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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
A lb ert G reville W h ite und Tador W illiam s P rice , Die Entziindung von 

Ather-Alkohol-Luft- und Aceton-Luft-Gemisćhen durćh Beruhrwng mit erhitzten Olier- 
fldchcn. Die Arbeit ist angeregt durch die zahlreichen Feuersbriinste in Losungs- 
mittel-Wiedergewinnungsanlagen in Corditfabriken. Die einzelnen Ergebniaae der 
umfangrcichen Arbeit sind in Tabellen u. Kurven wiedergegeben. Das allgemeine 
Ergebnis ist folgendes: Die von Mc D av id  (Journ. Chem. Soc. London 111. 1003; 
C. 1918. II. 167) beachriebene Seifenblasenmethode gab fiir die Entflammungstemp. 
von A -Luft-Gemischen Werte von 859—1068°. Die Methode scheint demnach nicht 
zuyerlassig zu sein (vgl. Journ. Chem. Soc. London 115. 1248; C. 1920. II. 578). 
Die bcnutzte Methode (Erhitzen im einseitig geseblosaenen, yorher eyakuierten 
Robr) gibt anscheinend die niedrigate Temp. an, bei der die Rk. in einem ent- 
flammbaren Gasgemiseh sicb yon selbat unterhalt, die aogenannte untere Entflam- 
mungstemperatur. Dieae Temp., die vom Gesichtspunkte der Sieberbeit aus die 
wichtige zu sein aebeint, betragt fiir A.-Luft-Gemiscbe in Glas 187° u. schwankt 
fiir die yeracbiedenen A.-A.-Luft-Gemische zwiachen 187 und 500°. Fiir Aceton- 
Luft-Gemiaebe war Bie etwa 500°. Die Ggw. von erbeblichen Metallmengen in 
den GefaBen erniedrigte die untere Entflammungstemperatur. Abnabme des Druckes 
aebeint die untere Entflammungstemperatur eines Gemiaehea zu emiedrigen, aber 
die Ggw. kleiner Mengen von Glycerintrinitrat oder von Diathylperoryd bat ge- 
ringen EinfluB auf die untere Entflammungstemperater von A..-Luft-Gemiscben, 
Durch die Ggw. von Atbylhydroperoxyd wird die untere Entflammungstemperatur 
soleher Gemisehe erniedrigt. Geringe Bewegungsgeschwindigkeit scheint die untere 
Entflammungstemperatur von A.-Luft Gemischen zu erhoben. Wenn ein eyakuiertes 
GefaB schnell mit einem Yorratsraum voll A.-Luft- oder CSa-Luft-Gemisch in Yerb. 
geeetzt wird, kann unter beaonderen Bedingungen das Gas bei gewohnlicher Temp. 
entflammt werden. Diese Erscheinung wird ais StoBentflammung (shoek ignition) 
bezeicbnet. D ie Grenzen fur die Fortpflanzung der Flamme wurden unter ver- 
schiedenen Bedingungen bestimmt. Die iiuBersten Grenzen waren fiir A.-Luft:
1,73 und 23,30%; fiir A.-Luft: 4,16 und 18,95°/0 und fiir Aceton-Luft: 2,88 und 
12,40°/o- Die obere Grenze fiir A.-Luft wurde bei 60° bestimmt. Die Ergebnisse 
im 15 em-Eisenrohr weichen oft merklich von denen im 5 cm-Glusrohr ab. Die 
Regel von Le Chatelier wurde fiir A.-A.-Luft Gemisehe bestiitigt gefunden, aus- 
genommen fiir die obere. Grenze bei borizontaler und aufwarts gerichteter Fort
pflanzung. Die einzige betriichtliche Abweicbung yon der Regel fiir A.-Aceton-Luft- 
Gemische wurde fiir die obere Grenze bei aufwarts gerichteter Fortpflanzung be- 
obaehtet. Zunahme der Temp. erhoht die obere Grenze fiir die Fortpflanzung in 
A.-Luft betraebtlich; Verminderung des Druckes niihert die Grenzen. Anwachsen 
der Geschwindigkeit des Gasgemisches erweitert die Grenzen wesentlich. Die 
Ggw. yon Diathylperoryd beeinfluBt die untere Grenze der Fortpflanzung in A.- 
Luft kaum, aber durch groBere Mengen wird die obere Grenze erhoht. A.-A.-Luft- 
Gemiscbe lassen sich durch Fiinken zwischen Stahl.und Stahl, Schmirgel u. Stahl 
oder Feuerstein und Stahl nicht entziinden, dagegen tritt durch Funken zwischen 
Stahl und Cereisen leicht Entflammung ein. Manche Eigenschaften der A.-Luft- 
Gemische lassen sicb anscheinend durch B. einer kiihlen Fiamme erklaren. Die 
ais StoBentflammung bezeiehnete Erscheinung wird niiher untersucht. (Journ. Chem. 
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Soc. London 115. 1462—1505. Dezember. [22/9.] 1919. Ardcer Factory, Steyenston. 
The Research Lab.) P o s n e r .

W illiam  Paym an, Die Fortpflanzung der Flamme in zusammengesetzten Gas- 
gemischen. I- Grenzmisehungen und die glcićhfórmige Bewegung der Flamme 
solchen Misćhungen. Wenn eine Flamme durch eine Miscliuug eines brennbaren 
Gasea mit Luft oder 0 3 fortachreiten soli, muB die in einer bestimmten Schicht 
durch die Verbrennung erzeugte Warne auareichen, um in der anstoBenden Schicht 
das unyerbrannte Gaa auf seine Entflammungstemperatur zu erhitzeu. Ala „G ren z-  
m ise h u n g “ wird diejenige Mischung bezeiclmet, in der B ich  die Flamme gerade 
noch fortpflanzen kann, in der alao die erzeugte Wśirme gerade noch zur weiteren 
Entflammung ausreieht. Wenu Grenzmisehungen von zwei oder melir brennbaren 
Gasen miteinander gemiseht werden, muB das Wiiimcgleichgewicht unverandert 
erhalten bleiben, yorauagesetzt, daB alle Grenzmisehungen von der gleiehen Art 
sind, also entweder untere oder obere Grenzmiaehungeu darstellen. Alle Gemische 
von „Grenzmisehungen11 sind alao wieder Grenzmisehungen oder umgekehrt, eine 
Grenzmisehung irgend eines zusammengesetzten brennbaren Gasea besteht aus 
einer Anzahl von Grenzmiaehungeu der einzelnen darin enthaltenen Gase. Diese 
Annahme ftthrt zu der Formel von L e  C h a t e l ie r  (vgl. Journ. C hem . Soc. London 
115. 27; O. 1919. III. 185). Die yorliegende Arbeit behandelfc die Entflammbar- 
keitsgrenzen yon CH* in Misćhungen von O, und N2. Es ergibt sich, daB die 
Fortpflanzungsgeachwindigkeit der Flamme in allen oberen oder unteren Grenz- 
mischungen von GH4 mit Os u. N. innerhalb der Fehlergrenzen gleich ist. Eine 
Best. der Flammeugeschwindigkeit in Grenzmisehungen von Luft mit yersehiedenen 
Paraffin-KW-stoffeu beatatigt, daB sich die „ G r e n z g e s e h w in d ig k e it“ e iuem  
konstauten Wert niihert. Eine iiquimolekuIare Mischung vou CH4 und Pentan bat 
die gleiche prozentuale Zus. und den gleiehen calorischen Wert wie Propan, zeigt 
aber andere Eniflammbarkeitsgrenzen; die Entflammbarkeit scheint also auch noch 
von anderen Faktoren abzuhiingen. (Journ. Chein. Soc. London 115. 1436—45. 
Dezember. [4/9.] 1919. Cumberland, Eskmeals.) P o s n e r .

W illiam  Paym an, Die Fortpflanzung der Flamme in zusammengesetzten Gas- 
gemischcn. I I .  Die gleichformige Bemegung der Flamme in Gemischen von L uft mit 
den Paraffinliohlenwasserttoffen. Wie im yorhergehenden Ref. gezeigt worden ist, 
uabert sich unter bestimmten Yersuebsbedingungen die Geschwindigkeit der gleich- 
fórmigen Flammenfortpflanzung fur alle Grenzmisehungen von Paraffin-KW-stoffen 
eine ni konstauten Wert. Es fragt sich nun, ob das, was fur die „ G r en zg e sch w in -  
d ig k e it e n “ gilt, auch fiir alle anderen Geschwindigkeiten zutrifft, ob also alle 
Kombinationcn von Misćhungen konstanter Flatnmengeschwindigkeit, wieder die- 
selbe Fortpflanzungsgeschwindigkeit zeigen. Wiire dies der Fali, so konnte mau 
die Geschwindigkeit der Flammenfortpflanzung in zusammengesetzten Gaagemischen 
aua den bekannten Werteu fiir die einzelnen Gase berechnen. Natiirlich miiasen 
die zur Berechnung benutzten Gemisehe alle von gleicher Natur sein, d. h. sie 
miissen entweder alle einen fjbersehuB an brennbarem Gaa oder alle einen Uber- 
schuB an O, enthalten. Zunachst wurde festgestellt, daB die masimalen Geschwindig- 
keiten fiir alle Paraffine mit Ausnabme des CH4 anniihernd gleich sind. Ea wurden 
dann verschiedene Gas-Luftgemische gleicher Flammengeachwindigkeit, aber nus 
yersehiedenen KW-stofien miteinander in yersehiedenen Yerhaltnissen yermischt u. 
festgestellt, daB die Flammeugeschwindigkeit innerhalb der Feblergrenzou konstant 
bleibt. Wahrscheinlicb laBt aich diese Ycrallgemeinerung uber Gas-Luftmischungen 
hinaus auch auf aauerstoffreicliere Gemische ausdehnen. SchlieBlich wird eine 
Formel angegeben, nach der man anniihernd die Maximalgesehwindigkeit der gleich- 
formigen Flammenbewegung eines Gas-Luftgemisehes aus den bekannten Werten 
fiir die einfachen Konstituenten berechnen kann. Die Masimalgeschwiudigkeit laBt
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sich auch graphisch finden. Wenn auf einem GeachwiudigkeitsprozentgehaU- 
diagramm die einzeln bestimmten Maxima fiir zwei beliebige Gase durch eine geradc 
Linie" verbunden werden, licgen allc Maxima fiir Gemische dieser beiden Gase an- 
nahernd auf dieser Linie. Die Zus. der „Masimalgeschwindigkeits^Mischuug wird 
n ach  der Methode von P a y m a n  u . W h e e l e r  (Journ. Chem. Soc. London 115. 36; 
C. 1919. III. 185) berechnet, und die Geacliwindigkeit dann aus dem Diagramm ab- 
gelesen. (Journ. Chem. Soc. London 115. 1446—53. Dez. [10/10-3 1919. Eskmeals, 
Cumberland.) POSNER.

W illiam  Paym an, Die Fortpflamung der Flamme in zusammengesetzten Gas- 
gemisćhen. I II . Die gleichformige Bewegung der Flamme in Misćhungen vvn L u f  tmit 
Gemischen von Mcthan, Wasserstoff und Kohlenoxyd und mit łcchnischen brcnnbarcn 
Gasen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Geschwindigkeit der gleichformigen Flammenbewegung 
wird zunachst fiir Misćhungen der reinen Gase mit Luft bestimmt u. in Tabellen u. 
Kurven wiedcrgegeben. Dann werden in gleieber Weise Misćhungen eines Leucht- 
gases u. eine3 Generatorwassergases, CO H, Nj, untersucht. Letzteres enthielt 
nur 37°/0 brennbares Gas. Die Flammengeschwindigkeit fiir'Misćhungen von Luft 
mit einem so stickstofFreichen Gase kann unter der Annahme berechnet werden, daB 
der kiihlende und verzogemde Effekt von Stickstoff und Luft gleich ist. (Journ. 
Chem. Soc. London 115. 1454—62. Dezember [10/10.] 1919. Eskmeals, Cumber
land.) POSNER.

J. E. M organ, Flammcngeschwindigkeit in brennbaren Gasen. Die Hypothese 
des Vfa. (Engineering 108. 535; C. 1920. I. 193) soli nicht auf geschlossene Rohren 
beschriinkt sein, wie Ma so n  (Engineering 108. 797; C. 1920. I. 602) annimmt, 
dessen weitere Ausfiibrungen Vf. ebenfalls ablehnt. (Engineering 108. 822. 19/12. 
[15/12.] 1919. 13, Templcstreet. Birmingham.) ROh l e .

B. Anorganische Chemie.
Take Sone, U ber die magnetischen Susceptibilitatcn von Wasscrstoff und einigen 

anderen Gasen. Zur Priifung der Konseąuenzen bzgl. der magnetischen Suscepti
bilitat, zu denen das*B0HRsche Atommodell in seiner urspriinglichen Form und 
nach einigen daran angebrachten Modifikationen fiihrt, hat Vf. die Susceptibilitatcn 
einiger Gase experimentell neu bestimmt. Eine der Haupt3chwierigkeiten bei der 
Best. der magnetischen Susceptibilitat von Gasen liegt in Verunreinigungen, die 
selbst in kleiner Menge das Resultat stark beeinflusseu konnen. Es wurde daher 
besondere Sorgfalt auf Reinigung der Gase und epeziell auf Entfemung von Luft 
aus den Erzeugungs- und ReinigungsgefiiBen der Gase verwandt. Dazu diente in 
erster Linie ein App., mit Hilfe dessen die Gase unter bohem Druck in Glasrohrcn 
ohne Undichtigkeiten eingeschlossen werden konnten. Gemessen wurde in der 
W eise, daB ein zylindrischer Stab aus dem Materiał, das gemessen werden sollte, 
d. b. bei den Gasen eine zylindrisehe Glasrohre mit dem Gase, yertikal zwiseben 
die liorizontalen Polflachen einea Elektromagneten an dem Arme einer magnetischen 
Wage aufgehiingt wurde. Bei Erregung des Feldes des Elektromagneten tritt eine 
Senkung des Wagebalkens ein, die mit Spiegel nnd Skala-* beobaehtet wird. Das 
umgebende Medium war im allgemeinen Luft, und nur im Falle der Luft selbst 
dest. W . Ais Grundwert wurde die Susceptibilitat des deet. W. ais bekannt zu 
—0,720• 10 '6 angenommen. Nur der obere Teil des zylindrischen Rohres war mit 
dem Gase geftillt, wahrend der untere evakuiert war. Vf. beaehreibt im einzelnen 
die Teile seiner Apparatur, namlich die magnetisehe Wage, den Kompreasor nnd 
die zugehorige MeBrohre, den Elektromagneten, die Best. der M. des Gases, die 
Fiillmethode und den Gang eines einzelnen Vers. Luft. Die vorliegenden Messungen 
der Susceptibilitat zeigen groBe Abweicbungen untereinander, nnd auch das Yer- 
hiiltni8 der Suseeptibilitaten von Luft und O, ist nicht immer gleich gefunden
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worden. Die benutzte Luft wurdo mit KOH, CaC),, P s0 6 und Baumwolle von 
C 02, Feuchtigkeit und Staub gereinigt. Sie wurdo vor der Messung auf 30 Atmo- 
spharen komprimiert. Die spezifische Susceptibilitiit X bei 20° ergibt sich zu 23,8-lO-0 , 
die VolumsuBceptibilitat x  bei 0° und 760 mm Druck zu 0,0308-lO-6 . Sauerstoff. 
Aueh hier betragen die Abweichungen der yersehiedenen vorliegenden Beobacli- 
tungen, trotzdem sie mit zu den besten gehoren, mehr ais 100/o. Der 0 2 wurde 
vom Vf. durch Elektrolyse aus einer KOH-Lsg. dargeatellt. DaB Gas wurde dureh 
konz. H.,S04, KOH u. P40 6 gereinigt. Mit der Luft wurde das Gas magnetiscli 
bei gewobnlichem Druck u. gewobnlicher Temp. verglichen. Hier ist % =  104* 10—°, 
x  —  0,148* 10—e. Wenn der Magnetismus der Luft nur dem in ibr enthaltenen Oa 
zuzuschreiben wiire, so sollte das Verhiiltnis der spezifischen Suseeptibilitiiten von 
Luft und Os identiscb mit dem Verhaltnis der M. des Oa in der Luft zur Gesamt- 
maase der Luft sein. Jedoch bleibt eine DifFerenz von 1°/* zwiscben diesen beiden 
Yerhiiltnissen bestehen, die auBerhalb der Yersuchsfehler liegt. C 02. Die CO, 
wurde aus verd. HC1 u. CaCOs gewonnen und mit W ., konz. HaS04 u. CaCl, 
gereinigt. % — 0,42*10_0, x  =  —0,00083*10“ 6. Die spezifischen Suseeptibilitiiten
von COs im festen und gasformigen Zustand sind fast identiscb. Beide sind dia- 
magnetisch im Gegensatz zu friiheren Beobachtungen. Der am gasformigen C02 
friiher beobachtete Paramagnetismus ruhrt wahrseheinlich von Verunreinigungen 
mit Luftspuren her. Bei einem Teile dieser Verss. wurde nicht mit Beobachtung 
der Ablenkung der magnetischen Wage, sondem nacb einer Nullmethode gemcssen. 
Diese ist allerdings umstandlicher, ais die Ablenkungsmethode, und da beide bier 
die gleichen Resultate gaben, so wurde im iibrigen ausscblieBlich die Ablenkungs
methode benutzt.

Der .Wj wurde auf drei yerschiedene Arten dargestellt. Die beiden ersten 
Methoden waren chemische; die letzte benutzte atmospharischen Ns. Bei der ersten 
Methode wurde der N2 aus NH,C1 u. KNO, erzeugt und durch Ferrosulfat, rot- 
gliihendes Cu-Drahtnetz, konz. H2S 0 4, Natronkalk, CaCl2, Ps0 5 gereinigt. Der so 
erhaltene Ns ist frei von Stickoxyd, das sonst nur schwer zu entfernen ist. Bei 
der zweiten Methode, die Vf. ais viel unvollkommener ansieht, wurde NH4NOs u. 
Glycerin bei 160° mit HaS04 yersetzt. Naeh dieser zweiten Methode erwies sich 
der Na ais urn 8% mehr diamagnetiscli, ais nach der ersten, ein Unterscliied, dem 
Vf. nicht weiter nachgiDg. Bei der dritten, physikalischen Methode wurde atmo- 
spharischer N, durch KOH-Lsg., CaCl2, konz. NHS und rotgluhendes Cu-Drahtnetz 
geleitet. Die Reinigungslsgg. waren die gleichen wie bei der ersten u. aueh bei 
der zweiten Methode. Der Unterschied, der zwisehen atmospharischem und 
chemischem N, gefunden wird, ist auf die Susceptibilitiit des A zu scbreiben, die Vf. 
berechnet. Er fiudet fur N, (chemiscli rein): /  =  —0,26*10—s, x  ==> —0,00033-10—0 
Nj (atmospharisch): % =  —0.36-10~6, x  =  0,00045-10- 8 , A : % —  —5,8*10—®, 
x  —  0,0t0*10—6. Die Yolumsusceptibilitaten von u. A in der Luft B in d  

nicht, wie man bisher angenommen bat, zu yernachlassigen, sondern sie maehen 
insgesamt etwa l°/0 der Susceptibilitiit der Luft aus. Uj. Trotz vieler vorliegender 
Verss. steht noch nicht einmal das Vorzeichcn der Susceptibilitiit hier fest. Die 
Schwierigkeiten liegen einmal in derjenigen, Os-freien H, darzustellen, u. zweitens 
in der Best. der auf das Gas ausgeubten magnetischen Kraft infolge seiner ge- 
ringen Volumsusceptibilitat und seiner geringen D. Beide Schwierigkeiten meint 
Vf. iiberwunden zu haben, so daB seine Angaben fur die Susceptibilitiit verlaBlieh 
erscheinen. Der H, wurde elektrolytisch erzeugt. Vf. beBchreibt eingehend den 
Reinigungsgang des H„ sowie die Fiłllung des Yersuchsrobrea mit dem Gase. 
Fiir das freie Gas wurden nicht weniger ais 30 unabhangige Beobachtungen ge- 
macht. /  =  —19S* 10 ®, x  =  —0,000178 *10~e. Zur Reinigung yon Os war der
H, uber Pd-Asbest unter 250° geleitet worden. Infolge der yergleichsweise hohen
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Susceptibilitiit des Ou war es notig, sieli von dem moglichen Hoehstgehalt des H, 
an Oj ezperimentell Rechenschaft zu geben, wahrend nach einer tTbereeblagsrechnung 
ein EinfluB des N, nicht in Betracht kommt. Der Ha wurde in einem Eudiometer 
analysiert u n d  crgab weniger ais 1/1500 Volumprozent O,. Dementsprechend 
ist der O, mit 0,56% an der Susceptibilitiit des H , beteiligt. Die Moglichkeit, die 
Suaceptibilitat der Luft aus denjenigen ibrer Komponenten zu berechnen, zeigt, daB 
sich die Susceptibilitaten additiv yerhalten. Vf. zeigt, daB seine Resultate mit der 
Theorie des Magnetismus v o n  H o n d a  u . O k u b o  (Physical Review 1919. 6) ver- 
triiglich sin3. Es muB dabei in den BOH Rschen Modellen der H- u . He-Atome an- 
genommen werden, daB eine bestimmte Rotation u m  eine Achse senkreclit zu der 
Linie stattfindet, die zwei positiye Kerne miteinander yerbindet, eine Rotation, 
dereń Geschwindigkeit sehr klein gegen diejenige der rotierenden Elektronen ist. 
Man erhalt dann den beobachteten Diamagnetismus Biimtlieher ein- u. zweiatomiger 
Gase, aueh in der richtigen GroBcnordnung. Eine besondere Erorterung er- 
fordert in dieser Beziehung nur der O,. (Philos. Magazine [6] 39. 305—52. 
Miirz.) B y k .

A. Gutmann, U ber die Eimcirkung von Hydroxylamin auf Natriumtetrathionat. 
Hydroxylamin und Natriumtetrathionat wirken in saurer und in alkal. Lsg. ver- 
schieden aufeinander ein. In saurer Lsg. (3/ł §tdn. auf dem Wasserbade; Gelb- 
farbung unter AuBBcheidung von elementarem S und Entweichen vom SO,) oiydiert 
das salzsaure Hydrosylamin den in der Tetrathionsaure enthaltenen Sulfitrest zu 
HsS 04, wobei ea selbst zu NH„ reduziert wird:

H,S*Oe +  NHsOH +  HaO =  2H,SO< +  2S  -f- NH„.
Beim tropfenweisen Versetzen von Natriumtetrathionat und NHsOH-HCI in 

wss. Lsg. mit 30°/0ig. NaOH setzt unter starker Selbsterwarmung und yoriiber- 
gehender intensiyer Gelbfarbung und ebensolcber Ausscheidung sturmische Gas- 
entw. (NO) ein. Uberachuasige NaOH lost dieses Zwischenprod. zu einer tiefroten 
FI. auf, wobei sich stiirmiscb NaO entwickelt. Nach stundenlangem Stehen oder 
beim kurzeń Aufkochen entfarbt sich die FI., die neben sehr viel Natriumthio- 
sulfat noch NET, und wenig Alkalisulfit und -sulfid enthalt. Nach Zerstorung des 
ThioBulfats mit Silbersulfat wurde salpetrige Siiure, bez w. Salpetersaure mit Di- 
phenylaminschwefelsaure nachgewiesen. In dlkal. Lsg. oxydiert also das im Tetra- 
thionsauremolekul yorhandene, locker gebundene Sauerstoffatom (vgl. Yf., Ber. Dtscb. 
Chem. Ges. 39. 510; C. 1906. I. 893) das Hydroxylamin bis zu salpetriger, bezw. 
Salpetersaure nach der Gleichung:

N a jS A  +  2 NHjOH - f  3 NaOH =  2Na2Ss0 3 +  NaNO, +  3 H ,0  +  NHS. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 444 -46 . 13/3. 1920. [13/12. 1919.] WeiBenburg in 
Bayern.) • W e g e .

J. J o ly  und J. H. J. Poole, Ein Yersuch zu bestimmen, ob gewohnliches Bici 
in seine Isotopen durch Zentrifugier en im fliissigen Zustand zerlegt werden kann. Die 
Zentrifuge ergab 9000 Umdrehungen per Sekunde. Die D. des Pb aus den auBeren 
und inneren Teilen der Zentrifuge war nach yollzogener Operation merklich die 
gleiche. Vf. berechneten, daB man nur auf 0,005°/o D.-Unterschied rechnen konnte, 
der zu klein ist, um mit der angewandten Methode nachgewiesen zu werden. 
(Philos. Magazine [6] 39. 372—75. Marz, Iyeagh Lab. Trinity College Dublin.) B y k .

J. Jo ly  und .J . H. J. P oole, Uber den E in  fiu fi des Zentrifugierens auf getcisse 
Legierungen im fliissigen Zustand. Zur Kontrolle der in einer friiheren Arbeit 
(ygl. Philos. Magazine [6] 39. 372, yorst. Ref.) geschilderten Verss. wurden mit dem 
gleichen App. yerschiedene Legierungen zentrifugiert. Dabei trat eine deutliche 
Trennung durch Zentrifugieren bei den Legierungen aus PbSn, sowie aus PbSn- 
Bi ein. Bei Pb-Ag-Legierungen konnte keine deutliche Trennung erzielt werden, 
was bedauerlich ist, da eine solche Trennung von technischem Interesse sein
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wurde. Auch dic Legierung von der stochiometrischen Zus. PbSn liiBt sich durcb 
die Zentrifugo trennen, d. h. es liiBt sich Ungleichheit der Zus. erzielen. (Philos. 
Magazine [6] 39. 376. Marz, Iveagh Lab. Trinity Colleg Dublin.) B y k .

G. A. H em salech, Uber die Erregwng der Spektra von Kohlenstoff, Titan und 
Yanadin durch Thermodektronenstrome. M it besonderer Beriicksichtigung der TJrsaćhe 
der Lichtemission in den leuchtenden Diimpfen des Kóhlenrohrwiderstandsofens. (Vgl. 
Philos. Magazine [6] 36. 281; C. 1919. 1. 80G.) In einem rohrenformigen C-Ofen 
findet in unmittelbarer Nahe der Wandung ein Leuchten infolge von Ionisations- 
stromen statt, die man scblecbt beobachten kann. Denkt mas sich einen solchen 
Ofen aufgeschnitten und in eine Ebene ausgebreitet, so erbiilt man eine Platte aus 
Kobie, die gegen Warmeverluste durcb eine Schicht von Carborundum geschutzt 
ist, und bei welcher die Ercheinungen, soweit sie nieht etwa durcb die Anderung 
der Form des Leiters beeinfluBt werden, sieb weit bequemer beobacbten lassen 
miiesen. Verss. dieser Art bestiitigten das EesuUat fruberer-Unterss. des Vfs., daB 
zwei yerschiedene Arten von Lichtemission hierbei auftreten, von denen die eine 
infolge ihrer BeeinfluBbarkeit durch ein magnetisches Feld zw eife ll03  elektrischen 
Ursprungs ist. Der dabei auftretende elektrische Strom, den Vf. Thermoelektronen- 
strom nennt, ist wahrscheinlich ein soleher Yon Teilchen Behr kleiner Masse. Die 
Yerss. wurden mit ziemlich kleinen Graphitplatten ausgefuhrt, die sich durch 
relatiy schwache Strome auf die erforderliche Maximaltemp. erwarmen lassen, wo- 
hei der Strom einer gewohnlichen Akkumulatorenbatterie entnommen werden kann. 
Bender Interpretation von Leuchtefltekten unter der Platte ist auf Luftstromungen 
infolge von KonvektionsstromuDgen oberhalb der h. Platte Riicksicht zu nehmen. 
Um yergleichbare Yerhiiltnisse zu schafFen, muB dic Temp. der Platte holier ge- 
halten ■werden, ais die eines itohrenofens sein wiirde. Zur Erwarmung auf 270°, 
eine Temp., die bei der Platte erforderlich wird, sind reclit liohe Stiomdicliten 
notig; infolgedessen haben die diinnen Platten nur eine kurze Lebensdauer. Die 
Temp.-Bestst. wurden mit einem Wannerpyrometer ausgefuhrt. D ie Lichterschei- 
nungen in der Nabe der Graphitplatte wurden in der W eisę beobachtet, daB auf 
einem weiBen Kartonblatt ein Bild derBelben entworfen wurde. Bei steigender 
Temp. bilden sich gelbliche Dampfe an der unteren Flachę der Platte, und ein 
kontinuierlicher Strom derartiger Dampfe steigt von der oberen Flachę der Platte 
aufwarts. Bei 2300—2500° wird die Farbę der unteren Dampfe graublau, und sie 
besitzen eine scharfe Begrenzung. Oberhalb der Platte bleibt die Farbę gelblicb, 
uur unmittelbar dariiber wird sie rotlich. Die Grandę fur die eintretende scharfe 
Begrenzung werden diskutiert. Trotzdem Sonden leicht die Existenz von Ioni- 
sationsstromen anzeigten, zeigten die spektroskopischcn Resultate doch, daB die 
Leuchterscheinungen nieht ausschliefilich durch sie bedingt wareu. Eine auffallige 
Erseheinung sowohl in spektroskopischer Beziehung wie auch im unzerlegten Licht 
trat bei etwa 3000° ein. Unterhalb der Platte erschien namlicli in unmittelbarer 
Beruhrung mit ihr ein seharf begrenztes, rosa gefarbtes Band, das Vf. ais die rote 
Franse bezeiebnet, trotzdem die Farbę einen deutlich Yioletten Schatten zeigte. 
Der EinfluB eines transyersalen Magnetfeldes auf die Sichtbarkeit der Franse wurde 
untersucht, und ihr Ursprung wird erortert. Sowohl die rote Franse wie dic 
leuchtenden Dampfe wurden spektroskopiach analysiert. Dabei wurden in den 
Diimpfen die Linien von T i, V, G featgestellt, sowie einige Banden von chemisch 
unbekanntem Ursprung angegeben. In den leuchtenden Diimpfen treten Linien 
auf'von A l, Ca, Mn, K , Sr, Pb, Cr, Fe. Auch die Griinde fur die scharfe Be
grenzung der roten Franse werden erortert. Der Thermoelektronenstrom in den 
ionisierten Dampfen, die wahrscheinlich aus Carbiden bestehen, ist nur fUr die 
Eiistenz der Spektra von C, Ti und V yerantwortlich zu machen. Die einzelnen 
Beobachtungen zeigen, daB auch hier die Lichterscheinungen auf zwei ganz ver-
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selnedcne Griinde zuruckzufubren sind, yon denen einer mit der Plattentemp., der 
andere mit dem Thermoelektronenstrom -zusammenhangt. Die Unterschiede wcrden 
diskutiert, die der Fali der Graphitplattc gegenuber dem zylindrisehen Ofen dar- 
bietet. Aber auch in dem Ofen sind nach den Uberleguugen des Vfs. die Be
dingungen zur Erzeugung von Thermoelektronenstromen gegeben. Es lassen sich 
aueh Scbliisse auf die Veriinderungen ziehen, die da8 Spektrum infolge der Ande- 
rung der elektrischen Bedingungen erleiden mu8, wenn man von der Platte zum 
Zylinder iibergebt. Diese Uberlegungen werden mit den friiheren Beobachtungen 
an zylindrisehen Ofen yerglichen. Gewisse Unterscbiede in den Beobachtungen 
des Yfs. von denen anderer Autoren erklaren sich durch die Verschiedenheit der 
elektrischen Bedingungen in beiden Fallen, besonders darin, dafi in einem Falle 
Gleichstrom, im anderen Weehselstrom angewandt wurde. Die rotę Franse riihrt 
von einem elektrischen Strom ber, der wahrscheinlich ein Bestandteil des Heizungs- 
stromes ist. Sie hiingt nicht allein yon der Plattentemp. ab, wie ihre Beeinflussung 
durch magnetische Felder zeigt. Die beiden Arten yon Spektren unterscheiden 
sich merklich durch ihre raamliche Yerteilung. D ie von der Plattentemp. ab- 
hangige thermoehemische Erregung hat Linien u. Banden, die nur allmablich bei 
der Entfernung yon der Platte yerschwinden. Die zweitc Thermoionenemission, 
die riiumlich mit der roten Franse 'zusammenfallt, ist auf die mittelbare Umgebung 
der Platte beschriinkt. Die allmiihlicho Entw. des C-Spektrums bei thermoelektri- 
scher Erregung findet in umgekehrter Reihenfolge der ehemischen Erregung statt. 
(Philos. Magazine [6] 39. 241—85. Marz 1920. [Juli 1919.] Manchester.) B y k .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
G. F. H erbert Smith., Semseyit von Dumfriesshirc. Krystałlograpbische und 

chemische Unters. des in Form wiuziger Itrystalle al3 drusiges Futter kleincr 
Hohlungen im Antimonbleierz in der alten Mine bei Glendinning in Eskdale ge- 
fundenen Minerals. Die yon G. T. P r io r  ausgefiihrte Analyse stimmt mit der 
theoretischen Zus. 9PbS-4SbaS3 gut ubereio. Die gefundenen krystallographischen 
Konstanten a : b : c  — 1,1350:1:1,0213; fi =  105° 46' weicheu ziemlieb erheblich 
ab yon denen durch KRENNER am Semseyit von Felsobanga bestimmten. (Minerał. 
Magazine 18. 354—59. Nov. [5/11.* 1918].) B is t e r .

E . H. S o lly , E in  bleigraues faserfurmiges Minerał aus dcm Binnłal, Schweiz. 
Das in Form sehr feiner Nadeln mit Seligmaunit gemiscbte oder in groBeren Kry- 
stallen gitterformig in den Hohlungen des Dolomits angeordnete Minerał entspricht 
uach sciner von G. T. P rior ausgefiihrten Analyse der Zus. 3PbS-2 AgaS3 des 
Eathits, wahrend es in seinen krystallographischen Eigensehaften mebr mit dem 
Dufrenoysit ubereinstimmt. (Minerał. Magazine 18. 360—62. Kov. 1919. [21/5. 
1911].) B i s t e e .

E . H. Solly , Ein neues, mit Trechmannit isomorphes Minerał aus dem Binnłal, 
Schweiz. Die krystallographiscbe Ausmessuug yon in nur 3 Exemplaren im August 
1904 im Langenbach-Steinbruch gefundenen kleinen Krystallen, die mangels 
Materials nocb nicht analysiert werden konnten, wird yeroffentlicht. Das ąla 
Cć-Trechmannit bezeiebnete Minerał unterscheidet Bich yon dem cochenilleroten 
Trechmannit durch seine blaugraue Farbę und den schokoladebraunen Strich. 
(Minerał. Magazine 18. 363—65. Nov. 1919. [21/3.* 1911].) B is t e r .

A. F. H allim ond, Die Krystallograpliie des Vogtil3, eines schiefwinkligen Meta- 
silicałs des Eisens, Calciums, Mangans und Magnesiwns aus sauren Stahlofen- 
uchlacken. Die baupteachlich au3 FeO, MnO und Si O, bestehenden Schlacken
łieferten die Silicate Fayalit und Rhodonit. Ein geringer Gebałt an Ca-Silicat
wird dabei in isomorpher fester Lsg. gebałten. Wenn der Kalkgebalt aber 8°/» 
ubersteigt, so tritt ein neues Silicat auf, das zu keiner der bekannten Minerał-
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gruppen zu gehoren scheint. Es entsteht iu Schlacken von ziemlieh niedrigera 
SiOj-Gehalt in langen, strahlenformig angeordneten Blattern oder in den Hohl- 
riiumen der yon der Mutterlauge befreiten Schlacken in blaB-bernsteingelben, klaren, 
begrenzten Krystallen, die chemisch, krystallographisch und opt. untersucht werden 
konnten. Die Zus. nahert sich den Verhaltnissen der Metasilicate. Wtihrend der 
FeO Gehalt gegeniiber der Zus. der Schlacke in den Krystallen abgenommen hat, 
haben sich die drei anderen basischen Oxyde leicht vermehrt; die Abweichungen 
von der theoretischen Zus. eines Metasilicats konnen von der Beimischung nicht 
isomorpher Yerbb. in fester Lsg. herruhren. a : 6 rc =  1,093 :1 :  0,729. u  => 99° 37', 
(} =  99° 21', y  =  83° 53'. Wahrscheinlich wird sich der Vogtit ais das yer- 
breitetste Silicat in den mit Kalk yersetzten Schlacken des sauren Prozessea cr- 
weisen. Ein natiirliches V. ist noch nicht beobachtet worden. (Minerał. Magazine 
18. 363 -72 . Nov. 1919. [18/3.* 1919].) B is t e r .

D. Organische Chemie.
Edgar T. W herry, Die Krysłallographie der Melezitose. (Vgl. H u d s o n  und 

S h e r w o o d , Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 116; C. 1920. II. 706.) Rhombische 
Krystalle, Platten oder Stabe. Die Refraktionsindices fiir Na-Licht u  =» 1,540, 
(_? =  1,548 und /  =  1,550. In parallel polarisiertem Licht ist die Doppelbrechung 
der Platten schwach, die Farben sind leuchtende Graus der ersten Ordnung. Der 
Asialwinkel 2 E D ist groBer ais 85°, und der Charakter ist negatiy. Die Orien- 
tierung ist X  =  a, Y  =  6 u. Z  == c. Saccharose kann durch die groBere Doppel
brechung (a  — 1,45 und y  =  1,57) erkannt werden, sowie durch das Aufbrechen 
in unregelmaBige Fragmente mit schriiger Ausloschung. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 125—28. Januar 1920. [16/9. 1919.] Washington, U.S. Dept.' of Agri- 
culture.) St e in h o r s t .

M. J. Smit, Uber einigc Nitroderivate des Ditnethylanilins. Auf Yeranlassung 
yon VAN R o m b c jrg h  untersuchte Vf. das Verhalten der Aminę u. Verbb., die eine 
Aminogruppe enthalten, gegeniiber den Trinitroderivaten des Ditnethylanilins, ins- 
besondere gegenuber den 1,3,4,6-Isomeren (vgl. R o m b u r g ii ,  W e n s i n k ,  Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 23. 966). Bei der Nitrie- 
rung yon 1,3,4-Dinitrodimethylanilin bildet sich yorwiegend das 1,3,4,6-Deriyat, 
wahrend die isomere 1,2,3,4-Verb. nur in geringen Mengen erhalten wird. Eine 
Erhohung der Ausbeute am 1,2,3,4-Isomercn durch Anderung der Reaktionsbedin- 
gungen gelang nieht. Bei diesen Verss. kam der EinfluB yon HNO0 auf die 
Reaktionsgeschwindigkeit deutlich zum Ausdruck. Bei Vcrwendung yon HNOa- 
freier HNO, ist eine HNOa 1,37—1,40 notwendig. Auf 1 g Ausganggprod. yerwende 
man 10—12 ccm HNOs , zur Bescbleunigung setzte man etwas KNO, zu. Unter 
diesen Umstanden bilden sich nur die beiden iaomeren Trinitroyerbb. Enthalt die 
Salpetersaure HNO,, so konnen leicht auch Nitrosoderiyate entstehen. Unter solchen 
Umstanden wurden z. B. 2 Yerbb. vom F. 108—109 u. 201° isoliert. Erstere kann 
auch erhalten werden durch Einw. von HNOs auf 1,3,4 - Dinitrodimethylanilin. 
Letztere enstand bei Einw. yon HNO* auf 1,3,4,6-Trinitrodimethylanilin. Es lag 
demnach 1,3,4- Dinitrophenylmethylnitrosamin und 1,3,4,6- Trinitrophenylmcthylnitros- 
amin vor.

Bei Einw. yon HNO, auf die 1,2,3,4-Trinitroyerb. wurden ebenfalls gelbe 
Krystalle erhalten yom F. 96—97°; die Zus. konnte ńićht ermittelt werden. — Bei 
dirckter Nitrierung yon m-Nitrodimełhylanilin und yon 1,3,6-Dinitrodimethylanilin 
bild.ete sich ebenfalls yorwiegend 1,3,4,6 Trinitrodimethylanilin; daneben entstanden 
kleine Mengen des NitroBamins der 1,3,6-Verb. Letzteres konnte auch erhalten 
werden durch Behandeln von 1,3,6-Dinitrodimethylanilin in yerd. HaSOj mit NaNO^. 
Auch bei der Nitrierung yon 1,3,6-Dinitrodimethylanilin ist die Ggw. yon H N 02
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von groBem EinfłuB. Durch Zusatz von Harnstoff kann sie fast zum Siillstand 
gebracht -werden. Fiihrt man die Ni trier ung bei hoherer Temp. aus, so erhiilt man 
aussehlieBlich das Nitrosamin. vom F. 201°. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd, 28. 156—58. 28/6. 1919. Bergen op Zoom.) S c h On f .

A. Binz, H. Bauer und A. H allstein , Zur Kenntnis des Silbersalrarsaws. Da 
bei der Vereinigung von Salyarsan, [HCl,H2N-(OH)CeH3-A s:],, mit AgNO„ zu 
,,Silbersalvar6an“ (vgl. E h r l ic h , K a r r e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 1643; C. 1915.
II. 1069) kein Nd. entsteht, kann dessen Natur und Zus. nicht analytisch ermittelt 
werden. Eine Oxydation des Salvarsans durch AgNO,, wie sie beim 3,5,3',5'-Tetra- 
bromarsenophenolnatrium nachgewiesen wird, tritt nicht ein, denn die kolloid- 
chemische Unters. lehrt die Abwesenheit von kolloidem Ag in der tiefbraunen Lsg. 
Es gelingt nun, Dichlorealyarsan u. das dem Salvarsan entsprechende Hydrojodid 
mit 2 MoL-Gew. AgNOa zur Rk. zu bringen:
[HC1, H,N • (OH)C6HjC1 • A s:], -f- 2 AgN Os =  [AgCl, H2N • (OH)CaH3Ci • Ab :]2 +  2 HNO, 
bezw. [H J, HaN • (OH)C,H3• As:]s+ 2 AgNOs =  [AgJ,IIsN; (0HjC6Ha.A b:]4 +  2HNO,.

DieseB AgJ Salz gibt mit Soda glatt {H2N • (OH)C0H3 • As:]2, Ag20 , mit NaOH 
[H2N*(ONa)C6H,*As :]2, Ag20 . Obgleich sich das erste Prod. beim Reinigen zers. 
und keine genaue analytische Best. gestattet, kann es auf Grund seiner B. ais 
,,Silbersalvar!;anbase“ angesprochen werden; Silbersalyarsan wilre dann 3,3'-Di- 
amino-4,4'-dioxyarsenobenzoldinatrium-monosilberoxyd,bezw.Bis-[diaminodioxyarseno- 
benzoldinatrium]monosilberoxyd. Ag ist komplex gebunden; die braune Farbę wird 
weder durch Sauren, noch durch Reduktionsmittel aufgehellt, verschwindet aber mit 
KCN. Vf. bestreitet die von K a r r e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2319; C. 1920. 
I. 419) geauBerte Ansieht, daB die AB-Atome mittels ihrer Nebcnvalenzcn Ag zu 
binden yermochten, da cs ihm nicht gelingt, Arsenobenzol und Tetrabromarseno- 
phenolnatrium mit Metallsalzen zu yereinigen; nach seiner AnBicht wird Metali 
von den NHj-Gruppen oder (vgl. D i l t h e y , Ber: Dtsch. Chem. Ges. 53. 261; 
C. 1920. I. 738) vom Gesamtkomplex gebunden.

[3-Amino-4-oxyphenyl]-arsin$aure wird durch Sandm eyers Rk. in [3-Chlor- 
i-oxyplienyl\arsinsau,re iibergefiihrt und diese mit H N 03 -f- HaS 01 bei 0° nitriert; 
durch Behandeln der [3-Chlor-4-oxy-5-nitroplienyl]-arsinsaure in alkal. Lsg. mit 
MgCI2 und Na,S20 4 bei 55“ entsteht 3,3?-Diamino 4.4'~dioxy-5,5'-dichlorarsenobenzol 
(Dichlorhydrat, Dichlorsalvarsan, Cn H100 2NL,CL, As4,2 HC1,2 CH40 : gi iingelbe Flocken). 
Gibt in CH40  +  W. mit AgNOa Dichlorsaharsandichlorsilber, C12H10O2NjCl4Ag2As2 
=  [AgCl,H2N'(OH)C6H2Cl-Aa gelbeGallerte, mitCuCl2 dasKupfersalz des 3,3’-Di- 
amino-4,4'- dioxy-5 ,5 '-dichlorarsenobenzolmonokupferchlorids, C12H3OsNsCI2AsaCu • 
CuCl, =  [H3N'(Ocu)C6H5C1-Ab:]j,CuC1j, gelbbraune Gallerte mit 4(?)HsO, zers. 
sich beim Trocknen in der Warme. — 4,4' - Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzoldijod$ilber, 
C12H,s0 2N3As2,2A gJ ,6H s0 , aus Diozydiaminoarsenobenzol in W., HJ und AgNOs. 
Orangefarbener kolioider Nd. Gibt an 2-n. Soda alles Jod ab und liefert die Base 
des Silbersalvarsans, C12Hi20jN aAs2, AgsO, schwarzbraune, zersetzliche M. Mit NaOH 
entsteht das in W. 1. Na- Salz des Silbersaloarsans. Dieses diffundiert mit brauner 
Farbę in "W., passiert unverandert ein Ultrafilter nach Be c h h o l d  (vgl. Ztschr. f. 
physik. Ch. 60. 257; C. 1907. II. 1374), zeigt kein Tyndallphanomen und keine 
BROWNsche Bewegung. — 3,3"- Diamino - 4,4’■ dioxyarsenobenzolmonokupferchlorid- 
monoćhlorhydrat, ClsHls0 2N2Cl3Cu =» [HsN-(OH)C8Hs-As:],,CuCl2,HCl, mit 6HsO, 
aus Sałyarsan in W. mit CuCl2. Gallerte. Zur Analyse wird mit Hs0 2 -f- NH3 
g e k o c h t, wobei die Arsinsaure und ein Amminsalz entstehen; n ach  Verdampfung 
von NHS wird das Metali in Nitrat iibergefiihrt und As durch NaOCl ais Arsen- 
saure abgespalten; Verf. auch fur Salvarsan und dessen Verbb. brauchbar. — Sal- 
varsan und dessen Base addieren auch direkt frisch gefalltes, zumal kolloidales 
AgCl zu rotbraunen Lsgg. — 3,3,5',5’-Tctrabrom-p-ars'enophenól liefert mit AgNOs, in
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Pyridin -f- 013,0 , 3 ó-Dibrom-4-phenolarsinsaure, HOw -C8H3Bi'2(3'ł)> As(1,0(0H)2 (in 
Form ihrea Ag-Pyridinsalzes, Cn H90 4NBr2AgAs, farbloaer Krystalle, F. 157—158°), in 
wsa.-alkal. Ii3g. jedoch DisillcrS,#,5,5'-tetrabrom-p- arsenophenolat, C^H^OjBr^AgsAsj 
=  [C6Hj Br s(0 Ag) • As :]2, daa von was. NaOH unter B. von kolloidera Ag u. 2,6-Di- 
bromphenol zers. wird. — Arsenobenzol, aus Phenylarsinsaure und IIsP 0 2 in W . 
bei 40—50°. Fast weiB, F. 208°; scheint in w as. Lsg. AgNOs , AuCla oder CuCla 
nieht zu addieren. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 53. 416—28. 13/3. [12/1.] 1920. Chern. 
Abt. d. G e o r g -SPEYER-Hausea, Frankfurt a. M.) I l b e k g .

S. C. J. 01ivier, l-Chlorbenzol-2,4-disulfosaure und dereń Umwandlung in dcis 
symmetrische Isomere. Erhitzt man 1 - Chlorbenzol ■ 2,4 - disulfoBtiure 5 Stdn. mit 
schwach rauchender H2SOł auf 300°, bo yerwandelt sie sich in l-Chlorbenzol-3,5- 
disulfosaure. — 1-Chlorbenzol 2,4-disulfosaures Kalium, ClCaHt(KSO,).J. 100 g disulf- 
anilsaurea Kalium werden in 1 1 W. -J- 1,8 1 konz. HC1 bei 0° mit einem Strom 
salpetriger Saure behandelt; Zers. des Diazoniumsalzes mit Cu usw. Umkrystalli- 
sieren aus NaCl-haltigem W ., dann Neutraliaation mit KOH. Enthiilt 1 Mol. 
H20 . L. in W., 11. in h. W., unl. in A. — Chlorid, Cl,CłHł(SOaCl)s^ }  Nadeln aus
A., F. 90,5°; 11. in Bzl. und Cblf.; zll. in CCl^ wl. in A. und ÓS*; unl. in W. — 
Das Diamid (vgl. Rec. tray. chim. Pays-Bas 37. 311; C. 1919. I. 722) zers. sich 
nieht beim Erhitzen mit Lauge oder verd. Saure. — Bariumsalz, C^CuHsfSOj),5'4* 
Ba -(- 4H20 , Nadeln auB W. — 1-Chlorbensol 3,5-disulfosaurechlorid, F. 105—106®. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 38. 351—55. [Marz 1919.] Wageningen.) SciiO nfeld.

S. C. J . 01ivier, Uber die Struktur der naeh dem Patent von Meister, Lucius 
& Briining Jiergestellten Chlorbenzoldisulfosaure. Beim Erhitzen von p-Chlorbęnzol- 
sulfosaure mit I00°/Oig. HaS 0 4 auf 160—180° nach dem D.R.P. 260563 erhalt man 
l-Chlorbenzol-2,4-disulfosaure. Diese Struktur wurde durch Uberfuhrung des K-Salzcs 
der Saure in das Chlorid vom F. 90,5° bewieaeu. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 38. 
356—57. [Marz 1919 ] Wageningen.) S c h ó n f e l d .

Louis E. W ise, E llio t  0. Adam s, J. K. Stew art und Carl H. Lund, Syn- 
these von lichtempfindlichen Farben. Pinaverdól und Pinacyanol. Synthese der 
unter der Bezeicbnung Ping,verdol oder Sensitolgriin (bei den Vff. P y l ) ,  bezw. 
Pinacyanol oder Sensitolrot (bei den Yff. P c lX )  bekannten Farbatoffe. 1. Pina- 
rerdol (I.) 14 g pToluchinaldinjodmethytat und 25,8 g wasserfreies Chinolinjod- 
methylat werden mit 400 ccm und 950/0ig. A. zum Sieden erhitzt und 77 ecin 0,7-n. 
KOH (alkoh.) => 3 g KOH zugegeben. 5 Min. kochen, zugeben von 50 ccm A. und 
rosenrote Lsg. abkiihlen lassen. Es fallen ca. 5,5 g (25% der Theorie) blauschwarze, 
kornige Krystalle aus, welche im Soxhlet mit A. und absol. CHsOH erschopft, 
ein ziegelrotes Pulyer geben. Methylalkoh. Lag. konzentrieren und lieifJ gesattigte 
Lsg. mit reinem Pinayerdol impfen. Ausbeute ca. 3 g =  13—14°/0 der Theorie. 
Monokline Nadeln, a : b : c =  1,1014 : 1 : 1,6053, fi =  88° 20', meistens prismatischf 
durchscheinend fur weiBes Licht, rotes Lieht dringt auch durch dickere Schichten. 
nD fur A =  0,625, u =  1,6, y  — 1,8. — 2. Pinacyanol (wahraeheinlich Formel II.).

90 g  Chinaldinjodathylat und 85,5 g Chinolinjodathylat werden mit 3 1 95°/„ig. A. 
unter RiiekfluB erhitzt, zugeben einer frischen Miachung von 90 ccm 16°/0ig. was. 
NaOH und 60 ccm 40°/oig. Formalin. Zugeben von 600 ccm sd. W . und ljt  Stde. 
kraftig kochen. Beim Abkiihlen fallen glanzende blaugriine Krystalle aus, auf dem 
Filter mit eiskalten A., dann mit A. auawaschen. Ausbeute 23—27 g; zl. in h. A. 
zu putpurblauer Lag., swl. in W. — Ein in analoger Weise aus Chinaldinjodathylat



liergestellter Farbstoff Pc X , C^HjjNjJ, bildete aua 70°/0ig. A. schimmernde grune 
Nadeln. — Chlorverb. des Pinacyanols, C25HS7N2C1, durcli Auflosen von 2,41 g =  
-/aoo in 25 cctu k. konz. HC1, eingiefien der Lag. in eine Aufsebwemmung von 
2,2 g frisch gefiilltem ĄgCl in 25 ccm konz. HC1. Einige Minuten schiitteln u. mit 
der 4—5faclien Menge W. verd. Abfiltrieren, FI. mit KOH alkalisieron, wodurch 
der neue Farbstoff (Pc X n )  ais blauer Nd. ausfallt, M it W . bis zur neutralen Rk. 
gegen Lackmus zentrifugieren, ausziehen mit 150 ccm 80%ig- A., b. filtrieren. Beim 
Abkiihlen blaugriine Krystalle, welche Krystallwaaser, bez w. A. enthalten. — Die 
Yorbeschriebenen Farbstoffe wurden mit dem KOnig, M a r t e n s  und G r D k e a u j i -  
schen Spektrometer in Lsg. in GS /̂oig. A. untersucht u. die erhaltenen Absorptions- 
spektren in Kurven tabeli en aufgezęichnet. Dieserhalb sei auf das Original ver- 
wiesęn. (Journ. Ind. and Engin.Chem. 11. 460—63.1/5. [24/2.] 1919. Washington, D.C. 
Farbenlab. des Bureau of Chemistry.) G r im m e .

W . Herzog, Jjbcr die Farbstoffderivate des l,3-Bioxyisoćłiinolins (o-Homophthal- 
imid). Nach bisheriger Erfahrung war anzunehmen, daB l,3Dioxychinolin mit den 
Aniliden cyclischer o-Diketone unter Abspaltung von Anilin u. B. indigoider Farb- 
stoffe reagieren wiirde:

CO

N c h 2 +  c 6h 5. N : c / j  =  >  +  C8H8N H ,
' V ^ C 0  

NH
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C 1 co
(X =  N H S ), C/ f i f | f l M

bezw. nach CLAASS:
X

NH
Es konnten auf diesem W ege in Essigsaureanhydrid l-Oxy-i-isochinolin-2'-indol- 

indigo (II., bezw. III., X  =  NH) aus 1,3-Dioxyisochinolin und a-Isatinanilid, der 
isomere l-Oxy-4 isochinolin-tf -indolindigo (IV.) aus o-Homophthalimid und (9-Isatin- 
anilid und 1-Oxy-4-isocJiinolin-2'-thionaphthenindigo (II., bezw. III., X =  S) aus
l,3-Dioxychinolin und Thionaphthenchinonanilid erhalten werden. Die Oxydation 
des l,3-Dioxyisochinolins zu einem dem Carbindigo isomeren Farbstoffe, dem 
l,l'-Dioxy-(bisisoehinolin-4,4'-)indigo gelang nicht. — l-Oxy-4-isochinolin-2'-indol- 
indigo, C„H100 3N j, rotviolettes, amorphes Pulver (F-. gegen 270°), dessen Diimpfe 
sublimieren; 1. in konz. H2S 04 mit tiefgriiner Farbę, durch W. daraus in yioletten 
Flocken fallbar; die Farbę dieser Lsg. geht beim Erwarmen unler Sulfurierung 
nach Oliygriin; rauchende H»S04 lost mit griinstichig-blauer Farbę unter B. einer 
Sulfosiiure; beim Erhitzen der Lsg. tritt Umschlag nach Rotbraun ein; verd., k. 
Sodalag. ohue W rkg.; in der Wannę erfolgt Zers.; verd. Alkalilauge lost unter 
Zers. mit gelber Farbę. Gelingt es nicht, in alkal. Lsg. mit Hydroaulfit den Farb
stoff zu verkiipen, so geht dieser in tiefvioletter Eg.-Lsg. beim Erwarmen mit Z11- 
Śtaub rasch ais farblose Leukoyerb. in Lsg., woraus das Indigoid leicht mit yio- 
letter Blume yergrunt, W olle wird in dunkelyioletten Nuauceu, Baumwolle hin- 
gegen wenig gefarbt. Wl. in den niedriger sd., leichter in den hoher sd. orga- 
nischen Solvenzien. — l-Oxy-4-isochinolin-3' indolindigo, CnHi00 3Ns. Braune Nadeln 
aus wenig Nitrobenzol; F. gegen 300°; die Diimpfe sublimieren; die braunstichigrot 
gefarbte, konz. H2S04-Lag., woraus der Farbstoff beim Verdiinnen mit W. in braun- 
lichen Flocken fallt, yeriindert ihre Nuance beim Erwarmen naeh Gelbrot; anhydrid- 
haltige HaS 0 4 lost k. mit kirschroter Farbę, die beim Erhitzen gelbstichigrot wird; 
1. in h. Sodalsg., in k., yerd. NaOH: beim Erwarmen der alkal. Lsg. erfolgt Zers.;
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die Verb. geht in alkal. Lsg. auf Zusatz von Hydrosulfit mit hellgelber Farbę in

entfarbte Eg.-Lsg., da ein Yergrunen nicht eintritt. — 1- Oxy-4-isochinolin-2'-thio- 
naphthenindigo, C^HaOjNS, gelbstichigrote Nadeln aus sd. Xylol; F. gegen 250° 
unter Zers.; Lsg. in konz. HsS 04 moosgriin, beim Erwiirmen gelbbraun; W. fallt 
daraus in fraisefarbenen Flocken; rauchende H2S 04 lost dunkelolivgriin, beim Er
warmen dunkelbraun; k., verd. Sodalsg. und Alkali ohne Einw.; sd. Lange lost 
rotlichgelb unter Zers.; mit Alkali und Hydrosulfit gibt der Farbstoff bei 40—50° 
eine orangegelbe Ktipe, aus welcher er mit roter Blume vergriint; die himbeer- 
farbige Eg.-Lsg. laBt sicb leicht durch Zn-Staub reduzieren. W olle wird in fraise- 
farbigen, Baumwolle in schwachrosa Nuancen angefarbt. Die Fiirbungen sind von 
geringer Echtheit. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 564—67. 17/4. [7/2.] Lab. der 
Kunstharzfabrik Dr. F r itz  POLLAK, Gr. m. b. H.) PFLtłCKE.

W illiam  J. H ale und N orbert A. L an ge, Viergliedrige cyclisćhe Harnstoffe. 
Teil IU, Die Kondensation der Isocyansaure m it alkylierten Schiffschen Basen und 
verwandten Verbindttngen. (Teil II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 379; C. 1919.
III. 336.) Alkylierte ScHiFFsche Basen geben mit Isocyansaure Triazine. Verss., 
Benzylidinphenylhydrazon, Benzylidin-asdiphenylhydrazon und Benzylidinbenzyl- 
hydrazon (IV.) mit Isocyansaure zu kondensieren, sind angestellt. Durch Einw. 
von HNCO auf die letzte Verb. entsteht l-Benzylidin-2-lenzylsetnicarbazon (VI.) 
(vgl. B a ile y  u . Mooke, Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 290; C. 1918. I. 25.) Die 
Kondensation konnte unter B. der Verb. (V.) verlaufen sein. Bei der Hydrolyse 
miiBten dann weiter die Semicarbazide (VII.), bezw. (VIII.) unter Abspaltung von

E s p e r i m e n t e l l e r  T e i l .  1-Fropyl - 6-phenyl-2,4 diketohexahydrocyanidin, 
Cj,H,6OaN3 = 1 .  Aus Benzylidin-n-propylamin (in Eg.) mit 2 Mol. RCNO in kleinen 
Portionen unter Kiihlung, Nach mehreren Tagen Abdestillieren von Benzaldehyd 
mit Dampf, Kolbenruckstand filtriert u. eingeengt; kleine Nadeln aus A. F. 211°. 
L. in Eg.; wl. in  A., Chlf, Aceton und Essigather; swl. in A., Bzl. und W .; unL 
in Lg. — 1 -Propyl-6-phenyl-l-a<xtyl-2,4-diketohexahydrocyanidin, C mH „ 0 3N j  =  
C,H7»C,HaOaN3(COCH3)C6H5. B. durch Kochen der yorstehenden Verb. mit Essig- 
saureanhydrid und Na-Acetat. Aus 80%ig. A. kleine, farblose Prismen. F. 120°. 
TJnl. in W.; wl. in Lg., in den iiblichen LSsungsmitteln 11. — l-Butyl-6-phenyl-
2,4-di7cetohexahydrocyanidin, C13H17OaNs => II. B. analog der Propylverb. Au3 A.
F. 188°. LI. in Eg.; 1. in A., Chlf., Aceton und Essigather; swl. in A., Bzl. und 
W .; unl. in Lg. — l-Amyl-6-phcnyl-2,4-diketohexahydrocyanidin, Cu H19OsNa =  III. 
Aus A. Krystalle vom F. 202®. LI. in Eg., Chlf. und Aceton; 1. in A. und Essig- 
Sther; swl. in A., Bzl. u. W .; unl. in Lg. — Hydrolyse des l-Ben3ylidin-2-benzyl-

Lsg.; diese Lsg. hat jedoch keinen Kupencharakter gleichwie die durch ZinkBtaub

C2H3CHaN — CHC0II 

1. OÓ NH  
H Ń -C O H N -C O

IV. CjHjCHjNHN : CHC6H5
H N -Ó O  

+  HNCO

X
C9H ,C H ,N H N -C H C 6H5

o der: 

Hydrolyse 

oder:

CaHjCHjN-N : CHC6H6 
VI. CONH,

VII. CONH
C0H5CHaN -N H a
V III. CONH,

■ 4"
IX. C6H5CHjNHNH j
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semicarbazons, CsHn ON3 <= VI. Die Verb. ist nach den Angaben von B a ile y  u. 
Mooke (loc. cit.) hergestellt. F. (aus A.) 155,5—156°. Bei der Hydrolyse mit HCi 
im Dampfstrom yerbleibt im Rilckstand neben dem Dihydrocblorid das Hydro- 
chlorid des Benzylbydrazins (IX.), glanzende Blattchen vom F. 110°, unl. in A., 
demnach ist die Hydrolyse gemaB den Gleichungen: VI. — y  VIII. — >  IX. vcr- 
laufen. Durch Kondensation des Hydrocblorids mit einer iiąuimolekularen Menge 
KCNO resultiert das 2-Benzylsemicarbasid (VIII.). Prismen aus Chlf. durch Aus- 
fiillen mit Lg. F. 135—136°. LI. in A., Aceton, Cblf., Essigiithcr und Eg.; 1. in 
Bzl. u. W ., wl. in A. u. unl. in Lg. FEHLiNGsche Lsg. wird nur in der Warme 
reduziert. Durch Erhitzen auf Schmelzpunktstemp. wird 1-Benzylsemicarbazid (VII.) 
erhalten. Aus 20°/0ig. A. farblose Prismen vom F. 155°. LI. in A ., Aceton und 
E g.;,l. in Chlf., Essigather und W .; wl. in Bzl. u. A.; unl. in Lg. (Journ. Americ. 
Cbem. Soc. 42. 107—16. Januar 1920. [6/9. 1919.] Midland, Uniy.) STEINHORST.

E. L eger , d- Cinchonin und setne Isomeren; setne Beziehungen zum Ntchin. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 169. 797; C. 1920. I. 531.) D ie Trennung des 
K-Cinchonbydrins yon der ^j-Verb. gelingt auf Grund der Tatsache, daB das Hydro- 
cblorid der u  Verb. in A. yon 50 Vol..°/# wl., das der /?-Verb. darin 11. ist. — 
a-Cinchonhydrin. Nadeln aus A. Sil. in A. u. Chlf. [«]D19 =  + 196 ,8° (0,1526 g 
und 2HC1 in 15 ccm was. Lsg.); [a ]D19 =  + 139 ,8° (0,1621 g in 15 ccm absol. A.). 
Diacetylverb. Fast farblose, schaumige M. LI. in A. u. A., unl. in W. — ft-Cinchon- 
hydrin. Wasaerfreie, prismatische Nadeln aus A. LI. in A. u. Chlf., unl. in W.; 
100 ccm sd. A. lOsen 0,50 g. [a]Du —  + 1 0 6 ° (0,1485 g u. 2HC1 in 15 ccm wss.

Lsg.); [«]D51 =« + 72 ,16° (0,1456 g in 15 ccm 
CH-CHj*CH8 absol. A.). H y d r o c h lo r id , C19H14ON,-

CH, iC H ^ C H .^ ^ iCHj HCI +  l'/jH ,0 . Prismen; wl. in k. W.,
CH ' JcH sil- in A. von 50 u. 95 Vol.-°/0. — Diacetyl-

i yerb. Gleicht yollig der c;-Verb. — Vom
CH-OH Hydrocinchonin yon C a y e n t o u  u . W ił l m

X  unterscheiden sich beide Basen dadurch,
)-CH3 daB sie in saurer Lsg. KMnO* augenbliek- 

lich entfarben; a-Cinchonhydrin addiert 
nach L a n g e r  HJ. — y-Cinchonhydrin- 
hydrochlorid. [« ]DS1 =  + 1 2 2 °  (0,1574 g 

und 1HC1 in 15 ccm wss. Lsg.). — Die Konstitution des Ntchins wird durch neben- 
stehende Formel yeranschaulicht. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 58—66. 5/1. 
1920. [22/11. 1919.]) R ic h t e r .

E. H erzfeld  und R.. K lin g er , Beitrage zur Chemie der Eiweijtkorper. (Vgl. 
auch Biochem. Ztschr. 99. 204; C. 1920. I. 221.) A. R e in d a r s te llu n g  von  
E iw eiB k o rp ern . PreBsaft yon Organen (nach Auswaschen des Blutes und Ent- 
femung fremder Gewebe) wird unter Umriihren allmahlicli mit absol. A. yersetzt, 
so daB die Konzentration an diesem 90°/o wird, dann mit mehr 90°/0ig. A., */« Stde. 
erhitzt, h. filtriert oder zentrifugiert, wiederholt mit 90°/0ig. A. gewaschen, dann 
mit sd. A., schlieBlich mit sd. W . bis zum Versehwinden der Ninliydrinrk. aus- 
gezogen; bei der letzten Behandlung ist, falls die Aufschwemmung deutlich alkal. 
Rk. hat, etwas yerd. Essigsaure zuzugeben. Das so gereinigte EiweiB entbiilt zwar 
keine fremden Bestandteile mehr, aber noch yerschiedene EiweiBkorper. — B. O ber  
den N a c h w e is  und d ie  B e stim m u n g  h oh erer  (a lk o h o lfa llb a re r ) P o ly -  
p e p tid e  in  E iw e iB lo su n g e n . Im Gegensatze zu den Aminosauren werden 
hohere Polypeptide (Albumosen u. Peptone) durch 90%ig. A. mit den EiweiBstoffen 
ausgefallt, ihnen dann aber durch Kochen mit W. allmablich entzogen, wobei nur 
langsame und geringe Spaltung eintritt. Man kann die Polypeptide in diesen wss. 
Eitrakten nachweisen und, wenn die Estraktion erschopfend war (vgl. oben), durch
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Ermittlung des N b eB tim m en . In der Eegcl geht aber in das Kochwasser auelt 
EiweiB uber, um so mehr, je ausgesprochener alkal. die Rk. der Aufschwemmung 
ist. Notigenfalls m«B dieses noch durch Erhitzen der yereinigten Filtrate' und Zu- 
satz von EssigsSure entfernt werden. — Mittels der naher beschriebenen Methode 
konnten in allen kolloiden EiweiBlsgg. derartige Albumosen in yerhiiltnismaBig be- 
triichtlicher Menge nachgewiosen werden. (Biochem. Ztschr. 102. 89 —97. 28/2. 1920. 
[0/11. 1919.] Ziirieh, Chem. Lab. d. Med. Klinik. Hygiene-Inst. d. Uniy.) S p ie g e l .

E. Biochemie.
B. H ansteen-Cranner, Beitriige sur Biochemie und Physiologie der Zellusand 

und der plasmatisćhen, Grenzschichten. V o r la u f ig e  M itte ilu n g . In friihercn 
Unterss. (Jahrb. f. wss. Bot. 53. 536) konnte Vf. zeigen, daB die Giftwrkgg. der 
reinen, nieht gemischten Lsgg. von K-, N a-und  besonders Mg-Ionen auf jungę 
Pflanzenwurzeln und die antitoxische Wrkg. von Ca-Ionen Oberfliichenwrkgg. auf 
die Zellwande und die anliegenden plasmatisćhen Grenzschichten sind. Bei den 
verschiedenartigsten Bliitenpflanzen enthalten auch die Zellwande aller physiologisch 
tatigen und nicht kutisierten Parenchymgewebe auBer Cellulose u. Heinicellulosen 
lipoide Bestandteilc in Form von leicht verseif- u. schmelzbaren Fettsauren neben 
kleineren Mengen von phytosterinartigen StofFen. Diese Bestandteile trttben beim 
Auflosen der Zellwande junger "Wurzclteilc einer reinen Magnesialosung diese iii 
Form yon wciBen, schwebenden Wolken. Die Abgabe von Lipoiden findet nun 
nicht allein in giftigen Salzlsgg., sondern auch in destillierteni W . statt. Diese 
Lipoidextrdktion kann ohne Gefiihrdung des Lebens der Zellen yorgenommen werden. 
Man erhiilt auBer in W. unl. auch solclie Lipoide, die in W. krystallklar 1. 
sind. EiweiBstofFe werden weder ais freie, noch ais Lipoid-EiweiByerbb. mit den 
Lipoiden zusammen ausgeschieden.- Die in destilliertes W. iibergetretenen Lipoide 
liatten folgende Eigenschaften: 1. AuBer geringeren Mengen yon phytosterinartigen 
Stoffen bestanden sie aus N-haltigen Phosphatiden, die teils in W. 1., teils unl. 
in W., durch Bleizucker teils fiillbar, teils nicht fallbar, in 96°/0ig. A. teils 1., teils 
unl. waren. —  2. Es befinden sich darunter solche StofFe, dereń Molekule Zucker 
und Aschenbestandteile, besonders Ca, ais leicht abspaltbare Verbb. fuhren. — 
3. Sio enthalten fl. und feste Fettsauren bei 30—50° schm., die zum Teil auch 
stark autoxydabel und lichtempfindlich sind. — Die Lipoide stammen nicht allein 
yon den Zellwanden, sondern auch von den anliegenden plasmatisćhen Grenz
schichten, und sind hier fiir die Permeabilitiitsyerhśiltnisse der Zelle bestimmend. 
Denn werden Scheiben der roten Rube wiederholt mit destilliertem W. bei 30° 
behandelt, so treten jedesmal wieder neue Mengen yon Lipoiden heraus; und mit 
einer derart fortgesetzten Lipoidausscheidung fangen auch die ZellfarbstofFe an 
auszutreten. Ferner gehen durch Metallionen heryorgerufene Anderungen in dem 
Vermogen der Lipoide, aus den Zellen herauszutreten, Hand in Hand mit mkr. 
nachweisbaren Zustandsanderungen in den plasmatisćhen Grenzschichten und mit 
Permeabilitatsanderungen.

Es scheinen danach die plasmatisćhen Grenzschichten der Zellkorper ein aus- 
schlieBlich lipoidkolloides System darzustellen, dessen halbflussige Dispersionsmittel 
aus in W . unl., aber kollóid schwellbaren, dessen disperse Phase aber aus in W. 
1. Lipoiden bestehen. Diese Grenzschichten durchdringen mit ihren samtlichen 
Lipoiden die anliegenden Zellwande uberall, nicht nur mittels Plasmodesmen. Die 
Zellwande aller lebenden Zellen scheinen somit ein kolloidales Netzwerk dar
zustellen, dessen festes Geriist aus Cellulose u. Hemicellulosen gebiidet ist, dessen 
Maschen aber die Lipoide der plasmatisćhen Grenzschichten enthalten. Mit diesen 
Schliissen stehen Bilder, die bei ultramikroskopischer Beobachtung an mit n. KC1 
und n. CaCl, plasmolysierten Epidermiszellen der Zwiebelschuppen yon Allium



1 9 2 0 .  I .  E. 1. P f l a n z e n c i i e m i e .  — E. 2. P f l a n z e n p h y s i o l .  u s w ..  7 5 9

■Cepa erhalten wurden, in yoller tjbereinstimmung. Die Resultate des Yfs. Btiitzcn 
O v e b t o n s  Theorie von der reinen Lipoidnatur der plasmatischen Grenzschichten. 
Sie zeigen ferner, da8 die plasmolytische Methode ais Grundlage fur Studien iiber 
Permeabilitiitsfragen keinen AufschluB daruber geben k a n n , wie sich die Zellen 
unter n. Bedingungen verhalten. Auch die Zellwiinde sind durch ihren Gehalt a u  
Lipoiden ais regulierender Faktor bei der Stoffaufnahme beteiligt. Vf. hiilt es fiir 
moglich, daB es auBerordentlich reaktionafiihige Lipoide, nicht Proteinstoffe, sind, 
die den weaentlichen Teil des lebenden Substrates ausmachen. (Ber. Dtsch. Botan. 
■Ges. 37. 380—91. 23/12. [17/10.] 1919. Bot. Inst. d. landwirtsch. Hochschule Nor- 
wegens.) K e m p e .

I. Pflanzenchemie.
Leopold R adlberger, Die Sćhleimbildung an der Zućkerriibe. In Fortsetzung 

aciner fruheren Unterss. hieruber (Ósterr.-ung. Ztschr. f. Zucker-Ind. und Landw. 
45. 347; C. 1917. I. 144; vgl. auch S t a n e k , Ztschr. f. Zucker-Ind. Bohmen 41. 
75; C. 1917. I. 143, und L axa , Ztschr. f. Zucker-Ind. Bohmen 41. 309; C. 1917. 
I. 668) hat Vf. aus dem Schleime schleimfauler Ruben einen Stoff hergestellt, dem 
die Formcl C2łH3()0 !5CaMg zugeschrieben werden muB; er ist das Ca-Mg Salz der 
Tctragalakturonsiiure E h b l ic h s  (Chem.-Ztg. 41. 197; C. 1917. I. 854; vgl. auch 
S o a r e z , Chem.-Ztg 41. 87; C. 1917. I. 634.) (Oąterr.-ung. Ztschr, f. Zucker-Ind. 
und Landw. 47. 290—93. Wien, Chem.-tccbn. Vera.-Stat. d. Zentralyereina fiir die 
Riibenzuckerind.) RtrHLE.

Louis Lapicąue, Jahreszeitliche Anderung in der ćhemisćhen Zusammensetzung 
non Meeresalgen. Die starken Schwankungen in den Analysen der Mineralbestand- 
teile von Algen erklaren sicb dadurch, daB die Trockensubatanz der Algen in ver- 
schiedenen Jahreszeiten yerschieden zuaammengesetzt ist. Im Fruhlmg wird der 
Zellsaft der Algen reicher an Laminarin und Mannit und dementsprcchend iirmer 
an Salzen. (C. r. d. 1’Acad. des scienccs 169. 1426—28. [29/12.*] 1919.) K e m p e .

2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
I. K. G reisenegger, Welchen Einflup iibt eine zu verschiedenen Tageszeiten er- 

folgende Abhaltung des direkten Sonnenlichtes auf die Entwicklung der Zuchnube 
aus? Eine Beschattung der Zućkerriibe kann ihre normale Entw. nicht hindern. 
Je starker die Beschattung wird, oder je lśinger sie dauert, desto stiirker wird die 
Hemmung des Massenwachstums, bei den Wurzeln stiirker ais bei den Blattern. 
Die Abhaltung der Morgensonne beeintrachtigt den Massenertrag weit starker al-s 
gleichlange Abblendung der Abendsonne. Abblendung der Morgen- und Abend- 
sonne hat eine verhaltnismaBig starkere Hemmung des Wurzelwachstums zur Folgę 
gehabt. Nicht so sicher begriindet sind die zur Erklarung vorstehender Versuchs- 
ergebnisse angegebenen Erklarungsyeras. (Ósterr.-ung. Ztschr. f. Zucker-Ind. und 
Landw. 47. 256—65. Wien, Chem. techn. Vers.-Stat. d. Zentralyereins f. d. Riiben- 
zuckerindustrie.) RuHLE.

P. Maze, Y ila  und M. Lem oigne, Wirkung des Cyanamids und des Dicyan- 
diamids auf die Entwicklung des Maisęs. Wasserkulturen in sterilen Lsgg. ergaben, 
daB Cyanamid die Pflanzen abtotet, Dicyandiamid dagegen nicht. Beide B i n d  keine 
N-NśihrBtoffe fiir die Pflanze. Die Giftigkeit des ersten erklart die beobachteten 
MiBerfolge bei der praktischen Anwendung des Calciumcyanamids; die Unwirksam- 
keit des zweiten ist eine Ursacbe des niederen Wirkungsgrades des Calcium
cyanamids, wenn der Handelsdiinger erhebliche Mengen davon enthalt. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 169. 8 0 4 -7 . [3/11.*] 1919.) K em p e .
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4. Tierphysiologie.
M ax Rnbner, Nachtrage zur Ernahrung wahrend der Elockade. Zunachst wird 

noch die Eignung einer Reihe pflanzlicher Nahrungamittel, die meist in apaterer 
Kriegazeit ais Brotsurrogate empfohlen wurden, besprochen. Kartoffelkraut ist 
z war ziemlich reich an Protein, wenn das Laub im Juli u. August geerntet wird, 
bat aber — iihnlich Spinat und Sałat — einen Zellmembrangehalt yon etwa 40%; 
es ist deshalb kein Materiał, das man dem bereits viel Zellmembran entbaltenden 
Brot zusetzen kann. Ahnliches gilt fiir „Kłeemehl“ u. „Certostmehlu. — Topinambur 
enthiilt k e in e  Starkę, dafiir In u lin  (Jodrk. auf durchgeschnittener Topinambur 
negatiy); die Zellmembran ist reich an Cellulose. — Das Mehl von Żitterlinsen 
(Victa Hirsutum, Erve), bitter, maehte mehrfach Magen-Darmbesehwerden, muB des
halb lange gekocht werden, ist aber reich an EiweiB; eB ist ein Surrogat, das aus- 
nalimsweise in der Not zur Streckung benutzt werden kann. — StofFwechaelyeras. 
mit einem durch Zusatz yon 6% »Nachmehl“ gestrecktem Brot aua Mehl 94% 
Ausmahlung zeigten, daB schon so geringe Beimengungen die StofFwecbselprodd. 
und damit den N- und Calorienyerlust durch den Kot nachweislich steigern. — 
Resorptionsyerss. am Hunde zeigen, daB Sesamol mit Zusatzen bis zu 25% Fett
sauren nahezu ebenBO yerdaut wird wie reines Sesamol. Auch Fettsąurealkylester 
wurden ganz gut resorbiert. — Die nach dem Krauseschen Zentrifugaltrockenyerf. 
gewonnene Troekenmilch steht in keiner Weise hinter friiher untersuchten Praparaten 
anderweitiger Herkunft zuriick. (Arch. f. Anat. u. Phys. ( W a l d e y e r - R u b n e r ) ,  
Physiol. Abt. 1919. 1—23.) A r o n .

Max R ubner, Beitrdge zur Lehre vom EiweifSstoffwechsel mit besonderer Be- 
riicksichtigung kohlenhydratreicher Gemische. Das „EiweiBminimum“ hangt von dem 
„Emiihrung8zu8tand“ der Zellen und von der Art der Kost ab. Der EiweiBzerfall 
vom Korper auch fiir dynamische Zwecke kann so gestaltet sein, daB er mit einem 
Drittel des Nahrungabediirfnisaes, bald mit dem Erhaltnngsfutter, bald mit abundanten 
Kohlenhydratmengen erzielt werden kann. Bei Tieren miissen etwa 4—5% aller 
notigen Calorien durch EiweiB gedeckt sein. Beim Mensehen liiBt sich das eigent- 
liche Minimum am leiehtesten erhalten, wenn neben dem Kohlenhydrat iiberhaupt 
kein EiweiB gereicht wird.

Das EiweiBbediirfnis ist einmal ein stoffliches ais Ersatz fiir die Abnutzungs- 
quote, andererseits wird aber EiweiB auch fiir dynamische Zwecke beansprucht. — 
D ie Zelle kann EiweiB benotigen fiir Ersatz der Abnutzungsąuote, fiir dynamische 
Zwecke, fur den Ansatz und das Waehstum. Der Erniihiungszustand der Zellen 
im Leben ist ein schwankender, Zunahme des N-haltigen Inhalts bedeutet eine 
Zellyerbesserung, Abnahme eine Verschlechterung. Vom optimalen Zustand der 
Ernahrung bis zu jenem tiefsten, der sie zum Hungertode oder nahe an diesen 
heranbringt, kann eine Zelle bis auf die Halfte ihres N-Bestandes heruntergehen. 
Im herabgekommenen Zustand kann der N-Bedarf mit weniger EiweiB gedeckt 
werden ais im normalen Zustand. D ie Menge des Ansatzes bei gleicher EiweiB- 
zufuhr, aber ungleicliem N-Bestand der Zellen wird um so geringer, je reicher die 
Zellen an EiweiB geworden sind, mit anderen Worten, je schlechter der Erniihrungs- 
zustand, desto weniger EiweiB wird zu rein dynamischen Zwecken yerbraucht, 
yielmehr nahert sich der Organismus einem Zustande, bei dem nur der dringendste 
Bedarf an EiweiB gedeckt, und derUberschufi angesetzt wird, also jenen Verbalt- 
nissen, wie sie bei der wachsenden Zelle yorliegen. Die Anderung der Ernahrung 
bedingt wesentliche Verschiedenheiten in Abhangigkeit yon dem yorher erreichten 
Korperzustande. Ohne Kenntnis aller Begleitumstande ist der irgendwo angegebene 
EiweiBumaatz also nicht zu deuten. Das Minimum ist bei optimalem Ernśihrungs- 
zustand hoch, bei schlechter Ernahrung niedriger.
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Die groBte Bedeutung fiir den Mensclien hat die Mischung EiweiB-Kohlenhydrat, 
wobei es gleicligiiltig iBt, ob aucb maBige Fettgaben mit vorkommen. Praktisch 
sind die Gefahren des N-Zerfa!ls weit geringer zu bewerten ais die Einfliisse un- 
geniigender Nahrung iiberhaupt, u. die Erhaltung der Calorienzahl bei Kolilen- 
hydratzufulir ist in der Not viel wiclitiger ais die Regulierung der EiweiBzufuhr; 
nur darf ein Minimalgrenzwert nicbt unterscbritten werden, sonst treten deletiire 
Wrkgg. ein, auch wenn die fehlenden N-Mengen relativ klein sind. — Das Be- 
diirfnis der Zellen fiir EiweiB bei herabgesetztem N-Bestaud kann sehr groB sein.

In Verss. am Menschen mit iiberschiissiger KobŁ wurde bei 5,3% EiweiBcalorien 
ein Minimum erzielt, jede weitere Zulage des EiweiBes in der Zufubr bedingte aber 
nicbt glatten Ansatz, soudern auch Steigerung des N-Umsatzes. Bei stark ent- 
eiweifiten und lierabgekommenen Personen gelang es, ein Minimum herzustellen, 
das mit den bisher bekannten Zustanden solcher Minima binreichend iibereinkommt. 
Der Ansatz war niemals gleich dem UbcrschuB der Nahrung an N iiber das 
Minimum, Eondern rund 40°/o des OberschuBses erscbicnen ais Yermehrung des 
N-Umsatzes, nur 60% wurden ais Ansatz gewonnen. Bei mittlerem Emahrungs- 
zustand werden noch erheblichere Aufwande an EiweiB fiir die Zers. notwendig u. 
umgekehrt der Verwertungskoeffizient fiir den Ansatz noch kleiner sein. Mit einer 
KoBt von 7°/0 EiweiB wird man kaum eine Aufbesserung des Bestands versuchen; 
sind in der menBchlichen gemiscliten Kost 15% EiweiBcalorien — der am hiiufigsten 
gefundene Fali —, so sind kaum 10% EiweiBiiberscliuB vorlianden, zumal hiiufig die 
biologische Wertigkeit der gefiitterten EiweiBstoffe keine volle ist. — Der Ansatz 
an N fiir heruntergekommene Personen macht fur 1% EiweiBiiberschuB iiber das 
Minimum 0,03 g N pro Tag und 100 g N des Korpers aus.

Um die Beziehungen des EiweiBverbrauchs zum Fett- und N-Bestande zu 
studieren, wurde bei Ticren fortlaufend bis zum Hungertode EiweiB- u. Fettumsatz 
bestimmt, und auBerdem noch die Fettmenge im Korper analysiert. Wenn der 
Fettgehalt unter 5% des Lebendgewichts sinkt, b o  nimmt der EiweiBverbrauch in 
rasch ansteigender Kurye zu, steigt der Fettgehalt iiber 5%i 80 i 8̂  die Abnahme 
des EiweiBverbrauchs nur sehr gering. Der kritische Punkt fur die Rolle des Ei- 
weiBschutzes des Fettes liegt im R uhezuB tand ganz allgemein bei allen Tieren u n d  
in yerschiedenem Alter bei 5—6%. — Der Bestand an KórpereiweiB kann bis auf 
die Hśilfte absinken, und Restitution ist noch moglieh. Aber die Beobachtungen 
an heruntergekommenen Mannern zeigen, daB schon bei einer EinbuBe von etwa 
30% de3 Korpergewichts enorme funktionelle Veranderungen auftreten, z. B. Sinken 
der Pulszalil, Odeme). Der Mann mit 30% Gewichtsverlust hat praktisch die 
Arbeitakraft Nuli- (Arch. f. Anat. u. Phys. ( W a l d e y e r -R c b n e r ) , Pliysiol. Abt.

M ax Rubner, Die Feststellung des N-Umsatzes bei vegetabilischer Kost. Der 
wirkliche N-Umsatz ist bei den Vegetabilien stets groBer, ais der Umsatz von Harn 
und Kot bei den Animalien./ Es werden N haltige Stofifwechselprodd. gebildet. 
die auf die Darmsekrete zuriickzufuhren sind. Bei Cerealien, Brot verschiedener 
Herst. u. Ausmahlung, warcn die Prozentwerte fiir den Anteil des Stoffwechsel-N 
im Kote nicht sehr erheblich (20—25%), dagegen ziemlieh groB fur Wurzel- 
gewachse, Blattgemiise und besonders fiir Obst (bis 68%)- Bei den Apfeln wurde 
mehr StofFwechsel-N im Kot ausgescbieden, ais im Harn. Fur die Feststellung 
des EiweiByerbrauches bei kleinen N-Mengen in der Nahrung ist der StofFwechsel 
anteil im Kot nicht zu vernachlassigen. (Arch. f. Anat. u. Phys. (W a l d e y e r - 
R u b n e r ). Physiol. Abt. 1919 . 73—80.) A r o n .

M as Rubner, Die Grofie des N- Yerbrauches bei einigen vegetabilisćhen Nahrungs- 
mitteln. Alle Gruppen der yegetabiliscben Nahrungsmittel, welche die wescntliche 
Quelle der Nahrung fur das Yolk in den letzten Kriegsjahren bildeten, wurden iu

1919 . 2 4 - 7 2 .) A r o n .
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N-Stoffwechselverss. bei Menschcn studiert. Br ot aus Boggenmehl yerschiedener 
Ausmahlung, Gerstenbrot und Wcizcnbrot lieferten bei ausschlieBlichem GenuB fast 
stets negative N-Bilanzen. Die Individualitat spielt eine groBe Rolle, im Durch- 
schuitt werden etwa 65 g Rohprotein die Moglichkeit des N-Gleichgewichtes ge- 
wahren, jedoch ist die Aufrcchterbaltung eines Gleicligewichtes erst nach lang 
dauernder EnteiweiBuug des Korpers ku erzielen. Mit zunehmender Btarker Aus
mahlung und Abnahme der Eesorbierbarkeit steigt aueh der Bedarf an Protein. 
Je mehr die Ausmahlung des Komes zunimmt, desto weniger ist die Harnaus- 
seheidung allein ein MaB des Proteinverbrauehes, und deBto groBer wird der durch 
die Vernachlassigung des Stoffwecbsel-N im Kot bedingte Fehler. — Der Protein- 
umsatz bei Gerste ist zweifellos hoher, ais bei Roggen, zwischen Roggen u. Weizen 
echeint kein Unterschied zu bestehen.

Das neben den Cerealien zweitwichtigste Nahrungsmittel, die Kartoffel, gibt 
schon bei einer Zufuhr von etwa 33 g Rohprotein die Moglichkeit des N-Gleich- 
gewichtes; da die dieser EiweiBmenge entspreehende Calorienzahl von 1632 Roh- 
calorien fur die Volierniihrung bei mittlerer Arbeit nicht ausreichen wiirden, ist 
eine weitere Zugabe N-freier Substanz erforderlich. — 51 g KartoffeleiweiB sind 
100 g BroteiweiB ais gleichwertig anzusehen, man kann aber mit Kartoffel auf 
einein N-Gleichgewicht n ic h t  a llg e m e in  verhaiTen, bei kriiftigen, muskulosen 
Personen erst nach EiwciBverlust von erheblicher Menge. — Mit Gemiise und Obst 
fallt jede Moglichkeit der Erhaltung auf einem Minimum weg. Bei Kohl war der 
N-Verbraueli sogar iiber die Norm gesteigert. Durch die gewaltige Anreizung zur
B. von Stoffwechselprodd. im Darm durch gewisse in den Gemusen enthaltenen 
Stoffe wird der eigentlielie EiweiBumsatz erheblich gesteigert. (Arch. f. Anat. u. 
Phys. (W a l d e y e r -R u b n e r ). Physiol. Abt. 1919. 81—119.) A r o n .

M as Hubner, Hindhedes Untei-suehungen aber Eiweifłńiinimum bei BrotJcost. 
H i n d i ie d e  bat den Versuch gemacht, nachzuweisen, daB BroteiweiB dem Kartoffel
eiweiB gleichwertig sei, und man mit BroteiweiB das KartoffeleiweiB gewissermaBen 
Grainm fiir Gramm crsetzen konne. Die Verss. H i n d h e d e s  (Skand. Arch. f. Physiol- 
31. 359; C. 1914. I. 2115) sind aber nicht beweisend. H i n d h e d e  nimmt erstens 
ais AuBdruck fiir den EiweiBbedarf uberall die N-Ausscheidung im Harn; er fugt 
ferner immer dem Brot sebr erbebliche Fettmengen und andere Nahrungsmittel 
zu, so daB die Brotkaloricn iu einzelnen Reihen auf ein Funftel der Gesamtkost 
sinken, und d ie  Z u sa tze  a lso  d ie  H a u p tb e s ta n d e  der N a h r u n g  sind . — 
Bei dem Vergleich mit den Ergebnissen anderer geht H i n d h e d e  nicht auf die 
Ungleichheit des Kfirpergewichtes ein. Der Stoffwechsel-N des Kotes wird bei 
den Berechnungen iiberhaupt nicht beriicksichtigt. — Eine richtige Berechnnng 
ergibt, daB in H in d h e d e s  eigenen Verss. die N-Substanz des Brotes nicht die 
N-Substanz des Brotes yollwertig ersetzt hat. (Areh. f. Anat. u. Phys. ( W a l d e y e r -  
R u b n e r ) .  Physiol. Abt. 1919. 124—42.) A r o n .

J. A belin  und J . Jaffe, Beitrage zur Kenntnis der physiołogischen Wirkung 
der proteinogenen Aminę. III. Mitteilung. Uber den llinflufi der proteinogenen 
Aminę, Phenyl- und p-Oxyphe>iyluihylamin, auf den Kohlenhydratstoffwechsel der 
Leber. (II. Mitteilung vgl. Biochem. Ztschr. 101. 197; C. 1920. I. 542.) Ent- 
sprechend der erhohten Verbrennung von Kohlenhydraten (vgl. 1. c.) bewirken die 
genannten Aminę Yerschwinden des Glykogens aus der Leber, auch hierin mit den 
wirksamen Stoffen der Schilddruse iibereinstimmend. (Biochem. Ztschr. 102. 39 
bis 57. 28/2. 1920. [5/11. 1919.] Bern, Physiol. Inst. d. Univ.) Sp ie g e l .

J. A belin , Beitrage sur Kenntnis der physiologischen Wirkung der proteinogenen 
Aminę. IV. Mitteilung. Einjlufi vcm Dijodtyramin und Tyramin auf die Ent- 
wicklung von Froschlarten. (III. Mitteilung vgl. Biochem. Ztschr. 102. 39; yorst. 
Ref.) Tyramin, p- Oxyphenylathylamin> beschleunigt oft die n. Metamorphose alterer
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Kauląuappen, wird darin aber erheblicli von seinem Dijodderiyat ubertroffcn, dessen 
Wrkg. sich in iihnlichen Erscheinungen, wie Yerfiitterung von Schilddriise, auBert. 
Diese liiBt neben Steigerung der Dissimilation besonders nocb Hemmung dea 
Wachstums und Beschleunigung der Eutw., beides bei Larven jeden Alters, er- 
keunen, Dijodtyramin nur an Łarren auf einer bestiinmten Entwiddungsstufe, 
wiihrend an jungen bisber nur die wachstumshemmende Wrkg. hervortrat. K J  u. 
lApojodin (Dijodbrassidinsaurealhylester) bescbleunigten die Metainorphose weder 
bei jungen, noch bei iilteren Froscblarven, mit Dijodtyrosin wurden noch keine 
eindeutigen Ergebnisse erhalten. — Phenylathylamin wirkt auf Kaulquappen schon 
in geringer Konzentration stark narkotisch, ferner ais starkes Lokalanaesthetieuni. 
Biocbetn. Ztsclir. 102. 5 8 -8 8 . 28/2. 1920. [5/11. 1919.] Bern, Physiol. Inst. d. Un.) S i\

G. L otheissen, Ti ber Mastisol. Die Vorziige der Anwendung des Mastisols 
in der Chirurgie werden aufgezahlt. (Wien. med. Wchschr. 70. 48 — 49.
1/10 JOACHIMOGLU.

L. Mandl, Choleval in der Frauenpraxis. Bei verschicdencn Krankheiten der 
weiblichen Genitalorgane erwies B ie h  das Choleyal (Kolloidalca Ag -f- gallensaures 
Na) ais wirksam. (Wien. med. Wchschr. 70. 49—50. 1/1.) J o a c h im o g lu .

Hans H orst M eyer, Uber die Digitalistherapie. Kurze Ubersicht uber die 
Phannakologie der Digitaliskorper. Die Auswertung der in der Therapie an- 
gewandten Digitalispriiparale ist notwendig. Eine Einigung iiber dic sicherste 
Methode der Auswertung ist sehr zu wiinechen. Das Verf. von Eocke ist nur 
unter ganz besonderen Bedingungen zuyerliissig und kann zu Irrtiimern fuhreu. 
AuBer den Blattern der Digitalis purpurea sind auch die Blatter der Digitalis 
grandiilora brauchbar. (Wien. med. Wchschr. 70. 11—19. 1/1.) J o a c u im o g l u .

L. J e h le , JDas Etelen ais Darmadstringens. Etelen ist der Athylester einer 
Triacetylgallussiiure; gunstige therapeutische Resultate bei Durchfiillen. (Wien. 
med. Wchschr. 70. 47 —48, 1/2 ) J o a c h im o g l u .

G. N. Stew art und J. M. R ogoff, Die WirJcung von Giflen auf die Aus- 
scheidung von Adrenalin aus den Nebennieren. V. Curare. Die Technik der Yerss. 
hat Vf. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 13. 183; C. 1919. III. 1024 be- 
schrieben. Curare, in geniigenden Dosen appliziert, um bei der Katze die Skelett- 
muskeln zu liihmen, yerringert die Ausscheidung dea Adrenalins aus den Neben
nieren. Die yerringerte Ausscheidung beginnt schnell u. kann noch deutlich sein 
zu einem Zeitpuukt, wo die Muskeln anfaugen, sich zu erholen. In einem Stadium 
der Yergiftung, wo die Reizung des Vagus Hemmung der Herzaktion heryorruft, 
konnte in Blutproben aus den Nebennieren die yerringerte Adrenalinauascheidung 
nachgewiesen werden. Im allgemeinen soli Curare bei experimentellen Yerss. iiber 
Adrenalinausscheidung nieht angewandt werden. (Journ. Pharm. and Exp. Thera
peutics 14. 343—54. Dez. [25/4.] 1919. Western Reserve Uniy.) J o a c h im o g l u .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
R ichard K au fh old , Untersuchmigen iiber das elektrische Lcitungszermógen der 

iiberlebenden mensćhlićhen Haut. Der Gleicbstromwiderstand ist fiir mittlere Span- 
nungen (110 und 220 Volt) (ygl. G il d e m e is t e r , K a u f h o l d , P f l u g e p .s Arch. d. 
Physiol. 179. 154; C. 1 9 2 0 .1. 689) bedeutend geringer ala fiir niedere Spannungen. 
Der Wechselstromwiderstand ist bedeutend kleiner ais der Widerstand fiir Gleich- 
strom niederer Spannung, aber relatiy konstant; er ist nur bei Anwendung von 
reinen Sinusstromen und Kompensation der Phasenverschiebung, die der Wechsel- 
strom auch in der frischen Leiche erleidet, durch Einschaltung einer passenden 
Selbstinduktion genau zu ermitteln. Die zur Erklśirung der Veranderlichkeit des 
I^eitungswiderstandea fiir Gleichstrom herangezogene elektroendosmotiache Theorie 
wird abgelehnt. Mit der Polarisationstheorie u. den sieli aus ihr ergebenden tjber-

54*
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legungen stehen dagcgen siimtliche Beobachtungen sowohl in bezug auf das Ver- 
lialtcn des Gleicliatrom-, wie des Wecheclstromwiderstandes im Einklang. Weder 
der bei Messung mit Gleicbstrom, noch mit WecliBelstrom niederer Freąuenz er- 
zielte Widerstandswert entspricht dem wabren Ohmwiderstand des lebenden oder 
toten menschlicben Korpers. Dieser ist nur zu finden bei Messung mit hoch- 
frequenten Wechselstromcn. (Arch. f. Anat. u. Phys. (W a l d e y e r -R u b n e r ). Physiol. 
A bt 1919. 189—216. Berlin, Physikal. Abt. Physioi. Uniy.-Inst.) A r o n .

Arthur Vernes und R oger D ouris, Ubcr den Einflufi ciniger Niederschliige 
a u f die Losung der roten Blutkórperchcn. Seliweineserum, das Hammelblutkorperchen 
hiimolysiert, verliert dieses Yermogen, wenn man yorher ein Pracipitat aus Ammo- 
niumrhodanat FeCla -f- Menschenserum zusetzt. (C. r. d. l ’Acad. des seiences 
170. 528—29. 1/3.) J o a c h im o g l u .

Torald Sollm ann, Vergleichende Untersuchungen uber die Giftigkcit ciniger 
lókalcr Anaestethica und Antipyretica fiir Regenunirmcr. Vf. stellte fur einige lokale 
Anaesthetica (Alypin, Holocain, Cocain, /?-Eucain usw.) und Antipyretica (Phenacetin, 
Salicylaiiure, Antipyrin usw.) die giftige Konz. fiir Regenwiirmer fest. D ie Giftig- 
keit fur Saugetiere geht mit der Giftigkeit fiir Regenwiirmer nicht parallel. (Journ. 
Pharm. and Eip. Therapeutics 14. 319—22. Dez.' [15/9.] 1919. Cleyeland, Western 
Reserve Univ.) J o a c h im o g l u .

6. Agrikulturchemie.

I. K. G reisenegger, Ubcr den Einflufi verschiedener Standweiten auf die 
Rubenernte. Moglichst enger Stand der Riiben innerhalb der durch die Rucksicht- 
nahme auf den Nahrstoff- und Wasservorrat des Bodena xind die Bearbeitungs- 
moglichkcit gezogenen Grenzen iat ein Mittel zur Erzielung nach Art und Menge 
befriedigender Riibenernten. (Ósterr.-ung. Ztachr. f. Zucker-Ind. und Landw. 47. 
223—27. W ien, Chem.-tcchn. Vers.-Stat. d. Zentralvereins f. d. Riibenzucker- 
industrie.) RO h l e .

0. P a llad a  uud I. K. G reisenegger, Ist das Abknićken der Zuckerriibenhlattcr
ein Mittel sur Steigerung des Ertrages'i Es konnte ein giinstiger EinfluB dea Ab- 
knickens nach OWSIANOWSKI auf die Riibenmasse und Riibenbeachaffenheit nicht 
beobachtet werden, ea sind dadurch yielmehr empfindliche EruteeinbuBen an Wurzcl- 
masse nicht ausgcachlossen und bei den Blattern unter allen Umatiinden zu be- 
fiirchten. (Osterr-ung. Ztschr. f. Zucker-Ind. uud Landw. 47. 228—37. Wien, Chem.- 
techn. Vers.-Stat. d. Zentralyereins f. d. Rubenzuckerindustrie.) ROhle.

1. K. G reisenegger, Einflufi der Reihenorientierung auf die Zuckerriibencrnten
im Marchfeldc. Ais giinstigste Reihenrichtung fur den Riibenbau im Marchfelde 
ist die von Westen nach Osten yerlaufende anzusehen. Ohne an Zuckergehalt ein- 
zubiiBen, liefern die in so gerichteten Zeilen wechaelnden Ruben unter sonst gleichen 
Bedingungen die hochsten Wurzel-, Zucker- u. inB besondere Blattertrage. (Oaterr.- 
ung. Ztschr. f. Zucker-Ind. und Landw. 47. 238—55. Wien. Chem.-techn. Ycrs.- 
Stat. d. Zentralyereins f. d. Riibenzuckerind.) R C h l e .

0. P allad a , Bericht ubcr die im Jahre 1918 von der Yersuchsstation des Zentral- 
vcreins fur die Rubenzuckerindustrie Óstcrrcichs und Ungarns ausgefiihrtcn Anbau- 
v er suche mit verschiedenen Zuckerrubenpamensorten. Tabellarische Zusammenstellung 
der auf den Yersuchsfeldem mit yerschiedenen Samensorten (Zapotil, Dobrowitz, 
Rabbethge und Giesecke, Schreiber, Dippe) erhaltcnen Ergebnisse. (5sterr.-ung. 
Ztschr. f, Zucker-Ind. und Landw. 47. 266—SO. Wien. Chem.-techn. Yers.Stat. d. 
Zentralyereins f. d. Rubenzuckerindustrie.) ROh l e .

ScbluB der Redaktion: den 3, Mai 1920.


