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A. Allgemeine und. physikalische Chemie.
G e d a  L a s k i ,  Uber achsenpardllele K crnschw ingungen  in  Bołirschen M olehiilen. 

(Vgl. Physikal. Ztschr. 20. 269; C. 1919. III. 365.) In den Berechnungen der Yf. 
ist, wie Encken in einer Zuschrift bemerkt, insofern ein Irrtum untergelaufen, ais 
in den zum Yergleioh mit den berechneten spezifischen Wiirmen herangezogenen 
Tabellen nur die Werte der spezifischen Warmen fur ein groBeres Temperatur- 
interyall angegeben sind. Dann aber erhalt man fur die spezifische Wiirme dea
H, viel zu kleine Werte, die auch innerhalb der Grenzen der moglichen Yersucbs- 
feMer nicbt mit der Erfahrung in Einklang zu bringen sind. Die am angefiibrten 
Orte konstruierten Molekiilmodelle flir N2 und 0 2 dagegen lassen sieh mit den 
Mesaungen der spezifiscben Warmen aticb jetzt noeh vereinbaren. Um die Freąuenz 
der Kernschwingungen von BoiiRschen Gaamolekiilen aucb direkt mit prśizisen Er- 
fahrungstatsaehen yergleichen zu konnen und den Umweg uber andere Theorien 
und Beobacbtungen zu vermeiden, wurde in einer noch im Gang befindlichen 
Unters. der Vcrs. gemacht, ob sich diese Eigensehwingungen bei asymmetrischen 
Wolekulen mit der optiseli beobachtbaren ultraroten Freąuenz identifizieren lassen. 
Schiebt man im Sinne der Dispersionstheorie die Entstebung ultraroter Absorptions- 
linien intraatomaren Massenschwingungen zu, so bietet die betrachtete Kernschwin- 
gung die einzige intraatomare Bewegungsmoglichkeit im BoHRschen Modeli. Eine 
niiherungsweise Berechnung mit Berucksichtigung der Wrkg. der Elektronenringe 
ergibt bei CO (Ladung des C-Kemes 6 , Ladung des O-Kernes 8 , Gesamtzahl der 
Elektronen 14), daB sieh mehrere Konfigurationen finden lassen, in denen bei ge- 
eigueter Wahl der Elektronenanordnung und Quantenzahl die berechnete ultrarote 
Eigenschwingung nur um wenige Prozente von der beobachteten abweieht. Be- 
reohnet man aber bei HC1 ebenfalls auf Grund der ublichen Annahmen (Anordnung 

'  in mehreren planparallelen Ringen senkrecht zur Achse, Coulombkrśifte) die obere 
Grenzc fur die ultrarote Eigenfreąuenz, so zeigt sieli, daB man zwar hier wieder 
bei Anordnung in drei Ringen, wenn man an der Zweiąuantigkeit des iuiBersten 
Ringes festhalt, stets in die geforderte GroBenordnung kommt, daB aber bei allen 
moglichen Elektronenanordnungen die berechnete Frequenz kleiner bleibt ais die 
beobachtete. (Physikal. Ztschr. 20. 550—51. 1/12. [2/8.] 1919.) B y k .

J o h n  E g g e r t ,  Uber den D isso zia tio n szm ta n d  der F ixsterngase. D ie  von E d d in g -  
t o n  (vgl. K o i i l s c i i U t te k ,  Naturwisaenschaften 7. 65 ; C. 1919. I. 420) aufgestellte 
Theorie uber d e n  inneren Aufbau d e r S te rn e  erfordert zur Integration d e r  Diffe- 
rentialgleichungen das Atomgewicht d e r  Fixsterngase. Zur Bewertuug d ie se r 
GroBe nim m t E d d i n g t o n  an, daB , w en n  e in  A tom  Elektronen abdissoziiert, d iese  
w ie  e in  selbstandiges einatomiges G as wirlcen, d . h. dem  AYOGADROschen Gesetze 
gehorehen. Da3 Atomgewicht dieses Gases wlire praktiach gleich N uli. E d d i n g t o n  
fordert e in e  Behr weitgehende Atomdissoziation d ieser Art. Sobald a lle  Elektronen 
vom K e rn  abgeepalten sind , k om m t dem  entstehenden, au s K e rn en  und Elektronen 
zusammeugesetzten Gasgemiscli n a ch  E d d i n g t o n  das mittlere Atomgewicht von 
nahezu 2 —3 zu. Yf. will diese Frage vom thermoehemischen Standpunkte erortem, 
wobei aiejenigen Atome a is ZustandsgroBen eingesetzt w e rd e n , d ie  sich aus der 
EDDiNGTONschen Theorie ergeben. N a ch  d ieser h a t  namlich d e r  Sternmittelpunkt
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eine Temp. von 10S—107 Grad und einen Druck von 10’ AtmospbSron. Das Nep.nst- 
ache Warmethcorem erscheint anf den Fali anwendbar, sobald man einen be- 
stimmten Disaoziationavorgang annimmt, somit die DissoziationBwSrme und die 
chemischen Konatantcn aller Reaktionsteilnehmer kennt. Es wird deshalb den Be- 
trachtungen ein ganz bestimmtes Atom zugrunde gelegt, und zwar ein solobes mit 
der mittleren Kernzahl 26, weil dies die Kernzahl des Fe iat. Die 26 zu diesem 
Kern gehorigen Elektronen aollen aieh auf vier Kreise verteilen, von denen der 
innerBte Ring mit 2, die ttbrigen mit 8 Elektronen beaetzt sind. Damit soli indea 
nicbt der Bau des Fe-Atoms streng wiedergegeben scin, sondern nur die Schatzung 
der erforderlieben GroBen yorgenommen werden. W ill man sicb von dem Charaktor 
der Disaoziation ein Bild machen, so ist dabei aua Griinden der Symmetrie weder 
an eine successive Abspaltung der einzelnen Elektronen zu denken, noch daran, 
daB aieh alle auf einmal vom Kem loslosen. Vielmebr wird der thermodynamiach 
wahrscheinlicbste Vorgang im Sinne des angenommenen Atombaues so erfolgen, 
daB jeweilig eine Seliale von 8 Elektronen nach der anderen abdissoziiert. Nach 
Schatzung der Dissoziationswiirme und der chemischen Konstanten findet Vf., daB 
mit der Abtrennung der beiden iiuBersten Elektronenringe die obere Grenze ftir 
die Dissoziationsmoglichkeit des Atoma unter den angenommenen Bedingungen er- 
reicht sein diirftc. lat die Kernzahl kleiner ais 26, so bedeutet daB ftlr dio DiBSO- 
ziation, daB unter gleiehen Umstiindcn eine weitergehende Abspaltung der Elek
tronen erfolgen kann; ist die Kernzahl gróBer, so wird die Dissoziation entsprechend 
erschwert. Eechnet man mit der gefundenen Atomdissoziation weiter, so ergibt 
»ich das mittlere Atomgewicht der Gaskugcl, indem man das zugrunde gelegte 
Kerngewicht 56 auf die Anzahl der dureh don DiBaoziationsyorgang entatandencn 
17 Teilchen verteilt, zu 3 ,3 , ein W ert, der dem von E b d in g t o n  endgiiltig an
genommenen 2,8 sehr nahe kommt. Die filr die Dissoziationswarme gftftmdeno 
GroBe von 10T—109 cal. ist zwar sehr groB, aber doch klein gegen die Warme- 
tónungen radioaktiyer Prozcsse, weil die mit der Abapaltung von Elektronenringcn 
verbundenen Warmetonungen zwar groB gegen die der gewohnliehen Rkk. sind, 
aber doch noch klein gegen diejenigen des Kernzerfalls, die eben in den radio- 
aktiyen Prozessen auftreten. (Physiltal.Ztschr. 20. 570—74,15/12. [15/7.] 1919.) B y ł.

Ju lius M eyer, AtomgewichtstabelUn. Im AnschluB an eine ErSrterung dor 
Stellung dor deutschen Chemiker zu der irrefiihrender Weise ais „Internationale 
Atomgewichtstabelle fiir 1920“ bezeichneten Ententetabelle von W il h e l m  O s t 
w a l d  (Chem.-Ztg. 43. 801; C. 1920. I. 190) wird auf die Miingel und Nachteile 
der friiheren Inteniationalen Atomgewichtskommisaion hingewiesen u. die B. einer 
Deutschen Atomgewichtskommisaion vorgeschlagen, wie sio schon friiher beatanden 
hat. Es werden dann die Ziele und Aufgaben dieser Deutschen Atomgcwichts- 
kommission besprochen. (Chem.-Ztg. 44. 1—2. 1/1. Brcalau.) J. Me y e b .

J. N. Bronsted, ffber die Łóslichkeit ron Sahen in Salzlosungen. Studicn 
iiber LUslichkeit. I. Vf. entwickelt die Theorie der Loslichkeit von Salzen in Sal*- 
łsgg. auf Grund der vorliiufigen Hypothese, daB der Aktivitfitflkoeffizient in einer 
gemischten Salzlag. derselbe aci fur jedwedes łon von demaelben Typus. Zur Be- 
rechnung dea Aktmtatskoeffizienten f  kann man auagehen von den Ergebnissen 
ron Koyes and F a l k , dio gezeigt haben, daB dic fur den E. einer Anzahl 
ron bin&ren Salien gcltenden Daten durch die Gleichung auagedriickt werden:

2 - i  =■ wo i der v an ’t  HOFFsche Faktor, c dio Aquivalentkonzentration,
und K  eine charakteristiache Konstantę fur jedes Salz iat. Vf. kommt durch 
einige Umfonnungen und die Substitution 2 a =  K  zu der Gleichung;

log”  f  =  - 1 ,3 7 3  a V ć= °  — °  Vć-
Fur die Entw. der Theorie ist es wiehtig, ob das Losungamittel mit dem gel.
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Stoff ein łon gemeinsam hat oder nicht. Fiir beide Falle wird die Betrachtung 
durchgeftthrt und mit esperimentellem Zahlenmatorial belegt. Es wird angcgeben 
die Loslichkeit von Diehlorotetramminkobaltrhodanid in Natriumchloratlsg., von 
Transdinitrotetramminkobaltnitrat in Kaliumformiatlsg., von Oiałotetramminkobalt- 
perchlorat in Natriumfonniatlsg., von Dicblorotetramminkobaltbromid in KBr-Lsg., 
von Transdinitrotetramminokobaltchlorid in KCl-Lsg., von Iaorhodanopentammin- 
kobaltsulfat in MgS04-Lsg. Die Arbeit schliefit mit einer Betrachtung des Gleich- 
gewicbts flttssig-flussig u. theoretischen Ausblieken. (Kong. Danske Yidensk. Med- 
delelser 2. 10. 46 Seiten. 10/12. [11/4.*] 1919. Kopenliagen, Polytechn. Inat.; Sep. 
vom Yf.) GOntheb.

B. E. Slade, Der Nachiveis der Strahlung beim Arbeiien mit X-Strahlen. Bei 
der Materialpriifung mit Hilfo von BSntgcnstrahlcn kommt fiir den Nachweis der 
X-Strablen liauptsachlich die phoiographi&che Platte in Betracht. Yf. erortert den 
Zusammenhang zwischen der photograpbischen Wirksamkeit der X-Strablen und 
ihrer Wellenlange und kommt zu dem Schlusse, daB bei der Yerwendung von 
X-Strahlen verschiedener Wellenlange dic Strahlen kiirzester Wellenlange die 
grofite photographiachc Wrkg. erzeugen; sie B in d  es, die den erzielten Kontrast 
bestimmen. Dieser Kontrast iBt zwar kleiner ais der mit Strahlungen gr5fierer 
Wellenlange erhaltenc; es ist aber in jedoro Falle unwahrscheinlich, daB die 
Wellenlange der Strablen derart i3t ,  daB kein geniigender Kontrast erzielt wird. 
Die Anwendung moglichst harter Strablen beim Photograpbieren durch Metalle 
empfieblt sich auch desbalb, um eine kurze Esponierung zu ermoglichen. Beim 
Photographieren durch Eisen mit der charaktcristischen K-Strablung des Nickcls 
(Wellenlange 1,66 X  10~8) miiBte es moglich sein, auf der Platte Unterschiede in 
der Dicke des Eisens im  Betrage von 4 X  10—s cm zu eritdecken; hierzu ist na- 
tiirlich eine lange Exponierung notig. Zur Entdeekung von Spriingcn im Eisen 
wird ein ausreichender Kontrast bei Anwendung von Strahlen von der Wellen
lange 0,3—0,45 X  10—8 cm erhalten. Eine Nickel-Antikathode ist nicht zu 
empfehlen; besser benutzt man eine Antikathode aus Platin oder Wolfram. (Chem. 
Engineer 27. 131—34. Juni [29/4.] 1919. Lab. of the British Photogr. Research 
Assoziation.) B d g g e .

L. B r u n iu g h a u s ,  U ber die Bedingungen der Fluor escemerregung. Ebenso wie 
ca ein Optimum der Phosphorescenz gibt, esistiert auch ein Optimum der Fluorescenz 
bei LBsungen. Dies Optimum wird bei gewissen Verdunnungen erreieht, welche 
von der Dicke der fliissigen Schicht abhangcn. Beim System Fluorescein-Wasser 
failt die optimale Konzentration von 10“ 8 auf 10~s, wenn die Dicke der em ittie- 
renden Scliicht von 10~* auf 50 mm steigt. Mit der Verdnnnung wachat algo 
die Intensitat der Fluorescenz. LaBt man die verschiedenen Teile des Spektrum* 
a u f  die Fluoresceinlosung fallcn, so wird durch die am starksten ab so rb ierten  
Strahlen nur eine ganz oberflachliche Errcgung ausgelost. Das M aiim u m  der 
Absorption fallt nicht mit dem Maiimum der Fluorescenz zusammen. Je mebr 
man sich von diesem Absorptionsmaiimum entfernt, desto mehr wird die Fluoree- 
cenz im Innern der FI. erregt. Es scheint, ais wenn eine Strahlung innerhalb der 
Grenzen der Absorptionsbandcn um so besser erregend wirkt, je schwacher sia 
sbsorbiert wird. Die Erscheinungen der Phosphorescenz und der Fluorescenz sind 
also dadurch charakterisiert, dafi die Wrkg. des Erregungsvorganges ein Maiimum 
erreieht, wenn die Lsg. sehr verdilnnt ist, u . die erregende Strahlung sehr sehwach ab- 
sorbiert wird. (C. r. d. 1’Aead. des scienccs 169. 531—34. 22/9. [4/8.] 1919.) J. Me y e r .

H. Deslandres, Bemerkungen iiber die Konstitution des Atoms und die Eigen- 
schaftm der BandenspeJUren. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 168. 1179; C. 1919. 
U l. 970.) Im AnschluB an die yorhergehenden Unterss. des Yfs. werden die 
Bandenspcktrcn der N, und Os erortert. Die Bandenspektren konnen von trana-
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verBaIen und longitudinalen Scliwingungen im Atom c rzeu g t werden. Die Be- 
dingnngen, unter denen cin Atom diese beiden Schwingungen veranlassen kann, 
sind in dcm Atommodell von J. J. T h o m so n  gegeben, wahrend das R u t h e r f o r d - 
sche Modeli dafiir weniger gceignet ist. Die longitudinale Schwingung ist besondere 
w irkaam  bei der Abaorption, wahrend die tranByerBale bei der Emission zur Geltung 
kommt. (O. r. d. l’Acad. des Bciences 169. 593—99. 6/10. [29/9.] 1919.) J. Me y e b .

Josephe S. Ames, Temperatur. Eine (hcoretiechc Studio tiber tbermometrischc 
Methoden und den Begriff der Temp. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 
2475—83. Sept.) D it z .

H enri Muraour, Vcrglcićh von Explosionslcmpcraturcn, die aus den spezifischen 
Wannen und aus den Explosionsdrucken berechnct worden sind. (Ygl. G. r. d. 1’Acad. 
des Bcienees 168. 995; C. 1919. III. 471.) Es wurde die Explosionstcmp. von 
Tólit-Ammoniumnitratgemisch mit wacbsenden Nitratmengen berechnet, und iwar 
auf Grund der spezifischen Warme der entstebenden Gaso nach M adlard  und L e  
Ch a t e l ie r  u . nach SARRAU, sowie der spezifischen WSrmen nach dem Vorschlage 
S c h r e b e r s , ferner auf Grund der Explosionsdruckc, die mit Hilfc einer mano- 
metriachen Tafel, feiner der Drucktafeln des Zentrallaboratoriums der Marinę, so
wie des Zentralpulverlaboratoriums ausgewertet waren. Die berechneten Explosions- 
tempp. weichen Toneinander erheblich ab und liegen zwisehen 1500 und 1700° 
unterhalb der tatsachlich auftretenden Tempp. Denn hier konnten Platindrahtchen 
bei der Esplosion teilweise zum Schmelzen gebracht werden, (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 169. 723-26. 27/10. [20/10.*] 1919.) J. Me y e r .

E m ile Jouguet, Ober ein allgemeines Problem der Hydraulik. AusstrSmen 
eines Gasgemisclies icahrend seiner Yerbrennung. In einem geschlossenen Raume 
befindet sich ein Gasgemisch unter bestimmtem Drucke. Stiomt dieses Gas dureb 
eine Óftnung in die Atmosphare aus, so laBt sich die ausstromendc Menge in ihrer 
Abhangigkeit vom Innen- und AuBendruck, sowie vom spezifischen Volumen des 
Gases u. des Yerhaltnisses der spezifischen Wannen nach bekannten Gleichungen 
berechnen. Es wird nun auch die ausstromendc Gasmenge fur den Fali zu be- 
rechnen yersuclit, daB sic wahrend des Ausstromens einer Yerbrennung uuterliegt. 
Die Gleichungen und ihre Ableitungen mtissen im Original nachgelesen werden. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 169. 326—28. 18/8. [11/8.*] 1919.) J. M e y e r

B. Anorganische Chemie.
Konr. Schaefer, Die Bedeutung der AbsorptioympeUralanalyse fur die Er- 

forsćhung der Konstitution anorganiscJier Yerbindungen. Zusammenfassender Vor- 
trag auf der Hauptyersammlung des Vereins Deutsclicr Chemiker in Wtirzburg in 
der Fachgruppe fur anorganische Chemie, tiber die Untcrss. von H a n t z s c h  und 
yom Vf. in diesem Gebiet. (Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 25—29. 27/1. 1920. [10/11.
1919.] Leipzig.)  ̂ J. Me y e r .

P. L udw ik, U ber die Anderung der Metalle durch Kalireckung und Legie- 
rung. (Internat. Ztachr. f. Metallogr. 11. 117—22. Noyember 1919. — C. 1919. 
I. 596.) G e o s c h h f f .

J. N. B ronsted. Eine thermodynamische Beziehung siciseJien doi Mischungs- 
affinitałen teilweise gesattigter Lósungcn und dereń Anicendung sur AffinitaUbestim- 
mung. Affinitiitsstudien. X II . (Mitt. XI: Kong. Danske Yidensk. Meddelelser, 
Mathem.-physik. Reihe 1. Nr. 3; C. 1920. I. 425.) Vf. bat einen Zusammenhang 
iwischen den Mischungsarbeiten (oder Potentialen) yon 2 Komponenten in einer 
poly&ren Mischung gefunden, in welcher das Potential der anderen anwesenden 
Komponenten konstant gehalten wird, z. B. so, daB die betreffenden Lsgg. tiberalł 
mit diesen Komponenten gesattigt sind. Der Zusammenhang lautet:
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* a a l . 4 . ( i— x) 4 ^ -  — o,
d x  ' d x

oder łij d A y -f- Ma d A.̂  =  0, worin .4* u. A , die molekulare, differentiale MiBchungs- 
arbeit der Komponenten und w, u. % die Molekiilzahl m der Mischung bezeichnet. 
Die Gleichung bat also dieselbe Form, ais wenn die 2 Komponenten in binarer 
Misebung zugegen waren. Die Theorie wird fiir die Doppelsalzbildung, die allo- 
trope Umwandlung und fur reziproke Salzpaare durchgefiihrt und die abgeleitete 
Formel dazu gebrauebt, auf Grund der in der Literatur vorliegenden Messungen 
die Affinitat bei der Umwandlung yon a-CaCli '4 H i 0  in ^-CaCl^-4Ht O zu be- 
rechnen und weiterhin die Affinitat bei der B. von Oarnallit und Schóntt aus den
krystallisierten Komponenten dieser Doppelsalze. Weiterhin hat Yf. die Affinitat
der Umsetzungen:
KC1 +  NaC103 — >• KC10S - f  NnCl und: KC1 +  NaOlO, — >■ KN03 +  NaCl
bei 16,39° durch Dampfdruckmessungen bestimmt und dabei in (Jbereinstimmung 
mit friilieren elektrometrisehen Messungen fiir die erste Sk. 2020 cal. und fiir die 
zweite Rk. 740 cal. gefunden, somit eine scharfe Verifikation seiner Theorie er- 
reicht. Hierbei wird eine experimentelle Methode zur gleichzeitigen Best. von 
Dampfdruck und Konz. von Lsgg. beschrieben, bei welcher zugleich auf einfache 
Weise eine Best. derjenigen Punkte erfolgt, in welchen Sattigung im Hinblick auf 
eine oder zwei Komponenten auftritt. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser, Mathem.- 
physik. Reihe 1. Nr. 5. 39 Seiten. 1918. [Aug. 1917.] Kopenhagen, Physik.-chem. 
Lab. d. Polytekniske Laeresanstalt; Sep. v. Vf.) GOntheb.

E. Terres und K. Bruckner, Ulcr die Einwtrkung von Wasser au f Schwefel- 
strontium. A1b Ausgangsmaterialien fiir die technische Gewinnung von Sr-Salzen 
dienen der Strontianit und der Colestin. Der Colestin kann entweder direkt in 
Carbonat ubergefuhrt werden, oder er wird zu Sulfid reduziert, aus dem dann das 
Hydroxyd zu gewinnen ist. Die physikaliachen und chemischen Grundlagen sind 
hier aber von denen beim BaS yollkommen yerschieden. Die Einw. von W. auf 
SrS besteht niclit wio beim BaS in einer einfachen Addition von 1 Mol. W. an 
1 Mol. desselben utiter B. eines basischen Sulfhydrats, sondern beim Schwefel- 
strontium geht die Einw. weiter, indem das Schwefelstrontiummolekiil unter Addition 
von 2 Mol. W. yollkommen in Sr(OH), u. Sr(SH), aufgespaiten wird. Das ent- 
stehende Hydroxyd und Sulfhydrat lassen sich infolge ihrer sehr yerachiedenen 
Loslichkeit durch Krystallisation trennen. Es konnte gezeigt werden, daB die 
Lsg., welche beim Auslaugen von SrS mit siedendem W. entsteht, beim Abkiihlen 
reines Sr(OH)a ausscheidet. Die Losliclikeitsverhiiltnisse des Sr(OH), in reinem W. 
waren bekannt, diejenigen des Sulfhydrats muBten erst ermittelt werden. Wenn 
diese beiden Loslichkeitskurven in ihrem Verhalten bei Anderung der Temp. in
folge ihrer groBen Verschiedenheit schon erkennen lassen, daB eine Trennung der 
beiden Salze durch Krystallisation moglich erscheint, so konnte doch erst das syste- 
matische Studium der Loslichkeitsanderungen bei gleichzeitiger Anwesenheit beider 
Komponenten vollkommene Klarheit bringen.

Es wurde daher das Verhalten des Losungspaares Sr(OH), — Sr(SH)4 in dem 
ganzen Temperaturgebiet von 0—100° untersucht und die Esistenzfelder beider 
Salze ermittelt. Es konnte gezeigt werden, daB bei der Einw. von W. auf SrS in 
dem untersuchten Ten.p.-Gebiet kein Zwischensalz entsteht, und daB Hydroxyd u. 
Sulfhydrat bei jeder Temp. mit einer bestimmten und ausgezeichneten Lsg. neben- 
einander u. gleichzeitig im Gleichgewichtszustande sein konnen. Es konnte weiter 
am Raummodell gezeigt werden, daB alle Lsgg., welche beim Auslaugen von SrS 
mit W. entstehen, nur mit Sr(OH}4 ais Bodenkorper im Gleichgewichte sein konnen, 
und daB sie infolgedessen beim Abkiihlen nur Strontiumhydroxyd auskrystallisieren 
lassen, wiihrend das gesamte Sr(SH)s in Lsg. bleibt. Aus Schwefelstrontium kann
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dahor direkt Strontiumhydroiyd durch Auslaugen desselben mit W. gewonnen 
werden, und ein Umweg liber das Carbonat oder eine Entschwefelung mit Metall- 
oxyden ist hier nicht erforderlich. (Ztschr. f. Elektrochem. 26. 25—32. 1/1. [3/9.]
1919. Chem. Techn. Inst. der Techn. Hochsehule Karlsruhe i. B.) J. M e y e r .

E. Terres und K. Briickner, U ber dic JEinwirJcung von Wasser auf Schwefel- 
bariwn. Es werden die Ausgangsmaterialieu fiir die technische Gewinnung der 
Barytyerbb. u. die benutzten techniechen Methoden, die sich in den letzten Jabren 
aur GroBindustrie cntwickelt haben, an der Hand der Literatur u. Patentschriften 
orortert. Die einfache Yerarbeituug des weniger haufig vorkommenden Witherits 
tritt gegenfiber der Verarbeitung des Schwerspats zuriick. Der Sehwerspat wird 
zuerst zu Bariumsulfid reduziert, das dann mit W. in Bariumhydrosyd iibergefuhrt 
wird. Um die bei den Veres. auftretenden Lsgg. und Krystalle zu untersuehen, 
wurden die bekannten grayimetrischen und titrimetriscben Methoden gepriift. Zur 
Best. des S und des Ba nebeneinander, wurde die alkal. Lsg. bei gewobnlicher 
Temp. mit einer geniigenden Menge HjO, versetzt, mit HC1 angesiiuert und auf 
dem Wft8Berbade so lange eingedampft, bis sicb das gebildete BaSO* yollkommen 
abgeaetzt hatte. Nach dem Abfiltrieren wurde dann, wenn in der Lsg. Ba uber- 
wog, dieses mit H ,S04 ausgefallt und gewogen, oder wenn S im t)bersehuB vor- 
handen gewesen war, dieses mit BaGJ, gefallt und bestimmt. Es konnte so der 
S-, wie auch der Ba-Gehalt der ursprunglichen Lsg. berechnet werden. Titri- 
metrisch wurde der Gebalt der beiden Stoffo mit Salzsaure ermittelt, indem zuerst 
die Hydroiylionen mit Phenolphthalein, die SH-Ionen dann mit Metbylorange auf 
Rot titriert wurden. Aus der Summę beider Titrationsergebnisse erhiilt man den 
Ba-, aus der Titration mit Metbylorange den S-Gebalt. Durch Titration mit J  er- 
hłUt man nur den S-Gehalt. Um aueh hier den Ba-Gehalt zu finden, wird eine 
zweite Probe mit ubersehtissiger Salzsaure versetzt, zur Entfernung des in der 
Lsg. gebliebenen H sS gekocht und dann nach dem Abktihlen mit NaOH zuriick- 
titriert.

Da einige Vorverss. die in der Literatur enthaltenen Angaben nur zum Teil 
hestatigten, so wurde die Einw. von W. auf BaS systematiscb untergucht. Zu- 
nachst wurden ‘Yerss. iiber die Konz. der Lsg., welche beim Auslaugen von 
Schwefelbarium mit W. bei yerschiedenen Tempp. erhalten werden, und iiber die 
Zna. des BodenkorperB angestellt. Die Gehalte der Lsgg. an Ba(OH), und Sulf- 
hydrat nehmen mit der Temp. rasch zu. Die Bodenkorper bestehen bis zu ’/<i—Vs 
aus Osyd. Die Lsgg. enthalten gleich viel Hydroxyd und Sulfhydrat, was den 
Ansehein erweekt, ais ob beide Korper bei gleiehzeitiger Anwesenheit gleiebe 
Losliehkeit besaBen. Die Einw. von Baiytlauge auf Schwefelbarium zeigt jedoch, 
daB die Lsg. in bezug auf Hydroiyd noch ungesiittigt ist, woraus geschlossen 
werden kann, daB die Lsg. wohl in bezug auf ein Zwischensalz, sei es ein basischcs 
Sulfhydrat oder ein aus Hydroiyd u. Sulfhydrat bestehendes Doppelsalz gesattigt 
ist, aber nicht in bezug auf die Komponenten des Zwischensalzes. Das geht aueh 
aus den Loslichkeitskurven der einzelnen Komponenten heryor. Dieselben sind 
aufierordentlich yerschieden. Fiir diejenigen des Hydroxyds konnten die Angaben 
der Literatur benutzt werden, wahrend sie fiir das Sulfhydrat erat neu bestimmt 
werden muBten. Zur Darst. yon reinem Sulfhydrat wurde ein Verf. von V e l e t  
(Journ. Soc. Chem. London 49. 375; C. 86. 664) etwas abgeandert.

Die B. des Zwischensalzes wurde beim Zusammengeben von Ba(OH),- und 
Sulfhydratlsgg. in yerBchiedenen Verhaltnissen beobachtet. Eine genau aufgestellte 
Versucbsreihe ergab, daB sich das Zwischensalz in einem bestimmten KonzentrationB- 
yerhaltnis stets aus seinen Komponenten bildet, daB ein Optimum an ausgeschie- 
denem Salz aus Lsgg. erbalten wird, wenn etwa 27 Mol. Sulfhydrat auf 1 Mol. 
Hydroiyd kommen. Je groBer der {JbersehuB an Sulfhydrat ist, um bo reiner ist
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das ausfallende ZwischenBalz. Das Salz entateht immer, wenn die Moglichkeit der
B. aeiner Komponenten gegeben iat. Durch diese Beobachtung wird ełne groBere 
Anzahl von LiteraturaDgaben liinfallig.

Das Zwisehensalz wird in yerschiedener Reinheit erhalten, je nach der Her- 
»tellungsweise und je nach der Krystallisationatemp. MeiBtens enthalt es etwas 
mehr Hydroiyd, ala dem yorhandenen Sulfhydrat entsprieht. Die Beobachtungen 
werden durch friihere Verss. von H. R o se  bestatigt.

Verss. iiber die Loalichkeit des Zwiachenaalzes ergaben, daB in diesen Lsgg. 
Bariumhydrosyd u. Sulfhydrat in eincm ganz anderen Yerhiiltnis ais im Zwischen- 
lalz selbst vorhanden sind, wenigstens trifft dies unterhalb 60° zu. Desgleichen 
sind die Bodenkorper dieser Lagg. nnterhalb dieser Temp. alle hydroiydlialtig. 
Aus den gemachten Beobachtungen wurde veraucht, die Konstitution des Zwiachen- 
salzea aufzuklaren. Aus verschiedenen Griinden muB es ais basisches Bariumsulf- 
hydrat aiigesprochen werden. Zersetzungsyerss. des Zwiachensalzes ergaben, daB 
demBelben eine groBe Bestiindigkeit, auagenommen gegeniiber oxydierenden Stoffen, 
innewohnt, und daB eine bemerkenswerte Spaltung weder durch Erhitzen mit W. 
mit und ohno Druck, noch durch Einw. von Laugen uaw. durchzufiihren iat. Das 
Salz besitzt gegeniiber dem reinen Sulfhydrat eine sehr geringe Scłiwefelwaaser- 
•tofftension.

Alle gemachten Beobachtungen konnten durch Aufnahme der Lbsungakuryen 
des LoaungspaareB Bariumliydrosyd u. Sulfhydrat aufgekliirt werden. Die Kurveu 
wurden fUr den Temperaturbereich zwischen kryohydratischem Punkt und 100° 
festgelegt. Bei allen Tempp. liegt zwischen den Exiatenzfeldern von Barium- 
hydroiyd und Sulfhydrat das Gebiet des Zwischenkorpera. Erstere konnen ais 
solche nie gleichzeitig nebeneinander beatehen. Es entBteht immer daa Zwiachen- 
aalz. Das Raummodell zeigt diese VerhaltniBse besonders deutlich. An demselben 
kann auch gezeigt werden, warum die Loslichkeitakurve des Zwiachensalzes die 
frtiher geachilderten merkwiirdigen Ergebnisae geliefert hat, desgleichen geht daraus 
die Unmoglichkeit heryor, aus dem Zwischensalz durch Umkrystallisieren Hydr- 
oxyd in praktisch durchfuhrbarer Weise zu gewinnen. Es kann weiter gezeigt 
werden, daB u. warum ycrachiedenc bisher angegebene Verff., aus Schwefelbarium 
Bariumhydroxyd zu gewinnen, ohne Bedeutung sind. (Ztschr. f. Elektrochem. 26.
1—24. 1/1. 1920. [3/9. 1919.] Chem.-Techn. Inst. der Tccbn. Hochschule Karls
ruhe i. B.) J. Me y e r .

J. S. N egra , Glucinum. Bezugnehmend auf eine friihere Abhandlung des 
Yfs. (Chem. Metallurg. Engineering 21. 353; C. 1920. II. 182) werden die beiden, 
f&r daa Bo angewendeten Namen, Beryllium und Glucinum, hinBichtlich ihrer Her- 
kunft, ZweckmaBigkeit und Yerbreitung in der Literatur, erortert und schlieBlicb 
der Bezeichnung Glucinum fur das Element und seine Yerbb. der Yorzug gegeben. 
(Chem. Metallurg. Engineering 21. 417—18. 1/10. 1918.) D itz.

Otto Hałrn und Lise M eitner, Ber Ursprung des Actiniums, Das Actiniura 
wird heute allgemein ais Zweigprod. des Ur betrachtet. Um diese allerdings sehr 
wahrscheinliche Anuahme zu aichern, iat die Beantwortung zweier Fragen erforder- 
lich, die heute noch nicht ausreichend beantwortet sind, erstens ob daa Actinium 
ein konstanter Beatandteil aller Ur-Mineralien ist, u. zweitens, welcben Zahlenwert 
das konstantę Aktivitatsverh8ltnis Actinium-Uran besitzt. Die weitere Aufgabe, das 
Glied der Ur-Reihe festzustellen, an dem die Abzweigung eintritt, kann erst nach 
der Beantwortung dieser beiden Fragen in Angriff genommen werden. Die bis- 
herigen Yersa. haben fiir das Abzweigungsverhaltnis ergeben, daB 8*/, der Ur- 
Atome in die Ac-Reihe iibergehen, wahrend die iibrigen 92% bei ihrem Zerfall die 
Ra-Reihe bilden. Doeh erscheint eine nochmalige Best. des Verhaltnisses Ac:TJr 
wtinschenswert. Die Auffindung des Protactiniums, der Muttersubstanz des Ac,
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bot gunstigere Bedingungen fiir die Auffindung dieaes VerhSltnissea ais bisher, 
Das Verhaltnis Protactiniurn: Uran muB denselben Wert besitzen wie das von 
Actinium: Uran. Die Yorteile des Eraatzes von Ac durch Protactiniurn sind die 
folgenden. W&hrend noch immer keine einwandfreie Methode zur quantitativen Ab- 
trennung des Ae bekannt ist, zeigt das Protactiniurn gut definierte und gut repro- 
duzierbarc chemiscbe Rkk. Aueh besitzt daa Ac keine nachweiabare Strahlung, 
das Protactiniurn dagegen eine typiaehe a- Strahlung, die die sofortige Beat. der 
abgeBchiedenen Protactiniummenge ermoglicht und Bich infolge der langsam er- 
folgenden Naehbildung des Ae nur aehr langsam śindert, ao da8 kein besonders 
rasches Arbeiten erforderlich ist. Ais Ausgangsmaterial dient osterreichische Pech- 
blende mit einem Ur-Gehalt von 60,7°/0. Zunachat wurde das bei der Auffindung 
des Protactiniums benutzte Verf. gebraueht. Es werden einige Gramm Peehblende 
mit HN03 ersehopfend eitrahiert. Dabei loaen sich alle radioaktiven Korper ein- 
BchlieBlich des Ra praktisch quantitativ auf. Die unl. Kiesels&ure enthalt neben 
jninimalen Mengen an Po und ev. Ra E und Ur X nur das Protactiniurn. Merk- 
wilrdigerweiae war die so gewonnene Protactiniummenge viel geringer, ais sich aus 
dem Ur-Gehalt der verwendeten Peehblende und dem Abzweigungsverhaltnis von 
8% fiir die Ac-Reihe berechnen lieB, und zwar wurde nur etwa ein Viertel der 
errechneten Menge erhalten. Zwei Mogliehkeiten boten sich fiir die Erkliirung des 
Befundes. Es konnte ein Teil dea Protactiniums in die HN03-Lsg. gegangen sein, 
oder der Prozentsatz der Abzweigung ist in Wirklichkeit betrachtlich geringer, ala 
bisher angenommen wurde. Ersterer Pall war der wahrscheinlichere, u. es wurde 
daher die salpetersaure Lsg. der Peehblende auf etwa darin vorhandenes Prot- 
actinium untersueht. Tatsachlich lieB sich eine ganz betriichtliehe Menge darin 
nachweisen, aber aueh bei dereń Beriicksichtigung blieb die gefundene Menge noch 
weit hinter der errechneten zuruek. Wollte man daraus schlieBen, daB tatsachlich 
der angenommene Wert fur das Abzweigungsyerhaltnis zu hoeh ist, ao muB dieser 
SchluB auf versehiedenen unabhiingigen Wegen gepriift werden. Es wurde deBhalb 
aua Peehblende nach verachiedenen AufachluBmethoden das Protactiniurn hergeetellt, 
alle dabei entatandenen Filtrate u. Ruckstiinde verarbeitet u. die dabei erzielten Ge- 
samtausbeuten an Protactiniurn vergliehen. An AufschluBmetboden kamen zur An- 
wendung diejenige mit Natriumbisulfat, Zers. des Minerala dureh HF und H,S04 
und drittens die Auflosung durch H.N03. Alle diese Rkk. beruhten auf der An- 
nahme, daB das Protactiniurn den allgemeinen Rkk. des Ta folgt. Daher wurde 
yor jeder Teilverarbeitung dem untersuchten Materiał eine kleiue Menge Tantal- 
saure zugesetzt und dieae dann abgeachieden. Die Kontrolle, daB dio mit dem Ta 
abgeschiedene Aktm tat tatsachlich nur vom Protactiniurn henuhre, geschah durch 
die Feststellung, daB die beobachteten Strahlungen die fiir das Protactiniurn cha- 
rakteristische Absorbierbarkeit besaflen. AuBerdem wurde die Anderung der Akti- 
vitiit m it der Zeit m essend  yerfolgt. Uuter Beobachtung eutsprechender Vorsichts- 
maBregeln g e lin g t es leicht, Protactiniurn frei von radioaktiven Yerunreinigungen 
zu erhalten, nur g e rin g e  Mengen von Po wurden nianchmal mitgerissen, dereń 
Menge sich aber leicht aus der anfanglichen Aktiyitatsabnahme solcher Praparate 
bestimmen lieB. Um aus den Aktivitatsmeasungen auf das Verhaltnis Protactiniurn 
zu Ur schlieBen zu konnen, wurden sehr BOrgfiiltige Vergleichsmessungen aus- 
gefiitirt. Da das Protactiniurn stets mit Ta gemiseht war, konnten zum Vergleich 
mit Ur nur moglichst dunne Schichten verwendet werden, wobei durch Varia(ion 
der Schichtdicke dereń EinfluB ausgeschaltet, d. h. auf die Schichtdicke Nuli estra- 
poliert werden mu8te. Die Korrektur der Aktivitat auf die Reichweite geschah in 
der W eise , daB die Gesamtionisationen den Reiehweiten direkt proportional gesetzt 
wurden. Die erhaltenen Einzelwerte lassen erkennen, daB die nach verschiedenen 
AufschluBmethoden gewonnenen Mengen Protactiniurn in guter Ubereinstimmung
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stehen, so daB die Annahme berechtigt eracheint, daB daa Protactinium aua dem 
Ausgangsmateiial ohne nennenswerte Verluate abgeschieden ist. Das Abzweigungs- 
yerhaltnis der Ac-Reihe berecbnet sicb nach den Meaaungen der Yff. nunmehr zu 
3,06 oder rund 3°/0. Man konnte zur Erklarung der Abweiehung gegen den von 
frtiheren Autoren gefundenen Wert von 8% einwenden, daB die £iir das Protacti- 
nium yerwendeten Abaeheidungaverff. keine quantitativen Auabeuten litrfem. Trotz- 
dem dies von yornherein unwalirscheinlieh war, baben Vff. einen direkten Kon troll- 
yrnuch angestellt. Es wurde eine Probe Pechblende bei der Yerarbeitung auf 
Protaotinium nach der Natriumbisulfatmethode von yornherein mit einer ihrer 
Aktiyitiit nach bekannten Menge yon Protaotinium yeraetzt, und die A ktm tat des 
nunmehr erhaltenen Protactiniums ergab sich innerhalb 5% gleieb der Summę der 
Aktiyitaten, wie sie sich aus dem urspriingliehen Protactinium nach den Yerss. der 
Vff. und aua der zugesetzten Menge berechnen. DaB der Wert dea Abzweigungs- 
yerhjiltnisses 3 atatt 8% betriigt, erleichtert die Herleitung der Ac-Reihe aus der 
U-Reihe Uber das Bindeglied UY. Durch die nahe tTbereinstimmung zwischen 
dem Prozenteatz U Y : U u. Protactinium: U ist eine neue Stutze dafiir gewonnen, 
dafl das UY-! das Bindeglied zwischen der U- u. der Ac-Reihe bildet. Auch wird 
nsnmehr der SchluB wahrseheinlicher, daB das UY neben dem Ionium aus dem U II 
und nicht neben dem Uran X, aus dem Uran I entstehe. Die Frage, ob die Ab- 
arweigung der Actiniumrcihe bei U l  oder bei U II stattfinde, ist yorlaufig nicht 
B»mittelbar zu entacheiden. Da aber die Hypothese, daB das Ac-Blei instabil sei, 
durch keine Beobachtung gestiitzt werden kann, muB man annehmen, daB daa 
Atomgewicht des Actiniumbleies 206, daB des Protactiniums also 230 betriigt und 
sonach wabracheinlich die Abzweigung der Ac-Reihe beim U II eintritt. (Phyaikal. 
Ztschr. 20. 529—533. 1/12. [16/8.] 1919. Berlin-Dahlcm, Kaiser W i l h e l m -Inst, f. 
Chemie.) B y k .

A. Sanfourclie, Uber die Kupfersiliciwrilegierungen. Ais Ausgangsmaterialien 
wurden elektrólytisches Kupfer in Drahtform mit nur 0,000 07% Fe und krystalli- 
moites Silicium, das mit Konigawasser-HF nur 0,52% Riickstand ergab und frei von 
Fe war, yerwendet. Trotzdem enthielt die Schmelze etwas, aus den Rohren atam- 
mendes Fe, desseu Menge aber selten 0,25% uberstieg. Ober ćlie Herst. der Le- 
glerungen, die Analysenmetboden und die Apparatur werden kurze Angaben ge- 
m&cht, auafuhrlich werden das ermittelte Zustandsdiagramm und die Ergebnisse der 
mikroskopischen und chemischen Unters. der Legierungen erortert. R u d o l f i 
(Ztacbr. f. anorg. u. allg. Ch. 53. 216; Rev. dc Mćtallurgie 5. 390; C. 1907.1. 1393) 
hat das beobachtete Masimum mit 12,10% Si auf eine Verb. CusSi (mit 87,04% Cu 
und 12,96% Si) zuriickgetUhrt; der Unterschied von 0,86°/o im Si-Gehalt iibersteigt 
aber die Verauchsfehler, auch beeinfluBt die geringe Anzahl von Schmelzen bei 
aeiner Unters. die Genauigkeit der Kurye. Dagegen wiirde die Formel Cu13Si4 
{87,91% Cu, 12,09% Si) mit den beobachteten Resultaten sehr gute Ubereinstimmung 
aelgen. Die Deutung einer solchen Verb. und der von R d d o l f i angegebenen 
Formel Cui9Si4 fiir das Auftreten der 9̂- und y-Krystalle wird an Hand deB wieder- 
gegebenen Diagramms niiher erortert und die Moglichkeit der Annahme fester 
Lsgg. statt der definierten Yerbb. diskutiert. Da es unmoglieh ist, mehr ala 
12,10°/, Si in Lsg. oder in Verb. zu bringen, so diirften alle bisher yorgeachlagenen 
Formeln fiir Cu-Si.Verb. mit hoherem Si Gehalt auszuscheiden sein. (Rev. de 
Mćtallurgie 16. 246—56. Juli-Auguat 1919. Lab. fiir Industrielle Chemie der Facultź 
des Sciences, Bordeaus.) D it z .

C. Mineralogłsche und geologische Chemie.
A. L acro is , Eene Tronąuoy (1884—1915). Nachruf fiir den im Kriege ge- 

fallenen Foracher. (Buli. Soc. franę. Minerał. 42. 1—4. Jan. 1919.) B is te k .
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A. L acro is , U ber einige Mineralien von Madagaskar. In den Ablagerungen 
einiger Fliisse in Madagaskar ist Cymophan gefunden worden. Durch das V. von 
Miakanjoyato ist der Beweis fiir seine Entstehung durch Zers. von Pegmatiten ge- 
aichert. Er findet sieh hier im Eluyium eines Pegmatits neben Ilmenit, Magnetit, 
Columbit, Euxenit und Monazit. Ais weitero aus Pegmatit entatandene Mineralien 
werden beschrieben: Monazit von eincm anderen V., ZirJcon, Uranothorił, Molyb- 
danit, Ameihyst mit Sdmatiteinschlussen, hyaliner Quare mit Turmalineinschlussen, 
cin S, Bi u. Pb enthaltendes Minerał, das wahrscheinlieh Cosalit ist, endlich Topos. 
In yulkanischen Gesteinen auf Madagaskar findet sich haufig der yom Yf. ais Ferro- 
Picolit bezeichnete schwarze Spineli (Fe, Mg)(Al, Fe^O^, fiir den ein neues V- be
schrieben wird. Das Minerał ist von R a o u l t  analysiert worden. (Buli. Soc. franę. 
Minśral. 41. 186-96. [12/12. 1918].) BlSTER.

P. Gaubert, Kiimtliche Farbung der schraubenfdrmig eingerollten Spharolithc und 
Unterscheidung der polymorphen Modifikationen durch die erworbene Farbung. (C. r. 
d. l'Acad. des sciences 167. 368; C. 1919. I. 273.) Besonders eingehend wurde das 
Asparagin krystallograpbisch und binsichtlich seiner Farbbarkeit untersucht. Das 
krystallwasserhaltige Asparagin farbt Bich beim Entstehen in farbstoffhaltiger Mutter- 
lauge unter B. von Mischkrystallen mit dem Farbstoff. Beim Eindampfen einer wss. 
Lsg. bei ca. 100° auf einem Deckglas entstehen nebeneinander 3 yerschiedene 
Modifikationen des kiystallographiech bisher noch nicht untersuchten wasserfreien 
Asparagins in Form yon schraubenformig eingerollten Spharolithen. Der Bestan- 
digkeitsbereieh der 3 Modifikationen konnte nicht sicher festgestellt tyerden. Die 
Unterscheidung der sonst kaum auseinander zu haltenden Modifikationen fiillt 
leicht, wenn sie bei ihrer Entstehung gefiiTbt wurden. Eine groBe Zahl organischer 
Farbstoffe wurde yersucht; sie farbten samtlich. Die Art des Polychroismus laBt 
darauf schliefien, daB in den gefarbten Spharolithen der Farbstoff ais solcher 
krystallisiert yorliegt, daB es sich also um eine regelmiiBige Vereiniguńg zweier 
Krystallarten handelt. — Bei der Hydratisierung gehen die schraubenformigen 
Sphiirolithe in unregelmaBig orientierte Krystallanhaufungen iiber. Trotzdem haben 
die krystallinischen Partikelchen ihre Stellung und urspriingliche Orientierung be- 
halten, denn beim Erhitzen auf ca. 100° entstehen die Sphiirolithe wieder, was 
beim Erhitzen des krystallisicrten wasserhaltigen Asparagins nicht der Fali ist. — 
Femer wurde die Erscheinung untersucht beim NH4-, Rb-, Tl- und Na-Bitartrat, 
beim 1-weinsauren Strychnin, beim Cinchonintartrat und beim NH4-Bimalat. (Buli. 
Soc. franę. Minćral. 41. 198—224. [12/12. 1918*].) B is t e r .

J. A. E de, Der Mineralrciclitum des La SaUe-DistriJctes. Vf. berichtet iiber 
das Y. von wertyollen mineralischen Rohstoffen im Distrikt von La Salle, 111., wie 
Zementstein, Sand, Saudstein, Quarz, Ton und Kohle, sowie dereń wirtschaftliche 
Bedeutung und Verwertung in den dortigen Industrien. (Buli. Amer. Inst. Mining 
Engineers 1919. 26C9—30. Sept.) D it z .

E rnest F. B urchard, Chromtrńagcr in Cula. Nach kurzer Besprechung der 
Yerteilung und der Natur der Lager, EOwie der geologischen und topographischen 
Yerhaltnisse werden die einzelnen Lager in den yerschiedenen Proyinzen ihrer 
Ausdehnung und Bedeutung nach binsichtlich der Struktur und der Zus. der Erze 
ausfuhrlich beBchrieben. Zum Schlusse werden Angaben iiber die Produktions- 
yerh&ltnisse und iiber durchgefiihrte Schatzungen der dortigen Reseryen an Chrom- 
erzen gemacht. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineering 1919. 2523—46. Sept.) D it z .

R einhard t Thiessen, Yorkommen und Entstehung von feinrerteilten Sćhwefel- 
eerbindungen in der Kohle. Der Pyrit kommt in der Kohle in Form von Kugeln, 
Linsen, Nadeln, diinnen Bliittchen oder Flocken yor, auBerdem auch in sebr feinen 
mikroskopischen Teilchen, welch letztere Form bisher noch wenig untersucht
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worden ist. AuUerdem ist noch S in einer mit dem gewohnliclien Mikroskop nicht 
iichtbaren Form, wahrscheinlich in organiacher Bindung, yorhanden. Vf. beachrcibt 
aa Hand yon Abbildungen die Ergebniase der mikroakopischen Unters. einer Reihe 
ron am erikaniB chen Kohlen binaichtlich dea yorkommenden Pyrita und beaprieht 
kurz die einschliigigen (amerikaniaehen) Literaturangaben uber das wnhracheinUehe 
V. yon organischem S in der Kohle. Es besteht die Moglichkeit, daB ein betracht- 
licher Teil des S in der Kohle auf den Schwefelgehalt der Urmaterials (besondera 
auf den Gehalt an EiweiBstoffen der Pflanzen) zuriickzufiihren ist, was Yf. an Hand 
ron Analysen mit Beriicksichtigung geologischer Verhaltnisse und mit Hinweis auf 
die mogliche Oxydation von H,S und die Wrkg. von Schwefelbakterien, sowie nach 
Bespreehung des V. des S im Torf erortert. Der Sćhioefelgehalt des Torfes ist mehr 
ais ausreichend, um die Mengen an S in den Kohlen aufzuklaren. Der Pyrit iB t 

im Torf in gleicher Form wie in den Kohlen yorhanden und wahrscheinlich or- 
ganischen Ursprungs. Die Linaen, Kugeln und Blattchen von Pyrit in den Kohlen 
dtirften aokundar entatehen. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 2431—44. 
Sept.) D i tz .

F riedrich  K atzer, Zur Kertnłnis der Braunkohlenablagerwngen des alteren 
JungtertiCirs in Osłbosnien. (Vgl. Bergbau und Hutte 4. 295; C. 1919. UL 979). 
Eine kurze Schilderung der geologiachen Yerbaltnisse der Braunkohlenablagerungen 
Ostbosniens, und zwar von Secna, Banoyići, Oraazići, Gjurgjeyik, Jasenica und 
DrienJa. (Bergbau und Hiitte 6. 255—59. 1/8. 279—82. 15/8. 1919.) D it z .

P. Loisel, tjber die Radioaktivitat des Wassers der gro pen Quelle von Bagnohs- 
de-VOrne und seine Schioankungen. Nach Unteraa. von C u r ie  und L abop.d e  aus 
dem Jahre 1904 entspricht die Radioaktiyitiit der Gase dieaer Quelle einem Ge- 
halte yon 0,17 mg/Min. EaBrs im Qnell wasser, wiibrend H o k reu  im Jahro 1907 
den W ert 0,36 mg/Min. RaBr, fand. Yf. bestimmte den Ra-Gehalt dea W. direkt, 
indem er das Ra durch Hinzufiigen von Bariumsalz und Zusatz mit (NH^SO,, mit 
dem BaSO< ausfallte. Die Best. der Radioaktiyitiit dieses Nd. fiibrte zu Ra-Mengen, 
welche betrachtlich schwankten u. zwischen 22-10—12 u. 109-10“ u  g/Liter lagen. 
Die Ursache der Schwankungen konnte nicht festgeatellt werden. Ganz ent- 
•prechend achwankt auch der Gehalt der Quellengaae an Ra-Em zwischen 20 und 
150 Milli-Mikrocuries. (C. r. d. l’Aead. des seiences 169. 791—92. 3/11. [13/10.*] 
1019.) J. Me y e r .

R olland, Beitrag zur hydrologisćhen Kenntnis eines SeTctors. Zahlreiche Trink- 
wasseranalysen in dem Yiereek Compiśgne—Ressons-aur-Matz—Lassigny—Noyou 
ergaben einen auBerordentlich hohen, auf Yerunreinigungen hinweisenden Gehalt 
an Chloriden (112 mg im Liter) und Nitraten (152 mg) und in scheinbarem Wider- 
spruch damit nur wenig (2 mg) organiache Substanz. Anscheinend entstammen die 
untersuehten Waaaerproben einem Grundwasserbecken, das yor langer Zeit ver- 
unreinigt worden ist und sich infolge der sehr geringen Neigung des Pariser 
Beckens nut sehr langaam erneuert, so daB sich die Chloride und Nitrate allmah- 
lich auf Kosten der organiachen Substanz anreichem. Die an Hand yon zwei 
Skizzen erorterten Bodenyerhaltniase der dortigen Gegend waren im allgemeinen 
einer Verunreinigung des Grundwassera sehr giinstig, wenn nicht der Sand yon 
Cuise ais reinigendes Filter wirkte. Auf den hohen Calciumgehalt dieser Schicht 
und die damit yerkniipfte Beforderung der Nitrifikation ist eB wohl zuriickzufiihren, 
dafl NHS und Nitrite nicht gefunden wurden. Fiir die chemische Beurteilung dea 
TrinkwaBsers ergibt sich aus diesen Beobachtungen, daB Chloride, Nitrate und 
Phosphate auf eine alte, organische Materie, NHS und Nitrite auf eine frischeYer- 
anreinigung des W . hinweisen. (Joum. Pharm. et Chim. [7] 20. 314—18. 16/11. 
1919.) R ic h t e r .
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D. Organische Chemie.
A lbert H utin, Bas Athylidendiacetat. Nach B o i t e a u  Betzen sich Acetylen u. 

Essigsaure um nach der G-leichung:
CSH, +  2CH„-COOH =» (CĄ.COO^.CH — C H ,.

DaB Athylidendiacetat hat die Eigenschaft, sich in Ggw. gewiaser Katalysatoren 
umzuaetzen nach der Gleichung:

(CH8.COOvCH -  CH, =  (CHa-CO)jO +  CHICHO.
(Rev. des produits chim. 22. 623. 15/12. 1919.) RtfilLB.

E. Arii)8, Die Zustandsgleichung des ameisensauren Athyls. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 
des scienceB 169. 216; C. 1920. I. 30). Es werden die friiher entwiekelten nnd 
schon auf andere Stoffe angowcndeteu Formeln zur Berechnung des Drucks des 
gesattigten Dainpfes und der Verdampfungswamie jetzt auch auf das Athylformiat 
angewendet. (C. r. d. l’Acad. des scienccs 169. 602—5. 6/10. [29/9.] 1919.) J. M e y e r .

E. Arićs, Uber die Dichten des gesattigten Bampfes und die Verdampfungs- 
toarmen des Propylacetats bei verschieienen Temperaturen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 169. 216; C. 1920. I. 30.) Nachdem in den vorhergehenden Unterss. des 
Yfs. der Erponeut n  seiner Zustandsgleichung fiir Pil. berechnet worden war, soli 
nun dio Funktion F  berechnet werden, mit dereń Hilfe man auf Grund der fruher

Zabgeleiteten Formeln 77 =  • —  und x  =  Tn+1. / n den Druck des gesattigten

Dainpfes erhalten kann. Er setzt 7”" => 1 —j— p ~~r, wo T0 die redu-

zierte Temp. ist. Es wird gozeigt, daB sich die drei Konstanten A , B  und C 
dieser Gleichung aus drei Verss. berechnen lassen. Fiir Propylacetat erhalt man 
auf Grund der YoUNGschen Verss. die Werte A  =  0,07705, B  =» 2,0541 und 
G =» —1,9532. Da sich so der Wert fiir F  ergibt, kann man mit Hilfe yon T t, 
Pc und n den Druck des gesattigten Dampfes des Propylacetats berechnen. Die 
Cfbereinstimmung mit den von Y o u n g  beobachteten Werten ist gut. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 168. 1188—92. 16/6. [10/6.*] 1919.) J. M e y e b .

Perey F araday  F ran k lan d  und Frederio  H orace G arner, Die JRotations- 
dispersion des Weinsćiurebutyl-, ■heptyl- und -octylesters. Die Drehungswerte des 
Weinsśiure-n-butyl-, -n-heptyl- und -n-octylesters wurdcn innerhalb eines weiten 
Temperaturbereiches fiir inehrere Liohtwellenlangen bestimmt. Die erhaltenen 
Besultate, zusammen mit den von W in t h e r , W a l d e n  u . P a t t e r s o n  (vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 103. 149; C. 1913. I. 1948) fur den Methyl-, Athyl- u. Propyl - 
ester gefundenen, zeigen, daB die Temperaturdrchungskuryen fiir alle Wellenlangen 
oberhalb ISO0 Maxima haben. Die Rotationsdispersionskuryen fiir den Butyl-, 
Heptyl- und Octylester haben nur bei tieferen Tempp. Maiima. Die Werte fiir 
« Dl0° und [«]D100 zeigen hochste Werte bei dem Propylester, wahrend die Mol- 
rotation bis zum Propylester ansteigt und dariiber hinaus bei -j-39,5° praktisch 
stehen bleibt; das letztere gilt, abgcsehen natiirlich vom Zablenwert, fiir alle Farben. 
Bei tieferen Tempp. sind der Butyl-, Heptyl- u. Octylester anomal, da die Temp.- 
Rotationskurven fur kiirzere Welleu die fiir liingere schneiden; die Dispersions- 
verhaltnisse strebeu mit wachsender Temp. einem konstanten Werte zu, der fur die 
drei Ester annahernd gleiek groB ist. Fiir alle Tempp. ist die Kotationsdispersion 
komplet, doch ist die Kurye l /«  gegen A2 bei hoheren Tempp. nur noch wenig 
gekriimmt.

E sp e r im e n te l le s . Weinsaure-n-butylester, F. 22°, Kp.ls 178°, D .ls4 1,0968, 
D .81’°4 1,0600, D.10,<% 1,0246, D.13'^  0.9986, D .105-54 0,9654. — Weinsaure-n-heptyl- 
ester, CISH3406, F. 35-35,5°, Kp.„ 228°, Kp.I4 235°, D .“ -°4 0,9985, D .67-l4 0,9776, 
D .103-34 0,9473, D . 131*l4 0,9283. — Weinsaure-n-octylester, C20H3S0,j, F. 41—42°, Kp.u



44,5 100 168 45 112 165
7,92 9,59 10,06 7,35 9,26 9,41
9,17 11,43 12 ,12 8,51 11,06 11,33

10,03 12,79 13,69 9,29 12,42 12,80
10,77 14,76 16,20 9,98 14,50 15,04,

252°, D .m'»4 0,9746, D .w ( 0,9601, D.100̂  0,9380, D . IS3'!4 0,9112. — Von den 
[u]}1 konnen nur die folgenden angefuhrt werden; in der ersten Zeile stehen die 
Werte fur t, in der ersten Spalte die A-Wer te:

Butylester Heptylester Octylester

9 72,5 128 165
6563 7,68 11,73 12,91 12,99
5893 8,67 13,91 15,53 15,69
5461 9,13 15,44 17,53 17,67
4861 8,7 17,4 20,4 20,60
(Joum. Chem. Soe. London 115. 636—61. Juni. [13/2.] 1919. Birmingham, Univ. 
Chem. Abt.) F r a n z .

Anton Skrabal und E rn a  S inger, Uier die alkalisćhe Verseifung des Wcin 
sciureesters. (Vgl. S k r a b a l , Ma t ie y ic , S lonatB hefte f. Chemie 39. 765; C. 1919. 
I. 1001.) d-Weinsauremethylcster wurde in einer Natriumcarbonat-Bicarbonatlsg. 
bei 25° alkal. yerseift. Das erste Methyl reagiert dabei 14-mai rascher ais daa 
zweite; die auf [OH'] =  1 bezogenen u. fiir 25° geltenden Konstanten der Stufen- 
reaktion sind Tcj =  206 u. =  14,7. — Die Methode der Verseifung von Estcrn 
mit Alkalicarbonat wurde niiher untersucht und an der Hand der Yerseifung von 
Mełhylacetat iiberpruft. Die aus den Verseifungen mit Natriumcarbonat bestimmten 
Geflchwindigkeitskonstanten sind kleiner ais die aus der Verseifung mit Lauge er- 
mittelten. Fiir Mełhylacetat ergab sich Tca — 5,4 (25°). (Monatshcfte f. Chemie 
40. 363-75. 29/11. [10/7.*] 1919. Graz, Chem. Inst. d. Univ.) H0HN.

H. Colin und A. Chandnn, Uber die diastatische Inversion der Sacćharose: 
Einflufi der Reaktionsprodukte auf die Hydrolysengeschwindigkeit. Die Yff. haben 
friiher (C. r. d. TAcad. des sciences 168. 1274; C. 1919. III. 876) gezeigt, daB die 
Hydrolysengeschwindigkeit einer Zuckerlsg. der Fluiditat proportional ist. Da die 
bei der Zuckerinversion auftretenden Prodd. die innere Reibung der Lsgg. ver- 
iindem, wie an einigen Verss. gezeigt wird, so kann die Anderung der Hydrolysen- 
geachwiudigkeit hierdurch erkliirt werden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 169. 849 
bis 852. 10/11. 1919.) J. Me y e r .

J.-B. Senderens, Kalalytische Hydrierung der Lactose. Bei der katalytischen 
Hydrierung wss.-alkoh. Lsgg. von Lactose unter 74 Atm. bei 130° in Grgw. von Nickel 
und Nickeloxyd erhielt Ip a t j e w  (Joum. Buas. Phys.-Chem. Ges. 44. 1710; C. 1913.
I. 695) Dulcit und einen nicht krystallisierenden Sirup. Yf. hat die Verss. yon 
I p a t j e w  in wss. Lsg. wiederholt u. erhielt aus 2 kg Lactose j e  nach der Aktivit5t 
des Katalysators 2—375 g Dulcit. FEHLlNGsche Lsg. wurde von d e r Eeaktions- 
fliissigkeit in keinem Falle mehr reduziert, entsprechend einern tjbergang von CHO 
in CHjOH. Aktiye Katalysatoren bewirken neben dieser Eeduktion za einer Yerb- 
C„H14Ou eine Spaltung zu Glykose und Galaktose, die weiter zu Sorbit, bezw. 
Dulcit reduziert werden. Beim Eindampfen der Mutterlaugen vom Dulcit wurde 
die Verb. Ci2HS4Ou -f- HaO erhalten, die Vf. Lactosit nennt (yielleicht identiseh 
mit dem Lactobiotit, C12H21Ou , von N e u b e r g  u. M a r x , Biochem. Ztschr. 3. 539;
C. 1907. L 1322. Der Ref.). Selir harte, rhombische Oktaeder von sufiem Ge- 
schmack, F. 78°. Wird von 100° an sehr langsam wasserfrei, D. 1,43. 3 Tle. losen 
sich in 1 Teil k. W .; swl. in A. [a]D =  -(-12,2° in W. Mol.-Gew. in W. 340. Die 
T erb ., der untenstehende Konstitution zukommt, reduziert FEHLlNGsche Lsg. erst 

' HO • CHS • [CHCOH)], • CH, • O • CH— [CH(OH)]2— CH • CH(OH) • CHS ■ OH
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nach der Spaltung mit verd. H3S04, bei der Sorbit und Galaktose entatehen. (C. 
r. d. l’Acad. des sciences 170. 47—50. 5/1.) R ic h t e r ,
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N iels B jerrom , Studien tiber Chromirhodantde. Vf. gibt am Beispiel der 
Rhodanverbb. des Cr, die von ihm auafdhrlich untersacht worden sind, zum ersten 
Małe eine ausfuhrliche, mit den notwendigen Zahlenkonstanten versehene Be- 
schreibung des cbemisebe Gleicbgewicbts in einer utark kompleien Salzlsg. und 
damit der Komplesaffinitat

Das dreiwertige Cr bildet mit HsO und Rb folgende 7 kompleie Ionen, in 
denen das W. sukzessiye durch Rh ersetzt ist:

1. C raq0+ + +  Hexaquochromiion,
2. Cr aq6 Rh+ + Monorhodanopentaquochromiion,
3. Craqł Rhs+ Dirhodanotetraquochromiion,
4. Cr aq, Rhs Trirhodanotriaquoehrom,
5. Cr aq, Rh4— Tetrarhodanodiaquochromiation,
6. Cr aq Rb6 Pcntarhodanoaquochromiation,
7. Cr Rha Hezarhodanoehromiation.

Der Korper Craq3 Rhs ist ein Niehtelektrolyt.
Die Eiistenz des Kompleies 2. und 3. konnte in Lsg. festgestellt werden, docli 

Łonnten die entspreehenden Korper nicht in festem Zustande erhalten werden. Sie 
sind unl. in A. Das Trirhodanotriaąuochrom konnte krystallinisch, wenn auch 
nicht ganz rein, erhalten werden. In Lsg. ist der Komplei in viel reinerem Zu
stande verwirklicht. Die molekulare Leitfiihigkeit einer 0,1-n. Lsg. der Krystalle 
betrug bei 0° ji — 3,87, wahrend bei dreiwertigen Elektrolyten unter entsprechen- 
den Bedingungcn im allgemeinen fi =  250—300 is t Beim Trocknen im Vakuum 
halten die sehr hygroskopiechen Krystalle 3,2—3,6 Molekule W. zurtick, die offenbar 
konstitutiv in dem Komples gcbunden sind, 11. in A. Der Tetrarhodanokompk'X 
konnte in Form der verd. Lsg. der freien Siiure erhalten werden, woraus die ont- 
epreohcnden Salz hergestellt werden konnten, die sich jedoch niemała in festem 
Zustande isolieren lieBen. Chinin u. Strychnin fiillen den Komplex aus, doch hat 
der Nd. wechselnde Zus. Chinolinsalze ergeben einen oligcn Nd. Die freie S&ure 
iet 1. in A., die Salze nicht Der Pcntarhodanokompkx wurde in Form eines schon 
krystallisierenden Chinolinsalzes (unl. in W.) erhalten, aus dem sich die freie Sfture 
und das Na-Salz herstellen lieBen. 1 Molekiil Krystallwasser ist anscheinend kon- 
stitutiy gebunden. Die freie Sauro ist 1 . in A., die Salze nicht. Von dem bekanntcn 
JEkxarhodanokomplex erhielt Vf. das Chinolinsalz, dae bemerkenswerterweise kein 
Konstitutionswasser enthalt, und das Pyridinsalz. Beide unl. in W. In wss. Lsg. 
eind alle Chroinirhodankompleie rotviolett gefarbt, und zwar verschiebt sich die 
Farbung mit steigendem Rh-Gehalt nach Rot und yertieft sich.

Der Teilungskoeffizient zwisehen A. und W. betragt bei den 1. Kompleien bei 
gewóhnlicher Temp. Cr aq, Rh, ca. 3,6, H[CraqaRhi] ca. 9,4, H j[CraqRht] ca. i, 
Hs[Cr Rhfl] ca. 0,3. Beim Tri- und Tetrarhodanokomplei wurden je nach der Her- 
stellungsweiso etwas yerschiedene Teilungskoeffizienten erhalten, was dahin deutet, 
daB es sich luer um Gemische von Stereoisomercn handelt, wic nach der W e r n e r - 
Bchen Theorie zu erwarten ist.

Vf. hat die Geschwindigkeitskonstantcn des Zerfalls der einzelnen Kompleie 
bestimmt, indem die Konz. der Rh-Ionen colorimetrisch durch die beim Zusatz yon 
Eisennitrat auftretende Farbę gemessen wurde. In wss. Lsg. ist die StabilitSt des 
Hexarhodanokomplexes fast unabhangig von der Rk. der Lsg. Die andercu 
Kompleie sind in Baurer Lsg. um so stabiler, je geringer ihr Rh-Gehalt ist, wSbrend 
in alkal. Lsg. ihre Siabilitat sich mit abnehmendem Rh-Gehalt rermindert. In A. 
gelost, ist der Trirhodanokomplei ziemlich stabil, wahrend dic Stabilitat der 
anderen Kompleie schnell mit dem Rh-Gehalt abnimmt. Die Kompleie sind licht- 
-pmpfindlich.

Vf. hat eine Analysemnethode zur Best. der yerschiedenen Kompleie aus-
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goarbeitet. Zuerst werden der Hexa- und Pentakomple* ala Chinolinsalzc gefallt, 
wobei daa Yerhaltnis dieser Komplexe im Nd. durcb eine Cr- und Rh-Best. er- 
mittelt wird. Aus dem Filtrat des Chinolin-Nd. werden der Tri- und Tetrakoinples 
durch Eitraktion mit A. entfemt, wobei es moglich ist, die beiden Komplexe durcli 
Fraktionierung zu trennen und dereń Menge durch zwei Cr-Bestst. zu ermitteln. 
SchlieBlich bestimmt man durch Titration in der extrahierten wss. Lsg. das Cr u. 
Rb, woraus sich der Gehalt an Mono- und Di-Komplex berechrien laBt, wenn der 
Gehalt an Hexaquokomplex bekannt ist. Diesen letzteren ermittelt man durcb 
FHllung mit KHS04 und A. ais Chromalaun.

Die Cr-Rh-Komplexe bilden sich langsam in Lsgg., die das E.exaquoebromiion 
und das Rh-Ion enthalten. Bei gewohnlicher Temp. ist der stabile Zustand wahr- 
scheinlich erst nach einigen Jahren erreicht. Vf. hat das chemische Gleichgewicht 
Kwischen den verschiedenen Komplesen und dem Rb-Ion in wss. Lsg. bei 50° fiir
10 Lsgg. zahlenmaBig bestimmt. Durch Messnngen der elektrischen Leitfahigkeit 
konnten die Ergebnisse der chemisehen Analyee bestiitigt werden. Aus den Gleich- 
gewichtskonstanten konnte in bekannter Weise die Affinitat zwischen dem Cr-Atom 
und dem-Rh-Ion in n. Lsg. berechnet werden; sie betragt fiir die erste Rh-Gruppe 
- |- 3710 cal., fiir die letzte —570 cal.

SchlieBlich wird die Abbangigkeit der Komplexitat von der Konz. des Rh-Ions 
graphisch dargestellt, bo daB es moglich wird, das Gleichgewicht in einer Lsg. zu 
berechnen, wenn man die Konz. des Cr und des Rh kennt. (Det kong. Danskg 
Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturyidensk. og. Matliem. Afd. 7. Rakke 12. 4. 
66 Seiten 1915. [1914.] Kopenhagen, Chem. Lab. d. Univ. Sep. v. Vf.) G O nther.

Niels B jer rum  und Aage K irschner, Die Rhodanide des Ooldes und dat 
frtic Bhodan mit einem Anhang iiber das Góldchlorid. Die Vff. liaben die Rhodan- 
verbb. des Au untersucht ais Yertreter von stark komplexen, aber wenig bestandigen 
Salzen, und weil sie Unterss. iiber die Umwandlungen der verschiedenen Oxy- 
dationsstufen eines Metalles ineinander erlauben. Die Unterss. iiber das Verhalten 
des Aurirhodanids fiihrten dazu, in diesen Lsgg. die Existenz des frcien Rhodan* 
anzunehmen. Kalimiaurirhodanid, K AuEhv  Darst. nach Cl e v e  (Joum. f. prakt. 
Ch. 94. 14), bwI. in W. Loslichkeitsprodukt 6 -10—6 in 1,4 ion-normaler Lsg. — 
Aminoniumaurirłiodanid, NJStAtiRh^ Darst. NH^Rb, in W. gel., wird mit einer 
salzsauren Lsg. von AuCl, (mit 0,4% Au) gefallt. Rotgelb. — Natriumaurirhodanid, 
NaAuEht. Darst.: Verd. Lsg. von NaRb*2H,0 wird mit 0,1-n. Wasserstoffauri- 
chlorid unvollstandig gefallt. Rubinrote Nadeln. Loslichkeitsprodukt 5-10“ * in 
2,2 ion-normaler Lsg. — Wasserstoffaurirhodanid, S A u R h ^ 2 H t O. Darst.: NaRh- 
2HaO wird in verd. H jS04 gel., mit Wasserstoffaurichloridlsg. (10% Au) yermischt u. 
die Mischung auageathert. Die atheriache Schicbt wurde nach dem Trocknen mit 
Na^SO* im Yakuum eingedampft (20°), wobei die Saure Bich ausacbied. Dunkel- 
rote Krystalle- In reinen Lsgg. ist das Aurirhodanid hauptsachlieh ais Tetra- 
rhodanoauriation, AuRh<—, yorhanden. [Die Komplexitatskonstante dieses Ion»

K 1(li —  + ^  ist 10t7,ł mai grofler ais die des Tetracbloroauriations.

Das Tetrarhodanoauriation ist stark rotbraun gefarbt. Bei X =  578 /ifi ist sein molarer 
Extinktionskocffizient 108. Bei Rhodanionenkonz*. groBer ais 0,2 sind Penta- und 
flexarhodanoauriationen in bedeutender Menge yorhanden, dereń Kompleiitati- 
konstanten sind:

K =■ 3 =  i n .  x  —  [AuRht_ _ _ _ 3_  i 1
A u W ' '  [A m B /»J.[JB A ] ’ ’ A u R h *  [ 4 u m , ------] .[2W i]

F&rbung stjirker ais bei Tetrakompleien. Molarer E xtinktionB koeffizient de*
Pentakomplexes ea. 218 und des Hexakomplexes ca. 248 bei ). == 578 (ifi. Bei
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kleinen Rhodanionen- und H -Ionenkonzz. Bcheint das Tetrarhodanoauriation einer 
Hydrolyse nach folgender Gleichung zu unterliegen:

AuRh4~  +  HjO =  AuRhj(OH)-  +  H+ - f  Rh~, 
doch ist die Hydrolyse selbst bei [H+]-[Rh~] =  0,01 noch kaum groBer ais 20*/, 
Daa Tetrarhodanoauriation ist diBsoziiert in Dirhodanoauriation und frcies Shodan 
nach der Gleichung AuRh4— =  AuRb,-  -f- Rb2, wobei K =  1,49-10—1 ist (bei 18®). 
Das freie Rhodan, Rh„ iat ais ein zwischen Br u. J  liegendes, farbloses, zusammen 
gesetztes Halogen aufzufassen. Es wird aus Rhodaniden von Br frei gemacht, 
und macht selbst momentan J  aus Jodiden frei. Es ist uuBerst unbeBtEindig und 
wird in wss. Lsg. hydrolysiert:

3 Rh, +  4H aO =  5H+ +  5Rh~ +  HCN - f  HaSOt.
Dieser BruttoprozeB ist das Resultut folgender 4 Partialprozesse:

1. Rb* +  HjO ^  H + Rh~ +  HRhO; 2. HRhO — >■ H+ - f  Rh~ +  HRhO,;
3. HRhO +  HRhO, — >- H+ +  Rh“  +  HRhOs;

4. HRhO, +  H ,0  — >- HCN +  H2S04.
Der 2. PartialprozeB bestimmt durch einen langsamen Yerlauf die Reaktioos- 

geschwindigkeit, fur die dic Gleichung gilt:

y r TTmOY . /• ^  ■r  -  l  [HRhO] =  -  k

k ist ca. 5 bei 18°.
Dirhodanoauroatsaure, HAuRh ,. Darst.: Aurirbodanid wird mit Sulfit redu- 

riert, die LBg. angesauert und ausgeathert. Aus dem A. erliiilt man die Siiure 
ais zersetzliches O l.— Kaliumaurorliodanid, KAuHh ,. Darst.: KRh-Lsg. wird mit
0,5 molarem Wasserstoffaurichlorid in kleinen Portionen yersetzt, wobei jede 
Portion mit konz. NaS03-Lsg. entfarbt wird. Ansauem und Ausathern. Die &th. 
Schicht wird mit KHCO, im OberschuB yersetzt, wobei Kaliumaurorhodanid ge- 
mischt mit Bicarbonat ausfallt. Aus der Mischang wird das Rhodanid mit A. 
eztrahiert. Feine, weiBe Nadeln, 11. in A., swl. in A. In W. 1. unter Zers, — 
Ammoniumaurorhodanid, N S tAu,Ehr  Darst.: Ahnlich wie K-Salz. WeiB, kry- 
atallinisch. Frisch dargestellt 11. in A., getrockuet swl. in A., 11. in A., 11. in W. 
unter schwacher Zers. Die Komplesitatskonstante des Dirhodanoauroations, AuRh,"” , 
das in den wss. Lsgg. dieser Salze yorhanden ist, ist 1022,4 mai kleiner ais die de* 
entsprechenden Cyanions. — MonamminoaurorTiodanid, AuNH^Bh. Darst.: Durch 
Einw. von NH, auf Dirhodanoauroate in reyersibler Rk. Unhestandig. lichtempfind- 
lich, von W. zers., swl. in wasserfreiem A. und A.

Die Best. von Aurirhodanid neben Aurorhodanid kann durch Titrierung mit 
Sulfit bis zur Farblosigkeit ausgefiihrt werden, da das Dirhodanauroation farblos ist.
— Aurirhodanid wird in Lsg. durch Autoreduktion nach folgender Gleichung in 
Aurorhodananid umgewandelt:

3 AuRb*- +  4HaO =  3 AuRb,~ +  5H+ - f  5Rh“  - f  HCN - f  H ,S04.
Die Ggw. von H- und Rh-Ionen und yon Aurorhodanid wirkt auf diese Rk. 

verlangsamend ein. Die Autoreduktion wird durch die Unbestandigkeit des durch 
die Dissoziation des Aurirhodanids entstandenen freien Rhodans yerursacht. Die 
Die Vff. konntcn ihren zeitlichen Yerlauf aus der Dissoziationskonstante des Auri
rhodanids und aus der Zersetzungsgeschwindigkeit des Rh, berechnen. — Eine 
Lsg. von Aurorhodanid Bcheidet unter B. von Aurirhodanid Au aus in der reyer- 
siblenRk.: 3AuRh,— — 2 Au -}- AuRh4— -J~ 2 Rh- , dereń Gleichgewichtskonstante 
ea. 33 betragt. Die Geschwindigkeit der reziproken Rk. nimmt mit abnehmender 
Rh- und H-Ionenkonzentration zu. Die Ggw. yon Au-Pulyer beschleunigt kata- 
lytisch. Autoreduktion und Au-Ausscheidung bewirken zusammen, daB Lsgg. yon 
Goldrhodanid allmahlich alles Au metallisch ausscheiden.

In einer salzsauren Lsg. yon 'Wasserstoffaurichlorid ist das Au hauptSchlich
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ais Tetrachloroauration AuC14~ , vorlianden. Dieses łon ist in reinen Lsgg. fol- 
gendermafien hydrolysiert: AuCl,-  H ,0  =  AuCls(OH)— -f- H + -(- Ci- . Die 
Gleieligewichtskonatante bat den Wert 0,55 ■ 10—1.

Die YfF. haben folgende Normalpotentiale bestimmt (bei ca. 18°):
Elektrodenreaktion: Normalpotential 0 l£h:

1. Au +  2 R h -  =  AuRh2-  +  0  0,689 Volt
2. AuRh,-  +  2Rb-  =  AuRh.,-  +  2 0  0,645 „
3. Au -f- 4Rb-  =  AuRb^-  +  3 0  0,660 „
4. Au +  4 Cl-  =  AuC14“  +  3 0  1,001 „
5. 2Rb“  =  Rb, +  2 0  0,769 „

Der von A beg g  und Ca m p b e l l  (Zt3chr. f. Elektrochem. 13. 440) angegebenc 
Wert 1,5 fur das Normalpotential Gold-Auroion ist unzuyerliissig, da bei der Mes- 
sung von Goldelektrodenpoteutialen in starker, mit Aurooxyd gesattigter HNOs 
nur das Oxydationspotential der HN03 gemessen wird. (Det Kong. Danske 
Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturyidenak. og Matkern. Afd. 8 . Rakke 5, 1. 
76 Seiten. 1918. Kopenbageu, Chem. Lab. d. Uniy. d. tierarztl. u. landwirtschaftl. 
Hoclischule. Sep. v. Yf.) GtoTHEK.

Andre K ling, D. F lorentin , A. Lassieur und R. Schmutz, Darstellung von 
chlorierten Chlorameisenstiuremethylestern. (Vgl. C. r. d. lAcad. des aciences 169. 
1166; folg. Ref.) Bei gemiiBigter Chloriorung von Chlorameisensauremethylester, 
erhalten aus Metbylalkobol und Pbosgen bei moglichst niedriger Temp., arn Licht 
entstebt fast aussehlieBlich Chlorameisensauremonochlormethylester, der von etwas 
beigemengtem Dicblorester kaum getrennt werden kann. Bei weiter getriebener 
Cblorierung entstebt zunachst der Chlorameisensauredićhlormethylester und schlieli- 
lich Perchlormethylformiat. Dieselben Prodd. entstehen, wahrscheinlich neben etwas 
Ameisensauredichlormethylester, bei der Cblorierung von Methylformiat am Licht.
Die Verh. C ^O ^C l^  =  C1C1L,• O• CC1<^q>CC1- O-CIIClj, die H en tsch e l (Journ.
f. prakt. Ch. [2] 36. 104. 470) bei der Chlorierung von Chlorameisensauremetliyl- 
ester erhalten haben ■wollte, eiiatiert nicht. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 169. 1046 
bis 1047. 1/12. [17/11.*] 1919.) R ic h t e r .

Andre K ling, D. F loren tin , A. Lassienr und R. Schmutz, Eigenschaften der 
chlorierten Chlorameisensauremethylester. (Vgl. C. r. d. FAcad. des sciences 169. 
1046; yorst. Ref.) Chloramcisensmremonochlormcthylester, C1C02 • CH^Cl. Das reinste 
Prod., das erhalten -werden konnte, enthielt noch 9°/o Dichlorester. Farblose, be- 
wegliche FI., die zu Triinen reizt und erstickend riecht. Kp.,00 106,5—107°; Kp.100 
52,5—53°; D.ls 1,465. Wird durch W. in Formaldehyd, CO, und HC1 gespalten. 
Wasserfreies FeCls u. AlCla zersetzen bei 70° unterB. von Phosgen. MitNatrium- 
phenolat entstebt Phenykhlormethylcarbonat, C„HS • O • C02 • CBL,C1. FI. von phenol- 
artigem Geruch; Kp.ls 122—124°; D .48 1,255. — Chlorameisensauredichlormethylester, 
CICOj ■ CHClj. Gleicht in den allgemeinen Eigenschaften der Yorhergehenden Yerb. 
Kp.700 110—111°; Kp.100 54-55°; D .15 1,560. Wird durch W. zu CO, CO, u. HCI 
hydrolysiert. Reagiert mit Natriumphenolat unter B. von Phenyldichlormcthylcar- 
bonat. Fi. F. 14,5°; Kp.tl 124—125°; D .15 1,34. — Perchlormethylformiat, C1CO,- 
CCI,. Reizt kaum zu Tranen, riecht aber sehr erstickend. Zerfallt bei der Siede- 
temp. in geringem Betrage in Phosgen. Kp.750 127°; Kp.6() 49°; D .15 1,653. Verhalt 
aich -wie Phosgen (,,Diphosgen“). Die Hydrolyse liefert CO, und HCI. Mit Anilin 
in -ws3. Lsg. entsteht symm. Diphenylharnstoff. Wird durch FeCls und A1C13 kata- 
lytisch in CC14 und CO, gespalten. Reagiert mit Natriumphenolat unter B. von 
Fhenyltrićhlormćthylcarbonat. Krystalle; F. 66°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 
1166—68. 15/12. [1/12.*] 1919.) Richteb.

Y. G rignard, G. R ivat und Ed. U rbain, Untersuchungen uber die Chlorierung
II. 1 . 30
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von Ameisensauranethylester und Chlorameiśeńsauremethylesłer (vgl. C. t. d. l’Acad. 
des sciences 169. 1143; folgendes Ref.; K l in g , F l o e e n t in , L a s s ie u e , S c h m u t z ,
C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 1046. 1166; C. 1920. I. 417). Bei der Chlorie
rung  yon Chlorameisensauremethylester nach K lin g , F lo e e n tin , L assieue und 
S c h m u t z , die in Bleikammem bei 140—150° im Bogenlielit ausgefiihrt wird, gelangt 
man iiber einen Chlorgehalt von 65,5% nicht hinaus, wiihrend Perchlormethyl- 
formiat 71,7% eifordert. Die Chlorierung von Ameisensauremethylester u. Chlor- 
ameisensauremethylcster fiihrt zu denselben Prodd.; das nach den Angaben yon 
D e l ć p in e  im ersten Pall ais Nebenprod. entstchende, namentlich in Ggw. von Fe 
unbestgndige Dichlormethylformtał, EC 03-CHCJa, wird nach den Vff. bei fort- 
seb rei tender Chlorierung yolistiindig umgewandelt. Auch bei Bchwachem, difFusem 
Licht kann man entgegen H e n tsc h e l (Journ. f. prakt. Ch. [2] 36. 100) bei 75° 
Chlorameisensiiuremethylester in Chlorameisensawemonochlormethylester yerwandeln. 
Die letzte Phaso der Chlorierung wird nach K lin g  mit Bogenlicht, nach den Yff. 
auch mit Auerlicht nur mit śiuBerster Langsamkeit erreicht. Dagegen erhiilt man 
mit Quarzquecksilberlicht bei 80° leicht Prodd. von 80—90°/0 Perchlormethylformiat. 
Oberschreitet man die Temp. von 112°, so yerlangsamt sich die Rk. und wird bei 
117° durch den Zerfall von Perchlormethylformiat in Phosgen begrenzt. Es wurde 
yersucht, die Bk. durch Sulfurylchlorid, Pyrosulfurylchlorid, FeCl„, SbCl6, CuClj 
oder Schwefel zu katalysieren. Positiy wirken FeCl, und SbCl6; sobald aber eine 
gewisse Konz. erreicht ist, tritt Zerfall unter B. yon yiel Chlf. ein, wohl nach der 
Gleichung: ClCOs-CHCIa =  COa -f- CHC13; CCI, wird hieibei nicht gebildet. Mit 
Schwefel scheint man ebenfalls nicht iiber den Dichlorester hinauszugelangen. Fe 
und Pb sind in der FI. ohne erheblichen EinfluB, bedecken sich jedoch im D am p f 
mit katalytisch wirkBamen Chloriden, die sich in der FI. losen und die Beendigung 
der Rk. auch in GlasgefaBen unmoglich machen. Zur Darst. von Perehlormethyl- 
formiat im GroBen benutzt man SteinzeuggefiiBe nach Art der Chlorentwickler, auf 
dereń groBe (jfinung eine diinnwandige Glasglocke mit einer Westinghouse-Cooper- 
Hewittlampe aufgesetzt ist. (C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 1074—77. 8/12. 
[24/11.*] 1919.) R ic h t e r .

Y. G rignard, CK R iy a t und Ed. TJrbain, iiber die CMorderirate von Mełhyl- 
formiat und Mithylcarbonat (ygl. C. r. d. l ’Acad. des sciences 169. 1074; yorst. 
Ref.). Da der tecbnische, aus Methylalkohol und Phosgen erhaltene Chlorameisen- 
sauremethylester bis zu 25°/0 Methylcarbonat enthiilt, finden sich neben seinen 
Chlorierungsprodd. auch solche des Methylcarbonats. — Chlorameisensauremono- 
chlarmetliylester, ClCOs-CHjCl. Das erhaltene Prod. enthielt noch 6% Dichlorester 
und 2% Methylcarbonat. Kp. 106,5°; D .u  1,456; nD22 =  1,42857. — Chlorameisen- 
sciuredicMormcthylester, C1C02*CHC13. Bei der Chlorierung in Bleikammem im 
ultrayioletten Licht gelangt man iiber 65,5% Cl nicht hinaus (C1C03- CHC12 =  65,1%); 
unter diesen Bedingungen yerschwindet C1C02'CH2C1 fast yollig, yom Trichlorester 
trennt man durch Rektifikation. Das so gewonnene Prod. enthielt nur 2,5% Mono- 
chlorester, Erstickend riechende, zu Tranen reizende FI. Kp. 111°; Kp.et 46°;
D.n  1,558; nD2S =  1,44322. — Perchlormethylformiat, ClCOj-CCl,. Frei yon Hexa- 
chlorcarbonat durch direkte Chlorierung von Methylformiat. Reizt weniger zu 
Tranen, riecht aber erstickender ais die rorliergehenden Verhb. Kp.wa 125—126°; 
D .15 1,644; nD-s =  1,45664. — Tricblormethylcarbonat. Bei yorsichtiger Chlorierung 
yon technischem Chlorameisensauremethylester am diffusen Licht. FI. Kp. 138°;
D .2!l5 1,297; nDs- =  1,41160. — Unsymm. Bichlormethylcarlonat. Durch Yer- 
esterung yonChlorameiseneauredichlormethylester; Ausbeute 90%. FI. von aroma- 
tischem, etwas stechendem Geruch. Kp.18 48—49°; zers. sich bei gewohnlichem 
Druck schon unterhalb 150° merklich; D .17 1,412; nD22 =  1,42852. Bei der 
Hydrolyse mit Alkalien entstehen Ameisensaure, CO und HC1. — Chlormethyl-
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dichlor methylcarlonat, C1ĆHS • O• COa• CHC)2. Etwas stechend lieehende FI. Kp. 177 
bis 179°; Kp.46 96°; D .18 1,553; nD:a =  1,45414. Liefert bei der Hydrolyee CHsO, 
CO and CO,. WabrBcheinlich idectisch mit der Yirl). C8i7t, 08CT7 von H en tsche ł.
— Methyltrichlormethylcarlonat, CH3>0-C0s-CC)s. Durch VcreBterung yon Per- 
chlormethylformiat. Stark zu Tianen reizendc FI. Kp. 161—163°; Kp.16 59,5—60°;
D .17 1,525; n Dsa =  1,44964. Wird durch k. Soda nicht merklich hydrolysiert. 
Spaltet bei der Dest. unter gewobnlichemDruck etwas Phosgen ab. — TctraćMor- 

methylcarlonate. Bei der Cblorierung von industriellem Chlorameisensauremethyl- 
eater. Dickliche Fil. yon schwach aromatischem, stechendem, etwas an Phosgen 
erinnerndem Geiuih. Frakt. I  Kp.,0 F3°; D .19 1,626; nDs! =  1,46192. Frakt. II 
Kp.,0 93—94°; D .18 1,634; nD”  =  1,46421.— HezaMormeihylcarbonat, C0(0-CCls)j. 
Kryatallc, F. 79°. Riecbt anfangs iitheriscb, spater nach Phosgen. Leicht fluchtig 
ohne Zers.; geht mit fliichtigeren Fil. leicht uber. (C- r. d. 1’Aead. des Eciences 
169. 1143-47. 15/12. [8/12.*] 1919.) R ich te r.

P. K arre r, Die Konstitution der Arsenometallrerbindungen. In einer fruheren 
Arbeit (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 1634; C. 1915. II. 1069) hatVf. nacligewiesen, 
dafl in den Ar8enometallverbb. die Metalle komp!ex gebunden sind, und daB yon
1 Mol. Diaminodioxyarsenobenzol im Maximum 2 Mol. Metallsalz addiert werden. 
Die Konstitution dieser Komplessalze wurde so aufgefaBt, daB das Metali direkt 
an den Arsenatomen yerankert wśire, entsprechend dem allgemeinen Schema: 

X
Demgegenuber yertreten neuerdings B in z , B a u e r  u , H a l l s t e in

R-As* • • -Me' 
R-As •Me X

die Ansicht, die Bindung des Metalls in den Arsenometallkomplexsalzen er folgę 
nicht dureh die Arsenatome, sondem durch die salzbildenden Amino- u. Hydroxyl- 
gruppen. Die genannten Autoren yei muten, daB z. B. in den Salyarsanmetall- 
komplexsa!zen das Metali den Wasserstoff der Pbenolgiuppe substituiert. Vf. schlieBt 
die Mogliclikeit einer solchen Substitution aus, da Korper dieser Art, ahnlich wie 
Metallbeizen, in Alkali nicht 1. sein konnten, ohne daB das Metali ais Hydrosyd, 
resp. Oxyd abgespalten wiirde. Unter Zugrundelegung der WERNERschen Komplei- 
tlieorie wird aber die Alkaliloslichkeit der Metallsalyarsane yerstśindlich. Sie 
konnen sich losen dank der freien Phenolgruppen. Die Annahme Binzs, Batjers 
und H allsteins, daB in wss. Lsg. die Rk. des Silbersalzes mit dem Salyarsan 
derart yerlaufe, daB der Wasserstoff der Salzsaure durch das Silber snbstituiert 
wird, widerlegt Vf. mit der Begriindung, daB die Substitution des Wasserstoffs 
einer Saure, welche mit einem Amin zum Ammoniumsalz yereinigt ist, durch Metali 
bei Einw. yon Metallsalzen ohne Analogie ware. Die Komplexsalzformel des Vfs. 
maeht dagegen den yon den genannten Autoren beobachteten Umsatz leicht yer- 
standlich. Danaeh lagert sich das Silberfluorid, Silbemitrat usw. primar an das 

NHj, HC1 -  NH„ HC1
I.

+  2AgF

NH„ HC1

•Ag 

• Ag

NH„ HC1

F

F
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Komplexsalz an; nachher findet zwischen dem ionogenen Fluor-, resp. Nitratrest 
und dem yorhandenen ChlorwasserstofF, jedenfalls weil das Chlorid scliwerer 1. ist, 
Urnsatz statt, wie es Sehema I. yeranschaulicht. Es erfolgt also nicht Substitution, 
sondem Addition. Endlich weist Vf. noch auf eine andere bemerkenswerte Be- 
obachtung hin. Die was. Lsg. des Additionsprod. yon Silbemitrat an Salvarsan 
gibt ganz analog wie die anderen aminosubstituierten Arsenoyerbb. ein unl. Sulfat. 
Das ausgefallte Sulfat des Silbersalyarsans enthalt aber nicht allein Schwefelsaure, 
sondern auBerdem noch Chlor, und zwar 1 Mol. HjSO^ und 2 Atome Cl. Erstere 
dient ohne Zweifel zur Neutralisierung der Aminogruppen, da es ja  ein Charakte- 
ristikum der Aminoarsenoyerbb. ist, unl. Sulfate zu bilden. Die beiden Chloratome 
werden yermutlich den ganzen basischen Komples absattigen, wie dies durch 
Schema II. dargestellt wird. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2319-24. 13/12. [3/11.]
1919. Zurich, Chem. Lab. der Uniy.) W e g e .

P. K arre r, Uber Oxycarbonylvcrbindungcn. I I .  Synthetische Versuche in der 
Filixgru,ppe. (I. s. Helv. chim. Acta 2. 89; C. 1919. III. 200.) Vf. yersuchte, 
durch Synthese Verbb. aufzubauen, die śihnliche Konstitution und yielleicht auch 
iihnliche phannakologische Wrkg. aufyeisen wiirden, wic die yon BOhm (L tebigh  
Ann. 318. 230; C. 1901. II. 1342) untersuehten Filixpraparate. Bei diesen Verss. 
war zu berueksichtigen, daB alle bekannten Bandwurmmittel, mit Ausnahme der 
Granatwurzelalkaloide, Buttersaure oder Isobuttersiiurederiyate sind, ferner daB die 
yieleu Kernmethylgruppen in der Filicinsaure, im Aspidinol usw. die therapeutieche 
Wrkg. yoraussichtlich ungiin8tig beeinflussen. Zur Darst. von Filixkorper ahnlichen 
Prodd. wurde die KetonBynthese von HOSCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 1122;
C, 1915. II. 598) benutzt: Einw. von Nitrilen auf Phenol bei Ggw. yon HCl-Gaa 
und Verkochen der Chlorhydrate der Ketimide mit W. zu deu entsprechenden 
Ketonen. Durch Einw. von Buttersaure- und Isobuttersaurenitril auf Phloroglucin, 
Methylphloroglucin u. Dimethylphloroglucin wurde Phlorbutyrophenon (I.), Metbyl- 
phlorbutyrophenon (II.), 1,3-Dimetbylphlorbutyrophenon (III.), Phlorisobutyrophenon 
(IV.), Phlorbutyrophenonmethylather (V., VI.), Isoaspidinol(VII.) hergestellt. Behandelt 
man Phlorbutyrophenon, Methylphlorbutyrophenon und Phlorisobutyrophenon in 
alkal. Lsg. mit Formaldehyd, so findet Kondensation zu Diphenylmethan- u. Triphenyl- 
methanderiyateu statt. Aus Methylphlorbutyrophenon entsteht Methylcndi[metliyl- 
phlorbutyrophenon] =« VIII., das ganz analog konstituiert ist wie Albaspidin und 
Flayaspidinsaure. Komplizierter yerlauft dio Kondensation zwischen CHaO und 
Phlorbutyrophenon und Phlorisobutyrophenon. Auch hier entstehen ais Zwischen- 
prodd. die Verbb. IX. und X. Der Formaldehyd kondensiert sich aber mit diesen 
Korpem weiter. Nach fruheren Unterss. von St b a ijb  (Arch. f. exp. Path. u. Ther. 
48. 1; C. 1902. II. 469) und BOhm nimmt dief Wirksamkeit der Filiskorper auf 
Wimner mit der yerstarkten Kondensation zu. Beim synthetischen Phlorbutyro- 
phen ist die Sache nach Unterss. yon S tr a u b  umgekehrt, die einfachen Phlorbutyro- 
phenonc und Phlorisobutyrophenone wirken starker ais die Methylendiphlorbutyro- 
phenone. Die Isobuttersaurederiyate wirken starker ais die Buttersiiurederivate.

E ip e r im e n te l le r  T e il. Phlorbutyrophenon, C1()H1jOł (-)- lH^O) =  I. B. 
In 10 g Phloroglucin in absol. A., yermischt mit 8 g ButtersSurenitril u. 4 g wasser- 
freiem ZnClj, wird 3—4 Stdn. HCl eingeleitet. Das abgeschiedene Ketimid wird 
mit W. yerkocht. Nadeln aus W. (mit 1  Mol. H ,0 , das bei 110° entweicht); F. 179 
bis 180°; 11. in A., JL; schwerer 1. in h. W .; swl. in k. W .; die wss. Lsg. wird 
durch FeCl3 rot gefarbt. Phlorbutyrophenon kuppelt mit Diazoniumsalzen, resp. D i- 
azoaminoyerbb. zu AzofaTbstoffen. Das Kupplungsprod. mit Diazoaminobenzol ist 
der Farbstoff C^H^O^N^; orange Krystalle aus Alkohol; F. 136—137°; zwl. in 
yerd. NaOH, HCl fallt den Farbstoff wieder aus. — Phlorisobutyrophenon =  IV-
B. analog mit Isobuttersaurenitril; Nadeln; F. 17.7—178° (mit 1 Mol. HjO). —
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Methylphloroglucin (vgl- BOh m , LtEBIGs Ann. 302. 174). 43,2 g  Phloroglucin in
2 Liter W. werden mit 100 ecm HCi (1,12) u. 13 ccm 35°/0ig- Formollsg. yersetzt. 
Das ausgeschiedene Hexaoxydiphenylmethan wird mit 250 ccm 15%ig. NaOH und 
100 g Zinkstaub '/a Stde. gekocht. Nach vollendeter Beduktion wird abgesaugt, 
das Filtrat angesauert und ausgeiithert. Nach Dest. des A. bleibt ein aus Phloro
glucin und Methylphloroglucin beBtehcnder Ruckstand zuriick. Man krystallisiert 
aus 40—50 ccm W, Das 11. Methylphloroglucin bleibt in Lsg. — Methylphlorbutyro- 
phenon, Cu Hu 0 4. B . analog der Yerb, I. aus Methylphloroglucin u. Butyronitril; 
Nad ein aus W. (mit 1 Mol. H,0); schwerer 1. in W. ais Phlorbutyrophenon; gibt 
in wss.-alkoh. L sg . mit FeCl, eine Violettfarbung; F. 154—155°. — 1,3-Dimethyi- 
phlorbutyrophenon, ClsH 160 4 =  III. B . analog aus Dimethylphloroglucin; Nadeln 
aus W .; gibt mit FeCl, gelbbraune Farbenrk.; F. 140°. Kuppelt nicht mit Diazo- 
benzol. — Phlorbutyrophenonmethylathcr, CuH140 4 *= V. und VI. B. analog aus 
Phloroglucinmethylather, B u tte rB au ren itril usw. Durch fraktionierte Krystallisation 
aus W. und Lg. gelang es, das Rohprod. in die beiden Isomeren zu trennen. Das 
inW . leichter 1. Keton hat den F. 130°; weifie Nadeln; mit FeCl, Braunrotfarbung.

CH,
HO. .OH HO. ' .OH

OH
C O .C H ,.C H ,.C H , CO • CH, • CH, • CH,

c h 3 

I IH -j
C H s -^ N -^ ^ C O  • CH,. CH2 • CH,

HO. .OH

OH

OH 
CH,
i  .OHW

v / \C O .C H ,.C H ,-C H ,  
OCH,

CH,

Y y h .J (
^ C O • CH2■ CH2• CH, C A - O C ^ '

CO-CH(CHg),

CO ■ CH, • CH, • CH, 
0H \ ^ / 0H

ÓCH,

ÓCH,

HOv .OH

CH, • CH, • CH2 • O C ^ > K ' 
OH

CO • CH, • CH, ■ CH,

(C H ^ C H -O C -^ S ^  ^  S ^ ^ C O .C H tC H ,
OH X . OH

Diese Form ist die in Lg. schwerer 1. Das in W. schwerer 1. Isomere hat den 
F. 113°; gelbliehe Blattcben, gibt mit FeCl, ebenfalls Braunrotfarbung; ist in Lg. 
leichter 1. Das Keton vom F. 113° ist wahrscheinlich das p-Isomere, dasjenige vom 
F. 130° das o-Isomere. — Isoaspidinol, C„H 180 4 =  VII. B. analog aus Methyl-
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phloroglucin-p-methylilther, Butyronitril etc.; Nadeln aus Lg.; F. 151,5°. Kann 
Bublimiert werden; die FeCI,-Rk. ist braunrot. — Methylendt[phlorbutyrophenori], 
GnR u On =  IX., erhalten durch '/i-stdg. Stehenlassen yon 19,6 g Phlorbutyropkenon 
in 1 1 W. -f- 200 ccra 2-n. NaOH mit 4,3 ccm 35%ig. Formaldehydlsg. u. Ansauern 
mitHCi; amorph; F. 200—215°.— Methylendilphlorisobutyrophcnon] =  X .; amorph. 
Ist wahrscheinlich wie IX. ein Geinenge. — MethylendvLmethylpliJorbutyroph-emn], 
CjjHjgO,, =» VIII. 15. analog au s  Methylphlorbutyrophenon; Nadeln au s yerd. A.; 
F. 212°. (Hclv. cbim. Acta 2. 406—81. 1/10. [3/7.] 1919. Chem. Lab. Uniy. Ztiricb
u. G e o r g  SrEY ER-H aus, Frankfurt a. M.) S c u On f e l d .

F. Knoop, Physiologische Adrcnalinbildung und Phenylserinsynthese, eine Er- 
widerung au f die Arbeit von K. Iłoscnmund und U. Dornsaft. D ie  Auffasaiing 
B o s e k m UNDb und D o r n sAf t b , daB das yon ihnen dargestellte Dioxylphenylserin 
(Ber. Dtscb. Chem. Ges. 52. 1734; C. 1 9 2 0 . I. 9) ais Zwisehenprod. bei der B. des 
Adrenaltns im tierischen Korper in Bctraclit kiime, widerspricht der bisher ge- 
wonnnnen Erkom) tnid des phyaiologischen Abbaues vou Sauren und Aminosauren. 
a-Aminosiluren gehon im menschlichen Organismus unter Eintritt von 1 Atom O 
und Abspaltung von NII3 in «-Ketonsauren ttber, die ihrerseits durch Aufnahme 
eines weitoren Atoms O und C02-Abspaltung zu Fettsauren abgebaut werden, die 
ein C-Atoin wenigor enthaltcn. Aus Pheuylalanin, dem Ausgangskorper der ge- 
nannten Autorcn fiir die B. des Adrenalins, entstcht also iiber Phenylbrenztrauben- 
siiure Plienylessigsaurc, nicht aber ^-Phenylpropionsiiure, wie R o s e n m u n d  und 
D o r n s a f t  anuehmeu. Selbat wenn Phenylpropionaiiure entatiinde, so wiirde diese 
sicher uicht in Phenylesaigsiiure iibergehen; denn die physiologische Osydation 
grolft stets nur am ^9-C-Atom an, so daB sich aus /9-Phenylpropionaiiure Benzoe- 
siiurc, nicht aber Phenylessigsiiurc bildet, und dićsc, da sie keine ft-Methylengruppe 
enthiUt, aueh Biclier nicht in Phenylglyoxylsiiure ubergefuhrt wird, wie die ge- 
nannton Vff. behaupten. — Ebenso wie R o s e n m u n d  und D o r n s a f t  bei der Darst. 
des Dioxphouylaerins durch Anlagerung von Ammoniak an Dioxyphenyloxyacryl- 
Biiureestcr auf Schwiorigkeiten stieBen, gelang Vf. aueh nicht die Darst. des N- 
Methylpheiiylserins aus Methylamin und /?-Phcnyl-«-chlormilchsaurc. Es entstand 
ein K o rp e r , der durch Oxydatioń mit Permanganat «-Methylaminphenylessigsaure 
orgab . Dio Hydroxylgruppe der substituierten Milchsiiure hatte also ihren Platz 
gowochselt, und das erlialtcne Prod. war ^-Phonyl-|S-methylammo-«-oxypropion- 
sRuro. Die Entstohung dieser S u b stan z  ist wohl nur durch intormediiire B. von 
Phonylglycidsiiuro zu orklilron, die N in fi aulagcrt. Ein Vers., die Glycidsaure- 
bildung durch Schutz dor Hydroxylgruppe zu yerhindern, hatte keiuen Erfolg. D ie  
Phenyl-w-chlor-^-acetylmilehsilure spaltoto mit Methylamiu die Aeetylgruppe ab 
und lieferto das gleichc Prod. — fi-Phcnyhft-mc(hylatnino-u-oxypropionsaure aua 
^-Phenyl-a-chlormilehsaure und der Cfachen Menge 30%ig. wss. Methylamins. 
'/> cm lango Prismen aus W ., die sich bei 250° langsam briiuuten und bei 272° sich 
vollig zersetzten. — n-Phcnyl-a-mcthylaminessigsaurc durch Oxydation von fc-Plienyl- 
jS-mothylamino-rt-oiypropionsiiurtó mit Bariumpermanganat in n.-Siiure. Zugespitzte 
P rism en  aus h. W ., dio boi 270° sublimierten. — fi-Phcnyl-a-chlor-ft-acetylmilch- 
sawre aus /9-Phonyl-a-chlormilchsaure und Acetylchlorid. Kurze, derbe Prismen 
aua Eg. bei W asaerzusatz . F. 131°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 2 . 2266—69. 13/12. 
[5/11.] 1910. Freiburg i/li., Phyaiol.-chem. luatitut der Universitat.) W e g e .

C. Mario, R. M arąuis uud Birokonstook, ffber die clektrolytischc Reduktion 
der Phenykssigsaure. Vcrss., die Phonylessigsiiure in oinem Gemisch yon A. und 
H4S04 mit Pb ais Kathodenmaterial boi 60° zu reduzioren, ergaben ein negatiyes 
Rosultat. Dagegen fand in ca. 70%ig. IIjSO, eino teilweise Reduktion zu Phenyl- 
iithylalkohol atatt. Das Maiimum der Ausbeute (33% der Theorie) wurde erhalten, 
wenn man 20 g Phenylessigsiiurc mit 75 g H^SO^, 25 g W. u. 1  g Gelatine 4 Stdu.
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mit 10 Amp. an 100 qcm Bleikatliode bei 70° elcktrolysierte und '/E stiindlicŁi 11 g 
HjSOj zusetzte. Die Konz. der HjSO., iat von groBem EinfluB auf die Ausbeute; 
die Abhśingigkeit von der Stromdiclite iat gering, doch scheinen uiedrige Dichten 
vorteilhatt zu aein. Der Phenyłiithylalkohol findet sich im Reaktionagemiscli alg 
Phenylacetat vom F. 20°, Kp.50 210°, Kp. 330°. Der groBte Teil des gebildetcn 
Alkohols geht anselieinend ais 11. saurer Schwefelsaureester an die Anodę u. wird dort 
zerstort, wodurch die durchweg niedrigen Ausbeuten ihre Erklarung finden. Setzt 
man nśimlich dem G-cmisch von yornherein Phenylatliylalkohol zu u. elektrolysiert 
an einer Platinkathode, an der Phenylesaigsaure nicht reduziert wird, so beob- 
achtet man wahrend der Elektrolyse einen Yerlust an Phenyłiithylalkohol. Versa., 
die B. des Phenylacotats des Phenyliithylalkohols zu begiinatigen, schlugen fchl; 
Benzolsulfosaure ais Elektrolyt erwies sich ais giinzlicli ungeeignet. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 25 . 512—16. Sept. [17/6.] 1919.) R ic h t e r .

Max H onig und W alter F achs, Untersuchungen uber Lignin. II. Kali- 
sćhmelze der Lignosulfosauren. (Vgl. Monatshefte f. Chemie 39 . 1; C. 1918. II. 
374; M elandek, Teknisk Tidskr. 1918. Nr. 10-12 ; C. 1919. I. 862.) Die Yeras. 
ergaben im wesentlichen, daB die Lignosulfosauren komplizierte a ro m a tisc lie  
S u lfo siiu ren  sind. Bei ihrer Kalischmelze entsteht Protocatcchusaurc; diese 
Saure hat yermutlich, wenigstena mit ihrem Kohlenatoffakelett, am Auf bau der 
Lignosulfosauren besonderen Anteil. — Ausgangsmaterial waren die nach dem 
a. a. O. beschriebenen Gang in 3 Fraktionen (Methosylgehalt 12, bezw. 3 u. 4,5%) 
zerlegten Bariumalze der Lignosulfosauren. Verss., aus diesen Substanzen durch 
Erhitzen mit Lauge in eiserner Bombę auf 130—180° geniigende Mengen krystalli- 
aierter Substanz zu erhalten, hatten nicht das gewunachte Ergebnia; ca wurden 
steta nur minimale Mengen feiner, weiBer, angenehm nach Yanillin riechender, 
aber wahrscheinlich nicht mit Vanillin identischer Nadelchen erhalten. — In der 
Kalischmelze der Lignosulfosauren beginnt die Abspaltung des Schwefels aus seincr 
organischen Bindung boi 130—140° und ateigt dann langsam mit der Temp., wird 
aber erst bei 300° raach praktisch yollatandig; bei 160—170° Bind ca. x/s, bei 200° 
kaom % dea S abgespalten. Die Kalischmelzen wurden deahalb derart durchge- 
fiihrt, daB 2 g Substanz in ein auf 240—250° erhitztes Gemiscli von S g festem 
KOH in 8 ccm HjO in kleinen Anteilen eingetragen wurden, worauf man die Temp. 
allmahlich ateigerte und 10 Min. auf 300° hielt.

Bei allen 3 Salzfraktionen lieB sich die yeraehmolzene organische Substanz in
3 Anteile zerlegen: beim Losen der Schmelze in W ., Ansauern, Absaugen und 
Waachen mit W. hinterbleibt ein in W. unl. Anteil; yon dem in Lsg. gebliebeuen 
Teil ist ein Teil mit A. extrahierbar, ein anderer nicht. Die yorliegende Mittei- 
lung betriffc lediglich den a th e r lo s l .  Anteil der yerachmolzenen Substanz. Aus 
diesem konnte in allen Fallen nur Protocatechusaure, aber in einer Menge yon 
10—15% de8 Ausgangamaterials, isoliert werden. Da die Salze rund 25 % an 
der Gruppe (SO,),Ba enthalten, macht die gewonnene Protocatechuaiiure 13—19% 
der organiachen Subatanz de3 Auagangamateriala aus. — Von der reatlichea Menge 
der organischen Substanz lieB sich aua der Schmelze ca. '/„ in Form einea siiure- 
unl., amorphen Pulyers yon saurem Charakter erhalten; weiter schied die ausge- 
iitherte Lsg. beim Eindampfen zur Trockne u. Wiederaufnehmen in W. geringere 
Mengen organischer Substanz ab, wahrend andere Mengen wieder in Lsg. gingen; 
ca. 80% des Ausgangamaterials konnten nach durchgefiihrter Schmelze wieder 
aufgefunden werden. (Monatshefte f. Chemie 4 0 .  341—49. 29/11. [10/7.*] 1919. 
Briinn, Inst. f. organ., Agrikultur- u. Nahrungsmittelchemie d. Deutschen Techn. 
Hochschule.) HOHN.

H. J .  P rin s, Die gegenseitige Kondensation der ungesattigten organischen Yer- 
bindwigen. (Vgl. Chem. Weekblad 14. 923; C. 1918 . I. 168.) Um die Rkk.
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zwischen der C : C- und der C : O-Gruppe zu untersuchen, -wird die Kondensation 
der yerschiedenen Verbb. mit Formaldehyd ausgefuhrt. Ais Katalysator diente eine 
Lsg. von 10°/0 IŁjSO, in Eg., Ameisensaure oder 20—30% H,S04 in W. Es bildet 
sich intermediaT ein Yierring, der unter Aufnahme von W. oder Formaldehyd in 
Glykol oder Methylenester ubergelit, welch lctztere gegen yerd. Sauren bestandig 
sind. Das Glykol entsteht nicht in -wss. Lsg. Bei Ggw. von Eg. entsteht das 
Glykoldiacetat. Manchmal entsteht ein ungeaattigter, primarer Alkohol durch W.- 
Austritt aus dem Glykol. Bei den Terpenen wird dann ein weiteres Mol. Formalde
hyd aufgenommen: es wird ein primarer Alkohol gebildet.

Słyrol kondensiert nicht in wss. Lsg. 33 g Trioxymethylen werden in 220 g 
Eg. und 32 g konz. HjSO^ auf 100° bis zur Klśirung erhitzt, nach Abkiihlung auf 
40° unter Umschiitteln und Kiihlen mit 104 g Styrol yersetzt. Nach 12 Stdn. hat 
sich 40% Phenylpropylglykoldiacetat gebildet, das durch Verseifung iibergeht in
2-Phenylpropylglykol-l,3-methylenather, daneben entstand Phenylpropylglykol und 
Phenylpropyloxyd. — 2-J?henylpropylglyl:ol- 1,3-meihylather (I. oder II.) farblose FI., 
Kp.,3 128—130°, D.19< 1,1111, teilweise 1. in 62%ig. H,SO.t , nD13 =  1,53063, Mol.- 
Eefr. 45,64, beim Kochen mit verd. Sauren wird Formaldehyd abgespalten, eine 
Lsg. yon Br in CC14 wird nieht entfiirbt. Reagiert mit Acetylchlorid ohne Entw. 
ron HC1. — 2-PhenylpropylglyTcol-l,3 (III. oder IV.), farblose FI. Kp.la 176°, D .,B4
1,1161, 11. in 30%ig. A., n„w =  1,54267, Mol.-Refr. 42,92, reagiert nicht mit Br- 
Lsg., gibt mit Acetylchlorid sofort HC1, reagiert sofort mit G rig n ard s  Reagens, 
gibt, mit Eg. gekocht, das Phenylpropylglykoldiacetat, Kp .13 162—164° — Phe>iyl- 
propyloxyd, C9HI()0  (V. oder VI.). — Ancthol kondensiert auch in wss. Lsg. 1 Mol. 
Anethol mit 2 Mol. Formaldehyd in 30%ig. H ,S04 3 Tage kriiftig geriihrt, gibt mit 
100% Ausbeute p-MethoxypJie>iylbutylghykolmethylenather, CISH,60 3 (VII. oder VIII.), 
farbloses, yiscoses 01, Kp.n 168—170°, D .‘°4 1,1197, in allen Verhaltnissen misch- 
bar mit 620/0ig. HaSOv nD10 =  1,53438, Mol.-Refr. 57,78, 62%ig. H2S04 zeigt bei 
gewohnlicher Temp. keine Einw. beim Erhitzen yollige Verharzung unter Abspal- 
tung yon Formaldehyd. 5%ig. H,SO.t selbst sd. ohne Einw. 5°/0ig. Oxalsaure 
greift sd. nicht an. Kochen mit Acetylchlorid und Pyridin, ebenso Eg. u. Pyridin 
ohne Einflufi. Acetylchlorid in Ggw. yon FeCla oder ZnCl, yerharzt k. betracht- 
lich unter Entw. unbedeutender Mengen HC1. Eg. und Spur H,SO., yerharzen in 
der Kalte binnen einer Woche. 87%ig. Ameisensaure gibt sd. yollige Verharzung,

CSH6-C H —CHS 
ĆHj o

I. Ó----CH,
c 0h , .c h — c h 3
V. Ó H j-Ó
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CH.0 • CaH<—CH— CHCH3
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II. ĆHj— ó  t v -

III. C6H3. CH(OH) • CH, • CH5OH

IV. C6H5 • CH(CH,OH),

v n i .
CH. o  • c 6h 4-  c h - c h -  c h 3

CeHs—CH—CH,
VI. O----- ÓHS

0  CH,
Ó H ,-Ó

ÓH Ó 
Ó— CH,

IX. X.

XI.
ĆH, - 6  

CH, CH CH
6---- ÓHS

xn.



1920. I. D . Ob g a n is c h e  C h e m ie . 425

k. 35% Glykoldiformiat, das, yerseift, etwas yiscoseFl,, Kp,IS 216—220°, gibt. Gb ig - 
NABDs Reagens wirkt k. nicht ein, gibt bei der Dest. in Ggw. von Xylol heftige 
Rk., bei der Oxydation mit sd. KMn04 entsteht Anissaure, F. 182—183°.

, Isosafról, 1 Mol. mit 2 Mol. Formaldehyd in wss. Lsg. von
• CHsOH 30°/oig. H ,S04 3 Tage kriiftig geriihrt, gibt mit 100% Ausbeute

C XIII. den 3 ,4 -  Oxymethylmphcnyl -1  - butylglyJcólmethylenałher,
q jj  C12n M0 4 (IX. oder X.). Viscose, farblose FI., Kp.,a 182—184°,

D .174 1,2272, nD7 =  1,54078, Mol.-Refr. 56,84. 136 g a-Pinen 
mit 30 g Formaldehyd u. 136 g Eg. 3 Tage gekocht, mit alkoh. KOH verseift u., im 
Yakuum dest., gibt Jlomopinenol, CnHiB0, Konstitution entweder nach dem Pinen- 
oder Camphentypus mit einer Doppelbindung. Farblose FI., Kp.la 113—116° D.’%
0,9720, nD19 =  1,48616, Mol.-Refr. 49,05. — d-Limonen gibt, mit Paraformaldehyd 
in Eg. 3 Tage gekocht, Homólimonenol, Cu H,80 , Konstitution wahrscheinlich XI., 
farbloses Ol, Kp.,. 122—126°, D.I940,9757, nD'° =  1,5026, Mol.-Refr. 50,26. — Camphen 
kondensiert nicht in wss. Lsg., gibt aber beim Kochen mit Formaldehyd in Eg. 
Homocamphenolacetat, C18H,0O, (XII.), farbloses Ol, Kp.ls 124—128°, D .194 1,0013, 
nDlfl =  1,48209, Mol.-Refr. 59,23. — Cedren kondensiert nicht in wss. Lsg., gibt 
aber bei 3tiigigem Schiitteln mit Formaldehyd in Eg. und 10% H,S04 neben einer 
yiel hoher sd. Verb. Homocedrenól, C16H260  (vom Typus XIII.) yiscose FI., Kp.ls 
168—171°, D .‘\  1,0270, nD’° =  1,51826, Mol.-Refr. 68,08. Zimtaldehyd und zimt- 
saures Athyl reagieren nicht mit Formaldehyd in saurer Lsg. (Chemisch Week- 
blad 16. 1510—26. 13/12. [Jan.] 1919. Hilyersum.) H a b t o g h .

J . N. Bronsted und Agnes Petersen, Untersuchungen uber die Umicandlung 
rezipróker Salzpaare, sowie uber das Benzidin-Bemidinsulfatglcićhgewicht. Affiniłałs- 
studien X I . Yf. bat die Affinitat der Umsetzung KC1 +  NaBr — >- KBr -j- NaCl 
elektrochemiach unter Anwendung yon Hs, Weinsiiure und dereń Alkalisalzen ais 
Hilfsstoffen zu 1620 cal. bestimmt. Gemessen wurden die Elemente: 1. H | H,C4H4Os, 
KHC4H40 6) KC1 [ HgCl-Hg. 2 . H | HsC4H4Os, NaHC4H4O0-H,O, NaCl | HgCl.Hg-
3. H | H,C4H4Os, KHC4H4Os, KBr | HgBr-Hg. 4. II | HsC4H40 6, NaHC4H4Os-HsO, 
NaBr* 2 Hs O | HgBr-Hg.

Weiterhin konnte die Affinitat bei der Umsetzung:
KC1 +  7,N a,S04 —>  V,K,S04 +  NaCl 

folgendermaBen bestimmt werden. Das System der drei Salze ist instabil auf 
Grund von Glaseritbildung, aber die beiden Systeme KC1 -f- K,S04 und NaCl -f- 
Na,S04 sind jedes fiir sich yollkommen stabil. Setzt man zu diesen Systemen 
H5S04 vom gleichen Potential hinzu, so wird bei den dadurch heryorgerufenen 
Rkk.
7 ,H .S 0 4 +  KC1 =  «/>KaS04 +  HC1 u. ysHłSO< +  NaCl =  7,N a,S04 +  HC1 
Salzsaure unter zwei yerachiedenen Potentialen frei, dereń Differenz ein MaB fiir 
die gesuchte Umwandlungsaffinitat ist. Die beiden Potentiale wurden mit H,- u. 
Hg,Cl,-Elektroden gemessen. Die Gleichlieit der H ,S04-Potentiale in beiden 
Systemen wurde durch Zusatz einer Mischung yon Benzidin und Benzidinsulfat 
oder des letzteren Stoffes allein zu erreichen gesucht, wobei yermutlich eine Ab- 
spaltung yon H ,S04 erfolgen muBte nach dem Schema:

H,)s • H ,S04 - y  C,2H8(NH9)g -f- H2S04, 
so lange, bis die FI. ein yom iibrigen System unabhangiges H2S04-Potential an- 
genommen hatte. Es stellte sich jedoch heraus, daB die Zerlegung des Benzidin- 
sulfates durch W. oder wss. Lsgg. nicht nach dem einfachen Schema erfolgt, denn 
ein Zusatz von Benzidin zu einer Lsg., die mit Benzidinsulfat ins Gleichgewicbt 
gebracht war, ergab eine starkę Verminderung des H ,S04-Potentiales. Die Yerss. 
ergahen, daB neben der bekannten Verb. [Benzidin] H2S04 noch die Yerb. 
[Benzidin]., -[H,S04]j und eine mehr basisebe Yerb. [Benzidin],-H,S04 existiert. Mit
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Hilfe von Elementen, in denen das HsS04-Potential in der angegebenen Weise 
festgelegt worden war, wurde die Affinitat der Umsetzung yon KC1 mit Na^SO, 
zu 210 cal. gefunden. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser Mathem.-physik. Reihe 1. 
Nr. 3. 21 Seiten. 1917. [9. 1917.] Kopenhagen. Physik.-chem. Lab. der Polytekniske

P. K arrer, U ber Oxycarbo>ujlverbindungen. I I I .  Syntliese des Isocotoins. (II. vgl. 
KAiiREE, Helv. chim. Acta 2 . 466; C. 1 9 2 0 . I, 420.) Vf. versuchte, durch Um- 
satz^yon Phloroglucinmethyliither mit Benzonitril und HC1 Cotoin zu erhalten. Die 
Rk. fiihrte jedoch zum isomeren Isocotoin (I.). — Isocotoin, CuH120 1 =  I., erhalten

durch mehrstdg. Einleiten von HC1 in eine absol, ath. Lsg. yon 8 g Phloroglucin- 
monomethylather u. 8 g Benzonitril, nach Zusatz yon 1 g ZnCi2. Das entstandene 
Chlorhydrat des Ketimids wird mit W. yerkocht. G-elbe Krystallo aus W. u. aus 
Lg.; F. 162°. Es ist in W. leichter, in Lg. schwerer 1. ais Cotoin. — Beim Ein
leiten yon HC1 in die ath., mit ZnCl2 yersetzte Lsg. yon Piperonylsaurenitril bildete 
sich die Doppelyerb. II.; Krystalle aus Lg.; F. 157—158°. Wird durch W. ge- 
spalten. (Helv. chim. Acta 2. 486—89. 1/10. [14/7.] 1919. Chem. Lab. Univ. 
Ziirich.) SCHONFELD.

H artw ig  Eranzen und F ritz  H elw ert, tiber einen merkwiirdigen Isomeriefall 
in der Naphthalinreihc. Das l-Chlor-4-nitronajphłhalin wird n ach  den A n g ab en  yon 
A t t e r b e r g  durch Nitrieren yon 1-Chlornaphthalin gewonnen; die Rohausbeute 
betriigt aber nur 30,6% der berechneten. Yorteilhafter Bchien es daher, den Korper 
aus dem l-Amino-4-nitronaphthalin nach der SANDMEYERschen Rk. in der yon 
U llm ann yorgeschlagenen Ausfuhrungsform darzustellen. Dieses Verf. lieferte bei 
wiederholter Anwcndung in fast allen Fiillen das gleiche, bei 84—85° schm. Prod., 
wie das Nitrierungsverf.; in einem Falle wurde aber ein Korper vom F. 60—61° 
erhalten, der nach der Darst. auch ein l-Chlor-4-nitronaphthalin sein muB. In der 
Annahme, daB hier yielleicht eine physikalische Isomerie yorliegt, werden Yerss. 
angestellt, den niedriger schm. Korper durch Sehmelzen u n d  Impfen mit dem hoher 
schm. in diesen uberzufuhren; sie hatten aber nicht den gewunschten Erfolg. Auch 
die Umsetzung mit Piperidin fiihrte nicht zu dem erwarteten Ergebnis, indem die 
beiden Verbb. nicht ein und dasselbe l-Piperidino-4-nitronaphthalin, sondem zwei 
yerschiedenc' Piperidinoderiyate lieferten. Das hoher schm . Chlornitronaphthalin 
gibt das bekannte l-Pijperidino-4-nitronąphthalin vom F. 70—71°, das niedriger 
schm. Isomere ein bei 63—64° schm. Piperidinonitronaphthalin. Die Umsetzung mit 
Piperidin erfolgt unter gleichen Bedingungen bei dem hochselimelzenden Chlor
nitronaphthalin zu 95,5°/0> bei dem niedrigschmelzenden zu 39,66%. Hiernach ist 
eine physikalische Isomerie ausgeschlossen. Stereochemisch laBt sich das Verhalten 
der beiden Korper mit Hilfe der heutigen Naphthalinformeln mcht erklaren. Wenn 
man nicht eine ziemlich unwahrseheinliche Verschiebung der Substituenten an- 
nehmen will, so muB ein besonderer Isomeriefall vorliegen. — l-Clilor-4-nitronaph- 
thalin, C10H6OsNC1. Man diazotiert l-Amino-4-nitronaphthalin in Salzsaure mit 
NaNOj bei — 5° und laBt die Diazoniumsalzlsg. mit Naturkupfer C bei Zimmer- 
temp. stehen. Braunlichgelbe Nad ein aus A., F. 84—85°. Ausbeute 41 °/0. — 
Isomeres l-Chlor-4-niironaphthalin, Ci0H6OjNC1. Aus l-Amino-4-nitronaphthalin 
wie die yorige Verb. Gelbgriine Krystalle aus A.; F. 60—61°. — l-Piperidino-4- 
nitronaphłhalin, CI5H 10O2Nj. Aus dem bei 84—85° schm. Chlornitronaphthalin mit 
Piperidin bei 100°. Gelbbraune Nadeln aus Lg., F. 70—71°. — Isomeres 1-

Laereanstalt; Sep. y. Vf.) GOnther.

o c h 3

OH
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Piperidino - 4 - nitronaphthalin. Aus dem bei 60—61° schm. Chlornitronaplithalin 
analog der yorigen Verb. Gelbbraune Nadeln aus Lg.; F. 63—64°. (Ber. Dt9ch. 
Chem. Ges. 53. 319-22. 14/2. [16/1.] Karlsruhe, Chem. Inst. der Teclm. Hoch- 
schule.) S c h m id t .

Hans Pringsheim  und H artm n t N oth , Uber Versuche zur katalytischen JRe- 
duTction des Furfurols. B ei der katalytischen Reduktion des Furfurols nach S aisa tier  
und SliNDERENS bei 200° konnten Vff. ais wesentliches Reduktionsprod. Furan 
nachweisen, so daB damit die Briieke zwischen den Verss. yon P a d o a  und P o n t i 
uber Reduktion des Furfurols (Atti R. Aecad. dei Lincei, R om a [5] 15. II. 610; C. 
1907. I. 570) und denen von B o u r g u ig n o n  i ib e r  Reduktion des Furans (Buli. Soc. 
Chim. Belgiąue 22. 87; C. 1908. I. 1630) geschlagen ist. V on den sonstigen Re* 
duktionsprodd. des Furfurols wurde eine Fraktion von Kp. 67 — 70° untersucht, 
dereń Zus. auf cc-Methyldihydrofuran schltefSen lafit, das a b e r  im Gegensatz zu dem 
von Lipp (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 1200) untersuchten nicht mit Plienylhydrazin 
reagiert. Eine Fraktion yom Kp. 64—65° scheint aus einem Gemisch yon u-Mcthyl- 
furan und Dihydrofuran zu bestehen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 114—18. 17/1.
1920. [10/12. 1919.].) K e m p e .

Joseph R eilly  und W ilfred  J . H ick inbottom , Untcrsuchung iiber n-Butyl- 
sulstitution in Arylaminen. Zusaminenfassender Bericht iiber schou an anderer 
Stelle yeroffentlichte Arbeiten (vgl. Journ. Chem. Soc. London 113. 99. 974. 985. 
115. 175; C. 1919. I. 437. 926. 927. III. 377 u. Chem. Trade Journ. 65. 390; C.
1920. I. 121). (Chem. News. 119. 175—76. 10/10. 1919.) B d g g e .

H. K ilian i, Uber Digitalisstoffe (40. Mitteilung). (39. Mitteilung s. K ilian i, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 200; C. 1919. I. 471). I. Hydrolyse der Digitogen
saure. Das aus der Digitogensaure erhaltene Lacłon, dcm die Formel C3Hu Oj 
zugeschrieben wurde, hat nach der Molekulargewichtsbeatimmung und der Esistenz 
eines Acetylderiyats die Zus. CI2HiS0 3. Es ist in 30°/0ig. A. spurenweise 1., geruch- 
los, stark linksdrehend und gibt ein krystallinisches Mg-Salz. Es ist yerschieden 
yon dem Lacton der y- Oxycyclohcptancarbonsaiire von W i l l s t a t t e r  (Ltebigs Ann. 
317. 242; C. 1901. II 683); dieses ist in 85°/0ig. A. sil. und wird aus diesen Lsgg. 
durch 50% ig. A. nicht gefallt, ist auch in 30%ig. A. erheblich 1., besitzt einen 
charakteristischen Geruch, scheint optisch inaktiy oder fast inaktiy zu sein und 
liefert kein krystalliuischcs Magnesiumsalz. — Acetylderivat des Lactons, C,2HlsO:!, 
Cl3H 170 3(C0-CH3). Beim Kochen des Lactons C12H18Os mit Essigsaureanhydrid 
und Na-Aeetat. Siiulen aus 85°/0ig. A.; F. 89—90°. — Mg-Salz aus dem Lacłon 
C14H 180 3, Mg(ClsH190 <)i -j* 6 HsO. Nadeln. — Kocht man das ursprungliche Lacton 
mit alkoholi8eher Lauge, so geht es grofitenteils in Lsg.; ein geringer Teil bleibt 
indes ungelost. Dieses unl., neutrale Prod. krystallisiert aus A. in blattrigen 
Nadeln und wird aus 85% ig. A. durch yorsichtiges Hinzufiigen yon 50% ig- A. in 
Saulen erhalten; es schm. bei 76°, ist in A. 1. und hat nach der Analyse gleich- 
falls die Zus. CI2H18Os. — Aus der Alkalisalzlsg. laBt sich das Lacton ais solches 
nicht wiedergewinnen; die aus der Lsg. abgeschiedene Saure gibt zwar da3 oben 
erwiihnte Mg-Salz, lafit sich aber nicht in daB Lacton uberfiihren. — Die bei der 
Spaltung der Digitogensaure neben dem Lacton entstehende Saure, der die Formel 
CsoHss0 6 zugeschrieben wurde, hat yermutlich die Zus. Ci6H260 ,. Auf diese Formel 
stimmt aber die friiher mitgeteilte Analyse nicht; die Yermutung, da6 die Saure 
nicht einheitlich ist, hat sich bestatigt. Behandelt man die nach den friiheren 
Angaben aus 85%ig. Methylalkohol auskrystallisierte erste Fraktion der ursprting- 
lichen „Saure“ mit %-n. Kalilauge auf dem Wasserbade, so laBt sich aus ibr der 
saure Monoathylester der Digitogensaure, C28H430 6(C2H6), in Fonn seines Kaliumsalzes 
isolieren. Der freie Ester ist in A. 1., hinterbleibt beim Verdunsten des A. in 
strahligen, fettglanzenden Krystallen und schm. bei 101—102°. — K C2SH4.0 3- r 7H20.
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Nadeln. — Die Unters. der ans den Mutterlaugen des Kaliumsalzes gewonnenen 
Saure ist noch nicht abgeschlo.ssen. — Digitonin wird beim Erhitzen mit 2%ig. 
yerd. alkoh. Salzsaure im sd. Wasserbade nicht gespalten. — I I . Digitaligenin- 
Das Digitaligenin besitzt ein auffallend hohes Drehungsvermogen [«]D =  -j- 454° 
(0,0262 g Subst. in 14 ccm 95%ig. A.); es wird beim Erhitzen mit yerd. alkoh. 
Salzsaure nicht hydrolysiert. — Formylverb., C22H29Oa(CHO). Beim Kochen yon 
Digitaligenin mit 98% ig. Ameisensiiure und Natriumformiat. Blattrige Krystalle 
aus Aceton +  W .; P. 169°. — Verb. CIUHa80 3 (oder C10H30Oa) (K iliani, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 51. 1636; C. 1918. II. 1036). [a]D => +  42° (0,033 lufttrockene Subst. 
in 14 ccm 95%ig. A.). Sie gibt nur ein Monoacetylderivat, dagegen beim Erhitzen 
mit verd., alkoh. NaOH eine krystallisierende Natriumyerb. und durfte daher ais 
Lacton aufzufassen sein. — Acetylderivat, C18H3J0 3(C0*CHj). Beim Kochen der 
Verb. mit Essigsaureanhydrid und Na-Acetat. Saulen aus Aceton +  W .;
F. 165°. — I I I .  Digitoxigcnin. Erhitzt man Digitoxigenin mit 2°/0ig. yerd. alkoh. 
Salzsaure im siedenden Wasserbade, so erfolgt keine Spaltung; man erha.lt hierbei 
ein Prod., das aus Methylalkohol krystallisiert und die gleiche Zus. C,2HSJ0 4 wie 
das Digitoiigenin zeigt, sich von diesem aber durch seinen niedrigeren, bei 175° 
liegenden Schmelzpunkt und seine weit geringere physiologische Wirksamkeit 
unterseheidet. Optisch ist es ebenso indifferent wie das Digitoxigenin. Letzterea 
scheint durch das Erhitzen in Salzsaure eine intramolekulare Umlagerung zu er- 
leiden. — Acetyldigitoxigenin, Ca,H310 <(C0• CH3). Siiulcn aus Aceton -f- W.; 
F. 211—212°. — LaBt man auf das Osydationsprod. C19H260 4 des Digitoiigenins 
(K ilian i, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 1632; C. 1918. n .  1036) ein Gemisch yon 
gleiehen Volumteilen 95%ig. A. und konz. Salzsaure (D. 1,19) einwirken, so erhalt 
man das bei 260° sebrn. Toxigenon, CI(1H2ł0 3 (K il ia n i , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 31. 
2459; C. 9 8 . IL 1133), das beim Erhitzen mit alkoh. Natronlauge eine wasser- 
losliche, amorphe Natriumverb. liefert und yielleieht Lactoncharakter besitzt. — 
Fiihrt man Digitosigenin dureh Kochen mit alkoh. Natronlauge in dixgeninsaures 
Natriwn uber und oxydiert dieses Salz in Sodalsg. mit Kaliumpermanganat, so 
erhalt man eine Verb. Ci7H ,40 0. Tafeln mit 1 */* Mol. W. aus 50%'ig. A.; F. 218 
bis 219°; [«]„ =  — 31,4° (0,5944 g lufttrockene Subst. in 4 ccm n. KOH gel. und 
auf 16 ccm yerdunnt). Wird von h. Natronlauge nicht angegriffen. Permanganat 
wirkt in sodaalkal. Lsg. in der Kiilte garnicht, in der Warme langsam ein. Bei 
der Einw. von 2%ig. yerd. alkoh. Salzsaure entsteht ein Prod., das aus 50% ig. A. 
in Nadeln krystallisiert, bei 120° schm. und sich in yerd. Kalilauge lost. Mit Sal- 
petersaure (D. 1,39) gibt die Verb. CnH240 6 eine stickstofifhaltige, in Nadeln kry
stallisierende Saure, die sich bei 235° yerfarbt, bei 270° unter starker Dunkel- 
farbung schm. und ein in wasserhaltigen Nadeln krystallisierendes Ca-Salz liefert.
-  Ca-C17H220 8 +  1% HaO. Nadeln. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 240—50.14/2.
1920. [23^12. 1919]. Freiburg i. B., Med. Abteil. d. Uniy.-Lab.) Sc h m id t .

E. Biochemie. 
2. Pfianzenphysiologie; Bakteriologie.

E. M. Holmes, Notiz uber die Ingicerbierpjlajize. Auf Grund e in e r friiheren 
Arbeit yon H. M a r s h a l l  W a r d  (Proc. Royal Soc. London 5 0 . 261—55) wird die 
Ingwerbierpflanze beschrieben. Sie stellt eine Fermentsymbiose dar, indem eine 
Hefe (Saccharomyces pyriformis) und ein Bacterium (Baeterium yermiforme) zusammen 
leben. Sie yergart Saccharose, Maltose, Glucose, Fructose, aber nicht Lactose; 
durch letztgenannte Eigenschaft unterseheidet sie sich yon  Kefir und Kumys. Die 
Hauptprodd. der durch die Ingwerbierpflanze in 10— 3 0 %  ig. Zuckerrohrlsg. heryor- 
gerufenen Giirung sind K ohlenB aure, Milchsiłuie und Spuren yon  Alkohol und Essig- 
sau re . (Pharmaceutical Journ. 1 0 4 . 4. 3/1.) B a c h s te z .
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A. de Dominicis, Uber die biologiscJie Bedeutung der Gerbstoffe. Schwankungen 
des Tanningehaltes der Kastanieribaumrinde in den ver$chiedenen Monaten und Jahres- 
zeiten. Gemeinsam mit E . Spataro ausgefiihrte Tanninbestimmungen in den Rinden 
verschieden alter (2-, 5- und 20j!ibriger) Kastanienbiiume in den yerschiedenen Mo
naten desselben Jahres fiihrten zur Feststellung, da8 der Tanningehalt in der 
Sommerszeit, d. h. in der Periode lebhaftester Zelltiitigkeit eine Tendenz zur Ver- 
minderung zeigt. An l% ig. wss. L3gg. von Eieralbumin lieB sich feststellen, daB 
die Ggw. yon Pflanzensauren — Essig-, Wcin- und Citronensiiure — einen bem- 
menden EinfluB auf die Koagulations wrkg. yon Tannin ausiibt. Fiigt man zu 
20 ccm einer solchen EiweiBlosung 6 Tropfen einer 10%ig. Lsg. dieser Siiuren, so 
bewirkt der Zusatz yon 10 Tropfen einer 10°/0ig. Tanninlsg. in der reinen Albumin- 
Isg. eine unmittelbare Koagulation. Die Lsg. mit Citronensiiure wurde trttb, die 
iibrigen beiden blieben- durchsichtig. Bewirkt man durch die Zugabe des Taunins 
zuerst eine Koagulation, so ruft die nachherige ZufUgung der Pflanzensiiuren wieder 
eine mcrkliche Aufhcllung heryor. Diese Tatsachen zusammen mit kritischen Er- 
wagungen der Literaturangaben fiihren den Yf. zur Ansicht, daB die Gerbstoffe 
sekundiire Prodd. des Stoffwechsels darstellen. Die Verkettung der Gerbsauren 
durch Zucker zu den Tanninen bezweckt nicht, wie sonst die Glucosidbildung, eine 
Entgiftung toxischer Substanzen, da das Tannin giftiger ist ais die Gerbsiiure. Die 
Glucosidbindung, d. h. die Tanninbildung erlioht jedoch das Fixationsverm6gen in 
der Holzsubstanz. Die bessere Adsorptionsfiihigkeit an die Holzsubstanz ist jedoch 
nicht die einzige und auch nicht die hauptsachliche Ursache der Tanninbildung. 
Diese liegt yielmehr in der gegeniiber den Gerbsauren erhohten Verbrennlichkeit. 
Infolge derselben zeigt sich auch in den warmeren Jahreszeiten in den peripheren 
Rindensubstanzen eine yermehrte Osydation der Gerbstoffe. In den Fruchten cr- 
folgt diese Yerbrennung zur Zeit der Reife. Sie iat dann am ehesten angezeigt, 
weil die Abnahmc des Sauregehaltes der Friichte eine erhohte Toxizitiit der Gerb
stoffe bedingt. (Staz. sperim. agrar. ital. 52. 305—31. [April] 1919. Portici, Agri- 
kulturchem. Lab. d. Kgl. Landwirtschaftl. Hochscliule.) G c g g e n h e im .

H ans N aum ann, Die Lebenstatigkcit von Sprofipilzen in mineralisćhen Ndhr- 
lósungen. Es handelt sich um die Lebenstatigkeit der Hefen und yerwandter 
Organismen bei schwiichster Aussaat in mineralisćhen Nahrlsgg. und um die 
W iLD iERSsche Biosfrage (ygl. P. L in d n e r , W c h sc h r . f. Brauerei 35. 320. 37. 19;
C. 1919. I. 238. 1920. I. 391), also um Aufklarung der Tatsache, daB in mine- 
ralischen Nahrlsgg., welche Zucker ais Kohlenstoffquelle enthalten, bei Aussaat 
einer einzelnen Zelle weder Yermehrung, Garung, noch Stickstoffumsatz eintritt. 
Yf. hat nacbgewiesen, daB bei Aussaat yon 50 Zellen und mebr in 10 ccm minera- 
lischer Nahrlsg. Yermehrung erfolgt, und zwar auf Kosten der aus abgestorbenen 
Zellen ausgetretenen organischen Stickstoffyerbb. Je mehr Zellen ausgesat werden, 
um so intensiyer setzt Vermehrung und Garung ein. In allen Fallen, in denen 
Vermehrung eintrat, wurde sichtbare Garung beobachtet. Gebrannter Zucker, ala 
N-freie C-Verb., bringt einzeln ausgesate Hefezellen in mineralischer Nabrlag. nicht 
zur Entwicklung. Wohl aber fordert Zusatz von gebranntem Zucker bei reichlicher 
Hefeaussaat, uber 50 Zellen fiir 10 ccm, und zwar steigt mit der Aussaatmenge die 
Hefeemte. Geringe Spuren organischer N-Verbb. yon einem Minimum yon 0,000 05°/o 
ab bei Pepton u. Harnstoff helfen der einzelnen Hefe u. ermoglichen Vermelirung. 
Bei steigender Gabe wiichst auch die Hefenemte. Die wachstumfordernde Wrkg. 
von Tannin u. Humineubstanzen ist auf ihren Gehalt an organischen N-Substanzen 
zuriickzufuhren. Gleichzeitig ausgesate Schimmelpilze und Kahmhefen ermoglichen 
der Hefe offenbar infolge ausgeschiedener organischer N-Substanzen Wachstum u. 
Vermehrung. Es ist gleichgiiltig, ob der Hefe das Ammoniumion an anorganische 
oder organische Saure gebunden zur Yerfugung steht, es tritt in keinem Falle
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Wachstum ein. — Hefen und yerwandte Organismen yerhalten sich, einzeln in 
mineralische Zuckerlsg. ausgesat, yerschieden: a) Garende sporenbildende Hefen 
entwickeln sich nicht. b) Nicht sporenbildende (Torula)-Hefen zeigen schwache 
Ycrmehrung; man erkennt aus dem yerzogcrten Wachstum, daB sie yerwandtschaft- 
lich mehr zu den garenden sporcnbildenden Hefen neigen. c) Kahmhefen, einzeln 
ausgesiit, entwickeln sich gut und zeigen, nach dem flotten Wachstum bcurteilt, 
mehr Verwandtschaft mit den Schimmelpilzen, ais mit den garenden Hefen. d) Bei 
einzeln ausgesaten Schimmelpilzsorten erfolgt die Entwicklung leieht und schnell. 
Fur Kahmhefe u. Schimmelpilzc ist es gleichgiiltig, ob die anorganischen N-Yerbb. 
in Form von (NH4)aS04 oder KN03 vorhanden sind. Die unter a—d ermittelten 
ausgesprochencn Unterschiede bei Hefen und den ihnen niichstyerwandten Orga
nismen bezeiclmet Yf. ais Merkmalc zur Feststellung der Yerwandtschaft; Yoraus- 
setzung ist, daB nach den bisherigen Kulturmethoden gearbeitet wird. — Es ist 
Vf. gelungen, Hefezellen, die aus organisehen Nahrlsgg. stammen, ohne An- 
gewohnung, bei Aussaat einzclner Zellen in mincralischer NShrlsg. zur Entw. zu 
bringen. Bedingung ist: Die Verwendung sprossenden, in yoller Lebenstatigkeit 
befindlichen Materials im Gegensatz zur Anwendung ausgereifter Hefezellen, wie 
es bisher iiblich war. Osmotische Storungen, wie diese bei der bisherigen Yer- 
diinnunga- und Schuttelmethode mit dest. W. eintraten und yermutlich auf der 
Auswaschung organisclier N-Verbb. beruhten, miissen ausgeschaltet werden. Statt 
dessen Anwendung zuckerhaltiger Mineralsalzlsg., bei wclcher obige Auawaschungcn 
yermieden werden diirften. Kahmhefe und Schimmelpilze yerhalten sich anders. 
Bei diesen tritt Wachstum bei Aussaat einzelner Zellen in mincralischer Nahrlsg. 
ein. — Unter gleichen Versuchsbedingungcn, gleichen Nahrlsgg. bei schwachstcr 
Aussaat ist das Verhiiltnis yon N-Ansatz zu N-Umsatz yerschieden: 1 : 2,8 bei 
sporenbildenden garenden Hefen; 1 : 3,7 bei nicht sporcnbildenden (Torula-) Hefen; 
1 : 1,3 bei Kahmhefen; 1 : 1,3 bei Schimmelpilzen. Die Kahmhefen eignen sich 
infolge ilirer Fahigkeit, bei geringstem Zuckeryerbrauch anorganischen N unter 
giiustigstcr Ausbeute in organisehen N umzuwandeln, und infolge ihres schnellen 
Wachstums zur Gewinnung eines neuen eiweiBhaltigen Futtermittels. (Ztschr. f. 
teehn. Biologie 7. 1—68. Juni 1919.) B a h m s t e d t .

P. L indner und T. TJnger, Die Fettbildung in Hefen auf festen Jtfahrbóden. 
Unter Bezugnahme auf einen yorliiufigen Bericht (Jahrb. d. VerB«.chB- u. Lehranstalt 
f. Brauerei in Berlin 14. 555), daB bei Assimilationsyerss. mit A. in mineralischer 
NShrlsg. die Hefen sowohl Zellhaut, Zellsubstanz ais auch Fettkiigelchen aus dem 
A. auf bauen konnen, teilen Yff. Verss. uber die direkte Einw. yon Alkoholdampfen 
auf yerschiedene Brauerei- und Brennereihefen mit, bei denen sie eine iiberraschend 
schnelle B. yon Fett beobachtet haben. Die Betriebshefen wurden in dunner 
Schicht auf Glasplatten aufgestrichen und den Dampfen ausgesetzt; eine Nahrlsg. 
wurde nicht zugesetzt. Durch mkr. Unters. der Oberflachenschicht in zahlreichen 
Wiirze- u. Agarkulturen Avurde festgestellt, daB die untergarigen Brauereihefen am 
kriiftigsten Fett bilden. Bei obergarigen Brauereihefen, bei Brennerei-, PreB- und 
Weinhefen iiberwog starkkomiger Inhalt statt der groBen Fetttropfen. Bei den 
wilden Hefen treten schwach gekornte Zellen haufiger auf, und bei den Kahmhefen 
und roten Hefen sind oft nur winzige, bezw. iiberhaupt keine Fetttropfen zu sehen. 
Bei den Torulahefen sind die beiden Gegensatze ziemlich gleichm8Big yertreten. 
Da selbst 40 Monate alte Kulturen noch sehr reichlich Fett enthielten, glauben Yff., 
das Fett nicht ais Beseryestoff ansprechen zu durfen; ais Beseryestoff durfte es 
nur gelten fiir die noch feinkomigen Ausscheidungen im Plasma, die man in jungen 
SproBzellen in frischer Nahrlsg. bei reichlichem Luftzutritt regelmaBig beobachtet. — 
Die leichte Umwandlung yon A. in Fett ist die Eegel bei der Mehrzahl der Hefen, 
wenn fiir ausreichenden Luftzutritt gesorgt ist. — Die Bierhefe ist, im Gegensatz
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zur Ansicht B o k o r n y s , einer der geeignetsten Pilze fur die B. von Fett. Der Um- 
stand, daB gerade die in groBerer Menge zur Verfiigung stehende Bierhefe leieht 
fettreieli gemacht werden kann, diirfte noch einmal techniaeh und yolkswirtschaft- 
lich ausgewertet werden. Solche Hefe ais Nahrhefe wiirde wie die Milch Ei- 
weiB und Fett gleichzeitig liefern. (Ztselir. f. techn. Biologie 7. 68—78. Juni 
1919.) R a m m s t e d t .

P an i L indner, Zur VerfliićhUgung des Biosbegriffs. An dem Fettpilz Endo- 
myces >:ernalis L u d w ig  hat Yf. die Erfahrung gemacht, daB mit zunehmender Ver- 
fettung der Zellen dieselben sehlieBlich ihr Wachstum einstellen und es auch in 
frischer Nahrlsg. nicht mehr aufnehmen. Auch bei langerer Zeit hindurch auf 
Wiirzegelatiue oder Wiirzeagar gezuchteten Kulturhefcn hat Yf. haufig ein Aus- 
bleiben der Keimung beobachtet, wenn Einzelkulturen liergcstellt wurden, ohne je- 
doch zuniichst die Verfettung der Zellen ais Ursache zu erkennen; in einer vor- 
laufigen Mitteilung (Wchschr. f. Brauerei 35. 320; C. 1919. I. 238) hat er dann die 
Verfettung der Aussaatzellen bei reichlich Sauerstoff ais Grund ausbleibender Ver- 
mehrung aDgceprochen. In der yorliegenden Abhandlung beweist Vf. seine Be- 
hauptuugen an Hand yerschiedener Mikrophotogramme. In dem Fernhalten des 
Saueistoffs besitzt man ein Mittel, die Fettbildung zu verhindem und die Zellen 
gesund und sproBtiiehtig zu erhalten. Die Annahmc eines besonderen „Bios“ nach 
W il d ie r s  ist also nicht mehr notig, und die Verss., dasselbe zu isolieren, sind 
jetzt aussichtslos. (Ztschr. f. teehn. Biologie 7. 79—87. Juni 1919.) R a m m s t e d t .

P a n i L indner, Kleine Mitteilwngen. Ergiinzende Nachtrage aus der Literatur 
bctreffend Bios, Hefe wachstum in Minerallsgg., Alkoholassimilation u. dgl. Zu- 
sammenfassendes Referat iiber verschicdene Literaturstellen, die sich mit dem 
„Bios*1, mit Hefewachstum in Minerallsgg., mit der Assimilation yon A. und mit 
der Nutzbarmachung von Hefe zu Niihrzwecken beschaftigen. (Ztschr. f. techn. 
Biologie 7. 87—93. Juni 1919.) R a m m s t e d t .

Jn lie n  Dumas, Mtkrolenflora bei RuhrJcranJeen. Unterss. iiber daa zeitliche 
und ortliehe Auttreten der verschiedenen Arten Ruhrbacillen fiihren zu dem Schlusse, 
daB die sogen. „atypischen Ruhrbacillen“ saprophytische Mikroben des Dickdarmes 
zu sein scheinen. (C. r. soc. de biologie 82. 1308—10. 13/12.’*' 1919.) Sp ie g e l .

Ju lie n  Dumas, Virxdenz- und Giftlosigkeit der im Laufe der Bacillenruhr be- 
obaćhteten Bacillen. Die sogen. „atypischen Ruhrbacillen11 (ygl. C. r< soc. de bio
logie 82 . 1308; yorst. Ref.), die im Verlaufe einer durch SHiGAsche oder F l e x n e e - 
HiSSsche Bacillen yerursachten Ruhr gegen den fiinften Tag an den Gesehwiirs- 
fliichen auftreten, zeigten sich frei von jeder' pathogenen oder torischen Wrkg. 
(C. r. soc. de biologie 8 2 . 1363—64. 27/12.* 1919.) Sp ie g e l .

A. R,anque und Ch. Senez, Eberthscher BaciTlus in Ketten. Das Auftreten des 
Typhusbacillus in streptokokkenahnlichen Ketten wurde mehrmals nach Einsaat yon 
Krankenblut in Peptonbouillon beobachtet. Bei Umimpfungen yerschwand es. 
(C. r. soc. de biologie 82 . 1421—22. 27/12. [16/12.*] 1919.) Sp ie g e l .

G eorges B lanc, Neue Untersuchung iiber die Ratten von Tunis. Suche nach
der Spircchaete des infektiosen Ikterus und nach dem StefansJcyschen Bacillus. Im 
Ansehlusse a n  Unterss. yon N ic o l l e  und L e b a il l y  (O. r. soc. de biologie 81. 
351; C. 1919. I. 402) yorgenommene Unterss., die jene fur das ganze Jahr erganzen, 
zeigten, daB das ikterische Yirus zu allen Jahrzeiten bei den Ratten in Tunis zu 
finden ist, haufiger in den Schlachthausern und im Hafen ais in der Stadt. Die 
Unters. auf den STEFANSKYschen Bacillus blieb stets ergebnislos. (C. r. soc. de 
biologie 82. 1310—12. 13/12.* 1919. Inst. Pasteur de Tunis.) Sp ie g e l .

F. d ’H erelle, tiber die Ziićhtung des balcterienfressenden Mikroben. (Ygl. C. r. 
soc. de biologie 82 . 1237; C. 1 9 2 0 .1. 297.) Eine yollvirulente Kultur des Mikroben 
totet unterschiedslo3 alle Bacillen. Er greift aber nur die lebenden an. Die
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Bakteriolyse, gekennzeichnet durch die Aufheliung des Mediums, macht vor achon 
abgestorbenen Bacillenleibern Halt, so daB eine Triibung bcstehen bleiben kann, 
die um so stiirker ist, je  mehr Bacillen bereits bei Beginn der Ein w. abgestorben 
waren oder wiihrend dieser aus anderen Griinden sterben. Es empfiehlt sich des- 
halb, die Verss. in der Art anzuatellen, daB man zu einem Róhrchen mit M ap.t i n - 
scher Peptonbouillon, die auf — 5 gegen Phenolphthalein alkalisiert ist, eine konz. 
Emulsion des Bacillus zufugt, auf den der Mikrobe einwirken soli, von einer 
hochstens 24 Stdn. alten Agarkultur stammend, dann mit einer gegebenen Menge 
eines Faecesfiltrats oder einer Kultur des Mikroben impft. Bis zu ungefii.hr 500 
Millionen Bacillen in 1 ccm erhalt man dann vollige Lsg., wobei die Menge der 
anfangs vorhandenen PreBmikroben nahezu gleichgultig ist. Mit bacillenreicheren 
Emulsionen bleibt das Medium nach beendeter Einw. mehr oder weniger triibe. Es 
scheint, daB die in Lsg. gehenden Bacillenprodukte die Wrkg. der yon dem Mi
kroben abgeschiedenen losenden Diastasen hemmcn. Die baktericide Wrkg. ent- 
faltet sich dagegen ungehindert, auch bei Ggw. von mehreren Milliarden Bacillen 
in 1 ccm; es besteht dann nur ein Unterschied in der Abtotungsdauer je nach der 
Anzahl der eingesaten PreBmikroben. (C. r. soc. de biologie 83. 52—53. 24/1.* 
Inst. Pasteur.) SPIEGEL.

F. d’H erelle, Uber die Widerstandsfahigkeit der Bakterien gegen die JSinwirkung 
des bakterimfressenden Mikroben. (Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 52; yorst. Ref.) '  
Wahrend gegeniiber dem yollyirulenten Mikroben die Bakterien stets erliegeu, zeigt 
sich, daB bei Anwendung yon schon etwas geschwachten Stammen einzelne Bak
terien, ehe sie befallen werden, eine Widerstandsfahigkeit erwerben konnen, die 
eine wirkliche Immunitat darstellt. Auch dann wird das Medium klar, beginnt aber 
nach einigen Tagen wieder sich zu triiben. U. Mk. zeigt sich dann der Anblick 
einer bescheidenen Kultur der betreffenden Bakterie in sonderbaren Inyolutions- 
formen, die durch ein spezifisches Serum agglutiniert werden konnen; die t)ber- 
impfung auf Agar bleibt gewohnlich steril, liefert aber zuweilen sparliche, stets im 
trockensteu Teile gelegene Kolonien, die bei Weitcńmpfung n. Kulturen geben. 
(C. r. soc. de biologie 83. 97—99. 31/1.* Inst. Pasteur.) Sp ie g e l .

L. Panisset, Galie und Milzbrandbakterie■ Die M».'nungen dariiber, ob Galie 
lytisch auf Milzbrandbakterien wirkt, sind geteilt. Vf. konnte eine solche Wrkg. 
auf keine Weise feststellen. Zusatz yon Galie (vom Kinde oder vom Hunde) zu 
Bouillonkulturen yor oder nach der Entw., zu den Mikroben selbst oder zu ihren 
yirulenten Prodd. scheint die pathogene Wrkg. nicht zu yerandern, nur die mor- 
phologischen und farberischen Eigenschaften erleiden einige Anderungen. Die 
Galie der an Milzbrand gestorbenen Meerschweinchen ist ziemlich regelmaBig 
pathogen, und die darin enthaltene Bakterie ist es gleichfalls. (C. r. soc. de 
biologie 8 2 . 1318—19. 13/12.* 1919. Ćcole yetśrinaire de Lyon, Seryice des mala- 
dies contagieuses.) Sp ie g e l .

4. Tierphysiologie.
Ju les Amar, Atinung in begrenzter Luft. Unterss. nach der friiher (C. r. d. 

SAcad. des sciences 168 . 1219; C. 1919 . III. 893) beschriebenen Methode zeigen, 
daB der EinfluB des Atmens in abgegrenzter, daher an COa reicher Luft sich nach 
zwei Bichtungen geltend macht: 1. Er emiedrigt die „Hamatose“ u. yerlangsamt die 
Betatigung der Zelle; daher kommt das BlaBwerden u. die Krafdosigkeit der mit 
C03 Yergifteten. — 2. Er steigert die Yentilation durch Vertiefung der Atmung
u. Verstarkung der Ausatmungsenergie zu besserer Entleerung der Lungen; hierin 
liegt ein neryoser Abwehrmechanismus, der selbst bei Tuberkulosen besteht. (C. r. 
d. lAcad. des sciences 169. 667—70. 13/10. [6/10.*] 1919.) Sp i e g e l .

A. R ochais, Pkysiologische Grundlagcn der Erndhrung. Vf. erortert in ge-



meinyerBtandlicher Weise dic physiologischen G-rundlagen der modemen rationellen 
Einiihrungsweiae. (Buli. Sciences Pharmacol. 26. 413—24. Okt. 520—31. Dez. 1919. 
Facultó de Lyon, Inet. bactćriologique.) Mak z.

F. Maignon, Die Ubericgenheit der Kohlenhydrałe iiber die Fette bet der Spar- 
wirkmg gegeniiber dem Eitceifi ist vereinbar mit der tfberlegenheit der Fette iiber 
dic Kohlenhydrałe bei der Ausnutzung der EiweijSstoffe. (Vgl. C. r. soc. de biologie 
82. 400. 806; C. 1919. III. 441. 686.) Der Bcheinbare Widerspruch zwischen beiden 
Tatsachen lost sich auf, wenn man zur Erklarung der EiweiBfixierung mit La NDkr- 
g r e n ,  F a l t a  und G ig o n  annimmt, daB der Organismus stets Zucker braucht, und 
fcmer annimmt, daB das Fett, unfahig, solchen zu liefern, die Zerstorung einer 
entsprechenden Menge Eiweifi zum Zwecke der Zuckerbildung notig macht. Da- 
nach wirken bei Emahrung mit EiweiB n. Fett zwci Einfliisse einander entgegen, 
dio Notwendigkeit, Glykogen auf Kosten eines Teiles von dem zugefuhrten EiweiB 
zu erzeugen, und die bessere Ausnutzung des Eestes fur die EiweiBbildung. Beim 
Hundc, wo die Fabigkeit zur EiwciBausnntzung groBer ist ais bei der weiBen 
Ratte, muB dann der erste EinfluB fiberwiegcn, bei der Ratte der zweite. (C. r. 
soc. de biologie 82 . 1358—60. 27/12.* 1919.) S p ie g e l .

F. Maignon, Antusort auf die MitUilwig von Herrn E.-F. Terroine „Uber eine
neue Auffa&sung der Bedeutung der rerschiedenen Nahrwngsmittel in der Emahrung.
(Ygl. T e r r o in k , C. r .  soc. dc biologie 82. 574; C. 1919. III. 498.) Vf. erortert die 
von T e r r o in e , zum Teil aueh von B je r r y  (C. r. soc. de biologie 82. 808; C. 1919.
III. 686) gegen seine Ansehauungcn erhobenen Einwande (ygl. aueh C. r. soc. de 
biologie 82. 135S; yorst. Ref.) im  ablehnenden Sinne. (C. r. soc. de biologie 82. 
1360-62. 27/12.* 1919.) Sp i e g e l .

Cl. G autier und P h .  B iel, Uber die Emahrung der JRaupen der Pieris- und 
EwMoearten. Es wird auf die enge ehemische Yerwandtschaft aller d e jjen ig en  
Pflanzenfamilien hingewiesen, auf dereń Yertretern die ais polyphag nngeB proehenen 
Raupen der bciden genannten Familien sich emśihren. (C. r. soc. de biologie 82. 
1371—74. 27/12.* 1919.) S p ie g e l .

Casimir F unk, Wir kun g von Substamen, wclche den Kohlen h ydratst-offuech s et 
beeinflusscn, au f die experimentelle Bcri-beri. Eine Reihe von Substanzen, welclie 
bekanntermaBen den KohlenhydratstofFwechsel beeinflusscn, narolieh Traubenzueker, 
Adrenalin, Pituitrin, Schilddriise und Nebenschilddrlisen, wurden normalen Tauben 
und mit poliertem Reis erniihrten Tauben gegeben, und der Blntznckergehalt, das 
Glykogen in der Leber u. der Aminostickstoffgehalt des Blutes bestimmt, anderer- 
seits wurde bei einer Eeihe mit poliertem Reis emŁhrter Tiere der EinfluB dieser 
Substanzen auf das Auftrcten der Symptome und die Zelt bis zum Eintritt des 
Todes genau verfolgt u. mit den Erscheinungen bei gleichartig emahrten Kontroll- 
tieren Terglichen. — In  allen Versuchen wurde der Blntzucker bei den mit poliertem 
Reis gefiitterten Tauben im Durchschnitt erheblich hoher ais bei den normal er- 
nahrten gefunden. Die Verss., welche im iłbrigen groBe Schwankungen in den er- 
haltencn Werten ergeben, lassen erkennen, daB Glucose bei den Reistieren u. den 
normal gefiitterten Glykogen zum Verschwinden bringt u. eine Abnahme des Blut- 
zuckers zur Folgę hat. Pblorhizin rief bei den Kontrollen eine Zunahme des 
Glykogens u. des Zuckers horror, bei den Eeistieren eine Abnahme des Glykogens 
und eine geringe Zunahme des Zuckers. Adrenalin und Pituitrin hatten auf den 
KohlenhydratatofTwechsel keinen nachweisbaren EinfluB — Schilddrusen riefen bei 
den Eeistieren eine betrachtliche Zunahme des Zuckers heryor, bei beiden Eeihen 
yon Tieren ein Yerschwinden des Glykogens und eine Zunahme des Amino-X. 
Nebenschilddrusen fiłhrten zu yermehrtem Glykogengehalt der Leber, maBiger Zu- 
nahme des Blutzuckers und Abnahme des Araino-N.

Bei den F f it te ru n g s y e rs u c h e n  schien Phlorhizin den Ausbruch der Beri-
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beri zu begchleunigen u. den Gewichtsverluat zu yermehren, Adrenalin die Lebens- 
zeit der Tiere abzukiirzen. Von den mit Sohilddriisen beliandelten sechs Tieren 
entwickeltc nur eines Beri-beri, die anderen starben rasch unter starkem Gewichts- 
yerlust; die mit Nebenschilddrusen behandelten zeigten friilizeitig Beri-beri-Symp- 
tome u. starben gleichzeitig mit den Kontroli tieren, aber unter etwas groBerer Ge- 
wichtsabnahme. (Journ. of Physiol. 53 . 247—56. 3/12. 1919.) A r o n .

E rnst F rey , Das Gesets der Abwanderung intravenns injizierten Sto/fes aus 
dem Blute und setne Yerteilung auf Blut und Gewebe. Rechnerische Auswertung 
alter Yerss., in denen Jodide, Nitrate, Sulfate, Phoaphate, Bromide und Cbloride 
intrayenos injiziert worden waren, danu die Konz. im Blut und die Auascheidung 
im Harn yerfolgt worden war. 7,\i dem angegebenen Zwecke wird die „Blutkonz."
u. die „Gcwebskonz.“ ermittelt; letztere ergibt sich durcb Abzug des Hamyerlostes 
und der im Blut yerbliebenen Menge von den anfiinglich injizierten Grammen der 
Substanz. Die Abwanderung eines injizierten Stoffes folgt den Gesetzen der 
Diftusion, d. b. die Gescbwindigkeit des Ubertrittes von intrayenos injizierten Sub- 
stanzen aus der Blutbahn ist dem jeweiligen Konzentrationsunterschied proportional, 
und schlieBlich yerteilt sich die Substanz mit gleicher Konz. auf Plasma und Ge
webe. (PFLtjGERs Arcli. d. Physiol. 177. 110—56. 27/11. [1/6.] 1919. Marburg a. d. L. 
Pharmak. Inst.) A r o n .

G. B. Flem ing, Kohlenhydratstoffwechsel bei Enten. Bei Enten wird der Gas- 
wechsel durch die Nahrung in gleicher Weise beeinfluBt wic bei Saugetieren. In- 
jektion von Adrenalin oder Entfernung des Pankreas ruft bei Enten Hyperglykiimie 
hervor. Innerlialb '/» Stde. nach Injektion von Adrenalin steigt der respiratorische 
Quotient u. fiillt iunerhalb der nachsten l/a Std. wieder. Die Zunahme des respira- 
torischen Quotienten nach der Injektion von Adrenalin beim hungernden Tiere 
deutet auf eine Kohlenhydratmobilisation, aber das Bestehenbleiben der Hyper- 
glykamie nach dem Absinken des respiratorischen Quotienten spricht dafiir, daB 
Adrenalin die innere Sekretion des Pankreas hemmt. — Weder Unterbindung der 
Pfortader, noch Eizision des Pankreas, noch beide Operationen zusammen rufen 
eine Zunahme de* respiratorischen Quotienten heryor, auch nicht nach Trauben- 
zuckergaben. Wahrscheinlich sind beim Pankreasdiabetes die Gewebe unfahig, 
Kohlenhydrat zu yerwerteu, und die Leber ist nicht der einzige Sitz der Stoff- 
wechselstoruug. (Journ. of Physiol. 53. 236—46. 3/12. 1919. Glasgow, Physiol. 
Uni w -Abt.) A r o n .

Cl. G autier und Ch. H e r v ie u x ,  Indoxylurie im Gefólge der Injektion von In 
dol in die Lebcr mittds Bauchvene beim Frosche. Yff. hatten friiher die Beteiligung 
der Leber am Zustandekommen der Indoxylurie dadurch wahrscheinlich gemacht, 
daB sie ihr Ausbleiben nach Injektion yon Indol in den Ruckenlymphsack des 
Frosches, die sonst das Auftreten bedingt, in dem Falle feststellten, daB zuyor die 
Leber entfernt wurde. Dieser Beweis wird jetzt durch die Feststellung erganzt, 
daB nach Injektion des Indols in die Bauchyene stets Indoxyl im Harne in betracht- 
licher Menge erscheint Dieses Auftreten beginnt bereits 6 Stdn. nach der Injek- 
tion und dauert mehrere Tage an. (C. r. soc. de biologie 8 2 . 1302—4. 13/12.* 1919. 
Lab. yon P ro f. PORCHER.) SPIKGEŁ.

Lśon Blum und Nakano, Beiłrag sum Studium der Iły  per gly kamie. Ihr Ein- 
flufi auf die Bildung der Aeetonlcórper. Wenn man bei Kaninchen, Hunden oder 
Menschen /5-Oiybuttersiiure in Form des Na-Salzes injiziert, treten keine merk- 
lichen Mengen Diessigsanre im Harn auf; erzeugt man aber gleichzeitig eine Sto- 
nuig der Leberfunktion, beispielsweise durch Chloroformanasthesie, so kommt es 
zu sehr deutlicher Acetonurie. Eine solche lieB sich nun auch erzielen, wenn man 
gleichzeitig mit dem Oxybutyrat groBere Mengen Glucose in die Yene flieBen liefi, 
wahrend NaCl-Lsg. keine solche Wrkg. hatte. Der Gehalt des Haraes an Aceton-
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korpem stand im Verhaltnis zur Starkę der erzeugten Hyperglykamie. Ein EinfluB 
etwa durch die Glucose heryorgerufener Diureae konnte ausgeschaltet werden. Auch 
bei durch Adrenalin hervorgerufener Glykoaurie fanden sich ahnliche Verhaltnisse. 
(C. r. soc. de biologie 82. 1435—38. 27/12. [19/12.*] 1919. StraBburg, Lab. d. 
medizin. Klinik.) Sp ie g e l .

J. Verno, J?xperimenteUe Bildung von Melanin bei den Krustentieren. Bei 
manchen Krustentieren, z. B. Caneer pagurus und Carcinus moenas, enthalt nur die 
Unterhaut der Ruckenflache ausgebildete Melanophoren, w&hrend die dem Lichte 
nicht ftusgesetzten Seiten- und Bauchilachen nur einen braunlichen Farbstoff ent- 
halten. Dieser konnte durch die yerschiedene Tyrosinasen, auch durch die in dem 
Melanin enthaltenden Gewebe (nur in diesem) der betreffenden Tiere selbst vor- 
handene, in Melanin verwandelt werden. (C. r. soc. de biologie 82. 1319—21. Paris, 
Lab. d’hiat ilogie de la Facultć de mćdecine.) Sp i e g e l .

J . S. H aldane, A. M. K ellas und E. L. K ennaw ay, Ver suche iiber die An- 
passung an verminderten Atmospharendruck. Dje Eracheinungen der Anosyhamie 
aind weniger ausgesprochen, wenn nur der 0,-Gehalt der Atmungsluft herabgesetzt 
wird, ala wenn in entsprechendem MaBe auch der atmospharische Druck vermindert 
wird, Bei yerachiedenen Peraonen ist die Schwere der Eracheinungen nicht immer 
der Blaufarbung von Lippen und Geaicht proportional, und einzelne Symptome 
yariioren ein gut Teil. Wiihrend der Anoxyhamie ist eine sehr ausgeaprochene 
Abnahme der Saureausscheidung durch die Nieren u. eine weniger ausgesprochene 
Verminderung der NH3-Ausscheidung nachzuweisen. An den yermiuderten Atmo- 
spharendruck konnen sich Personen teilweiae akklimatiaieren; das ist wohl dadurch 
moglich, daB die innere Abgabe von Oa durch das Lungenepithel zunimmt.

Durch eine einfache Vermehrung der Reapiration und Zirkulation kann die 
Anosyhamie nicht behoben werden. Die bei der Akklimatisation an niederen 
Atmoapharendruck anBcheinend yorhandene leichte Acidosis ist in Wirklichkeit nur 
eine unyollkommene Kompensation einer „Alkaloais", welche durch die infolge der 
Anoiyhamie eintretende Znnahme der Atmung bedingt ist. (Journ. f. Physiol. 53. 
181-206. 3/12. 1919.) A r o n .

W. Storm van Leeuwen und J. W. Le H eux, U ber den Zusammenhang 
zwischen Konzentration und Wirkung von verschiedenen Arzneimitteln. Fiir den Zu- 
BammenhaDg zwiBchen Konz. und Wrkg. bei yerscbiedenen Arzneimitteln werden 
zwei Hauptformen unterschieden. Bei Typus I. yerlauft die Konzentrationawirkungs- 
kurye ala gerade Linie derart, daB wenn fiir eine Wrkg. */» a eine Konz. 2 notig 
ist, eine Konz. 4 auch eine doppelt ao groBe Wrkg. o hat. Zu den Stoffen, welche 
diesem Typus I. folgen, gehoreu vor allen Dingen die Narkotica, wulche leicht in 
Lipoid 1. sind. Da die Verteilung dieser Stoffe zwischen lipoidreichen und lipoid- 
armen Geweben in derselben Weiae yerlauft wie ilire Konzentrationswirkungs- 
kurye, so ist es sehr wahrscheinlich, daB ihre Wrkg. im geraden Verhaltnis steht 
zu der Menge, welche an der Stelle im Korper anwesend iat, wo das Gift seine 
Wrkg. entfalten muB.

Beim Typus II. geht die Steigerung der Wrkg. n ic h t  p a ra l le l  mit der 
Steigerung der Konz. Es gibt yielmehr erst ein Stadium, in dem bei geringer 
Steigerung der Konz. die Wrkg. stark zunimmt, dann ein zweitea, in welchem 
starkę Steigerung der Konz. eine nur geringe Erhohung der Wrkg. zur Folgę hat. 
In dieser Art yerhalten aich die Basen. Der Verlauf ihrer Konzentrationswirkungs- 
kurye stimmt mit dem ihrer Adsorptionsisotherme uberein. Es ist moglich, daB 
dieae Alkaloide an den Stellen, wo sie wirken, spezifisch adsorbiert werden, u. daB 
demnach auch ihre Wrkg. in geradem Yerhaltnis steht zu der Menge des Giftes 
an der Stelle, wo ea einwirkt. — Durch dieae Annahme kann der groBe Unter- 
schied im Verlaufe der Konzentrationswirkungskuryen der in Lipoid 1. Narkotica
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einerseita und der Alkaloide andererseits erklart -werden. (P f l Ug e r s  Arch. d. 
Physiol. 177. 250—68. 27/11. [15/7.] 1919. Utrecht, Pharmakol. Inst. Reichs- 
Uniy.) A r o n .

G. L iljestrand , M. van  der Made uud W. Storm van Leeuwen, Zur Konzen- 
trationswirkungskurue des Scopolamins. Der Verłauf der Konzentrationswirkungs- 
kurve des Scopolamins entsprach yollkommen dem ftir Alkaloide geltenden Typus 
(ygl. P f l O g e r s  Arch. d. Physiol. 177. 250; yorst. Ref.) Nach kleinen Doaen 
Seopolamin tritt beim Kaninchen eine leichte narkotische Wrkg. ein. Bei hóheren 
Dosen wird die Narkose tiefer. Gibt man Kaninchen sehr groBe Mengen von 
Seopolamin, b o  k a n n  die narkotische Wrkg. noch zunebmen, aber in der Kegel 
tritt nach derartigen Dosen beim Kaninchen eine gesteigerte Reflexerregbarkeit 
(neben einer gewissen Benommenheit) auf, wie dies auch fiir das Morphin mitunter 
der Fali ist. (P fU J g e e s  Arch. d. Physiol. 177. 269—75. 27/11. [15/7.] 1919. Utrecht, 
Pharmakol. In st Reicha-Uuiy.) A b o n .

J .  N. L ang ley . Vasomotorische Zentren. T e il  II. Beobachtungen uber die 
Wirkung des Strychnins. (Teil I  ygl. Journ. of Physiol. 53. 120; C. 1 9 2 0 . I. 96.) 

Katzen wurden nach Shebbingtons Methode enthimt, curarisiert und erhielten 
dann Strycbnininjeklionen. Durch kleine Mengen Strychnin wird die bei submaii- 
maler Reizting des Riickenmarks eintretende Blutdrucksteigerung yerstiirkt, bei 
grófieren Gaben Strychnin die Wrkg. der Riickenmarksreizung herabgesetzt Strych
nin yerursacht einen anscheinend maximalen Anstieg des Blutdrucks nach Ent- 
fernung der Nebenniere, einen geringeren nach Entfernung der gesamten Baueh- 
eingeweide. Es wird angenommen, daB Strychnin auf die HautgefiiBe ebenso wie 
auf die EingeweidegefaBe kontrahierend wirkt. — Strychnin yerwandelt nicht ge- 
faBerweiternde in gefaBkontrahierende Reize. Nach groBen Gaben yon Ergotoiin 
ruft Strychnin eine wahrscheinlich peripher bedingte Blutdrucksenkung heryor. — 
Bei anasthesierten Tieren kann Strychnin nach anfanglichem Sinken einen lang- 
samen Anstieg des Blutdrucks heryorrufen, so daB angenommen werden muB, 
Strychnin wirke auf oherhalb des Riickenmarks gelegene Zentren. (Journ. of Phy
siol. 53. 147—61. 3/12. 1919. Cambridge, Physiol. Lab.) A ron.

Jacqu.es Pariso t und Louis Caussade, Experimentelle Globinurie. W ird Glo- 
bin Kaninchen intrayenos zugefuhrt, so wird es bis zu einem Grenzwerte im Orga- 
nismus zuriickgehalten, dariiber hinaus atier alsbald mit dem Harn ausgeschieden. 
In groBen Gaben wirkt es wie ein heterogenes Gift, indem es eine yoriibergehende 
Nephritis heryorruft, ohne daB dabei eine besondere Empfindlichkeit der Niere 
gegeniiber neuen Globininjektionen erzeugt zu werden scheint. (C. r. soc. de bio
logie 82. 1409-11. 27/12. [9/12.*] 1919). Sp ie g e l .

Jacques P ariso t und L. Caussade, Verdnderungen der Ausscheidung eon Globin 
im Sarn je nach den Wegen der Einverleibung. (Ygl. C. r. b o ć . d e  b io logie  82 . 
1409; yorst. Ref.) Ober das Ergebnis bei Injektion in eine periphere Vene ist be- 
reits berichtet. Nach direkter Injektion in eine Arterie (Carotis) erfolgt der O ber- 
tritt in den Harn schon bei kleineren Mengen; nach Injektion in eine Bauchyene 
erfo lg t die Ausscheidung bei O b e rsc h re itu n g  des Grenzwertes langsamer ais nach 
Benutzung der Ohryene, im iibrigen in gleicher Weise; ahnlich ist das Yerhaltms 
nach Injektion in eine Darmarterie. Weder Leber, noch Darm wirken demnach 
merklich hemmend oder reduzierend a u f  die in ihr GefaBsystem e in g efiib rten  
heterogenen EiweiBstoffe. (C. r. soc. de biologie 8 2 . 1411—13. 27/12. [9/12.*] 
1919.) S p ie g e l .

R ohleder, Grganołherapie des Prostatismus (Prostatahyper- und -atrophie). Zur 
Behandlung der genannten Krankheitserscheinungen empfiehlt Yf., Hodenpraparate 
zu yerwenden. Giinstige Ergebaisse mit Testogan und Hormospermin (Hersteller:
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H e n n in g ) werden mitgeteilt. (Dtsch. med. Wchschr. 4 6 . 70—72. 15/1. Leipzig- 
Gohlis). B o r in s k i .

W. Storm yan Leenwen und M. van der Made, tfber den Synergismus von 
Arzneimitłeln. IV. M itte ilu n g . Scopolamin■ Morphin. (III. Mitt. vgl. P f l Og e e s  
Arch. d. Phyaiol. 174. 120; C. 1 9 1 9 .1. 884.) Die beim Menschen fur gcwisse Falle 
nachgewiesene Potenzierung der narkotischcn Wrkg. von Strychnin u. Scopolamin 
besteht beim Kaninchen (Unters. der GroBhirnnarkose u. der RUckcntnarkerefleie) 
und beim Hunde (Unters. der GroBhirnnarkose) nicht. Die Wrkg. von kleinen 
Dosen Morphin wird durch die erregende Wrkg. des Scopolamins sogar abge- 
schwacht; die Wrkg. yon groBeren Dosen Morphin scheint durch Scopolamin etwas 
yerstiirkt zu werden, es wird dabci oflfenbar die erregende Wrkg. des Scopolamins 
unterdriickt. (PFLtłGERs Arch. d. Physiol. 177. 276—93. 27/11. [15/7.] 1919. Utrecht, 
Pharmakol. Inst. Reichs-Uniy.) A r o n .

W. Sp., Yergiftung durch Benzoldampf. AnlaBlich der Veróffentlichung yon 
L e y b o l d  (Joum. f. Gasbeleuchtung 62. 177; C. 1919 . III. 399) werden weitere 
Betriebserfahrungen mitgeteilt. Benzoldampf bei groBerer Verdunnung iibt nach 
gemachten Bcobachtungen keine besonderen nachteiligen Folgen auf den mensch- 
lichen Organismus auch nach langerer Einw. aus; dagegen kann Benzoldampf in 
mehr konz. Zustand und in geschlossenen Raumen in kurzer Zeit einschlafernd 
und lahmend wirken und unter Umstanden den Erstickungstod herboifuhren. (Joum. 
f. Gasbeleuchtung 62. 656. 1/11. 1919.) PFLttCKE.

M archadier und Gonjon, Oiftigkeit der Kakaoschdlen. (Ann. des Falsifications
12. 283—87. Sept.-Okt. 1919. — C. 1 9 2 0 . I. 274.) M a n z .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
B. H. K ahn, Beitrage zur Lehre vom MusJceltonus. I. Uber den Zustand der 

MusTceln der vorderen Extremitaten dee Frosches wahrend der Uińklammerung. E in e  
colorimetrische Methode z u r  Best. des Kreatinins in der Muskulatur wurde ausge- 
arbeitet, bei welcher der durch Kochen mit N aC l u. Essigsaure erhaltene Auszug 
der Muskulatur mit HCl angesńuert, mit Pikrinsaure und NaOH yersetzt und in 
bestimmter Verdiinnung im FLElSCHLschen Hamometer mit dem dort y o rh an d en en  
Rubinglaskeil yerglichen w u rd e . Die Anwesenheit yon Zucker wirkt b e i d ieser 
Best. storend; die Best. des Kreatins in  der Muskulatur wird durch diese  Kompli* 
kation nicht betroffen, wohl aber die in  dem Kammerwasser des Auges. Die 
Muskeln der yorderen Extremitaten des Frosches w eisen  wahrend der Umklamme- 
rung gegeniiber der iibrigen Muskulatur eine Verminderung des Rreatingebaltes 
auf. Wahrend ruhiger Umklammerung sind an der in dauernder Verkiirzung, bezw . 
Spannung befindlichen Muskulatur der yorderen Extremitaten k e in e  Aktionsstrome 
nachweisbar. (Pf l Og e r s  Arch. d. Physiol. 177. 294—303. 27/11. [21/7.] 1919. Prag, 
Physiol. Inst. Deutsche Uniy.) A r o n .

A lfred T rautm ann, Die Milchdrilse thyreopriver Ziegen. Nach der Scbild- 
drtisenexstirpation tritt bei Ziegen, die in der Lactation stehen, sehr bald ein er- 
heblicher Abfall der Milchproduktion ein. Die Agalactie entsteht yiel friiher ais 
bei nicht thyreopriyen Tieren. Hand in Hand mit dem raschen und erheblichen 
Abfall der Menge der taglich produzierten Milch geht eine Veranderung der Farbę 
und Zus. der Milch. Neben der Minderung der MilchBekretion IaBt sich eine 
Atrophie der Mamma und ihrer Zitzen erkennen, die sich nach Eintritt der Aga- 
laetie noch erheblich steigert. Durch die Vermehrung des interalyeolaren (intra- 
lobularen) und darauf auch des interlobularen Bindegewebes wird das Parenchym 
der Milchdrusenlappchen atrophisch. Der Ausfall der Funktion der Thyreoidea 
wirkt also schadigend auf die Struktur der lactierenden Milchdrilse und damit auf 
ihre Funktion. Die in ihr ablaufendan Veranderungen sind deg«nerativer Natur.
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— Ziegen, denen nach der Thyreoidektomie Thyreoidintabletten verabreicht wurden, 
lassen yermutlieh nicht so achnell und nicht so erhebliche Veranderungen des 
MilchdrusengewebeB crkennen, wie solche, denen keine Tabletten gegeben werden. 
(PplCgerb Arch. d. Physiol. 177. 239 — 49. 27/11. [3/7.] 1919. Dresden, Physiol. 
Inst. Tierarztl. Hochachule.) Aron.

T. J . H oneym an, Die Thymus und die Tetanie. Esstirpation der Tbymus 
zuaammen mit den Nebenschilddruseu beim Meerschweinchen wirkt in keiner Weise 
auf das Auftreten der parathyreopriven Tetanie, und es iat deshalb unwahrBcheiu- 
lich, daB die Thymus irgend eine Substanz enthalt, welche Tetanie bervorzurufen 
vermag oder eine solche Substanz ausseheidet. (Journ. of Phyaiol. 53. 207—10. 
3/12. 1919. Glaagow, Phyaiol. Univ.-Lab.) A r o n .

R. K lin g er, Ver suche iiber den Einflufi der Bypophyse au f das Wachstum. 
Jungen Meerschweinchen wurde wochentlich einmal eine durch kurzea Verreiben 
frischer Meerachweinchenhypophyaen in phyaiologischer NaCl-Lsg. hergeatellte 
Emulaion intraperitoneal injiziert, nnd die Gewichtskurve dieaerTiere mit derjenigen 
gleich ernahrter Kontrolltiere yerglichen, welche an Stelle von Hypophysen eine 
Leberemulsion injiziert erhielten. AuBerdem wurden bei 8 Meerschweinchen ganzc 
Vorder-, bezw. Hinterlappen von Hypophysen in wochentlichen Zwischenraumen 
implantiert. Weder bei der einen, noch der anderen Art parenteraler Zufuhr art- 
gleicher Hypophysensubstanz war innerhalb von 2—5 Monaten ein EinfluB auf daa 
Wachstum im Vergleich zu den Kontrolltieren zu bemerken. (PFLt)GERs Arch. 
d. Physiol. 177. 232—38. 27/11. [3/7.] 1919. Ziirich. Uniy.-Hygiene-Inst.) A r o n .

E rn st F rey, Das Gesetz der Sekretion der Nierenepithdien. E in  Beitrag zur 
Lehre von der osmotisćhen Arbeit der Niere. X IV . Den folgenden Berechnungen 
liegen die gleichen Yersuche zugrunde, auf die sich auch die fruhere ( P f lC g e r b  
Arch. d. Physiol. 177. 110; C. 1920 .1. 434) Arbeit stiitzte. Die Einengung des Harnes 
und die Anreicherung mit korperfremdem Stoff durch Sekretion yerlaufen gleich- 
Binnig; beide Vorgange sind also nicht riiumlich und zeitlich getrennt, sondem 
beide, WaBser-Ruckresorption wie auch Sekretion finden in den Harnkanalchen 
gleichzeitig atatt. — Auf induktivem Wege wird das Gesetz fur die Sekretions- 
geschwindigkeit eines korperfremden Stofifes gefunden: Die Sekretion eines korper- 
fremden Stoffes ist abhangig von der schon yorhandenen Konz. deB Harnes an 
dieBem Stoffe, die SekretionBgeschwindigkeit der schon yorhandenen Harnkonz. 
direkt proportional. Die schon yorhandene Harnkonz. an auszuscheidendem Stoff 
stellt den Reiz fur die weitere Sekretion der Kanalchen dar. In der Formel fur 
die Sekretionageschwindigkeit

d x  K  (fil -f- x) O A  Harn 
T t  ~  P U  A  Blut 

bezeichnet x  die Menge des in einer bestimmten Zeit (<) sezernierten Stoffes in Gram- 
mcn, O die GroBe der Sekretionaflaehe, fil die filtrierten Gramme, P  H  den pro- 
yiBoriachen Ham. Bei Einfuhrung der Zeit an Stelle des A  ergibt sich:

d x  _  -K"(fil-f-a) ^
d t  P H  {l +  ct)

Die Nierenzelle yerfiigt uber die Fahigkeit, die korperfremden Stoffe in mol. 
Yerhaltnia gegen NaCl auszutauachen, ihrer Bewegung eine entgegengesetzte Rich- 
tung iu  geben. Damit an der Grenze der Zelle diege Stoffe durch Diffusion aus- 
treten konnen, und damit eine Wanderung eintreten kann, ohno daB osmotische 
Druckdifferenzen auftreten, muB der korperfremde Stoff in der Harnkonz., das 
NaCl in der Blntkonz. in der Zelle yorhanden sein. Dann findet der Austausch 
nach Art einer Rk. atatt. Ihre Geschwindigkeit iBt proportional den Prodd. der 
beiden Konzz., und da die NaCl-Konz. des Blutes konstant iBt, proportional der 
Harnkonz. an korperfremdem Stoff. Diese tJberlegung erfordert das oben ange*
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gebene empirisch gefundene Gesetz. (PflOgerb Arch. d. Physiol. 177. 157—212. 
27/11. [1/6.] 1919. Marburg a. d. L. Pharmakol. Inst.) Aron.

C. H. K ellaw ay, Die Hyperglykatnie der Asphyxie und der Anteil der Ntben- 
nieren daran. Die bei der Aapliyiie auftretende beschleunigtc Adrenalinausschci- 
dung und Zunabme des Blutzuckers sind hauptsachlich durch den 0,-Mangel be- 
dingt; der CO,-t)bersehu8 wirkt hochstens unterstatzend. Die beiden Erschei- 
nungen kommen durch Einw. auf das Zentralnervensystem zustande, indem der 
Splanehnicus den Reiz iibermittelt. Wird der Splanchnicus durchschnitten, so 
ruft starkę Anoxyhamie beide Erscheinungen durch periphere Wrkg. hervor. Die 
Zunahme des Blutzuckers ist nur zum Teil durch die yermehrte Abgabe yon 
Adrenalin bedingt. (Journ. of Pbyeiol. 53 . 211—54. 3/12.1919. Mediz. Forschungs- 
Komitee. Abt. f. Biochemie u. Pharmakol.) A r o n .

"W. M. Bayliss, Die Neutralitat des Blutes. Injektion von SSuremengen, die 
hinreichen, die Hiilfte des Dicarbonates des Blutes zu neutralisieren, vermehren die 
H-Ionenkonz. des Plasmas. Der wichtigste Weg der K om penB ation ist der durch 
Vermehrung der Lungenventilation und die dadurch bedingte Abnahme der CO, 
des Blutes. Ausscheidung der Saure durch die Nieren und NH3-Bildung in der 
Leber spielen bei kurzeń Verss. keine nachweisbare Eolle. Injiziertes Alkali -wird 
nicht so rasch neutralisiert; die Hauptwrkg. ist hier die Ausscheidung alkalischen 
Urins. — Die EiweiBkorper des PlaBmas wirken bei der Aufrechterhaltung der 
Neutralitat nicht mit, soweit sich diese innerhalb der Grenzen bewegt, die im 
lebenden Organismus moglich sind, namlich unter 10“ 4-n. und iiber 10“ ,0-u. 
NaHCOj und SerumeiweiBkorper kommen fUr den Transport der CO, yon den 
Geweben zur Lunge nicht in Betracht. DaB NaHCO„ im Blut hat nur die Auf- 
gabc, die H-Ionenkonz. zu regulieren, die EiweiBkorper geben einen kolloidalen 
osmotischen Druck und einen miiBigen Grad von Yiscositat fur das Plasma. — 
Eine einfache Methode, um die H-Ionenkonz. des Blutes mit Hilfe von Indicatoren, 
hauptsachlich Neutralrot, zu bestimmen, wird beschrieben. (Journ. of Physiol. 53. 
162—79. 3/12. 1919. London. University College. Physiol. Lab.) A r o n .

Biscons und Rouzaud, Yergleich des Gehaltes an Ilarnsłoff und an Cholesterin 
in Gesamtblut und Serum. (Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 6 ; C. 1920. I. 399.) 
Es besteht fiir den HarnBtoffgehalt zwischen Gesamtblut u. Serum kcin bestimmtes 
Verhaltnis; er ist in jenem bald hoher ais in diesem, bald gleich, bald niedriger. 
Der Unterschied hiingt nicht mit der Hohe des Gesamtgehaltes zusammen, wohl 
aber mit dem Zahigkeitsgrade, indem bei n. Zahigkeit Abweichungen selten sind, 
und groBe Abweichungen, meist zugunsten des Serums, hauptsachlich bei stark er- 
hohter Zahigkeit vorkommen. Den Abweichungen im Harnstoffgehalt entsprechen 
auch solche im Cholesteringehalte, fast immer im gleichen Sinne. (C. r. soc. de 
biologie 83. 29—31. 17/1.*) Sp ie g e l .

A ndrś G ratia , Gerinnungswirkung des Słaphylococcus auf Hirudinplasma. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 82. 1247; C. 1920. I. 306.) Der Słaphylococcus wirkt 
in yielfacher Beziehung iihnlich dem Thrombin. Wie dieses wirkt er gleich im ge- 
wohnlichen und im paraffinierten Glase. Wie dieses bringt auch er Salzplasma, 
wenn auch echwieriger ais Oialatplasma, zur Gerinnung, und auch Hirudinplaama 
wird yon ihm nach mehrstdg. Bebriitung ydllig zum Erstarren gebracht. Aber die 
Art sciner Wrkg. hierbei scheint eine andere zu sein, ais die des Thrombins. 
Wahrend dieses nach den Angaben yerschiedener Autoren das Hirudin neutralisiert, 
ist in dem nach der Staphylokokkengerinnung defibrinierten Hirudinplasma noch 
wirksames Hirudin yorhanden, dsgegen weder Thrombin, noch Serozym, die sich 
hStten bilden miigsen, wtnn die W rłg. des Birudins eiDfach ausgescbaltet worden 
ware. (C. r. soc. de biologie. 82. 1393-94. 27/12. [6/12.*] 1919. BrOseel, Lab. de 
Physiol. de l’Uniy. librę.) ' Sp ie g e l .
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ił . P icąuó , A. Lacoste und R. L artig au t, Die friihzetiige Hypoglobulie bei 
grofien Oliederwunden. Ihre Bedeutung fur die Prognose und fiir die łherapeutischeti 
Indicationen. Trotz etwa gleich atarker Blutverluste zeigt sich nur bei einem Teile 
der Yerwundeten zeitig cintretende Verminderung der Blutkorperehen. Ea ist diea 
ein prognostisch aebr ungunatigea Sym ptom , das hochat energische Behandlung zur 
Pflicht macht. (C. r. aoc. de biologie 8 2 . 1378—80. 27/12. [2/12.*] 1919.) Sp ie g e l .

8 hu z o Kozawa, Betnerhuig uber die Durchlassigkeit der roten BlutTcórperchen 
fur Glucoae und Glucosamin. Beim Menachen Bind die roten Blutkorperehen dea 
zirkulierenden Blutea fur Blutzucker leicht durchgangig, beim Kaninchen undurch- 
gangig, beim Hunde, nach der hamatokritischen Methode beatimmt, undurchlaaaig. 
Bei der Hyperglykamie der Diabetiker iat das Yolumen der roten Blutkorperehen 
yermehrt. In keinem der unterauchten Palle war der Gehalt der roten Blut- 
kdrperchen an Zucker hoher, ais der des Mediuma, in welchem sie sich befanden.
— Die roten Blutkorperehen des Menachen Bind fur Glucosamin durchlasaig, die 
des Kaninehens, Hundea u. Pferdes undurchlaaBig. (Journ. of Phyaiol. 53. 264—68. 
3/12. 1919. Osaka. Medical College.) A r o n .

Lo Ffevre de Arric, Wirkung des Staphylotoxins auf das Kaninchen. E in  fiu fi 
des Alters der Tiere. Daa Toiin wurde von Kulturen auf Nahrboden mit ge- 
kochtem Blut gewonnen, meist vom Staphylococcua aureus (solchea vom Staph. 
albua wirkt ebenso). Es konnten Proben erhalten werden, die in Mengen yon 5,
3 und aelbat 2 ccm intrayenos erwachaene Kaninchen von 2 bis 3 kg Gewicht in 
einigen Minuten toteten. Diescs Toxin bot die Symptome eines Krampfgiftes, das 
zunachst Atmungsat5rungen, Zittem, fl. Stuhl, ortliche Muskelkontraktionen, spiiter 
solche allgemeiner Art heryorruft; langsamere Yergiftuug, durch mehr vcrd. Lagg. 
oder geringere Mengen, fiihrt oft zu Liihmung. Beim Meerachweinchen wirkt dae 
Toiin yiel schwacher und ungleichmafiiger. Beim Altem yerliert ea seine Wirk- 
samkeit schnell, schon nach wenig Tagen ist ea bedeutend geBchwacht. Fur 
Kaninchenblutkorper ist es erheblich lytisch, fur Meerschweinchenblutkorper yiel 
weniger. Jungę Kaninchen sind gegen das Staphylotosin weit widerBtandsfahiger, 
ais ausgewachaene. (C. r. aoc. de biologie 8 2 . 1313—15. 13/12* 1919.) S p ie g e l .

A. P a illo t, Die Karyokinetoee\ neue Tatsachen und allgemeine Beirachtungen. 
(Vgl. C. r. de l’Acad. des sciences 169. 396; C. 1919. III. 838.) Die fruher bc- 
schriebene Eracheinung konnte auch bei anderen Ranpen, besonders bei denen yon 
mehreren auf Kohl schmarotzenden Mamestraarten, featgestellt werden. Sie tritt 
hier fruher ala bei den Euproctis- und Lymantriaraupen ein und wird durch alle 
gepriiften Arten entomophytischer Mikroben, selbst die wenigat pathogenen Cocco- 
bacillen, heryorgerufen, durch diese aber nur bei der ersten Tierpaasage, wenn sie 
am wenigsten yirulent aind. Erhitzen oder Filtration durch Porzellan iindert die 
Eigenscbaften der Mikrobenemulsion nur wenig. Man mufi daher die Karyokine* 
tose ala direkte Folgę der Einw. eines beaonderen bakteriellen Prod. auf die Makro- 
nudeocyten des Blutea anB ehen; diesea Prod. wird selbst durch mehrere Minuten 
anhaltendes Kochen kaum yerandert und erst oberhalb 100° schnell und yollstfindig 
zeratort. — Es wird dann die Anaicht, daB es sich um eine Immunitatsreaktion 
handle, naher begrtlndet und auf die Abnlichkeit mit gewissen Erscheinungen bei 
infizierten Wirbeltieren hingewiesen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 169 . 740—42. 
27/10. 1919.) Sp ie g e l .

Americo Garibaldi, Schilddriite und' encorbene Immunitał. Uber den Einfiufi 
der Thyreoidektomie (beim Kaninchen) au f die Bildung heteróhamolytischer Immuni- 
sierungssensibilitałoren. Wenn die Tiere im Laufe des auf die Operation folgenden 
Monats gegen HammelblutkiSrperchen immunisiert wurden, war der gegen diese 
hKmolytische Gehalt ihres Serami deutlich hoher ais bei Kontrolltieren, die ohne
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Operation in gleicher Weiee immunisiert waren. Dies gpricht fiir einen gunatigen 
EinfluB der Scbilddriisenentternung auf die Antik8rper-B., und Vf. zeigf, daB auch 
einzelnś Y ersu ch sergebn isB e friiherer Unterauolier in gleicher Richtung siu deuten 
sind. (C. r. boc. de biologie 83. 15—16. 10/1.* Paris, Lab. de Pathol. eipćr. et 
comp. do la Facultś de Mśdecine.) Spiegel.

L. Launoy und Lóvy-Bruhl, Zur Bedeułung der Schilddriise bei der Immunitiit, 
Einspruch gegen die Angabe yon G a b ib a l d i  (C. r .  boc. de biologie 83. 15 
vorst. Ref.), daB auch die Schlflasc der Yff. (Ann. Inst. Pasteur 2 9 . 213; C. 1915
II. 551) nicht durch ihre Versuchaergebnisae begriindet w&ren. Der Ausfall ein 
zelner Yerss. kann wohl im Sinne G a r ib a l d is  ausgelegt werden, die Gesamtergeb- 
nisse rechtfertigten aber die gegenteilige Auffassung. (C. r. soc. de biologie 83. 90 
bis 91. 31/1.*) Sp ie g e l .

S. Belfanti, Impjung gegen die Influenza (Grippe) und ihre Komplikałionen. 
Leitlinien fiir die Yaccinotherapie der Grippe. (Giorn. Farm. Chim. 68. 5—7. Jan.- 
Febr. 1919.) Guggenheim.

E. H ayw ard , Das Friedmannsche Tuberkulosemittel. Eine kurze Darstellung 
der Entstehungsgeschichte des F r ie d m a n n  schen Mittels. (Umschau 2 4 . 88-90. 
31/1. Charlottenburg.) B o b iń s k i .

Arnold N ett er und Cosmovici, Serumkrankheit nach Injekłionen von Hinder- 
serum. Eine Anzahl von Kindern wurde zur Behandlung des Keuchhuatens 
anstatt mit Normal-Pferdeserum mit Normal-Rinderaerum gespritzt, ebenso eine 
Frau mit Arthritis deformans. Auf den Verlauf des Keuchhustens waren die Ein- 
spritzungen ohne EinfluB, das Auftreten cines Serumeianthems wurde bei Normal- 
Rindereerum ebenso oft beobachtet wie bei Normal-Pferdeserum. Rinderserum be- 
aitzt also keinen Vorzug vor Pferdcserum. (C. r. boc. de biologie 82. 1152—53. 
15/11.* 1919.) A r o n .

H erm ann Dold, Anaphylatoxin, charakterisiert durch eine eigenartige Flockungs- 
phase der Serumglobuline. Aus einer Zusammenstellung bisher ermittelter ezperi- 
menteller Tatsachen gelit horror, daB die B. des Anaphylatorins wesentlich von 
der Oberflache u. speziell auch von der Qualitat der Oberflache der den friacheu 
Seren zugefugten Agenzien abhśingig ist. Nach Zusatz von Bakterienarten, welche 
ais gute Anaphylatosinbildner bekannt sind, tritt in den Aktivseren (dagegen nicht 
in den Inaktiyseren) eine meist schon makroskopisch erkennbare Triibung auf, 
welche eine konstantę Erscheinung ist und Bezichungen zur Giftb. erkennen IśiBt. 
Die Lupenbetrachtung bei gleichzeitiger Tyndallbeleuchtung der Sera ermoglicht 
einen genaueren Einblick in die sich abspielenden Struktuirorgange. Durch sero- 
skopische Beobachtungen ergab sich, daB in anaphylatoxinhaltigen Seren ein eigen- 
artiger (triiber, klebriger) Flockungszustand yorhanden ist, welcher sich bald nach 
Einsaat geeigneter Agenzien (gute Anapbylatoxinbildner) entwickelt u. fruher oder 
spater in klarende Flockung und Sedimentierung ttbergeht. Nach Einsaat von 
schlechten Anaphylatoxinbildnem tritt dieser charakteristische Flockungszustand 
nicht so deutlich oder gar nicht auf. Der Ablauf dieses Flockungsprozesses ist 
hauptsiichlich abhangig: a) von der Frische (Aktiyitat) des Serums, b) von der 
Serumart, c) yon der Beschaffenheit der zugeeetzten Agenzien, d) von dem Mengen- 
yerhaltnis zwischen Serum und zugefugtem Agens, e) von der Temperatur, f) von 
der Gegenwart und Menge Bpezifischer A m b ocep to ren . Es zeigte sich, daB diese 
eigenartige Flockungsphase unter den gleichen V erhaltn isB en u. Bedingungen vor- 
handen ist, unter denen das Bakterienanapliylatoiin eiistiert. Wenn man das fer- 
tige Anaphylatosin nachlraglich besalzt (besonders mit Natriumaeetat), bo tritt zu- 
gleich mit einer leichten Dispersion eine gewisse Stabilisierung des Flockungs* 
zuatandes und Konseryierung der Giftwrkg. ein, Die Wirkungsweise des Gifte* 
wird dabei etwa* yerandert. Es wird echlieBlich die Bedeutung dieser Berosko
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pischen Beobachtungen fiir die Auffasaung des Mechamsmus der Anaphylatoiin- 
wirkung, der aktiyen und pasBiyen Anapbylaiie, der primaren Serumgiftigkeit, der 
Serumkrankheit u. der Idiosynkrasien erortert. (Arch. f. Hyg. 8 9 . 101—29. [21/10. 
1919.] Halle, Hygien. Inst. der Uniy.) B o e in s k i .

F. W idal und Pasteur V allery -B ado t, Anaphylcucie gegen Antipyrin nach 
langer Semibilisierung. Entsensibilisierung. Eine Kranke hatte 9 Jahre lang Anti- 
pyrin gut yertragen, dann traten jedesmal nach der Darreichung bestimmte Haut- 
erscheinungen ein, die ais echt anaphylaktische angesprochen werden. Sie benutzte 
es trotzdem in den folgenden 9 Jahren, ehe sie dayon Abstand nahm. Noch 
7 Jahre naehher rief die Darreichung yon Antipyrin, gleichviel ob in kleinen oder 
groBeren Mengen, die gleichon Erscheinungen heryor, die dann aber aufhorten, ais 
inehrere W ochen lang das Medikament von neuem angewendet worden war. (C. 
r. d. 1’Acad. des scienceB 170. 219—24. 26/1. [12/1.*].) S p ie g e l .

O takar Laxa, Die lioćhemtschen Unterschiede zioischen Schaf- und Kuhmilch. 
Bei Unterss. yon Erzeugnissen beiderlei Arten Milch hat Yf. Unterschiede in Be- 
treff des Bakterien- u. Pilzwachstums festgestellt, die AnluB zu weiteren Unterss. 
gaben. Dabei zeigten Milchsaurebakterien der Art Bacterium lactis acidi, die in 
Molken yon Schaf- und Kuhmilch ausgesat worden waren, zwar yerschiedene 
S a u e ru n g , die jedoch nicht ausgesprochen genug war, um  zur Unterscheidung 
d ien cn  zu konnen. EbenBO y e rh ie lt sich  BacilluB  bulgaricus. Die groB ten Unter
schiede zeigten sich aber mit Bacterium coli commune, das in Molken yon Kuh
milch yiel Gas entwickelt, wiihrend es in Molken von Schafmilch nur wenig Gas 
bildet. yoghurthefe gab nach zweitiigiger Einw. b e i 37° auf Molken yon Schaf
milch 1,6, v o n  Kuhmilch 2,28 Raum-% A. Buttersaurebakterien e rze u g te n  in 
Kuhmilch die ausgesprochene Buttersauregarung, in Schafmilch dagegen wurde 
eine groBe Menge Milcbsaure und sehr wenig Butiersiiure erzeugt, so daB die 
Garung einen milchsaureartigen AnBchein gewinnt. Dieses Vcrhalten der Butter- 
sSurebakterien gibt auch eine Erklarung fiir  d ie  Garung des U rd a , yergorener 
Schafmolke der Karpathen, in d e r Vf. 1,66% Milchsaure u n d  0,22°/0 Buttersaure 
gefunden hat (Revuo gćućrale du Lait 1 9 0 9 ) ; in seltenen Fallen enthiilt der Urda 
aber auch mehr B utterB aure alB Milchsaure. — Mit peptonisierenden Bakterien (Ba- 
cillus fluoreBcens liąuefac ienB , T y ro th r is  und Paraplectrum) wurden groBe Unter
schiede zwischen beiderlei Milcharten nicht bemerkt Von Sclummelpilzen wurden 
Oidium lactis und Camemberti, yerschiedene Penicilliumarten, eine Mucorart und 
Cladosporium herbarum untersucht. Die Peptonisierung des Caseins erfolgte mit 
diesen Pilzen in Kuhmilch sehr schnell, dagegen war sie in Schafmilch in der 
ersten Woche fast unmerkbar. Unterss., hierauf eine Unterscheidung beiderlei 
Milcharten zu griinden, sind noch nicht beendet. Die Ergebnfsse stimmen aber 
mit den praktisehen Erfahrungen uberein, insofern es f iir  die Herst. yon Schimmel- 
kasen yon Vorteil ist, wenn dazu Kuh- u. Schafmilch gemischt yerwendet werden. 
(R eyue generale da Lait 9 . N r. 23 [1914]. Sep. yom Vf. 10/1. 8 Seiten.) ROh l e .

Andre Gratia, Unłersuchung eines traumatischen Pleuraergusses unter dem Ge- 
sichtspunkte der Blutgerinnung. Ais Ergebnis der im einzelnen hier nicht wieder- 
zugebenden Verss. yerzeichnet Vf., daB normalerweise ein traumatischer Pleura- 
erguB, durch Punktion gewonnen, fł. bleibt und defibriniertes Blut darstellt, daa 
keines der Gerinnungselemente mehr enthalt, weder Fibrinogen, noch Cytozym, 
noch Serozym, noch Thrombin, dagegen groBe Mengen Antithrombin, und das nach 
Erhiizen auf 56° die Fahigkeit zur Ausflockung yon Fibrinogen besitzt. Wenn ein 
ErguB in yitro gerinnt, muB er entweder Blut enthalten, das infolge einer zu weit 
getriebenen Punktion frisch durch die Wunde ergossen wurde, oder ein Exsudat, 
das in der Hohlung dank dem Schutze durch das serose, zeitweilig yernarbte Endothel,
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nicht zur Gerinnung kam. (C; r. soc. de biologie 82 . 1395—97. 27/12. [6/12.*] 1919. 
La Pannę, Lab. de 1’ambulance ,,Oećan“.) SriEGEL.

Knud Sand, Yersuche iiber die innere Sekretion der Geschlećhtsdriisen, sjpeziell 
iiber expcrimerdelUn Hermaphroditismus. Bei Meerschweinchen und Ratten wurden 
in den ersten Lebensmonaten tJberpflanzungsyersuche yon Hoden und Eieratoeken 
gemacht, u. zwar homologe (zwiachen Tieren gleichen Geaclilechts) u. heterologe 
(zwischen Tieren yerschiedenen Gesclilechtcs). Durch gleichzeitige Oberpflanzung 
von Hoden u. Eieratoeken auf yorher durch Kastration infantilisierte Tiere konnten 
experimentell typische Hermaphroditen erzeugt werden, welche sieli korperlich und 
psychisch abwechaelnd wie mannliche und weibliche Tiere, alao Hermaphroditen 
yerhielten. EierstBcke, welche in die Hoden eingepflanzt werden, finden dort gute 
Entwicklungsbedingungen. Ea beateht ein A ntagonismus, d. h. ein reziproker ent- 
gegengesetzt wirkender EinfluB der beiden Geschlechtsdriisen aufeinander, so daB 
Vf. von einer Art Immunitet des n. Organiamus gegeniiber der heterologen Ge- 
schlechtadrfise spricht. (Joum. of Physiol. 53. 257 —63. 3/12. 1919. Kopenhagen. 
Gerichtsiirztl. Uniy.-Inst.) A r o n .

6. Agrikulturchemie.
P. Kriache, Die VerUilung der 1-andwirtschaftlichcn Jlauptbodenarlen im Deutschen 

Iłeiche. In einer ganzen Reilie yon Abhandlungen hat Vf. dic Yerteilung der 
Hauptbodenarten, sowie den Kaliyerbrauch der betreffenden Liinder, bezw. Proyinzen 
zusammengestellt; aueh auBerdeutsche Gebiete wurden beriicksichtigt (Konigreich 
Polen, Orient, Luiemburg, Niederlande). Die letzten Publikationen dieser Art aus 
dem Jahre 1919 betreffen die Liinder: Mecklenburg-Schwerin u. Strelitz, ElsaB- 
Lotliringen, Baden, Hessen-Naasau, friiheres GroBherzogtum Hessen, Lippe-Delmold, 
Waldeck. Die yerschiedene Verteilung der Bodenarten ist auf Karten zur An- 
schauung gebracht, beigefiigte Tabellen geben AufschluB iiber die prozentuale Vcr- 
teilung, sowie iiber den Yerbrauch an Kaliumaalzen in den betreffenden Distrikten. 
Die gesamten hiertiber bisher eracliienenen Publikationen sind uberdies zusammen
gestellt am FuB der yorliegenden Arbeit. (Ernahrung d. Pflanze 15. 1 —2. 1 . u. 15/1. 
9—11. 1 . u. 15/2. 17-19. 1 . u. 15/3. 25—27. l . u .  15/4. 34—35. 1 . u. 15. Mai 1919. 
Berliu-Lichterfelde.) V o l h a r d .

Griffon du B elłay und H oudard, Uber die chemischen Kigenschaften des Hu
mus und ihre Benutzung fiir den Schulz der Kampfer gegen die ersticlcenden Gasc. 
Sowohl Benzylbromid, ais auch Chlor und Phosgen werden zuriickgehalten, wenu 
man damit gemischte Luft durch eine Schicht Boden streichen laBt. Die Absor- 
bierungsfahigkeit, minimal bei sehr sandigem Boden, wfichat im Verhaltnis zur 
Menge der im Boden enthaltenen Pflanzenrcste. Der Vorgang ist chemischer und 
esothermer Natur, denn die Bodenproben yerlieren an Farbung und erwarmen sich 
merklich dabei. Feuchtigkeit erleichtert die Bindung der Gase, doch zeigte Humus 
auch nach dem Trocknen bei 100° noch */s des urspriinglichen Absorptionsyer- 
mogens. Auf Grund dieser Unterss. yeranlaBte L a 1‘ICQI;e eine Verwendung fur 
den Schutz der Soldaten in den Unterstiinden wahrend Gaaangriffen; wenn die 
giftige AuBenluft mittels eines Ventilators durch eine Erdschiclit durchgesaugt 
wurde, konnte sie ohne Benutzung yon Maaken eingeatmet werden. (C. r. d. l'Acad. 
des sciences 1 70 . 236—38. 26/1.) • Spieoei,.

Gaston B azile, Neue Yerfahren zur Vernichtung der Feldheuschrecken. (Vgl. 
Y a y ssićp.e  , C. r. d. l’Acad. des sciences 1 6 9 . 2 4 5 ; C. 1919. I I I .  1080.) Die zum 
groBten Teil in Algier ausgefiihrten Yerss. sprechen fiir die Yerwendung ron 
Flammenwerfem zu obengenanntem Zweck. Ein Gemisch yon Kohlenoxychlorid 
und Zinnćhlorid wirkte nur auf die jungen Heuschrecken am Boden und durfte
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wegen seiuer Gefabrlichkeit nur in unbewohnten Gegenden yerwcndet werden. 
(G. r. d. 1'Acad. des sciences 169. 547-49. [22/9.] 1919.*) K e m p e .

B.. Sacchi, Die łeilweise Desinfekticm der Maulbeerblattcr bei der Ernahrung 
der Seidenraujpe. (Vgl. Staż. sperim. agrar. ital. 5 0 . 49—68; C. 1918. 11.832.) Daa 
Taćhiol u. das Lysoform erwiesen sich nicht ais wirksame Kampfmittel gegen die 
Sclilaffkrankheit (flaccidezza) der Seidenraupen. Die Yerwcndung wss. Lsgg. dicser 
Dcsinfektionsmittel (1—5°/o Lysoform, 1:200000 bis 1:100000 Tachiol) begiinstigt 
daa Wachstum der Seidenraupen nicht u, bewirkt infolge yermehrter Sterblichkeit 
der Raupen eher eine Verminderung ais eine Vermehrung der Coconemte. Infolge 
der Desinfektion zeigt sich eine Gewichtszunahme der Crisaliden, infolge erhohten 
Wassergehaltea jedoch eine Abnalime der Seidensubstanz. Die Qaalitiit der Seide 
wird nieht yerandert. Yon einer praktischen Austibung des bisherigen Desinfektions- 
verf. wird abgeratcn. (Staz. sperim. agTar. ital. 52. 332—48. [April] 1919. Perugia, 
Lab. f. Seidenzucht d. Kgl. Landwirtschaftl. Hochschule.) G u g g e n h e im .

G. B ertrand, Brocq-Eonsseu und Dassonyille, Yernichtung des Rfeselkafers 
durch Chlorpikrin. (Ygl. C. r. d. 1'Acad. des sciences 169 . 441; C. 1 9 2 0 . II. 111.) 
Die Einw. des Cblorpikrins auf den bekannten Getreideschadiger wurde unter yer- 
schiedenen Bedingungen erforscht. Es ergab sich daraus folgendes praktische Yerf. 
far aeine Yernichtung im Getreide, das sich in Sacken befindet: Man gieBt 20—25 g 
Chlorpikrin auf jeden der auf dem Boden eines geschlossenen Raumes befindlichen 
Sacke. Nach 20 Stdn. bei einer Temp. yon 10—12° waren alle Rflsselkafer Ter- 
tilgt, und fast alle aus den Kornem ausgctreten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 169 . 
880—82. 10/11. [3/11.*] 1919.) S p ie g e l .
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