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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
E d g a r  i 1. S m ith , D ie amerikanische Geistestatigkeit in  der Chemie. E ine Be- 

sprecliung des Einflusses von J o h n  P r ie s t l e y  (1794) und seiner Schtiler auf die 
Forechertatigkeit in chemischer W issenschaft und Technik. (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 11. 405—10. 1/5. 1919. Philadelpkia, Univ. ffir Pennsylvania.) Ge im m e .

Alfred Czapski, Heinrich Fresenius f .  N achruf a u f den verstorbenen Ge- 
lehrten. (Chem.-Ztg. 44 . 193. 4/3.) G rim m e.

Carleton E ll is  und A. A. W ells, D as ultraviólette Licht in  der Chemie. JEinige 
weitere TJntersućhungen der Absorptionsspektra einiger prim arer Alkohole. Absorptions
spektra der in  der Zuckerbackerei verwandłen Farben und Farbstoffe. (Vgl. Chem. 
Engineer 27. 49; C. 1919. IV. 587.) Zusammenfassende Darst. der diesen Gegenstand 
betreffenden Arbeiten von MASSOL und F a u c o n  im Jahre 1912—1913, sowie der 
Ergebnisse auf dem Gebiete der Bleichung der Farbstoffe durch Absorption, Ab- 
sorptionspriifung des Blutes u. des Oxyhamoglobins. (Chem. Engineer 27. 73—74. 
Marz 1919.) P f lO c k e .

W .  T. David, D ie Berećhnung der bei Gasexplosionen emittierten StraKlung aus 
Drućk-Zeitkurven. (Vgl. Philos. Magazine [6] 38. 492; C. 1920 . I. 60.) D ie Gas- 
gem ische wurden in einem gufieisernen zylindrischen GefaB von 30 cm Durch- 
messer und 30 cm Lange esplodiert. D ie Drucke wahrend der Explosion und der 
nacbfolgenden Kiihlungsperiode wurden mittels eines optischen Indicators ermittelt, 
der auf einen rotierenden photographiscben Film einen Lichtstrahl warf. D ie Strah- 
luug wurde mit Hilfe eines Pt-Bolometers in Verb. mit einem Galvanometer ge- 
measen. D as Bolometer wurde durch einen Fluoritschirm gegen die h. Gasmischung 
ieoliert, wobei etwa 95% der Strahlung durchgelassen werden. D ie Ausstrahlung 
erreicht kurz vor dem Drucke ihr Masimum. D ie Maximalemission wurde formel- 
maBig mit dem Maximaldruck oder der Maximaltemp. in Beziehung gesetzt und 
auch an andere Eigentumlichkeiten der Druck-Zeitkurven angekniipft. D ie er- 
haltenen Beziehungen lassen sich in einem zieinlich weiten Gebiete von Mischungs- 
verhaltnissen (Luft und Kohlengas), D.- und Volumenverhiiltnissen anwenden. A uf 
mehr ais 10 bis 20°/o Genauigkeit macht Vf. keinen Anspruch. Doch ist auch das 
fur die Berećhnung von Gasmaschinen Ton praktischem Interesse. (Philos. Magazine 
[6] 39 . 66—83. Januar.) B y k .

W. T. D avid , E ine Andlyse der bei Gasexplosionen emittierten Strahlung. (Vgl. 
D a y id ,  Philos. Magazine [6] 39. 66; vorst. Ref.) D ie Strahlung wurde bolometriach 
nach Durchgang durch Fluorit-, Quarz- und Glasplatten gemessen. D as Emissions- 
spektrum einer eiplodierenden Mischung yon Kohlengas und L u ft  ist wabrscheinlick 
demjenigen einer Bunsenflamme ahnlich; jedenfalls besteht sein wichtigster Teil 
aus zwei Banden bei 2,8 /t und 4,4 p. D agegen emittiert das Ą -Spektrum  nur 
die Bandę 2,8 p. Unterhalb 1400° scheint allerdings auch bei eine langwelligere 
Strahlung eine Rolle zu spielen. In den Kohlengas-Luftgemischen sinkt das Ver- 
haltnis der Energie in der Bandę 2,8 u zur Gesamtenergie in dem Mafie, w ie die 
Temp. abnimmt. B ei 1200* nimmt die genannte Bandę rasch ab und ist bei 1000° 
fast yerschwunden. D er Energie verlust durch Strahlung in  Prozenten der Ver- 
brennungswarme beiKehlengas-Luftgemischen wechselt furKonzentrationsanderungen
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zwischen 10 und 15°/o nicht sehr stark. D ie Strahlungsverluste betragen hochstens 
25°/o- D ie Strahlung ist zum groBen Teil thermischen Ursprungs. Vf. diakutiert, 
namentlich fur die Energie chemischen Ursprungs, auch hier wieder die Energie- 
ubertragungen zwischen den einzelnen Freibeitsgraden, ihre Schneliigkeit u. dereń 
Abhangigkeit von der Temp. (Philos. Magazine [6] 39. 84—95. Januar.) By k .

3?. A. L in d em a n n , Bemerkung uber die Bedeutung der chemischen Konstantę 
und ihre Beziehung sum Verhalten der Gase le i tiefen Temperatur en. (Vgl. E g e r t o n , 
Philos. Magazine [6] 39 . 1; C. 1920 . I. 665.) Um stimmende Dimensionen fiir die 
chemische Konstantę zu erhalten, muB man dem Gase bis zum absol. Nuli punkt 
herab die n. spezifische Warme zuschreiben. Eine Gasentartung sclieint also nicht 
moglich. Zur Begriindung der chemischen Konstanten wird an Stelle der Gas
entartung nunmehr eine Beziehung zu den Gesetzen der schwarzen Strahlung ge- 
wahlt. (Philos. Magazine [6] 39 . 21—25. Januar 1920. [21/9. 1919.] Osford, C ła- 
b e n d o n  Lab.) B y k .

D. L. Hammick, Latente Warme und Oberflaehenenergie I I .  (Vgl. Philos. 
Hagaziue [6] 38 . 240; C. 1919. III. 803). D ie BAKKERsche Gleichung fur die Ver-

dam pfungswiirm e /. =  a (— -------- 5—) , in  w elcher a die VAN WAALSsche Konstantę\ v t v.t J
bedeutet, das Molekularvolumen der FI., v2 dasjenige des Dampfes, wird in  der 
W eise benutzt, daB a ais eine Temp.-Fuuktion angesehen wird, die sich m it Hilfe 
der Oberflachenenergie bereehnen laBt. Allerdings g ilt die Gleichung nur fiir 
niedrige Tempp. Sofern der W ert von a fur iibereinstimmende Tempp. in einem  
featen Yerhaltnis zu demjenigen bei der kritischen Temp. Bteht, laBt sich die 
Troutonsehe Eegel herleiten. Ebenso erhiilt der Vf. die empirischen Beziehungen 
zwischen Oberflachenenergie und Verd.-Warme nach W a ld e n , sow ie das Ramsay- 
E0TV0Ssche Gesetz fiir den Temp.-Koeffizienten der Oberfliichenspannungsenergie. 
(Philos. Magazine [6] 39 . 32—46. Jan. W inchester, Chem. Lab. des College.) B y k .

G. Rudorf, Latente Warme und Oberflachenenergie. (Vgl. H a m m ic k , Philos. 
Magazine [6] 39. 32; vorst. Ref.). D ie Beziehung zwiBchen Oberflachenspannmig, 
latenter Verdampfungswarme, Molekulardurchmesser und Molekularvolumen stimmt 
im Falle des A  schlechter, ais H a m m ic k  angenommen hat, da die benutzte Zahl 
fiir die Oberflachenspannung keine zuverlassige war. (Philos. Magazine [6] 39. 
238—39. Jan. 1920. [5/11. 1919]. Muswell Hill.) B y k .

R udolf Mewes, P riifung des Gesetees von Meices iiber die Anderung des 
Raumes der Gase bei Temperatur anderung. In Fortsetzung seiner friiheren Aufsatze 
(Ztschr. f. Sauerst. u. Stickst.-Ind. 11. 91; C. 1920. I. 278) zeigt V f., daB die bis- 
herigen theoretischen Voraussetzungen, auf denen die Lehre vou den yollkommenen 
oder idealen Gasen beruht, nicht mehr haltbar sind und neuen Yorstellungen Platz 
inachen miissen. Dabei konnen gerade die Yerss., welche die alten Vorstellungen 
umaturzen, zur Bestatigung der von ihm aufgestellten Zastandsgleichungen dienen.

Entgegen allgemeiner Annahme gilt das GAY-LiJSSACBche Gesetz fiir N  nur 
bei gewolinlichem Luftdruck, nicht aber fiir abnehmende oder zunehmende Span- 
nungen. Umgekehrt nehmen die Abweiebungen des MEWESaehen Aufsummungs- 
gesetses mit zunehmender Anfangsspannnng stark zu. Vf. behandelt daher die 
Frage, ob man durch den EinfluB der Oberflachenyerdichtung oder den Massenzug 
diese Abweichungen der Form und GroBe nach erklaren und ais gesetzmaBig nach- 
w eisen kann. Das ist tatsaehlich der Fali. Je geringer die Spannung is t , auf 
welche die Gase durch Abkuhlung gebracht werden, umso geringer ist auch der 
EinfluB der Oberflachenyerdichtung und der teilweisen Yerfliisaigung. Aus diesem  
Grunde kann man aus der Spannungsanderung fiir die Temperaturabnahme siehere 
Zahlenwerte fiir die D ichte der Gase bei tiefen Tempp. erhalten, wie durch genaue,
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noch nicht yerSffentlichte Messungen des Vfs. festgestellt werden konnte. (Ztachr. 
f. Sauerst.- u. Stickst.-Ind. 12. 10—13. Febr. Berlin.) Sp l it t g e r b e b .

G. Bakker, D ie Dicke der Capillarschicht zioischen den homogencn Phasen der 
Fliissigkeit und des Dampfes, insbesondere von Kohlensaure. A uf zwei yerschiedenen 
W egen leitet Vf. eine thermodynamische Formel zw ischen der Oberflaehenspannung, 
det Dicke der Capillarschicht, der absol. Temp. und den Energiedichten der fl. u. 
dampfformigen Phaae her. Bei CO, lassen sich die berechneten Dicken durch zwei 
unabhiingige Verft. kontrollieren, und beide Berechnungen stimmen gut iiberein. 
Auch fiir B zl. und A . wird die Berechnung der Capillarschicht ausgefuhrt. (Ann. 
der Physik [4] 61. 2 7 3 - 3 0 2 .  3/2. 1020. [3/9. 1919].) B y k .

B. Anorganische Chemie.
R eginald George Early und Thomas Martin Lowry, Die Eigensćhaften des 

Ammoniumnitrats. I . D er Erstarrungspunkt und die Ubergangstemperaturen. Dag 
Ammoniumnitrat ist ausgezeichnet durch ecine leichte Schmelzbarkeit u. durch die 
Tatsache, daB es in nicht w eniger ais 5 krystallinischen Formen existiert, dereti 
Bestandigkeitsbereiche durch vier wohl<}efinierte Obergangatempp, begrenzt sind. 
D ie bisherigen Angaben fiir die Obergangstómpp. schwanken in folgenden Grenzen: 
a-Form  (tetragonal) — >- —16 bis —18° — >• (i-Form  (rhombisch) — y  31—36° — >- 
y-F orm  (rhombisch oder monosymmetTisch) — >■ 81—87° — >  S-Form  (rhombo- 
cdrisch oder tetragonal) — >■ 122,6—127° — >- e-Form  (kubisch) 165—168° — >- F l. 
Die VflF. haben diese Punkte neu bestimmt u. geben die Kesultate in  Tabellen und 
Kuryen ausfiihrlich wieder. D er E r s ta r r u n g s p u n k t  des Ammoniumnitrats ist 
sehr empfindlich gegen den EinfluB von Spuren yon Feuchtigkeit; durch sorgfiiltige 
R einigung u. Trocknung konnte er bis auf 169,6° gebracht werden. D er hochste 
Obergangspunkt (()' — >- £) wurde aus dem Temperaturstillstand beim Erhitzen und 
Abkuhlung einer Suspension des Salzes in einer F l. von ahnlicher D . zu 125,2° im 
Mittel bestimmt. D er zweite Obergangspunkt ( /  — >• S) lag , nach derselben Me- 
thode bestimm t, bei 84,2° im Mittel. Der niedrigere Ubergangspunkt (fi — >- y) 
kann auf diese W eise nicht bestimmt werden, w eil die Anderung des Zustandes zu 
langsam verliiufc. Er wurde dilatometrisch bestimmt durch Messung des Umwand- 
lungBbetrages in einem bestimmten Temperaturbereich; da sich die Schnelligkeits- 
kurye ais symmetrisch erwies, konnte die ObeTgangstemp. gefunden werden durch 
Best. dea Mittels von Temperaturpaaren, bei denen die Umwandlung mit gleicher 
Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung verlauft. A uf diese W eise ergab 
sich die Umwandlungstemp. zu 32,1°. D ie Form der Geschwindigkeitskurye fiir die 
Zustandsanderung kann durch die einfache empirische Gleichung;

±  (t — t0) => k logI0 +  1) 
ausgedruckt werden. D ie der Zustandsanderung bei 32,1° entsprechenden Still- 
standspunkte stimmen mit dieser Temp. nie iiberein, w eil der Stillstandspunkt 
durch den Betrag des Temperaturverlustes oder -gewinnes beeinfluBt wird. (Joum. 
Chem. Soc. London 115. 1387 — 1404. Dezember [13/10.] 1919. London, G u y s  
Hospital.) P o sn e b .

Edgar Newbery, D ie Okklusion von Wasserstoff und Sauerstoff durćh Metali- 
elektroden. E ine K ritik  an der Yeroffentlichung von H arding und Smith  (Jonm. 
Americ. Chem. Soc. 4 0 . 1508; C. 1919. I. 803). (Vgl. folg. RefF.) D er yon 
H a r d in g  u . S m it h  aufgeBtellten H ypothese einer leitenden Ubergangsform des 
Wasserstoffs stellt Vf. eine andere Erklarungsweise gegeniiber, die sich auf die 
Annahme der B. einer unbestandigen Wasserstoffverb. des okkludierenden Metalls 
stutzt. Aus Arbeiten uber Oberspannungserscheinungen wird hergeleitet, daB der- 
artige Hydride gute metalli3che Leiter sind; bei ihrem Zerfall wird also der Wider-
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stand des Metalls weiter zunehmen. D ie  von H a b d in o  u . S m ith  beobachtete 
typische Versuchskurve lieBe sich nach der Hypothese des Vfs. folgendermaBen 
deutcn: Zunachst erfolgt Absorption des H  unter B. einer festen Lsg., die einen 
liohcren Widerstand aufweist, ais das reine Metali, das in einen schwammartigen 
Zustand iibergeht. Dann findet B. von Hydrid statt, daB einen T eil der fruher von 
dem Gas eingenommenen Hohlraume anfiillt und so den W iderstand vermindert. 
Infolge Abnabme des iiuBeren Druckes zera. sich das Hydrid spontan, und es ent- 
weicht Gas, wodurch das Metali noch schwammiger und sein W iderstand nocb 
mehr erhoht wird. Beim Austretcn des G-ases nach auBcn fallen die W andungen  
der Hohlraume zusammen, und der W iderstand wird kleiner; durch Anwendung 
von Druck tritt beidea nocb mehr in Erscheinung. B ei erneuter Absorption von 
Gas findet wieder, diesmal rascher, B. von Hydrid usw. statt. Sowohl bei der 
L sg. von H, w ie bei der B. von Hydrid baudelt ea sich urn die W rkg. von 
amorphem oder fl. P d ; die festen Krystalle nehmen an diesen Vorgiingen nur ge- 
ringen oder keiuen A nteil. D ie  Anwendung der Pbasenregel auf das yorliegende 
Problem ist sehr unsicher, da ein hochst heterogenes und nicht im G leichgewicht 
befindliehes System yorliegt. (Joum. Americ. Chem. Soc. 41. 1887—92. D ez. [26/5.]
1919. Manchester. Uniy. Electrochem. Lab.) B u g g e .

Earle A. Harding und Donald P. Smith, D ie OkHusion von Wasserstoff und 
Sauerstoff durch Mełallelektroden. Betnerkungen sur K ritik  Newberys. (VgL vorst. 
und folg. Eeff.) Vff. weisen auf verschiedene Schwicrigkeitcn hin, die sich der 
Anwendung der Hypothese N e w b e r y s  auf die eigenen Yerss. entgegenstellen. Man 
inuBte beispielsweise dem angeblich entstebenden Hydrid eine groBere Vol.-Leit- 
fabigkeit zuschreiben, ais dem Metali. E s ist fem er nicht verstandlich, warum die
B . der nur bei sehr hohen Drucken stabilen Hydride am deutlichsten im ersten 
Stadium der Okklusion in  Erscheinung tritt, wenn die Elektrolyse gerade begonnen 
bat, u. der Druck des H  in der Elektro de verhaltnismaBig hoch ist. Aucb ergibt 
sich nicht ohne weiteres aus der Hydridhypothese, daB die B . von Hydriden  
wabręnd der ersten und letzten Stadien vorherrschen muB, wiibrend im mittleren 
T eile des Yorgangs die B. einer festen Lsg. die Hauptsache ist. Durch die An- 
)iahme einer mitwirkenden Leitfahigkeit der Hydride wird fem er nicht dem an- 
fauglichen Fallen des W iderstandes Rechnung getragen, wenn man einen Yorher 
der Osydation unterworfenen Draht zur Katbode maclit; ebensowenig dem Nicht- 
vorhandensein dieser W iderstandsabnahme, wenn unosydierte Drahte benutzt 
werden. DaB die Tatsache, daB bis zum Sattigungspunkt der W iderstand des P d  
durch H-Okklusion betrachtlich erhoht wird, es unwahrscheinlich mache, daB die 
Zufiihrung von weiterem H in atomarem Zustand diesen W iderstand herabsetze, 
ist nach fruheren Darlegungen der Y£f. kein stichhaltiger Einwand. Auch sei nicht 
zuzugeben, dafi die Wrkg. des zugefiihrten H  nicht das Einzelpotential der Elektrode 
yerandere; die Anhaufung einer Zwischenform innerhalb des Metalles miisse den 
elektrolytischen Losungsdruck des H  erhohen. (Joum . Americ. Chem. Soc. 41. 
1892—94. Dez. [26/5.] 1919. Princeton, N . J., Univ. Chem. Lab.) B u g g e .

Edgar Newbery, A ntw ort a u f die BemerJcungen von M arding und Smith sur 
K ritik  Newberys. (Vgl. yorst. und folg, Eeff.) Yf. geht auf die Einwande gegen  
seine Kritik erwidernd ein. Er ist u. a. nicht der Ansicht, die beobachteten 
Anderungen des elektrischen W iderstandes seien nur erklarbar durcb die Annahme, 
daB die Hydride u. hoheren Osyde einen groBeren elektrischen W iderstand haben 
iniiBten, ais das Metali selbst. Ganz unabhangig yon der Hydridhypothese sei ein  
Elektrostriktionsvorgang anzunehmen, der yor der B . der Hydride eintrete. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 1 .1895—97. D ez. [7/10.] 1919. Manchester. Uniy. Electrochem. 
Lab.) B u g g e .

Earle A. Harding und Donald P. Smith, Bemerkungen su  Professor N ete-
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le rys  Erwiderung. (Vgl. vorst. Reff.) Da bei 25° der durehschnittliehe Druck- 
koeffizient des W iderstandes des Palladiums nur —0,1887 X  10“ 5 betragt, muBte 
die Elektrostriktion, die zur Bewirkung einer W iderstandsiinderung yon 25°/0 er- 
forderlich wiire, von einer GroBenordnung w eit tiber jedem W ert sein, der bei der 
angewandten geringen Spańnung moglicb ware (<^ 6 Yolt). Aufierdem miifite der 
Querschnitt des Drahtes wiihrend der Okklusion des H sieli yerkleinern, wahrend 
in  W irklicbkeit das Gegenteil zutrifft. Vf. wendet sieli ferner gegen die von 
N e w b e e y  angenommene Leitfiihigkeit des den Draht umgebenden Elektrolyten und 
hiilt seine ursprungliche Erklarungsweise fur die einfachste. (Journ. Amerie. Chem. 
Soc. 41. 1897—98. Dez. [7/10.] 1919. Princeton, N. J. Univ. Chem. Lab.) B u gge .

M. B o ru , tiber die eleJctrische N atur der Kohasionskrafte fester K or per. (Vgl. 
B o r n  und L a n d £ ,  Ber. Dtsch. Physik. Ges. 2 0 . 2 10 ; C. 1919 . I .  784). D ie Be- 
recbnung der Kompressibilitat der binaren Halogensalze vom Typus des NaCl wird 
weitergefiilirt und auf andere pbyBikalischen Eigenschaften ausgedebnt. D ie  Be- 
schrfinkung auf den genannten Salztypus ist notig, weil sie die reinste Form hetero- 
planer Yerbb. darstellen u. sieh dalier am ersten rein elektrostatisch oline Quanten- 
theorie darstellen lassen diirften. Berechnen lassen sich prinzipiell die folgenden  
Konstanten: eine langw clligc ultrarote Eigenfrequenz (Reststrahl), der Beitrag dieser 
ultraroten Sebwingung zur DE., drei Elastizitiitskonstanten, bei azentrisehen Kry- 
stallen eine Konstantę der polaren Piczoelektrizitilt W egen der zentriseben 
Symmetrie fiillt die letzte Konstantę beim NaCl fort. Aueh sind noch weitere 
Einschrankungeri erforderlieb, so da8 schlieBlicb nur der Reststrahl und zwei 
Elastizitiitskoustanten iibrig bleiben. A is unabhangige Veranderliche kommen in 
Betracht die MM. der beiden Atome und die Gitterkonstante, aufierdem der Ex- 
ponent des AbstoBungsgesetzes, den Vf. nach friiheren Ergebnissen gleich 9 setzt. 
Berechnet man aus den beobachteten Kompressibilitaten fiir N a C l, N a B r , N aJ, 
K G l, K J ,  T lC l, 1'lB r, T IJ  den Exponenten, so ergibt sieb in der T at in allen  
Fallen kein sehr weit yon 9 abweiebender W ert (7,91—9,8). D ie Ubereinstimmung 
bei den Reststrahlen ist w eniger gut, was namentlieb bei groBen Atomyoluminen 
hervortritt, und was Vf. auf den Umstand sehreibt, daB die Theorie streng ge- 
nommen nur fiir punktfórmige Atome gilt. In einem Anbange werden die Methoden 
zur Berechnung der elektrischen W echselwrkgg. zwischen den Atomen auseinander- 
gesetzt. (Ann. der Physik [4 61. 87— 106. 8/1. [26/7. 1919].) B yk .

P. Wenger und A. Lubomirski, U ber die Beduktion von B arium nitrat durch 
Wechselstrom. D ie Vff. haben die Reduktion von Bariumnitrat zu Nitrit durch 
W echselstrom in bezug auf die Stromstarke, Zeit and W rkg. yersebiedener Elek- 
troden eingehend studiert und kommen zu folgenden Resultaten: Mit steigender 
Stromstarke nimmt die Reduktion zu , mit Ausnahme bei Verwendung yon H g- 
Elektroden, w elehe ibr Masimum bei 0,6 Amp. haben. D ie Temp, ist von positiyem  
Einflusse bei Pb -Elektroden, ohne EinfluB bei Elektroden yon Cu, Co u. Mg, 
negatiy bei A l u. Zn. Den groBten EinfluB haben H g Elektroden. Es besteht eine 
Bezieliung zwischen der gebildeten Menge Nitrit und der in Lsg. gegangenen  
Elektrodensubstanz. B ei dem Losungsyorgange bemerkt man B. von Suboiyden  
und Hydraten. Cu, H g , Cd, Sn geben sehwarze Suboxyde, P b , Z n, Al u. Mg 
weiBe Hydrate, N i u. A g einen schwarzen Beschlag aus Oxyd oder fein yerteiltem  
Metali. Es folgt hieraus, daB die B. yon Nitrat eine Funktion der Oxydierbarkeit 
der Elektroden is t, und daB sich folgende Leitsatze formulieren lassen: 1. D ie  
Elektroreduktion durch W echselstrom ist aussehlieBlich lokalisiert auf die metallische 
Oberflacbe der Elektroden. — 2. Jede OberfUiehenveranderung der Elektrode wirkt 
yerstarkend, bezw. yerringernd auf die Rk. — 3. Das infolge der Reduktion yon 
Nitrat in Nitrit freiwerdende O-Atom wird vom Elektrodenmetall gebunden unter B. 
yon Suboiyd , Osyd oder Hydrat. — 4. Elektroden, eingetaucht in  die Nitratlsg.,
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geben oline Strom keine Reduktion. — 5. Es ist erwiesen, daB die wiihrend des. 
Vers. sich abspielenden cliemischen Rkk. einen EinfluB auf dna Endresultat aus- 
iiben. (Ann. Chirn. analyt. appl. [2] 1. 339—42. 15/11. 1919. Genf, Lab. fur analyt. 
Chemie der Univ.) Gp.imme.

W. Reinders, Physikalisch-ćhemische Studieti uber den Rostprozefi. I I .  Gleich- 
geicićhte im System Blei-Schwefel-Sauerstoff. Bemerlcungen uber eine Arbeit von 
Jx. Schenk und A . Albers. (I. vgl. R e in d e r s  und G o u d r ia n , Ztschr. f. anorg. u 
allg. Ch. 93 . 213; C. 1 9 1 6 .1. 285; vgl. ferner S ch en k  und R assb ach , Metallurgie 4. 
455; Ber. D tscb. Chem. Ges. 4 0 . 2185. 2947. 41. 2917; C. 1 9 0 7 .1 1 . 2 0 9 .5 2 0 .1 9 0 8 . 
II. 1494; S ch en k , „Physikal. Chemie der Metalle“.) In eingehender Besprechung 
der Arbeit von S ch en k  und A lb e r s  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 0 5 . 145; 
C. 1919. III. 8) sucht Vf. nachzuweisen, daB die von diesen Autoren gegebene 
Darst. der Gleichgewichte, sowie die von ihnen mitgeteilten Verss. falsch sind. 
D ie Ursache ihres Fehlers glaubt Yf. in der falschen Meinung zu finden, daB alle 
monovariantęn Gleichgewichte zwischen den 7 Phasen P b , P bS , PbO , P b S 04 
PbO-PbSOj, (Pb0)2-P b S 0 4, (Pb0)„-PbS04 und S 0 3 uud alle Quintupelpunkte auch 
stabil und der direkten Messung zuganglich sein sollen. Aus dem .Lauf der Kurven 
[PbS +  P b S 0 4 - f  PbO-PbSO , +  SOa] und [PbS +  P b 0 .P b S 0 4 +  Pb +  SOs] 
berechnet sich nach den Messungen des Vfs. und seines Mitarbeiters der Quintupel- 
punkt der Phasen P b , P b S , P b S 04, PbO^PbSO^ und SOs zu 1269° und 84 Atm. 
Druck. D a aber dieser Punkt w eit oberhalb der FF. der teilnehmenden festen 
Phasen liegt, besitzt er keine reelle Bedeutung. (Ztschr. f. anorg-. u. allg. Ch. 1 0 9 .  
52—62. 11/12. [8/7.] 1919. D elft, Techn. Hochschule.) G r o sc h u ff .

Robert Ludwig Mond und Christian Heberlein, D ie Chemie der Burgund- 
mischung. (Vgl. PlCKERlNG, Journ. Chem. Soc. London 95 . 1409; C. 1 9 0 9 . II. 
1205.) Beim Mischen von CuSO^- und Nai C 03-Lsgg. entstehen drei verschiedene 
Cu-Verbb.: unl. basisches Kupfercarbonathydrat, unl. basisches Kupfersulfathydrat 
und 1. basisches Kupfersulfat; die vollstandige Umwandlung des CuS04 in diese 
Salze tritt ein, wenn auf 1 C uS04 0,93N asC 03 angewendet wird. Definierte basische 
Salze werden bei der Fallung nicht erhaltpn, da sich die Zus. mit den Fallungs- 
bedingungen andert; auch verandem sich die basischen Salze sehr schnell, indem  
das Carbonat CO, verliert, und das 1. Sulfat unl. wird. Eine l° /0>g. Mischung von 
4 g  CuSOł <5HsO und 4,25 g N aaCOa-1 0 H ,0  gibt bei 15° ein basisches Carbonat 
mit CuO : COs =  2,2 : 1 u. ein basisches Sulfat mit ĆuO : S 0 3 =  15 : 1 , wśihrend 
9,6°/0 Cu in Lsg. bleiben, und 52,4% CO, entweichen; bei hoheren Tempp. geht 
mehr CO, fort, b is beim Kochen die gesamte Menge ausgetrieben, und alles Cu in 
schwarzes CuO verwandelt ist. W achsende Mengcn N a ,C 03 yennindern die Menge 
des entstehenden basischen Sulfats und damit die Menge des 1. Anteils, da nur das 
basische Sulfat, nicht aber das Carbonat durch CO, gel. wird. D ie groBte Menge 
des 1. basischen Cu-Sulfats entsteht, wenn 4 g  C uS04*5H ,0  und 4,45 g  N a,C 08* 
IOHjO zusammentreffen, weil dieses Gemisch die groBte Menge an freiem CO* 
liefert; groBere Mengen N a,C 03 binden CO, unter B. von Dicarbonat; werden 7,36 g  
Na,COs-10HjO angewendet, so ist kein CO, mehr vorhanden, womit die Menge 
des 1. bas. Sulfats ihr Minimum erreicht. D er bei 15“ erzeugte Cu-Nd. enthalt 
adsorbiertes Na»C03 im Verhaltnis CuO : Na,COa =  74 : 1. Zu Anfang ist der 
ganze Cu-Nd. kolloidal; je  nach den Bedingungen geht er mehr oder minder schnell 
in den krystallinischen Zustand uber; durch 0,02% Leim wird die Lebensdauer des 
Gels Terlangert. Durch C uS04, N aH C 03 oder CO, wird der Ubergang in den 
krystallinischen Zustand beschleunigt, wahrend N a,C 03 den kolloiden begiinstigt. 
D as gel. bas. Cu-Sulfat liegt ais Hydrosol vor. D er Kolloidzustand des Nd. wird 
durch das adsorbierte N a ,C 03 bedingt, das nach einiger Zeit in  Lsg. geht, worauf 
der Ubergang des Kolloids in die Krystalle merkbar wird; gleichzeitig andert sich
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der S-Gehalt des Nd. Der krystallinische Nd. enthiilt weniger CO, ais das K ollo id ; 
in einem alten krystallinischen Nd. wurde CuO : COs == 2 , 9 4 : 1  gefunden. Im 
ganzen ergibt sich , daB die Chemie der Burgundmischung viel zusammengesetzter 
ist, ais bisher angenommen wurde. D ie Natur der kolloiden Lsg., ihre Bildungs- 
und Umwandlungsbedingungen bediirfen noch weiterer Unters.; anch die Wrkg. 
kleiner Leimmengen weist auf die W ichtigkeit vonV erss. mit anderen schutzenden 
Kolloiden hin. (Journ. Chem. Soe. London 115. 908—22. Aug. [6/4.] 1919. Mo n d  
N iekel Co. Unters.-Lab.) F b a n z .

A. M azuir, Neue jReaktion von Zinnsalzcn. D ie Ek. basiert auf der Unloslieh- 
seit der Jodide des Zinns in  konz. H3S 0 4. Sio entstehen durcli Einw. von K J  
auf SnCl2 und SnCl4 und bilden goldgelbe krystallinische Ndd., 1. in Chlf., A. und 
yerd. HC1. A. zers. Bie unter Abscheidung \o n  freiem Jod. In einem Eeagens- 
glase versetzt man 1—2 cem der zu priifenden L sg. mit der gleielien Menge 10°/oig. 
KJ-Lsg. und gibt unter Umschutteln 1—2 cem konz. HsS 0 4 hinzu. In Ggw. von 
Sn entsteht sofort der charakteristisehe Nd. A s gibt eine iihnliehe E k ., doeh ist 
der gebildete Nd. in konz. HCl unl., Sb gibt einen floekigen, ziegelroten Nd. (Ann. 
Chim. analyt. appl. [2] 2. 9. 15/1.) Gkimme.

Richard Gans und Ricardo Calatroni, D ie  Form ultramikrośkopisćher P la łin - 
teilehen. (Vgl. G a n s, Ann. der PhyBik. [4] 47. 270 ; C. 1915. II . 67). Das Unters.- 
Material muB, damit die Form der kleinsten Teilehen nicht nnkontrollierbaren 
sekundiiren Einfliissen unterliegt, auf rein chemischem W ege dureh Eeduktion her- 
gestellt sein. D ie ersten Verss. wurden allerdings mit clektrisch zerstaubtem P t 
angestellt. Dann aber wurde kolloidales P t mit protalbinsaurem Natrium ais 
Schutzkolloid dargestellt, indem man von Platinchlorwasserstoffsiiure ausgeht, 
Hydrazinhydrat ais Eeduktionsmittel benutzt und dann gegen W . dialysiert. Das 
so entstehende sehr stabile Prśiparat lost sich leicht in  w. W . nach Zusatz von 
etwas Natronlauge. D ie erste Lsg. war dnnkel graurot, die zweite grauschwarz. 
Von diesen beiden Lsgg. wurde die Absorption mit dcm KONIG M a p .ten Sachen 
Spektrophotometer gem essen, und zwar fur die vier jtle-Linien 6678, 5877, 5010, 
4472. Um aus den Lsgg. die groBeren Partikel auszuschalten, wurden die ur- 
spriingliehen Lsgg. ultrafiltriert, und zwar mit Kolloidfiltern, die mehr oder weniger 
E isessig enthalten. Um aus den Messungen Sehlusse auf die Form der Teilehen  
ziehen zu konnen, wurden die Absorptionskuryen theoretiseh berechnet, welche 
kugel-, scheiben- und stabformige Partikeln entsprechen. Ein Yergleich mit den 
eiperim entellen Kuryen ergibt, daB die Pt-Amikronen ebenso w ie die Ag- und Au- 
Amikronen angenahert Kugelgestalt haben. (Ann. der Physik  [4] 6 1 .4 6 5 —7 0 .3 /3 .
1920. [23/8. 1919.] La Plata, Instituto de Fisiea.) B y k .

D. Organische Chemie.
Hubert Frank Coward und Stanley Pierce W ilson, D as Gleichgewicht 

zwisćhen Kohlenstoff, W asserstoff und Methan. D ie  prozentuale Zos. der Gleich- 
gewichtsgemische von Methan u. W asserstoff in Beruhrung mit amorphem Kohlen
stoff bei Atmospharendruek wurde folgendermaBen gefun ien:

M eth a n  . . . 1100°: 0 ,6°/o 1000°: 1 ,1%  850°: 2 ,5 %
W a s s e r s t o f f  . „ 9 9 ,4 ,,  „ 9 8 ,9 ,,  „  9 7 ,5 ,,

D ie se  W erte werden zweifellos mittels einer thermodynamisehen Gleiehung ver- 
gleichbar sein , wenn die spezifisehen Warmen der drei reagierenden Stoffe u. die 
Bildungswarme des Methans bekannt sind. D ie spezifi9che W arme des Methans 
bei hohen Tempp. ist aber unbekannt, und auch eine Verbrennungswarme des Me
thans ist anseheinend noch nie mit einem Gas yon geniigender Beinheit bestimmt 
worden. D ie Berechnung des mittleren W ertes der Yerbrennungswśirme zwischen 
850 u. 1100° aus den experimentellen Daten fur das G leichgewicht mit Hilfe der
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integrierten Form der Gleiehung d  log k j d T  =  — Qj R T ł ergibt 18000 Calorien 
mit einem mogliehen Fehler von yielleiclit cin paar Tausend Calorien. (Journ. 
Chem. Soe. London 115. 1380 — 87. Dezember [1/11.] 1919. Manchester, Univ. Fa- 
culty o f Technology.) P o s n e r .

A lb ert T h eodore K in g , D ie Darstellung non Methyliithylketon aus n-B utyl- 
alkohol. B ei der W asserabspaltung Bind von anderen Autoren alle drei mogliehen 
Butylene  nacbgewiesen. W ie Vf. zeigt, entstelit bei Verwendung von Phosphor- 
saure-Bimsstein ais Katalysator bei Temperaturen zwisclien 280 u. 400° /-B utylen , 
(CHa)aC : OH, iiberbaupt nicht, a  Butylen, CH,«CH,*CH : CH, nur in sehr geringen  
Mengen, so daB auf diese W eise sehr reines {]-Butylen, CELACH : CH-CH3 ge- 
wonnen werden kann. Letzteres wird, ebenso wie die beiden Isomeren, von konz. 
HaS 0 4 sehr rascli absorbiert, doch findet hierbei keine Wasseranlagerung, sondcrn 
Polymerisation etatt. Vf. zeigt jedoch, daB die Verwandluug yon 9̂ Butylen in 
sek. Butylalkohol glatt gelingt, wenn man yerfliissigtes Butylen und eine Schwefel- 
siiure von weniger ais 78°/0 (Vf. yerwendet 75°/0ige) anwendet. D ie Absorption von 
Butylen ist unter Umstiinden betrachtlich groBer, ais der vorhandenen Sehwefel- 
siiuremenge unter B. von Butylschwefelsiiure entsprieht, so daB wahrscheinlich auch 
direkte katalytische W asseranlagerung stattfindet. D ie Oiydation des A. zum 
Keton gelingt glatt beim Oberleiten der Dampfe iiber feinyerteiltes Kupfer 
bei 290°.

E x p e r i in e n t e l l e s .  {}-Butylen, C H ^C H  : CH-CH3. Aus n-Butylalkohol beim  
Uberleiten des Dampfes iiber mit kryst. Phosphorsiiure impriignierte Bimsstein- 
stueke in einem elektriseh auf 400° erhitzten Kupferrohr. Gas, das sich unter ge- 
wohnlichem Druck in  einer Kaltemischung von Eis und Salz verflussigt. — D i-  
bromid, Kp. 157— 159°. — Sek. Butylalkohol, CH3-CH(OH)-CHv CH3. Darst. s. 
oben. Kp 97,5—99,5°. — Methyliithylketon, Kp. 8 0 —80,6°. (Journ. Chem. Soc. 
London 115. 1404—10. Dez. [13/11.] 1919. South Kensington. Imperial College of 
Science and Technology.) P o s n e b .

W . L o ffle r  und K. Spiro, tjber Wasserstoff- und Hydroxylionengleichgewicht 
in Losungen. (Vgl. Helv. chim. Acta 2. 417; C. 1919. III. 656). Im Organismus ist 
ein doppeltes Vermogen yorhanden, nśimlieh einerseits bestimmte Konzz. gleichmaBig 
aufrecht zu erhalten, wofiir ihm Regulatoren (Moderatoren, Puffer oder Diimpfer) 
dienen, andererseits die Konz. in sehr hohem MaBe je  nach den Bediirfnissen zu  
yariieren. Anderungen der Konz. an H- oder OH-Iouen konnen auch dureh Zusatz 
fremder Stoffe zustande kommen, nicht nur dadurch, daB der zusammengesetzte 
Stoff H- oder OH Ionen enthalt, sondern auch dadurch, daB er die Dissoziations- 
Yerhiiltnisse des W . und damit der gelosten Stoffe andert. D ie Siiurekonstante 
des Glykokolls wird z. B. durch Zusatz von Glycerin verandert, wovon man sich 
durch Verschiebung des Umschlagspunktes von Phenolphthalein uberzeugt. Indes 
unterliegeu die Verss. mit Indicatoren ganz allgemein einem Bedenken, das ais 
S a lz f e h le r  bezeichnet wird. Zu einer quantitativen Titration des Glykokolls 
kommt man auf diesem W ege nicht. In gleicher W eise w ie das Glykokoll werden 
auch alkal. Phosphatlsg., alkal. Citratlsgg. und alkal. Bicarbonatlsgg. dureh Glycerin- 
zusatz weniger alkal., bezw. relativ sauer. Da die Boratlosungen sehr empfindlich 
sind, und sich mit ihnen die Verschiebung durch Glycerin am leiehtesten demon- 
strieren laBt, wurde diese Rk. nach zwei Richtungen erweitert, einerseits namlich, 
indem das Glycerin durch Glucose ersetzt wurde, und andererseits durch andere 
Alkohole wie Glykol und A-, wobei die Wirksamkeit bei diesen Alkoholen iń  
der genannten Reihenfolge abnahm. Besonders die Verss. mit Glykokoll zeigen, 
daB es sich um eine M.-Wrkg.-Rk. handelt, bei der man um so weniger Alkohol 
braucht, je  weniger W. yorhanden ist. Man kommt bei der Titration yon Bor- 
saure mit weniger Glycerin aus, wenn man in alkoh., ais wenn man in rein wss.
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Lsg. arbeitet. Vff. haben auch gepriift, ob nicht auch Piifferlsgg. mit saurcr Rk. 
unter dem EinfluB des Glycerins alkal. werden. Es wurde dabei davon aua- 
gegangen, daB alle Alkohole Ampholyte sind. In  der Tat tritt ein derartiger 
EinfluB bei Gitronenstiure und Milchsaure auf. Durch Schiitteln der Pufferlsgg. 
mit Tierkohle wird ebenfalls die Rk. dem Neutralitatspunkt naher gefiihrt. D ies 
wurde gezeigt fur Lsgg. von Milchsaure und milchsaurem Natrium mit Methylrot 
und Methylorange ais Iudicatoren und von NHa und NHł Cl mit Phenolphthalein 
ais Indicator. Zur Deutung der Verss. nehmen Vff. an, daB die einfachen, neutral 
reagierenden Bestandteile der tierischen Zelle Glycerin, Kohlenhydrate usw. im- 
etande sind, im Sinn der WEKNERschen Koordinationstheorie durch B . von Kotn- 
plexsalzen Rk.-Verschiebungen heryorzurufen, speziell auch innerhalb eines Bereichs, 
wie er im tierischen Organismus praktiseh yorkommt. In K onseąuenz der Auf- 
fassung, daB die Adsorption mit T ierkoh le  einem Losuugsyorgang gleich zu setzen 
ist, wird eine yerschiedene Spaltung saurer Salze in wss. Lsg. auch durch Schiitteln 
mit Tierkohle gezeigt. (Hely. chim. A cta 2. 533—50. 19/8. 1919, B asel, Lab. d. 
med. Univ.-Klinik.) B y k .

Em. Bourąuelot und H. Herissey, Yersuch zu r biochemischen Synthese einer 
Mannobiose. Durch lOmonatige Ein w. von Seminase auf eine Lsg. von d-Mannose 
und nachfolgende Zerstorung der unyeriinderten Mannose mit Oberhefe wurde eine  
L sg. erhalten, aus der krystallisierte Prodd. nicht isoliert werden konnten. Der 
darin enthaltene Zucker besitzt ein geringeres Reduktionsvermogen,1 ais Mannose, 
zeigt [a ]B =  ca. -f- 20° und ist wahrscheinlich Mannobiose, denn er liefert ein in 
■der Warme losl. Osazon und nach der Hydrolyse mit verd. H ,S 0 4 Glykosazon. 
(Journ. Pharm. et Chim. [7] 21. 81—85. 1/2.) R ic h t e r .

Edward Erankland Armstrong' und Thomas Percy Hilditch, Umwandlung 
der einfachen Zucker in  ihre Enol- und Athylenoxydformen. E s wurde die Ver- 
Underung der einfachen Zucker durch Siiuren und Alkalien untersucht, die Vff. so- 
wohl mit Hilfe des Polarimeters, ais auch mittels ihrer gesteigerten Oiydierbarkeit 
verfolgen. W ahrend u- und Glucose praktiseh gegen Permanganat bestandig 
sind, setzt bei Zugabe von Saure momentan eine bestimmte Oiydierbarkeit ein, 
die yon der Starkę u. von der Konz. der Saure abhangig iat, nicht aber von der 
Zeit der Siiureeinw. D ie Vff. nehmen ais reaktionsfiibige Substanz die Athylen-

0
oiydm odifikation der Glucose CH2(0H ) • CH(OH) • CH(OH) • ĆH(OH) ■ CH^CH • OH, an. 
Der Betrag der yorhandenen Athylenoiydform  wird durch ein G leichgewicht regu- 
liert, das yon der Starkę der Saure abhangig ist, ist aber klein, da das Drehungs- 
yermogen der Glucose in saurer Lsg. dasselbe ist wie in W . Mannose und 
Fructose werden yon Sauren śihnlich beeinfluBt, doch yerlauft die Oxydation 
schneller, ais bei Glucose.

D ie Reduktion yon Permanganat (ebenso wie die yon Methylenblau und von 
Indigoblau) wird auch durch Zusatz yon Alkali begunstigt. H ier yerlauft aber die 
Umwandlung der Hexose allmahlicher, da die Lsg. in gew issen Grenzen um bo 
reaktionsfahiger ist, je  langer das Alkali eingewirkt hat. B ei den drei H eiosen  
yerlauft die Einw. ganz entsprechend; es handelt sich also in allen Fallen um die 
gleiche Umwandlung. W ie das Polarimeter zeigt, stellt sich das Gleichgewicht 
zwischen Ci- und /?-Butylenoxydform bei Ggw. yon Alkali augenblicklich ein; dann 
fallt das Drehungsyennogen allmahlich. In Ggw. von Sauren ist wahrscheinlich 
die Atbylenoiydform  der H eiose, nieht die Enolform, das aktiye Agens. W enn 
es sich hier um die Enolform handelte, miiBten Sauren ebenso wie Alkalien eine 
Hexose in  die andere yerwandeln, was nicht der F ali ist. D ie  Einw. von Alkali 
iat aber mit der der Saiire nicht yergleichbar. W ahrend in  saurer Lsg. moglicher-
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weise eiu Salz der basischen Atbylenoxydform cntsteht, erscheint in alkal. Lsg. 
die Aufspaltung aller Ringo und die B. eines Metallsalzes der Enolform wahr- 
scheinlicher. A lle drei Hexosen konnen, w ie die Formel zeigt, dieaelbe Enolform, 
CHł(OH).CH(OH).GH(OH).CH(OH)-ęi[ÓH):;CH^OHi liefcrn, und zwar muB nach 
der Konfiguration Fructose am leichtesten, Mannose ara Beliwierigsten enolisierbar 
sein. Dem entspricht das Verhalten der drei Hexosen gegen Permanganat. Pyridin  
wirkt ebcnBo wie Alkalien. D ie Strukturveranderungen, die dem weehselnden  
Reduktionsvermogen entspreehen, sind mit den ais Mutarotation bekannten Ver- 
jinderungen offenbar nicht verwandt. Wahrend die ersteren in Ggw. von Saure 
momentan, in  Ggw. von Alkali langsamer eintreten, ist bei der Mutarotation gerade 
das umgekebrte der Fali.

D ie einzelnen experimentellen Ergebnisse sind im Original in Tabellen wieder- 
gegeben; sie fuhren zu folgenden drei Punkten. D ie alkal. Ł sgg. von Aldebyden 
reduzieren Methylenblau, ahnlieh w ie die Zucker, und auch in ihrem Verbalten 
gegen alkal. Permanganat besteht Ahnlichkeit. D ie  Athylenoxydderivate zeigen in 
alkal. Lsg. keine Ahnlichkeit mit den Zuckern, weder gegen Permanganat, noch 
gegen Methylenblau. Andererseits zeigen die sauren Lsgg. der Athylenoxydverbb. 
groBe Ahnlichkeit mit den sauren Zuckerlsgg. gegen Permanganat. (Journ. Chem. 
Soc. London 115. 1410—28. D ez. [13/11.] 1919. Warrington.) P o s n e e .

Sydney Barratt und Alan Francis Titley, D ie katalytische BeduJction des 
Cyanwasscrstoffs. Oberhalb 170° wird Cyanwassersto/f im  Gemisch mit H beim tJber- 
leiten ttber fein Y erteiltes F e sehr langsam reduziert; bei 200° entstehen 45°/o 
Methylamin  und 55% N H ,; Dimethylamin  ist nur in  Spuren yorhanden. Pt-Asbest, 
am besten mit 20% Pt, wirkt schon oberhalb 120°, sehr schnell von 180° ab. D ie  
Natur der Reduktionsprodd. ist zwischen 120 und 250° von der Temp. unabhangig; 
dagegen hat der Partialdruck des HCN im Gemich einen groBen EinfluB, denn die 
Ausbeute an Methylamin wachst auf etwa 65% , nahezu das Maximum, wenn die 
Menge H auf 8 Volumina auf 1 Yolumen HCN anwachst. D ie Nebenrkk., die zu 
Di- und Trimełhylamin fuhren, treten ebenfalls zuriick, wenn der Partialdruck des 
HCN sinkt. B ei etwa 15 Yolumina H auf 1 Volumen HCN konnen 80% Methyl- 
amine und mehr ais 70% Methylamin erhalten werden. Abspaltung von H  und 
Selbstrednktion des Methylamins erfolgt in  Ggw. von P t erst oberhalb 300° mit 
merklicher Gesehwindigkeit, wenngleich der Yorgang schon von 220° ab nachweis- 
bar ist. (Journ. Chem. Soc. London 115. 902—7. Aug. [12/6.] 1919. Bristol, Univ. 
Chem. Abt.) F r a n z .

Louis S. Potsdamer, M iłteilungen uber N itroprussidnatriw n. D ie Herst. von 
Nitroprussidnatrium aus G asreiniguD gsm asse umfaBt die Entfernung von Teer und  
Schwefel, die Entfernung von in W . 1. Sulfocyaniden und NH4-Salzen und die Ex- 
traktion des Nitroprussidnatriums. Man zieht zunachst mit CSj aus (Teer und S), 
erschopft dann mit W asserdampf (Rhodanide und NHj-Salze), mischt dann mit ge- 
loschtem CaO u. liiBt einige Tage stehen. Ausziehen der M. mit W ., Ca-Salze mit 
NaOH fallen u. Filtrat zur Krystallisation einengen. Man kann die CaO-Behand- 
lung auch auslassen u. direkt mit NaOH versetzen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 
11. 769—70. 1/8. [3/2.] 1919. Philadelphia, Pennsylyania.) G eim m e.

George Joseph Burrows und Eustace Ebenezer Tnmer, D te K onstitu tion  
der N iłroprusside. I . LeitfahigTceit und kryoskopische Messungen. T u r n e r  hat 
schon fruher (Journ. Chem. Soc. London 1 0 9 . 1130; C. 1917 . I. 359) die An- 
schauungen von F r ie n d  (Journ. Chem. Soc. London 1 0 9 . 721; C. 1916. II. 1001) 
uber die Konstitution der Nitroprusside  kritisiert. D ie  Vff. haben jetzt eine An- 
zahl yon Nitroprussiden dargestellt und kryoskopiscli, sow ie bzgl. ihrer Leitfahig- 
keit untersucht, um das Problem durch Best. ihrer Mol.-Geww. aufzuklaren. Unter- 
sucht wurden die Nitroprusside des Natriams, Kaliums, Bariums, Ammoniums,
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Methylanunoniums und Dimetbylammoniums. Aus den Ergebnissen ist die in der 
L sg. eines NitropruBsids vorhandene Anzahl von Ionen berechnet, und aus dieser 
ein RiickschluB auf das Mol.-Gew. der Salze gezogen worden. D er Dissoziations- 
grad des Salzes bei irgendeiner Verdunnung wurde durch D m sion  der molekularen 
Leitfahigkeit bei der betr. Vcrdiinnung mit dem W ert fiir uncndlicke Verdunnung 
erhalten. A us den kryoskopischen Messungen ergab sich der W ert des VAN’t  H o f f - 
schen Koeffizienten i und die Anzahl K  der Ionen, in die jedes Salzmolekul disso- 
ziiert, wurde nach der Gleichung * =  1 -f- (K  — 1) a berechnet. D ie Nitroprusside 
sind, wie nachgewiesen wurde, Salze einer starken Saure. D ie Leitfiihigkeiten 
wurden bis zu einer Verdiinnung auf 2048 1 bestimmt und die W erte fiir co durch 
Extiapolation berechnet. D ie Unters. ergibt mit Bestimmtheit, dafi alle hier 
untersuchten Nitroprusside der Formel Hs[Fe(CN)5NO] und nicht der Formel 
H 4 [Fea(CN)iti(NO)s] entsprcchen. (Journ. Chem. Soc. London 115. 1429—35. Dez. 
[1/11.] 1919. Sydney. Chem. Lab. d. U n iv .) . P o s n e r .

E. J. Witzemann, Ea:plosionen m it ammoniakalischen Silberoxydlósungen. Yf, 
macht auf die Gefahr der Mischuug von konz. N H , mit Silberosyd aufmerksam, 
da sich dabei Silberfulminat bilden kann, u. bericlitet Falle dadurch entstandencr 
Esplosionen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 893. 1/9. [25/3.] 1919. Chicago, 
Illinois. Ohio S. A . S p r a g u e  Memoriał Inst.) G rim m e.

Domenico Ganassini, Phołochcmische Oxydation von Kaliumsulfocyanid. Setzt 
man Kaliumsulfocyanidlsgg. der Einw. des Sonucnlichtes aus, so beobachtet man 
nach einiger Zeit ein Gelbwerden der Lsg. mit nachfolgendem Ausfallen eines 
flockigen, citronengelben Nd. Der beobachtete Farbenumschlag ist nicht immer 
gleich , manchmal tritt Rosafiirbung mit nachfolgendem Ausfallen eines reingelben 
Nd. ein. Vf. hat festgestellt, daB es sich dabei urn eine Osydation unter Mitwrkg. 
des LuftsauerstofFs handelt, wobei sich zuniichst Cyansiiure u. H2S 0 4, des weiteren  
Pseudosulfocyamcasserstoff bilden, gemafi den Form eln:

I. KCNS +  H ,0  +  2 0 ,  =  HCNO +  KHSOł;
II. 2H C N S +  HCNO =  H20  +  C ^ S .H .

D iese Umsetzung findet in  der Regel nur bei W are statt, welche Spuren 
Eisen enthśilt. In einigen Fallen beobachtet man nebenher die B. von HCN, CO. 
und NHł Saizen gemaB der Formel:
12 KCNS +  1 2 0 , +  6 R .0  =  6 H sS 0 4 +  3 HCN +  3CO, +  3N H S +  2(CNS)3. 
(Boli. Chim. Farm. 58. 457—63. 30/11. [Okt.] 1919. Pavia, Chem.-pharm. u. tosikol. 
I n s t  d. Univ.) G eim m e.

C. F . v a n  D uin und B. C. R o eters  van  L en n ep , Uber N itroderivate des D i- 
phenylamins. 2,4,6,4’-Tetranitrodiphenylamin  wird auf folgendem W ege hergestellt. 
15 g  Pikrylanilin werden 7 Tage mit 75 ccm H N 0 3 (1,4) stehen gelassen; man erhalt 
ein GemiBch von Pikryl-o- und -p nitranilin vom F. ca. 170°. Durch fraktionierte 
Krystallisation aus Eg. und Toluol gelingt es, 2,4,6,4'-Tetranitrodiphenylamin zu 
isolieren. — 2,4,6,2',4'-Pentanitrodiphenylam in, aus Pikrylanilin und HNOs (l,49) 
unter 25°; Krystalle aus Eg.; F . 196—197° (korr.). — DipiJcrylamin, erhalten durch 
Erwiirmen von Dipikrylanilin mit konz. H 2SOj und HNOa (1,49) auf 70°, bezw. 
durch Erwarmen von 2,4,6,2',4'-Pentanitrodiphenylamin mit H N 0 3 (1,49) auf 70°; 
F . 249° (korr.) aus Eg. Dipikrylamin kann ferner hergestellt werden durch Stehen- 
lassen von 5 g Pikrylanilin in 20 ccm reiner H N 0 3 bei Zimmertemp. — 2 ;4,6,2’,3',4'- 
Hexanitrodiphenyl<min, durch 15-tagiges Stehenlassen von 10 g  2,4,6,3'-Tctranitro- 
diphenylamin in 40 ccm HNO, (1,49) -j- 10 ccm konz. H ,S 0 4; F. 273—274° (korr.) 
aus Eg. D ie 3'-Nitrogruppe ist sehr bew eglich; reagiert sofort mit NHS und 
Aminen. Mit Dimethylamin in methylalkoh. L sg. erhalt man so das Pentanitro- 
diriuihylo.minodiphenylamin; braungelbe Krystalle aus Aceton und A. oder Eg.; 
F. 249° (korr.). — 2,4 ,6 ,3r,4'~Pentanitrodiphenylamin, dargestellt nach W it t  und
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W it t e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 3095; C. 1 9 0 8 . II. 1584) durch Erhitzen von 
Pikrylchlorid mit 3,4-Dinitroanilin. Gelbe Krystalle aus Eg.; F. 232° (korr.). 
Liefert mit H N 0 5-HjS0.j 2 ,4 ,6 ,2 ', 3 \  4'-Hexanitrodiphenylatnin. — Pikrylchlorid 
reagiert weder mit 2,3-Dinitroanilin (vgl. W e d e k in d , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33 . 
431; C. 1 9 0 0 .  I. 593), noch mit 2,4-Dinitrobrombenzol. — 2,3-D initrolrom densol 
konnte nach W ea d ek  (Gazz. chim. ital. 19. 225) nicht erhalten werden; man er- 
hiilt die Verb. durch Diazotieren von 2,3-Dinitroanilin in 48°/0ig. HBr und Zers. 
der Diazoverb. mit Cu. — 2,3-Dinitrodiphenylamin konnte aus 2,3-Dinitrobrom- 
benzol und Anilin nicht hergestellt werden. — 3-Anilido-4,6-dinitrodimethylaniUn, 
erhalten durch Erhitzen von 2 g  3,4,6-Trinitrodimethylanilin mit 6 ccm Anilin  
und A. im Einscbmelzrohr auf 110—120°. Braune Krystalle aus A .; F. 143° (korr.).
— Vcrb. I., erhalten durch Behandeln von 3-Anilido 4,6-dinitrodimethylanilin mit 
H N 0 s-H jS04; Krystalle aus Eg.; F. 224—225°. — 2,4,6,2'-Tetranitro-5-methylnitr- 
aminodiphenylamin, erhalten durch Stehenlassen von 3-Anilido-2,4,6 trinitrodiphenyl- 
methylnitramin in HNOa (1,49); F. 200° korr. (aus Eg.). Nitriert man 2,4,6,2,-Tetra-

nitro- oder 2,4,6,4'-Tetranitro-5-methylnitroamino-prr -vj vr/\ j
,  diphenylamin mit reiner HNOa in der K iilte, so

|N 02 NO, bildet sićh die Verb. I. — 2 ,4 ,6 l4'-Tetranitro-5-
J n H - /  /N O , methylnitraminodiphenylamin, erhalten durch Ver-

NO, -------  setzen der sd. Lsg. von Tetranitrophenylmethyl-
nitramin in Bzl. mit h. p-Nitroanilin in Bzl. Beim  

Abkiihlen krystallisiert zunachst ein braunes Prod. vom F. 235° (korr.) u. 24,39% N. 
Nach Abtrennung und Abkiihlen erhalt man Tetranitromethylnitraminodiphenyl- 
amin; gelbe Krystalle aus Eg.; F. 200°. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 3 8 . 358—68. 
[12/3. 1919.] Zaandam, Chem. Lab. d. Munitionsfabrik.) S ch O n fe ld .

Robert R eginald Bascter und Robert George Fargher, 1,3-BenzodiazoT.arsin- 
sauren und ihre lieduktionsprodukte. D ie Vff. haben yersucht, wasserlosliche Hydro- 
chloride herzustellen, die so v ie l schwacher sauer reagieren ais Salvarsan, daB sie 
direkt klinisch yerwendbar sind. Sie haben zu diesem Zweck die Hydrochloride 
der Arsenobenzole dargestellt, die sich vom 1,3-Bcnzodiazol (Benzoglyoxalin) ab- 
leiten. Solcbe Deriyate wurden durch Einw. von Amcisensaure oder Essigsaure 
auf die bekannten 3,4-Diaminophenylarsinsauren  gewonnen. D ie yerhaltnismaBig 
groBe Bestandigkeit der 3,4-Diacetylaminophenylarsinsaure deutet darauf hin, daB 
in Abwesenheit von Anhydriden die Glyosalinbildung unter intermediarer B. eines 
Monacylderivates stattfindet. D ie erhaltenen Arainsauren werden am besten mit 
Natriumhyposulfit zu Arsenobenzolen reduziert. D ie Hydrochloride der letzteren  
sind 1. in W . und reagieren in wss. Lsg. stark sauer gegen Lackmus, aber neutral 
gegen Methylorange. Es ergab sich, daB diese Aciditat fur Zwecke der intrayenóscn 
Injektion zu groB ist.

NHS CH, N H  p  , r N

“O " r w *
AsOaHj U«H« N CH,

CH, N H  N H  NH
f ^ . C - C H ,

bOjH2

HjOgAS H»OsAs>

VII. CHS NH

H , O . A , C Q r H‘

, 0 Q nH H . O . A . 0 H &
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E s p e r im e n t e l l e s .  A is Ausgangsmaterial diente die 3,4-JDiaiuinophenylarsin- 
saure, die nach der Vorschrift yon B e r t h e im  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 4 . 3092; 
C. 1911. II. 1920) dargeBtellt w urde, nur -wird das Aufkochen der Lsg. nach der 
Reduktion mit Natriumhyposulfit zweekmaBig unterlassen. —  l,3-Benzodiazol-5- 
arsinsaw e, C,H7OaN 2As (V.). Aus yorstehender Yerb. beim Kochen mit krystallisierter 
Ameisensiiure (6 Stdn.). Prismen aus W . Farbt sich iiber 250° dunkel, bei ca. 297° 
(korr.) heftige Zers. — 5,5'-Arseno-l,3,l',3?-bensodiazol (VIII.). A us yorstehender 
Yerb. (5 g) in alkal. Lsg. (1,2 g  NaOH in 100 g  W .) mit Natriumhyposulfit (50 g) 
u. Magnesiumchlorid (11,5 g) in 300 ccm W . bei 60° unter Riihren in  einer Kohlen- 
siiureatmosphare (2 Stdn.). Gelbes Pulyer, unl. in  W . u. allen organischen Losungs- 
mitteln. — Cu H i0N 4As2, 2HC1,2HjO. H ellgelbes Pulyer, 1. in  W ., sw l. in A., unl. 
in A . D ie wss. Lag. reagiert gegen Lackmus sauer, gegen Methylorange neutral.
— 3,4-DiacetylaminopJimylarsinsdure, C10H 18O5N 2As. Aus 3,4-Diaminophenylarsin- 
siiure in  Methylalkohol durch Zusatz yon Eg. -f- Essigsaureanhydrid, Abdestillieren  
des Methylalkohols u. lebhaftes Kochen des Ruckstandes (4 Stdn.). Was3erhaltigc 
Nadeln aus W . Verliert beim Erhitzen auf 250° im Vakuum keine Essigsaure. —
2-M ethyl-l)3-benzodiazol-5-arsinsaure, C8H30 3N 2As, 27*11 ,0  (VI-). Aus yorstehender 
Verb. mit 10 Tin. W . im Rohr bei 130°. N adeln mit 2 l/a Mol. H ,0  aus W . Farbt 
sich iiber 250° dunkel, bei ca. 270° (korr.) Zers. — 2 12'-Dimcthyl 5,5'-arscno-l,3,2',3'- 
benzodiazol wurde analog dem 5,5'-ArBeno-l,3,r,3'-benzodiazol dargestellt. Gelbes, 
unl. Pulyer. — Ck-H^N^Sj, 2HC1, 3H 20 . Hellgelbes Pulyer, 1. in  W ., swl. in A . 
D ie wss. Lsg. reagiert gegen Lackmus sauer, gegen Methylorange neutral. — 
5,6-D iam ino-vi-tolylarsinsaure, C7Hn OjN2As (I.). Aus 5-Nitro-6-amino-m-tolylarsin- 
siiure (8,6 g) in alkal. Lsg. (6,2 ccm Vio_n- NaOH, 75 ccm W.) mit Natriumhyposulfit 
(20,4 g) bei —1°. Farblose Nadeln mit 1 */„—2 H sO aus W ., wl. in  k. W ., zll. in  
Methylalkoliol und Eg., swl. in A . und Bzl. D ie Lsg. In verd. Salzsaure gibt mit 
einem Tropfen Kaliumbichromatlsg. tie f yiolette Farbung. — 7-M ethyl-l,2,3-benzo- 
triasol-5-arsinsaure, C,H80 3N 8As (II.). Aus yorstehender Verb. in yerd. Salzsaure 
mit Natriumnitrit. Farblose Nadeln aus 50%ig. A. Zers. sich iiber 280°. —
4-M ethylphenanthraphenazin-2-arsinsaure, C2iH ,5OsN2As (III.). Aus 5,6-Diamino-m- 
tolylarsinsaure und Phenanthrenchinon in  Eg. Amorphes, gelbes P ulyer, wl. in 
W . und organischen Losungsmittelo. HaS 0 4 gibt eosinrote Farbung, HNOa kirscli- 
rote, HC1 rote, unl. Yerb. D ie Fiirhung yerschwindet in  allen drei Fallen beim 
Verdiiunen, 1. in yerd. Natronlauge u. Sodalsg. — 7-M ethyl-l,3-benzodiazol-5-arsin- 
siiure, CjHjOjNjAs (IV.). Aus 3,4-Diamino-m-tolylarsinsaure beim Kochen mit kry- 
Btallisierter Ameisensaure. Prismatische Nadeln aus W . Farbt sich iiber 280° 
dunkel. F. 300° (korr.) unter Zers. — 7,7'-Dimethyl-5,5'-arsmo-l,3,l',3'-benzodiazol. 
A us yorstehender Verb. durch Reduktion mit Natriumhyposulfit. Goldgelbes Pulyer, 
unl. in W . und organischen Losungamitteln. — C ,,H u N 4A s„ 2 IIC1,2HsO. H ell
gelbes, kórniges Pulyer, 1. in W ., unl. in A . u. A . — 2,7-Dimethyl-l,3-benzodiazol-
5-arsitisaure, CsHnOjNaAs (VII.). Aus 5,6-Diamino-m-tolylarsinsaure beim Kochen
mit Eg. (8 Stdn.), Prismatische Nadeln mit 2 H aO aus W ., wl. in k. W . —  
2,7,2’,7'-Tetramethyl-515'-arseno-l,3)f,3'-benzodiazol. Aus yorstehender Verb. durch 
Reduktion mit Natriumhyposulfit. H ellgelbes, unl. Pulyer. — C18H i8N 4Asi ,2H C I, 
2 H aO. Hellgelbes P u lyer, 1. in W ., unl. in organischen Losungsmittehi. (Journ. 
Chem. Soc. London 115. 1372—80. D ez. [27/10.] 1919. London. W ellcom e  Chem. 
Research Lab.) P o sn e b .

Erich Krause und Reinhard Becker, Zweiwertiges Z inn ais Chromophor in  
aromatischen Stannoverbindungen und die Gewinnung von Hexaaryldistannanen- 
Zinnehloriir reagiert mit Phenylmagnesiumchlorid ohne Zinnabscheidung unter B. 
von Zinndiphenyl, (CeHfi)sSn, das intensiy gelb  gefarbt ist; zweiicertiges Z inn  in 
Bindung an aromatische Gruppen wirkt demnach ais C h r o m o p h o r . Seinem un-
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gesattigtcn Charakter entsprechend, oiydiert und polymerisiert sich Zinndiphenyl 
leicht; in Ggw, von ubersehussigem C0H6MgBr scheidet es bei 100° unter B. von  
Hezaphenyldistannan  Sn ab: 8(C6Hg),Sn =  Sn -j- [(CcH5)3Sn-]4. D ie Rk. gelingt 
bei den hohermolekularen Zinndiarylen nicht mehr; diese sind auch gegen Luft- 
sauerstoff und beim Erhitzen bestandiger ais Zinndiphenyl und zerfallen in  Ggw. 
iiberschussiger Magnesiumverb. erst bei hoherer Temp. und dann nicht einheitlich, 
vermutlicli infolge sterischer Hinderung. Dagegen entstehen die hohermolekularen 
Hexaaryldistannane in guter Ausbeute beim Behandeln der entsprechenden Tri- 
arylzinnbromide mit N a unter Bzl. -J- X ylol oder noch leichter beim Reduzieren 
mit Na u. A . D ie Zinntetraaiyle und ihre Monohalogensubstitutionsprodd. zeichnen  
sich meist durch gute Rrystallisationsfahigkeit aus. D ie A r y lz in n f lu o r id e  iihneln 
in  Schmelzpunkt, Loslichkeit etc. eher Osyden ais den Chloriden, Bromiden und 
Jodiden.

V e r su e h e . Zur Darst. von Zinndiphenyl, Cn H 10Sn, tragt man in die aus 
75 g  Brombenzol und etwas mehr ais der berecbneten Menge Mg in 400 ccm A. 
dargestellte, zur Befreinng von unangegriffenen C0H5Br 10 Stdn. gekochte Lsg. von  
CGH5MgBr unter Eiskiihlung allmahlieh 15 g  wasserfreies SnCla ein (alle Operationen 
unter Stickstoff), zers. nach 1-stdg. Stehen unter Kuhlung mit Eis, erschopft unter 
Zusatz von Bzl., engt im Yakuum auf ca. 70 ccm ein und fallt die getrocknete 
Bzl.-Lsg. durch EingieBen in  viel absol. A .; Ausbeute: 64%• Leuchtend gelbes, 
amorphes Pulver, erwcicht bei 126°, ist bei 130° zu einer dicken, dunkelroten FI. 
gesehmolzen, die bei 205° Sn abscheidet; sil. in Bzl. u Chlf., 11. in A., so gut w ie 
unl. in absol. A .; die intcnsiv gelben bis rotgelben Lsgg. in Bzl. triiben sich an 
der Luft bald durch Osydation u. werden im Sonnenlicht dunkelrot; frische Lsgg. 
acheinen die Yerbb. mit einfachem Mol.-Gew. zu enthalten, doch beginnt bald 
Polymerisation. An der Luft osydiert sich Zinndiphenyl allmahlieh zu weiBem 
Diphenylzinnoiyd, am Licht rasćher. Mit rauchender H N 0 3 erfolgt Entflammung; 
alkoh. AgNOa -wird sofort reduziert.

Durch Bromierung von Zinndiphenyl in Chlł. bei —25° erhalt man oliges Di- 
phenylzinndibromid, das in alkoh. Lsg. mit alkoh. wss. K F  in Diphenylzinn- 
difluorid, C^H^EjSn, iibergeht; letzteres scheidet sich auf Zusatz von A. in  weiBen, 
ąuadratischen Siuilen aus, F . oberhalb 360°, wl. in A . u. B zl.; analog aus D iphenyl- 
zinndicblorid darstellbar. — Zur Darst. von Hezaphenyldistannan (Dizinnhexaplienyl) =  
[C18H usSn]  ̂ kocht man das aus iiberschussigem C0H5MgBr mit SnClj erhaltene rot- 
gelbe Prod. (s. o.) 3—4 Stdn. auf dem W asserbad; Ausbeute 51%. Rhomboeder 
mit 1V* Mol. Bzl. (aus k. Bzl.), flachę Tafeln (aus A .), Pyramiden (aus Chlf.), 
F. 232,5° (korr. 237°), bei 250° gelb lieh , bei 280° dunkel unter Zinnabscheidung; 
zł. in Bzl., leichter in Chlf., -wl. in A. u. A ceton, fast unl. in A. Reduziert auch 
bei — 75° Silberlsg. sofort. Gribt mit Ba in Chlf. bei —30° Triphenylzinnbromid, 
F. 120,5I>. Entsteht aus Triphenylzinnchlorid beim Erhitzen mit N a in Bzl. +  X ylol, 
besser in  Bzl. mit N a -J- absol. A.; Ausbeute 65%. — Beim Vermischen einer sd. 
verd. alkoh. Lsg. von Triphenylzinnchlorid mit h. alkoh.-wss. KF-Lsg. scheidet sich 
Triphenylzinnjluorid, C18H16FSn in feinen, weiBen Prism en aus; wird bei 345° braun, 
ist bei 357° zu einer braunen FI. geschm.; ist in k .  A ., A. u. W . e o  wl., daB man 
F luor  mit Triphenylzinnchlorid quantitativ  ausfallen kann.

Z inndi-p to ly l, CjjH^Sn =  (CHS • C6H4),S n , aus 50 g p-Bromtoluol und 14 g  
wasserfreiem SnCl, w ie Zinndiphenyl; Ausbeute 67%. 0rangegelbe3, amorphes 
Pulyer, sintert ab 109°, ist bei 111,5° zu dunkclroter FI. geschm., scheidet bei 245° 
S d ab; in allen Yerhaltnissen 1. in Bzl., schwerer in  A ., so gut w ie unl. in A.; die 
Lsgg. sind tief rotgelb, sehr verd. noch intensiv gelb u. schwarzen alkoh. Silberlsg. 
sefort. Osydiert sich an der Luft weniger leicht ais Zinndiphenyl u. zers. sich  
beim Erhitzen in Ggw. iiberschussiger Mg-Verb. nur langsam ; bei ca. 165° erfolgt
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komplizierte Zers., wobei u. a. Tctra-p-tólylzinn  entsteht. Letzteres hat F. 233,5® 
(238° korr.) aus Bzl. (Prismen), 230° aus Pyridin u. zers. sich iiber 350° ohne Zinn- 
abseheidung. — Zur Darst. der Triarylzinnmonóhalogenide bromiert man das entspr. 
Tetraarylzinn in Pyridin zum Monobromid u. yerwendelt dieses in das Hydrosyd, 
das man nach Reinigung mit HC1, HBr oder H J in  die Halogenverb. uberfuhrt. 
T ri-p-tolylzinnchlorid , CslH21ClSn =  (p-CH3-C0H4).,Sn-Cl, rhombische Platten (aus 
h. absol. A.), F. 97,5°, 11. in Bzl. u. A ., s&hwerer in  absol. A, (p-CHs- C ^ II^ Sn -B r, 
Rbomboeder (aus Bzl. -|~ A  beim Yerdunsten), F. 98,5°; Loslichkeit w ie beim Chlorid. 
(p-CH s - Ct 3 J sSri' J, rhombisch begrenzte Tafeln (aus yerdunstendem A.-A.), F. 120.5°; 
U. in Bzl. u. A ., swl. in absol. A. — {p-CH3' GeH s)aSn- F , aus dem Bromid in h. A. 
mit alkoh.-wss. K F; feine Nadelchen, F . 305° zu braunlicher FI.; 11. in A., fast uul. 
in  A . — H exa-p-tolyldistannan, C41Hł2Sn;l —  [(p-CH3 ■C6H1)3Sn-]o, farblose, rhom- 
bisch begrenzte Tafelchen (aus Bzl.), F . 143,5°, bei 285° gelb lich , bei 335° yollige 
Zers. unter Zinnabscheidung; 11. in Bzl. u. A ., wl. in absol. A. Gibt m it alkoh. 
A g N 0 3 erst beim Erhitzen Dunkelfiirbnng. — Tetra-m-tolylzinn, C29H!l8Sn =  (m-CH3- 
C8H4)4Sn, wird durch 5-stdg. Kochen der Mg-Verb. aus 6 g  m-Bromtoluol in A. mit
1,3 g SnCl4 u. Zers. mit W . erhalten, Ausbeute 29% der Theorie; farblose Nadeln  
(aus h. absol. A.), F. 128,5°, gegen 290° gelb lich , bei 345° unter Zinnabscheidung 
dunkel. — Tetra-o-tólylzinn  (vgl. K r a u s e , S c h m it z , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 
2159; C. 1 9 2 0 . I. 332) hat F. 214—215° u. krystallisiert am besten aus Bzl. Ver- 
wendet man bei seiner Darst. aus o-Tolylmagnesiumbromid u. SnCl4 keinen Unter- 
schuB des letzteren, sondern die bereclmete M enge, so entsteht ein Gemisch von 
Tri-o-tolylchlorid- in -bromid, aus dem man iiber das Hydroxyd die reinen Halogen- 
yerbb. erhalt: Tri-o-tolylzinnćhlorid, C21H21SnCl =  (o-CH3• C„H4),Sn• C l, farblose, 
dicke Prismen (aus absol. A.), F. 99,5°; Loslichkeit wie bei der p-Verb. — (o-GHs - 
CcH j 3S n 'B r ,  rhombische Tafeln (aus absol. A.), F. 99,5°; Loslichkeit w ie bei der 
p-Verb. — (o- C U S• Ge rhombi sche Krystalle (aus A.-A.), F. 119,5°; Loslich
keit ahnlich der p-Verb.

Z tnn-di-p-xylyl, C16H lsSn =  [(CH3)3a'5C0H 3],Sn, gleieht in Darst. u. Eigenschaften  
dem Zinndi-p-tolyl, ist aber gegen Luftsauerstoff noch wesentlich bestiindiger; 
sintert bei 155°, bei 157° zu dunkelroter FI. geschm., schwarzt sich bei 240° unter 
Zers. D ie Lsgg. reduzieren AgNO . augenblicklich. — Tetra-p xylylsinn , C32H3SSn =  
[(CHj)92'"C9H3]4S n , wird durch Eintragen de3 Atherats aus 50 g SnCl4 u. 150 ccm 
absol. A . in die Mg-Verb. aus 200 g Bróm-p-Xylol in  700 ccm absol. A . unter Kiih- 
lung, 12-stdg. Kochen u. Zers. mit Eis, W . u. N H 4C1-Lsg. erhalten; Ausbeute 50°/o; 
weiBe mkr. ąuadratische Siiulen, W iirfel oder W etzsteine (aus B zl.), F. 272°, bei 
342° gelblich, 360° Zinnspiegel. E s losen 100 g: CH,OH 0,017 g, A. 0,015 g , Bzl. 
1>73 g, Chlf. 2,80 g, A. 0,29 g. Aceton 0,11 g bei 30,4°. — TTi-p-xylylzinnhalogenide, 
C24H „SnC l =  [(C H ^ ^ C sIIzjzS n - Cl, farblose, sechseekige Saulen (aus h. absol. A.), 
F. 140°; sil. in Bzl. u. Chlf., 11. in sd. A., w l. in h., fast unl. in  k. A. — [(CH3)t r i  
C tsH ^ S n -B r, sechseckige Krystalle (aus sd. abs. A.), F. 149°; leichter losl. ais das 
Chlorid. — • J , farblose Tafeln (aus A. — abs. A.), F . 157,5°; etwas
scbwerer 1. ais das Chlorid. — [ { C M ^ C ^ H ^ S n -  F, mkr. Nadeln (aus sd. Bzl.), 
F. 242,5° zu schwach brauner FI.; etwas 1. in  sd. A . u. A . — Hexa-p-xylyldistannan, 
C48H54Sn3 =  i[(CHs),s 5C6H s]-Sn-j2, aus Tri-p-xylylzinnbromid in  Bzl. mit N a -+■ A .; 
Ausbeute 50°/„; farblose, rhombische Tafeln (aus B zl. +  A .), F . 192,5°, bei 350° 
gelblich, 368° zers. unter Zinnabscheidung; sil. in Bzl. u. Chlf., zwl. in A., fast unl. 
in absol. A.

Tetra-m-x\jlylzinn , C.sHMSn =  [(CHjJj^^CĄ^Sn, aus der Mg-Verb. aus 329 g  
l-Brom-2,4-xylol in  800 ccm absol. A . und 80 g  SnCL, w ie Tetra-p-xylylzinn; 
Ausbeute 7,2°/0 (schwierigc Trennung von harzigen Prodd); rhombisch begrenzte 
N adeln (aus Bzl. -}- A.), F . 219,5°, bei 287° gelb, 360° Zinnspiegel. Es losen 100 g:



7 0 8  D . O e g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 0 .  I .

CHaOHO, 145 g, A. 0,314 g, Bzl. 35,1 g, Chlf. 43,2 g, A. 5,28 g, Aceton 2,37 g  bei 
30,4°. — Tri-m-xy]ylzinnchlorid, -bromid und -jodid sind olig; das mit alkoh. wss. 
K F erbiiltliche F luorid  bildet feine Nadelchen (aus h. Bzl.), F . 205°, etwas 1. in  
w. A. u. A. — Zinndi-cc-naphthyl, C20HltSn =  (a-Ci0H ,)jSn, gleicht in Darst. 
(Ausbeute 73% auB 30 g «  Bromnaphthalin und 5 g  SnCl4) und Eigenschaften  
den X ylylverbindungen, oxydiert sich aber noch sehwerer ais diese; sintert bei 
196°, bei 200° zu dunkelroter FI. geschm.-, bei 255° Zers. unter Zinnabscheidung. 
Alkoh. A gN 03 wird augenblicklich geschwarzt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 3 . 173 
bis 190. 14/2. 1920. [18/12. 1919.] Berlin, Anorg.-chem. Lab. der Techn. Hoch- 
sehule.) HOhn.

Henri Beaufour, Iiber das Jodhydrin des Ginnamylmethylathers. (Vgl. Buli. 
Soe. Chim. de France [4] 11. 6 4 8 .13. 349. 354; C. 1912 . II. 1 023 .1 9 1 3 .1 . 1968.) Zur 
tjberfuhrung in Methyltropaaldehyd tragt man eine Lsg. yon 65 g des Jodhydrin s 
in dem gleichen Vol. A. in eine Lsg. yon 80 g  A gN 03 in 80 g  W . ein, yerwandelt 
den gebildeten A ldehyd in  die Bisulfitverb. und zerlegt diese in der Kalte mit 
einem groBen OberBchuB KsC 08. Ausbeute 15 g. Gelbliche Flussigkeit von etwas 
stechendem Geruch. Kp.H 123—124°. Beginnt unter gewohnlichem Druck bei 
217—218° zu sieden, polymerisiert sich aber bald. D. 1,0711. Gibt die SCHiFFsche 
Bk., reduziert ammoniakal. Ag-Lsg., aber nicht FEHLlNGsche Lsg. Semicarbazon. 
F. 125°. Osim. Dicke FI. Kp.16 175°. D . 1,121. Versetzt man ein Gemisch yon  
17 g Aldehyd, 38 g AgNOs und 38 g  W . mit einer zur Lsg. hinreieheuden Menge 
A. und 800 cem 0,5-n. NaOH und liiBt 12 Stunden stehen, so erhiilt man in einer 
Ausbeute yon 14 g  Methyltropasaure, C3H3 • 011(00,11) • CH., • O • CII3. Krystalle aus 
PAe. F. 63°. Kp.is 177—180°. D er Athylester ist eine farblose FI. yon schwachem  
Geruch. K p J65 250—251°, Kp.10 139—140°. D.° 1,024. B ei der Eeduktion des- 
selben mit N a und A. wurde ais einziges definiertes Prod. Airopasaure erhalten. 
(Buli. Soe. Chim. de France [4] 27 . 1 4 8 -5 2 . 5/2. 1920. [15/12. 1919.] Hospital 
Boucicaut, Lab. yon T i f f e n e a u .)  E ic h t e b .

L. Claisen, Bemerleungen zu einer Abhandlung vcm R . Adams und Ii. JS. B ind- 
fufi betrejfend die Synthese von Methylencumaranen, Durch aufeinanderfolgende 
Acylierung, Bromierung und Behandlung mit alkoh. Kali yon o-Allylphenolen haben 
A d a m s und E in d f u s z  (Journ. Americ. Chem. Soe. 41. 648; C. 1919. III. 1007) 
Methylencumarane dargestellt, wahrend Vf. nach dem gleichen und anderen Verff. 
stets zu Meihylcumaronen gelangte. D ie B. der Methylencumarane unter den ob- 
waltenden Bedingungen halt Vf. fiir ganz unwahrseheinlich w egen der Unbestandig- 
keit semicyelischer Doppelbindungen u. ihrer Neigjjing, eine der beiden Bindungen 
in den Kern treten zu lassen. Zwischen solehen Methylencumaranen und den 
Methylcumaronen miiBte genau dieselbe Beziehung bestehen wie zwischen den 
Allyl- u. Propenylyerbb. Es miiBte unter den Bedingungen der Ek. (Kochen der 
Acetatdibromide mit uberschiissigem Kali) dieselbe Versehiebung der Doppel- 
bindung eintreten, w ie sie beim Erhitzen aromatischer Allylyerbb. mit K ali ganz 
allgemein stattfindet. Auch das spricht gegen die angenommene Konstitution, daB 
A d a m s und E in d f u s z  aus ihrem Methylencumaran mit Brom ein  Monobrom- 
deriyat (I.) erhalten, aus dem das Brom weder mit alkoh. K ali noch mit alkoh.

I. C8H < CJ * > C  : CHBr II. C9H4< °  Ó ^ C - C H ,

Silbernitrat herausgenommen werden kann. Ein solches Verhalten wurde viel eher 
yon einem im  K em  bromierten Methylcumaron (II.) zu erwarten sein. (Ber. Dtseb- 
Chem. Ges. 53. 322—25.14 /2 . [22/1.] Godesberg a/Eh., Lab. yon L. Cl a is e n .) W e g e .

B.. Stolle und M. Luther, Uber die E in  w irJcun gspr o dukle von Oxalylchlorid 
muf Saureanilide. (Yorlaufige Mitteilung.) Bei der Einw. yon % Mol. O ialyl- 
chlorid auf 1 Mol. Acetaldehyd in CSj-Lag. (ca. 15 Stdn. am EuckfluBkuhler) bildet
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sich ein Abkommling des unbekannten Dioxotetrahydrooxazols (I.), ein 2-Methylen-
3-phenyl-4,5-dioxo-[tetrahydrooxazol] (H ). Farblose Nadelchen aus Bzl., die unter

*; °<coBĉ >nh Ir- °<co°co>N-c^
yorheriger Erweichung nicht ganz scharf bei 143° schm.; zwl. in A. Beim Ein- 
tragen in starkę KOH entsteht Rotfarbung, die beim Verdiinnen mit W . yer- 
schwindet. Eisenchlorid gibt weder in alkoh., noch in wss. Lag. eine Farbung. 
Ein Lsg. des Korpers in CCi4 addiert Br. D ie Leichtspaltbarkeit der Verb. durch 
W . erkliirt sich wolil am beaten unter der Annahme, da8 zunachst 1 Mol. W . 
unter B. eines 2-3Iethy!-2-oxy-3-phenyl-4,5-dioxo-[tetrahydrooxazols] oder der isomeren 
Acetyloxanilsaure umgelagert w ird, bei weiterer Ein w. dann Zerfall in Essigsaure 
und Oxanilaiiure eintritt. Bereits durch Luftfeuchtigkeit wird das 2-Methylen-3- 
phenyl-4,5-dioxo [tetrahydrooxazol] zersetzt. Beim Erwiirmen mit A. lagert es 1 Mol. 
desselben an. D ie beim Erkalteh der alkoh. Lsg. sich ausscheidenden farblosen 
Nadelehen schm. bei 98°. Beim Erwarmen des Additionsprod. mit W . tritt Spaltung 
in  Essigester und Oxanilsaure ein. D ie Lsg. in CC14 entfarbt Bromlsg. nicht. 
D ieses Verhalten steht mit der Formel eines 2-M ethyl-2-athoxy-3-phenyl-4,5-dioxo- 
\tetrahydrooxazols] im Einklang. Anilin im tJberachuB wirkt B u f  2-Methylen-3- 
phenyl-4,5-dioxo-[tetrahydrooxazol] unter B. von Acetanilid und Oxanilid ein. In  
ath. Lsg. scheint in der Kiilte bei Anwendung gleichmolekularer Mengen ein An- 
lagerungsprod. zu entstehen. — Diathylessigsaureanilid und Oxalylchlorid (1 :1 ) in 
CSj-Lsg. liefern 2-[Diathylmcthylen]-3-phenyl-4,5-dioxo-[tetrahydrooxazol]. Glanzende 
Krystiillchen aus A. oder Bzl. vom F . 69°. Starkę KOH ruft keine Farbung her- 
vor. — Dem yon F ig ć e  (Rev. trav. chim. Pays-Bas 34. 301; C. 1915. II. 651) aus 
gleichmolekularen Mengen von Oxalylchlorid und Propionaiiureauilid dargestellten  
Korper vom F. 138° geben Vff. die Formel eines 2  Athyliden-3-plienyl-4,5-dioxo- 
[;tetrahydrooxazols]. — Entspreehend wiirde dor von FlGfeE (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 34. 304; C. 1915. II. 651) aus Phenylessigsiiureanilid und Oxalylchlorid ge- 
wonnene Korper vom F. 238—239° ais 2-Benzyliden-3-phenyl 4,5-dioxo-\tetrahydro- 
oxazoT] zu bezeichnen sein. — Das aus Benzanilid und Oxalylchlorid' entstehende, 
chlorhaltige, noch nicht naher untersuchte Prod. vom F. 110° zeigt ausgesprochenen 
Geruch nach Benzoylchlorid, was yielleicht auf eine dem Layulinsaurechlorid ahn- 
liche Konstitution schlieBen laBt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 314—17. 14/2. [8/1.] 
Heidelberg, Chem. Lab. d. Uniy.) W ege.

H aro ld  K in g , D ie Stereoćhemie des JSyoscins. D ie Auffassung des d- und 
1-Hyoscins ais partiell-racemische Ester (K in g , Journ. Chem. Soc. London 115. 476; 
C. 1920. I. 80) wird dadurch gestutzt, daB 1-Hyoscin mit Thionylchlorid /?-Chlor- 
hydratropyloscinhydrochlorid (WiLLSTATTEB, H tjg, Ztschr. f. physiol. Ch. 79. 146;
C. 1912. II. 840) liefert, dessen mit NaHCOj freigemachte Base in A. ąuantitatiy 
in inaktives Apohyoscinhydrochlorid iibergeht. D a das yerwendete schwache Alkali 
wohl nicht racemisierend wirkt, muB die opt. Aktiyitat des 1 Hyoscins der Tropyl- 
gruppe zugeschrieben werden. D er yollstandige Beweis wiirde noch eine Spaltung 
des Apohyoscins in aktive Komponenten yerlangen, die aber bisher ebenso wie bei 
den Hyoscinen noch nicht gelungen ist. — Apohyoscin , Tafeln aus PAe., F. 79°. — 
d,l-Apohyposcincampher-^-sulfonat, Blattchen aus A- -f- A., F. 160,5—161,5° (korr.), 
[« ]D =  — 9,76° (c =  2,069 in W.). — Saures d-Tartrat, CuH^OsN-C^HsOg, Nadeln  
mit 2HjO aus W ., F. 95—97“ (korr.), schaumt bei 115° auf, [« ]D =  + 8 ,6 °  (c =  
2,008 in W.). — d-Hyoscincampher-fi-sulf&nat, Cl;Hl l O4N -C 10H 16OłS , sechsseitige 
Blattchen oder Nadeln mit 1 H aO aus Essigester, yerliert bei 95° H40 , schm. wasser- 
frei bei 179—181° (korr.), [«]„ =  + 29 ,25° (c == 1,994 in W-). — l-Hyoscincampher- 
fi-sulfonat, CI7H21O4N*C1’0H i6Oł S , rechtwinklige Tafeln aus Essigester, F. 190 bis 
191° (korr.), [« ]D =  —7,6° (c =  2,006 in W .). — l-Hyoscin-d-a-brom-71-campher-

IL  1. ' 50
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sułfonat, G17HalO^N• CIOH 160 4B rS, Nadeln aus Esaigester, F . 172,5—17-3,5° (korr.), 
verwandelt sich an der Luft in mkr. rechtwinklige Blattchen eines Hydrats, [« ]D =  
-j-28,05° (c =  2,026 in  W.); dieses Salz wurde einmal in einer labilen Form, groBe 
Nadeln aus Essigcster, F. 150°, [ct]D —  -f-25 ,50 (c =  2,068 in W .), erhalten. —  
l-Hyoscinbromcamphersulfonat, C17HaiOsN~- C]0H15O4B rS, rcchtwinklige Blattchen, 
F. 203—204° (korr.), [« ]D =  4-17 ,0° (c =  1,943 in W.) wurde hei der Spaltung von  
Hyoscin mit d-«-Brom-7T-camphersulfosiiure in kleiner Ausbeute erhalten; enthalt 
vielleicht eine isomere Saure. (Journ. Chem. Soc. London 115. 974—82. Sept [27/6.] 
1919. London, E. C. W e llc o m e  Chemical Research Labb.) F ra n z .

E. Biochemie.
A rthur Harden, A drian  John Brown. Nachruf auf den verstorbenen Foracher 

(1852—1919) mit Wurdigung seiner hauptsachlichen Leistungen auf biochemiscliem  
Gebiete. (Biochemical Journ. 14. 1—3. Febr.) S p ie g e l .

Hermann Sohelenz, E in  amerikanischer Apothekcrarzt Crawford W illiamson  
L ong, Entdecker der Atherbetdubung. Nach einer Mitteilung des Journal of the 
Amcr. pharm. asBoc. ist nicht C h a r le s  F. J a c k s o n ,  sondern L o n g  ais Erfinder 
der Athernarkosc anzusehen. Kurze Biographie des letzteren. (Beri. klin. Wchschr. 57. 
243—44. 8/3. Cassel). B o r in s k i,

Alexander Nathansohn, Uber capillarelcktrische Vorgatige in  der lebenden 
Zelle. (Kurzes Referat nach Naturwissenschaften 7. 909; s. C. 1920 . I. 135.) 
Eine D iskussion der Bedeutung der Elektroosmoae fur die Energietransformation 
im Protoplasma ergibt, daB die Ausnutzung der Energie eine fiir alle phy- 
siologiBchen Prozesse mit Ausnahme der Arbeitsleistung der Muskelkraft aus- 
reichende ist. Es wird die doppelte Rolle dargestellt, die auf Grundlage der 
elektrolytischen Atmungstheorie den capillarelektrischen Vorgangen zuzuschreiben 
ist, erstens ais treibende Kraft der physiologischen Oxydation, zweitens ais Mittel 
zur Energietransformation, das vor allem in Wirksamkeit tritt, wenn zwangsweise 
Yerschiebung von W . u. gel. Stoffen zur Erzielung von Sekretions- oder Rcaorp- 
tionsleistungen notig ist, oder aber in komplizierterer W eise in den Mechanismus 
chemischer mechanischer oder formative Arbeitsleistung eingreift. (Kolloidchem. 
Beihefte U . 261—328. 15/12. [24/10.] 1919. Dresden.) B y k .

Karl H ofler, tiber den zeitlichen Verlauf der Plasmadurchldssigkcit in  Salz- 
Wsungen I .  Es wurde an den iiuBeren Grundgewebszellen aus den Stengelinter- 
nodien von Tradescantia elongata und mit der gleichen Methodik wie fruher (vgl. 
Ber. D tsch. Botan. Ges. 36 . 423; C. 1919. I. 745) der Verlauf der Salzaufnahme 
in die lebenden Protoplastę wahreud langerer Beobachtungszeiten untersucht. W enn 
die Protoplastę nach etwa 2 stundiger Plasm olyse ihre Endform erreichen und die 
direkte Messung beginnen kann, ist die Permeabilitiit noch typisch, nicht herab- 
gesetzt. Gleiche Nachbarzellen yerhalten sich sehr ungleich. Auch dieselbe Zelle 
pflegt in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten sehr ungleiehe KNOs-Mengen auf- 
zunehmen. Der deutlichste Zug ist der ganz allmiihliche Pcrmeabilitatsanstieg in 
den Stunden vor dem Tode. AuBerdem wurden bisher unbekannte reversible 
Permeabilitatsschwankungen am dauernd lebensfahigen Protoplasten nachgewiesen, 
die nicht ais direkte Rk. auf auBere Einfliisse zu deuten sind. B ei lang dauernder 
Salzplasmolyse tritt bei yielen Zellen die von F i t t i n g  (Jahrb. f. wiss. Bot. 56. 18) 
gefundeae Abnahme der Permeabilitat hervor. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 37. 314—26- 
23/12. [9/9.] 1919. W ien, Pflanzenphysiol. Inst. d, Univ.). K em pe.

I. Pflanzenchemie.
Cl, Grimme, U ber einige in  Kamerun angebaute Sojabohnen. D ie Unters. er- 

streckte sich auf 4 Sorten, und zwar: „ P in g e n “, schwarz gefiirbt, von nieren-
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formigen, mehr bolmeniilmlichcn Um rissen, gehorend zu Soja hispida platycarpa 
var. melanosperma H z, „ C lo u d “ , zu Soja hispida var. atrosperma H z gehorend, 
ebenfallB. schwarz, doch kurz oval u. gedrungen, „ H a b e r la n d “, gelb, fast kugelig, 
u. , ,S w a u “, weiBlicbgelb, gedrungen walzenformig. D ie beiden letzteren gehoren 
zu Soja hispida turaida var. pallida Roxb. Bestimmt wurden iiniiere Merkmale, 
w ie Farbę und Aussehen, Lange, Breite und Dicke, 1000-Korngewicht, sowie Roh- 
niihrstoffe und verdauliche Nahrstoffe u. der Olgehalt. D ie  erhaltenen W erte sind 
in Tabellen zusammengestellt (s. Original!), aus denen sich ergibt, da8 wenigstens 
in vorliegendem Falle die schwarzen Sorten die olreichsten Samen liefern, Eomit 
sich dereń’ Anbau am meisten lohnen wiirde, wenu nicht das 1000-Korngewicht so 
bedeutend niedriger ware ais bei den hellen Sorten. Es muB deshalb die geem tetc 
Samenzahl bei der Sortenauswahl ausschlaggebend sein. D ie erhaltenen Ole 
wurden untersucht. D ie dabei ermittelten Kennzeichen der Ole u. der aus ihnen 
erhaltenen Fettsaureu wcrden in  Tabellen mitgeteilt.

A is Anstrichollieferanten eiguen Bich wiederum am besten die schwarzen 
Sorten infolge ihrer durch die hohere Jodzahl bedingten stiirkeien Trockenkraft, 
wobei die Sorte ,,P ingen“ ais alleinige Vertreterin der Art Platycarpa einen groBen 
Vorsprung vor den drei anderen hat. (Chem.-Ztg. 44 . 194. 4/3. Hamburg. Inst. f. 
angew. Botanik.) G kim m e.

M a x im ilia n  N ieren ste in , B er Farbstoff der roten Erbsengallę („Red Pea Gall“). 
(Vgl. Journ. Cbem. Soc. London 115. i l7 4 ;  C. 1920. I. 507.) D ie bei manchen 
Gallen auftretende rote F a rb u n g  wird gewohnlich der Ggw. vou Anthocyaninen 
zugeschriebeD , die sich v o n  dem in den Gallen befindlichen Tannin ableiten sollen. 
D ie Ańthocyanine sind nach den neueren Unterss. Derivate der in den Pflanzen 
Torhandenen Flavonc. Vf. hat den Farbstoff der „Red Pea“-Galle untersucht, die 
sich hśiufig auf den Blattern yerB chiedener englischer Eichen, namentlich auf 
Q u e r c u s  p e d u n e u la t a  vorfindet und von D r y o p lia n t a  d iv i s a ,  A dler, ver- 
ursacht wird. Es ergab sich, daB der Farbstoff, denV f. Dryophanthin  nennt, nicht 
mit den Flavonen oder Anthocyaninen zusammenhangt, sondern aus P urpurogallin  
u. 2 Mol. Destrose besteht. Purpurogallin ist bisher in der Natur noch nicht ge- 
funden worden. Dryophanthin leidet Bich vom Pyrogallol ab, ebenso  w ie Gallo- 
taunin, und ist daher, w ie letzteres, pathologischen Ursprungs. D agegen kann 
Dryophanthin nicht ais ein Anthocyanin angesehen werden, und das gleiche gilt 
wahraehemlich fur alle sogenannten Anthocyanine der Pflanzengallen. D iese roten 
Furbstoffe miissen daher ais eine neue Gruppe der natiirlichen organischen Farb- 
stoffe zusammengefaBt werden, fiir die Vf. den Namen Gallorubrone yorschlagt.

D ryophanthin, C ^H ^O u. Aus den mit A . und Chlf. entfetteten „Red P e a “- 
Gallen durch Extraktion mit A. Dunkelrote, bronzeglanzende Nadeln aus A., swl. 
in k. A ., wl. iu h. W . Sintert bei 216°. F . 219—220°. D ie alkoh. Lsg. gibt mit 
Eisenchlorid oder Bleiacetat dunkelrote Ndd. Durch Zusatz yon NH„ oder Alkali 
wird die rote, alkoh. Lsg. tiefblau, mit Siiuren wieder rot. Zerfiillt beim Erhitzen 
mit verd. Schwefelsaure in  2 Mol. Dextrose und 1 Mol. P urpurogallin , C„HsO6. 
Dunkelrote Krystalle aus Eg. F . 274—275°. (Journ. Chem. Soc. London 115. 1328 
bis 1332. Dezember [6/10.] 1919. Bristol. Univ. Bioehem. Lab.) P o s n e r .

Antoine N óm ec, Uber die Glycerophosphatase der Samen. (Vgl. Bioehem. Ztschr. 
93 . 94; C. 1919. I. 552.) D ie  L sgg. der Glycerophosphatase erw iesen sich auf 
Gelatine ais vollig  steril und yerloren ihre W irksamkeit dureh Erhitzen auf 100°; 
die diastatisehe Natur der Glycerophosphatase ist damit einwandfrei bewiesen. 
Saure Rk. des Mediurns begunstigt die Spaltung; daB Optimum der Wrkg. wurde 
mit 0,06-n. H 2S 0 4 erhalten. D ie Rk. yerlauft niemals quantitativ und foigt der 
Gleichung fiir eine bimolekulare Rk. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 153 bis

50*
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158. 5/2. 1920. [12/12. 1919.] Prag, Tsclieeliische teclin. Hochsehule, Lab. f. Agri- 
kulturchemie.) R ic h t e r .

John Angustus Goodson uud Hubert W illiam  Bentley Clewer, Unter- 
sucliung der liin de  von Croton gubouga. Isolicrung der 4-0xyhygrinsdure. D ie 
zerkleinertc Rinde von Croton gubouga wurde im Soxhlet nacheinandcr mit PA e., 
A ., Chlf., Essigester uud A. ausgezogen. Der alkoh. Estrakt wurde nach Ent- 
feruung eines schwarzen Tcers durch W . und des Tannins durch Blciacetat ent- 
bleit, eingedampft und mehrfach mit je 50 ccm absol. A. digeriert. A us den alkoh. 
Lsgg. krystallisiert nach Abacheidung eines Sirups eine opt. akt. 4- Oxyhygrinsaure 
(4 Oxy-l-methylpyrrolidin-2-carbonsiiure), CgHnOgN, farblose Nadeln oder Prismen 
mit 1 oder mehr H ,0  aus W ., zers. sich bei 242°, sil. in W ., schmeckt w enig, 
gegen Lackmus sauer, nicht hygroskopisch, [« ]D =  —85,4° (c =  5,2300 in W.), gibt 
starkę Pyrrolrk. — Cu(C6H i0O3N), +  4H 20 , blaue Prismen aus A. — D ie Kon- 
stitution der S. folgt aus der B. von Turicin und Betonicin bei der Einw. von 
CH3J und . NaOH (vgl. KtfNG, Ztschr. f. physiol. Ch. 85 . 217; C. 1913. II. 444).
— Turicin, C;H ls0 9N , Prismen mit 1H 20  aus A., zers. sich wasserfrei bei 260°, 
schm. wasserhaltig bei etwa 249“ und zers. sich bei 256°, etwas hygroskopisch, 
neutral gegen Lackmus, schmeckt siiB, gibt starkę Pyrrolrk., [a]D =  + 41 ,5°  
(c =  1,8065 in W.). — Hydrochlorid, Nadeln oder sechsseitige Tafeln au3 absol. 
A., zers. sich bei 224°, reagiert sauer, [«]„ =  —J-25,7° (c =  2,8000 in W.). — 
C7H13OsN*HAuC1<, gelbe Prismen aus W ., zers. sich bei 230—232°. — Betonicin , 
C7H130 3K, yierseitige Pyrami den aus A ., zers. sich bei 252°, etwas hygroskopisch, 
schmeckt sufi, ist neutral, gibt starkę Pyrrolrk., [« ]D =  —35,1° (c =  3,5050 in 
W .). — Hydrochlorid, Nadeln oder Prismen aus absol. A., zers. sich bei 227°, nicht 
hygroskopisch, reagiert sauer, [» ]D =  —24,8° (c =  3,5900 in W.). — C7HlsO ,N - 
HAuCl<t yierseitige gelbe Tafeln aus W ., zers. sich bei 230—232°. — Au3 dem 
PAe.-Extrakt werden Ameisen-, Yalerian-, n-Octylaiiure und ein Gemisch nicht- 
fliicbtiger gesiittigter und ungesattigter Fettsiiuren, sowie ein Phytosterin isoliert, 
wahrend aus dem A.-Extrakt ein Phytosterolin, mkr. Krystalle aus Pyridin, F. 
etwa 250°, gewonnen wurde. (Journ. Chem. Soc. London 115. 923—33. August. 
[9/7.] 1919. London, E. C 1. W e llc o m e  Chemical Research Labb.) F r a n z .

W eitere Untersuchungen uber den W ert von Zim trinden von der GoldJciiste. 
3P rob en , je  eine von den landwirtschaftlichen Versuehsstationen in  Assuantsi (a), 
Coomassi (6) und Aburi (c) im Yergleich mit einer friiher untersuchten Probe 
Buli. Imperial Iuat. Lond. 16. 14G [1918]) der Station von Tar quah (<?), ergaben 
bei Destillationsverss.

a) b) c) d)
„Schwerol11, das sich yom wss. D estillate trennte 1,5 ’ 1,6 1,4 1,18
,,Leichtol“, das dem wss. D estillate mit A. ent-

zogen w u r d e ........................................................ 0,3 0,4 0,3 0,30
Die chemische Unters. des S c h w e r o le s  ergab:

a) b) c) d)
D -15.5 ........................................................................  1,038 1,042 1,041 1,042
Refraktionsindei nD .............................................  1,594 1,606 1,603 1,603
Aldehyde, % e t w a .............................................  74 88 86 86
LSslichkeit in 70%ig- A. (Raumteile) . . .  2,5 2,4 2,4 2,4

D iesc Rinden erweisen sich somit hinsichtlich ihres Gehaltes an Ol und dessen 
Gehaltes an Aldehyd ais aehr gut und ais der Zimtrinde yon Ceylon iiberlegen. 
(Buli. Imperial Inst. London 17. 189—91. April-Juni 1919.) ROh l e .

Die Fracht der sudamerikanischen Nolipalm e ais Ólquelle. Es handelt 
sich urn Elaeis melanococca, Gaertn. D ie Friichte waren trocken, 0 ,8—1,0 Zoll lang u. 
0,5—0,8 Zoll im Durehmesser, Gewicht im Mittel 2—5 g , Aussehen orange bis
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gelbgriin; sie bestanden aus 16°/o 'Perikarp, G20/0 Schalen und 22% Kernen. Das 
P e r ik a r p  enthielt 8,1 % W . u. 29,0% 01. Dieses 01 war orangcgclb u. schied ziemlich  
viel Stearin aus; scine Kennzahlen waren (die Zahlen in Klammer entsprechen 
westafrikanischem Palmol von E. guineensis): D .,610° 0,8636 (0,8586), E. der Fettsiiuren 
33,6° (3 6 -4 6 ° , gewShnlieh 44—45°), SZ. (mg KOH auf 1 g  01) 29,7, VZ. (mg KOH 
auf 1 g  01) 199,0 (196—205), Jodzahl °/0 83,5 (53—57), Unyerseifbares 0,7, 1. fluch- 
tige Siiuren 0,7 (0,86—1,87), unl. fliichtige Siiuren 0,5. — D ie K e r n e  enthielten 
7,2°/,, W . 45,4°/0 01. Das Ol war schwach gelb und hart u. von angenebmem Ge- 
rucli und Geschmack; es entspraeh ctwa Palmkernol und war wenig hśirter ais 
Cocosol; die Kennzablen des Oles waren (die Zalilen in Klammer entsprachen west- 
afrikaniscliem Palmkernol von E. guineensis): D .16l0° 0,8651 (0,8731), E. der Fett- 
sauren 26,9° (20-25 ,5°), SZ. (mg KOH auf 1 g  01) 0 ,6 , VZ. (mg KOH auf 1 g Ol) 
234,0 (243—255), Jodzabl °/0 27,7 (10,3—17,5), Unyerseifbares 0,8, 1. fliichtige Siiuren
1,4 (5,0—6,8), unl. fliichtige Siiuren 3,0 (10,0—12,0). (Buli. Imperial Inst. London 
17. 186—89. April-Juni 1919.) K(Jhle.

2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
F. Mezger, Uber ein neues Sterilisiergefa/}. Beschreibung eines Sterilisier- 

gefśiBes, das eine Entnalime yon Fl. unter Bewahrung der Keimfreiheit des in  dem 
GefiiBe zuruckbleibenden Fliissigkeitsrestes gestattet. (Miinch. med. W ehschr. 67 .  
292. 5 3. Kissingen.) B o r in s k i .

Karl Klein, E in  neuer Diphtherienahrboden. 9 T eile Serum werdeu mit 1 T eil 
offizineller Natronlauge 2 Tage bei 37° gehalten, das Gemisch wird mit Salzsaure 
neutralisiert, mit 4 Teilen Niihragars yersetzt und bei 105° 1/i  Stde. erhitzt. Der 
jNiihrboden ist, sicher sterilisierbar, durchsiehtig, haltbar, gioBbar und sparsam im 
Serumyerbrauch. (Dtsch. med. Wehschr. 46 . 297. 11/3. Coln, Hyg. Inst. der 
Uniy.) B o r in s k i .

D. Meziucescu, Uber einen dem Choleraoibrio ahnlićhen Mikroorganismus, 
Vibrio 1501151 Bacau. Aus dem Stuhl eines mit Cholerasymptomen Erkrankten 
wurde ein Yibrio isoliert, der sich kulturell w ie  ein Cholerayibrio yerhielt, aber 
keine spezifisehe Agglutination gab; auch der PFEiFFERsche Vers. war negatiy.
C. r. soc. de biologie 8 3 . 164—66. 21/2.) J o a c h im o g lu .

Paul Fabry, Uber die Agglutinabilitiit abgeschwaehter Bakłerien. Es ist be- 
kannt, daB friseh aus dcm Blut eines Patienten geziiehtete Typhusbacillen gegen  
die W rkg. eines spezifisch agglutiuierenden Serums y iel weniger empfindlich sind, 
ais cin im Laboratorium liingere Zeit geziiehteter Stamm. Noch leichter aggluti- 
nierbar sind die Typhusbacillen, wenn man sie in alkal. Bouillon mit Zusatz yon 
ateigenden Mengen einer 5°/0ig. Carbolsiiurelsg. ziichtet. Durch wiederholtes Uber- 
iinpfen werden Typhusbacillen noch in einer Bouillon lebend erhalten, die 0,1 ccm 
der genannten Carbolsiiurelsg. auf 5 ccm Bouillon enthielt. Vers3. mit Cholera-, 
Dysenterie- und Milzbrandbacillen sollen spśiter mitgeteilt werden. (C- r. soc. de 
biologie 8 3 . 201—2. 28/2. L iege, Bakt. Inst. der Uniy.) J o a c h im o g lu .

Erich Hoffmann, Uber eine der Weilschen Spirochate ahrilićhc Zahnspirochate 
des Menschen (Spir. trim erodw ta) und andere Mundspirochćitcn. Fur eine Mund- 
spirochiite, die morphologisch yollstiindig dem Typus der WEiLsehen Spirochate 
entspricht, schlagt Vf. die Bezeichnung Spirochaete trimerodonta vor. (Dtsch. med. 
Wchschr. 46 . 257— 59. 4/3. Bonn, Univ.-Hautkl.) B o r in s k i.

Wedemann, Ltbensdauer to n  Tiiberlcelbacillen in  einigen Milchprodulden. 
Mileh von eutertuberkulosen Kiihen wurde in rohem Zustand nach liingerem Auf- 
bewahren bei Zimmertemp., nachdem sie w eitgehende Yeriinderungen erlitten hatte, 
und die Zersetzungsprodd. der anderen reichlich yorhandenen Bakterien auf die 
Tuberkelbacillen eingewirkt hatten, an Meer3chweinchen śubcutan yerimpft. Aus
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der Miich wurden nach der freiwłlligen Siiuerung der Quark und die Molken 
gewonnen und nach yerschieden langcr Zeit cbenfalls yerimpft. Ferner wurde 
die Einw. der Kefir- und Joghurthgiirung, sowie von einigo Zeit (bis 14 Tage) auf- 
bewahrter tuberkelbacillenhaltiger Buttermilch untersucht. Es zeigte sich, daB die 
bei der Aufbewahrung roher Milch und der genannten Milchprodukte sieb ab- 
spielenden Prozesse Tuberkelbacillen nicht vemichten. (Ztseh. f. Fleisch- u. Milch
hyg. 30. 49—50. 15/11. 1919. Berlin-Lichterfelde.) B o r in s k i .

M. Fouaąsier, JZersetzung von Wasserstoffsupcroxyd durch aus der M ilch ge- 
ziichtete Mikroorganismen. Vf. hat nus frisch pasteurisierter Milch Bakterien ge- 
ziichtet, die in Reiukultur HaOj energiach zersetzen. Es sind in den meisten Fiillen 
sporenhaltige Bakterien (Subtilisgruppe), die ein 1. Ferment bilden. Hierdurch wird 
erklSrt, daB frisch pasteurisierter Milch zu Konseryierungszwccken zugesetztes 
HjOs nach kurzer Zeit wieder yerschwindet. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 
(145—47. 12/1.) B o r in s k i.

Bugge und K ielłig , Weitere Untersuchungen iiber den Keimgćhalt der M usku
latur normalcr Schlachtticrc. Von CONRADI (Ztschr. f. F leisch- u. Milchhyg. 1909. 
341) und anderen Autoren ist bereits festgeB tellt, daB in den n. Organen gesunder 
Schlachttiere Bakterien yegelieren konnen. Yff. fassen die Ergebnisse ihrer Verss. 
zur weiteren Kliirung der Frage folgcndermaBen zusammen: Flcichstiicke gesunder, 
normal ge^chlachteter Tiere werden nach Anwendung der CONRADlschen An- 
reicherungsmethode in einem gew issen Prozeutsatz keimhaltig befunden, in um so 
groBerer Zahl, je  oberfliichliclier die Muskeln, denen sie entnommen wurden, ge- 
legen, u. je  weniger sie von Fascien umgeben sind. Hiernach sind die an Radius 
und Tibia gelegenen, yon Fascien yollig eingeschlossenen Strecker u. Beuger der 
Yorder- und Hinterschenkel zur bakteriologischen Untersuchung des F leisches not- 
gescblachteter Tiere sehr geeignet. D ie Zahl der keimhaltigen Proben wachst mit 
der Zeit, die zwischen der Schlachtung, der Entnahme der Proben und der Er- 
hitzung im Olbad yerslreicht. W erden in einem Teile der angereicherten Muskel- 
stiicke Keime yerschiedener Art gefunden, bo ist mit einem postmortalen Ein- 
dringen dieser Keime in das Fleisch zu rechnen. W erden in allen oder einem 
groBen T eilc hauptsachlich Keime gleichor Art angefroffen, so hat eine In fe k tio n  
des scheinbar gesunden Tieres zu Lebzeiton stattgefunden. Eine intrayitale I n 
fektion gesunder T iere im Sinne Co n k a d is  konnte nicht fesfgestellt werden. Der 
endgiiltige B ew eis fiir die intrayitale Infektion des Korpergewebea gesunder Tiere 
ist mit der Anreichcrungsmetliode an gewerbsmSBig geschlacliteten Tieren nicht zu 
erbringen. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 30. 17—20. 15/10. 34—38. 1/11. 53 
bis 56. 15/11. 1919. Kiel, Tierseucheninst. d. Landwirtschaftskammer f. d. Proyinz 
Schleswig-Holstein.) BORlNSKr.

4. Tiorphysfologie.
S. Cohn, Leitsatze einer Saftelehre. Vf. entw ickelt die Grundziigc einer Stifte- 

lehre, die ihren Stutzpunkt in  der Annahme einer Affinitat der Alkalien (K u. Na) 
zu den Kolloiden (EiweiB, Lecithin) besitzt, und sucht, mit dieser die wichtigsten 
physiologischen u. pathologischen Erscheinungeu zu deuten. (Beri. klin. W cbschr. 
57. 230—33. 8/3.) B o r in s k i .

Arnold Orgler, Der fSrdernde E injlup des Fettes in der Ernąhrung des K indes. 
Das Fett besitzt fur den Ansatz von EiweiB u. Salzen bei y ielen  Sauglingen nicht 
denselben fordemden EinfluB wie die Kohlenhydrate, ist aber fiir die Sicherheit 
des Gedeiliens und fiir die W iderśtandsfiihigkeit des Organisinus unbedingt not- 
wendig. Fett und Kohlenhydrate konnon sich nur innerhalb gew isser Grenzen 
yertreten. Eine yollige Ersetzbarkeit des Fettes durch Kohlenhydrate, w ic sie
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PlRQUET behauptet, ist aus den angefiihrten Griinden auf die Dauer nicht mog- 
lich. (Dtscb. med. W chschr. 4 6 . 200—92. 11/3. Berlin.) . B o k in s k i.

H. K le in sch m id t, D as Fett ais schddigender Faktor in  der SaugUngsnahrung. 
(Vgl. O r g le r ,  Dtscb. med. W chschr. 4 6 . 290; vorst. Ref.) Eine Besprechung der 
schiidigenden Einfliisse, die das Fett bei der Sauglingsernahrung unter bestimmtcn 
Bedingungen iiutiern kani), unter Berilcksichtigung der einschliigigen Literatur. 
(Dtscb. med. W chschr. 4 6 . 292—95. 11/3. Berlin-WeiBensee.) B o r in sk t .

John Addyman Gardner und Francis W illiam  Fox. Uber die Vcrdaulich- 
keit der Kakaobuder. T eil I. Stoffwechselyerss. an Menschen zeigen, daB Kakao- 
butter zwar weniger gut verdaut wird, ais Butter, aber immerhin befriedigend aus- 
genutzt wird. Dabei wurde nur zuweilen nacli GenuB groBer Mengen eine leiehto 
Abfiihrwrkg. festgestellt, sonst keine unerwunschte Wrkg. (Biochemical Journ. 
13 . 368—77. D ez. [21/9.] 1919. Uniy. of London, Physiol. Lab.) S p ieg e i,.

James Herbert Pani und John Smith Sharpe, D ie Beńehung des Lecithim  
sum Waehsiumskreise bei Crustaceen. W ie schon friiher (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 
35 . 88. 232) gezeigt wurde, nimmt bei den Crustaceen in  der Zeit, die zum Ab- 
werfen des Panzers fiihrt, der Gehalt an Fett, Glykogen und Ca in der Leber zu, 
wahrend gleichzeitig die Zellmitose sehr schnell yerliiuft. Neue Yerss. an Iirabben 
(Cancer pagurus) zeigen, daB dabei die phosphorhaltigeu Lipoide, ais Lecitbin be- 
reehnet, in der Leber sowolil absolut ais im Yerlmltnis zum Gewicht des Korpers 
und der Leber abnehmen. In Cbereinslimmung mit Feststeliungen bei anderen 
Vorgangen zeigt sich also, daB in der Crustaceeuleber das Phospliorlipoid abnimmr, 
wenu die Zellteilung fortschreitet, und die Kcrne, wenn aucli nicht die Zellkorper, 
waehsen. D a der Pan zer aus CaC03 besteht, der P  also nicht mit dessen B. in 
Zusamtnenhang stehen kann, ist sehr wahrsclieinlich, daB mindestens ein T eil des 
P  der Nucleoproteinmolekel den Lipoiden entstammt. (Biochemical Journ. 13. 487 
bis 490. D ez. [24/11.] 1919. Uniy. o f Glasgow, Pliysiol. D ep.; Millport, Marinę 
Biolog. Station.) SriEGEL.

A. Kiihn, Z ur Mcthodik der Kieselsauredarreićhung bei Lungcntuberkulose. Ala 
zweckmaBige Darreichungsform fur SiO, werden Silicoltabletlcn mit konstantem  
Gehalt yon eiweiBgebendcr kolloidaler S i0 4 empfohlen. Auch kolloidale S i0 4 
wird in fl. Form in  groBeren Mengen gut vertragen. D ie phannakologische 
Priifung der Priiparate wurde yon Gonnermann ausgefiihrt. B ei einem Patienten  
mit n. Harn fanden sich 33 mg Kieselsaure im Liter; nach tagelaugem GenuB von 
0,6 g Kieselsaure in Tablettenform 53 m g, nach 1,2 g  SiO, 60 mg im Liter. Iu 
zw ei Fiillen yorgeschrittener Tuberkulose wurden nur geringe T eile der gereicliteu  
SiOj im Harn gefunden, wahrsclieinlich infolge gestorter Resorption infolge sekun- 
darer Magen- und Darmstorungen. Ver3s. yon Zuckmeyer iiber die Resorption 
kolloidaler S i0 2 fiihrtcn zu folgendem Ergebnis: Von 0,2 g  Kieselsiiure in fl. Foim 
wurden innerhalb der ersten 15 Stdn. 55% >>n Harn wieder ausgeschieden, in den 
weiteren 9 Stdn. dann noch 5%. In einem anderen Yers. innerhalb der ersten 
15 Stdn. yon 0,2 g S i0 2 in  fester Form (Tabletten) 31% der Einnabme. Beim  
Vers., Kieselsaure mit Kalk und Phosphor zusammen zu geben, wurden nur 2%  
der Einnabme in 24 Stdn. durch den Harn wieder ausgeschieden. Es kommt wolil 
bei dieser Verb. zur B. eines in W . und Salzsiiure unl. Nd. Von G onnebm akn  
ist auch das B lu t auf den Gehalt an SiO* untersucht worden. Im Nonnalblut 
(Asche) fand sich 2,26°/0 SiOs , nach Kieselsaurebehandlung (Tee und 0,15 g  in 
Tabletten) 2,63% , in  einem anderen Falle statt yorher 2,129% der Asche nach 
6 Tage langem Einnehmen von 0,6 g  K ieselsaure taglich in Tablettenform 2,470%. 
Auch subcutan oder intramuskular laBt sich nach Yerss. des Vfs. die Kieselsaure 
dem Korper zufuhren. D ie klinischen Erfolge waren gunstig, doch betont Yf., daB
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die sonstige Behandlungsweise der Tuberkulose durcli die SiOa-Behandlung nicht 
yerdriingt werden soli. (Miinch. med. Wchschr. 6 7 .253—55.27/2. Rostock.) B o b iń s k i .

Luci en Dreyfus, Uber Sdurecergiftung per rectum. 40 cem einer 3% ig. Butter- 
sdurelsg., in das Rectum eines Kaninchens gebracht, fuhren innerhalb 1 Stde. zuni 
Tode. D ie gleiclie Dosis in den Magen gebracht, totet die Tiere erst nach 6 Tagen. 
Ahnliehe Resultate wurden mit Milchsaure, Essigsaure, sowie mit dem E ssig des 
Handels erhalten. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 136—38. 14/2.) J o a c h im o g lu .

Paul Rosenstein, D er Unfug m it JPhenolphthdlein. D ie von S c h l ie p  (vgl. 
Miinch. med. Wchschr. 66. 1294; C. 1 9 2 0 . II. 221) mitgeteilte Listę der phenol- 
plithaleinartigen Mittel ergiinzt Vf. noeh durch , ,B o x b e r g e b s  Kissinger P illen“. 
Er hat nach GenuB derselben eine schwere hamorrhagische Nephritis beobachtet- 
(Miinch. med. W chschr. 67. 263. 27/2. Berlin.) B o b iń sk i.

Charles Mattei, D ie Aussćheidung des Emetins im TJrin beim Mensehen nad* 
intravenoser Injektion des salzsaurcn Salzes. D ie Aussćheidung des Emetins findet 
sehr unregelmaBig statt und dauert sehr lange. D ies erklarte die in vielen Pallen  
beobachtete ćumulatiyc Wrkg. (C. r. soc. de biologie 83. 225—26. 28/2.) J o a c h im o g lu .

H. Busquet und L. Niquet, Vasokonstriktorische Wirkunrj der organischen B e- 
standteile der M istel a u f die Nierengefafle. (Vgl. G a u l t i e r  u. C h e v a l ie p .,  C. r . 
d. 1’Acad de3 sciences 145. 941; C. 1 9 0 8 . I. 270; C h e v a l ie b ,  C. r. soc. de biologie 
64 . 2/1. 1908.) D ie organischen Bestandteile (frei von Alkaloiden) der Mistel (Viscum 
album) rufen, bei Hunden intrayenos injiziert, eine Zusammenziehung der Nieren- 
gefaBe heryor. D ie Wrkg. ist unabhiingig vom Zeutralneryeusystem. Bei chro- 
nischen Nephritiden kann die therapeutische Anwendung der Pflanze ais B lutdiuck  
herabsetsendes Mittel in Frage kommen. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 153 — 55. 
14/2.) v J o a c h im o g lu .

C. O. Jensen, M it Thyreoideapraparaten hervorgerufene Umicatidlung beim 
Axolotl. D ie Metamorphosc konnte bei der neotenischen Larve von Amblystoma 
mesicanum (Axolotl) mit Sicherheit durch Fiittcrung mit Thyreoideapraparaten 
vom Kalb herbeigefuhrt -\vcrden, auch wenn ein hoher W asserstand im Terrarium 
ihrem Eiutreten entgegenwirkte. A is der wirksame Bestandteil der Praparate er- 
wies sich das Jodothyrin, wahrend andere Jodprśiparate wirkungslos blieben. Auch  
durch intraabdominale Injektion von sehr schwaehen D osen yon Jodothyrin wurde 
die Metamorphose — teilw eise unter Vergiftungserscheinungen — ausgelost; sie  
nahm den normalen Verlauf und war 20—27 Tage nach der Infektion beendet. 
B ei Necturus konnte lceine zweifelsfreie und bei Proteus nur eine geringe W rkg, 
von Thyreoideapraparaten nachgewiesen werden. B ei den Larven von Petromycon 
sind die Thyreoideastoffe vom Kalb ganz wirkungslos. (Oversigt Kgl. Danske 
Videnskabemes Sels. Fórhandl. 1916. Nr. 3. 18 Seiten. 6/3. 1920. [17/12.* 1915.} 
Sep. v. Vf.) G u n th e k .

Marie Parhon, Uber den Glykogengehalt der Leber und der Muskeln bei para- 
thyreoidektomierten Tieren. B ei H unden, deueu die Epithelkorper durch Operation 
entfernt waren, war der Glykogengehalt der Leber und der Muskeln bedeutend 
yermindert, in  der Leber yon 2,871 °/0 auf 0,215°/o, in den Muskeln auf ca. ln . 
Durch die Krampfe, die nach der Operation eintreten, findet ein ubermaBiger Ver- 
brauch yon Kohlenhydraten in den Muskeln statt. D as Sekret der Parathreoidae 
setzt den Kohlenhydratyerbrauch des Korpers herab; wahrscheinlich durch 
Herabsctzung der Erregbarkeit der Muskeln. (C. r. soc. de biologie 83 . 140—42. 
14/2.) J o a c h im o g lu .

Jacąues Parisot und P. Simonin, Die W trkung der Echinokokkenjlussigkiit 
au f den K reislau f und die Atmung. Echinokokken, in Mengen yon 15—20 ccm  
einem Kaninchen yon 2 kg Korpergewicht intrayenos injiziert, setzt den Blutdruck  
herab und yerlangsamt die Herzaktion, die spater wiedcr beschleunigt werden kann.
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D ie Intensitiit der W rkg. hiingt von der GroBe der Dosia ab. D ie Atmung wird 
besehleunigt und dann yerlangsamt, zuweilen bis zum Stillstand. Zuweilen wird 
cin  dem CHEYNE-STOKESschen iihnlicher Atemtypus beobaehtet. (C. r. soc. de bio
logie 83. 149—51. 14/2.) J oachim oglu .

P. R em linger, Luhmungserscheinungen bei Kaninchen, vom JRuckenmark her- 
riihrend, nach Einim pfung normaler homólogcr Neroensubstanz. Unter hundert 
Kaninchen, die wiederholt intramuskular und subcutan mit einer Aufschweininung 
von Gebirnsubstanz eines gesunden Kanincheng behandelt wurden, erkrankte eins 
mit Lahmung der hinteren Estremitaten und starb nach 2 Monaten. D ie Krank- 
heitssymptome iihneln den zuweilen nach der W utschutzimpfung bei Menschen bc- 
-obachteten. (C. r. soc. de biologie 83 . 171—73. 21/2.) J o a c h im o g lu .

A. Ch. Hollande und 3. Gate, Chcmotherapie der Tuberkulose durch Kupfer- 
kalmmcyanid. Ein ais Cyanocuprol bezeichnetes Doppelsalz iibt in scliwachen Dosen 
keine baktericide Wrkg. auf die Tuberkelbaeillen aus. Nach Injektion von 2 mg an 
Meerschweinchen wird eine Herubsetzung der Zahl der roten Blutkorperchen und 
eine Vermehrung der mononuelearen Leukocyten beobaehtet. Spater kommt es zu 
einer Vermehrung der Polynucleśiren, die etwa 48 Stdn. nach der Injektion beendet 
ist. Bei der experimentellen Tuberkulose an M eerschweincien wird naeh der Be- 
liandlung mit Kupferkaliumcyanid eine Hyperamie um die Tukerkeln beobaehtet, 
die spiiter mit Bindegewebe durchsetzt sind. Bei der Beliandlung von tuberkulosen 
Menschen mn8 mit der Dosierung vorsichtig verfahren werden, da bei den Meer
schweinchen zuweilen Haarausfall und trockne Gangran der Extremitśiten beobaehtet 
wurde. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 178—80. 21/2.) J o a c h im o g lu .

Ulrich Eriedemann, Therapeutische Erfahrungen aus der diesjahrigen Grippc- 
^pidemie. E ucupin  zeigte keine Wrkg. Chinin u. Opłochin scheinen sich besser 
zu bewśihren. In einzelnen Fallen hat Salipyrin  in groBen Dosen (dreimal taglich  
1 g) gute Dienste geleistet. Fiir die Behandlung der durch Pneumonie kompli- 
zierten Grippe werden H inw eise gegeben. D ie Erfahrungen mit Grippeserum 
(H erst.: Saehsisches Serumwerk) lassen bei der yolligen Unsehiidlichkeit dieser Be- 
handlungsart seine Anwendung empfehlenswert erscheinen. Seine Wrkg. Echeint 
unspezifisch zu sein, denn in einigen Fallen wurden durch n. Pferdeserum gleich- 
fa lls gunstige Ergebnisse erzielt. (Dtsch. med. W chschr. 46. 283—85. 11/3. Berlin, 
Infektionsabt. des stiidt. R u d o l f  ViRCHOW-Krankenhauses.) B o b iń sk i.

Friedrich. Loeffler, Flussiges Mensćhenfett. Yf. bat aus menschlichem Fett- 
gewebe operatiy gewonneues F ett therapeutisch yerwertet, w ie I I o l l a n d e k ,  der 
fiir das ausgelassene Mensćhenfett den Namen „Humanol“ eingefiihrt hat. Humanol- 
injektionen haben sich zur Vermeidung yon Yerwachsungen und bei beginnender 
Gicht der Gelenke gut bewtihrt, B ei tuberkulosen Gelenkerkrankungen verursachten 
sie Reizerscheinungen. A n Stelle des Jodoformglycerins hat sich Jodoformhumanol 
bewahrt. (Umschau 24. 170—71. 28/2. Halle.) B o b iń s k i.

Balthazard und Marcelle Lambert, Toxikólogi$ćhe Untersuchungen uber die 
■aJcute Alkohofoergiftung beim Menschen. (Quantitative Bestimmung des Alkóhols in  
Organen und organischen FlussigTceiten der Leiche bei aJcuter Alkohólwrgiftung.) 
D ie quantitative Best. des A . nach dem Verf. yon N i c lo u x  in der Leiche bei einem  
Falle von akuter Alkoholyergiftung ergab in  Urin und Blut 5,5°/0, G ehim  4,5°/0, 
Milz 5°/0, Leber 2,5°/0, Niere 4,5%, Lunge 6%, Herz 4,5%, Muskeln 4,25°/0, Magen- 
inhalt 10,25%? also eine fast gleichmaBige Yerteilung des A. im Korper. Der 
Alkoholgehalt yon 1000 Tin. Blut der Leiche stellt die minimale Alkoholmenge 
vor, die pro Kłlogramm Korpergewicht intra vitam aufgenommen worden ist. In 
3 anderen Fallen yon Alkoholyergiftung betrug der Gehalt des U rins, bezw. des 
Błutes und des G eliim s 4—5%„. In Organen abstinenter Menschen findet sich kein  
A . D ie quantitative Unters. der Organe auf A. ist fur die Diagnose der Alkohol-
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yergiftuug von groBer W ichtigkeit. In der P raiis geniigt es, wenn das B lut und 
der Urin untersucht werden. Auch mehrere Tage nach dem Tode liefert die 
Unters. noch brauchbare Resultate. Inw iew eit die Verweaung der Leiche zu falschen 
Kesultateu fiihren kann, soli in einer spateren Abhandlung erortert werden. (C. r. 
soc. de biologie 83 . 173—77. 21/2.) J oachimogltj.

5. Physiologie und Pathologie der Korperbesiandtsile.
P. Plant, Untersuchungen iiber dio Senkungsgeschwindigkeit der Blutkorperchen 

im Ciłratblut bei Nerven- w id  Geisteskrankheiten. Yerbindert mau die Gerinnung 
des Pferdeblutes dadurch, daB man es in eine Lsg. von Natrium citricum einflieBen 
liiBt, so senken sich die roten Blutkorperchen schneller ais die weiBen. Gewisse 
Krankeitsformen zeichnen sich durch eine stark hervortretende Beschleunigung der 
Sedimentierung aus. Bei miinnlichen Krauken untersebeidet sich die Mehrzahl 
der Fiilie von Paralyse, Lues und Arteriosklerose von der Mehrzahl der P alle von 
P?ychopathie, Melancholie, Dementia praecox und Epilcpsie durch solche B e
schleunigung. Sie wird durch Agglutination der Blutkorperchen herbeigefiihrt. 
D ie Unterschiede des Agglutinationsgrades treten in  der Regel nur unter dem E in 
fluB der Citrierung in Abhiingigkeit von der Konz. der Salzlsg. deutlich heryor. 
Prauen sedimentieren schneller ais Mśinner; auch die weibliehen Paralysen zeigen  
Beschleunigung gegeniiber anderen Krankheit sfor men. D ie W er te sind aber hier 
weniger stabil und durch phyeioiogische Einflusse (Menstruation?) beeinfluBbar. 
(Miinch. med. W chschr. 67. 279—82. 5/3. Deutsche ForschungsanstHlt f. P sych i
atrie) B o b iń sk i.

P. Govaerts, D ie RoTle der Opsonine bei der Haufchenbildung swischen Bakterien 
und Blutplattchen. Werden Mikroorganismen (Staphylokokken oder Paratyphus B) 
mit gewaschenen Blutplattchen in  physiologische NaCl-Lsg. gebracht, so bleibt 
das Gemisch vo)lkommen liomogen. Es bildet sich kein Nd. Im Plasma mit l° /0 
Osalatzusatz sclilagen sich die Bakterien an die Blutplattchen nieder. Im frischen 
Serum geht dieser ProzeB viel schneller vor sich, nach ’/j Stde. Erhitzen auf G0° 
nicht mehr. D ie Praeipitatbildung ist nicht durch die agglutinierende W irkung 
des Serums auf die Blutplattchen bedingt. (C. r. soc. de biologie 83. 196—97. 
21/2.) J o a c h ih o g lu .

P. Govaerts, D ie Technik des Studiums der Haufchenbildung zwischen Bakterien 
und Blutplattchen. (Vgl. C. r. soc. de biologie 83 . 196; vorat. Ref.) Injiziert man 
einem Kaninchen wenig yirulente Bakterien, so werden aie sofort in Haufen yon 
Blutplattchen in den Capillaren zuruckgehalten und von den Phagocyten gefressen. 
Sehr yirulente Bakterien werden yon den Blutplattchen nicht zuriickgehalten, sic  
fuhren z u einer Sepsis. Entweder findet eine Agglutination der Blutplattchen statt, 
die die Bakterien adsorbieren, oder es handelt sich um eine physikalische Yeriinde- 
rung der Oberflache der Bakterien. D iese Erscheinung wiire abhangig von den sog. 
Opsoninen. Ein Verf. zum Studium dieser Erscheinungen wird eingehend besehrieben, 
D ie Agglutination der Bakterien und Blutplattchen stellt sich ais eine HUufchenb. 
dar. D iese Haufchen ainken zu Boden, wahrend die FI. dariiber klar wird; werden 
die Blutpliittchen unter sich ohne Beteiligung der Bakterien agglutiniert, so bleibt 
die daTuberstehende FI. triibe. W enn Bakterien u. Blutplattchen isoliert bleiben, 
so bleibt das Gemisch gleichmaBig getrubt ohne Haufchenb. D ie  Erscheinungen 
konnen auch u. Mk. im ungefiirbten oder nach R o m a n o w sk i gefiirbten Priiparat 
studiert werden. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 197—99. 28/2.) J o a c ii im o g lu .

SFoel F ie ss in g e r , D ie Im m unitat der Bienenmotte gegen Tuberkulose, Vf. be- 
stśitigt die von Me t s c h n ik o f f  u . Me t a ł n ik o f f  gefundene Immunitat der Bienen
motte (Galleria melonella) gegeniiber Tuberkelbacillen. Extrakte der mit groBen 
Mengen Bacillen infizierten Tiere, Meerschweinchen subcutan injiziett, bewirken den
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Tod dieser an allgemeiner Tuberkuloae, auch wenn man die Motten bis zu 8 Stdn. 
nach der Infektion am Leben laBt. Nach 5—8 Stdn. sind die Tuberkelbacillen im 
Korper der Bienenmotte nur ausnahmsweise nachweisbar, da sie offenbar ihre Siiure- 
festigkeit yerloren haben, aber nicht yollstandig gelost. Im Korper der Bienenmotte 
sind hiernach keine bakteriolytischen Substanzen enthalten. (C. r. soc. de biologie 
83. 147—48. 14/2.) J o a c h jm o g l u .

S. Metalnikow, Uber die Yerdauung der Tuberkelbacillen im Korper der Iłaupe 
der Bienenmotte (Galleria melonella). Nach der Injektion von Tuberkelbacillen 
in die Raupen sieht man in Sehnitten die Bacillen haufenweise von Leukocyten 
umgeben. Sie werden in ein schwarzbraunes Pigment umgewaudelt. Man lindet, 
Tuberkelbacillen, die nach Z ie h l  gut gefarbt werden, und andere Bacillen, die be- 
reits yerdaut und in Pigment umgewandelt sind. Das Resultat ist abhangig yon 
der Qualitiit und der Quantitiit der injizierten Bakterienaufschwemmungen. W enn  
die Raupen groBe Mengen der Bacillen erhalten haben, so findet die Yerdauung 
viel langsamer statt, u. fińdet man selbst einige Tage nach der Injektion farbbare 
Tuberkelbacillen. D iese Beobachtungen erkliiren die Ergebnisse FlESSIKGElts (C. r. 
soc. de biologie 83 . 147; yorst. Ref.). D ie Immunitśit der Raupen gegen Tuberkel
bacillen ist bedingt durch Fermente, die sich in den Phagocyten finden. A lle  
Verss., diese Fermente zu isolieren und sie in der Therapie der Tuberkulose zu 
yerwenden, sind bis jetzt ohne Resultate geblieben. (C. r. soc. de biologie 83. 
214—15. 28/2. Institut Pasteur, Laboratoire M e s n il .) J o a c h im o g l u .

F elix  Klopstock, III. Kaltblutertuberkelbacillen ais Schutz- und Heilmittel der 
menschlichen Tuberkulose. (II. vgl. Dtsch. med. Wchschr. 46. 6; O. 1920 . I. 349.) 
Unter Berucksichtigung des yorliegenden esperimentellen und klini-chen Materials 
hiilt Vf. durch die Impfung mit Kaltblutertuberkelbacillen eine yorubergehende 
Steigerung der ImmunkriŁfte des Korpers, einen Anreiz zur Heilungstendenz fur 
moglich. D ie Eigenschaft haben aber nicht nur das FRlEDMANNsche Mittel oder 
Schildkrotentuberkelbacillen, sondem  alle ayirulenten Tuberkelbacillentypen. (Dtsch. 
med. Wchschr. 46. 260—62. 4/3. Berlin, U niy.-Poliklin. f. Lungenkr.) B o e in s k i .

Jacques Parisot und P. Simonin, Untersuchungen uber die m it Ecliinokokken- 
lliissigkeit crzeugte Anaphylaxie. (Vgl. C. r. soc. de biologie 83 . 149; C. 1 920 . I. 
716.) B ei Meerschweinchen und Kaninchen kann durch intrayenose oder intra- 
caidinale Injektion von E^hinokokkenfl. A naphylaiie erzeugt werden. Im Serum 
der sensibilisierten Kaninchen konnte im Incubationsstadium durch die Pracipitation 
oder Komplementablenkung der spezifische Antikorper nicht immer nachgewiesen 
werden. D ie Anaphylaxie mit Echinokokkenfl. ist nicht streng spezifisch. (C. r.
soc. de biologie 83. 151—53. 14/2.) J o a c d im o g l u .

6. Agrikulturchemie.
Harrassowitz, K u rt Vogel von lalckenstein  f .  Naehruf. (Internat. Mitteil. f.

Bodenkunde 9. 72—76.) B is t e r .
L. Cassel, Betrachtungen uber das Insaatschiejlen der Riiben im ersten Vege- 

tationsjahre. Das yorzeitige Bliihen der Zuckerriibe wird becinfluBt durch die 
wiihrend und nach dem Keimen herrschende Bodenfeuchtigkeit. Es wird daher 
empfohlen, die abgeriebenen Samen bei abnehmendem Monde nicht zu tie f  zu 
legen u. nicht zu sehr zu behaufeln. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et Diat. 37. 
131—40. Okt. 1919. Genermont.) H a r t o g h .

J. K uijper, Zusammenfassende Bearbeitung der Ergebnisse der Versuchsfelder 
fur Zuckerrohranbau in  Java. D ie Ergebnisse der Jahre 1917 und 1919. Nach  
sehr eingehender Besprecliung der Sortenwahl werden die Dungeyerss. und die 
Pflanzungsart besprochen.

Von den sehr zahlreichen Stickstoffdiingem hat Ammoniumsulfat am be3ten
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abgeachnitten und selbst Chilesalpetcr um etwa 1 ,5% , Kalksiicksto/f u. Stalldiingcr 
um ein gcringca iibertroffen. Aueh sogen. Normalmist wirkte niclit, G-riindiingung 
war unsicher. Melasse war in Sandboden recht yorteilhaft. D ie Verss. iiber die 
beste D iingezeit zeigten, daB die beliebte spiite Kopfdungung mit Ammoniumsulfat 
nicht vorteilhaft ist. D ie Pflanzproben zeigen, daB in engem Yerband nicht zu 
tie f (3—6") gepflanzte Stecklinge bei guter Bodenhearbeitung und spiiterem Auf- 
binden der Haime die besten Ausbeuten geben. (Archief Suikerind. Nederland. 
Indie 1919. 2245—2320. Sep. y. Vf. 15/2. 1920. [Aug. 1919.] Pasoeroean. Yersuchs- 
station d. Java-Zackerind.) H artogtt.
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