser u . versch ied , an d eren  S toffen  u . s te ll t  fest, d aß  sie  A ngriffen  jeder 
A rt e in en  seh r bem erkensw erten  W id e rs tan d  en tgegensetzen . D ie  V erw endungs
m ög lichkeiten  w erden e rö rte r t. (R ev . M ater. C o n stru c t. T rav . p u b l., E d it .  C 1947. 
403— 05. D ez.; 1 9 4 8 . 7— 12. J a n .)  G e b a u e r .  6222

David Watstein u n d  Norman A. Seese jr., E igenschaften von Baum örtel verschiedener 
Zusam m ensetzung. D ie  ü b lich en  B a u m ö rte l b esteh en  au s e in e r M ischung von  (Port- 
land -)Z em en t m it K a lk  in  versch ied . M en g enverhä ltn issen  od er aus Spezia lm ischungen  
von  Z em en t m it  versch ied . P la s tif ik a to re n . U n te rsu c h t w u rd en  2 1  M örte l-K om posi
tio n e n  a u f  B in d efe stig k e it u . W id e rs tan d sfäh ig k e it gegen R iß b ld g . d u rch  Schrum pfung  
be im  T rocknen , u . zw ar 1 5  P o rtlan d zem en t-K a lk g em isch e , 2  S ch lackenzem ent-K alk- 
gem ische u . 4 B au m ö rte l des H an dels . R e su lta te :  D ie  D ru c k fe s tig k e it v o n  P o rtla n d 
zem en t-K a lk m ö rte l i s t  te ils  w enig  u . te ils  m erk lich  v o n  d e r v e rw en d e ten  K alkso rte  
ab häng ig . D ie  e rm itte lte n  B in d efe stig k e iten  bew eg ten  sich  zw ischen  7 0  u . 2 0  psi. 
D ie  S chrum pfung  b e i P o rtlan d z em e n t-K a lk m ö rte ln  g e h t u n g e fäh r d e r erforderlichen  
W .-M enge p a ralle l. D ie  W id e rs tan d s fäh ig k e it gegen R iß b ld g . n a h m  m it  abnehm ender 
S chru m p fu n g  im  allg. zu. B ei M örtel d e r g leichen  T y p e  e rh ö h te  s ich  d ie  W id erstan d s
fä h ig k e it gegen R iß b ld g . im  allg. m it  zu n ehm ender B in d efe s tig k e it u . abnehm ender 
S ch rum pfung . (ASTM  B ull. 1 9 4 7 . 7 7 — 8 1 .  A ug. W ash in g to n , D . C., N a t. B ureau 
o f S tan d ard s .)  S c h e i e e l e .  6 2 2 6

W. De Keyser, Stabilisierter Dolomit. E s  w ird  e ine  M eth . zu r E rre ich u n g  der 
R a u m b e s tä n d ig k e it von  D o lo m itste in en  angegeben , w elche d a ra u f  b e ru h t, m it Hilfe 
von  S e rp en tin  das n ach  A u stre ib en  von  C 0 2 freiw erdende CaO als 3CaO -S iö 2 zu binden. 
(R ev . u n iv . M ines, M etallu rg ., T rav . p u b l., Sei. A rts  ap p l. In d . 9 ([3] 9 0 ). 605— 09. 
1947.) K . S e i d e l .  6228

W. F. Ford u n d  W. J. Rees, D ie D ruckfestigkeit von P rodukten  aus Magnesit.
1. M itt. Vorläufige Versuche zur K lassierung von Seewasser-M agnesit. D ie  höchste 
D ru ck fes tig k e it d e r  S te ine  au s to tg e b ra n n te m  Seew asser-M agnesit w ird  b e i Verw endung 
e in e r M ischung gleicher T eile  fe inen  (Sieb < 5 -—25 >  M aschen) u . g roben  (Sieb < 6 0  Ma
schen) u n te r  A usschluß m ittle re r  K o rn fe in h e it (< 2 2 — 60 >  M aschen) e rz ie lt. Ver
grö ß eru n g  des A n te ils  fe in k ö rn ig en  M ateria ls  g ib t  V eran lassung  zu  „G lasb ild u n g “  u. 
v e rm in d erte r  E la s t iz i tä t .  T ro tz  V ergrößerung  d e r P o ro s itä t  s te ig t d ie  D ruckfestigkeit 
be i Z ugabe v o n  7 ,5 %  F e20 3 u . E rh ö h u n g  d e r B ren n tem p . a u f  1450°. (T rans. B rit. 
ceram . Soc. 4 6 . 290— 97. 1947.) S t e i n e r .  6228

W. F. Ford u n d  W. J. Rees, D ie D ruckfestigkeit von P rodukten  aus M agnesit.
2 .  M itt. Versuche über den E in flu ß  der K lassierung  u n d  der K orn form  des A nsatzes und  
der Brenntem peratur. ( 1 .  vgl. v o rs t. R ef.) A n 2  N a tu r-  u . 2  Seew asser-M agnesiten 
w urde  d er E in fl. d er K o m fo rm  u n te rsu c h t. M it d e r V erm ehrung  d e r K a n te n  im  K orn 
ste ig en  P o ro s itä t  u . Z erre ib lich k e it d e r  S te in e , se lbst be i A nw endung  seh r h oher D rucke, 
an . D ie  in  d er 1 .  M itt. gefundenen  T a tsach en  w erden  b e s tä tig t.  M it b is  a u f  1 5 0 0 °  
s te ig en d er B ren n tem p . e rh ö h t sich  d ie  D ru c k fes tig k e it d er S te ine  b e i 1 1 0 0 ° .  Ö sterreich. 
M agnesit m it 6%  F e20 3 zeig t geringere  T em p .-W ech se lb es tän d ig k eit a ls solcher m it 
k le in e rem  E e-G ehalt. (T rans. B rit.  ceram . Soc. 4 6 . 2 9 7 — 3 1 2 .  1 9 4 7 . )  S t e i n e r .  6 2 2 8

P. J. Holmquist, E inzelheiten  der Q uarzum w andlung in  S ilicasteinen. M itte ilungen 
ü b e r  E rgeb n isse  lan g jä h rig e r U n te rss ., bes. von  m k r. B efunden , als B e itra g  zu den 
versch ied . E rscheinungsfo rm en  des Q uarzes, d ie  d u rc h  d ie  s ta rk e  E rh itz u n g  des hoch
p ro zen tig en  Q u arzm a te ria ls  d e r feuerfesten  S ilik a s te in e  in  den  Öfen Vorkom m en. Vor
gänge u. Z usam m enhänge  be i d en  U m w an d lu n g en  von  S iö 2 bzw . be i de r B ldg. von 
C ris to b a lit, T r id y m it oder d e r g lasigen M o d ifik a tio n  von  S iö 2 u. d ie  R olle des S i0 2-C aO - 
E u te k tik u m s  w erden  e inzeln  besprochen . V o lum enausdehnungen  u . d ie  besch leun i
gende W rkg . b e i U m w and lungen  d u rch  beg le iten d e  A lkalim etalle , CaO, G lim m er 
(B lasenbldg .), b e im  B rennen  u . von  an d ere n  m in era l. B estan d te ilen , bes. von  Al- u.



1947 H y i .  S i l i c a t c h e m i e . B a u s t o f f e . E. 1955

F e-O x y d en  (im  g eäd erten  Q uarz als V erunrein igung) m it B ldg. von  K oru n d -, H aem a tit-  
u . M ullit-K rista llen  sow ie d ie  W rkg. von m eta ll. F e  (aus d e r A ufbereitung) u . von  
F e-O x y d en  (aus S ch lackenstaub teilchen) u . a. w erden n ä h er beschrieben . (A cta poly- 
te c h n . [Stockholm ] N r. 5, Chem . includ . M etallu rgy  Ser. 1. N r. 1. In g . V etensk. A kad ., 
H an d l. N r. 1 9 2 . 1— 19. 1947.) W i n g c h e n .  6228

Davidlee von Ludwig, Iso lierung von Freiluftanlagen. F re ilu ftan lag en  bedürfen , 
au ß er d e r A usführung  in  w e tte rfes ten  M ateria lien , der Iso la tio n  gegen W ärm e Verluste. 
Iso la tio n en  aus pu lverförm igem  M ateria l s in d  schw er zu in sta llie ren , w ährend  Iso 
la tio n en  aus P la tte n  oder Schalen  a u f  d ie  F e s tig k e it des B in dem ateria ls angew iesen 

 ̂sind . B each tu n g  f in d en  vo r allem  F ase rn  aus geblasenen oder gesponnenen S ilica ten ,
* d ie  sog. M ineralwolle. D ieses M ateria l k a n n  in  versch iedenster F o rm  hergeste llt w erden, 

h a t  gu te  W ärm eiso la tion  u . i s t  von — 20° bis 1200° F . b rau ch b ar. D ie E igg. d er M ineral
wollen s in d  in  d en  Standards C S—117—44 u. C S—105—43 festgelegt. D as E in d rin g en  
von W . w ird  d ad u rch  verm ieden , d aß  d ie  M ineralw olle a u f  eine A sphaltsch ich t au f
g eb rach t w ird . Bes. i s t  d ie  M ineralw ollisolierung fü r D am pfle itungen  geeignet. E benso 
is t es m öglich, fl. B u ta n  b e i 45— 50° F . gefahrlos zu lagern , w enn d ie  V o rra ts tan k s 
m it e iner 1 in . s ta rk e n  M ineralw ollschicht ab g edeck t w erden. B ew äh rt h a t  sich diese 
A rt de r Iso lierung  au ch  an  heißen R o h ren  von  Ö lraffinerien . M itu n te r is t  es zw eck
m äßig , e inen  zu isolierende). T eil m it  einem  G ehäuse aus Iso la tio n sm ate ria l zu u m 
geben: d ie L u ft zw ischen T e i lu .  G ehäuse w irk t als zusätz liche W ärm eiso la tion . (Chem. 
Engng. 5 4 . N r. 3. 114— 17. M ärz 1947. N ew  Y ork , In d u s tr ia l  M ineral W oo! In st.)

F r i e d e m a n n .  6 2 2 8
N. A. Artemjew, E in  D am pfem ulsionsverfahren zu m  T ränken  von Torfp la tten  m it 

B itum en. U n b eh an d e lte  T o r/p la tte n  nehm en  b is ü b e r 200 G ew .-%  W . auf. E in e  V er
besserung lä ß t  sich  d u rch  W ärm ebehand lung  erzielen, wobei d u rch  a u stre ten d e  Teer- 
prodd. e ine  S c h u tzh a u t g eb ild e t w ird . B esser w irk t e ine  B itu m en trän k u n g  d urch  
A ufsprühen  von  B itu m en  in  e inem  W .-D am pfstrom . B ei d e ra r t  beh an d e lten  T o rf
p la tten  w ird  d ie  W .-A ufnahm e von  180 a u f  50%  herab g ese tz t, d ie  m echan . F estig k e it 
von 2,5 a u f  4 ,2  kg /cm 2 e rh ö h t. (Top(J)HFiaH I I  p  O MHm. [cHHocTb [T orf-Ind .] 24 . N r. 10. 
30— 31. O kt. 1947.) '  R .  K . M ü l l e r .  6228

Ju. A. Brodski, Vorbereitung des Schleifm aterials zum  Schleifen von Olas. B eschrei
bung versch ied . Verff. zu r K la ss if ik a tio n  des Sch leifm ateria ls fü r Glas nach  d er K o rn 
größe. (CTeKOJiLHaH h  K epaM iiuecK aH  IIpOMbiiiijieHHOCTi, [Glas- u . keram . In d .] 
1947. N r. 6 . 5— 8. J u n i .)  v . M i c k w t t z .  6238

— , D ie M essung der Viscosität des Glases bei niedrigen Tem peraturen. B esprechung 
der b ek an n ten  Verff. zu r M essung der V isco sitä t des Glases bei T em pp. u n te rh a lb  
ca. 650° u . E rö rte ru n g  de r K u rv e n  fü r  d ie  zeitliche  Ä nderung  d er D eform ation . (Verre 
Silicates in d . 1 2 . 154— 60. Dez. 1947.) H r n t s c h e l .  6242

F. C. Gilbert, B estim m ung von C alcium oxyd in  kalkarm er feuerfest gebrannter 
M agnesia. Vf. w eist n ach , d aß  es m öglich is t ,  in  g eb ran n te r  M agnesia (I), m it  geringem  
K afk-Geh. v o n  1— 3 % , d en  CaO-Geh. d u rch  O x a latfä llung  u . darauffo lgende Üm - 
fällung genau  zu b estim m en . E s  is t  jedoch  n o tw end ig , d ie  zur Lsg. der I erforderliche 
Säurem enge, d ie  (N H 4)2C20 1-K onz., d ie  T em p. w äh ren d  u. n ach  der F ä llu n g  bzw. U m 
fällung genau  e in zu h alten , d a  so n st zu n ied rige  C aO -W erte e rh a lten  w erden. -— In  
HCl n ic h t lösl. I w ird  m it N a2C 0 3 geschm olzen u . d ad u rch  lösl. gem acht. F e  u . Al 
w ird  v o r d e r O x a latfä llung  n ic h t e n tfe rn t. —  B eleganalysen u . A rbeitsV orschrift. 
(A nalyst 7 2 . 482— 84. N ov. 1947. D u rh am , H artlep o o l Co., P a llise r W orks.)

F e i t .  6 2 4 8
Jean Hendrickx, D ie „Glühprobe“ , ein  K riter iu m  der Reaktionsfähigkeit von rohen 

Gemischen bei niedrigen Tem peraturen und  ein  M aßstab fü r  die K linkerungsfähigkeit. 
E s w ird  ü b e r e in  Verf. (cuisson-type) zur U n ters, von  M ergel bzw. d a rin  en th a lten en  
Ton- u. K a lk s te in a r te n  u . seine versch ied . M öglichkeiten e ingehend b e rich te t. Das 
zu  u n tersu ch en d e  G em isch w ird  bei so n ied rigen  T em pp. (hier 1050° w ährend  20 Min.) 
e rh itz t, d aß  keine  e ine K lin k eru n g  e in le itende  E rw eichung  e in tr i tt .  In te n s itä t  u . D auer 
des G lühens können  ab g ew andelt w erden je  n ach  Versuchszw eck. E s k an n  som it die 
in  einem  In d u str ieo fen  w ährend  des V orbrennens sich  entw ickelnde R eihe de r V erbb. 
d a rg es te llt w erden, so d aß  sich  das Verh. eines gegebenen G em isches im  D rehofen u. 
seine F ä h ig k e it zu r K lin k eru n g  Voraussagen läß t. D ie n ach  e iner B ehandlung  m it 
verd . HCl- u. k ochender N a2C 0 3-Lsg. verb liebenen  R ü ck stän d e  w erden a u f  ih re  B e
s ta n d te ile  u n te rsu ch t. D er unlösl. R ü c k stan d  verschied , u n te rsu ch te r  T o n arten  schw ank t 
zw ischen 14,9 u. 53 ,1%  u. e n th ä lt  vorw iegend S i0 2, w eite r in  k leinen oder k leinsten  
M engen A120 3, F e2Ö3, CaO u. MgO. D ie  E inzelergebnisse d ieser U nterss. w erden in  
Z ah len ta fe ln  m itg e te ilt. (R ev. M ater. C onstruc t. T rav . p u b l., E d it. C. 1 9 4 7 . 384— 87. 
N ov .) G e b a u e r .  6254
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YII. Agrikulturchemie. Schädlingshekämpfung.
A. Quartaroli, Uber die graduelle W irkung  konzentrierter Schwefelsäure a u f stick

stoffhaltige organische Substanzen. B ei den  Verss. w urde fe stg es te llt, d a ß  d ie  A m m oni- 
s ie rung  organ . N -V erbb . b e i verschied . T em pp. s ta rk  v a r iie r t .  Vf. fü h r t  d ies a u f  d ie  v e r
sch ied . F o rm  d e r N -B in d u n g  im  Mol. zurück . D ie  b ish e r e rz ie lten  R e su lta te  lassen  
n och  ke ine  e in d eu tig en  Schlüsse zu. (Ann. F ac . A grar. U n iv . P isa  [N . S.] 8 . 209— 40. 
1947. P isa .)  G rim m e. 6284

B . F. G. Levy, B aum in jektionen . 1. M itt. D ie B estim m ung der M enge in  B eziehung  
zu r Baum größe. D urch  um fangreiche Verss. w urde als o p tim a le  M enge a n  In jek tio n sfl. 
0,5 g Salz, gelöst in  100 cm 3 W ., je  cm  m ittle re r  S tam m d ick e  fe stg es te llt. A ls beste  
N ährlsg . erw ies sich  e ine Lsg. v o n  0,25 g K a liu m p h o sp h a t, 0,125 g K 2SO j u . 0,125 g 
H a rn s to ff  a u f  100 cm 3. D ie  A ufnahm e m it  dem  S a fts tro m e  erfo lg t in  ca. 6 S tu n d en . 
(A nnu. R ep ., E a s t M ailing R es. S ta t . ,  N e a r  M aidstone, K e n t 3 4 .  9 9 — 103. 1946, 
ausgegeb . O kt. 1 9 4 7 . )  G rim m e. 6298

B. F. G. Levy, M öglicher Borm angel bei englischen Ä p fe ln .  (Vgl. v o rs t .  R ef.) Die
neu erd in g s v e rs tä rk t a u ftre te n d e  V erk o rk u n g  an  Ä pfeln  ( „ B it te r  p i t “ ) i s t  e ine  ty p . 
B o rm an g e lk ran k h e it u . lä ß t sich  m it  S ta m m in je k tio n e n  v o n  B o rsäu re  m it  N ährsto ff- 
lsg. beheben . (A nnu. R ep ., E a s t  M ailing  R es. S ta t . ,  N e a r M aidstone, K e n t  3 4 .  95— 98. 
1946, ausgegeb. O kt. 1947.) G rim m e. 6298

Roy P. Mateiski u n d  L. M. Turk, Schwere M inera lien  in  einigen Podsolprofilen in
M ichigan. D er b rau n e  B -H o rizo n t e in iger M ich igan-Podso le  is t  d as  E rg eb n is  d e r Zers, 
ih res u rsp rü n g lich en  hohen  Geh. an  E isen -M agnesia-M ineralien . O rgan . S u b stan z  ist 
ein  w irksam es V e rw itte ru n g sm itte l fü r  gew isse schw ere M inera lien  in  d en  B-H ori- 
zon ten . D ie  W id e rs tan d sfäh ig k e it d er M ineralien  ä n d e rte  sich  in n e rh a lb  des Profils. 
Im  allg. w a r d ie  V e rw itte ru n g  d e r schw eren  M ineralien  im  B -H o rizo n t s tä rk e r  als im 
A- o der C -H orizon t. S an d b ö d en  u n te r  H a rth o lz  e n th ie lte n  in  a llen  H o riz o n te n  eine 
größere  M enge von  schw eren  Ca- u . M g-M ineralien  als S an d b ö d en  u n te r  K ie fer. Bei 
d e r m ik roskop . A uszäh lung  w aren  q u a n ti ta t iv e  E rgeb n isse  schw er zu  erzie len ; die 
g en au esten  E rgebn isse  e rh ie lt m an , w enn  m an  d ie  gesam te  F e in sa n d fra k tio n  d e r U nters, 
u n te rw arf. (Soil Sei. 6 4 .  469— 87. D ez. 1947. M ich igan , A gric . E x p . S ta t.)

A .  J a c o b . 6 3 0 0
H. W. van der Marel, Tropische Böden in  B eziehung zu r P flanzenernährung. In  

T ro p en b ö d en  k a n n  d e r Geh. an  le ic h t au fn eh m h aren  P fla n ze n n äh rs to ffe n  n ic h t nach 
d en  in  den  g em äß ig ten  Z onen geb räu ch lich en  M ethoden  b e s tim m t w erden , w eil diese 
n ic h t  den  T eil d e r N äh rsto ffe  erfassen , d e r  d u rch  d ie  a k t.  V e rw itte ru n g  im  warm- 
feu ch ten  T ropenk lim a  fre ig em ach t w ird . Im  tro p . T ie flan d  k ö n n en  O ligoklas, A m phibol 
u. H y p e rs th en  genug K , Ca u. Mg fü r  d ie  m eis ten  F rü c h te  lie fern , A n o r th it  liefert 
genug Ca u . K , B io ti t  genug Mg se lbst fü r  E rn te n  w ie S isa l m it  hohem  N ährsto ffbedarf. 
D ie  m ineralog . A nalyse in  V erb. m it  d e r B eh an d lu n g  des B o d en s m it  25% ig . HCl 
w ird  fü r  d ie  B est. des Geh. an  pflanzen lösl. N äh rs to ffen  in  den  T ro p enböden  em pfohlen. 
M it fo rtsch re iten d e r V e rw itte ru n g  häu fen  sich  d ie  w eniger le ic h t zerse tzlichen  M inera
lien  an . D ie  U n te rs.-M ethoden  m üssen  au ch  das o rgan . g ebundene  P 2Os b e rücksich tigen , 
d a s s ich  im  U rw ald  a n h äu ft, im  V erlaufe  des A n b au s a b e r  ra sch  a b n im m t. A uch das 
in  2 5 % ig . H C l lösl. P 20 5 v o n  b as. v u lk an . G läsern  u . v o n  A p a tit-E in sch lü ssen  des 
H y p e rs th en s  u . A n o rth its  k a n n  fü r  o p tim a le  E rn te n  au sre ich en d  sein . (Soil Sei. 6 4 .  
445— 51. Dez. 1947. W agen ingen , H o llan d .) A. J a c o b . 6300

L. Claerhout, D ie Behandlung von m it Seewasser überfluteten Böden. M it Seewasser 
ü b e rflu te te  B öden  sin d  n ic h t n u r  chem . (zu v ie l N aC l) sondern  au ch  p h y sik a l. fü r  den 
P flan zen b au  geschädig t. Zu ih re r  W ied erh erst. m üssen  sie v o r allem  m it K a lk  beh an d e lt 
w erden , w odurch  d ie  p h y sik a l. S tru k tu r  g ü n stig  b e e in f lu ß t w ird . H ie rzu  e ignen  sich vor 
allem  Ä tzk alk , G ips u . C hlorcalcium , w äh ren d  C aC 03 infolge de r a lka l. R k . d er Po lder
b öden  v e rsa lz t. E in e  s ta rk e  N -G abe w irk t  in d ire k t  d u rc h  E rzeu g u n g  g rö ß ere r Mengen 
organ . S u b s tan z  bodenlockernd . T ie fp flügen  w irk t  d ire k t  sch äd lich , d e r B oden d a rf 
n u r  o b erfläch lich  ge lockert w erden . (P ub l. In s t ,  belge A m élio râ t. B e tte ra v e  1 5 .  2 1 3  
b is  2 4 7 .  S e p t./O k t. 1 9 4 7 . )  G r i m m e .  6 3 0 2

W. H. Cohen u n d  B. H. Knight, Absorptionsphänom ene in  B öden m it besonderer 
Berücksichtigung ihrer Oberkrume. D as b ish e rig e  S c h rif ttu m  w ird  k r it.  d isk u tie r t. Die 
e igenen  Verss. w urden  an  32 v e rsch ied . B öden  —  vo m  re in e n  S andboden  b is  zum  reinen 
T o n b o d en  —  u n te r  V erw endung v on  M alach itg rü n  a ls F a rb s to f f  d u rch g efü h rt. D ie 
F arb sto ffm essu n g en  erfolgen m it  dem  „ L u x im e te r“  d e r S ü d a frik an . G eneral E lec tric  
Co. E s  w urde  festg es te llt, d aß  d ie  ü b lich e  K o n ta k tz e i t  von  10— 15 M in. v ie l zu  kurz 
is t  u. d aß  b e i V erw endung  g rößerer F a rh sto ffm en g en  u . län g erer K o n ta k tz e i t  e rheb lich  
höhere  F a rb s to ffab so rp tio n  s ta t t f in d e t .  V on g rö ß te r  W ic h tig k e it fü r d ie  A bsorp tion
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i s t  n eb en  dem  absol. Tongeh. des B odens d ie  vorliegende T o n ty p e  u . ih re  physikochem . 
N a tu r , auß erd em  d ie  T eilchengröße u . -form . —  29 L ite ra tu rz ita te , zahlreiche Tabellen. 
(J . Soc. chem . In d . 6 6 .  357— 64. O kt. 1947. Jo h an n esb u rg .) G r im m e . 6302

A. A. Moltschanow, W asserhaushalt der Sandböden von W ald u n d  Acker. M ehr
jäh rig e  U n te rss . a n  S andböden  u n te r  F ich ten - u . T an n en b es tan d  m it P re ißelbeeren  u. 
B lau h eeren  u . u n te r  F e ld k u ltu re n  (R oggen) e rgaben  folgende R e su lta te :  d er g röß te  
W assergeh. w urde im  W ald- u . A ckerboden  im  W in te r, d e r geringste  im  Som m er fe s t
gestellt. V on O k to b er b is  M itte  M ai w ar d er W assergeh. im  A ckerboden h ö her als im  
W aldboden , von  M itte  M ai b is  A nfang  S ep tem b er w ar e r dagegen im  W aldboden  höher. 
D er G ru n d w asse rs tan d  s tieg  im  W ald- u . A ckerboden im  F rü h ja h r  u . H e rb s t u . senk te  
sich im  Som m er u . W in te r. Im  Som m er s ta n d  das G rundw asser im  A ckerboden bedeu
te n d  h ö h er a ls im  W aldboden . (floK JiaH H  ÄKageMMH H a y n  C C C P  [Ber. A kad . W iss. 
U dSSR ] [N . S.] 58. 2049— 52. 21/12. 1947. F o rs tin s t, de r A kad. de r W iss. der U dSSR .)

M. G o r d i e n k o .  6302 
Arthur F. Pillsbury, Faktoren, die den W assereintritt in  Yolo-Lehm  beeinflussen. 

O rgan. S u b stan z  v e rb essert d ie  S tru k tu r  des B odens u. e rh ö h t d ie  G eschw indigkeit des 
W .-E in tr i tts . B e sch a ttu n g  a lle in  v e rm in d ert d ie  W .-A ufnahm e des B odens, d a  der 
B oden n ic h t so s ta rk  au s tro ck n e t. D ie günstige  W rkg . von  organ. M ulch b e ru h t dah er 
a u f d er Z u fu h r organ. S u b stan z  u . n ic h t a u f  d er B esch attu n g . B o d en b earb eitu n g  v e r
bessert den  W .-E in tr i t t  vorübergehend . Z usa tz  von  A m m onium su lfa t u . N a tr iu m n itra t  
zum  Irr ig a tio n s-W . w aren , w enn d ie  K onzz. n ied rig  g eh alten  w urden, ohne E in fl. au f 
das E in d rin g e n  v o n  W . in  den  B oden, be i hö heren  K onzz. fan d  e ine V erm inderung  s ta t t .  
V erbrennen  de r E rn te  a u f  dem  Felde  v e rrin g e rte  den  W .-E in tr itt .  (Soil Sei. 64. 171-—81. 
Sept. 1947. U n iv . o f  Calif.) A. J a c o b .  6302

C. Bodea u n d  E. Precup, Untersuchungen über die biochemische Zersetzung der Stärke  
in  ihrer B eziehung zur Bodenreaktion. U m  den  E in f l . v on  pn u n te r  A usschaltung  anderer 
U rsachen, w elche d ie  Zers, beeinflussen  k ö n n ten , zu  un tersu ch en , w urde e in  B oden 
künstlich  d u rch  Z usä tze  versch ied . M engen v on  H C l u . nachfolgendes A usw aschen a u f  
verschied. p H-Z ahlen g eb rach t. E s ergab  sich, d aß  d ie  biochem . M ineralisation  der 
S tärke  am  in te n s iv s te n  bei p H 6 b is 9 erfolgt. Sie e rre ich te  e in  M axim um  bei p H 7 u. 
w ird  seh r v e rlan g sam t, w enn das p H u n te r  6 s in k t. (An. Fac . Agronom . Cluj. 12. 130 
bis 134. 1946/47. Sep. C luj, F a k . fü r  A gronom ie.) A. J a c o b .  6304

H. V. Bronsart, Über die M obilisa tion  unlöslicher M etallverbindungen im  Boden 
durch Bodenentseuchungsm ittel. D ie  d u rch  CS2, F o rm a lin  u . H itzeb eh an d lu n g  als B oden
en tseu ch u n g sm itte l e rz ie lten  M ehrerträge lassen  sich n ic h t a lle in  d u rch  eine T oxin-, 
S tim ula tions-, S ticksto ff- oder A griceretheorie  erk lä ren , zum al häu fig  eine a u f  viele 
Ja h re  b esteh en d e  N achw rkg . b e o b ac h te t w ird . Vf. z eig t a n  B o d en ex trak ten  u . Vegeta- 
tionsverss., d aß  z. B. F e  u . M n im  B oden m it  CS2 d u rch  B ldg. b estän d ig er D ith io n a te , 
m it F o rm a lin  d u rch  E n ts te h u n g  wasserlösl. F o rm ia te  m o b ilis ie rt w erden können. D ie 
chem . V orgänge be i der erfo lgreichen tro ck en en  u. noch besser feuch ten  B odenerh itzung  
sind  noch  n ic h t  g ek lä rt. E in e rse its  k a n n  e ine  gesteigerte  L öslichkeit der n . anorgan. 
Salze, an d ere rse its  d ie  B ldg. h u m in sau re r K om plexsalze  als E rk lä ru n g  herangezogen 
w erden. E s  is t  jedenfalls w ahrschein lich , d aß  d ie  „B o d en m ü d ig k eit“  a u f  den  M angel 
an  S p u rene lem en ten  u . d ie  f ru ch tb a rk e itss te ig e rn d e  W rkg. bei d er B ehand lung  m it 
B od en en tseu ch u n g sm itte ln  a u f  d er E rh ö h u n g  d er L öslichkeit gew isser Spurenelem ente 
b e ru h t, w obei an d ere  u n b e k an n te  F a k to re n  du rch au s au ch  noch eine  R olle sp ielen  
können. (N achrich tenb l. d tsch . P flan zen sch u tzd ien s t [B erlin] 1 (27). 115— 16. O k t./ 
N ov. 1947. H eidelberg-W iesloch , B iol. A n s ta lt fü r L and- u. F o rs tw irtsch aft.)

K n o b l a u c h .  6304
Karl Scharrer, D er E in flu ß  der D üngung  a u f den E iw eiß- und  Fettgehalt der K u ltu r 

p flanzen. A n H a n d  d e r V ersuchsergebnisse von  S e l k e  (C. 1939. I .  227, C. 1940. I I .  
3690 u . C. 1941. 1.2709) w ird  gezeigt, d aß  d er p ro zen tu ale  E iw eißgeh. der G e tre idearten  
d u rch  s p ä t  verab fo lg te  N -G aben  geste ig ert w erden  k an n , w ährend  sich  de r frü h  ge
gebene N  h au p tsäch lich  a u f  d ie  v eg eta tiv e  E n tw . der P flan zen  u n d  a u f  die E rtrag sh ö h e  
au sw irk t. V o raussetzung  fü r  d ie W rkg . e iner sp ä ten  N -D üngung  sin d  N iederschläge in  
H öhe >  10 m m  in  d er Z eit von  7 T agen  vo r b is 7 T agen  nach  dem  S treu te rm in . —  D ie 
A rb e iten  v o n  S c h m a l f u s s  (C. 1937. I I .  3937) a n  d er L einp flanze  w erden angeführt, 
w onach d e r S ä ttig u n g sg rad  d er F e tts ä u re n  d u rch  d ie  hydro p h ilen  u n d  pydrophoben  
Io n en  b e s tim m t w ird . (K urzb rie fe  E rn äh r . L an d w irtsch . 1947. A I I 2. A ug./Sept., 
B I  2. O k t., A I I  2. N ov ./D ez.) R a b i u s .  6304

Ruth T. Kojima, Organischer Bodenstickstoff. 1. M itt. N a tu r des organischen 
Sticksto ffs in  einem  M istboden von Oeneva, N . Y .  D urch  D ecarboxylie rung  m it N in- 
h y d rin  n ach  d er M eth. von  V a n  S l y k e  (C. 1943. I .  2520) ließ  sich  d er «-A m inosäure- 
C h a rak te r  eines g roßen  T eils des hydro ly sierten  organ . N  nachw eisen. E tw a  37%  des
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G esam t-N  des B odens liegen  als a -A m ino-N  vor. Al Val. H y d ro ly se  ergab  ebensov ie l 
H u m in -N  w ie d ie  S äurehydro lyse. D ie  H au p tm en g e  des so g en an n ten  H u m in -N  d ü rf te  
b e re its  a ls N ic h tp ro te in , v ie lle ich t als kom plexe hete rocyel. N -V erb . im  B oden  v o r
liegen . N ach  den  A m ino- u . A m id-N -B estim m ungen  de r H y d ro ly sep ro d d . d ü rften  
m in d esten s 5 0 %  des gesam ten  organ. N  des M istbodens aus P ro te in  b esteh en . D a  n ach  
d er a lka l. H y d ro ly se  d e r H u m in -N  w ahrschein lich  n ic h t von  P ro te in  h e rrü h r t ,  können  
n ic h t  m eh r als 60— 75%  des g esam ten  organ . N  als P ro te in -N  g e b u ch t w erden . (Soil 
Sei. 6 4 .  157— 65. Aug. 1947.) S c i i e i f e l e .  6304

Ruth T. Kojima, Organischer Bodenstickstoff. 2. M itt. E in ige  U ntersuchungen über 
die A m inosäuren  von P roteinm aterial in  einem  M istboden von Geneva, N .  Y .  (1. vgl. 
v o rs t. R ef.) D er frü h er von Vf. (vgl. v o rst. R ef.) in  M istboden  nachgew iesene. A m ino-N  
b e s te h t zu  e tw a  9 0 %  aus M onoam inosäure: A sp artin sä u re  6— 7 %  (als Cu-Salz iso lie rt), 
G lu tam in säu re  (du rch  Ü b e rführung  in  P y rro lid o n ca rb o n säu re , in d ire k t  b e s tim m t) u. 
O x y g lu tam in säu re  ca. 5 % , O x y am inosäuren  (nach  P e rjo d a tm e th .)  18% . L eu c in , Iso 
leu c in  u . V alin  w urden  d u rch  F ra k tio n ie ru n g  d er Cu-Salze iso lie rt u . e inzeln  id en tif iz ie rt. 
D ie  A m inosäurefrak tionen , aus denen  sie  iso lie rt w u rden , m ac h ten  4 2 ,5%  d er M ono
am in m o n o ca rb o n säu refrak tio n  u . 3 1 ,9%  des g esam ten  A m ino-N  des B odenhydro ly - 
sa tes  aus. (Soil Sei. 6 4 .  245— 52. Sep t. 1947. B eltsv ille , M d., U . S. D ep. o f  A gric.)

S c h e i f e l e  6304
G. Wakeham, M itte ilung  über die W irkung  gewisser landwirtschaftlicher M a ß 

nahm en a u f den Aschengehalt von W eizen. I n  V erfolg frü h ere r A rb e iten  ü b e r  d ie M obili
sie ru n g  von  K aO, N a20 ,  CaO, MgO, Fe, P  u. N  d u rch  L eg u m in o sen k u ltu r a u f  rohen  u n 
gew ässerten  B öden  b e r ic h te t  Vf. ü b e r g leich laufende V erss. m it  W eizen. A uch h ier 
zeig ten  d ie  E rn te n  a u f  R oh b o d en  e inen  höheren  M in eralisieru n g sg rad . (U niv . Colorado 
S tu d ., Ser. D  2 .  351. A p ril 1947.) G r i m m e .  6304

Alfonso Dragheti, D as italienische Phosphorproblem in  B eziehung zu m  biologischen 
Pflanzenanbau. D ie  i ta lien . B öden  sin d  re la tiv  P 20 5-arm , so d aß  be i d en  K u ltu re n  vor 
allem  d ie  P 20 6-D üngung b e rü ck sic h tig t w erden  m uß . (A tti M em ., R eale  A ccad. Sei., 
L e tte re  A r ti ,  M odena [5] 7 .  92— 105. 1947.) G r im m e . 6304

T. R. Swanback, P flanzenernährung im  Saatbett. N aN O s i s t  d e r  g eeig n etste  N- 
D ü n g er zu r E rn äh ru n g  d er T ab ak k eim p flan zen , P -D ü n g u n g  is t  im  e rs ten  Ju g en d stad iu m  
n ic h t so w ich tig . T ro tzd em  d a r f  P  im  D üngergem isch  n ic h t  fehlen . Vf. b e r ic h te t  über 
g ü n stig e  E rfo lge m it 2 H an d elsm isch d ü n g ern  V igoro u . V H P F . (C onnecticu t agric. 
E x p . S ta t . ,  N ew  H av en , B ull. 1 9 4 7 .  14-—16. F eb r. N ew  H a v en , Conn. A gric. E xp. 
S ta t .)  G r im m e . 6304

T. R. Swanback u n d  P. J. Anderson, A m m o n n itra t a ls Sticksto ffquelle  in  Dünge
m itteln . B e ric h t ü b e r verg le ichende  D üngungsverss. be i T a b a k  m it  B aum w ollsaa tm ehl 
u . N H 4N 0 3 z e itig ten  bei g leicher N -G abe k e in e  m erk lich en  U n te rsch ied e . B este  N-G abe 
150 lbs N /acre . 200 lbs B au m w o llsaa tm eh l en tsp rech en  d ü n g e te ch n . e tw a  150 lbs N  als 
N H 4N 0 3. (C onnecticu t agric . E x p . S ta t . ,  N ew  H av en , B ull. 1 9 4 7 .  7— 12. F eb r. New 
H a v en , Conn. A gric. E x p . S ta t.)  G r im m e . 6304

T. R. Swanback, Borax fü r  Tabakböden. E s  w u rd e  bew iesen , d a ß  T a b a k  zur 
E rn ä h ru n g  u n b e d in g t B  g eb rau ch t. B -B e d arf  ca. 5 lb s B o ra x /t .  D üngem itte lgem isch  
b e i gerege ltem  C aO -Z ustand  des B odens. (C o nnecticu t ag ric . E x p . S ta t . ,  N ew  H aven , 
B ull. 1 9 4 7 .  12— 14. F eb r. N ew  H a v en , Conn. A gric. E x p . S ta t.)  G r im m e . 6304 

Carlos Casas Campillo, Über die Anw esenheit von Substanzen im  Boden, die das 
W achstum  von R hizobium  hemmen. I n  fü n f  m it  L egum inosen  b e p fla n z te n  B öden  w urden 
fü r  R hizobium  in h ib ito r . S u b stan zen  gefunden . D er B oden  e n th ie lt  A e.- u . A .-lösl. S u b 
s ta n ze n  m it b a k te r io s ta t .  W rkg. fü r  R . japonicum , R . meliloti, R . phaseoli u . R . trifo- 
liu m . D e r P A e .-E x tra k t aus e inem  A e .-E x tra k t ze ig te  b e i R . m e lilo ti b a k te rio s ta t. 
W irk u n g . Zwei u n b e b au te  B öden  e n th ie lte n  k e in e  in h ib ito r . S u b stan zen . D ie  u n te r 
su c h ten  C h a rak te r is tik a  des B odens: p H, G efüge, o rgan . S u b s tan zen  w aren  ohne E in fl. 
a u f  d ie  in h ib ito r . S u b stan zen , m aß g eb en d  a lle in  w ar d ie  A nw esenheit von  R hizobium , 
w odurch  d ie  H yp o th ese , d aß  d e r B o d e n e x tra k t a n tib io t.  S u b stan zen  e n th ä lt,  g estü tz t 
w ird . (An. E scuela  nac. Ci. b io l. 4 .  339— 52. 15/8. 1947. M exico, E sc. N ac. de  Cienc. 
B iol., L ab o r, de M icrobiol. E x p .) K u n z m a n n .  6304

Edwin L. Schmidt, M ykorrh iza -A rten  u n d  ihr Verhalten zu  Waldböden. Obgleich 
d ie  A b h än g ig k e it v ie le r P flan zen  von  M yko rrh iza-b ild en d en  S y m b io n ten  au ß er Frage 
s te h t, b e s te h t ke ine  Ü b e re in stim m u n g  h in s ich tlic h  d e r E rk lä ru n g  des M echanism us des 
N äh rsto ff-A u stau sch s. I n  W aldböden  m it  sau rem  R o h h u m u s feh lt es a n  aufnehm - 
b a rem  N  u . es f in d e t  e in  leb h a fte r  W ettb ew erb  u m  d en  be i d e r Zers, de r p flanzlichen 
R ü c k s tän d e  e n ts te h en d e n  N  s ta t t .  D ie  T h eo rie , d aß  d ie  M y k o rrh iza-A rten  zu r D eckung 
des N -B ed arfs  d e r B äum e b e itrag en , bzw . d aß  sie  L u fts tic k s to ff  a ssim ilieren , konn te  
a b er n ic h t b e s tä t ig t  w erden. B esser b e g rü n d e t is t  d ie  A nnahm e, d aß  d ie  M ykorrh iza



1947 Hvii. A g r ik u l t t t r c h e m ie . S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g . E. 1959

d ie  A ufnahm e m ineral. N äh rsto ffe  aus dem  hum usre ichen  W aldboden  b eg ü n stig t. A uch 
d « E i n f l .  d e r M ykorrh iza  a u f  d ie  E rn äh ru n g  d er B äum e m it K o h len h y d ra ten  is t  zu 
b e rü ck sich tig en ; d u rch  B ese itigung  eines Ü berschusses an  K o h len h y d ra ten  k önnen  d ie 
M ykorrh iza-A rten  g ü n stig  w irken . Sch ließ lich  k an n  auch  eine V ersorgung der P flanze 
m it W uchsstoffen  u. H orm onen  in  F rag e  kom m en, d ie  von  der M ykorrh iza  e rzeug t w er
den. (Soil Sei. 64. 459— 68. Dez. 1947. N ew  Je rsey , A gric. E x p . S ta t.)

, A. J a c o b .  6 3 0 4
M. W. Fedorow, Der E in flu ß  von Sto ffen  au f die B indung  des atmosphärischen  

Sticksto ffs durch Azotobacter, die m it dem K atalysator der Stickstoffbindung wie m it 
einer Base reagieren. D ie  K a tio n e n  de r Schw erm etalle  (vgl. C .  1950. I . 2 1 1 9 )  hem m en 
d ie  N -B in d u n g  d u rch  A zo tobacter. Ih re  W rkg. w ird  d u rch  ih re  R k . m it de r Carboxyl- 
g ruppe  des d ie  B in d u n g  des N  b estim m enden  K a ta ly sa to rs  b ed in g t. Vf. p rü f t  d ie  
W rkg. von  H 3B 0 3 (I), H 2M oOi (II), P hosphorm olybdänsäure  (III) u. T hym onucleinsäure
(IV) a u f  d ie  N -B in d u n g . I u. IV fö rd ern  d ie  N -B indung . N och ausgesprochener is t  die  
W rkg. von  II. Am  s tä rk s te n  w irk t  III. Alle diese Stoffe bew irken  eine  größere D isp er
s i tä t  u . d a m it d ie  V ergrößerung  de r a k t. F läch e  des K a ta ly sa to rs . (U oK JianH  Ar:ane.MHH 
Play« C C C P  [B er. A kad . W iss. U dS SR ] [N. S.] 55. 3 5 5 — 5 7 .  1 / 2 .  1 9 4 7 .  M oskau, L andw . 
T im irjasew -A kad ., L eh rs tu h l f. P flan zen p h y sio l. u . M ikrobiol.) d u  M a n s .  6 3 0 6  

M. W. Fedorow, D ie F ix ierung  des atmosphärischen S tickstoffes durch Azotobacter 
in  Gegenwart von o-Dinitrobenzol als W asserstoff-Acceptor. (Vgl. 1948. I .  2 4 0 . )  E in e  
d irek te  A b h än g ig k e it zw ischen dem  in  K u ltu re n  v on  A zo tobacter v e rb rau ch ten  H 2 u. 
der M enge des f ix ie r te n  a tm o sp h ä r. N 2 b e s teh t n ich t. Vf. h a t  H 2 d u rch  H in zufügen  von
o-D in itrobenzo l (I) zu  den  K u ltu re n  von  A zo tobacter agile  fo rtlau fen d  gebunden . D ie  
F ix a tio n  des N 2 w urde d ad u rch  in  ke in e r W eise gem in d ert. D ie  V erm ehrung  de r K eim e 
w ar sogar e tw as s tä rk e r . E s b e s te h t also k e in e  q u a n ti ta t iv e  A b h än g ig k eit zw ischen dem  
H 2-Geh. d er K u ltu re n  u . d er M enge des d u rch  sie  aus de r L u ft f ix ie r te n  N 2. E in  Vers., 
A zo tobac ter ohne 0 2 in  Ggw. von  I als JI-A ccep to r zu züch ten , v e rlief p ositiv . (JHoKJiajbi 
AKajeMHH Hayu C C C P  [B er. A kad . W iss. U dS SR ] [N . S.] 55. 5 7 — 6 0 .  1 / 1 .  1 9 4 7 . )

d u  M a n s .  6 3 0 6
Paul Reekendorfer, Im m u n is ieru n g  als Folge von Schädlingsbekäm pfung. E in  

mikrochemischer Beitrag zu r K e n n tn is  des , ,eingeschwemmten“ K up fers. D u rch  Be- 
netzungs- u . In f iltra tio n sv e rss . w ird  m ikrochem . gezeig t, d aß  in  k u rzer Z eit 10~6 y  Cu 
in eine Zelle e in d rin g en . D iese Menge w ürde genügen, um  Sporen u. H y p h en  von  P ilzen  
zum  A b ste rb en  zu  b ringen . (P flan zen sch u tzb erich te  [W ien] 1. 65— 81. 1947. W ien, 
B u n d esan sta lt fü r  P flan zen sch u tz .) M o e w u s .  6312

Raymond W. Barratt u n d  James G. Horsfall, Fungicide W irkung von M etall- 
alkylbisdithiocarbamaten. D inatrium äthylenbisdithiocarbam at (DSE) erw ies s ich  nach  
Verss. v o n  H e u b e r g e r  u .  M a n n s  a ls seh r w irksam es F u n g ic id . Seine W rkg. k a n n  noch 
v e rs tä rk t w erden  d u rch  g leichzeitige  M itverw endung  von Z n S 0 4 u. CaO. D ie Verss. 
w urden au sg ed eh n t d u rch  V erw endung von  36 A nalogen u. H om ologen von D S E . H ie r 
bei zeig te  sich , d aß  e ine  V erm ehrung  d er S-A tom e in  d er P o ly su lfid k ette  n ic h t w irk u n g s
ste igernd  is t ,  auch  n ic h t d ie  L änge d er zen tra len  a lip h a t. K e tte . Sehr gu te  E rfolge m it 
Z in k ä th y le n b is th io c a rb a m at. -— 33 L ite ra tu rh in w eise . (C onnecticut agric . E x p . S ta t., 
New H av en , B ull. 1947. 3— 51. J u n i .  N ew  H av en , Conn. Agric. E x p . S ta t.)

G r i m m e .  6 3 1 2
P. J. Anderson, Weitere Versuche über die M ehltaubekäm pfung im  Saatbeet. Bei 

verg le ichenden  Spritzverss . z e itig ten  d ie  H and elsp räp p . B ism u th  A u. B gewisse B la t t 
schäd igungen , au ß erd em  w iesen d ie  B lä tte r  e ine  seh r helle F ä rb u n g  auf. S p ritzungen  u. 
S täu b u n g en  m it  F e rm a te  e rgaben  bei g u te r  W rkg. gegen den  Schädling  e ine  n . E n tw . 
du n k e lg rü n  g e fä rb te r  B lä tte r . (C onnecticu t agric . E x p . S ta t. ,  New H aven , B ull. 1947. 
23— 26. F eb r. N ew  H av en , Conn. A gric. E x p . S ta t.)  G r i m m e .  6312

Ernst M. Stoddard, D ie X -K ra n kh e it des P firsichs und  seine Chemotherapie. D ie 
w e itv e rb re ite te  X -K ra n k h e it des P firs ich s is t  e ine  ty p . V iru serk rankung , welche von 
H o l m e s  M arm or lacerans g e n an n t w urde. Sie k a n n  a u f  allen  P firs ic h a rten  au ftre ten . 
Sie is t  d u rch  O kulieren  u . P frop fen  le ich t ü b e rtra g b ar. Als W irtsp flanze  k o m m t vor 
allem  P ru n u s  v irg in ia n a  (I) in  F rage . D ie B ekäm pfung  k an n  d u rch  In jek tio n  verschied . 
Su lfonam ide u . 8 -O xychino linverbb . in  den  S tam m  erfolgen. Vor allem  m uß fü r die 
A u s ro ttu n g  von I in  d er U m gebung  von P firs ich p lan tag en  gesorgt w erden. —  29 L ite 
ra tu ra n g ab e n . (C onnecticu t agric . E x p . S ta t . ,  N ew  H av en , B ull. 1947. 3— 19. M ai. 
N ew  H av en , Conn. A gric. E x p . S ta t.)  G r i m m e .  6312

E. F. Knipling, N euere synthetische Insekticide. K u rze  Ü bersich t. (Soap [7] 23. 
127, 129, 131. 1947. B u r. o f  E n tom ol. an d  P la n t  Q uaran tin e . U  S. D. A.)

R i e m s c h n e i d e r .  6312



K . C. W . Venema, D ie neuen Insektenvertilgungsm ittel. (Vgl. C hem ische T echn iek
2 . [1947.] 309 u . C. 1 9 4 7 . E . 1377.) Ü b e rs ieh t ü b e r  E ig g . u . A nw endung  v o n  H exa- 
ä th y lte tra p h o s p h a t ,  T e traä th y lp y ro p h o sp h a t, p -N itro p h en o x y p h o sp h o rsäu re d iä th y l-  
e s te r  n . p -N itro p h en o x y th io p h o sp h o rsä u red iä th y les te r  (E  605). (Chem . p h a rm a c . 
T ech n iek  3 . 21— 22. 3 0 /9 . 1947. H aarlem .) W e s l y .  6312

Yun-Pei Sun, A n a lyse  der wichtigsten F aktoren, welche die R esulta te von P rü fungen  
von B egasungsm itteln  bei Insekten  beeinflussen. K r i t .  S ic h tu n g  des n e u ere n  S c h rif ttu m s  
(se it 1925) ü b e r den  E in fl. v o n  T em p., re la tiv e r  F e u c h tig k e it, H u n g e r, su b le ta le r  B e 
gasung  u . B efallsd ich te. (U niv . M inneso ta, agric . E x p . S ta t . ,  te c h n . B u ll. 1 9 4 7 . N r. 177. 
5— 104. J u n i . )  G e m m e . 6312

P. S. Hewlett u n d  E. A. Parkin, D ie B ild u n g  von In sek tic id -F ilm en  a u f B aum ate
ria lien . 2. M itt.  P rü fu n g  der W irksam keit bei verschiedenen A rten  der VorbehandluTig. 
(1. vgl. A nn . ap p l. B iol. 33. [1947.] 381.) Vff. p rü f te n  d ie  D au erw rk g . v o n  In se k tic id -  
belägen  (P y re th r in e  in  Shell-O el P  31) a u f  Z iegelste inen , H olz , Z em en t u . e in e r  Z em ent- 
Sand-M ischung. A ls T es tin sek t d ie n te  d e r B e ism eh lk äfe r (T rib o liu m  cas tan eu m  
H e r b s t ) .  D ie  In sek tic id lsg . w u rd e  m it  d en  v e rsch ied en s ten  an o rg an . u . o rg an . S toffen  
(z. B . S ilic a ten , C hloriden, S u lfa ten , S tä rk e , G e la tin e , Cellulose, P h en o len  usw .) u. 
d e ren  M ischungen  v o rb eh an d e lt. N ach  dem  A n tro ck n en  d e r  a u fg eb ra ch ten  In sek tic id -  
beläge w urde  d ie  W rkg. a u f  d ie  T es tin se k ten  zu v e rsch ied . Z e iten  g e p rü ft. Als gün
s tig s te  S to ß e  zu r V o rb ehand lung  d e r In se k tic id e  e rw iesen  s ich  L e im  u . G ela tin e , d ie  von 
den  V ß . z u r  p ra k t. V erw endung  vorgesch lagen  w erden . (Ann. ap p l. B io l. 3 4 . 224— 32. 
M ai 1947. S lough, B ucks, D ep . o f  Sei. a n d  In d . R es., P e s t  In fe s t. L ab o r.)

K e ö p e e .  6312
I. W. Koshantsehikow, Über d ie spezifische R esistenz des Stoffwechsels von Insekten  

gegenüber D ichlordiphenyltrichlorm ethylm ethan. Vf. z e ig t a n  H a n d  u m fan g re ich e r Verss., 
d aß  d ie  A nw endung  v o n  D D T  zu r V e rn ich tu n g  sch äd lich e r In se k te n  n u r  in  bezug a u f  
A rte n  m it  h o h e r In te n s i tä t  des S toßw eehse ls zw eckm äß ig  i s t  u . a u ch  h ie r  w e ita u s  n ich t 
b e i a llen . D as dargeleg te  M a te ria l z e ig t fe rn e r d ie  g roße K o m p liz ie r th e it  d e r  k o n k re ten  
B ed in g u n g en  des E in f l .  to x . S u b s tan zen  a u f  den  In se k ten o rg a n ism u s , d e r s ich  durch  
allg . physik a l.-ch em . S ch em a ta  jed enfalls  n ic h t  d e u te n  lä ß t .  (JJO K JiaaH  A najeM H H  
H a y n  C C C P  [Ber. A k ad . W iss. U dS SR ] [N . S.] 5 8 . 345— 48. 1 1 /1 0 .1 9 4 7 . Zoolog. In s t, 
d e r A k ad . d e r W iss. d e r  U dS SR .) H . v . P e z o l d .  6312

J. R. Furlong, Untersuchungen zu r W ertbestim m ung neuer In sektic id e  gegen H au t
käfer. U b e r d ie  W rkg . v e rsch ied . D o sie ru n g en  v o n  D D T  u . G am m ex an  ( in  F o rm  von  
S ta u b  od er gelöst in  organ . L ösungsm m . o der a ls E m u lsio n  od er D isp ersio n ) sow ie von 
N a triu m silico flu o rid  (als S tau b ) a u f  D en n  estes v u lp in u s  w ird  b e r ic h te t  : v o n  D D T -S taub  
w a r n u r  e ine  geringe D osierung  n ic h t  genügend , d ie  ü b rig e n  D D T -D o sieru n g en  u . alle 
CgHgClj-Verss. w aren  e in w andfre i, d ie  V erss. m it  N a triu m sü ic o fh io rid  w a ren  p ra k t.  w irk 
sam  b e i g rö ß ere r K o n z en tra tio n . D ie  A nw endung  d e r In se c tic id e  b e e in f lu ß t n ic h t die 
sp ä te re  C hrom gerbung  d e r Felle . (B ull. Im p . In s t .  4 5 . 325— 35. O k t./D ez . 1947. Im p . 
In s t .  C onsult. C o m m ittee  on  H id es , S k in s a n d  T a n n in g  M ateria ls .)  L i e b n e b .  6312 

Neely Turner, B ekäm pfung  des europäischen M a isk o m kä fe rs  durch Stäube- und  
Spritzm itte l. B esprochen  w ird  d ie  A nw endung  v o n  N ic o tin , R o ten o n , R y a n ia  u . D D T  
als S täu b e- u . S p ritzm itte l. (C onnecticu t ag ric . E x p . S ta t . ,  N ew  H a v en , C irc. 1947 . 
1— 8. A p ril. N ew  H av en , Conn. a g rie u lt. E x p . S ta t.)  G rim m e . 6312

G. Guflhon, Über d ie inselcticiden E igenschaften zweier chlorierter Terpene. D as 
D ih y d ro ch lo rid  des D ip en ten s sow ie d as B o m y lh y d ro c h lo rid  z e ig ten  gegenüber Linog- 
nathus setosus u . Trichodectes canis  s ta rk e  in se k tic id e  W irk sam k eit. (C. R . Séances Soc. 
B iol. F ilia le s  14 1 . 246— 48. M ärz 1947.) R i e m s c h x e i d e r .  6312

W. A. Jeremin, D ie P rü fu n g  von D D T -P rä p a ra te n  a n  In sek ten  un ter den Ver
hältnissen der Turkm enischen  S S  R . D D T  w irk te  s tä rk e r  u . a n h a lte n d e r  a ls alle  frü h er 
g e p rü fte n  E n tw esu n g sm itte l. W u rd en  150 cm 3 e in e r 10% ig . D D T -E m u ls io n  oder 5% ig. 
wss. E m u ls io n  d e r chem . v e rw an d te n  Sowjet. P e n ta c h lo rin p a s te  (I) a u f  1 m 2 F läch e  von 
R ä u m e n  v erw en d e t, so w u rd en  a lle  M ücken, M oskitos u . F lieg en  in n erh a lb  v o n  45 Tagen 
b e se itig t. Schw ache L sgg. w irk en  im  h e iß en  K lim a  n u r  in  d en  e rs ten  15— 20 Tagen. 
E in e  W ied erh o lu n g sb earb e itu n g  in n e rh a lb  e ines M onats i s t  desha lb  erforderlich . 
Schw ache Lsgg. b e sitzen  n u r  geringe W rkg . a u f  S chaben . D D T -S tau b  (3 cm 3/ l  m 1) 
w irk t  a u f  S ch ab en  besser a ls I -E m ulsion . E in e  0 ,5 % ig . Suspension  von  D D T -S taub  
k a n n  m it  E rfo lg  zu r B ek äm p fu n g  v o n  L äu sen  u . Z ecken b e i T ie ren  v e rw en d e t w erden. 
(MeîtHUHHCKaH n a p a 3irro .io rH H  h  n a p a 3irrapHi>ie B o .T 63hh  [Med. P a ra s ito l. para- 
s i t .  K ra n k h .]  16. N r. 3. 76— 79. M a i/J u n i 1947.) L e t d x e r .  6312

L. W. Jag u sh in sk a  ja, D ie W irkungsw eise des D D T  a u f den  O rganism us der Insekten . 
Ü b e rs ich t a n  H a n d  v o n  6 L ite ra tu ra n g a b e n . (M e^m ù m cK aH  n a p a 3HTO.iorriH h
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I Ia p a 3 H T a p H b ie  E o jie 3HH [Med. P a ra s ito l. p a ra s it. K ra n k h .]  16. N r. 1. 88— 90. 1947. 
In s t .  fü r  M alaria , m ed. P a rasito lo g . u . H elm in tho log . de r A kad . der Med. W iss., Sek tor 
fü r  E n to m o l.) _ S t e i n b e r g .  6312

W. N. Beklemischew, E in ige  Perspektiven der A nw endung von D D T  (Dichlordi- 
phenyUrichloräthan) zur B ekäm pfung  der Gliederfüßler als Schädlinge der menschlichen  
Gesundheit. D ie  b esten  E rfo lge  e rz ie lt m an  n ach  Vf. m it  D D T  gegenüber den  a u f  dem  
m ensch lichen  K ö rp e r lebenden  P a ra s ite n  (Läuse) u . au ß ero rd en tlich  gu te  be i de r B e
k äm p fu n g  d e r B lu tsau g er (W anzen). A uch in  d er B ekäm pfung  d er F liegenplage 
k o n n ten  in  g roßangeleg ten  Verss. g u te  R e su lta te  e rz ie lt w erden. Als bes. w ertvo ll u. 
au ssich tsre ich  e rsch e in t D D T  als B ek äm p fu n g sm itte l gegen d ie  als Ü b e rträ g e r der 
M alaria  a u ftre te n d e n  F liegen . (M e g n u m ic K a a  r ia p a 3 H T O Jio r iif l  h  I I a p a 3 H T apH H e 
E 0 J ie 3HH [Med. P a ra s ito l. p a ra s it .  K ra n k h .]  16. N r. 1. 3— 9. 1947. In s t ,  fü r  M alaria , 
m e d . P arasito lo g . u . H elm in tho log . d e r A kad . d e r Med. W iss., S ek to r fü r E n tom ol.)

S t e i n b e r g .  6 3 1 2
M. Ch. Bergolz, D D T-P entach lorin-P räpara te . Ü b e rs ich t ü b e r d ie E igg. u. V er

w en d u n g sarten  v on  D D T  u . Pentachlorin  (1944 e rstm a lig  sy n th e t. hergeste lltes sow jet. 
Dichlordiphenyltrichloräthan) a n  H a n d  d e r L ite ra tu r . —  14 L ite ra tu ran g a b en . (M e- 
HimHHCKaii IIapa3H TO JiorH H  h  IIapa3H T apH B ie Bojie3H H  [Med. P arasito l. p a ras it. 
K ran k h .]  16. N r. 1. 84— 88. 1947.In s t ,  fü r  P h a rm ak o l., C hem otherap . u . p h arm . Chem. 
der A kad . d e r  M ed. W iss.) S t e i n b e r g .  6312

M. W. Posspelowa-Schtrom, D ie W irkung  von D D T  a u f die Zecken Alectorobius 
verrucosus (Ol., Zass. et F en .), 1934. (Vgl v o rst. R ef.) D D T -P räp p . b eh alten  als K o n 
ta k tg if te  noch längere  Z eit n ach  dem  A u fträg en  ih re  to x . W rkg. u. e ignen sich  deshalb  
fü r d ie  B ekäm pfung  von  Zecken. D u rch  L aborverss. m it dem  Sowjet. Pentachlorin  
(vgl. v o rs t. R ef.) w urde festgeste llt, d aß  dieses P rä p . au ß ero rd en tlich  g iftig  fü r d ie 
A lectorob ius-A rten  is t  u . s ie  ausnahm slos v e rn ic h te t. D ie  to x . W rkg. t r i t t  a llerd ings 
sehr langsam  (zuw eilen e rs t  n a ch  1 M onat) ein . (MeHiimiHCKaH riapa3HTOJiorHH n  
Ilap asM T ap iib ie  Eojie3H H  [Med. P a ra s ito l. p a ra s it. K ra n k h .]  16. N r. 1. 30— 33. 1947. 
In s t, fü r  M alaria , m ed. P a rasito lo g . u . H elm in tho log . d e r A kad . de r Med. W iss., Sek tor 
fü r E n tom ol.) S t e i n b e r g .  6312

W. Okulow, Prüfergebnisse a n  Pentachlorinpaste, dem  neuen sowjetischen Insekticid . 
(Vgl. v o rst. R ef.) Z ur P rü fu n g  d er W irk sam k eit von  Pentachlorin  (I) w urde eine 10% ig. 
wss. E m ulsion  so a u f  eine  G la sp la tte , e ine  n ic h t oder m it Ö lfarbe gestrichene W and, 
T apeten  oder V orhänge ze rs tä u b t, d aß  a u f  1 m 2 10 m g I kam en. D ie  V ersuchstiere  
w urden zu  e inem  K o n ta k t  m it d er so b eh an d e lten  O berfläche gezwungen. Am  e m p fin d 
lichsten  w aren  M oskitos u . F liegen . N ach  e inem  K o n ta k t  von  5 M in. g ingen d ie  T iere 
nach 5— 8 S td . ausnahm slos e in . M ücken e rfo rd e rten  e in en  K o n ta k t von  50— 55 M i
nu ten . N ach  30— 31 S td . g ingen  sie  e in . D an n  fo lg ten  d ie  W anzen, d ie  nach  8— 15 Std . 
zugrunde g ingen. M oskitos g ingen  schon zugrunde, w enn 1 cm 2 F läche  0,000004 g des 
ak t. Stoffes en th ie lt. D as M itte l b ie te t  gu te  A ussich ten  fü r d ie  M alariabekäm pfung. 
D ie im p räg n ie rten  F läch en  b eh a lten  sehr lange ih re  to x . W irk sam k eit. (MeHHUHHCKaH 
IIapa3HTOJiorH H H IIap a3 H T ap H H e E o jie a m i [Med. P a ra s ito l. p a ra s it. K ran k h .]  16. 
N r. 1. 33— 35. 1947.) S t e i n b e r g .  6312

W. A. Nabokow u n d  B. Ss. Potieha, Versuche m it D D T -P räpara ten  zur Bekäm pfung  
der W anzenplage. Vff. b e rich ten  ü b e r Verss. m it  D D T -P räp p ., d ie  als wss. E m ulsionen  
zur A nw endung  kom m en. N ach  dem  E n tw an zen  b lieben  d ie  R äu m e  3 M onate lang 
w anzenfrei. A uch d ie  W an zen b ru t w urde v e rn ic h te t. H ie rb e i w urde auch  eine  hohe 
T o x iz itä t d e r D D T -P räp p . gegenüber den  S chaben  (B la tta  g erm an ica  —- P e rip la n e ta  
o rien talis) festgeste llt. (M eaim iiHCKaH IIapa3HTOJiorHH h  r ia p a e i iT a p iiH e  EoJie3HH 
[Med. P a ra s ito l. p a ra s it. K ra n k h .]  16. N r. 1. 28— 30. 1947. In s t ,  fü r  M alaria  u . m ed. 
P a rasito lo g . d er A kad . d e r Med. W iss., S ek to r fü r  In sek tenbekäm pfung .)

S t e i n b e r g .  6312
Martin Jacobson, Fred Acree jr. u n d  H. L. Haller, Berichtigung über die H erkunft 

des , ,A ff in in s “ (N -lsobutyl-2.6.8-decatriensäuream id). W egen d er U n d eu tlich k e it der 
m exikan . V olksnam en w ar angenom m en w orden, d aß  das In se k tic id  A ff in in  aus E ri-  
geron affin is  stam m e. G enauere U nterss. erw iesen n u n m eh r d ie  W urzeln  von  H eliopsis 
longipes (A. G ray) B lake aus de r F am ilie  der C om positae als A usgangsm aterial. D ie 
W urzeln  e rgaben  0 ,56%  N -Isobu ty lam id  der 2.6.8-Decatriensäure, das in  p h y sik a l. E igg. 
u . in  d er G iftig k e it gegenüber S tubenfliegen  m it A ffin in  ü b ereinstim m te. (J . org. Che
m is try  12. 731— 32. Sep t. 1947. B eltsv ille , M d., U .S. D ep. o f  A gric ., B u reau  o f E n to 
m ol. a n d  P la n t Q uaran tin e .) O f f e .  6312

W. F. Wiktorow u n d  Ju. Ss. Shenshurist, D ie A nw endung  von Thiod iphenylam in  
zur B ekäm pfung  der Brutstätten der M alariam ücke. B erich te  ü b e r erfolgreiche B e
k äm p fu n g  d er M a la riam ü c k en b ru ts tä tten  d u rch  Z ers täu b u n g  von  Thiod iphenylam in  (I),
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1 k g /h a , vom  F lugzeug  aus. N ach  de r B estäu b u n g  w u rd en  k e in e  L arv en  m eh r festg e 
s te llt . M it wss. I-E m u lsio n en  in  Seife w urden  unsichere  R e su lta te  e rz ie lt. ( M e j u m i i H C K a H  
1 l a p a s H T O . i i o r i i H  i i  I T a p a 3 H T a p H l » i e  B o j i e 3H n  [Med. P a ra s ito l. p a ra s it .  K ra n k h .]  16. 
N r. 1. 46. 1947. S a ra tow , B ezirk ss ta tio n , E n tom olog . A btlg .) S t e i n b e r g .  6312 

Donald H. Moore, W irkung  des P iperonylbutoxyds u n d  von P yrethrum  bei der B e 
handlung der Schweine gegen Läuse. P iperonylbutoxyd (3.4-M ethylendioxy-6-propylben- 
zylbutyldiäthylenglykoläther) (I) u. P yrethrin  (II) w erden , a lle in  u . in  K o m b in a tio n , gelöst 
in  e inem  R o h p a raffin ö l (III) a u f  ih re  läu sev ern ich ten d en  E igg . b e i Schw einen  e rp ro b t. 
0,5 g I u . 0,05 g II in  100 m l III erw iesen sich  a ls seh r w irksam , so d aß  d ie  m it  de r Lsg. 
b e sp ritz ten  T iere  n ach  sp ä tes ten s  3 W ochen absol. läusefre i w aren . S ch äd ig u n g en  der 
T iere  w u rd en  n ic h t b eo b ach te t. (J . P a ra s ito lo g y  33. 439— 43. O k t. 1947. B a ltim o re , 
M d., D odge & O lco tt, In c ., E n tom olog . D evelo p m en t L ab o r.) H . P . F i e d l e r .  6312 

J. MacLeod, D ie Schutzw irkung von A rsen- u n d  Derrisbädern gegen Schafzecken, 
Ixodes R ic in u s L . Schafe können  d u rch  B äder, d ie  0,2% o D e rr is e x tra k t o der 0 ,2 %  Na- 
A rsen it en th a lte n , von  Zecken b e fre it u . fü r  längere  Z eit gegen N eubefa ll gesch ü tz t 
w erden. Als b este r e tw a  3 W ochen w irksam er S chu tz  w ird  e in  B a d  em pfohlen , das 
D erris , A rsen it, K reo so t u . verseiftes W o llfe tt e n th ä lt.  (A nn. ap p l. B iol. 34. 207— 23. 
M ai 1947. B e rk h am stead , Cooper T echn . B u reau .) E b e r l e .  6312

George N. Woleott, Benzolhexachlorid als Term itenabw ehrm ittel. Z u r A bw ehr von 
T erm iten  w urde als b este  K onz. 2 %  re ines y -Isom eres in  B zl.-Lsg. fe stg es te llt. Bei 
y -ä rm eren  H an d elsp räp p . m uß eine  en tsp rech en d  höhere  K onz , g enom m en w erden . W ir
k u n g sd au er ca. 1 J a h r .  (J . A gric. U niv . P u e rto  R ico  31. 224— 25. J u l i  1947. P u erto  
R ico , U n iv ., H e ad  D ep. o f  E n ty m o l. o f  A gric. E x p . S ta t.)  G r i m m e .  6312

S. A. Barnett, Rattenbekäm pfung in  Städten. D ie  W irk sam k e it d e r versch ied . 
R a tte n g if te  sowie T echn ik  u . O rg an isa tio n  de r R a tte n b ek ä m p fu n g  w erden  besprochen. 
(A nn. app l. B iol. 34. 297— 303. M ai 1947. L ondon , M in is try  o f  F ood .) E b e r l e .  6312 

W. A. McDougall, E in e  U ntersuchung des Rattenplageproblem s in  den Zuckerrohr
plantagen von Queensland. 3. M itt. Laboratorium sversucheüber F utteraufnahm e u n d  T o x i
zität. (1. u . 2. vgl. Q ueensland  J .  agric . Sei. 1. [1944.] 32 .4 8 .) A u f G ru n d  se in er um fassen
den  U n te rss . b e tra c h te t  Vf. Thallosulfa t u . gelben Phosphor  als gee ig n etste  R a tte n b e 
k äm p fu n g sm itte l. A rsen ik , Barium carbonat, B arium chlorid, rote M eerzw iebeln. Strychnin  
ze itig ten  keine  befried igenden  B ekäm pfungserfolge . —  25 L ite ra tu rh in w eise . (Queens
lan d  J .  agric . Sei. 1 .  1— 32. Sep t. 1944.) W i n i k e r .  6312

W. A. McDougall, E in e  Untersuchung des Rattenplageproblem s in  den Zuckerrohr
plantagen von Queensland. 6 . M itt. B ekä m p fu n g  u n d  (allgemeine) Schlußfolgerungen. 
(4. u . 5. vgl. Q ueensland  J .  agric . Sei 3. [1946.] 1. 157; 3. vgl. v o rs t. R ef.) E s  w erden 
au sfü h rlich e  A nw eisungen fü r  d ie  R a tte n b ek ä m p fu n g  in  d e r P ra x is  (un tersch ied liche 
M eth o d ik  bei den  versch ied . Species) gegeben. —  43 L ite ra tu rh in w e ise . (Q ueensland J .  
agric . Sei. 4.79— 139. Dez. 1947.) W i n l k e r .  6312

E. Frei, M ikromorphologische Bodenuntersuchungen a n  H a n d  von D ünnschliffen. 
P ro b en ah m e , T ro ck n en  u . H ä r te n , Sch leifen  u . K i t te n  erfo lg te  n a ch  d e r M eth. von 
W . K u b i e n a .  B eispiele m k r. D ü n nsch liff-U n terss . an  Schweiz. B öden. (M itt. G ebiete 
L eb en sm itte lu n te rs . H yg . [B ern] 38. 138— 43. 1947. Z ü rich -O erlikon , E id g . landw . 
V ersu ch san sta lt.)  S c h e l f e l e .  6324

William Plant, Untersuchung der M ineralsto ffm ängel a u f A ckerland. D u rch  zwei 
E rg än zu n g sm eth o d en , d ie  Seh-Diagnose  u . d en  Oewebetest, w u rd en  in  den  le tz te n  Ja h ren  
in  L ong  A sh to n  d ie  N äh rsto ffb ed ü rfn isse  d e r K u ltu rp f la n ze n  g ep rü ft. D ie  U n te rs .-T ech 
n ik  b e ru h t  a u f  dem  A u ftre te n  spezif. S y m ptom e, d ie  m it  d en  M ineralsto ffm ängeln  e in 
hergehen  u . b e n u tz t co lo rim etr. S chnellm ethoden  u . dgl. a u f  dem  Felde, u m  d en  M ine
ra lz u s tan d  d e r w achsenden  K u ltu rp f la n ze n  zu bestim m en . A n Getreidearten, Bohnen, 
K artoffe ln , Zuckerrüben, K rauskoh l usw . be i 2— 3m aliger P rü fu n g  w äh ren d  d er W achs
tu m sp erio d e  d u rch g efü h rte  U n te rss . e rgaben , d aß  10— 18%  d e r B öden N-M angel,
19— 2 0 %  P 20 5-M angel, 1%  K 20 - ,  0 ,5 %  CaO- u . 0 ,3 %  B -M angel aufw iesen. D er K a li
m angel w urde  v o r allem  b e i K a rto ffe ln , d e r  B -M angel be i Z u ck errü b en  u . M angold fest
g este llt. (N a tu re  [L ondon] 160. 336. 6/9. 1947. L ong  A sh ton , R es. S ta t.)

K a r s t . 6324
W. G. C. Forsyth u n d  G. K. Fraser, Gefrieren als H ilfsm itte l zu m  Trocknen und  

R ein igen  von H u m u s und  verwandten S to ffen . D u rch  ein faches G efrierenlassen u . W ie
d e rau ftau e n  in  Ggw. v on  E le k tro ly te n  lä ß t  s ich  d e r W assergeh. e ines H u m u sp räp ., das 
sonst w egen se iner G e ln a tu r schw er zu v e ra rb e ite n  is t ,  a u f  e tw a  1/3 h e rab se tzen . D as 
A usg an g sm ateria l (B odenprobe, T o rf  o der z e rs tö r te r  vegetab il. S toff) w ird  m it verd. 
(2% ig.) NaOIL e x tra h ie r t  u . d er a lk a l. E x tr a k t  m it H 2SO,f e tw a  a u f  pn 3 an g esäu ert. D en 
ausgefallenen  H u m u ssäu re -A n te il lä ß t  m an  ab sitzen , d e k a n tie r t  u. f r ie r t  bei — 3° ein. 
N ach  dem  A u fta u en  k a n n  f i lt r ie r t ,  ausgew aschen u. wegen des geringen  Vol. u . des Ver-
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lu s te s  an  A d so rp tionsverm ögen  in  ü b lich e r W eise ra sch  g e tro ck n e t w erden . D as Verf. 
i s t  a u f  äh n lich e  p flan z lich e  S toffe anw en d b ar. (N a tu re  [L ondon] 160. 607. 1/11. 1947. 
C ra ig ieb u ck ler, A b erd een , M acau lay  In s t .  f. B odenforschung.) H e n t s c h e l .  6324 

W. G. C. Forsyth, Untersuchungen über lösliche K om plexe der organischen B oden
substanz. 1. M itt. Fraktionierungsmethode. (2. vgl. C. 1951. I .  2950.) D ie  A rb e it b e 
la ß t  sich  m it  d e r sog. F ülv insäurefraktion  des B odenhum us. Z ur Iso lieru n g  w ird  eine 
bei 65° g e tro ck n ete , 100 g organ . S u b stan z  en tsp rech en d e  B odenm enge m it  10 L ite r  
0 ,5nN aO H  48 S td . lang  g e rü h rt. N ach  dem  A bsetzen  w ird  d ie  Lsg. abgegossen u . d u rch  
einen lose m it  W a tte  b esch ick ten  Z y lin d er langsam  durchgesaug t. D er A b sa tz rü ck 
sta n d  in  g le icher W eise m it  10 L ite r  d er L auge b eh an d e lt u . sch ließ lich  m it 10 L ite r  W . 
nachgew aschen. D u rch  A nsäuern  m it  H C l w erden d ie  H u m in b es tan d te ile  ausgefällt u. 
ab filtr ie rt. N d . in  L auge lösen u . aberm als ausfällen. G esam tm enge der sau ren  Lsg. ca. 
30 L ite r, p« 2,5— 3,0. D ie  Lsg. i s t  je  n ach  pn strohgelb  b is w ein ro t g e färb t, sie w ird  d urch  
d ich tes F il te r  g e filte rt. D u rch  F iltr ie re n  d u rch  eine genügende S ch ich t T ierkohle  (vorher 
m it 0 ,ln H C l gew aschen) e rh ä lt  m an  e in  farbloses F i l t r a t  (A.). D ie  T ierkohle  w ird  m it 
10%  W . h a ltig en  A ceton  b is  zum  farb losen  A b lau f e lu ie rt (B), d a ra u f  m it W ., b is das 
F i l tr a t  m it  A ceton  n ic h t m eh r flo ck t (C), sch ließ lich  m it 0 ,5nN aO H  (D). D ie F rak tio n en  
A u. C sin d  farb los, B  u . D  gefärb t. D ie  4 F ra k tio n e n  w u rd en  g e tre n n t u n te rsu ch t. 
A e n th ie lt  neben  A l-Salzen v o r allem  eine  zu ck erartig e  Verb. v on  P en to sen ch a rak te r. 
D ie 3 and eren  F ra k tio n e n  en th ie lten , w enn au ch  in  versch ied . M engen, F u lv in säu re , d. h. 
eine N -h a ltig e  H u m u ssäu re . D ie  U n te rss . w erden  fo rtg esetz t. (B iochem ie. J .  41. 176 
b is 181. 1947. A berdeen , M acau lay  In s t ,  for So il B es.) G r i m m e .  6324

L. Leitenberger, E in  neues Arbeitsverfahren zur B estim m ung der acetylbromid- 
unlöslichen Substanz m it H ilfe  eines Extraktions-Apparates. E s w ird  e in  E x tra k tio n s - 
app. beschrieben , w elcher d ie  B est. des ace ty lb rom idun lös. A n te ils  versch ied , organ. 
S ubstanzen  e in sch ließ lich  des o rgan . B o d enan teils  in n erh a lb  von  6 S td . m it  einer 
G enauigkeit von  1 ,5%  g e s ta t te t .  H ie rb e i is t  e ine  schäd liche E inw . des Säurebrom ids 
au f den A n a ly tik e r n ic h t m eh r m öglich. V ergleichende B estim m ungen  nach  dem  Öl- 
badverf. von  S p r i n g e r  e rgaben  größere Schw ankungen  b e i w esentlich  höherem  Z eit
verb rauch . (M itt. ehem . F o rsch .-In s t. In d . Ö sterreichs 1. 39— 42. F ebr. 1947. A dm ont, 
B undesvers.- u . F o rsch u n g san st. f. a lp in e  L andw .) W . S c h u l t z e .  6324

Futoshi Takazawa u n d  G. Donald Sherman, D ie polarographische Zinkbestim m ung  
im  Boden. 0,5 g F e in b o d en  (100 M aschen) w erden  im  P t-T ieg e l m it 3 g N a 2C 0 3— K 2CÖ3 
gem ischt u . 15— 30 M in. lan g  im  Schm elzen gehalten . D er abgeküh lte  T iegel w ird  
im  400 cm 3-B echerglas m it  10 cm 3 W . +  10 cm 3 konz. H C l b is  zu r Lsg. des In h a lts  
erw ärm t u n te r  B edecken  m it  U hrglas. N ach  A bspülen  des U hrglases w ird  d ie  Lsg. 
zur T rockne v e rd am p ft. N a ch  D u rch feu ch ten  m it 10 cm 3 konz. H C l lä ß t m an  5 M in. 
stehen , e rh itz t  n ach  Z ugabe von  30 cm 3 2nH C l 5 M in. zum  K ochen, d e k an tie r t die  
Lsg. d u rch  e in  m it  2nH C l angefeuch te tes F ilte r . N ochm aliges A usziehen m it 30 cm 3 
2nHCl, sch ließ lich  w äsch t m an  den  unge lö s ten  R ü c k stan d  m it d er gleichen Säure  a u f  
100 cm 3 aus. Im  125 cm 3 S c h ü tte ltr ic h te r  w erden 20 cm 3 der Lsg. m it 40 cm 3 Am- 
m on citra tlsg . (113 g A m m o n citra t gelöst in  1 L ite r  W. u . Z usatz  von 40— 42 cm 3 N H 3 
tr ip lo id  [b is p H ca. 8,5]) n ach  Z usatz  v on  2 T ropfen P henolph thalein lsg . m it  konz. 
N H 3 s ta rk  a lk a lis ie rt, d a ra u f  g ib t m an  10 cm 3 0 ,2% 0ig. D ith izonlsg . in  Chlf. zu  u. 
sc h ü tte lt k re isen d  um . N ach  A blassen  des D rucks w ird  30 Sek. k rä ftig  gesch ü tte lt 
u. ab se tzen  gelassen. C hlf.-Schicht ab lassen  in  e inen  2. S ch ü tte ltr ich te r , noch  zweim al 
m it je  5 cm 3 D ith izon lsg . au ssch ü tte ln . V erein ig te  Chlf.-Lsgg. m it  30 cm 3 1/1(,nHCl 
k rä ftig  2 M in. lang  sch ü tte ln , Chlf. ab lassen, wss. Lsg. noch  zw eim al m it je  2 cm 3 
Chlf. d u rc h sch ü tte ln . 25 cm 3 d er wss. L sg ., welche das Zn e n th ä lt, in  50 cm 3-B echer 
zu r T rockne  v e rdam pfen . N ach  A bküh len  lö s t m an  d en  R ü c k stan d  in  10 cm 3 der 
Zn-Lsg., 2 cm 3 d e r so e rh a lten en  Lsg. w erden  m it  H g-A node u n te r  D u rch le iten  von  
H 2 e lek tro ly s ie rt. —  A pp. s. O rig inal. (J . Assoc. off. agric . C hem ists 30. 182— 86. 
15/2. 1947. H onolu lu , T H ., H aw a ii A gric. E x p . S ta t.)  G r i m m e .  6324

John Russell, B estim m ung von Begasungsmitteln. 18. M itt. B estim m ung von M ethy l
bromid in  niedrigen K onzentrationen. (17. vgl. C. 1946. I I .  483.) N ach  P rob en ah m e 
des in  d e r a tm o sp h ä r. L u ft in  geringen  M engen (0,06— 15 m g/L ite r) en th a lten en  CH3B r 
m it H ilfe  e in e r ev ak u ie rte n  F lasche u . k a ta ly t.  V erbrennung  des CH3B r nach  L u b a t t i  
u. H a r r i s o n  e rfo lg t d ie  B est. des io n is ie rten  B r nach  zwei Verff., e inm al n ach  der zu 
verlässigen ab er langw ierigen  M eth. von K o l t h o e e  u .  Y u t z y .  F ü r  das schneller au s
fü h rb are  e lek tro m etr. Verf. m it  e in e r A g-A gC l-E lektrode u . R ö h ren v o ltm eter w ird  
eine A pp. (n eb st Schaltschem a) genauer beschrieben. (J . Soc. ehem . In d . 66. 22— 26. 
Ja n . 1947. S o u th  K ensin g to n , Im p . Coll. Sei. Technol.) H e n t s c h e l .  6328

F. R. Bradbury, D. J. Higgons u n d  J. P. Stoneman, E in e  colorimetrische B estim 
mungsmethode des D D T .  p .p '-D D T  g ib t m it H ydrochinonschw efelsäure  (0,5% ig.
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H yd ro ch in o n lsg . in  k onz ., N -fre ie r H 2S 0 4) bei 100° e ine  w e in ro te  F ä rb u n g , d ie  d u rch  
A b so rp tio n  be i 480— 500 mpi c h a ra k te r is ie r t  is t . H an d els-D D T  e n th ä l t  n eb en  p p '-D D T  
bes. o p .p '-D D T  u . 2 .2 -B is-[p -c h lo rp h en y l]-L l-d ich lo rä th a n  (p .p '-D D D ), so d a ß  d ie  
M engenbest, des p .p '-D D T  w ic h tig  is t. B ish e r w urde  d as p .p '-D D T  q u a n ti ta t iv  d u rch  
fra k tio n ie r te  K r is ta ll is a tio n  von  den  B eg leits to ffen  g e tre n n t, w as z e itra u b e n d  w a r u. 
em p ir. K o rre k tu re n  einschloß. E in fach  u . schnell i s t  jed o ch  d ie  co lo rim etr. B e st., zu 
d e ren  A u sfü h ru n g  e in  S p ek tro p h o to m e te r u . e in  A b so rp tio m ete r g e b rau c h t w erden . 
(J .  Soc. ehem . In d . 66. 65— 68. M ärz 1947. Ju b b u lp o re , In d ie n .)  L i e b n e r .  6328 

Bernard H. Howard, D ie B estim m ung von k le inen M engen Hexachlorcyclohexan 
(Benzol-H exachlorid). Vf. e n tw ick e lt e ine  ehem . M eth . zu r sch nellen  q u a n ti ta t iv e n  
B est. v o n  H exach lo rcyclohexan  (I), d ie  noch  14 y  I nach zu w eisen  g e s ta t te t .  D ie  M eth. 
e rfa ß t n u r  d ie  G esam tm enge I ,  g ib t  k e in en  H in w eis  a u f  d en  A n te il  G am m ah ex an  u. 
sp r ic h t au ch  a u f  and ere  C l-haltige In se k tic id e  a n  w ie  z. B . D D T . —  50— 100 g eines 
N a h ru n g sm itte ls  oder 20 cm 2 P flan zen o b erfläch e  m it  Ae. w aschen  o d er im  Soxhlet 
ex tra h ie re n , Lsg. f i ltr ie re n , Ae. v e rd u n s ten  u . 0,1 m l M onoäthanolam in  (II), b e i V or
han d en se in  von  ö l  (w enn d ie  P flan zen  m it  I-L sg . in  M ineralö l g e sp ritz t  sind ) p ro  ml 
ö l  w eite re  0,1 m l II zugeben. 1 S td . im  sd. W .-B ad  a u fb ew ah ren , d a n n  5 m l 10% ig. 
H N 0 3 oder be i m eh r a ls 0,5 m l II, 10 m l H N Ö 3 p ro  1 m l II zugeben , d azu  15— 20 ml 
W ., a b k ü h len  u . m it  20 m l Ae. ex tra h ie re n . W ss. Lsg. b is  zu  0,2 m g I-G eh . m it 0,01 
nA gN Ö 3 n ach  V o l h a r d  t i t r ie re n ,  b e i gerin g eren  I-M engen  C l-B est. d u rc h  T rü b u n g s
m essung. 3 A nw endungsbeisp iele  w erden  gegeben. (A n a ly st 72. 427— 32. O kt. 1947. 
L ondon , M in istry  o f  F ood , In fe s ta tio n  D iv .) B a r c h e t .  6328

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
V. Rikman, D ie  Lösung des Problem s der m agnetischen A nom alie  von K u rsk . Die 

z u e rs t 1784 im  G eb iet von  K u rsk  festg es te llte  m ag n e t. A nom alie  fü h r te  zu r A uffindung 
re ich er E rzlag er. N eben  re ich en  E rze n  m it  70%  F e , d ie  ohne A u fb e re itu n g  v e rh ü tte t 
w erden  können , s in d  au ch  n och  ärm ere  sau re  E rze  v o rh an d en , d ie  zu r V erh ü ttu n g  
m ag n e t. a u fb e re ite t w erden  m ü ß te n . D ie  G ew innung  d e r V o rrä te  i s t  seh r schwierig 
u. soll n ach  E n tfe rn u n g  e in e r 90 m  s ta rk e n  D eck sch ich t im  T ag eb au  erfo lgen. (Metal- 
lu rg ia  [M anchester] 36. 201— 02. Aug. 1947.) K . S t e i n .  6354

G. G. Urasow u n d  D. P. Bogatzki, Physikalisch-chem ische Untersuchung oxydischer 
E isen-N ickel-E rze. (Vgl. C. 1948. I I .  533.) N i k o m m t in  d en  u n te rsu c h te n  Fe-N i- 
E rze n  aus versch ied , russ. V orkk . ü b erw iegend  in  F o rm  fe in d isp erse r o x yd . M ineralien 
u . n u r  in  u n te rg eo rd n etem  M aße in  s ilic a to x y d . M in eralien  vor. Vff. geben  E rh itzu n g s
k u rv en  (,,T h erm ogram m e“ ) fü r  d iese  E rze  u . d ie  bei ih re r  R ed . v e rlau fen d en  Prozesse, 
b e i den en  in n erh a lb  z iem lich  w e ite r T em p.-G renzen  e in  S tu fen v o rg an g  n ach  dem  
Schem a F e20 3-> F e30 4- » F e 0 —>Fe s ta t t f in d e t ;  d ieser k a n n  a ls G ru nd lage  fü r  d ie  chem.- 
m eta llu rg . V erarb e itu n g  u n te r  se lek tiv er R ed. d e r N i-E rze  d ien en . (JHoKJiaRH Arca- 
HeMHH H a y K  C C C P  [B er. A kad . W iss. U dS SR ] [N. S.] 56. 59— 62. 1/4. 1947. In st, 
fü r  allg . u . ano rgan . Chem. d e r A kad . d e r W iss. d e r U d S S R  u. In s t ,  fü r  B u n tm eta lle  
u . G old.) R . K . M ü l l e r .  6354

A. Jamotte, Über E isen- u n d  M anganerze aus K atanga. I n  K a ta n g a  f in d en  sich 
zah lre iche  d u rch  M etasom atose  von  K a lk s te in  g eb ild e te  u . w äh ren d  d er p n eu m ato ly t. 
P h ase  en ts ta n d en e  F e30 4-E rze m it  S p u ren  Cu u . V, sow ie P b -Z n -A g -E rz e  m it  Spuren 
Cu, d ie  d u rch  d ie  g leiche M etasom atose  e n ts ta n d e n  u . w äh ren d  d e r h y d ro th erm alen  
P h ase , d ie  d er p n e u m a to ly t. P h ase  fo lg t, g e b ild e t w orden  sin d . —  B ra u n it , M n20 3, 
e n th ä l t  s te ts  B ; jed o ch  e n th a lte n  2 aus K a ta n g a  s tam m en d e  M n-E rze k e in  B , w oraus 
geschlossen w ird , d aß  d ie  E rze  k e in  M n20 3 e n th a lte n , so n d ern  aus P y ro lu s it, M n ö 2, 
u . P silom elan , x  R O , y  M n 0 2, z H 2Ö, besteh en . (N a tu u rw eten sch . T ijd sc h r. 29. 27— 30. 
5/4. 1947. E lisa b e th s ta d , K o n g o s ta a t, Serv. Géolog. R ég io n a l d u  com ité  Spécial du 
K a tan g a .)  W e s l y .  6354

W. N. Ssemewski, E ntw icklung  des Untertagebergbaues von Erzlagerstätten der 
U d S S R . D ie  E n tw . d e r B e rg tech n ik  in  d e r U d S S R , v o r a llem  im  H in b lic k  a u f  die 
u n te r ird . A ufschluß- u . A b b au v erff., u . d ie  in  d en  le tz te n  30 J a h re n  e rre ich ten  R esu lta te  
w erden  d isk u tie r t .  ( ro p H b iü  îf ty p H aJ i [B erg -J .] 121. N r. 11. 16— 19. N ov. 1947.)

L e u t w e i n .  6360
D. C. Hendry, Vorrichtungen bei der B ehandlung von E rzen  fü r  den Hochofen. V or

w o rt u. D iskussion  zu  d er C. 1947. E . 602 re fe rie rten  A rb e it. (J . I ro n  S teel In s t .  156. 
415— 28. J u l i  1947.) H a b b e l .  6360

Victor Mathien, Vielseitige A nw endbarkeit des photographisch registrierenden D if
ferential-D ilatom eters von Chevenard. 2. M itt. (1. vgl. C. 1946. I I .  2409.) Als B eispiel 
fü r  d ie  v ie lse itig eA n w en d b ark e it des p h o to g rap h . re g is tr ie re n d e n  d iffe ren tie llen  D ila to -
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m ete rs  n ach  C h e v e n a r d  w ird  d ie  U n ters, des V erh. von  S ilica ts te in en  fü r K oksöfen 
u. SiEMENs-MARTiN-öfen m it H ilfe  d ieser E in ric h tu n g  beschrieben . Gewisse h ierbei 
b eo b ach te te  A nom alien  k önnen  e rk lä r t  w erden. (R ev. un iv . M ines, M etallurg ., T rav . 
p u b l., Sei. A rts  app l. In d . 3  ([9] 9 0 ) .  259— 66. 1947.) O. W e r n e r .  6370

T. H. Stayman, B em erkungen zu  neuzeitlichen am erikanischen Hochöfen. V orw ort 
u. D iskussion  zu  d er C. 1 9 4 7 .  E . 429 re fe rie rten  A rbeit. (J . I ro n  S teel In s t. 1 5 6 .  411— 1 4 .  
J u l i  1947.) H a b b e l .  6370

William A. Haven, Verwendung und  H erstellung von Sauersto ff fü r  Gebläsewind
anreicherung. 1. M itt. Verwendung von Sauerstoff. (B last E urnace, Coke O ven, raw  
M ater. C om ittee  I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M ining m etallu rg . E n g r., P roc. 6 . 50— 54. 
1 9 4 7 . )  0 6  H a t j g .  6370

P. C. Keith u n d  D. W. Wilson, Verwendung und  Herstellung von Sauersto ff fü r  
Qebläsewindanreicherung. 2. M itt. Erzeugung billigen Sauerstoffs. (1. vgl. v o rst. Ref.) 
M ethoden  v o n  L i n d e ,  C l a u d e ,  L i n d e - F r ä n k e l  u .  n euerliche  A b än d eru n g en  d ieser 
Verff. in  d en  V e re in ig ten  S ta a te n .  (B last F u rn ace , Coke Oven, raw  M ater. C om ittee 
Iro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r., P roc. 6 . 55— 63. 1947.)

H a u g .  6370
William A. Haven, M it Sauersto ff angereicherter Gebläsewind. B eschreibung  e iner 

Anlage zu r 0 2-G ew innung. (B last F u rn ace  S teel P la n t 3 5 .  95— 96. J a n .  1947. C leve
land, O hio , A rth u r  G. M cK ee & Co.) H a b b e l .  6370

Roberto J. Rocca u n d  Michael B. Bever, E inige quantitative Gesichtspunkte beim  
Gebrauch von Sauersto ff fü r  Hochöfengebläsewind. (B las t F u rn ace , Coke O ven, raw  
M ater. C om ittee  I ro n  S teel D iv is ., Am er. In s t. M ining m eta llu rg . E n g r., Proc. 6 . 67— 78.
1947.) H a u g .  6370

B. W. Wolkonski, E infachste A r t von K ontaktringen fü r  Tam m anöfen . A u f das 
zw ischen dem  G ra p h itw id e rs tan d sro h r u. dem  keram . S ch u tzro h r be fin d lich en  K ryp- 
tol w ird  e in  A sbestring  au fg eb rach t, a u f  den  eine K o n ta k ts c h ic h t aus G rap h it au f
gesch ü tte t u . d a rü b er e in  K o n ta k tr in g  von  50— 60 m m  H öhe aus S tah l an g eb rach t 
wird. ( S a B O J i C K a n  J la ö o p a x o p u H  [B etriebs-L ab .] 1 3 .  1261. O kt. 1947. G iprozem ent.)

H o c h s t e i n .  6370
I. B. Rumänin, D ie Formtone. Vf. u n te rn im m t eine K la ssifik a tio n  d er F o rm to n e  

au f G rund  ih re r  m ineralog . Z us., d er D isp e rs itä t u . d er elektrochem . A k tiv itä t.  (BecTHHK 
MlUKCHepoB ii  TeXHHKOB [Anz. In g . T echniker] 1 9 4 7 . 83— 86 . M ärz.)

H o c h s t e i n .  6382
Francis B. Foley, Große Blöcke. E in s von  den  w irk sam sten  M itte ln  zur B eherrschung  

der A bkühlungsgeschw ind igkeit von  in  große K ok illen  vergossenen S tah lb löcken  is t 
das d er Ü berw achung  des A b k ü h lv erh ältn isses d u rch  P ro p o rtio n ie ru n g  d er K o k illen 
fläche zu d er des fl. S tah ls , um  d ie  W ärm e aus dem  S tah l in  einem  b estim m ten  vorher 
e rm itte lten  M aße abzuziehen . E in e  gu te  K okillen fo rm  lieg t vor, w enn der fl. S tah l 
einer stu fenw eisen  E rs ta rru n g  u n te rlieg t, d ie  am  B oden u. den K okillenw änden  b e 
g in n t u. nach  in n en  u. oben so fo rtsch re ite t, daß  d ie  S chrum pfung  k o n tin u ie rlich  durch  
N achfüllen  von  oben  k o m p en s ie rt w ird , b is  d er gesam te  S tah lb lock  e r s ta r r t  u . frei 
von S chrum p fh ö h lu n g en  is t . E s w erden solche A bküh lu n g sv erh ä ltn isw erte  von großen 
S tah lb löcken  u. zw ar fü r  d en  K o k illenboden  u . -köpf tab e llen m äß ig  angegeben. D is
kussion. (E lectr. F u rn ace  S teel Conf., P ro c ., Iro n  S teel D iv is., Am er. In s t .  M ining
m eta llu rg . E n g r. 5 . 43— 49. 1947. M idvall Co.) H o c h s t e i n .  6382

George Breyer, D er E in flu ß  der K okillendicke u nd  der A bkühlung au f die Güte von 
mittelgroßen Stahlblöcken. D urch  V ergleichsverss. w ird  nachgew iesen, daß  d ie  besten  
E rgebnisse  h in s ich tlic h  de r G üte  eines m itte lg ro ß en  S tah lb locks n u r  d u rch  E in h a lten  
der g ü n stig sten  G ieß tem p . e rre ich t w erden kan n . E in e  Z unahm e der K o k illenw and
d icke zeig te  ke ine  verbessernde  W rkg. a u f  d ie  allg. S tah lg ü te  oder a u f  d ie  G üte des 
B locks längs d er achsia len  Blockzone. D ie g röß te  Seigerung von  n ich tm eta ll. E in 
schlüssen w urde im  E rs ta r ru n g s tr ic h te r  am  B oden gefunden. K eine  m erkbare  V er
besserung  in  de r B lockgüte  a n  der achsia len  Zone u. im  S ch e ite lp u n k t des E rs ta rru n g s
tr ic h te rs  w urde  d u rch  V erw endung e iner Spezialkokille  e rre ich t, in  der der B oden so 
k o n s tru ie r t w ar, daß  e ine L u ftz irk u la tio n  s ta ttf in d e n  konn te . D iskussion . (E lectr. 
F u rn ace  S teel Conf., P ro c ., I ro n  S teel D iv is., A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r. 5.
59__66. 1947- C rucible S teel Co. o f A m erica.) H o c h s t e i n .  6382

B. C. Blake, Herstellung von einwandfreien knüppelartigen Blöcken. F ü r  die H erst. 
von  e in w andfre ien  k leinen , k n ü p p e la rtig en  S tah lb löcken  is t  das V erhältn is L än g e :D ick e  
v on  11:1  v o n  besonderer W ich tig k e it, d a  d ie  B löcke vom  d ickeren  E n d e  aus gegossen 
w erden, u. d ie  B lockdicke gering  genug is t, um  eine s te tig e  E rs ta rru n g  im  B lockfuß 
zu  g e s ta tte n , b evor d er B lockkopf e r s ta r r t  is t. D u rch  das L ängen -D ick en -V erh ä ltn is  
von" 11 :1  w ird  e rre ich t, d aß  d ie  B locklänge sich re la tiv  schneller zusam m enzieh t als
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d ie  D icke u. e in en  n ah en  K o n ta k t  de r O berfläche des e rs ta rre n d e n  B locks m it den  
s ta rk e n  K ok illen w an d u n g en  v o r se iner E rk a ltu n g  g ew äh rle is te t. B eim  A bguß  d er 
k le inen  B löcke m u ß  d ie  K okille  vo llkom m en sen k rech t s teh en  u . d ie  G ießschnauze  
m uß  so n a h  w ie m öglich zu r M itte  d er K okillenöffnung  h in  g e r ic h te t sein. D iskussion . 
(E lec tr. F u rn a c e  S teel Conf., P roc ., I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . 
E n g r. 5. 49— 51. 1947. B irm ingham , A la., Connors S teel Co.) H o c h s t e i n .  6382 

Robert Goldschmidt, N eue W erkstoffe fü r  die Schwachstrom technik. Ü b erb lick . 
U . a. w erden  b e h an d e lt Ferrite, Superm alloy  u. Superisoperm e. (V erh. Schweiz, n a tu r-  
fo rsch . Ges. 127. V ersam m lung. 58— 59. 1947. L au san n e .) F a h l e n b r a c h .  6388

I. W. Schmanenkow u n d  K. Ch. Tagirow, Hochofenschmelze m it T itan -M agnetit-  
erzen hei basischer Schlackenführung. U n te rsu ch t w u rd en  H ochofenschm elzen  m it 
M öllerungen aus T itan -M ag n e tite rzen  bei bas. S ch lack en fü h ru n g , w obei d ie  Schlacken 
T i-h a ltig e  S ilik a te  en th ie lten  u . e in  C aO : S i0 2-V erh ältn is b is  1,4 aufw iesen . D er T i0 2 
G eh. d e r Schlacken b e tru g  15— 20% . E in  H o ch o fen b e trieb  b e i e in e r so lchen  Schlacken- 
b a s iz itä t  w ar n u r  d u rch  V erw endung v on  M iask ith  im  M öller m öglich . D ie  A nw esenheit 
v on  2 %  R 20  in  d e r Zus. d er T i-h a ltig en  S ilik a tsch lack en  v e rrin g e rt  au ch  be i einem  
CaO :S i0 2-V erhältn is von  1,2— 1,3 ih re  K ris ta llisa tio n sfä h ig k e it. D ie  V erw endung  von 
M iask ith  oder an d eren  a lka l. G an g arten , w ie N e p h e lin  u . E g ir in , v e rh in d e r t  den 
A nfall von  zu  k u rzen  T i-S ilik atsch lack en . B ei e inem  m ittle re n  CaO :S i0 2-V erhältn is 
von  1,2— 1,25 in  den  Sch lacken  f in d e t d ie  v o lls tän d ig ste  R ed . v o n  V im  R oheisen  s ta t t  
u. seine V ersch lackung  w ird  w e itestg eh en d  v e rrin g e rt. D ie  V -V erluste  hän g en  auch 
von  d er Sch lackenm enge ab . B ei e inem  G ew ich tsv erh ä ltn is  v o n  Schlacke zu  R oh
eisen  v on  1 :1  g eh t ca. 90%  V in  das R oheisen  ü b er, w äh ren d  e tw a  10%  in  den  Schlacken 
verlo ren  w ird . D ie  T i-S ilik a tsch lack en  h a b en  eine  g u te  E n tsch w efe lu n g sfäh ig k e it u. 
gew ährle is ten  d ie  H e rs t. eines B essem erroheisens m it  geringem  S-G eh. b e i V erw endung 
von D onezkoks im  M öller. (H 3B ecTH H  A K a.ueM im  H a y n  C C C P , O T H eJieH ne T ex- 
H iinecK H X  H a y n  [B ull. A cad. Sei. U R S S , CI. Sei. tech n .] 1947. 391— 97. Baikow- 
I n s t .  fü r M etallu rg ie  d e r A kad . de r W iss. U dS S R  u. A llu n io n s-In st. fü r  m ineral. R oh
stoffe.) H o c h s t e i n .  6400

W. L. Kerlie, E in  Vergleich der Lebensdauer von B lockform en aus zwei Gußeisen
sorten. A n den  be id en  G u ß e isenso rten  v on  d e r Z u s.: 3,3— 3,8 (% ) C, 1,13— 1,7 Si, 
0 ,5— 0,7 M n, 0,06— 0,1 P , 0,06— 0,12 S sow ie 3,4L-3,7 C, 1,25— 1,77 S i, 0,6— 0,8 Mn, 
0,15— 0,22 P  u . 0,06— 0,10 S w urden  F ests te llu n g en  ü b e r  d ie  H a ltb a rk e it  v o n  B lock
form en fü r  ca. 4 t  schw ere B löcke aus BESSEMEE-Stahl gem ach t. H ie rb e i zeig te sich, 
d aß  be i d er zw eiten  G ußsorte  d ie  L eb en sd au er m it  ab n eh m en d em  Si-G eh. g rößer w ird. 
—  D iskussion . (J . I ro n  S teel In s t .  157. 410— 15. N ov. 1947. 160. 139— 43. Okt.
1948. C orby, S tew arts  a n d  L loyds, L td .)  H o c h s t e i n .  6402

A. W. Golowin, A ussortierung von G ußeisen a u f G rund thermoelektrischer B estim 
m ung des Silicium gehaltes. Vf. v e rw en d e t d ie  A pp. v o n  S s k o r l k o w ,  A s s k i n a s i  u . 
D e c h t j a e ,  die  b e re its  zu r A u sso rtie rung  von  S täh len  m it  E rfo lg  v e rw en d e t w orden ist. 
Info lge e iner ung leichm äß igen  S i-V erte ilung  im  G ußeisen  m uß  d ie  V ersuchsprobe an  
e in igen  S te llen  u n te rsu ch t u . d ie  e rh a lte n e n  W erte  g e m itte lt w erden. D ie  R esu lta te  
s teh en  in  genügend  großer Ü b ere in stim m u n g  m it  den  a u f  ehem . a n a ly t.  W ege erh alten en  
W erten  u . re ich en  völlig  aus zu r S o rtie ru n g  versch ied . G u ß e isenso rten  a u f  G ru n d  ihres 
S i-G ehaltes. (3aB 0jiC K aH  J la ß o p a T o p i iH ,  [B e trieb s-L ab .] 13. 886— 87. J u l i  1947,)

H o c h s t e i n .  6402
W. W. Braidwood, H erstellung von N i-H ard-G ußeisen. A ngegeben w erden  die 

p h y sik a l. u . F estig k eits-E ig g . von  N i-H a rd -G u ß e isen  m it 2,7— 3,2 (% ) C, 0 ,4— 0,9 Si, 
0 ,3— 0,6 M n, 4— 5 N i, 1,5— 2,5 Cr, b is  0,15 S, b is 0,4 P  sow ie m it  3,2— 3,6 C, 0,4— 0,7 
Si, 0,3— 0,6 M n, 3,8—-4,8 N i, 1,6— 2,6 Cr, 0,15 S, b is 0 ,4  P  n ach  A bguß in  Sandform en 
u. in  K okillen . B esprochen  w ird  d e r E in fl. d er L egierungselem ente  a u f  d ie  Festigkeits- 
e igg., w obei d u rch  E rh ö h u n g  des C-Geh. von  2,7 a u f  3 ,6 %  d ie  V ersch leißfestigkeit 
des leg ie rten  G ußeisens bei V erringerung  d e r Z äh ig k eit v e rg rö ß e rt w ird . Cr e rh ö h t d ie 
H ä r te  u . N i gew äh rle is te t e in  m a rten s it. Gefüge. D as G ußeisen  w ird  im  T iegel e r
schm olzen u . es w erden A ngaben ü b e r d ie  G a ttie ru n g  u. d ie  A r t der L egierungszusätze  
g em ach t. N ach  dem  A bguß w ird  das G ußeisen  v o rte ilh a f t  e in e r 3std . W ärm eb eh an d 
lung bei 200— 250° m it  lan g sam er A b k ü h lu n g  un terw o rfen . E in e  W ärm ebehand lung  
bei 325— 350° v e rb essert o hne B eeinflussung de r H ä r te  d ie  Sch lag festigkeit des M aterials. 
(C entre In fo rm . N ickel, Ser. C. N r. 11. 1— 16. 1947. F o n d erie  beige 1947. N r. 12.)

H o c h s t e i n .  6404
H. Morrogh, Vorkom m en von T e llu r im  Gußeisen. D iskussion  zu  d e r C. 1947. E . 

603 re fe rie rten  A rb e it. (J . I ro n  S teel In s t .  156. 491— 96. Aug. 1947.)
H a b b e l .  6404
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A. K. Moore, Betrieb eines 180 t-S iem ens-M artin-O fens m it basischen K öpfen  und  
Gewölbe. (Vgl. C. 1 9 4 6 .1 . 1936.) W eitere  B e trieb serfah ru n g en  w ährend  des Ja h re s  1946. 
(B last F u rn a c e  S teel P la n t  35. 92— 94. J a n . 1947. S teel Co. o f C anada.)

H a b b e l .  6408
Ch. I. Riwkina, Torfhaltiges A ufkohlungsm ittel. E s w urden  m it g u tem  E rfo lg  Auf- 

kohlungsverss. a n  Stählen  m it  E in sa tz m itte ln  gem acht, d ie  T orfkoks, B arium -, Calcium- 
u. N a triu m ca rb o n a te  e n th ie lten . E s zeig te  sich , daß  d ie  V erw endung von  T orfkoks 
an  Stelle  von  H olzkohle im  CAitowschen A u fkoh lungsm itte l keine Schw ierigkeiten  bei 
der H e rs t. e rgab . N u r  fü h r t  d ie  V eränderung  zu e in e r E rh ö h u n g  d er K onz, der koh len 
sauren  Salze u . ih re r  wss. Suspension. D as A ufkoh lungsm itte l aus T orfkoks g ib t bei 
lö s td . Z em en ta tio n sze it u . e iner T em p. von  900— 930° h in sich tlich  de r A ufkohlungs- 
tie fe  u . d e r  A usbldg. d e r aufgekoh lten  R an d sch ich ten  d ie  üb lichen  Z em en ta tio n s
re su lta te . D ie  H ers t. des A u fkoh lungsm itte ls nach  dem  Verf. des E in bringens von 
kohlensauren  Salzen in  d en  T o rfro h sto ff b ew irk t eine V erlängerung der W irkungs
dauer. (Top<|>HHafl ripOM HiiiJieH HOCTb) [T orf-Ind .] 24. N r. 5. 30— 32. M ai 1947.)

H o c h s t e i n .  6408
A. Pruce u n d  K. J. Irvine, E inw anderung von Schwefel bei der A u fkohlung  von 

Stahl. N ach  U n terss. m it  A rm eeeisen  w urden  a n  einem  S tah l m it n äch st. C-Gehh. 
u. an  C-freiem  E isen  m it w echselnden M n-, Si- u. S-G ehh. U n terss. durchgeführt. D ie 
Legierungen  m it  den  w echselnden Gehh. en th ie lten : 0,15— 0,9(% ) C, 0,25 S i, 0,7 Mn, 
0,035 P  u. 0,03 S, bzw . 0,57 S i, 0,16— 1,34 Mn, 0,096 P  u . 0,062 S bzw. 0,54— 1,72 Si, 
0,39 Mn, 0,083 P  u . 0,099 S sowie 0,73 S i, 0,22 M n, 0,05 P  u . 0,16— 0,37 S. D ie Verss. 
be tra fen  die D iffusion  v on  S aus e iner au fgebrach ten  E isen su lfid -E isenoxyd-S ch ich t 
u. ih re  A bh än g ig k eit von  d er Z eit (5— 50 S td .), der Tem p. (900— 1200°), den  w echseln
den  Z usa tzelem en ten  in  den L egierungen  u . dem  C 0 2-Geh. des aufkohlenden  CO- u. 
C 0 2-haltigen  Gases. B e i d ieser E inw . des Gases w erden tieferliegende E isensu lfid 
einschlüsse in  E isen o x y d  um gew andelt. A uch w urden  E isensulfideinschlüsse bei einer 
längeren  B ehand lung  b e i 1000° in  M angansu lfid  um gew andelt. D ie E rgebnisse  lassen 
die Zw ischenw irkungen zw ischen C, S u . 0 2 erkennen , welche b e i d er Seigerung u. 
H om ogenisierung von  S tah lgüssen  von  W ich tig k e it sind . (J . Iro n . S teel In s t .  157, 
336— 43. N ov. 1947. Leeds, U niv .) H o c h s t e i n .  6408

M. Tigerschiöld u n d  S. Eketorp, Verwendung von E isenschw am m  zur Stahlerzeugung  
in  Schweden. (Vgl. C. 1948. I I .  532.) (B last F u rn ace , Coke Oven, raw  M ater. C om ittee 
Iro n  S teel D iv is., A m er. In s t .  M ining m etallu rg . E n g r., P roc. 6 . 177— 94. 1947.)

H a u g .  6408
Edwin C. Barringer, A ussich t fü r  Schrott. R ückb lick  ü b e r die S ch ro ttverso rgung  

am erikan . H ü tten w erk e  m it E lek troo fen  vo r u. w ährend  des 2. W eltkrieges. D iskussion. 
(E lectr. Furnace  S teel Conf., P ro c ., I ro n  S teel D iv is., Am er. In s t. M ining m etallurg . 
E ngr. 5. 97— 104. 1947.) H o c h s t e i n .  6408

Stanley M. Kaplan, Aufgaben bei der Schrottversorgung fü r  Elektroofen-Erfordernisse. 
D ie S chro ttb ew ertu n g  h a t  nach  phy sik a l. G esich tspunk ten  (Länge, W eite, D icke) 
u. nach  der ehem . Zus. zu erfolgen. (E lectr. F u rn ace  S teel Conf., P roc., Iro n  S teel 
D iv is., Am er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r. 5. 94— 97. 1947. Chicago, M. S. K ap lan  
Co.) H o c h s t e i n .  6408

Terkel Rosenqvist, D ie Theorie der Silicatschm elzen als ionogene Elektrolyte und  ihre 
A nw endung a u f die metallurgische Chemie. N ach  einem  Ü berb lick  ü ber d ie neuere 
L ite ra tu r  en tw ick elt Vf. d ie  T heorie, daß  S ilicatschm elzen von  der idealen  Lsg. a b 
weichende Ionenlsgg. d a rs te llen ; dagegen w ird  d ie  A nnahm e d efin ie rte r kom plexer 
Silicatm oll, verw orfen. D as G leichgew icht zw ischen den  verschied . S ilica tionen , S i4+ 
u. 0 2+ w ird  d u rch  folgendes Schem a d a rg es te llt: S i4+ +  2 0 2+ ->  S i0 2; S i0 2+ 0 2+-*  
-*-Si032+; S i0 32++ 0 2+—> Si044+. I s t  d ie  Ä nderung  d er ehem . A k tiv itä t  als F u n k tio n  
der Schlackenzus. von  zwei d ieser Z u stän d e  b e k an n t, d an n  lä ß t sich  d ie  V erteilung 
der and eren  nach  d er th erm o d y n am . G leichgew ichtsbeziehung e rm itte ln . Bei Ggw. 
s ta rk  p o laris ie rte r g roßer Io n en  m it k leiner L adung , liegen in  der Schm elze te ils  Ionen-, 
teils A to m a k tiv itä te n  vor. D ie O -A k tiv itä t in  e iner Schlacke b estim m t die O-Konz. 
im  en tsp rechenden  S tah lb ad , d ie S -A k tiv itä t die S-K onz. im  S tah l. Als bestim m ende 
R k. d er E ntschw efe lung  n im m t Vf. d ie  R k . S + 0 2+->S2++ 0  a n ; dem nach w ird  d ie 
E ntschw efelung  gefö rdert d u rch  hohe 0 2+-A k tiv itä t (hohe B asiz itä t) u. n iedrige O-Ak
t iv i tä t  (reduzierende B edingungen). D ie  Ggw. v on  Ionen  von  s ta rk  po larisierender 
W rkg. gegenüber S2+ (z. B. M n2+, F e2+) in  der Schlacke fü h rt  ebenfalls zu sehr w irk 
sam er E n tschw efelung . (T idsskr. K jem i, B ergves. M etallurg i 7. 120— 24. O kt. 1947.)

R . K . M ü l l e r .  6408
Clarence E . Sims, George A. Moore u n d  Donald W. Williams, E ine quantitative  

Experim entaluntersuchung der W asserstoff- u nd  Stickstoffgehalte von Stahl während der
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handelsüblichen E rschm elzung. In h a ltsg le ich  m it d e r C. 1948. E . 120 re fe rie rten  A rb e it. 
(E lec tr. F u rn a c e  S teel Conf., P ro c ., Iro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M in ing  m eta llu rg . 
E n g r. 5 . 106— 30. 1947.) H o c h s t e i n .  6408

Philip Schane jr., Bew ertung der R einheit von S tahl. D ie  d en  S ta h lre in h e itsg rad  
b es tim m en d en  E insch lüsse  w erden  in  äußere  (T eilchen  v on  d e r feuerfesten  A u sk le idung  
des O fens o d e r d e r G ießpfanne) u . in  in n ere  (P ro d d . d e r D e so x y d a tio n  u . an d ere r 
R k k .) u n te r te i l t  u . als O xyde, Su lfide, S ilik a te , A lu m in a te  usw . k lass if iz ie rt. V on den 
U n ters.-V erff. w erden  d ie  m akro- u . m ik roskop . P rü fu n g  sow ie d as M agnafluxverf. 
e rö rte r t.  Z ur V e rh ü tu n g  von  S tah le insch lüssen  i s t  es e rfo rd erlich , d ie  Zus. d er Charge, 
des M etallbades, de r Schlacke u . Z uschläge gen au  zu  ken n en , um  d ie  no tw end igen  
M aß nahm en  zu r B ekäm pfung  d er E in sch lü sse  tre ffe n  zu k ö n nen . D er V o rte il einer 
D eso x y d a tio n  d u rch  d ie  Schlacke l ie g t d a r in , d aß  e in ige  D eso x y d a tio n sp ro d d . a n  der 
Z w ischensch ich t von  B ad  u . Schlacke g eb ild e t w erden  u . so fo rt in  d ie  Sch lacke ü b e r
gehen. Zu bevorzugen  is t  au ch  das A rb e ite n  m it  K a lk -K iese lsäu re  o der schw ach 
carb id . Schlacken. Z ur V erm eidung  e in e r S tü c k o x y d a tio n  w ird  d as A rb e iten  im  
V akuum  oder m it in e r te n  G asen sow ie schnelles G ießen  em pfohlen . D isk u ssio n . (E lectr. 
F u rn ace  S teel Conf. P ro c ., Iro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M in ing  m eta llu rg . E ngr. 5.
3 — 13. 1947. L ock land , 0 . ,  Saw brook  S teel C astings Co.) H o c h s t e i n .  6408

Joseph G. Mravec, Überblick über die W irkungen  von feuerfesten S to ffen  a u f die 
R einheit von Stahl. D ie  ü b lich en  S ch am o tteau sk le id u n g en  v o n  G ieß g ru b en  sin d  die 
U rsachen  fü r m itgerissene  S ch am o ttee insch lüsse  im  S tah l. B as. E in sch lü sse , w ie sie 
au s dem  H erd b o d en  u. dem  H e rd fu tte r  h e rrü h re n  k ö n n ten , s in d  in  S tah lp ro b en  n ich t 
vorgefunden  w orden. D as A u s tre ten  von  m itg e rissen en  feu erfesten  T eilch en  im  S tah l 
i s t  z iem lich  se lten  u . ih re  V erte ilu n g  im m er zufällig . E s b e s te h t k e in  p ra k t.  W eg oder 
M itte l zu r B est. des gen au en  U rsp ru n g s d er m itg e rissen en  T eilchen . B ei d e r Auswahl 
von  feu erfesten  S toffen  m u ß  a u f  hohe E ro sio n sfe s tig k e it g e ac h te t w erden. Viele 
A rte n  von  hochfeuerfesten  S toffen , d ie  in  G ießgruben , P fa n n e n  u . G ießschnauzen 
v e rw en d e t w urden , v e rh ie lte n  s ich  bezügl. d e r  S ta h lre in h e it  n ic h t  besser als die 
ü b lich en  A rte n  von  S ch am o tteau sk le id u n g en . S a u b e rk e it bei d e r H e rs t. d e r  G ieß
g ru ben , P fan n en  u . K o k illen  is t  d ie  e rs te  V o raussetzung  fü r  d ie  H e rs t. e ines reinen 
S tah ls . E benso  w ich tig  is t  d ie  Ü berw ach u n g  d e r G ie ß te m p era tu r . K a lte  Abgüsse 
neigen  tro tz  d e r V erw endung  ho ch w ertig er feu erfeste r S toffe u . se lb s t be i e in w an d 
fre ie r G ieß p rax is  zu r E rzeu g u n g  von  d u rch  E in sch lü sse  an g ere ich e rten  S tahlblöcken. 
D iskussion . (E lec tr. F u rn ace  S teel C onf., P ro c ., I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M ining 
m eta llu rg . E n g r. 5 . 22— 31. 1947. C an ton , O ., T im k en  R o lle r B earin g  Co.)

H o c h s t e i n .  6408
L. A. Sehwarzman, A. M. Ssamarin u n d  M. I. Temkin, D er V erlauf der K ohlenstoff

verbrennung aus dem Stahlbad. U n te rsu c h t w urde  d ie  V erbrennungsgeschw ind igkeit 
von  C aus in  einem  T iegel eines In d u k tio n so fen s  geschm olzenem  S ta h l, w obei ü b er die 
O berfläche des fl. S tah ls  L u ft  g e le ite t w urde . E s zeig te  sich , d a ß  d ie  V erbrennungs
g eschw ind igkeit u n te r  d iesen  V oraussetzungen  d u rch  d ie  D iffusionsgeschw ind igkeit des 
C zu r S tah lo b erfläch e  b e s tim m t w ird . E in  Vgl. d e r  h ie rb e i e rm itte lte n  V erb rennungs
g esch w ind igkeiten  m it  den en  im  M artin o fen p ro zeß  ze ig t, d aß  d ie  le tz te re n  durch 
p h y sik a l. F a k to re n  b e s tim m t w erden . (JKypnaJi ®H3iiqecKOH X h m h h  [J. physik. 
C hem .] 21 . 1027— 32. S ep t. 1947. M oskau, S ta h lin s t .)  H o c h s t e i n .  6408

L. 0 . Ssokolowski, Über eine neue M ethode zu r schnellen E ntphosphorung von B es
semerstahl. V orschläge zu r V erw ertu n g  des V erf. d e r am e rik a n . F a b r ik  B e n w o o d ,  
d u rch  das e ine E n tp h o sp h o ru n g  a u f  0 , 0 2 5 %  e rm ö g lich t w ird , d u rch  d ie  Sow je tindustrie . 
( B e c T H H K  M a u i H H O C T p o e H H H  [N achr. M asch inenbau] 2 7 .  N r. 2 .  3 0 — 3 2 .  1 9 4 7 . )

E . F ö r s t e r .  6408
Nicolas Mousel, R ückblick  a u f die H erstellung von Thom asstahl in  den Ja hren  1927 

bis 1947. (R ev . tech n . lu x em b o u rg . 39. 73— 85. A p r i l /J u n i  1947.) P a h l .  6408
Ivor Jenkins, A u s  Leuchtgas herzustellende Schutzgase fü r  die W ärmebehandlung  

von Stahl. D ie  aus S ta d tg a s  h e rzu ste llen d en  S chu tzgase  w erden  fü r  d ie  W ärm eb eh an d 
lung  v o n  S ta h l u n te rsu c h t. D ie H e rs t. im  G en era to r w ird  in  A b h än g ig k eit von  der E r- 
zeugungstem p . gesch ildert, d ie  a u f tre te n d e n  R eak tio n sg le ich u n g en  u . ih re  Beziehungen 
zue in an d er, bes. d ie  U rsach en  fü r E n tk o h lu n g , w erden  besprochen . D as b este  L u ft-G as- 
V erh ä ltn is  is t  1 ,75 :1  be i e in e r B re n n te m p . v o n  1100— 1250°. V erw endung  von  K a ta 
ly sa to re n  fö rd e r t  Z w ischengasrkk . u . i s t  g ü n stig e r n ach  T rocknung , E ntschw efe lung  
u. W ied ere rh itzu n g  als V erw endung  in  V erb ren n u n g sk am m ern . D u rch  W ie d ere rh it
zung  w ird  d ie  E n tk o h lu n g sk ra f t  h e rab g ese tz t. R u ß en , hervorgeru fen  d u rch  n iedriges 
L ufL -G as-V erhältn is u . n ied rig e  B re n n te m p ., is t  fü r  B lankg lühungen  gü n stig . V oll
kom m en  v e rb ra n n te s  S ta d tg a s  w irk t n ic h t e n tzu n d ern d  w ie e tw a  eine A m m oniak-
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a tm o sp h ä re . T eilw eise v e rb ra n n te s  S tad tg as  i s t  fü r  B lankg lühungen  von  S tah l m it 
m ittle rem  u. hohem  C-Geh. b is  680° geeignet. B ei höheren  T em pp. w irken  größere 
M engen von  C 0 2 u. W asserd am p f en tk o h len d , w ährend  bei Feh len  d ieser Gase ü ber 
750° in  A nw esenheit von  CO eine  A ufkohlung  e in tr i t t .  H 2 fö rd e rt d ie  carburierende  
W rkg. v o n  CO. (M etals T echnol. 14. N r. 1. A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r., 
techn . P u b l. N r. 2121. 1— 58. J a n . 1947. W em bley, E n g lan d , Gen. E lec tr ic . Co., 
L td .) B a e d e k e r .  6408

D. M. Nachimow, Untersuchung der Verringerung von R estspannungen im  gehärteten 
Stahl m ittels einer ringförm igen Probe. D ie  V erringerung  d er R estsp an n u n g en  im  ge
h ä r te te n  Stah l b e im  A nlassen  w ird  als e in  P rozeß  b e tra c h te t,  d er von der H öhe der 
A nlaß tem p. u . d e r  H a lte ze it ab h än g t. M itte ls au fg esch litz te r rin g fö rm iger P roben  
w ird  der E in fl. d er G e fü g es tab ilitä t a u f  den  V organg u n te rsu ch t. D ieser v e rläu ft 
in  einem  S ta h l m it  einem  w eniger s tab ilen  Gefüge in ten siv e r als bei einem  solchen 
m it e in e r s ta b ile ren  S tru k tu r . D er E in fl. des A nfangsgefüges a u f  d ie  S p an nungs
ern iedrigung  is t  be i n ied rig en  A n laß tem p p . bes. groß. D ie E rn ied rig u n g  t r i t t  um  so 
s tä rk e r au f, je  größere  G efügeänderungen  bei gegebenen A nlaßbed ingungen  a u ftre ten . 
Der E in fl. e in e r n ied eren  A n laß b eh an d lu n g  is t  bei d er in d u strie llen  H erst. von  W erk 
zeugen, L ag erte ilen  usw . a u f  d ie  R estsp an n u n g en  sehr groß. A usschuß d u rch  R ißb ldg . 
bei g eh ärte tem  S ta h l w ird  d u rch  e ine  langsam e D u rchführung  e iner n ied rigen  A nlaß
behand lung  verm ieden . (3aB O nC K aH  J la é o p a T O p H H  [B etriebs-L ab .] 13. 1222— 27.
O kt. 1947. M oskau, M echan. In s t .)  H o c h s t e i n .  6408

A. P. Guljajew, Nom ogram m  zur Härtebestim m ung von Kohlenstoffstählen in  A b 
hängigkeit vom Anlaßgebiet. A uf G ru n d  zah lre ich er L ite ra tu ran g a b en , bes. v on  a m erikan . 
Forschern , w u rd en  H ärten o m o g ram m e aufgeste llt, d ie  e in  d irek tes  A blesen d er H ä rte  
von u n leg ie rten  S täh len  n ach  ih re r  H ä rtu n g  u . A nlassen be i T em pp. von  300— 600° 
gesta tten . (3 a B O g c i;a n  J la ß o p a T O p iif l  [B e trieb s-L ab .] 13. 888— 89. Ju l i  1947. M oskau, 
F lugzeug inst. Ssergo O rdshon ik idse .) H o c h s t e i n .  6408

Martin F. Milligan, W irkung  der Desoxydation a u f die Festigkeitseigenschaften. Die 
E rgebnisse d e r A rb e it von  S im s  u .  D a h l e  ü b e r d ie  W rkg. von  m it A l-desoxydierten  
S tählen  a u f  ih re  F estig k e itse ig g . -wurden ü b e rp rü ft. H ie rb e i w urde festgeste llt, daß  
eine S ch lu ß d eso x y d atio n  m it Al zu r B ldg. eines fe inkörn igen  Gefüges n e ig t, welches 
bei T em pp. u n te rh a lb  von  e tw a  1040° seh r b estän d ig  gegen eine V ergröberung is t. F e in 
körnige S täh le  h ab en  e ine  geringere  D au ers tan d sfe stig k e it als en tsp rechende  g ro b 
körnige S täh le . D ie  K e rb zäh ig k eitsw erte  w erden d u rch  fe inkörn ige  Gefüge verbessert. 
Dies fü h rt  zu d er S chw ierigkeit, daß  es in  einem  S tah l n ic h t m öglich  is t ,  e ine  hohe 
D auerstan d sfestig k e it u. g le ichze itig  auch  hohe K erbsch lagw erte  zu e rh alten . B ezüglich 
der W rkg. d er D eso x y d a tio n sp rax is  a u f  d ie  E m p fin d lic h k e it gegen G rap h itis ie ru n g  
wurde e rm itte lt ,  d aß  fü r  e ine  gegebene Zus. e in  n u r  m it Si b e ru h ig te r  S tah l w eniger 
em pfind lich  als e in  m it Si u. Al b e ru h ig te r  S ta h l is t. D iskussion . (E lectr. F u rn ace  S teel 
Conf., P ro c ., I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r. 5. 180— 82. 
1947. C in c in n a ti, O., L un k en h e im er Co.) H o c h s t e i n .  6408

F. E. Harris, D ie D iffusionsgeschw indigkeit von K ohlenstoff in  A usten it. D ie D iffu 
sionsgeschw indigkeit w ird  aus U n terss. an  versch ied . S tah lp lä ttch en  durch  A ufkohlung 
oder E n tk o h lu n g  m it  G asen e rrech n et u. aus d iesen  U nterss. e ine  Form el abgeleite t. 
(M etals T echnol. 14 N r. 5. A m er. In s t.  M in ing  m eta llu rg . E n g r., tech n . P u b l. N r. 2216.
1— 22. A ugust 1947. F l in t,  M ich., B u ick  M otor D iv.) H o c h s t e i n .  6408

J. H. Hollomon, L. D. Jaffe u n d  D. C. Buffum, Stabilisierung, A nlassen  und  Erholung 
bei der A usten it-M artensit-U m w andlung . D ie  U m w andlung  in  S täh len  von der fläch en 
z en trie rten  k u b . P h ase  (A usten it) zu d e r te trag o n a len  P h ase  (M artensit) f in d e t n . n u r 
w ährend  d er A bküh lung  s ta t t .  D ie  T em p. (Ms), bei w elcher d ie  U m w andlung  beg in n t, 
is t von  d er A b k ü h lu n g sg esch w in d ig k eit u n ab h än g ig . D er B e trag  d er U m w andlung  bei 
e iner T em p. u n te rh a lb  von  Ms is t  um so geringer, je  geringer d ie  A bkühlungsgeschw in
d ig k eit is t . F e rn e r b e d in g t e in  H a lte n  bei e iner konst. Tem p. u n te rh a lb  Ms eine A b
n ahm e des U m w an d lu n g sb e trag es be im  nachfolgenden A bkühlen  a u f  eine  b estim m te  
n iedrige T em p era tu r. D iese als S tab ilis ie ru n g  bezeichnete  E rscheinung  w ird  a u f  das 
A u ftre ten  von  Ä n d erungen  in  den  M ikrospannungen  in  A bh än g ig k eit von  der Zeit 
zu rü ckgeführt. D iese Ä nderungen  kö n n en  h e rrü h re n  von  der Z ersetzung des m e ta 
stab ilen  M arten sits  be im  A nlassen u. d u rch  en tsp rechende  d im ensionale  Ä nderungen 
sowie d u rch  S p annungserho lung  d er m kr. G ebiete. D urch  U m w and lungsun terss. an  
S täh len  m it 1(% ) C, 1,5 Cr sow ie 0,95 C u . 1,25 C w ird  nachgew iesen, d aß  d ie  S ta b ili
sie rung  be i d e r A u s te n it-M arten s it-R k . n ic h t vom  A nlassen des M artensits  h e rrü h rt, 
sondern  w ah rsch ein lich  d u rch  S pannungserho lung  e n ts te h t.  O ffenbar w erden d ie  E r 
ho lu n g szen tren  d u rch  lokales p las t. F ließ en  erzeug t, das d u rch  d ie  A u s ten it-M arten s it-
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U m w an d lu n g  u . v ie lle ich t d u rch  eine ung leichförm ige th e rm . K o n tra k tio n  v e ru rs a c h t 
w ird . (J .  ap p l. P h y sics  18. 780— 81. A ug. 1947. W ate rto w n , M ass., A rsen a l L abor.)

H o c h s t e i n .  6408
George A. Dornln jr., D as D ornin-V erfahren. A usgehend  v o n  d e r  T a tsa c h e , daß  

s ich  in  e inem  e rs ta r r te m  S tah lb lo ck  d ie  g rö ß ten  V erun re in ig u n g en  in  d e r M itte  des 
B lockkopfes am  L un k eren d e  befin d en , w äh ren d  d ie  d a ra n  an g ren zen d en  S tah lzonen  
v o llkom m en e in w an d fre i s ind , w erden  im  DoBNiN-Verf. d ie  S tah lb lö ck e  n a c h  ih rer 
E rs ta r ru n g  in  K o k illen  m it  d ickerem  K o pfende  u . n a ch  E rh itz e n  in  T ieföfen  in  eine 
gußeiserne  H a lte fo rm  g este llt u. u n te r  eine  P resse  g e b rach t. D a ra u f  w ird  m itte ls  
e in e r S tan ze , d e ren  U n te r te il  e ine au fgeschw eiß te  S te llitau flag e  e n th ä lt ,  d e r an  V er
u n re in ig u n g en  angere ich erte  m ittle re  B lo ck te il v om  um g eb en d en  gesu n d en  S ta h l ge
t r e n n t  u . so d an n  d u rch  eine S ta u ch m a trize  d er e in w an d fre ie  B lo ckkopf sow eit ge
s ta u c h t, d a ß  d er an  V erunrein igungen  an g ere ich erte  T eil zap fen fö rm ig  vo rsp ring t. 
D er in  d ieser F o rm  w arm  d u rch  W alzen  oder Schm ieden  v e rfo rm te  S tah lb lo ck  is t  
vollkom m en e inw andfre i u . zeig t ke ine  L u n k eru n g en  u . Seigerungen. D iskussion. 
(E lec tr. F u rn a c e  S teel Conf., P ro c ., I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M in ing  m etallu rg . 
E n g r. 5. 52— 58. 1947.) H o c h s t e i n .  6408

R . L. Stephenson, Schw ierigkeiten bei der H erstellung einw andfreier Stahlgußblöcke. 
In h a ltlic h  gleich m it d er C. 1948. I I .  1148 re fe rie rten  A rb e it. (E lec tr. Furnace  
S teel Conf., P ro c ., I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r. 5. 32— 42. 
1947.) H o c h s t e i n .  6408

N. B . Gelperin, D ie B ildung  von W arm rissen im  Stahlguß. D ie  g e rin g s te  Z ah l von 
W arm rissen  zeig t u n te r  allen  B ed ingungen  Stahl, in  dem  u n m itte lb a r  n a ch  dem  E r
s ta rre n  n u r  y -K ris ta lle  vorliegen , ke ine  b rü ch ig en  od er le ic h t schm elzenden  Verbb. 
a n  d en  K o m g ren zen  v o rh an d en  sin d  u . ke ine  N eigung  zu r T ran sk ris ta llisa tio n  besteh t. 
Bei n u r  ä u ß eren  A usdehnungshem m ungen  n e ig t S ta h l m it  0,07— 0 ,18%  C, b e i nu r 
inn eren  H em m ungen  S ta h l m it 0,18— 0,36%  C w eniger zu r R iß b ild u n g . (BecTHHK 
M aniH H O CTpoeH H H  [N achr. M asch inenbau] 2 7 .  N r. 2. 28— 30. 1947.) F ö r s t e r .  6408 

K . Ch. Chairow, Abgekürztes Schm elzen von saurem  Elektrostahl. W äh re n d  bisher 
in  sau ren  E lek tro o fen  a u f  eine  Schlacke m it  35— 40%  F e  g e a rb e ite t w urde , g e ling t es, 
d u rch  A bkü rzu n g  de r Schm elzdauer von  142 a u f  93 M in. m it  S tro m sp an n u n g en  von 
m in d esten s 220 V  e in en  S ta h l g leicher G ü te  u n te r  V erm in d eru n g  d e r Schlackenm enge 
von  18 a u f  7 %  h erzuste llen . D u rch  S andzugabe  gegen E n d e  d e r S chm elzperiode w ird 
d ie  von  d e r O berfläche d er Schm elzm asse aufgenom m ene Oa-M enge v o n  3,5 a u f  2,6 kg 
je  T onne u . S td . he rab g ese tz t. (B ecTH H K  M aniH H O C TpoeH H H  [N achr. M aschinen
b a u ]  2 7 .  N r. 5. 52— 54. 1947.) E . F ö r s t e r .  6408

Sidney W. Poole, Desoxydation u n d  D esoxydationsprodukte im  Elektrostahl. Die 
Ü b erw achung  d er D eso x y d a tio n  v o n  S ta h l im  E lek tro o fen  m u ß  zw ecks V erm eidung 
e in e r A nre icherung  a n  D e so x y d a tio n sm itte ln  im  S ta h l so rg fä ltig  erfolgen. Z ur E n t
fe rn u n g  von  im  B ade gelöstem  FeO  w erden solche M itte l ve rw en d e t, d |e  im  fl. Stahl- 
b a d  unlösl. O xydverbb . w ie S ilik a te  u . A lu m in a te  ergeben. E in e  fü r d ie  c ta h lg ü te  sehr 
w esen tliche M aßnahm e is t  d ie  g röß tm ög liche  E n tfe rn u n g  d er ausgesch iedenen  Des- 
o x y d a tio n sp ro d d . aus dem  S tah l. A n H a n d  v o n  G le ich g ew ich tsk u rv en  ü b e r  d ie  A b
h ä n g ig k e it des C-Geh. u . des 0 2-Geh. im  S ta h l w erd en  d ie  W rkgg . d e r D eso x y d a tio n s
vorgänge im  S tah l besprochen  u . d ie  versch ied . Verff. zu r U n te rs , d e r  E inschlüsse 
angegeben. Als neues U nters.-V erf. w ird  d ie  V erw endung  v o n  ra d iu m a k tiv e n  E lem enten  
in  F o rm  v o n  k ü n s tlic h  ra d iu m a k tiv e n  Iso to p e n  zum  A ufsch luß  des V erlaufs d e r Bldg. 
v o n  E insch lüssen  e rö rte r t  u . a u f  d ie  zu k ü n ftig e  E n tw . d ieses V erf. h ingew iesen. Es 
w erden  d ie  a n  sich  b e k an n ten  M aßnah m en  zu r B eein flussung  d er F o rm , des B etrages 
u . d e r V erte ilu n g  sow ie zu r F ö rd e ru n g  d e r E n tfe rn u n g  d e r E in sch lüsse  aus dem  S tah l 
besprochen . D iskussion . S ch rifttu m san g ab en . (E lec tr. F u rn a c e  S teel Conf., P roc., 
I ro n  S teel D iv is ., A m er. In s t .  M in ing  m eta llu rg . E n g r. 5. 13— 22. 1947. C anton,
O., R ep u b lic  S teel C orpora tion .) H o c h s t e i n .  6408

Georges Ranque, Verfahren fü r  die verbesserte E rzeugung von S tah l ohne Einschlüsse. 
E s w erden  besondere  M aßnahm en  zu r E rzeu g u n g  v on  h o chw ertigem  E le k tro s ta h l ohne 
E insch lüsse  angegeben. E in e  tie fe  O x y d a tio n  des O fenbodens w äh ren d  d e r Schm elz
periode  is t  zu v erm eiden . B ei d er D eso x y d a tio n  des B ades d u rch  Schlacke is t  zur 
B esch leunigung  de r R kk . e ine  B adbew egung  erw ü n sch t. E in e  zu  s ta rk e  E rn ied rig u n g  
des B adkoh lensto ffgeh . is t  zu  v e rm eid en . W en n  d e r C-Geh. zu seh r abgenom m en 
h a t,  w ird  d as B a d  d e ra r t  o x y d ie r t, d aß  es m it  dem  C d e r Z usä tze  u n te r  G asbldg. re a 
g ie rt. D ie  E in fü h ru n g  v o n  H 2 m u ß  verm ied en  w erden . D ie  K a lk au fg ab e  zu r Bldg. 
d e r zw eiten  Schlacke m u ß , d a  d e r K a lk  W . e n th a lte n  k an n , v o r B eginn  d e r B ad d eso x y 
d a tio n  erfolgen. E in e  Ü b erw achung  d er R ed . u . d er D eso x y d a tio n  m uß  erfolgen, da  
d ie  M enge d e r O xyde, d ie  d u rch  d ie  Z usä tze  fre i w erden , n ic h t b e k a n n t is t  u . d ie  Menge
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d er R ed .-M itte l fü r d ie  Schlacke n ic h t b e s tim m t w erden kan n . D er Z usatz  der re d u 
z ie ren d en  M itte l soll d a h er in  versch ied . M engen von  gleichem  G ew icht erfolgen u. 
es m uß  d ie  Z eit b e s tim m t w erden, d ie  nach  dem  Z usatz  fü r  das A u ftre ten  eines F ilm s 
a u f  d er Löffelprobe b e n ö tig t w ird . (E lectr. F u rn ace  S teel Conf., P ro c ., I ro n  S teel 
D iv is ., A m er. In s t.  M ining m eta llu rg . E n g r. 5 .  1 3 0 — 5 0 .  1 9 4 7 . )  H o c h s t e i n .  6 4 0 8  

A. B. Altman u n d  G. W. Esstulin, D ynam ische Untersuchungen von unlegierten und  
legierten Stählen  a u f Zug  bei hohen Tem peraturen. E rm it te l t  w erden d ie  W arm festig 
k e itsw erte  v o n  2  p e rlit .-fe rrit . S täh len  m it 0 , 2  u . 0 , 4 %  C ohne u . m it  0 , 1 %  P b  im  
T em p.-G eb iet von  8 0 0 — 1 2 0 0 °  sow ie von  2  au s ten it. C r-N i-S täh len  m it  1 8 %  Cr, 8 %  
N i u . 1 4 %  Cr, 1 4 %  N i n ach  vorangegangener A bschreckung u. A nlaßbehand lung  bei 
T em pp. von  6 0 0  u . 7 0 0 ° .  (3aBOgcKaH JlaßopaTopnH [B etriebs-L ab .] 1 3 .  1 2 1 8 — 2 2 .  
O kt. 1 9 4 7 .  M oskau, S ta lin -S ta h lin s t.)  H o c h s t e i n .  6 4 1 0

A. P. Guljajew, E in flu ß  von Legierungselementen a u f die Zementierbarkeit des Eisens. 
In  B enzoldäm pfen  v o n  9 2 5 °  w ird  d u rch  Z usa tz  von  je  1 %  Mo, Cr bzw. M n d ie  Z em en
ta tio n ssc h ich t v o n  2 , 1  a u f  2 , 2 ;  2 , 3 ;  2 , 6  m m  D icke v e rs tä rk t,  um  a lsd an n  b e i w eiteren  
Z usä tzen  d e r g e n an n ten  E lem en te  diese S tä rk e  b e izubehalten . Z usätze  von  2 %  W 
bew irken e ine  V erringerung  d er Z em en ta tio n stie fe  a u f  1 , 7  m m , bei 3 %  e inen  W ieder
anstieg  a u f  2 , 1  m m . B ei Z u sa tz  v on  N i b is  zu  5 %  v e rrin g e rt sich  d ie  T iefe d er Ze
m en ta tio n ssch ich t z iem lich  g leichm äßig  a u f  1 , 9  m m , w ährend  Sc-Zusätze d er Z em en
tie rb a rk e it  s ta rk  en tgegenw irken  u . sie b e re its  b e i 2 , 5 %  au fheben . ( B e c T H H K  
M a i H H H O C T p o e H H H  [N achr. M aschinenbau] 2 7 .  N r. 7 .  4 4 — 4 7 .  J u l i  1 9 4 7 . )

E . F ö r s t e r .  6410
Gabriel joly, D er E in flu ß  von Bor a u f die H ärtbarkeit der Stähle. N ach  ku rzer E r 

örterung  des b ishe rigen  S ch rif ttu m s w ird  bes. a u f  das L egieren  m it B  eingegangen. 
B w ird  n a m e n tlich  als Ferrobor zugesetzt. In  den  U SA  w erden ferner verw endet 
„Silvaz“ m it  0 ,50(% ) B , 10 T i, 10 V, 6 Zr, 6 A l u . 37 S i, ,,Silcaz“ m it  0,50 B , 10 T i, 
4  Zr, 7 AI, 37 S i u . 10 Ca, „B orosil“ m it  3,5 B u. 42 Si, B -M n  m it 20,8 B u . 79,2 Mn 
sowie B -N i  m it  10,7 B  u . 89,3 N i. (Fonderie  1 9 4 7 .  812. Sep t. 1947.) H a b b e l .  6410 

Ss. M. Winarow, D ie K in e tik  des Kornw achstum s von A u sten it im  borhaltigen Stahl. 
In h a ltlich  id en t, m it d er C. 1 9 4 8 .  E . 484 re fe rie rten  A rbeit. (JHoKJiaHH ÄKageMHH 
H a y n  C C C P  [B er. A kad . W iss. U dSSR ] [N. S.] 55. 821— 23. 1947. M oskau, F lu g 
z e u g -In s titu t , Ssergo O rdshonik idse .) H o c h s t e i n .  6410

Malcolm F. Hawkes u n d  Robert F. Mehl, Der E in flu ß  von Kobalt a u f die Geschwin
digkeit der K eim bildung  und  a u f die Geschwindigkeit des Perlitwachstum s. E in  Co-Zusatz 
zu S tah l e rh ö h t d ie  A usten it-Z ersetzungsgeschw ind igkeit bei a llen  T em pp. zw ischen 
Aei u. A r”. Je d o c h  t r i t t  k e ine  Ä nderung  der S -K urvenfo rm  oder der A rt der gebildeten  
A usten itzersetzungsprodd . auf. D er E in fl. von  Co ä u ß e rt  sich n ich t in  der A usten it- 
kom größe, in  de r A nw esenheit von  sek u n d ären  P h asen  oder in  der In h o m o g en itä t im 
A usten it. E s w ird  nachgew iesen, d aß  Co den  w ährend  des Schm elzens u . G ießens von  
S tah l aus d er L u ft a b so rb ie rten  S tick s to ff e rh ö h t. D ieser E in fl. s te h t in  k e in e r Verb. 
m it dem  V organg, d u rch  den  Co d ie  H ärtu n g sfäh ig k e it des S tah les v e rrin g ert, da  diese 
A n o m alitä t au ch  in  N 2-freien  C o-S tählen  nachgew iesen w erden k onn te . Co e rh ö h t die 
R k .-G eschw indigkeit des A u sten its  zu P e rlit , sow ohl d u rch  S te igerung  d er K e im b il
dungsgeschw indigkeit als au ch  d u rch  E rh ö h u n g  d er Perlitw achstum sgeschw ind igkeit. 
Co v e rrin g e rt den  in te rlam ella ren  A b s tan d  des iso therm , bei e iner Tem p. kurz  u n te r 
halb von  Aei g eb ild e ten  P e rlits . In  w iederho lten  Verss. w ird  ke in  E in fl. von  Co a u f  den 
D iffusionskoeff. v o n  C in  A u s te n it nachgew iesen, obw ohl A nlaß  zu d er A nnahm e vor- 
liegt, d aß  Co d iesen  K oeff. e rh ö h t. D ie G röße dieses E in fl. ersche in t jedoch zu gering, 
um  d a m it den  E in fl. v o n  Co a u f  d ie  H ä r tb a rk e it  zu e rk lären . D er D iffusionskoeff. von 
Co in  A u s te n it lie g t in  d er G rößenordnung  w ie d iejen igen  von  Mn, N i u. Mo. Co is t  das 
einzige E lem en t, welches das T em p.-G eb iet e rh ö h t, in n erha lb  dessen sich  M arten sit im 
hom ogenen A u s te n it b ild e t. S ch rifttu m san g ab en . (M etals Technol. 1 4 .  N r. 5. Am er. 
In st. M ining m eta llu rg . E n g r., techn . P u b l. N r. 2211. 1— 26. A ugust 1947. P ittsb u rg h , 
P a ., C arnegie In s t,  o f  Technol.) H o c h s t e i n .  6410

1.1. Kornilow, A. T. Durnow u n d  L. I. Prjaehina, D ie Geschwindigkeit der Oxydation  
quaternärer F e -C r -N i—M n-Legierungen. P ro b en  von  L egierungen  m it 58— 67%  Fe, 
17— 2 0 %  Cr, 8— 9 %  N i u . 3— 17%  M n w urden  in  L u ft a u f  1000° e rh itz t, d ie  G ew ich ts
zunahm e in  A b h än g ig k eit von  der D au er des E rh itzen s  (24— 120 S td .) gem essen. Sie 
lag in  d er G rößenordnung  von  0,0005 y /cm 2. E s zeig te sich, d aß  d ie  H itzeb es tän d ig k eit 
von F e -C r-N i-L eg ie ru n g en  d u rch  Z usatz  von  Mn n ich t e rh ö h t w ird . U m  n äh eren  A uf
schluß ü b e r den  O xydationsvorgang  zu e rhalten , w urden  die A n laufsch ich ten  e n tfe rn t u. 
an a ly siert. D abei w urde in  d er O xydsch ich t e ine  A nreicherung  an  Mn festgeste llt, die 
8— 2 5 %  b e tru g  u. v o r allem  bei den L egierungen  m it n iederem  M n-Geh. seh r groß w ar. 
D er A n te il des F e  w ar in  d er O xydsch ich t n u r um  w enige %  gegenüber dem  in  d er A us
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gan g sleg ieru n g  e rh ö h t, w äh ren d  d er des Cr um  4— 8%  u. d e r des N i sogar u m  9— 17%  
e rn ie d rig t w ar. D ie  O x y d a tionsneigung  n im m t also in  d er R eihenfo lge M n, Fe, Cr, Ni 
ab. D ie  O xy d a tio n sg esch w in d ig k eit d e r  L egierung  w ird  d u rc h  M n b es tim m t. Vff. 
sch reiben  d en  g eb ilde ten  O xyda tio n sp ro d d . d ie  F o rm eln  M nO, F e 30 4, Cr20 3 u. N iO  zu 
u. w eisen d a ra u f  h in , d aß  MnO- u. F e30 4-Schich ten  das d a ru n te r  liegende M etall n ic h t 
vo r d e r w e ite ren  O x y d a tio n  schü tzen . (HoKJiaHbi AKageMHH H a y ts  C C C P  [B er. A kad . 
W iss. U dS SR ] [N. S.] 5 8 .  1665— 68. 11/12. 47. K u rn a k o w -In s t. fü r  allg . u. ano rgan . 
C hem . d e r A k ad . d er W iss. d er U dS SR  u. A llu n io n s-In st. fü r  F lu g zeu g m a te ria lien .)

W i e d e m a n n .  6410
N. A. Ziegler u n d  W. L. Meinhart, D er E in flu ß  des N ickels a u f die F estigkeit und  

H ärtbarkeit von gegossenen Chrom—M olybdän-Stählen. K u rz e r A uszug aus d e r C. 1946.
I .  1769 re fe rie rten  A rb e it. (M etallu rg ia  [M anchester] 36. 227. Aug. 1947.)

K . S t e i n .  6410
F. W. Jones u n d  W. I. Pumphrey, E in ige  Versuche über die W irkung  von Abschreck

flüssigkeiten. E s w erden Z eit-T em p .-K u rv en  in  e inem  Verf. ä h n lic h  d e r A rbeitsw eise 
v on  R o s e  m it silb ern en  Z y lin d ern  von  18 m m  D u rchm esser u . 75 m m  L änge  in  v e r
sch ied . m ineral. Ölen, einem  p flanz l. ö l  u. in  W . v o n  u n te rsch ied lich e r T em p. aufgenom 
m en. H ie rb e i w ird  d ie  A bkühlungsgeschw ind igkeit in  v e rsch ied . T em p .-B ereich en  beim  
A bschrecken  von  Z y lindern  von  18, 37 u . 90 m m  D urchm esser aus S ilb er u. n ic h tro s te n 
dem  C r-M o-S tah l in  denselben F ll. e rm itte lt .  E s w erden  V ergleiche m it  dem  E rgebnis 
von  H ä rtb a rk e itsp rü fu n g e n  n ach  J o m i n g  an  S ta h l m it  0 ,74(% ) C, 1,43 Cr, 0,23 Mo u. 
0,21 N i gezogen. —- S ch rifttu m san g ab en . ( J . I ro n  S teel In s t .  1 5 6 .  37— 54. M ai 1947. 
Sheffield , B ro w n -F irth  R es. L a b o rr .;  B irm in g h am , U n iv .) H o c h s t e i n .  6410

H.-C. Heysor, K ohlenstoff- u n d  Spezia l-S tähle fü r  warmverarbeitete Federn. Die 
Zus. sow ie d ie  th e rm . B ehan d lu n g  d er versch ied . F ed er-S täh le  (C-, M nSi-, CrV- u. 
C rN iM o-S tahl) w erden angegeben. (R ev . du  N ickel 1 3 .  27— 28. A p r i l /J u n i  1947.)

S c h a a l .  6410
F. P. Zimmerli, A usw ahl, P rü fu n g  u n d  Verarbeitung von F edern-W erksto ffen . Eigg. 

u. fü r  d ie  V erarb e itu n g  w ich tige  G esich tsp u n k te  d er Stähle, Cu- u . A /i-Legierungen, die 
in  A m erik a  fü r  k a lt  u . fü r  w arm  herg este llte  F e d e rn  v e rw en d e t w erden . B ei den  k a lt
ge fo rm ten  F ed e rn  is t  d ie  V erw endung v on  A u sg an g sm ateria l, das d u rch  K a ltv e rfo r
m ung  od er th e rm . g e h ä rte t  is t ,  m eh r zu em pfeh len  als n ach träg lich es  H ä r te n  d e r fertigen  
F ed ern . D urch  S c h ro tts tra h len  k a n n  e ine  w esen tliche  V erbesserung  d e r D a u e rh a ltb a r
k e it  e rre ic h t w erden, w ofür zah lenm äß ige  A n gaben  g em ach t w erden . (M aterials and  
M ethods 2 6 .  N r. 3. 74— 79. Sep t. 1947. A ssocia ted  S p rin g  Corp.) K r e i t z .  6410

T. W. Merrill, Vanadinlegierte Federstähle. (Vgl. C. 1948. E . 2205.) Ü b e rs ich t ü ber 
W ärm eb eh an d lu n g , E igg . u . V erw endung  v o n  C r-V -, S i-V -, C r-M o-V - u . C r-W -V - 
S täh len . (V ancoram  R ev. 5 .  N r. 2. 12— 13. 18. 1947.) K r e i t z .  6410

Ja. Ss. Schur u n d  A. Ss. Chochlow, D ie M agnetostriktion  von Transform atorenstahl 
nach einer thermomagnetischen Behandlung. E s w ird  d e r E in f l .  e in e r therm o m ag n e t. 
B eh an d lu n g  eines von  0,35 m m  a u f  0,2 m m  gew alz ten  u. be i 1100° im  h o hen  V akuum  
(10~5 m m  H g) re k ris ta llis ie rte n  B lechstreifens aus T ran s fo rm a to re n sta h l (4%  Si) m it 
O fenabküh lung  in  einem  m agnet. F e ld  (150 O ersted) a u f  d en  V erlau f de r M ag n e to s trik 
tio n sk u rv en  u . d ie  A bnahm e d e r M a g n e to s tr ik tio n sk u rv en  be i e in se itig e r e last. Zug
b ean sp ru ch u n g  u n te rsu ch t. A us dem  Vgl. d er e rh a lte n e n  M a g n e to s trik tio n sk u rv en  
fo lg t, daß  d ie  th erm o m ag n e t. B ehan d lu n g  zu r A usbldg. e in e r s ta rk  ausgeb ildeten  
m agnet. T e x tu r  im  T ran sfo rm a to ren stah l fü h r t ,  d ie  sich  n u r  schw ach a u f  d en  M agneti
sie ru n g sk u rv en  zeig t. E s w ird  angenom m en, d aß  be i d ieser B eh an d lu n g  n ach träg lich  
S p a n n u n g en  e n ts teh en , d ie  a u f  d en  M agnetisie rungsprozeß  e in w irk en . (/K y p H a .n  
Ö K cnepH M eH T aJibH oft h  T eo p eT H q e cK O ii ® H 3 H K H  [ J .  exp. th e o re t. P h y s ik ] 17. 7— 11. 
1947. In s t .  f. M etallp h y sik  d e r U ral-Z w eigstelle  d e r A kad . d er W iss. de r U dS SR .)

H o c h s t e i n .  6410
D. Edmundson, M agnetische Transformatorenbleche. Vf. b e r ic h te t  ü b e r d ie  F o r t 

sc h r itte  d e r am erik an . E n tw . von  T ran sfo rm ato ren - u. D ynam o b lech en  gegenüber den 
V erh ältn issen  in  E n g land . D ie  am erik an . W ertes te ig eru n g en  sin d  b eg rü n d e t in  der 
S te igerung  des R e in h e itsg rad es d u rch  sauberes Schm elzen u . S ch lußglühen  d er Bleche 
in  H 2 bei hohen  T em pp. u. in  de r V erw irk lichung  m ag n e t. g ü n stig er K ris ta llo r ien tie 
ru n g en  in  F lu ß ric h tu n g  d u rch  geeignetes K a ltw alzen  u. Z w ischenglühen. (J .  In s tn . 
e lectr. E n g r ., P a r t  I .  94. 180— 82. A p ril 1947.) F a h l e n b r a c h .  6410

D. J. McAdam, G. W. Geil u n d  R. W. Mebs, E in flu ß  einer bildsam en Verform ung  
von zusammengesetzten S p annungen  u n d  von niedrigen Tem peraturen a u f die B ruchspan
nung  bei ferritischen Stählen. E s w erden  S pannun g s-D eh n u n g s-S ch au b ild e r fü r  W eich 
eisen  u. u n leg ie rte  S täh le  m it 0,12— 0,45%  C bei + 2 0  b is  — 188° a n  k a ltv e rfo rm ten  u. 
g ek erb ten  P ro b en  aufgenom m en u. d er E in f l . d er b ild sam en  V erform ung u. v o n  zu sam 



H v i i i .  M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l v e r a r b e i t u n g .  E. 1973

m engese tz ten  S p annungen  a u f  d ie  B ru ch sp an n u n g  bei-— 188°, d er E in fl. e iner b ildsam en 
V erform ung a u f  d ie  tech n . K ohäsio n sfestig k e it bei R au m tem p . sow ie d er E in fl. des 
K e rb w in k e ls  u . d er b ild sam en  V erform ung bei R au m tem p . a u f  d ie  B ru chspannung  bei 
- 188° b e s tim m t. (M etals T echnol. 14. N r. 5. A m er. In s t .  M ining m eta llu rg . E n g r., 
te c h n . P u b l. N r. 2220. 1— 40. Aug. 1947. W ash ing ton , N a t. B ur. o f S tan d ard s .)

H o c h s t e in . 6410
Earl Ingerson, D ie P rü fu n g  von Geschützstahl und anderen Legierungen a u f B estän

digkeit gegenüber W arm rissigkeit. N ach  B eschreibung  des Verf. u. G eräts zu r U n ters, 
von  W erksto ffen  a u f  ih re  B e s tän d ig k e it gegenüber E xplosionsgasen  w erden S A E 4 1 4 0 -  
SA E 1 060-S tä ,h le  u. solche m it  0 ,13(% ) C, 0,3 S i, 27,71 Cr, 0,57 Mn u . 0,17 N  oder m it 
0 , 0 5  C, 4,85 S i, 0,24 Mn, 0,006 P , 0,01 S u. au s ten it. S täh le  m it 1,59 S i, 1,5 Mn, 19,0 Cr, 
13 N i, 17 Co, 1,4 T i u. 0,24 Al u n te rsu ch t. E s w ird  der V erlauf der O berflächenrisse m it 
dem  d er K orn g ren zen  verg lichen . (M etals Technol. 14. N r. 5. Am er. In s t. M ining m e
ta llu rg . E n g r ., tech n . P u b l. N r. 2223. 1— 13. Aug. 1947. W ash in g to n , Carnegie In s t.)

H o c h s t e in . 6410
Josef DoSkär, Über den E in flu ß  von Borcarbid a u f die Qualität von Zinn-B leibronzen. 

D ie  hom ogene P h asenb ldg . u. d a m it P o ren fre ih e it e in e r S n -P b -B ro n ze  (13 ±  0 ,5%  P b , 
8,0— 8 ,5%  Sn, R e st K u p fe rm an g an ) w ird  bei dem  üb lich en  Schm elzprozeß d u rch  ad so r
b ie rte  G ase, v o rn eh m lich  H 2 u . S 0 2, g estö rt. Z u r besseren H om ogenisierung  u. d am it 
V erbesserung d er m echan . E igg. d er B ronzen  w urden  Verss. m it  Ag, VC, T i-T a-C arb id  
sowie B4C d u rch g efü h rt. E s zeig te sich , daß  m itte ls  0,1— 0,12%  B.,C sich der E in fl. der 
ab so rb ie rten  G ase bese itigen  lä ß t. D ie  m eta llog raph . U n te rs , erw ies, d aß  eine S tru k tu r  
n ach  A rt d er v e rfe stig ten  S n -P b -B ro n zen  e n ts te h t. D ie  m echan . E igg . de r o p tim alen  
L eg ierung  w erden  m itg e te ilt. (Sbornik  M asarykovy  A kad . P räce  21. 49— 56. 1947. 
Z lin , M orava, N ä r. p o d n ik  B a t’a, M etalu rg icko-techn icke  d iln y  stro jiren .)

S t a h l .  6432
G. Ss. Wosdwishenski, Über den M echanism us der Elektroabscheidung des N ickels.

3. M itt. D er E in flu ß  von Zusätzen  von S e 0 2 a u f die S tru k tu r und  die innere Span n u n g  in  
N ickelnieder schlagen. (2. vgl. C. 1949. I .  3 4 0 . )  0 , 0 2  g S e 0 2 geben in  B äd ern  m it 2 4 5  g 
N iS 0 4 u. 1 6  g B o rsäu re /L ite r bei e in e r S tro m d ich te  von  0 , 5  A m p/dm 2 glänzende N ied er
schläge. S ie s in d  g länzender a ls  d ie  m it  CdCl2-Z usätzen  von gleicher K onz, erhaltenen . 
D ie besten  E rg ebn isse  w erden  bei einem  Z usatz  von  0 , 0 2 — 0 , 7 5 %  S e 0 2/L ite r  u. einer 
S tro m d ich te  von  0 , 8 — 2  A m p/dm 2 e rh a lten . Bei 1 7 °  u. 1  A m p/dm 2 is t  e in  pH von  5 , 7 4  am  
v o rte ilh aftes ten . ( /K y p n a J i IIpHKJiaHHoB X h m h h  [ J .  app l. Chem.] 20 . 1 1 7 1 — 7 5 .  Nov. 
1 9 4 7 .  K asan , C hem .-technolog. In s t . ,  L eh rs tu h l fü r anorgan . Chem ie.)

E . F ö r s t e r .  6434
O. L. Boothby u n d  R. M. Bozorth, E in  neues M aterial hoher Permeabilität. K urze  

W iedergabe d er C. 1948. I .  1051 re fe rie rten  A rb e it. (Physic . R ev. [2] 71. 472. 1/4. 
1947. B ell T elephone L ab o ra to rie s .)  G o t t f r i e d .  6434

S. G. Demirjian, Genaues Gesenkschmieden von Hochtemperatur-Legierungen. D er 
Vf. b e sch re ib t d ie  H erst. von  Schaufeln  von  S tra h ltrieb w erk en  u. G astu rb in en  aus 
Hastelloy B  (0 ,10(% ) C, 28 Mo, 6 F e , 65 N i) u. S-816  (0,40 C, 20 Cr, 20 N i, 42 Co, 4 W , 
4 Mo, 4 N b , 4 Fe) d u rch  S chm ieden  u n te r  dem  F a llh am m er in  u n g e te ilte  G esenke. D as 
Schm iedeverf. w urde en tw ick elt, w eil gegossene Fifaliitra-Schaufeln , d ie  sich  in  T u rb o 
ladern  b ew äh rt hab en , in  d er fü r  S trah ltr ieb w erk e  u . G astu rb in en  erforderlichen  Größe 
n ich t m eh r e in w an d fre i he rg este llt w erden können . Vf. g eh t a u f  E in ze lh e iten  des 
Schm iedeverf., des E rw ärm en s, d er G asa tm osphäre  u . d er W erkzeuge e in . (M aterials 
an d  M ethods 26. N r. 3. 68— 71. Sep t. 1947. G eneral E lec tric  Co., T hom son L abor.)

K r e i t z .  6434
C. W. Van Law, D ie G ewinnung von Chromerz in  Rhodesien. (V ancoram  R ev . 5.

N r. 2. 3— 5. 21. 1947.) K r e i t z .  6440
M. F. Delaroziere, D as Gas in  der am erikanischen A lu m in iu m - u nd  M agnesium - 

Industrie . K u rz e r Ü b e rb lick  ü b er d ie  V erw endung von  G as als W ärm equelle  b e i der 
A ufb ere itu n g  d er R ohstoffe , bei der M etallgew innung, bes. b e i der carb o th erm . u. silico- 
th e rm . H e rs t. von  Mg, u. bei d er W eite rv e ra rb e itu n g  (Schm elzen, G ießen, W ärm ebe
hand lu n g ) von  A l u . Mg. (J . U sines Gaz 71. 39— 41. 15/3. 1947.) H ö g e l .  6442

R. Hasiguti, Über die Theorie der , ,Rückbildung“  von durch A lterung gehärteten 
Legierungen. A m  B eisp ie l d er L egierung  Al m it ca. 4 %  Cu, g e h ä r te t d u rch  A lterung , 
be rech n et Vf. in  A b h än g ig k eit von  d er T em p. d ie  geom etr. G röße, welche Pseudoausfäl- 
lungen  (I) a n  Cu n och  h ab en  dürfen , u m  s ta b il  zu sein. D ie  R echnung  e rg ib t, daß  fü r 
jede T em p. e ine  m in im ale  G röße b e s teh t, bei der I noch s ta b il  se in  k ö n n en ; k leinere  
m üssen sich  auflösen. D a diese G röße m it s te igender T em p. w ächst, w erden sich  beim  
E rw ärm en  e in e r bei Z im m ertem p . g ea lte rten  L eg ierung  d ie  sich  geb ild e ten  I zu n äch st 
auflösen , w o rau f sich  d u rch  A lteru n g  b e i dieser e rh ö h ten  T em p. neue  I b ilden  können ,
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jed o ch  m it g rö ßeren  A bm essungen, en tsp rech en d  d er e rh ö h ten  T em p era tu r. D ieses aus 
d e r R ech n u n g  sich  ergebende V erh. w ird  a n  L eg ierungen  ta tsä c h lic h  b e o b ac h te t u . is t  
u n te r  d e r B ezeichnung  „ R ü ck b ild u n g “  b e k an n t. (Sei. P a p . In s t ,  p h ysic . ehem . R es. 
[Tokyo] 42. N r. 1181. 115. J u l i  1947. T okyo , Hongo. In s t .  P h y s . C hem . R es. K om a- 
gom e. [O rig .: engl.]) R ü f f l e r .  6446

P. I. Galkin, R ahm en aus sekundären A lum in ium leg ierungen  zu r Trocknung  feuer
fester Gegenstände. D ie  in  versch ied . S c h n itte n  gezeig ten  R ah m en  w erden  im  K o k illen 
guß  b e i e in e r G ieß tem p . von  720— 750° aus A l-L egierungen  (Zus. n ic h t  angegeben) 
he rg este llt. (O rH e y rio p ti  [Feuerfeste  M ater.] 12. 426— 28. S ep t. 1947.)

R . K . M ü l l e r .  6446 
Gösta Angel, C alcium , ein  M etall m it wenig ausgenutzten Verwendungsmöglichkeiten. 

Vf. t e i l t  d ie  w ich tig sten  E igg. u . A nw endungsgeb iete  v on  m eta ll. Ca m it, dessen  D arst. 
d u rch  Schm elzelektro lyse  von  CaCl2 infolge des S tro m v erb rau ch es  v o n  33— 58 kW h/kg  
Ca um  d as M ehrfache te u re r  i s t  a ls b e i Mg u . Al. Ca w ird  u . a . b ish e r  in  d e r M etallurg ie 
zum  E n tg asen  von  S tah l u . V erbesserung d er E igg . von  L eg ierungen  von  N i, Cr u. Pb 
v e rw an d t. W eite r w ird  d ie  E n tw . d er tech n . G ew innung  von  Ca besch rieb en  u . Vf. te ilt 
d a n n  Verss. im  h a lb tech n . M aßstab  m it, b e i den en  e r d u rch  Z u sa tz  v o n  7— 8%  CaF2 
zum  E le k tro ly ten  aus CaCl2 b e i 15— 20 A m p/cm 2 u . b e i 700— 770° m it  8 4 %  S tro m au s
b e u te  b e i 25— 27 k W h /k g  Ca e in  R o h m eta ll v o n  9 2 %  R e in h e it  e rh ie lt, das d u rch  Um- 
schm elzen e in  P ro d . von  96 ,4%  Ca e rgab . Verss. m it  G lockenzellen w erden  in  A ussicht 
g este llt. —  14 S ch rifttu m sh in w eise . (Svensk P a p p e rs tid n . 50. N r. 11B . F estsk rif t 
tilläg n a d  E r ik  H ägg lund . 17— 21. 1947. S tockholm , K gl. T echn . H ochschu le , In s t ,  für 
T echn. E lek tro ch em .) B o r c h e r s .  6448

W. J. Kroll, Schmiedbares T ita n  u n d  Z irkon . Zw ei neue M etalle. Ü b e rs ich t über 
gesch ich tliche  E n tw . u . E rzeu g u n g  von  sch m ied b arem  T i u . Z r. (R ev . te c h n . luxem - 
bourg . 39. 199— 202. O k t./D ez . 1947. A lb an y , D regon, B u reau  o f M ines.)

W e s l y .  6 4 4 8
Dino Costabello u n d  Carlo Mussa, D ie Verwendung von apuanischem  Säulen-M arm or  

bei der Platinschm elze. E s w erden  d ie jen ig en  M arm o rso rten  angegeben, d ie  sich  am 
b esten  als T ieg e lm ate ria l be im  P t-S chm elzen  verw enden  lassen . (P roc. X I .  in t .  Congr. 
p u re  ap p l. C hem ., L ondon  1. 49— 51. 1947.) H . C. W o l f .  6464

Marie L. V. Gayler, E in ige Gedanken iiber die Ausscheidung. D ie  K ennzeichen  einer 
d isk o n tin u ie rlich en  u . e in e r k o n tin u ie rlich en  A usscheidung  von  M etall-Legierungen 
w erden  besprochen  u. A ngaben  g em ach t, u m  zu zeigen, d aß  d ie  e rs te re  A r t  m eistens die 
le tz te re  ü b erw ieg t. D er A nfall e in e r k o n tin u ie rlich en  A usscheidung  h ä n g t von  einem 
k r i t .  G rad  d e r Ü b e rsä ttig u n g  d e r festen  Lsg. ab. A nom alien , d ie  in  R ö n tgenbeugungs
sp ek tren  in  den  frü h en  S ta d ie n  des A lterungsvorganges b e o b a c h te t w u rd en , w erden 
e rk lä r t. E s w ird  d ie  B ed eu tu n g  d er K ennzeichen  e in e r d isk o n tin u ie rlic h en  Ausschei
d u n g  in  bezug a u f  d ie  S p an nungskorrosion  u . d ie  K riecheigg . von  L egierungen , d ie  durch 
A lte ru n g  h ä r te n , besprochen . ( J . In s t .  M etals 73 . 681— 91. J u l i  1947. L ondon .)

H o c h s t e i n .  6470
W. D. Jones, Pulvermetallurgie in  G roßbritannien. E in fü h ru n g . H istorischer Bericht. 

N ach  A n sich t des Vf. s in d  d ie  E n g län d er W o l l a s t o n  (1800: p u lv e rm eta llu rg . H erst. 
v on  P t)  u . B e s s e m e r  (1843: E in sa tz  von  M essingpulvern  fü r  d ie  H e rs t. von  Gold- u .  
B ronzefarben) d ie  B eg ründer d e r P u lv e rm e ta llu rg ie . D an ach  sei b is  zum  2. W eltkrieg  
a u f  dem  G eb iete  d er P u lv e rm e ta llu g ie  E n g la n d  gegenüber den  U .S .A . u . D eu tsch lan d  
seh r zurückgefallen . (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 1— 2. 1947. L ondon , Iron  
a n d  S teel In s t.)  F a h l e n b r a c h .  6474

G. J. Comstock u n d  J. D. Shaw, N euentw icklungen in  der Pulvermetallurgie. Vff.
s in d  d er A n sich t, d aß  a u f  dem  G eb iete  d er P u lv e rm e ta llu rg ie  zw ei A rbeitsw eisen  zu
erheb lichen  tech n . F o r tsc h r itte n  u . zu  Q u a litä tss te ig e ru n g en  d e r E rzeugn isse  führen  
w erden. D er E in sa tz  vorgeschm olzener L eg ieru n g sp u lv er s t a t t  d e r e inzelnen  M etall
p u lv e r fü h r t  zu  hom ogeneren  E rzeugn issen . D er s tä rk e re  E in sa tz  v on  H eißpreßverff. 
s t a t t  d e r b ish e r fa s t aussch ließ lich  an g ew endeten  N o rm alsin terungsprozesse  fü h r t  bei 
n ied rigeren  P reß d rü ck en  zu e in e r S te igerung  d er D. u . d a m it  d er m echan . E igg. der 
p u lv erm eta llu rg . P ro d u k te . (Iro n  Age 159. 67— 68. 2 2 /5 .1 9 4 7 . H o boken , N . J . ,  S te 
vens In s t ,  o f  Technol.) F a h l e n b r a c h .  6474

Paul Schwarzkopf, Verschleißfeste u n d  hoch temperaturbeständige W erkstoffe. Neue 
A nw endungen der Pulvermetallurgie. D ie  p ra k t. N o tw en d ig k eit, d ie  V ersch leiß festigkeit 
u. d ie  D a u e rs ta n d fe s tig k e it a u f  im m er höhere  T em pp. zu  ste ig e rn , v e ra n la ß t den  Vf., 
d iese be id en  E igg . von  d e r G ru n d lagenfo rschung  aus zu b e tra ch te n . E r  k o m m t dabei 
zu dem  E rg eb n is , d aß  d er V ersch le iß w id ers tan d  e inm al p ro p o rtio n a l d e r K o h äsio n  der 
A tom e im  M eta llk ris ta ll i s t  u . fe rn e r von  dem  W id e rs tan d  de r B indungen  de r e in 
zelnen K ris ta llk ö rn e r  an e in an d e r ab h än g t. D ie K oh äsio n  de r A tom e im  M etallk ris ta ll
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i s t  um so s tä rk e r , je  h öher d e r F . des M etalls is t .  D as fü h r t  zu r p u lverm eta llu rg . H erst. 
d ie  d a rü b e r h in au s  v o r de r Schm elzherst. noch den  V o rte il b e s itz t, bessere K o rn g ren 
zen b in d u n g en  zu v erw irk lichen . B ei den  h o ch tem p era tu rb estän d ig en  m etall. W erk 
sto ffen  s in d  d ie  in n eren  Z usam m enhänge ähnlich . H in zu  k o m m t h ie r  noch d er E in fl. der 
R e k ris ta llisa tio n , d ie  oberhalb  d er G ebrauchstem p. liegen soll. A uch h ie r  sollte die 
p u lverm eta llu rg . H erste llungsw eise  V orte ile  b ie ten . Schw ierigkeiten  m ach t die V er
w irk lich u n g  e ines zusä tz lich  in  den  m eisten  F ä llen  no tw endigen  hohen K orrosionsw ider
s tan d es b e i h ohen  T em p era tu ren . (R ev. M etallu rg ie  44 . 267— 70. S ep t./O k t. 1947.)

F a h l e n b r a c h .  6 4 7 4
Richard Paul Seelig, Schriftum süber sicht über das Pressen von M etallpulvern. Z u 

sam m engestellt s in d  d ie  b isherigen  S ch rifttu m san g ab en  ü b e r d ie  D ru ckverte ilung  in  
M etallpu lvern  be im  Pressen , w obei der E in fl. d er K orngröße  u. K o m fo rm  sow ie der 
P reß b ed in g u n g en  a u f  d ie  D ich te  bes. e rö rte r t  w ird . (M etals Technol. 14. N r. 5. Am er. 
In s t. M in ing  m eta llu rg . E n g r., tech n . P u b l. N r. 2236. 1— 29. Aug. 1947. Y o n k ers ,N . Y ., 
A m er. E lec tro  M etal Corp.) H o c h s t e i n .  6474

G. R. Polgreen, Vergleich von magnetischen Pulverkernen fü r  hohe und tiefe Fre
quenzen. E s w ird  eine U n te rs , e in e r R e ih e  der g eb räuch lichsten  M assekerne aus v e r
sch ied . F e -P u lv e m , aus F e -N i-P u lv e rn , aus gem ahlenem  Sendust u . aus F e-O xyden  im  
H in b lick  a u f  d ie  Vor- u . N ach te ile  ih re r  V erw endung bei F req u en zen  zw ischen T onfre
quenzen u . den  U ltrah ochfrequenzen  (R ad ar) vorgenom m en. D ie  an  den  K ernen  ge
m essenen E isen v erlu s te  w erden in  üb lich er W eise au fg e te ilt in  H ysterese-, W irbelstrom - 
u. N achw irkungsverluste . B ei d er V erw endung fü r  n ied rig e  F req u en zen  sin d  höchste  
P e rm ea b ilitä ten  seh r e rw ünsch t, w eshalb h ie r  K erne  aus Perm alloy-Vulvev  w egen der 
m ehr als d o p p e lt so h ohen  K e m p e rm e a b ili tä t  als be i K arb ony leisenkernen  von  B edeu
tu n g  sind . A uch bei m ittle ren  F req u en zen  zeigen d ie  F e -N i-K e rn e  vo r den  Fe-K ernen  
noch V orte ile  wegen de r geringeren  V erluste, w ohingegen d ie  K ern p erm eab ilitä ten  b e i
der T ypen  gleich s ind . D ie K arb o n al-F e-P u lv erk em e, obgleich in  den  re in  m agnet. E igg. 
den Fe—N i-Ivernen u n terlegen , besitzen  bei R adio frequenzen  d ie  b esten  E igg. wegen der 
geringen u . g leichm äß igen  Pulverkorngröße. B ei R adio frequenzen  sin d  fe rner auch 
F e -N i-K e rn e  m it  40— 60%  N i im  G ebrauch  fü r  Fälle , wo v ariab le  In d u k tiv i tä t  ge
w ünsch t w ird . (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 52— 58. 1947. Salford, L ancs., 
Salford E lec tr. In s tr .)  F a h l e n b r a c h .  6474

D. A. Oliver, Teile  aus E isenpulver hoher magnetischer Permeabilität. In  E ng land  
werden m agnet. w eiche T eile  in  d er E le k tro in d u s tr ie  d u rch  Pressen  u. S in te rn  von 
E isen p u lv ern  e ingese tz t. Vf. g ib t E rgebn isse  (A nfangsperm eab ilitä t, M axim alperm e
a b ili tä t ,  R em anenz , K o e rz itiv k ra f t, S ä ttig u n g , H ystereseverluste , spezif. e lek tr. W id e r
s ta n d  u. S in te rd ich te ) so lcher E isen te ile  versch ied . S orten  im  Vgl. zu gegossenen m agnet. 
w eichen W erksto ffen  (Wemco- u . Arm co-Fe, 4% ig . Fe-S i-L eg ierung) an. D abei sind 
d ie re in  m agnet. E igg . der S in tersto ffe  sehr un terlegen . Von B edeu tung  sin d  d ie  höheren 
spez. W iderstän d e  u . d ie  le ich te re  u . geringere m aschinelle  B earbe itung  d er S in terte ile . 
M agnet, ausre ich en d  sin d  solche S in te rte ile  fü r Polschuhe von  M otoren. J e  n ach  S in te r
q u a litä t  w erden  D ic h te n  zw ischen 6,8 u . 7,46 e rre ich t. (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep. 
N r. 38. 63— 66. 1947. T he B .S.A . G roup o f Comp.) F a h l e n b r a c h .  6474

G. E. Gardam, Herstellung von E isenpulver durch Elektrolyse. B eschreibung d er 
E rgebnisse  e iner E isen p u lv erh erst. d u rch  E lek tro lyse  aus e iner 10% ig. E isen-A m m onium - 
Sülfat-L sg. be i 35° (ph =  2,5, S tro m d ich te  =  200 A  p ro  Q uadratfuß ). N ach  A usw a
schen des N d. u . T rocknung  b e s itz t  das F e -P u lv e r e inen  R e in h e itsg rad  von  98,5— 99(% ) 
m it fo lgenden V eru n rein ig u n g en : 0,04 C, 0,24 Mn, 0,01 S i, 0,024 S, 0,10 Mo, 1 0 2 u. 
Spuren  von  N i, Cr, Cu, N 2 u . d e n d rit. K orn fo rm . N ach  m ehrstünd igem  G lühen dieses 
A usgangspulvers u n te r  H 2 be i T em pp. zw ischen 600 u. 750° w ird  d u rch  R ed. des 0 2 der 
R e in h e itsg rad  a u f  99,7— 99,8%  gesteigert. (Iron  S teel In s t . ,  spec. R ep. N r. 38. 3— 7. 
1947. W oolw ich, A rm am en t R es. D ep.) F a h l e n b r a c h .  6474

L. B. Pfeil, D ie E igenart, Eigenschaften und  Anw endungen der Carbonyleisenpulver. 
D ie P r io r i tä t  d er H e rs t. von  C arbonyleisen  u . C arbonylnickel w ird  dem  E n g länder 
M o n d  (1890) zugeschrieben, der I .  G. d ie  P r io r i tä t  d er teehn . G roßherstellung. D ie 
E ig e n a rte n  u . besonderen  E igg . des P u lvers bestehen  in  der kugeligen K ornform , in  der 
K o rn fe in h e it, d e r G leichm äß igkeit d er K orngröße, in  de r sehr hohen H ä rte  u . dem  sehr 
hohen R e in h e itsg rad . D ie  U rsachen  d ieser E igg. w erden d u rch  das H erstellungsverf. 
b eg rü n d et, das k u rz  beschrieben  w ird . D ie  pu lverm eta llu rg . A nw endungen bei S täh len  
g roßer m ag n e t. W eich h e it u . hohen  R e in h e itsg rad es w erden e rlä u te rt. (Iro n  S teel 
In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 47— 51. 1947. M ond N ickel Com p., L td .)

F a h l e n b r a c h .  6 4 7 4
W. Ivory, D ie deutschen gesinterten E isen-Führungsringe. Ü b er 93%  d er Fe-Pulver- 

p ro d u k tio n  D eu tsch lan d s w ährend  der K rieg sjah re  w urde zu r H erst. v o n  Geschoß-
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F ü h ru n g s r in g e n  b e n u tz t. D er M angel an  Cu h a tte  d iese  E n tw . b e s tim m t. G e s tü tz t 
a u f  d ie  E rgeb n isse  d er B esich tig u n g  u. B efragung d er e insch läg igen  d eu tsch en  W erke 
in  d en  N a ch k rieg s jah ren  w erden  d ie  Schw ierigkeiten  u . E rfo lge  be i d er E n tw . d e r 
S in te re isen -F ü h ru n g srin g e  w äh ren d  des 2 . W eltk rieges in  D e u tsch lan d  besch rieben . 
Im  E n d z u s ta n d  d e r E n tw . w urde e in  m eh r als v o llw ertig er E rsa tz  fü r  Cu gefunden . 
(Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 203— 08. 1947. W oolw ich, A rm a m e n t R esearch  
D e p a r tm e n t.)  F a h l e n b r a c h .  6474

W. Ss. Messkin, P. P. Schipulin, G. M. Wamstein u n d  B. P. Mitrenin, Dichte eisen
keramische M aschinenteile. I n  den  le tz te n  J a h re n  s in d  metallkeram . V erff. en tw ic k e lt 
w orden, d ie  h a lb d ic h te  P ro d d . (P o ro s itä t 10— 17% ) u . d ich te  S toffe e in e r P o ro s itä t  
v on  u n te r  5— 8 %  herzu ste llen  e rlauben . G ew innung  u . technolog . E ig g . d e ra r tig e r  
d ic h te r  k eram . F e-M ateria lien  w erden  n ä h e r  besch rieben . W ic h tig  is t ,  v o n  re inem , 
w enig  O xyde en th a lte n d em  F e -P u lv e r auszu g eh en ; a u ß erd em  soll das M e ta llk o rn  des 
v e rw en d e ten  P u lv ers  e ine  H ä rte  en tsp rech en d  d e r des F e r r i ts  (ca. 30 k g /m m 2) au f
w eisen. U n te rss . des P reß d ru ck es b e i de r F orm g eb u n g  e rg ab en  a ls  g ü n s tig s te n  D ruck  
e inen  solchen von  35— 40 t/c m 2, e ine  A rbe itsw eise , d ie  jedoch  p ra k t.  n ic h t  d u rc h 
fü h rb a r  is t ,  so d aß  e ine  w iederho lte  D ru ck b eh an d lu n g  v o n  10 t /c m 2 u . w iederho lte  
S in te ru n g  anzuw enden  sind . T em p era tu rv erss . e rg ab en  b e i 830° (30 M in.) bessere 
E rgebn isse  als be i 1100° (15— 20 M in.). F ü r  d ich te  M asch inen teile  m it  e in e r P o ro s itä t 
n ic h t  ü b e r  5— 8%  u. e in e r B ru ch fes tig k e it v o n  30— 32 k g /m m 2 s in d  a u f  G ru n d  der 
g eb rach ten  U n te rss . e in  P re ß d ru c k  von  8— 10 t/c m 2, e in e  S in te ru n g  in  e inem  S chu tz
gas bei 830— 850° oder bei 1200— 1250° im  V erlaufe von  30— 40 M in. u . eine  N ach 
pressung  be i dem  g leichen  D ru ck  am  v o rte ilh a fte s te n . Als S ch u tz  fü r  d ie  g e sin te rten  
W erk stü ck e  h a t  s ich  D u rc h trä n k e n  m it  ö l  oder C hrom ieren  b e w äh rt. (BecTH H K  
M aiUHHOCTpoeHHH [N achr. M asch inenbau] 27. N r. 9. 7— 17. Sep t. 1947.)

U lm a n n .  6474
M. G. Grabino u n d  W. G. Filimonow, Herstellung von E isenpu lvern  fü r  metallkera

mische Erzeugnisse. Sch ild e ru n g  d er zu r B e re itu n g  v e rw an d te n  M ethoden  u . A p p a ra 
tu ren . (B ecTH H K  M aiUHHOCTpoeHHH [N achr. M asch inenbau] 27. N r. 11. 54— 60. Nov. 
1947.) E . F ö r s t e r .  6474

I. M. Fedortschenko, W. G. Filimonow u n d  M. G. Grabino, Z u r  Frage der Festigkeit 
und  P lastizitä t von m etallkeram ischem E isen . D ie  U n te rss . g e s ta t te n  d en  Sch luß , daß 
d er B eg ren zu n g szu stan d  zw ischen  d en  K ö rn e rn  u . d ie  V erb . zw ischen  ih n en  fü r  ge
gossene k o m p ak te  u . geg lüh te  poröse M etalle  id e n t, is t . D ie  ge rin g e  F e s tig k e it  u. 
P la s t iz i tä t  v o n  p u lv erfö rm ig en  M etallen  im  Vgl. zu  k o m p ak te n  w ird  d u rc h  V orh an d en 
se in  v on  P o ren  u . E in sch lüssen  in  d en  e rs te ren  u. ih re  U n g le ich m äß ig k e it e rk lä r t, was 
d u rch  A nhäu fu n g  v o n  S pann u n g en  u . v o rze itig e  Z ers tö ru n g  be i d e r Z erre iß p ro b e  b e 
s tä t ig t  w ird . E s  b e s te h t e ine  fa s t m a th e m a t. A b h än g ig k e it d e r m echan . E igg . der 
m e ta llk e ra m . S toffe  vom  C h a rak te r  des A u sg an g sm ateria ls  u . d e r D . d e r  gep reß ten  
M assen. (BecTH H K  M aiUHHOCTpoeHHH [N achr. M asch inenbau] 27. N r. 8 . 35— 43.
Aug. 1947.) E . F ö r s t e r .  6474

R. Chadwick, E. R. Broadfield u n d  S. F. Pugh, Beobachtungen Uber das Pressen, 
S in tern  und  die Eigenschaften von E isen -K u p fer-P u lverm isch u n g en . A n G em ischen  aus 
v ie r  versch ied . F e -P u lv e rso rten  (E le k tro ly t-F e , H 2-red u z ierte s  F e , schw ed. H olzkohlen- 
F e  u . m echan . z erk le in e rtes Fe) m it  zw ei v e rsch ied . C u -P u lv e rso rten  (E le k tro ly t Cu 
u. H 2-redu z ierte s  Cu) in  G ehh. b is  zu  35%  Cu w ird  d e r E in f l .  d er K o rngröße , des P re ß 
druckes u . d e r S in te rtem p . a u f  d ie  m echan . E igg . u n te rsu c h t. Cu u . F e  b ild e n  keine 
sp rö d en  P h asen , so d aß  m an  ü b e r e in en  w e iten  K on z .-B ere ich  m echan . gü n stig e  E r 
zeugnisse e rh ä lt. D as is t  bes. bei S in te rte m p p . ob erh alb  des C u-Schm elzpunktes 
(S in teru n g  m it  fl. P hase) d er F a ll. D ab ei zeigen  d ie  m echan . E igg . b e i 25%  Cu ein 
M axim um . D as Gefüge d ieser S täh le  b e s te h t aus e in em  fe rr it. F e -re ich en  K ern , u m 
geben  v o n  e in e r C u-reichen  P h ase . D as H 2-red u z ierte  F e -P u lv e r zeig te  das beste 
S chw indungsverh . b e im  S in te rn  u. d a m it  d ie  b e s ten  F estig k e itsw erte  t ro tz  geringerer 
P re ß fäh ig k e it. D as E le k tro ly t-F e -P u lv e r  ze ig te  e in  gerade  u m g ek eh rtes  V erhalten . 
(Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep. N r. 38. 151— 57. 1947. B irm in g h am , Im p e ria l Chemical 
In d u s tr ie s , L td .,  M etals D iv isio n .) F a h l e n b r a c h .  6474

A. J. Shaler u n d  J. Wulff, D er V erlauf der S in terung  von K u p ferpu lver. D urch  
F o rtfü h ru n g  d e r A nalyse  des S in terv o rg an g es a u f  d e r B asis  d e r O berflächenspannungen  
d u rch  F r e n k e l  (J . P h y s ic s  [M oskau] 9. [1945.] 392) g e lin g t es, au ch  d ie  Schw indung 
von  P u lv e rag g reg a ten  be i versch ied . T em pp . zu berechnen . D ieses th eo re t. E rg eb n is  
s te h t  in  q u a li ta t iv e r  Ü b e re in stim m u n g  zu ex p erim en te llen  E rg ebn issen  bei d e r S in 
te ru n g  von  g le ich m äß ig  kugelförm igen  C u-P u lv erte ilch en  im  V akuum  u. in  A r. S e tz t 
m an  jed o ch  fü r  d ie  O berfläch en sp an n u n g  d en  SsAMOiLOWiTSCHschen W ert v o n  1200 
D yn /cm  fü r  festes Cu in  d ie  T heorie  e in , so w ird  m an  zu einem  seh r v ie l höheren  Vis-
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cositä tsk o eff., a ls b ish e r in  d er L ite ra tu r  angegeben w urde, gefü h rt. (Physic. R ev.
[2] 72. 79— 80. 1/7. 1947. C am bridge, M ass., M assachuse tts  In s t ,  o f Technol.)

F a h l e n b r a c h .  6474
C. F. Sinclair, Hochporöse metallische W erkstoffe m it besonderer B eziehung a u f F ilter. 

P u lv e rm e ta llu rg . h e rgeste llte  M etalle s in d  n u r  d an n  als F i l te r  oder ähn liche  V er
w endungszw ecke geeignet, w enn sie  eine hohe u. g leichm äßige P o ro s itä t besitzen . Das 
g e lin g t am  b esten  bei V erw endung kugelförm igen Pulvers. D ie Verss. w urden  in  der 
H a u p tsa ch e  m it  Bronze  (11%  Sn) au sg efü h rt. M it A usnahm e e in e r sorgfä ltigeren  
S iebung  d er A usgangspulver w ird  d ie  H ers t. de r F ilte r  m it den  üb lichen  pu lverm eta llu rg . 
M ethoden  au sg efü h rt. Info lge d er h o h en  P o ro s itä t  sin d  die m echan. E igg . fü r e inen  
m etall. W erk sto ff seh r gering , doch b le ib t d ie  D u k ti l i tä t  e rh a lten . V erglichen m it 
keram . F il te rn  s in d  sie  m echan . seh r überlegen  u . besitzen  bes. e ine  seh r v ie l höhere 
S to ß em p fin d lich k eit. D ie  p ra k t. A nw endung d er hochporösen m eta ll. W erkstoffe fü r 
e ine  F iltr ie ru n g  oder B eseitigung  u n erw ü n sch te r B estan d te ile , fü r e ine  Ä nderung  oder 
E in s te llu n g  eines F lusses oder fü r  d ie  M ischung von  G asen u . F ll. w ird  beschrieben. 
(Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 105— 09. 1947. Su tton -in -A shfie ld , S in tered  
P ro d u c ts , L td .)  F a h l e n b r a c h .  6474

H. Meyersberg, M etallische F lockenpulver. Ihre  A nw endung, Herstellung u nd  P rü f
methoden. D ie  d u rch  m echan . Z erk le inerung  in  S tam pf- u . K ugelm üh len  hergeste llten  
F locken- oder lam ellenförm igen  P u lv e r besitzen  b ish e r n u r  au ß ero rd en tlich  geringe 
p u lv erm eta llu rg . B ed eu tu n g , w erden ab er in  großen  M engen in  d er F a rb in d u s tr ie  
wegen ih re r  g u ten  D eckw irkung  e ingese tz t. D as H erste llungsverf., in  de r H au p tsach e  
in  U. S. A ., D eu tsch lan d  u . E n g lan d  au sg efü h rt, b e sch rän k t sich  a u f  d ie  H erst. von 
A l-, Cu- u . Rrowzepulvern. D ab ei b e s itz t das K ugelm ühlenverf. V orzüge wegen der 
geringen E xp losionsgefah r, bes. b e i V erw endung von  in a k t. G asen in  den  M ühlen. 
D ie E igg. d ieser P u lv e r im  Vgl. zu  d en  G ran u la tio n sp u lv ern  w erden bschrieben  u. 
geeignete P rü fverff. m itg e te ilt. (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 37— 46. 1947.)

F a h l e n b r a c h . 6474
B. S. Srikantan, M etalloxyd-Verteilung in  M agnesium pulvern. Bei M g-Pulvern  w ird  

der Geh. an  O xyd  in  A b h än g ig k eit von d er Pu lverkorngröße  (Siebanalyse) bestim m t. 
E r  b e trä g t bei den  fe in s ten  P u lv e rn  zw ischen 40 u . 50%  u. geh t bei den groben P u lvern  
gegen N ull. (In d . New s E d it .  J .  In d ia n  chem . Soc. 10. 139— 40. 1947. M adras, Coll. 
of E n g in eerin g , T echn . Chem. L abor.) F a h l e n b r a c h .  6474

J. S. Thompson, Untersuchung der Verfahrensvariablen bei der Herstellung von A lu 
m in ium pu lver durch A tom isation . D as u n te r  „ A to m isa tio n “  v e rstandene  Verf. b e s teh t 
in  der Z ers täu b u n g  eines fl. M etallstrah ls d u rch  e inen  geregelten  F lu ß  eines Preßgases 
(Luft). D ie  das Verf. b estim m enden  V ariab len  w erden im  einzelnen u. in  ih re r  Zu- 
sam m enw rkg. u n te rsu ch t. E s ze ig t sich , daß  der D üsenausbldg. n u r eine u n tergeordnete  
B ed eu tu n g  zukam , w äh ren d  sich  d ie  F rag en  des M etallstrom es, des L u ftd ru ck s, der 
M etalltem p. u. d er F läch e  d er M eta llau s trittsö ffn u n g  von ausschlaggebender W ich tig 
k e it erw iesen. E s w ird  e ine allg. E rk lä ru n g  des V erlaufs des Verf. gegeben. D ie H a u p t
vorteile  der M eth. w erden e rö rte r t. In  einem  A nhang  w ird  die B est. der G rößenverte ilung  
des P u lv ers  be i U n tersieb g rö ß e  k u rz  beschrieben . (J . In s t. M etals 74. 101— 32. Nov. 
1947. B irtle y , D u rh am  C hem icals., L td .)  H o c h s t e in .  6474

G. J. Trapp, B. E. Berry, H. Bürden un d  T. Raine, Die deutsche Hartm etallindustrie. 
Im  R ah m en  der B . J .  O. S .-B erich te  ü b e r d ie  B esich tigung  u. B efragung deu tscher 
H artm e ta llw erk e  u . der E rzeuger d er A usgangspulver w erden d ie deu tschen  E in r ic h 
tu n g en  u. E n tw ick lu n g en  w äh ren d  des 2. W eltkrieges zusam m enfassend beschrieben 
u. k r it. gew ürd ig t. In  tech n . H in s ic h t soll die  deu tsche H artm e ta llin d u str ie  keine 
besonderen  neu en  Züge oder augenschein lichen  V erbesserungen in  den  K riegsjah ren  
e in g e fü h rt hab en . Ih re  S tä rk e  gegenüber den  and eren  L än d ern  soll bes. in  der sorg
fä ltig en  persön lichen  K on tro lle  zu suchen sein. B esonderes In teresse  fin d en  die d e u t
schen B em ühungen , v e ru rsac h t d u rch  d ie  R o h sto ffk n ap p h e it der K riegsjah re , ein 
W -freies H a rtm e ta ll  zu en tw ickeln . (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep. N r. 38. 92— 98. 1947.)

F a h l e n b r a c h . 6476
L. D. Brownlee, G. A. Geach u n d  T. Raine, D ie Herstellung der Carbide. E s w ird  

d ie  H e rs t. von  W C, T iC , TaC, deren  p ra k t. bei d er H a rtm e ta llin d u str ie  verw endeten  
M ischkristalle  u. G em ische m it  Co in  allen E in zelh e iten  beschrieben. D er B erich t 
e n th ä lt  bes. genaue A ngaben ü ber d ie  zur H erst. no tw endigen  verschied . C arburierungs- 
verff. u . d ie  g ü n stig sten  C arburie rungstem pp . u. ferner E inzelhe iten  ü b er d ie  M isch
verfah ren . (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 38. 73— 78. 1947. M etropolitan-V ickers 
E lec tr ica l Co., L td .) F a h l e n b r a c h .  6476

E. J. Sandford u n d  E. M. Trent, D ie physikalische M etallurgie gesinterter Carbide. 
Vff. b e rich ten  ü b e r den  derzeitigen  S tan d  u n serer E rk en n tn isse  ü b e r d ie  Vorgänge
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beim  S in te rn  v o n  H artm e ta llw erk s to ffen  a u f  G ru n d  m ik roskop . u . S chw in d u n g s
un terlag en . D ie  S in te ru n g  b e g in n t schon, bevor d ie  fl. P h ase  e rsch e in t u. i s t  m it  dem  
A u ftre te n  n ic h t been d e t. B ei T iC -freien  H a rtm e ta lle n  s in d  d ie  H a u p tg e fü g e b es ta n d 
teile  W C u. e in  k u b . y -M ischkrista ll aus Co u . W C, bei T iC -haltigen  W C e in  T iC -W C - 
M isch k ris ta ll u . y .  D an eb en  t r i t t  bei C -Ü berschuß G ra p h it, b e i C -U nterschuß  d ie  
»j-Phase au f. D ie  K en n tn isse  ü b e r  d ie  jp P h ase  s in d  n och  n ic h t  au sre ich en d . S ie  be 
s te h t  aus e inem  D o p pelcarb id  d er F o rm : Coa Wb C. D ab ei s in d  e in m a l d ie  Z ah len  a 
u. b  noch  n ic h t b e s tim m t, fe rner is t  n ic h t sicher, ob d ie  P h ase  e in fach  is t  od er aus 
jjj u . r]2 zu sam m engese tz t is t. I n  A b h än g ig k eit vom  Co-Geh. w erden  an d ere  p hysika l. 
E igg. wie D ich te , H ä rte , E -M odul, W ärm eau sd eh n u n g , spezif. e lek tr. W id e rs tan d  u. 
F e s tig k e iten  angegeben. (Iro n  S teel In s t . ,  spec. R ep . N r. 3 8 . 84— 91. 1947. C oven try , 
H a rd  M etall Tools, L td .)  F a h l e n b r a c h .  6476

H. Bürden, D ie H andhabung u n d  S in terung  der Hartm etalle. Vf. b e sc h re ib t die 
H e rs t. von  S in te rh a rtm e ta lle n  in  d er G ro ßfertigung  u . u n te rsch e id e t 4 A rb e itsg än g e : 
Pressen , V o rs in tem , F o rm geben  u . F e r tig s in te m . Z u  b e ac h te n  is t  d ie  C— 0 2-Bilanz 
w ährend  d er versch ied . V erfah ren ssch ritte . Schon be i d e r P u lv e rh e rs t. k ö n n en  wähi- 
re n d  d e r N aß m ah lu n g en  E n tk o h lu n g en  d u rch  C— H 20 -R k k . a u f tre te n . B eim  Vor
s in te rn  u. F e rtig s in te rn  s in d  d ie  E n tk o h lu n g en  d ie  Folge v o n  C— 0 2-R eak tio n en . Bei
0 2-Gehh. < 0 ,3 5 %  k a n n  eine W ied erau fk o h lu n g  a u f  den  d e r Zus. W C bzw. T iC  e n t
sprechenden  W ert d u rch  E in p ack en  d e r F o rm k ö rp e r in  K o h lep u lv e r b e im  S in tern  
e rre ich t w erden. B ei höheren  0 2-Gehh. b le ib t e ine  Q u a litä tsv ersch lech teru n g  durch  
Z onenbildung. A ußerdem  w erden  auch  an d ere  P rob lem e, d ie  b e i d e r H a rtm e ta llh e rs t. 
zu lösen sind , z. B. d ie  B ese itigung  v on  P reß feh le rn  d u rc h  a rte ig en es P ressen  u . die 
rich tig e  W ah l de r p reß erle ich te rn d en  Z usä tze, angegeben. (Iro n  S tee l In s t . ,  spee. 
R ep. N r. 3 8 . 78— 83. 1947. Sheffield , B ro w n -F irth  R esearch  L ab o ra to ries .)

F a h l e n b r a c h . 6476
M. Ros, Bedeutung, Ergebnisse und  A ussich ten  der M ateria lprü fung  nach Schweizer. 

Erfahrungen. Allg. A u sführungen  ü b e r d ie  B ed eu tu n g  d er M a teria lp rü fu n g , ih re  Verff. 
u. A nw endungsgebiete .' (R ev. u n iv . M ines, M etallu rg ., T rav . p u b l., Sei. A rts  app l. Ind . 
3  ([9] 90). 85— 95. 1947.) O . W e r n e r .  6480

K. W. Grigorow, M agnetische Texturometer. B esp rech u n g  e ines n e u en  m agnet. 
T ex tu ro m ete rs , d er a u f  d e r E n ts te h u n g  d er m ag n e t. A n iso tro p ie  in  V erb . m it der 
E rscheinung  der T e x tu r  b e ru h t. (3aB 0flC K aH  J la ö o p a T o p i iH  [B etriebs-L ab .] 13. 
1073— 79. Sept. 1947. U ra lfilia le  d. A kad . d . W iss. d e r  U d S S R .) R . R i c h t e r .  6480 

J. F. H. Custers, D ie T ex tur von gezogenem K upferdraht beim  Z iehen m it R ückw ärts• 
zug. D as Z iehen  von  D rä h te n  m it  R ü ck w ärtszu g  w u rd e  v e rsch ied en tlich  empfohlen", 
da  d u rch  d ie  V erringerung  d er R e ib u n g  d ie  A b n u tzu n g  de r D üse v e rm in d e rt w ird  u. 
d ie  F estigkeitse igg . verb essert w erden  sollen. Vf. u n te rsu c h t rö n tg en o g rap h . d ie  T ex tu r 
von  C u -D räh ten  m it  u . ohne R ü ck w ärtszu g . Im  zw eiten  F a ll  w ird  d ie  b e k an n te  ge
m isch te  kon. R in g fa se rtex tu r m it  m itt le re n  K o n usw inkeln  v o n  e tw a  10° in  d en  äußeren  
S ch ich ten  b e s tä tig t.  Im  e rs ten  F a ll e rg ib t sich  e ine  äh n lich e  T ex tu r , jedoch  b e trä g t 
der m ittle re  K onusw inkel n u r  e tw a  5°. E in e  e in d eu tig e  Ä nderung  d e r m echan . Eigg. 
d u rch  A nw endung  des R ü ck w ärtszu g s k o n n te  n ic h t  fe stg es te llt w erden , jedoch  h ä lt 
es Vf. fü r  m öglich , d aß  u n te r  bes. B ed ingungen  b e s tim m te  V erbesserungen  d am it 
e rz ie lt w erden  können . (P hysica  1 3 . 366— 78. J u l i  1947. E in d h o v en , N . V. P h ilip s 
G lüh lam p en fab rik en , N a tu rk u n d l. L abor.) K o c h e n d ö r e e r .  6480

Emma Maria Onitsch, Über die M ikrohärte der M etalle. A usgehend  v o n  d e r D efin i
t io n  d e r H ä r te  u . d e r  E rlä u te ru n g  d er B egriffe „ a b so lu te “  u . „ te ch n isc h e “  M akrohärte  
w ird  d as W esen u . d ie  B est. d e r M ik ro h ärte  a n  B eisp ie len  w ie 0 2-ha ltigem  Cu, verschied . 
S ch n ellstäh len  (m it z. B. 24 (% ) W , 4 Cr u . 1 V) u . e inem  M n -S i-S tah l e ingehend  e r
lä u te r t .  D ie  B ereiche d er be lastu n g sab h än g ig en  u . -u n ab h än g ig en  H ä r te  w erden  a b 
g egrenzt u . es w ird  a u f  d ie  B ed eu tu n g  des E x p o n en ten  n  im  MEYERSchen P o tenzgesetz  
k u rz  e ingegangen. D ie  M ik ro h ärteb est, w ird  ü b e ra ll d o r t  angew endet, wo d ie  K en n tn is  
m k r. k le in s te r  B ereiche von  In te re sse  is t ,  z. B . zu r E rm ittlu n g  einzelner G efügebestand
te ile  (in  e in e r A l-L eg ieru n g : A l-C u-M ischkrista lle  bzw . A1Cu2), hom ogener oder ge- 
se ig erte r K ris ta lle  u . Zonen, d ü n n e r S ch ich ten , e n tk o h lte r  u . au fg ekoh lte r R andzonen , 
Ü bergangszonen  be i Schw eißungen. D ie  B est. d e r  M ik ro h ärte  is t  e in  w ich tiges H ilfs
m itte l zu r K o n stitu tio n sfo rsch u n g . D ie  e igenen  M eßergebnisse w erden  m it denen  aus 
dem  S c h rif ttu m  verg lichen . F e rn e r w erden  noch  d ie  Z usam m enhänge zw ischen M ikro- 
u. M ak ro h ärte  d isk u tie r t  u. es w ird  d ie  M öglichkeit e in e r th eo r. B est. d er M akro
h ä r te  von  k le in s ten  G efügebereichen angezeig t. (M ikroskopie [W ien] 2. 131— 51. 1947. 
Leoben, M o n tan is t. H ochsch ., In s t ,  fü r  M etallkunde.) M e y e r - W i l d h a g e n .  6480 

William N. Findley, N eues Gerät zur B estim m ung der E rm üdung  unter A xia lbe
lastung. B eschreibung  des G erätes u . B e rich t ü b e r M essungen an  P ro b estü ck en  aus
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S tah l, A l-L egierung sow ie P o lysty ro l. (ASTM B ull. 1947. 54— 56. Aug. U rb an a, 
111., U n iv ., Coll. o f  E ngineering .) W i n ik e r .  6480

F. Campus, D ie Fließgrenze der Stähle hei gewöhnlicher Tem peratur. B eschreibung 
eines G erätes zu r B est. d er F ließgrenze  u . e iner V orr. zu r B est. d e r  E n tsp an n u n g s
grenze u . ih re r  A nw endung  u n te r  versch ied . V ers.-B edingungen (D iagram m e u . A b 
bildungen). (R ev. un iv . M ines, M etallu rg ., T rav . p u b l., Sei. A rts  app l. In d . 3 ([9] 90). 
595— 605. 1947. L ü ttic h , U n iv ., L abor. ¿ ’E ssais C onstr. G énie Civil.) W e s l y .  6480

E. Ss. Jakowlewa u n d  M. W. Jakutowitsch, B estim m ung der Schlagzähigkeit von 
Feinblechen. E s w ird  e in  ein faches P rü fv erf. beschrieben  fü r  S tah lb leche  von  1,8 m m  
D icke d u rch  den  Schlagzerre ißversuch . L änge d er P ro b e  =  60 m m , B re ite  =  20 m m , 
H albm esser de r b e id e rse itig en  A usfräsungen  r  =  10 m m , B re ite  des P rü fq u e rsch n itte s  
=  3,0 m m . Als P rü fg e rä t d ien te  das k leine  1,5 kgm  Pendelsch lagw erk  n ach  C h a r p y .  
D ie P rü fm e th . w urde an g ew an d t zu r F ests te llu n g , bei w elcher T em p. sp röder B ruch  
e in tr i t t ,  w enn d ie  K orngröße  des B leches v e rän d e rt w ird . B leche aus S tah l m it 0 ,60%  
C h a tte n  n ach  dem  N orm alg lühen  h e i 950° K o rn län g en  v on  e tw a 0,025 m m . Schlag
zerreiß  verss., d ie  m it  den  P ro b en  be i — 190°, -— 130°, -—94°, — 70°, — 20° u . + 2 0 °  a u s
g efü h rt w urden , w aren  bei -—190° spröde. D erselbe S ta h l v ersp rödete  be re its  bei — 70° 
nach  e iner G lühung  be i 1200° u . b e i e iner K orn länge  von  e tw a  0,1 m m . Bei d e r Tem p. 
des fl. S ticksto ffs erw ies sich beim  Schlagzerreißvers. die  absol. S ch lag arb eit bei g rob 
körnigem  S ta h l um  2— 3m al k le iner als be im  fe inkörn igen . A us den  angefü h rten  B ei
spielen is t  zu schließen, d aß  es m öglich is t ,  nach  der gesch ilderten  P rü fm e th . d ie  A b 
h äng igkeit d er S ch lag arb eit von  der P rü ftem p . bei B lechen von  1— 3 m m  D icke k u rv en 
m äßig  zu e rm itte ln . (3aBORCKaH J la ß o p a T o p im  [B etriebs-L ab .] 13. 1263— 64. O kt. 
1947.) V o l l e n b r u c k .  6480

Samuel A. McKee, E in e  Kerbmethode zur Verschleißmessung. U m  die A bnu tzung  
insgesam t u . auch  ih re  ö rtlich e  V erteilung  zu bestim m en , w erden in  d ie  zu prüfende 
F läche, z. B. Z ylinder W andungen, m it e iner v ierseitigen  pyram idenförm igen  D ia m a n t
sp itze  V ertiefungen  von  0,025 m m  Tiefe u . 0,875 m m  g rö ß te r L änge e in g ed rü ck t; aus 
der V erkürzung  der M arken bei dem  V erschleißvorgang w ird  m itte ls  E ich k u rv e  die 
A b tragung  d er F läche  b es tim m t. D ie  M arken b eh a lten  b e i querer Lage zu r H a u p t
sch leifrich tung  zu r M essung ausreichende Schärfe bei. D ie beim  E in d rü ck en  de r M arke 
en tstehende  A ufw ölbung d er R ä n d e r lä ß t sich le ich t beseitigen . D ie G enauigkeit der 
Messung der A b trag u n g  e rre ich t ± 0 ,0 0 0 1  m m  u. weniger. D ie M arken sind , wie sie 
durchquerende n. S ch le ifk ra tzer e rkennen  lassen, ohne E in fl. a u f  d ie  Schmierung. —  
Messung der A b n u tzu n g  von  F lu g m o to ren zy lin d ern  ergab  U n sy m m etrie  zur Z ylinder
achse. (J . R es. n a t.  B ur. S ta n d a rd s  39. 155— 61. Aug. 1947. W ashing ton .)

L e c k e .  6480
J. C. Fisher u n d  J. H. Hollomon, E ine  statistische Theorie des Bruches. E s w erden 

die A usw irkungen von  m kr. F eh lste llen  in  einem  W erk sto ff a u f  d ie  B ruchspannung  
u. d ie W ah rschein lichkeit von  F eh lste llen  fü r einen gegebenen W erksto ff in  A bhängig
ke it von d er Probengröße  u . d a m it d e r Z usam m enhang  zw ischen P robengröße u. B ru ch - 
Spannung b es tim m t. S chrifttu m san g ab en . (M etals Technol. 14. N r. 5 A m er. In s t. 
M ining m eta llu rg . E n g r., tech n . P u b l. N r. 2218. 1— 16. A ugust 1947. C am bridge, 
M ass., Mass. I n s t ,  o f  T echnol.) H o c h s t e in .  6480

W. Siegfried, Beobachtungen bei der D urchführung und  Ausw ertung von D auer
standversuchen. B ei D a u e rs ta n d  verss. an  Stählen  m it  B elastungen  in  de r N ähe  der 
D au ers tan d festig k e it t r e te n  verform ungslose oder verform ungsarm e B rüche auf. E s 
w erden d ie  V orgänge d ieser E rscheinungen  e rö rte r t  u . a u f  die N otw endigkeit d er P rü 
fung d er S täh le  gegenüber d re iachsigen  Spannungen  u. Spannungssp itzen  hingew iesen. 
—  S chrifttu m san g ab en . (J . I ro n  S teel In s t .  156. 189— 207. J u n i  1947. W in te rth u r, 
Sulzer B ro th ers  L td .) H o c h s t e i n .  6480

Je. M. Schewandin, Untersuchung des Zugdiagram m s bei tiefen Tem peraturen. Zum  
A ufbau  der D iag ram m e der w ahren  S pannungen  w urden  n. M uster m itte ls  d er Qagurin- 
P resse a u f  Zug b ean sp ru ch t. D ie  tie fen  T em pp. w urden  durch  A uffließenlassen von 
fl. L u ft e rzeugt, d ie  T em pp. schw ank ten  um  5— 10°. Als P roben  d ien te : Stahl m it 
0,12— 0,2— 0 ,4%  C, ausgeg lüh t b e i 950, 1050 u . 1200°, no rm alis ie rt bei 870 u. 920° 
u. angelassen  hei 600°; N i-S ta h l  m it 5 %  N i, Cu (ausgeglüht bei 650°). —  A n allg. E r 
gebnissen  w urde gefunden, daß  1. bei T em p.-S enkung  zu  B eginn des Z ugdiagram m s 
die S pannung  d er F ließgrenze (u. ü b e rh au p t d ie  Spannungen) am  in ten siv sten  w ächst. 
D as D iag ram m  w eist d ah er e inen  A b sch n itt auf, in  welchem  bei T em p.-Senkung der 
V erfertigungskoeff. fä llt  —  im  G egensatz zum  üblichen. 2. D as S te igen  d er F lie ß 
grenze b e i T em p.-S enkung  f in d e t e ine  neue D eu tung . 3. Als geom etr. O rt des A b
schlusses des D iag ram m s der w ahren  Spannungen  t r i t t  bei T em p.-Senkung eine „M ütze ' 
der F es tig k e iten  auf, d ie  3 Zweige aufw eist (zähe, halbspröde u. spröde B rüche). 4. D ie
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F estig k e its leh re  (T heorie) d ie  vom  G renzw ert d er p las t. D efo rm atio n  au sg eh t, is t  als 
d ie  e inz ig  r ich tig e  u. allg. anzusehen . 5. D ie F o rm  d e r F e s tig k e itsk u rv e  u. d ie  Ä n 
d eru n g en  d e r w ah ren  S pannungen  zeigen, d aß  d er Ü b ergang  zäh-s-spröde a llm äh lich  
erfo lg t. 6 . D as A u ftre te n  d er S p rö d ig k e it im  M uster lä ß t s ich  a u f  2 F a k to re n  z u rü ck 
fü h ren . (3aB 0R C K aH  J la ß o p a T o p H H  [B etriebs-L ab .] 13. 858— 70. J u l i  1947. L e n in 
g ra d , F h y s ik o te ch n . In s t ,  d e r A kad . d er W iss. d er U dS S R .) v . W i l p e r t .  6480 

Je. M. Schewandin, Z u r  M ethodik der mechanischen U ntersuchungen bei niedrigen  
Tem peraturen. V o rs ich tsm aßregeln  fü r  d ie  H a n d h ab u n g  von  fe s te r  K o h len säu re , 
fl. S tick s to ff, fl. L u ft u. fl. S au ersto ff bei d e r B est. d e r  F estig k e itse ig g . v o n  Stah l u. 
M etallen  bei T em pp. u n te r  0°. (3 a B o a c K a H  J la C o p aT o p u H  [B e trieb s-L ab .] 13. 1268— 69. 
O kt. 1947. L en in g rad , P h y sik o tech n . In s t ,  d er A kad . d e r W iss. d e r U dS SR .)

H o c h s t e i n .  6480
P. W. Umrichin u n d  W. I. Djatschkow, M ikroo fen  fü r  B estim m ung  der Schm elz

tem peratur von Schlacken. V erbesserung des M ikroofens v on  S s e l i w a n o w  zu r B est. des
F . von  Schlacken  d u rch  E rsa tz  d er o p t. T em p.-M eßvorr. d u rc h  e in  T herm oelem en ten - 
p a a r  aus P t- P tR h  m it  0,3 m m  D urchm esser. (3aB 0R C K aH  J la ß o p a T O p u H  [B etriebs- 
L ab .] 13. 1260-— 61. O kt. 1947. U ra l-In d . In s t.)  H o c h s t e i n .  6480

Erich V. Graff, M etallographische Untersuchungen zu r B eurte ilung  m etallischer W erk
stoffe nach R ichtreihen. D as Verf. w ird  an  R ic h tre ih e n  fü r  Sch lackeneinschlüsse, 
K orn g rö ß en  sow ie G lüh- u . H ärtu n g sg efü g en  e r lä u te r t .  (M ikroskopie  [W ien] 2 . 30— 41. 
1947. L inz a. d . D .) M e y e r - W i l d h a g e n .  6482

Robert T. Howard u n d  Morris Cohen, Quantitative M etallographie durch P u n k t
zählung u n d  N etzanalyse. D as Verf. d e r  P u n k tz ä h lu n g  w ird  m it  dem  d e r N etzanalyse  
zu r K enn ze ich n u n g  des A n te iles v on  G efü g eb estan d te ilen  h in s ich tlic h  Z uverlässigkeit 
u . A rb e itsg esch w in d ig k eit verg lichen . E s w ird  d er HtrRBLUT-Zähler fü r  d ie  N e tz 
an aly sen  v e rw endet. E s w ird  m it  H ilfe  v o n  un p ersö n lich en  s ta t is t .  A rbeitsw eisen  
festg es te llt, d aß  be ide  Verff. zuverlässig  s in d , w äh ren d  v isue lle  S ch ä tzu n g en  zu  Irr- 
tü m e rn  fü h ren . D ie  N e tzan aly se  m it  dem  HuRBLUT-Zähler is t  dem  P u n k tzäh lv e rf. 
überlegen  in  d e r R e p ro d u z ie rb a rk e it, dem  A u sm itte ln  v o n  Seigerungen  u. d er L eich
tig k e it  u . G eschw ind igkeit des A rbeitsvo rganges. S ch rif ttu m san g ab en . (M etals Technol. 
14. N r. 5. A m er. In s t .  M in ing  m eta llu rg . E n g r., te c h n . P u h l. N r. 2215. 1— 14. A ugust 
1947. C am bridge, M ass., Mass. In s t ,  o f  T echnology.) H o c h s t e i n .  6482

W. G. Burgers u n d  J. Wejdema, Optische P hänom ene beim  Durchgang durch M etall
fo lien , die durch chemischen A n g r iff  d ü n n  gemacht w urden. D as V erf., d u rc h  Gefüge- 
u n terss . an  M etallfo lien  E in b lick  in  d e ren  m ag n e t. E igg . zu  e rh a lte n , lä ß t  sich  verfeinern , 
in d em  m an  d ie  F o lien  d u rch  ehem . A n g riff von H N 0 3 (1,4) o der H C l (1,19) d u rch 
s ic h tig  d ü n n  m ach t. P h o to g ra p h ie r t  m an  d u rch  solche F o lien , am  b es ten  in  mono- 
ch ro m a t. L ich t, so e rh ä lt  m an  B ilder, d ie  sich  a ls In te rfe ren z -P h än o m en e  d isk u tie ren  
u . au sw erten  lassen . (R ev. u n iv . M ines, M etallu rg ., T ra v . p u b l., Sei. A rts  app l. Ind .
3. [9] (90). 126— 28. 1947.) H e i n r i c h s .  6482

Walter H. Holcroft u n d  Edward C. Bayer, Stetiges A u fko h len  von S tah l m it Oas ohne 
Verwendung eines besonderen Gaserzeugers. E in  b eso nderer G aserzeuger fü r  d ie  H erst. 
des au fk o h len d en  G asgem isches aus K W -sto ffen  m it in a k t . G asen k a n n  e rsp a r t  w erden, 
w enn m an  das v e rb ra u c h te  E in sa tz g as  z u rü ck fü h rt u . v o r dem  W ied ere in le iten  in  den 
Ofen m it  P ro p a n  an re ich e rt. (M aterials a n d  M ethods 26. N r. 4. 92— 93. O kt. 1947. 
H o lc ro ft & Co.) K r e i t z .  6492

W. S. Zeitlin, Beschleunigung der Zem entation  von S tah l in  festen E insatzm itteln . 
A ngaben  ü b er d ie  b e i d er Z em en ta tio n  an zu w en d en d en  T em p p ., d ie  K o n s tru k tio n  der 
E in sa tz k ä s te n  u. d ie  E in b rin g u n g  d er G egenstände  in  d iese. E s w ird  em pfohlen , die 
K ä s te n  b e i ru n d  980° in  d en  Ofen e in zu h rin g en  u . d iese  T em p. b is  zu r D urchw ärm ung  
d e r K ä s te n  zu  be lassen  u . d a n n  b e i 950— 960° zu  zem en tieren . D iese  A rbeitsw eise 
e rg ib t eine  v e rh ä ltn ism ä ß ig  k u rze  B ehan d lu n g sd au er. (B ecTH H K  M aruiiH O C TpoeH H H  
[N achr. M asch inenbau] 27. N r. 3. 45— 52. 1947.) E . F ö r s t e r .  6492

Sch. M. Bilik, Poröse Chrom ierung von T e ilen  von Innenverbrennungsm otoren. B e
sch re ib u n g  d e r V erff. zu r G ew innung  eines porösen  ch ro m ierten  Ü berzuges, seiner 
E igg . u . A nw endungsgeb iete  m it  bes. B e rü ck s ich tig u n g  d e r in  den  U. S. A. e rh alten en  
E rgebn isse . (B ecTH H K  M auiH H O CTpoeH H H  [N achr. M asch inenbau] 27. N r. 2. 54— 61. 
1947.) E . F ö r s t e r .  6492

Milton C. Shaw, Der M echanism us des M etallschneidens durch F ließschnitt. D ie  B e
d in g ungen  fü r  das V erf., w obei z. B. A lkohole F lu ß m itte l  s ind , s in d : h o h er lokaler 
D ruck , d e r s ich  d e r H ä r te  des M etalls n ä h e rt ,  hohe lokale  T em p., d ie  den F . des M e
ta lls  e rre ich t, u . e ine  im  E n ts te h e n  seh r reak tio n sfäh ig e , saubere  M etalloberfläche. 
D ie F ll. als „ F lu ß m it te l“  m üssen  bew eglich  sein u. m it  dem  M etall eine feste  geschm ei



1947 Hvm. M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l v e r a r b e i t u n g .  E. 1981

dige V erb. v o n  n ied e rer S ch erfestigkeit eingehen. (J . app l. Physics 18. 683. J u l i
1947. C am bridge, M ass., In s t ,  o f  T ecbnol., Mech. E ng . D ep t.) H . L o r e n z .  6502

W. M. Agapow, B enzin-Sauerstoff-Schneiden von Stahl unter Wasser. B ei dem  n e u 
en tw ick e lten  B zn.—0 2-Schneidbrenner ohne V orw ärm ung des B rennstoffs w ird  in  die 
innere  R in g k am m er d er kupfe rn en  D üse B zn. u n te r  3— 6 a tü  e in g e le ite t u . von  zu 
g e le ite tem  0 2 m it  9— 15 a tü  ze rs tä u b t. D ie  so en ts teh en d e  E lam m e d ie n t zum  V or
w ärm en  des S tah ls . N ach  dem  V orw ärm en fü r  das S chneiden  w ird  d u rch  eine zen trale  
inn ere  Z u le itu n g  0 2 zu geführt. D er B ren n erk o p f lie g t be im  Schneiden u n te r  W . am  
W erk stü ck  an . G u te  E rgebn isse  k o n n ten  m it diesem  B renner beim  U n te rw asse rsch n itt 
von g en ie te ten  B lech k o n stru k tio n en  von  100— 150 m m  D icke e rz ie lt w erden. Die 
V orw ärm energ ie  b e trä g t fü r S tah ld ick en  von 10— 22 m m  etw a  6— 10 kW . D er 0 2-Ver
b ra u ch  fü r  d ie  V orw ärm ung b e tru g  b e i e iner D üsenöffnung  von  0,4 m m  bei 5 a tü  
6 m 3/h  u n d  bei 14 a tü  14,4 m 3/h . I n  d er A rb e it w erden d ie  V ergleichsw erte d er S c h n itt
geschw ind igkeiten  u. des M ateria lv e rb rau ch s fü r  S ch n ittlän g en  von 1 m  bei verschied. 
S c h n e id a rt u n te r  W . angegeben. (A B ToreH iioe JJe.'io  [A utogene In d .]  1947. N r. 7. 
16— 19. J u l i .)   ̂ _ V o l l e n b r o c k .  6502

K. W. Ljubawski, D ie R eaktion  von S ilic iu m  und  M angan  beim automatischen 
Schw eißen von kohlenstoffarmem Stahl unter F lußm itteln . A uf G rund  von ehem . U nterss. 
u. F estig k e itsp rü fu n g e n  des G ru n d stah ls  u. des aufgeschw eiß ten  S tah ls , sowie von 
U nterss. ü b er d en  E in f l . des Mn- u . Si-G eh. im  F lu ß m itte l, v on  Schw eißungen koh len 
sto ffa rm en  S tah ls  u n te r  passiv en  u . a k t.  F lu ß m itte ln  w urden  folgende E rgebnisse  
e rz ie lt: D ie  W rkg. v o n  S i u . M n beim  Schw eißen m it einem  F lu ß m itte l w ird  d u rch  die 
Zus. des F lu ß m itte ls  des G rundm eta lls  u . der E lek tro d e  b ee in flu ß t. Bei ein igen  Aus- 
gangskonzz. fü r Si u . M n im  Schm elzbade k a n n  m an  d ie  Zus. des F lu ß m itte ls  so w ählen, 
d aß  das F lu ß m itte l passiv  b le ib t. D as F lu ß m itte l k an n  bezüglich  eines oder m ehrerer 
E lem en te  passiv  b leiben . D as Schw eißen eines u n b e ru h ig ten  S tah ls fü h rt  zur K ornbldg . 
im  Schw eißgut, w enn  m it  e inem  p assiven  F lu ß m itte l u . e in e r E lek tro d e  aus gleichem  
S tah l geschw eiß t w ird , w obei FeO  m it C reag ie rt. E s b e s teh t jed o ch  d ie  M öglich
k e it, d ie  Schm elze zu b e ruh igen , w enn m it  einem  passiven  F lu ß m itte l u . m it  E le k 
tro d en  geschw eiß t w ird , d ie  e inen  genügend hohen  Si-G eh. (oder au ch  S i u . M n zu sam 
men) aufw eisen . B eim  Schw eißen von  kohlensto ffarm en  S tah l m it einem  passiven  F lu ß 
m itte l h a t  dieses bas. E igg. u . i s t  infolgedessen w enig b e fäh ig t, FeO  zu b inden . D aher 
s in d  solche F lu ß m itte l seh r em p fin d lich  gegen au ch  n u r  geringe M engen von  O xyden 
oder R o st h in sich tlich  de r P o ren b ildung . B eim  Schw eißen von  kohlenstoffarm em  S tah l 
m it e inem  a k tiv e n  F lu ß m itte l  m it  genügend hohem  S i0 2-Geh. (auch MnO) b ild e t sich 
Si u. M n a u f  K o s ten  des Fe. D ie  R egenerierung  von  Si u. Mn k an n  zu r B eruh igung  
des S tah ls  fü h ren . Som it b e s teh t d ie  M öglichkeit, u n b eru h ig te  S täh le  u n te r  einem  
ak t. F lu ß m itte l  en tsp rech en d er Zus. m it  koh lensto ffarm en  E lek tro d en  zu  schw eißen. 
Das en ts teh en d e  FeO  w ird  von  der Schlacke gelöst, ge lang t ab er auch  ins Schw eiß 
bad u . o x y d ie rt. D ies h a t  zu r Folge, d aß  schädliche d isperse  S ilicateinschlüsse in  der 
Schw eißnaht en ts teh en . D ie  V erringerung  des O-Geh. (S ilicateinschlüsse) im  M etall 
beim  Schw eißen m it a k t. F lu ß m itte ln  e rfo rd e rt Z usätze  zum  F lu ß m itte l, d ie  seinen 
F l.-G rad  v e rrin g ern . D ie  E rh ö h u n g  des FeO -G eh. in  d er Schlacke infolge R ed. des Si
u. M n e rg ib t e ine  um  so geringere  O x y d a tio n  des M etallbades, je höher der MnO-Geh. 
im F lu ß m itte l is t. (A B T o reH iio e  JJe.no [A utogene In d .] 1947. N r. 7. 1— 10. Ju li.)

VOLLENBRTJCK. 6506
P. G. Shilin u n d  M. Je. Gluschak, B estim m ung der Staubfraktionen der Trocken

komponenten in  der Elektrodenproduktion. D a bei d er A u fb ereitung  d er trockenen  
K om ponen ten  fü r  Schw eißelek troden , je  n ach  E ig e n a rt  d er v e rw an d ten  Stoffe, o ft 
große M engen an  allzu fe inkörn igen  F ra k tio n e n  anfallen , d ie  d ie W eite rv e rarb e itu n g  
stö ren , i s t  es erfo rderlich , m öglichst ku rz fris tig  d ie  s taubförm igen  A nteile  der Masse 
zu bestim m en . Vff. h a lte n  d ie  ü b liche  B est. de r S ieb fein h eit au f trockenem  W ege 
n ich t fü r zw eckm äßig  u . b rin g en  eine eingehend  beschriebene App. in  V orschlag, bei 
der d ie  m it e in e r 3% ig . K M n 0 4-Lsg. aufgesch läm m te E inw aage  d er gem ahlenen E le k 
trodenm asse  a u f  e in  n u tsc h en a rtig  angeordnetes 6400-M aschen/cm 2-Sieb g eb rach t u. 
v erm itte ls  e in e r V ak uum pum pe abgesogen w ird . A us der H öhe des d u rch  Q uecksilber
m anom eter k o n tro llie rten  V akuum s ergeben sich d ie  A nteile  der d u rch  das Sieb h in 
durchgesaug ten  pu lverförm igen  F ra k tio n . (AßToreiiH oe JJeJiO [A utogene In d .] 1947. 
Nr. 7. 26— 28. Ju l i .)  v. M ic k w itz .  6506

A. A. Jerochin, G rundtypen von dickum hüllten Elektroden zu m  Schweißen von kohlen
stoffarmen Stählen  und  von Stählen erhöhter Festigkeit. Vf. b e sp rich t verschied . T ypen  
am erikan . Schw eißelektroden, w ie ,,lim e fe rr it ic “  u. ,,lim e ty p e “ , d ie m it e iner U m 
hüllung a u f  d er B asis K re id e -F lu ß sp a t versehen sind , sowie verschied . T y p en  deu tscher 
Schw eißelektroden, w ie „ A g il“ , „B lau -G rau “  m it e iner U m hüllung aus 56%  Fe-O xyden,
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RestMn-Erz u. Silicate, Typ„S“, „Anker“, „Blau-Rot“, „Schwarz-Weiß“ u. „Trumpf“. 
Es werden die Anwendungsmöglichkeiten sowie die Vor- u. Nachteile der einzelnen 
Typen untersucht. (AßToreHHoe JJeao [Autogene Ind.] 1 9 4 7 .  Nr. 10. 30—31. Okt.)

R . R ic h t e r . 6506
N. A. Rybtschinski, K a ltsc h w e iß e n  vo n  G ußeisen . In den Autogen-Schweißereien 

von Dnepropetrowsk wurden Schweißverff. für Gußeisen entwickelt, bei denen die 
Festigkeit der Schweißnaht die des Grundwerkstoffs bedeutend übertrifft. Weiß
fleckigkeit trat beim Schweißen im Gußeisen nicht mehr auf, u. das Gußeisen war an 
der Schweißnaht gut schneidbar. Es wurden hierzu Elektroden aus Bimetalldraht 
von 3,5— 4 mm 0  u. 350—400 mm Länge verwendet. Sie bestanden aus verkupfertem 
Stahldraht, der von außen mit einem 0,1—0,2 mm dickem Anstrich aus 15—-25% 
Wasserglas u. 75— 85% Kreide versehen war. Im Notfall wurden auch anstatt Bir 
inetall nur Stahldraht genommen, der mit 0,75 mm dickem Kupferblech umwickelt 
war. Die Stromstärke war 120— 150 A, bei 60—80 V Spannung. Geschweißt wurde 
ohne Vorwärmung (Kaltschweißung). Es wurden Fehler wie Risse u. Poren zugeschweißt 
Bei größeren Teilen wurde mit verkupferten Elektroden vorgeschweißt u. mit gewöhn
lichen Elektroden fertiggeschweißt. Brüche in gußeisernen Stücken wurden mit V- u. 
X-Nähten eingespannt verschweißt. Dichtigkeitsprüfungen der Nähte wurden mit 
Petroleum u. Kreideanstrich ausgeführt. (AßToreHHoe JJeJio [Autogene Ind.] 1 9 4 7 . 
Nr. 7. 28. Juli.) V o l l e n b r u c k .  6506

P. I. Schorin, K a ltsch w e iß en  vo n  G u ß eisen  m it  ko m b in ier ten  E le k tro d en . Inhaltsgleich 
mit der C. 1 9 4 8 . II. 1123 referierten Arbeit. (BecTHHK MamHHOCTpoemiH [Nachr. 
Maschinenbau] 2 7 .  Nr. 5. 54—56. 1947.) E. F ö r s t e r .  6506

R. T. Gillette, W id ers ta n d ssc h w eiß u n g . Neuere Entw. der verschied. Verf. der 
Widerstandsschweißung einschließlich der Abbrennschweißung. Angaben über die 
Widerstandschweißbarkeit der verschied. Gruppen von Stählen u. aller überhaupt 
in Frage kommenden Metalle u. Legierungen. (Materials and Methods 2 6 .  Nr. 5.
97— 108. Nov. 1947. General Electric Co.) K r e i t z .  6506

H. E. Dixon, G rund lagen  bei der W id ers ta n d ssc h w e iß u n g  vo n  M eta llb lech en . (Vgl.
C. 1 9 4 7 . 1498.) Vf. beschreibt abschließend die Al-Legierungen unter Berücksichtigung 
der Zus. der Legierungen. (Sheet Metal Ind. 2 4 .  1430—35. Juli 1947.)

F r i e d e m a n n . 6506
H. Brooks, P u n k tsc h w e iß u n g  e in ig er A lu m in iu m -  u n d  M a g n e siu m le g ie ru n g e n . Be

richt über Unterss. an Al-Mg-Legierungen mit 5 bzw. 7% Mg, Al-plattiertem D u r 
a lu m in  (A lc la d )  u. zwei Mg-Legierungen mit 1,7% Mn bzw. 6% Al in bezug auf ihre 
Schweißbarkeit. Die Prüfung der Schweißpunkte erfolgte mittels stat. Scherprüfung
u. dynam. Dauerprüfung. (Sheet Metal Ind. 2 4 .  1436— 40. 1442. Juli 1947.)

R e in b a c h .  6506
A. N. Pogromski, K o n ta k tsc h w e iß e n  vo n  R ö h ren  a u s  9 U -2 5 7 -S ta h l .  Für den Bau 

eines Kessels für 300 atü u. 600° wurde als Überhitzerwerkstoff der austenit. Stahl 
3U-257 (Cr 13,6, Ni 13,5, W 2,25%) gewählt. Bei der Abbrennschweißung der Über
hitzerrohre aus diesem Stahl traten keinerlei Schwierigkeiten auf. Die Rohre wiesen 
an der Schweißnaht Festigkeiten von 59,0 kg/mm2 auf, außerhalb der Schweißung
57,5 kg/mm2. Durch Abschrecken der Schweißnähte von 1100— 1150° wurde ein ein
heitliches Gefüge erzielt. Die Wärmebehandlung kann unmittelbar nach dem Schwei
ßen auf der Schweißmaschine erfolgen. Die unbedeutende Oberflächenoxydation der 
Rohre im Bereich verhältnismäßig hoher Schweißtempp. weist im Vgl. zu anderen 
für diesen Zweck gebräuchliche Stahlmarken auf hohe Warmbeständigkeit dieses 
Stahls hin. (AßToreHHoe JJeno [Autogene Ind.] 1 9 4 7 .  Nr. 7. 21—24. Juli.)

V o l l e n b r u c k .  6506
Frank E. Clarke und Robert C. Adams, M e sse n  d er M e ta llp o lie r le is tu n g . Beschrieben 

werden eine Poliermaschine u. Prüfverff., die geeignet sind, den Einfl. der einzelnen 
die Politur bewirkenden Mittel zu vergleichen. 4 Abbildungen. (ASTM Bull. 1 9 4 7 .
57—62. Aug. Annapolis, Md., U. S. A., U. S. Naval Engineering Experiment Station, 
Chemical Laboratory.) M a r k h o e f .  6508

A. M. Pali und Ja. B. Fridman, D ie  B ea rb e itb a rke it d u rc h  S c h n e id e n  u n d  d ie  M ik r o 
s tr u k tu r  vo n  L eg ieru n g en . Es wurde bei Bearbeitung von Legierungen eine zweifache 
elast. Deformation beobachtet, eine allg. bei im ganzen Stück bearbeiteten Werk
stücken u. eine lokale bei Hobelanwendung. Plast. Deformation äußert sich in einer 
Streckung der Körner des Materials, ihrer Verfestigung u. eine Wärmeentwicklung. 
Für ein leichtes Abbrechen des Spans sind eine minimale Plastizität des bearbeiteten 
Materials oder leicht schmelzende Zusätze zu ihm erforderlich. Stähle mit grobem 
Perlitkom lassen sich besser als kleinkörnige bearbeiten. Die Gleichmäßigkeit der be
arbeiteten Oberfläche mit körniger Perlitstruktur ist bei richtigen Schneidbedingungen
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größer, als bei blättrigem. Perlit. Für gute Bearbeitbarkeit ist heterogene Struktur 
erwünscht. Die an die Mikrostruktur geknüpfte Bearbeitbarkeit läßt sich durch Wärme
bearbeitung beeinflussen, durch die z. B. die Ferriteinschlüsse von Stählen verkleinert 
werden. (B e cT H H K  M au iH H O C T p o eH H H  [Nachr. Maschinenbau] 2 7 .  Nr. 3. 26—44. 
19470 E. F ö r s t e r .  6510

K. A. Nessmejanowa, V erfahren  der chem ischen  B earbeitung  von E ise n - u n d  S ta h l
gegenständen zu r  E n tfe rn u n g  vo n  R o st u n d  H a m m ersch lag . Die Gegenstände werden mit 
20%ig. H 3PO< abgebeizt, mit fließendem W. abgewaschen, mit Boraxlsg. (1:100) neu
tralisiert u. anschließend mit 70—80° heißer 25%ig. Seifenlsg. (20 g/Liter W.) u. NaN02 
oder K N 02 (1 g/Liter W.) behandelt. (B ecT H H K  M auiH H O C T poeH H H  [Nachr. Maschinen
bau] 2 7 .  Nr. 5._ 73—74. 1947.) E. F ö r s t e r .  6512

Samuel Spring und Louise F. Peale, U ber d en  M e c h a n ism u s  d er M e ta llre in ig u n g  
bzw. -en tfe ttu n g . Inhaltsgleich mit der C. 1949. I. 1415 referierten Arbeit. (Better 
Enameling 1 8 .  6—7. 29/5. 1947. Philadelphia, Pa., Frankford Arsenal.)

J. F is c h e r . 6512
Richard D. Hoak, In d u s tr ie a b fä lle : A b fa llp ic h e lflü s s ig k e it. (Vgl. Science [New 

York] 1 0 1 .  [1945.] 940.) Trotz der über 80 vorgeschlagenen Verff. zur Verwertung der 
Pickelflüssigkeit, des bei der Entfernung der Oxydschuppen von bestimmten Stahl- 
prodd. vor der Verarbeitung entstehenden Gemisches von FeS04 u. verd. H2S04, exi
stiert noch keine befriedigende Meth. für deren Behandlung. Bibliographie u. ein
gehende Diskussion vgl. H o d g e  (C. 1 9 4 0 . I. 1262). Die im Laboratoriumsmaßstab am 
MELLON-Institut durchgeführten Verss. über dieses Problem werden kurz beschrieben; 
sie sind erfolgversprechend, erlauben aber noch kein abschließendes Urteil. (Ind. 
Engng. Chem., ind. Edit. 3 9 .  614— 18. Mai 1947. Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.)

B e h r l e . 6512
N. T. Kudrjawzew und I. G. Ssolnzewa, E lektro ly tische  E isenn iedersch lagung  a u f  

n ich trostenden  S tä h le n . Die das Festhaften von Eisen auf nichtrostendem Stahl stö
renden Überzüge von Cr20 3 werden durch lminutige Behandlung mit 25%ig. HCl bei 
20° u. einer Stromdichte von 8— 10 Amp/dm2 entfernt, worauf ein festhaftender 0,15 mm 
dicker Überzug von Eisen in 1,5 Std. bei einer Stromdichte von 8— 10 Amp/dm2 mit 
einer Lsg. von 400 g FeS04 • 7 HaO/Liter in 0,05—0,lnH2SO4 elektrolyt. niederge
schlagen wird. Die Plattierungsschicht kann durch heißes Aufwalzen von Eisenplatten 
verstärkt werden. (B ecT H H K  M aiH H H O C T poeH H H  [Nachr. Maschinenbau] 2 7 . Nr. 8. 
64—67. Aug. 1947.) E. F ö r s t e r .  6516

H. Kalpers, P la ttie r te  W erksto ffe  fü r  d ie  F e tt- , S e ife n -  u n d  chem ische In d u s tr ie .  
Herst. u. Eigg. solcher metall. Verbundwerkstoffe. (Seifensieder-Ztg., Parfümeur, 
chem.-techn. Fabrikant 7 3 .  116— 17. Juni 1947.) P a n g r i t z .  6516

J. J. Lander und L. H. Germer, H erste llu n g  vo n  M o ly b d ä n -, W o lfram - u n d  C hrom 
überzügen d u rch  therm ische  Z erse tzu n g  ih rer C arbonylverb indungen . Überblick über die 
Herst. u. Eigg., bes. die Härte u. Haftfestigkeit von Mo-, W- u. Cr-Überzügen, die 
durch therm. Zers, ihrer Carbonyle erhalten wurden, ihre Prüfung, die bei der Herst. 
möglichen Fehler u. zweckmäßige Vorbehandlung der Oberfläche von Stählen. Schrift
tumsangaben. (Metals Technol. 1 4 . Nr. 6. Amer. Inst. Mining metallurg. Engr., 
techn. Publ. Nr. 2259. 1—42. Sept. 1947. Murray Hill, N. J., Bell Telephone Laborr.)

H o c h s t e in . 6516
N. Ss. Gorbunow, I. D. Jüdin und N. A. Isgaryschew, D ie  m echanischen  E igenschaften  

von C h ro m d iffu sio n ssch ich ten . (Vgl. C. 1 9 4 8 . II. 1337.) Es wird die Mikrohärte von 
Cr-Diffusions-Deckschichten auf Fe gemessen. Das Aufträgen der Schichten erfolgte 
in Cl-Atmosphäre nach G o r b u n o w -J ü d in  (Chrom-Diffusions-Deckschichten, 1946, 
russ.). Die Cr-Schichten auf Fe sind etwa von derselben Härte wie der Grundstoff, 
je mehr C das Fe enthält, um so härter ist die Cr-Schicht, sie ist auf Gußeisen so hart, 
daß sie Glas schneidet: augenscheinlich bilden sich Cr-Carbide. (JJOK.Tianbl AltaneMHH 
Hayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 55. 419—21. 11/2. 1947. Inst, für 
physikal. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. W ilp e r t .  6518

R. Kerr, M. Angles und K. W. Caulfield, E lektro ly tische  V erz in n u n g . 2. Mitt. Der 
E in flu ß  der Ü berzugsdicke a u f  d ie  P o rig ke it u n d  d en  K o rro sionsw iders tand  des Ü ber
zugs. (1. vgl. A n g le s  u . Mitarbeiter, C. 1 9 4 6 . II. 979.) Bei gleicher Vorbehandlung 
von Stahl vor dem elektrolyt. Verzinnen wurde kein Unterschied der Porigkeit u. 
des Korrosionswiderstandes der aus SnS04 u. der aus Na2[Sn(OH)6]-Lsgg. erhaltenen 
Überzüge festgestellt. Bei allen Korrosionsverss. zeigte sich, daß der Korrosions
widerstand sich mit steigender Schichtdicke erhöht. (J. Soc. chem. Ind. 66. 5—7. 
Jan. 1947. Greenford, England, Tin Research Institute.) M a rk h o fe .  6524

K. W. Caulfield, R. Kerr und R. M. Angles, E lektro ly tische  V erz in n u n g . 3. Mitt. D er  
E in f lu ß  der B e izb ed in g u n g en  a u f  d ie  P o rig ke it u n d  den  K o rro sio n sw id ers ta n d  der Z in n -
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sch ick t. (2. vgl. vorst. Ref.) Die Qualität von elektrolyt. Se-Überzügen aus alkal. u. 
sauren Bädern auf Stahl wurde mittels des Thiocyanat- u. anderen Tests nach folgenden 
Vorbehandlungsarten untersucht: Beizen in verschied. Säurelsgg., anod. Ätzen in 
H2S04 u . anod. Beizen in H2S04 mit Sparbeizzusatz. Es wurde festgestellt, daß der 
Einfl. der Beizart auf die Eigg. der aus alkal. Bädern erzeugten Schichten gering ist, 
während die Eigg. der aus sauren Bädern erzeugten Sn-Schichten durch Art der Beizlsg. 
u. die Beizdauer erheblich beeinflußt werden. Mit steigender Beizdauer verschlechtern 
sich die Ndd. sehr schnell. Beizen aus HCl eignen sich für alkal. u. für saure Bäder, 
da die Beizdauer die Ndd. nicht beeinflußt. Empfohlen wird für Sn-Ndd. aus alkal. 
Bädern Beizen in 6%ig. H2S04 mit Sparbeizzusatz 20— 30 Sek. u. für Sn-Ndd. aus 
sauren Bädern anod. Beizen in 42%ig. H2S04 mit einer Stromdichte von 200 Amp/sq. ft 
(21,6 Amp/dm2). (J. Soc. chem. Ind. 66. 7— 11. Jan. 1947.) M a r k h o f f .  6524 

W. A. Iwanow, C y a n is ie ru n g  von  In s tr u m e n te n  m it  e in er P a ste . Die Paste, die 
durch Vermischen von 50% Holzkohlepulver, 25% Soda u. 25% gelbem Blutlaugen
salz mit einer 15%ig. wss. Lsg. von techn. Sirup bis zur sahneartigen Konsistenz er
halten wird, trägt man in 6—-8 mm dicker Schicht auf das zu behandelnde Instrument 
auf. Die Cyanisierung wird an Instrumenten aus legierten u. C-haltigen Stählen bei 
780—820° unter unmittelbarer Abschreckung in W. u. bei Instrumenten aus Schnell
drehstählen bei etwas niedrigerer Anlaßtemp. durchgeführt. Die cyanisierte Schicht 
hatte eine Dicke von 0,1—0,15 mm. (BecTHHK MauiHHOCTpoeHHH [Nachr. Maschinen
bau] 2 7 .  Nr. 6. 71—72. Juni 1947.) E. F ö r s t e r .  6534

Per Nycander und Gustav Nilson, E in ig e  G es ich tsp u n k te  ü ber d ie  K o rro s io n  des 
E is e n s  in  der E rd e  u n d  d en  en tsprechenden  K o rro s io n sd ru c k . Die Korrosion von Stahl
gerüsten, die in die Erde eingelassen sind, erwies sich als geringer als die Korrosion 
der Stahlbauten unter W. oder an der offenen Luft. Besitzt jedoch die Erde einen 
hohen %-Satz an Säure oder Salz mit freiem Sauerstoff, muß mit einer beträchtlichen 
Korrosion in Form von Einfurchungen gerechnet werden. Der Einfl. bituminöser 
Überzüge wird diskutiert. Es werden Erfahrungstatsachen, die über einen längeren 
Zeitraum an der schwed. elektr. Fernleitung mit verschied. Überzügen gemacht worden 
sind, mitgeteilt. (I VA 1 8 .  28—30. 1947.) G e r h a r d  S c h m id t . 6538

Oscar Scarpa, Ü ber K o rro s io n en  m eta llischer G lieder d u rch  E in w ir k u n g  vo n  W echsel
s trö m en  u n d  deren  Ü berlagerung m it  G leichström en . Übersichtsbericht. Vagabundierende 
Wechselströme (I) korrodieren im Boden verlegte Rohrleitungen weniger als Gleich
strom (II). Gefährlich ist aber gleichzeitige Überlagerung der I mit II u. bes. aggressive, 
physikal. chem. Beschaffenheit des Bodens. (Ric. sei. Ricostruzione 1 7 .  917— 18. 
Juni 1947. Mailand, TH, Ist. di elettrochim.) S t e in e r .  6538

Oscar Scarpa, N e u e  Ü n tersu ch u n g en  ü ber d ie  elektrochem ische K o rro s io n  vo n  R ohren  
a u s  S ta h l, G u ß e isen , ve r z in k te m  E is e n  u n d  B le i  u n te r  dem  E in f lu ß  vo n  W echselström en. 
Unterss. der Korrosion von Rohren unter dem Einfl. von Wechselströmen (42 Perioden, 
Einw.-Dauer 7500 Std.) in Mailänder Leitungswasser ergeben für Bleirohre keinen 
Angriff, während die Korrosion der übrigen untersuchten Rohre zwingt, für in der 
Erde verlegte Kanalisationsrohre eine zusätzliche Korrosion durch Wechselströme in 
Rechnung zu setzen. (Ric. sei. Ricostruzione 1 7 .  1628— 30. Nov. 1947. Milano, Ist. 
di Elettrochim. del Politécnico.) R u m p f. 6538

M. H. Brown, W. B. DeLong und J. R. Huld, K o rro s io n  d u rc h  C hlor u n d  durch  
C hlorw assersto ff bei hohen T e m p e ra tu re n . Eine Reihe der üblichen Ingenieurmaterialien 
wie N i ,  M g , M o , P t,  C u , S ta h l, G u ß e isen , A l ,  A u  u. A g  sowie Legierungen wie z. B. 
M o n e lm e ta ll wurden in Kurzzeitverss. trockenem Cl2 sowie HCl bei hohen Tempp. 
ausgesetzt, um die Korrosionsbeständigkeit u. Grenztempp. der Verwendbarkeit dieser 
Stoffe zu ermitteln. Am verwendbarsten waren unter diesen Bedingungen Ni u. Le
gierungen mit hohem Ni-Gehalt. Pt u. Au waren in HCl bei hoher Temp. beständiger 
als Ni, nicht aber in Cl2. Für einige Materialien wurde auch der Einfl. der Verdünnung 
dieser Gase mit Luft, S03 oder Wasserdampf auf die Korrosion untersucht. (Ind. 
Engng. Chem., ind. Edit. 3 9 .  839—44. Juli 1947. Wilmington, Del., du Pont de 
Nemours & Co.) B e h r l e .  6538

G. W. Akimow und A. I. Golubew, U n tersu ch u n g  der T ä tig k e it  vo n  m ikroga lvan ischen  
E le m en ten  a u f  der O berfläche vo n  Z in k  w ä h ren d  der K o rro s io n . Im Jahre 1830 sprach 
D e  l a  R i v e  als erster die Vermutung aus, daß die Korrosionsgeschwindigkeit 
von Z n  durch die Tätigkeit von Mikroelementen verursacht wird, die auf der Ober
fläche des Zn durch Verunreinigungen erzeugt werden. Eine Bestätigung dieser Theorie 
durch direkte Best. solcher Mikroelemente war bisher noch keinem gelungen. Vff. 
erbringen nunmehr diesen experimentellen Beweis an einer Legierung von Zn mit
1,5 Gew.-% Fe. Als Elektrolyt diente 0,05nHCl. Vermessen wurde die Verteilung der 
lokalen Potentiale an den Legierungsbestandteilen FeZn7 u. Zn. (HoKJia.TH AnaneMHH
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Hayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 56. 603—05. 21/5. 1947. Inst, für 
physikal. Chem. der Akad. der Wiss. der UdSSR u. Allunions-wiss. Forschungsinst, 
für Flugzeugmaterialien.) K o r d e s . 6538

F. Patat, Z u r  K o rro s io n  der in  überkritischem . W a sserd a m p f gelösten P h osphorsäure  
u n d  ih re r S a lze . Die zu den Verss. benutzten Geräte werden im einzelnen beschrieben. 
Es werden Ag, Cu, V2A-, V.4A- u. Hochdruckstahl N8 geprüft. Aus den Ergebnissen 
läßt sich folgende Nutzanwendung ziehen: Die an sich gute Beständigkeit des wärme
festen Hochdruckstahls wird man mit Rücksicht auf mögliche Sonderfälle u. die 
Schwierigkeit etwa nötiger Reparaturen bes. bei großtechn. Anlagen nicht ausnützen 
können. Man ist vielmehr auf die Auskleidung mit einem korrosionsfesten Stoff an
gewiesen. Hierfür kommen die erwähnten Cr-Stähle in Betracht sowie Cu, wobei aus 
verarbeitungstechn. Gründen die Wahl zu Gunsten des Cu ausfällt. Allerdings ist es 
dann erforderlich, den 0 2 aus den eingespeisten Fll. zu entfernen. Jedoch wird beim 
Arbeiten mit organ. Stoffen in der Regel infolge Ausbldg. oberflächlicher Schutz
schichten ein zusätzlicher Korrosionsschutz erreicht. (Österr. Chemiker-Ztg. 4 8 . 83—85. 
März/April 1947. Innsbruck, Univ., Chem. Inst.) W e s ly .  6538

Hellmuth Weis, D er chem ische u n d  a nstrich techn ische  K o rro sio n ssch u tz  des M a g n e 
s iu m s . Behandlung von Mg mit HNOa oder HF unter Zugabe von Chromsalzen u. 
anderen Oxydationsmitteln hat die Nachteile, daß Mg durch Lsg. verloren geht, die 
Oberfläche des Metalls aufgerauht wird u. die aufgebrachte Schutzschicht leicht ab
bröckelt. Günstige Effekte gibt elektrolyt. Oxydation in alkal. Lsg., doch muß die 
poröse Deckschicht mit Anstrich oder Einbrennlack versehen werden. Wege zur Ver
besserung der Deckschicht sind geeignete Legierungskomponenten (Mn, Ce) u. Ver
wendung geeigneter Katalysatoren (Ti02) sowie von Anionen (Fluorid, Oxalat, Car
bonat, Phosphat), die mit Mg unlösl. Verbb. bilden. Die ca. 0,005—0,040 mm dicken 
Schutzschichten werden mit Anstrichmittel behandelt, dessen pH > 7  liegt u. das 
sogar etwa freies Alkali enthalten kann, da Mg zwar säureempfindlich, aber alkali
beständig ist. Auch sollen die Anstrichmittel kein Formaldehyd, CI oder HCl ab
spalten, da Mg auch dagegen empfindlich ist. Günstig sind eingebrannte Phenolharz
überzüge im Resitzustand sowie Anstrichstoffe, die Mg-organ. Verbb. oder Mg-Verbb. 
als Katalysator enthalten. (Mitt. chem. Forsch.-Inst. Ind. Österreichs 1. 42—-44. 
Febr. 1947. Salzburg.) S c h e i f e l e . 6538

Je. M. Saretzki, Ü ber d en  M e c h a n ism u s  der korrosiven  R isse b ild u n g  bei M a g n e s iu m 
legierungen. Grundfaktoren bei der Rissebldg. sind: 1) Anod. Zonen an den Grenzen 
u. Gleitflächen der Krystallite; 2) adsorptive Verminderung der Festigkeit; 3) Mikro
einschnitte, deren Einfl. auf die Korrosion der Elektron-Legierung bei der Entw. dieser 
Mikrospalten untersucht wird. — Runde Musterstücke (Durchmesser 15 mm) wurden 
auf Torsion geprüft. In Ggw. von Korrosionsmitteln (0,5mol. NaCl +  0,05mol. K2Cr20 7) 
zeigte die Bruchfläche eine Neigung zur Achse, die Oberfläche des Prüfstücks war 
mit einem Netz von Makrospalten bedeckt, die einen Winkel von 45° bildeten; ohne 
die korrodierende Lsg. war die Bruchfläche senkrecht zur Torsionsachse, keine Makro
risse. Zur Prüfung auf Dehnung wurden die Muster in der Lsg. auf der A m s le r -M r -  
schine belastet, später ohne die Lsg. bis zum Abreißen ausgezogen. Mit steigender 
Einw.-Dauer der korrodierenden Lsg. trat erst ein Ansteigen, später Fallen der Festig
keit auf, zugleich ein Übergang von tangentialem Bruch zum Abriß. (HoK.:(ajiLi Ana- 
HeMHH HayK CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 5 8 . 607— 10. 1/11. 1947. 
Allunions-Inst. für Flugzeugmaterialien.) v. W i lp e r t .  6538

C. J. Bushrod, B eitra g  zu  q u a n tita tiv en  F o lgerungen  von  H a n a w a lts  T heorie  über d ie  
K o rro s io n  von  M a g n esiu m -L eg ieru n g e n . Die von H a n a w a l t ,  N e ls o n  u . P e lo u b e t  ent
wickelte Theorie, zur Erklärung des Einfl. von Spuren Fe u. anderer Verunreinigungen 
auf das Korrosionsverh. von Mg-Legierungen wurde auf quantitativer Basis nachge
prüft. Es wird gezeigt, daß die früher erhaltene Gleichung mit den experimentellen 
Ergebnissen übereinstimmt, wobei 2 Legierungen verschied. Fe-Geh. benutzt wurden. 
Bei näheren Verss. mit verschied. Verunreinigungen stellte sich heraus, daß die Theorie 
nicht richtig ist. (J. Inst. Metals 7 3 .  567—72. Mai 1947. Bentham, Lancaster, George 
Angus and Co., Ltd.) G o y . 6538

E. Zurbrügg, D a s K o rrosionsverha lten  des A lu m in iu m s  a ls W erksto ff in  der chem i
schen In d u s tr ie . Es werden kurz die wichtigste Faktoren behandelt, welche für die 
Korrosion des Al von Bedeutung sind. Das günstige Korrosionsverh. des Al ist 
durch eine sehr beständige Schutzschicht aus Oxyd verursacht. Durch chem. oder 
elektrochem. Oxydation kann diese Schutzwrkg. noch erhöht werden. Der Einfl. von 
Legierungsbestandteilen u. der Einfl. der Wärmebehandlung wird erörtert. Die An- 
griffswrkg. von Säuren, Laugen u. Salzlsgg. kann durch sogenannte Inhibitoren, wie
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Wasserglas oder Na-Chromat, stark zurückgedrängt werden. Die Berührung mit 
edleren Metallen sowie mit Ionen wesentlich edlerer Metalle, bes. Cu, Ni, Ag, Hg u. 
Pb, muß vermieden werden. (Chimia [Zürich] 1 .  7 4 — 7 6 .  1 2 /4 .  1 9 4 7 .  Neuhausen, 
Forschungslabor, der AI AG.) T ö d t . 6 5 3 8

Norman Hackerman und D. A. Shock, O berflächensch ich ten  a u f  S ta h l  in  N a tu r g a s 
kondensa tquellen . Die zuerst von B a c o n  u . B r o w n  (Oil Gas J. 4 1 .  [1943.] 91) beschrie
bene Korrosion beim Betrieb von Hochdruckkondensatbrunnen fand sich in zuneh
mender Menge bei Naturgasquellen. Bei ihrer Unters., auch in einem Laboratoriums- 
app., ergaben sich mindestens 3 Typen von Oberflächenschichten auf S ta h l, nämlich 
eine poröse, ziemlich fest haftende Schicht, die Veranlassung zur ernstesten Art des 
Angriffs gibt, eine poröse aber nur lose aufsitzende Schicht, die in großen Oberflächen 
leicht vom Gasstrom entfernt werden kann, u. eine nichtporöse haftende Schicht, die 
das Grundmetall wirksam schützt. Die Unterschiede werden mit der Ggw. eines 
Hemmungsstoffs in der KW-stoffphase erklärt, der den Säureangriff verzögert. (Ind. 
Engng. ehem., ind. Edit. 3 9 .  863—67. Juli 1947. Austin, Univ. of Texas.)

B e h r l e . 6538
W. M. Gawrilko, E in f lu ß  der chem ischen  K o rro s io n  bei B ohrlöchern . Rohre u. Filter

einrichtungen in Tiefbrunnen zur W.-Förderung werden durch elektr. wie auch chem- 
verursachte Korrosionen innerhalb der Grundwässer beeinträchtigt. Bes. gefährdet im 
Pumpwasser gelöstes H2S ungeschützte Stahlrohre u. Filtersiebe sowie -Körbe. Aus
reichenden Schutz gegen den Angriff solcher aggressiver Wässer bringen Schutzanstriche 
oder die Verwendung von korrosionsbeständigem Material. (PaaßejlKa Henp [Lager 
Stättenforschung] 1 3 .  Nr. 6. 56—59. Nov./Dez. 1947.) v. M ic k w it z .  6538

W . Ss. Kalman, Z u r  B erech n u n g  des ka thod ischen  S c h u tzes  v o n  n ic h tiso lie r te n  R o h r
le itu n g en . Die Grundlage der Berechnung ist eine Analyse der Verteilung des in der 
Rohrleitung fließenden Stromes u. der Mindeststromdichte, die noch für einen Kor
rosionsschutz ausreicht. Dabei spielt der spezif. Widerstand des Erdbodens eine aus
schlaggebende Rolle. Die Ergebnisse werden in Form eines Diagramms zusammen
gefaßt. (He(f)THiioe Xo3HÖctbo [Petroleum-Wirtsch.] 2 5 .  Nr. 5. 54—58. Mai 1947.)

R e i n b a c h . 6538
0 .  Friesinger und 0 . Sandler, R o stg ra d  —- K o rro s io n sg ra d . Die Abschätzung des 

Rostgrades auf Grund der in Deutschland genormten Abstufung der Rostgrade wird 
meist nur ungenau möglich sein. Es wird zur Ausschaltung der Fehlerquellen eine 
neue Art der Korrosionsprüfung vorgeschlagen: Gereinigte u. gewogene Stahlblättchen 
werden mit den zu prüfenden Anstrichmitteln bestrichen, nach 8tägigem Trocknen in 
ein bes. Prüfgerät gebracht, hier jeweils 1—4 Tage mit einem Sprühnebel (3% CT, 
3% S04", 1% H20 2 (30%), Rest [Wiener] Leitungswasser) beschickt, auf ihren „Rost
grad“ nach dem einschlägigen Normenblatt geprüft, mit Bzl. vom Anstrichfilm be
freit, auf ihren „Korrosionsgrad“ (verrostete Fläche) untersucht u. zur Ermittlung des 
Gewichtsverlustes ausgewogen. Ein Vgl. der so erhaltenen verschied. Werte zeigt, 
daß die Best. des Korrosionsgrades prakt. zu den gleichen Ergebnissen über die Ver
wendbarkeit verschied. Anstriche wie die genauen Verff. der Best. der Gewichts
abnahme führt. Die Best. des Korrosionsgrades gibt hinreichend genaue Aufschlüsse 
über Eignung u. Dauerhaftigkeit eines Anstriches, (österr. Chemiker-Ztg. 4 8 .  163—65. 
Juli/Aug. 1947. Wien, Stadt. Prüf- u. Untersuchungsanstalt.) W e s l y .  6540

E. Schlesinger, E in e  A p p a r a tu r  zu r  P r ü fu n g  d er B e s tä n d ig k e it  von  W erks to ffen  in  
B e n z in  u n d  an d eren  le ich t brennbaren  A g e n z ie n . Es wird ein Glasgerät beschrieben, 
das zur Prüfung von Stählen, Sintermetallen, Leder, Kunstharzen u. anderen Werk
stoffen auf ihre Beständigkeit gegen Benzin u. ähnliche brennbare Fll. geeignet ist. 
(österr. Chemiker-Ztg. 4 8 . 124r— -25 . Mai/Juni 1 9 4 7 .  Kapfenberg, Gebr. Böhler u. Co. 
A . - G . )  W e s l y .  6 5 4 0

A. C. Scholp, B. J. Conta und C. D. Russell, B e s tim m u n g  vo n  K o lb en ra n d n ied er
schlägen. Zur Messung des Korrosionsverh. u. der Niederschlagsbldg. von M in era lö len  
in Verbrennungsmotoren dient auch die Best. der Kolbenniederschläge. Diese lassen 
sich in 2 Klassen einteilen, die in organ. Lösungsmm. lösl., die einen hellbraunen etwas 
durchscheinenden Film darstellen, u. die unlösl., die ein dunkler „angebackener“ Über
zug sind. Zur Best. der ersteren sind 3 Verff. angegeben, Best. des Gewichts nach 
Herauslösen mit Aceton, Best. der Gewichtsdifferenz u. Ermittlung mittels eines App. 
für magnet. Dickemessungen vor u. nach Entfernung des Nd. mit einem acetonbenetzten 
Tuch. Für Reihenunterss. von unlösl. Ndd. ist ein Verf. angegeben, das die Spannung
beim Abreißen eines durchgeleiteten Stroms mißt. (Analytic. Chem. 1 9 .  466-—71.
Juli 1947. Beacon, N. Y., Texas Co.) B e h r l e . 6540
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IX . O rganische Industrie.
FrantiSek Sonn, Über d ie  E n tw ick lu n g sm ö g lich ke iten  e in er organisch-chem ischen I n 

d u str ie  in  der Tschechoslow akei. (Sbornik Masarykovy Akad. Präce 21. 57—64. 1947.)
S t a h l .  6 5 5 0

A. L. Henne, D ie  E rdö ln eb en p ro d u k te  a ls G rundsto ffe  fü r  d ie  organisch-chem ische  
In d u s tr ie .  Ü b e r s i c h t  ( V o r t r a g ) .  ( I n d .  c h i m .  b e i g e  12. 3 5 — 3 8 .  A p r i l / M a i  1947. Co- 
l u m b u s ,  O . ,  U n i v . )  D ö h r i n g . 6 5 5 0

A. W . Toptschijew und Ja. M. Pauschkin, D ie  B ed eu tu n g  der F lu o rverb in d u n g en  als  
K a ta ly sa to re n  bei A lk y lie ru n g sre a k tio n e n . (S yn th ese  vo n  Iso p a r a ff in e n  u n d  A lk y lb e n 
zolen.) Zusammenfassender Überblick über die wichtigsten A lkylierungslca ta lysa toren . 
Bes. akt. sind mol. Verbb. von BF3 mit W. u. Phosphorsäuren, wie H20  ■ BF3, H3P04 -BF3 
u. H4P20 7 -2 BF3. 113P 04 ■ B F3 ruft eine sek. Alkylierung hervor. Bei Alkylierung von 
Isopentan mit Propen in Ggw. von H4P20 7-2 BF3 bei 20° wird ein Reaktionsgemisch 
mit 60% Isooctan erhalten. Bromzahl 0—2. Das Verhältnis von Olefin zu Paraffin 
beträgt 1:3— 4. Die Alkylierung von Bzl. mit Propen bei n. Druck mit H3P 04 ■ BF3 
ergab theoret. Ausbeute an Isopropylbenzol (Frakt. 145— 155°; Octanzahl 100) D20, 
0,8632; nr,20 1,4928. (Hecjmnoe X o 3 H ü c t b o  [Petroleum-Wirtsch.] 25. Nr. 6. 54—59. 
Juni 1947.) T ro f im o w . 6578

I. A. Mussajew und G. D. Galpern, P la tin ie r te  K oh le  bei der a n a ly tisch en  H yd r ie ru n g  
u n d  D e h yd r ie ru n g  von  K oh len w a ssers to ffen . Vff. beschreiben einen Pt-Katalysator, her
gestellt durch Absorption einer Lsg. von H2PtCl6-6 H20  auf Kohle mit anschließender 
Red. bei 150—210° im H2-Strom, der bei 50—200° quantitativ Bzl. in C yclohexan  (I) 
u. umgekehrt bei 300—325° I in B zl. überführt. (H3BecTHfl AnaneMHH Hayn CCCP, 
OTueJieHHe TexiuuiecKHX H ayn [Bull. Akad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 1947.805—08. 
Inst, für fossile Brennstoffe der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. K u t e p o w . 6584 

A. Ss. Nekrassow und A. A. Nagatkina, Ü ber d ie  H yd ro lyse  von  Isopro p y lch lo rid . Bei 
der Hydrolyse von Isopropylchlorid zwecks Gewinnung von Iso p ro p y la lko h o l (I) mit 
20% NaOH in Ggw. von Oleinsäure als Emulgator wurde als optimale Reaktions- 
temp. 175° gefunden. Die Ausbeute an I betrug 28% bei einer Reaktionsdauer von 
570 Minuten. (H3BecTiiH AKaaeMHH H ayn CCCP, OTgejieHHe TexmmecKHX H ayn  
[Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 1947. 803—04. Inst, für fossile Brennstoffe 
der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. K u t e p o w . H 560

Roman Mecif, Iso lie ru n g  von  G lu ta th ion  a u s  H e fen . Die Meth. von Pirie (Biochem. 
J. 24. [1930.] 51) zur Isolierung von G lu ta th ion  (I) wurde erneut modifiziert. Gegen
über den Modifikationen von S c h r o e d e r  u . Mitarbeitern (C. 1939. II. 4260) werden 
um 10—90% höhere Ausbeuten erhalten. — 1 kg feinst zerkleinerte Bäckerhefe (Braue
reihefe, Torulopsis utilis) werden 30 Min. mit 4 Litern Aceton vermischt, filtriert; die 
getrocknete M. übergießt man mit 2 Liter dest. W. u. fügt der Suspension 200 g In
fusorienerde zu. Nach 30 Min. langem Rühren wird filtriert, das 1400 cm3-Filtrat 
sofort im Vakuum auf die Hälfte eingeengt. Temp. darf 45° nicht überschreiten. Etwa 
sich abscheidendes Eiweiß wird abfiltriert u. Filtrat mit 5nH2S04 angesäuert. Man sus
pendiert 0,3—0,5 g zerkleinertes CuO, filtriert weißen Nd. nach 20 Min. ab, wäscht 
mit 100 cm3 dest. W., durch das man N2 oder C02 geleitet hat, u. suspendiert in 50 cm3 
Wasser. Durch diese Suspension läßt man 5— 10 Min. H2S durchstreichen, dann 10 Min. 
lang C02 oder N2 u. bringt das Filtrat vom CuS im Vakuum zur Trockne. Die Rest
feuchtigkeit entfernt man im Vakuum über H2S04. Die gewonnene glasige M. löst 
man in 10 cm3 dest. entgastem W., fügt 5 cm3 A. zu u. bewahrt über NaOH unter 
Vakuum auf. I kristallisiert über Nacht aus. Man filtriert u. wäscht mit absol. A., 
während aus der Mutterlauge durch Eindampfen zur Trockne u. Wiederholung der 
Operationen unter Verminderung der Wassermenge weiteres I isoliert wird. (Chem. 
Listy Vedu Prümysl 41. 41. 10/2. 1947.) H. F r e y t a g . H 950

P. H. Hope und E. Esperon M., V erte ilu n g  des N ic o tin s  im  W asser-P etro leum gem isch . 
Bei der Best. der Verteilung von Nicotin in W.-Petroleumgemischen ergab sich bei 
niedriger Konz. (0,1— 1%) prakt. der gleiche Verteilungsgrad (0,9—1), bei höheren % 
geht er bis zu 2,3. Bei 1% Nicotin wurde auch der Einfl. von Säuren untersucht u. mit 
zunehmender Säurekonz, ein Anwachsen des Verteilungskoeff. festgestellt, bis der N 
im Pyrrolidinring neutralisiert war. Mit steigendem Alkaligeh. sinkt der Verteilungs
koeff. u. wird bei 5 Äquivalenten NaOH im Liter prakt. =  0. Die Verhältnisse bei der 
Herst. von Nicotinsulfat aus alkal. Tabaklaugen durch Dest. u. Ansäuern werden dis
kutiert. (An. Escuela nac. Ci. biol. 4. 391—403. 15/8. 1947. Mexico, Esc. Nac. de 
Cienc. Biol., Labor, de Biochem.) K u n z m a n n . H 3500
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X. Färberei. Organische Farbstoffe.
R. Haller, D ie  F ärberei a ls  w issenscha ftliches P ro b lem . Besprochen werden die 

älteren Färbetheorien, die Theorie von W i t t  sowie neuere Färbetheorien. Im weiteren 
Verlauf seiner Ausführungen gibt Vf. einen Beitrag aus eigenen Verss. zur Frage der 
Färbevorgänge u. zwar auf Basis physikal. Kondensation. (Chimia [Zürich] 1. 77—80. 
12/4. 1947. Riehen bei Basel.) P. E c k e r t .  7002

H. Alan Standing, John 0 .  Warwicker und Hector F. Willis, D ie  D i f fu s io n  d irek ter  
F a rb sto ffe  in  C ellu lose. Bei dem Färben von Cellulose mit direkten Farbstoffen aus 
wss. Lsgg. diffundiert ein Teil des Farbstoffs in die Poren der gequollenen Cellulose u. 
löst sich in dem darin enthaltenen Wasser. Voraussetzung ist, daß die Poren erheblich 
größer sind, als die Farbstoff-Anionen. Ein anderer Teil adsorbiert sich an die Cellulose. 
Vff. entwickeln die Theorie mathemat. u. finden, daß sie nur zutrifft, wenn die Konz, 
des Elektrolyten im Bad hoch ist, daß sie hingegen völlig versagt, wenn sie niedrig ist. 
Vff. versuchen den Grund hierfür mathemat. zu finden. (J. Textile Inst. 3 8 . T 335—T349. 
Okt. 1947. British Cotton Industry Res. Association.) F r i e d e m a n n .  7002

A. I. Awrunina und A. Ss. Frolow, Ü ber d ie  V orbereitung  vo n  K unstse idengew eben  
z u m  F ä rb en . Die Gleichmäßigkeit der Anfärbung kunstseidener Gewebe hängt wesent
lich vom Grad u. von der Gleichmäßigkeit der Faserquellung ab. Unterss. über die 
Gleichmäßigkeit der Quellung in Abhängigkeit vom Quellungsmittel, der Temp. u. der 
Zeitdauer führten zu dem Ergebnis, daß die Vorbehandlung mit einer Netzmittellsg. 
(2— 3 g/Liter), mit der Lsg. einer Oleinseife (5 g/Liter) oder mit der Lsg. von calcinierter 
Soda (bis 1 g/Liter) bei 60° u. 40 Min. Mindestdauer am zweckmäßigsten ist. Für helle 
Farbtöne ist die Seifenbehandlung, für dunkle die Sodabehandlung zu empfehlen. 
(TeKCTiuibHan IIpoMbimjieiiHOCTb [Textil-Ind.] 7. Nr. 3. 35— 36. März 1947.)

S o m m e r . 7016
H. E. Fierz-David, A lte  F a rb sto ffe  u n d  n eu e  T e x t i l ie n  u n d  n eu e  F a rb sto ffe  u n d  alte 

T e x ti l ie n . A liz a r in , das umständlich zu färben u. nicht rein weiß ätzbar ist, mußte 
dem N a p h th o l A S  weichen. C ochenille  ist fast verschwunden, ebenso der a n tik e  P u rp u r . 
Neue Textilien, wie die Kunstseiden, die im Vgl. zu den Naturfasern eine geringe Poly
merisationszahl haben; vollsynthet. Fasern, wie N y lo n  und T e ry le n e . Faserveredelung: 
Mercerisieren, Knitterfestmachen, Bleichen. Wolle: Chlorung u. Mottenschutzmittel 
(K u la n , M i t in ) .  Neuere Farbstoffe: die E c h tk u p fe r -F a rb s to ffe  (I. G.) u. die Cuprophe- 
n y lfa rb s to ffe  (G e i g y ), N a p h th o l A S ,  In d ig o so le  usw. Neues Indigo-Schnellfärbeverf. 
( d u  P o n t ) .  Neuere Druckverff.: Pigmentdruck, der O rem a d ru ck  (C ib a ) , das amerikan. 
A r id y e -V e r f .  u. andere. (Chimia [Zürich] 1. 194—99. 15/10. 1947. Zürich.)

F r ie d e m a n n . 7020
A. Frey-Wyssling, A n iso tro p e  D if fu s io n  vo n  D ire k tfa rb e n  in  F a se rn . Zusätzlich zur 

Adsorption, die Direktfarben z. B. der Benzidinreihe, aus kolloiden Lsgg. durch Cel
lulosefasern erfahren, muß noch eine Diffusion innerhalb der Faser treten. Es wird 
gezeigt, daß hierbei die Freisetzung der schon adsorbierten Farbstoffmoll, durch neu 
eintretende Moll, erfolgt, die nun um einen gewissen Abstand nach dem Innern weiter
wandern, um dort erneut adsorbiert zu werden. Dabei können diese Benzidinmoll, nur 
perpendikulär, nicht parallel zur Faserachse diffundieren. Bei kationakt. Farbstoffen 
wie Gentianviolett konnte der geschilderte Vorgang einer anisotropen Diffusion nicht 
erreicht werden. Die Verss. wurden in der Weise durchgeführt, daß die Fasern in einem 
hydrophoben Medium (Canadabalsam) eingebettet wurden; die Fasern erlauben nun an 
ihren Enden den Zutritt der Farblösungen. AgN03 dringt ein u. verursacht eine charak
teristische Färbung der Faser durch Red. zu Ag. (J. Polymer Sei. 2. 314— 17. Juni 
1947. Zürich, Eidgen. Techn. Hochsch., Labor. Pflanz. Physiol.) W i t t e l s b a c h .  7020 

W. G. Abosin, Ü ber d ie  W ech se lw irku n g  von  W olle  u n d  B a u m w o lle  m it  d em  N a tr iu m 
sa lz von  In d ig o w e iß  be im  K ü p e n fä rb e n . In der gebräuchlichen Indigohydrosulfitküpe 
ist durch potentiometr. Analyse schnell u. genau die Konz, des freien NaOH, der an 
Sulfit u. Indigoweiß (I) gebundenen Na-Ionen, der gesamten Na-Ionen u. somit auch 
die vom Fasergut gebundenen (I) u. adsorbierte NaOH-Menge bestimmbar. Letztere ist 
vom pH der Küpe abhängig u. besteht aus einem fest haftenden u. einem wechselnden leicht 
auswaschbaren Anteil. Die Best. der von der Faser adsorbierten NaOH-Menge wird da
durch erschwert. Bei Pufferung durch Zusatz von Na2H P04 wird das pH u. die adsor
bierte NaOH-Menge um einen für das Wollfärben günstigen Betrag erniedrigt. Nach 
Aufnahme einer bestimmten NaOH-Menge durch die Faser stellt sich ein während 
des Färbens konstant bleibendes Gleichgewicht zwischen in der Küpe befindlichem u. von 
der Faser adsorbiertem NaOH ein. Vf. empfiehlt daher eine lstd. Wollvorbehandlung 
in der gepufferten Küpe ohne I. Durch die Küpenanalyse wird bestätigt (vgl. P o r a i -  
K o s c h i t z  u . Mitarbeiter [1934.]), daß auf Wolle nur das Anion von I aufzieht, auf 
Baumwolle dagegen (sehr wenig) I als Salz; hier wirkt I somit etwas substantiv. Wäh-
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rend der Titration der Küpe mit HCl scheidet sich das saure Salz des Leukoindigos aus. 
Die gleichzeitig eintretende Erhöhung des pH-Wertes kann verschieden erklärt werden: 
Entweder durch Verringerung der H-Ionen-Konz. infolge der Ausscheidung des sauren 
Salzes, oder es erfolgt eine partielle Umlagerung des sauren Salzes aus der Enol- in die 
Ketoform. Bei den Titrationen wurden eine Glas- u. eine Kalomelelektrode verwendet. 
(TKypiiaJi Oßmeö XliMHH [J. allg. Chem.] 1 7 (7 9 ) .  1876—87. Okt. 1947. Lenin
grad, Technol. Inst., Labor, für Farbstoffe.) S c h m id t -J o h a n s e n . 7020

N. P. Batzyn, R. A. Kotik und Ss. P. Miklaschewski, P hotom echanische G ravierung  
von  W a lzen  fü r  E a u m w o lld ru ck e . Die besten Ergebnisse wurden bei Anwendung von 
chromiertem Leim als farbempfindlicher Schicht mit nachfolgender Zwischenlage auf 
gelbbrauner Färbung erhalten. Das Abbeizen geschah sowohl mit wss. wie mit alkoh. 
FeCl3-Lösung. (TeKCTHJihHaH IIpoMbimjieHHOCTb [Textil-Ind.] 7 .  Nr. 3. 29—32. 
1947.) E . F ö b s t e r .  7022

W. H. Brunner, M o d ern e  S y n th e s e n  vo n  T h io in d ig o fa rb sto ffen . Kurze Beschreibung 
der Synthesen von Indanthrenbrillantrosa R u. BBL, Diäthoxythioindigo, Indanthren
violett RRN u. a. (österr. Chemiker-Ztg. 4 8 .  177—80. Sept.-Okt. 1947. Innsbruck.)

L. L o r e n z . 7066
Herman A. Liebhafsky und Earl H. Winslow, E in e  spektrophotom etrische U n ter

suchung  der H a fn iu m a liza r in la c k e . Die Spektren von Hafniumalizarinlacken im Gebiet 
von 4000—7000 Ä werden hei wechselnden 
Hf- u. Alizarinkonzz. untersucht. Der Lack 
erweist sich als definierte chem. Verb. im 
mol. Verhältnis 1 :1 . Zur Lackbldg. werden 
die Partner meistens nicht vollständig ver
braucht. Der Hf-Alizarinlack ist, im Gegen- N / N  ■-' , >— o-
satz z. B. zum Fe+++-Lack, stabil gegen H+
(Ausnahme: Schwefelsäure). Daraus wird 
auf Struktur I geschlossen im Gegensatz zu 
II bei den anderen Metallverbindungen. (J.
Amer. chem. Soc. 6 9 .  1130—34. Mai 1947. Schenectady, N. Y., General Electric Co., 
Res. Labor.) A. R e u t e r .  7078

Magdalena R. Aide, Francisco Agcaoili und Rosa J.-Cochico, J a tro p h a  curcas L in n .  
(T u b a ) a ls  e ine  Q uelle n a tü rlich er F arbe. Die färbenden Bestandteile der Blätter u. 
Stengel wurde mit kochendem W. extrahiert u. zur Sirupkonsistenz bzw. Trockne ein
gedampft. Mit den Extrakten wurde Baumwollgarn nach verschied. Methoden gefärbt 
u. die Eigg. des gefärbten Garnes festgestellt. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend. 
(Philippine J. Sei. 7 7 .  55— 60. Mai 1947. Manila, Bureau of Sei.) v. G iz y c k i .  7082

W. A. Alexander, E in e  F a rb re a k tio n  b estim m ter A zo fa rb s to ffk la ssen  m it  K u p fe r .  
Verd. wss. Lsgg. (bis 0 ,05  %) einiger sulfonierter, vom a- oder /3-Naphthol abgeleiteter 
Azofarbstoffe geben auf Zusatz verd., schwach saurer Cu-Salzlsgg. (10-3—10-4 mol) bei 
Ph 8,5 (Abstumpfen mit Na-Acetat) einen charakterist. Farbumschlag, der als empfind
licher Nachweis für Cu-Ionen dienen kann. Von Anionen stört CN~ auch in geringen 
Konzz., Phosphate u. Silikate bei Konzz. >  IO-3 molar. Von Kationen gab nur Ni eine 
ähnliche, aber weniger empfindliche Reaktion. Andrerseits sind für das Auftreten des 
Farbumschlages gewisse Struktureigentümlichkeiten bei dem Azofarbstoff notwendig, 
so daß die Rk. auch zu dessen Klassifizierung verwendet werden kann. Die Prüfung 
einer größeren Anzahl von Azofarbstoffen (tabellar. Zusammenstellung s. Orig.) ergab, 
daß die a-Naphtholderivv. die Azogruppe in 2-Stellung u. Sulfonatgruppen in 4- u. 
(oder) 5-Stellung u. die /3-Naphtholderivv. die Azogruppe in 1-, die Sulfonatgruppen in
3- u. 6-Stellung enthalten, wenn sie die Farbrk. geben. Die 8-Stellung kann durch 
Sulfonat oder Hydroxyl besetzt sein; die übrigen substituierbaren Stellen scheinen ge
ringeren Einfl. zu haben. Die /?-Naphtholderiw. sind sehr viel empfindlicher als die 
a-Naphtholderivate. In den meisten Fällen erfolgt der Farbumschlag von rot nach 
gelbbraun. Gegen die Auffassung, daß die Farbrk. durch Komplexbldg. verursacht 
wird, spricht die Tatsache, daß Azofarbstoffe mit bekannten Cu-Komplexen die Rk. 
nicht geben u. daß entsprechend verd. Lsgg. von Cu-Komplexen reaktiver Azofarb
stoffe viel tiefer gefärbt sind, als die Lsgg. der Farbstoffe nach Zusatz von Cu-Salzlösung. 
Außerdem geben in o-Stellung zur Azogruppe mit COOH oder NH2 substituierte Farb
stoffe, die ebenfalls Cu-Komplexe bilden, die Farbrk. nicht. (Analyst 7 2 .  56— 60. Febr. 
1947. Glasgow, Roy. Techn. Coll.) M a n t h e y .  7086

XIa. Farben. Anstriche. Lacke. Naturharze.
D. Cannegieter, D ie  P o ly m erisa tio n  der trocknenden  Öle u n d  der E in f lu ß  von  S 0 2 

a u f  d iesen  Vorgang. Der Viscositätsanstieg bei der Leinölstandöl-Bldg. verläuft nach
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der Gleichung log nt?— log ntl =  K -(t2— t,) (n4 u. n2 Viscositäten bei den Erhitzungs
zeiten t 1 u. t2 in Min., K Polymerisationskonstante). Zwischen der Standölbldg. bei 
Leinöl u. Holzöl besteht kein'grundsätzlicher therm. Unterschied; der prakt. Unter
schied wird auf die verschied. K-Werte u. die Anfangsviscositäten zurückgeführt. Die 
Polymerisationswärme Q kann aus den K-Werten für ein Öl aus der Gleichung 
log K2— log Kj =  Q/R • (1/Tj— 1/T2) (Kj u . K2 Polymerisationskonstanten bei den absol. 
Tempp. Tj u. T2) berechnet werden. Q hat für alle öle etwa den gleichen Wer% Wahr
scheinlich ist die Standölbldg. auf eine D iE L S -A L D E R -R k . zurückzuführen. Die K-Werte 
bei langsam polymerisierenden ölen können durch Durchleitung von S 02 gesteigert 
werden, welches Gas offenbar den Übergang der Doppelbindungen in konjugierte Stel
lungen katalysiert. (Chim. Peintures 1 0 . 75—81. März 1947.) W i l b o r n .  7096 

Om Prakash, T. R. Sharma und D. Y. Athawale, D eh yd ra ta tio n  vo n  R ic in u s ö l u n d  
d essen  A n w e n d u n g  in  A n str ic h fa rb e n  u n d  L a cken . 1. Mitt. D eh yd ra ta tio n  vo n  R ic in u sö l. 
Dehydratation von Ricinusöl mit H2SÖ4, Na-Bisulfat, K-Bisulfat, Pb-Ricinoleat, Zn- 
Ricinoleat u. Cu-Sulfat bei 250—260°. Die Ungesättigtheit des Endprod. wurden be
urteilt nach JZ. ( H a n u s ) ,  Acetylz., A.-Löslichkeit. Resultate: Beste Wrkg. hat 1% 
Na-Bisulfat bei 250 L  5° in CÖ2-Atmosphäre. Reaktionsdauer etwa 90 Minuten. — 
31 Literaturzitate. (Ind. News Edit. J. Indian chem. Soc. 1 0 . 89— 100. 1947. Kanpore, 
H. B. Teohnol. Inst., Oil Res. Labor.) S c h e i f e l e .  7096

Om Prakash, T. R. Sharma und D. Y. Athawale, D eh yd ra ta tio n  v o n  R ic in u s ö l u n d  
d essen  A n w e n d u n g  in  A n s tr ic h fa rb e n  u n d  L a c k e n . 2. Mitt. A n w e n d u n g  in  A n str ich fa rb en  
u n d  L a cken . (1. vgl. vorst. Ref.) Prüfung von dehydratisiertem Ricinusöl auf Trocken
fähigkeit, Standölverkochung u. Verkochung mit Harzen zu Lacken. Sikkativierung des 
Öles mit Pb-, Mn-, Co-Linoleaten. Lackkombination mit Kopalen, Harzester, Kalkharz 
sowie mit Holz- u. Leinölen. Resultate: Dehydratisiertes Ricinusöl ist als Lacköl ge
eignet u. gibt Filme, die in W.-Festigkeit dem Holzöl etwas nachstehen. Störend ist 
häufig ein Nachkleben der Filme, das durch Mischung mit Leinöl (bis zu 50%) beseitigt 
werden kann. Ivopale dürften in Kombination mit dehydratisiertem Ricinusöl die 
besten Lacke ergeben. (Ind. News Edit. J. Indian chem. Soc. 1 0 . 101— 106. 1947.)

S c h e i f e l e .  7096
W . Zysskowski, Z u r  F rage der technologischen S y n th e se  film b ild e n d e r  Ä therderiva te  

bei der O x y d a tio n  von  P e tro leu m  bei hoher T e m p e ra tu r . Auf Grund des Studiums einer 
Reihe von homologen Katalysen entwickelt Vf. eine techn. Anlage für die Oxydation 
von P etro leu m  bei 160— 170°. An Hand eines Schemas wird der Prozeß erläutert u. auf 
die eventuell auftretenden Schwierigkeiten hingewiesen. Die erhaltenen Prodd. können 
als Austauschstoffe für trocknende pflanzliche öle dienen. (/KypHa.n ripHKJiajiHOH 
X h m h h  [J. appl. Chem.] 2 0 . 277— 82. 1947.) T ro f im o w . 7096

J. F. H. van Eijnsbergen, U m rech n u n g s-N o m o g ra m m e fü r  a m er ika n isch e  F irn isko c h -  
zah len . Je 1 Nomogramm gibt die Beziehung zwischen °F u. °C (150— 350° C) u. zwischen 
„gallon-length“ (=  Verhältnis Öl: Harz in amerikan. Gallonen je 100 U ) u. kg Harz je 
100 kg ö l an. (Chem. pharmac. Techniek 3 . 41— 42. 15/10. 1947. N. V. Chem. In
dustrie „Svnres“ Lak en Verftechn. Ontwikkelingslabor.) W e s l y .  7106

—, U m rech n u n g sn o m o g ra m m e. (Vgl. vorst. Ref.) Von mehreren Seiten wird das 
zur Umrechnung der Harz-Öl-Mischung bestimmte Nomogramm bemängelt. Statt der 
Beziehung ,,kg Harz je 100 kg ö l“ sollte die gebräuchliche, umgekehrte Beziehung ,,kg 
ö l je 100 kg Harz“ gewählt werden. Ein entsprechendes Nomogramm wird angegeben. 
(Chem. pharmac. Techniek 3 . 104. 30/11. 1947.) W e s l y .  7106

A. W . Pamfilow und Je. G. Iwantschewa, U m w a n d lu n g e n  vo n  F a rb film e n . 1. Mitt. 
M ech a n isch e  E ig e n sch a ften  p ig m en tie r te r  Ö lfilm e . Untersucht wurden Filme aus Leinöl
firnis bei Raumtemp., 70° u. unter atmosphär. Bedingungen bei Zusatz von C r20 3, Z nO , 
F e 3Ot , P b 3Ot , P bO , B le iw e iß  u. T i ö 2 auf Zerreißfestigkeit in kg/mm2 u. Elastizität. Es 
zeigte sich, daß durch die Pigmentierung die mechan. Festigkeit der Filme wesentlich 
erhöht wird. Die herrschende Ansicht, wonach die Rk. zwischen Pigment u. Binde
mittel unter Bldg. von Linoleaten die mechan. Festigkeit erhöht, ist nicht ganz richtig. 
Es tritt eine rasche zeitliche Verschlechterung, bes. bei atmosphär. Bedingungen, ein, 
so daß mechan. Festigkeit u. Elastizität nach kurzer Zeit schlechte Werte aufweisen. 
Am raschesten geschieht dies in Ggw. von ZnO u. Pb-Oxyden. ('/KypHa.n npHiwiaiiHOii 
X h m h h  [J. appl. Chem.] 2 0 . 676—84. Juli 1947. Gorki, Ind.-Inst., Labor, für Lack
farben.) E. F ö r s t e r . 7106

D. R. Wiggam, E n tw ic k lu n g s te n d e n ze n  bei S ch u tza n strich e n . Da in USA die Herst. 
von Alkydharzen wegen Verknappung an Phthalsäure behindert ist, wendet sich Nitro
celluloselacken wieder die Aufmerksamkeit zu. Erhöhung des Festkörpergeh. durch 
Abbau der Nitrocellulose (I) (Lacke ausreichender Haltbarkeit mit I 35 eP), Verwen
dung starker Löser, Erhöhung des Zusatzes an Harzen (nichttrocknendes Alkydharz,
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für außenbeständige Metallacke ca. 1—3 Alkydharz auf 1 1), I-Streichlacke von Viscosität 
175 eP (50—60 Fordbecher No. 4), hohem Geh. an Nichtlösern zur Vermeidung des 
Hochziehens, guter Verlauffähigkeit bei 90 Min. Trockenzeit; geeignete Löser: Methyl- 
carbitol, Methylamylacetat, Octylacetat, Trimethylcyclohexanon. Verdünner: Troluoil, 
Terpentinöl, Varsol. I-Papierlacke für Walzenauftrag auf Basis von I 1/ 2 Sek., 18—23eP, 
5——Ü Sekunden. Für Überzug von Leder, Papier, Textilien dienen I-Emulsionen, Lack-W.- 
Phase etwa 2,5: 1, typ. Formel: (a) Lackphase: RS-I-Butanol (65:35) 34,6%, rohes 
Ricinusöl 22,5, Xylol 20, Methylisobutylketon 22,9; (b) W.-Phase: dest. W. 88,3%, 
Aceton 10, Duponol ME 0,5, sulfoniertes Ricinusöl 1, Methylcellulose CMC hochviscos 
0,2. Alkalifeste, kältebeständige, elektr. isolierende Äthylcelluloselacke (II-Lacke) 
dienen als Kabellacke, Verschlußlacke für Papier, Linoleumlacke, Druckfarben für 
Textilien u. Vielfarbendrucke, Flugzeuglacke, Holz-Porenfüller. Typ. II-Lackfarbe: 
II N-22 6,4%, Aroclor 5460 6,4, T i02 4,2, Menthylphenol 0,06, Toluol 67, Äthanol 16; 
typ. II-Möbellack: II G-14 9,8%, Superbeckacit 1001 9,8, rohes Ricinusöl 1,3, Diamyl- 
phthalat 0,8, Toluol 16,3, Äthanol 62. Für Papierauftrag bei 160— 175° dient ein Prod. 
aus II N-14 20, Carnaubawaohs 6, Fractol A6, Opalwachs 15, Paraffin 50° 8, Cello- 
lyn 102 45, Menthylphenol 1, Dibutyloxalat 1. Ein ähnliches Material zum Schutz 
blanker Maschinenteile (Plastic Peel): II 25, Ricinusöl 10, Lopor 62, Paraffin 3, Men
thylphenol 1. Na-Salz der Carboxymethylcellulose (CMC) dient bes. als Stabilisator für 
öl-in-W.-Emulsionen, Acetylcellulose (AC) kommt zur Anwendung in bei 60—80° fl. 
werdendem Gel-Lack für Walzen- oder Tauchauftrag der Zus.: AC PL-1 16,7, Santicizer 
M-17 13,3, Äthanol 58, dest. W. 12. Auch läßt sich AC mit u. ohne Wachszusatz auf 
Farben-Entfemungsmittel verarbeiten. Chlorparaffin dient als feuerhemmendes Im
prägniermittel, Weichmacher für Vinyl-Kunststoffe sowie zusammen mit fetten ölen 
in Außenanstrichfarben vom Typus: Leinöl 40%, Cl-Paraffin 20, ZnO 10, T i02 20, 
Kreide 10. (Paint Ind. Mag. 62. 339— 50. Okt. 1947. Wilmington, Del., Hercules 
Powder Co.) S c h e i f e l e . 7106

J. E. 0 . Mayne, D ie  A n w e n d u n g  m eta llischer P ig m en te  in  K orrosionsschu tzanstrichen . 
Ein Metall-Pigment gewährt kathod. Schutz, wenn es unedler als Fe u. in metall. Kon
takt mit Fe ist. Solches anod. Pigment schützt Fe auch an Rissen u. Fehlstellen des 
Anstrichs. Al, Mg, Zn sind unedler als Fe, Cu ist edler, Sn u. Pb sind im Potential von 
Fe nur wenig verschieden. Zur Prüfung auf metall. Kontakt zwischen den trockenen 
Me-Teilchen wurden Al, Mg u. Zn-Pulver zu Tabletten gepreßt u. deren elektr. Leitfähig
keit mittels Avometer bestimmt. Zn-Staub u. Mg-Pulver erwiesen sich als guter Leiter 
(10—50 Ohm Widerstand), Al-Pulver zeigte wahrscheinlich durch Oxydfilmbldg. Wider
stände von über 100 000 Ohm. Zur Prüfung auf metall. Kontakt im Anstrichfilm wur
den die Me-Pulver mit Polystyrollack (20% Nichtfl.) gemischt u. Leitfähigkeit sowie 
Elektrodenpotential der trockenen Farbfilme ermittelt. Messung der Leitfähigkeit mit 
zwei gegeneinander isolierten Weichstahlblöcken, deren gemeinsame Oberfläche durch 
den Farbfilm verbunden wurde. Während Al-Farbfilm (91—90% Al) u. Mg-Film 
(91% Mg) keine Leitfähigkeit zeigten, ergab Zn-Farbfilm (90% Zn) Stromstärken von 
34— 53 Mikroampere. Zur Potentialmessung wurden die mit Kratzmarken versehenen, 
24 Std. getrockneten Farbfilme auf Stahlblech in Seewasser getaucht u. mit Ventil
potentiometer gegen eine gesättigte Calomel-Elektrode in Zeitabständen untersucht. 
Al u. Mg zeigten sich im Farbfilm edler, Zn unedler als Fe u. schützten die RitzsteEen 
noch nach 3 Monaten. Zn-Staubfarben gewähren demnach Fe unter gewissen Be
dingungen einen wirksamen kathod. Schutz. (J. Soc. chem. Ind. 66. 93—95. März 1947. 
Cambridge, Dep. of Metallurgy, Corrosion, Res. Section.) S c h e i f e l e . 7106

J. F. H. van Eijnsbergen, N eu ere  F ortschritte  a u f  dem  Gebiete der G rundfarben  fü r  
M eta lle . Betrachtungen über die Anforderungen an Grundanstriche u. den heutigen 
Stand ihrer Erfüllung. (Chim. Peintures 10. 265— 70. Sept. 1947. 304—07. Okt. 1947.)

W il b o r n . 7106
J. F. H. van Eijnsbergen, N e u ze itlich e  M e ta llg ru n d ieru n g e n . (Vgl. vorst. Ref.) 

Übersicht über die an MetaEgrundierungen zu steEenden Anforderungen: Sie müssen 
sein: einfach auftragbar, haftend an Untergrund u. Deckschicht, dicht, dehnbar, rost
verhindernd, wasserfest, witterungsbeständig, schnell trocknend u. durchhärtend, über
streichbar mit Deckfarben, gesundheitsunschädlich, in nassem Zustand aufnahmefähig 
für Spuren Fett u. (oder) W. u. dürfen nicht eindicken, gelatinieren, einsinken oder in 
anderer Weise an Verarbeitbarkeit verlieren. (Chem. pharmac. Techniek 2. 105—07. 
15/1. 117— 18. 30/1. 133. 15/2. 143—44. 28/2. 1947. Haarlem, Chem.-Techn. Advies- 
bureau Dr. J. Rinse en W. Dorst.) W e s l y . 7106

H. MasseUle, Z u r  K o rro sio n , V erschm utzung  u n d  E rh a ltu n g  der Sch iffsb ö d en . Zu
sammenfassender Bericht über die Erfahrungen mit anwuchsverhindemden Unterwas
serfarben für Kriegs- u. Handelsschiffe; Beispiele aus der Praxis der Schiffahrt über
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Verluste an Fahrtgeschwindigkeit u. Mehrverbrauch an Brennstoff infolge biolog. Ver
schmutzung der Schiffsböden (Bewuchs). Die Zus. von 2 Typen Unterwasserfarben der 
franz. Marine ist angegeben; sie enthalten als anwuchsverhindernde Gifte Hg- u. Cu- 
Verbb. (antifouling). Für den Korrosionsschutz mittels Metallüberzügen kommt prakt. 
nur die Verzinkung in Frage. Für die Heckteile, Ruder, Schiffsschrauben usw. wird 
elektrolyt. Korrosionsschutz durch Zinkplatten erreicht. Prüfverf. für Unterwasser
farben u. Verarbeitung einschließlich Vorbehandlung der Bleche. (Peintures, Pigments. 
Vernis 23. 231—35. Aug. 1947.) T o e l d t e . 7106

Maurice Deribere, E in ig e  R esu lta te  über d ie  In fra ro ttro c k n u n g . Die Trocknungs- 
zeiten u. -tempp. sind für die älteren Trocknungs-Verff. u. für die Infrarottrocknung für 
verschied. Lacksorten u. verschied. Anwendungsgebiete in Tabellen gegenübergestellt. 
Die Trockendauer wird bei an der Luft trocknenden Lacken durch Infrarotbehandlung 
auf etwa 1/30, bei Emaillelacken auf etwa 1/10 der sonst erforderlichen Zeit reduziert. 
(Chim. Peintures 10. 355—56. Nov. 1947.) S y d o w . 7106

Maurice Deribere, L a ck tro ckn u n g  d urch  In fra ro ts tra h lu n g . (Vgl. C. 1949. I. 626.) 
Wrkg. der IR-Strahlung im Anstrich. Optimale Strahlung zwischen 10 000 u. 20 000, 
bes. zwischen 12 000 u. 16 000 Ä. Anforderungen an die Lampen. Histor. Entw. der 
IR-Strahlung. Verh. der verschied. Lacke. (Chim. Peintures 10. 72—74. März 1947.
98— 102. April 1947.) W i l b o r n . 7106

Maurice Deribere, P o ly m e r isa tio n  von  L a c k e n  a u f  B a s is  h itzeh ä rten d er H a rze  d urch  
In fra ro t. (Vgl. C. 1949. I. 1049.) Vf. zeigt, daß der Endpunkt der Aushärtung von 
Resolharzlacken durch die Fluorescenz unter der Analysenquarzlampe erkannt werden 
kann. (Chim. Peintures 10. 320—23. Okt. 1947.) W i l b o r n . 7106

Sadhan Basu, D iffu s io n  u n d  A c h se n v e rh ä ltn is  von  S ch e lla ck  u n d  d essen  B esta n d te ilen . 
Die viscosimetr. ermittelten Werte für das Achsenverhältnis von Schellack, hartem u. 
weichem Schellackharz entsprechen gut denjenigen, die bei Diffusionsmessungen ge
funden werden. Die Dimensionen der Schellackpartikeln wurden für gestreckte Sphä- 
roide ermittelt (a) große Achse, b) kleine Achse) Weichharz zu a) 44,80, b) 6,74; Hart
harz a) 91,92, b) 7,86; entwachster Schellack a) 68,05, b) 6,61 A. E. (J. Indian chem. 
Soc. 24. 263—67. Juli 1947 Indian Lac Res. Inst., Bull. Nr. 70. 263—67. 1947. Nam- 
kum, Ranchin, Indian Lac Res. Inst.) S c h e i f e l e . 7140

Milos Mladenovic, Ü ber d ie  H a rzsä u re n  a u s  M a n ila -E le m ih a rz . Übersicht unter 
bes. Berücksichtigung der Arbeiten des Vf. u. von Ruzicka. — 27 Literaturangaben. 
(Ü J ia c H H K  XeMHCKor J J p y i i i T B a ,  JyöimapHM Bpoj 1897— 1947 [Bull. Soc. chim. 
Beigrade, Nr. jubilaire 1897— 1947]; 169—83. Belgrad, Inst, für pharmaz. Chemie.)

L e b t a g . 7140
G. A. Vassiliev, D ie  trockene D e s tilla tio n  von  H a rzö len  in  G egenw art v o n  A lu m in iu m 

chlorid . Die physikal.-chem. Unters. (RAMAN-Spektr.) der bei der trockenen Dest. von 
Harzölen in Ggw. von A1C13 erhaltenen Fraktionen zeigt, daß diese aus Paraffin-, 
Naphthen- u. aromat. KW-stoffen bestehen. Die Ergebnisse werden mit denen ver
glichen, die man mit Terpentinöl, Erdöl u. Kolophonium in der Gasphase erhält. Die 
sich bei der trockenen Dest. abspielenden Rkk. sind im wesentlichen gleichzeitig ver
laufende Dehydrierungs- u. Hydrierungsvorgänge. Die trockene Dest. wird erklärt 
durch die Bldg. der hypothet. freien Radikale =  CH2 u. =  CH u. deren unverzüglich 
erfolgende Polymerisation unter Entstehung von leichteren u. H-reicheren KW-stoffen. 
Theorie u. prakt. Ergebnisse stimmen gut miteinander überein. (Bull. Soc. chim. 
France, Mcm. [5] 14. 657—64. Juli/Aug. 1947.) W e s l y . 7150

H. K. Sondhi, Bharat Bhushan, K. C. Gulati und M. L. Joshi, U n tersu ch u n g en  über 
in d isches T erp e n tin ö l. 4. Mitt. D a rste llu n g  von  p -C ym o l. 2. Mitt. (Vgl. C. 1946.II. 315.) Spal
tung des Cyclopropanrings der Carene gelingt bei 500° mit teilweise dehydratisiertem 
Gips als Katalysator. Das Pyrolysat besteht hauptsächlich aus Monocyclenen. (Ind. 
News Edit. J. Indian chem. Soc. 10. 17—23. 1947. Lahore, F. C. Coll., Techn. Chim. 
Labor.) S c h e i f e l e . 7150

H. K. Sondhi, Bharat Bhushan, K. C. Gulati und M. L. Joshi, U n tersu ch u n g en  über 
in d isch e s T e rp e n tin ö l. 5. Mitt. D a rste llu n g  von  re in em  p -C y m o l u n d  p -M e n th a n . (4. vgl. 
vorst. Ref.) Rohes Terpineol wird bei 500 ±  15° über teilweise entwässertem Gips der 
Pyrolyse unterworfen, ähnlich wie bei der Spaltung von Carenen. Dehydratation u. 
Dehydrierung des Terpineols erfolgen gleichzeitig. Bei Behandlung des Pyrolyseprod. 
mit konz. H2S04 in der Kälte fällt reines p-Cymol an. Hydrierung des rohen p-Cymols
in der Dampfphase über feinverteiltem Ni liefert reines p-Menthan. (Ind. News Edit. J.
Indian chem. Soc. 10. 24—28. 1947.) S c h e i f e l e . 7150

V. Cupr und J. Simäcek, E lektrochem ische  P r ü fu n g  der a ls  A n tik o r ro s io n sa n s tr ic h e  
verw endeten  Öle. Eine einfache u. schnelle Prüfung wurde entwickelt, die auf der Mes-
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sung der durch die Hygroskopizität verursachten Leitfähigkeitsänderungen der unter 
suchten ölschichten beruht. Hie galvan. Kette wurde aus F e- u. C-Elektroden gebildet 
u. als Elektrolyt diente ein gehärtetes Filterpapier, das mit geprüftem ö l getränkt 
wurde u. 10 cm hoch über einem Wasserspiegel befestigt wurde. Die Leitfähigkeits
änderungen wurden in Abhängigkeit von der Zeit mit Hilfe eines Lampenvoltmeters 
gemessen. Die Brauchbarkeit der Meth. wurde an 9  verschied, ölproben ermittelt. 
(Chem. Listy rVedu Prümysl 4 1 .  178—82. Aug. 1947. Brno, Masarykova univ., priro- 
dovöd. fak., Ustav theoret. a fys. chem.) J. H o R Ä Ö E K / P ra g . 7158

W. Kopaczewski und G. Dupont, B eitra g  zu r  U n tersuchung  der E uphorb iaceen- 
H arze. 1. Mitt. E x tra k tio n  u n d  G eschichtliches. Übersicht über die untersuchten 
E u p h o rb ia ceen  u. ihre Latexproduktion (zwischen 2000 u. 500 g pro Baum u. Jahr) u. 
die Zus. der wesentlichen Latex-Sorten (allg. 60—70% W. +  Kautschuk, Harze, Pro
teide, Zucker, Gummi u. Mineralstoffe). Die Verhältniszahlen der Inhaltstoffe wechseln 
stark mit Varietät u. Ernte. In vielen Fällen wird das Latexgel (Trockensubstanz ca. 
32,9—33,4%) durch Pilze umgebildet u. aus einer zunächst bröckeligen Substanz in 
eine schwammartige elast. M. umgebildet, welche zu ea. 68,5% aus acetonlösl. Harzen 
besteht. -— Die Unters, der Euphorbiaceenharze ist, nach der angeführten Literatur 
beurteilt, nicht sehr weit fortgeschritten. Einige neuere Arbeiten beschäftigen sich mit 
T riterp en a lko h o len , wie z. B. A m y r in e n .  (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 1 4 . 909—-11. 
Sept./Okt. 1947.) B a s f e l d . 7160

G. Dupont, W. Kopaczewski und Brodski, B e itra g  zu r  U n tersuchung  der E u phorb ia -  
ceen-H arze. 2. Mitt. L a te x  der E u p h o rb ia  re sinefera . (1. vgl. vorst. Ref.) Während 
mit Hilfe der Kristallisations-Meth. lediglich das Vorhandensein von 2 alkoh. Harz
komponenten nachgewiesen werden konnte, ließen sich diese Chromatograph, als <x- u. 
ß -E u p h o l identifizieren. Die a -Konstituente entspricht dem von N e w b o l d  u .  S p r i n g  
aus einer nicht näher beschriebenen Euphorbiacee extrahierten Euphol, während die 
ß -Konstituente sich hinsichtlich ihrer physikal. Daten von dem durch die genannten 
Vff. als 2. Alkohol extrahierten E u p h o rb o l wesentlich unterscheidet, woraus geschlossen 
wird, daß es sich hei der von N e w b o l d  u .  S p r i n g  verarbeiteten Euphorbiacee um eine 
andere Varietät gehandelt hat. -— Die Chromatograph. Analyse ergibt für a- u. /S-Euphol 
etwas weniger C-Geh. als der Zus. C30H50O entspricht. Die Analysen würden eher auf 
C29 oder C28 hindeuten, während jedoch die Analyse des Acetats sowie einiger anderer 
Derivv. eindeutig für C30H50O spricht. Die beiden Alkohole machen 71,7% des Gesamt
harzes aus, der Rest besteht aus dem chem. noch nicht aufgeklärten Besen . (Bull. Soc. 
chim. France, Mem. [5] 1 4 .  1068—71. Nov./Dez. 1947.) B a s f e l d . 7160

Georges Dupont und Marc Julia, B eitra g  z u r  U n tersuchung  der E uphorb iaceen -H arze .
3. Mitt. H a r z  der E u p h o rb ia  ba lsam ifera . (2. vgl. vorst. Ref.; vgl. auch C. 1 9 4 8 . II. 541.) 
Der Latex von Euphorbia balsamifera (8 m Höhe) enthält 83,6(%) Harze neben 11,8 
kautschukartigen u. 4,5 hydrolysierbaren Bestandteilen. Nach Verseifen des Harzes 
zur Zerstörung der Ester wurde Chromatograph, ein schön krist. Körper nachgewiesen, 
der sowohl mittels direkter Kristallisation des Prod. in Methanol als auch mittels eines 
Acetylierungsprod. im Bzl.-A.-Gemisch erzielt werden konnte. Er stellt den Hauptbe
standteil des Harzes dar u. ist ein Alkohol mit der Summenformel C30H50O; F. 175°. Er 
unterscheidet sich weitgehend von den Eupholen der Euphorbia resinifera. Seine phy
sikal. Konstanten weisen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit ,,G erm an ico l“ auf, einem 
kürzlich von S i m p s o n  (C. 1 9 4 6 . II. 1798) aus L a c tu a r iu m  g erm an icum  extrahierten Alko
hol. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 1 4 . 1071—73. Nov./Dez. 1947.)

B a s f e l d . 7160

X Ib . P laste (K unstharze. P lastische M assen).
L. A. Bushell, G rund lagen  der K u n s ts to ffin d u s tr ie . D ie  C hem ie der K u n s ts to ffe . 

Kurze Angaben über die Kunststoffindustrie mit einigen histor. Daten, Anwendungs
möglichkeiten u. einigen statist. Zahlen über den Verbrauch in denVereinigten Staaten. 
— Übersicht über den Chemismus bei der Bldg. von Kunststoffen u. Kunstharzen des 
Phenolformaldehydtyps, der Polymerisationsharze des Vinylchloridtyps u. der Kunst
stoffe auf der Basis von Cellulosederivaten. (South African ind. Chemist 1. 12— 13. 
Sept. 35— 37. Okt. 1947. Johannisburg.) W e i s e . 7170

Francisco Garcia Estartüs, K a u tsc h u k  oder p lastische M a ssen ?  Der Zusammenhang 
zwischen den Eigg. plast. Massen u. den Dimensionen, in denen sich ein Makro mol. 
auf baut, wird erörtert; auch bei linearen Strukturen kann Härtbarkeit auftreten — ver
ursacht durch Bindungskräfte zwischen den Makromoll.— gleichviel ob sie langgestreckt 
oder kugelförmig sind, so bei o-Kresylresol, das seiner Struktur nach (Besetzung einer 
akt. Stellung) lineare Polykondensationsprodd. bilden müßte, aber erhärtet. Bei
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Kautschuk u. seinen Derivv. sind durch ihre Struktur u. die techn. Eingriffe verschied. 
Grade der Verkettung möglich, so daß Prodd. mit verschied. Eigg. resultieren, die an 
Stelle von Kunststoffen verwendet werden können. (Afinidad [3] 24. 245— 48. Nov./ 
Dez. 1947. Iso-Vitrificados E. Vilaseca.) v. D e c h e n d . 7170

P. Bourgois, E in ig e  N e u h e ite n  u n d  V erbesserungen  im  G ebrauch der p la s tisc h e n  
M a sse n . Hinweis auf die Verwendung von Kunststoffen, denen D ü n g e m itte l einverleibt 
werden u. die durch langsame Zers, die künstliche Düngung von trop. Böden ermög
lichen. Die Verwendung synthet. Harze zur Herst. einwandfreier Verbb. zwischen 
Metallen, keram. MM. u. Kunststoffen u. Verarbeitungs- u. Anwendungsformen von 
B a k e li t,  P o ly ä th y le n , P le x ig la s  u. P o ly v in y lch lo r id  werden besprochen. (Ind. chim. beige 
12. 128—32. Aug./Sept. 1947. Zuen, Manufacture Lacollonge.) I l l n e r . 7170 

Caron, M. Millot und L. Jacqué, A n w e n d u n g  der D ila to m e tr ie  a u f  d ie  U n tersu ch u n g  
hitzehärtbarer H a rze  u n d  davon  abgeleiteter P ro d u k te . Vff. bringen, zunächst ohne Deu
tung der Phänomene, in Tabellen- u. Kurvenform Meßergebnisse, die sie mittels des 
Differential-Dilatometers von C h é v é n a r d  an genormten Proben von Kunstharzen, 
Preßmassen (in Form kalt gepreßter Tabletten von 6 mm Durchmesser u. 25 mm Länge, 
zylindr.) u. Preßteilen (Probeschnitte von 3 mm quadrat. Querschnitt u. 50 mm Länge) 
festgestellt haben. Danach zeigen Kunstharze nach anfänglicher Streckung bei einer 
charakterist. Temp. (p o in t de chute, p o in t  de ra m o llis sem e n t, Abfall- oder Erweichungs
punkt) ein scharf ausgeprägtes Anhalten u. Absinken der Dilatometerkurve, das bei 
Tempp. (22— 40°) erfolgt, die weit unter dem Tropfpunkt (79—90°) liegen. Als Ursache 
wird der Geh. an niedermol. Bestandteilen betrachtet. Das Gesamtbild der Kurve 
scheint individuell verschied, für einzelne Harzchargen des gleichen Typs zu sein. Ganz 
ähnlich verhalten sich Preßmassen (ungehärtet), nur daß der Erweichungspunkt wesent
lich höher liegt (65—80°). Bei gehärteten Preßteilen beobachtet man erhebliche Unter
schiede, je nachdem die Probe aus der Mitte oder vom Rande des Fertigteiles entnom
men ist (75— 165°). Außerdem geht aus den Kurven der erhebliche Einfl. des Verhält
nisses zwischen Harzgeh. u. Füllstoffgeh. auf die Lage des Erweichungspunktes hervor. 
(Ind. Plastiques 3. 461—63. Dez. 1947. Paris, Labor, de l’école polytechn. et du centre 
d’étude des matières plast.) D a n n e n b a u m . 7170

J. Hemmersbach, E in f lu ß  der S p r itz te m p e r a tu r  a u f  d ie  W ir tsc h a ftlic h k e it des S p r i t z 
g u ß ver fa h ren s u n d  a u f  d ie  m echan ischen  F e stig k e ite n  der S p r itzg u ß te ile  (N a ch tra g  u n d  
B erich tig u n g ). Vf. weist als Nachtrag zu seiner Arbeit (vgl. C. 1947. 1418) auf Ergeb
nisse von H. B e c k  (Maschinenbau, Betrieb 19. [1940.] 437) über den Einfl. der Ver
arbeitungsbedingungen auf die Festigkeit von Spritzgußmassen hin u. berichtigt Druck
fehler. (Kunststoffe 37. 244. Okt./Dez. 1947.) S c h n e l l . 7170

V. L. Simril, In n e re  W eich m a ch u n g : D er E in f lu ß  d er ch em ischen  S tr u k tu r .  Die 
innere Weichmachung wird durch den Einbau von Molekülteilen in die Hauptvalenzkette 
bedingt, die die inner- u. zwischenmol. Kräfte u. damit die Ordnung des Polymeren 
herabsetzen. Nach kurzer Besprechung der physikal. Methoden, die zur Messung der 
inneren Weichmachung benutzt werden, wird an Hand zahlreicher Unteres, versucht, 
Beziehungen zwischen der chem. Struktur der inneren Weichmacher u. den Eigg. der 
weichgemachten Prodd. aufzustellen. (J. Polymer. Sei. 2. 142—56. April 1947. Buf
falo, N. Y., Du Pont de Nemours u. Co., Rayon Dep.) W. B r o s e r . 7170

Arthur K. Doolittle, A n w e n d u n g  e in er m ech a n isch en  T h e o rie  d er L ö su n g sm itte lw ir 
k u n g  a u f  W eichm acher u n d  W eichm achung . Nach kurzem Überblick über die thermo- 
dynam. Theorien der Lösungsmm.-Wrkg. wird eine mechan. Theorie entwickelt, nach 
der eine Harzlsg. als ein dynam. Gleichgewicht zwischen der Tendenz der Lösungsm.- 
Moll., das Harz zu lösen u. dem Bestreben der Harzmoll., sich miteinander zu dreidimen
sionalen Aggregaten zu vereinigen, aufgefaßt wird. Der Weichmacher verhindert als 
nicht flüchtiges Lösungsm. diese Aggregation. Bei tiefen Tempp. stimmt das Verh. 
weichgemachter Filme gut mit dem Lösungsvermögen der Weichmacher überein. (J. 
Polymer Sei. 2. 121— 41. April 1947. South Charleston, West Virg., Carbide and Carbon 
Chem. Corp.) W. B r o s e r . 7170

R. F. Boyer und R. S. Spencer, D e r E in f lu ß  vo n  W e ich m a ch ern  a u f  d ie  E in fr ie r 
tem p era tu ren  vo n  H o ch po lym eren . Zusammenfassende Arbeit über den Einfl. von Weich
machern auf die Einfriertemp. u. ähnlicher Erscheinungen. In gewissen Temp.- u. 
Konz.-Gebieten nimmt die Einfriertemp. linear mit der Weichmacher-Konz. ab. Dies 
steht in Übereinstimmung mit der Theorie von Z h u r k o v  (C. R. [Doklady] Akad. Sei. 
URSS. 47. [1945.] 475), die jedoch keine Rückschlüsse über die Natur der Weichmacher 
erlaubt. Auf empir. Wege läßt sich jedoch zeigen, daß die ,,brittle“-Temp. sich als 
Funktion der Lösungsm.-Polymer-Wechselwirkungskonstanten //. darstellen läßt. Da 
p  aber auch für die Verträglichkeit maßgebend ist, folgt, daß die Wirksamkeit u. die
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Verträglichkeit der Weichmacher eng miteinander verbunden sind. (J. Polymer Sei. 2. 
157—77. April 1947. Midland, Mich., Dow Chem. Comp.) W. B r o s e r . 7170

M. C. Reed, Ü bersicht über d ie  W eichm acher fü r  V in y lh a rze . Die Weichmacher 
müssen im großen Konz.-Bereich mit dem Vinylchlorid-Acetat-Harz verträglich sein. 
In den meisten Fällen sind außerdem noch geringe Flüchtigkeit, geringe Extrahier
barkeit durch W. u. öl, sowie gute chem. Stabilität erforderlich. Für bes. Anwendungs
zwecke sind bes. Forderungen hinsichtlich der elektr. Eigg., der Entflammbarkeit 
usw. zu stellen. Ferner werden physik. Testmethoden, die zur Bewertung der Weich
macher herangezogen werden können, kurz beschrieben. (J. Polymer Sei. 2. 115—20. 
April 1947. Bound Brook, N . J . ,  Bakelite Corp.) W .  B r o s e r . 7170

William Aiken, Turner Allrey jr., Arthur Janssen und Hermann Mark, D a s K r ie c h 
verhalten  w eichgem achten  V in y li ts  V Y N W . Das viscos-elast. Verh. weichgemachten 
Vinylits VYNW wird mittels des „tensil creep test“ untersucht. Dazu wird ein tem
perierter Filmstreifen einer Zugspannung unterworfen u. die Verlängerung als Funktion 
der Zeit gemessen. Dabei ergibt sich, daß verschied. Weichmacher auch unterschied
liche Kriechkurven ergeben. Aus der flachen Kriechkurve bei Trioctylphosphat- 
Weichmachung wird auf die Überlegenheit dieses Weichmachers gegenüber dem 
Trikresylphosphat, das eine steile Kriechkurve zeigt, geschlossen. Ferner werden 
Mischungen verschied. Weichmacher untersucht. Charakterist. für weichgemachte 
Harze des Polyvinyltyps ist das Vorliegen einer dreidimensionalen Gel-Struktur, die 
ein irreversibles viscoses Fließen verhindert. (J. Polymer Sei. 2. 178—98. April 1947. 
Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Inst. Polymer Res.) W. B r o s e r . 7170

J. P. W. Houtman, D ie  P o ly m e r isa tio n  o le fin ischer V erb in d u n g en  m it  F riedel-C ra fts-  
K a ta lysa to ren . Isobuten u. Lsgg. von Isobuten in Äthylen polymerisieren bei tiefen 
Tempp. unter dem Einfl. von BF3 u. A1C13 auch bei sorgfältigem Ausschluß von Wasser. 
Die Polymerisation scheint langsamer zu verlaufen als in Ggw. geringer Wassermengen. 
Vf. nimmt an, daß die Kettenstart-Rk. so verläuft, daß das freie Elektronenpaar 
des Olefins durch den Katalysator an einem der beiden C-Atome der Doppelbindung 
fixiert wird, wodurch ein Dipol entsteht, der weitere Monomerenmoll. anzieht, die 
unter Bildung von Makromoll, angelagert werden. Das Ausbleiben der Polymerisation 
mit FRIEDEL-C’RAFTS-Katalysatoren bei manchen Monomeren in Abwesenheit von W. 
wird durch ster. Hinderung erklärt. (J. Soc. chem. Ind. 66. 102—03. März 1947.)

S c h n e l l . 7172
Ludvik Helwich, P o ly te tra flu o rä th y len , d ie  n eu e  p lastische  M a sse  „ T e flo n “ . (Chem. 

Listy Vedu Prümysl 41. 93—94. 10/4. 1947.) S t e i n e r . 7172
Hilton A. Atlas und Robert S. Aries, V in y lh a rze  a ls  V erbraucher von  C2H Z u n d  C Ä P .  

V in y ld e r iv v ., mit der charakterist. Gruppe H2C=CHX, umfassen Polystyrole, Methyl- 
acrylate, Vinylacetat, -alkohol, -formal, -butyral, -chlorid u. die Copolymeren der 
genannten Verbindungen. Ersatz von H durch andere Gruppen führt zu Isobutylen, 
Methylmethacrylat u. Vinylidenchlorid. Man unterscheidet sechs Klassen: Harze aus 
Vinylacetat u. -chlorid, Copolymere dieser beiden Verbb., Vinylaldehydharze, Vinyl- 
alkohol- u. Vinylidenchloridharze. Alle Harze sind thermoplast. u. — mit Ausnahme 
des Vinylalkohols — in organ. Lösungsmm. löslich. Aus Vinylalkohol können monomere 
Ester nicht hergestellt werden. V in y la ce ta t wird aus C2H2 u. Essigsäure in Ggw. von 
Katalysatoren hergestellt. V in y lc h lo r id  wird entweder durch direkten Zusammentritt 
von C2H2 u . HCl dargestellt oder durch Chlorung von C2H4 u. Alkalibehandlung bzw. 
Pyrolyse bei 400—600°. Aus den beiden Verbb. lassen sich Copolymerisate hersteilen. 
Monomeres V in y lid en c h lo rid  (1 .1 -D ich lorä thylen ) wird aus 1 .1 .2 -T r ich lo rä th a n  durch 
Rk. mit Alkali hergestellt. Der P o ly v in y la lko h o l entsteht durch Verseifung von Poly
vinylacetat. P o ly v in y la ce ta l wird durch Kondensation von Polyvinylalkoholen u. 
Aldehyden unter Mitwirkung saurer Katalysatoren hergestellt; am wichtigsten ist 
das Acetal aus B u ty ra ld e h y d . Unter den Ausgangsmaterialien für Vinylharze nehmen 
C2H2 u . C2H4 die erste Stelle ein. Die Weichmacher gehen meist vom Phthalsäure
anhydrid aus, so D io c ty lp h th ä la t u. a. Weniger wichtig sind Trikresylphosphat, Ricinus- 
ölderiw. u. Prodd. auf Petroleumbasis. Vff. besprechen zum Schluß das Acetylen, 
seine Herst. u. seine Verwendung. (Chem. Engng. 54. Nr. 3. 101—03. 120. März 
1947. Brooklyn, N. Y., Polytechnic Inst, of Brooklyn.) F r i e d e m a n n .  7172

Paul Voigt, S c h w e iß e n  vo n  w eichem  P o ly v in y lch lo r id  (W e ic h -Ig e lit) . Zum Ver
schweißen von Weich-Igelit mit Werkstoffdicken von mehr als 4 mm wird das Heiß- 
luft-Schweißverf. (vgl. P. V o i g t , C. 1 9 4 8 . II. 541) angewendet. Bei Werkstoffdicken 
zwischen 0,2 u. 4 mm wird das Verschweißen mittels eines elektr. beheizten Lötkolbens 
mit flachem Kupfermundstück durchgeführt. (Kunststoffe 3 7 . 210— 12. Okt./Dez. 
1947. Halle/Saale.) S c h n e l l . 7172
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Henri Gibello, V o m  V in y lid en c h lo r id  abgeleitete sy n th e tisch e  H a rze  u n d  p la s tisch e  
M a sse n . Übersicht: Herst. von V in y lid en c h lo r id  u. seine Weiterverarbeitung zu den 
Kunststoffen S a ra n  (Dow C h e m i c a l  Co.) u. Geon 200 , 202 , 2 0 3 ,1 0 0  u. 101  ( G o o d r i c h  
C h e m i c a l  C o . ) ;  deren Eigg. u. Verwendung. (Ind. Plastiques 3. 81—87 u. 129— 36. 
April 1947.) F r i e d e m a n n . 7172

R. Thiers, O rganisches G las. Übersicht über Herst., Eigg. u. Verwendung des aus 
Polymerisaten von Acryl- u. Methacrylestern bestehenden organ. Gases (Plexiglas). 
(Meded. vlaamsche chem. Versehen 9. 20—28. Jan. 1947. Gent, Univ., Labor, voor 
organ. scheikunde.) W e s l y . 7172

Kurt Hultzsch, Z u r  S ä u re h ä rtu n g  der P hen o lh a rze . U n tersu ch u n g en  a u f  d e m  G ebiet 
der P h en o l-F o rm a ld eh yd h a rze . 11. Mitt. (10. vgl. C. 1948. I. 1455.) Nach einer kurzen 
Einführung über die Hitzehärtung von Phenolharzen wird an Hand von Modellrkk. 
die unter dem Einfl. von stärkeren Säuren sich vollziehende Härtungsrk. von Phenol- 
resolen herausgestellt. Anwendungsgebiete sind z. B. die Herst. von säurefesten Be
hälterauskleidungen u. Vergußmassen sowie für Lacke zum Überziehen von Gegen
ständen größerer Abmessungen oder solcher, die aus hitzeempfindlichem Material (Holz, 
Pappe) bestehen. Als Säurekatalysator kann Salzsäure oder auch p-Toluolsulfonsäure 
verwendet werden. Die bei dieser Härtungsart auftretenden Rkk. führen alle zu Methy
lenbrückenbildung. Ferner ist die Möglichkeit der Wiederabspaltung von Formaldehyd 
aus Dioxydibenzyläther u. Übergang in Dioxydiphenylmethanverbb. gegeben. Zwi
schenstufen sind dabei Phenolalkohole, Phenole u. Chinonmethide. Ferner werden 
Wärmetönung u. Rk.-Zeit verschied. Methylenbrückenbildungsrkk. besprochen. Ins
gesamt läßt sich an Hand von Modellverss. ersehen, daß die Rkk. der Methylenbrücken- 
bldg. um so langsamer u. weniger exotherm verlaufen, je mehr Methylolgruppen u. je 
weniger freie Kernwasserstoffatome im Ausgangsprod. vorhanden sind. Die Über
führung von Dimethylenätherverbb. in Methylenbrücken unter Abspaltung von CH20  
läuft bei gewöhnlicher Temp. träge ab. Erst bei gleichzeitiger Erwärmung dürften 
prakt. nur noch Methylenbrücken vorliegen. (Kunststoffe 37. 205— 08. Okt./Dez. 
1947. Wiesbaden-Biebrich, Chem. Werke Albert.) K. M e i e r . 7176

Paolo Cova, S u p erp h en o lh a rze . Besprechung der Eigg. von Superbeckacite 2100 mit 
Angaben über die Anwendungstechnik, bes. über das Verkochen mit verschied, trock
nenden ölen. (Ind. Vernice 1. 81—92. Aug./Dez. 1947.) K. F a b e r . 7176

Alfred Max Paquin, H a r n s to ff  u n d  S u l fa m id  a ls  A u sg a n g sm a te r ia lie n  fü r  neuartige: 
K u n s ts to ffe . 2. Mitt. (1. vgl. C. 1948. I. 1256.) 1 Mol Harnstoff (I) bildet mit 1 Mol 
Äthylenoxyd (II) bei 100— 135° unter Abspaltung von NH3 u. C02 ein hochmol. wasser- 
lösl. Harz, das als Weichmacher, Textil- u. Färbereihilfsmittel u. mit wenig W. als 
Glycerinersatz verwendet werden kann. Ähnliche Reaktionsprodd. werden auch mit 
Thioharnstoff, Butylharnstoff (Harz unlösl. in W.) u. Phenylharnstoff (hydrophiles, 
elast. Harz) erhalten. Äthylendiamin bildet mit II bei 10° Mono- u. Dioxäthyläthylen- 
diamin. Bei 90—95° bildet sich unter NH3- Abspaltung ein hochmol. wasserlösl. Harz, 
das u. a. als Zusatz zu Casein-Kunststoffen, Polyamiden usw. verwendet werden kann. 
Mono- u. Dioxäthyläthylendiamin bilden beim Erwärmen mit I unter NH3-Entw. 
harzartige Produkte. Aus Polyäthylendiamin u. Propylenoxyd bildet sich bei 100° 
eine weichharzartige Masse. Das so erhaltene Prod. bildet beim Erhitzen mit Guanidin
nitrat unter NH3-Abspaltung ein wasserlösl. harzartiges Prod., das als Textil- u. Färberei
hilfsmittel verwendet werden kann. Ähnliche Prodd. werden auch erhalten bei Um
setzung von Methylharnstoff mit II u. weitere Umsetzung mit I, durch Umsetzung 
von 1 Mol I mit 2 Molen Propylenoxyd u. weitere Umsetzung mit I u. durch Umsetzung 
von 1.4-Diamidobenzol mit II u. weitere Umsetzung mit I. Bei Erhitzen von I mit 
Sulfamid erhält man ein in W. lösl., in A. unlösl. Weichharz, das bes. als Zusatz zu 
Caseinkunstharzen geeignet ist, da es bei der CH2Ö-Härtung wasserunlösl. wird. I 
bildet mit Dibutylsulfamid ein bes. als Weichmacher geeignetes in W. fast unlösl. 
in Lösungsm. lösl. Weichharz. Aus I u. Maleinsäure entsteht unterhalb 140° Hydro- 
uracilcarbonsäure, C6Ha0 4N2, Zers.-Temp. 177°, gefunden C 37,81, H 3,93, N 17,59. 
Mit Thioharnstoff wird entsprechend Hydrothiouracilcarbonsäure (IV), C5H6Ö3N2S, 
Zers.-Temp. 243°, gefunden C 34,43, H 3,57, N 16,01, S 18,28, gebildet. Aus I u. Croton- 
säure bildet sich unterhalb 155° 4-Methylhydrouracil (III), C5H8Ö2N2, F. 218° (aus A. 
krist.), gefunden C 46,48, H 6,34, N 21,72. Aus Guanidinnitrat u. Crotonsäure ent
steht beim Erhitzen in W. in Ggw. von HCl 4-Methylhydroiminouracil (V), C5H9ON3, 
Zers.-Temp. 179— 180°, gefunden C 47,16, H 7,17, N 32,92. Aus I u. Acrolein entsteht 
in A.-W. in Ggw. von HCl Ureidopropylenhamstoff, C5H10O2N4, gefunden C 37,82, 
H 6,41, N 35,28. Entsprechend bildet sich aus I u. Crotonaldehyd l-Methyl-3-ureido- 
propylenharnstoff, C6H12Ö2N4, gefunden C 41,67, H 7,07, N 32,51, Zers.-Temp. 250° 
(aus A. krist.), aus Thioharnstoff u. Crotonaldehyd l-Methyl-3-thioureidoproplyen-
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thiohamstoff (VI), C8H12N4S2, Zers.-Temp. 175°, gefunden C 35,40, H 5,97, N 27,31, 
b  31,27 u. aus Sulfamid u. Crotonaldehyd l-Methyl-3-sulfamidopropylensulfamid, 
C4H120 4N4S2, F. 154° (Zers.) (aus A. krist.), gefunden C 20,14, H 4,98, N 23,02, S 26,76. 
Aus III wird mit einer Na2C03 enthaltenden CH20-Lsg. bei 75— 85° 1.3-Dimethylol-
4-methylhydrouracil erhalten. Das entwässerte Prod. bildet mit Octadecylalkohol in 
Benzophenon in Ggw. von Eisessig bei 260—285° unter Abspaltung von W. ein als 
Textilhilfsmittel brauchbares Weichharz. Entsprechend wird aus Äthylendiharnstoff 
u. CH20  Tetramethyloläthylendiharnstoff, C8H140 6N4, F. 137— 138° (aus Methylalkohol 
krist.), gefunden C 37,42, H 5,43, N 21,34, erhalten. Durch Erhitzen dieser Verb. mit 
Ölsäureamid in Dibenzylketon in Ggw. von Eisessig auf 260—285° wird unter NH3- 
Entw. eine weiche Masse erhalten, die als Textilhilfsmittel verwendet werden kann. 
Die entsprechend hergestellte Verb. 1.5-Dimethylol-2-methyl-4-ureidopropylenharn- 
stoff ist ein Harz, das als Weichmacher u. Textilhilfsmittel verwendet werden kann. 
Als Sparbeizen können die harzartigen Substanzen verwendet werden, die durch Er
hitzen der Verbb. III, IV, V u. VI auf hohe Temp. entstehen. Beschreibung der Verss. 
mit Ansatzmengen. (Kunststoffe 37. 165—72. Aug. 1947. Frankfurt/Main.)

S c h n e l l . 7180
J.-M. Ruskamp, H a rn sto ffh a rze  u n d  M e la n in h a rze . Ausgangsstoffe, Herst.-Verff. 

mit einem Ausblick auf die Produktionsmöglichkeiten in Holland, die verschied. 
Harztypen, Weichmacher für diese Harze, Verträglichkeit mit anderen Harzen, ihre 
physikal. u. techn. Eigg. u. ihre Verwendung werden besprochen. (Chim. Peintures 10. 
336—42. Nov. 1947.) S y d o w . 7180

Maurice Jarney, T h io la tex . Übersicht über Geschichte, Herst., Verarbeitung u. 
Anwendungen des Thiolatex (wss. Dispersion von Thioplasten). (Ind. chim. beige 12. 
90—93. Juni/Juli 1947. Prod. Chim. de Ribecourt.) S c h a f f . 7184

Henri Gibello, D ie  S ilic o n e . (Vgl. A p p e l l ,  C. 1946. II. 1289.) Verwendung zu 
dichten Überzügen von keram. Massen, Isolatoren, durch Einbrennen von fl. Siliconen 
bei 160°. Lacke u. Zemente zum wasserdichten Imprägnieren von Glas- u. Asbest
geweben werden 4—6 Std. bei 230—260° eingebrannt. Silicone eignen sich für Farb
anstriche auf Heizkörpern, als Korrosionsschutz für heiße Gasröhren u. Motorenteile. 
Für Schnelltrocknung wird auch Co-Sikkativ verwendet (nicht Blei). Als Pigment
stoffe werden empfohlen Carbonschwarz, CdS, Al, Monestral-Blau u. -Grün, Ti-Oxyd, 
Fe-Oxyd, Mg-Silicat, Talk. Die gummiartigen Silicone (Silastics) ähneln dem Natur
kautschuk. Wegen der hohen Herstellungskosten ist zur Zeit eine ausgedehntere An
wendung noch nicht möglich. (Ind. Plastiques 2. 358—64. 3. 6—9. Jan. 1947.)

Z e l l n e r . 7188
S. L. Bass, S ilic o n e  — e in  n e u e r  K o n tin e n t in  der W elt der C hem ie. Kurze, hinwei

sende Darst. der Eigg. u. techn. Verwendbarkeit der Silicone. — 12 Literaturangaben. 
(Smithsonian Instn. Publ., Rep. 1947. 229—34, herausgegeben 1948. Nachdruck aus 
Electr. Engng. 66. [1947.] Nr. 4.) L. K l e n k . 7188

H. G. Emblem, In d u s tr ie lle  A n w e n d u n g  von  O rg a nosilic ium verb indungen . Überblick 
in großen Zügen über die Chemie der Silicone. (Chem. Products, ehem. News 11. 6— 8 
Nov./Dez. 1947. Silicon [Organic] Developments Ltd.) P e t t e r s . 7188

Eirik Samuelsen, O rganische S ilic iu m d e riv a te . Zusammenfassender Vortrag über 
Entw. u. Eigg. mit bes. Berücksichtigung der Silicone. (Tidsskr. Kjemi, Bergves. 
Metallurgie. 7. 84—86. Juni 1947.) R. K. M ü l l e r . 7188

L. A. Bushell, H ärtbare  P reß lcunststo ffe . (Vgl. 1947. E. 1993.) Allg. Angaben über 
die Herst. von Phenol-Formaldehydharzen u. ihre Verarbeitung zu Preßpulvern. Be
schreibung der hauptsächlich verwandten Füllstoffe, Schmiermittel, Pigmente in bezug 
auf die Eigg. der mit ihnen erhaltenen Preßpulver, mit einem typ. Beispiel für die 
Herst. eines Preßpulvers mit Holzmehl als Füllstoff. Hinweis auf Kresol-Formaldehyd- 
harze, Anilin-Formaldehydharze, Phenol-Furfurolharze. Allg. Angaben über Preß
pulver unter Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharzen, Melamin-Formaldehyd
harzen, ihre Herst., Eigg. u. Verwendungsmöglichkeiten. (South African ind. Chemist 1.
51—53. Nov. 1947.) W e i s e . 7204

W . Niehols, P la stisch e  M a ss e n  in  der T e c h n ik . N eu erlich e  E n tw ic k lu n g  von  hervor
ragender B ed eu tu n g  fü r  d ie In d u s tr ie . H o lop last hat als Grundlage eine bes. Qualität 
Kraft-Papier, mit synthet. Harzen imprägniert. Physikal. Eigg. u. Prüfungsergebnisse 
über Stärke u. Steifheit, Dehnung, Elastizitätsmodul in Längs- u. Querrichtung u. 
einige Anwendungen (Schiffsbauindustrie, Eisenbahnwagen, elektr. Schalter usw.) 
sind° angegeben. (Machinery Lloyd [continent. Edit.] 19. Nr. 11/A. 38—45. 31/5. 
1947. Mem. Inst. Plastic Ind.) S c h l ä g e r . 7204

W. Niehols, P la s tisch e  M a sse n  in  der T ech n ik . A u s  P a p ierb re i vorgebildete M o u lagen  
u n d  N a c h b ild u n g  von  L a m in ie ru n g e n . Detaillierte Beschreibung von Vorteil u. bequemer
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Handhabung der aus Papierbrei zu bildenden Moulagen u. ihrer anschließend vor 
allem durch die B a k e l i t e  L t d . kürzlich entwickelten Laminierungen, wobei das 
Optimum einer Reihe von physikal. Eigg. erreicht wird. (Machinery Lloyd [continent. 
Edit.] 19. Nr. 22/A. 38—44. 1 /11 . 1947.) S c h l ä g e r . 7204

P. A. Small, D ie  D i f fu s io n  vo n  W eichm achern  a u s  P o ly v in y lc h lo r id . Beschreibung 
von Verss. zur Messung der Verluste an Weichmachern aus Weichmachern enthaltenden 
Preß- u. Walzfolien von Polyvinylchlorid in strömender Luft u. im Hochvakuum 
unter von den n. Verhältnissen abweichenden Bedingungen, bes. in Hinsicht auf die 
Diffusion der Weichmacher in der Gasphase u. der festen Phase als bestimmenden 
Faktoren. Kurze Angabe des Verf. mit Dibutyl-, Dihexyl-, Dioctylphthalat, Dibutyl- 
sebacat, Butylacetylricinoleat, Trikresylphosphat als Weichmachern. In strömender 
Luft Vgl. von Folien verschied. Dicke, mit verschied. Geh. an Weichmachern u. bes. 
verschied. Temperaturen. Im Hochvakuum entsprechend. Hier die Entw. einer 
Formel für die Diffusionskonstante, graph. Angabe derselben für verschied. Weich
macher, wechselnde Mengen derselben, ihre Beziehung zur Viscosität der Weichmacher, 
sowie Beziehung zwischen der Aktivierungsenergien der Diffusion u. der Viscosität. 
Bestimmend für den Verlust an Weichmachern ist unter den gewöhnlichen Verbrauchs
verhältnissen die Diffusion derselben in der Gasphase, wobei der Verlustgrad abhängig 
ist vom Dampfdruck des Weichmachers, wobei das Butylacetylricinoleat eine kon
stitutionell bedingte Ausnahme bildet. Mit steigender Temp. wird eine Temp. erreicht 
bei der infolge von Verlusten an Weichmachern in den oberen Schichten der Folie die 
Diffusion der Weichmacher in der festen Phase den Verlustgrad bestimmt. Die Temp. 
liegt mit steigendem Mol.-Gew. der Weichmacher höher. Entsprechend wirkt ein 
extrem starker Luftstrom. Für Schnellmethoden zur Best. des Verlustes an Weich
machern sollen Bedingungen gewählt werden, in denen die Diffusion in der Gasphase 
für den Verlust bestimmend ist. (J. Soc. ehem. Ind. 66. 17— 19. Jan. 1947. Welwyn, 
Imperial Chem. Industrie Ltd., Dep. of. Res.) W e i s e . 7210

E. Gerald Meyer und Myron A. Elliott, E le k tro d en  a u s  le iten d em  L a c k  fü r  d ielektrische  
M essu n g en . Zur Messung der dielektr. Eigg. von P o ly s ty ro l (I) wurden 1/8 in. dicke 
Scheiben von I durch Aufsprühen eines Ag-Sols mit einer leitenden Schicht überzogen. 
Für die DK. von I wurde so zwischen 1 u. 30 MHz der Wert 2,57 erhalten; die dielektr. 
Verluste von I sind für 1 u. 10 MHz unmeßbar klein u. betragen für 30 MHz ca. 0,0005. 
Die Ergebnisse stehen im Einklang mit anderen Messungen, die unter Verwendung 
von Sn-Folien erhalten wurden. Zur Darst. des Ag-Sols wurden 30 g der Ag-Paste 
Nr. 4133 (Du P o n t  d e  N e m o u r s ) mit 20 cm3 trockenem Aceton gemischt u. die Mi
schung 15 Min. zentrifugiert (2000 Umdr./Min.). Nach Abgießen der überstehenden 
Fl. wurde der Nd. mit 20 cm3 absol. A. aufgerührt; das so erhaltene Sol ist gebrauchs
fertig. (ASTM Bull. 1947. 63—64. Aug. Philadelphia, Pa., A. S. T. M. Headquarters.)

F u c h s . 7 2 1 0
H. S. Lilley und D. W. J. Osmond, D ie  B e s tim m u n g  von  M e th y lo lg ru p p e n  u n d  D i

ben zy lä th erb in d u n g en  i n  P h eno la lkoho len  u n d  P h en o lh a rzen . 1. Mitt. M eth y lo l-G ru p p en . 
In Phenylalkoholen u. Phenolharzen werden Methylol (CH2OH)-Gruppen volumetr. 
bestimmt. Die Meth. beruht auf der Oxydation der CH2OH-Gruppen mit J2 zu HCOOH. 
Die Hauptrk. verläuft in alkal. Lsg. schnell u. quantitativ: 1) R -CH20 H + J 2+ H 20 ^  
RH -¡-HCOOH+ 2  HJ. Eine langsame u. unvollständige Nebenrk. entsteht bei An
wesenheit von freiem Phenol: 2) R H + J2->RJ-]-HJ. Um deshalb das Ergebnis un
abhängig von Rk. 2) zu machen, wird, wie folgt, gerechnet :A  =  x — y u. B =  m — n. 
Wenn x =  2/3 m u. y =  2 n ist, wird x =  B —• 1f 2 A. Hierbei ist A =  ganzer J2- 
Verbrauch (x durch Oxydation, y durch Substitution) u. B =  gebildete Säure durch 
Titration mit K J03 (m durch Oxydation, n durch Substitution). Mit abnehmendem 
CH2OH-Geh. nimmt die Genauigkeit der Meth. ab: 0,5 • • -3% Streuung bei 30 • • • 10% 
CH2OH. -— Harze mit niedrigem CH2OH-Geh. werden in CC14 gelöst (20 g/Liter), 
Harze mit hohem CH2OH-Geh. oder reine Phenylalkohole (3— 5 g/Liter) werden in 
H20  oder verd. Alkali unter Zugabe von CC14 gelöst. —- Verf.: 1) Lösen, 2) Zugabe 
20 cm3 0,5nNaOH, 3) Zugabe 25 cm3 0,2nJ2, 4) 20— 30 Min. rühren, 5) 20 cm3 0,5n- 
H2S04 u .  50 cm3 H20 , 6) erste Titration mit 0,2nNa2S20 3, 7) Zugabe 20 cm3 0,5n K J03, 
8) zweite Titration mit 0,2n Na2S20 3. — E rgebnis: % Methylol (als CH20) =  (3 f 
P / 2  t1 — 12]—F)/mg Einwaage, wobei f  =  Faktor für 0,2nNa2S2O3, t4 u. t2 =  cm3 für 
erste u. zweite Titration sind. F =  Nullwert (x =  0) =  f (V2 t4— 12). (J. Soc. chem. 
Ind. 66. 340—41. Okt. 1947. Reading, Berks., Univ.; Slough, Bucks, Imp. Chem. 
Ind.) K l e f f n e r .  7210

H. S. Lilley und D. W. J. Osmond, D ie  B e s tim m u n g  von  M e th y lo lg ru p p en  u n d  D i 
b en zy lä th erb in d u n g en  in  P h eno la lkoho len  u n d  d a vo n  abgeleiteten P h eno lharzen . 2. Mitt. 
Ä th e rb in d u n g e n . (1. vgl. vorst. Ref.) Beim Härten der Phenolalkohole entstehen zu-
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nächst Dibenzyläther, deren Best. auf der Spaltung der Ätherbindung durch HBr u. 
der Ermittlung des Br-Geh. der Spaltprodd. beruht (Br-Meth.). Da die hierbei ent
stehenden CH,Br-Verbb. unbeständig sind, entwickelten Vff. eine Meth., die auf der 
Best. des bei der Spaltung entstehenden W. mittels KARL-FiscHER-Reagens (I) beruht 
(W.-Meth.). Aus KBr u. o-Phosphorsäure entwickelter, gasförmiger, von W. u. Br 
sorgfältig befreiter HBr wird in die Lsg. des zu untersuchenden Äthers oder Harzes 
in trocknem Chlf. geleitet u. das abgeschiedene W. in zwei mit Aceton-Kohlensäure
schnee gekühlten, trocknes Chlf. enthaltenden Flaschen aufgefangen u. darin nach 
Beendigung der Rk. (30 Min.) mit I titriert. Bei der Berechnung ist der Geh. an Me
thylolgruppen in Abzug zu bringen. — Die Prüfung der Meth. an reinen Dibenzyl
äthern ergab gute Übereinstimmung mit der Theorie. Die an ammoniakal. konden
sierten Harzen aus p-tert.-Butylphenol erhaltenen CH2—0 —CH2-Werte stimmen gut 
mit denen der Br-Meth. u. den aus der Elementaranalyse der Äther errechneten 
(C—H-Meth.) überein. An mit Na2C03 bzw. mit HCl u. anschließend mit Na2C03 
kondensierten Harzen versagt die Br-Meth., während die W.-Meth. mit der C—H-Meth. 
übereinstimmende Werte ergibt u. den Einfl. der Kondensationsart auf die Struktur 
der Harze erkennen läßt. (J. Soc. chem. Ind. 66. 425—27. Dez. 1947. Reading, 
Berks., Univ. u. Slough, Bucks., I. C. I., Ltd.) G r o h n . 7210

X II. K au tschuk . Guttapercha. B alata .

Michel Hooreman und Francis Lepetit, A n w e n d u n g  der proteoly tischen F erm en te  a u f  
die T h erm o sen s ib ilis ie ru n g  von  H evea  L a tex . Die Stabilität des Latex (I) ist wesentlich 
dadurch bedingt, daß die in der Emulsion befindlichen Kautschukkügelchen von an 
ihrer Oberfläche adsorbiertem Eiweiß umhüllt sind. Vff. untersuchten die optimalen 
Bedingungen, unter denen es gelingt, durch fermentativen Abbau dieses Proteins 
frischen, mit Ammoniak u. Zinkoxyd versetzten I durch Erhitzen auf 50° im W.-Bad 
zur Koagulation zu bringen. Am geeignetsten erwies sich 2tägige Einw. von 0,2%ig. 
Pankreasextrakt bei 18°; so behandelter I ist für die unmittelbare Herst. gegossener 
Kautschukwaren brauchbar. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 936—39. Okt./Dez. 1947. 
Paris, Inst. Pasteur, Serv. des Fermentations, Prof. Lemoigne, Inst. Franc, du 
Caoutchouc, Centre de Recherches.) H a n s o n . 7222

B. Dogadkin, S. Tarassowa und A. Passynski, Über S tru k tu rä n d eru n g en  des K a u t 
schuks d urch  E in w irk u n g  vo n  m o leku larem  S a u ers to ff. 3. Mitt. D ie  E igensch a ften  von  
abgebautem  N a tu rk a u tsc h u k v u lk a n isa t. (2. vgl. C. 1947. E. 134.) Aus der durch Ab
setzen von ZnO befreiten Vulkanisatauflösung in Xylol (1. c.) fällt Aceton ca. 70% 
der Substanz als klebrige M. aus, die in allen Kautschuklösungsmm. lösl. ist. Der 
S-Geh. dieser M. stimmt mit dem S-Geh. des unaufgelösten Vulkanisats überein. 
Hieraus wird auf eine gleichmäßige Verteilung des S im Vulkanisat geschlossen. Der
O-Geh. beträgt ca. 50 mg pro 1 g Substanz, wovon 3,77 mg auf Carboxylgruppen ent
fallen. Auf jede Carboxylgruppe kommt ein KW-stoffrest mit dem Äquivalentgewicht 
von ca. 8000. Im Gegensatz zur ,,NK“ (Naturkautschuk)-Lsg. verläuft die Konz.- 
Abhängigkeit der Viscosität dieser M. in CC14 bis zu 6% linear. Für die Konstante 
k =  r/gp/vc, wobei r/sp die spezif. Viscosität, v das spezif. Volumen u. c die Konz, der 
Lsg. sind, wird der Wert 48 bei 20° gefunden u. daraus nach S i m h a  das Verhältnis 
der Rotationshalbachsen für die Teilchen zu 24 errechnet. Im Vgl. zum entsprechenden 
Wert für „NK“ (117— 123) wird die geringe Längenausdehnung der abgebauten Teil
chen deutlich. Auch die Intensität der Lichtstreuung in Xylol verläuft mit der Konz, 
linear. Daraus wird gefolgert, daß die Teilchen massiv gebaut u. wenig solvatisiert 
sind. Das Mol.-Gew. nach P o l s o n  in CC14 beträgt 3600. Die Verteilungskurve des 
Diffusionskoeff. nach L a m m  verläuft im Gegensatz zur Solfraktion des ,,NK“ flacher 
infolge der bes. Teilchenstruktur. Im Mittel bestehen die Teilchen aus 4 bis 5 mit
einander verbundenen Ketten zu je 10 bis 12 Isoprengruppen. Die Festigkeit des ab
gebauten Prod. ist sehr gering (7,2 bis 7,5 kg/cm2) gegenüber dem ursprünglichen Wert 
von 190— 200 kg/cm2. (TKypHan Oöiueii X h m h h  [J. allg. Chem.] 17 (79). 2222— 27. 
Dez. 1947. Moskau, Lomonossow-Inst. für feinchem. Technol.) Z e l l e n t i n .  7222

Harold N. Taylor und Charles F. Bonilla, A d so rp tio n  von  B u ta d ie n  a n  A k tiv k o h le . 
Es wird geprüft, inwieweit die schon von früheren Forschern untersuchte Adsorption 
von B u ta d ie n  (I) an akt. Kohle sich eignet zur Wiedergewinnung von I aus den Ab
gasen der Herst. des synthet. Kautschuks GR—S. Eine Standardaktivholzkohle 
nimmt bis zu 60% ihres Gew. an I auf. Das adsorbierte I polymerisiert sich in Kohle 
merklich bei 100° (wohl nur zum Dimeren), aber unterhalb 80° ist die Polymerisation 
stark eingeschränkt. Es sind Berechnungen der techn. Ausführbarkeit gegeben. (Ind.

39*
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E n p g . Chem., ind. Edit. 39. 871—76. Juli 1947. Baltimore, Md., Johns Hopkins 
Univ.) B e h r l e . 7224

J. E. Pittenger und G. F. Cohan, D ie  A n iv e n d u n g  der N itr i lk a u ts c h u k -V in y lh a r z -  
K o m b in a tio n . Unter der Bezeichnung „ G eon-P o lyb lend“ wurde eine Kombination aus 
G e o n -P o lyv in y lc h lo r id h a rz  u. H y c a r -N itr i lk a u ts c h u k , einem p o lym eren  A c ry ln itr i lh a r z , in 
verschied. Mengenverhältnissen geschaffen, die die Vorteile beider Komponenten in 
sich vereinigt, u. bes. widerstandsfähig gegen Alterung ist. Es wird im allg. in Folien 
von 3/8 in. Dicke hergestellt; die Härte kann einerseits durch Vulkanisierung der Hyear- 
komponente gesteigert, anderseits durch Zusatz von Weichmachern für die Polyvinyl
komponente wie z. B. Dioctylphthalat verringert werden; im übrigen wirkt Hycar in 
gewissem Grade schon wie ein Weichmacher für Geon. Für beide Komponenten können 
auch die üblichen Mittel zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Oxydation, 
Wärme- u. Lichteinw. nebeneinander angewandt werden, z. B. Pb-Stearat, SN3 u. 
VIN3 für den Harzanteil u. Agerit-Stalit für den Kautschukanteil. Auf diese Weise 
lassen sich die chem. u. physikal. Eigg. von Geon-Polyblend so vielseitig variieren, 
daß man daraus sowohl dünne Folien für Verpackungszwecke als auch harte Massen 
für Werkzeuge wie Hammerköpfe herstellen kann. Die Eigg. von Gemischen mit ver
schied. Zus. sind in 4 Tabellen u. 3 Diagrammen zusammengestellt. Fertiggemischtes 
Polyblend kann auch als Zusatz zu Polyvinyl- u. Polyacrylprodd. verwendet werden, um 
deren Eig. zu variieren. Es ist zu 25— 30% im Methyläthylketon lösl.; die Lsgg. werden 
zum Überziehen u. Imprägnieren von anderem Material verwendet. Geon-Polyblend 
wird vorzugsweise zur Herst. von Gegenständen verwendet, für die man bisher Leder 
benutzte, ferner als Material für elektr. Isolierung, Bucheinbände, Röhren, Installations
material, Werkzeuge, Griffe usw. (Mod. Plastics 2 5 .  81— 86. Sept. 1947. Cleveland,
O., U. S. A., B. F. Goodrich Chemical Co.) K a l i x . 7224

Wm. H. Aiken, N e u e  therm o p la stisch e  K u n s ts to ffe . Beschreibung der neuen Sorten 
von Pliolit: S1 u. S2 sind synthet. Kautschukarten, S3, S5, S6 u. S7 Copolymerisate. 
Zur Herst. von S 1 wird Naturkautschuk mit Katalysatoren erhitzt, so daß er weniger 
ungesätt. wird u. sich in ein bernsteingelbes, geruchloses, hartes u. sprödes Harz ver
wandelt, das in aliphat., aromat. Terpen- u. chlorierten KW-stoffen lösl. ist u. zur 
Herst. von wasserfesten Imprägnierungen, Heißklebmassen u. zur Modifizierung von 
Balata u. Naturkautschuk verwendet wird. Lsgg. davon sind unbeschränkt mischbar 
mit solchen von Wachsen, Paraffin u. Kunstharzen in Mineralölen. Auch Isopren kann 
auf die gleiche Weise wie Naturkautschuk in ein Harz nach der Art von Pliolit S1 
verwandelt werden. Pliolit S2 hat ähnliche Eigg. wie S l, nur eine geringere Adhäsions
kraft. (Mod. Plastics 2 4 .  100— 102. Akron, O., U. S. A., Goodyear Tire & Rubber Co.)

K a l i x . 7224
J. Le Bras, A n tio x y d a n tie n  u n d  D esa k tiva to ren . Vf. untersuchte Alterungsschutz

mittel für Kautschuk u. erörtert ihre Wirksamkeit. Bei einer Kombination von Anti
oxydantien, wie Phenyl-j3-naphthylamin, u. Desaktivatoren, wie Mercaptobenzimidazol, 
wird eine verstärkte Verzögerung der Oxydierbarkeit u. gleichzeitig eine verstärkte 
Unschädlichmachung des absorbierten 0 2 bewirkt, so daß die Schutzwrkg. größer ist 
als die jeder einzelnen Komponente. (Ind. chim. beige 1 2 .  83—89. Juni/Juli 1947. 
Inst. Franc. Caoutchouc, Centre des Recherches.) S c h ä r f . 7226

Harper, T ech n isch e  A n w e n d u n g e n  vo n  V u lk a p re n  A .  Der Chemismus der Bldg., 
die Eigg. u. die Verarbeitungsformen von Vulkapren A werden besprochen. Tabellen 
über die Beständigkeit gegen Lösungsmm., über die Gasdurchlässigkeit u. über die 
physikal. Eigg. im Orig., Rezepte von Vulkapren A-Mischungen für Benzinschläuche, 
elast., regendichte u. abnutzungsfeste Kautschuküberzüge, für Leder- u. Kunstleder
lacke, für kalt- u. warmvulkanisierte, gummierte Gewebeanstriche werden mitgeteilt. 
(Ind. chim. beige 1 2 .  121—27. Aug./Sept. 1947. Imp. Chem. Ind. Ltd., Rubber Serv., 
Labor. Backley.) I l l n e r . 7230

D. E. Williams und W . F. Johnson, S ch n e llm eth o d e  z u r  P ro b en a h m e vo n  L a tic e s  aus  
P o ly m e r isa tio n sg e fä ß e n , welche u n te r  Ü berdruck  e in es M o n o m e re n  stehen . Die von Vff. 
beschriebene „Ejektionsmeth.“ zur Probenahme von Latex aus Polymerisations
gefäßen unter Überdruck hat gegenüber der von M e d a l i a  (C. 1 9 4 6 .  II. 491) angegebenen 
Meth. den Vorteil, daß die Proben wiederholt gezogen werden können. (J. Polymer 
Sei. 2 .  346— 48. Juni 1947. Minneapolis, Minn., Univ.) S c h a f f . 7248

Geoffrey Gee, Z u g fe s tig k e it  vo n  re in e n  N a tu rk a u tsc h u k v u lk a n isa te n . Die Zugfestig
keit einer Reihe von reinen Naturkautschukvulkanisaten wurde untersucht. Es wird 
gezeigt, daß die Hauptmerkmale durch die Annahme erklärt werden können, daß die 
nach einer bestimmten Prüfmeth. gemessene Zugfestigkeit direkt vom Ausmaß der 
Kristallisation bei der Bruchdehnung zusammenhängt. Der wichtigste Faktor bei der 
Best. der Zugfestigkeit ist der Vernetzungsgrad. Sehr stark vernetzter Kautschuk ist
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schwach, da die zur Dehnung erforderliche Kraft so groß ist, daß der Kautschuk bricht, 
bevor die Dehnung groß genug wird, um Kristallisation hervorzurufen. Im allg. ver
ursacht die Vulkanisation auch Rkk., welche durch strukturelle Veränderungen die 
Kristallisation verhindern. Dadurch wird die Zugfestigkeit herabgesetzt, u. zwar bes. 
bei hohem Vemetzungsgrad. Diese Überlegungen können auch die Effekte der Quel
lung u. der Prüftemp. erklären u. werden ferner auf andere Befunde bei der Vulkani
sation u. auf das Altern angewendet. (J. Polymer Sei. 2 .  451—62. Okt. 1947. Welwyn 
Garden City, Herts., Brit. Rubber Prod. Res. Assoc.) Schaff. 7248

I. M. Kolthoff, C. W. Carr und Betty J. Carr, Ä th y la lk o h o l/T o lu o l/ W asser-G em isch a ls  
L ö su n g sm itte l fü r  d ie  E x tra k tio n  von  n ich tp o lym eren  V erb indungen  a u s  G R —S . Eine 
Mischung aus 70 (Vol.-Teilen) A., 30 Toluol u. 10 W. stellt ein für die Extraktion 
organ. Verbb., wie Fettsäuren, Seifen usw., aus GR-S geeignetes Lösungsm. dar. Die 
Mischung zeigt die gleiche Extraktionsgeschwindigkeit wie die azeotrope A./Toluol- 
(70/30)-Mischung, extrahiert aber im Gegensatz zu diesem Azeotrop nur etwa den 
zehnten Teil an niedermol. Polymeren. Zur Best. geringer GR-S-Mengen im Extrakt 
wird ein Verf. beschrieben, das auf der quantitativen Fällung des JCl-Additionsprod. des 
Kautschuks aus einer Chlf.-Lsg. durch A.-Zugabe beruht. Auf Grund dieser Ergeb
nisse wurde eine Meth. zur Best. des Kautschukgeh. von GIUS ausgearbeitet. (J. 
Polymer Sei. 2 .  637— 42. Dez. 1947. Minneapolis, Minn., Univ., School of Chem.)

Schaff. 7248
A. E. Juve, H. Boxser, D. F. Reahard jr., S. R. Doner, J. F. McWhorter, C. G. Cashion,

G. D. McCarthy und R. M. Howlett, D er E in f lu ß  e in er d urch  K o n v e k tio n  bew irk ten  L u f t 
z ir k u la tio n  a u f  d ie A lte ru n g  syn thetischer K a u tsch u ke  in  E inze lbehä ltern  bei höheren T e m 
p era tu ren . Bericht über Ergebnisse einer Gemeinschaftsunters. verschied. Laboratorien, 
denen zufolge die Reproduzierbarkeit der Resultate von Alterungsverss. in Einzel
behältern (bei 250—300° F.) durch Luftzirkulation während der Verss. verbessert 
werden kann. Es ist hierbei jedoch zu beachten, daß diese Modifikation gleichzeitig 
eine Verschärfung der Prüfbedingungen darstellt. (ASTM Bull. 1 9 4 7 .  51—53. Aug. 
Philadelphia, Pa., A. S. T. M., Headquarters.) W i n i k e r . 7248

XIII. Ätherische Öle. Parfümerie. Kosmetik.
L. Thuriaux, E in  neu es a u s  d en  B lü te n  von  C ym bopogon d en s iflo ru s  gew onnenes 

ätherisches Öl. Durch Dest. der Blüten der im Congo sehr verbreiteten Gramineenart, 
die auch als Andropogon densiflorus (Steud) bzw. A. schoenanthus var. densiflorus 
(Hack) bezeichnet wird, werden etwa 2% eines trocknenden äther. Öls von gelber 
Farbe u. stechendem Geruch erhalten. D2020 0,9430— 0,9438, n20 1,4909— 1,4918, SZ. 
5, VZ. 17— 19, Acetylzahl 123. (Bull. Inst. roy. colonial beige 1 8 . Nr. 1. 348—53. 
1947. Elisabethville, Lab. de Chim. du Com. Spec. du Katanga.) S t e i n e r . 7262

Gustavo A. Fester, Ä th e risc h e  Öle a u s  e in h e im isch en  P fla n ze n  der R e p u b lik  A rg e n 
tin ien  u n d  der G renzgebiete. Übersichtsbericht über die Inhaltstoffe von L ip p ia  tu rb in a ta  
G riseb., L .  in teg rifo lia  G riseb. H ie ro n , L . p o lys tach ia  G riseb ., H edeom a m u ltiflo ra  B e n th ., 
B ystropogon  m o llis  K th . M icro m er ia  odorum  H iero n , M . b o liv ia n a  B en th . u. Tagetes  
m in u ta , T .  n o n a rie n ses is  P ers . u. T . g landulosa  L in k .  (Ciencia e Invest. 3. 237—40. 
Juni 1947. Santa Fe, Arg. Fac. de Quirn. Ind. y  Agric.) K u n z m a n n . 7262

Hsing-Yun Fan, Chung-Lo Liu und Shao-Tseng Yang, U ntersuchung  über E u c a ly p 
tusöle. 1. Mitt. G ew in n u n g  der ä therischen Öle u n d  B e s tim m u n g  ihrer p h ys ika lisch en  
u n d  chem ischen  K o n s ta n te n . In Kunming, Prov. Yunnan, geerntete Blätter von Euca
lyptus globulus (I) geben bei W.-Dampf-Dest. 1,08— 1,63%, von Euc. robusta (II) 
0,35—0,40% äther. Öl. Eigg. von I roh u. rektifiziert D.20 0,9097, 0,9083, nD20 1,4655, 
1,4616, E. unter 15°, VZ. 7,42, 11,01, SZ. 1,00, 0,39, lösl. in 1,18, 1,11 Vol. 70%ig. A., 
55,58, 64,03% Cineol, kein Phellandren, von II p.20 0,8654, np20 1, 4690, VZ. 5,12, SZ. 
0,78, lösl. in 40 Vol. 70%ig. A., 13% Aldehyde u. Ketone, kein Phellandren u. Cineol. 
(Sei. Rep. nat. Tsing Hua Univ., Ser. A 4 .  519—22. Ökt. 1947. Peiping, China, 
Inst, of Agric. Res.) M ü h l m e i s t e r . 7262

Lindsay H. Briggs und William I. Taylor, D a s ä therische Öl von  D a c ry d iu m  K ir k i i .  
Öle von Dacrydium Kirkii, die im September u. November auf Neuseeland gesammelt 
u. 4 Jahre in verschlossenen Gefäßen lichtgeschützt aufbewahrt waren, wurden einer 
fraktionierten Dest. unterworfen. Zuerst wurde unter 10 mm Druck dest., wobei 
31 Fraktionen innerhalb eines Siedebereiches von 38— 142,5° aufgefangen wurden. 
Dann wurde der Rückstand unter 5 mm Druck dest., wobei 3 Fraktionen zwischen
125,5 u. 135,5° abgetrennt wurden, u. schließlich wurde der Rest unter 0,01 mm Druck 
dest., wobei 6 Fraktionen zwischen 100 u. 127° erhalten wurden. Der dabei verbliebene 
Rückstand, der etwa 13% der Gesamtmenge betrug, wurde nicht weiter untersucht.
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Die Verluste betrugen etwa 7%. Aus den einzelnen Fraktionen wurden 12 Verbb. 
isoliert u. identifiziert, unter denen sich Terpene, Sesquiterpene, Diterpene, Terpen
alkohole, Terpenester u. Terpenketone befanden.

V ersuche: d -a -P in e n  (65%), aus der Fraktion vom Ivp.l0 38°. Geht bei der 
Oxydation mit KMnö4 in Pinonsäure (F. 69—70°) über. —  M y rc e n  (4%), aus der 
Fraktion vom Kp.10 49,5— 51°. Bildet mit Maleinsäureanhydrid ein Additionsprod. 
vom F. 33—34°. — d -L im o n e n  (2%), aus der Fraktion vom Kp.10 56° (Tetrabromderiv.,
F. 104°). —  B o rn y la ce ta t (1%), aus der Fraktion vom Kp.10 91— 101,5°. Wird verseift 
zu d-Borneol (F.2080). -— C arvon  (Spuren), aus der Fraktion vom Kp.10 110,5— 116,5° 
(2.4-Dinitrophenylhydrazon, F. 187— 188“). — Sobrerol (Spuren), Cl0Hl8O2, aus der 
Fraktion vom Kp.10 118,5— 127° (F. 148— 149°). — Ein S esq u ite rp en  (1,5%), aus der 
Fraktion vom Kp.10 116— 127°. Geht durch Erhitzen mit Pd in Azulen (blaues Öl, 
Trinitrobenzolverb., F. 150— 151,5°) über. •— l-C a d in en  (1%), aus der Fraktion vom 
Kp.10 129,5— 130° (Dihydrochlorid, F. 117— 118°; Pikrat, F. 112— 113°). — Ein S esqu i-  
terpenalkohol (4%), aus der Fraktion vom Kp.5 125— 134°. Geht durch Erhitzen mit 
Pd in Cadalen (Pikrat, F. 112— 113°) über. — Ein S esq u ite rp en a lko h o l (Spuren), C^H^O, 
aus der Fraktion vom Kp.6 134,5— 135,5° (F. 42—43°). — Ein S esq u ite rp en a lko h o l (1,5%), 
aus der Fraktion vom Kp.0,0l 100— 112°. Geht durch Erhitzen mit Pd in Cadalen 
(Pikrat, F. 112— 113°) über. — P hyllo c la d en  (1%), aus der Fraktion vom Kp.0,01 116 
bis 127° (F. 95— 96°). (J. org. Chemistry 1 2 .  551—57. Juli 1947. Auckland, Neusee
land, Auckland Univ. Coll.) N o u v e l . 7262

G. A. Fester, E. A. Martinuzzi und M. A. Gargallo, E in ig e  ä therische Öle a u s  S a n  L u is  
u n d  Cordoba. Unters, der äther. öle von 4 in Cordoba u. San Luis vorkommenden 
Pflanzenarten. Das äther. Öl von T agetes p i l i fo lia  L a g a sca  (I) enthält d -L im o n e n , 
C itra l, einen Aldehyd unbekannter Konst., vielleicht C10H16Ö. Das äther. ö l von 
B ystro p o g o n  m o llis  K th .  (II) enthält M en th o l, M e n th o n , P u le g o n , d -Is o m e n th o n , zwei 
feste Säuren, darunter eine zweibas., vielleicht von der Formel C8H14Ö4. H edeom a  
m u ltiflo ra  B en th . (III) enthält l-L im o n e n , P u leg o n  u. M e n th o n . Das äther. ö l von L ip p ia  
tu rb in a ta  G ris. (IV) enthält d -L im o n e n , S esq u ite rp en e  u. P heno le  (1.4.2-Xylenol), Aus
beute bei I 0,7—0,9%, D.264 0,889, n15 1,4051, [a]D25 +  35,5°. In einem Fall wurde bei 
II gefunden: D.35 0,914, n 1,4717. Bei III betrug die Ausbeute 0,6—55%, D.194 0,912, 
n19 1,4729, [a]D19 +3,04°. Bei IV war die Ausbeute 0,15—20%, D.224 0,9393, n21 1,50274, 
M d22 +69,12°. (Rev. Fac. Quirn, ind. agric., Santa Fe, Ärgentina 1 5 /1 6 .  51—68. 
1946/47.) K u n z m a n n . 7262

René Salgues, D ie  R ie ch sto ffe  der M a g en ste in e . Vf. berichtet über Unterss. an 
Steinen, die gelegentlich in den Mägen von Nagetieren Vorkommen, die sogenannten 
Bezoare; Aufführung der Tiergattungen, bei denen derartige Gebilde anzutreffen sind, 
ihr Aussehen u. ihre Ausmaße. D. 0,44; Zus. (in %): Proteine 62, Fett 3, Kohlen
hydrate 10, S 4, andere Mineralstoffe 21. An Aminosäuren wurden nachgewiesen: 
G lyko ko ll, A la n in ,  L e u c in , G lu ta m in sä u re , A r g in in ,  L y s in ,  T y r o s in , T r y p to p h a n , H is t id in  
u. C y stin  (Angabe des %-Geh. bei den verschied. Tieren). Alle untersuchten Steine 
zeigen einen deutlichen Moschusgeruch; I n d o l  u. S k a to l wurden nachgewiesen, ferner 
M u sc o n  (0,5— 1%). —  Auch bei verschied. Fischen lassen sich im Magen steinartige 
Gebilde nachweisen; Zus.: Proteine 76, Fett 4, Kohlenhydrate 1, S 2,2, andere Mineral
stoffe 16,8%. An Aminosäuren wurden die gleichen, wie oben bei den Nagern an
gegeben, nachgewiesen, wenn auch deren prozentuale Zus. eine andere ist. Als Riech
stoffe wurden nachgewiesen In d o l u. S k a to l, ein K e to n , p -K re so l, eine nichtphenol. 
Substanz, C 10H n O, die mit Campher isomer ist, B enzoe- u. p -O xybenzoesäure . Das 
Keton u. die nachweisbaren Sterinabkömmlinge scheinen die eigentlichen Geruchs
träger zu sein. (Ind. Parfumerie 2. 378—84. Dez. 1947.) H. P. F i e d l e r . 7268

Louis Ramseyer, B eitra g  des A llo n d o n -W e rk e s  z u r  E n tw ic k lu n g  der P a r fü m e r ie . I m  
R a h m e n  d e r  E n t w .  s y n t h e t .  R i e c h s t o f f e  e r a r b e i t e t e n  d i e  A L L O N D O N -W e rk e  v e r s c h i e d .  
P a t e n t v e r f f . , v o r  a l l e m  z u r  R e i n d a r s t .  v o n  A l k o h o l e n  ü b e r  d e r e n  B o r s ä u r e e s t e r ,  S y n t h .  
v o n  a r o m a t .  K W - s t o f f e n  d u r c h  E r s a t z  d e r  C h l o r i d e  d e r  F R IE D E L -C R A F T S -S y n th e s e n  
d u r c h  d i e  B o r a t e ,  V e r m e i d u n g  d e r  P o l y m e r i s a t i o n  v o n  A l d e h y d e n ,  D a r s t .  v o n  „ G a l -  
l i c o l “  ( r e i n s t e m  P h e n y l ä t h y l a l k o h o l ) .  ( I n d .  P a r f u m e r i e  2 .  2 4 8 — 5 0 .  A u g .  1 9 4 7 .)

P e u k e r t . 7276
M. N. Havrenne, P a r fü m e  u n d  S e ife n . Klassifikation in äther. öle u. in synthet. 

Parfüme. Besprechung des Ranziditätsfaktors u. der Stabilität der Aldehyde : Ketone, 
Phenole, Alkohole, Ester u. Säuren. Kurze Darst. der chem. Unters, (freie Säuren u. 
Phenole) sowie Geruchsprüfung. (Ing. Chimiste [Bruxelles] 29. 97— 110. Dez. 1947. 
de Forest, Bruxelles.) H. F r e y t a g . 7276

S.-H. Renard, Z u r  K o sm e tik  der E in geborenen  in  A fr ik a .  Haarfärbemittel, Schmin
ken, Hautpflegemittel. (Ind. Parfumerie 2. 263— 65. Aug. 1947.) P e u k e r t . 7284
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H. Czetsch-Lindenwald, T e s tu n g  von P u d ergrund lagen . Um die geeignetste Puder
grundlage der verschied, kosmet. u. therapeut. Puder zu finden, gibt Vf. eine Reihe 
von Testen an. W.- u. Ölaufnahmefähigkeit werden in der E N S L I N - A p p .  geprüft. 
(Die angegebenen Kurvenbilder sind vertauscht. Der Ref.) Die Kühlwrkg. einzelner 
Puder beruht auf der Wärmeleitfähigkeit u. -kapazität des Puders. Zum Schluß wird 
eine Tabelle angegeben, in der die Pudergrundlagen nach ihrer Eignung, einen be
stimmten Wirkstoff am besten zur Geltung zu bringen, angeordnet sind. Untersucht 
wurden: Kieselgur, MgO, MgCÖ3, Zinkoxychlorid, T i02, Bi-Nitrat, Bolus, Talkum, 
Stearate u. verschied. Stärkesorten. (Mitt. ehem. Forsch.-Inst. Ind. Österreichs 1.
58— 60. Mai 1947. Sachendorf bei Knittelfeld.) G r a u . 7284

R. Grignard, L ich ta b so rp tio n  u n d  B a u  der organischen  M o lekü le . Voraussetzung für 
die Wirksamkeit eines die Sonnenstrahlen absorbierenden Stoffes ist das Vorhandensein 
eines Benzol- oder Naphthalin-Rings als Grundchromophor, an welchen (als Hilfs- oder 
Komplementchromophor) CO- u./oder NH2-Gruppen geknüpft sind. Vf. bringt ein 
Verzeichnis der als Sonnenschutzmittel benutzten Stoffe mit Angabe der geeigneten 
Dosierungen u. bespricht die Beständigkeit der Substanzen bei Belichtung. (Parfu
merie mod. 3 9 .  69—74. Febr. 1947.) S e i f e r t . 7284

E. Mahler, D ie  K o s m e tik  der S o n n en sch u tzm itte l. Vf. bespricht die Anforderungen, 
die an Sonnenschutzmittel am Strand, beim Skisport u. im Mittel- bzw. Hochgebirge 
gestellt werden; ihre Zus. (mit Arbeitsvorschriften), Eigg. u. die Eignung der verschied, 
wirksamen Stoffe (Tannin, Methylumhelliferon, Methylsalicylate, T iö2 u. a. (Parfu
merie mod. 3 9 .  60—64. Febr. 1947.) S e i f e r t . 7284

J. Deshusses und J. Terrier, A n a ly se  der ,,N u a n c e u rs“ gen a n n ten  H aarfarben . Aus 
Handelsartikeln zur Tönung der Haarfarbe sind nach D e s h u s s e s  Farbstoffe u. Säuren 
mit 95%ig. A. bei einem Rückstand von etwa 10% Dextrin extrahiert worden. Der 
Geh. an Bor-, Wein- oder Citronensäure betrug bis 85%. Bei Anwesenheit von Leuko- 
basen kamen 0,2% S02 vor. 23 Farbstoffe wurden capillaranalyt. bestimmt. (Mitt. 
Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. [Bern] 3 8 .  367—70. 1947. Genf, Labor, cantonal 
de chim.) G u d e . 7284

Sébastian Sabetay, Ü ber d ie  B e s tim m u n g  tertiärer A lkoho le  in  ä therischen Ölen. Vf. 
verwahrt sich gegen die Behauptung von N a v e s  (C. 1 9 4 6 . II. 2479), daß er die Rk. von 
tert. Alkoholen mit NaNH2 als allg. Best.-Meth. für diese Alkohole angegeben habe. 
(Helv. chim. Acta 3 0 .  287. 1/2. 1947. Neuilly sur Seine.) O h l e . 7286

Paul Langlais und Louis-Jean Bollinger, E in e  neue  M ethode der G ehaltsbestim m ung  
a n  A ld e h yd en . Die bisher gebräuchlichen Methoden zur Gehaltsbest, an A ld eh yd en  
geben fehlerhafte Ergebnisse bes. bei gealterten Prodd., da sie den Anteil von Polymeri
saten in diesen mitbestimmen. Vff. benutzen die Rk. der A ld eh yd e  mit organ. prim. 
Basen (vor allem A n il in )  unter Bldg. von A ld im in e n  als neue Best.-Meth. u. belegen 
durch Reihenanalysen deren Brauchbarkeit (Tabb. im Original). Gegenüber den 
Methoden von S a b e t a y ,  S t i l l m a n n  u . R e e d ,  R e c l a i r e  u . F r a n k  oder B u i t e n z o r g ,  
deren Werte starke Unterschiede zeigen, gibt die neue Meth. Übereinstimmungen mit 
±0,5% . Auch die neue Meth. erfaßt Polymerisate in gealterten Prodd., der Fehler ist 
jedoch durch Dest. des Analysenmaterials u. Best. des A ld e h y d -Geh. im Destillat elimi
nierbar. K e to n e  wirken wenig störend in Gemischen, da sie nur sehr schwer mit A n il in  
reagieren. Ein Zusatz von Katalysatoren (ZnCl2, HgCl2 oder A1C13) ermöglicht eine 
nachträgliche Best. des Ketongeh. im gleichen Reaktionsgang. Bei geringem A ld eh yd -  
Geh. (unter 10%) zeigen sich Fehler, die durch Verbesserung des Verf. vermieden wer
den sollen. (Beschreibung des App. u. der Methode.) (Ind. Parfümerie 2. 251—-56. 
Aug. 1947. Grasse, Établ. Charabot et Cie., Labor, de Recherches.) P e u k e r t . 7292

X IV . Zucker. K ohlenhydrate. Stärke.
M. Simon, D ie  R o lle  des N a tr iu m s  bei der Zuckerrübe. Na wirkt wie K fördernd auf 

die Entw. der Zuckerrübe. Es empfiehlt sich deshalb unter gegebenen Umständen die 
Düngung mit NaCl-haltigen Kalisalzen. Von größter Wichtigkeit ist die Innehaltung 
des nötigen Mn-Status. (Publ. Inst, belge Améliorât. Betterave 1 5 . 69—76. Mai/Juni 
1 9 4 7 _ )  G r i m m e . 7406

P. W. Golowin, Ü ber d ie  K o llo ide  bei der Z u cker fa b rika tio n . Vf. weist nach, daß bei 
der Defäkation die stärkste Verringerung der Viscosität des Saftes bei dem für eine 
restlose Fällung der Kolloide optimalem Kalkverbrauch zu beobachten ist. So zeigt die 
jeweilige Viscosität gleichzeitig die vollständige bzw. noch unvollständige Fällung an. 
Weiter wird festgestellt, daß der Caö-Verbrauch, je nach Zus. u. Dauer der Lagerung 
des Rübensaftes, infolge verschied. Verunreinigungen u. schwankendem Säuregeh. mit-
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unter weit über dem theoret. möglichen liegen kann. (C axapnan IIpoMBiiiiJieHHOCTb 
[Zucker-Ind.] 21. Nr. 12. 31—33. Dez. 1947.) v. M i c k w i t z .  7412

P. M. Ssilin und S. A. Ssilina, A n o m a le  L ö slic h k e it vo n  K a lk  i n  Z u c k er lö su n g en  bei 
der D e fä k a tio n . In Ergänzung zur Arbeit von G o l o w i n  (vgl. vorst. Bef.) wird die Frage 
einer den theoret. Überlegungen widersprechenden hohen Löslichkeit von Kalk im 
Rübensaft erörtert. Als n. Löslichkeit bei der Defäkation mit Kalkmilch werden 0,20 
bis 0,25% CaO bei Arbeitstempp. von 80° angenommen. Die Praxis hat jedoch gezeigt, 
daß sich oft stark übersatt. Kalklsgg. bilden, wobei fast das Doppelte der theoret. Kalk
menge in Lsg. geht. (CaxapHan ripoMWUiJieHHOCTb [Zucker-Ind.] 21. Nr. 12. 33—34. 
Dez. 1947.) v. M i c k w i t z .  7412

B.-A. Haagensen, A n w e n d u n g  von  Io n e n a u s ta u sc h e rn  bei der R e in ig u n g  von  Z u c k e r 
sä ften . Das Verf. verwendet die neuen im letzten Jahrzehnt entwickelten Ionenaus
tauscher aus synthet. Harzen u. erzielt damit 95—98% Eliminierung der Aschen u. 
60—75% der organ. Nichtzuckerbestandteile, ein um 10% über dem verarbeiteten 
Zucker liegendes Bendement, eine bessere Qualität der Melassen, Säfte von 96—98% 
Reinheit, die unter gewissen Bedingungen fast farblos u. frei von Inkrusten u. Kalk
salzen sind. Das Verf. kann in verschied. Stadien der Zuckerfabrikation eingeschaltet 
werden, am besten bei 12— 15° Brix u. umfaßt 4 Etappen: Klärung, Abkühlung, Filtra
tion u. Deionisation. (Sucrerie beige 66. 99— 110. 1.— 15/1. 1947.) W a l c k e r . 7412 

Guido Malaguzzi Valeri, U n tersu ch u n g  d er K r is ta ll isa tio n  des Z u c k e r s  b e im  K ochen . 
B e s tim m u n g  der Z a h l u n d  der E n d g rö ß e  der K r is ta lle . Angaben über die Erzeugung 
gleichmäßiger Kristalle im Erstprod., Nachprod. u. Raffinat. (Ind. saccarif. ital. 37/40. 
85— 87. Mai/Juni 1947.) E. F ö r s t e r . 7416

W. W . Binkley und M. L. Wolfrom, Z u c k e rg e w in n u n g  a u s  R o h r- u n d  R ü b en zu cke r
m elassen . Vff. beschreiben die Gewinnung von Saccharose aus Rohr- u. Rübenzucker
melassen durch Anwendung Chromatograph. Verfahren. Als Absorptionsmittel dienen 
Tonerden (Florex u. Celite), zur Entw. des Chromatogramms wurde mit A. gearbeitet. 
Zucker hoher Reinheit konnte in einer Ausbeute von 74% des vorhandenen Zuckers aus 
Rohrzuckermelasse u. von 93% aus Rübenzuckermelasse isoliert werden. (J. Amer. 
ehem. Soc. 69. 664—65. März 1947. Columbus, Ohio-State Univ., Chem. Dep.)

H e y n s . 7418
S. C. Sen, D ie  B e re itu n g  von  K a n d is zu c k e r . Vorschrift zur Herst. von Kandiszucker 

in großen Kristallen, wie sie auch im Haushalt vorgenommen werden kann. (Ind. News 
Edit. J. Indian chem. Soc. 10. 75— 76. 1947. Pusa, Central Sugarcane Res. Stat.)

Ph. F r e s e n i u s . 7438 
H. Evans und P. 0 . Wiehe, V ersuche über Z u ckerro h rw a ch s tu m  i n  M a u r i t iu s .  Von 

den Krankheitsgefahren für Zuckerrohr ist die Fichtenzapfenkrankheit am wichtigsten 
u. wird durch organ. Quecksilberverbb. bekämpft. Auch Kalkwasser ist brauchbar. 
(Dep. Agric., Colony Mauritius, Sugarcane Res. Stat., Bull. 1947. Nr. 19. 1— 36. Zuk- 
kerrohrversuchsstation und landwirtschaftliche Abteilung.) T ö d t . 7440

Jßrgen Fakstorp, S a u re  H y d ro ly se  vo n  p fla n z lic h e n  R ü c k s tä n d e n . U n tersuchungen  
über d ie  V erzu ckeru n g  von  la n d w ir tsch a ftlich en  A b fä lle n . Bei der Behandlung von Stroh 
mit S 02 unter Druck gehen geringe Mengen reduzierenden Zuckers in Lsg.; Anwendung 
von Rühreinrichtungen verbessert das Ergebnis nur wenig; der Ligninanteil wird teil
weise angegriffen. Stroh u. Schalen ergeben beim Säureaufschluß beträchtliche, die 
Wrkg. der Hefe störende Furfuralmengen. Es ist möglich, durch stufenweise Hydrolyse 
mit S02 eine Pentosen- bzw. Hexosenfraktion frei von C5- bzw. C6-KW-stoffen zu er
halten, wobei die mechan. Durcharbeitung eine Rolle spielt. Der übliche Aufschluß des 
säurehaltigen Rückstandes mit verd. H2S04 liefert beträchtliche Mengen reduzierenden 
Zuckers. Der Aufschluß von landwirtschaftlichen Abfällen mit reiner S 02 verspricht 
wenig Erfolg, da die beiden Kohlenhydrattypen in stärkeren Lsgg. nicht getrennt wer
den können, der Prozentgeh. an Zucker im Aufschluß verhältnismäßig niedrig ist u. 
durch Gegenstrombehandlung durch Rückumwandlung noch gemindert wird. (Inge- 
niorvidensk. Skr. 1947. Nr. 3. 1— 16. Kopenhagen, TH.) M a n z . 7442

H. A. Schuette und A. J. Ihde, A h o rn zu c k e r:  B ib lio g ra p h ie  frü h e re r  M itte ilu n g e n .
2. Mitt. (1. vgl. C. 1936. II. 923.) Eingehende Würdigung des Schrifttums aus den 
Jahren 1535 bis 1933 (147 Zitate) unter besonderer Berücksichtigung der Patentlite
ratur. (Trans. Wisconsin Acad. Sei., Arts Letters 38. 89— 184. 1946, ausgeg. 30/12. 1947. 
Madison,Wis.) G r i m m e . 7460

H. Belval, G efrorene Z u ckerrü h en . R o h rzu c kerb e stim m u n g  u n d  A u fs te l lu n g  der 
Z u c k e rb ila n z . In gefrorenen Zuckerrüben entsteht nach dem Auftauen eine faulige 
Substanz als Folge der Bldg. von Dextran (I) durch einen unbekannten Coccus. I ist 
stark rechtsdrehend, durch Cu ausfällbar u. ist als weißes, amorphes, geschmackloses, 
wenig hygroskop., in A. unlösl., aber wasserlösl. Pulver isoliert worden. Bei der Zucker-



1947 Hxv- G ä r u n g s in d u s t r ie . E. 2005

Best. durch Polarisation verursacht es infolge seiner starken Rechtsdrehung Fehlana
lysen, da es nach der Klärung mit Pb-Acetat auch in durchsichtigen Lsgg. noch vor
handen ist. Nur eine zeitraubende Meth. ergibt richtige Resultate. (Sucrerie beige 66. 
216—21. 1.— 15/6. 1947.) W a l c k er . 7472

L. H. Lampitt, C. H. F. Füller, N. Goldenberg und G. H. Green, S tä rk e n  u n d  S tä rk e 
fra k tio n en . 1. Mitt. D ie B e s tim m u n g  von  D extrose u n d  M alto se  d urch  das F err icya n id -  
C a rb o na t-R eagens m it  besonderer B erü cks ich tig u n g  der W irk u n g  anorganischer Sa lze . Die 
oxydierende Kraft des Ferricyanid-Carbonat-Reagens gegenüber Dextrose u. Maltose wird 
durch die Anwesenheit von NaCl u. Na-Acetat verringert. Dies geschieht schon durch 
solche Mengen, wie sie nach der Hydrolyse mit HCl oder mit ^-Amylase in Ggw. von Eis- 
essig-Na-Acetat als Puffer vorhanden sind. Zur Analyse sollten Zuckerlsgg. zuerst an den 
PH-Wert des K3[Fe(CN)8]-Na2C03 angeglichen werden; außerdem müßte die Einstellung 
des Reagens in Ggw. von soviel Elektrolyt, wie in der Zuckerlsg. vorhanderi ist, erfolgen. 
Da während der Stärkehydrolyse mit nHCl bei 100° das Reagens laufend durch die heiße 
Säure abgebaut wird, wird folgende Analysenmeth. empfohlen: 0,04—0,4% Stärkelsg. 
in nHCl wird auf dem sd. W.-Bad unter Rückfluß 3 bis 4 Std. erhitzt; das gefundene 
K3[Fe(CN)6]-Na2CÖ3 wird mit 1,02 oder 1,03 multipliziert, um den Verlust während des 
Erhitzens zu korrigieren. Die gefundene Zahl wird dann mit 0,90 multipliziert u. da
durch der endgültige Stärkewert erhalten. Auch das diffuse Tageslicht verringert die 
oxydative Kraft des Reagens, desgl. längeres Aufheben im Dunkeln. (J. Soc. chem. 
Ind. 66. 68—73. März 1947. London, Lyons Labor.) W it t e l sb a c h . 7490

XY . G ärungsindustrie.
H. Brahmer, M a x im u m -A u sb e u te n  bei der Z ü c h tu n g  vo n  M ikro o rg a n ism en . Gegen

überstellung der Ausbeuteformeln bei der Preßhefegewinnung nach E f f r o n t ,  C la a s s e n  
u. F in k  unter Berücksichtigung des Eiweißgeh. der Hefe. Dieser ist von Bedeutung für 
die Maximum-Ausbeute, die 471 g Hefe-Trockensubstanz aus 1000 g Saccharose beträgt. 
Bei Verss. wurden 98% davon erreicht. Tabellen, Kurven. (Svensk Papperstidn. 5 0 . 
Nr. 11B. Festskr. tillägnad Erik Hägglund 53—60. 1947.) S c h in d le r .  7506

W. Diemair und W. Fresenius, Über W u ch sh e fen  u n d  ihre chem ische Z u sa m m e n 
se tzung. 1. Mitt. An Hand von Tabellen wird über Unterss. der allg. Zus. von 3 Bio- 
synhefen u. 1 Molkenhefe unter Berücksichtigung des Gesamtlipoidgeh. u. der red. 
Substanzen berichtet. Die Biosynhefen werden nach dem Biosynverf. gewonnen, das 
auf submerser Züchtung bes. der Gattungen Aspergillus u. Oospora in Sulfitablaugen 
oder Molken unter Vermeidung der Bldg. von Fruchtkörpern beruht. Der Purin-N- 
Geh. von 7 Wuchshefen liegt zwischen 0,46 u. 0,76%, der Purin-N-Anteil am Gesamt- 
N-Geh. zwischen 8,1—9,4%. Als Gesamt-S-Geh. wurden 0,37—0,69% festgestellt. Der 
Durchschnitt von 0,4% entspräche einem Höchstgeh. von 1,5% Cystin u. Methionin, 
wenn andere S-Verbb. nicht vorliegen sollten. (Dtsch. Lebensmittel-Rdsch. 4 3 .  117— 19. 
Dez. 1947. Frankfurt/Main, Univ., Inst. f. Lebensmittelchem.) S c h in d le r .  7506 

Julius Muxel, D ie  m ikrob io log ische E iw e iß g e w in n u n g . Zusammenfassender Bericht 
über die Gewinnung von Futterhefen u. Hefeprodukten. Beschreibung der verschied. 
Verff. zur Gewinnung der Ausgangsprodd. (Holzverzuckerung) u. zur Aufarbeitung der 
Rohprodukte. (Mitt. chem. Forsch.-Inst. Ind. Österreichs 1. 60—65. Mai 1947. Linz- 
Urfahr.) J. K e i l .  7506

Marvin J. Johnson, In d u s tr ie lle  G ärungen. Ubersichtsbericht. Alkoh. Gärung 
(aus Getreide u. Holzprodd.), Hefeproduktion (Bäckerhefe, Futterhefe), Antibiotica 
(Penicillin, Streptomycin), bakterielle u. andere Gärungen (Butylen-(2.3)-glykol, Milch
säuregärung, C lo s tr id icu m -G ä ru n g e n , Citronensäure, Itaconsäure, Gluconsäure, Ribo
flavin).— 90 Literaturzitate. (Annu. Rev. Microbiol. 1. 159—72. 1947. Madison, Wis., 
Univ., Dep. of Biochem.) K. Ma ie r . 7510

Onorato Verona und Gino Florenzano, Ü ber A n w esen h e it u n d  V orko m m en  e in iger  
B re tta n o m yces-S p ec ie s  bei der W eing ä ru n g . Zusammenfassender Bericht über das Vork. 
von Hefen des Brettanomyces-Typs auf Trauben u. im Wein, deren Anwesenheit jedoch 
dem Weingetränk infolge ihrer esterifizierenden Wrkg. bei der Nachgärung einen aro- 
mat. Geschmack gibt. (Ric. sei. Ricostruzione 1 7 .  1401—04. Sept./Okt. 1947.)

S c h in d l e r . 7554
Maynard A. Amerine, D ie  Z u sa m m en se tzu n g  von  ka lifo rn isch en  W e in en  a u f A u s 

ste llungen . Unters, von 399 Proben weißer Tischweine, 282 Proben roter Tischweine u. 
488 Dessertweinproben, die auf verschied. Messen u. Ausstellungen 1937 bis 1939 in 
Kalifornien beurteilt wurden, auf Alkohol, Extrakt, Zucker, gesamte Säure, flüchtige 
Säure, pH, gesamtes S02 (u. teilweise auch freies S02), Tannin, Farbe, Eisen, Acetalde
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hyd, gesamte u. flüchtige neutrale Ester, Glycerin u. teilweise Nachweis von Oxymethyl- 
furfurol. Diskussion der Ergebnisse. (Wines and Vines 28. Nr. 1. 21—23,42— 43,45; 
Nr. 2. 24—26; Nr. 3. 23—25, 42—46. 1947. Davis, Univ. von Kalifornien.)

K ie l h ö f e r . 7554
W. Ch. Pasjuk, G ew in n u n g  von  W e in ess ig  a u s  Obst- u n d  B eeren a b fä llen  u n te r  V er

w e n d u n g  der R e in k u ltu r e n  von  H e fe  u n d  E ssig b a k te rien . An Abfällen der Apfelwein- u. 
Apfelsaftherst. sowie der Marmelade- u. Kompottfabrikation wird gezeigt, daß bei An
wendung der Reinkulturen von Hefe u. Essigbakterien ein guter Essig erhalten werden 
kann. Der Mangel an Mineralstoffen in den Weinen aus natürlichen Säften u. den Obst- 
u. Beerenabfällen wird durch Zugabe der von H e n n e b e r g  empfohlenen Mineralsalze 
ebenso behoben wie durch Zugabe von Ammoniumsalzen. Die Kultur von Bact. aceti-1 
neigt nur wenig zur Bldg. dichter u. elast. Filme, welche die Belüftung u. Vergärung 
erschweren. Stärker neigen dazu die Kulturen von Bact. orleanense-51-c. In den 
Essigbakterienkulturen mit ihrer losen Zellbindung sind die absterbenden Zellen leicht 
zu entfernen. Bact. Schützenbachi-28 bewirkt im Labor, u. im Fabrikbetrieb keine 
Oberflächenverstopfung der Späne. Die Mineralstoffaufnahme ist hier besser als bei 
Bact. orleanensi-51-c u. 2 anderen Schützenbachi-Varietäten. Im Drehgenerator wird 
hiermit aus Apfelwein ein 13,5%ig. Essig im Großvers. gewonnen. Die Zugabe von 
Ammoniumsalzen zu den Obst- u. Beerenweinen erhöht die Säurebldg. u. Entwicklungs
intensität der Essigbakterien. In den Abfallweinen sind diese weitgehend abhängig 
vom Aufnahmevermögen für die Mineralsalze. Der Abfall wird mit Pektinase geklärt. 
Die Ggw. von 0,5— 1% Essigsäure erzeugt das pH 4—3,5, verhindert die Entw. des 
Aspergillus niger u. aktiviert die Pektinasetätigkeit. Durch ca. l%ig. Essigsäure wird 
die akt. Hefeentw. verhindert. (MHKpoSiiOJioriiH [Microbiology] 16. 508— 18. Nov./Dez. 
1947. Moskau, Labor, der Militärgamison.) L e b t a g . 7564

J. Ribereau-Gayon und E. Peynaud, D a s V o rko m m en  von  B u ty le n -(2 .3 )-g lyko l in  
d u rch  G ärung  hergestellten G etränken . B u ty le n -(2 .3 )-g ly k o l (I) bildet ein ständiges Neben- 
prod. der alkoh. Gärung. Es wird eine volumetr. Mikrometh. zur I-Best. in Ggw. von 
G lycerin  (II) angegeben. I u. II werden in Ggw. von Na2C03, bei zuckerhaltigen Weinen 
unter gleichzeitigem Zusatz von CuS04 zwecks Oxydation entstehenden M eth y lg lyo xa ls , 
durch W.-Dampfdest. abgetrennt u. anschließend aus dem Destillat über einer Frak
tionierkolonne der fast stets vorhandene A ce ta ld eh yd  (III) abgetrennt. Die I-Lsg. wird 
mit 0,02n P erjo d sä u re  oxydiert, wobei aus I quantitativ III, aus II CH20  entsteht, über
schüssiges Oxydationsmittel durch Bisulfitlsg. entfernt. III-Best. in Ggw. von CH20: 
zur neutralisierten Lsg. 20 cm3 Boratlsg. geben (pH 8,5— 9; 25 g Na-Borat, 25 cm3 
nH2S04 ad 1 Liter) 0,2 g Asparagin (oder 10 cm3 2%ig. Lsg. zusetzen)u. III abdestil
lieren. CH20  wird unter Bldg. eines Pyrimidinderiv. gebunden. Die III-Best. erfolgt durch 
Titration seiner Hydrogensulfitverb, nach J a u lm e s  u . E sp e z e l  (Ann. Falsificat. Frau- 
des 28. [1935.] 325) mit 0,ln Jodlsg. nach Ansäuern mit HCl. Der I-Geh. von Weinen 
schwankt zwischen 328— 1350 mg/Liter. Außerdem enthielten diese fast stets einige 
mg A ce ty lm eth y lca rb in o l (IV). In 4 von 6 alger. Weinen war D ia c e ty l (1—6 mg/Liter) 
nachweisbar. Biere enthielten 10—51 mgl/Liter, vergärte Fruchtsäfte 280— 940 mg I 
u. 2—9mgIV/Liter, Brot <  10 mg I u. 18— 24mgIV/kg. (Bull. Soc chim. France, 
Mem. [5] 14. 894— 96. Sept./Okt. 1947.) K. M a ie r . 7592

Robert Benesch, A n w e n d u n g  des pho toelek trischen  C o lorim eters z u r  B e s tim m u n g  von 
P h o sp h o rsä u re , sp ezie ll in  H efe . Die colorimetr. Meth. zur Best. von P20 5 durch S u lfo -  
m o lyb d ä n b la u  nach D e n ig e s  kann auf Substanzen mit einem Geh. von 1—2% ange
wendet werden. 0,01% werden bei Verwendung eines photoelektr. Colorimeters (Firma 
J o u a n ) mit 5% Genauigkeit erfaßt. Die Best. von P20 5 in Hefe nach Veraschung 
(K2C03, H20 2) wird beschrieben. (Bull. Soc. Chim. biol. 29. 1109— 14. Okt./Dez. 1947. 
St.-Ouen L’Aumone, Labor, des fabriques de levure, sucre et alcools.)

K. Ma ie r . 7592
M. D. Choperija, V ita m in  G im  W e in tra u b en sa ft. Die Best. von Ascorbinsäure (I) 

beruht bei den durchgeführten Verss. auf der Fähigkeit des Indicators Dichlorphenol- 
indophenol (II), 1 2 H-Atome unter Farbumschlag (red. Form) zu entziehen. Die Um
setzung zwischen I u. II war nicht äquivalent, vielmehr wurde empir. 1 mg I =  11,4 cm3 
einer 0,001n Lsg. von II gleichgesetzt. Die Unters, der Weintrauben auf ihren I-Geh. 
wurde mit ihrem Reifen begonnen, der höchste I-Geh. wurde beim Durchschnitt der 
Weintraubensorten in der 3. Reifeperiode gegen den 20. August festgestellt. Der höchste 
I-Geh. von allen untersuchten Weintraubensorten, unabhängig von der Reifeperiode, 
lag bei 8,24%. In den reifen Trauben ging der I-Geh. zurück. (BllHOaeJliie h  B h h o - 

rpanapcTBO CCCP [Weingewinn, u. Rebenzucht UdSSR] 7. 12—13. 1947. Grusin. 
Zweigstelle des Inst. „Magaratsch“ .) v. K u te p o w . 7604



1947 H x v i-  N a h r u n g s - ,  G e n u s s -  u n d  F u t t e r m i t t e l . E .2007

XYI. Nahrungs-, Genuß- u. Futtermittel.
H. T. Herrick, In d u s tr ie lle  V erw ertung  la n dw irtscha ftlicher G rundsubstanzen . Be

sprochen wird die rationelle techn. Verwertung von landwirtschaftlichen Abfällen oder 
Überschüssen, wie Luzerne, tier. Fetten u. ölen, Äpfeln, Getreide, Baumwolle, Früchten, 
Häuten, Leder u. Gerbstoffen, Ölfrüchten, Bataten, Tabak u. Kartoffeln. (Chim. et 
Ind. 5 7 . 431—40. Mai 1947.) Gr im m e . 7630

Charles F. Poe und Elizabeth M. Nyholm, D ie  W irk u n g  vo n  sa u ren  N a h ru n g sm itte ln  
a u f  K ochgefäße  a u s  ros tfre iem  S ta h l. Bericht über Kochverss. mit den verschiedensten 
säurehaltigen Früchten in Gefäßen aus rostfreiem Stahl. Die Kochprodd. wurden colo- 
rimetr. nach S n e ll auf Fe u. Cr, mit der Dimethylglyoximmeth. auf Ni getestet. Die 
in mehreren Tabb. angegebenen Analysenwerte zeigen, daß die 3 Metalle prakt. unlösl. 
beim Kochen mit sauren Früchten sind. (Univ. Colorado Stud., Ser. D 2 . 307— 12. 
April 1947.) Gr im m e . 7630

Arne Schulerud, D er G ehalt a n  P h y tin sä u re p h o sp h o r in  norw egischen M eh l- u n d  
B ro ta rten . 2. Mitt. F a k to ren , d ie  d ie  Z erse tzung  der P h y tin sä u re  beim  B a cken  beein
flu s se n  u n d  der G ehalt a n  P h y tin sä u re p h o sp h o r  in  gew öhnlichem  norw egischen B ro t. 
(1. vgl. C. 1 9 4 5 .1. 852.) Die Zersetzung der Phytinsäure (I) beim Backen hängt von der 
Getreidesorte, dem Ausmahlungsgrad des Mehles, der Temp., dem Säuregrad u. Feuch
tigkeitsgeh. des Teiges u. der Teigführung ab. In Ggw. von Ca wirken Säuren weniger 
zersetzend auf I. Ohne Ca zersetzen bes. HCl u. Milchsäure I. Mit Ausnahme von 
Weizenvollkornbrot sind in norweg. Broten keine bemerkenswerten Mengen I enthalten. 
Die Erhöhung des Ca-Geh. durch Zugabe von CaC03 zum Vollkornbrot ist unzweck
mäßig, da es in Ggw. von I als unlösl. Salz ausfällt. Lediglich im hellen, prakt. I-freien 
Weizenbrot kann eine Zugabe von CaCÖ3 den nutzbaren Ca-Geh. erhöhen. (Acta 
physiol. scand. 1 4 . 1— 15. 30/9. 1947.) H a e v e c k e r . 7674

F. Je. Budagjan, B. D. Władimirów, L. M. Lewitski und K. A. Sehtschurow, E in f lu ß  
kle iner M e n g e n  von  B a u m w o llö lku ch en  a u f  den  m ensch lichen  O rg a n ism u s bei a n d a u ern d em  
Gebrauch. Ein Zusatz von 10%  B a u m w o llö lk u c h e n  zum Boggenmehl ist für den mensch
lichen Organismus noch erträglich. Der Geh. an freiem giftigem G ossypol (I) im Preß
kuchen beträgt 0 ,0 8 5 % , an gebundenem, physiolog. indifferenten I 1,36% . — Beim 
Backen verringert sich der Geh. an freiem I auf 1/i , wodurch eine bedeutende Entgiftung 
erreicht wird. (ü iirH eH a n  C an iiT ap iiH  [Hyg. u. Sanitätswes.] 12 . Nr. 7. 28—33. Juli 
1947. Ernährungsinstitut der Akad. der Med. Wiss. der UdSSR, Abt. für Diät u. Er- 
nährungshyg.) Trofimow. 7674

A. A. Adamowa und M. A. Lebedewa, B a u m w o llö lku ch en  a ls  zusä tzliche  N a h ru n g . 
Durch den hohen Eiweißgeh. von 35— 41% u. den Fettgeh. von 7,5—9% ist der B a u m 
w o llö lku ch en  ein wertvolles Nahrungsmittel. Eine direkte Verwendung des Kuchens 
für die menschliche Ernährung wird durch die Ggw. von giftigem freiem G ossypol (I) 
(0,11—0,20%, bezogen auf die Trockensubstanz) beeinträchtigt. Verss. zeigten, daß 
durch Erhitzen auf 120° u. Einw. von 25% Feuchtigkeit das freie I in ungiftiges gebun
denes I übergeht. Im Autoklaven bei 120° u. 25% Feuchtigkeit vollzog sich die Um
wandlung in 1 Std., bei noch höheren Tempp. geht die Umwandlung auch ohne Ggw. 
von Feuchtigkeit vor sich. (rnrneiia u  CaHHTapiifl [Hyg. u. Sanitätswes.] 1 2 . Nr. 7. 
33— 35. Juli 1947. Leningrad, Wiss. Forschungslabor, für Ernährungshyg.)

T r o f i m o w . 7674
G. Tondeur, V erw endung  vo n  B a u m w o llsa a tm eh l z u r  m ensch lichen  E rn ä h ru n g  im  

belgischen K o n g o . Baumwollsaatmehl ist sehr nährstoffreich u. sollte mehr u. mehr 
auch zur menschlichen Ernährung herangezogem werden. Dem stand bis vor kurzem der 
hohe Geh. an physiol. nicht unschädlichem Gossypol entgegen, der sich vor allem in den 
Preßkuchen auswirkte. Der Übergang zur Ölgewinnung durch Extraktion hat hier zu 
bedeutender Herabsetzung des Gossypolgeh. geführt. Hierbei bewährten sich vor 
allem Hexan, Trichloäthylen u. gewisse Alkohole. So behandelte Baumwollsaatmehle 
können ohne Gefahr bis zu 20% bei der Brotherst. mit verarbeitet werden, wodurch der 
Nährwert erheblich verbessert wird. (Bull, agric. Congo beige 38. 3—58. März 1947. 
Brüssel.) Grim m e . 7674

G. M. Natadse, Ü ber d en  V ita m in g eh a lt der p fla n z lic h e n  P ro d u k te  der G rusin ischen  
S S B .  Von Grünzeug besitzt Petersilie mit 260 mg% den höchsten Geh. an V ita m in  C  (I) ; 
es folgt Sellerie mit 117 mg%, Kresse 92 mg%. Radieschen enthalten 86 mg%, frische 
Kartoffeln 48 mg% I. Der I-Geh. beträgt bei Citronen 68,8 mg%, Mandarinen bis 
50 mg%, Erdbeeren 66 mg%. An C arotin  (II) enthält Koriander — 12,0 mg%, Peter
silie __8,4 mg%, D ill— 8,9 mg%. Obst u. Beeren sind allg. arm an I I ; so enthalten Apri
kosen 0,8—3 mg%, Mandarinen 3 mg%, Pflaumen bis 9 mg% II. (Tiinieiia H CaHH- 
TapHH [H y g . u. Sanitätswes.] 1 2 . Nr. 2. 25—29. 1947.) Trofim ow . 7690
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A. Ss. Wetscher, D ie  P la s tid e n  der M o h rrü b e  a ls  K o llo id sy s te m e  u n d  V ita m in trä g e r . 
Analysen zweier Proben von M o h rrü b en p la stid en , erhalten durch energ. Zerreiben des 
Zellmaterials u. fraktioniertes Zentrifugieren des polydispersen Zellsaftsyst. mittels Su
perzentrifuge. Für die wichtigsten Bestandteile ergaben sich folgende Gehh. (in % des 
lufttrockenen Materials): Protein 22,25— 31,00; Kohlenhydrate (vorwiegend Stärke) 
3,58— 12,98; Lipoide 26,00—34,19; Aschenbestandteile 6,63—8,98, davon P.,05 2,22 bis
з,26, Fe 0,09—0,218, Cu 0,0053; Carotin 2,15—2,42; Ascorbinsäure 0,12; Feuchtigkeit 
4,05— 10,86. Extraktionsverss. mit Lipoidlösungsmitteln zeigen, daß der größere Teil 
des P  an Proteine, nicht an Lipoide gebunden ist. Ein kleiner Teil des Fe geht in die 
Lipoidfraktion ein. Die Hauptbestandteile der Karottenplastiden sind also die gleichen 
wie die der Plastiden grüner Blätter: Proteine u. Lipoide. —  Durch Elektrolyte flocken 
wss. Suspensionen von Mohrrübenchromoplasten aus. Die hauptsächlich wirksamen Ka
tionen lassen sich nach der Intensität ihrer Wrkg. einteilen: 1. (Flockung innerhalb 
1 Min.) Ag', Pb", Fe", Ba”, Cu"; 2. (Flockung innerhalb 15 Min.) Co“, Zn", Sn", Mg", 
Ca", Mn"; 3. (Flockung innerhalb 24 Std.) Sn"”, Fe'", Al'", Na', K', NH4\  Die aus
flockende Wrkg. von CaCl2 u. MgCl2 (sowie wahrscheinlich einiger anderer Salze) ist 
reversibel. —  Es folgen Vorschläge zur techn. Herst. wirkstoffreicher Plastidenpräpp. 
(Zentrifugierung oder kombinierte Flockung u. Zentrifugierung, anschließend Sterili
sierung bzw. Trocknung) sowie zu deren Verwendung als Zusätze zu den verschiedensten 
Nahrungsmitteln (unter anderem Broterzeugnisse, Konfekt, Margarine). ( B h o x h m h h  
[Biochimia] 1 2 . 196— 200. Mai/Juni 1947. Krasnodar, Inst, für Nahrungsmittelind.)

F r a n k e . 7 6 9 0
Eigil Ettrup Petersen und Fritz Schenheyder, U n tersu ch u n g en  über d en  A sc o rb in 

sä u rever lu st unbehandelter , getrockneter G em üse w ä h ren d  der L a g eru n g . Verss. mit W ir 
sin g k o h l, W e iß ko h l u. S p in a t  zeigen, daß bei konstant gehaltenen äußeren Bedingungen 
(Feuchtigkeit u. Temp.) die Abnahme des A sc o rb in sä u re -Geh. während der Lagerung 
wie eine Rk. I. Ordnung verläuft. Sie kann daher anschaulich durch die Halbwertszeit 
charakterisiert werden. Da die D eh yd ro a sco rb in sä u re -W er te  nur gering waren, wurden 
sie nicht berücksichtigt. Mit Ausnahme des Weißkohls, der bei 60° getrocknet wurde, 
sind die anderen Gemüse bei 90° getrocknet worden. Die getrockneten, pulverisierten 
Prodd. wurden bei 25° in Exsiccatoren über verschied. Salzlsgg., die die Luftfeuchtigkeit 
konstant halten sollten, gelagert. Die Halbwertzeiten für die beiden Kohlarten betragen 
für 2% Wassergeh. noch über 600 Tage, bei 12% Wassergeh. jedoch nur noch 20 Tage. 
Für Spinat liegen die Werte bei den stark entwässerten Pulvern um die Hälfte niedriger. 
(Arch. Biochemistry 1 3 . 245— 52. 1947. Aarhus, Dänem., Univ., Biochem. Inst.)

L o c h . 7 6 9 0
W. Price-Davies, E in  k u rze r  Ü berb lick ü ber d e n  A sco rb in sä u reg eh a lt vo n  dehydra ti-  

sie r tem  K o h l, der in  den  F a b r ik e n  des V ere in ig ten  K ö n ig re ich s  in  der S a is o n  1945  her ge
ste llt w urde. Der A sco rb in sä u re { \)-G eh . von dehydratisiertem Kohl, der in 17 Fabriken 
hergestellt wurde, wurde durch Titration mit 2.6-Dichlorphenolindophenol bestimmt; 
die I wurde aus den Pflanzengeweben mit 5%ig. Methaphosphorsäure in einem „Waring 
Blendor“ extrahiert. Die statist. Analyse der Ergebnisse zeigte, daß die Fabriken, die 
nach den Normen des Ernährungsministeriums arbeiten, u. diejenigen, die nicht nach 
diesen Normen arbeiteten, dehydratisierten Kohl mit gleichem I-Geh. lieferten. Der 
I-Geh. von Sommerkohl, der etwas geringer als der des Frühjahrskohls ist, zeigte während 
der Saison nur geringe Schwankungen, wenn auch gegen Ende der Saison der I-Geh. 
etwas höher ist. Die prozentuale Retention der I in gekochtem, dehydratisiertem Kohl
и. in gekochtem, frischem Kohl ist von derselben Größenordnung (ca. 30%). (J. Soc. 
ehem. Ind. 66. 29—31. Jan. 1947. London, Government Labor.)

K .  F .  M ü l l e r . 7 6 9 0
Walter G. Frankenburg, U n tersu ch u n g en  ü ber d ie  F e rm e n ta tio n  vo n  Z ig a rre n ta b a k .

1. Mitt. D a s W esen  der F e rm e n ta tio n ;  V erlus te  von  F e s ts to ffe n ;  V erm eh ru n g  un löslicher  
S to ffe . Es wird eine Bilanz der Gewichtsverluste des pennsylvan. Z ig a rren ta b a ks  bei der 
Fermentation aufgestellt. Neben den Austrocknungsverlusten gehen von den insge
samt etwa 7— 10% Trockensubstanzverlusten der größte Teil durch Oxydation zu C02, 
NH3 u .  H20  verloren. Aus der Blattoberfläche werden anorgan. Substanzen entfernt. 
Ein Teil der lösl. Bestandteile wird durch die Bldg. von unlösl. Ca-Verbb. u. Tannin- 
Eiweißstoffen wasserunlöslich. (Arch. Biochemistry 1 4 . 157. 1947.) L o c h . 7734

G. Kaess, D er E in f lu ß  der V e rp a cku n g  a u f  d ie  H a ltb a rk e it vo n  T a b a k w a re n  bei hoher 
T e m p e ra tu r  u n d  hoher re la tiver F eu ch tig ke it. Vf. berichtet über das Verh. verschied. 
Verpackungsstoffe im Hinblick auf die Haltbarkeit von Tabakwaren (vgl. nächst. Ref.). 
(Papierfabrikant, Wbl. Papierfabrikat. 1 9 4 5 . 6—10. Jan.) L i e b n e r . 7734

G. Kaess, D er E in f lu ß  der V e rp a cku n g  a u f  d ie  H a ltb a rk e it vo n  T a b a k w a re n  bei hoher  
T e m p e r a tu r  u n d  hoher re la tiver F eu ch tig ke it. (Vgl. vorst. Ref.) Um bei hoher Temp.
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u. Luftfeuchtigkeit das Auftreten von Schimmelpilzen auf Tabakwaren zu vermeiden, 
wurde bei 30° u. 95% relativer Luftfeuchtigkeit das Verh. von Packungen geprüft, die 
mit Verpackungsstoffen verschied. W.-Dampfdurchlässigkeit versehen waren. Das 
Wachstum von Schimmelpilzen erfolgt bei einer Lagerdauer von höchstens 2—3 Mo
naten, wenn der W.-Geh. am Packungsrande einen Grenzbetrag überschreitet, der dem 
W.-Geh. entspricht, der entsteht, wenn sich der Dampfdruck über den Tabakwaren im 
Gleichgewicht mit dem von Luft mit einer relativen Feuchtigkeit befindet, bei der das 
Pilzwachstum eingestellt wird. Bei längerer Lagerdauer haben sich (neben Blechpackun
gen) hochwertige Verpackungsstoffe, wie Zinkfolie, kaschiert auf Luvithermfolie, mit 
dampfdichter Verklebung bewährt. (Wbl. Papierfabrikat. 7 5 . 96—98. Sept./Okt. 1947.)

L i e b n e r . 7734
A. van Kreveld, R ä u m lic h e  A n o rd n u n g  u n d  W echse lw irkungsenerg ien  k le in er T e i l 

chen. In Fortsetzung früherer Arbeiten, in denen gezeigt wurde, daß zwischen den 
Fettkugeln in Milchfettemulsionen beträchtliche Kräfte herrschen, wird auf wahr- 
scheinlichkeitstheoret. Grundlage eine Verknüpfung zwischen der räumlichen Anord
nung u. der energet. Wechselwrkg. zwischen den einzelnen Teilchen hergestellt. Die 
Rechnungen können auf homogene Systeme u. auf Mischungen verschied. Teilchen ange
wandt werden. Als Verteilungsfunktion wird die von Z e r n ic k e  u . P r ie e s  benutzt. Die 
Rechnung wird soweit durchgeführt, daß die Wechselwirkungspotentiale aus den Ver
teilungsfunktionen u. damit aus den experimentellen Auszählungen ermittelt werden 
können. (Physica 1 3 . 265—78. Mai 1947. Leeuwarden, Coöperative Condensfabriek 
Friesland, Res. Dep.) R ü d ig e r .  7756

J. C. D. White, J. A. B. Smith und C. H. Lea, D ie  W irk u n g  e in er hohen  V orerh itzu n g s
tem p era tu r  m it  oder ohne A n w e n d u n g  vo n  Ä th y lg a lla t a u f  d ie  L ag erfe stig ke it e iner m itte ls  
e in es G ra y -J e n se n -T ro c k n e rs  d u rch  V ersp rü h en  hergestellten V o llm ilch p u lvers. Bei der 
die Lagerfestigkeit von Vollmilchpulver steigernden Behandlung der Ausgangsmilch 
durch Vorerhitzung auf ca. 190° F — höhere Temp. gibt keine weitere Verbesserung —  
tritt als Nachteil ein ,,Kochgeschmack“ des Erzeugnisses auf. Die Haltbarkeit desselben 
läßt sich auch durch Zugabe von 0,07% Äthylgallat (I) als Fettantioxygen nicht un
wesentlich erhöhen (vgl. J. Dairy Res. 14 . [1946.] 378). Es wird an einer mittels eines 
GRAY-JENSEN-Trockners hergestellten Trockenvollmilch in den 2 verschied., unab
hängig von einander untersuchenden Instituten geprüft, ob die Mitverwendung von I 
die Herst. eines gut haltbaren Erzeugnisses auch bei niedriger Vorerhitzung (auf 160° F), 
wobei „Kochgeschmack“ nicht auftritt, ermöglicht; die Lagerverss. werden bei 47°, 37°, 
15° sowie bei Zimmertemp. ausgeführt. Je niedriger die Lagertemp. ist, umso stärker 
wirkt sich der Einfl. der höheren Vorerhitzung sowie der Zusatz von I verbessernd 
(sinnesphysiol. u. chem.-analyt.) aus; beide Faktoren kombiniert führen zu einer Steige
rung des Effektes. Es zeigt sich aber, daß bei niedrigerer Vorerhitzung der Milch durch 
zusätzliche Verwendung von I ein ins Gewicht fallender Vorteil für die Praxis nicht zu 
erzielen ist. Für beschränkte Lagerzeiten dürfte die Kombination höhere Vorerhitzung 
u. Zusatz von I die Verpackung des Fertigprod. in einer indifferenten Gasatmosphäre 
ersetzen können. In lackierten Zinnbehältern ist die Haltbarkeit etwas besser als in 
solchen aus blankem Zinn. Der Temp.-Koeff. der Zers, des Milchpulvers liegt bei den 
Proben aus niedriger vorerhitzter Milch niedriger als bei denen aus höher vorerhitzter 
Milch. (J. Dairy Res. 1 5 . 127—39. Juni 1947. Kirkhill, Ayr, Hannah Dairy Res. Inst, 
and Cambridge, Low Temperature Res. Station in Biochem. and Biophysics.)

T ä u e e l . 7756
H. Martel, Verbot der A n w e n d u n g  von  B o rsä u re  z u r  B u tte r -  u n d  M a rg a r in e ko n ser

v ierung . Ein vom Vf. aus gesundheitlichen Gründen gefordertes sofortiges Verbot, 
Borsäure ±  Borate für die Konservierung von Butter u. Margarine zu benutzen, wird 
von der Acad. nat. de Med. einstimmig befürwortet. (Bull. Acad. nat. Med. 1 3 1 ) . ([3] 
111.) 427— 28. 1947.) S c h u le n b u rg .  7758

Ralph P. Tittsler, George P. Sanders, Homer E. Walter, Donna S. Geib, Oscar S. Säger 
und Harry R. Lochry, W irk u n g e n  der L a ctobacillen  a u f  d ie  Q ualitä t des m it  p a steu risier ter  
M ilc h  hergestellten C heddarkäses. Drei Typen des L actobacillus casei (I), L . a ra b in o su s  
(II), L . p en to su s (III). L . fe rm en ti (IV) u. L . P la n ta ru m  (V) wurden auf ihren Einfl. auf 
die Qualität des Cheddarkäses geprüft. Alle zeigten rasches Wachstum, das Maximum 
lag zwischen 2 u. 12 Wochen. L . b u lgaricus, L . helveticus, L . lac tis  u. L . a c id o p h ilu s , der 
Milch zugefügt, wurden nicht im reifen Käse gefunden. IV ist gasbildend u. geschmack
beeinflussend, I säuert, aber vermehrt die Proteolysis nicht, verursacht bei längerer Zeit 
säuerlichen Geschmack u. „kurzen“ Körper. Einige Stämme von II, III u. V begün
stigen die Geschmacksbldg. ohne merkbar zu säuern. Andere Stämme hatten wenig 
oder keine Wirkung. (J. Bacteriol. 54 . 276. Aug. 1947. Washington, D. C., Agricult. 
Res. Admin., Dep. of Agricult.) K u n z m a n n . 7760
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L. Thuriaux, B eitra g  z u r  K e n n tn is  von  a n  K a lk  re la tiv  re ichen  F u tte r m itte ln  a u s  K a 
ta n g a  : L e g u m in o se n , G rü n m a sse  von  S ü ß p a ta te n , T y p h a  la tifo lia . In mehreren Tabellen 
werden die Werte an Kernnährstoffen, P20 5 u. CaO von 10 in Katanga weit verbreiteten 
Leguminosen, von Süßpatatenkraut u. der Grünmasse von Typha latifolia mitgeteilt u. 
mit anderen bekannten Futtermitteln in Vgl. gesetzt. (Bull. Inst. roy. colonial beige 18. 
322— 31. 1947.) G r i m m e . 7782

N. D. Dijkstra, V erd a u lich ke it u n d  N ä h rw e r t von  k ü n s tlic h  getrocknetem  G ras. Das 
Gras verschied. Schnittes wurde in einem rotierenden Trommeltrockner nach dem 
Koloröl-Syst. bei 150 u. 200° u. im BROEK-Trockner bei 250, 400, 500 u. 700° Lufttemp. 
der Trocknung unterworfen. Es ergab sich in allen Fällen ein ziemlich großer Unter
schied zwischen den bestimmten u. berechneten Werten des Geh. an verdaulichen Roh
protein. Das bei 150, 200 u. 250° getrocknete Gras lieferte für die Verdaulichkeit nahezu 
die gleichen Werte; eine nur kleine Differenz wurde auch bei den bei 400— 700° ge
trockneten Grasproben festgestellt. Der mittlere Verdaulichkeitskoeff. des bis 250° 
getrockneten Grases betrug 66,2 u. der des ab 400° u. höher getrockneten nur 53,8. Für 
proteinfreie organ. Substanz waren die Koeffizienten für die erwähnten Proben 74,0 u. 
70,4. Der Geh. an verdaulichem Protein bei den bei 400— 700° getrockneten Proben 
war um 25—29% unterhalb dem theoret. Wert geblieben, bei den zwischen 150 u. 250° 
getrockneten um 10— 11%. Zur Berechnung des verdaulichen Proteins aus dem ge
fundenen Protein u. dem Stärkeäquivalent der Rohfaser sowie des Rohproteins von 
frischem u. künstlich getrocknetem Frühjahrs- u. auch frischem Herbstgrase wird eine 
Formel angegeben, ebenso zur Berechnung nur aus dem Rohfasergehalt. Sämtliche so 
ermittelten Werte lagen höher als die unmittelbar bestimmten. —  Tabellen. (Veren. 
Exploitât. Proefzuivelboerderij Hoorn, Versl. 1947. Versl. landbouwkund. Onderz., 
C. Rijkslandbouwproefstat. Hoorn Nr. 54. 11. 1—48, ausgeg. 1948.)

H. F r e y t a g . 7782
J. J. Ryan, Z u sa m m e n se tzu n g  u n d  V erd a u lich ke it ir isc h e n  H e u s . Das irische Heu 

erwies sich im allg. arm an Protein u. Rohfaser. Der Stärkewert war beachtlich hoch, 
die Verdaulichkeit war gut. (J. Dep. Agric. [Dublin] 44. 56— 61. 1947. Cork, Univ., 
Coll.) G r i m m e . 7782

N. D. Dijkstra, V ersuche ü ber d ie  K o n se rv ie ru n g  vo n  G ras. 1. u. 2. Mitt. 1. Versuche 
ü ber d ie  K o n se rv ie ru n g  vo n  G ras m it  K a r to ffe lm eh l. Nach der HARDELANDschen Konser- 
vierungsmeth. wird Z u ckerrü b en -  u. K a rto ffe lb re i dem einzulagernden Material beige
fügt. Der Zusatz an diesen Kohlenhydraten soll die Milchsäuregärung stimulieren. 
Zucker u. Kartoffeln können allerdings vom bakteriolog. Standpunkt aus nicht gleich
gesetzt werden, weil Zucker ein gutes, Stärke ein schlechtes Substrat für Milchsäure
bakterien ist. Die Einlagerung erfolgte in einem trocknen Holzsilo. Zu 100 kg Gras 
wurden 4,02 kg Kartoffelmehl gefügt. Die Silage führte zu keinem Erfolg. Es hatte 
eine ausgeprägte B u tte rsä u reg ä ru n g  u. Zers, der Proteine stattgefunden. Die Kohlen
hydrat-Verluste waren nicht größer als bei gut verlaufenen Zuckereinlagerungen, die 
Verluste jedoch an Rohprotein waren ca. 2- bis 3mal größer. —  2. V ersuche über die 
K o n se rv ie ru n g  vo n  G ras m it  M o lk e n p u lv e r . Molkenzusatz läßt nach bakteriolog. Unterss. 
eine günstige Wrkg. erwarten, zurückführbar auf die L actose  der Molke. 100 kg Gras 
wurden mit 4,02% Molkenpulver versetzt, entsprechend 2,82 kg Lactose. Der Erfolg 
der Einlagerung war ziemlich gut, obgleich noch etwas Buttersäure u. eine größere 
Menge von Proteinspaltprodd. vorhanden sind. Die Verluste an Kohlenhydraten waren 
nur etwas höher als bei einer erfolgreichen Zuckerkonservierung im wasserdichten Silo. 
Die Verdaulichkeit wurde geprüft. (Veren. Exploitât. Proefzuivelboerderij Hoorn, 
Versl. 1947. Versl. landbouwkund. Onderz., C. Rijkslandbouwproefstat. Hoorn Nr. 54. 
15. 1— 17, ausgeg. 1948.) H. F r e y t a g . 7782

L. Gisiger und U. Weidmann, U n tersu ch u n g  vo n  T ro cken g ra sm eh l. Untersucht wur
den Trockengrasmehlproben, von denen eine größere Anzahl wegen zu niedrigen Geh. 
an Roheiweiß oder zu hohen Geh. an Rohfaser zu beanstanden war (Mindestgeh. an 
Roheiweiß 16%, Höchstgeh. an Rohfaser 20%). 20 Proben ergaben folgende Nähr
stoffschwankungen in %: Rohprotein 12,9—24,5, Reineiweiß 11,2—21,6, verdauliches 
Eiweiß 7,1— 14,9, Rohfett 2,4—5,8, N-freie Extraktstoffe 36,6—44,1, Rohfaser 6,5 bis 
14,6, Asche 6,5-—14,6, W. 5,5— 14,0. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 61. 918— 19. 1947. 
Liebefeld-Bern, Eidg. agrikulturchem. Anst.) G r im m e . 7786

P. Lassablière und A. M. Leroy, U n tersu ch u n g en  über p a rtie lle  E rse tzb a rke it vo n  M ilc h  
d urch  ausgeglichene K u n s tm e h le  bei der A u fz u c h t  von  K ä lb ern . Die übliche Gabe von
8,5 Liter Vollmilch wurde bzgl. Gew.-Zunahme der Kälber (n. 780 g täglich) über
troffen durch tägliche Verfütterung von 1) 3 Liter Vollmilch +  1000 g Kunstmehl 
aus 61% Satzmehl u. Abfällen von Nährteig, 12% Bohnenmehl, 10% Trockenhefe, 
10% Mineral-Vitamin-Würze, 5% Knochenmehl, 2% Leinsamenmehl (1055 g Gew.-
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Zunahme), 2) 9 Liter entrahmte Milch +  700 g Kunstmehl aus 90% Gerstenmehl, 
5% Hefe, 5% Würze (800 g Gew.-Zunahme) u. 3) 3,45 Liter Milch aus Trockenmilch 
+  1,44 kg gemalztes Handelsmehl (900 g Gew.-Zunahme). (Lait 27. 360—61. Juli/Aug. 
1947.) _ D. Peters. 7786

L. Rivera Brenes, J. I. Cabrera und F. J. Marchän, D ie  V erw en d u n g  vo n  Z u ckerro h r - 
m elassen  a ls  T e i l  von  kon zen trier tem  M ilc h v ie h fu tte r  bei V erw endung  vo n  M erkergras  
als R a u h fu tte r . Zuckerrohrmelassen können ohne Nachteile einen Teil von protein
reichen Futterkonzentraten ersetzen. (J. Agric. Univ. Puerto Rico 31. 203— 14. 
April 1947. Rio Piedras, Univ. of Puerto Rico, Agric. Exp. Stat.) K r u s e n . 7786

F. R. Jones und D. M. Brasher, P olarographische  B e s tim m u n g  von  B le i in  N a h r u n g s 
m itte ln . Unzerstört gebliebene organ. Substanz wird durch HC104 vollends zerstört. 
Fe(III) wird durch NH2OH zu Fe(II) red., Sn, dessen Welle (—0,45 V) zu nah der 
Pb-Welle (—0,5 V) liegt, wird ausgeschaltet durch Einstellung auf pH 2,5—3,0, Zn, 
As, Cu (—0,7, — 1,1, 0 V) stören nicht. Der Diffusionsstrom wird noch nach der Vis- 
cosität korrigiert. Die App. ist die HEYROWSKY-Zelle, das Polarogramm wird mit 
dem H ey e o v s k y -Mikro- Polarographen ( N e j e d l y , Prag) aufgenommen. -— - A us
führung: 5 g der Probe werden im KjELDAHL-Kolben wie üblich mit H2S04—HN03- 
Mischung aufgeschlossen. Die Menge H2S04 soll 2 cm3 nicht überschreiten; zur erfolg
reichen Zers, wird ein Stehenlassen der Probe über Nacht mit H N 03 empfohlen. Zum 
Schluß wird mit einigen Tropfen HC104 erhitzt, mit 50 cm3 W. verd. u. gekocht. Die 
Säurekonz, (mit 0,5nNaOH bestimmt) soll 2,5n nicht übersteigen. 10 cm3 werden in 
die Best.-Zelle gebracht, 0,1 g NH2OH-HCl zugesetzt, gelinde gekocht, Bromphenol
blau u. Thymolblau zugesetzt, H2 durchgeleitet, mit 5n NaOH bis eben violett ver
setzt. Dann wird im W.-Bad unter standardisierten Bedingungen zwischen —0,2 u. 
—0,7 V polarographiert. Durch Messung der Voll, der Lsg. während der Operation 
wird die Korrektur für Viscosität möglich. Standard-Bedingungen: Temp. 25°, Höhe 
der Hg-Säule 60 cm, Hg-Abfluß 1,56 mg/Sek. usw. Die Konz, der Analysenbeispiele 
beträgt 10~5—10-6 mol. Pb, daher die großen relativen Fehler in % Pb. (Analyst 72. 
423—27. Okt. 1947. London, J. Lyons & Co. Ltd., Labors.) v. W i l p e r t . 7788

M. Potterat, B e s tim m u n g  des F a rb tones vo n  L ö su n g en  u n d  vo n  N a h ru n g sm itte ln . 
Zur Farbbest. dienen folgende anorgan. Lösungen: Farbton Nr. 1 (gelb) l g  K2Cr04 
in 100 cm3 W.; Nr. 2 (orange) 5 g K2Cr20 7 in 100 cm3 W.; Nr. 3 (blutrot) K3[Fe(CNS)6], 
2 cm3 l%ig. FeCl3 +  1 g KCNS auf 100 cm3 W.; Nr. 4 (rot) 5 g CoCl2 auf 100 cm3 W.; 
Nr. 5 (azurblau) [Cu(NH3)4]S04, 5 g Nr. 6 +  5 cm3 NH4OH konz. mit W. auf 100 cm3; 
Nr. 6 (hellblau) 5 g CuS04 auf 100 cm3 W .; Nr. 7 (grün) 5 g NiCl2 auf 100 cm3 W. 
(Mitt. Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. [Bern] 38. 161—64. 1947. Bern, Eidg. 
Gesundheitsamt.) S c h e i f e l e . 7788

E. J. Eastmond, S pektrom etrische  U n tersuchungen  über Ä n d e ru n g e n  des F arbre flex-  
ionsverm ögens vo n  N a h ru n g sm itte ln . Es wurde ein spektrometr. Verf. entwickelt, aus 
der Farbreflexion von Nahrungsmitteln auf deren Eignung für den Verbrauch zu 
schließen. Es zeigte sich, daß die zu untersuchenden Proben zunächst homogenisiert 
werden müssen. Für gewisse dehydrierte Nahrungsmittel ist das Verf. über einen 
erstaunlich weiten Bereich der Partikelgröße verwendbar, bei anderen muß dagegen 
die Teilchengröße zur Unters, genormt werden. (Physic. Rev. [2] 71. 274. 15/2. 1947. 
Western Regional Res. Labor.) S t a h l . 7788

K. Peters, Ü ber d ie  F ä rb u n g  vo n  E iw e iß k ö rp e rn  m it  Speise fa rb en . Zur mikr. Iden
tifizierung von Eiweißkörpern im Gemisch mit Talkum durch Anfärbung erwiesen 
sich nach zahlreichen Verss. nur die Präpp. „ L ila  in  L sg ., verbürgt u n sch ä d lich “ (M e th y l
v io lett B B  +  V ik toria scharlach  3 R ) u. „ B la u  F  N r .  135  in  L sg .“ (O xa m in re in b la u  6 B  
hochkonz.) der Fa. S c h im m e l  & Co. (Miltitz bei Leipzig) als geeignet. (Pharmazie 2. 
228. Mai 1947. Berlin-Charlottenburg, Chemodur G. m. b. H.) K a l i x . 7788

F. Adam und A. Zust, D ie  B e s tim m u n g  des „O eigy 3 3 "  in  M a h lp ro d u k te n  u n d  das  
V erhalten  des In se k tic id s  be im  M a h lp ro ze ß . „Geigy 33“ enthält etwa 75% des Insek- 
ticids p.p'-DDT, zu dessen Best. der PAe.-Extrakt von 15 g Getreide bzw. 10 g Mehl 
durch eine 3 bzw. 6 cm hohe Schicht A120 3 Chromatograph, von Getreidestoffen befreit, 
nach Abdampfen des PAe. im Reagenzglas mit 0,2 g KNOs u. 2 ml Konz. H2S04 ver
setzt u. 20 Min. im sd. W.-Bad erhitzt wurde. Die Mischung wurde in W. gegossen u. 
ausgeäthert. Dann wurde der Ätherrückstand in 10 ml Methanol gelöst u. mit 20 ml 
alkoh. 10%ig. Na-Methylatlsg. versetzt u. schließlich die Blaufärbung colorimetriert. 
Durch Reinigen u. Schälen des Getreides ist der DDT-Geh. von 0,12 unter 0,003% 
gesenkt worden. (Mitt. Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. [Bern] 38. 371—75. 1947. 
Luzern, Kantonales Labor.) G u d e . 7798

J. G. Shrikhande und Ram Dev, V erw endung  von  B ro m  bei der B e s tim m u n g  von  
A ld o sen . Nach der Meth. der Vff., die wesentlich schneller wirkt als die von H e r z -
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f e l d  u. L e s a r t , werden die verschied. Aldosen (Standardmeth.: 50 mg Glucose, 
Galaktose, Arabinose oder Xylose in wss. Lsg.) oder Di- oder Trisaccharide mit nas- 
cierendem Br (aus 20 cm3 0,5%ig. KBr-, 20 cm3 0,15%ig. KBrö3-Lsg. u. 25 cm3 
0 ,ln H 2SO4) in einer Flasche oxydiert (Verhältnis Kohlenhydrat: Br im Bromid- 
Bromatgemisch 1:2) u. 10 Min. sich selbst überlassen; nach Zusatz von 35 cm3 0,ln- 
NaOH wird gut geschüttelt u. 20 Min. bei 30° stehengelassen. Dann wird mit 35 cm3 
0,lnH 2S04 angesäuert, um nicht verbrauchtes Br frei zu machen, nach 5 Min. 15 cm3 
5%ig. KJ zugefügt, 30 Min. stehengelassen u. das äquivalente freie Jod mit 0,05n 
Thiosulfatlsg. titriert. 1cm 3 0,ln  Thiosulfatlsg. entspricht: 7,004 mg Aldopentose,
9,005 mg Aldohexose, Lactose u. Maltose, 17,11 mg Saccharose, 14,86 mg Raffinose u. 
8,105 mg Stärke (diese muß vorher hydrolysiert werden). 40% Fructosezusatz war 
bei Verss. ohne Einfluß. Verwendung des Verf. bei Aldosenbest. in Honig u. Zucker
sirup. Die Bestimmungen können in sauren u. alkal. Lsgg. vorgenommen werden. 
Die große Anwendbarkeit (bei 4— 188 mg Aldose), Einfachheit u. Billigkeit der Meth. 
werden hervorgehoben. (Ind. News Edit. J. Indian ehem. Soc. 10. 125—30. 1947. 
Kampur, Indian Inst, of Sugar Technol.) W i n g c h e n . 7812

A. R. Deschreider, D ie  B e s tim m u n g  des N ic h t-Z u c lc e r -A n te ils  der F rü ch te  in  K o n f i 
tü re n  m it  G lucosesirup . Der Nicht-Zucker-Anteil ist ein Maß für den Fruchtgeh. einer 
Konfitüre. Eine Vers.-Reihe ergibt, daß er sich in mit Glucosesirup hergestellten 
Marmeladen nur einwandfrei bestimmen läßt, wenn die Zus. des verwendeten Kristall
sirups genau vorgeschrieben ist, oder wenn reine Glucose verwendet wird. (Fermen- 
tatio [Gand] 1947. 66-—69. Jan./Mai.) Rossow. 7814

F. Kutter, D ie  E x tra k te rm ittlu n g  in  O bstsä ften  u n d  -K o n ze n tra ten . Die Extrakt
werte für Wein, Süßwein u. Bier werden auf Grund des spezif. Gew. in der Schweiz 
nach der Plato-Tabelle ermittelt. Die gleiche Tabelle kann auch für Trauben- u. 
Kernobstsäfte u. deren Konzentrate dienen. Bei letzteren ist es empfehlenswert, mit 
der gleichen Menge W. auf D. 1,22— 1,40 zu verdünnen. Die bis D. 1,5563 erweiterte 
PLATO-Tabelle wurde in Schweiz. Brauerei-Rdsch. 1946. Nr. 9/10. veröffentlicht. (Mitt. 
Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. [Bern] 38. 164—75. 1947. Zürich.)

S C H E IF E LE . 7818
Shingo Ikeda, B e itra g  z u r  U n tersu ch u n g  des T a b a kra u c h es . Beim Durchleiten des 

von der Hauptmenge W. u. teeriger Substanz befreiten Tabakrauches durch mit fester 
C02 oder fl. Luft gekühlte Gefäße wird ein hellbraunes ö l erhalten, das nach Tabak
basen riecht u. gegen Lackmus alkal. reagiert. Nach Behandlung mit verd. Säure 
riecht es angenahm nach Tabakrauch u. reagiert neutral; in ihm wurden niedere 
aliphat. Aldehyde, Pyridin, Pyrrol u. Phenol festgestellt. Längeres Einatmen der 
Dämpfe dieses Öles bewirkte Abtötung von Mäusen. Der ursprünglich aus dem Tabak
rauch abgetrennte Teer wurde mit überschüssiger verd. H2SÖ4 versetzt u. mit W.-Dampf 
dest., wodurch 2—4% (bezogen auf den verrauchten Tabak) eines hellgrünen Öles 
gewonnen wurden, in dem mittels Chromatograph. Adsorptionsanalyse Azulen (F. 98°) 
rein isoliert werden konnte. (Sei. Pap. Inst, physic. ehem. Res. [Tokyo] 42. Nr. 1180. 
80. März 1947.) L i e b n e k . 7836

G. Schwarz und G. Sydow, Ü ber d ie  E ig n u n g  vo n  G uajaco l a ls  E rsa tz  des G uajac- 
reagens' „ N e u “ zu m  N a c h w e is  der H o ch erh itzu n g  vo n  M ilc h . Als Ersatzreagens auf 
Guajacolgrundlage wurde das „ H o cherh itzungsreagens N  3 “ (H . R . N  3) ausgearbeitet 
u. hinsichtlich seiner Empfindlichkeit derjenigen der amtlich vorgeschriebenen Guajac- 
lsg. angepaßt. Aus verschied. Sauerstoffüberträgern wurde die Lsg. gewählt, die Halt
barkeit u. genaue Dosierung gewährleistet. Das Verh. gegenüber Schwermetallsalzen 
u. Konservierungsmitteln wurde untersucht. Beschreibung der Unterss. u. prakt. 
Verss. an Hand von 27 Tabellen. (Milchwissenschaft 2. 424— 33. Nov. 1947. Kiel, 
Versuchs- u. Forschungsanst. für Milchwirtschaft, Chem. Inst.) S c h i n d l e b . 7856

G. Schwarz und G. Sydow, D er N a c h w e is  der H o ch erh itzu n g  vo n  M ilc h  m it  H i l fe  des 
„ H o ch erh itzu n g srea g en s ' N  3 “ . Inhaltlich verkürzte Wiedergabe der vorst. referierten 
Arbeit. (Molkerei-Ztg. 1. 195. 20/12. 1947.) D a n n e n b a u m . 7856

Cesar Gonzalez-Diaz und Rene 0 . Cravioto, B eitra g  z u r  U n tersu ch u n g  der Z u sa m m e n 
se tzung  der B u tte rm ilc h . Unters, von 24 Milchproben auf pH, D., N- u. Aschen-Geh., 
von 23 Proben auch auf feste Bestandteile, Fett u. Milchzucker, 13 Proben auf Thia
min, Riboflavin u. Niacin, 12 Proben auf Vitamin A u. Carotin, von 10 Proben auf 
Ca, P, Fe, u. von 1 Probe auf Ascorbinsäure. Die Zusammenstellungen zeigen starke 
Unterschiede. (An. Escuela nac. Ci. biol. 4. 371—74. 15/8. 1947. Mexico, Esc. Nac. de 
Cienc., Biol. Labor, de Chim. de Alim. y Labor, del Inst, de Nutriol.)

K u n z m a n n . 7856
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X V II. F ette . Seifen . W asch- und R ein igu ngsm ittel, usw .
C. Paquot, T h eo rie n  der A u to x y d a tio n . A n tio x y d a n tia . Übersicht mit zahlreichen 

Literaturangaben. (Ind. Corps gras 3. 111—17. 140—43. Mai 1947.)
P e u k e r t . 7878

Hans v. Euler, Lucie Ahlström und Barbro Ek, Versuche über d ie  S a u e rs to ff a u f  n ähm e  
in  ungesä ttig ten  F e ttsä u re n  u n d  F ettsäureestern . 1. Mitt. In der W a r b u r g -App. wird 
bei 37° der Einfl. verschied. Zusätze (z. T. von Vitamincharakter) auf die Autoxydation 
natürlicher Ule (hauptsächlich E rd n u ß ö l (I) u. D orsch lebertran  (II)) untersucht. Die 
spezif. Oxydationsgröße A =  mm3 0 2/mg Substanz • Std. wird in Tabellen zusammen
gestellt. Meist werden 1—2 cm3 ö l zu den Verss. verwendet. Für 1000 A ergibt sich 
bei: I 3,0—3,6, I +  37 bzw. 320 mg Vitamin A 84 bzw. 160, I -f- ca. 400 mg Vitamin 
A-Acetat ca. 660, I +  0,3 cm3 Linolensäuremethylester 420—2700, I +  Vaccensäure
52—240, I +  0,2 mg Methylnaphthochinon 5,1—7,0, 1 + 2 0  bzw. 50 y  a-Tocopherol 
7,8 bzw. 11,3; II 9,1— 10,0, II +  60 y  a-Tocopherol 2,6, II +  85 y  Vitamin K 4,9, 
II +  80 y  Cholesteryloleat 7,9, II +  0,5 mg Methylnaphthohydrochinon 6,4, II +  100 y  
Anilin 32,4. Als gegen Oxydation schützende Lösungsmm. sind CocosÖl u. L a u r in sä u re 
äthylester bes. geeignet. Auch So n n en b lu m en ö l zeigt trotz erheblichen Geh. an doppelt 
ungesätt. Säure nur sehr geringe A-Werte u. gute Schutzwrkg. gegenüber gelöstem 
Carotin. (Ark. Kern., Mineralog. Geol., Ser. A 24 . Nr. 17. 1— 12. 1947. Stockholm, Univ., 
Inst. f. organ.-ehem. Forschung.) F r a n k e .  7878

A. Paleni, D ie  E n tfä rb u n g  von  P fla n ze n ö le n  m it  A k tiv e rd e n . Bericht über den heu
tigen Stand der Ölentfärbung mit Aktiverden u. Vers. zur Klärung der dabei sich 
abspielenden Vorgänge. (Olii minerali, Grassi Saponi, Colori Vernici 2 4 . 56—58. 
Mai 1947. 77—78. Juli/Aug. 1947. Porto Marghera.) Grim m e . 7894

J. C. Dittmer, D a m p f -Scrubber u n d  se in e  W irk sa m k e it  bei L einö lkesse ln . Der Dampf, 
der beim Erhitzen von Leinöl aufsteigt, besteht zu 95% aus fl. Tröpfchen von rund 
10 Mikron Durchmesser. Außerdem ist in den Dämpfen das unangenehme schleim
hautreizende A cro le in  enthalten, was die Absaugung der Dämpfe unerläßlich macht. 
Die Beseitigung der Dämpfe kann erfolgen, indem sie, mit Luft gemischten die Kessel
feuerung geblasen werden, was sich aber als unwirtschaftlich erwiesen hat. Besser ist 
es, die Dämpfe in einem Scrubber mit W. zu waschen. Dies kann geschehen, indem 
man die Dämpfe durch Kühlrohre abkühlt, sie im Gegenstrom durch mit geeigneten 
Materialien beschickte Türme streichen läßt oder sie einem W.-Sprühnebel entgegen
führt. Meth. 1 u. 2 sind wenig wirtschaftlich, so daß Meth. 3 empfohlen wird. Am 
besten bewährte sich hier der Scrubber von P e a s e -A n t h o n y , bei dem die Dämpfe in 
eine rotierende Bewegung versetzt u. aufs feinste zerstäubt werden. Verss. mit genau 
beschriebenen verschied. Ausführungen des Scrubbers ergaben, daß die Dämpfe von 
Leinöl, das auf 580° F. erhitzt war, den Scrubber geruchlos verließen. (Chem. Engng. 54 . 
Nr. 3. HO— 13. März 1947. Brooklyn, N. Y., National Lead Co.) F r ie d e m a n n . 7894

T. P. Hilditch, P. A. Laurent und M. L. Meara, D ie  gem isch t-ungesä ttig ten  G lyceride  
vo n  flü ss ig e n  F etten . 6. Mitt. K ris ta llisa tio n  vo n  R a p sö l bei n iedriger T em p era tu r. 
(4. vgl. C. 19 4 3 . II. 1603.) In Fortsetzung einer früheren Arbeit (H il d it c h  u .  P a u l , 
C. 1936 . I. 1336) wird ein schon vorher untersuchtes mit Alkali raffiniertes ostind. 
Rapsöl erneut auf konstituierende Fettsäuren u. Glyceride geprüft. Nach Fraktio
nierung des Öles aus Aceton bzw. Ae. bei — 15, —20 u. —30° werden die erhaltenen 
3 Glyceridfraktionen in bekannter Weise in die Methylester übergeführt u. letztere 
wiederum durch frakt. Krist. aus Aceton bzw. Ae. bei tiefer Temp. in je 2 Frak
tionen zerlegt. Es erfolgt dann die Fraktionierung der Ester durch Vakuumdest. 
(Identifizierung durch JZ. u. VZ. sowie durch spektrograph. Analyse nach vorheriger 
standardisierter Isomerisierung (Konjugierung) mittels Alkali). Als Ergebnis stellt 
sich heraus, daß im Rapsöl mehr Linolensäure vorhanden ist, als seither angenommen; 
außerdem tritt, was unbekannt ist, in kleiner Menge eine Dokosandiensäure (C22H40O2) 
auf. Die konstituierenden Fettsäuren des Rapsöles bestehen aus Myristin- (0,2), 
Palmitin- (2,2), Stearin- (0,4), Arachin- (0,5), Behen- (1,5), Lignocerinsäure (0,8%); 
an ungesätt. Fettsäuren sind vorhanden Hexadecen- (0,1), Öl- (15,2), Linol- (16,0), 
Linolen- (7,0), Eruka- (53,8) u. Dokosandiensäure (2,3%). Die konstituierenden 
Glyceride bestehen gemäß auswertender näherungsweiser Rechnung zu 54 Mol% aus 
Glyceriden mit 1 ungesätt. C18-Säure u. 2 ungesätt. C22-Säuren (Mono-oleo-di-erucin), 
zu 28 Mol% aus Glyceriden mit 2 ungesätt. C18-Säuren u. 1 ungesätt. C22-Säure (Di- 
oleo-mono-erucin), zu 18 Mol% aus Glyceriden mit je 1 gesätt. u. ungesätt. C18-Säure 
u. 1 ungesätt. G^-Säure (Mono-gesätt.-mono-oleo-mono-erucin). Die Angabe „oleo“ 
bzw. „erucin“ bedeutet dabei ungesätt. C18- bzw. C22-Säure. (J. Soc. chem. Ind. 66. 
19—22. Jan. 1947. Liverpool, Üniv.) T ä u e e l . 7894
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Ch. Vanneck, E in ig e  B e tra ch tu n g en  über d ie  G ew in n u n g  vo n  P a lm ö l. Zusammen
fassende krit., durch Verss. gestützte Betrachtungen, bes. vom Standpunkt der Kol
loidchemie aus, über die die technolog. Gewinnung von Palmöl durch Pressung beein
flussenden Faktoren. Behandelt werden die morpholog. Zus. der Fruchtpülpe u. ihre 
Vorbehandlung (natürlicher Wasserentzug, künstlicher Wasserentzug durch forcierte 
Erhitzung im Autoklaven u. plötzliche Entspannung) oder milde Behandlung unter 
Phasenumkehr der natürlichen öl-in-Wasser-Emulsion, ferner die Pressung, die 
Trennung des Rohöles vom W. (durch Absetzen oder durch Zentrifugieren) mit oder 
ohne vorherige Erhitzung. Als ausschlaggebend werden für die Verarbeitung hinge
stellt die rationelle Vorbehandlung der Frucht u. die sachgemäße Behandlung beim 
Erwärmen u. beim Pressen, wobei Zerstörung der natürlichen Emulsion (entweder 
durch Phasenumkehr oder durch vollständige Trocknung) sowie Öffnung der ölführenden 
Zellen zu erstreben sind. Ölverluste beim Zentrifugieren gehen im wesentlichen auf 
fehlerhafte Präparierung der Frucht zurück, was durch energ. Erhitzung vor der 
Pressung abgestellt werden kann. Als gut geeignetes Fabrikationsverf. wird der ,,wet 
process“ bezeichnet, vorausgesetzt, daß die Sterilisation langsam erfolgt u. mit der 
Phasenumkehr der natürlichen Emulsion verknüpft ist. (Bull, agric. Congo beige 38. 
75— 102. März 1947. Labor, de Chimie de l’Ineac.) T ä u f e l .  7894

M. D. Nadkarni, J. W. Atran und S. V. Shah, F e tt a u s  d en  S a m e n  vo n  V anguera  
sp in o sa  (N . O. B ubiaceae). Die eßbaren Früchte von Vanguera spinosa enthalten in 
den Samen 38,5% (Extraktion mit Bzl.) Öl mit folgenden Kennzahlen: Spez. Gew. 
240/26° =  0,9515; Refraktionsindex 26° =  1,4780; SZ. 3,9; VZ. 190,75; JZ. 88,63; 
R e ic h e r t - M e i s s l - Z .  1,56; P o l e n s k e - Z .  0,48; Acetyl-Z. 5,8; Unverseifbares 0,95%. 
Die Gesamtfettsäuren (Ausbeute 87%; JZ. 103,2; SZ. 201,7; mittleres Mol.-Gew. 
277,65) bestehen gemäß dem Ergebnis der TwiTCHELL-Trennung zu 27,86% aus festen 
u. zu 72,14% aus fl. Festtsäuren. Letztere stellen sich, in üblicher Weise untersucht, 
als ein Gemisch aus öl- u. Linolsäure dar. Die Fraktion der festen Fettsäuren (F. 52°; 
SZ. 209,3; mittleres Mol.-Gew. 207,6) läßt sich weder durch fraktionierte Kristalli
sation aus Aceton oder durch eine solche als Zinksalz aus sd. Bzl., noch durch frakt. 
Dest. der Methylester in ihre Konstituenten zerlegen; durch extrem verlängerte Wasser- 
dampfdest. des Fettsäuregemisches wird der Nachweis der Ggw. von Palmitin- (67,5%) 
u. von Stearinsäure (32,5%) möglich. Aus dem Unverseifbaren wird eine weiße Sub
stanz vom F. 56—58° (wahrscheinlich ein KW-stoff) sowie eine solche vom F. 205—210° 
isoliert (Sterin, dessen Acetat bei 62— 63° schmilzt). Die Gesamtfettsäuren setzen sich 
zusammen aus einem sehr innigen Palmitin-Stearinsäuregemisch (27,85%), Ölsäure 
(32,46%), Linolsäure (39,69%). (J. Indian chem. Soc. 24. 25— 30. Jan. 1947.)

T ä u f e l .  7894
— , D a s Öl vo n  T e tra c a rp id iu m  conophorum . Das goldgelb gefärbte Samenkernöl 

dieser im trop. Westafrika vorkommenden E u p horb iacee , auch C onophorö l genannt, 
weist folgende Konstanten auf: D.15’5 0,936— 0,939, n 15 1,4835— 1,4870, VZ. 190-—195,4, 
JZ. (W ijs )  198—204, Unverseifbares 0,2—0,6%, E. der Fettsäuren 24—25°, Hexa- 
bromidzahl 47,7. Nach H i l d i t c h ,  R i l e y  u . G l a d s t o n e  (J. S oc. chem. Ind. 6 6 . [1947.] 
293) enthalten die Fettsäuren 84—91% ungesätt. Säuren, vor allem Linolensäure. Das 
ö l trocknet bei Raumtemp. nach 4 Tagen zu einem klaren Film. Mit 3% Pb-Mn- 
Trockner auf 180° erhitzt, trocknet es nach 18 Std., für sich allein auf 300° erhitzt, ge
latiniert es nach 6 Stunden. Es ist als Leinölersatz verwendbar, wenn die frisch ge
ernteten Samen auf 100° erhitzt werden, um Hydrolyse des Öls durch ein Enzym zu 
vermeiden. (Bull. Imp. Inst. 45. 131— 33. April/Juni 1947.) S t e i n e r .  7894

P. I. Chacko, E x tra k tio n  von  E in gew eideö l a u s  S ü ß w a sse r fisc h e n  a u s  d em  ,,C olla ir  
L a k e  A r e a “ , M a d ra s . Bei der Verarbeitung einer Reihe namentlich aufgeführter Süß
wasserfische aus dem „Collair-See“ wird aus den Eingeweiden in primitiver Weise 
durch Auskochen mit W. ein dunkelgelbes ö l (jährlich etwa 10000 Pfund engl.) ab
getrennt, das vorwiegend als Brennöl verwendet wird. Bei einer durchschnittlichen 
SZ. 31,4 enthält es in 1 g 50—330 I. E. Vitamin A. (Current Sei. 16. 288—89. Sept. 
1947. Kilpauk, Madras, Inland Fisheries Office.) T ä u f e l .  7898

Paul Levy, D a s W ollfe tt. Zusammenfassung des Schrifttums. (Chim. Peintures 10. 
271—76. Sept., 319. Okt. 1947.) W i l b o r n .  7924

M. L. Karnovsky, W. S. Rapson und M. Black, S ü d a fr ik a n is c h e  F isch p ro d u k te . 
25. Mitt. D ie  B e s tim m u n g  des U nverse ifbaren  in  Seetierö len  nach  der M ethode der Socie ty  
of P u b lic  A n a ly s ts .  (24. vgl. C. 1946. II. 2513.) Auf Grund eigener Erfahrungen wird 
mitgeteilt, daß die übliche Meth. zur Ermittlung des Unverseifbaren in Seetierölen 
(Analyst 58. [1933.] 203) nicht immer zu zuverlässigen Ergebnissen führt. Deshalb 
werden eingehende krit. Verss. mit Ölen verschied. Herkunft ausgeführt; einfluß
nehmend sind vor allem Art u. Menge des Unverseifbaren unter Berücksichtigung der
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Konz, der Seifen, aus denen es zu extrahieren ist; die n. Typen von Seifen haben wenig 
Einfluß. Squalen, Vitamin A u. Sterine werden bei der Extraktion weniger zäh zurück- 
gehalten als Fettalkohole u. ¡%-Glyceryläther. Bei Ölen mit letzteren Komponenten 
wird bei der vorgeschriebenen nur 3maligen Extraktion mit Ae. ein erhebliches Defizit 
augenfällig. Die Zahl der Extraktionen muß daher von Fall zu Fall bis zu 4 erhöht 
werden. (J. Soc. chem. Ind. 66. 95—99. März 1947. Rondebosch, Univ. of Cape 
Town, South Africa.) T ä u f e l .  7932

T. P. Hilditch und S. P. Pathak, D e r G ebrauch der T ie fte m p e ra tu r -K r is ta llisa tio n  bei 
der B e s tim m u n g  von  ko n s titu ie ren d en  S ä u re n  von  flü ss ig en  F etten . 4. Mitt. Seetieröle. 
D ie  k o n s titu ie ren d en  S ä u re n  u n d  G lyceride eines grauen  (a tlan tischen) Seehundes. (3. vgl. 
J. Soc. chem. Ind., Trans, and Commun. 65. [1946.] 74.) Krit. Betrachtungen über 
die Anwendung der Li- bzw. Pb-Salzmeth. auf die Tremiung von Fettsäuregemischen 
mit hoehungesätt. Säuren (Gefahr der Autoxydation u. der Polymerisation). Aus
führungen über die besser geeignete Meth. der Tieftemp.-Kristallisation in erster 
Operation aus acetoniger Lsg. bei —60°, anschließend aus Ae. bei —30° bzw. — 40°. 
Dieses Verf. eignet sich auch zur Fraktionierung der konstituierenden Glyceride. An
wendung der Meth. auf das Öl (Speck- sowie Leberöl) eines grauen (atlant.) Seehundes 
(Halichoerus grypus). Gewinnung des Specköles durch Extraktion des Gewebes mit 
Aceton, Umlsg. aus PAe. (fahlgelbe Farbe; Verseifungsäquivalent 294,1; JZ. 162,2; 
SZ. 0,9% (Ölsäure); Unverseifbares 0,5%). Fraktionierte Kristallisation der Gesamt
fettsäuren (10%ig. Lsg.) aus Aceton erst bei — 60°, dann (unlösl. Fraktion) bei — 40°, 
schließlich (unlösl. Fraktion) aus Ae. bei —30°; Beschreibung einer Abwandlung des 
Verfahrens. Die Fraktionen werden in die Methylester übergeführt u. im Vakuum frak
tioniert dest.; es werden ermittelt Myristin- (4,7 Mol%), Palmitin (12,1), Stearin- (2), 
Arachinsäure (0,1), ungesätt. C14 (3,3), C16 (19,2), C18 (31,8), C20 (12,9), C22 (13,4), CM 
(0,5). Die analoge Fraktionierung der Glyceride führt zu folgenden Ergebnissen: Mono- 
ungesättigt-digesättigt (6,1 Mol%), monogesätt.-diungesätt. (44,5), triungesätt. (49,4); 
monoungesätt. CJ6 (67,5), diungesätt. C16 (—), monoungesätt. C18 (89,0), diungesätt. 
C18 (3,2), monoungesätt. C20_22 (67,2), diungesätt. C20_22 (6,6). — Aus 250 g Leber 
werden 7,1 g Lipoide (weniger als 3% des Gewebes) gewonnen, die zu 29% aus Phos- 
phatiden, zu 20% aus Unverseifbarem u. zu 50% aus Glyceriden bestehen; letztere 
sind weniger ungesätt. als die Speckölglyceride u. enthalten einen höheren Anteil an 
gesätt. Fettsäuren. Der Vgl. mit den Ölen andrer Seetiere (bes. eines Newfoundland- 
Seehundes) lehrt, daß hinsichtlich der Fettsäuren deutliche Unterschiede bestehen 
(erniedrigter Geh. an C22 mit geringerer Ungesättigtheit); es wird vermutet, daß die 
Unterschiede weniger auf die Art der Nahrung der Tiere als vielmehr auf individuelle 
Einfl. zurückzuführen sind. Die Glyceride des untersuchten Seehundöles sind nach 
dem Prinzip der „weitesten Verteilung“ der Fettsäuren (gemischt-säurige Glyceride) 
aufgebaut. (J. Soc. chem. Ind. 66. 421—25. Dez. 1947. Liverpool, Univ.)

T ä u f e l . 7932
A. Steigmann, N e u e  ana ly tisch e  R e a k tio n e n  m i t  a n io n - u n d  ka tio n a k tiven  N e tzm itte ln . 

Hinweis auf Arbeiten, welche die Brauchbarkeit von Netzmitteln in der analyt. Chemie 
darstellen. Cetavlon (Cetyltrimethylammoniumbromid) gibt z. B. mit Calgon (Hexa- 
metaphosphat) u. Silicaten Ndd., die saure Farbstoffe absorbieren u. als Beize dienen 
können. Auch als Reagens für Hg, Au u. Pt-Chloride ist Cetavlon oder Sapamin zu 
verwenden. Die Oxydation von aromat. Aminen (Phenylendiamin) läßt sich in Ggw. 
von Netzmitteln wie Teepol weitgehend beeinflussen. Vielversprechend ist die Gruppe 
der Diphenyljodonium-, Trialkylsulfonium- u. Tetraalkylphosphoniumnitrate oder 
-chloride. —  Literaturangaben. (J. Soc. chem. Ind. 66. 355—56. Okt. 1947. Bath, 
Lower Oldfield Park.) S c h l ä g e r . 7942

X V IIIa . H olz. Cellulose. Z ellstoff. Papier. Papierdruck. Celluloid. L inoleum .
E. George Stern, E in f lu ß  der N ich th o m o g en itä t von  H o lz  a u f  dessen  F estigke itse ig en 

scha ften . Eingehende Verss. über den Einfl. von Variationen in spezif. Gew., innerhalb 
von Holzproben auf deren Festigkeitseigenschaften. Verwendet wurden Proben ver
schied. Holzsorten in verschied. Form u. Größe. Spezif. Gewicht wurde auch zu Druck- 
u. Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul in Beziehung gesetzt. Um für das nichthomogene 
Holz verläßliche Testwerte zu erhalten, sind große oder eine große Anzahl kleinerer 
Proben zu untersuchen. — 7 Literaturzitate. (ASTM Bull. 1947. 65—72. Aug. Blacks
burg, Va., Virginia Polytechnic Inst., Wood Res. Labor.) S c h e i f e l e .  7952

Bertil Thunell, E in ig e s  Uber d ie  T em p era tu rver te ilu n g  in  H olzscheiben  bei H e iß 
p ressung . Beim Leimen von Schichtholz u. Sperrplatten ist die Kenntnis der genauen 
Temperaturverteilung erwünscht. Vf. teilt die Materialkonstanten für die Erwärmung

4 0 *
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von Holz zwischen 2 heißen Flächen mit u. gibt dann eine mathemat. Ableitung zur 
Berechnung sowie Diagramme für die Temperaturzunahme in Abhängigkeit von der 
Holzdicke u. der Zeit an. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. 11B. Festskrift tillägnad Erik 
Hägglund 167—69. 1947.) B o u c h e r s .  7952

Günther Becker, V erfa h ren  u n d  E rgebn isse  der P rü fu n g  vo n  H o lzsc h u tzm itte ln  gegen  
In se k te n . (Vgl. C. 1948. E. 840.) Die Arbeit gibt in gedrängter Zusammenfassung eine 
Beschreibung der genormten Prüfverff. u. ihrer Entw., an Hand zahlreicher Beispiele 
einen Überblick über „Grenz- oder Giftwerte“ für kurze u. lange Versuchszeiten u. 
ihren Wert für die Beurteilung der Schutzmittel sowie eine Darst. der Ergebnisse über 
deren Eignung zum vorbeugenden Schutz u. zur Bekämpfung holzzerstörender In
sekten. (Nachrichtenbl. dtsch. Pflanzenschutzdienst [Berlin] [N. F.] 1 (27). 137— 43. 
Dez. 1947.) R i e m s c h n e i d e r .  7952

J. F. Harkom und H. P. Sedziak, L a b o ra to r iu m s- u n d  p ra k tisch e  P r ü fu n g e n  an  
P en tach lo rp h en o l u n d  K u p fe rn a p h th e n a t a ls  H o lz -K o n se rv ie ru n g sm itte l. Es besteht Be
darf an farblosen Imprägnierungsmitteln, welche das Holz weder schrumpfen noch 
quellen lassen u. späteren Anstrich gestatten. Geprüft wurden P en ta ch lo rp h en o l u. 
C u -N a p h th e n a t  in Petroleumderivv. u. zwar Petroleumspiritus (Kp. 150—200°) u. 
Heizöl (Kp. 180—370°). Stäbe von Red Pine wurden erst einem mäßigen Vakuum 
unterworfen u. dann 3 Std. bei Raumtemp. mit 150 lbs./sq. in. imprägniert. Die Stäbe 
wurden gewogen, um die Aufnahme festzustellen u. verlustlos in kleine Blöcke zersägt. 
Die Proben wurden folgenden Behandlungen unterworfen: A. 1 Monat an der Luft 
trocknen. B. ebenso, dann 1 Woche bei 52° im Ofen trocknen, 1 Woche in fließendem 
W. auslaugen u. 1 Woche lufttrocknen. C. 1 Woche bei 100° trocknen, 2 Wochen 
auslaugen u. 1 Woche lufttrocknen. Nach der Behandlung nach A—C wurden die 
Proben in Gläsern in Erde eingegraben u. zwecks Verrottung mit folgenden Pilzen 
geimpft: C oniophora  cerebella, P o ly s tic tu s  versicolor u. L e n z ite s  sa e p ia ra . Die Verrot
tung wurde durch Augenschein u. durch Wägung kontrolliert. Beim Erwärmen u. 
Auslaugen verloren die Proben mit Pentachlorphenol bei A 38%, bei B 51% u. bei 
C 87%. Bei Cu-Naphthenat waren die Verluste nur klein. Bei den Verrottungsverss. 
war Cu-Naphthenat stets besser als das Chlorphenol. Heizöl als Lösungsm. war besser 
als Petroleumspiritus. Die Labor.-Resultate bedürfen noch der Bestätigung durch 
prakt. Prüfungen. Als Anhang geben Vff. noch Analysenmethoden für Pentachlor
phenol (Veraschung der Holzproben mit CaO nach M o n s a n to  C h e m . C o.) u . für Cu- 
Naphthenat (Zerstörung des imprägnierten Holzes mit HC104). —  Zwei Tabellen. 
(Canada, Dep. Resourc. Development, Forestry Branch, Mimeogr. 1947. Nr. 126.
1—11. Canada, Forest Products Labor.) F r i e d e m a n n .  7952

B. I. Rosenberg, F ä u ln is sc h u tz  vo n  H o lzs ta n g en  vo n  e lek tr isch en  L e itu n g e n  in  T o r f-  
u n tern eh m u n g en . Es wird ein Verf. in Vorschlag gebracht, nach dem ein etwa 50 cm 
hoher Streifen des Mastfußes über dem W.-Spiegel mit dem Extrakt von Sulfitcellulose- 
ablauge imprägniert, dann mit einer bituminösen Schicht bestrichen u. zuletzt gegen 
mechan. Einww. mit einer Bandage aus Dachpappe versehen wird. So sei es möglich, 
die Lebensdauer solcher Leitungsmasten in moorigem Gelände auf 12 bis 15 Jahre zu 
erhöhen. (TopiJiHliaH IlpoMMiHJieHHOCTi, [Torf-Ind.] 24. Nr. 9. 9— 13. Sept. 1947.)

v. M ic k w i tz .  7952
Harold K. piank, D D T  bei d er B e k ä m p fu n g  des ,,p o w d e r-p o st“ -K ä fe r s  a u f  B a m b u s.  

DDT wird zum Schutz von Bambus (Bambusa vulgaris) gegen Dinoderus minutus F. 
verwendet. Es übertrifft die ältere Meth., Imprägnieren des Holzes mit Bakelit. Die 
Anwendung des DDT erlaubt eine Verwendung frisch geschlagener Stämme, während 
man früher die Stämme austrocknen ließ, was ihnen eine natürliche, teilweise Resistenz 
gegen den Schädling verlieh. (Science [New York] 106. 317. 3/10. 1947. Mayaguez, 
Puerto Rico, Fédéral Exp. Stat.) R ie m s c h n e id e r .  7952

Erland Waldenström, B eitra g  zu r  P ro d u k tiv itä tse n tw ic k lu n g  in  der schw edischen  
Z e lls to ff  in d u s tr ie  se it 1920. In einer Tabelle u. 2 Diagrammen wird die Entw. der 
Produktivität der schwed. Zellstoffindustrie von 1920— 1944 dargestellt, u. zwar bis 
1939 sowie nach 1939. Weiter werden Vgl. mit den Verhältnissen in USA gezogen u. 
die Voraussetzungen für weitere Steigerung der Produktivität erörtert. (Svensk 
Papperstidn. 50. Nr. 11B. Festskrift tillägnad Erik Hägglund 170—74. 1947.)

B o r c h e r s .  7954
W. Spoon, A n w e n d u n g e n  vo n  W allaba . „Walaba of Bijlhout“ (Eperus), ein in fünf 

Abarten in Guyana weit verbreiteter Baum, ergibt beim Aufschluß mit kaust. Soda 
bei der Species E. falcata eine Ausbeute an 35% ungebleichten Zellstoffs guter Qualität 
u. leichter Bleichbarkeit. Die gewinnbare Holzkohle ist schlecht, da die flüchtigen 
Anteile des Holzes groß sind. Während die Rohteerausbeute bei 10 bis 12,3% liegt, 
fällt nur 1,6% CH3OH u. 2,9 bis 5,0% CH3COOH an. Das extrahierbare Tannin be-



1947 H x v n ia -  H o l z . C e l l u l o s e . Z e l l s t o f f . P a p i e r . P a p i e r d r . u s w . E. 2017

sitzt die gleiche Qualität wie Quebracho; das zurückbleibende Holz kann allerdings 
nicht mehr zur Papiererzeugung verwendet werden, da die Faser zu sehr gelitten hat. 
(Ber. Afdeel. Handelsmuseum Kon. Vereen. Indisch Inst. Nr. 218. 1— 11. Abdruck 
aus West-Indische Gids 28. Nr. 10. Okt. 1947.) W i t t e l s b a c h .  7956

Carl B. Björkman, D a s A u sb la se n  von  S u lfa tze lls to ffko c h ern . Um die bisweilen beim 
Ausblasen von Sulfatzellstoffkochern auftretenden Störungen durch Festsetzen des 
Stoffes im Kocher zu verhüten, stellt Vf. Betriebsverss. mit Zellstoffen von Kiefer (I) 
u. Fichte (II) an. Stoffe von I blasen sich infolge des höheren Seifengeh. besser aus 
als Stoffe aus II. Aus den in 6 Tabellen mitgeteilten Ergebnissen folgert Vf., daß man 
die Stoffdichte im Kocher vor dem Ausblasen nicht zu hoch wählen darf u. daß das 
Ausblasen nach einer vorher festgelegten Zeit- u. Druckkurve erfolgen soll. Als Hilfs
mittel wird der Einbau eines Ausblaseindicators empfohlen, der mit dem regelbaren 
Kaltwasserventil gekoppelt ist. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. 11B. Festskrift tillägnad 
Erik Hägglund 45—48. 1947.) B o r c h e r s . 7960

0 . Bryde, R ea k tio n sk in e tisch e  V erhä ltn isse  beim  S u lfitko ch ver fa h ren , u n tersu ch t m it  
H ilfe  ku rzze itig e r  K o ch u n g en . Es werden Koch-Verss. in Autoklaven ausgeführt, bei 
denen diese mit Fichtenspänen gefüllt u. evakuiert werden, worauf soviel gasförmiges 
NH3, wie der für einen Sulfitaufschluß erforderlichen Basenmenge entspricht u. danach 
als Kochsäure 3%ig. Lsg. von S02 in W. zugesetzt werden. Dabei dringt die Koch-Fl. 
schnell ein, u. man erhält bei gut definierter Koch-Temp. u. -Zeit leicht definierbare 
Massen in kurzer Zeit, auch bei extrem hohen Ligningehalten. 2 Vers.-Reihen 1) in 
Glasautoklaven mit je 25 g Fichtenspänen (20,5% W.-Geh.), 2) in Stahlautoklaven mit 
je 210 g Spänen; für 1) u. 2): Kochtemp. 120, 132, 145°, totale S02 3%, gebundene 
S 02 1,29, 1,09 bzw. 0,85%, Basengeh. umgerechnet auf CaO 1,13, 0,95 bzw. 0,75%, 
Kochdauer 5—35, 3— 10 bzw. 1—8 Stunden. Höchste erreichte Ausbeute 90,4%. —  
Zur Auswertung der Ergebnisse werden die Ausbeuten als Funktion des Lignin-Geh. 
dargestellt u. die erhaltenen Punkte unter gemeinsamer Berücksichtigung des Einfl. 
von Kochtemp. u. Säure-Zus. (mittels eines Punkt-Syst.) gruppiert (eingehende statist. 
Unters, der bestmöglichen Gruppierungsmeth.). Die Kurve Zellstoffausbeute/Lignin- 
Geh. läßt eine Aufteilung in 3 Intervalle — entsprechend 3 Perioden des Kochprozesses 
— erkennen. Diese werden halb quantitativ charakterisiert durch die relative Lösungs
geschwindigkeit U L =  (dS/dt):(dL/dt) =  dS/dL (S =  gelöste Substanz, L =  gelöstes 
Lignin, t =  Rk.-Zeit) u. einen gemeinsam Koeff. kß für den Einfl. von Temp. u. ge
bundener S 02. Der Kurvenverlauf im Vgl. mit einer Kurve dS/dL =  1 (d. h., es wird 
nur Lignin gelöst) zeigt, daß im 1. Intervall außer Lignin auch Kohlenhydrat gelöst 
wird (dS/dL -—< 3—6), im 2. fast nur Lignin (dS/dL =  1) u. im 3. Kohlenhydrat neben 
Lignin (dS/dL >  1). Parallel diesen 3 Rk.-Stufen geht eine Änderung der Zellstoff- 
Eigg., u. zwar der Defibrierbarkeit, der Löslichkeit der nitrierten Proben in Aceton, 
der Ausbeute an mit W. fällbarer Nitrocellulose, der Viscosität u. des S-Geh. sowie 
der mechan. Eigg. (Kurven). Daraus werden folgende Schlüsse für die Vorgänge in den 
3 Abschnitten gezogen: Im 1. Intervall Zerstörung der Mittellamelle oder allgemeiner des 
die Fasern verbindenden „Kitts“, ferner chem. Spaltung einer Bindung zwischen 
Lignin u. Kohlenhydrat (=  Cellulose -f- Hemicellulose), 2) Herauslösen des freige
setzten Lignins, 3) Angriff der Cellulose selbst, gleichzeitig Kondensation u. Fällung 
des Lignins auf der Faser. — Die techn. Möglichkeiten des NH3-Verf. u. damit zu
sammenhängende Probleme (Materialfrage u. a.) werden kurz erörtert. (Norsk Skog- 
ind. 1. 268—78. Nov. 1947. Upsala, Univ., Physikal.-chem. Inst., Skogen, Forsch.- 
Inst, der Papierind.) v. D e c h e n d .  7962

Otto Brauns, D ru c k e in d a m p fu n g  von  S u lfita b la u g e , e in  M itte l gegen K ru sten b ild u n g ?  
Vf. erörtert die Möglichkeit, Ca-Bisulfit-Zellstoffablauge nicht wie bisher in Vakuum- 
verdampfem, sondern in einer 5stufigen Gegendruckanlage bei 169° Höchsttemp. ein
zudampfen, um die Abdampfwärme besser zu verwerten. Vorteilhaft ist hierbei die 
Ausfällung von Gips, der im Zyklon entfernt wird u. dann keine Krusten mehr an
setzt. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. 11B. Festskrift tillägnad Erik Hägglund 61—62. 
1947.) B o r c h e r s .  7962

L. Enebo, Elisab. Johnsson und H. Lundin, G ärversuche m it  e ingedam pfter S u l f i ta u 
lauge. Ablaugen von Papier- u. Kunstfaserzellstoffen, die betrieblich eingedampft 
waren, wurden bei einem Geh. von 40— 119 g/Liter an reduzierender Substanz (I) im 
halbtechn. Laborvers. mit Saccharomyces-Preßhefe auf Sprit vergoren. Die Ablaugen 
waren bis zu 80— 100 g/Liter an I noch n. vergärbar. Über 100 g/Liter I vermehrte 
sich aber die Hefe nicht mehr. Vff. folgern, daß es möglich ist, eingedickte Ablauge 
bis zu diesem Trockengeh. auch betrieblich zu vergären. (Svensk Papperstidn. 50. 
Nr. 11B. Festskrift tillägnad Erik Hägglund 72—75. 1947.) B o r c h e r s .  7962
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N. B. Powter, E in e  n eu e  F o rm  des L ig n in s . Abtrennung des Lignins aus Sulfit- 
ablauge durch Versprühen in aufsteigendem C02, Erhitzen u. Abtrennung der Schwarz
lauge durch Dekantieren, Lösen in heißem W. u. Ausfällen durch H2S04, Abscheidung 
auf Rotationsfilter. Verwendung für geschichtete Preßstoffe usw. (Brit. Plastics 19. 
140—44. April 1947. Howard Smith Paper Mills Ltd.) S c h e i f e l e .  7966

Nevin K. Hiester, Joseph L. McCarthy und H. K. Benson, L ig n in . 3. Mitt. D ie  T r e n 
n u n g  vo n  L ig n in s u l fo n s ä u r e n  m it  n -B u ta n o l  u n d  W a sser  in  G egenw art vo n  B e n z y la n i 
l in . Vortrag. (1. u. 2. vgl. Papier 1. [1947.] 192.) Die Trennung von Ligninsulfonsäuren, 
die durch erschöpfende Dialyse gereinigt waren, mit W. u. einigen nicht mischbaren 
fl. aliphat. Aminen, substituierten Aminen u. HydLrazinen, wurde quantitativ untersucht. 
Es wurde dabei gefunden, daß die Säuren in der Hauptsache in der nicht wss. Phase 
Vorkommen. Weitere Untersuchungsbefunde werden beschrieben. (Papier 1. 193. 
Nov. 1947. Seattle, Wash., Engng. Exp. Stat., Univ. of Washington.)

P. E c k e r t .  7966
Charley Gustafsson, E in ig e  E r fa h ru n g e n  m it  T a llö l u n d  S u lfa tte rp e n tin  a ls  R o h 

m a ter ia l in  der chem ischen  In d u s tr ie . Harzhaltiges Tallöl läßt sich mit Hilfe geeigneter, 
nicht genannter Katalysatoren leicht hydrieren zu einer hellgelben bis hellbraunen, 
wachsartigen M., E. bis 60°, JZ. ca. 25, bestehend hauptsächlich aus Stearinsäure, nicht 
verseifbaren Verbb. u. unveränderten Harzsäuren. Das Prod. ist zur Vaselinherst. dem 
nicht hydrierten Tallöl weit überlegen, desgleichen für die Seifenherstellung. Es hat 
keinen unangenehmen Geruch u. gibt eine feste Natronseife. —  Das Tallöl ist zur Herst. 
von in W. emulgierten Ölen, wie Bohr-, Textil- u. Lederölen geeignet. —  Aus Tallölharz 
u. Sulfatterpentin-Polymerisat wird ein hochwertiges Kabelöl gewonnen mit einem 
Isoliervermögen von 80 000—300 000 Megohm/cm, das gegen Luft u. hohe Tempp. sehr 
beständig ist. —  Tallölpech kann auf ein asphaltähnliches Prod. vom Erweichungs
punkt zwischen 40 u. 110° verarbeitet werden. (Suomen Kemistiseuran Tiedonantoja 56.
18—21. 1947.) B e c k m a n n .  7966

Oskar Pfeiffer, B e iträ g e  z u r  O xyd a tio n  vo n  C ellu lose m i t  S t ic k s to ffd io x y d . (Auszug.) 
(Vgl. C. 1950. I. 1429.) Einleitend wird ein kurzer Literaturüberblick gegeben. Das 
Einwirkungsprod. von N 0 2 auf Cellulose wird dort als N 0 2-Oxycellulose oder Celluron- 
sä u re  bezeichnet. Im weiteren Verfolg seiner Ausführungen behandelt Vf. die Ergeb
nisse seiner eigenen Verss. unter besonderer Berücksichtigung der textilen Auswirkung. 
Verwendet wurde zu den Verss. Zellwolle. Vf. nennt das durch Einw. von N 0 2 auf diese 
erhaltene Reaktionsprod. C arbozell. Beschrieben werden der Reaktionsverlauf sowie die 
Easereigg., ferner die Salzbldg. u. andere Eigg. der NÖ2-Oxycellulose. (Angew. Chem., 
Ausg. A 59. 276—77. Sept. 1947.) " P. E c k e r t .  7970

Jean Chédin und André Tribot, T opoch em isch e  R e a k tio n e n . D er M e c h a n ism u s  der 
C ellu losen itrierung . 3. Mitt. (2. vgl. C. 1946. II. 1306 ; vgl. auch C. 1948. E. 2395 u. C. 1950.
II. 720.) An Hand von Nitrierungsverss. u. Diagrammen wird gezeigt, daß der N-Geh. 
einer Nitrocellulose in einem im Gleichgewicht befindlichen Nitrierungsgemisch (HN03, 
H2SÖ4, H20) von der effektiven H N03-Konz. abhängig ist. Pn als Maß für die in der 
kristallinen Zone der Faser zurückgehaltene HNÖ3 wird im Zusammenhang mit der 
H N 03-Konz. der Nitrierungsgemische untersucht. Die Möglichkeiten der Pn-Messungen 
u. Berechnungen werden diskutiert. (Mém. Serv. chim. État 33. 143—57. 1947. Labor. 
Central des Serv. Chim. de l’État.) Rossow. 7970

Erik Rennerfeit, D ie  P ilz flo ra  i n  feu ch tem , versch ieden  gelagerten H o lzsc h liff. In 
frischem sowie in der Schleiferei u. im Laboratorium gelagertem Holzschliff wurde die 
Zahl der Sporen der 3 Gattungen Bläue, Schimmel u. Torulopsis bestimmt. Während 
die Schliffsuspension vor der Entwässerungsmaschine bei begrenztem Ö2-Zutritt vor
wiegend Hefe u. hefeähnliche Pilze enthält, kommen im entwässerten, lockeren Schliff 
infolge Ö2-Zutritt mehr Bläue-Pilze vor. (Svensk Papperstidn. 50. Nr. 11B. Festskrift 
tillägnad Erik Hägglund 141— 44. 1947.) B o r c h e r s .  7974

W. Spoon und F. E. Loosjes, B eo b a ch tu n g en  ü ber d ie  S c h u tzw irk u n g  m eh rw and iger  
K r a ftp a p ie rp a c k u n g e n  gegen F ra ß in se k te n . Weder Packungen aus n. Kraftzellstoff noch 
solche, die eine Lage wasserdampfdichten Papiers (Bitumen oder Paraffinwachs) ent
hielten, waren imstande, nach Füllung mit geschälten Erdnüssen, Mais oder Weizen bei 
Lagerung im Dunkeln bei 25° in Beobachtungsperioden von 4 u. 7 Monaten einen 
Schutz gegen die Fraßinsekten Ptinus tectus Boielo u. Stegobium paniceum L. zu bieten; 
diese bekannten Lagerungsschädlinge bohrten zahllose Löcher in die Wandungen. Die 
Fraßinsekten Ephestia kühniella Zell. u. Calandra granaria L. konnten die Wandungen 
nicht durchdringen. (Ber. Afdeel. Handelsmuseum Kon. Vereen. Indisch Inst. Nr. 216. 
5 Seiten. Abdruck aus Papierwereld 1. Nr. 19. 15/4. 1947.) W i t t e l s b a c h .  7986 

Maurice Fontaine, D ie  D ru ck fa rb en . Übersicht über Geschichte, Technologie u. 
kennzeichnende Eigg. der Druckfarben. Die vielseitigen Anforderungen u. die Zus. im
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Hinblick auf diese werden erörtert. Die Anforderungen entspringen sowohl aus dem 
angewendeten Druckverf. wie aus dem Untergründe, auf den gedruckt wird u. aus der 
Beanspruchung des fertigen Druckes beim Gebrauch. Bei dem Farbton u. der Deck
fähigkeit der Druckfarbe ist z. B. die Eigenfarbe des Papieres zu berücksichtigen. 
Sonderanforderungen sind z. B. : Lichtechtheit bei Plakatfarben, Widerstandsfähigkeit 
gegen Lacke, die auf den Druck aufgetragen werden sollen, gegen A. bei Etiketten für 
Parfümflaschen u. anderes. Äußere Beschaffenheit, Konsistenz, Thixotropie, wahre 
Viscosität, Haftvermögen, Kornfeinheit, Trockenvermögen, Verdünnbarkeit, opt. Eigg., 
Verh. gegen Papier werden besprochen, ferner in großen Zügen die Fabrikation der 
Druckfarben u. die Druckverff. (Typographie, Lithographie, Heliogravüre). (Peintures, 
Pigments, Vernis 2 3 . 243—49. Aug. 1947.) T o e l d t e .  7990

S. L. Dart und Eugene Guth, E la stisch e  E ig e n sch a ften  des K o rkes . 2. Mitt. D er  
Z u sa m m e n h a n g  von  D ru c k  u n d  T e m p e ra tu r  hei zu sa m m en g ed rü ck tem  K o rk . (1. vgl. C.
1946. I. 1697.) Die Temp.-Variabilität der Last-Druck-Kurve von K o r k  wird nach der 
Meth. der Vff. untersucht (vgl. C. 1946.1. 1697), wobei die prim, der Temp.-Senkung vor
ausgehende Relaxationszeit 1000 Min. bei 80° betrug. Die Temp.-Abhängigkeit des 
Druckes wird als linear erkannt. Zur Diskussionsgrundlage füe die Druckrelaxation 
wird die Gleichung nach B o l t z m a n n  für die Zeitabhängigkeit des Druckes bei Ungültig
keit des HooKEschen Gesetzes verwendet. Der Druck läßt sich in zwei additive Kom
ponenten zerlegen, die der inneren Energie u. der Entropie. Durch letztere ist der 
Druckverlauf in den ersten beiden Dritteln der Kurven für das Gebiet der Steifheit der 
Korkprobe u. das Zusammenbrechen ihrer Struktur bedingt. Im letzten Drittel des 
Kurvenzuges, wo die Bestandteile der Zellwand nur zusammengepreßt werden, tritt 
jedoch die Komponente der inneren Energie in den Vordergrund. Meßwerte u. ein
gehende thermodynam. Ableitung im Original. (J. appl. Physics 18. 470—73. Mai 1947. 
Notre Dame, Ind., Univ., Polymer Phys. Labor.) W i e c h e r t .  7998

S. L. Dart, Howard A. Robinson und Eugene Guth, E lastische  E igensch a ften  von  
K o r k . 3. Mitt. H ydrosta tische  u n d  norm ale L a std ru c k k u rv e  von  K o rk . (2. vgl. vorst. Ref.) 
Die Kompression (I) von K o r k  (II) wird nach der Meth. der Vff. gemessen u. es werden
S-förmige Kurven erhalten, die bei Wiederholung von I Hysteresischarakter zeigen u. 
sich dem gleichförmigen Kurvenzug annähern, wie er bei I von G R - S  K a u tsc h u k  er
halten wurde. Das bei den I-Kurven von II auftretende Knie wird durch Zusammen
bruch der Zellstruktur gedeutet, der in gewissem Umfang reversibel sein soll. Ähnliche 
Kurven werden beim Balsa-Holz gefunden. Wird eine Il-Probe in Isopentan mehrere 
Monate einem hydrostat. Druck von 29 000 kg/cm2 ausgesetzt, so nehmen ihre Aus
maße nur um 8% ab. Die erhaltene I-Kurve fällt in ihrem unteren Teil mit der bei Ge
wichtsbelastung erhaltenen zusammen, jedoch steigt sie dann mit kaum merklichem 
Wendepunkt an ohne ein breites Knie, d. h. ohne Zusammenbruch der Zellstruktur. 
Durch in W. ausgeführte Messungen der hydrostat. I wird das PoissoNsche Verhältnis 
aus der hier etwas breiter auftretenden Schleife zu 0,04 bestimmt. App. zur Messung der 
hydrostat. I im Original. (J. appl. Physics 18. 474—78. Mai 1947.)

W i e c h e r t . 7998
Pedro José Benet, C a p illa ra n a ly se  a rgen tin ischer H ölzer. Aus den untersuchten 

Holzproben wird durch Raspeln ein feines Mehl gewonnen u. mit 95%ig. A. 24 Std. in 
10%ig. Suspension angesetzt. In den filtrierten Extrakt (10 cm3) werden Streifen von 
Filterpapier ( S c h l e i c h e r  & S c h ü l l  Nr. 598) von 2 • 20 cm eingehängt. In 2 Tabellen 
werden für 32 Holzarten die Farben der oberen, mittleren u. unteren Zone der Streifen 
in direktem Licht u. in WooDschem Licht mitgeteilt, um auf diesem Wege eine Identifi
zierung der Holzarten zu ermöglichen. — 1 Tafel. (Rev. Fac. Quirn, ind. agric., Santa 
Fe, Argentina 15. u. 16. 108— 19. 1946/47.) R. K. M ü l l e r .  8004

Louis Brissaud, B e s tim m u n g  der P en to sa n e  in  P fla n ze n s to ffe n  u n d  in  Z ells to ffen . 
Die Pentosane werden mit HCl zersetzt u. das entstandene Furfurol maßanalyt. be
stimmt. Das Muster wird mit HCl von 132 g/Liter zweimal destilliert. Einer abge
messenen Menge des Destillats gibt man 200 cm3 l,58nNaOH zu, dann 10 cm3 2,5%ig. 
Ammon-Molybdatlsg. u. 25 cm3 Bromid/Bromat-Lsg. (1,3920 g Br03K +  10 g KBr/Li- 
ter). Dann gibt man 1 g KJ zu, wartet 15 Min. u. titriert mit n/20 Na-Hyposulfitlösung. 
Die Resultate sind sehr exakt u. denen nach der gewichtsanalyt. u. colorimetr. Meth. 
überlegen. (Mém. Serv. chim. État 33 . 75— 82. 1947.) F r i e d e m a n n .  8006

Frits-Harald Gundersen, P roblem e der E n tw ä sseru n g  u n d  B o g enb ildung  a u f P a p ie r 
m asch in en . Überblick. — Erwähnung einer Meth. zur Best. der Äuslaufgeschwindigkeit 
aus der Konz, eines der Suspension in bekannter Menge zugesetzten Salzes (NaCl, Thio- 
sulfat). •— Abhängigkeit der Entwässerungszeit u. a. vom pH (Alaunzusatz). (Norsk. 
Skogind. 1. 225—29. Okt. 1947.) v. D e c h e n d .  8010
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Karel Vnuk, S ich eru n g  von  B a n k n o te n  u n d  W ertp a p ieren  gegen F ä lsch u n g . Ein zu
sammenfassender Bericht über Sicherungsmaßnahmen gegen Fälschungen von Bank
noten u. Wertpapieren aller Art. Aus organ. u. anorgan. Farbstoffen oder farblosen 
Beimengungen bestehende Papierimprägnierung ermöglicht die Erkennung gefälschten 
Papieres. Mit 1% D im eth y lg lyo x im -D sg . präparierte Papiere lassen sich durch eine 
gesätt. N i ( N 0 3)3-Lsg. wieder erkennen. Eine andere Möglichkeit bietet ein D im eth y l-  
g ly o x im -N a -S a lic y la t-Gemisch, wobei als Reagens ein Gemisch von N i ( N 0 3)2- u. F e - N H 4- 
Lsgg. dient. Die Tüpfelrk. liefert bei geeigneten Konzz. einen violetten, rot umrandeten 
Fleck, wobei die Randbreite von der Capillarität des Papieres abhängt. Katalyt. wirkt 
(z. B. bei Briefmarken) eine A/̂ C72-Imprägnierung des Papieres, wenn die Stempelfarbe 
aus M eth y lv io le tt mit Zusatz eines Aldehydes (z. B. F u ro l) besteht. Weitere Möglich
keiten bieten in die Papiermasse eingebettete gefärbte oder sonstwie präparierte Fasern. 
Papiergelbe Fasern werden so mit NH3 rot, während mit K o n g o ro t gefärbte sich mit 
Säuren blau verfärben. Auf das Papier aufgesprühtes oder aufgeträufeltes Öl oder eine 
Harzlsg. gibt durchscheinende Stellen, während die Farbe einer analog aufgebrachten 
CoCl2- oder HgJ2 • AgJ-Lsg. sich je nach Temp. ändert. Ein Verf. von K o e g e l  beruht 
auf dem Aufsprühen von Kombinationen mkr. kleiner Farb- oder Reagenztröpfchen. 
Zur Feststellung von Fälschungen, gegebenenfalls auf Grund von absichtlich dem Pa
pier beigemischten fluorescierenden Stoffen (z. B. C h in in , E s k u l in ,  U ra n fa rb en , R h o d 
a m in , F la v o p h o sp h in , A n th ra c e n , P y re n , S a lic y lsä u re )  wird meist UV von 300—4-00 p p  
benutzt. Analog wirken Röntgenstrahlen von 0,01— 1,5 p p  u. Elektronenwellen von 
0,0005— 0,002 p p  Wellenlänge. 2,5% Fe-Pulver (wegen Rostgefahr vernickelt) verleiht 
der Papiermasse bereits merkliche magnet. Eigenschaften. Teilfälschungen von Pa
pieren erfolgen durch Oxydations- oder Reduktionsmittel, Säuren oder Alkalien (N a C l0 3, 
K C 1 0 3, K M n O t , K 2C r 0 4, B en zo y lp e ro x y d , C h lo ra m in , CI, Os, n . oder sa u re  S u lfite , 
H y d r o su lfit ,  S n C l2, ferner „ I tä l in a “ oder „ E x tin c t“ ). Letzteres Mittel entfärbt sämtliche 
A zo fa rb s to ffe , T h ia z in e , In d ig o , T r ip h e n y lm e th a n fa rb e n . Zur Sicherung gegen Rasuren 
oder gegen die genannten Mittel dienen Rasterung, Melierung, das Verf. von K o e g e l , 
die Verwendung von Schichten- oder oberflächengefärbten Papieres, ferner von tief 
eindringenden Tinten niedriger Oberflächenspannung, welche meist durch Beimen
gungen wie A . ,  N H ß H  oder H • COOH charakterisiert sind. Gegen ehem. Rasur sichern 
ferner Indicatoren in Papier oder im Aufdruck, wie z. B. F lu o resce in  zusammen mit 
B ro m id e n  oder J o d id e n , F e -S a lze  mit F e -P b -C y a n id , V -S a lze  mit A n i l i n ,  T o lu id in , 
A m id o p h e n o l, p -A m id o d ip h e n y la m in , m -D ia m in o a n iso l oder 1 .5 -D io x y n a p h th a lin . Ein 
weiteres Verf. bedient sich einer 2%ig. H g -S u lfa n il- 'L sg . zusammen mit l%ig. S u lfa n il-  
säure  oder ihrer unlösl. Salze oder 0,5%ig. B e n z id in su lfa te s . N a p h th id in e  oder B ip h e n y l
g u a n id in  geben mit Oxydationsmitteln eine intensive Färbung. Von Oxyverbb. wurde 
zur Sicherung gegen Fälschungen der Dimethyläther des Pyrogallols vorgeschlagen, 
welcher durch Oxydationsmittel quantitativ in C e ru lig n o n  übergeht. Unauffällige 
Schutzmittel sind E o s in  oder C h in in , deren Fluorescenz nach Einw. von Alkalien ver
schwindet. K ä lo m e l im Papier u. alaun- sowie bisulfithaltige Tinten sind nur mehr von 
histor. Bedeutung. F e (C N )2 im Papier gibt nach S c h m id t  mit den üblichen Tinten 
B erlin erb la u , welches mit Bleichmitteln in braunes Fe(OH)3 übergeht. Ein weiteres 
Patent von S c h m id t  betrifft ein mit Stärke durchsetztes Papier, über welchem eine 
J-haltige Schutzschicht liegt. Ausgebleichte Schrift kann mit J o d t in k tu r  in Ggw. von 
T a n n in  u. C H 3 -C O O II  nachgewiesen werden. Als fälschungserschwerende Füllmittel 
dienen u. a. auch Casein, G u m m i a ra b ic u m , S tä rk e  oder P h en o lp h th a le in . Abschließend 
wird eine Reihe physikal. Sicherungen gegen Fälschungen beschrieben. (Sbornik Ma- 
sarykovy Akad. Práce 21. 65—80. 1947.) S t a h l . 8012

X V IIIb . T extilfasern .
E. Herzog, E le k tro w ir tsc h a ft: H o ch freq u en zh e izu n g  u n d  In fra ro ts tra h lu n g . Inhaltlich 

ident, mit der C. 1947. E. 305 referierten Arbeit. (Chimia [Zürich] 1. 208— 10. 15/10. 
1947.) P. E c k e e t . 8024

Alberto Barelia Miró, D ie  F erm en te  i n  der T e x til in d u s tr ie . Überblick über Gewin
nung, optimalen Wirkungsbereich, Handelsnamen u. Anwendung der textilchem. ver
werteten Fermente, die mit Ausnahme einer Koagulase zu den Hydrolasen gehören. 
(Afinidad [3] 24. 145— 51. Juli/Aug. 1947.) M e s e c h .  8030

Juan B . Puig, C hem isch-op tische M ö g lic h ke iten  zu r  E rz ie lu n g  e in es  ersich tlichen  
,, W e iß e ffe k te s“ bei der E n tfä r b u n g  oder B le ic h u n g  vo n  T e x ti l ie n . Die Begriffe „absolutes“, 
„reines“, „minderwertiges“ Weiß werden erörtert. Während man sich früher zum 
Weißtönen gebleichter Gewebe der Niederschlagung von BaS04 oder CaCOs auf der
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Faser bediente, später zur Bläuung unter Verwendung sehr verd. Lsgg. blauer oder 
violetter Komplementärfarben überging, bedient man sich in neuester Zeit farbloser 
Fluorescenzkörper, z. B. B lan co p h o r  ( U n ic o l o r ) ,  T in o p a l B V  ( I r g a ), U vitex  (C i b a ), die 
aus verd. wss. Lsg. wie Farbstoffe auf die Faser ziehen, spül- u. waschecht sind u. unter 
Übertönung des gelblichen Grundes den Eindruck natürlichen Weißes vermitteln. (Afi- 
nidad [3] 24. 97— 105. Mai/Juni 1947.) St e i n e r . 8032

L. Enebo, C. G. Carlsson und H. Lundin, Über d ie  B ild u n g  von  F e ttsä u re n  w ährend  
der R o ttu n g  des F lachses. Beim Rottungsprozeß des Flachses durch anaerobe Bakterien 
entstehen nach den Angaben der Literatur als niedrig mol. Säuren Ameisen-, Essig-, 
Propion-, Butter- u. Valeriansäure. Es werden modellmäßig-systemat. Verss. (spontane 
Gärung) mit rohem bzw. von den wasserlösl. Bestandteilen befreitem Flachsstroh sowie 
mit reinem Flachspektin (Darst. s. Original; Vergärung durch Granulobacter pektino- 
vorum Beijerinck et van Delden u. durch Clostridium felsineum) ausgeführt. Vers.- 
Meth. u. Best. der niederen Fettsäuren durch Wasserdampfdest., Verteilung zwischen 
W. u. Isopropyläther u. Titration s. Original. Bei der spontanen Rottung entstehen so
wohl beim rohen wie beim vorbehandelten Flachs im wesentlichen nur Essig-, Propion- 
u. Buttersäure etwa im Verhältnis 61%: 6 bis 7 : 32%; Ameisen- u. Valeriansäure wer
den nur in Spuren gebildet. Die Gärung von reinem Flachspektin liefert Essig- u. But
tersäure. Auf Zugabe von Asparagin zu extrahiertem Flachs tritt bei der Gärung unter 
erheblicher Vermehrung der Gesamtsäure bes. eine Erhöhung im Geh. an Propionsäure 
auf. Es wird vermutet, daß diese Säure beim Rottungsprozeß sich nicht von Kohlen
hydraten u. kohlenhydratähnlichen Stoffen herleitet, sondern von Aminosäuren. (Arch. 
Biochemistry 12. 339— 47. 1947. Stockholm, Royal Technical Univ., Dep. ofBiochem.)

T ä u f e l . 8050
Sanford B. Newman und J. H. Curtiss, E in e  sta tis tische  U n tersu ch u n g  e in iger m echa

n ischer E ig e n sch a ften  von  M a n ila ta u w e rk . Die bei laufender Überwachung an 563 Manila
tauen gewonnenen Werte für Bruchlast, Gew., Umfang u. Durchmesser wurden statist. 
ausgewertet u. die gegenseitigen Beziehungen dieser Werte formelmäßig festgelegt. Die 
daraus berechneten Mittelwerte u. Toleranzen gestatten einen Vgl. mit früheren Vers.- 
Ergebnissen u. zeigten, daß Manilataue von einem Durchmesser über 1 inch um 1921 
beträchtlich geringere Bruchlasten hatten als jetzt. (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 
551—59. Dez. 1947.) M e n d r z y k . 8054

H. Lindley und H. Phillips, D ie  W irk u n g  von  S u l f i t  a u f  d ie  C y s tin -D is u lf id -B in d u n g e n  
der W olle. 5. Mitt. D ie  W irk u n g  e in iger chem ischer V eränderungen  der W olle a u f  d ie  
Größe der m it  B is u l f i t  reagierenden F ra k tio n  (A  +  B ) u n d  d ie  re la tiven  G rößen der U n ter
fra k tio n en  A  u n d  B .  (4. vgl. C. 1946. II. 1656.) Die Hälfte der CysiiVGruppen (I) der 
Wolle (II) reagieren mit H y d ro g e n su lfit (III)-Lsgg. unter Bldg. von C yste in  (IV)- u. 
IV-Sulfonat-Gruppen, wobei dieser reaktionsfähige Anteil von II in 2 Unterfraktionen 
A u. B aufgeteilt werden kann. A wird durch Spülen mit W. zur Disulfit-Form regene
riert, während bei B die IV- u. IV-Sulfonat-Gruppen gegen diese Behandlung stabil 
sind. (Vgl. C. 1938. II. 4147, C. 1941. II. 1696, C. 1943.1. 1375; Biochem. J. 39. [1945.] 
17). —- Durch Verwendung ehem. veränderter II untersuchten Vff. die Ursache dieses 
Verh. der beiden Fraktionen. Methylveresterung der freien Carboxylgruppen der 
G lu tam insäure-  u. A sp a ra g in sä u re-B estes  von II mit D im e th y lsu lfa t, M e th y lb ro m id  oder 
M eth a n o l-E ss ig sä u rea n h yd rid -G em isch . änderten nicht die Gesamtmenge von A +  B, 
jedoch wurde dadurch das Verhältnis zugunsten B verschoben. Acetylierung u. Desami
nierung war ohne Einfluß. Es wird angenommen, daß die Aminosäureseitenketten in 
Nachbarschaft zu I salzartige Brückenbindungen zwischen den Polypeptidketten inner
halb II bilden, die im Falle von A stabiler sind, wodurch eine Regenerierung der SS-Bin- 
dungen erleichtert wird. (Biochem. J. 41. 34—38. 1947. Torrindon, Headingley, 
Leeds 6. Wool Ind. Res.) v. P e c h m a n n . 8060

W. R. Middlebrook und H. Phillips, D ie  W irk u n g  vo n  F o rm a ld eh yd  a u f  d ie  C y stin -  
D is u lf id -B in d u n g e n  der W olle . 2. Mitt. D ie  U m w a n d lu n g  der S u b fra k tio n  A  des gebun
denen  C y s tin s  in  gebundenes L a n th io n in  u n d  D jen ko lsä u re  u n d  der S u b fra k tio n  B  in  ge
bundene T h ia zo lid in -4 -ca rb o xysä u re . (1. vgl. C. 1943.1. 37.) Vff. untersuchten die Einw. 
von C H zO (I) auf W olle  (II), indem sie diese mit l%ig. I-Lsg. im Verhältnis 1: 50 im 
sauren, neutralen oder alkal. Milieu behandelten u. dann nach Hydrolyse mit 5nHCl die 
Disulfid- u. Sulfhydrylgruppen nach der Meth. von Sh in o h a r a  (J. biol. Chemistry 112. 
[1935.] 683) u. die aus den Ctysiiwgruppen (III) von I entstandenen Substanzen papier - 
ehromatograph. bestimmten. —  Die III der Unterfraktion B, nicht jedoch die der 
Fraktion A (vgl. vorst. Ref.) reagierten nach der hydrolyt. Spaltung der SS-Bindung 
bei 70— 100° u. Ph 1,0, 6,7 u. 10 mit I unter Bldg. von T h ia zo lid in -4 -carboxylgrap-peji(IV). 
III von A u. in geringerem Maße auch von B wurden beim Kochen mit Alkali zu L a n -
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Atorwiigruppen verwandelt. Nach Red. von II durch T h io ess ig sä u re  reagierten beide 
.Braktionen (A +  B) mit I, wobei sich bei A D je n k o lsä u regruppen (V), bei B IV bildeten. 
A der red. II reagierten leicht mit CH2J2 unter Bldg. von Brückenbindungen u. V. In 
gleicher Weise reagierte die red. I auch nach Superkontraktion. (Biochem. J. 41. 218 
bis 223. 1947.) v. P e c h m a n n . 8060

Luigi Bona, W ich tig k e it des F a k to rs  „ A lk a li tä t“ im  A rb e itsg eb ie t der T e x ti lw o ll
in d u s tr ie . Bei der techn. Bearbeitung der Wollfaser (Waschen, Färben, Spülen, Walken, 
Appretieren) sollen die verwendeten Bäder pH 8— 10 nicht überschreiten u. nicht länger 
als 2—3 Std. bei einer Höchsttemp. von 40° einwirken, um schädigende Angriffe auf das 
Keratin der Faser zu verhindern. Auf 100 kg Rohwolle soll zur Entfernung des Woll
fetts nicht mehr als 0,5 kg Soda u. 3—4 kg der üblichen Mittel (Neutralseife, Sulfonat- 
öle usw.) zur Verminderung der Oberflächenspannung angewandt werden. Da viel
fach zur Erzielung von härtefreiem Waschwasser mit Permutit enthärtet wird, ist zu 
beachten, daß dadurch schon der Sodageh. auf 0,5% ansteigen kann, so daß ein 
weiterer Sodazusatz schädlich sein u. Gelbstichigkeit verursachen würde. Vor dem 
Dämpfen u. Dekatieren, wie auch zur Schlußspülung der Fertigware ist ein Essigsäure- 
bad (pH 4—9) angebracht, bes. bei Chromierfarbstoffen, um das „Brechen“ u. Fleckig
werden zu vermeiden. Um das Aufziehen der Farbstoffe zu unterstützen, ist es auch 
bei Baumwolle besser, kurze Tempp. bis 100° anzuwenden als die Alkalität zu steigern. 
(Quirn, ind. [Montevideo] 1. 225— 34. Juni 1947.) Z e l l n e e . 8060

Thérèse Petitpas, D er E in f lu ß  p h y s ik a lisc h e r  B e h a n d lu n g e n  a u f  d ie  S tr u k tu r  der 
C ellu lose u n d  der m ercerisierten  C ellu lose. Vf. benutzte zu seinen Verss. einen hochfesten 
Viscosefaden. Der Faden wurde in Glycerin auf 150, 200 u. 250° erhitzt. Der Faden 
bekam bis 150° eine etwas verstärkte Festigkeit u. Dehnung, bei 200° wurden die Werte 
merklich, bei 250° stark geringer. Die Prüfung des Fadens mit X-Strahlen zeigt, daß 
der Faden bei 150° wenig verändert ist, während er bei 200° stark kristallisiert ist. Die 
verminderte Festigkeit läßt vermuten, daß die Ketten u. Seitenbindungen gesprengt 
sind. (Mém. Serv. chim. État 33. 95— 98. 1947.) F r i e d e m a n n . 8074

D. D. Coffman, G. J. Berehet, W . R. Peterson und E. W. Spanagel, P o ly a m id e  au s  
D ia m in e n  u n d  D icarbonsäure . Es wird die Herst. einer Reihe faserbildender Polyamide 
aus diamin-dicarbonsauren Salzen beschrieben. Durch einen Überschuß einer Kom
ponente wird das gewünschte Mol.-Gew. stabilisiert. F. der Polyamide nimmt mit 
steigendem C-Geh. jeder Komponente alternierend ab. Dabei liegen die FF. der Poly
amide, deren Komponenten eine gerade C-Atomzahl besitzen, höher als die mit unge
rader Atomzahl. Die Löslichkeit ist um so größer, je tiefer die FF. liegen. Sämtliche 
Polyamide zeigen eine kristalline Struktur u. lassen sich zu kaltverstreckbaren Fäden 
verspinnen. Die Messungen zeigen, daß das Polyamid aus Hexamethylendiamin u. 
Adipinsäure für die Herst. von Gebrauchsfasern am besten geeignet ist. (J. Polymer 
Sei. 2. 306— 13. Juni 1947. Wilmington, Del., Du Pont de Nemours &. Co.)

W. B r o s e r . 8080
Erich Wagner, M echanisch-technolog ische T e x ti lp rü fu n g e n . 3. Mitt. (1. u. 2. vgl. 

C. 1946. I. 1131.) Behandelt werden die Grundlagen der Nummerbest, von Garnen, die 
Nummerierungssysteme u. Umrechnungsfaktoren sowie die Berechnung der Nummern 
bei Zwirnen. (Textil-Prax. 2. 76— 81. März 1947.) P. E c k e r t . 8096

Erich Wagner, M echanisch-technolog ische T e x ti lp rü fu n g e n . 6. u. 7. Mitt. (5. vgl- 
Textil-Prax. 2. [1947.] 173.) Behandelt wird die Best. der Drehung von Garnen u- 
Zwirnen, die Beziehung zwischen Garndrehung u. Fasersteigewinkel sowie die Beziehung 
zwischen Grunddrehung u. Fadenverkürzung, ferner der Einfl. der Grunddrehung auf 
die Festigkeit u. Dehnung. (Textil-Prax. 2. 230— 35. Aug. ; 355— 59. Dez. 1947.)

P. E c k e r t . 8096
R. S. Higginbotham, D ie  F lie ß fä h ig k e it  vo n  S tä rk e p a ste n . 4. Mitt. E in  neu es  

K o n s is to m e te r  fü r  S tä rk e p a ste n  u n d  e in ig e  d a m it erzielte R esu lta te . Zur Messung der 
Viscosität von Stärkepasten wurde vom Vf. früher das Instrument nach R ic h a r d s o n  
u. W a i t e  (1933) benutzt. Nachteile dieses Instruments sind, saß es bei 90° benutzt 
wird, daß unaufgeschlossene Stärken nur bis zu einer Konz, von 5% gemessen werden 
können u. daß bei 90° Mais- u. Weizenstärke nur unvollkommen aufgeschlossen sind, 
Sago-Farina- u. Tapiocastärke hingegen vollständig, so daß ein Vgl. nicht stattfinden 
kann. Das Konsistometer von C a e s a r  (1935) erhitzt die Stärkelsg. auf 99° u. kühlt sie 
dann schnell wieder ab. Der App. erfordert viel Substanz u. ist nicht sehr empfindlich. 
Der neue App. ist dem CAESARSchen ähnlich, erfordert aber nur 170 cm3 Stärkelsg. u. 
ist für unmodifizierte Stärke von 1—5% brauchbar. Der App. wird genau beschrieben. 
Vf. gibt Werte für nicht modifizierte u. modifizierte Stärke. (J. Textile Inst. 38. T131 
bis T 150. März 1947.) F r i e d e m a n n . 8098



1947 H x ix .  B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M in e r a l ö l e . E .2023

X IX . B ren n stoffe . Erdöl. M ineralöle.
Suzanne Vermynck, B eitra g  z u r  U n tersuchung  u n d  zu r  in d u str ie lle n  A u s n u tz u n g  

der fra n zö sisch en  Torfm oore . Auf Grund der Unters, von 71 Torfproben von 26 Lager
stätten bespricht \  f. die zahlreichen Möglichkeiten der Torfverwertung in der ehem. 
Industrie. Neben der Asche sind auch H u m in sä u re n , C ellulose u. L ig n in  zu bestimmen. 
Vf. kommt zu dem Schluß, daß die französ. Torflager zu unbedeutend sind, um darauf 
hinreichend dauerhafte Industrien aufzubauen. — Die Extraktion der Huminsäuren 
mit Dinatriumphosphat ist für prakt. Zwecke ungeeignet, da sie zu lange dauert. Die 
H u m o lyse , die Hydrolyse von Torf (mit 13% W .) mit W . oder nach S c h t jc k o w  mit den 
im Torf vorhandenen Huminsäuren ergab in 1 Std. bei 167° (7,3 at), 11,4%  Glucose, Torf
hydrolyse mit dem lOfachen Vol. 2,5%ig. H2S04 in 2% Std. bei 135° 21% Glucose. 
Oxydationsverss. zur Darst. von V a n il l in  aus Torf waren erfolglos. (Ann. Mines 
Mem. 136. 23—91. Mai 1947.) ° C a r l s .  8122

Petraschek, D ie  M e ta m o rp h o se  der K o h le . Kohle entsteht aus Torf unter dem 
Einfl. dynam. Drucks der sich faltenden Erdkruste u. lokaler Wärmequellen. Der Druck 
erzeugt in der Kohle Strukturveränderungen, vor allem auch Doppelbrechung. Auto- 
klavenverss. zeigen, daß Holz bei erhöhtem Druck u. Temp. plast. wird u. die Eigg. des 
V itr its  annimmt. Je dünner die Vitritstreifen sind, um so besser ist die Kohle. Der 
F u s i t  entsteht nicht nur durch Waldbrand; Beziehungen zum pH bei der Elözbldg. sind 
vorhanden. Die Harze sind Exsudate der werdenden Kohle u. werden z. T. schon bei 
niedriger Temp. ausgeschieden. (Anz. österr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl. 84. 
88— 89. 1947.) F r i e d e m a n n . 8126

R . Teichmüller und M. Teichmüller, In k o h lu n g sfra g e n  im  R uhrcarhon . Im Ruhr
kohlenbecken lassen sich 3 Inkohlungsphasen unterscheiden, von welchen die präorogene 
u. synorogene Inkohlung nachgewiesen sind. Die Ruhrkohle trägt die Zeichen einer 
stat. Metamorphose bei epirogener Versenkung u. einer nachfolgenden kinemat. Meta
morphose mit dem Anstieg der Ealtenachsen zum Niederrhein. (Z. dtsch. geol. Ges. 99. 
40—77. 1947.) H a h n -W e i n h e i m e r . 8126

M. I. Kusnetzow und W. W. Dybski, K in e t ik  der Q uellung  von  S te in ko h len  in  
P y r id in . Bei der Best. der Quellung verschied. Kohlesorten in Pyridin (I) zeigt sich, daß 
junge Kohlen rasch quellen, viel I absorbierten u. bald gesätt. sind. Die Quellung ist 
eine innermicellare, die Geschwindigkeitsgleichung ist 2. Ordnung. Die reiferen Kohlen 
(zusammenbackende Fett- u. Kokskohlen) quellen bedeutend langsamer; dabei werden 
nur geringe I-Mengen absorbiert. Die Quellung verläuft in den ersten 6 Std. z wischen - 
micellar nach einer Geschwindigkeitsgleichung 1. Ordnung; der spätere Verlauf ist wie 
bei den jungen Kohlen innermicellar nach einer Gleichung 2. Ordnung. Die älteste 
Magerkohle quoll kaum, zeigte jedoch eine unerklärlich hohe A.-Absorption. Die Un
terschiede der verschied. Kohlearten scheinen in der Kolloidstruktur, im „Kolloidalter“ 
zu liegen. Es wird angenommen, daß die zwischenmicellare Quellung durch eine Rk.- 
Geschwindigkeitsgleichung 1. Ordnung, die innermicellare durch eine solche 2. Ordnung 
gekennzeichnet ist. (TKypnaJi IIpHK.TianHOÖ Xhmiih [J. appl. Chem.] 20. 976—90. Okt. 
1947.) v. W i l p e r t . 8126

D. T. A. Townend, Harold Hartley, Sir Alfred C. G. Egerton und R. F. Strickland- 
Constable (unter Mitarbeit von R. S. Silver und H. Hollings), B etrach tungen  über d ie  
V erbrennung . D is k u s s io n  im  G as R esearch  B o a rd . Allg. Betrachtungen über die Ver
brennung. In der Diskussion wird eingegangen auf folgende Punkte: Verbrennungs
wärme, langsame Verbrennung, Flammenarten (Explosions- u. Diffusionsflamme), Sta
bilität in Brennern, Verbrennung fester Brennstoffe, techn. Ausnutzung, Vorflammen
verbrennung, Emission der Strahlungsenergie, industrielle Anwendung, chem. Theorien 
Kettenrkk., Flammenspektren, Einfl. der Flammengeschwindigkeit, heterogene Ver
brennung, physikal. Theorien (gegliedert in Diffusion u. Wärmeleitung in Gasen, 
Wärmeübertragung durch Strahlung, Wärmeübertragung von heißen Gasen u. festen 
Stoffen anders als durch Strahlung, Fortpflanzung von Explosionen, Flammenstruktur), 
Ströme heißer Gase, Stabilität des Fließens, Weg des kleinsten Widerstandes, Einfl. der 
Wärmezufuhr auf die Fließgleichung, Ölgas. (Gas J. 250. 500—512. 4/6. 1947.)

K l a s s k e .  8128
Jean Ternisien und H.-F. Melot, U n tersuchungen  über d ie  O xyda tionska ta lyse . (Vgl. 

C. 1948. II. 268.) Wenn man einen nicht entzündeten Gasstrahl auf eine vorerhitzte 
platinierte Asbestpappe richtet, erzielt man auf der rotglühend werdenden Unterlage 
eine flammenlose Verbrennung, deren Temp. mit Strahlungspyrometer gemessen werden 
kann. Durch Zusatz geringer Mengen von Pt wird die katalyt. Wrkg. von Mn, Co u. 
Ni wesentlich erhöht. Aus 5,1% Pt u. 94,9% Ni bestehender Katalysator ergibt bei



E .  2024 Hxix- B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . 1947

Leuchtgas eine höhere Verbrennungstemp. als Pt allein. (Chim. et Ind. 57. 11—21. 
Jan. 1947.) A l f r e d  S c h u l z e . 812 8

B. I. Kljatschko, D ie  Z ü n d u n g  von  K o h le -L u ftg em isch e n  in  V erb ren n u n g s Jeam m ern. 
Es werden die Einfll. der Zuführung u. Vorwärmung von Luft u. Brennstoff in der Ver
brennungskammer bei Kohlenstaubfeuerungen unter bes. Berücksichtigung der kon
struktiven Ausbildung der Brenner u. der Kammer auf die schnelle Ausbreitung der 
Flamme u. die schnelle Erreichung der Höchsttempp. beschrieben. (H3BecTHH Bce- 
c o K > 3 H o ro  TennoTexHHqecKoro I d H C T H T y r a  h m c h h  O e J i H K c a  ,n ,3 e p /K i iH C K o r o  
[Ber. Allunions wärmetechn. Inst. Felix Dsershinski] 16. Nr. 9. 1— 11. Sept. 1947. 
Heiz-Labor.) J ü r g e n  S c h m id t . 8128

A. van Dijk, D ie  E xp lo s io n sg ren zen  von  M isc h u n g e n  brennbarer G ase m it  L u ft .  
Die Explosionsgrenzen von Mischungen einer Reihe von brennbaren Gasen (H2, CO, 
CH4, C2H6, C2H4, C3Hs, C3H6, C4H10 u . Bzn.) werden angegeben. Die Grenzen für Mi
schungen mehrerer brennbarer Gase (Wassergas, Leuchtgas, Blaugas usw.) mit Luft 
werden nach einer Formel berechnet, die auf der von L e  C h a t e l i e r  aufgestellten Regel 
beruht: In einer Mischung begrenzter Mengen mehrerer, brennbarer Gase mit Luft 
bleiben die unteren u. oberen Explosionsgrenzen jedes einzelnen Gases unverändert. 
Die Explosionsgefahr vermindert sich durch Anwesenheit von nicht brennbaren Gasen 
(C02, N2). Ihr Einfl. wird in mehreren Diagrammen wiedergegeben. (Chem. pharmac. 
Techniek 3. 4— 6. 15/9. 23—24. 30/9.1947.) W e s ly .  8128

T. F. Hurley, B ren n s ta u b . Übersicht über die Bedeutung der Kohlenstaubfeuerung, 
bes. zur Verwertung aschereicher Kohle. 1946 lag der mittlere Aschegeh. des in Eng
land verfeuerten Kohlestaubes bei 14— 18%. Die Anwendung der Staubfeuerung wird 
mit zunehmender Verbesserung der Anlagen steigen, die Ausschaltung der Lagerung des 
Staubes zwischen Mühle u. Brenner ist ein Schritt auf diesem Wege. — Anforderungen 
an die Feuerräume, Ascheentfernung u. -Verwertung, damit die Konkurrenz der Öl
feuerung bestanden werden kann. (Nature [London] 160. 318—20. 6/9. 1947.)

L e c k e . 8132
W. L. Crentz und Thomas Fraser, A u fb e re itu n g s -C h a ra k te r is tik e n  von  M a ry la n d 

koh len . Zusammenstellung der Flotationsanalysen von Kohlenlagerstätten im Staate 
Maryland, nordwestlich des Potomac River. Nur die Flöze unterhalb des großen Pitts
burgh-Lagers (Big Vein), das großenteils abgebaut ist, sind berücksichtigt, da diese in 
steigendem Maße die derzeitige Gesamtförderung ausmachen u. die Reserven für die 
Zukunft darstellen (Karte der Lagerstätten). Die Unterss. erstrecken sich auf 9Haupt
flöze (Franklin, Barton, Harlem, Upper u. Lower Bakerston, Upper Freeport, Upper u. 
Lower Kittanning u. Mount Savage; Tab. der typ. Schichtlagerung; geolog. „Säulen
bild,, im Original). Bereits 1944 lieferten diese Flöze über 50% der Gesamtförderung. 
Bei sehr schwankender Zus. u. stark wechselnden eingebetteten Verunreinigungen ist 
ein Teil auch bei Vollanwendung von Flotations-Aufbereitungen u. deren Verbesse
rungen auf spezielle Anforderungen einzelner Lagerstätten sicher nicht abbauwürdig 
zu erhalten. Außer einer großen Chlorid-Wäsche in Vindex, Md. (70 to/Std.) geschieht 
die Reinigung großenteils halbmaschinell oder von Hand. Die chem. Analysen (Fein
kohle unter 3/s Zoll) ergeben folgende Grenzwerte: Feuchtigkeit 0,4— 1,3%; flüchtige 
Bestandteile 14,0—22,2%; Festkohle 45,4—72,9%; Asche 7,8—40,1%; S 0,8—5,2%. 
Die Flotationsanalysen (Float-and-sink-Test) wurden ausgeführt nach den Vorschriften
des Bur. of Mines. Dichte-Trennung (1,35; 1,40 usw. bis 1,70) wurde ausgeführt mit 
G a so lin -C C lyGemischen, C C lt  (für D. =  1,60) u. C C IJ C H B r 3 (für D. 1,70). — Ein
gehende Besprechung jedes Flözes, bes. der Flotationsergebnisse. 24 graph. Darstel
lungen, viele Analysen-Tabb. u. Förderzahlen usw. im Original. (U.S. Dep. Interior, 
Bur. Mines, techn. Pap. 1947. Nr. 701. 65 Seiten. Washington, D. C., Coal Prepar. 
Sect., Bur. of Mines.) P e u k e r t . 8134

A. P. Smirnow, U n tersu ch u n g  ü ber d ie  V erh ä ltn isse  der B ra u n lco h len tro ckn u n g  a u f  
e in e m  K e tten ro st. Bei der Verbrennung von Braunkohlen auf einem Kettenrost dient 
der 1. Teil des Rostes (vom Eintritt der Braunkohle in den Feuerungsraum gerechnet) 
zur Trocknung der Braunkohle. Bei bes. Abtrennung dieses Abschnittes durch Einbau 
von Trennwänden wird der Trocknungsvorgang in diesem Abschnitt studiert. Es 
trocknen die obersten u. untersten Schichten der Braunkohlen durch die Wärmestrah
lung der Flamme auf die oberste Schicht bzw. durch den Durchtritt der Verbrennungs
luft von unten am schnellsten. Dementsprechend erwärmen sich die mittleren Schichten 
am langsamsten, u. die Entzündung beginnt an der Oberfläche der Kohle. Mit fort
schreitender Erwärmung nimmt das Voreilen der Temp. in der untersten Schicht ab 
u. besteht gegenüber der mittleren Schicht oberhalb 130° nicht mehr. Gesonderte Zonen 
der Abgabe der flüchtigen Anteile bestehen nicht, da diese erst erfolgt, wenn nach Er
niedrigung des W.-Geh. auf etwa 10% die Entzündung unter gleichzeitiger Koksbldg.
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u. Abgabe des restlichen W. erfolgt. Mit fortschreitender Verbrennung des Kokses u. 
des Ausbrennens der Schlacke bleiben die Rkk. der untersten Schicht immer stärker 
hinter denen der höheren Schichten zurück. (H3BecTHH B c e c o i0 3 H o r o  TenJiOTexHH- 
H ecK oro U n c T H T y x a  HMeHH OeJlHKCa JIsepmi-niCHOro [Ber. Allunions wärmetechn. 
Inst. Felix Dsershinski] 16. Nr. 9. 23—26. Sept. 1947. Swerdlowsk, WNIIT.)

J ü r g e n  S c h m id t . 8134 
Bengt Christiansson, Ü ber n iedrigsiedende P yro lysep ro d u k te  a u s  T o r f. 3. Mitt. 

(Vgl. C. 1946. II. 1312; vgl. auch C. 1945. I. 506.) Aus einem wenigvermoderten Moos
torf werden in einer Menge von zusammen 0,9% des wasserfreien Torfs durch Adsorp
tion mit akt. Kohle bei 100—400 u. 400—525° zwei Pyrolyseprodd. erhalten, von denen 
die Fraktionen 30—35°, 60—65° u. 90—95° einzeln untersucht werden. Dabei werden 
nachgewiesen: Furan (15%), 2-Methylfuran (25%) u. wahrscheinlich 2.5-Dimethylfuran 
(5%), daneben aus Ramanspektr. n-Pentan, Isopentan, Penten-(2) u. Hexane. ( I V A  
18. 89—92. 1947.) R . K. M ü l l e r . 8140

C. L. Waggoner, B e m e rk u n g e n  zu  dem  K o k ere i-  u n d  H ochofenbetrieb der G eneva  
Steel Co. (Blast Fumace Steel Plant 35. 325—28. März 1947. Geneva Steel Co.)

H a b b e l . 8142
L. Muir Wilson, V erko ku n g  in  H o rizo n ta l-R e to rten . Allg. gehaltene Betrachtungen 

über einige bei der Verkokung in Horizontalretorten auftauchende Fragen. Gliederung: 
Scrubber standpipes, Gasgleichgewichte bei der Verkrackung von öl, Druckwiderstand 
der verschied, körnigen Kohle, Verlust, unerwünschter Rauch, Umlaufgas, wesentliche 
innerbetriebliche Unterss. (unterteilt in Temp. der Verbrennungskammern, Geh. des 
Gases an Inerten, Unters, des Rohgases auf C02 u. Feuchtigkeit, Gesamt-02-Geh. im 
Rohgas, Dichtigkeit der Kammern, flüchtiges im Koks, Produktionsgas). (Gas J. 251. 
560—67. 10/9. 1947.) K l a s s k e . 8142

Torsten Widell, R ed u k tio n sv e r la u f in  e in em  H olzgasgenerator. An einer Versuchs
anlage, die dem Holzgasgenerator für Motorbetrieb mit abwärtsgehender Gasführung 
nachgebildet ist (kon. verengter Herd, doppelter Mantel), wird die Rolle des sogenannten 
äußeren Brennstoff betts in dem ringförmigen Zwischenraum zwischen Herd u. äußerem 
Mantel für die Red. von C02 u. H20-Dampf untersucht. Dazu werden Proben des Gene
ratorgases vor u. nach dem Durchgang durch das äußere Brennstoffbett durch Ablei
tungsrohre alle 1/2 Std. entnommen u. analysiert u. die Tempp. an verschied. Stellen des 
Brennstoffbetts u. der Mantelaußenseite durch verschiebbare bzw. aufgeschweißte 
Thermoelemente gemessen. Die Anlage wird mit Generatorholz beschickt. Wegen Ein
zelheiten der App. u. Versuchsführung, Gasanalysen u. Temp.-Kurven vgl. Original. 
Aus den Temp.-Kurven geht hervor, daß die Temp. vom Innern des Generators nach 
außen entsprechend der Wärmeleitung gleichmäßig abnimmt u. in der Richtung des 
Gasstroms im äußeren Kohlebett nicht stark fällt, was zu erwarten wäre, wenn hier 
noch Red. des Gases erfolgte; diese ist auch deshalb nicht wahrscheinlich, weil die 
Tempp. in der äußeren Schicht unter 800° liegen. Das Gas ist nach dem Durchgang 
durch das äußere Kohlebett nach Geh. an CO u. H2 sowie Heizwert etwas schlechter als 
gleich unterhalb des Herdes; der Wirkungsgrad sinkt von 78,3 auf 76,2%. Die geringe 
Verschlechterung des Gases im äußeren Kohlebett wird ausgeglichen durch dessen iso
lierende Wrkg. auf den Herd, die es ermöglicht, daß in diesem bei hinreichend hoher 
Temp. die Red. schnell verläuft. Die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten für die 
Durchschnittsanalysen zeigt, daß die Gleichgewichtsbedingungen für die Red. der Kohle 
im Generator nicht erreicht werden; für die Wassergasrk. werden etwas höhere Gleich- 
gewichtstempp. als für die heterogene Red. mit Kohle berechnet. ( I V A  18. 48—58. 
1947.) v .  D e c h e n d . 8148

S. F. Tschlichanow, D ie  u n ter ird isch e  K ohlevergasung  nach  der F iltra tionsm ethode. 
Geolog., physikal. u. mathemat. Grundlagen. (JJOKJianbi ArcaHeMHH Hayn CCCP 
[Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 56. 43— 46. 1/4. 1947.) R o s e n d a h l . 8148 

Warren K. Lewis, D ie  K in e t ik  der R ea k tio n en  von  D a m p f  u n d  K o h le n d io x y d  m it  
K ohle. Wiedergabe eines Vortrags über die Wassergas- u. Generatorgaserzeugung. 
Es wird näher auf die Vorteile eingegangen, die das auf dem Gebiet des katalyt. Crackens 
in den letzten Jahren eingeführte Fließverf. (fluidized powder technique) auch für die 
genannten Prozesse bietet, bei dem die festen Substanzen in Form eines feinen, „fließ- 
baren“ Pulvers in einem aufsteigenden Gasstrom genügender Geschwindigkeit getragen 
werden. Hierbei kann ein ausgezeichneter Temp.-Ausgleich durch die ganze Reaktions
zone erreicht werden, während bei dem alten Verf. mit grobstückigem ruhenden Koks 
die Temp. in der Oxydationszone übermäßig hoch sein mußte u. leicht zu Klinkerbldg. 
u. Angriff des Ofens führte, in der Reduktionszone dagegen zu stark abfiel u. dadurch 
geringe Reaktionsgeschwindigkeit u. unvollständige Red. bewirkte. Die Temp. kann 
dagegen bei dem Fließverf. so hoch gewählt werden, daß gerade noch keine Sinterung
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der Asche eintritt, womit die höchstmögliche Reduktionsgeschwindigkeit erreicht wird. 
Bei der Durchführung des Wassergasprozesses nach dieser Technik wird die Möglich
keit der Zuführung der Reaktionswärme durch Heizflächen oder mit Hilfe eines in das 
Reaktionsbett eingeführten geeigneten gepulverten u. erhitzten Trägers gestreift; ebenso 
die Zumischung von Wasserdampf beim Generatorgasprozeß zur Verbesserung des 
Heizwertes, sofern die äußeren therm. Bedingungen die Entw. einer größeren Wärme
menge durch Oxydation ermöglichen, als für die Red. des C02 erfordert wird. Um die 
wirtschaftlichen Vorteile des Fließverf. voll ausnutzen zu können, ist eine genauere 
Kenntnis der Reaktionsgeschwindigkeit von Wasserdampf u. C02 mit Kohle erforder
lich als in der Vergangenheit, in der die Wassergas- u. Generatoranlagen weitgehend 
empir. betrieben wurden u. die Grenze durch techn. Schwierigkeiten der erwähnten Art 
gegeben war. Im Anschluß an die Besprechung kinet. Messungen von G a d s b y , H i n s h e l - 
w o o d  u. S y k e s  (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 187. [1946.] 129) werden eigene 
Messungen mit einem gepulverten Retortenkoks unter Fließbedingungen besprochen, 
die zu höheren Tempp. (bis 1050°) ausgedehnt wurden u. auch in diesem Gebiet hoher 
Reduktionsgeschwindigkeiten die allg. Schlußfolgerungen der genannten Vff. bestätigen. 
Bei niedrigen Gaspartialdrucken sind die Reaktionsgeschwindigkeiten von 1. Ordnung 
in bezug auf die reagierenden Gase, während mit zunehmenden Partialdrücken die 
Geschwindigkeitskurven sich abflachen. Sowohl der asymptot. erreichbare Geschwin
digkeitswert als auch die Partialdrucke, bei denen das Abflachen der Kurven erfolgt, 
steigen dabei mit der Temp., so daß man bei 1050° u. 1,2 at schließlich noch weit vom 
asymptot. Wert entfernt ist. Der Einfl. der Vorgeschichte des Kokses wurde durch 
Vergleichsverss. mit Anthrazitkoks untersucht, wobei die Verkokungstemp. gleich der 
jeweiligen späteren Reaktionstemp. gewählt wird. Der bei niedrigeren Tempp. gebildete 
Koks ist reaktionsfähiger, so daß in diesem Fall Temp.-Steigerung prakt. keine Er
höhung der Reaktionsgeschwindigkeit bringt. Wie an diesen Beispielen gezeigt wurde, 
kann das Fließverf. auch für die laboratoriumsmäßige Messung von Rkk. zwischen 
Gasen u. festen Stoffen mit hoher Wärmetönung u. hoher Reaktionsgeschwindigkeit 
ausgezeichnete Dienste leisten, wobei zur Erzielung reproduzierbarer Verhältnisse eine 
Betthöhe von 3—4 ft. jedoch nicht unterschritten werden darf. Die techn. Vorteile, 
zu denen außer den eingangs erwähnten noch höherer prozentualer Umsatz im Gas 
u. Verringerung der Teerbldg. u. damit Erhöhung des H2-Anteils im Gas gegenüber 
den C-Verbb. kommen, werden zusammengefaßt. Das Fließverf. wird voraussichtlich 
für die Herst. von Synthesegas für den FiscHER-TKOPSCH-Prozeß u. zur Erzeugung 
von Gasen mit hohem Heizwert größere Verwendung finden. Auch Brennstoffe mit 
niedrigem Heizwert, hohem Aschegeh. u. niedrigem Ascheschmelzpunkt sind nach ihm 
leichter zu verarbeiten. Als gewisser Nachteil steht dem lediglich gegenüber, daß die 
Belastbarkeit der Generatoren nicht so stark variiert werden kann wie bei der früheren 
Arbeitsweise, da die Gasmenge zur Einhaltung der Fließbedingungen in ziemlich engen 
Grenzen konstant gehalten werden muß. (Chem. Engng. News 25. 2815— 18. 29/9. 
1947. Cambridge, Mass., Massachusetts Inst, of Technol.) R e i t z . 8152

C. C. Wright, W a ssers to ff oder S yn th eseg a s  d u rch  S a u e r s to ff-V e r g a su n g  fes te r  B re n n 
sto ffe . (Vgl. C. 1948. E. 1179.) Die Herst. von Synthesegas durch Vergasung von 
Fein-Anthrazit u. Nußkoks mit einem 0 2-W.-Dampf-Gemisch wird beschrieben. (Mi
neral Industries 17. 1—3. Dez. 1947. Pennsylvania State Coll.) St e i n e k . 8152 

Hans Deringer, Ü ber e in  A b so rp tio n sm itte l z u r  A u sw a sc h u n g  u n d  G ew in n u n g  von  
K o h le n o x y d  a u s  G asgem ischen. Verss. zur CO-Absorption mit Cu(I)-Salzlsgg. im Hin
blick auf die Stadtgasentgiftung. Bes. günstig arbeitet CuCl gelöst u. suspendiert in 
konz. MgCl2-Lsgg. mit Bodenkörper. Die Sättigungsisothermen des 3-Komponenten- 
systems H20 —MgCl2 • 6H20 —CuCl werden bei 20° aufgenommen. Die Löslichkeit des 
CuCl steigt mit zunehmender MgCl2-Konz. von prakt. 0% für reines W. bis auf ca. 
20%. CO-Sorptionsisothermen werden für Tempp. zwischen 10 u. 40° für eine Reihe 
von MgCl2-haltigen CuCl-Lsgg. bestimmt u. die Zersetzungsdrucke des CO-Komplexes 
in Abhängigkeit vom MgCl2-Geh. des Absorptionsmittels gemessen. Das pro Vol.- 
Einheit der Waschfl. gelöste CO-Vol. steigt mit der angewandten CuCl-Menge. Der 
Sorptionsdruck ist bei gleichem CO-Geh. der Waschfl. unabhängig vom CuCl-Gehalt. 
Änderung der MgCl2-Konz. in der Lsg. beeinflußt weder die maximale CO-Aufnahme 
noch den Sorptionsdruck. Erst wenn MgCl2 • 6H20  über die Sättigungskonz, hinaus 
zugefügt wird u. sich ein MgCl2-haltiger Bodenkörper abscheidet, verringert sich der 
Sorptionsdruck sprunghaft auf Werte, die wesentlich niedriger liegen als bei den bisher 
bekannten CO-Absorptionsmitteln. Mit überschüssigem MgCl2 bildet sich also eine 
neue Komplexverb., deren Natur nicht näher aufgeklärt wird, deren Auftreten aber 
durch eine Veränderung des Nd. erkennbar ist, wenn zu einem MgCl2-freien Boden
körper der MgCL-Überschuß erst nachträglich hinzugefügt wird. Die Absorption ver-
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läuft als unimol. Rk.; ihre Geschwindigkeit wird bei 14,5° u. maximaler CO-Beladung 
in Abhängigkeit von der Zus. der Waschfl. gemessen. Sie hat einen negativen Tem- 
peraturkoeff., Senkung der Absorptionstemp. begünstigt somit nicht nur die CO-Auf- 
nahme durch Senkung des Sorptionsdruckes, sondern auch die Geschwindigkeit der 
Gleichgewichtseinstellung in einer für die prakt. Anwendung günstigen Weise. Die 
Beziehung zwischen k u. der Temp. ist wahrscheinlich komplex; der maßgebende 
Sorptionswiderstand liegt auf der Fl.-Seite der Grenzfläche u. wird durch Diffusions
geschwindigkeiten sowie die Einordnung der Reaktionsprodd. in den Kristall bestimmt, 
wobei letzterer Vorgang die Ursache des negativen Temperaturkoeff. sein dürfte. Bis 
zu einer Beladung mit 12 cm3 CO/cm3 Fl. ist die Absorptionsgeschwindigkeit konstant 
u. fällt bei höherer Beladung stärker ab. Die Desorption verläuft befriedigend rasch. 
Das dem Tripelpunkt des tern. Syst. entsprechende Absorptionsmittel ist sehr be
ständig gegen Luft. Künstlich oxydierte Lsgg. werden in der Wärme über Cu rasch 
u. vollständig reduziert. Disproportionierung 2 Cu(I) -> Cu(II) +  Cu konnte bei 
Tempp. bis 40° nicht beobachtet werden. (Chimia [Zürich] 1. 125— 31. 15/6. 1947. 
Winterthur, Gaswerk.) R e i t z . 8174

A. L. Curtis, N e u ere  F ortschritte  in  der T eerdestilla tion . Vf. behandelt eingehend 
die Gewinnung von Naphthalin u. Anthracen. Ausführliche Diskussion. (Trans. Instn. 
chem. Engr. 25, 122— 31. 1947.) R o s e n d a h l . 8176

0 . 1. Jegorowa, U n tersu ch u n g  des P rozesses der H a rzb ild u n g  in  F ra k tio n e n  von  
p r im ä re n  T eeren  a u s  B oghead-K oh le . Die Harzbldg. in den Fraktionen der prim. 
Teere  aus Boghead-Kohle wurde bei erhöhter Temp. (je nach Fraktion zwischen 
140— 170°), sowie im Luftstrom untersucht. Die zu Beginn der Harzbldg. entstehenden 
Harze haben den höchsten N2- u. S-Geh. (3,67% S u. 0,86% N2). Im weiteren Verlauf 
der Harzbldg. fällt der S-Geh. auf 2,47% u. der N2-Geh. auf 0,48%. (H 3 B e c T H H  Ana- 
g e M H H  HayK CCCP, O T H e n e H i i e  T e x H i m e c K u x  H ayn [Bull. Acad. Sei. URSS, 
CI. Sei. techn.] 1947. 923—28. Inst, für fossile Brennstoffe der Akad. der Wiss. 
der UdSSR.) v. K d te p o w . 8176

Nils Hellström, Ü ber H o lzdestilla te . Durch Vakuum-Dest. gewonnener Celluloseteer 
u. lösl. Buchenholzteer enthalten Laevoglucosan, so daß die im Holzteer aufgefundenen 
Verbb. vom Glucosan abgeleitet werden können. Die Entstehung des lösl. Teeres wird 
auf einen durch Säure verursachten Abbau von Kohlenhydraten zurückgeführt. Das 
therm. u. chem. Verh. eines derartigen lösl. Teeres ist durch Zwischen- u. Abbauprodd. 
wie 5-Oxymethylfurfurol, Oxyvalerolacton, Laevulinsäure bestimmt. Die Bldg. teeriger 
Prodd., von Huminstoffen (I) oder einfacheren stabilen Verbb. ist außer von der Konz., 
Temp., Zeit u. Acidität von der Umsetzung der oben genannten u. weiterer Zwischen- 
verbb. mit reaktionsfähigen Stoffen abhängig, wobei die Laevulinsäure eine Schlüssel
stellung einnimmt. Vf. unternimmt es, im lösl. Teer die Verbb. zu isolieren, welche 
zu I führen u. die chem. Zus. der nicht humifizierbaren Verbb. zu klären. Zur An
wendung gelangen zwei verschied. Methoden der Aufarbeitung eines bei der Dest. von 
Weichholz gewonnenen lösl. Teeres. Roher Holzessig geringer Konz, (spezif. Gew. 
1,025) wird im Vakuum eingedampft u. der anfallende Rückstand (6%) ebenfalls im 
Vakuum (1 mm) dest., wobei 35— 40% zwischen 70 u. 140° sd. Destillate erhalten 
werden. Deren Aufarbeitung auf dem Wege der Verseifung, Extraktion usw. führt 
zur Isolierung von 3 verschied. Fraktionen: eine im Vakuum destillierbare (a) der 
Zus. (%) 64 C u. 7 H mit der spezif. Refraktion 0,260 kann mit 18%ig. HCl in 48 Std. 
in I übergeführt werden, eine im Vakuum destillierbare, jedoch nicht in I überführbare 
Fraktion (ß) der Zus. 50 C, 7 H u. der spezif. Refraktion 0,230 u. schließlich eine nicht 
destillierbare Fraktion (y ). Die I im Ausgangsteer stammen aus a, aber auch aus y .  
Gelangt roher Holzessig höherer Konz, (spezif. Gew. 1,14) zur Unters., so werden im 
Vakuum von 1 mm 22% zwischen 70 u. 170° sd. Destillate u. 22% Rückstand erhalten. 
Eine aus 35% konz. HCl u. 65% derartigen Holzessig bestehende Mischung ergibt 
nach 48 Std. bei 100° 24% I. Nach Eindampfen des Filtrates im Vakuum beträgt 
der Rückstand 24%, bezogen auf den angewandten rohen Holzessig. Die Aufarbeitung 
dieses Rückstandes sowohl durch direkte Dest. als auch durch eine Esterifizierung mit 
anschließender Dest. führt zu I u. zu nichthumifizierbaren Stoffen, wobei die Eigg. 
der letzteren mit denen der Fraktion ß  übereinstimmen. Eine typ. Verb. dieser nicht
humifizierbaren Teerfraktion ist Oxyvalerolacton. Brenzcatechin (II), vorhanden wahr
scheinlich in a in Form eines Esters, da ohne Verseifungs-Rk. nicht nachweisbar, spielt 
sicherlich bei der I-Bldg. in Ggw. von starker Säure eine wichtige Rolle. Vf. führt 
eine solche Humifizierung in Ggw. von Glucose u. Galactose wie folgt durch: II allein 
gibt mit HCl (15%ig.) keine I, 2,0 (g) Glucose geben allein mit HCl 0,4 I, 2,0 Galactose 
desgl. 0,6 I. Ein Gemisch von 2,0 II u. 2,0 Glucose führt zu 3,1 I, ein solches von 2,0 
II mit 2,0 Galactose bildet 2,8 I. Ferner wird festgestellt, daß die organ. Substanz im
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nichtextrahierbaren aber destillierbaren oder im nichthumifizierbaren Teeranteil mit 
II kein I gibt. II leitet sich wahrscheinlich auch vom Lignin ab. Als Ursache für die
I-Bldg. wird daher außer II noch ein unbekanntes ungesätt. Lacton vermutet. Im 
Verlauf der Unterss. können in <% nachgewiesen werden: Methylcyclopentenolon, Maltol 
u. wahrscheinlich 5-Oxymethylfurfurol, Furfurol, Acetol, Guajacol, in ß  Laevulin
säure, Glykolsäure u. Oxyvalerolacton u. in y  Laevoglucosan. (Acta polytechn. [Stock
holm] Nr. 9. Chem. includ. Metallurgy Ser. 1. Nr. 2. Kungl. Tekn. Högskolans Handl. 
Nr. 4. 1— 15. 1947. Stockholm, Royal Inst, of Technol.) W a h r e n h o l z . 8178 

A. F. Dobrjanski und A. D. Kokurin, D ie Z e r se tzu n g  vo n  K o h len w a ssers to ffg em isch en  
im  E n tla d u n g sb o g en . Untersucht wurden K e ro s in , Kp. 191—298°, D.20 0,8360; S c h ie fe r 
teer, D. 1,282, von dem 60% zwischen 200 u. 360° destillierten, Pechgeh. bis zu 35%; 
öliger H ä lb g o u d ro n , D. 0,945, Viscosität 15° Engler bei 100°; S ch ie ferd iese lö l, D.f° 0,9831, 
Kp. 225— 235°, enthaltend bis zu 24% Phenol u. 2,7% S; T orfgenera torteer. Das ent
stehende Gas besteht in allen Fällen aus C2H2, H2, CH4, C2H4, höheren Olefinen, CO 
u. Spuren C02, von denen die beiden ersten ca. 85% betragen, — davon 32,2— 35,5% 
C2H2. A u s  A .  wurden 14,4 (%) C2H2, 51,3 H2, 6,2 CH4, 4,7 C2H4, 22,7 CO u. 0,7 C02 
erhalten. Für den Zerfall stellt Vf. die Gleichung 3C2H5OH =  3CO+6H2+C 2H2+CH4 
auf. C2H2 ist als prim. Prod. bei der Spaltung der KW-stoffe anzusehen. Durch teil
weisen Zerfall des C2H2 entstehen sek. CH4 u. C2H4. (/KypnaJi ITpiiKjiajiHOË 
Xhmhh [J. appl. Chem.] 20. 997— 1004. Okt. 1947. Leningrad, Technol. Inst.)

E. F ö r s t e r . 8180
Martin Shepherd, U n tersu ch u n g  e in es N a tu rg a se s  b es tim m ter Z u sa m m e n se tzu n g  durch  

ein e  L a b o ra to r iu m sg em e in sch a ftsa rb e it u n d  der A m e r ik a n is c h e n  G esellschaft fü r  U nter
su ch u n g sm a ter ia l. Die Unters, wurde in verschied. App. durchgeführt u. die Ergebnisse 
in Tabellen zusammengestellt. Der Heizwert u. das spezif. Gew. wurden aus der Ana
lyse berechnet u. mit denen durch das Standard-Büro bestimmten verglichen. Die Ana
lysen wurden nach der volumetr. u. der Absorptionsmeth. durchgeführt. Die Ergeb
nisse zeigen gut den Stand dieser Verff. in den USA. (J. Res. nat. Bur. Standards 38.
19—51. Jan. 1947. Washington.) R o s e n d a h l . 8186

A. H. Houpeurt, L eich te  K o h len w a ssers to ffe  u n d  W asser. Nach amerikan. Versuchs
ergebnissen ist der wirkliche Geh. an W.-Dampf in Naturgasen größer als der nach 
dem Gesetz von H e n r y  berechnete. Die Abweichungen wachsen mit steigendem Druck 
u. fallender Temperatur. Bei Salzwasser nimmt mit wachsender Salzkonz, der W.- 
Dampfgeh. des Gases ab. Naturgas ist in W. wenig lösl. (0—0,4 Liter Gas/1 Liter W.). 
Die Löslichkeit wächst bei konstanter Temp. zwar mit steigendem Druck, fällt aber 
bei konstantem Druck nicht regelmäßig bei steigender Temp., sondern durchläuft ein 
Minimum, das druckveränderlich ist. In Salzwässern ist die Löslichkeit geringer als 
in reinem W. u. abhängig von der Salzkonzentration. Leichte KW-stoffe (bis C4) 
bilden mit überschüssigem fl. W. Gashydrate. Oberhalb der krit. Temp. der Hydratbldg. 
(21,5° für CH4, 14,5° für C2H6) tritt Zerfall ein. KW-stoffgemische bilden komplexe 
Hydrate. Grundlagen für die Berechnung der Bedingungen der Hydratbldg., zahl
reiche Kurvenbilder u. Literaturhinweise. (Rev. Inst, franç. Pétrole Ann. Combustibles 
liquides 2. 560—64. Nov. 1947.) F r e e . 8186

Ralph E. Grim, D ie  B e zieh u n g en  der T o n -M in e ra lo g ie  z u m  U rsp ru n g  u n d  zu r  A u f 
f in d u n g  des P etro leu m s. Die Verwandtschaft (z. B. katalyt. Wrkgg.) der Tonmineralien 
zu den organ. Verbb. variiert mit dem jeweiligen Tonmineral; sie ist z. B. beim Kaolinit 
gering, während sie bei gewissen Montmorillonitsorten sehr groß ist. Daher könnten 
sie nach Ansicht des Vf. eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von organ. Material 
in Petroleum gespielt haben. Ebenso sind wahrscheinlich einige KW-stoffe in den 
Ölsanden an den Oberflächen der in diesen Sanden enthaltenen Tonmineralien absorbiert. 
(State Illinois, Divis. State geol. Surv., Rep. Invest. 1947. Nr. 125. 1491—99. Urbana, 
111.) O p p e r m a n n . 8188

Je. N. Bokowa, W. A. Kusnetzowa und Ss. I. Kusnetzow, D ie  O x y d a tio n  vo n  gas
fö rm ig e n  K o h len w a ssers to ffen  d urch  B a k te r ie n  a ls  U rsache der m ikrob io lo g isch en  U m 
w a n d lu n g  z u  E rd ö l. Es wird kurz über Verss. berichtet, die mit Bact. aliphaticum 
liquefaciens u. Methanomonas methanica durchgeführt wurden, betreffend die Methan- 
bzw. Propanoxydation. (¿JOKJianbi Ai;ajieMnn H ayn CCCP [Ber. Akad. wiss. UdSSR] 
[N. S.] 56. 755—57. 1/6. 1947. Moskau.) L e u t w e i n . 8188

W. K. Wassilenko, E rd ö lh a ltig ke it der P e rm -T r ia sa b la g e ru n g e n  des E m ba-G ebietes. 
Sowohl im südlichen als auch im Nordteil des Embagebietes (südl. d. Urals) finden 
sich beachtliche, techn. verwertbare Erdölmengen innerhalb von Perm-Trias-For- 
mationen. Im Südgebiet befinden sich Ablagerungen von Unterem Trias über roten 
Lehmschichten. Im Gebiet der Gesteinskuppeln am Inder-See sind sie wechselnd durch 
graue Tone, Sandsteine u. Kalksteinschichten mit Meeresfauna vertreten. Über den



Unteren Triasschiehten wurden in der Randzone des Südurals im Bezirk von Aktjubinsk 
auch Ablagerungen von Oberem Trias festgestellt. Im nördlichen Embagebiet, bei 
Schubarkuduk u. ähnlich bei den Dshakssymai-Vorkk. sammelt sich Erdöl an der 
Oberfläche einer stratigraph. Diskordanz zwischen Perm-Trias- u. Juramassen u. zwar 
am Scheitel von Domen, in unmittelbarer Nähe der steilen Abdachung eines Salz
stockes. —  Die Zus. der Emba-Erdöle schwankt in weiten Grenzen. So führen die 
Lagerstätten bei Dossor leichte benzinhaltige Spielarten, deren D. 0,824 u. Paraffingeh.
з,2% beträgt, während die schweren öle von Schubarkuduk u. Dshamanagatsch DD. 
von 0,920 bis 0,930 aufweisen, wobei leichtere Fraktionen hier überhaupt fehlen. —  
Irgendeine Gesetzmäßigkeit der Veränderung der Zus. der Erdöle in Abhängigkeit von 
der Tiefe ölführender Schichten u. ihrer räumlichen Ausdehnung konnte bisher nicht 
ermittelt werden. Im allg. jedoch kann die Feststellung gemacht werden, daß die 
größeren Erdöllager in tieferen Schichten zu finden sind, während die höheren Perm- 
Trias-Ablagerungen nur Ölansammlungen von zweitrangiger Bedeutung aufweisen. 
(Hetjmmoe X o 3h ü c t b o  [Petroleum-Wirtsch.] 25. Nr. 10. 22—23. Okt.; Nr. 11. 44. 
Nov. 1947. Leningrad.) v. M i c k w i t z . 8188

Je. F. Rudakowa und A. Ss. Welikowski, D ie  B e d in g u n g en  der B ild u n g  von  
S ch w efe lverb indungen  u n d  S chw efe l im  P etro leum . In Ggw. verschied. Katalysatoren 
schwefelt H2S (I) sowohl ungesätt. als auch gesätt. u. aromat. KW-stoffe. Bei der 
Schwefelung von olefin. KW-stoffen in Ggw. von H3PÖ4 auf Kieselgur werden sowohl 
Mercaptane als auch andere S-Verbb., die nach F a r a g h e r  als „Restschwefel“ bestimmt 
werden, gebildet. Elementarer S entsteht nur in geringen Mengen. Gesätt. u. aromat. 
KW-stoffe werden mit I nicht oder nur zu geringem Teil ohne Bldg. von elementarem 
S geschwefelt. In Ggw. von Ton u. Silicagel verläuft die Schwefelung unter Bldg. 
komplizierter S-Verbb., die wieder als „Restschwefel“ ermittelt werden. Bei der 
Schwefelung von CH3-KW-stoffen wurde ein Absetzen von kristall. S auf dem Kata
lysator beobachtet. Auf Grund der durchgeführten Verss. wurde festgestellt, daß I 
bei Kontakt mit Ton nur in Ggw. von KW-stoffen in elementaren S umgewandelt 
wird. Durch diese Erscheinung kann in vielen Fällen das gemeinsame Auftreten von 
Erdöl u. gediegenem S erklärt werden. (IIe(j)THHoe X 0 3 H Ü c tb o  [Petroleum-Wirtsch.] 
25. Nr. 6. 49—54. Juni 1947.) T ro f im o w . 8188

E. R. Smoley und T. T. Whipple, E n tw ic k lu n g e n  in  der E rd ö lin d u str ie . Analyse der 
techn. u. wirtschaftlichen Situation der amerikan. Erdölindustrie in den ersten Nach
kriegsjahren. Besprochen werden die Erdölsuche u. -förderung, der Transport, die 
Raffination einschließlich der verschied. Krack-Verff. u. der Herst. von Schmierölen
и. Wachsen, ferner der Petrochemikalien. Die Erdölindustrie wird die Entw. der 
Atomenergie als Energiequelle u. als Mittel zur Durchführung neuer KW-stoff-Synthesen 
beobachten. (Mechan. Engng. 6 9 .  293—99. April 1947. New York, N. Y., Lummus 
Co.) S y d o w . 8190

R. F. Faull und E. W. Gardiner, D ie  E rd ö lin d u str ie  a n  der P a z ifik k ü s te . Übersicht 
über die pazif., prakt. californ. Ölindustrie. Hauptfelder: San Joaquin Valley (429000 
bbl/Tag), Los Angeles Basin (336000), Santa Maria Valley (156000); trockenes Gas im 
Sacramento Valley (450 Mill. f3/Tag). Die verschied. Raffinerien haben eine Ver
arbeitungskapazität von 950000 bbl/Tag. Angaben über Transportmöglichkeiten, Arten 
der Rohöle u. Verwendung, bes. der Heizöle. — Im 2. Weltkrieg wurde bes. Wert auf 
Herst. klopffester Benzine gelegt, zunächst durch Polymerisation u. Hydrierung, dann 
durch Alkylierung. Daneben große ehem. Industrie auf Erdölbasis: Toluol oder wahl
weise klopffeste Treibstoffe, Butadien, Spezialschmieröle, Alkohole u. Ketone, Sulfonat- 
waschmittel, organ. Peroxyde, Phthalsäureanhydrid etc. (Chem. Engng. News 25. 
2702—03. 22/9. 1947.) L e c k e . 8190

—, N e u e  E rfa h ru n g e n  über d a s  A b sa n d e n  der E rd ö lp ro d u k tio n . Überblick über 
bereits beim Bohren u. Verrohren einsetzende Maßnahmen zur Verhütung von Schaden 
an Bohrlochausrüstung u. Förderanlagen durch aus dem Ölträger mitgerissenen Sand. 
Es kann bis in das Liegende des Ölträgers gebohrt u. nach dem Verrohren durch 
Schienen perforiert werden oder mit perforierten Rohren verrohrt werden, u. es kann 
auch bis in das Hangende verrohrt u. zementiert u. mit dem Durchmesser des vorge
sehenen Liners weitergebohrt werden. Vor- u. Nachteile der verschied. Verff. u. die 
Verff. zum Aufbau künstlicher Kiesfilter werden besprochen. (Bohrtechniker-Ztg. 63. 
Nr. 2. 1—5. Febr. 1947.) S y d o w . 8190

—, N e u e  A n w en d u n g sm ö g lic h ke iten  fü r  Säurebeh a n d lu n g  bei der E rd ö lp ro d u k tio n . 
Außer der Säuerung von aus Kalkformationen produzierenden Sonden werden neuer
dings auch Sonden in anderen Formationen der Säurebehandlung unterzogen zwecks 
Reinigung des Ölträgers von anhaftender oder eingedrungener Spülung, zur Reinigung 
von Siebnetzen u. Rohrperforationen, zum Freiwaschen festgewordener Gestänge u.
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zur Erhöhung der Prosität. Einige Beispiele werden referierend besprochen. (Bohr- 
techniker-Ztg. 63. Nr. 10. 14— 16. 1947.) S y d o w . 8190

Horace W. Hindry, E ig e n sch a ften  und, A n v ie n d u n g  von  Ö lsp ü lu n g . Ölspülungen sollen 
gegenüber wss. Spülungen dünnere u. weniger feste Ablagerungen ergeben, wodurch 
die Reinigung der ölführenden Schicht leichter ist, ferner soll das Durchteufen quel
lender Tone gefahrloser sein. Als Grundöl dient ein zwischen 168 u. 326° sd. Heizöl 
mit einem Flammp. von 60°. Als Zusatz wird neben den üblichen Schwerestoffen 
Lampenruß als Geliermittel u. mit Öl verd. geblasener Asphalt zur Dauerauskleidung 
der Bohrlochränder verwendet. Hinweise für das Ansetzen der Spülung, ihre Hand
habung u. das Bohren mit Ölspülung. (Bohrteehniker-Ztg. 63. Nr. 2. 17—20. Febr. 
1947.) S y d o w . 8190

Jos. Risi, N e u e  V erfahren  a u f  d em  G ebiet der P e tro leu m vera rb e itu n g  a ls  m oderne  
G rundlage der o rgan ischen  G ro ß in d u strie  A m e r ik a s . Vortrag. Ausführliche Darst. des 
heutigen Standes der Gewinnung von KW-stoffen aus Petroleumerzeugnissen durch 
Synthese. (Chimia [Zürich] 1. 239—46. 15/12. 1947. Quebec, Canada, Laval Univ.)

R o s e n d a h l .  8192
A. Chwala, U m fo rm u n g  des E rd ö ls  d u rch  chem ische U m se tzu n g en  d er E r d ö l-K o h le n 

w assersto ffe  u n d  d ie  syn the tisch e  H erste llu n g  vo n  D er iva ten . Übersicht über die Ver
wertung von Erdölprodd. in den USA. (österr. Chemiker-Ztg. 48. 2— 6. Jan./Febr. 
1947. Wien.) R o t t e r .  8192

Alphonse F. Forziati und Frederick D. Rossini, A lk y lb e n zo le  i n  d er 0 $ -F ra k tio n  
a u s  sieben  typ isc h en  R ohölen . Die Analyse, der Aromatenfraktion 148— 180° aus 7 typ. 
amerikan. Rohölen durch Feindest, u. Spektroskop. Unters, ergab, daß mit einer Aus
nahme die relativen Mengen bei allen Ölen in derselben Größenordnung liegen u. zwar 
im Mittel Iso p ro p y lb en zo l 7; n -P ro p y lb e n zo l 8; l-M e th y l-2 -ä th y lb e n zo l  6; l-M e th y l-3 -  
ä thylbenzo l 15; l-M e th y l-4 -ä th y lb e n zo l 8; 1 .2 .4 -T r im e th y lb e n zo l  40; 1 .3 .5 -T r im e th y lb en zo l  
15; te r t.-B u ty lb e n zo l 1. Die relativen Mengen der Polyalkylbenzole stehen in demselben 
Verhältnis, das sich aus den thermodynam. Gleichgeww. in fl. Zustand u. bei 400° 
errechnet. (J. Res. nat. Bur. Standards 39. 425— 33. Nov. 1947. Washington.)

L e c k e . 8192
Hans Pöll, D ie  se lek tive  M in e r a lö lra ffin a tio n  m it  der S N P - A n la g e .  Die Selektiv

raffination gestattet, aus jedem Rohöl jede gewünschte Schmierölsorte herzustellen. 
Das nach den Erfindern als SNP-Verf. bezeichnete Verf. wurde speziell für paraffin
freie bzw. entparaffinierte Destillate u. für entasphaltierte Rückstände entwickelt. 
Das Verf. gestattet, in einem Gange auf ein bis drei Raffinate verschied. Qualität u. 
einen Extrakt zu fahren. Als Lösungsm. wird Rohkresol (Trikresol) trocken oder mit 
W. gesätt. in Mengen von 80— 180% bei Destillaten u. 150—300% bei entasphaltierten 
Rückständen bei 25— 50° verwendet. Das Verf. arbeitet drucklos; die Lösungsm.- 
Rückgewinnung erfolgt durch Dest. oder mittels Zentrifugen; das Lösungsm. ist 
nicht korrosiv. Die Anlage ist auch für alle anderen Lösungsmm. mit D. über 1 ver
wendbar. Ausführliche Fließschemen. — Die errichteten u. geplanten SNP-Anlagen 
werden charakterisiert u. die aus verschied. Rohölen hergestellten Prodd. mit  ihren 
Eigg. angeführt. Verarbeitungspläne für verschiedenartige Rohöle u. mit verschied. 
Endziel werden gegeben. Das SNP-Verf. wird mit dem Duosol-Verf. hinsichtlich Aus
beute u. Eigg. der Prodd. u. in apparativer Hinsicht verglichen. (Mitt. ehem. Forsch.- 
Inst. Ind. Österreichs 1. 33—36. Dez. 1946. 48—53. Febr. 1947. Wien.]

S y d o w . 8194
Walter Passler, N e u e  E n tp a ra ffin ie ru n g sm e th o d e n . Die in der Erdölproduktion 

üblichen Verff. zur Verhinderung u. Beseitigung von Paraffinausscheidungen, wie Auf
schmelzen mit Dampf, Lösen mit Lösungsmm. u. mechan. Schabegeräten werden be
sprochen. (Bohrteehniker-Ztg. 63. Nr. 3. 1— 5. März 1947.) S c h m e l in g .  8194 

—, K lo p fb re m se n w irk u n g  u n d  C racken . Übersicht über die Vorgänge bei der Ver
brennung im Motor, die Wrkg. u. Herst. von Klopfbremsen, sowie Erzeugung von 
Kraftstoffen hoher Oktanzahl durch Cracken, Alkylierung, Isomerisieren, Polymeri
sation, Hydrierung u. Hydroformieren. (Afinidad [3] 24. 119—22. Mai/Juni 1947.)

S c h m e l in g .  8196
M. R. Mandlekar, T. N. Mehta, V. M. Parekh und V. B. Thosar, C racken  vo n  p f la n z 

lichen  Ö len. 3. Mitt. C ocosnußöl, S esa m ö l, B a u m w o llsa a tö l u n d  R ic in u sö l. (2. vgl. C.
1946. II. 156.) Zur Überprüfung der Möglichkeiten einer Überführung von pflanz
lichen ölen in Motortreibstoffe, Schmiermittel u. andere technolog. wichtige Prodd. 
werden Cocosnuß- (I), Sesam- (II), Baumwollsaat- (III) u. Rizinusöl (IV) der Druck- 
crackung nach D a l a l  u . M e h t a  (C. 1946. II. 156) unterworfen. Analyt. Charakteri
sierung der Crackffaktionen in üblicher Weise; ausführliches experimentelles Material 
(20 Tab.) s. Original. Drucksteigerung erhöht den Dest.-Beginn bei I von 356 auf 388°,
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bei II von 365 auf 397°, bei III von 360 auf 394°, bei IV von 326 auf 357°, während 
Menge des Dest. u. seine Dichte dabei abnehmen. Bldg. von W., Koks u. Gasprodd. 
wird durch Druckerhöhung vermehrt, desgl. diejenigen des Anteiles an Motortreib
stoffen, während die Ausbeute der Dieselölfraktion fällt. Bei der Crackung entstehen 
wasserlösl. Fettsäuren. Der Anteil an gesätt. KW-stoffen u. an Olefinen in der Gas
phase erhöht sich mit dem Druck; der Geh. an CO, C02 u. H2 nimmt dabei ab, bei I 
aber die Menge an C02 u. H2 zu. Wiederholte Fraktionierung der Treibstofffraktion 
liefert bei II Paraffine (Pentan, Hexan, Heptan, Octan usw.). Wasserfreies ZnCl2 als 
Katalysator verstärkt bei II den Grad der Crackung, ohne die Ausbeute an Treibstoffen 
zu vermehren. Die Crackung der rohen Dieselölfraktion erhöht den Anteil an Motor
treibstoff. (Ind. News Edit. J. Indian ehem. Soe. 10. 1— 16. 1947. Bombay, Univ., 
Dep. of Chem. Teehnol., and Delhi, Government of India, Delhi Polytechnic.)

T ä u f e l . 8196
F. Alais, P. de Fouchécour und T. Reis, V orlä u fig e  M itte ilu n g  über d ie  V erw endung  

des E le k tro n e n m ik ro sk o p s  bei der U n tersuchung  von K a ta lysa to ren  entfärbender E rden , 
B en to n iten  u n d  S ch ie fern . Vff. veröffentlichen einige elektronenmikroskop. Aufnahmen 
von Bentonit, Katalysatorenträgern, Bleichtonen, gebrauchten u. neuen Katalysatoren 
sowie einigen, bei ihrer Herst. gebrauchten intermediären Produkten. Die Bentonite 
sind aus sehr flachen Teilchen zusammengesetzt. Einer der beobachteten Montmorillo- 
nite u. einer der deutschen aktivierten Tone „Tonsil“ zeigten große Ähnlichkeit in 
ihrer kristallinen Struktur, in Übereinstimmung mit Röntgenaufnahmen. Wolfram
säure ist aus feinen Nadeln zusammengesetzt u. besitzt eine sehr große Oberfläche. 
Die Oberfläche von ungebrauchten Katalysatoren erwies sich als bedeutend größer 
als die von gebrauchten Katalysatoren. (Rev. Inst, franç. Pétrole Ann. Combustibles 
liquides 2. 337—340. Juli 1947. Inst. Français du Petrole.) G o t t f r i e d .  8196

C. C. Hall und A. H. Taylor, C hem isch-technische F ragen  des F isch er-T ro p sch -V e r-  
fa h ren s. Die apparative Seite des Verf. wird eingehend geschildert. Konstruktions
gleichungen. (Trans. Instn. chem. Engr. 25. 5—21. 1947.) R o s e n d a h l .  8200 

J. C. Ghosh, N. G. Basak und G. N. Badami, N i - T h 0 2-K iese lg u r-(1 0 0 :1 8 :1 0 0 )-K a -  
ta lysa tor fü r  d ie  F isch er-T ro p sch -R e a k tio n . 2. Mitt. (Vgl. C. 1948. II. 269.) In der
1. Mitt. (Current Sei. 16. [1947.] 318) wurden Verss. mit Synthesegas (CO:H2 = l:2 )  
beschrieben. Vff. halten es für wirtschaftlicher, statt dessen Wassergas (CO:H2 =  1:1) 
nach der Reinigung direkt zu verwenden, ohne mit zusätzlichem H2 anzureichern. 
Die Verss. ergaben, daß (a) die KW-stoff-Ausbeuten bei Wassergas denen bei Synthese
gas vergleichbar sind, (b) die gasförmigen KW-stoffe die fl. überwiegen, (c) die Methan
ausbeute viel kleiner ist als beim Synthesegas. Diese bleibt bei steigender Raum
geschwindigkeit fast konstant. Die Maximalausbeute von ca. 125 g/m3 Gas wird bei 
der Raumgeschwindigkeit von 0,9 Liter/g Ni erhalten. Die Vers.-Ergebnisse bei 195° 
u. 1 at sind graph. dargestellt. (Current Sei. 16. 353. Nov. 1947. Bangalore, Indian 
Inst, of Science, Dep. of Pure and Appl. Chem., Gen. Chem. Sect.)

B r e d t s c h n e i d e r .  8200 
R. Guesdon, N a p h th a p o ly fo rm in g . V ersuchsübertragung  a u f  I ra k -R o h ö l. Unter 

Polyforming versteht man das therm. Reforming von Bzn. (Naphtha) oder leichtem 
Gasöl in Ggw. von C3- u. C4-KW-stoffen, die entweder aus dem Prozeß selber oder aus 
fremden Quellen stammen können. Man arbeitet bei 100 at u. 550—590° u. erhält 
ohne anomale Koksbldg. klopffestes Bzn. mit Oktanzahlen 76— 80 (Motormeth.) u. 
guter Bleiempfindlichkeit u. in bes. Fällen daneben bis zu 12,5% C4-KW-stoffe mit 
ca. 55% Butylen. Eine Benzinfraktion aus Irak-Rohöl (38% des Rohöls) mit End
punkt 210° wurde ohne Zusatz von Fremdgas bei 105 at nach dem Polyform-Verf. 
behandelt, sowohl als Ganzes, wie nach weiterer Zerlegung in Leicht- u. Schwerbenzin. 
Hierbei konnten ca. 75 Vol.% Polyformbenzin mit Oktanzahl 75 erhalten werden. 
Bei alleiniger Verarbeitung der schweren Benzinanteile wurden nach Zumischen des 
unbehandelten Leichtbenzins 90% eines Mischbenzins mit Oktanzahl 65 bzw. 67—77% 
Bzn. mit Oktanzahl 75 erhalten. Zusatz von 0,04% Bleitetraäthyl erhöht die Oktan
zahlen um ca. 5 Punkte. (Rev. Inst, franç. Pétrole Ann. Combustibles liquides 2. 
608— 10. Dez. 1947.) F r e e .  8200

W. C. Sehroeder, S yn th e tisc h e  flü ss ig e  T re ib s to ffe  in  den  V erein ig ten  S ta a ten . Nach 
Diskussion der techn. Grundzüge u. Verbrauchszahlen für Roh- u. Hilfsstoffe werden 
die möglichen Standorte angeführt, die für die CO-Hydrierung (Minimalgröße 10000 
bbls/Tag) auf Basis Erdgas oder Kohle sowie die Kohlehydrierung (Minimalgröße 
30000 bbls/Tag) in Betracht kommen. — Aussichtsreich ist die Verwertung der um
fangreichen ölschieferlager. (Mechan. Engng. 69. 989—95. Dez. 1947. Washington,
D. C., Bur. of Mines.) L e c k e .  8200
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Ss. F. Wassiljew und W. Je. Gluschnew, O xyd a tives R e fo rm ie re n  vo n  B e n z in e n  des  
D evo n -E rd ö ls  a u s  T u im a s y . Das oxydative Cracken des aus Devon-Erdöl dest. S- 
haltigen R o h b en zin s  (I) mit geringer Octanzahl wurde in einer größeren Labor.-Anlage 
mit einer Leistung von 0,5—1 kg/Std. durchgeführt. Das gesamte I wurde bei 450— 470° 
vollkommen verdampft. Die Dämpfe wurden zum Cracken mit einem Gemisch von 
0 2 u. überhitztem H20-Dampf in die Rk.-Kammer geleitet, in der eine Temp. von 
540—560° herrschte, die bei der Crackung entstehenden Dämpfe in einem Kühler 
kondensiert, anschließend in einem Separator das Kondensat von den nicht konden
sierbaren Gasen getrennt. Die Gase wurden über ölgefüllte Absorber zur Absorption 
des flüchtigen Bzn. geleitet u. in die Atmosphäre geschickt. Das Kondensat wurde 
rektifiziert u. das erhaltene Bzn.-Destillat zwecks Entfernung der 0 2-haltigen Prodd. 
u. des S mit NaOH behandelt. Zur entgültigen Reinigung des Bzn. u. zur Beseitigung 
des restlichen S wurde das Bzn.-Destillat in der Dampfphase über festes ZnCl2 geleitet. 
Beim beschriebenen oxydativen Cracken wurde ein I mit einer Siedegrenze von 212° 
verwendet, das . aus dem Devon-Erdöl mit 26%ig. Ausbeute erhalten wurde. Der 
Verbrauch an 0 2 betrug 43 Liter/kg Rohstoff, an H20-Dampf 100 g/kg Rohstoff, der 
Zulauf 515 g Rohstoff/Stunde. Das in der beschriebenen App. erhaltene u. anschlie
ßend gereinigte Bzn. siedete bis 200°, seine Ausbeute betrug 70% auf I, 18,2% auf 
Erdöl bezogen. Die Octanzahl lag bei 64 gegen 40,9 beim Ausgangsprodukt. Durch 
das oxydative Cracken nahm der Aromatengeh. im Bzn. zu; die Gase des oxydativen 
Crackens waren reich (bis zu 37%) an ungesätt. KW.-stoffen. (IL'JBecTMH AKageMHH 
H ayn CCCP, OTgejieHHe TeximuecKnx H ayn [Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 
1947. 825—28. Inst, für fossile Brennstoffe der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

v .  K u t e p o w . 8200
W . Je. Gluschnew und Ss. F. Wassiljew, K a ta ly tisc h e  E n tsc h w e fe lu n g  vo n  R e fo r

m in g b en z in  m itte ls  P h o sp h o rsä u re  u n d  Z n C lz. Zur katalyt. Entschwefelung von R e 
fo rm in g b e n zin  mit 0,4% S-Geh. wurden Verss. mit H3PÖ4, ZnCl2 u. Aktivkohle in der 
Gasphase u. mit H2S04 in der fl. Phase durchgeführt. Die besten Resultate wurden 
mit H3P 04 u .  ZnCl2 auf Aktivkohle erhalten. Der S-Geh. sank beim Überleiten über 
H3P 04 auf Aktivkohle bei 195° auf 0,15%, über ZnCl2 auf Aktivkohle auf 0,17%, 
mit H2S04 in fl. Phase auf 0,19%. Die Octanzahl des über H3P 0 4 entschwefelten 
Benzins erhöhte sich von 64,5 auf 74, bei ZnCl2 auf 71. Aktivkohle allein hatte keine 
Wirkung. (H3BecTHH AKageMiiii H ayn CCCP, OTHeJieHHe TexmiuecKiix H ayn  
[Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 1947. 829—33. Inst, für fossile Brennstoffe 
der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v .  K u t e p o w . 8200

Ronald E. Streets, K a lts ta r tfä h ig k e ite n  versch iedener E rsa tz tre ib s to ffe . In einer kühl
baren Hohenkammer wurden zwischen — 30° u. +15,5° u. bei Drucken entsprechend 
Höhen von 0, 1525 u. 3050 m die Zeiten bestimmt, die beim Anlassen eines V-8-Ford- 
motors mit 1000 U/Min. bis zum Auftreten der ersten Zündung beim Betrieb mit A .  
verschied. Konz., A e .,  A ce to n , Iso o c ta n  u. einem S p e z ia ltre ib s to ff sowie Mischungen er
forderlich sind. Für wasserhaltigen A. ist unterhalb 15,5° keine Zündung mehr möglich, 
für die anderen Proben nehmen die Anlaßzeiten mit fallender Temp. stark zu. Rechnet 
man 15" als höchstzulässige Startdauer, so erhält man für jeden Treibstoff bzw. jede 
Treibstoffmischung Minimaltempp., bei denen noch Start möglich ist. Bei A. werden 
diese Tempp. durch Zusatz leichtflüchtiger Treibstoffe stark herabgesetzt; so durch 
10% Ae. (Isooctan, Aceton) um 19° (14°, 8°). — Die Starttempp. fallen mit steigender 
Höhe, z. B. für A. (Isooctan) von 15,5° (3°) auf 5° (—9°) in 3050 m Höhe. —  Wegen der 
hohen Verdampfungswärme des A. geht die Anwärmung des Motors langsamer vor sich 
u. erreicht nicht die erforderliche Höhe. — Zum Schluß werden die Mengen Ae. usw. 
angegeben, die A. bei verschied. Tempp. die notwendigen Starteigg. verleihen. (J. Res. 
nat. Bur. Standards 39. 39—47. Juli 1947. Washington.) L e c k e . 8204

Luigi CMabotto, G egenüberstellung der B ew ertu n g  v o n  T ra n s fo rm a to re n o ie n  nach  
a m e r ik a n isc h e n  u n d  ita lien isch en  N o rm e n . Vf. berichtet über die von Betrieben in den 
U.S.A. verwendeten verschied. Prüfungsarten zur Beurteilung u. Kontrolle von Trans
formatorenölen (u. ä.), die aber noch nicht in den A.S.T.M. als amtliche Standardmetho
den festgelegt, jedoch empfohlen sind; er vergleicht sie mit den seit 1923 in Italien gül
tigen amtlichen Normen der C.E.I. Im einzelnen werden der Nachweis der Veränderlich
keit der Öle durch Best. von Trübung u. Bodensatz (Behandlung mit Luft nach der 
Meth. S n y d e r  bei 120°, nach der SLUDGE-accumulation test-Meth. A bei 120° mit Cu- 
Spirale als Katalysator sowie nach der Meth. B-Hochdruckoxydation [General Electric] 
mit u. ohne Cu-Katalysator in der Bombe mit 17,57 kg/cm2 Druck, 24 Std. bei 140°), 
Messungen von Viscositäten u. Säureprüfungen besprochen. Vergleichsresultate, die 
nach Anwendung italien. Normen bei Auslandsölen u. üblichen italien. Prodd. erhalten 
werden, sind mitgeteilt, die Normen von anderen Ländern (bes. bei Flammpunkten u.
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Verdarnpfung.sVerlusten) werden verglichen u. diskutiert. (Olii minerali, Grassi Saponi 
Colori Vernici 24. 2— 5. Jan. 1947. Vado Ligure, R.I.O.T.) Wingchen. 8218

W . W. Panow, D ie  A b h ä n g ig k e it der V iscositä tse igenscha ften  von  E rd ö lp ro d u k te n  
von  der chem ischen  Z u sa m m en se tzu n g . Hochqualifizierte Fll. für Hydrosysteme mit 
flacher Viscositätskurve können aus leichten paraffin. Erdölprodd. durch Zugabe von 
6 10% Vinipol oder Superol erhalten werden. Diese Erdölprodd. müssen einen Siede-
beginn von 210—215°, einen Siedeendpunkt von 350—360° besitzen u. bei 275—280° zu 
50% übergehen, frei von aromat. KW-stoffen sein u. mindestens 62% Paraffinketten 
enthalten. Der Anilinpunkt der 50%ig. Fraktion soll mindestens 79° betragen. Die 
Quellung von Gummi ist abhängig von der ehem. u. fraktionellen Zus. des Erdölpro
duktes. Die geringste Quellung rufen schwere Prodd. mit wenig cycl. KW-stoffen her
vor. Der Quellungsgrad von Gummi wird durch den Anilinpunkt charakterisiert, wobei 
mit steigendem Amlinpunkt der Quellungsgrad linear abnimmt. ( H e r j i T H i io e  X o 3HÖ- 
c tb o  [Petroleum-Wirtsch.] 25. Nr. 10. 45— 50. Okt. 1947.) T r o f lu o w .  8220

K. G. Brummage, M itte ls  E le k tro n e n d iffra k tio n  ausge führte  U n tersuchung  über d ie  
E r h itzu n g  vo n  organischen  F ilm e n  m it  gerader K e tte  u n d  ihre A n w e n d u n g  a u f  d ie S c h m ie 
rung . Die Filme (Paraffine, Fettsäuren u. Ester) werden mittels Elektronendiffraktion 
während des Erhitzens auf Metalloberflächen untersucht. Die Filme verlieren ihre 
Struktur bei vergleichsweise niedriger Temp., wobei ausgebreitete Filme von Einzelmoll. 
Zurückbleiben. Die hierzu erforderlichen Tempp. hängen von der ehem. Zus. u. der 
Dicke der Filme u. dem angewandten Metall ab. Aus auf reaktionsfähigen Oberflächen 
(Cu, Cd oder Stahl) aufgebrachten Fettsäurefilmen bilden sich die entsprechenden Me
tallseifen. (Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 191. 243—52. 11/11. 1947.)

W e s l y . 8220
J. R. Bristow, K in e tisch e  G renzflächenreibung . Nach Besprechung der Literatur 

auf dem Gebiet der Grenzflächenreibung gibt Vf. die mathemat. Ableitung einer Theorie 
über das Verh. eines elast. Syst., das durch Grenzflächenreibungskräfte an einer be
wegten Oberfläche deformiert wird. Anschließend wird an Hand einer Abb. eine App. 
beschrieben, an der Experimente zur empir. Stützung der Theorie ausgeführt wurden. 
In folgenden Vers.-Reihen wurde die Abhängigkeit des Reibungskoeff. von der Ge
schwindigkeit festgestellt: 1. Äthylester von 9 gesätt. Fettsäuren (Cj—-C15) als Schmier
mittel zwischen Stahl u. Stahl bzw. zwischen Phosphorbronze u. Stahl bei Zimmertemp.;
2. Mineralöl mit verschied. Zusätzen von Ölsäure als Schmiermittel zwischen Stahl u. 
Stahl bzw. zwischen Messing u. Stahl bei Zimmertemp.; 3. Äthylpalmitat zwischen 
Zinn u. Stahl bzw. Mineralschmieröl zwischen Stahl u. Stahl bei verschied. Tempera
turen. Die Ergebnisse werden jeweils in Diagrammform mitgeteilt. Die sich ergeben
den Gesetzmäßigkeiten werden diskutiert u. gegebenenfalls mit Ergebnissen anderer 
Autoren verglichen. (Proc. Roy. Soc. [London] Ser. A 189. 88— 102. 27/3. 1947. Ted
dington, Middlesex, Nat. Phys. Labor.) G e r h a r d  G ü n t h e r .  8220

I. E. Bekker und A. I. Petrussewitsch, D er E in f lu ß  verschiedener Z u sä tze  z u  Öl a u f  
R e ib u n g  u n d  A b n u tzu n g . Vff. geben eine Übersicht über die amerikan. u. engl. Ver
öffentlichungen der letzten Jahre auf dem Gebiet der Zusätze zu ö l u. ihres Einfl. auf 
seine Eigg. als Schmiermittel für stark beanspruchte Flächen. Sie gehen zunächst auf 
den Unterschied zwischen Flüssigkeits- u. Grenzflächenreibung ein u. behandeln die 
Abhängigkeit des Reibungskoeff. f  von der Viscosität, der Geschwindigkeit u. dem 
Druck, sowie bes. den steilen Abfall von f oberhalb einer bestimmten krit. Geschwindig
keit (wedging). Die Meßanordnungen werden beschrieben, bei der einen dreht sich eine 
Kugel auf drei anderen. Die Unterss. erstreckten sich auf Mineralöl, pflanzliche u. tier. 
Öle. Während f  für hochgereinigte Metallflächen 0,22 beträgt, liegt der für verschied, 
öle (bei Drucken zwischen 7000 u. 28 000 kg/cm2) zwischen 0,08 u. 0,1 u. sinkt durch 
Zusatz von Fettsäuren, u.a. Stearinsäure, Laurin-, Öl-, Undecyl- u. Elaidinsäure, bis 
auf etwa 0,03. Auch andere Stoffe, z. B. MoS2, WS2, Graphit u. Ag2SÖ4 erniedrigen f. 
Die Abnutzung der Metallflächen wird durch Verbb., die P, As, Sb u. S, z. B. Trikresyl- 
phosphat, Dilauryldisulfid u. a-Mercaptolaurinsäure enthalten, wesentlich herabgesetzt. 
Die Erscheinung wird auf eine Schmelzpunktserniedrigung des Metalls u. auf die Bldg. 
sehr glatter schützender Oberflächenschichten, z. B. aus Phosphiden, zurückgeführt. 
Auf die Schwierigkeiten, die beiden Einfll., Erniedrigung des Reibungskoeff. u. Herab
setzung der Abnutzung, zu kombinieren, wird hingewiesen. (BecTHHK MauiHHOCTpo- 
eH H H  [Nachr. Maschinenbau] 27. Nr. 5. 28—38. 1947.) W ie d e m a n n . 8220

Dario Rossetti, D ie  S ch m ie ru n g  m it fe tten  Ö len. Vorbehandelte R ic in u sö le  s in d  fü r  
die V erw endung  a ls  S ch m ierm itte l besser geeignet. Vf. erwähnt seine schon früher mit
geteilte quantitative Prüfmeth. von Schmierölen, die keinen Prüfmotor benötigt u. 
schnelle Resultate ergibt; er berichtet über Prüfungsergebnisse des reinen, des regene-



E .  2034 Hxix- B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . 1947

rierten u. des vorbehandelten reinen u. regenerierten Ricinusöls (I). Diese werden mit 
den Ergebnissen von auf I-Basis zusammengesetzten Schmierölen dreier italien. Öl
firmen u. einer engl, verglichen. Untersucht werden u. a. Viscosität (nach S t o k e  u . 
E n g l e b , bei 50, 70 u. 100°), SZ., Aschegeh., Fließpunkt u. Verharzung der Öle (u. a. 
nach 25, 50, 75 u. 100 Std., d. h. die Veränderlichkeit des Öls). Vf. stellt fest, daß das 
modifizierte reine u. auch das modifizierte regenerierte I wesentlich bessere Schmieröl- 
eigg. aufweist (konstantes Verh., geringe Krustenbldg., wenig veränderte SZ. u. Viscosi
tät) als nicht vorbehandeltes reines u. regeneriertes I u. als drei Vergleichsproben. Die 
vierte zeigte ein dem vorbehandeltem I ähnliches gutes Verhalten. Der italien. Schmier
ölwirtschaft u. Industrie wird eine stärkere Herst. u. Verwendung von vorbehandeltem 
I für Schmieröle, bes. für Elugzeugmotoren angeraten. (Olii minerali, Grassi Saponi, 
Colori Vernici 24. 13— 16. Febr. 1947.) W i n g c h e n . 8220

Gurbax Singh Nanda und Kunj Behari Lai Mathur, E in e  B e m e rk u n g  ü ber p a rtie ll  
h yd rierte  A rgem one-Ö le im  H in b lic k  a u f  ih re  E ig n u n g  a ls  Schm ierö le . 3 Proben von 
partiell hydriertem Argemone-öl [JZ. 103,5 (I); 93,8(11); 80,0 (III)] werden hinsichtlich 
Viscosität (bei 100° F) u. Stockpunkt im Vgl. zum Öriginalöl charakterisiert. Die relativ 
hohe Viscosität, die sich mit der Temp. nur wenig ändert, wird der Anwesenheit von 
Hydroxyglyceriden zugeschrieben (bei II u. III). II entspricht hinsichtlich Viscosität 
u. Stockpunkt den Anforderungen an ein Schmieröl. II ist durch a-Naphthol bzw. 
a-Naphthylamin stabilisierbar; hinsichtlich der Schmierwrkg. kann es mit Verschnitten 
aus Ricinusöl u. pflanzlichen ölen verglichen werden. (Ind. News Edit. J. Indian ehem. 
Soc. 10. 143. 1947. Lahore, Foreman Christian Coll., Techn. Chem. Labors.)

T ä g f e l . 8220
G. P. Brewington, Z u r  W irk u n g  der S chneideö le . Verbb. mit CI u. S in einer niedrigen 

Valenzstufe ergeben günstige Schneidewrkgg., wenn die akt. Gruppen am Ende einer 
kurzen KW-stoffkette stehen. Auch trockenes HCl-Gas, das die Schneiden des Werk
zeuges umspült, ergibt gute Schneidewirkungen. Man bringt dieses Verh. mit der 
Elektronenkonfiguration des akt. Molekülendes in Zusammenhang. Das Auftreten von 
Ultraschallfrequenzen beim Schneidevorgang kompliziert die Beurteilung erheblich. 
(J. appl. Physics 18. 260. Febr. 1947. Detroit, Mich., Lawrence Inst, of Technol.)

U m s t ä t t e r . 8220
W. Je. Rakowski, Ch. I. Riwkina, 0 . Ss. Obleuchowa und W . P. Nikolskaja, T o rf-  

em ulso l. Als Schneid- bzw. Fräsöl bei der Bearbeitung von Metallen verwenden Vff. 
Emulsol aus Torföl, das wie folgt erhalten wird: Man versetzt das auf 90— 100° erhitzte 
Torföl mit Kolophonium, kühlt auf 70° ab u. versetzt unter ständigem Rühren mit 
NaOH bis zur schwach alkal. Rk. u. rührt weitere 15—20 Minuten. Statt NaOH kann 
vorteilhaft Na2CÖ3 verwendet werden. Die Metalle werden durch dieses Emulsol nicht 
angegriffen. Ein Auftreten von Dermatitiden wurde beim Bedienungspersonal nicht 
beobachtet. (Top$HHan IlpoMHiiuieHHOCTb [Torf-Ind.] 24. Nr. 10. 27—29. Okt. 1947.)

R. K. M ü l l e r . 8220 
A. N. Baschkirow und Ja. B. Tschertkow, O xyd a tio n  vo n  hoch m o leku la rem  sy n th e 

tischem  P a r a ff in . Synthet. Paraffin, Mol.-Gew. rund 1000, Zus. im Mittel C70H 142 wurde 
in Ggw. von ungefähr 0,2% KMnö4 als Katalysator bei 115— 120° mittels Luft oxydiert. 
Die Ausbeute an F ettsä u re n  betrug rund 55%. Es wurden relativ wesentlich mehr 
niedrige Fettsäuren erhalten als z. B. bei der Oxydation von C20H42. Das erhaltene Fett
säuregemisch setzte sich wie folgt zusammen: Säuren mit der C-Zahl C4—C7 17%; 
C7—C10 10%; C10—C14 10%; C14—C1714%; C17—C20 16%; C20—C22 20% u. über C22 13%. 
Es wurden Fettsäuren mit folgenden C-Zahlen isoliert u. identifiziert: C4—C9, C15, CI6, 
C,8, C20. (H3BecTiiH AKaneMH» H ayn  CCCP, OTnejieHiie TexHiiqecKHx H ayn  
[Bull. Acad. Sei. URSS, CI. Sei. techn.] 1947. 817—24. Inst, für fossile Brennstoffe 
der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. K u t e p o w . 8226

J. Barlot, D ie  trockene D es tilla tio n  a sp h a lth a ltig er K a lk s te in e  a u s  d em  T ra v e rs ta l 
(Schw eizer J u r a ) . Die trockene Dest. der untersuchten asphalthaltigen Kalksteine er
gibt je t 30—50 kg eines durch seine Reinheit gekennzeichneten Rohöls u. ca. 180 m3 
eines brennbaren Gases. Die Zus. u. die physikal. Eigg. von Öl u. Gas werden im ein
zelnen aufgeführt. (Bull. Soc. chim. France, Mem. [5] 14. 892—93. Sept./Okt. 1947.)

W e s l y . 8228
Raffaele Ariano, U ber B itu m e n  fü r  S tra ß en b a u zw ecke  u n d  A b n a h m e n o rm e n . Ange

sichts der heute in Italien bestehenden Unsicherheit in der Lieferung geeigneter Binde
mittel für den Straßenbau gibt Vf. eine Erläuterung der vom „S tu d ie n a u ss c h u ß  fü r  S tr a 
ßenbauprob lem e des N a tio n a le n  F o rschungsra te s“ 1943  ausgearbeiteten Abnahmebedin
gungen von Straßenbitumen. Neben Probenahme werden die Prüfverff. (Durchdrin
gungsvermögen, Erweichungspunkt, Brechungspunkt, Dehnungsvermögen, Löslichkeit 
in Schwefelkohlenstoff, Feuchtigkeit, Paraffingeh., Haftvermögen an Splitt) beschrie
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ben. Entsprechende ausländ. Liefervorschriften werden herangezogen u. Vorschläge der 
italien. Bitumenindustrie gegenübergestellt. Auf Grund eigener Verss. stimmt Vf. 
den Normenvorschlägen zu. (Ric. sei. Ricostruzione 17. 165—80. Eebr./März 1947.)

K. 0. M ü l l e r . 8236
Torsten Widell, T herm isch e  A n a ly se  von  T o r f. Mit je 2 niedrig-(I) u. hochhumifi- 

zierten (II) Torfproben werden therm. Analysen nach L e  C h a t e l i e r  mit einer Er
hitzungsgeschwindigkeit von U°/Min. durchgeführt. In allen Fällen tritt ein endo
thermer Wärmeeffekt zwischen 150 u. 225— 300° auf, bei I ein exothermer Effekt über 
300° bis zum Vers.-Abbruch bei 700°, während bei II ein schwach exothermer Effekt bei 
300—400° von einem neuen starken endothermen bei 400—600° gefolgt u. bei 600° die 
Wärmetönung wieder exotherm wird. Dieser letztere Befund wird auf die Umwandlung 
der mindestens 50% von II ausmachenden Humusstoffe zurückgeführt. Im Temp.- 
Bereich der Naßkohlung (bis 200°) ist also kein exothermer Beitrag des Torfs zur Wärme
lieferung zu erwarten, wenn nicht unter hohem Druck andere Verhältnisse vorliegen, was 
aber wenig wahrscheinlich ist. (I V A  18. 178— 80. 1947.) R . K. M ü l l e r . 8244 

E. H. M. Badger, E n tw ic k lu n g  der T heorie  der K ohlenprobenahm e. Vf. bringt allg. 
Betrachtungen über einige fundamentale Grundlagen der Probenahme von Kohle. Bei 
der Probenahme ist bes. auf Art u. Stückigkeit bzw. Korngröße zu achten, ferner auf 
Feuchtigkeit, Aschegeh., gegebenenfalls Länge der Lagerung usw. Die Anzahl der be
nötigten Einzelproben ist bei vorgeschriebener Genauigkeit abhängig vom Mischungs
grad der Kohlen, von der Größe (Gewicht) der Einzelproben, vom mittleren Gewicht der 
einzelnen Kohlenstücke, von der Feuchtigkeit u. von der Asche der Kohle. Vgl. der 
brit. u. amerikan. Vorschriften auf mathemat. Grundlage. (Gas J. 251. 34—38. 2/7. 
1947.) K l a s s k e . 8246

N. W . Mikulina, D ie  F eu ch tig ke itsa u fn a h m e  von  K o h len  u n d  M ethoden  ih rer B e 
s tim m u n g . Die maximale Feuchtigkeitsa,ufn& hm .e von K o h le n  wird durch Eintauchen 
einer bestimmten Korngröße in W. bis zur Sättigung bestimmt. Die Sättigung ist nach 
längstens 45 Min., meist wesentlich schneller, erreicht. Die W.-Aufnahme ist bei kleiner 
Korngröße größer als bei groben Kohlen, aber bei Stücken über 16 mm prakt. konstant. 
(M3BecTHH Bcec.oio3Horo TenjioTexHHuecKoro MucTHTyTa h m c h h  öejiiiKca Xf3ep- 
JKHHCKOro [Ber. Allunions wärmetechn. Inst. Felix Dsershinski] 16. Nr. 9. 26—29. 
Sept. 1947.) J ü r g e n  S c h m id t . 8246

N. M. Karawajew und I. M. Wener, B e s tim m u n g  der P y r id in b a se n  in  d en  P ro d u k ten  
der chem ischen  K o k s in d u s tr ie . Zur Best. der P y rid in b a se n  auf colorimetr. Wege in Teer
ölen, wss. Lsgg., A.-Extrakten u. Saturierlaugen bedienen sich Vff. der gelben Farbrkk., 
die die Pyridine in neutraler Lsg. mit frisch hergestelltem Bromrhodan u. Anilinwasser 
geben. (H3BecTHH AKaneMHii Hayn CCCP, OTgeJieHne TexinmecKMx Hayn [Bull. 
Acad. Sei. URSS, C I. Sei. techn.] 1947. 913—22. Inst, für fossile Brennstoffe der Akad. 
der Wiss. der UdSSR.) v. K u t e p o w . 8246

W . I. Sabawin, D ie  U m setzu n g  m it  A b ie tin sä u re  a ls M ethode zu r  C harakteris ierung  
u n d  U n tersu ch u n g  der S te in ko h len . Vf. beschreibt eine bisher in der Literatur unbe
kannte Rk. zwischen S te in ko h le  u. A b ie tin sä u re  (I). Die Steinkohlen mittleren Alters 
(die gashaltigen u. fetten) lösen sich (ihr plast. Anteil) in I wie in A nth ra cen ö l (II). Die 
Flammkohlen lösen sich in I besser als in II, die reiferen Steinkohlen besser in I als in II. 
Die Auflösung der Steinkohle in I ist ein ehem. Vorgang, bei dem Abietate (III) ent
stehen, die sich in ihren Eigg. von der Ausgangskohle unterscheiden. Sie sind in Bzl. u. 
Chlf. lösl., haben einen charakterist. H2-Geh. von 7—7,5% u. lassen sich durch Laugen 
verseifen. Durch Verseifung von III erhält man eine sogenannte Regenerierkohle, sowie 
I in veränderter Form mit einer geringen Säurezahl. Das nach der kryoskop. Meth. in 
Bzl. bestimmte Mol.-Gew. der III aus Gaskohlen schwankt zwischen 1158 u. 1425. Die 
aus dem Mol.-Gew. des III errechnete Mol.-Größe des C-Radikals lag zwischen 683 u. 
983 u. aus der Verseifung der III zwischen 523 u. 866. — Herst. der I I I : 1 g Kohle, um
gerechnet auf trockene u. aschefreie Substanz, wird mit 16 g I in einem Glaskölbchen 
gemischt. Dieses wird innerhalb 20—30 Min. auf 350° erhitzt u. dabei 1 Std. belassen. 
Die dabei entstehenden Abgase werden entweder gesammelt oder verbrannt. Nach 
dem Abkühlen wird das Rk.-Gemisch mit Chlf. oder Bzl. ausgeschüttelt, die Lsg. filtriert 
u. gewaschen. Der bei 105° getrocknete Filterkuchen ergibt den unlösl. Anteil der Kohle. 
Das Filtrat wird eingedampft, der Rückstand mit PAe. zwecks Entfernung des Kolo
phoniums gewaschen u. schließlich abfiltriert, wieder mit PAe. gewaschen u. bei 105° 
getrocknet. Der getrocknete Filterkuchen entspricht dem gebildeten III. (H 3B eCTH H  
AraneMHH HayK CCCP, OTReneHHe TexHUHecraix Hayn [Bull. Acad. Sei. URSS, 
CI. Sei. techn.] 1947. 871—80. Inst, für fossile Brennstoffe der Akad. der Wiss. der 
UdSSR.) v. K u t e p o w . 8246



E. G. Kellett, B esta n d te ile  von  K o h len teerdestilla ten . Übersicht über analyt. Me
thoden. — 68 Literaturangaben. (Annu. Rep. Progr. Chem. 43. 307— 14. 1946, her- 
ausgegeb. 1947.) B a u z . 8248

M. Lefebvre, G asdich tebestim m ung. Zur raschen Auswertung der Meßergebnisse mit 
dem App. von B u n s e n -S c h i l l i n g  wird ein Kurvenblatt mitgeteilt, ebenso ein ein
faches Verf. bei Anwendung des Rechenschiebers. (J. Usines Gaz 71. 56— 57. 15/4. 
1947. Trouville.) F. S c h u s t e r . 8250

W . J. Goodertiam, E in e  n eu e  A p p a r a tu r  zu r  G asana lyse  na ch  der S e ife n film m e th o d e . 
Vf. beschreibt zusammenfassend eine App., die Verbesserungen gegenüber der früher 
beschriebenen (C. 1940. I. 2989 u. Chem. and Ind. 60. [1940.] 368, s. auch E.P. 550 323 
u. E.P. 489 117; C. 1938. II. 3130) aufweist. —  Diskussion. (Analyst 72. 520—26. 
Dez. 1947. Gas Light & Coke Co., Fulham Labor.) M o s l e . 8250

C. E. Ransley, E in  V erfa h ren  zu r  G asana lyse  bei n ied r ig e n  D ru c k e n . Vf. baut seine 
in G.E.C. Journal 11. [1940.] 1 beschriebene App. zur Best. von Gasen durch Diffe
renzdruckmessung wie H 2, N 2, CO, C 0 2, C H i  u. I I 20  aus. H20  u. C02 werden mit 
Aceton (—95°) bzw. fl. 0 2 (— 183°) ausgefroren, H2 wird an Pd absorbiert. CO wird an 
Pt mit geringem 0 2-Überschuß bei 500° oxydiert u. als C02 ausgefroren. CH4 wird mit 
0 2 an Pt bei 1150° oxydiert u. als C02 bestimmt. Nach Entfernen des 0 2 entspricht der 
Restdruck dem N2._-— Diskussion. (Analyst 72. 504— 13. Dez. 1947.) M o s l e . 8250 

A. Luszczak, Ü ber d ie  A n a ly se  sa u e rs to ffa rm er u n d  heizw erta rm er G asgem ische m itte ls  
ein er G asflam m e (A ero kritver fa h ren ). Ein Analysenverf. wird beschrieben, das es ge
stattet, mit Hilfe der Messung der Grünkegelhöhe der Flamme eines bes. ausgestalteten, 
mit Leuchtgas gespeisten Bunsenbrenners den 0 2-Geh. u. den Geh. an brennbaren 
Gasen u. Dämpfen, sowie den angenäherten Geh. an C02 eines Gasgemisches zu be
stimmen. Das zu prüfende Gasgemisch wird hierbei dem Brenner im Verein mit ge
messenen Mengen 0 2 als Primärluft zugeleitet. Mäßige Mengen (10%) H2 u. selbst 
beträchtliche Mengen CO werden hierbei nicht angezeigt, weil sie wie inerte Gase wirken, 
so daß hierdurch in Gasgemischen, wie Generatorgas oder Motorauspuffgas, der durch 
„schwere KW-stoffe“ oder Benzindämpfe oder CH4 bedingte Heizwertanteil laufend 
quantitativ ermittelt werden kann. Auf die Bedeutung des Verf. zur unmittelbaren 
analyt. Best. des Luftverhältnisses A von Vergasermotoren wird hingewiesen. Das Verf. 
wird an künstlichen Gemischen sowie am Auspuffgas eines Vergasermotors erprobt, 
(österr. Chemiker-Ztg. 48. 219—31. Nov./Dez. 1947.) W e s l y . 8250

J. H. D. Hooper, A n a ly se  vo n  K o h len w a ssers to ffg a sen  d u rc h  T ie fte m p e ra tu rd e s til
la tion . Vf. beschreibt eine App. zur Analyse von E rd g a s bzw. R a ffin e r ie a b g a se n  mittels 
Tieftemperaturdestillation. Die App. ähnelt in vielem den von P o d b i e l n i a k  entwickel
ten Kolonnen. Durch einfache Fraktionierung (gegebenenfalls unter Anlegung von 
Vakuum) erfolgt eine Trennung der zu untersuchenden KW-stoffgemische nach der 
C-Zahl. Innerhalb der einzelnen Fraktionen läßt sich dann durch weitere Feinfrak
tionierung (ohne u. mit Kombination von Adsorption, UV- u. Infrarotspektroskopie) 
der Geh. an Einzelkomponenten ermitteln. Dest. der KW-stoffe bis C4 bei n. Druck, der 
C6- bzw. C6-KW-stoffe bei 300 bzw. 100 mm. Vf. gelingt sogar eine Trennung von I so 
b u ta n  u. Iso b u te n  bzw. von Iso p e n ta n , M e th y lä th y lä th y le n  u. n -P e n ta n  lediglich durch 
Feinfraktionierung. Die App. wurde auch für automat. Betrieb gebaut (Beschreibung 
mit Zeichnung). (Analyst 72. 513— 20. Dez. 1947. Sunbury-on-Thames, Anglo-Iranian 
Oil Co., Res. Stat.) K l a s s k e . 8250

G. W . Winogradow, Ü ber d ie  B erech n u n g  d er V isco sitä t u n d  d ie  V isc o s itä ts -T e m -  
p era tu rch a ra k te r is tik  von  Ö len. Aufbauend auf einer Viscositätsformel von P a n ts c h e n - 
k o w  (C. 1947. 319), werden 2 Viscositätsnomogramme konstruiert, die die Viscositäts- 
änderungen von ölen zwischen —50 u. 200° ermitteln lassen; daneben sind auch die 
Viscositätsverhältnisse v—b o ^ v + so 0 bzw. w /n oo0 ablesbar. (He(J)THnoe X o s h h c t b o  
[Petroleum-Wirtsch.] 25. Nr. 1. 51— 56. 1947.) J ü r g e n  S c h m id t . 8252

George M. Hain, E in  M ik ro k n e te r  fü r  S ch m ier fe tte . Es wurde ein Mikrokneter für 
5 g Proben von Schmierfett entwickelt, der aus zwei 5 cm3-Injektionsspritzen besteht, 
die mittels eines Verbindungselementes Spitze gegen Spitze verbunden sind. Die Kon
sistenzmessung erfolgt mit dem Mikropenetrometer. Während der 100 000 ASTM-Knet- 
test über 24 Std. erfordert, läßt sich das gleiche Resultat mit dem Mikrokneter in unge
fähr 10 Min. erzielen. Der Mikrokneter ermöglicht die rasche Best. der Erweichung 
eines Schmierfettes beim Durcharbeiten. Im Mikrokneter werden die Zusatzstoffe 
durchgemischt u. die Schmierfette zugleich filtriert. (ASTM Bull. 1947. 86—88. Aug. 
Washington, D. C., Naval Res. Labor.) S c h e i f e l e . 8258

—, M ik ro p e n e tra tio n  von  S ch m ier fe tt. Es wird eine Meth. beschrieben, die mit 
kleinen Proben von Schmierfett in der Größenordnung von ca. 4 g reproduzierbare 
Werte für die Penetration ergibt. Verwendet wird der ASTM-Penetrometer, der zu-
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sätzlich nur einen kleinen Fettbehälter u. einen Al-Eindringkegel erfordert. Beschrei
bung des Gerätes (Abb.). Penetrometerteste mit diesem Mikro- u. den Normalpenetro
meter ergaben vergleichbare Werte bei Schmierfetten auf Basis von Al, Ca, Soda. 
(ASTM Bull. 1947. 8 1 — 8 5 .  Aug.) S c h e f f e le .  8 2 5 8

X X . Schieß- und Sprengstoffe. Zündm ittel.
A. Ja. Apin und W. K. Bobolew, Über den  Vorgang des A b b ru ch s von  D etona tionen  

in  p u lver fö rm ig en  E x p lo s iv s to ffe n . Wie R a t n e r  u .  C h a r i t o n  ( ¿ J o K J i a A L l  A K a g e M H ir  
H a y n  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR [N.S.] 4 1 .  [ 1 9 4 3 . ]  3 0 7 )  feststellten, sinkt die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Detonation von fl. Explosivstoffen in engen Glas
röhren bevor die Detonation abbricht. Ganz ähnlich verläuft die Detonation auch in 
pulverförmigen Explosivstoffen. Nur ist der Vorgang komplizierter, indem die Verlang
samung in mehreren Stufen, zwischendurch auch mit Beschleunigung erfolgen kann. 
Beim pulverförmigen Nitroglycerin sank z. B. die Geschwindigkeit in einem Glasrohr 
von 2 ,1  mm inneren Durchm. von 4 1 0 0  m/Sek. auf 2 5 0 0 ,  stieg dann auf 3 2 0 0 ,  sank 
wieder auf 1 5 0 0  u. brach dann ab. Die Fortpflanzung der Detonation erfolgt durch das 
Durchschlagen von heißen Explosionsgasen in das Pulver vor der Detonationsfront in 
vielen Gasstrahlen. ( J J O K J i a a b i  A u a g e M H H  H a y n  CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] 
[N. S.] 58. 2 4 1 — 4 4 .  1 1 /1 0 .  1 9 4 7 . Physik. Chem. Inst, der Akad. der Wiss. der UdSSR.)

v .  A n t r o p o f f . 8292
M. F. R. Mulcahy und R. G. Vines, D ie  In i t ia ls tu fe n  der E x p lo s io n  in  N itro g lycer in . 

Die Folge von Vorgängen, die sich in einem dünn begrenzten Nitroglycerinfilm nach 
einer von einem Kondensatorfunken ausgelösten Explosion abspielen, wird mittels 
einer Kamara mit Drehtrommel untersucht. In einem weniger als 0 ,0 1  mm dicken Film 
beginnt die Explosion als ein ruhiger Vorgang, der sich mit einer Geschwindigkeit von 
4 0 0  m/Sek. fortpflanzt. Nachdem sich der Vorgang rund 0 ,5  cm ausgebreitet hat, er
folgt plötzlich eine heftigere Explosionsart, die sich mit einer Geschwindigkeit von 
2 0 0 0  m/Sek. fortpflanzt. Die Explosion stellt im kleinen mehrere der die Detonations
welle in Gasgemischen kennzeichnenden Wrkg. dar. Wird die Explosion in gleicher 
Weise in einem dickeren Film ausgelöst, so erfolgt die mit 4 0 0  m/Sek. verlaufende Aus
breitung nicht sofort, sondern erst, nachdem ein sehr viel schneller verlaufender Vor
gang (rund 5 0 0 0  m/Sek.) sich wenige mm ausgebreitet hat. Der weitere Verlauf ent
spricht den in sehr dünnen Filmen erfolgenden Vorgängen. Unter der Einw. einer Stoß- 
auslösung findet die Ausbreitung der Explosion in dem Nitroglycerinfilm in fast gleicher 
Weise statt, wie wenn sie durch einen Funken ausgelöst worden wäre. (Proc. Roy. Soc. 
[London], Ser. A 191. 2 1 0 — 25. 4  Tafeln. 1 1 /1 1 .  1 9 4 7 . Melbourne, Univ., Council for 
Scient. and Ind. Res., Sect. of Tribophysics.) W e s ly .  8 2 9 2

M. F. R. Mulcahy und R. G. Vines, D ie  A u sb re itu n g  der D etona tion  in  d ü n n e n  
N itrog lycerinsch ich ten . (Vgl. vorst. Ref.) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Deto
nation mit geringer Geschwindigkeit durch 0 ,0 1  bis 0 ,7 5  mm dicke Nitroglycerinschich
ten wird mittels der Kamera mit Drehtrommel zu 1 8 0 0  ±  2 0 0  m/Sek. ermittelt. Die 
Vor- u. Zurückbewegungen der Zers.-Stoffe hinter der Detonationsfront werden aufge
zeichnet; die Geschwindigkeiten werden angenähert gemessen. Die Detonation erfolgt 
nicht in einer gleichmäßigen Welle, sondern als ein diskontinuierlicher Vorgang, der eine 
ungleichmäßige Stärkeverteilung durch die Breite der Detonationsfront aufweist. (Proc. 
Roy. Soc. [London] Ser. A 191. 2 2 6 ^ 2 .  3  Tafeln. 1 1 /1 1 .  1 9 4 7 .)  W e s ly .  8 2 9 4

Waloddi Weibull, D ie  A u sb re itu n g  der D etonationsw elle  in  ¡Sprengstoffen u m  den  
Z ü n d p u n k t  h erum . (Vgl. S h e p h e rd , C. 1948. II. 9 2 7 . )  Um den Detonationsverlauf in 
der Nähe des Zündpunktes zu untersuchen, macht Vf. Aufnahmen mittels rotierender 
Kamera, bei denen eine zylindr. Ladung von 1 0  cm Durchmesser u. 1 0  cm Länge aus 
gepreßtem TNT (Trinitrotoluol) an der der Kamera gegenüberliegenden Seite gezündet 
wird, d. h. die Detonationsrichtung gegen die Kamera gerichtet ist. Gezündet wird mit 
einer üblichen elektr. Sprengkapsel Nr. 8, die in verschied. Tiefe u. in verschied. Rich
tung in die Ladung eingesetzt wird. Aus der Auswertung der Aufnahmen schließt Vf., 
daß die Detonation sich von der Sprengkapsel nach allen Richtungen mit gleichförmiger 
Geschwindigkeit ausbreitet. (Nature [London] 159. 4 0 2 .  2 2 / 3 .  1 9 4 7 . Bofors, Schwe
den, A. B. Bofors.) F r e iw a l d .  8 2 9 4

R. G. Vines, E ig e n sch a ften  flü ss ig e r  S p re n g sto ffe . Bzgl. ihres Detonationsablaufs 
wurden miteinander verglichen N itro g lycer in , M e th y ln itra t  (bzw. M eth rio l) , D ig lycer in -  
te tra n itra t (I), D iä th y le n g ly k o ld in itra t (II), N itro g ly k o l u. Gemische von T e tra n itro m eth a n  
mit T o lu o l ( 1 5  bis 6 0 %  Toluol). Gezündet wurden dünne Schichten (Dicke von 0 ,1  bis 
0 ,4  mm), die sich zwischen dünnen Messingplatten befanden, durch überspringende 
elektr. Funken. Bei I u. II mußte noch eine Pille von Bleiazid zwischengeschaltet wer-
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den. Die Explosion erzeugte 2 verschied. Zonen: eine Zone A mit geringer u. eine Zone 
B mit starker Zerstörung der Metalloberfläche. Eine Reihe von in die Platte geschla
genen Vertiefungen ließ auf eine Vielzahl lokalisierter Explosionen schließen, ebenso 
konnte das Auftreten einer Detonationswelle erkannt werden. Mittels einer rotierenden 
Kamera wurde die Explosionsgeschwindigkeit gemessen. Sie betrug bei N itro g ly c e r in , 
I u. II ca. 400 m/Sek., bei den übrigen Sprengstoffen rd. 1000 m/Sekunde. Dagegen 
wurde neben diesen Geschwindigkeiten in Zone A in der Zone B immer die gleiche Ge
schwindigkeit von 1800 m/Sek. gefunden (±10% ). Hieraus wird geschlossen, daß ledig
lich der flüssige Aggregatzustand eine best. Lenkung der Explosion zur Eolge hat (Ab
bildungen sind beigegeben). (Nature [London] 160. 400. 20/9.1947. Melbourne, Univ., 
Chem. Dep., Council for Sei. and Ind. Res., Sect. of Tribophysics.) L a n g h a n s . 8304 

P. W . Bridgman, D ie  W irk u n g  hoher m echan ischer D ru cke  a u f  gew isse fes te  S p re n g 
sto ffe . Feste Sprengstoffe wie a-, ß -  u. y-Trinitrotoluol, Pikrinsäure, Ammoniumpikrat 
(gelbe u. rote Form), <x- u. ß -Nitroguanidin, Tetryl, Cyclorit u. P.E.T.N. (Pentaerythri- 
toltetranitrat) wurden bei Zimmertemp. Drucken von 50 000 kg/cm2 bzw. 100000kg/cm2 
ausgesetzt, denen noch ein Scherdruck zum Verformen der Proben zugesetzt wurde. 
Sieben Proben überstanden die erste Belastung, vier von diesen wurden der zweiten 
Belastung ausgesetzt, die drei ohne Explosion überstanden. Es ist möglich, daß beob
achtete Explosionen durch Sekundäreffekte hervorgerufen wurden wie durch Funken
bildung beim Abbrechen kleiner Stahlteilchen. Es ist daher anzunehmen, daß alle 
angeführten Sprengstoffe bei Zimmertemp. diese Drucke überstehen können. Gelbes 
Ammoniumpikrat wandelte sich bei Drucken von 50 000 kg/cm2 in die rote Form um. 
Die Scherspannung der Explosivstoffe wächst etwa proportional dem Druck wie bei 
allen organ. Substanzen, bei Metallen dagegen wächst die Scherspannung schwächer als 
linear. (J. chem. Physics 15. 311— 13. Mai 1947.) R o e d e r . 8304

Ju. N. Rjabinin, D er E in f lu ß  des D ru c k e s  a u f  d ie  G esch w in d ig ke it der therm ischen  
Z erse tzu n g  von  E x p lo s iv s to ffe n . Man hat vielfach angenommen, daß die große Fort
pflanzungsgeschwindigkeit von Detonationen in kondensierten Stoffen direkt durch die 
Zers, des Explosivstoffes durch den Druck hervorgerufen wird. Die Verss. des Vf. zeigen, 
daß das nicht der Fall sein kann, da Drucke bis zu 45 000 at im allg. keinen großen Einfl. 
auf die Rk.-Geschwindigkeit haben u. meistens sogar verlangsamend wirken. So sinkt 
z. B. die Rk.-Geschwindigkeit beim Bariumazid auf den 58sten Teil. Die Ausführung 
der Verss. erfolgte, indem Tabletten der Explosivstoffe (Bleitrinitroresorzinat, Knall
quecksilber, Bleiazid, Nitropentaerytrit u. Bariumazid) mit Hilfe eines Stempels u. 
einer hydraulichen Presse auf den gewünschten Druck gebracht wurden u. die Temp. 
bestimmt wurde, bei der die Explosion eintrat. Aus der Erhöhung oder Erniedrigung 
der erforderlichen Temp. wurde die Erniedrigung oder Erhöhung der Rk.-Geschwindig
keit berechnet, die bald positiv, bald negativ war. Erklärt wird der Einfl. des Druckes 
durch die Theorie des Zwischenzustandes von E v a n s  u . P o l a n y i  [1935 u. 1936], nach 
der die Rk. in einer Induktionsperiode u. einer autokatalyt. Zers.-Periode erfolgt. 
(JJoKJiagbi AKaneMHH H ayn CCCP [Ber. Akad. Wiss. UdSSR] [N. S.] 58. 245—48. 
11/10. 1947. Chem.-Phys. Inst, der Akad. der Wiss. der UdSSR.) v. A n t r o p o f f . 8304 

Carl Rubin, Ü ber d ie  E n tw ic k lu n g  vo n  G hlora tsprengsto ffen . Histor. Übersicht- 
Chloratsprengstoffe als G heditte, S ile s ia sp ren g s to ffe , G hloratite  u. M ie d z ia n k ite  im Han
del, sind wenig schlag-, stoß- u. reibempfindlich. In neuerer Zeit werden auch Perchlo
rate für den Aufbau von Sprengstoffen verwendet. (Chimia [Zürich] 1. 80— 82. 12/4. 
1947.) S t e i n e r . 8304

A. W. Andrejew und A. P. Meijer, V ersuchsw eise  A n w e n d u n g  d er k u m u la tiv e n  
A m m o n it-S p re n g la d u n g e n  im  B ergbau . Bericht über Verss. mit kumulativen Spreng
ladungen, welche teils auf das Gestein aufgelegt, teils in Bohrlöcher gebracht werden. 
Am zweckmäßigsten hat sich eine hyperbol. oder kon. Form der Kumulationsvertie
fung erwiesen. Die Fokussierung des Kumulationsstromes wurde an Ammonitladungen 
nicht bestätigt. (UopHbiö /Kypna.'i [Berg-J.] 121. Nr. 5. 25— 27. 1947.)

L e u t w e i n . 8304
I. P. Sabolotny, A n w e n d u n g  k u m u la tiv e r  S p re n g la d u n g e n . Bericht über erfolgreiche 

Anwendung der „Kumulation“ von Sprengladungen. Bes. vorteilhaft hat sich die 
Anwendung von detonierender Zündschnur zur Bldg. des „Kumulations“ -Trichters 
erwiesen, aber auch Trotyl hat hierbei gute Wirkung. Durch Anwendung der Kumu
lations-Sprengladungen konnte der Vortrieb des Abbaues von 0,8 auf 1,35 m erhöht 
werden, der Wirkungskoeff. des Bohrloches stieg von 0,6 auf 1,0. (ropHbift /KypnaJl 
[Berg-J.] 121. Nr. 8. 30—31. Aug. 1947.) L e u t w e i n . 8304

Ss. B. Ratner, E ig e n sch a ften  u n d  B esond erh e iten  vo n  A l-S p r e n g s to ffe n . Vf. vergleicht 
Sprengkraft, Brisanz u. Detonationsfähigkeit von A l-S p re n g s to ffe n  verschied. Zus. u.
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bespricht die Fälle, in denen sich die Anwendung von Al-Sprengstoff als vorteilhaft 
erweist. Es ergibt sich, daß ein Al-Zusatz die Sprengkraft stark erhöht, weniger stark 
die Brisanz. Auf die Detonationsfähigkeit wirkt ein Al-Zusatz weniger stark als die 
gleiche Menge einer Komponente vom Trotyl-Typ. (ropHbiü /KypnaJi [Berg-J.] 121. 
Nr. 5. 21—25. 1947.) L e u t w e i n . 8304

J. Taylor, C. R. L. Hall und H. Thomas, D ie  T h erm ochem ie  von  T re ib exp lo sivs to ffen . 
Es wird eine Meth. zur Berechnung der calor. Werte (pro g des Explosivstoffes erzeugte 
Wärme) von modernen organ. Treibexplosivstoffen beschrieben. Bei der Entzündung 
solcher Explosivstoffe entstehen vor allem C02, CO, H2, W. (fl.) u. N2 u. das endgültige 
Gleichgewicht wird durch die bekannte Wassergasrk. bestimmt; die thermochem. Be
trachtungen der Vff. sind daher auf jedes solches Gasgemisch anwendbar. Es wird ge
zeigt, daß unter Berücksichtigung des W. in der fl. Phase u. unter konstanten Vol.- 
Bedingungen der Wärmeaustausch in der Wassergasrk. sehr klein ist; bei 33° ist er 
tatsächlich gleich Null. Besteht der Explosivstoff aus a Teilen der Zus. A mit dem 
calor. Wert Qa, b Teilen der Zus. B mit dem calor. Wert Q b  u s w ., dann ist der endgültige 
calor. Wert des zusammengesetzten Pulvers Q =  ¿7 n  Qn/«• Für den mol. calor. Wert 
der obigen theoret. Verb. erhält man den Ausdruck qH =  —40 657 p +  67 343 r — F. 
Bezeichnet man die bei der Zers, der Substanz pro 0,01 g erzeugte oder absorbierte 
Wärme als calor. Konstante h u. zwar bei konstantem Vol. u. 33°, dann ist h =  qH/ 
100 x  g-Mol.-Gewicht. Den calor. Wert kann man dann aus den calor. Konstanten der 
Komponenten berechnen nach Q =  E  (hs) (% S), wo h3 die calor. Konstante jeder 
Komponente bedeutet. Die erhaltenen Gleichungen werden auf einige Beispiele ange
wandt ; hierbei ergab sich gute Übereinstimmung zwischen beobachteten u. berechneten 
Werten. Als Beispiele werden angeführt: N itro g lycerin , N itrocellu lose, G raph it, D in itro -  
to luo l, D ib u ty lp h ih a la t, M e th y lcen tra lit u. Ä th y lc en tra lit. Die experimentellen Werte 
(außer Nitroglycerin u. Nitrocellulose) wurden erhalten durch Zusatz der oben genannten 
Substanzen zu einem Gemisch von 50% Nitroglycerin u. 50% Schießbaumwolle. (J. 
physic. Colloid Chem. 51. 580—92. März 1947. Stevenston, Ayrshire, Imp. Chem. Ind., 
Ltd., Explosives Div., Bes. Dep.) G o t t f r i e d . 8304

Erkki Pekkarinen, Ü ber d ie  V erbrennung  des P u lv ers . A u f  M essu n g en  der D r u c k 
vorgänge in  der V ersuchsbom be u n d  im  V erb ren n u n g sra u m  der R akete  basierende U n ter
suchu n g en . Piezoelektr. Messung des Druckverlaufs bei der Verbrennung dreier Nitro
glyzerin-Pulver in einer K r u p p  - S c n m i t zschen Bombe sowie in einer Raketenkammer 
von 74 mm Innendurchmesser. Die bekannten Verbrennungsgesetze in der Bombe 
sowie die vom Vf. hergeleiteten entsprechenden Ausdrücke für den Fall der Raketen
kammer wurden bestätigt gefunden. —  Unterss. über Covol., Wärmeverluste durch 
die Wände, bei der Rakete auch über die Abhängigkeit des Maximaldrucks vom Ver
hältnis des Querschnitts des Düsenhalses zur Gesamtoberfläche der Ladung. — Der 
Einfl. der Anfangstemp. des Pulvers u. der Feuchtigkeit auf den Druck wurde in 
beiden Fällen, letzteres auch bei einem Nitrocellulosepulver, quantitativ ermittelt. — 
Die Ergebnisse von Bombenverss. bei hohen Drucken kann man zu Berechnungen 
für Raketen verwenden; bei geringen Drucken erfolgt die Verbrennung in der Rakete 
schneller. (Soc. Sei. fenn., Comment. physico-math. 13. 1— 114. 1947. Helsinki.)

A h r e n s . 8310
R. Levy, D ie  P ropergo le, flü ss ig e  T re ib s to ffe  f ü r  Se lbstan triebsm asch inen . Als 

Propergole werden allg. solche Treibstoffe bezeichnet, wie sie während des letzten 
Krieges als Raketenantriebsmittel oder z. B. für die deutschen VI- u. V2-Geschosse 
verwandt wurden. Im wesentlichen beruht ihre Wrkg. auf der Umwandlung der 
ihnen innewohnenden potentiellen Energie in Arbeit zum Ingangsetzen u. Fortbewegen 
des Geschosses. — Die Propergole werden eingeteilt 1. in solche, die nur aus einem  
fl. Medium bestehen u. in Ggw. eines Kontaktes (Co-Salze) u. unter großer Hitzeentw. 
spontan zersetzt werden. Dazu gehören NO u. hochkonz. H20 2 („K atergole“ ). Als 
,,M onergo le“ bezeichnet man eine Untergruppe, die einen 0 2-Überträger zur Rk.-Ein- 
leitung benötigen, z. B. ein Gemisch von NO u. T etran itro m eth a n , das mit NH3 gesätt. 
wird, oder M e th y ln itr a t u. Methanol, u. schließlich eine Lsg. von O xyc h in o lin  in 80 bis 
85%ig. H20 2 in Ggw. von Mn02. — Als 2. Gruppe werden die „nicht selbst reagierenden“ 
Propergole genannt, die aus 2 getrennten Fll. bestehen u. erst in der Rk.-Kammer 
bei der Vermischung zur Zündung gelangen. Hierher gehören fl. 0 2, NO oder N 02 
in Verb. mit fl. CH4, Bzn., Bzl., CH3OH, KW-stoffe in Ggw. von kolloidal gelöstem 
Al, Mg oder Be (z. B. V2).— Als „ H yp erg o le“ wird die 3. Gruppe bezeichnet, die aus 
je 2 „selbst reagierenden“ Fll. bestehen, von denen die eine hochkonz. H20 2 oder 
HN03 sein kann, u. die eine Initialzündung u. einen Katalysator benötigen. Als 
„Initialzünder“ benutzt man Amine u. a. reduzierende Substanzen, als Kontakte 
kommen Mn02, KMn04, Iv2Cr20 7 auf keram. Trägern in Frage. Als „Brennsubstanz“
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bes. für N H 03 werden CH3OH, Bzn., Dieselöl u. a. erwähnt. —  Die 4. Gruppe besteht 
aus einem Gemisch einer Fl. u. einem festen Körper; diese Treibstoffe werden als 
, ,L ithergo le“ bezeichnet (z. B. C u. fl. 0 2). — Schließlich wird als 5. Gruppe die Ver
wendung von nur festen Stoffen besprochen, die auf dem Prinzip des „Thermit-Verf.“ 
beruhen (z. B. Ba02 u. gepulvertes Al). Ausführliche Einzelheiten im Original. (Chim. 
et Ind. 57. 221—27. März 1947. Paris, Labor. Municipal.) E c k s t e i n . 8310

Z. M. Bacq, D ie  flu o rh a ltig en  K a m p fs to ffe . Im letzten Weltkrieg wurden vor allem 
in Deutschland u. den angelsächs. Ländern zahlreiche neue Kampfstoffe entwickelt, 
die meist fluorhaltig sind. Darunter sind M e th y lflu o rp h o sp h o rsä u re iso p ro p y le s te r  
CH3PO(F)(OC3H7) (,,Sarin“) u.derentsprechende Ester des Pinakolinalkohols („Soman“), 
D iä th y lflu o rp h o sp h o n a t (C2H50)P0F , F luoressig sä u rem eth y les ter , F lu o ra ce ta m id , F luor-  
a ce ty lflu o rid , F luoressig sä u re flu o rä th y les ter , Ä th y le n g ly k o ld ith io -  [2 -flu o rä th y l\-ä th e r . Nicht 
giftig sind dagegen 2 -F lu o rä th y ltr im e th y la m m o n iu m b ro m id  u. ähnlich gebaute Ver
bindungen. Die Toxizität der genannten Verbb. wird erörtert u. der Einfl. verschied. 
Substituenten auf die Giftigkeit dargelegt. (Ind. chim. beige 12. 137— 40. Okt./Nov. 
1947. Lüttich, Univ., Med. Fak., Forschungslabor, für Gasschutz.) K. F a b e r . 8316 

R. Macy, H y d ro ly se  d u rc h  L ö su n g e n  vo n  A lk a lie n  in  G arbitol. Die Zers, von Chlor- 
acetophenon  (I), militär. als „Tränengas“ verwendet, erfolgt im allg. durch alkal. Hydro
lyse, wobei das Alkali die CH2C1-Gruppe zum Alkohol verseift. Wegen der Unlöslich
keit des I in W. muß das Alkali in anderen Lösungsmm. (z. B. in A.) gelöst werden. 
Aus militär. Gründen suchte Vf. nach einem geeigneten, weniger feuergefährlichen 
Lösungsmittel. Neben einigen Glykolen u. Glykoläthern bewährte sieh bes. Carbitol, 
HO—CH2—CH,—0 —CH2—CH2—0 —CH2—CH3 (II). II ist beständig gegenüber Alkali. 
Die gesätt. Lsg. von I in II enthält bei 22° 28,3 g I in 100 g Lösung. Die gesätt. Lsg. 
von I in 79% II +  21% W. enthält 9,3 g I in 100 g Lösung. Vf. empfiehlt die An
wendung von Lsgg. der Zus. 75 (Teile) I, 20 W. u. 5 NaOH. Die Lsg. ist im verschlos
senen Eisenbehälter mindestens 2 Jahre beständig. Beim Stehen an der Luft absorbiert 
sie 0 2 u. wird rot.—  Anwendungsmöglichkeiten carbitol. Laugen im Labor, an Stelle 
von alkoh. Laugen, was verschied. Vorteile hat. (Science [New York] 105. 527—28. 
16/5. 1947. Edgewood Arsenal, Md.) G e r h a r d  G ü n t h e r . 8316

Henri Muraour, Ü ber d ie  M e ss u n g  abso lu ter D ru c k e  m i t  H i l fe  v o n  K u p fe rs ta u ch -  
zy lin d e rn . Die für die Druckmessung bei der Pulververbrennung in der Bombe verwen
deten kleinen Kupferstauchzylinder (crusher) werden stat. geeicht. B ü r l o t  hatte 1931 
mit Hilfe eines Beschleunigungsmessers eine neue Eichtabelle aufgestellt, deren Werte 
bei 1000 kg ca. 5% über den stat. liegen. Vf. hat durch gleichzeitige Messung in einer 
Bombe mit 3 Verschlüssen mittels Stauchzylinder u. Piezoquarz bei verschied. Stauch- 
zeiten eine neue Tabelle aufgestellt, deren Werte mit den aus den Pulver- u. Bomben
daten berechneten auf I bis 2% übereinstimmen. Die Werte der BuRLOT-Tabelle 
müssen für Cu-Stauchzylinder (13 mm Höhe, 8 mm Durchmesser) bei 600 kg um 
5 bis 6% erhöht werden (fast unabhängig von der Stauchzeit), bei 1200 kg u. 40 bis 
100 Millisekunden um 4%, bei 2500 kg u. 98 Millisekunden um 0,4% u. bei 2500 kg 
u. 2,5 Millisekunden um 3%. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 224. 1762—64. 23/6. 
1947.) F r e i w a l d . 8322

W. E. Schaefer, Robert T. Hall, John C. French und Walter W. Becker, B e s tim m u n g  
des G esam tflüch tigen  in  rauch losem  P u lv er . Die bei der Herst. von Lösungsmitteltypen 
von rauchlosem Pulver im Endprod. verbleibenden geringen Mengen an flüchtigen 
Bestandteilen (Ae., A. u. W.) lassen sich bestimmen durch Lösen von 2 g Proben in 
Dibutylphthalat mittels über Nacht laufenden Schütteins (Zeichnung der App.) bei 
85°, Evakuieren der Proben während 2 Std. unter 5 mm Druck u. Best. des Gewichts- 
verlusts des Systems. (Analytic. Chem. 19. 378—81. Juni 1947. Wilmington, Del., 
Hercules Powder Co.) B e h r l e . 8322

B. L. Crawford jr ., Clayton Huggett, Farrington Daniels und R. E. Wilfong, 
D ire k te  B e s tim m u n g  der V erbrennung sg esch w in d ig ke iten  vo n  T re ib p u lv e rn . Verbesserung 
der von M u r a o u r  (C. 1939. I. 1303) beschriebenen Meth. durch Erhöhung der ver
wendbaren Druckbereiche u. durch bes. Sorgfalt in bezug auf Regelmäßigkeit der Ver
brennung. (Analytic. Chem. 19. 630— 33. Sept. 1947. Minneapolis, Univ. of Minn.; 
Madison, Univ. of Wis.) B e h r l e . 8322

T. G. Bonner, B e s tim m u n g  des G ehalt a n  flü ch tig en  S to f fe n  i n  T re ib e x p lo s iv s to ffe n
2. Mitt. D ie  B e s tim m u n g  von  Ä th y la lk o h o l u n d  Ä th e r . (1. vgl. Analyst 71. [1946.] 
483.) Vf. beschreibt 2 Best.-Methoden. Bei der 1. Meth. werden 25—30 g Nitro
cellulosesprengstoff in einer wss. NaOH-Lsg. am Rückfluß erhitzt u. destilliert. 
Das Destillat, das A., Ae. u. Butylalkohol (I) (auf Grund des Butylphthalatgeh. des 
Sprengstoffes) enthält, wird in 3 Teile geteilt; der 1. Teil wird mit Na2Cr20 7 mild 
(A.+ Ae.—>Essigsäure, I verbraucht 3 Atome Sauerstoff), der 2. total (I verbraucht
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8 Atome Sauerstoff) oxydiert. Im 3. Teil wird nach La l a n d s  Meth. [1932—33] Ae. 
bestimmt. In allen 3 Fällen wird das unverbrauchte Na2Cr20 7 jodometr. titriert. Aus 
den erhaltenen Werten läßt sich der A.- u. Ae.-Geh. des Sprengstoffes mit ¿ 3 —5% 
Genauigkeit berechnen. — Bei der 2. Meth. werden 2—3 g Sprengstoff eingewogen, 
in 25 ml Nitrobenzol gelöst u. in einen mit Rührer versehenen 250 ml 3-Halskolben 
gebracht. Durch den auf ein siedendes W.-Bad gebrachten Kolben u. 3 hinter ihn 
geschaltete Absorptionsspiralen (Skizze) wird während 5 Std. ein Luftstrom (1 bis 
2 Blasen pro Sek.) gesaugt. Die erste Absorptionsspirale, die A. absorbiert, wird mit
27,5 ml einer Lsg. von genau 8 g K2Cr20 7/Liter W., von der 25 ml mit 2,5 ml konz. 
H2S04 versetzt werden, gefüllt. In der 2. Spirale werden evtl. auftretende oxydable 
Zers.-Prodd. aus dem Sprengstoff in alkal. KMn04-Lsg. (104 g KMn04+261 g KOH+  
1000 ml W. 10 Std. am Rückfluß erhitzen) absorbiert u. die 3. enthält zur Oxydation 
des Ae. eine Lsg. von 16 g K2Cr20 7/Liter W., von der 25 ml unter Kühlen mit 25 ml 
konz. H2S04 versetzt werden. Nach der Rk. werden die Dichromatlsgg. auf 100 ml 
aufgefüllt, mit KJ versetzt u. gegen 0,05nNa2S20 3-Lsg. titriert. Die Meth. hat eine 
Fehlergrenze von 2—3% u. wird durch einen Geh. des Sprengstoffs an Aceton, Campher, 
Dibutylphthalat, Diäthyldiphenylharnstoff oder Diphenylamin nicht gestört. (Analyst 
72. 47—54. Febr. 1947.) B a u c h e t . 8324

T. G. Bonner, B e s tim m u n g  des G ehalts a n  flu ch tig en  S to ffe n  in  T re ibexp losivs to ffen .
з. Mitt. B e s tim m u n g  vo n  A ceton . (2. vgl. vorst. Ref.) Die sehr wichtige Best. des 
restlichen A ce to n s  im C ordit kann quantitativ nicht durch Erwärmen (75°) allein 
erfolgen. Es werden 2 Verff. entwickelt: I. A bsorption sm eth .: 2 g Cordit, auf 
1/4-Zollänge zerschnitten, werden in einer 3teiligen Flasche mit 25 cm3 Nitrobenzol 
(rein) auf sd. W.-Bad im Luftstrom erhitzt, die Acetondämpfe werden in H„S04 
1:1 absorbiert. Nach 5 Std. wird abgestoppt, die H2S04 mit 30%ig. NaOH 
unter Kühlung neutralisiert, unter Eiskühlung 10 cm3 0,lnJ-Lsg. unter Schütteln 
zugesetzt, der J-Überschuß wird mit etwa 2 nH2S04 Überschuß, 0,05nNa2S20 3 u. 
Stärke zurücktitriert; Blindprobe mit der 1:1 H2S04. 1cm3 J-Lsg. =  0,0009675 g 
Aceton. Ergebnisse bis auf 5% genau, keine Störung durch die gewöhnlichen Bestand
teile des Cordits; künstliche Mischungen u. Cordit (frei von Lösungsm.) gaben 0% 
Aceton. Andere Absorbentien als H2S04 (Na-Bisulfit, W., konz. NaOH, H2S04 in 
anderer Verdünnung) waren nicht voll befriedigend. — Für Massenbestimmungen 
besser geeignet: II. E x trak tion sm eth .: Dioxan, CH3OH oder andere einheitliche 
Fll. waren ungeeignet; brauchbar war die Mischung von 3 VoU. „Anala R“ Nitro
benzol -f- 2 Voll. ,,B. P.“ CHC13: 20 cm3 davon im 25 cm3-Zylinder zu 3 g (V4-Zoll-) 
Cordit zugeben, schütteln u. über Nacht stehenlassen. 5 cm3 der Lsg. werden ab
gehebert, 5 cm3 CHC13—C6H5N 02-Mischung +  50 cm3 W. zugesetzt; unter Eiskühlung 
wird im Dewargefäß 10 cm3 nNaOH-Lsg., 10 cm3 0,lnJ-Lsg. zugesetzt, 20 Min. ge
rührt u. wie oben titriert. (nH2S04, Na2S20 3, Blindprobe.) Starkes Schütteln zum 
Entfernen des J erforderlich. Bei größerer Eile (einige Std. extrahieren) muß noch 
mehr Nitrobenzol als CHC13 genommen werden. Zusätzliches Nitroglycerin kann 
stören, wenn die Vorschrift nicht eingehalten wird. Acetonbest, nach M e s s in g e s  
(Ber. dtsch. ehem. Ges. 21. [1888.] 3366). Erreichbare Genauigkeit 2—3%. (Analyst 
72. 434—39. Okt. 1947. Englefield Green, Surrey Royal HoHoway CoU., Chem. 
Dep.) v. W i l p e r t . 8324

Albert M. Soldate und Richard M. Noyes, R öntgenstrahlenbrechungsangaben zu r  
Id e n tifiz ie ru n g  k r is ta llis ie r te r  B estand te ile  von  S p ren g sto ffen . Nach der Pulvermeth. 
unter Verwendung von Cu-Ka-Strahlung erhaltene Befunde werden in der von H a n a - 
w a l t , R i n n  u . F r e v e l  (1938) zur Wiedergabe von Röntgenpulverdaten angegebenen 
Form zwecks Identifizierung gebracht für P en taeryth r itte tra n itra t, 2 .4 -D in itro -  u. 
2 .4 .6 -T r in itro to lu o l, P ik r in sä u re , G u a n id in p ik ra t, Ä th y le n d in itr a m in  (CH2 -NH -NO,^, 
N itro g u a n id in , 2 .2 .5 .5 - T e tram e thylo lcyclopen tanon te tran itra t, B is -  \ß -o x y ä th y l\-n itra m in -  
d in itra t, N 02-N(CH2-CH2-O -N02)2, H exogen  (1 .3 .5 -T r in itro h exa h yd ro -1 .3 .5 -tr ia z in ),
1 .3 .5 .7 -T e tra n itro o c ta h yd ro -1 .3 .5 .7 -te tra zin  3 .5 .7  -T rin itro -l-a ce ty lo c ta h yd ro -1 .3 .5 .7 -te tra -  
z in , ix .ß -D iä th y lca rb a n ilid  (Ä th y lze n tra lit) , CO[N(C2H3) •C6H5]2, D ip h e n y la m in , N -N itroso-,
2 -N itro -, 2 .4 '-  u. 4 .4 '-D in itro d ip h e n y la m in . (Analytic. Chem. 19. 442—44. Juli 1947. 
Pasadena, Calif., California Inst, of Techn.) B e h r l e . 8324

I. S. Hirschhorn, S ch n e lle  B e s tim m u n g  vo n  N itro g lycer in  u n d  Ä th y lze n tra lit in  
R aketen tre ibsä tzen . Aus gemahlenen Proben von Raketensätzen lassen sich N itr o 
glycerin  (I) u. Ä th y lz e n tra lit (II) mit 84%ig. Essigsäure in 20 Min. voHständig extra
hieren. In den Auszügen wird I nach der FeCl2-Titanochloridmeth. von B e c k e r  [1933]
и. II nach dem Bromierungsverf. von W a u g h  u . Mitarbeitern (C. 1946. II. 328) be
stimmt. (Analytic. Chem. 19. 880—82. Nov. 1947. Baraboo, Wis., Badger Ordnance 
Works.) B e h r l e . 8326
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Charles E. Danner und Jerome Goldenson, A n a ly se  von  B ra n d -  u n d  pyro tech n isch en  
G em ischen  vom  T h e r m it-T y p u s . Zur raschen Best. der Zus. u. Teilchengröße von T h e rm it  
u. ihm nahestehender Brandsätze oder pyrotechn. Gemische werden die Gemisch
bestandteile mittels eines Magneten oder durch selektive Lösungsmm. getrennt, wo
nach erforderlichenfalls Best. der Teilchengröße durchzuführen ist. (Analytic. Chem. 19. 
627—30. Sept. 1947. Edgewood Arsenal, Md., Chem. Corps, Techn. Command.)

B e h r l e . 8326
X X I. Leder. G erbstoffe.

Kenneth G. A. Pankhurst, E in ig e  B e tra ch tu n g en  über d ie  O berflächenchem ie der  
T ie rh a u t. Übersicht über die Chemie der Oberfläche der Tierhaut bei ihrer Umwandlung 
zu Leder. — 30 Literaturangaben. (Ann. appl. Biol. 34. 437—42. Sept. 1947.)

P a t z s c h . 8334
Mary Dempsey und Marjorie E. Garrod, E in ig e  P rob lem e, d ie  m it  K o lla g en , R e tic u lin  

■und E la s t in  in  der H a u t im  Z u sa m m e n h a n g  stehen . In der Haut ist K o lla g en  (I) der 
Hauptbestandteil der fibrösen Proteine. Seine quellenden u. anderen Eigg. sind für 
den Gerber von großer Bedeutung. E la s tin  (II) u. R e tic u lin  (III) sind trotz ihrer ge
ringeren Menge ebenfalls wichtig. Es wird die Unters, ihrer individuellen Eigg., ihrer 
Menge u. Verteilung in den Häuten für notwendig gehalten. Eine der Schwierigkeiten 
besteht in der Isolierung dieser Proteine aus der Haut. Verss. an ähnlichem Material 
anderer Herkunft (I von Rattenschwanzsehnen, II vom Ligamentum nuchae u. III 
von Rindernieren) ergaben zwar wertvolle Ergebnisse, die aber nicht ohne weiteres 
auf die isolierten Hautproteine übertragbar sind. (Ann. appl. Biol. 34. 435— 37. Sept. 
1947.) P a t z s c h . 8334

M. I. Karpman, V erfa h ren  zu r  V erbesserung  der E ig e n sch a ften  vo n  E ic henextrakt. 
Um die Eigg. von E ic h en ex tra k te n  zu verbessern, wird vorgeschlagen, die trockenen 
Extrakte einer nachträglichen Wärmebehandlung zu unterwerfen. Die vorteilhafteste 
Temp. für Extrakte aus 60—65jährigen Eichen ist 140° bei einer Dauer von 20—30 Min., 
für solche aus 40—45jährigen 120° bei 20—30 Min. langem Trocknen u. für Extrakte 
aus jungen (25—30jährigen) Eichen 120° bei 30 Min. langem Trocknen. Durch dieses 
Verf. werden auch aus jungen Eichen Extrakte mit n. Eigg. erhalten. (JJerKan 
HpOMbimjieHHOCTb [Leicht-Ind.] 7. Nr. 9. 21—22. Sept. 1947.)

I l b e r g -S t o j a n o v a . 8336
Joseph R. Kanagy, A d so rp tio n  vo n  W a sse rd a m p f d u rch  ungegerbte H a u t  u n d  ver

schiedene L eder bei 100° F . Die Adsorption von W.-Dampf durch Hautpulver u. 6 
verschied. Leder (Sohlleder, entfettetes u. ausgewaschenes Sohlleder, Chromleder, ent
fettetes kombiniert chrom-pflanzlich gegerbtes Leder, Riemenleder u. pflanzlich ge
gerbtes Kalbleder) wurde für relative Luftfeuchtigkeiten zwischen 0 u. 96% bestimmt. 
Die Adsorption ist für Feuchtigkeitsgrade bis 75% eine Funktion der verfügbaren 
Oberfläche. Über 75% spielen andere Faktoren eine Rolle, bes. wahrscheinlich die 
Größe der Capillaren. Unter 75% Feuchtigkeit nehmen ungegerbte Haut u. Chrom
leder die größte W.-Dampfmenge auf, über 75% dagegen Sohlleder. Die W.-Dampf
adsorption von Sohlleder bei hohen Feuchtigkeitsgraden wird wahrscheinlich durch 
die bei der Zurichtung verwendeten Chemikalien wie MgS04 u. Glucose beeinflußt. 
Entfettete u. ausgewaschene Sohlleder zeigen die Erscheinung nicht. Die Berechnung 
der Adsorptionswärme ergibt, daß die Affinität von reaktiven Gruppen gegenüber W. 
durch die Gerbung nicht wesentlich beeinflußt ist. Es wird daher angenommen, daß 
die Adsorption physikal. Natur ist. Die Anwendung der Gleichung für die Adsorption 
von Gasen in multimol. Schicht von B r u n a u e r  u .  Mitarbeitern (C. 1940. I. 1477) 
ergibt, daß bei hohen relativen Feuchtigkeiten etwa 5— 6 mol. Schichten von W. 
vorhanden sind. Die Messungen wurden nach der Meth. von C a r s o n  u .  W o r t h in g t o n  
(Paper Ind. Paper Wld. 27. [1946.] 1799) ausgeführt. — 11 Abb., 5 Tabellen. (J. Res. 
nat. Bur. Standards 38. 119—28. Jan. 1947.) O. E n g e l . 8340

X X II. L eim . K leb stoffe .
Umaprasanna Basu und Susil Kumar Sen-Gupta, D ie  H ers te llu n g  von  K leb sto ffen  

a u s  E rd n u ß e iw e iß . Entöltes Erdnußmehl mit 8—9% Ae.-Extrakt u. 8,4% N-Geh. 
wird in wss. Suspension 1 Std. bei pH 8,5 gehalten. Der Rückstand wird abgetrennt, 
die Fl. mit S 02 behandelt u. die ausfallende Masse (3 kg aus 10 kg) bei 50° getrocknet. 
Nach Lösen in W. Verwendung als Gummierungsmittel für Papier, für Buchbinder
u. a. Zum Gebrauch bei der Herst. von Sperrholz wird die Lsg. unter Zusatz von 
K2Cr04 u. SrCr04 hergestellt. (Ind. News Edit. J. Indian chem. Soc. 10. 73—74.
1947. Calcutta, Bengal Immunity Res. Labor.) Ph. F r e s e n i u s . 8384
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E. G. Hancock, D ie  B ild u n g  von  R eso rc in -F o rm a ld eh yd -K leb sto ffen . Es wird eine 
geeignete Meth. zur Herst. eines beständigen Resorcin-Formaldehydklebstoffes be
schrieben. Durch Zugabe von Paraformaldehyd werden befriedigende Trocknungs
zeiten in der Kälte erreicht. Der entstehende Kitt ergibt gute Scherfestigkeiten, 
z. B. haben Schichtstoffe mit Asbest bei 1" Überlappung Festigkeiten von 650—700 lb. 
Der Kitt hat eine beträchtliche Widerstandsfestigkeit gegen kochendes H20  u. kochende 
verd. Säuren u. Alkalien. In vollkommener Trockenheit scheinen die Werte anfangs 
etwas abzusinken, bleiben dann aber über längere Zeit ziemlich konstant. (J. Soc. 
ehem. Ind. 66. 337—40. Okt. 1947. Stockport, Chapel-en-le-Frith, Ferodo Res. Div.)

Kleffneb. 8388

X X III. T inte. H ektographenm assen  u . a. Spezialpräparate.
August Noll, S e lbstherste llung  vo n  S tem p e lfa rb en  zu m  S ig n ie re n  von  Z e lls to ff-  u n d  

P ap ierba llen . (Vgl. auch C. 1947. 1731.) Rezepturen zur Herst. von Gummistempel
farben mit bas., Säure-, Resorcin-, lichtechten Säure-, substantiven u. bas. Fettfarb
stoffen. (Wbl. Papierfabrikat. 75. 52—54. Juli 1947.) P. E c k e r t . 8420

X X IY . Photographie.
Jan Lauschmann, U ntersu ch u n g  über d ie  B etrogression  des la ten ten  photographischen  

B ild es . Die Retrogression (R) (=  Regression) wurde abweichend von der Gepflogen
heit anderer Forscher, die mit Handelsprodd. arbeiteten, an Emulsionen untersucht, 
bei denen gewisse Erzeugungsphasen abgeändert worden waren. So wurden z. B. 
einerseits saure oder ammonikal. AgCl-AgBr-Emulsionen, andererseits gewaschene u. 
ungewaschene AgCl-Emulsionen mit verschied. Härtungsmitteln untersucht. Die auf
fallendste R wies im Vgl. zur gleichartigen gewaschenen Emulsion ungewaschene 
AgCl-Emulsion auf, was vermutlich auf das hohe Redoxpotential zurückzuführen ist. 
Der Unterschied ist bes. auffallend im Bereich beginnender Schwärzung u. Unter
exposition, so daß man von zweierlei R sprechen kann. „Autoregression“ tritt durch 
spontanen Einfl. des bei Belichtung frei gewordenen Halogens auf, während in allen 
ändern Fällen eine Beschleunigung durch Erhöhung des rH eintritt. Autoregression 
tritt am meisten an den stärkstens belichteten Stellen auf. Ihre künstliche Beschleu
nigung weist auch an schwach belichteten Stellen bemerkenswerten Einfl. auf. Der
artige Erscheinungen treten bes. bei unechten, sauren u. rehalogenisierende Zusätze 
enthaltenden Emulsionen auf. (Sbornik Vysoke Skoly Technicke Dra Edvarda Benese 
Brne [Trans. Dr. Edvard Benes techn. Univ. Brno] 16. 59— 113. 1947.)

St e i n e r . 8594
J. C. M. Brentano und L. van Clief Spencer, B e s tim m u n g  der G itterkonstan ten  von  

Silberbrom id  bei verschiedener R öntgenstrah lbelich tung . Nach einer Theorie des latenten 
Bildes von H u g g in s  (C. 1946. I. 1353) sollen in belichtetem AgBr (mit Bl-Struktur) 
Bezirke einer B3(ZnS)-Struktur entstehen. Unterss. von H e s s  (Physik. Z. 44. [1944.] 
245) zeigen in der Tat Gitterkonstantenänderungen in der Größenordnung von 2 XE. 
Eine sorgfältige Wiederholung dieser Verss. ergab eine Konstanz innerhalb 0,2 XE. 
Vff. nehmen an, daß bei Röntgenbelichtung die steigende Schwärzung nicht eine 
graduelle Veränderung der Körner darstellt u. daß der Übergang vom Belichtungs
bereich steigender Schwärzung zu dem der Solarisation wesentlich die Verschiebung 
eines statist. Gleichgew. bedeutet. Sie halten einen Gitterkonstantenvgl. zwischen 
dem Zustand größter Schwärzung u. dem der Solarisation für aufschlußreich. (Physic. 
Rev. [2] 71. 142. 15/1. 1947. Northwestern Univ.) K. S c h u b e r t . 8594

0 . E. Berg und H. F. Kaiser, D ie  A u fsp e ic h e ru n g  von  R öntgenenerg ie  durch  u ltra  - 
rotspeichernde P hosphore  u n d  ih re  A n w e n d u n g  in  der R ad iograph ie . Die Aufspeicherung 
der erregenden Energie durch die Phosphore ist eine allg. Eig. u. ist auch im Röntgen
gebiet wirksam. Dadurch entsteht die Möglichkeit, für die teuren u. schwierig zu be
handelnden Röntgenfilme einen für bestimmte Zwecke brauchbaren Ersatz zu schaffen. 
Das auf dem Phosphorschirm entstehende latente Bild hat beliebige Lebensdauer u. 
kann durch Ultrarotbestrahlung ausgetrieben werden. Es kann dann auch photograph. 
fixiert werden. Vorteile, Nachteile u. weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Verf. 
werden besprochen. (J. appl. Physics 18. 343—47. April 1947.) R i t s c h l . 8594

Alexej Byiichin und Ladislav Vlach, D ie  W irk u n g  e in iger E iw e iß sto ffe  a u f  d ie  
pho tographischen  E ig en sch a ften  der H a u tg e la tin en . Die Einw. einiger Aminosäuren u. 
Hydrolyseprodd. von Häuten u. Haaren sowie einiger Begleitstoffe des Kollagens bei 
der techn. Gelatinegewinnung auf nicht gewaschene, vollammoniakal., aus Hautgelatine 
hergestellte Emulsionen wurde untersucht. Zur Desensibilisierung von Haut-
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gelatine für den genannten Zweck kann das Prod. der Hydrolyse von Haaren vor*®gn 
liaft an Stelle von C y s tin  verwendet werden. H ä m o g lo b in  (Blutkörperchen) übt ? 1...;+ 
bemerkenswert ungünstigen Einfl. auf die Gelatine aus, indem es deren Empfi11̂ 1̂  aa
u. die Neigung zum Schleiern stark ansteigen läßt. (Chem. Listy Vedu FrüinS nfT 
234 38. 10/10. 1947. Otrokovice, Forschungsinst. der Pa. Svit.) S t e i n i ®- ^

J. S. Cheka, V orlä u fig e  E rp ro b u n g  des ,,S p ez ia l-F e in ko rn te ilch en -F U '’nS w;rH 
N eu tron en ü b erw a ch u n g . Der „Spezial-Peinkornteilchen-Film“ der Firma Eastman wiiu 
in den Clinton-Laborr. benutzt, um das Personal gegen Neutronenschädigung 
schützen. Ein Stückchen Film ist teilweise mit Cd abgeschirmt, so daß ®°^° , j 
als auch therm. u. schnelle Neutronen erfaßt werden. Empfindlichkeitsbes . urc 
Auszählen der Protonenspuren in der Emulsion unter dem Mikroskop bei Dun e eia- 
beleuchtung. (Physie. Rev. [21 71. 836. 1/6. 1947. Clinton-Laboratories.)

Rüdiger- 8600
A. Bycichin und L. Vlach, D ie  A n w e n d u n g  vo n  M e r  captob en zth ia zo l u n d  M e r  capto- 

b en z im id a zo l bei der V erarbeitung  von  H a u tg e la tin e  fü r  pho tograph ische  Z w ecke. Eme 
Zugabe von Mercaptobenzthiazol (I) oder Mercaptobenzimidazol (II) hat einen guten 
Einfl. bei der Vorbereitung von Hautgelatine. — I ist bitter, aber nicht giftig, II ist 
nicht bitter. Eine kleine Menge I entfernt erst Schleier, eine größere Menge führt zu 
einer Verringerung der Empfindlichkeit. Die Verwendung von I u. II bei der Ver
arbeitung von Photogelatine ist in der Tschechoslowakei patentiert. (Chem. Listy Vedu 
Prümysl 41. 136— 38. Juni 1947. Otrokovice V^zkumn^ üstav koiedolny.)

B. MELOUN/Prag. 8602 
A. Byöichin und C. Halämek, T schechoslow akische  P ho to g e la tin e . Bericht über Eigg. 

der von der Fa. S v i t  hergestellten Photogelatine u. Vgl. mit ausländ. Produkten. 
(Chem. Listy Vedu Prümysl 43. 229—34. 10/10. 1949. Gottwaldov-Otrokovice, Fa. 
Svit.) S t e i n e r . 8602

G. I. P. Levenson, Ü ber d ie  R e d u k tio n s k in e tik  vo n  B ro m silb e r  d u rc h  kom plexe  
photographische E n tw ic k le r . Vf. untersucht den Superadditivitätseffekt von komplexen 
photograph. Entwicklern, Mischungen (1:4) von M e to l u. H yd ro ch in o n , C h lorhydro 
ch in o n , s y m m . D ich lo rh yd ro ch in o n , T o lu h y d ro c h in o n , A sco rb in sä u re , P yro g a llo l, D ibrom -  
p yrogallo l, B ren zca tech in  u. p -O x y p h e n y lg ly c in . Die Entwickler haben folgende Zus.: 
0,008 Mol Metol, 0,032 Mol zweite Entwicklungssubstanz, 0,30 Mol Na-Sulfit (wasser
frei) u. 0,20 Mol Na-Carbonat (wasserfrei), pH 10. Als Testmaterial zur Ermittlung des 
Additivitätsfaktors (Tabelle) diente Kinopositivfilm. Es lassen sich Subadditive u. 
Superadditive unterscheiden. —  Von einem Superadditivitätseffekt bei Komplex- 
entwicklem kann dann gesprochen werden, wenn die eine Komponente belichtetes 
Bromsilber leicht red. u. die andere Komponente die oxydierte Form der ersten Kom
ponente red. kann. (Proc. XI. int. Congr. pure appl. Chem., London 1. 533— 39.
1947. Harrow, Wealdstone, Middlesex, Kodak Ltd.) W. G ü n t h e r . 8618

Thomas J. Haley, F ix ie r lö su n g  fü r  K y m o g ra p h ie n . An Stelle von Schellack-Lsgg. 
eignet sich zum Fixieren von Registrierpapieren für den Kymographen besser eine 
Lsg. aus Celluloseacetatphthalat ( E a s t m a n  K o d a k ) 10 g; Äthyllactat 150 cm3; Äthyl
acetat 150 cm3, Äthyl- oder Propylalkohol 700 cm3. Die Papiere trocknen innerhalb 
10 Min. stumpf u. nicht klebend auf. [Um Ausfällungen zu vermeiden, wird das Cellulose- 
acetatphthalat in 25 cm3 Äthylacetat aufgelöst u. die gleiche Menge Äthyllactat zu
gefügt. Die Lsg. wird unter schnellem Rühren in die halbe Menge A. gegossen u. die 
restlichen Lösungsmm. hinzugefügt. (Science [New York] 106. 350. 10/10. 1947. 
Los Angeles, Calif, E. S. Miller Labors.) J. A l b r e c h t . 8620
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