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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
F. Hayduck. Professor Br. Paul Wittelshofer f . (Dtsch. Essigind. 24 .1 . 2/1. —

C. 1 9 2 0 .1. 189.) Rammstedt.
C. Harries, Em il IPischers wissenschaftliche Arbeiten. ZusammenfaBsende, kurze 

Darstellung der Hauptarbeiten des groBen Forsehers. (Naturwissenschaften 7. 843 
bis 860. 14/11. 1919. Berlin-Grunewald.) P flU cke.

A. v. W einberg, Emil Fischers Tatigkeit wćihrend des Krieges. Darst. der 
-ęielsoitigen, fruchtbaren Tatigkeit des Forsehers wahrend der Kriegszeit. (Natur- 
wissenschaften 7. 868—73. 14/11. 1919. Frankfurt a. M.) PFŁtTCKE.

K arl Scheel, Die Phystkalisch-Tećhnisćhe Reićhsanstdlt. Bericbt iiber die 
Tatigkeit im Jahre 1918. (Naturwissenschaften 7. 997—1002. 26/12. 1919. Berlin- 
Dahlem.) Jung.

Paul D iergart, Bausteine nu einer Etymologie chemischer Amdriicke. I. Der
Vf. gibt aus seiner Satnmlung der etymologisćhen Eerleitung chemischer AusdrUćke 
eine Auswahl, um die Teilnahme der Chemiker an dieser Frage zu wecken.
(Chem.-Ztg. 44. 49—50. 15/1. Bonn.) Jung.

W. V oigt, Strukturtheorie w id  Kohasionserscheinungen. Es werden einige zurn 
Toil altere, zum Teil neue esperimentelle Daten u. theoretische Betrachtungen zu- 
sammengestellt, die die quantitativen Verhaltnisse bei Kohasionserscheinungen be- 
treffen, u. die geeignet erscheinen, die Probleme, die sich hier fur die theoretische 
Yerwendung der Krystallstruktur bieten, scharfer zu umreiCen. Es -werden Krystall- 
schiebung und Transaktion, Spaltbarkeit und ZerreiBungsfestigkeit in Betracht ge- 
zogen. Die Verss. werden an Steinsalzkrystallen yorgenommen. (Ann. der PhyBik 
[4] 6 0 . 638-72 . 9/12. [29/7.] 1919.) B y k .

Frank W. Dodd, Bas unbegrenete Atom. Yf. yerweist auf seine friihere Yer- 
offentlichung (Engineering 99. 311. 11/3. 1910) hieriiber, die bereits alle die wesent- 
liehen Punkte der neuen Theorie, die mit dem Nam en E in ste in  verkniipft ist, ent- 
halt. Yf. hat damals ausgefuhrt, da6 ein sog. Atom wahrscheinlieh ein bewegtes 
System ohne Grenzen ist, daB alle sog. Atome alle anderen einschlieBen, daB Lieht 
u. strahlende Warme usw. tatsachlich auBerhalb liegende Teile der M.M. sind, von 
denen Bie nach der bisberigen Annahme ausgehen sollten, und daB das ganze Uni- 
verBum etwas Unteilbares ist und ais solches betraehtet werden muB. Vf. sehlieBt 
weiter, daB, wenn kein Atom ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, auch die 
AŁ-Geww. die relativen Eigensehaften der Elemente in keiner Beziehung darstellen 
konnen mit Ausnahme der Wrkg. der Schwerkraft; es miissen sich aber fur jedes 
sog. Atom eines Elementes Zahlen finden lassen, die groBer ais das At.-Gew. und 
proportional der M. der sog. Atome sind. Vf. glaubt, fiir die Mehrzahl der Ele
mente solche Zahlen gefunden zu haben. Die naheren Ausfuhrungen hierzu vgl. 
Original. (Engineering 108. 649. 14/11. [8/11.] 1919. Birmingham.) RttHLE.

Eduard M ichel, Fortschritte auf dem Gebiete der chemischen Komplexver- 
bindungen. Fortschrittsbericht iiber die VerofFentlichungen yom 1. Juli 1916 bis Ende 
Februar 1919 nach folgender Einteilung: Krystalle ais Molekiilverbb. und iiber die 
Rolle des Krystallwassers, Konstitution und Stabilitat yon Komplexverbb., Kon- 
stitution und optische Aktivitłt, Komplexe mit Amminen und verwandten Verbb.,
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Komplexe mit H:ilogenverbb., Polysiiuren, Kompletc mit organischen Yerbb. 
(Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 15. 53—88. 1/10. 1919.) P f l Oc k e .

H. B aerw ald , Kurne der Atomvohmina. (Vgl. Naturwiasenaebafteu 7. 694; 
C. 1919. III. 802.) Yf. bemerkt, da.8 der in der vorangehenden Mitteilung aus- 
geBprochenc Gedanke bereits friilier yon, St. M e y e r  (SitzungBber. K. Akad. Wisa. 
Wien II a. 124) ausgespT oclien worden ist. (Naturwissenschaften 7. 994. 19/12. 
[3/11-3 1910- Darmstadt) B y k .

E. H. Buchner uud J. Kalff, non Wcimarns Theorie des kolloidaUn Zustanden. 
Ais wesentlicheś Resultat der Forschung auf dem Gebiete der Kolloide in den 
letzten Jabren kann man hinstellen, daB gar nicht zwischen kolloidalen und kry- 
atallinischen S to ffen  zu unterscheiden ist, sondern zwischen dem kolloidalen und 
dem krystallinischen Z u sta n d , den jede Substanz je naeh den Bedingungen mebr 
oder weniger lcicht annebmen kann. Die Bedingungen, unter denen der kolloidale 
Zustand eintritt, lmt besonders WEIMARN untersucht und seine Unteras. in dem 
Buche: „Zur Lebre von den Zustanden der Materie" zusammengefaBt. Ais theo- 
retische Grundlage dient W e im a r n  dabei ein Gesetz, daa er dasjenige der uber
einstimmenden Zustiindo bei Kryatalliaationsprozessen nennt. Die VfF. beschaftigen 
sieh hier hauptsachlich mit der tbeoretischcn u. esperimentellen Kritik diesea von 
W e im a b n  aufgestellten Gesetzes. W e im a r n  hat besonders mit B a S 0 4 experimen- 
tiert und an diesem Salze die Bedingungen fttr den tłbergung in den kolloidalen 
Zustand festgestcllt. W e im a r n  selbst formuliert sein Gesetz folgendermaBen: In 
iibereinstimmenden Zustanden ist die mittlere GroBe der Kry stalle, die die feste 
Phase bilden, fur alle Stoflre gleieh groB, in ubereinstimmenden Zustilnden ist daa 
mittlere Gewiebt der Krystalle gleich, in ubereinstimmenden Zustanden ist die 
mittlere Zahl der Molekule, aua denen die einzelnen Krystalle bestchen, die gleiche. 
Vff. bemśingeln zunachst, daB in den einzelnen Teilgesetzen unter ubereinstimmenden 
Zustanden nichi das Gleiche yerstandeu wird. WEIMARN stellt einc Formel auf, 
die darauf hinauskommt, daB die Form des Nd. dureh das Vielfache bediugt ist, 
urn das die anwesende Stoffmenge die Menge iibertrifft, die aich in dem gegebenen 
Yolumen losen kann. Man kann dies die sp e z if is e b e  C b e r sa tt ig u n g  nennen. 
Ais beąuemste Methode, einen Stoff in den kolloidalen Zustand zu bringen, haberi 
Vff. b e i ibren cxperimentellen Untersa. d ie  von W e im a r n  angegebene benntzt, daB 
man die eine Lsg., welche die kolloidal zu fiillende Substanz in Lsg. enthiilt, z. B. 
BaCl,, in die andere Lsg., welche das Fallungsmittel (etwa N&,S04) enthiilt, in 
Tropfenform einbringt. Der Tropfen uberzieht sieb dabei mit einer durehsichtigen 
Haut der kolloidalen Substnnz. Nach der Fallung geht dann allmablich der kolloi
dale Zustand in den grobkrystallinischen uber. In ahnlicher Weise haben Vff. 
CaSOt aus CaJ, und (NH<)sSOł dargestellt, JBaFs aus Baj. und NH4F , (COO),Ba 
ans (COONH,). und RaBr., (COO).,Ca aus (COONH4)2 u. CaJs, MnCO8 aus MnS04 
und NasC03, Ba(NOs)., aus BaBr. und FI NO.. Boi allen diesen Salzkombinationen 
ergeben sieh Yollstiindig durchsicbtige Tropfen, die langere Zeit ais solche bestehen 
bleiben. Die Werte der Nd.-Koeffizienlen in diesen Fiillen steben im flagranten 
Gegensatz zu den Forderungen der Theorie von W e im a r n . Ebensowenig stimmen 
h ie rm it die Resultate, die  VfF. an einer anderen aus AgCl, AgBr, Ag.T, PbJ. be- 
stehenden Gruppe von Ndd. erhalten haben. Eine dritte Gruppe PbS04, PbBrs, 
Ag,S04, KC10S, AgNO, lieB sieh nicht in Form klarer Gele herstellen. Die Ab- 
weichungen von der Formel von W e im a r n  sind so groB, daB diese alle Bedeutung 
verliert. Naturlich ist die Konz. der Lsg. fur die Form des Nd. von Bedeutung, 
aber die Beziehung zwischen beiden ist jcdenfalls nicht so einfach, wie W e im a r n  
annimmt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 
145—55. 28/6. 1919. Amsterdam, Auorg.-Chem. Lab. d. Univ.) B y k .

A Smits, G. L. C. La Bastide und Th. de Crauw, Uber die Ersćheinvng der



anodisehen Polarisation. II . (Vgl. Smits, l a  B a st id k  u . v a n  d e n  A it d e l , Koninkl- 
Akad. yan Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 27. 1253; C. 1920. I. 142.) 
Daa Potential yon N i durchlauft naeh Polarisation in einer Lsg. von NiSO, ein 
Minimum. Urn der Erscheinung niher nachzugehen, haben Vff, eie photographisch 
aufgenommen, wobei das Metali in eine Lsg. von NiCl* tauchte. Dabei kam das 
Minimum ebenfalls sehr deutlicb zum Vorscheiu. Die Erscheinung yerlauft viel 
schneller ais bei Anwendung von N iS04, u. zwar infolge der positiy katalytischen 
Wrkg. der Cl-Ionen. Dann wurde die Ni-Lsg. in einer Hj-AtmoBphare einige Zeit 
mit bei niedriger Temp. dargestelltem, feinverteiltem Ni erhitzt, wobei die Erschei
nung Yollstandig yerschwindet. Man kann das Spiegelbild der Erscheinung er- 
warten, wenn man das Fe in einer Ferro-Ferri-Salzlsg, znr Kathode macht. Die 
so zu erwartende Erscheinung der kathodischen Polarisation besteht darin, daB das 
Potential des Fe bei Stromunterbrechung naeh kathodischer Polarisation ein Maxi- 
mum durchlaufen soli. Die photographische Aufnahme des Potentialyerlaufes in 
diesem Falle scheint die Voraussage zu bestatigen. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 141—44. 28/6. [27/6.] 1919. Amsterdam, Lab. 
f. allg. u. anorg. Chem. d. Uuiv.) B y k .

R udolf Ladenburg, Die Elektronenanordnung in den JSlementen der grofSen 
Perioden. (Vgl. W. K o sse ł, Naturwissensehaften 7. 339; C. 1919. LII. 83.) Die 
Elektronenanordnung von KoSSEL gibt bis zum Sc sebr befriedigende Besultate. 
Fur Elemente mit hóherem Atomgewichte aber muB sie durch eine andere ersetzt 
werden, da sie eine bestimmte yorberrschende Wertigkeit voraussetzt, wahrend die 
Elemente vom Ti bis zum Zn u. vom Zr bis zum Cd eine ganze Anzahl fliefiender, 
ineinander ubergehendcr Wertigkeiten besitzen und auch die Maximalvalenz, so- 
weit von einer solchen die Rede sein kann, von Element zu Element nicht ansteigt, 
sondern konstant bleibt. Parallel mit dieser Anderung der chemischen Eigen- 
schaften treten hier besondere pbysikalische Eigensehaften auf, namlich beim 
Magnetismus der Elemente und der Farbę der elementaren lonen. Beide Eigen- 
schaften beziehen sich auf Zustande, in denen die leicht abtrennbaren aaBersten 
Yalenzelektronen bereits abgegeben sind. Dieselben Elemente, die die kleinen 
Werte der Atomyolumina besitzen u. paramagnetisch sind, bilden gefarbte positiy 
geladene lonen, und z war sowohl in den fi. Lsgg. wie in den gefiirbten G-liisem 
und Edelsteinen. Vf. gibt, um die Sonderstellung der genannten Beihen von 
Elementen zu berucksichtigen, allen Elementen vom Ti bis Zn, sowie von Y bis Cd 
mit Ausnahme von Cu und yon Ag je die gleiche Elektronenzahl 2 der AuBen- 
schale des Atoms. Dadurcli wird erreieht, daB der gemeinsame metalliscbe Charakter 
der Mebrzabl dieser Elemente und die Tatsache zum Ausdruck komtnen, daB sic 
mindestens zweiwertig positiy in ihren heteropolaren Verbb. wirken. Die scharfen 
łfaiim a der Atomyolumina der Alkalimetalle fordem, daB regelmiiBig bei ilmen, aber 
auch erst dort eine neue Elektronenschale beginnt, sicherlich nicht bei den Elementen 
Cu, Ag, Au, dereń Atomyolumina in der Niihe der Minima liegen und sich von 
den Nachbarelementen kaum unterscheiden. Die neu hinzutretenden Elektronen 
der Elemente Ti. V, Cr usw. miissen zwar ins Innere der iiuBersten Schale wandern, 
sollen aber eine Zwischenschale zwisclien den beiden bisher iiuBersten Schalen 
bilden, indem sie sich an den chemischen Bkk. śihnlich wie die Elektronen der 
anBersten Schale beteiligen konnen, iibrigens aber mehr Bcwegungsfreiheit besitzen 
ais diese und auch einzeln abtrennbar sein sollen. Dadurch kommt zugleich die 
wechselnde Valenz dieser Elemente zum Ausdruck. Bei Zn, sowie entsprechend 
beim Cd, wobei Elektronenzahl dieser Zwischenschale bereits auf 10 angewaehsen 
ist, soli eine ahnliche stabile Anordnung wie beim Edelgas erreieht sein, so daB 
aus der Zwischenschale ie in e  Elektronen im Austausch mit anderen Atomen ab
gegeben werden konnen, Yon Ga bezw. In ab treten die neue Elektronen gerade
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wie in den kleinen Period en wieder in die AuBenringschalen, die in den betreffenden 
Edelgasen (Kr und Xe) wieder auf die Zahl von 8 Elektronen kommen. Die an- 
genommenen Zwisehensehalen tragen gleiehzeitig zum Ver8ta.rsdnis der Beziehuug 
zwisehen der Farbę der Ionen nnd dem pęriodischen System bei. Dabei wird an- 
genommen, daB die Elektronen der ZwischenschaJe, aolange sie unvollstandig iBt, 
d, b. weniger ais 10 Elektronen besitzt, durch die im sichtbaren Licht entbaltene 
Energie leichter yerschiebbar sind, also naeh der BoHRschen Yorstellung iiber 
Emission u. Absorption unter Aufnabme der betreffenden Energie auf eine Quanten- 
bahn groficrer Energie springen. Absorption im Ultrayiolett miifSte dann von den 
Elektronen anderer yollstandiger Schalen berriibren, Wenn zwisehen der im Sieht- 
barcn liegenden Farbę der Ionen und ibren weehselnden Valenzbest8tigungen Ana- 
logien behauptet werden, insofern beide auf der geringeren Bindungsfestigkeit der 
Elektronen der unvollkommenen Zwisebensebale beruhen sollen, so ist eine voll- 
st&ndige tłbercinstimmung beider Eigenschaften nicht zu erwarten. Der Zusammen- 
hang zwisehen Farbung und Yerb.-B. entsteht dureh die Energiewerte, dereń es 
einerseits zum Yorgang der Lichtabsorption, andererseits zur B. einer anderen 
Verbindungsstufe bedarf. Diese Energiewerte stehen zueinander in iihnlicher Be- 
ziehung wie das Kesonanzpotential und die Ionisierungsspaunung bei den Linien- 
spektren der Metalle. Doeh kommen zweifellos auch gefarbte Verbb. obne Zwischen- 
schale yor, bei denen also die Elektronen durch andere Einfliisse leicht beweglich 
geworden sind. Die tłbereinstimmung der Ionenfarbe und des Paramagnetismus 
im periodischen System fiihrt zu der Annahme, daB die Elektronen der Zwisehen- 
e chał o auch fur diesen yerantwortlich zu machen sind, wenn wir den Vorgang 
selbst aueh heute noch nicht kennen. Noch weniger kann man dariiber aussagen, 
wodureh die Elektronen der ferromagnetisehen Metalle ausgezeichnet sind. Die 
Elektronenanordnung des Vfs. bringt diese Eigenschaft garnicht zum Ausdruck. 
Sio stellt nur einen ersten Vers. dar und bedarf yieltaeh der Yerfeinerung u. Ver- 
besserung. Yf. beBpricht im einzelnen die bekannten Tatsachen iiber Farbo der 
Ionen yom Standpunkte seiner Auffassung aus. (Naturwissensehaften 8. 5—11. 
2/1. Breslau.) B y k .

W illiam. Cudmore Mc Cullagh. L ew is, Studien iiber Katalyse. T e il  XI. 
Bas Le ChaUlier-Braunsćhe Prinzip vom Standpunkt der Strahlungshypothese aus 
bełrachteł. (Teil X: Joum. Chem, Soc. London 115. 182; C. 1919. III. 472.) Aus 
den Unterschieden der Strahlungsdichten bei zwoi benaehbarten Tempp. der ver- 
schwindenden und entstehenden Stoffe eines Grleichgewichts ergeben sich Folge- 
rungen, die im Einklang stehen mit dem Satz von Le C h a t k l ie r -B r a u n . Die 
SłrałUungshypothese fiihrt also hinsichtlich der Verschiebung eines GUichgewichts 
durch Anderung der Temp. zu demselben Ergebnis wie die Thermodynamik, ohne 
in ihrem Ansatz irgendwelche thermodynamischen Voraussetzungen zu benutzen. 
(Joum. Chem. Soc. London 115. 710—12. Juni [29/5.] 1919. Liyerpool, Uniy. Mtrs- 
PRATT Lab. of Physical and Elektrochem.) F r a n z .

W. W ien, iiber Messungen der Leuchtdauer der Atome und der Dam pfm g der 
SpeJctrallinien. I. D ie Messung der Leuchtdauer der in den Kanalstrahlen bewegten 
Atome ist ausfulirbar, wenn es sich yermeiden laBt, dafi sie durch ZusammenstoBe 
mit ruhenden Molekiilen immer wieder neu zum Leuchten erregt werden. Kann 
man die Kanalstrahlen aus einem Baum hohen Druckes in einen solchen von 
niedrigem Druck, wo die Lichterregung durch ZusammenstoBe nicht mehr in Be- 
tracht kommt, iibertreten lassen, so mtissen die fliegenden Atome auf ihrer Bahn 
allmahlich ihre Lichtenergie yerlieren u. zu leuchten aufhoren. Aus der Intensitats- 
abnahme des von diesen Kanalstrahlen ansgesandten Lichtea in Yerb. mit der Ge- 
schwindigkeit muB sich die Dampfung der Lichtschwingungen berechnen laasen. 
Durch die GA EPEsche Diffusionspumpe war es moglieh. die besprochenen Be-



dingungen zu erfiillen. Ais Vorpnmpe fiir die zęhn benutzten Diffuaionspumpeu 
dlente eine rotierende Hg-Luftpumpe, wahrend ais Vorpumpe fur die letztere eine 
Kapselpumpe yerwendet wurde. Bei einem Spalt von 0,1 mm Breite zum Durch- 
laB der Kanalstrahlcn ging der Druck im Beobaehtungsraum auf 0,0004 bei 
4000 Yolt Spannung zuriick, so daB dann der Druck im Beobaelitungsraum unter 
einem Prozent des Druckes im Entladungsramn lag. Bei diesem Spalt war jedocb 
der Kanalstrahl fiir manche Beobaektungen zu lielitschwach, so daB dann der 
breiterc Spalt von 0,25 mm angewendet werden muBte. Wenn ein Kanalstrahl aus 
dem Spalt in den stark verd. Eaum eintritt, nimmt seine Helligkeit schnell ab. 
Die in den Raum niedrigen Druckes eintretenden Atome klingen schnell ab. Der 
Druck des Hg-Dampfes wurde durch Eintauchen eines Teils der zu den Pumpen 
und dem Manometer ftihrenden Leitungen in feste CO, verringert. Eine yollstan- 
dige Beseitigung gelang nicht, obwohl die Rohre, sobald die KUhlung fortgenommen 
war, mit Luft von Atmosphiirendruck gefiillt wurde. Die atarkeren Hg-Linien 
erscheinen auf den Spektrogrammen manchmal kaum angedeutet, mancbmal starker, 
nur selten gar nicht. Die Aufgabe besteht darin, quautitativ zu bestimmen, wie 
die Intensitiit des von den allmahlicli abklingenden Atomen ausgesandten Lichtes 
abnimmt. Diese Messung ist fiir die einzelnen Spektrallinien einzelń yorzunehmen 
um festzustellen, wie die Diimpfung der lichtaussendenden Atome von derWellen- 
liinge abhangt. Die Schwicrigkeit liegt in der geringen Lichtstarke des Straliles. 
Es muBte daher vor allem auf die Lichtstarke der spektroskopischen Anordnung 
Bedacht genommen werden. Es wurde ein Quarzspektrograph vom Offnungsyer- 
haltnis 1 : 5 benutzt. Er hat besonders den Yorteil der geringen Absorption, die 
bei Flintgliisem namentlich im Blau betriichtlich ist. Durch eine achromatische 
L in se  wurde der Strahl am Ort des Spaltea abgebildet u. so ein Bild des Strahles 
fiir jede Spektrallinie erhalten. Die Ermittlung des IntensitatsabfallB aus den 
photographischen Schwarzungen hat den Nachteil, daB diese dem Abfall der 
Lichtintensitat entsprechend sehr stark abnehmen, so daB sie teils groBer, teils 
kleiner sind ais die Normalschwarzung. Vf. zog deshalb eine Methode yor, bei der 
man von der Kenntnis des Zusammenhanges zwischen der Schwarzung und Inten
sitat unabhangig ist. Die Ausmessung des Schwarzungsabfalls geschah mit dem 
HARTMANNschen Mikrophotometer. B ei der endgiiltigen Versuchsanordnung tritt 
d e r  Kanalstrahl aus einer Messingrohre, die  in d e r Richtung des Spaltes zwei 
Ausschnitte hat, die mit ebenen Quarzplatten verscblosseu sind . Hierdurch wird 
die ?Abbildung des Kanalstralils schon verbessert. Um jedoch alle unnotigen 
Lichtvcrluste zu vermeiden, wird der Kanalstrahl selbst ais Spalt benutzt und der 
Kollimator so nahe an die Rohre geschoben, daB der Kanalstrahl sieli im Brenn- 
punkt der Kollimatorlinse befindet. Der Spalt mit dem Absorptionstrog wird hinter 
der Kanalstrahlenrohrc so aufgcstellt, daB das Spaltbild durch eine achromatische 
Linse am Ort des Kanalstrahles abgebildet wird. Auf der photographischen Platte 
erscheint dann fiir jede Spektrallinie ein Bild des Kanalstrahles und daneben ein 
Bild des Spaltes. Um die von der Vergleichslichtquelle erzeugten Spektrallinien 
m it den en  der Kanalstrahlen vergleichen zu konnen und auf die Abnahme der 
L ic h tin te n s ita te n  zu schlieBen, muB z u n ach st eine Anzahl von Priifungen der 
Apparatur vorgenommen werden. Z. B . muB ohne Trog die  Schwarzung auf der 
ganzen Lange der Spektrallinien gleich groB sein. Die Auswertung der Sehwilr- 
zungskuryen macht Vf. YOn den besonderen Eigenschaften einer photographischen 
Platte unabhangig. Der Yerlauf des Schwarzungsabfalls in den yerschiedenen 
Spektrallinien wird charakterisiert, besonders der Hg-Linien in den yerschiedenen 
Kanalstrahlen. Wasserstoff: In den Abklingungszeiten der einzelnen Linien Ha, 
Ĥ j u. Hr beBtehen keine merklichen Unterschiede. Auch ist die Dampfungskon- 
3tante vou der Geschwindigkeit der Kanaktrahlen unabhangig. Der absol. Wert
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per Dampfongskonstante stimmt bei Hn sehr nahe mit dem aus der Elektronen- 
theorie berechneten Werte tiberein, daher nicht bei und Hr. D om  die Elek- 
tronentheorie liefert fiir die einzelneu Linien verBcbiedene Diimpfungakonstanten. 
Anfier H boten Ausaichten fiir die Best. der AbklingungBkonstante nur solche 
Gase, die in den Kanalstrahlen merkliche Dopplerverschiebungen zeigen, wie O,- 
Die Ergebnisse bei O, waren denen bei Hs sehr iihnlicli. Der Schwiirzungsabfall 
ist hier an faat allen gem esB enen  Linien 464,8, 442, 437, 419, 407, 395 der gleiche. 
Nur bei 375 tritt ein steilerer Abfall ein. Die Dampfungakonstante ergibt sich 
ebenfalls sehr nahe gleieh derjenigen der H-Linien, namlieh zu 6,55-107 Sek~’. 
Vf. erortert auch die Beziehung seiner Besultate zu einer von Bohb gegebenen 
Theorie (Diin. Akad. d. Wisaensch. 8. IV. 1. Teil I u. II) der Ausstrahlung. (Ann. 
der Physik [4] 60. 597— 637. 9/12. [18/6.] 1919. Wiirzburg, Physijćal. Inst. der 
Univ.) Byk.

K arl W. Rosenmund, Katalyse. Fortschrittsberieht uber die Verófientlichungen 
der Jahre 1914—1918 folgender Einteiluug: Theorie der katalytischen Erscheinungen 
und Oxydationskatalyaen, Eeduktionakatalyse, Kondensationakatalyse, Patente etc. 
(Fortsehr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 15. 41—52. 1/10. 1919.) Pfi/Ocke.

B. Anorgamsche Chemie.
Erancis Ławry TJsher und Ram avenkatasubbier Venkatea w aran , Da*

Potential einer Słickstoffekktrode. In der Zelle l/l0-n- HgCl | ‘/ioo'n- KOI | ' / i w u- 
NaN, | NsPt erweiat sich die N-Elektrode bei 30° zu etwa 0,4 Volt negatiy gegen 
HgCl; hiemach ist es unmoglich, daB N umkehrbar N/-Ionen gibt. Da der N 
wahrend der Elektrolyse elektromotoriseh aktiy ist, ist es wahrseheinlich, daB er 
im Augenblick des Freiwerdens in einer vom gewohnlichen N yerschiedenen, aber 
aehr sehnell in diesen iibergehenden Form yorliegt. Yerss., einen Pt-Draht in 
Azidlsg. anodisch zu polarisieren, ergaben Potentiale der N-Elektrode, die mit der 
angewandten Spannung zunahmen, auBerdem aber von der Stromdichte abhingen, 
u. zwar nahm die Geschwindigkeit der Potentialsteigerung mit waehsender Strom
dichte ab. Die Elektrode ist alao, auch wenn N lebhaft entwickelt wird, unge- 
sattigt. was nur so erklart werden kann, daB aus N /  eine sehnell yerschwindende 
aktivc Form des Stickstoffs entsteht (ygl. Brownk, L u n d e ll, Journ. Americ. Chem. 
Soc. 31. 435; C. 1 9 0 9 .1 .1688). Setzt inan die Bildungsgeschwindigkeit des aktiven 
N proportionał zur Stromdichte und die Umwandlungsgeschwindigkeit proportional 
zur Konz., die dureh das Potential bestimmt wird, so laBt sich der Zusammenhang 
zwischen Stromdichte und EMK. in befriedigender tTbereinstimmung mit den beob- 
achteten Werten berechnen. (Jouni. Chem. Soc. London 115. 613—18. Juni [3/3.] 
1919. Bangalore, Indien, Central College.) Frank.

R udolf Ernst, Die Stickstoffsjpaltung. Der Vf. bespricht die Unterss. Ruthek- 
FORDs (PhiloB. Magazine [6] 37. 537; C. 1919. III. 481), die zur Hypothese des 
Zerfalls von N in 3He -J- 2H  gefiihrt haben. R u th erford  folgert sie aus dem 
abnormen Yerhalten des Stickatoffs beim Durchgang von «-Strahlen, wobei Scin- 
tillationen auftreten, dereń Eeiehweite denen des H entspricht. (Ósterr. Chem.-Ztg. 
P] 22. 186-88. 15/12. 1919. Wien.) Jung.

Cecil H. Desch, Die Erstarrung tan Metallen aus dem flussigen Zustande. In 
dem vorliegenden yorliiufigen Berichte werden die Form der Krystałlkomer, ihr 
schattmigea Gefuge, sowie die Erstarrung von Fil., die ein zellenartigea Gefuge 
zeigen, erortert. Es zeigte sich, daB die Oberflachenspannung von groBer Bedeutung 
fur die Form der Krystalle in einem erstarrenden Metalle ist, u, daB die Krystall- . 
korner die Neigttng haben, die Gestalt von Schaumzellen anzunehmen. Wenngleich 
diese Feststellung mit der Hypothese, daB solche Zellen auch tatsacblich gebildet 
werden, flbereinstimmt, eo ist sie doch keineswegs dafiir beweisend, da sie gleichzeitig
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auch der Annahme der Erstarrung der Metalle von einem Kerne aus nicht wider- 
spricht, wobei die Oberflachenspannung im Zusammenwirken mit der die Krystall- 
koh&sion bedingenderi Kraft die Oberflachengrenzen der Krystalle bildet. Die 
Unteras. iiber diese Zellbildungen haben dargetan, daB ortliche Uutcrschiede der 
Temp., die die Theorie erfordert, auch tatsachlich besteben, daB diese aber im 
Widerspruche zu den Angaben yerschiedener Autoren fur die Erstarrung der iib- 
lichen Metallmassen ohne Bedeutung bind. Ihre Einw. auf die Erstarrung diinner 
Schichten Metalls bleibt noch zu betrachten iibrig. (Engineering 108 . 612—15. 
7/11. [11/9.] 1919. Glasgow, Royal Technieal College.) RttHLE.

P. A. van der Harst, Beobachtwngen iiber die Spektren von Zinn, Blti, Antimon 
und Wismut im Magnetfeld. Au 35 Sn-, 23 Pb-, 27 Sb-, 16 JBt-Linien wird der 
ZEEMANsche Effekt gemessen. Eine Beziehung zwischen der Aufspaltung und den 
Seriengesetzen der Linien wurde nicht gefunden. Die Aufapaltungen lagen regel- 
inaBig verteilt zwischen dem 1- und dem 1%-fachen der n. Aufspaltung. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28 . 170 — 82. 28/6. 
1919.) B y k .

J. E. Stead, Die terndren Legierungen von Ziim-Antiinon-Arsen. Nach kurzer 
Wiedergabe einer friiheren Yeroffentlichung (Joum. Soc. Chem. Ind. 16. 200. 
C. 97. I. 1177) iiber Sn-Sb-, Sn-As- und Sn-P-Legierungen erortert Vf, an 
Hand von zahlreichen Abbildungen die Yerhaltnisae bei den ternaren Legierungen 
Sn-Sb-As. Die beste Krystallisation wurde erreicht bei einem Gehalt an Sn von 
70—85°/0, Sb 18—25°/0) As 4—5°/0. Die Legierung Sn 70°/o, Sb 25°/0 As 5% zeigte 
ais Punkt der beginnenden Krystallisation 440°, eine Verzogerung der Abkiihlang 
trat bei 320—325° ein, und die Erstarrung der eutektischen Mischung geschah bei 
244,9°. Der gleiehe E. der eutektischen Mischung wurde auch bei den anderen, 
ahnlieh zusaminengesetzten Su-Sb-As-Legierungen beobachtet; da er praktisch mit 
dem der Sn-Sb-Legierungen zusammenfallt, war anzunehmen, daB alle diese eutek
tischen Mischungen gleich zusammengesetzt und frei von As sind; dies konnte be- 
statigt werden. Die Krystallform ist abhingig von der Zus. der Legierung; man 
kann kubische Formen, rhombische Platten und spharische Formen unterscheiden. 
Wiihrend eine Legierung mit 73°/0 Sn, 25% Sb und 2% As kubische Krystalle der 
Zus. 56,5% Sn, 39,5°/0 Sb und 4,0% As gab, entstanden bei einer Legierung mit 
72,5% Su, 25,0% Śb und 2,5% As bereits spharisch gekrummte Krystalle der Zus. 
50,7% Sn, 43,0% Sb, 6,3% As. Andererseits gingen die bei den Legierungen mit 
95,0 und 91,0% Sn, und entaprechend 0 und 4,0% Sb und je 5,0% As gebildeten 
rhombischen Platten bei den Legierungen mit 86,5 und 85,0% Su, u. entaprechend
8,5 u. 10% Sb und je 5,0% As in spharische Krystalle iiber. Am interessantesten 
ist die Legierung mit 85% Sn, 14,35% Sb und 1,65% As, die in den oberaten zu- 
erst erstarrten Schichten spharische Krystalle von hochstem As-Gehalte zeigt; dann 
folgen kleine sphUrische Formen mit weniger As, dann kubische Krystalle und 
schlieBlich die erstarrte eutektiache Mischung. Wegen der weiteren AusfUhrungen 
ist das Original einzusehen.

Im Anschlusse werden eiuige zusammenfasaende Bemerkungen von L. J. Spencer 
iiber gebogene Krystalle in Mineralien gegeben. (Engineering 108. 663—67. 14/11. 
[24/9.*] 1919.) Rttaus.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
P. Gaubert, U ber die Mineralien des Sandsteins von Segalas (Tunis). Der 

sehr zerreibliche, feinkornige, durch Kalkstein, etwas Ton und Limonit rerkittete 
Sandatein, aus dem man wiederholt Gold zu gewinnen versucht hat, ist aus- 
geaeichnet durch eiuen groBen Gehalt an schweren und harten Mineralien und 
durch die Ggw. von elementaren Metallen. Da die Mineralkornchen sehr klein



320 C. Min e r a l o g is c h e  u n d  g e o l o g is c h e  Gh e m ie . 1920, I.

sind, hSchatens '/5 mm lang, ao konnen sio nur duich achwere Fil. getronnt werdeu. 
Folgende Mineralien wurden festgestellt und untersucht: Quarz, Zirkon, Kaasiterit, 
Kutii, Turmalin, Granat, Glimmcr, Hornblende, Spineli, Limonit, Hiimatit, 
Ilmenit, Magnetit, Kupfer, Silbcr. (Buli. Soc. franę. Minóral. 41. 33—38. [14/2.
1918.*].) Bistek.

Bertram  Blouat und Jam es Harry Seąneira, „Blue John“ und andere 
Formen des Fluońts. Blue John, eine blaue J'7w/?spatfvarietat yon Oastleton 
(Derbyshire), zcigt in seiner Zus.: CaFa 99,69%, Al,(Fea)Oa 0,048°/o, MgO 0,006%, 
S (Spuren), P 0,09%, kaum merkbare Abweiehungen von der weifien Form dea- 
selben Lagera. Da Mn in nachweiabarer Menge nieht yorhanden ist, liegt die Yer- 
mutung nabe, daB die Farbę wohl durch organiacbe Farbstofte tieriachen Uraprungs 
veruraacht sein diirfte. Es wurde deshalb feingepulyerter blauer FluBspat nach 
Estraktion mit Chlf. u. Toluol, die 0,11, bezw. 0i04% einea Oles losten, yerbrannt, 
wobei 0,046% G gefunden wurden, so daB die Menge der organiseheu Beimengung 
nur aehr klein aein kann. Der yerbrannte FluBspat war farbloa. Die eingeachloa- 
senen Gase aind dieselben, die man aueh sonat in dekrepitierenden Mineralien 
tindet. Verss. mit Eadium- und X-Strahlen, gegen welche sich die yerBclijedenen 
FluBapatvarietaten wie Glaa yerhalten, ergaben, daB die Farbungen der FluBspate 
nicht durch radioaktiye Wrkgg. entatehen. (Joum. Ghem. Soc. London 115. 705—9. 
Juni [7/4.] 1919. Wcstmiuster, S. W. 1, 76, York Street.) F r a n z .

A. L acrois, Das Pyritlager in der Kontaktzonc des Granits von Chiseuil 
{Departament Saunę und Loire) und setne metamorphen Gesteine- Daa groBe Granit 
maasiy yon Luzy ist siidostlich yon Bourbon-Lancy im Kontakt mit Quarziten. 
Westlich dea Dorfea Chizeuil ateht ein ehemala abgebautes, aus Limonit bestehendea 
Eisenerzlager zu Tage an, das den Eisemen Hut dea jetzt ausgebeuteten Pyritlagera 
bildet. Der Pyrit findet aich ais Impragnation im Quarzit, in GesellBchaft rou 
Erubeacit, Chalcopyrit und Panabas, die zum Teil in Goyellit umgewandelt aind. 
In einem der Schachte ist ein auffalliges Geatein gefunden worden, bestehend aua 
Pyrit, den dieseu begleitenden genannten Sulfiden, Pyropbyllit, Kaolinit, Andalusit, 
Diaspor Corindon, Eutil und Syanbergit, in sehr wechselnden Yerhaltniaaen. Die 
Mineralien, die, bia auf den Pyrit, Coyellit und Syanbergit, milchig weiB gefarbt 
sind und daher dem Gestein ein sehr ungewShnliches Aussehen yerleihen, werden 
einzeln eingehend beschrieben. Besondera interesaant ist das V. dea klaren gelben 
Svanbergits, der bisher nur bei Horrsjoberg in Wermland und bei WestanS in 
Scanie (Schweden) gefunden war. Die krystallographiselien und opt. Konstanten 
werden angegeben, die chemisehe Analyse konnte nur qualitativ durchgefiihrt 
werden. Der Syanbergit yon Chizeuil ist, wie der achwedische, ein Strontium- 
sulfophosphat mit Ca-Gehalt. — Das Gestein ist durch Metamorphose des Ton- 
achiefera entstanden infolge Kontakts mit dem Granit, und die Entstehung dea 
Pyrits hat gleichzeitig mit dem Metamorphosierungayorgange atattgefunden. (Buli 
Soc. frany. Minćral. 41. 14—21. [10/1. 1918.*].) BlSTER.

A. Gerke, Der Toncisensteinbergbau bei Czenstochau. Yf. bespricht dic polni- 
schen Eiaenerżlagerstatten und ihre wirtschaftliche Bedeutung, insbeaondere den 
Czenstochauer Toneiaensteinbergbau: Verbreitung der Erzablagerung, atratigraphi- 
selie Verhaltnisae, tektonische Verhaltnisse, das Deckgebirge und die erzflihrenden 
Schichten und schlieBlicb die Erze aelbst, dereń Ausbildung sehr mannigfaltig ist. 
Die knollenfórmigen Erze aind rund oder eiformig; ihre Abmessung iat aehr ver- 
schieden; die Dicke schwankt zwischen 5 und 15 cm. Der Eisengehalt belauft 
aich auf 16—38%; der Kalkgehalt auf 3—5%, der Gliihyerlust auf etwa 28% und 
der Eiickstand auf 9—23%. Die bankformigen Erze enthalten S—36% Fe; der 
Gliihyerlust betragt 15—31%, der Eiickstand 7—47%. Aus Erzachichten stammen 
des Erz weist etwa 27—35°/0 Fe und 12—39% Euckattode, Roherz aus Erzlagec



14—-45% Fe und 11—44% Ruckatiinde auf. Der Eiaengehalt boi den Erzbanken 
schwankt nur unerheblich; er ist im Durchsehnitt auf 25—32% zu yeranaehlageii 
Mn und P sind nur in geringen Mengen, Cu und S nur in Spuren yorhanden. Vf. 
verbrcitet aieh dann weiterhin iiber den Bergbaubetrieb (allgemeine Yerhaltnisse 
der Gruben, die Voraussetzung fiir die Bauwurdigkeit der Erze, den Tagebau- u. 
Tiefbaubetrieb, der Betrieb iiber Tage, Arbeiterverhiiltniase) und macht BchlieBlicb 
Vorscbliige zur Abanderung des Betriebs (meehaniscbe Abraumgewinnung im 
Tagebau-, Schrammaschinen im Tiefbaubetrieb). (Gluekauf 55. 977—85. 13/12. 997 
bis 1005. 20/12. 1017—22. 27/12. 1919. NeuweiBatein.) R o s e n t h a l .

Geo H. Aahley, Sehwefel in der Kohle vom geologischen Standpunkt. D er 
Antłirazit von Rhode Island enthalt weniger ais 0,1% S, gewiaso Koblen Colorados
0,2% S in der Trockensubstanz, wiihrend bitummoae Koblen selten unter, meistenn 
aber 0,4% S euthaltcn. Vf. bespricht mit Hinweis auf die Arbeiten von P a r r  (vgl. 
Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 2041; C. 1920. II. 306) kurz die ver- 
achiedenen Pormen des S in der Kobie u. eingchender 5 yerschiedcne Forinen des 
Pyrits, die in Koblen beobaebtet worden sind. AnschlieBend daran wird die mSg- 
licbe Entstehungsweise dieser yersebiedenen Pyritformcn kurz erortert. (Buli. Amer. 
Inst. Mining Engineers 1919. 2074—79. Sept. 1919.) D it z .

D. Organische Chemie.
W alter Mason und Richard Vernon W heeler, Die Ambreitung der jBlaminę 

i/i ffemischen von Acetylen und Luft. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 115. 81; 
C. 1919. IIL. 213.) Die Geschwindigkoit der gleicbformigen Flammcnausbreitung 
in Acetylen-Luftgemischen (vgl. I I a w a r d  , Sa s t r y , Journ. Chem. Soe. London 111. 
841; C. 1918. I. 818) wurde mittels Filmaufnahmen in horizontalen, yersebieden 
weiten Rohren gemessen, die zwecks Vermeidung einer Erplosionawelle nicht viel 
langer ais 150 cm lang sein sollen. Die untere Gren ze der Entflammbarkeit liegt 
bei 2,7% Acetylen, die obere ist wegen der osothermischeu Zers. des Acetylens 
unbestimmt. In der folgenden Uberaicht findet man die groBten, an Gemiachcn 
mit 9,5% C,Hj erhaltenen Geschwindigkeiten, neben die die groBten Geschwindig- 
keiten im Metlian-Luftgemisch m it.9,5% ĆH4 gesetzt sind:

Robrendurchmeaser in mm. . .  25 50 90
Gcschwindigkeit in cm . . . .  285 (67) 315 (93) 335 (105).
Yon den iibrigeu Ergebnisscn seien die folgenden mitgeteilt, wobei in der 

obersten Zeile die % CaH ,, in der ersten Spalte die Robrendurchmeaser in mm 
utehftn, wiihrend dio Geschwindigkeiten in cm/3ec. ausgedriickt sind:

2,75 3,45 6,10 7,00 10,35 10,55 13,25 15,10 15,30 16,00 18,20
12,5 — 25 158 — 260 115 70 — 60 -
25 — 41 172 — 278 — 145 78 — 68 —
50 — 60 205 — 301 — 175 85 — 72 60
90 40 — — 265 — 320 220 — 84 — 70-

Die Lichtbilder zeigen Schwinguugen der Flamme, die mit den Schwingunga- 
zahlen der Grundtone der benutzten Rohren ubereinstimmen. (Journ. Chem. Soc. 
London 115. 578—87. Juni. [8/5.] 1919. Eskmeals, Cumberland.) F r a n z .

P. Spica, U ber Dkhlordiathylsulfid. Diese yon den Deutschen im Kriege zur 
Fullung von Gasgranaten in Mischung mit 1. fluchtigen Substanzen, Bzl. oder Chlor- 
benzol benutzte Yerb. hat naeh seiner ersten Auwendung aaf dem Schlachtfclde 
bei Ypern den Namen Yprit erhalten. Farbloae, schwaeh naeh Knoblauch riechende 
FI. D.»> 1,275, Kp. 215-217» unter Zers/und Entw. yon HCl-Gas, Kp.2M_ ,50 180 
bia 185°, in Kaltegemisch zu langen weiBen, seidengliinzenden Nadeln, F. 10—11' 
erstarrend. Swl. in W., 1. in den ubłichen organischen Solyenzien. Lsgg. in W. 
und A. schwach sauer. Beim Kochen mit W. zerfUllt sie in HC1 und Thiodiglykol.
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Wird energiach von Oiydationsmitteln angegriften. Perhydrol in Eg. fiihrt zu- 
nacbst in DicMordiathylsulfoxyd, P. 50—52°, dann in das zugeborige Dtchlordiathyl- 
tiulfon, P. 110°, ftber.

^ C H ,.C H t -Cl . .CH,-CH;.C1 , n; s ^ C H ,.C H ,.C l
^ 'C H j  • CHS • Cl ~ *  ”̂ CH. • CHj-Cl ° ’b<CBL, • CHa • Cl

Die Da,mpfe des Sulfids wirken auf Haut und Schleimhaute stark reizend und 
blaaenziehend, das nicht fliichtige Sulfon ist ohne solehe Wrkg., wahrend das Sulf- 
oxyd in feiner Yerteilung mit den Dfimpfen seiner Losuugamittel yor allem aut 
Auge und Haut einwirkt. — Zum Nachweia des Yprits dienen folgende Rkk.: 
KMn04 wird entfarbt, ^9-Naphthol wird in alkoh. Lsg. getriibt, KJ fiihrt iń unl. 
Dijoddiathylmlfid, farblose Krystalle, tiber, Natriumplatinjodidpapier wird iiber 
Purpurrot schliefilich blau gefarbt. Der Schwefelanteil lafit sich leieht durch Jod- 
stiirkepapier, der Chloranteil mit Kongorotpapier durch Erwarmen mit HjSO* auf 
55° nachweisen. Leitet man yprithaltige Luft durch H ,0 ,, so triibt sich die PI. 
im Sinne obiger GHeichung, leitet man durch NajS-Lsg., so fallt weiBes Di- 
dthylendisulfid aus. (Boli. Chim. Farm. 58. 361—63. 30/0. i 919. [10/12. 1918.] 
Bologna.) GrRIJlMK.

Jocelyn  F ie ld  Thorpe, Die Ghemie der Glutaconsauren. Teil XI. Dag Vor- 
kommen von 1,3-Addition an die norinale Form. (Teil X .: Journ. Chem. Soc. London 
103. 1752: C. 1914. I. 129.) Wahrend der cia-labile ^-Methylglutaconsaureester in 
normaler Weise Brom oder Cyanessigester in 1,2-Stellung addiert, konnte eine der- 
artige Addition an den stabilen normalen Ester, CO^CjH., • CH(—)-CH(CH3)-CH(—)• 
CO,CaHs, die in 1,3-Stellung erfolgen iniifite, bisher nicht bewirkt werden. Es hat 
gich nun herausgestellt, daB unter geeigneten Bedingungen, allcrdings nur in ge- 
ringer Ausbeute, durch Anlagerung von Cyanesaigester an den stabilen Ester 
u  - Ćyan- y  ■ ineihylbutan - u , {}, Ó- tricarbousaureiithylester, C0aCaH5 • CH* • CH(CH,) • 
CHtCO.C.H,).CH(CN)-COjCA, erhalten werden kann, dessen Konstitution durch 
Hydrolyse zu /-Methylbutan-cć,^,^-tricarbonsaure, CO„H • CH* • CH(CH3) • CH(C04H) • 
CHj-COjH (Hopk, Pkkkin, Journ. Chem. Soc. London 99. 762; C. 1911. 1. 1746) 
bewiesen wird, und desaen B. die Konstitution der normalen Form des Estera 
beweist. Durch mehrjahrige Einw. vou Lieht wird der cis-Iabile Ester zum Teil 
in die norinale Form yerwandelt.

E x p e r i m e n t e 11 e s. u - Cyun - y  - ineihylbutan - u .j j  ,d-tricarbonsauredthylester,
C,tHajOeN, aua 42 g normalem ,3-Methylglutaeonaaureathylester und Natriumcyan- 
easigester (94 g Ester und 9,7 g Na in 110 g A.) bei 36-stdg. Erliitzen auf dcm 
Wasaerbade in 6°/„ Ausbeute, farblose zahe FI., Kp.sl 212°, wird bei 2-stdg. Stehen 
in dem gleichen Yoluinen konz. H„S04 und darauffoJgendem Zusatz von W. und 
5-stdg. Kocheu zu y-Methylbutan-a,ji,d-tricarb&nsaure, CjH^Og, Krystalle aus konz. 
HC1, F. 154°, hydrolyaiert. (Journ. Chem. Soc. London 115. 679—86. Juni [3/6.] 
1919. South Kensington, The Imperial College of Science and Technologie.) Fiianz.

Hans Murschłiausei', tiber die Hinwirkuny von Carbotiaten der alkalischen 
Erden auf Traubensucktr. III . (II. vgl. Biochem. Ztachr. 99. 190; C. 1920. I. 
203.) Wie Calciumcarbonat, wirken auch die Carbonate von Sr, Ba und Mg 
auf Deitroaelsg. beim Kocheu unter allmahlieher Abnahme der Rechtsdrehung bis 
zu dereń Verschwinden und selbst bis zum tJbergang in schwache Linkadrehung 
bei gleichzeitiger Veningerung des Keduktionsvermogens ein. Die Wrkg. ist am 
Htarkaten beim Carbonat des Mg, dann folgen, zeitlich difterierend, die anderen. 
Wird nur die Wrkg. der in W . gel. Anteile in Betracbt gezogen, so ateht wieder 
an crster Stelle das Carbonat von Mg, und folgen dann Sr, Ca und Ba in dieser 
Reihenfolge. Diese erwies sich ala teilweise bedingt durch Ggw. 1. und alkai. 
reagierender Fremdstoffe in den benutzten Praparaten, so daB sich allgemein sagen 
lafit, daB die Intensitat oder die Geschwindigkeit der Umwandlung von der Menge
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der OH-Ionen abh&ngt. (Biochem. Ztschr. 101. 74—81. 29/12. [1/10.] 1910. D&Bael- 
dorf, Akad. Klinik f. Kinderheilkunde.) Spiegel.

B. Oddo, Uber die Cellulose w id  die Nitrocdhilosen. Absorptionsueniogen fur 
Gase w id  Konstitution. Vf. gibt zuniichst einen Uberblick iiber uneerc bisherigeri 
Kenntnisse iiber die Konstitution und die MolekulargroBe der Cellulose. Dic bis- 
herigen Untersa. iiber die Acetylierung der Cellulose siud nicht ohne weiteres ver- 
wertbar. Reine Cellulose reagiert aucb bei wochenlangem Stehen bei 60—65° nicht 
mit EBsigsaureanhydrid. Unter Bedingungen, unter deuen dic Cellulose sieher un- 
yer&ndert ist, ist es also nicht moglich, eine Acetylcellulose zu erhalten. Yf. will 
daher versuehen, mit milderen Mitteln Einblick in die Struktur der Cellulose zu 
erhalten. Zunachst bat Vf. die Einw. einiger trockener gasformiger Sauren und 
Anhydride, sowie eines gasformigen Elements bei gewohnlicher Temp. auf Cellulose 
und auf NitroceUuloŚen untersucht Die Unters., die in eiuem besonderen, im Ori- 
ginal beschriebenen App. ausgefiihrt wurde, hat ergeben, daB die Cellulose in der 
Tat befahigt ist, gasformige Prodd. saurer Natur, wie troekenes Chlor wasserstoffgae, 
in ganz bestimmteu Verhaltnissen zu fmeren. Dies Verhiiltnis entspricht aber 
nicht einem Mol. Siiure auf ein einfaches Mol. Cellulose, eondern auf das vierfache 
Mol., also auf C.4- Yon den auderen Gasen scheint nur Ammoniak ein iihnliches 
YerhiUtnis inne zu halten. Man kann aber fur alle Gase gewisse Beziehungen ab- 
leiten, wie die Loslichkeit des Gases in W. und das Abaorptionsyermogen. Weim 
man von der chemischen Bindung abeieht, und das Gas nur nach Volumen bemiiJt, 
so wird dasselbe um so mehr abaorbiert, je groBer seine Loslichkeit in W. ist. Die 
untereuchten Gase nehmen hiernacli folgende Keihenfolge ein: NHj, HC1, S 04, 
HsS , NaO, CO,, CjH,, CO, P , N , CU*, H. Die Cellulose zeigt in ihrein Ab- 
8orptionsvermogen gewisse Analogien mit der Kobie, hat aber in mancher Hinsicht 
einen abweichenden Charakter. Wenn man Kohle, die ein bestimmtes Gas ab- 
sorbiert hat, in ein anderes Gas bringt, verliert sie einen Teil des ersteren Gasea, 
um einen Teil des anderen zu absorhieren, ohne daB eine chemische Bk. statt- 
findet, falls die Gase untereinander indifferent sind. Ahnlich yerhalt sich die 
Cellulose, aber wahrend CO„ z. B. NHa und S 08 yerdrangt, yerdrangt es HC1, im 
Gegensatz zum Verhalten der Kohle, nicht. HC1 muB daher chemisch an die 
Cellulose gebunden sein, yielleicht in Form einer Oxoniumverb.: O, HC1 oder durch 
Anlagerung an eine aldehydische Gruppe: — C H : O -f- HC1 =  —CH(OH)Cl. Yon 
Nitrocellulose und besonders von łlendecanitrocellulosc, C2łHa80 8(0N 0,)ll(0H) und 
Decanitrocellulose, Cs.łH !g0 8(0N 0,)10(0H)sl, wird HC1 zuerst aehr begierig absorbiert; 
nach einiger Zeit entwickeln sich rotę Dampfe, und das entstehende Prod. enthalt, 
auch nach langerem Aufbewahren iw Vakuum, ionisierbares Chlor. Naheres iiber 
diese Bk. konnte noch nicht festgestellt werden. (Gazz. chim. ital. 49. II. 127 
bis 139. 10/11. [Sept] 1919. Payia, Inst. f. allgem. Chemie d. Univ.) POSNER.

B. Oddo, Uber eine Nitroacetylcellulose. Uber eine Nitroacetylcellulose findet 
sich in der Literatur bisher nur eine genauere Angabe yon Bebi>t und SMITH 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 1837; Journ. Chem. Soc. London 27. 534; C. 1908. 
II. 299 u. 686). Vf. hat durch Behandeln von Kollodiumwolle (Il,68°/0 N) mit 
Essigsaureanhydrid erst bei gewohnlicher Temp. und dann durch Kochen uutcr 
Entw. von Stickoiyd ein Prod. erhalten, das nach der Analyse eine Tetraucetyl- 
octonitrocellulose, CtłHł80 8(0N 0,)8(0C0*CH,)4 wiire, nach den Mol.-Gew.-Bestst. aber 
bei niedrigen Konzz. der Formel C„H,O,(ONOt),(OCO • CHS), und erst bei hohen 
Konzz, der yierfachen Formel entsprechen wiirde. Strohgelbe, leicht pulyerisierbare 
Substanz, wll. in Essigester, Eg., Aceton und Pyridin, swl. in A. und A ., unl. in 
Bzl., Lg. und PAe. Wird von A A. gelatiniert und in geringer Menge gelost. 
WeiBes Pulyer aus Eg- +  W. Schrumpft bei 175<' zusammen und zers. sich unter 
Gasentw. bei 184,5°. Yerbrennt an der Luft beftig mit orangegelber Flamme, 1. in
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konz. Laugen in der Kiilte, in verd. beim Erwarmen, 1. in konz. H ,S04. Fiirbt 
sich beim Befeuchten mit yerd. H ,S04 und Jodjodkalium schon gelb. Reduziert 
F e h l in Gsche Lsg. nicht. (Gazz. chim. ital. 49. II. 140—45. 10/11. [Sept.] 1919. 
Pavia, Inst. f. allgemeine Chemie d. Univ.) P o sn ek

Giuseppe Sturniolo und Giacomo Bellinzoni, Uber Biphenylcyąnarsin. Di- 
phenylcyanarsin, (CeHe)aAs-CN, aus A. monokline, farblose Prismen, P. 35°, nach 
Knoblauch und bitteren Mandeln riechend, swl. in W., 1. in A., Bzl., Chlf., A. u 
Lg. NieBenerregend. Liefert beim Erhitzen mit -was. oder alkoh. KOH, auch nur 
mit W. Diphenylarsinoxyd, [(C8H5),As]jO, F. 92—93°. Entateht auch durch Dest. 
mit Wasserdampf oder durch Dest. bei 100 mm Druck, wobei es im Kolben zurttck- 
bleibt. Swl. in W., 1. in A., Chlf., Lg. und A., aus letzterem schwer in kleinsten 
Niidelchen krystallisierend. Bei der Dest. entweicht HCN. Erw&rmt man Di- 
phenylcyanarain auf dem Wasserbade mit konz. HNO, oder 2°/0ig. HsO, oder l&Bt in

der Kalte mit Bromwasser stehen, so entsteht Diphenylarsinsaure, (C8Hs),—As<^qjj ,

weiBe Nadeln aus W., F. 172°. Letztere Rk. tritt auch durch einfaches Stehen- 
lassen des Ars i na in Lsg. ein, so daB die Lsgg. sclilecht haltbar sind. Die Alkali- 
salze der Diphenylarsinsiiure sind 1., das Fe-Salz bildet ein feines, weiBes Pulyer, 
welches sich beim Erhitzen zers. (Boli. Chim. Farm. 58. 409—10. 30/10. [Febr.] 
1919. Bologna, Lab. von Prof. Sp ic a .) Gb im m e .

E rich Krause und Maria Schmitz, Bleitriaryl, eine Parallele tum Triphenyl- 
methyl (vgl. G bD ttner, Kkause, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 1416; C. 1916. II. 
311). Die JEinw. von Plumbochlorid auf Organomagnesiumverbb. fiihrt auch in der 
aromatischen Reihe zu „ungesattigten" Bleiyerbb., von denen ais erste Tri-p-xylyl- 
blei rein dargestellt werden konnte. — Die UmBetzung von Plumbochlorid mit 
Phenyhnagnesiumbromid ftthrt nach P fe j f fe r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 1126; 
C. 1904, I. 1257) unter Abscheidung von Pb glatt zum Tetraphenylblei; triigt man 
PbClj unter starkerer Kuhlung in mit A. sehr verd. CeH,MgBr ein, so halt die der 
Bleiabscheidung yorangehende Gelbbraunfarbung langer an, und man erhalt statt 
reinen Bleitetraphenyls ein schwach griiuliehgelbes Kiystallpulyer mit deutlichem 
Gehalt an ungesilttigter Verb. p-Tolylmagnesiumbromid gibt mit PbCl, neben 
Tetra-p-tolylblei betrachtliche Mengen ungesattigter Yerb., p-Xylylmagnesiumbromid 
liefert ausschlieBlieh ungesattigte Yerb. Die Braunfarbung bei der Rk. riihrt von 
Bleidiarylen her, die umso beB tandiger sind, je hoher ihr Mol.-Gew. ist; von diesen 
reagieren entweder 2 oder 3 Mol. miteinander unter Ausstofiung von einem Blei- 
atom, wobei wahrscheinlich sterische Griinde bestimmen, welche yon beiden Rkk 
eintritt. Die B. von Blcitetraarylcn uber Bleitriaryle hinweg erscheint aus 
geschlossen, weil die einmal gebildeten Bleitriaryle auch dort, wo sie nur in ge- 
ringer Menge entstehen, sich nicht freiwillig weiter zers. — Das Mol.-Gew. des 
Tri-p-iylylbleies in k. Bzl. entspricht der doppelten Formel, also einem Hexa-p- 
atylyl-diplumban, (C„H9)sPb■ PbfCjIŁ,),; die Pb-Pb-Bindung diirftc aber sehr locker 
und unter dem EinfluB des Licbts dissoziierbar sein, iihnlich wie die Bindung der 
Methankohlenstoffe in dem Triarylmethylen. — Tri-p-xylylblei ist gegen Luftsauer- 
stoff aaffallend widerstandsfahig; bei yorsiehtigem Behandeln mit Br liefert ea 
Tri-p-xylylbleibromid, mit mehr Br Di-p-xylylbleidibromid. Verss., die Rk. zwischen 
PbCl, und p-Xylylmagnesiumbromid durch starkeres Erhitzen zum Tetra-p-iylylblei 
zu filhren, yerliefen ergebnislos; leicht erhalt man letzteres aus Tri-p-xylylblei- 
bromid u. p-Xylylmagnesiumbromid.

Y ersu ch e. Zur Darst. yon Tri-p~xylylbUi, CMHj7Pb, bezw. [CałH,7Pb]j tragt 
man in die Mg-Verb. aus 100 g l-Brom-2,5-xylol in 400 cem absol. A. 70 g  feinst- 
g e p u ly e rte s  PbCl, in kleinen Anteilen unter Schutteln ein, koeht ca. 3 Stdn. und 
zers. mit H30  u. NHtCl; die Hauptmenge der Yerb- findet sich in dem schwarzen



Bleischlamm u. ist mit Bzl. in mehr ais 50°/0 der theoretischen Ausbeute extrahier- 
bar. BlaB grunlichgelbea, Bchweres Kryatalipulver (aus Bzl.), u. Mk. langliche, 
farblose Rhomben; aintert bei 220°, F. 225° unter Schwarzung; 11. in h. Bzl. und 
Chlf., weniger in A., fast unl. in A. und CHaOH; die Lsgg. sind blafigelb. Es 
losen 100 g CH„OH 0,024 g, Bzl. 3,75 g, Chlf. 5,12 g bei 30,4°. Trocken luft- 
best&ndig; beim Durchleiten von Luft durch die Bzl.-Lsg. erfolgt keine Ver- 
andernng, dagegen entfarben sich die Lsgg. im Sonnenlicht rasch unter B. eines 
weiBen Nd. — Tri-p-xylylbUibromid, CS4Hs,BrPb =  [(CHj^^CoHjjjPb-Br, wird 
erhalten, wenn man eine Lsg. von 10 g Tri-p-xylylblei in 400 ccm Pyridin durch 
Einwerfen fester COa bis zur Krystallisation von */< des Pyridins abkiihlt und mit 
einer —40° k. Lsg. von 1,6 g Br in 50 ccm Pyridin yersetzt; farblose, vier- 
kantige Blattchen (aus h. A.), F. 177°; 11. in Bzl., Chlf., A. u. h. A., schwerer in 
k. A. — I)i-p-xylylbUidibromid, C10HlsBrjPb =  [(CH„)2-'!iC6H3]2PbBr1, aus 5,2 g 
Tri-p-iylylblei in 40 ccm Chlf. mit 1,6 g Br in 15 ccm Chlf. bei —10°; farblose, 
rhombisch hegrenzte Stabchen (aus Chlf.), F. 120° unter Zers.; zll. in h. Chlf., wl. 
in A., fast unl. in A. — Zur Darst. von Tetra-p-xylylblei, C3JHsaPb =» [(CH8)2!,6C6Hs]«Pb, 
trSgt man 6 g Tri-p-xylylbleibromid auf einmal in die Mg-Verb. auB 7,4 g Brom- 
p-iylol in 40 ccm absol. A. ein, kocht 4 Stdn. und zers. mit W . u. NH<C1. Farb
lose, rechteckige Tafeln (aus Bzl.), F. 255°, zers. sich bei 270° unter Bleiabscheidung; 
zll. in Bzl. u. Chlf., wl. in A., fast unl. in A. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2165—70. 
13/12. [20/10.] 1919. Berlin. Anorgan. Lab. d. Techn. Hochschule.) HOhn.

M. Giną, Untersuchungen iiber aromatische Niłroccrbindungen. VIII. Mitteilung. 
Einwirlcung von Phenylhydrazin auf Trinitro-p-xylol und auf die Ather des Trinitro- 
m-kresols. (VII. Mitt.: Gazz. chim. ital. 48. II. 8; C. 1919. I. 721.) Trinitro-p- 
lylol besitzt eine leicht ersetzbare Nitrogruppe und liefert mit Phenylhydrazin in 
erster Phase offenbar die entsprechende Uydrazoyerb. (I.), die Rk. geht aber dann 
weiter, und ais Endprod. entsteht ein Dimethyldinitrosoazobenzol (II.). Daneben ent- 
steht eine zweite Verb., die ais Zwischenprod. aufzufassen ist, da sie beim Kochen 
mit A. in yorstehende Yerb. iibergeht. Diese Verb. ist offenbar ein Dimethylnitroso- 
nitrohydrazobenzol (III.). Die Ather des Trinitro-m-kresols reagieren mit Phenyl
hydrazin wie das Trinitroanisol (Gazz. chim. ital. 49. II. 152; folgendes Ref.), 
indem die Oialkylgruppe durch den Phenylhydrazinrest ersetzt wird. Die ent- 
stehende Verb. ist aber unbestiindig und yerwandelt sich leicht in Methyldiniłroso- 
nitroazobenzól (IV.). Die hier beschriebenen Verbb. sind ebenso wie in der yorher- 
gehenden Arbeit der E in fa c h h e it  wegen ais Nitrosoyerbb. b e ze ich n e t worden. Sie 
yerhalten sich aber nicht wie wahre Nitrosoyerbb. u. geben z. B . nicht die L ie b e r - 
MANNsche Rk. Fur diese Verbb. ist von B a m b e r g e r  der Name Azimidoxyde ein- 
gefahrt worden; ihre KonBtitution ist aber noch nicht aufgeklart.

CH, CHS CH3
[•NH-C6Hs . ^ N : N C eH5 CaH;

n o L J n o ,
CHS CH,

p-Xylol liefert mit Salpeter-Schwefelsaure nebeneinander 
siNO 2,6-Dinitro-p-xytol (F. 123°) u. 2,3-Dinitro-p xylol (F. 93°).

"Jn : NC6H5 Diese beidenVerbh. bilden eine Additionsverb. yom F. 99,5°,
Prismen aus Bzl., die ziemlich schwer in die Komponenten 
zu zerlegen ist. Bei weiterer Nitrierung entsteht aus beiden 

Dinitroyerbb. Trinilro-p-xylol. Krystalle aus Eg. oder BzL F. 138—139°. — Di- 
tntthyldiniłrosoazobenzol, C ,4H j,O sN 4 (II.). Aus yorstehender Verb. und Phenylhydr
azin in ad. A. Gelbe Blattchen aus Bzl. F. 185°, swl. in A. und A ., 11. in Bzl. 
Alg JSebenprod. entsteht Dimethylnitrosonifrohydrazobenzol, Cu Hu O,N4 (III.). Rote,
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prismatischc Blattchen aus Bzl. F. 145°, zll. in A. Geht beim Erhitzen mit A. in 
vorstehende Verb. uber. Die alkoh. Lsg. farbt sieh beim Erwilrmen mit Alkali 
dunkelrot. — Methyldinitrosmiitroasobemól, Ct,H90 4N6 (IV.). Aus Trinitro-m-kresol- 
mefhyl- oder -atbylather und Phenylhydrazin in A. Gelbliehe Nadeln aus A, F.
148—149°, 1. in Bzl., Chlf. und Aceton. Die alkoh. Lsg. farbt sieh mit Alkali rot-,
braun. (Gazz. ehim. ital. 49. II. 146—52. 10/11. 1919. Sassari, Lab. f. allg. Chem. 
d. Univ.) PoSHER.

M. Giua und F. Cherchi, Untersuchungen iiber aromatische Nitroverbindungen. 
IX- Mitteilung. Uber das Verhalten des Trinitroanisóls. (VIII. Mitt.: Gazz. chim. 
ital. 49. II. 146; vorst. Ref.) 7'riniłroanisol reagiert leicht mit organischen Basen 
unter Austauseh der Oxalkylgruppe und kann bei yielen synthetischen Rkk. vor- 
teilhaft an Stelle von Pikrylchlorid verwendet werden. — Trinitron) ethylhydrazo- 
benzol, CI8Hu0 6N6 =  (NO^r^OjH* • NH• N(CH8) • CeH*. Aus Trinitroanisol und 
Methylphenylhydrazin in A. bei ca. 4ń°. Granatrote Blattchen aus A. F. 142°. 
Gelbrote bis tief granatrote Prismen aus Bzl. -f- Lg. F. 153°, unabhangig von der 
Farbę, 1. in A., A., Bzl., Chlf., wl. in Lg. Dunkelrot 1. in konz. HJSO<, dunkel- 
griin in Alkali. — Trinitrophenylhydrazw, Aus Trinitroanisol u. Hydrazinhydrat 
in A. Goldgelbe Tafeln aus A. F. 175". — Trinitrohydrasobenzól. Aus Trinitro
anisol und Phenylhydrazin in A. bei ca. 35°. Rote Blattchen aus Aceton. F. 181° 
unter Zers. Geht beim Erhitzen mit A. oder Eg. leicht in Dinitronitroso- oder in 
Dinitrosonitroazobenzol iiber. — Trinitrodiphenylamin, (NO,)aC8H,-NH-C6H5. Aus 
Trinitroanisol und Anilin in h. A. Gelbe Nadeln aus A. F. 175—176°. — Hexa- 
nitrodipheny lamin. Aus vorstehender Verb. mit rauchender Salpetersaure. F. 238 
bis 240". (Gazz. chim. ital. 49. II. 152—57. 10/11. 1919. Sassari, Lab. f. allg. Chem.
d. Univ.) Posneb.

M. Giua, Unłersuchungen iiber aromatische Nitroverbindungen. X. Uber die 
Nitrierwig des Thymóls. (IX. Mitt.: Gazz. chim. ital. 49. II. 152; vorsL Ref.) 
In der Literatur finden sieh ziemlich zweifelhafte Angaben iiber die Nitroderivate. 
des ThymoU. Namentlich ist es strittig, ob daa Endprod. der Nitrierung Trinitro- 
thymol oder Trinitro-m-Icresol ist. Vf. ist bei einer erneuten sorgfaitigen Unters. 
der Nitrierung des Thymols und seiner Met.hyl- und Atbylather zu dem Ergebnis 
gekommen, daB in der Tat das sog. Trinitrothymol und desseu Ather mit dem Tri- 
nitro-m-kresol u. dessen Athern identisch ist. Bei der Einw. der starken Salpeter- 
sanre wird also Thymol ebenso wie bei der Einw. von Phosphorpentoxyd in Pro
pylen und m-Kresol gespalten. Bei Yorsichtiger Nitrierung des Thymolathylathers 
entsteht zunachst ein Dinitro-m-kresólather, indem auch hier schon die Isopropyl- 
grnppe durch eine Nitrogruppe Yerdriingt wird.

Tkymoliiihylather. Aus Thymol in A. mit Natriumhydro.tyd und Athyljodid.
01. Kp..s<) 2221’. Liefert in konz. H,S0« mit rauchender Salpetersaure bei kurzer 
Einw. unter Eiskiihlung Dinitro-m-Jcresolathylather, CgH^OsN, =  CuByCH.JHOCjHf;)* 
(NO,V'“. Farblose Nadeln aus A. F. 95—96°, 1. in A., Bzl. und Aceton. Die 
alkoh. Lsg. wird von Alkali dunkelrot gefśirbt. Beide vorstehende Verbb. liefern 
mit rauchender Salpetersaure bei langerer Einw. bei 50" Trinitro-in-kresolathyldther, 
C9H»07N, =  C6H(CH!1)'(0C,H5)s(N0s)34’*'8. Farblose Blattchen aus A. F. 75". Fiirbt 
sieh am Licht dunkelgelb, 1. in A., Bzl:, Chlf. u. Aceton. Farbt sieh mit Alkalien 
dunkelrot. Ist yon M a ld o tti (Gazz. chim. ital. 30. II. 368; C. 1900. II. 1271) 
irrtumlieh fur Trinitrothymolathylather gehalten worden. — Thymobnetkylather. 
Aus Thymol und Dimethylsulfat in alkal. Lsg. Ol. Kp.745 211—212". Liefert bei 
der Nitrierung Trinitro-m-kresolmethylather, C8H70 7Ns =  CeH(CHs),(OCHs):,(NO,),v -0. 
Hellgelbe, prismatische Blattchen aus A. F. 93—94°, 1. in A., Bzl. und Aceton. 
Farbt sieh mit Alkali dunkelrot. Ist. von A tch eb łk y  (Chem. News 24. 96) irrtiim- 
Nch fur Trinitrothymolmethylather gehalten wordeu. Die beiden yorstehend-be-
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scbriebenen Trinitro-m-kresolather lieferu mit aLkoh. Ammoniak 2,4,6-Trinitro-m 
toluidin. Gelbe, prismatische Blattchen aus A. F. 138°. (Gazz. chim. itaL 49, 
II. 158—66. 10/11. 1919. Sassari, Lab. f. allg. Chem. d. Univ.) P o s n e r .

M. Giną, Un tersuchungen ilber aromatische Nitrwerhindungen. XJ. Einwirkiing 
von Hydrazinhydrat auf aromatische JNitroverbindungen. (X. Mitt.: Gazz. chim. i tal. 
49. II. 158; vorst. Ref.) Vf. hat Hydrazinhydrat auf aromatische Nitroverbb. 
mit einer beweglichen Nitrogruppe einwirken lassen und hat festgestellt, daB die 
labile Nitrogruppe durch den Hydrazinrest ersetzt wird. — Dinitrodimethylphenyl- 
hydrazin, C8H1(10 4N4 =  C8H(CH3),1'4(N03)2s?5(NH-NH,)!. Aus Trinitro-p-xylol und 
Hydrazinhydrat in ad. A. Gelbe Prismen aus A. F. 180° unter Zera., !. in ta. 
Bzl., Chlf., A. und Aceton. Die alkoh. Lag. farbt sich mit Alkali mattrot. — 
13-Acetyldimethyldinitrophenylhydrazin, C,0H,,ObN4 =  CeHfCHj^^fNOj^^CNH-NH- 
CO-CHj)-. Aus yorstehender Verb. mit Eaaigsaureanhydrid. Gelbliche Blattchen 
aus A. F. 232° unter Zera. 1. in A., Bzl. u. Chlf. Die alkoh. Lsg. fUrbt sich mit 
Alkali dunkelrot. — BeneaMimethyldinitrophenylhydrazin, C .A A N ,  =  C,H(CH,,y-* 
(NOj)jM(NH-N : CH-C8HS)S. Analog mit Benzaldehyd. Hellgelbe Nadeln aua A. 
F. 221° unter Zera., 1. in A., Bzl. und Chlf. Yiolettrot 1. in Kalilauge. — Anisal 
dimethyUinitrophenylhydrazin, C16H,s0 5N4 =  C6H(CH,),,-4{NOa),,,'*(NH-N : CH*C8H4- 
OCH,)'. Analog mit Anisaldehyd. Nadeln aus Aceton. F. 224° unter Zera. KOH 
farbt carminrot. — Methyldinitrophenylhydrazin, C,Hfl0 4N4 =  C„H,(ćHf)'(N 
NH-NH,)8. Aus j/-Trinitrotoluol u. Hydrazinhydrat in A. Gelbrote Kryatalte aus 
A. F. 194° unter Zers., 1. in A., Bzl., Chlf. Die alkoh. Lsg. farbt aich mit Alkali 
intensiy rot. — Methylnitronitrosophenylhydrazin (?). Aus /?-Trinitrotoluol u. Hydr
azinhydrat in A. Goldgelbe Prismen aus A. F. 150° unter Zers. — Trinitro-m- 
kresolmetliyldther. Aua m-Kresolmethylather in konz. H,SOt und 85°/0ig. Salpcter- 
saure. Gelbliche Prismen aus A. F. 94°. Entsteht auch aua Thymolmethylather 
durch Nitrierung (s. vorst. Ref.). Liefert mit Hydrazinhydrat in A. 2,4/i-Trinitro- 
ó-methylphenylhydrazin , C ,H ,09N5 =  C8U(NH• NIL,)'(CHS)S(NO,),**’6. Goldgelbe 
Bliittchen aus A. F. 176° unter Gasentw., !. in A., Bzl., Chlf. und Aceton. Rot- 
braun 1. in Alkali. — ft-Acetyltrinitroiiiethylphenylhydrazin, C8H„0,Nr, =  C„H(NH • 
NH-CO‘CH,)1(CHs)6(NOt)a,'*'<’. Aus yorstehender Verb. beim Erwarmen mit Eg. 
Gelbe Prismen. F. 136°, 1. in A., Bzl., Chlf. und Aceton. Die alkoh. Lag. farbt 
aich mit Alkali rot. — afl-IMacetyItrinitromethylphenylhydrazin, CuHu OsNs =  
C„H[N(CO • CH5) • NH'C0-CHj]'(CH,)',(N 01)8s'4'6. Analog mit Essigsaureanhydrid. 
Perlmutterartige Blattchen aus A. F. 216° unter ZerB., 1. in A., Bzl., Chlf. und 
Aceton. Die alkoh. Lsg. fiirbt aich mit Alkali dunkelrot. — BenzaUrinitromethylr 
phenylhydrazon, C,<Hu O,Ns =  CeH(NH-N : CH.CeH5y(CH3)s( N O , ) ,A n a l o g  mit 
Benzaldehyd in A. Rotlichgelbe Prismen aus Bzl. F. 249—250° unter Zers., wl. 
in Bzl., A. und A. Rot 1. in Alkalien. (Gazz. chim. ital. 49. II. 166—75. 10/11. 
1919. Sassari, Lab. f. allg. Chem. d. Univ.) P o sn e r .

W. Borsche, U ber >o,(o'-Dxarylparaffinc und to-Arylparafjincarhonsauren. Im 
AnschluB an eine friihere Arbeit (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 45. 3713; C. 1913. 1- 
393) hat Vf. yersucht, nach der Methode von Cle m m en k en  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 46. 1837; C. 1913. II. 255) die betreffenden ungesattigten Mono- u. gesattigten 
Diketone zu KW-stoffen zu reduzieren. Es ergab aich, daB die u,ft-ungesattigten 
Ketone bei direktem Kochen mit atarker Salzsaure und amalgamiertem Zink fiber 
die gesiittigten Ketone hinweg nur auBerordentlich geringe Mengen der gesattigten 
KW-stoffe liefern, in der Hauptsache aber yerharzen. Fiihrt man sie jedoch erst 
durch katalytische Reduktion in die gesattigten Yerbb. fiber, so bckommt man aus 
ihnen ebenso wie aus den gesattigten Diketonen in der Regel ganz befriedigende 
Ausbeuten an den gewunschten KW-stoffen. Auch einige von der friiheren Arbeit
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ber noch yorhandene, ais Nebenprodukte erhaltene Ketosauren konnten naeh 
Cl e m m e n s e n  ziemlioh glatt zu Arylparaffincarbonsauren reduziert werden.

V ersu ch e . 1,5-Dtanisylpentan, CISH,4Oa =  (CHf,0'C t,H4-CH2-Cls),>CO. Aus 
l,5-Di-p-methoxyphenylpentan-3-on mit amalgamiertem Zink und ad. 25°/0ig. Salz- 
biiure. Wasserhelles, gcruchloses Ol. Kp.30 264—265°. — l,5-Di-p-oxyphenylpentan- 
3-on, (HO* CaH4• CH3• CHj^CO. Aus 4,4'-Dioxydibenzalaceton in A. mit Wasser- 
stoft und kolloidalem Palladium. Farbloses, glasig erstarrendea Ol. Kp.u  313 bis 
314°, zwl. in A. Liefert mit amalgamiertem Zink, sd. A. und rauehender Salzsaure 
4,4'-Dmn/-ci),co'-diphenylpentan, C17Hj0O2 =  HO• CąH4• [CH,^■ C0H4• OH. Farblose 
Kryetalle. Kp.,s 300—301°. — Tetranitro-4,4'-dioxy-co,co'-dip7ienylpentan, Cj-H^O^N* 
=  (NOs)s(OII)CeHa • [CHjl,• CgH,(OHXNOj^. Aus yorstehender Yerb. in Eg. mit
Salpetersaure (D. 1,52). Hellgelbe Schuppehen aus Eg., F. 146—148° unter Zers., 
wl. in h. A. Kotgelb 1. in yerd, Natronlauge. — l,6-Di-m-xylylhexan-l,6-dion, 
CłaH,„0, =  (CHS),° 4C6H5 • CO • [CHJ4 • CO ■ Ci,H,(CH3)js''t. Aus Adipinsaurechlorid 
und m-Xylol mit Al Cl, in CS,. Farblose Nadeln aus yerd. A., F. 98—99°. Ais 
Nebenprod. entsteht hierbei 4-m-Xyloylvaleriansaure, C14H160 8. Farblose Nadeln 
aus W., F. 125—126°. [Analog entsteben aus Adipinsaurechlorid u. Toluol: 1,6-Di- 
tolylhexan-l,6-dion, CH3• C.H*• CO-(CH^• CO • C,.H4 • CH3) F. 144—145°, u. 4-p-Tolttyl- 
vakriansaure, CHa • C(,H4 • CO • (CHS)4 • CO,H, F. 153—154°. Aus Adipinsaurechlorid 
u. p-Xylol: l,6-Di-p-xylylhexan-l,6-dion, ( C H ^ ^ H , • CO• (CH ^• CO • C.-^CH,,)*2'5, 
F. 127—128°, und 4-p-Xyloylvdlerianswre, (CHjJj^CjH,, • CO • (CHj)., • CO,H, F. 132 
bis 133°. — Aus Adipinsaurechlorid und Mesitylen: l,6-Dmesitylhexan-l,6-di<m, 
(CH,)8s-4’°CoHł .CO-(CH2)ł .CO-C9Hil(CH3)s5,4'0, F. 102—103°, und 4-Mesitoylvalerian- 
saure, (CH,)3!’4,6C()H, • CO• (CH,)4• CO.jH. WeiBe Krystallmasse, Kp.1B 236°. Aus 
Glutarylchlorid u. m-Xylol: l,5-l)i-m-xylylpentan-l,5-dion, (CH,),5'4C6HS'CO'(CHj)9■ 
CO • CaHjfCHj)^4, F. 60 -61°. und 3;n-Xyloylbuttersaure, (C H ^ C .H j • CO • (CH,), • 
CO,H, F. 118°.] -  1,6- Di-m-xylylhexan, CSJH30 == (CH,)iJ'4C6H3-(CHJ)0-C(1H5(CHs)J2'4. 
Aus l,6-Di-m-xylylhexan-l,6-dion mit amalgamiertem Zink, A. u. Salzsaure. Farb
lose Bliittchen aus A., F. 76—77°, Kp.so 247—248°. — l,8-Di-m-xyhjloctan-J,8-dion, 
Cj4H30O, =  (CH3)3CaH3 • CO • (CH,)0 • CO • QjHa(CH,),. Aus Suberylchlorid u. m-Xylol 
mit A1C1, in CS,. Gelbliche Nadelehen aus A., F. 78—79°. Ais Nebenprod. ent
steht a>-Xyloylheptansaure, (CH8),CaH3 • CO • (CHS)0 • CO,H. Nadeln aus Lg., F. 50 
bis 51°. — l,8-Di-m-xylyloctan, Gu Hsi =  (C H .^ C .H , • (CH,)a • C0H!(CH,).,i'4. Aus
1.8-Di-m-3ylyloctan-l,8-dion mit amalgamiertem Zink, A. und Salzsaure. Farblose 
Nadeln aus A., F. 63—64°, Kp.ls 253—254°, sil. in A. und Bzl., zwl. in h. A. —
1.9-Ditolylnonan-l,9-dion, C,3H29Os =  CH3 • C,jH4 • CO • (CHS), ■ CO • CaH4 ■ CH3. Aus 
Azelaylchlorid u. Toluol. Farblose Nadeln, F. 78—79°. Ala Nebenprod. entsteht 
(o-p-Tóloyloctansaure, C16HajOs =  CH„• C8H£ • CO• (CH»); • COjH. Farblose Nadeln 
aus yerd. A,, F. 98°. — 1,9-Di-p-tolylnomn, C„HS! =  CHa • C,,H4 ■ (CH,)9 ■ C,,H4 • CHS. 
Aus l,9-Ditolylnonan-l,9-dion mit amalgamiertem Zink, Salzsaure und A. Nadeln 
aus Methylalkohol, F. 48—49°, Kp.ls 248—252°. — 1,10-Di-m-xylylAccan- 1,10-dion, 
(CH,),*'4C6H3• CO• (CH3)g• CO• CeHjtCH),*’4. WeiBe Blattchen aus A., F. 79°. LietJ 
sich nicht zu Dixylyldecan reduzieren. — o)-m-Xyloyhionmmiurc, iCHj),44Cr,H3- 
CO.(CH,)8.COsH. Yerfilzte Nadeln, F. 61°.

3-p- Tolyl-n-buttersaure, CnHu Oa =  CH3 • C8H4 ■ (CHS)S • COaH. Aus 2-p-Toloyl- 
propionsSure oder dereń Ester durch Kochcn mit amalgamiertem Zink, A. u. Salz
saure. Farblose Blatter aus Lg., F. 58-59°, sil. in A., A., Bzl. — 3-fi-Naphthyl- 
n-buttersaureathyUster, C16H180 ,. Aus 2-^-Naphthoylpropionsiiureester mit amalga
miertem Zink, A. und Salzsaure. Farbloses 01, Kp.a0 216—218°. — 3-(j-Naphthyl- 
n-buttersaure, CnH^O, => C10H, .CHj-CH,-CH,‘C 02H. Aus dem Ester durch Yer- 
seifung. Farblose Blattchen aus PAe. oder verd. A., F. 100*. — 5-Phenylcapron- 
paure, C,aHteO, =  C,.H5■ (CH2’i5• COsU. Aus 4-Benzoylyaleriansaure mit amalga-
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miertem Zink, A. und Salzsaure. Ol 3 Kp.t0 206—203°. — 7-Pheyiyloetansaure, 
CjjHjoO, =  C6H6• (CH,)7• COsH. Aus 6-Benzoylcapi-ylsa.ure analog. WeiBe Bliitt- 
ehen, die bei Handwarme schm., Kp.14 209—210°. — 9-Phenyldecansiiureathylesłer, 
C1BIIJ80 2. Aus 8-Benzoylnonansiiure beim Koclien mit amalgamiertem Zink, A- 
und Salzsaure. Farbloaea Ol, Kp.so 220—224°. — 9-Phenyldecansaure, CłsH3łOj =» 
C,;H6• [C H ji■ COjH. Aus dem Ester dureb Verseifung paraffinartige M., F. 41*, 
Kp.la 228—230°, sil. in den ublichen organischen Losungsmitteln. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 52. 2077—85. 8/11. [14/10.] 1919. Gottingen, Allgem. Chem. Inst. d. 
Univ.) POSNEK.

Maraton Taylor Bogert und Clarence Peavy Harris, Die Synthese einiger 
Homologe der Terpene, Derivate des 1 ,4 -Diisopropylcydohexans. Ungesiittigte 
KW-stoffe, die in Bezieliuug zu den Terpenen stehen, sind durch Einw. von Methyl- 
magnesiumjodid auf Methylterephthalat und dessen Di-, bez w. Tętrahydroderiyate 
hergestellt. Zur Synthese wird Cymol zur Terephthalsaure osydiert, die Siiure 
yerestert und der Ester mit CH8MgJ in Ek. gebracht, wodurcb das Glykól (I.) 
resultiert. Durch H,0-Abspaltung wird die Diisopropenylyerb. (H.) erbalten. Geht 
man yon den di-, bezw. tetrahydrogenisierten Verbb. aus, so werden die intermediiir 
gebildeten Glykole (III. und V.) gleich in die ungeeiittigten KW-stoffe (IV., VI. u. 
VTIL) umgewandelt. Die Deriyate von II. sind stabiler ais die entsprecbenden der 
Yerbb. IV., VI. und VIII. Die Verb. IV. hat eine Zus., die den /1M-Terpadienen 
iilinelt, gleich den Terpenen resultiert mit Essigsaureanhydrid und HaSO< eine 
tiefgriine FUrbung. KUn04 wird in der Kiilte reduziert, Br und HBr wird addiert, 
es resultiert analog dem Limonen, welchem die Verb. struktnrell nahekommt, ein 
Tetrabromid, dessen Struktur durch die Formel YIŁ yerdeutlicht ist; die fes te und 
die fl. Form stellen die cis- und die trans-Isomere dar. Der KW-stoff VI. (oder 
VIH.), der in zwei isomeren Formen aus der Tetrahydroterephthalsaure entsteht, ist 
empfindlicher gegen die Einw. von Brom ais die KW-stoffe (II.), bezw. (IV.). E«

OH
H„C—C—CH.OH

CH,—Ó—CH* CHo—C” CH, * ̂

(Z) h ’gU i l | chh c ^ J c h ,

C H ,-C -C H 9 CH,—C—CH, y
H8C -C -C H ,

ÓR
OH

B H ,-Ó -C H U HjC—C—CHS CHa—C—CHaBr CH,—C—CH,
Ó Ó ć ć

h*c^ > , ch
Hsc l  JC H , 

CH CH

Hł° [ Q CHBr
BrHCl^^JCH,

C

HjCĵ TSCH
^ cH ch ,

V  *
CH3—Ć-CH, HSC—Ó—CHS CH3—6 -C Ą B r H jC -Ó -C H ,

ÓH
konnten in diesem Falle keine reinen Bromadditionsprodd. isoliert werden. Das 
Verhalten der vier KW-stoffe (II., IV., VI. und VIII.) gegen Brom ist ein yer- 
schiedenes, woraus Konstitutionsyerschiedenheiten folgen. Aus der langsameu 
Addition von 4 Atomen Brom an die Verb. II. und dem Fehlen der HBr-Entw. 
folgt, daB die Halogenatome in die Seitenkette und nicht in den Ring eingetreten 
sind. Bei den anderen ungesattigten KW-stoffen (IV., VI. und VIII.) tritt Br in

II. 1. ' 24
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den Kern, HBr wird dann abgespalten unter B. bisher noch nicht identifizierter 
Derivate.

E s p e r im e n te lle r  T eil. p-Di-(oxyisopropyl)-benzol [1,4-Di-(ixopropanol-2y 
benzol], C1sH190 , =  I. Die benotigte Terephthalsaure wird erhaiten, indem man
50 g Cymól mit einer Lsg. yon 560 ccm konz. H,SOj (D. 1,84) in 1500 ccm W. u. 
440 g Natriumbichromat oxydiert. Die Rk. wird durch 48-Btdg. Kochen yeryoll- 
stiindigt. Man yerdiinnt dann mit dem gleichen Volumen W ., filtriert ab, waBcht 
mit W. und trocknet zur Entfernung unangegriffenen Cymols bei 110°. Zur Ent- 
fernung der Chromsalze wird dann weiter mit W. g ew a sch en . Die Siiure stellt

eine rnikrokrystalline M. dar, die 
mit HC1 in Methylulkohoł leicht 
yerestert wird. Aub A. F. 140,80° 
Nadeln oder Platten. Die Einw- 
yon CHtMgJ auf den Ester ist in 
der Apparatur (Fig. 2) angegeben. 
20 g Methylterephthalat werden in 
den Scheidetrichter G gegeben 
Das GKlGNARDsche Reagens wird 
in dem Kolben A  aus 10 g Mg, 
60 g CH,J mit 800 ccm  wasaer 
freiem Ather hergestellt. 200 ccm 
wasserfreier Ather werden in die 
Retortę E  gegeben; man erwarmt, 
so daB 10 ccm A. in den Scheide
trichter G gelangen. Sobald die 
gesiittigte Lsg. des Esters in dic 

Retorte geiangt, blŁst man k le in e  Mengen des GRiGNABDschen Reagenses in die 
Retorto. Das Rohr F  enthiilt Natronkalk und CaC!,. Die angegebene Versuchs- 
anordnung hat den Vorteil, daB kein groBer UberaeliuB an GltlGNABDschem Reagens 
in d e r Retorte E  yorhanden ist, die G efah r der Abspaltung yon W. aus dcm 
tertiaren Alkohol ist dadurch nahezu beseitigt. Der Ester lost sich in 3—4 Stdn., 
man erwarmt dann noch 1 Stde. und laBt uber Nacht stehen. Man filtriert ab, 
zersetzt mit Eis -f- HC1 u n d  entfernt den A. durch Erwarmen. Das Dicarbinol 
wird abfiltriert, mit W . gewaschen und */, S tde . mit 200 ccm  5°/0ig. KOH auf 100° 
erwarmt. Aus 50°/oig. A. farblose, kurze, glanzlose Nadeln yom F. 142,4—142,9° 
(korr.). Unl. in W ., wl. in Eg. und A. — 1,4-Diisoprapenylbemol, CijHh — II. 
S g des Dicarbinols werden mit 4 g pulyerisiertem KHSO* unter yermindertem 
Druck destilliert. Kp.so 110—123°. Aus yerd. A. glimmerartige Platten mit starkem 
Perlmutterglanz und yon angenehmem Geruch. F. 63,6—64° (korr.). Sil. in den 
iiblichcn Losungsmitteln beim Erwarmen. — Bei der Broinierung in Chlf. werden 
4 Atomo Brom aufgenommen. Das 1'etrabromid, welches nicht rein erhaiten werden 
konnte, stellt schwachgelbe Wurfel yom F. 130,3—131,3° dar. — 1,4-Diisopropenyl- 
A'-*-dihydrobemol, CltH,9 =  IV. 10 g Methylterephthalat w erden  durch Kochen 
mit 500 ccm W ., welches 5 g NaOH enthiilt, yerseift die Lsg. auf 50° abgekiihlt, 
anf 1 1 yerdiinnt und unter starkem Riihren mit 100 g-Mengen 3°/0ig. Na-Amalgams 
reduziert, his die Permanganatprobe (ygl. B a e y e r ,  L ie b ig s  Ann. 245. 147) nur 
noch schwach erhaiten wird. Man erwarmt dann noch 1 Stde. auf dem Wasser- 
bade, um die A tfi- und z l1,6-Isomeren yollstandig in die ^'-‘-łBomere umzuwandeln. 
Dio wss. Lsg. wird yon dem Hg abgegossen, nahezu neutralisiert und filtriert. 
Durch Ansauern mit HC1 wird die A  '■'‘-DihydrOBłiure erhaiten. 10 g der Siiure 
w erd en  durch Erhitzen mit uberschiissigem PC15 in das Saurechlorid iibergefuhrt. 
Der Ester resultiert durch CfbergieBen des Saurechlorids mit k. Methylalkohol.
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Aus A. kurze, dicke. glanzlose Prismen, aus Essig&ther Rhomben, die Calcium- 
oxalat ahneln, F. 128,4—129,4° (korr.). Der DimethyleBtcr wird mit CHsMgJ in 
der gleichen Weise wie oben bescbrieben in Rk. gebracbt. Verwendet werden 
12 g Eater, 6,5 g Mg und 38 g  CH,J. Aua A. Platten, mit schwachem Perlmutter- 
glanz. Swl. in W., 1. in den iiblichen organischen Losungsmitteln beim Erwiirmen. 
F. 117—117,5° (korr.). Es gelang nicht, das Dicarbinol zu isolieren. — Tetrabromid, 
OnHjjBr^ =  VII. B. durch Bromieren in Eg. — Aus Essigiither, Wflrfel vom 
F. 107—109° (korr.). Ausbeute sehr gering. Durch Bromieren in Chlf. resultiert 
die isomere Form. — KW-stoffe aus A 1-Tetrahydroterephthahaurc, C1SH,8 (VI. oder 
VIII.). / / '-Tctrybydroterephfhalfiiure wird nach den Angaben von B a e y e r  (1. e.) 
hergestellt. Die robe Saure wird in das Saurechlorid umgewandelt, u. aus diesem 
durch k. Methylalkohol der Dimetbylestcr erhalten. Kp.,„ 153,3—154,5° (korr.). 
Bei der Einw. von CH,MgJ in A. auf den Ester in der oben beschriebenen Weise 
resultiert wahrscheinlich ais Hauptprod. das Dicarbinol, welches aber nicht isoliert 
werden konnte. Erhitzt man das Rohprod. mit ubersebussigem KHS0o so resul- 
tieren zwei isomere KW-stoffe. Kp.j0 95—98° und Kp.,0 105—108°. Die DD., 
Refraktionen und mngnetischen Drebungen der KW-stoffe sind untersucht. p-Di- 
isopro penylbenzol yerhiilt sich gegen Brom wie ein einfaches Diolefin. Die mole- 
kulare Refrakfion lii Gt auf zwei konjugierte Doppelbindungen schlieBen, wahrend 
im magnetis chen Feld die Verbindung sich so yerhiilt, ais ob fiinf solcher Systeme 
yorhanden sind. l,4-Diisopropenyl-/4,,4-dihydrobenzol: aus dem Verhalten gegen 
Brom, aus der molekularen Refraklion und dem magnetiseben Drebungsyermogen 
folgt das Vorhandensein zweier Systeme konjugierter Doppelbindungen. — Die 
isomeren KW-stoffe CltH,s yerhalten sich gegen Brom wie Substanzen, die kon- 
jugięrtc Doppelbindungen enthalten. Die molekularen Refraktionen u. die magne- 
tischen DrehungByermogon ahneln dem -d,,8-Dibydrobenzol. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 41. 1676—90. Oktober [24/7.] 1919. New York, City, Columbia Uniy. Chem. 
Lab.) S t e in h o r s t .

Chr. van Loon. U ber dfc Kcnfigvraticnsleitmmung der cyćlischen Cis-Trant- 
Diolc und die Vcrschichung in der Anordnung der Atome und Ałomgruppen 
dureh chemische JReait ionen. Indenoxyd kann bei der Hydratation sowohl das Cis-, 
wie das Trans-Diol ergeben. Das Meugenyerhaltnis hiingt von der Rk. des Mediums 
ab, sofern sich das Trans-Diol uberwiegend in alka]. Fil. bildet. Zur Feststellung 
der Konstitution des Trans-Diols kann die klassische Methode der Spaltung in die 
optiscb aktiyen Komponenten nicht dienen, da hier beide Formen, die Cis-, wie 
die Trans-Form, asymmetriseb sind und sich deshalb beide spalten lassen sollten. 
Dagegen unterseheiden sich die Diole dadurch, daB daB eine die Leitfiihigkeit yon 
BorBiuirelsgg. yermehrt, das andere nicht, und Vf. yermutet, daB es sich in dem 
ersten Falle um die Cis-Verb. handelt. Um dies zu beweisen, untersucht er den 
EinfluB der Cis- und Trans-Form auf das Leityermogen in einem Falle, in dem 
sich die Konfiguration unabhangig dayon mit Hilfe der Spaltung in die aktiyen 
Komponenten feststellen laBt, namlich bei den Cyclopentandiolen. Das eine dieser 
beiden Diole wird durch Hydrat ation yon Cyclopentenozyd, das andere aus Cyclo- 
p e n te n  durch Oxydation mit KMn04 gewonnen. Sie werden mit l-Menthylisocyanat 
behandelt, wobei das erste vom F. 29—30° ein einziges Di-l-menthylurethan gab, 
wahrend das hoher schm. Diol, yom F. 54,5—55° ein Gemenge yon Di-Menthyl- 
urethanen von se h r  y e rsch ied en em  D rehungB yerm ogen gab. Ohne diese Uretbane 
abnuBcheiden u n d  zu yerseifen, konnte man hieraus schlieBen, daB es sich hier um 
das Trans-Diol handelte und daB sich d-Trans-diol-di-l-menthylurethan u. 1-Trans- 
diol-di-l-menthyluretban gebildet hatte. DaB das ursprungliche hochscbmelzende 
Diol das Trans-Diol war, kann man schlieBen, weil den Umstanden nach eine 
WAijDENsche Umlagerung ausgeschlossen erscheint. Es ergab sich, daB das
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so sicher gestellte Cyclopcutan - Cis - Diol das Leityormogen der Bors&ure mork- 
lieh vergroBerte, wahrend das Trans-Diol eine wenn auch geringe Yerminderung 
bedingte. Man kann nun mit Sicherheit behaupten, daB das Hydrindendiol vom 
F. 108°, das das Leityermogen der Borsaure yermchrt, das Cis-Hydrindendiol ist, 
wahrend cs sich bei dem hochschmelzenden (159°) um das Trans-Diol handclt. Auch 
hier tritt im letzteren Falle eine kleinc Verminderung des Leitvermogens ein. L&Bt 
man das Cyclopcntandiol 24 Stdn. mit 20 Tin. Aceton stehen, in dem 1 °/» HC1 get. 
ist, so erhalt man sowohl boi ilim, wie auch bei Cis-Hydrindendiol das erwartote 
Kondensationsprod., wahrend bei den Trans-Verbb. diese Kondensation ausbleibt. 
Da auch bier die Cis- und Trans-Verbb. ein wesentlich yerachiedcnes Verhaltcn 
zeigen, so stellt dies eine weitere Methode zur Untcrscheidung der Cis- u. Trans- 
Verbb. dar, von welcher Yf. zur Konstitutiousermittlung der OyclóhexanAióle Ge- 
b rauch  gemacht bat. Dic beiden Verbb. waren hergcstellt duTch Einw. yon 
Kaliumhydrat auf das Cyclohexenjodbydrin (F. 104°) und andererseits durch Oxyda- 
rion von Cyclolicicn mit KM n04 (F. 99°). Die letzterc Verb. gilt gewohnlich ais 
Trans-Diol. Da aber diese lctzterc quantitativ mit Aceton reagiert, wahrend die 
bei 104° schm. uberhaupt nicht mit Aceton reagiert, muB man die bei 99° schm. 
Verb. ais die Cis-Yerb. ansehen. Der EinfluB auf das Leityermogen der Borsiiuru 
ist hier sehr gering, so daB in diesem Fallc die Acetonmethode zur Konstitutions- 
bestimmung der Borsauremethode ilberlegen erschc-int. Bei den Cyclopentandiolen 
eracheint so auf drei yon cinander unabhangigen Wegen die Konstitution feat- 
gestellt. Die Acetonmethode hat den Yorteil groBerer Schnelligkeit. Allerdings 
sind hierbei im salzsauren Medium Umlagerungen nicht ganz ausgeschlosscn. Bei 
Anlagerung von W. an die Oxyde entsteht nicht, wie man eigentlich erwarten 
sollte, das Cis-, sondern das Trans-Diol. In alkal. Medien bildet sich stets 
/?-Hydrindon, so daB hier die a-CO-Bindung loscr gcworden zu sein scheint. Bei 
der Oxydation yon Cyclopenten u. Cyclohexen durch KMnO, entsteht iiberwiegend 
das Cis-Diol. Die Oxyde kommen somit ais Zwischenprodd. nicht in Betracht, da 
?ie unter den Versuchsbedingungen in Trans-Diole iibergehen muBten. (Koninkl. 
Akad. yan Wetensoh. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 213—17. 28/6. [Juni; 
1919. Dordrecht und Delft.) B y k .

Erich Krause und M aria Schmitz, Gemischte Blei- und Zinnaryle und -ciryl- 
aUcylt und tlire Verwendung zur Darstellung von Silberorganouerhindungen, zugUićl* 
Bcispiele fur den Ein/lufi des Symmetriegrades auf die Eigenschaften chemischer Vcr- 
bindungen (ygl. K r a u s e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 1447; C. 1918. IT. 2150.) 
Durch Umsetzung der Arylblei- und Arylzinnmonohalogenide mit Aryl- u. Alkyl- 
magnesiumbromiden erhalt man gut krystallisierende g e m isc h te  Blei- u. Zinnyerbb., 
bei denen sich ein nuffallender EinfluB der Asymmetrie auf die Eigenschaften wahr- 
nehmen laBt: sie zeigen im Vergleich mit den symmetrischen, 'gewissermaBen ge- 
Bchlossenen Molekulen des Tetraphenylbleis u. -zinns niedrigen F., leichte Loslich- 
kcit und gesteigerte Eeaktionsfabigkeit; u. a. setzen sie sich mit alkoholischem 
AgNOa zu Silberyerbb. des Typus (C,H5 • Ag), -)- AgNO, um. Die B. der letzteren 
Verb. erfolgt in derW eise, daB das AgNO, aus dem Triphenyliithylblei, bez w. Tri- 
phenylathylzinn in doppelter Umsetzung eine Phenylgruppe abspaltet, u. das ent- 
sfandene, in freiem Zustand nicht cxistenzfabige Silberphenyl sich mit einem 
weiteren Mol. AgKOs yerbindet. — HgClj liefert mit Triphenylathylblei und Tri- 
phenyliithylzinn in alkoh. Lsg. reines Phenylquecksilberchlorid.

Y ersu ch e. 1. G em isch te  B le ia r y le  u. B le ia r y la lk y le .  Zur Darst. der 
gemischten Bleiaryle tragt man in die Lsg. der ca. 1% berechneten Menge Aryl- 
magne3iumbromid in 400 ccm absol. A. je 50 g Triphenylbleibromid in kleinen An- 
feilen unter Schutteln ohne Kiihlung ein, zers. nach 1—2 stdgn. Kochen mit H ,0  
in NH^Cl, engt ein, gibt A. zu, yertreibt den Rest des A. u. kryst. aus h. A. oder
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A. A. um. — Triphenyl-p-tolylblei, C,5H„Pb =  (CsH6)3Pb • C ,H ,, Nadelchen 
(aus A.), F. 125,5°, zers. sieh gegen 260° unter SchwarzfiLrbung; wl. in k., leicbler 
in h. A., 11. in A. Ea losen 100 g: CHsOH 0,395 g, A. 0,738 g, Bzl. 70,G g, Cblf. 65,4 g 
bei 30,4° (von Tetraphcnylblei losen 100 g: CH„OH 0,052 g, A. 0,11 g, Bzl. 1,69 g, 
Chlf. 1,88 g bei 30,4°). — Tripheny1-p-xylylblei, C26Hs4Pb ■= (C6H6)aPb'CeH3(CH,)s2'ł , 
gioBe, anscheinend tetraedrischo Krystalle (aus A.), F. 104,5°, zers. sieh bei ca. 265° 
unter Schwiirzung; wl. in k., leicht, aber langsam, in h. A., sil. in A. Es loseu 
100 g: CH.OH 0,832 g , A. 1,88 g , Bzl. 185 g, Chlf. 172 g bei 30,4°. — Iriphenyl- 
m-zylylblei, C,6HS4Pb =* (C0H6)3Pb•CeHs(CHs) ,̂,4, Lanzetten (aus Bzl. +  oder 
Stfibehen (aus A.), F. 111,5—112°, zers. sieh uoch nicht bei 260°; es losen 100 g: 
CH3OH 0,941 g , A. 1,62 g , Bzl. 150 g bei 30,4°. — Triphenyl-p-phenetylblei, 
CS6Ha4OPb =  (C9H6)jPb-C6H4- OC,Hs, Nadelchen (aus A.), F. 119—120°. Es losen 
100 g: CHsOH 0,490 g, A. 0,798 g, Bzl. 99,6 g, Chlf. 90,5 g bei 30,4°. — Triphtnyl- 
a-rMphthylblei, C18H,jPb =  (C6H5)sPb'C10H7, stemformig gruppierte Nadeln (aus 
A.), F. 101°; wl. in k. A., 11. in A. Es loBcn 100 g: CH,OH 0,344 g , A. 0,640 g, 
Bzl. 105 g, Chlf. 88,9 g bei 30,4°.— Triphcnylcyclohexylblci, C14H20Pb ■=» (C0H6),Pb- 
CaHj,, flachę Lanzetten (aus h. A.), F. 119°, trttbt sieh gegen 150°, scheidet bei 
160° Pb ab. Es losen 100 g: CH,OH 0,57 g, A. 1,3 g , Bzl. 47 g , Chlf. 39 g bei 
30,4°. — Triphenylathylblci, CJ0Hl0Pb =  (CsH6)aPb'CsH5, wetzsteinformige Nadeln 
(aua h. A.), schm. bei 42° zu klarer, farbloser FI., nMHa => 1,62628, D.6‘4 Tac 1,5885 
(ftir die Ałomrefraktion des Bleis ergibt sieh daraus A I llla  =  18,89); die Schmelze 
triibt sieh gegen 200° u. scheidet bei 235° Pb ab. AuBerst 11. in  A ., B zl, Chlf., 
schwerer in k. A. u. CHsOH, zll. in h. A. — Diphenyldi-a-napMhylblei, CJ!H24Pb «= 
(CoHjJjPb^CujH,),, aus Diphenylbleidibromid u. «-Naphthylmagnesiumbromid; rnkr., 
yerwachsene Prismen (aus h. absol. A.), F. 197°, kurz darauf Bleiabscheidung; swl. 
in k. A ., maBig 1. in A. u. h. A.; es losen 100 g: CH,OH 0,012 g , A. 0,041 g, 
Bzl. 8,71 g , Chlf. 7,09 g bei 30,4°. — Diathyl-di-a-naphthylbUi, C,4B a4Pb =  
',C,Hs)sPb(C10H,),, aus Diiithylbleidichlorid und a-Naphthylmagnesiumbromid; ver- 
waehscnc Prismen (aus A.), F. 116°; miiBig 1. in A.

2. G e m ise h te  Z in n a ry le  und Z in n a ry l a lk y le . Diese entstehen analog 
dea Bleiyerbb. aus Triphenylzinnchlorid und uberaeliUssigem Aryl-, bezw- Alkyl- 
magnesiumhalogenid in fast quantitativer Ausbeute. — Triphenyl -p - tolyhinn, 
CjsHjjSn ==• (C6H,s)sSn'C ,H ,, N&delchen (aus A.) oder glaswolleahnliche Form en 
(aus h. A.), F. 124°; spielend 1. in Bzl. u. Chlf., U. in A ., wl. in k., yiel leichter 
in h. absol. A. — Triphcnyl-p-zyhyliinn, C!6Hs4Sn •=> (CeH6)tSn. C0B 8(Cri3),s'1. lang- 
liche, sechseckige Tafeln (aus h. A.), F. 100,5°. Losliehkeit wie beim TripheDyl- 
p-tolylzinn. — Triphenyl-cc-mphthykinn, C28H3aSu =  (C6H6),Sn-CI0H ,, Prismen 
(aus h. A.), F. 125°; Losliehkeit wie beim Triphenyl-p-tolylzinn. — Triphenyl- 
mdhyUinn, C19HlsSn — (CsH6)3Sn.CH3, Tetraeder (aus k. A.) oder grofien Bhomben 
(aus der Schmelze), F. 60°; spielend 1. in Bzl. u. Chlf., 11. in A., wl. in k., leichter 
in h. 95%ig. A ., D-ea,S54Tlc. 1,3113, n ^ Ua =  1,600 01, — 1,60661,
nHfi*w  =* 1,623 51, n1I},6S’M =« 1,63831 (daraus fur die Ałomrefraktion und Atom- 
diepersion des Zinns: A R lla =  14,53, .AJ?,, =  14,72, A j y_ a — 1,440, A j ^ _ a =  
0,870). — Triplienylathylzinn, C,0HS0Sn — (C6H,)8Sn-CjHs, Prismen (aus h. A.) oder 
groBe Tafeln (aus der Schmelze), F. 56°; 11. in k. Bzl., D .*J4nc 1,2953, n6Sno =
1,59917, nD61 == 1,60542, n6 ,H  ̂ =  1,62236 (daraus fur die AtomrefralcUon und 
Atomdispersion des Zinns: A B Ba =  14,69, A B ^  =  14,86, A A ^ a =  0,917; die 
Wer te sind hoher ais die aus den Daten des Triphenylmethylzinns abgeleiteten, in 
fJbereinBtimmung mit der beim Cd gefundenen GesetzmaBigkeit, wonach die Atom- 
refraktion eines Elements mit wachsendem Mol.-Gew. seiner Organoyerb. ansteigt).
— Zur Darst. von Tetra-o-tólylzinn, Cs8HlsSn =■ Sii(0„H4-CH,), , tragt man in die 
Mc-Verb. aus 220 g o-Bromtoluol in 600 ccm absol. A. eine Aufschiammung yon
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Zinntetraehlorid-Atherat (aus 50 g SnClł in 200 ccm absol. A.) unter Schiitteln mu 
u. zera. nach 12-stdg. Kochen mit H ,0  u. N 11,01; Ausbeute ca. 3,5% der Theorie. 
Mkr. Stiibchen (aus A.), F. 158—159°; zll. in B zl., etwas schwerer in A ., fast 
unl. in A.

3. U m setzu n g  der g em isc h te n  B le i-  und Z in n ary le  m it S ilb er -  
n itra t und Q u cck silb erch lo r id . Zur Darst. voa SilbergJienyl-Silbernitrat, 
ClkH10O,NAg3 =» (CjHj-Ag), -}- AgNOj, gieBt man in eine Lsg. von 11,5 g  AgNO, 
iu 525 ccm abaol. A. unter Riihren bei gedampftem Licht u. Zimmertemp. eine Leg. 
von 7 g reinstem Triphenylathylblei, hebert nach Stehen im Spitzglaa
uuter Eiskiihlung die uberstehende FI. ab, ruhrt den gelben, feinflockigen Nd. 2 mai 
mit frischem A. an, kocht 2 mal je 1 Min. mit A. (wodurch der Nd. filtrierbar wird), 
filtriert und trocknet rasch im Vakuum im Dmakeln uber Pa0 6; Ausbeute ca. 3 g. 
Rein leuchterid kanariengelbes, amorphes Pulver, Uhnlich dem CdS, aut dunkler 
Unterlage grlin fluorescierend, wird gegen 70J orangegelb, gegen 100° plotzlich 
schwarz; die Zera.-Temp. ist sehr yon Schnelligkeit des Erhitzens und Alter dea 
Praparats abhiingig; yerpuffć bei raschem Erhitzen. Im zerstreaten Tageslicht nach 
wenigen Minuten dunkel, im Dunkeln nach 12 Stdn. fast unyeiiiudert, nach 36 Stdn. 
schokoladebraun. Spurenweise 1. in w. A. u. Bzl., apielend 1. in Pyridin, Piperidin, 
Dimethylanilin und anderen StickstofFbasen mit intensiy gelber Farbę. Die ebon 
gefallte und unter der Mutterlauge befindliche Verb. geht bei Zusatz von Pyridin 
farblos in Lsg.; auch yerhindert Bzl. u. bei einigen Pb- u. besonders bei den Sn- 
Yerbb. auch yiel A. die Entstehung der Fallung; wahrscheinlich ist die zur B. der 
silberorganischen Verbb. fiihrende Bk. umkehrbar.

HciBe alkohol. Lsgg. von Triphenylathylblei oder Triphenyliithylzinu liefern 
mit h. alkoh. HgCl, rcines Phenylquecksilberchlorid, C^HjHgCl, F. 250°. — Triphenyl- 
iithylzinn gibt mit AgNO, in absol. A. die Verb. (C0H6.Ag)j -J- AgNO,. — Ein 
iihnliches, aber wahrscheinlich nicht einheitliches Prod. entsteht bei der Umsetzung 
von Triphenyl-p phenetylblei mit AgNOs.

Tetraphenyl-, Tetra-p-tolyl- u. Tetra-p-xylylblei reagieren in der Kalte nicht 
mit konz. alkoh. AgNO,, bei langerem Kochen wird das AgNO, allinahlich reduziert. 
Triphenyl-p-tolyl-, Triphenyl-p-xylyl-, Triphenyl-m-sylylblei, die in vord. Lsg. 
nicht reagieren, liefern im OberschuB mit konz. alkoh. AgNO, sofort einen Nd., der 
dem Silberphenyl-Silbernitrat yollig gleicht. Bei Triphonyl-«-naphthyl-, Diathyl- 
dinaphthyl- u. Triphenylcycloheiylblei kommt wie bei Triphenylphenetyl- u. Tri
phenylathylblei die Rk. schon in yerd. Lsg. zustande; die Farbę der aus den 
Naphthylyerbb. erhaltenen Fiillungeu ist nach Orangegelb yerandert. Dipheuyl-di- 
«-naphthylblei reagiert nicht. — Bei den aromatischen Zinnverbindungen erfolgt 
die Rk. mit AgNO, wesentlich schwerer ala bei den entspr. Bleiyerbb., und zwai' 
reagieren die Yerbb., dereń Bleianaloga sich nur iu konz. Lsg. umsetzen, gar nicht, 
wahrend da, wo beim Pb der Umsatz schon in yerd. Lsg. stattfindet, bei den 
Zinnyerbb. die Rk. erst in konz. Lsg. erfolgt. Tetraphenylzinn reagiert nicht, Tri
phenyl-p-tolyl- u. Triphenyl-p-zylylzinn reagieren in der Kalte nicht u. reduzieren 
beim Kochen, Triphenylphenetylzinn reagiert, zunachst unter Gelbfarbung, Tri- 
phenylmethyl- und TriphenylSthylzinn geben sofort einen dicken Nd. von Silber- 
plienyl-Silbemitrat. — Die Redoktion der Bleialkyle durch k. Silberlsg. yerlSŁuft 
unter intermediarer B. unbestandiger Silberalkyle; bei —30° erhalt man eine 
mehrere Sek., bei —80° eine mehrere Min. bestandige gelbe Fallung. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 52. 2150 —64. 13/12. [15/10.] 1919. Berlin, Anorgan. Lab. d. Techn. 
Hochschule.) HOhh.

Sten K ałlenberg, Stereochemie der Bhodanine. (II.) Yf. hatte in der ersten 
Arbeit (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 90; C. 1917.1. 493) yersucht, aus aktiyen Aus- 
gangsmaterialien optisch-aktiye Rhodanine mit einem sog. .beweglichen Wasscratoff-
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atom am asymmetrischen ^-Kohlenstoffatom herzustellen, doch wurden in samtlichcn 
Fallen inaktive Prodd. erhalten. Die Inaktiyiernng fand in Yerbindung mit der 
RingschlieBung beim Cbergang der Saurehydrate in Rhodanine statt, u. es wurdc 
deshalb ein Zusammenhang zwisehen der Inaktiyierung und einer tautomeren Um- 
lagerung —CO—CHE— —C(OH)—CR— yermutet. Vf. hat das N-Phenylr
fi-methylrhodanin (I.) jetzt naeb einer neuen Metkode dargestellt, aber aucb auf 
diesem Wege ein inaktiyes Rhodanin erhalten. AuBerdem wurde noch ais in- 
direkter Beweis fur den yermuteten Zusammenhang zwisehen der Inaktiyitat und 
der tautomeren Umlagerung ein Rhodanin mit tertiarem (9-Kohlenstoff, die N-Athyl- 
fi-mcthyl-fi-rhodaninessigsiiure dargestellt, bei der eine derartige Umlagerung aus- 
geschlossen war. Dies Rhodanin lieB sich tatsaehlich ohne Schwierigkeit in aktiyen 
Formen herstellen. Ein Rhodanin mit dem asymm. Kohlenstoff auBerhalb des 
Ringes, das N-Phendłhylrhodanin (III.) zeigte normale Eigenschaften und lieB sich 
in aktiyen Formen isolieren. SchlieBlich wurden mehrere neue Rhodanine dar
gestellt, die śihnliche Eigenschaften zeigten, wie die friiher beschriebenen Stoffe. 
Die Ergebnisse sprechen dafiir, daB die inaktiycn Rhodanine mit Wasserstoff am 
|9-Kohlenstoff nicht ais Thiazolidine (I.), sondem ais Thiazoline (IY.) aufzufassen 
6ind. Man kann aber auch annehmen, daB zwisehen beiden Formen ein Keto- 
Enolgleichgewicht besteht, bei dem die gegenseitige Umlagerungsgeschwindigkeit 
bo grofi ist, daB auch bei uberwiegender Ketoform die Racemisierung 60 schnell 
yor sich geht, dafi einige aktiye Formen nicht isoliert werden konnen. tJber die 
Konstitution der Rhodanine in fester Form erlauben die Verss. keine SchluiJ- 
folgerungen.

Aua d-Thiomilchsaore und Phenylsenfol in A. mit HC1 bei Zimmertemp. (1 Monat). 
Krystalle aus A., F. 114—116°. — l-N-Athyl-fi-methyl-fi-rhodaninasigsaure, 
CBH ,,0 <NSa (II.). Aus 1-Citrabrombrenzweinsaure in Soda u. athyldithiocarbamin- 
saurem Kalium in W. Gelbliche Nadeln mit 1 Mol. HaO aus W ., F. 73—75°. 
[a]D *= —54,4° (absol. A. 0,12G4 g  in 14,96 ccm Lsg.) F. wasserfrei 107—109’. — 
d-N-Athyl-fi-inethyl-fi-rhodaninessigsaure, Cya,80 4NS, (n.). Analog aus d-Citrabrom- 
brenzweinsSure. Gelbliche Nadeln aus W., F. 73—75°. [«]D ==> —55,5° (absol. A. 
0,1281 g in 14,96 g Lsg.). — Inaktiye Ń -  Athyl -  f i■ methyl - fi - rhodaninessigsaure, 
ĄH.iO.NS, (n.). Analog aus racem. Citrobrombrenzweinsaure. Farblose Blśittor 
ohne Krystallwasser aus W., F. 108—110°; 11. in A., Essigester und Aceton, zll. in 
Bzl., wl. in W. und Lg. — l-Diphenathylthiocarlamid, C„Hj0N,S. Aua d-Phen- 
iithylamin u. Trithiocarbondiglykolsaure in sd. W. Farblose Nadeln aus A., F. 195 
bis 197°. [a]0 =  —13,5° (absol. A. 0,0944 g in 14,96 ccm Lsg.). — d-Dijphenathyl- 
thiocarbamii, C^H^NjS. Analog aus l-Phen&thylamin. [«]D =  +14,1* (absol. A. 
0,100S g in 14,96 ccm Leg.). — d-Phtnathyldithiocarbaminglykolsaure, CnHlaO,NS, 
=• HO,C.CH,.S-CS<NH • CH(CH,). C6Hs. Aus dem aus d-Phenathylamin und 
SchwefelkoblenstofF in alkal. Lsg. entstehenden Carbamat mit Chloressigsaure in 
Sodalsg. WeiBes Krystallpulyer aus Essigester -f- CC14, F. 101—102°. [«]„ =*
+120,4° (absol. A. 0,2256 g in 14,96 ccm Lsg.). — d-N-Phenałhylrhodanin, C^HnONS, 
(IH.). Aus yorstehender Yerb. beim Erwarmen mit yerd. Eg. Gelbliche Nadeln

CO— CH-CH,
n . <? °  ? < c h ’ . c o o h  

CsH6.N-CS-S
C(OH)r:C.CHs 

IV. i i
c8h 6- n  . c s - s

I. I I 
c8h s.n *;c s -s

CO-----Cłls
■ (C6H6)(CH,).CH.Ń.CS.^

III.
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aus A., F. 108—109°. [«]D =  -{-301,2° (absol. A. 0,0514 g in 14,96 ccm Lsg.) — 
l-Phenathyldithiocarbaminglykolsaure, ChH^OjNSj. Analog der d-Saure aus 1-Phen- 
Sithylamin, F. 101—102°. [«]D =  —121,0° (absol. A. 0,2183 g in 14,96 ccm Lsg.). — 
l-N-Phenattiylrhodanin, CuHu ONS2 (III.). Aus yorstehender Verb. durch Erhitzen 
mit Essigsaure, F. 108—109°. [«]„ =  —304,8° (absol. A. 0,0508 g in 14,96 ccm 
Lsg.). — Inajcłive Phenathyldithiocarbaminglykohaure, CuH130 2NSa. Analog der 
«-Siiure aus raccm. Phenathylamin. Farblosc Krystalle aus Essigester -f- CCI,,
F. 104—106°. — Inaktives N-Phenathylrhodanin, CuHu ONS, (DI.). Yiereckige, 
gelbliclie Tafeln aus A., F. 110—111°. Vcrb. CltH17 0,ATa (V.?). Aus Phen&thyl- 
rhodanin und Natriumathylat in A. Hellrote Prismen aus Bzl. -j- Bzn., F. 93 bis 
94°. — N-Athyl-fl-rhodaninessigsaure, C.HfiOjNS2 (VI.). Aus 1-Brombernsteinsaure 
in Sodalsg. mit Kaliumathyldithiocarbamat Gelbliche Nadeln aus W., F. 118—119°,
11. in A., Aceton und Essigester, wl. in W. Optisch inaktiy. — NaC7H8OaNS„ 
(C,H(,03NSs). Grungclbo Tafeln, F. 242—243° unter Zers., Tyl- in A., Aceton und 
Essigester, 11. in Eg. — 1-DiathylditłUocarbaminapfelsaure, C„HI50 4NS, =  HO,C- 
CH2-CI^COgHj-S-CS'N(C2H5)a. Aus 1-Brombernsteinsaure u. Kaliumdiathyldithio- 
carbamat, Weifie, flockige Fiillung, F. 106—107°. [«]D =  —6,67° (absol. A.
0,1681 g in 14,96 ccm Lsg.); =  —40,9° (Essigester, 0,1882 g in 14,96 ccm Lsg.) 
Racemisiert sich beim Erhitzen in wss. Lsg. — Inaktive Diathyldithiocarbamin 
apfelsaure. Aus 1-Brombernsteinsaure und Calciumdiathyldithiocarbamat in konst. 
Lsg. oder aus raccm. Brombemsteinsaure. Farblose Prismen aus Bzl., F. 114 bis 
116*, 11. in A., Aceton und Essigester, wl. in Bzl. und A. — l-Dimelhyldithiocarh- 
aminmalamidsaure, C7Hla0 8N,Sa. Aus 1-^-BromsuecirmmidBaure u. Kaliumdimethyl- 
dithiocarbamat. Farblose Nadeln aus A., F. 158—159°, swl. in k. W., A., Chlf., 
wl. in A., Eg., Aceton und Essigester. — Na-Salz: [a]D =  —4,2° (0,7488 g Saure 
in 15 ccm W. mit Soda neutralisiert). Liefert beim Erhitzen in wss. Lsg. inakłive 
Dimethyldithiocarbamincipfelsaure, C7Hu 0 4NSa. Viereckige, irisierende Tafeln,
F. 145—146°. — 1-Dimethyldithiocarbaminmalamidsaure liefert bei der Oxydation 
mit Permanganat in Sodalsg. unter Einleiten yon C02 d-Dimethylcarbaminthiomal- 
amidsdwe, C ,H,j04N,S. Farblose Prismen, F. 148—149°. [a]D ==■ -{-80,5° (absol. 
A. 0,0604 g in 14,96 ccm Lsg.). — Inaktiw Dimcthyldithiocarbaminmalamidsaurc, 
C,H„0,N»S1. Aus racem. /7-JodsuccinamidsSure u. Kaliumdimetbyldithiocftrbamat. 
Farblose Prismen aus A., F. 162—163° unter Zers. Liefert bei der Oiydation mit 
Permanganat inakłiue Dmefhylcarbaminihiomalamidsaurc, C-H„04N,S. Zusammen- 
gewachsene, farblose- Prismen, F. 153—154° unter Zers, — d-Methylphenyldithio- 
carbamivmalamidsaure, C1,H uOsN1S2. Aus l-^-Bromsuccinamidsaure und Kalium- 
methylphenyldithiocarbamat. Farblose Prismen aus A., F. 164—165° unter Zers. 
M d  =  +11)0° (Aceton: 0,1025 g in 15 ccm Lsg.), wl. in W., A., Aceton u. Essig
ester. — NH4-Salz, farblose Nadeln aus A. — Na-Salz. Kugelformig angeordnete 
Nadeln aus A. — K-Sałz, farblose Blatter aus A. — JLthylester der inaktiyen Saure, 
ChHhOjNjSj. Entsteht aus yorstehender Saure mit A. und HC1. Farblose, rhom- 
bisebe Tafeln aus A., F. 135—136°; 11. in h. A. Die yorstehende Saure liefert beim 
Erw&rmen in wss. Lsg. inakłine Methylpłienyldithiocarbaminapfelsaure, CijHI50 4NSj. 
Weifie, flockige Fiillung ausW-, F. 163—164°. Bei der Osydation mit Permanganat 
liefert d-Methylpbenyldithioearbaminmalamidsaurc d - Mcthylphcnylcarbaminthiomal- 
amidsaure, C„Hl40 4N,8. Farblose, yiereckige Tafeln aus A., F. 168° unter Zers- 
[«]» = - f  63,9° (absol. A. 0,0492 g in 14,96 ccm Lsg.). — InaJcłue Mełhylphenyb 
dithiocarlaminmalamidsaure, CuHjjOjNjSj. Aus inaktiyer ^9-Jodsuccinamidsaure u. 
Kaliummethylphenyldithiocarbamat. Farblose, schiefwinklige, yiereckige Tafeln au* 
A,, F. 157—158° unter Zersetzung. Liefert bei der Oxydation mit Permanganat 
indktiee Methylphenylcarbaminthiomalamidsdure, Ci,H,40 4NsS. Farblose Prismen. 
biischel aus A., F. 160—161° unter Zersetzung. In der ersten Arbeit (1. c.) sind
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einige Drehungsangaben falach und durch folgende Zahlen zu ersetzen. — Athyl- 
dithiocarbaminmalamidiaure. [«]D == -(-54,6°. — Diathyldithiocarbaminmalamid- 
mure, [«]D =  —17,3°. — Diathylcarbamtnthiomalamidsaure. [u]D =  +73,8°. (Ber. 
Dtsch.Chem. Ges. 52. 2057—71. 8/11. [4/10.] 1919. Stockholm, Teehn. Hocli- 
schule.) P o s n e r ,

F. Kebrmaan und M. Sandoz, Absorptionsspekira einiger Gyanacridin- wid  
Cyanpyroninfarbstoffe. (tjber Chinonimidfarbstoffe. XII.) (XL Mitt. Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 51. 923; C. 1918. II. 533.) Um die augenfallige subjektive Ahnlichkeit 
zwischen den Cyanaeridin- und den Safraninfarbetoffen, sowie zwischen den Cyan- 
pyronin- und den Azoiinfarbatoffen objektiv zu bestatigen, wurden einige Vertreter 
dieBer FarbstofFe absorptionsoptiacb untersucbt. Es sind fast identisch die Verbb
I., II., UL (rot); IV., V., VI. (violett); VII., VIII. (grUnblau). Besonders gleichen

CH : CH • C : N------- C-CH: CH
H,C1N: b  • CH : Ć-N(CHa)-C-CH: Ć-NH,

CH : CH.C : N---------C-CH : CH
H.C1N: 6 • CH : C-3ST(CeH8).(!!.CH : Ó-NHS 

CH : CH-C : C(CN)* C-CH : CH 
HgCIN : Ć • CH : Ć-N(CHS).Ć.CH : Ó-NH,

CH : CH-C: N------- C-CH: CH
HaClN : b  . CH : Ć-N(CH8)-Ć-CH : C-NtCHa)a

C H : CH- C : N-C-CH : CH
H,C1N : C * CH : 6  - N(C9H5) - (3 • CH •. C • N(C ,1U  

CH : CH-C: C(CN) • C-CH: CH 
H,C1N: b  - CH : Ó.N(CH,)-(3.CH: Ó.N(CH,)S 

CH : CH • C : N • C • CH : CH 
H,NC1: Ć • CH : Ó • O-d-CH : Ó-NtCH.),

C H : CH-C : C(CN)-C-CH: CH
HjNCl: b  ■ CH : Ó-O--------C-CH : C-N(CHa)I

sich H. und III., sowie V. und VI. Im Original sind fiir diese acht FarbstofFe die
Ab&orptionskurven wiedergegeben, und die Lage der Absorptionsmaiima im sicht-
baten und ultrayłoletten Spektralgebiet aufgefiihrt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
6 3 -6 6 . 17/1. 1920. [10/11. 1919.] Lausanne, Organ. Univ.-Lab.) I l b e b g .

E. Bioohemie.
E m il Abderbalden, Ute Bedeutung von Emil Fischer8 Lcbenswerk fiir die 

Physiologie und daruber hinaus far die gesamte Medizin. E s wird die Art und 
WeiBe geschildert, wie E m il  F is c h e r  an wissenschaftlichc Probleme herantrat 
der tiefgehende EinfluB, den aeine Arbeiteu auf die Physiologie und alle mit ilir 
zu&ammenhaugenden Gebiete haben, sowie die Fruchtbarkeit seiner Ideen. (Natur- 
wiseenschaften 7. 860—68. 14/11. 1919. Halle a/S.) P f l Uc k e .

Edmund 0. von  Lippmann, Zur Geschichłe des diabetischen Zuckers. Der siiBe 
Geschmack diabetischen Sarnes war in Indien bereits im 5. Jahrhundert n. Cbr. 
bekannt. Erst D o b so n  (zwischen 1772—1776) stellte regelmaBige Vorkommen eine* 
Zwśkers fest. In den zuerst 1606 in Paris gedruckten „Histoire maccaroniąue de 
Merlin Coccaie11 finden sich zwei Stellen, die auf eine Kenntnis des Vorkommens 
von Zucker im Ham schlieBen lasscn. Ein Vergleicb mit dem Original ergab aber, 
dafl die Stellen in der Venetianer Ausgabe von 1585 feblen, so daB anzunehmen

I.

U.

III,

IV. 

V.

VI.

VII.

VIII.
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ist, daB sie aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts stammen. (Chem.-Ztg. 44.
1. 1/1.) J ung.

Karl Boreech, (i ber den E intritt und die emulgierende Wirkung vcrschiedcner 
Stoffe in Blatłeellen mn FontinaUs antipyretica. (Mit besonderer Beriicksichtigung 
der Alkaloide.) Yf. bat friiher (Ztsehr. f. Botanik 6. 97) „Fettknauel" in den Blatt- 
zellen des Quellmooses beschrieben, die unter gewisaen Einfliissen in Tropfchen 
zerfallen (Emulgierung). Diese Eiufliisse wurden jetzt, soweit sie chemisclier Natur 
sind, eingehender untersucht. Der Zerfall kann durch Yertreter folgender Stoff- 
gruppen herbeigefiihrt werden: Alkohole, Phenole, Alkaloide und dereń Salze, 
Ammoniak, seine Salze u. Derivate. Den A lk o h o l en kommt von C»HeO an auf- 
warts Emulgicrungsyermogen zu, wobei nicht ihre Capillaraktiyitiit, gemessen an 
der Grenzflache ihrer was. Lsgg. gegen Luft, sondern yermutlicb ihre Affinitiit zu 
den fettigen BeBtandteilen derKniiuel maBgehend ist. Die P h o n o le  diirften sich 
in der Wirkungsweise den Alkoholen anscblieBen. Das Emulgierungsyermogen 
fallt in folgender Reihe: Thymol >  «-Naphthol >  o-Kresol ]>  m-Kresol >  Phenol 
]> Brenzcatechin ]> Resorem Hydrochinon Pyrogallol, Phloroglucin. Dio Un- 
fiihigkeit einzelner Glieder zur Herbeifuhruug des Zerfalls beruht nicht auf Un- 
durchlassigkeit der Fontinaliszellen fiir sie.

Die A lk a lo id e  zcigen groBe Unferschiede der Wiiksamkeit, zum Teil iu Be- 
ziehung zu ihrem Durchdringungsycrmogen. Am kraftigsten wirken Chinin, Cocain, 
Bruein, Strychnin, Kodein. Mit Morphin gelaug kcine Emulgierung, es dringt auch 
fast gar nicht in die Zellen ein. Die emulgierende Wrkg. der Alkaloide beruht 
moglicherweise auf einer Seifenbildung in dem fettreichen Substrate der Faden- 
kniiuel. Im Gegensatze zu Erfahrungen bzgl. der Tannatfalluug im Zellsaft gerb- 
stoffhaltiger Pflanzen liegen die fiir die Fettknśiuel noch emulgierendcn Grenzkonzz. 
yon freier Base und Salz eines Alkaloids sehr nahe zusammen, was sich durch die. 
Durchlassigkeit der Fontinalisblattzellen auch fiir Alkaloidkationen erkliirt. Das 
Emulgierungsyermogen sowohl der freieu Alkaloide wie der Salze wird dureli OH- 
lonen yerstarkt, durch H-Ionen bei yerschiedenen Alkaloidsalzen betrachtlich ge- 
schwacht, ohne daB dabei dereń Giftwrkg. gcgeniiber den Blattem aufgehoben 
wird. — Die Wirkungsart des A m m oniaks diirfte derjenigen der Alkaloide iihneln; 
yon seinen Salzen emulgieren mir diejenigen, dereń wes. Lsgg. alkaliach reagieren. 
(Biochem. Ztsehr. 101. 110—58. 29/12. [25/10.] 1919. Prag, Pflauzenphysiolog. Inst. 
d. Dtsch. Uniy.) Sfikgel.

I. Pflan2enchemi8.

L. Rosenthaler, Beilrdge aur Blausaurefrage. 4. Uber die Samen von Schleichera 
irijugz. (3. Mitteilung. Ygl. Schweiz. Apoth.-Ztg. 57. 571; C. 1919. HI. 958.) In 
den Samen der Sapindacee Schleichera trijuga Willd. kommt freie Blausaure nicht 
vor, hingegen eine mit dem 01 durch A. oder PAe. ausziehbare, durch Lauge 
spaltbare Blausaureyerb., die mit Amygdalin, Phaseolunatin oder Linamarin nicht 
identisch, jedenfalls iiberhaupt kein Glucosid, sondern moglicherweise ein Osynitril 
ist. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 58. 17—20. 8/1. Bern.) Manz.

H. Thoma, Uber das fette Ól aus den Becren des Bergholunders (Sambuctw 
racemosa L.). Das Samenol des Bergholunders ist yon dem Fruchtfleischol des- 
selben chemisch u. physiologisch yerschieden. Das Samenol ist im Gegensatz sum 
Fruchtfleischol ein trocknendes Ol u. besteht im wesentlichen aus den Estera der 
Linol-, Linolen- u. Ólsaure, yielleicht auch der Isolinolensaure, sowie der Palmitin- 
und Stearinsaure.

Die Ole wurden mit alkoh. Kalilauge yerseift, und die Fettsaurcn nach der 
Bleisalz-Benzolmethode in feste und fl. getrennt. Die fl., ungesattigten Sfiureu 
wurden im Yakuum fraktioniert und dann durch Elementaranalyse, SZ., Jodsahl,
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Hydrierung, Permanganatosydation u. Bromierung identifiziert. Die pbysikalischen 
und chemischen Konstanten der Ule wurdeu bestimmt. Das Samenol besitzt 
brechenerregende E ig en ach aften  u. Abfiihrwrkgg. das Fruchtfleischol nicht. Durch 
Erhitzen auf 200° (auch im geschlossenen Rohr in 00,-Atmosphare) konnen jenem 
die genannten Wrkgg. entzogen werden. Schon beim h. Pressen der Samen ver- 
liert es an Toiizitiit. Hieraus erklart sich die yerschieden starkę Wirksamkeit des 
nach Ycrschicdenen Methoden aus den Samen gewonnenen Óles.

Weitere Unterss. sollen erweisen, ob der naheliegende SchluB, daB das giftige 
Prinzip nicht fluchtig ist, berechtigt ist. Fiir die Annahrae, daB, ahnlich wie beim 
Ricinusol, iu dem Samenol des Bergholunders eine ungeeattigte Osysaure yorliege, 
auf welche die Brecli- u. Abfuhrwrkg. zuruckzufuhren Bei, konnten keine Anhalts- 
punkte gefunden werden. Auch wurden fremdartige stickstoff- oder schwefelhaltige 
Stoffe, die fiir die Wrkg. yerantwortlich gemacht werden konnten, nicht entdeckt. 
Nicht yon der Hand zu weisen ist die Annahme, daB die spezifische Wrkg. des 
Samenols durch Isomere der ungesattigten Sauren heryorgerufen wird, die leicht 
yeranderlich sind und schon durch Erhitzen in unschadliche Stoffe umgelagert 
werden. (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 29. 598 — 627. 29/11. [6/11.*]. 1919. Berlin, 
Pharm. Inst.) B a c h s t e z .

R odger Jam es M anning und M axim ilian N ierenstein, Der Gerbstoff des 
canadischen Schicrlings (Tsuga canadensis, Carr.). Die von BOt t in g e k  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 17. 1041) ftir den Schicrlingsgcrbstoff aufgestellte Formel C80HleOu , die 
auB der Zus. des Bromabkommlings, Cj0Hu Oi0Br4, hergeloitet wurde, kann nicht 
aufrecht erhaiten werden, da bei dem angewendeten Bromierungsyerf. nicht immer 
das gleiche Ergebnis erhaiten wird; wenn aber BOt t in g e b s  Prod. erhaiten wird, 
so laBt sich dieses durch fraktionierte Fallung aus Aceton durch Chlf. in Anteile 
zerlcgen, dereń Br-Gehalt 40—48°/0 betragt. Auch der Gerbstoff selbst liiBt sich 
fraktionieren, und die einzelneu Teile nehmen yerhaltnismaBig um so mehr Br 
auf, je kleiner der Phlobaphengohalt ist. B ei der Hydrolyse yon gebromtem 
Schierlingsgerbstoff mit h. alkoh. KOH entsteht in 0,7—1,2% Ausbeute eine Saun: 
CsH ,04Br, Nadeln aus A., F. 143—145° (COs-Entw.), die der Monobromąuebrachil- 
saure (N ie r e n s t e in , Collegium 1905. 69; C. 1905'. I. 936) entspricht und vor- 
liiufig Monobromtsuginsaure, CTH6OBr(OH)*CO,H, genannt wird. — Methylester, 
C9HgOłBr, Nadeln aus Chlf., F. 108—111°. — Athylestcr, Cl0HuO4Br, Nadeln aus 
A., F. 100—102°. — Acetylderimt, C10H8O5Br, Wiirfel aus A., F. 124—126° (CO,- 
Entw.). — Zur Isolierung des Gerbstoffs wird die Rinde von Tsuga canadensi* 
mit Aceton ausgezogen nnd die erhaltene Lsg. nach Eincngung zur Abtrennung 
des Phlobaphens in W. gegossen; die weitere Reinigung erfolgt durch Losen des 
Ruckstandes der Lsg. in A. und Fallen mit W. Bei diesen Arbeiten sind Tempp. 
Uber 55° zu yermeiden, um die B. von Phlobaphen einzuscliranken. Die letzte 
Reinigung ist nach N ie k e n s t e in  (L ie b ig s  Ann. 388. 243; C. 1912. 1. 1007) aus- 
zuftihren. Der erhaltene Gerbstoff ist ein rotes, ainorphes Pulyer, beginnt bei 
260—275° sich zu zers., 1. in A., Aceton, Essigester, W . mit roter Farbę, enthSlt 
keincn Zucker, gibt mit FeCl„ tiefgriine Farbung; die Zus. schwankt in den ein- 
zelnen Fraktionen des Stoffes. Bei der Hydrolyse mit alkoh. KOH entsteht Proto- 
całechusaure, Nadeln aus W ., F. 191—194° (CO,-Entw.); mit alkoh. Ba(OH), wird 
ueben Protocatechusaure und 2,3-Dioxybenzoesaure, die durch Krystallisation der 
mittels Diazomethan crhaltenen Methylather getrennt werden, ein Aldehyd, C10H„O,. 
Nadeln aus A., F. 125—126°, 1. in yiel Bzl., Phenylhydrazon, C^H^OjNj, dunkel- 
braune Nadeln aus Eg., F. 191° (Zers.) erhaiten, der durch KMn04 zu Siiure 
CjoHgO*, Nadeln aus W., F. 214-216° (CO,-Entw.), Methylester, Cj.H^O,, Nadeln 
aus B zl., F. 152—153°, oiydiert wird. — Mittels Diazomethan methylierter Schicrlings- 
gerbstoff, [a]Du =■ —41° in Chlf., gibt bei der Hydrolyse mit alkoh. KOH nebeii
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Van\Uinsaure eine andere Siiure, die durch KMnO* zu Hemipinsaure oxydiert, durch 
alkoh. KOH bei 60° in Ojńansdure libergofuhrt wird. Hiemach ist. es moglich, 
daB im Schierlingatannin Noropiansdure, CeHjlOH^^CHO)*" COjH*, yorkommt, aua 
der eineracits Piotocatechusnure und 2,3-Dioxybenzoesaure, naeh der Methylierung 
aber auch Hemipinsaure und Yeratrumsaurc entstehen konnen. (Journ. Chem. Sec. 
London 115. 662—73. Juni [6/5.] 1919. Bristol. Univ. Chem. Abt. Biochem. 
Lab.) F r a n z .

2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

H. Schroder, Quantitatives iiber die Yericendung der solaren Energie irnf E r den. 
Vf. ermittelt einen Ńaherungswert fur die wiihrend eines Jahres von der Yegetation 
der Erde zerlegte CO,-Menge. Aus diesem liiBt sich der Energieverbrauch der 
astimilierenden Pflanzendecke ableiten. Diese Zahl wird mit einer Anzahl Yergleichs- 
werten zusammengestellt, niimlich der gesamten von der Sonne in eiuem Jabre 
ausgestrahlten Energie, der Einstrahlung am Rande der Atmosphiire, dem Energie- 
verbrauch bei der Wasaeryerdunstung, der Leistung des gesamten flieBenden W. 
der Erde, dem Energiewert der Weltkohlenforderung, der ausnutzbaren Wasser- 
krafte, der ausgenutzten Wasserkriifte, dem Arbeitsyennogen des Menschen- 
geschlechtea. Es ergibt sieli z. B., daB die gesamte Muskelarbeit in 11 Monaten 
so viel Arbeit leisten wiirdc, wie die einstrahlende Energie in 2 Sekunden. Ein 
sehr wesentlicher Teil der gesamten Einstrahlung wird zur Wasseryerdunstung 
verbraucht. Wenn auch der der Assimilation dienende Bruchteil der einstrahlenden 
Energie im Verhaltnis zu dem zur Wasseryerdunstung yerwendeten unbedeutend 
erscheint, so ist die Akkumulation yon Energie in den Pflanzen der Akkumulation 
im Wasserdampf doch fast gleichwertig, unter Einbeziehung yerflossener geologischer 
Perioden (Steinkohle usw.) sogar bedeutend uberlegen. Der Vergleich der Zahlen 
fiir assimilatorische Leistung und fiir Kohlenyerbrennung bestatigt die oft aus- 
gesprochene Behauptung, daB das heutige Geschlecht Raubbau schlimmster 
Art mit der Kohle treibt. (Naturwissenschaften 7. 976 — 81. 19/12. 1919. 
Kiel.) B y k .

Martin Jacoby, U ber den Formaldehyd ais Ubcrgangsstufc swischcn der eigent- 
lichen Assimilation und der Kohlenhydratbildung in der Pflanze. An Blattern von 
Tropaeolum majus konnte Vf. bei Einw. yon formaldehydhaltiger Luft im Dunkeln 
eine Zunahme des Trockengewichts gegeniiber den Kontrollen feststellen. Abnahme 
des Gehaltcs an W. fand dabei nicht oder nur ganz unerheblich statt. (Bioohem. 
Ztschr. 101. 1— 6. 29/12. [24/9.] 1919. Berlin, Krankenhans Moabit, Biochem. 
Lab.) S p ie g e l .

G. Ciamician und C. Saven na, i)ber das Verhalten einiger organisćher Sub- 
stanzen in P/lanzen. X I . Mitteilung. (X. Mitteilung: Gazz. chim. ital. 48. I. 253; 
C. 1919. I. 377.) Der erste Teil der Arbeit behandelt den EinfluB yerschiedener 
organisćher Substanzen auf das Wachstum der Pflanzen. Der zweite Teil behan
delt Autosydationen. Die drei Methylamine zeigen im Gegensatz zum Ammoniak 
eine gewisse Giftwrkg., die mit der Anzahl der Methylgruppen zunimmt Dagegen 
aind die ąuartaren Basen weniger giftig, beemflussen aber das Aussehen der 
Pflanzen auBerordentlich charakteristisch u. yertiefen die Farbę der Blatter. Theo- 
bromin wirkt weniger giftig ais Kaffein; Hethylhamsaure wirkt im Gegensatz zur 
Bamsaure etwas giftig. Ebenso erwiesen sich yerschiedene Alkylderiyate des 
Piperidins giftiger ais das Piperidin selbst. Kodein (Methylmorphin) ist giftiger 
ais Morphin, Chinin giftiger ais Cinchonin, Cocain giftiger ais Atropin u. a. m. 
Der EinfluB yon Methylgruppen auf die Giftwrkg. wurde auch an einigen aroma- 
tischen Verbb. bestatigt gefunden. AuBerdem wurden noch einige Kohlensaure- 
deriyate unteisucht. Cyanamid und Guanidin erwiesen sich ais giftig, w iih re n d
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Harnstoff eine auBerordentlich kriiftige Entw. der Pflanzen bewirkte. Kaliumcyanid 
und Kaliumcyanat zeigten Giftwrkg. Der Einfluti der giftigen Subatanzen zeigt 
sich sowohl in der B. ais auch in der Hydrolyse der Starkę.

Im zweiten Teil der Arbeit sollten die durch yegetabilische Enzyme beein- 
fluBten Oxydationsvorgange mit den von Ciamician u. S ilb er  unter dem EinfluB 
des Lichtes beobachteten verglichen werden. Es ergab sich, daB diese Einfliisse 
nicht iinmer korrespondieren. So gibt Toluol durch Autoxydation am Licht Ben- 
zoesaure, wird aber von den Enzymen der Spinatbliitter nicht verandert. Oial- 
aaure wird in beiden Fallen fast yollstandig oiydiert. Bernsteinsaure liefert am 
Licht Glyoxal, Acetaldehyd, Esaigsaure und Propionsiiure, mit Enzymen nur Acet- 
aldehyd und eine durch Emulsin spaltbare Yerb. Milchs&ure gibt am Licht Acet
aldehyd und Essigsiiure, mit Enzymen nur Aldehyd. Mandelsaure, die am Licht 
Benzaldehyd u. Salicylaldehyd liefert, gibt mit Enzymen eine Yerb,, durch dereń 
Hydrolyse sie zuriickgebildet wird. In einer CO,-Atmosphare findet diese Rk. 
merkwurdigerweise nicht statt. Cumarin polymeriBiert sich am Licht zu Hydrodi- 
cumarinj mit den Spinatenzymen nicht. Cyclohexanon, die Methylcyclohexanone 
und Menthone werden am Licht hydrolytisch zu den entspreehenden Fettsaureu 
aufgespalten und zu zweibasisclien oder zu Ketonsauren oiydiert. Mit Enzymen 
wurden keine zweibasisehen Stiuren derselben Art erhalten, sondern niedrige Fett- 
Biiuren u. zuweilen kleine Mengen Bernsteinsaure. Unter dem EinfluB der Enzyme 
findet also eine selektive Oxydation statt, die manchmal wciter, manchmal weniger 
weit gcht, ais unter dem EinfluB des Lichtes. BcmerkenBwert sind die zuweilen 
beobachteten synthetischeu Rkk. VerBuche mit Benzoesaure zeigen, daB in der 
lebonden Pflanze eine viel energischere Oxydation stattlindet, ais unter dem EinfluB 
der Enzyme toter Blatter. Das Oxydationsvermogen der Pflanzen u. besonders der 
lebenden wird nicht nur durch die gewohnlichen Oxydasen bestimmt, sondern 
wahrscheinlicher durch protoplasmatische Enzyme, die in W. und anscheinend 
auch in Glycerin unl. sind. (Gazz. chim. ital. 49. II. 83—126. 10/11. [Jan.] 1919. 
Bologna.) Posner.

P. Jfletzner, Uber die Wirkung photodynamischer Słoffe auf Spirillum tolutans 
und die Beziehwigen der photodynamiichen Ersćhtinwig zur Phototaxis. Erste Mit- 
teilung. Die Veras. an Spirillum yolutans u. einigen anderen lebhaft bewegłichen 
Organismen unter Benutzung von Eosin, Erythrosin und Methylenblau ais Senei- 
bilisatoren zeigten, daB solche Organismen unter dem EinfluB photodynamischer 
Wrkg. ihre Bewegung yerlangsamen und schlieBlich noch vor dem Tode der Zelle 
ganz einstellen. (Paramaecium caudatum zeigie sieh weit widerstandsfiihiger ais 
die Spirillen.) Dauert die Lichtwrkg. nicht zulange, so ist yollige Erholung mog- 
lich, auch findet keine Summierung wiederholter, aber nur voriibergehend wirkender 
Belichtungen statt. Der photodynamische Tod ist aller Wahrscheinliehkeit nach 
ais reine Erschopfung, nicht ais Vergiftung aufzufassen.

Ais neue Wrkg. photodynamischer Stoffe wurde beobachtet, daB an sich nicht 
lichtempfindliche Organismen unter ihrem EinfluB phobophototaktische Bewegungen 
au8fiihren konnen. Zwischen der Auslosung solcher Bewegungen durch aktive 
Farbstoffe und durch endogene biologische Sensibilisatoren bestehen vielleicht 
funktionell engere Beziehungen. (Biochem. Ztsehr. 101. 33 — 53. 29/12. [17/10.] 
1919.) Sp ie g e l .

Th.. Bokorny, Verschiedene Notizen uber Hefe und andere Pilze. a) Zur 
H efen ern ah ru n g  m it M alzab sud ; an d ere S t ic k s to f fs u b s ta n z e n  a is  P ilz -  
nahrung. Die giinstigsten Resultate hat Vf. mit Malzabsud erbalten, besonders 
gegenuber der Hamemahrung. Die im Malz enthaltenen Amidokorper sind zu- 
gleich C- u. N-Nahrung fiir die Hefe. Harnstoff ist keine C-Quelle fiir Hefe. — 
Nach funftagiger Einw. von 0,2°/oig. Lsgg. von Kreatin, Hydantoin, Urethan,



3 4 2  . E. 4. T ik b p h y s io l o g ie . 1 9 2 0 .  I .

Leucin, SulfoharnstofF und Harnstoff wurden bemerkenswerte Unterschiede in der 
Wrkg. gefunden. Kreatin und Hydantoin wirken auf Algen (Spirogyra) sehr 
gttnstig; Urelhan u. Leucin liefern zwar yollkommen gesunde AJgcn, dereń Wachs- 
tum aber stehen 'geblieben ist. Die in Harnstoff gczogenen Algen zeigten keine 
Massenzunahme, sie waren raeiBt dem Tode nabe, dio Chlorophyllbander waren 
starkoleer, das Plasma war teilweise kontrabiert. Die in SulfoharnstofF gczogenen 
Algen waren auch mcist dem Tode nabe, zeigten aber in yielen Fallcn noch Starkę. 
Den gunstigen EfFekt des Kreatins und Hydantoins fuhrt Vf. anf die im labilcn 
Zustande yorhandene CH,-Gruppe zuriick. Guanidin, Harnstoff und SulfoharnstofT 
crnahren wegen mangelnder CHS-Gruppc nicht, sie wirken infolge ihrer basischcn 
Natur schSdlich. — Glykokoll ist eine C-Nahrung fiir S p iro g y ra  u. fiir Schimmel- 
pilze; fur S p iro g y ra  n it id a  u. fur Hefe ist Glykokoll eine N-Nahnuig. Athylen- 
diamin, Diacetonamin, Aceton eignen sich nicht zur Ernahrung. Acetamid und 
Formamid eignen sich nicht zur Hefeernahrung, dagegen ist Acetamid eine gute 
Kohlcnstoffquello fur Pilze. Indol und Skatol eignen sich nicht zur Ernahrung. — 
Pikrinsaure, ais freie Saure oder ais Kaliumsalz, kann weder Pilze, noch Algen ais 
Nahrung dienen; sie wirkt auf Algen noch giftiger, ais auf Pilze. — Dicyan wirkt 
stark giftig; in bezug auf Niihrkraft ist weder fur Pilze, noch fiir griine Pflanzen 
etwas zu erhoffen. — Methylamin, Trimethylamin, Athylamin und Propylamin sind 
N-Quellen fiir Pilze.

b) K ann der B o n zo lk crn  zur H e fe n - und P ilz er n iih r u n g  d ien en ? Im 
allgemeinen ist der Benzolkern untauglich fiir die Ernahrung. Verss. wurden mit 
Phenol, Kresol, Hydrochinon, Rcsorcin, Brenzcatechin, Gallussaure, Tannin, 
Saccharin angestellt. Wegen Einzelheiten sei auf das Original yerwiesen.

c) V ersu ch e iiber o rg a n ia ch e  E rn ah ru n g  der G e r s te  mit S u lf it -  
a b la u g c  und  Harn. Die Diingung mit Harn und Sulfitlauge bat gute Erfolge 
gezeitigt, noch bessere, ais die Diingung mit Ammoniak und Sulfitlauge. Fiir den 
Gerstcnbau diirfte die Sulfitlauge Bedeutung gewinnen. (Vgl. Chem.-Ztg. 43. 64;
C. 1919. H. 568.)

d) N a ch tr a g  zu den  Y ersuehen  iiber F o rm a ld eh y d b in d u n g  durch
Ferm ente. Gleiche Yerss. wie mit Emulsin (vgl. Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 
1919. 177; C. 1919. L 661) wurden auch mit Diastase und mit Trypsin angestellt 
unter Wagung des Hesamethylcntetramins; diese Verss. fuhrten zu keinem Besultat. 
(Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 59. 1323—25. 20/12. 1919.) R a m MSTe d t .

H. W ill und Franz O. Łandtblom , Eine neue Torulaart, toelche in Jungbier 
Trtibungcn verursacht. Nach dem yon H. W il l  aufgestellten System der Torulaceen 
(vgl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 46. 278; C. 1916. II. 673; Ztschr. 
f. ges. Brauwesen 40. 196) gehort die yon den Vff. besehriebene Torula einem 
neuen Formenkreis innerhalb der II. Gruppe der Torulaceen an. Die neue Form 
ist M ycotoru la  tu rb id an s W il l  benannt worden. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 
42, 367 — 70. Wissenschaftl. Station f. Brauerei. Munchen. 27/12. [Januar] 
1919.) R a m m s t e d t .

G. Sanarelli, Uber dic Pathogenesc der Cholera. I. M itte ilu n g . Die natiir- 
liche Abioehr des Bauchfells gegen Yibrionen. (Yeroffentlicht anliifilich des Jubi- 
liiums yon E. Me t s c h n ik o f f .) Neben eingehender Darst. der geschichtlichen 
Entw. und Erorterung der yerschiedenen Ansichten gibtYf. eine genaue Beschrei- 
bung yon Yerss., iiber dereń Ergebnisse bercits an anderer Stelle (C. r. d. l ’Acsd. 
des sciences 168. 69; C. 1919. I. 870) beriebtet wurde. (Ann. Inst. Pasteur 38. 
837—81. 3 Tafeln. Dez. 1919. Bom, Hygieneinst. d. Uniy.) Sp ie g e l .

4. Tierphysiologie.
S. W eiB, Uber die Bedeutung des erhóhten respiratorischen Quotienten bei for-



1920. I. E. 4. T ie k p h y s io l o g ie . 348

cierter Atmung und crhdhter Muskdarbeit. Vf. zeigt an einer groBen Eeihe yon 
Veras., da8 aus der Erhohung dea respiratoriachen Quotienten unter den genannten 
Umatanden nicht eine erhohte Inanspruchnahme von Kohlenhydraten gefolgert 
werden darf, daB aie yielmehr reatloa durch eine Auaventilierung von C 02 erklfirt 
werden kann. (Biochem. Ztschr. 101. 7—32. 29/12. [5/9.] 1919. Budapeat, Physiol.- 
cbem. Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

B ietsch el, Ernahrungserfolge mit spontan gesauerter Milek. Vf. ist der An- 
aicht, daB die chemisehe, wie bakteriologiache Theorie von der Schadlicbkeit der 
sauren Milch ais Sauglinganahrung unrichtig iat. Bei Yeras. an einer groBeren 
Reihe von Kindern ist niemała eine Storung beobachtet worden, die allein auf die 
Sauerung der Milch zuriickzufiihren geweaen ware. (Miinch. med. Wchschr. 67. 
35—36. 9/1. Wiirzburg, Univ.-Kinderklinik.) B o r in s k i .

A lezander Gabatłmler, Ber Ahbau der EiioetflkSrper einiger Milcharten in den 
gebruuchlichsten Genu^formen durch Pepsinsalzsdure und Pankreatin, unter Berilck- 
sichtigung von Elektrolyt- und Nichtclektrolytzusatzen. Unter auagiebiger Beaprechung 
der yorliegenden umfangrcichen Literatur wird gezeigt, daB die Aneichten uber 
die bekommlicbate Form artfremder Milch weit auaeinandergehen. Auch die bia- 
berigen VeraB. im Reagenaglase haben zu wideraprecheuden Ergebniaaen gefuhrt, 
waa bei gleicher Verauchsauordnung nur auf yerschiedene BeschafFenheit der Milch 
lurttckgefiihrt werden kann. Yf. hat deabalb in ausgedehnten Verauchsreihen die 
in Deutachland vorwiegend fiir die Sauglingsernahrung in Betracht kommenden 
Milcharten — Kuh-, Ziegen- und Frauenmilch — und zum Vergleiche noeh eine 
ateriliBierte Milch (Berner Alpetmilch) und Nestles Kindtrmehl, die Kuh- u. Ziegen- 
milch teila rob, teila nach yerachiedenartiger Erbitzung, auf ihre Yerdauungsfahig- 
kcit gepriift. Die Objekte wurden zu diesem Zwecke mit kiinatlichem Magenaaft 
und Pankreatin, teila mit jedem fiir Bich, teila nacheinander bchandelt, und die 
Verdampfungawrkgg. durch Beatst. dea Gesamt-N und dea Amino-N ermittelt. Die 
Ergebniaae werden folgendermaBcn zuaammengefaBt:

Die EiweiBkorper einer einwandfreicn Bohmilch werden tiefgehender auf- 
gespalten, ala diejenigen einer erhitzten Milch, wobei diejenigen der Ziegenmilch 
durch die. Einw. der WSrmo fur peptiache Spaltung ungeeigneter werden, ais die
jenigen der Kuhmilch. Schon yerhaltnismiiBig geringgradige Hitzeeinww., wie aie 
bei den yerBchiedenen Pasteurisierungsvei fF. angewendet werden, erschweren die 
Aufapaltung durcli Pepsinsalzaaure. Sowohl die Hohe, ais die Dauer der Erhitzung 
finden ihren Auadruck in einer weniger tiefgehenden Spaltung durch ktinstlichen 
Magenaaft aowohl bei 2-, wie bei 24-atdg. Verauchadauer. — Die Proteine ver- 
achiedener Milcharten und Milchpraparate werden durch eleiche Mengen Pepsin- 
aalzaaure in yeraehiedenem Umfange aufgeapalten. Bei 24-atdg. Einw. yon Pepain- 
aalzaaure wird die Frauenmilch am tiefgehendaten aufgeacbloaaen; es folgen Ziegen
milch, Kuhmilch, Kindermehl und Alpenmilch; bei 2-stdg. Einw. kommt bei aonat 
gleicher Beihenfolge das Kindermehl an die zweite Stelle, nach Anaicht des Vfa. 
infolge der Ggw. der EiweiBkorper der Milch und dea Weizenmehlea, yon denen 
diejenigen dea letzten in den eraten 2 Stdn. weitergehend aufgeapalten werden.

Durch 2-atdg. Einw. yon Pankreatin auf das durch 2-atdg. Pepsinsalzaaurewrkg. 
entstandene Peptongemiach wurde die hoebate prozentuale B. yon Amino-N im 
Yerhaltnis zum Gesamt-N bei der Alpenmilch gefunden; dann folgen Frauenmilch, 
Kindermehl, Kuhmilch roh, Ziegenmilch roh, Ziegenmilch gekocht und Kuhmilch 
gekocht. — Durch direkte Einw. yon Pankreatinlsg. auf die untersuchten Milch
arten u. -praparate wurden die EiweiBkorper weitgehend aufgespalten, am meisten 
bei der Alpenmilch, dann in der Beihenfolge Frauenmilch, Kindermehl, Ziegen
milch roh , Ziegenmilch gekocht, Kuhmilch gekocht (2 Minuten) und Kuh- 
mileh roh.
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Die Kuhmilch molke enthalt weniger freie Aminogruppen, ais Ziegenmilcbmolke, 
2,14 Amino-N zu 100 Gesamt-N gegen 3,57. Die Spaltung der MolkeneiweiBkorper 
durcli Pepsinsalzsaure ist bei Kuhmilch groBer, ais bei Ziegenmilch, bei gekocbter 
Molkę weitergehend, ais bei roher. Auch durch Pankreatin geht die Spaltung bei 
Kuhmilch weiter, ais bei Ziegenmilch, bei jener in rohem Zustande weiter, ais in 
gekoclitem, bei dieser umgekehrt.

‘/^•molekulare Zusiitze eines Elektrolyten (NaCl) fordem die Spaltung der Ei
weiBkorper durch Pepsinsalzsaure bei Kuh- u. Ziegenmilch, wenigstens in rohem 
Zustande deutlich, wahrend entsprechende Zusatze eines Nichtelektrolyten (Glucose) 
sie hemmen. 5%ig. Zusatze von NaCl u. Glucose hemmen beide. Die Spaltung 
durch Pankreatin wird durch ,/<"tno ê'£Û are Zusatze beider Stoffe geringgradig 
erhoht, durch 5°/0ig. Zusiitze herabgesetzt, letztes durch Glucose stiirker, ais. 
durch NaCl.

Die Bakterien der Kefirgamng yermogen die Spaltung der EiweiBkorper durch 
Pepsinsalzsaure zu fordem, doch erreicht sic nicht den Umfang wie in der ent- 
sprechenden Kohmilch. Der Anteil des filtrierbaren N zum Gesamt-N nach 24-stdg. 
Einw. von Pepsinsalzsaure ist bei der rohen Ursprungsmilch am groBten, ver- 
kleinert sich durch das Pasteurisieren, wird durch Einw. der lebenden Kefirbakterien 
abermals etwas geringer und sinkt auf die Halfte in der mit Bakterien yersetzten, 
dann abermals aufgekochten pasteurisierten Milch. Die Aufspaltung der EiweiB
korper von fertig yergorenem Kefir ist eine etwas bessere. — Die lebenden Bak
terien der Yoghurtgdrung yermogen die peptische Aufspaltung der MilcheiweiB- 
korper ganz bedeutend zu erhohen, noch betrachtlich iiber die SpaltnngsgroBe der 
rohen Ursprungsmilch hinaus. Der Anteil des filtrierbaren N nach 24-stdg. Einw. 
yon Pepsinsalzsaure ist bei der rohen Ursprungsmilch am groBten, bei der mit 
lebenden Yoghurtbakterien yersetzten am kleinsten, dabei im umgekehrten Yer- 
hHltnis zur Hohe des Siiurcgrades im Filtrat. Fertig vergorener Yoghurt zeigt bei 
der peptischen Spaltung gleiche Verhaltnisse, durch Hefczellen yemnreinigter be- 

.deutend weniger umfangreiche Aufspaltung durch Pepsinsalzsaure.
Sehr wahrscbeinlich waren bei denjenigen Ver8s., wo gekochte Milcb woltcr- 

gehenden Abbau der EiweiBkorper aufwies, ais rohe, Keime im Spiele, die hemmend 
auf die Spaltung einwirkten. Die praktische Milchkontrolle soli sich nicht mit der 
Feststellung der Keimzahl einer Milch begnugen, sondern auch die Art der Keime 
feststellen. Es bleibt ferner festzustellen, in wie weiten Grenzen die Yerimpfung 
gewisser, den EiweiBabbau fordemder Bakterien (Milehsaurebildner) auf paateuri- 
sierte Milch dem menschlichen, namentlich jugendlichen oder schwachen, Organismus 
Vorteile zu bringen vermag. (Fermentforschung 3. 81—192. 8/1. Davos, Lab. der 
Allg. Dayoser Kontroli- u. Zentralmolkerei A.-G.) Śp ie g k l .

Eobert Lenk, Zur Frage der Sensibilisierung in der SłraMentherapie. Yon 
R h o r e r  (Dtsch. med. Wchschr. 44. 1394) ist empfohlen worden, tuberkulose Lym- 
phome nach ihrer Infiltration mit einer 10%ig. Jodkaliumlag. zu bestrahlen. Vf. 
komrnt auf Grund seiner Yerss. zu dem Ergebnis, daB das angegebene Verf. die 
Heilung eines Lymphoms nicht in merklicher Weise beschleunigt. (Dtsch. med. 
Wchschr. 46. 12—13. 1/1. W ien, Zentral-Rontgenlab. des Allgemeinen Kranken- 
hauses.) B o b iń s k i .

A. Bóttner, Zur liontgentherapie der Polycythamie nebst einigen Bemerkungen 
sur lldntgentherapie der Leukamie. Vf. empfiehlt bei Polycythamie eine syste- 
inatische Bontgentiefenbestrahlung unter strenger Kontrolle des Blutbildes, besonders 
des Leukocytenbefundes. Bei der Leukamie wird ebenfalls zweckmaBig eine Be- 
strablung des Knochensystems yorgenommen, dem hier jedoch eine intensiye Milz- 
bestrahlung yorausgeschickt ist. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 66—67. 15/1. Koniga- 
berg i. Pr., Mediz. Klinik der Uniy.) B o b in s k t .
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Otto StrauB, JBetrachtungen zur Strahlcnthcrapie der chirurgischcn Tubcrhdose. 
lCiue dringcndo Empfehlung der Strahlenthcrapie zur Behandlung der Knochen- u. 
Gelenktuberkuloae. (Dtseh. med. Wchsehr. 46. 39—dl. 8/1. Berlin, Rontgenabteil. 
der Kaiser W il h e l m -Akademie.) B o b iń s k i .

W olfgang1 Heubner, Die „pliysikalisclie Theorie11 der pharmaJcologischen Wir- 
kungen. Bcmerkungcn su I. Traubcs Abhąndlung. (Vgl. T r a u b e , Biochem. Ztscbr. 
98 . 177; C. 1 9 2 0 . I. 95.) Kritik an der cinseitig physikalischen Auffassung T raubeb  
und der Art, wie er gegenteilige Forschungsergebnisse zu erkliiren suclit. „Ein 
lebendiger Orgauismus ist ganz gewiB kcin Reagensglas, aber nocb viol weniger 
ein Stalagmometer." (Biochem. Ztscbr. 101. 54—81. 29/12. [13/11.] 1919. Gottingen, 
Pharmakol. Inst.) Sp ie g e l .

C. G. Mac Arthur und G. D. Caldwell, Die spezifisćhe Wirkung von Arznci- 
milteln auf PJiosphatide. Arzneiuiittel beeinflussen die Autooiydation von Lecitbin. 
Eine der Moglielikeiten spezifiaeher Wrkg. besteht in der Beeinflussung der Oxy- 
dation im Gewebe. Obgleicli gewisse Yerbb. (boaondera Herzmittel) sieb mit Herz- 
lecithin yerbinden, aind sie nicht spezifiscb, da sie sich in derselben Weise mit 
Gehirnlecitliin verbinden. Das wiirde darauf hindeuten, daB die besondere Wrkg. 
dieser Mittel auf einer Beeinflussung der Bestandteile der Zelle selbBt, nicht aber 
des Phosphatids beruht; die Lipoide in der Oberflache der Gewebszellen konnten 
aber beatimmend sein fur die Menge Arzneimittcl, die eintreten konntc. — Inwie- 
weit die Phoaphatide durch Zugabe vou Arzneimitteln, wie Digitalis, Strophanthin, 
Veratrin, Convallamarin, Saponin, Aconitin, Strychnin, Kaffein, Thcobromin, Chloral, 
Ather, Chlf., Phlorrliizin, Nicotin, Urethan, Cocaincblorhydrat, Morphinsulfat, Atro
pin, beeinfluBt werden, wurde gemessen durch Anderung der zur FUllung der be- 
trefieuden Phosphatidemulsionen notigen Menge Chlorcalcium (vcrgl. W. K o c h , 
Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2. 239). Die Fitflungsgrenzen von Lecithin- 
lsgg. durch Chlorcalcium aind yerachieden, wenn yerschiedeno Salze der genannten 
Mittel angewandt werden. Bei einer yergleiclienden Unters. muB man die freien 
Alkaloidbasen yerwenden. Je groBer die Konz. dea Alkaloids ist, desto mehr da- 
von tritt in Verb. mit dem Lccithin. Es lieBen sich keine Anhaltspunkte dafiir 
finden, daB Guorin und Kephalin eher einer spezifischen Wrkg. unterworfen aind, 
ula Lecithin. (Amer. Journ. Pharm. 89 . 435—41, Oktober 1917. Chicago, Bio- 
chcrn. Lab.) B a c h s t e z .

R udolf Decker, Die Bekampfwig postoperativer Dursteustdnde mittels Cesol- 
Merck. Cesol (Herst. Mep.OK, Darmstadt) ist ein Deriyat dea Pyridina, das sich 
im W. gut loaen laBt und in Form yon subcutanen Injektionen dem Korper ein- 
yerleibt wird. Zur Bekampfung von den nach Opcrationen anftretenden Durst- 
zuatiinden hat es sich gut bewalirt. (Mfinch. med. Wchschr. 66. 1491. 26/12. 1919. 
Mllnchen, Hofrat Dr. D e CKEKs Sanatorium fiir Magen-, Darm- u. Stoffwechselkrank- 
heiten.) Bobiński.

K arl F. Beck, Behandlung des Enjsipels durch Einfiihru.ng von Jodionen in 
die Raut (Jodiontophorese). Die zur Jodiontophorese benotigtc Apparatur, bestehend 
aua einer Stromąuelle, Elektroden, Jodlsg. und Tupfer, wird beachrieben. Ferner 
werden Angaben iiber die Ausfuhrucg dea Verf. gemacht. In einem Nachtrag wird 
darauf hingewiesen, daB ea notwendig ist, sich genau an die angegebene Methodik 
zu halten. Nach den biaherigen Erfahrungen scheint ea sicher, daB das Eryaipel 
durch die Jodiontophorese apezifiaeh beeinfluBt wird. (Miinch. med. Webachr. 66. 
1467—71. 19/12. 1919. MUnchen, Chirurg. Abt. d. UniwKinderklinik.) B o b iń s k i .

G. B lank , Uber Pyoktaninanwendung in der inneren Medizin. Vf. empfiehlt 
bei Erkrankungen der Mundachleimhaut mehrmals taglich wiederholte Pinselungen 
mit l°/0ig., was. Lsg. yon Pyoktanin oder Betupfen mit dem Pyoktaninstift. Bei 
Soor, Stomatitis in allen Formen hat sich Pyoktanin gleichfalls bewShrt, wenn man

II. 1. ' 25
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es in gcringer Konz. Kamillentee, der ais Gurgelwasser benutzt wird, hinzufilgt. 
Ferner hat es giinstige Wrkgg. bei Decubitns und bei der Spulbehandlung chro- 
nischer Schleimhauterkrankungen der Blasc gezeigt. (Mttneh. med. Wchschr. 66. 
1474—75. 19/12. 1919. Miinchen, Med. Abt. des Krankenhauses.)- B o b iń s k i.

J. M orgenroth und L. Abraham, tjber chemotherapeutiscJie Antisepsis. II. 
Quantitative UntersucJtungen sur Tiefenantisepsis mit Tuzin. (Ygl. J. Mo r g e n r o t h , 
Dtsch. med. Wchschr. 45. 505; C. 1919. III. 71.) Es wird uber Yerss. berichtet, 
dereń Ziel war, eine rationelle Dosierung des Vuzins bel der Tiefenantisepsis zu 
ermoglichen. Die Versuchsteehnik wird beschrieben. Aus denVerss. ging hervor, 
daB noch bei einer Konz. des Yuzins von 1 : 2000 eine yollstSndige Sterilisation 
eintritt, daB bei 1 : 4000 der wcitaus groBte Teil der Keime yernichtet ist, u. daB 
selbst bei 1 : 8000 uud 1 : 16000 eine naehweisbare Keimyerminderung eintritt. 
Ais Mittelwert der Desinfektionswrkg. des Yuzius kann die Konz. 1 : 2000 an- 
gesehen -werden boi Abimpfung nach 24 Stdn. Ferner zeigte sich, daB das Eucupin, 
dem im Reagensglas cr. die lialbe Wirkungsstiirke des Vuzins zukommt, im Tier- 
vers. nahezu auf gleicher Stufe mit dem Vuzin steht. Fiir die praktischen Zwecke 
der Tiefenantisepsis steht das Eucupin demuach nicht erheblich hinter dem Vuzin 
zuriick. Vergleichende Verss. mit Chinin, Hydrochinin und Optochin ergaben, daB 
die Desinfektionswrkg. dieser drei Verbb. kaum ncnneuswert ist. Verss., konz. 
Lsgg. des Vuzins mit Hilfe von A. herzustellen, fiihrten zu der Beobachtung, daB 
wss., auch mit A. versetztc Yuzinlsgg. nicht haltbar sind, und zwar in der Weise, 
daB eine erhebliebe Abschwiichung imTieryers. auftritt, der eine solche im Reagens- 
glasyers. nicht parallel zu gehen braucht. Vuzin- und Eucupinlsgg. miissen daher 
tfiglich neu hergestellt. werden. Nimmt man den Mittelwert fiir die Desinfektions- 
kraft des Yuzins, 1 : 2000, zum Ausgang, und macht die Annahme, daB bei Chinin, 
Hydrochinin und Optochin eine Vcrdunnung 1 : 50 zur yollstandigen Desinfektion 
des Unterhautbindegewebes geniige, so ergibt sich, daB die drei genannten Verbb. 
ca. 40-mal schwacher wirken ais Vuzin. Diyidiert man den im Reagensglasyers. 
gewonnenen Desinfektionswert durch denjenigen in vivo, so erhalt man einen 
Quotienten, denVf. ais den absoluten Desinfektionsąuotienten bezeichnet. Fiir das 
Yuzin wiire also die in yitro abtotende Konz. 1 : 8000 durch die im Bindegewebe 
noch voll wirksame Durchschnittsyerdiinnung 1: 2000 zu diyidiercn. Der absolute 
Deeinfektionsąuotient betiiige dann '/«• Bei einem idealen Desinfektionsmittel 
miłBte der Desinfektionsąuotient ea. 1 sein. Die Desinfektionswrkg. wiire dann im 
Bindegewebe gleich derjenigen in yitro. Dics wiire nur moglich, wenn die be- 
treffeude Yerb. iiberhaupt nicht oder nur sehr langsam resorbiert wiirde, oder aber 
wenn bei normaler Resorption ihre Wrkg. ungemein rasch erfolgte. Weiterhin 
wiirde dieser Wert 1 ausdriieken, daB eine nennenswerte Hemmung durch den Ei- 
weiBgehalt der Gewebsfl. oder durch Bindung an Gewebselemente nicht erfolgt. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 57—60. 15/1. Berlin, Bakt. Abt. des Pathol. Inst. u. 
der Abt. f. Chemotherapie d. Inst. f. Infektionskrank. R o b e r t  K o ch .) B o b iń s k i .

B. Ulricha, i)ber Jcombinierłe Góld■ und Strahlenbehandlung bei der Drflsen- 
tuberkulose. Die Goldbehandlung mit Krysólgan „HochBt“ eignet sich zur spezifischen 
Behandlung besondera fur tuberkulose Lymphome und Tuberkulide uud ist der 
Tuberkulinbehandlung mindestens gleichwertig, wenn nicht iiberlegen. Die Gold- 
wrkg. kann in wirksamer Weise durch Strahlenbehandlung (Quarzlampe u. Rontgen) 
unterstiitzt werden. Ein yorsichtiger Yers. mit Goldbehandlung ist bei Hilustuber- 
kulose u. bei proliferatiy entziindlicher Spitzentuberkulose (Erreger: Driigenbacillus 
Koch) empfehlenswert, bei schweren, essudatiy entziindlichen, bez w. kasigen 
Lungenprozessen (Erreger: Humanolongus Sp e n g l e r , teils allein, teils in Misch- 
infektion mit Humanobreyis) zu widerraten. Abgesehen yon einer schweren Kompli- 
kation durch fieberhaftes Ekzema erythematodea (Goldyergiftung), hat sich das
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Krysolgam ais vollig ungiftig erwiesen. (Dtsch. med. Wchschr, 46. 14—16. 1/1. 
Fiusterwalde, Krankenhaus.) B o r in s k i .

Georg Rosenow, Seilung der Pncuuiołcokkenmoiingitis durch Optochin. Be- 
sohreibung eines Fallcs von Pneumokokkenmeningitis, in dom durcli zweimalige 
iutralumbale Optoehininjektion eine yollige Stcrilisicrung doa Liąuors erzielt, und 
die Krankc dauemd geheilt w nr de. (DtBch. med. Wchschr. 46. 9—10. 1/1. KSniga- 
berg i. P., Med. Klinik d. Uuiv.) B o r in s k i .

W. K olie , Weitere Mitteilung en iiber Silbersalvursan. Die bisher bekannt 
bcwordeuen kliniachen Erfahrungen mit Silbersalyarsan haben gezeigt, daB eine 
weitgehende Kongruenz zwischen den tierexperimentellen Ergebnisseu und 
den Erfahrungen der Tlicrapeuten besteht. Das Ag nimmt unter der Schwer- 
metallen, die chemotlierapeutisch in Frage kommen, eine Ausnahmestcllung 
eiu. Wiihrend die iibrigen Sehwermetalle (Cu, Au, Pt) zwar ebenso wie das Ag 
eine Aktmerung des Salyaraanmolekula bewirken, geht mit dieser eine Erhohuug 
der Giftigkeit parallel. Das Ag dagegeu verleiht dem Salyarsan keine erhohte 
Giftigkeit, wohl aber eine yerstitrkte Wirksamkeit, die auf der B pezifischen Wrkg. 
des Silbers und Beiner Yerbb. beruht. Beziiglich der Gefahrenachwellc steht das 
Silbersalyarsan hocbstwahrscheinlich erheblich giinstiger da ais das Altsalyarsau, 
Neosalyarsan u. Salyarsannatrium. Yor dem Neosalyarsan bat das Silbersalyarsan 
den Yorzug, daB es sich nur sehr langsam oiydiert. Bedenken gegen eine kombi- 
nierte Behandlung mit Hg beateheu nicht im lioheren MaBe ais beim Alt- u. Neo- 
salyarsan. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 33—37. S/l. Frankfurt a. M., G e o r g  S p e y e r -  
Haus.) B o r i n s k i .

F. K lew itz, U ber Chinidin bei Vorliofflimmern. Bei 15 mit Chinidin behan- 
deltcn Fallen mit Vorhofflimmem wurde nur einmal ein nachhaltiger Erfolg beob- 
achtet, wiihrend bei den iibrigen Fiillen eino Wrkg. nicht festgestellt werden konnte. 
Auf die Stauungserscheinuugen hatte das Chiuidin keinerlei EinfluB. In zwei 
Fallen zeigt daa Chinidin eine ungUnstige Wrkg. auf den Kreislauf. In eiuigen 
Fallen, in denen die Chinidintherapie yersagte, wurden giinstige Ergebnisse mit 
einer kombinierten Chinin-Digitalisbehandlung erzielt. (Dtsch. med. Wschr. 46. 
8—9. 1/1. Konigsberg i. Pr., Med. Klinik d. Univ.) B o r in s k i .

W. H ang, Zwei Fallc von Luminalvergiftung. Naeh Darreichung yon Luminal 
in Gaben yon 0,1, dio dreimal taglicli yerabfolgt wurden, trat in einem Fali 
4 Wochen naeh Begiun der Behandlung plotzlich unter liohein Fieber und blutig- 
schleimigen Durehfallen ein scharlachartiges Eianthem auf. Naeh Aussetzen des 
Medikamentes trat Heilung ein. In oinetn zweiten Fali trat bereits naeh 11-tagigem 
Luminalgebrauch hohes Fieber und scharlachartiges Ezantliem ein, dazu reiclilich 
schleimige Durchfallo ohne Blut; Albuminurie, schwero Beeintrachtigung des Sen- 
soriums. Bei Aussetzen des Luminals schwanden wiederum die Erscheinungon. 
(Miincli. med. Wchschr. 66. 1494. 26/12. 1919. Magdeburg-Sudenburg, innerc Abt. 
d. Krankenanstalt.) ' B o r in s k i .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile,
Albrecht Frabose, tiber den Fin fiu [i des Natrium-, Kalium- und Cakium- 

chlorids, sowie rersćhiedener Zuckcr auf die Automatic der glałten Muskulatur des 
FroscJimagens. Die Verss. wurden am au3gesehnittenon Muskelring des Froach- 
magens angestellt, der, ohne merklichen Unterschied zwischen Beibehaltung u. Ent- 
forming der Schleimhaut, in RiNGERscher Lsg. rhythmische Spontankontraktionen 
bis 2—3 Tago hindurch zeigt. Yerminderung des NaCl-Gehaltes der Lsg. unter 
3,05%o bei Aufrechtłialten der Isotonie durch entsprechenden Zusatz von Trauben- 
zucker yeratfirkt die Kontraktionsliohe und yermindert die Frecjuenz, Yermehrung 
hat den umgekehrten EinfluB. Der wechselnde Traubenzuekergehalt bietet nicht

25*
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den AnlaB zu diesen Veranderungen. Erhohung des osmotischen Druckca wirkt 
im Sinne der Yerminderung, scine Herabsetzung im Sinne der Vermchrung de3 
NaCl-Gchaltes. Erhohung des Gebaltes an KC1 iiber die Norm hatte sclbst bei 
gleiclien Konzz. sehr yerschiedenen EinfluB, doch scheinen im allgemeinen kleiuc 
Mengen erregend, groBe lahmend auf die Kontraktionen zu wirken. Yermehrung 
des Gehaltes an CaClj auf das Doppelte, zuweilen auch noeh auf das Dreifaclie 
des Normalen erhoht die Kontraktionen, wiihrend noch hohere Konzz. sio zu 
schadigen schcinen. Die Freąuenz wird bei geringen und maBigen Konzz. nicht 
nachweisbar beeiufluBt. Ausgesproehen gegensatzliche Wrkg. von K und Ca be- 
stelit demnach nicht- Ycrmehrt man den Gehalt an beiden glcichzeitig (bis zum 
Funffachon), so tritt in der Eegel Znnahme der Kontraktionshohe ein, ganz iihnlich 
wie bei Verrainderung des NaCl.

Bei konstantem Verhaltnis der Ionenkonzz. ist die Wrkg. von der absol. Kon* 
zcutrationshohe abhangig. Ist die Konz. von K  +  Ca" in glcichem VcrhUltnis 
gegeniiber derjenigen yon Na' yermehrt, so ist boi hoherem Gehalt an Gcsamtionen 
die Freąuenz hoher, die Kontraktionshohe geringer ala bei niedrigerem. An der 
Kontraktionshohe iiuBert sich ein Unterschied auch bei Yerdiinnung der R in g e r - 
schen Lsg. auf das Doppelte, falls der osmotischc Druck durch Traubenzucker- 
zusatz aufrechterhalten wird, wahrend sonst die Kontraktionen sehr schnell auf- 
horen. — Ersatz yon NaCl — bis zu 1 °/00 herunter — durch Layulose, Rohrzucker 
oder Arabinose wirkt iihnlich, wie derjenige durch Traubenzucker, doch zeigen die 
cinzelnen Kurven Abweicliungen, besonders in der Freąuenzerhohung. Die einzelnen 
Zućker beeinflussen also die Automatie der glattcn Muskulatur in speziiischer Weise.
— Zusatz yon Harnstoff (3°/c0) wirkt an sich kaum schiidigend. Ersetzt man aber 
das NaCl bis auf l%o durch Harnstoff, so lassen die Kontraktionen, wie bei 
staikerer Herabsctzung des osmotischen Druckes, nach kurzer Zeit nach. Der Harn- 
etoff dringt also offenbar in kurzer Zeit in die automatisch tatigen Zellcn ein. 
(Ztschr. f. Biologie 70. 4 3 3 - 7 6 .  2 Tafeln. 29/12. [11/8.] 1919. Marburg, Physiol. 
Inst. d. Uniy.) Sp ie g e l .

A. Bearedka, tiber die Schutzimpfung gegen die typhoiden Erkrankmgen auf 
2icroralem Wege. (Ygl. Ann. Inst. Pasteur 33. 5 57 ; C. 1919. HI. 891.) In Er- 
giinzung u. Fortsetzung fruherer Veroffentłichungen berichtet Vf. iiber Erfahrungen 
und Yerss., dereń Ergebnisse er folgendermaBen zusammenfaBt: Die subentane 
Schutzimpfung gegen typhusartigo Erkrankungen yerleibt dem Menschen ciue yiel 
goriugerc Immunitat ala diejcnige, dic einer paroral erworbenen Erkrankung folgt. 
Beim Kauinchen yerleiht Infcktion mit lebcndem Virus per os keine Immunitat, 
auch nicht bei 10-tagigem Zwischenraum zwischen der Absorption des Virus und 
der Priifung (im Gegensatze zu den Beobachtungcn an Miiuscn). Dagegen verhalt 
sich das Kaniuchen, wenn der peroralen Infektion eine Zufubr yon Galie yoraus- 
gcschickt wurde, wie der Mensch, indem es eine dauerhafte Immunitat gewinnt.

Dic Priifung des so gcimpftcn Kaninchens lśiBt die gleichcn Antikorper cr- 
kennen, wie nach Schutzimpfungeu auf jedem anderen "Wege. Im Laufc der 
peroralen Immunisierung yerschwinden diese Antikorper aus dcm Błutc, d ic  cr- 
w orb en e Im m u n ita t is t  a lso  yon  dom G e h a lte  d es S eru m s an A n ti-  
kiJrpern u n a b h a n g ig . Auch besteht kem Parallelismus zwischen beiden Er- 
scheinungen: Dic Einfuhrung yon lebendem Virus ohne Galie erzeugt Antikorper 
ohne Immunitat, das Umgekehrte tritt nach Einfuhrung yon erhitztera Yirus mit 
Galie ein. — Auf die Einfuhrung yon lebendem Yirus folgt eine starke B. von 
Agglutininen sowohl beim frischen Kaninchen ais auch nach yorheriger Verzchrnng 
yon erhitzten Bacillen fiir sich. Diese B. von Agglutininen nach Einfuhrung des 
lebenden Yirus ist yicl geringer bei einem Tiero, das fruher crhitztc Bacillcu 
ttebst Galie yerzehrt hatte. Dicser Unterschied ist bedingt durch die Durchlassig-
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keit des Darmes fur d:ts Antigcń iu den bciden crsieu Fiillen uud die vcrhSltnis- 
mafiige Undurclilasaigkeit im letzten. Das Undurchlassigwerden des Darmes ist 
der Ausdruck sciner ortlichen Sclratzimpfung: Das Kaninchen, dessen Darm fttr 
Typhua- oder P;\ratyphusvirus undurchlassig gcworden ist, ist geschtitzt.

Dic MikrobcufUtterungcn konnen Ycryiclfacht werden, sie konnen mit lcbendcm 
oder crhitztem Yirus erfolgen, ohne daB das Ti er Nutzcn davon hat. Dagcgcn 
aiebert dno einzige Verzehrung yon crhitztcm Yirus im Geleit vou Galie dem 
Kaninchcn eine festo Immunitiit. Diese tritt mit groBer Schnelligkcit auf, was die 
Boteiliguug yon Antikorpern wenig wahrschcinlieh macht. Diese kUnstlicbc Imuiu- 
uitiit beruht yielmehr, wic die natih-liche, auf derjenigen der Darmwand. Ihr 
Mechanismua erkliirt sich durch den Wechsel der Schranke, welche die Darm- 
achleimhaut dcm Virus entgegenstellt, u. die je nach den Umstiinden normal oder 
durch dic Galie vcriindert ist. (Ann. Inst. Pasteur 3 3 . 882—903. Dcz. 1919.) Sp i e g e l .

Yiktor Hufnagel, Therupeułisćhe Hautimpfungen mit AlUuberkulin. Erwidcrung 
auf die Ausfuhrungen von Wjdep.Oe. (Vgl. Miinch. med. Wchschr. 66 . 780; 
O. 1919. III. 579.) (Mitach, med. Wchschr. 66 . 1495. 26/12. 1919.) B o b iń s k i .

F elix  K lopstock, Die Immunisierung gegen Tuberknhse mittels Kaltbliiter- 
tuberkclbacillen im Tierversuch. Yf. faBt die Ergebnisse, die eigene Arbeiten und 
dieVera8. anderer Autoren gezeitigt haben, folgendermaBen zusammen: Yorbehand- 
lung mit KaltbliHertuberkelbacillen ruft in der Mehrzahl der Eiperimcnte eine Yer- 
zogerung im Ablauf der tuberkulosen Infektion heryor, scbiitzt die Ticre aber nieht 
vor einer todlich verlaufendcn Infektion. Auch gegen eine natiirliche Perlaucht- 
infektion lost vorangangenc Behandlung mit KaltbluterpaBsagentubcikolbacillcn nur 
einen yoriibergehenden Impfschutz aus. Behandlung tuberkulos infizierter Meer- 
sc.hweinchcn mit Impfungen von Kaltblutertuberkelbacillen sind, selbst wenn die 
Kaltbllitertuberkclbacilleniujektionen bereita 6 Tage nach der Infektion mit yiru- 
lenten Tuberkelbaeillcn einsetzen, auf den Ablauf der tuberkulosen Infektion ohne 
EinfluB. Heiluugen der natUrlicben Pcrlsuchtinfektion durch Behandlung mit Kalt- 
blutcipassagctuberkelbacillen sind nicht bestatigt worden. (Dtsch. med. Wchschr. 
46. 6—8. 1/1. Berlin, Uniy.-Poliklinik flir Lungenkranke.) BORINSKI.

L u is e  Bossert und Otto B o ss ort, Klinische Erfahrungen mit dcm J<riedmann- 
schen TuberkuloseJicilmittel lei Kindern mit chtrurgischer Tuberkulose. Yff. berichteu 
iiber ibrc Erfahrungen an 40 Patienten und kommen zu dcm Ergcbnis, daB die 
Moglichkeit einer gunstigen Beeinfluaaung chirurgiachcr Tuberkulosen durch das 
FRlEDJŁANNBcho Mittel zwar besteht, daB aber hiiufig auch MiBerfolgc uud selbst 
Schadigungcu eiutreten. Sic sind der Ausicbt, daB man a u f  das FKiEDMANNsehc 
Vcrf. verziehten kann, weil dic Luft uud Sonnenbcstrahlung mehr leistet. (Dtsch. 
med. Wchschr. 46. 41—44. 8/1. Breslau, Univ.-Kinderklinik.) BOEINSKI.

Franz B lum enthal und Asta von Haupt, Immunisatorisclie Vorgiinge bei der 
Trichophytie des Menschcn. Bei der tiefen Trichophytie lasscn sich in der uber 
wiegenden Mehrzahl der Falle komplementbindendc Antikorpcr iin Serum der 
Patienten nacbweisen. Bei der oberflachlichen Trichophytie gelingt deren Nach- 
wcis nur ausnalunaweise. Im allgemeiucn gcht die Mengc der Antikorpcr direkt 
proportioual zu der Śchwerc der klinischeu Erseheinungen. Allergierk. und Anti- 
kiirperbildung verlaufcn hiiufig, aber nicht iinrner, parallel. Einen wescntlichcn 
EinfluB auf die Antikorperbildung zeigt die Yorbehandlung mit Trichophytinen. 
Samtlichc mit Trichophytin yorbehandelten Falle zeigten biB auf einen Komplement- 
bindung. Auf der Anregung der Antikorperprod. durch die Trichophytininjektiou 
ditrfte ein Teil ihrer thcrapeutiachen Wrkg. beruhen. Dic Bk. ist ebenso wenig 
wic die Allergierk. streng spezifisch. Sie koramt auch in Fiillen von Sycosis non 
parasitaria und bei tuberkulosen Driisen yor, auch geben cinzelne Trichophytinc 
mit syphilitischen Seren bin und wieder poaitiyo WASSEBMANNBche Rk. Eine
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reinc Zellimmunit&t, die nur daB Hautorgan betrifft und der Trichophytie eiue 
Sonderstellung unter den Infektionskrankbeiteu einriiumen wiirde, liegt nicht vor. 
Auch bei der Trichophytie apielen humorale ImmunitiitsYorgiinge eine Kolie. 
(Dtech. med. WchBchr. 46. 37—39. S /l. B erlin , Uniy.-Klinik u. -Poliklinik f. Haut- 
krankheitcn.) BOBIŃSKI.

Oskar F ischer, Er folgr ciche Behandlung eines Fallcs von clir&niuchem Nasen- 
rotz miłteU Autouaceinc. Die Stellung der Diaguose in dem yorliegenden Fali 
durch gerologische Unters. des Blutes, Nachweis von Botzbacillen u. die Mallein- 
augcnprobe wird besehrieben. Durch Behandlung mit einer von Ma iccek  her- 
gestellten Autoyaecine wurde Besserung des Leidens crzielt. (Dtsch. mcd. Wchsehr. 
46. 73—75. 15/1.) B o b iń s k i .

W. Baumami, S as Verhalten des Liąuor ccrebrosjpinalis lei exjperimenłellcr 
Anćimie und vitaler Fcirlung. Bei esperimcnteller Hamolysc tritt das im Blut gc- 
lostc Hemoglobin nie in den Liąuor uber. Hierin bcstcht ein deutlicher Untcr- 
Eehied zu den Gallenfarbstoffen. Da es sieh bei den Farbstoften um Methylpropyl- 
pyrrolderiyate bandelt, konute der Hinderungsgrund fiir den Ubertritt des Haino- 
globins in der Bindung an das Globin zu suchen sein. Ebenso wie das Haino- 
globin yerhalten sieb die untersuchten Farbstofle Pyrrol- und Trypanblau. (Dtsch. 
med. Wchsehr. 46. 10—11. 1/1. Tubingen, Med. Klinik d. Univ.) B o r in s k i .

W. B óttcher, Uber die Bedeutung der Sekrcte der manrilichen, akzessorischcn 
Gewhlechlsdrusen. Das Sekret der akzessorischen Gesehleehtsdrlisen des mann- 
licheu Indiyiduums stellt ein Schutzkolloid dar, welches die spermatozide Wrkg. 
des sauren Vaginalsekrcts mindestens so langc zu behindern yermag, daB die 
Spermatozoen Zeit haben, das Uterusinnere, welches alkaliseh reagiert, zu erreiehen. 
Da es das Ejakulat yoluminoser maeht, wird einem Teil des Ejakulats Gelegenheit 
gegeben, dic in ihm enthaltenen Spermatozoen leichter an das Os uteri eiternum 
heranzubringen. SchlieBlich wirkt es durch semen Gchalt an Chlornatrium lebens- 
anregend und lebenserhaltend auf die Spermatozoen. (Mlineh. mcd. Wchschr. 67- 
45. 9/1. Leipzig.) B o b iń s k i .

6. Agrikulturchemie.
A. Felber, Die Magnesia ais Siingemiitd. Vf. beklagt, daB man bisher in der 

PflanzcnernShrungslchre der Magnesia zu wenig Bedeutung beigelegt habe; daB dic 
Magnesia yielmehr eine wichtige Rolle spiele, zeigt der Umstand, daB dic Sameu 
z. B. betrlichtlich mehr MgO enthalten wic CaO. Die giinstigen Ecsultate, die man 
namentlich in Holland mit schwefelsaurer Kalimaguesia erzielt habe, sprechen auch 
dafiir, daB man bisher die Dungewrkg. der Magnesia unterschiitzt habe. Diese 
giinstigen Eesultate in der Prasis wurden beslatigt durch eine Anzahl Diingungs- 
verss. des Kalisyndikats mit Kaliumsalzen zur Priifung der Wrkg. auf yerschiedenen 
B5den; es zeigte sieh, daB die hochsten KartofFel- und Starkeertriige durch eine 
ueueZusammenstellungCKOl +  Kieserit, also sehwefelsaurcs Magnesium) erzielt wurdc- 
Yf. fordert daher, die Priifung der Magnesiafrage energisch in die Hand zu nelimen; 
cr verwirft die Lehre vom Kalkfaktor (bestimmte Beziehungen von MgO-Gehalt zu 
CaO-Gehalt), bestreitet, daB MgO CaO ersetzen konne, und will yorerst die Grund- 
lagen richtiggestellt wissen, ehe weitere Schllisse gezogen werden konnen. (Er- 
nShrung d. Pflanze 15. 73—75. 1.—15. Okt. S6—88. 1.—15. Nov. 1919. Berlin- 
Dahlem.) Y o l h a r d .

Friedrich. R icdel, -Dic Ausnutzung der Hochnfcnabgase sur Kohlensciurediingung. 
Verss. grCBeren Umfangs mit Gewachshausern und Frcilandanlagen ergaben bei 
Zufuhr yon Hochofenabgasen zwei- bis dreifach hohere Ertrage ais bei unbegasten 
Pflanzen (Ricinus, Tabak, Tomaten, Gurken, Spinat, Riibstiel, Kartoffeln, Lupinen, 
Gerste). Die KohlensSuredungung ist. yiel wirksamer ais selbst eine yerst&rkte
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Bodendiingung aus Stallmist und Kunstdiiuger. Besonders bemerkenawert ist, da8 
durch die Begasung auch dio Bodendiingung besaer ausgenutzt -wird. Die Kohlen- 
aUurediingung kommt umsomelir zur Geltung, je beseer der Boden ist. Die ein- 
fachen BetriebsyerMltnisse solchcr Kohlensauredlingungsanlagen lassen das Verf. 
unter einigermaBen gtinstigen Umstanden wirtscbaftlich durcbfubrbar erseheinen. 
(Stahl u. Eisen 39. 1497—1506. 4/12. 1919. Essen/Rulir.) G r o s c h u f f .

R. Falek, U ber die Bewertung von Solz- w id Pflanecnsćhutzm ilłeln im Labora
torium und, iiber ein neues Spritzmiltel fiir den Pflanzcnschutz. Zur Bewertung des 
Wirkungsgrades von Holzsehutzmitteln im Laboratorium werden gleichartige Holz- 
klStzchen von bestimmter GroBe mit abgemessenen Lsgg. bekannter Konz. getriSnkt, 
getroeknet u. dann einem entwickelten Schwammherde von best. Art u. GroBe aus- 
gesetzt. Die auf diesem Wege cihaltenen Werte stimmen mit den Ergebnissen der 
Prasis gut ttberein. Zum Schutz des Holzes ist eine 3—30 mai hohere Konz. der 
wirksamen Substanz erforderlicli ais etwa bei liabrBtoffreichem Agar- oder Gelatine- 
substrat; daher scheiden Schwermetallsalze wie HgCls usw. mit Rilcksicht auf den 
Preis u. die korrodierende Wrkg. der an sie gebundenen starken Siiuren auf die 
HolzfaBer ais Holzscliutzmittel aus. Den hinsichtlich bober Wirksarakeit, Haltbar- 
keit, Neutralitiit gegen die Holzfaser, FarbyermSgen (zur Kontrolle), Geruchloaig- 
keit, geringer Giftigkeit fiir Mensch u. Tier zustellenden Anforderungen entspricbt 
am weitgehendsten das Fluomatrium, ein spezifiacher Giftstoff fiir die Mycelien 
hfiherer Pilze (Baaidio-Myceten), femer von organischen Korpern das Dinitroortlio- 
kresol u. das 2,4-Dinitrophenol, welch letztere durch ihre zwar an sich geringe, aber 
in der Wiirme stark yermehrte LBslichkeit die MSglichkeit einer lcichten Einfllhrung 
in daB Holz u. einen geringen Verlust durch Auawaschen bei Regen etc. gewlłhr- 
leisten. Zur leichten Kontrolle der Schutzwrkg. mittels der Farbkraft hergestellte 
Mischungen beider Arten yon Schntzmitteln kommen ais Schwammschutz ROt g e e s  
(85—95 Tle. NaF, 5—15 Tle. Dinitrophenol etc.) und Basilit (NaF, Dinitrophenol- 
anilin) in den Handel.

Die durch Kondensation yon Phenolen mit Aldehyden gewonnenon Kunstharze, 
wie Reainol M, sind fiir die Schwnmmbek!Lmpfang infolge ihrer geringen Waaaer- 
lfislichkeit yon zu geringer mycoider Wrkg., entfalten aber durch den holien Grad 
yon Klebkraft und Unabwaschbarkeit eine gleiche germicidn Wrkg. gegen die 
Sporenkeiraung Baj)rophytiBeher u. fakultatiy parasitischer Schimmelpilze wie die 
Ublichen Spritzmittel z. B. Ou(OH),, indem sie bei yerhtiltnismaBig geringem 
Hemmungawert den prophylaktischen Schutz der angreifbaren Organoberfl&chen 
der Pflanzen ftlr lange Dauer erhalten. Zur Herst. yon Resinolbrtthen geht man 
yon konz. Resinollsgg., mit 1 kg Resinolharz, 1 1 10/i*n. NaOH (alkaliscb), bezw. 
1 1 °/rn- NaOH (alkaliarm) auf je 31 W. aus. Zur praktischen Verwendung kommt 
entweder Resinolkalkbrilhe, die aus einer Miachung von 300 g der alkal. Resinollag. 
auf 5 1 W. u. 300 ccm CaCla-Lsg. 1,14 auf 5 1 W. yor dem Gebrauch frisch be- 
reitet wird, wegen ihrer seifenartig schSumenden Beschaffenheit, sowie ihrer rascli 
und yollstandig unter Abscheidung yon neutralem CaCOs yor sich gehenden Zer- 
setzung u. ihrer betrachtlieherefl Adhlisionskraft fiir den Schutz achwer benetzbarer 
Pflanzen geeignet ist, oder Besinolmagnesiabriihe aus 300 ccm Resinollag. alkal. auf
51 W. u. 125 g Bittersalz auf 5 1 W. in Betracht, welche bei starkster Hemmungs- 
wrkg. u. yolliger Neutralitiit ffir die Behandlung empfindlicher, leieht z u scb&digen- 
der Pflanzenteile empfohlen wird. (Pharm. Ztg. 64. 844—45. 24/12. 855—56. 31/12. 
1919. Yortrag yor der Vereinigung fiir angewandte Botanik in Hann. Miinden.) Ma n z .

G. F in gerlin g  und K. Schmidt, Die Strohaufschliepung nach dem BecJtmann- 
schen Verfahren. 1. Einflufi der AufschUeflungszeit auf den Umfang der Verdauung. 
Beckmann bat festgestellt, daB sich Stroh auch ohne KochprozeB durch Behandeln 
mit NaOH in der K&lte aufschlieBen liiBt; ein orientierender Yers. des Vfs. mit
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Stroli, d,'ts BeCKMANN aolbst nulgeschlosson liatte, zeigte. daB ein TJntmchied in 
der Verdaniichkeit zwischen k, und h. bchaudeltem Stroli nicht naclizuweisen war. 
Der zeitliche Verlauf der AufschlieBung liiBt sich in einer Titrier-, bezw. Auabeutc- 
kurve bcąnem verfolgen. Da die Titrierkuwe bereits nach etwa 2 Stdn. liorizontal 
yerlSuft, bo war anzunehmen, daB das Optimum der Verdaulichkeit bcreita nach
kurzer Einwirkungazeit erreichbnr sei. Ftttterungsyerse. nach dieaer Richtung
zeigten folgendea Bild:

Ea wurden yerdaut in Prozenten:
Organisclie N-freie

Hubstanz Extraktato<Tt; Rohfiuter
Bei |-tiigiger Einwirkungszeit . . 73,10 78,58 72,25

„ 12-atdg. „ . . 71,22 60,30 80,94
jy G- ij i* . . 70,28 57,28 79,78
ii 3- ,, ,, . . 68,05 57,58 77,50
u l'/s" » J) . . 59,33 48,10 69,21

Rohatroh . . . .......................... , 45,68 40,15 58,02
AufaclilieBung,3-stdg. Einw. liefert alao bereita einen aelir hohen Grad von

der durch liingere Behandlnng nicht mehr weaentlieh gcateigert wird. (Lnndw.
Vers.-Stat. 94. l l ó —32. Okt. 1919. Moekern-Leipzig.) VOWIARD.

J. J. Ott de Vries, Die Ureaclic der veranderten Milchleislung beim Ubergany 
vom Weidcgang sur Stallfiilterung. (Breri. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 48. 324—25. 
[Aug. 1919]. — C. 1919. I. 1046.) H a r t o g h .

H ofels, Erfcdirungen mit der Maisfiitterung, GenlcfiUterung, sowie Lani- 
und ReisigfiUtirung in liumanim. Vf. hat Scbaden nach Maisfiittcnmg bei 
Pferden nicht beobachtet. Da aber roher Maia schleclit yerdaut wird, empfiehlt 
er, ihn unter geringem Salzzuaatz 5 bia 8 Stunden zu kochen. Gerste steht 
bezgl. ilirer Bekiimmlichkeit und Niihrkraft zwischen Hafer und Maia. Laub- und 
Reiaigfutter besitzen einen geringen Nahrwert u. dienen im wesentlichen ais Fiill- 
mittel. Nach Laubfiltterung wurden bei 2 Pferden Darmreizersclieinungen u. Appetit- 
losigkeit beobachtet. (Dtsch. tierttrztl, Wchschr. 28. 15—10. 10/1.) B o r in s k i .
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