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A . A llgem eine und physikaliscłie  Chemie.
M. Polany i , Eeaktionsisoćhare und Iicaktionegcschwindigheił vom StandpunKte 

der Stałistifc. £s wird die Reaktionaiaochore in ihrer integrierteu Form ohne beaon- 
dere Annabmen iiber den Reaktionsmeclianismus aua der Quantenatatiatik abgeleitet. 
Im ĄnaehluB daran wird gezeigt, daB die Reaktionageschwindigkeit bestimmt wird 
einerseits durch die Anzahl der Gelegenheiten in der Zeiteinhoit, zu deneu die Rk. 
eintreten kann, andereraeita durcb die GroBe der Wahrscheinlichkeit, daB die Rk. 
bci solcher Gelegenheit tatsiichlich eintritt. Im beaonderen wird noch gezeigt, daB 
die Geachwindigkeitakonatante einer Rk. vom Typua A -f- Rj ^  AB -j- B in der 
cndothcrmen Riehtung gleieli ist dem Prod. aus StoBzahl und Gleichgewiehta- 
konstante. In der umgekehrten Riehtung ist die Geachwindigkeitakonatante gleieh 
der Stoflzabl. Dieser Satz, der am Beispiele der Bromwaaaerstoffbildung bestUtigt 
wcrden konnte, wird aua der Annalime hergeleitet, daB ea rein vom Zufall abhungt, 
ob nacli erfolgtem ZuaammenstoB der rengierenden Teilehen die Rk. eintritt oder 
die aneinandergeratenen Teileben wieder unveriindert auscinanderfliegen. Die Be- 
deutung der StoBzahl geht auch aua den Unteraa. von T b au tz  und von H erz fe ld  
hervor. (Ztachr. f. Elektrochem. 26. 49—54. 1/2. 1920. [Sept. 1919] Budapeat und 
Karlsruhe.) J. Meyer.

P. W alden , Zur Kenntnis der Pohjtnerie geldsłcr bindrer Salze. Zur Beant- 
wortung der Frage n ach  dcm  Zustande d e r  Salze in feater Form u n d  in nieht- 
diaaoziierenden Loaungamittein wurde die MolekulargroBe mehrerer organiseher 
Salze in Eiaeaaig nach der Gefrierpunktamethode bestimmt. Ea ergab a ich , daB 
die Entpolymerisierung der geloaten biniircn Salze in achlechten Loaungamittein 
a ieh  nach der G leichuD g x  =  konat. • c '3 yollzieht. Der Polyineriegrad x  ist alao 
direkt proportional der linearcn Konz. oder der Entfemung der Salzmolekeln in 
dem gegebcnen Losungamittel. Die GroBe der Konatanten wird durch daa Molc- 
kulargewielit dea geloaten Salzea bedingt, indem annahernd die Gleicbung gilt:

x  — —  0,305 • M *• c 5. Die Natur dea Loaungamittela iiuBert aicb

darin, daB der Polymeriegrad x  umgekehrt proportional der DE dea Loaungamittela

ist. Ea iat x  =   ̂— Im Hinblick auf dieae maB-
E-yv Ł

gebende Bedeutung der DE. der Loaungamittel wird die Frage aufgeworfen, ob die 
Spaltprodd. polymerer Molekeln nicht auch entgegengeaetzt elektriach geladen aind, 
z. B. nach der Gleicbung:

(MeX), ^  (MeX)- - f  (MeX)’ =<*= (MeaX)' +  X' ^  2 Me’ +  2 X \  
tZtaehr. f. Elektrochem. 26 60—65. 1/2. 1920. [Okt. 1919.] Chem. Inst. d. Univ. 
Rostock.) J. Meyeb.

P. W alden, Einflufi der Molefadargrtiflc des Elektrolyten au f die Leitfahigkeit, 
bezw. WanćkrmgsgeschicindigJceit d-er Ionen. Beitrag zur Solvation der Ionen in 
nićhtwasserigen LSsungen. Betrśigt die Grenzleitfahigkeit einea Salzea mit dem 
Molekulargewichte M  in einem nichtwaaaerigen Loaungsmittel , und ist die
Yiacositat dieses Medinms g l e i e h . ^ ,  ao muB -rjX - y A f  =  konst. aein. Ea
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wird gezeigt, daB diese Beziehung fiir eino Reihe vou binaren organiaclien Salzen, 
meistena Jodiden, in einer Schar nicht wasseriger Losungsmittel zutrifft. Werden 
diese Salze ais normal, d. h. ais nicht polymerisicrt und mit dem Losungsmittel 
ais niclit aasoziiert betrachtet, so kann man aus der gefundenen Gleichung die 
Ionenhulle, bezw. den Solyatationsgrad anderer Salze annabemd ermitteln. Zur 
Kontrolle dieser Werte kann man die von R. H ebzo g  (Ztschr. f. Elektrochem. 16. 
1003; C. 1911. I- 110) aus den Grundannahmen E in s t e in s  abgeleitete Gleichung:
Aoo • t]oo -y» =  konst. yerwenden. Beide Gleichungen ergeben Solvatationszablen 
fiir ein gegebenes łon, die praktisch zusammenfallen. (Ztscbr. f. Elektrochem. 26. 
65—71. 1/2. 1920. [Okt. 1919.] Cliein. Inst. d. Univ. Rostock.) J. Me y e k .

R obert Ketzer, Leitfahigkeit fesłer Salze und Salzgemische. Bei Leitfahigkeits- 
messungen an gcpreBten Pulyein in Pastillenform erwiesen sich Kontakte aua 
amalgamierten Kupferscbeiben ais zweckmaBig. Der Grad der Pressung, abhangig 
von der Art der Pressc, hatte betriichtlicben EinfluS. Bei vergleichbarer Pressung 
betrug dio Fehlergrenze ±  12°/0. Eine Nachprufang der Verss. von F r i t s c h  
(Ann. der Physik 60. 300; C. 97. 836) fuhrte zu ganz anderen Ergebnissen. Bei 
der Best. der Leitfahigkeit deB reinen Bleichlońds zeigte es sich, dafi die Vor- 
behandlung des Salzes vor der Pressung einen starken EinfluB ausiibt. Nach Er- 
hitzung auf ungefahr gleiche Temp. wahrend etwa gleicher Zeiten wurde die spe- 
zifische Leitfahigkeit auf ungefahr die gleiche Grofienordnung erhoht, unabhangig 
davon, ob die Erhitzang im trocknen oder feuchten Luftstrom, im Ns-Strom, im 
Yakuum oder in CL,-Atmosphare yorgenommen wurde. Eine Erklarung fiir diesen 
Effckt konntc nicht gegeben werden. Bei Salzgemiachen (PbCl5 mit NaCl und 
KC1; PbBrs mit NaCl und KBr) trat nach Erhitzung vor der Pressung abermals 
eine Erhohung der apezifischen Leitfahigkeit ein, die noch bedeutender war ais die 
Erhohung der Leitfahigkeit des reinen Salzes infolge der Erhitzung. Eine Pro- 
portionalitat zwischeu Konz. des Zusatzes und Leitfahigkeitsatcigerung ist nicht 
zu erkennen. Vielleicht bietet der hier gefundene EfFekt fur manche Salze einen 
neuen Weg, um sie auf ihre Reinheit zu prufen. (Ztschr. f. Elektrochem. 26. 77 
bis Si. 1/2. 1920. [30/10. 1919.] Frankfurt a. M.-Rodelheim.) J. M e y e k .

P. W alden, Ist die Wandcrwngsgcschwindigkcit von Ionen eines Elektrolyten 
aufierordentlich gro fi, wenn das Solvens die gleichen Ionen su lilden vermag‘ł Nach 
fr&heren Beobachtungen schien es eine allgemeine Regel zu sein, daB die Ionen, 
welche dem Elektrolyten und dem Losungsmittel gemeinsam sind, besonders groBe 
tJberfuhrungszahlen und Wanderungsgeschwindigkeiten aufweisen. Auf Grund der 
Beobachtungen an 11 yerschiedenen Salzen kommt derVf. jetzt zu dcm entgegen- 
gesetzten SchluB. Wenn der Tatsachc, daB daa Losungsmittel dieselben Ionen zu 
bilden vermag wie der geloste StofF, iiberhaupt eine Rolle zukommt, so jedenfalls 
nur in vereinzelten Fallen. (Ztschr. f. Elektrochem. 26. 72—76. 1/2. 1920. [Okt. 
1919]. Chem. Inst. d. Univ. Rostock.) J. M e y e k .

E. Warburg, Quantentheoretische Grundlagcn der Phołochemie. Fiir jeden Fali 
von Photolyse charakteristisch ist die chemische Wrkg., welche von der Einheit 
absorbierter Strahlungsenergie hervorgebracht wird, und welche, ausgedriickt in 
Mol pro absorbierte g-cal., ais spezifische photochemische Wrkg. bezeichnet werden 
soli. Ais photochemisches Grundgesetz wird die erweiterte Quantenhypothese be
zeichnet, nach welcher eine Strahlung von der Freąuenz v ąuantenweise von der 
absorbierenden Molekel aufgenommen wird, d. h. im Betrage h-v. Von jeder ab- 
sorbierenden Molekel wird gesagt, sie werde photochemisch beansprucht Aua 
dem photochemischen Grundgesetz ergibt sich die Zahl der absorbierenden Mole- 
keln ais die Zahl der Quanten h-v, welche in der absorbierten Strahlungsenergie 
von der Freąuenz v enthalten sind. Im besonderen ergibt sich die Anzahl p  von
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Molen des Photolyten, welche an der Absorption einer Grammcalorie von Strah-

lung der Frequenz v  beteiligt sind, zu p  =  — ^ , wo X die Wellenlange der

wirkendcn Strahlung u. c die zweite Konstantę des Strahlungsgesetzes flir achwarze 
Korper bedeutet. Auf Grund der Analogie zwischen dcm photocheinischen Grtind- 
gesetz u. dem FARADAYsehen Grundgesetz der Elcktrolyse wird a is Yalenzstrah- 
lung die Strahlungsenergie bezeichnet, welche vom Photolyten absorbiert werden 
muB, urn 1 g-Mol desselben photochemiseh zu beanspruchen. Die Valenzstrahlung 
hiingt von der Wellenlange ab und ist gleich l/p. IndLziertea photochemisches 
Aquivalent p  ist die Anzahl von Molen, welche bei der Absorption von 1 g-cal. 
beansprucht werden. Effektiyes pbotocbemisches Aquivalent ist die Anzabl von 
Molen, welche bei der Absorption vou 1 g-cal. zers. oder umgewandelt werden. 
Es ist gleich der spczifischen photochemiscben W rkg., wenn diese auf die zers. 
oder umgewandelte Menge des Photolyten bezogen wird. c/p ist das Gliihyer- 
lialtuis. Das photochemische Aquivalentgesetz von E in s t e in  beeagt, daB jedo 
absorbierende oder beanspruclite Molekel primiir, d. h. beim Absorptionsakt ge- 
spalten oder umgewandelt wird; es bestimmt, wenn die sekundarcn Prozesse be- 
kannt sind, das Guteverhaltnis, fur welches- es Werte > 1 liefert. Doch ist das 
Geaetz nur in einzelnen Fiilleu giiltig, indem im allgcmeinen die beanspruehten 
Molekeln oder ein Teil dcrselben primiirer Spaltung oder Umlagerung nicht unter- 
liegen, u. zwar, je nach Um3tanden, aus folgenden Griinden: 1. weil die Valenz- 
strahlung kleiner ist ais die molare Zcrsetzungsarbeit; 2. weil Energie wiihrend 
des Absorptionsaktes abgegeben wird; 3. weil — wie bei der Photolyse Isomerer — 
die chemische Umwandlung generell erst ais SekundiirprozeB vor sich geht. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 26. 54—59. 1/2. 1920. [Dez. 1919.] Charlottenburg, Physikal.-techn. 
Keichsanstalt.) J. Me y e r .

A. B erthoud, Thermodynamik und Wahrscheinlichkeit. Es werden die Be- 
ziehungen erortert, welche die Entropie und die Wahrscheinlichkeit miteinander 
yerbinden. Auf Grund der statistischen Betrachtuug der Entropie wird dann eine 
elementare Ableitung gegeben, durch welche man die wahrscheinlichste Yerteilung 
der Molekuło eines mono- oder biatomaren Gases nach ihrer Gescliwindigkeit oder 
nach ihrer Energie berechnen kann, eine Yerteilung, die durch die yerallgemeinerte 
MAXWELLsche Formel ausgedriickt ist. Ferner kann man eine Beziehung auf- 
stellen zwischen der Entropie eines mono- oder biatomaren Gasea u. seiner Temp. 
und seinem Volumen. Die Entropie eines thermischen Isomeren laBt sich durch 
eine Gleichung von derselben Form wie die eines gewohnlichen Gases ausdrucken. 
Der einzige Unterschied beruht iu dem yerschiedenen Werte der Konstanten. Zum 
SchluB wird die haufig geiiuBerte Ansicht, daB die Trennung der heiBesten Mole
kule eines Gases mit einer Verminderung der Entropie verbunden ist, was dem 
zweiten thermodynamischen Hauptaatz widersprechen wurde, eingehend erortert 
und ais unrichtig bewiesen. (Journ. de Chim. physique 17. 589—624. 31/12. [Okt.] 
1919. N eu ch a te l, L ab . f. physikal. Chemio a n  d. Uniy.) J. M e y e r .

B. A norganiselie Chemie.
E. Moles und T. Batuecas, TJntersuchungen iiber das gasfórmige Methylftuorid. 

1. Remsion des Atomgewichtes des Fluors. Das verwendete CFH3 wurde durch 
Einw. von methylschwefelsaurem Kalium auf Kaliumfluorid und durch Einw. von 
Jodmethyl auf Silberfluorid dargestellt. Das Gewicht eines Normalliters des sorg- 
faltigat gereinigten Gases ergab sich in 23 Bestst. zu L 0 =  1,5454. Bei yermin- 
derten Drucken wurden die Werte i 606t67 =  1,5361 u. L liM3 =  1,5269 erhalten. 
Die Abweichung yom AvOGADBOaęben Gesetz ais Funktion yon p  und l/c  iBt

37*
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I - f  i  »• 1,0181. Der Komprcasibilitatekoeffizicnt betragt 0,000037. Dio Dampf- 
tension des CFH, zwiachen —77 u. —105° laBt sich durch die Gleichung:

T  =■ 160,51 +  0,070853 p  — 0,0000335 p* 
wiedergeben. Flir den kritischen Punkt erhiUt man hieraus den Wert —78,2°. 
Die molekuloro VerdarapfungBwiirme berechnet sich iu  =  4361 cal. Die kri- 
tische Temp. ergibt sich aus der Guldberg-GuYEachen Regel zu 325,3°. Aa# 
dem Litergcwicht dea CFHS folgt das Molekulargewicht des Me(hylfluorids su 
Af =  34,021, woraua sich daa Atomgewicht des Fluors <= 18,998 mit C =* 12,000 
nnd II => 1,0077 ais Grundlage ergibt.

Im Laufc der Unters. konnte eiu Salz 2 AgF-AgJ vou rotcr Farbę beobachtec 
werden. (Journ. de Chim. phyaiquo 17. 537—88. 31/12. [Aug.] 1919. Madrid, Lab. 
f. pbyaik. Unteraa., Abt. f. pbysik. Chemio.) J. Meykr.

A. Sanfourche, Ober die Bildung von Salpetersaurc aus Stickoxyd. (Buli. Soc. 
Chim. do France [4] 25. 633-55. Dez. [4/10.] 1919. — C. 1919 . IV. 360. 1 9 2 0 . 
1. 147.) R i c h t e r .

Charles S taehling, Ober die Radioaktivitat des Urans. Es werden einigo 
lkobachtungen boschrieben, dio sich durch dio geltende Theorie der Radioaktiyitąt 
nicht orkliiren lassen. Mehrero Uranpraparato yerachiedeneu Ursprunga uud ver- 
Bchiedencr Darstellungawcise wurden in Urnuoxydo yerwandelt u. nach der piozo- 
olektrischen (Juarzmelhodo von CuniK anf ihre Radioaktiyitiit liin geprttft. Alle 
untcrauchten Oxyde dos Urana zoigten nach einigeu Monaten einc Abnahmo der 
nicht durchdrlngenden Strahlung. Dio HJilfte der beobaehteten AktiyitStsabnahmo 
wurde nach nngefiihr 6,2 jMouaten bcobachtot. Die stiirksto Abnahrao tritt boi den 
grtinon Uranoiydcn von der Formel UsOB ein, dio geringste bei den achwarzon 
Oxyden U,O,. Stcllt inan aua Uranylnitrat durch Erhitzen auf yerachiedeno 
Tempp. die yerucbiodonen Oxydo dar, ao iat dio Abnahmo dor Aktivitiit -um so 
groflcr, je  grlłnor das Oxyd iat. Ein achwarzgrttnes Oxyd, dossen Aktiyitat yon 
5,95 auf 4,64 geaunkcn war, wurde in daa Ni trat yerwandelt uud von neuem in 
daa echwarzo Oxyd Ubcrgofllhrt, doaaen Aktiyitiit Bioh daun zu 5,90 crgab. Eine 
tthnlicho Abhilnglgkoit der Aktiyitutsiindcrung wio bei den Uranoxyden von ihror 
Farbo und Zua. konnto auch bei den RUckatiindcu dor Lanthanreinigung uud dor 
Reinigung nach einor noch unyoroffontliehten Methodo von Lkbeąu fostgcatollt 
werden. Hier trat jodoch ciuo Zunahmo der Radioaktiyitiit auf, doren Periodo flir 
dio a-Strahlen zu 1,1 Monat gemessen wurdo. (C. r. d. 1’Acad. des ecioncea 169 . 
1036—39. 1/12. 1919.) J. Meyer.

M. Lem bert, Hic Schmelcpunktc eon tsoiopcn Itlcicn. Boi ihren Botraohtungen 
ilbor dio Atomschwingungszahl v dor lsotopen im featon Zustando waron LtNiłE- 
mann (Naturę 95. 7) und F a jan s (ELSTKR-GEITEL-Fostachrift, S. 623) zu eutgogen 
geaetzten SchluBfolgcruugen gelangt. lu dom Ausdnteko fUr dio rein porlodiBnln'

Schwiugung v == j / y  ‘ nittflto sich nnch LlNDEM.iNN oino dirckto Proportloim-

litat zwischen f  w. m, n ach  F a j a n s  oino umgekehrto zw iuohen v und y'm ergoben. 
Es wird gozoigt, dali auf Grund der LiNDUMANNechen Annahmo dio Sehmolzpunkte 
ron lsotopen oinen der AtouigewichtaditYerenz on tsp rcch o n d o n  Uutorschlod auf- 
wciaen mttsaen, wiihreud aich aua der F.\jA N Sschon Annahmo dio  Oboroinstiiumung 
der Schmekpunkto isotoper Elomcnto ergibt. Zur Entsćhoidung zw lechon boidon 
Annahmen wurden daher dio Schmelzpuakte von Chloridon isotopor Bloiarton go- 
messon, doren Atomgewichte yorher zu 207,15 u. 206,57 bestimmt wordon waron. 
In Obercinatimmung mit don Befunden von R ic h a r p s  u. H a l l  (Science 47 . 1} 
wurden dio  Schmelzpunkto ais Uboreinstiuimend gefunden, w’ahrond nach L in d e -  
MANN ein Untcrsehied von otwa 2,6® zu erwarten war. Hlerduioh w fU hrt dio
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PAJAUflsche Annahme i'! m =  Koust. cine Best&tigung. Der Nachweis der ilber- 
einstimmenden Schmelzpunkte vermag jetzt eine Grundlage ftir die Bereełurang 
der zu erwartenden Untersehiede in den Eigeuschaften, sowie der TrenntmgB- 
mogliclikeiten von Isotopen zu bilden. (Ztsehr. f. Elektrochem. 26. 59—60. 1/2 
Chem. Inst. der Techn. Hochsehule Karlsruhe i. B.) J. Meykk

C. M ineralogische und. geologische Chemie.
F. Beysohlag, Der Miner al-„Reichtum“ der Tdrkii. Yf. w a n t vor Ober-

suhiitzuiig des Mineralreiehtums der Tiirkei. Die wichtig6ten W .  von Boden- 
sch&tzen in Kleiimsien werden besprochen. (Ztsclir. f. prakt. Geologie 26. SI—88 
Juiri 1918.) B i s t e s .

G. Berg, Neue Beitrdge zur Kenntnis der Arsenlcieslagerstatte von lioiheiizećhau
I)h3 Arsenkieslager wird iu der Tiefe im Siidwesten plotzlich bis auf ein schmales 
Arsenki estru m dureb maehtige Magnetkiesmassen abgelost, Hinsiehtlieh der frtlher 
(Festschrift zuin XII. Allgem. Deutsch. Bergmannstag. Breslau 1913) nieht geklarten 
genetischen Beziehungen werden jetzt, naehdem neue Aufschlu&arbeiten w&hrend 
des Krieges yorgotrieben wordon sind, folgende Scblu Bfolgernngen gezogen: „Der 
Magnetkios bildet eine Linae, der Arsenkies einen Lagergang, der sieb an diese 
Linso anscliart. Das Ganze ist dureb eine Verwerfung mit geringer Schleppung 
geteilt. Die Magnetkiesliuse ist offenbar die kontaktmetasomatische YerdrSngung 
yiner teilweise in Kalksilieat umgewnndelten Kalklinse. Yereinzelt sind Spuren 
c-iner abgescbnittenen Magnetkiesschale aucb im Hangenden des Arsenkieses sieiit- 
bar. Wahrscbeinlicb hat aucb eine geringe sekundare Umsetzung und Wanderung 
von Magnetkies beim Absatz des Arsenkieses stattgefunden." (Ztsehr. f. prakt. 
Geologie 26. 177—78. Doz. 1918.) B is t e h .

F. Beyschlag, JSTeuere Beobachitingen an den Bauzitlagersidtten des Bihar-
gebirges in  Ungarn. Ausfiihrliche Bescbreibung der geologischen Yerhaltnisse der 
liauiitlager dcB Bihargebirges. Das Erz wird utn so fester und h&rter, um so aus- 
-cblieBlicher aus Diaspor bestehend, je  melir man sieb der Grenie der nahen 
Kruptivergttsse uRbert, wahrend gleiebzeitig die Mannorisierung des Kalkes u. die 
Koutaktmineralion zunebmen. Der Bausit ist ais lateritiscbes Yerwitterungsprodukt 
entstanden auf dem am Ende der Malmzeit Land gewordenen einstigen Meeres- 
boden dureb AuflSsung und Fortfttbren des Kalkgehaltes und gleiehzeitige Konr. 
des urspriinglich vorhandene.n Tonerde-, Eisen- u. Kieselsauregebaltes, ohne fremde 
Zufubr. Bei den darauffolgenden meehanischen Yerscbiebungen der Yerwitterungs- 
maaae haben gleiebzeitig ehemische Yerscbiebungen des Metallgehaltes dureb Oiy 
dationsiuetasomatose atattgefunden. (Ztsehr. f. prakt. Geologie 26. 35—40. >15r* 
1918.) B is te b .

P. Krusoh, Die Hiteneree der Campinf (Baseneisenerze ur<c? Campineerse) und 
ihrt wirtschaftliche Bedeutung. Die Augabe von K k i l h a c k  und K i, a u t z s c h ,  daB 
bei den von L e s p in e u .k  suaammengefaBton Eisenorzlagersiatteii der Cainpine (Beigien) 
streng zu unterscheiden ist zwiseben den in den Senken Yorkommenden Basen- 
eisenerzen und den alleiu ais Bolche zu bezeichnenden „Campineersen“ der da- 
zwiseheuliegenden flaehen 1’lateaus, wird bestiitigt. Die Campineerze sind vor- 
iSufig ais unbauwGrdig anzuselien. ^Ztsehr. f. prakt. Geologie 26. 54—57. April
1918.) B is t k h .

G. Berg, Mikroskoj»$che Untersiuhung an Ertcn ron Bor in Serbien. Auf 
Grund der mikroskopiseben Unters. erkliirt Vf. die KupfererslagerstStte von Bor 
ais eine metasoiuatische KieslagcrstStte, dio ais das Endprodukt propylitiachcr Ge- 
ateinsumwandlung aufzufassen is t  Dio von La2akkvic (Ztsehr. f. prakt. Geologie 
1912; vgl. Montau. Rundach. 61. 611; C. 1914. 1. ISO) behauptete priniSre Natur 
des groBten Teilea der Enargitkrystalle kann nieht bestitigt werden. Die in den
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Diinnschliffen beobachteten Enargitkrystalle sind entwedcr zweifellos sekundar 
oder nicht beweisend fiir das Vorhandensein primaren Enargits. Der Coyellin ist 
sicher noch jiinger ais der Enargit. Wahrecheinlich muB eine zweistufige Zemen- 
tationsneubildung angenommen werden, eine altere tiefergreifende, die den Enargit 
erzeugte, und eine jungere, die in nachster Nahe der Oberflache den Enargit in 
Covellin umwandelte. (Ztsehr. f. prakt. Geologie 26. 108—9. Juli 1918.) B is t e r .

W. Wolff, Braunkohlenvorkommen in KMkien. Beschreibung einiger unbedeu- 
tendcn Braunkohlenfloze, hauptsacblich desjenigen von Ncmrun in der Nahe von 
Tharsus, das wegen sclilechter Transportyerhaltnisse den Abbau nicbt lohnt- (Ztsehr. 
f. prakt. Geologie 26. 73—75. Mai 1918.) B is t e r .

F ritz  K erner VOH M arilann, Ursprung, Yorkommen und Beschaffenheit der 
dalmałinischen Asphaltlagcrstćitten. Die an Zonen stiirkster Storangen gebundenen 
Asphaltlagerstatten Dalmatiens weisen nacb Form und Beschaffenheit eine groBe 
Mannigfaltigkeit auf. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen: Infiltrationen und 
Impriignationen des Gesteins. Die ersteren treten in sieben yerschiedenen Formen 
auf: weitmaschige, engmaschige, Yollstandige Infiltrationen, Ausfiillung klaffender 
Liicken, Auftreten des Erdpeclis ais Kittmasse von Breccien, Gemisch von Asphalt 
mit kleinsten Kalkstilekeheu, Eiseheinen von Asphalt auf Schiehtfugen und 
Ablósungsfliieben diinnplattig bis diinnblattrig abgesonderter Kalkmergel. Bitu- 
minose Impriignationen treten in yerschiedenen Gesteinen auf: im Dolomit, in 
Kreidekalken, in reinen Katken, im Kalkmergel und Mergelsehiefer. Sie treten 
entweder zonenweise oder in unrcgelmiiBiger Weise auf, oder sie durchdringen 
ganze Dolomitbanke yollstandig. In praktischer Beziehung spielen die Impragna
tionen im allgemeinen eine wichtigere Rolle ais die Fiillungen von Kliiften. Das 
bituminosc Gestein der Tertiarschichteu des Monte Promina ist in Benzin fast un- 
loslich. Nach Saurebehandlung bleibt eine Jignitartige Substanz zuriick, die Benzin 
nur Bchwach farbt und beim Erhiten selir leicht sehmilzt. Das Erdpech yon Dolać 
am Mosor wird durch CSj yollstandig ausgezogen. Ahulich verhalten sich die 
Asphaltkalke von Brazza und Vergorae. Der Prozentgehalt an Bitumen schwankt 
innerhalb weiter Grenzen (5—40%). (Petroleum 15. 489—494. 20/1. 549—52. 1/2. 
629—32. 16/2. Wien.) R08ENTHAL.

D. Organische Chemie.
E dw ard  Barnes, Die Einicirkung von Brom au f Calciumcarbid. Der Vf. cr- 

hielt durch Einw. von Brom auf Calciumcarbid in der Kśilte wahrend einiger 
Wochen Calciumbromid und Hexabrmnfithan, CjBi,. (Chem. News 119. 260—61. 
5/12. 1919.) J u n g .

J . Guyot und L.-J. Simon, Einicirkung von Schwefelsaureanhydrid und Oleum 
auf Methylalkohol. Darstedung von Dimethylsulfat. Nacb friiheren Darlegungen 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 655; C. 1920. I. 153) ist zur Erzielung moglichst 
hoher Ausbeuten an Dimethylsulfat Oleum der gewóhnlichen H,S04 vorzuziehen. 
Man filhrt eine Mischung yon Methylalkohol mit H,SOł von 66° Bć. unter Yer- 
meidung unzuliissiger Erwarmung durch Einleiten der berechneten Menge SOs 
bezw. Eintragen der entsprechenden Menge Oleum yon 60% in ein Gemisch von
H ,S04 u . Metbylschwefelsaure uber, das nun bei la n g e r  f o r tg e s e tz te r  Vakuum- 
dest. Dimethylsulfat liefert. (Jbrigens kann man auch direkt Methylalkohol mit 
60°/0igem Oleum unter Kuhlung mischen; nach der Gleichung

[SO, +  0,53H3S04] +  CHsOH =  0,53H2S04 +  CH8.0 -S 0 sH 
sind auf 100 Tle. Methylalkohol 400 Tle. 60%iges Oleum crforderlich. Die Aus- 
beute betrug in allen Fallen 90—95% der Theorie. Die unbefriedigenden Aus
beuten, die andere Autoren bei ahnlichen Yerfahren erhielten (vgl. U l l m a n n ,  
Ltobigs Ann. 327. 106: C. 1903. I. 1213), erkliiren sich auBer durch einen schiid-
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lichen Uberschufi an Schwefelsaure durch zu niedrige Dcatillationstempp. und un- 
zureichende Dauer der Dest. Dimethylsulfat latit aich ferner vorteilhaft nach einetn 
schon von R e g n a u l t  angegebenen Verf. a u s  S08 u. Dimethylather, der bei vielen 
Prozessen ungenutzt entweicbt, darstellen. Daa Gas wird bei langsamem Einleiten 
von Oleum ohne wesentliche Erwiirmung quantitativ abaorbiert, und die Dest. dea 
so entatehenden Gemischea erfordert weniger Aufmerksamkeit und nicht ao bohe 
Tempp. wie die oben beschriebene DaTat, (C. r. d. l’Acad. dea aeiences 169. 795 
bis 797. 3/11. 1919.) ' R i c h t e r .

Paul Sabatier und A. M aiłhe, (7ber die Jcatalytische ReduMio-n der hdloge- 
nierłen Essigsaureester. (Vgl. C. r. d. lAcad. dea sciencea 141. 238; C. 1905. II. 
750.) Die Athylester der Cltloressigsaure, Dićhloressigsaure, Trićhloressigsaure und 
Eromessigstiure werden durch Wasserstoff und Nickel bei 300° glatt zu JSssigester 
und Halogenwaaserstoff reduzicrt. Ala einzige Nebenprodd. wurden sebr geringe 
Mengen Acetnldehyd und Athylen erbalten, die von einer sekundaren Hydrierung 
und Spaltung dea Essigesters herriihren, wie durch Verss. mit dieaem featgestellt 
wurde. Easigeater aelbat ist alao gegen Hydrierung bei 300° aehr widerstandsfahig. 
(C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 169. 758—61. 3/11. [27/10.*] 1919.) R i c h t e b .

F ried rich  C. G-. M uller, Die unmiltelbare Darsłellung von Kohlenoxyd durch 
Yerbrennung von Kolile mittćls reinen Sauerstoffs. Beim Veibrennen von Hólzkohle 
in einem Glasrobr mit Saueratoff treten erhebliche Mengen GO auf, dessen Menge 
bei gesteigerter Temp. zunimmt. Wenn man die O-Zufuhr steigert, indem man 
den Saueratoff einaaugt und einen Unterdruck erzeugt, erzielt man ein Gaa, das 
zu 85% aus CO besteht. Die Holzkohle muB klein, unter LinaengroBe, gekornt 
sein. (Zt3chr. f. angew. Ch. 33. 36. 3/2. Brandenburg.) J u n g .

Jakob  M eisenheim er, Uber die MntotrJcung von N-Phenylbydroxylamin auf 
aromatische Nitrokórpcr. Bei der Einw. von Hydroxylamin auf aromatische Nitro- 
korper in alkal. Lsg. entsteben nach fruheren Beobachtungen (vgl. M EISENHeimek 
und P a t z i g ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 2533; C. 1906. II. 865) nitrierte Aminę, 
in denen die Aminogruppe in o,p-Stellung zu den Nitrogruppen eingetreten ist. 
Der ungewohnliche Verlauf der Substitution weist darauf hin, daB nur die ver- 
schiedene Natur dea cinwirkenden Reagenaes bezw. des neu eintretenden Sub- 
atituenten, nicht aber, wie V o k l a n d e e  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 52. 277; C. 1919. 
I. 518) annimmt, die elektriache Ladung des Kemkohlenstoffatoma, fiir den Ort der 
Substitution beatimmend ist. Phenylhydroxylamin reagiert in alkal. Lsg. mit o- u. 
p-Dinitrobenzol offenbar ahnlich wie Hydroxylamin. Versetzt man dagegen eine 
alkoh. Lsg. von 1,3-Dinitro- oder 1,3,5-Trinitróbenzol und 3—4 Mol. Phenylbydr- 
oiylamin mit alkoh. KOH, so entsteht neben viel Azoxylenzol ein Gemiseh der 
beiden isomeren Formen des 3-Nitro- bezw. 3,5-Dinitro-l-azoxybenzols:
C6H4(NOs)s +  3C6H6.NH.OH =  0»N-C6H4.Ns0-C 6H6 +  C6H|j• NaO• C6H5 +  3H ,0, 
indem daa zunachst entatehende AnlagerungBprod (I.) der Reduktion anheimfallt. 
Die beiden 3-Kitro-l-azoxybenzole (U. und III.) liefern bei vorsichtiger Reduktion 
dasselbe 3-Nitro-l-hydrazobenzol. Weitere Substitution im aromatischen Kern be- 
einfluBt die Anlagcrungsfabigkeit der Nitrogruppen in den m-Di- u. Trinitroverbb. 
atark: 2,4,6-Trinitrotoluol und 2,4,6-Trinitrophcnetol reagieren in ganz anderer 
Weise, 2,4,6-Trinitro-l,3-xylol blieb fast unyerandert. A n a lo g  d e m  m-Dinitrobenzol 
reagiert 2,4-Dinitrotoluol unter B. der beiden isomeren 3-Nitro-4-methyl-l-azoxy- 
benzole und einer geringen Menge 2,2'-Dinitro-4,4'-azoxytoluol. Die Bildung 
von Anlagerungsprodd. entaprechend Formel I. ist offenbar nur bei unbesetzten
o-Stellungen moglieh; im Einklang hiermit wurde aua 2 ,6-Dinitrotoluol nur 2,2'- 
I)initro-6,6'-azoxytoluol erhalten. Im allgemeinen wird alao die Reaktionsfahigkeit 
der m-Di- und Trinitroverbindungen gegeniiber Phenylhydrosylamin durch Kern- 
subatitution iihnlieh beeinfluBt wie gegeniiber Hydroiylamin. Die Neigung zur
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B. von lockeren Additionsverbb. wird durch Substitutionen im Benzolkern an- 
scheinead in iihnliehem MaBe vermindert. Eino Additionsverb. von 1,3,5-Trinitro- 
benzol mit Azoxybenzol wnrde aus Trinitrobenzol u. Phenylhydroxylamin beim Steheu 
in alkob. Lsg., offenbar durch Selbstzera. des Phenylhydroxylamins, erhalten. Die 
Angaben uber Dis-Trinitrobenzol-Azobenzol (K. A. Hofmann und Kirmkeuthek, 
Ber. Dtsch. Chcm. Ges. 43. 1764; C. 1910. II. 301) konnten besttitigt werden. Mit
2,4,6-Trinitrotoluol, 2,4,6-Trinitrophenetol, 1,3-Dinitrobenzol und 2,4-Diuitrotoluol 
liefert Azobenzol keine Additionsyerbb. Yon Azoxybenzol wurden Anlagerungs- 
prodd. an 1,3,5-Trinitrobenzol, 2,4,6-Trinitrotoluol und 1,3-Dinitrobenzol erhalten, 
dagegen nieht an 2,4,6-Trinitrophenetol und 2,4-Dijiitrotolnol.

E x p e r im e n te llo r  T e il  (mit Iw an Smolnikoff). 3,5-Dinitro-l-azoxybenzól. 
Man Tcrsetzt ein Gemisch von 10 g 1,3,5-Trinitrobenzol in 250 ccm Metliylalkohol 
und 20 g N-Pheuylhydroxylamin in 00 ecm Methylalkohol allm&hlich mit 10 ccm 
25°/0ig. methylalkoh. KOH bei hochatens 50°. Durch verlustreiehes Umkryatalli- 
sieren aus Essigester wurde das hoher schmelzende Isomere 'uoliert. Past farblose, 
zwl. Krystalle, F. 171—173°. — u- u. fl-3-Nitro-l-uzoxybemol. Analog aus 1,3 Di- 
uitrobenzol. Das RohproJ. ist zwl. in A., sil. in Bzl., Aceton und Essigester. 
Durch sehr haufiges Umkrystallisieren der schwerBt losl. Anteile aus Aceton erha.lt 
man die «-Vcrb. Gelbliche Kadeln, F. 120—121°; 1. in 5 Tin. ad. Aceton, in 25Tlu. 
h. A., wl. in h. W. Durch langes Kochen mit W. wird der F. nicht veriindert. 
Die in den Hutterlaugen befindliclie /?-Verb. wird aus ziemlich yiel A. oder wenig 
Aceton umkrystallisiert und durch Wasserdampfdest., die iiuBerst laugsatn verlauft, 
gereinigt. Hellgelbe Kadeln aua absol. A., F. 86—8S°. Beide 3-Nitro-l-azoxyben- 
zole liefern beim Behandeln der alkoli.-ammoniakai. Suspension mit H,S bei 0° u. 
nachtriiglichem Erwarmcn auf 35—40° 3-Nitro-l hydra,zobcnzol. Gelbe Krystalle 
iius A., F. 85—86°. Liefert beim Kochen mit IlgO und A. 3-Nitro-l-azobenzol 
voin F. 95—06°. — u- und fi-3-Nitro-4-mcthyl-l-azoxybe>izol. Aus 2,4-Dinitrotoluol. 
Die durch Umkiystalliaieren aus Aceton rein erhaltene cć-Yerb. schm. bei 123 bis 
124°. Gelbliche Krystalle; zwl. Lu k. A., zll. in Aceton. Die /9-Form wurde durch 
langdauernde Wasserdampfdest., Krystallisation des Destillats aus Aceton u. mecha 
nisehe Trennuug der in Kornchen abgeschiedenen j?-Verb. von der in Blattchen 
krystallisierenden a-Yerb. rein erhalten, F. 119—120°. Neben den vorgenannteu 
Prodd. wurde in sehr geringer Menge 2,2'-Dinilro-4,-i’-azoxytoluol (?) erhalten. — 
3-Nitro 4-methyl-lazóbenzól wurde aus der entaprechenden Azoxyverb. wie oben 
erhalten. Orangerote Nudeln aus A., F. 103—104°. Entsteht auch aus Nitroso- 
beuzol uud 4-Amino 2-nitrotoluol iu Eg. bel Zimmertemp. — 2,2'-Dinitro-G,ff-aioxy 
ioluol. Aus 2,6-Dinitrotoluol. Wenig gefarbte, zwl. Krystalle aus Aceton, F. 189 
bis 180° (vgl. Br a n d , ZOl l e k , Ber. Dteeh. Chem. Ges. 40. 3328; C. 1907. II. 796).
— Dis-l,3,5-trinitro'benzol-Azoxybenzol. Aus den Komponenten in A. Hellgelbe 
Blattchen aus A. oder Essigester, F. 123—124°. Beim Kochen mit W. verfluchtigt 
sich das Azoxybenzol. Wurde auch aus Trinitrobenzol u. N-Phenylhydroxylamin 
in A. in Nadcln und Blattchen erhalten, neben sehr wenig 3,5,3? fi-Tctranitro-
l-azrMybeneol vom F. 184—185°. — Dis-2,4,6-trinitTOtoluol-Azoxył>enzol, C46HjtO,,N8 
Aus 1 g Trinitrotoluol und 2 g Azosybenzol in 30 ccm A. Gelbliche Blattchen,
F. 64—66°. W ird durch A. zerlegt. — 1,3-Dinitrobenzol-Azoxybensol, ClsHu 0 6N4 
Beim Erkalten einer Lsg. von 1,7 g Dinitrobenzol u. 2 g Azoxybenzol in 10 ccm A. 
oder aus Dinitrobenzol und Pbenylliydroxylamin in A. Gelbliche Tafeln, F. 52 bis 
54°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 358-69. 14/2. [14/1.] Berlin, Chem. Lab. der 
Landwirtsehafil. Hochschule.i R ic h t e b .

OjN ■ C„H4-]S : O
N a C f^ O H j-  C6Hj

II. OjN;.,C#H4-N(: O):K-CjH^.
III. OjN • CbH4 • K : N(: O) • G,Hś
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G. R eddelien, Uber Kondensationsprodukte von p-Aminoazobenzol mit Ket one 71 
und Aldehyden. Es werden Salzbildung und Halochromie an Deriraten der Form 
^>C:1\(I)•C(,H4•N<‘, :N*C4H, untersueht, bei denen chinoide Umlagerung wie beim 
p Aminoazobenzol nicht moglicb ist. Analog wie bei den Ketonanilen (rgl. Vf., 
Ber. Drach. Chem. Ges. 47. 1355; C. 1914. 1. 2050) wird bei einigen solchen 
l)erivaton ausgeaproeliene Halochromie beobachtet; in diesen wird das SSuremolekul 
durch don Stickstoff der —C : N-Gruppe gebunden, die starkor basisch ais die Azo- 
gruppe ist (vgl. Vf., Journ. f. prakt. Ch. [2] 91. 220; C. 1915. 1. 831). Yerbb. der 
nbigen Form mit Dimethylaminogruppen lńngegen lassen keine Halochromie erkennen, 
itrmutlich, weil dio Siiure au die Dimethylaminogruppen angelagert wird. — Die 
Uydrochloridc der unteu beschriebeneu Verbb. fallen beim Einleiten von trockuoia 
HC1 in die benzolischen Lsgg. aua. Sie werden, mit einer Ausnahme (a. u.),- durch 
Spuren von Feuchtigkeit zers., wobei sie sich glanzend blauschwarz farben.

[{Diphenylmcthylen)-p-amino]-azobenzol, CJ5H 10NS «=« (C6U,),C : N(1)‘C0H<*N(*': N- 
U4H5, aus 5,2 g Benzophenonanil (vgl. Vf., Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2720; C. 
1913. H. 1G68), 4 g p-Aminoazobenzol und etwas Aminoazobenzolhydrobromid beim 
Erwarmen auf 170—230° unter 15 mm Druck. Derbe, orangegelbe, nach Eot di- 
diroitiscbe Krystalle aus A., zuweilen in zwei yerschiedenen Formen vom glcichen
F. 123°; wl. in A., 11. in Chlf., A., Bzl.; wird von Salzsaure in Aminoazobenzol 
und Beuzophenon zeriegt, die Łsg. in konz. HaS04 ist orangerot; bildet ein orange- 
rotos, zersetzlichcs Monohydruchlorid(V) und ein samtrotes, krystallinuches Dihydro- 
chlorid, CssHJ9Na'2HCl. — [Fluormyliden-p-amino\-azobmtol, C,511,,X,, aus 4 g  
Fluoremnanil (vgl. Vf., Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2721; C. 1913. II. 1668), 3,1 g 
p-Aminoazobenzol und etwas Aminoazobenzolhydrobromid beim Erwarmen Ruf 
140—190° unter 12 mm Druck. Rosetteu feiner Nadoln, goldgelb u. rot schimmernd, 
tius A., F. 141—142°, zwl. in A., mafiig in Eg., leieht in Chlf., A. und Bzl. L; 
wird durch sd. Salz3&ure langsam gespalten; die Lsg. in konz. H ,S04 ist zinnober- 
rot. — Cinnamylidcn-p-aminoazobcnzol, C,iHl7N# — C0H5>CH : CI1-CH : N!i,-CaH4- 
NM!: N ■ Cal l5, beim Kochen von 2 g Zimtaldthyd und 3 g p-Aminoazobonzol in 
100 ecm A. (15 Min.). Orangegelbe, dichroitische Blattchen, F. 137—138°; purpur- 
rot 1. in konz. H3S04; das Hydrochlorid, C21H„N»‘HC1, orangerotes Krystallpulver( 
bałt sich 24 Stdn. unyerandert, wird durch W. nur langsam hydrolysiert. — 
[!j/- Dimethylaminobenzal) -p  amino~)-azobenzol, C81HsolS4 =* (CH,),NT • CSH4-Cfl : N(l' •
C,,B4-N'■'‘, : N>CSH3, durch Erhitzen von 3 g  Dimethylaminobenzaldehyd mit 4 g  
p-Aminoazobenzol in A. Orangegelbe KrystiUlehen, F. 174—175°; in konz. H ,804 
orangegelb 1. — [Tlis-ip-dimethylamiiiophenylymetbylerij-p-aminoazobenzol, CgeH89N6
— [(CH,)jK-C8H4]9C : : X-C«H6, ans 5,3 g Auraminbase, [(CH,),N-
CeH4],C : NH, 4 g p-Aminoazobenzol und etwas Aminoazobenzolhydrobromid durch 
Erhitzen auf 180°. Orangefarbene Nadeln, F. 232—233°, 1. in A., Nitrobenzol und 
Pyridin; die Lsg, in konz. H8S04 ist orange. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 340—44, 
14/2. [14/1.] Leipzig, Chem. Lab. d. IJniv.) I lbkeo.

R. W ein land , Uber die JEiscnverbindungen einiyer Phenole und organischer 
Saurcn. Zusammenfasseuder Vortrag Uber die Arbeiten des Vfs. ttber die Kon- 
slitution der Yerbb. des Eisens mit Phenolen und organischen Sauren auf der 
Hauptrersammlung des Yereins deutscher Chemiker. (Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 
33-35 . 3/2. 1920. [5/8. 1919.] Tubingen.) J u n g .

H erm ann Kunz-Kranjse und P au l Manicke. Uber die beim pyrolytischen Ab- 
bau einiger cyćłischer Oxysauren der Bmzólrtihe bestehenden Ge&etzmajiiglceiten. Da 
die 3,4-Diosyzimtsaure und die Ozycumarsaure beim Erhitzen quantitativ CO, ab- 
spalten, so wurden die Salicyl-, 1‘rotocatechu- und Gallusadwe daraufhin un ter- 
sucht, nachdem m an  bisher diese Abspaltung der Carboiylgruppe ais CO, ab) be- 
sondere Eigentiłmlichkeit dieser Sauren betrachtet hatte. Die Salicy laS ure  lieferte
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aber beim Erhitzen auf 250—350° nur geringe Mengen von Phenol, wie denn aueh 
nur wenig CO, abgespalten wurdc. Das Reaktionsprod. enthalt Salicylsaurephenyl- 
ester. B eim  Erhitzen auf 340—350° wird yon zwei Molekiilen Salicylsiiure nur 
ein Molektil COj abgeB palten . D ic  beobaehtete B. von Phenol wcist daranf hin, 
dafi dann d ie  weitere UmBetzung des Salols nicht im  Sii>ne der GRAEBEschen Auf- 
fassung, sondern gemafi der von S e i f e r t  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 31. 472) auf- 
gestellten Gleichung stattfindet. Bei der Protoeatechusaure findet beim Erhitzen 
auf hohe Tempp, cin glatter Zerfall in  Brenzcatechin und CO* nicht s ta tt . Es 
b i ld e t  sich yielmehr eine sublimierbure rotgelbe Masse, d ie  ais das Tetraozy- 
Anthrachinon {Bufiopin) naehgewiesen werden konnte. Die Gallussaure zerfallt beim 
Erhitzen auf 240—250° quantitativ in C02 und Pyrogallol, das beim weiteren Er- 
hitzcn Melangallussiiure liefert. Durch weiteres Erhitzen dieser schwarzen Melan- 
gallussaurc und aueh durch trockeno Destillation der Gallussaure sclbst erhalt man 
einen schon zinnoberrot gefarbten, aus mkr. Prismen bcstehenden Korper, der ais 
das Ifcxaoxy-Anthrachinon (Eufigallussaure) naehgewiesen werden konnte. Die 
durch pyrolytischen Abbau erzielten Oberfiihrungen der Protoeatechusaure und der 
GalluBSiiure in Anthrachinouabkommlinge sind ein neuer Beweis fur die B. von 
Anthrachinonderiyaten aus Benzolabkommlingen ohne Mitwirkung yon Konden- 
sationsmitteln auf rein pyrogenem Wege. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 190—201. 
14/2. 1920. [Noyember 1919.] Dresden. Chem. Institut der Tieriirztl. Hoeh- 
eehule.) J. M e y e r .

Charles M oureu und Georges M ignonac, Uber die Dehydrierung vonprimaren 
und sekundaren Alkohókn durch katalytische Oxydation. Allgemeines Vcrfahren zur 
Darstellung von Aldehyden und Ketonen. Ais ausgezeichneter Katalysator erwies 
sich auf Asbeat niedergeschlagenes, fein yerteiltea Silber, wie es aus AgNO„ durch 
Formaldehyd erhalten wird. Leitet man das Gemisch von Alkoholiampf mit der 
berechneten Menge Luft iiber den auf 230—300° erhitzten Katalysator, so yerlauft 
die Rk. haufig so lebliaft, daB der Katalysator rotgliihend wird. Es ist daher vor- 
teilhafter, zuniichst eine unzureichende Menge Luft zu yerwenden und das so er- 
haltene Reaktionsgemisch mit dem Rest der berechneten Meugo Luft iiber eine 
zweito Katalysatorschicht zu leiten. Untersueht wurden folgende Alkohole: Methyl- 
tilkohól. Bei 360—400° entstehen 02% Formaldehyd, bezogen auf umgewandelten 
A., neben CO, C02 und H. — Athylalkohol. Liefert bei 340—380° 89°/0 Acet- 
aldehyd, CO, und CO, keine erheblichen Mengen Essigsaure. — n. Butylalkohol. 
Ausbeute a u Butanol bei 330—350° 93%. — Amylalkohol liefert bei 330—350° 
94% Valeraldehyd. Ferner liefert Allylalkohol 70—75% Acrolein, Benzylalkohol 
bei 300° 80% Benzaldehyd, Zimtalkohol bei 300° 60—70% Zimtaldehyd, Isopropyl- 
alkohol 90% Aceton, sek. Butylalkohol bei 350—400° 90—96% Methylathylketon. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 258—61. 2/2.) R i c h t e r .

Gr. R eddelien und 0. Meyn, Uber Kondensationsprodukte zwischen Anilin und 
hydroaromatischen Ketonen. (Studien iiber Zinkchlorid ais Eondensationsmittcl, F.) 
(IV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1364; C. 1914. I. 2049.) Es ist gelungen, mit 
Hilfe von Zinkchlorid-Anilin, ZnCls-2C6H,N, ais Katalysator, die Anile yerschiedener 
hydroaromatiselier Ketone erstmalig darzustellen. Die Anile entstehen durch Er
hitzen (20—30 Minuten) des Ketons mit Anilin und etwas ZnCls-Anilin auf 
155 — 180°. Sie zeigen alle beim Erwiirmen mit verd. HC1 die Anilrk. (vgl. 
R e d d e l i e n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2715; C. 1913. II. 1067), indem sie tief- 
gelbe Lsgg. geben, -die sich bald durch Hydrolyse triiben und entfarben. Die 
ineisten sind gelbe, nicht erstarrende Ole, die sich unter Aufnahme yon Luftsauer- 
stoff roten. Die Anile der u n g e s a t t ig te n  hydroaromatischen Ketone geben in 
gchwęfelsaurer Lsg. eine tiefblaue Farbung mit HNO,: 2 Tropfen Caryonanil in



5 ccm konz. HjSO* zeigen noch 0,001 mg HNO, an. Diesc Farbrk. wird anch 
durch B jOj, Nitrat, Chlorat oder Chromat heryorgerufen.

MenłTionanil, C16H ,8N =  (CH0)'>i[(CHa)2CH'4>].CaH8( : N-C6H6p ,  aus 10 g l-Hen- 
ihoit, 17 g Anilin und 0,5 g ZnCla-Anilin bei 160—180°. Hellgelbes Ól, Kp.la 158 
bis 160°, gibt mit konz. HaS04 eine tiefgelbe Gallerte. — Menthon-p-tóluil, C17H,&N, 
aua Menthon und p-Tóluidin, Kp.I0 178°. — Menthon-p-anisil, C17Hj6ON, aus 
Menthon u. p-Anisidin. Feine Nadeln aus PAe., F. 61,8°, Kp.1(S 195°, sil. in allen 
Solyenzien, zerflieBt an der Luft unter Braunung. — Aub Pulegon (Kp.u  103—104°) 
nud Anilin entsteht Pulegonanil, CI6HSIN =» (CHs)!1)[(CH8)aC : ]!4)CeH,( :N -C cHs)(3), 
Kp.la 148—152°, in kouz. HsS04 tiefgelb 1. AuBerdem entsteht bisweilen ein hoher 
sd. gelbes 01, Kp.ls 154—158°, das beim Erwarmen mit yerd. HC1 Anilin, aber 
kein Pulegon gibt, vermutlieh 7-Anilinomenthonanil, CjaH!8Ns =  Formel I. Mit- 
unter tritt ein drittes gelbes Ol, Kp.ls 153—156°, auf, das mit HCl weder Anilin, 
noch Pulegon liefert, wahrseheinlich 7-Anilinomenthon, ClaHaaON =  Formel II. — 
l)ihydrocarvonanil, Cl0HalN =  (CH,),l)[CHj : C(CH,)](4)C0HS( : N • C0H5)(!>, entsteht glatt 
aus Anilin und JDihydrocarvon, Kp,16 170—171°, in konz. HjSO^ mit gelbcr Farbę
1. — Carvonanil, ClcH10N — Formel III., aus Anilin und Carvon, Kp.n 180—182°, 
mit konz. H^SO, entsteht eine gelbe Gallerte. — Campheranil, CleHaiN, aus Anilin 
und Campher, geruchlose luftbestandige Nadelchen, F. 13,5°, Kp.16 164,5—166°, in 
konz. HjSOj mit gelber Farbę 1.

Erhitzt man Cyclohexanon 20 Min. mit Anilin und ctwas ZnCl3-Anilin auf 155”, 
so entsteht hauptsiichlich Cyclohexanonanil, C]2H15N =  Formel IV., Kp.,0 138—142°. 
Erhitzt man jedoch 45 Min. auf 160—180°, entsteht ais Hauptprod. Gyclohexyliden - 
2-cyclohexanonanil, C19H!3N =  Formel V., das auch durch Selbstkondensation des 
Cyclohexanonanils entsteht (9 g mit 0,5 g Anilinhydrochlorid 5 Min. auf 200° er
hitzt), ziihes, gelbes 01, Kp.1B 212—214°; erleidot beim Erhitzen mit Anilinhydro
chlorid auf 200° nochmalige Anilinabspaltung unter B. eines dunkelgelben Ols

I. CH0. C H < g ^ — '—  oĈ > C H . C(CHS)-NH ■ CcH, 

II. CHS • C H < ^ \ Ĉ > C H .C (C H ,)a. N H • C6H6

III. CH3. C < g ^ 6̂ : ^ > C H . C ( C H 5) : CH, IV. C H ^ g g ’ • CH,> C  ; N . C A

v ch» < S : cI ^ c : c< c f t e ^ c e : > cH‘
VL : c < CH,.CH:>CH3

(Kp.u  240—250°); wird gespalteu beim Erwarmen mit Salzsaure in Anilin und 
CyclohexyUden-2-cyćlohexanon, Formel VI., isoliert ais Semicarbazon, Krystalle aus 
A., F. 178—180° (vgl. Ma n n ic h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 157; C. 1907. I. 563; 
W a l l a c h , W a c k e r , P a u l y , L ie b ig s  Ann. 381. 96; C. 1911. II. 1799; H a l l e b , 
Ba u e r , C. r. d. 1’Acad. des sciences 152. 557; C. 1911. I .  1286). (B er. Dtsch. 
Chem. Ges. 53. 345—54. 14/2. [14/1.] Leipzig, Chem. Lab. d. U rny.) Ił b e r g .

G. Eeddelien, Ober die Zersetzung von Anilen. {Ober die katalytische Wir- 
kungsweise von Halogenwasserstoffsaurcn bei Kondensationen, II.) (I. yg l. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 46. 2718; C. 1913. II. 1668.) Nach der friiheren Mitteilung beschleunigt 
halogenwasaerstoffsaures Anilin bei ca. 180° die Anilbildung aus Ketonen und 
Anilin; der Vf. findet jetzt, daB dieselben Salze bei hoherer Temp. eine Zers. der 
Anile unter B. von Anilin herbeifuhren, so zerfallt Benzylidenanilin zum Tcil nach 
der Gleichung:

CH
2CeH6.CH : N-C,H5 > C 6H4 +  CeHs.CHs - f  C,H6-KHS.
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5 2 8 D . Or g a n is c h e  C h e m ie

Diese Absp&ltung crlcidcn auch 1 luoreritmanil und Bensildianil, aber nieht 
Bcmophenonanil.

Beim Erhitzen von 15 g Benzylidenanilin mit 0,5 g Anilinbydrobromid auf 
230—290° bilden aich auBer viel braunem Harz Anilin, Toluol wid Acridin, farb- 
lose Nadeln ans A., F. 1041’, die Verb. mit HgCls schm. bei 180°. — Aus 5 g

I.

Benzophenonanil, 3,3 g Fluorcn u. wenig Anilinhydrobromid entstehen bei 300 bia 
330° Anilin, Dibiphenylenathan, CS9H,9 *=> Formel I., rotliche Nadeln aus A,, 
F. 239—240°, u. wenig Dibiphenyletuithen (Formel II.), ziegelrote Krystalle, F. 184°; 
das Pikrat bildet rotbraune Nadeln, F. ca. 167°. Die gleichen Prodd. entstehen 
unter diesen Bedingungeu aus Flnorenonanil und Fluoren. (Ber. Dtach. Chem. 
Ges. 53. 355-58. 14/2. [14/1.] Leipzig. Chem. Lab. d. Univ.) Ilbkbg.

F ritz  TTllmann nnd W alter Schmidt, t)ber die Kondensation von Phthalsiiwe- 
anhydrid mit Phenolcn durćh Ahiminiumchlorid. Phenole lassen sieh mit Phthal- 
saureanhydrid bei Ggw. von AlClj unter Anwendung ron Aeetylentetrachlorid ais 
LSsungsmittel kondensieren, wobei durchweg in reeht guter Ausbeute [Osybenroyl]- 
benzoes3uredcrivate entstehen. Der Eingriff der Carbonylgruppe des Phthalsiiure- 
anhydrids erfolgt bei diesen Kondensationen zum groBten Teil in der ort/w-Stellung 
zur Hydrorylgruppe der Phenole. Gelit man vom Tetrachlorphthalsiiureanhydrid 
aus, so entstehen lediglieh [o-OxybenzoTl]benzoea5urederivate, die sich durch Be- 
handeln mit Alkalien in Xnnthonderivate uberfiihrcn la?aen.

OH OH

2'- Oxy-ó,-mcthyl-2-bcnzoylbcnzoes<iure, CuHa0 4 (I.), durch Kondensation von 
PhthaJsaureanhydrid mit p-Kresol in Aeetylentetrachlorid bei Ggw. von A1C1S 
neben Oxymethylanłhrachinan erhalten; farblose, prismatische SpieBe vom Kp. 194 
bis 195° (korr.) aus Bzl,; 11. in A., A. und Eg.; 1. in Bzl. u. Toluol in der Warnie; 
ebenso 1. in Aceton, swl. in h. W.; 1. in Alkalien mit kraftig gelber Farbę; dic. 
Losungsfarbe in konz., k. H,SO< ist gelb u. geht beim Erhitzen in Orangerot iiber.
— 1-Oxy-4-methylantkrachinoti, CISH10O3, aus 2'-Oxy-5'-methyl-2-benzoylbenzocs8ure 
durch Erwiirmen in konz. H ,S04; rotgelbe Nadeln vom F. 175° (korr.) aus Bzl - 
Lg. -J- A.; 1. in der KSlte in Eg., Bzl. und Toluol, in der Warme in Lg.; A. u, 
A.: Alkalien loaen es mit blutroter, konz. H,SO., mit orangeroter Farbę. — Bei der 
analogen Kondensation von Phthalaaureanhydrid mit m-Kresol entstehen zwei 
iaomere Siiuren, 2r-Oxy-4'-methyl-2-benzoylbenzofsaure und 4'- Oxy-&-methyl-2-benzoyl- 
benzoesaure, und geringe Mengen von m-Kresólphłhałein. Die beiden iaomereu 
Siiuren werden durch fraktionierte Krystallisation auB Nitrobenzol getrennt. — 
4'- O xy-ff -methyl- 2 -benzoylbensoesawe (p-Saure), C^H^O.,; farblose, rhombiache 
Bliittchen yom F. 219—220° (korr.) aus h. W.; schwerer 1. in Nitrobenzol ala die
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o-Yerb,; 1. mit schwach gelber Farbę in Alkalien. — 2'- Oxy-4’-methyl-2-benioyl- 
benzoesaure (o-S&ure), prismatische SpieBe vom F. 211—212° (korr.) aus Eg.; gut 1. 
in A., A. und Eg.; sil. in Aceton; wl. in Bzl, in der Warme 1. in XyloI u. Toluol; 
sil. in b, Nitrobenzol; bwI. in h. W .; Alkalien nehmen sie mit kraftig gelber 
Farbę auf.

Bei der KondenBation von Phthalsiiureanhydrid mit o-Kresol entstehen 2'-0xy- 
3'-methyl-2-benzoylbetizoesdwre u. 4'- Oxy-5'-methyl2-benzoylbenzoesaure neben o-Kresol- 
phthalein- Die Trennung der isomeren Sauren erfolgt analog yorBtebender Art. — 
2'-Oxy-3'-inethyl-2-benzoylbenzoesaure1 C16Hia0 4, prismatische SpieBe vom F. 196 
bis 197° (korr.), aus CH,COOH gut 1. in A., X. und Eg.; 11. in Aceton u. Toluol, 
sil. in h. Nitrobenzol, wl- in h. W .; 1. in Alkalien mit gelber Farbo. — 4'-0xy- 
5'-methyl-2benzaylbenzoesdure, farblose, rhombische Bliittcheu vom F. 224—220° 
(korr.) aus W.; sehwcrer 1. in Nitrobenzol, besser 1. in h. W. ais die isomere Saure;
I. in Alkalien mit schwach gelber Farbę. — Bei der Kondensation von Phthal- 
Baureanhydrid mit Phenol entstehen 1) 2'-Oxy-2-benzaylbenzoesaure, C14H10O4, pris- 
matische SpieBe yom F. 171—172° (korr.); sil. in A., A. und Eg.; in der Wannę 
in Aceton und Nitrobenzol, wl. in Bzl.; wl. in h. W .; 1. in Alkalien mit gelber 
Farbę; 2) 4'-Oxy-2-lenzoylbenzoesdure (p-Siiure), rhombische Blattchen vom F. 210* 
(korr.); leichter 1. in h. W. und weniger 1. in Nitrobenzol ais die o-Saure; 1. mit 
schwach gelber Farbę in Alkalien; 3) geringe Mengen von Phenolphthalein. — 
Bei der Kondensation yon Phthalsiiureanhydrid mit p-Chlor-m-kresol entsteht 2'-Oxy- 
4'-methyl-5'-c}tlor-2-bensoylbemocsaure, C15HU0 4C1, farblose, prismatische SpieBe vom 
F. 205—206° (korr.), 1. in Toluol und Bzl. in der Warme; 11. in A., A., Eg. und 
Aceton; wl. in h. W .; die Losungsfarbe in Alkalien ist kriiftig gelb; in konz. 
HsSOł blutrot. Mittels Schwefelsiiuremonohydrat laBt sich diese Siiure iiberfuhren 
in l-Oxy-3-methyl-4-chloranthrachinon, CisH,ObC1 (II.), orangerote Nadeln vom 
F. 177° (korr.) aus Bzl.-Lg. oder A.; 1. in Bzl., 1. w. in Lg.; gut 1. in A., A., Eg. 
und Aceton; 1. in Alkalien mit roter, in konz. H ,S04 mit kraftig orangeroter Farbę; 
durch Kondensation mit p-Toluidin unter Anwendung von Kupfer ais Katalysator 
entsteht 1 - Oxy-3-me,thyl-4-p-łóluidinoanthrachinon, Ca Hn 0 3N (III.), blauyiolette 
Nadeln vom F. ca. 191° (korr.) aus wenig Eg., 1. in Bzl, und Toluol; in der Warme
II. in Eg. mit blauyioletter Farbę, bwI. in A. und in A .; in konz. H ,S04 ist es mit 
gelbbrauner Farbc 1. Nach D.R.P. 203083 (C. 1908. II. 1659) der Farbenfabriken 
vorm. Fe. B a y e e  & Co. laBt sich unter Innehaltung einer Temp. yon 150—160° 
im Oxymetbylchloranthrachinon das Chlor durch OH mittels Behandeln mit konz.
H,SO* und Borsaure ersetzen und erhalten l,4-JDioxy-2-methylanthrachinon oder 
2-Methylchinizarin, C15H10Oł (IV.), carminrote Nadeln vom F. bei 177° (korr.); 1. in 
Bzl. und Toluol, in Lg. mit gelbroter Farbę; in A. und A. in der Warme mit 
oranger, griin fluorescierender Farbę, in Eg. mit roter, in konz. HjSO* mit earmiu- 
roter, in NaOH mit blauyioletter Farbę.

Nach Pat. 273341 (C. 1914. I. 1719) laBt sich dureh Oxydation mittels sal- 
petriger Siiure bei Grgw. yon HjS04 und Borsaure das Oxymethylchloranthrachinon 
iiberfuhren in l,4-Dioxyanihrachinon-2-carbonsaure oder Chinizarin-2-earbonsaure, 
CjjHgO,, carmoisinrote Nadeln yom F . 249—250° (korr.); die Reinigung und Kry- 
stallisation der Saure erfolgt iiber das Pyridinsalz, das gut krystallisiert; wl. in 
A., A. und Bzl., leichter 1. in Xylol, Toluol und Aceton; in der Warme 1. in E g .;  
diese Lsgg. sind orangerot. Die L sg . in Soda ist blau, in konz. HsS04 blaulich- 
rot. — l-Oxy-3-methyl-4-toluoUulfaminoanthrachin<m, C23H1T0 5NS, aus Oiymethyl- 
chloranthraehinon, K-Acetat, p-Toluolsulfamid und Cu-Acetat- in sd. Amylalkohol 
(vgl. U l l m a n n  und F o d o e ,  L le b ig s  Ann. 380. 317; C. 1911. I. 1635), gelbbraune 
Nadeln aus E g .,  F .  bei 213—214° (korr.); 1. in Bzl., Aceton und E g. mit gelber 
Farbę; wl. in A. und A.; Lsg. in Alkalien ist rotyiolett; in konz. HaS04 kirschrot.



5 8 0  D . Ok g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 0 .  I .

— l-Oxy-3-mcthyl-4-aminoanthrachinon, C,5Hn OaN, durch Yerseifung der yorher 
beschriebcnen Verb. mit konz. HsS04 in der Warme; yiolette, metallglanzende 
Niidelchen vom F. bei 257—258° (korr.) aus Toluol; gut 1. in Bzl. und Aceton; wl. 
in A. u. A.; konz. HsS04 lost gelbrot; h., yerd. Na OH yiolett. — 1- 0xy-3-methyl- 
anthrachinon, C16Hio0 8, durch Behandeln von l-Oxy-3-methyl-4-chloranthrachinon 
mit Ca-Acetat und Cu-Acetat in Ggw. von Naphthalin in der Hitze, F. bei 178° 
(korr.), 1. in der Kalte in Bzl. und Nitrobenzol, in der Warme in Lg., A., A., Eg. 
u. Aceton; Lsg. in Alkalien blutrot, in konz. HsS04 orangerot. — 2'-Oxy-5'-methyl-
3 ,4 ,5 , 6- tetrach lor-2- benzoylbenzoeśuure, Cl6HgOłCJ1, dnrch Kondensation von 
Tetrachlorphthalsaureanhydrid mit p-Kreaol mittcls A1C13 in Acetylentetrachlorid;
F. 232—235° (korr.); achwach gelbliche, rhombische Platten aus CH3OH u. Xylol;
11. in A. und A. und CH3OH; 1. in sd. Bzl., leichter 1. in Eg., Xylol und Aceton.
— 2-Metkyl-5,6,7-trichlorxanthon-8-carbonsaure, C1:,1I70 4C1, (Y.), durch Kochen
yorher bescliriebener Saure mit Alkalien (Na^COj oder NaOH); farblose, prismatische 
Nadeln Tom F. 263—266° (korr.) aus A.; 1. in Bzl., Sylol, Toluol, A., Eg. und 
Aceton; konz. H ,S04 lost sie mit gelber Farbę; die Lsg. fluoresciert grfin. — 
2'-Oxy-4'-methyl-3,4,5,G-tetrachlor-2-bcnzoylbenzoesdure, Ci5H80 4C14 (VI.), aualog aus 
Tetrachlorphthalsaureanhydrid mit p-Kresol, schwacli gelbliche, prismatische Platten 
vom F. 226—228° (korr.) aus Eg. und Toluol. — 3-Methyl-5,6,7-trichlorxanthonr8- 
carbonsaure, C16H ,04C1s, durch Kochen der vorbcschriebenen Saure mit 33°/„ig. 
NaOH; prismatische Nadeln vom F. 254—256’ (korr.) unter Zers. aus A. — 2'-Oxy- 
3'-methyl-3,4,5,6-telrachlor-2-benzoylbenzOiSaure, C1SH80 4C14, durch Kondensation von 
Tetrachlorphthalsaureanhydrid mit o-KreBol; gelbe, rhombische Platten yom F. 222 
bis 225° (korr.) aus Eg., Losungsfarbe in NH„ war gelb. — 4-Methyl-5,6,7-trichlor- 
xanih.on-8-carbonsiiure, C15H70 4C13, durch Kochen mit 33°/0ig. NaOH, farblose, pris
matische Nadeln vom F. 270—273° unter Zers. aus A. — 2'-Oxy-3,4,5,6-tetrachlor-
2-benzoylbenzoesaure, Cł4H60 4Cl4, durch Kondensation aus Tetrachlorphthalsaure
anhydrid und Phcnol analog oben, farblose, borsaureahnliche Blattchen vom F. 216 
bis 218° (korr.) nach dem Umkrystallisieren aus Xylol und Essigsiiure; gleiche 
Eigenschaften wie des aus Tetrachlorpbthalsaureanhydrids mit p-Kresol dar- 
gestellteu Saurederiyats. — 5,6,7-Trichlorxanthon-8-carbonsaure, CUH50 4C18, durch 
Kochen mit NaOH aus der yorher beschriebenen Saure; farblose, prismatische 
Nadeln yom F. 261—264° (korr.) aus Alkohol. — 2'-Oxy-3,4,5,6-tełrachlor-2-a-na])h- 
thoylbcnzoesaure, C18H80 4Clt (VII.), aus Tetrachlorphthalsaureanhydrid u. ^-Naphthol, 
gelbliche, rhombische Platten vom F. 214—217° (korr.); 11. in A. und A., in der 
Hitze in CHsOH; wl. in Bzl.; 1. in Toluol, Nitrobenzol, Eg. und Aceton; Lsg. in 
Alkalien ist gelb u. gibt bei langerem Kochen il',5',6'-Trichlor-J,2-naphthoxanthon- 
1 -carbonsaure, CJ8H ,04C1S, Nadeln vom F. 273—275° (korr.) unter Zers.; wl. in A. 
und Bzl.; 1. in der Warme in Nitrobenzol; konz. H2S04 gibt gelbrote Lsg. mit 
gruner Fluorescenz. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2098—2118. 8/11. [9/10-3 1919. 
Technolog. Inst. d. Univ. Berlin.) PflOCKE.

GL fieddelien, U ber Kondcnsationsprodukte ton Benzylamin mit aromatischen 
Ketonen. Benzophenon reagiert mit Benzylamin allein fast gar nicht (vgl. H an tzS C H , 
v . H o r n b o s t e l ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 3006; C. 98. I .  339); der Vf. zeigt, 
da6 der friiher von ihm (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2718; C. 1913. II. 1668) bei 
der Kondensation des Benzophenons mit Anilin angewendete Zusatz yon wenig 
Halogen-H, ZnCl2 oder ZnCla-Amminsalz die n. Bk. bewirkt. Die oline Zusatz n. 
verlaufende Rk. zwischen Acetophenon und Benzylamin (ygl. H a n t z s c h ,  v . H o r n 
b o s t e l ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 3007; C. 98. I .  339) fuhrt in Ggw. der er- 
wahnten Mittel zu 2,4,6-Triphenylpyridin, das identisch ist mit den auf anaeren 
Wegen erhaltenen Prodd. yon E n g l e r ,  H e i n e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 6. 639), 
R ie h m  (L ie b ig s  Ann. 238. 27), W i s t j c e n u s ,  N e w m a n n  (L ie b ig s  Ann. 302. 240;



C. 98. II. 924), Thom ae (Arch. der Pharm. 244. 650; C. 1907. I. 809); danoben 
entstehen Benzylamin, bezw. Dibenzylamin und Methan.

Benzophenonbenzylimid, CS,H17N => (C0U6),C : N-CH2«CaH5, durch Erhitzen 
von je 5 g Benzophenon und Benzylamin mit 2 Tropfen yerd. HC1 auf 180°, farb
lose Eosetten aus A., F. 60—61°, 11. in h. A., wird diircli Mineralsanren in die 
Komponenten gespalten, farblos 1. in kouz. HjSO*. — Aceloplienonbemylimid, 
durch 3-stdg. Kochen yon 17 g Aeetophcnon und 15 g Benzylaviin, glashelle Nadeln 
aus 90%'g- A., F. 44,5°. — 2,4,6-TriphemjłpyrLAin, C.J3H17N, durch halbstdg. Er
hitzen vou 17 g Acetophenon mit 15 g Benzylamin und etwas Bromwasserstofifsaure 
oder ZnCljj-Ammoniak oder ZnCl3-Benzylamin auf 180°, yerfilzte Nadeln aus A. 
oder Eg., F. 135—136°, wird zur yolligen Eeinigung auB konz. Salzsaure urn- 
krystallisiert u. mit NHa in die Base zuriickyerwandelt; farblos mit blauer Fluores- 
cenz iu konz. HsS04 1. Entsteht auch durch Erhitzen von 10 g Acetophenonbenzyl- 
imid und 0,5 g Benzylaminhydrochlorid auf 180°; daneben entstehen Dibenzylamin, 
dessen Bcnzoylverb. Nadeln aus A., F. 112—113°, bildet (vgl. F r a n z e n ,  Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 42. 2466; C. 1909. I I .  593) und Benzylamin (Benzoylverb. , F. 106°; 
vgl. B e c k m a n n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 23. 3332; C. 91. I. 71). — 2,4,6-Tri- 
phenylpyridinhydrochlorid, Cł3H„N-HCl, farblose Nadeln, sil. in A. mit blauer 
Fluorescenz, ycrlicrt beim Stehcn allmiihlich HC1. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
334—40. 14/2. [14/1.] Leipzig, Chem. Lab. d. Uniy.) I l b e r g .

E. L eg er, S-Cinćhonin und scine Isomeren\ seine Beziehungen zurn Nichin. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 168. 404; Buli. Soc. Chitn. de France [4] 25. 
571; C. 1919. I. 1034. 1920. I. 384.) J-Cinchonin yon J u n g f l e i s c h  u. L ć g e r  
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 118. 29; C. 94. I. 325) erwies sich ais Gemenge 
zweier Basen, fiir die die Namen a-Cinchonhydrin und fl-Cinchonhydrin yorge- 
schlagen werden. a-Cinchonhydrin ist nach F. und Drehungsyermogen identisch 
mit dem <3'-Cmehonin von V. A r l t  (Monatshefto f. Chemie 20. 425 ; C. 99. II. 772), 
v . L O w e n h a u p t  (Monatshefto f. Chemie 19. 461; C. 98. II. 984) und L a n g e r  
(Monatshefte f. Chemie 22. 157; C. 1901. I. 1054). — a-Cinchonhydrin. Nadeln 
aus A., F. 144,4°, swl. in A. Fiir p =  1 ist [c]D — -(-196,8° (in 2 Aąuiyalenten 
wss. HC1), =  +139,8° (in absol. A.). — (5-Cinchonhydriu. Nadeln aus A., F. 155,8°, 
swl. in A. Fur p =  1 ist [«]„ — +106° (in 2 Aąuiyalenten >88. HC1), =  +72,16° 
(in absol. A.). Beide Basen liefern mit Acetanhydrid Diacetylderivate, C19IŁ,sN,0* 
(C3H50)j, aus denen durch Verseifung unyeriindertes Ausgangsmaterial wieder- 
gewonnen wird. Die B. yon Diacetylderiyaten, sowie die Existenz eines von 
L a n g e k  erhaltenen Nitrosoderiyats lassen auf das Yorliegen einer sekundaren Base 
schlieBen, die aus dem Cinchonin durch Sprengung der Briicke des Chinuclidin- 
ringes durch Aufnalime yon 2 H-Atomen an der Stelle —CH„—N<[ (vgl. nebeu- 

CH• CH • CH» stehendeFormel) entstanden ware. Durch 24-stiind.
qjj / \ C H - C H  : CH. Kochen yon a-Cinchonhydrin mit 50%ig. HaS04
n u l  lnu- m r/n m  r* rr v  entstcbt isomeres y-Cinchonhydrin ais amorphes,

in ° hlf- sU- Pr0d- H y d r o c h lo r id. Wasserfreie 
Nadeln aus A.-A., sil. in W. und A., unl. iu 

Aceton. Fiir p =  1 ist in 1 Mol. wss. HC1 [a]D =» +122°, berechnet auf freie 
Base +140,2°. Das von S k r a u p  (Monatshefte f. Chemie 14. 428; C. 93. II. 688) 
aus Hydrojodchinin erhaltene Nichin, das ebenfalls ein Nitrosoderiyat gibt, konnte 
analog dem Cinchonhydrin entstanden sein u. ais ein Isomeres des Hydrochinins, 
Chinhydrin, aufgefaBt werden, wiihrend e3 nach der von S k r a u p  aufgestellten 
Bildungsgleichung C20HMO,N, +  H ,0  =  C19HslOsN, +  CH,0 ein C-Atom weniger 
enthalten soli. Dic Auffassung des Yfs. laBt sich mit den Analysen von S k r a u p  
yereinharen und wird dureTi die Angaben yon L ip p m a n n  u . F l e i s s n e r  (Monats
hefte f. Chemie 14. 553) gestutzt, die bei der B. yon Nichin niemals Formaldehyd
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oder Ameisensaure beobacbten konntcn. (C. r. d. 1’Acad. des scienccs 169. 797 
bis 800. 3/11. 1610.) R i c h t e r .

E. Bioohem ie. 
t. Pflanzenchemie.

F e lis  R egnanlt, Neue Auffaesung der Lebenserscheinungeti- Die Gewebe 
mufl man sich ans Stoffen gebildet denken, der lebenden oder „energietragenden" 
Snbstańz und den organischen Prodd.; sie sind in wechselnder Menge entbalten, 
und man teilt die Gewcbc nach der Menge der organischen Prodd. ein, welcho 
sie entbalten. — Mancbe Substanzen, welche alg lebend angesehen werden, wio 
die Blutkorperchen und das Sarkolemma der Muskeln, sind organisebe Prodd. Das 
Protoplasma selbst kann ais ein organisches Prod. des Kernes betracbtet werden, 
jedenfalls besitzt es eine inkomplette Lebensenergio, welche es vom Kern em- 
pfangt. — Wahrend die organischen Prodd. den pbysikalisch-ehemischen Gesetzen 
geborchen, muB man fiir die „energictragende Substanz“ eine Energie annehmeu, 
welche ais dem Leben eigentiimlieh zu befrachten Ist. {C. r. soe. de biologie 82. 
1280-82. 6/12.* 1919.) A r o n .

L. R aybaud , Ober ein Harz der Daniclla. Das Harz stammt von eiuer 
Lnguminose des Genus Daniella aus dem Sudan u. darf nicht mit dem Weihraucb, 
den Daniella thnrifera liefert, ycrwechsclt werden. Es brennt mit ruBender Flamme,
ist unl. in k. W., 1. 2 : 100 in heiBem W .; diese Lag. gibt einen Nd. mit kons. A.
nnd Pb-Acetat. M ouscils Bk. negativ, Einw. ron HC1, bildet keine reduzierenden 
Zncker, Einw. von HNO, liefert keine Schleimsaure. Osydase konnte nicht nach- 
gewiesen werden. A., Bzn., Amylacetat losen k. 90% dea Rohprod. A. lost k. 
nur wenig, in der Warme etwa 40%, Amylalkohol dagegen gioBtenteils iu der 
Kałte und giinzlich in der Warme. Methylalkohol ist ein schlechte.s Losungsmitto!, 
aueh Terpentin u. Chlf. losen nur in der Warme gut. Lg., Tetrachlorkohlenstoff 
and Eg. sind in der Kiilte ebeńfalls schlcchte Losungsmittel, in der Warme lost 
Tetrachlorkohlenstoff gut, Lg. weniger und Eg. garnicht. — Wie der Mastix, bo- 
ginnt das Harz bei 39° in W. zu erweieben, wird bei C0° viscos und erstarrt von 
neuem zu einer glasbarten M.. wenn das W. auf 15® abgekuhlt wird. Das Yer- 
halten gegen Eg., in welchem Mastix ein gut Teil 1. ist, kann zur Untersebeidung 
von Maatix dienen. Das Harz, das wahrscbeinlich infolge seines reichlichen V. 
im franzosiseben Ostafrika ais Handelsbarz eine groBe Rolle spielcn wird, kann 
zur Herst, von Siegellack oder Fimis yerwandt werden. (C. r. soc. de biologie 82. 
1296-98. 6/12. [18/11.*] 1919.) A r o n .

L. Raybaud, Uber ein Harz von Hazongia. Hazongia wird eine wahrschein- 
lich neue Art Homazium sein; das Harz, das diese Pflanze liefert, entbalt int 
Mittel: L. in k. A.: 50,93%, 1. in k. W.: 13,43%, 1. in b. W .: 14,85%, Yer- 
unreinigungen: 20,79%. D e r in  k. A. 1. A n t e i l  ist ebenso 1. in Methylalkohol, 
Eg. und Aceton, aber nicht in Amylalkohol u. Amylacetat; in Terpentin nur beim 
Kochen betrachtlich 1.; in Chlf. und Bzn. kaum L; in A., Lg., Terpentinol, CS, 
nnd CCI* unl. In h. W. unl., wird die M. bei 100° teigig und farbt sich sehr 
bellgelb. — Die iu der Kiilte erhaltene wss. Lsg. ist absol. neutral, MousCHsche 
Rk. negativ, keine Osydasen; keine Hydrolysierbarkeit, also kein Gummi, Tannin 
lieB sich nieht nachweisen.

Das Harz ahnelt in seinen Eigeuschaften sehr dem Gummilack vou Sc h m id t  
und E r b a n , von dem es sich nur durch seine Loslichkeit in Aceton und Chlf. 
und sein Yerhalten in h. W. unterscheidet. 1 g dieses Harzes, mit 10 ccm NH, 
24 Stdn. maceriert, farbt sich braunrot, Gummilack weinrot. Beide Lsgg. konnen 
aueh spektroskopiscb unterschieden werden: Die erstere liiBt alle Strahlen links
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von 605 fifi paas ie ren  u n d  v c rd u n k e lt  e tw as  zw isch eu  605 u. 590 p.u, dic w cin ro te  
zeig t e in e n  A b so rp tio n ss tre ifen  von 590 /u/t ab  zunehm end  bis 575 /ufi. (C. r . soc. 
d e  b io log ie  82. 1298-1300. 6/12. [18/11.*] 1919.) A r o n .

Ferdinand Kryz, JEin Beitrag zur Kcnntnis der Farbstoffe der Hagebutten, 
der Holunderbeeren und verwandtcr Beeren. Erganzende und teilweise berićktigende 
Bemerkungen. (Vgl. Vf. Ztscłir. f. Unters. Nahrga.- u. GenuBmittel 37. 125; C. 1919.
III. 495.) Ein roter, karotinartiger Farbstoff kann sich in der iiuBereu Samenschicht 
der Hagebuttensamen bilden, wenn man die Fruchtschale zum Teil entfernt, so daB 
die heligelblichen Samen belichtet werden. Auch noeh nicht ganz ausgereifte, 
gelbrote Hagebutten enthalten sowohl in ihrem fleisebigen Fruchtantoile, ais auch 
in der Fruchthaut Carotin. Somit diirfte auch der Farbstoff der yollig ausgereiften 
Hagebutten Carotin sein oder zur Carotingruppe gehoren, und es beeintrachtigen 
nur daneben vorhandene andere Stoffe dic typischen Carotiurkk. Iu der Witrmc 
lost sich auch der rote Hagebuttenfarbstoff in CS*, wie Carotin. — Der Farbstofl 
der rubinroten Beeren des gemeinen Schneeballes (Viburnuin opuluB L.) ist ein 
Anthocyanfarbstoff, der zur Weinrotgruppe (vgl. W k ig e r t , Jaliresber. d. Ónolog 
Lehranst. Klosterneuburg 1894/95), cliarakterisiert durch die Blaufarbung mit Alkali 
und die blaugriine Fallung mit basischera Pb-Acetat, gehort. Die meisten Frucht 
und Blutenanthocyane gehoren der Weinrotgruppe an; Riibcnrotanthocyan wurde 
hauptssicłuich nur bei den Chenopodiaceen (Riiben), Amarantaceen und den Phyto- 
laccaceen (Kermesbeere) gefunden; Vf. hat es auch in den roteu Bliiten u. Firtichter 
der Cactaceen gefunden; so entlialt der Fliigelkaktus (Phyllocactus phyllauthoides L. 
neben Rtthenrotauthocyan noch einen 1. gelben Farbstoff. Der wollige Schneeball 
(V. lantana L.) besitzt ungiftige, schwarze Beeren; ihr Farbstoff ist in h. W. und 
in salzeaurem Aroylalkohol rotlichbraun 1., fast unl. in Methyl- und Atliylalkohol 
unl. in A , Chlt. u. CSa. Weder NH„ u. Laugen, noch anorganisehe u. organiacht 
Sauren geben char&kteristische Farbumschliige; nur konz. HN03 bewirkt in dei 
Hitze yerblassen und Gelbwerden des Farbstoffs. HgClj-Lsg. u. Na-Disulfitlsg 
entfarben nicht in der Hitze; Chlorkalklsg. fiillt in der Hitze braungelben Nd. 
der oin gelbes Filtrat gibt. Bleizuckerlsg. erzeugt braunen Nd. mit farblosem Filtrat 
Sodalsg. farbt die braunrote Farbstoff lsg. braungriin. NaHCOa-Lsg. gibt mit dei 
verd. hcllbraunen Farbstofflsg. Umsehlag in Himmelblau, mit der konz. rotbraunei 
Lag. in Blaugriin. Der Farbstoff der Beeren von Y. lantana gehort somit wedei 
zu den Anthocyanen, noch zu den Karotinfarbstoffen; charakteriatisch ist fiir ilu 
sein Verhalten gegen Chlorkalk und Na-Disulfit, die in der Warme fast alle natur 
lichen Farbstoffe vollig entfarben. (Ztschr, f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 3S 
364—65. 15/12. [17/9.] 1919. Wien.) RteLE.

Ferdinand Kryz, Der efibarc Anteil ciniger westindischer Obstsorten. Auf j( 
100 g Gesamtfruchtgewicht mittelgrofier A y o g a t o b i r n e n ,  Aguacate, vom Avogato 
baume (Persea gratissima Gaertn.) kamen im Mittel 17,88°/o Samen, 8,85°/0 Frucht 
schale und 73,27°/o eBbares Fruchtfleisch. Auf 100 g Fruchtgewicht des birnen 
formigen B r e i a p f e l s  vom Sapotillbaume (Aehras sapota L.) kamen im Mitte 
19,12 g Samenanteile, auf 100 g Fruchtgewicht des etwa apfelgroBeu Zimta pfe l i  
vom echuppigen Flaschenbaume (Anona sąuamosa L.) 47,7 g eBbares Fruchtfleisch 
Die Frucht des Chirimoyabaumes (Anona cherimolia Mili.) ist suBsauerlich u. den 
Zimtapfel ahnlich aussehend. Vgl. hierzu C u t o l o ,  Staz. Bperim. agrar. ital. 48 
889; C. 1916. I. 567. — Die Frucht von Anona muiieata L , s a u r e  S o b b c  g< 
nannt, wird 1—1,5 kg schwer; das Fruchtfleisch ist wenig wohlschmeckend, abe: 
sehr saftreich, und es wird der ausgepreBte Salt ais erfrischendes Getrank benutzt
D.l! des Saftes fand Vf. zu 1,0651. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 38 
366-67. 15/12. [27/9.] 1919. Wien.) RUhle.

IL 1. 38
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2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Carl N euberg  und E lsa  R einfurtli, fjber den Chemismus der alkoholischea 

Garung, zugleich Bemerhungen zur gleichnamigen Mitłeilung von JE. Zerner. Die 
Mitteilung ZERNERs (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 325; C. 1920. I. 388) stimmen 
bzgl. der tatsiichlicben Befunde bis in die Einzelbeiten mit den friiheren Mit- 
teilungen der Vff. uberein. Bzgl. der Auslegung bestehen zwei Differenzpunkte:
1. Z e r n e r  lelint die Beeinflussung der Ausbeute an Glyeerin und Aldehyd durch 
die Dissoziation der Aldebyd-Bisulfitverb. ab und ftihrt statt dessen einen Zeit- 
faktor ein. Es wird nun darauf verwicsen, daB gerade fiir den yorliegenden Pall 
die Abhiingigkeit der Bestandigkeit und Bildungsgeschwindigkeit des Rompleses 
durch K e k p  (Arbb. Kais. Gesundh.-Amt 21. 141 ff.; C. 1904. II. 56 ff.) eingehend 
nachgewiesen is t. — 2. Gegen die B. des Acetaldehyds aus Brenztraubensiinre 
ftthrt Z e r n e r  das Ergebnis an, daB bei Ggw. der molekularen Sulfitmenge aus 
dem K-Salze der Brenztraubensaure keine COs entwickelt, also nach seiner Meinung 
diese Saure nicht vergoren wird. Die biochemische Rk. muB aber uuter diesen 
Umstanden nach der Gleichung:

CH8-C 0.C 00K  +  NajSOj +  H ,0  == CHa.CH(OH).O.SOsK - f  Na„CO, 
verlaufen, kann mithin zu keiner Entw. von COj fubren. Ze r n e r  hat auch sonst 
in sciner Versuchsanordnung den sehr yerwickelten Gleichgewiehtsverliiiltnissen 
nicht Reehnung getragen. — Nebenbei werden einige experimentelle Ungenanig- 
keiten bemangelt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 462—69. 13/3. [18/2.].) S p ie g e l .

Carl N euberg und M arta E hrlich , Weiteres iiber die Bezićhung der Aldehyde 
zur alkoholischen Garung. Die aktivierende Wrkg. der Aldehyde (vgl. N e u b e r g , 
Biochem. Ztschr. 88. 145; C. 1918. II. 388) tritt besonders bei Vergarung von 
Traubenzucker und Mannose, etwas schwiicher bei derjenigen yon Fructose und 
Rohrzucker heryor, am deutlichsten bei zellfreier Garung. Der Grund wird in den 
Vorgangen des EiweiBabbaus in der lebenden Zelle erblickt, durch den stiindig 
ein Gemisch yon «-Ketosiiuren entsteht, aus dem durch die Tatigkeit der Carb- 
oiylase ein gewisser Aldehydspiegel dauernd aufrecht erhalten wird, wahrend in 
Hefemacerationssaften lediglich der im Augenblick der Saftbereitung zur Verfiigung 
stehende Gehalt an carbonylhaltigen Aktiyatoren in Betraeht kommt. Immerhin 
lieB sich auch bei lebender Oberhefe unter Einhaltung bestimmter Verhiiltnisse 
zwischen der zu yergarenden Zuckermenge und der Hefemenge eine Steigerung bis 
zu 225°/0 des n. Umsatzes durch aldehydisehe Katalysatoren erreichen.

Um festzustellen, ob der Stimulationseffekt wirklieh allgemein der Aldehyd- 
gruppe zukomme, und ^elche Eigenschaften das mit ihr yerbundene Radikal haben 
darf, ohne das Aktivierungsvermogen zum Erloschen zu bringen, wurden die folgen- 
den Aldehyde neu gepriift, bezw. zum Vergleich herangezogen: Formaldehyd, 
Acetaldehyd, Ónanthol, Octyl-, Decyl-, Undecyl-, Buodecyl-, Stearinaldehyd; Amino- 
acetaldehyd, d- Glucosamin; Glycerinaldehyd, d- u. l-Arabinose, l-Xylose, Rhamnose, 
d-Galakłose, oc-Glucohepłose, Milchzucker; Monoćhloracetaldehyd, Bromalhydrał, 
Butylchloralhydrał; Crotonaldehyd, u. fl-Hexylenaldehyd; Benzaldehyd, Phenylacet- 
aldehyd, o-, m- u. p-Toluylaldehyd, o-, m- u. p-Nitrobenzaldehyd, p-Dimethy lamino- 
benzaldehyd, 2,4- u. 3,4-Dioxybenzaldehyd, o-, m- u. p-Chlorbenzaldehyd, m-Broin- 
bmzaldehyd, terephthalaldehydsaures Na, Anisdldehyd, Zimtaldehyd, Furfurol, Pelle- 
tierin und yon natiirlichem Aldehydmaterial Birnen- und Apfelsaft. Keiner der 
eigentlichen Aldehyde yeraagte, Stearinaldehyd wirkte unter Umstanden starker 
ais Formaldehyd. Die Halogen- und Nitroaldehyde zeigten regelrechte Aktiyie- 
rungskraft. Diese ist auch in typischer Weise beim 3,4-Dioxybenzaldehyd yor- 
banden, wahrend sein Methylather Vanillin bisher keinen Erfolg gab. Recht aus- 
gesprochen ist der fordernde EinfluB des Heiylenaldehyds. Aminoacetaldehyd fiel
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nieht aus dem Rahmen, wahrend bei Glueoaamin die Aktiyatoreignung zuriicktritt. 
Alle Aldoaęn, aucb die fur sich niebt yergarbaren, zeigten sieb wirksam, Birnen- 
saft, entsprechend seinem grofieren Aldebydgebalt, wirkaamer, ais Apfelsaft.

Unter Hinweis auf die groBe natiirliche Verbreitung der Aldehyde wird die 
Anaicht ausgesprochen, daB ilire stimulierende Wrkg. sieli nieht nur bei den in 
der Natur haufigen Vorgaugen der Zuekerspaltung, sondern vielleiebt in nocli 
hoherem Grade bei denen der Atmung geltend machen diirfte. — Da die Aktiyie- 
rung besehleunigten Eintritt der Giirung bedeutet, der sonst eine Fonktion der 
Temp. ist, kann man in diesem Aktiyierungamechanismua einen Vorgaug sehen, 
durch den die Pflanzcn sich bis zu gewissem Grade von der Temp. unabhangig 
machen. (Biochem. Ztsehr. 101. 239—75. 20/2. Berlin-Dąbiem, Kaiser W ilh e lm - 
Inst. f. exper. Therapie, Chem. Abt.) Spiegel.

C arl N euberg und M arta E hrlich , U ber die Beziehungen der phytóćhemisch 
reduzierbaren Substanzen zum Vorgange der alkoholisclien Giirung und uber die Natur 
der AhtwatonoirJcimg. Es wird die Anaicht begriindet, daB die aktiyierende Wrkg. 
der Aldehyde (vgl. Biochem. Ztsehr. 101. 239; yorst. Ref.) auf ihrer Fiihigkeit be- 
ruhe, zu den entsprechenden Alkoholen reduziert zu werden und dadurch ais H- 
Rezeptoren zu dienen. Wenn diese Auffassung berecbtigt ist, miissen auch andere 
hydrierbare Verbb. ahnliche stimulierende Wrkgg. beim Garungsyorgange iiuBern. 
Wie yon N kuberg und L ew ite  (Biochem. Ztsehr. 91. 257; C. 1919. I. 174) und 
N euberg u . N ord (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 62. 2237. 2248; O. 1920. I. 132) feat- 
gestellt wurde, sind auch Ketone und Diketone phytochemisch reduzierbar. Es 
wurde deshalb jetzt eine Reihe solcher Verbb. auf Aktiyierungsyermogen gepriift, 
u. zwar: Methylathyl- u. MethylpropylJceton, Pinakólin, MethyThexyl-, Methylnonyl-, 
Diiithylketon, u-Bichloraceton, Methylheptenon, Mesityloxyd, Acetol, Dioxyaceton, 
Sorbose, Diacetyl\ Phenylmethylketon, p-Methylacetophenori, Phcnyldthylketon, Benzo- 
phenon, Benzil; Cyclohexanon, Jonon, Menthon, d- und l- Canon, Fenchon, Thujon, 
Pulegon, l-Campher, d-Campherćhinon, Acridon, Furoin. Die besten Wrkgg. wurden 
bei der letzten Grappe beobachtet, aucb Diacetyl zeigte beachtenswerte Wrkg.; 
von optischen Antipoden waren beide Formen wirksam. Die Wirkungsstarke der 
Aldehyde wurde nieht erreicht.

Yon anderen Korperklassen, bei denen phytochemiBche Red. yerwirklieht werden 
konnte, ist aktiyierende Wrkg. flir Thioacetaldehyd bereits friiher (Ne u b e r g , Biochem. 
Ztaehr. 88. 150. 164; C. 1918. II. 388) nachgewiesen. Der Nachweis erfolgt jetzt 
fur Nitrobenzol, o-Nitrotoluol, Nitromethan, Athyldisulfid, Cystin und Natriwńhypo- 
Hulfit. Die im Yerhśiltnis zu den aldehydischen Aktiyatoren geringere Wrkg. ateht 
im Einklange damit, daB jene achwerer biologisch reduziert werden.

Die neuen Ergebnisse sprechen wiederum gegen die Ansicht yon Wo. O s t 
w a l d  (Biochem. Ztsehr. 100. 286; C. 1920. I. 294) von der ausschlaggebenden 
Bedeutung physikalischer Anderungen fiir die Beschleunigungswrkg. In dieser Be- 
ziebung ist auch von Bedeutong der Nachweis, daB der Aktivator yerbraucht wird. 
Wartet man naeh Zusatz eines Aktiyatora zu einem Garanaatz 48—60 Stdn., inner- 
halb dereń die beacbleunigte Garung yollstandig abgelaufen ist, und setzt daun 
wieder garwirksamen Saft und Zuckerlsg. hinzu, so macht aich keine Aktivierung 
melir geltend, wohl aber bei neuem Zusatz yon Aktiyator.

Es sind auch Wrkgg. auf die Garung bekannt, die nieht ohne weiteres mit 
der beschriebenen Rolle der CO-Gruppe und der anderen liydrierbaren Stoffe in 
Beziehung gebracht werden konnen. So die Wrkg. von Meihylenblau, die eine iu- 
direkte, etwa durch B. yon Aldehyd (vgl. H a s s ę ,  Biochem. Ztsehr. 98. 159; C. 1920.
I- 78), sein diirfte. Eine mittelbare Wrkg. war auch fiir die Aldehyde selbat deak- 
bar, falls sie auch nur apurenweise einer Umwandlung nach Ca n n iz z a r o  unterlagen,
u. dereń Prodd. besondera gute Katalysatoren waren. Durch Prufung einer Anzahl
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von Alkóhólen und Sauren, die sich meist unwirksam zeigten, konnte dieae Moglich- 
keit auageachlosaen werden. Gunst.ige Wrkg. hatten einige Substanzen, die den 
Kohlenhydraten nahestehen, inehrwertige Alkohole, wie Athylenglykol, Eryłhrit, 
Adonit, Sorbit, Dulcit und Mannit. (Biochem. Ztschr. 101. 276—318. 20/2. Berlin- 
Dahlem, K a ise r  W lLHELM -Inst. f. exp. Therapie, Chem. Abt.) S p ie g e l .

Alfred Gehring, Die geschichtliche Entwicklung der Erforschung der Kohlen- 
sdureassimilation. Kurzer Oberbliek mit besonderer Beriicksichtigung der alteren 
Arbeiten Ton P r i e s t l e y  bis S a c h s  uud einem Hinweia auf die neueren Anschau- 
ungen ttber den Asaimilationsyorgang. (Prometheus 31. 1—3. 4/10. 1919.) K em p e.

Edmund 0. von Lippmann, Zuckerchemie. Bericht uber die wichtigsten im 
1. Halbjahre 1919 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Zuckerchemie 
(Monosaccharide, Disaccharide, Tri- uud Tetrasaccharide, Konstitution und Kon- 
figuration der Zuckerarten, Entstehung der Zuckerarten in der Pfłanze und physio- 
logische Bedeutung der Zuckerarten). (Dtach. Zuckerind. 44. 380—81. 8/8. 422 bis 
424. 5/9. 438. 12/9. 449-50. 19/9. 460-61. 26/9. 1919.) B lo c h .

N. A. Barbieri, Keimting und Bildung von Chlorophyll in einer abgesehlossenm, 
kóhlendioxydfreim Atmosphare. Yersa. au Sarnen von Triticum und Vicia und an 
weiBen Bohnen ergaben bzgl. der ersten Vegetationsperiode, daB die Keimung 
oder der Beginn der Keimung von einer Entw. von CO, u. B. von Chlorophyll am 
Licht, von Chromophyll im Dunkelu begleitet ist. In reinem CO, findet keiue 
Keimung statt. (Buli. Soc. Chim. dc France [4] 25. 658—61. Dezember. [6/11.] 
1919.) R i c h t e r .

K urt HoB und W ilhelm W eltzien, Uber die lahigkeit der P/lanze, optische 
Antipoden auftubauen. Die Vff. erortern unter Beriicksichtigung der Alkaloide die 
Frage, ob in den Pflanzuu der Aufbau u. der Abbau der Stoffwechaelprodd. durch 
Enzyme nur „aaymmetrisch“ wie bei den Tieren stattfindet oder auch ,,eymmetrisch“ 
erfolgen kann. Die Isolierung optisch inaktiyer Pflanzenbasen mit mindeatens einem 
asymmetrischeu Koblenstoffatom kann folgende Ursaehen haben. 1. Wahrend der 
Aufarbeitung erfolgt Racemiaierung. 2. Wahrend der Lebenstatigkeit trłtt in der 
Pflanze Racemiaierung ein. 3. Bei dcm Alkaloidauf hau finden „symmetrisch“ ver- 
laufende Prozease entweder unter alleiniger Einw. von „aymmetriachen" Enzymen 
oder unter yollatandigem oder teilweisem Ausschlufi yon Enzymen statt. Bei der 
teilweisen Beteiligung von Enzymen kann zunachst ein „aaynunetrischer“ Aufbau 
bis zu einem Zwischenprod. erfolgen, das kein asymmetrisehes Kohlenstoffatom 
mebr besitzt und durch eine nachfolgende Rk., dio ohne Einw. von Enzymen ver- 
lSuft, wieder iu eine Verb. mit einem aaymmetriachen Kohlenstoffatom umgewandelt 
wird. Nach dieser Vorstellung laBt sich fur das Coniin folgendes Bildungsschema 
aus dem Conhydrin geben:

NH
Die unter 1. erwahnte Moglichkeit trifft wahracheinlich ftir das iuaktiye Atropin 

zu, daa aus dem linksdrehenden Hyoscyamiu bei der Aufarbeitung entstehen dtirfte. 
Die Punicaceenalkaloide Pelletierin, Isopelletierin und Methylisopelletierin finden 
sich in der Pflanze oder Drogę in optisch-inaktiyem Zustande. d-Coniin uud 
d-Methylconiin werden, wie die Vff. feststelleu, weder beim Erhitzen mit Alkalien, 
noch bei mehrtagigem Erhitzen mit konz. Salzaaure racemiaiert. Bei der Isolierung 
dieaer Basen aua dem Pflanzenmaterial erfolgt keine Racemiaierung; die d- und 
1-Formen beider Alkaloide kommen zusammen in der Pflanze vor. Bei der Wider- 
standafShigkeit der Alkaloide gegen racemisierende Einflusae kann in der Pflanze 
eine teilweise Racemiaierung kaum erfolgen, demnach ist unter Her Yoraussetzung,

!H.CH(OH).C,H,
- H j O 
-— >-

+ H,
C : C H - a H s

NH
l IfiSr!H-CH,'C,H,
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daB die Pflanze nicht iiber nooh unbekannte Racemisierungsmittel verfiigt, die unter
2. erorterte Moglichkeit auazuschlieBen. Die B. von Racemmaterial im „asym- 
metrischen" Aufbau kann bei allen Coniumalkaloiden nach der unter 3. erorterten 
Moglichkeit erfolgen, nach der ais Zwischenprod. ein ungesiittigtes Derivat ohue 
asymmetrisches Kohlenstoffatom anzunehmen ist. Das Scopolin kommt iu der 
Pflanze ais Racemverb. vor; da ferner nach YerBB. von King die aktive (l-)Form 
der Raeemisierung nur schwer zuganglicb ist, so sind die Móglichkeiten 1. und 2. 
ausgeschlossen. Man muB fur die B. der beiden Antipoden in der Pflanze unter 
der Wrkg. ,,symmetrischer“ Enzyrne einen „Bymmetrischen“ Aufbau annehmen. 
Die Yff. ziehen aus ihren Betrachtungen den SchluB, dafl ein prinzipieller Unter- 
achied in der Arbeitsweise im Tier- u. Pflanzenorganismus besteht, indem ersterer 
nur „asymmetrisch“ auf- und abbaut und daher „asymmetrische“ Enzyme voraus- 
setzt, letzterer aber aueh „sytnmetrisch“ aufbauen kann, also uber „symmetrische" 
Enzyme verfugen muB. — Hydroćhlorid des d-Coniins. [«]!0Gasgmhllcht =  -j-0,10" 
(0,1162 g Substanz in 1,483 g W.); [a]lsGasglfih)icht =» - f  0,31° (0,5528 g Substanz in
1,4268 g W.). — d-Coniin wird bei 104-stdg. Erhitzen mit konz. HC1 im Rohr auf 
ca. 200° nicht racemisiert. — Hydroćhlorid dts d-Methylconiins. [tó]Gasgiahlicht «=- 
+28,52° (in etwa 10°/0ig. wss. Lsg.). — d-Methylconiin wird bei 120-stdg. Erhitzen 
mit konz. HC1 auf 200°, beim Erhitzen mit Na-Athylatlsg. oder mit alkoh. Natron- 
lauge auf 200°, sowie beim Kochen mit alkoh. Kalilauge nicht racemisiert. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 63 . 119—29. 14/2. 1920. [15/12. 1919.] Karlsruhe, Chem. Inst. 
d. Tecbn. Hochschule.) SCHMIDT.

Hans Heller, Die Giftwirkung des Leuchtgases auf Pflanzen. Bericht iiber 
die Arbeiten von W e h m e r  (Ztsehr. f. angew. Ch. 31. 205; C. 1919. I. 237). (Pro- 
metheus 31. 125—27. 17/1.) K em pe.

E. Harde und A. Hauser, Fisch ais Mittel fiir Nahrbdden. Aus Grtinden 
groBerer Billigkeit wurde an Stelle von Pleisch Fisch (WeiBlinge) zur Herstellung 
von Nahrbdden yerwandt. Yerschiedene Aerobier und Anaerobier wuchsen auf 
dem FiscbnShrboden sehr gut. (C. r. boc. de biologie 82 . 1259 — 60. 6/12.* 
1919.) A b o n .

E, Harde und A. Hanser, Die Nahrbdden mit Fisckfleisch fiir die Erzeugung 
von Tetanustoxin. Der fruher (C. r. soc, de biologie 82. 1259; vorst. Ref.) be- 
schriebene Nahrboden lieferte ein Toiin von geringerer Wirksamkeit ais Fleisoh- 
wasserpeptonnShrboden. Vff. erwarten, daB durch Gewohnung des Tetanusetammea 
an den neuen Niibrbodou die Giftproduktion steigen wird. (C. r. soc. de biologie 
82. 1304—5. 13/12* 1919.) S f i e g e l .

E. Wollman, Bacterium Coli ais Indicator der Proteolyse. Um festzustellen, 
ob ein eiweiflhaltiger Nahrboden von irgend einem Bacterium unter Proteolyse 
angegriffen wird, kann man auf diesen Nahrboden Coli impfen. Ist das EiwelB 
nieht angegriffen, so wachst Coli wohl, bildet aber kein Indol. Sind EiweiBabbau- 
prodd. yorhanden, so bildet Coli Indol, daa mit Hilfe von E h b liC H s  Reagens 
naehgewiesen wird. (C. r. soc. de biologie 82. 1263—64. 6/12.* 1919. PA8TEUR- 
Institut.) A r o n .

A. G uillierm ond und G. Peju, Uber einen neuen Pilz, welcher Eigensćhaften 
hat, die zwischen denen der Hefen und der Endomyccs stehen. Unter dem Namen 
Debaryomyces Klockeri wird eine Hefe beschrieben, welche ais Obergangaform 
zwischen den Saccharomyces und den Endomyces betrachtet werden kann. Sie 
ahnelt in dieser Beziehung dem von K lO ck e r beschriebenen Endomyces java- 
nensis. (C. r. soc. de biologie 82. 1343—46. 20/12.* 1919.) A ron .

J. Jacobson, Benzylalkohol bei der ezjperimentellen Tuberkulose (in viłro). Der 
Benzylalkohol ubt auf Tuberkelbacillenkulturen eine auflosende Wrkg. aus, ent- 
zieht ihnen etwa 75—80% ihres Gewichtes und entfiirbt sie teilweise. Nach Einw.
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des Benzylalkohols werdcn die Tubcrkelbacillen weniger farbbar durch Carbol- 
fuchsin (1 : 100). Benzylalkohol yerflussigt den Auswurf; in Mengen von 0,02 g 
tuberkulosen Meerschweinchcn subcutan injiziort, ruft er innerhalb von 10 Tagen 
keine lokale oder allgemeine Rk. hervor. (C. r. soc. de biologie 82. 1264—66. 
6/12.* 1919. Paris. Lab. f. therap. Forschung d. mediz. Fakult.) A r o n .

Ju lien  Dumas, Verscliicdene Eigenschaften von Baeillen, welche im Yerlauf 
bacillarer Dysenterie beobachtct werden. 41 Stamme, welche yon Krankeu mit dem 
Krankheitabild der bacillaren Dysenterie gezuchtet wurden, erwiesen sich ais 
unbewegliche gramnegatiye Coccobacillen. Sie konnen abcr auf Grand kultureller 
Eigenschaften und biologischer Rkk. in 4 Gruppen geteilt werdcn: 1. Entfiirbt 
Neutralrotgelatine, la6t Bleiacetatgelatine unyeriindert. — 2. Schwarzt Bleiacetat- 
gelatine, yerandert Neutralrotgelatine nicht. — 3. Farbt Neutralrotgelatine kanarien- 
gelb und schwarzt sclmell Bleiacetatgelatiuc. — 4. Verhalt sich ebenso, hat aber 
andcre Wrkg. auf Kohlenhydrate. (C. r. soc. de biologie 82. 1346—48. 20/12.* 
1919.) A r o n .

J. Basset, Typhusfieber des Fferdes und infelctiose Anamie. Die beiden ge- 
nannten Krankheiten sind nicht identisch, sondern yollkommen yerschicden, im 
Gegensatz zum „Typhusfieber“ ist die infektiose Anamie eine ausgesprochen 
ehronische Krankheit. (C. r. soc. dc biologie 82. 1262—63. 6/12.* 1919.) A r o n .

L. Musso, 'Chemischc Untersuchung der Kulturen des Kryptococcits von Rivolta. 
Der genannte Pilz, welcher ais Erreger einer parasitaren Lymphangitis betrachtet 
wird, yermag zuckerhaltige Fil., selbst wenn er auf ihneu wiichst, nicht zu spalten;
B. yon A. oder Siiure liefi sich nicht nachweisen. Die Mono- und Disaccharide, 
welche der Pilz yerbraucht, werden zu COa und HsO osydiert und ais solche aus- 
geschieden. Zum Wachstum yermag der Pilz am besten Monosaccharide und yon 
ihnen wiederum Glucose zu benutzen; Maltose und Lactose werden nicht, Rohr- 
zucker nur in geringem Mafie yerwertet. Pepton wird yerwertet und z. T. in 
NHj yerwandelt. Die Kulturen enthalten 17—19°/„ Trockensubstanz, dayon
3—4% Fett und 14—16% Cellulose. (C. r. soc. de biologie 82. 1271—73. 6/12.*
1919. Algier, PASTEUR-Inst.) A r o n .

3. Tierchemie.
A. Gautier, Uber das normale Arsen der lebenden Geicebe wid die Spuren Jod, 

die sich in der L u ft und im Wasser findcn. Einige notwendige Berichtigungcn. Vf. 
halt nach erneuten VersB. seine Angaben iiber das V. yon Arsen in normalen 
tierischen Geweben und iiber seine Lokalisation insbesondere in Geweben ekto- 
dermen Ursprungs (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 129. 929. 180. 284; Buli. 
Soc. Chim. Paris [3] 29. S67; C. 1900. I. 210. 675. 1903. II. 850) aufrecht, weist 
aber darauf hin, dafi bei der ublichen Methode der Yeraschung der Gewebe mit 
Salpeterschwefelsaure mit nachfolgender Fallung des As mit H,S die Werte durch 
einen meist nicht beachteten Arscnwasserstoffgehalł des letzteren leicht zu hoch 
ausfallen konnen. Eine gute Methode zur Best. yon As, das in Form yon Kaku- 
dylaten, Arrhenal, Arśenobenzol usw. in den Organismus eingefiihrt worden ist, 
kennt Yf. nicht. — Bei einer Unters. des Jodgehaltes des Meerwassers im Mittel- 
landischen Meer und im Atlantischen Ozean in yariablen Tiefen bis zu 4000 m 
konnten die fruher gefundenen Werte (ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 128. 643. 
1069. 1196. 129. 9; C. 99. I. 915. 1233) nicht wieder erhalten werden; gel. Jod 
fehlte in mehreren Fallen ganz. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 261—62. 2/2. 
[26/1.*].) R i c h t e r .

S. F ra n k e l, Uber Lipoide. XVII. Mitteilung. S. F ran k e l und F. K afka, 
Uber den Dilignoceryl-N-diglykosaminmonophosphorsaureester, ein nmes Diamino-
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monophosphatid aus Gehirn: (XVI. Mitteilung vgl. Biochem. Ztschr. 46. 253;
0. 1913. I. 35.) Die neue Substanz wurde an Stelle des erwarteten Myelins (Thu- 
DICHUM) erhalten, ais das nach Extraktion von bei niedriger Temp. getrocknetem 
Gehirn mit Aceton (Befreiung von Cholesterin) durch P.-Ae. gewonnene Extrakt mit 
absol. A. aufgenommen (Trennung von Kephalin) u. mit schwach ammoniakalischer, 
alkoh. Bleiacetatlsg. so lange versetzt wurde, ais noch ein Nd. ausfiel. Die er- 
haltene Pb-Yerb. loste sich zum Unterschiede von Myelinblei glatt in A., auch der 
Hauptmenge nach, nach geuiigender Reinigung yollstandig, in Bzl. Sie entsprach 
nach wiederholter Umfiillung der Zus. C00Hlu Ou Ns, PPb3 mit Zers. bei 305—308'*. 
In alkoh. Suspension mit BLS zerlegt, lieferte sie die Saure Cn(,H117Ou NaP, F. 190°, 
nur in Bzl. in der Kalte wl., der die Konstitution der in der OberschTift genannten 
Verb. zu erteilen ist. Bei saurer Hydrolyse licfert sie Lignocerinsaure, Glykosamin 
und Phosphorsaure. Da freie Aminogruppen n ic h t nachgew ieB en werden k onncn , 
diirften die Lignocerinsaureester sm N des GlykoB am ins haften. Die beidcn 
Glykosaminreste diirften, da FEHLiNGsche Lsg. durch die Substanz nicht reduziert 
wird, miteinander, etwa nach dem Typus deB Rohrzuckers, verbunden und die so 
entstandene BioBe mit Phosphorsaure yerestert sein. Die PETTEMKOFERsche Oleo- 
cholidrk. u. dic BAYERsche KMn04-Rk. sind negatiy. Die Phosphorsaure ist nach 
dem Ergebnis der Titration mit Laugc nur mittels eines OH yerestert. (Biochem. 
Ztschr. 101. 159-71. 20/2. 1920. [21/9. 1919.].) S p ie g e l .

F .  F l u r y ,  Uber die Bcdeutung der Ameisensaure ais natiirlich vorkommendes 
Gift. Von einer selir gro Ben Anzahl von łusekten wird behauptet, daB sie Ameisen
saure entliielten, und daB diese Substanz das wirksame Gift sei. Hierher gehoren 
nicht nur Ameisen,Bieuen, Wespen oderHummeln, sondern auchStechmiicken, Fliegen, 
llaupen, Kafer und alle Arten von Ungeziefer. An Hand yon Illustrationen wird 
der Wehrapp. von Ameisen besprochen. Zwar ist das Gift der Ameise zweifellos 
Ameisensaure, aber die schweren Yergiftungserscheinungen, die speziell durch die 
tropischen Ameiseuarten heryorgerufen werden, lassen daran zweifeln, dafl aiis- 
schliefilich die Ameisensaure die Ursache der Wrkg. ist. In der Tat erhielt Vf. 
nach Verdunsten des klaren, stark sauren Inhalts der Giftblasen einen amorphen, 
stickstoffhaltigen Riickstand, der noch schwachę Reizwrkg. an Schleimbauten ent- 
faltet. Die Substanz gibt die bekannten EiweiBreaktioneu und besitzt kolloidale 
Eigenschaften. A. erzeugt in den Sekreten der yerBchiedenen Ameisen Fallungen 
von yerschiedeuer chemiseher Eigenschaft und Wrkg. Neben ai-omatischen Sub- 
stanzen uud nicht fluchtigen StoflFen finden sich in der Eegel geringe M engen yon 
in W. unl. fetlahnlichen Substanzen, auBerdem PhoBphorBaure und Mineralatoffe. 
Im Bicnengift ist die Ameisensiiure nur in sehr geringen Mengen enthalten. Nach 
L a n g e r  ist die intensiy entzimdungserregcude Wrkg. auf eine spezifische Sub
stanz, und zwar eine Base, zuruckzufuhren. Vf. hat gefunden, daB die LANGER- 
sche Base keine einheitliche Verb. ist, sondern daB sie ein K om plex  aus einer Base 
(Tryptophan), aus Lecithin u. dem eigentlichen wirksamen Bestandteil, einer stick- 
stofffreien Verb. vom Charakter einer Saure, bezw. eines Saureanhydrids, ist, die 
in ihren Eigenschaften und Wrkgg. an Saponinsubstanzen, bezw. an Cantharidin 
erinnert. Wenige mg der Substanz sind fur einen Hund oder ein Kaninehen bei 
Einspritzung ins Blut todlich. Das Blut zeigt charakteristische Veranderungen. 
Es ist sehr wahrscheinlieh, daB zwisehen den Giftsekreten der Biene u. der A m eisen  
weitgehende chemische Analogien bestehen. Auch die llaupen sollen Ameisensaure 
enthalten. Die Raupenhaare erzeugen an feuchten Stellen der Korperhaut Ju c k e n , 
Schwellungen und heftige Entzundungserscheinungen, ferner reizen sie stark die 
Schleiinhaute. W i l l  hat in den Haaren yieler Raupen Ameisensaure „auf das be 
stim m teate“  nachgewiesen, aber schon GOOSEN hat darauf h in g ew ie se n , daB die 
Ameisensiiure allein zur Erklanmg der schweren Hautentzundungen n ic h t  ausreicht.
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Vf. ftihrt die Wrkgg. auf gewisse andere chemiaohe Yerbb. zuriick, die neben der 
nur in auBerordentlich geringen Mengen yorhandeneu Ameisensaure im Raupengift 
enthalten sind. Sie sind chemiach nicht mit dem Cantharidin identisch, muasen 
aber in pharmakologiacher Hinsicht dieaer Subatanz angereibt werden.

Auch daa Gift der Nesseln aoll hauptaaehlich Ameisensaure enthalteu. Diese 
Anschauung iat bei den Neaseltieren, wie z. B. deu „Polypen11, Quallen und See- 
rosen yon R ic h e t  und P o r t ie r  widerlegt worden. Das G-ift der Neaaeltiere oder 
Cnidarien besteht yielmehr nicht auaachlieBlich auB Ameisensaure, aondern enthalt 
eine Reihe von yerschieden atark wirksamen Giften, die ala Thalassin, CongeBtin 
und Hypnotoxin bezeichnet worden sind. Nach Vf. iat das kryatallisierte Thalassin 
keine einheitliche Substanz, sondem ein Gcmiacb von unwirksamcn Aminosauren, 
die mit der wirkaamen Subatanz, einem leicht adaorbierbaren Stoff von kolloidalen 
Eigenschaften, yerunreinigt sind. — Congestin ist ein eiweiBartigea G-ift, daa Hunde 
Bchon in Dosen yon wenigen mg unter schweren Yergiftungseraclieinungen totet. 
Das Thalassin erzeugt achon mit 0,01 mg pro kg Korpergewieht bei Hunden hef- 
tigea Jucken, Nesselsucht u. Hautschwellungen. — Hypmtoxin  bewirkt Somnolenz 
und Respirationalahmung.

Die Brenneasel enthalt zwar sehr geringe Mengen Ameisenaaure, aberH A B ER - 
LANDT hat bewieaen, daB aie nur eine ganz untergeordnete Bedeutung haben kann. 
Nach H a b e r l a n d t  soli das Gift eine in  Zellsaft geloste, nicht fiiichtige Subatanz 
sein, die in  ihren Eigenschaften d en  Enzymen nahe steht; Vf. fand, daB d ie  Neasel- 
wrkg. beim Erhitzen fast yollig yerschwindet, und die Hauptmenge der wirkaamen 
Subatanz anscheinend m it EiweiB niedergeschlagen wird. D a s  Gift yerhalt aich 
darin wie e in  Enzym, i s t  aber nicht eiweiBahnlich, sondern atickstofiffirei u. scheint 
in naher Beziehung zu d en  Harzsauren zu atehen. Die wirksame Subatanz iat J. 
in  organischen Losungsmitteln und gibt d ie  STORCH-MORAWSKlsehe Farbenreaktion 
der Harze. D as Brennesselgift s te h t den  im Pflanzenreich so haufig yorkommenden 
bautreizenden Harzen nahe. — In  der Juckbohne soli nach Y o g e l  AmeisenBaure 
enthalten sein; Yf. zweifelt nicht daran, daB sie auch hier nicht d as juckenerregende 
Prinzip ist. KOBERT b a t  in  den „Ameiseneiern“ ein  Ferment nachgewiesen, das er 
„Formizym“ nennt, und das aus Kohlenhydraten Ameisensaure bildet. Yf. fand, 
daB auch bei den Garungaprozessen der Eingeweidewiirmer (Taenien, Ascariden, 
Oiyuren) geringe Mengen Ameisensaure entstehen, halt aber auch hier diese nicht 
fttr aussehlaggebend fi.tr die giftigen Wrkgg.

Nachdem daa Bienengift, obgleich es kein Toialbumin ist, Immunitat erzeugt, 
glaubt Vf., daB aeine genaue Unters. dazu beitragen wird, Klarheit in daa Problem 
der Immunisierung gegen eiweiBfreie Gifte zu bringen. Er erinnert daran, daB die 
Unteraa. des Giftes der Neaaeltiere der Ausgangspunkt fur die Lehre von der 
Auaphylasie geworden aind.

In der anachlieBenden Erorterung teilt H effter mit, daB er aelbat bei Ver- 
arbeitung mehrerer kg Brenneaselblatter keine Ameisenaaure nachweisen konnte, 
daB dagegen eine wss. Maceration der Brennhaare, intracutan eingebraeht, starkę 
Reizerscheinungen beim Menschen, nicht aber beim Kaninchen hervorriefen. — 
A. Hase yermutet, daB die Giftaekrete der Bienen u. Ameisen chemiach yerwandt 
sind den Sekreten der sexualen Anhangsdriisen der funktionsfahigen Weibchen. — 
Die eigenartigen Pigmentierungen nach Kleiderlausstichen weisen darauf hin, daB 
es aich nicht um Ameiaensaurewrkg. handelt. — E. R ost bemerkt, daB die yer- 
haltnismaBig geringe Giftigkeit der Ameisensaure dazu gefiihrt hat, daB diese ais 
Konseryierungsmittel, ais intramuskular einzuspritzendea Mittel gegen Stoffwechael- 
krankheiten, in Form yon ameiaensaurem Natrium anatatt Kochsalz bei kochsalz- 
armer Diat Verwendung gefunden hat. — Eschbaum halt es fur besser, die ameisen- 
sauren Salze, ais korperfremd, dem Korper ferniuhalten.
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Im Schlufiwort teilt F lu ry  mit, daB man beim Destillieren yon Brenuesseln 
mit Wasserdampf nur dann Ameisensaure erhśilt, falls man yorher Weinsaure oder 
Phoaphorsiiure zum Neutraliaieren des alkal. reagierenden Protoplasmaa zugefiigt 
hat. — Brennessclgift wirkt so gut wie gar nicht auf Tierhaut, reizt etwaa die 
Augenbindehaut. — Die Brennesselspezialitiiten enthalten nur sehr geringe Mengen 
wirksame Snbstanz; ihre etwaige Heilwrkg. yerdanken sie dem A. oder andereu 
Zusatzen. — In der antiseptischen Wrkg. ist die freie Ameisensaure uberlegen, bei 
unyerletzter Haut ist eine Giftwrkg. bei den in Betracht kommenden Verdiinnungeu 
kaum zu befttrchten. Bei offeneu Wunden dagegen wiire eine rcsorptiye Wrkg, 
moglicb. (Ber. Dtsch. Pharm. Gea. 29. 650—73. Jan. 1920. [4/12* 1919.] Berlin- 
Dahlem.) B a c h s t e z .

J . Cotte, Oehalt gewisser Mylabrisarten a»i Caniharidin. Vf. fand mittela der 
wenig geeigneten, wahrscbeinlich zu erheblichen Verluaten fiihrenden Methode des 
Arzneibuches in Mylabris ąuadripunctata 9,20°/m u. iu Myldbris variabilis 19,28°/00 
der Trockensubstanz an Cantharidin, ao daB diese franzosiachen Arten immerhin 
Beachtung yerdienen. (C. r. aoc. dc biologie 83. 106—8. 31/1. [20/1.*],) Sp ie g e i-

M aurice Arthua, Gift der Daboia und OrganextraUe■ Das Gift der Daboiu 
(Vipera Ruasellii) ist. ein koagulierendea Gift. Bei intrayenoser Injektion (Kaninchen) 
verursacht es eine fast augenblicklich todlich wirkende allgemeine Blutgerinnung; 
aus den GefiiBen entnommenes Blut wird durch Zusatz des Giftea in seiner Ge- 
rinnung beschleunigt. Das Gift enthiilt kein Thrombin, denn es yermag Fibrinogen- 
lsgg. nicht zum Gerinnen zu b ring en; es enthalt kein Prothrombin, das durch Ca- 
Salze in Thrombin yerwandelt wird, es begiinstigt auch nicht die Wrkg. des 
Thrombina auf das Fibrinogen. Das Gift der Daboia beschleunigt aber die Um- 
wandlung des Pro thrombina in Thrombin im entkalkten Pferdeblutserum; denn die 
Koagulation mit Osalat, Citrat oder Fluorid versetzten Plaamas durch CaCl, wird 
bei Anwesenheit des Giftes beschleunigt. — Organextrakte yerhalten sich genau 
so wie das Gift in yivo und in yitro. Man kann diese Eigenschaft der Beschleuni- 
gung der Wiedergewinnung entkalkten Plaamaa durch Organoxtrakte oder DaboYa- 
gift bei Demonatrationen mit Yorteil anwenden. (C. r. soc. de biologie 82. 1156
bis 1158. 15/11. 1919.*) . A r o n .

M aurice A rthua, Antugonhtischc Wirkungen des Giftes der Daboia und des
Giftes der Cobra au f die Gerimung von Oxalat- und Citratplasma. Wahrend das 
Gift der Daboia koagulierend wirkt (vgl. C. r. soc. de biologie 82. 1156; yorst. 
Ref.), wirkt das Gift der Cobra autikoagulierend. Wie aber Daboiagift uur be- 
schleunigend wirkt und kein Thrombin enthalt, so wirkt auch Cobragift nur yer- 
langaamend und enthiilt kein Antithrombin. Cobragift, Kaninchen intrayenSs in- 
jiiiert, ruft Antithrombinbildung heryor. Dem Cobragift gleichartig wirken die 
Gifte von Naja Bąje, Naja bungarus und Bungarus coeruleus. (C. r. aoc. de bio
logie 82. 1158—60. 15/11.* 1919.) A r o n .

4. Tierphysioiogie.
M ai Rubner, Der Nahrungstrich des Menschen. Aus statistischen u. esperimen- 

tellen Ergebnissen werden Betrachtungen uber die triebmafiige Befriedigung des 
Nahrungsbedurfnisses abgeleitet, in der bei einer gewissen durchschnittlichen 'Ober- 
einstimmung bei den yerschiedenen Yolkern die aus Lebensweise, Tatigkeit usw. 
sich ergebenden Yerhaltnisse eine instinktiye Berucksichtigung finden. Dabei fallt 
eine rum Teil recht weitgehende Oberachreitrung des esperimentell ermittelten Ei- 
weiBminimums aui, fiir die Erklaningen gegeben werden. SchlieBlich wird die 
Frage gestreift, wie weit die Beschaffenheit des Korpera unbewufit zu einer An- 
regung der psychiachen SphUre nach bestimmten Ricbtungen, auch der Nahrunga-



wahl, Veranlassung gibt. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1920. 341—64. 
4/3. [5/2.*].) Ł Sp ie g e l .

G. Mouriąaand und P. Michel, Beruht der experimentelle Meerschweinchen- 
skorbut auf Obstipation ? Mc C o l lu m  und P i t z  haben die Behauptung aufgestellt, 
daB der esperimentelle Skorbut beim Meerschweinchen auf die bei der skorbut- 
erzeugenden Kost entstehende Obstipation zuriickzufiihren sei. Obwohl yiele ex- 
perimentelle Tatsachen und die Erfahrungen der Klinik beim Kinde gegen diese 
Vermutung sprcclien, haben Vff. eine Reihe von Verff. angestellt. Meerschweinchen 
erhielten zu skorbuterzeugenderKost teilaAbfuhrraittel(Phenolphthalein, Petroleumol), 
teils zur Umstimmung der Darmllora Milchzueker. Weder auf die eine, noch die 
andere Weiae lieB aieh das Entstehen des Skorbuts yerhuten. Dieser ist auf einen 
Mangel zuriickzufiihren, nieht auf Obstipation. (C. r. soc. de biologie 83. 62—64. 
24/1.* Lyon, Lab. f. allg. Pathol. u. Therap.) A r o n .

Hassan el Diwany, Die Darmresorption bei einigen hamatophagen Wirbellosen 
und die Hamoglobincrnahrung. Histologische Unters. iiber die Darmresorption bei 
einigen blutsaugenden Wirbellosen, Ixodes ricinus, Sirudo medieinalis und Hemi- 
ćlepsis tessellata, dereń Mahlzeiten ebenso selten wie reichlich sind. Der Abbau 
des Hamoglobinmolekuls, fuhrt zur B. von yerwertbaren und resorbierbaren Prodd., 
unter denen Fett und Eisenverbb. zu nennen sind. Hierbei wird nachgewiesen, 
daB die Darmzelle der Blutsauger auf Kosten des EiweiBes des Hiimoglobins Fett. 
zu bilden yermag, welches resorbiert wird. (C. r. soc. de biologie 82. 1282—83. 
6/12.* 1919. Lab. von Pfof. P k e n a n t . )  A r o n .

W. Grieabach, Zur Kriłik der Harnsaureausscheidung nach inłravendstr In- 
jektion von Bamsaure, mit und ohne Atophan. (Ygl. G r i e s b a c h  und S a m so n , 
Biochem. Ztsehr. 94. 277; C. 1919. III. 236.) In Bestatigung der Angaben yon 
B a s s  (Zentralblatt f. inn. Med. 34. 977) wurde schon kurze Zeit nach intrayenoser 
Einfuhr von HarnsSure nur noch ein geringer Bruchteil davon im Blute gefunden. 
Die Absorption in den hypothetischen Harnsiiuredepots des Korpers scheint unter 
EinfluB yon Atophan etwas erschwert zu sein. In keinem Falle wurde die unter 
n. Bedingungen injizierte Menge auch nur annahernd quantitatiy wieder aus- 
geachieden, wahrend unter dem EinfluB yon Atophan auch erheblich mehr aus- 
geschieden werden kann. Die Methodik der intravenosen Harnsaureinjektion kann 
nach diesen Ergebnissen, mit denen auch einzelne bereits yorliegende Angaben 
libereinstimmen, nieht benutzt werden, um das Fehlen einer Urikolyse zu beweisen. 
Auch iiber das Verhalten der Hamsaure im Blute nach der Injektion lassen sich 
auf diesem Wege eindeutige Ergebnisae nieht erhaltcn, da moglicherweise in den 
Werten auBer praformierter und injizierter Hamsaure auch unter dem Einflusse der 
Injektion neugebildete enthalten sein kann. (Biochem. Ztsehr. 101. 172—83. 20/2.
1920. [29/10.1919.] Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Uniy. Krankenh.St.Georg.) Sp i e g e l .

L. Buli, A. Clerc und C. Pezzi, Storungen des Herzrhythmm beim Hunde, hervor- 
gerufen durch Strontiumehlorid. Hunden wurden 15—20 g SXC13 pro kg Korper- 
gewicht in 10% Lsg. intrayenoa injiziert. Rechtes Herzohr und rechter Ventrikel 
wurden mechanisch registriert und zu gleicber Zeit ein Elektrokardiogi'amm auf- 
genommen. Kurz nach der In je k tio n  t r i t t  fur einige Minuten Tachykardie auf. 
Diese ist wahrscheinlich yentrikular durch Extrasystolen bedingt. (C. r. soc. dc 
biologie 82. 1340—43. 20/12* 1919. MAREY-Inst.) A r o n .

W endel, Ist Fuselól giftigl Hohere Fuselolgaben konnen unangenehme und 
nachteilige Folgen zeitigen. Der Beweis fur die Schadlichkeit- ganz geringer 
Spuren yon Fueelol. wie sie z. B. ais Aromastoffe des Kornbranntweins in Betracht 
kommen, ist bisher nieht erbracht worden und wird auch nieht erbracht werden 
konnen. (Brennereiztg. 37. 8 50 7 . 2 /3 .)  R a m m STEDT.

J . Abelin, Beitrage zur Kenntnis der physiologischen Wirkung der proteinogenen
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Aminę. II. Mitteilung. Wirkung der proteinogenen Aminę auf den Gaswechsel. 
(I. Mitteilung ygl. Biochem. Ztschr. 93. 128; C. 1919. I. 673.) Wiihrend subcutane 
Injektionen von Isoamylamin (ais Chlorhydrat) ohne EinfluB auf deu Gaswechsel 
blieben, bęwirkten solehe von PhenylatHylamin und Tyramin schon bei geringen 
Mengen an der Ratte eine Zunalime der Ausscheidung von CO, u. des Yerbrauches 
yon Oa, auch des N-Umsatzes, womit hiiufig Anwachsen der Diurese u. yermehrte 
Abgabe von W. durch die Lunge einherging. Es findet dabei yermehrte Ver- 
brennung yon Kohlenhydraten statt, zuweilen in solchem Umfange, daB der Re- 
spirationskoeffizient in nuchternem Zustande stark erhoht wird, nicht selten sogar 
den Wert 1,0 erreicht. Die Erhohung des Gaswechsels unter dem Einflusse der 
genannten Aminę tritt allmiihlich auf und bleibt oft auch nach Aussetzen der Dar- 
reichung bestehen, ein Yerhalten, das sich beispielsweise auch nach Fiitterung mit 
Schilddriisensubstanze* beobachten lieB. Da eine besonders charakteristische Wrkg. 
des Tyramins u. Phenyliithylamins die Erregung des sympathisclieu Neryensystems 
ist, bei Schilddriiaenwrkg. auch eine Verśinderung des Nebennierenapp. angenommen 
wird, so ist an die Mogliehkeit zu denken, daB die Beeinflussung des sympathischen 
Neryensystems auch die Erhohung des gesamten Stoffwcchsels yerursacht. (Bio
chem. Ztschr. 101. 197—238. 20/2. 1920. [5/11. 1919.] Bern, Physiol. Injst. d. 
Univ.) S p ie g e l .

R,. TM eulin und B ernard , Wir kun g des elcktrisćh ftergcsteUten Tcolloiddlen 
Eistns auf die Viscositat des Hlutcs. Durch das kolloidale Fe wird bei Tieren, 
dereń Blutmenge durch einen AderlaB qualitativ und ąuantitatiy herabgesetzt, und 
bei denen dadurch die Yiscositiit des Blutes yermindert ist, die Wiederherstellung 
der norinalen Viscosilłit beschleunigt. (C. r. soc. de biologie 82. 1278—80. 6/12.* 
1919.) Abon.

D. Olmer, Einige luimalologische Untersuchungen bei frischen VergifiungsfaUen 
durch Yperit. Das Gas „Yperit“ wirkt nicht nur auf Haut und Schleimhaute, 
sondern yerhalt sich. richtig ausgedriickt, wie ein allgemeines Gift. In den ersten 
Stdn. nach der Vergiftung findet sich eine starkę Leukocytose mit Vermehrung der 
Polynucleiiren, welche aber am 2.—3. Tage rasch wieder absinkt; es stellt sich 
dann eine Leukiimie mit miiBiger relatiyer Zunahme der Eosinophilen und Ein- 
kernigen ein. Die Zalil der roten Blutkorperchen nimmt ebenfalls im Anfang 
etwas zu, raacht dann aber einer Abnahme und einem Absinken des Ilamoglohin- 
gehalts Platz. (C. r. eoc. de biologie 8 2 .1292—94. 6/12. [18/11.* 1919].) A r o n .

W. Vóltz, Vber Vergifłungen von Milchkuhen durch Schlempe aus unentbilterten 
Lupinen. Die Vergiftung iiuBerte sich folgendermaBen: mangelnde Frefllust, Kiihe 
konnen nicht misten, Mastdarm ist bis zum After gefiillt, die Pansen sind eben- 
falls gefiillt. Vf. macht besonders darauf aufmerksam, daB die in der landwirt- 
schaftlichen Praiis yerbreitete Ansicht, man konne Lupinen durch k. W. ent- 
bittern, irrig sei. Auch die keimfahigen Lupinenkorner geben ihre Alkaloide an 
k. W. nicht oder nur zu einem geringen Bruchteil ab. Vf. stellte durch Yerss. 
feat, daB 3 Tage lang in flieBendem W. gewasserte Lupinen noch mehr ais 3/4 ihres 
ursprunglichen Alkaloidgelialts besaBen. DaB die Lupinenalkaloide auch durch 
Dampfen, Einmaischen u. Brennen nieht zerstort werden, beweist der yorliegende 
Vergiftungsfall. Die Lupinen konnen ohne Anwendung yon Chemikalien nach den 
bewahrten Verff. von K e l l n e r  oder L O h n e r t ,  auf die Vf- hinweist, leicht ent- 
bittert werden. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 43. 47. 12/2.) R a m m s te d t .

5. Physiologie und Pathologie der Kórperbestandteile.
Ambard, Andre Mayer, Fr. Rathery und G. Schaeffer, Der FunMions- 

zuitand der Niere, verglićhen mit ihrem histohgischen Aussehen und ihrer chemischen 
Zusammensetzung. Unter einer groBen Zahl yon Hunden wurden solehe mit leich-
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teren u. schwereren Nierenstorungen gefunden. Die Abnahme der Niereufunklions- 
fahigkeit. die histologischen Yeriinderuiigen u. dic Veranderungen in der chemiscben 
Zus. des Nierengewebes sebeincn Hand in Hand u. in gleichem Sinne zu verlaufen. 
(C. r. soc. de biologie 82. 1336—40. 20/12.* 1919.) A r o n .

A. Bornstein und W. Griesbach, Uber das Yerhalten der Earnsaure im iiber- 
lebenden Mcnschenblut. I. Mitteiluug. Beim Stehen von Blutproben im Brutschranke 
erfubr der Gebalt an Harnsiiure bald Zunahme, bald Abnahme, bald blieb er un- 
yeriindert. Irgendeiue RegelmaBigkeit dieses Verhaltens, etwa nacb Yorliegen und 
Art von Krankheiten, lieB sicb nicbt feststellen. Beim Auf bewahren im Eisscbrauk 
oder uach vorherigem Inaktiyieren des Blutes bei 56° blieben Veranderungen aus. 
Diese sind danach ais Ergebnis zweier entgegengesetzt wirkender Prozesae auf- 
zufassen, die wabrscbeinlich fermentativer Natur sind. Sie geben ausscblioBlicb 
in den Blutkorperchen vor sich. (Bioehem. Ztsehr. 101. 184—96. 20/2. 1920. [29/10. 
1919.] Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ.; Krankenhaus St. Georg, I. medizin. 
Abteil.) S p ie g e l .

A. Grigant, P. Brodin und Rouzaud, Erhóhung des Traubenzuękerspiegels 
im Gesamtblut loahrend des Verlaufes akuier und chronischer Nierenentziindungen. 
Bei akuten u. chroniscben Nierenentziindungen fand sich in der Regel eiuc Hypcr- 
glykamie. Die Ursacbe dieser Hyperglykiimie muB eitio tiefgreifende Storung der 
Ausscheidung sein, dereń Wesen sicb aber noch nicht bestimmen lSBt. (C. r. soc. 
de biologie 83. 53—55. 24/1* Lab. Prof. C h a u f f a r d . )  A r o n .

Charles N icolle und E. Conseil, Die Giftigkeit des Blutes Masernkranker ist 
nicht bestreitbar. In fruberen Verss. war es den Vff. gelungen, durch tłberimpfung 
des Blutes Masernkranker im fruhesten Stadium fieberhafte Erkrankungen bei Affen 
und Kindera zu erzeugen, die sie fiir Masern halten. Wenn aueh in einer Reihe 
anderer Ycrss. diese Dbertragung durch tJberimpfung von Blat Masernkranker 
miBlungen ist, muB an der {Jbertragbarkeit der Masern, der Giftigkeit des Blutos 
Masernkranker, festgehalten werden. (C. r. soc. de biologie 83. 56—5S. 24/1.* 
Tunis, Inst. P a s t e u r . )  A r o n .

Andre Chevallier, Experimentelle Untersuchungen iiber bestrahlte Leulcocyten. 
Einigc ccm Blut wurden iu einem halben ccm HAYEMscher Leg. vcrd. und von 
dieser Lsg. die eine Halfte bestrahlt, dic anderc Halfte ais Koutrolle benutzt. 
Sowohl unter der Einw. von Rontgenstrahlen (30 Holzknechteinheiten), ais aueh 
unter der Wrkg. yon RaBrs wurden die Lymphocyten u. die Mouonucleiiren fast 
■yollstandig zerstort, wahrend die Polynucleiiren fast' ganz unveraudert blieben. 
(C. r. soc. de biologie 82. 1335—36. 20/12.* 1919. Lyon, Med.-klin. Lab. u. biolog.- 
pliysik. Univ.-Lab.) A r o n .

W. Kopaczewski, Die physikalisch-chetnischen Eigenschaften des Serums vom 
Gesichtspunkt der Bordet-Wassermannsćhen lieaktion betrachtet. Dichte, Yiscositat, 
Oberflachenspannung und spezifische Leitfiihigkeit einer Reihe nach W a s s e r m a n n  
positiy und einer Reihe negativ reagierender Sera wurde bestimmt. Es fand Bich 
bei den positiy reagicrenden Seris eine Vermehrung der Oberflachenspannung und 
eine Yerminderung der Viscositat. (C. r. soc. de biologie 82. 1269—71. 6/12.* 1919. 
Physiol. Inst. d. Sorbonne u. Inst. P a s t e u r . )  A r o n .

J . Basset, M onvoisin und P incem in, Uber den experimentcUen Tetanus des 
Pferdes. Beim Pferde gibt es keinen Tetanus des Splanclmicus. Subcutan inji- 
ziertes Tetanustoiin ebenso wie intraperitoneal einverleibtes wird von den Capil- 
laren absorbiert und gelangt auf dem Blutwcge zu den Neryenzentren. (C. r. soc. 
de biologie 82. 1261—62. 6/12.* 1919.) A r o n .

SchluB der Redaktion: den 22. Marz 1920.


